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A. Allgemeine und physikaliscłie Cliemie.
Earle R. Caley, Quecksilber und seine Verbindungen im Altertum. Zusammen- 

stellung von Angaben griech. u. róm. Schrifsteller iiber Vork., Darst. u. Eigg. des Hg, 
seine Venvendung zur Darst. von Amalgamen u. iiber seine einzige im Altertum be- 
kannteVerb., den Zinnober. (Journ. chem. Education 5. 419—24. Columbus [Oliio].) Bo.

P. Walden, Smnte Arrhenius. (Naturwiss. 17. 325—33. Rostock.) K le m m .

Charles Albert Browne, Emerson und die Chemie. II. (I. vgl. C. 1928.1. 2565). 
Fortsetzung u. SchluB. (Journ. chem. Education 5. 391—403. Washington.) B o t t g e r .

J. W. Ramsey und R. N. Maxson, Vorlesumjsapparat zur Veranschaulichung des 
osmotisćhen Druckes. Der bei der Reinigung eines Fe,0:l-Sols durch Dialyse beobachtete 
hohe osmot. Druek fiihrte zur Konstruktion des App., bei dem die Osmose durch Gold- 
schlagerhaut hindurch erfolgt, die durch Kollodium auf die Miindung des GefaBes 
eines Kugeltrichters aufgekittet ist. Das Trichterrolir ist etwa 2 cm von seiner Anaatz- 
stelle abgeschnitten. Zur Herst. des Sols werden 30 ccm einer Lsg. yon 35 g wasser- 
freiem FeCl;, in 100 ccm W. zu 100 ccm sd. W. zugefiigt. Das TrichtergefaB wird mit 
der Miindung nach unten in dest. W. getaucht, nachdem an dem Ende des Rohres mittels 
eines Schlauchstuckes eine 1 m lange Glasróhre von 2 mm lichtem Durchmesser be- 
festigt wurde. (Journ. chem. Education 5. 476—77. Lexington [Kentucky], Univ.) Bo.

P. Riscłibieth, JDa-s Litergewicht des Wasserstoffs. Die Best. des Litergewichts. 
voin H aus der Gewichtsdifferenz eines Jiolbens von bekanntem Inhalt, wenn er einmal 
mit trockener Luft u. dann mit reinem H gefiillt ist, liiBt sieli in kiirzerer Zeit aus- 
fiihren, wenn man den aus dem KlPPschen App. einstromende H nebst der nieht ver- 
driingten Luft zunaehst durch mehrmahges Evakuieren (bis auf etwa 40 mm Hg- 
Druck) entfernt u. dann erst don Kolben mit H fiillt. Die Wage muC bei 200—300 g 
einseitiger Belastung bis auf 2—3 mg empfindlieh sein. Besser ais ein Kolben ist 
eine kleine leichte Doppelhalinkugel von bekanntem Inhalt (150—200 ccm), bei dereń 
Eiillung ebenfalls die Saugpumpe zu Hilfe genommen werden kann. Sehr empfehlens- 
wert ist zur Ermittlung des Litergewichts des H die Yerwendung des Pd-Wasserstoffs, 
fur die eine einfache Yersuchsanordnung unter Yerwendung der BUNTEschen Biirettc 
angegeben wird. (Ztsehr. physikal. chem. Unterr. 41. 144—45. Hamburg.) BÓTTGER.

E. D. Eastman und Preston Robinson, Oleichgewicht in den Iłeaktionen von 
Zinn mit Wasserdampf und Kóhlendioxyd. Durch Best. der Konstanten der Rkk. 
1. Snn. + 2H2Ogasi. — Sn02i. + 2II2 u. 2. Snu. + 2G02gasf. =  Sn02i. -f- 2CO kann man 
die IConst. des Wassergasgleichgewichts 1L, -|- CO,, =  H20 -|- CO ermittoln; derartige 
Yerss. hatten bei anderen Metali-Oxydsystemen zu Konstanten gefiihrt, die mit den 
direkt bestimmten nicht iibereinstimmen. Die Konstantę der Rk. 1 wurde dynam, 
u. stat. ermittelt. Zur dynam. Best. leitete man H20-H2-Gasgemischo iiber Sn, das 
etwas oxydiert war, u. beobachtete, ob Red. oder Oxydation eintrat. So liefl sieh 
das Gleichgewicht eingabeln. Die stat. Methode ist die klass. von DEV ILLE , die móg- 
liehst genau ausgestaltet ist. Die Ergebnisse beider Methoden stimmen bei tieferen 
Tempp. gut, bei hoheren befriedigend iiberein. Fiir K1; die Gleicligewiehtskonstante, 
ergeben sieh bei 650° 0,456, bei 750° 0,266, bei 900° 0,144. Mit den Messungen von 
W o h l e r  u. B a l z  (C. 1921. III. 1396) sind die Ergebnisse nicht im Einklang. Die 
Rk. 2 wurde nur dynam, gemessen; die Ergebnisse liegen zwisehen denen friiherer 
Beobaehter: K2 bei 650° 0,321, bei 750° 0,277, bei 900° 0,232. Aus den gefundenen 
Konstanten laBt sieh die des Wassergasgleichgewichts bereehnen. Man fand z. B. 
bei 700° 0,882; aus Fe:FeO ergibt sieh 0,862, aus Fe0:Fe30., 0,86; direkt gemessen 
ist der damit nieht vereinbare Wert 0,581. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1106—14. 
Berkeley [Cal.], Univ.) K le M M .

Robert N. Pease und Paul R. Chesebro, Gleichgewicht bei der Eeaklion CHl-\-2H„o 
^  C02 + 4 H„. Yff. studierten die Rk. bei 500° u. Atmospharendruek. Gleichgewicht
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trat von beiden Seiten her ein, u. der Wert der Konstanten war 0,037 (Partialdrucke 
ausgedriiekt in Atm.) bei 505°. Dies steht mit dem nach den freien Energiegleiclmngen 
von L e w is  u . RA U DALL berechnetem Wert in guter Ubereinstimmung, u . stiitzt so 
besonders ilire Gleichung fiir Methan im niederen Temp.-Bereich. Bei hoheren Tempp. 
sind auBerdem die Rkk. CH4 + H20 CO -f- 3 H2 u. C02 + H2 CO + H„0 in 
Betracht zu zielien, wie aus den Gleichgewiehtskonstanten bei 500, 600 u. 700° hervor- 
gelit. Wird C02 gebildet, so werden 4 Yolumen H2 pro Volumen Methan erhalten, tritt 
CO auf, so entstehen 3Volumen H„. Die Entfernung von H20 u. CO, liefert ein an
H, reiches Gas, das Methan u. CO ais Verunreinigungen enthalt. Z. B. gibt ein Gemiseh 
von 1 Volumen Methan u. 2 Yolumen Wasserdampf bei 500° unter Gleichgewiehts- 
bedingungen ein Gas, das 40% Dampf, 32% H2, 20°/o Methan, 8% C02 u. l °/0 CO ent
halt. Nach Entfernen von Dampf u. C02 verbleibt ein Gas mit 60% 38% Methan
u. 2% CO. Bei lióheren Tempp. wird das Gas reicher an H», aber es entstelit aueh etwas 
mehr CO. Bei 700° sind die Methandampfrkk. zu 70—80% vervollstandigt. Wird ein 
UberschuB an Dampf benutzt, so wird die Rk. begiinstigt, die CO, liefert, u. ebenso 
tritt Neigung zur Umkehrung der Rk. C02 + H2 ^  CO + H20 ein, so daB CO ver- 
sehwindet. So besteht die Móglichkeit, ein wasserstoffrciches Gas zu erhalten. Wird 
CO gewiinscht, so lafit ein Herabsetzen der Dampfkonz. die Konz. dieses Gases an- 
steigen. (Journ. Amor. eliem. Soc. 50. 1464—69. Princeton [łf. J.], Univ.) K in d s Ć H E E .

R. N. J. Saal, Die Oeschuindigkeit von Ionenreaklionen. I. Im AnschluB an die 
Methode von H a r t r i d g e  u . R o u g h t o n  (C. 1925. I. 260) untersucht Vf. die Ge- 
scliwindigkeit von Ionenrkk. in stromenden Fl.-Gemischen durch in bestimmten Ab- 
standen erfolgende Leitfahigkeitsmessung bzw. Potentialmessung mit H2-, Chinhydion- 
u. Metallelektroden (App. vgl. Original). Von Metallelektroden werden yerwendet 
Cu-, Ag- u. AgJ-Elektroden. Ferner werden auf ihre Verwendbarkeit zur Unters. der 
Rk.-Gesehwindigkeiten gepriift die Oxydations- u. Red.-Potentiale der Rkk. Fe(CN)0""  
— >■ Fe(CN)a"', Fe” — Fe"', J ' — J2, Br' — Br2, Cr'" — >- Cr04" u. S04" — >- 
S2Oe", u. zwar mit blankem Pt u. Pt-Mohr. Wahrend Ionenrkk. ohne Ladungsaustauseh 
u. ohne Einw. sekundarer Rkk. auf das łon oder Mol. im allgemeinen selmell (zu 1% 0 
binnen 0,004 Sek.) verlaufen, wic z. B. Neutralisation starker u. sehwacher Sauren, 
Hydratation von S02 u. NH3 (vgl. aber C02!), aueh Dissoziationen u. Komplexbldgg., 
gehen Oxvdations- u. Red.-Rkk. gewóhnlich mit meBbarer Geseliwindigkeit vor sich, 
wie an Beispielen noeh naher gezeigt werden soli. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 73 
bis 93.) R . K . M u l l e r .

R. N. J. Saal, Die Geschicindigkeit von Ionenreaklionen. II. (I. vgl. vorst. Ref.). 
Die Geschwindigkeitskonstante k der Rk. C02 -{-OH '=  HC03' (—dc/dł =  k-cęo2‘ 
cqh') wird aus Leitfahigkeitsmessungen bei Yerschiedener Konz. zu 3,7-103 im Mittel 
bei 13,7° berechnet. Aus Messungen der Leitfahigkeit ergibt sich die Geschwindigkeits
konstante der Gesamtrk. H ‘ + HC03' =  H 2C03 =  C02 H20 im Mittel zu 8 bei
13,5°, aus dem H-Potcntial zu 12,5 bei 20°. Naeh den so gegebenen Rk.-Konstanten 
laBt sich das Verh. des pn bei acidimetr. Titrationen mit C02-haltigem Alkali yerfolgen.
— Leitfahigkeitsmessungen fiir das Gleiehgewieht Cr2Ov" +  H20 == 2 HCr04' (1) in 
einem Konz.-Gebiet von 0,125—0,001 25 geben eine Gleiehgewichtskonstante von
0,019 i  0,001; die Geschwindigkeitskonstante der Rk. wird im alkal. Gebiet zu 107 
gefunden, im sauren Gebiet ist sie von der [H'] abhangig =  0,8-101- [ if ] nach H' -J- 
Cr207"  =  HCr„0/ (2). Bei der Rk. 1 ist der EinfluB der Gesamtkonz. der Richtung 
nach in Ubereinstimmung mit der Theorie von BROKSTED, jedoeh vie! kleiner ais er- 
wartet. Die Zers. des Bichromats zu Chromat kann auf 3 Wegen erfolgen: a) Cr„07" -{- 
0H' =  Cr0/'-fHCr04'; b) Cr207" + H20 =  2 HCrO'4; c) Cr20," +  +  H20
(=  HCr.O/ -J- H 20) =  2 HCi04' + H ‘. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 264—85. 
Amsterdam, Univ., Lab. f. Elektrochem.) R. K. M u l l e r .

James H. Hibben, Die Zersetzung von Slickstoffpentozyd und ton Stickozydul 
bei niedrigen Drucken. Vf. bespricht die LlNDEHANNsche Theorie der Aktivierung 
bei unimolekularen Rkk. u. die in neuerer Zeit gegebenen Modifikationen dieser Theorie. 
Da fiir die Priifung das Verh. von Gasen bei niedrigen Drucken entscheidend ist, wird 
die Zers. von N20 u. Ar205 bei Drucken zwrischen 0,0753 u. 0,0026 mm (N20) bzw. 0,18 u.
0,001S mm (N2Ó5) untersucht. Z. T. yerfolgte man den Gesamtdruek (Druckmessung 
erfolgte durch ein Piranimanometer), z. T. lieB man die Rk.-Prodd. ausfrieren. N20 
lieB sich bei 1000° absol. in Quarz wegen der Gasdurchlassigkeit des GefaBmaterials 
nicht messen; zwrischen 550 u. 625° absol. ergeben sich sich in der letzten Halfte gute 
Konstanten fiir eine unimolekulare Rk., am Anfang zeigten sich jedoch Kompli-
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kationcn, offcnbar durcli Adsorption groBerer Gasmengen. Ais wahrśchcinliohsto 
Erklarung wird angenommen, da fi die Rk. bei Drucken von cinigen '/ioo mm Yóllig 
heterogen ist. — PUr N205 ergaben sich bei 30,1 bzw. 40,0° Werte, die sehr gut fiir 
eine unimolekulare Rk. stimmen. Trotz hundertfacher Variation des Anfangsdrucks 
blieben die Werte unveriindert u. sind in ausgezeicbneter tJbereinstimmung mit den 
von DANIELS u .  J ohnston (C. 1921. II I . 89) bei hóheren Drucken erhaltenen. Die 
Ergebnisse stehcn in yólligem Widersprueh zu den Ergebnissen von H irs t u .  R ideal 
(C. 1926. I. 563). Der nack der LiNDEMANNschen Theorie zu erwartende Ubergang 
von einer mono- zu einer bimolekularen Rk. war nicht zu finden. Selbst die Annahme 
von 30 Freiheitsgraden oder einer ungcstorten Lebensdauer der aktiyiertcn Molekule 
von 10~5 Sekunden kann die Ergebnisse nicht erklaren. (Journ. Amer. chem. Soc. 
50. 040—50. Washington, Princeton Univ.) Klemm.

C. F. Kautz und A. L. Robinson, Die Tlydrolyse von Róhrzucker durcli Chlor- 
wasserstoffsdure bei Gegenwart von Alkali- und Erdałkałichloriden. Um zu priifen, ob 
die Geschwi mligkeit der Zuckerinversion proportional der Aktivitat der H-Ionen ist, 
wird die Inyersionsgeschwindigkeit in Vio'n- HCl-Lsg. bei 25° bei Ggw. von KC1, LiCl, 
NaCl, CaCl,, SrCl2, BaCl2 (Konzz. von 0,05 bis 3 n) untersucht u. diese mit den Akti- 
vitiitcn der H+-Ionen in diesen Lsgg., die allerdings nur fiir zuckerfreie Lsgg. bekannt 
sind, verglichen. Ein strenger Parallelismus besteht namentlich bei geringen Salz- 
konzz. nicht. Bei den Erdalkalichloriden liegt sogar fiir die Inyersionsgeschwindigkeit 
der Wert fiir CaCl, in der Mitte zwischen denen fiir SrC'l2 u. BaCU. Trotzdem muB 
gesagt werden, dali doeh die Aktivitaten in groBen Ziigen iihnlieh yerlaufen wie die 
Inversionsgeschwindigkeiten, so daB anzunehmen ist, daB die Aktiyitat der wesentliehste 
Faktor ist. — S c h m id  u .  OLSEN (C. 1927. I. 1262) haben eine empir. Bezieliung 
zwischen der mol. Konz. des Salzes C u. der Rk.-Geschwindigkeit K  angegeben: 
K =  Ko-10tC (K0 =  Geschwindigkcit ohne Salz, r — Konstantę). Diese Gleichung 
ist fiir Konzz. >  0,5 mol. gut anwendbar. Es wird gezeigt, daB sie aus der Theorie 
von D e b y e  u .  H uC K E L  abgeleitet werden kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1022—30. Pittsburgh [Penns.j, Univ.) K le m m .

G. Kirsch, ChemiscM Atomgewichtebestimtnungen und wirliiches Ałomgewicht. 
Vf. diskutiert das Atomgewichl des IłaG u. kommt zu dem SehluB, daC es nahe bei 
206,02 liegen muli, was A s to n s  Bestst. nahekommen wiirde. Xach dem H o n ig -  

SCHMlDTschen Atomgewiclit des Ra 225,97 kommt man aber zu einem Atomgewicht 
des RaG von 205,93. Vf. sucht nun fiir diese Diskrepanz eine irrtumliche Deutung 
der chem. Atomgewichtsbestst. verantwortlieh zu machen. Unter Annahme der 
SMEKALscheii ,,Gitterblóckehen“-Vorstellungen ist es nicht von vornherein gesagt, 
daB im Rcalkrystall das Verlialtnis der Atomzahlcn von Ra u. Cl tatsachlich 0,5000 .. . 
ist. Nur unter dieser Voraussetzung ist das chem. bestimmte Atomgewicht richtig. 
Vf. hiilt Abweichungen, die groBer ais 10-4 sind, fiir moglich u. macht auf die groBe 
Bedeutung derartiger Vorstellungen fiir die analyt. Chemie aufmerksam. (Naturwiss. 
16. 334—-35. Wien, II. Phys. Inst. d. Univ.) K le m m .

Frank H. Edwards, Definition des „Atomvolumens“. Hinweis auf die von 
Coffman u. Pare (vgl. C. 1928. I. 969) von der gewóhnlichen Auffassung des Atom- 
vol. ais des Quotienten: Atomgew./spezif. Gew. abweichenden Definition dieses Be- 
griffes, wodurch die ais erheblich angenommenen Unterschiede zwischen den Atom- 
voll. von Tl einer-, yon Pb, Sn, Sb u. Bi andererseits in Wirkliehkeit gering werden, 
mithin die auf die bedeutende Diskrepanz dieser Werte bei binaren Legierungen aus 
diesen Metallen gegriindete Theorie einer besonderen Eignung zum Loten sieh ais 
hinfiillig erweist (Tabelle).

In einer Nachschrift aufiert sich S. W. Parr z u  yorstehenden Ausfiihrungen. 
(Ind. engin. Chem. 20. 444. Brooklyn [N. Y.].) Herzog.

A. Schubnikow und G. Lammlein, Die Kryslallisalion auf der Oberflachę der 
Schmelze. Unterkiihlte Schmelzen von Salol wurden mit kleinen Kórnern geimpft u. 
die Krystallisation u. Mkr. beobachtet. Dabei zeigte sich, daB die entstehenden 
Sphiirolite auf der Oberflache der Schmelze auseinanderlaufen u. unter dauernder 
Rotation radial yon dem Punkte der Impfung sich entfernen, u. zwar ist die in der 
Zeiteinheit zuriickgelegte Strecke um so gróBer, je weiter die Krystallc vom Zentrum 
entfernt sind. Da die Krystalle auf einer unterkiihlten Schmelze wachsen, muB die 
Temp. in der Nalie des Krystalls wegen der Krystallisationswarme etwas hóher sein 
ais weiter weg. Da die kapillare Konstantę der Fil. mit der Temp. abnimmt, ent-
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stehen in der Nahe der Krystalle Krafte, welche die Oberflachenhaut in radialer 
Richtung in bezug auf den Krystall ausdelmen. Diese Erscheimmg erklart die Wrkg. 
der capillaren Krafte beim Auseinanderlaufen der Krystalle. Be i der Entstehung 
der abstoBenden Krafte miissen auch die Konvexionsstrome mitwirken. Welche von 
den beiden Ursaohen die grofiere Rolle spielt, kann ohne weiteres nicht festgestellt 
werden. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 329—-38. Leningrad, Mineralog. Mus. d. 
Akad. d. Wissenschaften.) E n s z l in .

James H. Walton und T. G. Finzelj Die Lóslichkeit des m-Nitroanilins in Wasser. 
Vff. bestimmten die Losliclikeit im Temp.-Bereieh 0—83,4°. Die erkaltenen Lsgg. 
wurden iiiittels der Ti-Triehlorid- u. der Na-Nitritmetliode analysiert. Bei 25° ist die 
Lsg.-Geschwindigkeit des m-Nitroanilins in W., nahe dem Silttigungspunkt, auBer- 
ordentlich gering. (Journ. Amer. ehem. Soe. 50. 1508—10. Madison, Wisconsin, 
U n iv .)  K lN DSC HER .

Hugh Stott Taylor, Katalyse ais Eingebung grundłegender Forsćhungsarbeit. 
AnlaClieh der Verleihung der NlCHOLS-Medaille besprioht Vf. unter besonderem Hin- 
weis auf eigene Arbeiten die Kontaktkatalyse, hierauf einige der durch angeregte 
Hg-Atome induzierten chem. Rkk. {Bldg. von HCOH aus CO u. H, Zers. von NH3) 
u. sehlieBlich dio Hemmung chem. Rkk., wie z. B. der Oxydation von Na2S03 durcli 
versehiedene Alkohole (Tabellen). (Ind. engin. Chem. 20. 439—43. Princetown [N. J.], 
Univ.) H e r z o g .

J. B. Menke, Katalytische Wirkungen von Quecksilber und Wismut. Bei der 
Nitrierung von Bzl. in einer Quecksilberatmosphare entstehen Nitrobenzol, o-Nitro- 
phenol u. etwas komplese organ. Hg-Verbb. Hg-Dampfe bescbleunigen also die Oxy- 
dation von Bzl. durch Stiekstoffsauerstoffverbb. bei hoher Temp. Bei der Nitrierung 
in Essigsaureanhydrid dagegen wird der oxydierende EinfluB der HNOa stark ver- 
mindert. Dies zeigt sieh besonders bei der Nitrierung von Thiophen mit A1(N03)3 in 
Essigsaureanhydrid, wobei sich leicht, nur unter Wasserkiihlung, Nitrothiophen bildet, 
welches sonst nur unter starker Abkiihlung erhalten werden kann. Bei der Nitrierung 
von Bzl. mit Metallnitrat in Essigsaureanhydrid zeigte sich, daB bei der Vcrwendung 
von Cupri-, Aluminium-, Ferri-, Kobalt- oder Nickelnitrat stets reines Nitrobenzol 
erhalten wurde, mit Mercurinitrat dagegen erhalt man auch o-Nitrophenol u. ziemlieh 
viel komplexe mereuri-organ. Verbb. Essigsaureanhydrid hebt also die katalyt. oxy- 
dierende Wrkg. der Hg-Salze nicht auf. Obereinstimmende katalyt. Wrkg. zeigt Bi. 
Der Vorteil des Bi liegt darin, daB keine komplesen organ. Bi-Verbb. entstehen. — 
Phosphorsaure Yernichtet die katalyt. Wrkg. des Bi, deshalb kann Bi beim Kjeldahlverf. 
Hg nicht ersetzen, wolał aber beim Yerf. von GUNNING oder bei der Osydation von 
Naphthalin zu Phthalsaure. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 668—72, Groningen.) F ie d .

Peter Budników und Eugen Scliilow. Die Reduktion von Natriumsulfat zu 
Natriurnsidfid, besonders durch Wasserstoff und Kohlenmonoxyd in Gegenicart von 
Katalysatoren. (Vgl. C. 1928. I. 2240.) Na2SOt wird unterlialb 850“ in Abwesenheit 
von Katalysatoren durch GO nicht reduziert; N i u. NiCl,, katalysieren die Rk., ihre 
Wrkg. ist jedocli unbedeutend gegeniiber der katalyt. Wrkg. von Kohle. Die Rk. 
zwisehen NaaS04 u. CO entspricht wahrscheinlieh den Gleichungen: Na2S04 -j- 4 CO =  
Na2S -}- 4 CÓ,; C02 + C =  2 CO, wobei die 1. Rk. viel schneller verlauft ais die Red. 
des C02. Der groBte Teil des C02 entweicht vor der Umsetzung mit C; es ist dalie r 
wichtig, die Reaktionsmasse in einer Atmosphare mit einer gewissen C02- oder CO- 
Konz. zu halten. Die Red. von Na2S04 gelingt in Ggw. von C02 ebensogut wie in Ggiv. 
von CO. Durch Erhitzen einer Mischung von Na„SO., u. Kohle im CO.-Strom (45 Min. 
bei 850°) konnten z. B. 75% der theoret. Ausbeute an Na.2S erhalten werden. — Die 
Rk. zwisehen Ih  u. Na2S04 beginnt in Abwesenheit von Katalysatoren bei 700—800°; 
die 1. Stufe ist: Na^SC^ + 4 =  Na2S + 4 H20. H2S entsteht durch sekundare
Zers. des Na»S durch W. Je nach der Temp. kann H2S in den austretenden Gasen 
erscheinen oder in H2 u. S zers. werden, auch S02 kann infolge einer Umsetzung von 
Na2S u. Na2S04 bei hohen Tempp. in den austretenden Gasen enthalten sein. Steigerung 
der Temp. begiinstigt die Nebenrkk. u. fiihrt zur Verfluchtigung von S. Bei 900° er- 
Teicht die Rk. innerhalb 30 Min. ihr Maximum; weiteres Erhitzen bewTirkt Sulfidyerluste. 
Ni, NiCl2, NiO, N iS  katalysieren die Rk. Bei niedrigen Tempp. ist die Ausbeute in 
Ggw. des Katalysators hoher ais ohne ihn, bei 900° geringer. — Bei Tempp. von 
ca. 1000° u. daruber reagieren Na-Sulfid u. Na2S04 unter Bldg. von SO». (Journ. Soc. 
chem. Ind. 47. T. 111—13. Charkoy, Technological Inst. Ivanowo-Vosnessensk [RuB- 
land], Polyteclmical Inst.) K r u g e r .
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Robert M. Simington und Homer Adkins, Die kalahjtische Ozydation von 
Athyl-, Isopropyl- uiul n-Butylalkohol mit Luft. Die mit 30 Katalysatoren durch- 
gcfiilirtc Oxydation lieferte C02, CO, gesatt. u. ungesatt. KW-stoffe, Wasserstoff, 
Aldehyd oder Keton u. eine Siiure u. ihren Ester. Die relativen Mengen dieser Prodd. 
sind von der Natur des Alkohols, des Alkohol-Luftverhaltnisses u. den chem. u. physikal. 
Eigg. des Katalysators abhangig. Die Unterss. wurden in einem besonderen App. vor- 
genommen. Die Osydation des Butylalkohols gab kleine Mengen Ester bei allen Kataly
satoren u. etwas Formaldehyd mit gemischten Oxydkatalysatoren. Silber u. Ag-Cu- 
Legierung ergaben mehr ais 70% Aldehyd oder Keton. Athylalkohol lieferte nahezu 
das Dreifache an C02 ais Butylalkohol, u. das Zweifaehe ais Isopropylalkoliol. Die 
Menge an H2 war in den entweichcnden Gasen gering, ausgenommen wenn Messing 
angewendet wurde. GroBe Zn-Mengen befórdern offensichtlieh Dehydrierung, aber 
nieht die Oxydation des H2. Butylalkohol ergibt mehr ungesatt. KW-stoffe ais Athyl- 
u. Isopropylalkohol, ausgenommen bei Ggw. von Oxydkatalysatoren, die die Bldg. 
von 10—15% ungesatt. KW-stoffe beim Isopropylalkohol verursachten. Dies deutet 
darauf liin, daB die Oxydkatalysatoren nicht vollsta.ndig zum Metali reduziert werden. 
Die Bldg. von gesatt. KW-stoffen ist in allen Fallen ziemlieh gering. Aueh die Saure- 
bldg. ist gering u. ziemlieh konstant fur denselben Alkohol iiber versehiedenen Kataly
satoren. Plattierte Katalysatoren gaben unbefriedigende Ergebnisse, weil bei der hohen 
Rk.-Temp. offensichtlieh eine Lsg. des aufliegenden Metalls im Tragermetall statt- 
findet. Wahrscheinlich findet die Rk. in allen Teilen des Katalysators statt, was sieli 
aus der Anderung der mechan. Eigg. der verwendeten Gazen, Drahte u. Kugeln u. 
aus der Red. von CuO zu Cu im Zentrum von Kugeln aus Cu-Oxyd-V-Oxydgemiseh 
ergibt. Die Rk.-Temp. weehselt mit dem Alkohol-Luftverhiiltnis u. mit dem ver- 
wendeten Katalysator. Die Cu-V-, Cu-Mo- u. Cu-W-Oxydgemiscbe sind vergleichs- 
weise inakt., u. iluBere Erhitzung war erforderlieh. Hitze wurde aueh erforderlich, um 
eine Rk. an der Oberflaohe einer 50% Zn-Cu-Legierung zu unterhalten. Die Tatsache, 
daB kleine Materialmengen, die den metali. Katalysatoren einverleibt sind, keinen 
merklichen EinfluB ausuben, deutet darauf hin, daB ein gróBerer Teil der Oberflacho 
des Katalysators bei der katalyt. Oxydation der Alkohole akt. ist. (Journ. Amer. chem. 
Soe. 50. 1449—56. Madison, Wisconsin, Univ.) K in d s c h e r .

E. B. Maxted, Die katalytische Ozydation aromatischer Kohlenwasserstoffe und 
ihrer Dertiate durch Luft. Aromat. KW-stoffe u. verschiedene Deriw., aueh Halogen- 
oder N-haltige, konnen dureh Leiten mit Luft uber V-Salzkatalysatoren (besonders 
Sn- u. Bi- Vanadal) bei geeigneter Temp. oxydieit werden. Das Oxydationsprod. laBtsieh 
oft in guter Ausbeute u. in reinem Zustande erhalten. Ein (primarer) Luftstrom streicht 
durch ein mit dem zu oxydierenden Stoff gefiilltes, auf geeignete Temp. erwarmtes 
GefaB u. dann nach Zusatz eines 2. (sekundaren) Luftstromes iiber den erhitzten 
Katalysator (Sn-Vanadat). Der Sn-Vanadatkatalysator wird nicht leicht yergiftet.
— Aus Toluól wurde maximal eine Ausbeute von 50—57% reiner Benzoesaure er
halten (Katalysatortemp. 290°; primare u. sekundare Gesehwindigkeiten 200 bzw. 
5001 pro Stde. pro Katalysatorraum); bei zu hoher Durchgangsgeschwindigkeit bleibt 
ein Teil des Toluols unverandert, bei zu niedriger Geschwindigkeit wird ein groBer 
Teil der Benzoesaure durch weitere Oxydation zu C02 u. H20 verloren. Bei Veranderung 
der Bedingungen laBt sich aueh Benzaldehyd erhalten. — Aueh Athylbenzol lieferte 
reine, krystalline Benzoesaure in guter Ausbeute. Die Aktivitat des Sn-Vanadats 
begann unterhalb 260° u. erreichte bei 280° ihr Maximum; bei hóheren Tempp. traten 
abnorme Benzoesaureverluste ein. — Die Ausbeute-Temp.-Kurve von o-Xylol ist in 
der Form derjenigen von Athylbenzol sehr ahnlich, jedoch etwas nach hóheren Tempp. 
verschoben (Maximum bei 290°). Die maximale Ausbeute (g Prod. pro Stde. pro cem 
Katalysatorraum) ist bei den meisten vom Vf. untersuchten Verbb., auBer Naphthalin, 
von ungefahr gleicher GróBenordnung. — Aueh Benzylalkóhol gibt eine iihnliche Aus- 
beute-Temp.-Kurve u. ungefahr dieselbe maximale Benzoesaureausbeute. — Die 
katalyt. Alctivitat des Sn-Vanadats fiir die Oxydation von Benzaldehyd beginnt etwa 
bei derselben Temp. wie bei Toluol oder Xylol, die maximale Ausbeute ist nicht grófler, 
optimale Katalysatortemp. 300°. — Die prozentuale Ausbeute an Phthalsdureanhydrid 
aus Naphthalin ist viel hóher (uber 80%). die Raum-Zeitausbeute bis 10-mal so groB 
ais bei den anderen Verbb., die Akthdtat des Sn-Vanadats setzt bei annahernd der
selben Temp. ein. Bei zu niedriger Katalysatortemp. ist das Phthalsaureanhydrid 
dureh Naphthochinon verunreinigt. Relativ hohe Strómungsgeschwindigkeiten sind 
giinstig. Mit Bi-Vanadat findet die Rk. -~100° hóher statt, die prozentuale Ausbeute
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ist von gleieher GróBenordnung. — Bei der Oxydation von Tetrahydronaphthalin mit 
Sn-Vanadatkatalysator entsteht iiberwiegend Plithalsaureanhydrid, wenig oder gar 
keine Tetrahydrophthalsaure; Ausbeute erheblioh geringer ais bei Naphtlialin. — Die 
Halogen- oder Niłrotoluole werden in Ggw. von Sn-Vanadat leicht in die entspreehenden 
Halogen- oder Nitrobenzoesauren umgewandelt. Es gelang aber nieht, o-Kresol zu 
Salicylsaure zu oxydieren oder aus den Aminotoluolen Aminosauren zu erhalten. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 101—05.) K RU GER.

Herbert Chatley, Studies in molecular force. London: Griffin 1928. (118 S.) 8°. 7s. 6d. net.

At. Atomstruktur. Radiochemie. Photochomie.

R. de L. Kronig, Der Drehimpuls des Stickstoffkerns. Aus unyeróffentliehten 
Messungen von Ornstein u. Van Wyk iiber die Intensitatsverliiiltnisse innerhalb 
der drei negativen Stickstoffbanden mit Kanton bei 71 3914, 3884 u. 4278 selilieBt Vf., 
daB die Gewichte des 2,4.. .-Rotationsniveaus des hóheren Elektronenkerns gegen- 
uber denen des 1,3 .. . mit einem Faktor 2,0 zu multiplizieren sind; fur den niedrigeren 
Elcktronenterm gilt das umgekehrte. Nach jfuND (O. 1922. II . 782) ist dies auf einen 
Drehimpuls der Kerne s /i/2jr zuriickzufiikren. Unter der Annahme, daB es nur einen 
N-Kern gibt, erhalt man 5 = 1 . Da der N-Kern aus 21 Teilen besteht, hatte man 
einen halbzahligen Wert erwarten sollen. Man muB dalier annebmen, daB im Keme die 
Protonen u. Elektronen ilire Identitat nieht in dem Grade bewahren wie auBerhalb 
des Kerns. (Naturwiss. 16. 335. Utrecht, Univ., Phys. Lab.) KLEMM.

Linus Pauling, Der Einflu/3 der relativen lonengrojien auf die Eigenschaften von 
Ionenverbindungen. (Vgl. C. 1927. II. 10.) Es wird eine Eormel der Wellenmechanik 
gegeben, die fiir die Einw. entgegengesetzt geladener Ionen die ,,Stórungen“ ergibt, 
die dureh die verschiedene GróBe der Ionen hervorgerufen sind. Aus dieser Gleieliung 
wird dann eine weitere allgemeine liergelcitet, die gestattet, fiir 1-1 -wertige Ionen- 
verbb. die Gitterabstiinde anzugeben, wenn man die Radien kennt. Vf. geht nun so 
vor, daB er die Radien ermittelt, die nach dieser Gleiehung die Gitterabstando esakt 
wiedergeben; es gelingt ihm, die Radien der Alkalimetall- u. der Halogenionen so 
zu bestimmen, daB' sieli die gefimdenen Gitterabstande aller Alkalihalogenide (unter 
der Annahme von n — 9) innerhalb der experimontellen MeBgenauigkeit daraus be- 
reehnen lassen. Die wirklichen Verbb. werden nun mit hypothet. gleicher Radien- 
summe r+ + i'~ vergliehen, bei denen das Verhaltnis der Ionenradien konstant (0,75) 
gehalten ist, u. nun berechnet, wie unterscheiden sieh die versehiedenen Eigg. der 
wirklichen u. der hypothet. Verbb. in bezug auf Gitterabstande, Gitterenergien usw. 
Man kann die EE. u. Kpp. dieser hypothet. Yerbb. auf Grund folgender Uberlegungen 
abschiitzen: Der EinfluB der yerschiedenen IonengróBe erstreckt sieli nur auf das 
Gitter, nieht auf lonenpaare (=  Molekule), wie sie im Gas vorliegen. Unter An- 
wendung der Regel von T r o u t o n  (fiir den Kp.) u. von R ic h a r d s  (fur den E.) kann 
man die Anderungen der Siede- bzw. Schmelztempp. bereehnen, wenn man die Ande- 
rung der Gitterenergie zwischen den wirklichen Verbb. u. den ,,hypothet.“ mit kon- 
stantem Radienverhaltnis kennt, da diese ja wegen des Wcgfalls des GróBeneinflusses 
im Gase voll in die Sublimationswarme eingeht. Man kann nun so aus den wirklich 
gefundenen Schmelz- bzw. Siedepunkten die der „hypothet." Yerbb. bereehnen. Es 
zeigt sieli dann fiir diese ein yollig regelmiiBiges Verh. Es ist also nieht riohtig, die 
Besonderlieiten in den Schmelz- u. Siedepunkten nur auf Deformationseinflusse zuriick- 
zufiihren. Diese spielen fiir den E. vermutlieh eine ganz untergeordnetc Rolle, bei 
den Kpp. kann der EinfluB gróBer sein. — Der EinfluB der IonengroBen muB sieli 
auf alle Eigg. erstrecken, die mit der Gitterenergie zusammenhangen. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 1036—45. Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) Klemm.

O. Hassel, Weitere BeobacJitungen iiber IsomorpMe bei hubisclien Krystallen von 
Hexammin- und Pentammin-Aąuokoiwplezsalzen. (Ygl. C. 1928. I. 1359.) [Co(N 
(C/O,,)3 u. [C0(Arfl3)5ff20 ](0 Z0 4)3 sind nach Eeststellung von F. Machatschki opt. 
isotrop. Die Róntgenogramme sind bis auf einen kleinen Unterschied in der Gitter- 
konstante (a =  11,38 bzw. 11,32) nieht zu unterscheiden. Drehdiagramme u. Deisye- 

Aufnahmen zeigten keine Interferenzen, die mit flachenzentriertem Elementarwurfeł 
in Widerspruch stehen wiirden. Die Struktur des [Co(NHS)G](ClOĄ)3 ist dem des 
Co(NH3)6J 3 weitgehend ahnlich. Im Elementarwurfeł sind 4 Moll. entlialten. Fur Co 
ergibt sich unter der Annahme, daB die Elachenzentrierung fiir alle Atome exakt
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zutrifft, cin Gitter in [[0 0 0]] anfangend, fiir Cl Gittcr in [[0 0 £]], in [[£ J J]] u. 
in [[f ̂  £]] anfangend. Jedcs Cl ist von 4 O umgcben, dio ein regulares Tetracder 
bildcn. Die NH3 miissen allo gleićhwertig scin u. umgeben zu je 6 ais rcgulare Olctaeder 
die CO. — Fiir [Co(NH3)sH20](ClOi )3 liiBt sich die Unterbringung samtliclier Atome 
nur im Widersprucli mit der strengen Strukturtheorie durchfiihren. Die Scliwierig- 
keit liiCt sieli durch die Annahmo behebcn, daB die angenommeno Translationsgruppo 
falsch ist. Solange es aber nicht gelingt, dies oxperimentell nachzuweisen, glaubt Vf., 
daB H20 u .  NH3 krystallograph. gleieh sind (vgl. C. 1928. I. 1359 iiber Bromid- u. 
Jodidsulfate). [Go{NH3)s//20]./3, Krystalle sind wenig kaltbar; opt. isotrope Oktaeder, 
a =  10,81 (Hexamminsalz 10,88). Die Diagramme sind denen des Luteosalzes ahnlieh, 
aber nicht fliiclienzentriert. Hier sind also offenbar in den Lagen der NH3 u. H20 
Untersehiede vorhanden. [Cr(NH3)a](Cl04)3 u. \Cr{NHz)rJI„0']Cl0i geben dio glcichen 
Interferenzen wie die Co-Salze. — Fiir dio friiher beschriebenen Jodidsulfate werden 
folgende Angaben nachgeholt: Co in [[0 0 0]] beginnend, S in [[£■£•£]], J in  K ł ł ] ] .  
Um jedes Co regular-oktaedr. Anordnung von 6 NH3 fiir das Co in [[0 0 0]] iń [[0 0 «]], 
[[0 0 it]], [[0 u 0]], [[0 u 0]], [[« 0 0]], [[« 0 0]]. Um jedes S befinden sich 4 O, z. B. 
fiir S in f f ł łi] ] : O in [[± +  u, J  + u, * + «]], Dł — ł  +  «, * — «]], [[* +  «,
i  — u, £ — «]], [[} — u, J  — u, J  -Ą- «]]. Nahere Angaben iiber die Parameter werden 
nicht gemacht. Die Struktur kann ais Fluoritstruktur gedeutet werden, in der Ca 
durch das komplexe Kation, die 1? durch die beiden Anionen ersetzt sind. Es wird 
gezeigt, daB die Intcnsitaten dieser Anordnung cntsprechcn. Die Wrkg. der Sub- 
stitution auf die Gitterkonstantc zeigen folgende Werte: [Co(NH3)6]S04J  10,71;
[Co(NH3)6]S04Br 10,51; [Co(NH3)5H20]S04J  10,62; [Co(NH3)5H20]S04Br 10,45;
[Co(NH3)0]SeO4 J  10,79 A. (Norsk geologisk tidsskrift 10. 92—96. Sep. Oslo, Univ., 
Chem. Lab.) Klemm.

Rudolf Brill und H. Mark, IłdnlgenograpJiische Studiem am Abbau komplexer 
Eisencyanide. Untersucht wurde nach der Pulvermothode der reduktive Abbau von 
(iYi7.1)4[̂ ,e{C'iV)0] bei 400°, indem in acht Stufen, beginnend mit dom Ausgangsprod., 
Aufnahmen dor entstchendcn Substanzen gemacht werden. Das Ausgangsprod. selbst 
lieferto ein selir linienrciches Diagramm mit wahrscheinlich groBor Identitatsperiode; 
es wurde nicht weiter ausgewertot. Durch Erhitzen des Ausgangsprod. auf 340° wird 
NH4CN abgcspalten u. os resultiert eine Substanz mit der Bruttozus. Fe: CN = 1 :2 ;  
opt.-mikroskop. erwies sich cine Probe ais isotrop. Das Diagramm zeigte deutlich das 
Yorliegen einer krystallisierten Phase u. lieB sich in Dbereinstimmung mit dem Befund 
kub. auswerton. Dio Auswertung ist jedoch nicht ganz eindeutig. Die Yff. nehmen 
folgende Elementarzello ais die wahrseheinlichste an: Gitterkonstante a =15,9 A 
mit 48 Moll. Fe(CN)2 in der Basis; die Schwerpunkte der Gruppen [Ee(CN)2]6 wiirden 
hier ein Diamantgitter bilden. Das Eehlen der Roflcxen von (111) laBt sich durch spe- 
zielle Atomlagen erreichen. Raumgruppe wiire in diesem Falle O1, wo 48-zahlige Punkt- 
lagen mit einem Freiheitsgrad u. der Symmotrie C2 vorkommen; drei Moll. waren 
zu einer Dynade von der Symmetrie D3d vereinigt. Man konnte in diesem Fali 
von einem Ferro-Ferrocyanid Fe2[Fe(CN)0] sprechen. Die weitere Zers. geschali 
in reduzierender Atmosphare (N2 :H 2 =  1:3) bei 400°. Nach 15 Min. ląngcr Rod. 
zeigt cin Diagramm, daB das Gitter im wesentlichen erhalten geblieben ist; eine sohwache 
Linio konnte vielleicht mit der starksten Interfcrenz des a-Eisens identifiziert werden. 
Nach 22Min.Red. sind aufier den Ltnien von (Fe[CN2])x einige neue Linien zu erkennen; 
zwei von ihnen fallen mit den beiden starksten a-Eisenlinien zusammen. Hieraus wird 
auf die Anwesenheit von a-Eisen nach dieser Zersetzungszeit geschlossen. Nach 
30 Min. langer Red. sind die Linien des (Fe[CN2])x vollkommen verschwunden, cin 
System vollstandig neuer Linien ist zu erkennen. Vff. nehmen an, daB man es in diesem 
Falle mit mehreren Substanzen zu tun hat. Nach 45 Min. sind auch diese Linien fast 
Tollig verschwunden, dagegen treten die Linien des a-Eisens deutlich hervor, woraus 
mit Sicherheit zu sclilieBen ist, daB hier a-Eisen ais krystallisierte Phase auftritt. Ge- 
ringe wechselnde Verhaltnisse der Intensitaten scheinen.ihren Grund in dem Vorhanden- 
sein mehrerer kryst. Substanzen (Carbide, Nitride) zu haben. Nach 60 Min. sind auf 
dem Diagramm nur noch die Interferenzen des a-Eisens zu finden, woraus hervorgeht, 
daB nach einer Reduktionszeit yon 60 Min. die Umwandlung von (NH4)4[Fe(CN„)] 
zu Eisen yollendet ist, was durch eino Aufnahme nach einer Reduktionszeit von 120 Min. 
bestatigt gefunden wird. Endlich wurde zum Nachweis der Identitat des Endprod. 
mit a-Eisen eine genaue Best. der Gitterkonstante gemacht, die den Wert a =  2,863 A 
lieferte in guter Ubereinstimmung (1% 0 Abweichung) mit dem entsprechenden Wert
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fur a-Eisen. Die chem. Analyse des Endprod. ergab einen Eisengeh. von 99,9% Fe. 
(Ztschr. physikal. Chem. 133. 443—55.) G o t t f r ie d .

O. Eisenhut und E. Kaupp, Róntgenographische Untersucliungen iiber Eisen- 
katalysatoren fur die Ammoniaksynthese. Untersucht wurde róntgenograph. der Abbau 
folgender Eisenkatalysatoren: 1. Eisenkatalysator der B. A. S. F.: Fe304 mit Bei- 
mengungen, 2. KAlFe(GN)fl, 3. KAlFe(CN)6 -j- KC1 u. 4. Kontakte verschiedenster 
Zus. unter versehiedensten Normierungsbedingungen (Tabelle der Kontakte siehe 
Original). Bei 1 . zeigt das Diagramm des Katalysators im Ausgangsstadium das be- 
kannte Gitter des Fe304. Mit fortsohreitender Red. tritt das Gitter des a-Eisens 
immer deutlicher hervor, bis schliefilich nur noch das a-Eisendiagramm vorhanden 
ist mit a =  2,862 A. Bei 2. ist ebenfalls mit zunehmender Red. das vermehrte Auftrcten 
von a-Eisen zu beobachten. Daneben sind in entsprechend abnehmenden Mengenanteilen 
Eisennitride, Fe2N neben Fe,C u. Kohlenstoff vorhanden. Prazisionsbest. der Gitter- 
konstante fur das Eisen aus dcm komplexen Salz ergab den Wert a =  2,865 A. In 
einzelnen Fallen — bei lokalen Erhitzungen — kann aueh y-Eisen entstehen. Im Fali 3. 
zeigt sieh, daB durch die Ggw. von KC1 die Formierung des KAlFe(CN)6 nieht geandert 
wird; aueh hier ist immer a-Eisen das Endprod. der Red., also der wesentliche Bestand- 
teil des Kontaktes. Aueh fiir 4., vonviegend komplexe Eisensalze oder Oxyde mit den 
yerschiedcnsten Zusiitzen (A1[N03]3, A1C13) u. unter den yerschiedensten Formierungs- 
bedingungen, wurde festgestellt, daB stets das a-Eisen der Hauptbestandteil des Kon
taktes u. allen gemeinsam war. Die katalyt. Wrkg. steht also in engstem Zusammen- 
hang in allen untersuchten Kontakten mit der Bldg. von reinstem a-Eiscn. (Ztschr. 
physikal. Chem. 133. 456—71.) G o t t f r ie d .

Kogakuschi Hajime TTeda, Rontgenspektrographische Untersucliungen uber Cel
luloid. Untersucht wurden róntgenograph. Nitrocellulose -f- Camplier u. Celluloid. 
In dem ersten Fali wurden Ramiefasern bis zu einem Geh. von 11,1% N nitriert u. 
dann 2 StcLn. lang mit 30, 40 u. 60%ig. Campher-Pentanlsg. umspiilt. Die Róntgen- 
aufnahmen ergaben Diagramme, in denen die Interferenzen der Nitrocellulose mit 
steigendem Camphergeh. immer starker yerschwimmen. Daneben werden zwei neue 
Ringe immer deutlicher erkennbar, die ais Superposition der Interferenzwrkg. des Cam- 
phers u. der Nitrocellulose angesproehen werden. Der maximale Camphergeh. betrug 
15%. Wurde der Campher aus den Praparaten durch Pentan extrahiert, so verschwanden 
mit fallendem Camphergeh. die beiden Ringe wieder allmahlich, bis zum Schlufl das 
Faserdiagramm der Nitrocellulose allein vorhanden ist. — Techn. Celluloid lieferte 
Diagramme, die ebenfalls ais Superpositionscffekte aus den Interferenzen beider Kom- 
ponenten anzusehen sind. Mit steigender Menge des Camphers andern sich die Lagen 
u. Intensitaten der Interferenzen. Der sin iJ-Wcrt der Nitrocellulose (0,1781) nimmt 
stetig ab u. nahert sich asymptot. dem Mittelwert der beiden eng zusammenliegenden 
Krystallinterferenzen des Camphers (0,1359). Bei einem Geh. von 70% Campher 
sind die ersten punktfórmigen Campherinterferenzen zu beobachten. Aber an keiner 
Stelle der Reihe sind Anzeichen einer stóchiometr. Beziehung zwischen den beiden 
Komponenten zu beobachten. — Krystallin. Ausscheidung von Campher unterhalb 
der 70%-Grenze ist dann zu beobachten, wenn die betreffenden Proben stark gedehnt 
werden. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 350—56.) G o t t f r i e d .

Hans Bethe, Die Streuung von Eleklronen an Krystalten. Zur Erklarung der 
Verss. von DAVISSON u .  G e r m e r  (C. 1927. II. 541) uber die Reflexion von Eleldroncn 
an einem Ni-Einkrystall hatte Vf. fruher (C. 1928. I. 154) eine Theorie gegeben, bei 
der jede selektive Elektronenreflexion mit der Róntgenreflexion der nachst liingeren 
Wellenliinge verglichen wurde. Es ergaben sich Brechungsindices fiir Elektronen- 
wellen /i <  1. Die neueren Yerss. (vgl. C. 1928.1. 1835), sowie theoret. Griinde zwingen 
dazu, diese Zunordnung aufzugeben; es wird jetzt jede Elektronenreflexion mit der 
Róntgenreflexion der naehst kurzeren Wellenlange in Beziehung gesetzt. Diese An- 
nahme ergibt fi~> 1 u. fuhrt durchweg zu wahrseheinlichen Ergebnissen. Der Weg der 
Elektronenwelle ist also der: die senkrecht auf die Krystalloberflaehe auftreffende 
Welle dringt unter Verkiirzung der Wellenlange, aber in derselben Riehtung, in den 
Krystall ein u. wird an den verschiedenen Netzebenen reflektiert. Ein groBer Teil 
dieser reflektierten Elektronenwellen wird total, z. B. im (111) u. (110) Azimut, reflek
tiert, nur wenige werden den Krystall wieder verlassen kónnen; von diesen wird die 
Welle im (100) Azimut den Krystall fast parallel zur Oberflache verlassen. In der Tat 
sind diese Wellen (grazing beams) besonders stark beobachtet. (Naturwiss. 16. 333—34. 
Miinehen, Univ.-Inst. f. theoret. Physik.) Klemm.
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Mario A. da Silva, Ober die Anziehungskraft des Sauerstoffs fiir die Elektronen. 
(Vgl. C. 1927. II. 1432.) Es wurden jetzt die Verhaltnisse untersucht, wenn die Ioni- 
sation in eincr diinnen Gasschicht an der Oberflache der einen der KondensatormeB- 
platten erzeugt wird. Bei 701 mm Druek u. 22° zeigt sich fiir reines Ar, daB der das 
Gas dureliwandernde Strom sehr stark vom Sinn des angewandten Feldes abhangt. 
Ist der Strom durch negative Ionen transportiert, so wird die Sattigung erreieht fiir 
eine Spannung von 3 X 88 V; es bedarf einer sechsmal groBeren Spannung, wenn der 
Transport durch positive Ionen erfolgt ist. Das tut die groBe Verschiedenheit der 
Beweglichkeit der beiden Ionenarten dar u. laBt vermuten, daB im reinen Ar die 
negativen Ladungen aus freien Elektronen bestehen. Fiigt man nun Sauersloff in 
steigenden Mengen zu, so zeigen sich sehon Kurvenanderungen von 3 X 10~4 Teilen
02 ab, ganz besonders abcr bei 3% 02. Die Moll. des 02 fixieren danach die Elek
tronen mit sehr groBer Leichtigkeit, wahrend im vollkommen reinen Ar alle Elek
tronen frei bleiben. Je kleiner der Druck bei den sauerstoffhaltigen Gasen ist, desto 
kleiner sind die Abweicliungen bei den Ionisationskuryen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 583—84.) Bloch.

E. Hiedemann, Ober die Hochfreąuenzglimmentladung in Wasscrstoff. Vf. stellt 
qualitative u. orientierende Unterss. iiber die Hochfreąuenz-Glimmcntladung in Luft, 
Sauersloff, Stickstoff u. Argon an, anschlieBend wird dieselbe in Wasscrstoff quantitativ 
untersucht. Der Yerlauf ist bei Anregung mit gedampften Schwingungen ein anderer 
ais bei ungedampften Schwingungen. Es wurde ein fiir die Hochfreąuenz-Glimment- 
ladung in Róhren mit zwei Elektroden charakterist. Dunkelraum entdeckt. Der Ein
fluB eines Magnetfeldes u. die Glasfluoreszenz werden untersucht, eine geschichtete 
Entladungsform in H, gefunden u. ihre Bildungsbedingungen untersucht. Es werden 
Spannungsdruekkuryen u. Charakteristiken der Hochfreąuenz-Glimmentladungen auf- 
genommen u. ihre Freąuenzabhangigkeit festgestellt. Die Messung der Schichtpotentiale 
der Wasserstoff-Hochfreąuenz-Glimmentladung ergab Werte, die teils in der Nahe 
der Ionisierungsspannung des H2-Mol. lagen, teils mit dem Anregungspotential oder 
dem Ionisierungspotential des Wasserstoffatoms ident. waren. (Ann. Physik [4] 85. 
649—86. Koln, Phys. Inst. d. Univ.) SÓRENSEN.

J. W. Ryde, L. JacobundB. S. Gossling, Neuer Entladungstypus in Neonróhren. 
Wenn ein Kondensator von ca. 1 Mikrofarad Kapazitat durch eine Rohre, die Neon 
von einem Druck von ca. 10 mm enthielt u. mit einem Widerstand in Serie geschaltet 
war, entladen wurde, trat, wenn der Widerstand auf einen bestimmten Wert reduziert 
wurde, eine von der iiblichen Gliihentladung yersehiedcne Entladungsform auf. Die 
Entladung wird charakterisiert durch einen kleinen glanzenden Fleck oder eine blauliche 
Szintillation an einem einzigen Punkt der Kathodenoberflache. In der Niihe dieser Stelle 
war das Ni-Spektrum sichtbar. Der Durchgang der Entladung war dureh ein scharfes 
Gerauscli horbar. Nach der Entladung liat der Kondensator immer nocli etwas Ladung 
zuriickbehalten, die Spannungen schwanken zwischen 0 u. 90 Volt. Die Kapazitat 
des Kondensators ist von Bedeutung fiir diese Art der lEntladung, die bei kleineren 
Kapazitaten nieht auftritt. (Naturę 121. 794. Wembley, General Electric Co.) E. Jos.

H. F. Frutti, Niederspannungslogen in Jod. Yf. schlieBt aus Stromstarkepotential- 
kurven yon Niederspannungsbogen in einatomigem u. molekularem Joddampf, daB 
das kleinste Anregungspotential des Atoms 6,5 V, das Ionisierungspotential des Atoms
8,0 V u. das Ionisierungspotential des Mol. 9,5 V betragt. Die Anderung der Spektren 
des molekularen u. des atomaren Joddampfes mit der Spannung wird beschrieben. 
(Physical Rev. [2] 31. 614—28. Univ. of Michigan.) SÓEENSEN.

Pierre Jolibois, Henri Lefebvre und Pierre Montagne, Ober die UmkeJirbarkeil 
einer lleaktion, die durcli den Funken oder den elektrischen Strom hervorgerufen ist. (Vgl.
C.1927. I I .3 u. 1928.1.2786.) Friiher war gezeigt worden, daB durch elektr. Enłladungen 
bei niedrigen Drucken C02 zum Teil in CO u. 02 zerlcgt wird. Es wird jetzt nachge- 
wiesen, daB es sich dabei um ein wirkliches Gleichgewicht handelt; denn ein Gemisch von 
CO u. 0 2 (25 mm) wird durch Funkenentladung zu 26% vereinigt; dazu sind 200—500 
Funkenentladungen notwendig. C02 (17mm) wird durch 800—1000 Entladungen zu 74% 
dissoziiert. Ahnlicbes beobachtet man bei dauemdem Stromdurchgang. Vff. schlieBen 
aus ihren Verss., daB die Funkenentladung bzw. der elektr. Strom eine doppelte Rolle 
spielt: 1. ais Katalysator, um ein stabiles Gleichgewicht zu erreichen; 2. ais Energie- 
iibertrager, um ein stabiles System in ein weniger stabiles iiberzufuhren. Es wird 
schlieBlich gezeigt, daB dieselbe Energie je nach der Entladungsform yerschieden 
wirkt. So waren bei Yerwendung von 380 Joules dissoziiert: bei Dauerstrom (350 Mikro-
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amp.): 38%. bei kondensierter Entladung (5 Mikrofarad): 21 °/0, boi 15 Mikrofarad: 
17%• (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 948—50.) K l e m m .

Ellen Gleditsch und Liv Gleditsch, Die elektriselie Leitfahigkeit uuflriger Radon- 
lósungen. Vff. wollen priifen, ob starkę a-Slrahlung einen EinfluB auf die Leitfahigkeit 
von W. hat, weil bei Gascn u. auch bei einigen Fil. ein solcker naehgewiesen wurde. 
Zu diesem Zweck verband man einen mit 40 ccm Leitfąhigkeitswasser gefiillten 
ovakuierten Kolben von etwa 100 ccm Inhalt mit einer Flasehe, die RaBr2-Lsg. ent- 
hielfc, so daB die Emanation in den Kolben iiberging. Durch das RaBr2-Flaschelien 
strómte dann Luft in den Kolben ein, bis Atmospharendruck erreieht war. Ein anderer 
Kolben wurde in gleiclier Weise nur mit gereinigter Luft gefiillt. Nach einiger Zeit 
wurden aus beiden Kólbchen Proben entnommen u. Leitfahigkeit u. Radioaktivitat 
bestimmt. Es ergab sich, daB Gehalte von 13,7—235,0-10-9 Curie pro ccm die Leit
fahigkeit bei W. nicht bceinfluBten. Ebensowenig zeigte sich bei wss. Lsgg. von Benzoe- 
sdure u. Essigsaure ein EinfluB. (Journ. Chim. physiąue 25. 290—93. Oslo, Univ.) Kmm.

B. Finkelstein und G. Horowitz, Uber die Energie des He-Atoms und des positiven 
H„-Ions im Normalzustande. Mit Hilfe des RlTZschcn Verf. wird die Energie des He- 
Atoms bereehnet. Sio stellt den Grenzwert der Energie der H2-Mol. dar. Ferner wird 
die Energie des Wasserstoffmolckel-Ions bereehnet. (Ztschr. Physik 48. 118—22. 
Leningrad, Univ.) E. JoSE P H Y .

Meghnad Saba und Protap Kischen Kichlu, Erweiterung des irreguldren Dublett- 
geseizes auf komplexe Spektren. (Indian Journ. Physics 2. 319—42. — C. 1928. I. 
1837.) _ R .K . M u l l e r .

Dattatraya Shridhar Jog, Bemerkung uber Regelm&pigkeiten in den Speklren 
der sechswerli-gen Elemente. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden einige Linicn aus den Spektren 
von O, F + u. Ne++ identifiziert. (Indian Journ. Physics 2. 343—44. Allahabad, 
Univ.) R. K . M u l l e r .

Jane M. Dewey und H. P. Robertson, Stark-Effekl und Seriengrenzen. Vff. 
stellen theoret. Erorterungen iiber den Starkeffekt in hoch erregten Atomen an u. finden 
unter anderem, daB das Linienspektrum nicht bis zur n. Seriengrenzo reieht, sondern 
auf der Seite langer Wellen an oinem Punkt aufhórt, der von der Feldstiirke abhiingt. 
Die berechnoten Seriengrenzen u. die beobachteten Maxima im kontinuierlichen Spek
trum werden verglichen; die Ubereinstimmung ist befriedigend. (Naturę 121. 709 
bis 710. Princeton, Univ.) K le m m .

Tr. Negresco, Einflufl der energetischen Fakloren auf die Struktur der Spektren. 
(Vgl. C. 1928. I. 2051 u. 2735.) Es werden besproehen: A. F l a m m o n s p e k t r e n .
1. ISinfluB der Temp. 2. Ein neues Flammenspektrum des Mg, das mit einer vom Vf. 
fruher gegebenen Anordnung erzielt wurde. B. B o g e n s p e k t r e n .  3. EinfluB 
des Potentialabfalls, 4. der Natur des Stromes u. 5. der Elektroden, 0. des Druckes, 
7. der Umgebung, 8. des Lichtes u. der Temp. der Elektroden. C. F u n lc e n - 
s p e k t r e n .  9. Die sehon untor B besprochenen Faktoren. 10. Der EinfluB der 
Selbstinduktion. Mit Hilfe eines Kathodenoszillograpken von BEAUDOUIN wird die 
kondensierte u. die oszillierende Entladung untersucht u. der EinfluB der Selbst
induktion auf die Intensitśit der einzelnen Linien bestimmt. Die Ergebnisse sind im 
wesentlichen im Einklang mit denen von H emsalech u .  NeCULCEA u .  fiihren zu 
dem SchluB, daB der EinfluB der Selbstinduktion darin besteht, daB der maximale 
Potentialabfall zwischen den Elektroden bei der Primarentladung vcrmindert wird, 
weil sich gutleitende Metalldiimpfe zwischen den Elektroden ansammeln. Infolge- 
dessen verschwinden die Linien von liohem Potential, bei Cu u. Ag werden die dem 
neutralen Atom zugehorigen Linien niederen Potentials zum Teil verstarkt. (Journ. 
Chim. physiquc 25. 308—19.) K lemm.

J. Gilles, Ober die Struktur des Spektrums zweiter Ordnung des Schwefels. (Vgl.
C. 1928. I. 2782.) Von 2 noch fehlenden Multipletts anp. 4S u. and. 4P konnen die 
Werte aus den Strahlen, welche in einer Tabelle angegeben sind, abgeleitet werden. 
(Yerbb. ans. 4P-anp. 4S; anp. 4D-and.-IP; anp. 4P-and. 4P; anp. 4Ś-and. 4P.) (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1354—55.) E n Sz l i n .

Joseph Kapłan, Erregung der griinen Nordlićhtlinie in aktirem Stickstoff. Die 
griine Nordlićhtlinie, die man neuerdings dem Sauerstoff zuschrcibt, konnte in einem 
durch kondensierte Entladung aktivierten Gemisch von N2 mit 4% 02 erhalten werden. 
Mit fallendem Gehalt an 02 verschwand die Linie allmalilich. AuBerdem konnte aucli 
bei so geringen 02-Mengen, bei denen die Nordliohtlinic (5577,5 A) nicht mehr auftrat, 
eine rote Linie (6654,8 A) gefunden werden, die eine Sauerstofflinie sein diirfte. Die
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Tlieorie der Energieniyeaus des O-Atonis ist noch wcnig geklart. Scheinbar verlaufen 
0 2-Dissoziation u. die Anregung des O-Atoms in einem Akt. Die Anregung erfolgt bei 
den vorliegenden Vcrss. siohor durch aktiven Stickstoff, da nur mit 0 2 gefiillte Ent- 
ladungsróhrchen allein keine griine Linie zeigen. (Naturę 121. 711. Princeton, 
Univ.) KLEM M .

H. Kułin, Ober das Grundschwingungsquant des Quecksilbermolekiils. Bemerkung 
zu einer Arbeit von L o r d  R a y l e i g h  (C. 1928. I. 297). Vf. ist der Ansicht, daB die 
von L o r d  R a y l e i g h  gefundeno lange Kantenfolge zwisehen 2340 u. 2297 A. ais 
einheitliche Serie nur yorgetauscht wird, u. daB die ldeinen Kantenabstiinde die 
Schwingungsquanten des n. Mol., die gróbere Periode die Schwingungsąuanten des 
angeregten Mol. darstellen. Das Grundschwingungsquant des Quecksilbermol. ergibt 
sich demnacli zu etwa 20 cm-1. (Naturwiss. 16. 352—53. Gottingen, Univ.) E. Jos.

K. v. Auwers und P. Heimke, Spektrochemisclie Beobaclitungen an Azoverbin- 
dungen. Zuerst wurden durch Messungen an den Azoisobuttersaureeslem die Refrak- 
tions- u. Dispersionsaquivalento der konjugationsfreien Gruppe —N : N— ermittelt. 
Es ergaben sich im Mittel fiir N=N: H« =  3,146, D =  3,179, H/j— Ha =  0,093. — 
Sodann wurden dic Konstanten des Benzolazodthans, C6H5-N: N-C2H5, bestimmt. 
Die „akt.“ Konjugation wirkt wie stets exaltierend. Auffallenderweise fallen die 
Uberschiisse im Brechungsvermogen mit denen der entsprechenden Hydrazoverb. 
vóllig u. mit denen des Anilins annahernd zusammen, wahrend die Unterschiede im 
Zerstreuungsvermogen bedeutend sind. Die Wrkg. der „Kryptokonjugation" 
—C: C-NH, im Anilin wird also durch die hinzutretende Doppelbindung nur bzgl.

der Dispersion verstiirkt. — Die rein aromat. Azoyerbb. sind, wenn man sie wie iiblich 
durch alkal. Red. der Nitroverbb. darstellt, meist durch die Azoxyverbb. yerunreinigt. 
Reine Praparate erliiilt man aus den Hydrazoverbb. u. der bereehneten Mcnge Br. 
Wegen der tiefen Farbung lassen sich hóchstens die Linien H a u. H e  messen, manehmal 
nur erstere, so daB dic Best. der Dispersion unmóglich war. Bei hohen FF. wurde 
in dem auch hier selir brauchbaren Chinolin untersueht, in einigen Fallen auch in 
absol. A. u. n-Buttersaurepropylestcr, entsprechend friiheren Verss. von HANTZSCH 

u. M e is e n b u r g  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 101). Die im SchmelzfluB u. 
in Chinolinlsg. gefundenen Werte stimmen vorzuglich liberein. Fur Azobenzol u. seine 
Homologen hat sich ein Mittelwert von EĄr° =  +3,35 ergeben, ganz entsprechend 
der Struktur dieser Verbb., denn fiir m-Methylstilben ist friiher +3,1 gefunden worden. 
Die Konjugationen C: CR-O: C-CR: C u. C: CR• N : N-CR: C sind also spektroehem. 
gleichwertig. Eintritt von OH oder OR steigert die Exaltationen, ahnlieh wie bei 
aromat. Aldehyden, Ketonen u. Sauren. — Die Verss. in A. u. Propylbutyrat haben 
von neuem gezeigt, daB zwisehen Losuńgsm. u. Substanz unkontrollierbare Beziehungen 
lierrsehen. Chinolin ist naeh wie vor das beste Losuńgsm. — SehlieBlich haben die 
Unterss. bestatigt, daB die Oxyazoverbb. echte Phenole der Azoyerbb. sind, denn 
die Oxy- u. Alkoxyderivv. des Azobenzols u. Benzoesiiureesters entsprechen spektro- 
chem. einander vollkommen.

Y e r s u c h e .  Azoisobullersauredimethylesler. D .17,34 1,0365, nne17’3 =  1,43605.
— Diatliylester. D .18,94 0,9932, nne1M =  1,43072. — Benzolazoathan. D .21,94 0,9628, 
nHe21'9 =  1,53792, EJE1 fiir D =+1,24, fiir fl — a =+ 74% . — Azobenzol. D.78-̂
1,0379, na7M =  1,62715, E2 a20 =  +3,05. — m-Methylazobenzol. D.1™, 1,0658,
njie17’6 =  1,66380, E2'a20 =  +3,1. — o,o'-Dimeihylazobenzol. D .6ii'24 1,02218, na05'2 =
1,61870, EĄt20 =  +2,97. — m,m'-Dimethylazobenzol. D.06'1., 1,0126, n^ 0'1 =  1,61443, 
E^ 20 =  +3,10. — o-Oxyazobenzol. In Chinolin. D.13’7, 1,1033, nHe18'7 =  1,04299, 
EZa2» =  +4,2. — o-Methoxyazobenzol. D.100, 1,0728, na10» =  1,62652, E^ a20 =  
+3,25. — j>-Oxyazóbenzol. In Chinolin. D .17,74 1,1103, njie17,7 =  1,65183, EiTct20 =  
+4,75. — p-Ałhoxyazobenzol. D .ł004 1,0396, nne100 =  1,64160, ESa-a — +3,95. — 
JBenzolazolhymol. D .It>0,24 1,0328, n*100,2 =  1,63169, Ei7a20 =  +4,25. — Athylather, 
ClaHo2ONo. Aus yorigem mit C2H5J  u. Alkali. Prismen aus A., F. 85°, D .1004 0,9791, 
na100 =  1.59 3 45, E£ a20 =  +4,05. — p-Oxybenzoesaure-n-propylester. D .102,14 1,0630, 
nHe102’1 =  1,51052, E i :1021 fiir D =  +1,53, fiir fi — a =  +61%, E2V° =  +1,25. — 
Anissaure-n-propylestcr. D . 1004 1,0054, nne100 =  1,48 450, E Ź 100 fiir D =  +1,24, 
fiir f} — a =  +52%, EZn20 =  +0,95. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1030—36.) Lb.

K. V. Auwers und p. Heimke, Spektrochemie und Konstitution der Azoxylcorper. 
(Vgl. vorst. Ref.) Es sollte gepriift werden, ob das spektroehem. Verh. der Azoxy- 
verbb. mit der ANGELlschen Konst.-Formel im Einklang steht. Untersueht wurden
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Ażoxybenzol, 0,0'- u. m,m'-Azoxytoluol u. die a- u. (5-Formen des p-Brom-, p-Oxy- 
u. p-Atlioxyazoxybenzols. Reine Praparate werden durch Oxydation der Azoverbb. 
mit H20 2 erhalten. Die Mol.-Refr. des o,o'-Azoxytoluols bleibt auffallend stark hinter 
der des m-Isomeren u. der Stammverb. zuriick, eine Abweioliung, die boi den ent- 
spreehenden Azoverbb. fehlt. Eine Erklarung dafiir ist vorlilufig nicht moglich. Ein- 
tritt von Br andert die Mol.-Refr., wie vorauszusehen, nicht wesentlich, wahrend OH 
u. OC2H5 in p die Exaltationen erlieblich steigern. Daraus u. aus der absol. Hóhe 
der E-T-Werte folgt die Richtigkeit der ANGELIschen Fonneln. Denn da die Ringe 
-C-C—, -C-------C- u. -N----N- nicht exaltierend wirken (vgl. V. A u w e r s , C. 1924.

^o- ^  ''-o-"
II. 2259), ist dies auch nicht fiir den Ring -N--- N- anzunehmen. Azoxyverbb. der

alten Eormel sollten also spektrochem. dem Hydrazobenzol u. seinen Deriw. gleichen. 
Fur diese ist jedoch im Mittel E-Sd20 =  +1)35, also erheblich niedriger ais fiir die 
Azoxyverbb., u. zudem gehen beim Ubergang der Hydrazoyerbb. in das System
-N---N- die Exaltationen nicht lierauf, sondern herunter (1. c.). — Zur Sicherheit

'"C " '
wurde noch festgestellt, daC p-standiges OH oder OR die Exaltationen eines aromat. 
Amins nicht ebenso steigert wie die eines Benzolderiv. mit akt. Konjugation. p-Pliene- 
tidin liefert denselben EĄ>-Wert wie Anilin u. p-At!ioxyhydrazobcnzol anniihernd 
denselben Wert wie die Methylliydrazobenzole. In Verbb. dieser Art sind also jene 
Gruppen opt. wirkungslos. — Der geringe Unterschied zwischen den Mol.-Refrr. der 
isomeren a- u. /?-Azoxyverbb. bewcist, daB nicht etwa Strukturisomerie im Sinne 
der alten u. neuen Formel vorliegt.

V e r s u c h e. Azoxybenzol. D .81,24 1,1308, nHc01'2 =  1,64838, EĄ )20 =  +2,23. —
0.0'-Azoxytoluol. D.65*̂  1,0812, nne05'3 =  1,60230, E-Sd20 =  +1,4. — m,m'-Az6xy- 
toluol. D .C5,14 1,0821, dho65,4 =  1,62633, E2’n20 =  +2,4. — a.-p-Bromazoxybenzól.
D .99,94 1,4068, nHe99,9 =  1,66423, EUd20 =  +2,0. — fl-p-Bromazoxybenzol. D .1004 
1,4138, nHe100 =  1,65 9 00, EJSn20 =  +1,75. — a-p-Oxyazoxybenzol. In Chinolin.
D.18,2! 1,1203, nne18,2 =  1,64239, EJ?d20 =  +3,6. — f}-p-Oxyazoxybenzol. In Chi
nolin. D .15,64 1,1173, nne15,6 =  1,63856, E.Td20 =  +3,3. — a-p-Alhoxyazoxybenzol.
D.9%  1,1082, nHc” '7 =  1,63917, EĄj20 =  +3,3. — fl-p-Alhoxyazoxybcnzol. D.100'1,
I,1068, nne100,1 =  1,62 7 85, Ei^n20 =  +2,9. — p-Athoxyhydrazobenzol. Aus der Azo-
verb. mit Zinkstaub in sd. A. E. 86°, D.100'5, 1,0556, nHe100'5 =  1,58416, EZD2» =  
+1,55. — p-Phenełidin. D.15-9., 1,0652, nne15'9 =  1,56320, E I D20 =  +0,9. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 61. 1037—41.) Lindenbaum.

K.v. Auwers, ValenzundItefraktionsaquivalen(e. S t r e c k e r  u. S p i t a l e r  (C. 1926.
II. 2549) haben nachgewiesen, daC mit zunehmender Valenz die Refraktions- u. Dis- 
persionsaquivalente des S, P u. N stetig sinken. Die Priifung der Erage, ob hier ein 
allgemeines Gesetz yorliegt, ist dadurch erschwert, daB jede Anderung der spektro
chem. Konstanten einer Verb. die Summę der Wrkgg. darstellt, die 2 miteinander 
verbundene Atome ausuben, wie auch in den 1. c. untersuchten Fallen deutlich zum 
Ausdruck kommt. Vf. bespricht eine gróBere Zahl ahnlicher Beispiele, hauptsachlich 
solche mit 3- u. 5-wertigem N (vgl. beigegebene Tabelle). — Das Verhaltnis von Azoxy- 
u. Azoverbb. (1—10) stimmt zu den Beobachtungen obiger Autoren, da der zutretende
O die Mol.-Refr. in keinem Ealle so erhoht, wie es den Atomrefrr. des O" entsprechen 
wiirde. Einige besonders tiefe Werte sind wohl auf die Struktur der Azoxyverbb. 
zuriickzufiihren (vgl. vorst. Ref.). — Auffallend ist die starkę Erhohung der Mol.- 
Refr., wenn an den N eines Btnzylidenamins oder 0xim-0-athers ein O tritt (11—19), 
da sie die Atomrefrr. des O" erheblich iibersteigt. Hier lassen sieh Valenzerhóhung 
des N u. Verminderung seiner Atomrefrr. nicht miteinander verbinden. Eine Er
klarung ist noch nicht moglich. — Die ebenfalls stark erhohte Mol.-Refr. des Dimelhyl- 
furoxaiis (20) gegeniiber dem Dimethylfurazan (21) spricht fiir die gewahlte Eormu- 
lierung (vgl. C. 1927. II. 2750). — EUr das Benzonitriloxyd (22) kommt nach seinem 
spektrochem. Verh. die von WlELAND befurwortete Dreiringformel nicht in Erage. 
Beim Ubergang des Benzonilrils (23) in sein Oxyd scheinen die Atomrefrr. des N etwas 
gesunken zu sein. — DaB auch beim C die Atomrefrr. der hoheren Valenzstufe kleiner 
sind, zeigt deutlich der Vergleich des KoliUnoxyddialliylacelals (25) (Scheibler, 
C. 1926. I. 3532) mit dem Kohlensauredialhylester (24). — Anders liegen die Ver- 
haltnisse beim Ubergang der Isonitrile in Isocyansaureester u. Senfóle (26—34). Wio
1. c. gezeigt, ist nach dem spektrochem. Verh. der Isonitrile der endstandige C weder
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Nr. Substanz m d M*-Ma

1 C6H5.N (:0 ):N .C 0H5 .................................... 63,66
2 C0H,.N:N-C,H5............................................. 63,05
3 (o)CH3.C8H4.N(:0):N-C„H4.CH5 (o) . . . 70,93 (Mc)
4 (o) CH3 • C„H4 • N : N • C6H4 • CH3 (o).................. 72,12 (MJ
5 (m) CH3-C0H4.N(: O) :N-C6H4.CH3 (m). . . 73,93
6 (m) CH3 • C„H4 ■ N : N • C8H4 • CH, (in) . . . . 73,83
7 |(p) HO • C0H,-N(: O): N • C6H5 ......................

\(P) H0 -C9H4-N:N(:0 )-Cen 6 ......................
8 (p)HO-C0H4.N:N-CaH5 ............................... 69,31
q ((p)C2H6O-C0H4.N(:O):N-C8H5 ..................

\(p)CsH6O.C6H4.N:N(:O)-C0H5 ..................
10 (p)C4H5O-C0H4.N:N .C6H , ........................... 78,49

i i C0HO • CH : N(: O) • CH3 .................................... 43,41 2,25
12 C0H5-CH:N.CII3 ........................................ 39,57 1,35
13 C0H5.CII:N(:O)-C6H5 ............................... 65,28 3,97
14 C0H8.CH:N-C0H8 ........................................ 62,57 3,24
15 (o) Cl • C0H4 • C II : N(: O) • CcH , ....................... 69,55 4,23
16 (o jC l - C Ą - C H ^ - C Ą .......................... 66,86 3,46
17 C0HS-CH : N(: 0)-0CH3 ............................... 45,33 1,74
18 C,jH5' CH : N • OCH3 (a).................................... 42,08 1,56
19 C8H6• C I I : N • OCH3 (/?).................................... 41,84 1,50

CII3-C-- C-CII3
20 ii ii .............................................. 27,54 0,70

N-0-N:0
CI+-C-- C-CII3

21 ii ii .............................................. 23,99 0,42
N-O-N

22 C„HS • C • N : O ................................................. 33,36 1,14
23 C0H6. C : N ...................................................... 31,94 0,96
24 Kohlensiiurediathylester............................... 28,36 0,41
25 Kohlenoxyddiathylacetal............................... 29,62 0,47

26 Methyli8oeyanat............................................. 13,39 0,24
27 Methylsenfol................................................. 20,98 0,61
28 Methylcarbylamin........................................ 11,83 0,23
29 Athylisocyanat . . ............................... 18,26 0,31
30 Athylsenfol . . . .................................... 26,22 0,72
31 Athylcarbylainin............................................. 16,50 0,29
32 Phenylisocyanat............................................. 33,94 1,03
33 Phenylsenfol.................................................. 43,60 1,88
34 Phenylcarbylamin........................................ 32,32 1,00

2- nooh 4-wertig, so daB hier keine sohroffe Valenzanderung eintritt. Der Zuwachs 
im Brechungsvermógen durch den zutretenden O wird daher nur teilweise durch die 
Anderung im Charakter des C aufgehoben. Im Zerstreuungsvermogen kompensieren 
sich beide Einfliisse. Der durch den S bewirkte Zuwachs entspricht etwa den Re- 
fraktionsaquivalenten des S". Diesc Befunde Iassen den endstiindigen C der Isonitrile 
eher 4- ais 2-wertig erscheinen. — Die Unterss. bestatigen den Satz, daB Brechungs- 
u. Zerstreuungsvermógen organ. Verbb. mit dem Grad ihrer Ungesiittigtheit steigen 
u. fallen. Daher sollten bei allen Elementen mit wechselnder Valenz die niedrigeren 
Valenzstufen groBere opt. Aquivalente besitzen ais die hóheren. — Ncu untersuchfc 
wurden nur: [o-Chlorł>enzyliden]-anilin, D .204 1,180, nge20 =  1,6545, K2 fiir D =  +1,84, 
fiir /?— a =  +110%- Benzonilril, D .204 1,003, nne20 =  1,5288, E fiir D =  +0,90, 
fiir — a = +26°/„. Benzonitriloxyd, D .204 1,209, nHe12'3 =  1,59774. Metliyliso- 
cyanat, D .204 0,963, nHe20 =  1,3697. Athylisocyanat, D .204 0,902, njje20 =  1,3794. 
Phenylisocyanat, D .204 1,093, nne20 =  1,5365. Phenylsenfol, D .204 1,131, nHe20 =  
1,6499. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1041—49. Marburg, Univ.) Linde NB AU Jl.

C. V. Raman und K. S. Krishnan, Das optische Analogon zum Gomptoneffekl. 
Es werden Aufnahmen gezeigt, aus denen man ersieht, daB bei Streuung von Licht
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cincr Hg-Lampe an einer FI., z. B.Toluol, noben den urspriinglichen ncue Linien gróBerer 
Wellcnlange auftreten. Durch Ausblenden einzelner Linien der auffallenden Strahlen 
lassen sieli ncue entstehende u. urspriingliche Linien einander zuordnen. Vff. sehcn 
darin ein Analogon des COMPTON-Effekts u. nehmcn an, daB ein einfallendes Liclit- 
quant ganz odcr teilweise gestreut werden kan n , u. so entweder die urspriingliche oder 
eine langere Wellcnlange gibt. Dies wird dadurch bestatigt, daB die Frequenzverminde- 
rung ungefiilir der ultraroten Absorptionslinie entspricht; aueh ist die Verschiebung 
fiir verschiedene Molekule etwas verschieden. (Naturę 121. 711. Calcutta.) K le m m .

C.V.Raman, Eine neuc Strahlung. (Vgl. R a m a n ,K r i s h n a n ,  C. 1928.1 .1577.) Der 
von R a m a n  u. R a o  (C. 1923. II I . 589) u. von K r i s h n a n  (0 .1928. II. 838) yerfo lgte 

Effekt der „modifizierten Streustrahlung“ findet sich bei etwa 80 Fil. bestatigt. Die Er- 
scheinung unterscheidet sich von der Fluorescenz in der Intensitat u. dadurch, daB die 
Polarisation dieser Strahlung ungewóhnlich stark ist. Es wird das durch Streuung des 
Hg-Lichts unterhalb 4358 A aus der Quarzlampe mit fi. Bzl. gewonnene Strahlungs- 
spektrum beschriebcn; in der gestreuten Strahlung finden sich fu r  jede eingestrahlte 
Linie 2 oder mehr, in Analogie mit dem COMPTON-Effekt. Die Erscheinung wird dahin 
erklart, daB das einfallende Strahlungsąuantum teilweise durch ein Mol. absorbiert, 
der Rest gestreut wird, was mit der Theorie von KRAM ERS u . H E ISEN BERG  vertrag- 
lieh erscheint. E s  wird crortcrt, ob ein Mol.-Effekt vorliegt, in welchcn Bezieliungen 
der Effekt zur Thermodynamik steht u. ob zusammenhangende oder unzusammen- 
hiingende Strahlung u. event. Analogien zum Rontgenlicht (COMPTON-Effekt ?) vor- 
liegen. (Indian Journ. Physics 2. 3S7—98.) R. K . M u l l e r .

Y. Rocard, Die neuen diffusen SlraMungen. Die neuen diffusen Strahlen von 
R a m a n  (vgl. vorst. Ref.) haben nicht dieselbe Wellenlange wie die einfallende Strahlung. 
Die theoret. Schliisse des Vfs. bzgl. der Eigg. der diffusen Strahlung stimmen gut mit 
den experimentellen Ergebnissen der Unterss. von R a m a n  iibercin. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 1107—09.) E n s z l i n .

James H. Hibben, Der Einfluf} ton Strahlung auf die Zersetzung ton Ozon und 
Stickozydul. Es wird untersucht, ob ultrarote Strahlung einen EinfluB auf die Zers.- 
Geschwindigkeit chem. Gasrkk. hat, u. zwar wird der EinfluB 1. bei einer homogenen 
Rk., der Zers. von NJC) bei S83° absol.. u. 2. bei einer heterogenen Rk., der Zers. von
03 bei 273° untersucht. Ais Lichtąuolle diente ein Kohlebogen, sichtbares u. ultra- 
violettes Lieht waren ausfiltriert. Bei den gewiihlten Yersuchsbedingungen waren die 
langstcn wirksamen Strahlen bei 883° 2,5 fi u. bei 273° 9,6//. In  kcinem Falle zeigte 
sich ein EinfluB der Belichtung auf die Rk.-Geschwindigkeit. Beim 03 zeigte sich zwar 
beim Belichten ein geringer Druckanstieg, der jedoch im Dunklen soweit zuruckging, 
daB man meder auf dio Verlangerung der anfiingliehen Druck-Zeitkurve kam. Da sich 
aueh bei der Zers. von N205 u. HCI, sowie bei der Oxydation von A.-Dampf (vgl. 
T a y lo r ,  C. 1926. I. 2880; D a n i e l s ,  C. 1926. I. 2881) kein EinfluB der ultraroten 
Strahlung auf die Bk.-Geschwindigkeit zeigte. u. da ferner bei der Aktivierungs- 
freąuenz keine Absorptionsbanden auftraten, halt Vf. die Strahlungshypothese fiir 
wenig wahrscheinlicli. — Die fiir N20 gefundene Konstantę fiir die Halbzeitzers. 
stimmt zwar mit dem Wert von H lN SH ELW O O D  u. BuRK (C. 1924. II. 1879) uberein, 
die Variation ist jedoch sehr yiel gróBer. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 937—40. 
Washington, D . C.; Princeton Univ.) KLEM M .

Bernard Lewis, PhotochemischeAnhdvfung. Der Befund vonMACDONALD (C. 1928.
I. 2054), daB sich pro absorbiertes Quant 4 Moll. N,0 zersetzen, der mit dem von LlNU 
(C. 1928. I. 2699) bei der a-Strahlenrk. erhaltenen auffallend ubereinstimmt, wird 
durch den von ]\1aCDONALD vorgeschlagenen Meehanismus nicht erklart. Vf. erklart 
ihn durch die Annahme, daB sich um ein photoehem. angeregtes N20-Mol. 3 andere 
Moll. gruppieren, was zur Zers. 4 N20 =  3 N2 + Oo + 2 NO fuhrt, welche thermo- 
dynam. moglich ist. (Naturę 121. 792. Minneapolis [Llinn.], Univ.) E. JOSEPHY.

Phyllis M. Nicol, Eine Untersuchung der opiischen Eigenschaflen des Selens in der 
leitfdliigen Form. Vf. will untersuchen, ob mit der Umwandlung des Se aus der glasigen 
in die metalleitende Form Anderungen der opt. Eigg. verkniipft sind. Zweeks An- 
wendung katoptr. Methoden mussen Spiegel von leitfahigem Se erzeugt werden; dies 
gelingt durch AusgieBen geschmolzenen Selens auf Glasplatten u. Ansehleifen der Ober- 
flachen. Die Werte der ermittelten opt. Konstanten hangen von der Yorgesehichte 
der Spiegel erheblieh ab, was fiir auBerordentliche Empfindlichkeit der opt. Eigg. 
gegen Verunreinigungen spricht. Es zeigt sich, daB die opt. Eigg. von der UmW and- 

lungstemp. des Se in die metali. Form unabhangig sind, u. daB ihre Anderungen, falls



1928. I. A ,. E l e k t r o c h e m ie . T i ie r m o c h e m ie . 3039

solchc iibcrhaupt crfolgcn, mit wachsendcr Beliehtungszeit des Se oder mit zu- 
nehmendem Alter der Praparate innerhalb der Grenzen der MeBgenauigkeit liegen. 
(Journ. Proceed. Roy. Soc. New-South Wales 60 [1926]. 60—72. Sydney, Univ.) F k b .

Rud. Suhrmann, Ober eine neuarlige lichteleklrische Ersclteinung an diinnen 
Alkalimetallschichten. Vf. untersucht gemeinsam mit Theissing die lichteleklr. Er- 
schcinungcn auBerst diinner, auf eine Metallunterlage gebrachter Alkalimetallschichten. 
Bei relativ langen Wellenlangen, die dicht an der roten Empfindlichkeitsgrenze lagen, 
erhiclt man nicht, wie bei kiirzeren Wellenlangen, scharfe Sattigung, sondern die 
Stromspannungscharakteristik stieg mit wachsendeni Potential dauernd an. Die Er- 
scheinung wird darauf zuruckgefuhrt, daB die nahe der roten Grenze ausgelósten Elek- 
tronen „ąuasi frei“ sind, wśihrend die durch kurzwelliges Licht befreiten die Oberflache 
oline weiteres verlassen kónncn. (Naturwiss. 16. 336. Breslau, Techn. Hochsch. Phys. 
Chem. Inst.) K le m m .

N. H. Kolkmeyer, J. M. Byvoet en A. Karssen, Yoordrachten over r6ntgen-aualy.se van 
kristallen. Amsterdam: D. B. Centen 1928. (VII, 170 S.) 8°. fl. 2.60.

James Taylor, Das Verschmnden voii Gasen in Glas unter der Einwirkung der 
elcktrischen Entladung. In Fortsetzung friihercr Vcrss. iiber dio Wanderung von Na 
durch Glas unter dem EinfluB elektr. Entladungcn (vgl. Journ. scient. Instruments 3 
[1926]. 12. 400) untersucht Vf. das Vcrli. verschiedener Gase. In einem besonders 
konstruierten App. wurden in verschiedenen Gasen durch elektrodenlose Entladungcn 
positive Gasioncn erzeugt u. durch ein elektr. Feld auf die Wand eines diinnwandigen 
Glaskólbchens (Na-Glas) zu.bewegt, das in gcschmolzencm NaN03 stand. Fur H ,,02, 
No war die yerschwindende Gasmenge proportional der durch die Glaswand trans- 
portierten Elektrizitatsmcnge. Einem Elektron entsprach das Verschwinden von
1 Mol. H, u. V2 Atom 02 bzw. N„. He verschwand nicht. Nur ein geringer Teil der 
Gase wurde durch Erhitzen wieder freigemacht. Der Vorgang war nicht reversibel. 
Da es sich nicht um Diffusion handeln kann (He!), so muB man elektrolyt. Zers. des 
Glases annehmen, die Zers.-Prodd. reagieren dann mit dem Gase (z. B. W.-Bldg.), 
u. die so gebildeten Ilk.-Prodd. dringen tief in das Glas ein. (Naturę 121. 708—9.

Merle Randall und Leona Esther Young, Die Kalomel- und die Silberchlorid- 
elektrode in saiiren und neutralen Lósungen. Der Aktimtatskoeffizient von wasseriger 
Chlorwassersloffsaure und das Einzclpotential der zehntelmolaren Kalotnelelektrode. Die 
umfangreiche Unters. beschiiftigt sich zunśichst mit der Darst. reproduzierbarer Silber- 
Silberchlorideleklroden, insbesondere der Darst. von Ag u. AgCl. Ais mit derartigen 
Elektroden das Potential gegen die Kalomelelektrode mit KCl-Lsgg. verschiedener 
Konz. bestimmt wurde, ergaben sich gut konstantę Werte; ais dagegen Salzsśiure an 
Stelle von KC1 verwendet wurde, ergaben sich Unstimmigkeiten. Diese riihren von dem 
EinfluB von Luft her. Es zeigte sich, daB Hg mit x/10-n. u. 1/100-n. HC1 bei Ggw. von 
Luft etwas HgCl bildet. Eine groBere Versuchsreihe ergab, daB aueh das Potential der 
Quecksilber-Kalomcl-Wasserstoffzelle durch die Anwesenheit von Luft verandert 
wird. Fiir 1/10-n. HCl-Lsg. ergeben sich fiir luftfreie Anordnungen 0,3977 statt
0,3989 V, wie man bisher annahm. Fiir die Silberchlorid-Silber-Wasserstoffzelle finden 
Vff. den Wert 0,2221 ais am besten mit theoret. u. experimentellen Ergebnissen iiber- 
einstimmend. -— Die Best. des Aktivitatskoeffizienten von HCl-Lsg. aus Gefrierpunkts- 
messungen wird krit. unter Beriicksiehtigung allcr bekannten experimentellen Daten 
durchgefiihrt; die, Aktivitaten werden auf 25° umgerechnet u. mit den aus EK.- 
Messungen erhaltenen verglichen; schlieBlich werden aueh die aus Dampfdruck- 
messungen erhaltenen Aktivitatskoeffizienten herangezogen u. eine Tabelle der Akti- 
vitatskoeffizienten bis zu 14-mol. Lsgg. gegeben, die durch Bereehnung der Aktivitaten 
des W. in diesen Lsgg. ergiinzt wird. SchlieBlich werden einige Standardpotentiale 
gegeben: Agicst, AgClfest, Cl~: E29S =  —0,2221 V. H g f i . , H g C lfe s t , Cl-: E2W =  
—0,2676 V. Hgn., H g C lfe s t , KCln/10: E2sa — ■—0,3341 V (dies gilt fiir Vakuum; bei 
Ggw. von Luft ergeben sich —0,3354 V). Die neuen Werte iindern die meisten Werte 
fiir die Einzelpotentiale anderer Elektroden um 0,0010—0,0024 Volt. Fiir 1[2 H„ gast. + 
1/2 Cl2 gasf. =  HC1 aq. berechnet sich A F203 = — 31 345 Cal.; fiir 1/2 H.> Kasf. -r 

ł /2 Cl, gasf. =  HC1 gasf. ^  l*1298 =  —22 741 Cal. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 989

A2. Elektrochemie. Thermochemie.

Cambridge, Trinity College.) K l e m m .

bis 1004. Berkeley [Cal.], Univ.) K l e m m .
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Maurice Aumeras, Ober die Leitfdhigkeit und den Ionisationszustand wafSriger 
Losungen von Fluorwasserstoff. (Vgl. C. 1927. II. 1130.) In Erweiterung der friiheren 
Unterss. wird die Leitfdhigkeit von wss. HF untersucht. Da, genau wie bei OSTWALD 

(Journ. f. prakt. Chem. 32. 303 [1885]) eine Pt-Apparatur nieht zur Verfiigung stand, 
wurden unter eine gut paraffinierte Glasglocke zwei Paraffinsehalen gestellt, von denen 
die eine reinste HF, die andere Lcitfahigkeitswasser enthielt, so daB beim Evakuieren 
der Gloeke HE iiberdest. Die Verdunnung wurde durch Vermischen gewogener 
Mengen liergestellt, das LeitfahigkeitsgefiiB war stark paraffiniert. Die mol. Leit- 
fahigkeiten steigen von 49 bei 5- 10-2-mol. Lsg. auf 279 bei 1/3- 10-3-mol. Lsg., die Disso- 
ziationskonstanten fallen entsprechend von 86,6 auf 55,1 • 10-5. Der von P lC K  (0.1912.
II. 802) gegebene Wert 7,2-10~1 ist sicher zu hoch. Die Dissoziationskonstanten er- 
reichen mit steigender Verdtinnung keinen konstanten Wert, die wahre Konstantę 
ist also so niclit zu ermitteln, offenbar bestehen neben der Dissoziation nach F~ -f- H+ =  
HE noch weitere kompliziertere Gleichgewichte. Nun hatto die vom Vf. entwickelte 
chem. Methode ergeben, daB sich alles so verhalt, ais ob die Siiure nur in F_ u. H+ 
dissoziiert (K =  16,7-10-5). Uberschlagsrechnungen zeigen, daB unter der Voraus- 
setzung, daB eine Assoziation gemaB HE + E- HF2~ eine Konstantę >0,01 hat, 
die chem. Methode diese Gleichgewichte maskiert u. die wahre Dissoziationskonstante 
der EluBsaure liefert. (Journ. Chim. physiąue 25. 300-—07. Montpellier, Faculte des 
Sciences.) KLEM M .

E. Friedrich, Zur elektrolylischen Leitung fesler Sloffe. Erwiderung auf die Be- 
merkung von A. Reis. (Vgl. R e is ,  C. 1927. II. 1933.) Vf. beansprucht Prioritat dafur, 
den iiberragenden EinfluB der Wertigkeit der Ionen im Gitter fiir die elektrolyt. Leit
fahigkeit von Salzen erkliirt u. begriindet zu haben. In einer Nachschrift weist A. R e is  

auf die friihere Stellungnahme hin. (Ztschr. Physik 48. 446. Berlin.) E r a n k e n b u r g e r .

Andre Fery, Untersuchung iiber die Veranderlichkeit des spezifischen Widerstands 
diinner Platinschichien ais Funktion ihrer Dicke und iiber den Einflu/3 sauerstoffhalliger 
Verbindungen auf sólche Widerstande. Durch kathod. Zerstśiubung werden Metall- 
schichten verschiedener Dicke erzeugt u. daran Widerstandsmessungen ausgefuhrt. 
Der spezif. Widerstand fallt mit der Schichtdicke exponentiell ab u. erreicht etwa bei 
366 m/i den Wert des kompakten Metalls. Adsorption von W.-Dampf erhóht den 
Widerstand der diinnen Schicht betriichtlich (von 700 auf 20 000 Ohm). Andere sauer- 
stoffhaltige Verbb., welche in ihrem elektr. Verh. dem W. ahnlich sind (hohes spezif. 
Induktionsvermógen, groBes Dipolmoment), erhóhen ebenfalls den spezif. Widerstand. 
Die so errcichten Maximalwerte des W. fallen in derselben Reihenfolgc ab wie das spezif. 
Induktionsvermógen der adsorbierten Substanzen. Die Hypothese, daB die Erhohung 
des W. darauf zuriickzufuhren sei, daB sehr diinne Schichten nieht homogen in sich 
zusammenliangend seien, wird aus verschiedenen Griinden abgelehnt. Vf. nimmt fiir 
diinne Schichten eine von der des kompakten Materials yerschiedene innere Struktur 
an. (Journ. Physiąue Radium [6] 9. 38—48.) C r e m e r .

S. B. Elings und P. Terpstra, Prufung einiger Krysłallarlen auf Piezoelektrizildł. 
Beschreibung der MeBmethode u. Apparatur nach GlEBE u. SCHEIBE, welehe nur 
insofern abgeandert wurde, ais anstatt eines Krystalldetektors ein Rohrendetektor 
verwandt wurde. Untersucht wurden auf Piezoelektrizitat mit positivem (-|-) bzw. 
negativem (—) Ergebnis aus dem regularen System Zinlcblende (+). Bornit (+), 
Diamant (—), NaBr03 (-}-), Hexamethylentetramin (+), aus dem hexagonalen System 
ZnO (—), KLiSOt (+), Nephelin (+), aus dem trigonalen System Beniłoił (—), 
KBrO]t (+), Carboru7id (—), Zinnober (-[-), aus dem tetragonalen System Hg(GN)„ (-j-), 
KH„PO, (+), KHnAsOi (+), NH,H.,AsOi (+), Strychninsulfat (+), PbMoOi (—), 
Melinoplian (+), aus dem rliomb. System Kieselzinkerz (-}-), Strychnin (-{-), Na-San- 
ioninat NaC^H^O  ̂■ 31/2H„0 (+), Benzophenon (-{-), Cinchonidin (+)> Gluiaminsdure (+), 
Hippursdure (-f-), S (—), NiSOĄ ■ 7H.fi (+), die Formiate des Sr, Ba u. Pb alle (+), 
H J03(+), W einstein (+), Brechweinslei-n (+), aus dem monoklinen System Milch- 
zucker(-\-), a-Rhamnost (-{-), Glucosamincldorhydrat (+), Hamaloxylin-Triliydrat (+), 
Skolezit (+), u. aus dem triklinen System K ,firfi1 (—) u. saures Sr-Tartrat-dHfi (-)-). 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał 67. 279— S4. Groningen.) ENSZLIN.

H. 011ivier, Untersuchung iiber die thermische Veranderung der magnetischen 
Rotation in einem Fali, wo der Magnetisierungskoeffizient positiv und unabhdngig von 
der Temperatur ist. Eine konz. Lsg. von Nafirfi-, welche schwach diamagnet. cr- 
schcint, wurde zwischen 7 u. 61° auf ihre Rotation in einem starken magnet. Feld
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untersucht. Die Rotationen sind klein u. positiv. Dic magnet. Rotation y, bezogen 
auf 1 g wasserfreies Salz, wurde naeh dem Aktivitatsgesetz bereehnet.

y= l/lS- [(S+ E )-o ld— EA-«./2],
worin l die Lange der Róhre, A die Yeranderung des magnet. Potentials entlang des 
GefiiBes, S die M. des wasserfreien Salzes, cc VERDETsche Konstantę u. e spezif. M. 
des W., d D. der Lsg. u. e abgelesene Rotation. Die Werte fiir y sind negativ u. be- 
tragen fiir 1 =  0,61 /j bei 7°, 13,9° u. 61° — 118,2, — 118,2 u. — 118,7 u. fiir ;. =  0,64 n 
u. dieselben Tempp. — 99,9, — 99,9 u. — 100,3. (Compt. rend. Acad. Sciences 186- 
1001—03.) _ E n s z l in .

P. Laffitte, Der Einflu/3 der Temperatur auf die Bildung der Explosionswelle. 
Der EinfluB der Temp. auf das Fortschreiten der Explosionswdle war frtiher unter
sucht worden (vgl. C. 1926. I. 2440 u. 1928. I. 2166). Fur die Bldg. der Explosions- 
welle ergibt sich, daB sie durch Erhóhung der Temp. verzógert wird. In einem 100 cm 
langen Glasrohr wurden die vorgcheizten Gemische von 2 H2 -f- 02 bzw. CH4 + 2 0, 
durch einen Funken geziindet. Bei 15° bildet sich beim H2/02-Gemisch dic Welle 
nach einer 60 cm langen Verbrennungszone, bei 160—180° naeh 78 cm, zwischen 300 
u. 350° trat iiberhaupt keine Explosionswelle auf, die Glasrohre blieben intakt. Er
hóhung der Temp. wirkt also wie Erhóhung des Druckes (vgl. C. 1926. II. 2044) bzw. 
wie dic Verdiinnung des Anfangsgases mit einem inerten Gas. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 951—53.) K le m m .

Merle Randall und Beniamin Sosnick, Losung von Gasen. Zur Beschreibung 
von Eigg. von Gaslsgg. stehen die Formeln von K e y e s  (C. 1927. II. 1134) u. von L e w is  

u. RAN DALL (Thermodynamics and the Free Energie of Chemical Substances) zur Ver- 
fiigung; letztere werden im nachstehenden benutzt; sie scheinen mit wenigen Kon- 
stanten gróBcre Genauigkeit zu geben. Boi Gasen ober  h a l b  der  k r i t .  Temp.  
der Konstituenten zeigt sich bei niedrigen Drucken weitgehende Anniiherung an ideale 
Mischungen, bei hóheren Drucken finden sich Abweichungen. Diese sind von der 
gleichen Art wie bei Fil. gleicher Polaritat. Wiirde der Aktmtatskoeffizient y mit dem 
Druck stetig steigen, so kommt man mathemat. zu einem Punkt der Trennung der 
Gase in 2 Phasen; jedoch zeigt sich sehon in dem untersuchten Gebiet, daB y bei Druck- 
erhóhung auch fallen kann. — Fiir die Fugazitat u n t e r k i i h l t e r  D i lm p f e  
wird fiir NH3 gezeigt, daB es unmóglich ist, die Fugazitat oberhalb des Druckes, der 
dem Maximum der P- F-Kurve entspricht, zu berechnen. Zahlreiche Systeme, in 
denen eine K o m p o n e n t e  u n t e r h a l b  der  k r i t .  Temp.  ist, werden be- 
sprochen u. die Aktivitatskoeffizienten bereehnet. Angenahert lassen sich Werte bei 
anderen Tempp. u. in anderen Mischungen angeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
967—80. Berkeley [Cal.], Univ.) K le m m .

Frederick G-. Keyes und Harry G. Burks, Die Zustandsgleichung fiir binare 
Gemische von Methan und Stickstoff. (Vgl. C. 1927. II. 1134.) Es werden pv-Werto 
zwischen 0° u. 200° u. bis zu 200 at fiir Gemische von Methan u. Stickstoff bestimmt. 
Die beobaehteten Drucke u. Volumina sind nicht additiv aus denen der Komponenten 
zu erhalten (Gesetze von DALTON u. L e d u c ) ,  insbesondere bei tiefen Tempp. Die 
Zustandsgleichung fiir dio Gemische hat jedoch dieselbe Form wie die fiir die Kompo
nenten, die Konstanten der Gleichung fiir die Gemische sind lineare Funktionen der 
Konstanten der reinen Komponenten. Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse wird 
eine allgemeine Zustandsgleichung fiir Gasgemische abgeleitet. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 1100—06. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K le m m .

A„. Kolloidchemie. Capillarchetnie.

S. F. SlokassofJ, Einige Grundanschatiungen der Theorie von von Weimam uber 
den kolloiden Zusland. Das Prinzip der Universalitat des kolloiden Zustandes. — Das 
Prinzip der Vektorialitat der Materie. — Die dispersiven u. aggregativen Prozesse. — 
Aoalyse des (aggregativen) Kondensationsprozesses. — Das Gesetz der iiberein- 
stimmenden Zustande der Krystallisationsprozesse. (Anales Asoc. quim. Argentina
15 [1927], 237—86.) R. K. M u l l e r .

Hans H. Weber, Massenwirkungsgesetz und Kolloide. Die Auswertung der Elektro- 
titrationskurve (d. h. dio H'- u. OH'-Bindungskurve) gibt fiir mehrwertige Elektro- 
lyte keine Dissoziations-, sondern eine Normalitatskurve. Es wird die Abhangigkeit 
der Normalitatskurven von der [H‘] u. den Dissoziationskonstanten unter Voraus- 
setzung der Gultigkeit des Massenwirkungsgesetzes formuliert, wobei Vf. analog dem 
M lCHAELlSschcn Dissoziationsgrad u. Dissoziationsrcst die Begriffe Normalitatsgrad 

X. 1. 200
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u. Normalitatsrest (Verhaltnis der undissoziierten Valcnzen zur Gesamtnormalitat) 
einfiihrt. Dies ermogliclit die genaue Errechnung der Dissoziationskonstanten aus der 
EIektrotitrationskurve von Sauren u. Basen beliebiger Wertigkeit. DaB sieh die 
Normalitiitskurye mehrwertiger Rk.-Teilnehmer {z. B. Proteino) dureh eine sogen. 
„mittlere“ Dissoziationskonstante darstellen laBt, kann mit einem bestimmten Abstand 
ihrer ,,wahren“ Dissoziationskonstanten erkliirt werden. Vf. schlagt vor, diese „mitt- 
leren“ Dissoziationskonstanten ais ,,fiktive“ Dissoziationskonstanten zu bezeiehnen, um 
anzudeuten, daB sie zu massenwirkungstheoret. Berechnungen, z. B. iiber die Lage 
des isoelektr. Punktes bei Ampholyten nacli der M iCHAELis-Form el unbrauchbar 
sind. Im allgemeinen wird der EinfluB gegebener ionaler Aktivitatsanderungcn auf 
die Normalitatsrestkurye bei der Dissoziation lióherer Valenzen so gering, daB selbst 
betrilchtliche Aktiyitatsanderungen in diesem Teil der Normalitiitskurye aus ihrer 
Verlagerung nicht einmal qualitativ feststellbar sein werden. Dies gilt besonders fiir 
Proteine mit hoher Wertigkeit. Werden dagegen, etwa bei Wechsel des Neutralsalz- 
milieus, doch Veriinderungen der Normalitatsrestkurye gefunden, so ist ihre quanti- 
tatiye Ausdeutung ais Aktmtatsanderung meist nicht móglich. Der EinfluC von 
sekundiiren Anderungen der Ionenkonz. yon mehrwertigen Elektrolyten durch Bldg. 
undissoziierter Salze (entsprechend dem Massenwirkungsgesetz) auf die Normalitiits- 
restkurve ist yon demjenigen ionaler Aktiyitatsanderungen im Gegensatz zu den Ver- 
haltnissen bei einwertigen Elektrolyten betraehtlich verschieden. Die Ableitung von 
M lCHAELIS (Die Wasserstoffionenkonzentration, Berlin [1922], S. 124), wonaeli die 
Bldg. „wahrer“ (undissoziierter) Salze eines Ampholyten die Lage seines isoelektr. 
Punktes nicht beeinfluBt, ist in dieser allgemeinen Form unrichtig. Es wird eine Formcl 
fur die [ET] des isoelektr. Punktes angegeben, die sich von der M lCHAELIS-Formel 

durch Zusatzglieder, dereń Vorzeiehen u. Betrag von dem Umfang der ,,wahren“ Salz- 
bldg. des Ampholyten abhangen, u. die die Verschiebung des isoelektr. Punktes bei 
Kenntnis der yerschiedenen Dissoziationskonstanten zu bereclmen gestattet. Hiermit 
fiigen sich auch die bei Proteincn u. Proteinsystemen (Zellen) haufig beobacliteten 
Verschiebungen des isoelektr. Punktes durch Neutralsalze — zunachst qualitativ — 
einer Erklarung durch Massenwirkungsrkk. (Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 381 
bis 406.) K r u g e r .

Hans H. Weber, Das kolloidale Verhalten der Muslceleiiceipkorper. III. Mitt. 
Physikochemische Konstanten des Myogens. (II. vgl. C. 1925. II. 659.) Vf. gewiimt 
durch Elektrodialyse gereinigte Myogenlsgg. mit 1—G°/0 IMyogen; von dem gesamten 
in der Lsg. enthaltenen N stammen maximal 5—10% aus Fremdproteinen (Albumin).
D .20 von reinem 3Iyogen (aus der D. von 3Ijrogenlsgg, bereclmet) 1,35; 1 g Myogen 
nimmt danach in der Lsg. ein Yol. von 0,74 ccm ein. Spezif. Drehung (Na-Licht) 
frischer Jlyogenelektrodialysate bei COo-AbschluB ca. 31°; der pn-EinfluB tritt zwisehen 
pH =  6,6 u. 5,8 nicht deutlieh hervor (ein flaehes Drehungsminimum scheint am iso
elektr. Punkt zu liegen); durch Saureionisation steigt die spezif. Drehung auf etwa 
das 3-fache. Diskussion der Fehler, die bei der Best. der H'- u. OH'-Bindungskurve 
auftreten kónnen, ergibt, daB hydrolyt. EiweiBspaltung wahrend des Vers. in extrem 
alkal. Lsgg. die elektrotitrimetr. ermittelte OH'-Bindung moglicherweise bis 20% zu 
hoch erseheinen laBt; mizellare DONNAX-Glcichgewichte falschen die Bindungskurye, 
wenigstens aus HC1 u. jSTaOH, uberhaupt nicht; aktmtatstheoret. Schwierigkeiten, 
sowie die Vernaehlassigung des „niehtlósenden Baumes“ machen die Best. des ge- 
bundenen Anteils nur in Lsgg. von extremer pan unsieher (um hóchstens 10%). Am 
unsiehersten ist die paH-Best. in der isoelektr. Zone des Myogens (paH= 5 bis iiber 7 
hinaus), wo Myogenfibrinbldg. an den Elektroden eine exakte elektr. Messung der |H'] 
verhindert; MlCHAELIS-Indieatoren gestatteten zwar naeli dem WALPOLE-Prinzip 
eine Ablesegenauigkeit von ca. 0,05, zeigten aber einen EiweiBfehler, der mit waehsender 
Entfernung vom isoelektr. Punkt zunimmt. Bei gegebenem paH waehst die H ‘- u. 
OH'-Bindung. des Mjrogens geradlinig mit der Myogenkonz. Die H'-Bindungskurye 
eines Millimols Myogen-N liiBt sich, abgesehen yon der isoelektr. Zone, gut durch die 
Dissoziationskurye einer 1-wertigen Base mit der Dissoziationskonstanten K ji —
3,5-10-1 1  u. einem Gesamtsaurebindungsvermogen yon 115-10-3Millimol. H' dar
stellen; das Basenaquivalentgewicht des Myogens betragt demnach 750. Dic OH'- 
Bindung pro Millimol. Myogen-N wird, abgesehen von der isoelektr. Zone, beschrieben 
durch Addition der Dissoziationskuryen zweier 1-wertiger Sauren mit den Disso
ziationskonstanten Kai — 6,3-10-3 u. Kat — 10“ 11 u. einem Gesamtbasenbindungs- 
yermogen yon 17 bzw. 89-10-0 Millimol. ÓH'; das Aquivalentgewicht der 1 . erkenn-
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baron Dissoziationsstufe ist demnach 5100, das Gesamtbasenaquivalent elektrotitri- 
inotr. 815, nach WlLLSTATTER-Titration 1047; Vf. lialt cinen Mittelwert von 950 fiir 
ani wahrscheinliehsten. Die akt. Normalkonz. kann sich von ihrer Gesamtnormalkonz. 
einorseits deswegen unterscheiden, weil durch interion. Krafte die Ionon des EiweiB- 
salzos t-eilweiso inaktiviert sind, andererseits infolge Zusammentritts eines Teiles der 
EiweiBvalenzen mit don Gegenionen des EiweiBes zu undissoziierten Salzgruppen; 
das Verhaltnis der akt. zur gesamten Normalkonz. wird ais ,,Aktivitatsgrad“, das durch 
die interion. Krafte bestimmte Verhaltnis der akt. Konz. der Salzionen zu ihrer Ge- 
samtkonz. ais ,,Aktivitatsfaktor“, das durch den 2. Vorgang bestimmte Verhaltnis 
der dissoziierten Salzkonz. zu der Gesamtkonz. ais ,,Salzdissoziationsgrad“ bezeielniet. 
Bei Myogen ist die H'-Bindungskurve aus H2S04 u. HC1 in allen Teilen dieselbe, ebenso 
auch boi Verss. mit HSCN u. HC1 + 1/30-m. NaCl bei starker saurer Rk. Daraus ergibt 
sich, daB sich der Aktmtatsgrad von Myogensulfat u. -chlorid nicht wesentlich mehr 
unterscheiden kann wio 1 zu 0,5; trotz der gleichen H ’-Bindung bei der Bldg. der ver- 
schiedenen Myogensalze ist jedoch eine ganz bctrachtliche Yerschiedonheit in ihrem 
Dissoziationsgrad — u. in groflerer Entfernung vom isoelektr. Punkt — sogar eine sehr 
groBe Verschiedenheit in ihrem Aktmtatsfaktor moglich. Fur Myogenchlorid in reiner 
HC1 ergibt sich mit der Kalomeleloktrode ein Anwachsen des ,,Aktivitatsgrades“ von
0,5 bei paH =  1,5 bis etwa 0,7 bei paH =  3; in HC1 V3o-m- NaCl ist der Aktivitats- 
grad bei pan =  3 nur 0,4. Dar „nichtlósende Raum“ fiir H ‘ botragt fiir lg  maximal 
sauroionisierten Myogens ca. 2,7 ccm, wiihrend sich aus Viscositatsmessungen boi 
PaH =  1>5 ein Vol. von 12,4 ccm bcrechnet. Die Alkaliionisation des Myogens ist bei 
dem paH des ruhendon Muskels ebonso hocli wie die Śaureionisation bei paH =  5,5, 
d. li. einem pan, den der Muskel infolge der paH-Selbststeuerung der Milchsaurebldg. 
fast nie erreicht. Da das Myogen wegen seines isoelektr. Punktes bei paH =  6,3 der 
cinzige MuskeleiweiBkórper ist, der fiir eino Sauroąuellung in Frage kommt, ist die 
Saurequellungsthcorie der Kontraktion abzulehnen. Wenn alles MuskeleiweiB Myogen 
ware, so konnte dieses nur ca. 1/5 der Milchsaure neutralisieren, die bei liochgradiger 
Muskelermiidung entsteht. Da tatsiiehlich 1/„— 2/3 der Milchsaure neutralisiert wird, 
muB dics durch ein Muskelprotein von erheblich gróBerer Pufferkapazitat geschehen. 
Dies wiirde unter Umstanden fiir eine Lokalisation der MEYERHOEschen Ermiidungs- 
orte in den Fibrillen sprechcn. (Biochcm. Ztschr. 189 [1927]. 407—50. Berlin, 
Univ.) K r u g e r .

L. L. Fennor, Kolden ais kolloide Sysieme. Vf. hat verschiedene Beziehungen 
zwisehen D.. Aschengehalt u. Feuchtigkcit bei Terschiedenen Kohlearten gefunden u. 
nimmt zur Erklarung an, daB die untersuchten Kohlen entweder kolloidale Lsgg., oder 
grobe Suspensionen sind. Es wird auf die prakt. Bedeutung solohor Unterss. hin- 
gewiesen u. angeregt, daB Kolloidehemiker diese Fragen an móglichst umfangreichem 
Jlaterial bearbeiten, da Vf. ais Geologe selbst dazu keine Moglichkeit hat. (Naturo 121. 
705—06. Indien, Gcological Survey.) K le m u .

Simon Klosky und A. J. Burggraff, Adsorption von Schu-efeldioxyd durch Titan- 
diozydgel. Die Verss. solltcn entscheiden, ob ein poroser Kórper, ahnlich dem Silicagcl, 
aber mit einer mehr spezif. Anziehung fiir SO„, gemaB der PATRICKschen Formel (vgl.
C. 1920. III. 786) adsorbieren wiirdo. Die Messungen wurden boi 50°, 25°, 0°, —22,5° 
durchgefiihrt. Die bei 0° u. —22,5° aufgenommenen Kurren haben, wenn man log V 
gegen PJPo auftragt, Knicke, aber an einer etwas anderen Stelle, ais Patricks 
Gleichung verlangt. Die Werte wurden ferner mit der POLANYIschen Adsorptions- 
gleiehung (vgl. Verhandlungen, Dtsch. phys. Ges. 18. 55 [1916]) verglichen. Die 
Gleichung von PATRICK gibt die Verhaltnisse bei niedrigeren relativen Drucken 
genauer wieder, wahrend die von POLANYI dem Gesamtverlauf besser entspricht. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1045—49. Washington, Catholic Univ.) Klemm

J. Trividic, U ber die Adsorption des Jods in einigen Gemischen organischer Lósungs- 
miltel durch die Kohle. (V gl. C. 1928. I. 2916.) Untcrsucht wurde d ie  Adsorption 
des J  durch Kohle in Losungsm.-Gemischen von W.-A., Bzl.-Toluol, HCC13-CC14 u. 
A.-Toluol. In diesen Gemischen gehorcht die A dso rp tion  dem FREUNDLICHschen 

Gesetz. Die Adsorption in Gomischen bildet fiir verschiedene Konz. an J 2 Gerade, 
welche zwisehen den’ Geraden der Adsorption aus den reinen Lósungsmm. liegen. 
Kennt man also die Kurve der Adsorption aus den oinzelnen Lósungsmm., so kann 
die Adsorption aus den Gemischen ohne weiteres direkt berechnet werden. E s  treten 
also keine Minima auf, wie ScH ILOW , LepIX  u. PEW SNER gefunden haben. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1358—60.) E n s z l i n .
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B. Anorganisclie Chemie.
Paul Mondain-Monval und Paul Schneider, Ober die Utnwandlungstemperatur 

von flilssigem Scliwefel in viscosen Schwefel. (Vgl. C. 1926. I. 1774.) Es wurde jetzt die 
Kurve der Viscosilat von reinem S in Abhangigkeit von der Temp. u. eine Anzahl 
Kurven mit wachsenden Gehalten an verschiedenen organ. Substanzen bestimmt, 
welche bei der Versuchstemp. mit S chem. nieht reagieren. In erster Linie wurde Tri- 
phenylmethan (Reaktionstemp. 280°, Versuchstemp. 210°) ais Zusatz herangezogen, 
daneben Naphthalin, Phenol u. Campher. Triphenylmothan u. S mischen sieh gegen 
170° in allen Verhaltnissen. Bei 200° scheidet sieh die El. in zwei Sehiehten, eine 
schwerere, welehe reich an S. u. eine leiehtere, welche reich an Triphenylmethan ist; 
die reziproke Loslichkeitskurve stellt bei dieser Temp. einen unteren krit. Punkt dar. 
Aus dieser Trennung folgt notwendig die Umwandlung in yiscosen S. Diese Um- 
wandlung kann nieht bei einer Temp. erfolgt sein, die hoher ist ais die, wo die neue 
Phase erseheint. — Reiner S erleidet also eine innere Umwandlung bei 160°. Lost man 
in S wachsende Mengen einer fremden organ. Substanz, so vollzieht sieh die Umwand
lung bei iinmer hóherer Temp., die eine Grenze erreichen kann, wenn eine neue 
Phase erseheint. Das ist der Grund, warum eine Anzahl Beobachter bei Aufnahme 
der Ló3lichkeitskurven des S in verschiedenen organ. Losungsmm. einen Kniekpunkt 
bei 160° nieht erliielten. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 751—53.) B lo c h .

Paul Mondain-Monval und Paul Schneider, Pefraktionsindez und spezifische 
3Iasse des fliissigen und viscosen Scliwefels. (Vgl. vorst. Ref.) Die Refraktion u. 
die D.D. des Schwefels mit steigender Temp. wurden bestimmt u. daraus nach der 
LORENTZ-LORENZschen Gleichung die spezif. Refraktion errechnet. Die Refraktion 
filllt mit steigender Temp. bis 160°, wo sie wie die D. einen scharfen Knick zeigt. 
Die Refraktion steigt dann steil an, wahrend die D. wieder abnimmt. Die spezif. 
Refraktion zeigt bei 160°, dem tJbergangspunkt des fl. in den yiscosen S, ebenfalls 
einen Knick, um nachher starker zuzunehmen ais yorher. (Genaue Zahlen sind nicht 
angegeben.) (Compt. rend. Acad. Sciences 186- 1356—57.) E n s z l i n .

J.W.Ńeckers undH. C. Kremers, Beobachtungenan seltenen Erden. XXVII. I.Frak- 
tionierte Fcillung der Erden der Cergruppe durcli Eleklrolyse. II. Lóslichkeit der Oxalate der. 
seltenen Erden in Salpetersaure. (XXVT- vgl. Boss u. Hopkins C. 1928. I. 2070.) I. 
Elektrolyso von Lsgg. der seltenen Erden der Cergruppe, bei der sieh an der Kathode die 
Hydroxyde abscheiden, fiihrt zu einer Trennung von La u. den anderen Cererden. Andere 
Trennungen lassen sieh jedoch nicht durchfiihreii. Zur Trennung ist also notwendig, 
daB sieh die ph-Werte, bei denen das Hydroxyd ausfiillt, um mindestens 0,25 unter- 
scheiden, wie sieh durch Vergleich mit den von BRINTON (Journ. Amer. chem. Soc. 
127. 2110 [1915]) gegebenen pn-Werten ergibt. Zur Erhóhung der Leitfahigkeit 
empfiehlt sieh ein Zusatz yon 5% NaCl. H. Die Loslichkeiten der Oxalate yon La, 
Pr, Nd, Sm, Dy, Yt wurden bei 25° u. 90° in 1,25-, 2,50- u. 5,00-n. HN03-Lsg., u. ferner 
bei Ggw. von 5% Oxalsaure bestimmt. Die Werte bei 25° stimmen vollig mit denen 
von S a r v e r  u .  B p .in tO N  (C. 1927. I. 2967) iiberein u. sind nicht gegeben; die fiir 90° 
sind tabellar. angefiihrt. Allerdings handelt es sieh dabei nicht um wahre Gleich- 
gewichte, sondern nur um Werte, die unter vergleichbaren Umstanden gegeben sind. 
Denn die in Lsg. erhaltenen Oxydmengen andern sieh mit der Zeit (Nitrato — Kom- 
plexe ?). Trennung ist auf diesem Wege nur zu erreichen fur La/Cererden u. yielleicht 
fiir Yt/La. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 950—54.) K le m m .

J. W. Neckers und H. C. Kremers, Beobachtungen an seltenen Erden. XXVIII. 
Die Trennunrj von Cer. (XXVII. vgl. vorst. Ref.) Ais besonders sehnelle u. wirksame 
Methode zur Trennung von Ce von den anderen seltenen Erden wird die Fallung ais 
Phosphał in scliwach salpetersaurer Lsg. empfohlen. Bei elektrolyt. Oxydation erhalt 
man so einen Nd., der 99°/0 des vorhandenen Cers enthalt, jedoch ergeben sieh hier 
leicht Sehwierigkeiten. Am vorteilhaftesten ist es, die Rohoxyde zu gliihen, dabei 
wird etwa 90% des Ce in Ce02 verwandelt. Die salpetersaure Lsg. (5% freie Saure) 
wird mit einem geringen ObersehuC von Natriumphosphatlsg. gefallt. Zur Oxydation 
des noch in Lsg. befindlichen Ce(III) wird mit KMnO., behandelt. Das Filtrat enthalt 
dann weniger ais 0,02% Ce. Das Phosphat wird mit 50% NaOH zers., gewaschen u. 
dann iiber das Oxalat gereinigt. Die Methode erwies sieh bei Verwendung von 200 kg
Rohmaterial ais gut durchfiihrbar. Aus Monazitsand kann man so Ce, Th, Zr in einer
Operation fallen u. erhalt die iibrigen seltenen Erden ohne Verluste Ce-frei. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 955—58.) K le m m .
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J. H. Kleinheksel und H. C. Kremers, Beobachtungen an seltenen Erden. XX IX . 
Darslellung und Eigenschaften ton einigen wasscrfreien Chloriden der seltenen Erden. 
(XXVIII. vgl. vorst. Ref.) Ober die wasscrfreien Chloride der seltenen Erden ist ver- 
haltnismiiBig wenig bekannt, so da 13 Vff. eine Reihe von ihnen neu darstellen u. unter- 
suchen. Die Entwasserung im HCl-Strom bei Atmospharendruck ist langwierig u. 
erfordert mebrere Tage. Es wird daher ein Verf. zum Entwassem im HCl-Strom unter 
teilweise vermindertem Druclc ausgearbeitet, das in etwa 12 Stdn. zum Ziele fubrte. 
Die F.-Bestst. erfolgten durch Aufnahme von Abkiihlungskurven mit einem Pt/PtRh- 
Therrnoelement (Eichung Zn, Al, Ag, NaCl, KC1). Dio F.-Bcst. erfolgte direkt in der 
Darst.-Apparatur. Gefunden wurde: LaCl3 872°; CeCl3 822°; PrCl3 823°; NdCl3 761°; 
SmCl3 682°; DyCl3 655°; YtCl3 624°; IioCl3 696°; TmCl3 866°. Die D.D. wurden gas- 
volumetr. nach K a r n s  (C. 1926. II. 467) an grobpulver. Materiał durchgefiihrt u. er- 
gaben fiir LaCls 3,82; CeCl3 3,97; PrCl3 4,15; NdCl3 4,17; SmCl3 4,30; DyCl3 3,60; 
YtCl3 2,81; HoCl3 4,25; TmCl3 4,34. — Schliefllich wurden die pa-Werte der wss. Chlorid- 
Isgg. boi yerschiedenen Konzz. untersucht. Es zeigte sich, daB bei unendl. Yerdiinnung 
die Hydrolyse vollst;indig sein muB. Die gefundene Reihenfolge der Basizitaten stimmt 
mit den bisherigen Annahmen gut iiberein, mit Ausnahme des Dy, das nach den ge- 
fundenen pn-Werten starker bas. ist ais selbst La. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 959 
bis 967. Urbana, Illinois, Univ.) K lE M M .

W . J. D. van Dobbenburgh, Chemisch en physiscli zuivere stoffen. Zilveriodide. Bergen 
op Zoom : P. H artę 1928. (X , 126 S.) 8°. fl. 3.50.

0. Mineralogische iind geologische Chemie.
H. Jung, Die Konstitutionsfornieln der in den Kałisalzlageni vorkommenden Salze 

vom Standpunkte der Koordinatioiislelire. Angabe von Konstitutionsformeln fiir die 
Salze. Die Chloride sind zu schreiben Kochsalz [NaCl6] [ClNa0], Bischofit [Mg(H20)8]Cl2,

Karnallit [Mg(OH,)0] Tachliydrit [CaCl6]-2[Mg(OH2)6], Rinneit [PcCl6] ^ .  Die

Sulfate werden in Tetraoxo-Pcntaoxo- u. Hexaoxosalze eingeteilt. Zu den ersteren 
gehdrt Langbeinit 2[S04]Mg-[S04]K2, zu den zweiten Kieseril Mg[S05]H, u. Bille.rsa.lz

[Mg(OH2)6]-[S06]H2 u .  z u  den letzteren Gip-i jj-a[S06] u, B lód it^  [SOc]- ^-[SO,,] u. a.

Kainit u. Ldweit lassen sich nicht unterbringen. (Ztrbl. Minerał., Geol. Paliiont., 
Abt. A. 1928. 182—85. Jena, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

C. W. Carstens, Uber das Auftreten des Tilans in den titanlialtigen Schlacken 
(mit besonderer Berucksiclitigung des Titanmonoxyds). Titan ist beim York. in Schlacken 
imstande, ais Titanaugit zu krystallisieren. In bas. reduzierten Schlacken kann das 
Ti in Form eines selbstiindigen Minerals vorliegen, welches weniger O enthalt ais Ti02 
u. bis schwarz gefarbt sein kann. (Abgebautes oder desoxydierter Rutil). Der Grad 
der Red. ist eine Funktion der Temp. Das Roheisen ist wahrscheinlich Tóllig titanfrei. 
Alzement-Klinker, die im elektr. Ofen hergestellt werden, enthalten das Ti aueh ais 
abgebauten Rutil. In ultrabas. Ti-haltigen Schlacken u. Alzementklinkern der elektr. 
Ofen mit hoher Temp. u. hohem Reduktionsvermogen bildet sich das Ti-Mineral in 
stengliger, astfórmiger Form aus mit senkrechtcn Asten. Dieses Minerał diirfte TiO 
sein, dem Vf. den Namen Fulvit yon fulvus =  gelbbraun entsprechend Rutil rutilus =  
rot gibt. Die Darst. von TiO erfolgte aus Ti02 u. Ti (1:1) bei 1450—1500° in redu- 
zierender Atmosphare. Beim Gliihen an der Luft nahm er 23% zu. Die rontgenometr. 
Analyse von Brakken ergab, daB es dem kub. System angehort u. zwar hat es NaCl- 
T^us mit einer Kantenlange des Elementarkubus von 4,235 A u. der berechneten
D. von 5,53. Die gefundene D. ist zwischen 5 u. 6. Im Diinnschliff ist es fast sehwarz 
bis dunkel gelbbraun. Hartę etwa 6. Der Titanaugit ist braunrot bis braunviolett 
mit starkem Pleochroismus. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 260—78. Tron- 
dhjem.) E n s z l in .

Georg Frebold, Beitrage zur Kenntnis der Erzlagerstdtten des Harzes. IV. Uber 
das Vorkommen von Magnetkies und die Herkunft des Antimon-, Niclcel- und Kobalt- 
gehaltes in den Eammelsberger Erzen. (III. vgl. C. 1927. II. 799.) In einer Zinkblende 
aus der 7. Strecke des Rammelsberg konnte vom Vf. Magnetkies nachgewiesen werden, 
welcher an bandenfórmige Einlagerungen von Kalkspat im Zinkerz gekniipft ist. Im
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Kalkspat konntcn Einschlusse von Antimonit festgestellt werden. Im Magnetkies 
treten Spindeln von Pentlaudit auf, aueh konnte Co-Glanz bcobachtet werden. Der 
Magnetkies ist in der Zinkblende in kleinen Blattchen, bei denen (0001) parallel s liegt, 
Yorhanden. Er spielt hier dieselbe Rolle wie der Glimmer in krystallinen Schiefern. 
Vf. yersucht das Vork. ais Entmisehung aus Zinkblende aufzufassen, wobei aueh das 
Ni ais Pentlaudit mitgerissen wurde. u. sich seinerseits im Magnetkies entmischt hat. 
Vf. yermutet, daB das ganze Erzlager einem starken StrcG ausgesetzt war u. dadurch 
lióhere Tempp. eingetreten waren. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A 1928. 
161—67. Hannover.) ENSZLIN.

J. W. Greig, Ober die Tatsachen, welche sich aus der Nichlmischbarkeit fliissiger 
Silicate im Laboratorium und in den Gesteinen von Agatę Point, Ontario, ergeben. Ein- 
gelien auf die Arbeit von TANTON (vgl. C. 1928. I. 1014) u. Kritik derselben. Was 
TANTON auf Nichtmisehbarkeit der Laven von Agatę Point zuruckfiihrt, liifit sich ohne 
diese Hypothese viel einfacher erklaren. Die Knollen u. Sehichten u. ihre Yertcilung 
in den Gesteinen, haben nie in ihrer jetzigen Zus. im Magma existiert, sondern ent- 
standen erst nach dem Ausbrueh u. drangen in die Spalten des erkalteten Magmas 
ein. Vf. konnte aueh dureh mkr. Unters. keine Nichtmischbarkeit in fl. Zustand beob
achten. (Amer. Journ. Science [Silliman] [5] 15. 375—402. Geophysikal. Lab. Carnegie 
Inst. of Washington.) E n s z l in .

M. Frank, Lateritisclie Substanzen in marinen Kalken. Die petrograph. u. ehem. 
Unterss. spreehen dafur, daB die Bohnerztone der Schwab. Alb ais Verwitterungsiuek- 
stande oberjurass. Kalkę zu betrachten sind. Die Wasser yersickern in den Kalk- 
gesteinen u. setzen dort die Tonsubstanz ab. Die Bohnerze solbst bilden sich durch 
Anreicherung des Fe-Geh. in den Tonen. Der Bohnerzlehm wurde nicht durch das 
Tertiarklima neu gebildet, sondern in der Hauptsaehe nahezu unverandert iibernommen. 
(Ztrbl. Minerał., Geol. PaUiont., Abt. B 1928. 273—91. Stuttgart, Min.-Geol. Inst. 
d. Techn. Hoehschule.) ENSZLIN.

L. Pustowalow und BI. Smirnow, Ober die Cen oman-,. Mergel“ des Dnjestr- 
ufers. Der sogenannte Mergel entsteht durch Ersatz des CaC03 dureh opalartiges 
Minerał. Nach den chem. Analysen u. der opt. Unters. halten es Vf. fiir einen „argilo- 
gen. Tripel“. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A 1928. 185—92. Moskau, Mineralog. 
Inst. d. I. Univ.) E n s z l in .

A. Lacroix, Die Zusammensetzung der Basaltlaren in Indochina. Die tertiaren u. 
naehtertiiiren Eruptivgesteine Indochinas bestehen durchweg aus Kalk-Alkali-Basalten. 
Beschreibung derselben mit Angaben von mehreren Analysen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 985—91.) E n s z l in .

Hellmers, Die Kohlenstoffrerbindungen des Magmas. Das Thema der Yorkk. von 
Carbiden im Magma u. dereń Umsetzung mit W. zu CH.i bzw. C2H2 wird behandelt 
u. dabei festgestellt, daB die KW-stoffe, von denen letzterer von MoiSSAN fiir die 
Bldg. von Erdól angefiihrt wird, wahrscheinlieh nicht aus Carbiden cntstehen, da sie 
bei dem F. des Magmas noch weitgehend dissozziert sind, bzw. iiberhaupt nicht be- 
standig sind, nach Formeln sich bilden entsprechend CO -)- 3 H 2 =  CHj + H ,0 u.
2 CO + 2 H 2 =  CH4 -f- CO. Bej hóherer Temp. spielt sich der 2. Vorgang ab, bei 
tieferer Temp. der erste. Die Bldg. von CO erfolgt hauptsiichlich nach der Gleichung 
C -f- CO, =  2 CO. Ein bitumenhaltiger Basalt wurde untersucht. Das Bitumen war 
beim Erhitzen auf 230° abdestilliert u. verkohlt, kann also nicht aus dem Basalt stammen, 
weleher erst bei 800° sehmilzt. Das Bitumen stammt wahrscheinlieh aus darunter 
liegenden Schichten u. setzte sich beim Erkalten des Magmas wieder ab. Ebenso ver- 
liait es sich bei dem Vork. einer asphaltartigen Substanz in dem Porphyrit von Birken- 
feld. Diese sehmilzt bei 185° u. verkohlt bei 300 bis 350°. In einer Druse aus dem 
Seliwarzwaldgranit ist das Bitumen ebenfalls spiiter erst in das Gestein gelangt u. nicht 
dureh Polymerisation entstanden. Der einwandfreie Nachweis einer Entstehung des 
Erdóls aus dem Magma hat bis jetzt infolge der Unbestandigkeit der KW-stoffe bei 
hóherer Temp. nicht erbracht werden kónnen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 342—43. 
Berlin, PreuB. Geolog. Landesanstalt.) E n s z l in .

A. Pereira Forjaz, Spektrochemie der ‘portugiesischen Mineralwasser; das Wasser 
vo?i Gerez. In dem W. von Gerez (Bica) wurde mit Hilfe des Quarzspektrographen 
die Elemente Ge, Cs, Ag u. Pb nachgewiesen. Betraehtet man Gc-haltige Mineralwiisser 
ais primaren Ursprung, so ist dies fiir die Quelle von Gerez nachgewiesen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1366—67.) E n s z l in .
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D. Organisclie Oliemie.
M. S. Kharasck und Otto Reinmuth, Das Elektron in der organisehen Chemie.

I. Die Elektronenvorstellung von der gegenseitigen Bindung der Kohlenstoffatome vom 
Stand-punkt der Theorie der jmrtiellen Polarilćit. (Vgl. M. S. K h a r a s c h  u .  Mitarbeiter,
C. 1925. II. 1673. 1926. I. 1774. 1927. I. 1153). — Gekiirzto Darlegung. (Journ. chem.
Education 5. 404—18. Maryland, Univ., Coli. Park.) BÓTTGER.

P. Petrenko-Kritschenko, Ober das Gesetz der Periodiziliit. III. Mitt. Naeh 
Versuchen von A. Rawikowitsch, V. Opotzky, E. Putjata und M. Diakowa. 
(II. vgl. C. 1927. II. 1684.) Die Unabhangigkeit der Aktivitatskurven organ. Halogen- 
verbb. von dem individuellen Charakter der Reaktive sowie von selbst bedeutenden 
Schwankungen der Temp. u. der Konz. tritt dcutlicli beim Vergleich der Messungen 
der Vff. mit der Arbeit von TRONOW (C. 1927. II. 1145) hervor. — Die untersuchten 
Kurven spiegoln danach das tatsiiehliche Verhaltnis der Affinitat wieder. Dies wird auch 
durch den geringen EinfluB des Mediums auf den Charakter der Kurven bestatigt. — 
Die Kurven fiir die Einw. des Ag fallen in vielen Pal len mit den Kurven fiir die Reaktive 
der ersten Gruppe zusammen. — Das wichtigste, den Charakter dcrKurven bestimmende 
Moment ist die Sprcngung der Bindung C-Halogen. — 1. Halogenderiw.  des 
Methans.desToluolsu.  derEssigsiiurc. Dio meisten Beziehungen der bromierten 
Essigsiiuren sind die gleichen wie bei den friiher untersuchten chlorierten Essigsauren. — 
Bei den Methanderiw. falit die Aktivitatskurve fast zusammen mit der friiher fur die 
crste Gruppe der Reaktive studierten; auf dieToluol- u. Essigsiiurederiw. wirkt indessen 
das Ag anders. — In einem 2. Abschnitt der Arbeit werden 0-Verbb., in einem 3. 
der Fali der Verdoppclung von Funkt ionen behandelt. — Einzelheiten sind aus 
den Figuren, Tabcllen u. Ausfuhrungen des Originals zu ersehen. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 845—54.) " B u sch .

Howard J. Lucas und Robert T. Dillon, Die Synthe.se des 1-Buiens. 1-Buten 
kann am besten folgendermafien hergestellt werden:

C H 2 =  C lIC H o B r  +  C H 3M g J  — y  C H „ =  C H C H 2C H ,  +  M g J B r .

Es ist aber nicht vorteilhaft, das Allylbromid langsam zur ath. Lsg. des GRIGNARD- 

Reagens zuzufiigen, da in diesem Falle die Temp. der Lsg. fur einen raschen Rk.-Verlauf 
nicht hoch genug ist u. der KW-stoff im A. 11. ist, so daB die Abtrennung sich mehr 
oder weniger schwierig gestaltet. AuBerdem ist die Entfernung des Rk.-Prod. so schnell 
wie moglich durchzufiilircn, um Isomerisation tunlichst zu vermeiden. Am besten 
wird das GRIGNARD-Reagens vorher im Olbad auf 130° erhitzt, damit soviel ais mog
lich A. entfernt wird, u. Allylbromid bei 70° unter Riihren zugefugt. Die Reinigung 
des Butens vom A. erfolgt am wirksamsten mit einer wss. 37%ig. Lsg. von Perchlor- 
saure, die nahezu das 2%-fache ihres Volumens vom A. lóst, wahrend sie nur 15% 
ihres Volumens an gasformigem Buten absorbiert. Dio Endreinigung wird durch fraktio- 
nierte Dest. mittels einer auf —15 bis —18° gekiililten Kolonne durchgefiilirt. Es 
wurden 40% reines 1-Buten erhalten. Dibromid: Kp .50 80,5—80,7°; nn20 =  1,5071 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1460—64. Pasadena [Calif.], Inst. of Techn.) IClNDSCH.

C. C. Coffin und O. Maass, Die Darstellung und die physikalischen Eigenschaften des 
a-, fi- und y-Butylens und des n- und Isdbutans. (Vgl. C. 1922.1. 255 u. 1928.1. 1643.) 
a-Bulylen wurde durch die Rk. von n-Butyljodid mit einem tjbersehuB an alkoh. KOH er
halten. Da P205 stark polymerisierend wirkt, muBte die Trocknung u. Reinigung durch 
Kiiltekondensation u. darauffolgende Dest. erfolgen. Kp. —6,1°. Dibromid, Kp. 166°. — 
fi-Butylen. Darst. naeh K in g  (C. 1920. I. 700) aus n-Butylalkohol. Trennung vom 
a-Isomeren erfolgte durch fraktionierte Dest. Kp. 1.0°. Dibromid, Kp. 158°. — 
■y-Butylen. Darst. durch Dehydratation des Isobutylalkohols durch Tonerde bei 250 
bis 300°. — n-Butan. Darst. durch katalyt. Hydrierung yon a- u. /3-Butylen uber 
einem Ni-Katalysator bei 150—200°. — Isobutan. Darst. durch katalyt. Hydrierung 
von y-Butylen analog vorst. Verb. — Von diesen 5 Verbb. wurden die Dampfdrucke, 
DD. u. Oberflachenspannungen iiber ein weites Tomp.-Bereich gemessen u. mit den 
aus der Literatur entnommenen Daten fiir die anderen Homologon verglichen. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 1427—37. Montreal, Canada, Univ.) K in d s c h e r .

Charles Prevost, Erythren und seine Dibromide. Durch katalyt. Dehydratisierung 
von Mcthyh-inylcarbincl dargestelltes Erythren, CH2: CH-CH: CH2, zeigte Kp. —4,75°,
D.4-c 0,650, nu-0 - 1,422, EM  =  +1,36. Es liefert mit 1 Br2 in Chlf. bei —20° oder 
in CH3C1 bei —90° fast ausschlieBlich das bekannte trans-l,4-Dibromid, CH2Br-CH: CH- 
CH2Br (I), F. 54°, Kp.10 85° bei schneller Dest., in Ubereinstimmung mit T iriE L E
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(L ie b iG s  Ann. 308 [1899]. 333) alrwcicłiend von G r i n e r  (Compt. rend. Acad. Sciences 
117 [1893]. 553). Denn es cntsteht keine Spur des cis-Isomeren, sondern nur wenig 
1,2-Dibromid, Cfi2Br ■ CHBr-CH: CH2 (II), u. zwar wahrscheinlich infolge Umlagerung 
von I. Denn I  u. I I  sind desmotrop. Wird I  an einer Kolonne unter 10 mm auf ea. 85° 
erkitzt, so dest. zwisehen 52 u. 81° langsam ein Prod. von gleicher Zus. iiber. Der gegen 
52° iibergehende Anteil liefert nach Rektifizierung reines II, Kp .]0 52°, D.21„ 1,865, 
nnJ1 =  1,541, EM  =  +0,37. EL lagert sich boi 20° langsam, bei 100° schnell in I  um, 
aber umkehrbar, wie ja dioDarst. von II beweist. Das bei 20° vollig feste Gleich- 
gewichtsgemisch zeigt F. 40—48°. Bei 100° seheint das Gemisch ca. 5% II  zu enthalten.
— Diese Desmotropie wird durch die Tautomerie von I  bestatigt. Denn I  liefert bei 
mehreren Rkk. zugleieh 1,4- u. 1,2-Deriw., aber nicht etwa in dem dem Dibromid- 
gemisch entsprechenden Verhaltnis. So cntsteht mit Na-Acetat bei 100° fast nur
1,4-Diacetin, dagegen mit wss. Alkali bei 100° neben dem 1,4-Glykol fast 40% Erythrol, 
CH2(OH)-CH(OH)-CH: CH2, ferner sehr wenig Crotonaldeliyd. Diese Tautomerie 
von I, die Desmotropie von I  u. I I  u. die Bldg. von Crotonaldeliyd sind besondere Falle 
von Allyl- u. Enolaldehydumlagerung, welche durch die Theorie der Synionie (C. 1928.
I. 672) gut erklart werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1209—11.) L i n d e n b .

Isidor Morris Heilbron und William Morgan Owens, Die umerseifbaren Sloffe 
de.s Ol es aus Fischen der Unlerklasse Elasmobranchii. IV. Die Feststellung der Struktur 
der Selacliyl- und Batylalkohole ais Monoglycerinaiher. (III. vgl. C. 1927. I. 1283.) 
Tstjjimoto u. Toyama (C. 1922.1. 878) haben gezeigt, daB der Batylalkohol das gesatt. 
Dihydroderiv. des Selacliylalkohols darstellt u. eine Bruttoformel von C20H42O3 oder 
C21H.,i,03 errechnet. Die vorliegende Arbeit behandelt die Konst. des Batylalkohols, 
aus dem Lebertran von Centrophorus granulosus. Die Beobachtung von WEIDEJIANN 
(C. 1927. I. 470), welchor durch Zeiselbest. eine Methoxylgruppe gefunden hatte, konnte 
nicht bestatigt werden, dagegen wurde mit H J das Auftreten von Octadecyljodid fest- 
gestellt, so daB der Batylalkohol ais Monoglyeerinather des Octadecylalkohols I  oder II 
aufzufassen ist.

i  c18h 37-o -c h ,-c h (o h )-c h 2-o h  n  c13h 37-o -c h (Ch 2-o h )2

V e r s u c h c. Der sich im Lebertran nach Abdestilliercn des Sąualens boi 3 mm 
befindliche Batylalkohol, C21H4103, zeigt aus A. den F. 69—70°, Phenylurethan, 
C35H5106N2, aus Bzl. u. A. F. 98°, p-Nilrobenzoat, aus Methylalkohol F. 53—54°. Aus 
dem mit H J entstehenden Octadecyljodid wurde mit alkoh. NaOCH3 der Octadecyl- 
methyldther, ClgH 10O, aus A.-Methylalkohol F. 30—31° gewonnen. Zur Identifizierung 
des Jodids, F. 33°, dienten ferner das Octadecan, F. 28—29° u. Octadecylalkohol, 
F. 57—58°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 942—47. Liverpool, Univ.) Taube.

Harold Hibbert und C. Pauline Burt, Untersuchungen iiber Reaktionen der 
Kohlehydrate und Polysaccharide. X III. Eigenschaflen der y,6-Dioxycarbonylderivate 
und ihre Beziehungen zur Polymerisalion der Polysaccharide. (XII. vgl. C. 1928. I. 
323.) Friiher war die wichtige Rolle der Hydroxylgruppcn in y,r5-Stellung zu einer 
Carbonylgruppe gezeigt worden. Solche Verbb. zeigen die Neigung, ein Mol. H ,0 zu 
verlieren u. hoehpolymere Prodd. zu bilden. Methyl-y,S-dioxyamylketon (I) zeigt ein 
ahnliches Verhalten wie das friiher untersuchte Methyl-y,<5-dioxybutylketon. In Ggw. 
einer Spur konz. H,S04 verliert es bei ca. 90° leieht 1 Mol. H20 pro Mol. Keton, u. 
gibt eine viscose, harzige Yerb., die ein Polymerisationsprod. ist, das in Bzl. das Mol.- 
Gew. 553—590 hat. Nimmt man fiir I die Butylenoxydstruktur an, so mag sich die 
Umwandlung folgendermaBen yollziehen:

CEL-C

— xH20

Die Bldg. ist wahrscheinlich der Umwandlung der Glykose in Cellulose analog. 
Unter den gleichen Bedingungen verliert Methyl-y,S-dioxyisovalerylketon leicht 1 Mol. 
H20 von den y,<5-Hydroxylgruppen unter Bldg. eines 1: 2-Oxyds, u. zeigt prakt. keine 
Neigung zur Dehydratation bzgl. der Carbonylgruppe. Der Grund fiir di es es unter-

CH3-C
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schiedliche Yerhalten ist aller Wahrscheinlichkeit nach in der Anderung des Yalenz- 
winkels des C-Atoms zu suchen, mit dera die beiden Methylgruppen verkniipft sind. 

C-CII, ĆH.-C

O' H - C - H  O H—C-H

o iii i ti n
11 HOj — 2 ~

CH3-C  \ H - C - H  CIL—C---O H -Ć —H

c hT " " c hT ^
V e r s u e h e. Mcthyl-y,8-dioxyamylkelon. Crotonaldehyd wurde nach CHARON 

(Ann. Chim. [7] 17 [1899]. 217) zu Crolylalkohol (Kp. 116—118°) reduziert, dieser in 
Crotylbromid (Kp. 101—105°) iibergefuhrt, u. letzteres mit Acełessigsdureathylester 
(+ Na) zum Croiylacetessigsaureathylestcr (Ivp.40 135—139°) kondensiert. Bei der 
Verseifung dieser Verb. mit 10%ig. alkoh. KOH entstand Asfi-Hepten-2-on (Kp. 150 
bis 152°), das bei der Oxydation mit 2°/0ig. wss. Ba-Permanganatlsg. Methyl-y,<5-dioxy- 
amylketon ergab. Schwach gelbe PI., Kp .10 139—143°. Liefert mit H2S04 ein Harz 
vom Mol.-Gew. 553—590 in Bzl., 3706 in Campher. — Methyl-y,d-dioxyisovalerylkclon. 
Darst. durch Oxydation von Methylheptenon mit verd. KMn04-Lsg. oder aus dem 
gleichen Keton durch tlberfiihrung in Mełhylheptenonoxyd (Kp. 148—150°) mittels 
Benzoylhydroperoxyd u. Einw. yon H20. F." 67—68°. Bei Einw. von Warnie (150°) 
oder f i2S04 entsteht das Methylheptenonoxyd u. etwas Harz. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 1411—16. Montreal, Canada, Univ.) KlNDSCHER.

N. Zelinsky und K. Lawrowsky, Ol-, Palmitin- und Stearinsaure ais Mutter- 
substanzen des Erdols. (Ygl. Zelinsky. C. 1927. II. 2763.) Die 1. c. beschriebenen 
Verss. mit Cholesterin wurden auf Ol-, Palmitin- u. Stearinsaure iibertragen. — Olsaure 
wurde mit 30°/0 A1C13 bis auf 150° erhitzt, wobei unter COa-Entw. ca. 10% brennbare 
Gase. welehe KSIn04 entfiirben, 60—65% fl. Destillat (blaugriin fluorescierend) u. 
20—25% Pech erhalten wurden. Destillat zeigte nach Waschen mit KOH, W. u. 
Trocknen D .204 0,9280. 600 g dieser fl. Prodd. lieferten, in Ggw. von Alkali mit Dampf 
dest., 155 g fliiehtige Prodd., zwisehen 35 u. 250° sd. Von diesen wurde durch konz. 
H2S04 ca. Vn absorbiert; sie enthalten also mehr ungesatt. KW-stoffe ais die ent- 
sprechenden Ole aus Cholesterin. Aus dem nicht absorbiertenTeil wurde durch Hydrieren, 
Behandeln mit H2S04 usw. eine Fraktion von Kp. 70—160°, D .204 0,7149, no20 =  
1,4036 isoliert, erinnernd an ein Bzn., in dem Paraffine vorherrschen, zum Untersehied 
von dem aus Cholesterin gewonnenen Bzn. Fraktion 119—125° gab mit Br sehr wenig 
Tetrabrom-o-xylol, einen geringen Geh. an l,2-Dimethylcyclohexan anzeigend. Der 
mit W.-Dampf nicht fluehtige Anteil obiger fl. Prodd. wurde unter 12 mm in mehrere 
Fraktionen zwisehen 108 u. 310° zerlegt. Hexaliydroaromat. KW-stoffe sind nicht 
zugegen, denn einige hieranf untersuchte Fraktionen blieben bei der dehydrierenden 
Katalyse uber Pt-Kohle bei 300° unverandert. Es liegen also andere Cycloparaffine 
vor. I)ie niederen Fraktionen sind den fruher von IPATIEW durch Kondensation des 
Athylens erhaltenen entsprechenden Fraktionen iihnlich. Bemerkenswert ist, daB 
A1C13 aus Olsaure nur fl. Paraffin-KW-stoffe entstehen laBt. — Palmitin- u. Stearin
saure werden durch A1C13 viel sehneller zers. ais Olsaure. Hauptprod. aus Palmitin- 
saure (60%) war eine Fraktion 240—360° (10 mm), krystallin., nach Reinigung mit 
KOH u. H2S04 aus A., F. 79,5°, Mol.-Gew. 412, Gemisch von Paraffinen. Stearinsaure 
lieferte 60% eines ahnliehen Prod., 140—300° (10 mm), F. 80,5°, Mol.-Gew. 511. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 61. 1054—57. Moskau, Univ.) Lindenbaum.

Raymond M. Hann und George S. Jamieson, Darstdlung und Eigenschaflen 
der 2-Mełhyl-5-isopropylphenylamide einiger hoheren Fettsauren. Laurinsaure-2-methyl- 
ó-isopropylphenylamid. Darst. ebenso wie die folgenden Verbb. aus dem Saurechlorid 
u. 2-Methyl-5-isopropylanilin (Cymidin) u. Krystallisation aus A. F. 82—83. — Myristin- 
saure-2-melhyl-5-isopropylphenylamid, F. 88—89°. — Palmitinsdure-2-methyl-5-iso-
propylphenylamid, F. 90—91°. — Stearinsaure-2-methyl-5-isopropylplienylamid, F. 93 
bis 94°. — Arachinsaure-2-methyl-5-isopropylphenylamid, F. 81—82°. — Lignocerin- 
saure-2-methyl-5-isopropylphenylamid, F. 84—85°. — Laurylchlorid, Kp .47 175—176°.
— Myristylchlorid, Kp .22 179—180°. — Palmitylchlorid, Kp.20 199—200°. — Arachin- 
saure, C20H40O2, F. 76̂—77°. — Lignocerinsaure, C24H4802. F. 80—85,5°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 1442—43. Pittsburgh [Penn.], Dep. of Agricult.) Kindscher.
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Sarbani Sahay Guha Sircar, Der Einflup von Gruppen und assoziierten 
Iłingen auf die Stabilitat einiger heterocyclischer JRingsysteme. IV. Die substituierlen 
Bulyro- und Valerolactone. (III. vgl. C. 1927. II. 1349.) Die fiir die Unters. benotigten 
inono- u. disubstituierten Butyrolaetone wurden aus den trockenen Ag-Salzen der 
Glutarsauren mit Jod hergestellt, wobei ein Siiureanhydrid u. ein Lapton mit einem 
C-Atom weniger ais die Ausgangssiiure entstelien. Die substituierten Valerolactone 
wurden vorteilhaft aus den entsprechenden Glutaranhydriden durch Red. mit Na u. 
absol. A. gewonnen. Die in der vorliegenden Arbcit untersuchten Laetone tragen die

Cyclohesan. Untersucht wurde die Verseifungsgeschwindigkeit nach H e n r y  (Ztschr. 
physikal. Chem. 10 [1892], 96) in 1/!100-n. Lsg. in 25°/0 A. Unter den Butyrolactonen 
ist das Diathylbutyrolacton, unter den Valerolactonen das CyclopentanspiroYalero- 
lacton am stabilsten. (Vgl. die Tabcllo im Original.)

V e r s u c h e. Das Silbersalz der entsprechenden Glutarsaure wurde mit Sand 
u. Jod 1—l 1/, Stdn. auf 100—150° erhitzt, das Prod. mit A. ausgezogen, mit K 2C03- 
Lsg. ausgeschiittelt u. destilliert. Neu: fi-Metliylbutyrolacton, C6Hs02, Kp .12 88°. Ag- 
Salz; fl-Athylbutyrolacton, CGH10O2, Jvp.r2 99°. Ag-Salz; fi-Mcthyl-fi-athylbutyrolaclcm, 
C7H1202, Kp .10 9S°. Ag-Salz; f},f)-Diathylbutyrolact(m, CsH1402, Kp .12 117°. Ag-Salz; 
fS-Cyclopentanspirobutyrolacton, C8H1202, Kp.u 120—121°. Ag-Salz; jS-Cyclohexanspiro- 
buiyrolacton, C0Hji02, Kp.u 138°. Ag-Salz. Durch Red. der entsprechenden Glutar- 
nnhydride in sd. A. mit 4 Moll. Na: f}-Methylvalerólacton, CcH 1002, Kp.12 90°. Ag-Salz; 
fj-Athylualerolacton, C;H1202, Kp .13 104°. Ag-Salz; f]-Methyl-p-alhylvalerolacłon, CgH^Oo, 
Kp-io 122°. Ag-Salz; P,f}-Dialhylvalerolacloii, C„H1602, Kp .15 143—144°. Ag-Salz; 
P-Cyclopentanspirovalerolacton, C0H14O2, Ivp.12 146° (Anhydrid Kp .12 176—178°, F. 68°). 
Ag-Salz; (3-Cyclohexa7ispirovalerolacton, C10HlflO2, Kp.]0 158—159° (Anhydrid, Kp .13 
186°, F. 73°), Ag-Salz. (Journ. chem. Soc., London 1928. 898—903. London, Imp. 
Coli.) T a u b e .

Reynold C. Fuson, Die Spaltung des a,a.'-Dibrom-adipinsdure-didthyleslers durch 
Diathylamin. Vf. nimmt fur diese Rk. folgenden Yerlauf an:

Tatsachlich konnte Brenztraubensdureester erhalten werden. Daneben entsteht 
13-Didthylaminopropionsduredlhylester. Um festzustellcn, ob a-Diathylaminoacrylsaure- 
dthylester gebildet wird, wurde die Zers. in normaler Weise durchgefiihrt u. die Prodd. 
imter AussehluB von H20 u. HC1 isoliert. In diesem Falle wurde kein Brenztrauben- 
saureester erhalten. Das einzige Prod. war eine FI. vom Kp .5_6 76—82°, dem an- 
geniiherten Kp. des reinen //-Difithylaminopropionsaureathylesters. Da yermutet 
wurde, daB es sich um ein Gemisch dieser Verb. mit a-Diathylaminoaerylsaureathyl- 
ester handelte, wurde das Prod. mit verd. HC1 behandelt u. cs wurde tatsiiehlich /3-Di- 
athylaminopropionsaureathylester u. Brenztraubensiiurcathylester erhalten.

V e r su ch e .  Brenztraubensaureathylester. Aus Meso-oc,a'-dibromadipinsaure (F. 
67°) u. Diathylamin. Kp. 155°. Phenylhydrazon, F. 117—117,5°. Semicarbazon, F. 205°. 
Daneben entsteht ^-Diathylaminopropionsaureathylester, der aucli aus p-Brornpropion- 
sdureałhylesler u. Diathylamin erhalten wurde. Kp .4 63—65°; (Z20 =  0,90 95; nD22 =  
1,4266. Bei gewóhnlichem Druck dest. zersetzt sich der Ester in Diathylamin u. Acryl- 
saureathylesler. — a.-Didthylaminopropionsdureathylester. Aus a-Brompropionsdure- 
dthyle-sler u. Diathylamin. Kp.^,, 178—183°, Kp .3_4 50—52°; rf2° =  0,9077; nD22=  1,4228. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1444—49. Urbana [111.], Univ.) K lN DSC HER .

Maurice Nicloux, Oxydation der Glykose in alkalischer Losung durch Sauerstoff 
oder atmosphdrische Luft: Bildung von liohlenoxyd. Vf. hat untersucht, welche Ver- 
iinderung ein bestimmtes Vol. O in Beriihrung mit einer alkal. Lsg. von Glykose er- 
leidet, u. gefunden, daB sich hierbei Kohlenoxyd bildet. Lsg. von 250 mg Glykose in 
50 cem verd. Alkali evakuiert, in einem Wasserbad auf bestimmte Temp. gebracht, 
50 ccm O eingefuhrt, kraftig geschiittelt ohne Sinken der Temp., darauf iiberschussigen
O mittels Hydrosulfit absorbiert. Es Yerbleibt CO u. wenig N ; gebildetes C02 befindet

I
CH2—CHBrC02C2I I6

■5 (CjHjtsNH CII2—CH—COjCjI^
-> CIT2=CHCOsC2I-I6

CEL,—C-- C03CJ*I3
I

'SUC'. TT \

(C;Fis).Nrr CH3-CH2C02C2H6 H.O

Ń(C2H5)2
2°2ri5
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sieli in der alkal. Lsg. Eine Reiłie von Verss. ergab, daB das Masimum an CO, namlicli
1,6—1,7 ccm, bei ca. S4°, einer Alkalinitat von ca. 0,1-n. u. 6— 6 Min. langeni Ścliiitteln 
entsteht. Dasselbe Resultat wurde mit dem entspreehenden Vol. Luft erhalten. Eine 
andere Versuchsreilie, vorgenommen zwiselien den Tempp. SI u. 92°, ergab, daB der 
0-Verbraueh bei ca. 84° ein Maximum (23,1 ceni) durchlauft u. die Bldg. von CO., 
mit der Temp. steigt. Von den in den 250 mg Glykose enthaltenen 100 mg C werden 
ca. 3,5 mg in Form von CO + C02 gefunden, u. auf 3 Voll. C02 bildet sich ca. 1 Vol. CO. 
(Compt. rend. Aead. Sciences 186. 1218—20.) L in d e n b a u m .

William Lloyd Evans und James Edwin Hutcbman, Der Mechanismus der 
Kóhlehydratoxydation. V III. Die Wirkung des Kaliumhydroxyds auf Fructose. (VII. 
vgl. C. 1928.1.1848.) Friiher war gezeigt worden, daB die Temp. u. die Konz. des Alkalis 
Faktoren sind, die cinen deutlichen EinfluB auf die Menge der Rk.-Prodd. bei der 
Oxydation von Glykose, Fructose, Mannose u. Galaktose mit KMnO., in wss. Lsgg. 
von KOH ausiiben. Weiterhin ergab sich, daB die Rk.-Prodd. der Einw. von wss. Lsgg. 
des KOH auf Glykose u. Galaktose, unter bestimmten Tempp. u. Alkalikonz.-Yerhalt- 
nissen in Abwesenheit von KMn04, zeigen, daB das Gleichgewieht des reagierenden 
Systems leicht durch eine Anderung einer oder beider experimenteller Faktoren gestórt 
wird. Auf Grund der Tatsache, daB Fructose in alkal. Lsgg. teilweise zu Glykose iiber- 
gefuhrt wird, erschien es interessant, ob diese Ketoliexose dasselbe Verhalten gegen 
KOH zeigt, ais es bei Aldohexosen durch E v a n s ,  E d g a r  u .  H o f f  (C. 1927. i .  64) 
beobachtet worden war. Wenn Hexose-3,4-endiol in alkal. Lsgg. geeigneter Konz. 
unter Sprengung der Doppelbindung 2 Moll. Glycerinaldehyd bildet, dann muBten 
die Rk.-Prodd. aus Fructose dies.elben ais die aus Glycerinaldehyd untsr ahnlichen 
Bedingungen sein u. sie sollten dieselben allgemeinen Beziehungen zueinander, u. zu 
den wechselnden experimentellen Bedingungen zeigen. Die Vers.-Ergebnisse der Vff. 
hinsichtlicb der Bldg. von Milchsdure, Essigsaure u. Ameisensaure, sowie derjenigen 
von Brenzlraubensaurealdehyd stehen damit in Einklang. Der maximale Geh. an Brenz- 
traubensaurealdehyd tritt bei angenaliert der gleichen Alkalinormalitat auf, bei der 
merkliche Mengen Milchsaure zuerst beobachtet wurden. Das Maximum der Bldg. 
von Brenztraubensaurealdehyd aus Fructose bei 25° war annahernd bei 1/1-n. u. bei 
50° 0,5-n. Dies gilt aueh fiir Glycerinaldehyd, Dioxyacełoti u. Galaktose. Der IJnterschicd 
in den maximalen Ausbeuten an Brenztraubenaldehyd aus Fructose u. Glykose miissen 
wegen des Unterschieds in der Konz. des Glycerinaldehyds in jedem Falle verschieden 
sein, da die Gleiehgewiehte im Falle dieser Kohlenhydrate nicht ident. sind. Maximale 
Ausbeuten an Essig- u. Ameisensaure wurden bei Fructose ebenso erhalten, wie sie bei 
Glykose beobachtet worden waren. Die quantitativen Dntcrsehiede werden wahr- 
scheinlich durch die Unterschiede in den bereits erwahnten Gleiehgewichtsbedingungen 
verursaeht. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1496—1503. Columbus, Ohio, Univ.) K in d .

Gabriel Bertrand und Georges Nitzberg, Uber die Ketonfunktion der a-Glyko- 
heptulose. (Vgl. C. 1928. I. 2594.) Yff. beweisen, daB die 1. c. beschriebene a-Glyko- 
heptulose (I) eine Ketose ist. — Zimaehst gibt I  sehr leicht sebon bei schwachem Er- 
wiirmen in verd. HC1 folgende Farbrkk.: Mit Orcin rotviolett, dann blauer Nd.; mit 
Pliloroglucin gelb, dann gelbbraunerNd.; mitResorcin rosa, dann rotbraun u. ebensoleher 
Nd. Diese Rkk. liefern Aldosen erst in konz. HC1. — I  zeigte nach 3-tiigigem Stehen 
mit uberschussigem Bromwasser u. Wegkoehen des Br keine Anderung seines Red.- 
Verm6gens, wahrend Aldosen unter gleichen Bedingungen glatt zu Sauren oxydiert 
werden. — Bei Red. mit Na-Amalgam liefern Aldosen nur einen, dagegen Ketosen
2 mehrwertige Alkohole. Lsg. von 20 g I  in 100 ecm W. mit 1500 g 2,5%ig. Na-Ainalgam 
bei 30—35° behandelt, dabei mit ca. 40%ig. H,S04 schwach sauer gehalten, neutra- 
lisiert, A. zugesetzt, Filtrat vom Na2S04 im Vakuum stark eingeengt, Ruckstand mit 
A. ausgekocht. Extrakt lieferte nach starkem Einengen im Vakuum zuerst ca. 10 g 
krystallin. Prod., nach Krystallisieren aus 80-gradigem A. F. 144°. Dies ist ein neuer 
Heptit, den Vff. Glykoheptulit nennen. Aus der Mutterlauge wurden nach Einengen 
u. Fallen mit A. 3,5 g a-Glykolieptit isoliert, Nadeln aus 80-gradigem A., F. 129—130°. 
Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1172—75.) LlNDENBAUM.

Randolph T. Major und Elmer E. Fleck, Eine neue Methodc zur Darstellung 
von 0,N-DialIcylJiydroxylaminen. Oxyurethan wurde mit etwas mehr ais 2 Moll. Di- 
alkylsulfat alkyliert u. zwar in alkal. Lsg. Eine kleine Menge gebildetes 0-Alkyloxy- 
urethan wurde durch Extraktion mit Alkali vom 0,N-Dialkyloxyurethan abgctrennt. 
Letztere Verb. wurde mit 50% alkoh. KOH hydrolysiert. Das freie O.N-Dialkyl- 
hydroxylamin wurde in HC1 dest. u. in der gewóhnlichen Weise zuruckerhalten. —
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0,N-Dimethyloxyuręłhan, Kp. 150—155° (daneben entsteht 0-Methyloxyurelhan, Kp. 
186—188°). Liefort bei der Hydrolyse 0,N-Dimeihylhydroxylamin Tom Kp. 42—43° 
u. mit dem Hydrochlorid, F. 115—116°. — 0,N-Diathyloxyurethan, C2H5ONC,H5- 
COOC,H5. Kp .70 107—112° (danoben entsteht O-Athyloxyurethan, Kp. 195—196°). 
Licfert bei der Hydrolyse 0,N-Diathylhydroxylamin vom Kp. 83° u. mit einem óligen 
Hydrochlorid. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1479—81. Princeton [N. J.], Univ.) KlND.

Gr. R. Yohe und Roger Adams, Gyclopenlylalkylcssigsauren und o>-Cyclopentyl- 
dthylalkylessigsauren und ihrebaktericide Wirkung gegen B. Leprae. X I. (X. vgl. C. 1928.
1. 3059.) Wie sieh friiher ergab, sind die Sauren mit der Carboxylgruppe am Ende der 
C-Kette nicht so wirksam, ais die Isomeren mit der Carboxylgruppe nahe dem Ring. 
Letztere Verbb. sind leichter herzustellen. Sauren mit dem Cyclopentylring_ wurden 
vom Typus I  u. II hergestellt. Bei I  war R  ra-Heptyl bis n-Undecyl, bei U Athyl bis 
n-O etyl.

c h 2- c h 4 c h 2—ch ,
i  I ! nTT"> CHCII(COJI)R I I  1  * >CH(CH2)CH(C03H)R

Die Sauren wurden durch Verseifen der Cyclopentylalkyl- u. Cyclopentylathyl- 
alkylmalonsaureester gewonnen. Cyclopentylbromid wurde aus Cydopentanol erhalten, 
das bei der katalyt. Red. von Cyclopcnlanon entsteht. Cyclopentylathanol ergibt sieh 
bei der Rk. von Athylenozyd u. Cyclopentyl-3IgBr. Die groBte baktericide Wrkg. 
hatten Sauren ir.it 17 bis 18 C-Atomen. Die /?-Cyclopentyliithylalkylessigsauren sind 
etwas wirksamer ais die Cyolopentylalkylessigsauren, wie dies auch in der Cyclohesyl- 
reihe gefunden wurde. Cyclopentylnonylessigsaure u. Cyclopentylathylheptylessigsdure 
sind Isomere der Dihydroliydrocarpsaure, sind aber wirksamer ais diese. Cyclopentyl- 
sauren u. Cyelohesylsauren sind bei gleichem Mol.-Gew. oder gleicher Liinge der Seiten- 
kette in ihrer Wrkg. sehr ahnlich, obgleieh die Cyclohexylsauren etwas besser ab- 
schneiden. Die baktericide Wrkg. ist durch die Ggw. einer Doppelbindung nicht merklich 
beeinfluBt.

V e r s u c h e. Cyclopentylbromid, Aus Cydopentanol. Kp .45 56°. — Cyclopentyl- 
dthanol, C7Hj,,0. Kp .24 96,5—̂—97°; no20 =  1,4577; <i204 =  0,9180. — Cyclopenlylathyl- 
bromid, CjH13Br. Aus vorst. Verb. u. HBr (+ ELSO.,). Kp .19 75—77°; nu20 =  1,48 63; 
d204 =  1,2860. — Cydopentylbutanol, C9H 180. Aus vorst. Verb. Kp .2 88—92°; nn2° =  
1,4613; d-°i =  0,9033. — d-Cyclopentylbulylbromid, C9H17Br. Kp .17 110—111°. bd20 =  
1,4820; d204 =  1,1872. — S-Cyclopentylbutylcyanid, C10H17N. Aus dem Bromid u. KCN. 
Kp.1T 124r—126,5°; nn2° =  1,45 42; d2°4 =  0,8887. — d-Cyclopentylpentansdure, C10H 18O2. 
Aus vorst. Verb. Kp., 124—128°; nn2° =  1,4594; <22°4 =  0,9752. — 5-Cyclopentyl- 
butylmalonsaure, C12H20O4. Aus vorst. Bromid u. Malonsaureester. F. 121—124°. 
Diathylester. Kp .2l2 154—160°; nn2° =  1,4493; ćZ2°4 =  0,9934. — e-Cyclopentylliexan- 
saure, CnH2l)02. Durch Erhitzen vorst. Saure auf 160—180°. Kp.1>s 133—135°, F. 33 
bis 33,5°. njjis =  1,4549; d354 =  0,9518. — Cyclopentylmalonsaurediathylester. Kp .2 
115—117°; nc2° =  1,4440; <2204 =  1,0325. — Cydopentyl-n-heptylmalonsdurediaihylester. 
Kp.x 143—146°; nrr° =  1,4548; d20i =  0,9749. — Cyclopmtyl-n-odylmalonsduredidthyl- 
ester. Kp.x 160—165°; no20 =  1,4553; <Z204 =  0,9659. — CydopenUyl-n-nonylmalon- 
saurediathylester. Kp .0,0 152—155°; nc2° =  1,4567; <i2°4 =  0,9617. — Cydopentyl- 
n-decylmalonsauredidthylester. Kp.j 169—171°; nn20 =  1,4571; (Ź2°, =  0,9560. — Cyclo- 
pentyl-n-undecylmalonsaurediathylester. Kp.t 186—189°; nn20 =  1,4580; d204 =  0,9522. 
—■ Cyćlopmlylathylmalonsaure (H). F. 126,5. Diathylester. Kp., 125°; nn20 =  1,44 78; 
d20i — 1,0082. — Cydopentylathyldthylmalonsaure. F. 141—143°. Diathylester. Kp .1>9 
126—129°; nn20 =  1,4511; d2°4 =  0,9924. — Cyclopmtyldthyl-n-yropylmalonsdure. 
F. 137—138°. Diathylester. Kp .1)7 134—135°; nD20 =  1,4510; rf2°4 =  0,9873. — Cyclo- 
-pentylathyl-n-butylmalonsaure. F. 139—140,5°. Diathylester. Kp .1J8 136—140°; n®20 =  
1,4523; d20t =  0,9783. — Gyclopentyldtliyl-n-amylmalonsdure. F. 124—127°. Didthyl- 
ester. Kp .1;1 148—150°; nn20 =  1,4526; ił204 =  0,9688. Cyclo-pentylathyl-n-hezylmalon- 
sdure. F. 129,5—130°. Diathylester. Kp.j 157—162°; nD2° =  1,4531; d2°4 =  0,9624.
— Cyclopenlylathyl-n-heptylmalonsauredidthylester. Kp .2 172—174°; nn2° =  1,4541; 
d-°i =  0,9563. — Cyclopentylathyl-n-octylmalonsduredidthylester, Kp .1>2 182—184°; 
no2° =  1,4548; d2°4 =  0,9524. — Cyćlopeińyl-n-heptylessigsaure, Kp .1)4 155—160°; 
nn20 =  1,45 94; d20i =  0,9312. — Cydopentyl-n-odylessigsaure, Kp., 166—169°; nn20 =  
1,4609; d-°i =  0,9279. — Cydopentyl-n-nonylessigsaure. F. 37—37,5°; Kp .l!4 177 bis 
178,5°. — Cydopentyl-n-decylessigsaure. F. 34,5—36°; Kp .lj7 189—190,5°. — Cyclo- 
pentyl-n-undecylessigsaure. F. 43,5—45,5°; Kp .1)3 193—197°. — Cyclopentylathylessig-
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saure. Kp .2,4 115—118°; nn20 =  1,45 75; d-°i — 0,9S49. — Cyclopentyldthylathylessig- 
saure (II). Kp.1)3 122—124,5°; no20 =  1,4590, d-°i — 0,9602. — Cyclopentyldthyl- 
n-propylessigsdure. Kp .1(9 130—132°; nD20 =  1,4595; d-20i — 0,9533. — Cydopentyl- 
athyl-n-butylessigsaure. Kp.x 136—137°; mr° =  1,4608; (J204 =  0,9435. — Cyclo- 
pentylathyl-n-amylessigsaure. Kp .1I9 150—154°; nD'-° =  1,4610; d-°l =  0,9360. — Cyclo- 
peniyldthyl-n-hexylessigsdure. Kp .1)9 157—161°; jid-° =  1,4616; d-°i =  0,9303. — Cyclo- 
pmtylathyl-n-heptylessigsdure. Kp .2 167—169°; nn20 =  1,4621; <f204 =  0,9252. — Cyclo- 
pentyldthyl-n-octylessigsdure. Kp .l!5 173—175°; nD20 =  1,4629; d10i =  0,9210. (Journ. 
Arner. chem. Soc. 50. 1503—08. Urbana [111.], Univ.) K lN DSC HER .

Gr. B. Semeria und M. Milone> Ober katalytische Eedulction von Nitrobenzol zu 
Anilin in der Gasphase. (Annali Chim. appl. 18. 68—77. — C. 1928. I. 2380.) Radt.

J. Reilly und J. J. Moore, Einige Dertiate des Benzyl-p-phenylendiamins. Besser 
ais nach der Methode von M e l d o l a  u .  COSTE (Journ. chem. Soc., London 55. 590 
[1889]) liifit sich Benzyl-p-phenylendiamin aus Benzylanilin u. diazotierter Sulfanil- 
saure iiber sein Sulfat gewinnen. OberschuB von HNO„ bei der Diazotierung von 
Benzyl-p-phenylendiamin fiilirt zur Bldg. eines Nitrosodiazoniumsalzes, aus dem das 
Azo-/§-naphthol u. andere Deriw. erhalten wurden.

Versuehe .  Bei allmahlichem Zusatz des festen Diazosalzes aus Sulfanilsaure 
zu einer Lsg. von Benzylanilin in Eg. scheidet sieh der Tarbstoff sofort ais ziegelroter 
Nd. ab; das in k. W. wl. Na-Salz 6’j3//1G03jV3SNa bildet heli orangefarbige Plocken. 
Wird der Earbstoff mit SnCL +  konz. HC1 rcduziert, NaOH-Lsg. bis zur Wieder- 
auflósung des Sn zugesetzt, die Lsg. mit A. extrahiert, dic ath. Schiclit mit W. gewaschen, 
mit K 2C03 getrocknet u. nńt ath. H2S04 versetzt, so entsteht ein weiBer, flockiger Nd. 
von p-Phenylendiaminsulfat. Zus. Ć,13//]4i\r2 • H2SOl ; Reinigung durch Digerieren mit 
sd. A. Die freie Base C13//14iNr„ scheidet sich aus A. in regularen hexagonalen Platten, 
P. 37°, ab. Bei der Diazotierung dieser Base mit iibersehUssiger HNO. werden 2 Moll. 
HN03 zur Bldg. eines 1. Nitrosodiazoniumchlorids, CeH5CH.,N(KO) ■ C\JIi ■ N—NCl, 
verbraucht, das sich mit alkal. /J-Naphthol zu einem Nitrosoazo-/?-naphtholderiv., 
Cn-̂ UjgÔ N̂  kondensiert, das durch Auflósung in Chlf. u. Zusatz von absol. A. zu der 
Chlf.-Lsg. in roten Prismen, F. 169—170°, erhalten wurde; die Azoverb. gibt die 
LlEBERM ANNsche Nitrosork.; beim Erhitzen iiber den F. werden nitrose Gase ent- 
wickelt. Bei der Diazotierung von Benzyl-p-phenylendiamin u. Kupplung mit 
Chromotropsaure entsteht eine dunkelrote Lsg., u. daraus dureh NaCl der Farbstoff, 
der Wolle purpurn anfarbt; beim Chromieren geht die Farbę in Schwarz iiber. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 47. T. 116. Cork, Univ.) K r u g e r .

R. Herbert Edee, Aliphatisch-aromalische Arsenoverbindungen. II. /S-Oxydthylarson- 
sdure und einige Arylarsenoallianole. (I. ygl. C. 1927. I. 3066.) p-Ozydthylarson-saure, 
H203AsCH2CH20H (I). Darst. aus Athylenchlorhydrin u. As203 in NaOH. Durch 
besondere VorsichtsmaGregeln wurde eine nur W. u. A. enthaltende 85%ig. Lsg. der 
Saure erhalten, aus der sie nach langem Stehen im Vakuumexsiccator iiber H 2S04 
in groBcn Platten auskrystallisierte. F. 157—159°, krystallisiert mit 1 HsO" —
4-Oxyphenylarsenoathanol, (OH)C6H4As =  AsCBLClLOH. Aus vorst. Verb. u. 4-0xy- 
phenylarsonsaure in verd. HC1 durch Red. mit hypophosphoriger Saure. Oranges 
Pulver, 1. in verd. Alkali. Liefert bei der Oxydation mit H20 2 in Alkali 4-Oxyphenyl- 
arsonsaure u. /]-Oxyiithylarsonsaure zuriick. — d-Aminophenylarsenoathanol, (H2N)- 
C0H4As =  AsCH2CH2OH. Aus Arsanilsaure u. I durch Red. mit hypophosphoriger 
Saure iiber das Hydrochlorid. — Bei der Red. der 4-Arsenophenoxyessigsdurt u. I mit 
hypophosphoriger Saure (+ HC1) bei 60° entstand ein gelber, in Alkali 1. Nd., der bei 
der Oxydation 4-Acetoxyphenylarsonsaure lieferte. Blieb das Gemisch der Ausgangs- 
materialien bei Zimmertemp. stehen, so bildete sich 4-Aceloxyphenylarsenoathanol, 
Ci„H1204As2 ais gelber, in Alkali 1. Nd. — 3-Amino-4-oxyphenyltetraarse)iodthanol,
3 (H2N)-4-(OH)C6H3As =  As-As =  AsCH,CH2OH. Aus 3-Amino-4-oxyphenylarson- 
saure u. I  durch Red. mit hypophosphoriger Saure (-1- HC1) (15°). Oranges Pulver. —
4 - Glycinphenyltetraarseiwathanol, (HOOCCHJ^HJCjHjAs =  As-As =  AsCH2CH2OH.
Phenylglycin-p-arsonsaiire u. I  durch Red. mit hypophosphoriger Saure (+ HC1) (10°). 
Oranges Pulver. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1394—99. Saint Paul [Minn.], 
Univ.) _ _ _ K lN DSCHER .

O. Wintersteiner und H. Lieb, Ober Diphenylamin- und Triphenylatnin-arsin- 
sauren. II. Mitt. (I. vgl. C. 1928. I. 1023.) Wahrend die Verss. zur Kondensation 
von p- u. m-Arsanilsaure mit Brombenzol naeh ULLMANN (L ie b ig s  Ann. 355 [1907]. 
312) zur Darst. von Diphenylaminarsinsauren erfolglos blieben, gelangen sie mit der
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o-Arsanilsaure roit Amylalkohol ais Losungsm. — Diphenylamin-o-arsinsaure, Ci2Hi203- 
NAs, aus o-Arsanilsaure u. Brombenzol in Amylalkohol u. K-Carbonat in Ggw. von 
Spuren Kupferpulver u. Kupferjodiir durch Erhitzen auf 130—140°. Die Siiure 
krystallisiert aus A. in farblosen Nadeln, F. 162°. — Dinatriumsalz, C12H10O3NAsNa2 4 - 
6 H,0. Das Krystallwasser wird im Vakuum abgegeben. — TriphenyUtmin-o-arsinśaure, 
C16Hlc03NAs, entsteht wie vorher durch Erhitzen auf IGO—170°. Aus A. farblose, 
prismat. Krystallchen, Zers. bei 150°. Erst naeh dem Trocknen im Vakuum gibt sie 
ihr Krystalllósungsm. ab. — Diphenyl-acelamid-o-arsinsaure, C14H1404NAs, aus o-Acet- 
arsanilsaure (F. 215°) u. Brombenzol. Prismat. Krystalle, Zers. bei 158°. — p'-Brom- 
diphenylamin-o-arsinsaure, C12Hn03NBrAs, aus o-Arsanilsaure u. p-Dibrombenzol. Fast 
farblose Nadeln, F. S0°. — Bei starkerem Erhitzen bildet sich [Bis-(p-brom-phenyl)- 
amino]-phenyl-o-arsinsdure, ClsH1403NBr2As. Aus Aceton F. 215°. — o'-Carboxy- 
diphenylamin-o-arsinsdure, C13H1205NAs, aus o-Arsanilsaure u. o-Brombenzoesaure. Aus 
Eg. farblose Nadeln, Zers. bei 237°. — Na-Salz, C13Hn05NAsNa, mit weehselnden 
Mengen Krystallwasser. — m'-Carboxy-diphenylamin-o-arsinsdure, C13H1205NAs, aus
o-Arsanilsaure u. m-Brombenzoesiiure. Aus verd. Eg. nadelfórmige Krystalle, Zers. 
bei 210°. — p’-Nitro-diphenylamin-o-arsinsaure, C12Hn05N2As, aus o-Arsanilsaure u. 
p-Brom-nitrobenzol. Aus grofien Mengen W. feine schwaeh gelbliche Nadeln, Zers. 
unscharf zwischen 245 u. 250°. Aus Eg. oder A. prismat., stark gelb gefiirbte Formcn. — 
m-Nitro-diplimylamin-o-arsinsaure, C12Hu06N2As, hellgelbe, glanzende Nadeln, Zers. bei 
205—210°. — o'Sitro-diphenylamin-o-arsinsaure, C12Hu05N2As, aus o-Arsanilsaure mit
o-Brom-nitrobenzol bei nicht zu starkem Erhitzen. Rotlichbraune Nadeln, Zers. bei 
245°. m'-NUro-diphenylainin-p-arsinsaure, C12Hu05N2As, aus m-Nitrodiphenylamin 
durch direktes Verschmelzen mit Arsensaure naeh BECHAMPS. Hellgelbe Nadeln, 
Zers. uber 330°. — Na^-Salz, C12H905N2AsNa2 + 3 H20. — o'-Nitro-diplienylamiii- 
p-arsinsaure, C12H!105N2As, analog der vorigen aus o-Nitrodiphenylamin. Eigelbe 
Nadeln, Zers. bei 343°. — Na.2-Salz, C12H905N2AsNa2 + 6 H20. — p'-Nilro-diphenyl- 
amin-p-arsinsaure, C1oHI105N2As, feine, gelbe Nadeln, Zers. iiber 320°. il it  unterphos- 
phoriger Saure lassen sich die drei Sauren zu den entsprechenden Arsenobenzolen 
reduzicren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1126—35, Graz, Univ.) F IE D LER .

S. S. Rossander und c. S. Marvel, Die Realction von Grignardreagens mit y-Chlor- 
propyl-p-toluolsulfonat. Eine Metliode zur Verlangerung von Kohlenstoffkelten um drei 
Kohlenstoffatome. Werden aąuimol. Mengen von RMgX u. y-Chlorpropyl-p-toluol- 
sulfonat zusammengegeben, so entsteht das erwartete Prod. R(CH„)3C1. Ais Neben- 
prod. bildet sich aber das Dihalogenderiv. X(CH2)3C1, in dem X  das Halogen des 
GRIGXARD-Reagenses ist, u. der KW-stoff R H :

CH3C6H4SOoO(CH„)3C1 + RMgX — y R(CH„)3C1 + CH3CeH4SO,OM2X  (1),
CH3C6H4S0;0(CH;)3C1 + RJIgX — >■ X(CH;)3C1 + CHAH.SO^OMgR (2),
CH3C6H4S020MgR + H20 — y CH3C6H4S020Mg0H + RH (3)'.
Tritt Rk. 2 wirklieh auf, so muCte die Verb. CH3C6H4S020MgR mit einem anderen 

Mol. Chlorpropylester reagieren konnen:
CH3C6H4S020(CH.,)3C1 + CH3C6H4 SO., OMgR — >■

(CH3CGH4S020)2Mg + R(CH2)3C1 (4)
Es wurden daher die Mengenverhaltnisse der reagierenden Stoffe geweehselt, u. 

bei 2 Moll. Chlorpropylester auf 1 M ol. GRIGNARD-Reagens konnte ein zufrieden- 
stellender synthet. ProzęB erzielt werden. Die Ausbeuten waren gewohnlich ca. 50%, 
wenn die hóheren Alkyl-Mg-Halide benutzt wurden. Eine Rk. im Sinne 2 fand statt, 
wenn einfache Alkylester der p-Toluolsulfonsaure mit dem GRIGNARD-Reagens 

reagierten. So entstand aus p-Toluolsulfonsaure-n-butylesler u. 1 Mol. Benzyl-MgCl 
n-Amylbenzol, n-Bulylchlorid u. Toluol. Bei der Rk. von Atliyl-MgBr u. n-Bułyl-MgBr 
mit y-Chlorpropyl-p-toluolsulfonat wurden schleehte Ausbeuten erhalten. Ais Bei- 
prodd. entstanden undefinierte fliichtige Schwefelverbb. 23% n-Amylchlorid wurden 
aus Athy l-M gB r gebildet. Die genaue Ausbeute an Hcptylclilorid vom ?i-Butyl- 
GllIGNARD-Reagens wurde nicht bestimmt. Hochsiedende Prodd., die mit Alkali 
nicht hydro lysierten, wurden m itu n te r  geb ildet, u. deuten  auf die mogliche Bldg. 
nichtisolierter Su lfone hin. Das Verf. eignet sich zur Verlangerung der C-ICette um
3 Methylengruppen, wenn GRIGJIARD-Reagenzien mit 6 u. mehr C-Atomen benutzt 
werden.

V e r s u c h e :  p-Toluolsulfonsiiure-y-chlorpropylester, C10H13O3ClS (I) Aus
1,1 Mol. p-Toluolsulfoiisaurcchlorid u. 2 Moll. Trimeihylenchlorhydrin (+ NaOH). 
Kp .5 188—192°; (i25̂  =  1,2396; nu25 =  1,5225. Bei der Rk. von 1 Mol. bzw. 2 Moll. I
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mit 1 Mol. GRIGNARD-Reagens wurden folgende Verbb. erhalten. — a,y-Dichlorpropan. 
Aus n-Butyl-MgCl. Kp. 123—125°; (f» ,5 =  1,080; no25 =  1,4362. — a-Chlor-y-brom- 
propan. Aus n-Butylbromid. Kp. 138—140°; rf2525 =  1,4718; nn25 =  1,4732. — a.-Chlor- 
y-jodpropan. Aus n-Butyljodid. Kp .6 47—59°; d25̂  =  1,6703; nn25 =  1,5312 (nicht 
ganz rein). — n-Decylchlorid. Aus n-Heptylbromid. Kp.24 137—142°; da „5 =  0,8850; 
nn25 =  1,4400. Daneben entsteht oc-Chlor-y-brompropan. — y-Chlorpropylcyclohexan. 
Aus Cydohexylbromid neben a-Chlor-y-brompropan. Kp .5 76—79°; =  0,9977;
nn25 =  1,4660. •— ó-Chlor-n-butylbenzol. Aus Benzylchlorid neben a,y-Dichlorpropan u. 
Toluol. Kp .0 98—102°; (J2525 =  1,0295; n^25 =  1,5183. — Chlor-n-lieptylbenzol. Aus 
<5-Chlor-łi-butylbenzol. Kp.c 131—136°; — 0,9899; nu25 — 1,5152. Daneben ent
steht oc,y-Dichlorpropan u. n-Butylbenzol vom Kp. 178—ISO0 u. d^„r> =  0,8754; nu25 =  
1,4920. — y-Chlorpropylbenzol. Aus Phenylbromid neben a-Chlor-y-brompropan. 
Kp .6 89—93°; da„5 — 1,0801; no25 =  1,5160. — n-Amylchlorid. Aus Athylbromid neben 
a-Chlor-y-brompropan. Kp. 106-—108°;<J2525 =  0,8890. — n-Nonylchlorid. Aus n-Ifexyl- 
bromid neben oc-Chlor-y-brompropan. Ivp., 76—79°; cZ2525 =  0,8931; no25 =  1,4400. — 
n-Pentadecyłchlorid. Aus n-Dodecylbromid neben a-Chlor-y-brompropan. Kp.0119 
bis 121°; ei2525 =  0,8433; nn25 =  1,4470. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1491—96. 
Urbana [111.], Univ.) K in d s c h e r .

J.-F. Durand, Ober eine Synthese des Chinons (Berichtigung). (Vgl. Durand u. 
Banos, C. 1927. II. 414.) Wiederholte Verss. unter den 1. c. mitgeteilten u. unter 
veranderten Bedingungen haben keine Spur Chinon ergeben. Die Angaben sind daher 
zuriickzunehmen. (Compt. rend. Aead. Sciences 186. 1221.) LlNDENBAUM.

David E. Worrall, Die Addition von Nalriummalónester an aliphalische Senfole. 
Na-MaloJisatiredialhylcster u. Melhylsenfol reagieren folgendermaflen miteinander 
(liefern ein in k. W. 1. Prod., das auf Zusatz von HC1 ausfallt):

NaCH(COOC2H5)„ +  CH3NSC =  CH(COOC„H5)2C(SNa)NCH3 +  HC1 — y  
NaCl +  CH(COOCoH5)2C(SH)NCH3 — CH(COOC2H5)2CSNH

CH3
Die letzte Stufe der Gleichung ist reversibel, denn das Thioamid ist in wss. Ałkali I. 
u. daher eine typ. tautomere Verb., die in Form eines Gleichgewichtgemischs besteht. 
Ahnliche Prodd. wurden mit Athyl-, Propyl-, Butyl-, Amyl- u. Benzylsenfól erhalten, 
u. zwar betrug die Ausbeute ca. 80%. Die Thioamide sind Ole oder niedrig selimelzende 
Verbb. Da Ole aber schwer zu reinigen sind, wurde der Athylester der Malonsaure durch 
den Methylester ersetzt u. so feste Prodd. erhalten. Die Ausbeuten waren aber nicht 
so gut. Die Additionsprodd. verhalten sich wie Malonesterderiw. Mit angesauertem 
oder alkal. W. tritt in der Warme Zers. ein;

CH(COOC2H5)2CSNHCH3 + 4 H20 =
CH3COOH +  2 CÓ2 + H,S + CH3NH2 +  2 C2H5OH 

Mit k. wss. NaOH kann eines der Zwischenprodd. erhalten werden:
CH(COOC„H5)2CSNHCH3 + 2 H.,0 — ->- CH(COOH)2CSNHCH3 — >- 

C02 + CH2(COOH)CSNHCH3 
Lstztere Umwandlung tritt bei niederen Tempp. in alkal. Lsg. ein. Es wurden 

die Na-Salze der Sauren isoliert, die mit Aceton aus den alkal. Lsgg. extrahiert werden 
konnen. Die Salze sind sehr hygroskop. Beim Erhitzen tritt Zers. unter C02-Abspaltung 
ein. Im Gegensatz zu den anderen Amiden kann Malonsauremonothiobenzylamid aus 
den alkal:' Lsgg. durch Zusatz von HC1 erhalten werden. Beim Erhitzen yerliert dic 
Verb. CO,:

“ CH2(COOH)CSNHCH,CGH. — ->- C02 4- c h 3c s n h c h 2c6h 5.
Alle diese S-Deriw. haben einen bitteren Geschmack u. reagieren leicht mit Ag- 

Nitrat unter Bldg. von Ag-Sulfid.
Versuohe .  Die Darst. der Additionsprodd. erfolgte, indem 10 g Malonsaure- 

ester in das Na-Deriv. ubergefuhrt u. dann mit dem Mol.-Aquivalent am RuckfluC- 
kiihlcr erhitzt wurden. Die Monothioamide wurden hierauf durch Einw. von NaOH 
erhalten. — Carbatlioxymalonsaureathylesterthiomethylamid, C9H]504NS. Blattchen, 
F. 49—50°. — Carbdlhoxymalonsdureathyleslerthioathylamid, C,0Hj,O4NS. Nadeln, 
F. 51—52°. — Carbatlioxymalonmureathylesterthio-n-propylamid, CnH1304NS. Nadeln, 
F. ca. 11°. — Carbathoxymalonsanreathylesterlhio-n-butylamid, C12H2104NS. Ol. — 
Carbomethoxymalonsauremethylesterthio-n-propylamid, C9H,504NS. Nadeln, F. 42—43°.
— Carbomethoxymalonsauremethylesterthio-n-butylamid, C10Hl;O4NS. Nadeln, F. 62
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bis 63°. — CarbomethozymalonsauremethylcstertMoamylamid, CnHjgOjNS. Nadeln, 
F. 52—53°. — Malonsaurenumołhioathylamid, C5Hg02ŃS. Na-Salz, Blattchen, Zers.- 
Punkt 148—149°. — Malcmsauremonothio-n-propylamid, C6Hu02NS. Na-Salz, Blatt
chen, Zers.-Punkt 155—156°. — Halonsdurenwnoihio-n-butylamid, C;Hir,0L.NS, Blatt
chen, Zers.-Punkt 156—157°. — Mahnsduremonothwamylamid, CgH15Ć)2NS, Blattchen, 
Zers.-Punkt 157—15S°. — Malonsauremonothióbenzylamid, C10HuO»ŃS, Blattchen, 
F. 95—96° unter Zefs. — Th ioessigsdurebenzylamid, CaHnNS. Nadeln, F. 62—63°. 
{Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1456—59. Tufts Coli. [Mass.].) K in d s c h e r .

Alfred Wagner, Die Herslełlung von Vanillin aus Safrol. Vf. stellt gegeniiber 
den F. B o e d e c k e r  erteilten E. P. 285 126 u. E. P. 285 551 fest, daB er bereits im 
Jahre 1926 auf die Herst. von Yanilliń aus Safrol aufmerksam machte. Yf. verfuhr 
bei seinen Verss. ahnlich wie F. BOEDECKER, nur wurde nicht alkoh. Kali angewandt, 
sondern das Safrol im Autoklaven mit absol. A. versetzt u. dann mit metali. K unter
16 at Druck behandelt. Die Aufarbeitung des erhaltenen Alkalialkoholats erfolgte 
in gleicher Weiss wie von F. BOEDECKER angegeben. (Chem.-Ztg. 52. 379. Pesterzsebet, 
Ungarn.) . . .  " SlEBERT.

Grace Pottre Rice, 5-Brom-2,4-dimethoxybenzoylacrylsdure und ihre Ester. II. 
(I. Tgl. C. 1928. I. 1398). Bei der Behandlung mit Brom gibt Bromdimethozybenzoyl- 
acryhaure eine Dibromsaure, unter den gleichen Bedingungen geben aber die Methyl- 
u. Athylester Gemische racem. Yerbb., welche nur nach langwieriger fraktionierter 
Eiystallisation getrennt werden kónnen. Die Isomerenpaare haben prakt. dieselben 
Loslichkeiten, u. die beiden racem. Methylester besitzen FF. die innerhalb eines Grades 
ubercinstimmcn. Die Mischung der racem. Dibrommethylester gibt mit Na-Methylat 
dieselben Prodd., ais das hóherschmelzende der Isomeren. Die erhaltenen Prodd. 
sind Alkosy- u. Oxyverbb., die ais Additionsprodd. der Broindimelhoxybenzoylpropiol- 
saureester aufzufassen sind, u. die sich unter Yerlust von 2 Moll. HBr aus dem Dibrom- 
ester gebildet haben. Die Acetylenverb. wurde nicht isoliert, hingegen wurden Paare 
von Athylenbromisomeren aus dem Dibrommethyl- u. -athylester hergestellt, u. einer 
dieser Athylenbrommethylester gab dieselben Prodd. ais der gesatt. Dibromester, 
wenn er mit methylalkoh. KOH behandelt wurde. Der Dibrommethylester der Brom- 
dimethosybenzoylpropionsaure gibt bei der Einw. einer konz. Lsg. von KOH in Methyl- 
alkohol ais Hauptprod. den ungesatt. Methosyester I  neben kleinen Mengen IV u. V, 
sowie betrachtliehe Mengen eines nicht identifizierten Materials. Mit Na-Methylat 
ist die Rk. kraftig u. kann kontrolliert werden, so daB I, H oder III ais Hauptprod. 
neben Y auftreten kann. Alle diese Verbb. sind farblos, V hingegen gelb, I  u. V ent- 
farben KMn04 u. addieren Brom. I bildet ein Dibromderiv., das bei der Krystallisation 
HBr yerliert u. einen ungesatt. Brommethosyester liefert, der auch durch Bromieren 
des gesatt. Dimethosyesters II erhalten werden kann. Y addiert die berechnete Menge 
Brom bei 0°, es wird aber langsam HBr abgespalten, u. das sich abscheidende Prod. 
ist wahrscheinlich ein Diketon (CH30)2C6H2BrC0CHBrC0C02H. DaB V nicht die 
Keto-, sondern die Enolform ist, wurde nach der Titrationsmethode von K u r t  M e y e r  

ermittelt. Es reagiert in absol. A. mit 1 Mol.-Aquivalent Diazomethan u. gibt einen 
gelben Ester, der ein Cu-Deriv. liefert. Der Enolester reagiert mit einem 2. Mol.-Aqui- 
valent Diazomethan u. gibt den farblosen Methosyester (F. 113°), der das geometr. 
Isomere des Methosyesters I  ist, da er dasselbe Dibromderiy. gibt. Die quantitative 
Umwandlung von III in I I  deutet auf die Beziehungen zwisehen beiden Verbb. hin. 
Beide Methosygruppen sind mit demselben C-Atom verkniipft. Der Dimethylester II 
wird durch k. konz. HC1 in einen gelben Ester umgewandelt, der mit dem aus V mit 
Diazomethan erhaltenen ident. ist. Derselbe gelbe Ester wird auch bei Einw. von konz. 
HC1 auf I  erhalten. IH Yerliert seine Methosygruppen leichter ais seine Ester, denn 
es geht vollstandig in V iiber, selbst beim KrystalMsieren aus Eg. Die ungesatt. Methoxy- 
saure IY ist das einzige Prod. welches nicht in den gewunsehten Mengen erhalten 
werden kann. Es scheiden sich nur Spuren bei den Rkk. mit dem Dibromester ab, 
eine kleine Menge wurde aber gebildet, wenn die Dibromsaure mit einer konz. Lsg. 
von KOH in Methylalkohol behandelt wird. Behandlung der Dibromsaure mit konz. 
Lsgg. von KOH in A. gab die entsprechende ungesatt. Athoxysaure. Der Dibrom- 
athylester gibt mit alkal. Reagenzien Prodd., die analog zu den mit dem Dibrommethyl
ester erhaltenen sind. Die II I  entsprechende Diathoxysaure konnte aber nicht ge- 
wonnen werden. Die Dibromsaure andererseits ist bemerkenswert unreaktiv. im Ver- 
gleich mit ihren Estem; mit Na-Methylat wird nur 1 Mol. HBr abgespalten u. die Rk.- 
Prodd. sind ungesatt. Bromsauren.
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(CH30)3C6HjBrC0CHBrCHBrC0sCHs 

CHJo l j CH>ONa A.

<CH3O)aC0HaBrCOCH=C(OCH3)COaCH3 (CH,0)sCaHsBrC0CHsC(0CH3)sC0tH -f
157"

Br,

CHsOH + KOH

konz. HC1

I I I  152°

(CHsO)jCsHaBrCOCH~C(OH)COsH 

Y 179°

r

(CH30),CeHiBrC0CBdC(0H)C0iCHj 
IX  16S°

(CH30)sC6H,BrC0CHBrCBr(0 CH3)COaCH3 

TI A 97° \
\-HBr

(CH30)łCeHsBrC0CH=C(0CH3)C0sCH3 
yni ii3° Rr,

(CH30),CGHaBrC0CHsC(0CH3)aC0sCH3 
n  128° I konz. HC1

Br, (CH30)iC6HaBrC0CBr=C(0CHslC0.jCH3
y h

CH,X,

M|

konz. HCI

-CH.OH

CH.CO.H

P&N,

(CH30)2CeHsBrC0CHsC(0CH3)aC03H 

I I I  152°
CH,OH + KOH JT

I-------------
(CH30)2C5HsBrC0CHBrCHBrC02H

j CjHjOH + KOH

(CH30)sC6HaBrC0CH=C(0H)C0sH
Y 179“

(CH30 )sC6HsBrC0 CH=:C(0 CH3)C0 JH 
IY  202°

^  (CH30)aC6HaBrC0CH~C(0C5H5)C0aH 
X 197°

V e r su ch e .  cc, /? - Dibrom - 5-brom - 2,4 - d imclhox>jbenzoylpropionsduremethyl(stcr, 
C13H1305Br2 (A). Aus ś-Brom-2A-dimethoxybcnzoylacrylsauremethyleMer u. Br2 in Chlf. 
Es entsteht ein Gemiseh von Isomeren (F. ca. 127°), aus denen das hóher schinelzende 
vom F. 150,5° mit Methylalkohol abgetrennt werden konnte. — Brom-5-bróm-2,4-di- 
metlioxybenzoylacrylsauremełhylesłer, (CH30)2C6H,BrC0CH =  CBrC02CH3 oder (CH30)2- 
C6H2BrCOCBr =  CHC02CH3. Aus vorst. Gemiseh mit methylalkoh. K-Acetat ent- 
stehen 2 Ester, die mit Methylalkohol getrennt wurden. Citronengelbe Nadeln F. 139° 
u. farblose Krystalle, F. 164°. Das Gemiseh beider Isomeren geht im Sonnenlicht 
in die Verb. vom F. 164° uber. — a.-Methozy-5-brom-2,4-dimethoxybenzoylacrylsaure- 
metliylestcr, C14HJ506Br (I). Aus A u. Na-Methylat. WeiCe Nadeln aus Methylalkohol, 
F. 157°. Daneben entsteht ein Gemiseh von Verbb., die nieht getrennt wurden, da 
weiteres Erhitzen mit Na-Methylat es in eine Saure verwandelt, dieselbe Yerb., die beim 
Erhitzen des Dibromesters mit 2 Mol.-Aquivalenten Na-Methylat wahrend 1 Stde, 
erhalten wird. Der Ester entfarbt KMn04, wird aber nicht von Na-Hydrosulfit redu 
ziert. Er reagiert mit Br2 in Chlf. u. liefert einen Dibromester, der sieh beim Stehen 
in einen hochsehmelzenden festen Kórper yerwandelt, der nicht untersucht wurde 
Beim Krystallisieren aus Methylalkohol verliert er HBr u. bildet einen ungesatt. Brom 
metlwzy ester, (CH30)2C6H2BrC0CBr =  C(0CH3)C02CH3 vom F. 123°. — x-Oxy-5-brom
2.4-dimethoxybenzoylacrylsduremethylester. Aus dem ungesatt. Methosyester bei Einw 
von konz. HCI. Gelbe Nadeln aus Methylalkohol, F. 168°. — a,a-Dimethoxy-5-brom
2.4-dimeilioxybenzoylpropionsduremethylester, C15HlsO;Br (II). Aus dem Dibromester 
u. Na-Methylat. Nadeln aus Methylalkohol, F. 128°. Reagiert mit Br2 bei Zimmertemp 
u. liefert denselben ungesatt. Bromester, F. 123°, der beim Krystallisieren des Dibrom
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metlioxyesters (F. 96°) erhalten wurde. Gibt bei der Hydrolyse mit konz. HC1 den 
Enolester F. 168°. -— a,a.-Dimethoxy-5-brom-2,4-dirnkłhoxybenzoylpropwnsdure (1H) u. 
a-Oxy-5-brom-2,4-dimethoxybenzoylacrylsaure (V). Aus dem Dibromester mit viel Na- 
Methylat. F. von ELI 152°; liefert mit Diazomethan den Dimethoxyester, F. 128°. 
Daneben entsteht V vom F. 179°, das auch aus III mit Eg. gewonnen werden kann. 
Gelbe Nadeln, die in Chlf. bei 0° mit Br, reagieren u. ein Prod. vom F. 170° u. der Zus. 
C12H10O6Br2 liefern. — a-3Iethoxy-5-brom-2,4-dimetJioxybenzoylacrylsauremethylester, 
Ci4Hi50GBr (VIII). Aus der Siiure F. 179° u. Diazomethan in A. entsteht IX vom F. 168°, 
das mit einem UberschuC an Diazomethan in A. VIII ergibt. Weifie Nadeln vom F. 113° 
aus Methylalkohol. Der Ester entsteht auch, wenn die Osysaure mit Diazomethan 
behandelt wird. Liefert mit Br, den Dibromester, F. 96°, der wiederum beim Krystalli- 
sieren den ungesatt. Brommethoxyester, F. 123° ergibt. Der Ester F. 113° ist somit 
das geometr. Isomere des Esters F. 157°. — Wird der Dibromester in h. Methylalkohol 
mit wss. KOH behandelt, so entsteht die Siiure 202° ais farbloses Pulver u. die Siiure 
F. 179° (V) in gelben Nadeln. Der ungesatt. Bromester F. 139° gab beim Erhitzen mit 
methylalkoh. KOH die Dimethoxysaure F. 152°. u. die Oxysiiure F. 179°. Dieselben 
Verbb. wurden erhalten, wenn der ungesatt. Methoxyester F. 157° in derselben Weise 
behandelt wurde. — u.,f)-Dibrom-5-brom-2,4-dimethoxybenzoylpropionsaurealhylester, 
C14H 1505Br3. Beim Bromieren des ungesatt. Athylesters entsteht ein Gemisch racem. 
Isomerer, die durch Krystallisieren aus A. getrennt wurden. F. 141° (80%) u.. F. IGO 
bis 161°. Diese Verbb. liefern beim Erhitzen mit K-Acetat 2 isomere ungesatt. Ester 
Ci.,Hll,06Br2 mit dem F. 144° (gelb) u. 114° (farblos). Die gelbe Verb. geht im Sonnen- 
licht in die farblose iiber. — a.-Athoxy-5-brom-2>4-dimełhoxybenzoylacrylsaureathylester 
u. tx,a.-Didtlioxy-5-brom-2,4-dimethoxybmzoylpropionsaureatliylesler. Aus dem Dibrom- 
athylester u. Na-Athyiat in A. entsteht der ungesatt. Athoxyester vom F. 1G2° aus A. 
u. Chlf., der beim Behandeln mit HC1 die ungesatt. Oxysaurc vom F. 179° liefert u. 
mit einem t)berschuB an Na-Athylat den Diiithoxyester vom F. 132° ergibt. — a-Oxy- 
5-brom-2,4-dimethoxybenzoylacrylsaureałhylester, C14H1606Br. Aus dem ungesatt. Athoxy- 
ester u. den Diiithoxyestern bei der Hydrolyse mit konz. HC1. Gelbe Nadeln aus A., 
F. 143°; liefert mit FeCl3 eine briiunlichgrune Fitrbung, mit Cu-Acetat eine olivgriine 
Verb. Cl1.1//I4Oci?r1/2 Cu. — a,/? - Dibrom - 5-brwn-2^4-dimetlioxybenzoylpropionsdure, 
C12Hu06Br3. Aus der ungesatt. Saure u. Br, in Chlf. F. 184,5°. — a- oder (1-Brom- 
5-brom-2,4-dimetlioxybenzoylacrylsaure, C12HI0O5Br2. Aus yorst. Verb. u. K-Acetat 
in Eg. entstehen 2 geometr. Isomere, Sauren vom F. 178—180° (farblos) u. F. 200“ 
(gelbe Nadeln). — a-Melhoxy-5-brom-2,4-dimelhoxybenzoylacrylsaure, C13H1306Br u.
a.-Athoxy-5-brom-2,4-dimelhoxybenzoylacrylsaure, C14H15OcBr. Aus der Dibromsaure in 
Methyl- u. Athylalkohol u. KOH. Gelbe Pulver. F. der Methoxysiiure F. 202°, der 
Athoxysaure F. 197°. Daneben entstehen geringe Mengen der ungesatt. Oxysiiurc 
F. 179°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1481—91. New York, Barnard Coli.) K lN D .

Bourguel, Ober die Phenylpropine. Fiir das echle Phenylpropin, CcH- • G IL  • C ; CH, 
liatte Vf. (C. 1925. II. 463) D .20 0,888 gefunden, d. h. anormal niedrig im Yergleich 
mit den angrenzenden Homologen: Phenylacetylen, D .20 0,930; echtes Phenylbutin,
D.° 0,9375. Ebenso anormal war der Brechungsindex. Bebt u. Doiiiek (C. 1927.
I. 886) haben den KW-stoff auf anderem Wege dargestellt u. den immer noch zu tiefen 
Wert D.2° 0,899 gefunden. Ais Vf. jetzt einen noch anderen Weg zur Darst. benutzte, 
erhielt er ein echtes Phenylpropin mit n. D.- u. n-Werten (Kp. wie friiher), u. nachdem 
dieses einmal vorlag, gelang die Darst. des leichteren KW-stoffs nieht wieder, weder 
nach dem friiheren noch nach einem anderen Verf. Der neue KW-stoff wurde auf 
folgenden Wegen dargestellt: 1. Phenylacetylennatrium mit (CH3)2S04 iibergefiihrt 
in das schon friiher (C. 1925. II. 715) beschriebene /3-Phenylpropin, C0H5-C • C-CH3, 
Kp .13 ^3°, D . 15 0,942, nn15 =  1,563, dieses mittels NH,Na isomerisiert zum ecliten 
KW-stoff, Kp.,c 68—68,5°, D .20 0,932, mr° =  1,535. — 2. Nach dem friiheren Verf. 
aus C0H5 • CH, • CBr: CH, u. NH,Na. D .23 0,93, nn23 =  1,535. — 3. Nach L e s p if .a u  
u. G a r b e a u  (C. 1920. III. 509)“ aus CH2Br-CBr: CHBr u. 3 Moll. CcH6MgBr. Nach 
Reinigung mit CuCl D .15 0,940. — 4. Nach B e r t  u. D o r ie r .  Kp.10 68°, D . 14 0,935, 
nn14 == 1,536. — DaB reines echtes Phenylpropin vorliegt, folgt nieht nur aus den Ana- 
lysen u. denen des Ag-Deriv., C6H5-CH,-C • CAg,AgN03, sondern auch aus Fraktio- 
nierungen mittels CuĆl u. NH2Na u. aus der Hydratisierung zu CcH5 • CH, • CO ■ CH3 
(Semicarbazon, F. 197°; Oxydation zu Benzoesiiure). Vf. ist der Ansicht, daB die 
Divergenz gegen friiher nieht auf einem Irrtum beruht, sondern daB es sich um 2 Verbb. 
kandelt. — Es sei noch bemerkt, daB cchtes Phenylpropin gegen NH,Na auch mit der
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CHą-Gruppe reagiert unter Bldg. eines roten Na-Deriv. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186". 1211— 13.) L in d e n b a u m .

Roger Adams, W-. M. Stanley und H. A. Stearns, Cycloliezyl- und Cyclohexyl- 
methylalkylessigsduren und ihre Wirkung auf B. Leprae. X. (IX. vgl. C. 1928. I. 498.) 
Es wurden 2 Reihen solcher Verbb. untersucht, in denen bei I R-Alkylgruppen vom 
Athyl- bis Lauryl u. bei I I  vom Athyl bis n-Octyl darstellt.

I CgHuCH(CO,H)R II C6HuCH2CH(C02H)R
Die bakteriolog. Priifung ergab, daB ein gewisses Mol.-Gew. notig zu sein seheint, 

bevor baktericide Wrkg. auftritt u. daB diese dann mit wachsendem Mol.-Gew. bis 
zu einem Maximum ansteigt. Es zeigte sich weiterliin, daB die Stellung der Carboxyl- 
gruppe in der C-Kette verhilltnismaBig geringen EinfluB hat. Solche Sauren mit 
16—18 C-Atomcn waren besonders wirksam. Die Sauren der Reihe I  wurden durch 
Kondensation der reinen Alkylhalidc mit Cyclohexylmalonester u. Verseifung ge- 
wonnen. Sauren der Reihe II entstanden ebenfalls durch Verseifung der entsprechenden 
Malonester. Cyćlohexyl-MgBr u. Formaldehyd lieferten Cyclohezylcarbinol, das in das 
Bromid ubergefuhrt u. dann mit Malonester kondensiert wurde. Dann wurden dio 
Alkylgruppen eingefiihrt. Die einbas. Sauren entstanden durch Erhitzen der Malon- 
sauren.

V e r suehe .  CycloJiexyl-n-amylmalonsaurediathylester. Kp.2 121—125°, njr5 =
1,4553; d'-Ji — 0,9850. —• Cyclohexyl-n-hexylmalonsduredidthylester. Kp .2 126—130°; 
nu25 =  1,4559; d~34 =  0,9755. — Cyclohexyl-n-heptylmalonsdurediathylester. Kp .2 135 
bis 139°; nn25 =  1,4562; d25* =  0,9685. — Cyclohexyl-n-oclylmalonsduredidthylester. 
Kp .2 144—148°; nn26 =  1,4564; dtsi =  0,9638. — Cyclohexyl-n-nonylmaIcmsduredidthyl- 
ester. Kp .2 149—154°; nir5 =  1,4567; dat =  0,9574. — Cydohexyl-n-decylmalonsdure- 
diathylester. ICp.2 157—161; nc25 — 1,4570; d‘ai  =  0,9540. — Cyclohexyl-n-undecyl- 
malonsaurediathylesler. Kp .2 170—175°; no25 =  1,4574; d2Si =  0,9532. — Cyclohexyl- 
n-dodecyhnalonsduredidlhylester. Kp., 185—189°; n^25 =  1,4589; dPt =  0,9466. — 
Cyclohexyhnethyldthylmalonsdurc (II) F. 127,5—130°. Didlhylester. Kp .4,5 143—145°; 
no20 =  1,4542; d204 =  1,0104. — Cyclohexylmethyl-n-propylmalonsdure. F. 145—147°. 
Diathylester. Kp .3 154—155°; ud20 =  1,4529; a!20., =  1,0062. — Cyclohexylmethyl- 
n-butylmalonsaure. F. 132—134°. Didlhylester. Kp .4,5 157—159°; nu20 =  1,4548; 
d-°i =  0,9910. — Cyclohexylmethyl-n-amylmalonsdure. F. 132—135°. Diathylester. 
Kp., 159—160°; nn2° =  1,4558; cZ2°4 =  0,9853. — Cyclohexylmethyl-n-hexylmalonsdure- 
didthylester. Kp.2j5 160—163°; nn20 =  1,4544; d20i — 0,9721. — Cyclohexyhnethyl- 
n-heplylmalonsduredidthylester. Kp .5 183—185°; nn20 =  1,4560; dioi =  0,9679. — 
Cyclohexylinelhyl-n-octylmalonsduredidthylester. Kp .3 178—181°; nn20 =  1,4570; d204 =
0,9612. — Cyclohexyl-n-amylessigsaure. Kp .3 136—139°; nn25 =  1,4640; d~5i =  0,9544.
— Cyclohexyl-n-hexylessigsaure. Kp.3 145—149°; nn25 =  1,4641; rf254 =  0,9449. — 
Cyclohexyl-n-heplylessigsdure. Kp .2 148—152°; nn25 =  1,4641; i 2S4 =  0,9350. — Cyclo- 
hexyl-n-oclyl~ssigsdure. Kp.2 158—161°; nn25 =  1,4642; d“ 4 =  0,9298. — Cycloliexyl- 
n-nonylessigsaure. Kp .3 167—171°; nn23 =  1,4645; d25i =  0,9245. — Cyclohexyl- 
n-decylessigsaure. Kp .2 165—169°; nc25 =  1,4649; d!25 4=  0,9224. — Cyćlohexyl-n-un- 
decylessigsaure. Kp .2 173—177°; nn25 =  1,4650; <P*4 =  0,9166. — Cyclohexyl-n-dodecyl- 
essigsaure. Kp .2 187—191°; nn25 =  1,4653; d25i — 0,9129. — Cyclohexylmethyldthyl- 
essigsaure. Kp .2 131—132°; nc25 =  1,4623; d2i4 =  0,9814. — Cyclohexylmethyl-n-propyl- 
essigsaure. Kp.4,5 141—143°; ud25 =  1,4628; ti25., =  0,9720. — Cyclohexylmethyl- 
n-butylessigsaure. Kp.3 133—136°; nn25 =  1,4620; d'-5, =  0,9564. — Cyclohexylmethyl- 
n-amylessigsaure. Kp.2 139—142°; no25 =  1,4630; d25i =  0,9516. — Cyclohexylmethyl- 
n-hexylessigsaure. Kp .3 174—175°; nn25 =  1,4627; dS54 =  0,9448. — Cyclohexylmethyl- 
n-heplylessigsaure. Kp.;. 202—204°; nu25 =  1,4632; d25i — 0,9393. — Cyclohexyl- 
methyl-n-oclylessigsaure. Kp .4 186—190°; no25 =  1,4640; =  0,9331. (Journ. Amer.
chem. Soc. 50. 1475—78. Urbana [111.], Univ.) KlNDSCHER.

Jeanne Levy und Roger Lagrave, Uber Tetraphenyldthylenoxyd(a.-Benzpinakolin). 
Wahrend Stilben u. p-JIethylstilben durch Perbenzoesaure ziemlieh sehwer in ilue 
Oxyde ubergefuhrt werden (T if f e n e a u  u. L e v y , C. 1926. II. 754. 1927. II. 921), 
reagieren gcwisse Triarylathylene viel leichter (L a g ra v e , C. 1928. I. 1031). Daraus 
laBt sich sehlieBen, daB Ersatz eines der nn der Doppelbindung des Stilbens haftenden 
H-Atome durch Aryl die Reaktionsfahigkeit der Doppelbindung gegen Perbenzoesaure 
erhóht. Es war daher von besonderem Interesse, das Verh. des Tetraphenyldthylens 
gegen dieses Eeagens zu untersuchen. Es hat sich indessen gezeigt, daB die O-Addition 
an diesen KW-stoff sehr langsam verlauft, ganz entsprechcnd der tragen Br-Addition.
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Konz. Lsg., erhóhte Temp. u. langere Zeit sind erforderlicli. um die Rk. zu beenden. 
Das erhaltene Oxyd ist ident. mit d-Benzpindkólin. Die bekannten Darst.-Verff. fiir 
diese Verb. werden besprochen. — Aus der Unters. scheint zu folgen, daB die Akfcivitat 
von Athylenen gegen Perbenzoesaure in hohem MaBe vom Bau der Moll. abhangt, 
indem symm. Moll. schwerer in die Oxyde ubergehen ais unsymm.

V e r su c h e .  Telraphenylathylen. Naeh Paa l aus Benzophenon, Zinkstaub u. 
uberschiissigem Acetylehlorid (dieses imter Kiihlung eintropfen) dargestelltes /2-Benz- 
pinakolin in ath. Lsg. von 2 Moll. C2H5MgBr eintragen, naeh 1-std. Kochen zers. Es 
erfolgt glatte Red. zu Tetraphenylathanol, (C6I i5)3C • CH( OH) ■ C6H5, welclies durch ca.
1-std. Erhitzen mit uberschiissigem Acetylehlorid infolge Retropinakolinumlagerung 
in den KW-stoff iibergeht. Krystallchen aus Bzl., F. 221°. — Oxyd, C26H;oO. Konz. 
Lsg. yon Perbenzoesaure (=  0,3 g akt. O) in Chlf. mit gleicher Lsg. von 4 g des yorigen 
versetzen, ca. 72 Stdn. auf 40—45° erwarmen. Nadeln aus A., F. 193—194° (auf Hg). — 
Naeh obigem Yerf. von P aa l erhalt man auch bei 0° u. mit der bereclineten Menge 
Acetylehlorid nicht ii ber 10% Oxyd. LaBt man dagegen naeh ThÓRNER u. Zincke 
eine 5%ig. alkoh. Benzophenonlsg. in ein Gemisch von Zinkstaub u. konz. HC1 tropfen, 
so erreicht die Ausbeute 43%. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 437—41. Paris, Fac. 
de mśd.) Lindenbaum.

Charles Bushnell Woostet,rReaktionen starł: deklropositiver Metalle mit organischeti 
Substanzen in flussigem Ammoniak. VI. A. Die Reduktion des Benzophenons. B. Die 
Hydrolyse der Metallketyle. Vf. untersuchte die Rk. des Na mit Benzophenon in Lsgg. 
yon fl. NH3. Sie yerlief leicht u. schnell, u. es konnte ein Mono- oder Di-Na-Deriv. 
erhalten werden bei Zusatz der entsprechenden Na-Mengen. Die Yerb., die 2 Metall- 
atome enthielt, gab in fl. NH3 tiefrote Lsgg., u. weiterhin wurde ein erheblicher TJnter- 
schied in der Rk.-Fahigkeit der beiden Na-Atome beobachtet. Natiirlich wird das 
Na-Atom, das direkt an ein C-Atom gebunden ist, leichter entfernt, ais dasjenige, 
welches am Sauerstoff sitzt, aber der Unterschied wird noch durch die Tatsache ver- 
gróBert, daB das letztere Na-Atom noch weniger reaktionsfahiger war, ais erwartet 
wurde. Dies geht offensichtlich aus der Rk. mit einem UberschuB yon Athylbromid 
hervor, von dem nur eines der Metallatome direkt substituiert wird.

(C6H5)CNaONa + C Ą B r — Y (C6H5),C(ONa)C„H5 
(C6H5)ąC(ONa )C2H5 + C2H5Br + NH3 — y (C6H5)2COHC2H5 + C2H5NH2 + NaBr 

Die 2. Rk. findet wahrscheinlich unter intermediarer Bldg. von Athylammonium- 
bromid statt. Ein yollkommen anderer Rk.-Typus tritt ein, wenn die Di-Na-Verb. 
mit PTienyljodid behandelt wird.

(C6Hs),CNaONa + C6H5J  + NH3 — (C6H5)2C(NH2)ONa + C6H0 + NaJ 
Das a-Aminobenzhydrolat wird durch W. folgendermaBen zersetzt:

(C6H5)2C(NH2)ONa -f H20 — 5- NaOH + NH3 + (C6H5)2CO.
Ein K-Deriy. des Benzophenons, ahnlich der Di-Na-Verb., wird erhalten, wenn das 
Metali mit dem Keton reagiert u. wenn Benzhydrol mit K-Amid behandelt wird. 

(C6H5),CHOH + KNH„ — >- (C6H5),CHOK 4  NH3 
(C6H5);cHOK + KNH: — -y (C6H5);CKOK + NH3 

Das Mono-Na-Deriv. yerhalt sich wie ein typ. freies Radikal. Additionsrkk. sind 
yorherrschend. Es scheint, daB selbst die Zers. dieser auBerordentlich unbestandigen 
Alkalimetallyerbb. durch W. u. starkę Saure uber Additionsverbb. verlauft. — In der 
Benzhydrol-Di-Na-Verb. konnten beide Na-Atome durch H entweder unter der Einw. 
yon NHjCl oder W. ersetzt werden u. es entstand Benzhydrol. Sauerstoff u. Schwefel 
wirken ebenfalls leicht u. regenerieren das freie Keton. Bei Einw. von Athylbromid 
in fl. NH3 entstand Diphenylathylmrbinol (F. 92,5°), das mit Essigsdureanhydrid oc,a- 
Diphenylpropen (F. 52°) lieferte. Brombenzol war gegen die Benzophenon-Di-Na- 
Verb. inakt., hingegen reagierte die Jodverb. unter Bldg. yon Benzol, NH3 u. Benzo
phenon. Die Mono-Na-Verb. des Benzophenons gab mit NH4C1 Benzhydrol u. Benzo
phenon. Dieselben Prodd. entstanden bei Einw. yon W. Athylbromid laBt aus der 
Mono-Na-Verb. NaBr, Diphenylathylcarbinol u. Benzophenon entstehen. Wird die 
Di-Na-Verb. mit NH4C1 behandelt, so wird die rote Lsg. momentan blau gefarbt: 

(C6Hs)2C(Na)ONa .+ NH4C1 — > NaCl + (C6H5)2C(NH4)ONa 
naeh 81/- Std. wird dLie Lsg. gelb:

(C6H5)2C(NH4)ONa — >- (C6H5)2CHONa + NH3 
Da ein UberschuB an NH4Cl die Lsgg. des Mono-Na-Benzophenons entfarbt, so 

muB das Mono-NH4-Deriv., wenn es iiberhaupt gebildet wird, sehr unbestandig sein.
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Na-O-C- 

Cll I

Na—O -Ć

. . C6II5 
CflH3 C6H5

-NH4 (C6H5)2C(NH4)ONa
(C»Hj),C(Cl) ON a

(CsHs)sC = 0  +  NaCl
—Cl (C6H5)jC(Cl)ONa 

(C6H5)sC(NH4)ONa +  NH4C1 — y . NaCl +  (C6H6)sCHOH +  2NH,
Die Hydrolyse der Na-Yerbb. in fl. NH3 kann ais Analogon zur Rk. mit NH4C1 

betrachtet werden. Da aber NH4OH schwacher sauer ais NH4C1 ist, so verlauft die 
Rk. der Na-NH4-Verb. mit dem ReagensuberschuB etwas langsamer, u. die Entfarbung 
wird verzógert. Tatsachlich wurde in allen Fallen eine griine Farbung beobachtet. 
Das zeigt die Ggw. der Na-NH4-Verb., welche bei geringen Konzz. griin erscheint, 
da das End-Rk.-Gemiseh immer hellgelb ist. Fiir die Hydrolyse der Metallketyle 
nimmt Vf. folgendes allgemeines Rk.-Schema an.
R'RC— —H R'RCHONa

NaO ___ R'RC(OII)ONa — >- R 'RC=0 +  NaOH

NaO y RTiCHONa +  HsO — )■ R'RCHOH -j- NaOH

R'RÓ— L o h  R'RC(OH)ONa
Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1388—94. Cambridge [Mass.], Univ.) K in d s c h e r .

D. Iwanow, Pyrogenisierung der gemischUn Magnesiumsalze der Carbonsauren. 
Verfahren zur Darstellung von Kelonen. Bei der klass. Darst. der Ketone durch trockene 
Dest. der Ca- oder Ba-Salze der Carbonsauren sind dic Ausbeuten oft mangelhaft, 
weil bei der hohen Zers.-Temp. ein Teil der Ketone zerstórt wird. Vf. hat untersucht, 
ob sich yielleicht die gemischłen Mg-Salze der Carbonsauren fiir dieses Yerf. besser 
eignen, entsprechend folgender Rk.:

2 R ■ CO • OMgX =  R-CO-R + MgX„ + MgCO,, — >- MgO + C02.
Die C02-Entw. mufite die Entfernung des Ketons erleichtern. In der Tat zers. sich 
die gemischten Salze der n. prim. aliphat. u. fettaromat. Sauren schon bei 340—380° 
in der gewiinschten Weise u. liefern bessere Ausbeuten ais das klass. Verf. Dagegen 
sind bei den Salzen der sek., aromat, u. liydroaromat. Sauren die Ausbeuten schlecht, 
indem hauptsachlich ungesatt. KW-stoffe, W., CO u. C02 entstehen. Die Salze der 
aromat. Sauren liefern — ■nie die Ca- u. Ba-Salze — die aromat. KW-stoffe. — Zum 
Vergleich hat Vf. aueh die einfachen Mg-Salze dem Yerf. unterworfen u. gefunden, 
daB Zers.-Temp. u. Ausbeute an Ketonen fast ebenso sind wie bei den gemischten 
Salzen. Letztere scheinen also bei der hohen Temp. unter der symm. Formel (R • C02)2Mg, 
MgX2 zu existieren (vgl. dazu C. 1927. II. 2176). — Die Jodide zers. sieli leichter ais 
die Bromide u. diese leichter ais die Chloride. Jedoch eignen sich die Chloride u. Bromide 
besser, weil sie krystallin. sind u. leicht vom A. befreit werden konnen. Die Bromide 
u. Jodide von sek. Sauren sind ólig u. blahen sich bei der Entfernung der letzten A.- 
Mengen auf.

V e r s u c h e. Carbonatisierung des RMgX bei —20° wie friiher (C. 1925. L 
2072), Entfernung des A. im Wasser- u. Olbad, trockene Dest. direkt aus dem zur Darst. 
benutzten Kolben (Metallbad) oder aus einem Rohr (elektr. oder Gasofen) mit Kuhler 
u. Vorlage, bei hochsd. Ketonen im Vakuum. Zuerst geht noch etwas A. iiber, dann 
folgt der wie bekannt gebildete KW-stoff R-R u. meist aueh etwas bei der Carbonati
sierung gebildetes Keton (vgl. C. 1928. I. 1869). Der Beginn der Zers. ist an der COs- 
Entw. u. Dest. von Keton zu erkennen. Mittels eines graduierten Rohres ermittelt 
man die Schnelligkeit der Gasentw. u. damit die optimale Zers.-Temp. Reinigung der 
Ketone durch Fraktionieren. — Darst. der einfachen Mg-Salze mittels MgC03 oder 
MgO in W. oder verd. A., nach Yerdampfen 1 Tag bei ISO—200° trocknen. Sie werden 
am besten aus einem Kolben dest., weU sie vielfach unterhalb der Zers.-Temp. schm. 
Folgende FF. (bloc) wurden festgestellt: Acetat 357°, Propionat 286°, n-Butyrat 275°, 
n-Valerianat 258°, Isovalerianat 224°, Benzoat 320°, Hesahydrobenzoat 192°. — Die 
iibrigen Resultate sind im Original tabellar. zusammengestellt. Mit guten Ausbeuten 
(60—75%) wurden erhalten: Aceton, Diathyl-, Di-n-propyl-, Di-n-butyl-, Diisoamyl- 
u. Dibemzylketon. (Buli. Soc. chim. France [4] 43- 441—47. Lyon, Fac. des Sc.) Lb.

Mircea V. Ionescu, Uber Truxenchin<m. Geneiische Beziehungen zicischen Indan- 
dion, Biindon und Truxenchinon. II. (I. vgl. C. 1927. II. 72.) Da die Carbindogenide 
leicht mit Biindon reagieren (vgl. C. 1927. II. 70. 1928. I. 694 u. fruhere Arbeiten), 
so war zu erwarten, daB aueh die Arylidenbiindone (I.) Biindon addieren wurden, u.
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zwar konnten entweder die bekannten Arylidenbisbiindone oder neue Verbb. vom 
Typus II. entstehen, je naehdem welche Athylenbindung in Aktion trat. In Wirklicli- 
keit bilden sich die Verbb. II., welche mit alkoh. Alkali die charakterist. Farbungen 
der Arylidenindandionbiindone geben. In den Verbb. II. kann unter Umstanden — 
entsprechend friiheren Beispielen — der Indandionylrest durch den Biindonylrest ver- 
drangt werden unter Bldg. der Yerbb. III. Prakt. hangt der Verlauf der Kondensation 
des Biindons mit einem Aldehyd wesentlich von der Art des Ar ab. So liefert unter 
gleichen Bedingungen (in Pyridin) Benzaldehyd nur den Typus II., Anisaldehyd den 
Typus III., wahrend mit Piperonal die Rk. schon bei I. stehen bleibt. — Diese Tatsaclien 
stiitzen die Auffassung von der Bldg. des Truxenchinons aus Biindon (1. Mitt.). Wahrend 
die erste Phase (I. in der 1. Mitt.) nachgewiesen werden konnte (1. Mitt.), geht die 
durch Austritt von Indandion gebildete zweite Phase (IV.) offenbar zu leicht durch

CeH4< 5 > > C : CH. Ar C6H4< g °> C H --- C-------- H C < ° J > C 0H4
n j j  C6H 4<^^>C:CH-Ar „

0 C<C I I > C 0  L o c < 5 ^ > c o

IV. CO-CJI, C8H4< P ^ > C H --- c-------- h c < cJ ? > c 6h 4
ęaH4. C = C -- O V C0H4< 5 5 >C :CHAr V
CO— ĆH, CO—Ó OC<<Yr>CO III. o ć < ^ r ;> c o

I I '■'O*1! G 1
c,h 4-co

H20-Austritt in Truxenehinon iiber, um fafJbar zu sein.
V. Y6 1  i Aufier IV. ist nun aber — infolge der freien Drehbarkeit

CO C der ersten Phase — theoret. auch die Bldg. des Stereo-
____ n isomeren V. moglich, u. es ist Vf. tatsaehlich gelungen,

C6H4-C C C diese selir stabile Verb. durch Einw. von „nascierendem*1
CO--CH, ĆO— ó6H4 Biindon auf Biindon mit ca. 20°/o Ausbeute zu erhalten.

Dadurch wird die Auffassung des Vfs. von der Bldg. des 
Truxenehinons endgiiltig bestatigt.

V ersuc l ie .  BenzylidenindandionylidenindandionbUndon, C43H2406 (nach II.). 
Biindon u. Benzaldehyd in sehwach w. Pyridin losen, 5 Stdn. stehen lassen, in verd. 
HC1 gieBen, Prod. naeh Auskochen mit wenig A. in viel sd. Eg. lósen, einengen, dies 
wiederholen. Gelbe Blattchen, F. 255—256°, unl. in A. Lsgg. in alkoh. Lauge u. NH4OH 
kirschrot. — AnisylideninddndionyUdenbisbiindon, C53H30Os (nach III.). Ebenso mit 
Anisaldehyd. Rohprod. mit Eg. kochen, ungel. Prod. in Bzl. losen, von etwas Truxen- 
chinon filtrieren, einengen. Die Eg.-Lsg. liefert auf Zusatz von A. weitere Mengeu. 
Eigelb, krystallin., F. 242°. Lsg. in alkoh. Lauge indigoblau. — Pipermiylidenbiindon, 
C20Hi4O5 (nach I.). Ebenso mit Piperonal. Nach Kochen des Rohprod. mit Eg. braunrote 
Nadeln aus Nitrobzl., F. 267°, unl. in wss. Laugen. — trans-Anhydrotrisindandion, 
C,;H1404 (V.). Lsg. von Biindon in h. Xylol mit Lsg. von Indandion in sd. Bzl. u. 
einigen Tropfen Piperidin versetzen, 30 Min. kochen, h. filtrieren, zuriickbleibcndes 
Gemisch von V. u. Biindon mit viel Eg. kochen, in dem V. wl. ist. Griingelbe Nadeln 
aus Pyridin oder Nitrobzl., F. 332—335°, wl. in neutralen Solvenzien (griin, auf Zusatz 
von Eg. gelb). (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 447—53. Cluj, Univ.) L in d e n b a u m .

E. Fourneau und Herr u. Frau Trefouel, U ber die vom Naphthalinkem deri- 
viere)iden Aminoalkohóle. Da Chinin letzten Endes ein Aminoalkohol ist, haben Vff. 
eine Anzahl Aminoalkohóle mit dem Naphthalinrest u. auch solche mit dem Benzolrest 
synthetisiert, darunter einige mit dem Piperidinring oder der Gruppe OCH.,. Die 
meisten Substanzen wurden auf ihre Wrkg. gegen Malaria gepriift u. eine von ihnen 
ais deutlieh. wirksam befunden. Vielleicht laBt sich die Wrkg. durch Veranderungen 
am Mol. erlióhen.

V e r s u c h e .  a-Naphthylpropylenchlorhydrin. a-Bromnaphthalin mit Mg in sd. 
A. unter Zusatz einiger Tropfen CH3 J  umsetzen, in die w. Lsg. Epichlorhydrin tropfen, 
nach 1-std. Erhitzen mit Eiswasser u. HC1 zers. Kp.25 2 1 0°. — a-Naphthylpropylew)xyd. 
C10H, • CII, • CH ■ CH„. Durch Schiitteln des vorigen mit alkoh. NaOH. Kp.15 186°.

'-OJ
Kann ebenfalls zur Darst. der folcenden Verbb. dienen. — Dimethylaminonaphthyl- 
propanol, C10H--CH2-CH(OH)-CH2-N(CH3)2. Vorvoriges mit NH(CH3)2 in Bzl. (16%ig. 
Lsg.) 4 Stdn. auf 140—150° erhitzen. Kp.,3 210—217°. Uydrochlorid (bezeiehnet ais
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aber mit wenig Bzl. Kp.„ 214°. Hydroclilorid (482), Platten aus A., F. 138°. — yjuiinz/i- 
ąminonaphthylpropanol, CŁ3HMON, Kp.22 2 40°. Hydroclilorid- (483), Nadelbusehel.aus 
A., F. 114°. — Piperidinonaphtliylpropanol, CI8H.,3ON, Kp.]0 228°. HydrochforidsMb)?* »- 
F. 145°. — 4-Melhoxy-l-naphlhylpropylenehlorhydrin, CH3O'Cl0H6'CH2-CH(CH{]'-SL ^
CELCl. a-Methoxynaphtbalin in Eg. boi 80° in das Bromderiv. (Kp.15 178°) iiberfuhrcn>>___
dann wio oben. Kp.0i„ gegen 180°. Oxyd, Kp .25 225°. — Piperidino-4-methoxynaplithyl- 
propanol, Ci3H2502N. Aus dcm Oxyd (Wasscrbad, 30 Min.), Piperidin bei 140° (20 mm) 
entfernen. Kp.0il 200°. Hydroclilorid (501), Nadeln aus A., F. 193—194°. — Phenyl- 
propylenclilorliydrin, CGH5-ĆH2-CH(0H)-CH2C1. Analog bei ca. 25°. Kp.20 135—155°.
Oxyd, Kp.,? 113°. — Piperidinophenylpropanol, C14H21ON. Aus dem Oxyd. Kp.12172°. 
Hydroclilorid (490), aus A., F. 178—179°. — p-Mellioxyphenylpropylenchlorhydrin, 
CioH130 2C1, Kp.,, 188—190°. Oxyd, Kp.ls 145—150°. — Piperidino-p-incllioxyphenyl- 
propanol, C15H2302N, Kp.ls 213°. Hydroclilorid (491), Platten aus A., F. 164°. — 
a-Naplilhoxypropylenoxyd, C10H7O-CH3-CH-CH2. Aus a-Naphthol, Epichlorhydrin u.

NaOH. Kp.10194°. — Piperidino-a.-naphthoxypropanol, ClsH2302N. Aus vorigem 
(Wasserbad). Kp.0l, 19G°. Hydroclilorid (502), Nadelchen aus A., F. 177—178°. — 
Didthylamino-a.-naphtlioxypropanol, C17H230 2N. In Bzl. bei 130°. Kp.0,2 176°. Hydro
clilorid (505), F. 125°. — f}-Naphthoxypropylenoxyd, Kp.16 200°, in der Kalte erstarrend.
— Piperidino-f}-naplithtlioxy propanol, CJ8H2302N, Ivp.0il5 200°. Hydroclilorid (503), 
aus A., F. 172—173°. — Didlhylamino-fl-naplithoxypropanol, C17H2302N, Kp .0i6 190°, 
allmahliclł krystallisierend. Hydroclilorid (507), F. 162°. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 
454—58.) L in d e n b a u m .

N. Zelinsky und M. Gawerdowskaja, Bildung von kondensierten Ringsystemen 
bei der Deliydrogenisationskatalyse. II. Aktivierte Kohle ais Reduktionsmitlel. (I. vgl. 
C. 1927. I. 90.) Die 1. c. angegebene Bldg. von Fluoren aus Benzophenon verlauft 
walirscheinlicli liber Fluorenon u. Fluorenol, welches durch die Pt-Kohle zu Fluoren 
reduziert wird. Daraufhin haben Vff. die Wrkg. von Pt-Kohle (I) u. gewohnlicher 
aktivierter Kolile (II) auf fettaromat. Alkohole untersucht. Das Kontaktmaterial 
wurde im H-Strom auf 180° erhitzt, der H-Strom abgestellt, die Temp. auf 300° erhoht 
u. die Substanz allmahliclł an das Kontaktmaterial gebracht. — 1. Triphenylcarbinol. 
Liefert mit I  unter C02-Entw. nicht das erwartete 9-Phenylfluoren, sondern ca. 70% 
labiles Triphenylmelhan, ClaHlc, aus A., F. 81°, welches mit Bzl. eine Komplexverb. 
gibt, durch konz. H2S04 gelblich gefarbt wird u. sich darin etwas mit griinlichgelber 
Farbę lóst. Mit II liefert das Carbinol stabiles Triphenylmelhan, aus A., F. 92°, welches 
keine Komplexverb. mit Bzl. gibt u. durch H2SO., nicht gefarbt wird; jedoch wird die 
H 2S04-Lsg. naeh einigen Stdn. goldgelb. — 2. Dicydoliexylphenylcarbinol, F. 77°. 
Mit I: 9-Plienylfluoren, CJ9H14, Blattchen aus A., F. 145°. Die Form dieses Carbinols 
ist also fiir die Bldg. eines kondensierten Systems gunstiger ais dio des vorigen. Mit II: 
Dicyclohexylphenylmethan, C19Ho9, dicke Fl., Kp.20 210—212°, D .2°4 0,9890. — 3. Di- 
phenylmetliylcarbinol, F. 81°. Mit I: G0% 9-MelhylJluorm, C14H12, F. 46°. Mit II: 
Diplienylmethylmethan, C14H14, Kp. 268—269°, D.‘-°, 0,9875, in der Kalte krystalli
sierend. — 4. Diphmylathylcarbinol, F. 92°. Mit I: 9-Athylfliwren, C15H14, F. 108°. 
Alit I I : Diphenylathylmethan, C15H16, Kp .V59 278—279°. — 5. Dimethylbenzylcarbinol, 
Kp.n 108°, D .2°4 0,7560. Mit I u. II: Dimethylbenzylmelhan, C10Hj4, Kp.756 1 70°, D .204
0,8628. — 6. Methylphenylbenzylcarbinol, C16Hł60, Kp.14 179°, F. 51°. Mit I: 9-Methyl- 
plienanlliren, C15H12, aus A., F. 94°. Dessen Bldg. entspricht der des Plienanthrens aus 
Dibenzyl (1. Mitt.). Mit II: 1,2-1)iphenylpropan, C15H16, Kp.751 278°, D.2°4 0,9807. — 
7. Methylathylbenzylcarbinol, Kp.n 103—105°. MitI : Mdhylalhylbenzylmethan, CnH10, 
Kp.n 113—115°, D .2°4 0,868. — 8. Amylenhydrat. Gibt mit I  u. II erst nach mehr- 
faehem Durclileiten Pentan, Kp. 30—30,5°, D .204 0,6281, ist also viel schwerer reduzier- 
bar ais die fettaromat. Alkohole. — 9. Phenol. Gibt erst nach ofterem Durchleiten 
Benzol. Bei hóherer Temp. gelingt die Red. leichter (vgl. STADNIKÓW u. Mitarbeiter, 
C. 1926. I. 822). — Aus den Verss. geht der Wert aktivierter Kohle fur die Red. organ. 
Verbb. bei nicht sehr lioher Temp. hervor. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1049—53. 
Moskau, Univ.) L in d e n b a u m .

Kurt Brass und Paul Sommer, Ober die Kondensation von Formaldehyd mit 
p-Oxynaphthoesdurearyliden. Zur Klarung der Wirkungsweise des Formaldehyds beim 
Haltbarmachen der nnbestandigen Naphtholatlsgg. der „Naphthol-AS“-Farberei 
haben Vff. Formaldehyd in alkal. Lsg. mit p-Oxy-naphtkoesaureanilid u. mit [i-0xy-

LO -1
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naphlhoesdure-ot.-naphthalid bzw. -p-naphthalid kondensiert. Sowohl das freie Methylen- 
di-f}-oxy-naphthoesaure-anilid (s. Formel) ais auch ihr Mono- u. Dinairiumsalz sind 
gelb. Die Dinaphthyl-methan-Konst. wurde durch rcduktive Spaltung nach F r ie s  u. 

Hubner (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39. [1906], 435) bewiesen; die dabei erhaltene
1-Methyl-2-oxy-3-naphthoesaure. besitzt einen gerbstoffartigen Geruch. Die Konden-
sation von Formaldehyd mit /J-Oxy-naphthoesaure-anilid in Eg. bei Ggw. von H„SOj 
liefert Methylen-di-/3-oxy-naphthoesaureanilid in iiberwiegender Menge eine in ALkali 
unl. Verb., die keinen F. besitzt u. sieh weder umkrystallisieren noch acctylieren laBt. 
Zur Erklarung des Mechanismus der Rk. werden die Beobaehtungen von CLAISEN 

(L ie b ig s  Ann. 237. [1887], 261) herangezogen u. aus dem Verh. des Benzaldehyds 
gegen /J-Naphthol in saurer Lsg. geschlossen, daB Formaldehyd sieh ahnlich verhalt. 
In saurer Lsg. bildet sieh zunaehst das Acetal, dann tauscht die Methylengruppe ihren 
Platz mit 2 a-H-Atomen unter Bldg. des Dinaphtholmethanderiv. Wahrseheinlicli 
beruht die Haltbarkeit der Lsgg. der Dinatriumsalzo yon Methylendi-/?-oxy-naphthoc- 
saurearyliden darauf, daB die a-Stelle zur Hydrosylgruppe durch die Methylenbrucke 
besetzt ist. Die von M o h la u  u. S t r o h b a c h  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33. [1900]. 804) 
gemachte Beobachtung bei der Kupplung von /?-Dinaphthol-methan mit Benzol- 
diazoniumchlorid (Abspaltung des Methylenrestes) findet ihre Bestatigung im Verh. 
der Methj’len-di-/?-oxy-naphthoesaurearylide gegen Diazoniumsalze: Methylen-di-/?-
oxy-naphthoesaureanilid kuppelt mit Phenyldiazoniumchlorid zu Benzolazo-fi-oxy- 
naphthoesaure-anilid.

Ve r s u c h e: Methylendi-ji-oxy-naphthoesdure, C23Hle06, aus 2,3-Oxy-7iaphthoesdure 
(F. 218°) mit 40%ig. Formaldehyd in NaOH, Krystalle aus wss. Py., unl. in W,. A., A. 
u. Bzl.; 1. in Nitrobenzol, Zers. ab 280° unter Dunkelfarbung. Diacetylverb., C27H20Oe,
11. in Aceton, wl. in h. Bzl., krystallisiert nieht, bei 295—300° noch nicht geschmolzen. — 
Methylen-di-P-oxy-iiaphthoesaureanilid (I), C35H2S04N2, aus 2,3-Oxynaphtoesdure- 
anilid (F. 248°), Formaldehyd u. NaOH, gelbe Krystalle (aus h. Py.) F. 263,5°,

11. in Nitrobenzol, sil. in Py., unl. in den meisten 
organ. Losungsmm. Aus den Pyridinmutter- 
laugen wurden mitunter granatrote Krystalle 
isoliert, sie bestehen wahrscheinlich aus einer 
Pyridin-Mol.-Verb. des Met}iylen-di-fi-oxy-naph- 
łhoesaureanilids. Mononairiumsalz, C35H250 4N2Na, 
gelbe Krystalle; Dinatriumsalz, C35H240 4N2Ńa2, 
gelbe Krystalle. — Benzolazo-fi-oxy-naphthoc- 
saureanilid, C23H1702N3, a) aus Methylen-di-/?- 

oxy-naphthoesaure u. Phenyldiazoniumchlorid oder b) aus (S-Oxy-naphthoesdure-anilid 
mit C6H5N2C1, der Farbstoff aus a) ist gut 1. in Py., 1. in Eg., unl. in anderen organ. 
Losungsmm. Beim Arbeiten nach S t r o h b a c h  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34. [1901]. 4162) 
in saurer Lsg. wurden neben 15,84% eines aus Py. umkrystallisierbaren, alkaliloslichen 
Teiles (1) 63,55% eines amorphen, alkaliunl. Prod. (2) isoliert. 1 zeigt den F. 262°, 
ist ident. mit I; 2 wird mit sd. W. ausgekocht, braungelbes Pulver, sintert bei 261°, 
bei 280° Schwarzfarbung, schm. ab 284°; das Prod. verharzt beim Acetylieren, 1. in 
konz. H2S04 mit rotbrauner Farbę, viel W. bewirkt eine gelbe kolloide Fallung, KMn04- 
Lsg. wird entfarbt. — Methylen-di-(}-acetoxy-naphthoesdure-anilid, C35H24OłN2(CO • CH3),, 
weiBe Nadelehen aAis A., F. 252°, 1. in h. A., Chlf., Eg. u. Bzl., unl. in A. u. CC14. —
2-Aceloxy-3-naphthoesaure-anilid, C19H1503N, farblose Nadeln, aus A. F. 160°, leichter 1. 
ais das Methylenderiv. — Hethylen-di-fl-oxy-naphthoesdure-a.-naphthalid, C43H30O4N2, 
aus f)-Oxy-naphthoesdure-tt.-naphthalid (F. 224°) Formaldehyd u. NaOH, hellgelbe 
Krystallchen, F. 268—269°., sil. in Py. mit braunroter Farbę u. griiner Fluorescenz,
1. in h. Nitrobenzol, unl. in A., Chlf. u. Bzl., orangefarbig, 1. in k. konz. H,S04, beim 
Erwarmen auf 50—60° wird die Lsg. rot. •— Methylen-di-p-oxy-naphthoesdure-fi-naph- 
łhalid, C43H30O4N2, aus fj-Oxy-naphthoesdure-f}-napht]ialid (F. 248°), Formaldehyd u. 
NaOH, gelbe Nadeln, aus Py., F. 287—288°, 1. in h. Nitrobenzol, unl. in Eg., Chlf., 
Bzl. u. Xylol, orangefarbig 1. in k. konz. H2S04, 11. in w. konz. H2S04 mit intensiv 
roter Farbę. — l-Methyl-2-oxy-3-naphthoesaure, C]2HJ0O3, aus Methylen-di-/S-oxy- 
naphthoesaure beim Erhitzen mit Zn u. wss. NaOH, oder durch Kondensation von 
f}-Oxy-jiaphthoesdure mit Formaldehyd in alkal. Medium u. Einw. von Zn. Reinigung 
durch Sublimation im Vakuum (12 mm, 205°); gelbe Nadelehen, aus A. oder A., 
F. 231°. Die Saure ist 11. in Eg., A., A. u. Aceton, wl. in Chlf., 11. in Alkalien mit gelber 
Farbę. Die wss. Lsg. gibt mit FeCl3 die stahlblaue Salicylsaurerk.; die alkal. Lsg.

CO -NH • C8Hs

k A > 0H
I  CH,

I
OH

CO-NH.C.H.
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kuppelt mit diazotiertem p-Nitranilin erst nach einiger Zeit. — Monoaceiylterb., 
Ci4H i204, farblosc Nadeln, aus Wi, F. 184—184,5°, sil. in A., A., Chlf., Eg. u. Aceton, 
gibt keine Salicylrk. u. besitzt keine wertvollen antipyret. Eigg. 2-Acełoxy-3-naphthoe- 
saure schm. bei 178°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 993—1002. Stuttgart-Reutlingen, 
Forschungsanst. fiir Textil-Industrie.) H illg e r .

Kurt Brass und Friedrich Albrecht, Zur Kenntnis der Diazide des Anthrachinons. 
Die Anthrachinondiazide, dargestellt aus den Diaminoanthrachinonen durch Einw. 
von NH3 auf die Perbromide der entsprechenden Bis-diazoniumsalze, weisen je nach 
der Stellung der beiden Azidreste im Anthrachinonkern eine yersehiedene Bestandig- 
keit auf. Da die o-standige Carbonylgruppe abbauend auf die Azidgruppe wirkt, zer- 
fallen die a-Azide (1,4-, 1,5-, 1,8-) leicht, wahrend ein /5-Azid (2,6-) yollkommen be- 
standig ist. 1,4-Diazid spaltet sofort nach seiner Bldg. N ab, so daB es nieht gelang, 
ein Prod. mit befriedigendem N-Geh. zu fassen. 1,5-Diazid, bestehend aus einem 
Gemiseh gleieher Teile Diazid u. Dianthranil, konnte nur unter- besonderen Vorsichts- 
maBregeln erhalten werden; langeres Lagern oder Kochen mit W., Xylol u. Py. be- 
wirkt Umwandlung in Dianthranil. Auch das bei tiefer Temp. dargestellte 1,8-Diazid (I) 
spaltet noch langsam N ab. Wenn derselbe auf 21,53% =  4 Atome N gesunken ist, hort 
die Abspaltung auf u. die nun entstandene, auch durch Kochen mit W. oder Um- 
krystallisieren zu erhaltende Verb., wurde ais l-Anthranilo-anthrachinon-8-azid (II) 
erkannt. Das Anthrachinon-2,6-diazid ist yollkommen bestandig u. ahnelt sehr den 
schon friiher (C. 1925. I. 1207) beschriebenen Phenanthrenchinondiaziden. Zers. des
1.4-Dianthranils mit konz. H2S04 bei 200° u. nachfolgende Osydation ergab Phthal- 
saure. Bei der Einw. von 2%ig. KOH auf das Zersetzungsprod. entsteht l-Amino-4- 
oxy-anłhrachinon u. 1,4-Diaminoanthraćhinon neben einem Gemiseh hochmol. Verbb. 
Es wird yermutet, daB intermediare Radikalbldg. die Veranlassung zur Entstehung 
des Diamins ist. In der 1,5-Reihe lieferte die saure Zers. ca. 90% 4,8-Diamino-a'nthra- 
rufin; da dasselbe in Alkali wl. ist, fiihrte nur die acetylierende Aufarbeitung des Zer
setzungsprod. zum Ziel. Anthrachinon-l,8-diazid ergab bei der Zers. 4,5-Diamino- 
chrysazin; wegen seiner ungeniigenden Loslichkeit in NH3 kam auch hier die Auf
arbeitung mit Essigsaureanhydrid zur Anwendung. Aus dem Zersetzungsprod. des 
Anthrachinon-2,6-diazids konnte nur 2,6-Diamino-anthrarufin isoliert werden.

Ver suche ;  Anthrachi?ioii-l,4-diazid bzw. Anthrachinon-l,4-dianthranil, aus
1.4-Diamino-anthraćhinon (F. 268°) durch Diazotieren mit konz. HC1 u. Versetzen 
der Bisdiazoniumlsg. mit Brom-Bromkaliumlsg. Das gelbe Perbromid, C11HeO,NJBre, 
wird unter Eiskiihlung mit wss. 10%ig. NH3 in das rotbraune Azid umgewandelt. 
Dasselbe enthiilt 14,6% N u. liefert beim Umkrystallisieren aus Xylol reines Dianthranil, 
C14H60,N2, dessen Lsg. in H 2S04 gelbgriin fluoresciert. l-Ainino-4-oxy-anthrachinon, 
Ci4H903N, aus Anthrachinon-l,4-dianthranil mit konz. H2S04 u. Behandeln des Zer
setzungsprod. mit KOH, grunschimmemde Nadeln, aus Eg., F. 208°. l-A<xtamino-4- 
acetozy-anthrachinon, rote Nadeln, aus Eg. F. 194°, lieferte bei der Druckhydrolyse 
mit 20%ig. HC1 u. Umkrystallisieren des erhaltenen Prod. aus Eg. Chinizarin, dunkel- 
rote Nadeln, F. 194°. Der in Alkali unl. Teil des Zersetzungsprod. besteht aus 1,4-Di- 
amino-anthrachinon, C14H 10O2N2, dunkelyiolette Nadeln, aus A., F. 268°. 1,4-Diacetyl- 
diaminoanthrachinon, bronzierende, rote Nadeln, F. 27(>—271°. Druckhydrolyse ergab 
auch hier Chinizarin. — Anłhrachinon-l,5-diazid bzw. Anthrachinon-l,5-dianthranil aus
1.5-Diamino-anthrachinon nach den beim 1,4-Diazid beschriebenen Methoden; geht 
beim Trocknen auf Ton allmahlich in Dianthranil, C]4H602N2, uber. Das frisch her- 
gestellte Rohprod. yerpufft mit konz. H 2S04 lebhaft. Das beim Erwarmen mit 90°/oig. 
H2S04 auf dem Wasserbad erhaltene Zersetzungsprod. ergab beim Kochen mit Essig
saureanhydrid 4,8-Diacetyldiarnino-anihrarufin, Ć]8H1406N2, braune Nadeln aus Xylol 
oder Chlf., F. 270°; fluoresciert in Xylol rosarat, in Chlf. blaurot. Die Alkalisalze 
sind rotyiolett; langeres Kochen mii 10%ig. Alkali oder Erwarmen mit konz. H2S04 
auf 120° bewirkt Verseifung. 4,8-Diamino-anthrarufin, C14Hi0O4N2, violette Nadeln 
aus Nitrobenzol, wl. in k. konz. Alkali mit blauer Farbę, unl. in W., wl. in organ. 
Lósungsmm., auBer Nitrobenzol u. Py. Die Lsg. der reinen Substanz in konz. H2S04 
ist gelb. Hydrolyse des Diamino-anthrarufins fiihrt zu l,4,5,8-Telraoxy-anthrachinon. — 
Anthrachinon-l,8-diazid, C,4H602N6 (I), aus 1,8-Diaminoanihrachinon nach den beim
1,4-Diazid beschriebenen Methoden unter LichtausschluB. Das frisch hergestellte 
Diazid ist braun, lóst sich in eiskalter konz. H2S04 mit roter Farbę. Bei gewóhnlicher 
Temp. mit konz. H 2S04 oder beim Trocknen tritt Verpuffung unter Feuererscheinung 
ein. Das Diazid liefert mit Triphenył-pJiosphin das in roten Nadeln krystallisierende
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Aiiihrachiwm-1,8-di-triphenyl-phosphm-imin ( ?). 1 - Anłhranilo - anthrachinon - S - azid,
4H60,N4 (II), hellbraune Krystalle aus Toluol, 1. in konz. 11,80., mit rotbrauner

Farbę unter N-Entwicklung 4,5-Di- 
acetyl-diaminoclirysazin, CI8H 14O0N2, 
aus Anthrachinon-l,8-diazid beim 
Erwarmen mit 85°/0ig. H,S04 auf 
50° u. Kochen des Zersetzungs-
prod. mit Essigsaureanhydrid, griin- 
glanzendc Nadeln aus Eg. u. Essig
saureanhydrid; 1. in l°/0ig. Alkali 
mit roter Farbę, Alkalisalze sind 

blau. Verseifung erfolgt mit konz. H2S04 bei 80°. 4,5-Diamino-chrysazin, C14H1004N2, 
blauo Nadeln aus Xylol, die Lsg. fluoresciert. Das Prod. ist wl. in organ. Lósimgsmm. 
u. in Alkali, 1. in konz. H,S04 mit orangegelber Farbę. Druekhydrolyse bei 180° ergab
l,4,5,8-Tetraoxy-anthrachinon, C,.,H806, grunglanzende Nadeln; die Lsg. in Eg. fluores
ciert rot. Tetraace.tylde.riv., gelbe Krystalle, F. 253°. — Antlirachinon-2,6-diazid, 
CI4H60 2N6, hellbraune, lichtempfindliehe Schuppen aus Toluol oder Eg.; verpufft 
beim schncllen Erhitzen bei 202°. Antliracliinon-2,6-di-triplienyl-phosphinimin, C50H3G- 
0 2N2P2, beim Kochen des Diacids mit Triphenylphosphin in Toluol, gelbrote Prismen 
aus Chlf., unl. in h. Bzl., Toluo u. X j7lol, F. uber 280°. Zers. des 2,6-Diazids mit 
85%ig. H2SO.j bei 120° fuhrt zu 2,6-Diamino-anthrarufin, C14H10OjN2, dunkelrote 
Nadeln aus A., wl. in Bzl. u. Xylol, 1. in konz. H,S04 mit gelber Farbę; die Alkali- 
salze u. der Boressigester sind rotbraun. Aus der li. gelbcn Xylollsg. des 2,6-Diamino- 
anthrarufins fiillt mit Zinn(IV)clilorid ein braunes, Jkrystallisiertcs Zinnkomplexsalz. 
(Ber. Dtscli. chem. Ges. 61. 983—93.) H i l l g e r .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Louis Girard, Untersucliungen iiber 
Jtubren. VII. Dissoziationstension des Jlttbrenperozyds bei gewohnlicher Temperatur. 
(W. ygl. C. 1928. I. 2718.) Es hat sich weiter gezeigt, daB Ritbrenperoxyd aueh schon 
bei Raumtemp. unter O-Abgabo zerfallt, jedoch nur bei gleichzeitiger Belichtung. Be- 
scliickt man 2 gleiche Rohre mit derselben Peroxydlsg. in Bzl., saugt alle Luft aus, 
sehmilzt zu, beliehtet das eine Rolir u. halt das andere im Dunkeln, so yerśindert sich 
die FI. im letzteren nicht, wahrend die im ersteren bald die Fluorescenz u. rotliche 
Farbung des Rubrens annimmt. Es handelt sich um eine umkehrbare Dissoziation, 
denn wenn man die Spitze des belichteten Rohres abbricht u. Luft zutreten laBt, so 
tritt bei weiterer Belichtung wieder Entfarbung ein. — Vff. haben anniihernd die 
Dissoziationstension zu ermitteln gesucht, d. h. den geringsten O-Druck iiber der 
Lsg., bei welehem Peroxyd u. freier O eben noch im Gleichgewicht sind. Ein mit wenig 
Peroxydlsg. (von gel. Gas befreit) gefulltes u. zugesehmolzenes Róhrchen wird in ein 
gróBeres Rolir eingefiihrt, dieses mit O von bekanntem Druek gefiillt u. zugeschmolzen. 
Eine Auzahl solcher Rohre, welche sich nur im O-Druck unterseheiden, wird in ein 
gut belichtetes GefaB von bekannter Temp. gebracht u. die inneren Róhrchen durch 
Sehutteln zertriimmert. Ordnet man die Rohre nach fallendem O-Druek, so zeigen 
die mit starkerem Druck keine Veranderung, bis von einem bestimmten Rolir 
ab samtliche iibrigen Fluorescenz aufweisen. Diese tritt nicht allmahlich, sondern 
plótzlich auf. Es gibt also offenbar einen k r i t .  O - D r u c k ,  oberhalb dessen Rubren 
mit dem gel. O nicht im Gleichgewicht bleiben kann, selbst nicht bei hoher Yerd. (ca. 
1: 500000), u. unterhalb dessen das Peroxyd nicht mehr existenzfahig ist. Dieser 
Druck, d. h. die Dissoziationstension, betragt bei 16° ca. 5 mm Hg. — Die Ahnlichkeit 
des Peroxyds mit Hamoglobin ist auffallend. Beide kónnen bei Raumtemp. O ab- 
sorbieren oder abgeben. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1166—68.) L in d e n b a t jm .

H. Fischer und Bruno Piitzer, Einige Beobachtungen iiber Pyrrole und Komplex- 
salze. Die Darst. des gebromten Methens ans 2,4-JDimethyl-pyrrol (I) wird verbessert; 
bei der Oxydation mit Chromsaure entsteht Brom-citraconimid, C5H40,NBr (F. 176°).
2-Athyl-3-acetyl-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, Cj,H1703N (II), aus 2-Athyl-4-methyl- 
5-carbathoxy-pyrrol u. Acetylchlorid. Aus W. F. 134°. — 2-Atliyl-3-acelyl-4-metliyl- 
pyrrol-carbonsaure-5, CI0Hi3O3N (HI), durch Verseifen des vorigen, aus A. farblose 
Nadeln u. Biischel, F. 204° Żers. — Durch Erhitzen entsteht unter CO,-Abspaltung 

H3Cn---n-Br H3C - j= ,- B r H3C ,--- ,-CO-CH3

— c h = J J - c h 3 h&c,ooc.I J - c 2h5
NH I N  I I  NH
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2-Athyl-3-acelyl-4-methyl-pyrrol, C9H13ON (IY), aus W. farblose Prismen u. Plattchen, 
F. 112°. — 2,3-Diathyl-4-methylpyrrol V, durch Red. von II, Kp.20 95—97°. — Pikrat, 
C^IIjrO-Nj, aus A. Prismen oder Nadeln, F. 104,5°. Das Pyrroi kuppelt mit Diazo- 
benzol-sulfonsaure in saurer Lsg. — 2-Athyl-3,4-dimethyl-pyrrol (VI), aus 2-Athyl- 
4-methyl-5-carbiithoxy-pyrrol-aldehyd-3 durch Red. u. Verseifung naeh WOLFF- 

KlSHNER. — Pikrat, C14H10O7N4, aus A. F. 122,5°, korr. (3,5-Diearbathoxy-2-brora- 
inethyl-pyrryl-4)-carbinol, C12H1605NBr (V1L), aus (2-Methyl-3,5-dicarbathoxy-pyrryl-4)- 
carbinol u. Brom. Aus Eg.-W. F. 96,5°. — Durch Austausch des Brom gegen den 
Anilinrest entsteht Verb. C\JI„205N„, aus W. F. 95°. — Die Nitrierung von (2-Methyl-
3,5-dicarbiithoxy-pyrryl-4)-carbinol ergab 2,4-Dinitro-3,5-dicarbathoxy-pyrrol, F. 186°.
2-Brom-3,5-dicarbdthoxy-4-methyl-pyrrol, CuH1404NBr (VIII), aus 3,5-Dicarbathoxy-
4-methyl-pyrrol-aldehyd-2 (IX) u. Brom. Aus A. derbe Prismen u. Nadeln, F. 147°, 
korr. — Hydrazon von IX, C12H1704N3, aus A. derbe Prismen, F. 100°, korr. — Mit einem 
zweiten Mol IX entsteht daraus das Aldazin, C24H;,0OsN4, aus A. F. 196°, korr. Die 
Verb. kann auch aus dem Aldehyd direkt dargestellt werden. — Durch Verseifen des 
Aldazins entsteht die Tetracarbonsaure C'10//14OsAr4, aus Pyridin citronengelbe verfilzte 
Nadeln u. Buscliel. — Der Aldazin-ester gibt ein komplexes Cu-Salz, C24H2808N4Cu, 
aus A. bronzefarbene, verfilzte Nadeln, F. 203°, korr. — Aldazin des 2,4-Dimethyl-
5-formyl-pyrrols, aus A. gelbe Nadeln, F. 251°, korr. — 3,5-Dicarbdtlioxy-4-methyl-
2-(a-oxy-dthyl)-pyrrol, C13Hi905N, aus IX mit Methylmagnesiumjodid. Aus W. F . 95°, 
korr. — Die Verss., Meso-porpliyrin zu Atioporpliyrin zu decarboxylieren mit Hilfe 
von Piperidin fielen negatiy aus. Es entstand eine Verb. C^HęoOjN,,, vielleicht eine 
Molekiilverb. zwischen Mesoporphyrin u. 2 Mol Piperidin, welehe ein schon krystalli- 
sierendes Cu-Salz gibt, dessen Analysenzahlen jedoch auf ein Cu-Salz des Dipiperidids 
des Mesoporphyrins stimmen: C44H51O2N0Cu. Zn-Salz, F . 286°, korr. Aus Meso
porphyrin u. seinem Dimethylester wurden praehtvoll krystallisierende Zinnsalze er
halten, deren Analysen aber mit keiner Theorie vereinbar waren. Aus Mesoporphyrin- 
dimethylester wurde mit Zinnchloriir in Eg. ein Komplexsalz erhalten, das leidlich auf 
die Formel C30H42O4N4SnCl2 stimmte. Hellrotviolette kleine, ąuadrat. Blattchen; mit 
Zinnchloriir in Eg.-Pyridin entsteht ein lialogenfreies Zinnkomplexsalz C40H52O10N4Sn, 
in violetten, prismat. Nadeln u. Prismen. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 61.1068—74. Mimchen, 
Techn. Hochschule.) F i e d l e r .

H. Fischer, H. Beller und A. Stern, Uber einige Umsetzungen des 2-Methyl-3- 
carbdihoxypyrróls, des 2-Methylpyrrols und des 2,3-Dimethylpyrrols. Zur Darst. des 
Pyrrol-ot.-aldehyds wird die Vorschrift von BAJIBERGER u . D J IE R D J IA N  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 33 [1900], 536) verbessert. Der so glatt zu gewinnende Aldehyd wird naeh 
W OLFF-K lSHNER in a-Methyl-pyrrol uberfuhrt. Diese Verb. v.-ird auch gewonnen aus
2-Methyl-3-carbathoxy-pyrrol naeh der ebenfalls vereinfacliten Vorschrift von
Benary (Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 495). In das a-Methyl-pyrrol (Kp. 148°) 
wird uber die GRIGNARD-Verb. mit Chlorkohlensaureester der Carbathoxylrest ein- 
gefiilirt: 2-Meihyl-5-carbathoxy-pyrról, CaHn02N. Aus A. F. 100°. — In letztere Verb. 
treten bei der Einw. von Brom 2 Atome Brom ein: C8H902NB2r. Aus Eg. weiBe Nadeln, 
F. 176° unter Dunkelfarbung. — Bis-[2-7nethyl-5-carbathoxy-pyrryl-4]-melhan, C17H22- 
04N2, aus 2-Methyl-5-carbathoxy-pyrrol u. Formaldehyd. Aus Eg.-W. schleeht krystalli
sierende kugelige Aggregate, F. 195—196°. — Dimethyl-bis-[2-methyl-5-carbathoxy- 
pyrryl-4]-methan, C19H2604N2, aus 2-Methyl-5-carbathoxy-pyrrol u. Aceton. Aus A.-W. 
weiBe Krystalle, F. 217°. — Durch Kondensation von 2-Methyl-5-carbathoxy-pyrroi 
mit Methoxymethylmalonester entsteht eine Verb., fiir welehe Vf. die Konst. eines 
j}-(2-Metliyl-5-carbathoxy-pyrryl-3)-isobernstein$aureesters, Ci6H2306N, annimmt. Aus 
A.-W. reinweiBe Prismen, F. 75°. Wird diese Verb. bromiert, so tritt ein Brom in
4-Stellung ein, u. es entsteht (2-Methyl-5-carbathoxy-4-brom-pyrryl-3)-isóbernsteinsaure- 
ester, C16H22O0NBr, aus A. F. 105°. — Bei der Kondensation von 2-Methyl-5-carbathoxy- 
pyrrol mit Chloracetonitril entsteht uber das Imidliydrochlorid die Fer6. CwH12OzNCl. 
Aus A. weiBe Krystalle, F. 190°. — Aus 2-Methyl-5-carbathoxy-3-formyl-pyrrol ent
steht durch Kondensation mit Cyanessigester Fer&. Aus A. F. 196°, korr. —
2 Methyl-3-carbathoxy-pyrrol gibt bei der Bromierung mit 2 Moll. Brom 2-JIethyl-
3-carbdthoxy-4,5-dibrompyrrol, CgHgOJ^Br,, aus A.-W. F. 138—139°. — Bei Einw. von
1 Mol. Brom entsteht die Fer&. Cr16ffls04Ar2, in welcher Halogen scheinbar nur ais Ver- 
unreinigung enthalten ist. Aus Eg. biaue Kjyrstalle, F. 255—256°. — 2-Methvl-3-earb- 
athoxy-pyrrol gibt mit Cyankohlensaureester kondensiert zunachst das Iinidhydro- 
clilorid C1J J11OiNX'l. Aus Chlf.-PAe. farblose Nadeln, F. 180—181°, Zers. Dies Imid-
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hydroclilorid gibt, mit k. W. verrieben, fast augenblicklich den [2-Methyl-3-carbiithoxy- 
pyrryl- ?]-glyoxylsaureathylester, C12H1506N. Aus A.-W. weiBe Nadeln, F. 128°. —
2-Methyl-5-carbathoxypyrrol mit wasserfreier Blausaure kondensiert gibt 2-Meihyl-
3-formyl-5-carbathoxy-pyrrol, C9Hn03N. Aus A.-W. F. 119°. — Semicarbazon, aus Eg. 
F. 258°. — Phenyl-hyarazon, C15Hł702N3, aus A. F. 216°. Das Aldimid, welches gewonnen 
wird, wenn man aus ather. lig . ausathert u. mit NH3 versetzt, schm. aus A. um- 
krystallisiert bei 215—216°. Der 2-Methyl-5-earbathoxy-pyrrol-aldehyd-3 gibt bei der 
Red. nach WoLFF-KlSHNER 2,3-Dimethyl-pyrrol in guter Ausbeute Kp .12 63°. — Pikrat, 
F. 144°. — 2-Athyl-5-carbdlhoxy-pyrrol mit wasserfreier Blausaure kondensiert gibt
2-Athyl-5-carbdthoxy-pyrrolaldehyd-3, C10H13O3N, aus W. F. 89—90°, korr. — Oxim, 
C10HijO3N2, aus wenig Aceton, F. 194°, korr. — Phenylhydrazon, C10,H19O2N3, aus A. 
weiBe Nadelchen, F. 188°, korr., Zers. — Red. des Aldehyds nach WoLFF-KlSHNER 
gibt 2-Athyl-3-methyl-pyrrol. — Pikrat, aus A. F. 137°, ident. mit dem friiher (C. 1926.
H. 574) dargestellten Pikrat des 2-Athyl-3-metliylpyrrols. — Bis-[2-athyl-5-carbathoxy- 
pyrryl-4]-methan, C10H2»O4N2, aus 2-Athyl-5-carbathoxy-pyrrol u. Formaldehyd. Aus 
A. F. 197°, korr. — 2-Athyl-~5-carbathoxy-pyrrol wird aus a-Athyl-pyrrol (nach WOLFF- 
KlSHNER aus a-Acetyl-pyrrol leicht erhaltlich) durch Einfuhrung des Carbathoxyl- 
restes nach GRIGNARD gewonnen. — a.-Methyl-a.'-formylpyrrol, C0H,ON, aus 2-Formyl-
5-methyl-pyrrol-carbonsaure-3 durch Erhitzen im Vakuum auf 220°. Aus W. F. 68°, 
korr. ■— 2,4-Dimethyl-3-nitro-pyrrol, C,jH80 2N2 aus 2,4-Dimethyl-3-nitro-carbonsaure-5 
durch Erhitzen im Vakuum auf 200° (im Olbade). Gelbe Krystalle, F. 138°, korf. — 
Diese Verb. gibt mit Blausaure 2,4-Dimethyl-3-nitro-pyrrol-aldehyd-5, C,Hs0 3N2) 
Nadelchen. Beim Bromieren von 2,3-Dimethyl-5-carbathoxy-pyrrol entsteht Verb. 
CeH1202NBr. Aus wenig A. F. 157°, korr. — In 2,3-Dimethyl-pyrrol laBt sich mit 
Hilfe von Athyl-MgBr u. Propionylclilorid der Propionylrest einfiiliren: C9H13ON. Aus 
A. F. 128°, korr. — Isonitroso-[methyl-athyl-keton] wird reduziert nach der Vorschrift 
fiir Gewinnung des Amino-acetons. Es entsteht das Hydroclilorid des Amino-butanons. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1074—83. Miinchen, Techn. Hochschule.) F iedler.

Roland Scłioll, Zur Kenntnis der Aryl-peri-pyrrolinoanthranolazyle. VII. Mitt. 
Uber freie organische Badikale. (Nach Versuchen von Edmund Stix, Joachim Donat 
u. Walter Leonhardt.) ,(VI..vg]. C. 1927- II- 1Q30.) Die weitere Unters. der genannten 
Radikale (I.) wurde zunaehst wieder an der m-Xylylverb. durchgefiihrt. — Die Leit- 
fahigkeit von A. u. Pyridin wird durch I. nicht erhóht. — Die an der Hg-Lampe unter 
N von blau nach rot, an der Luft nach gelb yerfiirbten alkal. Lsgg. (5. Mitt.) werden 
im Dunkeln nicht wieder blau, aueh nicht mit Phenylhydrazin in der Kalte, dagegen 
bei langerem Kochen mit diesem oder Hydrosulfit unrein blau. — I. laBt sich ip den 
Melhylather (II.) iiberfiihren, welcher I. viel naher steht ais das benzoylierte Radikal. 
Seine u. seiner Lsgg. Farbę ist etwas nach Rot yerschoben. Aueh II. neigt zur Solvat- 
bldg. Lsgg. in A., Dioxan, Xylol rot, in Pyridin violettrot, in A. violett, in Eg. blau, 
siimtlich mit mehr oder weniger roter Fluorescenz, welche durch ultraviolettes Licht 
yerstarkt wird. Die Lsgg. werden am Licht entfarbt. Die Absorptionskurven von II. 
in A. u. Xylol sind unter sich u. mit denen von I. sehr ahnlich. II. ist bestandig gegen 
Alkalien u. wird durch starkę Sauren wie I. in radikal. Azyliumsalze verwandelt, welche 
durch W. sofort zers. werden. Durch Zinkstaub u. NH4OH in A. wird II. wahrscheinlich 
zu III. reduziert, welches an der Luft sofort wieder osydiert wird u. ebensowenig faBbar 
ist wie das entsprechende Red.-Prod. von I. (5. Mitt.). — Auffallend ist, daB II. bei 
der Titrierung mit KMn04 u. H 2S04 in Eg. oder Nitrobzl. nicht 3 (wic I.), sondern
5 Aquiv. O verbraueht. Der Verbrauch von 3 Aquiv. kann wie fruher (5. Mitt.) erklart 
werden. Das so gebildete Prod. IV. zerfallt offenbar in CH30H, H20 2 u. das in der 
5. Mitt. beschriebene Py-m Xylyl-peri-pyrroleninoanthron, wobei das H20 2 2 weitere 
Aquiv. O verbraucht. Damit steht im Einklang, daB die schlieBlich entfiirbte Lsg. 
einerseits von selbst wieder blau wird (Anthron — y I .), andererseits weiter langsam 
KMn04 yerbraucht (CH3OH). — Sodann wurden die Azyle I. mit Ar =  C6H5, p-C6H4Cl, 

OH OCHs 0CH3

• • • -Ń--CH - Ar . . . .  N---ĆH- Ar HN--CH • Ar
p-C0H4-CH3 u. p-C6H4-0CH3 dargestellt. In dieser Reihenfolge vertiefen sich die 
Losungsfarben der zur Darst. dienenden Ketoxime in H2S04 u. ebenso die der Azyle
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in H2SOj u .  organ. Medien. Im iibrigen stimmen die Farbenerscheinungen dieser Azyle 
in organ. Medien mit denen der m-Xylylverb. uberein. — Weiter wurden einige Azyle 
vom Typus V. dargestellt. Das CH3 wirkt auf die Ketoxime farbvertiefend, auf die

Azyle dagegen farberhóhend. — Alle Radi- 
kale I. u. V. sind sehr lichtempfindlich. 
Die Titrierungen diirfen nicht im direkten 

J-CH Tageslicht ausgefiihrt werden; die mit Br
tro^ i T ' T T 3 (auch in h. Pyridin) gelingt oft nicht,

-\t Ary a ••••N---CH-Ar dic mit KMnO, stets. — Einige theoret.
HO-N-- CH-Ar Betrachtungen vgl. Original.

V e r su ch e .  Phenyl-<x-anthrachinonylketoxim, C21H1303N. Analog dem m-Xylyl- 
deriv. Hellgelbe Nadeln aus A., dunkelt bei 215—220°, F. 223°, zwl. in NaOH. H,S04- 
Lsg. gelb. — Py-Phenyl-l,9(N)-pyrrolinoanlhranol-(10)-azyl, C21H14ON (I., Ar =  C0HS). 
Analog dem m-Xylylderiv. Violettblaue, kupfergliinzende Nadeln aus Pyridin-W., 
F. 266°, schwerer 1. ais das m-Xylylderiv. Lsgg. in A., Eg. tiefblau ohne Fluorescenz, 
in Pyridin yiolett, in A., Bzl. carminrot mit roter Fluorescenz. Aus der mit HC1 ver- 
setzten alkoh. Lsg. extrahiert A. nichts, aus der mit NaOH versetzten das gesamte 
Radikal. — p-Tolyl-z-anthrachinonylkelon. Anthrachinon-a-earbonsaure in Toluol mit 
PC15 kochen, etwas FeCl3 zugeben, 10 Min. kochen, nach Zusatz von W. u. HC1 mit 
Dampf dest., Riickstand mit NH4OH auskochen, mit 10%ig. methylalkoh. KOH 
15 Min. kochen, CH3OH abblasen. Aus Eg. hellgelb, F. 207—208°. — Oxim, C22H1503N, 
gclblichweiBe Stabchen aus Toluol, F. 230—231°. H2S04-Lsg. gelb. — Py-p-Tolyl-
l,9(N)-pyrrolinoanłhranol-(10)-azyl, C22H16ON, dunkelblaue, wimperartig gebogene 
Nadeln aus A.-W., Zers. ab 310°. H2S04-Lsg. griinstichig blau. Gibt mit C6H5-C0C1 
in Pyridin ein rotes Benzoylderiv. — Py-m-Xylyl-l,9(N)-pyrrolinoanlhranol-{10)-azyl- 
methylather, C24H20ON (II., Ar =  m-Xylyl). Aus I. (Ar =  m-Xylyl; krystallisiert aus 
CH3ÓH besonders sehón) in Aceton mit (CH3)2S04 u. 20°/„ig. NaOH. Violettrote, 
bronzeglanzende Nadeln aus verd. CH3OH, F. 181°. Wird von K3FeCy6 nicht angegriffen. 
Br entfarbt die Lsgg. in Eg. u. Pyridin ohne scharfen Umschlag. — Perchlorał, 
C24H2105NC1. Mit 70°/oig. HC104 in Dioxan. Blaue Nadeln. — p-Chlorphenyl-a.-antlira- 
chiiwnylketon. Wie das p-Tolylderiv. — Oxim, C21H1203NC1. Rohprod. mit 30/oig. 
NaOH unter Durchleiten von Luft auskochen, Filtrat mit HC1 fallen. GelbliehweiBe 
Stabchen aus Toluol, F. 251—252° (Zers.). H2S04-Lsg. gelb. — Py-p-Chlorphenyl-
l,9(N)-pyrrólinoanthranól-(10)-azyl, C21H13ÓNC1, violette, schwach kupfergliinzende, 
wimperartig gebogene Nadeln aus Pyridin-W., Sintern bei ca. 310°, F. ca. 330° (Zers.), 
wl. aufier in Pyridin. H2S04-Lsg. griinstichig blau. — 1 -A nisoylanthrach inon. Nach 
S c h o l l ,  D e h n e r t  u. Semp (C. 1923. IH. 621). Reinigung wie oben. — Oxim, C22H1S 
04N, braunlichgelbe Prismen aus Toluol, F. 235—236°. H2S04-Lsg. orangerot. — 
Py-p-j\Icłlioxyphen’tjl-l,9(N)-pyrrolinoanihran.ol-(10)-azyl, C22H1602N, violettblaue, 
kupferglanzende Nadeln aus Pyridin-W., Sintern ab 300°, F. ca. 310° (Zers.). H 2S04- 
Lsg. blaustichig griin.

(Mit Lothar Wańka.) l-Cyan-2-methylanthraćhinon, C1CH902N. l-Amino-2- 
methylanthrachinon in konz. H2S04 diazotieren, bis Probe mit W. farblosen Nd. gibt, 
auf Eis giefien, Glaubersalz einruhren, abfiltriertes Diazoniumsulfat in W. losen bzw. 
suspendieren, in eine auf 40—50° gehaltene CuCN-Lsg. fliefien lassen, kochen, Roh
prod. mit 8°/0ig. HNO3 auskochen. Gelbe Blattchen aus Nitrobzl., dann Eg. (Kohle), 
F. 268°, 11. in sd. Chinolin, Pyridin, sonst wl. — 2-Methylanłhrachincm-l-carbcmsdure, 
C16H10O4. Voriges mit ca. 75°/0ig. H2S04 15 Min. auf 160 bis hóchstens 180° erhitzen, 
in W. giefien, Nd. mit NH40H auskochen usw. Gelbe Krystalle aus Nitrobzl. oder 
Eg., F. 263—264°. — Chlorid, C16H903C1. Mit PC15 in sd. Bzl. oder mit sd. SOC1,. Gelbe 
Krystalle, Zers. bei 190—192°. —- (Mit Heinrich Dehnert.) l-Benzoyl-2-methylanthra- 
chinon oder Phenyl-[2-methoanthrachinonyl-(l)\-keton, C22H1403. Aus Yorigem in sd. 
Bzl. mit FeClj (9 Stdn.). Weiter wie oben. Hellgelbe Krystalie aus Eg. (+ etwas Cr03), 
F. 207—208°. — Oxim, C22HI503N. Rohprod. mit sd. verd. NaOH unter Durchleiten 
von Luft ausziehen. Gelbe Balken aus Toluol, Nadeln aus Eg., Sintern bei ca. 234°,
F. 239—240°. — Py-Phenyl-l,9{N)-pyrrólino-2-methoanthranol-(10)-azyl, C22H16ON
(V., Ar =  C6H5), violette Nadeln aus A.-W., F. 232—233°, Zers. bei ca. 285°. — p-Xylyl- 
[Sl-melhoanthrachinolyl-Wyketon, C21H1803. Wie oben in sd. p-Xylol (ca. 30 Min.). 
Fast farblose Nadeln aus Eg., F. 192—193°. — Oxim, C24Hlg03N, lebhaft gelbe Krystalle 
aus Toluol, F. 226—227,5°. — Py-p-Xylyl-l,9(N)-pyrrolino-2-methoanthranol-(10)-azyl, 
C24H20ON, obigem ahnlich. — (Mit Erich Weber.) m-Xylyl-[2-methoanthrachinolyl-(l)]-
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keton, C21Hls03. Wie oben oder mit A1C13 {0°, 12 Tage). GelblichweiBe Nadeln aus Eg.,
F. 175°. Lsg. in H 2S04 gelb, in alkal. Hydrosulfit rot. — Oxim, C2.,H1903N, aus Toluol,
F. 232—233°. — Py-m-Xylyl-l,9(N)-pyrrolino-2-methóanthranol-(10)-azyl, C24H20ON, 
obigem ahnlich. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 968—82. Dresden, Techn. Hochsch.) Lb.

Elizabeth Gatewood und Treat B. Johnson, Die Wechselioirkung zwischen 
Schwefelwasserstoff und gewissen Amino- und Iminosaurenilrilen. (Vgl. C. 1927. I. 438.) 
Vff. studierten das Verh. des H2S gegen 4 Nitrile der Aminosauren u. 3 Iminonitrile. 
Bei der Einw. von H2S auf Aminoisobutyronitril entsteht eine wohldefinierte kry- 
stalline Verb., dereń Struktur nieht mit absol. Sicherheit ermittelt werden konnte. 
Die Verb. ist kein Dithiopiperazin, auch nieht Aminoisobutyrothioamid oder das 
entsprechende Thiopolypeptid. Sie hat die empir. Formel C,HhN2S, was darauf hin- 
deutet, daB 2 Moll. desNitrils mit H2S unter Verlust yon 1 C- u. 2 N-Atomen rcagiert 
haben. Vorlaufig wurde die Verb. ais 2.2.4.4-Telramethyl-5-tliio-2-desoxyhydantoin (II) 
angesehen. Dar Verlauf der Rk. mag folgendermaBen formuliert werden:

2 (CH3).2C<pS'2 — y NH[C(CH3)2CN]3 +  NH3 ^  ° (CH^  m P 1 CS
HS ’ V :S I 1 -<— C(CHs)a| I I

NH[C(CH3)SCN]5 —— NH[C(CH3)2CSNH2]j Ńi-I— C(CH3)2 Ńh — C(CII3)2
DaB die 1. Stufe die Bldg. eines Iminonitrils unter Verlust von NH3 ist, wird 

durch die Tatsache bestiitigt, daB reines Iminodiisobutyronitril mit H2S dasselbe 
Endprod. gibt. Die Móglichkeit einer Umlagerung konnte auch yorausgesetzt werden. 
Die Formel I ist aber ausgeschlossen, da die Verb. in Alkalien u. Siiuren 1. ist u. beim 
Erhitzen mit HC1 unter Bldg. von Aminoisobultersaure hydrolysiert. Aminoacetonitril, 
a-Aminopropionitril u. a-Aminoisobutyronitril yerlieren beim Erhitzen NH3, ihre 
Stabilitat nimmt aber mit wachsendem Mol.-Gew. zu. Aminoacetonitril kann nieht 
ohne Zers. dest. werden; Aminopropionitril kann bei vermindertem Druck dest. werden, 
verliert aber beim Stehen bald NH3 u. gibt das Iminonitril. Aminoisobutyronitril 
zers. sich nur wenig beim Dest. bei gewóhnlichem Druck. Die entsprechende Imino- 
yerb. wird crst nach mehrtagigem Stehen gebildet. Entsprechend der verschiedenen 
Bestiindigkeit ist das Verh. gegen H 2S. Aminoacetonitril bildet ein Dithiopiperazin, 
Aminopropionitril gibt yorherrschcnd Iminodipropionitril, wahrend Aminoisobutyro
nitril eine reduzierte Isodiazolverb. liefert. Mit steigendem Mol.-Gew. finden wir also 
geringerc Rk.-Fiihigkeit gegen H2S. a-Aminomethylalliylacetonilril u. a.-Aminodidthyl- 
acetonilril sind sehr bestiindig, geben bei der Dest. nieht NH3 ab u. reagieren selbst 
unter Druck u. Erhitzen nieht mit H 2S. Iminodiacetonitril gibt mit HaS 3 yersehiedene 
Prodd. Eines schm. bei 124° u. ist wahrscheinlich das entsprechende Thioamid. Das
2. Prod. hat F. 186° u. gibt bei der Analyse auf 5-Tlńo-2-desoxyliydantoin stimmende 
N-Werte, wahrend die C- u. H-Werte zu niedrig liegen. Das 3. Prod. hat lceinen festen F., 
war amorph u. konnte nieht geniigend rein fiir die Analyse erhalten werden. Imino- 
dipropionitril wurde von H2S nieht angegriffen. Iminodiisobutyronitril lieferte II.

Ver suche .  2.2.4.4-Telramethyl-5-thio-2-desoxyhydantoin C;fIi,,N2S (II). Aus 
a-Aminoisobutyronitril in A. u. konz. NH3 beim Sattigen mit H2S oder aus Imino- 
diisobutyronitril in gleicher Weise. F. 153—154°. Hg-Salz, F. 175°. I I  gibt bei der 
Hydrolyse a-Aminoisobuttersaure, F. 230°. — Iminodipropionitril. Aus a-Amino- 
propionitril in konz. alkoh. NH3 u. Sattigen mit NH3. F. 67—68° aus A. (Journ. 
Amcr. chem. Soc. 50. 1422—27. New Haven, Connecticut, Univ.) Kindsciier.

J. E. Zanetti und C. O. Beckmann, Ester de,r Furoylessigsdure. (Vgl. Am. 
Journ. 44 [1910]. 391.) Vff. stellten den Methyl-, n-Propyl- u. ?i-Butylester her, 
u. zwar durch Kondensation yon Athylfuorat mit den entsprechenden Essigsaure- 
estern in Ggw. von Na. Dieses Verf. yerlauft aber zu heftig u. liefert neben wenig 
Ester teerartige Prodd. Daher wurde an Stelle des Na Na-Athylat verwrendet. Die 
Ester sind, bis auf den w-Butylester, farblose, ólige Fil. Sie besitzen angenehmen 
aromat. Geruch u. zeigen die Eigg. von Keto-Enolverbb., indem sie sowohl Salze ais 
Oximc u. Śemicarbazonc liefern. Beim Vers., Phenylhydrazone zu erhalten, entstand 
in allen Fallen l-Phenyl-3-furyl-5-pyrazolon. Die Oxime sind bestiindig. Da aber 
das Furoylessigsauremetliyleslerozim F. 124—125°, das Oxim des Athylesters F. 131 
bis 132°, des n-Propylesters F. 120—121° u. des n-Butylesters F. 101—102° besitzt, 
wahrend doch zu erwarten war, daB der F. mit wachsendem Mol.-Gew. ansteigen sollte, 
so wurde untersucht, was beim Schmelzen der Osime vor sich geht. Verss. ergaben, 
daB die Oxime nach dem Schmelzen sich nur teilweise wieder yerfestigten u. bei Wieder- 
best. des F. ein viel niedrigerer Wert erhalten wurde. Offensichtlich wurde Alkohol



1928. I. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 3071

abgespalten u. der 2. F. war in Wirklichkeit der Losungspunkt des Isoxazolons im 
gebildeten Alkohol.

C4H3 • 0C • CH2 • COOK C4H3 • O C • CH, • C =0

NOH ł — ó  + R 0 H -
Wurden die Oxime auf den F. erhitzt u. der Alkohol abdest., so sublimierten in 

allen Fiillen Nadeln des Furylisoxazolons u. zeigten den richtigen F. 147—148°. Im 
Falle des Methylesters begann die Isoxazolonbldg. betriichtlich unterhalb des F., da 
der Methylalkohól leieht fliichtig ist. Die FF. des Oxime sind also keine eehten FF.

Ver suche .  Furylessigsduremethylęśler C8H„04. Kp.Ł 96—9S°, Kp .20 144—145°. 
Farbt sich beim Stehen gelb. Na-Salz, weiBe Krystalle. K-Salz. Cu-Salz. Griine 
Nadeln. Oxim. F. 124—125° unter Zers. Semicarbazon, F. 141—142° unter Zers. — 
Furoylessigsdure-n-propyleslcr C10H 12O4. Kp., 110—112°. Farbt sieh beim Stehen 
gelb. Na-Salz, weiBe Krystalle. Cu-Salz, griine Nadeln. Oxim, F. 120—121° unter 
Zers. Semicarbazon, F. 137—138° unter Zers. — Furoylessigsdure-n-butylester CnH]4Oj. 
Kp .3 136—138°, weiBe Nadeln, F. 25,2°. Cu-Salz, griine Nadeln. Oxim, F. 102° unter 
Zers. Semicarbazon, F. 127—128° unter Zers. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1438—42. 
New York, City, Univ.) KlNDSCHER.

L. Avogadro, Untcrsuchungen uber Dioxime. XLVTL (XLVI. vgl. C. 1928. I. 
1875.) Das Oxyd des Nitrils der Oximino-p-tolylessigsaure, a-p-Tolylperoxyd (a), (vgl. 
C. 1924. I. 2356) erleidet boim Erwarmen mit Bcnzoylchlorid oder -bromid auf 100° 
eine intramolekulare Umlagerung. Es entsteht ein Isomeres (b), das, wie Vf. auf Grund 
der Abscheidung von Benzoesaure wahrend des Rk.-Verlaufes vermutet, intermediar
1 Mol. Bcnzoylchlorid oder -bromid anlagert, um dann in 3-Chlor- bzw. 3-Brom-5-p-lolyl- 
azoxim iiberzugehen (vgl. C. 1927. II. 55). Alkoholate bilden mit diesen Halogentolyl- 
azoximen die entsprechenden Alkoxyderivv., aus denen Vf. neben 2 isomeren Aryl- 
hydroxyazoximen p-Tolylmetazonsdure, CH3-C6H4-C(: NOH)-C(: NOOH)-H gewinnt.

CH3-CgI1,-C---- c c h 3-c0h 4. c = n —c

a NOH ijtrO  h (*)H N = 0
V c r s u c h e .  3-Clilor-5-p-tolylazoxim, C1(C2N20)-C6H4-CH3 (I). Aus dem Oxyd 

des Nitrils der Oximino-p-tolylessigsaure (F. 108°) u. Benzoylchlorid. Nach Verdunnen 
u. Zusatz von NaOH W.-Dampfdest. WeiBe Nadeln vom F. 42—43°, 1. in A. u. organ. 
Losungsmm. — 3-Brom-5-p-tolylazoxim, C8H-ON2Br (n). Aus vorigem a-p-Tolyl- 
peroxyd u. Benzoylbromid. Aus A. Prismen vom F. 27—28°, 1. in organ. Losungsmm., 
unl. in W. — 3-Hydroxy-5-p-lolylazoxim, HO(C2N2O)-C0H4-CH3. Aus I  oder H beim 
Erwarmen mit einer 10°/oig. Lsg. von K in CH3OH. Das anfanglich sich bildende
3-Methoxy-5-p-tolylazoxim wird allmahlich hydrolysiert. Nach Verdunsten des CH3OH, 
Verdiinnen mit W. u. Ansiiuern mit H2S04 Prismen, vom F. 199—200° aus W. L. in
A., A. u. Aceton, wl. in Chlf., Bzl. u. W., unl. in Lg. Mit HN03 (cl =  1,4) entsteht 
p-Tolunitril u. C02, mit 1,3,4-Xylidin symm. Di-[2,4-Xylyl]-harnstoff vom F. 263°. — 
Na-Salz, C0HjO2N2Na. Aus dem in absol. A. gel. Hydroxyazoxim mit wasserfreier 
Soda. In W. u. A. 11. Plattchen, die bei 204° explodieren. — Ag-Salz, Ag0-(C2N20)- 
CcH, • CH3 + HO • (C2N20) ■ C0H4 • CH3. Mikrokrystallines Pulver vom F. 258° unter 
Explosion, unl. in W. — Cu-Salze. Das primar gebildete griine neutrale Cu-Salz, 
Cu[0(C2N20)-C6H4-CH3]2 geht in das licllblaue bas. Salz CH3-C6H4-(C2N20)-0-Cu0H 
u. in 3-Hydroxyazoxim iiber. — 3-Methoxy-5-p-lolylazoxim, CH30 ■ (C2N20) ■ CcH4 • CH3.
1. Aus dem in 20%'g- NaOH gel. Hydroxyazoxim durch Methylieren mit Dimethyl- 
sulfat. 2. Aus I u. II mit Methylalkoholat. Plattchen vom F. 47—48°. L. in organ. 
Losungsmm. — 3-Athoxy 5-p-lolylazoxim, C2HE0-(C2N„0)-C6H4-CH3. 1. Wie oben 
mit Diiithylsulfat. 2. Aus I  oder H mit Athylalkoholat. Aus A. Prismen vom F. 45°. 
Unl. in W., 1. in A. u. anderen organ. Losungsmm. — p-Tolylmetazonsaure, C9H10O3N2. 
Aus dem Oxyd des Nitrils der Oximino-p-tolylessigsaure u. 5°/0ig.^NaOH neben 3-IIydr- 
oxy-5-p-lolylazoxim u. 3-p-Tolyl-5-hydroxyazoxim. Aus W. oder A. oder einem Gemisch 
von Aceton u. Chlf. Plattchen vom F. 176—177°, unl. in Bzl. u. Lg. Slit FeCl3 kirschrote 
Farbung der wss. Lsg. Beim Erhitzen iiber den F. entstehen p-Tolunitril u. 3-p-Tolyl-
5-hydroxyazoxim. (Gazz. chim. Ital. 58. 191—96. Turin, Univ.) BENCKISER.

I. de Paolini und A. Imberti, Untersućhungen iiber Dioxime. XLVIH. (XLVH. 
vgl. vorst. Bef.) (Vgl. C. 1927. I. 2988.) Die Einw. von Hydrosylamin auf Oximino- 
cyanessigsiiureathylester verliiuft nach folgender Gleiehung:

NC • C(: NOH) ■ C02 • C2H5 + 2 NH,OH — y 
H2N-C(: NOH) • C(: NOH)• C(: NOH) ■ OH + C2H5OH.
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Durch Hydrolyse dieses von W ieland u. Hess auf anderem Wege (vgl. Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 42. [1909] 1359) erhaltenea Aviinohydroxytrioxims entsteht Aminoglyoxim- 
carbonsdure, NH2-C(: NOH)-C(: NOH)-COOH, ais dereń inneres Anhydrid das von 

Vff. aus Oximinocyanessigsaure u. Hydroxylamin dar-
- • C C : Is OH gestellte Oximinoaminoisoxazolon (nebenstehend) angesehen

N_O__CO werden kann. Die Aminoglyoximcarbonsaure existiert
scheinbar in 2 Formen, von denen die labile, bei der Hydro

lyse des Trioxims entstehende, im freien Zustande unbekannt ist, u. durch Basen in 
die gewohnliche, stabile Form umgewandelt wird.

V e r su ch e .  Aminohydroxytrioxim, C3H0O4N, (I). Aus 3 Moll. in CH3OH gel. 
Hydrozylamin u. 1 Mol Oximinocyanessigsaureatliylester. Nach einigen Tagen Zusatz 
von alkoh. konz. Ammoniaklsg. Amorpher Nd. des NH4-Salzes von I. Mit BaCL 
Fallung des Ba-Salzes aus den Mutterlaugen. — Chlorhydrat von I, C3H704N4C1, Nadeln 
vom F. 156°, 11. in W., wl. in CH3OH u. A. Mit FeCl3 kirschrote Farbung. — Tetra- 
acetyldertial, CuH 1408N4. Aus dem Ba-Salz u. einem UberschuB von Essigsaureanhydrid. 
Aus A. Prismen vom F. 179°. Unl. in W., wl. in A. u. Aceton, unl. in A., Bzl. u. Chlf.
— Oximinoaminoisoxazolon, C3H303N3. Aus dem Ammoniumsalz von I  beim Ansauern 
mit 20%ig. H,S04 u .  nachherigem, kurzem ErwiŁrmen. Aus W. orangegelbe Prismen 
vom F. 171°. L. in W., A. u. Aceton, wl. in A., unl. in Chlf., Bzl. u. Lg. — Monóbenzoyl- 
derivat, (C3H2O3N3)COC0H5. Orangefarbene Prismen vom F. 193°, Zers. LI. in Aceton, 
wl. in A.,fastunl. inW., A. u. Bzl. — Aniinoglyoximcarbonsaure, C3H504N3. Aus 1 Mol. 
in wcnig A. gel. Oximinocyanessigsaure u. 2 Moll. Hydroxylamin in methylalkoh. 
Lsg. Nach einigen Tagen Zusatz eines geringen Uberschusses von alkoh. Ammoniak. 
Nach Ansauern mit 20%ig. HC1 Nadelehen, vom F. 170° aus W. LI. in W., wl. in A., 
mit FeCl3 Rotfarbung. — NH.X-Salz, C3H304N4 • H20. Nadeln vom F. 114—115° aus
A. — Ag-Salz, C3H404N3Ag, farblose Nadelehen. (Gazz. chim. ital. 58. 196—202. 
Turin, Univ.) BENCKISER .

W. R. Orndorff und I. T. Beach, 2,7-Dimethylsulfonfltioran, 2'-Oxy-5'-methyl- 
benzoyl-2-benzólsulfonsaure u. einige ihrer Derhmte. 2.7-Dimethylsulfonfluoran. Durch 
Kondensation von 1 Mol. o-Sidfobenzoesdureanhydrid mit etwas mehr ais 2 Moll. 
p-Kresol (-f- ZnCl2) wurde nur eine Ausbeute von 20% erhalten. Di-p-kresyl-o-sulfo- 
benzoat wurde nach SchOTTEN-BaU.MAXN aus p-Kresol u. o-Sulfobenzoesaurechtorid 
in einer Ausbeute von 70% erhalten (F. 95,5°). Dieser Ester entsteht in 2 Rk.-Stufen:
1. Der Rk. des Saureehlorids mit 1 Mol. IĆresylat unter Bldg. von p-Krysylbenzoat-o- 
sulfonclihrid u. 2. durch Rk. dieser Verb. mit einem 2. Mol. des Kresylats. Bei niederen 
Tempp. biklet sieh nur das Saurechlorid C14Hn04ClS in farblosen Blattchen vom
F. 138°. Werden gleiche Mengen des Esters u. ZnCl2 (-f- HC1) auf 170° erhitzt u. Alkali 
zugesetzt, so entsteht das Na-Salz der Carbinolsulfonsaure des 2.7-Dimethylsulfon- 
fluorans in farblosen Krystallen, das beim Zufiigen von konz. HC1 zur gesatt. Lsg.
2.7-Dimethylsulfonfluoran liefert. Orangę Nadeln; yerkohlt bei ca. 250°. Die Lsg. 
in konz. H2S04 zeigt griine Fluorescenz. Da die Verb. gefiirbt ist, ist sie wahrschcinlich 
ein inneres Oxonium- oder Carboniumsalz mit o- oder p-chinoider Struktur. Ein seharfer 
Umschlag von gelb zu farblos ergibt sieh zwischen pn =  9,6 u. 10,0. Bei Zusatz starker 
NaOH-Lsg. zur wss. Lsg. des Sulfonfluorans entsteht sofort eine tiefblaue Farbę, die 
nach einigen Sekunden verblaBt. Wird das Sulfonfluoran nut NaOH geschmoizen, 
so bildet sieh 2,7-Dimethylxanłhon vom F. 142°. Wird bei 280—290° geschmoizen, 
so entsteht p-Homosalicylsdure vom F. 150°. 2,7-Dimethylsulfonfluoran absorbiert 
genau 1 Mol. HC1, aber kein NH3 u. liefert ein Bromadditionsprod. wechselnder Zus. 
Bei der Red. mit Zn-Staub in h. H20 bildet sieh das Zn-Salz der 2.7-Dimethylhydro- 
sulfofluoransdure (C21H1704S)2Zn, das beim Ansauern die unbestandige freie Saure ergibt, 
die sieh beim Stehen an der Luft wieder in das Sulfonfluoran umwandelt. — 2'-Oxy-5'- 
methylbenzoyl-2-benzólsulfonsdure C14H1205S. Aus o-Sulfobenzoesaureanhydrid, p-Kresol 
in Acetylentetrachlorid (100—105°) in Ggw. von A1C13. F. 90°. Ist unbestandig u. 
zers. sieh zum Ausgangsmaterial. Liefert beim Schmelzen mit KOH p-Homosalicyl- 
saure u. beim Erhitzen mit p-Kresol das 2,7-DimethyŁsulfonfluoran. NHt-Salz. —
2.7-Dimełhylsulfoiicoeroxonol Cj1H1904S. Aus dem Sulfonfluoran beim Erhitzen mit
konz. H 2S04 (200°). Lost sieh in Sauren mit roter Farbę. — AuBerdem wurde das 
Na- u. Ba-Salz sowie der Mełhylester des 2,7-Dimethylsulfonfluorans hergestellt, die 
sieh von der Carbinolsulfonsaureform des Fluorans ableiten u. farblos sind. (Journ. 
Amer. ehem. Soc. 50. 1416—21. Ithaca [N. Y.], Univ.) K ik d s c h e r .
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W. Dilthey und H. Wiibken., Zur Kenntnis der Spiropyrane. (Heieropolare 
Kohlenstoffverbindungen. VI.) (V. vgl. C. 1928. I. 915.) Die glichzeitig von 3 Seiten 
(L o e w e n b e in  u. K a t z ,  C. 1926. II. 1041; D ic k in s o n  u. H e i lb r o n ,  C. 1927.1 .1832; 
ferner 4. Mitt.) aufgefundene Tatsache, daB die farblosen Spirodinaphihopyrane (I.) 
beim Erhitzen in Losungsmm. tiefe Farbo zeigen, welehe beim Abkiihlen wieder ver- 
schwindet, ist von D i l t h e y  u. W iz in g e r  (3. Mitt.) mit inoider Dissoziation erklart 
worden. Diesor Auffassung schlieBen sich neuerdings auch DlCKIKBON u. H e i lb r o n  
(C. 1927. II. 2058) an, finden aber, daB nur solche Spiropyrane die Farbrk. geben, 
in denen dio 3-Stellung eines Naphthopyranringes unsubstituiert ist. Sollte dieser 
Befund eine Stiitze fiir die ionoide Hypothese bilden, so war zu zeigen, daB er 1. mit 
der Salzbildungsfahigkeit der Spiropyrane mit Sauren (naeh II.) parallel geht, 2. nicht 
prinzipieller Natur ist. Beides trifft zu. Substitution in 3 u. 3' vermindert die Tendenz 
zur Salzbldg., u. zwar oft derart, daB die Salze nicht faBbar sind, wie schon D e c k e r  

(L ie b ig s  Ann. 364 [1908], 1) am 3,3'-Diathylspirodibenzopyran beobachtet hat. 
Gleichzeitig macht sich eine hypsochrome Wrkg. geltend, indem die Salze nur noch 
violettrot bis orangerot (sonst tiefblau) gefarbt sind. Es ist danach klar, daB die beim 
Erhitzen solcher schwach bas. Moll. in indifferenten Medien gebildeten intramole- 
lcularen Salze farblos sein mussen. — Bzgl. des zweiten Punktes fanden Vff. ein tJber- 
gangsglied in dem schon von DlCKINSON u. H e i lb r o n  beschriebeńen 3,3' -Trimethylen- 
spirodinaphthopyran, dessen Salze nur violett, aber noch faBbar sind. In den ubliohen 
Lósimgsmm. zeigt es keine Farbung, weil darin die zur Ionisation erforderliche Temp. 
nicht erreicht wird, aber in sd. Diplienylather (250°) tritt deutliche Violettfarbung 
auf, die beim Erkalten wieder verschwindet. Die 3,3'-Disubstitution erzeugt also 
nur einon graduellen, keinen prinzipiellen Unterschied. — Die nur violette Lsg. des
3-Amylspirodinaphthopyrans in sd. Pyridin wird auf Zusatz von etwas W. tiefblau, 
was ebenfalls fiir ionoide Dissoziation spricht. — C6H5 in 3 u. 3' (auch schon e ine  
Gruppe) scliwacht die Basizitat besonders stark.

Versuche.  3-Amylspirodinaphthopyran, C,0H26O2 (I., R =  C5Hn , R '=  H). 
Aus 2-Oxy-l-naphthaldehyd u. Methylhexylketon in A. -f- HCl-Gas, tiefblaues Salz 
in A. mit NH^OH zerlegen. Nadeln aus verd. Pyridin, F. 182° unter Blaufarbung. 
Perchlorat, C^H^OgCl, tiefblaue, messinggliinzende Nadeln, F. 256°. Gibt mit sd. 
Acetanhydrid das Perchlorat der acelylierten Base, GjoH^OjCl, braune Nadeln, F. 204° 
(Zers.). — 3,3'-Trimetliylenspirodinaphthopyran, C^H^O,. Ebenso mit Cyclohexanon 
ais Hydrochlorid, C^H^OjCl, dunkelbraune Nadeln mit violettem Strich, F. unscharf 
172°. Perchlorat, C^HojÓaCl, violette Krystalle, Zers. ab 160°. Freie Verb. bildet 
Krystalle aus Bzl. (keine Fluorescenz) oder verd. Pyridin, F. 238° zu dunkler Schmelze. 
H 2S04-Lsg. orangerot (saures Salz), mit A. violett (neutrales Salz). Lsg. in Eg. farblos, 
in Trichloressigsaure violett. Pikrat braunyiolett (aus Bzl. + PAe.), zerfallt beim 
Kochen. — 3,3'-Dimethylspirodinaphthopyran, C^HouOo. Mit Diathylketon in Eg., 
naeh 6 Tagen viel A. u. wenig W. zugeben, Filtrat mit W. u. NaOH waschen. Krystalle 
aus Bzl., F. 237—238°. Lsg. in H2S04 orangefarbig, mit A. róter, in Trichloressig
saure braunrot. Pikrat unbestandig. Keine Farbung in h. Lsgg. — 3,3'-Diphenyl- 
spirodinaphthopyran, C^H^Oo. Mit Dibenzylketon u. uberschiissigem Aldehyd wie 
vorst. Krystalle aus Bzl., F. 247—248°. Lsg. in H„S04 braunrot, dann heller u. fluores- 
cicrend, in Trichloressigsaure dichroit. griinrot. Pikrat nicht erhaltlich. KeineFarbung 
in h. Lsgg. — 2-Benzyl-3-phenylnaphthopyryliumperchlorat, C26H10O5Cl (HI.). Ebenso 
aus 1 Mol. Aldehyd u. 2 Moll. Keton in Ggw. von HC104. Krystallin., dunkelbraun, 
granatglanzend, gelber Strich, F. unscharf 212—214°. — 2-Benzal-3-phenyl-5,6-benzo- 
chroinan, C29H180 (IV.). Aus yorigem durch kurzes Kochen mit A. Orangerote Nadeln 
aus verd. Pyridin, F. 146°. H2S04-Lsg. orangerot, grim fluorescierend. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 963—68. Bonn, Univ.) Lindenbaum.

Erich Benary und Gustav Adolf Bitter, Ober die Eintcirkuiuj von Ameisen- 
sdureester auf Dibenzylketon. Bei der Kondensation von Dibenzylketon mit Ameisen- 
saureester in Ggw. von Na-Athylat setzt sich teilweise die eine Methylengruppe des
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Ketons unter Bldg. einer Monooxymethylenverb. um, teilweise tritt aueh die zweite 
Methylengruppe in Rk., u. es bildet sich unter Wasseraustritt /3,/J'-Diphenylpyron. 
Dieser Rk.-Verlauf stellt gewissermaBen die Umkehrung der von WlLLSTATTER u. 
Ptjmmerer (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 1461) durchgefuhrten Aufspaltung 
des Pyrons zum Bis-oxymethylenaceton vor. Das Yorhandensein des Dinatriumsalzes 
der Bis-oxymethylenverb. ergab sich aus dem bei der Umsetzung mit Anilin-Hydro- 
chlorid entstehenden Dianilid.

V e r su ch e .  f},f)'-DipheńyUpyron, C1;H1202, aus Dibenzylketon u. Ameisen- 
saureathylester in Ggw. von Na-Athylat. Aus A. weiBe, glanzende Blattcr. Aus Bzl. 
Nadeln, F. 186—187°. — /S,/3'-Diphenylpyron ist viel bestandiger gegen Aufspaltung 
ais das Pyron selbst. Beim Erhitzen mit Ammoniumacetat zum Sieden bildet sich 

-Diphenyl-y-pyridon (f3,p'-Diphenyl-y-oxy-pyridin), C17HI3ON. Aus Eg. yierseitige, 
zu Biischeln vereinigtc Krystalle, F. 376° unter vorheriger Braunung. Durch Red. 
mit Na u. A. entsteht ji,fi'-Diphcnyl-y-oxij-piperidin, C17H19ON, in geringer Ausbeute. 
Aus A. weiBe Nadeln, F. etwa 310°, von 290° ab starkę Braunung. — Durch Red. des 
/?,/J'-Djphenyl-y-pyridons mit Zinkstaub im Wasserstoffstrom entsteht P,f}'-Diphenyl- 
pyridin, C17H13N. Aus Bzl. weiBe Prismen, F. 193—194°. — Pikrat, F. 276°. — Bis- 
oxymelliylen-dibenzylkeion-dianilid, C29H21ON2, aus dem rohen, bei der Herst. des 
/?,/3'-Diphenylpyrons gewonnenen Na-Salz mit Anilin-Hydrochlorid. Aus h. A. weiehe, 
orangegelbe Nadeln, F. 165—166°. Das Mono-oxymethylm-dibenzylkelon entsteht, wenn 
bei der Kondensation je 1 Mol der Komponenten yerwendet wird. Ziihes gelbes Ol. 
Mit Phenylhydrazin gibt dieses l,4-Diphenyl-3- oder -5-benzyl-pyrazol, C22HleN2. Aus
A. weiche zu Biischeln vereinigte Nadeln, F. 128°. — Didthylketon ergab, unter den 
gleichen Bedingungen mit Ameisensaureester kondensiert, die schon bekannte (vgl. 
Claisen u .  Meyerowitz, Ber. Dtscli. chem. Ges. 22 [1889], 3273; v. Auwers, 
LlEBIGs Ann. 415 [1918]. 212) Monooxymetliylmverb. des Dialhylketons. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 1057—60.) F iedler.

William Ogilvy Kermack und Robert Henry Slater, Synthesen in der Indolreihe.
III. Die Theorie der Bildunrj von Anhydroniumbasen und die Konslitulicm der Metliyl- 
sulfate sowie einige Beobachlungen iiber die Fluorescenz des 5,6-Benz-4-carbolins und seiner 
Deriuate. (II. vgl. C. 1928. I. 1420.) Der Beweis fiir die Anschauung, daB die aus dem 
Harminmethylsulfat (I) mit Alkali zugangliche Anhydroniumbase (H; R' =  OCH3, 
R " =  CH3, R '" =  CH3) ein Deriv. des 4-Pseudocarbolins ist (H; R' =  R " =  R '" =  H) 
wurde in der Weise gefulirt, daB sich das Propylchlorid (Chlorpropylat) des Methyl- 
harmins (HI; R' =  Propyl, R " =  CH3) ais nicht ident. mit dem Methylchlorid des 
Propylharmins (HI; R' =  CH3, R " =  Propyl) erwies. Um diesen indirekten Beweis 
durch einen direkten zu ersetzen, untersuchen Vff. das 5,6-Benz-4-carbolin (V; R' =  
R " =  H) u. l-Methyl-5,6-benz-4-carbolin (V; R' =  CH3, R " =  H). Nach der Hypothese 
miiBte die Anhydroniumbase aus 5,6-Benz-4-carbolinmethylsulfat (VI; R' =  R " =  H, 
R "' =  CH3) ein Deriv. des 4-Pseu(U>carbolins sein. (H; R ' =  R " =  R '" =  H) u. die 
Konst. VH (R' =  H, R " =  CH3) besitzen. Das Methylsulfat dieser Anhydroniumbase 
miiBte mit l-Methyl-5,6-benz-4-carbolinmethylsulfat ident. sein u. die Konst. VI (R' =  
R '" =  CH3, R " =  H) besitzen. Dieses ist in der Tat der Fali. Die Anhydroniumbase u. 
ihr Methylsulfat sind deshalb ais 4-3Iełhyl-5,6-benz-4-pseudocarbolin u. 1,4-Dimethyl-
5,6-benz-4-carboliniummethylsulfal zu bezeichnen. Zur Bestiitigung des Beweises wurde
3-Methyl-5,G-bmz-4-carbolinmethylsuljal (VI; R '=  H, R " =  R " '=  CH3) in das 3,4-
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Dimethyl-5,6-benz-4-psevdocarbolin (VII; R' =  R " =  CH3) ubergefuhrt; diese Anhydro- 
niumbase reagiert mit Dimethylsulfat zum l,3,4-Trimethyl-5,6-benz-4-carboliniummethyl- 
sjdfal (VI; R' =  R" =  R "' =  CH3), welches mit dem Methylsulfat aus 1,3-Dimethyl-
5.6-benz-4-carbolin ident. ist. Das hierzu benutzte Bzl. u. Dimethylsulfat miissen 
vollkommen wasserfrei u. neutral sein, da sonst hauptsachlieh l,3-Dimethyl-5,6-benz-
4-carbolinium-methylsulfal entsteht. Eine groBc Anzahl von Deriw. des 5,6-Benz-
4-earbolins wurden auf ihre Fluorescenz hin untersucht u. einige RegelmaBigkeiten 
festgestellt (siehe Tabelle im Original).

V e r s u e h e. Aus 5,6-Benz-carbolin u. Dimethylsulfat in troeknem Bzl. 30 Mn. 
auf dem Wasserbad 5,6-Benz-4-carbolinmełhylsulfat, 2 C17H1604N2S, CH3OH, aus Methyl- 
alkohol gelbe Nadeln vom F. 235°. Hieraus mit NH3 4-Methyl-5~6-benz-4-pseudocarbolin, 
CicH^Nn, aus W. Yerfarbung bei 190°, F. 205°. l,4-Di>nethyl-5,6-bcnz-4-carbolinium- 
methylsulfał, C18H 1804N2S, F. 300°. Aus 3,o-Aminophenyl-l-methylindol nach K e rm a c k  
u. S la t e r ( 1. c.) l-Methyl-5,6-bmz-4-carbolin, C16H12N,, aus Lg. rosa Nadeln vomF. 142°;
3-JIethyl-5,6-beiiz-4-carbolinmelJiylsvlfal, ClsHi804N2Ś, F. 270° u. hieraus mit NH3
3.4-Dimelh ijl-5,(i-benz-4-pseiidocarbolin, C17H,.jN2, aus W. Verfarbung bei 200°, F. 225G.
1.3.4-Trimethyl-5,6-benz-4-carboliniummethylsulfal, C19H20O4N2S, F. 292° u. 3-Alhyl-
5.6-benz-4-carbolinmethylsulJat, C13H2(l04N2S, F. 250°. (Journ. chem. Soc., London
1928. 789—97. Edinburg, Royal Coli. of Pliysicians.) T aube .

Andre Meyer, Ober die Kondensalionsprodukle des Homophthalimids mit aro- 
malischen Aldehyden. Homophthalimid ist in seiner Struktur dem y-Oxycarbostyril 
(Methylenform), Oxindol, der Barbitursaure usw. yergleichbar. Wahrend aber >’-Oxy- 
earbostyril mit aromat. Aldehyden sehr langsam u. schwer reagiert, also wohl haupt- 
sachlieh in der Form des 2,4-Dioxychinolins auftritt, kondensiert sich Homophthal- 
imid mit jenen Aldehyden in A. oder Eg. unter der Wrkg. von NH(C2H5), oder HC1 
leicht zu Verbb. vom Typus I. Diese sind gelb bis rot gefarbt u. also den Isoińdogeniden 
aus Oxindol yergleichbar. Zu dem sehon bekannten Benzylidenderiy. hat Vf. folgende 
neuen Verbb. dargestellt: p-ToluyUdenhomophtlialimid, C1-H13Ô N', tiefgelbe Nadeln,

i. c6H4< C(:CH-Ar)-?° n . ? ‘H‘- ? :CH> c 6h 4
CO------ NH CO-NH-C=N b ł

F. 199°. H„SO.rLsg. granatrot. Mit SnCl4 gelber Nd. — Cinnamylidenderiy., CiSH]302N, 
orangegelbe Krystalle, F. 223°. H2S04-Lsg. yiolett. Mit SnCl4 orangefarbiger Nd. — 
o-, vi- u. p-Nitrobenzylidenderw., C16H10O4N2, mehr oder weniger tiefgelbe Nadeln, 
FF. 236, 273 u. 263°. — Furfurylidenderiv., Ci4H903N, kastanienbraune, griinglanzende 
Nadeln, F. 210°, sublimierbar. H„SO.rLsg. rot. — Iso- u.Terephl)ialylidenderiv., 
CH0-C6H4-CH: C9H502N, heli- u. tiefgelbe Nadeln, FF. 292 u. 297—298°. H2S04- 
Lsgg. orangefarbig u. rot. -— o- u. p-Oxybenzylidenderiv., C1GHnO-N, hellgelbe Nadeln 
u. tieforangefarbige Krystalle, FF. 215 u. 238°. — o-, m- u. p-Methoxybenzylidenderiv., 
C17H 1303N, heli- bis orangegelbe Nadeln, FF. 176, 176 u. 195°. — o-Va?iillylideJideriv., 
C17H 1304N, gelbe Nadeln, F. 211°. — Vanillylidenderiv., C1;H 1304N, bildet 2 wahr- 
scheinlich stereoisomere Formen, orangefarbig, F. 178—180°, u. gelb, F. gegen 165°, 
letztere durch Erhitzen in erstere iibergehend. — Piperonylidenderiv., C17Hu04N, 
tiefgelb, F. 218—219°. — p-Dimethylaminobenzylidenderiv., Cl8H1602N2, diehroit. rote 
Krystalle, F. 195°. Farbt Wolle u. Seide orangefarbig. — .Alit o-Aminobenzaldehyd 
entsteht das kiirzlieli von HAWOBTH u . PlłTK (C. 1927. II. 2400) beschriebene Kaph- 
ihyridinderiv. CleH10ON2 (II.). (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1214—16.) Lb.

Isidor Greenwald, Rote Verbindungen aus Barbitursaure, Pikrinsaure und 
Nalrium- oder Bleiliydroxyd. Dox (C. 1925. I. 973) hat auf die rote Farbung beim 
Misehen yon Lsgg. der Barbitursaure, Pikrinsaure u. NaOH hingewiesen u. glaubte, 
daB sich dabei Pikraminsaure bildet. Nach den Beobachtungen des Vfs. entsteht 
aber keine Farbung, wenn Barbitursaurelsgg. mit 2,4-Dinilrophenol oder 2,6-Dinitro- 
phenól u. NaOH behandelt werden. Mit Trinilro-m-kresol u. Alkali gibt Barbitursaure 
eine sich langsam entwickelnde Orangefarbung. Lsgg. yon Barbitursaure wurden mit 
ca. 1,25 Aąuiyalenten an Pikrinsaure u. einem betrachtlichen OberschuB an NaOH 
yersetzt. Nach wechselnden Intcryallen wurden die Mischungen mit Eg. angesauert u. 
der Pikrinsaurcgeh. durch Fallung mit Nitron bestimmt. Es ergab sich, daB der Verlust 
an Pikrinsaure nur sehr gering war u. innerlialb der ersten 15 Minuten ganz yemaeh- 
lassigt werden konnte. Die Tiefe der Farbung des Rk.-Gemischs erreichte aber in 
ca. 15 Minuten ihr Maximum, worauf sie sich langsam yerminderte. Wurden die Ver- 
haltnisse der Barbitur- u. Pikrinsaure gewechselt, so bewirkte eine Erhóhung der Konz.
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der Barbitur- wio der Pikrinsaure eine Vertiefung der Fiirbung. Weiterhin wurde 
gefunden, dafi die maximale Fiirbung unter den angewendeten Bedingungen melir 
ais die fiinffaehe Menge des Alkalis benótigt ais fiir die Bldg. yon Na-Pikrat u. Di-Na- 
Barbiturat erforderlich ist. Wird HC1 zu einer konz. Lsg. yon Barbitur-, Pikrinsaure u. 
NaOH gegeben, so wird keine solcho rote Verb. erhalten ais wie bei iihnlichen Mi- 
sehungen mit Kreatinin an Stelle der Barbitursaure. Der gelbe Nd. seheint aus Bar
bitur- u. Pikrinsaure zu bestehen. Wird hingegen das alkal. Rk.-Gemisch in das 
5faehe Vol. von 95%ig. A. gegeben, so entsteht ein roter Nd. Er seheint sich um eine 
Yerb. von 3 Moll. Barbitursaure, 2 Moll. Pikrinsaure, 9 Moll. NaOH u. 1 oder 2 Mol HJO 
zu handeln, wie aus der Analyse herrorgeht. Die Zus. des Nd. war dieselbe, ob Mi- 
schungen mit 1 oder 2 Moll. Barbitursaure fiir 1 Mol Pikrinsaure angewendet wurden. 
Wurde hingegen aus yerdiinnteren Lsgg. gefallt, so enthielt der Nd. mehr Pikrinsaure, 
mehr Stickstoff, der nicht der Pikrinsaure zuzuschreibcil war, u. weniger Na ais bei 
Priiparaten aus konzentrierteren Lsgg. Offensichtlich tritt in yerd. Lsgg. melir Dis- 
soziation ein u. es wird etwas Na-Pikrat u. Na-Barbiturat mit niedergeschlagen. Wurde 
eine Lsg. der roten Verb. mit bas. Pb-Acetat behandelt, so entstand ein ziegelroter 
Nd., der nach der Analyse 2 Mdl. Pikrinsaure, 3 Moll. Barbitursaure u. 11 Moll. 
Pb-Hydroxyd enthielt. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1469—74. New York City.) Kind.

J. van Alphen, l,3,4-Oxdiazine. I. Vf. stellt Deriyy. eines bisher in der Literatur 
noch nicht beschriebenen heterocycl. 6-Ringsystems, des l,3,4-Oxdiazins, dar durch 
Einw. von Oxalylchlorid auf /J-Acylphenylhydrazine. Der Bk.-Verlauf ist, wie in I 
angedeutet. Der Strukturbeweis wurde erbraeht durch Wiederaufspaltung des ge- 
bildeten Ringes durch W., NH3, Methylamin, Anilin, Hydrazin u. A., wodurch Oxal- 
saure, bzw. Oxamid, Dialkyloxamide u. -hydrazine u. das /?-Acylphenylhydrazin zuriick- 
gebildet werden. A. óffnet den Ring zwisehen 1 u. 6. Auch die Analogie zwisehen Oxalyl-
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chlorid u. Phosgen, aus welchem F r e u n d  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 2456. 
23 [1890]. 2821. 24 [1891]. 4178. 26 [1893], 2869) mit /J-Acetylphenylhydrazin das 
entsprechende Furodiazolderiv. erhielt, wird ais Konstitutionsbeweis herangezogen. — 
A--2-Methyl-4:-phenyl-5,()-diketo-oxdiazin-(l,3,4), C10H3O3N2 (ygl. I), aus Oxalylchlorid
u. /?-Acetylphenylhydrazin. Aus Bzl. blaBgelbe Nadeln, F. 141°. — Bei Einw. yon W.
entsteht Oxalsaure u. fi-Acelylphenylhydrazm. — Bei Einw. yon NH3 wird aufgespalten 
zu Oxamid u. /?-Acetylphenylhydrazin. — Methylamin liefert Dimelhyloxamid. — 
Anilin spaltet auf zu Óxalsdure-dianilid u. Hydrazin liefert Ozalyldiliydrazin, Phenyl- 
hydrazin Oxalyldiphenylhydrazin. a.-Athoxyoxalyl-f}-acetylphenylhydrazin, Ci2HI40 4N2 
(H), durch Einw. von absol. A. auf das Oxdiazin, welches zwisehen 1 u. 6 aufgespalten 
wird (ygl. I); farblose Nadeln, F. 95°. Die Struktur dieses Spaltprod. wurde durch 
Synthese bewiesen. — A2-2,4-Diphenyl-5,6-diketo-oxdiazin-(l,3,4), C15H10O3N2 (HI), aus 
Oxalylchlorid u. /J-Benzoylphenylhydrazin. Aus Bzl. blaBgelbe Krystalle, F. nicht 
scharf 175°. Die Aufspaltung der Verb. durch W., Anilin, Phenylhydrazin erfolgt 
etwas langsamer ais bei I, ebenso durch A., hierbei entsteht a-Athoxyoxalyl-p-benzoyl- 
phenylhydrazin, Ci7H1604N2, farblose Nadeln, F. 154°. Die Athoxyoxalylgruppe kann 
auch hier, wie bei II abgespalten werden durch NH3, unter Bldg. yon Oxamid, oder 
Hydrazin unter Bldg. yon Oxalyldihydrazin. A2-2-Diphenylmelhyl-4-phenyl-5,6-dikeio- 
oxdiazin-(l,3,4), C22H1603N2 (IY), aus Oxalylchlorid u. /ś-Diphenylacetylphenylhydrazin. 
Aus Bzl.-PAe. farblose Nadeln, F. 167—168°. Die Aufspaltung erfolgt analog den 
beiden anderen Oxdiazinen. — Beim Kochen mit absol. A. entsteht a.-Athoxyoxalyl- 
p-diphenylacełylphenylhydrazin, C24H2204N2. Farblose Nadeln, F. 189°. — fi-Diphenyl-
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acetylphenylliydirazin wurde nach vax Alphen, (C. 1925.1. 80) aus Diphenylketen u. 
Penylhydrazin erhalten. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 673—82, Leiden, Univ.) FlED.

J. Bougault und L. Daniel, Ober Mercaptooxytriazine. (Vgl. C. 1928- I. 1194.) 
Vff. beyorzugen jetzt fiir die Mercaptoozytriazine nebenst. tautomere Formel, welche 
den meisten Rkk. derselben besser entspricht, besonders der ausgesproehenen Aciditat
u. der Zers. der Monoather durch Alkalien unter Abspaltimg von Mercaptanen. — 
P p po I nl Gegensatz zum Brenztraubesauresemicarbazon dehydrati-

V’ '*) sicrt sich das Thiosemicarbazon in schwach alkal. Lsg. sehr leicht
N-NH-C-SH glatt zum 6-Methyl-3-mercapto-5-oxy-l,2,4-iriazin, F. 220°, zl.

in h. W., A., •wl. in A., Chlf. — Das schon 1. c. erwabnte Einw.- 
Prod. von NaOBr auf das 6-BenzyIderiy. ist jetzt erkannt worden. Die nach Zer- 
storung des tiberschiissigen NaOBr durch Bisulfit u. Fallen mit HC1 erhaltenen Kry- 
stalle sind nichts anderes ais 6-Benzyldioxylriazin. Da dieses selbst durch NaOBr źu 
C6H5-CH2-CBr2-CO-NH2 zers. wird, so muB seiner Bldg. ein noch unbekanntes Zwi- 
schenprod. zugrunde liegen, vielleicht die entsprechende Sulfonsaure. — Behandelt man 
in gleicher Weise obiges 6-Methylderiy. mit NaOBr, so entsteht das vom Brenztrauben- 
sauresemicarbazon aus nieht zugangliche, von T h ie le  u. BAYLEY (LlEBIGs Ann. 
303 [1S98]. 75) auf anderem Wege dargestellte 6-Meihyldioxyłriazin. (Coinpt. rend. 
Acad. Sciences 186. 1216—18.) L ix d e x b au m .

The Svedberg und Eugen Chirnoaga, Bas Molekulargemcht des Hamocyanins. 
(Vgl. Journ. Amer. chem. Soc. 49. 2920; C, 1928. I. 359.) Zum Studium des Mol.- 
Gew. yerwendeten die Vff. die Zentrifugalmethode, wie sie schon fiir Hamoglobin, 
Eialbumin, Phycoerythrin u. Phycocyanin angewendet wurde. Benutzt wurden Hamo- 
cyanin aus dem Blut von Helix pomatia. Es zeigte sich das unerwartete Phanomen 
einer starken Anderung seiner Diffusionskonst. mit der Konz., hinab bis zu einer be- 
stimmten unteren Grenze. Sowohl die Scdimentationsgeschwindigkeits- ais auch die 
Sedimentations-Gleichgcwichtsmethode zur Best. des Mol.-Gew. gaben in guter t)ber- 
einstimmung den Wert 5000000 ± 5% ais den wahrscheinlichsten Wert in yerd. Ifigg. 
bei pH =  4,7. Innerhalb der Grenzen der experimentellen Felher wurden alle Moll. 
einer yerd. Lsg. bei pH=4 ,7  yon gleichem Mol.-Gew. u. gleicher GroCe befunden, 
so daB dieses Protein wahrscheinlich ais ein chem. Indiyiduum zu betrachten ist. Die 
auf experimenteller Grundlage beruhende Berechnung deutet darauf hin, daB bei 
Ph=4,7 die Moll. prakt. sphar. sind u. einen Radius yon 12,l-10_?cm besitzen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1399—1411. Upsala, Schweden, Univ.) Kixdscher.

Andrew Hunter, Creatine and creatinine. New York: Longmans 1928. (2SS S.) S°. (Mono-
graphs on biochemistry.) Lw. $ 5.—.

E. Biochemie.
Jnntaro Ogawa, Sludien uber inlracelluldre Wasserstojfionenkonzentration. L Zur 

Metliodik. Die Anwendung von Indicatormethoden, das ph der Zelle durch Einbringen 
kleiner Farbstoffkomchen u. Vergleich mit Puffergemischen zu bestimmen, ist ab- 
hangig von der Methodik der Gewebebehandlung, insofem ais Gefriersehnitte meist 
viel saurere Werte geben u. in Zupfpraparaten das pn mit der Zeit saurer wird. 
(Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 76—78. Tokyo, Kaiserl. Univ. Med. Klin.) Meier.

Juntaro Ogawa, Studien iiber intracellulare Wasserstoffionenkcitzenłraiion. II. 
Unlersuchungen an Entamoeba histolyłica und Entamoeba coli. (L ygl. rorst. Ref.) Das 
Endoplasma der Entamoeba histolytica zeigt bei Ruhe ein [H+]-Konz. yon ph =
6,5—7, bei Bewegung pn =  6—6,5. Die Kemrk. ist meist alkalischer ais das Proto- 
plasma. Das Endoplasma der Entamoeba coli zeigt ein pn von 6,5—7. Der Kem 
ist meist alkalischer zwischen pn =  7,2—7,3. Einbringen der Amoben in Lsgg. yon 
Pb =  5,6—8,2 andert die Rk. des Endoplasmas nieht. (Proceed. Imp. Akad., Tokyo
4. 79—81.) Meier .'

Juntaro Ogawa, Ober die Reaktion der Gevxbe. II. Mitt. Yerhallen der IFasser- 
stoffionenkonzentralion im Gewebe bei expeńmenteller Acidosić und Alkalosis. (Ygl. 
vorst. Ref.) Bei Uramie nach Nephrektomie tritt eine erhebliche Sauerung der Ge
webe besonders auch des Gehirns (pn =  6,6—6,7) ein. Nach Injektion yon Sauren 
tritt eine Verschiebung bis pn =  6,6 ein. Nach Zufuhr von reichlich Alkali wird eine 
geringe Yerschiebung zum alkal. beobachtet. Die Organe, an denen sich die Yer-
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anderungen ara deutlichsten zeigen, sind Lcber, Niere, Lungen u. Herzmuskel. (Pro- 
ceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 82—83.) M e ie r .

Chanoz, Elektrolyse von Kwpfersulfailosungen, die durch eine tierische Membran 
gełrennt sind. An der Oberflache der organischen Scheidewand beobachtete Phanomene. 
Experimentelle Technik. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 39—41. Lyon, Lab. de phys. 
biol. dc l’Univ.) M e ie r .

Chanoz, Elektrolyse von Kupfersulfatlosungen, die durch eine tierische Membran 
getrennt sind. An der Oberflache der organischen Scheidewand beobachtete Phanomene. 
Experimentelle Befunde. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Elektrolyse von CuSO,, durch 
tier. Membran kommt es bei den Lsgg. unter VlO -n. zu einer Abnahmo des Stroms 
durch Polarisation der Membran. Dabei schliigt sich Cu in Bandom u. Punkten, zuerst 
bliiulich glanzende Belage, spiiter Nadeln von metali. Cu, niedcr. Gleichzeitig findet 
an der Membran Gasentw. statt. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 42—43.) M e ie r .

M. Clianoz, Gelatine und Kupfersulfatlosungen. In der symmetr. Fliissigkcitskette 
CuSOj/HoO/CuSO., verha.lt sich die eingeschaltete Gelatinezwischenwand wie das tier. 
Pergament (vgl. C. 1928.1. 1972). Bei wachsender Aciditat wachst aueh die Schwellung 
der Gelatine u. gelit dureh ein Minimum; dasselbe zeigt sich aueh, wenn man CuS04- 
Lsgg. wachsendc Mengen HiSO,1 zufiigt. Gelatine fiirbt sich in reinen CuS04-Lsgg. 
blau selbst noch bei Ysoo-n. oder Viooo-n- Beim Zufiigen von H2S04 entfarbt sich die 
Gelatine oder nimmt einen schwach rosa Ton an. Der elektr. Strom ruft vcrschiedene 
Phanomene hervor: die elektr. Osmose ist positiy, die elektr. Polarisation ist nicht 
betrachtlich ctc. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 695—97. Lyon, Physikal.-biolog. 
Lab. d. Univ.)_ " R e w a ld .

Carl Schlieper, Die biologische Bedeutung der Salzkonzentration der Geuusser. 
Fiir die Tatsache, daB die Salzwasscrfauna viel reicher ist ais die SuBwasscrfauna, 
versucht Vf. eine Erklarung zu geben. Das Meerwasser enthalt, je hóher sein Salzgeh. 
ist, um so mehr Monocarbonate gelost, welche in der Lage sind, die von den Tieren 
produzierte C02 aufzunehmen unter tJbergang in Bicarbonate. Dadurch wird die 
Atemtiitigkeit der Tiere bedeutend erleichtert. In Siifiwassem sind mcist Bicarbonate 
vorlianden, welelie nur wenig C02 mehr aufnehmen. Ein W. ist deshalb um so geeigneter 
zur C02-Abgabe der Organismen, je salzhaltiger dasselbe ist. Die reichen Brackwasser- 
faunen der Troperi finden in diesem Sinne ebenfalls ilire Erklarung, da durch die erbohte 
Temp. das Carbonat/Bicarbonatverhiiltnis stark zugunsten des Carbonats verschoben 
ist. Einen EinfluB auf dieses Verhaltnis hat aueh eine reiche Flora, welelie die C02 
zu ihrem Aufbau aus dem W. entnimmt. (Naturwiss. 16. 229—37.) EnSZLIX.

Handbuch der Mologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 2, Tl. 2,
H. 7. Abt. 4, Tl. 7, H. S. Abt. 6, Tl. B, 2. Halfte, H. 1. = Lfg. 258-260. Berlin, 
Wien: Urban & Schwarzenberg 1928. 4°.

Abt. 2. Physiknlische Methoden, Tl. 2, H. 7. Gustav Kogel: Die aąuimensurale Ultra- 
violett- u. riuorescenzphotograpliie. Die Methoilik zur 1'riifg. d. Lichtempfindliclikeit d. Katur- 
farbstotfe. August Laqueur: Methodik d. diagnost. u. therapeut. Anwendg. d. Elektrizitiit. 
Inhaltsverz. z. Abt. 2, Tl. 2, 1. Halfte. (S. 1970— 2150, X V II I  S.) =  lfg . 258.

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Methoden. Tl. 7. Pharmakologie, Toxikologie, 
Pharmazie. H . 8. John Gronberg: Die biolog. Torprufg. unbekannter Arzneimittel. (S. 1423 
bis 1520) = Lfg. 259. M. 5.— .

Abt. 0. Methoden d. experiraent. Psychologie. Tl. B, 2. Halfte, H. 1. = Łfg. 2G0. M. 10.— .

Ej. Enzymchemie.

S. Maximowitsch und E. Awtonomowa, Vber die Kinetik der Katalase. Nach 
eingeliender Besprechung der einschlagigen Literatur kommen Yff. zu dem Ergebnis, 
daB die katalat. Zers. von H202 zwei voneinander unabhiingige Prozesse umfaBt; 
die durch Katalase bedingte Wasserstoffsuperoxydzers. u. die Inaktivierung der Ka
talase durch H202. Die fermcntatiye Spaltung folgt dem Gesetz der monomoleku- 
laren Rk. Der Grad der Abweichung yon diesem Verlaufe ist von der Intensitat 
der Inaktivierung des Enzyms abhangig. Ais Gesamtausdruck des Prozesses ergibt 
sich die Formel:

0 s L  i
t AE — B ° A (B — Ex) ’ 

worin bedeutet: C =  Proportionalkoeffizient der durch die Katalase heryorgerufenen 
H 202-Spaltung; A =  die Anfangsmenge des H202, B =  Anfangsmengc der Katalase, 
E =  eine Konstantę. Wenn ein UberscliuB an H2"Oa yorhanden ist u. die Rk. mit der 
Yerniehtung der Katalase endigt, kann man mit der Formel:
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h
t

die Grenzmcnge des gespaltenen H202 berechnen. In gewissen Grenzen der H202- u. 
Katalasokonzz. hangt der Z)-Wcrt nicht von der ersteren ab, sondern variiert pro- 
portional der urspriinglichen Katalasemenge. Der nach der z we i ten Eormel zu be- 
reclinende Wert fiir D kann demnaeh (namentlich in Fiillen, wo die Rk. mit der Ver- 
nichtung der Katalase endigt) ais MaC fur die Katąlasenkraft dienen. (Ztschr. physiol. 
Chem. 174. 233—50. Rostow am Don, Nordkaukasus. Staatsuniv.) H esse .

Emile-F. Terroine und R. Bonnet, 'Empfindlichkeit der aktiven und inakliven 
Formen der Enzyme gegen ultraviolette Strahlen und gegen Hiłze. Anylase aus Pankreas- 
saft des Hundes u. aus dem Verdauungstrakt von Helis pomatia, sowie die Darm- 
saccharase sind crheblich empfindlicher gegen die zerstórende Wrkg. der ultrayioletten 
Strahlen, wenn die Belichtung in Ggw. von NaCl, ais wenn sie in der durch lange Dialyse 
erhaltenen inaktiyen Form erfolgt. Diese Empfindlichkeit wird bei Pepsin durch 
Zugabe von HC1 -j- NaCl beeinfluCt; das Gleiche gilt fur Lipase u. Gallensalze bzw. 
Trypsin u. Enterokinase. — Die Temperaturempfindlichkeit ist bei Pepsin u. Amylase 
fiir aktive u. inaktivc Lsgg. gleieh. Die Anderungen der Empfindlichkeit gegen 
schiidigende Einfliisse der miteinander verglichenęn» aktiven u. inaktiven Lsgg. sind 
nicht allgemein u. sind regellos. (Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 982—1000. Stras- 
bourg, Faculte des Sciences.) H esse .

B. N. Sastri, Noliz iiber eine einfache Metliode zur Konzentrierung von Enzym- 
losungen. Man kiihlt die Lsg. unter standigem Riihren unter 0° ab, impft mit einigen 
Eiskrystallcn u. saugt die konz. Lsg. mittels eines umgekehrten, mit Glaswolle ver- 
sehenen Biichnertrichters ab. Durch event. mehrfache Wiederholung kann jede ge- 
wunsclite Konz. der Lsgg. erreicht werden. Ais Beispiele werden Hefenautolysat u. 
Gerstenmalzextrakt angefuhrt. (Journ. Indian Inst. ScienceSerieA.il. 14—15.) Hs.

H. S. Raper, Die aeróben Oxydasen. Zusammenfassende Darst. der neueren 
Forschungen iiber Oxvdasen. (Physiol. Rev. 8. 245—82. Manchester, Univ.) Hesse.

G. Mangenot, U ber die cytologische Lokalisierung der Peroxydasen und Oxydasen. 
Bei Laubblattern von Elodea, Iris, Allium, Blumenblattern der Tulpe, Stengeln von 
Rieinus, Saubohne, Erbse wurden die Fermente in den Vakuolen, bei Oidium lactis
u. Endomyces Magnusii in den Chondriosomen nachgewiesen. (Compt. rend. Acad.

Frederick Bernlteim und Malcolm Dixon, Studien uber Xanthinoxydase. X. Die 
Wirkung von Licht. (IX. vgl. C. 1927. I. 904.) Die Red. von Methylenblau durch 
Xanthinoxydase wird durch Licht deutlich beschleunigt, aber nur, wenn Spuren von 
Sauerstoff zugegen sind. Setzt man die Oxvdaselsg. oder das Llethylenblau in Ggw. von
0 .2 fiir kurze Zeit dem Licht aus, so wird eine Bsschleunigung der Rk. erreicht, wahrend 
langere Bslichtungsdauer zur Enzymzerstórung fiihrt. Keine dieser Wrkgg. wird beob- 
achtet in Abwesenheit von 02. Beide Effekte beruhen auf Bldg. eines aktiven Oxy- 
dationsmittels, vermutlich eines Peroxyds, welches die Osydase oxydiert; die erste 
Oxydationsstufe bedingt ein deutliches Ansteigen der Enz}Tnwrkg., die spateren Stufen 
bewirken Enzymzerstórung. Die beiden Wrkgg. werden schon durch ganz kleine 
Mengen H202 hervorgerufen; bereits 1/1000 000-molares Peroxyd yerdoppelt die EnzjTn- 
wrkg., u. die 100-mal kleinere Menge bewirkt schon eine deutliche Beschleunigung; 
hohere H202-Konzz. zerstóren das Enzym. Die Wrkg. ist abhangig von der vorhandenen 
Oxvdasemenge; eine bestimmte Menge H202 yermag z. B. eine Enzym lsg. zu aktivieren, 
wahrend eine Lsg. geringerer Konz. gehemmt wird. Das Gleiche tritt mit Lsgg. von 
Methylenblau ein. — Die beschleunigende Wrkg. des H20., tritt auch dann ein, wenn 
das Hypoxanthin durch Aldehyd u. Methylenblau durch Nitrat ersetzt wird. In Ggw. 
von Peroxydase vermag das wahrend der aeroben Belichtung der Methylenblaulsgg. 
gebiklete Peroxyd sekundare Oxydationen (z. B. von Nitriten) zu b<5wirken. Diese 
Oxydation erfolgt nicht in Abwesenheit von Peroxydase, 02 oder Licht. (Biochemical 
Journ. 22. 113—24. Cambridge, Biochem. Lab.) Hesse.

Hans v. Euler und Sven Steflenburg, Co-Zymase in ałmenden Pflanzenorganen. 
In einer Anzahl von hoheren Pilzen (Armillaria melleus, Hygrophorus chlor., Clayaria 
cristata, Polyporus ungulatus, Lactarius rufus), sowie in Blattern griiner Pflanzen 
(Vicia faba, Yaccinium vitis idea) wurde Cozymase mittels der -Methode der Mikro-

Sciences 186. 710—12.) H e s s e .
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garung an ausgewaschener Trockenhefe naehgewiesen. Diese ist fiir den anaeroben 
Teil der Kohlenhydratveratmung unentbehrlich. Neben der Co-Zymaso kommt in 
den genannten pflanzlichen Materialien eine Substanz (oder eine Substanzgruppe) vor, 
welehe dio Wrkg. des Zymasesystems hemmt. Diese Substanz ist thermolabil u. durch 
Kollodium dialysierbar, wodurch sie sich scharf yon dem Hemmungskórper des Kohlen- 
liydratabbaues im Muskel unterseheidet. — Im Fruchtfleisch von Apfeln ist der Gehalt 
an Co-Zymaso sehr gering, oder die Wrkg. der Co-Zymase ist durch Hemmungsstoffe 
der genannten Art aufgehoben. Da das Apfelfleisch stark atmet (02 yerbraucht, u. 
zwar pro lg  Trockengewicht 0,175 ccm Oj/Stde.), liegt die Annahme nalie, daB die 
beobachtete Atmung weniger auf Kosten von Zuckerarten, ais von anderen Stoffen, 
otwa von Pflanzensauren, yerlauft. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 38—51. Stockholm, 
Univ.) ’ H esse .

M. Sreenivasaya und B. N. Sastri, Beitrage zum Studium der Spikekrankheit 
des Scmdelbaumes (Santalum album, Lim.). Teill. Diastatische Wirhung der Blatter. 
Der Vergleich von gesunden u. kranken Blattern zeigt, daB entsprechend der Ansicht 
yon C o le m a n  (Spiko Disease of Sandał, 1917) die kranken Blatter in chem. Zus. u. 
in Hinsicht auf Diastasegehalt jungen Blattern entspreehen; der Diastasegehalt der 
kranken Blatter ist ebensogroB wie der der Yegetationspunkte von gesundem Sandel- 
baum. (Journ. Indian Inst. Science. Serie A. 11. 23—29. Bangalore, Indian Inst. 
of Science.) HESSE.

Wolfgang Grassmann und- Hanns Dyckerhoff, Ober die Wirkungsweise der 
Hefepolypeptidase. X. Abhandlung uber Pflanzcnproteasen in der von R. Willstdtter 
und Mitarbeilern begonnenen Untersuchungsreihe. (IX. vgl. C. 1927. II. 1154.) Unter- 
sucht wurde die Angriffsweise der Hefepolypeptidase bei der Hydrolyse einfacher 
Tri- u. Tetrapeptide u. die Verwendbarkeit dieses Enzyms fiir die stufenweise Hydro
lyse einfacher Polypeptide. Bei Hydrolyse von Tripeptiden durch Polypeptidaso 
kommt die Hydrolyse naeh Abspaltung von 1 Mol. Aminosaure scharf zum Stillstand. 
Die bereits yon A b d e r t ia ld e n  (Ztschr. physiol. Chem. 81 [1912]. 1) auf Grund der 
Andorung des opt. Drchungsyermogens untersuchte Frage, welehe der beidon end- 
stilndigen Aminosauren dabei abgespalten wird, wird unter Beriicksichtigung allor 
auBeren Einfliissc u. Isolierung der gebildeten Abbauprodd. in Ubereinstimmung mit 
A b d e r i ia ld e n  dahin entschieden, daB stets die dio freie Aminogruppe tragende 
Aminosaure abgespalten wird. Es wird also z. B. Leucylglycylglycin in Leuein u. 
Glycylglycin gespalten. Dieser Angriffsweise entspricht auch, daB die Peptidderiyy. 
mit substituierter Aminogruppe (z. B. Benzoyldiglycylglycin oder das durch Pankreas- 
trypsin spaltbare /J-Naphthalinsulfoglycyltyrosin) durch die Polypeptidase nicht ge
spalten werden. — Tetrapeptide (z. B. Leucyldiglycylglycin u. Triglycylglycin) werden 
entsprechend unter Abspaltung der endstandigen Aminosaure von Leuein bzw. Glyko- 
koll angegriffen. In der yorangehenden Mitt. war die auch jetzt wieder bestatigte Tat- 
sache, daB die Hydrolyse von Leucyldiglycylglycin scharf naeh Lsg. einer Peptid- 
bindung zum Stillstand kommt, dahin erkliirt worden, daB Spaltung des Tetrapeptids 
in 2 Moll. Dipeptid erfolgt. Neuere Verss. haben gezeigt, daB auch hier Abspaltung 
einer endstandigen Aminosaure erfolgt, daB aber die freie Aminosaure (1-Leucin) in 
der in Frage kommenden Konz. die Spaltung des an sich nur schwer angreifbaren 
Tripeptids Diglycylglycin so stark hemmt, daB in der damals eingehaltenen Beob- 
achtungszeit dio naeh sehr langer Dauer der Einw. auch unter diesen Bedingungen 
erfolgende Spaltung des Tripeptids nicht beobachtet wurde. — Nachdem die Spaltung 
von Leucylglycylglycin u. von Leucyldiglycylglycin in scharfem Gegensatze zur Spal
tung des Diglycylglycins durch Leuein in gleicher Konz. nicht oder nur sehr wenig 
beeinfluBt wird, diirften die Beobachtungen so zu erklaren sein, daB die Affinitat des 
Enzyms zum Diglycylglycin weit geringer ist ais diejenige zu den gepriiften leucin- 
haltigen Peptiden. Vff. halten es fiir wahrscheinlich, daB geringe Enzymaffinitat ais 
eine allgemeine Eig. der ausschlieBlich aus Glycinresten aufgebauten Peptide gelten 
kann, wahrend die Zerfallsgeschwindigkeit ihrer Enzym-Substratkomplexe durchaus 
nicht gering zu sein braucht. — Die Gewinnung dipeptidasefreier Praparate der Hefe
polypeptidase wird erreicht durch Vornahme der Autolyse in Ggw. yon CHC13 bei 
deutlieh alkal. Rk., durch welehe die Dipeptidase zerstort wird. Die bei der alkal. Rk. 
in den Autolysaten yerbleibenden gróBeren Mengen Begleitstoffe werden entfernt, 
indem man Trypsin u. Polypeptidase durch Ansauern zusammen mit Proteinsubstanzen 
niedersehlagt u. durch 24-std. Dialyse der in wenig NH3 gel. Fiillung gegen rasch 
flicBendes W. die Proteinsubstanzen abbaut u. die Abbauprodd. gleiehzeitig entfernt.
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—- Die Spaltung des Leucylglycylglycins erfolgt (ebenso wie die friiher untersuchte 
Spaltung von Alanylglycylglyoin) optimal bei pH =  7,0 (40°). (Ztsehr. physiol. Chem. 
175. 18—37. Miinehen, Lab. Akad. d. Wiss.) HESSE.

Wolfgang GraCmann und Hanns Dyckerhofi, t)ber die Spezifitat der Hefe- 
peptidasen. X I. Abhandlung iiber Pflanzenproteasen in der von R. Willstdtter und Mit- 
arbeitern begonnenen Untersuclmngsreihe. (X. vgl. vorst. Ref.) Nach den Ergebnissen 
der friiheren Arbeiten des Vfs. sind in der Hefc drei proteolyt. Fermente, namlich 
eine Dipeptidase, eine Polypeptidase u. eine eigentlichc Protease vorhanden. Bei den 
Verss. zur Unterscheidung von Dipeptidase u. Polypeptidase nach ihren Substraten 
ergab sich folgender Satz: Die Nachbarstellung einer freien Carbosylgruppe zur Peptid- 
bindung verhindert den Angriff der Polypeptidase. Fiir die Spezifitat der beiden 
Peptidasen u. yersuchsweise auch fiir Darmerepsin wńrd folgendes Schema gegeben:

Nachbarstellung einer freien 
NHj-Gruppe COOH-Gruppe

Hefedipeptidase..................nótig notig
Hefepolypeptidase.............. nótig hindert
Darmerepsin..................... nótig entbehrlich u. gleichgiiltig

Experimentelle Beweise fiir diese Auffassung ergeben folgende Beobachtungen. 
In allen Fallen wurden Dipeptide ausschlicBlich von der Dipeptidase, hóhere Peptide 
ausschlieBlieh von der Polypeptidase gespalten. Untersueht wnrden die Ester der 
Amidę der Dipeptide (zu denen auch Tripeptide u. hóhere Polypeptide zu zahlen sind), 
decarboxyliertc Dipeptide u. Dipeptide yom Typus der Glycyl-[/3-aminobuttersaure], 
in denen die COOH-Gruppe zwar erhalten ist, aber hinsichtlieh ihrer Stellung zur 
Peptidbindung yerandert ist. Die Dipeptide sind beim Wirkungsoptimum der Di
peptidase unbestiindig, scheiden also aus der Unters. aus. Die untersuchten Vertreter 
der drei anderen Klassen sind gegen proteolyt. einheitliche Hefedipeptidase ausnahmslos 
resistent, wahrend vom Darmerepsin die deearboxylierten u. die amidierten Dipeptide 
(einschlieBlich hóhere Polypeptide) rasch zerlegt werden. Die Polypeptidase wirkt auf 
Tri- u. Tetrapeptide so, daB die dem Aminoende der Peptidkette benachbarte Peptid
bindung der Hydrolyse anheimfallt; damit iibereinstimmend wird Benzoyldiglycyl- 
glycin nicht gespalten. Auch die Ester der Dipeptide werden von der Polypeptidase 
gespalten. Yeresterung, Amidierung u. Verlangerung der Peptidkette an der Carbosyl
gruppe (d. li. tJberfuhrung in Tripcptid) yerwandeln also ein Dipeptid aus einem Substrat 
der Dipeptidase in ein solches der Polypeptidase um. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 656 
bis 670. Miinehen, Akad. d. Wiss.) H esse .

B. N. Sastri und Roland V. Norris, Siudien iiber Saccliarase (Invertase). I. Her- 
stellung und Reinigung des Enzyms. Ais Ausgangsmaterial dienten Autolysate yon 
Brauereihefe. Hierzu wurden 501bs. Hefe dreimal mit W. gewaschen; dies gelingt am 
besten unter kriiftigem Riihren u. Zusatz von etwas Takadiastase. Die Hefe wird dann 
mit der 20-fachen Menge W. u. 500 ccm Toluol bei Zimmertemp. autolysiert, wobei 
nach 34 Tagen Zeitwert 430 Min. erreicht wird. Durch Kaolin (mit HC1 gereinigt) 
wurden erhebliche Mengen von EiweiBkórpern adsorbiert, ohne daB wesentliche Ver- 
luste an Enzym eintreten (Zeitwert 390). Durch Zusatz von gepulyertem (NHj)2S04 
(400 g auf 600 ccm FI.) unter Schutteln auf der Maschine u. Stehenlassen fiir 30 Stdn. 
wird die gesamte Enzymmenge niedergeschlagen. Durch Extrahieren des Nd. mit 
kleinen Mengen W. wird ein die gesamte Enzymmenge enthaltendes Extrakt erhalten 
(Zeitwert 51,5 Min.), das durch Dialyse auf Zeitwert 3,07 gebracht werden kann. Durch 
Adsorption an Al(OH)3, Elution mit sek. Phosphat u. Filtration durch Kieselgur, sowie 
nochmalige Dialyse wird die Lsg. auf Zeitwert 0,80, 0,91 bzw. 1,10 gebracht, wahrend 
die besten Praparate von WlLLSTATTER Zeitwert 0,2 aufwiesen. Die farblosen Priipa- 
rate (7,19% der Hefe) sind geruchlos, frei von Hefegummi, geben nicht die Rk. von 
MOLISCH oder Rk. von MlLLON; dagegen zeigen sie ganz schwache Biuretrk., sowie 
Xanthoproteinrk. Die Praparate sind frei von Maltase, Oxydase, Reduktase u. anderen 
Hefeenzymen. (Journ. Indian Inst. Science. Serie A. 11. 1—13. Bangalore, Indian 
Inst. of Science.) HESSE.

Stanislaus John Przylecki und Hedwiga Niedzwiecka, Struktur und Enzym- 
reaktionen. III. Das System Połysaccharid-Amyłase-Protein. (II. vgl. C. 1928. I. 812.) 
In dem System Polysaccharid-Amylase-Protein ist die Geschwindigkeit der Starke- 
spaltung lediglich durch die Konz. des nichtadsorbierten Substrats geregelt. Nicht- 
koaguliertes EiweiB (ais Sol) wirkt im obigen System nicht yerzógernd auf die Hydro
lyse. Die Verzógerung der Rk. hangt vom Dispersionsgrad des adsorbierten Enzyms
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ab. Dies kann entweder auf Nichtadsorption von Enzym oder Substrat, oder von 
beiden durch Proteinsole beruhen; auch kann Adsorption stattfindcn, ohne daB stets 
die Rk. gehemmt wird. — Adsorption der Amylase an Protein ist oline EinfluB auf 
die Aktmtat, wahrend die Wrkg. von Alkoholen ausschlieBlieh auf Elution des Poly- 
saccharids begrenzt ist. — Die Bedeutung dieser Feststellungen wird ausfuhrlich er- 
ortert, was im Original nachgelesen werden muB. (Biochemical Journ. 22. 34—42. 
Warschau, U niv.) H esse .

B. N. Sastri und M. Sreenivasaya, Mikromethode zur Bestitnmung der Enzym- 
tcirkung. Die Methode beraht auf Feststellung der Anderung des Dampfdruckes der 
Lsg., welche durch die bei der Enzym wrkg. zunehmende Anzahl der Moll. bedingt ist, 
mit Hilfe der Technik von Barger (Journ. chem. Soc., London 85 [1904], 286). Wenn 
in einem geschlossenen Raum zwei GefaBe sich befinden, Yon denen das eine nur Sub- 
st rat lsg. (I), das andere Substratlsg. + Enzym (II) enthalt, so wird eine isotherme 
Dest. des Dampfes von I nach I I  stattfindcn. Ais GefaBe dienen Capillaren; man 
beobaehtet nun u. Mk. die Anderung der GroBe der Tropfen an den Enden zweier,
0,5 cm Yoneinander entfernter Capillaren. Die mit dieser Methode erhaltenen Resultate 
stimmen weitgehend mit den bei Anwendung anerkannter Makromethoden erhaltenen 
Ergebnissen iiberein. Die Arbeitsweise u. die Grenzen, welche die Mcthodik hat, 
werden eingehend geschildert. Der Wert der Methode liegt- vor allem in der Móglicli- 
keit, Enzyme auch in kleinsten Materialmengen nachzuweisen. (Journ. Indian Inst. 
Science. Serie A. 11. 31—39. Bangalore, Indian Inst. of Science.) H esse .

A. Morel und L. Velluz, Ober das Verbundensein der Retersibilit&t der diastałischeti 
Wirkung des Ricinussamens mit dem Cytoplasma (Lipaseidin ton Niclouz). Das Cyto- 
plasma des Ricinussamens, prapariert nach der Methode von NlCLOUX, dann akti- 
viert, ergibt Grenzen der diastat. Wirksamkeit, welche scheinbar den von ARM

STRONG u. G o sn e y  beim Takaferment beschriebenen entgegengesetzt sind. Das 
Rieinusferment kann mit Vorteil bei Verss. dieser Art benutzt werden. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 9S. 320—22. Lyon, Chem.-bakter. Inst.) R EWALD.

Otto Warburg, Ober die chemische Konstitution des Atmungsfermentes.(Vg\. C. 1927.
II . 2202.) Yortrag iiber die Ergebnisse der Arbeiten Yon Yf. u. NEGELEIN u .  K re b s , 
wonach durch Yergleich der Absorptionsspektrcn, bestimmt durch die photochem. 
Beeinflussung der Katalyse, das Atmungsferment ais Fermenthamin erkannt ist. 
(Naturwiss. 16. 345—50. Berlin-Dalilem.) E. JOSEPHY.

S. P. L. Sorensen und Lydia Katschioni-Walther, Ober die Pepsinspaltung. 
J lit einer Notiz iiber die Indicatorfrage y o i i  K. Linderstrom-Lang. Bei allen Spal- 
timgen, die unter Yermeidung Y o n  Fehlerąuellen bei der Titration verfolgt werden 
konnten, ergab sich das Yerhaltnis des Zuwachses an sauren Gruppen (gemessen durch 
Formoltitration u. durch Titration in alkoh. Lsg. nach WlLLSTATTER) zum Zuwachs 
an bas. Gruppen (gemessen nach L IXDERSTP.eM-LAXG) stets fast gleieh 1. Diese Er
gebnisse stimmen insoweit mit denen von W a ld s c h m id t- L e itz  u. KuNSTNER (vgl.
C. 1928.1. 1428) ubsrein, daB es wohl ais sicher gelten kann, daB auch die peptische 
Hydrolyse in einer Spaltung Y o n  Peptidbindungen besteht. — Es werden genaue 
Angaben uber die Versuchsmethodik gemacht. Sehr viscose Lsgg. werden mit 
paraffinierten Pipetten abgemessen. — Żur Indicatorfrage bemerkt K. Linderstrem- 
Lang, daB die Aceton-HC1-Titration mit 2,4,2',4',2"-Pentamethoxytriphenyl- 
carbinol (angewandt in 0,5%ig. Acetonlsg., Titration zu schwach blauer Farbę) besser 
ais mit XaphthyIrot durchgefuhrt wird. (Ztschr. physiol. Chem. 174. 251—77. Compt. 
rend. Lab. Carlsberg 17. No. 7. 1— 24. Kopenhagen, CARLSBERG-Lab.) H esse .

Hans v. Euler und Edv. Brunius, Zur Kenntnis der Muta.se. Es werden Verss. 
zur weiteren Reinigung der Mutase aus Schweineleber beschrieben. — Ferner wurde 
die Frage nach etwaiger Identitat Yon Aldehydtnulase u. Redoxase untersucht, wobei 
die Yersuehsergebnisse zwar keine Stutze fur die Identitat, aber auch keinen Beweis 
dagegen ergaben. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 52—67. Stockholm, UniY.) H esse .

E,. Pflanzenchemie.

Frederick Campion Steward, Ober das Vorkommen ton PhospJiatiden auf der 
aufieren Flachę der pflanzlichen Proloplasten. A n einigen parenchymat. Geweben wird 
gezeigt, daB AuslaugungsYerss. keinen Hinweis auf Ggw. von Phosphatiden an der 
Oberflache des Protoplasmas geben. (Biochemical Journ. 22. 268—75. Leeds, UniY.) Hs.

V. Ducceschi, Die Purinbasen der Samen und des Mehls der Sojabohne. Vf. be
stimmt die Purinbasen in Sojasa.men, entóltem Sojamehl, Gartenbohnen u. Erbsen
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nach der Methode von Kruger u. Sohittenhelm. Der Geh. an Purinbasen (0,191%  
im trockenen Samen, 0,233% im trockenen ilehl) ist ungefahr ebenso groB (etwas 
gróBer) ais bei anderen Gemusearten. (Arcli. Scienze Biologiche 12. 1S1—84. Sep 
Padua. Univ.) , . . Kruger.

Tsan-Quo Chou. Lber die Alkaloide der chinesischen Corydalis ambigua, Cham. ei. 
Sch. (Ycn-Hu-SO). L Hung-Pih Chu u. Chubyung Pak. MUteilung aber physio- 
logische Eigenschaften ixm Corydalis B und Corydalis C. 16 kg genannter Drogę wurden 
zuerst 5 Tage mit k. Bzl. perkoliert. Der Auszug enthalt "bereits Alkaloide, aueh 
Corydalin (Fraktion 1 ). Der Ruckstand wurde sodann eine Woche mit k. Bzl. in 
Ggw. von verd. Soda perkoliert, die bas. Prodd. mittels rerd. NaOH in nichtphenol. 
(Fraktion 2) u. phenol. Basen (Fraktion 3) getrennt. Der Ruckstand wurde nach 
Waschen mit Bzl. mit k. A. extrahiert (Fraktion 4). Aus Fraktion 2 (Hauptanteil, 
ca. 20 g nach Entfernung nichtbas. Yerunreinigungen) wurden 5 reine Alkaloide isoliert, 
bezeiehnet mit Corydalis A—E. — Corydalis .4, CUH-^N, ident. mit Corydalin, 
Prismen aus A., F. 135°, unl. in W. u. Alkalien, schnelle Gelbfarbung in Licht u. 
Wannę. [i ]d 25 =  +295° in A. oder Chlf. Athylsulfat, Prismen aus W., F. 162°. 
Hydrochlorid, Prismen aus W., F. 214°. Xi4rat, gelbliche Prismen aus A., F. 197® 
(Zers.). Chloroplatinal, gelblich, F. 227°. Jodmeihylat, Prismen aus CHsOH, F. 228°. — 
Corydalis B, CjoHjjOjN, Platten aus A., F. 148—149°, sonst dem Corydalin ahnlich, 
opt.-inakt. Stimmt im F. mit dem von Heyl aus Corydalis aurea isolierten Alkaloid 
uberein, zeigt aber andere Farbrkk. Mit HNOs (D. 1,3) sofort gelb; mit Erdjianns 
Reagens oliygrun, dann orangegelb; mit Froehdes Reagens grun, dann tiefblau. 
H ydrochlorid, Nadeln aus W., F. ca. 215°. Saures Oialal, Prismen aus W., F. 208° 
(Zers.). — Corydalis C, C^H^O^N, Nadeln oder Prismen aus Chlf.-A., F. 201°, 11. in 
Chlf., ziemlich licht- u. warmebestandig, opt.-inakt. Mit konz. HX03 gelb, orangegelb: 
mit konz. H.SO, gelb, grungelb, rotriolett; mit Froehdes Reagens riolett, tiefblau; 
mit Erdmanns Reagens riolett, griingrau. Stimmt in Formel, LŚsliehkeit u. Farbrkk. 
mit Protopin (F. 207°) uberein. Hydrochlorid, Prismen aus W., F. 248° (Zers.). Hydro- 
bromid, Prismen aus W., F. 250°. Saures Oxalat, Prismen aus W., F. 237°. Chloro- 
aurai, rotbraun, amorph, F. 195°. — Corydalis D, ClaH,6OsX oder ClsH3TOaX, Prismen 
aus Chlf. A., F. 204°, meist wL [i]d15 =  —295° in Chlf. Mit konz. HN03 orange
gelb, mit konz. H,S03 griingrau, langsam riolett; mit Froehdes Reagens grun, tief- 
griin, blau; mit Erdjianns Reagens grun, orangegelb. Hydrochlorid, Nadeln aus 
Chlf. -j- A.-konz. HCI, F. ca. 2óS°. Hydrobromid, krystallin., F. ca. 260°. Saures 
Oxalai, Prismen aus W., F. ca. 203° (Zers.). — Corydalis ~E, seidige Nadeln aus Chlf.-A.,
F. 219°. Zeigt dieselben Farbrkk. wie roriges. Hydrochlorid, Nadeln aus W., F. 246°. — 
Eine rorlaufige Prufung der physiolog. Eig.g. hat folgendes ergeben: Corydalis B 
wirkt narkot. u. lokalanasthesierend u. rermehrt die Herztatigkeit. Corydalis C ist 
anseheinend ein Gehimreizmittel. (Chinese Joum. Physiol. 2. 203—1S. Peking, Union 
Medical Coli.) Lindenbaum.

Blythe A. Eagles. Die Biochemie des Schwefels. H. Die Isolierung des Ergo- 
ihioneins aus dem Muiiertorn des Roggens. (I. rgl. C. 1927. L 3078.) Yf. benutzte 
die Methoden ron C. T an re T  (Joum. Pharmac. Chim. [YI] 30. 145 [1909]) u. G. Tan- 
RET (C. 1922. U l. 1229) bis zur Abtrennung der Yerb. ais HgCl-Salz. An Stelle aber 
der Isolierung der Yerb. ais chlorwasserstoffsaures Salz wurde das Yerf. ron H u n t e r  u. 
E a g le s  (C. 1927. H. 107) angewendet u. so die Substanz in reinem Zustande ais freie 
Base erhalten. {Joum. Amer. chem. Soc. 50. 13S6—87. New Haren, Connecticut, 
Unir.) KlNDSCHER.

E.. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Pierre Dangeard. Vber die Bedingungen fur die Aussekeidung eon freiem Jod 
bei den Laminarien. (Vgl. C. 192S. L 2949.) Die Laminarien geben an rerletzten Stellen 
reichliche Jodausscheidungen. An den Seiten ist die Ausscheidung des Jods riel ge- 
ringer ais in der Mitte der Blatter. ilit W. u. A. erhalt man das gleiche Ergebnis. An 
der Bruchstelle tritt reichlich Jod auf, worauf die Ausscheidung bald ganz aufhort, 
wahrend die benachbarten Teile kontinuierlich Jod abgeben, bis die Pflanze abgestorben 
ist. Bsrucksichtigt man diese Tatsachen, so hat man bei der Emte der Laminarien 
mit ganz empfindlichen Yerlusten an Jod zu rechnen. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 1371—73.) * E n s z l in .

W illiam John Dann und Juda Hirseh Quastel, Der Einflup ron PłJorrhizir- 
und anderen Substanzen auf Hefegarungen. In einer besonderen, im Original ab-
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gebildetcn Apparatur wurde die Hemmung der Vergarung der Glucose imtcrsucht. 
Ais EnzjTnmaterial diente eine selbst hergestellte Acetonhefe (Zymin). Unter den 
Versuchsbedingungen der Yff. bewirkte 10-4 g-Mol. Phlorrhizin 31% Hemmung, 
10~*g-Mol. sogar 5 9 %  Hemmung. Eine iihnliehe, aber schwachere Wrkg. zeigt 
Phloretin. Die Wrkg. von Phlorrhizin ist groBer ais die von Salicin, Asculin oder 
Amygdalin. Von den mehrwertigen Phenolen hemmt Phlorogluoin (das im Phloridzin 
vorhandc-n ist) am starksten. Phlorrhizin hemmt nicht die Vergarung von Brenztrauben- 
saure durch Zymin, sowie auch nicht die Vergiirung von Brenztraubensaure oder 
Glucose durch lebende Hefe. Allylalkohol u. Acrylsiiure hemmen die Yergarung von 
Glucose durch Zymin wie durch lebende Hefe; die Hemmung waclist mit der Zeit. 
Allylamin u. Allylessigsaure sind ohne EinfluB. (Biocliemical Journ. 22. 245— 57. 

Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

E 4. Tierchemie.

Curt Heidermanns, Unlersuchungen iiber die chemische Anatomie der Skelettmuskeln 
der Anuren. Bei yerschiedencn Anuren, Rana esculenta, Bombinator pachypus, 
Rana temporaria, Hyla arborea, Bufo Yulgaris, Bufo yiridis, Pelobates fuscus, werden 
Trockengeh. u. die Phospliorfraktionen der Muskulatur u. ihre Abhangigkeit von 
auBeren Faktoren untersueht. Es wird versucht, aus den gewonnenen Daten eine 
biolog, charakterist. Faktor fiir die Tierart abzuleiten. (Zoolog. Jahrbiicher 43 [1927].
223—74. Bonn, Zool. u. vergl. anat. Inst. Sep.) M e ie r .

FritzAsk, Zur Kennłnis des Traubenzuckergehaltes des Olaskorpers. Der Glas-
kórper des Auges enthalt beim n. Kaninchen u. beim Menschen im erkrankten Auge 
(besonders Glaukom) eine geringere Konz. an Glucose ais das Kammerwasser des- 
selben Auges. (Sartryck av acta ophthalmologica 5. 23—28. Lund, Klin. Labor. Pa- 
diatr. Univ.-Klinik. Sep.) M e i e r .

S. Buadze und E. Wertheimer, Ber Glykogengelialt des Ileizleiiungssystems im 
Herzen. Der Herzmuskel enthalt im Durchsclmitt 7-mal mehr Glykogen ais das Reiz- 
leitungssystem. Alle bisherigen gegenteiligen Behauptungen erklaren sieh durch die 
Unzulanglichkeit der fiirber. Methoden des Glykogennachweises. Es wird bewiesen, 
daB das Glykogen. des Reizleitungssystems nicht durch einen viel hoheren Stoffwechsel 
rascher yerschwindet, denn der Ó2-Verbrauch des Reizleitungssystems ist geringer ais 
der des Herzmuskels. (P f l u GERs Arch. Phj-siol. 219. 233—37. Halle, Physiol. Inst.
d. Univ.) ” K r o k e r .

E6. Tierphysiologie.

Cr. Mansfeld und L. Szirtes, Ober die Beziehungen zimschen aufitrer und innerer 
Sekretion der Drusen. I. Mitt. Es wird eine Methode ausgearbeitet, die gestattet, 
Teile des Pankreas so von dem Gesamtorgan abzubinden, dafi die auBere Sekretion 
untcrbrochen wird. Dadurch atrophiert das driisige Gewebe, die LAKGERHAKSschen 
Inseln, die ais Produktionsstatten des Insulina anzusprechen sind, erhohen ihre Tatig- 
keit. Dies wird daraus geschlossen, daB bei den operierten Hunden sieh einige Monate 
nach der Operation ein sehr niedriger Niichternblutzucker findet oder auf Hunger 
von 1—2 Tagen eine starkę Senkung eintritt, die beim n. Hunde immer yermifit wird. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 1—27. Pecs, Pharmakol. Inst.) M e ie r .

G. Mansfeld, U ber die Beziehungen zmschen auperer und innerer Sekretion der 
Drusen. H.Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Auf Grund theoret. tlberlegungen, die die Moglich- 
keit einer Umwandlung einer Driise mit auBerer Sekretion in eine mit nur innerer 
Sekretion aus entwicklungsgeschichtlichen (Schilddriise) u. experimentellen Daten 
(Pankreas) wahrscheinhch macht, wird untersueht, ob die Unterbindung des Aus- 
fiihrungsganges der Gland. parotis innersekretor. Anderungen zur Folgę bat. In der 
Tat zeigt sieh, daB eine Anderung des innersekretor. Gleichgewichts erfolgt, wie sie 
bei Hyperfunktion des Pankreasinselapp. vorhandenist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
130. 2S—36.) M e ie r .

B. P. Wiesner, Das Omrialhormon. Zusammenfassende Besprechung der Wrkgg. 
des Oestrushormons. (Naturę 121. 498—99. Edinburgh, Univ., Annual Breeding 
Res. Department.) M e ie r .

A. Ssamoilow (i. Orig. Samoiloff), Einige Untersuchungen iiber die Wirkung des 
Pituitrins auf den Augendruck. Subkonjunktivale Injektion von Pituitrin bewirkt bei 
erhóhtem intraokularen Druck bei Glaukom haufig eine lange Zeit anhaltende Druck- 
senkung. (Klin. Monatsblatter f. Augenheilkunde 78  [1927], 7 Seiten Sep.) M e ie r .
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A. Ssamoilow (i. Orig. Samojloff), Ezperimenielle Studien iiber die Wirkung der 
Pituiirininjektionen auf die Aitgendruckkurte der reaktiven Hypsrtonie. Die durch Iris- 
yerletzung plotzlich eintretende Drucksteigerung im Auge wird durch subkonjunk- 
tiyale Injektion von Adrenalin fiir einige Min., von Pituitrin fiir einige St-dn. untcr- 
driickt, um dann wie ohne Injektion einzutreten. Injektion von Pituitrin in die 
Blutbahn andert die Kurve der reaktiren Hypertonie, so daB ein ganz langsamer, 
kontinuierlicher Druckanstieg jetzt stattfindet. (Klin. Monatsblatter f. Augenheil- 
kunde 80. 7 Seitcn Sep.) M e ie r .

A. C. White, Der Einfluft des Adrenalins auf das Dannwlumen. Bei derEiilw. yon 
Adrenalin kann am Darm eine Verminderung oder eine Yermehrung des Yol. eintreten, 
manchmal ist eine Verminderung von einer Vol.-Vergr6Berung gefolgt. Diese Yerande- 
rungen sind unabhangig von der Blutdruckwrkg., scheinen aber mit BlutgefaB-, be- 
sonders Venenkontraktionen am Darm in Zusammenhang zu stehen. (Joum. Phar- 
macol. exp. Therapeutics 32. 135—46. Edinburgh, Pharmacolog. Inst.) M e i e r .

0. Klein und M. Kment, Beobachtungen uber Insulin-Hypoglykdmie beim 
Menschen. III. Verhalten der Eiweififraktionen des Blutes, des Bilirubins, der Blut- 
konzenlration und der Blutgerinnung, insbesondere bei Leberkranken. (Ygl. C. 1928.
I. 1200.) Bsi yerschiedenen Leberkranken (besonders Carcinom, Cirrhose, Icterus 
catarrh.) werden unter Insulinwrkg. bei eintretendem Shock bestimmte Veranderungen 
des Blutes befunden: Senkung des Bilirubinspiegels bis zu 60% des Anfangswertes, 
Yerkiirzung der Gcrinnungszeit, Zunahme des Fibrinogenanteils u. des Gesamt- 
eiweiBgeh., Erhóhung des Blutkonz., Abnahme der Plasmamenge u. des Erythroeyton- 
einzelyol., Zunalime des SerumeiweiBes. (Ztschr. klin. Med. 107. 476-̂—87. Prag,
II . deutsche med. K lin ik .) M e ie r .

Giinther Anton, ModellversucJie iiber den Einfluf} des Słrychnuis auf die respi- 
ralorische Funktion des Blutes. Es ist behauptct worden, daB Strychninalkaloide 
einen EinfluB auf die Zus. der Blutgase haben. Diese Wrkg. ist nur dann yorhanden, 
wenn mit infiziertem, Blut gearbeitet wird u. ist durch die antibaktcrielle Wrkg. der 
Alkaloide zu erklaren. Auf die Sattigung des Blutes mit O, u. CO» im Tonometer 
haben Strychnin u. Brucin keinerlei EinfluB. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130.
242—49. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) M e ie r .

St. Weiss und B. Dunay, Die Wirkung des Kaliumions auf das vegeiative Nerven- 
system und auf die H-Ionenkonzenlration des Blutes. Durch Injektion von 0,2 g KC1 
wird an gesunden Menschen die Adrenalinwrkg. auf den Blutdruek yerstarkt. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 59. 474—79. Budapest, P a zm a n y  Pe t e r  Uniy.) M e i e r .

Z. Czezowska und J. Goertz, Einflup des Ergolamins auf den Blutzuckergehalł. 
Ergotamin iibt einen betrachtlichen EinfluB auf die alimentare Hyperglykamie aus 
(nach Zufuhr von 50 g Glucose), indem es dessen Intensitat um 50% yermindert, 
sowohl beim n. Menschen wie beim Diabetiker. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
148—50. Lwów, Uniy.) Rewal-D.

J. Gavrila und T. Sparehez. Wirkung des Alkohols auf die Glykamie. Bei 
Gesunden u. bei Diabetikern bewirkt A. eine Senkung der Glykamie, die sich fast 
immer schon */* Stde. nach Einnahme bemerkbar macht. Bei ICormalen ist diese 
Senkung nur schwach, bei Diabetikern ist sie dreimal so groB. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 65—66. Cluj [Kiausenburg], Med. Klin. y. P. Hatzieganu.) R e w a l d .

1.-L Nitzescu, Eph-edrin und Glykamie. Ephedrin bewirkt bei intrayenoser
Injektion (0,5—3 mg pr. kg Korpergewicht) bei Hunden eine leichte Hyperglykamie, 
die 2—4 Stdn. anhalt. Dies tritt jedoch nicht bei nuehtemen Tieren ein. Bei gleich- 
zeitiger Injektion yon Ephedrin u. Glucose wurde kein EinfluB auf die Hyperglykamie 
beobachtet, nur die Dauer derselben ist etwas langer ais normal. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 56—57. Cluj [Kiausenburg], Physiol. Inst. der med. Pak.) R e w a l d .

D. Michaił und P. Vancea, Wirkung der Tranenflussigkeit auf die Chdesterin- 
drnie und die Glykamie. Bei intrayenoser Einspritzung yon Tranenfl.bei Hunden 
wurde eine fortlaufende, fortschreitende u. langdauemde Hypereholesterinamie beob
achtet, aueh eine Hypoglykamie stellte sich ein. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
64—65. Cluj [Kiausenburg], Labor. d. ophthalmol. Klinik.) R e w a l d .

Fritz Mainzer und Anna Joffe, Uber die Riickbildungsphase der Ammonchlorid- 
acidose. (Mit Bemerkungen uber die diabetische Acidose.) Nach der durch NH4C1 heryor- 
gerufenen Acidose kommt es meist zu einer nachfolgenden Alkalose, die durch Herab- 
■setzung des Cl-(5ehalts u. durch yerlangsamten Anstieg der yorher emiedrigten CO. 
bedingt ist. Aueh wenn die diabet. Acidose durch Insulinbehandlung beseitigt ist,
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tritt eine mit Cl-Verarmung einhergehende Alkalose ein. (Ztschr. ges. exp. Medizin 
59 . 492—SOS. Altona, Stadt. Krankenhaus.) M e i e r .

Erwin Bauer, K. Lawrowsky und E. Skujin, Uber die Korrelation zwischen 
Sauerstoffkapazitat und Gesamlmenge des Hamoglobins. Zugleich ein Beiirag zur Patlio- 
genese der Polycythamie. Bei n. Menschen wird eine Beziehung zwischen Hamoglobin- 
gehalt u. Sattigungsgrad bei gleiclier 02-Spannung in der Weise beobachtet, daB 
groBerem Hamoglobingehalt geringerer Sattigungsgrad entspricht. Ganz ausgesprochen 
ist dics bei der sogenannten Polycythamie. Es wird vermutet, daB der durch bishcr 
unbekannte Faktoren bedingte Sattigungsgrad das bestimmendc Moment fiir die vor- 
handene Hiimoglobinmenge ist. (Ztschr. ges. exp. Medizin 58 [1927]. 586—95. Inst. 
Obuch zur Erforschung der Gewerbekrankheiten.) M e ie k .

K. C. Sen und S. K. Basu, Wirkung von hamolytischen Stoffen auf role Blvt-- 
korperchen und der Mechanismus der Hamolyse. Die Wrkg. der einzelnen kolloiden 
Bestandteile der roten Blutkorperchen, Hamoglobin, Cholesterin, Lecithin, Albumin, 
werden untersucht, in der Hinsicht, wie Lsgg. von ihnen sich gegenseitig in ihrer 
Stabilitat beeinflussen. Weiterhin wird gepriift, wie die Stabilitat solcher Lsgg. durch 
Hamolytika beeinflufit wird. Hamoglobinlsg. wird durch Lecithin u. Albumin sensi- 
bilisiert, Cholesterinsol wird durch Lecithin geschutzt. Tauro- u. Glykocholat pepti- 
sieren Hamoglobin-, Cholesterin u. Lecithinsol. Ebenso wirkt Saponin auf Lecithin 
u. Cholesterin; Hamoglobin wird sensibilisiert. Auf Scliafblutkórpcrchen wirkt Glyko
cholat stiirker ais Taurocholat hamolyt. Die hemmende Wrkg. von Serum u. Eier- 
eiweiB auf die Hamolyse wird ais eine Hemmung des peptisierenden Einflusses der 
Hamolytika aufgefaBt. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 1-—20. Allahabad, Univ. Dep. 
of Chcmistry.) Meier.

K. C. Sen und S. K. Basu, Uber die Hamolyse roler Blutkorperchen durch, Gallen- 
salze und den hemmenden Einflup von normalem Serum und Eiereiweip, mit Beziehung 
zu den Permeabiliiatsiinderungen des Stroma. (Vgl. vorst. Ref.) (Indian Journ. 
mcd. Res. 15. 581—87. Allahabad, Univ. Dep. of Cliem.) M e ie r .

F. Okolow, Zur Frage naeh der Existenz und der chemischen Wesensart hamoly- 
tisclier Eigenschaflen bei den zur Wassermannreaktion verwendełen Antigenen. Die alkoh. 
Extrakte aus Herz u. Leber, die ais Wassermannantigene verwendet werden, gewinnen 
naeh langcrem Stehen an Antigenwirksamkeit. Dabei fiillt mit der Lange der Zeit 
ein zunehmender Nd. von Lipoiden aus. Die hamolyt. Wirksamkeit yerteilt sich bei 
den in der Kalte u. bei Zimmertemp. aufbewahrten Extrakten im Verhaltnis zur 
Gesamthamolyse 00, daB mehr ais 75% der hamolyt. Wrkg. in Lsg. bleibt. Das 
Extrakt wird durch Fśillung mit Cadmiumclilorid, A.-Extraktion usw. in Fraktionen 
geteilt, in denen auch naeh qualitativen chem. Rkk. u. quantitativem Nachweis der 01- 
siiure in Fraktion A hauptsachlich Olsaure, B Gallensauren, C vorwiegend Phosphatide 
enthalten sind; die Lsg. A enthiilt 75—84% der hamolyt. Wrkg., Leberextrakt ist doppelt 
so wirksam wie Herzestrakt, entsprechend der gleichen Menge Organ. (Biochem. Ztschr. 
192 . 324—36. Moskau, Forschungsinst. f. Sanitatswesen u. Hygiene.) M e i e r .

M. Lóper, A. Leinaire und A. Lesure, Das Yermogen, Cholesterin zu lósen, 
beim normalen und pathologischen menschlichen Serum. Die cholesterinlósende Eigen- 
schaft des Serums hangt nicht von dem Geh. an Cholesterin ab, sie geht auch nicht 
parallel mit dem Ausflockungsvermogen des Serums fiir Cholesterin, sie zeigt endlich 
auch keinen Zusammenhang mit der Cholesterin-Hautrk.; aber diese ist meist negativ, 
wenn die Cholesterinolyse vergróBert ist. (Compt. rend. Soc. Biologio 98. 101 
bis 103.) REWALD.

Taku Asakura, Serochemische Studien uber die parenterale Zufuhr von arlfremdem. 
Eiiceif). Wenn man parenteral Kaninchen artfremdes EiweiB einspritzt, nimmt 
Rest-N, Amino-N, Fibrinogen, Blutzucker, Lipase, Katalase u. Protease zu. Das 
SerumeiweiB u. Antitrypsin nehmen ab. Die Diastase bleibt unyerandert. Ebenso- 
wenig andern sich Komplement u. Hamoglobin. (Japan. Journ. med. Sciences.
II. Bioehemistry 1 [1927]. 183—220. Tokio, Serochem. Inst.) F. M u l l e r .

N. R. Blatherwick, Melville Sahyun und Elsie Hill, Neue Wirkungcn von Syn- 
thalin auf den Stoffwechsel. Bei Kaninchen bewirkt S y n t h a l i n  per os keine Ab- 
nahme des Blutzuckers. Er nimmt naeh subcutaner u. intrayenóser Injektion ab, 
aber gleichzeitig entsteht eine akute Nephritis. Aueh eine Schadigung der Leber 
war zu beobachten, die daran zu erkennen war, daB subcutan injiziertes G 1 y c i n 
nicht wie n. desamidiert wuidc. — Die Wrkg. von Synthalin ist eine komplizierte: 
teils insulinartig, teils hydrazinartig. Die letztere ist die Folgę einer Schadigung der
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Leber mit Hinderung des n. Glykogenabbaus. Insulin bat diese schadigende Wrkg. 
nicht. — Aus den Verss. folgt, daB man Synthalin nur per os geben darf. (Journ. 
biol. Chemistry 75 [1927], 671—83. St. Barbara, Chem. Lab. St. Barbara Cottage 
Hosp.) •_ F. M u l l e r .

Stanisław Hornung, IYirkung eines polymethylierlen Derifates des Guanidins 
auf den normalen Hund. Zur Unters. kam die Einw. des Synthalins auf die Leber. 
Die Leber zeigte im Leben schwere Sehadigungen, die nach dem Tode histolog. be- 
statigt werden konnten. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 137—39. Lwów, Univ. Jean 
Kazimierz.) • R e w a l d .

N. Bezssonoff, Die unmitlelbare physiologische Wirhung eines Yitamins. Unter 
dem Mangel an Vitamin C sind im Harn weniger bromierbarc Kórper, wahrseheinlich 
Phenole, vorhanden, der Geh. des Urins an solchen Korpern steigt nach Zufuhr von 
Vitamin auf etwa das Doppelte an. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 914—16.) M e i e r .

— , V i lamin B. Bespreehung der neuereji Ergebnisse iiber Yitamin B. Besondera 
wird darauf hingewiesen, daB es gelungen ist, das wasserl. Vitamin B, das fiir ein n. 
Wachstum notwendig ist, in zwei Faktoren zu zerlegen, von dencn der eine die anti- 
neurit., der andere die gegen Pellagra wirksame Komponentę darstellt. Der erstere 
Faktor ist in gróBerer Menge im Weizenkeimling, der letzte in Milch, Fleisch, Gemiise 
in relativ gróBerer Menge vorhanden. Unterschiede in der chem. Versehiedenheit 
(Lóslichkeit, Temp.-Empfindlichkeit, Darst.-Methoden) werden kurz erwahnt. (Naturę 
121. 516—18.) M e ie r .

Lucie Randoin und Rene Fabre, GlutatJiion und Avilaminose B bei der Taube. 
(Ygl. auch C. 1927. II. 1976.) Bei Yitamin B-Mangel fanden Yff. eine Herabsetzung 
des Glutathiongehaltes der Skelett- u. Herzmuskulatur bei Tauben. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 9 [1927]. 1027—69.) H ir s c h - K a u f f m a x n .

Albert Oppenheimer, Słoffwechselsludien an Leberkranken. I. Mitt. KoMen- 
hydratstofficechsel. Der Milchsaureniichtcrnwert wird bei Leberkranken nicht hóher 
gefunden (im Durchschnitt ca. 13 mg-%) wie bei gesunden oder anderen chroń. 
Krankheiten. Treppensteigen erhóht den Milehsaurewert beim n. u. leberkranken 
Menschen nicht. Ebenso steigt nach Zuckerzufuhr der Milehsaurewert im Blut nicht an. 
(Ztschr. klin. Med. 107. 467—75. Berlin, Krankenhaus Westend.) M e ie r .

Nina Kotschnew, IFeitere ZJntersuchungen iiber das Verhalten verschiedener Eiweifi- 
abbauprodukle im Intermediargebiet nach Versuchen an angiostomierten Hunden. Aus 
dem Darm werden Aminosauren u. auch Polypeptide resorbiert. Die Aminosauren 
werden zum Teil in der Leber zu Polypeptiden aufgcbaut u. ins Blut abgegeben. 
Die Niere halt wahrend der Resorption Amino-N zuruek. Am Aufbau von Poly
peptiden sind Milz, Muskel u. Darm beteiligt. Im Hungerzustande ist die Milz das 
einzige Organ, das Amino-N ins Blut abgibt, der in der Leber wie bei der Yerdauung 
zu Polypeptid aufgebaut wird. (Pf l u g e r s  Arch. Physiol. 218. 635—41. Leningrad, 
Abt. f. allg. Pathologie am Inst. f. esperim. Med.) M e ie r .

S. Nedswedsky, Verhaltnis zwisehen Kalium, dialysierbarem und undialysier- 
barem Calcium im Intermediargebiet nach Versuchen an angiostomierten Hunden. (Ygl. 
vorst. Ref.) Wird Hunden eine K' u. Ca" enthaltende Lsg. in den Darm gegeben, 
so wird K schneller resorbiert ais Ca. Bei der Passage durch die Darmwand wird ein 
erheblicher Teil des Ca" undialysabel. Nach Passieren der Leber wird es wieder dialy- 
sierbar. Ca" wird kaum durch die Niere ausgeschieden, wahrend vom K ‘ etwa 85% 
im Urin abgegeben werden. Eine geringe Menge K  wird in der Milz zuruckgehalten. 
(P f l u g e r s ^ Arch. Physiol. 218. 647—54.) M e ie r .

W. Mochnatscłl, Bildungssldtte und Sćhicksal des Kreatins und Kreatinins 
nach der Angioslomiemclhode. (Vgl. vorst. Ref.) An angiostomierten Hunden wird 
das zu- u. abflieBende Blut yon Leber, Darm, Niere u. Extremitat auf seinen Geh. 
an Kreatin-Kreatinin untersucht. Im Hungerzustande wird Kreatin von Leber u. 
Niere abgegeben, wahrend der Verdauung nur von der Leber. Ein groBer Teil des 
in die Zirkulation abgegebenen Kreatins wird in der Darmwand zuruckgehalten. 
(P f l u g e r s  Arch. Physiol. 218. 655—60.) M e ie r .

Marc Reinort, Ober die Ausscheidung von Barbitursdurederivaten im Harn beim 
Hund. Es wird die Ausscheidung von Dialhylbarbitursaure, Phenyluthylbarbitursaure 
u. Allylisopropylbarbitursdure untersucht. Diathyłbarbitursaure wird nach gróBeren 
Dosen ca. 7 Tage lang ausgeschieden, sowohl bei intravenoser u. peroraler Zufuhr, 
etwa 69% der zugcfuhrten Menge. Die Schlafwrkg. ist langanhaltend u. ist von post- 
hypnot. Storungen gefolgt. Die beiden anderen Substanzen werden etwa zu 18—22%
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ausgesckieden, sie werden wohl zum gróBten Teil zerstórt. Die Aussoheidung der 
Allylisopropylbarbitursaure ist in 2 Tagen beendet, die von Phenylathylbarbitur- 
saure ist sehr langsam. sie dauert ca. 10 Tage. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 
49—60. H o f m a n n  l a  R o c h e  & Co. A.-G., Pharmakolog. Labor.) M e ie r .

Daniel Alpern, Beobachtungen iiber die Leberpermeabilitat in bezug auf einige kollo- 
idale Substanzen. Die Ausscheidung des Cholesterins beim n., pankreaslosen u. 
phloridzinbiabet. Hunde wird untersueht. Einer Hypercholesterinamie entspriclit 
nicht eine vermehrte Aussoheidung von Cholesterin in der Galie. Beim pliloridzin- 
diabet. Hunde sinkt meist die Cholesterinausscheidung, nach Pankreasexstirpation 
steigt sie stark an; bei den pankreaslosen Tieren steigt auch dic Ausscheidung nach 
intravenoser Cholesterininjektion, wahrend dies beim n. Hund fehlt. Ebenso werden 
kolloidale Farbstoffe bei Pankrcasdiabetes in erhóhter Menge ausgeschieden. 
(PFLUGERs Arch. Physiol. 218. 610—26. Charków, Labor. f. experiment. Pathol. 
des psycho-neurol. Inst.) M e ie r .

Charles A. Doan, Leon G. Zerfas, Sylvia Warren und 01ivia Ames, Unter- 
suchung des Mechanismus der Leukopenie und Leukocytose durch Nuclcinsaurcn, mit 
besonderer Hinsicht auf die relative Bedeutung von Milz, Leber und Knoclienmark. Die 
nach Injektion von Nudeinat eintretende Leukopenie ist durch Anhaufung weiBer 
Blutzellen in der Milz hervorgerufen. Nach Splenektomie tritt nur eine Leukocytose 
auf, die ais direkte Reizwrkg. am Knochenmark aufgefaBt wird, da zahlreiehe Jugend- 
formen von Leucocyten auftrcten. Die Injektion von Adenin u. Guaninnucleotid 
ruft auch bei vorhandener Milz eine Leukocytose hervor. (Journ. exp. Mcd. 47.
403—35. New York, Rockefeller Inst. f. Med. Res.) M e ie r .

G. Drummond Robinson, Resorption von der Yagina. Von der Vagina des 
Hundes u. der Katze werden leicht resorbiert Blausaure, Strychnin, Pilocarpin, Atropin, 
nicht wird resorbiert Adrenalin. Histamin fiihrt eine starko Kontraktion der Yagina 
herbei, so daB die Resorption nicht gepriift werden konntc. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 32. 81—88. Cambridge, Pharmacol. Labor.) M e ie r .

K. Taniguchi, Experimentelle Untersuchungen iiber den Bildungsort des Bili- 
rubins. Nach Leberesstirpation, die nach verschiedener Operationsweise, teilweise 
mit Ausschaltung der Darmresorption, vorgenommen wurde, tritt eine geringe Er- 
hóhung des Blutbilirubins ein, doch bleibt die Erhóhung weit hinter der nach Gallen- 
gangsunterbindung zuriick. Hiimoglobininjektion erhóht die Bilirubinbldg. nach 
Leberesstirpation. Nach Toluylendiamin- u. Phenylhydrazininjektion tritt nach 
Leberexstirpation kein Ikterus ein. Danach muB zwar eine extrahepat. Bilirubin
bldg. angenommen werden, jedoch die Leber die Hauptbildungsstatte sein. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 130. 37—48. Fukuoka, Kaiserl. Kiushu-Univ., I. Chirurg. 
Klinik.) M e i e r .

Vicente H. de Gouveia, Wirkung einiger portugiesischer Mineralwasser auf den 
isolierUn Darm. Die direkte Wrkg. dieses W. von P e d r  as S a l g a  das  ist be- 
gleitet von einer nachfolgenden Liihmung der Darmbewegungen. Wenn man nach 
20 Min. dieses W. durch die LoCKEsche FI. ersetzt, treten die Darmbewegungen 
wieder auf, wenn auch weniger energ. Die Wrkg. des W. von Porto Santo auf Madeira 
ist ahnlich. Hier sind jedoch die Bewegungen nach Zufuhr der LoCKEschen FI. ener- 
gischer ais vorher. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 163—64. Coimbra, Pharmakolog. 
u. experimentell-therapeut. Inst. d. med. Fakultat.) REWALD.

Georges Boinot, Die Rolle des Calciums in Biologie und Therapie. Zusammen- 
fassende Besprechung. (Buli. Sciences pharmacol. 35. 239—-46.) G r o s z f e l d .

Barbara B. Stimson, Anderungen in der Sauerstoffkapazitat des Blutfarbsloffs 
von Kaninehen nach der Zufuhr von Nitróbenzol. Per os gegebenes Nitrobenzol 
erzeugt bei Kaninehen 2,2—14% an nicht-02-ubertragenden Farbstoffen (Methamo- 
globin), borechnet auf den Gesamtfarbstoffgeh. Diese Farbstoffe waren spektro- 
photometr. nicht mit medizin. Hamoglobin ident. Sie treten 7 Stdn. nach der Eingabe 
von Nitrobenzol auf. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 741—44. New York, Co
lumbia Univ. Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

Fritz Lehmann, Uber Konstituticm wid Wirkung. Untersuchungen an aromatischen 
Flucnrerbindungen. Es wurden in ihrer Giftigkeit am Frosch untersueht C6H5CF,C1, 
CpH5CF3, m-C6H4NH2CF3, m-CoH4CF;,N02, m-ĆjHjCF^OOH u. mit anderen analogen, 
nicht F-haltigen Verbb. verglichen. Die Einfiihrung von F steigert die Giftigkeit 
mehr ais die von Cl. Die Giftigkeit wird durch die Einfiihrung von NO. u. COOH 
wenig, von NEL stark erhóht. Einfiihrung von Halogen fiir H yerstarkt die lahmenda
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Wrkg. einer Substanz oder verwandelt eine vorherige erregende in eine liilimende. 
■(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 250—55. Greifswald, Pharmakol. Inst.) Me ie r .

R.N.Chopra und C. R. Das Gupta. Prcmokalionswirkung organischer Antimon- 
verbindungen bei Leishmaniasis. Organ. Antimonyerbb. rufen beim Tier YergroBerung 
von Leber u. Milz u. Vermehrung der rhythm. Bewegungen dieser Organe hervor. 
Beim Menschen kommt es dadurch zur Ausscliwemmung von Leishmanien ins Blut, 
die dort naehgewiesen werden konnen. Bei manchen sieber Kranken kommt es nieht 
dazu, weil vermutlieh fibrose Umwandlung der Leber die Kontraktionen verhindert. 
{Indian Journ. med. Res. 15. 5G5—70.) M e ie r .

E. und I. Keeser, Ober den Nachiceis von Coffein, Morphin und Barbilursdure- 
deriiaten im Gehirn. (Vgl. C. 1928. I. 221.) Mit der Sublimationąmethode wurden 
Coffein, Morphin u. Barbitursaurederiw. im Gehirn naehgewiesen. Coffein fand 
sich in allen Gehirnpartien, Morphin im Zwischenhirn u. GroBhimhemispharen, 
Luminal, Veronal u. Diallylbarbitursaure konnten im Zwischenhirn hauptsaehlich 
im Thalamus u. Corpus striatum, niclit in den Hemispharen, Medulla, Pons u. Klein- 
hirn naehgewiesen werden. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 127. 230—35. Berlin, 
Pharmakol. Inst.) M e ie r .

R. Hopmann, Die Di u resesle iger it ng durch Morphin und andere Schlafmittel bei 
Erkrankungen des Kreislaufapparates. Bei verschiedenen Kreislauferkrankungen mit 
Herzinsuffizienz u. Odemen tritt bei einem gewissen Grad von Digitaliswrkg. nach 
Verabreichung von Morphin u. Chloralhydrat in manchen Fallen eine plotzliehe starkę 
Steigerung der Wasserausscheidung ein. Diese Diurese ist an den eintretenden Schlaf 
gebunden. Es wird yermutet, daB die beiden Substanzen in einen zentralen Regulations- 
mechanismus des Wasserhaushalts eingreifen. (Ztschr. klin. Med. 107. 582—604. 
Koln, Med. Univ.-Klinik Augusta-Hospital.) M e ie r .

H. Gremels, Ober die Wirkung einiger Diuretika am Starlingschen Herz-Lungen- 
Nierenpraparat. Es werden untersucht Coffein, Theobromin, Theophyllin, Euphyllin. 
Novasurol, Salyrgan, Strophantin u. Digitosin auf ihre diuret. Wrkg. Alle Mittel 
rufen eine Erhóhung der Ausscheidung von W., NaCl u. N hervor. Die Wrkg. der 
Digitalissubstanzen tritt am schnellsten ein. Diese Wrkg. ist nieht durch eine An
derung der Durclistrómung bedingt. Die Purinkorper u. die Digitalisglykoside haben 
-auBerdem noch eine gefaBerweiternde Wrkg. Gitalin hat keine diuret. Wrkg., in groBen 
Dosen bewirkt es GefaBkontraktion. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 61—88. 
Hamburg, Pharmakolog. Inst. Krankenhaus St. Georg.) M e ie r .

C. Robertson Wilson, Die Behandlung der Bronehopne u monie der Kinder mit 
Injektionen von Emetinhydrochlorid. Die Injektion von Emetin hat auf die Morta- 
litat keinen EinfluB, doch wird vielleicht die Fieberperiode abgekurzt u. vermieden, 
Espektorantien per os geben zu miissen. (Brit. med. Journ. 1928. I. 844—45. Man
chester, Booth Hall Infirmary for Children.) M e ie r .

Emil Zurhelle, Ezperimentelle Untersuchungen iiber die Einwirkung von Kolnischem 
Wasser auf die menschliche Haut. 16- u. 24-std. Einw. von russ. Eau. de Cologne auf 
die schweiBbedeckte Haut von Malariakranken fiihrt zu einer verschorfenden, bis 
zur Nekrose gehenden Entziindung u. kann nach AbstoBung des Schorfes zur Depigmen- 
tierung fiihren, bei fehlendem oder mangelndem SchweiB bleibt jegliche Entziindung 
aus. Ebenso wirken Portugalessenz, Koln. Wasser 4711 u. sogar 70%ig- A. allein hoch- 
gradig entzundungserregend mit leichter Verschorfung bei MalariaschweiB. Bei ein- 
maliger Einw. von ultraviolettem Licht allein blieb meist jede Rk. auf Koln. Wasser 
u. seine Deriw. aus. Nach nieht verd. Zimłaldehyd wurde eine Reizung, nach verd. 
Zimtaldehyd (mit 70%ig- A. 1 zu 10 verd.) wurde bei mehrfacher Anwendung unter 
Belichtung Abschilferung mit leichter Pigmentierung wahrgenommen. Experimentelle 
Erzeugung einer langer dauemden Pigmentierung gelang nur bei einem Yers. mit russ. 
Eau de Cologne bei MalariaschweiB, sie blieb wochenlang bestehen. Ein durch Ter- 
penlinol heryorgerufenes Erythem befórderte die entziindliehe Rk. auf Koln. Wasser 4711 
u. hatte Braunung u. Blasenbldg. gegeniiber fehlender Rk. auf Koln. Wasser allein 
zur Folgę. Ein durch Hóhensonne erzeugtes starkes Erythem erfuhr eine Verstarkung 
durch russ. Eau de Cologne. Mazeration der Haut durch feuchte Yerbande mit NaCl- 
Lsg. rief keine Erhohung der Koln. Wasserschadigung heryor. (Munch. med. Wchsehr. 
75. 723—26. Bonn, Uniy.) "  ̂ Fr a n k .

K. Ullmann, Erfahrungen und Bemerkungen iiber das Myosalmrsan. Myosalvarsan 
(I. G. F a r b e n) eignet sich wegen seiner leichten u. yollkommenenResorbierbarkeit 
im Gewebe zur parenchymatosen Anwendung fiir Muskel u. subcutanes Zellengewebe.

X. 1. " 203
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Bei intravenóser Zufuhr wirkt es etwas weniger stark spirocliatentotend ais das Neo- 
salvarsan, aber bei subcutaner Venvendung naehhnltiger u. fast ebenso spirochaten- 
totend. Es eignet sieh besonders fiir solebe Syphiliskranke', bei denen im Stadium der 
Spatlues eine Wrkg. auf die GefiiBe, Organe, Liąuor u. Nervensystem erzielt werden 
soli. Myosalvarsan eignet sieh weniger zur Arbortivbehandlung frischer Lues, ais bei 
GefalJ- u. Nervenkranken auf luet. Basis. (Klin. Wchschr. 7. 650—55. Wien.) F r a n k .

Harold O. Loilg, Eine Silber-Arsenrerbindung ohne Beizwirkung. Eine Silbcr- 
verb. des Arsenobillons NaO„SOCH.,HN—C(iHsAs=AsCcHn—NHCH»OSO.vNa ruft

'OH -'' ‘ ^ O H
bei intramusculiirer Anwendung keine lokalen Entzundungserscheinungen hervor. 
(Lancet 214. 96^—65.) M e ie r .

E. Rotlilin und Th. Oliaro, Biologische Beslimmung der herzwirlesanien Glukoside, 
die durch den. Frosch fixiert werden. Es werden die wirksamen Substanzen der Scilla 
maritima gepriift. Yon den herzwirksamen Prodd. derselben sind notwendig. um 
einen systol. Herzstillstand zu machen, von Scillaren A 0,00009 mg, Seillaren B
0,000145 mg, Sq (Gemisch aus der Drogę) 0.000105 mg. Dieser Befund ist etwas 
unerwartet, da die Konz., die notwendig ist, um systol. Stillstand zu bewirken, fiir 
Scillaren B niedriger ist ais fiir Scillaren A. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 901 
bis 902.) ^ Me i e r .

Hans Fischer, Ober Aufnahme, Bindung und Abbau von Digilalisstoffen und den 
dar aus sieh ergebenden Beziehungen zu ihrer Wirkung am II er zen. Die Rk. des Digi- 
toxins mit der lebenden Substanz zerfallt in drei Phasen. Am Froscbherzen kann 
eine sehr kurzdauernde erste Latenzperiode naeligewiesen werden, in der das Digi- 
tosin keinerlei Wrkg. ausiibt. Diese wird ais Diffusionspliase aufgefaBt. Digitoxin 
u. Bigitaligenin diffundieren durch kolloide Membranen (Pergament u. Peritoneum, 
Muskel). Dieser Phase folgt die der Fisation, die bei Digitoxin irreversibel ist. Die 
zum tox. Stillstand fiihrende Menge betragt fiir das isolierte Frosehherz im Mittel
0,0026 mg Digitoxin. Ist eine gewisse Menge fixiert, so tritt die giinstige Wrkg. am 
Herzen cin, wahrend die fiir den tox. Stillstand notwendige Menge noch nieht fixiert 
ist. Die Fixierungsphase u. Wirkungsphase laufen also nebeneinander ller. Fiir den 
systol. Stillstand ist eine minimale Einw.-Dauer notwendig, doch ist diese in weiten 
Grenzen ziemlich linabhiingig von der angewandten Konz. Das vom Herzen auf- 
genommene Digitoxin ist durch Ausschiitteln des Muskelbreis mit CHC13 nicht voll- 
stiindig wiederzugewinnen. Digitoxin wird zum Teil zu Digitoxigenin abgebaut, das 
fast ebenso herzwirksam ist. Die Fixierung u. die Bldg. wirksamer Abbauprodd. 
diirfte der Grund fur die Kumulativwrkg. sein. — Bigitaligenin ist in seiner Wrkg. 
verschieden. Es wird nicht fest am Muskel fixiert, sondern es ist aus einer loekeren 
Bindung leicht zu entfernen. Es wird anseheinend nicht abgebaut, sondern un- 
veriindert im Urin ausgesehieden. Alle diese Eigg. bedingen, daB seine Applikation 
keine Kumulativwrkg. mit sieh bringt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 111 
bis 193. Ziirieh. Pharmakol. Inst.) M e i e r .

Hans Fischer, Beitrage zur Frage des Synergismus zwischen Digitalis- und Calcium- 
wirkung. (Vgl. vorst. Ref.) Ca hat gegeniiber Ca -freier Ringerlsg. kcinen die Wrkg. 
des Digitoxins steigernden EinfluB, ebenso wird durch tonuserzcugende Ca”-Dosen 
die Digitoxinwrkg. nicht beeinfluBt, wenn die Ca-Anwendung vor oder gleichzeitig 
mit dem Digitoxin erfolgt. Folgt aber die Ca’'-Anwendung bei schon bestehender 
Digitoxinwrkg., so tritt fast momentan Kontraktur ein. Dies ist aber nicht ais Syner
gismus der beiden Substanzen aufzufassen, weil die Empfindlichkeit des Herzens 
nicht nur Ca" gegeniiber gesteigert ist, sondern auch durch Substanzen, wie K ‘ 
u. CoH-OH, die sonst in gleichen Dosen keine Wrkg. erzeugen, systol. Kontraktur 
hervorgerufen wird. Eine solche Ca "-Wrkg. liiBt sieh durch Auswasehen mit Ca"- 
armem Ringer beseitigen, ohne daB die weiterschreitende DigitoxinwTkg. irgendwie 
dadureh beeinfluBt wird. Anders liegen die Verhaltnisse beim Bigitaligenin. Durch 
Bigitaligenin wird einerseits das Herz fiir Ca" empfindlich gemacht, andererseits 
hat aber vorausgehende oder gleichzeitige Erliohung der Ca -Konz. einen fordernden 
EinfluB auf die Bigitaligeninwrkg. Doch ist auch hier die Wrkg. keine yollkommen 
gleichartige, da bestimmte Unterschiede, z. B. Auswaschbarkeit, Reversibilitat, Zeit- 
verhaltnisse, zwischen Ca - u. Bigitaligeninwrkg. Yorhanden sind. (Arch. exp. Pathol. 

Pharmakol. 130. 194—241.) " M e ie r .
Raymond-Hamet, U ber die durch Usara und andere Digitaliskorper hervorgenifene 

Bradykardie. (Vgl. auch C. 1927. II. 2690.) Entgegen von J. F. u. C. H e y m a n s  (vgl.
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C. 1927.1. 19S), die annahmen, daB dic Bradykardie durch die bei Digitalisapplikation 
eintretende Hypertcnsion bedingt ist, bcobachtet man besonders bei Uzara eine Hypo- 
tension mit Bradykardie. Der Grund hierfiir kann also nicht die Hypertension sein, 
sondern muB auf einer Erregbarkcitsanderung pcripherer Yaguśelemente beruhen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 397—99.) " Meier .

Gordon A.Alles, Vergleichende Untersuchung der physiologischen Wirkung von 
Phenylathanolamin. a.-Phenyl-(3-amimxithanol hat ausgesprochene sympaticuserregende 
Wrkg. Seine Wrkg. auf den Blutdruck ist fast so intensiv wie die des Adrenalins u. 
so anhaltend mc dic des Ephedrins. Seine Toxizitat ist wesentlich geringer ais die 
des Ephedrins. Die Wirksamkeit ist wesentlich gróBer ais die des Phenylathylainins. 
Es gentigt also die Einfiihrung von OH in die Athylgruppe, um ein stark wfrksames 
Prod. 7,u bekoinmen. olme dali OH am Phenol zu sein braucht. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 32. 121—33. California, Los Angeles. Medical Office Building.) Meier .

J. T. Halsey, Chapman Reynolds und S. N. Blackberg, Schlagi-olumen beim 
Ilunde unter dem Ein/lufi von Chloral, Chloroform, Chinin, Chinidin, Homocamphin 
und Ephedrin. Das Herzschlagvolumen wird am n. Hunde durch Chloral, Chinidin. 
Chinin vermehrt, bei Chloral sinkt der Blutdruck, bei Chinin u. Chinidin steigt er. 
Durch Homocamphin, Ephedrin, Chloroform sinkt das Scklagyol., der Blutdruck 
steigt bei Homocamphin u. Ephedrin, sinkt bei CHC13. Ephedrin u. Homocamphin 
erhóhen beim mit CHC13 oder Chloral narkotisierten Hunde den Blutdruck, das Schlag- 
vol. wird weiter stark verkleinert. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 89—99. 
Tulane Univ. of Louisiana, Dep. of Pharmacol. and Therapeutics.) Meier .

B.N. Chopra, J. C. David und B. B. Dikshit, Eine vcrgleichende Untersuchung 
iiber die Wirkung der Cinclionaalkaloide auf den Uterus. Austarierung der Chinaalkaloiae 
am Yirginellen, grayiden u. nichtgraviden multiparen Uterus. Am wirksamsten ist 
Chinamin, dann folgen von ungefahr gleicher Wirksamkeit Ath tjlhydrccuprein, Iso- 
octylhydrocuprein, etwas weniger wirksam sind Chinin u. Chinidin. Jfur gering wirksam 
sind Cinchonidin, Heptyl- u. Isoheptylhydrocuprein. Die Wirksamkeit aller China- 
alkaloide nimmt gegen Ende der Grayiditat zu. Die reehtsdrehenden Alkaloide sind 
wirksamer ais die linksdrehenden. (Indian Journ. med. Res. 15. 571—SO. Calcutta, 
School of Trop. Med. and Hygiene. Dep. of Pharmacol.) Meier .

A. Rizzolo, Der Einflu/3 des Wicotins auf die Erregbarkeit der iceiPen Substanz 
(Coroirn radiota cerebri). Die Chronaxie der lokal mit Nicotin behandelten weiBen 
Substanz, gemessen an Bewegting der Pfote, der Augenlider, sinkt zuerst stark ab, 
um nach mehrmaligem Behandeln mit Nicotin wieder anzusteigen. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 98. 132—34. Paris, Labor. de physiol. genćr. de la Sorbonne.) Meier .

Margaret E. Mac Kay, Die Gefdpreaktion der mit Pilocarpin behandelten Sub- 
mazillardriise gegeniiber Histamin. Histamin bewirkt an Katze u. Hund eine starkę 
Erhóhung der Durchblutung der Submaxillardruse, wenn spnpath. Nerren u. Chorda 
Tymp. durchsclmitten sind. Pilocarpin bewirkt ebenfalls Erhóhung der Durchblutung. 
Wird aber Histamin nach Pilocarpinisierung gespritzt, so tritt ein entgegengesetzter 
Effekt des Histamins, Verkleinerung der Durchblutung. auf. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 32. 147—59. Halifax, Dalhousie LTniv. Dep. of Physiol.) Meier.

Marcelle Lapicque und Branca de Almeida Fialho, Unterschiede zu-ischen der 
miLshularen, Kronaxie und der Curaresensibilitdl bei Leptodactylus ocellatus und Bufo 
marinus. Die Chronaxie des Skelettmuskels bei Bufo marinus ist riel kleiner ais bei 
L. ocellatus; bei letzterem wachst dieselbe mit der GróBe. Hierdurch wird aueh die 
Curarewrkg. auf das Kerz mit beeinfluBt, die bei L. ocellatus riel geringer ist ais bei 
Bufo marinus. (Compt. rend. Acad. Sciences 98. 664—65. Rio de Janeiro, Lab. v. Pr. 
A. Ozorio de Almeida.) Rewald.

J. A. Sinton, W. Bird und S.N. Eate. Malariauntersuchungen mi .besonderer 
Riicksichl auf die Behandtung. VIII. Die orale Yerabreichung von Chininstoiarsol zur 
Behandlung benigner chronischer Malaria tertiana. (VII. vgl. C. 1928. I. 1547.) Chinin- 
stovarsol sclieint in der Behandlung der Tertiana Gunstiges zu leisten. Die Gabe von 
beiden getrennt, hat die gleiche Wrkg. (Indian Journ. med. Res. 15. 595—600. Chinin 
and Malaria Enguiry. Ind. Res. Fund Associat.) Meier .

Leonard Rogers, Die Heilwirkung von Hydnocarpaten und Jodid bei Lepra. Die 
guten Erfolge, die in den letzten Jaliren mit Praparaten von Hydnocarpus bei Lepra 
crzielt wurden, haben den Vf. veran!aBt, Praparate der Xa-Sa!ze der Hydnocarpus- 
sauren herzustellen, die intravenós injizierbar sind. Die Behandlungserfolge sind sehr 
gute, doch kommen ziemlieh heftige Lokalrkk. vor. Jodid, das aueh stark wirkt, aber

203*
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zu heftigen lokalcu Einschmelzungen fiihrt, sollte erst gebraucht werden, wenn die 
Haupterscheinungen beseitigb sind. (Lancet 214. 73— 74. London, School of Tropical 
Medieine.) M e ie r .

Gr. Cordier, Studium einiger physikalischer Eigenschaften von Tierseren bei 
Trypanosomiasis. In  Fortsetzungfriiherer Yerss. (C. 1927. II . 275) wurden die physikal. 
Eigg. des Serums wahrend der Entw. der Trypanosomiasis studiert. Die Viscositat 
bei der Beschalseuche wiichst mit der Entw. der Krankheit. Auch die pn zeigt das 
gleiehe Verli. Dic Oberflachenspannung wachst wahrend der Phase der Ódeme. Bei 
der marokkan. Trypanosomiasis sind die Resultate viel unregclihaBiger. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 315—17. Tunis, Labor. des Institut. Arloinz.) R e w a l d .

W. Wiechowski, Die Bedeutung der schweifStreibenden Tees. Die Wrkg. der zum 
Schwitzen angewandten Teearten, z. B. Flores Sambuci, Flores Tiliae, Flores Chamo- 
millae, beruht darauf, daB in ihnen enthaltene Glykoside die Erregbarkeit des Schwitzen 
erregenden Regulationsmechanismus so steigern, daB schon geringe Reize, z. B. geringo 
Warmestauung, genugen, um cin starkes Schwitzen hervorzurufen. (Medizin. Klinik
1927. Nr. 16. 8 Seiten Sep. Prag, Pharmakolog. Inst.) M e ie r .

J. Mellanby, Gallensalze und Sekretin ais Cholagoga. Injektion von Galie in das 
Duodenum bewirkt bei Katzen starkę Sekretion von Pankreassaft u. Zunahme der 
Gallenselcretion. Dio gleiehe Injektion yon Galie in das Ileum yermehrt die Galion-, 
aber nieht die Pankreassekretion. — Intravenoso Injektion von gallensauren Salzen 
steigert dio Gallen-, aber nicht dio Pankreassekretion. Umgekehrt bewirkt intravenóse 
Injektion von reinem Sekretin starkę Absonderung von Pankreassaft u. von Galie. 
Wenn man die Pankreasabsonderung behindert, so wirkt Sekretin auch nicht gallen- 
treibend. — Es wirken also gallensaure Salze ohno Sekretion naeh Ubertritt vom Diinn- 
darm ins Blut gallentreibend, wahrend die Cholagogawrkg. des Sekretins nur sekundar 
durch Beeinflussung des Pankreas bedingt ist. (Journ. Physiol. 64. 331—40. London, 
St. Thomas Hosp.) F. M u l l e r .

Lars Nielsen, Erythromelalgie naeh Suicidrersuch mit Gynergen. Klin. Bericht 
uber einen Vergiftungsfall bei einem 50-jahrigen Mannę naeh Einnchmen von 
15 Tabletten Gynergen zu je 1 mg. Das klin. Bild imponiertc ais schwere Vasoneurose. 
Wiederherstellung naeh etwa 14 Tagen. (Miinch. med. Wclischr. 75. 736—37. Berlin- 
Liehtenberg, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Schultz, Unerwiinschte Hexetonwirkung t Bericht uber einen Todesfall bei einer
70-jahrigen korpulenten Dame, der naeh Ansicht des Yfs. auf 2 Injektionen yon Hezełon 
zuriickzufuhren ist. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 705. Berlin-Friedenau.) F r a n k .

Hans Rupp, Die Priifung von Hanimelblutkorperchen, zugleich ein Beitrag zur 
Bleivergiftung am Tier. Vf. erzeugte bei Hammeln durch Injektion oder durch die 
zweckmaBigere Fiitterung einer S%ig. Bleinitratlsg., von welclier pro kg 5 mg Pb bis 
zu einer Gesamtmenge von 3 g Pb binnen 6—10 Wochen gegeben wurden, eine Blei- 
vergiftung. AuBer der morphologischen Blutunters. wurde die Resistenz der Erythro- 
eyten gegen hypoton. Salzlsg., gegen Saponin u. gegen spezif. Hamolysin gepruft. 
Verwandt wurde 10%ig- Blutkorperchensuspension unter Berucksichtigung der Erythro- 
cytcnzahl; Best. des Hamolysegrades naeh V. LlEBERMANN. Das Blut der vergifteten 
Tiere war resistenter gegen Hypotonie, aber empfindlicher gegen Immunhamolysin. 
Saponinhamolyse erlaubte keine Differenzierung. Die Arbeit enthalt eine wertvollo 
Zusammenstellung iiber die Dosierung der Pb-Vergiftung beim Tier. (Arch. Hygiene 
99. 165—80. Miinchen, Hyg. Inst.) Sc h x it z e r .

Kathleen E. Carpenter, Die todliche Wirkung łdslicher Metallsalze auf Fische. 
Die Wrkg. des Bleies auf Fische beruht auf einer chem. Bindung, die Pb mit Bestand- 
teilen von Haut u. Kiemen eingeht, die mit einem Pb-Bezug bedeckt werden. Tod 
erfolgt durch Erstickung. Die Wrkg. ist abhangig von der Geschwindigkeit ihres Ein- 
tritts, abhangig von Menge u. Konz. von Pb, u. von der GróBe des Fisches im Ver- 
haltnis zur Menge. Eindringen von Pb in den Kórper findet nieht statt. (British Journ. 
Esperimental Biology 4 [1927]. Nr. 4. 378—90. Sep. Aberystwyth, Univ. College of
Wales Dep. of Zool.) M e ie r .

A. H. D. Smith, Eine todliche Vergiftung mit einem nicht arsenhaltigen Ungeziefer- 
totungsmittd. Ein Mann nahm zu Suicidzwecken ca. 50 g eines Mittels, daB zu 7 5 %  

aus Rohkresol bestand. Er starb naeh etwa l 1/, Stdn. unter den Symptomen des 
Kollapses. Veratzungen am Mund u. Magen waren nicht festzustellen. (Brit. med. 
Journ. 1928. I .  714— 15. Llanelly General Hosp.) M e ie r .
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L. Simóes Raposo, Der Arsenkrebs. (Vgl. C. 1927- II. 115.) 1 0 %  As203 ent- 
haltende Vaselinesalbe rief bei einem yon 10 Kaninchen bei langern Aufpinseln ein 
Kankroid heryor; dio Salbe wurde auf 50° erhitzt yor dem Aufpinseln. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 98. 86. Inst. Rocha Cabral.) M e ie r .

Stanley Wyard, Bericht aber die Behandlung bosartiger GeschicuLste mit kolloidalem 
Blei. 40 Falle von Krebs verschiedener Organe wurden mit kolloidalem Blei in Mengen 
von 0,2 g u. mehr behandelt. Die klin. Daten werden genau mitgeteilt. Keiner dieser 
Kranken wurde durch die Behandlung gebessert, in yielen Fallen sehien sogar ein 
progressiyeres Wachstum des Tumors u. Verschlcchterung des Befindens einzutreten. 
(Brit. med. Journ. 1928 . I .  83S—40. London, Concer Hosp.) M e ie r .

Margaret Reed Lewis und Howard B. Andervont, Die Inaktiwerung des 
Hiihnertumor-virus mittels Calciumverbindungen. Wird dem wirksamen Esrtrakt von 
Hiihnertumor CaO, Ca(P04H2)2, Calciumhesosephosphat in Mengen von 0,5—1% 
zugesetzt, so wird das Extrakt u. der abzentrifugierte Nd. der Ca-Yerb. unwirksam, 
einen Tumor zu produzieren. CaC03, CaCL, CaS04 u. Ca-Lactat haben keinen Effekt, 
oder nur bei sehr hohen Konzz. (CaC03 25 % ). (Buli. Johns Hopkins Hospital 42. 
191—98. Ca r n e g ie  Institution of Washington. Dep. of Embryologie.) M e ie r .

G. Sensi und D. Siri, Uber die Zerstorung des CHoroforms durch die tierische 
Faulnis. Zum Nachweis des CHCl3 wird eine genaue chem. Methode angegeben, die 
auf der Zers. des CHC13 bei Rotglut in Cl u. HC1 beruht. Das Verf. schlieBt sich eng 
an das von O g ie r  u . K o h n  ABREST an. Der App. wird beschrieben. Mit dieser 
Methode wiesen Vff. nach, daB nach 62 Tagen das CHC13 aus faulenden Geweben 
yołlstandig verschwunden war. DaB CHC13 die tier. Faulnis hindert, wird fiir un- 
richtig gehalten, obwohl es auf die Bakteriolyse einwirkt. (Annali Chim. appl. 18. 
78—86.) Ott .

G. Analyse. Laboratorium.
Raymond B. Wailes, Amcendung des Mikrobrenners beim, Glasbearbeiten. Zur 

Ausfuhrung einfacher Forinyeranderungen von Glasróhren ist der ilikrobrenner mit 
seiner ziemlich scharf zugespitzten, etwa 1/2 cm breiten u. 5 cm langen Flamme emp- 
fehlenswert, die ohne Anwendung eines Geblases zum Biegen, Óffnen, Verbinden von 
Rohren, Herstellen von H-Róhren u. a. gebraucht werden kann. Der Brenner wird 
zweckmaBig durch 2 Schrauben an einer Seitenflache einer 4-kantigen abgestumpften 
Pyramide aus Holz befestigt, so daB das Rohr horizontal gerichtet ist, u. bedarf nur einer 
Verb. mit der Gasleitung. (Journ. chem. Education5. 478—79. Washington, D. C.) Bo.

J. Friedrichs, NormalscMiff-Zuńschenstiicke mit Gaseinleitungsrohr und Hahn- 
trichter. Um bei Rkk., bei denen in sd. Fil. Gase oder Fil. oder gasfórmige u. fl. Stoffe 
gleichzeitig einzuleiten sind, Venmreinigungen des Rk.-Gemisches infolge Extraktion 
des Stopfenmaterials durch h. Dampfe u. eine starkę Abnutzung der Stopfen zu ver- 
meiden, stellt Vf. neue Glasgerate her, bei denen Gaseinleitungsrohr oder flahntrichter 
oder beide Vorrichtungen zusammen in je ein Zwischenstiick verlegt sind, das durch 
Normalschliffe einerseits mit dem Siedekolben, andererseits mit dem RuckfluBkuhler 
vollkommen gasdicht yerbunden wird. Dabei kónnen die Einzelteile untereinander 
vertauscht u. Kiihler mit Kolben auch direkt yerbunden werden. Die mit Hilfe der 
Zwischenstucke zusammengestellten Apparaie kónnen auch fur analyt. Zwecke yer- 
wandt werden, wie zur C02-Best. in Carbonaten, zu S- u. C-Best. im Eisen, u. bisher 
gebrauehliehe Spezialapp. ersetzen. (Chem.-Ztg. 52. 390. Stutzerbach, Glastechn. Lab. 
d. Fa. G REI NER U. FRIEDRICHS G. m..b. H.) SlEBERT.

W. Swietoslawski, NeuerApparatzur Bestimmung des Siedepunktes. (Journ. chc-m. 
Education 5. 469—72. — C. 1927. II. 294.) B o t t g e r .

E. Lowenstein, Neuerungen an Analysenwaagen. Beschreibung einer neuen 
Industrieschnellwraje der S a r t o r i u s w e r k e  A.-G. Die Waage besitzt eine Vor- 
waage, die nach dem Prinzip der Briefwaage ausgefiihrt ist; durch Drehen eines seit- 
lichen Knopfes wird die Vorwaage ausgelóst u. so das Gewieht des zu wagenden Gegen- 
standes auf etwa ganze Gramm festgestellt. Nach dem Arretieren der YoTwaage wird 
das ermittelte Gewieht auf einer Registriereinrichtung, die sich links unten am Gehause 
befindet, eingestellt. Mittels einer Hebelubertragung werden sowohl die ganzen 
Grammgewichte, wie auch die Dezi- u. Zentigramme auf die Waagschale aufgelegt. 
Die Milligramme u. Zehntelmilligr amme werden mittels einer Dampfungseinrichtung 
direkt an einer Skala mit Hilfe eines Mi kroskops genau abgelesen. (Chem. Fabrik 1928.
243—45. Góttingen.) ' " SlEBERT.
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Farrington Daniels, Ein verbesserles Glaamanonieter. Vf. beschreibt ein neues, 
leicht herzustellendes Glasmanomeler. Ein Rohr (a) wird am Ende zu einer diinnen 
Kugel ausgeblasen, die dann abgeplattet wird. Die flachę Flachę ist nach innen mit 
einem Stiick Glas verschmolzen, in das ein Pt-Draht (6) eingeschmolzen ist. Ein zweiter 
Draht (c) wird so seitwarts in das Rohr eingesclnnolzen, das er eben den Dralit b be- 
riihrt. Das Rohr wird mit einem Hg-Manometer verbunden; von den Drahten b u. c 
fiiliren Pt-Leitungen, die durch die Rohrwand gefiihrt sind, zu einer elektr. MeBein- 
richtung. Der untere Teil des Rohres wird mit dem GlasgefaB (d), in dem der Druclc 
gemessen werden soli, verschmolzen. Besteht zwischen a u. d eine Druckdifferenz, 
so ist der Stromkreis zwischen b u. c geóffnet; beim Erreichen der Druckgleicliheit 
wird er geschlossen. (Journ. Amer. chem, Soc. 50. 1115—17. Madison [Wisc.], 
U niv.) K l e m m .

Fritz Friedriehs, Ein neues Manomeler fur Vakuumdestillationen. Da die bislier 
iiblichen Manometer sich schwer wirklich gas- u. feuchtigkeitsfrei fiillen lassen, stellt 
die Fa. F r e in e r  u. F r ie d r ic h s  G. m. b. H. in Stiitzerbach ein neues Modeli dar, 
das diese Nachteile vermeidet. Bei diesem kann durch Erhitzen des Hg im Vakuum- 
schenkel die Luft u. Feuchtigkeit durch eine eingcschmolzene Spitze u. einen Hg-Ver- 
schluB ausgetrieben werden. Der App. bietet aueh noch cinige andere kleinere Vorteile. 
(Chem.-Ztg. 52. 272.) " B e r l it z e r .

James H. Hibben, Notiz uber einen elektromagnetischen Vakumnverschlup. In 
einem einseitig geschlossenen U-Rohr befindet sich in dem zugeschmolzenen cvakuierten 
Schenkel ein in Glas eingeschmolzener Eisenkern, in den anderen Schenkel ragt ein 
Rohr, das das zu evakuierende GefaB u. Pumpe verbindet, so tief liinein, daB es in 
eine Hg-Schicht hineinragt, die sich in dem U-Rohr befindet. Hebt man jetzt mit Hilfe 
eines Elektromagneten den Eisenkern, so steigt das Hg in dem zugeschmolzenen 
Schenkel etwas u. gibt so die Offnung des Glasrohres zur Pumpe frei; laBt man den 
Eisenkern durch Ausschalten des Magneten fallen, so ist der VerschluB wieder her- 
gestellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1117—1S. Princeton, Univ.) K le m m .

Elbert C. Weaver, Neue Form des Giflhebers. An dem Ende des liingeren Schenkels 
eines Saughebers ist eine aufwarts gebogene Glasrohre angesclimolzen, bzw. durch 
Biegung einer entsprcchend langeren Glasrohre hergestellt, an dereń oberer Miindung 
man saugt, nachdem der kiirzere Schenkel in die betreffende FI. eingetaucht u. eine 
Offnung, die an der Unterseite der Rolirenbiegung mittels einer kleinen Śtichflanime an- 
gebracht wurde, mit dem Finger verschlossen wurde. Sobald die FI. die Offnung er- 
reicht hat, wird der Finger entfernt, worauf die FI. ausflieBt. (Journ. chem. Educat-ion 
5. 468. High School in Hartford [Conn.].) BoTTGER.

Theodor Hopner, Laboratoriumsapjjarat zum Fraktionieren von Fliissigkeiłs- 
gemi-schen. Bsschreibung einer Apparatur zur Fraktionierung von Fll.-Gemisehen, wic 
Urteerólen, die eine sorgfaltige Fraktionierung aueh der hóchstsd. Anteile unter ge- 
wohnlichem u. vermindertem Drueke ermóglicht, ohne Beriihrung mit einem Dichtungs- 
material. Der App. besteht aus einem Rundkolben, an den seitlich mit Hilfe eines 
Verbindungsstiickes eine Kolonne angeblasen ist. In den Stutzen unmittelbar iiber 
dem Ableitungsrohr ist ein den Stutzen nahezu vóllig ausfullendes Thermometer mittels 
eines Gummisehlauches eingesetzt. Um aueh bei hochsd. Gemischen die Verwendung 
der Kolonne zu ermoglichen, wird diese mit Hilfe eines aufklappbaren elektr. Heiz- 
gefaBes auf eine Temp. von 50—100° unterhalb des Siedepunktes vorgewiirmt; der 
Heizapp. kann leicht angebracht u. entfernt werden u. wird mit einer Kiihlerklammer 
um die Kolonne befestigt. (Chem.-Ztg. 52. 389—90. Dresden.) S ie b e r t .

C. M. Cooper und E. V. Fasce, Eine Mikrofraklionierkolonne fur analyiische 
Zwecke. Vff. besclireiben eine, fiir die unter Umstanden aueh quantitative Trennung 
kleiner Voll. von FI.-Gemischen (10 cem) mit einem Siedeintervall von nur 10° ge- 
eignete, aueh fur Vakuumdest. verwendbare Fraktionierkolonne (Abbildung). Die 
Dauer der Fraktionierung schwankt zwischen 30 Min. fiir 10 ccm FI. einer binaren 
Misehung von 15° Siededifferenz u. 90 Min. fiir kompliziertere Miscliungen. Kurven- 
maBige Darst. der Dest. von 36°/0ig. wss. CH3OH, sowie eines Gemisches aus Aceton, 
CH30H, A. u . W. (Ind. engin. Chem. 20. 420-—21. Cambridge [Mass.], Inst. of 
Techn.) ' H e rzo g .

Klirt Sclimidinger, Ruckflupkiihler mit weiter Offnung. Der Kuhler besteht aus 
einem geschlossenen, verzinnten Cu-Blechbelialter, dessen Unterseite die Form eines 
Kegels besitzt. Die Zufulir des Kiihlmittels erfolgt durch ein in der Mitte der Ober- 
seite eingefiihrtes Rohr, das zum tiefsten Punkt des Kiihlers fiihrt. Der AbfluB be-
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findet sich am seitlichen Rand. Infolgc der Kegclform des Unterteils kann der Kiihler 
auf GefaBe yerscliiedener GroBe aufgelegt werden. Der Kiihler ist besonders geeignet 
fiir gewóhnliche cmaillierte Tópfe u. hat sich in Lackindustrielaboratorien bewahrt. 
(Chem.-Ztg. 52. 390.) SlEBERT.

Alfred Oppe, Trockengefii.fi. Beschreibung u. Abb. eines a na hi;, wagbaren, 
vakuumfesten TrockengefiiBes, das sich auch zum Trocbien von voluminosem, liygro- 
skop. Materiał (Fasern) eignet. (Chem. Fabrik 1928. 241. Aachen-Krefeld.) SlEBERT.

James H. Hibben, Notiz iiber das Anschweifien von Platin an Wolfram. W wird 
mit NaN02 gereinigt, dann werden aus einer Lsg. von PtCl., in Laycndelol einige 
Schichten auf das W aufgebrannt. Dann wird das anzuschweiBende Pt mit Borax 
bedeekt u. s c h n e 11 in einer Sauerstoffflamme angeschweiBt. Zum AnschweiBen 
yon Au wird das W mit Na NO, gereinigt, mit Borax bedeekt, erhitzt u. in fi. Au ge- 
taucht. (Journ. Amor. chem. Soc. 50. 1118. Princeton, Univ.) K l e m m .

Grinnell Jones und Roswell Colt Josephs, Die Messung der Le.itfahigke.it von 
Elektrolyten. I. Eine experimcnlelle und theoretische Studie iiber dic Grundlagen fiir die 
Konstruktion der Wheatstoneschen Briicke bei Verwendung ton Wechselstrómen und eine 
verbessertc Form der direkten Ablesung bei einer Briicke mit Wechselstrom. Die sehr um- 
fangreichc Unters. befafit sich mit den Fehlern, die Leitfahigkeitsmessungen mit der 
WHEATSTbNEschen Briicke anhaften konnen, wenn es auf sehr groBe Priizision an- 
kommt. Aus dem Inhalt konnen nur einige Punkte herausgegriffen werden, eingehenderes, 
insbesondere iiber die theoretischen Ableitungen, muB im Original nachgelesen werden. 
Es wird eine neue Stromąuelle fiir Wechselstrom beschrieben, die mit einer Audionrohre 
arbeitet u. — neben anderen Vorziigen -— relativ billig ist. Das Telephon sollte stets 
mit Yerstarkerrohren yerbunden sein; auf diese Weise ist eine Genauigkeit 1 : 106 zu 
erreichen. Fiir Zellen ist hohe Zellenkonstante empfehlenswert, weil dadurch Polari- 
sation u. Erwiirmung durch den Stroni vermindcrt werden. Es wird eine neue Methode 
des Erdcns vorgeschlagen, die in gewisser Weise der von W a g n e r  (Elektrotechn. 
Ztschr. 32. 1001 [1911]) ahnlich ist. Es ist nicht empfehlenswert, einen magnet, bzw. 
elektrostat. Schutz fiir die Briicke selbst anzubringen. Das Aufsuchen u. Beseitigen 
eventueller Storungen wird beschrieben. An Stelle yon Wasserthermostaten werden 
fiir Prazisionsmessungen Olthermostaten yorgesehlagen; der Fehler kann sonst bis 
zu 1/2%  betragen! Eine mathemat. Analyse zeigt, daB fiir die Giiltigkeit der Gleichung 
Rj-R.! =  R,-R3 gewisse Bedingungen notwendig sind. Wegen der Induktion konnen 
durch schraubenfórmig gerolltcn Sclileifdraht erhebliche Fehler hervorgerufen werden. 
Der Vorschlag von KOHLRATJSCH, parallel mit den Wklerstanden einen Kondensator 
zu schalten, wird empfohlen. Dadurch moglicherweise hervorgerufene Fehler werden 
diskutiert. Es wird experimentell naehgewiesen, daB den kauflichen Widerstanden 
Fehler anhaften; der Widerstand ist eine Funktion der Freąuenz. Die Folder liegen 
in dielektr. Verlusten bzw. Zerstreuung yon Energie in Wicklungen, die nicht in Be- 
nutzung sind. Die Anforderungen an einen idealen Widerstand werden beschrieben, 
u. 2 neue Typen beschrieben, die allen anderen auf dem Markt befindlichen iiberlegen 
sind. Die Ergebnisse der yorliegenden TJnterss. fiihren zur Konstruktion einer neuen 
Briicke fiir Prazisionsmessungen, iiber die Einzelheiten im Original nachgelesen werden 
mussen. (Journ. Amer. ehem. Soc. 50. 1049—92. Cambridge [Mass.], H a r v a r d  
Univ.) K l e m m .

L. de Brouckere, Vber eine Fehlerquelle bei konduktometrischen Messungen. Es 
wird darauf aufmerksam gemacht, daB bei anspruchsyollen Leitfahigkeitsmessungen 
die Adsorption des Elektrolyten durch die platinierten Elektroden eine wesentliclie 
Rolle spielen kann. Die Adsorption fiihrt bei 1/10o'n- Lsgg. yon LiCl, NaCl, CuCl2, 
NiCL zu einer Abnahme der Leitfiihigkeit um einige Zehntel Prozent in 24 Stdn. Nocli 
viel gróBere Fehler konnen durch Dcsorption entstehen, die dann auftritt, wenn Elek- 
'troden, die in bezug auf eine ł/10o'n- Lsg. mit Elektrolyt gesatt. sind, mit 1/JCC0-n. Lsg. 
in Beriihrung gebracht werden. Der von den Elektroden adsorbierte Elektrolyt lieB 
sich durch W. ausziehen u. entsprach der Menge nach der Yerminderung der Leit- 
fiihigkeit. Fiir alle anspruchsvolleren Messungen mussen daher erst die Elektroden mit 
einer Lsg. gleicher Konz. in Beriihrung gelassen u. gesatt. werden, ehe man die zu 
messende FI. selbst einfiihrt. (Journ. Chim. physiąue 25. 294—99. Briissel, Univ.) Kmm.

Hans Kleinmann, EinneuesMikrokolorinieterundseineAnwendung. (Mitbearbeitet 
von Bechstein.) Vf. beschreibt die opt. u. mechan. Konstruktion, sowie die Hand- 
liabung eines nach dem DUBOSQ-Prinzip gebauten Prazisionsmikrocofor??neters. (Chem.



3096 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1928. I .

Fabrik 192S- 263—64. 278—79. Berlin, Charite. Chem. Abt. d. patholog. Inst. d. 
Univ.) SlEBERT.

K. Hintzmann, A p p a ra t zu r Gehaltsbetiimmung ton Flu ssig keilen , insbesondere von 
Chlorlaugen bzw. Chlorbleichbadcrn. Der App. yereinigt die fiir die jMafianalyse iibliche 
Burette, Pipette u. den Rk.-Kolben in einem Stiick. Durch besondero Einstellung 
der benutzten Titerfl. kann die Best.-Methode weitgehend den besonderen Betriebs- 
yerhaltnissen angepaBt werden. Der App. bestelit aus einem Biirettenrohr, an das 
eine Pipette u. ein Rk.-GefaB angeschmolzen sind. Wahrend der Best. ist der App. 
dicht yerschlossen, so daB Fehler durch Yerspritzen von FI. ausgesehlossen sind. Zur 
Best. des CT-Geh. von Chlorlaugen wird das GefaB mit 75 ccm einer Lsg. von 1,46 g 
Indigocarminpulyer im Liter, die mit 2 ccm H2S04 66° Be angesauert ist, beschickt, 
der App. yerschlossen u. kontrolliert, ob die lig . mit dem Nullpunkt der Biiretten- 
teilung abschneidet. Sodann beginnt- man mit dem Zusatz der Chlorlauge, der in 
kleinen Mengen erfolgen muB. Nach jedem Zusatz wird gemischt; ist die Farbę in 
Gelbgriin nmgeschlagen, so liest man die zugesetzten ccm Lauge ab. Aus einer dem 
Gerat- beigegebenen Tabelle kann der Cl-Geh. der Lauge direkt abgelesen werden. 
(Chem. Fabrik 192S. 266—67.) SlEBERT.

Elemente und anorganische Verbludungen.

Hans SchmalinB und Hans Werner, Ein empfindlicher qualitativer Sauersio/f- 
nachiceis mit Pyrogalloł und Kalilauge. Zum Nachweis sehr kleiner Sauerstoffmengen 
wird in einem Reagensglas 1 eem ausgekochtes, k. Toluol mit 2 ccm ausgekochter, 
k. KOH (D. 1,050) u. 1 ccm ausgekochter k. Pyrogallollsg. (0,02 g reinstes Pyrogalloł 
in 1,40 g W.) unterschichtet. Die so dargestellte prakt. farblose Pyrogallol-KOH-Lsg. 
farbt sich beim Schiitteln durch den Luftsauerstoff blauviolett, spater braun. Auf 
diese Weise lieB sich eine Sauerstoffmenge von 0.020 eem in 250 ccm N2 in 2 Min. 
nachweisen. Die Methode laBt sich auch zur Prufung von Yakuumapp. auf Dichtig- 
keit yerwenden. Die Pvrogallolmethode wurde im Yakuum u. in folgenden Gasen 
gepruft: 1. X ;, H2, C,H^, CO, N.O, NO, NH-, 2. CO., S02, H.S, HCN, (CN)2, CL, Br2, 
yon denen die unter 2. angefuhrten Gase die Bk. storen. Eine Apparatur zur Prufung 
eines Gasgemisches auf 0; wird beschrieben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 58. [1925].
71—73. Hamburg. Univ.) E. JOSEPHY.

P. Carre. Die iodomttrische Bestimmung der phosphorigen Saure und iiber die 
Amcendung des Sairiumbicarbonats in der Jodometrie. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 
461—64. — C. 192S. I. 1893.) Enszlin.

George W. Bennett und F. G. McKee, Kaliumftrrocyanid ais Peagcns zum Nach- 
tceis des Zinls. Das Filtrat von der Na0H-Na202-Trennung wird angesauert u. das Al 
wie gewohnlieh gefallt. Das dann erhaltene Filtrat, in dem das Zn u. das Cr (ais Chromat) 
enthalten ist, wird neutralisiert u. mit 2—4 ccm 6-n. Essigsaure versetzt, worauf man 
10—15 Min. stehen laBt, damit etwa vorhandene Kieselsaure sich absetzt. Das Filtrat 
von dieser wird in 2 gleiche Teile geteilt, von denen der eine mit 1 ccm n-K.,Fe(CN)6 
yersetzt wird. Je nach der Menge des yorhandenen Zn entsteht entweder ein flockiger 
Nd. oder nach 5—10 Min. eine Trubung. die sich durch Yergleichen mit der nieht mit 
dem Reagens yersetzten Probe im durchfallenden Licht einer starken Lichtąuelle er- 
kennen laBt. Man kann auf diese Weise 2.5 mg Zn in 11 Lsg. nachweisen. (Journ. 
ehem. Education 5- 473—75. Grove City [Pennsylyania].) Bottger.

F. Rogoziński. Uber die mikroctemische Calciumbestimmung. Das Ca wird aus 
2 ccm Lsg. mit 1 ccm H„S04 gefallt u. die Lsg. mit 12 ccm A. yersetzt. Nimmt man 
weniger Alkohol, so bleibt immer etwas CaS04-2 H20 in Lsg. Der Nd. bleibt 12 bis 
24 Stdn. stehen, wird in ein Filterróhrchen abfiltriert u. mit A. gewaschen. Das Filter- 
rohrehen wird in einem staubfreien Luftstrom bei 100° getrocknet u. der Nd. ais CaS04 •
2 H ,0 gewogen. Ein maBiger tJberschuB an HC1 u. Magnesiumsalzenist nieht schadlich. 
Ein starker CberschuB an letzteren beeinfluBt die Ergebnisse wenig. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 4-3. 464—69. Krakau, Univ.) Enszlin.

J. Stanton Pierce und w . C. Setzer, Tiirimetrische Bestimmujig ton Calcium- und 
llagnesiumcarbonai im Kalksiein. Unter Mitarbeit- von A. M. Peter. Nach Aufzahlung 
der bisherigen titrimetr. Methoden zur Best. yon Ca" neben Mg" beschreiben Yff. ein fur 
Kalkstein, Dolomit u. Magnesit besonders geeignetes Yerf., welches darauf beruht, daB 
aus den neutralen Lsgg. beider Ionen das viel weniger 1. Mg(OH)2 durch Alkalilsg. yon 
bestimmtem Geh. in Ggw. von Trinitrobenzol ais Indicator gefallt wird. — 0,5 g der 
rrockenen, fein gepulyerten Probe werden in einem mit Uhrglas bedeekten Erlenmeyer-
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kolben ^125 ccm) mit 50 ccm einer 0.25-n. HC1 in Lsg. gebracht. Xach einigem Stehea 
"'in.! die Rk. auf dem W .-Bade bei 70—SO® zu Ende gefuhrt u. dann 1 Min. aufcekocht. 
Nach Zusatz von 1 ccm einer 0,04%ig. Lsg. von Bromthymolblau wird mit 0.25-n. 
XaOH-Lsg. auf BIau (Xeutralpunkt) titriert (Bj). Xun fugt man fur je 10 ccm Lssr. 
1 ccm einer gesatt. alkoh. Lsg. von Triaitrobenzol zu u. titriert mit obiger XaOH-I>~_ 
weiter bis zum Eintritt einer dunkelziegelroten Farbung (B.) unter śrutem Ruhren 
in der Xahe des Endpuaktes. Unter v6Uig gleichen Bedinzuozea wird eine Leerprobo 
des gleichen ^ ol. dest. W. titriert. bis zur analogen Rotfarfcunz mit Trinitrobenzol (Ą ). 
Berechnuna;

g MgO =  (B, — Ą ) x  0,25 X 0,020 16.
gCaO — (5Q — B1 — B1— Bi) x  0,25 X 0.0280Ł

Zur Prufung der Methode wurden Misehungen voa Lsgg. chem. reiner Ca- iisland. 
Doppełspat) u. Mg-Yerbb. (MgO) in derselben Weise anałysert. Es ergab sieh gute 
Cbereinstimmung (Beleganalysen). GroSere Mengea tog Fe sind ais Fe<0H)3 beim 
Xeutralpunkt wegen Stórung der Farbung durch das Trinitrobenzol durch Filtratiea 
zu entfemen, ebenso unter allen Umstanden das AIfOH\. wegen dessea L&Iiehkeit in 
Alkali. (Ind. engin. Chem. 20. 438—37. Georgetown ffcy.f Coli.) HERZOG.

P. C. Patnam, E. J. Roberts und D. H. Selchow. Biiirńfł rzer 21 ś”eraBiegiim- 
mur.g. I I I .  Teil. (II. vgl. C. 192S-.I. '2113.) Angabe von weiterea mikroehem. Xach- 
weisen; Fe ais Fe^SCN)^ Grenze 0,006 ,«g Fe. Farbnngea ergebea noeh F (beBblacK 
Cu u. U Oj fahl gelbgrun. Au u. Pt in sałzsaurer Lsg. (gełb). F darf nieht zugegen sein. 
Ga ais GaJ[Fe(CX)t]I. Dabei muB das Ga erst getrennt werden. da riele Elemente 
stórea. Das Minerał wird mit konz. HXOj zur Troekne rerdamprt u. Ieicfct gegluht. 
wodurch Sn u. Hg unl. sind. Ausziehen mit HCł (1: 5!. Filtrieren voa der Hauptmenge 
Pb. Zusatz von XHjCl u. XH;OH. Der Xd. enthalt nur noch Gs. Za, Pb c. Fe-Lifeen 
in 5-n. HC1 u. Fallen durch XHłOH unter Zusatz von Xa-,SOj zur Entfemung der leteten 
Reste Ma. Kochen der Lsg. in HCł mit XaOH. wodurch Fe u. In  geraUt werden- Yer- 
setzen mit H.SOj zur Eatfemnag der letztea Reste Pb. Die Lsg. enthalt das Ga. 
welches ais gallertiges Ga,[Fe(CX}s] nackgewiesen wird. In . welches ais Cs-InCÎ  
nachgewiesea wird, muB ebenfalls erst voa den andern Elementea abgetrennt werden. 
ahnlich wie Ga. Der Xd. von Fe u. In  (s. obea) wird in HCI gel. u. mit CsCl versetzt. 
In konz. Lsg. oktaederartige, anisotrope Krystalle. in verd. Lsg. heiagocale Platten 
(isotrop). Grenze 0.1 ug In. Pd wird ais DimefchylgSjoiim in sałzsaurer Lsg. ais kry- 
stalliner Xd. nachgewiesen, der unter gekreuzten Xiko!s sehr schóne Zwillingseffekte 
zeigt. Anisotrop mit ParaUelacsIćechong. i Amer. Journ. Science [SlLLI3'AN; [5] 15- 
423—30. Xew Haren [Conn.]. Yale Univ.) Exszlix.

Roger C. Wells. Soitz aber dU Jletkcdt a?: i I. Lzicn-ace Smti* ju r eU Av.<zlg-*s 
noh Samarstii. Die Methode Ton SlIITH (Amer. chem. Journ. 5. 44. 73 [ISSSJs zur 
Analyse des Samarstii u. rerwandter Miaeralien cesteht im AursehluS mit irss. HF: 
sie bringt kein Alkali in die Analysenmasse u. fuhrt sofort zu einer Trennung non sełtejsen 
Erden, Pb. U, Ca im unL u. Cb, Ta. Ti u. den meisten ubrigea Elementea im L Te£L 
Die Methode gibt aber nur Hann gute Ergebnisse, wenn eice ReiŁe voa Yorsieits- 
maBregeln beachtet werden. Die Angaben bsdehen sieh auf das Yeraschen des FSters 
bei der ersten Trennung. Po-Best.. MitreiBen von Ca. Ma usw. durch seltece Erdea. 
U-Spuren im Filtrat, Trenntmg der einzelnen Grupce a der lelterra Er-deru L~ran- 
best., nahere Prufung des Fe.0j auf SiOj- Ma usw., Besr. der ..sauren Erdea“ Cb.Oj.. 
Ta»0j, TiO,. Die D. des untersuchten Materials, das nicht gaaz einheitHeh war. 
betrug bei 25® 5,670—5,65<x. Opt. isotrop. He wurde nach der fruher ceschrietenen 
Methode (vgl. C. 1920- LEI. 124) aachgewiesen. Das Alter des Miaerals wird ats dem 
Yerhaltnis Pb: U: Th zu 1040 Millionen Jahren berechnet; der Wert ist a ter wegea 
der Inhomogenitat nicht ganz sicher. (Joum. Amer. chem. S^c. 50- 1017—22. 
Washington [D. C.]-) K lsjck.

Organische Substanxen.

A. Yerley. Cber die Beztimmur.g eon AlicI&cZai. Das von \ E?.L?,1~ u. Boi^5IXG 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 3534) -rorgeschlageae AcetylieruagFTerf. rur Best. 
ron Phenolen ist auch auf Alkohole anwtcdbar. Das Acety&ruagsgemisch cesteit 
aus 2 Teilea Pyridin u. 1 Teil Acetanhydrid, letzteres £*/« Acetyichlossd eathaheocL 
10 ccm desselben werden mit W. rerd. u. mit n. XaOH neutralisiert < PŁeaoIpitŁaiein 
In einem gut Terschlossenen GefaS bleibt der Tlter konstant. Maa fcnngt ca. 0,*.*1 g-MoL 
des zu beśtimmenden Alkohols, in einem Rdhrchen abgewtKen. in einen KoTcea, gibt
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10 ccm obigen Gemisches zu, erhitzt am Stcigrohr auf Wasserbad, laBt abkiililen, 
spiilt Rohr, Stopfen u. Kolbenhals ab u. neutralisiert wieder mit n. Na OH (10 bis 
15 Tropfen Indicator). Sind N u. n die ccm n. NaOH vor u. naeh der Acetylierung, 
p dio angewandte Menge Alkohol u. M  dessen Mol.-Gew., so ist der %-Geh. des Al- 
kohols =  (N — n) M/10 p. Man erhitzt 3 Stdn. bei prim., 4 Stdn. bei sek. Alkoholen; 
tert. Alkohole geben keine brauclibaren Resultate. Das Acetylierungsgemisch muC 
immer bei dcrselben Temp. u. mit einer sehr fein kalibrierten Pipctte entnommen 
werden. Der Alkohol darf keine anderen acetylierbaren Substanzen cnthalten u. nicht 
sehr fliichtig sein. Genauc Resultate werden crst von den Pentanolen ab erhalten. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 43. 469—72. Ile-Saint-Senis, Etabl. VERLEY.) Lb.

S. Poznanski, Die Analyse von Gemischen von Athylalkohol, Athylacctat, Essig- 
saure und 1 Vasser. Vf. pruft die Methoden zur mijglichst genauen Best. der einzelnen 
Bestandteile nebeneinander. Zur Best. des A. schien geeignet die Oxydation mit 
K2Cr207-Lsg.; der tJberschuB an Oxydationsmittel wurde jodometr. bestimmt; er- 
reichte Genauigkeit ± 0 ,3 % . Zur Best. von A. neben Essigester eignet sich gut dic 
Veresterung mit uberschiissigem Essigsaureanhydrid; der OberschuB an Anhydrid 
wird liydrolysiert u. zuriicktitriert; Genauigkeit ± 0 ,2 % . Essigesler wurde in 15 

bis 20 Stdn. bei 60—65° mit etwa der doppelten Menge Ba(OH)2-Lsg. verseift; mittlere 
Abweieliung ± 0 ,09% . Die Best. der freien Essigsdure erfolgt acidimetr. Mit einer 
modifizierten P lLC H -A ppara tur (vgl. C. 1911. I .  1008) lieB sich die Best. milcrochem. 
mit einer Genauigkeit von einigen %  bzw. % 0 durchfiihren, je nacli der Menge. 
1F. ergab sich ais Differenz. Die Analyse von Gemischen der 4 Komponenten zeigte, 
daB die Methoden befriedigende Werte ergaben. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 981 

bis 988. Warschau.) ' Klem m .
George J. Ritter und L. C. Fleck, Furfurol und Kohlensaure aus Holz vor und 

naeh der Chlorierung. Vff. suchen die Frage exakt zu losen, ob bei der Cellulosebest. 
naeh CROSS u. BEVAN sich Oxycellulosen bilden, durch Best. des beim Kochen der 
letzteren mit 12%ig. HC1 gebildeten Furfurols (I) (Fiillung mit Phlorogluein naeh 
TOLLENS) sowie der C02 u. Yergleich dieser Zahlcn mit den auf gleichem Wege aus- 
bringbaren Ausbeuten von I u. C02 aus unchloriertem Holz. Zu diesem Zwecke wurden 
lufttroekene, durch ein n. 80—lÓO-Maschen.sieb durchgehende Sagespiinc verwendet 
u. I bestimmt: 1. in den Originalspanen, 2. naeh Extraktion des Materials mit A.-Bzl.,
3. in den naeh 2. bchandelten Spanen in Ycrschiedenen Stadien der Chlorierung u. 
Extraktion mit Sulfit u. 4. im Sulfitextrakt selbst. Die Best. von C02 in 1., 2. u. 3. 
erfolgte durch Auffangen in uberschiissiger gestellter Barytlsg. u. Rucktitration der 
letzteren. Die venvendete Apparatur war die von HEUSER u. STÓCKIGT (C. 1922.
IV. 558), nur mit der Abanderung, daB I u. CO., im selben iMuster zu gleicher Zeit 
bestimmt wurden. Diese Bestst. ergaben nun, daB keine I liefernden Verbb. wahrend 
der zur Isolierung der Ccllulose erfolgenden Chlorierung gebildet werden, daB wahrend 
der letzteren eine erheblichc Menge CO.: liefernden Materials entsteht, das sich aber 
von der Oxycellulosc durch seine Lóslichkeit in Sulfit u. die Unausbringbarkeit von I 
unterscheidet, daB eingroBer Teil des C02 liefernden Materials wahrend der 1. Chlorierung. 
gebildet wird, wenn 56,6% der leicht veranderlichen Pentosane 1. werden, daB CCL 
in einer 0,86% aquivalenten Menge aus dem Originalholz durch Kochen mit HC1 
frei wird u. daB auf Grund dieser Ergebnisse die Gefahr einer Oxycellulosenbldg. 
wahrend der analyt. Best. der Cellulose durch Chlorierung nicht vorhanden ist (Ta- 
bellen). (Ind. engin. Chem. 20. 371—73. Madison [Wis.].) H e r z o g .

Michele Coppola, Neuer Weg fiir die qualitative Analyse ton komple:cen Cyan- 
verbindungen enthaltenden Gemischen. Die Anwesenheit komplexer Cyanide gibt sich 
meist kund durch eine fahlblaue Farbung, die wahrend des Filtrierens der durch Kochen 
mit NaOH u. Na2C03 erhaltenen Lsg. auf dem Filterrande auftritt; diese Lsg. wird 
beim Versetzen mit wenigen Tropfen konz. HN03 griinblau. Ist naeh diesen u. anderen 
bekannten Methoden die Anwesenheit komplexer Cyanide erwiesen, wird folgender- 
maBen verfahren: Die Substanz wird mit verd. HC1 gekocht, vom Unlóslichen (̂ 4) 
abfiltriert. Das Filtrat, mit H2S behandelt, enthalt im Nd. (B) das gesamte Hg [Hg- 
ferro- u. -ferrieyanid sind in HC1 u. in K4Fe(CN)6-Lsg. 11.], ferner As u. die anderen 
Elemente, die nicht ais in HC1 unl. Metalleyanyerbb. vorlagen. Das Filtrat von B, 
zur Trockne verdampft, wird mit A vereinigt u. das Gemisch mit dem 4-fachen Gewiclit 
NH4N03 im bedeekten Porzellantiegel gegliiht, die erhaltene M. mit sehr wenig konz. 
HN03 behandelt u. in w. verd. HĆ1 gel.; ungel. bleiben hierbei BaS04, AgCl, PbCl2, 
PbS04, Si02, die naeh den bekannten Methoden weiter behandelt werden. Die Lsg.
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wird mit H..S gcfallt, mit B vereinigt u. weiter wie iiblich analysiert. (Annali Chim. 
appl. 18. 65—07. Neapol, Univ.) ' R a d t .

Bestandteile von  Pflanzen und  Tieren.

W. W. Prawdicz-Neminski, Ober die Beakiion des Blutes zur Gescldecktsbestimmung. 
Die Bedeutung der Manganmisćhung im Chemismus einer Beakiion der Geschlechts- 
bestimmung. Kritik der Man OILO Wschen Rk. zur Geschlechtsbest. Dic Rk. soli 
darauf beruhen, daB beim weiblichen Geschleeht in einem Gemisch, das bestimmte 
Mengen Papayotin, Dahliafarbe, KMn04. HC1 u. Blut entkalt, keine Entfarbung, 
beim mannlichen Entfarbung eintritt. Es wird gezeigt, daB die Entfarbung der 
Dahliafarbe durch in dem Rk.-Gemisch entstehende S«peroxyde u. Cl' bedingt u. 
daB diese Entfarbung durch beliebige, leichter oxydierbare Stoffe, wie Dahliafarbstoff. 
verhindert werden kami. Der Ausfall in der einen oder anderen Riehtung ist also 
nur von der Ggw. solcher Stoffe im Blut abhangig, ohne daB diesen Stoffen irgend- 
eine Spezifitat zugesproehen werden kann. (Biochem. Ztschr. 192. 303— 23. Kiew, 
Physiolog.-chem. Labor. Inst. f. Erziehungshygiene.) M e ie r .

A. Nitscllke, Ober die Bedeutung der Membran bei der Messung des osmotischen 
Druckes der Plasmaeiweifikorper. Der osmot. Druck der SerumeiweiBkorper gegen iso- 
ton. Ringerlsg. erweist sich von der yerwendeten Dialysierhulse insofern abhangig, aLs 
bei der Kollodiumhiilse u. der innen mit Kollodium iiberzogenen Pergamenthulse sich 
ein um ea. 15 cm W. lioherer Wert einstellt ais bei der Pergamenthulse u. der auBen 
mit Kollodium iiberzogenen Pergamenthulse. Eine Erklarung dieses Befundes wird 
dadurch zu geben versucht, daB zu der W.-Aufnahme entsprechend dem Donnan- 
gleichgewicht Serum: Ringerlsg. eine W.-Aufnahme dureh das Donnangleichgewicht 
Serum: negative Kollodiummembran erfolgt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 59. 298 bis 
302. Freiburg i. B., Univ. Kinderklin.) M e ie r .

R. Eder und E. Schlumpf, Die Yanillinbeśiimmung in Yanillescholen und in 
Vanillinzucker. Vf. gibt eine Ubersicht iiber neuerc Methoden zur Vanillinbest. (Ein- 
teilung in gravimetr., titrimetr., colorimetr., refraktometr, u. gasvolumetr. Methoden) 
u. berichtet iiber eigene Yerss., aus denen sich folgendes ergibt: Yanillin laBt sich mit 
Semioxamazid fiillcn. Das sich bildendc Vanillinsemioxamazon ist getrocknet weiB 
oder selwach gelblich. Infolge geringer Wasserlósliehkeit des Vanillinsemioxamazons 
verlauft die Rk. nicht quantitativ, es lassen sich jedoeh die Verluste, die bei stets gleicher 
Versuchsanordnung konstant sind, gut korrigieren. Es wurden die Fallungsverhaltnisse 
des Vanillins untersucht u. eine Wertbestimniungsmethode fiir Vanille u. Vanillin- 
zucker ausgearbeitet. Bei letzterem ist das Verf. jedoeh nur bei einem Yanillingeh. 
>  1% zu empfehlen. Die erhaltenen Resultate waren zuverlassiger ais die nach dem 
VON FELLEKBERGschen Verf. (Pharmac. Acta Helv. 3. 59—64. 65—78. Zurich, 
Techn. Hochsch.) _________ L. J o s e p h y .

Isaac Maurits Kolthoif, Die MaBanalyse. Unter Mitw. vonH. Menzel. Tl. 2. Berlin: .J. Springer
192S. 8°. 2. Die Praxis d. MaBanalyse. (IX, 512 S.) 31. 20.40; Lw. M. 21.60.

H. Angewandte Cliemie.

I. Allgemeine chemiscłie Technologie.
C. A. Alldsten, Festigkeit gekrummter, dufierem Druck ausgeselzter Wandungen. 

Um sich von der Anwendung ungenauer Faustregeln unabhangig zu machen, beschreibt 
Vf., gestiitzt auf die Gleichungen von B a c h  (Ztschr. Yer. Dtsch. Ing. 46 [1902]. 

333. 375), eine graph. Slethode, welche aus einer Reihe von Kurven die Festigkeit 
der Wandungen sphar. u. zylindr. Gefafie rasch zu entnelimen gestattet. Einzel- 
heiten im Original (Ableitungen u. Kurven). (Ind. engin. Chem. 20. 364—66. Brooklyn 
[N. Y .] .)  H e r z o g .

H. M. Langton, Emulgierung in der chemischen Industrie. Der Begriff der 
Emulsion wird ganz allgemein behandelt, wobei verscliiedene Theorien iiber die Be
deutung des Emulgierungsmittels genannt werden. Daim folgt eine kurze Aufzahlung 
der wiehtigsten Ei{^. von Emulsionen u. eine naliere Beschreibung folgender Anwendung 
von ihncn in der Technik: Die Verseifung fetter Ole, die Herst. von Margarine, Misch- 
fetten u. venvandten Erzeugnissen, die zusammengesetzten Schmierfette u. die Asphalt- 
u. bituminosen Emulsionen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3. 457—61.) B a r z .
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Franz Fischer und Paul Dilthey, Ober die Auswaschung der KoMensaure aus 
industridlen Gasen mit A Ikalicarbonaien bei gewóhnlichem Druck. Laboratoriumverss.
ii ber das best-e Verf. einer C02-Auswaschung aus industriellen Gasen durch Alkali- 
carbonate zeigten, daB K-Salze besser C02 aufnehmen, aber schwerer abgeben ais 
Na-Salze, daB fiir Absorption der C02 sowohl wie Austreibung derselben durch Luft 
sich heiBe Lsgg. cmpfchlen. Und zwar ist eine Temp. von 70— 80° fiir die Absorption 
die gunstigste, die Regenerierung durch C02-Abspaltung wachst mit der Temp. u. ver- 
lauft schnell bei 90— 95°. Es wird ein groBerer App. angegeben, in dem die Gaswasehe 
kontinuierlich mit der gleichbleibenden Laugenmenge sich ausfiihren laBt. (Brennstoff- 
Chcm. 9. 138— 44. Miilheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) B o r n s t .

Kirsch, Gleitschutz-Gummiriemen ais leistungsfahigste Spezialriemen im ćhemischen 
Betriebe. Uberblick iiber dic Eigg. u. Verwendungsmóglichkeiten der E s h a -Gleit- 
schutzgummiriemen in chem. Betrieben, dic aus drei oder mehr Lagen besten Baum- 
wollgewebes bestehen, das bei geringer Dehnung eine hohe ZerreiBfestigkeit aufweist u. 
mit Paragummi impriigniert ist. Die Obcrseite u. Laufseite des Spezialriemens deckt 
eine schwarze Paragummischicht. Auf der Laufseite sind Saug-Luftkanale eingerieft, 
die die Adhasionswrkg. erhohen u. das auf der Riemenscheibe sitzende W. vollig ab- 
ąuetsclien u. wegleiten. (Chem. Fabrjk 1928. 262— 63. Berlin-Siidende.) SlEBERT.

Nicholas H. Colwell, New York, Apparat zum Behandeln und Vereinigen von 
fliissigen Kolilenwasserstoffen und Gasen usw. bestehend in der Kombination eines 
Paares von Druckpumpen, die mit Kammern in Verb. stehen u. Rohre u. Regulier- 
vorr. aufweisen. (A. P. 1 668 104 vom 29/4. 1924, ausg. 1/5. 1928.) K a u s c h .

William E. Kemmerich, Montclair, N. J., Apparat zur Erzeugung beslimmter 
Mengen Gas, z. B. Cl2 fiir therapeut. Zwecke, bestehend aus einem Behalter mit einer 
Vielzahl von óffnungcn, einem von dem Deckel gebildeten Trog, der so angeordnet 
ist, daB eine eingefiihrte FI. iiberflieBt u. in den Behalter gelangt, sowie endlich einem 
oben geschlossenen graduierten Rohr, das durch den Deckel hindurch ragt. Uber 
der EinfluBoffnung fiir die FI. befindet sich eine Platte, die das entwickelte Gas 
zwingt, durch die FI. in den Deckeltrog zu strómen. (A. P. 1 668 371 vom 8/9. 1924, 
ausg. 1/5. 1928.) K a u s c h .

Metallbank und Metallugische Ges. A .G ., Frankfurt a. M., Apparatur zur 
Reinigung und Kiihlung ron Gasen. Das Gas strómt durch enge u. winklig gekriimmte 
Durchlasse hindurch, wobei die Richtung des Gasstromes mehrfacli geandert wird. 
Der im einzelncn beschriebeno App. ermóglicht ein intensives Waschen, R-einigen u. 
Kiihlen der Gase bei geringerer Raumbeanspruchung u. niedrigem Kraftverbrauch 
(E.P. 282939 vom 3/11. 1926, ausg. 26/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Soc. de Recherches et d’Exploitations Petroliferes, Frankreich, Apparate zur 
Gewinnung von Gasen oder Dampfen mit Hilfe fester Absorptionsmittel, insbesondere 
aktive Kohle. Die Ein- u. Austrittsrohre fiir die Gase befinden sich in senkrechter 
oder seitlicher oder paralleler Verlangerung an dem Deckel des Behalters. (F. P. 32 858 
vom 14/8. 1926, ausg. 6/3. 1928. Zus. zu F. P. 612386; C. 1927. I. 159.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. 
(Erfinder: C. H. Weiskoff), Apparat zur Ausscheidung ron Schwebestoffen aus Gasen 
auf elektrischem Wege. (Schwed. P. 60 616 vom 27/11. 1924, ausg. 20/4. 1926. A. Prior. 
28/11. 1923. — C. 1927. I. 1051.) K a u s c h .

):Clarum“ Glaswarenerzeugungs- und Handelsges. m. b.H ,. Wien, Heinigen 
von einatomigen Gasen. Die mehratomige Gase ais uncrwiinschte Beimengungen u. 
gegebenenfalls Metalldampfe enthaltenden einatomigen Gase werden in Glasbebaltern 
elektr. Entladungen ausgesetzt, dereń Innenwande mit sehr diinnen Uberziigen ultra- 
mikroskop. poriger Stoffe, wie Glaspulver, Meerscliaumpulver, akt. Kohle o. dgl. 
bedeckt oder durch Atzen mit HF mit ilinen versehen worden sind. Die mehratomigen 
Gase werden von diesen Uberziigen aufgenommen u. hartnackig festgehalten. (Oe. P. 
109 393 vom 20/11. 1926, ausg. 25/4. 1928.) K u h l in g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., (Erfinder: Carl Hahn), Berlin-Siemens- 
stadt, NiederscMagselektrade fiir eleklrische Gasreinigung, bei der die Elektrodenflache 
durch einzeln angeordnete oder miteinander verflochtene Drahte gebildet wird, 1. gek. 
durch eine derartige Gestaltung u. Anordnung der Drahte, daB die Schwebeteilchen 
in dem durch die Elektroden hindurchgehenden Gasstrom sich teils auf den auf der 
Vorderseite des Elektrode gelegenen, teils auf den in den Zwischenraumen gelegenen 
hinteren Drahtstiieken abscheiden. — 2. dad. gek., daB die Projektionen der Draht-



1928. I. H „ . G e WEKBEHYGIENE; R e t t u n g s w e s e n . 3101

stiicke auf eine zur Strómung senkrechte Ebene nebeneinanderliegen. — 3. dad. gek., 
daB dio Driihte schraubenformig gewunden sind u. die oinzclnen Windungen zweier 
nebeneinanderliegender Drahte nach Art einer Drahtmatte ineinandergreifen. (D. R. P. 
459 808 K I. 12e vom 20/4. 1923, ausg. 16/5. 1928.) K a u s c h .

John S.Forbes, Philadelphia, Verdampfen und Deslillieren von FF1., z. B. W. 
Ein Strom des entstehenden Dampfes wird in zwoi Teile geteilt, von denen der eine 
durch Kiihlwasser kondensiert wird, der andere dagegcn zur Erhitzung des zur Kiihlung 
des ersten Teiles des Dampfstromes vcrwendoten W. dient. Letzteres wird alsdann 
verdampft u. der entstehcndc Dampf kondensiert. (A. P. 1 666 777 vom 26/7. 1921, 
ausg. 17/4. 1928.) K a u s c h .

Linde Air Products Co., New York, Konlinuierliche Tre.nnu.ng eines Gasgemisches. 
<D. R. P. 459 462 KI. 17g vom 19/1. 1922, ausg. 9/5. 1928. — C. 1923. II. 612.) Kau.

Ernst Buhtz, Berlin, Verfahren und Vorrichtung zur Durchfiihrung chemischer 
Reaktionen. (D. R. P. 459 977 K I. 12g vom 26/2. 1926, ausg. 15/5. 1928. E. Prior. 
26/2. 1925. —  C. 1927. I- 335.) K a u s c h .

L ’Air Liąuide Soc. Anon. pour I’£ltude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, ubert. von: Societe Chimiętue de la Grandę Paroisse (Azote & Pro-
duits Chimiques), Paris, Durchfuhrung exothermischer chemischer Reaktionen unter 
Druck bei hoher Temp. Ein Teil oder prakt. die ganze Warnie, die bei der Rk. er- 
zeugt wird, wird von den zur Rk. zu bringenden Gasen absorbiert, wobei zwisehen 
dem auBoren druckbestandigen Behiilter (Rohr) u. dem Kontaktapp. (Rolir) cin Gas 
zirkuliert. (Aust. P. 6444/1927 vom 16/3. 1927, ausg. 28/7. 1927. F. Prior. 31/3. 
1926.) K a u s c h .

L’Air Liąuide Soc. Anon. pour l ’fitude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, Paris, ubert. von: Societe Chimiąue de la Grandę Paroisse (Azote &
Produits Chimigues), Paris, Ausfiihrung ezothermischer chemischer Reaktionen. Ein 
Teil dor bei der Rk. entstehenden Warme wird zum Heizen der Teile des Kontakt- 
materials verwendet, wo die Menge der entwiekelten Warme geringer ist. (Aust. P. 
6445/1927, vom 16/3. 1927, ausg. 28/7. 1927. F. Prior. 1/4. 1926.) KAUSOH.

Societe Chimiąue de la Grandę Paroisse, Azote & Produits Chimiques, 
Frankreich, Temperatur gleichmachen im Innem von Kammern, in denen ezothermische 
chem.ische Reaktionen durchgefiihrt werden. Im Verf. des Hauptpat. verwendet man 
an Stelle der Gase, die zur Rk. kommen sollen, die noch h. Gase nach der Rk. Ihre 
Zirkulation kann gegebenenfalls derart sein, daB sie durcli direkte Beriihrung zur 
Absorption der Warme in der heiBesten Zono des Katalvsators dienen. (F. P. 32 856 
vom 9/8. 1926, ausg. 6/3. 1928. Zus. zu F. P. 626501; C' 1927. II. 2559.) K a u s c h .

Jahresbericht iiber die Leistungen der Chemischen Technologie. Bearb. von B. Rassow und 
A. Loesche. Jg. 73. 1927. Abt. 1. Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1928. 8°. 1. Unorganischer 
Teil. (VIII, 565 S.) nn. 36.— ; Lw. 39.—.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Bruno Rewald, Beitrag zur Frage der Gesundheitsschadigung durch antimon- 
lialtiges Email. Den Ausfiihrungen von F l u r y  (C. 1927. II. 2467), daB die Verwendung 
von antimonhaltigem Email Gesundheitsschiidigungen bewirkt, wenn man Natrium- 
metantimoniat verwendet, kann nicht beigepflichtet werden. An eingehenden Tierverss. 
u. auch an solchen an Menschen konnte, selbst bei sehr langer Verabreichung von 
Natriummetantimoniaten keinerlei Schadigung festgestellt werden, demnach ist ein 
Verbot dieses Salzes fiir Emailzwecke nicht zu begriinden. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
287—88.) ' R e w a l d .

H. Gerbis, Irreparable Gesichtsnervenlahmung durch gewerbliche Vergiftung. Vf. 
beschreibt 2 Falle irreparabler Gesichtstterawlahmung, die sich in einer Lokomotiven- 
fabrik beim Auswechseln der Reinigungsmasse eines Acetyleneizeugeis ereigneten. 
Die Liihmungserscheinungen werden kurz gescliildert. Sie gleichen denjenigen, die 
von PLESSNER ais Liihmungen durch Trichlorathylen beschrieben wurden, die jedoch 
auf Grund chem. Untcrss. durch Kriegsverunreinigungen des Trichloriithyiens hervor- 
gerufen wurden u. dem rcinen Trichlorathylen nicht zukommen. Es steht nicht fest, 
daB der wirksame Stoff ein einheitlichor Korpcr gewesen ist. Vf. fordert, daB Reini- 
gungsmassen fiir Acetylengas zur Vermeidung der Bldg. hochgiftiger Prodd. nur so 
stark beansprucht werden, daB das errcchnete Mengenyerhaltnis zwisehen verbrauchtem
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Carbid u. yerbrauchter Reinigungsmassc innegehalten wird. (Zentralblatt Gewerbe- 
hygiene Unfallverhiit. 15. 97—101.) SlEBERT.

Rudolf Blau, Ilautemphysetii ais BelriebsunfaU. Vf. beschreibt einen Fali eines 
traumat. Luftemphysems! Beim Arbeiten mit komprimierter Luft wurde eine bereits 
verschorfte Zeigefingerwunde durch die Wrkg. des Luftdrucks aufgerissen, wobei 
die ausstrómende komprimierte Luft durch dic Wunde eindrang u. sich ubcrall dort 
yertcilte, t o  das Unterhautzellgewebe besonders locker ist. Auffallend ist, daB die 
Luft trotz ihres geringen Druckes selbst durch die offene Wunde in erhcblicher Menge 
unter die Haut dringen u. sich vom Finger bis zur Grenze des Oberarms yerteilen 
konnte. Nach 24 Stdn. war das Gas iiberall restlos verschwunden u. die Fingerwunde 
reizlos; sie heilte nach wenigen Tagen. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhtit. 
15. 97.) " ' SlEBERT.

C. W. Muehlberger, A. S. Loevenhart und T. S. 0 ’Malley, Arsenvergiftung: 
Ein Y erdachl auf Vergiflung durch Industriestahl. Eine Arsenyergiftung konnte auf 
Entw. yon AsH:l durch den MetallbeizprozeB mittels Saure zuriickgefiihrt werden. 
(Journ. ind. Hygiene 10. 137—-46. Madison in Wisconsin, Univ., Pharmakol. u. Toxikol. 
Inst.) Sp l it t g e r b e r .

Teleky, Gewerbliche Thalliumvergiftung. In einer Fabrik, die sich mit der Herst. 
von Tl befaBte, erkrankten eine Reihe yon Arbeitern u. der leitende Ingenieur infolge 
Einatmens des»Staubcs von metali. Tl, TI„03 u. Tl2(SO.,)3. Die Symptome waren: 
Schlafstórungen, Gelenkschmerzen, Storung der Sehfahigkeit u. Haarausfall, auch 
Rotfarbung der Haare wurde beobachtet. Bei allen Erkrankten zeigte sich Lympho- 
cytose, stets iiber 40%- Von gewerbehygien. Standpunkte sind in Tl-verarbeitendcn 
Betrieben Vorkehrungen zur Verhinderung des Einatmens des Staubes zu treffen u. 
die Arbeitersehaft unter regclmafiige arztliclie Kontrolle zu stellcn. (Wicn. med. 
Wchschr. 78. 506—08. Dusseldorf.) F r a n k .

Felix Fritz, Ein wirksames, hóchst einfaches Mittel gegen Verletzungen durch Yer- 
brennungen. Bei Verbrennungen ersten Grades beseitigt das Auflcgcn eines yorher 
in W. getauchten Sodakrystalls auf die yerbrannte Hautstelle sofort den Schmerz 
u. yerhiitet Blascnbldg. Bei Verbrcnnungen zweiten u. dritten Grades sind Um- 
schlage mit 10%ig. Sodalsg. sehr yorteilhaft. Die yerwendete Soda muB medizin. 
einwandfrei sein. (Farben-Ztg. 38. 1283—84.) B a r z .

— , Kohlenoxyd und die Aulołechnik, eine zusammenfassende Untersuchung. (Vgl. 
H ir s c i i , C. 1928 . I .  2740.) Eine Reihe der prominentesten chem. u. medizin. Unter- 
suchungsbehorden hat sich unter Fiihrung des Bureau of Mines iiber dic Kohlenoxyd- 
frage u. die Anwcndung von Ozon bei durch CO yerursachten Unfallen in einem 
eingehenden Gutachten geauBert, das sich in folgende 6 Teile gliedert: a) Allgemeine 
Untcrs. iiber CO, b) CO-Geh. der Luft infolge von Auspuffgascn auf StraBen usw., 
c) Physiolog. Wrkg. von CO, d) Chem. Unterlagen fiir die Anwendung von Ozon bei 
CO-Unfallen, e) Physiolog. Wrkg. von Ozon bei der Ventilation, f) Studien uber Ozon 
bei der Ventilation von Garagen. SchluBfolgerung: Es ist praktischer, ein giftiges Gas 
durch entsprechendo Ventilation zu entfernen, ais ein noch giftigeres in der Hoffnung 
auf eine problemat, physiolog. Rk. zuzufiihren. Umfassende Literaturzusammen- 
stellung. (Journ. Soc. automot. Engineers 22. 570—84.) N a p h t a l i .

J. Hausen, Schaumloschanlagen in der chemischen Industrie. Vf. bespricht die 
neuere Entw. des Schaumloschverf., insbesondere die Schaumerzeugung durch un- 
mittelbare Einw. des Hydrantenwassers auf fertiges ,,Schaumpulver,“ bestehcnd aus 
Al-Sulfat oder Oxalsaure, KaHC03 u. Saponin. Dieses Verf. ermoglicht die Schaffung 
betriebssicherer u. groBtechn. Ausfiihrungsformen der Schaumloschung. Beschreibung 
der Schaumerzeugungsgcriite u. GroBanlagen fiir Naphthalin- u. Benzolfabriken. 
(Chcm.-Ztg. 52. 348—49. Berlin.) SlEBERT.

J. Voigt, Tetra-Feuerloscher und Phosgenbildung. Entgegnung auf die Arbeit von 
G l a s e r  u. F r is c h  (C. 1928 . 1. 2283). (Ztschr. angew. Chem. 41. 501—02. Bitter-
feld.) SlEBERT.

133. Elektrotechnik.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Elektrolysierverfahren. Das 
z. B. zylindr. ElektrolysiergefiiB besitzt einen z. B. kon. yerjiingten Boden, welclier 
yon dem Zufiihrungsrohr fiir den Elektrolyten durchsetzt wird, so daB sich eine Art 
Traps bildet, in welchem sich entsteliender Schlamm sammelt. Das GefiiB kann auch
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einen sog. falsehen Boden enthalten. Der von unten her zugefuhrte Elektrolyt steigt 
im GefaĆ zwischen u. um die Elcktroden hcrum in die Hóhe u. flicBt durch einen 
t)berlauf ab, welcher zwecks VergleichmaBigung der Strómung mit einem Wchr ver- 
sehen ist, dessen Hóhe durch. Glasplatten verandert werden kann. (E. P. 285 824 vom 
21/2. 1928. Auszug veroff. 18/4. 15)28. Prior. 21/2. 1927.) K u h l in g .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: G.Fauser), 
Wassereleklrolysalor. (Schwed. P. 60 914 vom 22/9. 1924, ausg. 8/6. 1926. — C. 
1926. I. 1870 [ M o n t e c a t i n i  Soc. G e n e r a l e  per  1’ I n d u s t r i a M i n e -  
r a r i a e d A g r i c o 1 a].) K a u s c h .

Adalbert Bela Muntyan und George Ernst Fischer, Amsterdam. Elektrolylische 
Gleichrichter. (A. P. 1662 075 vom 15/10. 1924, ausg. 13/3. 1928. Holi. Prior. 19/10.
1923. ■— C. 1926. I .  2397 [E. P. 223 561].) ICu i il in g .

Oesterreichisclie Siemens-Schuckert-Werke (Erfinder: Franz Berger), Wien,
Elektnsćher Blankgliihofen. Der Ofen besitzt eine gasdichte Haube aus hitzebestandigem, 
warmeundurchlassigem Stoff. Diese kann mehrteilig u. ihr den Gliihraum abschlieBender 
Teil fiir sich abhebbar sein. In der Ofcnwand angebraehte Óffnungen gestatten das 
Entweichen schiidlicher Dampfe u. den Umlauf von Schutzgas. (Qe. P. 109 388 vom 
24/6. 1926, ausg. 25/4. 1928.) K u h l in g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Franz Skaupy, Hans Hoffmann 
und Helmuth Schmidt, Berlin, Durcfisichtige Massen. (A. P. 1 658 659 vom 5/10. 1923, 
ausg. 7/2. 1928. D. Mor. 23/2. 1923. — C. 1925. I. 1116 [D.R.P. 405318].) K uh l.

Electrical Research Products, Inc., New York, Unterseekabel mit Gummi- 
isoiierung, aus welcher die wasserloslichen u. wasserhaltigen Bestandteile durch Waschen 
entfernt sind, 1. dad. gek., daB nur wasserunl. u. nieht hygroskop. Korper (z. B. vulka- 
nisierter Gummi) ais Ftillstoffe zugesetzt sind. — 2. dad. gek., daB der Gummi an 1. 
Krystalloiden nieht mehr enthalt ais annahernd 0,1% des Gummigewichtes. — Die 
Isolierungen bleiben im Seewasser lange Zeit ;unverandert. (D. R. P. 459 531 K I. 21c 
vom 26/7. 1923, ausg. 7/5. 1928.) K u h l in g .

Hans Salinger, Berlin, Telegraphenkabcl mit erhohter Induklivilat, dad. gek., daB 
das die Induktivitat erhóheudc magnet. Materiał eine Legierung von Fe mit 40—50% Ni 
ist, um die Induktivitiit moglichst unabhśingig von der im Kabel flieBenden Stromstarke 
zu machen. — Das magnet. Materiał kann den Leitcr auf seiner ganzen Lange umgeben 
oder in den Kurven einzelner Spulen konz. sein. (D. R. P. 459 736 KI. 21 c vom 26/10.
1924, ausg. 12/5. 1928.) K u h l in g .

Nordiske Fabrika De-No-Fa A/S. und C. F. Holmboe (Erfinder: C. F. Holmboe),
Oslo, Elektrodę. (Schwed. P. 60 719 vom 20/2. 1924, ausg. 4/5. 1926. N. Prior. 
29/8. 1923. — C. 1927. II. 2775.) K a u s c h .

General Electric Co., New York, iibert. von: Antonius de Graaif, Eindhoven, 
Holland, Wolframfdden. (A. P. 1 662 027 vom 24/4. 1924, ausg. 6/3. 1928. Holi. Prior. 
17/5. 1923. — C. 1926. I. 199 [Oe. P. 99 931].) K u h l in g .

Manuel Conte de Mieres, Mieres dcl Camino, Spanicn, iibert. von: Edmundo 
Almeida Salazar, Madrid. Sekundąrelemmt. (A. P. 1662 866 vom 14/12. 1925, 
ausg. 20/3. 1928. — C. 1927- II. 618.) K u h l in g .

Fritz Aletter, Berlin-Steglitz,Formieren von Bleisammlerplatlen. (D. R. P. 459 909 
K I. 21 b vom 30/3. 1926, ausg. 15/5. 1928. — C. 1927. II. 618.) K u h l in g .

Accumulatoren-Fabrik Akt.-Ges., Wien, Trocknen von Sainmler platten, dereń 
wirksame M. im wesentlichen aus fein verteiltem Pb besteht. Die zu trockncnden 
Platten werden in einen dichtschliefienden, k. Beluilter gebracht. Der 02 der in dem 
Behalter enthaltenen Luft wird von einer kleinen Menge des Pb gebunden, worauf 
das Trocknen der Platten in der jetzt inerten Atmosphare bei beliebigen Tempp. u. 
beliebigem Feuchtigkeitsgeh. erfolgen kann, ohne daB weitere Anteilo des Pb oxydiert 
werden. (Oe. P. 109 412 vom 14/9. 1926, ausg. 25/4. 1928.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (Erfinder: Jan Hendrik de Boer und 
Pieter ciausing), Eindhoven, Holland, Einfiihren von Alkalimetallen in Entladungs- 
■róhren. (Aust. P. 4974/1926 vom 29/11. 1926, ausg. 7/4. 1927. Holi. Prior. 12/12. 1925.
— C. 1928. I. 1082.) K u h l in g .

International General Electric Co., Inc., New York, Herstellung von Gliili- 
katlioden, welche aus einem gezogenen Draht aus schwer schmelzbarem, mit einem Oxyd 
von hoher Elektronen-Emissionsfahigkeit versetztcm Metali bestehen, 1. dad. gek., 
daB ein Reduktionsmittel, z. B. C, der aus dem Metali oder dem Metalloxyd u. dem 
Oxyd von hoher Emissionsfiihigkeit bestehenden Mischung vor dem Sintern u. Ziehen
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in fester Form zugesotzt wird. — 2. dad. gek., daB gepulvertes W mit einem mit fein 
verteiltcm C versetzten Oxyd vermischt wird, das imstando ist, dem Drakt beim Er
hitzen in Ggw. des C eine hohe Elektronen-Emissionsfahigkeit zu versohaffen. — Man 
mischt z. B. gepulvertes W03 mit einem Stoff, welcher 1(5—2°/0 vom Gewieht des im 
W03 enthaltenen Metalls an metali.Th enthalt u. 0,3°/0LampenruB u. erhitzt dieMischung 
in H,. (D .R .P . 459037 K I. 21g vom 13/7. 1923, ausg. 26/4. 1928. A. Prior. 3/8. 
1922.) K u h l in g .

Radio Corp. of America, Delaware, iibert. von: Ernst Friederick, Berlin- 
Charlottenburg, Gluhkatlioden. Plalin- oder zweckmaBig etwas C enthaltende Wolfram- 
drahte werden mit einer Misehung von Th02, C u. einem organ. Bindemittel, vorzugs- 
weise Aeetylcellulose, bedeekt, durch Erhitzen im Vakuum das Bindemittel zorstort 
u. durch weiteres Erhitzen mittels durch den Trager geleiteten Stromes das Gemisch 
von Th02 u. C in Thoriumcarbid verwandelt. Die Erzeugnisse sind wirksamer ais mit 
ThO, bedeckto Gliihkathoden. (A. P. 1667471 vom 28/11. 1925, ausg. 24/4. 1928.
D. Prior. 1/12. 1924.) K u h l in g .

IV. Wasser; Abwasser.

N. Siinpkin, Einige charakłeristische Eigenschaften von Bergwerks-, Oberflachen- 
■und Grubenwassern. Vf. bespricht die Anforderungen an die Reinheit von Wassem 
zum Waschen der Kohle, zur Kesselspcisung, fiir Lokomotiven, zu Kiihlzwecken etc. 
u. gibt Beispiele fiir die Zus. einiger W.-Typen. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 114 
bis 116.) K r u g e r .

Schlicke, Entgasung des Speisewassers. Beschreibung einer, durch Vorwarmung 
auf 100° wirkenden Entgasungsanlage. (Wannę 51. 373—74. Berlin-Wilmers- 
dorf.) BÓRNSTEIN.

L. W. Haase, Uber die Chlorung von Wasser. Vf. erórtert eingehend theoret. 
u. an Hand von prakt. Beispielen den EinfluB der Cl-Behandlung auf Carbonate u. 
Bicarbonate enthaltende WW. mit u. ohne organ. Substanz, die entsprechenden 
TJnterss., bei denen Indicatoren ausgeschlossen sind, die dabei auftretende ,,katalyt.“ 
Zers. von Cl u. die Best. der Rk. (pn) in Ggw. von Cl. SchluBfolgerungen: 1. Zu- 
gesetztes freies Cl .reagiert mit Carbonate u. Bicarbonate enthaltendom W. bei Ab- 
wesenheit von organ. Stoffen gemiiB den bekannten chem. Beziehungen. 2. Bei Ggw. 
von Cl verliiuft Chlorung u. Oxydation der organ. Substanz ais rein chem. u. ais 
„katalyt." besclileunigte Rk. (Erkliirung der Art des „Katalysators"). 3. GemaB den 
gefundenen Differenzen zwischen Cl-Verbrauch u. Chloridbldg. wird der gróBtc Teil 
des Cl ,,katalyt.“ zugesotzt, wahrend die vollige Umsetzung mit der organ. Substanz 
auf chem. Wege langere Zeit erfordert. 4. Die Chlorung des W. verschiebt seine Rk. (pn) 
naeh der saurcn Seite, die bleibende u. temporare Hartę erhoht sich gemiiB Cl-Zusatz, 
Menge der organ. Substanz u. der vorhandenen Carbonate. (Beschreibung einer 
Methode zur elektrometr. Best. der H-Ionenkonz. in gechlortem W. u. dabei mógliche 
Fehler.) (Gas- u. Wasserfach 71. 385—90. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. 
Wasser-, Boden- u. Lufthygiene, chem. Abt.) W OLFFRAM.

M. Halin, F. Schiltz und Spiro Paylides, Uber den Chlorungseffekt im Trink- 
■wasser. Die Verwendung von a-NaphlJioflavon ais Indicator auf freies Chlor. Zwischen 
der Oxydierbarkeit des W., dem fiir die Sterilisation notigen Cl-Zusatz u. dem naeh 
5 Minuten noch yorhandenem Cl-t)berschuB bestehen bestimmte Beziehungen, die 
zur Diskussion gestellt werden. — Bei der Titration des Cl-t)berschusses wird an Stelle 
der Stiirkelsg. eine alkoh. Lsg. von a-Naphthoflavon empfohlen, dereń Farbumsehlag 
von Blau naeh Rot geht. (Ztschr. Hygiene, Infekt.-Krankh. 108. 439—73. Berlin, 
Hyg. Univ.-Inst.) Sp l it t g e r b e r .

Willem RudolfS, Wirkung gewisser Zusdtze auf die ScMammzersetzung. Behandolt 
werden Zusiitze von FeS04, H,S04, NaOH, Schwefelschwarzfarben teils einzeln, teils 
gemischt, in ihrer wechsclnden Wrkg. auf die Sclilammzers. (Publ. Health Reports 43. 
945—51. New Brunswick in New-Jersey, Landwirtsch. Versuchsstation, Abtlg. fiir 
Abwasserbeseitigung.) SPLITTGERBER.

Schineitzner, Die neue Entolungsanlage der Chemischen Fabrik C. F. Boehringer & 
Sohne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof. Beschreibung einer von der Deutschen 
Abwasser-Reinigung,s-G. m. b. H. Wiesbaden erstellten Klaranlage zur Abscliei- 
dung von Ol aus olhaltigen Abwiissern. Die Entolungsanlage besteht aus einem OMS- 
Brunnen, in dem Ole u. Fette einerseits u. Sinkstoffe andererseits getrennt abgeschieden



1928. I. H iV. W a s s e r ; A b w a s s e r . 3105

werden. Das Abwasser gelangt durch eine eiserne Leitung in die Mitte des Brunnens, 
von wo es in radialer Richtung den Brunnen gleichmaflig durchstrómt. An der Peri
pherie des Brunnens geht das W. unter einem Tauchzylindcr hindurch nach einem 
Ablauf, wobci das gesamtc 01 im Innern des Brunnens zuriickgehalten wird. (Chem.- 
Ztg. 52. 388.) SlEBERT.

Emmerling, Beilrag zur Frage der Selbstentsalzung der mit Kaliabwdssem belasteten 
Flupiaufe. Dureh Unters. getrockneter FluBschlamme aus der Wipper konnte Yf. 
zeigen, dafl in der Gcgend von Sondershausen der Gehalt an MgO von 2,98 auf 0,41% 
abnimmt. Wie ZlNK u. HoLLANDT, denkt Yf. an eine Mg-Ausseheidung durch ton- 
haltigen Kalkstein, u. erhartet diese Ansieht durch Verss., ebenso die Tatsache der 
Mg-Absorption durch Huminstoffe. Zum geringen Teil ist die Erscheinung aucli auf 
die Mg-Aufnahme durch Wasserpflanzen zuriickzufiihren, in dereń sandfreier Asehe 
10—12% MgO gofunden wurde, endlich auf die Verdiinnung des W. durch kalkreiche 
Mg-arme Zufliisse. (Chem.-Ztg. 52. 398—99.) BERŁITZER.

— , Kanalisationsschlamm und die Abwasser von Ammoniumsulfatanlagen. Be- 
schreibung der mit giinstigem wirtschaftlichen Erfolge arbeitenden Anlage fiir „akti- 
vierten“ Schlamm zu Stafford, in welcher der infolge des Vorhandenseins von Salz- 
fabriken stark Cl-haltigc Schlamm aus der stadt. Kanalisation mit den Abwiissern 
der (NH4)2S04-Anlage des Gaswerks gemischt wird. (Gas Journ. 182. 445—46.) Wfm.

G. Bottcher und G. Kunike, Die Diagnostizierung der unbelebten Schwebestoffe 
des Wassers und Abwassers auf mikroskopischem Wege mit Hilfe chemisćher Reaklionen. 
AuBer einer Zusammenfassung der Literaturangaben uber die unbelebten Schwebestoffe 
des W. u. Abwassers u. iiber ihrc mikrochem. Erkennung bringt die Arbeit eine Er- 
weiterung der Bestimmungsmóglichkeit von bisher noch nicht beriicksichtigten Schwebe- 
stoffen. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundheitswesen 20. 73—78. Bcrlin-Dahlem, Landes- 
anst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., Zoolog. Abtlg.) SPLITTGERBER.

Philipp Muller G .m .b .H ., Stuttgart, Beinigung von Kesselspeisewasser mittels 
eines Wasserreinigers. Zur Entfernung der leiohtl. Salze aus dem Kessel durch Ableiten 
von Kesselwasser wird dieses durch Erniedrigung des Druckes soweit wie moglich ver- 
dampft, u. der Dampf wird zur Erwarmung von Kesselspeisewasser o. dgl. beniitzt, 
wahrend das erstliche abgekiihlte Kesselwasser durch einen Vorwarmer hindurchgeleitet 
wird u. hier Rohwasser erwarmt bevor es abflicCt. Von der Kesselwasserleitung zweigt 
eine Leitung ab, welche nach einem Verdampfer fiihrt, der einen vom Rohwasser 
durchflossenen Vorwarmer enthalt u. durch eine Dampfleitung mit dem Reiniger oder 
einem sonstigen SpeisewassergefaG verbunden ist. (Oe.P .i09 459 vom 2/5. 1921, 
ausg. 25/4. 1928.) M. F. M u l e l r .

Friedrich Hauptvogel. Budapcst, Einricldung zur Verhutung von Material- 
anfressungen und des Absetzens von Kesselstein an den Wandungen von Dampfkessełn, 
Kondensatoren und ahnlićhen Behaltern auf elektrischem Wege mit von einem Gleichstrom- 
netz abgezweigtem NebenschluBstromkreis, in den der Kessel durch Anlegen der Pol- 
enden an den Kesselmantel eingeschaltet ist. AuBerdem sind in den NebenschluB- 
stromkreis Belastungswiderstande in Form eines konstanten Lampenwiderstandes o. dgl. 
u. eines regelbaren Zusatzwiderstandes eingeschaltet, u. der Kessel ist zu diesem Be- 
lastungsstromkreis parallel in einen neucn NebenschluBstromkreis eingeschaltet. Zum 
Anzeigen des im Hauptnetz gegebenenfalls auftretenden Erdschlusses in beiden Zweigen 
des Nebenschlufistromkreises vor dem erwahnten regelbaren Wiederstand ist je eine 
Signallampe oder sonstige Signalvorr. eingeschaltet. (D. R. P. 459 590 KI. 13b vom 
12/6. 1923, ausg. 11/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Aetivated Sludge, Ltd. und J. A. Coorubs, London, Behandlung von Abwasser 
nach Zusatz von Schlamm u. Durcliluftung mittels Bakterien, die in abwasserfreiem u. 
kohlenstoffreichem Schlamm gezuchtet wurden, wobei die C-reichen Stoffe abgeschieden 
u. die NHj-Yerbb. in Nitrite u. Nitrate verwandelt werden. Die im W. yorhandenen 
Fettstoffe werden voTher oder wahrend der Behandlung entfernt. (E. P. 285 944 vom 
27/10. 1926. ausg. 22/3. 1928.) M. F. M u l l e r .

Julius Casteels, Het beoordeelen en reinigen van drinkwater. Antwerpcn: Secretariaat van 
de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. 1926. (64 S.) Katholieke Vlaamsche 
Hoogeschooluitbreiding, verhandling nr. 241 van den 23,,en jaargang. 1926. 1 fr.

X. 1. 204
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V. Anorganische Industrie.
M. von Reiboldt, Aus der Praxis der Wasserglasfabrikation. Zur Erzielung eines 

gleichbleibenden Wassergłases ist der sachgemaBe Verlauf des Schmelzprozesses von 
wesentlicher Bedeutung. Vf. bcsprieht die Vorbedingungen fiir einen rationellen 
Schmelzvorgang, insbesondere die GróBenyerhaltnisse der Schmelzwannen, dereń 
Beheizung u. Unterbau, sowie die Rohmaterialien, dereń Sollbeschaffenheit u. die 
Priifung des Mischungsyerhaltnisses. (Chem.-Ztg. 52. 345—46. Koburg.) SlEBERT.

Paul Theodore Freundler, Paris, Veruxrtung von Seealgen. Die Algen werden 
mit Ca(HS03)2-Lsg. auf 80° erhitzt, wobei das Jod in die Lsg. geht, die zur weiteren 
Anreicherung evtl. melirere Mało iiber die Algen geleitet wird. Aus der Ca-Bisulfit- 
lauge wird dann ihit einem Cu-Salz evtl. unter Zusatz von H2S04 das Jod ais CuJ 
gofallt, wiihrend die gelosten Kohlehydrate mittels Enzyme yereoren werden. (F. P. 
27 327 vom 24/10. 1922, ausg. 6/6. 1924. Zus. zu F. P. 552241; C. 1923. IV. 
360). M. F. M u l l e r .

Albert Fritz Meyerhofer, Ziiricb, Hcrstellung von Flufis&ure. (D. R. P. 447 522 
K I. 12i vom 3/6. 1924, ausg. 14/5. 1928. — C. 1927. II. 968.) K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Amrrwniaksynihese. Es 
werden 2 Katalysatoren von yerschiedener Wirksamkeit u. Empfindlichkeit gegen 
Katalysatorgifte u. Anderungen der Gasgeschwindigkeit verwendet. Das Gasgemenge 
stromt zunaclist iiber den weniger wirksamen aber auch weniger empfindlichen u. dann 
iiber den hochwirksamen, aber empfindlichen Katalysator. (N. P. 43 786 vom 22/2 
1926, ausg. 7/3. 1927.) K u h l in g .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: Emil Collett), 
Ammoniaksynthese. Zweeks Erzielung giinstigster Temperaturbedingungen wird dem 
Kontaktraum an einer oder mehreren Stellen, gegebenenfalls auf yerschiedene Tempp. 
erwarmtes Gas zugefiikrt. (N. P. 43787 vom 25/2. 1926, ausg. 7/3. 1927.) K u h l in g .

L’Air Liąuide (Soc. an. pour 1’fitude et l’Exploitation des Procedes Georges 
Claude), ubert. von: Georges Claude, Paris Ammoniaksynlhesc. (A. P. 1 501 436 vom 
12/3. 1921, ausg. 15/7. 1924. — C. 1922. II. 788 [E. P. 174 041].) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Phosphor. Man erhfi.lt P 
u. AloOj-haltigen Zement durch Schmelzen yon Phosphaten unter red. Bedingungen 
u. Zusatz von 70—90 Gewichtsteilen A1203 u. 30—10 Gewichtsteilen CaO. (E. P. 
287 036 Tom 2/2. 1928, Auszug veroff. 9/5. 1928. Prior. 19/3. 1927.) K a u s c h .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie G .m .b .H ., Munchen (Erfinder: 
J. Hess. R. Meingast, M. Mugdan, R. Linde, F. Pollitzer und P. Schuftan), 
Elektrolytisch hergestelltes Knallgas. (Śchwed. P. 60 810 vom 5/2. 1925, ausg. 26/5.

• 1926. D. Prior. 28/6. 1924. — C. 1925. II. 590.) K a u s c h .
Salzwerk Heilbronn A.-G., und Alwin Anschiitz. Deutschland, Herstdlung von 

Alkalisulfalen aus Alkalichloriden, S02, Luftsauerstoff u. Wasserdampf. Das Alkali- 
chlorid wird in einem von auBen beheizten Dreliofen, der mit Ruhrschnecke u. Kratzern 
yersehen ist, bewegt, u. dabei werden die gasformigen Prodd. durchgeleitet. Auf diese 
Weise wird ein Uberhitzen der M. u. gleichzeitiges Scbmelzen u. Zusammenbacken 
vermieden; auBerdcm wird dadurch die Reaktionsdauer herabgesetzt u. die Handarbeit 
ausgescbaltet. (F. P. 578 263 Tom 8/3. 1924, ausg. 22/9. 1924. D. Prior. 31/3. 
1923.) ' M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder Robert GrieBbach, 
Ludwigshafen, Kurt RÓhre, Mannheim, Reinhard Goldberg, Ludwigshafen, und 
Karl Otto Schmitt, Oppau), Geirennte Gewinnung von Alkaliplwsphat und Alkalinitrat 
aus ihren gemeinsamcn Losungen, 1. dad. gek., daB man das Alkaliphosphat aus ganz 
oder annahernd bis zur Monophosphatstufe neutralisierter Lsg. u. das Alkalinitrat aus 
starker saurer bzw. alkal. Lsg. abscheidet. — 2. dad. gek., daB man durch AufschluB 
von Rohphosphaten mittels HN03 unter gleichzeitigem oder nachtriigliehem Zusatz 
von Alkalisulfat u. Abtrennung des gebildeten Gipses gewonnene Alkalinitrat u. -phos- 
phat enthaltende Lsgg. yerwendet. — Die Trennung der Salze kann in beliebiger Reihen- 
folge stattfinden. (D. R. P. 459187 K I. 16 vom 20/11. 1925, ausg. 1/5. 1928.) K u h l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Erdalkali- 
salzen aus ihren Sulfiden durch Verreiben mit einem Ammonsalz unter zeitweiligem 
Zusatz geringcr Mengen W. u. unter eytl. gelindein Erwiirmcn. — 100 kg techn. BaS 
mit 88,7% BaS werden mit 81,2 kg NH.,-X03 unter allmahlichem Zusatz von 7 Liter
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W. yerriihrt. Es wird S-freies Ba(N03)2 erhalten. •— 179 kg teehn. SrS mit 119,6 kg 
SrS-Geh. liefern in gleieher Weise mit 107 kg NH, • Cl behandelt SrCl2. CaS u. 
NH,i-N03 geben Ca(N03)„. (F.P.636 331 vom 6/5. 1927, ausg. 6/4. 1928. D. Prior. 
8/6. 1926.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Herstellung wasserfreier 
Metallchloride aus den Metalloxyden, die mit einem verkokenden Materiał, wie Torf, 
Sagespdne etc., u. einem Bindemittel geformt u. verkokt werden u. dann mit Cl2 
behandelt werden. — 100 Teile eines Doppelsilicats (3Be0-Al203-6 Si02) u. 40Teile 
Torfpulver werden mit einem Bindemittel zu Briketts geformt, getrocknet u. im Ofen 
bei 700° verkokt. Die noch warmen Stiicke werden dann mit Cl2 behandelt, wobei 
unter starker Erwarmung die Chloride absublimieren. — Ton in gleieher Weise mit 
Torf verarbeitet, liefert A1C13, FeCl3, TiCl4. (F. P. 636 339 vom 13/4. 1927, ausg.
6/4. 1928. D. Prior. 13/8. 1926.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fallung von Schwermelałlen 
aus ihren ammonialcalischen Losungen unter Druck u. in der Warme mittels CO u. 
H2 oder Gemischen dieser u. Trennung der Metallgemische durch Anderung von 
Druck u. Temp. — Eine ammoniakal. Lsg., die 0,04 g Ag u. 6,0 g Cu im Liter enthalt, 
wird zunachst 3 Stdn. mit Wassergas bei 50° u. 130 at behandelt, wodureh das Ag 
ais schwammfórmiger Nd. ausfallt. Durch weiteres Erhitzen 3 Stdn. auf 200° fallt 
der groBte Teil Cu aus. Die zuriickbleibende Ammoniaklsg. wird wieder zum Aus- 
laugen von Mineralien yerwendet. (F. P. 631498 vom 28/3. 1927, ausg. 21/12. 1927.
D. Prior. 9/4. 1926.) M. F. Mu l l e r .

Imperial Institute, Minerał industry of the british empire and foreign countries: Diatomaceous
earth. London: H. M. S. O. 1928. ls.net.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

K. W. Ray und F. C. Mathers, Einflu/3 der Temperatur und Brenndauer auf die 
Eigenschaften hochgrddiger Kalkę. Naeh Anfiihrung der Literatur iiber diesen Gegen- 
stand beschreiben Vff. ihre Brennyerss. (Gasofen) von hochgradigem Kalkstein von 
Indiana (98,46% CaC03) bei Tempp. zwisehen 900—1300° u. einer Brenndauer zwisehen 
2—10 Stdn. Die teilweise zu Pastenform, teilweise zu trockenem Hydrat geldsehten, 
gebrannten Kalkę wurden dann yerwendet zur Ermittlung der Beziehung ihrer Absetz- 
gesehwindigkeit aus wss. Suspensionen u. ihrer mit dem Plastizitatsmesser von E m l e y  

(Bur. Standards Teehn.Paper 169) gemessenen Plastizitaten zuihrenVoll. u. scheinbaren 
DD. (bestimmt mit dem Volumeter von SCOTT). Ebenso wurde die Lósehgeschwindig- 
keit der gebrannten Kalkę u. die Yollstandigkeit ihrer Hydratation ermittelt, sowie 
die Eindickungszeit der durch Lóschen mit iibersehiissigem W. erhaltlichen Auf- 
sehlammungen, damit diese ais Verputz Verwendung finden konnen. Aus diesen 
Bestst. ergab sich folgendes: Untersehiede in den Brenntempp. von Kalksteinen be- 
wirken erhebliche, Untersehiede in der Brenndauer nur geringe Differenzen in den 
Eigg. der gebrannten Kalkę. Im allgemeinen ist die AVrkg. einer Verlangerung der 
Brennzeit yon 2 auf 10 Stdn. einer Erhóhung der Brenntemp. um 50° aquivalent. 
Bei niedrigen Brenntempp. ergeben sich sehr aktive, rasch lóschende, bei liohen Tempp. 
inakt., langsam lóschende Kalkę. Optimum 1000—1100°. Sowohl die feuehten Hydrate 
aus den unyollstandig gebrannten ais die aus hochgebrannten Kalksteinen haben in 
wss. Suspensionen hohe, die aus bei mittleren Tempp. gebrannten Kalksteinen erhalt
lichen feuehten Hydrate, hingegen niedrige Absetzgeschwindigkeiten. Alle zu trockenen 
Hydraten gelósehten Kalkę haben hohe Absetzgesehwindigkeit in W.-Suspensionen. 
Die Hydrate mit niedrigsten Absetzgeschwindigkeiten werden aus bei 1100—1200° 
gebrannten Kalksteinen erhalten. Die Hydrate aus unter oder iiber dieser Temp. 
gebrannten Kalksteinen sind grob u. sandig u. setzen sich rasch ab. Das Vol. der 
abgesetzten Suspension u. auch des Trockenhydrats aus der gleiehen Menge gebranntem 
Kalk ist annahernd umgekehrt proportional der Absetzgesehwindigkeit. Fiir die bei 
niedrigen oder mittleren Brenntempp. gebrannten Kalksteine sind dio Plastizitaten 
der zu feuehten Pasten gelósehten Kalkę am grofiten. Eine hohe Brenntemp. von 
1200—1300° vermindert die Plastizitat der Pastę. Dagegen sind die Plastizitaten der 
indirekt aus trockenem Hydrat bereiteten Pasten in yielen Fallen erheblich niedriger; 
die hóchsten Werte der Plastizitaten ergeben sieh in letzterem Falle bei einer Brenn
temp. von 1100—1250°, wahrend die Hydrate der iiber oder unter dieser Temp. ge-
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brannten Kalksteine weniger piast. Pasten liefern. Die fiir das Steifwerden der durch 
Losehen mit W.-t)berschuB bereiteten Aufsehlammungen erforderliehe Zeit ist groBer 
fiir die bei mittleren Tempp. (1000—1150°) gebrannten Kalksteine. t)ber dieser 
Temp. gebrannte Kalksteine geben nocli rascher, nnyollstandig gebrannte Kalksteine 
mittelrasoh eindickende Aufsehlammungen. (Tabellen u. Kurven.) (Ind. engin. Chem.
20. 415—19. Bloomington [Ind.], Univ.) H e r z o g .

L. F. Tooth, Wanstead, England, Wdrmeschutzmassen. Misehungen von Zement 
oder Ton, Schlaekenwolle, Ziegelmehl u. etwas Aluminiumpulver oder einem anderen 
Stoff, der beim Verriihren der Mischung Gasentw. bewirkt, werden mit W. z u Brei 
angeriilirt u. der Brei zu Ziegeln o. dsl. geformt. Die Erzeugnisse dienen ais Ofenfutter 
u. dgl. (E. P. 287 363 vom 22/6. 1027, ausg. 12/4. 1928.) K u h l in g .

Buffalo Refractory Corp., iibert. von: William A. Farisk, Buffalo, V. St. A., 
Feuerfesłe Massen. (A. P. 1658 406 vom 31/8. 1922, ausg. 7/2. 1928. — C. 1924. 
I .  94.) K u h l in g .

Dynamidon-WerkEngelhorn & Co., G. m. b. H., iibert. von: FelixBaumhauer, 
Mannheim-Waldhof, Feuerfesłe Massen. (A. P. 1 659 476 vom 16/2. 1924, ausg. 14/2. 
1928. D. Prior. 20/2. 1923. — C. 1924. II. 393.) K u h l in g .'

Larchev6que, Fabrication industrielle des porcelaines. Matiferes premiferes et leurs traitements.
Paris: J. B. Baillióre et fils 1928. (281 S.) Cart.: 19 fr.

Marcotte, Les Pierres naturellcs et artificielles. Tome I. Paris: Gauthier-Villars et Cie.
1928. (324 S.) Br.: 40 fr.

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.

R. N. Brackett, Thomas Green Clemson, LI. D. ais Chemiker. I. Sehilderung des 
Łebensganges von Th o m a s  Gr e e n  CLEMSON, dem Begriinder des nach ihm benannten 
Agricultural College of South Carolina, u. Wiirdigung seiner Verdienste um die Chemie, 
namentlich die Agrikulturchemie. (Journ. chem. Education 5. 433—44. Clemson 
College, South Carolina.) B o t t g e r .

F. Miinter, Jod ais Rubendiinger. Weder bei KJ, noch bei NaJ03 konnten giinstige
Einfliisse beobachtet werden. Aueh war Chilesalpeter dem synthet. Natronsalpeter 
nicht iiberlegen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 407—08. Halle a. S.) GROSZFELD.

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Uber die Verhallnisse des Bariums in den 
Ackerboden. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 458—61. — C. 1928. I. 2290.) E n s z l in .

Antonin NSmec, Beslimmung der BediirftigJceit des Bodens an Phosphorsdure nach 
der lóslichen Kieselsdure. (Vgl. C. 1928. I. 1318.) Aus Freilandverss. kommt Vf. zu 
dem SchluB, daB die Pflanzen nicht mehr auf die Phosphatdiingung reagieren, sobald 
der Boden iiber ein gewisses Minimum an 1. Si02 besitzt. Die Minima, welche nicht iiber- 
schritten werden sollen, liegen in mg 1. Si02 im kg Boden bei der Zuckerriibe bei 12 mg, 
Weizen bei 11 mg, Gerste bei 10 mg, Kartoffcl 10 mg, Roggen bei 9 mg, Hafer 7 mg 
u. Gras bei 6 mg. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1060—62.) E n s z l in .

Gard, Faulnis der Walnupbaumkulturen (Junglans regia L.) und Galciumcarbonal. 
Die Faulnis des WalnuBbaumes, welche durch Armilliarella mellea Vahl. hervorgerufen 
wird, ist, wie Vf. an vielen untersuchten Kulturen zeigt, eine Folgę von Kalkarmut 
im Boden, welche haufig durch die Yerwendung kiinstlichen Diingers zustande kommt. 
In Boden mit 25% u- mehr CaC03 tritt diese Krankheit nie auf, sie laBt sich aueh in 
kalkiirmeren Boden weitgehend zuruckdrangen, wenn dieselben nicht zu feueht gehalten 
werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1373—75.) E n s z l in .

J. L. Steenkamp, Die Einwirkung der Enticdsserung auf die Kolloide der Boden.
I I I .  (II. vgl. C. 1928. I. 2443.) Durch Entwasserung werden besonders die feinsten 
Bodenteilchen ccmentiert. Die iibrigen SchluBfolgerungen sind Wiederholungen (1. c.). 
(Soil Science 25. 327—32. Univ. of Oxford.) Tr e n e l .

H. J. Cohn, Bakteriologische Untersućhung eines Bodens durch ntue Methoden. 
Vorliiufige Mitt. ohne besonderes Ergebnis. (Soil Science 25. 263—72. New York. 
Agric. Stat.) Tr e n e l .

G. Deniges, Schnellleslimmung des Phosphalions in Boden und Diingemiłteln durch 
Cdruleo-Mólybdometrie. (Vgl. C. 1928.1. 1986. 2189.) Die in W. 1. PO/" wird in Boden 
derart bestimmt, daB 5 g auf 50 ccm aufgefiillt u. die P04" ' in Lsg. gebracht wird. 
Davon versetzt man 5 ccm mit dem friiher beschriebenen Reagenz kocht, l/2 Min. u.
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yergleicht die Farbę mit Standardlsgg. In verd. Sauren 1. P04'"  wird mit verd. HN03 
ausgezogen u. in dieser Lsgg. bestimmt, wobei darauf zu achten ist, daB der Geh. an 
HN03 2% nicht ubcrsteigt. Ist er hóher oder wurde in Konigswasser gelost, so muB 
dio Saure durch Abrauchen entfernt werden. Ebenso darf keine Citronensauro vor- 
handen sein. Ist der Boden eisenhaltig mit weniger ais 1—2%, ist ein kleiner tlberschuB 
an Molybdat erforderlich. Ist der Geh. hoher, so gibt man 10 Tropfen nicht reduziertes 
Reagenz u. einige Cu-Spane hinzu u. kocht, wodurch das Fe‘" zu Fe" reduziert wird 
u. die eolorimetr. Best. nicht mehr stórt. Die Ergebnisse sind unter diesen Bedingungen 
selbst bei einem Geh. von 50% Fe noch sehr gut. Mit steigendem Geh. an Fe wird nur 
die Autoxydation der blauen Phosphormolybdfinverb. erhoht. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 1052—54.) E n s z l in .

Franklin W. Marsh, Ein Laboratoriumsapparat zur Bestimmung von Kohlendioxyd 
in Boden. Der App. besteht im wesentlichen aus einer Saugflasche mit aufgesetztem 
Perkolator, die beide mit dem zu priifenden Boden beschickt werden. Mit einer Stró- 
mungsgeschwindigkeit von 800 ccm/1 Stde. wird C02-freie Luft durch die Flascho ein- 
geblasen, die mitgerissene C02 in einer 0,25-n. KOH-Lsg. aufgefangen u. mit 0,25-n. 
HCl-Lsg. unter Verwendung folgenden Indicators bestimmt: 6 Teile Thymolblau u. 
1 Teil Kresolrot. (Soil Science 25. 253—60. U. S. Dep. of Agric.) T r e n e l .

Th. Roemer, W. Rudorf und H. Lueg, Das Refraktometer ais Hilfsmitlel zur Be
stimmung der Winterfestigkeit bei Winterweizen. Bericht iiber giinstige Erfahrungen 
bei Unters. von PreBsaften aus den Pflanzen. Die Zellsaftkonz. ist boi sonnigem n. 
Wetter viel geringer ais bei k. Die Sortenunterschiede sind im Winter deutlicher ais 
im Fruhjahr. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 408— -09. Halle a. S.) GROSZFELD.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

George L. Walker, Abbau und Beliandlung der Blei-Zink-Vanadiumerze in Nord- 
Rhodesien. Angaben iiber die Produktion der Tagebaue, welehe zurzeit die reichste 
Zinkerz-Lagerstatten der Welt darstellen. (Engin. Mining Journ. 125. 733—36.) E n s z .

R. Winter, Der Harris-Prozep zur Bleireinigung. Durch rasches Passieren von 
geschmolzenem Bloi durch Gemische von NaOH, NaCl u. NaN03 wird das As, Sb u. 
Sn vollstandig zuriickgehalten. Dio Apparatur wird abgebildet. Die Salzschmelze 
ist erschopft, wenn sie eben anfiingt viscos zu werden. Ag wird nicht angegriffen. Die 
Metalle liegen in der Schmelze zum SchluB ais Na-Salze vor, welehe ein marktfahiges 
Prod. darstellen, da sie leicht zu Metallen z u yerarbeiten sind. (Engin. Mining Journ. 
125. 725—28.) E n s z l in .

— , Die mechanischen Eigenschaften der Edelmetalle. Eine Zusammenstellung. 
Metali-Wirtschaft 7. 418—20. 470—71.) W ilke.

F. Chemnitius, Eleklrolytische Edelmetallraffbialion. Beschreibung der elektrolyt. 
Raffination von Ag u. Au u. der techn. Apparaturen an Hand von Reproduktionen 
der Fa. S ie m e n s  u . H a l s k e  A.-G. (Chem.-Ztg. 52. 385—88.) S ie b e r t .

— , Ein Dezennium der Tatiglceit des Platininstituts der Akademie der IFisse?;- 
schaften der UdSSR. (Metall-Wirtschaft 7. 585—88.) B e r l it z e r .

R. W. Woodward und S. P. Rockwell, Dilatometrische Analyse von Siahl und 
einige Ergebnisse der dilatometrischen Warmebeliandlung. Es wurden dilatometr. Kurven 
einiger handelsiiblichen Stahle hergestellt u. aus diesen Kurven einige grundlegende 
dilatometr. Konstanten u. Transformationstempp. abgeleitet. Naeh diesen dilatometr. 
Konstanten wird vorgeschlagen, die Stahle naeh ilirem Abachrcckmittel zu klassi- 
fizieren. Weitere TJnterss. miissen angestellt werden, um die Grenzen bei dieser Ein- 
teilung festzulegen. Eine Wtirmebehandlung, die von der therm. Hysteresis Gebrauch 
macht, wird besprochen u. ein Mittel gezeigt, um die Hysteresis weiter zu vergrofiern 
u. die Vorteile noch niedrigerer Abschrecktempp. fiir gewisse Stahle zu erreichen.' 
Normal olgehartete Stahle konnen mit besseren Resultaten unter Benutzung der 
therm. Hysteresis in Salzwasser abgeschreckt werden. Naeh allem seheinen die besten 
Eigg. durch Abschreckung bei Vollendung der Transformation oder beim Wieder- 
ausdehnungspunkt erreichbar zu sein. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 795—812. 
Hartford [Conn.], Stanley P. R o c k w e l l  Co.) W il k e .

Horace C. Knerr, Metallurgie des Flugwesens. Folgende Punkte werden unter 
anderem bertthrt: Wahl des Materials, Unters., Eigg. der hauptsachlich benutzten 
Metalle, Bearbeitung, SchweiBung, GieBen, Korrosionsyerhinderung usw. Einige

I
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Ursachen der Fehler u. ihre Yermeidung werden besprochen. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 13. 723—58. Philadelphia.) W ilke .

Charles H. Proctor, Silber auf gldsernen Tiirgriffen. Zwecks Reinigung werden 
die Gegenstande fiir einen Augenblick in unverd. HN03 38° getaucht, wobei vor allem 
das Bleioxyd entfernt wird. Zwecks Versilberung bereitet man sich zuerst eine Vorrats- 
lsg. mit 85 g AgN03, 5,6 g 26%ig. NH3-W. u. 566 g dest. W., eine Reduktionslsg. mit 
28,3 g Weinsauirekrystalle + 141,5 g dest. W. u. eine Lsg. zum „Empfindlichmachen“ 
mit 3,5 g SnCl2 -J- 283 g dest. W. Die zu benutzende Ag-Lsg. wird dann zusammen- 
gegossen aus 32,4 g der Vorratslsg., 3,5 g der Reduktionslsg. u. 453 g dest. W. Vor 
der Versilberung miissen die Gegenstande durch eine verd. Lsg. zur „Empfindlich- 
machung“ durchgefiihrt werden, die aus 4,5 1 dest. W. u. 60 Tropfen der oben erwahnten 
Lsg. besteht. (Metal Ind. [New York] 26. 168.) W lLKE.

M. Schulz, Eisenrost und Eisenschułz. Die am meisten rostverkindemden Anstrich- 
farben, disperse Bleimennige u. BleiweiB, yerbunden mit der Benutzung von Spritz- 
vorr., die eine gesundheitliche Schadigung der Arbeiter yerhindem, sind ais der zur- 
zeit beste u. wirtschaftlichste Eisenschutz anzuschen. Nach Erwahnung der Be- 
deutung u. der versehiedencn Theorien des Rostens werden die gegen Rost schiitzenden 
t)berziige einschl. der metali, krit. erórtert. (Farben-Ztg. 33. 329—32. Umschau 32. 
418—21.) ■ B a r z .

H. S. Rawdon und E. C. Groesbeck, Wirkung der Untersuchungsmethode. auf die 
Bestimmung der Korrosionsfestigkeit. Die Korrosionsfestigkeit yon 5 Metallen wurde 
in 6 Lsgg. (n-Lsgg. von HC1, Essigsaure, NaOH, NHjOH, NaCl u. K2Cr207) bestimmt. 
Die Zus. der Metalle war 1. 98,8% Ni, 0,19% Cu, 0,17% Mn, 0,62% Fe, 0,10% C u.
0,03% Si. 2. 70,1% Ni, 27,8% Cu, 0,33% Mn, 1,65% Fe, 0,10% C u. 0,01% Si.
3. 44,6% Ni, 53,9% Cu, 1,0% Mn, 0,35% Fe, 0,10% C u. 0,02% Si. 4. 28,9% Ni, 
69,7% Cu, 0,10% Mn, 0,25% Fe, 1,0% Sn, 0,07% C u. 0,01% Si. 5. 99,9% Cu u.
0,01% Fe. Die angreifenden Lsgg. lielB man auf yersehiedene Art auf die Metalle ein- 
wirken. Der Korrosionsbetrag u. die Reihe der relativen Korrosionsfestigkeit der 
5 Materialien schwankten innerhalb weiter Grenzen fur die verschicdenen Verff. Die 
Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen des beschleunigten elektrolyt. Verf. (bei 
einer sehr niedrigen Stromdichte) u. denen der einfachen Eintauchung war im all- 
gemeinen etwas besser ais die zwischen anderen angewandten Verff. u. der Eintaueh- 
methode. Doch kann jetzt noch nieht eine einwandfreie Uberlegenheit der elektrolyt. 
Methode festgestellt werden. Der Grad der Beliiftung der korrodierenden FI. ist einer 
der wichtigsten Faktoren bei der Korrosion. Die Ergebnisse bei Lsgg., die mit N2 
entluftet worden sind, lassen erkennen, daB der Beluftungseffekt auch bei nieht fort- 
laufend beliifteten Lsgg. yorhanden ist. Beim Spriihvers. trat oft durch Hautbildung 
eine Korrosionsverminderung ein, wahrend bei der Eintauchmethode die Korrosion 
ungemindert fortbestand. Die Ergebnisse bestatigen im allgemcinen Ta m m a n n s  
tJberlegungen iiber die Korrosionsfestigkeit binarer metali, fester Lsgg. (Dep. Commerce, 
Technolog. Papers Bureau Standards 22. Nr. 367. 38 Seiten. Sep.) W i l k e .

William H. Colvin, iibert. von: Albert H. Ackerman, Chicago, KoMen von 
Metallen, besonders Stahl. Das zu kohlende Metali wird bei Ggw. scharf getrockneten 
Rohphosphates von der ungefahren Zus. gegluhter Knochen mit Koks u. Holzkohle 
crhitzt. Die Kohlung erfolgt bei um 200—250° niedrigeren Tempp. ais bei den be- 
kannten Verff. (A. P. 1 527 160 vom 20/3. 1924, ausg. 24/2. 1925.) K u h l in g .

Calorizing Co., Pittsburgh, iibert. von: Samuel F. Cox, Wilkinsburgh, V. St. A., 
Kalorisieren tton Eisen- und Stahlgegenstanden. Die zu kalorisierenden, d. h. oberflachlich 
mit Al zu legierenden eisernen Gegenstande werden einer Behandlung unterzogen, 
bei welcher die Oberfliichenschichten der zu kalorisierenden Gegenstande bis zu der 
Tiefe entkohlt werden, bis zu welcher sie mit Al legiert werden. Man erhitzt zu diesem 
Zwecke mit Hapimerschlag oder Walzenzunder oder erhitzt in raschem Luftstrom. 
Auf diese Behandlung folgt Beizen der Gegenstande u. Aufbringen des Al in iiblicher 
Weise. (A. P. 1 527 538 vom 7/7. 1923, ausg. 24/2. 1925.) " K u h l in g .

Eugen Piwowarsky und Paul Oberłioffer, Deutschland, Eisen und Stahl. (F.P. 
631 077 vom 17/3. 1927, ausg. 14/12. 1927. D. Prior. 18/3. u. 15/7. 1926. — C. 1927.
II. 498; 2225 [E. P. 274 457].) KUHLING.

S. C. Smith, London, Behandeln von Zinklósungen mit Ammoniumcarbonat. Zn- 
Salzlsgg., insbesondere ZnS04- oder ZnClr Lsgg., die aus Zn-Erzen erhalten worden 
sind, werden mit (NH,)2C03 in Ggw. von NH3 behandelt u. C02 wird am besten unter.
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i
Druck hindurchgeleitet durch die gektihlte Lsg. Man erhalfc einen kórnigen Nd.; der 
Zn, C02 u. NH3 enthalt u. nach Vertreiben des NH3 durch Anziinden ZnO ergibt. 
(E. P. 287 186 vom 18/9. 1926, ausg. 12/4. 1928.) K a u s c h .

Margaret Ada Gregory (Erfinder: Arnold William Gregory), London, Titan, 
Wolfram und Tantal aus Erzen. (Aust. P. 4332/1926 vom 19/10. 1926, ausg. 10/2. 1927.
E. Prior. 20/10. 1925. — C. 1926. II. 1580 [E. P. 251 527].) K u h l in g .

Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp Akt.-Ges., Berndorf (N. 0.) und 
Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m .b .H ., Berlin-Obersehoneweide, Kupfer- 
Zinldegierung. (Oe. PP. 108 904 vom 11/9. 1922, ausg. 25/2. 1928. D. Prior. 21/9. 1921.
— C. 1923. H. 187 [E. P. 186 337], 108 905 vom 11/9. 1922, ausg. 25/2. 1928. D. Prior.
20/9. 1921. — C. 1923. H. 187 [E. P. 186 336].) K u h l in g .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., ubert. yon: Wilhelm Sander, Essen, Aluminium- 
legierungen. (A. P. 1 656 502 vom 30/11. 1926, ausg. 17/1. 1928. D. Prior. 21/10. 1925.
— C. 1927- L 1064.) K u h l in g .

Aladar Pacz, Cleveland Heights, V. St. A., Veredelung von Aluminium-Silicium- 
Legierungen nach Patent 417773, dad. gek., daB fiir die Veredelung Erdalkalimctalle 
oder Metalle der Erden allein oder in Gemischen untcreinander oder mit Alkalimetałlen 
sowie dereń im einzelnen Ealle geeigneten Verbb., insbesondere Halogenyerbb., in den 
jeweils passenden Mengen yerwendet werden, wobei fur den Fali, daB in dem Ver- 
edelungsmaterial Schwermetallverbb. enthalten sind, zu beaehten ist, daB nicht mehr 
ais 2% Schwermetałl in die Legierung ubergeht. — Die so yeredeltcn Legierungen 
kónnen durch mechan. oder therm. Behandlung weiter yergiitet werden. (D .R .P . 
459408 KI. 40d vom 29/1. 1921, ausg. 3/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 417773; C. 1925.
II. 2029.) K u h l in g .

Budd Wheel Co., ubert. von: George L. Kelley, Philadelphia, V. St. A., Ver- 
besserung der Elastizitdt von Metallgegenstanden. Die k. bereiteten Gegenstande werden 
Va—30 Min. lang bei 95—450°, zweckmiiBig 3—4 Min. lang bei 150—200° erhitzt. 
(A. P. 1667476 vom 14/9. 1926, ausg. 24/4. 1928.) K u h l in g .

Walter Baur, Koln-Braunsfeld, Verfahren, ortsfeste oder schwer beweglićlie Gegen
stande aus Eisen, Holz oder anderen Werlcstoffen mit einem t)berzug zu verselien. (D .R .P . 
459 535 KI. 75c vom 21/5. 1925, ausg. 4/5. 1928. — C. 1927. I .  2478.) F r a n z .

Metallisator Berlin Akt.-Ges., Beilin-Neukóiln, iibcrt. von: Robert Hopfelt, 
Hamburg, Schiitzen von Roststaben. (A. P. 1 663 944 vom 29/1. 1925, ausg. 27/3. 1928.
D. Prior. 28/2. 1924. — C. 1925. I. 2654 [D.R.P. 410 158].) K u h l in g .

American Machinę & Foundry Co., New Jersey, ubert. von: Edwin Ross Mill- 
ring, Orange, V. St. A., Verbleien von Metallen. (A. P. 1660 847 vom 19/10. 1926, 
ausg. 28/2. 1928. — C. 1927. II- 2712.) K u h l in g .

Soc. Chimięiue des Usines du Rhone, Paris, Korrosionsschutz von kupfernm 
Apparaten gegen organische Sauren, insbesondere ■ Essigsaure, die in den Kupferapp. 
dest., extrahiert, konz., befórdert oder sonst bei einer Rk. verwendet wurden. Bei 
diesen Arbeiten ist fiir AussehluB von osydierenden Substanzen zu sorgen, z. B. durch 
Zusatz von leicht oxydierbaren Prodd., wie H3P03 oder H3P02 oder dereń Salzen, 
ferner Aldehyden oder Ketonen. Die Ggw. von 0.,-haltigen Gasen wird durch Ein- 
leiten eines indifferenten Gases, z. B. Wassergas, vermieden, oder die Oberflache der 
FI. wird durch eine Olsehieht vor Sauerstoffzutritt geschiitzt. (E. P. 284 685 vom 
15/9. 1927, Auszug veroff. 28/3. 1928. Prior. 4/2. 1927.) M. F. M u l l e r .

IX. Organische Praparate.

Emile Augustin Barbet, Paris, Vorrichtung zur Herstellung von Formaldehyd. 
(A. P. 1 661063 vom 23/10. 1923, ausg. 28/2. 1928. Belg. Prior. 30/10. 1922. —
C. 1925. I. 294 [D. R. P. 403429 usw.].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Schu-efel- 
kohlenstoff. (Schwz. P. 123 848 vom 7/11. 1925, ausg. 2/1. 1928. D. Prior. 6/7. 1925.
— C. 1926. II. 1786 [E. L e g e l e r  u. P. E s s e l m a n n ].) K a u s c h .

Rheinische Kampfer-Fabrik G .m .b .H ., Diisseldorf-Oberkassel (Erfinder: 
SiegSried Skraup und Konrad Steinruck, Wurzburg), Darstellung aromatischer 
Azide, dad. gek., daB man Diazoverbb. auf Halogenylamine oder dereń Sulfonsaurc- 
deriw. einwirken laBt. — Das Verf. ermoglicht die Herst. der sehr reaktionsfahigen 
u. ais Zwischenprodd. wertvollen Arylazide in sehr guten Ausbeuten. Z. B. wird zu 
einer DiazoniumcMoridlsg. ein Gemisch von n. NH3 u. 10%ig. p-Toluolsulfonchloramid-
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Na-Lsg. u. zum SchluB noch n. NaOH gegeben. Nach mehrstd. Stehen wird das 
gebildete Azid mit Wasserdampf iibergeblasen u. im Vakuum fraktioniert dest. Man 
erhalt in einer Ausbeute von 90% der Theorie Phenylazid, Kp.30 80°. — Analog lassen 
sich aus o-Methylbenzoldiazoniumchlorid das o-Tolylazid, Kp.12 70—71° — u. aus 
p-Methylbenzoldiazoniumchlorid das p-Tolylazid, gelbliches, suBlich richendes Ol, 
Kp.^ 72°, gewinnen. — Stumpft man eine wss. Lsg. von p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid 
mit Na-Acetat ab, gibt noch 1/10 Mol. CH3C02H hinzu u. versetzt mit einer Chlor- 
aminlsg., hergestellt aus n. NaÓCl- u. n. NH3-Lsg., so fallt sofort das p-Nitrophenyl- 
azid, gelber Nd. aus. (D. R. P. 456 857 KI. 12 q vom 11/12. 1925, ausg. 3/3. 
1928.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Miinehen, Darslellung organischer Arsenverbiiidungen, dad. gek., 
daB H3As03 oder dereń Salze zur Einw. gebracht werden auf diazotierte Verbb., welche 
entstanden sind durch Diazotierung der Kondensationsprodd. von Aminoaldehyden 
bzw. Aminoketonen mit Aminoverbb. — Das Verf. bietet den Vorteil, daB dic 
empfindlichen CO-Gruppen der Ausgangsstoffe bei der Arsinierung gesehiitzt sind. 
Die Rk. verlauft im allgemeinen unter. Erhaltung der C: N-Doppelbindung im Sinne 
der folgenden Gleichung:

R ■ C: (N • X) • R i • N : N- Cl + H2As03Na =  NaCl + N2 + R • C : (N • X) • Ri • As03H2 
[wobei R = H ,  Alkyl, Aralkyl oder Aryl, R1=Rest einer aromat. Verb., X==H,  
OH, NHj, NH-Alkyl, NH-Aryl usw. sein kann], bisweilen aber auch unter gleichzeitiger 
Abspaltung der NH2-Verb. unter unmittelbarer Bldg. von Aldehydo- oder Ketoarsin- 
sauren im Sinne der Gleichung:
R-C: (NX)-R!-N: N-Cl+NaAs03H2+H20=R-C0-R1-As03H2-l:NaCl+NH3-X+N2. 
Z. B. lóst man das Phenylhydrazon des p-Aminoacetophenons in n. HC1, diazotiert 
mit einer wss. 10%ig. NaN02-Lsg., setzt eine wss. NaAs03H2-Lsg. hinzu, verkocht, 
stumpft gegebenenfalls den HCl-t)berschuB ab, filtriert, dunstet die schwach an- 
gesauerte Lsg. im Vakuum ein, extrahiert den Riickstand mit A. u. dampft diesen 
aus der Lsg. ab. Man erhalt so das Phenylhydrazon der Acetophenon-p-arsinsaure 
der Zus. CH3-C: (N-NH-C6H5)-C6H,I-(As03H2)̂ . — Geht man vom p-Aminoaceto- 
phenonoxim u. verfahrt wie oben, so entsteht unmittelbar die freie Acełophenon-p- 
arsinsaure CH3-CO-C0H4-As03H2. — Das 3-Nitro-4-aminobenzaldehydoxim liefert bei 
analoger Arbeitsweise das Oxim der 4-Aldehydo-2-nitrobenzol-l-arsinsdure C6H3(AsO.H2)1 
(N02)1-(CH: NOH)4. (D. R. P. 457122 KI. 12 o vom 3/11. 1922, ausg. 9/3. 
1928.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Miinehen, Darslellung von Arsinsduren. (D. R. P. 459 648 
KI. 12 o vom 9/8. 1917, ausg. 11/5. 1928. — C. 1924. II. 1272 [P. P. 562460].) S c h o t t l .

August Albert, M iinehen, Darslellung von Derimten organisclier Arsenuerbindungen. 
(D .R .P . 459 649 KI. 12 o vom 14/3. 1919, ausg. 12/5. 1928. — C. 1924. II. 1273 
[Oe. P. 96689, Schwz. P. 103775 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler 
und Gerhard Balie, Hóchst a. M.), Herstellung von n-butylierten Naphthalin-fS-sulfon- 
sauren aus Naphthalin-2-sulfonsaure u. n-Butylalkohol in Ggw. von konz. H2S04, 
dad. gek., daB man die Kondensation bei 75° nicht iiberschreitenden Tempp. yomimmt.
— Man erhalt so Prodd., die auf Textilien wesentlich weniger substantiv wirken ais 
die durch Einw. von n-Butylalkohol auf Naphthalin-2-sulfonsaure bei Ggw. von 
ubcrschussiger H2S04 bei 90—120° gewonnenen Butylnaphthalinsulfonsauren bzw. 
dereń Na-Salze (hierzu vgl. E. P. 246817 u. P.P. 608949; C. 1927. I- 181), die bei 
Verwendung ais Fiirbereihilfsmittel die Testilien stark angilben. Z. B. wird Naph- 
thalin in iiblicher Weise durch Monohydrat in die 2-Sulfonsaure. ubergefiihrt, diese 
mit Monohydrat gemischt u. auf 60—70° heruntergekuhlt. Nach Zugabe von n-Butyl
alkohol wird langere Zeit geriihrt, dann 12 Stdn. bei gleieher Temp. gehalten u. die 
unten sitzende unverbrauchte H2SO., abgezogen. Die obenauf schwimmende Sulfon- 
saure verarbeitet man in iiblicher Weise auf Na-Salz. — Bei Verwendung der doppelten 
Menge n-Butylalkohol wie vorher, dauert das Nachriihren entsprechend langer. Die 
Abtrennung der n-Butylnaphthalin-fj-sulfonsauren wird in beiden Fallen durch vor- 
herigen Zusatz von W. erleichtert. Sie wird entbehrlich, wenn man die Menge des 
Monohydrat® reduziert u. die Schmelze im ganzen neutralisiert. Die Na-Salze, fast 
farbloses, aromat, riechendes Pulyer, sind in k. W. bis zu einer Hóchstkonz. von 
ca. 25% ll. Verd., 1—5%0ig. Lsgg. haben sehr starkę Netz- u. Schaumuirkg. u. sind 
ais Texlilhilfsmitlel vielfacher Anwendung fahig. (D. R. P. 459 605 KI. 12 o vom 
19/3. 1926, ausg. 8/5. 1928.) S c h o t t l a n d e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Winfrid Hentrich 
und Max Hardtmann, Wiesdorf), Darstellung von sauren Sdiuiefelsdureestern oxy- 
alkylierter kernhydroxylhaltiger Yerbindungen der hromatischen Jteihe, darin bestehend, 
daB man Oxyalkylather von Phenolen, Naphtholen oder Oxyanthraeenen mit sulfo- 
nierenden Mitteln behandelt. — Die ais Zwischenprodd. fiir Farbstoffe in Betracht 
kommenden Schwefelsiiureester erhohen die Loslichkeit der aus ihnen erhaltliehen 
Farbstoffe ganz wesentlieh u. ziehen in vorziiglicher Weise auf Kunstseide unter Bldg. 
wertvoller FaTbungen auf. Zur Sulfonierung eignen sieh konz. H2'SOt oder Cl- S03H. 
Z. B. wird in wss. NaOH gel. 3-Nitro-i-oxy-l-methylbenzol mit Glykolddorhydrin ver- 
setzt, einige Stdn. unter RiickfluB gekocht, das ausgeschiedene 01 mit Na2C03-Lsg. 
geschiittelt, abgeschieden u. getrocknet, wobei es zu gelblichweiBen Krystallen, 
F. 40°, erstarrt. Der Oxydtliyldther wird in H2S04 66° Be eingetragen, wobei die Temp. 
auf 50° steigt. Nach kurzem Stehen gieBt man die M. in Eiswasser u. salzt die klare 
Lsg. mit KC1 aus. Das K-Salz des Schwefelsdureesters des 3-Nitro-l-inethylbenzol-Ł- 
oxyathyldthers von der Zus. C0H3(CH3)1-(NO2)3-(O-CH2-CH2-O-S02-0K)4, gelblich- 
weiBe Krystalle, ist in W. 11. Die aus ilim durch Red. erliaftliche 3-Aminoverb. laBt 
sieh diazotieren u. mit [1-Naphłhol zu einem 1. blauroten Azofarbsloff kuppeln. Ebenso 
kann man diese Verb. mit p-Nitrodiazobenzol zu einem gut 1/ gelbstichig roten, sieh 
zum Farben von Acetatseide eignenden Azofarbsloff kuppeln. — In analoger Weise 
erhalt man aus 2-Oxyathyloxynaphthalin das Na-Salz des sauren Schwefelsdureesters 
des 2-Oxydihylnaphthalins CWH,- (0-CH2- O ■ S02- ONa)2, weiBe Blattchen, — u. aus 
dem a.-l-Naphthyl-&,f},y-trioxypropylathcr uber das Ca-Salz das Na-Salz der 
1 -Naphthylglycerinschwefelsaure C10H7 • (O • CH2 • [OH] ■ CH[OH] • CH2 • O • S02 • Na)1, zahf 1.,
11. M., — wahrend der aus l-Oxyantliracen u. Glykolddorhydrin erhaltliehe Oxyałhyl- 
dther, aus A. graubraune Krystalle, F. 117—118°, das Na-Salz des sauren Schwefelsdure- 
esters des l-Oxydthyloxyanthracens C11H9-(O-CH2-CH2-O-S02-ONa)1 liefert. Er ist 
ein in W. mit brauner Farbę 11. grauschwarzes Pulver. (D. R. P. 443 340 KI. 12 q 
vom 26/6. 1923, ausg. 3/5. 1928. E. P. 266 940 vom 4/5. 1926, ausg. 31/3. 1927. 
F.P. 616100 vom 12/5. 1926, ausg. 22/1. 1927. Schwz. P. 122 067 vom 30/4. 1926, 
ausg. 16/8. 1927 u. Schwz. P. 124 474 [Zus.-Pat.] vom 30/4. 192G, ausg. 1/2. 
1928.) ' SCHOTTLANDER.

Grasselli DyestuEi Corp., New York, V. St. A., iibert. von-. Winfrid Hentrich 
und Max Hardtmann, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Darstellung von sauren Sdiwefelsdure- 
eslern oxyalkylierter hernhydrorylhalliger Verbindungen der aromatischen Eeihc. 
(A. P. 1644524 vom 21/6. 1926, ausg. 4/10. 1927. D. Prior. 25/6. 1923. — 
VOrst. Ref.) SCHOTTLANDER.

Howards & Sons Ltd., Essex, und John William Blagden, London, Herstdlung 
von Hexahydroderivaien der Chinaalkaloide. Zu dem Ref. nach E. P. 250380 u. F. P. 
613797 (C. 1927. I. 1889) ist nachzutragen, daB das Hexahydroc\ndwnidin, weiBliches, 
bei 60—63° schm. Pulver, in W. leichter ais das Cinchonidin, aber nicht so 1. wie das Hexa- 
hydrochinin ist; wird durch Luft oxydiert, reduziert KMn04-Lsg. unter Bldg. einer tief 
gelbgriinen Farbung u. neutrale AgN03-Lsg. bereits in der Kalte. Die Salze sind in 
W. sil. (D .R .P . 459 308 KI. 12 p vom 24/3. 1926, ausg. 1/5. 1928. E. Prior. 24/3.
1925.) SCHOTTLANDER.

Johann Abraham von Wtilfing, Berlin, und Albert Busch. Braunschweig, 
Herstellung von wasserloslichen Kieselsaure-Eiiveiflverbindu?igen. (E. P. 284 450 vom 
11/1. 1927, ausg. 23/2. 1928. — C. 1927. I. 1750.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Grohn, Zur Bestimmung des Begriffes „Farbstoffe. Vf. stimmt v a n  W u l l e n -  

S c h o l t e n  (vgl. C. 1928. I. 1716) hinsichtlich der Definition des Wortes „Farb- 
stoff“ nicht zu. Selbst unter Chemikern wird ,,Farbstoff“ nicht einheitlich gebraucht. 
Alte Definitionen miissen die modernen Forschungsergebnisse berucksichtigen, woraus 
sieh eine Wandlung mancher Begriffe in Wissenschaft u. Technik von selbst ergibt. 
(Farben-Ztg. 33. 1600—01.) B a r z .

A. Ruthardt, Dezimalklassifikation der Farben. Vf. schlagt eine von der O s tw a ld -  

schen Bezeichnungsweise abweiehende Dezimalklassifikation der Farben vor, nach 
welcher sieh alle Farben, harmon. u. disharmon., dezimalteehn. bezeichnen u. ordnen 
Iassen. Die erste Klassifikation erfolgt nach dem Grundton durch die 1. Ziffer der
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Gesamtnummer, die zweite nach der Tonstarke durch die 2. Dezimalstelle. (Farbę
u. Lack 1928. 116. Berlin.) B a r z .

F. T. Herndl, Moderne Mełhoden des Lederfarbens. Yf. gibt eine allgemeine Uber- 
sicht uber die Methoden der Lederfarberei bei verschiedenartigen Ledem. (Chem. 
Age 18. Dyestuffs Monthly Suppl. 35—37.) St a t h e r .

M. C. Lamb, Farben und Feriigmachen von Leder. (Journ. Soc. DyersColourists 44. 
47—49. — C. 1928. I. 2336.) Su v e r n .

Hans Wolff, Beitrage zur Kenntnis der Pigmente. I. Mitt. Carbonat- u. Sulfat- 
bleiweiB haben ais bas. Pb-Salze sehr viel Ahnlichkeit in ihrem technolog. Verhalten. 
Diese Ahnlichkeit betrifft den Ólbedarf der trockenen Pigmente, die Trocknungs- 
geschwindigkeit u. die mechan. Eigg. der Farbfilme. Untersehiede zwischen Carbonat- 
u. SulfatbleiweiB zeigen sich in der Deckfahigkeit, in der KorngróBe u. bei hóherem 
Olgeh. in der ReiBfestigkeit u. -dehnung. Feueht angeriebenes CarbonatbleiweiB ruft 
im Gegensatz zu SulfatbleiweiB starkes Rosten hervor, was anscheinend hauptsach- 
lioh durch eine gewisse Kohlensauretension bei Ggw. von Feuchtigkeit verursacht
wird. (Farben-Ztg. 33. 1343—46. Berlin.) B a r z .

Hans Hadert, Zeitungsfarben und Tiefdruckfarben im Lichte der Vergrdperung. 
Vf. bespricht die verschiedenen, fiir Zeitungsfarben verwendeten RuBe u. betont die- 
Vorziige der reinen, ungeschónten Druckfarben gegeniiber den geblauten u. gebraunten 
Farben. Zum SchluB kurze Erorterung der Bestandteile der Tiefdruckfarben. Zahl- 
reiehe Abb. erganzen die Ausfiihrungen. (Farbę u. Lack 1928. 118—19. 129—130. 
131.) " B a r z .

Friedrich Miiller, Die potentiometriscjien Indikatoren bei der Herstellung von Azo- 
farbstoffen. Wie die Unters. der Kupplung von p-Nitranilindiazoniumchlorid, 02N- 
CgH4■ N;• Cl, mit p-Naphthol, Naphłhol AS, N aphthionat, Schaeffer-Salz u. G-Salz 
zeigt, liiBt sich die Herst. von Azofarbstoffen potentiometr. so verfolgen, daB bei schnell 
u. quantitativ verlaufenden Kupplungsprozessen der Endpunkt der Rk. durch einen 
Potentialsprung einer in die Lsg. eingetauchten Indicatorelektrode angezeigt wird. 
Die Potentialkurven lassen sich gut aufnehmen, wenn man sieh fiir die Potential- 
messungen des TRĆNELsehen (C. 1925. I. 412) Kompensationsapp. bedient. (Ztschr. 
Elektrochem. 34. 63—66. Dresden, Techn. Hochsch.) E. J o s e p h y .

A. Eibner, Zur Frage der negativen Katalyse ais Mittel zur Verbesserung des 01- 
trochiens. Unter Hinweis auf die Ausfiihrungen von S c h e ib e r  (vgl. C. 1928. I. 
753. 2668) wird das Problem der negatiyen Katalyse an Hand histor. Betrachtungen 
u. ncuerer Verss. krit. beleuchtet. (Farben-Ztg. 33. 1222—24. Munchen.) B a r z .

L. Klumpp, Adsorplion, Adhdsion, Kohasion. (Vgl. C. 1928. I. 1716.) Vf. 
kritisiert die von SCHEIFELE (C. 1928. I. 119) gegen den iiblichen Sprachgebrauch 
angcwandten Bezeichnungen „Adhasion", ,,Adsorption“ u. „Kohasion“, worauf 
letzterer kurz enyidert. (Farben-Ztg. 33. 1346—47.) B a r z .

Raymond Jacgues, Uber die Analyse von Graphitgrundfarben. 25 g der Farbę 
werden mehrmals mit A. estrahiert. Die ath. Lsg. wurde nach dem Filtrieren destilliert 
mit 100 ccm W. in Ggw. von Sn-Granalien u. das Destillat in einem graduierten GefaB 
aufgefangen. Ruckstand Terpentin. Der Nd. wurde gewogen bei 105°. In einem Teil 
der Gliihverlust bestimmt. Ein anderer wird mit HCI (1,19) gekocht, der Ruckstand 
gewogen (Graphit-f- Unl.). Durch Gliihen gelit der Grapliit weg. Das Unl. wurde im 
Pt-Tiegel mit HF + H„SO., behandelt, Verlust Si02. Dieser Ruckstand geht bis auf 
BaS04 beim Schmelzen mit KHS04 in Lsg. (Al2(53 + Fe203). Eine Analyse ergab 
Farbę in Pulver 45,0%. Terpentin 48,5%, Essenz 6,5%. Die Zus. des Farbpulvers 
war 30 Graphit, 12,5 Fo203 + A1203, 12 Si02, 0,2 CaO, 0,1 MgO, 30,8 ZnO, 14,2 ZnC03, 
Gluhverlust 35,0%. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 10. 98—100.) E n s z l i n .

— , Britischer Standard fiir nicht absetzende Mennige. In 8 Punkten werden die 
Anspriicho an Mennige nach Eigg., Ólbestandigkeit, Geh. an Oxyden des Pb u. an 
groben Partikeln, Olabsorption, Farbton, W.-Geh. u. wasserl. Anteilen festgelegt. 
(Farbę u. Lack 1928. 105.) K o n ig .

Hermann Heinrichs, Die Eisenbestimmung in der Mennige. Vf. kritisiert die 
gebriiuchlichen Verff. zur jfe-Best. in Bleimennige, die nicht zu einheitliehen Resul- 
taten fiihren. Verss. ergaben, daB beim Losen der Mennige in verd. HN03 unter Zusatz 
eines Red.-Mittels oft 70—80% der Gesamt-Fe-Menge ais HCl-lóslicher Ruckstand 
verbleiben. Somit liegt in der Mennige der Hauptanteil des vorhandenen Fe ais ein 
in verd. HN03 unl. Eisenoxyd vor. Ferner wird bei der Fallung des Bleis ais Sulfat 
ein Teil des Fe mitgerissen, u. zwar besonders viel, wenn die HCl-saure Fe-Lsg. vor
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der Ausfallung des Pb-Sulfats mit der salpetersauren Pb-Lsg. vereinigt wurde. Es 
wird ein Analysengang zur Vermeidung dieser Fehler beschricben, der darauf beruht, 
daB die Mennige durch Kochen mit reinster konz. HC1 u. Hydrazinhydrochlorid in 
Bleichlorid iibergefuhrt wird; dieses wird in h. W. gelóst, worauf sich beim Erkalten 
der groBte Teil des Bleichlorids ausscheidet. Man laBt iiber Nacht stehen, saugt das 
auskrystallisierte Bleichlorid durch ein gehartetes Filter ab, wascht mit wenig verd., k. 
HC1 u. dampft das Filtrat auf etwa 30 ccm ein. Aus dieser Lsg. scheidet sich beim 
Yerdunnen auf 100 ccm u. Stehen noch einmal eine gewisse Menge PbCl2 ab. Nach 
dem Filtrieren u. der Osydation der Lsg. kann man das Fe durch NH4OH fallen u. 
schlieBIich in eine zur colorimetr. Best. geeignete Lsg. bringen. In einem Blindvers. 
dampft man die gleichen Mengen HC1 u. W., wie sic fiir die Lsg. der Mennige in An- 
wendung kamen, stark ein, fallt mit NH4OH, lost in der gleichen Menge HC1 u. benutzt 
die Lsg. zur Herst. der colorimetr. Vcrgleichsfl. Die nach dieser Methode erhaltenen 
Fe-Werte liegen erheblich hóher, ais sie nach den bisher iibliehcn Verff. sich ergeben u. 
stimmen gut iibęrein. — Vf. diskutiert im Interesse der G7<j.sindustrie die Frage nach 
dem hochstzulassigen Fe-Geh. einer guten ICrystallglasmennige u. schlagt vor, Prodd. 
mit Fe-Gelih. bis zu 0,005% ais „Spezial-Krystallmennige“ u. solehe mit Gehh. bis 
zu 0,01% Fe203 ais ,,Krystallmennige“ zu bezeichnen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
450—53. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhclm-Inst. f. Silicatforschung.) S ie b e r t .

Marcelle Barraud, Kritisćhe Prufung des Verfahrens zur Analyse von Bordeaux- 
Terpentindl. Die Methode der Prufung von Terpentinol auf Reinheit mit Hilfe der 
durch Zusatz von konz. H2S04 zu einer bestinimten Menge erhaltenen Temp.-Erhohung 
ist sehr ungenau, wenn nicht frisch dest. Ole verwendet werden. Vf. schlagt vor, dic 
Best. mit dem ersten Funftel des Destillats vorzunehmen, in welchem sich meist das 
Verfalschungsmittel befindet. Auf diese Weise kann Yerfalsehung von 2,5% an 
nachgewiesen werden. Die Vers.-Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt, fiir 
eine Reihe von Terpentinólen u. Terpentinersatzólen werden die normalen Erhitzungs- 
tempp. angegeben. (Buli. Inst. Pin 1928. 73—76.) E l l m e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung ećhter Farbungen. 
Die mit Trisazofarbstoffen aus Aminosalieylsaure oder Aminokresotinsaure ais Anfangs- 
komponente u. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure ais Endkomponente gefarbte Faser 
wird mit Cu-Verbb. nachbehandelt. Man farbt Baumwolle mit dem Trisazofarbstoff aus 
diazotierter p-Aminosalicylsaure u. l-Naphthylamin-7-sulfosaure, diazotieren, Kuppeln 
mit 1-Naphthylamin, diazotieren u. Vereinigen mit 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosiiurc 
u. behandelt dann mit CuSO.j, man erhalt sehr echte blaue Farbungen. An Stelle der 
2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure kann man ihre Substitutionsprodd. verwenden. (E. P. 
285 442 vom 15/2. 1928, Auszug veroff. 12/4. 1928. Prior. 16/2. 1927.) F r a n z .

Paul Karrer, Ziirich, Larstellung von Baumwóllfasern, die sich direkt durch saure 
Farbstoffe anfarben lassen. (D. R. P. 459 200 KI. 8m vom 16/12. 1925, ausg. 28/4. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 438324; C. 1927. 1. 1391. — C. 1927. I. 2358.) F r a n z .

Eclipse Textile Devices Inc.; V. St. A., Farben von Garn. Das auf einem per- 
forierten Kern aufgewickelte Garn (Bobinę) wird in der Weise gefarbt, daB man die 
Farbflotte von auBen nach innen oder von innen nach auGen durchsaugt. (F. P. 630 565 
vom 8/3. 1927, ausg. 5/12. 1927. A. Prior. 8/4. 1926.) F r a n z .

Eclipse Textile Devices Inc., V. St. A., Verfahren zum ortlichen Farben von Garn. 
Man spritzt die Farbflotte an den gewiinsehten Stellen in das auf eine hohle perforierte 
Achse aufgewickelte Garn (Bobinę) u. schleudert dann die Bobinen unter einem solchen 
Winkę], daB die Farbflotte nur die gewiinsehten Teile anfarbt, die iibrigen aber un- 
gcfiirbt laBt. (F. P. 630 564 vom 8/3. 1927, ausg. 5/12. 1927. A. Prior. 8/4. 
1926.) F r a n z . '

Henry Dreyfus, London, Beizen und Farben von Celluloseselern und -athern. Man 
behandelt Celluloseesterfaser vor dem Beizen mit Quellungsmitteln, beizt dann mit 
einem Beizenfarbstoff und farbt. Ais Quellungsmittel verwendet man Ameisen-, 
Essig-, Glykol-, Milchsaure, A., Aceton, Diacelonalkohol, Diacelin, Phenole, Thiocyanate, 
Isoihiocyanate, Hanistoff, Thioharnsloff, Thiourelhane, Guanidine usw. Man behandelt 
Celluloseacetatseide mit einer 20°o/ig. Lsg. von NH4-Thiocyanat, wascht, geht in eine 
Lsg. von FeClj, nach dem Abąuetschen u. Waschen behandelt man mit einer verd. 
Lsg. von NH3 u . farbt mit einer Lsg. von Hamatinkrystallen; man erhalt ein volles 
Schwarz. Man behandelt Celluloseacetatseide mit einer 20%ig. Lsg. von Ameisensaure, 
guetscht ab, wascht u. geht in eine Lsg. von CrCl3, nach dem Waschen farbt man mit
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H e lio trop  DH, m an  e rha lt ro tlieh  v io le tte  F arbungen . (E. P. 285 948 vom  12/11. 1926, 
ausg. 22/3. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Bąsel, Basel, Schweiz, lizen von 
Farbungen auf Celluloseacetatseide. Man yerwendet Atzpasten mit einem Gehalt an 
Zinksulfoxylataldehyd u. erforderliclienfalls eine Saure oder saureliefernde Stoffe wie 
Weinsasiire, Ameisensaure oder ein Alkali. Man kann hiernaeh WeiC- und Buntatzen 
herstellen. (E.P.285 973 vom 23/11. 1926, ausg. 23/3. 1928.) F r a n z .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Kirch- 
eisen, Dessau), Farben von Acetatseide. (D. R. P. 459 823 Ivl. 8m vom 24/1. 1926, 
ausg. 12/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 446541; C. 1928. I. 850. — C. 1927. II. 2716 [F. P. 
627 168].) F r a n z .

Brifcisłi Dyestuffs Corp. Ltd., James Baddiley, Percy Chorley und Rainald 
Brightman, Blackley, Manchester, Farben eon Kunstseide aus regenerierter Cellulose. 
Man farbt mit sekundaren Disazofarbstoffen aus diazotierten Aminoazoverbb. u. 
N-Substitutionsprodd. der 2-Amino-8-naphtholsulfonsauren. Ais Anfangskomponente 
enthalten die Farbstoffe m-Xylidin-5-sulfosaure, Aminosalicylsauren, ais Mittel- 
komponenten m-Amino-p-kresolmethylather, 1-Naphthylamin oder man yerwendet 
p-Aminoazobenzol-p-sulfosauren; ais Endkomponenten werden 2-Phenylamino-8-naph- 
thol-6-sulfosaure, 8-Oxy-2,2'-dinaphthylamin-3,6-disulfosaure, 2-o-Methoxyphenyl- 
amino-8-naphthol-6-sulfosaure, 2-(2',4'-Dinitro)-phenylamino-8-naphthol-6-sulfosaure, 
2-AthyIamino-8-naphthol-6-sulfosaure, 2-Benzoylamino-8-naphthol-6-sulfosaure usw. 
yerwendet. Die Farbstoffe farben Viscosekunstseide in sehr gleichmafiigen blauen, 
braunen, violetten u. sehwarzen Tonen an. (E. P. 287010 vom 8/9. 1926, ausg. 5/4. 
1928. Zus. zu E. P. 281410; C. 1928. I. 1718.) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, Farben und Bedrucken von CellulosedericaUn. Zum 
Farben yerwendet man Farbstoffe, bei denen ein Arylkern durch ein O- oder S-Atom 
mit einer aliphat. Seitenkette mit einer oder mehreren OH-Gruppen yerbunden ist. 
Man erhalt diese Verbb. durch Einwirkung von Athylen-, Propjden-, Glycerin-, Epi-

ehlorhydrinen auf Phenole oder Thiophenole. Der 
in W. unl. Farbstoff aus Anthrachinon-l-mercap- 
tan u. Athylenchlorhydrin farbt in wss. Disper- 
sion Celluloseacetatseide gelb, mit Clycerin-a-chlor- 
hydrin erhalt man einen in W. 1. gelb farbenden 
Farbstoff. LaBt man auf die Diazoverb. von 1- 
Amino-4-oxyanthrachinon Kaliumthioeyanat ein- 

wirken, erhitzt das Prod. in Ggw. von CH30H mit NaOH, kondensiert das erhaltene 
Mercaptan mit Ghrecrin-a-chlorhydrin u. erhitzt naeh dem Reduzieren mit Hydro- 
sulfit zur Leukoverb. mit Methylamin unter RiickfluB, so erhalt man einen Farbstoff (I), 
der Celluloseacetat gelb farbt. l-Acetylamino-4-oxyanthrachinon gibt mit Athylen- 
chlorJiydrin einen goldgelb farbenden Farbstoff. Ebenfalls gelbe Farbungen liefert 
der Farbstoff aus Chloranthrapyridon u. Monothioglycerin. (E. P. 285 969 vom 25/11. 
1926, ausg. 22/3. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London und Henry Charles Olpin, Spondon b. Derby, 
Farben und Bedrucken von Celluloseestern und -athern. Man farbt mit den Schwefelsaure- 
estern von Anthrachinonylaminoalkoholen oder ihren Substitutionsprodd. Die Schwefel- 
saureester erhalt man durch Behandeln der entsprechenden Alkohole mit H2S04 oder 
Oleum, durch dic Einwirkung von Sehwefelsaureestern von Aminoalkoholen auf Leuko- 
oxyanthrachinone u. darauffolgende Oxydation der Leukoverb., oder durch denErsatz 
von Cl, N02, CHjO u s w . durch Behandeln mit Sehwefelsaureestern der Aminoalkohole. 
Die Alkohole erhalt man durch Einwirkung von Halogenhydrinen, wie Athylen-, 
Propylen- oder Glycerinchlorhydrin, auf Amino- oder monosubstituierte Aminoderiw. 
des Anthrachinons oder seiner Substitutionsprodd. Die Schwefelsaureester oder ihre 
Salze haben Affinitat zur tier. Faser aber nicht zur pflanzlichen Faser. Der Schwefel- 
sdureester des l-[3-Oxydthylaminoanthrachinons farbt scharlaeh, der des l-fi-Oxydthyl- 
amino-2-melhylanthrachiiion scharlach, der des l-(}-Oxyathylamino-4-oxyanthrachuion 
yiolett der des l-fi-OxyatliyUimino-4-aminoanthraclńnon blauviolett, der des l-fł-Oxy- 
athylamino-2-broni-l-aminoanthracJiinon blauyiolett, der des l-fi-Oxydthylamino-4-ine- 
thylaminoanthrachinons blau, der des l !4-Di-fS-oxydlhylaminoantkrachinon blau u. der 
des l,5-Di-f!-oxydthylaminoanthrachinon blaustiehig rot. Zum Farben lost man das 
Na-Salz des Schwefelsaureesters in W., yersetzt mit Essigsaure u. farbt Celluloseacetat
seide unter Erwarmen auf 75—80°. (E. P. 285 641 vom 9/2.1927, ausg. 15/3.1928.) Fe.

0:C NH-CO-CH,
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Henry Dreyfus, London, Farben und Bedrucken von Celluloseestem oder -athem. 
Man behandelt die Cellulosederiw. mit einem Quellungsmittel u. dann mit einer was. 
Dispersion eines unl. oder nahezu unl. mit einem Dispersionsmittel vorbehandelten 
organ. Farbstoffes. Ais Quellungsmittel yerwendet man Ameisensdure, Essigsaure, 
Glykol-, Milchsdure, A., Aceton, Diacetonalkohol, Diacetin, Phenol, Tldocyanate. Man 
behandelt Celluloseacetatseide mit einer 20°/oig. Ameisensiiure u. geht dann in eine 
Farbflotte aus dem mit sulfonaphthalinricinusolsaurem Na dispergierten l-0xy-4- 
aminoanthrachinon, man erhiilt blaurote Farbungen. Man behandelt ein Gewebe aus 
Celluloseaeetat mit einer Lsg. NH4-Thiocyanat u. farbt mit einer Dispersion von Amino- 
azobenzol, nach dem Waschen wird auf der Faser diazotiert u. liierauf mit einer Lsg. 
von Dimethylanilin u. sulforicinusólsaurem Na entwickelt, man erhiilt scharlachrote 
Farbungen. (E. P. 285 942 vom 23/10. 1926, ausg. 22/3. 1928.) F r a n z .

Akt.-Ges. Cilander, iibert. von: Hermann Muller, Herisau, Schweiz, Erzeugung 
von Webereimustern in Geweben. (A. P. 1 660 042 vom 25/2. 1926, ausg. 21/2. 1928.
D. Prior. 20/L 1926. — C. 1927- II. 642 [F. P. 612 150].) F r a n z .

Morris Charles Lamb, Bermondsav, Farben von Leder. (D. R. P. 459 599 KI. Sm 
vom 6/6. 1925, ausg. 15/5. 1928. E. Prior. 27/4. 1925. — C. 1927. I. 1373 [E. P. 
255 555].) F r a n z .

J. R. Geigy A.-G.. Basel, iibert. von: Hermann Muller, Basel, Druckpasie. 
(A. P. 1 615 908 vom 19/9. 1924, ausg. 1/2. 1927. D. Prior. 22/10. 1923. — C. 1924.
II. 2421 ([D. R. P. 400 684].) F r a n z .

Firma Ed. Strache, YYarnsdorf, Bohmen, Mehrfarbig leuchtende Bilder und 
Schriften. Die mit Leuchtfarbe zu iiberziehenden Flilchen werden stellenweise mit 
einem Unterdruck versehen, darauf eine Leuchtfarbe aufgedruckt, nun eine andere 
Stelle mit einem andersfarbigen Unterdruck yersehen, eine andere Leuchtfarbe auf
gedruckt usw. (Oe.P.109 485 vom 2/9. 1926, ausg. 25/4. 1928.) K u h l i n g .

Consortium Electro-Chimiąue de France, Bayonne, iibert. von: J. J. Tardan, 
Ciboure, Frankreicli, Mennige. (E. P. 283 898 vom 18/1. 1928, Auszug yeróff. 14/3. 

1928. Prior. 19/1. 1927. — C. 1928. I .  739 [F. P. 627 776].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Kirch- 
eisen, Dessau und Johannes Giirtler, Offenbach a. M.), Erzeugung von Azofarbstoffen 

.im Druck. (D. R. P. 459 902 KI. 8n vom 1/5. 1926, ausg. 14/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 
446 541; C. 1928. I. 850. — C. 1927- II. 2716 [F. P. 627 168].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gelbe Azofarbsloffe. (F. P.
633 869 vom 4/5. 1927, ausg. 6/2. 1928. — C. 1927. II. 2717 [ A. P. 1644003].) Fr.

Chemische Fabrik Rohńer Akt.-Ges., Pratteln, Schweiz. Schwarze Azofarbstoffe. • 
(F. P. 632 577 vom 2/8.1926, ausg. 11/1. 1928. — C. 1927. II. 2577 [E. P. 275 147].) Fr.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wasserunloslicher 
Monoazofarbstojfe. Man yereinigt diazotiertes 4-Aminodiphenylamin mit einer oder 
mehreren Alkyl-, Alkyloxy- oder Halogengruppe mit einem Arylid der 2,3-Oxynaplithoe- 
siiure. Man trankt Baumwollgarn mit der Lsg. des 4'-Chlor-2'-metJiylanilids der 2,3-Oxy- 
naphthoesdure u. entwickelt mit der Lsg. des diazotierten 4-Amino-3,4-dimetlioxydi- 
phenylainins, man erhiilt griinstichigblaue biiuch- u. lichtechtc Farbungen. Das 1-Napli- 
tlialid der 2,3-Oxynaphtlwesdure gibt mit diazotiertem 4-Amino-3-methyl-4'-methoxy- 
diplienylamin indigoblaue, mit diazotiertem Tribrom-4-aminodiplienylamin rotstichig 
yiolette Farbungen. (E. P. 286 274 vom 2/3. 1928, Auszug veróff. 25/4. 1928. Prior. 
2/3. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Monoazo- 
farbstoffen zum Farbm von Celluloseestem und Wolle. Man yereinigt die Diazoverbb. 
des 2,4,6-Trinitro-l-aminobenzol, seiner Homologen oder Substitutionsprodd. mit den 
N-Alkyl-, N-Aralkyl- oder N-Arylanilinsulfonsauren oder ihren Homologen u. Sub
stitutionsprodd. Die Farbstoffe farben Celluloseacetatseide in wasch-, wasser- u. licht- 
eehten Tónen. Der Monoazofarbstoff aus diazotiertem 2,4,6-Trinitro-l-aminobenzol u. 
N-Athyl-N-4'-sulfobenzyl-3-toluidin farbt Celluloseacetatseide unter Zusatz yon Glauber- 
salz u. Essigsaure wasch-, wasser- u. sehr lichtecht marineblau, Wolle aus saurem Badc 
blauschwarz. Mit N-Methyl-N-4'-sulfobenzylanilin erhalt man einen Celluloseaeetat 
blaustichig yiolett, mit N-4'-sulfobenzyl-2-toluidin, N-Dimethylanilin-3-sulfonsdure oder 
Diphenylaminsulfonsdure ahnliehe Farbstoffe. (F. P. 634620 vom 18/5. 1927, ausg. 
22/2. 1928. D. Prior. 19/5. 1926.) F r a n z .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Fritz Straub, Guillaume de Montmollin, Joseph Spieler und Christoph von Planta,
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Basel, Chro7nverbindungen von Azofarbstoffen. (A. P. 1 656 844 vom 1/6. 1925, ausg. 
17/1. 1928. Schwz. Prior. 17/6. 1924. — C. 1926.1. 1037 [E. P. 235 862].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Disazofarb- 
stoffen. Man kuppelt 1 Mol. oines tetrazotierten Diamins mit Carboxylgruppen in
o-Stellung zu den NH2-Gruppen mit 2 Moll. einer Acetessigsaurearylidsulfonsaure, oder 
man kuppelt 1 Mol. eines diazotierten Amins mit einer Carboxylgruppe in o-Stellung 
zur NH2-Gruppe mit 1 Mol. einer Acetessigsaurearylidsulfosaure u. fiihrt den so er
haltenen Monoazofarbstoff durch Behandeln mit C0C12, Thiophosgen, CS2 in einen 
Disazofarbstoff uber. Die Farbstoffe farben Baumwolle oder Viscoseseide in klaren 
gelben, orangen oder braunen lichtechten Tónen; die Farbungen kónnen mit Metall- 
salzen nachbehandelt werden. Man vereinigt 1 Mol. tetrazotierte 4,4'-I>iaminodiphenyl- 
harnstoff-3,3'-dicarbonsdure mit 2 Moll. Acetessig-o-cMoranilidsulfonsaure, der Farbstoff 
farbt Baumwolle griinstichiggelb, Viscoseseido reingelb, die Farbungen werden durch 
Behandeln mit Cu-Salzen sehr eeht. 1 Mol. der tetrazotierten 4,4'-Diaminodiphenyl-
з,3'-dicarbonsaure liefert mit 2 Moll. Acetessig-l-naphthalid einen Farbstoff, der Baum
wolle gelb, Viscoseseide orangegelb farbt, durch Nachbehandeln mit Cu-Salzen werden 
die Farbungen braunstichiggelb. In dem Monoazofarbstoff aus 5-Nitro-2-aminobenzoe- 
sdure u. Acetessig-o-anisididsulfosaure reduziert man die Nitrogruppe u. behandelt das 
Prod. mit C0C12; der erhaltene Disazofarbstoff farbt Baumwolle u. Viscoseseide gold- 
gelb, durch Nachbehandeln mit Cu-Salzen werden die Farbungen reingelb; Terwendet 
man an Stelle des C0C12 Thiophosgen oder CS2, so erhalt man gelbbraun farbende Farb
stoffe, durch Nachbehandeln mit Cu-Salzen gehen die Farbungen in braun iiber. (E. P. 
285 812 Tom 15/2. 1928, Auszug veróff. 18/4. 1928. Prior. 21/2. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von subslantiven 
Disazofarbstoffen. Man vereinigt tetrazotierte 4,4'-Diaminodiphenyl-3,3'-dicarbonsdure 
oder ihre Deriw. mit 1 Mol. einer Arylnaphthylaminsulfonsaure u. 1 Mol.einer anderen 
Kupplungskomponente mit einer Sulfo-, Carboxyl-, Hydroxyl-, Amino- oder Keto- 
methylengruppe; die Kupplung kann nacheinander u. in Ggw. von Pyridin erfolgen. 
Die Echtheit der Farbungen kann durch Nachbehandeln mit Metallsalzen verbessert 
werden. Tetrazotierte 4,4'-Diaminodiphenyl-3,3'-dicarbonsaure liefert in alkal. Lsg.
и. in Ggw. von Pyridin mit 2 Moll. l-Phenylamino-8-naphthol-4-sulfosiiure einen Baum
wolle blau farbenden Farbstoff, durch Nachbehandeln mit Cu-Salzen werden die 
Farbungen grunstichiger u. wasch- u. lichtechter. Durch Vereinigen der Tetrazoverb. 
mit 1 Mol. 2-Phenylamino-5-naphthol-7-sulfosaure u. 1 Mol. l-Naphthol-5-sulfosaure 
erhalt man einen rotstiehig violett farbenden Farbstoff, durch Nachbehandeln mit 
Cu-Salzen werdon die Farbungen blauviolett. Mit 1 Mol. l-Phenylamino-8-naphthol- 
4-sulfosaure u. 1 Mol. Sulfoacetessigsaure-o-anisidid liefert die Tetrazoverb. einen grau- 
blau farbenden Farbstoff, dessen Farbungen durch Nachbehandeln mit Cu-Salzen rein 
griin werden. (E. P. 286717 vom 1/3. 1928, Auszug veróff. 2/5. 1928. Prior. 10/3.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersielhmg Irockener, fester, 
bestandiger Diazouerbindungen. (Schwz. PP. 124 255, 124 256, 124 257, 124 258, 
124 260 vom 29/1. 1926, ausg. 16/1. 1928. D. Prior. 30/1. 1925; 124 254, 124 259 
vom 29/1. 1926, ausg. 1/2. 1928. D. Prior. 30/1. 1925. Zus. zu Schwz. P. 121311;
C. 1927. II. 3104. — C. 1927. I. 816 [A. P. 1607462].) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Wilhelm Herzberg, Berlin- 
Wilmersdorf, und Gerhard Hoppe, Berlin-Treptow, Herstellung von Coeruleinsulfosduren. 
(A. P. 1 656 483 vom 20/4. 1926, ausg. 17/1. 1928. D. Prior. 7/5. 1925. — C. 1927. I.
1228 [E. P. 251 968].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu r t  a. M., Darstellimg von Farbstoffen der 
Anthracliinonreihe. (Oe.P. 108 683 vom  8/4. 1926, ausg. 25/1. 1928. D. Prior. 17/4.
1925. — C. 1927. II. 335 [F. P. 618 309].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu r t a. M., Darslellung von Anthrachinon- 
abkommlingen. (Oe. P. 108 682 v o m  8/4. 1926, ausg. 25/1. 1928. D. Prior. 17/4. 1925. —
C. 1927. II. 335 [F. P . 618 309].) " F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von
l-Arylamino-4-aminoanthrachinonfarbstoffen fiir Celluloseester oder -dther. Man konden- 
siert l-Oxy- oder l-Alkyloxy-4-aminoanthiachinon oder 1,4-Diaminoanthrachinon mit 
aromat. Diaminen, wie Phenylendiamin, Naphthylendiamin, Benzidin oder ihre Sub- 
stitutionsprodd. Die Farbstoffe farben Celluloseester oder -ather oder Lacke, durch

1927.) F r a n z .
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Sulfonieren erhalt saure Wollfarbstoffe. Durch Kondensation von l-Methoxy-4-amino- 
anthrachinon mit p-Phenylendiamin in Ggw. von Dimethylanilin, Nitrobenzol, o-Dichlor- 
benzol oder Naphthalin erhalt man l-(4'-Aminophenylamino)-4-aminoanihrąchinon; 
das p-Phenylendiamin kann man durch Dimelhyl-p-phenylendiamin, m-Toluylendiamin, 
Acetyl-p-phenylendiamin, Benzidin oder 5-Amino-2-methylbenzimidazol ersetzen; das 
gleiche Prod. erhalt man aus l-Oxy-4-aminoanthracliinon mit p-Phenylendiamin in Ggw. 
von Borsaure u. Dimethylanilin. Aus dem l-(4'-Aminophenijlamino)-4-aminoanthra- 
chinon erhalt man durch Behandeln mit schwacliem Oleum oder mit Chlorsulfonsaure 
in Ggw. yon Nitrobenzol oder mit Formaldeliydbisulfitlsg. einen Farbstoff, der Wolle 
aus saurem Bade in griinstichig blauen Tónen farbt. Zum Farben von Celluloseacetat- 
seide vermischt man (l-(4'-Amiuophenylamino)-4-aminoanthrachinon mit Sulfit- 
celluloseablauge u. verd. mit Seifenlsg. u. W. (E. P. 285 096 vom 11/2. 1928, Auszug 
veroff. 4/4. 1928. Prior. 12/2. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupenfarb- 
stof/en. Man erhitzt Polyhalogenpyranthrone oder ilire Deriw. mit solehen Mengen 
N-haltiger Verbb. mit wenigstens einem am N befindlichen austauschbaren H-Atom, 
daB mehrere oder samtliche Halogenatome durch N-haltige Radikale ersetzt werden. 
Man erhitzt Tribrompyranthron mit 1-Aminoanthrachinon oder Tetrabrompyranthron 
mit l-Amino-4-methoxyanthrachinon oder Dibrompyrantliron mit 4-Amino-l,l'-dianthr- 
imid in Ggw. von Nitrobenzol, Na-Acetat u. Cu-Carbonat. Die Farbstoffe farben 
Baumwolle aus der Kiipe blau, violett bis schwarz. (E. P. 285 502 vom 18/2. 1928, 
Auszug veroff. 12/4. 1928. Prior. 18/2. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von violetten Kiipen- 
farbstoffen. Man behandelt Monoalkyl-2,2-indoltkionaphthenindigo in H2S04 mit Br 
bis zur Aufnahme von 2 Atomon Br. Man erhalt hiernach ein Dibrom-7-melhyl-, -6-methyl- 
oder -5-viethyl-2,2-indolthionaphthenindigo. Die Farbstoffe liefern sehr klare violette 
Farbungen. (F. P. 635 225 vom 30/5. 1927, ausg. 10/3. 1928. D. Prior. 15/6. 1926.) Fr.

Grasselli Dyestufi Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Ernst Fischer, 
Hans Heyna und Carl Jose! MUller, Hóchst a. M., Violette Kupenfarbstoffe der 2-Thio- 
naplithen-2’-indolindigoreihe. (A. P. 1 655 692 vom 16/2.1927, ausg. 10/1.1928. D. Prior. 
20/2. 1926. — C. 1927. II. 339 [E. P. 266 382].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von griinen, in verdiinntem Schiuefelnatrium leicht losliclien Schicefelfarbstoffen. (D. R. P. 
459297 K I. 22 d  vom  22/6. 1923, ausg. 30/4. 1928. Schwz. Prior. 28/7. 1922. —

C. 1925. I .  1373.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vcm Indophenolen. 
Man kondensiert Chinonhalogenimide oder p-Nitrosophenol mit Basen, dereń Ring- 
stickstoff einem hydrierten Kern angehórt, oder man osydiert sie mit einem p-Amino- 
phenol. Man osydiert ein Gemisch von p-Aminophenol zusammen mit Hexahydro- 
carbazol, N-Athylhexahydrocarbazol, Tetrahydrochinolin, Tetrahydrolepidin, Octa- 
hydro-a-naphthochinolin oder Octohydroacridin. Man oxydiert 2,6-Dichlor-4-amino- 
phenol zusammen mit Tetrahydrochinaldin oder man kondensiert Hexahydroearbazol 
mit Dichlorchinonchlorimid; die erhaltene Indophenole werden ais Leukoverb. iso- 
liert, die alkal. Lsgg. werden leicht zu den roten bis violetten Lsgg. der Indophenole 
oxydiert; die Prodd. dienen zur Herst. von Schwefelfarbstoffen. (E. P. 285 382 vom 13/2. 
1928, Auszug veroff. 12/4. 1928. Prior. 14/2. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ottmar Wahl, 
Leverkusen b. Koln a. Rh.), Darstellung von Farbstoffen aus Indolinbasen, dad. gek., 
daB man l,3,3-Trialkyl-2-methylenindoline u. ihre S.ubstitutionsprodd. bei Ggw. von

Kondensationsmitteln mit Estem 
oder Salzen der salpetrigen Saure 
mit oder ohne Zusatz von Lósungs- 
mitteln behandelt. — Man gibt 
zu einer Lsg. von 1,3,3-Trimethyl-
2-methylenindolin in Essigsaurean
hydrid unter Riihren NaN02; nach 
Beendigung der Rk. gieBt man die 

Mischung in W., salzt unter Zusatz von NaHS03 aus. Der Farbstoff (I.) farbt tannierte 
Baumwolle lichtecht griinstichiggelb. Der Farbstoff aus Acetylaminotrimethylmethylen- 
indolin farbt orangerot. (D. R. P. 459 616 KI. 22 e vom 4/5. 1926, ausg. 8/5. 1928.) Fr.
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CH.
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
H. E. Hofmann und E. W. Reid, Graphische Meilioden in der LaclctechniŁ Vff. 

beschreiben mehrere allgemeine Metlioden der graph. Darst. experimenteller Daten 
(Verwendung von rechtwinkligcn, Dreieckskoordinaten etc.) u. dereń. Anwendbar- 
keit auf gewisse Probleme der Lackchemie. Es werden speziell 2 typ., nomograph. 
Skizzen wiedergegeben, welche die Bcrechnung der Yiseositat u. des spezif. Gewichts 
von Lackmischungen ermóglichen. (Ind. engin. Chem. 20. 431—36. Pittsburgh [Pa.], 
Univ.) H e r z o g .

J. Seh., Vbcr die Ursachen der Wasserempfindlichkeil von Leinolfilmen usw. Die 
Filme von Leinol u. anderen troeknenden Olen sind wasserempfindlieh, wahrend sich 
die von Holzol indifferent verhalten. Dies wird dadurch erklart, daB bei Holzol ledig- 
lich eine einfache Polymerisation der Glyceridkomplexc yermoge der besonderen 
konstitutiven Eigentiimlichkeiten der vorherrschenden Elaostearinsaure eintritt, 
wahrend bei den iibrigen troeknenden Olen erst vorbereitende Prozesse oxydativer 
Art der Polymerisation vorausgehen miissen, wobei wasserl. Abbauprodd. entstehen, 
die das Eindiffundieren yon W. erleichtern. Mikrophotogramme zeigen, wie die Quell- 
keime allmahlich in wohldefiniertc Zellsysteme iibergehen, die etwa dem Schwamm- 
parenchym der Pflanzen gleichen. Prakt. am geringsten ist die Quellung von Filmen, 
die mit bas. Pigmenten hergestellt sind, da hier die Bldg. wasserl. Prodd. weitgehend 
gemindert ist. (Farbę u. Lack 1928. 107—08.) K ó n ig .

— , Zinktccip in Nitrocelluloseemaillen. Bei der Herst. von Nitroemaillelaeken 
miissen Lsg. u. Farbo in einer Kugelmiihle (Porzellankugeln) gut durchmiselit werden. 
DaB die Basizitat des Zinkoxyds eine allmahliclie Zcrs. der Nitrocellulose in Zapon- 
lackcn bewirkt, steht bis jetzt noch nicht fest. Das Zinkoxyd hemmt aber durch seine 
Basizitat die Zers. der Nitrocellulose durch sofortige Bindung etwa vorhandener freier 
Siiure. Dio Lithopone ist wegon ihrer geringeren D. dem Zinkoxyd ais Farbpigment 
fiir Celluloseemaillen vorzuzichen. (Farbę u. Lack 1928. 117.) B a r z .

A. Bresser, Moderne Losungsniittel fur die Lackindustrie. (Vgl. C. 1928. I. 2462.) 
tJbcrblick iiber Herst., Eigg. u. Vcrbrauch der wichtigsten modemen Lósungsmm. fiir 
Nitrocellulose- u. Acetylcelluloselacke in den Yereinigten Staaten 1914 u. 1921—1925. 
Fiir eine Reihe von, Lósungsmm. wird die Verdiinnungszalil — g Verdiinnungsmittel 
(Toluol, Bzl. oder W.), die bis zur Ausfallung der Nitrocellulose bzw. Acetylcellulose 
der Lsg. (2 g Celluloseester in 20 g Lósungsm.) zugesetzt werden kónnen, dividiert durch 
die g Lósungsm. — tabellar. wiedergegeben. (Notiziario chim.-ind. 3. 280—85. 
Berlin.) K r u g e r .

W. Vaubel und N. Nedelscheff, Die Eigenschaften und die technische Verwend- 
barkeit der Campheróle. Siedeverhalten, D., Abdampfriiekstand, Entflammungspunkt 
u. Trockendauer der drci leichten Campheróle CLA, CLS u. FL machen diese Ole ais 
Verdiinnungsmittel fiir Lacke, Firnisse u. Farben sehr geeignet. Sie trocknen ebenso 
schnell wio Terpentinól u. sind mit Olen mischbar. Ihr Geruch ist angenehm, u. sie 
haben keine schadliche physiolog. Wrkg. Harze enthalten sie nicht, wie die negatiye 
ST0RCH-M0RA\VSKI-Rk. zeigt. Die Campheróle sind auch ais Denaturierungsmittel 
fiir Spiritus verwendbar. (Farben-Ztg. 33. 1406—09. Darmstadt.) B ą r z .

R. Nitsche, Siegellackprufung. Fur die Beurteilung u. IOassifizierung von Siegel- 
lack kommen nur physikal.-technolog. Verff. in Frage, wie Brennbarkeit, Nichtkleben 
am Petschaft, Haftcn am Papier u. Fliefi- u. Tropfpunkt. Es werden 3 Normalsiegel- 
lacke festgelegt. (Welibl. Papierfabr. 59. 463—64. Berlin-Dahlem, Materilapriifungs- 
amt.) BRAUNS.

XII. Kautschnk; Guttaperclia; Balata.
Rudolf Ditmar und Wilhelm Dietsch, Die Kautschukvulkanisationsbeschleuniger 

im ultramoletten Licht der Hanauer Analysenąuarzlampe. Um festzustellen, ob man aus 
der Fluorescenz der Beschleuniger im Quarzlicht einen RiickschluB auf die in Vulkani- 
saten yorhandenen Beschleuniger ziehen kann, untersuehen Vff. zunachst eine Anzahl 
der bekanntesten Vulkanisalionsbeschleuniger unter der Hanauer Analysenąuarzlampc 
allein u. dann in Mischungen mit hellem Hever-Crepes Rohgummi ohne alle Bei- 
mengungen, wie S u. Zusatze, systemat. (1% auf Gummi) mit eingelegten Uviolfilter. 
Aus den Tabellen geht hervor, daB einzelne Beschleuniger, A Bayer, TR Bayer, 470 
Bayer u. Accelćrateur BB, sowohl fiir sich wie in Mischung mit Crepes-Gummi eine 
selir charakterist. Fluorescenz zeigen. Dadurch ermóglicht sich zusammen mit den
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bestehenden Methoden eine sichere Identifizierung der Beschleuniger, wenn aueh das 
Quarzlieht ais alleiniges Identifizierungsmittel nicht zu empfehlen ist. — In ver- 
schiedenen Vulkanisatcn geben die Beschleuniger wieder andere, aber aueh oft charak- 
terist. Fluorescenzen. (Chem.-Ztg. 52. 388—89. Graz, Kautschuklab.) S i e b e r t .

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, iibert. von: Anodę Rubber Co., Ltd.,
London, Herstellung ron Kautschukgeqenstand.cn aus Kautschukmilchsaft durch Tauchen. 
Die Form wird wahrend der Herausnehmens oder aueh wiihrend des Tauehens erwarmt, 
z. B. durch eine Heizfl. oder durch elektr. Widerstands- oder Induktionsheizung. Die 
Form wird zwischen dem Tauchen in einer feuchten Atmosphare gehalten. (E. P. 
285 844 vom 30/5. 1927, Auszug veroff. 18/4. 1928. Prior. 23/2. 1927.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London und D. F. Twiss, Erdington, Birmingham, 
Herstellung von Kautscliukgegenstdnden aus Kautschukmilch durch Tauchen. Die Taueh- 
form ist mit einem Gelatineiiberzug yersehen, der ein Koagulationsmittel, wio Kiesel- 
fluornatrium, Essigsaure, oder ein Ca-, Mg-, Zn- oder Al-Salz enthalt; die Form kann 
poroś u. mit einer Lsg. des Koagulationsmittels gefiillt sein. Zur Erzielung eines 
mogliclist gleiehmiiBigen Uberzuges kann die Form oder das Bad bewegt werden. 
Der Kautschukmilchsaft kann vorher konz., mit Fiillstoffen u. Vulkanisiermitteln ver- 
mischt oder aueh vulkanisiert sein. (E. P. 285 938 vom 22/10. 1926, ausg. 22/3. 
1928.) _ F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., V. St. A., Vulkanisationsbeschletiniger. Man verwendet 
die Kondensationsprodd. von Aldehyden mit Aminen; zur Kondensation erhitzt man 
die Ausgangsstoffe auf uber 100° u. erhitzt die Misehung unter Druck vorteilhaft auf 
135—145°; nach Beendigung der Rk. wird das Prod. noch einige Zeit erhitzt u. dann 
mit Wasserdampf destilliert. Man erhitzt Heptaldehyd auf 140° u. gibt dann Anilin 
unter Aufreehterhaltung der Temp. zu; man kann aueh den Heptaldehyd zu dem er- 
warmten Anilin laufen lassen; der erhaltene Beschleuniger ist sehr wirksam u. liefert, 
vorteilhaft in Ggw. von ZnO gute Vulkanisate. An Stelle des Anilins kann man aueh 
NH3, Athylamin, p-Toluidin, Benzidin, p-Phenylendiamin, p-Aminodimethylanilin, 
Harnstoff usw. verwenden, an Stelle des Heptaldehyds konnen andere Aldehyde benutzt 
werden. (F. P. 623 862 vom 2/10. 1926, ausg. 2/7. 1927. A. Prior. 15/10. 1925.) Fr.

Syndicat Franco-Neerlandais, iibert. von: Charles Danier, Paris, Frankreich, 
Wiedergewinnung ron Kautschuk aus Radreifen. (A. P. 1 656 694 vom 16/9. 1926, 
ausg. 17/1. 1928. F. Prior. 8/4. 1926. — C. 1927. II. 646 [E. P. 269 127].) F r a n z .

Waldemar Scheithauer, Naumburg a. S., Regeneriemng ron Altgummi. (D. R. P. 
458 716 KI. 39b vom 9/5.1926, ausg. 16/4.1928. — C. 1927. II. 986 [E. P. 270 675].) Fr.

Hermann Beckmann, Berlin-Zehlendorf, Verfahren zum Kleben ron Kórpcrn aus 
dichtem Hart- oder Weichkautschuk auf andere Gegenstande, dad. gek., daB der Kócper 
an der zu klebenden Flachę in bekannter Weise mit porósem Kautschuk iiberzogen u. 
mit diesem durch Vulkanisation verbunden wird, worauf der poróse Kautschuk mittels 
der iiblichen Klebstoffe, wie Leim, Pech oder Harz an die Gegenstande geklebt wird. — 
Man verwendet zweckmaBig den nach D. R. P. 425 770 aus Kautschukmilch hergestellten 
porosen Kautschuk. Die Bekleidung des Kautschukkórpers mit einer Schicht des porósen 
Kautschuks geschieht vorteilhaft gleichzeitig mit der Herst. des Korpcrs. (D. R. P. 
457745 KI. 39b vom 3/3. 1926, ausg. 22/3. 1928). F r a n z .

Societe Electro-Mecaniąue d’Appareillage pour 1’Essence, Bois-Colombe, 
Herstellung ron Verkleidungen fiir Brennstoffbehalter fiir Flugzeuge, Luftschiffe, Auto- 
mobile usw., dad. gek., daB die Verkleidung ganz oder teilweise aus Guayule hergestellt 
wird. — Man kann den Gummi aus Guayule (Perthenium argentatum), einem in Nord- 
mexiko wachsenden buschigen Straueh, in natiirlichem Zustande u. in Misehung mit 
rohem oder vulkanisiertem natiirlichem oder syntlietischem Kautschuk verwenden. 
(D .R .P .458 720 KI. 62c vom 15/1. 1927, ausg. 16/4. 1928. Belg. Prior. 31/12.
1926.) F r a n z .

American Nuplax Corp., New York, iibert. von: Felix Homberg, Barmen, 
Behandlung ron Horn u. dgl. (A. P. 1 636 818 vom 30/12. 1924, ausg. 26/7. 1927.
D. Prior. 7/1. 1924. — C. 1926. I. 785 [F. P. 593101].) R o h m e r .

XV. Garungsgewerbe.

A. Schweizer, Ubersicht iiber die Hefeindustrien. Allgemeine Besprechung der 
theoret. Grundlagen u. der Praxis der Herst. von Hefe. (Chim. et Ind. 19. 214—24.) Hs. 

X. 1. 205
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Hugues und Pau, Die Webie der Genossenschajtskellereien von Hkrault (Emie 
1927). Analysenergebnisse von 19 Proben. (Ann. Falsifications 21. 142—46. Mont
pellier, Station oenologiąue.) GROSZFELD.

M. Riidiger und W. Diemair, Ober die Beschaffenhe.it von Auslandsbrennuieinen. 
Analysenergebnisse u. dereń Besprechung. 8 g zuckerfreier Extrakt im 1 kann ais 
Mindestgeh. yon Brennweinen gelten. Der Fuselólgeh. war bei guten Brennweinen 
gewóhnlich erhoht. Weitere Ankaltspunkte fiir die Beurteilung ergeben sieli vor 
allem aus der Sinnenpriifung, besonders fraktionierter Dest. u. Feinbrand. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 55. 144—48. Weilienstephan, Hoehsch.) G r o s z f e l d .

D. Chouchak, Anwesenheit von Glykuronsaure in den Weinen aus verdorbenen
und imdrigen Lesen. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 10. 97—98. — C. 1928 . I. 
2468.) E n s z l in .

Carl Brebeck, Ober gefdlschte Brennweine und Micko-Destillation. Vf. vertritt die 
Auffassung, daB bei der chem. u. gesebmackliehen Prufung der aus dem Weine zu 
gewiimenden Destillate der MlCKO-Dest. die Hauptaufgabe zufallt. Zur Branntuiein- 
geschmaeksanalyse sind in erster Linie Nichtraucher geeignet, da Zuekerbranntweine 
haufig allein an einem dem Tabakraueh abnlichen Gesehmack zu erkennen sind. Yer- 

gleichende Unterss. fiihrten zur Ablehnung des Birektifikators bei der MiCKO-Dest. 

Zur Unters von Brennweinen naeb M ic k o  verfalirt man wie folgt: Von 1000 ccm Brenn- 
wein werden 400 ccm abgebrannt u. das Destillat auf 50 Vol.-% fiir die Unters. ein- 
gestellt. 200 ccm des eingestellten Destillats werden mit 30 ccm H20 verd., in einen 
500 ccm SCHOTTschen Kolben iibergefiihrt u. mittels eines RE iTM A iRschen Aufsatzes 
iiber einem Asbestdrahtnetz destilliert. Die Dest. wird so geleitet, daB das Destillat 
tropfenweise abflieBt, wozu anfangs eine kleine Flamme notwendig ist. Destilliert 
wird okno Siedesteine; dio Dauer der Dest. soli etwa 2 Stdn. betragen. Zu einer ein- 
maligen Prufung der 8 Teildestillato eines Branntweins benótigt Vf. etwa 30—40 Min. 
Fiir ein Gutachten ist es erforderlich, dio MlCKO-Dest. mindestens an drei verschiedenen 
Tagen durcbzupriifen. I n  eiligen Fiillen kann an einem Tage zweimal gepruft werden. 
Zunachst wird auf Geruchsstoffe gepruft, liieran schlieBt sieh die geschmackliche 
Prufung. Von besonderer Wichtigkeit ist besonders bei Rohbranntweinen die Prufung 
des Dest.-Riickstandes. Dieser wird lauwarm u. kalt gepruft. Zuckerbranntwein ist 
vielfach an einem ausgesproehen sirupartigen Geschmack zu erkennen. Man beginnt 
bei der Gesehmackspriifung mit dem Riickstand der MlCKO-Dest. u. schreitet von der 
achten zur ersten Fraktion weiter. (Chem.-Ztg. 52. 377—79. Baden-Baden.) SlEBERT.

E. Glimm, Quanlitative Bestimmung geringer Mengen von Fuselól. Nach Verss.
von H. Schroder und F. Stentzel. Besehreibung u. Abbildung von auf 1/5 oder 1f10 
verkleinerten Mikrogeraten zur Fuselolbest. nach R o s e , zu beziehen von ERNST 
L e it z , Berlin NW 6. Vergleichende Verss. zeigten mit dem Makroverf. prakt. iiber- 
einstimmende Ergebnisse. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 173—75. Danzig, Techn. 
Hochsch.) Gr o s z f e l d .

L. Moreau und E. Vinet, Beitrag zur Untersuchung der schwefligen Sdure im 
Weine. II. Die antiseplisch uiirkende Menge der schwefligen Sdure in den Trauben- 
mosten und den weijien SufSweinen. Konservierungsrnengen. (I. vgl. C. 1927 . II. 1410.) 
Zur Haltbarmachung des Mostes sind 150 mg/l freies S02, also ein Zusatz von 380 
bis 500 mg Gesamt-S02 nótig. Fiir siiBe WeiBweine genugen bei 10—11% A  60 bis 
70 mg, bei 130/o A. 40—50 mg freies S02. (Ann. Falsifications 21 . 130—36. Argers, 
Station oenologiąue.) GROSZFELD.

Georges Deniges, Mikroschnellbeslimmung des Phosphorsdureions in Wein und 
anderen gegorenen Gelranken. Besehreibung der Anwendung des neuen colorimetr. 
Verf. (vgl. C. 1928 . I. 2189) auf Wein, das hier den Yorteil bietet, rascli u. mit selir 
kleinen Mengen ausfuhrbar zu sein u. eine yorherige Mineralisierung des Weines nicht 
erfordert bzw. die Best. der anorgan. neben organ, gebundener H3P04 ermóglicht. 
(Ann. Falsifications 21 . 136—42. Bordeaux, Facultó de medieine.) Gr o s z f e l d .

Paul Lindner, Atlas der mikroskopischcn Grundlagen der Garungskunde mit bes. Bcrucks. 
der biologischen Betriebskontrolle. 3. Aufl. Bd. 2. Berlin: P. Parey 1928. gr. 8°. 2. 
134 Taf. (24 S.) Lw. M. 45.—.

XVI. Nahrungsmittel; Genufimittel; Puttermittel,
Louis Gershenfeld, Die Haltbarmachung der Nahrung. Gemeinyerstandliche Darst. 

der geschiehtlichen Entw. der Nahrungsmittelkonservierung u. Besehreibung der
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einzolnen heute in Frage kommenden Verff. (Amer. Jóurn. Pharmac. 100. 201—32. 
Philadelphia, College of Pharm. and Seienee.) G r o s z f e l d .

K. MollS, Mehl. Gemeinyerstandliche Darst. des Miillereivorganges. (Volks- 
ernahrung 3. 118—22. Berlin, Inst. fiir Miillerei.) G r o s z f e l d .

R. Lecourt, Untersucliungen iiber die Giftigkeit des Weizenmehls gegen Hefe. Naeh 
Erorterung des Schrifttums u. der zu seinen Verss. verwendeten Arbeitsverff. bespricht 
Vf. seine einzelnen Unterss. zur Reindarst. des Giftes u. zum Studium der Wrkg. des 
giftigen Erzeugnisses. Die wesentliehen Ergebnisse sind zusammengefaBt: Verteilt 
man das Mehl in wenig W. u. filtriert sofort, so erhalt man eine klare Fl., die gleich- 
giftig u. schneller herzustellen ist ais die naeh H a y d u C K  erhaltenen Ausziige. Nur 
das Gluten ist giftig; die mit l% 0ig. H2S04 erhaltenen Glutenauszuge sind sehr giftig. 
Das Gift haftet auf dem Glutenin, das durch Auslaugen mit angesauertem W. von dem 
Gifte befreit werden kann u. dann nicht mehr giftig ist. Das Gift wird von toten Hefc- 
zellen, Rohstarke, Talk, Kaolin u. Norit in neutralem Mittel adsorbiert, in schwaeh 
alkal. Mittel auch von Nitrocellulose; von Si02 u. A1203 wird es nieht adsorbiert. Danach 
wirkt das Gift noch in sehr schwachen Mengen u. ist in gewissem MaBe mit den Toxinen 
u. Enzymen vergleichbar. Das Gift ist ohne EinfluB auf dio Wrkg. der Zymase; bei 
Ggw. yon yergarbarem Zucker tótet es die Hefo ziemlich rasch ab. Die Giftigkeit 
nimmt mit steigender Aziditat ab; die rasche Wrkg. des Giftes ist abhangig von der 
Konz. des yorhandenen Zuckers. Bei Ggw. von Zucker reagiert das Gift sehnell auf 
Unterhefe u. zwar bei jeder Temp. Alle Salzo ścheinen bei genugender Konz. die Wrkg. 
des Giftes neutralisieren zu kónnen. (Annales de la Brasserie 1927. Nr. 5ff.; Wchsclir. 
Brauerei 45. 123—26. 136—39. 148—52. 160—63.) R u h l e .

S. K. Mitra, S. N. Gupta und P. M. Ganguli, Die Vererbung der Farbung in 
Reis. Sio ist, wie das beriicksichtigte Schrifttum u. die Verss. der Yff. ergeben, eine 
sehr komplizierto Erscheinung. (Mem. Agr. Botanieal series 15. 85—102.) R u h l e .

Joseph S. Caldwell, Nittlere Sonimer- oder „Optimum“-Temperaturen in Be- 
ziehung zur cliemischen Zusammenseizung des Apfels. Naeh den Verss. an 98 Apfel- 
sorten mit angeblichen Optimumtempp. von 52—67° F, unter gleiehen Bedingungen 
bei mittlerer Sommertemp. von 64,5° F gewachsen, ergaben ein Nichtzutreffen der 
Theorie, daB fiir eine bestimmte Apfelsorte eine optimale Sommertemp. gegeniiber 
den iibrigen Sorten besteht. Klimat. Bedingungen, die bei einer Sorte die Qualitiit, 
gemessen am Geh. an Zucker, Gesamtzucker, Saccharose, Saure u. Gerbstoff herab- 
setzen, wirken bei, den anderen Sorten in gleicher Weise. Apfelsorten zeigen eine viel 
groBere Anpassungsfahigkeit ais genannte Theorie zulaBt. (Journ. agricult. Res. 36. 367—89. Rosslyn, near Washington, Experiment Farm.) G r o s z f e ld .

Arthur Bomtraeger, Uber die organisclien Sauren der Tomalen. II. (I. ygl. 
C. 1926. I. 2155.) Oxalsaure wurde in den PreBsiiften u. wss. Ausziigen sowie in den 
Riickstanden von ausgewachsenen unreifen bis uberreifen Tomaten niemals an- 
getroffen, wohl in verdorbenen Prodd. infolge Wrkg. von Bakterien oder Schimmel- 
pilzen (Aspergillus niger), in sehr unreifen Tomaten einmal 10,0016% oxalsauro- 
yerdachtige Substanz. Pektinstoffe wurden in filtrierten PreBsaften von ganz un
reifen u. ausgewachsenen noch griinen, sowie reifen, etwas erweichten nicht, bei halb- 
u. ganz reifen Tomaten nur in Spuren nachgewiesen. HeiB bereitete Ausziige ent- 
hielten bei ganz unreifen bis zu den etwas erweichten Tomaten viel, bei den gut er- 
weiehten nur mehr wenig Pektinstoffe; ahnlich bei den Konserven je naeh Art der 
Herst. Zur Entfernung der Pektinstoffe, die indes bei der Best. von Citronen-, Apfel- 
u. Bernsteinsaure unnotig ist, eignet sich die k. Verseifung mit NaOH u. Abscheidung 
der Pektinsaure mit HC1, wobei aber die Arabinsaure nicht entfernt wird; daher ist 
zur Best. der Apfelsiiure yielleicht das Verf. von A u e r b a c h  u . K r u g e r  (C. 1924. 
I. 2216) yorzuziehen. — Best. der Apfelsaure durch t)berfuhrimg in Oxalsaure ist 
unzuliissig. Vorhandensein von Bernsteinsaure ist mit FeCl3 zu bestatigen. Frisch 
vom Vf. bereitete Konserven enthielten nicht Oxal-, Wein-, Bernstein-, Milch- oder 
fliiehtige Sauren, auch nicht nacli langerem Aufbewahren in Flasehen. (Ztsclir. 
Unters. Lobensmittel 55. 112—43. Portiei bei Neapel.) G r o s z f e l d .

J. Fiehe, Uber die Zusammenseizung und Beurłeilung von Zuckerf-iitterungshonig. 
Erorterung der Rechtslage, naeh der Zuckerfiitterungshonig gemaB Urteil des Kammer- 
gerichts ais naehgemachtes Lebensmittel anzusehen ist. Naeh Vf. ist solcher Honig. 
auch verfalseht. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 169—73. Landsberg a. W., Pr.- 
Hygiene Institut.) G r o s z f e l d .

205*
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J. Fiehe und W. Kordatzki, Beitrag zur Kenntnis der Honigdiastase. Das Yerf. 
von K o c h  u . besonders das yon G o t h e  (vgl. C. 1914. II. 1463) zur Messung der 
diastat. Kraft von Honigen bedeuten eine wesentliche Verbesserung der amtfiehen 
Yorschrift. Das Verf. von GOTHE gibt einen Anhalt fiir den tatsiichlich vorhandenen 
Diastasegeh. Gegenuber der Vorselirift von G o t h e  erfolgt die Neutralisation des 
Honigs zweckmaCig gegen Phenolphthalein u. 1/20-!i. NaOH. 1/60-n. Essigsaure, 1/o0-n. 
NaCl-Lsg. u. Starkelsg. werden in Form von 6 cem eines Gemisehes der 3 im Ver* 
haltnis 1: 1: 10 yerwendet. Das Verf. yon K o c h  ermóglicht nur die jeweilige Prufung 
von einer Honigprobe, das von GOTHE von beliebig yielen. Honige mit Diastase- 
zahlen unter 17,9 sind yerdachtig, unter 10,9 zu beanstanden. (Ztschr. Unters. Lebens- 
mittel 55. 162—69. Landsberg a. W., Pr. Hygiene-Inst.) G r o s z f e l d .

H. Serger, Die Herstellung von Obsthalbfabrikaten jur Konfiliiren und Marmeladen. 
Kurze Beschreibung der Rohkonseryierung fiir harte u. weiche Friiclite u. der Herst. 
von Pulp oder Mark. (Konserven-Ind. 15. 242—44. Braunschweig.) G k o s z f e ld .

C. Griebel, Uber den mikroskopischeti Ban einiger tropischer Friichte und ihren 
Nachweis in marmeladenartigen Zubereitungen wie „Lukutate-Mark“. (Vgl. C. 1928.
I. 2271.) Beschreibung des mkr. Baues der Friiehte von Diospyfos lotus, Achras sapola, 
Mangifera indica, Carica papaya, des Samenmantels yon Durio zibethinus, sowie einer 
ais „Nillu“ (Salpamisri) bezeichneten Zwiebel an Hand von 27 Abbildungen. Ais Zell- 
inlialtsstoffe des Samenmantels von Durio wurden fettes Ol, Erythrodestrin, [a]D= 
212°, rcduzierender Zucker, Mannit, Biechstoffe (nach Kiise u. Allylverbb.) gefunden. 
Ąchras enthielt gerbstofffreie Zelleinschliisse (Inklusen) u. geringe Mengen von Acet- 
aldehyd in Milehsaftschlauchen einen Kautschukstoff mit den Eigg. des Chiclegummis. 
Nillu enthiilt Saponin u. Inulin. In ,,Nillu-Durian“-Mus, das bei der Herst. von Luku- 
tate yerwendet wird, konnte weder Nillu, noch Durian zweifelfrei naehgewiesen werden, 
dagegen in 4 Proben Mango, in 2 auBerdem Papaya, in 2 Testaelemente von Tamarindus, 
in 1 Trockenhefe. In ,,Lukutate-Mark“ wurden neuerdings bei wechselnder Zus. viel 
Mango, ferner Papaya u. geringe Mengen Durian u. Salpamisri ermittelt. Eine kurzlich 
untersuchte Packung Lukutate purum enthielt gegenuber friiher erhebliche Mengen 
Durian. (Ztschr. Unters. Lebensmittcl 55. 89—111. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel- 
Untersuehungsanstalt.) G k o s z f e l d .

Robert Cohn, Begriffsbesliminungen iiber Fruchlsafte und Frucklsirupe sowie 
Orangeade. Angaben iiber n. Zus. u. erlaubtc Zusatze. Vf. bezeichnet Orangeade ais 
Kunstprod., Naturorangeade dagegen ais Fruchtsafterzeugnis aus natiirlichem Apfel- 
sinensaft unter Zusatz yon Citronensiiure, Aromatstoffen aus Schalen, wenig Weinsaure 
u. Nachdunkelung mit dunklen Fruchtsaftcn, ohne Kennzeichnung. (Konserven-Ind. 
15. 244—45.) G r o s z f e ld .

Joseph S. Caldwell, Chemische Zusammensetzung von Apfelsiiflen unter dem 
Einflusse klimatischer Bedingungen. Durch eingehende chem. Unters. von 216 Frucht- 
sorten der Ernten 1920—1925 (Analysentafeln in der Quelle) wurde bestatigt, daB 
die drei klimat. Faktoren Sonnenscheindauer, Temp. u. Niederschlagsmengen die 
Zus. wesentlieh beeinflussen. Besonders eine Zunahme an Sonnensebein u. Temp. 
bedingt ein Steigen des Zuckergeh. gegenuber dem Durchschnitt der letzten 50 Jahre. 
Hoher Zuckergeh. wird im allgemeinen von hohem Sauregeli. u. niedrigem Geh. an 
Gerbstoffen bcgleitet; doch spielen bei dieser Regel auch noch unbekannte Bedingungen 
mit. (Journ. agricult. Res. 36. 289—365. Washington.) GROSZFELD.

H. Serger, Himbeersirup mit Kirschsaft gedunkelt. Himbeersirup, definiert ais 
ein durch Verkochen von Himbeermuttersaft mit Zucker im Yerhiiltnis 7: 13 her- 
gestelltes fl. Erzeugnis, oft auch ais ,,Himbeersaft“, aber richtiger, da mit Zucker ein- 
gekoeht, ais Sirup bezeichnet, wird, wenn er zu liell ist, mit Kirschsaft, der dunkler ist. 
yersetzt. Dieser Zusatz ist keine Fiilschung, aber es empfiehlt sich, eine Deklaration 
durch einfache Etikettierung der AbgabegefaCe. (Getranke-Ind. 1928. 129
bis 130.) B l o c h .

Juan de Dios Fernandez, Nąchweis und Bestimmung des Alropins im Rauche von 
Stramoniumzigaretlen. Im Rauch yon Stramoniumblattern kónnen sowohl chem. 
wie pharmakolog. Atropin oder atropinahnliche Alkaloide naehgewiesen werden. 
Quantitativ konnten mit der im yorstehenden Ref. geschilderten Methode im ge- 
reinigten Rauchriickstand von einer ca. 3 mg Alkaloid enthaltenden Bliittermenge
0,1 mg Atropin naehgewiesen werden. Die wirklich im Rauch yorhandene Atropin- 
menge diirfte jedoch erheblich hoher sein. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 127. 
204—11. Bonn, Pharmakolog. Inst.) . M e i e r .
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Henri Corblin, Die Abkuhlung und Einfrierung der Milch. Beschreibung dor Vor- 
teile, Einfliisse auf die Milch, Einrichtungen u. Gerate bei diesel' Art der Milchkon- 
servierung. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 127. 232—42.) G r o s z f e l d .

W. van Dam, Der Einfluji der •physikalischen Zusłandsfonnen des Rahmfettes und 
der Butterungstemperatur auf die Dauer dieser und den Fctlgehalt der Butlermilch. Der 
Inhalt ist bereits friiher (C. 1928 . I. 1815) mitgeteilt. (Lait 8. 369—79. Hoorn, 
Holland, Landw. Versuchsstat.) GROSZFELD.

Georges Pellerin, Milchgarerzengnisse und Butlermilch. Behandelt werden Kefir, 
Kumis, Yoghurt, Leben, Gioddu, Mazun u. Buttcrmilcli, Angaben iiber Zus. u. Eigg. 
(Buli. Sciences pharmacol. 35 . 85—93.) G r o s z f e l d .

M. Beau, Ober die Verwertung des Serums von Casein und der Kdsereimolken. Es 
Werden die Herst. yon Milchsaure, Milchessig, sowie von Molkenkonzz. besprochen, 
von denen Lactosine (Orge) an W. 6 (15), N-Substanz 10 (10), Fett 1 (2), Kohlenhydrate 
75 (68)-, Aschc 8 (1) %  cnthiilt. (Lait 8. 387—93.) GROSZFELD.

C. S. Mudge und B. M. Lawler, Wirkung, von Alkalilósungen auf die in un- 
geioaschenen Milchflaschen vorhandenen Bakterien. Nach Besprechung der vorliegenden 
Arbeiten iiber die Einw. von Alkali auf Bakterien, studieren Vff. die germicide Wrkg. 
von NaOH u. des in der Milchwirtschaft yerwendeten techn. Beinigers, bestehend 
aus NaOH + Na2C03, bei verschiedenen Konzz. u. weehselnder Dauer der Einw. 
gegenuber don durch Ausschiitteln von 40 der schmutzigsten Milchflaschen mit dest. 
W. gewonnenen Bakterienaufschwemmungcn in der Begel bei einer Temp. von 48,8° 
(W.-Bad). Durch tjberimpfung der so behandelten Aufschwcmmungen in Agar bei 
37° wurde nach 48 Stdn. die Zahl der iiberlebenden Bakterien ermittelt. Es ergab 
sich nun, daB der Wert von pn ein bestimmender Faktor der germiciden Wrkg. ist. 
Es wurden die Beziehungen zwischen Zeit u. Konz. an Alkali ermittelt u. „isoletale“ 
Linien bzw. Zonen dargestellt, welche gleichc Wrkgg. der variicrenden Faktoren Zcit, 
Temp. u. Alkalikonz. zum Ausdruck bringen. (Tabellen u. Kurvcn.) (Ind. engin. 
Chem. 20 . 378—80. Davis [Kalif.], Univ.) H e r z o g .

G. D. Turnbow und K. W. Nielson, Viscosildt und Eiscrememischung. Vff. unter- 
suchen die Anderungen, welchen die Viscositat =  V., ermittelt mit dem Yiscosimeter 
von Mc. M lCHAEL, bei Herst. einer Eiscrememischung =  ECM. der mittleren Zus. 
11% Fett, 10,5% nichtfettige, feste Milchbestandteile, 15,5% Zucker u. 0,35% 
Gelatine unterworfen ist, sowie die Ursachen der hierbei auftretenden Qualitats- 
iinderungen u. kommen zu folgenden Ergebnissen: Die „scheinbare V.“ (dio gegen 
die niedrige, wahre V. der frischen Mischung beim Altem beobachtete hóhere, auf 
die Bldg. einer Gelstruktur zuriickzufuhrendc V.) wiichst wahrend des Alterns einer 
ECM. Durch allmahliche Homogenisierung einer ECM. wird die scheinbare V. ver- 
mindert u. diese Erscheinung besteht wahrend der ganzen Alterungsperiode. Durch 
ausreichende Riilirung einer gealterten ECM. kann die scheinbare V. auf die V. der 
frischen Mischung zuriickgefiihrt werden. Die Oberflachenspannung (bestimmt mit 
dem App. von DU N o u y )  wird durch das Altern nicht beeinfluBt, neigt aber zu leichtem 
Anstieg nach jeder aufeinanderfolgenden Homogenisierung. Wahrend des Getfrier- 
prozesses nahert sich dic scheinbare Y. der wirklichen V. der frischen, vom Kuhler 
kommenden ECM. Wiederholte Homogenisierung einer ECM. beeinfluBt nicht wesent
lich die fiir das Gefrieren u. Schlagen der Mischung erforderliehe Zeit. Die durch das 
Altern einer ECM. bewirkte Verbesserung der CJualitiit scheint demnach nicht auf 
die Entw. der V., sondern auf Veranderungen der Proteine zuruckzufuhren zu sein 
(Tabellen u. Abbildungen). (Ind. engin. Chem. 20. 376—78. Davis [Kalif.], Univ.) H e r z .

L. A. Munro und D. S. Binnington, Extraktor zur Oeuńnnung von Hafer- und 
anderen Getreideolen. • Vff. beschreiben einen aus einer Extraktionstrommel, die fiir 
unter 100° sd. Medien (z. B. Gasolin) mit Dampf geheizt wird, dem das Extraktionsgut, 
im vorliegenden Falle geschroteten Hafer, aufnehmenden Extraktor u. einem Róhren- 
kondensator bestehenden Extraktionsapp. (Abbildungen u. Einzelheiten im Original). 
Nach Beendigung der Extraktion (ca. 8 Stdn.) wird der Hauptteil des Solvens (bis zu 
20 Gallonen pro Charge) aus der Trommcl mit W.-Dampf, der Rest nach Filtration 
von etwas festen, nicht abgesetzten Verunreinigungen (Starkę etc.) durch Dest. unter 
atmosphar., schlieBlich unter vermindertem Druck entfernt. Die letzten Spuren des 
Losungsm. kónnen mittels 'C02 zwischen 100—140° ausgeblasen werden. Das so ge- 
wonnene Haferól — der App. ist natiirlich aueh fiir die Gowinnung anderer Getreideóle 
geeignet — ist ein dimkelgriines, geruchloses, schwach an Hafermehl erinnerndes 51, 
dessen Konstanten angeftihrt werden (Tabelle). Es unterliegt wahrend des Prozesses
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keiner Oxydation; lediglicli die Saurezahl diesea techn. Olea ist erheblich hoher ais 
bei der A.-Ex'traktion, was yennutlich auf teilweise Hydrolyse des Oles wahrend aeiner 
Gewinnung zurlickzufuhren ist. Die estrahierten Cerealien konncn ais Viehfutter Ver- 
wendung finden. (Ind. engin. Chem. 20. 425—27. Winnipeg [Canada], Univ.) H e r z o g .

F, Okolow, Quantitative Bestimmung von Komrade im Mehl durch Hamolyse. 
Angaben einer genauen, yereinfachten Arbeitsvorschrift, nach der das Mehl mit 
pliysiolog. Lsg. mazeriert, ein Teil des Abgusses abfiltriert u. in Ggw. von Kaninchen- 
blut-Erytlirocyten (3-mal empfindlicher ais solehe aus Ochsenblut) direkt auf liamolyt. 
Wrkg. (Saponin) gepruft wird. Um das Saponin im Extralct ohne Eindickung be- 
stimmen zu konncn, muBtc das 10°/oig. defibrinierte Blut durch gewaschcne Kaninchen- 
blut-Erythrocyten, 8-fach verd., ersetzt werden. Der Fehlerbereicli des Verf. lag 
bei etwa ± 4,5% Komrade. (Ztschr. Untera. Lebenamittel 55. 155—62. Moakau, 
Staatl. Forachungsinst. f. Sanitatswesen u. Hygiene.) GROSZFELD.

P. Fleury und G. Boyeldieu, Bestimmung der Starkę im Brot, im besonderen 
im sogenannten Olutenbrot. Da bei der Verzuckerung der Starkę durch Kochen mit HCI 
bedeutende Mengen N-Substanz in Lsg. gehen, empfiehlt Vf. eine Ausfallung dieser 
mit HgS04 + H2S04, Beseitigung des Oberschusses an Hg mit Zn-Staub u. darauf 
Beat. des Zuckera durch Red. oder besser durch Polarisation. Selbst in den protein- 
reichen Diabetikcrbroten werden so brauclibare Werte erhalten. (Ann. Falsifications
21. 124—30. Faculte de Pharm.) G r o s z f e l d .

Concha Espeso, Die Erkennung von Apfelsaft in den Konseryen anderer Friichte. 
Die Methode vonM uT TELET  (C. 1922 . IV. 848), die sich auf dio verschiedene Loalich- 
keit von Ba-Citrat u. -Malat in verd. A. grundet, ist noch mit Mangeln behaftet, zu 
dereń Abstellung Vorschlage gemacht werden. (Analea Soc. Espanola Fiaica Quim 
26 . 25—32. Paris, Lab. Munic. de Chimie.) R. K. MULLER.

C. F. Muttelet, Zur Analyse der Konfitiiren „Friichte und Apfel“. Nochmaligc 
Auseinandersetzung mit L a s s a u s e  (vgl. C. 1928 . I. 2136). Gegenubor diesem nimmt 
man in der fertigen Zubereitung nicht 27, sondern 18% frisches Fruchtmua an u. 
fordert dann bei „Kasaien u. Apfeln“ mindestens 0,54, bei „Johannisbeeren u. Apfeln“
0,36, bei „Himbeeren u. Apfeln“ 0,27, „Erdbeeren u. Apfeln“ 0,18% Citronensaure. 
(Ann. Falsifications 21. 154—57. Paris, Lab. Central du Min. de 1’Agriculture.) Gd.

W. Uglow und A. Schapiro, Ein neues Verfahren zur Bestimmung des 
Coffeins (Theins) im Tee. 10 g der zerkleinerten Probe werden 30 Min. mit 400 ccm 
4%ig. N a 2C 0 3-Lsg. unter Erganzung des verdampfenden W. gekocht, worauf nach 
Abkiihlen auf 60—70° mit gesatt. CuS04-Lsg. die Gerb- u. EiweiBstoffe ausgefallt 
werden. Die gesamte Fl. wird dann im Schiitteltrichter auf 500 ccm gebracht, 1/2 Stde. 
durch Schutteln liomogenisiert u. 300 ccm der nach Stclien geklarten Lsg. abgemessen 
u. 4-mal mit 80 ccm Chlf. auageschuttelt. Der Destillationsruckstand bei 80—90° 
getrocknet, zeigte F. 226—227° u. gab die Rkk. des Coffeina, N-Geh. 28,86%. Blatter 
von Epilobinum angustifolium lieferten kein Coffein. Nach L e n d r i c h  u . N o t t b o h m  

wurden bei vergleichenden Yerss. nur 88%j nach dem Militararzneibuch (Verf. von 
K e l l e r )  nur 80% des vorstehenden Verf. erhalten. Das Coffein war auf Grund der 
N-Beat. ebenso rein wie das nach L e n d r ic h - N o t t b o h m  erhaltene. Das Verf. ist 
auch fiir Kaffee geeignet, der aber yorher mit PAe. zu entfetten ist. (Ztschr. Untera. 
Lebensmittel 55. 149—55. Leningrad, Med. Inst.) G r o s z f e l d .

D. Albers, Die Eigenschaften von Kakaobulter in Beziehung auf den Nachuieis von
Fremdfetten in Schokolade. Die Entmischungstemp. von 1 Fett mit 4 Anilin ist vom 
Sauregrad abhśingig, wobei die Zunahme dea letzteren um 1 die Entmischungatemp. 
um 0,18 herabsetzt. Die so korrigierte Temp. soli mindestens 42° betragen. Ea gibt 
wenigatens drei Schmelzpunkte der Kakaobutter. 2 Modifikationen sind nebeneinander 
in einem U-Rohre zu beobachten, wenn man nach P o l e n s k e  arbeitend die Kakao
butter 16 Stdn. bei 220° in einem Brutschranke stehen laBt. Reine Kakaobutter gibt 
bei 40° eine Refraktion, die nur sehr wenig von 1,4570 abweicht. (Chem. Weekbl. 25. 
235—39. Utrecht, Keuringsdienst van Waren.) G r o s z f e l d .

J. GroBfeld, Bestimmung der Kakaoschalen. Ermderungen auf die Bemerkungen 
von Pliicker, Steinruck und Starek. Entgegnung (vgl. C. 1928 . I. 1726.) Der Kakao- 
schalennachweis auf Grund des Skereidengeh. stammt nicht von Genannten. Prioritat8- 
yerletzung wird bestritten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 178—79.) G r o s z f e l d .

C. Griebel und F. Sonntag, Bestimmung der Kakaoschalen. Eruńderungen auf 
die Bemerkungen von Pliicker, Steinruck und Starek. (Vgl vorst. Ref.) Bestreitung 
des Prioritatsansprucha. Das Verf. der Vff. (vgl. C. 1926. II. 503) ist unabhangig
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von dem von P ł u c k e r , S t e in r u c k  u . St a r c e  ausgearbeitet worden, hat von 
letzterem nur die Anwendung von 15—20 mg der 10°/0ig. Suspension ubernommen 
u. liefert mit Ergebnissen anderer Autoren besser iibereinstimmende Werte. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 55. 179.) G r o s z f e l d .

Drager, Beobaclitungen bei der bakleriologischen Fleischuntersuchung. Es wurde 
festgestellt, daB bei dem vielfach tiblichen Anreicherungsverf. durch Verbringen von 
Organstiickchen in Nahrbouillon der Neutralisationspunkt der Bouillon um einiges 
zuriickgeht. Es empfiehlt sich daher, bei der Herst. der fiir Anreicherungszwcckc be- 
nótigten Bouillon mit der Neutralisierung etwas 'uber den Phenolphthaleinpunkt hinaus- 
zugehen. (Ztschr. Eleisch-, Milchhyg. 38. 262—64.) R u h l e .

A. Tapernoux, Nachweis ron Wa#serstoffsuperoxyd in pasleurisierter Milch. (Lait 8.
410—11. — C. 1928-1. 765.) G r o s z f e l d .

A. Tapernoux, Em Indicatorpapier fur die Unlersućhung saurer Milch. Man cr- 
halt ein derartiges Papier durch Anfeuchten von vorher wiederholt gewaschenem u. 
neutralisiertem Fiitrierpapier mit einer wss.-alkoh. Lsg. von l°/0ig. Methylrotlsg. Dio 
Wirksamkeit desselben erstreckt sich auf das Intervall von pH =  4,4 bis Ph =  6,2. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98. 713—14.) R e w a l u .

F. M. Litterscheid, Anwendung der Lmninescenzerscheinungcn bei der TJnler- 
suchung ron Apfelkraul und Eiibenkraut. (Vgl. aueh C. 1928. I. 429.) Zusammen- 
stellung von Unterscheidungsmerkmalen, die besonders beim Verriihren mit Blei- 
essig hervortraten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 175—78. Hamm i. W., Stiidt. 
Untersuchungsanst.) GROSZFELD.

Barthelemy Joseph Brunei, Cochinchina, Iionsermeren ron Nahrungsmitleln 
fiir lange Dauer mit Hilfe von Nuoc mam (Fisohsaft). (F. P. 628 721 vom 25/10.
1926, ausg. 28/10. 1927.) K a u s c h .

Gerhard van der Veen und Gerardus J. Petrus Hubertus Antonius de Beus,
Holland, Konsermeren rerderblicher Nahrungsmittel wie Frućhte, Lcguminosen, Fleisch 
usw. Man verwendet dazu eine M., die man erhalt durch Zusammenschmelzen von 
Harz u. Paraffin, gegebenenfalls in Ggw. eines Stoffes mit alkal. Rk. Der M. kann 
absorbierende Kohle, MgO oder MgCOa, gegebenenfalls im Gemiseh mit MgCl2 zu- 
gesetzt werden. (F. P. 630 549 vom 8/3. 1927, ausg. 5/12. 1927.) K a u s c h .

Georges Augustę Tranchant, Frankreieh, Verwendung ron Gasen zur Sterilisalion 
gegorener oder nichtgegorener FI., halbfl. oder fester Stoffe. (F. P. 631486 vom 26/3.
1927, ausg. 21/12. 1927.) K a u s c h .

Rene Andre Legendre, Frankreieh, Konsenńerung ron Getrcidekdrnern, Miillerei-
produklen, Kleie und Getreideabfallstoffen mit Hilfe bas. Salze oder freicr Basen (NH3- 
Lsg.). (F. P. 632 126 vom 2/4. 1927, ausg. 4/1. 1928.) K a u s c h .

Alice Leyy, Frankreieh, Bićhtungfur Konfiturentópfe. Man bringt einen Kautschuk- 
uberzug auf der ganzen Oberflache oder nur auf der ringartigen Flachę ań, die auf den 
Topf geleimt wird. (F. P. 631595 vom 18/6. 1926, ausg. 22/12. 1927.) K a u s c h .

Henri Louis Paul Tival, Le Pecq, Frankreieh, Herstellung ron Nahrptraparaten. 
(A. P. 1 630 985 vom 24/2. 1922, ausg. 31/5. 1927. Belg. Prior. 26/4. 1921. — C. 
1922. IV. 674 [E. P. 179164].) R o h m e r .

Cartel Colonial, Elfenbeinkiiste, Hersiellung ron Mehl aus naturlichen gezuckerten 
Bananen o. dgl. Man entwassert den gezuckerten Bananenbrei im (Hoch-)Vakuum 
unter Anwendung sehr diinner Scliichten. (F. P. 632227 vom 9/7. 1926, ausg. 5/1.
1928,) K a u s c h .

N. V. Internationale Oxygenium Maatschappij ,,Novader‘, Deventer, Holland
(Erfinder: T. Kroeber), Behandeln ron Mehl, Mehl- und Mahlprodnkten. (Schwed. P. 
59 419 vom 18/3. 1924, ausg. 25/8. 1925. D. Prior. 19/3. 1923. — C. 1925.1. 2124.) K a u .

William D. Stein, Chicago, iibert. von: David Julian Błock, Chicago, Ver- 
besserung ron Mehl. (A. P. 1 (326 910 vom 19/8. 1925, ausg. 3/5. 1927. — C. 1927.
II. 884.) R o h m e r .

V. D. Anderson Co., V. St. A., Nahrungsmittel aus frischen Getreideproduklen 
(Mehle) durch Erhitzen unter Druck u. Einfiihren von W. in die komprimierte erhitzte M. 
(F.P. 632026 vom 4/4. 1927, ausg. 30/12. 1927. A. Prior. 9/10. 1926.) K a u s c h .

Treuhand-Gesellschaft m. b. H. Bartmann & Co., Hagen, Westfalen, Ver- 
arbeilung ron Gelreide. Zu dem Ref. naeh F. P. 623836; C. 1927- II. 2523 ist 
nachzutragen: Die Verhinderung von Garungen usw. beim Einweichen kann durch 
Regelung, besonders einen Wcchsel der Temp. des Einweichmediums, durch Anderung
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der Kon/,, der Zusatze, durch mechan. oder elektr. Erschiitterung des Keims oder 
duroh mehrere dieser Mittel zusammen gestcigcrfc werden. (Oe. P. 109 385 vom 15/5.
1926, ausg. 25/4. 1928.) R o h m e r .

James Bayley Butler und James Joseph Drumm, Dublin, Behandlung von
Vegetabilicn, z. B. Fruchlen. Die zu konserviorenden Gemiise o. dgl. werden zunachst 
mit einer alkal. Lsg., welche etwa 4—8 Teile Na2HPO., enthalt, impragniert, worauf 
die Lsg. abgepreCt, das Gemiise o. dgl. in Buehsen gefullt u. in ihnen sterilłsiert wird. 
Es gelingt so, dem Gemiise usw. die natiirliehe Farbę zu erhalten. (A. P. 1666 551 
vom 7/10. 1926, ausg. 17/4. 1928. E. Prior. 30/11. 1925.) R o h m e r .

Societe Civile d’Efcudes des Produits de la Mer, Frankreich, Konzenlrierte Gemiise. 
Man kooht die Gemiise schwach in Ggw. von geringen Mengen W. in einen Behalter 
mit doppeltem Boden, der hermet. durch einen einen RiickfluBkuhler bildenden Deckel 
versohlossen ist. Kochsalz wird dem W. zugesetzt. (F. P. 631 591 vom 17/6. 1926, 
ausg. 22/12. 1927.) K a u s c h .

Joseph Rennotte, Frankreich, Extrdktimi und ilłeinigung von Pcklinstoffen aus 
Friichten, Trestern etc. durch Behandlung der Stoffe oder der wss. Lsg. mit konz. A., 
wodurcli die Pektinstoffe ausgefallt werden, wiihrond die Verunreinigungen, wie 
Schleimstoffe, Tannin u. Farbstoffo, in den A. gehen. Die in reiner Form gewonnenen 
Pektinstoffe werden mittels k. W. oder Wasserdampf vom A. befreit u. in w. W. gelóst. 
(F .P . 578 463 vom 22/5. 1923, ausg. 26/9. 1924.) M . F. M u l l e r .

Roxana Petroleum Corp., Virgińia, Samuel C. Carney, Tulsa, Oklaliama, Eis- 
hrystalle, die mit Gas impragniert sind u. Geschmackstoffe entlialten. Man sondert 
von einer Eismenge Tcilchen ab, liiBt sie durch Gas (C02) unter Druek hindurch- 
gehen u. komprimiert sie alsdann. (A. P. 1664 850 vom 4/2. 1926, ausg. 3/4.
1928.) K a u s c h .

Internationale Nahrungs- und GenuBmittel-Akt.-Ges., Schaffhausen, Schweiz 
(Erfinder: Hermami Staudinger, Ziirich, Schweiz), Geicinnung der aromalischen 
Stoffe aus gerostetem Kaffee. (Aust. P. 289/1926 vom 26/1. 1926, ausg. 22/7. 1926.
— 1926. I. 3189.) R o h m e r .

Rene Maurice Gattefosse und Soc. Anon. Societe Franęaise de Produits 
Aromat i ques (Anciens Źtablissement Gattefosse), Frankreich, Wiedergewinnung 
der bei dem Rosten des griinen Kaffee enislehenden Dtimpfe. Man liiflt die Diimpfe drei 
Reihen von App. passieren, die einc Kiililung u. Yerdichtung, Absorption der Gase 
durch Kohle, sowie Lsg. der Riechstoffo durch Stoffe, in denen die ersteren 1. sind, 
herbeizufuhren gestatten. (F. P. 631 620 vom 12/6. 1926, ausg. 23/12. 1927.) K a u s c h .

Julian Marcilla Ferri, Spanien, Kaffeeeztrakt in fester Form (Pulver, Tabletten, 
Korner). Die Herst. erfolgt durch Einweichen, Losen usw. unter Verwendung von 
diroktem Feuer oder dem Wasserbade oder Vakuum, Eindampfen u. Pulverisieren. 
Man kann ais Lósungsmittel W., A. oder Glycerin einzeln oder gemiseht verwenden. 
(F. P; 630 044 tom 1/3. 1927, ausg. 22/11. 1927. Span. Prior. 25/9. 1926.) K a u s c h .

fimile Chardon, Frankreich, Nach einem Aufgup geniefibares Nahrungsmittel. 
Man mischt Kaffee, Kleie u. Cichorie. (F.P. 631724 vom 24/6. 1926, ausg. 26/12.
1927.) K a u s c h .  

Quarz-Diamant, Frankreich, Apparał zur Sterilisation und Konservierung von
Eiern. In diesem App. werden die Eier im Vakuum ultravioletten Strahlcn ausgesetzt, 
derart, da(3 der atmosphar. Druck am Ende der Operation die Eier nicht verderben 
kann. Ferner werden die Eier mit einem konservierenden Uberzug (Lack) versehen. 
(F. P. 630 904 vom 28/2. 1927, ausg. 12/12. 1927. Belg. Prior. 1/3. 1923.) K a u s c h .

General Zeolite Co., Chicago, ubert. von: Arthur Sehreier, Wien, Sterilisation 
von Flussigkeiten. Die zu behandelnde FI. (Milch, W., Fruclitsafte usw.) wird zwecks 
Entkeimung in innige Beriihrung gebraeht mit Sandteilchen o. dg., die mit kolloidalem 
Ag, Pt, Au, Cu o. dgl. uberzogen sind. (A. P. 1 642 089 vom 8/1. 1921, ausg. 13/9. 1927. 
Oe. Prior. 8/1. 1920.) K a u s c h .

Norman Henry Christensen, Australien, Milćhżpuher. Yor dem Trocknen der 
Milch entfernt man ihren Ca-Geh. auf ehem. Wege durch Fiillung (Natriumoxalat). 
(F.P. 631489 vom 26/3. 1927, ausg. 21/12. 1927.) K a u s c h .

U. S. Farm Feed Corp., V. St. A., Tierfuilcr aus landwirlschaftlichen Produkten. 
Man unterwirft die Prodd. der Einw. der ihnen anhaftenden oder zugesetzten Fermente 
(Malz, Hefe) in Ggw. von MgO in schwachem Luftstrom. (F. P. 632191 vom 5/4. 1927, 
ausg. 4/1. 1928. A. Prior. 11/6. 1926.) K a u s c h .
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Alsushi Maryawaki, Condensed milk. London: (J. Wiley) Cliapman & Hall 1928. 8°. (Wilcy
agricultural ser.) 22 s. 6 d. net.

Karl Ruprecht, Die Fabrikation von Albumin und Eier-Konscrven. 3., neu bearb. Aufl.
Wien: A. Hartleben 1928. (VII, 15G S.) SIJ = Chemisch-technischo Bibliotliek. Bd. 88.
3.—; Lw. 4.—

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

F. W., Die Entwicklung der Reinigungswrfahren fiir Wolłe und Bamnucollc. Undolin 
der C h e m .  F a b r i k  O t t o k a r  L i n h a r t ,  Dórfel b. Reiehenberg (C. S. R.) wird 
em pfohjen . (Ztschr. ges. T ex tilin d . 31. 260.) S u v e r n .

Hans Fikentscher, Die technolog i sclien UnterscMede der jelzł hauplsacMich handels- 
■iiblichen Rohbaumwollen unter besonderer BerUcksichtigung der Unlersuchungsmetlioden. 
(Vgl. C. 1928 . I. 1341.) Angaben iiber indirekte Best. des mittleren Quersohnittes 
der Einzelfaser, iiber rclativc Fcstigkeitseigg. u. iiber die Drehung. (Melliands Textil- 
ber. 9. 129—31. 389—92.) " S u v e r n .

Ch. Secretain, Die Fabrikation des Seidendarmes, eine in Frankreich ausjulirbare 
Industrie. Es werden die Art u. Aussichten dieser Fabrikation fiir Frankreich orórtert. 
(Buli. Soe. Encour. Ind. Nationale 127 . 208—IG. Ales, Station serieicole.) G r o s z f .

L. Rys, Ober das Bleichen von Sulfitzellstoff. Die Vorteile u. erzielbaren Cl2-Er- 
sparnisse der Bleiche mit hoher Stoffdiehte werden besprochen u. vcrglichen mit einer 
kombinierten Chlorwasser-Hypochloritbleiche. Es wurde festgestellt, dafi dureh letztero 
eine aufierordentliche Reinheit der Farbę boi rund 30°/o CL-Ersparnis u. guten chem. 
Eigg. des gebleichten Stoffs erzielt werden kann. Die theoret. u. prakt. Grundlago 
fiir das Bleichen mit Hypochlorit in hoher u. niedriger Stoffdiehte sowie mit Chlorwasser 
u. milder alkal. Extraktion der ehlorierten Inkrusten ist nilher angegeben. Die ver- 
schiodene Fluorescenz des ausgebleichten Stoffs im ultravioletten Licht u. ihr Zusammen- 
hang mit dem Reinheitsgrade ist festgestellt u. fiir VergleichszWeckc prakt. ausgenutzt. 
(Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 250 
bis 260.) Suvern.

F. H., Neue Wege zur Verbesserung des Holzschlifjes und zur Verwcrtiing von Abfall- 
liolz. Besprechung einiger D. R. PP., bei welchen unter Zufiihrung von W. gleich- 
bleibender Temp. geschliffen Wird. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- und 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 253—56.) Suvebn.

Erik Hagglund, Uber den Aufschlti/S von Kiefernholz nach dem Sulfitterfahreu. II. 
(I. vgl. C. 1927 . I. 2374.) In Forts. seiner Unterss. studiert Vf. den AufschluC des 
mit Bzl.-A.-Aceton erschópfend extrahierten Kiefernholzes nach dem Sulfitverf. u. 
findet eine groGe Ahnlichkeit desselben mit dem des Fichtenholzes. Nur mit Bzl. 
oder A. extrahiertes Kiefernholz lafit sich nach dem gewóhnliehen Sulfitverf. nieht 
zu Zellstoff verkochen, weil dasselbe noch aceton- u. alkoholósl. Substanzen enthalt, 
die den AufsehluB verhindem. Mit hoohprozentigcn Natriumbisulfitlsgg. liiBt sich 
Kiefernholz in guter Ausbeute zu Zellstoff verkochen, dieser ist jedoeh sehr harzreieh, 
so daB er ohne vorherige Entharzung fiir die Papierfabrikation nicht yerwendet werden 
kann. Das Keebraverf. fiihrt bei Kiefernkernholz zu schlechten Resultaten. Die 
Vorbchandlung von Fichtenholz mit Kalk oder NaOH-Lsgg. bei 105° verandert das 
Holz, wobei Ameisen- u. Essigsiiure abgespalten wird, u. ist fiir die darauffolgendc 
Sulfitkochung nicht schiidlich. Die so erhaltenen Zellstoffe haben einen gróBeren 
Aschengeh., wahrend der Ligningeh. normal ist. Kiefernkernholz, mit Bzl.-Aeeton 
extrahiert, dann mit Kalk vorbehandelt, wird nicht so gut aufgesehlossen ais ohne 
Vorbehandlung. Die Extraktion nur mit Bzl. u. darauffolgcnde Vorbehandlung mit 
Kalk gab ein noch sehlechteres Ergebnis. Audi die Vorbehandlung mit HC1 ist von 
Nachteil. Auch die Vorbehandlung von nicht extrahiertem Kiefernkernholz mit 
Alkalien bei 105° gab kein giinstiges Resultat. (Cellulosechemie 9. 38—43. Beilage 
zu Papierfabrikant 26.) BRAUNS.

Carl G. Schwalbe und Werner Lange, Durchtrdnkungen von Fichtenholz. Vff. 
untersuchen die Durchtrankung von Fichtenholz mit verschiedenen Sulfitlaugen. 
Vergleiehende Verss. mit Sulfit, Disulfit u. Disulfit plus iiberschiissiger schwefliger 
Saure von Na, Mg u. Ca bei 40—70° zeigen, daB die iiber Disulfit hinaus vorhandene 
freie schweflige Saure fiir eine gute Durchtrankung aussehlaggebend ist. .MgS03-, 
Ca-Disulfit- u. Mg-Disulfitlaugen, ebenso Ca- u. Mg-Disulfitlaugen plus ubersehiissiger



3130 HivI„. F a s e r - u . Sp ik n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1928. I.

Bchwefliger Saure werden von Fichtenholz in ihrcr urspriinglichen Zus. aufgenommen, 
wahrend bei Laugen mit Na ais Base nur eine selcktive Aufnahme stattfindet. Durch 
Verss. an geeigneten Holzklotzchen wird analyt. naehgewiesen, daB bei Durchtrankungen 
mit Na-Sulfitlaugen bei 40—70° diese von den iiufiercn Schichten in ihrer urspriing- 
lichen Zus. aufgenommen werden, daB dagegen in den Innenteilen bei Anwendung 
von Na-Disulfitlauge u. Na-Disulfitlauge plus iiberschussiger sehwefliger Saure nur 
freie S02, bei Verwendung von Na-Sulfitlsg. auch freie S02 vorlianden ist. Der Siiure- 
anteil eilt also bei dicken Holzstucken dem Basenanteil voraus. (Papierfabrikant 
26. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 238—41. Ebers- 
walde.) B r a u n s .

Raymond Mortgat, Die Hersłellung der Viscosekunstseide. (Vgl. C. 1928. L 2323.) 
Die Aufbereitung der Alkalieellulose fur die Einw. der CS2 (Cellulo8exanthogenat) u. 
die Yornahme dieser selbst Werden an Hand der crforderlichon App. besprochen. (Ind. 
chimique 15. 130—34.) . R u h l e .

G. Kita, R. Tomihisa, K. Nakahashi und J. Onohara, Untersuchungen iiber 
Yiscose. X III. Mitt. Fortselzung der Untersuchungen iiber den Einflufi der Zusammen- 
sclzung des Fallbades auf das Spinnen. (XII. vgl.C. 1928.1.441.) Bader mit H2S04 u. ver- 
schiedenen Mengen Traubenzucker wurden untersucht. Im Vergleich zu dem Bade 
mit (NH4)2S04 ist die Viseose hier nacli langerer Reifung spinnbar. Zusatz einer 
groBen Menge Traubenzucker verkiirzt die Reifungsdauer cin wenig. Bei Dberreife 
wird die Viscose im Bade mit oiner groBen Menge Traubenzucker zuerst nicht spinnbar. 
Die in einem Bade mit groBen Mengen Traubenzucker gesponnenen Faden sind feiner. 
Angaben iiber Dehnbarkeit u. Zugfestigkeit. Bei Verss. mit Biidern mit verschicdenen 
Mengen H2S04 u. Na2S04 ergab sich, daB in Biidern lnit 8% H2S04 jiingere Viscose 
bei viel Na2S04 spinnbar ist, wahrend in Badem mit 12% H2S04 das Gegenteil der 
Fali ist. Die in Badern mit 12% H2S04 aus jungen Viscosen gesponnenen Faden 
sind sehr grob u. liaben keinen Glanz, obwohl diese Eigg. mit dem Reifen verbessert 
werden. In Badern mit 8% H2S04 ist uberreife Viscose langer spinnbar, wahrend 
sio in Badem mit 12% H2S04 mit Na2S04 friiher nicht spinnbar wird. Ein besonderer 
EinfluB des Na2S04 im Bade auf die Zugfestigkeit u. Dehnbarkeit des Fadens wurde 
mcht beobachtet. Bei Zusatz von MgS04 wurde kein besonderer EinfluB auf die 
leichte Spinnbarkeit mit junger Yiscose beobachtet, wahrend bei iiberreifer Viscoso 
im Bade mit viel MgS04 friiher Unspinnbarkeit eintrat. Das Bad mit 6% MgS04 
zeigt keinen besonderen EinfluB auf die damit hergestellten Faden, wahrend im Bade 
mit 12% MgS04 beim Anfangsstadium des Spinnens mit junger Yiscose ein giinstiger 
EinfluB auf die Zugfestigkeit der Faden ausgeiibt wurde. (Cellulose Industry 4. 
5— 6.) S u v e r n .

G. Kita, R. Tomihisa, K. Nakahashi und J. Onohara, Untersuchungen iiberViscose. 
XTV.Mitt. Einflu/3 derZusammensetzung desBades. (XIII. vgl. yorst. Ref.) Eswurdemit 
Biidem gesponnen, welche auBer gleichen Mengen H2S04, Traubenzucker u. Na2S04 +
7 HoO verschiedene Mengen ZnS04 + 7 H20 enthielten. Die im Bade mit ZnS04 
gesponnenen Fiiden sind anfangs gelb, spater entfarbt. Mit 1—3% ZnS04 ist jiingere 
Viscose spinnbarer ais ohne ŻnS04. Bei 5% ZnS04 ist jiingere Viscose scliwerer 
spinnbar ais ohne ZnS04 u. bei Uberreife wird sie zuerst unspinnbar, so daB der 
Bereich der Spinnbarkeit eng ist, wahrend er bei 1—3% ZnS04 weit ist. Je nach 
den Eigg. der Viscose ist der EinfluB des ZnS04 auf die Eigg. der Faden verschiedcn, 
bei maBig gereifter Viscose bat eine bestimmte Menge ZnS04 bedeutenden EinfluB 
auf die VergróBerung der Dehnbarkeit u. Zugfestigkeit der Faden. (Cellulose Industry
4. 7.) SijVERN.

Y. Kami, Ober die Verdnderuńgen der Zerreiflfesliykeil und DeJmung der Kunstseide 
■im normalen und nassen Zusłande. Durch Kochen in W. verliert Kunstseide merklich 
an Festigkeit, mehr ais durch Anfeuchten bei n. Temp. Die Festigkeitsverminderung 
beruht nicht nur auf der Einw. des W., sondern die Moll. der Cellulose erleiden durch 
VolumvergrdBerung u. Ausdehnung der zwisehen ihnen gelagerten Gase eine Ver- 
schiebung. Auch die wallende Bewegung des W. bewirkt eine mechan. Zerstórung 
des Fadens. Die Dehnung der Kunstseide Yermindert sich mit einigen Ausnahmen 
beim Kochen, sie ist um so geringer, je langer gekocht wird. Das Trocknen der ge- 
kochten Kunstseide bei hoher Temp. wirkt ungiinstig auf Festigkeit u. Dehnung, 
beim Trocknen bei 27—35° erscheint die Festigkeit innerhalb der Fehlergrenzen, 
bezogen-auf n. Seide. Bei kiirzerem Kochen ais 30 Min. ist die Festigkeit u. Dehnung 
der lufttrocknen Seide viel hólier ais beim Kochen iiber. 1 Stde. Langere Kochdauer
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zeigt eine erliebliche Abnahme der Festigkeit u. Dehnung des Fadens, die niifc elast. 
Ermiidung erkliirt wird. (Kunstseide 10. 207. Tokio.) Su v e r n .

— , Anweisung zur Ermittlung des Trockengchaltes von Holzstoff (Uolzschliff). Eine 
Vereinbarung zwisclien dem Yerein. Deutseher Holzstoff-Fabrikanten u. dem Verein 
Deutscher Papier-Fabrikanten E. V. iiber den zur Probenahme heranzuziehendcn 
Teil der Lieferung, Probenahme, Probebehandlung, Troeknung, Wagen, Berechnung 
des Lufttrockengeli. (Zellstoff u. Papier 8. 297—98.) S u v e r n .

Arnold Print Works. North Adams, ii bert. von: D. Degoncz uud A. S. Jones, 
North Adams, Massachusetts, V. St. A., Gewebe aus Cellulosefaser. (E. P. 282 002 vom 
3/9. 1927, Auszug yeroff. 1/2. 1928. Prior. 9/12. 1926. — C. 1928. I. 1343 [F. P. 
630 280].) F r a n z .

0. Trebitsch, iibert. von: R. Holdrich, F. Neuber und S. Lam, Wien, Metalli-
sieren von Geweben. Man fallt das Metali auf Gewebe dureh Behandeln mit Reduktions- 
mitteln; das Gewebe wird dann einer mechan. Behandlung, z. B. Druck, Reibung usw. 
unterworfen; vor der mechan. Bearbeitung kann man es mit Lsgg. von NH3, KCN 
oder mit verd. Ameisensaure oder H2S04 behandeln. Den Metallsalzlsgg. kann man 
Kolloide, wie Gelatine, zusetzen. (E. P. 285 921 vom 24/2. 1928, Auszug verdff. 
18/4. 1928. Prior. 26/2. 1927.) F r a n z .

Louis Grenaudier, Frankreicli (Seine), Entfemung von Druckerschwarze aus dem 
Brei von bedruektem (Holzstoff-) Papier mittels eines unl. Schaumes, der durch Ver- 
riihren des Papierbreies mit einer sehr schwachen Na2C03-Lsg., z. B. einer 0,12%ig. 
Lsg., in der Warme u. durch Zusatz eines Metallsalzes oder einer Saure erzeugt wird; 
dabei werden die in W. unl. Sauren der Harzseifen in Freiheit gesetzt u. sammeln sich 
an der Oberflache an. Vorteilhafterweise wurden zu Anfang auch eine 1. Seife oder 
andere die Schaumbldg. u. Abtrennung fórdernde Substanzen, wie Gelatine, EiweiC- 
stoffe, Casein, Glucose etc., u. evtl. auch Bleichmittel, wie Bisulfite oder Hypo- 
ehlorite, zu der alkal. Lsg. zugesetzt. (F. P. 32789 vom 30/12. 1926, ausg. 28/2. 1928. 
Zus. zu F. P. 623670; C. 1927. II. 1636.) M . F. M u l l e r .

Societe Barbou & Cie., Paris, Behandeln der Sulfitcellulosedblaugen. Man kocht 
die Laugen mit Ca(OH)2 bei 75°, riihrt das Gemisch um u. laCt es stehen. Naeh 
1/2 Stde. dekantiert man die FI. vom Nd. ab u. bringt sie wieder in den Kocher. Nun 
wird die erforderliche Menge CaHS03-Lsg. zugesetzt, 5 Min. geriihrt u. das Gemisch 
stehen gelassen. Naeh 1 Stde. wird die FI. vom Nd. abgezogen u. mit NaOH neutrali- 
siert. (Aust. P. 7040/1927 vom 27/4. 1927, ausg. 13/10. 1927.) K a u s c h .

Fabriek van Chemische Producten, Seheidam, Holland, Kunstseide. Bei der 
Herst. von Celluloseformiaten, -acetaten, -propionaten usw. oder gemisehten Estern 
wie Celluloseacetoformiat, wird die Cellulose zunaehst einer teilweisen Formacylierung 
durch konz. HCOOH u. ZnCl2 o. dgl. unterworfen. Diese Operation kann wiederholt 
werden. Die Formacylierung wird yervollstandigt in Ggw. eines Katalysators (HC1 
oder Sulionylchlorid oder P0C13 gegebenenfalls gemiselit mit ZnCJ2 oder CaCl2). Bei 
der Herst. von Celluloseacetaten wird Essigsaureanhydrid oder konz. CH3COOH mit 
HC1, H2S04 oder S03 bei niederer Temp. verwendet. (E. P. 287 540 vom 23/8. 1927, 
Auszug veroff. 16/5. 1928. Prior. 24/3. 1927.) K auS C H .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.. Kunstseide. Die Dehnbarkeit,
Farbeeigenschaften usw. der Kunstseide u. dgl. werden kontrolliert durch Verringerung 
der Spannung der Faden wahrend der Koagulation u. durch Spannung der Faden 
an dem Fadenfuhrer, der so angeordnet ist, daC die Faden einen oder mehrere 
Richtungswechsel wahrend ihres Hindurchgehens durch den Fiihrer erleiden. (E. P. 
287 553 vom 3/3. 1928, Auszug yeroff. 16/5. 1928. Prior. 24/3. 1927.) K a u s c h .

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz b. Wals- 
rode, Kunstseide. (Schwz. P. 124115 vom 19/8. 1926, ausg. 2/1. 1928. D. Prior. 
1/9. 1925. — C. 1927. I. 207.) K a u s c h .

H. Kindermann, Breslau, Kunstseide u. dgl. Es wird bei der Herst. von Kunst
seide u. dgl. eine Vorr. verwendet, boi der Walzen oder andere Zugvorr. vorgeschen 
sind, die den vom Spinnrade senkrecht naeh oben gehenden Faden aufnehmen u. ihn 
zu Zentrifugen leiten. Die Walzen sind senkrecht verstellbar angebracht, um den 
Luftweg des Fadens regeln zu konnen. (E. P. 287 602 vom 23/11. 1926, ausg. 19/4.
1928.) K a u s c h .

Societe pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, Hohle kunslliche 
Fasern. Man yerspinnt die Lsgg. von Celluloseestern oder Deriw. der Cellulose in
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einem h. gasformigen Mittel bei einer Temp., die hóher ais der Kp. des angewendeten 
Losungsm. ist. (Óe. P. 109 392 vora 10/11. 1926, ausg. 25/4. 1928. E. Prior. 11/11. 
1925.) K a u s c h .

Arnold Print Works, iibert. von: Denis de Goncz, North Adams, Massachusetts,
V. St. A., Ve.re.ddn der Gelhilosefaser. (A. P. 1 661 879 vom 22/9. 1924, ausg. 6/3. 1928.
— C. 1928. I. 276 [E. P. 276877].) F r a n z .

Maurice Riguet und Joseph Seraphin, Seine, F rankre ich , Herstellung von Filmen 
aus Cellulosederivaten. (F. P. 569 579 vom 7/8. 1923, ausg. 14/4. 1924. D. Prior. 10/8. 
1922. — C. 1925. I. 1665 fE. P. 202 306].) F r a n z .

Arthur Eichengrun, Deutsehland, Herstellung von Filmen usw. aus Gellulose- 
derimten. Man gieBt die Lsgg. der Cellulosederiw. auf ein endloses Band von 50—200 m 
Lange, nach dem Trocknen wird der Film stetig von der Unterlage abgenommcn; 
das endlose Band wird so gefiihrt, daC Spannungen wahrend des Fiihrens iiber die 
versohiedenen aufgehangten Walzen nieht auftreten kónnen. Ais endloses Band kann 
man Unterlagen aus Pappe, Cellophan, Celluloid, Metallen usw. verwenden. (F. P. 
630 697 vom 9/9. 1926, ausg. 7/12. 1927. D. Prior. 10/9. 1925.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, V. St. A. 
und G. H. Ellis, Spondon b. Derby, England, Herstellung von gefdrbten Filmen aus 
Cellulosederimten. Man vermiseht eine Lsg. von Cellulosederiw. in organ. Lósungsmm. 
mit wasserunl. Farbstoffen u. forint dann den Film. Der Farbstoff kann vorher in einem 
organ. Losungsm. fiir Cellulosederiw. gelóst werden, man kann ihn auch getrennt 
in einem liiermit mischbaren Losungsm. lósen; die unl. Farbstoffe kónnen auch mit einem 
lósliehmaehenden Mittel vorbehandelt werden. Man kann ein oder mehrerc Filme 
iibereinander von gleicher oder verschiedener Farbę herstellen; die Filme sollen fiir 
photograph. Zwecke Verwendung finden. (E. P. 285 431 vom 9/2. 1928, Auszug 
veróff. 12/4. 1928. Prior. 16/2. 1927.) F r a n z .

Camille Dreyfus, V. St. A., Uberzielien von Gcweben mit Celluloseacetal. (F. P.
634 345 vom 13/5. 1927, ausg. 16/2. 1928. A. Prior. 21/5. 1926. — C. 1927. II. 2131 
[E. P. 271 425].) F r a n z .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul, Dresden, Enlfernung von 
kapselfórmigen Gebilde.ii aus plastischen Massen von ihrer Tauchform, dad. gek., daB man 
vom Kapselrand aus in der Richtung nach der Kapselkuppe zwischen Kapsel u. Tauch
form ein schmales Stabchen, Metallstreifen, Messer o. dgl. einfiihrt u. durch Weiterfiihren 
dieses messerfórmigen Gebildes in der gleichcn Richtung das Abheben der Kapsel 
von' der Form bewirkt. — Beim Herabgleiten eines solchen Metallstreifens tritt die 
Luft zwischen Kapsel u. Tauchform, beim Weiterschieben des eingefiihrten Stabchcns 
kann man die sehlupfngcn Kapseln von der Fom abstreifen. (D. R. P. 459 407 KI. 39 a 
vom 20/12. 1925, ausg. 2/5. 1928.) F r a n z .

Emil Czapek, Deutsehland, Entfernen von liohlen Gegensidndfn, wie Kapseln, 
aus Cellulose oder Cellulosederivaten ton der Form. Man entferjit die Kapseln mittcls 
eines Wasscrstrahles von der Form. Die Kapseln gleiten leicht von der Form u. werden 
gleiohzcitig gewaschcn. (F. P. 625 160 vom 26/11. 1926, ausg. 4/8. 1927.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

Walter Fuchs, Neuere Theorien der Kohlenentslehung. Vf. bcspriclit krit. die Ab- 
handlungen von BERGIUS, „Beitriige zur Theorie der Kohlenentsteliung“ (C. 1928.
I. 1825) u. T a y l o r  iiber „Basenaustauschu. Kohlenbldg.“ (C. 1918.1. 2148). (Brenn- 
stoff-Chem. 9. 153—56. Mulheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) BÓRNST.

Ernst Terres und Heinz Biederbeck, Die spezifischen Warmen von amorphem 
Kóhlenstoff und Ilalbkoksm. In Erganzung der Unterss. iiber die YerkokungsWarmen 
von Kohlen u. ausgehond von der dabei festgcstellten Abhangigkeit der spezif. Warmen 
von Halbkoksen von der therm. Yorbehandlung (steigend mit fallender Entgasungs- 
temp.) priiften Vff., ob auch bei reinem C die gleiche Beeinflussung erfolgt. Der reine 
C wurde durch Einw. von metali. Na auf festes BaCO;l bei ca. 550° nach H a b e r  u . 

TOLLOCZKO, von Cl auf Terpentin unterhalb 600° u. durch therm. Spaltung von CH, 
unterhalb 600° mittels Katalysatoren hergestellt, die spezif. Warme in der Apparatur 
von T e r r e s  u. S c h a l l e r  mit zweckentsprechender Anderung der Arbeitsweise be- 
stimmt. Alle 3 C-Praparate zeigten ahnliches Verh., die Kurve der spezif. Warmen 
wies bis 500°, bei CH4-Kohle bis 700°, steilen Anstieg auf, mit bedeutend hóheren 
Werten ala bei Graphit, je niedriger die Yorerhitzung war, ging dann aber bis ca. 1150°,



1928. I. HXIX. B e e n n s t o f f e ;. T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 3133

nur noch schwacli steigend, in die Kurve von reinem Graphit iiber. AnschlieBend 
wurden bei 400, 500, 600, 700, 800 u. 900° hergestellte Halbkokse von Kohlen aus don 
Zechen „Unser Fritz“, „Mathias Stinnes“, „Karolinengliick" u. „Prasident“ unter- 
suoht, dereń spezif. Warmen ebenfalls mit fallender Verkokungstemp. stiegen, abor 
bedeutend hoher Waren ais bei Hoehtemp.-Koksen derselben Kohlen, erst bei 975 bis 
1025° trat Identitiit ein. Die spezif. Warmen der Halbkokse sind bei gasreiehen Kohlen 
hoher ais bei gasarmen u. nehmen mit Waehsender Normalkoksausbeute annahernd 
linear ab. Die spezif. Warmen fiir Reinkoks sind aus denen der Rohkokse leioht zu er- 
reehnen. Die spezif. Warmen der Reinkokssubstanz sind fiir die Halbkokse aller unter- 
suchten Kohlen fiir das Temp.-Gebiet 550—900° konstant u. betragcn 0,3825 ± 0,0025. 
Unterhalb 550° wachsen die spezif. Warmen mit fallender Erzeugungstemp. u. 
steigendem Gasreiehtum der Kohle. — Mit Hilfe der vorliegenden Bestst. der spezif. 
Warmen von Halbkoksen kćinnen solche fiir andere Kohlen u. andere Verhaltnisse 
bei Warmeteehn. Rechnungen mit geniigender Genauigkeit abgeleitet Werden, sie 
bilden ferner die Grundlage fiir Unterss. zur Ermittlung der Zers.-Warme von Kohlen 
u. fiir die Messung des Wiirmedurchgangs durch Kohle u. Koks wahrend der Verkokung.
— Apparatur, Anordnung u. Ausfiihrung der Verss. Werden unter Beifiigung der er- 
forderlichen Berechnungen eingehend beschrieben, die Ergebnisse der Messungen in 
Zahlentafeln u. grapli. iibersiehtlich Wiedergegeben. (Gas- u. Wasserfaeh 71. 265—6S. 
297—303. 320—25. 338—45. Braunscliweig, Chcm.-techn. Inst. d. Teehn. Hooh- 
schule.) WOLFFRAM.

H. Greger, Zur Kenntnis der Kokseigenschaflen. Vf. bezeichnet ais „Brcnn- 
schwelle“ den Moment bei dem Entziindungsvorgang eines Brennstoffs, der eintritt, 
wenn die Verbrennungsintensitiit eine Gról3e erlangt hat, durch die eine t)berwindung 
der abkiihlenden Einfliisse moglieh ist. Dieser Augenblick laBt sich sehr scliarf beob- 
aehten, er ist vom Zundpunkt unabhangig, aber von der Menge der in der Zeiteinheit 
zutretenden Luft abhangig. Bei sonst gleieh bleibcnden Bedingungen ist er fiir jeden 
Brennstoff eharakterist. (Brennstoff-Chem. 9. 156—59. Akita [Japan], Brennstoff- 
forsehungslaborator. d. Bergakademie.) BoRNSTEIN.

D. J. W. Kreulen, Neues Verfahren zur Bestimmung der lieaktionsf(Udgkeit. von 
Koks. (Mitbearbeitet von P. H. Dooremans.) Vf. bespricht die bisher bekannten 
Verff. zur Best. der Rk.-Fiihigkeit von Koks, die er in solche einteilt, bei denen mit 
einer Koksseliieht gearbeitet wird, die sich in einer Schale oder in einem Schiffchen 
befindet u. iiber die ein Gas strómt u. in solche, bei denen das Gas durch eine Koks- 
siiule gefiihrt wird. D a  die KorngroBe einen wichtigen Faktor beim VerbrennungsprozeB 
darstellt, diese jedoch bei den mit einer Kokssaule arbeitenden Verff. beeinfluBt wird, 
ergeben sich ungenaue Besultate. Vf. arbeitet daher ein Vcrf. von D e n g g  naeh, bei dem 
der Ge\vichtsverlust, der auftritt, wenn bei bestimznter Temp. Luft iiber den Koks 
geleitet wird, nicht durch direkte Wiigung bestimmt wird, sondern durch Einleiten 
der gebildeten Kohlensaure in Barytlsg. u. der Verlauf des Verbrennungsprozesses 
durch Best. des jeweiligen Geh. dieser Lsg. verfoIgt wird. Es ergab sich indesscn, 
daB es nur moglieh war, zu vollkommen stimmenden Werten zu gelangen, wenn die 
Absorption des entstandenen C02-Gases nicht durch Durchleiten des Gases durch Fil. 
stattfand. Hierbei Yerlief der VerbrennungsprozeB unregelmaBig. Vf. besehreibt eino 
Apparatur u. die Ausfiihrung einer Best.-Metliode, bei der Koksturme verwandt werden, 
die mit 30%ig. KOH gesatt. Koks enthielten u. nach der die Unterschiede zwischcn 
Doppelbestimmungswerten hóchstens 2 mg betrugen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
498—501. Rotterdam, Lab. f. Brennstoff- u. Olunters. ,,Gluckauf“.) SlEBERT.

Felix Brauneis, Veredelung der Kohle durch Kochen. Durch Kochen der Kohlo 
wi rd kolloidal gebundenes W. sowie S, ebenso gewisse Bestandteile der Asche entfernt, 
dadureh der Heizwcrt heraufgesetzt. Z. B. ergab rohe Mittelkohle nach dem Kochen 
(Zahlen in Klammern): W. 20,9 (23,9), Asche 16,2 (8,8), fix. C 28,5 (33,7), fliichtigo 
Stoffe 34,4 (33,6), WE. 2698 (3300). Weitere Analysen u. Angaben iiber die Okonomie 
des Verf. im Vergleich mit der iiblichen Kohlenwasche im Original. (Montan. Rdsch. 20. 
285—92.) N a p h t a l i .

R. Chaux, Fliissige Brennstoffe aus Kohle. Vortrag. (Buli. Soe. chim. Franco 
[4] 43. 385—411.) L in d e n b a u m .

Per K. Frolich und w. K. Lewis, Synthese von hdhermolekularen Alkoholen ais 
Methanol aus K6hlenoxyd und Wasserstoff. (Ygl. C. 1928. I. 2222.) Nach Anfiihrung 
der yorliegenden Literatur iiber diesen Gegenstand werden die Verss. der Synthese 
hohermolekularer Alkohole aus CO (gewóhnlieh 25%) u. H, (gewóhnlich 75%) bei
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hohem Druck (im Mittel 204 at) in dem bei der Methanolsynthese yerwendeten App. 
(1. c.) untor Verwendung zweier versehiedener Typen von Katalysatoren (Menge pro 
Vers. gewohnlich 40 ccm) beschrieben, namlich 1. eines mit Alkali impragnierten 
Fe-Katalysators u. 2. von Mischungen verschiedener Metalloxyde. Besonders die 
Zus. des Fe-Alkali-Katalysators wurde in weiten Grenzen yariiert (mit oder ohnc 
Cr-Zusatz, Anderung der Menge von KOH usw.). Bei den zwischen 325 u. 414° an- 
gesetzten Yers.-Tempp. zeigte es sich, daB es auBerordentlich schwierig war, Neben- 
rkk., welche zur Bldg. von C02, CH.„ H„0 u. elementarem C fiihren, zu unterdiiicken. 
Das fl. Prod. schied sieli gewohnlich in 2 Schichten, dereń eine iiberwiegend W. ent- 
hielt, wahrend die andere, olige, aus komplizierten Mischungen einfacher aliphat. 
Oxyverbb. u. aus KW-stoffen von weehselndem Kp. bestand. Die Metalloxyd-Kata- 
lysatoren (Zn, Cr, Cu, Ba u. K in wecliselnder Mischung) ergaben bei geniigend hoher 
Temp. (450—500°) erhebliche Mengen hoherer Alkohole nebst CH3OH, H ,0  u. gasigen 
Nebenprodd. Fur beide Typen von Katalysatoren ist der in Nebenrkk. verlorene 
Anteil von CO, wohl infolge der hohen Tempp., sehr crheblich. In dieser Beziehung 
sind die Oxyd- den Fe-Alkali-Katalysatoren entschieden iiberlegen. Diesem t)bel- 
stand diirfte durch Vcrwendung aktiverer, bei niedrigeren Tempp. wirkender Kata
lysatoren unter Einsatz hoherer Drucke zu begegnen sein (Tabellen u. Kurven). 
(Ind. engin. Chem. 20. 354—59. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) H e r z o g .

D. Stavorinus, Korrosion von liohrleitungen und das Trocknen von Gas. II. 
(Vgl. C. 1928.1. 1734.) Trocknung von Gas in England nach den Verff. von W. C. H o l 

m es mittels CaCl2-Lsg. u. von K i r k h a m  H u l e t t  & C h a n d l e r  mittels Glycerin. 
Apparatur u. Durchftihrung der Verff. auf yerschiedenen Werken, Verbreitung, Be- 
triebs- u. wirtsehaftliche Ergebnisse. (Het Gas 48.110—13. Amsterdam, Lab. Wester- 
gasfabriek.) W oLFFRAM .

. J. Hausen, Die Speiclterung des Acetylens. (Unter besonderer Berucksichtigung der 
sicherhciłstechnischen Fragen.) Die Frage, Acetylenentwickler oder Flaschengas ? wird 
unter Beriioksichtigung der sicherheitstechn. Momente erórtert. Die auflerordentlich un- 
giinstigo Lago, die der Acetylenentwickler in dieser Hinsieht einnimmt u. andere rein 
techn. Nachteile haben dazu gefiihrt, daC in vielen Landern die Verwendung des ge- 
lósten Acetylens in den Vordergrund getreten ist. Es wird dann auf die chem.-techn. 
Fragen, die sich bei der Herst. poroser Massen ergeben, auf die verschiedenen Arten, 
die man hier zu unterscheiden hat u. auf die Priifungen zur Erlangung der polizeiliehen 
Zulassung zum Verkehr naher eingegangen. SchlieBlich wird ein neues Verf. zur Er- 
hohung der Sicherheit poroser Fiillmassen fiir Acetylenflaschen beschrieben. (Metall- 
borse 18. 593—94. 930—31.) W i l k e .

Paul N. Kogerman, Die eslhnische Olschieferindustrie. (Vgl. C. 1928. I. 993.) 
Ausfiihrliche Darst. der Entw. dieser Industrie mit zahlreichen Tabellen, Abb. u. 
Karten, die das Thema vom histor., geolog., chem., techn. u. wirtschaftlichen Stand- 
punkt beleuchten. AuCer ais Heizmaterial (fiir die esthn. Bahnen), ais Zementroh- 
stoff u. ais Asphalt gewinnt er seit 1921 wachsende Bedeutung fiir die Herst. von Olen 
durch Dest. oder Schwelung. Eine 1925 errichtete Anlage liefert taglicli aus 200 t 
Schiefer 40 t Bohol, das ca. 15% raff. Bzn., 28% Kerosin, 25% Dieselól u. 30% Weieli- 
pech ergibt. — Auch Crack- u. Hydrierverss. sind laboratoriumsmaCig mit gutem 
Erfolgc angestellt worden, insbesondere sollen die durch Cracken erzielten Gasoline 
yon hoherem Klopfwert ais entsprechende Prodd. anderen Ursprungs sein. (Esthn. 
Ministerium fiir Handel u. Industrie 1927. 39 Seiten Sep.) N a p h t a l i.

Le Roy G. Story und Robert D. Snów, Phenole in Petróleumdeslillaten. Vff. 
untersuchen im Hinblick auf jeno Falle, wo der AbfluB der bei Reinigung von Petroleum- 
destillaten mit kaust. Alkalien hervorgehenden phenol. Abwasser in die Kanale aus 
sanitaren Griinden nieht angangig ist, nach Besprechung der bisher vorliegenden 
Literatur, die Mengen u. Natur der aus Petroleumdestillaten ausbringbaren Phenole 
nach den ublichen Methoden der Isolierung, Reinigung, fraktionierten Dest., wobei 
die Identifizierung der einzelnen Anteile in Form der Acetate, Urethane, durch Best. 
des spezif. Gew., des mittleren Mol.-Gew., des Brechungsindexes usw. gelang. In 
Direktdestillaten von nichtgecrackten Roholen -wurden nur sehr geringe Mengen von 
Phenolen aufgefunden, in niedrig sd. Crackdestillaten ergaben sich nach Aufarbeitung 
Phenole, die in der Zus. einer techn. 95%ig. Kresylsaure sehr nahestanęłen. Aller- 
dings sind die Ausbeuten so gering, daB eine techn. lohnende Gewinnung unter nor-, 
malen Raffinierungsbcdingungen nicht in Frage kommt. Dagegen ergab die Unters. 
yon hoeh sd. Crackdestillaten neben wenig oder gar keiner Carbolsaure die Ggw. von
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hauptsachlich hoch sd. Phenolen, namentlioli von Kre.solen, die isoliert u. identifiziert 
wurden. Hieraus ergibt sieli sehliissig, daC die die Phenole liefernde Rk. hauptsachlich 
beim CrackprozeB vor sich geht. Ein Vergleich der ais Desinfektions- u. Holzkonser- 
vierungsmittel verwendbaren Petroleumphcnole (mittlere Ausbeute 0,01%) mit dencn 
aus anderen Quellen ergab eine Ahnliehkeit mit don bei der Tieftemp-Verkokung der 
Kolile erhaltliehen Phenolen (Tabellen u. Kuryen). (Ind. engin. Chem. 20 . 359—64. 
Tusla [Okla.].) H e r z o g .

E. T. Leemans, Die Neutralisierung naplithenreicher Ok und ein neues Trocken- 
raffinalionsverfahren. Ein mittelamerikan. 01 lieB sich nach dem Kalkraffinations- 
verf. nieht bleichen, war vor dem Sauem hellfarbiger ais nach der Raffination, liatte 
groBe Neigung zur Bldg. von Emulsionen u. sehr schlechten Geruch. Da das Robol 
eine SZ. ±5,6 zeigte, wodureh sich auch starkę Korrosion der Belialter u. Leitungen 
erkliirte, versuchte Vf. Neutralisation mit NaOH zur Bindung der Naphthensauren. 
Bei folgender Dest. werden aber nur 60% dieser Sauren ais Seifen zuriickgehalten, 
der Rest ging infolge Hydrolyse mit dem Ol iibor. CaC03 war nicht wirksam, dagegen 
gelang vollstandige Neutralisation bei Zugabe von pulverformigem Ca(0H)2 unter 
Luftmischung zwischen 40 u. 100°. Der bei darauffolgender Dest. zuriickbleibendo 
Asphalt zeigte hohere Duktilitat, aber schlechte Emulgierbarkeit infolge Gehalts an 
Kalkseife, eignet sich aber gut fiir gewóhnliehe StraBenbauzwecke. Die bei der Dest. 
abgetriebene u. mit H2S04 gesauerte Sehmierólfraktion wurde aber beim Bleichen 
oder Neutralisieren wieder dunkel, zeigte selilechten Geruch u. war vor der Neutrali
sation stark sauer infolge Anwesenheit unentfernbarer Sulfosauren aus dem im Ol 
gel. SiŁureteer. W. u. NaOH versagten, dagegen waren bei 6000 1 01 40 1 Wasserglas- 
Isg. (36 1 W. + 4 1 Wasserglas von 40° Be) von Erfolg, infolge Neutralisation, Klebe- 
wrkg. u. Adsorption durch entstandenes Kieselsiiuregel. Nach dem Kliiren u. Ab- 
setzen (40—50°) wurde das 01 mit 1—2% gelóschtem ICalkpulver fertig neutralisiert usw. 
Vf. gibt fiir die aus der Schmierolfraktion abgeschiedenen Naphthensauren die 
SZ. 56,88'. Aus der einen Gehalt von 10°/o Naphthensilure im Robol berechnet (?). 
(Petroleum 24. 548—49.) N a p h t a l i .

E. Wedekind, Die Uberfuhrung von Holz in Zuckerarten nach dem Verfahren von 
Bergius. tlbcrblick uber das BERGIUS-Yerf. der //oizverzuckerung mittels konz. HC1 
u. de3sen Bedeutung fiir die Forstwirtschaft. (Forstarchiv 4. Nr. 9. 157—60. Hann.- 
Miinden. Sep.) SlEBERT.

H. S. Tegner, Antiklopfmittel. Ihre Oeschichie und Entwicklung. (Chem. Trade 
,Iourn. 82 . 427—29.) B ó r n s t e in .

J. C. Jennings, Untersuchungen uber die Korrosion von Verbrennungsmotoren. 
Verss. ergaben, daB Korrosionen der Metallteile durch Schmierol nicht auf die Einw. 
der Ole, sondern auf Verunreinigungen derselben durch Feuchtigkeit, Lsgg. von 
Mineralsalzen u. Yerbrennungsprodd. zustande kommen. (Warme 51. 374 bis

E. Beri und H. Schildwaehter, Uber die Verwendiing des Erhitzungsmikroskopes 
ton Endell zur Untersuchung fester Brennstojfe. Das Erhitzungsmikroskop, das in 
der keram. Industrie vielfach verwendet wird, eignet sich auch zur Beobachtung der 
Temp.-Punkte, bei denen die einzelnen Stadien der Zers. von Steinkohlen u. anderen 
Brennstoffen sich vollziehen. (Brennstoff-Chem. 9. 159—60. Darmstadt, Chem.- 
teehn. u. elektrochem. Inst. d. Techn. Hochsch.) BÓRNSTEIN.

G. A. Brender a Brandis und J. C. Vlugter, Eine tergleichende Untersuchung 
von Steinkohlen. Nach Beschreibung der von LtTINSKY verbesserten BAUERschen 
JIcthode zur Unters. von Kohlen auf ihren Vergasungswert — Verkokung in sehwer 
schmelzbarem Glasrohr im Verbrennungsofen u. Best. der Ausbeute an Koks, Gas, 
Teer, Gaswasser, NH3, H»S, C02, CN, Bzl. sowie Zus. u. Heizwert des Gases — u. krit. 
Erorterung derselben beschreiben Vff. eine von ihnen zusammengestellte verbesserte 
Apparatur, bei der u. a. ein durch Schliff verbundenes geteiltes Quarzrohr in 2 F l e t - 
CHER-Ofen erhitzt, die Temp. durch Thermoelement kontrolliert wird usw. Die bei- 
gefiigten Doppelunterss. verschiedener Kohlensorten zeigen sehr gute Obereinstimmung. 
(Het Gas 48 . 183—86. Delft, Łabor. voor scheikundige Technologie d. Techn. Hooge- 
school.) WOLFFRAM.

K. Hofer, Neue Versuche mit dem Gasmuffelofen Effix. Bei Veraschung ton 
Kohk (getrockneter Fettkohle) u. Koks (Hochofenkoks) kann man mit der Effismuffel 
gegeniiber der alten Wiesneggmuffel je Schale ungefahr 50% Zeit u. 80% Gas sparen. 
Die Effixmuffel gibt wenig Warme an den Raum ab u. ist leicht zu bedienen. — Die

376.) B o r n s t e in .
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im Effixofen erhitzte Eschkamischung nimmt niclit die geringste Menge S aus den 
Heizgasen auf. Die Muffel eignet sich also auch fur Aufschliisse zur Schwefclbesl., be- 
sonders fiir Reihenyerss. (Gliickauf 64. 544—45. Essen.) B l o c h .

F. Bordas, Apparate zur Destillation der Ole, Olschiefer und ipetroleumJialtigen 
Produkte. Amtliche Melhoden. Vergleichende Besprechung der an den amtliehen 
Priifungsstellen in Frankreicli, Deutsehland u. den Vereinigten Staaten vorgeschriebenen 
bzw. gebriiuchlichen App. u. Yerff. (Ann. Falsifications 21. 146— 54.) GROSZFELD.

yon Skopnik, Chemie im Strapeiibau. Mit Riicksicht auf den stark wachsenden 
Automobilverkehr wurden von der Provinz Brandenburg u. der Rheinprovinz eigene 
StraBenbaulaboratorien erriehtet, die die StraBen u. StraBenbaupraparate zu unter- 
suchen u. zu iiberwachen liaben. Ais hauptsachliche Bindemittel kommen hierbei 
Bitumen u. StraBenteer zur Anwendung. Hierbei ist es notwendig, daB beide in physikal. 
Hinsicht in Einklang gebracht u. bei geniigend hoher Temp. langere Zeit gemischt 
werden. Zur Best. des Bitumens im Gemisch werden nacli MARCUSSON (Ztschr. angew. 
Chem. 1913 . 91) durch konz. H2S04 die Steinkohlenteere in w. 1. Verbb., das Bitumen 
in w. unl., scliwefelreiche Additionsverbb. iibergefiihrt u. durch Filtrieren u. Auswaschen 
mit viel h. W. getrennt, doch ist hierbei fiir Bitumen eine Korrektur von +1—4% 
anzubringen. Vf. gibt eine genaue Beschreibung des Analysenverf. Fiir den quali- 
tativen Nachweis des Bitumens kann die Quarzlampenanalyse herangezogen werden. 
(Chem.-Ztg. 52 . 397—98. Berlin.) “ B e r l it z e r .

Viktor Funk, Ubcr Sauersloffbestimmung im Leuchtgase. Die genaue Best. des Geli. 
an O, im Stadtgas war bisher gasanalyt. nur iiber Hg móglich, da bei der techn. Analyse 
mit wss. Sperrfl. durch Absorption ungenaue, bei der titrimetr. Methode naeh L u b- 

BURGER meist yiel zu niedrige Werte gefunden werden. Vf. konstruierte daher ein 
der B u n t  e-Biirette iihnliches MeflgefaB fiir 250 ccm Inhalt, dessen erweiterter oberer 
Tcil von einem angeschmolzenen Kuhlmantel umgeben ist, wahrend das untere MeCrohr 
die direkte Ablesung in °/0 (bis etwa 7), auf 0,05 genau, gestattet. Die Abmessung 
erfolgt iiber H2SO., (18,6°/o =  1,132 D.), die Absorption des 02 entweder mit Pyro- 
gallol (1:2 W.) oder mit Cr(C2H302)2 (mit etwas W. verd. Pastę), bei letzterem ist 
vorherige C02-Absorption nicht erforderlicli, bei ersterem erfolgt sie durch KOH von 
gleicher W.-Dampftension mit der H„SO., (14,8% =  1,1244 D.). Kiihlwassertemp. 
mufl boi allen Ablesungen auf 0,1° genau iibereinstimmen, was leieht erreiehbar. Aus- 
fiihrliche Arbeitsvorschrift, Sattigung der Sperrfl. mit Gas. Differenz der Beleg- 
analysen auGerst 0,02%- (Gas- u. Wasserfach 71. 443—44. Berlin-Neukólln, Chem. 
u. wilrmetechn. Abt. d. Berliner Stadt. Werke A.-G.) W o l f f r a j i .

Low Temperaturo Carbonisation, Ltd., London und C.H. Parker, Codsall, 
Staffordshire, Oaserzeugung. Bei der Zweistufendest. wird die Retorte der ersten 
Stufe mit einem oberen GasauslaBrohr versehen u. ein unteror AuslaC vorgesehen, 
der in der Nahe der Bodentiire der Retorte angeordnet ist u. zu einem Hilfsaufsteigrohr 
fuhrt, das in das obere GasauslaBrohr miindet, bevor dieses die hydraul. Haupt- 
leitung erreicht. (E. P. 287 830 vom 25/9. 1926, ausg. 26/4. 1928.) K a u s c h .

Low Temperature Carbonisation, Ltd., London, und C. H. Parker, Codsall, 
Staffordshire, Gasretorten. Bei Vertikalretorten von der Art, daG eine Anzahl von 
Retortenkammern in einem einzigen Behiilter gebildet ist, ist jede Kammer von ovalem 
Durchschnitt u. so angeordnet, daB die anliegenden Retorten ihre aneinanderliegenden 
Seitenwandungen gemeinsam haben u. zwar nur zur Hiilfte ihrer Ausdehnung. (E. P. 
287 584 Tom 25/9. 1926, ausg. 19/4. 1928.) K a u s c h .

Low Temperature Carbonisation, Ltd., London und C. H. Parker, Codsall, 
Staffordshire, Destillation vcm Kohle u. dgl. In App. zur Dest. von Kohle in 2 Stufen, 
in denen die ChaTge von einer Retorte der ersten Stufe in eine zweite Retorte von 
groBem Vol. iibergefuhrt wird, so daB die zweite Stufe langer dauert ais die erste u. 
die Charge dabei abgekuhlt wird, wird W. in die Retorte der zweiten Stufe oder in 
den Kiihlbehalter dieser Retorte geleitet. (E. P. 287 585 vom 25/9. 1926, ausg. 19/4.
1928.) K a u s c h .

Low Temperature Carbonisation, Ltd., London, und C. H. Parker. Codsall, 
Staffordshire, Destillation von Kohle u. dgl. Kohle o. dgl. wird dest., indem man sie 
in Behalter einbringt, die durch geneigte Kanale einer von auBen beheizten Retorte 
hindurchrollen. Die Be- u. Entladung der Retorten erfolgt kontinuierlich u. ohne 
daB Gas entweichen kann. (E. P. 287 586 vom 25/9. 1926, ausg. 19/4. 1928.) Kau.
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Low Temperature Carbonisation, Ltd., London, und C. H. Parker, Codsall, 
Staffordshire, Gaserzeugung. Bei der Vcrgasung von Kohle nach Verf. gemaC E. P. 
267 586 (vorst. Ref.) werden die Behalter getroeknet, indem man sie durch eine Kammer 
hindurchscbiekt, durch die li. Abgase hindurchstrómen. (E. P. 287 587 vom 25/9. 1926, 
ausg. 19/4. 1928.) K a u s c h .

Frederiek Deacon Marshall, London, Destillation von Kohle. Man bewegt die 
Kohle durch einen Behalter mit Hilfe ciicr Vielzahl von Archimedesschrauben, dereń 
Achsen so voneinander entfernt sind, daB die Gewindeteile ineinander rotieren, aber 
nicht in Beriihrung miteinander kommen. (Aust. P. 5404/1927 vom 4/1. 1927, ausg. 
12/5. 1927.) K a u s c h .

Chemische Fabrik in Billwarder vorm. Heli & Sthamer A.-G., Hamburg, 
Billbrook, iibert. von: Fritz Ludwig Kiihlwein, Billwarder b. Hamburg, Hochiuertige 
Kohle aus Jiohkohle. (A. P. 1 660 009 vom 21/3. 1927, ausg. 21/2. 1928. D. Prior. 
30/12. 1926. — C. 1928. I. 996 [F. P. 629189].) K a u s c h .

Fuelite Co., Ltd., London, iibert. von: Walter William Strafford, Hampton- 
on-Thames, Engl., Verkokter Brennstoff aus Gemischen von nicht verkokcnder u. 
kokender Kohle. Man pulverisiert die kokendc Kohle, bringt diese mit W. in eine 
kolloidale Suspension, versetzt diese Emulsion mit pulverisierter nichtkokender Kohle, 
mischt das Ganzo gut durcheinandcr, vorfestigt die M. in einer Form u. yerkokt sie 
in einem Ofen odcr einer Retorte. (A. P. 1 667 906 vom 21/4. 1924, ausg. 1/5. 1928.
E. Prior. 15/5. 1923.) K a u s o h .

Milion J. Trumble, Alhambra, Californicn, Ilerstellung von Pulvern aus gering- 
werligen Kohlenwasserstoffen oder Mineralien (Olsand, Olschiefer, Braunkohle o. dgl.). 
Man bringt den Brennstoff in eine geschlossene Kammer, blśist Dampf durch den Brenn
stoff, um die KW-stoffe auszutreiben, benutzt das Dampf-KW-stoffgemisch in einem 
Motor u. gewinnt durch Kondensation einige der wertvollen KW-stoffe aus den Abgasen 
des Motors. (A. P. 1667403 vom 25/10. 1922, ausg. 24/4. 1928.) K a u s c h .

H. Rostin, Berlin-Charlottcnburg, Ole, Gas und Kohlenwassersloffe. FI. u. gas- 
fórmige KW-stoffe (Ole), die Prodd. vom Cracken oder der zersetzenden Dest. u. Wasser- 
gas werden hydriert u. gereinigt, indem man sie mit H2S iiber Fe, das am besten fein 
verteilt u. frisch reduzicrt ist, leitet. (E. P. 286 255 vom 1/3. 1928, Auszug veróff. 
25/4. 1928. Prior. 1/3. 1927.) K a u s c h .

W. M. Knowling, Levallois-Perret, Frankreich, und M. Kostevitch, Paris, 
Reinigung von Petroleum durch Filtration mit gegebenenfalls mit SiOa-Gel gemischter 
akt. Kohle. (E. P. 287141 vom 14/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. Prior. 16/3.
1927.) K a u s c h .

Gasoline Products Co., New York, iibert. von: Walter M. Cross, Kansas City, 
Miss., Iłaffination von Kohlenwasserstoffolen. Man dest. die Ole, fraktioniert, kondensiert 
u. sammelt die Fraktionen, zieht die teerigen Riickstande ab, unterwirft die gasolin- 
ahnlichen Fraktionen einer Reinigung u. Wiederdest. u. craekt den Ruckstand sowie 
die feuerbestandigen Fraktionen unter Druck. (A. P. 1667 883 vom 20/7. 1922, ausg. 
1/5. 1928.) K a u s c h .

Jean-Vincent Mascia, Frankreich, Verfahren zum Carburieren von Petroleum, 
Benzin u. dgl. Man setzt cłem Bzn. usw. Tetrahydro- oder Dekahydronaphthalin zu. 
(F .P . 27 383 vom 30/10. 1922, ausg. 24/6. 1924. Zus. zu F. P. 531367; C. 1922.
11.903.) M . F. M u l l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Paul Stern, 
Berlin), Einrichtung zum Priifen der elektrischen Festigkeit von Isolierol mittels Funken- 
strecke, 1. dad. gek., daB der Strom bei Ansprechen der Funkenstrecke durch eine 
Funkenlóschspule flieCt, die an der Funkenstrecke angeordnet ist. — 2. dad. gek., 
daB die Elektroden eine an sich bekannte Hornerform haben. — 3. dad. gek., daB die 
Elektroden aus einem lichtbogenbestandigen Materiał, z. B. W, bestehen. — Die Vorr. 
spricht schnell an; der Lichtbogen wird rasch ausgeblasen. (D. R. P. 459 352 K I. 21e 
vom 15/11. 1925, ausg. 2/5. 1928.) K u h l in g .

Sun Oil Co., Philadelphia, ubert. von: Arthur E. Pew, jr., Bryn Mawr, und 
Henry Thomas, Ridley Park, Pennsylvan., Destillation von Mineralol. Man erhitzt 
das Ol iiber die zur Verdampfung seiner leichtesten Fraktionen erforderliche Temp., 
laBt es in h. Zustande in einen schmalen Raum einflieBen, teilt den Strom in eine Viel- 
zahl feiner Strome u. fiihrt diese durch den genannten Raum in einer Richtung hindurch, 
vereinigt u. teilt die Strome wieder u. fiihrt sie dann in der anderen Richtung durch

X. 1. 206
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den Raum, in dem die Verdampfung stattfindet. (A. P. 1666 301 vom 23/2. 1924, 
ausg. 17/4. 1928.) K a u s c h .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Pew, jr., Bryn Mawr, und 
Henry Thomas, Ridley Park, Pennsylvan., Destillation von Mineralól. Man erhitzt 
das Ol auf die erforderliche Destillationstemp. u. laBt das łi. Ol in Gestalt eines Stromes 
in einer Blase zirkulieren, teilt den h. Olstrom bei jeder Erhóhung in eine Vielzahl von 
diinnen Stromen u. laBt einen davon unabhangigen Mineralolstrom in den Oberteil 
der Blase einflieBen, wo er seine Warme austauscht, ohne mit den diinnen Strahlen in 
Beriihrung zu kommen. (A. P. 1666 302 vom 23/2. 1924, ausg. 17/4. 1928.) K a u s c h .

Pure Oil Co., Chicago, iibert. von: Audley E. Harnsberger, Columbus, Ohio, 
Destillation von Ólen (Mineralole). Man treibt eine Menge Ol, ohne es in seinem Gesamt- 
gewicht zu rcduzieren, durch ein erhitztes Rohr vom EinlaB zum AuslaB von zu- 
nehmendem Querschnitt, wodurch eine Luftverdiinnung eintritt. (A. P. 1666597 
vom 12/11. 1926, ausg. 17/4. 1928.) K a u s c h .

Georges Michot-Dupont, Frankreich, Beinigen und Bleiclien von Mineralólen 
und anderen Fettsloffen. Weitere Ausbildung des Verf. des Hauptpatents, darin be- 
stehend, daB das bei der Verseifung der Fette frei werdende Glycerin gewonnen wird 
u. daB die aus dem Verseifungsgemisch abgetrennten Fettsauren mit 1—7% H2S04 
in Ggw. von 02-abspaltenden Substanzen, wie Persalze, behandelt u. nach dem Aus- 
waschen u. Troeknen dest. werden. (F. P. 32 762 vom 21/12. 1926, ausg. 28/2. 1928. 
Zus. zu F. P. 553338; C. 1923. IV. 471.) M .F . M u l l e r .

Jean Bonello und Pierre Aube. Frankreich, Zerlegbarer Apparat zur Verlcohlung 
von Holz und seiner Destillation. Die Feuerung ist auBerhalb des Ofcns angeordnet, 
wodurch eine Kontrolle der Verbrennung des Heizmaterials ermogliclit wird, u. die 
Feuergase werden in der Mitte des Ofens eingeleitet, um eine gleichmaBige Entziindung 
der ganzen M. zu erreichcn. Die zur Verbrennung notwendige Luft wird durch einen 
gelocliten Kranz am Boden des Apparates zugefiihrt. Am Deckel ist eine Platte an
geordnet, die ein rasches Entweichen der Gase aus dem App. verhindert. Zur Ge- 
winnung der Nebenprodd. werden die Abgase durch einen Luftkondensator geleitet, 
aus mehreren vertikalen miteinander yerbundenen Rohren bestehend, die in W. 
eintauchen u. hydraul. abgeschlossen sind, um ein vorzeitiges Entweichen der Gase 
vor dem Durchgang durch die Batterie zu vermeiden. (F. P. 632 377 vom 23/7. 1926, 
ausg. 7/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Societe Ricard, Allenet & Cie., iibert. von: Eloi Ricard und Henri Guinot, 
Melle, Deux Sevre, Frankreich, Entuassern von Alkohol fur Brennstoffe. Man mischt 
den A. mit einem fl. KW-stoff (Gasolinei u. unterwirft das Gemisch der Einw. eines 
neutralen Entwasserungsmittels (K2C03, Na2C03, CuSO.,, MgC)2, MgSO;1 usw.). (A. P. 
1 659 958 vom 27/9. 1923, ausg. 21/2. 1928. Belg. Prior. 30/9. 1922.) K a u sc h .

XX. SchieJB- und Sprengstoffe; Zundwaren.

M. Wolff, Warum nicht nur einen Inilialimpuls 1 Vf. empfiehlt, an Stelle der 
seither iiblichen 10 Sprengkapselnummern (1—10) nur eine Sprengkapsel von der 
Starkę der Nr. 8 anzuwenden. Eine Normung der Sprengkapseln wiirde sowohl fiir 
den Yerbraucher wie fiir den Hersteller eine grofie Vereinfachung bedeuten. Die 
Einfiihrung einer .Einheitskapsel wiire in sprengtechn. Hinsicht fiir manche 

a»-Zwecke rationeller, auBerdem wiirden sich die Herstellungskosten fiir diese Kapsel 
vermutlich erniedrigen lassen. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23. 120 
bis 121.) M e t z .

R. Ńeubner, Der Trauzl. Vf. schlagt vor, die seither iibliche Auswertimg der im 
TRAUZL-Block erhaltenen Ausbauchungszahlen zu ersetzen durch eine solche, die 
einen vergleichbaren Ausbauchungswert fiir jeden Bleizylinder ergibt. Die Grundlage 
fiir die yergleichbare MaBzahl bildet der Beriihrungspunkt der Tangente an die Kurve, 
die die Abhiingigkeit der Bruttoausbauchung von der Lademenge angibt; sie betragt 
300 ccm. (Hierbei fallen Korrekturen fiir Bohrloch, abnehmenden Widerstand der 
Bleiwand, Sprengkapsel, Ziindmittel u. Stanniolumhiillung fort.) Die auf das MaB 
von 300 ccm umgerechnete u. auf 10 g bezogene Ausbauchungszahl bezeichnet Vf. 
mit „Kraftzahl" (KZ.). Die KZen der einzelnen Sprengstoffkomponenten sind ad- 
ditiv u. infolge davon kónnen sie auch von Stoffen nicht explosiver Natur bestimmt 
werden, indem man diese mit einem ,,neutralen“, d. h. nicht chem. reagierenden 
Sprengstoff mischt. Die KZen fiir diese Stoffe sind meist negativ. Man ist so in der
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Lage, die KZen von neuen Sprengstoffmischungen yoraus zu bereohnen. Dio Qualit&t 
des Bleis, die Form des Bleiblocks, sowie die Vers.-Temp. sind von groCem EinfluB, 
doch konnen diese Faktoren durch entsprechende Korrekturen beriicksichtigt 'werden 
(vgl. K a s t  u . S e l l e ,  C. 1927 . II. 771). Im Augenblick der Esplosion entsteht in- 
folge der entrop. Umsetzung das kleinste Vol.; allo Stoffe sind dabei gasformig. CO 
tritt nur in sekundiirer Rk. auf. ■— Eine allgemeingtiltige Brisanzformel muB folgende 
Faktoren beriicksichtigen: spezif. Gew., Mol.-Gew., Gasmole, Bildungswarme, Mole- 
kularwarme u. Kovolumen. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23 . 1—5.
53—56. 82—87.) M e t z .

L. Wein, Nachmia und Beslimmung der Stichoxyde in den Sprengstoffnachschwaden. 
Die in den Sprengstoffnachsehwaden, namentlich bei unyollstandiger Detonation 
auftretenden Stickoxyde bestehen hauptsachlich aus dem ais Lungengift gefahrlichen, 
braunen N02. Empfindlicke Reagenzien auf dieses sind Jodzinkstarkelsg., die durch 
Spuren von N02 violett, u. das PETER GRIESZsche Reagens (vgl. TREADWELL, 

Analyt. Chemie 1907 . Bd. 2. 255), das prachtvoll rot gefarbt wird. Vf. zeigt, wie 
sioh mit Hilfe dieser beiden Lsgg. eine genaue Best. des Ń02 durchfuhren laBt u. daB 
bei der Jodzinkstarkelsg. das N02 durch H J zu N2 reduziert wird. (G liickauf 64. 
409—11.) B e r l it z e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.

R. O. Herzog, Chemie der Proteine. Bemerkungen zu dem Bericht von O. Gern- 
GROSS (C. 1928 . I. 2478) iiber Molekule u. Molekulargewicht der Proteine u. besonders 
des Kollagens u. der Gelaline. Kollagen laBt sich in Kresol mechan. dispergieren. Die 
Dispersitat von Kollagen, Gelatine u. Seidenfibroin in Phenolen ist mehr oder weniger 
stark polydispers u. weist — auch bei tiefen Tempp. — einen von der Temp. u. Zeit 
sehr stark abhangigen Dispersitiitsgrad auf. Bei Gelatine kann bei 13° die TeilchengróBe 
im Laufe von drei Monaten auf ein Viertel sinken. (Ztschr. angew. Chem. 41. 426. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemie.) B lo c h .

O. GerngroB, Chemie der Proteine. Bemerkungen zu den Mitteilungen von 
R. O. H e r z o g  (vgl. vorst. Ref.). (Ztschr. angew. Chem. 41. 426—27. Berlin- 
Charlottenburg, Techn. Hochseh.) B lo c h .

Joseph G. Niedercorn, Molybddngerbung. Yf. untersucht die GerbwTkg. des 
purpurroten u. griinen Sulfats des dreiwertigen Molybdans. 40 g Molybdansaure- 
anhydrid wurden durch Kochen in 54 ccm H2S04 (1,84 D) unter Zusatz weniger 
Tropfen HN03 gel., auf einen Liter verdiinnt u. bei einer Stromdichte von 8 Ampere 
auf den qdcm bei 15 Volt Spannung bis zur purpurroten bzw. griinen Farbę der Lsg. 
elektrodialysiert. Die rote Molybdansulfatlsg. zeigt einen pn <  0, die griine einen 
Ph =  0,5, doch ist die Messung der [H'] weder colorimetr., noch potentiometr. fehlerfrei. 
Zur Aciditatsverringerung wurde langsam 1-mol Na2C03-Lsg. zugefiigt. Die griine 
Lsg. hat keinen scharfen Ausflockungspunkt, bei ph =  3 treten betrachtliche Mengen 
Hydroxyd auf, die mit ansteigendem pH zunehmen. Die Ausflockung ist bei pa =  9 
noch nicht yollstandig. Die Lsg. zeigt gute Gerbwrkg. bei ph =  2—2,5. Dio rote 
Molybdansulfatlsg. zeigt einen scharfen Ausflockungspunkt bei pn =  2,5. Bei pH =  1 
bis 1,5 tritt rasche Gerbwrkg. ein. Beide Lsgg. geben ein dunkelbraunes, koch- 
bestandiges Leder, doch geht beim Liegen an der Luft die Kochbestandigkeit allmahlich 
yerloren. (Ind. engin. Chem. 20. 257—58. Milwaukee, Wis, A. F. G a l l u n  u. 

Sons Co.) S t a t h e r .

Aug. C. Ortłunann, Die Eigenschaflen des Leders. NachgegerUes Sohlleder. Vf. 
untersucht eine Reihe yon ehromgaren Sohlledern, die mit vegetabil. Gerbstoffen 
mafiig bzw. stark nachgegerbt waren, auf ihre Widerstandskraft gegen Wasseraufnahme 
im Vergleich mit rein yegetabil. gegerbten Sohlledern. Er bestimmt dazu bei den durch 
Fett- u. Cr-Geh. u. Dichte gekennzeichneten Lcdern die Wasseraufnahme eines bestimmt 
aus der Haut entnommenen Musters beim 1/2- u. 3-stdg. Einlegen in W. u. die beim 
prakt. Tragen auf gleichmaBig nassem Boden bei gleicher Schrittgeschwindigkeit zum 
Durchdringen der Sohle mit W. nótige Zeit. Eine Parallelitat zwischen Wasseraufnahme 
beim Einlegen u. „Tragzahl“ besteht nicht. Bei 7 imtersuchtcn ehromgaren Ledern 
ergaben 6 eine ziemlich yergróBerte Widerstandskraft gegen Wasseraufnahme gegen- 
iiber den mituntersuchten rein yegetabil. gegerbten Ledern. (Journ. Amer. Leather 
Chemists Assoe. 23. 184—87. Labor. Pfister u. Vogtl Leather Co.) S t a t h e r .

Henry B. Merrill, J. G. Niedercoru und Rolf Quark, Die Beslimmung der Sul- 
fało-Grwppen im Chromleder. Eine einwandfreie Methode zur Best. des an Cr gebundenen

206*
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Sulfats neben dem an Protein gebundenen „sauren Sulfat" im Chromleder ist unbedingt 
notwendig, weil siimtliche Anderungen der Eigg. der Chromsulfatgerbbriihen u. des damit 
gegerbten Leders durch die yerscliicdencn Faktorcn (Konz., Basizitat, pn, Neutralsalze, 
Temp.) auf Anderungen der Zusammensetzung des Sulfato-Chromi-Komplexes zuriick- 
zufiihren sind. Vff. prufen zunachst die von GuSTAVSON ausgearbeitcte „Pyridin- 
Methodo“ zur Best. des an Cr gebundenen S04 (vgl. C. 1927. II. 1648) auf ihre Brauch- 
barkeit.

Je 2 g Chromleder wurden mit 100 ccm 4% bzw. 8°/oig. w. Pyridinlsg. zur Eut- 
femung des „sauren Sulfats“ eine Stde. bis 32 Tage behandelt u. nach 1-std. Waschen 
in flieBendem W. das im Leder zuriickbleibende Sulfat ais „Cr-gebundenes Sulfat“ 
nach der ,,Phosphat-Verdrangungsmethode“ bestimmt. Die Menge des an Cr gebundenen 
Sulfats im Leder wird bei Verwendung 4- u. 8%ig. w. Pyridinlsg. gleieh befunden, 
aber sie nimmt bis zum 32. Tage langsam bis fast auf die Halftc des nach 1-tiigiger Be
handlung gefundenen Wertes ab. Wird die Behandlung des untersuchten Leders mit 
w. Pyridinlsg. wiederholt, so tritt eine weitere starkę Abnahmo des Sulfatgeh. des 
Leders fast bis zur volligen Entfcrnung ein, bei Beeinflussung des Gleichgewiohtes 
zwischen Sulfat im Leder u. Sulfat in der Pyridinlsg. durch Zusatz ncutraler S04-Ionen 
zur Pyridinlsg. ist der gefundene Sulfatgeh. des Leders wesentlicli hoher ais ohne lonen- 
zusatz. Mit VergróBerung des Volumens der verwandten Pyrindinlsg. nimmt der Geh. 
an Sulfat im Leder ab. Wird das Leder vor der Behandlung mit Pyridin mit W. gc- 
waschen, so wird mit der Pyridinmethode immer noch Protein-gebundenes Sulfat ge- 
funden, obwohl bei entspreehendem Waschen saurebehandelter BloBe samtliche Siiuro 
durcli das Waschen entfernt wird. Die Abnahme des nach Waschen mit W. ermitteltcn 
Cr-gebundenen Sulfats u. Protein-gebundenen Sulfats mit der Zeit der Behandlung 
vcrlauft vollig parallel, wahrend Protein-gebundenes Sulfat doeh schneller hydrolysiert 
werden miiBte ais Cr-gebundenes Sulfat. Anderung des naturlichen pn der benutzten 
w. Pyridinlsg. (ca. 8) auf 4,5 zeigt, daB die Entfernung des Sulfats aus Chromleder 
bei der Pyridinmethode hauptsachlich auf eine spezif. Wrkg. des Pyridins zuriick- 
zufuhren ist. — Vff. sehlieBen aus diesen Verss.-, daB die Pyridinmethode viel zu niedrige 
Werte fiir Cr-gebundenes Sulfat im Chromleder ergibt.

Die ebenfalls von GuSTAVSON vorgeschlagene „Diffusions-Neutralisationsmethode“ 
(vgl. C. 1924 . II. 1763) zur Best. des Cr-gebundenen Sulfats in Chromleder gibt zwar 
auch zu niedrige Resultate, doeh kommen diese der Wirklichkeit wesentlich niiher ais 
die Resultate der Pyridinmethode. Je 2 g Chromleder wurden mit 100 ccm W., das 
durch Zusatz von 0,1-n. NaOH auf pn 4,5, 5,4 u. 8 gebracht war, geschtittelt u. wahrend 
des ersten halben Tages alle paar Minuten, spiiter in gróBeren Intervallen der pn durch 
Zusatz von 0,02-n. NaOH auf den urspriinglichen Wert gebracht. In je 1 Lederprobe 
wurde nach 24 Stdn., 2, 4, 8 u. 16 Tagen nach Waschen mit W. mit der Phosphat- 
Verdrangungsmethode der Sulfatgeh. bestimmt. Ebenso in saurebehandelter BlóBe. 
Die gepickelte BlóBe gibt bei Ph 5,4 in 2 Tagen ihre gesamte Saure ab. Das Leder halt 
bei jedem untersuchten ph nach 2 Tagen einen betrachtlichen Teil seiner ursprting- 
lichen Siiure zuriick, mehr ais bei der Behandlung mit w. Pyridinlsg. Nach 2 Tagen, 
d. li. nach Entfernung des Protein-gebundenen Sulfats, erfolgt bei weiterer Behandlung 
durch Hydrolyse eine konstantę weitere Abnahme des Cr-gebundenen Sulfats im Leder, 
mit Ausnahme bei ph 4,5, wo eine vollige Entfernung der Protein-gebundenen Saure 
nicht erreicht wird. — Vff. schlagen auf Grund dieser Ergebnisse vor, die Sulfato- 
gruppen im Chromleder durch zweitiigiges Behandeln des Leders mit W., das durch 
Zugabe von Alkali .auf pn 5,4 (Methylrot) gehalten wird, Auswaschen u. Best. des 
Gesamtsulfats nach der Phosphat-Verdrangungsmethode zu bestimmen. (Journ. Amer. 
Leather Chemists Assoc. 23. 187—208. Milwaukee, Labor. A. F. Gallun u. Sons 
Co.) St a t h e r .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmitteł usw.

M. Briefer und J. H. Cohen, Heine Speisegelaline. Physikalische Eigenschaften 
in Beziehung zur Okonomie der Fabrikalion. (Vgl. C. 1927 . II. 1137.) Im Hinblick 
auf die ausgedehnte Vcrwendung von Gelatine zu Speisezwccken werden einige funda- 
mentale Eigg. derselben besprochen u. ihre Best. an ca. l%ig. Lsgg. beschrieben. 
Die Gallertfestigkeit bzw. Viscositat wurden nach der friiher (1. c.) dargelcgten Methode 
mit dem Gelometer von Bloom bzw. nach der AusfluBmethode ermittelt. Ais Aus- 
druck der wirklichen Konz. von Gelatine in Nahrungsmitteln wurde die Gallert-
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konsistcnz fcstgesetzt, zu dereń Ermittlung die auf Grand der Gallertfestigkeitsbest. 
errechneten Mengen von Gelatine gleioh fiir eine gróBere Anzahl von Proben (19) 
zunachst mit kaltem dest. W. geschwellt, dann am W.-Bad bei 40° geschmolzcn u. 
schlieBlicli auf 25° abgekiihlt u. auf 11 verdiinnt wurden. Proben von je 50 ceni 
dieser Lsg. wurden min, um spilter den EinfluB von pn auf die Gallertkonsistenz u. 
die Triibung studieren zu kónnen, mit der entsprechenden Mengen ł/20-n. HC1 oder 
V2o"n- NaOH versetzt u. so eine fortlaufende Reihc von Proben im pH-Intervall 3,5 
bis 11,0 gewonncn. In  den auf 120 cem verdiinnten, bei 10° innerhalb 16—18 Stdn. 
erstarrten Proben wurde nun die Gallertkonsistenz (Konz.) so ermittelt, daB eine 
klcine Bleikugel von bestimmtem Gewiclit ans gewisser Hohe auf die Gallerte fallen 
gelassen u. die Eindringungstiefe in mm gemessen wurde (App. im Original). Dann 
wurde in denselben Proben die Best. von pn auf elektrometr. Wege u. der Triibung 
in NESSLER-Róhren mit Hilfe eines Polarisationsphotometers (App. im Original) 
durchgefiihrt u. der EinfluB von pa auf die Gallertkonsistenz u. die Triibung studiert 
(Tabeilen). Die pliysikal. Eigg. der 4 nach diesen Methoden untersuchten Gelatine- 
muster aus 1. saurcgeschwelltcr Schweinshaut, 2. gekalkten Spaltstiicken, 3. ge- 
kalktcn Schnen u. 4. gekalkten Hśiuten konntcn nun an der Hand von Kurven ver- 
glichcn werden. SchlicBIieh wird die Bedeutung der Viscositat fiir das spezif. Gew. 
einer durch Einriihron von Luft in eine Miscliung, z. B. von Zucker, Glucose, Gelatine
u. W., erhaltenen Eibischcrcme (pn ca. 5,8) dargelegt u. die Beziehung der Gallert- 
festigkeit zu der fiir die Erreichung gleicher spezif. Geww. erforderlichen Menge an 
Gelatine studiert (Tabeilen u. Kuryen). Die Sehaumzellen dieser Ćreme wurden 
mkr. gcpriift u. ilirc dem spezif. Gew. entsprechcnde GroBe photograph. festgehalten. 
(Ind. engin. Chem. 20. 408—13. Wobum [Mass.].) H e r z o g .

Raphael Ed. Liesegang, Gelalinepuher. Fe, von den Miihlen herriihrend, wirkt 
schr storend im Gelatinepulver. Mail verwendet daher am besten Porzellanmiihlen, 
bei denen allerdings die Gefahr der Dberhitzung des Gelatinepulvers besteht, wodurch 
dieses wasserunl. wird. (Farben-Ztg. 33. 1249—50. Frankfurt a. M.) B a r z .

D. C. Carpenter, A. C. Dahlberg und J. C. Hening, Bewertung von Handels- 
gelatine und ihre Verwendung bei der Herstellung von Eiscreme. I. Vff. priifen die 
verschiedenen Methoden der Bewertung von Gelatine u. die Grenzen innerhalb dereń, 
sie giiltig sind. Der EinfluB von pH auf die opt. Aktmtat gereinigter u. entaschter 
Kalbshautgelatine wurde bei 0,5 u. 40° bestimmt. Es wurde nachgcwiesen, daB diese 
Gelatine in 2 verschiedenen Formen existiert. Die stabile Form (Solform) bei 40" 
besteht aus einem Mol. ,in dem die Bindungen zwischen den Aminosauren vermutlich 
kettenfórmig sind, wahrend die stabile Form bei 0,5° (Gel) aus einem Mol. besteht, 
in dem zumindest einige Bindungen vom Ketopiperazintyp sind. Es wurde gezeigt, 
daB die Bewertung von Gelatinemustern durch die Mutarotationsmethode bei einer 
bestimmten pH erfolgen muB, namlich bei pn =  7,3 fiir Kalbshaut- u. Knochen- u. 
pn =  5 fiir Schweinshautgelatine. Die Unters. des Einflusses von pn auf die Bloo.M- 
Festigkeit =  BF. gereinigter, entaschter Kalbshautgelatine bei 0,7° u. 10° zeigte ęin 
Maximum der Gallertfestigkeit =  GF. bei beiden Tempp. in dem ziemlich weiten 
Interyall pn =  5—7, in dem die GF. um ca. 55% anstieg, bei Erniedrigung der 
Hartungstemp. von 10° auf 0,7°. Der EinfluB der Gelatinekonz. (C) auf die GF. (8) 
bei niedriger Temp. entsprach der Gleichung S =  KGy fiir versehiedene Gelatine- 
muster sowohl aus Kalbs- ais Schweinshautgelatine. Die Konstanten K u. N scheinen 
fiir die einzelnen Muster yerschicden zu sein. Anzeichen weisen darauf hin, daB das 
Gelometer von B looii eigentlich die Gallertelastizitat miBt. Der EinfluB der Hartungs- 
zcit u. Temp. auf die BF. ist erheblich u. der Gewinn an GF. ist gróBer — bei Schweins
hautgelatine bedeutender ais bei Kalbshautgelatine — bei den niedrigergradigen 
Gelatinemustern bei yerlangerter Hartungszeit u. herabgesetzter Hartungstemp. 
Die Zugabe von (NH4)2S04 steigert leicht die GF. Fiir die Beeinflussung der An- 
zeigen des Gelometers jedoch unzureichende Mengen dieses Salzes sind in Speise- 
gelatinemustern enthalten. Es wurde die BF. yersehiedener typ. Handelsgelatine- 
muster aus Kalbs-, Schweinshaut u. Knochen in W., W. bei pn =  6,6 u. in einer 
kiinstlieh bereiteten Schaummilch (aus Trockenmilcli) bei 0,7° u. 10° untersucht. 
Die Muster aus Schweinshaut gewannen erheblich an Festigkeit bei pn =  6,6 sowohl 
in W. ais Schaummilch. Dies wird auf die Anderung von pe zuriickgefiihrt, indem 
die Muster von ihrer urspiiinglich hohen Aciditat u. niedrigen GF. in das Gebiet yon 
pH =  6 gebracht wurden, wo die GF. ein Maximum hat. Die Beziehung zwischen 
BF. u. Mutarotation ist im Fali von Schweinshautgelatine durch eine gerade Linie
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darstellbar, wahrend sie bei Kalbshautgelatine nur bei hoher GF. geradlinig ist, aber 
boi niedergradigen Mustem Kurvenform annimmt, wodurch sieh eino hohere GF. 
ergibt, ais aus dem Wert der Mutarotation erwartet wurde. Dies weist darauf hin, 
daB die Mutarotation nieht eine ausschlieCliche Eig. chem., fiir die Gelatinierung 
maBgeblicher Natur ist. Die Beziehung zwischen BF. u. der fiir die Gelbldg. bei 0,7° 
erforderlichen Menge Gelatine ist bei festgelegter pn linearer Natur. 70 von den unter- 
suohten Gelatinemustern wiosen Ahnlichkeit auf in der Beziehung zwischen Vis- 
cositat =  V. u. BF. Bei Bewertung von Gelatine fiir die Herst. von Eiscreme ist die 
BF. ein yerlaBlicherer Index ais die V. Die Unangemessenheit der derzeit aufgestellten 
Beziehungen zwischen V. u. Konz. (H a t s c h e k , A r r h e n iu s ) wird besprochen. 
Die Formoltitration erwies sieh ais ungeeignet zur Bewertung von Handelsgelatine 
(Tabellen u. Kuryen). (Ind. engin. Chem. 20. 397—406. Geneva [N. Y.].) H e r z o g .

Fritz Baum, Ober die Kalkung von Leimleder. Der Vorteil der Verwendung von 
Ca(OH)2 vor NaOH bei der Vorbereitung des ,,Leimleders“ fiir die Verkochung zu 
Glutin ist, daB auch bei Anwendung eines t)bersehusses Kalk die Konz. von ca. 0,18% 
Ca(OH)2 nie iiberstiegen werden kann, andererseits bei Verbrauch des wirksamen 
Alkalis durch In-Lsg.-gehen uberschiissigen Kalkes stets Erganzung stattfindet. Ein 
zweiter Vorteil ist Bldg. unl. Kalkfettseife. Bei NaOH miiBte man die Konz. stets 
kontrollieren, man hatte jedoeh den Vorteil schnellerer Rk., wahrend durch allzu 
langsame Diffusion innerhalb des Leimgutes der KalkungsprozeB stark verzogert 
ist. Dies kann sogar dazu fiihren, daB beim Entkalken iiberkalkten Guteg auBen 
schadlich saure, innen schadlich alkal. Rk. herrscht, die zu schlecht yiseosen Leimen 
fiihrt. Das Leimgut sattigt sieh mit Kalk bis zur Bldg. einer nicht mit Phenolphthalein 
alkal. reagierenden Verb. Es bindet dann weitere Mengen u. kann endlieh bei t) b e r - 
k a l k u n g  11. Kollagen-Kalk-Verbb. bilden, welche starken Substanzverlust ver- 
ursachen. Fiir die Kontrollo des Waschprozesses — ob saure oder alkal. Rk. des 
Wasehwassers — geniigt Phenolphthalein, das nicht gerótet, u. Methylorange, das 
nicht zwiebelrot, sondern gelb werden muB. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 25. 97—99. 
108—11.) G e r n g r o s s .

J. Wetzler, Klebstoffe und Klebeigenschaften. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 25. 
183—85. — C. 1928. I. 462.) B a r z .

Mantle Lamp. Comp. of America, Chicago, Erfinder: W. W. Simonson und 
L. van Deventer, Blair, Bindemitlel. (Schwed. P. 59 713 vom 31/5. 1919, ausg. 20/10.
1925. A. Prior. 1/6. 1918. — C. 1922. IV. 1138.) T h ie l .

XXIV. PłiotograpMe.

Werner Leszynski, Beitrag zur Koagidalionstheorie der Solarisation. Es wird 
zusammenfassend eine Darst. der von SCHEFPERS (C. 1924. I. 1475) u. unabhangig 
davon von A r e n s  (C. 1925. II. 630) aufgestellten Koagulationstheorie zur Deutung 
der Solarisation gegeben. Die Regressionstheorie L u p p o -Cr a m e r s  ist nach Ansicht 
des Vf. nicht aufrecht zu erhalten: Einerseits erscheint die Annahme L u p p o -Cra m ers  

(Das latente Bild, Halle [1911]), daB das inmitten eines AgBr-Krystalls entstehende Ag 
imstande ist, durch den Krystall hindurchzudiffundieren (also nicht durch Adsorptions- 
krafte gebunden wird) schwer zu yerteidigen, andererseits steht die Tatsache, daB 
die Solarisation auch bei Entw. nach dem Fixieren zu erhalten ist, wahrend die Gesamt- 
menge des primar entstehenden Ag im Gebiet der Solarisation zunimmt, in direktem 
Widerspruch zur Regressionstheorie. Zugegeben werden muB, daB die Wrkg. von 
Bromacceptoren durch die Koagulationstheorie noch nicht erklart werden kann. (Photo- 
gr. Industrie 26. 425—27.) L e s z y n s k i .

Llippo-Cramer, Neue Untersuchungen iiber den Herschel-Effekt. Vf. berichtet 
iiber die Ausbleichung des latenten Bildes photograph. Papiere durch Rot- u. Gelb- 
belichtung. Die Ausbleichung war auch an reinen AgCl-Papieren zu erhalten. Vf. 
beobachtet eine Steigerung der Empfindlichkeit durch den Herscheleffekt an aus- 
gebleichten vorbelichteten Emulsionen. Aueh ari Papieren stellt Vf. fest, daB der Aus- 
bleieheffekt bei Yerwendung schwacher Intensitaten des aufhellenden Lichts intensiver 
ist ais bei Yerwendung starkerer Intensitaten. (Photogr. Korrespondenz 64. 108—11. 
Schweinfurt.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Ober den Herschel-Effekt und verwandte Erscheinungen. Vf. zeigt, 
daB bei Unterss. der photochem. Ausbildung des latenten Bildes in Ggw. desensibilisierender
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Farbstoffe — ebenso wie beim Herscheleffekt —, wenn unter Bedingungen gearbeitet 
wird, bei denen auBer dem aufhellenden Licht aueh kurzwelligeres, schwarzendes Licht 
auf die Platte gelangt, die Wrkg. dieses schwarzenden Lichtes durch i?r-Ionen auf- 
gchoben werden kann, so daB der reine Aufhebungseffekt zu beobachten ist. Beim 
Herscheleffekt wirken CMonen in demselben Sinne, aber schwiicher ais Br-Ionen. In 
Beziehung hierzu setzt Vf. die Wrkg. der Cl-Ionen bei der PoiTEViNschen Photo- 
chromie. (Photogr. Industrie 26. 476—77.) LESZYNSKI.

Liippo-Cramer, Zur Bildzerstorung durch Desensibilisatoren. (Vgl. yorst. Ref.) 
Um die nahe Verwandtschaft zwischen dem Herscheleffekt u. der Bildzerstorung durch 
rotes Licht in Ggw. von desensibilisierenden Farbstoffen darzutun, werden Denso- 
gramme gegeben, die die Wrkg. der Belichtung hinter verschiedenen Rotfiltern auf mit 
Desensibilisatoren impragnierte, vorbelichtete Platten zeigen. Hinter einfachen Rot
filtern wird neben der aufhellenden Wrkg. an starker vorbelichteten Stellen der Platten 
eine schwarzende Wrkg. an nicht oder schwach yorbelichteten Stellen beobachtet; 
hinter dunkelroten Filtern wird nur die Aufhellung beobaehtet, ebenso hinter den ein
fachen Rotfiltern nach Behandlung mit KBr. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik
u. Photocliem. 25. 282—87.) L e s z y n s k i .

S. E. Sheppard und H. Crouch, Die optische Sensibilisierung von Silberhaloid- 
emulsionen. 1. Mitt. Die Adsorption von Orthochrom T an Silberbromid. Vff. bestimmen 
die Adsorptionsisothermen des Orthochrom T an das AgBr von Gelatineemulsionen. 
Die aus der Farbstofflsg. verschwundene, sowie die an das AgBr gebundene Farbstoff- 
mengo wird spektroskop, in Ghlf. bestimmt. Hierzu wird die Verteilung des Ortho
chrom T zwischen Chlf. u. wss. Phthalatpufferlsgg. bestimmt, sowie der EinfluB von 
Halogenionen auf diese Verteilung. Die Isocyanide werden durch Sauren in eine farb- 
lose Form umgewandelt. Diese Umwandlung laBt sich spektroskop, yerfolgen. Die 
Ultraviolettabsorption jn wss. Lsg. nimmt mit der Anreicherung der farblosen Form 
zu. Dio Loslichkeit in W. nimmt mit wachsendem pn ab, da die farblose Form 11. ist, 
die gefarbte Form dagegen wl., aber leicht kolloid dispergierbar. In saurer Lsg. wandert 
der Farbstoff zur Kathode, in alkal. Lsg. (pn =  13) ist keine Wanderung beobachtet 
worden. In organ. Losungsmm. ist die Loslichkeit der gefarbten Form gróBer. Aus 
den Verteilungsmessungen wird gesehlossen, dafl die in W. wl. gefarbte Form weniger 
polar ist ais die farblose Form. Die Adsorptionskuryen zeigen ein Ansteigen bis zu 
einem ,,Sattigungswert“, dem dann ein weiterer steiler Anstieg folgt. Die Adsorptions- 
dichte nimmt mit steigendem pn zu. Aus dem „Sattigungswert" ergibt sich nach 
LANGMUIRs Theorie der monomolekularen Schichten eine Adsorptionsdichte von einem 
Farbstoffmolekul pro 2,3 Oberflachenbromionen. Vff. glauben, die Ergebnisse durch 
die Annahme deuten zu konnen, daB die Adsorption infolge der elektrostat. Anziehung 
zwischen den Farbstoffkationen u. den Bromionen zustande kommt. Der Anstieg 
mit der pn ware dann durch Zunahme der gefarbten Form ais Kation zu deuten. 
Schwiorigkeiten entstehen fiir diese Annahme aus den Verteilungsmessungen, nach 
denen die gefarbte Form sehr schwer, wenn iiberhaupt, 1. in W. ist, also nur sehr schwach 
ionisiert sein kann. Die Diffusionsgeschwindigkeit des Orthochroms nimmt mit 
wachsendem ph ab. Eine gleichmaBige Sensibilisation laBt sich durch Baden in sauren 
Lsgg. u. darauffolgende pn-Steigerung erzielen. Die im ,,Sattigungszustand“ adsor- 
bierte Farbstoffmenge scheint wesentlich hoher ais die fiir optimale Sensibilisierung 
notwendige Menge zu sein. Vff. nehmen an, daB das Farbstoffkation zunachst elektro
stat. durch das Br-Ion gebunden ist, daB diese elektrostat. Bindung aber in eine 
homoopolare Bindung iibergeht. Zur Deutung der von L e s z y n s k i  (C. 1927 . I. 678) 
gefundenen hohen Ausbeuten (20 Ag-Atome auf ein Farbstoffmolekul) kann angenommen 
werden, daB der Farbstoff bei der photochem. Zers. mehrere freie Elektronen u. auch 
freie Radikale liefert. DaB der Farbstoff bei dem SensibilisierungsprozeB zers. wird, 
kann durch Verss. wahrscheinlich gemacht werden, nach denen die Ausbleichung des 
Farbstoffs in wss. Lsgg. durch Ag-Ionen (von einem bestimmten Schwellenwert der 
Konz. an) beschleunigt wird. (Journ. physical Chem. 32. 751—62. Kodak Res. Lab., 
Rochester, 3ST. Y.) L e s z y n s k i .

S. E. Sheppard, Das Verhalten der Gelatine bei der Behandlung von Kinofilmen. 
Vf. bespricht die Quellung u. Sclirumpfung der Gelatine Unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Yerhaltnisse beim Entwickeln, Fixieren etc. von Kinofilmen u. weist 
auf die Notwendigkeit hin, zu starkę (Juellung durch passende Zus. des Entwicklers, 
durch Yermeidung zu hoher Aciditat oder Alkalitat der Bader u. iibermaBigen Waschens
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u. durch gleichfórmige, nicht zu hohe Tcmpp. der Bader u. Wasehwasser zu yerhindern.
(Journ. Franklin Inst. 205. 571—72. Kodak Res.-Labb.) K r u g e r .

Schulze, Entwickler mit Ausgleichseigenschaften. Es werden die Verwirklichungs- 
moglichkeiten eines Entwićklers mit Ausgleiehseigg., sowie die Frage naeh den Grenzen 
seiner Leistungsfahigkeit diskutiert. Zum Ausgleich von tjberbeiiohtungen sind Zeit- 
entwickler oder im selben Mafie Rapidentwiekler mit nachfolgender Absehwiioliung

C. B. Neblette, Entwicklung bei hóhen Temperaturen. Eine systemat. Unters. 
der Entwicklungsmćjglichkeiten in trop. Klima ergibt ais beste Methode die Yerwendung 
yon Na2SOt in den Entwicklerlsgg. u. die nachfolgendc Hartung entweder mit Formalin

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Die Farbę der bei der Entwicklung 
erhaltenen Silberbilder. Vff. gelien kurz auf die Beziehungen zwischeń der Korngrófie
u. der Farbę entwiekelter Bilder ein u. untersuchen dann die Farbungen, die bei Ent- 
wiekiem, die die Gelatine unlóslich machen, durch Sekundarbilder, die nicht aus Silber 
bestehen, auftreten. Dicse Sekundarbilder bestehen wahrscheinlich aus ehinonartigen 

’ Oxydationsprodd. des Entwicklers. Die Farbę dieser Bilder hangt von der Art des Ent- 
wicklers u. des yerwandten Alkalis ab. Die Intensitat des Sekundarbildes ist insbesondere 
vom Na2S03-Gch. abhangig. Der einzige untersuchte Entwickler, bei dcm unter 
keinerlei Bsdingungen ein Sekundarbild auftritt, ist Glycin. Das Sekundarbild wirkt 
ais Beizmittel fiir bas. Farbstoffe u. kann durch dicse yerstarkt werden. (Rev. Frnnęaiso 
Photographie 9. 75— 78.) L e s z y n s k i .

C. de Santeul, Bromdl- Ubertragung auf lith-ographischen Stein und auf Zink. 
(Rev. Franęaise Photographie 9. 91— 93.) L e s z y n s k i .

F. J. Tritton, Dreifarben-Carbro. Es wird iiber eine systemat. Unters. iiber die 
Herst. von Drcifarbcnbildern naeh dem Carbroprozefi berichtet. (Photographie Journ. 
68 . 159— 01.) L e s z y n s k i .

A. H. Meursing und E. J. Gratama, Amsterdam, Herstellung eines lichtempfind- 
lichen Papiers. (D. R. P. 458076 K I. 57b vom 8/7. 1926, ausg. 29/3. 1928. — C. 1927-
I I .  2376.) K u h l i n g .

E. Taeschner, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Berlin, ubert. von: Paul 
Plagwitz, Berlin-Steglitz, Abschwachen von Silberbildern. (A. P. 1656 235 vom 6/5.

1926, ausg. 17/1. 1928. —  C. 1927.1. 1111 [E. P . 260 892].) K u h l i n g .  .

Mario Michels, Basel, Herstellung einer Farbę zum Einfurben photographisclier
Papierbilder, dad. gek., dafi man eine miY bas. Farbstoffen locker gefarbte, fein zerteilte 
M., z. B. Starkę, naeh Anteigen mit tinem Verdickungsmittel in W. mit HC1, Salzsaure- 
bildnern oder HC1 bildenden Gemisehen ansauert. — Dic Erzeugnisse dienen yorzugs- 
weise zum Einfarben kupfergetonter Papierbilder. (D. R. P. 458 989 K I. 57 b vom 
7/8. 1926, ausg. 23/4. 1928.) K u h l i n g .

Heinrich Spoerl, Dusseldorf, Photographisches Leuchlstreichholz unter Verwendung 
von Al odor Mg, dad. gek., daB Mg oder Al ais Band oder Folio an oder in der Brenn- 
masse des Streichholzes angeordnet ist. (D. R. P. 455 989 K I. 78 d vom 24/2. 1927, 

ausg. 13/2. 1928.) T h ie l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anbringen von Inschriften auf 
pholographisclien Filmen. Rohes Filmmaterial wird an der Riickseite in regclmafiigen 
Abstanden aufierhalb der Bildriiume mit sichtbaren, reproduziblen Inschriften durch 
eine Lsg. eines Farbstoffs in einem langsam vcrdampfepden Losungsm. (Glykolacetate) 
bedruckt. (E. P. 287124 vom 24/8. 1927, Auszug yeroff. 9/5. 1928. Prior. 16/3.

1927.) " K a u s c h .

rrinted iu OBrmany SeblaB der Redaktion: den 4. Juni 1928.

(z. B. mit .KBr) geeignet. (Photogr. Industrie 26. 452—53.) L e s z y n s k i .

oder mit Chromalaun. (Brit. Journ. Photography 75. 231— 32.) LESZYNSKI.


