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A. Allgemeine und physikalische Clieinie.
Ernst Weitz und Hellmuth Stamm, Ober einbasische, mehrbasiscJte und mehrfach- 

eiribasisclie Sauren und ihre Unterscheidung. Die einbas. Sauren unterscheiden sich 
von den mehrbas. dadurch, daB ihre Alkali- u. Ammoniumsalze imstando sind, sich 
beł Ggw. oder Abwesenheit von W. mit NH3 zu verbindon. Vff. stellen dieso Regel- 
maBigkeit fest auf Grund von Unterss. iiber die Losliclikeit von Ammoniumsalzen u. 
Ałkalisalzen in wss. Ammoniak (vgl. C. 1926. I. 5G9). Die Alkali- u. NI14-Salze der 
einbas. Sauren erfahren namlich dureh Einleiten von ŃH 3 in ihre wss. Lsgg. Erliohung 
der Losliclikeit, wobei gleiehzeitig die Losliclikeit von NH , in W. steigt, wahrend im 
Fallo mehrbas. Anionen Salz u. NH 3 sich gegenseitig aussalzen. Beide Wrkgg. kónnen 
sich auch iiberlagern. Den mehrbas. Sauren schlieBen sich an Fluorwasserstoffsdure u. 
Jodsiiure, die zwar formal einbas. sind, aber bekanntlich dureh Polymerie mehrbas. 
werden kónnen, ferner die Perjodsaure (H3J 0 5, nieht H J 0 4). Dagegen verhalten sich 
Perschicefelsaure u. Dithionsaure, obwohl sie dem Mol.-Gew. nach unbedingt zweibas. 
sind, hier wio einbas. Sauren. Vff. sehen die Ursache dafiir in dem Umstande, daB das 
Mol. dieser Sauren aus zwei Teilen bestoht, von denen jedes fiir sich eine einbas. sauro 
Gruppe bildet, u. nennen Sauren dieser Art mehrfach einbas. Die untersuchten Alkali- 
u. NH,-Salze anorgan. Sauren ordnen sich naeh dem starker werdenden Hervortreten 
der Ammoniakatbldg. uber die Aussalzung m it geringfugigen Abweichungen bei den 
Yerschiedcnen ICationen in die gleiehe Reihe: Phosphat, Perjodat, Sulfat, Fluorid . . . 
Dithionat, Chlorid, N itrat; Bromid, Chlorat; Persulfat, Jodid, Rhodanid, Perehlorat. 
TJnter den organ. Sauren, dereń Verhaltcn im Vergleich zu den anorgan. bis jetzt wenig 
iibersichtlich ist, erwiesen sich ais mehrfach einbas.: Isophlhalsciure (im Gegensatz zur
o- u. p-Saure), Trimesinsaure u. Benzol-m-disulfosaure. Beim Vergleich der oben an- 
gegebenen Reihe der Salze m it der sog. HOFM EISTERschen oder lyotropen Reihe: 
E ', SO./', Cl', Br', CNS', J ',  in der, wie man annimmt, die Hydratationsenergie von 
SOj" zu J '  fallt, zeigt sieh, daB die Tendenz der Anionen zur Bindung von jSTH3 ihrer 
Tendenz zur Bindung von H 20  gerade entgegengesetzt lauft.

Der Einteilung der Anionen auf Grund der NH3-Loslichkeit ihrer Alkali- u. NH4- 
Salze entspricht auch folgende RegelmaBigkeit: die Ba-Salze von einbas. u. mehrfach 
einbas. Sauren sind 1. in W., die von mehrbas. hingegen sind wl. oder unl.; zu den 
letzteren ordnen sieh auch hier Perjodsaure, Jodsaure u. EluBsaure. Ais mehrfach 
einbas. sind auf Grund dieser zweiten Regel aueh siimtliche Pólythionsauren anzusehen, 
die nach der NH3-Methode wegen ihrer Zers. dureh NH3 nicht untersucht werden 
kónnen. — Auch nach der Losliclikeit der Alkali- u. NH,-Salze in wss. oder wasser- 
freiem A. bzw. Methanol scheinen sich die Anionen analog zu ordnen.

Die von den Vff. angegebene Einteilung der Anionen wird weiter gestiitzt dureh 
Unterss. iiber die Ausflockung von Eisenozydsolen dureh Alkali- u. NH,-Salze. Die 
Elockungswerte von Jodat u. Fluorid liegen ganz auBerhalb des Gebiets der gewohn- 
lichen einbas. anorgan. Anionen in dem Mittelgebiet zwischen den ein- u. den mehr- 
wertigen Ionen. (Zum Flockungswert des Eluorids vgl. F e e u n d l i c h  u .  A s c h e n - 
BREKNER, C. 1927. I . 1557, s o w o  G h o s h  u .  D h a r , C. 1928. I .  1630.) Perjodat ergibt 
etwa die gleichen Werte wie Phosphat. Die Fiillungskonzz. von Persulfat, Di-, Tri-, 
Tetra-, Penta- u. Hexathionat liegen erheblieh lidher ais die Werte der gewohnlichen 
zweiwertigen Anionen; die Sonderstellung der mehrfach einbas. Sauren zeigt sich also 
auch hier.

Der Charakter der Dithionsaure ais einer mehrfach einbas. Saure erklart den 
scheinbaren Widerspruch, daB diese Saure, wie man weiB, chem. sich in yieler Be- 
ziehung wie oine einbas. Saure yerhalt (vgl. K o l b e , Journ. prakt. Chem. [2] 19 [1879]. 
486 u. T r e y , Journ. prakt. Chem. [2] 31 [1885]. 223), physikal. dagegen wie eino
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zweibas. Saure (vgl. Os t w a l d , Journ. prakt. Chem. [2] 23. 209). (Ber. Dtsch. chern. 
Ges. 61. 1144—55. Halle, Univ.) S t a m m .

Louis Stevenson Kassel, Da-S Exislenzgebiet m ononwlekularer Iteakiionen.  (Vgl. 
C. 1928. I. 1609.) Nach der Theorie des Vfs. durchlauft eine typ. homogene Gasrk.
3 Stufcn: bei hohen Drucken ist die Rk. von 2. Ordnung, denn bei hohen Drucken, 
wo die mittlere freie Weglange kurz ist, reicht die Zeit zwischen einem aktivierenden 
StoB u. einem entaktm erenden StoB selten zur Zers. des aktivierten Mol. aus, die Rk. 
wird also durch die bimol. StoBrk. beherrscht. Bei niedrigeren Drucken wird die Rk. 
von erstcr Ordnung, denn die Gesehwindigkeit der Bldg. aktivierter Moll. nimm t ab, 
aber dić mittlere Lebensdauer des ak tm erten  Mol. nimmt im selben Verhaltnis zu, 
weil die freie Weglange gróBer geworden ist, hier herrseht also die spontane Zers. des 
ak tm erten  Mol. vor, die durch rasche StóBe erzeugt wird. Bei sehr niedrigcn Drucken 
wird die Rk. wieder von 2. Ordnung, hier wird die mittlere freie Weglange sehr lang, 
u. die meisten der aktm erten  Moll. zers. sieli, beyor sie einen StoB erleiden, die Ge- 
schwindigkeitskonstante ist in diesem Falle grófier ais fur die Rk. 2. Ordnung bei 
hohen Drucken. Diese Druckgebiete liegen fiir die verschiedenen liomogenen Gasrkk. 
ganz Tcrschieden u. brauchen nicht immer experimentell verifizierbar zu sein. Dieso 
3 Meehanismen finden stets nebeneinander statt, die genannten Bedingungen geben 
nur an, welcher vorherrschend u. geschwindigkcitsbestimmend ist. Ein Beispiel fiir 
den tjbergang der bimol. Rk. bei hohen Drucken in eine monomol. Rk. bei niederen 
Drucken ist die Zers. von Acetaldehyd (vgl. H i n s h e l w o o d  u . H u t c h is o n , C. 1926.
I I , 1113), fiir den tjbergang der monomol. Rk. zur bimol. Rk. bei Erniedrigung des- 
Druekes die Zers. von Azomethan (vgl. R a m s p e r g e r , C. 1927. II . 205. 1114). — Die 
von DuSHM AN gegebene Formel fur die Gesehwindigkeit monomol. Rkk. stimmt m it 
den experimentellen Daten nicht liberein. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 1344—52. 
Pasadena [Cal.], Inst. of Technology.) E. J o s e p h y .

Louis S. Kassel, Der Geschmndigkeiiskoeffizienł fiir bimolekulare Reaktionen in  
Lósungen. Zu der Arbeit von NORRISH u. SMITH (C. 1928. I. 2040) bemerkt Vf., 
daB die kleinen Werte fiir den Wahrscheinlichkeitsfaktor P  durch 2 Faktoren erklart 
werden kdnnen, die von NORRISH u. S m it h  nicht in Betracht gezogen worden sind. 
1. Die Solvatation der reagierenden Moll., welche die Moll. voneinander trennt u. 
dam it die Rk. durch StoB auf ein nicht vorauszusagendes BlaB herabsetzt. 2. Die 
Komplizierthcit der reagierenden Moll. Bei den von ŃORRISH u. SMITH untersuchten 
Rkk. ist eine besonderc Orientierung der Moll. beim StoB nótig, dam it die Rk. eintritt. 
Bei bimol. Gasrkk. einfacli gebauter Moll. spielt die Orientierung keine wesentliche 
Rolle. (Naturo 121. 746—47. Califomia Inst. of Teehnol.) E. JOSEPHY.

R. N. J. Saal, Die Gesehwindigkeit von Ionenreaktionen. I I I . (II. vgl. C. 1928- 
I. 3026.) Die R k.-K onstante der bimolekularen Rk. (I) zwischen Fe" u. 8*0$' 
wird in Ggw. von 0,1- bzw. 1 -mol. KC1 +  0,02-n. H 2S04 u. von 0,5-mol. MgS04 bzw. 
MgCi, +  0,02-n. HąSO.,, die Konstantę der bimolekularen Rk. (II) zwischen J„ u. 
Fe(GN)r'" ' in Ggw. von 0,1- bzw. 1-n. KOI +  0,02-n. 11,80., gemessen. Bei (I) hat das 
Yerhaltnis der Konstanten in 0,1- u. 1-n. KCl-Lsgg. die zu erwartende GroBe;dieKon- 
stanten in 1 -n. KOI, 0,5-mol. MgCl2 u. 0,5-mol. MgSO., nehmen jedoch nicht in  der zu 
erwartenden Reihenfolge ab. Bei (II) hat KC1 einen stark verzógernden EinfluB. Die 
katalyt. Wrkg. von Fe-Salzen auf die Rk. zwischen J '  u. S20 8" kann nicht yollstandig 
durch die R kk .: 2 Fe" +  S2Os" — ->- 2 F e "  +  2 S O / '; 2Fe"‘ +  2 J '  — >- 2F e"-f J 2 
erklart werden, die aus den Konstanten dieser Rkk. berechnete Menge von katalyt. 
gebildetem J  ist viel kleiner ais die tatsiichlich gefundene. B e i den Rkk. I u. II seheint 
die BRONSTEDsche Theorie iiber den EinfluB der Ioncnaktivitat auf die Rk.- 
Geschwindigkeit bei hohen Neutralsalzkonzz. zu \-ersagen. Spezif. Wrkgg. der Ionen 
miissen in Betracht gezogen werden. (Ree. Trav. ehim. Pays-Bas 47. 385—96. Amster
dam, Univ.) K r u g e r .

A. V. Kiss, Uber die Neulralsalzwirkung bei den Ionenreaklimien. I I . Uber die 
Neutralsalzwirkung in  konzenlrierien Salzlosungen. Nach Unterss. von Irene Bossanyi. 
(I. vgl. C. 1927. II. 1782.) Die Neutralsalzwrkg. der Rk. zwischen Persulfat- u. Jod- 
ionen wurde in konz. Salzlsgg. [MgS04, Na2S04, Mg(N03)2, IvN03, NHjNO^, N aN 03, 
KC1, NaCl u. LiCl] untersucht. Wie Verss. m it MgSÓ4-Lsgg. zeigen, nimmt der 
Q,uotient kcljk c2 der Geschwindigkeitskonstanten m it wachsender Salzkonz. ab. 
Die Konzentrationswrkg. der Rk.-Teilnehmer verschwindet erst in viel konzentrier- 
teren Lsgg. ais bei der von H o IX  U TA u. MARTINI (C. 1925. I. 458) untersuchten Rk. 
zwischen Ferri- u. Thiosulfationen. Die Neutralsalzwrkg. folgt in sclir konz. Salz-
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lsgg. dem Gesetz von G r u b e  u . S c h m id  (C. 1926. I I . 2656), d. h. der W ert der Ge- 
schwindigkeitskonstante andert sieli linear mit der Salzkonz. Die Beschleunigung 
der Rk. dureh die verschiedenen Salze ist sehr versehieden, in gleichkonz. Lsgg. kommen 
Unterschiede von beinahe 100% vor. (Ztsehr. physikal. Chem. 134. 26—32. Szeged 
[Ungarn], Univ.) E. JoSE PH Y .

W. P. Jorissen und G. M. A. Kayser, Iieaktionsbereiclie XVII. Reaklions- 
iereiche, bei denen ein Bichromat die Sauersloff liefenide Subslanz ist. (XVI. vgl. C. 1928. 
I. 145.) Es werden in einem Porzellan- oder Glassohiffchen die foin gepulverten Sub- 
stanzen mit Hilfe eines S-Ee-Gemisches u. eines Mg-Bandes in Brand gesteekt u. die 
Misehungsverhaltnisse untersucht, bei denen die Entziindung gelingt. Untersueht 
wurden die binaren Gemisclie K 2Cr20 7 u. S, Ee u. S, (K2Cr20 7 u. Ee gab negative Resul- 
tate), Al u. S, K„Gr„0, u. Al, ferner dio tem aren Gemisohe K 2Cr20 7-S-Ee, K 2Cr20 7-S-Al, 
(NH.1)2Cr20 7-KCl"-K2S0.„ (NH).,Cr20 7-S-Ee u. das Gemiseh (N H J2Cr20 7-S-Fe-Si02 m it 
durchwegs 12% vom letztgenannten. Tabellen u. Sehaubilder geben dio Ergebnisse 
wieder. (Ree. Trav. cliim. Pays-Bas 46. [1927] 885—90.) B e r l i t z e r .

G. Sachs, Die Herslellung einzelner Kryslalle von Metałlen. Es werden behandelt: 
Herst. von cinzclnen Krystallen aus dem SchmelzfluB, dureh Erhitzen im festen Zu- 
stande u. dureh sonstige Krystallisationsvorgange. (Metall-Wirtschaft 7. 605—07. 
Kaiser Wilhelm-Inst. fur Metallforsehung, Berlin-Dahlem.) W i l k e .

Keiji Yamaguchi, Deformation eines Kupfereinkrystalłs unler der Spannungsprobe. 
Bei der Spannungsprobe m it einem Cu-Einkrystall wird Seherspannung in Riehtung 
einer 110-Aehse auf eine Octaederflache beobaehtet. Die Deformation ist der eines 
Al-Krystalls, der gleiche Struktur hat, iihnlich. (Buli. Inst. physieal chem. Res. 
[Abstraets], Tokyo 1. 29—30.) R. K. M u e l e r .

Sadao Iki, Darstćllung eines Katalysalors dureh elektrolytische Korrosion von Nickel 
Zu dem kurzeń Referat nach Journ. Soc. chem. Ind. (C. 1928. I. 1743) ware noch naeh- 
zutragen: Der wohlfeile Katalysator eignet sich besonders fur die Hydrierung von Olen 
u. Naphthalin. Das Anoden-Ni bestand aus 99% Ni nebst geringen Mengen von Ee, 
Al, Si u. Cu (App. im Original). Das AusmaB der Korrosion ergab sich aus der Abnahme 
des Gew. der Anodę nach der Elektrolyse. Die optimale Spannung war 4—7 V. bei 
einer Stromdichte von 0,01 Amp. pro qcm. Bei Verwendung von Weehselstrom u. einer 
Kombination von Gleieh- u. Weehselstrom (Abb. im Original) war das AusmaB der 
Korrosion nur gering. Dio Oxydation des vorerst gebildeten Ni(OII), an der Anodę 
zu Ni(OH),, das infolge Bedeckung der Anodę die Gesehwindigkeit der Korrosion ver- 
mindert, veranlaCte den Zusatz reduzierender Agentien, wie A. (5— 10 ccm pro 1) oder 
Aldehyd, welcho nur die Bldg. des sich selbst -ablósenden Ni(OH)2 (besonders bei 
Riihrung) zuliefien. Die Hydrosyde wirkten bei Weglassung des A. etwas giinstiger 
ais die Carbonate. Die Trennung des Nd. von Ni(OH)2 gelingt m it iast theoret. Strom- 
effekt dureh Anbringung eines Diaphragmas zivischen den Elektroden. Im  Anodenraum 
findet sich dann eine wss. Aufschlammung von Ni(OH)2, wahrend sich im Kathodenraum 
das regenerierte Alkali anhauft (Tabellen). (Ind. engin. Chem. 20. 472—73. Tobata, 
Fukuokaken [Japan].) H e r z o g .

Hantlbuch der Physik. Hrsg. von Hans Geiger u . Karl Schcel. Bd. 3. Berlin: J . Springer 
1928. 4°.

3. M athem at. H ilfsm ittel in  d . P hysik . R ed. von  Hans Thirring. (X IV , 647 S.) 
M. 57.— ; Lw. M. 59.50.

[russ.] J. Przeborowski, E infiihrung in  die physikalisehe u. K olloidchem ie fur M ediziner und 
B iologen. M oskau und Leningrad: Staatsverlag 1928. (467 S.) R b l. 5.— .

A j. A t o m s tr u k t u r .  R a d io c h e m ie .  P h o t o c h e m ie .
Hans Pettersson, Der Heliumkern ais Baustein anderer Atomkerne. Die neuen 

Atom-Gew.-Bestst. A s t o n s  (C. 1928. I. 1255) sprechen gegen einen weitgehenden 
Aufbau der Materie aus //e-Kcrnen. Piir eine kiinftige Energetik der Alomzertrummerung 
miissen in erster Linie die Differenzen zwisehen den Massen der Atomo von benach- 
barten Elementen von Bedeutung sein, nicht aber die Absolutwerte des Packungs- 
effekts selbst oder die „packing fractions“ (der mittlere Packungseffekt [pro Proton 
berechnet] bei Sauerstoff vermindert um den fiir das betreffende Element geltenden 
Betrag). Das hiiufige Vork. der Multiplen von 4 unter den At.-Geww. wie unter dereń 
Differenzen bleibt allerdings noch unerklart. (Ztsehr. Physik 48. 799—804. Góteborgs 
Hogskola.) L e s z y n s k i .

9 ’
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Linus Pauling, Die chemische Bindung mit gemeinsamen Elektronen. Im  AnsehluB 
an L o n d o n  (C. 1928. I. 1741), mit dcssen Theorie die Ansehauungen v o n  L e w i s  sich 
vereinbaren lassen, wird gezeigt, daB die Polaritiit eines Mol. sich daraus bestimmen 
laBt, daB der fiir eine polare S truktur berechnete Kerngleichgewiehtsabstand m it dem 
esperimentell gefundenen iibereinstimmt, so ist z. B. H F polar, HC1, HBr, H J  wahr- 
scheinlich nicht. Nur Atome mit hoher Elektronenaffinitat konnen solche Bindungen 
(wozu Ggw. eines Protons erforderlieh ist) eingehen. Die Nichtexistenz hoherer Yalenzen 
bei F  muB aut Grund von energet. Uberlegungen erklart werden u. ist m it seinen sehr 
hohen Ionisationsspannungen verkniipft. Bei einigen Elementcn der ersten Reihe ist 
die Austauschenergie bei der Bldg. von Bindungen mit gemeinsamen Elektronen groB 
genug, um, unter Zerstórung der Unterschalen l =  0 u. I =  1 der L-Schale, eine Anderung 
der Quantelung zu bewirken; es hangt dies Ton dem Abstand des s- u. des p-Niveaus 
ab. Ans einer solchen Quantelungsa,nderung erklart Vf. die Stabilitat der C-Doppel- 
bindungen, sowie der C03-, N 0 3- u. B 0 3-Ionen, der Carboxylgruppe usw. Die Quanten- 
meehanik vermag auch noch weitergehende Aufsehlusse bzgl. der bisher ais anormal 
angesehenen Molekularstrukturen zu geben. (Proeeed. National Acad. Sciences, 
Washington 14. 359—62. Calif. Inst. of Technol.) R. K. M u l l e r .

Gulbrand Lunde, H, G. Grimms Arbeiłen uber die Atomchemie. (Tidskr. Kemi 
Bergvaesen 8 . 27—30. 4G—48. 59—62.) W . W o l f f .

Carl Eckart, Die korres-pondenzmafiige Beziehung zwischen den Natrizen und den 
Fourierkoeffizienten des Wasserstoffproblems. (Ztsekr. Physik 48. 295—301. Munchen.)LE.

A. Sommerfeld, Zur Elektroneniheońe der Metalle. (Vgl. C. 1928. I. 294.) Bericht 
iiber den gegenwartigen Stand der Frage nach der metali. Leitfahigkeit (vgl. C. 1928.
I. 1834). (Naturwiss. 16. 374—81. Miinehen.) E. J o s e p h y .

A. Sommerfeld, Zur Eleklronentheorie der Metalle nach der u-ellenmechanischen 
Siatistik, insbesondere zur Frage des Voltaeffekles. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1171—80.
— C. 1928. I. 294.) B o t t g e r .

Sterling B. Hendricks, Die Krystallstruktur non Lithiumjodid-trihydrat. L iJ-  3HsO 
wurde dargestellt durch Einw. von H J  auf Li2C03 u. Umkrystallisieren aus W. Die 
Krystalle waren hauptsachlich von nach der c-Achse gestreckten Prismen begrenzt u. 
erwiesen sich u. Mk. ais opt. einachsig. Ferner sind die Krystalle sehr piast. u. lassen 
sich bis zu 270° biegen, ohne zu brechen. Eine LATJE-Aufnahme m it dem einfallenden 
Strahl senkrecht zu einer Prismenflache lieferte ein Diagramm m it einer zweizahligen 
Drehachse u. zwei Symmetrieebenen, Symmetrieklassen demnach C6, Gev, De oder Deh. 
Durch die LAUE-Aufnahmen, sowie durch Spektralaufnahmen wurden die Elementar- 
korperdimensionen festgelegt zu a =  7,45 A u. c =  5,45 A. Bei einer D. von 2,375 
sind 2 Moll. in der Basis enthalten. "Diskussion der Lokalisierungsmóglichkeiten der 
Atome in den einzełnen Raumgruppen fuhrt auf die Raumgruppen Ą 6 oder DtJ*, 
die aber wiederum Spezialfalle der allgemeineren Anordnung der Raumgruppe C6l>4 

sind. Punktlagen sind: J  (V3 2/3 u) (2/3 1/3 u  +  Va) m it u  =  0; Li (V2 2/s “ ) (2/a Vs « +  
1/2) ; O (u m v) (2 u  ii » )(ti2  u v) \ u u v  -{- 1/«) (2 u u v - \ -  1f2) (w 2 u v -f- 1/2). Infolge der 
schwachen Streuwrkg. der Li- u. O-Atome im Verhaltnis zu der der J-Atome konnten 
die weiteren Parameter nicht bestimmt werden. — Die Raumgruppe u. die Punkt- 
lagenanordnung sind dieselbe wie die der Triathylammoniumhalogenide; das Li-Atom 
kann ais aquivalent aufgefaBt werden m it der (NH)-Gruppe, wahrend das H 20-Molekul 
der C2H 5-Gruppe gleichwertig zu setzen ware. Diese strukturelle Gleichartigkeit zeigt 
sich auch beim Vergleich der Spektralaufnahmen von L iJ • 3 H 20  u. J[NH(C2H 5)3]; 
man kann das L iJ -3 ILO demnach auch schreiben J[L i(H 20 )3)]. — Unter Annahme 
eines Parameters «Li =  Va betragt der Abstand L i-J — 2,72 A. (A m er. Journ. Science 
[ S i l l i m a n ]  [5] 15. 403-^09.) G o t t f r i e d .

O. L. Sponsler, Irrliimliche Bestimmung des Cdluloseraiongitters. Das von 
P o l a n y i  nach Aufnahmen von R. O. H e r z o g  u. W. J a n c k e  gefundene Cellulose- 
gitter (ygl. C. 1926. II. 387) stimmt mit dem des Vf. nicht uberein. Dies erklart sich 
daraus, daB einige von P o l a n y i  einbezogene Intcrferenzfleeken /J-Punkte sind, dereń 
einen er fiir die a-Achse u. den entsprechenden K^-W ert fur die 6 -Achse der Elementar- 
zelle benutzt. Daraus folgt, daB das Achsenverhaltnis geandert werden muB, u. daB 
die Begriindung fiir das Vorhandensein von 4 Destroseresten in der Zelle fehlt. Ver- 
schiedene Annahmen, daB das Beugungsgitter auf Beimengungen schlieBen laBt, 
daB 2 Polysaceharide in  der Faser enthalten sind u. der Vergleich zwischen den Inter- 
ferenzen der mercerisierten u. nichtmercerisierten Faser werden dadureh liinfiillig. 
(Naturwiss. 16. 263. Los Angeles, Kalifornien, Univ.) MlCHEEL.
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M. Polanyi, Irrlumliche Bestimmung des Celluloseraumgitters. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vf. bespricht die von SrONSLER gemachten Einwendungen gegen seine Deutung 
des Cellulosegitters u. bemerkt, daB die Deutung von SPONŚLER (vgl. C. 1926. II. 
699) unmóglick ist, weil sio der geometr. Strukturtheorie widerspricht. (Naturwiss. 
16. 263—64. Berlin-Dahlem.) MlCHEEL.

A. Hetticli, Noliz iiber die Unter sćheidbarkeit von Iłechls- wid Linksformen mit 
Hilfe von Rontgenstrahlen. Vf. zeigt, daB in der Krystallklasse D3 des Quarzes trotz 
des Satzes vom hinzukommenden Symmetriezentrum eine rćintgenograph. Unter- 
seheidimg von Rechts- u. Linksformen moglich ist, u. gibt eine Methode hierfiir an. 
(Ztsehr. Physik 48. 614—15. Greifswald, Chem. Inst. d. Univ.) S5R EN SE N .

Rafael Grinfeld, Das lonisalionspotenlial des Wa-ssermolehiils. Nach der Elek- 
tronenstoCmethode von L e n a r d  wird die Ionisation des W.-Mol. untersueht u. das 
krit. Potential zu 18,0 V bestimmt. Von den yersehiedenen Ionisationsmóglichkeiten
— namlieh (H20)+ +  e, H 2+ +  0~, H2+ +  O +  e, (HO)+ +  H -, H+ +  O" +  H, 
H+ -f (OH)- , H+ +  II"  +  O, H+ +  (OH) +  e — kann fur dieses Potential nach 
den berechneten Energieanderungen nur die erste, d. h. die Wegnahme eines Elektrons 
aus dem Mol.-Gebaude, in Betraeht kommen. (Contrib. Estudio Cieneiasi fisie, mat., 
La P lata 4. 283—93.) R. K. A Iu lle r .

Walther Muller, Die Rolle des positive?i Ions bei der selbstldtigen Entladung in Luft. 
Um zu entseheiden, ob das in Entladungen bei hóheren Drucken vorkommende positive 
łon  geringer Geschwindigkeit dureh StoBionisation oder durch Elektronenauslosung 
an der Katliode wirksam ist, untersueht der Vf. einerseits die Stromspannungskurven 
unterhalb des Durchbruchpotentials unter versehiedenen Bedingungen, andererseits 
kurzdauernde Entladungen oberhalb desselben. Aus der Unabhangigkeit der Wirksam- 
keit der positiven Ionen von dem Verhaltnis Feldstarke/Druek u. der Abhangigkeit 
von der Starkę des an der Kathode herrsehenden Feldes, sowie der Beschaffenheit der 
Kathode schlieBt der Vf., daB die entscheidende Wrkg. der positiven Teilehen die Elek
tronenauslosung an der Kathode ist. AuBerdem werden einige Nebenerscheinungen 
bei der Verwendung hoher Drucke u. Eeldstarken besclmeben. (Ztsehr. Physik 48. 
624—46. Kiel, Physikal. Inst. d. Univ.) SoRENSEN.

Gerald L. Wendt und J. E. Snyder, Das Oleichgemicht von Stickstoff und IFas.se)-- 
sloff mit Ammoniah in  ćkr Koronaentladung. Das Gleiehgewicht zwischen N H 3 u. N 2 
u. H2 in der 60-Frequenzkoronaentladung zwischen einem Platindraht u. einer ko- 
axialen zyHndr. Glaselektrode wurde von beiden Seiten her eingestellt, indem einmal 
von reinem NH3, das 2. Mai von einem Gemisch von H , u. N 2 (3: 1) ausgegangen wurde. 
Es wird gefunden, daB bei einem Druck von 733jmm Hg bei 28,5° das Gleichgewichts- 
gemisch 4,1% NH3 enthalt. Eine so hohe NH3-Konz. ist bisher fur andere Entladungs- 
formen noch nicht gefunden worden. Sie entspricht einer Temp. von 270°, wenn dieses 
Gleiehgewicht therm. erreicht werden soli, die therm. Bldg. u. Zers. von NH 3 
yerlaufen aber bei dieser Temp. auch in Ggw. von Katalysatoren zu langsam, so daB 
das Gleiehgewicht dabei nicht erreicht wird. Nach M a x t e d  (Journ. chem. Soc., 
London 113 [1918]. 168. 386) nimmt oberhalb von 1000° die NH 3-Konz. wieder m it 
der Temp. zu, auf seiner esperimentellen Temp.-Konz.-Kurve wiirde die Konz. von 
4 ,l°/0 NH3 im Gleiehgewicht m it N 2 u. H 2 einer Temp. von 2500° entsprechen. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 1288—92. Pennsylvania State Coli.) E. J o s e p h y .

Erwin Ott, Die Zersetzung von Kóhlenoxyd in  der von elektrisclien Wechselfeldern 
verursachten Korona. Zu den Veroffentlichungen von L u n t  u. V e  N K A T E S W A R A N 
(C. 1926. I. 584.1927. I I . 375) bemerkt Vf., daB er dieselben Verss. friiher (C. 1 9 2 5 .1. 
2682) sehon beschrieben hat, aber zu anderen Ergebnissen gelangt ist. (Journ. chem. 
Soc., London 1928. 1378. Munster [Westf.], Univ.) OSTERTAG.

St. Maracineanu, U ber bei Metallen auflretende Erscheinungen, die denen radio- 
aktiver Substanzen alirdich sind. Die friiher (vgl. C. 1927. II. 2734. 2735) festgestellte 
Aktivierung des Pb ist weder auf eine radioakt. Emanation der Atmosphare, noch auf 
eine solche radioakt. Luftstaubes zuruckzufuhren. Yon unter freiem Himmel auf- 
gestellten Handelsmetallen, Pb, Cu Zn, Al u. Fe war nur das Pb im Januar-Februar 
schwach akt. geworden. Die im Sommer festgestellte Radioaktiyitat ist nicht ver- 
ganglich, ihr Abfall erfolgt so langsam, daB er nur dem des Poloniums zu vergleichen 
ist. Es ist an eine Riickverwandlung von Pb in Po, vielleicht sogar bis zum RaD zu 
denken. Haufig -wurde — scheinbar ohne Grund — das Auftreten einer ziemlieh be- 
deutenden durchdringenden Strahlung in den Po enthaltenden reinen Lsgg. konstatiert, 
welche am Anfang nur a-Strahlen gegeben hatten. Yielleieht liegt. hier eine der Ur-
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sachcn fur die Anderung der Konstantę des Po vor. (Compt. rend. Aead. Sciences 186. 
746— 48.) B l o c h .

Friedrich Vierheller, Uber die Energiemessung der Rontgenstrahlen. Die deutsche 
u. die franzos. R-Einheit werden miteinander verglichen. Physikal. genauer ist die 
deutsche auf der Totalabsorption der Rontgenstrahlen beruhende u. direkt auf das 
CGS-System zuruekgefuhrte Einheit, wahrend die franzos. Eichung mit Ra folgcnde 
Mangel aufweist: Yerschiedenen Durchdringungsgrad der y- u. der Rontgenstrahlen, 
Abhangigkeit von der F iltration durch P t  u. der Verteilung des Ra-Praparats. Das 
Verhaltnis der beiden Einheiten schwankt darum zwischen 2,8 u. 1,5. Es wird die 
Anwcndung der Encrgiemessung auf ein Strahlengemiseh mit einer effektiven Wellen- 
liinge 0,1645 A beschrieben; es ergeben sieh 0,304 deutsche R-Einheiten. (Contrib. 
Estudio Ciencias fisie, mat., La Plata 4. 185—96.) R. K. M u l l e r .

L. Decombe, Die elektrischen Atomschalen, der photoelektrische Effekt und das 
Fluorescenzspektrum der Rontgenstrahlen. (Vgl. C. 1928. I. 2907.) Es werden Be- 
ziehungen abgeleitet, die darauf beruhen, da(3 die Ereąucnz v monochromat. Rontgen
strahlen sieh aus den Ereąuenzen Ar0 u. N  der bei der Erzeugung der Rontgenstrahlen 
zusammenstoGenden Elcktronen zusammensetzt: v =  N  —  N 0, worin N 0 durch die 
Bęziehung h N a =  m0 c2 bestimmt wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1291 
bis 1293.) E. J o s e p h y .

Adolfo T. Williams, Chemische Valenz und Multiplizilat des Spektrums. Die chem. 
Valenz V steht zu der Multiplizitat r des Spektrums in der Beziehung V — r ±  1. 
Dieso Rcgel gilt fur fast alle Elemente (auBer seltene Erden, Ee, Co u. Ir). Das Vor- 
zeichcn in der Gleichung hangt ab von dem Verha.ltnis von N  (Gesamtelektronen- 
.zahl), x  (Elcktronenzahl in der Bahn m it groCtem n) u. k. Yerschiedene Wertigkeiten 
bei einem Element sind auf bestimmte Elektronenkonfigurationen zuruekzufuhren. 
Das Sehema von jSTi v e x  (C. 1927. II . 1421) wird jedoch nicht anerkannt. (Contrib. 
.Estudio Ciencias fisie, mat.. La P lata 4 . 243—52.) R. K. M u l l e r .

K. Majumdar und G. R. Toshniwal, Die Anwendung des irregularen Dublett- 
,<7esetzes auf komplexe Sjyektren. (Vgl. C. 1928. I. 2696.) Die Anwendbarkeit des ir
regularen Dublettgesetzes auf die Gruppen Ne, Na+, Mg++; Ar, K+, Ca++ u. IC, Ca+,
. Sc++, Ti+++ wird gezeigt. Das Ionisationspotential von Ca++ betragt ca. 52 V. 
(Naturę 121. 828—29. Allahabad, Univ.) E. J o s e p h y .

Herbert Wilh. Kussmann, Uber die Yerbreilerung der HCl-Rotalionslinien durch 
Fremdgase. Es wird die Yerbreiterung der HCl-Rotalionslinien durch indifferente Eremd- 
gase (N„, C02, Ar u. H 2) durch Absorptionsmessungen nach der Quarzlinsenmethode 
untersueht. Da auch Ar trotz der hohen Symmetrie seiner Atome einen starken EinfluB 
ausiibt, ist ais Ursache der Yerbreiterung nicht ein intramolekularer Starkeffekt, 
sondcm LORENTZsche Stofidampfung anzunehmen. Dementsprechend ist die durch 
die Linienverbreiterimg hervorgerufene Absorptionsanderung fiir jedes einzelne Eremd- 
gas der Vermehrung der StoBzahl proportional. Dagegen besteht fiir die yerschiedenen 
Zusatzgase keine Proportionalitat z^wischen Absorptionsanderung u. StoBzahl. Die 
LORENTZsche Eormel fiir die-Halbwertsbreite muB also durch einen konst-anten Eaktor, 
den „opt. Stofifaktor“, erweitert werden. (Ztschr. Physik 48. 831—44. Berlin.) Le.

Kanakendu Majumdar, Ober das Spektrum des ionisierten Natriums. Ausfuhr- 
liche Mitteilung der bereits kurz in Naturę 121. 423 (C. 1928. I- 2696) veróffentlichteu 
Ergebnisse. (Indian Journ. Physics 2. 345—54. Allahabad, Univ.) E. J o s e p h y .

Ramón G. Loyarte und Adolfo T. Williams, Das Absorplionsspektrum der 
Thalliumdampfe zwischen 7000 und 1850 A . Aus der Analyse des Absorptionsspektrums 
im Quarzrohr zwischen 700 u. 900° ergibt sieh ais niedrigstes Niveau des Tl-Atoms 
" I \  in Ubercinstimmung m it anderweitigen Unterss. Es werden alle Linien der Kom- 
binationen -P1—2<SX u. 2P ł—2D„ gefunden u. weiter noch einige 2P 2-Linien, die sieh 
nach der Theorie von SAHA nicht erklaren lassen. (Contrib. Estudio Ciencias fisie, 
mat., La P lata 4. 229—41.) R. K. M u l l e r .

Ramón G. Loyarte, Geąuantelte Rotation des Quecksilberatoms. (Vgl. C. 1926. II. 
2386.) Die von Vf. gefundene Regel, nach der die Hg-Potentiale sieh nach den den 
.Bogenlinien der bekannten Serien entsprechenden Spannungen durch Addition eines 
Potentials von 1,4 V oder eines einfaehen Vielfaehen davon bereehnen lassen, wird 
sowohl durch die Messungen von J a r y i s  (Physical Rev. 27. 808) wie durch die letzten 
.Messungen des Vf. erneut bestatigt. Es wird daraus geschlossen, daB ais Ursache 
eine gcąuantelte Rotation des Atoms vorhegen konne. Dieser Annahme entsprechen 
53 Linien des opt. Spektrums sehr genau. Die Rotationscjuanten konnen sieh den
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Energien dor Quantensprunge der Elektronen sowohl addieren wie davon subtrahieren. 
Im  letzteron Falle absorbiert das Atom ein odor mehrere Rotationsquanten der An- 
regungsenergie aus der Bahnanderung der Elektronen, der Rest der Energie wird 
ais Lichtąuant ausgestrahlt. (Contrib. Estudio Ciencias fisie, mat., La P lata 4. 217 
bis 228.) R. K. M u l l e r .

Edward de Barry Barnett, James Wilfred Cook und Thomas Erie Ellison, 
Die Absorptionsspektren von Anlhracenderivaten. I. Das Spektrum des Anthracens 
( 6  Banden) wird durch Einfiihrung von Substituenten in den meso-Stellungen nur 
wenig beeinfluCt; die GroBe des Substituenten liat nur sehr geringe Wrkg. auf die Ver- 
sehiebung der Absorption. Bei 1,5-Dichloranthracen u. seinen Mesoderiw. is t das 
Spektrum nach dem sichtbaren Teil versehoben. 9,10-Dihydroanthracen absorbiert 
ahnlieh wie ein alkyliertes Benzol; der EinfluB der Red. auf Fluorescenz u. Absorption 
des Anthracens ist ahnlich wie beim Aeridin. Auch 1,5,9,10-Tetrachlordihydroanthracen 
u. l,5-Dichlor-9,10-dihydroanthrahydrochinon haben in der Absorption nichts m it 
Anthracen gemeinsam. 9,9-Dimelhyl-, Diphenyl- u. Dibenzylanthron weisen ein einziges 
breites Band auf. — Spektroskop. Anzeichen fiir die C. 1928. I. 197 angenommene 
,,Transannulartautomerie“ der 9-Alkylanthraeene liefien sieh nicht auffinden, doeh 
is t diese Annahme angesiehts des fast vólligen Fchlens von selektiver Absorption bei
I,5-Diclilor-10-'phenyl-9-methylen-9,10-dihydroanthracen auch nicht endgiiltig auszu-
•schlieBen. 1,5-Dicliloranthron zeigt neben einigen Anthracenbanden eine Anthron- u. 
eine vielleicht auf Tautomerie zuruekzufuhrende Bandę. — Das Bromderiv. des 1,5-Di- 
chlor-9-benzylanthracms u. die daraus erhaltenen „farblosen“ Oxy- u. Methoxyverbb. 
(vgl. 1. e.) sind spektroskop, nicht zu unterscheiden; die Absorptionskurven lassen keine 
Entscheidung zwisehen den 1. c. diskutierten Formeln fiir diese Verbb. zu; wahrend 
die Absorption der „gelben“ Doriw . den 1. e. aufgestellten Formeln entspricht. — Im 
Hinblick auf die uniibcrlegte Art, in der farbige Verbb. oft m it chinoiden Konstst. 
versehen werden, weisen Vff. darauf hin, daB in allen liier besprochenen ,,Briicken“ - 
Yerbb. die Elektronenstruktur des Anthracens erhalten bleibt, obwohl die Farben 
zwisehen farblos u. griinlichgelb liegen. (Joum . chem. Soc., London 1928. 885—90. 
Belfast u. London.) O s t e r t a g .

Ny Tsi Ze, Ezperimentelle Untersuchung der Deformationen und Veriinderungen 
der optischen Eigenschaften des Quarzes unter dem Einflu/3 des eleklrischen Feldes. Zu- 
sammenfassender Bericht iiber die Unterss. des Vfs., dereń Ergebnisse bereits (C. 1927.
II. 1131. 1671) mitgeteilt wurden. (Journ. Physiąue Radium [6 ] 9. 13—37. Univ. do
Paris.) LESZYNSKr.

A. Petrowski, Chemoluminescenz der Alkalimetalle. Vf. ha t beobachtet, daB K  
u. N a  an der Luft im Dunkeln lumineszieren. Diese Erscheinung wird yerstarkt in 
feuchter Luft oder auf W. Das Leuchten ist deutlich sichtbar u. nicht verwaschen, 
wie bei P. Dic Strahlung vermag durch schwarzes lichtundurchlassiges Papier hindurch 
auf die photograph. P latte zu wirken. Vf. halt es fur móglich, dafi die Luminescenz 
durch unsichtbare, aus dem Innern des Metalls ausgehende Strahlung an den Krystallen 
der sich an der AuBenschicht bildenden Verbb. ausgelost wird. (Journ. chem. Ind. 
[russ.] 4 [1927], 997.) R ó l l .

L. H. Easson und R. W. Armour, Die Wirhung von „aktivem“ Sticksloff auf 
Joddainpf. Bei der Einw. von akt. N  auf J  wird auch noch die Linie /  185 /i/i gefunden, 
entspreehend einer Energie von 6,7 V, d. h. einschlieBlich der Dissoziationsenergie 
des J  werden diesem 189000 cal. =  8,4 V zugefuhrt. Vermutlich entspringt diese 
Energie der Rekombination von N-Atomen. Das blaue Aufleuehten der J-Dampfe 
tr i t t  schon auf, wenn diese nur in 1/12i0 der Konz. des N anwesend sind, bei 1/li dieser 
Konz. wird ein Intensitatsmaximum erreicht, das sich bei weiterer Erhóhung der J- 
Konz. nicht melir iindert. Es seheint also keine chem. Wrkg. vorzuliegen, sondern eine 
fortlaufende Ausstrahlung der vom J  aufgenommenen Energie. Das Aufleuehten des 
J  dauert, auch bei etwa gleichem Partialdruck des J  u. des akt. N  nicht langer ais 
Yico sec. selbst bei unyollkommener Tilischung. (Proeeed. Roy. Soc. Edinburgh 48.
1—9. Edinburgh, Univ. Chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

G. Tammann und C. Kroger, tlher das angehliche Leuchten von Fliissigkeiten bei 
ihrer adiabatischen Kompression. Nach DESAIGNES u .  H e i n r i c h  sollen Ole, W. u. 
Salzlsgg. infolge eines plótzliehen DruekstoBes in Glasrohren lumineseieren. Die Temp.- 
Erhóhung bei der adiabat. Kompression von Fil. ist aber sehr gering. Dic Vff. setzten 
in Kompressoren yerschiedene Fil. (Ricinusol, W., A., Glycerin, Na-Metaphosphat 
[70°/oig. Lsg.], Lcinol u. Paraffinol) DruckstóBen von 0—3 mkg aus. Bei der Moglichkeit
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eines Luftzutritts zu den Fil. zeigten Ricinusol u. N aP 0 3-Lsg. mehrfach Aufleuehten. 
Bei einem Kompressor, weleher die Abwesenheit der Luftblasen in  der FI. zu kon- 
trollieren gestattetc, wurde bei keinem der DruckstoBe auch nur das schwachste Auf- 
louehten beobachtet. Eine Piezoluminescenz fiir Fil. in Stahlrohren ist daher nicht 
nachweisbar. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 171. 364— 66. Góttingen, Univ.) B l o c h .

Nobuji Sasaki und Kenii Nakamura, Beitrag zum Becąuereleffekt. (Ygl. C. 1922. 
I II . 20; 1928. II. 15.) Vff. stellen fest, daB der boi Bestrahlung einer sich im Dunkel- 
gleichgewicht befindlichen Lsg. von Eisen- u. Jodsalzen auftretende Becąuercleffekt 
allein dureh die Anderung der Jodsalzkonzz. yerursacht wird. Das Lichtpotential ist 
gleich dem gewóhnlichen Jodpotential, das der in der belichteten Lsg. herrsclienden 
J- u. J'-Konz. entsprieht. (Sexagint. Collęction of Papers dedicated to  Yukichi Osaka, 
in celebration of his 60. Birthday, Kyoto 1927. 249— 54.) L e s z y n s k i .

J. Mattauch, Ver suche iiber die DruckablMngigke.it der Photophorese. Vf. berichtet 
iiber Photophorese-Yeiss. an einem u. demselben Teilchen bei versehiedenen Drucken 
Die Verss. stellen einen guten AnschluB an die iibrigen Radiometermessungen her 
u. zeigen dieselben GesetzmiiBigkeiten, die die Messungen an makroskop. plattenformig 
u. zylindr. gestalteten Radiometern ergeben haben. Die Messungen liegen in dem der 
Theoric schwer zuganglichen Gebiete, in dem die mittlere freie Weglange des Gases 
u. die Teilchenradien von gleicher GroBenordnung sind. Die IlE TT N ER schc Inter- 
polationsformel (C.1927.1.1128) steht in  gutert)bereinstiminung m itdenExperim enten. 
(Ann. Physik [4 ] 85. 967— 80. Wien, I. Physik-Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Pierre Bricout, La resonance atom iąue. Mesure absolue de l ’enercie d ’une raie spectralo
excitec par choc ćlectroniąue. Chartres: D urand 1927. (71 S .) 8°.

A a. K le k t r o c h e m le .  T h e r m o  c h e m ie ,

Giichiro Fuseya und Kwanji Murata, Allgemeine Eigensćhaften von Additions- 
reagentien bei der elektrolytischen Fallung. V. Anwendung der Theorie der komplexen 
Kationen von krystalloiden Addilionsreagentien auf unedle Metalle. I. (IV. vgl. FUSEYA  
u. N a g a n o , C. 1927. II. 163. 2265.) Vff. stellen spektroskop, fest, daB Gemische 
von Bleisiliciumfluorid bzw. Bleiperchlorat mit Glykokołl bis weiter ins Ultraviolett 
hinein absorbieren ais die Komponenten. Dasselbe Verh. wird bei Gemischen von 
Fe2(SOj)3 u. Cr2(S0 4)3 m it Glykokołl festgestellt, wahrend bei den Gemischen der 
Sulfate von Zn, Ni u. Co keine solche Verschiebung zu beobachten war. Die Ver- 
schiebungen sind dureh Komplexbldg. zu deuten. Vff. messen ferner bei 25° die EKK. 
der Zellen: Pb | l/io"n - Pb(N 03)2 1 l/io'n - Pb(N 03)2 +  m. Glykokołl I Pb (E — 0,03520 
Volt), ZnjHg | 7 j0-n. ZnS04 | ł/io-n - ZnS04 +  m. Glykokołl I Zn^Hg (E  =  0,01800 Volt), 
Zn^Hg |V 10-n. ZnS041 Vion - ZnS04 -f  Vio-m - Glykokołl | Zn^H g(E =  0,00210 Volt). Aus 
diesen Werten errechnet sieh m it Hilfe der aus Leitfahigkeitsmessungen entnommenen 
Ionisationswerte bei Pb eine 94°/0. bei Zn  eine 75% Komplesbldg. Dureh t)ber- 
fiihrungsmessungen kann gezeigt werden, daB die komplexen Ionen die Kationen sind. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 79—80. Tohoku, Imp. Univ.) L e s z y n s k i .

Giichiro Fuseya und Ryoji Yumoto, Allgemeine Eigensćhaften von Additions- 
reagentien bei der elektrolytischen Fallung. VI. Anwendung der Theorie der komplexen 
Kationen von krystalloiden Addilionsreagentien auf unedle Metalle. II . (V. bzw. I. 
ygl. vorst. Ref.) Bei Zusatz von Glykokołl zu Lsgg. von Bleinitrat, Bleisiliciumfluorid 
u. Zinksidfat war keine Veranderung der Menge oder S truktur der elektrolyt. nieder- 
geschlagenen Metalle festzustellen. Da Pb u. Zn m it Glykokołl komplexe Kationen 
bilden (vgl. Yorst. Ref.), steht dieser Befund in  Widerspruch zu dem aus Analogie- 
schlussen zu dem Verh. der Ag- u. Cu-Salze (Ygl. C. 1927. II . 163) zu erwartenden 
Verh. Vff. nehmen an, daB in der Nachbarschaft der Kathode pn hohe W erte erreicht 
u. daB in dieser bas. Lsg. die komplexen Kationen in ihre Komponenten zerfallen. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 80—81.) L e s z y n s k i .

Edward O. Holmes jr. und Alden Handy, Eine Untersuchung der magneto- 
elektrolytischen Potentiale. (Vgl. SCARPA, C. 1925. I. 823.) Vff. untersuchen die 
Beziehungen zwischen dem^magneto-elektrolyt. Potential — d. i. die Potentialdifferenz, 
welche zwischen Elektroden senkrecht zum Magnetfeld u. zur FlieBrichtung auf- 
tr itt , wenn eine Elektrolyte enthaltende Lsg. dureh ein konstantes Magnetfeld 
flieBt — u. der Konz. des Elektrolyten, der FlieBgesohwindigkeit, der Starkę des 
Magnetfeldes, der Anordnung der Zefle in bezug auf das Zentrum der Magnetpole u. 
der chem. N atur des gel. Stoffes. Es ergibt sich, daB die gemessene Potentialdifferenz
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unabhangig von der Konz. u. der N atur des gel. Elektrolyten (Verss. mit Cu(N03)2, 
ZnSOj u. K 2S04) aber proportional der linearen Gesehwindigkeit u. der magnet. Feld- 
starke ist. Die bei der Verschiebung der Zelle in bezug auf das Zentrum der Magnetpole 
erhaltene I£urve laBt keinen sieheren SchluB auf eine Versehiebung der Ionen zu. Es 
kann eine Gleiehung abgeleitet werden, die im wesentlieben die Dynamogleiehung ist 
u. nur ein sehr kleines Zusatzglied, das den osmot. Kraften Rechnung tragt, enthalt. 
Die Leitfiihigkeit einer durch ein Magnetfeld flieBenden Lsg. unterseheidet sieh nicht 
von derselben Lsg. in einem stationaren Zustand auBerhalb des Feldes, das beweist, 
daB durch magnet. Dissoziation der Moll. keine Ionen gebildet werden. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 1303—14. Boston [Mass.], Univ.) E . J o s e p h y .

Julius Grant, Uberspannung an Mełallkathoden. Silber in  neutralen und alkalischen 
Lósungen. Das t)berpotential einer Silberkathode wird in neutralen u. alkal. Elektrolyt- 
lsgg. in bezug auf seme Abhangigkeit von verschiedenen Bedingungen untersucht. 
Die Resultate sind im allgemeinen den friiher m it einer Antimonkathodo erhaltenen 
(vgl. S a n d , G r a n t  u. L l o y d , C. 1 9 2 7 . I. 2276) analog. Die Uberspannung waehst 
mit der Zeitdauer der Elektrolyse bis zu einem konstanten Werte, u. zwar um so schneller, 
je neutraler die Lsg. ist. Die Uberspannung waehst m it der Stromdichte bis zu einem 
Grenzwert. Zwischen der tJberspannung einer Lsg. u. ihrem pH-Wert besteht an- 
scheinend eine einfache Beziehung. (Trans. Faraday Soc. 2 4 . 225—33. Sir J o h n  Cass 
Techn. Inst., E. C. 3.) S t a m m .

Thomas Brooks Smith, Modifikationen der Sandschen Hilfselektrode. Durch Ver- 
wendung eines porósen Diaphragmas an Stelle des Spezialhahnes der von S an d  (C. 1 9 0 7 .
I. 1460) angegebenen Elektrode, sowie durch Veranderung der Gefafiform laBt sieh
der Arbeitswiderstand der Hilfselektrode auf etwa 1/10 des iibliehen Wertes herab- 
driicken; man kann auf diese Weise bei Messungen das Voltmeter gleichzeitig ais Null- 
instrument benutzen. Ferner beschreibt Vf. ein Modeli ohne Diaphragmen u. Halinę, 
das in einigen Fallen gut verwendbar ist; insbesondere laBt es sieh bequem ais Chin- 
hydronelektrode einrichten. Verss. zur Erprobung der neuen Anordnungen werden 
ausgefuhrt. (Trans. Faraday Soc. 2 4 . 216—25. Sheffield, Univ.) STAMM.

Naoto Kameyama, Uber die zugrundeliegende chemische Beaktion und die elektro- 
motorisćhe Kraft des Bleiakkumulators. Vf. sucht zu entscheiden, welche der beiden 
Rkk.:

(I.) PbO„ +  2H 2S 0 4 +  Pb =  P bS0 4 +  2 H„0 +  P bS0 4 
(II.) Pb20 5 +  H 2S 0 4 +  2 Pb =  2 P b 0 2 +  H 2Ó +  Pb 2S 0 4 

ais die den Vorgangen im Bleiakkumulator zugrundeliegende Rk. anzusehen ist. Fiir
die Abhangigkeit der EK. von der H 2S 0 4-Konz. miiBte nach (I.) bei 25° (in Volt) die
Gleiehung: E  =  E 0 +  0,05915 Pog aH2S0 4 — logaH 2o] gelten (a =  Aktiyitat), nach 
(II.) die Gleiehung E — E0 +  0,05915/2-[logaH2SOi — logaH;0 ]- Die yorliegenden 
Daten (Mittelwert fiir E  — 2,0183 Volt) sprechen eindeutig fiir die Rk. (I.). Die 
Methode des Vf., die der unendlieh kleinen Ladungs- bzw. Entladungsgeschwindigkeit 
cntspricht, liefert auch fiir die Zahl der von 2 X 96,500 Coulombs abgeschiedenen 
bzw. freigemachten Grammole H ,S 0 4 den W ert 2, der ebenfalls der Rk. (I.) entspricht. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 1 . 81—82. Tohoku, Imp. Univ.) Le.

W. J. de Haas, G. J. Sizoo und H. Kamerlingh Onnes, Messungen uber die 
magnetiseke Stórung der Supraleitfdhigkeit des Quecksilbers. (Vgl. C. 1927. I I .  1006.) 
Die Messungen wurden m it einem //j-F aden  durchgefiihrt, der in einer Glaseapillare 
eingeschlossen ist, die 4 eingeschmolzene Pt-K ontakte besitzt. 14 graph. Darstst. 
u. 25 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. Bemerkenswert ist, daB die Widerstands- 
kurye keine Anomalien ausweist, wenn ein Supraleiter in ein magnet. Feld von ge- 
niigender Intensitat gebracht wird. (Arch. Neerland. Sciences esact. nat. Serie 3a.
I I .  1—47. Leiden, Univ.) K . W o l f .

J. N. Bronsted und John Warren Williams, Die Aktivitatskoeffizienten von
Ionen in icasserigen Losungen von Nichideklrolyten. (Vgl. B r o n s t e d  u. L a M e r , 
C. 1 9 2 4 . I. 2570.) Vff. untersuchen den EinfluB der DE. des Losungsm. auf den Akti- 
vitatskoeffizienten des in einer wss. gesatt. Lsg. enthaltenen Salzes. Die DE. des 
Losungsm. wurde durch Zusatz von A. oder versehiedenen Mengen Zucker zum reinen 
W. verandert. Die Aktivitatskoeffizienten wurden durch Messung des Einflusses von 
NaCl auf die Loslichkeit der ziemlich unl., in den Lsgg. vorhandenen Salze, Croceotetra- 
nitrodiaminokobaltiat, (Co(N02)2(NH3)4)(Co(N02)4(NH3)2) u. Luteolelranitrodiarnino-
kóbaltiat, (Co(NH3)6)(Co(N02)4(NH3)2)3, bestimmt. Die Ergebnisse sind tabellar. u. 
graph. angegeben u. bestatigen das Grenzgesetz der Theorie von DEBYE u . HuCKEL
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innerhalb der Fehlergrenzen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 133S—43. Kopenhagen, 
Polytechn. Inst.) E. JOSEPHY.

' J . N. Bronsted u n d  Kirsten Volqvartz, t)ber die Sauredissoziation von Aquo- 
ionen. II . (I. vgl. C. 1928. I. 2057.) Die Sauredissoziationskonstanten des Aquo- 
pentamminkobaltiions (Roseoions), Diaguoielramminkoballiions, Triaąuotriamminkobalti- 
ions, Tetraąuodiamminkobaltiions, Aąuopeniamminrliodiumions, Hexaquodluminiumions, 
Hexaquochromions u. des Hexaquofemicms sind 1. nach der Diazoessigestermethode,
2. dureh Loslichkeitsmcssungen in Lsgg. versehiedener Aciditat u. 3. dureh Best. 
der [Ef] m it Hilfe der antikatalyt. Aąuotisierung des Nitratoaąuotetramminkobalti- 
ions bestimmt worden. In  den Fallen, wo die experimentelle Genauigkeit ausreichend 
ist, w urde die theoret. Y orausgesagte starkę Abnahme d er Konstanten m it ste igen d er  
Salzkonz. nachgewiesen. Die MeBdaten sind tabellar. angegeben. (Ztsehr. physikal. 
Chem. 134. 97—-134. Kopenhagen, Techn. Hochsch.) E. J o s e p h y .

J. J. Weigle, Das elektrische Moment ton Alkaliałomen. Vf. berechnet m it Hilfe 
der Theorie von D e b y e  (C. 1920. III . 29) aus der VAN DER W A A L Sschen Konstanten a 
das elektr. Moment der Alkaliatome Na, K , Rb. Der fur Na gefundene W ert wird mit 
dem aus dem BOHKschen Atommodell zu erwartenden W ert verglichen, wenn fur das 
letztere keine Prazessionsbewegung der Elektronenbahn angenommen \vird, u. viel 
zu Idein gefunden, so daB hieraus auf eine Prazessionsbewegung gesehlossen werden 
kann. (Physical Rev. [2] 31. 672—75. Univ. of Pittsburgh.) SoRENSEN.

A. Joffe, Uber die Natur der dieleklriscjien Verluste. Vf. versueht zu zeigen, daB 
keiner der SciIIL L E R sehen Einwande (Ztsehr. Physik 42 [1927]. 246) gegen die An- 
sieht v o n  SlNJELNIKOFF u. WALTHER iiber die N atur der dielektr. Verluste stich- 
haltig ist. (Ztsehr. Physik 48. 288—92. Leningrad, Phys.-Techn. Lab.) SoRENSEN.

Kotaro Honda, Uber den Urspnmg des auf der Atomstruktur beruhenden Magnetis- 
mus. Es wird ausgefuhrt, wie die um den Atomkern kreisenden Elektronen, obwohl 
sie dureh ein iiuBeres Feld nicht erregt werden kónnen, ais Ursaehe des Dianiagnetismus 
des betreffenden Atoms angesehen werden kónnen: Bei der Larmorprazession behalten 
die Elektronen ihre urspriinglichen Bahnen u. ihre Gesehwindigkeit darin bei, diese 
Elektronen rotieren aber zusammen um die Feldrichtung, u. diese Bewegung ist die 
Ursaehe des Diamagnetismus. Ferro- u. Paramagnetismus lassen sich nicht dureh ein 
System kreisender Elektronen deuten. Vf. entwickelt, ausgehend vom H 2-Modell, eine 
Theorie des Magnetismus, in der der Ursprung des Paramagnetismus in den Kern- 
elektronen gesucht wird, wobei der Drohimpuls des Kerns sowie die Temp. ais Wider- 
stand gegen die Magnetisierung wirken. Die Theorie vermag zu erklaren, daB eine 
diamagnet. Verb. aus zwei paramagnet. Atomcn u. eine paramagnet. Verb. aus zwei 
diamagnet. Atomen, u. daB ferner die Bldg. einer ferromagnet. Substanz aus para- 
oder diamagnet. Elementen moglich ist. Die Theorie erklart sehr befriedigend viele 
beobaehtete Tatsaehen u. kann ais die vollstandigste der bisher vorgesehlagenen be- 
trach tet werden. (Ztsehr. Physik 47. 691—701.) L e s z y n s k i .

Ramon G. Loyarte, Die magnetische Permeabilitat des Nickels fiir  sehr schwache 
oszillatorische Felder. Die Maxima u. Minima, die ISRAEL (C. 1927 .1. 405) in der magnet. 
Permeabilitat von Ni in Abhiingigkeit von der Freąuenz nach seincn Messungen an- 
nimmt, werden dureh Jlessungen des V fs. widerlegt, u. gezeigt, daB die ISR A ELschen  
Werte gemittelt werden miisson, um die richtige Abhangigkeitsbeziehung zu erhalten. 
(Contrib. Estudio Ciencias fisie, mat., La Plata 4. 209—16.) R. K . M u l l e r .

Alfred Riede, Galmnische Leitfdhigkeit und Halleffekt diinner Plalinschichten. 
Zur Messung der Abhangigkeit des Halleffekts an Pt-Schichten von der Schichtdieke 
werden gleichmaBige Pt-Schichten auf Glas dureh Kathodenzerslaubung im H2-Strom 
hergestellt. Aus der m it der Waage bestimmten M. u. dem spezif. Gewicht bzw. aus 
der Bestaubungszeit wurden die Schichtdieken (2,2 bis 136 m /t) bestimmt. Zur Priifung 
der GleichmaBigkeit der Schichten wurde der spezif. elektr. TYiderstand gemessen. 
Der Leitwert ist der Dicke proportional m it einer Unsicherheit von hóchstens 3 m //. 
Der Halleffekt ist bis zu Dicken von 30 m fi herab wesentlich konstant u. nimmt dann 
m it abnehmender Dicke stark ab. (Ztsehr. Physik 48. 302—09. Karlsruhe, Physik. 
Inst. d. T. H.) L e s z y n s k i .

V. Fischer, Beitrage zur Thermodynamik der Gemische. In  Fortsetzung der friiheren 
Arbeit (vgl. C. 192 8 .1 .1370) leitet Vf. zunaehst allgemeine Ausdrueke fiir die Mischungs- 
kontraktionen ab. AnschlieBend werden Mischungswiirmen, Kontraktionen u. Dampf- 
spannungen eines W.-Sehwefelsauregemisches berechnet u. mit der Erfahrung ver- 
gliehen. (Ztsehr. Physik 48. 706—15. Frankfurt a. M.) SÓRENSEN.
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Fusao Ishikawa imd Gen Kimura, Thermodynamische Untersucliungen an 
Kupfer{I)-Oxyd wid QuecksiJber{II)-Oxyd. Fur Tempp. von 0—45° werden dio EK K . 
der Zellen I i 2 | NaOH aq, IIgO | Hg u. Cu \ Gu„0, NaOH aq, HgO | Hg bcstimmt. Die 
Temp.-Abhangigkeit laBt sich durch die Gleichungcn:

E  =  0,4617—0,000144 (t — 25) +  0,00000014 (t — 25)2 . . . ,  bzw.
E ' =  0,92565—0,0002948 {t —  25) - f  0,0000004991 (i  —  25)2 . . . 

darstellen. Die Unters. des Einflusses verschiedener Arten de8 HgO auf die erste Zello 
ergibt, daB konstanto Werte nur m it rotem HgO zu orhalten sind. Vff. erhalten die 
folgenden Werte fiir die Anderungen der freien Energie (A F 203) u. fiir die Reaktions- 
wiirmen (A Hm ):
Hg +  YjOj =  HgO z1F,0S =  —13843 cal.; zHI293 =  —2 1 4 98 cal.
2Ću 4 -  ̂ /2 0 2 =  Cu20  ^ F 203 =  —35150 cal.; A H ^  =  —40825 cal.
HgO - f  H2 =  H g 4 - H20  ZIF298 =  —42 7 1  7 cal.; A H208 =  —46772 cal.
Cu20  +  H . =  2 Cu H 20  <dF298 =  —21410 cal.; ^ H 298 =  —27445 cal.
Fiir die Entropien des HgO u. Cu,0 orgeben sich in Entropieeinheiten die Werte: 
16,2 bzw. 21,46. Fiir das Ionenprod. [Cu+] [OH- ] bei 25° wird der W ert 1,1 -10- 1 5  fiir 
den Dissoziationsdruck des Cu,0 bei 25° der W ert Po2 =  3,1-10-52  a t erhalten. (Sexa- 
gint. Colleetion of Papers dedieated to Yukichi Osaka, in celebration of his 60. Birthday, 
Kyoto 1927. 255—69. Inst. of Physical and Chem. Res.) L e s z y x s k i .

Theodore W. Richards, Harry L. Frevert und Charles E. Teeter jr., Ein  
thermocliemisćlier Beitrag zur Untersuchung des Systems Cadmium-Quecksilber. Vff. 
haben die Losungswarmo von Cd-Amalgamen Terschiedener Zus. in Hg gemessen, sio 
ist von derselben GróCenordnung wio die latente Sehmelzwarme von Cd u. Hg. Die 
Lósungswarme ist abhiingig vom Gewieht u. der Zus. des festen Amalgams u. stellt 
einen genauen Indicator fiir die Ggw. von eingeschlossenem fl. Hg dar. Dio Auflsg. 
des Amalgams in Hg ist somit die beste Methode zur Ermittlung des Soliduspunktes. 
Der Soliduspunkt wird dabei ais der Punkt definiert, an dem zuerst FI. auftritt, 
wenn das feste Amalgam yollig homogen ist. Ein am Soliduspunkt vollkommen homo- 
genes Amalgam muC nach dem Schmclzen u. darauffolgendem langsamen Abkuhlen 
auf denselben Punkt Tropfen fl. Amalgams enthalten, weil die Konz. des Cd in den 
inneren Teilen des Krystalls etwas zugenommen hat. Die Losungswiirme wird daher 
kleiner. Bei Zimmertemp. dauert die Erreiehung des Gleiohgewichts jahrelang, es wurde 
durch Abkuhlen in gefrorenem A. oder fl. N2 erreicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1293—1302. Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) E . J o s e p i i y .

George S. Parks und Kenneth K. Kelley, Die Anwendung des dritlen Haupt- 
satzes der Thermodynamik auf organische Reaktionen. Zur Priifung des drilten Haupt- 
saizes fiir die Rk. (CH,)2CHOH (fl.) =  (CH3)20  (fl.) +  H* (gasf.) werden die spezif. 
Warmen von Isopropylalkohol u. Aceton in krystallinen u. fl. Zustand im Bereich von 
70—298° absol. u. femer die Schmelzwanmn am F. bestimmt. Unter der Annahme 
der Giiltigkeit des dritten Hauptsatzes ergibt sich hieraus A S m  =  36,0 (±1,5). 
Dynam. Messungen des Glciehgewichtes liefern in guter t)bereinstiinmung hiermit den 
Wert A <S208 =  35,9 (±2,0). In  gleiclier Weiso ergibt sich aus den vorliegenden Daten 
fiir die Hydrochinon-Chmon-Hk.: C#H4(OH )8 (fest) =  C6H 40 2 (fest) +  H 2 (gasf.) eine 
Bestatigung des dritten Hauptsatzes, nach dem sich A S 2Si — 34,8 (±1,0) ergibt, 
wahrend die EKK.-Messungen A <S2fi5 =  34,4 (±2,0) ergeben. (Journ. physical Chem. 
32. 734—50. California, Stanford Univ.) Ł e s z y n s k i .

Alfred W. Francis, Die freie Energie einiger Kohlenwasserstoffe. Aus Ver- 
brennungswarmen, spezif. Warmen, Gleichgewichten u. dgl. werden folgende Naherungs- 
gleichungen fiir die freie Energie der Bldg. eines Gases bzw. Dampfes zwischen 700 
u. 1000° absol. (Temp.-Gebiet des Crack-Prozesses) abgeleitet, meist im AnschluB an 
L e w is  u. R a n d a l l , wobei ais Kohlenstoff stets Graphit ais Ausgangs- oder Rk.-Prod. 
angenommen ist: Methan —20 000 +26,2 -T , Atlian —29 000 +53,3  -T , Oktan 
—76 100 + 206 ,6-T, Athylen + 12  260 + 11 ,6 -T, Acetylen + 54400  — 10,8-Z1, Bzl. 
+  17 000 + 3 5 ,3 -T , Toluol +6860 + 5 9 ,2 - T , Naphthalin + 2 8  100 + 4 7 ,5 'T, Gyclo- 
hexan —38 100 + 1 3 4 -T , G„H2n+t (Paraffin) —13 300 —7850-n. +  2,2-T  +  25,55-ti. 
T, CnH„n (Olefine) + 31  060 —9400•» — 39,5-T  +  25,55-71-T, CnII2n (Naphthene 
+  12 900 '—8500-n —  19,3-T  +  25,55-łt-?’, CnHr2n- 2 (Acetylene) +  6 8  400 —7000-n 
—61,9- T  +  25,55-tł- T. Die Kurven werden pro g-Atom Kohlenstoff gegen dio Temp. 
in C ELSIUS-G raden aufgetragen u. diskutiert. Dio Kurven zoigen z. B., daB die Rk. 
6  CHj — y  C0H c +  9 H j erst oberhalb 850° eine gróBcre Ausbeute liefern kann. C2H 2 

ist der einzige KW-stoff, dessen Stabihtat mit der Temp. wachst; stabil wird er nie,
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weil bei hohen Tempp. die Dissoziation yon Ho das .Gleichgewicht nach 2 Graphit -f  2 H  
yerschiebt. — Fiir die Crackingrkk. in der fi. Phase kónnen keine aligemein giiltigen 
Formeln aufgestellt werden. N ur die Paraffine u. die hóheren Olefine sind thermo- 
dynam. stabil, oberhalb 260° ist CH4 der einzige stabile KW-stoff. Direkte Bldg. von 
hoheren Paraffinen aus niedrigeren ist nur moglich, wenn sieh noch niedrigere in fast 
aquivalenten Mengen bilden. Die katalyt. Bldg. von C2H 2 in mehr ais Spuren ist un-
moglich. Direkte Entfernung von H 2 (Paraffin----y  Olefin +  H 2) is t nur bei hohen
Tempp. u. m it sehr geringer Ausbeute moglich. Gasolin kann sieh aus Wassergas nur 
unterhalb von ea. 450° bilden. Umlagerung von Olefinen zu Naphthenen ist unterhalb 
von 430° moglich, -wahrend die Bldg. von aromat. KW-stoffen 550—900° braucht. 
Wegen der weiteren Diskussion muB auf das Original yerwiesen werden. (Ind. engin. 
Chem. 20. 277—82. Cambridge, Mass.) W. A. R o t h .

Alfred W. Francis, Die freie Energie einiger Alkohole. (Vgl. vorst. Ref.) Fiir 
neun aliphat., gesatt., einwertige Alkohole wird die Temp.-Abhangigkeit der freien 
Energie der Bldg. abgeleitet u. die Formeln fiir das Gebiet yon 227—427° yereinfacht 
(ausfiihrliche Berechnung fiir Methanol-. — 52 450 +  29-2'). Fur hdhere n. Alkohole 
m it n C-Atomen ist: A F  =  —43 540 •— 7010-n. +  24,2-n- T. Die primaren Alkohole 
m it verzweigter C-Kette sind etwas stabiler ais die n .; die sekundaren u. tertiaren haben 
noch negativere freie Energien, doch nehmen die Unterschiede m it hoherer Temp. 
ab. — Fiir die Rk. CnH 2n+1‘OH —>- CnH2n +  H 20  ergibt sieh A F  zu 15 110— 1410■ 7Ł
— 25,6-n -T . Fiir A thanof wird die freie Energie der Dehydratation Nuli bei ea. 207°. 
F ur die Synthese von Methanol etc. aus CO u. H , gelten die Gleichungen: fiir Methanol 
A F  — —26 370 -(- 49,9- T, fiir die hoheren Alkohole m it n  C-Atomen A F  — —17 460
— 7010-?i +  20,9-T  +  24,2-n -T . Die Massenwirkungskonstante [CH3O H ]: [CO]- 
[H 2] 2 ergibt sieh daraus fiir 227° zu 4,17. (Ind. engin. Chem. 20. 283—85. Cambridge, 
Mass.) W. A. R o t h .

M. Le Blanc und M. Kroger, Die thermischen und kalorischen Grófien des Kaul- 
schuks und der kaułschukahnlichen Substanzen. Fiir Kautschuk gibt es einen Temp.- 
Bereich, unterhalb dessen keine spezif. Unterschiede gegeniiber festen Stoffen vorhanden 
sind, oberhalb dessen kein Unterschied gegeniiber Fil. Fiir diesen Bereich der elast. 
Eigg. werden thermodynam. Gleichungen aufgestellt, u. a. eine Formel fiir die spezif. 
Wiirme, die sieh aus einem calor. u. einem elast. Anteil zusammensetzt. Der Kautschuk 
ist m it dichteren Anteilen, das Vulkanisat m it S oder S-Verbb. durchwachsen. Die 
Gleichgewichte zwischen yerschiedenen Polymeren stellen sieh langsam ein; die Poly- 
merisation muB sehr weit gehen. — Zwischen — 160 u. +40° werden die spezif. Warine 
von ungcdcłintem kunstlichen Kautschuk, ungedehntem, gelagertem u. erwarmtem 
u. aufgeweitetem Para-Rohkautschuk, gedehnt-fixiert gelagertem Crepe-Rohkautschuk 
u. ungedehntem u. auf 500% gedehntem Yulkanisat bestimmt. In  den Anstieg der 
spezif. Warmen m it der Temp. lagern sieh UnregelmaBigkeiten ein, die in den Temp.- 
Bereichen der starksten elast. Anderungen am gróBten sind. Es treten m itunter zwei 
Maxima auf, dereń Entfernung m it der Breite des Temp.-Bereichs der guten elast. 
Eigg. zusammenhangt. Die Warmeleitfahigke.it ist leidlicli gut nur im Ordnungszustand 
(Doppelbrechung) u. im nicht doppełbrechenden Vulkanisat. (Ztschr. Elektrochem. 34. 
241—44. Leipzig, Ph.ys.-ehem. Inst.) W. A. R o t h .

Saburo TJrano, Die thermische Untersuchung der chemischen KonstitutioJi von 
Bleichpuhem. (Vgl. C. 1928. I. 1914.) Die Losungswarme (H20  400-mol.) yon 
Ga0Cl2ll„0 ergibt sieh zu 7607, die der Mischung f1/, Ca{OCl)2 +  1/2 CaCl.,-2 H20] 
zu 10 418, die der Mischung [*/« Ca(0Cl)2-2 H20  +  Vs CaClo] zu l i  305 cal. Die 
Messung der Zers.-Warme m it H 20 ,  des CaÓCl2 u. des gel. Ca(ÓCl) 2 ergibt fiir CaOCl2 

16 125 cal. pro Mol 0 2, fiir Ca(OCl) 2 16 277 cal. pro Mol 0 2, so daB angenommen 
werden kann, daB in Lsg. CaOCl2 in  Chlorid u. Hypochlorit zersetzt ist. Aus den 
Gleichungen: [Ca0CL-H,0] =  [CaCU] +  ILO +  (O) +  6,4 kcal. u. V- [Ca(0Cl)2] +  
i/2 [CaCL- 2H 20 ] =  C aC C + H 20  +  (Ó) +  9"2 kcal. ergibt sieh:

[Ca(OCl),] -|- [CaCl2-2 H 20 ] =  2 [Ca0Cl2 -H 20 ] +  2 x 2 , 8  kcal.
Es liegt also keine einfache Mischung des Chlorids u. Hypochlorits vor. Fiir die Bldg.- 
W armen von C a 0 d 2 -H20  bzw. \ lj2 Ca(OCl), +  1/ 2 C’aCL-2 H„0] aus CaCl2, O u. 
H 20  ergibt sieh —6,4 bzw. —9,2 kcal. Ferner ergeben sieh in den Gleichungen: 
Ca(OH), +  Cl2 =  Ca0Cl2 -H 20  +  WŁ u. Ca(OH), +  Cl2 =  V» Ca(OCl)2 +  V, CaCl,-
2 H 20  +  W 2 fur Wj bzw. W2 ais Mittelwerte 17,1 bzw. 14,3 kcal. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 31. 75—77. Tokyo, Lab. of Asahi Electro Chem. Works.) Le.
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F. Russell Bichowsky und L. Covell Copeland, Die Bildungsicdrme von mole- 
kularem Wasserstoff. Vff. beschreiben eine direkto Methode u. den zugehorigen App. 
zur Best. der Assoziationswarme von atomarem Wasserstoff. Die Methode beruht 
darauf, daB Wasserstoff mit bekannter Stromungsgeschwindigkeit durch eine Kapillare 
in ein Entladungsrohr geleitet wird, von wo aus das teilweise dissoziierte Gas durch 
eine kleine Offnung zu einem Pt-Calorimeter gefuhrt wird, wo die katalyt. Assoziation 
erfolgt. Der Temp.-Anstieg des Calorimeters ergibt die Energieanderung bei der 
Assoziation. Die Menge des atomaren H, die assoziicrt, wird durch die Druckdifferenz 
des Gases beim Durchgang durch die kleine Offnung okno Entladung u. beim Durch- 
gang m it Entladung bestimmt. Die Ausstrómungsgesehwindigkeit des Gases wird 
nach der Methode von W EID E u . BlCHOWSKY (C. 1927. I . 771) bestimmt. Fur die 
Bildungswarme des molekularen Wasserstoffs finden die Yff. auf diese Weise 105000 ±  
3500 cal. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1315—22. Baltimore [Md.], Johns Hopkins 
Univ.) E. J o s e p i i y .

Edward P. Bartlett, H. L. Cupples und T. H. Tremeame, Die Kompressi- 
bilitdtsisothermen ton Wasserstoff, Słickstoff und 3 :1  Gemischen dieser Gase bei Tem- 
•peraturen zwischen 0 und 4000 und bei Drucken bis zu 1000 Atmosphdren. (Vgl. B a r t - 
LETT, C. 1927. II. 25. 2378.) Die Kompressibilitatsisothermen yon N2, H 2 u. Ge
mischen von Hę. u. N2 im Verhaltnis 3: 1 werden im Temp.-Bereich von 0—400° u. 
im Druckbereich bis 1000 a t bestimmt. Die Regel der A ddithdtat der Voll. gilt bei 
diesen Gasen innerhalb der Vers.-Fehler bei 300°, aber bei niederen Tempp. treten Ab- 
weichungen auf. Die Regel yon der Additiyitat des Druckes wird in ihren yerschiedenen 
Formen diskutiert. In  der folgonden Fassung: „Der bei konstanter Temp. von einem 
Bestandteil eines Gasgemisches ausgeiibte Druek ist gleich dcm Prod. aus seinem 
Molbruch u. dem Druck, den es bei einer mol. Konz., die gleich der des Gemisches 
ist, ausiiben wurde“ gilt diese Regel innerhalb einer Fehlergrenze von 2% bis zu Tempp. 
yon 200°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1275—88. Washington [D. C.], Bureau of 
Chemistry and Soils.) E. JOSEPHY.

H. Germain Creighton, Principlcs and application of electrochemistry. 2nd ed. rev. Vol I .
London: (J. Wiley), Chapmann & Hall 1928. 8°. 20 s. net.

Otto Sackur, Lehrbuch der Thermochemie und Thermodynamik. 2. Aufl. von Cl. von Simson.
Berlin: J . Springer 1928. (XVI, 347 S.) gr. 8°. M. 18.—; Lw. M. 19.40.

A 3. K o l lo ld c h e t n ie .  C a p il la r c h e m ie .

A. V. Blom, Ober einige kolloidchemische Probleme. Ausgehend von dem Begriff 
der Phasengrenzkraft, die sich an der Grenzfliiche zwischen einem festen u. einem 
fl. Kórper manifestiert, folgen Ausfiihrungen liber Benetzungskraft u. Adhasions- 
konstante, femer fiir die Charakterisierung des Dispersionsgrades Korrelationen 
zwischen Benetzungswarme u. Sedimentvol.; Bedeutung der Absetzkurve fiir den 
Zerteilungsgrad u. fiir die Struktur eines dispersen Korpers. In  Tabellen wird die 
ólaufnahmefahigkeit von Pigmenten, insbesondere zur Entdeckung von Verschnitten, 
gezeigt; weiterhin an Hand graph. Darstst. u. von Milcrophotogrammen die Abhangig- 
keit eines ólfilms von seiner Textur, A rt der Zerteilung, Form der Pigmentteilchen 
u. Beschaffenheit des Bindemittels. Ausfiihrungen iiber das Yerh. von Dispersoiden, 
in dereń fl. Medium Substanzen gel. sind u. die sich ergebende Stufenfolge: Lyosorption
— Chemosorption — Chem. Umsetzung. Alterungserscheinungcn kolloider Gebilde 
u. Verh. von Emulsionen. (Farben-Ztg. 33. 1969—72. Zurich.) KÓNIG.

F. A. H. Schreinem akers, Osmose lemarer Fliissigkeilen. Ailgenieine Belrach- 
tungen. V. (IV. ygl. C. 1928. I. 1754.) Mathemat. Behandlung des diffundierenden 
Gemisches u. der reellen Membran. Vf. bezeichnct m it „reeller“ Membran eine Membran, 
welche selbst die diffundierenden Stoffe enthalt, im Gegensatz zu der „thcoret.“ Mem
bran, in der diffundierende Stoffe nieht yorhanden sind. (Koninkl. Acad. Wetensch. 
Amsterdam, wisk. natk. Afd. 37. 374—83. Leiden, Univ.) K. W o l f .

J. A. M. van Liempt, Die Diffusion in  Metallen in  feslem Zusland. Die Diffusion 
in einem vielkrystallin. Metali gcscliieht von den Oberflachen der Krystallite aus, dio 
Diffusion im Einkrystalł selbst ist, wenn iiberhaupt yorhanden, auCerordentlich ldein. 
Diese an W u. C erhaltenen Ergebnisse wurden von anderen Autoren nicht gefunden. 
Verss. des Vfs. zeigten aber, daC bei Messungen von Diffusionskoeffizienten die Kom- 
gróBe eine Hauptrolle spielt. Angaben der Koeffizienten ohne weitere Beschreibungen



134 B. A n o r g a n t s c h e  C h e m t e . 1928. II.

des Krystallgefiiges sind mohr von teclin. ais von physikal. Wert. (Metall-Wirtschaft 
7 . 558— 59. P h i l i p s  Gluhlampen A.-G., Eindhoven, Holland.) W i l k e .

Hans Honigl, Diffusionserscheinungen von Z inn bzw. Zinh im  Stalli und weicken 
Eiśen. Bei einer nicht erhitzten Probe ergab das metallograph. Bild keine sichtbare 
Sohieht zwischen Fe u. Sn. Beim Erhitzen auf 300° u. langsamem Erkalten zeigte sich 
nach dem Polieren u. Atzen eine hellgraue Zwischenschicht. Bei Verss. bei 500“ wurde 
die Zwischenschicht schon viel maehtiger vorgefunden, u. bei einer C-reichen Probe 
war der Perlit vom Sn-Rande gegen das Innere gewandert. Eine entkohlte Zone an 
der dem Sn zugekehrten Seite war zu bemerken. Bei 750° war die Zwischcnschieht 
zwischen Ee u. Sn stark  angewachsen u. bestand aus mehreren parallelen Schichten. 
An der Ee-Seite erschien eine C-reine Zone, woran sich eine nach dem Rande zu immer 
C-reichere Schicht anschloB. Durch diese Erseheinung kann eine Diffusion des Sn in 
das Ee festgestellt werden, da ja  die Lósliclikeit des C im Ee m it zunehmendem Sn- 
Gehalt immer geringer wird. Auch Verss. bei 950° lieBen dies erkennen. — Boi Er- 
hitzimgen m it Zn auf 500° erschienen 3 Zonen verschiedenartig angeordneter Misch- 
krystalle, deren GróBe m it der Erhohung der Temp. anwuchs. Bei 680° tra t auch eine 
Anderung des Stahlgefuges ein. Es tra t an der Kontaktstelle eine Zone auf, die groBten- 
teils aus E etrit bestand, wahrend der Perlit zuriicktrat; bei hoheren Tempp. findet 
eine Ruckwanderung des C sta tt. (Mikrochemie 6 . 22—27. Techn. Hochschule, 
Wien.) W lLKE.

Maurice Copisarow, Organische rhythmische Bildungen. In  Fortsetzung friiherer 
Verss. iiber die Unters. rhythm . Bldgg. durch Einw. einer organ. Substanz auf ein 
organ. Kolloid (vgl. C. 1927. I. 1933) untersuchte Vf. die Einw. von Pilcrinsaure u. 
von Gerbsaure auf Gelatine. Die beschriebenen Strukturen sind gekennzeichnet dureh 
Empfindlichkeit, Zus. u. Mannigfaltigkeit der Phasen. Die gefundenen Refraktions- 
u. Adsorptionsstreifen stellen die erste sichtbare Phase in dem AdsorptionsprozeB 
period. Bldgg. dar. Die innere S truktur des Kolloids iibt einen unmittelbaren EinfluB 
auf den Charakter derselben aus; die am wenigsten hydrolysierten Kolloide fiihren zu 
Honigwabenstrukturen ansta tt zu Schichtung. W eiterhin wird die Einw. von a-Tri- 
nitrotoluol, Phenol, Milehsaure, Phosphorsaure, Pyridin, Benzaldehyd u. o-Nitrophenol 
auf Gelatine beschrieben. (Kolloid-Ztschr. 44. 319—23. Co p is a r o w s  Research Lab., 
Manchester.) W u r s t e r .

Masao Nonaka, Seifenstudien. V III. Die Adsorption der Seife an der Grenzjladie 
zweier fliissiger Phasen. (VII. vgl. C. 1928. I. 1374.) Nach der Methode von Du- 
BKISAY (C. 1927. II. 1337) wird die Adsorpiionsschicht an den Grenzflachen von Bzl. 
bzw. Tóluol u. Na-Oleat bzw. Palmitat gemessen. Die adsorbierte Menge ist gróBer 
ais sich bei Annahme monomolekularer Schichten ergeben wiirde; Vf. ninlmt daher 
monomicellare Schichten an. Naeh der gleichen Methode wird die Adsorption der 
Seifenlsg. m it der von Luft verglichen; aus den Ergebnissen wird geschlossen, daB 
die Seifenlsg. aus einer Emulsion der durch Hydrolyse m it dem hydratisierten Seifen- 
molekulaggregat dissoziierten Fettsaure besteht. Es Avird angenommen, daB zuerst 
die Fettsaure adsorbiert wird, u. erst wenn diese in  der Adsorptionsphase gel. ist, 
oder wenn ihre Menge zur Bedeckung der Grenzflache'ungenugend ist, das Seifen- 
molekiilaggregat. Das Waschvermógen einer Seife muB, da es Yon Adsorptions- 
erseheinungen abhangig ist, je nach der Art des zu waschenden Materials yariieren. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 73.) L e s z y n s k i .

Hitosi Tominaga, Ober die SedimentationsgeschwindigJceit von Nickelliydroxyd. 
Die Sediment-ation von Ni(OH)2-Ndd. in Yerschiedener Konz. hangt stark von der 
Konz. ab. Es ist also im Gegensatz zu P e r r i n s  Verss. m it Gummigutt notig, die 
Konz. bei Best. der TeilchengróBe zu berucksiehtigen; die so gemessenen Teilehen- 
gróBen stimmen m it den direkt u. 3Ikr. beobachteten gut iiberein. (Buli. Inst. physical 
chem. Rcs. (Abstracts), Tokyo 1. 26— 27.) R . K. Mu l l e r .

B. Anorganisclie Cliemie.
B. H. Williams, Die thermische Zerseizung voii Wwsserstoffperoxyd in  wasserigen 

Losungen. Die Ergebnisse des Vfs. bestatigen im allgemeinen die Resultate von R lC E  
(G. 1926. II. 2527.1927. II. 2141). In  Rk.-GefaBen aus Glas oder Quarz ist die therm. 
Zers. von reinen H20 2-Lsgg. anfanglich eine Rk. nullter Ordnung, u. zwar im Falle 
von Glasoberflachen fiir alle Anfangskonzz., u. im Falle von Quarzoberflachen ober- 
halb einer Grenzkonz.; dabei ist die Zers. zuriickzufuhren auf die Adsorption von
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H„02-Moll. 1. an den Wiinden des Rk.-GofiiBes, 2. an der Oberflache dos in der Lsg. 
vorhandenen Staubes. Die Grofie der Zera., soweit sie auf der zweiten Ursache boruht, 
wird duroli Verwendung eines mit Wachs uberzogenen GefaBes festgestellt. Die Unter- 
sehiede in der Abhangigkeit der Zcrs.-Geschwindigkeit von der H 20..-Konz. bei Glas- 
u. Quarzoberflachen werden durch dio Annahme erklart, daB die letzteren eine be- 
stimmte Anzahl priiformierter aktiver Punkte besitzen, wiihrcnd an Glasoberflśichen 
Aktivitatszentren erst durch das H 20 2 geschaffcn werden. (Trans. Faraday Soc. 24. 
245—55. Liverpool, Univ.) STAMM.

J. P. Wibaut und E. J. van der Kara, Ober die Bindung von Schwefel durch 
amorphen KoJilensloff, vergliclien mit dem Verhatlen von Schwefel gegenuber Grapliit und 
Diamant, und uber das liohlensloffsulfid von Ciusa. (V gl. W lBOUT u. L a  B a s t i d e , 
C. 1924. II. 2740.) Darst. der aus C u. S bestehenden Stoffe. Aus Tetrajodthioplien 
nach ClUSA (vgl. C. 1926. I. 90); es gelang jedoch nicht, die Zers. derart zu  leiten, daB 
ein Prod. von der Zus. C4S erhalten wird. Aus amorphem C (Zuclcerkohle) u. S; aus 
aktiviertem amorphem C (Zuckerkohle) u. S. Aus Diamantpulver u. S; das Gemisch 
wurde erst 24 Stdn. auf 500°, hierauf 24 Stdn. auf 600° erhitzt. Es zeigt sieh, daB der 
chem. reine Diamant keine Spur S bindet. Auch eine Probe von gereinigtem Ceylon- 
graphit mit 0,02% Asche nimmt unter denselben Bedingungen wie beim Diamant- 
pulver keinen S auf. — Vff. untersuchten das Verh. der C-S-Priiparate beim Erhitzen 
im Vakuum. Es ergibt sieh, daB die Eig. bei erhohter Temp. S zu binden nur dcm 
amorphen C zuzusprechen ist; krystallisierter C, sei es Diamant oder naturlicher Graphit, 
besitzt diese Eig. nicht. In  letzterer Tatsache erblicken Vff. eino Stiitze fiir ihre Auf- 
fassung, daB der S durch Valenzkrafte gebunden wird, die von den an der Oberflache 
liegenden ungesatt. Atome ausgehen. Die tlbereinstimmung in Eigg. zwischen den 
Prodd., die aus dem Thiophengraphit von ClUSA durch Erhitzen auf 1000° entstchen 
u. den C-S-Komplexen, die aus akt. C u. S nach Erhitzen auf 1000° erhalten werden, 
deutet darauf hin, daB in diesen Stoffen die S-Atome in ubereinstimmender Weiso 
gebunden sind. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 37. 395—409. 
Amsterdam, Univ.) K. WOLF.

Carol E. Maass und O.Maass, Sćhwefeldioxyd und seine wafirigen Lósungen.
I. Analylische Metlioden, Dampfdiclite und Dampfdruck von Schv:tfeldioxyd. Dampf
druck und Konzenlration der Lósujigen. Ais einzige Verunreinigung enthiclt das reine 
fl. S02 des Handels eine Spur W. Es wurde davon durch Leiten iiber P , 0 5 u. Kon- 
densation in CO,-A. gereinigt. Das fl. S 0 2 wurde dann mehrmals im Vakuum dest. 
u. durch Messung des Dampfdruckcs in der Nahe des Kp. ais rein erkannt. Zur Analyse 
Airarde das in einem GefaB mit einer 2-mal senkrccht umgobogenen Capillare befindliche 
fl. S02 in eine etwas Rohrzucker enthaltende NaOH-Lsg. verdampfen gelassen u. 
diese Lsg. m it Jod  titriert. Wesentlieh ist die Ggw. von Zucker in der alkal. Lsg., 
ohne die keine konstanten Resultate erhalten wurden. Die Mengc des S 0 2 wird durch 
Wagon des geschlossenen GefaBes m it S 0 2 u. nach seiner Verdampfung bestimmt. 
Die Methode ist so genau, daB oine Jodlsg. danach eingestellt wrerden kann. Schwcflige 
Siiurelsgg. empfehlen Vff. auch in alkal. Lsg. in Ggw. von Rohrzucker mit Jod  zu ana- 
lysieren. — Die DD. des S 0 2 wurde zwischen — 6  u. 32° nach der Methode von MAASS 
u. R u s s e l l  (Journ. Amer. chem. Soc. 40 [1918]. 1847) bestimmt. Das scheinbare 
Mol.-Gew. bei 0° wird zu 65,62 gefunden, das Gewicht eines Liters ergibt sieh danach 
zu 2,927 g. Es wird eine Gleiehung angegeben, nach der das Gewicht eines Gases 
von bestimmtem Vol. aus dom scheinbaren Mol.-Gew., dcm Anfangs- u. Enddruck 
bei einer gegebenen Temp. T  zu berechncn ist. Ferner wird App. u. Methode zur Best. 
von Dampfdrucken von Lsgg., die eino fliichtigo Komponento cnthalten, beschrieben. 
Der Dampfdruck des reinen S 0 2 wurde zwischen 1  u. 27° gemessen, der der Lsgg. ver- 
schiedener Konzz. zwischen 10 u. 27°. Wenn dio Lsg. von SO, in W. eino bestimmto 
Konz. erreicht hat, scheidet sieh oino 2. fl. Phaso ab, die Lsg. von W. in SOa. Der Druck 
dieses 2 Phasen-Systems wurde ebenfalls zwischen 10 u. 27° gemessen. Dio Ergobnisso 
sind tabellar. u. graph. angegeben. u. werden mit denen anderer Autoren verglichen 
u. m it diesen teilweise in Einklang gefunden. Dic Konz. des S 0 2 in der W.-Phaso 
kann m it Hilfe der Dampfdruckmcssungen u. der nach dem RAOULTsehon Gesetz 
angeniihert berechneten Konz. des W. in der S 02-Phaso crmittelt werden. Es wird 
eine Methodo angegeben zur Entfernung eines Teiles einer fl. Phaso aus einem 3 Phasen- 
System Fl.-Fl.-Gas, das bei so hohen Drucken im Gleichgowicht ist, daB die Analyse 
der Gleichgewichtskonz. Schwierigkeitcn bereitet. Diese Methode wurde zur Messung 
der Konz. von S 0 2 in der wss. Phasc angewandt u. bestatigt dio bei den Dampf-
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druckmessungen erhaltenen Werte. AuBerdem wurde noeli der Dampfdruck yon 
Lsgg. von W. in S 0 2 gemessen, die crlialtenen Werte stimmen mit den bereclineten 
gut iiberein u. lassen eine genauere Ermittlung der W.-Konz. in der S 02-Phase zu. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1352—6 8 . Montreal [Can.], Mc G i l l  Univ.) E. Jo s .

Sved Husain und J. R. Partington, Perphosphorsauren und Perphosphate. Die 
bisherige Literatur iiber diesen Gegenstand, iiber die die Vff. einen tlberblick geben, 
unterscheidet nicht geniigend wirklichc Perphosphałe yon Phosphaten, die Krystall- 
wasserstoffsuperoxyd enthalten. Wirkliche Perphosphate geben keine der eharakte- 
rist. Rkk. des H 20 2 m it Permangansaure, Chromsaure u. Ather, oder m it Titansaure; 
dagegen oxydieren sie angesauerte Manganosalzlsgg. zu Permangansaure, Anilin in 
saurer Lsg. zu Nitrosobenzol u. zu Nitrobenzol, u. sie fallen m it Ausnahme der Ammo- 
niumperphosphate aus AgN03-Lsg. einen sehwarzen Nd., der allmahlich gelb wird. 
Perphosphorsauren werden durch Einw. von 30%ig. H 20 2 auf P0C13 bei 0° nicht er- 
halten. Die meisten Alkali- u. Erdalkaliphosphate reagieren m it H ,0 2 unter Bldg. 
definierter, Rrystall-H 20 2 enthaltender Yerbb. Primares Li-, NH4-, Ca- u. Cr-Phosphat 
u. die Tl-Phosphate reagieren nicht m it H 20 2, wahrend K 3P 0 4 es zers. Elektrolyse 
von H3P 0 4, Li-, Na- oder Tl-Phosphat fuhrt nicht zu Perphosphaten; dagegen erhalt 
man bei der Elektrolyse von Iv2H P 04, Rb2H P 0 4, Cs2H P 0 4 u. (NH4)2H P 0 4 (bei hoher 
kathod. Stromdiehte, niedriger Temp. u. Ggw. von etwas Chromat u. event. Fluorid) 
in Lsg. zwei Arten von Perphosphat, die sich von H 3P 0 8 bzw. H.,P2Os ableiten. Die 
durch Elektrolyse erhaltenen Prodd. sind echte Perphosphate. (Trans. Faraday Soc. 
24. 235—45. London, Univ.) Stamm.

Joseph John Etridge und Samuel Sugden, Parachor und cliemische Konstitution.
IX . Borverbindungen. (VIII. ygl. C. 1928 .1. 2602.) Aus Parachormessungen an Metliyl- 
u. Athylborat u. BortricMorid errechnet sich ein Parachor fiir B zu 16,4, eine Beob- 
achtung, die, in Analogie zu den Atomvolumina, fiir den Parachor beim Kohlenstoff ein 
scharfes Minimum ergibt. Die Reihe erscheint wie folgt: Li ca. 50; Bc — ; B. 16,4; 
C. 4,8; O 20,0; F. 25,7. Im  Laufe der Unters. wurde gefunden, daB Methylalkohol u. 
Methylborat (Borsauremethylester) ein Gemisch gróBter Dampfspannung bilden, 
welches m it 30%  Ester bei 55° siedet.

V e r s u c h e .  Der Methylester wurde aus Borsaureanhydrid u. Methylalkohol 
bei 120° unter Druck hergestellt, wobei ein konstant sd. Gemisch m it 30% Ester ent- 
steht. Der reine Borsauremethylester zeigt K p .T05 68,7°, d0 =  0,9547 u. einen Parachor 
von 243,7. Analog Borsaureathylester, K p .740 117,2°, d0 — 0,8864, Parachor =  363,1; 
Bortrichlorid, Parachor =  178,8. (Journ. chem. Soc., London 1928. 989—92. London, 
Birkbeck Coli.) T a u b e .

Emma Fabris, U ber die Zusammmsetzung der Krystalle, die aus Natriumsulfat 
und Jodide enthaltenden Losungen erhalten werden. II. (I. ygl. C. 1927. II . 1805.) Es 
■wird der J-Geh. der Krystalle aus Lsgg. von Na2S 0 4 mit 15—30%  (auf Na2S04 bezogen) 
N aJ, K J  oder N H tJ  untersucht. Der J-Geh. in  den Krystallen steigt kontinuierlich 
m it der Jodidkonz. u. fallt bei gleieher Jodidkonz. in der Reihenfolge NH 4J >  K J >  
N aJ. (Annali Chim. appl. 18. 115—22. Pisa, Uniy.) K r u g e r .

Erwin Birk, Uber Kobaltifluoridhydrat. Bemerkung zu  G. A . B a r b i e r i  u .
F. Ca l z o l a r i  (C. 1928. I. 2070). (Ztsclir. anorgan. allg. Ćhem. 171. 372. Hannover, 
Techn. Hoehsch.) B l o c h .

Elisabeth Rona und Ewald A. W. Schmidt, Die Herstellung von hochkonzm- 
trierten Poloniumpraparaten durch Deslillation. Es wird ein Verf. u. Anordnungen zur 
Herst. reiner Po-Prapparate hoher Konz. beschrieben, wobei das zur Dest. kommende 
Po zunachst in geringer Konz. auf groBen Pt-Elektroden abgeschieden wird. Es wurden 
nach diesem Verf. bereits Praparatstarken bis zu 20 000 elst. Einheiten ( =  etwa 14 mg- 
Aąuiyalent) auf Scheibchen von 7 qmm Flacho erreicht. (Ztsclir. Physik 48. 784—89. 
Wien.) LESZYNSKI.

Maurice Franęois, Gewinnung eines Quecksilberammoniumjodids HgaN.iJe im kry- 
stallisierten Zustand. Wahrend in Beriihrung m it konz. NH 3 (D. 0,923) bei konstanter 
Temp. (21°) die weiBe Additionsyerb. H gJ2 -2NH 3 umgewandelt wird in braune Krystalle 
von Dimereurammoniumjodid Hg2N J, erfolgen m it schwachen Ammoniaklsgg. (1: 10) 
ahnliche Rkk., welche zur Bldg. yon Hg9N4J„ fiihren. Die weiBe Additionsyerb. hat 
hier die Formel 3H gJ„-4N H 3; ihre Umwandlung erfolgt bei 21° nach:

3 (3 HgJo-4 ŃH3) +  n N Ę ^  Hg9N4J 6 +  12 NH4J  +  (n—4) NH 3 .
Die Verb. Hg9N AJs ist purpurfarben, fast schwarz u. bildet mk. ICrystallchen, welche



1928. II. D. O r g a n i s c i i e  C h e m i e . 137

aus kurzeń kexagonalen Prismen bestehen, die oft in Kugelform gruppiert sind. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1205— 07.) B l o c h .

Susumu Miyamoto, Der Einflu/} von Salzsdure auf die Ozydalion von Stannochlorid 
durch Duft. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 8 . 93—102. — C. 1928 .1. 466.) B l.

G. Tammann und J. Schneider, Das Anlaufen des Palladiums beim Erhitzen in  
Luft und bei anodischer Polarisation. (Ygl. TAMMANN, K o s t e r , B r e d e m e y e r , C. 1923.
III . 188. 1924. II. 929.) Poliertes Pd-BIech lauft in Luft bei 400° erst wahrend einer 
Stunde zum R ot I. Ordnung an, bei 500—700° zu Farben zwischen Orange I. bis 
hóchstem Gelbgriin II. Ordnung. Der aus dem logarithm. Gesetz ł — a e i y  — a u.
b — -----i-?-®-1 berechnete 6 -Wert-Logarithmus andert sieh innerhalb des unter-

— ł*i
suchten Temp.-Intervalls zwar angenahert linear mit der Temp., die Extrapolation 
fiir 20° wiirde aber zu einem viel zu kleinen 6 -Wert, zu einer viel zu dicken Anlaufschicht 
fuhren. — Bei anod. Beladung mit 0 2 (in 1,6-n. H 2S0 4 zwischen zwei Pt-Kathoden) 
ist der Anlauf zu viel hoheren Oxydschichtdieken zu verfolgen, vom Braungelb I. Ord
nung bis zu den Farben V. Ordnung. Der Quotient aquivalente Luftschichtdicke: 
Stromstarke (in Milliampere) nimmt mit wachsender Stromstarke ab. Der Anlauf 
erfolgt nach dem Exponentialgesetz, aber auf zwei logarithm. Geraden, die sieh bei 
Schichtdicke 500 bis 560 /n/i schneiden. — Beim Anlauf in Luft kann sieh nur das Oxyd 
PdO gebildet haben, da die anderen Oxyde des Pd iiber 200° in Luft nicht bestandig 
sind. Die elektrolyt. erzeugte Anlaufschicht besteht wahrscheinlich aus einem Oxyd- 
hydrat, welches beim Schnittpunkt der beiden logarithm. Geraden seine Zus. andert 
oder in eine polymorphe Modifikation ubergeht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 
367—71. Gottingen, Uniy. Inst. f. physik. Ch.) B l o c h .

A. F. Holleman and Hermon Charles Cooper, A text-book  of inorganic chem istry; 7 th . ed ., 
rev. N ew  York: W iley  1927. (541 S.) 8°. S 3.50.

John B. Ekeley, A  Laboratory m anuał of inorganic chem istry (To accom pany „A te x t  book  
of inorganic chem istry" b y  A. F. Holleman.) 3rd. ed. London: (J . W iley), Chapman 
& H all 1928. 8°. 10 s. net.

D. Organisciie Chemie.
Thomas Weston Johns Taylor, Die Einwirkung von salpetriger Saure auf Amino- 

verbindungen. I. Methylamin und Ammoniah. Soweit bisher Geschwindigkeits- 
messungen iiber diese beiden Rkk. vorliegen, sind die Messungen durch Zers. von HNOa 
beeinfluSt. — Darst. von reinem Methylamin (frei von NH3) nach WALLACH (L i e b ig s  
Ann. 312 [1900]. 175. Anm.). Die 0,5-n. Lsg. in W . ist gut haltbar. H N 02 aus Ba(NO„ ) 2 
u. H 2S04. Bei 25° wird 0,05-n. CH3NH2 durch 0,05-n. HNO, mit oder ohne Ggw. vón 
H„SO., nicht angegriffen; 0,1-n. H N 02 wirkt ziemlich rasch ein. Die Rk. ist mono- 
molekular; h =  1,14. KC1 setzt die Geschwindigkeit herab, ebenso H 2S04, wahrend 
ein UberschuB an CH3NH 2 oder an N 0 2' beschleunigend w rk t. Die Rk. wurde im 
Gegensatz zu den bisherigen Unterss. durch Best. des yorhandenen CH3 -NH2 yerfolgt.
— 0,05-n. N H 3 reagiert bei 25° nicht mit 1 , wohl aber mit 2  Aquivalcnt H N 02; k ca. 0,48; 
die Geschwindigkeit wird durch Mineralsauren u. KC1 yermindert, durch aquivalente 
Mengen NH 4C1 oder Ba(N02)2 in gleichem Mafie erhoht; die Verss. bestatigen die A n- 
sicht von A r n d t  (Ztschr. physikal. Chem. 45 [1903]. 570) iiber den Rk.-Mechanismus. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1099—1105. Oxford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) O s t .

E. Fourneau und I. Ribas, Stereoisomerie und lokalanasthesierende Wirkung. 
Zerlegung des Dimethylaminodimethylathylcarbinols in seine optischen Isomeren und 
DarsteTlung der beiden akthen Stomine. (Buli. Sciences pharmacol. 35. 273—78. — 
C. 1928. I. 1174.) L ikdenbaum .

Wilhelm Linneweh, Synthese des 4-Dimethylaminobuten-(2.3)-sdure-(l)-methyl- 
betains (Crotoiibetain). (Vgl. C. 1928. I. 2261.) Vf. hat durch Synthese aus y-Chlor- 
crotonsaure u. (CH3)3N bewiesen, daB die ais Crotoribetain bezeichnete neue Base aus 
dem Rindermuskel wirklich Formel I. (1. c.) besitzt. — ■y-Ohlorcrotonsdurea.thylester. 
Aus Epiehlorhydrin u. wasserfreier HCN (Rohr, 70—75°, 80 Stdn.) wird Yerb. CH2C1- 
CH(OH)-CH2-CN (Kp . 15_ 20 140—150°), aus dieser durch Sattigen der alkoh. Lsg. 
mit HCl-Gas u. halbstd. Kochen nach Zusatz von W. der Ester CHjCl-CH(OH)- 
CH2-C02C2H 5 (Kp .20 120—125°) dargestellt u. letzterer durch Dest. der ath. Lsg. 
m it P 2Os (unter Kiihlung zugeben, wegen starken Schaumens aus groBem Kolben 

X. 2. 10
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dest.) dehydratisiert. K p . ]2 77—82°. — 4-Dim£thylaminóbuien-(2)-sdvre-(l)-metJiyl- 
bełaincJilorid (Crolonbelaincklorid), C^Eu OgNCl. Voriges mit alkoh. (CH3)3N-Lsg. 
(tjberscliuB) u. Spur N aJ im Rolir einige Śtdn. auf 100“ erhitzen, mehrmals m it W., 
dann konz. HC1 eindampfen. PrismeD, F. 203—205° (Zers.), sil. in W., CH3OH, 11. 
in  A. Chloroaurat ident. m it dem 1. e. beschriebenen. Chloroplatinat, (C7ł i H0 2I\)2PtClc, 
Prismen aus W., F. 221—222° (Zers.). — Freie Base. Aus dem Chlorid iiber das 
Phosphorwolframat. Zers. bei 200—205°, sil. in W., A., zerflieBlieh. Pikrai, C13H 16O0N,j, 
Nadeln aus W., F . 187—189°. — AłhylesłercMoroplalinat ident. m it dem 1. e. be
schriebenen, ebenso das dureh Hydrierung obigen Chlorids erhaltene y-Butyróbetain- 
chloroaurat, (C7H i60 2N)AuC11. (Ztschr. physiol. Chem. 176- 217— 21. Wurzburg, 
Univ.) " " L i n d e n b a u m .

H. Fringslieiiii und I. Fellner, Uber Inulin . VI. M itt. (V. M itt. vgl. C. 1926.
II . 231.) Vor Jahren wurde zum ersten Małe am Inulin versucht, das Mol.-Gew. 
eines komplexen Polysaceliarids auf dem Umweg uber das Aeetat zu bestimmen. 
Es wurden je tzt die Unterss. m it der Methode der Hitzedesaggregation der Poly- 
saccharidacetate in indifferenten Losungsmm. bei hoher Temp. ausgefuhrt. Das 
Inulinacetat wurde einer stufenweisen Erhitzung in Tetralin bei Uberdruck aus- 
gesetzt. Zunaehst wurde eine im Olbad rotierende Druekflasehe u. dann eine kleine 
verschraubbare Stahlbombe benutzt, die in  einem hoehsd. Mineralol in  Umdrehung 
gehalten wurde, dam it das erst in der Hitze in Tetralin 1. Inulinacetat nicht sehon 
vor Beginn der Rk. an den GefaBwandungen zersetzt wurde. Der Abbaugrad sollte 
dureh die Viscosimetrie erm ittelt werden. Es wurde jedoeh kein Losungsm. gefunden, 
in dem im OSTWALDschen Viscosimeter bei 30 u. 60° ein brauehbarer Unterschied 
in  der Durchlaufzeit zwischen reinem Losungsm. u. 3/4- bis l,9°/„ig. Inulinaeetatlsg. 
festgestellt werden konnte. Inulin hat demnach einen niedrigen Ballungszustand. 
Bis 4°/0ig. Inulinlsgg. zeigen keine relatire Viscositat; in W. gibt Inulin eine Gefrier- 
punktsdepression u. Siedepunktserhóhung, die sein Mol.-Gew. einem siebenfach 
aggregierten Fructoseanhydrid gleichsetzt. Es wurden mm die yerseiften Acetate 
layoskop. in W. untersucht; es t r i t t  je tzt keine Aggregation mehr ein, u. man findet 
ein sprunghaftes Abfallen der TeilchengróBen, das dureh bevorzugte Aggregations- 
stufen, 4-mal, 3-mal, 2-mal C6H i 0Oj, bewirkt wird. Die Teilchenzerschlagung geht 
aueh in sd. W. nicht weiter ais bis zur Disaccharidstufe. Da m it der Teilehenverkleine- 
rung keine Anderung der spezif. Drehung der Acetate oder der Inulane verbunden 
ist, sehen Vff. darin einen Beweis fiir die Erhaltung der Strukturmol. des Inulins 
unter alleiniger Beeinflussung der Molekularvalenzen, die die Asymmetriezentren 
nicht beriihren. Es wurde noch das Inulin u. sein niedrigst mol. Desaggregations- 
prod. der Spaltung m it Pilzinulinase unterworfen; bei einer Spaltung bis zu 21% 
u. einer zwischen 48- u. 80%ig. Fructosebldg. wurde der gleiehe Spaltungsverlauf 
beobachtet, die Substrate Terhalten sich also demselben spezif. Ferment gegeniiber 
konstitutionell gleich.

V e r  s u c h  e. Inulinacetate: I  dargestellt nach Pp.lKGSHEIM (C. 1921. III . 297), 
gereinigt dureh Umlosen aus 3 Teilen eines Gemisches yon Methylalkohol-Eg. (3: 1). — 
II aeetyliert wie I, mehrfach aus der 10-fachen Menge Methylalkohol umgelóst. — 
;II dargestellt nach B erg m ax n , gereinigt wie I. -— IV aeetyliert wie HI u. gereinigt 
wie n .  I : [a]D=» =  — 42,4° (Eg.); I I :  —39,0°, III : —39,3°, IV : —41,9°. Inulin , 
[a]ir° =  —33,2°. — Hitzedesaggregation des Inulinacetats. A. 2 g von II m it 40 g 
Tetralin in glaserner Druekflasehe iibergossen an elektr. Turbinę angeschlossen u. 
im Olbad auf 250° erhitzt u. 40 Jlin. bei dieser Temp. gehalten. Nach dem Erkalten 
Tetralin abgehebert m it PAe. Substanz gewaschen u. in Essigester gel., mit 
Carboraffin entfarbt u. das Acetat aus der eingeengten Essigesterlsg. m it PAe. 
gefallt. — B. S ta tt der Druekflasehe w-urde eine kleine zylindr. Stahlbombe benutzt, 
Substanz wie oben dargestellt u. gereinigt, nur %  Stde. auf 260° erwarmt. — C. wie
B. dargestellt bei 290°. [a]D:i> in Eg. bei A =  —40°, B —40,7°, C —39,3°. — Ver- 
seifung von A, B u. C m it alkoh. Kalilauge zu A V, B V, C V. [cc]d20 in  W .: A V =  
—31,2°, B V  —32,0°, C V —31,6°. Mol.-Gew.-Best. ih W . in Tabelle zusammen- 
gestellt. —  Fermentspaltungsvers. Penicillium glaucum wurde auf 10 Erlenmeyer- 
kolben, die mit Rohrzuckernahrlsg. beschickt waren, gezuchtet bis zum Hochst- 
fermentgeh. am 22. Tage. Die Fermentlsg. 'WTirde dureh Estraktion  der m it Seesand 
Terriebenen Pilzmycelien dureh Pufferlsg. (ph =  3,8) gewonnen. Ferment a  aus
5 Kolben in .Fisehblasen u. Ferment fi aus 5 Kolben im rotierenden Pergamentpapier- 
saek dialysiert. 40 ccm einer l% ig- Inulin- brw. Inulan- ( =  C V-) Lsg., 40 ccm
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Fermentlsg., 10 ccm Citratpuffer (pn =  3,8), Temp. 37°. Zur Best. nach B e r t r a n d  
titriert. Ferment a spaltet sowohl Inulin ais aueh Inulan bis zu 21% u. Ferment (i 
bis zu 80% Fruetose. (L i e b i g s  Ann. 462. 231—39. Berlin, Uniy.) M i c h e e l .

Erik Haggiund und Helmut Urban, Zur Kenntnis der Ligninacetale. I I . (I. vgl. 
C. 1927. I I . 1468.) Bei Einw. yon sd. A. u. Butylalkohol bei Ggw. yon HC1 auf isolierte 
Ligninę, wie Salzsaure-, Salzsaure - Phosphorsaure- u. Alkalilignin gehen bis 80% 
derselben unter Aufnahme von A. in ungefahr stochiometr. Verhaltnissen in Lsg. Diese 
Alkohollignine sind den aus Holz erhaltenen sehr ahnlieh. Der ungel. Riickstand hat 
ebenfalls A., wenn aueh im geringeren MaBe, aufgenommen. Im  AnschluB an diese 
Verss. reinigen Vff. Alkohollignine aus Holz weitgehend durch Umfallen aus Eg. u. 
bestimmen das Mol.-Gew. durch Gefrierpunkterniedrigung in Eg., das sie zu rund 
400 finden. Diesem Mol.-Gew. entspricht eine Verb. m it 2 OH-, 2 OCH3- u. einer CHO- 
Gruppe. Die Formel des Grundmol. des Lignins ist dann folgendermaBen aufzulosen: 
Cj9H 110,(CH 30 )2(OH)2CHO (Mol.-Gew. 396,3). Weiter geht aus den Verss. heryor, daB 
die A.-Aufnahme nicht durch tautomer reagierende OH-Gruppen des Lignins bedingt 
wird. (Cellulosechemie 9. 49—53. Beilage zu Papierfabrikant 26. Abo, Finnland, Inst. 
fiir Holzehemie.) B r a u n s .

A. Kurotscłlkin, Reaktion zwischen Dinitrochlorbenzol und Nilrit. Bei Erwarmung 
von l-Chlor-2,4-dinitrobenzol (F. 51°) m it NaNO , in wss. Medium bildet sich 2,4-Dinitro- 
phenol (F. 113°) nach C6H 3(N 02)2C1 +  2 N aN 0 2 =  C0H 3(NO,)2ONa +  NaCl +  N 20 3. 
Eine analoge Rk. findet aueh m it ]STaN 03 s ta tt. (Journ. chem. Ind. [russ.] 4 [1927]. 
994.) R o l l .

Kennedy Joseph Previte Orton, Frederick George Soper und Gwyn Williams, 
Die Chlorierung von Aniliden. III . N-Chlorierung und C-Chlorierung ais gleichzeitige 
Nebenreaktioneii. (II. vgl. C. 1927. II . 6 8 6 .) Die Umwandlung yon Chloraminen in 
kemsubstituierte Anilide yerlauft nach folgendem Schema:

 ------- >- ClArNH • CO ■ CH3 +  HC1 (a)
ArNHCO-CH, +  Cl2 (

k------- ArNCl-CO-CII, +  HC1 (b)
In  der yorliegenden Arbeit wurden die Geschwindigkeitskoeffizienten der beiden 

Rkk. in  40% Eg. bestimmt, u. durch eine neue Analysenmethode festgestellt, daB das 
Verhaltnis von Chloramin u. Chloranilid, welche zu einem bestimmten Zeitpunkt ge- 
bildet werden, unabhangig yon der Zeit ist, d. h. WEGSCHEIDERs Forderung (Ztsehr. 
physikal. Chem. 30 [1899]. 593) ist erfiillt. Das Gleiehgewicht (b) hangt weitgehend 
vom Medium ab; in reinem Eisessig ist kein Chloramin nachweisbar, durch Wasser- 
zugabo wird ersteres verschoben, bis es bei 50% Eg. yollkommen auf der Chloramin- 
seite liegt. Zur Analyse wurde das uberscliussigo Cl durch p-Kresol entfemt, welches 
mit dcm Chloramin nicht reagiert. Folgende Werte fiir die Geschwindigkeitskoeffizienten 
der N- (1. Zahl) u. C-Chlorierung (2. Zahl) wurden erhalten: Chloracetanilid: o-Yerb.: 
286, 27,5; m-Verb.: 172, 3140; p-Verb.: 115, 135; p-Broinacetanilid: 123, 116; Aceio-
o-toluidid: 140, 1390; Aceto-p-łoluidid: 2540, 18500; Acetanilid: 96, 11000. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 998— 1005.) T a u b e .

Alan Edwin Bradiield und Brynmor Jones, Die Chlorierung von Aniliden.
IV. Die Bedeutung der Geschwindigkeitsmessungen in  Beziehung zu dem Problem der 
Benzolsubstitution. (III. vgl. yorst. Ref.) Zur Unters. gelangte die Chlorierung von 
Phenolatliern, in  denen die p-Stellung durch Halogen, Nitro- oder Carboxylgruppen 
besetzt ist. Die Umsetzungen wurden in 99% Eg. ausgefuhrt u. nach den Gesetzen 
fiir bimolekulare Rkk. berechnet. (Zeit in Min., Konzz. in g-Mol pro Liter.) Die Ge- 
schwindigkeit der Chlorierung wachst schnell m it steigendem W.-Gch. des Mediums: 
eine Anderung yon 1% auf 2%  kommt in der Wrkg. nahezu einer Temp.-Steigerung 
von 10° gleich. Die tlieoret. Auswertung des Materials (s. Tabellen im Original) lehnt 
sich an die Theorie der kinet. Aktiyierung bimolekularer Gasrkk. von HlNSIIELWOOD  
an. In  Analogie hierzu bedeuten in der Gleichung k =  P S  Ze~Ł'!R'1’ E  =  E j. +  Ejs die 
Energie der Aktiyierung, entsprechend der Substitution eines bestimmten Kohlen- 
stoffatoms, Z j2 ist die Zahl der ZusammenstóBe zwischen den reagierenden Moll. in 
der Zeiteinkeit, S  ist ein Faktor (abhangig yon der Gestalt des Mol.), welcher die Wahr- 
scheinlichkeit darstellt, daB die Moll. im Augenbliek des ZusammenstoBes fiir die Rk. 
giinstig orientiert sind u. P  die Wahrscheinlichkeit, daB die „Phasen“ -Bedingung des 
Mol. die Rk. gestattet. Fiir ein monosubstituiertes Benzolderiy. ergeben sich zwei 
ortho-, zwei meta- u. eine para-Stellung =  k0 =  2 PSZe~Eo/RT; km — 2 PSZe~En!RT; 
k v =  PSZe~Ej>/RT u. imFalle aussehlieBlicher o,p-Substitution (wie oben) ist k jk ^  — r^

10*
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das Verhaltnis der gesamten o-Verb. zur gesamten p-Verb. bei der Temp. Hieraus 
laflt sich das Verhaltnis r , fiir eine Temp. T 2 nach Iog10 (rJ2)jlog10 (r,/2) =  T J T X er- 
rechnen. Die in einer Tabelle zusammengesteflten Werte zeigen gute Obereinstimmung 
m it der Theorie. (Journ. chem. Soe., London 1928. 1006— 12. Bangor, Univ. von 
Nord-Wales.) T a u b e .

L. Veccłliotti, Ober die Stellung, welche Acetoinercurigruppen (HgC2H30 2)' in  Ani- 
Iwien einnehmen, die im  K em  eine Halogengruppe oder einen Kohlenwasserstoffrest ent- 
halien. II . (I. vgl. C. 1927. II . 1687.) m-Bromanilin wirkt auf Mereuriaeetat (im Verh. 
2: 1) unter Bldg. einer Monoacetomercuriverb. ein, dereń HgC2H 30 2-Gruppe sich nach 
der von Vf. fiir die m-halogenierten Anilinę aufgestellten Regel (vgl. 1. c.) in  p-Stellung 
zur NH2-Gruppe befindet. Bei Anwendung aąuimolekularer Mengen der Ausgangs- 
prodd. entsteht 2,4,6-Tris-acetomercuri-3-bronianilin. Die Darst. der Acetylderiw., 
Bromierung zum Dibrom- resp. Tetrabromacetanilid u. Verseifung zum Dibrom- bzw. 
Tetrabromanilin liefert den Konst.-Beweis der beiden Verbb.

Y e r s u c h e .  p-Acetmnercuri-m-bromanilin, C6H 3N H 2(l)Br(3)HgC2H 30 2(4) (I).
Aus in  verd. A. gel. Mereuriaeetat u. m-Bromanilin +  Eg., gelbliche Nadeln, F . 181° 
aus A. Acetylderiv., Plattchen vom F. 215°. — Hydrat, C„H3NH,(l)Br(3)HgOH(4). Aus 
I  u. Pottasohe Nadelchen vom F. 170°. — Bromid, C6H 3NH,(l)Br(3)HgBr(4). Aus 
1 u. Na-Bromid. Nadelchen vom F. 215°. — 4-Monomercuri-di-m-bromanilin, 
C,!H 3NH2(l)Br(3)-Hg(4,4')-Br(3')NH2(l')C 0H 1. Aus I  u. Thiosulfatlsg. Krystalle vom 
F. 185°. — Dibromacetanilid, C6H 3NH-CO-CH3(l)B r2(3,4). Aus obigem Aeetylderiv. u. 
Brom in Eg.-Lsg. Nadelchen aus A., F. 158°. Beim Verseifen u. nachherigem Zusatz 
von Pottasche entsteht Dibromanilin, E. 80—81°. — 2,4,G-Tris-acetomercuri-3-brom- 
anilin, C12H I20 6NBrHg3. Aus Mereuriaeetat u. m-Bromanilin. Aus dem F iltrat eines 
gelben Harzes halbgelatinoser Nd. Aus sd. Eg. durch Fallen m it W. farblos, F. 229°. 
Acetylderiv., halbkolloidale Substanz, E. 240°. — Tetrabromacetanilid, C0H-NHCO- 
CH3(l)Br4(2,3,4,6). Aus 2,4,6-Tris-acetomercuri-3-bromacetanilid u. Brom in Eg.-Lsg., 
Nadeln, E. 128°. Beim Verseifen m it alkoh. HC1 entsteht auf Zusatz von konz. Pott- 
aschelsg. Tetrabromanilin. (Gazz. chim. Ital. 58. 181-—90. Bologna, Univ.) BENCK.

P. Pfeiffer, E. Kalckbrenner, W. Kunze und K. Levin, Ober Hydrochalhme 
•und Hydrochalkole. Die Hydrochalkone vom Typus I. werden am besten durch katalyt. 
Hydrierung der Chalkone in Ggw. von Pt-Mohr dargestellt. In  Fallen, wo sich un- 
Terandertes Chalkon durch Umkrystallisieren nicht ganz entferncn liiCt, bedient man 
sich zur Reindarst. der Oxime. Interessant ist, daB gewisse Verbb. I. am Licht in 
gelbo Substanzen noch unbekanntcr N atur iibergehen. Mit RMgX liefern die Verbb. I. 
tert. Alkohole. — Die Angaben von S t r a u s  u . G r i n d e l  (C. 1924. II. 2249) iiber das 
Hydroćhalkól, C6H5 -CH2 -CH2-CH(OH)-C6H5, werden bestatigt. Zur Reindarst. wird 
Torteilhaft das p-Nitrobenzoat benutzt. Durch H 20-Abspaltung erhalt man nicht 
Phenylhydrinden, sondern Diphenylpropen. Neu dargestellt wurde 2-Chlorhydro- 
chalkol. — SchlieBlich werden noch einige Chalkone vom Typus II . beschrieben.

V e r s u c h e .  Hydrochalhm (I.), perlmutterglanzende Schiippchen, F. 72°. — 
Eohes Hydro chał koi. Aus Chalkon in A. mit Na-Amalgam, dabei m it verd. H 2S0 4 
schwaoh sauer halten. K p .2 151—153°, K p .13 188—191°, jedoch unter teilweiser W.- 
Abspaltung. — p-Nitrobeiizoat, C22H 190 4N. Aus vorigem mit p-Nitrobenzoylchlorid u. 
etwas Pyridin in sd. Bzl. ( 6  Stdn.). Asbestartige M. aus Lg., F. 89—90°. — Phenyl- 
urethan, C22H 210;,N, Nadelbuschel aus Lg., F. 82—83°. — Reines Hydrochalkol, C15H 10O. 
Aus dem p-Nitrobenzoat m it 5%ig. alkoh. KOH (50—60°, 5— 6  Stdn.). Dickes, hell- 
gelbes Ol nach Trocknen im Yalóium bei 80°, D .23 1,0614, nu21 =  1>5724. Lieferte, m it 
der 2,5-fachen Menge ZnCl2 6  Stdn. auf 130° erhitzt, ein braungelbes Ol, welches nach 
JZ ., Br-Addition u. OH-Zahl ca. 6%  unyeranderte Substanz u. 30—47% Diphenyl- 
propen enthielt. — 3,4-Dimethoxyhydroclialhm, C17H iS0 3. Durch Hydrierung des Chal- 
kons (citronengelbe Nadelchen, F . 85°; H 2S04-Lsg. geiborange) in Eg. Krystalle aus 
A., F . 67,5— 68,5°. — Oxim, Ci-H190 3N, Krystallchen aus verd. A., E. 109°. — Tert. 
Alkohol G23H2l0 3. A us yorigem Hydrochalkon m it C6H 5MgBr. Krystalle aus verd. 
Eg., E. 102—103°. — 3,4-Methyle,ndioxyhydrochalkon, C16H 140 3. Aus Piperonyliden- 
acetophenon (hellgelbe KLrystalle, F . 120°; H 2S 0 4-Lsg. blutrot mit violettrotem Ablauf)

I.
O
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wie vorst. Nadelchen aus 80%ig. A., F. 57—58°. Wird am Sonnenlicht kanariengelb.
H ,S 0 4-Lsg. erst hellgelb, dann smaragdgrim. — Tert. Alkohol G17Hn 0 3. Aus vorigem 
m it CHsMgJ. Krystalle aus verd. A., F. 50—52°. Liefert m it h. verd. H 2S 0 4 ein Olefin.
— 3,4,4'-Trimethoxyhydrochalkon, C18H 20O4. Aus dem Chalkon (hellgelbe, griinstichige 
Nadeln, F. 91°; H 2S 0 4-Lsg. orangerot m it earminrotem Ablauf) in A. Nadeln aus A., 
F. 57°. H 2S 0 4-Lsg. helłbraungelb mit farblosem Ablauf, boi langerem Stehen griin 
fluoresciercnd. — 2-Chlorclialkon, C15Hn 0Cl. Aus Acetophenon u. o-Chlorbenzaldehyd. 
BlaBgelbe Nadeln aus CH3OH, F. 51,5°. H 2S 0 4-Lsg. orangefarben m it griingelbem 
Ablauf. — 2-Chlorhydrochalkon, C15H 130C1. Aus Torigem in Eg. ( +  15—20% Pt)- 
Das aus CH3OH umkrystallisierte Rohprod. wird ubergefiihrt in das Oxim, C15H 140NC1, 
Nadeln aus CH3OH, F. 113°, u. dieses in wenig Eg. m it 10%ig. H 2S04 auf Wasserbad 
zerlegt. Nadeln, F. 46,5°. H 2S04-Lsg. griinstichig gelb m it fast farblosem Ablauf. — 
2-Chlorhydrochalkol, C16HJ50C1. Darst. u. Reinigung des Rohprod. (K p .^ , 152—154°) 
wie beim Hydrochalkol. Hellorangefarbenes, sehr zahes Ol nach Trocknen bei 80° u. 
15 mm, D .21 1,1636, nn 18 =  1,5831. — p-Nitrobenzoat, C22HJ80 4NC1, Nadelbiisehel 
aus Bzl.-CH3OH, F. 115°. — Phenylurethan, C22H 20O2NCl, Nadeln aus A., F . 100,5°. — 
a-Chlor-a-phe7iyl-y-[o-chlorphenył]-propan, Ci6H 14Cl2. In  2-Chlorhydrochalkol bei 60°
1 Tag HC1 einleiten, W. abtrennen, Ol nochmals m it HC1 behandeln. Diinnes Ol, 
K p . 2 151— 154°, ca. 10% o-Chlordiphęnylpropen enthaltcnd. tlberfiihrung mittels Cu 
in Phenylhydrinden gelang nicht. — 2-Ghlor-4'-inethoxychalkon, C10H 13O2Cl. Aus 
p-Methoxyacetophenon u. o-Chlorbenzaldehyd. Perlmutterglanzende Sehuppen aus 
Lg., F. 91,5— 92°. H 2S 0 4-Lsg. tieforangefarben m it orangegelbem Ablauf. — 2-Chlor- 
4'-methoxyhydrochalkón, CJ6H 160 2C1. Aus vorigem in Eg. Reinigung iiber das Oxim. 
Nadeln aus CH30H , F. 48°. H 2S04-Lsg. schwach gelb m it farblosem Ablauf. Red. 
zum Hydrochalkol gelang nicht. — Oxim, C16Hlc0 2NCl, Nadelchen, F. 90—91°. —
2-Brom-4'-methoxychalkon, C]6H 130 2Br, Blattehen aus A., F. 79,5°. H 2S 0 4-Lsg. orange
farben mit tiefgelbem Ablauf. Reagiert nicht m it Mg. — 2-Brom-4'-methoxyhydro- 
chalkon, C16HJ50 2Br, schwach griinliche Nadeln aus A., F. 65°. H 2S04-Lsg. fast farblos.
— Ozim, C]6H 160 2NBr, Prismen aus A., F. 99,5— 100°. — Dihydrobenzal-2-aceto-l-
naphłhol, C0HS ■ CH, ■ CH2 • CO • ClcH 6 ■ OH. Aus Benzalacetonaphthol (orangefarbene 
Blattehen, F. 129°; H 2S 0 4-Lsg. braunrot m it gelbrotem Ablauf) in Eg. Hellgelb- 
stichige Krj'stalle aus Eg., F. 98°. H 2S 0 4-Lsg. hellgelb m it farblosem Ablauf. — Acełyl- 
deriv., C2IH 180 3, sternartige Nadelchen aus A., F. 89—90°. — Dihydroanisal-2-aceto- 
1-naphthol. Schon von P f e i f f e r  u. G rim m er (Ber. Dtsch. chem. Ges. 5 0  [1917]. 
926) dureh katalyt. Red. von Anisalaeetonaphthol dargestellt. Yff. haben m it Zink- 
staub in w. Eg. reduziert, F iltra t nach Zusatz von viel W. m it Soda neutralisiert. 
Hellgelbe Krystalle aus Eg., F . 108°. H 2S 0 4-Lsg. gelb m it farblosem Ablauf. — Dihydro- 
piperonyliden-2-acelo-l-naphtliol, C20H 16O4. Aus Piperonylidenacetonaphthol (F. 156°) in 
Eg. Schwach braunliche Nadeln aus A., F. 103— 104°. H ,S 0 4-Lsg. gelb bis gelbbraun 
mit farblosem Ablauf. — o-ChlorbenzaI-7-methoxychromanon, Ci-Hi30 3C1 (nach II.). Sd. 
Lsg. von 7-Methoxychromanon u. o-Chlorbenzaldehyd in sehr wenig A. tropfenweisc mit 
10%ig- NaOH yersetzen, bei Raumtemp. stehen lassen. Krystalle aus A., F. 132°. 
H 2S04-Lsg. orangefarben mit gelbem Ablauf. Das Hydrierungsprod. bildet Krystalle 
aus A., F. 75°; Oxim, F. 162—163°. — o-Brombenzal-7-methoxychromanon, C17H 130 3Br, 
schwach griinliche Nadeln aus A. oder Eg., F . 164°. H 2S0 4-Lsg. gelborange mit gelbem 
Ablauf. — Benzalnaphthochromanon [riehtiger: Benzal-7,8-benzochromanon; d. Ref.], 
C20H 14O2. Aus Naphthoehromanon ( P f e i f f e r  u . G r im m e r , 1. c .; F. 102°) u. Benzalde
hyd. Gelbe Nadelchen aus 70%ig. A. oder Essigsaure, F. 131—132°. — Pipx.ronylidt.n- 
naphihoćhromanmi, C21H 140 4. Ślit Piperonal. Hellgelbe Nadelchen aus wenig Eg., 
F. 170—171°. H 2S04-Lsg. tiefrot. — Furfurylidennaphthochromanon, C18H i20 3. Mit 
Furfurol. Gelbe Nadelchen aus 80%ig. Essigsaure, F. 145°. H 2S0 4-Lsg. tiefrot. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 1 1 9 . 109—30. Bonn, Univ.) ‘ LiNDENBAUM.

M. Henze, tłber die Kondensałion der a.-Cyanzimtsaure dureh Cyankalium. (Vgl. 
C. 1 9 2 6 . II. 1138.) Die bei der Wechselwrkg. von eliloressigsaurem Salz, KCN u. 
Benzaldehyd stattfindende R k . hat je tzt ihre Aufklarung gefunden. Zuerst bildet sich 
tt.-Cyanzimtsav.re (vgl. L a p w o r t h  u . Mc R a e , C. 1 9 2 3 . I .  1167), welche teilweise KCN 
zu I. addiert. I. lagert sich sofort an noch unveranderte a-Cyanzimtsaure an, u. zwar
— entsprechend der MiCHAELsehen Regel — unter Bldg. von II., welches jedoch nicht 
faBbar ist, sondern sofort C02 (sehr wahrscheinlich aus dem mittleren C02H) verliert 
unter Obcrgang in IH . (Verb. A der 1. Mitt., jedoch mit H J5). H I. kann nochmals 
C02 abspalten, wodurch 2 stereoisomere Nitrile der Formel IV. entstehen. — Die
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spontane C02-Abspaltung aus II. scheint teilweise auch von dem anderen C02H her- 
zuruhren. Das so gebildete Isomere von I II . konnte zwar nur ais Anilinverb. (B in 
der 1. Mitt.) gefaCt werden, jedoeh liefert diese unter Abspaltung von Anilin u. C02 

die gleiohen Nitrilc IV. — Verseifung dieser Nitrile fiihrt zur entspreelienden Tricarbon- 
siiure, welchc sieh unter Verlust von H ,0  u. C02 leieht zur Saure V. cyclisieren lafit. 
DaB die Rk. in diesem Sinne verlauft, lieB sieh durch Osydation von V. beweisen, wobei 
unter Ringsprengung u. C02-Abspaltung die bekannte Saure VT. entsteht. — Die 
Kondensation der a-Cyanzimtsaure m it KCN scheint zu einem geringen Betrage noch 
in  anderer Riehtung zu verlaufen, da auBer III . immer ein mit IV. isomeres, also durch 
Abspaltung von 2 C02 au3 I I .  entstandenes Nebenprod. erhalten wird.

V e r  s u c h e. f},5-Diplienyl-<i,y,5-tricyanvaIeriansaure, C20H 15O2N3 (III.). 50 g
oc-Cyanzimtsaure in ca. 300 g Eiswasser m it NaOH genau neutralisieren, 1 Mol. KCN 
zugeben, auf der Maschine schutteln, bis der erst gebildete steife Brei in Lsg. gegangen 
ist, m it HC1 stark  ansauern, lufttrockenes Prod. in CH3OH lósen, bis zur beendeten 
C02-Entw. crwarmen. Beim Erkalten fallt zuerst das erwahnte Nebenprod. (dieses 
vgl. unten), dann in der Kalte u. auf Zusatz von etwas A. III . aus. E nthalt Krystall- 
CH3OH, der im Vakuum abgegeben wird. Weitere Eigg. vgl. 1. Mitt. — Es ist nicht 
gelungen, die CN-Gruppe in I II . g la tt zu yerseifen. Mit Baryt wurde eine Verb. ClsHJ60  
erhalten, silberglanzende Blattchen aus A., F. 112°. Liefert in  CS2 ein Bromderw., 
C18H 15OBr, Nadelchen aus A., F. 119°. Ais I II . m it 10°/oig. alkoh. NaOH kurz erhitzt 
wurde, fiel auf Zusatz von W. Verb. IV. von F. 183° (vgl. unten) aus. Die Mutter- 
lauge lieferte nach Ansauern eine Saure, Prismen aus verd. CH3OH, F. 138°, welche 
ein krystallisiertes Na- u. Ca-Salz bildet u. durch Kochen m it Eg. u. Zn-Acetat glatt 
in  Verb. IV. von F. 183° iibergeht. — 2,4-Diphenyl-l,3,4-tricyan-n-buiane, C1BH 15N3 

(IV.). Aus I II . bei ca. 170° oder besser durch Kochen in Eg. +  etwas Zn-Acetat. Die 
in der 1 . Mitt. ais Rx u. R , beschriebenen Verbb. sind ident. m it den Verbb. IV .; der 
Zinkstaub w irkt also nicht reduzierend. Weitere Mengen werden aus der erwahnten 
Anilinverb. (Gewinnung dieser aus der Mutterlauge von III . vgl. 1. M itt.) durch Kochen 
m it Eg. -f  Zn-Acetat erhalten. Entfernt man aus der Mutterlauge der Anilinverb. 
den CH3OH im Vakuum, verriihrt m it verd. HC1 u. kocht das Prod. m it Eg. +  Zn- 
Acetat, so erhalt man noch betrachtlichc Mengen IV. Krystallisieren des Isomeren- 
gcmisches aus Essigester, dann A. liefert Prismen, F. 228°, weiteres Krystallisieren aus 
OH3OH u. A. Nadelchen, F . 183°. — (3,ó-Diphenyl-y-carboxyadipinsaure, C13H J80 8. 
Aus IV. (Gemisch) m it sd. 20%ig. Baryt (ca. 30 Stdn.), wobei oft etwas wl. Ba-Salz 
ausfaUt (dieses vgl. unten), F iltra t m it Saure fallen. Nach Auskochen mit Chlf. P latten  
aus verd. A. oder Aceton durch Verdunsten, F. 220° unter Aufschaumen, unl. in wasser- 
freien Lósungsmm. Alkali- u. Erdalkalisalze 11. in W., sirupós. — Trimethyleater, 
C2oH2J0 6. Aus dem Ag-Salz. Prismen aus verd. CH3OH, F. 61°. — Isomere (i,6-Di- 
■phenyl-y-carboxyadipinsdure, C19H lgOe. Aus obigem wl. Ba-Salz. Prismen aus W., 
F . 195—196° unter C02-Entw., leiehter 1. in verd. A. — 3-Keło-2,S-diphenylpenła- 
inelhylen-l-carbonsiiure, C18H 10O3 (V.). Aus vorigen Sauren bei 220—230°. Nadelchen 
aus A., F. 158°, ident. mit der ais C17H 160 3 in der 1. Mitt. beschriebenen Saure. Oxim,
C,sH ]T0 3N, aus verd. A., Zers. bei 183°. Mełhylesłer, aus Na-Salz u. CH3J, aus CH3OH, 
F. 99°. — 2,5 -D iphenylpenlam ethylen-l-carbonsaure,  ClsH 180 2. Durch Red. von V. 
nach Cl e m m e m s e n . Krystalle aus Essigester, dann PAe., F. 119— 120°. B a -Sa lz , 
C36H 340.,Ba, Krystalle aus verd. A. — Oxydation von V. mit H N 0 3 (D. 1,2) ergab 
wenig einer Saure von F. ca. 225° unbekannter Natur. — p-Phenyl-y-benzoylbutlersdure, 
C17H 160 3 (VI.). Aus V. m it K M n04 in alkal. Lsg. Aus Essigester, F. 152°. Semicarbazon, 
ClBH la0 3N3, aus verd. A., Zers. bei ca. 205°. — Verb. C10HlaAT3. Is t das bei der Darst. 
von I II . entstehende Nebenprod. (schon am SchluB der 1. Mitt. erwahnt). Perlmutter- 
glanzende Blattchen, F. 198°. Beim Erwarmen m it Laugen Violettfiirbung, in Ggw. 
von A. indigoblaue Lsg., an der Luft ro tbraun, beim Ansauern HCN-Entw. Kocht man

I. CeHs • CH(CN) • CK(CN) ■ C02H

ttt CGH5.CH---------------- CH-CN
III. 1 1

CN • CH• COjH CN-CH.C6H6
C6H5-CH-------- CH-CO.,11

ĆlI2 - CO- CH- C6H 5

CJL-CII------------- CHj •
Ćh 2. co2h  c o -c6h 6
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die Verb. m it Baryt bis zur beendeten NH 3-Entw. u. entfernt BaC03 mit HC1, so resul- 
tiert ein auf C1SH 15N„ stimmendes Prod., sehwach griinlichblaue Niidelehen aus A., 
Rotfiirbung bei ca. 165°, Zers. bei 194—197°. Mit sd. H 2S 0 4 (1:2)  +  etwas A. liefert 
Verb. CWH 15N3 ein aus CH3OH, dann A. in Prismen von F. 156° krystallisierendes 
Prod., wl. in Soda ohne C 02-Entw. Erwarm t man dasselbe kurz m it NaOH u. sauert 
an, so tr i t t  HCN auf, u. es fallt ein aus CH3OH in Plattchen von F. 156° krystalli
sierendes Prod. aus. (Journ. prakt. Chem. [2] 119. 157—72. Innsbruck, Univ.) Lb.

L. Palfray und B. Rothstein, tJber einige Derimte des Chiniis. (Vgl. C. 1928. 
I. 2612.) Vff. haben die Acylierung der beiden reinen Isomeren des Chiniis untersueht. — 
LaBt man auf eine Chlf.-Lsg. von cis-Chinit in Ggw. von Pyridin Acetylchlorid wirken, 
so erhalt man stets, ob man kiihlt oder nicht, ein Gemisch von cis- u. trans-Diacetat, 
in  welchem letzteres vorherrseht. Ausbeute quantitativ. Gleiches Resultat m it Aeet- 
anhydrid. trans-Chinit liefert unter denselben Bedingungen Krystalle yon F. 93—95°, 
nach Wasehen mit A. 98°, nach Krystallisieren aus A. 101—102° (reines trans-Aeetat). 
Hier ist die Isomerisierung unbedeutend; trans-Chinit ist also die stabile Form. Beide 
Acetate sind sublimierbar. Auch bei Verwendung von nur 1 Mol. Acetylierungsmittel 
entstehen die Diacetate. Hierbei liefert jedocli trans-Chinit m it Acetylchlorid ein Neben- 
prod., stimmend auf Dicyclohexylol-(4)-atfier, HO • CaH j0 ■ O • C6H 10 • OH, viscose Fl., 
Kp.16132—133°, D.10, 1,0920, nD 10 =  1,4574. — Mit Benzoylehlorid u. Pyridin in  Chlf. 
unter Kiihlung erhiilt man aus cis-Chinit ein Benzoat von F. 116—117°, aus trans- 
Chinit ein solches von F. 151°. Kiihlt man nicht, so liefert cis-Chinit beide Benzoate. — 
Da auch bei der Acetylierung m it Acetanhydrid Isomerisierung eintritt, so seheint 
diese durch Essigsaure verursaeht zu werden. Daher wurde cis-Chinit m it Eg. im Rohr 
auf 150° erhitzt. Hierbei erfolgt bereits Acetylierung, u. zwar entsteht ein Gemisch, 
in dem das trans-Isomere vorherrscht, womit die isomerisierende Wrkg. der Essigsaure 
bewiesen ist. Der EinfluB der Temp. fiir sieh ist sehr gering. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 1007—08.) L i n d e n b a u m .

H. Wieland, P. Garbsch und J. J. Chavan, U ber einige cyclische a-Nitrokełone. 
Zuerst wurde versucht, durch Einw. von methylalkoh. KOH auf Nitrocyclohezen- 
dibromid (I.) zum a.-Nitrocyclohexanon (II.) zu gelangen. An Stelle des erwarteten 
Acetals von II. entstand jedoeh — offenbar infolge Abspaltung des zweiten Mol. HBr 
nach falscher Richtung — ein aci-Nilrokaliumsalz, dem vielleieht (?) Formel III . 
oder IV. zukommt. Die freie Saure konnte nicht in I i .  ubergcfulirt werden. — Recht 
glatt gelingt aber die Einfiihrung der aci-Nitrogruppe in Cyclohexanon u. Cyclopentanon 
mittels Athylnitrat u. KOC2H5. Auch bei Verwendung von nur 1 Mol. Nitrierungs- 
mittel bildet sich neben dem aci-Mononitrosalz V. stets etwas aci-Dinitrosalz VI., u. 
beim Cyclopentanon ist die Neigung zur Bldg. der Dinitroverb. so grofi, daB nur das 
Dinitrosalz rein gefaBt werden konnte. Diese Salze sind gelb, die freien Verbb. farblos. 
Letztere sind Sauren, doch kann iiber ihre Konst. noeh niehts Sicheres ausgesagt 
werden.

CIL— CB r-X 02 C lij----- CH-NO, CII2----- C: NOOK
I. CH2 ÓHBr II. CII2 CO III. CHj C-OCH3

CHj— c h 2 c e 2— CHj 6 h 2— c h
CH30-CI-I----C : NOOK CHj— C:N O O K  CH2— C:NOO K

IV. ÓHS ĆH V. ĆH2 CO VI. CHa CO
CII2--- CH CHj-----CII, CHj— Ć : NOOK

V e r  s u c h e. a-aci-Nitrocyclohemnonkalium, C6H 80 3NK (V.). Lsg. von 1 Atom K 
in A. +  A. bei —10 bis —-15° m it iith. Lsg. von je 1  Mol. Cyclohexanon u. A thylnitrat 
versetzen, nach mehrstd. Stehen in Eis isoliertes Rohprod. in sd. Aceton suspendieren, 
ca. 1/5 Vol. W. zugeben. Obere Sehicht scheidet beim Erkalten hellgelbe Nadeln aus, 
untere Schicht liefert mit sd. Aceton weitere Mengen. Zers. bei 215—220°, auf Spatel 
verpuffend, wl. in Aceton, CH3OH, A., sil. in W. (gelb). Mit FeCl3 tiefbraunrot. — 
<x-Nilrocyclohexanon, C6H 30 3N (II.). Aus V. in Eiswasser m it 4-n. H 2S04 unter Kiihlung, 
bei dauerndem Kratzen der GefaBwand manchmal krystallin., meist jedoeh olig u. 
dann auf keine Weise krystallisierbar. Prismen aus wenig A. -f PAe., F. 37°, sil. auBer 
in PAe. u. W., in letzterem lackmussauer. Alkal. Lsgg. gelb. Mit FeCl3 tiefbraunrot, 
auf Zusatz von Br farblos. — a-Bromderiv. Mit Br in CH3OH oder W: Olig. — Semi- 
carbazon, C,H120 3N4. Aus V. u. Semizarbazidhydrochlorid in k. W. Kjystalle aus A.,
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F . 184“ (Zers.), 1. in wss.-ałkoh. Lauge (gelb). Keine FeCl3-Rk. — Verb. COM  
C(N02): N -N H -C eHs. Entsteht infolge Ringoffnung durch Zusatz einer m it Na-Acetat 
abgestumpften C6H 5 • N : N- Cl-Lsg. zur wss. Lsg. von V. Gelbbraune Prismen aus A., 
Zers. bei 118°. — Gyclohexa?ulion-(l,2)-phenylosazon, CI8H 20N4. Aus óligem II. u. 
Phenylłiydrazin in A. oder Eg. unter Eiskiihlung. Gelbe Nadeln aus A., E. 150° (vgl. 
W a l l a c h ,  C. 1924. II. 1089). — u,a -Dinitrocydohexanondikalium, C0HGO,;N2K 2 (VI.). 
Is t dem rohen V. stets in geringer Menge beigemischt. Ais Hauptprod. aus Cyclo- 
hexanon u. je 2 Moll. KOC2H5 u. A thylnitrat wie oben. Schwer rein zu erhalten. — 
Mcmokaliumsalz, C6H70 5N 2K. Aus konz. Lsg. von VI. mit 1 Aquivalent 4-n. H 2S 0 4 
unter Eiskiihlung. Rote Krystalle, bei 221° yerpuffend, unl. in  CH3OH, A., Aceton, 
wl. in k. W . (gelb, lackmussauer). Mit FeCl3_ tiefbraunrot. — a,a-Diniirocyclohexanon, 
CeH 80 5N2. Aus vorigem m it 4-n. H 2S04 u. A. Dickes, langsam erstarrendes Ol, dann 
Nadeln aus A., E. 110,5°, swl. in A., CH3OH, A., fast unl. in W. (gelb). Alkoh. Lsg. 
farbt die H aut tiefgelb. Das saure Na-Salz ist nur dunkelgelb. — cc,a'-Diiiiłrocyclo- 
pentanondikalium, G6H 4OsN2K 2. Analog VI. Reinigung dureh Versetzen der gesatt. 
wss. Lsg. (ca. 1: 1) unter Reiben mit ca. 5 Voll. CH3OH. Tiefgelbe Nadeln aus sd. 
CH3OH +  W., E. 241—245° unter Verpuffung. Wss. Lsg. tiefgelb, m it EeCl3 tief- 
braunrot. — Mcmokaliumsalz, C5H 5OsN2K. Aus vorigem wio oben. Orangegelbe 
Krystalle, bei 154—158° explodierend, sonst wie obiges. — a ,a '-Dinilrocyclopenlanon. 
Die ath. Lsg. hinterlaBt Krystalle, welche sieh bald unter Aufspritzen in ein Ol uin- 
lagern. — Von beiden Dinitroketonen wurden keine CO-Deriw. erhalten.

Ober einige Derivate des Nitrocyclohezens. (Mit A. Schafer.) Nitrocyclohexen- 
dibromid, C0HDO2NBr2 (I.). Aus Nitrocyclohexen (W lELAND u. B l u m ic h , C. 1921.
I II . 1244) mit Br in Chlf. unter Eiskiihlung. Aus CH30H , F. 100—101°. — aci-Nilro- 
kaliumsalz C7H10O3N K  (III. oder IV. ?). I . in 5 Moll. methylalkoh. KOH eintragen, 
nach Beendigung der lebhaften Rk. 5 Min. koehen, F iltra t von K Br +  K 2C03 im 
Vakuum einengen, im Eissehrank stehen lassen. Das gelbliche Salz enthalt noch KBr 
u. K 2C03 u. laBt sieh nicht weiter reinigen. Mit FeCl3 dunkeloliybraun. Auf Zusatz 
von Saure bleibt die wss. Lsg. erst klar, trub t sieh aber bald. A. extrahiert je tzt ein 
m it Dampf fliichtiges, sehr steehend riechendes Ol, das sieh auch bei Hochvakuumdest. 
teilweise zers. u. die gleiche FeCl3-Rk. gibt. — Isoniłrosoterb. C-HwOiN 2. Aus H I. (IV). 
m it N aN 0 2 u. verd. H 2S04 unter Kiihlung. Gelbliche Nadelchen aus A., Zers. bei 
122—125°, 1. in Lauge (orange). — Mit NH 2OH, HCI gibt I II . (IV.) eine Substanz 
von F. 122° (Zers.), wahrscheinlieh ein Additionsprod. von NH„OH. Mit FeCl3 griin.
—  Di-\a.-nilrocychhexyl\-amin, NH(C6H ,0 -N 02)2. In  sd. alkoh. Lsg. von Cyclohexen- 
pseudonitrosit N H 3 bis zur Lsg. einleiten, nach Abkiihlen W . zusetzen. Ausbeute nur 
ca. 10% wegen reichlicher Bldg. von Nitrocyelohexen. Krystalle aus A., F. 96—97°, 
1. in verd. Sauren. Hydrochlorid, aus A.-A., F . 163°. — Nitrosamin, C]2H20OrN4, Prismen 
aus A., F. 145— 150° (Zers.). — Hydrazo-a.-nilrocyclohexan, N 2H 2(C6ń 10-NO2)2. Alkoh. 
Suspension des Pseudonitrosits m it N2H4-Hydrat bis zur Lsg. erwarmen, vorsichtig 
W . zusetzen. Sternformige Nadelchen aus A., F . 138—140°. Oxydation zur Azoverb. 
gelang nicht; es kann auch die unsymm. Verb. vorliegen. (L lE B IG s Ann. 461. 295—308. 
Miinchen, Akad. d. Wiss.) LlNDENBAUM .

R. Ciusa und A. Cremoniili, Ober die Doebnerselm Reaklion. VI. (V. vgl. C. 1926.
I. 3233.) Ais Nebenprod. bei der Darst. der therapeut. wirksamen Phenylnaphtho- 
einchoninsaure mittels der D oE B N E R schen  Rk. (Brenztraubensaure, /?-Naphthj’lamin 
u. Benzaldehyd) entsteht in gróBerer Menge N-Benzyl-fj-naphlhylamin. Diese Base 
befindet sieh im alkoh. F iltra t der genannten Saure u. wird von den beigemengten sauren 
Bestandteilen durch 10%ig. Sodalsg. befreit. Der Riickstand wird m it A. von 60—70° 
extrahiert, wobei die Base in Lsg. geht, von unl. Di-)S-naphthyldiaminodibenzyl ab- 
filtriert u. durch Umkrystallisieren aus A. gereinigt, F . 67,5°, Kp. 405°. —  Benzoyl- 
derivat, C17H14NCO ■ CBH5. Aus sd. A. Plattchen vom F. 115°. — Pikrat der Base, Cj5H 17N- 
C6H 3OtN3, goldgelbe Nadelchen vom F. 140—141°, wl. in A. — Chlorhydrat, ClrHJ5N- 
HCI. Tafelchen vom F. 219°, wl. in  A. — Nilrosoderiv., C17H 14N-NO. Bei Einw. einer 
wss. Lsg. von Na-Nitrit auf das Sulfat der Base. Nadelchen vom F. 111—112°, wl. 
in  A., Bzl. u. Lg., unl. in W. — Benzyl-fi-naphthylhydrazincklorhydrat, C17H ,GN 2 -HC1. 
Aus voriger Nitrosoverb. durch Red. m it Z n  in Eg.-Lsg., Nadelchen vom F. 177°. — 
Benzyl-P-naphthylhydrazin, Cj7H ,6N2. Aus dem Chlorhydrat Nadelchen aus A., F. 79°. 
Pikrat, C17H 16N 2 • C6H 30 7N3. Gelbe Nadelchen aus A. F. 152°. — Hydrazcme des Benzyl- 
naphthylhydrazins: mit Aceton rote Nadelchen vom F. 104°, m it Benzaldehyd gelbliche 
N&delehen vom F. 178°, m it o-, m- u. p-Nitróbenzaldehyd rote, gelbe u. orangerote
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Nadelchen von den FF. 137°, 168°, 166°, m it Vanillin Nadelchen vom F. 170°, mit 
Piperonal Nadelchen vom F. 156°, mit Anisaldeliyd Nadelchen vom F. 150°, nut Zimt- 
aldehyd gelbe Nadelchen vom F. 214°. — 2-Benzylaminonaphthalin-l-azóbenzol, 
C23H 19N3. Beim Hinzufiigen der alkoh. Lsg. der Base zur wss. Lsg. von Benzoldiazonium- 
chlorid (Temp. unter 10°). Aus A. u. dann aus Eg. rote Plattchen vom F. 138—139°. —• 
Na-Salz der 2-Benzylaminonaphthalin-l-azobenzol-p-sulfonsdure, C10H e(NHCH2CcH 5)N— 
N—CcH 4 • SO,Na, 3V„H20 . Die in A. gel. BaSe wird m it wenig wasserfreier Soda der 
Diazolsg. (dargestellt aus Sulfanilsiiurc in 10%ig. wasserfreier Sodalsg. u. Na-Nitrit) 
zugesetzt. Aus wss. Aceton karminrote Nadeln. — 2-Benzylaminonaphlhalin-l-azo- 
p-nilrobenzol, Cj0H e(NH-CH2C0H 5)N—N —C6H 4N 0 2. Durch Zusatz der alkoh. Lsg. der 
Base zu einer durch Diazotieren von p-Nitranilin in salzsaurer Lsg. entstandenen Diazo
lsg. Aus Aceton schwarzviolette Nadelchen vom F. 199°, 1. in organ. Lósungsmm., 
unl. in W. — 2-Benzylaminonaplilhalin-l-azo-o-nitróbenzol, C23H 1R0 2N4. Darst. analog 
der p-Verb. — Aus sd. Aceton violette Nadelchen vom F. 165°. — 2-Benzylamino- 
naphthalin-l-azo-a-naphlhalm, CJ0H0(NH • CH„ ■ CcH=)N ^N C 10H ,. Zusatz der in sd. A. 
gel. Base zu diazotiertem a-Naphthylamin. Aus A. yiolette Nadelchen vom F. 168°. 
(Gazz. chim. Ital. 58. 153—59. Bari, Univ.) BENCKISER.

J. Boeseken, Die Konfiguralion der durch Oxydation von Alkylenen gebildelen 
a-Glykole. Da sich bei der Oxydation von ungesatt. KW-stoffen m it KMn04 in alkoh., 
schwach alkal. Lsg. fast ausschliefilich die cis-Diole bilden, schlieBt Vf., daB vielleicht 

- C —O
zuerst Prodd. des Typus i ]>Mn:; entstehen, die dann durch Hydrolyse die 

—U—U
cis-Diole ergeben. Ais Beispiele sind angefuhrt die Bldg. von cis-DioIen-1,2 aus Cyclo- 
pen ten, 1-Melhylcyclopenten, 1-Phenylcyclopenlen, Inden, Cyclohexen, 1-Methyl- u. 
1-Phenylcyclóhexen (letzteres gibt mittelmiiBige Ausbeute). Aueh TetraJiydronaphthalin 
gibt, mit KMn04 oxydiert, das cis-Diol-1,2. Die Methode laBt sich viełleieht sogar 
zur Konfigurationsbest. von Alkylenen u. a-Diolen heranziehen. Die Oxydation m it 
Persauren u. die Aufspaltung eines Athylenoxydringes yerlauft anders. Bei aliphat. 
Alkylenen bewirken Persauren immer eine molekulare Umlagerung, u. wenn die 
Doppelbindung oder der Athylenoxydring aufgespalten ist, macht sich die abstoBende 
Wrkg. der beiden OII-Gruppen bemerkbar. Es bilden sich die trans-Diole. Ais Bei
spiele sind angefuhrt die Bldg. von trans-Diolen aus CyclopenUn, 1-Methylcyclopenten, 
Cyclohexen u. l-Methylcyclohexen bei der Oxydation m it Perbenzoesaure. Befindet 
sich jedoch eine Phenylgruppe in Nachbarschaft zur Doppelbindung, so wirkt diese 
der abstoBenden Wrkg. der OH-Gruppen entgegen, sie begiinstigt die Bldg. von 
cis-Diol, welches sich zu fast gleichen Teilen mit dem trans-Diol bildet. Dies zeigt 
sich beim l-Phenylcyclohexen u. Inden, wo der aromat. Kern dieselbe Wrkg. hat. 
Der aromat. Kem wirkt weniger stark, wenn er, wie beim A 2,3-Dihydronaphlhalin, 
durch eine CH2-Gruppe von der doppelten Bindung getrennt ist, denn bei der Auf
spaltung des Oxyds dieser Verb. bildet sich in der Hauptsache im?w-Diol-2,3 (F. 135°). 
AVahrend die Perbenzoesaure zuerst die Alkylenosyde gibt, aus dencn dann durch 
Hydrolyse die Diole entstehen, gibt die Peressigsiiure niemals die Oxyde, sondem 
direkt die Monoacetate der Diole. Die Diole selbst haben dieselbe Konfiguration 
wie die mittels Perbenzoesaure gebildeten. — Aus diesen Ergebnissen zieht Vf. folgende 
Schliisse: Die ft-Phenyl-oi,f3-dioxypropimisa.ure Tom F. 141°, die durch Oxydation der 
Zimtsaure durch KM n04 entstanden ist, ist analog der rac., das Isomere vom F. 122° 
analog der meso-Weinsaure gebaut (vgl. nachsteh. Ref.). — Die Dioxystearinsduren 
vom F. 132° u. 96° bilden sich aus Ólsaure u. Elaidinsaure ohne molekulare Um
lagerung, wenn sie durch KM n04 erhalten werden u. m it Umlagerung, wenn sie durch 
Persauren gebildet werden (C. 1927. I . 1148). In  den naturlich vorkommenden ólen 
sind die Linolsaure u. Linolensaure Gemische Terschiedener Stereoisomeren, denn 
bei der Oxydation dieser Ole durch KMn04 werden mehrere Sativin- bzw. Linusin- 
sauren gebildet. ■— Das durch W.-Abspaltung mittels Phosphorsaure bei 200° aus 
dem Butanol-2 erhaltene Buten ist zur Hauptsache cis-Bułen-2, denn es gibt nach 
noch nicht veroffentlichten Verss. von R. C o h e n  m it Peressigsaure oxydiert das 
rac. Bvlandiol-2,3. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 683—93.) FIEDLER.

J. Boeseken und G. Elsen, Oxydation der Slilbene durch Persauren. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die Oxydation des Stilbens durch Perbenzoesaure fiihrt zum Stilbenoxyd, das 
so bestiindig ist, daB es sich auf keine Weise hydrolysieren lieB. Bei der Oxydation 
von Stilben durch Peressigsaure in essigsaurer Lsg.' bildet sich etwas Benzaldehyd
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neben einem Gemisch yon Mono- u. Diacetylhydrobenzoin. Dureh Verseifung entsteht 
ein Gemisch des rac. u. inakt. Hydrobenzoins, bei dem die rac. Verb. iiberwiegt. 
Auch bei der Oxydation in Chlf.-Lsg. uberwiegt in dem gebildeten Gemisch das racem. 
Hydrobenzoin. Die Schmelzpunktskurve der Hydrobenzoine ist im  Original an- 
gegeben. Bei der Oxydation des allo-Stilbens m it Peressigsiiure bildet sich ein Gemisch, 
bei dem das inaktive Hydrobenzoin iiberwiegt. Die Phenylgruppen wirken der 
W A LD EN schen Umkehrung, die sonst bei der Oxydation der Doppelbindung m it 
Persauren stattfindet, entgegen. Wenn auch der Yerlauf der Oxydation dureh Per
sauren u. KM n04 ganz versehieden ist, gibt die Oxydation auf beide W eisen  in diesem 
Falle dieselben Resultate. (Rec. Traw chim. Pays-Bas 47. 694—97. Delft, Poly- 
technikum.) F i e d l e r .

A. Corbellini und G-. Aymar, Untersucfm ngen iiber d ie industrieUe D arstd lu n g  des 
Perylens.  Bei der Nachpriifung der fur techn. Zwecke in Betracht kommenden Patent- 
vorschriften wurden folgende Ausbeuten an Perylen erhalten: 19,3% nach H a n s - 
g ir g  (D. R. P. 386 040; C. 1923. IV. 1019), 14% nach P e r e i r a  (D. R. P P . 390 619 
u. 391 825; C. 1 9 2 4 .1. 2544. II..404), 16,5% nach P e r e i r a  (D. R . P. 394 437; C. 1924. 
II. 1024), 13% nach C. H . M a r s c h a l k  (A. P. 1 593 938), 17% nach C o m p a g n i e  
N a t i o n a l e  d e s  M a t i e r e s  C o l o r a n t e s  (F. PP. 571 738 u. 571 739; 
C. 1 9 2 6 .1. 498). —  /j-Dinaphthol laBt sieh im Gegensatz zu den Angaben von W e i t z e n - 
BOCK u. S e e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 1995) dureh A1C13 z u  Dioxyperylen 
kondensieren. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 196—99. Mailand, U n iv .)  R a d t .

Teijiro Yabuta und Katsuji Kambe, Darstdlung von Furanatliylamin. Die Darst. 
erfolgt aus Furylacrylsaure iiber Furylnitroathylen u. Furylacetaldoxim. — Furyl
nitroathylen, CsH s0 3N  =  CjHjO-CH: CH-NOa. Dureh Einleiten von Stickoxyden in 
die Suspcnsion von 1 Teil Furylacrylsaure in 5 Teilen Bzl. unter Eis-Kochsalzkiihlung. 
Gelbliehe Krystalle aus PAe. P. 75°; K p.4 111°. — Furylacetaldoxim C6H ,0 2N =  
C.1H 3O • CH2 • C H : I\OH. Aus Purylnitroathylen in feuchtem A. m it 2 Teilen frisch 
bereitetem Al-Amalgam. Nadeln aus PAe. Daneben entsteht das sirupose Furylacet- 
aldehyd-anti-aldoxim, welches nach ASAHINA 500-mal siiBer schmeckt ais Rohrzucker. •— 
Furylathylamin. Aus Furylacetaldoxim in Methanol m it 3 Mol. 3%ig. Na-Amalgam 
unter Eis-Kochsalzkiihlung, man halt mit 50%ig. Essigsaure schw'ach sauer. Kp. 155°. 
N immt leicht C02 auf; das Carbaminat (weiĆe Krystalle) ha t F. S6—87°. Pikrolonat, 
CjjHjON +  C10H 3OjN4. (Proceed. Imp. Aead. Tokyo 4. 120—21.) O s t e r t a g .

K. v. Auwers und F. Derseh, Uber Wanderungsfahigkeit und Haftfcsligkeil orga- 
nischer Eadikale bei der Umwandlung alkylierter Ozypyrazoline. KNORR u .  JOCHHEIM 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 1275) haben gefunden, daB l-Phenyl-3,4,4-triniethyl- 
5-oxypyrazolin unter der Einw. von lconz. H 2S04 in l-Phenyl-3,4,5-trimethylpyrazol 
iibergeht:

c h 3.  
^  CII > | • c h 3 c h 3

--- CH,

CH3

N
N -C 0H 5 n - c 0h 5

Diese Rk. konnte, wenn sie allgemeiner N atur ist, vielleicht AufschluB geben iiber 
die Wanderungsfahigkeit u. Haftfestigkeit organ. Eadikale, besonders wenn man 
Verbb. m it ungleichen Resten in  Stellung 4 zur Unters. heranzog. Bzgl. des allgemeinen 
Ganges der Unterss. sei bemerkt, daB die aus den Oxypyrazolinen hervorgehenden 
Pyrazole m it Praparaten yerglichen wurden, welche man synthet. aus passend sub- 
stituierten 1,3-Diketonen u. Phenylhydrazin herstellte. Zur Identifizierung dienten 
die P ikrate u. HgCI2-Verbb. — Das obiger Verb. analoge 4,4-Diathylderiv. verhalt sich 
ebenso, nur daB der ProzeB idei schneller verlauft. Dagegen reagiert das Dipropyl- 
deriv. wenig glatt; m it Sicherheit lieB sich nur feststellen, daB ein Teil unter Abspaltung 
von Propylalkohol in l-Phcnyl-3-methyl-4-propylpyrazól iibergeht. Das Diallylderiv. 
gab nur sehmierige Prodd., u. weitere Verbb. dieser A rt konnten noeh nicht erhalten 
werden. — Von Verbb. m it Yerschiedenen Alkylen in 4 liefert das 3,4-Dimethyl-4-athyl- 
deriv. fast aussehlieBlich unter C2H5-Wanderung l-Phenyl-3,4-dimethyl-5-athylpyrazol. 
Ein in sehr geringer Menge gebildetes Nebenprod. wurde nicht identifiziert. Das harzige 
3-Methyl-4,4-dthylpropylderiv. gab keine eindeutigen Resultate. Im  ersten Vers. wurde 
Abspaltung von Propylalkohol nachgewiesen, wahrend man im zweiten Vers. ein 
PhemjlmetJiyldthylpropylpyrazol erhielt, dessen Konst. ungewiB ist. Dagegen geht das 
einfacher gebaute 3,4-Didihyl-4-propylderiv., obwohl ebcnfalls schmierig, recht glatt
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unter C2H 5-Wanderung in l-Phenyl-3,5-diathyl-4-propylpyrazol tiber. — Die weiteren 
Verss. wurden m it 3,4-Dimethył-4-alkylderivv. (Alkyl =  n-C3H7, i-C3H7, n -C A , C3H 5 

u. CeH 5 -CH2) angestellt u. verliefen im wesentlichen ubereinstiinmend, namlich in der 
H auptrk. unter Abspaltung des Alkyls ais Alkohol u. Bldg. von l-Phenyl-3,4-dimethyl- 
pyrazol. Vermutlieh entstehen daneben auch die Phenyltrialkylpyrazole unter H„0- 
Abspaltung, denn in den Mutterlaugen bcfinden sich 11. u. schwer krystallisiereńdc 
Pikrate, wio sie fiir Trialkylpyrazole charakterist. sind, die aber nicht identifiziert 
werden konnten.

Was nun die allgemeinen Ergebnisse der Unterss. betrifft, so fallt zunachst die 
ungleiche Geschwindigkeit auf, m it der die Umwandlung der Oxypyrazoline erfolgt 
(Zeit bis zum Versagen der Pyrazolinrk.). Hierbei spielt der Substituent in  3 keine 
Rolle, sondern nur die gemischte Gruppe in 4. Das Dimethylderiv. wird in ca. 50, das 
Methylathyl- u. Diathylderiv. in 2 Min. umgewandelt. Daraus wiirde sich folgern 
lassen, daB C2Hj weniger Affinitat beansprucht ais CH3, was m it anderen Tatsachen 
iibereinstimmt. Denn wie sich aus der Valenzverteilung leicht ergibt, werden H  u. OH 
in 5 um so fester haften, je starker der 4-standige C von der gem. Gruppe be
ansprucht wird. Die Zeitunterschiede bei den anderen Homologen sind dagegen recht 
widerspruchsvoll. DaB beim Methylallyl- u. Diallylderiv. die Rk. im Augenblick 
vollendet ist, versteht man, nicht aber, daB sie beim Methylbenzylderiv. 70 Min. 
braucht. Eerner reagieren das Methylpropyl- u. Dipropylderiv. sehr schnell, dagegen 
das Athylpropylderiv. sehr langsam ( l l/g Stdn.). — Was die Haftfestigkeit der Alkyle 
betrifft, so ist CH3 am festesten gebutiden. n-Q,Ha, C3H 5 u. CcII5 • CH2 haften besonders 
locker, was bzgl. des ersteren neu ist. C;H-, n-C3H7 u. i-C3H 7 nehmen eine Mittelstellung 
ein; zwischen den beiden Propylen ist kcin Unterschicd. — Valenzbeanspruchung u. 
Wanderungsfahigkeit eines Radikals brauchcn sich nicht zu entsprechen (T lFFEN E A U ; 
ygl. auch V. A u w e r s , C. 1924. II . 633). Umgekehrt stehen die beiden Eaktoren nicht 
etwa regelmaBig im Gegensatz zu einander (TlFEEN EA U ). Auch zwisehen Haftfestig
keit u. Wanderungsfahigkeit besteht nicht die erwartete einfache Beziehung. Bei den 
Oxypyrazolinen wandert C3H 7 schwerer ais C2H5, t r i t t  aber leichter aus dem Mol. aus; 
CH3 u. C2H j treten nicht aus, haben sieh aber ais die einzig wanderungsfahigen Radikale 
erwiesen. — AUs den bisherigen Forsehungen geht deutlich hervor, daB es eine absol. 
geltende Haftfestigkeitsreihc nicht geben kann, weil hier eine Summę von Faktoren 
zusammenwirkt (vgl. auch M e i s e n h e i m e r  u .  Mitarbeiter, C. 1926. II. 2786).

V e r s u c h e .  P y r a z o l o n e .  Darst. durch Kondensation substituierter 
/?-Ketonsaureester m it Phenylhydrazin, erst auf Wasserbad zu den Phenylhydrazonen, 
dann bei ca. 180°, bis eine Probe m it sd. konz. HC1 kein Phenylhydrazin mehr abspaltet. 
Mit konz. H 2SO,, u. K 2Cr20 7 geben Pyrazolone m it 2 Alkylen in 4 tiefblaue, solche mit 
nur 1 Alkyl schwach griinlichblaue, solche ohne Alkyl keine Farbung; die Farbungen 
dauern nur ca. 1/2 Min. an. — l-Phenyl-3-methyl-4-propylpyrazolon-(5), C13 h 10o n 2. 
Aus Propylacetessigester. Prismen aus A., F . 101— 102°. —- 3-Methyl-4-isopropyl- 
deriv., C13HJ0ON2, K p . 15 186— 190°, Pliittchen aus A., F . 116—117°. — 3-Methyl-4- 
butylderiv., Cj.jH^ONo, lvp . 10 210°, Prismen aus Aceton, F . 93,5—94,5°. — 3,4,4-Tri- 
inetliylderiv. Aus Dimethylacetessigester. F. 54°, K p .750 300—303°, K p . 12 158—160°.
— 3,4-Dimethyl-4-athylderiv., C13H 1gOj\t2. Aus Methylathylacetessigester. Federartige 
Nadeln aus PAe., F. 25,5—27,5°, K p .760 301°, K p . 12 163—165°. — 3,4-Dimethyl-4- 
propy!deriv., C14H 1sON2, K p . ]3 185— 189°, tabakartig rieehend. — Methylisopropyl- 
acetessigesterplienylhydrazon, 0 16H 210 ,N 2, Prismen, F . 111—113°. — l-Phenyl-3,4- 
dime.thyl-4-isopropylpyrazolon-(5), Ću H 18ON2. Aus Yorigem. Sehr langsam erstarrend. 
Nach Waschen m it PAo. F. 66—75°. — 3,4-Dimethyl-4-butyIderiv., C15H 20ON2. Ester 
vgl. P o w e l l  (C. 1925. I .  360). Schwach tabakartig rieehend, K p . 20 205°, D .2°4 1,039, 
nHe20 =  1,5385, E  E  fiir D =  +  0,71, fiir /?—a = + 3 0 % .  — 3,4-Dimethyl-4-allyl- 
deriv., CmH 16ON2, K p . ]2 189°, D.=% 1,068, nH e 20 =  1,5542, E  E  fiir D =  +  0,77, fur 
P—a =  + 25% . — 3,4-Dimethyl-4-benzylderiv., ClsH lsON„, Prismen aus A., F . 81—82°. 
Gibt nicht obige blaue Farbrk., jedoch in A. m it verd. H 2S 0 4 u. Bichromat violette 
Farbung. — 3-Methyl-4,4-didthylderiv., Cj.iH]aON2. Aus Diathylacetessigester. Blattchen 
aus PAe., F . 51—52°, Kp.n  170°. — 3-Mdhyl-4-(ilhyl-4-propyldcriv., C16H 20ON2, 
Kp.12181°. — 3-Methyl-4,4-dipropylderiv., C]6H 22ON2, K p.12184°. — 3-Methyl-4,4- 
diallylderiv., C16H 18ON2, K p.n 192°. — a,<x-Dimethylpropionylessigsaureatliylester, C9H 10O3. 
Propionylessigcster mit CH3J  u. NaOCH3-Lsg. uberfuhren in  Propionylpropionsaure- 
ester (Kp. 199°, K p . 15 83°), in  sd. Gemisch desselben m it CH3 J  NaOC2H 5-Lsg. 
tropfen usw., in ath. Lsg. mit 3,5%ig. NaOH schiitteln. K p .I5 83°, fruchtartig rieehend.
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— l-Phenyl-3-dthyl-4,4-dimethylpyrazolon-(5), G,3H lcON2. Aus vorigem. Kp.u  177°, 
Kp. 310°. —■ a-Propylpropionylessigsduredthylester, CI0H 18O3. Aus Propionylessigester, 
C3H;Br u. sd. NaOC2H 5-Lsg. K p .30 127°. Mit FeCl3 violett. — a-Athyl-cc-propyl- 
propionylessigsfiuredthylester, C12H 220 3. Durcli Athylierung des vorigen. K p . 40 138 
bis 142°. — l-Phenyl-3,4-didtkyi-4-propylpyrazolon-(5), C10H 22ON2. Aus vorigem. 
Tabakartig riechcnd, K p .30 203—208°, D . 2°4 1,035, nuc20 =  1,5461, E 27 fiir D =  +1,02, 
fiir f>—a =  + 39% . — a.,a.-Dimethylbutyrylessigsduredthylester, C10HlsO3. Butyryl- 
essigester zum a-Methylderiv. (Kp .33 115— 121°), dieses sodann nochmals methylieron. 
K p.« 99—104°, — l-P]ienyl-3-propyl-4,4-dimelhylpyrazolon-(5), C14H 18ON,. Aus vorigem. 
K p -30 205°. — Dibenzylacetessigester. Dureh Eintropfen von NaOC2H 5-Lsg. in sd. Ge- 
misch von Benzylaeetessigester u. Benzylehlorid. — Phenylhydrazon, C26H 230 2I'!2. Bei 
140° ( l 1/2 Tage), nach 8  Tagen erstarrtes Harz abpressen. Krystalle aus A., F. 112 
bis 113°. Wird erst dureh sd. Eg.-60%ig. H 2S 0 4 gcspalten. Kondensation zum Pyr- 
azolon gelang nicht. — Dagegen lieferte l-Phenyl-3-methyl-4-benzylpyrazolon-(5) mit 
Benzylehlorid in sd. NaOC2H 5-Lsg. ein Prod., dessen N-Geh. dem Dibenzylderiv., 
C24H 22ON2, entsprach. Prismen aus A., E. 139—140°.

Ó x  y  p y  r  a z o 1 i n  e. Aus den Pyrazolonen m it Na in sd. Amylalkohol, letzteren 
m it Dampf abblasen, Ruckstand in A. aufnehmen. Die Verbb. krystallisieren aus Lg. 
in  Prismen u. geben in vcrd. H 2S 0 4 m it Bichromat, EeCl3 oder N itrit bestandige rot- 
violette Farbung. — l-Phenyl-3,4,4-trimethyl-5-oxypyrazólin, E. 118°. — 3,4-Dimethyl-
4-dthylderiv., C13Hi8ON2, E. 97—98°. — 3,4-Dimethyl-4-propylderiv., C14H 20ON2, F. 98°.
— 3,4-Dimethyl-4-butylderiv., C15H 22ON2, Rhomboeder, F. 104,5—106°. — 3,4-Di- 
me,thyl-4-allylderiv., C14H JSON2, F. 95,5—97,5°. — 3,4-Dimeihyl-4-benzylderiv., CigH2oON 2, 
F. 121°. — 3-Methyl-4,4-didthylderiv., CMH 20ON2, F. 94—95°. — 3-Metliyl-4,4-dipropyl- 
deriv., C10H 24ON2, F. 87—89,5°. — 3-Athyl-4,4-dimetliylderiv., C13H 18ON2, F. 78,5 bis 
79,5°. — .3-Propyl-4,4-dimełhylderiv., C14H 20ON2, F. 85—86°. — Die iibrigen Verbb. 
wurden nicht rein erhalten.

P y r a z o l e .  l-Plienyl-3-imtliyl-4-propylpyrazol, C13H ,cN2. Aus dem Pyrazolon 
m it PBr3 u. etwas gelbem P  bei 200° (24 Stdn.). K p . 15 155—”164°. Pikrat, hellgelbe 
Prismen aus A., F. 111—112,5°. HgClr Verb., F. ca. 180° (Zors.). Hydrochlorid, hygro- 
skop. Pulver, F . 84—91°. — l-Pheny~l-3-methyl-4-isopropylpyrazol, C13HJ0N2. Analog. 
K p . ]5 160—165°. Pikrat, hellgelbe Prismen aus A., F. 100,5—101,5°. Hydrobromid, 
C13H 17N2Br, hygroskop. Pulver, F. 144° (triibe). — l-Phenyl-3-methyl-4-butylpyrazol, 
C14H ,sN2. Analog. Kp.16170°. Pikrat, hellgelbe Rhomben aus A., F. 90—93°. —
l-Plienyl-3-rmthyl-4-benzylpyrazól. Analog. Kp.,., 220°, F. 62—63°. Daneben ent- 
stehen m it Wasserdampf fliichtige Prodd. (Kp. 130—140°), aus denen ein unbekanntes 
P ikrat von F. 186—187° u. unreines l-Phenyl-3-methylpyrazolpikrat (ab 6 6 ° sehm.) 
isoliert wurden. Das Benzyl ist also teilweise abgespalten worden. — l-Phenyl-3,4- 
dimethyl-5-athylpyrazol. Aus Methylpropionylaceton u. Phenylhydrazin (Wasserbad). 
Kp. 283°, K p . 12 150°. Pikrat, aus A., F. 112°. Daneben wenig eines Pikrats von F. 87 
bis 94° (wohl Gemisch). HgCl2-Verb., Krystalle, F. 108—110° (triibe). — 1-Phenyl-
3,0-di?net7iyl-4-athylpyrazol, C13H J6N2. Aus Athylacetylaceton. Nadeln aus Lg., F. 79 
bis 80°, Kp.ls 159°, m it Dampf fliichtig. Pikrat, Blattehen aus A. oder A., F . 114,5 bis 
115°. HgCl2-Verb., Prismen, F. 135—139°. — l-Phenyl-3-methyl-4,5-didthylpyrazol,
C,4Hj8N2. A us Athylpropionylaceton ( M o r g a n  u. T h o m a s o n ,  C. 1924. I. 2701). 
Kp.17170°. Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F . 89,5—90,5°. HgCL-Verb., Blattehen aus 
A., F. 142,5— 143,5°. — l-Phenyl-3-methyl-4-dtłiyl-5-propylpyrazol, CI5H 2<,N2. Aus 
Athylbutyrylaceton ( M o r g a n  u . Mitarbeiter, C. 1925. I. 1594). K p . 12 175°. Pikrat, 
safrangelb aus A., F. zuniichst 53—65°, nach Erhitzen auf 100° u. Wiedererstarren 
oder eintagigem Łiegen 84—85®. HgCl2-Verb., Prismen, F . 126— 127°. — 1-Phenyl-
3,5-dimethyl-4-propylpyrazol, CI4H j8N2. Aus Propylacetylaeeton. Kp.n  166°. Pikrat, 
mattgelbe Blattehen aus A., F. 99—100°. HgCL-Verb., Bipyramiden, F. 127,5— 128,5°.
— l-Phenyl-3,4-dimethyl-5-propylpyrazol, CI4HI8N2. Aus Methylbutyrylaeeton. K p.33190 
bis 192°, Kp.jj 160°. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 75—76°. IlgCl2-Verb., Prismen, F . 102 
bis 104°. — l-Phenyl-3-methyl-4-propyl-5-dthylpyrazol, C15H 20N 2. Aus Propylpropionyl- 
aceton (C0H 16O2; vgl. auch M o r g a n  u . C o r b y ,  C. 1926. I. 1657). K p . 12 172°. Pikrat, 
mattgelbe Prismen, F . 85—87°. HgCL-Yerb., Prismen, F. 136— 137°. —- l-Phenyl-3,5- 
dimeihyl-4-isopropylpyrazol, C14H 18N2. Aus Isopropylacetylaceton. K p .40 194°, Nadeln 
aus PAe., F. 36—37°, D .2°4 1,024, nH e 20 =  1,5597, E  Z  fiir D =  +0,52, fiir /?—a  =  
+ 2 5 % . Pikrat, citronengelbe Prismen, F. 92,5—93,5°. HgCU- Verb., Prismen, F . 128 
bis 130°. — l-Phenyl-3,5-dimethyl-4-butylpyrazol, OI5H 20N2. Aus Butylacetylaceton.
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K p . 14 180—184°. — l-Phenyl-3,5-dimethyl-4-allylpyrazol, C14H 16N2. Aus Allylacetyl- 
aceton. K p .,J0 205°, D .2°4 1,028, nji020 =  1,5 6 82, E Z’ fiir D =  +0,68, fiir fi—a =  
+ 2 1 % . Pikrat, Blattchen, F. 87—89,5°. — 4-Propyldipropionylmethan, Ó]0H ]8Ó2. Aus 
Na-Dipropionylmethan u. C3H7J  im Schiittelofen (180°, 8  Stdn.). Nach Reinigung 
iiber das Cu-Salz (Nadeln aus A., F. 160—-161°) Kp.ls 100°. Mit FeCl3 purpurrot. —
l-Phenyl-3,5-didthyl-4-propylpyrazol,' ClcH 2!N2. Aus Torigem. K p .20 180—185°, D . 2°4

0.996. dho20 =  1,54 64, E S  fiir D =  +0,54, fiir fi—a =  + 24% . Pikrat, gelbe Rhom- 
boeder aus A., F . 103,5— 105,5°. HgGl2- Verb., Prismen, F. 102—105°.

U m w a n d l u n g  d e r  l - P h e n y l - 5 - o x y p y r a z o l i n e .  Dieselben 
wurden mit konz. H 2S 0 4 bis zum Versagen der Pyrazolinrk. auf Wasserbad erhitzt, 
dann die Pyrazole m it Wasserdampf abgetrieben. Ein Teil der Resultate ist schon 
im allgemeinen Teil angegeben. — Aus dem 3,4,4-Trimethylderiv.: l-Phenyl-3,4,5- 
trimethylpyrazol, welches — abweiehend von K n o r r  u . JOCHHEIM — fest wurde. 
Nadeln aus PAe., F. 31—32°. Pikrat, F. 116°. HgCU-Verb., Nadeln, F. 167,5°. — Aus 
dem 3-Methyl-4,4-diathylderiv.: l-Phenyl-3-methyl-4,5-diathylpyrazol, Kp. 284°, K p . J5 

141°. Salze wie oben. — Aus dem 3,4-Dimethyl-4-athylderiv.: l-Phenyl-3,4-diinethyl-
5-athylpyrazol (vgl. oben). Die HgCL-Verb. zeigte hier F. 115;—119°. Ais Nebenprod. 
wurde ein P ikrat von F. 95—96° erhalten. — Aus dem 3-Athyl-4,4-dimethylderiv.:
l-Phenyl-3-athyl-4,5-dimethylpyrazol, C13H 16N2, Kp. 282°, Kp.12156°. Pikrat, gelbe 
Nadeln aus A., F. 110—111°. HgCl2-Verb., Prismen aus A., F . 130—130,5°. — Aus 
dem 3-Methyl-4-athyl-4-propylderiv.: Im  Vorvers. l-Phenyl-3-methyl-4-dthylpyrazol; 
Pikrat, F. 127—128°; HgCl2-Verb., F . 123—125°. Im  Hauptvers. ein Phenylmethyl- 
dthylpropylpyrazol, C15H 20N2, Kp. 295—297°, K p . 17 173— 175°; gab kein P ikrat; HgCl2- 
Verb., Prismen aus A., F. 132—133°, F.-Depression m it obigen Verbb. — Aus dem
3-Propyl-4,4-dimethylderiv.: l-Phenyl-3-propyl-4,5-dinicthylpyrazol, Cj4H 18N2, Kp.M 180 
bis 185°, D .2°4 1,014, nne20 =  1,5549, E £  fiir D =  +0,59, fiir fi—a =  +24°/0. Pikrat, 
hellgelbe Wiirfel, F. 72—74°. HgCl2-Verb,, Prismen, F. 110— 111°. — Aus dem 3,4-Di- 
methyl-4-propylderiv.: E in Basengemisch von Kp.u  160°. Daraus reichlich 1-Phenyl-
3,4-dimethylpyrazolpikrat, C17H 150 7N6, gelbe Prismen aus A., F . 121,5—122,5°. HgCL- 
Verb., Prismen, F . 142,5—145°. (L i e b i g s  Ann. 4 6 2 . 104—34. Marburg, Univ.) L b .

Hubert Bradford Vickery und Charles S. Leavenworth, Eine Mitteilung aber die 
Krystallisation von freiem Arginin und Histidin. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 800.) Aus W. 
krystallisiert Arginin in Prismen des Dihydrats, aus 6 6 %ig. A. in Tafeln des Anhydrids, 
Histidin dagegen aus W. u. 50%ig. A. in Tafeln ais Anhydrid. (Journ. biol. Chemistry
7 6 . 701—705. New Haven, Conn. Agric. Exp. Stat.) F. M u l l e r .

Brian Duncan Shaw und Arthur Leslie Wilkie, Spaltung des Pyridinkems durch 
Ozydation mit alkalischer Kaliumpermanganatlosung. Wird Pyridin  m it W. u. fein- 
gepulvertem KM n04 bis zur bleibenden Bosafarbung gekocht, so verschwindet der 
Pyridinkern; es tr i t t  Ammoncarbonat auf; nach Entfernung des M n02 findet sich in 
der Lsg. ein Gemisch von K 2C03, K 2C ,04, K N 0 3 u. K N 02. Die Zerstorung des Kerns 
erklart die geringen Ausbeuten an Pyridincarbonsauren, die man findet, wenn man 
bei der Osydation von Seitenketten zu stark erhitzt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 .  
1377—78. Nottingham, Univ. Coli.) Os t e r t a g .

Jakob Meisenheimer und Emil Mahler, Ober das Methylisopelletierin. V III. Mitt. 
zur Stereochemie des gesdttigten dreiwertigen Stickstoffatoms. (VI. vgl. C. 1 9 2 4 . II . 2402; 
VII. C. 1 9 2 6 . I. 942.) Die bisherigen Unterss. haben erkennen lassen, daB der gesatt. 
dreiwertige N  unter gewóhnlichen Verhaltnissen wahrscheinlich nie das Auftreten 
von Stereoisomeren veranlassen kann, was neuerdings auch ORTHNER (C. 1 9 2 7 . II. 
1577) bestatigt hat. Es existiert jetzt nur noch e i n  Isomeriefall, der auf N-Asymmetrie 
zuriickgefiihrt wird, namlich der des Methylccmhydrinons u. Methylisopelletierins (I) 
v o n  H e s s  u . Mitarbeitem (C. 1 9 2 5 . I. 1319 u. friihere A rb eiten ). Beide Verbb. so llen  
die Struktur eines l-[a-N-Methylpiperidyl]-propanons-(l) besitzen (welche fiir Methyl- 
conhydrinon durch Synthese gesichert ist), weil beide zu N-Methylpipecolinsaure oxy- 
diert, zu d,l-N-Methylconiin reduziert werden, u. weil I weder m it dem entsprechenden 
Propanon-(3) (Methylpelletierin), noch m it synthet. dargestelltem Propanon-(2) ident. 
ist. Vf. ( M e i s e n h e i m e r )  ist d agegen  — u. zwar gerade auf Grund der H E SSschen  
Unterss. — stets der Ansicht gewesen, daB die beiden Verbb. strukturisomer sind, denn:
1. Bei N-Asymmetrie miiBten die Jodmethylate ident. sein, was nicht der Fali ist.
2. Die Verschiedenheit im chem. Verh. ist fiir Stereoisomere zu groB. 3. Die Stabilitat 
dieser Isomerie ware ganz unyerstiindlich, da nicht einmal bei Entmethylierung am 
„asymm.“ N  u. Remethylierung gegenseitige Umwandlung eintritt. — Besonders
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auffallend ist nun das Verschwinden der Isomerie, wenn sieh diese nicht mehr durch 
eine Terschiedene Stellung des CO erMiiren laBt. also z. B. bei der Oxydation u. Red. 
(vgl. oben). Das ware sofort verstandlieh, wenn I  das Propanon-(2) ware, was jedoch 
HESS fiir ausgeschlossen halt, weil er letzteres synthetisiert u. ais verschieden von I  
befunden liaben will. Vff. haben indessen nachgcwiesen, daB die von H ess  ais Pro- 
panon-(2) bcscliriebene Substanz ein Gemisch gewesen ist. Auch sie haben a-Picolin 
m it Acetaldehyd zu II. kondensiert u. II. zu I II . hydriert. Da ihnen die Methylierung 
von I II . mittcls H-CHO u. H -C 02H (H ess) nicht vollig einwandfrei erschien. anderer- 
seits CH3J  u. (CH3)2S 0 4 yersagten, haben Yff. das (CH3)2S 0 4-Additionsprod. von II. 
hydriert u. sind so glatt zu IV. gelangt, welches von dem HESSschen Prod. der an- 
geblich gleichen Formel durcliaus verschieden war. Durch Cr03 wird IV. zu V. oxy- 
diert, welches ident. m it I  ist, wie nicht nur die t)bereinstimmung der FF. der ver- 
schiedenen D eriw . m it den Angaben von HESS u. PicCININl, sondern auch der direkte 
Vergleich m it naturlichem I zeigte. Das Jodm ethylat u. Chloroaurat sehm. iibrigens 
etwas tiefer wie in der L iteratur angegeben. I  ist also tatsachlich l-[x-N-JiIethyl- 
piperidyT]-propanon-(2), d. h. strukturisomer m it N-Methylconhydrinon. — Auch III . 
lieB sieh glatt zu VI., welches je tzt ais Isopellelierin zu bezeichncn ist, oxydieren. Das 
Prod. war aber vollig verschieden von dem von H ess  u. E ic h e l  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 50 [1917].. 1404) beschriebenen, welches wegen zu niedriger Osydationstemp. 
wahrscheinlich unyollstandig oxydiert gewesen ist. VI. war ferner verschieden von 
dem von H ess (C. 1919. I I I .  94) beschriebenen Entmethylierungsprod. von I. Ver- 
mutlieh hat H ess  im wesentlichen noeh I  in Handen gehabt, besonders da das P ikrat 
seines angeblichen Isopelletierins m it dem von I  keine Depression gab (vgl. C. 1919.
III . 99). — Die Methylierung von VI. zu V. (I) ist nicht glatt gelungen, da ein schwer 
trennbares Gemisch von sek., tert. u. ąuart. Salz entsteht. — SchlieBlich haben Vff. 
noch I II . nach H ess  u. Mitarbeitern (Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917], 349) methyliert 
u. auch hierbei IV., wenn auch etwas unreiner ais nach obigem Verf., erhalten, denn 
die Oxydation des Prod. lieferte recht glatt V. H ess  u . Mitarbeiter haben wohl un- 
vollstandig methylierte u. oxydierte Prodd. in Handen gehabt.

V e r  s u c h e. l-a.-Pyridylpropa7iol-(2) (II.). Nach L a d e n b u rg  (L ieb ig s Ann. 
301 [1898]. 144) m it geringen Anderungen. K p .„ 0 123—125°. — l-[a-N-Methyl- 
piperidyl]-propanol-(2) (IV.). II. langsam m it (CH3)2S04 yęrsetzcn (Temp. nicht 
uber 50°), tlberschuB des letzteren durch Extrahieren m it A. im App. entfernen, 
Prod. in Eg. bei 40—50° in Ggw. von P t0 2 (Adams u . S h r in e r ,  C. 1924. I. 281) 
hydrieren, F iltrat im Vakuum yerdampfen, Ruckstand m it 50%ig. KOH unter 
Kiihlung Tersetzen, ausathern. K p . , 2 110— 120° (2 Racemformen), im wesentlichen 
ident. m it dem von HESS (C. 1 9 2 0 .1. 504) dargestellten Dihydromethylisopelletierin. —
l-[a-N-Methylpiperidyl]-propa7ion-{2) oder N-Metkylisopelletierin, C9H I7ON (V.). Lsg. 
von IV. in Eg. mit Cr03 (in wenig W.) langsam erhitzen, 3/4 Stdn. kochen, im Vakuum 
abdest., Ruckstand mit KOH 1: 1 yersetzen, ausathern, ath. Lsg. m it Pikrinsauro 
fallen, P ikrat nach Krystallisieren aus A. m it HC1 zerlegen, Pikrinsaure m it Nitro- 
bzl. entfernen, HCl-Lsg. m it KOH zerlegen. K p . 12 95°. Hydrochlorid, Nadeln aus 
Aceton, F. 158°. Uydrobromid, Nadeln aus Aceton, F. 150—151°. Semicarbazon- 
hydrochlorid, Krystaliclien aus CH30H , F. 210°; Semicarbazon, aus W., F. 168—169°. 
Pikrat, schwefelgelbe Nadeln, F. 155— 156°. Chloroaurat, gelbe Nadeln aus HC1 oder 
Propylalkohol, Sintern bei 105°, F. 108—110°, erst gegen 115° klar. Jodmethylat, 
aus A., F. 148°. — Isolierung von I  aus Pelletierin mcdieinale: Fraktion K p . 12 90—96° 
mit Cl-C02CoH5 u . NaOH behandehi, um Pelletierin in das Urethan uberzufuhren, 
ausathern, iith. Lsg. fraktioniert mit Pikrinsaure fallen. Die ersten Fraktionen sind 
fast reines P ikrat von I. — l-a.-Piperidylpropanol-(2) (III.). Durch Hydrierung yon
II. in Eg. bei 50—60° ( +  P t) wie oben, ath. Lsg. scharf uber KOH trocknen. K p . 16 115 
bis 120°, F. 69—70°, bei ca. 80° klar, sehr hygroskop. — l-tx.-Piperidylpropanon-(2) 
oder Isopelletierin, C8H 15ON (VI.). Eg.-Lsg. von III . im sd. Wasserbad allmahlich
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mit konz. wss. Cr03-Lsg. vcrsct7.cn, weiter wio obon fur V. K p . ]0 8 6 °. Pikrat, braun- 
stichig gelbe Nadoln aus A., F. 147—148°, ca. 21/a-mal lcichter 1. in absol. A. ais das 
P ikrat yon V. Hydrochlorid, aus Aceton, F . 144—-145°. Hydrobromid, aus Aceton, 
F. 137°. — Metliylierung von III . mit H • CHO u. H -C 02H ergab ein Ol von K p . 10, 5 92 
bis 103°, ident. m it IV. (L i e b i g s  Ann. 462. 301—16. Tiibingen, Univ.) Lb.

Hanns John, Chinolinderivate. V III. Verbindungen des 2-Phenyl-4-oxychinolins. 
(Mitbearbeitet von E. Wiinsche.) (VII. vgl. C. 1928. I. 2259.) 2-Plienyl-4-acetoxy- 
chinolin, C17H 130 2N. Aus 2-Plienyl-4-oxychinoIin (7. Mitt.) u. sd. Acetanhydrid 
(6  Stdn.), dann yerdampfen. Nadeln aus A., F. 70°. Pikrat bildet Rhomboeder. —
2-Phenyl-4-benzoyloxychinolin, C22H j50 2N. Mit Benzoylchlorid u. 20%ig. NaOH. 
Gelbe Nadeln aus A.-Bzl., dann A., F . 90—91°. Pikrat bildet Nadelbiischel. —
2-Phenyl-4-dthoxychinolin, C17H]5ON. Aus 2-Phenyl-4-ehlorchinolin (7. Mitt.) u. 
14°/0ig. absol. alkoh. KOH (Rohr, 145—165°, 8  Stdn.). Nadeln aus A., F. 100—102°. 
Wird dureh konz. HC1 (Rohr, 140—150°, 10 Stdn.) entiithyliert. — 2-Phenyl-4-phen- 
oxychinolin, C21H 15ON. Mit uberschussigem Phenol u. etwas KOH (Rohr, 180°,
10 Stdn.), Phenol m it Dampf entfernen, etwas KOH zusetzen. Gelblicho Prismen 
aus A., F . 252°. — 2-Phenyl-4-m-kresoxxjchinolin, C22H 17ON. Mit m-Kresol u. 14°/0ig. 
alkoh. KOH (200—210°, 9 Stdn.). Nadeln aus A., F. 241—243°. — 2-Phenyl-4- 
[p-nitrophenoxy]-chinolin, C21H I40 3N 2. Wie yorst. mit p-Nitrophenol (180°, 10 Stdn.). 
Wiirfel aus A., F. 88—90°. Pikrat, Prismen aus A., F. 194°. — 2-Plienyl-4-[jp-aniino- 
phenoxy]-chinolin, C21H 16ON2. Mit p-Aminophenol (160°, 8  Stdn.), Prod. in wenig 
h. 2-n. HC1 lósen, ausgefallenes Salz (aus W., F . 195°) m it NH,OH zerlegen. Nadeln 
aus A., F . 81°. — 2-Phenyl-4-[o-imthoxyphenoxy\-chinolin, C22f l 170 2N. Mit Guajacol 
(200—210°, 10 Stdn.). Nadeln aus A., F. 246°. — 2-Phenijl-4-[o-isopropyl-m-methyl- 
phenoxy]-chiTiolin, CojH23ON. Ebenso m it Thymol. Nadeln aus 70%ig. A., dann 
Bzl.-A., F. 252°. — Samtliche Basen bilden gut krystallisierte Hydrochloride, Nitrate, 
Sulfate u. Pikrate, ferner krystallisierte, teilweise tieffarbige Ndd. m it HgCl,, K 2Cr04, 
K 4FeCy„ u. J -K J. (Journ. prakt. Chem. [2] 119. 43—48.) L i n d e n b a u m .

Hanns John, Chirwlinderivate. IX . 2-Phenyl-4-mercaptochinolin und 2-Plienyl- 
chinolin-4-sulfonsdure. (Mitbearbeitet von E. Wiinsche.) (VIII. vgl. vorst. Ref.).
2-Phenyl-4-me.rcaptoćhinolin, C15H ]1NS. Aus 2-Phenyl-4-chlorchinolin u. 2 Moll. K SH 
in wenig absol. A. (Rohr, 150—160°, 8  Stdn.), wss. Lsg. m it 2-n. Essigsaure unter 
starker Kuhlung neutralisieren, Nd. nach Waschen m it Eiswasser aus 2-n. KOH mit 
Essigsaure umfallen. Tiefgelbe P latten aus Bzl.-A. (Kohle), dann Bzl., F . 175—176° 
nach Entfarbung. Pikrat, Nadeln aus A., F . 204°. K-Salz, Nadeln, wl.. in  konz. 
KOH. — Di-[2-phenylchi7iolyl-(4)]-disulfid, C30H 20N 2S2. Aus yorigem bei langerem 
Liegen. Nadeln aus A., F. 175— 176°. Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 197°. — 
[2-PJie}iylcMnolyl-(4)]-methylsulfid, C16H 13NS. Methylalkoh. Lsg. von 2-Phenyl-4- 
mercaptochinolin m it CH3J  u. 14°/0ig. alkoh. KOH 12 Stdn. kochen, in W. gieBen. 
Platten aus A., F. 64°. Pikrat, Prismen aus A., F . 225°. — [2-Phenylehinolyl-(4)]- 
athylsulfid, Ci;H i5NS. Analog. Rhomboeder aus A., F. 84,5°. Dest. bei ca. 90° ais 
gelbliches Ol. Pikrat, Krystalle aus A., F . 192°. — [2-Phenylchinólyl-(4)]-isoamyl- 
sulfid. Mit Isoamylbromid. Ath. Lsg. des Rohprod. liefert dureh Schutteln mit
2-n. HC1 das Hydrochlorid, C20H 22NC1S, Nadelbiischel aus schwach saurem W., dann 
A., F. 170—171°. Die freie Base ist ein gelbliches, unangenehm riechendes Ol. —  
[2-Pheiiylchinolyl-(4)]-allylsvlfid wurde ebenfalls ais Hydrochlorid, C18H 16NClS, iso- 
liert, Nadeln aus 2-n. HCl, F. 169°. Freie Base ólig. — 2-Phenylchinolin-4-sulfon- 
sdure, CuHnOjNS. 2-Phenyl-4-chlorchinolin m it wss. N aH S03-Lsg. ca. 20 Stdn. 
kochen, ausgeschiedenes Na-Salz dureh Zusatz von h. W. losen, Kohle zusetzen, 
F iltra t m it n. HCl kongosauer maehen, Nd. aus Soda -f  HCl umfallen. Mkr. Blattehen, 
F. oberhalb 290°, aus Eg. Nadclchen, swl. Zahlreiche Aletallsalze werden besehrieben. 
Das Na-Salz gab m it C2H5J  in sd. A. ein in Alkali unl. Prod. von F. 122—125°. — 
Di-[2-phenylchinolyl-(4)]-sulfid, C30H 20N2S. Aus 2-Phenyl-4-mercaptochinolin u. 2-Phe- 
nyl-4-chlorchinolin m it 14%ig. alkoh. KOH (Rohr, 120°, 10 Skin.), in W. gieBen. 
Nadeln aus A. (Kohle), F. 95°. — Die beschriebenen bas. Verbb. bilden auBerdem 
krystallisierte Hydrochloride, N itrate, Sulfate u. teilweise tieffarbige Ndd. m it HgCl2, 
K 2Cr04, K 4FeCy6 u. J-K J. (Journ. prakt. Chem. [2] 119. 49—55.) LlNDENBAUM .

Hanns John, Chinolinderivate. X. \2-Phenylchinolyl-(4)]-arninobenzocsduren. 
(IX. vgl. yorst. Ref.) [2-Phenykhinolyl-(.4)]-o-amiiwbenzoesdure, C6H5- CjH^N• NH • 
C(.H4 -CO.H. 2-Phenyl-4-chlorehinolin u. Anthranilsaure in Amylalkohol 8—10 Stdn. 
kochen, yerdampfen, Ruckstand m it 0,2-n. KOH ersehopfend auskochen, Auszuge
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nach Einengen mit Essigsaure ansauern, im Eisschrank stehen lassen. Nach Um- 
fallen aus Soda (Kohle) +  Essigsaure gelbe Nadeln aus A., Sintern bei 218°, E. 232 
bis 236° (Zers.), wl. in verd. Sauren, 11. in 2-n. Weinsaure. — Yorst. Saure mit konz. 
H„S04 10 Stdn. auf 100° erhitzt, in Eiswasser gegossen, m it NH4OH alkalisiert. Nd. 
lieferte aus Eg., dann A. Nadelrosetten, E. iiber 305°, sublimierbar; H 2S 0 4-Lsg. gelb, 
blaulich fluoreseierend. Ammoniakal. F iltra t gab m it Essigsaure ein gelbes, krystallin. 
Prod. von F. iiber 305°, Misch-F. m it vorigem 270°. — [2-Phenylchinolyl-(4)]-m-amino- 
benzoesdure, C^HujO^Nj. Analog. Gelbe Blattchen aus viel A., F. 273°, sonst obiger 
Saure ahnlich. — Athylester, C24H 20O2N2. Mit sd. A. +  H 2S 04, auf Eis giefien, alka- 
lisieren. Nadeln aus A., F. 174°. —- \2-Phenylchinolyl-[4y\-p-aminobenzoesaure, 
C22H 10O2N2. Analog (18—20 Stdn.). Graugelbe, kugelige Krystallchen aus viel A., 
F. 305°, sonst wie die Isomeren. — Athylester, CojII20O2N2, aus A., dann Chlf., F. 92°. — 
Von den 3 Sauren werden zahlreiche Metallsalze beschrieben. (Journ. prakt. Chem. 
[2] 119. 56—60. Prag, Dtsch. Hyg. Inst.) L i n d e n b a u m .

Frederick Daniel Chattaway und Edward Auty Coulson, Die Monomtrobenzile 
und die heteronuclearen Dinitrobenzile. Benzoin liefert bei Nitrierung m it K N 0 3 in einem 
Gemisch yon Acetanhydrid u. konz. H 2S 0 4 u. Oxydation des Prod. m it sd. konz. H N 0 3 

zu 42% 4-Nitrobenzil (F. 142° aus A.), neben wenig 3- u. 2-Nitrobenzil. Konst. der 
Nitrobenzile ergibt sieh aus ihrer Oxydation m it Cr03 in  Eg. — Isomere Monophenyl- 
hydrazone des 4-Nitrobenzils, C20H i5O3N3. Aus A. gelbe Tafeln, F. 200°, u. orange Tafeln, 
F . 162°. — 4-Nitrobenzibsazon, C20H 21O2N5. Kleine orangefarbige Nadeln aus Essig
saure, F . 216°. — 2-p-Nitrophenyl-3-phenylchinoxalin, C20H 13O2N3. Leicht zerfallende 
Tafeln aus Essigsaure, F . 161°. — 3-Nitrobenzil, C14H 90 4N. Sehwachgelbe Tafeln aus 
A., F. 120°. LI. in  sd. A., sil. in sd. Eg., Chlf., Bzl. Wird durch sd. rauchende H N 0 3 
zu 3,3'-Dinitrobenzil (F. 132°) u. 2,3'-Dinitrobenzil (F. 149°) nitriert. — 2-Nitrobenzil. 
Sehwachgelbe Krystalle, F. 102°. Leichter 1. ais das 3-Isomere. Nitrierung durch 
rauchende H N 0 3 gibt 2,3'-Dinitrobenzil (F. 149°) u. 2,2'-Dinitrobenzil (F. 208°). —
4-Nitrobenzil wird durch Kochen m it rauchender H N 0 3 n itriert zu 3,4'-Dinitrobenzil 
(Hauptprod.) u. 2,4'-Dinitrobenzil. 4,4'-Dinitrobenzil (F. 213°) tr i t t  hierbei nicht auf; 
in geringer Menge entsteht os neben den 3,4'- u. 2,4'-Isomeren aus Benzoin oder Acetyl- 
benzoin durch Einw. von H N 0 3 (D. 1,5) bei 25—30° u. Kochen des Rk.-Prod. m it 
H N 0 3 (D. 1,4). — 3,4'-Dinitrobenzil, C]4H 80 6N2. Is t polymorph. Die instabile Form 
scheidet sieh beim Abkiihlen der Chlf.-Łsg. (oder beim Impfen iibersatt. Lsgg. m it der 
instabilen Form) aus; tiefgelbe Krystalle, wird bei 100° oder bei langem Aufbewahren 
unter Ubergang in die stabile Form undurchsichtig. Dieso krystallisiert aus Lsgg. in A., 
Essigsaure oder Aceton in  gelben Nadeln oder Tafeln, F. 137°. Die instabile Form schm. 
bei raschem Erhitzen bei 127°, wird wieder fest u. schm. wieder bei 136— 137°. Oxy- 
dation gibt m- u. p-Nitrobenzoesaure. — Monophenylhydrazon, C20H 14O5N4. (2 Formeln 
moglich.) Orangefarbige Nadeln, F. 182°. Sil. in  Essigsaure. — Osazon, Ć20H 20O4N0 
Orangerote Tafeln. F. 287° (Zers.). — 2-m-Nitrophenyl-3-p-nitrophenylchinoxalin, 
C20H 12O4N4. Tafeln aus Essigsaure, F. 221°. — 2,4'-Dinitrobenzil, C14H 80 6N2. BlaB- 
gelbe Nadoln aus Aceton, F . 135°. W ird im Licht grun. Oxydation gibt o- u. p-Nitro- 
benzoesaure. — Isomere Monophenylhydrazone, C20H]4O5N4. Aus Essigsaure gelbe 
Nadeln, F. 224°, u. orange Tafeln oder Prismen, F. 201°. — 2-o-Nitrophenyl-3-p-nitro- 
phenylchinoxalin, C20H 12O4N4. Nadeln aus Essigsaure, F. 186°. 2,2’-Dinitrobenzil
monophenylhydrazon, C20H I4O5N4. Tiefgelbe Krystalle aus Essigsaure, F. 199°. — 
2,3'-Dinilrobenzilmonophenylhydrazon, C20H 14O5N4 (2 Formeln moglich). Tiefgelbe 
Prismen aus Essigsaure, F . 193° (Zers.). — 2-m-Nitroplienyl-3-o-nitrophenylchinoxalin, 
C20H 12O4N4. Farblose oder sehwachgelbe Prismen aus Essigsaure, F . 168°. — Die 
6  moglichen heteronuclearen Dinitrobenzile sind nun samtlich bekannt. Kein Dinitro
benzil m it o-standigem N 0 3 gibt ein Osazon, 2,3'- u. 2,2'- geben nur schwer Mono- 
liydrazone. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1080—88.) Os t e r t a g .

Frederick Daniel Chattaway und Fernando Calvet, Die Kondensation von Chloral 
mit substituierten Phenólen. Die Arbeit stimmt im wesentlichen m it der C. 1928. I. 
2617 referierten uberein. Die dort ais Anhydro-5-amino-2-/?,/J,/3-trich!or-a-oxyathoxy-

l-/3,/3,/}-trichlor-a-oxyathyl benzol bezeiehnete Verb. I  
heiflt je tzt 6-Amino-2,4-bistrichlormethyl-l,3-benz- 
diozin; fiir die iibrigen Verbb. ergeben sieh analoge 

j j 5N* Bezeichnungen. — Nachzutragen ist: 7-Brom-6-
amino-2,4-bistrichlormethyl-l',3-benzdioxin,
Cl^Br. Aus I  u. Br in Eg.; wenige Sek. kochen.
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Nadeln aus A., F. 171—173°. Unl. in PAe., 7.11. in A., A., Eg. Ace.Ujlve.rb., C12H 30 3NCIcBr. 
Kleine Tafeln aus A., F. 231—232,5°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1088 bis 
1094.) OSTERTAG.

Frederick Daniel Chattaway und William Gerald Humphrey, ImidringscMufS 
in Deriraten des Diketóbernsteinsaurephenylosazons. Es werden einige unter RingschluB 
ycrlaufende Kondensationsrkk. der Verb. C„H--NH-N: C(C02H)-C(C02H ): N -NH-

CcHs (I) bzw. ihres Anhydrids (II, X =  O; vgl.
II C. 1927. II. 2399) mitgeteilt. — Diketosuccin-

C6H S • NH • N  : C • CO imidphenylosazon, C16H 130 2N 6 (II, X  =  NH). Aus
dcm Anhydrid beim Schmelzen m it Harnstoff. 

Orangegelbe Tafeln oder Prismen aus A., F. 189°. Zwl. in A. — Benzylaminsalz des 
Dikełosuccinbenzylaininsaurephenylosazons, C7H 8N +  C23H 210 3N6 =  C-H-N +  CcHs • CH„ • 
NH-CO-C(: N-NH-C 6H5)-C(: N-N H-CcH 5)-C 02H. A us dem Anhydrid u. Benzylamln 
in  A. Hellgelbe Nadeln aus Aceton, F. 165° (Zers.). Liefert beim Erwarmen m it Essig- 
siiurc oder auf Zusatz von HC1 zur alkoh. Lsg. Diketosuccinbenzylimidphenylosazoń, 
C23H 190 2N6 (II, X  =  NH • CH2 • CeH 5), orangegelbe Tafeln aus A., F. 179°. — Dibenzylamin 
liefert das Dibenzylaminsalz, C14H 15N +  C^H^OjN;; (hellgelbe Nadeln aus A ., F. 161 
bis 162° [Zers.]) des Diketosuccindibenzylaminsaurephenylosazons, C30H-27O3N5 — 
(C6H 5 • CH2)2N ■ CO • C(: N  ■ NH • C0HS) • C(: N  • NH • C6H 5) • C02H, welches aus dem Di
benzylaminsalz in A . m it HC1 erhalten wird. Orangegelbe Prismen aus A., F. 180°. — 
Diketosuccinanilsaurephenylosazon, C22H 10O3N 5 (Monoanilid von I). Aus dem Anhydrid 
m it sd. Anilin. Orangegelbe Prismen aus A. oder Tafeln m it 1 CH3 ■ CO,H aus Essig
saure, F. 201° (Zers.). — Diketosuccinanilphenylosazcm, C22H 170 2N5 (U, X =  NH-C„H5). 
Aus der Anilinmutterlauge der vorst. Verb. beim Verd. mit A. Orangerote Prismen 
aus Essigsaure, F. 252° (Zers.). — Diketosuccinphenylhydrazidphenylosazon, C22H t80 2NG 
(H, X  =  N-NH-C 0Hc). Aus dem Anhydrid u. Phenylhydrazin in Eg. Orangegelbe 
Prismen aus Essigsaure, F. 270° (Zers.). — Diketosuccinphenylmethylhydrazidphenyl- 
osazon, C23H 20O2N6 [Et, X  =  N • N(CH3) • C6H5]. Darst. mit Phcnylmethylhydrazin. Hell
gelbe Prismen aus Essigsaure, F. 243,5° (Zers.). — Dikelosuccinanil-p-tolylhydrazon, 
C17H 130 3N3. Aus Diketobernsteinsaureanhydrid-p-tolylhydrazon u. sd. Anilin. Gelbe 
Tafeln aus A., F . 199° (Zers.). — Diketobemsłeinsaurephenylhydrazid-o-tolylosazon, 
C23H 20O„N0 (wie II). Aus Diketobernsteinsaureanhydrid-o-tolylhydrazon u. Phenyl
hydrazin. Orangegelbe Prismen aus Essigsaure, F. 250° (Zers.). — Diketosuccinanil-
2.4-diclilorplienylosazon, C22H ,30 2N 5C14 (wie II). Aus dem entsprechcnden Anhydrid 
u. Anilin. Orangegelbe Nadeln aus Essigsaure, F . 308° (Zers.). — Diketosuccinanil-
2.4-dibromplienylosazon, C22H 130 2N5Br4. Orange Nadeln aus Essigsaure, F. 309° (Zers.). —
Diketosuccinphenylhydrazid-2,4-diclilorphenylosazon, C22H 140 2N„C14 (wie II). Tiefgelbe 
Nadeln aus Essigsaure, F. 280° (Zers.). — Diketosuccinphenylhydrazid-2,4-dibromphenyl- 
osazon, C22H ]4O2N0Br4. Orangegelbe Nadeln aus Essigsaure, F . 295° (Zers.). (Journ. 
chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1094—98. Oxford, Queens College.) O s t e e t a g .

J. Karjakin und W. Lenhold, Die Gewinnung von asymmelrischem a,f]-a.',fl'-Di- 
naplitliazin. a-Naphlhylamin gibt beim Erwarmen m it GuBeisenfeilspanen auf 300 bis 
400° asymm. ,/?'-Dinaphthazin (F. 284,6°). Die Ausbeute betragt 3% der Theorie
(vom Naphthylamin aus gerechnet). Das Eisen fungiert ais Katalysator, da derselbe 
Vers. m it Sand an Stelle der Feilspane kein Dinaphthazin liefert. Dagegen gibt Ghrom- 
eisensleui ca. 2% Ausbeute. (Journ. chem. Ind. [russ.] 4  [1927]. 996. Aniltrust, Lab. 
Kineschma.) RoLL.

Thomas Anderson Henry und Thomas Marvel Sharp, Die Alkaloide einiger 
indischer Aconitumarten [A. Balfourii, A . deinorrhizum und „Chumbi-Aconitum“). 
A. Balfourii u. A . deinorrhizum enthalten Pseudoaconitin, Chumbi-Aconitum (wahr- 
seheinlich verwandt m it A. spicatum) enthalt ein Acetylbenzoylaconin; dieses stimmt 
mit Aconitin aus A. napellus weitgehend iiberein; aueh die Hydrolyse der unkrystallisier- 
baren Nebenalkaloide deutet auf das Vorliegen von Aconitin. Die Zus. des Aconitins 
u. des Alkaloids aus Chumbi-Aconitum laBt sich wohl am besten durch C^H ^OnN  
wiedergeben. — Pseudaeonitin (Zus. C30H 51O12N) liefert m it Cr03 eine schwach bas. 
Verb. C'34/ / 150 1 1At, welche 1 OCH3 weniger enthalt ais Pseudaeonitin; die > N C H 3- 
Gruppe ist unverandert geblieben. Alkali spaltet in Essigsaure, Veratrumsauro u. 
eine Verb. Ct3H3!i0 7N  (?). Kalte H N 0 3 oxydiert Pseudaeonitin zu zwei Prodd. einer 
schwach gelben, krystallin. Verb. O33Hi0OleN i (v4) u. einer hellgelben Verb. C3iHi3- 
0 17N3 (B ). A  enthalt noch die Acetylgruppe, der VeratroyIrest ist in 6  nitriert, von

X. 2. * " 11
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6  OCELj-Gruppcn sind 5 noch vorhanden, davon 2 im Nitroveratroylrest; die Methyl- 
iminogruppe ist in > N - N O  ubergegangen. Aus der Einw. von CH3'COCl ergibt sich 
der Eintritfc einer OH-Gruppe; > N - N O  geht dabei in > N -C 0 -C H 3 iiber. Aus dem 
Verh. von A  gegen Alkali (Bldg. von Essigsaure, Nitroveratrumsaure u. einer Verb. 
C22H310lt)N3, die nach ihrcm Verh. gegen NaOCH3 in Methanol eine Laetimgruppe 
enthalt) laBt sich folgern, daB Pseudaconitin eine Gruppe —N(CH3) ■ CH(OH)—■ ent
halt, welche durch H N 03 in —N(NO) • CO— u. weiter m it Alkali in —NH(NO) • CO ■ ONa 
ubergeht. B  verhalt sich chem. ganz ahnlich wio A, liefert aber nur schlecht definierte 
Rk.-Prodd. Die Oxydation m it Cr03 u. m it H N 0 3 w irkt auf das Molekuł des Pseud- 
aconitins nur wenig ein. Weiterer Abbau der bisher erhaltenen Prodd. scheint infolge 
ihrer Neigung zur Bldg. kolloidal 1. Umwandlungsprodd. nicht sehr aussichtsreich 
zu sein.

V e r  s u c h e .  Die F.-Angaben der Arbeit bedeuten, wenn nichts anderes be- 
merkt, korr. unter Zers. — Pseudaconitin, C36H 510 12N, wurde aus A. Balfourii u. 
A. deinorrhizum m it einer Ausbeute von 0,4% der lufttrockenen Wurzeln erhalten. 
F , 214°. [afo20 =  +17,06° (in A., c =  1,18) u. +22,75° (in Chlf., c =  4,76). C36H 510 ijN  
+  HBr +  3 H ,0 . Prismen aus A. F. 199°. [cc]d2° =  — 18,5° (in W., c =  2,56).
C3eH 510 12N +  H N 03 +  H 20 . Prismen aus A. F . 198°. [oc]d18 =  — 17,95° (in W., 
e =  3,9). C30H 51O12N +  H J  +  H 20 . Prismen aus A. F. 230°. Chloraurat. F. 233°. 
C36Hsl0 12N +  HC1. Prismen aus A. E nthalt nach kurzem Troeknen an der Luft
4 H.,0 ( ?), Terwittert nach einiger Zeit u. hat dann 3 H 20 . F. 179—182°. [ tx ]D 20 =  
—18,1° (c =  3,37 in W.). SU. in W. u. wss. A. Ozalat. Wiirfel aus A. F. 216°. 
C3,H 510 I2N +  HC104. Nadeln aus verd. A. F. 239°. Pikrat. Orangegelbe Prismen 
aus A. F. 196°. — Psendaconin, C^HjjOjN. Durch Hydrolyse der bei der ersten 
Krystallisation des extrahierten Pseudaeonitins bleibenden Riickstande. Prismen mit
1 C3H 60  aus Aceton. F. 93—94°. [a]D20 =  +38,7° (c =  1,69 in W.). Tetraacetyherb., 
C33H ,aOJ2N. Nadeln aus Lg. F. 228°. [a]D20 =  —8,1 (c =  0,956 in  A.). Blaut Lack- 
mus, bildet aber keine Salze. Gibt m it alkoh. KOH zu 8 8 %  wieder Pseudaconin. Is t 
fur Mauso in Mengen von 5 mg subcutan nicht giftig. — O x y d a t i o n  v o n  
P s e u d a c o n i t i n .  Das Prod. der Einw. von H N 03 (D. 1,42) wird durch Koohen 
m it A. in die wenig 1. Yerb. A  u. die U. Verb. B  getrennt. Verb. OssHi0OleN i (A). 
Schwach gelbe Prismen aus Aceton. Unl. in W. u. den meisten organ. Mitteln, wl. 
in h. Eg., Aceton. Wird bei 260° schwarz; Zers. bei 270°. Sd. Acetanhydrid wirkt 
nicht ein, Acetylchlorid fuhrt bei 100° unter Bldg. von NOC1 in ein Gemisch iiber, 
aus dem durch sd. Isopropylalkohol die darin wl. Verb. C^Hi50 17N 3 abgetrennt wird. 
Krystallin., F . 227—230°; Hydrolyse liefert 2 Moll. Essigsaure, 6 -Nitroveratrumsaure 
u. unkrystallisierbare Prodd. — Hydrolyse von A  m it alkoh. KOH liefert Essigsaure, 
fl-Nitroveratrumsaure, C0H 9O6N  (F. 195° aus W., Methylesier, F. 143,5°) u. die Verb. 
C2iH3lO10N 3, Lósungsm. enthaltende Nadeln aus A., Chlf. oder Bzl. Sintert je nach 
Losungsm. zwischen 85 u. 115° (unseharf); sehm., aus W. krystallisiert, lufttrocken 
bei 165— 170° unter Sintern. Nach volligem Troeknen F. 215°; [a]n2° =  +30,9° (c '=
0,59 in A.). — Natriumsalz C«2H32On N 3Na. Aus der Verb. C2;!H 31O10N3 m it NaOCH3 

in Methanol. Nadelfórmige Krystalle. Wl. in Aceton. Gibt beim Erhitzen Fichten- 
spanrk. (Pyrrol). Sil. in  W. (schwach alkal.). — Die Verb. C22H 3 1O10N3 liefert m it 
Acetylchlorid bei 100° ein unkrystallisierbares Prod., m it sd. Acetanhydrid die Verb. 
C'26/ /m0 12At, (prismat. Nadeln aus A., F. 257°), neben geringen Mengen einer krystallin. 
Verb. vom Zers.-P. 322°. — Die Verb. C22H 31O10N3 reagiert nicht m it Semicarbazid u. 
m it CH3J ; Red. mit H J, TiCI3, Na +  A. gibt keine charakterisierbaren Prodd., Oxy- 
dation m it K JIn0 4 u. m it Cr03 gibt sil. Substanzen. Kochen m it konz. HC1 gibt ein 
Organogele bildendes, amorphcs Prod.; Einw. von HC1 bei 170° liefert CH3C1, NH 4C1 
u. eine schwarze, humusartige Saure. Das Prod. der Einw. von PC13 gibt die Fichten- 

^ spanrk. (Pyrrol), beim Lósen in NaOH ein indolartig riechendes Ol. — Verb. 
C3iHf 30y,N3 (B ). Bisher nicht deutlich krystallin. erhalten. Gelbes, kórniges Pulver 
aus A. Zers. sich bei 195° langsam, ohne zu sehm. E nthalt eine Nitrosamingruppc. 
Hydrolyse gibt jo 1 Mol. Essigsaure u. 6 -Nitroveratrumsaure neben einer amorphen, 
orangefarbigen Substanz. — Yerb. CMI1Ą-01VN. Aus Pseudaconitin in 10%ig. H 2S 0 4 

m it KjCrąO-. Prismen aus A. Zers.-P. 255°. [gc]d2° =  +67,95°. Unl. in W., die alkoh. 
Lsg. reagiert neutral. C ^H ^O uN  +  HC1. Nadeln aus A. +  A. Sintert (trocken) bei 
ca. 180°. [cc]d2° =  +39,5° (c =  1,006 in trockenem A.). L. in k. W. Pikrat, C31H 45On N 
+  CcH 30 7N3. Gelbe Nadeln aus Aceton +  A. F. 229—230°. 4 C34H 45On N +  3 HAuCl,. 
Gelbes, korniges Pulyer. Sintert bei 175°, Zers. bei 185°. Hydrolyse von C3.,H45On N
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m it alkoh.-wss. KOH liefert Essigsaure, Veratrumsaure (F. 187°) u. die Verb. 
C„JJ:[,0 7N  ( ?), schwaeh rotliche Nadeln aus A. - f  A., F. 175— 177°.

Alkaloid, von „Chumbi-Aconilum“. Die Wurzeln enthaltcn 1,1%, die Blatter 
0,2% Alkaloid, wovon ca. %  krystallisiert. Zus. analog der des Japaconitins, C34 H 490 n N. 
Sechseckige Tafeln aus A. F. 203°. [<x]d 20 =  +16,3° (c =  3,84 in  Chlf.). C14H.19Ou N +  
HBr. F. 175°. [«]D2° =  — 34,8°. HCl-Salz, F. 174°. [a]rr° =  —35,9°. HJ-Salz,
F. 225°. — Aconilin aus engl. A. napellus gab F. 204°, [a]ir° =  +17,3°, HBr-Salz, 
F. 176—180°, [a] D20 =  —29,1°, HCl-Salz, F. 174°, [a]D2° =  —29,2°, HJ-Salz, F. 226°. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1105—21. London E. C. 1, Wellcome Chem. 
Research Lab.) OSTERTAG.

Martin Schenck und Henry Kirchłiof, Zur Kenntnis der Gallensduren. X IX . Mitt. 
(XVIII. vgl. C. 1928. I .  1426.) Aus der salzsauren Lsg. des Biliansdure-diisozims, 
C24H 3cN2Oa (I) u. des Isobiliansaure-diisoxvns (II) erhalt man das Diisosimehlorhydrat. 
Bei der Hochvakuumdest. des Diisosims (I) destilliert zuerst in geringer Menge ein 
weiGcs krystaUin., ais Hauptmcnge ein braunes harziges Prod. Bei der Einw. von 
H N 03 entstehen 2 krystallisierte Prodd., von denen das eino die Isonitrosoverb., 
C24H 34OsN2 (III), eine 3-bas. Saure, blau gefarbt ist. Das Isoxim der Desoxybiliansaure 
u. das der Isodesoxobiliansaure, welcho nur einen Lactamring enthalten, geben m it 
H N 03 keine blaugefaxbte Verb., wohl aber das Isobiliansaure-diisoxim. Bei langerer 
Einw. der H N 0 3 auf das Diisoxim yerschwindet die Blaufarbung wieder unter 
Bldg. eines farblosen krystallisierten Prod. Nach l-st<ł. Kochen des Isobiliansaure- 
diisoxims m it HC1 entsteht ein krystallisiertes Prod., welches jedoch nicht der Bilian-
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saure-isoxim-ammocarbonsaure C21H380 9N2 (vgl. 1. c.), sondom der Formel C24HMN 0 9C1 
bzw. CjjHjjOdN-HCI entspricht. Die Substanz ist eine 3-bas. Saure u. besitzt moglicher- 
weise die Konst. IV. — Biliansdure-diisoxim-chlorhydrat krystallisiert aus konz. HC1 
u. verwandelt sieh beim Losen in W. wieder in das Diisoxim zuriick. — Isonitrosoverb., 
C2łHMOsN2, Bldg. bei der Einw. von H N 03 (D. 1,4) auf Biliansaure<iiisoxim. Das mit 
W. abgeschiedene Prod. wird aus Eg. u. verd. Essigsaure umkrystallisiert. Blaue yiel- 
flachige Krystalle. F. 230—232° (Zers.). L. in NaOH m it blauer Farbę, die bei t)ber- 
schufi von NaOH bald yerschwindet. Mit Phenol in konz. H 2S 0 4 dunkel-olivgrune 
Lśg., m it konz. H 2S0 4 +  Diphenylamin dunkelblau. — lsobiliamaure-diisoxim-chlor- 
hydrai, krystallisiertes Prod. aus 20%ig. HC1, das beim Losen in W. wieder freies Isoxim 
abscheidet. — Verb. G2lH3ls0 3NCl oder C^H^OuNHCl +  l 1/ .  Mol. H 20 , aus 20%ig. 
HC1 Tafeln u. Blattchen. F . 248°. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 135—44. Leipzig,
Univ.) GUGGBNHEIM.

Ch. Moureu, N otion s fondam entales de chim ie organiąue. 
1928. (658 S.) B r.: 70 fr.

P aris: Gauthier-VilJars e t  Cie.

11 *
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E. Biochemie.
E,. Enzym chem ie.

A sta V. M allinckrodt-H aupt, Die Protease der pathogenen Hautpilze. Pathogene 
Hautpilze (Tr. gypseum u. rosaceum; Ach. Quinckeanuin u. Sporotrichon) bilden eine 
Protease, die sich sowohl im fl. Nahrboden, ais auch im Pilzrasen nachweisen liiBt. 
Aus den Pilzrasen laBt sich nach WlLLSTATTER ein haltbares, in 1/i0-n. NH 3 1. Trocken- 
praparat herstellen. Fiir das ungereinigte Ferment wird yorlaufig (ohne zu entscheiden 
ob ein Fermentgemisch yorliegt) das Optimum der Wrkg. gegen Casein bei ph =  7,0 
u. der Wrkg. gegen Gelatine bei ph =  8,9 angegeben. Es werden yergleichende Unterss. 
iiber den Fermentgehalt der einzelnen Stamme angestellt. (Areh. Dermat. Syphilis 
1 5 4 . 493—508. Daun [Eifel].) H esse .

Ragnar Nilsson. tfber eine Teilreaktion des enzymatisćhen Kohlenhydratabbaues. 
Bekanntlich bcwirkt Zusatz von N aF im Muskel eine Steigerung der beobachteten 
Phosphorylicrung, was auch bei Hefe nacligewiesen wurde, u. ais Hemmung der Phos- 
phatasewrkg. gedeutet wurde. Vf. nimmt an, daB die dabei beobachtete Hemmung 
der Milehsaurebldg. u. der CO»-Entw. m it einer Hemmung der Glucosediphosphat- 
bldg. zusammenhangt, u. daB die in den NaF-Verss. beobachtete Phosphorylierung 
ohne Mitwrkg. der Mutase u. der Co-Zymase durch die Wrkg. einer Monophosphatase 
zustande kommt. Die Hemmung der Diphosphatbldg. wird expcrimentell erwiesen. 
Die Phosphorylierung wird in Ggw. von N aF durch Co-Zymase nicht gefórdert. Das 
Versehwinden des Phosphats ist yerbunden m it Bldg. eines Hexosepliosphorsaure- 
esters. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. 1 0 . B. Nr. 1 . 1—6 . Stockholm, Univ.) H e s s e .

Ludwig Pincussen, Fermente und Lićht. X . Susumi Kumanomidoh, Diastase V. 
(IX. vgl. C. 1 9 2 6 . II. 232.) Es wurden Malzamylase (gereinigt), Takadiastase u. Speichd- 
amylase in  QuarzgefaBen den Strahlen einer Quecksilberquarztauchlampe ausgesetzt 
u. dabei der EinfluB von anwesenden Kationen untersueht. Dio Reihe der Licht- 
schadigung geht yon Mg iiber Na u. K  (welche gleiche Wrkg. zeigen), iiber Li u. Rb 
(ebenfalls untereinander gleich) zum Ca. Die Sehiidigung bei Inaktivierung geht in der 
Reihe M g >  C a >  L i >  R b >  K, Na. (Biochem. Ztschr. 1 9 5 . 79—S6.) H e s s e .

Ludwig Pincussen, Ferment* und Licht. X I. Kikusji Uehara, Pepsin. I. (X. vgl. 
yorst. Ref.) Mit Fibrin ais Substrat (gemessen am ungel. Substrat) wurde die Licht- 
seliiidigung stets bei pn =  1,14 am gróBten gefunden, dem gleichen ph, bei dem auch 
die groBte Wrkg. ohne Licht sta tthat. Wird der in Lsg. gegangene N  gemessen, so 
findet man die groBte Lichtschadigung bei erheblich alkalischerer Rk. ais der optimalen 
Dunkelwrkg. entspricht, wobei auch noch Unterschicde zwischen den einzelnen Fibrinen 
bestehen. — Anhangsweise wird mitgeteilt, daB die H'-Absorption beim Mischen von 
Fibrin m it Pufferlsg. bei einem nach dcm angewandten Substrat yerschiedenem ph, 
u. zwar zwischen pn =  1,25 u. 1,93, gefunden wird. (Biochem. Ztschr. 1 9 5 . 87—95.) Hs.

Ludwig Pincussen, Fermente und Licht. X II. Shigeru Hayashi, Lipase. I . (XI. 
vgl. yorst. Ref.) Auch Lipase bzw. Esterase des Serums wird durch Licht weitgehend 
geschadigt. Die Entfernung des EiweiBes durch Fiillen mittels (NH4)2S 0 4 macht die 
Lichtwrkg. deutlicher infolge des Fortfallens yon sehiitzenden Substanzen. Die Licht- 
wrkg. ist am gróBten boi saurer (nicht bei alkal.!) Rk., wofiir eine Erklarung noch nicht 
gegeben werden kann. (Biochem. Ztschr. 1 9 5 . 96— 102. Berlin, Urban-Krankenh.) Hs.

Caecilia Elisabeth Mary Pugh und Henry Stanley Raper, Die Wirlcung der 
Tyrosinase auf Phenole. M it einigen Beobachtungen uber die Klassifiziermig der Oxyda.sen. 
Vff. geben eine K ritik  der Vorstellungen von B a c h  u . Ch o d a t . E s wurden eine 
Anzahl von Anilin-o-chinonen isoliert, welche bei der Einw. yon Tyrosinase auf 
Phenole in Ggw. yon Anilin entstehen. Dabei waren dio aus Phenol u. Brenzcatechin 

< einerseits u. aus m-Kresol, p-Kresol u. Homobrenzcatechin andererseits erhaltenen 
Prodd. ident. — Ebenso entstehen o-Chinone aus Brenzcatechin oder Homobrenz- 
catechin u. H „0, in Ggw. von Perozydase. Homochinon desamidiert Glylcokoll in 
glcicher Weise wie dies durch o-Benzochinon erfolgt. m- u. p-Methoxyoxybenzol 
liefern Anilinochinone. Der walu-end der Tyrosinasewrkg. absorbierte Sauerstoff 
zeigt, daB neben der Bldg. yon o-Chinon noch andere Vorgange yerlaufen. — Dianilino-
o-benzochinm, C^H ^OjN., F . 193°, rote Nadeln, 1. in organ. Losungsmm., 1. in konz. 
H 2S04 m it gruner Farbę; 1. in Alkali u. Carbonat. Wird erhalten aus Phenol +  Anilin 
oder Brenzcatechin +  Anilin in Ggw. von Tyrosinase oder Peroxydase. — Dianilino- 
homochinonanil, C:,5H 2lON3, F. 202°, braunrote Nadeln, 1. in organ. Losungsmm.;
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]. in konz. H 2S04 m it braunlich-karmoisinroter Farbę; unl. in Alkali. Wird erhalten 
aus p-KresoI, m-Kresol oder Homobrenzeatechin u. Anilin in Ggw. von Tyrosinase 
oder Perosydase. (Bioehemical Journ. 21 [1927]. 1370—83. Manchester, Univ.) Hs.

Herbert Isaac Coombs, Studien iiber Xantliinoxydase. IX . Die Spezifitat des 
Systems. I I .  (VIII. vgl. K o d a m a , C. 1927. I. 903.) Die Wrkg. der Xanthinoxydase 
auf eine Anzahl von substituierten Purinen wurde untersucht im Hinblick auf Einflusse 
der S truktur der Purine auf Aktivierung u. auf Adsorption dureh die Oxydase. Es 
wurden lediglich 2 Purine, namlich G,8-Dioxypurin u. 2-Thioxanthin, ak tm ert; diese 
nahmen bei der Oxydation ein Atom O pro Slolekiil auf.

Das Enzym ist sehr spezif. wirksam; so verhindert Einfiihren einer CH3-Gruppe 
in den Pyrimidin- oder Imidazolring vollstandig die Wrkg. Fiir die Adsorption ist 
das ganze System m it 2 Ringen notig. NH2-Gruppen fordem die Adsorption, CH3- 
Grnppen yerhindern die Adsorption. (Bioehemical Journ. 21 [1927]. 1259—65. Cam
bridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

Handbuch der bioloffischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von  Emil Abderhalden. A bt. 3. T l. A ,
H . 0, A b t. 5, T l. 2, H . I I . =  Lfg. 261— 262. B erlin , W ien: U rban & Schwarzenberg 
1928. 4°.

Abt. 3. Physikaligcli-chem. Methodcn. T l. A, H. 6. F erd ln an d  S ch em in zk y : Elektroneu- und 
IonenrShren. Inhaltsverz. zu Abt. 3, T l. A, Hiilfte 1. (S. 931— 1372, XVIII S.). =  Lfg. 201. 
M. 25.—.

Abt. 5. Methoilen zum Studium d. Funktioneu d. einzelnen Organe d. tier. Orgaiiismus. 
Tl. 2. JI. 11.

Allg. u. vergleicliende PhyBiologie. Rudolf Keller u. Joseph G lck lh orn : Methodeu zur Blo- 
elektrostatik. <S. 1189— 1280). =  Lfg. 2C2. Mk. 5.— .

E 2. P f la n z e n c h e m ie .

Mizoho Sumi, Ober Ergosterin aus einem japaniselien ejibaren Pilz, Cortinellus 
shiitake. Aus 15 kg lufttroekenem Pilz (13,8% W.) wurde dureh Extraktion m it A., 
Eindampfen, Verdiinnen m it W., Ausathern u. Verseifen 35 g Ergosterin (F. 158— 159°, 
[a]b17 in Chlf. =  — 128°) isoliert; Acetylderivat, F. 169—170°. Farbrkk. u. Digitonin- 
fallung wie gewohnliches Ergosterin. Verss. uber antirachit. Wrkg. bestrahlter Praparate 
vgl. Original. Die Wrkg. tr i t t  aueh bei direkter Bestrahlung des trocknen Pilzpulvers 
auf, femer bei Bestrahlung der Sporen von Aspergillus oryzae oder des daraus ge- 
wonnenen Ergosterins. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 116—18.) O s t e r t a g .

Y. TJeda, K. K asam a und K. K im ura, TJntersuchungen uber Bambus. I .  Ober die 
Zusammensetzung des Bambus „M5s5-chiku“. Sagespane des genannten Bambus,
1, 3 u. 5 Jahre alt, hatten folgende Zus. in % : W. 9,30, 8,11, 8,06; A.- u. Bzl.-Extrakt 
2,39, 3,04, 3,02; Cellulose 41,56, 42,71, 42,64; Lignin 24,07, 24,36, 24,51; Pentosan 
22,95, 23,21, 23,35. Die nach dem Chlorierungsverf. gewonnene Cellulose besaB folgende 
Konstanten: Furfurol 4,11%; Kupferzahl 0,705; a-, fi- u. y-Celiuloso 78,92, 17,91 u.
3,17%. Die Cellulose lieferte dureh Acetolyse 27,00% Cellobioseoctaacetat (ber. 
12,90%), dureh Sulfolyse 80,08% Glykose (ber. 72,80%). Hydrolyse der Sagespane 
m it 7%ig. H ,S 0 4 ergab 3,7% krystallisierte Xylose. (Cellulose Industry  4. 12—13. 
Kanazawa, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

H . K o n d o u n d K . Tom im ura, TJntersuchungen uber Lycorisbasen. II . UberLycorin.
I. (I. vgl. C. 1927. II. 1851.) Die bisherigen Arbeiten iiber Lycorin werden kurz be- 
sprochen (vgl. G o e t e e , C. 1920. I II . 842). Vff. fanden fiir dasselbe F . 280° u. Formel 
CusH 1,0 4N m it einer 0 2>  CH2- u. 2 OH-Gruppen. — Diacetyllycorin, C20H 21O6N, 
F . 215—216", M d 0 =  +31,5°. Hydrochlorid, C20H 22O0NCl +  l 1/* H 20 , Zers. bei 258°, 
M d 0 =  +  96,8°. — Mit Cl- C02C2H 5 entsteht Tricarbathoxylycorin, ClcH H0 4N(CO,C2H6)3, 
amorph, F. 6 8 °, entspreehend dem Schema:

+ SC1.C0 ,C,H5
C15H 140 2(0H)2> N - C H -  _ 3 H C 1 >• C16H 130 2(0 -C 0 3CsH 5)a> N -C 0 2CsHi C H = .

Mit CH3J  (Rohr, 100°) gibt Lycorin ein Jodmethylat, C16H 150 2(0 H ) 2 N(CH3)J, 
Zers. bei 247°. Dieses geht bei vorsichtigem Erhitzen m it 20%ig. KOH in Lycorin- 
■pseudoozymethylat, C16H 150 2(0H)3>  N-CH 3 +  4 H 20 , iiber, Zers. bei 219°, 1. in W. 
mit n e u t r a l e r  Rk., wl. in A., Chlf., [a]o17 =  — 2,09°. Diese Verb. yerliert im 
Vakuum bei 60° das KrystaEwasser, sodann bei 65— 100° noch 1 H 20  unter Obergang 
in wenig Methyllycorimetkin, Cł6H 160 4N(CH3), 1. in HC1, u. viel neutrales Methyllycori- 
isomeihin (dieses vgl. unten). — Obiges Pseudoosym ethylat liefert m it CH3J  (100°,
3 Stdn.) unter Abspaltung von 3 H2Ó u. Addition von CH3J  Methylanhydrolycorin-
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jodmethylat, C16H i20 2>  N(CH3)2J , Zers. boi 235°, welches von' li. 20%ig. KOH unter 
Aufnahmo von 2 H 20  u. Abspaltung von CH3J  (ais CH3OH) in das oben genannto 
Methyllycoriisomethin, CleH 140 2(0 H )2 >- N-CH3 +  4 H 20 , Schuppen, Zers. bei 234°, 
neutral, iibergefuhrt wird. Dieses verliert bei 100° das Kryatallwasser, bei 125° weitere
2 H20  u . geht m it CH3J  bei 100° — ebenfalls unter Abspaltung von 2 H 20  — in das 
Jodm ethylat vom Zers.-Punkt 235° zurtick. Lyeorin widersteht also dem HOFMANN- 
schen Abbau. — W ahrend obiges Isomethin den richtigen W ert fur NCH3 lieferte, gab 
Lyeorin noeh nieht den halben bereehneten W ert, u. dieses zweifellos infolge einer sekun- 
daren Zers.-Rk. Die Behauptung GORTERS, daB Lyeorin ein NCH3 enthalt, ist daher 
unriehtig. — Dihydrolycorin g ibt mit Aeetanhydrid ein Diacełylderip., C=0H 2.1O6N,
F. 211°, welches auch durch katalyt. Red. des Diacetyllycorins erhalten u. durch 
alkoh. KOH zuruckverseift wird. — Das leicht erhaltliche Dihydrolycorinjodmethylcil, 
C17H 220 4N J, F . 282°, [oc]d17 =  —7,65°, wird durch h. 20%ig. oder n. alkoh. KOH 
nicht, durch 2-n. alkoh. KOH nur schwach angegriffen, widersteht also auch d em  
H oF M A N N sch en  Abbau. — D u rch  PC15 oder POCI3 wird Lyeorin umgewandelt in  
Isolycorin, Cj„H170 4N, amorph, F . 201—202°. Hydrodilorid, krystallin., F. 266°. K ata
lyt. Red. ergibt Dihydroisolycorin, C16H 190 4N, Zers. bei 103°. Hydrochlorid, F. 118°. — 
Dihydrolycorin liefert m it POCl3 Anhydrodihydrolycorin, C16H 150 2N, F. 102°.

( (O H ,

C“ H is |  _ o > CH» ^  V  ^C H -O H  C H ^N ^ ^CH-OH C H ^N ^ ^C H -O H
L ÓH CH HO-CH CH CH ĆH

/ \  / \  / \  / \
Die Formel des Lycorins kann zunachst naeh I. aufgel. werden. Weitere tlbcr- 

legungen fiihren zu der Annahme, daB die OH in einem hydrierten Kern sitzen mtissen. 
Da Aeetylierung, Hydrierung u. Salzbldg. das Drehungsvermogen stark beeinflussen, 
mussen p ,  N  u. wenigstens 1  OH dem asymm. C sehr nahe stehen, etwa wie in I I .  Bldg. 
des P se u d o o sy m e th y la ts  u. Isomethins ware nach I I I .  u. IV. zu formulieren. SchlieBlieh 
spricht auch die Resistenz gegen den HoFMANNschen Abbau, welche charakterist. 
fiir den Tetrahydrochinolinkern ist, gegen die Isochinolinformel GORTERS, u. dessen 
Behauptung, daB bei der Osydation Hydrastsaure entsteht, muB daher bezweifelt 
werden. (Journ. pharmac. Soc. Japan 4 8 . 36—40.) L i n d e n b a u m .

Hans Molisch, Beitrdge zur Mikrochemie der Pflanze. Nr. 17. Ober ein bei den 
Kakteen vorkommendes, einen roten Farbstoff liefemdes Chromogen. Von 29 unter- 
suchten Kakteenarten bildeten 28 an Wundflachen in absterbenden bzw. abgestorbenen 
Zellen einen ziegel- bis karminroten Farbstoff Kaktorubin. Vorbedingung ist Feuchtig- 
keit u. 0 2. Der Farbstoff findet sieh niemals in der lebenden Pflanze, er tr i t t  beim 
Absterben in  2—5 Tagen auf. Sterilisieren durch sd. W., A. oder Bzl. verhindert die 
Bldg. Es ist anzunehmen, daB die Bldg. auf enzymat. Vorgangen beruht, wobei ein 
farbloses Chromogen durch eine Osydase in Kaktorubin verwandelt wird. Die Bldg. 
kann ais charakterist. Merkmal der Kakteen angosprochen werden. Bislang konnte 
keine Beziehung zwischen Kaktorubin u. Karminsaure, welche durch die Schildlaus 
Coccus Cacti aus farblosem Kakteensaft gebildet wird, gefunden werden. (Ber. Dtseh. 
botan. Ges. 46. 205—11. Wien.) Gr im m e .

Wilson Baker, Die Konstitution des Irigenhis und Iridins. I. Der Stammkorper 
Irigenin des Glucosids Iridin  aus Veilchenwurzel (von Iris germanica, pallida u. floren- 
tina) ist entgegen den Ansiehten von d e  L a i r e  u . T iem an n  (Ber. Dtseh. chem. Ges.

2 6  [1893]. 2010) u. B a r g e l l i n i  (C. 1 9 2 6 .
II. 425) ais Isoflavonderiv. der Formel I 
zu formulieren. Diese Auffassung stiitzt 
sieh auf Aeetylierung u. Benzoylierung 
u. auf den Alkaliabbau der Methylierungs- 
prodd. Die Cumarinformel von B a r-  
GELLINI wird durch die Oxoniumsalz- 

bldg. des bei der Entmethylierung entstehenden sechswertigen Phenols Irigeiwl (U) 
ausgeschlossen. Durch Methylierung von Iridin u. Abbau des Methylierungsprod. 
ergibt sieh, daB der Glucoserest das durch * bezeiehnete H  des Irigenins ersetzt hat.
— Die Farbeeigg. des Irigenins sind denen der naturliehen Flavone sehr ahnlich; 
Wolle wird auf Al-Beize sehr schwach, auf Sn noch schwaeher gelb, auf Cr heli gelblich
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■oliye, auf Fe sohokoladebraun gefarbt. Irid in  farbt meist etwas schwacher. Auf 
Kreidczusatz werden die Farben leuchtender. Irigenol farbt WoIIe auf Al hellgelb, 
auf Sn leuchtend gelb, auf Cr gelbbraun, auf Fo oliyschwarz.

Y e r s u c h e .  Darst. von Iridin  (nicht zu verwechseln m it dem in einigen Arznei- 
biichern so genannten harzigcn E x trak t aus der Wurzel von Iris yersicolor [Nord- 
amerika]) aus Veilchenwurzel des Handels durch Auskochen m it A. Ausbeute ca. 18 g 
aus 2 kg. Gibt in  A. mit einer Spur FeCl3 eine stumpfe rótlichyiolette, m it einem 
tJberschuC stumpf oliygriin werdende Farbung. L. in konz. H 2S04 gelb; die Lsg. 
wird bei 100° dunkel (die des Irigenins bleibt hierbei unyerandert). — Irigenin 
C18H 160 8 (I). Aus Iridin mit W., A. u. konz. H 2S 0 4 bei 100°. Ganz schwach gelbe 
Tafeln oder Nadeln aus verd. A. F. 185°. Die Tafeln krystallisieren aus A. unyerandert, 
gehen aber aus yerd. A. oder Essigsaure in  die Nadeln iiber. FeCl3-Rk. ahnlich wie 
Iridin. Die gelben Lsgg. in yerd. NaOH u. in konz. H 2S04 fluorescieren nicht; die 
H 2S04-Lsg. scheidet bei Verd. imyerandeftcs Irigenin ab. — 7,3'-Dibenzoylirigenirt, 
C32H 24O10. Aus Irigenin u. Benzoylchlorid. Nadeln aus A. F. 155—160° (d e  L a ir k  
u. TlEM ANN geben 123—126° an; Druckfehler ?). Unl. in Alkali; m it FeCl3 in A. 
oliygriin. Gibt bei Acetylierung ein nicht einheitliches Prod. (F. 155—165°), welches 
m it FeCl3 nicht reagiert. — Triacetylirigenin, C24H 220 n (0-C0CH 3)3 („Diacetylirigenin“ 
yon DE L a i r e  u . TlEM ANN). Aus Irigenin u. Acetanliydrid. Prismen aus Essig
saure. F. 127—128°. Gibt eine bei 82° schm. Verb. m it Chlf. — Das wahre Diacetyl- 
irigenin, C22H 20O10 (F. 169°) wurde von DE L a ir e  u . TlEM ANN ais Monoacetylirigenin 
formuliert. —  Irigenintrimethylather, C21H 220 8. Aus Irigenin m it KOH u. Dimethyl- 
sulfat. Prismen aus A. F. 163°. Gibt eine schwache FeCl3-Rk., die nach Behandlung 
m it Diazomethan ausbleibt; wird in diesem Zustand im Licht ganz schwach braun. 
Bei der Einw. von methylalkoh. KOH bei 180° entstehen Antiarol (F. 147°; Acetyl- 
verb. Nadeln aus Lg., F. 74°; Benzoylrerb., Nadeln aus A., F. 117°) u. 3,4,5-Trimethoxy- 
phenylessigsaure (Prismen aus W., F . 120°). — Antiarol ist leicht oxydierbar; 1 Tropfen 
FeCl3-Lsg. gibt in  wss. Lsg. eine ycrgangliche Griinfarbung; wird FeCl3 tropfenweise 
zugegeben, bis die Farbę bleibt, so entsteht 2,6-Dimetlioxybenzochinon, F. 256°; dies 
wird durch S 0 2 zu 2,6-Dimethoxyhydrochinon (F. 158°) reduziert. — Irigenol, C,5H 10O8. 
Aus Irigenin mit H J  (D. 1,7) bei 130°. Schwach gelbe, mkr. Nadeln m it 1  H 20  aus 
50%ig. Essigsaure. H 20  wird bei 140° nicht abgegeben. Swl. in  Eg., W., A., Bzl., 
Essigester, leichter in  wss. Essigsaure u. in  Aceton. — Wird durch NaOH bei Luft- 
abschluG unyerandert (gelb) gel., bei Luftzutritt unter Rotfarbung zers. Na2C03 1. 
gelb, die Lsg. wird an der Luft langsam rot. Gibt in A. m it wenig FeCl3 oliygriine, 
mit uberschiissigem FeCl3 tief rotbraune Farbung; m it Na-Amalgam treten griine 
Flockcn auf. Methylierung gibt Irigenintrimethylather. Hexaacetylverb., C2TH 220 J4: 
Mkr. Prismen aus Acetanhydrid. F. 237—238°. — Irigenólsidfał, C15H J0Os, H 2S04. 
Aus Irigenol in  konz. H 2S0 4 auf Zusatz yon Eg. Mkr. orange Krystalle. W ird durch 
W. sofort zerlegt. — Irigenin-7,3'-dimethyla.ther, C20H 20O8. Aus Irigenin m it je 3 Moll. 
CH3J  u . CH3ONa in Methanol bei 100°. BlaBgelbe Nadeln aus Methanol. F . 166 bis 
167°. In  A. m it wenig FeCl3 yiolett, m it viel oliygriin. Unl. in w. NaOH; wird, in 
Methanol suspendiert, auf Zusatz yon methylalkoh. KOH unyerandert (hellgelb) gel. 
Dimethylsulfat +  Alkali fuhrt teilweiso in  den Trimethylather iiber. Acetylverb., 
Krystalle, F. 191°. — Bei der Methylierung von Irigenin m it starkem tlberschuB an 
NaOH u. CH3J  entsteht eine Verb. vom F. 154,5° (Blattchen aus Bzl.) ohne Phenol- 
charakter. — Zer3 . von Irigenin-7,3’-dimethyl&ther durch Alkali liefert 4,5-Dimethoxy~ 
resorcin u. 3,4,5-Trimethoxyphenylessigsaure. — Irigenin-5,3’-dimethylather, C20H 200 R. 
Aus Iridin in absol. Methanol durch Einw. von Diazomethan (aus Nitrosomethyl- 
urethan). Nadeln aus Methanol. F. 218°. LI. in verd. NaOH (gelb). • In  A. m it FeCl3 
sehr schwach braun. Dimethylsulfat +  Alkali liefert Irigenintrimethylather. Bei 
Zers. durch sd. wss. KOH (im H-Strom) entstehen 4,5-Dimethoxyresorcin (F. 76° 
aus Bzl.) u. 3,4,5-Trimethoxyessigsaure. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1022—33; 
Oxford, Dyson Perrins Lab.) O s t e r t a g .

Giovanni Ferri, Die Untersuchung der Gifte der Pilze mit den experimenteUen 
und biologischen Methoden. Ehrenrettung von Pilzen, die seither ais gifłig oder rerdachtig 
angesehen wurden. Der I. Teil enthalt oinc tabellar. Beschreibung von 5 Typen giftiger 
Pilze m it dereń spezif. Giften u. Wrkgg., dann folgen kurze Angaben iiber die chem. 
Isoliermethoden der Gifte, die esperimentellen u. biolog. Prufungsmethoden, die Symp- 
tome. Im II. Teil werden Angaben gemacht iiber Pilze, die seither ais giftig galten, 
in Wirklichkeit- aber unschadlich sein sollen. AnschlieBend daran wird eine schemat.



160 E 3. P f l a n z e n p h y s io  l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1928. n.

Ubersichtstabelle gcgeben iiber die Vergiftungserscheinungcn von 4 Pilztypon fiir 
differentialdiagnost. Zwecke. (Boli. chim. farmac. 67. 97— 105.) Ot t .

Ferdinand Herfiik, Die photocapiUare Rcaktion von Pflanzensaft. Wenn aus- 
gepreBter S a ft  von etiolierten Samen beliektet wird, andert sich die Obcrflaohonspannung 
plotzlich. Benutzt wurde Samen von Pisum, Vicia, Pharbitis, Sinapis. Der letzte ist 
am deutlichsten yerandert dureh Belichtung. — Die Rk. ist unabhangig von der Licht- 
stark e. Sie felilt bei anfangs hoher Oberflachenspannung. Die Rk. ist die Folgę des 
photoelektr. ,,HALLW ACH S-Effekts“ . Negative Ladung gelit bei der Belichtung vcr- 
loren. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1253—58. Briinn, Masaryk-Univ. Inst. fiir 
Pflanzenphysiol.) F . M u l l e r .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k t e r io lo g ie .
W. O. James, Experimentette U ntersuchungen iiber die Assimilaiion und Atmung 

der Pflanzen. X IX . Die Wirkung von Kohlendioxydkonzentrationsdnderungen auf den 
Assimilationsgrad bei Wasser pflanzen. (XVIII. vgl. M a s k e l l , C. 1928. I. 2622.) Vf. 
will die Unstimmigkeiten zwischen den Ergebnissen der Forseher, die nur m it NaHC03- 
Lagg., u. derjenigen, die nur m it reinen C02-Lsgg. gearbcitet haben, aufklaren. Dureh 
eine Glaskammer, in der sich B latter von Fontinalis antipyretim  befinden, laBt er beide 
Arten von Lsgg. unter gonauer Festlegung u. Variierung von Konzentration, Strómungs- 
gesohwindigkeit u. Lichtintensitat durchstromen. Im  zuflieBenden W. wird die C02- 
Konz., im abflieBenden der O-Gehalt gemessen. Bei einer Stromungsgeschwindigkeit 
von 400 ccm pro Stde. ist der Assimilationsgrad boi den Bicarbonatlsgg. gróBer ais 
bei den reinen C02-Lsgg. Bei einer Geschwindigkeit von 600 ccm u. niedriger L icht
intensitat is t er bei beiden Lsgg. gleich. Eine weitere Steigerung der Geschwindigkeit 
bleibt ohne EinfluB auf den Assimilationsgrad. Die aus dem Assimilationsgrad u. den, 
C02-Konzz. sich ergebenden Kurven stellen Hyperbeln dar. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie B. 103. 1—42. Cambridge, St. John’s College.) A m m e r l a h n .

A. L. H afenrieh ter, Atmung der Sojabohne. Angekeimte Sojabohnen der Sorten 
M a n c h u  u. M i d w e s t  wurden in Wasserkultur in der Respirationskammer auf 
die Atmungsvorgange hin gepruft. Es waren keine Zusammenhiinge zwischen Nahr- 
stoffgehalt des Samens u. llespirationsverlauf festzustellen. Die beobaehteten Unter- 
schiede sind auf die Varietat zuruekzufuhren. (Botanical Gazette 85. 271—98. Baldwin 
[Kan.].) Gr im m e .

Georg Frietinger, Uniersuchungen iiber die KoMensdureabgabe und Sauerstoff- 
aufnahme. bei keimenden Samen. Nach dem Ausfall der Unterss. besteht kein Parallelis- 
mus zwischen C02-Abgabe u. 0 2-Aufnahme, sondern beide sind je nach dem Zustande 
des Mediums, in dem die Keimung der Samen stattfindet, stark beeinfluBbar. Der 
Atmungskoeffizient CO„: 0 2 kann zwischen weit iiber 1 u. unter 1 schwanken. Den 
gróBten EinfluB tiben W a s s e r u .  die S a m e n s e h a l e  aus, welcher sich bei mole- 
kularer u. intramolekularer Atmung bemerkbar macht. Die Samensehale verhindert 
vielfach den Durchgang des 0 ; , fiihrt somit zwangslaufig zu intramolekularer Atmung. 
Zers. der Samensehale unter biolog. EinfluB der Keimung fiihrt allmahlich zu n. mole- 
kularer Atmung. (Flora. Neue Folgę 22 [1927]. 167—201. Miinchen. Sep.) Gr im m e .

W. E. Burge, G. C. Wickwire, A. M. Estes und Maude Williams, Stimulations- 
effekt ton Aminosauren auf den ZuckernielaboUsmus von tierisclien wid pflanzlichen 
Zellen. Die Verss. ergaben, daB opt. akt. Aminosauren den Zuckermetabolismus in 
tier. u. pflanzlichen Zellen anreizen, opt. inakt. Aminosauren waren wirkungslos. 
Tier. Zellen ( P a r a m e e i u m )  reagieren starker ais pflanzliche (S p i r  o g y  r  a). 
Dextrose u. Lavulose werden schneller verarbeitet ais Galaktose. Insulingaben ver- 
starken den Zuckerstoffwechsel. (Botanical Gazette 85. 344—47. Urbana [Ul.].) G ri.

Josef Scbumacker, Das Ektoplasma der Bakterien. (Zur Grainsćhen Farbung, zum. 
K em  der Bakterien und zur Chemie der Desinfektion.) Zugleich Bemerkungen zu den 
gleichnamigen Arbeiten von Gv.t8te.in. Polem. Bemerkungen uber die aus histochem. 
Rkk. entwickelten Schliisse G uTSTEINs iiber das Wesen der GRAM schen Farbung, 
den K em  der Bakterienzelle, die chem. Struktur der Sporen u. den Eisennachweis. 
Anhangsweise wird die Theorie der Desinfektion auf der Grundlage histochem. Er- 
fahrungen behandelt. Das Sachliche zu diesen Ausfiihrungen ist aus den iilteren 
Arbeiten SCHUMACHERS bzw. G uTSTE IN s bekannt. (Ztrbl. Bakter., Paraaitenk.
I. Abt. 107. 161—80. Berlin.) S c h n i t z e r .

K. Bingold, Uber Oxydationsvorgiinge an der eisenhaltigen Komponente des Humo- 
/jlobins. Vf. beschreibt die Herst. eines Hdmatinniihrbodens aus einer reinen, sehr sch wach
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alkal. Hiimatin-EiweiBmischung u. Agar. Auf diesem Niihrboden baute eine bestimmte 
Reihe von Bakterien das Ham atin bis zur Entfarbung ab. Anschaulich zeigten dies 
vor allem die Pneumokokken, Streptobaeillenarten u. gewisse Streptokokken, die 
auf diesen Ham atinplatten gezuchtet wurden. W urde die Ham atinplatte in H 30 2- 
Atmosphiire gebraeht, so entfarbte sie sich, je naeli dem Grade der Einw., starker oder 
sehwaeher. Reduktive Vorgange brachten dies nielit zustande. Wurden reines Ham atin
11. reines Methamoglobin mit den Oxydationsmitteln behandelt, so zeigto es sieh, daB 
die Entfarbung nur dem H am atin zukam. Oxyhiimoglobin u. Methamoglobin scliaumen 
sohnell u. sturmiseh auf, bleiben aber dunkel, Ham atin sehaumt wenig u. wird schnell 
heli. Beim Abbau des Hamoglobins braueht gar nicht erst eine Hamatinbldg. zustande 
zu kommen, sondern das globingelockerte oder auf andere Weise sehutzlos gewordene 
Hamoglobinmolekiil erfahrt unter der Einw. der Zelloxydasen einen fermentativen 
Abbau bis zur Hamatinsaure. (Klin. Wehsehr. 7. 928—31. Hamburg, Univ.) F r a n k .

V. Drobotjko, Zur Methodik der Bakier iophagengewimiung. NH3, am besten in 
der Konz. von 7io -n., ist imstande, die Abspaltung des an Eaces absorbierten Bakterio- 
phagen zu begiinstigen. Zusatz einer 1/s-n. NH 3-Lsg. vor der Filtration steigert die 
Ausbeute an Łysin aus den Faces. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I . Abt. 107. 279—81.
Kiew, Bakt. Inst.) ScH N ITZER .

Orville E. May, Horace T. Herrick, Charles Thom und Margaret B. Church, 
Die Bildung von Gluconsaure durch die Gruppe von Penicillium luteum-purpurogenum. I. 
Der Pilz: Penicillium luteum-purpurogenum bildet in Glucoselsgg. weder Citronen- 
saure noch OxaIsaure. Durch das Ca- u. Ba-Salz wurde die Gluconsaure identifiziert. 
(Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 417—22. Washington, Color. Lab. u. Microbiol.
Lab. Bureau of Chem. and Soils. U. S. Dept. of Agric.) F . MULLER.

Julius Stoklasa imd J. Kfićka, Ober den Ein fiu  fi des Radiums au f den Meta- 
holismus der Bakterien, welche sich am Kreislaufe des Stickstoffes im  Ilaushalte der Natur 
beteiligen. a-Strahlen in Form emanationshaltiger L uft haben die Eigenschaft, die 
N-Assimilation durch Azoiobacter zu steigern, wenn die Radioaktivitat 8—65 ME. 
betragt, starkere Emanationen wirken hemmend. Aueh bei K ulturen in versehicdenen 
Erden wird die Atmung der Bakterien intensiver u. der N-Gewinn gesteigert. Ein 
Geh. der Luft von 137 ME. ab hemmt Atmung u. N-Gewinn. Verss. m it Bac. mycoides, 
mesetitericus oder Megaterium zeigen, daB die Ammonisation der EiweiBstoffe durch 
proteolyt. Fermente von Radiumemanation nicht gefordert wird. Auf den Denitri- 
fikationsprozeB durch Bact. Hartlebii bzw. Bac. fluorescens liquefaciens h a t Radium
emanation in sehwaeher Dosis eine fórdemde Wrkg. auf den Aufbau neuer Bakterien- 
masse, nachgewiesen durch Zunahme von N  in organ. Form. Bei einem Geh. von 
65 ME. an t r i t t  eine Hemmung ein. Auch der Glucoseabbau durch Azotobacter wird 
von radioakt. Luft gesteigert u. zwar wird besonders viel C02, Essig- u. Ameisensiiure 
gefunden. Beim EiweiBabbau durch Bact. Hartlebii steigt unter der Einw. von 
a-Strahlen besonders der Monoamino-N. Ais /?- u. y-Strahlen wurden Uranerzlaug- 
ruckstande benutzt u. zwar entweder gemeinsam (in Glasrohr) oder ais reine y-Strahlung 
(Bleirohr). Die N-Assimilation durch Azotobacter wird in fl. Medien erhcblich gehemmt, 
dagegen steigern diese Strahlungen rein u. gemischt die Tatigkeit der proteolyt. F er
mente. Ebenso findet man eine Erhohung der Denitrifikation. Beim Glucoseabbau 
durch Azotobacter iiberwiegt unter dem EinfluB dieser Strahlungen die Bldg. von A., 
Milchsaure u. Acetaldehyd. EiweiBabbau yerliiuft unter vornehmlicher Vermehrung 
von Amido-N. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I I .  Abt. 74- 161—83. Prag, Radiolog. 
Inst.) SCHNITZER.

Joseph Tomcsik und T. J. Kurotchkin, Die Rolle der KoUehydrathaptene bei 
Lakierietter Anaphylazie. Zu den Verss. dienten KW-stoff-Hapteno von Baeillus lactis 
aerogenes, Pneumobacillus, Hefe. Das erstgenannte Hapten enthielt 0,9% N, 6 6 %  
reduzierende Substanz u. reagierte noch in der Konz. 1: 500 000 m it priizipitierendem 
Serum. Das H apten des Pneumobacillus, dargestellt nach TOENIESSEN, enthielt
0,26% N, 71,5% KW-stoffe u. prazipitierte m it Immunserum in der Konz. 1: 2 000 000. 
Das Hefehapten wurde nach Fallung m it A. m it h. Alkali extrahiert u. m it FEHLING- 
scher Lsg. ausgefąllt. Es enthielt 0,2% N, 83% KW-stoffo u. hatte einen Prazipitin- 
titer von 1: 1 000 000. Eine akt. Sensibilisierung m it den Haptenen war nicht móglich, 
dagegen wirkten sie bei passiv sensibilisierten Tieren in vivo u. in vitro ais Antigen. 
Die hauptsachlich angewandte Versuehsanordnung fcestand in der passivcn Sensibili
sierung von Meerschweinchen m it einem Immunserum, das durch Behandlung von 
Kaninchen m it entsprechenden Kulturen der Mikroorganismen gewonnen war.
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Spatestens nach 24 Stdn. wurde ein Teil der Tiere m it dem Hapten gespritzt, boi einem 
anderen Teil wurden die Uteri nach der ScHULZ-DALEschen Methode untersucht. In  
allen FaUen erhalt man eine anaphylakt. Rk. Sensibilisierende u. shockauslosende 
Beatandteilo des Antigens sind danach nicht ident. Letztere stehon aber in  engen Be- 
ziehungen zu den Prazipitinen. (Journ. exp. Med. 47. 379—8 8 . Peking, Union med. 
College.) _ S o h n i t z e r .

Boris Abadjieff, Uber die Beeinflussung des Lyssavirus durch Yatren-Natrium. 
Lyssavirus in Form von infektiosem Kaninehengehirn wurde im Reagenzglase m it rer- 
schieden konz. Yatren-Na versetzt u. nach verschieden langerEinw. aufMeerschweinchen 
verimpft. Abhangig von der Temp. (Optimum 37°) der Einwirkungszeit ( 6  Stdn.)
u. der Konz. (5°/0) gelingt es, das Virus fur Meerschweinchen avirulent zu machen. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I . Abt. 107. 202—05. Berlin, Inst. R ob . K o c h .) S c h n it z .

J. GriiB, Phylloseplie, die Blattfaulnis der Nymphaea alba. Beschreibung von 
Morphologie u. K ultur zweier Kokken (C. phyllosepticus u. C. eymophyllosepticus)i 
die ais Erreger der Blattfaulnis von Seerosen (Teufelssee bei Friedrichshagen) erkannt 
wurden. Boi dem erstgenannten Kokkus wurde von Fermentwrkgg. Cytase, Hydro- 
-genase, Oxydase u. Katalase nachgewiesen. Diese Eigg. besitzt auch der 2. Kokkus, 
der auBerdem bei der Traubcnzuckergarung Gas, A., Aldehyd, Valeriansaure u. 
Oxalsaure bddet. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 74. 214— 29.) S c h n it z e r .

Denis Bach, Die Stickstoffemahrung der Mucorineen. Assimilation des Hanistoff- 
Stickstoffs. In  einer Nahrlsg., dio ais N-Quolle Harnstoff enthalt, entwickeln sich die 
yerschiedenen Arten durchaus ungleich. Phycomyeessplendensarten entwickeln sich 
meist schlecht, nur einzelne n., pn andert sich nach geringer Sauerung ins alkal. pn =  8 , 
um dann wieder auf ph =  5 zu kommen. Mucor u. Circinella wachsen gut m it fort- 
schreitender Alkalisierung bis pn =  9, dann Stillstand wahrscheinlich durch N H 3- 
Vergiftung. Rhicopus, der durch Bldg. organ. Sauren das pn bis auf 2,5 bringt, ent- 
wickelt sich zuerst, dann nicht mehr, wahrscheinlieh durch Ureasehemmung auf Grund 
der Sauerung. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1309—10.) M e i e r .

A. Scheunert, Die Bedeulung der Hefe. Es wird dio Bedeutung der Hefe fur die 
menschliche Ernahrung besprochen. (Brennerei-Ztg. 45. 8 6 .) ltU H LE.

A. Lebedew, tjber die Rolle der Phosphale beim Hexoseabbau. Das von KLTJYRER
u. STRUYK (C. 1926. II . 443) vorgeschlagene Schema gibt in  der Hauptsache das 
vom Vf. l&ngst aufgestollte wieder, die vorgesehlagenen Modifikationen werden ais 
nieht besonders gliicklicli bezeichnet. So nehmen jene Bldg. von Hexosebiphosphat 
aus Glycerinaldehyd an, was den Feststellungen des Vf. m it G r ia z n o w  (C. 1913.
I. 183) widerspricht. — Wie dieses Schema ist auch das von R a y m o n d  (C. 1926. I. 
2013) wesentlich spekulativ. (Ztschr. physiol. Chem. 160 [1926]. 96. Moskau, I. 
Univ.) P f l u c k e .

Torao Kitasato, Acyloinaufbau mittels Enzymen der Essigbaklerien. In  Be- 
statigung der Angaben von N e u b e r g  u. W i n d i s c h  (C. 1926. I. 3343) wurde bei 
Spaltung zu Brenztraubensaure durch Essigbakterien (verwendet wurde Bac. as- 
cendcns) Acelaldehyd gefunden. Diese Bldg. von Acetaldehyd ist von der Bldg. von 
Acetoin begloitet, sobald man den auftretenden Aldehyd nicht durch ein Abfangmittel 
fixiert. Die Ausbeute an Acotoin steigt, wenn man die Vergarung der Brenztrauben
saure in Ggw. von Acetaldehyd vornimmt. Mit reinem, aldehydfreiem A. entstand 
kein Acetoin. Benzaldehyd lieferte nicht, wie erwartet, in Ggw. von Pyruvinat das 
Phenylacetylearbinol, sondern nur gewóhnliches Acetoin. (Biochem. Ztschr. 195- 
118—27. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biochem.) H e s s e .

J. vaa de Yelfle, Vade macum da ch im isto-bastariologiste des denrócs alim entaires. Paris: 
Ch. Beranger 1928. (36 S .) B r .: 8 fr.

E *. T ie r c h e m ie .
Koichi Sugimoto, Jod in  Gorgoniakorallen. Gorgonia carolinii enthalt J  in 

cinom N -haltigen Prod.: „Gorgonin“ . Aus Gorgoniakorallen wurde das innere 
Hornskelett von dem auBeren anorgan. Mantel getrennt, in Ni-Tiegel in Ggw. von 
NaOH goschmolzen, geglilht, unter Zusatz von Na2S 0 3 in H 2S0 4 gel., durch KMn04

u. Kohlo entfarbt, filtriert u. nach Zugabe von K J  m it °/iooo -n. Thiosulfat titriert. — 
Es wurdo gefunden: 0,1—2,6% J  in der Trockensubstanz. — Aus Plexaura flexuosa 
wurde bei 2,63% J-Geh. 3,5 Dijodtyrosin isoliert ( =  Jodgorgonsdurc). (Journ. biol. 
Chemistry 76. 723—28. New Havcn, Yale Univ., Physiol. Chem. Lab.) F. M u l l e r .
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Gulbrand Łunde, Ober das Yorkommen und die Verteilung des Jods in  Fischen 
und Fischprodukten. Ein zusammenfassender Vortrag. (Teknislc Ulceblad 75. 201 
bis 203. 214—16.) W . W o l f f .

Gulbrand Lunde und Karl Closs, Jodverbindungen in  Fischprodukten. D o r s c h -  
K l i p p f i s c h  (Gadit-s morrhua) yersohiedener Herlcunft wird auf seinen J-Geh. hin 
untersueht u. dabei 5,55— 6,82 mg J  je kg Trockensubstanz gefunden; durch W. werden 
davon 1,87—2,13 mg nicht ausgezogen. Um einen Einblick in die N atur der J-Verbb., 
die im W .-Extrakt yorliegen, zu erhalten, -wird letzterer m it Chlf. ausgesehiittelt u. 
dadurch Fette u. Lipoide isoliert, dereń J-Geh. (,,Lipoid-J“ ) 0,49—0,97 mg J  je kg 
betragt. Das J , das durch N itrit-H 2S 0 4 in Freiheit gesetzt wird, wird „anorgan.. J “ 
genannt; es sind 0,04—0,07 mg J  je kg. Die J-Verbb., die in Chlf. unl. sind u. nicht 
m it Nitrit-HoSO, reagieren aber in A. 1. sind, werden unter „organ. Rest“ zusammen- 
gefaBt; ihre Menge belauft sich auf 2,49—2,76 mg J  jo kg. Die in W. I., in A. unl. J- 
Verbb. schlieBlich (,,EiweiB-J“) betragen 0,14—0,64 mg J  je kg Trockensubstanz. — 
Aueh der J-Geh. verschicdener anderer Fischarten wird angegeben. (Tidskr. Kenii 
Bergyacsen 8 . 33—34. Oslo, Univ.) W. W o l f f .

Ryosei Koyama, Untersuchungen iiber die Fetle japanischer Vógel. I. Vf. unter- 
sucht die Fette japan. Vógel (Sterna longipennis, Gallinago Mibuto, Butastur indicus). 
Die Fette enthalten hóher ungesatt. Fettsauren ais die von Fischen. Unter den gesatt. 
Fettsauren herrschen Palmitinsaure u. Stearinsaure vor. Es scheint, daB der Geh. 
an  hoher ungesatt. Fettsauren m it dem Alter der Yogel abnimmt, der der einfacli 
ungesatt. Fettsauren zunimmt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 1 . 72 
bis 73.) LESZYNSKr.

Vincenzo Diamare, Myeline von Oleaten, Seifen und Lipoiden. Weiterer Beitrag 
zur Kenntnis der Eigentiimlichkeiten der fliissigen Krystalle der Lipoide. Die Diagnose 
der fl. Krystalle ist durch Anwendung von H =0 , H 20 2, kryst. oder geschmolzener 
Chromsauresalze sehr erleichtert. Oleate u. Seifen geben Bilder yon fl. Krystallen, 
die m it denen der Lipoidmyeline yergleichbar sind, in H 20  u. H 20  u. in krystalloiden 
Medien yerschwinden sie rasch. Die Lipoidmyeline dagegen entwiekeln sich aus- 
gezeichnet in krystalloiden Medien u. H 20 . Die Chromlsgg. u. Oxydationsmittel lassen 
diese entgegen der seitherigen Annahme chem. unyerandert u. zeigen in deutlicher 
Weise die physikal. Eigg. der fl. Krystalle. In  der grauen Gehirnrinde ist ein Lipoid- 
myelin yorhanden. Im  ersten Embryonalstadium sind Spuren im Gehirn nicht nach- 
weisbar; im Blastemstadium dagegen sind deutliche Mengen erkennbar, yielleicht 
herruhrend yon der Placenta. Reines Lecithin des Handels u. das Myelin des Eidotters 
haben andere Eigg. ais das Myelin der Neryen; das patholog. Myelin der verkitsten 
nekrot. Herde ist yersehieden yon dem des Eiters der k. Abseesse. (Rond. Accad. 
Scienze fisiche, mat., Napoli [3] 3 4  [1927]. 132—48.) O TT.

R. O. Herzog, Zur Erkenntnis der Skleroproteine. Boi der Rontgenunters. natiir- 
licher eiweiBartiger Fasern direkt oder nach Dehnung zeigt sich, daB sie aus submkr. 
Krystallchen bestehen, die ais „Skleroproteine“ bezeichnet werden; die krystallo- 
graph. Elementarzelle dieser Substanzen is t .se h r  klein, sie zeigen nie so groBe M.- 
Werte wie friiher z. B. fur Eieralbumin (34 500 ±  1000) angenommen wurde. Yf. 
ha t m it W. Jancke Seidenfibroin, Kóllagen u. Muskelfasersubstanz untersueht u. 
aus den Identitatsperioden in  der Faserachse die maximalen Mol.-Geww. berechnet. 
Den Skleroproteinen kommt demnach ein anderer Aufbau ais den eigentlichen Pro- 
teinen (Albuminen) zu. W ahrend dio Hydrolyse des Seidenfibroins eine yerschiedene 
ąuantitatiye Beteiligung der einzelnen Aminosauren bei den Seiden yersohiedener 
Spinner ergibt, sind die Róntgendiagramme 9 yersohiedener Seiden u. des Spinn- 
fadens der Madagaskarspinne ident. Ebenso zeigen 7 yerschiedene Kollagentypen 
dieselben Róntgenbilder u. das gleiche Interferenzbild gibt Elastin, das bisher ais eine 
yom Kollagen yerschiedene Substanz angesehen wurde. Demnach scheinen Seiden
fibroin u. Kollagen je ein Gemisch aus einer kryst. u. mehreren amorphen Verbb. 
zu sein. Seidenfibroin wurde m it M. Kobei zur chem. Aufkliirung yorgereinigt durch 
Auflósen in Resorcin (30 Min. auf 120° C erwarmt), Wiederausfallen m it A. u. Ex- 
trahieren m it Kresol. Der in Ivresol ungeloste Teil hatte den gleiehen N-Geh. wie 
Seidenfibroin u. in Resorcin ein Mol.-Gew. von 320. Zur Priifung dieses Befundes 
wurden m it H. Cohn Diffusionsbestst. ausgefuhrt in m-KresoI, die ergaben, daB der 
Geh. der unteren Schichten im Diffusionsapp. nach kurzer Zeit ein hoheres Mol.-Gow. 
aufwies a b  der Geh. der oberen Schichten, wahrend die Werte sich nach einiger Zeit 
ausgleichen. Man kommt aueh bei einer Fraktionierung zu ahnliehen Werten wie
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oben. Ein Vers. m it einem Gemisch Resorcin-W. (1:1)  ergab eine homodisperse Lsg., 
das Mol.-Gew. betrug 324. — Kollagen konnte m it Hilfe einer kleinen Miihle in m-Kresol 
vollkommen dispergiert werden zu einer polydispersen Lsg., m it der Zeit nahm das 
Diffusionsvermogen der untersten Schicht zu u. man berechnet aus den Diffusions- 
koeffizienten das „Mol.-Gew.“ zu 2600— 2000; ahnliches fand sich bei Gelatine. 
(Helv. chim. Acta 11. 529—33. Kaiser-Wilhelm-Inst. fur Faserstoffchcmie.) M i c h e e l .

H. Kraut, E. K. Frey und E. Bauer, Uber ein neues Kreislauf hormon. H . Mitt. 
(I. vgl. C. 1926. II- 2448.) F ur das aus H am  isolierbare, herzakt. Hormon (vgl. 1. c.) 
wird diejenige Menge ais Standardeinheit (St.-E.) bezeichnet-, welehe nach intravenóser 
Injektion am H und dieselbe maximale Steigerung der Pulsamplitude bewirkt, wie 0,5 mg 
des Standardpraparates. Sie entspricht ungefahr der Wrkg. von 5 cem dureh Pergament 
dialysiertem, n. mensehlichem H am . Ein ahnliches Praparat findet sich auch im Blut. 
60—S0 cem lieferten 140 mg, welehe einer St.-E. entsprachen. Infolge von Beimengungen 
ist die Wirkungsweise des Blutpraparates nicht v6 llig gleichartig. In  Serum gel. verT 
liert der aus dem H am  isolierte akt. Stoff seine Wrkg. auf den Kreislauf im  Verlaufe 
von Minuten oder Stunden. Das Serum verliert seine zerstórende Eig. beim Kochen, 
nach Zusatz von A., Filtrieren m it Kieselgur u. beim Ansauem. Auch das Serum- 
dialysat w irkt inaktivierend. Zerstórt man nach der Inaktm erung den im Serum ent- 
haltenen Inaktivator dureh die vorerwahnten Eingriffe, so tr i t t  die Rreislaufwrkg. 
wieder in Erscheinung. Das n. Blut enthalt den Stoff in inakt. Form. Verdaut man 
defibriniertes Blut bei schwach saurer Rk. m it Papain unter gleichzeitiger Dialyse der 
Verdauungsprodd., so bleibt der akt. Stoff im Dialyseruckstand. 10—12 bisweilen
2 cem Blut liefem in dieser Weise eine St.-E. Die Wrkg. gleicht dem Histamin, von 
dem sie sich jedoch dureh die Kochunbestandigkeit u. die reyersible Inaktivierung dureh 
Serum unterscheidet. Im  Gegensatz zum Histamin yermindert die aus Blut u. H am  
isolierte Substanz das Lebervolumen u. senkt den Carotisdmck des Kaninchens. Yff. 
erblicken in dem akt. Stoff ein Hormon, welches den Kreislauf nicht bloB dadurch regu- 
liert, daB es in weehselnder Menge auftritt, sondem auch dadurch, daB es in  wechselndem 
Mafie dureh den Inaktivator ausgeschaltet wird. Die im Blut vorhandenen Mengen 
des Inaktivators weisen namlich erhebliche Schwankungen auf. Am groBten war der 
Geh. von Pferdeserum, wovon bisweilen schon 0,1 cem geniigten, um eine St.-E. zu 
inaktivieren. Die Isolierung des Hormons aus der dialysiertcn Blutverdaunngsfl. er- 
folgte dureh Fallung m it Uranylacetat u. Elution m it (NH4):H P 0 4. Eine St.-E. ent
spricht dann etwa 14 mg Trockengew. Yor der Fallung u. E lution 120 mg. Die ver- 
unreinigenden Begleitstoffe hemmen die Hormonwrkg. Herztatigkeit u. Blutdmck- 
senkung seheinen an ein u. denselben Stoff gebunden zu sein u. sind auch den reinsten 
Praparaten aus H am , von denen 0,1 mg einer St.-E. entspricht, eigentumlich. 
Charakterist. fur die Hormonwrkg. ist die eigenartige Blutverteilung, bedingt dureh 
eine Erweiterung u. vermehrte Durchblutung der GefaBe von Lunge, Gehim, Muskeln
u. Haut- bei gleichzeitiger Erhohung der Freąuenz u. Amplitudę der Herzpulsation. 
(Ztsehr. physiol. Chem. 175. 97—114. Miinehen, Bayer. Akad. d. Wiss. u. Berlin, Univ.- 
Klin. d. Charite.) ~ GUGGENHEIM.

Vincent du Vigneaud, Der Schicefel des Insuliiis. Ausfall der Phosphorwolfram- 
saurerk. im Insulin u. Cystingeh. gehen parallel. Es scheint eine Disulfidbindimg 
vorzuliegen, die m it Abspaltung von S aufhórt. — Cystin is t die Ursaehe, daB leicht 
abspaltbarer S im Insulin Yorhanden ist. — Insulin selbst gibt erst nach Hydrolyse 
die SuLLIVAX-Rk. von Cystin. Cystin ist also ais Deriv. im Insulin yorhanden, 
etwa ais Peptidkomplex. Dazu stimmt der hohe Geh. an Arginin, H istidin u. Tyrosin. 
Die A B E L sche Insulinformel C15H -O l;Xu S ware zu yerdoppeln. (Journ. biol. Che- 
mistry 75 [1927]. 393— 405. Rochester, Dept. of Vital Econom.) F. M u l l e r .

Herman Brown, Der Mineralgehalt der menschlichen Haut. Unterss. des Geh. 
an W., Asche, Ca, Na, K, P  u. Si in der menschlichen H aut. Je  nach dem Alter zeigten 
sich Anderungen im Mineralstoffwechsel. (Journ. biol. Chemistry 75. 789—94. Phila- 
delphia, Department of Chem. Research Inst. of Cutaneous Medicine.) HlKSCH-K.

[russ.] A. Katowski, Chem iseh-teehnische U ntersuehung des B lutalbum ins. M oskau: W issen- 
schaftl.-techn . Verlag 192S. (32 S .) R b). 0.70.

E 5. T ierphysio logie.
F. G. H all, Bluthmzentraiion bei Seejischen. Bei Asphysie wird das Blut der Fische 

konzentrierter. Die Milz sinkt zusammen. Der Fe-Geh. des Blutes nimmt mehr zu
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ais der Eindickung entspricht. D a s Fe-Material seheint aus der Milz zu staminen. — 
Die Rk. des asphykt. Blutes ist etwas saurer ais n., daher die 0 2-Bindung etwas geringer 
ais dem Hb-Geh. entsprache. (Journ. biol. Chemistry 7 6 - 623—31. Durham, D u k e  
Univ., North Carolina.) F . M u l l e r .

Silvio Colombino, Uber die palhologinchen Yeranderungen des Gehalls an Tolal- 
schwefel und seiner Fraktionen im Serum des menschlichen Blutes. (Arch. Scienze Mediche
4 9  [1927]. Nr. 8 . 13 Seiten Sep.) P i e p e r .

A. Adler und H. Lemmel, Zur feineren Diagnostik der Leberkrankheiten. I. Chole- 
sterin und Chólesterinester im Blute Leberkranker. Cholesterin u. Cholesterinester werden 
im Blute m it der BLOORseken Methode bestimmt. Der W ert fiir den n . Mensehen wird 
zu 150—200 mg-% Gesamteholesterin gefunden, -woyon 50—70% Ester sind. Bei 
AbsehluB des Gallenabflusses zum Darm z. B. durch Tumor, Stein, kommt es regeł- 
maCig zu starkem Anstieg der Cholesterinwerte, m it Ausnahme der Falle, bei denen 
auBerdem ein entzundlicher ProzeD vorliegt. Die akute gelbe Leberatrophie zeigt 
erniedrigte Werte, bei der subchron. Form dieser Erkrankung werden erhohte Werte 
gefunden. Beim sog. katarrhal. Ikterus haben klin. leiehte Falle n., schwere Falle 
erhohte Werte. Bei den Lebercirrhosen finden sich im Zustande der funktionellen 
Kompensation erhohte oder n . Werte, bei eintretender Insuffizienz finden sich niedrige 
Werte. Uber das Verh. bei anderen selteneren Erkrankungen muB auf die Original- 
arbeit verwiesen werden. (Dtsch. Arch. klin. Med. 1 5 8 .  173—213. Leipzig, Innere 
Klinik.) M e i e r .

Isidor Greenwald, Joseph Gross und Grace Mc Guire, Beobachtungen iiber die 
Natur des Zuckers im  normalen Hani. Im n. H am  fanden Vff. ein nicht oder wenig 
garfahiges, reduzierendes u. nach Saurehydrolyse Phenylglucosazon lieferndes Prod. — 
Caramelisierung der Kost oder Erhitzung der Zucker, die yerfiittert wurden, bewirkten 
keine Zunahme dieses n. Harnzuckers. — Futterung m it Traubenzucker bewirkte 
keinc besonders hohe Zunahme des n. Harnzuckers. — Manche Harne enthalten eine 
durch Hefe entfembare reduzierende Substanz. (Journ. biol. Chemistry 7 5  [1927]. 
491—508. New York, The R 00SE V E L T  Hosp. Harriman Res. Lab.) F . M u l l e r .

Marjorie Henderson nnd John A. P. Millet, Uber die Wa-ssersloffionenbeslimmung 
im  normalen Speichel. pn im n. Speichel ha t eine Tageskurye. Maximum 6,2—7,6. 
Fali nach der Mahlzeit. (Journ. biol. Chemistry 7 5  [1927]. 559—6 6 . Stockbridge, 
A u s t e n  R ig g s  Foundation.) F. Mu l l e r .

Laiayette B. Mendel und Helen C. Cannon, Uber die Beziehung von Wachstum 
und Diat. I I .  (I. ygl. C. 1 9 2 7 .  I. 1696.) Hinweis auf die durch D iat zu beeinflussendea 
Wachstumskuryen bei Albinoratten. Genauere Einzelheiten siehe Original. (Journ. biol. 
Chemistry 7 5 . [1927], 779—87. New Haven, Laboratory of the Connecticut Agricultur- 
Exp. S tat. and the Laborat. of Physiolog. Chem., Yale U nir.) H i r s c h -K a u f f m a n n -

Alfred Chanutin, Eine Studie uber die Wirkung von Kreałin au f das Wachstum 
und seine Verteilung in den Organen nonnaler Batten. Kost mit 0,67—2,67% Kreatin 
beeinfluBt innerhalb yon 2 Monaten das Wachstum jnnger R atten nicht. N. Albino- 
ratten  haben %  K reatin: Muskel 0,449, Hoden 0,281, Herz 0,174, Gehirn 0,129, Niere
0,046, Leber 0,033. — Nur in der Leber steigt der Kreatingeh. nach Kreatinzulage. 
(journ . biol. Chemistry 7 5  [1927]. 549—77. Urbana, Physiol. chem. Labb.) F. M u l l e r .

Seiichi Ueno, Matasakn Yamashita und Yasuo Ota, Uber den Nahrwert der 
geharteien Ole. II. (I. ygl. C. 1 9 2 7 -  II. 1365.) Zu diesen Verss. wurden Sardinenol, 
Heringsdl, Finnfischtran u. Chrysalidenól benutzt, welche bei 110— 115° in Ggw. 
yon Ni sorgfaltig gehartet wurden. A is Versuehstiere dienten jungę, gesunde, ca. 40 g 
schwere Ratten, u. das Nahrgemisch hatte  folgende Zus. in % : Reisstarke 70, Rohr- 
zucker 5, gereinigtes Pferdefleisch 10, Mc CoLLUMs Salze 4,5, Oryzaninpulver 0,5, 
Versuehs5l bzw. -fett 10. Die Verss. ergaben, daB die geharteten Ole die urspriinglichen 
Ole im Nahrwert ubertreffen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 1 . 92 
bis 93.) L i n d e n b a u s i .

Walter H. Eddy, Uber Yitamine. Zusammenfassung der neuest-en Vitamin- 
forschung. (Amer. Journ. publ. Health 1 8 . 313—25. New York, Columbia
Uniy.) H i r s c h -K a u f f m a n n .

H. C. Sherman, C.-E. A. Winslow, E. L. Fisk, I. Greenwald, T. P. B. Jones 
u n d  D. B. Jones, Uber die Bedeutung der Yitamine fiir  die Oe&undheit und ihr Nahrwert. 
U b ersich tsrefera t. (A m er. J o u rn . p u b l. H e a lth  1 8 .  331—37.) HlP.SCH-KAUFFMANN.

Paul S. Pittenger, Biologische Fersuche mit Yitaminen. Fiitterungsverss. m it 
Yitamin A, B, C, D, E  u. dem P-P-Faktor bei R atten u. Meerschweinchen. Alles nahere
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vgl. Original. Keine wesentlich neuen Ergebnisse. (Amer. Joum . Phannac. ICO. 
63—91. Baltimore, Pharmakolog. Labor. Sharp u. Dohme.) H i b s c h -K a u f f m a n n .

Herbert M. Evans und George O. Burr, Eine neue Differenzierung zwischen dem 
antineuritischen und dem rein wachstumfórdernden Vitamin B. T ikiiiki, konz. anti- 
neurit. Vitamin B  enthalt fast gar kein wachstumfordemdes Agens. Ais besonders 
ergiebigo Quelle hierfiir crweist sieh Getreidestarke u. Casein. (Journ. biol. Chemistry
77. 231—40. Berkeley, Univ. Califomia.) H i b s c h -K a u f f m a n n .

H. Zwaardemaker, Umwandlung von Vitamin B  in  Automatin durch Aktim lion  
unter dem EinflufS der Beslrahlung. (Vgl. C. 1927. I I  2076. 1928. I. 2417.) Durch Be- 
strahlung der inakt. Muttersubstanz, dem sog. Ąutomalinogen, konnte in den Herz- 
muskeln das akt. Automatin dargestellt werden, eine Substanz, die wahrscheinlieh 
ident. ist m it den akt. Substanzen von DEMOOB (Arch. intern, de physiol. X X IX . 
S. 23) u. den Herzhormonen H a b e b l a n d t s  (Erg. d. Phys. 1926. XXV. S. 8 6 ). Ahn- 
liehe Eigg. wie das Automatin zeigte auch das bestrahlte Vitamin B d 'E y k m a n n .
(Compt. rend. Soc. Biologie 98. 183—84.) H i b s c h -K a u f f m a n n .

Alfred F. Hess, Beitrag zur Biologie, Chemie und Physik der Rachitisforschung 
in  neuerer Zeit. Zusammenfassendes Ref. iiber die neueren Ergebnisse der Rachitis
forschung. (Science 67. 333—35. New York.) H i r s c ii -K a u f f m a n n .

David H. Shelling, Beniamin Kramer und Elsa R. Orent, Studien aber die 
Calcifikation in vitro. I II . Anorganische Faktoren, die die Calcifikation beslimmen. 
S h i p l e y  (C. 1925. II. 203) studierte die Calcifikation rachit. Knorpels, den er in n. 
Rattenblutserum legte. Die Zus. dieses Losungsm. ist fiir die Calcifikation von Be- 
deutung. Bei hóherer Konz., z. B. durch Zusatz von NaCl oder KC1 wird die Calci
fikation gehemmt, bei geringerer Konz. u. gleichzeitig herabgesetztem Ca- u. P-Spiegel 
ebenfalls. Die hemmende Wrkg. von Mg laCt sich durch P-Zusatz aufheben, bedingt 
wird sie entweder durch die tox. Wrkg. von Mg auf die Knorpelzellen oder die Bldg. 
einer nicht ionisierten Mg-Verb. (Joum . biol. Chemistry 77. 157—70. New York, 
Jewish Hosp. of Brooklyn.) HlESCH-KAUFFM ANN.

Alfred T. Shohl und Helen B. Bennett, Rachitis bei Hunden. Kalk- und Phosphor- 
Stoffwechsel. Durch Em ahrung 60 Tage alter Hunde m it Milch u. Hafermehl, m it 
225—220 Kai. pro Tag, wurde in 2 Monaten ausgesprochene Rachitis erzeugt bei 
sonst n. Gewiehtszunahme, positiver Bilanz von Ca, doch kleinerer ais n. selbst bei 
Lebertranzugabe. — Die P-Retention war dabei geringer ais die von Ca, P  wurde 
teilweise negativ. — Fiir die Rachitisentstehung selbst bei relativ P-reicher u. Ca-armer 
Kost ist das Entscheidende die mangelhafte P-Retention. (Joum . biol. Chemistry 
76. 633— 42. New Haven, Dept. of Ped. and Physiol. Chem.) F. M u l l e b .

Ij. Hanneman, Erfahrungen mit ultraviolett bestrahlter Milch bei Rachitis. Vf. be- 
riehtet iiber giinstige Erfahrungen m it bestrahlter Milch bei rachit. K indem  u. setzt 
die Milchwrkg. der des Lebertrans gleich. Von 23 Kindern wurden 11 geheilt, 8 be- 
deutend u. ein Kind weniger gebessert, drei zeigten keinerlei Beeinflussung. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 72. I. 2461—65.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Stanisław Kazimierz Kon und Thomas Moore, Notiz iiber den Versuch der Akti-
i-ierung vcm Tyrosin durch ultraviolette Strahlen. Zusatz von 0,5% belichtetes Tyrosin 
zu der Mc COLLUM -Diat 3143 bewirkt keine Besserung der Rachitis bei Ratten. 
(Biochemical Journ. 21 [1927]. 1368—69. Cambridge, Bioehem. Lab.) H e s s e .

Camie C. Dozier und Harriet Morgan, Durchdringen von Ultraviolettstrahlen durch 
Kleiderstoffe. Zusatz von 15% 5 Min. bestrahltem Baumwollsamenól entsprieht 3%  
Lebertranzusatz zu Rachitiskost. — Die Durchlassigkeit von Geweben wurde durch 
Zwischenschaltung zwischen die Hg-Quarzlampe u. Baumwollsamenol gepriift. — 
Kinderflanell, Pongee u. Cripe de chine halten die UltraYiolettstrahlcn ganz zuriick! 
Kunstseide (Viscose) u. Baumwollgewebe („Meadow lane“ ) lassen sie durch u. hindern 
die Rachitisheilwrkg. nicht. Diese Gewebe sind weitporig u. haben wenig Asche.
(Amer. Journ. Physiol. 84. 603—09. U tah, Agr. Exp. S tat. Dept. of Home Econo-
mics.) F. M u l l e b .

Arthur O. Kastler, Der Einflufl von PMorrhizin auf den anorganischen Stofficechsel. 
Bei Fleischkost fiihrte 7 Tage lang durchgefuhrte Phlorrhizinvergiftung zur Zunahme 
von anorgan. P  u. Abnahme von K  im Blut. Na, Ca, Mg u. Cl anderten sich nicht. 
Eine Kompensation in der K- u. P-Ausscheidung durch die Nieren tra t nicht ein. 
(Joum . biol. Chemistry 78. 643— 49. New Orleans, TULANE Univ., Bio-chem. 
Dept.) F. Mu l l e b .
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Max Wishnofsky, Sludien iiber Calcium- und Kohlehydratsloffwechsel. I. Calcium- 
und Travhenzucbe.rtole.ranz bei Zuckerkrankheit. Beim Diabetes besteht negative 
Ca-Bilanz. Intravenoso Zufuhr von CaCU scheint die Toleranz gegeniiber Trauben- 
zucker nicht zu bessern. (Journ. Lab. clin. M ed. 1 3  [1927]. 133—38. Brooklyn, 
Jewish Hosp.) F. Mu l l e r .

S. W. Britton, E. M. K. Geiling und H. O. Calvery, Sekretion des Nebennieren- 
marks und Kohlehydrałstoffwechsel. Bei Katzen bcwirkt Entfernung des Nebennieren- 
marks oder einseitige Exstirpation der Nebenniere u. Entneryung der anderen starke 
Steigerung der Empfindlichkeit gegen Insulin bei sonst in gutem Źustand befindlichen 
Tieren. Aufhebung der Adrenalinsekretion erzeugt 4—10-facke Empfindlichkeits- 
steigerung. — Ergotamin unterstiitzt durch Sympathicuslahmung diese Wrkg. — Die 
im hyperglykam. Krampf befindlichen Tiere zeigten keine Blutzuckersteigerung. 
Kleine Mengen Adrenalin steigerten ihn u. beseitigten die Krampfe. — Die t)ber- 
empfindlichkeit wurde iiber 4 Monate lang beobachtet. — Die Lcber u. Muskulatur 
enthiclten im Krampf n. Glykogcnmengen. — Adrenalin, d. h. Nebenniere, u. Insulin, 
d. h. Pankreas, arbeiten also gegeneinander u. regulieren den Kohlehydratgehalt der 
Organe. (Amer. Journ. Physiol. 8 4 . 141—56. J o h n s  H o p k i n s  Med. School. Physiol., 
Pharm., Physiol. Chem. Dept.) F. M u l l e r .

Cl. Gautier und H. P. Thiers, Volumen-, Gemchts- und Stickstoffvermehrung der 
Ge-sam.tle.her unter dem Einflu/3 einer stickstoffreichen Nalirung. Die Froschleber nimmt 
bei Fiitterung der Tiere m it Kase um das 2—5-fache an Gewicht u. deutlich an Volumen 
zu. Die absol. Menge N  steigt gleichfalls auf das Doppelte bis Vierfaehe, aber auf frische 
Leber gerechnet (°/00) t r i t t  eine starke Senkung ein. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 0 . 537 
bis 552.) O p p e n h e i m e r .

Victor John Harding, Kathleen Drew Allin und Blythe Alfred Eagles, E m /lup  
von Fett- und Kohlehydratlcost auf den Harnsdurespiegel im  Blut. An 3 Fraucn, einer 
Schwangeren u. 2 n., wurde gefunden: Bei fettreicher K ost ist die Harnsdure imBlut 
hoch infolge verminderter Ausscheidung. Bei an Kohlenhydrat reicher, eiweiBarmer 
Kost steigt die Bhitharnsaure wahrend der Schwangerschaft nicht an. Der Kalorien-Geh. 
war immer knapp unter der Norm. — Anstieg der Blutharnsaure ist oft m it hoher 
Geśamt-j4cetoJi-Ausscheidung (2—3 g) kombiniert, also m it Ketonurie. — Bei Schwan
geren m it Eklampsie war die Blutharnsaure hoch, wohl infolge Behinderung der Aus
scheidung durch die Nieren. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 631—43. Toronto, 
Pathol. chem. Dept. and Metabol. Ward. General Hosp.) F . M u l l e r .

Harry J. Deuel jr., Irene Sandiford, Kathleen Sandiford und Walter M. 
Boothby, Eine Unter suchung iiber das Stickstoffminimum. Die Wir kun g ton 63 Tagen 
eiweifSfreier Kost auf die Eiiueiflspaltprodukte im Harn und die Warmebildung. Das 
N-Minimum im H am  von 2,1 g in 24 Stdn. nach 30 Tagen N-freier u. kohlehydrat- 
Teicher K ost beim gesunden Menschen wurde noch ubertroffen m it 1,79—1,75 g nach 
Thyroxinwrkg. u. Erschópfung der EiweiBdepots bei gleichfalls fast N-freier Kost. 
Im  ganzen wurden ohne krankhafte Stórungen im H ain  259 g, in H arn u. K ot 291 g 
N  abgegeben, was 1 , 8  kg trockenem u. 12 kg lebendem EiweiB entspricht (Gewichts- 
verlust 11,3 kg). — Bei 2,1 g N im H arn wurden noch 141 g N vom Korper abgegeben.
So kleine N-Menge im H arn sagt also nichts iiber den EiweiBzustand des Kórpers aus.
— Trotz groBer Schwankungen im Harn-N waren Kreatinin, Harnsdure, neutraler u. 
Ather-S sehr konstant, ebenso Aminosauren u. N-Rest. N ur der Harnstoff schwankte 
stark. — Der n. endogene N-Stoffwechsel des Erwachsenen liegt unter 1 g taglich. 
S : N  betrug 6 %  bei langem Hungern, hier 6—16%. Der Grundumsatz fiel in den ersten 
8  Tagen s tirk , stellte sieh dann ein. Die Hóhe hangt von der Umsetzung des EiweiB
depots ab. — Krankheitszeicheń fehlten yollig. (Journ. biol. Chemistry 76. 391—406. 
Rochester, Mayo Clinic and Mayo Found. Sect. of Clinical Metabol.) F. M u l l e r .

Harry J. Deuel jr., Irene Sandiford, Kathleen Sandiford und Walter M. 
Boothby, Die Wirkung von Tliyrozin auf den respiratorisclien und den Slickstoff-Sloff- 
wechsel eines gesunden Menschen nach lange fortgesetzter stickstofffreier Erndhrung. (Vgl. 
vorst. Ref.) Auch nachdem 149 g N  vom Korper durch N-freie Ernahrung abgegeben 
waren, bewirkte Thyroxininjektion von taglich 0,5—0,2 mg intravenos Steigerung des
0 2-Ruheyerbrauchs, des Harn-N von 2,5 bis zu 3,2 g taglich, des Harnstoffs yon 1,4 
bis 2,0 g. Alle anderen Harnbestandteile blieben konstant. — Vorhcr hat einmalige 
Injektion von 7 mg Thyrosin das Gleiche bewirkt, m it Nachwrkg. wahrend mehrerer 
Tage. (Journ. biol. Chemistry 76. 407—14. Rochester, Mayo Clinic and Found.) F. Mii.



1 6 8 E 5. T i e r p h y s io l o g ie . 1928. II.

I. L. Chaikoff und J. J. Weber, Die Bildung von Zucker aus Fettsauren bei Hunden 
ohne Pa.nkrc.as nach EpinepKrininjektion. Wenn man Hunden ohno Pankreas 3—4  Tage 
nach Fortlassen von Insulin  u. von Nahrung Epinephrin injiziert, so steigt der Zucker 
im H am  viel starker ais aus Bestiinden von Glykogen in der Lebcr, aus Glycerin oder 
EiweiB erklarbar ist. Selbst bei Annahme der Mobilisierung von Muskelglykogen 
ist noch zuviel ausge3chieden. Dieser Extrazucker muB aus Fettsauren stammen. — 
Aucłi der P  im H am  nimmt gleickzeitig stark  zu. (Journ. biol. Chemistry 76- 813 
bis 832. Toronto, Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

H. A. Davenport und Helen K. Davenport, Der Milchsauregehalt des ruhenden 
Saugeliermmkels. (Vgl. D a y e n p o r t  u . C o to n io , C. 1927. II. 1368.) Der Milch- 
sauregeh. vom ruhenden Meersehweinchen- u. Rattenmuskel betrug 15 mg-%. Ent- 
nimmt man die Muskeln nach der Tótung, so ist der Milehsauregeh. immer hóher. 
Man soli die Muskeln intra vitam einfrieren u. so die Fermentwrkg. hemmen. — 
Amytalnarkose hemmt die Milchsaureentstehung nicht. (Journ. biol. Chemistry 76- 
651—58. St. Louis, W a s h in g to n  Univ. School.) F. M u l le r .

Hans Rosch und Walter Te Kamp, Ober Ammoniakbildung bei der Belichtung 
der Netzhaut. Die von Cornea, Iris, Linsen u. Glaskórpern befreiten Augapfel des Frosches 
bilden im Dunkeln je 0,9—2,4 Mikrogramm NH3. maximaler Fehler 13%. Belichtet 
man eine der Augenschalen, so zeigt sie gegeniiber der im Dunkeln gehaltenen Kontrolle 
eine Zunahme des NH3 von 74—582%. Auch Netzhautbrei bildet beim Stehen NH3. 
Die Bldg. ist nach 2 Stdn. beendet. Zusatz von Adenosinphosphorsdure fiihrt zu starker 
Steigcrung der NH 3-Bldg., wobei bis zu 90% der der Aminogruppe entsprechenden 
Ammoniakmenge in Freiheit gesetzt wurden. Guanosinphosphorsaure liefert keine 
oder nur geringe NH 3-Mengen. Auch Harnstoff war ohne EinfluB. Inaktiviert man 
im Netzhautbrei das Ferment, welches aus der NH rrVorstufe NH 3 abspaltet, dureh 
Behandlung m it l% ig. HCl, so gelingt es nicht, dureh nachtraglichen Zusatz von 
Adenosinphosphorsaure-spaltendem Ferment aus Muskelextrakt die NH3-Bldg. wieder 
in  Gang zu bringen. Die in der Netzhaut enthaltene NH3-Vorstufe ist deshalb m it 
Adenosinphosphorsśiure nicht ident. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 158—77. Frank
furt, Univ.) ' GuGGENHEIM.

Hans Smetana, Untersuchungen iiber die physiologische Wirkung vor> Hamato- 
porphyrin. Futterung weiBer Mause m it H&małoporphyrin (Hph) yerandert selbst 
nach langercr Zeit das Bcfinden der Tiere nicht u. beeinfluBt nicht ihre Lichtempfind- 
lichkeit. Wenn man Albinotieren oder schwach pigmentierten Mausen oder R atten 
Hph. injiziert, sie aber vor Sonnenbestrahlung dadurch schiitzt, daB man sie m it 
einer dunkelblauen Farbę, wie Hamatoxylin, farbt, so sind sie gegen die tódliche Sonnen- 
wrkg. geschutzt. Im  Hautpigment tr i t t  nach Hph.-Injektion weder im Sonnenlicht 
noch im Dunklen oder im diffusen Tageslicht die sog. „Dopark.“ m it Diozyphenyl- 
alanin mkr. im Schnitt auf (Gefrierschnitte). Vf. nimmt an, daB das naturliche H aut
pigment nur physikal. schiitzt. — Wenn man den Darm u. das Mesenterium einer 
m it A. narkotisierten Katze dem Sonnenlicht aussetzt, nachdem Hph. injiziert wurde, 
so stirbt das Tier. — Wiederholte Injektionen von Blut von Meersehweinchen, die 
sieh im Hph.-Schock befanden, brachten bei Mausen keine Erscheinungen gleieher 
A rt hervor. —  Bei einem Parabiose-Vers. an weiBen R atten  starb das eine Tier nach 
Hph.-Injektion u. Sonnenbelichtung, wahrend das andere gegen Belichtung geschiitzte 
Tier keinerlei Krankheitserscheinungen zeigte. Danach kann man nicht annehmen, 
daB sich beim Hph.-Shok eine Substanz bildet, die allgemeine Vergiftungserseheinungen 
hervorruft. — Die Erscheinungen des Hph.-Shoks bei Belichtung sind bei Katzen 
sehr ahnlich denen des chirurg. Shoks: Senkung des Blutdrucks, Sinken der Korper- 
temp., Reichtum des venosen Bluts an CO, u. Arm ut an 0 2, niedere Alkalireserve; 
anfangs Beschleunigung, spater Irregularitat u. Schwaehung der Atmung. Die Re- 
flexe, auch die des Kreislaufs, waren bis zum Tode unverandert stark erhalten. — 
Wenn man Blut m it Hph. Yersetzt u. dem Sonnenlicht aussetzt, so nimmt 0 2 ab u. 
CO, zu. — Wie die kombinierte Wrkg. von Hph. u. Licht verlauft, lieB sich nicht fest- 
stellen. —• Wenn Blut dureh eine Quarzglaskanule floB, die starkem Bogen- oder 
Sonnenlicht ausgesetzt war, u. dieses Blut in die Schenkelarterie oder Vene einfloB, 
wurden keine Erscheinungen beobachtet, die dem Hph.-Shok glichen. Auch wenn 
nach Hph.-Injektion bei Katzen u. Hunden nur das zirkulierende Blut Bogen- oder 
Sonnenlicht ausgesetzt wurde, tra t kein Hph.-Shok ein. Der Blutdruck sank nicht. — 
Der Geh. des Blutes an NichteiweiB-N, Zucker u. Kreatinin im Hph.-Shok war nicht
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abnorin. (Journ. exp. M ed. 47. 593— 610. Peking, Path. Dep. Union M ed.
Coli.) F. M u l l e r .

J. Marmorston-Gottesman und J. Gottesman, Die Yerwendung von Histamin 
ais M ap fiir die yerminderte Resistenz bei nebennierenlosen Ratten. Die minimal letale 
Dosis von Histamin ist bei R atten ziemlich konstant. Nach Entfernung der Nebcn- 
nieren ist sio 20-mal so groB wie n. (Journ. ex p . Med. 47. 503—14. New York, M o n t e - 
f i o r e  H o sp .)  F . M u l l e r .

Adolph Bolliger, Der E influp von Purindiurelicis a v f das anorganische Phosphat 
im  Blut und Harn. Bei Hunden ist die Menge an anorgan. P  in Blut u. Harn ver- 
mindert bei Diurese durch Kaffein, Diurelin, Theophyllin u. Euphyllin. — Der Blut- 
zuckerstand andert sieh nicht oder nur wenig. — Nach Kaffein per os enthalt der Harn 
reduzierende Stoffo. (Journ. biol. Chemistry 76. 797—807. Detroit, H e n r y  F o r d  
Hosp. Labb.) F . M u l l e r .

Otto GeCner und K. Siebert, Ober die blutzuckersenkende Wirkung von Phaseolus- 
praparaten (Decoctum Fructus Pliaseóli sine semine und Phaseolanum fluidum  ,,Tosse“). 
Bohnenschalentee u. ein daraus hergestelltes Fluidextrakt (PTiaseolanum fluidum  
, ,T 0 S S E “ ) senken nach peroraler Zufuhr den nuchternen Blutzucker von Hunger- 
kaninchen um ctwa 20—40 mg-% fiir die Dauer von mindestens 6  Stdn. Das Fluid- 
extrakt erniedrigt u. verkiirzt nach peroraler Zufuhr die Glucose- u. Adrenalin-Hyper- 
glykamie. In  der 10—20-fachen Menge der benutzten wirksamen Dosis auf einmal 
Hungerkaninchen per os zugefiihrt, wurden keine sichtbaren Vergiftungserscheinungen 
hervorgerufen. (Miinch. med. Wchschr. 75. 853—55. Marburg, Univ.) F r a n k .

Kurt Boshamer, Toxische Wirkung der Diastase und Zellschddigung. Der Diastase 
kommt normalerweise keine den Korper schadigende Eigenschaft zu, sie vermag 
jedoch bei geschadigtem Organismus u. herabgesetzter Resistenz der Zellen die Zellen 
weiter zu schadigen. Bei Verlangsamung der Resorption u. Herabsetzung der Konz. 
der tox. Stoffe im Blute ist die schadigende Wrkg. geringer, es wird ungefiihr die 
doppelte Menge der tox. wirkenden Stoffe ais in der Norm vertragen. Durch Er- 
hóhung der Resistenz des Organismus gegen die tox. wirkenden Begleitstoffe der 
Diastase kann dereń tox. Wrkg. ausgeschaltet werden. Vf. folgert aus seinen Verss., 
daB die Diastase einer der bei der Pankreasnekrose fiir die Todesursache zu beriick- 
sichtigenden Stoffe ist, da sie unter Beihiłfe der Pankreaszerfallsprodd. zu einer 
schweren Schadigung der Zellen u. des Gesamtorganismus fiihren kann. (Klin. Wchschr. 
7. 978—80. Jena, Univ.) F ra n k .

6. Analyse. Laboratorium.
Fritz Paneth, Ober physikalische Methoden im  chemisclien Laboratorium. I. Zur 

Einfuhrung. Vf. verteidigt die Anwendung physikal. Methoden im chem. Laboratorium 
gegen die Angriffe riickstandiger Chemiker durch Aufzahlung von Fallen, in denen 
diese Verff. der chem. Forschung, wenn auch unter Aufwand kostspieliger Apparate 
einen neuen AnstoB gaben. (Ztschr. angew. Chem. 41. 507—08. Berlin.) B e r l i t z e r .

Kurt Peters, Ober physikalische Methoden im  chemischen Laboratorium. II. Be- 
merkungen zur Vakuumtechnik. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. bespricht zunachst Pumpen 
(Kolbenluftpumpen, Wasserstrahl-, rotierende Ol-, roticrende Hg- u. Hg-Diffusions-, 
sowie ein- u. mehrstufige Quecksilberdampfstrahlpumpen) besonders nach Ga e d e  u. 
VOLMER. Das Evakuieren kann auch durch Gasabsorption auf chem. u. physikal. 
Wege erfolgen, die Druckmessung durch ein vom Vf. angegebenes Manometer oder die 
nach M a c  L e o d , B o l d in g h  oder W. C. HERAEUS. Die Vermeidung u. der Nachweis 
von Undichtigkeiten wird erwahnt, ebenso die neueren Anwendungen der Hochvakuum- 
technik: Die Erforschung der Isotopen durch den Massenspektrographen, Trennungen
u. Reindarstellungen, Schncllanalysen von Metallen, Edelgasanalysen, die Herst. mole- 
kularer Gemenge, photochem. Unterss., die Erreichung sehr tiefer Tempp. durch Ver- 
dampfung im Vakuum, endlich in der organ. Chemie die Dest. hochsd. Substanzen 
ohne Zers. u. Dichtebest. durch dio Schwebewage. 23 Abbildungen erganzen den Text. 
(Ztschr. angew. Chem. 41. 509—15. Berlin.) B e r l i t z e r .

A. F. Tracey, Ein neuer Gallertfestigkeitsprufer und einige Versuche an Gelatine- 
gelen. Es wird eine Modifikation des Testapp. von L i p o w i t z  mit kugelfórmiger Auflage- 
flache besohrieben, der auBerdem eine Vorr. zur Messung der Eindriickungstiefe der 
Gallerte bei gegebener Belastung besitzt. Abb. im Original. Bei Auflageflachen von 
verschiedener GróBe wfcrden besser yergleichbare Werte fiir die Gallertfestigkeit von

X. 2. 12
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tretoinegallerten erhalten, wenn man die Resultate in g pro cm Umfang s ta tt in g pro 
qcm belastender Flachę ausdruckt. Zwischen 6  u. 26° fallt die Gallertfestigkeit im 
allgemeinen rasch mit steigender Temp. m it Ausnahme des Bereichs von 19—23°. Vf. 
empfiehlt daher, die Gallertfestigkeitsbest. bei 20° yorzunehmen. Die Best. der Gallert
festigkeit scheint zuverlassigere u. besser reproduzierbaro Werte zu liefern ais die 
Messung der Eindriickung bei Belastung. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T  94—96.) K ru .

E. Schilow, Neuer pnewmatischer Regulator fu r  die halmlose Biirette. (Vgl. C. 1926.
I . 2385.) Es wird eine einfache Vorr. beschrieben, die das „NiveaugefaO“ beim Arbeiten 
m it der hahnlosen Biirette des Vfs. ersetzen soli. (Journ. chem. Ind. [russ.] 4 [1927]. 
995.) R o l l .

F. C. Guthrie. Vorschlage zur Erhohurigder Genauigkdt beim Wdgen. Konstruktion
eincs Reiters, der nicht wie gewohnlieh auf dem Wagebalken hiingt, sondern nur in 
einem Punkt durch den Balken unterstutzt wird. Żur Vermeidung der Parallaxe 
wird hinter die Reiterskala eine Papierskala von denselben Dimensionen angebracht. 
In  das Gehause der Wage fiihrt ein Glasrohr, an das am auBeren Ende ein Gummiball 
angeschlossen ist, mit dessen Hilfe die Schwingungen reguliert werden kónnen. 
(Naturę 121. 745—46.) E. JOSEPHY.

Arnold Romberg und L. W. Blau, Geuicht und Feuchligkeit. Vff. bestimmen 
gravimetr. den EinfluB der Feuchtigkeit auf das Gewicht von GefaBen aus Glas, Al, 
Hartgummi, Bakelit u. Quarz. In  allen Fallen andert sich die Menge des adsorbierten 
Wasserdampfes m it dem Feuchtigkeitsgeh. der Luft. Das GlasgefaB von 200 qcm 
Oberflache adsorbiert 0,5 mg, wenn es zuvor in sd. W. gewaschen u. 1 Stde. iiber 
einer Flamme getrocknet war, 2,3 mg, wenn es gewaschen u. in Luft getrocknet war. 
Das QuarzgefaB von 300 qcm adsorbiert im Maximum 1 mg, Al halb so viel wie Quarz. 
Hartgummi u. Bakelit erwiesen sich ais sehr hygroskop. (Science 67. 347. Univ. of 
Texas.) E. JOSEPHY.

P. Selenyi, Uber eine einfache und sich-ere Methode zur Auffindung von Undichtig- 
Iceiten in  gldsernen Yakuumapparaturen. Das Verf. besteht darin, die Vakuumapparatur 
m it Luft oder COt von niedrigem Druek zu fiillen, die Anordnung mittels Teslastromen 
zum Leuchten zu bringen u. yon auBen durch die yerdachtigen Stellen das andere der 
beiden Gase einstromen zu lassen, wobei die undiehten Stellen an dem Farbunterschied 
erkannt werden. (Ztsehr. Physik 48. 733—34. Budapest.) SORENSEN.

P. E. Raaschou, Eine einfache Methode zur Bestimmung der absoluten Viscosita,t 
von Paraffinól, Pflanzenolen, Schmierdlen und dergleićhen. Es wórd ein App. zur Best. 
der Viscositat yersohiedener Fil. u. seine Bedienungsweise beschrieben. (Dansk Tidsskr. 
Farm aci2. 134—39.) W . W o l f f .

H. G. Bos, Die Dispersoelektrizitdt. I I . Die Messungen mit dem Disperselmeter von 
theoretischem Gesichtspunlie aus betrachtet. (I. ygl. C. 1928. I. 1439.) Ableitung mathe- 
m at. Beziehungen, nach denen bei dem „idealen Vers.“ m it einem Dispersionsdruck P, 
einem Stromungsdruck p  die dispersoelektr. Potentiale durch den primaren Effekt </,, 
den spezif. sekundaren Effekt k, den partiellen tertiiiren Effekt L, die Leitfiiliigkeit K  
des Gases u. der Isolationen, die Potęntialdifferenz E, die Dispersionszeit t, das disperso
elektr. Potential V„ u. die elektr. Kapazitat C bestimmt werden. Vt erreicht einen 
Optimumwert, das Dispersel A, oder strebt dieses zu erreichen. Nach den entwickelten 
Formeln berechnete Werte stimmten mit durch Vers. gefundenen gut iiberein. ql hangt 
bei Fil. m it der Bldg. yon Tropfen (Verschiebung u. Zerstórung eines Potentialsprunges 
fl.-gasfórmig) mit der Strómung der Fl. gegen eine feste Grenzflache (Verschiebung 
eines Potentialsprunges fest-fl.) u. m it der Strómung des Gases gegen eine feste Grenz
flache zusammen. Fiir q1 =  0 wird beim Disperselmeter m it geerdeten umgebenden 
Wanden prakt. A =  0, unabhangig von k u. K . Bei der Dispersion von Bzn. oder A. 
wird dann die Entstehung von Ziindungsfunken aueh bei sehr kleiner Leitfahigkeit 
der Fl. u. bei Isolierung des Disperseurs von der Erde unmoglich sein. g1 kann man 
durch Zusatz bestimmter Stoffe auf 0 bringen. (Chem. Weekbl. 25. 259—63. Delft, 
Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

John H. Yoe, t)ber Colorimetrie. Allgemeine Zusammenstellung der Grund- 
erfordernisse u. der Fehlermoglichkeiten bei colorimetr. Arbeiten. (Journ. Lab. clin. 
Wed. 13 [1927], 139—45. Virginia, Charlottesville, Co b b . Chem. Lab.) F. M u l l e r .

Poul Hansen, Ein neuer Apparat zur colorimetrischen Messung der Wasserstoff- 
ionenkonzentration. Eine Beschreibung von W U LFFs Foliencolorimeter. (Dansk Tidsskr. 
Farmaci 2. 139—40.) W . W o l f f .
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W. H. Pierre und J. Franklin Fudge, Die Anpassung der lieaklion der Indicator- 
losungen und ihre Bedeutung bei der Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration 
tcenig gepufferter Losungen. Die Rk. der Indicatorlsg. soli nicht neutral sein, da sie 
dann bei der Anwendung zur Best. der pu einer ungepulferten Lsg. die Rk. dieser 
Lsg. nach ihrer eigenen Rk. hin andern wurde. Die Lsgg. der verschiedenen Indicatoren 
sollten einen ps-W ert haben, der ungefahr der Mitte ihres Umschlagsintervalls ent
spricht, das waren folgende Werte: Bromphenolblau 3,80; Bromkresolgriin 4,60; 
Bromkresolpurpur 5,80; Bromthymolblau 6,80; Phenolrot 7,60. Zur Best. der Rk. von 
Indieatorlsgg. eignet sich die Chinhydronelektrode. Vff. beschreiben dafur noch eine 
andere einfache Methode, die auf dem Prinzip beruht, daB, wenn eine Indicatorlsg. 
saurer oder alkal. ais die schwach gepufferte, zu untersuchende Lsg. ist, yersehiedene 
W erte fiir die [H‘] gefundcn werden, wenn versehiedene Mengen Indicatorlsg. angewandt 
werden. Zu der Indicatorlsg. wird soviel Saure oder Alkali zugetropft, bis bei An
wendung von 3, 5 oder 8  Tropfen Indicatorlsg. kein Unterschicd in der Rk. der wenig 
gepufferten Lsg. mehr gefunden wird. Andere Methoden werden kritisiert u. Verss. an 
Bodenlsgg. mitgeteilt. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1254—62. Auburn [Alabama], 
Agr. Exp. Station.) E. J o s e p h y .

A. Boutarie, Einige Anwendungen der Messungen der Wasserstoffionenkonzen- 
tralion dureh den Koeffizienien p s . (Vgl. C. 1928. I. 551.) tlberblick iiber die An
wendung der pn-Best. auf verschiedenen biolog, u. techn. Gebieten. (La Naturę 1928.
I. 497—502.) _ R. K. M u l l e r .

Takayuki Somiya, Analyse einer Mischung von Essigsaureanhydrid, Essigsaure 
und, schwefliger Saure dureh thermoinelrische Titration. Sulfoessigsdure kann leieht 
in  Ggw. von Essigsaureanhydrid unter Verwendung von Bariumaeetat in essigsaurer, 
einige %  Essigsaureanhydrid enthaltender Lsg. ais Standardlsg. thermometr. nach 
den folgenden Gleiehungen titriert werden:

Ba(CH3CO„ ) 2 +  2 H S 0 3CH,C0.,H =  Ba(S0,CH„C02H ) 2 +  2 HCH3C02, 
Ba(CH3CO"2)2 +  2 CH3C 0 0 S 0 3H =  Ba(CH2C0ÓS03H ) 2 +  2 HCJB[3C02.

Bei dieser Rk. ist der Betrag der entwickelten Warme gróBer ais bei der Rk.: 
Ba(CH3C02)2 +  Ba(S03CH2C02H)„ =  2 BaS03CH2C02 +  2HCH3C02.

Die Eichung der Bariumacetatlsg. wird gegen eine kein oder wenig Essigsaureanhydrid 
enthaltende Lsg. von H 2S03 in Essigsaure thermometr. ausgefiihrt. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 74—75. Tokyo, Dep. of Applied Chem., Fac. of 
Engin.) L e s z y n s k i .

W. M. Deerns, Die Titration von Phosphorsdure und Borsdure nacheinander mit 
Hilfe der Citratmethode. Es wird festgestellt, daB bei der Nacheinandertitration dieser 
Sauren in Ggw. von Trinatrium citrat der Indicator besonders bei der H 3P 0 4-Best. un- 
scharf umschliigt, hauptsachlich in Anwesenheit von verhaltnismaBig yiel H3BOs u. C itra t; 
auch die Menge des zugesetzten Indieators ist von merkbarem EinfluB. — Die Rk. an 
den Endpunkten der H3P 0 4- u. der H 3B 03-Titration ist von den vorhandenen Mengen 
Phosphat, Borat u. Citrat abhangig. — Ein Gemisch von primarem Phosphat, Borsaure 
u. Citrat ist nicht sofort nach dem Mischen im Gleichgewicht, sondern stellt sich nur 
langsam ein. (Chem. Weekbl. 25. 268—71. Helder, Reichsinst. f. Chemie.) W. W o l f f .

R. Bierich und K. Kalle, Uber die Vorga,nge bei der Sulfhydryltilralion mit Jod- 
starkę und Nitroprussidnatrium. Die SH-Werte, die bei der Titration von Warmbliiter- 
geweben m it der Nitroprussidtiipfelmetliode von T u n n i c l i f f e  (C. 1925. II . 576) 
erhalten werden, liegen wesentlieh niedriger ais die nach der Jodstarkemethode er- 
zielten Werte. An Glutaihion- u. Cysłeinisgg. lieB sich feststellen, daB die Nitroprussid- 
tiipfelmethode richtigere Zahlen liefert, die aber auch noch zu hoch liegen. Dio nach 
beiden Methoden erhaltenen Werte liegen um so hoher, je starker die Verdiiimung 
m it W. ist. Doch besitzt jede der Methoden einen verschiedenen Verdiinnungsfaktor. 
Dieser wird durcli Sauren nicht wesentlieh versehoben. Der J-Verbrauch eines Gewebs- 
estraktes steigt mit der Temp. Beim Stehen des m it Trichloressigsaure versetztcn 
Gewebsextraktes an der Luft vermindert sich der J-Verbrauch infolge Oxydation der 
SH-Gruppe. Bleibt das Gewebe vor der Herst. des Extraktes an der Luft stehen, so 
steigt der J-Verbrauch, wahrscheinlieh infolge Abspaltung von Cystein aus dem SH- 
haltigen Komplex des Extraktes. (Ztsehr. physiol. Chem. 175. 115—34. Hamburg- 
Eppendorf, Krebsinst.) GUGGENHEIM.

P. Jarrier, Uber den Heizuert. Besprechung der Veróffentlichung von M e r k e l  
iiber diesen Gegenstand (C. 1926. II. 2988). Vf. tr i t t  fiir die Anwendung des oberen 
Heizwertes ein. (Chaleur et Ind. 9. 122—26.) BORNSTEIN.

12 '
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L. Lescoeur undT. Turobinski, Anderungen am Apparat zur Kohlenstoffbestimmung 
nach Professor Desgrez hinsichtlich einer Mikrobzsthmmmg durch Alkalimelrie. D er  
DESGREZsehe App. (vgl. C. 1925. I. 2325) ist fiir Mikroanalysen u. fiir alkalimetr. 
Best. der Kohlensauro umgeiindert worden. Abbildung u. genaue Besehreibung im 
Original. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 606—16. Paris, Fac. d. mćd. Lab. do Chim. 
mćd.) W i n k e l m a n n .

Vincent du Vigneaud, Einige nulzlićhe Modifikalionen des Haldane-Gasanalysen- 
apparats. Zur Analyse von Luft mit 0,4—5%  CO, wird die MeBbiirctte entsprechend 
in der Form geiindert. Zwoi Biiretten werden nobeneinander gesetzt, die eino fiir N 
nach C02- u. 0 2-Absorption, die andere fiir Luft ohne CO;, almlich wie in CARPENTERS 
Modeli. "(Journ. Lab. clin. M ed. 13 [1927]. 175—80. Rochester, Dcpt. of Yital Eco- 
nomics.) F. M u l l e r .

A. Petrowski, Schnelle quantiłative Bestimmung ton Chlor in  Gegenwart von Brom. 
Zweimal je 100 ccm Cl u. Br enthaltende Lsg. werden mit einem 'OberschuŁS von 
A gN 03-~Lsg. bekannten Titers ausgefallt u. in einem dieser 100 ccm der AgN03-t)ber- 
schuB m it HC1 niedergeschlagen. Die Differenz dieses letztercn Nd. u. der dem an- 
gewandten AgN03 entsprochenden Menge AgCl multipliziert m it 4,2241 gibt die ge- 
fiillte Menge Ag Br; diese abgezogen von dem W ert des Nd., bei dem der AgN03-t)ber- 
schuB nicht m it HC1 ausgefaUt wurde, gibt die dem Cl-Gch. der Substanz entsprechende 
Menge AgCl. (Journ. chem. Ind. [russ.] 4 [1927]. 996.) ROLL.

C. J. van Nieuwenburg und Ha. Ha. Dingemans, Die Analyse von Silicalen 
durch Aufschlup mit Alkalihydroxyden im  Nickeltiegel. Der AufschluB einer Anzahl 
techn. Silicate gelingt glatt durch Erhitzen m it geschm. KOH oder NaOH auf ca. 400° 
im Nickeltiegel. Diese Arbeitsweise hat nicht nur den Vorzug, daB man P t spart, sondorn 
man kann die Schmelzo sofort im Tiegel selbst mit W. digerieren. Dadurch wird die 
Zeit, in der die alkal. Lsg. Glas oder Porzellan beruhrt, auf ein Minimum gebraeht. 
Der Ni-Tiegcl halt sehr lange, wenn man vermeidet, daB er direkt von den Flammen 
getroffen wird. Die Yollstandigkeit der Umsetzung wird an Glassorten, Porzellan, 
Orthoklas, Porzellanerde, Orthit u. verscliiedenen Schamottestcinen gepriift; sie voll- 
zieht sich zu ungefahr 99,5%. (Chem. Weekblad 25. 266—68. Delft, Teehn. Hoeh- 
schule.) W. W o l f f .

Lorentz Lorek Hagen, Uber die Zinkbestimmung in  Kiesen. Es wird eine Methode 
zur Zn-Best. in Erzen beschricben, bei der die vorhergehende Ausfallung des Cu mittels 
H 2S vermieden wird. — 3 g Substanz werden in einen 500 ccm-Kolben eingewogen, 
m it 25 ccm konz. HC1 Tersctzt, H 2S durch Kochen vertrieben, naeh kurzem Abkiihlen 
5— 10 ccm konz. IIN 0 3 zugegebon u. nach abermaligem kurzeń Stehenlassen wiederum 
zum Sieden erhitzt. Darauf wird zu moglichst kleinem Vol. eingedunstet u. das Fe 
m it konz. NH 3 gefallt; der Nd. wird unter Reiben m it einen Glasstab m it 25 g NH 4C1 
u. weiter m it 20 ccm konz. NH 3 versetzt. Man spiilt in einem 300 ccm-MeBkolben, 
verdiinnt auf 300 ccm, filtriert, neutralisiert 100 ccm der Fl. m it Cl, sauert m it 8  cm 
verd. HC1 (15 ccm konz. HC1 zu 100 ccm W.) an, erhitzt zum Sieden u. fallt Cu mit 
festem Na-Hydrosulfit. Nach dem Filtrieren u. Abkiihlen wird mit K.1Fe(CN)0 titriert 
u. mit ZnCl2 zuriicktitriert. — Dio Herst. der benótigten Lsgg. wird genau beschrieben; 
ihro Einstellung geschieht unter moglichster Einhaltung der bei der Analyse yorliegenden 
Yerhaltnisse. (Tidskr. Kemi Bergvaesen 8 . 34—35. Sulitjelma.) W. WOLFF.

[russ]. I. Smirnow, Analytische Chemio. Qualitative Analyse. 5. erg. Auflg. Moskau u.
Leningrad: Staatsverlag 1928. (117 S.) Rbl. M. 1.20.

[russ.] N. Tananajew, Die Tropfcnmethode der qualitativen ehemischen Analyse. 2. umgarb.
Auflg. Teil I. Kationen. Leningrad: Wissenschaftl. Chemiseh-techn. Yerlag 1928.
(155 S.) Rbl. 1.35.

[russ.] S. Wosnessenski, Anleitung fur Laboratoriumsarbeiten in physikalischer Chemie.
Moskau und Leningrad: Staatsverlag 192S. (351 S.) Rbl. 4.50.

B estand teile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
Hubert Bradford Viekery und Charles S. Leavenworth, Modifikalionen der 

Bestimmungsmethode ton basischen Aminosduren aus Eiweip. Die Edeslinbasen. 
Arginin-Ag  lost sich bei pn =  7,0, wahrend Histidin-Ag bei pn =  7,0 Yollkommen 
gefallt wird. — Die Basen wurden ais Dinitronaphtholsulfosaurederiw. bestimmt. — 
Łysin  wurde ais P ikrat bestimmt. — S ta tt AgN03 wurde Ag20  zu schwefelsaurer 
Lsg. zugesetzt. So wird das Auswasehen von N 0 3 vcrmieden. — Bei Analyse von 
50 g EiweiB sollte man dio gefundenen Basenmengen um 10% erhóhen, um den Yerlust
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einzukalkulieren. Edestiń lieferte so % : Ilistidin  2,08, Arginin 15,8 u. Łysin  2,19. — 
Bei Fallung der Basen m it PWoO,, vor der Ag-Fallung wird Arginin u. Histidin ver- 
loren. Das Argininphosphorwolframat ist auffallend 11., ohne daB Arginin dabei opt. 
inaktiv geworden ware. (Journ. biol. Chemistry 76. 707—22. New Haven, Conn. 
Agr. Exp. Stat.) F. M u l l e r .

Joseph Csapo, Der Einflu/3 von Eiweijikorpern auf die Loslichke.it von Calcium- 
phosphat. EiweiB hemmt die Ausfallung von Caleiumphosphat durch Beseitigung 
mehrerer die Fallung fórdernder Faktoren, also durch Hemmung des Ausfallens der Sus- 
pension. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 509— 15. Boston, Harvard Med. 
School.) F. M u l l e r .

Anton R. Rosę und Fred Schattner, Glykolyse in Blulpróben. Cl- u. Br-Benzole 
hemmen die Glykolyse in vitro, weniger J-benzol, Trichlor&thylen, Bromloluol, Dichlor- 
benzol. — Mit steigendem Halogen geh. sinkt die antiglykolyt. K raft, ebenso durch 
Substitution anderer Gruppen im Benzolring. Methanhalogene waren ohne Wrkg. —
5 mg-°/0 Verlust muB man auch bei den bestwirksamen Stoffen liinnehmen. — Die 
Hauptverluste an Zueker erfolgen in den ersten 5 Tagen. — N aF u. Thymol (10 mg u.
1  mg pro ccm) konservieren Menschenblut meist ebenso gut wie Chlorbenzol. Wenn 
liberhaupt, so t r i t t  der Zuckeryerlust schnell ein. — Man kann m it Chlorbenzol konser- 
vierte Proben noch nach mehreren Wochen auf Blutzucker ohne einen in Betracht 
kommenden Verlust untersuchen. (Amer. Journ. Physiol. 8 4 . 103—09. Newark, The 
Prudential Insur. Co.) F. M u l l e r .

Daniel Raifel, Eine Mikromelhode zur quantitativen Bestimmung von Kohlensdure 
im  Blut und anderen Ldsungen, und einige Beobachtungen iiber die Brauchbarkeit von 
Paraffinol ais Miltel zur Losung von Kohlensdure. App. zur Best. von 0,1—0,5 ccm C02 

in Blut u. anderen Fil. m it maximal 1,1% Fehler. — Absorption der C02 in Ba(OH)2. — 
M ikrotitrations-Spritze. — N. Serum unter fl. Paraffin aufgehoben verliert in 24 Stdn. 
nur 2%  oder weniger C02. Bei groBerem C 02-Geh. kann der Yerlust 10% betragen. 
(Journ. biol. Chemistry 7 4  [1927]. 839—49. Copenhagen, Physiol. Inst.) F . M u l l e r .

Wallace O. Fenn, Eine neue Methode zur gleichzeitigen Bestimmung kleiner Mengen 
von Kohlensdure und Sauerstoff. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I. 2580.) Kombination von volumetr.
0,-Best. u. CO, dureh Leitfahigkeitsmessung der Barytlsg. Kontinuierliche Best. in 
10 Min. Perioden der Gewebsatmung von 0,1 g m it 0,03—0,05 cmm Genauigkeit, bei 
Benutzung von nur 1 ccm Ba(OH )2 m it etwa 0,01 cmm Genauigkeit. (Amer. Joum . 
Physiol. 8 4 . 110—18. Rochester School of Med. and Dent.) E . M u l l e r .

Arnold E. Osterberg und Edna V. Schmidt, Die Bestimmung der Plasmachloride. 
In  1 ccm Plasma 10 ccm 1: 3 verd. H N 0 3 unter Schiitteln einfliefien lassen, Zugabe 
von 5 ccm 1/35,io-n- AgN03-Lsg. u. 1 ccm 20%ig. Ferriammonsulphatlsg. — Zuriick- 
titration des Ag-tlbersehusses m it V35llG-n. NH.r  oder K-Rhodanatlsg. — 1 ccm 
I/35,40-n. AgN03 =  1 mg Cl =  1,65 mg NaCl. — Endpunkt: die erste, wenige Sek. 
bleibende Rótung. — Ergebnis 95% abs. exakt. (Journ. Lab. clin. Med. 1 3  [1927]. 
172—75. Rochester, Minnesota.) F . M u l l e r .

Theodore Kuttner und Harriet R. Cohen, Mikrocolorimetrische Studien. I. Ein  
Molybdansaure-Zinnchloridreagens. Die Mikrobestimmung von Phosphat und Calcium 
in Eiter, Plasma und Liąuor. 1. P-Mikrobest.: 0,1—0,2 ccm Eiter oder Blutplasma 
werden in engem Reagensglas abgemessen, bis zur Markę 1 oder 2 ccm 7%ig. Tri- 
chloressigsaure zugesetzt, geschiittelt, zentrifugiert. Von der klaren Fl. werden 0,5 ccm 
im graduierten Glase des Mikrocolorimeters m it 0,4 ccm Molybdansulfosaurereagens 
gemiseht (18,5 g Natriummolybdat in 2,5-n. H 2 S0 4 losen oder 1 Teil 7,5%ig. Natrium- 
molybdatlsg. +  1 Teil 10-fach n. H 2S 0 4 +  2 Teile destill. W.) u. 0,1 ccm des verd. 
Zinnreagenses zugefiigt (10 g SnCl2 +  25 ccm konz. HC1 1., in  brauner Flasche auf- 
bewahren, 0,5 ccm ad 100,0 vor Gebrauch verdunnen). Nach 15 Sek. ist schon optimale 
Farbung. Vergleich nach 1 Min. m it Phosphatlsgg. (0,4394 g KH 2P 0 4 getroeknet 
ad 1000 m it paar Tropfcn CHC13 [1 ccm =  0,1 mg P]. Davon 5 u. lOecm ad 100,0). —
2. Ca-Mikróbest.: 0,1 ccm Eiter oder Plasma werden in Pt-Schalchen getroeknet, unter 
Zusatz von H N 0 3 veraseht. L. in 7%ig. Trichloressigsaure (0,2—0,3 ccm jeweils), 
dazu 0,2 ccm der alkal. Phosphatlsg. (1 g Na3P 0 4 in 50 ccm destill. W. 1., 50 ccm
20%ig. NaOH dazu; nach 24 Stdn. zentrifugieren). Nach 1 Stde. zentrifugieren,
zweimal m it 1 ccm 50%ig., ganz schwach alkal. A. waschen. L. in 0,4 ccm Molybdan- 
H 2S 04. 0,5 cem destill. W. u. 0,1 ccm verd. Zinnlsg. zusetzen. Colorimetr. Vergleieh 
wie oben. — So kann man P  u. Ca in Mengen von 0,25—36 mg-% schnell ebenso genau
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■wie nach KjRAMER-TlSDALL bestimmen. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 517—31. 
New York, Mount Sinai Hosp.) F. Mu l l e r .

William C. Rose, Oscar M. Helmer und Alfred Chanutin, Eine modifizierte 
Kreatininbesliminungsmethode in Heinen Gewebsmengen. 1  g Organ in  20 ccm 2-fach 
n. H ,S 0 4 45 Min. im Autoklnven bei 15 engl. Pfund Druck erhitzt. Dann in 40 bis 
50 ccm W. im 100-cem-Kolben, dazu 18 ccm 2-fach n. NaOH u. 5 ccm 10%ig. Na2W 04,
2  aq. Auffullen. — Weiter wie bei F o l i n -W u  im Blut m it alkal. Pikratlsg. (Journ. 
biol. Chemistry 75 [1927]. 543—48. Urbana, Physiol.-cliem. Lab.) F . M u l l e r .

Arnold E. Osterberg und Edna V. Schmidt, Der Einflu/3 von Natriumfluorid 
und Thymol auf die Hanisloffbeslimmung mittels Urease. NaF- oder Thymolzusatz zu 
Blut in  Mengen von 10 mg u. mehr bewirkt falsche Resultate der Harnstoffbest. m it 
Urease (vgl. S a n d e r , Journ. biol. Chemistry 58. 1). (Journ. biol. Chemistry 76. 
749—54. Rochester, M p ro  Clin. Biochem. Section.) F. M u l l e r .

J. A. A. Leroux und E. Raub. UntersucJmng iiber das Verkallen von echlen und 
geziichtełen Perlen gegeniiber ullraviolellem Lićht. Vff. arbeiten ein Verf. aus, um echte 
u. geziichtete Perlen mittels ultravioletten Lichts zu unterscheiden. Sie zeigen, daB 
dieses Hilfsmittel mindestens ebenso sieher arbeitet, wie die bisher ais maBgebend 
geltende Róntgenschattenbildmethode. (Ztschr. Physik 48. 722—28. Schwiibisch- 
Gmiind, Forscli.-Inst. f. Edelmetalle.) SoRENSEN.

[rUSS.] Mikromełhoden der chemischen Blutuntersuchung, unter der Redaktion v. E. London.
Leningrad: Staatl. Inst. fur die Weiterbildung der Arzte 1927. (166 S.) Rbl. M. 1.80.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Jean Henry Bregeat, PaTis, Wiedergemnnung fluchtiger Lósungsmitlel aus gas- 
fórmigen Prodd. dureh  Absorption mittels eines Terpon-KW-stoffs, wio Pinen, event. 
in Ggw. eines anderen hohersd. Losungsm., wie Phenol, Kresol cte. (A. P. 1663155  
vom 1/8. 1925, ausg. 20/3. 1928. F. Prior. 8 / 6 . 1925.) M . F. M u l l e r .

Susquehanna Collieries Co., Wilkes-Barre, Pennsylvan., iibert. von: Richard 
F. Grant, Bratenhahl, Ohio, Edward B. Worthington, F orty  Fort, und William 
L. Jacobus, Wilkes Barro, Pennsylyan., Trennen zerteilter Stoffe von verschiedener 
Dichte. Man bringt die Gemische ais Pulver in einen bestandigen Wirbel, um Stoffe 
nach ihren D.D. wagerecht zu schiehten u. die leichteren von der oberen u. die 
sehwereren von der unteren Sohieht empor zu treiben. (A. P. 1 669 820 vom 7/9.
1926, ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

J. T. H. W ard, Liverpool, Trennen von Fliissigkeiten und Gasen. Man verwendet 
hierzu, insbesondere zur Trennung von W. vom Dampf oder nichtzerstaubten fl. Brenn- 
stoff von gasigem Brennstoff fiir Motoren, einen App., der an seinem EinlaB eino Prell- 
wand aufweist, so daB die einstrómende Mischung gegen eine gekrummtc Flachę an 
der entgegengesetzten Wand der Kammer geleitet wird, an der sich eine Tasche zur 
Aufnahme der Fil. befindet; ein AbfluBrohr fiihrt die Fil. aus der Tasche ab. (E. P. 
288740 vom 21/1. 1927, ausg. 10/5. 1928.) ICa u s c i i .

Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, Holland, Fillrierapparat, bestehend aus 
Tuehfilterkammem, die m it einem gemeinsamen AbfluBrohr, das unterhalb des 
Kammersystems entlang fiihrt, verbunden sind. Gleichzoitig sind die einzelnen Kammern 
dureh kon. oder zylindr. Einsatzstiicke m it dem Ablauf yerbunden, an dencn gleich- 
zeitig das Filtertuch dureh einen Kautschukring befestigt ist. Dadurch wird ein guter 
VerschluB des Filtertuches erzielt, der auch gestattet, unter Druck zu arbeiten. (F. P. 
636 437 vom 22/6. 1927, ausg. 10/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Flussigkeitsverdampf er. Man 
spriiht die Fil. gegen die Innenwandung einer erhitzten Blase, u. zwar mit Hilfe einer 
rotierenden Scheibo,- die an einer selbst rotierenden, senkrechten Welle vorgeselien ist. 
(E. P. 288 775 vom 17/2. 1927, ausg. 10/5. 1928.) K a u s c h .

Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag, Stockholm, VorricMung zum 
Wdrmeatislausch zwischen armer und reicher Lósung bei Absorptionskaltemaschinen. 
(D. R. P. 460 636 K I. 17a vom 10/12. 1926, ausg. 1/6. 1928.) K a u s c h .

Hans Scheidemandel und Julius Scheidemandel, Miinchen, Verfahren zum 
Durehgasen von Fliissigkeiten, bei welchem die Gaso in dem Fliissigkeitsbelialter er- 
richtete Rohre von unten nach oben durchziehen, dad. gek., daB an beiden Enden
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unterhalb der Fliissigkeitsoberflache mundendo Rohre von so enger lichter Weite Ver- 
wendung finden, daB sie nur eine Blascnkette durchlassen u. die Vereinigung der Blaseri 
zu gróBeren Blasen verhindern, wobej dadurch, daB in ihnen diinne Fliissigkeitssaulen 
nach aufwarts gedriickt werden, auch die Zirkulation der Fl. giinstig beeinfluBt wird. 
(D.R. P. 460 612 KI. 12e vom 20/5. 1924, ausg. 4/6. 1928.) K au sch .

Soc. l ’Air Liąuide, Soc. Anon. pour 1’fitude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, Paris, iibert. von: A. T. Larson, Wilmington, Delaware, Katalytischer 
Apparat fiir exotherm. Rkk. unter Druck m it Gaszirkulation, bestehend aus einem 
iiuBeren druckbestandigen Behalter u. einem InnengefiiB, das den Kontaktkorper ent- 
hiilt. Die frischen Reaktionsgase strómen in den Zwischenraum zwischen beiden Be- 
haltern u. nach Mischung m it den zirkulierenden Gasen in den Kontaktraum. (E. P. 
288 577 vom 11/4. 1928, Auszug veróff. 7/6. 1928. Prior. 12/4. 1927.) K au sc ii.

Metallbank und Metallurgischc Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Er- 
finder: Hans Siegens, Bad Homburg v. d. H.), Verbesserung der Wdrmeuńrtschaft bei 
der Wieder belebung ton Adsorptionsmitteln mit iiberhitzten Flussigkeitsddmpfen. (D. R. P. 
460 471 KI. 12e vom 16/9. 1924, ausg. 1/6. 1928. — C. 1926. I. 1009.) K au sc h .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Rich. Bernstein, Zur Frage der Berufskrankheiten der Perlmutterarbeiter. Eine 

von den Versorgungsbehorden rechtskraftig ais Folgę einer Kriegsverletzung anerkannte 
Erkrankung ist hóchstwahrscheinlich ais eine fur Perlmutterarbeiter charakterist. 
Berufserkrankung anzusehen. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfalłyerhiitung 15. 
135—38. Erfurt.) S p l i t t g e r b e r .

— , Das Gasschutzgerat Andos Modeli 26D. (Montan. Rdsch. 20. 226— 28. — C. 1928. 
I . 1447.) B ó r n s t e i n .

N. E. Jackson, Luftbeschaffenheit in  der Industrie. Zusammenstellung der fiir die 
verschiedenen Zweige der chem. Industrie giinstigsten Luftverhaltnisse. (Naturę 
121. 753—64.) E. J o s e p h y .

Victor Froboese, Das Blei in  der Atemlufl industrieUer Betriebe. Die verschiedenen 
Formen des Pb in der Atemluft werden besprochen. (Zentralblatt Gewerbehygiene 
Unfallverhiit. 15. 139—42. Berlin, Reichsgesundheitsamt. Gewerbehyg. Labor.) R h l e .

Lucien Mauge, Das Koldenstofftelracldorid und seine Verwendung ais Feuerlósch- 
mittel. Besprechung der Darst., Unters. auf Reinheit, Eigg. u. Anwendungcn. (Ind. 
chimiąue 15. 186—89.) RthiLE.

W. Krueger, Neue Methoden der Brandbekampfung in  industriellen Anlagen. Zur 
Bekampfung von Branden in der Kokerei- u. Erdolindustrie, die durch W. nicht er- 
folgen kann, eignet sieh nur das Schaumloschverf., das in der Ausbildung ais ortsfeste 
Schaumlóschanlage oder ais bewegliche Lóschzentrale beschriebcn wird. (Olmarkt 10. 
229—31.) __________________  S p l i t t g e r b e r .

Deutsche Gold- und Silberscheide-Anstalt Akt.-Ges. vorm. Roessler, Frank
fu rt a. M., FiiUung fiir  Gasschutzgerdie, 1. bestehend aus Mitteln, welche befahigt sind, 
nicht oder wenig riechende Giftgase zu binden (bei Yerwendung von CNH z. B. ZnC03 

oder Atzalkali), u. ferner aus Mitteln, welche befahigt sind, Reizstoffe, wie CC13(N 02) 
usw., zu binden, wie z. B. Aktivkohle, wobei Auswahl, Menge, Anordnung u. dgl. so 
zu treffen sind, daB eine Erschdpfung letztgenannter Mittel vor dem Unwirksamwerden 
der Bindemittel fiir die geruchlosen Giftgase eintritt. — 2. dad. gek., daB zur Bindung 
der Reizstoffe Mittel von geringer Wirksamkeit, z. B. adsorbierende Substanzen, wie 
z. B. Aktiykohle, dereń A ktivitat an sieh gering ist oder durch geeignete Behandlung 
herabgesetzt ist, verwendet werden. — In  letzterem Falle werden die Mittel, welche 
die Reizstoffe binden sollen, in groBerer Menge oder Scbichtdicke angewendet. (D. R. P. 
460 765 KI. 30i vom 12/4. 1925, ausg. 6/ 6 . 1928.) K u h lin g .

IV. Wasser; Abwasser.
Wagner- Jauregg, Kropf und Trinkwasser. Trotz zahlreicher Theorien iiber die 

Ursache der Kropfbldg. ist man noch weit entfernt von sicherer Klarung der Frage. 
Bis aber die „Trinkwassertheorie“ sieh ais nicht stichhaltig erwiesen hat, sollte man 
beim Bau von Wasserversorgungsanlagen stets bestrebt sein, ein W. zu liefem, das 
moglichst frei von organ. u. organisierten Verunreinigungen ist, nicht nur von patho
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genen Mikroorganismen, sondern auch von solchen, iiber dereń Pathogenitat nichts 
bekannt ist. (Ztschr. Osterr. Ver. Gas-Wasserfaehmanner 6 8 . 101—07.) SPLIITGERBER.

K. Hofer, Aufbereitung und Yerwendiaig t on besonders salzhaltigem Flufiicasser. 
Schilderung der Schwierigkeiten, die aus der dauernd wechselnden Zus. des ziemlich 
salzreichen W. der L i p p e im Dampfkesselbetriebe der sudlich H a l t e r n  gelegenen 
Zechen S c h l a g e l  u. E i s e n ,  E w a l d ,  E w a l d  - F o r t s e t z u n g ,  G e n e r a l  
B l u m e n t h a l  u. K  ó n i g L u d w i g  zu iiberwinden sind, mit Angabe zweck- 
mśiBiger GegenmaBnahmen. (Gliickauf 64. 669—72. Essen-Ruhr, Dampfkesseluber- 
waehungsyerein der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.) SPLITTGERBER.

Karl Ellinger, lieinigung non Trink- und Brauchicasser. Besprechung der neu- 
zeitlichen Yerff. zur Aufbereitung von Grund- u. Oberflachen-W. fur Trink- u. Brauch- 
zwecke, insbesondere der Entfernung von Fe u. Mn, der Entsauerung zwecks Be- 
seitigung der aggressiyen C02, der mechan. Filtration, der Yerwendung von keim- 
totenden u. Fallungsmitteln, von 0 3 u. Cl-Verbb., sowie Cl-Gas. In  der anschlieBenden 
Erórterung wurde besonders die ZweckmaBigkeit von GuB-, Stahl- u. Bleirohren fiir 
Hausanschlusse bzgl. ihrer Lebcnsdauer u. etwaigen Einw. auf die Beschaffenheit 
von W. behandelt. (Gas- u. Wasserfach 7 1 . 29—32. Wien.) WOLFFRAJI.

G. Genin, Die lieinigung der Gebrauchsabicdsser durch das Belebtschlammverfahren. 
Allgemein gehaltene Beschreibung. (Rev. Produits chim. 31. 321— 27.) SPLITTGERBER.

M. W. V0n Bernewitz, Wasserreinigung mit Bariumsalzen. Unter der Voraus- 
setzung sorgsamer chem. Uberwachung laBt sieh durch Behandlung von Kesselspeise- 
wasser m it Ba-Salzen jede Korrosion u. Yersteinung des Kessels yermeiden. (Chem. 
metallurg. Engin. 3 5 . 299. Pittsburgh, Pa., Staatl. Bergamt.) SPLITTGERBER.

Ronald Senior-White, Vber den Zusammenhang zwischen Carbonaten, TFasser- 
slofjionenkonzailration und Leitfahigkeit in  nalurlichen Wassern. Bestinimte, durch 
Tabellen u. Kurven Terdeutlichte Beziehungen bestehen 1. zwischen pn u. der in °/0 

der gesamten CO: ausgedriickten Summę der abspaltbaren, d. h. in Form von freier u. 
ais Bicarbonat gebundenen CO,, 2. zwischen der Leitfahigkeit u. der gesamten C02. 
(Indian. Journ. med. Res. 15. 989—96. Kasauli, Hauptbiiro fur Malariaforsch.) S p l.

Foster D. Snell und Cornelia T. Snell, Chemische Behandlung von industriellem 
Abicasserschlamm. IV. Sclilamm von der Synthese organischer Ester. (Vgl. C. 1927. II. 
1383.) Der aus stark verunreinigtem CaS04 bestehende u. mehr oder weniger stark 
sauer reagierende Abwasserschlamm laBt sieh am besten durch Kalkung u. nach- 
folgende Yakuumfiltration unschadlich machen. (Ind. engin. Chem. 20. 240—41. 
Brooklyn, 2sT. Y., P ratt-Inst.) ^ SPLITTGERBER.

Emery J. Theriault, Das Orthotolidinreagens au f freies Chlor im  TFasser. Ge- 
schiehtliche Darst. der Einfiihrung des o-Tolidins zum Jfachweis yon freiem Cl2. (Publ. 
Health Reports 42 [1927]. 668—72. Staatl. Gesundheitsamt.) S p l i t t g e r b e r .

L. W. Haase, Die Bestimmung der Schwefelsdure in  nalurlichen JFassem mit Hilfe 
der Benzidinmethode. Bei Einhaltung der genau besehriebenen Arbeitsbedingungen 
ist es moglich, in (notigenfalls zu konzentrierenden) Wassem mit Gehalten yon mehr 
ais 100 mg/l S 0 3 mittels Benzidin die S 0 3 innerhalb 10 llinu ten  zu bestimmen. (KI. 
Mitt. Yer. Wasseryersorg. Abwasserbeseitig. 4. 134—37. Berlin-Dahlem, Landesanstalt 
f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg.; Chem. Abtlg.) SPLITTGERBER.

A. Gartner, Bacterium coli im  Trinkicasser. Zu dem Aufsatze von Burger. F o rt
setzung u. SchluB der Aussprache (ygl. C. 1 9 2 8 .1. 1218). (Gesundheitsing. 51. 292—93. 
Jena.) SPLITTGERBER.

Bernhard Burger, Anticort auf mrstehende Ausfuhrungen. (Gesundheitsing. 51. 
293—94. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthygiene, bakt.- 
hyg. Abtlg.) S p l i t t g e r b e r .

R. Schmidt, Beitrag zur Ozydierbarkeitsbestimmung von Abwassem. Stoffe mit 
alinlicher chem. Konstitutionsformel sind auch hinsichtlich ihrer Osydierbarkeit wenig 
yerschieden; Abweichungen im chem. Aufbau drucken sieh durch entsprechende Unter
schiede aus. (KI. Mitt. Yer. Wasseryersorg. Abwasserbeseitig. 4. 146—53. Berlin- 
Dahlem, Landesanstalt f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg.; Chem. Abtlg.) SPLITTGERBER.

R. Schmidt, Ober die Bestimmung der Ozydierbarkeit des Wassers mit Kalium- 
permanganat. Die beiden in Deutschland gebrauchlichen Yerff. yon K U BEL u. yon 
SCHULZE geben erheblich hohere Zahlen ais die drei englischen Methoden (Vierstunden- 
test. Dreiminutenprobe, Bebrutungsprobe), sind aber fiir die Laboratoriumsprasis 
noch am besten geeignet, da sie wenigstens gut yergleichbare Werte liefern. (K I. Mitt.



1928. II. H t . A n o r g a n is c h e  I n d u s t r i e . 177

Ver. Wasserversorg. Abwasserbeseitig. 4. 172—76. Berlin-Dahlem, Landesanstalt f. 
Wasser-, Boden- u. Lufthyg.; Chem. Abtlg.) SPLITTGERBER.

Neeley Chemical Co., iibert. von: William M. Neeley, Amarillo (Texas), Ver- 
liinderung der Kesselileinbildung u. Entfernung von Kesselstein durch Zusatz eines Ge- 
misches, bestehend aus 1 Teil Wasserglas, 1/2 Teil Atznatron, 1 Teil Gerbsdure u. 3 Teilen 
Xa2C03, die insgesamt m it W. auf 50 Teile aufgefiillt werden. (A. P. 1667 670 vom 
9/12. 1926, ausg. 24/4. 1928.) M. F . M u l l e r .

Johan Nicolaas Adolf Saner, Amsterdam (Holland), JReinigung und gleichzeilige 
Słerilisierung von Wasser oder anderen Fliiesigkeifen cder Gasen mittels a kii ter Kclde etc. 
durch inniges Verriihren der Fl. in einem geschlossenen GefaC mit akt. Kohle u. Fil- 
trieren durch eine zwischen Siebplatten gepreCte Filterschicht von akt. Kohle, von 
«o  die gereinigte Fl. in einen geschlossencn Vorratsbehalter flieCt. (A. P. 1667439  
vom 6/ 8 . 1923, ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 18/8. 1922.) 31. F. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
P. Firmin, Tergleich zwischen den ve.rschiede.nen Verfahren zur unmitlelbaren Syn- 

Ihese des Ammoniaks. (Vgl. C. 1927. I. 2233.) Es werden die Anlage- u. Unterhaltungs- 
kosten von NH3-Fabriken zusammenfassend erortert. (Ind. chimique 15. 178 
bis 181.) R u h l e .

— , Norsk Hydros Zukunftspldne. Die Haber-Bosch-Methode. (Tidskr. Kemi 
Bergvaesen 8 . 41—43. 57—58.) W. W o l f f .

Edouard Urbain und Yictor Henri, Bildung von Ammoniak bei der Phosphor- 
herstellung. Bei der Phosphorsaureherst. aus natiirlichen Phosphaten nach U r b a i n  
(C. 1927. II . 857) durch Einw. von Wasserdampf auf P  in Ggw. von akt. Kohle u. 
Halogenwasserstoff wird iiber 600° bei Abwesenheit von Halogen der im Drehofen 
vorhandene X  fixiert u. in Ggw. von Wasserdampf in Ammoniak umgewandelt, vielleicht 
unter Zwischenbldg. eines Phosphomitrids. Dieser Yers. wird im kleinen im Quarzrohr 
unter Anwendung von m it Phosphorsaure impragnierter Kohle im N2-Strom ausgefuhrt; 
der bei 900° gebildete P  wird im X2-Strom fortgefiihrt u. setzt sich an den kalteren 
Stellen m it gleichzeitig eingefiihrtem Wasserdampf um unter Bldg. von NH3, das von 
der Phosphorsaure zum groBen Teil gebunden wird. Man gelangt so im Drehofen 
direkt zu phosphorsaurem Ammoniak aus natiirlichen Phosphaten, Kieselsaure, Kohle, 
Luft u. Wasserdampf ohne Katalysator. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1207 
bis 1208.) B l o c h .

Ch. Antenay, Aklive Kohlen, entfarbende Kieselsauren und Erden. (Vgl. C. 1928.
I. 2979.) Industrielle Anwendungen poroser Erden u. Kohlen u. Adsorptionsanlagen 
zur Wiedergewinnung u. Reinigung von Gasolin, H 2S, Bzl. u. Petroleum. (Ind. ehimiąue 
15. 182—85.) R u h l e .

Adolf Brauer und Josef Reitstótter, Die Verfahren zur Herstellung von aktiten  
Kohlen. An Hand der Patentschriften legen die Vff. die patentierten Verif. dar, von 
denen jedoch nur 2 prakt. Bedeutung erlangten, namlich das D. R. P. 290656 des 
A u s s i g e r  V e r e i n s ,  nach dem Holz m it wasscrentziehenden Mitteln (ZnCl2) in 
der Hitze behandelt wird u. das in Deutschland von der Carbo-Union ausgebeutet wird, 
sowie das Verf. der N o r i t  - G e s e l l s c h a f t i n  Amsterdam (D. R. P. 412508 u. a.), 
bei dem Kohle oder Koks m it Wasserdampf a k tm e rt werden. Eine groBe Anzahl 
anderer Verff. werden noch kurz beschrieben, die von Holz, Kohle, Lignit u. NuB- 
schalen ausgehen, endlich die Beurteilung der Eigg. sowie die allgemein bei der Herst. 
einzuhaltenden Regeln. u. die Verff. zur Regenerierung. (Ztsehr. angew. Chem. 41. 
536—38. Berlin.) B e r l i t z e r .

D. F. Irvin, Filter zum Entwassem von Salz. Es wird ein von der 01iver Continuous 
Filter Company gebautes Saugfilter zur Na Cl- Gewinnung beschrieben, das iiber der 
Saugtrommel ein Ruhrwerk zum Aufriihren des Salzbreies u. eine Dampfhaube zum 
Vorwarmen des Salzkuchens hat, der durch Durchsaugen warmer Luft vollends ge
trocknet wird. Das Filter kann bis zu 300  tons taglich leisten. (Chem. metallurg. Engin. 
3 5 . 307 .) B e r l i t z e r .

Kyuhei Kobayashi und Ken:ichi Yamamoto, Physikochemische Eigenschaften 
der japanischen sauren Erde. II. Ober die Wasserbefeuchlungswarmen ton japanischer 
saurer Erde, Fullererde und Floridaerde. (I. vgl. C. 1927. I I . 1502.) Bei der Be- 
feuchtung m it W. entwickeln Fullererde 21,03, Floridaerde 16,75, japan. saure Erde
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von Itoigawa 12,51, von Odo 11,14, Kaolin (,,Gairome“) 5,84, Tierkohle (M e r c k ) 
5,72 cal. pro g. Der relatiy liolie Wert fiir japan. saure Erde entspricht ihrer groBen 
Oberflaehe (vgl. 1 . Mitt.). (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 101—02.) Lb.

Kyuhei Kobayashi und Ken-ichi Yamamoto, Physikochemische Eigenschaften 
der japanischen sauren Erde. I II . Uber die Polymerisie.rungswarmen von Terpentinol 
und a-Pinen dureh japanische saure Erde, Fullererde und Floridaerde. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Die Polymerisierungsmittel wurden 1 Stde. bei 150° getrocknet. Polymeri- 
sierungswarmeń von Terpentinol (D .23,5 0,8575) in cal. pro g: Dureh japan. saure Erde 
von Itoigawa (Nr. 1 ) 1623,6, (Nr. 2) 807,7, (Nr. 3) 418,6, von Odo 60,2, Floridaerde 
48,8, Kaolin („Gairome") 19,0, SiÓ2-Gel 27,4, Tierkohle (M e r c k ) 21,3. Polymeri- 
sierungswarmen von a-Pinen (Kp. 155— 156°, D .30-3 0,852, nn30'3 =  1,4612) in cal. 
pro g: Dureh japan. saure Erde von Itoigawa (Nr. 1) 2065,8, (Nr. 2) 2154,2, (Nr. 3) 
1894,1, von Odo 38,8, S i02-Gel 28,8. Mit bei tieferen Tempp. getrockneten Proben 
werden nicht so hohe Werte erreicht. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 
102—03. Waseda, Univ.) L i n d e n b a u m .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oewinnung von Schwefel- 
wasserstoff oder Sulfiden aus H 2 u. S oder S-Verbb. unter H 2-Druck bei hoheren Tempp. 
in Ggw. von Katalysatoren. Der H 2 kann ganz oder teilweise ersetzt werden dureh CO, 
CO-haltige Gase, H-COOH oder Formiate. — Eine Lsg. von NH4-Polysulfiden mit 
158 g NHj, 61 g gebundenem S u. 200 g freiem S im Liter wird in einem m it Al aus- 
gekleidetem Autoklaven bei 150° u. 100 a t H2-Druck behandelt. Nach 9 Stdn. betragt 
die Menge des gebundenen S 18%- — W. wird" bei 150° m it elementarem S unter Zusatz 
von Fe-Schwamm bei 100 a t H,-Druck behandelt. Nach 6  Stdn. sind in dem W. 44 g
H ,S enthalten. — Eine Na-Polysulfidlsg. m it 64 g gebundenem S u. 192 g freiem Poly- 
sulfidschwefel u. insgesamt 140 g Na wird 3 Stdn. bei 150° u. 130 a t H 2-Druck in Ggw. 
von FeS behandelt. Die Lsg. enthalt darauf 136 g Sulfidschwefel u. 31 g S ais Thio- 
sulfat gebunden. — Eine N H t-Polysulfidlsg. m it 290 g NH3, 28 g S ais Sulfid, 108 g S 
ais Polysulfid gebunden u. 180 g H-COOH im Liter wird m it 10 g reduziertem Fe auf 
jederi Liter FI. 5 Stdn. bei 150° im Autoklayen yerruhrt, worauf die Lsg. 16 g Sulfid
schwefel enthalt. (F. P. 636 963 vom 4/7. 1927, ausg. 20/4. 1928. D. Prior. 20/7.
1926.) " M. F. BIu ller .

Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Schicefelsaure. (D. R. P. 460 865 KI. 1 2 i vom 
29/8. 1926, ausg. 6 / 6 . 1928. — C. 1928.1. 105.) K au sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Wild und 
Chr. Beck, Ludwigshafen a. Rh.), Trocknung niiroser Gase mittels H 2S04, 1. dad. 
gek., daB man die Gase bei erhohter Temp. u. gegebencnfalls unter Druck m it H 2S04 

von solcher Konz. u. in solcher Menge behandelt, daB diese dureh die Feuchtigkeit der 
Gase so stark  verd. wird, daB sie nur noch geringe Mengen Stickoxyde aufnimmt. —
2. dad. gek., daB man nitrosehaltige H 2S0 4 verwendet. (D. R. P. 460 522 KI. 12i vom 
9/7. 1926, ausg. 31/5. 1928. F. P. 636 961 vom 4/7. 1927, ausg. 20/4. 1928. D. Prior. 
8/7. 1926.) K a u s c h .

General Electric Co., New York, iibert. von: Harold L. Watson, Lynn., Mass., 
Cdlulare Kieselsaure. Man impragniert S i0 2 in poróser Form m it einem organ. Binde- 
m ittel u. bringt das Ganze dann zum Scbmelzen. (A. P. 1 669 363 vom 15/8. 1927, 
ausg. 8/5. 1928.) K a u s c h .

Chemische Werke Carbon G. m. b.H., Frankfurt a. M., Herslellung hochaklher 
Kolde, 1. dad. gek., daB organ. Chloride in gasfórmigem, fl. oder festem Zustande auf 
Metalle bei hoheren Tempp. einwirken gelassen werden u. das entstehende Reaktions- 
prod. m it W. oder m it Saure versetztem W. behandelt wird. — 2. dad. gek., daB den 
Metallen Stoffe einverleibt werden, die die Rk. beschleunigen. — 3. dad. gek., daB den 
Metallen Stoffe beigemengt werden, die die Reaktionsgesehwindigkeit lierabsetzen. —
4. dad. gek., daB das Metali in feinster Yerteilung m it Dampfen oder Gasen oder mit 
feinstverteilten Fliissigkeitsnebeln organ. Chloride in einen erhitzten Raum eingeblasen 
wird. — 5. dad. gek., daB in das ReaktionsgefaB gleichzeitig C-haltige Substanzen oder 
Kohlc jeder Art eingebracht werden u. gegebenenfalls das Gliihen der Reaktionsmasse 
fortgesetzt wird. — 6 . dad. gek., daB das gebildete fliichtige Metallchlorid in einem 
Nebenraum auf C-haltige Substanzen oder Kohle jeder Art unter Erhitzen einwirken 
gelassen wird. — Die anzuwendenden Chloride sind z. B. CC14, Triehlorathylen, chlo- 
rierte Naphthaline usw., die Metalle Zn-Staub, Al-Pulver, Fe-Pulver, Mg-Pulver usw.,
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u. dio die Reaktionsgeschwindigkeit herabsetzenden Stoffe Kieselgur usw. (D. R. P. 
460 697 K I. 12i vom 10/5. 1927, ausg. 5/6.1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wasserstoff. KW-stoffe oder 
soloke enthaltende Gemische werden einer teilweisen Verbrennung mitteis einer be- 
schrankten Menge 0 2 oder eines Gasgemisches, das reieher an 0 2 ais Luft ist, unter- 
worfen; gegebenenfalls wird Wasserdampf zugesetzt u. das Gemisch alsdann iiber 
einen K atalysator geleitet, oder wenigstens die KW-stoffe in CO u. H 2 bzw. C02 u. H , 
iiberfiihrt. (E. P. 288 662 vom 15/11. 1926, ausg. 10/5. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkalinitraten 
aus Alkalichloriden mitteis 0 2-haltiger nitroser Gase unter Druck. — Ein Gasgemiscli 
m it 8 %  NO, 82°/0 N 2 u. 10°/o 0 2, wie es z. B. bei der Osydation von NH 3 m it Luft er- 
halten wird, wird auf 6  a t komprimiert u. in einem Turm unter Druck bei 30° m it einer 
Lsg. berieselt, die 7,5% Cl2, 0,52% H +, 7,5% N2 ais N itrat u. 9%  K + enthalt. Sobald 
die Lsg. 1 %  Ń2 ais Ń itra t absorbiert liat, wird KCl-Lsg. zugegeben u. auf 15° abgckiihlt. 
Dabei scheidet sich K N 03 aus. Die anfallende Mutterlauge wird wieder zum Berieseln 
verwendet. — Ein Gasgemiscli m it 90% N2, 6 %  0„, 1% N20 3 u. 3%  HC1 wird bei 6  a t 
m it H 2S04 beliandelt u. dabei werden von der H 2S04 5%  Nitrosylschwefelsaure auf- 
genommen u. hóchstens 0,025% HC1. (F. P. 637 193 vom 7/7. 1927, ausg. 24/4. 1928.
D. Prior. 8/7. 1926.) F. M . M u l l e r .

Soc. Anon. des Charbons Actifs E. Urbain, Paris, Kaliumcarbonat und Salzsdure 
Man erhitzt KC1 m it Ortho-, Pyro- oder Metapliosphorsaure, hydratisiert das Meta- 
phosphat u. behandelt die erhaltenen Prodd. m it Basen (NH3) usw. (E. P. 288 330 
rom  5/4. 1928, Auszug veróff. 31/5. 1928. Prior. 8/4. 1927.) K a u s c h .

J. Holmes, Kilbarchan, Renfrewshire, H. A. Kingcome, Glasgow, und J. L. Jar- 
dine, Penicuck, Midlothian, Natriumcarbonat. Bei Gewinnung von Ń a2C03 aus den 
bei der Trennung von Holz, Fetten usw. von der Cellulose m it N a2C03 erhaltenen Ab- 
laugen wird die Verbrennungswarmc der organ. Stoffe in den Ablaugen zur Konz. 
der Laugen u. zur Erzeugung von Dampf fiir die Digestoren usw. verwendet. (E. P. 
288 699 vom 11/1. 1927, ausg. 10/5. 1928.) K a u s c h .

New Jersey Zinc Co., New York, ttbert. von: James A, Singmaster, Brouxville, 
N. J ., Frank G. Breyer und Earl H. Bunce, Palmerton, Pennsylvan., Zinkozyd. 
E in Gemisch von Zn-haltigem Materiał u. Kohle wird so hoch erhitzt, daB die Zn-Verbb. 
reduziert werden u. metali. Zn sieh verfliichtigt. Dabei werden nichtoxyd. Bedingungen 
innegehalten. Die Zn cnthaltenden Dampfe werden oxydiert, die alśdann ZnO ent- 
haltenden Dampfe werden auf einer 125° nicht unterschreitenden Temp. gehaltcn, u. 
dann wird das ZnO bei dieser Temp. abgeschieden. (A. P. 1 670169 vom 27/3. 1926, 
ausg. 15/5. 1928.) __________________  ' K a u s c h .

Oskar Kausch, Die aktive Kohle, ihre Herstellung und Venvendung. Halle <Saale>: 
W. Knapp 1928. (Vn, 342 S.) gr. 8 °. =  Monographien iiber chemisch-technische 
Fabrikationsmethoden. Bd. 42. nn. M. 21.50; geb. nn. M. 23,50.

Franz Muhlert und Kurt Drews, Technischo Gase. Ihre Herstellg. u. ihre Verwendg. 
Leipzig: S. Hirzel 1928. (VIII. 416 S.) gr 8 °. =  Chemie u. Technik d. Gegenwart. 
Bd. 9. M. 22.— ; Lw. 3Ik. 24.—.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Friedrich Dattmer, Uber die Bedeutung des Eisenozydes fiir den Brandausfall 

keramischer ilassen. Da Fe20 3 oberhalb 1300° unter O-Abgabe zerfallt, Yerursacht 
es Blasenbldg. Man muB daher in feinkeram. Massen das Oxyd yorher reduzieren. 
Die Gelbfarbung des Scherbens wird durch das Oxyd bedingt. C farbt nicht gelb, 
kann aber zu stecknadelkopfgroBen Auftreibungen fiihren. S farbt Glasuren u. Glaser, 
weniger aber Massen. Glasuren schiitzen den Seherben nach ihrer Sinterung vor Ver- 
farbung. (Sprechsaal 61. 317—19. Freiberg, Sa. Porzellanfabrik Kahla.) Ś a l m a n g .

Hugo Bansen, Gasdurchlassigke.it von Silicasleimn, Mórtelfugen und Mauerwerk 
im  Siemens-Martin-Ofen. Die Gasdurchlassigkeit von Mauerwerk ist hauptsachlich 
auf Risse in den Mórtelfugen zuriickzufiihren. Steine u. rissefreie Mórtelfugen haben 
bei dickerem Mauerwerk an der Gasdurchlassigkeit nur geringen Anteil. Um die bei 
starker Trocknung entstehenden Risse einzuschranken, ist bei der Trocknung der Mórtel
fugen daher ganz besondere Sorgfalt am Platze. Ais E inheit fiir die Gasdurchlassigkeit 
wurde die durchtretcnde Gasmenge je h auf 1 cm Dicke, 1 qm DurchfluBquerschnitt 
u. 1 mm WS Druckunterschied bezogen; die so gefundene Darchlassigkeitszahl hat die
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Dimension cbm • cm /ąm -h • mm WS. Fiir Silicasteine wurde eine Durclilassigkeitszahl 
zwischen 0,1 u. 0,27 gefunden, fiir die trockene, nicht rissige Mortelfuge ungefahr
10. Recliner. ergibt sieli hieraus fiir eine 115 mm dicke Mauerwand eine Durchlassig
keitszahl von rund 1. Der Vers. m it einer solclien Wand ergab Durehlassigkeitszahlen 
bis 17,5. Gescliliffene Steine ais Maueiwerk mit mortellosen Fugen aufgesetzt, ergaben 
keinen Vorteil, die Durehlassigkeit war dicimal so groB wie bei einem Mauerwerk mit 
Mórtelfugen. Bei diinnwandigen Kanalen in Rekuperatoren is t die Gasdurchliissigkeit 
der Steine u. Mórtelfugen von nicht unerheblichem EinfluB auf die Verluste. (Arch. 
Eisenhiittenwesen 1. 687—92. Rheinhausen.) W lLKE.

K. Endell und W. Steger, U ber Messungen der Wdrmeausdehnung feuerfester 
Bawsloffe bis 1600°. Die bisher bekannt gewordcnen MeBverff. werden krit. beleuchtet 
u. eine neue A pparatur beschricben. Schamottesteine m it mittlerem u. hohem A120 3- 
Gehalt zeigen bis 1300° eine sehr geringe gleichmafiige Dehnung u. beginnen dann zu 
schwinden. Quarzreiche Schamottesteine zeigen die Unstetigkeiten, die durch die 
(Juarzumwandlungcn bedingt sind. Magnesitstcine haben eine gleichmaBige, starkę 
Dehnung bis 1500°, dann anscheinend geringes Schwinden. Silicasteine m it D. bis 
2,35 zeigen zwischen 600—1600° keine weitere Dehnung; ein Silieastein, D. 2,40, ist 
raumbestiindig bis 1450°. Weniger umgewandelte Silicasteine, D. 2,45 bzw. 2,54, 
wachsen von 1250° an sta rk  u. erreichen bei 1600° eine Gesamtausdehnung von 2,85 
bzw. 3,35% der Lange. (Arch. Eisenhiittenwesen 1. 721—24. Berlin.) W lLKE.

Edmond Marcotte, Das Laboratorium und die Slraflen. Es werden Beispiele u. 
Abbildungen von der Materialpriifung u. den Laboratorien fiir StraBenbau gegeben. 
(Science et Ind. 1 2 . Nr. 172. 41—50.) S a l j ia n g .

Rubber Latex Research Corp., iibert. von: William Burton Wescott, Boston, 
Y. St. A., ScMeifkórper. Gekórntes Carborundum, Schmirgel, geschmolzenes A120 3

o. dgl. werden m it Asbest, Scliwefel u. gegebenenfalls W. gemiseht, m it einem Sehutz- 
kolloid, vorzugsweise Hamoglobin yersetzter Kautschuklatex zugefiigt, die M. geformt, 
getroeknet, h. gepreBt u. vulkanisiert. Wird mit Saure ausgelaugter Asbest verwendet, 
so kann der Zusatz eines Schutzkolloides zum Latex unterblciben. (A. P. 1 668 439 
vom 11/1. 1927, ausg. 1/5. 1928.) K uH LIN G .

American Hammered Piston Ring Co., iibert. von: Arthur Lee Browne,Balti
more, V. St. A., Veniilschleifmittel, bestehend aus don Reaktionsprodd. von Alkali- 
silicat u. einer Fettsaure, ferner Seife, W., Glycerin u. feinpulverigem Schleifmateriał. 
(A. P. 1 669 596 vom 29/8. 1927, ausg. 15/5. 1928.) K a u s CH.

Ernst Meier, Neubeckum, Westf., Schachtojen zum Brennen von Zement oder Kalk 
nach dem Verf. des Patents 445554, 1. dad. gek., daB der Brennzone ein Raum m it 
vóllig freiem (Juerschnitt ais Vorwiirme- u. Entsauerungsraum vorgesehaltet ist, dessen 
Beheizung lediglich durch die strahlende Warnie der Brennzone erfolgt. — 2. dad. gek., 
daB unterhalb der die Brennzone beheizenden Feuerung zur Verzógerung des freien 
Falles des Brenngutes Schamottevorspriingc an den Seitenwiinden u. an einer Mittel- 
wand vorgesehen sind, wobei die Vorspriinge einander gegeniiberstehender Wandę ver- 
setzt zueinander angeordnet sind. — Der Entsauerungsraum wird durch die strahlende 
Warme auf eine Temp. von 950—1000° gebracht. (D. R. P. 460 846 K I. 80c vom 11/5.
1926, ausg. 6/ 6 . 1928. Zus. zu D. R. P. 445554; C. 1927. II. 727.) K u h l i n g .

Gr. Polysius, Dessau, Schmelzzement. Bei der Herst. von Schmelzzement in Dreh- 
ófen wird der Rohstoff ungemahlen in Form von Stucken dem Ofen zugefiihrt. (E. P. 
286122 vom 6/5. 1927, ausg. 22/3. 1928.) K u h l i n g .

U. St. Gypsum Co., iibert. von: Harry E. Brookby, Chicago, und Carlisle 
K. Roos, Fort Dodge, Behandlung von Anhydrit. E in hydraul. Erzeugnis wird erhalten, 
wenn Anhydrit zementfein gemahlen u. (zweckmaBig) m it weniger ais 1% Na2S20 3 

u. etwa ebensoviel ZnSO.j innig gemiseht wird. Die Bildsamkeit solcher Massen wird be- 
trachtlieh erhoht durch weiterenZusatz kolloider Stoffe, wieTon, maBiggebranntenMgO, 
Zeolith, Talkum, Mehl, Dextrin oder Gummi, Zusatz von Gips erhóht die Abbinde- 
fahigkeit. (A. P. 1668 548 vom 23/4. 1924, ausg. 8/5. 1928.) K u h l i n g .

A. R. Davies, St. Blazey, W. K. Hughes, Newton, und A. G. Morgan, Mumbles, 
England, Kunststeine, Ziegel u. dgl. CaO wird gelóseht u. wahrend des Loschens m it 
C02 bebandelt. Das Erzeugnis wird m it Sand, Kies, Kohle o. dgl. gemiseht u. geformt. 
Die Mischungen werden vor, wahrend oder nach dem Formen der Einw. von Dampf, 
Hitze u. C02 unterworfen. Unverbrauehte CO« wird im Kreislauf weiter verwendet. 
(E .P . 286 334 vom 1 / 1 1 . 1926, ausg. 29/3. 1928.) K u h l i n g .
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[russ.] W. Sselesnew, Die Smalte und ihrc Fabrikation. Moskau: Wisscnscha£tl.-Techn.
Verlag 1928. (84 S .) E b l. 1.40.

VIII. Metallurgie; Metallograpłrie; Metaliverarbeitung.
Maurice Derclaye, Die neuzeitlichen wissetischaftlićhen Grundlagen uber die Fiihrung 

von Iiochófen von grofier Erzeugung. (Vgl. C. 1928. I. 1803.) Dio Ausfuhrungen er- 
strecken sieh auf die Berechnung des Vol. der Verbrennungszone unter Veranderung 
des Faktora: Temp. des Geblasewindes u. unter Aufrechterhaltung des Faktors: 
Koksverbrauch je Minutę, dann auf den EinfluB der Windvorwarmung auf den C-Ver- 
braucb, auf die Berechnung der Brennstoffersparnisse, auf die Berechnung der ver- 
fiigbaren Warmemengen. F ur die VergroBerung der Hochofenleistung bestelit die 
Mógliehkeit, den Warmeaustauseh durch Vervielfachung der Beriihrungspunkte 
zwischen dem Aufgabegut zu begiinstigen: dies kann durcli Zerkleinerung der Erze 
erfolgen. Auch die VergróBerung des Gestelklurchmeasers wird zur Leistungssteigerung 
beitragen. (Rev. Mćtallurgie 25. 120—47.) K a l p e r s .

C. C. Furnas und G. G. Brown, Die Gleicligewiclite bei der lieduktion von Eisen- 
oxyd. Yff. berechnen m it Hilfe thermochem. Daten u. des 3. Hauptsatzes der Thermo- 
dynamik die Gleichgewiehtskonstanten einer Anzahl der bei Red. von Fe20 3 vor sieh 
gehenden Rkk., u. zwar:

Fe„03 +  3 CO =  2 Fe +  3 CO„; 3 Fe20 3 +  CO =  2 Fe30 4 +  C02;
2 Fe„03 +  8 CO =  7 C0„ +  4 Fe +  C; 3 Fe„03 +  C =  2 Fe30 4 +  CO;
Fe20 3 +  3 C = 2 F e + 3  CO; Fe„03 3 H , =  2 Fe +  3 H „0 ;
3 Fe20 3 +  H 2 =  2 Fe30 4 +  H 20 ; 3 Fe20 3 =  2 Fe30 4 +  ł / 2 0 2 ”

bei den Tempp. 10Ó, 250, 500, 750, 1000 u. 1500° u. vergleichen die so gewonnenen 
Resultate m it den von anderen Forschern auf experimentellem Wege crhaltenen Werten 
(Tabellen u. Kurven). (Ind. engin. Chem. 20. 507—10. Ann Arbor [Mich.].) H e r z o g .

John W. Bolton, Grundlagen erfolgreicjier Kupolofenprazis. I I . Das neuc Werk 
der Peninsular Stove Co., Detroit, wird beschrieben u. dabei werden die Verbesserungen 
bei den Kupolverff. erlautert. (Foundry 56. 363—67.) W ilk e .

W. Koster, Einige BeobaclUungen an Elektrolytkwpfer. Vf. beobachtete den Yer- 
lauf der Entfestigung durch Rekrystallisation an Elektrolyt- u. Walz-Cu u. stcllte 
den EinfluB des jeweils vorhandenen H  bzw. O fest. Durch Messung des spezif. Ge- 
wichtes der Proben in ihren verschiedenen Zustanden wurde das Bild veorollstandigt. 
Die Ergebnisse sind in Kurven zusammengestellt. (Ztschr. Metallkunde 20. 189—91. 
Dortmund.) L u d e r .

C. R., Uber die Ausnulzung des Vanadinge7ialłes der noru-egisćhen Titan-Eisenerze. 
Es wird das Vork. u. die Zus. der norweg. pWiadńimineralicn beschrieben u. auf die 
yerschiedenen Móglichkeiten zu ihrer Aufbereitung naher eingegangen. (Tidskr. Kemi 
Bergvaesen 8 . 25—27. 43—45.) W . W o l f f .

Styrie, Die Lagerweipmetalle, ihre Behandlung und Mihroslruhturen. Vf. behandelt 
die Technik des Schmierens von Lagern u. die verschiedenen LagerweiBmetalle. Es 
werden der Gefiigeaufbau, u. die Behandlung beim Schmelzen u. GieBen von 4 ver- 
schiedenen derartigen Legierungen besproehen. (Apparatebau 40. 109— 11. Kóln- 
Hoffnungsthal.) L u d e r .

M. Guichard, Clausmann und Bilion, Uber das Wachsen der Melalle und Legie
rungen mit wenig Sauersloffgehall im Wasserstojfstrom. W ird eine Ag-Cu-Legierung 
unterhalb des F . im H-Strom erwarmt, so erfolgt eine fortschreitende Gewichtsabnahme 
u. Volumenzunahme, wahrend bei Erreichung des F. die Metallbewegung infolge Ent- 
weichens von Blasen verursacht wird, die eine groBe Anzahl metali. Kugelchen auf- 
spritzen lassen. Den EinfluB dieses Hochschleudems beim Schmelzen kann man priifen 
durch Wiegen der gesehleuderten Kugelchen u. des verbleibenden Metalles. Die 
Volumenzunahme in H  bei Erwarmung unterhalb des F. wurde an einer Legierung 
m it 700/1000 Ag beobachtet. Die Veranderung des Yol. waehst m it dem Ag-Gehalt, 
auch wenn die Ag-reichste Legierung am wenigsten oxydiert ist. Die mechan. Festig- 
keit des Metalles scheint dabei ein wesentlicher Faktor zu sein. Der H  diffundiert 
durch die Legierungen hindurch; er trifft Krystalle yon Kupferosyd, reduziert sie, 
indem er das Cu freimacht u. W. bildet. Dieses W. diffundiert in umgekehrter Richtung 
nach auBen zu. Nach einer gewissen Zeit sind die kleinen Oxydkrystalle durch ebenso- 
viele Blasen von Wasserdampf ersetzt. Beim F. entweichen nun diese Blasen, indem
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sie das Metali heftig hochschleudern. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1121 bis 
1123.) K a l p e r s .

A. Pomp, Festigkeitseigenschaften von Rund- und Profilslangen aus Hei/idampf- 
bronze bei erhohten Temperaturen. Innerhalb der fiir die Ver\vendung der HeiBdampf- 
bronze in Frage kommenden Tempp. (etwa 200—300°) ist Riickgang in den Festigkeits- 
eigg. im Vergleich zu den bei Raumtemp. gefundenen Werten nur gering. An einer 
Bronze m it 8 6 ,44% Cu, 11,92% Mn, 1,45% Fe, 0,13% Si u. Spuren Ni wurden die 
Proportionalitatsgrenze, Elastizitatsgrenze, FlieBgrcnze, Zugfestigkeit, Delmung u. 
Einsehniirung zwischen 20° u. 500° gemessen. Die Ergebnisse sind in Tabellen u. Kurven 
zusammengestellt. (Metall-Wirtschaft 7. 559—62. Kaiser Wilhelm-Inst. fiir Eisen- 
forschung, Dusseldorf.) W i l k e .

G. Tammann und M. Straumanis, Zur Sichlbarmachung plastischer Yerformungen 
im  Innem  eines Werksluckes. Gepriigtc Miinzen wurden oberflachlich glatt geschliffen 
u. m it schnell wirkenden Atzmitteln behandelt, wodurch die dureh die Pragung her- 
Torgerufene Anderung der Krystallitenorientierung, also auch das eingepragte Bild 
sichtbar wurde. Das Bild -wird um so deutlicher, jo geordneter dio Krystallitenorien- 
ticrung im Werkstiick ist, ist also bei rekrystallisiertem Materiał kaum noch zu er- 
kennen. Einige Beispiele sind abgebildet. (Ztschr. Metallkunde 20. 184—85. Gót- 
tingen.) L u d e k .

Hugh 0 ’Neill, Hislorisclie Bemerkung uber Dicłitigkeitsanderungen bei der Kali- 
bearbeitung von Metal len. Es wird nachgewiesen, daB CHARLES 0 ’N e i l l  ais erster 
eine cingehendc Unters. iiber diese Frage 30 Jahre vor Erscheinen der Arbcit von 
W. SPRING (1891) yeróffentlicht hatte. In  den Memoiren der Literar. u. Physiol. 
Gesellschaft von Manchester findet sich 1861 die Arbeit von CHARLES 0 ’NEILL  
iiber die Anderungen der D. beim Hammern u. Gliihen von gewalztem Cu. Es wird 
dabei festgestellt, daB das Kalthilmmern von warm gewalztem techn. Cu eine betracht- 
liche Abnahme der D. bis auf 0,2% zur Folgę habe. Dureh nachfolgendcs Gliihen bei 
Rotglut kann man die D. des Ursprungszustandes wieder erreichcn. Dureh Hammern 
u. Gliihen wird die GlcielimaBigkeit des Metalles erhoht usw. (Metal Ind. [London] 32. 
381.) W iLK E .

K. E. Skarblom, Die autogene Gasschweipung und die Veni;endbarkeit des Aihylens 
fiir dieselbe. Nach einem tlberblick iiber die ycrschiedenen, zur authogenen SehweiBung 
vcnvcndbaren Gasarten beschreibt Vf. einen im groBen ausgefuhrten Vers. zur katalyt. 
Zers. von A . in Ggw. von Kaolin unter genaucr Angabe der erhaltenen Mengen der 
einzelnen Rk.-Prodd. (Athylen, Ather) u. der Wirtschaftlichkeit des Verf. Ferner 
werden die zur Ausfuhrung von SehweiBungen m it Athylen giinstigsten Bedingungcn 
festgestellt. (Svensk Kem. Tidskr. 40. 119—125.) W . W o l f f .

Norddeutsche Affinerie, Hamburg, Metallurgisches Verfahren. Erze oder metallurg. 
Erzeugnisse, wie Speisen, werden zwecks Befreiung von As m it sehwefelhaltigen Stoffen 
u. Kohle gemischt u. es werden die in der Mischung befindlichen brennbaren Stoffe bei 
besohrankter Luftzufuhr in Drchofen oder besfeer in mehrbodigen, m it gekidilten Riihr- 
armen versehenen Ofen ohne auBere Warmczufuhr yerbrannt. (E. P. 286 285 vom 
17/10. 1927, Auszug veróff. 25/4. 1928. Prior. 3/3. 1928.) K u h l i n g .

Hector G. S. Anderson, Rolla, V. St. A., Verarbeitung von Sulfiderzen. Gemahlene, 
Zn u. andere Metalle enthaltende Sulfiderze werden m it fein verteiltem, schwamm- 
formigem Fe innig gemischt u. unter LuftabschluB auf Tempp. erhitzt, bei denen metali. 
Fe noch nicht schmilzt. Vorhandenem Zn u. Pb entzieht das Fe den Schwefel, Zn dest. 
ab, Pb schm. groBtenteils aus. Ruckstandiges FeS, Cu2S u. uberschiissiges Fe werden 
von anhaftendem Pb magnet, geschieden. (A. P. 1669 406 vom 11/9. 1924, ausg. 
15/5. 1928.) K u h l i n g .

Rheinische Metallwaaren- und Mascliinenfabrik (Erfinder: Franz Pascher), 
Dusseldorf, Erhilzen von im Einsatz behandellen Stahlstiicken aus KoJdenstoffsiahl Iwherer 
Festigkeit im Blei- oder Metallbad zwecks darauffolgender Harlung. (D. R. P. 458 329 
K I. 18c vom 14/12. 1924, ausg. 4/4. 1928. Zus. zu D. R. P. 457735; C. 1928. I. 2452. — 
C. 1926. II. 1184.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Martin Hosenfeld, Berlin-Siemensstadt, 
und Giinther Hansel, Berlin-Charlottenburg), Elektrolytiscli-e Raffinaiion von Kupfer 
oder Kupferlcgierungen unter Verwendung eines kupfercldorurhalligen Eleklrolylen. 
(D. R, P. 460 456 Iii. 40c vom 7/1. 1926, ausg. 31/5. 1928. — C. 1927. I. 

-2133.) K u h l i n g .
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Titanium Pigment Co. Inc., iibsrt. von: W. F. Washburn, St. Louis, Miss., 
Bchandeln von Titanerzen. Man erhalt eine 1. M. aus Ti-Fe-Materialien durch Behandeln 
m it einem Losungsm., wie konz. H 2S04, unter solchen Bedingungen, daB Gase oder 
Dampfc darin entwickelt, oder yon auBcn eingefiihrt, im Innern der Reaktionsmasse 
vorhanden sind u. Hitzo von auBen wahrend der Rk. nicht zugefiihrt werden braucht. 
(E. P. 288 569 vom 15/3. 1928, Auszug veroff. 7/6. 1928. Prior. 12/4. 1927.) K a u s c h .

Ronald Wild, Holmesfield und Bessie Delafield Wild, Sheffield, Legierungen. 
(N. P. 42 951 vom 7 /2 . 1923, ausg. 21 /6 . 1926. E. Prior. 2 1 /6 . 1922. — C. 1923.
IV . 944.) K u h l i n g .

Standard Electric A/S., Oslo (Erfinder: E. F. Kingsbury), Legierung. (Schwed.P. 
60 512 vom 19/7.1924, ausg.30/3.1926. — C. 1925.1. 572 [E. P . 221 770].) K u h l i n g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, ubert. von: T. S. Fuller, Schcnec- 
tady, V. St. A., Legierungen. (E. P. 285 908 vom 20/2. 1928, Auszug veróff. 18/4. 
1928. Prior. 25/2. 1927. — C. 1928. I. 580 [A. P. 1  645 099].) K u h l i n g .

Heraeus Vacuumschmelze Akt.-Ges. und W. Rołm, Hanau, Legierungen fiir  
Turbinenscliaufeln usv;. Die Legierungen entlialten 10—40% Cr, 40—85% Ni, 1—40% 
Fe u. gegebenenfalls bis zu 15% W, bis zu 12% Mo, bis zu 6 %  Al u. 2—2Ó°/0 Co. (E. P. 
286 367 vom 3/12. 1926, ausg. 29/3. 1928.) K u h l i n g .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mangan- 
bronzen. Dic Legierungen entlialten bis zu 25% Mn, eins oder mehrere der Elemente 
Cr, Fe, Mo, Ti, W, V, Zr, Pb, Cd, Sb, As, Sn, Ta, Zn, Ni, Co u. Ag, sowie gegcbencn- 
falls geringo Mengen eines Reduktionsmittels, wic Al, P, Mg, Ca, Si oder Li. (E.P. 
286276 vom 2/3. 1928, Auszug veroff. 25/4. 1928. Prior. 2/3. 1927.) K u h l i n g .

Edmund Schroeder, Berlin, ElektriscJies Schwtip- und Lotverfahren, bei welehem 
die N aht ein Wechselfeld durchlauft, welchcs in der Nahtzone Strome induziert, dad. 
gek., daB durch Verwendung hochfreąuenten Stromes der fiir die Erzeugung der nótigen 
EK. erforderliche Querschnitt des Feldes so weit eingcschniirt ist, daB beidc Krcuzungs- 
stellcn des induzierten Stromringes m it der N aht nahe aneinander liegen u. ihre Warme- 
zonen sich unmittelbar vereinen. — Das Verf. ist zum Lóten beliebiger Metalle mit 
u. ohne Verwendung anderer, lcichterfl. Motalle vervvendbar. (D. R. P. 460 615 KI. 2 1 h 
vom 16/10. 1923, ausg. 4/6. 1928.) K u h l i n g .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., Pennsylvanien, tibert. von: 
Richard William Bailey, Altrincham (England), Verhinderung der Kcnosion in  Dampf- 
turbinen etc. durch Einspritzcn von W. oder Alkalilauge ais feine Tropfchen mittels 
Zerstauberdiisen in dic feuchte Dampfzone, d. li. in die Mittelkammern der Turbinę, 
wo der iiberhitzte W.-Dampf in feuchten Dampf ubergeht. (A. P. 1666 523 vom 
17/12. 1921, ausg. 17/4. 1928. E. Prior. 20/12. 1920.) M. F. M u l l e r .

[russ.] I. Oding, Die Legierungen. Moskau u. Leningrad: Staatsyerlag 1928. (117 S.) Rbl. 1.— 
Henry S. Rawdon, Protective metallic coatings. New York: Chemical Catalog Co. 1928.

(277 S.) 8°. (Amer. Chem. Soc., monograph ser., no. 40). Lw. S 5.50.
Hermann Richter, Die Azetylen-SchweiBung im Handwerk und Kunstgewerbo. Hamburg: 

Hanseatisehe Verlagsanstalt 1928. (111 S.) 8". = Schriften aus Theorie u. Praxis d. 
SchmelzschwciBg. M. 3.80.

[russ.] I. Zelikow, Die Legierungen des Zinns mit Alkali- und Erdalkalimetallen. (Die „Cal- 
ciumbabbits“). Moskau 1927. (6 8  S.) Rbl. 1.50.

IX. Organische Praparate.
Wilhelm Gessmann und Eduardo William Shalders, Brasilien, HersUllung 

leichl fliichtiger Kohlenwasserstoffe. Man leitet ein Gemisch von 10 Teilen Wassergas 
u. 1 Teil Acetylen iiber einen Katalysator, der aus einem Gemisch von fein gepulvertem 
EleHrolyt Cu, \V-Pvlver, Bimsstein u. Alkalihydrozyd besteht, u. der m it ultrayioletten 
Strahlen behandelt wurde. Der App. wird durch elektr. Widerstandsheizung vor der 
Rk. auf 70—80° erwarmt, dann ist bei der Rk. auBcre Heizung nicht mehr erforderlich. 
Man arbeitet bei gewohnlichem oder geringem tlberdruck. D ie  Bcstrahlung d es Kata- 
lysators u. dio Rk. der Gase erfolgen abwechselnd. (F. P. 636 568 vom 25/6. 1927, 
ausg. 12/4. 1928.) DERSIN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersldlung u-erltoller or-* 
ganischer Vtrbhidungen. Die durch katalyt. Red. von Kohlenoxyden unter besonderen 
Bedingungen, z. B. nach den Verff. der E. PP. 227 147, 229 714, 237 030 u. 238 319 
(C. 1926. I. 2148, 2509, 2149, 2150), erhaltenen sauerstoffhaltigen, organ, óligen Verbb.
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hóherer Ordnung ais Methanol bestehen in der Hauptsache aus gesatt. Alkoholem m it
4 u. mehr C-Atomen neben ungesatt. Alkoholm, Aldehyden, Ketonen, Estern u. anderen 
organ. Verbb. — Diese óligen Prodd., die oft gefarbt sind u. einen unangenehmen 
Geruch besitzen, konnen dureh katalyt. Hydrierung im Dampfzustand leicht in farb- 
lose, nicht melir nachdunkelnde Ole ubergefiihrt werden, die nur noch schwach riechen.
— Das so orhaltene Prod. besteht hauptsachlich aus Alkoholen, die durch fraktionierte
Dest. viel leichter getrennt werden konnen ais das Rohprod. ZweckmaBig wird die 
Hydrierung des Rohprod. oder dessen Fraktionen zwischen 100—180° ausgefiihrt; 
bei Olen, die iiber 200° sieden, ist es vorteilhaft, bei einer Temp. unterhalb des Kp. 
dieser Ole zu arbeiten. Ais Katalysatoren fiir die Hydrierung kommen insbesondere 
Ni, Co, Cu, P t allein oder in Mischung m it oder ohne Trager in Betracht. Gegebenen- 
falls kann das Rohprod. einer Vorreinigung, z. B. einer Behandlung m it absorbierenden 
Stoffen, wie Kieselsaure, untcrzogen werden. (E. P. 278 777 vom 10/6. 1926, ausg. 
10/11. 1927.) U l l r i c h .

Henri Spindler, Frankreich, Umwandlung von Mełhan in  Formaldehyd, Athylen 
und hohere Kohlemcassersloffe. CHt u. 0 2 werden unter Hochdruck zu Formaldehyd 
in einem erhitzten Rk.-GcfaB in Ggw. von zusammengerollter ICupfergaze, die katalyt. 
u. Warme verteilend wirkt, umgesetzt, wobei Kohleabseheidung yermieden wird. 
CH20  kann m it einem weiteren Mol. CH, unter H 20-Abspaltung in Ggw. von K ata
lysatoren wie Fe, N i, Co, Cu, Cr, V, Ce, Pt, Pd oder ihren Yerbb. zu Athylen bei ctwa 
500° u. 1000 a t  Druck umgewandelt werden. Aus diesem erhalt man bei gleichem 
Druck in Ggw. von ZnCU ais K atalysator gesatt. oder ungesatt., aliphat. oder cycl. 
KW-stoffe, unter denen Pentan u. Hexan iiberwiegen. Die 3 Rkk. konnen auch in 
einem Vorgang ausgeiibt werden. (F. P. 637 050 vom 29/10. 1926, ausg. 21/4. 
1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: Ernst Kuss, 
Mannheim, Herstellung ton Paraformaldehyd. (A. P. 1 666 708 vom 18/6. 1926, 
ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 24/6. 1925. — C. 1928. I. 2207 [E. P. 267768].) S c h o t t l .

J. Karpati und M. G. Huhsch, Budapest, Herstellung ton Essigsaure aus Acetylen 
u. 0 2 in Ggw. von Hg-Salzen u. eines cellulosehaltigen Prod., wie Sagę- oder Hobelspdne, 
Stroh o. dgl. Letztere werden in einem N2-Strom erhitzt u. m it hochgespanntem Dampf 
aktiviert. Das bei dem ProzeB notwendige W. wird zweckmaBig in Form von vcrd. 
Essigsaure eingeleitet. — Z. B. wird' ein C2H 2—0 2-Gemisch in 96%ig. Essigsaure in 
Ggw. von HgSÓ., u. Cellulose bei 35— 40° eingeleitet u. gleichzeitig Gśirungsessig s ta tt 
W. zugefuhrt. {E. P. 287135 vom 2/3. 1928, Auszug yeróff. 9/5. 1928. Prior. 16/3.
1927.) M. F. M u l l e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m .b .H ., iibert. von: Erich 
Baum, Hans Deutsch, Willy O.Herrmann und Martin Mugdan, Miinehen, Her- 
stellmig ton Vinylacetat. (A. P. 1 6 6 6  482 vom 15/6. 1922, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 
23/6. 1921. — C. 1923. IV. 659.) S c h o t t l a n d e r .

Herbert Flesch, F rankfurt a. M ., Herstellung ton Schwefelsaureestem ton Di-, 
Tri- und Pólyoxyfettsduren durch Sulfonierung der Oxyfettsaure, z. B. Dioxystearin- 
saure, m it einer H 2S 0 4 mit 5— 10% S03, die unter Kiihlen u. Riihren mittels einer 
Streudiise in feinster Verteilung in das <5l eingespritzt wird. (E. P. 287 076 vom 4/8.
1927, Auszug veróff. 9/5. 1928. D. Prior. 14/3. 1927.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung tom, Dioxyaceton.
Das Verf. des H auptpat..w ird dahin abgeandert, daB die die Umwandlung bewirkenden
Bakterienarten oder Wurzelbakterien hier auf einem Nahrboden geziichtet werden, 
welcher Extraktionsstoffe aus Biertrebern neben dem umzusetzendcn Glycerin ent- 
halt. (E. P. 282 347 vom 21/9. 1927. Auszug yeroff. 8/2. 1928. D. Prior. 18/12. 1926. 
Zus. zu E. P. 269950; C. 1928. I. 2456.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Michael, 
Oppau', Herstellung ton Blausdure aus CO u. NH3 bei hoherer Temp. auf katalyt. 
Wege, 1. dad. gek., daB NH^ gegeniiber dem CO im ObersehuB verwendet wird unter' 
Benutzung von Katalysatoren, die keine Wassergaskontakte sind. — 2. dad. gek., 
daB ais Kontakte A1203, Z r02, Th20 3 oder U 0 3 oder Gemische dieser verwendet werden.
— Die schadliche Umsetzung von CO m it dem bei der Rk. CO +  NH 3 =  HCN +  H20  

* entstehonden H„0 zu C02 u. H , wird yermieden. (D. R. P. 460 134 KI. 12 k vom
25/6. 1925, ausg. 22/5. 1928.) ‘ K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Wietzel, 
Ludwigshafen-Oppau, und Wilhelm Michael, Oppau), Herstellung ton Blausdure.
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(D .R . P. 460 613 K I. 12k  vo m  26/8. 1924, au sg . 1 /6 . 1928. — C. 1926. II. 2849 u.
1927. I . 2688 [Schwz. P. 118151].) K u h l i n g .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, Westfield, 
V. St. A., Blausdure aus Iiohcyanid. Rohes, besonders aus Kalkstickstoff gewonnenes, 
Ca enthaltendes Cyanid wird, vorzugsweise bei Tempp. von 60-—100° i m V a k u u in 
m it 60—200% seines Gewichtes an H 20  behandelt, gegebenenfalls unter Durohleiten 
eines Stromes eines indifferenten Gases, wie N„. Es dest. reine CNH in einer Ausbeute 
von 90% oder dariiber, welohe verfliissigt oder in Alkalilauge aufgefangen wird. (A. P. 
1 667 838 vom 25/3. 1924, ausg. 1/5. 1928.) K u h l i n g .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, Westfield, 
und Courtland M.HulingS, Elizabeth, V. St. A., Kaliumferrocyanid aus rohem Natrium- 
cyanid. Die yorzugsweise aus Kalkstickstoff gewonnenen, Ca enthaltenden Ausgangastoffe 
werden zu einer wss. Lsg. von FeS0 4 gegeben, die h. Misehung filtriert u. das F iltrat 
m it ubersehiissigem Kaliumsalz, besonders KC1, versetzt. Es scheidet sich CaK2Fe(CN)6) 
das abfiltriert u. gewaschen wird. Dieses Salz wird in W. verteilt, K 2C03 zugegeben, 
etwa %  Stde. gekocht u. filtriert. Aus dcm F iltra t krystallisiert reines K 4Fe(CN)6. 
(A. P. 1667 839 vom 27/3. 1924, ausg. 1/5. 1928.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, ubert. von: 
Herbert Schotte, Berlin-Wilmersdorf, Herstellung von Diacylisothioharnstoff-S-alkyl- 
athern. (A. P. 1 667 053 vom 12/7. 1926, ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 16/7. 1925. —
C. 1927. I I .  1084.) SCHOTTLANDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), iibert. von: Walter 
Schoeller, Adolf Feldt, Max Gehrke und Erich Borgwardt, Berlin, Herstellung von 
N-Acylderivalen aromatischer Amirl^netallmercaptosduren und dereń Salzen. (A. P. 
1667 052 vom 9/5. 1925, ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 2/6. 1924. — C. 1926. II. 
1334.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Richard Michel, 
Uerdingen, Niederrhein, Darstellung von kernathylierten Naphthalinderivaten. (A. P. 
1 667 214 Tom  21/6. 1927, ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 4/2. 1926. — C. 1928. I. 2309 
[F. P. 628440].) SCHOTTLANDER.

Durand & Huguenin S. A., iibert. von: Theodore Voltz, Basel, Schweiz, Her
stellung von cldorsubslituicrien aromalischen Aminen. (A. P. 1 667 336 vom 21/5. 
1923, ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 3/6. 1922. — C. 1925. I. 301 [E. P. 217.753
USW.].) SCHOTTLANDER.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Heinrich Trillich, Farbenfabriken und Farben vor 100 Jahren. Bericht iiber ein 

Schriftchen: „Johann Georg Gademann u. die Anfange der Schweinfurter Industrie*', 
das interessante Einblicke in die Entw. der Pigmentfarbenindustrie gibt. (Farben- 
Ztg. 33. 2106—07. Miinchen.) K o n i g .

Saburo Urano, TJntersuchungen iiber Bleichpulver. X. Ober das Gleichgeimcht in  
dem System Ca{0Cl)r CaCh-H20. (VIII. vgl. C. 1928. I. 1914.) Das Gleichgewicht 
in dem System CatOCl^-CaClj-HjO wurde bei 5, 15, 25 u. 35° bestimmt u. aus den 
resultierenden Kurven folgendes abgeleitet: Wenn gleiche Moll. Ca(OCl)2 u. CaCl2 

m it W. oberhalb der Sattigung in Beriihrung kommen, so bilden sich je nach der 
Temp. verschiedene feste Phasen: 1. Gemisch der beiden Salze bei iiber 48°. 2. Ca(OCl)2, 
CaCl2 u. das Doppelsalz CaCl(OCl) bei 48°. 3. Ca(OCl)2 u. das Doppelsalz bei unter 48°; 
vóllige S tabilitat des Doppelsalzes kann zwischen 48 u. —50° nicht erreieht werden.
4. Reines Doppelsalz bei unter ca. —50°. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
31. 103—04.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer und s. C. Kwong, Uber die Bindungsfahigkeit des Amin- und Pyridin- 
garns fiir saure Stoffe. (Vgl. C. 1928. I. 2323.) Vff. untersuchen, in welchen relativen 
Mengen verseliiedene Sauren u. saure Farbstoffe dureh amidierte u. pyridinierte 
Baumwolle fixiert werden. Die gleiche Menge amidierte Cellulose bindet aquivalente 
Gewichte von H 2S 0 4, HC1, HC104, HCOOH, CH3COOH, H 3PO? u. p-Toluolsulfo- 
saure. 1,5— 2 g Amingarn werden 5 Stdn. in eine Saurelsg. bei Zimmertemp. gelegt, 
dann ein aliąuoter Teil der FI. herauspipettiert u. titriert. Die Differenz im Saure- 
geh. der FI. vor u. nach der Rk. entspricht der gebundenen Sauremenge. Der N-Geh. 
des benutzten Amingarns entspricht 0,050 Grammaquivalenten N, die von diesem 
Garn gebundenen Sauremengen . betragen auch durchschnittlich 0,050 Grammaqui-

X. 2. 13
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Y alente. Mit einer Abnahme des N-Geh. geht ein Sinken des Bindungsvermógens 
Hand in Hand. Die Ąufnahme einfacher Sauren durch Amingarn seheint also ein 
SalzbildungsprozeB zu sein. — Die Bindung kompliziert gebauter Moll. an amidierte 
Celluloso verlauft nicht nach streng stóchiomotr. Proportioncn. Untersucht wurden: 
MeianUgelb, Orange I , Lanafuchsin, Tartrazin u. Xyleiiblau; Naphtholgelb S  wird 
fast gar nicht fixiert. Die Farbstofflsgg. werden vor u. nach der Ausfarbung in C02- 
Atmosphare bei Siedetemp. m it uberschussiger Titan(III)-Chloridlsg. red. u. das 
unverbrauchte Titan(III)-Chlorid mit Alaunlsg. bei Ggw. von Kaliumrhodanid zuriick- 
titriert. •— Bei Anwendung der gleichen Sauren wie oben auf pyridinierte Garnę ver- 
mindert sich die freie Sśiure nicht; eine Erklarung dafur findet man, wenn man die 
pyridinierte Cellulose ais Pyridiniumsalz formuliert:

[C5H 6N-CeUulose]‘0 2S • C0H 4 • CH3'.
Bei Einw. hochmolekularer Sauren oder dereń Salzen auf Pyridingarn tr i t t  Austausch 
der negativen Sśiureionen ein, weil da noch unlóslichere, hóhermolekulare Salze ge- 
bildet werden. Es werden dieselben Farbstoffe wie oben benutzt. (Helv. chim. Acta
11. 525—29. Ziirich, Univ.) MlCHEEL.

E. F. James, Farben von Kunstseide im  Strang. Vf. bespricht in einem Vortragei 
das Farben von Kunstseide im Strang. Nach seiner Ansieht ist die Kunstseidenfaser 
die am leichtesten, aber am schwersten richtig zu farbende Faser. (Cotton 92. 737 
bis 741.) B ra u n s .

August Noll, Ub&r Nelzmiłłel und Emulgatoren. (Papierfabrikant 26. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 317—26. — C. 1928. I. 588.) B ra u n s .

H. A. Gardner, Zur Oberfldchenwirkung der Pigmente. Verringerung des Olbedarfs. 
EinfluB von Aluminiumstearat auf die Olaufnahme von Pigmenten, die beim Ver- 
mahlen schwer benetzbar sind. Es ergab sich stets eine Minderung des Olbedarfs, ohne 
daB das ais Lósungsm. fiir die Seife dienende Bzn. hierbei eine begiinstigende Rolle 
spielt. Die Aluminiumstearatlsg. gibt bei 2% Geh. maximale Wrkg.; die Behandlung 
Yerringert die Neigung zum Absetzen u. Eindicken u. eignet sich zur Herst. m atter 
Olfarben fiir Innenanstrich. Zum Verdiinnen von m it Seifenlsg. vorbehandeltcr Ol- 
farbe fiir Innenanstrich erwies sich W. ais nicht gunstig. EinfluB des Alterns auf die 
Konsistenz von Olfarben. (Farben-Ztg. 33. 1976— 77.) K on ig .

R. Grohn, Ober den Einflu/3 der Adsorplion a v f den Ółbedarf von Pigmenten. Zur 
Bldg. einer zusammenballenden oder schmierenden M. ist der erforderliche Bedarf 
der Pigmente an Fil. abhangig Yon der A rt der Fl. oder Lsg. u. von N atur u. Korn- 
gróBe des Pigments. Der Olbedarf der Pigmente hiingt ab Yon der Adsorbierbarkeit 
der Mol. der Fl. oder der in ihr gel. Stoffe durch die Pigmentteilchen u. von dem Ad- 
sorptionsvermógen der letzteren fiir die Moll. der Fl. oder der in ihr gel. Stoffe. Weiter- 
hin sinkt der Ółbedarf m it steigender Adsorptionstendenz oder m it steigender Be- 
netzbarkeit des Pigmentes bzw. Benetzungsfahigkeit der Fl. Die Verminderung des 
Olbedarfs bei steigender Adsorptionstendenz ist eine Folgę der gleichzeitig m it dieser 
wachsenden Sehmierergiebigkeit der Ole. (Farben-Ztg. 33. 1660—64. Herdecke- 
Ruhr.) KÓNIG.

Hans Wolff und Rudolf Singer, Die Mennigefrage. Vergleichsverss. m it hoeh- 
dispersen Mennigesorten u. m it Krystallmennige hinsichtlich Olgeh. u. Olbedarf, 
W.-Aufnahmefahigkeit u. Quellbarkeit. Die Verss. haben die Beobaehtungen R a h d e r s  
(C. 1928. I. 848) zwar bestatigt, doch handelt es sich dort um einen Einzelfall, dessen 
Yerallgemcinerung zu Fehlschliissen fuhrt. (Farben-Ztg. 33. 1909—13. Berlin.) K o n .

Ludwig Schertel, Zur Mennigefrage. Nachpriifung der Verss. von H . R a h d e r  
(C. 1928. I. 848) mitteis der L óSN E R schen  Dampfkochprobe, wobei Vf. zum Ergebnis 
kam, daB 1. Farbfilme bei der Dampfprobe auf Glas infolge geringerer Adhasion an 
der Unterlage betrachtlich stiirker in Anspruch genommen werden ais auf Eisen; 
daB 2. das Alter des Aufstriches fiir die Verss. von groBter Bedeutung ist; 3. hoch- 
disperse Mennige sich bei der Dampfeinw. in keinem Falle schleehter, wohl aber in 
den meisten Fallen besser Y erhalten hat ais d ie  verglichene gewolmliche Mennige u. 
daB 4. bei hochdisperser Mennige mit 25,9% Ol die Widerstandsfiihigkeit des Farb- 
films m it dem Alter in wesentlieh groBerem MaBe wachst ais bei gewohnlieher grob- 
k órn iger  Meimige m it 16,7% L einól. Die Yers.-Ergebnisse s in d  ais Photogramme 
-beigegeben. (Farben-Ztg. 33. 2101—04. Essen.) K on ig .

Shigezo Ueno, TJniersućhungen uber die Identifizierung dkr Peduklionsprodukte 
ran Azofarbstoffen. II . Klassifizierung und Identifizierung von Verbindungen der 
Gruppe A . In  der 1. Mitt. hatte Vf. die Rcd-Prodd. von Azofarbstoffen in 2 Gruppen
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getoilt: Gruppe A, solche, welche nur schwer Farbrkk. geben, wenn man Filtrierpapier 
m it ihren ammoniakal. Lsgg. trankt u. der Luft aussetzt. Gruppe B, solche, welche 
bei gleicher Behandlung bestimmto Farbrkk. zeigen. Vf. hat je tzt einige 80 Verbb. 
der Gruppe A auf ihre physikal. u. chem. Eigg. untersucht u. danach in eine groBere 
Anzahl von Klassen geordnet, wonach jede Substanz identifiziert werden kann. 
(Buli. Inst. physical chem. Res., Tokyo [Abstracts] 1. 3—5.) LlNDENBAUM .

Hans Wagner, Grundprohleme der Farblaekfabrikalion. I. Ezperimentell bearbeilet 
mit H. Bauder und J. Kesselring. Dic Farblacke werden in 3 Gruppen untersehieden, 
in Salzbildner, Komplexsalzbildner u. Adsorptionsfarblacke. Fallungsbedingungen 
fiir Farblacke aus sauren, aus echten u. gemischten Beizen- u. aus bas. Farbstoffen 
im Hinblick auf die die Fallung beeinflussendcn Atomgruppen. Die yerschiedenen 
Substrate u. ihre Eignung zur Adsorption bas. u. saurer Farbstoffe. Vf. schlieBt, 
daB ein Farblack ein aus Farbstoffen m it salzbildenden Gruppen u. Salzbildnem 
entgegengesetzter elektr. Ladung durch einfache oder Komplexsalzbldg. entstehendes 
Prod. darstellt. E r ist um so bestandiger gegen Licht u. Losungsm., je  vollkommener 
alle Haupt- u. Nebenvalenzen abgesattigt sind. Dem Substrat kommt in  diesem 
Zusammenhang erhóhte Bedeutung zu, insofern es sich an der Valenzabsattigung 
chem. betatigen kann. Die Adsorption spielt fiir die Echtheitscignung nur eine unter- 
geordnete Rolle. (Farben-Ztg. 33. 1658—60. 1721—24.) K o n i g .

Heinrich Trillich, Einheitlićhe Begriffsbestimmungen: Farbstoff. (Vgl. C. 1928.
I. 2996.) Um die Begriffe Farbstoff, Farbstoffgemenge, -verschnitt, -lack usw. einwand- 
frei definieren u. ableiten zu konnen, schlagt Vf. folgende Erweiterung seiner Begriffs- 
erkliirung im Deutschen Farbenbuch (DFB.) vor: Farbstoff ist jedes farblich u. 
stofflich einheitliehe Erzeugnis natiirlicher oder kiinstlicher Herkunft, unorgan. oder 
organ., unl. oder 1. Beschaffenheit, welches zur Abanderung der natiirlichen Farbę 
eines Gegenstandes dienen kann. (Farben-Ztg. 33. 1720.) KONIG.

R. Hofmann, Zur Begriffsbestimmung ,,Farbę“ und „Farbstoff “ . Vf. definiert 
Farbstoffe ais diejenigen farbigen Stoffe oder Stoffgemenge, die anderen Stoffen 
zum Zwecke farbigen Aussehens ubertragen oder einverleibt werden. Ihre Einteilung 
erfolgt nach der raumlichen Verteilung zwischen farbtongebendem Prinzip u. Ob- 
jekt (Grund oder Substrat) in 1. O b e r f l a c h e n f a r b s t o f f e  (Farbstoffe im 
w e i t e r e n  Sinne): Korper- oder Anstrichfarbstoffe, Pigmente usw., 2. D u r c h -  
d r i n g u n g s -  (Losungs-) F a r b s t o f f e  (Farbstoffe im e n g e r c n  Sinne): 
eigentliche Farbestoffe, Textil-, Glasfarbstoffe usw. Hierher gehóren vor allem die 
Teer- oder Anilinfarben. (Farben-Ztg. 33. 1908—09. Dresden.) K o n i g .

August Noll, Ober den Nachweis von Schwefel und schwefliger Saure in  Mineral- 
farben. Der Nachweis von S in Rohstoffen u. Fertigfabrikaten ais integrierender 
Bestandteil oder ais Verunreinigung geschieht durch Erhitzen der Probe m it reinem 
Fe-Pulver u. Nachweis des aus der Schmelze mit HC1 sich entwickclnden H 2S. Der 
Nachweis der S 0 2 erfolgt entweder durch Versetzen des wss. Auszuges m it HC1 u. 
Zn zwecks Red. zu H2S oder durch Uberfiihrung in Hydrosulfit mittels Zinkstaub 
u. dessen Nachweis mit Indanthrengelb oder Methylenblau oder Anthrachinon-/3- 
sulfosaurem Na, wobei jeweils Blauung, Entfarbung u. Rotung die Ggw. von S 0 2 

anzeigt. Der wss. Auszug des Materials ist bei den 3 Hydrosulfitrkk. sehr sorgfaltig 
zu filtrieren u. darf keine anderen reduzierend wirkenden Substanzcn enthalten. 
(Farben-Ztg. 33. 1849—50. Tilsit.) K o n i g .

Stanley Kettle, Mafianalytische Bestimmung von Mennige. Zu 1  g Mennige 
(red lead) gibt man 20 ccm 10%ig. H N 03, dann 30 ccm V]o-n - Oxalsaure u. erhitzt auf 
80—90°, bis die Mennige vollig gel. ist. Dann gibt man 10 ccm 50%ig- H 2SO, zu u. 
titriert m it KM n04 bis zur bleibenden Rotung. (Chemist-Analyst 17. Nr. 2. 4. London 
[Eng.].) _ R U H L E .

— , Unlersuchungsmethoden fiir Lithopone. Die von dem L i t h o p o n e k o n t o r  
in Koln a. Rh. aufgestellten Unters.-Methoden fiir Lithopone umfassen folgendo 
Feststellungen: 1. Feuchtigkeit, 2. Gesamt-Zn (berechnet ais ZnS), 3. ZnO, 4. Sieb- 
riickstand, 5. Olverbrauch, 6 . Lichtechtheit, 7. Farbton u. Helligkeit, 8 . Dock- u.

■ Mischfahigkeit, 9. Wasserlosliches, 10. Unters. von streichfertiger Lithopone, 11; 
Verwendbarkeit in Spritlack. (Farben-Ztg. 33. 1657.) K o n i g .

H. A. Gardner, Ein neuer Apparat zur Schnellpriifung von Anstrichen. In  einem 
zylindr. Behalter aus verzinktem Eisenbleeh sind die zu prufenden bestrichenen Tafeln 
an einem kreisrunden Rahmen befestigt u. werden durch rotierend angebrachte Kohle- 
bogenlampen (Type Fade-O-Meter) beliehtet, wobei ebenfalls rotierende Spritzdtisen

13*
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zur gleichzeitigen Bewasserung dionen. Auch Vorr. zur Einw. von K alte auf dio 
Anstricho sind vorgesehen. Die m it Glas umhiillten Bogcnlampon werden der Quarz- 
(Juecksilbcrlampo vorgezogen, weil das Licht in seinem Charakter mehr dem Sonnen- 
lieht sieh niihert u. somit dio Ergebnisse mehr denen der Daueryerss. nahe kommen. 
(Farben-Ztg. 33. 1728—29.) K o n i g .

H. A. Gardner, Eine neue Metliodz zur quantitativen Bestimmung der Adhdsion
und Kohasion von Anstrichfilmen. Kleine Tafeln aus Zinn- oder Schwarzbleeh, Glas 
u. dgl. werden nach dem Reinigen m it Bzl. u. Trocknen durch Streichen, Tauchen, 
Spritzen oder Rotieren m it dem Anstrichmaterial uberzogen u., wenn der Film noch 
klebrig ist, wird ein Stiick Seido fest aufgedruckt. Nach Durchtrocknon werden m it 
einem Rasiermesser 1 cm breite Streifen eingeritzt. Durch Ziehen an einem uber- 
stchcnden Ende m it gleieher Gesehwindigkeit u. unter gleichem Winkeł wird der 
Streifen langsam yon der Tafel abgeldst u. die erforderliche Zugspannung ermittelt. 
Bei Yergleich von 2 Laeken oder bei Best. der Kohasion eines Materials werden zwei 
Seidestreifen in die Lackschichten eingebettet u. dann die beiden Schichten bei kon
stantom Zug yonoinander gel. Trennt sieh ein Film sauber von der Unterlage, so 
ist dio Adhasion geringer ais dio Kohasion; bleibt der Film teilweise haften, so ist 
das Verhaltnis umgekehrt. (Farben-Ztg. 3 3 . 1727— 28.) K o n i g .

Marvellum Co., iibert. yon: Russell S. Bracewell, South Hadley,Massa
chusetts, Verzieren von Geweben mit sieh nicht v>iederholenden M ustem. Man ver- 
mischt den unl. Farbstoff m it einem nicht fluehtigen Ol, wie 0 1 ivenol, yerdiinnt die 
Pasto m it einem fluehtigen Verdiinnungsmittel, wie Bzl. u. gibt Stearinsaure ais, 
Fullmittol zu, die Farbmischung gieJBt man auf W. u. nimmt den auf dem W. schwimen- 
den Farbfilm m it dem Gewebe auf. Das Gewebe wird nach dem Entfernen des 
Losungsm. u. des W. durch Trocknen m it einer alkal. Hydrosulfitlsg. behandelt, 
hierdurch wird der Farbstoff in die 1. Form ubergefiihrt u. das 01 yerseift, man geht 
dann m it dem Gewebe zum Fixieren des Farbstoffs ins Oxydationsbad, wascht u. 
scift. (A. P. 1 668 934 vom 18/5. 1925, ausg. 8/5. 1928.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Richard Metzger, 
Heidelberg, Deutschland, Praparat zum Farhe.ii ton Celluloseestem. (A. P. 1 666 715 
Tom 4/3. 1926, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 7/5. 1925. — C. 1927- I. 1215. [F . P . 
614 749]) F r a n z .

Bakelite Corp., New York, iibert. von: Hylton Swan, Upper Montelair, New 
Jersey, V. St. A., Herstettung von Druckformen. Zur Herst. der Negatiye yerwendet 
man ein durch Erwarmen hartbares Kunstharz, das auf der Oberflache m it einer, 
zweckmaCig durch Spritzen aufgebrachten, Metallschicht yersehen ist. Man preCt 
das so yorbehandelte Harz m it der Metallseite auf das Positiv, formt erforderlichen- 
falls u. hartet durch Erwarmen; man kann dann hiermit Positive herstellen. (A. P. 
1 667 447 vom 28/9. 1925, ausg. 24/4. 1928.) F r a n z .

Moritz Freiberger und August Holtmann, Berlin-Charlottenburg, Deutschland, 
Zeugdruckfarbe. (A. P. 1 665 162 vom 25/10. 1924, ausg. 3/4. 1928. D. Prior. 14/12. 
1923. — C. 1925. I. 2045 [E. P. 226 164].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstettung von violetten 
Kii j>enfarbstoff en der 2-Thionaphlhen-2-indolitidigoreihe. Man kondensiert 4-Methyl-
5.7-dicIdoroxythionaphthen, F. 135°, in Chlorbenzol m it 5,7-Dichlorisatin-a-chlorid, der 
Farbstoff farb t Baumwolle u. Wolle in sehr reinen, wasch-, chlor- u. lichtechtep 
yioletten Tónen; ahnliehe Farbstoffe erhalt man bei Anwendung von 5,7-Dibrom- 
jsatin-a-chlorid oder -arylid, 6-Chlor-7-methylisatin-a-arylid u. der des 4-Methyl-
5.6.7-trichloroxythicmaphthens. (F. P. 32 850 vom 31/7. 1926, ausg. 29/2. 1928.
Zus. zu F. P. 625272; C. 1928. I. 589.) F r a n z .

James Harvey Gravell, V. St. A., Mittel zum Behandeln von Metali, um es fu r  
einen Anstricli vorzubereiten, bestehend aus einem Gemisch von das Metali angreifender 
Saure (H3P 0 4), einem Ollósungsm. (A.), einem Klebstoff (Gelatine) u. einer Kontroll- 
substanz (z. B. Na2S20 3)- (F-P- 636734 vom 28/6. 1927, ausg. 26/4. 1928.) K a u s c h .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges., Berlin, Wetterfestmachen von Anstrichen. 
Anstriche, die organ. Bindemittel (Ole) aufweisen, werden durch Zusatz geringer Mengen 
von Fungiciden (Cu-, Zn-, Cd- u. Hg-Verbb.) wetterfest gemacht. (E. P. 288 601 vom 
13/3. 1928, Auszug yeróff. 7/6. 1928. Prior. 13/4. 1927.) K a u s c h .



1928. II. H XI. H a r z e ; L a c k e ; F i b n i s . 189

[russ.] „Aniltrust“  Moskau, Dic organischen Farbstoffe des „Aniltrust“  und kurze Bemer- 
kungen zu ihrer Anwendung. Moskau: Selbstverlag 1928. (11 S.)

Handbuch des Zeugdrucks. Hrsg. von Georg Georgievics u. a. Lfg. 2. (S. 193— 512). Leipzig: 
Akademisohe Verlagsgesellschaft 1928. gr. 8°. M. 32.— .

Guido Hengst, Kaseinfarbcn und Kaseincmulsionsfarben und ihre Verarbeitung. Munehen: 
Callwey 1928. (46 S.) = Sammlg. maltechn. Sehriften. Bd. 17. M. 1.50.

J. W. Me Myn and J. W. Bardsley, Bleaehing, dyeing, printing and finishing for the Man
chester trade. New York: Pitman 1928. (238 Ś.) 12°. Lw. $ 1.75.

[russ.[ A. Worobjow, Die grundlegenden Metboden der Technologie des BleiweiCes. Moskau: 
Selbstverlag 1928. (48 S.) Rbl. 1.— .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
K. Korotkow, Bestimmung der Menge an aktitem Sauerstoff bei der Oxydałion 

des Bussischen Terpentins. Wird Terpentin aus Pinus sihestris in Ggw. von W. dem 
Sonnenlicht ausgesetzt, so gewinnt das W. stark oxydicrende Eigg. Mit M n02 ais 
K atalysator lassen sich daraus durch ICochen erhebliche Mengcn Ó, abscheiden. Im  
Dunkeln oder bei kiinstlicher Beleuchtung bildet sich viel weniger 0 2. Die Verb., 
die dem W. oxydierende Eigg. gibt, laBt sich durch Kochen konzentrieren, wobei ein 
geringer Teil zerfallt. Sie ist kein H 20 2, sondern scheint ein Deriv. desselben zu sein, 
indem ein oder beide H-Atome durch organ., aus den Terpenen des Terpentins stam- 
mende Radikale ersetzt sind. Diese durch Belichtung gebildeten Verbb. bilden sich 
aueh aus schon ein oder mehrere Mało in der gleichen Weise behandeltem Terpentin 
bei derselben Vers.-Dauer in derselben Menge. Da sich die verschiedenen Terpentin- 
arten durch die Menge des gebildeten akt. O in charakterist. Weise unterscheiden, 
ist die bei bestimmten Vers.-Bedingungen gebildete Menge an akt. O, die „Sauerstoff- 
zahl“ , ais Kennziffer fiir Terpentine wichtig. (Labor. d. forstl.-chem. Tcchnol. an d. 
WeiBruthen. Ldw. Akademie 1927. 8  Seiten Sep.) R o l l .

Satoyasu Iimori und Tadao Isono, Hauptbestandteile des Harzleićhtols. I I . In  
der 1 . Mitt. war berichtet worden, daB einer der Hauptbestandteile dieses Ols, welches 
aus Harz durch Dest. m it japan. saurer Erde erhalten wird, Mełhylpeiiłamełhylen 
ist. Vff. haben 2 weitere gesatt. ICW-stoffe von der Formel C9H ,S aufgefunden. Der 
eine von Kp. 140—145°, D.20., 0,7844, n jr 0 =  1,4332 liefert m it Br oder Cl in Ggw. 
von Fe oder Al reichlich Tribrom- bzw. Trichlorpseudocumol. Der andere Ton Kp. 131 
bis 132°, D.20, 0,7822, np20 =  1,4233 liefert dieselben Prodd. in sehr geringer Menge, 
reagiert nicht m it h. verd. H N 0 3 im Rohr, gibt aber m it S einen ungesatt. KW-stoff 
von Kp. 150—152°. Der erste KW-stoff ist Hexahydropseudocumol, der zweito viel- 
leicht ein Isomeres desselben. (Buli. Inst. physical chem. Res., Tokyo [Abstracts] 1. 
5— 6 .) _ _ L in d en eau m .

Satoyasu Iimori und Uchu Kikuchi, Ober die Hauptbestandteile des Petroleums 
von Maki, Provinz Echigo. Da K o m a t s u  u . K u s t j m o t o  sowie T a n a k a  u . N a g a i  
im Gasolin von Nishiyama Field, Proyinz Eehigo, Methylpentamethylen festgestellt 
haben, vermuteten Yff., daB dieses Petroleum aueh Hexahydropseudocumol ent- 
halten wurde (vgl. vorst. Ref.). Sie haben daher das im Titel genannte Petroleum 
untersueht u. in der Fraktion 125—155° tatsachlich ziemliche Mengen Xylole u. Hexa- 
liydropseudocumol gefunden. Dieser Befund ist wertvoll in Hinsicht auf den Ursprung 
des Petroleums. (Buli. Inst. physical chem. Res., Tokyo [Abstracts] 1. 8—9.) Lb.

Hans Wolff (unter Mitarbeit von Dr. W. Toeldte und Dr. G. Zeidler), Ist man 
berechtigt, von Albertolkopalen zu sprechen ? Die Bezeiclmung Albertolkopal laBt eine 
Verweclislung m it Naturkopal nicht zustando kommen. Albertole u. Naturkopale 
zeigen groBc Ahnlichkeit untereinander u. sind Esterharzfilmen in ReiBfestigkeit u. 
Dehnung iiberlegen. Albertole sind sehr gut wasserbestandig u. verhielten sich be- 
friedigend in bezug auf Trocknung u. Vergilbimg. Vf. bejaht die Berechtigung, von 
Albertolkopalen zu sprechen, da sie sich im Vergleich m it Esterharzlacken nicht wie 
einfache Kolophoniumabkommlinge verhalten, sondern sich durchaus den Kopalen 
anschlieBen. (Farben-Ztg. 33. 1724—27. Berlin.) KoNIG.

Fritz Zimmer, Neuzeitliche N-Celluloselacke in  der Praxis. (Vgl. C. 1928. I. 263.) 
Modemer Typ der N-Celluloselacke, der den erhóhten Anspriichen der Industrie 
geniigt. Rohmaterialien: Kollodiumwolle, Weichmachungs-, Losungs- u. Verdiinnungs- 
mittel, Pigmente. Verarbeitung der Lacko nach Streich-, Spritz-, GieB- oder Tauch- 
verf., physikal. Eigg. der Lackuberziige. Arbeitsverf. der Lackiererei, spez. fiir Auto
mobile u. Wagen aller Art. (Farben-Ztg. 33. 2037—39. Berlin-Tempelhof.) K oN IG .
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A. Ssaposłmikow, Nitrocelluloselacke und -emaiUtn. Yf. bespricht znaairanett- 
f&ssend den Herstellungsgang, die yerschiedenen Nitrocellulosesorten, Losnngs- tf. 
Weichiiiaehungsmittel, Zus&tze, Pigment© u. Farbstoffe, Yerwendungagebiete. f .Journ. 
chem. Ind. [russ.] 4 [192?]. 974—81.) R o l ł .

H. A. G ardner und A. W. v an  H euckero th , Der Einflup v m  Harzen muł Weich- 
haltwugamitidn auf die Halibarkeit von CelluLoBelackfiłmen- An Hand yon. Tabellen 
u. Mikrophotogramnieu werden die Ergebnisse berichtet, die mit yerschiedenen reinen. 
Harzlsgg., soleheu mit Standólzusatz u. solcłien m it Zusatz. yon farbloseu oder pigment- 
haltigeu Nitrocelluloselsgg., ferner mit Nitrocelluloselsgg^ oime Harz-, aber m it Weich- 
haltungsmittelzusatz ais 33- bzw. 79-tiŁgige Dauenyitterungsprufung erhalten wurden. 
Die Nitrocęlluloselacke mit Weichhaltungsmifcteln wurden auch. auf ReiBfestigkeit 
u. Dehnung untersucht. (Farben-Ztg. 33. 2104—06.) Eozjtg.

P. M. Mowen, Zur Analyse der NitroceWuloselacke. Erm ittlung von D., Yiiicositjit,
Gesamtgeh. an festen Bestandteilen, Trennung der Nitracellulose yon. den. Harzen 
u. Weichhaltungsmitteln, Identifizierung des aus letzteren bestehenden Riickstandes, 
Unters. der fliichtigen Bestandteile. (Farben-Ztg. 33. 2033— 40.) KosrTO.

H. W olfi und R . Singer, Wie Lackbmnstandunrjr.il zttsttmde kammen. kiirmen.
Bericht uber 2 Falle, bei denen Laokuberziige durek hiiufiges Abwaaclien m it Suhmier- 
seifelsg. allmiiljlich erweicht wurden u., sieli beim Abreiben losliisten. (Farben-Ztg. 
33. 1852.) ____________________  K onto.

H enri Spindler, Frankreich (Seine-et-Oise), Hersidlung eines Kunstharzes aus 
CO u. N Ą , boi bohem Druck in Ggw. eines-Katalysatora,.wie Fe, Ni,.Ca;.Cnioder dereń 
Verbb. AJs Zwisclienprodd. entstehen Formaldehyd u. Hartisioff. Dna eriialtene Hara 
ist durchsichtig u. h a t glnsartiges Ausselien. (F. P. 037051 vom 29/10.. 1926. ausa. 
23/4. 1928.) M . F. Mu l l e r .

I. G. F arben industrie  Akt.-Ges., Frankfurt a. M.,. Hersidlung von hurzartigen
iiligeu Kondeneationsproduklen. aus Harnsioff, Thioharnstoff oder D eriw .. u. einem 
Alkohol- oder Keton in Ggw. eines aromat, oder hydroaromat. Amins oder Saureamicls, 
in denen noch ein freies H-Atoiu am N sitzt. Dureh langeres Erhitzen wird ein harz- 
artiges Prod; erhalten, das ais WeidmuidmngsmiUd fiir Ćoiluloseestor d ie n t .— Z..B. 
werden kondensiert Acetylhamstoff, Diacdin  u. Binzylamin oder Sam stoff, Butylen- 
glykol u. Acetanilid oder H arnstoffM dhylcydohezanol u. . ToluolsulJamid oder Ham - 
śtoff, Gyclohexanon, Acetanilid u. Toluolsulfamid. (E. P. 287 095 vom 14/3. 1928, 
Auszug veroff, 9/5. 1928. D. Prior. 14/3. 1927.) M .F ..M u l l e r .

M as H ilfreicłl, Wien, Osterreich, Hersidlung von Blocken aus Kunstharzen mit 
verschieden gefarblen SchidUen. Man gieBt ein fl. Kunstharz, das gefarbt sein kann, 
in  einer Form um P latten usw. aus gehartetem u. gefarbtom Kunstharz u. 
hiirtet dann den so erhaltenen Błock. (A. P. l  668 590 yom 2 2 /4 . 1927, ausg.. S/5. 
1928.) F r a n z .

Carboloid P roducts Corp., Newark, iibert. von: Edw ard L. A iken, Eust 
Orange, New Jersey, Y. St. A.x Hersidlung von biegsamen gefonnten Gegenstanden 
aus Phenolkondensationsprodukten. Man kondensiert die dureh. Einw. von Phenolen 
auf mehrwertige Alkohole erlialtlielien Yerbb. mit Formaldehyd u. polymerisiert die 
erhaltenen Zwisclienprodd. dureh Erwarmen. Die Zwisehenprodd. sind so dfijinfl., 
daB hiermit ohne Zusatz von Losungs- oder Verdiiimungsmitteln poruse Gegenstande, 
Gewebe usw. impragniert werden konnen. Beim Erhitzen von , 3 31oll. Phenol mifc 
1 Mol. Glyceriii auf 110“ unter Dujehleiten von HCl erhalt man nach dem Entfernen 
der Siiure a. des W. ein Glyeerintriphenolat. Bei Anwendung von 2_u. 1  MoL Phenol 
auf 1 Mol. Glyoerin entstehen die entsprechenden Di- u. Monoverbb. Man kann 
diese Yerbb. auch unter-Zusatz von konz. HCl oder unter Zusatz v o n , wasserfmem 
CuSO, oder auch ohne Znsatz von Sauren herstelien. Die K ondensationder PhunoL- 
glycerinyerbb, m it Formaldehyd erfolgt zweckmaflig in 2;Stufen.. M anierhitzt die 
Tripbciiolglycerinyerb. mit CHjO unter Zusatz von (NHj)2C03 unter RiiekfluB; au£ 
60^-65° u. dann auf 70—75°. Sobald;das Rk -Gemisoh die, gęwunschte Y iscositat 
erreicht hat, wird die Rk. unterbrochen. Das H arten der hieraua hergestellten Gcgen- 
stónde erfolgt dureh Erhitzen. (A. P. 1 6 6 8  445 vom 23/9. 1921, ausg. 1/5. ,1928.) F r .

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., 1'Yankfurt a. M., iibert. von: Cbemischen 
F ab riken  vorm . W eiler-ter Meer, Cerdingen, Niederrhein,; LSsungsmittel fiir  Wachse-, 
Harze, Fette, CeUuloseester, Farbstoffe usw. (E. P . 245 129 vom 21/12; 1925, Auazug 
yeróff. 17/2. i926. D. Prior. 22/12. 1924. — C. 1926. I I .  1795 [F. P. 606 763].) F b a u z .
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Piorro ChostakoJf, Frankrołoh, Fischschuppenesscns, Pcrlmutterlacke o. dgl. or- 
lifl.lt mail duroh Misohon von Alkalisalzon dor SulfonoinusOlatluro odor der Sulfosiiuron, 
dio von dor Naphthttruffinntion horstammen odor des sulfonłorten Oktohydroantliracoiw 
m it Fisohsolnipponcssonz. (F. P. 036 627 vom 18/10. 192G, ausg. 13/4. 1928.) K a u s c h .

Rudolt Rinno, Zum Problem don uUitalionisohcn Goigonlaoks. Forschungaorgebnisso o.
Chomikers. Lcip/Jg: Paul do W it 1028. (1)2 S.) 8“. b. M. 1.20.

XII. Kautschuk; Guttaperclia; Balata.
Paul Bary, Die Koagulalion des Latex. Einloitond erOrtcrt Vf. dio zunehmendo 

Bedoutung doa Latox in dor Kautschukindustrio u. dio iu don letzten Jahron bokaunt 
gowordonon dirokton AnwondungsmćSgliohkoiton. Das boi violou dieser Vorff. eino 
wesentlicho Kolio spielondo Koagulationsphiinomcn wird oingohend diskutiort. Vor 
nilom untornimmt Vorf. os, dio bokannt gowordonon Publikationon iibor dio Wassorstoff- 
iononkonzontration des Latox einandor gegoniibor zu stollen u. dio zwischen don 
cinzolncn Ergobnisscn anschoincnd bostohondon Untorschiodo untor Berilcksichtiguug 
unsoror nouoston Kcnntnisso auf diesom Gobiot auszugloiohon. Dies golingt untor 
dor Annahmo, daB wir 03 boi der Koagulation des Latex m it 2 Koagulationspluiuo- 
moncn zu tun haben u. zwar dom des EiwoiB u. dom des Kautschuks solbst, 2 Vorgiingc, 
die sieh zwar mcrklich beeinfiusson, donnoch abor doutlich vonoinandor zu untor- 
schciden sind. (Rev. gćn. Caoutchouc 5. Nr. 39. 3—5.) IIunkm ordf.k .

Ener, Die Anwendung von DampJsammlcrn in  Kautschukfabriken. Dio Zwcck- 
maBigkeit von Apparaturen, dio zum Aufstapcln von Dampf dionon, wodurch vor 
allom eino stiindig gleichbloibendo Dampfzufuhr ermoglicht wird, wird erortort u. 
dio bekannton Apparaturen an Hand einigor in dor Industrie eingofUhrtor Modello 
diskutiort. (Caoutchouc ct Guttapercha 25. 13931—32.) H u n k m o HDER.

A. Dubosc, Adsorption und Difjusicm von Gas durch Kautschuk und Ballonstoff. 
Die fiir die Adsorption u. Diffusion von Gas durch Kautschukmombranen in Frago 
kommenden Faktoren werden erortert u. dio Móglichkeit einwandfreier Pormoabilitats- 
messungen diskutiert. (Roy. gćn. Caoutchouc 5. Nr. 39. 7—8 .) H u n e m o r d e r .

August E. Hansen, New York, und Albert C. Ruger, Wollaston, Massa
chusetts, V. St. A., Kaułschukmassen. Man vermischt 25—76 Teile Kautschuk oder 
die entsprechendo Mengo Kautschukmilch m it 75—25 Toilen des boi dor Papior- 
herst. abfallenden Schlammes. (A. A. 1 668 961 vom 27/5. 1926, ausg. 8/5. 1928.) Fr .

Giuseppe Venosta, Mailand, Italien, Herstellung von Iładreifen, Schlduchcn und 
sonstigen Holilkórpem aus Gummi, dad. gek., daB auf einen aufgoweitoten Gummi- 
sehlauch ein oder mehrere iiuBere ungespannto Gumrrjischlauche aufgebracht u. m it 
dem inneren Schlauch fest verbunden weTden; 2. dad. gek., daB der innoro Schlaueh 
dadurch hergestellt wird, daB auf einen gespannten Schlauch mchrcro aufoinandor- 
folgende Lagen aufgebracht werden, wobei man jedcsmal dio Spannung des boreits 
yorhandenen Schlauches verstarkt, bevor man dio folgendo Schlauchlago aufbringt. — 
Nach erfolgter Verminderung der Spannung im inneren Schlauch tr i t t  eino Verdichtung 
des oder der auBeren Schlauche ein, hierdurch wird der W iderstand dor Umhullung 
erheblieh erhóht; wahrend des Gebrauches wird der innoro Schlaueh niedrigeron 
Spannungen unterworfen ais wahrend der Herst. Gewebe oder Decklagen sind nicht 
erforderlicli. (D. R. P. 460 827 KI. 39a vom 23/9. 1923, ausg. 6/ 6 . 1924.) Franz.

Rubber Latex Research Corp., Boston, ubert. von: William Burton Wescott, 
(Juincy, Massachusetts, Rauh-e Hartkautschukgegenstande. Man vormiseht rauhe 
Stoffe, wie Carborundum, Alundum usw. m it verhaltnismaBig langen Baumwoll- 
fasern, zerldeinertem Altkautschuk, Schwefcl u. Kautschukmilch, trocknet, formt 
u. vulkanisicrt. (A. P. 1 668 475 vom 18/11. 1922, ausg. 1/5. 1928.) F ranz.

Rubber Latex Research Corp., Boston, ubert. von: William Burton Wescott, 
Quincy, Massachusetts, V. St. A., Rauhe. Kautschukgegenstdnde. Man vermisoht 
rauhe Stoffe, wie Carborundum, Alundum, Siloxicon, Corundum, Silica, Bimsstein usw., 
m it einer Lsgl von Leim in W., von Gilsonit in Bzl. oder geschmolzencm Pech, nacli 
dem Entfernen des Uberschusses der FI. dirrch Schleudern yermischt man dio iiber- 
zogenen Komor m it koagulierter Kautschukmilch u. gowiinschtenfalls m it loson 
Fasern, wio Baumwollfaser, trocknet u. vulkanisiert. (A. P. 1 668 476 vom 16/9.
1925, ausg. 1/5. 1928.) Franz.



192 H XII1. A t h e r is c h e  Ol e ; R ie c h s t o f f e . 1928. II.

B. F . Goodrich Co., New York, iibert. von: Harry L. Fisher, Leonia, New 
Jersey, V. St. A., Herstellung in  der Warme plastisch werdender Kautschukabkómmlinge. 
Man laBt auf Róhkautschuk p-Toluólsulfonsimre einwirken; je nach don Yersuchs- 
bedingungen erhiilt man weichkautschuk-, balata- oder scliellackalmliche Massen. 
E rh itzt man ein Gemisch von 10 Teilen p-Toluolsulfonsaure m it 100 Teilen Roh- 
kautschuk 48 Stdn. auf 110°, dann 48 Stdn. auf 120° oder 3— 6  Stdn. auf 175°, so 
erbalt man balataiihnliche Massen. Schellackahnliche Massen entstehen, wenn man 
das Gemisch 3—4 Stdn. auf 130° erhitzt, die Temp. steigt dann auf 200—240° u. hoher, 
oder man erhitzt die Mischung yon Anfang an auf 200—210°. (A. P. 1 668 235 vom 
14/1. 1924, ausg. 1/5. 1928.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Harry L. Fisher, Akron, Ohio,
V. St. A., Herstellung in  der Wannę plastischer Abkommlinge des Kautscliuks. Man 
vermischt Kautschuk m it yerhaltnismaBig kleinen Mengen H 2S04 u. erwarmt die 
Mischung. Man yermischt 100 Teile Kautschuk m it 2—25 Teilen H2SOi u. erwarmt 
auf 125—130°. Man erhiilt ein in der Warme piast. Prod. (A. P. 1 668 236 vom 
17/1. 1924, ausg. 1/5. 1928.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Harry L. Fisher, Leonia, New 
Jersey, V. St. A., Herstellung in  der Warme plastisclier Kautschukabkómmlinge. Man 
yermischt Róhkautschuk m it einer Mischung von HzSOt u. einem organ. Sulfonsaure- 
chlorid oder einer Sulfonsaure. Man yermischt 100 Teile Kautschuk m it 8  Teilen 
p-Toluolsulfonsaure u. 2 Teilen H 2S04. (A. P. 1 668 237 vom 14/4. 1924, ausg. 1/5.
1928.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Harlan L. Trumbull, Hudson, 
Ohio, und John B. Dickson, Nortliampton, Massachusetts, Dispergieren ton Kaut
schuk in  kolloiden Stoffen. Man yermischt ein hydrophiles Kolloid, Leim, Casein, 
Gluten, Natriumresinat, Gummi arabicum, m it W. zu einer Pastę von hoher Vis- 
cositat u. gibt zu dieser Pastę in einer Kautschukmischvorr. aUmahlieh Kautschuk, 
der zweckmaBig vorher dureh Mastizieren oder dureh Zusatz eines Erweichungs- 
mittels, wie Paraeumaron erweicht worden ist, das hierbei yerdunstende W. muB 
erganzt werden; man kann hiernach bis 80% Kautschuk dispergieren. Die Dispersion 
kann wie Kautschukmilchsaft zum Impragnieren usw. yerwendet werden. (A. P. 
1 668 879 vom 23/4. 1926, ausg. 8/5. 1928.) F r a n z .

Kreuzversand Klotz G. m. b. H., Miinchen, Vulkanisieren von hohlen Form- 
korpern aus Gummi, bei dem in den Hohlkórper ein m it dem fl. Treibmittel getrankter 
Saugkórper eingebracht wird, dad. gek., daB der Saugkorper aus W atte oder ahnlichem 
Stoff besteht; 2. dad. gek., daB die Trankung des Saugkórpers nach seinem Einbringen 
in den Hohlkórper, etwa m it Hilfe einer Hohlnadel erfolgt. — Man yermeidet hierbei 
das Eindringen des Treibmittels in die Gummiwandung, so daB ein gleichmaBiges 
Prod. erhalten wird. (D. R. P, 460 911 KI. 39a yom 18/3. 1926, ausg. 6 / 6 . 1928.) F r .

Maurice dit Rene Gattefosse und Societe Franęaise de Produits Aromatigues 
(Anciens fitablissements Gattefosse), Rhóne, Franlcreich, Regenerieren von Kaut
schuk. Man erwarmt den Altkautsehuk m it einem Ester des Cyclohesanols, Cyclo- 
hexanolacetat, -butyrat, oder Benzylamylather, entfernt die Yenmreinigungen, F u ll-  
mittel, Faserstoffe, dureh Filtrieren oder Schleudem; der Kautschuk wird zu rE n t- 
fernung der Ester m it A. oder einem anderen Kautschuk nicht losenden Mittel ge- 
waschen u. erforderlichenfalls dureh Losen in einem Kautschuklósungsmittel gereinitrt. 
(F. P. 636 641 vom 20/10. 1926, ausg. 13/4. 1928.) F r a n z ."

Syndicat Franco-Neerlandais, Paris, Regenerieren ton  Altkautsehuk, namentlich 
von gebrauchten Luftreifen. (D. R. P. 460 563 KI. 39b yom 1/9. 1926, ausg. 31/5. 
1928. F . Prior. 8/4. 1926. — C. 1928. I. 122 [E. P. 276 626].) F r a n z .

Xm. Atherische Ole; Riechstoffe.
P. Parameswaran Pilley, B. Sanjiya Rao und John Lionel Simonsen, Die

Bestandteile von einigen i7idischen atheriscJien Ólen. X X II. Ober das atherische Ol aus 
den Bliitenkopfen von Cymbopogon coloratus, Stapf. (XX I. ygl. C. 1927. I. 654.) Ge- 
nanntes hellselbes 01 besaB nach Trocknen uber MgS04 folgende K onstanten; D .3°30

0.91S3. n D30 - 1,4819, [a] D30 =  —20,7°, SZ. 2,3, VZ. 39,8, nach Acetylierung 111,2. 
E n thalt keine Aldehyde u. Phenole. Nach Digerieren m it alkoh. KOH Zerlegung 
unter 100 mm in 7 Fraktionen zwischen 90 u. 200°. Daraus dureh weitere Fraktio- 
nierung isoliert (%-Zahlen beziehen sich auf das ursprungliche Ol): 15% l-Camphen,
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aus A., F . 50—51°, K p .6S6 153—154°, D .3°30 0,8616, nD30 =  1,46 44, [cc]n3° =  —82,3° 
in Chlf. Fem er ubcrgefiihrt in 1-Isoborncol (F. 212°) u. Camphencamphersaure (F. 142°).
— 7%  l-Limonen, nachgewiesen ais Tetrabromid (F. 104°, [a]n3° =  ■—-73,4° in Chlf.) 
u. Dipentendihydroclilorid (F. 50°). — Spuren Campher (?). Semicarbazon, F. 234 
bis 236°. — 8 %  l-Bomeol, aus PAo., F . 204°. Phenylurethan, F. 138°. Saures Phthalat, 
C18H :20 4, F. 104— 105°. -—• 10% Geranioł. Diplienylurethan, F . 81,5— 82°. — Citral, 
Nerol oder Citronellol auch nicht spurenweise yorhandcn. — 2—3%  einer Substanz 
von der Zus. CI5H ,,0 , moschusartig rieehend. E nthalt kein OCH3 oder CO, g ibt ein 
unter 0° sehm. Nitrosit, ist yielleicht ein Sesquiterpenoxyd. — 35% Sesąuiterpene. 
Daraus: Nitrosochlorid, C1SH 240NC1, F. 171°. Nitrosat, C15H 240 4N2, F . 154°. Nitrol- 
benzylamid, F . 126— 128°. Hauptbestandteil scheint demnach d-a.-Caryophylle.ri zu 
sein. — 8 %  Sesguiterpenalkohole, aus denen keine krystallin. D eriw . erhalten werden 
konnten. — In  der alkoh. KOH-Lsg. (vgl. oben) wurden Propion-, Caprin- u. Laurin- 
saure ais Ag-Salze nachgewiesen. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 52—54. Bangalore, 
Ind . Inst. of Sc.) L i n d e n b a u m .

A. Richter, L. Kasakewitsch, O. Ssobolewskaja und K. Ssuchorukow, Neue 
Wermutart vom Unterlauf der Wołga, das ais Hauptbestandteil seines atherischen Oles 
l-Campher entlidlt. Vf. untersuchen das atlier. Ol einer Artemisia-Ait, die im Gouverne- 
ment Astrachan gedeiht (A. maritima Astrachanica L. Kazakevicz nova spec.), u. 
finden einen Geh. von 9 0 ,8 7 %  l-Campher, identifiziert ais Oxim u. Semicarbazon. 
Dicser hohe Geh. liiBt die Móglichkeit industrieller Gewinnung zu, zumal l-Campher 
sich dem d-Campher nicht nur fiir techn. Zwecke, sondern auch, wie Yerss. gezeigt 
haben, physiolog. gleich verhalt. (Journ. f. experimentale Landwirtschaft im Sudosten 
d. Europ.-RuBlands 4  [1 9 2 7 ]. Nr. 2. 10 Seiten Sep.) '  R o l l .

J. Pritzker und Robert Jungkunz, Beitrag zur Untersuchung des Cilronenols. 
Schnellste Prufung von Citronenol durch Best. der Refraktionszahl. Frisches u. zweck- 
maBig aufbewahrtes Citronenol ha t Refraktionszahlen von 70—76 bei 20°. Hohc 
Refraktionszahlen iiber 77 deuten auf alte, veranderte Ware. (Ausnahme terpenfreies 
Citronenol, das jedoeh an der hóheren Dispersion zu erkennen ist). Altes Citronenol 
ist auBerlich kenntlieh durch Yeranderung der Farbę u. Abscheidung einer braunen 
Masse. Mit konz. HC1 von 1,19 geben veranderte Citronenole eine charakterist. Ver- 
farbung. (Sauresehieht schwarzbraun bis schwarz, Olsehicht briiunlich.) Auch Saure- 
grad u. S a u reza h l nehmen m it abnehmender F riseh e  des O les zu. N. Ware ha t niedrige 
W erte, fur Sauregrad resp. Saurezahl; hohere Werte z. B. 6,0 resp. 3,0 sind fiir ver- 
anderte Ware charakterist. An Stelle der Best. des Verdampfungsriickstandes wurde 
die Dest.-Probe m it Wasserdampf m it Erfolg versueht. Ein Ruckstand von iiber 
4%  ist ais n ic h t  n. anzusehen. Die E r m ittlu n g  der E lB X E P .-H uE -Z ahl ergab fiir n. 
Ware W erte zwischen 0,6 u. 1,2. Eine hohere E lB X E R -H u E -Z ah l u. eine nicdere 
Refraktionszahl des Ruckstandes der E lB N E R -H lJE -Z ahl von unter 105 Skalenteilchen 
deuten auf Verfalsehung m it Paraffin- resp. Mineralol hin. (Pharmac. Acta Helv.
3. 79—83. Basel.) L. J o s e p h y .

Walther Treff, t)ber Nerol ais Handelsariikel. I. Vf. berichtet ausfiihrlieh iiber 
die Geschichte des Nerols, sein York. in naturlichen Ólen, u. unterzieht die bisher be- 
kannten Synthesen.einer krit. Betrachtung. Viele Handelsprodd. verdienen nicht ais 
Nerol bezeichnet zu werden. Im  Gegensatz zu den Laboratoires Dauphin ist Yf. 
jedoeh der Ansicht, daB sich Nerol in physikal. u. chem. Beziehung zuverlassig charak- 
terisieren laBt: E in iiber sein Diplienylurethan gereinigtes Nerol h a t folgende Eigg.:
D . 15 0,8813; ao =  ± 0 ° ; K p . 755 224—225°; K p . , 5 125°; Diphenylurethan, F. 52—53°; 
Tetrabromid, F . 118—119°; Loslichkeit des Diphenylurethans in Meihylalkohol bei 0° 
1: 120, in  Petrolather bei 0° 1: 14. Auf dem Unterschied in der Loslichkeit der Di- 
phenylurethane in Meihylalkohol u. Petrolather beruht die beste Trennungsmóglichkeit 
des Nerols vom Geraniol. (Dtseh. Parfiimerieztg. 14. 139—42.) E l l m e k .

Hugo Janistyn, Lindenblute (Tilleul). Lindenbliitengeruch liiBt sich auch m it 
echtem Lindenblutenól (durch Enfleurage oder Extraktion gewonnen) nicht genau 
naehahmen, besser allerdings ais mit den kiinstlichen Lindenblutenolkompositionen; 
fiir diese werden einige Rezepte gegeben. (Dtseh. Parfumerieztg. 14. 211—13.) R lET Z.

[russ.] A. Klinee, Parfumerie. Dic Gewinnung atherischer Ole und natiirlicher Riechstoffe 
und die Herstellung von Parfum aus wohlriechenden Ólen. Leningrad: Akademischer 
Yerlag 1928. (102 S.) Rbl. 1.30.
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XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Erich Troje, Gefahren des Auslauschs chemischer Betriebszahlen. Beim Austausch 

chem. Betriebszahlen unter Zuckerfabriken kann das Bestreben, nicht schlechter zu 
arbeiten ais andere, zu Umbelastungen u. Schónungen ungunstiger Betriebsumstande 
fiihren, u. Unterdriickung yon Betriebsyerlusten u. selbst zu unmittelbaren Falschungen 
von Betriebszahlen den Anreiz geben. Vf. will nicht den Gesamtvorteil solchen Aus- 
tausehos zum Zweeke schnelleren Fortschrittes u. von Geldersparnissen bezweifeln, 
sondem nur auf dio dabei zu crwartenden Gefahren hinweisen. (Dtsch. Zuckerind. 5 3 .  
527—29.) R u h l e .

Mario Calvino, Die Bekdmpfung der Mosaikkrankheit des Zuckerrohrs. Be- 
sprechung an Hand yon Abbildungen. (Sugar 3 0 . 233—34.) R u h l e .

Herhert Claassen, Vergleichende Untersuchung von „E“- und „Z “-Ruben auf den 
Gehalt an Trockensubstanz, Zucker, Mark und lóslichem Nichlzucker. Dio Anstellung 
der Verss., bei denen neben je 4 „E -“ u. „Z“ -Ruben auch 2 „N “-Riiben beriick- 
sichtigt wurden, wird beschrieben; die Ergebnisse werden in einer Tabelle zusammen- 
gefaBt. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 520—22.) R u h l e .

P. F. Homuth, Einiges uber organisch-stickstoffhallige Beslandleile der Rube und 
ihre Umselzungen im  allgemeinen im Belriebe. Zusammenfassende Betrachtung der 
EiweiBstoffe, insbesondere der Rube, u. ihr Verh. im Betriebe der Riibenzuckerfabrik. 
(Ztrbl. Zuckerind. 36. 388—89.) R u h l e .

J. C. Keane, M. A. Mc Calip und H. S. Paine, Einflu/3 von pj; auf die Kalksalze 
und den Charakter der Kolloide im  Filtersaft von Zuckerrohrsclddmmen. Vff. maehen 
zum Gegenstande ihrer Unters. die bei Klarung des Zuckerrohrsaftes sich ergebcnden 
Schlamme, dereń gute F iltration bisher dadurch zu erreichen yersucht wurde, dafi 
ihnen stark  iiberschussige Mengenyon Kalkmilch yor der F iltration zugesetzt wurden. 
Die hierdurch bedingte Vermehrung schadlicher Verunreinigungen im Safte, namlich 
der Kalksalze u. reyersiblen Kolloide, erwies sich aber ais nachtraglich fiir die Koch- 
hausarbeit. Durch Ausfiihrung einer grofien Reihe yon Kalkungsverss. — der Kalk 
wurde den wieder abgesetzten Schlammen vor der F iltration zugesetzt — unter stan- 
diger Best. yon Brix, Reinheit, pir, CaO u. der Kolloide, ergab sich, daB es yorteilhaft 
is t, die Schlamme nur bis zu einem W ert von pn =  7,8 zu kalken, daB eine doppelte 
F iltration wegen Yermehrung der Menge der Verunreinigungen im Saft bcsser zu 
unterlassen ist u. daB der reinlich filtrierte Saft von den Schlammen ohne Schaden 
zu der Hauptmenge des geklarten Saftes zugesetzt u. diese Mischung direkt dem 
Verdampfapp. zugefiihrt werden kann (Tabellen u. Kurven). (Ind. engin. Chem. 
2 0 . 373—76. Washington, D. C.) H e r z o g .

L. van der Heide, Kalkfreier Dunnsaft. Theoret. Betrachtungen iiber die Be- 
ziehungen zwischen ph u. Ca-Geli. yon Lsgg., die (A) Ca, (B) Ca +  Na2C03, (C) Ca +  
Ca-Salz, (D) Ca +  Ca-Salz +  Na2C03 enthalten, u. durch die C02 geleitet wurde. Daraus 
u. aus Yerss. wurde gefunden: Der Minimum-Ca-Geh. in (C) ist bei Zusatz einer iiqui- 
yalenten Sodamengo nicht immer zu dem bei (A) gefundenen Minimum yerringert. 
Der pn, bei dem der Minimum-Ca-Geh. bei (C) gefunden wird, hangt von N atur u. 
Menge des yorhandenen Salzes ab u. ist im allgemeinen nicht gleich dem pn in (A). 
E in hoher W ert fiir das Ca-Minimum erfordert nicht einen niedrigen pn- Je  weiter 
der ph in (C) sich vom ph in (A) entfernt, um so weniger genugt die aquivalente Soda- 
menge, um das Ca vóllig aus der Lsg. zu beseitigen. Der p a  in (C) wird durch den Zusatz 
der zur Entfernung des Ca erforderlichen Sodamenge wenig beeinfluBt. Angenommen 
wird, daB die Java-Zuckersafte sich m it Soda zwecks Entfernung des Kalkes behandeln 
lassen. (Chem. Weekbl. 2 5 . 274—77. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

H.-A. Schlosser, Zweckmapige Arbeit bei der Endsałtigung des Dunnsaftes unter 
Beriicksichtigung von ■nachfólgendem Aufkochen. (Vgl. C. 1928. I. 3006.) SchluB. Es 
muB móglich sein, ein zufriedenstellendes Reinhalten der Heizflachen durch mehrere 
Betriebswochen hindurch auch ohne besondere Aufkoehung der Safte zu gewahrleisten, 
unter der Vorausśetzung, daB fiir die zweckmaBigste Alkalitat an der Diinnsaft- 
‘endsattigung Sorgo getragen wird. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 490—94.) R u h l e .

E. SzegO, Das ununterbrochen arbeitende Filier „Imperial". An Hand dreier Ab
bildungen wird das Filter nach Einrichtung u. Handhabung zum Gebrauche in Zucker- 
fabrikcn beschrieben. (Science et Ind. 12. Nr. 171. 96—98.) R u h l e .
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Bartsch, Durch welche Arbeilsiceisc ist Melasse von 600 wifklićher Reinheit zu 
erreićhen. Zusammenfassende Erorterung bei Gelegonheit eines Vortrages. (Dtsch. 
Zuckerind. 5 3 . 477—78.) R u h l e .

E. Parisi, Einflufi der pa und der Bleisalze auf die. Saceharase und die Konsermerung 
der Rubenpulpen fiir analytisclie Zwecke. Bei Zusatz einer Lsg. von bas. Pb-Acetat 
lassen sieh Inverlase-haltige Saccharoselsgg. langere Zeit mit unveranderter Polarisation 
erhalten, nach Ansauern m it Essigsaure tr i t t  sohnell eine erhebliehe Abnahme der 
Polarisation ein. Gleieh giinstige Resultate wurden auch bei der Konservierung von 
Rubenpulpen u. -siiften gemaeht (Zusatz von 177 cem 4/°0ig. bas. Pb-Acetatlsg. zu 
26 g Pulpę oder Saft). •— Zusatz von Tymol, Formaldehyd, Salicylsdure, A. oder HgCl2 
bewirkte keine geniigende Konservierung. (Annali Chim. appl. 1 8 . 99—103. Bolognaj 
Ist. Superiore Agrario.) K r u g e r .

Th. TJmbaeh, Konnen die Gdrungssaccharometer nach Dr. Einhoni zur quantitativen 
Bestimmung des Zuckers benułzt werden ? Die handelsiiblichen Garungssaccharometer 
zeigten bei sonst gleiehen Versuehsbedingungen abweiehende Resultate bzgl. der ent- 
wickelten C02. Ais Ursaehe ergab sieh, daB der die zu vergarende Flussigkeitsmenge 
enthaltende Schenkel vom Nuli- bis zum Seheitelpunkt ganz yerschiedenen Inhalt, 
von 6 ,6—9,6 cem, hatte, so daB natiirlich die Menge der entwiekelten C02 sehwankte 
u. auch die Einteilung in %  Zucker ihren Sinn verlor. Vf. yerwirft den App. in dieser 
Form u. macht Vorschlage zur richtigen Herst. (Chem.-Ztg. 5 2 . 273.) BERLITZER.

K. Sandera und B. Zimmermann, Aschenbestimmung im  Sandzucker und raffi- 
niertem Zucker aus der eleklrischen Leitfahigkeit. Zur Best. der elektr. Leitfahigkeit 
im techn. Laboratorium wurde ein besonderes ElektrodengefaB konstruiert, das an 
Hand einer Skizze nach Einrichtung u. Handhabung besprochen wird. Das GefaB ist 
leicht am techn. Konduktometer mit opt. Anzeige anzubringen u. zur Messung kleiner 
Leitfahigkeiten zu benutzen. (Listy Cukroyarnickć 46. 343; Ztsehr. Zuckerind. ćecho- 
sloyak. Rep. 5 2 . 405— 12.) __________________  RUHLE.

J. Pohłmann und R. F. Rassers, Leiden (Holland), Reinigung von Zucker- 
lósungen, insbesondere Entfernung der EiweiBstoffe aus sauren oder neutralen Zucker- 
Isgg. mittels Tannin  oder Tanninverbb., CH3 ■ OH, Pikrinsaure, Phosphorwolfram- 
sdure oder Phosphormolybd&ns&ure. Zur Entfernung des Tannins wird nachher ge- 
loschter Kalk zugesetzt. (E. P. 2 8 7 1 1 9  vom 15/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. 
Prior. 15/3. 1927.) M . F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
L. Pierre, Neue Fortschritte in  der Ausrustung der Mdlzereien und Brauereien. 

Zusammenfassende Darst. an Hand zahlreicher Abbildungen der neuzeitliehen Ein
richtung von Malzereien u. Brauereien u. des Arbeitsganges, des Einfiillens des Bieres 
in Flaschen, der Gewinnung der Nebenprodd. u. der Verarbeitung der Abwasser. 
(Science et Ind. 1 2 . Nr. 171. 65— 78.) R u h l e .

Fred M. Maynard, Pasteurisation. I. Es wird das Wesen des Pasteurisierens 
besprochen, ferner die Yorteile des Pasteurisierens von Flaschenbier u. an Hand von 
Abbildungen die dazu yerwendeten Vorrichtungen. (Brewers Jóurn. 6 4 . 242—44.) R h l .

Richard Koch, Beitrage zur Kenntnis der Bruchbildung der Brauereihefen. Vf. 
h a t bcabsichtigt, einen Beitrag zur Kenntnis der auBerst komplizierten Erscheinungen 
der Bruchbldg., des Yergarungsgrades u. der Hefedegeneration zu geben; die dazu 
m it im Laufe von 2 Jahren gesammeltem Materiale angestellten Verss. werden nach 
Anstellung u. Ergebnissen besprochen. Die Verss. sind nur ais ein Anfang zu be- 
trachten, u. das untersuchte Materiał ist noch durchaus unzureichend. (Wchschr.
Brauerei 4 5 . 175—78. 187—92. 201—06.) R u h l e .

Dietrich Wiegmann, Treberuntersuchungen der Winterkampagne 1927—28. (Vgl.
C. 1 9 2 8 . I. 601.) Die Treber dieser Kampagne waren besser ausnutzbar ais die Trebei- 
der Sommerkampagne 1927, sowie der Winterkampagne 1926/27; sehr wahrscheinlich 
ist dies auf die gut gel. Malze, die in der Winterkampagne 1927/28 verarbeitet wurden, 
zuriickzufuhren. Die Ergebnisse der Treberunterss. werden besprochen u. in einer 
Tabelle zusammengefaBt. (Ztschr. ges. Brauwesen 5 1 . 68—71.) R u h l e .

E. Barbet, Die Brennerei und ihre Lage wdhrend und seit dem Kriege. Zusammen
fassende Darst. des Brennereigewerbcs nach wirtschaftlichen u. techn. Gesichtspunkten, 
insbesondere der bedeutenden Entw., die es nach dem Kriege genommen hat. (Science 
et Ind. 1 2 . Nr. 171. 91—93.) R u h l e .
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J. Werder und c. Zach, Zur Unterscheidung von Trockenbeerwein und Naturwein 
m it Hilfe der Analysenąuarzlampe. Weitere Angaben (vgl. C. 1928. I. 2880.) Die 
Beurteilung der Starkę der Luminescenz erfolgte durch Vergleich m it Glycerinlsg., 
wobei entspracken:

V o l G l y c e r i n :  10 20 30 45 60 75
Kunstwein % : 0 12,5 25 50 75 100

50% Kunstwein oder mehr ist mit Sicherhcit zu erkennen. Die Ursache der Lumi
nescenz ist noch unbekannt. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 19. 147—52. Bem, 
Eidgcn. Gesundheitsamt.) GROSZFELD.

Curt Lucków, Ober die praktischc Ausfiihrung des Mojilingerschen Kldrungs- 
verfahrens. Besprechung des Verf. ohno Benutzung einer chem. Wage. Man fallt das 
Fe in Wein durch Zugabe steigender Mengen von l% ig. K-Ferrocyanidlsg. zu je 25 ccm 
Wein u. gelangt durch Priifung auf UberschuB an K-Ferrocyanidlsg. durch tropfen- 
weiso Zugabe von FeCl3-Lsg. oder auf Mangel daran zur Feststellung der gerade er- 
forderlichen Menge, die man in der Praxis noch um ein geringes unterschreitet. (Dtsch, 
Essigind. 32. 157—5 8 . ) __________________  R u h l e .

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur 
Herstellung von Glycerin aus Zucker durch Garung in  einem alkalischen Medium. 
(F .P . 636121 vom 17/6. 1927, ausg. 2/4. 1928. D. Prior. 21/6. 1926. — C. 1928. I. 
1467 [E. P. 278086].) S c h o t t l a n d e r .

Zellstoff-Fabrik Waldhof und O. Liihrs, Waldhof b. Mannheim, Herstellung 
von Hefe durch Vergarung zuckerhaltiger Wiirze in ununterbrochenem Betriebe unter 
Gewinnung von Hefe wahrend der Garung. Die GargefiiBe sind durch senkrechto 
P latten ,die zu 2/3 von der Oberflache in das GefaB hineinreichen, in gleichmaCigen 
Abstiinden unterteilt. Die Fl. wird wahrend der Garung in kreisender Bewegung 
gehalten, was sclion durch das fortwahrende ZuflieBen frischer Wurze durch ein Boden- 
rohr m it zahlreichen Offnungen erreicht wird. Die Hefe sammelt sich auf dem kon. 
geneigten Boden an u. wird dort von Zeit zu Zeit abgelassen. (E. P. 287 052 vom 
6/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928. D. Prior. 12/3. 1927.) M. F. M u l e l r .

Nicholas Sachoulis, Spring Hill (Australicn), Apparatur zur Herstellung von 
Alkoh-ol aus starkehaltigen Substanzen, die zunachst m it h. W. unter Zusatz von 1 %  
HC1 1 Stde. lang verriihrt werden u.-dann zur Verzuckerung in einen Kocher gelangen, 
in den gleichzeitig Dampf u. filtrierte Luft eingeblasen werden, wodurch die M. gleich- 
zeitig sterilisiert wird. Nach dem Abkuhlen auf 40° wird eine Pilzkultur zugegeben, 
die vorher auf Kuchen aus Reismehl unter Zusatz von aromat. Krautern, wie Kamille, 
Pfefferminze, Salbei, geziichtet. wurde u. die sich in der Maische rasch vermehrt u. 
die Yerzuckerung beschleunigt. Die verzuckerte Maische wird m it Saathefo versetzt 
u. in einem GefaB, m it kon. Boden u. Kiihlschlangen versehen, yergoren. Von hier 
flieBt die Maische zunachst in ein gleichgroBes GefaB m it Ruhrwerk, wo die Garung 
weiter vor sich geht, u. schlieBlich gelangt die Maische von hier in 4 kleinere geschlosseno 
GefaBe, in denen die Garung zu Ende gefiihrt wird. Der Zu- u. Ablauf wird in lang- 
samcm, ununterbroehenen Strom geleitet. Der Alkohol wird aus der vergorenen 
Maische diirch Destillation u. Rektifikation gewonnen. (Aust. P. 6187/1927 vom 
28/2. 1927, ausg. 17/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

[russ.] L. Ljalin, Chemisch-biologische Betriebskontrolle der Biorbrauerei. Leningrad:
Wissenschaftl.-Chem.-Techn. Verlag 1928. (200 S.) Rbl. 3.75.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Heinrich Becker, Ober die Zuldssigkeit ton  Hexamethylentetramin ais Gehaltsteil 

von Animalin-Spezial zur Herstellung von Fischkonserren. Animalin-Spezial enthalt 
25% Hoxamethylentetramin, 2% Citronensaure, 73% Na-Bcnzoat. Zur Konservierung 
geniigen 1,5 g des Mittels fur 1 1 AufguBfl. u. 5 kg Fischfleisch. Einen Beanstandungs- 
grund nach dem Lebensmittelgesetz halt Vf. bei Verwendung des Mittels nicht fiir 
vorliegend. (Konserven-Ind. 15. 298—300. Frankfurt a. M., Chem.-techn. u. Hygien. 
Inst.) Gr o s z f e l d .

— , Welche Vorteile bringt die Konservierung mit Abacterinl Besprechung prakt. 
Vorteile des Verf. besonders zur Verhiitung von Schimmelbldg. ohne Geschmack u. 
Gerucli ungiinstig zu beeinflussen. Bei Pektinextrakten ist Abacterin dem S 0 2 vor-
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zuziehen. Bei Preiselbeeren isfc eino Konscryierung unnotig. (Konserven-Ind. 15. 
285—86.) G r o s z f e l d .

Jan Micka und A. Kemeny, Praktischer Wert der Mahl- und Backiersućhe. Die 
Mahl- u. Backverss. geben liochst bedeutsame wielitige u. wertyolle Aufschliisse iiber 
die (Jualitiit von Weizen u. Mehl, sind aber doch wegen der unvermeidbaren Ab- 
weichungen von der Praxis nicht unbedingt zuverliissig. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 5. 
29—31. Toronto, Kanada.) GROSZFELD.

C. Robert Moulton, Chemische Technologie bei der Fleischkonservenindustrie. Vf. 
beschreibt eine neue Methode der Talggewinnung ohne Dampf durch Aussehmelzen 
im Duplikator, wobei die Grieben fiir Futterzwecke verwendbar blciben, erwiihnt Fett- 
hartung, Anwendung der Laboratoriumskontrolle, Gelatinegewinnung auf Troeken- 
trommeln, Verhiitung von Faulnis u. Schimmel besonders mit Natriumhypochlorit, 
das Pokeln von Schinken in Salz- oder Zuckerlsgg., das Konservieren m it N aN 02, die 
Gewinnung von Cholesterol, Goldschlagerhautchen, Lcim, Blut, Albumin, Organ- 
extrakten, EinfluB der Feuchtigkeit, kunstliche Kiihlung, auch mit festem C02, femer 
die Vcrwendung kiinstlicher W ursthaute, Verhinderung des Verrostens u. Irobleme 
fiir kiinftige Unterss. (Chem. metallurg. Engin. 35. 296—98. Chicago, Inst. d. amerik. 
Fleischkonservenindustrie.) B e r l i t z e r .

R. T. Elworthy, Die Fischnebenproduhtindustrie in  Canada. Produktionsstatistik 
fiir 1926 u. teilweise 1927, anschlieCend Darst. der Gewinnung, Zus. (Tabellen im 
Original), Raffination, Desodorisation, H artung u. Verwendung der Nebenprodd. 
(Fischól, -mehl u. -diinger) aus der Fischindustrie Canadas. (Canadian Chem. Metallurg.
12. 96—98.) R i e t z .

M. Priitz, Uber die Beseitigung und Verwertung von Molkereiabicdssern insbesondere 
von Molken. Die Molkenableitung in FluGlaufe darf lieute von den Behorden grund- 
satzlich verboten werden, da in der techn. durchaus móglichen Aufarbeitung der Molken 
zu Futterm itteln eine einwandfreie u. wirtschaftliche Verwendung der Molkereiabwasser 
liegt. (KI. Mitt. Ver. Wasseryersorg. Abwasserbeseitig. 4. 125—31. Hildesheim, FluC- 
wasseruntersuchungsamt.) SPLITTGERBER.

Schmoorl, Analytische Betrachtungen uber die Bestimmungsmethoden fiir Boh- 
faser, Pentosane und Fermente der Getreidemehle. Besprechung der Best. der Rohfaser 
nach KÓNIG, B u d a y , sowie nach KRTINSKY, der Pentosane nach TOLLENS, der 
Fermente, im besonderen der diastat. K raft nach LlNTNER. (Ztschr. ges. Muhlenwesen
5. 34—36. Koburg.) G r o s z f e l d .

E. Berliner und J. Koopmann, Mehhnilcroskopie. I I . Eine neue Methode zur 
sclmellen mikroskopischen Erkennung von Roggen- und Weizenmehlen und ihren Ge- 
mischen. (I. vgl. C. 1928. I. 2754.) Wie u. Mk. erkcnnbar ist die Interzellularsubstanz 
u. teilweise auch die Zellmembran des Roggenmchlkdrpers in W. reversibel ąuellbar 
u. 1., die des Weizens nicht. Besonders bei Verreiben m it Tuscbe treten die Unterschiede 
heryor. Die hyaline (Nucellar-)Sehicht ist beim Roggen im Wasserpraparat viel weniger 
degeneriert ais beim Weizen, sie erklart das etwas schleimig verquollene Bild der Roggen- 
kleie. (Ztschr. ges. Muhlenwesen 5. 21—24. Frankfurt a. M., Forseliungsinstit. f. 
Getreideehemie.) GROSZFELD.

Ramón G. Loyarte und Margarita Heiberg de Bose, Uber die Absorptionsspektren 
der Losungen von Mate-, Caona-, Canelón- und Antakraut. Es werden spektroskop, u.
spektrophotometr. Lsgg. yon Mate u. von dessen Verfalsehungsmitteln Caona, Canelón
u. Anta  untersueht. In  wss. u. alkoh. Lsg. zeigen sieh charakterist. Unterschiede im 
Absorptionsspektrum, die, wenn man einen Standard festlegt u. Spektrum u. Ab- 
sorptionskurve bestimmt, die Erkennung yon Falschungen auf diesem Wege ermog- 
lichen. Es werden die Absorptionskuryen nach den bis 2000 A aufgenommenen 
Spektren gegeben. (Contrib. Estudio Ciencias fisie, mat., La P lata 4. 197 bis 
208.) __________________  R. K. Mu l l e r .

Adamo Maurizio, Die Nahrungsmittel aus Getreide. Ihre botanischen, chemischen und 
physikalisclien Eigenschaftcn, hygienisches Verhalten, Priifen und Beurteilen. Hand- 
buch fur Studierende, Landwirte und den gesamten Getreidenahrung erzeugenden 
Gewerbestand. 2. Bde. Berlin: P. Parey 1917— 1926. 8°.

Bd. 1: Mahlgut und Mahlerzeugnisse. Gehalt und Aufbewahrcn. Die Teiggarung. 
Das Backen und die Eigenschaften des Brotes. (X II, 464 S.) 1917. Gob. M. 23.— .

Bd. 2. Brotnahrung. Brotarten, Volks- und Soldatenbrot, Zwieback, Brotersatz 
und Zusiitze. Graupen und GrieGe. Teigwaren. Breipflanzen, Auf guli und Suppen.
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Mais und MaiBkost, Reis und Reiskost und ihre Gcfahren. 2., neubearb. Aufl. (V III, 
226 S.) 1926. Geb. M. 18.— .

[russ.] A. Rabinowitsch, Dio Konservierung von Vegetabilien und Fruchten. Prakt. A nlei- 
tung. Moskau: Teohniseher Staatsyorlag 1928. (314 S.) Rbl. 2.20.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
F. Wilborn, Uber die Fortschrilte auf dem Gebiele der trocknenden Ole und Trocken- 

stoffe in den Jahren 1924—1026. I . Analytisches. II. Trockenvorgang u. Standol- 
bldg. vor allem bei Leinol. I II . Holzol. Andere Ole pflanzlichen Ursprungs. IV. Tran- 
u. Fischole. Troekenstoffe. (Farben-Ztg. 33. 1784—85. 1850—51. 1913—15. 1973—75. 
Tauclia [Bez. Leipzig].) KÓNIG.

K. Wiirth, Beitrage zur Frage der Ólbleichung. Hauptsachlich yerwendete physikal. 
Bleiehverff. m it Kohle, Entfarbungspulvern u. Silieaten; chem. Behandlung m it 
Sauren oder Laugen, Bleiehung m it Sonnenlicht oder ultrayioletten Strahlen, haufig 
unter gleichzeitiger Einw. von Luft oder O bzw. Ozon. Beim Ozonvcrf. stellte Vf. 
neben rascher Bleiehung auch eine raschere Trocknung bewirkende starkę Vera,nderung 
des Leinols fest. (Farben-Ztg. 33. 1852—53.) K ón ig .

William Norman Stokoe, Die dureh Verschimmeln hervorgerufene Ranzidiłat von 
Cocosol. Die dureh Sehimmel (Penicillium) bcdingtc Oxydation entspricht z war der 
D A K lN schen  Synthese, muB aber ais abnormal betrachtet werden, da fluclitige F e tt
sauren auf Sehimmel tox. wirken. Den dadurch geschaffenen ungiinstigen Lebens- 
bedingungen zufolge bildet der Sehimmel Ketone (D e r x  1925). Hingegen ist Oidiurn 
lactis gegen auBere Einfliisse sehr widerstandsfahig u. somit sehr wohl imstande, F ett- 
gauren abzubauen. Daher unterscheidet V f.:

N o r m a l e  O x y d a t i o n :  A b n o r m a l e  O x y d a t i o n :
Oidium lactis Penicillium glaucum, Aspergillus usw.

R*CHj*CHj-COaH Ii • CH2 • CHS • C 02II

r . c o -c h J co2h  R.CH(0H).CHS-C02H r . c o -c h 2. c o 2h

R-C 02H + Y CH3-C02H R-GH(OH)-CHs
I \\  X

usw. R-CO-CHj
,Normal“ deshalb, weil O. lactis in B u tter fliichtige Fettsauren produziert ( J e n s e n  
1902). Auch Penicillium  kann anfangs „norm al" oxydieren, die Ketosaure aber wird 
dann abweichend zum Methylkcton aufgespalten, wahrend Oidium sie zur niedrigeren 
Saure hydrolysiert, die ihrerseits weiter osydiert werden kann.

Die Unters. stiitzt diese Theorie dureh folgende Befunde: Dureh eine Reinkultur 
von Penicillium palitans Westling heryorgerufene Ranziditat eines reinen, raffi- 
nierten u. desodorierten Cocosfettes beruht in der Hauptsache auf Anwesenheit von 
Methyl-n-amylketon, daneben sind vorhanden Metliyl-heptyl- u. Meihyl-nonyl-keton, in 
geringer Menge auch die den Ketonen entsprechenden sekundaren Alkohole, ihre Ester 
u. freie Fettsauren. Von den Fettsauren des verwendeten Cocosfettes vermindert sich 
Caprylsaure von 7,2 auf 0,2%. Laurinsdure von 48,7 auf 42,5%, dagegen nimmt der 
<5te«reanteil von 9,0 auf 16,6% zu, ahnlieh die andern hóheren Sauren, die daher nicht 
oder wenig von Sehimmel angegriffen werden. — Dureh Verss. m it Reinkulturen u. 
den synthet. dargestellten Stoffen konnte ferner festgestellt werden, daB die Giftigkeit 
der Fettsauren fiir Penicillium  m it steigendem Mol.-Gew. bis zur Caprylsaure zunim m t,. 
von der schon 0,04% das Wachstum verhindern, dann abnimmt.

N ur die Fettsauren bis hinauf zu r Laurinsaure werden yerdaut unter Ketonbldg. 
Auf Oidium wirken die genannten Sauren noch giftiger, aber Ketone werden in  keinem 
Falle gebildet. Methylamyl-, Methylheplyl- u. Methylnonylalkohol werden dureh Peni
cillium unter Ketonbldg. yerdaut, nicht dureh Oidium. Sie stellen daher sehr wahr- 
scheinlich Zwischenstufen im Oxydationsver)auf dar, konnten aber im Verlauf mehrerer 
m it den genannten Fettsauren durchgefuhrter D A K IN scher Synthesen n i c h t  sicher 
gefunden werden. Es best-eht daher die Moglichkeit, daB sie aus den Ketonen dureh 
Red. dann entstehen, wenn der Sehimmel dureh das gebildete fiirihn  giftige Stoffgemisch 
,,narkotisiert“ ist. E r sueht eine neue 0-Quelle. (Bioehemical Journ. 22. 80—93. 
Craigmillar, Midlothian; Craigmillar Creamery Ltd.) HELLER.
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Pavel siansky und Ludwig Kohler, Uber den Heifungsvorgang bei pólymerisierten 
und ozydierten Leindlen. Schleimfreies Lcinól m it Jodzahl 187,4, nD25 =  1,4800, SZ. 1,5 
wurde unter Lufteinleiten u. starkem Rtihren wahrend 10 Tagen je 8  Stdn. bei 50° 
oxydiert. Die Jodzahl nahm ab bis 104,1, die Viscositat stieg yon 4,2" (OSTWALDs 
Capillaryiscosimeter) auf 9' 22,2" nach 9 Tagen. Am 10. Tag tra t Gelatinieren ein. 
Nach je 2 Tagen gezogene Proben wurden licht- u. luftdicht aufbewahrt u. nach 1 bzgl. 
3 Monaten untersucht. Die Jodzahlen iinderten sich prakt. iiberhaupt n i c h t ,  ebenso- 
wenig die no. Dagegen stieg die Viscositat bei allen osydierten Olen an, um so mehr, 
je langer oxydiert worden war. So liatte 9 Tage lang oxydiertes Ol nach 1 Monat Lager- 
zeit Viscositat 48' 10" u. war nach 3 Monaten gelatiniert. — Ein l °/0 Co-Linoleat 
enthaltendes u. 25 Stdn. geblasenes Leinól war nach 1  Monat bereits gelatiniert, seine 
Jodzahl unveriindert geblieben. Verss. an polymerisierten Leindlen zeigen ein analoges 
Bild. Bei der Betrachtung im Ultramikroskop konnte eine starkę Zunahme der Teilchen 
wahrend des Lagerns beobachtet werden. — Erldarung: Wahrend der Oxydation 
finden chem. Vorgange sta tt, die m it dereń Beendigung aufhóren. Daneben yerlauft 
ein kolloider Vorgang, darin bestehend, daB die Prodd. der Rk. ais disperse Phase des 
Oleosols auftreten. Der kolloide ProzeC geht beim Lagern a 11 e i n weiter; er ist ein 
R e i f e p r o z e B .  Entgegen der Meinung von A u e r  u. yon W OLFF yerlauft dieser 
o h n e  Veranderung der Jodzahl, nn usw., die sich lediglich infolge c h e m .  Rkk. 
andern. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 41—44. Lobositz, A.-G. z. 
Erzeugung yegetab. Ole.) H e l l e r .

Yoshitaro Takayama, Yencertung der Sojabolme. II. (I. ygl. C. 1928. I. 1470.) 
Vf. bestimmt dio durch Kochen mit n. bis V40 -n. H 2S04 aus der gepulyerten Soja- 
bohne extrahierbare Menge Proteino u. reduzierender Zucker. Mit V40-n. H ,S 0 4 lassen 
sich bis etwa 30% Proteine u. 7,22% Zucker, m it Vs_n- H 2S 0 4 bis etwa 60% Proteino 
u. 10% Zucker, m it n. H ,S 0 4 bis etwa 77% Proteine u. 14% Zucker (berechnet auf 
die gesamtc Protein- bzw. Zuckermenge) extrahieren. Bei Verwendung von n. u. 
% -n. Saure zeigte eine tiefbraune Farbę die Zerstorung von Zucker an. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 77—78. Tokyo, Univ., Chem. Lab.) LESZYNSKI.

Walter F. Baugłunan und George S. Jamieson, Die chemische Zusammensetzung 
des Mutterkomoles. Herkunft sowie bisherige (erweiterungsbedurftige) Kenntnis des 
Mutterkomoles werden einleitend besclirieben. Aus einem Gemisch russ., span. u. 
osterr. Mutterkorns wurden 34,7% d.-rotes, in  reflektiertem Licht d.-braunlichgelb 
fluorescierendes Mutterkornól gewonnen (auf trockene Substanz berechnet), dessen 
wichtigste Kennzahlen: cZ2525 =  0,9222; nn25 =  1,4691; JZ. (H a n u s ) 73,8; VZ. 196,9; 
AZ. 7,3; RMZ. 0,3; PZ. 0,4; JZ. der ungesatt. Fettsauren 101,2. Durch fraktionierto 
Fallung (Pb-Salz-Athermethode) u. Dest. (der Methylester) ergab sich die Zus. in % : 
62,5 Olsaure-, 8,7 Linolsaure-, 0,3 Myristinsaure-, 21,5 Palmitinsaure-, 5,3 Stearinsaure-,
0,7 Arachinsaureglyeerid, 1,2 Unyerseifbares. Daturin- u. Oxysaure konnten nicht 
festgestellt werden. (Journ. Oil F a t Ind. 5. 85—89.) RlETZ.

Paul Cuypers, Zur Kenntnis von Knochenól und Klauenól. Fl. Knochenfett befindet 
sich lediglich im Mark der Schienbeinknochcn, ferner im Kórperfett von Rindem, 
Pferden, Schafen, Schweinen u. anderen Landtieren, endlich in den im Innern der 
Klauen yon Rindern u. Schafen liegenden Fettdrusen. Dies letztc Ol ist allein „Klauen
ól". Es is t das kaltebestandigstc 01, wird rein nicht gehandelt, sondern in Mischung 
m it dem ihm allerdings sehr ahnlichen Schienbeinol. (Neats foot oil, huile de pieds de 
boeuf, aceite de jxitas; teilweise auch Markól, Marveolie, marrow oil genannt.) Das 01 
ist sehr empfindlich, bedarf sorgsamster Lagerung (keine Zn-, Cu- oder Fe-GefaBe). — 
Bestes Prod. ein neutrales, gebleichtes, bei —15° einige Stdn. klarbleibendes Raffinat. 
Verwendung dieses fiir Uhren u. Priizisionsinstrumente. — Gewinnung, Handelsusancen 
u. Arten werden beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 54 [1927], 936—37. 954—55.) H e l l e r .

W. Baum, Abgesetzte Kernseifen ohne Leimfette. Durch Mitverwendung von Chlor- 
kalium beim Aussalzen oder Ausschleifen, ferner durch hohe Harzzusatze werden unter 
gewissen Bedingungen auch aus Talg u. dgl., ohne Leimfette, abgesetzte Kernseifen 
erhalten. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 303—04.) R i e t z .

Josef Augustin, Verbesserung von Seifen durch tiirkischrotolartige Zusdlze. Gewisse 
Turkischrotolpraparate erhohen unter anderem die Benetzungsfahigkeit yon Rasier- 
seifen. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 225—26.) RlETZ.

Yngve Dalstrom, Uber das Chlor ais Bleichmittel fiir Baumwollcellulose. Eine 
kritische Betrachtung der jetzigen Priifungsmethoden fu r  Waschmittel. Vf. wendet, sich 
gegen die yon H e e r m a n n , F e i b e l i i a k n  u. anderen geauBerte Ansicht, daB das
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in den o r g a n .  Cl-haltigen Waschmitteln, wie z. B. Aktivin, vorhandene Cl andere 
u. giinstigere Eigg. lia t („gezahmtes Cl“ ), ais das Cl des Chlorkalks. Durch besondere 
Verss. wird gezeigt, daB Aktivin boi Baumwollgeweben eine geringere Bleichwrkg. 
u. groBerc Festigkeitsverminderung hervorruft ais ein Perboratwaschmittel, daB Seife 
die Cellulose nicht vor der Einw. des freicn Cl schiitzt, daB aquivalente Mengen Cl 
in  Form von Chlorkalk oder organ. Cl-Verbb. ungefahr gleiche Haltbarkeits- 
yerminderungen hervorrufen, u. daB das bei der Spaltung des Chlorkalks gebildete 
CaO keine nachteilige Wrkg. auf das Fasermaterial ausiibt. — Die yon vcrschiedenen 
Forschcrn erhaltenen, einander widersprechenden Ergebnisse lassen sich durch dic 
katalyt. Stabilisierung des Aktivins m it kleinen Mengen von S i02, wie sie stets ais 
Verunreinigungen im W . u. dergleichen yorhanden sind, erklaren. — Zum SchluB 
untorzieht Vf. die heute yerwendeten Priifungsmethoden fiir Waschmittel einer Durch- 
sicht u. kommt zu dem Resultat, daB sie absolut unzuyerlassige Ergebnisse liefern. 
(Svcnsk Kem. Tidskr. 40. 106— 18.) W. WOLFF.

J. Dayidsohn, Fortschritte in  der Erforschung des Oleins. L iteraturbericht u. Be- 
statigung bekannter Verss. zur Mackeyprobe. Vf. findet, daB Fe- u. Ni-Seifen  ein Olein 
feuergefahrlich machen, Cu-, Pb- u. Al-Seifen tun  das nicht. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 
921—23; Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 44—46. Berlin-Schóne- 
berg.) H e l l e r .

Paul L. Menaul, Ein nutżliclies Hilfsmittel fiir Extraktionen im  Laboratorium. 
Bei der Extraktion von Saaten, Kuehenmehlen usw. im Soxhletapp. oder seinen Nach- 
ahmungen ist die Miscella meist triib durch fcinste durch die Filterhulse hindurch- 
gehende Teile des Extraktionsgutes. Man ycrhindert das, wenn die Filterhulse in eine 
zweitc gesteekt wird, dereń unteres Ende durch kurzes Eintauchen in dest. W. an- 
gefeuchtet ist (ohne daB das Extraktionsgut feucht wird!). Die feuchte Spitze halt 
allen Mehlstaub zuriick, dio Miscella ist klar, ohne daB die Genauigkeit der Analyse 
leidet. Die Qualitat des Filterpapiers ist ohne Bedeutung. (Journ. Oil F a t Ind. 5. 
108.) H e l l e r .

Albert Hansen, Halogenzahlbeslimmung mit Hilfe udpriger Losungen. Es wird 
yersucht, die der W lN K L E R schen  Methode zur Best. der Halogenzahl der F ette  an- 
haftenden Fehler so weit wie moglich zu eliminieren, u. zu diesem Zwecke systemat. der 
EinfluB der einzelnen Versuchsbedingungen auf dio Genauigkeit des Endresultats fest- 
gestellt. Dabei ergibt sich folgendes: Das Schiitteln scheint keine prakt. Bedeutung fiir die 
Abkiirzung der Vers.-Dauer zu haben. Bei Verwendung der Mischung 5 (25 com 0,2-n. 
K B r03, 10 ccm CC14, 5 g K Br gel. in 15 ccm W . +  10 ccm 10°/oig. HC1) geht weniger Br 
yerloren ais m it der von W i n k l e r  yorgeschlagenen Mischung 1  (nur 1  g H B r enthaltend). 
Die Einwirkungsdauer muB bei Mischung 5 fur nichttroeknende Ole 2 Stdn., fiir trock- 
nende 20 Stdn. betragen; in diesem Falle stimmen die Ergebnisse gut m it den nach H u b l 
erhaltenen liberein. Der HalogeniiberschuB muB 40—50% betragen u. wird nach der 
Formel (B  — Aj B)  -100 berechnet (B  ist die urspriingliche, A  die yerbrauchte Br-Menge, 
ausgedruckt in ccm 0,1-n. Thiosulfat); man wiegt daher zweckmiiBig ca. (33/vermutete 
Halogenzahl) g Ol ab. Bei Verwendung dieser Gewichtsmengen ist das Rk.-System 
wahrend der ersten ca. 10 Min. n i c h t ,  nach dieser Zeit aber s e h r  Jichtempfindlich. 
E in App. zur Abhaltung des Liehtes wird naher beschrieben. Da das Verf. von H ANUS, 
bei dem Jodbrom angewendet wird, nur wenig lichtempfindlich ist u. da sich bei der 
photograph. Aufnahme einer Reihe von Absorptionsspektren nach der Grauplatten- 
methode ergab, daB ein Zusatz von J  zur Lsg. des Br in CC14 eine Lichtabsorption 
innerhalb 600—400 fi/J, bewirkt, wurde zum Rk.-Gemiseh K J  zugegeben, wodurch 
die Liehtempfindlichkeit ein wenig yermindert, die Halogenzahl aber zu niedrig ge
funden wird. — Verwendet man ais Fettlosungsmittel 5 ccm A. +  5 ccm CCI., u. ais 
Rk.-Fl. 25 ccm 0,2-n. K B r03, worin 0,30 g KBr u. 0,415 g K J  gel. sind, so erhalt 
man nach Zusatz einiger Tropfen NaOH eine unbegrenzt haltbare Lsg.; die Halogene 
werden durch 7 ccm 25%ig. HC1 freigemacht. Diese Methode ist prakt. lichtunempfind- 
lich u. gibt bei einem HalogeniiberschuB yon mindestens 40% u. einer Rk.-Dauer von
6  Stdn. (bei trocknenden Olen) Resultate, die m it nach H u b l  ermittelten W erten 
gut ubereinstimmen. — Fiir die Praxis, wo eine gewisse Unabhangigkeit vom Halogen- 
iibersehuB wunschenswert ist, schlagt Vf. yorlaufig die Beibehaltung der W lN K LER 
schen Methode m it einigen Abanderungen vor: In  einem Jodzahlkolben werden 
ea. (33/vermutete Halogenzahl) g F e tt in 10 ccm CC14 gel. u. 5g  K B r in 15 ccm W., 
25 cqm 0,2-n. K B r0 3 u. 10 ccm 10%ig. HC1 yersetzt. Der Kolben wird yerschlossen, 
umgeschuttelt, in eine lichtdichte Buchse gesetzt u. nach 2—3 bzw. 20 Stdn. schnell
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10 ccm 10%ig. KJ-Lsg., darauf nach cinigen Min. 150 ccm W. unter standigem Licht- 
ausschluB zugegeben. Anschliefiend Titration m it 0,1-n. Thiosulfat. (Dansk Tidsskr. 
Farmaei 2. 89—112. 113—33. Danemark, Eboltoft Apotheke.) W. WOLFF.

Heinrich Wildi, Bulterfettbestimmung in  butterhaltigen Kochfetten. Die Butter- 
saurezahl von Cocosfetten wurde zu 0,28—0,98 gefunden u. in Verb. hierm it bei der 
Berechnung des Milchfettgeh. nach Gr o s z f e l d  (vgl. C. 1926. H . 503), der eine Zahl 
von 0,9 zugrunde gelegt, ein etwas zu niedriger Butterfettgeh. berechnet. Die Beob- 
achtung von GROSZFELD, daB Ole die Zahl erniedrigen, wurde bestatigt u. auch bei 
gehartetem Tran beobachtet. Die Best. der A-Zahl u. B-Zahl nach BERTRAM, Bos 
u. VERHAGEN in der Ausfiihrungsform von KuHLM ANN u. GROSZFELD (vgl. C. 1926.
I. 1900) lieferte bei Ggw. von Cocosfett die genauesten Werte, auch bei Arbeiten nur 
mit halben Mengen. Nach KLOSTERMANN u . QuAST (C. 1928. I. 437) wurden noeh 
unbefriedigende Ergebnisse erhalten. Empfohlen wird fiir rasche Orientierung die 
Best. der Buttersaurezahl, die in Zweifelsfallen dureh das A- u. B-Zahl-Verf. zu er- 
ganzen ist. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 19. 102—16. Horn, 01- u. Eett- 
werke ,,Sais“ .) GROSZFELD.

Wallace H. Dickhart, Normierung von Dorschlebertran. (Weiłere Anregungen 
zur Anwendung der Urannitratfarbreaktion.) Zur Unterscheidung von offizinellem 
(U. S. P.) u. gewóhnlichem oder m it anderen Fischolen yersehnittenem Dorschlebertran 
wurde eine Farbrk. mit U rannitrat u. Pyrogallussaure yorgesehlagen (C. 1927. II. 
2787); inzwisehen modifizierte Ausfuhrung: Ein Probierglas (ca. 15 mm lang, 20 mm 
Durchmesser) m it 0,01 g U rannitrat u. 3 ccm Ol wird in einem 400 ccm-Becherglas 
m it 80 ccm kochendem W. 20 Min. erhitzt u. dann abgekiihlt. Die Farbung der Rk.- 
Fl. vor u. nach dem Erhitzen ist charakterist. (Priifung im WESSON-Tintometer m it 
genormten Loyibondglasern). Fiir viele Fischole werden solche Farbungen, ferner 
Kennzahlen, Gehalt an Unverseifbarem usw. angegeben. Ein offizineller Dorseh- 
lebertran darf vor bzw. nach dem Erhitzen maximal „1  gelb, 0,1 ro t“ bzw. „3 5  g, 3 ,8  r“ 
zeigen, Handelsdorsehlebertran „ 1 ,5  g, 0 ,2  r “ bzw. „ 3 5  g, 5 r“ , wahrend andere Fiseh- 
óle durch Kennzahlen u. Farbwerte mehr oder weniger abweichen u. in Beimischungen 
(zum Teil ab 1% ) zu  erkennen sind. (Journ. Oil F a t Ind. 5 . 82— 84.) R ie t z .

H. Th. Bohme A.-G. Chemische Fabrik, Deutsehland, Herstdlung von Sul- 
fonierungsprodukten von Fetten, Olea u. Fettsauren mittels H 2S04 in Ggw. von Essig
saure, Essigsaureanhydrid u. Acetylchlorid. — Ein Gemisch von 100 kg Floricin u. 
30 kg Essigsaureanhydrid wird m it H 2S 0 4 in iiblicher Weise sulfoniert u. aufgearbeitet. 
(F. P. 637 338 vom 8/7. 1927, ausg. 27/4. 1928. D. Prior. 8/7. 1926.) M. F. M u ll .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Ganther, 
Fritz Teller, Carl Immerheiser und Bodo Zschimmer, Ludwigshafen a. Rh.), 
Emulgierungsmittel. (Aust. P. 4235/1926 vom 13/10. 1926, ausg. 31/3. 1927. — C.
1926. II . 2758 [F. P. 608302].) M. F. M u l l e r .

GrasselliDyestuff Corp., New York, iibert. von: Alfred Thauss, Gustav Mauthe
und Alfred Gunther, Koln, Herstellung einer sulfonierten aralkylierten ungesattigten 
Fettsaure durch Sulfonierung des Glycerids einer ungesatt. Fettsaure in  Ggw. eines 
Aralkylhalogenids u. eines Kondensationsmittels, wie ZnCl2. — Z. B. werden 35,6 Teile 
Rubol, 12,6 Benzylchlorid u. 0,5 Teile ZnCl2 durch Erhitzen 5 Stdn. bei 170° u. weitere
3 Stdn. bei 180—190° zunachst kondensiert u. dann werden 25 Teile dieses Oles m it 
37 Teilen H 2S04-Monohydrat gemiseht u. bei 5— 10° m it einem Gemisch von 31 Teilen 
H 2S04-Monohydrat u. 17 Teilen C1-S03H sulfoniert. (A. P. 1667 226 vom 17/3.
1927, ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 24/4. 1926.) M. F. M u l l e r .

Chrysler Corp., Highland Park (Michigan), iibert. von: William G. Calkins,
Detroit (Michigan), Herstellung einer hydraulischen Bremsfliissigkeit, insbesondere 
fiir Automobilfahrzeuge, bestehend aus Ricinusol u. einem hoher sd. Alkohol, ins
besondere Butylalkohol. Eine geeignete Fl. besteht z. B. aus 50 Teilen Ricinusol u. 
50 Teilen Butylalkohol. (A. P. 1 666 871 vom 9/10.1926, ausg. 17/4.1928.) M. F. M u l l .

Carl Lucas Alsberg und Alonzo Englebert Taylor, The fats and oils; a generał view. Stanford 
Univ. Cal., Food Research Inst. 1928. (111 S.) 8 °. (Fats and oils studies no. 1.) 
Lw. S. 1.50; pap., S. 1.—.

Robert Kring3, Die zeitgemaBe rationelle Herstellung der Sehmierseifen. Berlin: AUgem.
Industrie-Verlag 1928. (167 S.) 8 °. M. 5.—.

Katharine Snodgrass, Copra and coeoanut oil. Stanford Univ., Cal., Food Research Inst.
1928. (148 S.) 8 °. (Fats and oils studies no. 2).
X. 2. 14
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XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Hans Stager, Ober den Angriff von Baumwolle durch Mineralnie bei hóhcrer Tempe
ratur. Vf. studiert dio Rkk. u. Vorgiinge, die sieh zwischen dem Mineralol, in dem 
sieh der ganze Transformatorcnkórper bei Hochspannungs-Óltransformatoren be- 
findet u. den zur Isolation yerwendeten Celluloseprodd. abspielen konnen. Das 
Hauptaugenmerk wird dabei auf den Autoxydationsvorgang gerichtct u. untersucht, 
welche Rk.-Prodd., die bei der Autoxydation entstehen, fiir die Isolation im Trans
formator gefahrlich sind. Fruher wurden labile Moloxyde oder Lsgg. yon Sauerstoff 
in Ol u. Aktivierung desselbcn ais Ursache dor Zerstorung der Baumwolle angesehen, 
wahrend andere Forscher die sauren Rk.-Prodd. ais besonders schadlich annahmen. 
Die Best. der Saurezahl genugt jedoch nicht, um die Angriffsfahigkeit eines Oles 
gegeniibcr Baumwolle festzustellen, vielmeiir muB auch die N atur u. Art der Sauren 
bekannt sein. Bei der Zerstorung der Baumwollisolation entstehen Oxy- u. Hydro- 
cellulose; m it der Methode von ScHW ALBE u. B e c k e r  kann man die gebildete Oxy- 
cellulose durch Titration ąuantitatiy  bestimmen. — E x p e r i m e n t e l l e r  T e i l .  
J e  500 ccm eines Transformatorenóls m it Naphthenbasis wurden in Glaser eingefullt 
u. 4 Woehen im Thermostaten auf 110° erhitzt. Dem Ol wurden Essigsaure, Propion- 
saure, Milchsdure, Olsaure u. Eldostearinsaure in Konzz. von 0,2-n. u. 0,1-n. zugesetzt. 
Zum Vergleieh -wurde eine Probe Ol ohne Saurezusatz den gleichen Bedingungen aus- 
gesetzt. AuBerdem wurde ein Terpentinól franzós. Herkunft u. eine Probe Trans- 
formatorenol m it einem Zusatz von 10% Terpentinól untersucht. a-Elaostearinsaure 
wurde fiir diese Verss. aus Holzól dargestellt. In  die Vers.-Glaser wurden jo 3 Glas- 
s^abe, m it Baumwollgam 90,2 bewickelt, eingestellt u. 3 Flotten desselben Garnes 
an Glashaltern lose eingehangt. Nach 1, 2 u. 4 Woehen wurde je 1 Glasstab zur Best. 
der Abnahme der ZerreiBfestigkeit der Baumwolle u. je 1 Flotto zur Best. der Kupfer- 
zahl entnommen. Nach 4 Woehen wurde im Ol eine Schlammbest. gemaeht, an einer 
Baumwollprobe durch Titration die Oxycellulosc bestimmt u. an einer Olprobe die 
Saurezahl festgestellt. Terpentinól, das bei der Oxydation an der Luft viel Saure 
bildet, greift Baumwolle prakt. garnicht an. Bei der Probe m it Olsaure, die die 
hóchste Saurezahl der Verss. aufweist, war dio Abnahme der Baumwollfestigkeit 
nicht gróBer ais bei reinem Transformatorenól. Bei Mineralol m it Terpentinólzusatz 
ist dio Schlammbldg. am gróBten, aber auch hier die Abnahme der Baumwollfestigkeit 
nicht allzu groB, Kupferzahl ist hoch u. der Oxycellulosegeh. gleich dem bei reinem 
Mineralol. (Helv. chim. Acta 1 1 . 377— 86. Baden, Organ. Labor. der A.-G. B r o w n , 
B o v e r i .) M i c h e e l .

S. R. Trotman, E. R. Trotman und J. Brown, Die Einmrhung von Chlor und 
unterćhloriger Saure auf Wolle. Wie schon fruher mitgeteilt (C. 1 9 2 2 . IV. 1198. 1 9 2 6 ..
I I .  508) ist die Einw. von unterćhloriger Saure verschieden von der des Cl auf Wolle. 
Zum Studium dieses Untersehiedes wurde Botany- u. Kreuzungszucht-Wolle sowohl 
m it HCIO, ais auch m it Chlorkalk u. HC1 behandelt u. die Anderung des N-Geh. ver- 
folgt. Dabei zeigte sieh, daB bei der Behandlung der Wolle m it Cl bei Ggw. von HC1 
oder H 2SO., sieh Chloraminę bilden, die noch CO-Gruppen enthalten u. siph m it Hydr- 
oxylamin zu Semicarbaziden kondensieren lassen. Weiter zeigte sieh, daB bei Ggw. von 
H 2S04 die Wolle mehr N verliert ais bei Ggw. von HC1. Unterchlorige Saure wirkt 
auf Wolle unter Bldg. Cl-haltiger Prodd. ein, die keine Semicarbazide liefern. Fiir 
die N-Bestst. andern Vff. die bisherige App. um (vgl. Abb. im Original), die zuverlassigere 
Resultate gibt. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T 4—8 .) BRAUNS.

A. T. King, Einige Nachwirkungen von Alkali auf Wolle. Vf. bespricht in einem 
Vortrag den EinfluB des Alkalis, das beim Waschen yon der Wolle aus der Seife ab- 
sorbiert wird u. dereń Menge mit steigender Konz. des Waschmittels, mit steigender 
Temp. u. der Dauer des Wascliprozesses zunimmt. Dieses Alkali laBt sieh durch Indi- 
catoren, wie Bromthymolblau nachweisen u. ist schadlich fiir die Wolle beim Erhitzen, 
Carbonisieren, Bleichen u. bei der Einw. von Cl. Es laBt sieh jedoch durch Behandeln 
der Wolle m it (NH4)2S 0 4-Lsg. unschadlich machen. (Journ. Textile Inst. 1 9 . P  41 
bis 48.) B r a u n s .

Walter Sembritzki, Die historische Entwichlung der Ilarzleimung. Zu der Arbeit 
von OEMAN (C. 1 9 2 7 . II. 1418) bemerkt Vf., daB schon yor W uRSTER von M ax 
SEMBRITZKI ein weiBer Harzleim hergestellt u. zum Leimen von Papier yerwandt
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wurde. (Papierfabrikant 26. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenioure. 
317 .) B r a u n s .

Erick Oeman, Zur Ceschichte der Harzleimung. Erwiderung auf die Veróffent- 
liehung von SEMBRITZKI (vgl. vorst. llef.). (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 318. Stockholm, Techn. Hoehsch.) B r a u n s .

Togo, Neue Verwendungsmóglichkeiten fiir Papier und Pappe. Es wird die Ver- 
wendung yon Papier an Stelle der Schalung bei Betonbauten u. die Verwcndung von 
Wandpappe kurz besekrieben. (Wehbl. Papierfabr. 59. 544—45.) B r a u n s .

R. O. Herzog, Zur Chemie und Physih der Kunstseide. Zusammenfassende t)ber- 
sicht iiber das Gebiet der Cellulose- u. Kunstseideforsehung. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 531—36. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemie.) MlCHEEL.

MasaharuNuma, Untersuchungen uber Viscose. V. Uber die Qualitat des in  Japan 
liergestellten Atznatrons, vom Stand/punkt der Viscoseindustrie aus. (IV. ygl. C. 1928.
I. 440.) E in fiir die Viscoseindustrie brauchbares Atznatron muB enthalten in % : 
NaOH iiber 90, Na;C03 unter 1,5, Na2S04 unter 0,24, NaCl unter 5 (am besten 3—5). 
Es soli frei sein yon Al, Fe, Silicaten usw. (Cellulose Industry 4. 11—12. Tokio, Im p. 
Ind. Res. Inst.) L i n d e n b a u m .

H. R. S. Clotworthy, Die Herstellung von Kunstseide, hisbesondere der Viscose. 
(Vgl. C. 1928.1.1474.) Vortrag. Es werden zunaehst die allgemein bekannten Methoden 
zur Cberfuhrung der Cellulose in  die fl. Form u. ihre Weiteryerarbeitung auf K unst
seide besprochen u. dann an Hand von Abbildungen eingehend die Herst. der Viscose- 
seide sowie ihre farbeteehn., chem. u. physikal. Eigg. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. 
24—30.) B e k l it z e r .

H. Lagache, Priifung gefdrbter und appretierter Fasern. (Fortsetzung u. SchluB 
zu C. 1928. I. 3014.) Angaben iiber Nachweis vom Farben u. Appretieren zuruck- 
gebliebener Stoffe, wie CaO-Seifen, Sauren, Alkalien, Cl2 u. akt. 0 2, S, Beizen. (Rev. 
gśn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 6 . 263—71.) S u v e r n .

Douglas Arthur Clibhens und Arthur Geake, Das Messen der Fluiditat von Baum- 
wolle in  Kupferammoniaklosung. Vff. beschreiben eine modifizierte, in  der Praxis 
leicht anwendbare Methode, zur Best. der F luid itat von Baumwollsgg., um mit dereń 
Hilfe den Grad der Schadigung Yon Baumwolle durch chem. Agentien bei der Bleicho 
u. beim Fertigmachen zu ermitteln. Da jedoch bei gleichem Wechsel der Viscositiit 
die Anderung der Festigkeit an yerschiedenen Teilen der Viscositatsskala sehr ver- 
schieden ist u. infolgedessen weder die Viscositat noch ihre Logarithmen einen ge- 
eigneten Ausdruck fiir die Messungen geben, benutzen Vff. die Fluiditat, dereń Kurven, 
die erhalten werden, wenn diese zur GróBe der Schadigung in ein Koordinatensystem 
eingetragen werden, sieh einer geraden Linie nahern. Zu ihren Verss. benutzen Vff. 
eine 0,5%ig. Baumwollsg., wobei eine kleine Korrektur fiir die kinet. Energie der durch- 
flioBenden FI. vorgenommen werden muB. Die Verwendung einer 0,5%ig. Lsg. gibt 
ohne Schwierigkeit yollstandige u. homogene Lsgg. Zum yollstiindigen AusschluB von
O wird die Lsg. in einem eigens dafiir konstruierten Viscosimeter hergestellt, das aus 
einem beiderseitig yerschlieBbaren, zylindr. Glasrohr besteht, in dem ein kleiner Stahl- 
zylinder hin- u. hergleiten kann. Es wird dann ausfiihrlich die Herst. der Kupfer- 
ammoniaklsg., die weniger ais 0,5 g salpetrige Saure i. L. enthalt, die Herst. der Baum
wollsg., die Eichung des Viscosimeters, der EinfluB des Schiittelns u. des Stehens der 
Lsg., des Einflusses der Temp., der Art des Viscosimetcrs, die Berechnung derKorrektur 
fiir die kinet. Energie, die Anderung der F luiditat m it dem Druck, u. die Lóslichkeit 
von einigen Baumwollarten beschrieben. (Journ. Textile Inst. 19. T 77—92.) B r a u n s .

Kurt Hess und Wassily Komarewsky, Ober Isólierung und Nachweis von Cellulose 
in  Torf. Vff. yerwendeten lufttrockenen, gemahlenen Torf aus der Umgegend von 
Moskau (Elektroperedatscha) aus 1—2 m Tiefe. E r wurde im Soxhlet mit A. bis zur 
Entfarbung des A. etwa 24 Stdn. u. dann mit A.-Bzl. (1:2)  extrahiert. Nun wurde 
bei Raumtemp. m it l% ig . NaOH geschiittelt, bis keine farbenden Bestandteile mehr 
von der immer erneuerten Lauge aufgenommen -wurden. Je tz t nach E. S c h m id t  
u. E. GRAUMANN abwechselnd m it Chlordioxydlsg. u. 2°/0ig. Natriumsulfitlsg.bei 
gewóhnlieher Temp. behandelt. Nach 8 -maliger Einw. von l° /0ig. u. dann 0,25- bis
0.3% ig. Chlordioxydlsg. wurde dieses nicht mehr yerbraucht. Man erhielt ein weiBes 
Pulyer m it 4%  Aschengeh., das nur zum Teil in Kupferoxydammoniak 1. war, der
1. Anteil wurde ais reine Cellulose erkannt. Zur Isolienmg der Cellulose wurde die 
Substanz m it trockenem Kupferhydroxyd yermischt u. m it einer Lsg. yon 7,5 Moll.

14*
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Ammoniak u. 0,15 Moll. NaOH im Liter gequollen, dann nach u. nach noch m it viel 
Ammoniaklsg. versctzt, wobei 75—80% der Substanz gel. wurden. Der ungelóste 
Anteil wurde abzentrifugiert, gut mit verd. Essigsaure u. W. gewaschen; er enthalt 
30% Asche u. kein Methosyl. — Der 1. Anteil wurde nach Zusatz von A. m it Essig
saure gefallt u. gut m it verd. Essigsaure, W., A. u. A. gewaschen. Das aschefreie 
Praparat ergab in einer Auflosung von 10 mg -Mol. Cu(OH)2, 4 mg-Mol. Substanz, 
20 mg-Mol. NaOH u. 1000 mg-Mol NH 3 in 100 ccm Lsg. den Drehwert a 1843S, 8 =  
—3,42° (reinste Cellulose unter gleichen Bedingungen —3,43°). Zur Identifizierung 
wurde das Acetat dargestellt, dessen Drehwerte: [a]c22 =  —23,8 (Chlf.); [a]n22 =  
—30,1 (Pyridin-Aceton, 4: 1) m it denen der reinen Triacetylcellulose ubereinstimmen. 
Die Celluloseausbeute betragt ungefahr 10% des lufttrockenen Torfs. (Ztsehr. angew. 
Chem. 41. 541—42. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) M i c h e e l .

Tillie Miller, Cheyenne, Wyoming, M it lei zur Verhutung des Ausfasems von 
Geuieben. Man erhitzt eine Mischung aus 15 Teilen Schellack, 5 Teilen Harz, 5,5 Teilen 
Stcarinsaure, 5,5 Teilen Al- oder Bronzepulver u. behandelt hiermit die Gewebe- 
kante. (A. P. 1 666 143 vom 26/5. 1927, ausg. 17/4. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., Henry Dreyfus, London, und George Holland Ellis, 
Spondon b. Derby, England, Erschweren von Gamm, Geweben usw., die Kunstfaden 
aus Cellulosederivaten enihalten. Man behandelt die Faser m it einer Metallsalzlsg., 
die eine aquivalente Menge Thiocyanate enthalt. Man verwendet Lsgg. von SnClt  
u. N H iC NS. Zum Fixieren des Erschwerungsmetalls behandelt man die Faser mit 
Tannin, Phosphaten, Silicaten oder man wascht sie m it Kalkwasser oder Alkalilsg. 
(E. P. 285 941 vom 23/10. 1926, ausg. 22/3. 1928. Zus. zu E P. 281084; C. 1928. 
ł. 1732.) [ F r a n z .

James C. Mackey, Paterson, New Jersey, Joseph S. Kaufman und van Rens- 
Selaer Lansingh, Pelham, New York, V. St. A., Erschweren von Seide. Die Seide 
wird nach dem Behandeln m it SnCl4 u. Na2H P 0 4 m it einer Lsg. Natriumwolframat 
behandelt. (A. P. 1 666 501 vom 19/8. 1925, ausg. 17/4. 1928.) F r a n z .

Paraffine Co., Inc., San Francisco, iibert. von: Dozier Finley, Berkeley, Cali- 
fornia, Wasserdichte Dachpappe. Man trśinkt den Faserfilz m it einem Gemisch von 
weichem Asphalt, Holzteerpech, Holzteer, Kreosot u. weichem Stearinpech. (A. P. 
1 667 201 Tom 6 / 8 . 1923, ausg. 24/4. 1928.) F r a n z .

Gustav Leysieffer, Troisdorf b. Koln a. Rh., Herstellung von Halbzeug aus Cel- 
luloid bzw. celluloidartigen Massen. (D. R. P. 460 498 KI. 39a vom 31/12. 1924, 
ausg. 30/5. 1928. — C. 1926. n. 845 [E. P. 245 420].) F r a n z .

Samuel A. Neidich, Edgewater Park, N. J .,  Kunstfaden. Die Faden sehlieBen 
einen glatten zylindr., festen Kern ein dureh eine auflere, undurchbrochene rohrfórmige 
Schieht, die ein geschrumpftes Aussehen zeigt u. zahlreiche Facetten aufweist, die im 
trockenen Zustande das Licht brechen. (A. P. 1 670162 vom 3/3. 1926, ausg. 15/5. 
1928.) K a u s c h .

Oskar Kohorn & Co. und Alfred Perl, Wien, Reinigen von Spinnvorrichtungen 
fu r  Kunstseide. Die Reinigungsfl. wird wahrend der Betriebspausen aus einem in den 
Bereich der Fadenaustrittsstelle gebrachten Behalter in den Spiimtrichter eingesogen. 
(Oe. P. 109 552 vom 14/5.1927, ausg. 10/5. 1928.) K a u s c h .

Sahichi Ohsaka, Japan, Herstellung von Kunstseide u. dgl. Dem Fallbade 
werden kolloidale Lsgg. von pflanzlichen oder tier. Eiweipstoffen u. fette Ole, event. 
in  Ggw. einer geringen Menge Alkali, zugesetzt. (F. P. 636 396 vom 21/6. 1927, 
ausg. 7/4. 1928. A. Prior. 25/10. 1926.) M. F. M u l l e r .

Erich Heymann, Deutschland, Herstellung von Kunstseide von m attem Glanz 
u. groBer Weichheit. Zu der Spinnlsg. von Viscose-, Kupfer-, Acetat- oder Nitro- 
celluloseseide werden nicht oder schwer fliichtige Substst. zugesetzt, wie Minerał-, 
pflanzliche oder tier. Ole, Fette, Wachse, Fettsauren, Anilin, Tetrahydronaphtkalin, 
Nitróbenzol, oder Substanzen in Form von Emulsionen, Suspsnsionen oder Kolloiden, 
wie Thorozyd, Mg-Seifen, Ca-Naphthenat usw. Die fliichtigen Prodd. werden aus 
den fertigen Faden dureh geeignete Losungsmm. oder dureh Verdampfen im Vakuum 
entfernt. — Zu 1000 g Viscose werden 5 g Leinol zugesetzt u. die kiinstliche Seide 
in  iiblicher Weise erzeugt. Die Faden enthalten das Leinol in feinst verteilten Tropf- 
chen, die dem Prod. einen schonen m atten Glanz verleihen. — 150 g Natronzellstoff 
werden in  iiblicher Weise m it 18—26 g CS4 unter Zusatz von 3 g Anilin  oder Olivenol
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in  Cellulosesanthogenat u. in Viscose iibergefuhrt, u. die daraus gewonnenen Kunst- 
seidefiiden werden kann mit B zl. in der Warme behandelt, wodurch ł/E der zugesetzten 
Menge Anilin oder 01ivenol extrahiert wird. Nach dem Verdampfen des Bzl. ist dio 
Seide mattglanzend, weich u. geschmeidig. (F. P. 637 309 vom 16/4. 1927, ausg. 
27/4. 1928. D. Prior. 8/12. 1926.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., F dllen  vori Viscose in einem 
Fallbade, dessen Konzentration an H 2S04 u. Na2S04 derart eingestellt ist, daB bei 
der Krystallisation Trinatriumhydrosulfat, Na3H (S04)2, oder Na3H (S04)2 -H20  sich 
ausscheidet. Dio Konz. betragt z. B. bei 46°- 36% Ńa„S04 u. 17% Saure. ’ (F. P. 
636 725 vom 28/6. 1927, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 5/10. 1926.) M. F. M u l l e r ,

S. Toda, Fukui-ken, Japan, Viscoseseidegewebe. Die dazu erforderlichen Garnę 
werden durch Koagulation einer Viscoselsg. hergestellt, lose gezwirnt (nicht mehr ais 
50 Drehungcn auf den m), dann yerwebt oder yerstrickt, ohne vorherige Entschwefelung 
u. Bleichung. (E. P. 287 807 vom 22/4. 1927, ausg. 19/4. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entschwefeln von Viscose- 
seide mitteis einer Lsg. eines mehr oder weniger hydrolyt. dissoziierten Alkalisalzes 
oder eines kaust. Alkalis, insbesondere alkal. Abfallaugen, z. B. Mercerisierlauge, 
die bis zu 1—2%  NaOH-Geh. yerdiinnt wird. — Trockne oder feuehte, nicht ent- 
schwefelte Seide wird z. B. m it einer l% ig . Seifenlsg. 1/2 Stde. bei 95° behandelt. 
Die Seife kann auch dureh Tiirkischrotol, M arseiller Se ife  oder eine 2—4%ig. Na2C03- 
Lsg. ersetzt werden. (F. P. 636 848 vom 30/6. 1927, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 
23/10. 1926.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Ludwig Lock, 
Emil Hubert u n d  Otto Leuchs, Elberfeld), Gebilde a us Acidylcellulosen. (D. R.P. 
460 687 K I. 29b v o m  30/4. 1924, a u sg . 2/6. 1928. — C. 1926. II. 2856.) K a u s c h .

Adrien Pinel, Rouen, Frankreich, H erstellung geformter Gegenstande aus durch  
B ehandeln  m it M etallsalzen bzw. -oxyden unloslich gemachtem Cellulosezanthcgenat. 
(D. R. P. 460 235 KI. 39b vom 13/3. 1925, ausg. 23/5. 1928. — C. 1927- I. 380 [F. P. 
611 994].) F r a n z .

Ellis-Foster Co., ubert. von: Carleton Ellis, Montelair, New Jersey, V. St. A., 
H erstellung von geformten Gegenstanden. Man erwiirmt eine feuehte Misehung yon 
Tapiokastarke m it Schwefel u. Holzmehl auf eine iiber dem F. des Schwefels liegende 
Temp. in einer m it Dampfabzug yersehenen Form. (A. P. 1 664 600 vom 13/5. 1926, 
ausg. 3/4. 1928.) ■ F r a n z .

Ellis-Foster Co., ubert. von: Carleton Ellis, Montelair, New Jersey, V. St. A., 
H erstellung von geformten Gegenstanden. Eine Misehung von Tapiokastarke m it pulyeri- 
siertem Harz, Holzmehl, W. wird in einer m it Dampfabzug yersehenen Form unter 
Pressen erhitzt. (A. P. 1664 601 vom 27/5. 1926, ausg. 3/4. 1928.) F r a n z .

Ellis-Foster Co., ubert. von-. Carleton Ellis, Montelair, New Jersey, V. St. A., 
Plastische M assen. Man yermischt Holzmehl u. Starkę m it Schwefel, feuchtet die 
Misehung m it W. an u. preBt heiB unter Druck zu Gegenstanden; durch die Menge 
des zugesetzten W. kann man die Porositat des Prod. regeln. (A. P. 1 665186 vom 
25/2. 1926, ausg. 3/4. 1928.) F r a n z .

Artuio Boccazzi, Seine, Frankreich, H erstellung von K unsiholz. Man yermischt 
eine Lsg. von MgCl2 mit Sagemehl u. yersetzt m it MgO, Talkum, Asbest, B aS04, Gips, 
Gelatine usw. (F. P. 636 691 vom 25/10. 1926, ausg. 14/4. 1928.) F r a n z .

Adolf Lehne, Testilchemische Erfindungen. Lfg. 2. <1. Juli 1927—31. Dez. 1927.) (VII, 
74 S.) Wittenberg, Bez. Halle: A. Ziemsen 1928. gr. 8°. M. 6 .—. Subskr.-Pr. M. 4.50. 

[russ.] P. Petrow, Chemischo Technologie der Faserstoffe. Iwan owo-Wosnessensk: „Osnowa"
1928. (424 S.) Rbl. 7.50.

[russ.] U. d. S. S. R., Rat fiir Arbeit u. Verteidigung, Komitee fiir Standardisierung, Pergament- 
papier „A“ (yegetabilisches Pergament). Moskau: 1928. (4 S.)

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; BeleucMung; Heizung.
E. Mc Kenzie Taylor, Basenaustausch u n d  die B ildung  der Kohlen. (Vgl. auch

C. 1928. I. 2556.) Die Beobachtungen des Vfs. an im agypt. Nilschlamm gefundenem 
Fusain, das ebenso in alteren wie in jiingsten Kohlenschichten vorkommt u. nach 
fruheren Mitteilungen durch bakterielle, anaerobe Zers. verholzter Gewebe in  alkal. 
Medium entstanden ist, zeigen, daB es zu seiner Entstehung ebenso wie der der anderen 
Kohlenarten weder hohe Temp., noch hohen Druck u. auch nicht geolog. Zeitraume
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erforderte, u . auch noch heute in  der Bldg. begriffen ist. Da dio anderen Kohlen unter 
don gleichen Bedingungen entstanden zu denken sind, muB ihnen ein anderes Roh- 
material bei der Anhaufung der Pflanzenabfalle oder eine andere Zers. wahrend der 
Ablagerung vor der Umwandlung der yertorften Substanz durch Bakterieneinw. unter 
alkal. Bedeckung zugrunde liegen. Und zwar scheint Clarain auf die alljahrlichen Ab- 
falle perennierender Pflanzen — Blatter, Samcn, Kutikeln etc. —, Fusain auf die in 
langeren Zeitraumen absterbenden Stamme — verholztes Gewebe u. Rinden — sieh 
zuruckfuhrcn zu lassen. Clarain, dessen Asche nach L e s s i n g  (C. 1 9 2 6 . I. 3445. II. 
2134) tongleieh ist, diirfte aus der Zers. von Pflanzenresten herruhren, die in Mischung 
m it feinen Tonpartikeln zur Abscheidung kamen. Die Bldg. von Vitrain wird auf das 
Vork. von Dopplerit im Torf zuruckgefuhrt, durch dessen Zers. unter den gleichen 
Bedingungen dieso Kohlenart entstanden ware. Es ist nicht anzunehmen, daB Torf, 
Braunkohle, bituminose Steinkohle u. Anthrazit verschiedene, aufeinanderfolgendo 
Umwandlungsstadien des gleichen Materials darstellen mussen, yielmehr handelt es 
sieh um die gleichen Pflanzenabfalle, dio aber v o r  der bakteriellen Zers. unter alkal. 
reagierendor Bedeckung unter verschiedonen Bedingungen verandert worden sind. 
yf. schlioBt auf drei Haupttypen der Zers., der die pflanzlichen Abfalle unterliegen 
konnen, u. daB diese Zers.-Typen zu drei aOgemeinen Typen von Prodd. fuhren, namlich
1 . bei saurer Rk. ohne Bedeckung, wodurch Torf entsteht; 2. bei saurer Rk. unter 
Ca-Al-Silicat enthaltendor Decke, was zur Bldg. von Braunkohle fuhrt; 3. die Zers. 
pflanzlichen Materials unter alkal.-anaeroben Bedingungen unter Na-Al-Silicat ent- 
Łaltonder Bedeckung, wodurch die Glieder der Rcihe bituminose Kohle-Anthrazit 
erzeugt werden. — Charakterist. fur die Zers. unter sauren Bedingungen zu Torf ist 
die Abscheidung von H, wahrend der O sieh wenig vermindert, was durch Torfanalysen 
u. den CH4-Geh. der Sumpfgase erwiesen wird; je alter ein Torf, desto armer ist er an H. 
Kommt er dann unter alkal. anaerobe Bedingungen, dann wird die CH4-Bldg. gering 
u. O spaltet sieh ab u. es entsteht eine Kobie von entsprechendem H-Geh.; d. h. iiber 
die Art der Kohle wird schon im Torfstadium durch dessen Dauer entschieden. Jede 
Kohlenart ist also ein Endprod. u. nicht Zwischenstufe auf dem Wege zu einem hóheren 
Gliede der Reihe. Das erklart auch die Tatsache, daB die altesten Kohlen nicht not- 
wendig die anthrazitahnlichsten sind. (Fuel 7 . 230—37.) B o r n s t e i n .

W. Rittmeister, Eigenschajten und Gefugebeslandteile der Ruhrkohlen. Vf. unter- 
suchte die Kohlen yon funf yerscliiedenen Ruhrkohlenflózen auf ihren Gehalt an 
den vier Gefiigebestandteilen Vitrit, Clarit, D urit u. Fusit. Diese charakterisiert er 
durch Abbildung von Schliffcn einzeln u. schildert sie nach chem. u. physikal. Eigg., die 
nach den Ergebnissen der Tiegelyerkokung, Elementaranalyse, Aschenunters., spezif. 
Gewichtsbest., Dest. nach B a u e r  u . Messung der freiwilligen Abgabe von C02 u. CH4 

festgestellt werden. Das Auftreten der einzclnen Bestandteile im Kohlenstaube wird 
erórtert. (Gliickauf 6 4 . 589—94. 624—37. Bochum.) B o r n s t e i n .

H. Reusch, Grundzuge der mascMnenmafiigen Kohlengemnnung im Kokskohlen- 
bergbau Nordamerikas. .(Gliickauf 6 4 . 621—23. Hervest-Dorsten.) BÓRNSTEIN.

W. Bielenberg, Brikeltbrd?ide in  Bunkern, Stapeln und wahrend des Bahntrans-
porłes. Vf. bespricht die Vorgange bei der Selbstentziindung gelagerter Braunkohlen 
u. erkennt ais haufige Ursache derselben zu hohe Temp. bei der Einlagerung. Seine 
Vorschlage zur Verhutung beziehen sieh auf MaBregeln fiir Einbringung gekuhlter 
Kohlen in dio Lagerungsvorrichtungen u. gegen Temp.-Erhóhungen in diesen. (Braun
kohle 27. 453—59, Freiberg (Sa.), S taatl. Braunk.-Forschungsinstit.) B o r n s t e i n .

O. C. de C. Ellis, Flammenbewegung in  expłosiven Gasgemischen. Verss. iiber die 
Fortbewegung der Flammen in yerschieden zusammengesetzten CO-Luftgemischen 
fiihrten zu folgenden Ergebnissen: Bei der Entziindung eines explosivcn Gemisches 
im M ittelpunkt eines kugelfórmigcn GefaBes wird der Druck einem fallenden Gradienten 
entlang fortgepflanzt, u. ist daher von einer Welle im Gase begleitet. Es besteht ein be- 
stim m ter Abstand zwischen der Entziindung u. dem Augenblick wachsenden Druckes 
an allen gleich weit vom Entziindungspunkt entfernten Punkten. Der D ruck entsteht 
durch die sieh ausdehnende Gasschicht neben u. in der Flammenoberflache u. w irkt 
nach auBen u. innen. Nach auBen verdrangt er die Flammenoberflache, verm ehrt die 
Flammengase u. komprimiert die unyerbrannten Gase rings um die Flamme, nach 
innen komprimiert er die Flammengase. Ersteres ist starker, solange das Vol. der 
Flammen relativ klein ist, m it wachsender Flamme schwacht sieh diese Wrkg. ab. 
Der Druck w irkt gleichmaBig nach auBen u. innen, sobald das Vol. der Flamme an- 
nahernd halb so groB wie das der Kugel, der mittlere Druck der Flammengase an-
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nahernd gleioh dem mittleren Drucke im unyerbrannten Gase rings um die Ham m c 
ist. Nach diesem krit. Moment maeht sich. die zweite Wrkg. des Druckes wachsend 
bemerklich infolgc der Vol.-Abnahme des unyerbrannten Gases. Dadurch entstekt 
eine sehrittweise Abnahme in der Ausdehnung der Flamme, die einen krit. Punkt er
reicht, wena das Flammenvol. nahezu die Halfte von dem des EsplosionsgefaCes be- 
tragt, d. h. wenn in einer Kugel der Durehmesser der Flamme annahem d 4/ 6 von dem 
des EsplosionsgefaCes betragt. Bei andercn Yers.-Bedingungen andcrn sich die Er- 
scheinungen. (Fuel 7. 195—205. Sheffield, Safety in Mines Research Labora
tories.) B o r n s t e i n .

Ernst Terres und Martin Meier, Ober die Verkokungswarmen von Gas- und Koks- 
kohlen. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1393.) In  Fortsetzung der friiheren Unterss. in gleicher 
Richtung bestimmten Vff. die Verkokungswarmon von 9 Gaskohlen aus dem Saar-, 
mahrisch-schlcs. u. engl. Becken fur yerschiedene Verkokungstempp. Bei gleich- 
zeitiger Feststellung der Ausbeute an Gas, dessen Zus. u. der Heizwertzahl wurden 
die friiheren Messungen berichtigt u. weitere Unterlagen fur die Ermittlung der Eich- 
werte der MeBapparatur gewonnen. Eine wertvolle Erganzung bilden dio gleichzeitig 
aufgenommenenErhitzungskuryen; zwischen den fiir jede Kohle yerschiedenen Kuryen 
fiir die VerkokungswiŁrmen u. denjenigen der Gasauabeuten zeigen sich unyerkennbare 
Zusammenhange. Auf Grund der bisher yorliegenden Messungen laBt sich aber keine 
allgemein giiltige Regel zur Ableitung von Beziehungen zwischen den Daten der iiblichen 
Kohlenunterss. u. den gemessenen W erten der Verkokungswarmen ableiten; die Er- 
mittlung der letzteren ist bisher m it Sichcrheit nur experimentell móglich. — Die 
Anordnung der Verss., die Eichung des leeren Systems, die Verss. m it den einzelnen 
Kohlensorten u. die Ergebnisse der Messungen u. Bestst. werden ausfuhrlich wieder- 
gegeben u. erlautert. —- Die insgesamt 15 Kohlen, fiir welche bisher die Verkokungs- 
warmen in Abhangigkeit von der Entgasungstemp. bestimmt wurden, yerhalten sich 
sehr verschieden; die von T e r r e s  u . WOLTER auf Grund ihrer Messungen fest- 
gestellten einfachen Beziehungen zwischen Verkokungswarmen u. Koksausbeuten 
treffen fiir die Mehrzahl der bis je tzt yorliegenden Bestst. nicht zu; jede Kohle hat 
ihre spezif. Verkokungswarmekurve wie ihr spezif. Verh. bei der trockenen Dest. 
In  erster Linie scheint der Geh. an Bitumen die GróBe der Verkokungswarme u. dio 
Form der Kurve zu bestimmen, woriiber weitere Unterss. Aufklarung bringen sollen. — 
Die z. T . recht niedrigen Verkokungswarmen weisen auf recht betrachtliche Warme- 
verluste durch Leitung u. Strahlung infolge der heutigen Bauart der Entgasungsofen 
hin, wie man sie in dieser Hohe bisher nicht yermutet hat. Die Kenntnis der Ver- 
Icokungswiirmekuryen kann in vielen Fallen die Erklarung fiir ein im GroBbetriebe 
beobachtetes abnormes Vcrh. der Kohle bei der Verkokung bringen. (Gas- u. Wasser- 
fach 7 1 . 457—61. 490—95. 519—23. Braunschweig, Chem.-techn. Inst. d. Techn. 
Hochsch.) W o l f f r a m .

Chr. Bolz, tjbe.r resllose Vergasung in  Generatoren. Nach grundlegender Be- 
trachtung der Entw. der „restlosen“ Vergasung behandelt Vf. dieselbe vom warme- 
u. geldwirtschaftlichem Standpunkte aus fiir yerschiedene Brennstoffe, hebt ais Vorteil 
die moglichst restlose Umwandlung des Rohstoffs in das Hauptprod. bei geringstem 
Entfall von Nebenprodd., ais Nachteile den N-Ballast u. den diskontinuierlichen 
Betrieb heryor. (Wasser u. Gas 1 8 . 385—96. Munchen.) W o l f f r a m .

Jas T. Donnelly, C. Hamilton Foott, Harald Nielsen und Joseph Reilly, Der 
Einjhip vorheriger Oxydation auf die Deslilłationsprodukte der Kohle. I I . Die kontrollierte 
Voroxydałion der Kohle. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2474.) Die Ergebnisse der friiheren Verss. 
fiihrten dazu, die Anderungen in den Prodd. der Dest. yorerhitzter Kohle bei 600° ver- 
schiedenen Rkk. zuzuschrciben, dereń Geschwindigkeit in yersohiedener Weise durch 

.Zeit, Temp., O-Konzentration etc. bestimmt wird. So muBten Verss. der Voroxydation 
unter bestimmten, einheitlich festgehaltenen Bedingungen gemaeht werden: groBer 
0-t)berschuB, eine Vorrichtung, um im KreisprozeB u. bei konstantem Druok zu arbeiten, 
dio entstandenen Mengen CO u. C02 zu entfernen u. den yerbrauchten O zu ersetzen. 
Mit diesen Modifikationon wurde der friiher benutzte App. wioder yerwandt u. Proben 
von Durhamkohle darin wahrend Zeitraumen yon */„— 115 Stdn. ohne Unterbrechung 
in  O auf 185° erhitzt, danach durch Wagung der Gewichtsyeranderung der Kohle 
u. Feststellung der entstandenen Mengen yon W., CO u. CO, der 0 -Verbrauch bestimmt. 
Im  Anfang der Verss. war die Menge des CO u. C02 gering im Verhaltnis zu dem 0-Ver- 
brauch, stieg dann aber zu Werten, die dem 0-Verbrauch proportional waren; zu- 
gleich wuchs das Yerhaltnis C 02: CO allmahlich zu einem konstanten Werte; anderer-
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seits war die W.-Bldg. von Anfang an dcm gesamten 0-Verbrauch proportional. 
Die Kurven fiir die Gewiehtszunahme der Kohlenproben u. die O-Absorption durch 
die Kohlensubstanz, die in direkter Beziehung zueinander stehen, beginnen ais gerade 
Linien, machen dann eine scharfe Biegung u. yerlaufen weiter ais gerade Linien mit 
gróCerem Winkel gegen die Horizontale. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 139 bis 
142.) Bór n stein .

W. J. Barrett, C. Hamilton Foott und J. Reilly, Der Einflu/3 vorheriger Oxydałian 
auf die Deslillationsprodukte der Ilohle. I I I .  Die Einwirkung von Kohlendioxyd, Kohlen- 
oxyd, Wassersloff wid Slickstoff auf Kohle bei Temperaturen bis zu 200°. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Je  10 g Durhamkohle wurden in dem friiher besehriebenen App. u. in der an- 
gegebenen Weise 7 Tage ununterbrochen bei Tempp. bis zu 200° der Einw. von Strómeh 
von C02, CO, H  u. N  ausgesetzt. Eine Rk. fand nicht sta tt. (Journ. Soc. chem. Ind. 
4 7 . T 142—43.) B o r n s t e i n .

Gilbert T. Morgan, Chemiśche Studie uber Tieftemperaturteer. Durch Dest. von 
Kinncil- u. Dalton-Main-Kohle aus dem Barnsleyflóz in  Vertikalretorten bei 625° 
erhaltener Teer wurde durch Lósungsmm. u. Dest. zerlegt u. neben betrachtlichen 
Mengen leiehter, mittlerer u. schwerer Neutralole sowio 31% Pech erhalten: feste 
KW-stoffe m it FF. von 61—62 bis zu 10— 20°, in denen Verbb. m it C20, C„ u. C29 
nachweisbar waren; ferner ein KW-stoff von Orangefarbe mit Goldglanz u. F. 320°, 
wahrscheinlich einheitlich u. zu einem Chinon oxydierbar, dem Vf. die Formel C20H 16 

u. die wahrseheinliche Konstitution eines Dimethylnaphthacens zuweist; eine niedriger 
(180°) schmelzende Fraktion laCt sich zu Anthrachinon u. /9-Methylanthrachinon 
oxydieren, diirfte also Anthracen u. /?-Methylanthracen enthalten. Yon Basen wurdo 
Anilin, a-Picolin, 2,4-Lutidin u. symm.-Collidin, sowie Chinolin u. Chinaldin nachgewiesen, 
daneben amorphe, harzige Basen, die Vf. „Rcsinamine“ nennt. In  den 25—33% 
alkalil. Bestandteile waren 13% wahre Phenole; sie zerfielen in  9% unter 220° sd. 
krystallisierbare Phenole u. 3% „Resinole“ , die zwischen 100 u. 160° schmolzen. 
(Joum . Soc. chem. Ind. 4 7 . T 131—33. Ind. Chemist chem. M anufacturer 4 . 239—42. 
Chem News 1 3 6 . 373— 75.) B o rn s te in .

F. Krollpfeiffer und H. Seebaum, Ł/ber die Gasbenzine der Schwelanlage der 
Gelsenkirchener Bergwerks-A .G . Diese „Gasbenzine“ stammen aus dem von ScHUTZ  
(C. 1 9 2 4 . I. 2552 u. friihere Arbeiten) untersuchten Urteer aus Steinkohle u. sind 
die nach der Teerabscheidung aus den Gasen noch erhaltlichen kondensierbaren Prodd. 
Das yon Vff. untersuchte Prod. war in ca. der S^j-fachen Menge der „Teerbenzine“ 

, durch Waschen der Schwelgase m it dem Tropfol der bei 200—300° sd. Fraktion des 
Steinkohlenteers u. Abtreiben des Waschóles mit W.-Dampf gewonnen worden. Es 
lieferte bei der Dest. eine Reihe von Fraktionen zwischen 15 u. 202° u. einen geringen 
teerigen Riickstand. Yff. haben sich nur m it der Unters. der bis 85° sd. neutralen 
Leichtbenzine (ca. %  der gesamten Gasbenzine) beschaftigt. Nach weiterer Reinigung 
u. Fraktionierung wurden daraus 5 Fraktionen abgeschieden, welche eingehend in 
folgender Weise untersucht wurden: Zur Isolierung der gesatt. KW-stoffe wurden die 
Fraktionen zuerst m it konz. HgCl2-Lsg. geschiittelt, um geringe Mengen von Sulfiden 
zu entfernen, sodann bei nicht iiber 15° in eisgekuhlte konz. H 2S 0 4 gegossen, der nicht 
angegriffene Anteil dest., m it 12%ig. Oleum geschiittelt, m it W. u. Soda gewaschen, 
getroeknet u. dest. Zur Charakterisierung u. Isolierung der ungesatt. KW-stoffe 
wurde in die von den Sulfiden befreiten Fraktionen mittels eines C02-Stroms Br- 
Dampf geleitet, bis im Abgas HBr auftrat, gewaschen, getroeknet u. dest. Die Di- 
bromide wurden m it Zinkstaub in Eg. zu den Olefinen reduziert u. diese dem Ozon- 
abbau unterworfen. AuCerdem wurden auch die urspriinglichen Fraktionen direkt 
ozonisiert. Die Spaltprodd. wurden ais p-Nitrophenylhydrazone zu identifizieren 
versucht. — 1. Fraktion 33—36°, D .204 0,671, nne20 =  1,38 25, Bromzahl 153,9. 
Ca. 2,9% der Gesamtgasbenzine. Enthielt ca. 26% gesatt. Anteil, wesentlich n -P en ta n . 
Im  ungesatt. Anteil Penten-{2). —  2. Fraktion 36—40°, D .J04 0,694, nne20 =  1,3940, 
Bromzahl 157. Ca. 1,5% der Gasbenzine. Enthielt ca. 22% gesatt. Anteil, wesentlich 
n-Penlan. Im  ungesatt. Anteil Penten-(2) u. 2-Methylbuten-(2). — 3. Fraktion 63—67°,
D .2° 4 0,693, nne20 =  1,3923, Bromzahl 144,5. Ca. 4%  der Gasbenzine. Enthielt 
ca. 28% gesatt. Anteil, wesentlich 2-Mełhylpentan. Im  ungesatt. Anteil ein Hexen, 
wahrscheinlich ident. m it dem der folgenden Fraktion. — 4. Fraktion 67—70°,
D .!0 4 0,704, nne20 =  1,4013, Bromzahl 108,9. Ca. 4,2% der Gasbenzine. Enthielt 
ca. 20% gesatt. Anteil, wesentlich n-Hexan. Im  ungesatt. Anteil 2-Methylpenten-(2), 
welches zum Yergleich durch Dehydratisierung von Athylisopropylcarbinol u. Di-
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methylpropylcarbinol dargestellt wurde. — 5. Fraktion 79—82°, D .204 0,7 85, nne20 =
1,4367, Bromzahl 105,8. Ca. 1,6% der Gasbenzine. Daraus durch Ausfrieren reiohlich 
Jienzol ( =  4—5% der Gesamtbenzine). Enthielt nur noch 3—4%  gesatt. Anteil, an- 
scheinend Hexan u. Heptan. Der ungesatt. Anteil konnte nicht identifiziert werden. — 
Ferner wurden nachgewiesen: In  den Fraktionen 33—44° Cyclopentadien (ais Dimethyl- 
fulyen). In  den Fraktionen 40—50° GS„ (ais Phenylhydrazin-Additionsprod.). SchlieB- 
lich Aceton u. Methyldthylketon (ais p-Nitrophenylhydrazone), ca. 1% der Gesamt
benzine. (Journ. prakt. Chem. [2] 119. 131—56. Marburg, Univ.) L i n d e n b a u s i .

K. Bunte und A. Kammiiller, Kondensalionsbildung, bei Fortleilung von Gas unter 
hohen Drucken. Im  Hinblick auf die bei der stiindig wachsenden Femyersorgung m it 
Gas meist yerwendeten hoheren Leitungsdrucke erórtern Vff. eingehend die physikal, 
Bedingungen fiir die etwa hierbci mogliche erhóhte Ausscheidimg von W . u. KW-stoffen 
infolge Kondensation, insbesondere den EinfluB von Temp. u. Druck auf die in Frage 
kommenden Gasbestandteile, wobei auch die Kompressorole beriieksichtigt werden. 
(Gas- u. Wasserfach 71. 25— 28. Karlsruhe i. B., Gasinst.) W o l f f r a m .

J. K. Mabbs, Acetylen und Sladtgas. C2H 2 u. n. Stadtgas werden bzgl. ihrer Ver-
wendung zum oxydierenden Schneiden yon Metallen yergliehen, dabei ihre Ver-
brennungs- u. Flammentempp. sowie diejenigen anderer Gasarten gegeniibergestellt 
u. die Kostcn beider bei gleichwertiger Leistung fiir Stahlblech verschiedener Starke 
u. Stahlbarren ermittelt, wobei C2H 2 durchweg billiger ist. (Acetylene Journ. 29. 
275— 78. New York City, Union Carbide Sales Comp.) W o l f f r a m .

J. L. Anderson, Sladtgas gegeniiber Acetylen. Vergleich yon G,H2 u. Stadtgas zum 
oxydierenden Schneiden yon Metallen auf Grund der Erfahrungen einer Anzahl Firmen 
m it den yersehiedensten Materialien. Durchweg stellte sieh C2H 2 wirtschaftlich 
giinstiger, insbesondere durch geringern Bedarf an 0 2. (Acetylene Journ. 29. 279—81 
u. 294. New York City, Air Reduction Sales Comp.) W o l f f r a m .

— , Die Schwelkohlen Sibiriens und ihre industrielle Verwertung. Auf der Linie
der Sibirischen Eisenbahn befindet sieh eine ganze Anzahl noch nicht ausgenutzter 
Braunkolilenlager von gro Ber Ausdehnung. An mehreren Stellen befinden sieh in 
diesen Beeken groBe Ablagerungen einer dort „Boghead“ -Kohle genannten Yorziig- 
lichen Sehwelkohle, dereń Menge allein in den Reyieren yon Chacharei u. Tscherem- 
chowo auf 3,2 Milliarden t  gesehatzt wird. Sie enthalten 1,66—3,98% W. u. geben 
45% Teer, der seinerseits neben 17—20% Paraffin einen Phenolgeh. yon 1,32—4,0% 
aufweist. Vf. yersprieht sieh yon der Ausbeutung dieser Lager groBe Wrkg. fiir die zu- 
kunftige Entw. der Industrie in Sibirien. (Asphalt-Teerind.-Ztg. 28. 601—02.) B o r n s t .

Hans Bode, Neues aus der Braunkohlenpetrographie. I . ' In  einer eigentiimlichen 
Braunkohle aus der Gruhlgrube bei Koln fand Vf. eine ganze Menge Residuen von
holzzerstorenden Pilzen, die ais Pilzfaden (Hyphen) in den holzigen Bestandteilen
oder ais Sklerotien in der Grundmasse eingebettet waren, in Ubereinstimmung m it 
G o t h a n s  „Trockentorftheorie“ , wonach das Braunkohlenmaterial yor Beginn des 
Inkohlungsprozesses durch Atmospharilien, Bakterien, Pilze usw. weitgehend des- 
organisiert wurde. (Braunkohle 27. 459—64.) B o r n s t e i n .

J. Boyd Best, Gassande im  Siid-Texasfeld. Die Fundstellen liegen auf Erhebungen 
antiklinaler N atur. Die Gewinnung des Erdgases wird fast ganz durch die Lagerungs- 
yerhaltnisse der Sande bedingt. Die geolog. Verhaltnisse werden naher besehrieben. 
(Oil Gas Journ. 26. Nr. 51. 80. 104.) N a p h t a l i .

E. L. Rawlin, Gasstromung durch enge Offnungen. Eine eingehende Unters. des 
Bureau of Mines iiber Strómungsbedingungen unter hohem u. niedrigem Differential- 
druck fiir L uft u . Erdgase. (Oil Gas Journ. 26. Nr. 51. 111— 12.125—29.) N a p h t a l i .

Hans Magnus, Amerikanische und deutsche Crackprobleme. (Erdol u. Teer 4. 
250— 51.) N a p h t a l i .

Pierre Burgart und Andre Graetz, Die Rolle des Crackterfahrens in  der Erdól-
industrie. Besprechung der yerschiedenen Methoden zur Ausfiihrung der Cracking- 
yerf. (Techniquo mod. 20. 377—87.) BÓRNSTEIN.

J. C. Morrell und D. J. Bergman, Grundlagen fiir die Anlage zur chemischen Be
handlung von Oldestillalen. (Vgl. C. 1928. I. 2761.) Zur Berechnung der Ausstróm-
offnung yon Druckkesseln bei yerschiedenen Drucken geben Vff. fiir Saure u. Lauge 
eine Tabelle u. ein Schaubild, besprechen Pumpen u. Absitzbehalter, dann an Hand 
schemat. Zeichnungen die Anordnung der App. u. die zur Mineraollraffination, auch 
zur Entfernung des H ,S , iiblichen Yerff., besonders das Mischen des Ols m it den
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Reagenzien in Glocken, zylindr. Behaltern. (Chem. metallurg. Engin. 35. 291—95. 
Riyerside, Illinois, Uniycrsal Oil Products Cy.) B e r l i t z e r .

A. Ranch, Fullererde und ihre Anwendungen in  der Petroleximindustrie. Vortrag. 
(Journ. Inst. Petroleum Technologists 13 [1927]. 325—30.) N a p h t a l i .

Heinz V. Falser, Beibungselektrizitdt in  Benzin ais Brandursache. Bei Entfernung 
von Bleicherde, die zur Reinigung von Schieferól gedient hatte, aus der Filterpresse 
bediente man sich einer Dreikantfeile, um die Reste vom gufieisernen PreCralrmen ab- 
zuscliaben. Dabei entstand Feuer, das von der Berufsgenossenschaft der chem. Industrie, 
Berlin, auf funkenreiCende Wrkg. der Feile zuruckgefuhrt wird u. nicht auf die elektr. 
Erregung der Schieferole beim Durchstrómen der Presse, noch auf katalyt. Vorgange. 
(Petroleum 24. 656— 57.) N a p h t a l i .

Ernst Weise, Uber einige Isolicrstoffe der Asphalt- und Teerindmtrie und ihre 
Anwendungsgebiete. Besprechung einiger bewiihrter Praparate fur Rostsehutz und zur 
Isolierung von Gebauden gegen Bodenfeuchtigkeit. (Asphalt-Teerind.-Ztg. 28. 569 
—78.) B o r n s t e i n .

F. Champilou, Studie uber die Fabrilcalion der Bitumenemulsionen. Zur Herst. 
solcher Emulsionen ist ein Schutzkolloid notig, das sowohl in W., wie im Bitumen 
etwas 1. ist. Man benutzt meist Seifen. Es werden Anweisungen fur dio Fabrikation 
gegeben. (Science et Ind. 12. N r. 172. 73—75.) S a l m a n g .

Manrice Marechal, Die Bitumenemulsionen und ihre Venuendung bei der Her
stellung dichter StrnfSendecken. Wss. Bitumenemulsionen sind besonders geeignet zur 
Aufbesserung von StraBen. (Science et Ind. 12. Nr. 172. 51—56.) S a l m a n g .

A. Faber, Die Yersorgung Deutscldands mit naturlichen und kiinstlichen Hineralolen 
in  den Jahren 1914 bis 1927. (Petroleum 24. 644—52.) N a p h t a l i .

Georg Incze, Die Eimmrkung des Liclites auf Transformatorenole. Ebenso wio 
v. D. H e y d e n  u. T y p k e  (C. 1927.1. 383) konnte Vf. die Wrkg. des Liehtes auf Trans
formatorenole feststellen u. hat diese Wrkgg. auf Teerzahl, Verteerungszahl, Ver- 
teerungszahl m it Cu u. auf die SZ. im Verlauf von 3 Jahren verfolgt. Am wenigsten 
yeranderten sich russ., dann amerikan. u. am meisten galiz. Ole, was sich a-m emp- 
findlichsten bei den Cu-Verss. kundgab. — Im  Gegensatz zu v . d . H e y d e n  u. T y p k e  
wurde gefunden, daC im D u n k e l n  (in vollstandig gefullten Bleehkannen) auf- 
bewahrte Ole sich wahrend 3 Jalrren kaum verandern. Tabellen iiber Veranderung 
im Licht im Original. (Petroleum 24. 743—44.) N a p h t a l i .

Herbert Prelinger, Schmierole, Venpendung und Untersuehung. Die an Zylinder- 
u. Transformatorenole zu stellenden Anforderungen, sowie das Reinigen gealterter 
Ole dureh Zentrifugieren oder Filtrieren iiber Walkerde, akt. Kohle usw. sind be- 
schrieben. (Zellstoff u. Papier 7 [1927]. 528.) S u v e r n .

Emilio Damour, Die Vorgdnge des Wdrmeaustausches im  heiztechnischen Labora
torium. Eine Niederachrift nach Vortragen im Conserratoire des arts et mćtiers. 
(Chaleur et Ind. 9- 111—21.) B o r n s t e i n .

Otto Koenig, Das Wdrmeinhalt-Temperatur-Diagramm fester Brennstoffe. Unter 
Beriieksichtigung der Ergebnisse einer Reihe friiher veroffentlichter Brennstoffanalysen 
wird ein Warmeinhalt-Temp.-Diagramm berechnet u. m it friiheren Angaben yon 
R O SIN  ubereinstimmend gefunden. (Warme 51. 379—82. Breslau.) BORNSTEIN.

R. A. W eerm an, Antiklopfmittel. Vf. unterscheidet 3 Arten: l.Verbb., wie 
Pb(C2H5)j u. Fe(CO)s, die in Mengen von 0,1—0,2%, 2. Verbb. wie C6H 5NH 2 u. 
(CflH 5)2NH, die in Mengen von 3%, u. 3. solche wie Bzl., C6H 5CH3, Alkohole, die erst 
m it 20—30 u. mehr Prozenten -iraken. Entgegen friiheren Unterss. von M lDGLEY, 
O r m e n d y  u . C r a v e n  u . R i c a r d o  fand Vf., daB ein sehr betrachtlicher Unterschied 
zwischen den Selbstenlziindungstempp. von Petroleumfraktionen mit oder ohne Anti
klopfmittel besteht. Wahrend die genannten Forscher m it 0 2 arbeiteten, bestimmte 
Vf. die Selbstentziindungstemp. im Luftstrom. Die App. werden abgebildet u. be- 
schrieben. Eine groBere Zahl von Verbb. von 22 Elementen wurde auf Antiklopf- 
w ert bzw. auf die Erhohung der Selbstentziindungstemp. untersucht. Tabelle im 
Original. Dureh 0 2-Best. der den App. verlassenden Gase wurde festgestellt, daB 
Petroleum m i t  Antiklopfmittel bei der gleichen Temp. w e n i g e r  0 2 verbraucht 
ais Petroleum allein. Antiklopfmittel yerzógern also die Oxydation. (Journ. Inst. 
Petroleum Technologists 13 [1927]. 300—07.) N a p h t a l i .

A. Egerton und S. F. Gates, Der Einflu/i metallischer Ddmpfe auf die Zundung 
von Brennstoffen. I . Mittels des App. von M o o r e  wird die Selbstentzudungstemp. 
von Brennstoffen im 0 2-Strom bestimmt. W e e r m a n  (ygl. yorst. Ref.) fand bei An-
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wendung eines Luftstroms unter bestimmten Bedingungen in seinem App. eine Er- 
lióhung der Selbstentziindungstemp. von Brcnnstoffmischungen bei Zusatz von Anti- 
klopfrnittebi, die im 0.,-Strom nicht eintrat. Vff. untersuehten nun die Wrkg. der 
Dampfe einer groBon Anzahl von Metallen, die mitteis Lichtbogen im N- oder Argon- 
strom verdampft oder in anderer Weise in den App. eingefiihrt wurden, auf die Selbst- 
entziindungstemp. Tl, K, Pb (Fe, Ni), Mn, Bi, So, Te, Na, Cd, Ca, Sb erhóhcn diese 
Temp. in absteigendem Grade; Tl um 180°, Sb um 20°. Verbb. dieser Metalle, Anti- 
klopfmittel, haben die gleiche Wrkg., ais dereń Ursache das Metallatom im Beginn 
der Oxydation angesprochen wird. Eine groBere Anzahl organ. Stoffe (Tabelle im 
Original) ergab m it Pb(C2H 5 )4 Erhohung der Selbstentziindungstemp., am meisten 
CHjCHO, sehr wenig A. Die Wrkg. des Metalls ist die Verzógerung der Oxydation 
des Brennstoffs. Zers. u. Oxydation einiger Antiklopfmittel, wie Pb(C2H 5)4 u. Se(C2H5)2, 
ergab fliichtige Zwischenprodd. usw. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 13 [1927]. 
244—55.) N a p h t a l i .

A. Egerton und s. F. Gates, Die Bedeutung der Entzunduiwgste.mpera.lur. II . Vff. 
definieren ais Entziindungspunkt eines Bestandteils einer erwarmten brennbaren 
Misehung diejenige Temp., bei welcher der Warmezuwachs mit der Wiirmeabgabe des 
Bestandteils im Gleiehgewicht ist. Die durch Vers. ermittelto Entzundungstemp. ist 
abhiingig von einer Anzahl Bedingungen: a) Verhalten des yerdampfenden Tropfens. 
b) Menge. e) EinfluB der Oberflache (Glaswolle erhóht die Entziindungstemp., z. B. von 
Petroleum von 405 auf 550°). d) Wrkg. von Funkenziindung. e) Art der Verbrennung 
(Luftzufuhrung). f) Ziindung von Mischungen von Brennstoffen (die Zundungstemp. 
im allgemeinen naher bei der des niedriger zundenden Bestandteils). g) Ziindung ais 
Dampf u. ais Tropfen eingefuhrten Brennstoffs. h) Ionisierung (/J-Strahlen von 3 mg 
B a hatten keinen EinfluB auf die Zundtemp.). Diese Bedingungen werden eingehend 
diskutiert. Es ist besonders zu unterscheiden zwischen Oberflachenwrkg. u. Rkk. 
in  der Gasmasse (Entzundungszentren). Die Entzundungstempp. verschiedener Stoffe 
werden bestimmt. Aldehyde entzunden sich bei niedrigeren Tempp. ais der entsprechende 
A. u. KW-stoff. Die Entzundungstemp. zeigt die Unterschiede im Ziindcharakter der 
Brennstoffe in erhohtem Grade u. steht in  naher Beziehung zu ihren Klopfeigg. im 
Motor. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 13 [1927], 256—72.) N a p h t a l i .

A. Egerton und s. F. Gates, Einflu/3 geuńsser organischer Verbindungen auf die 
Ziind- und Klopfeigenschaften des Petroleums. I II . Anilin (Arylamine) u. Diphenyl- 
harnstoff wirken stark ,,klopfhindernd“ . Aldehyde, Sauren, Nitroyerbb., N itrate etc., 
auch Halogen befórdern das Klopfen. m-Xylidin wirkt am starksten, aber etwa 30-mal 
schwacher ais das gleiche Vol. Pb(C2H5)4. Metaverbb. sind im allgemeinen wirksamer 
ais o- u. p-Verbb. Fe(CO)5, Pb(C2H5)4, Ni(CO)4, Anilin, m-Xylidin, Toluol wirken im 
Yerhaltnis wie 600, 400, 160, 11, 12, 1. Beziehung zwischen Ziind- u. Klopfwrkgg. 
vgl. vorst. Reff. — Zahlreiche weitere Einzelheiten, sowie Tabcllen im Original. (Journ. 
In st. Petroleum Technologists 13 [1927]. 273—80.) N a p h t a l i .

A. Egerton und S. F. Gates, Theorien der Antiklopfwirkung. IV. DaB Erhohung 
der Zundungstemp. u. Wrkg. der Antiklopfmittel im Motor dieselbe chem. Ursachen 
haben, scheint definitiv bewiesen. Physikal. Bedingungen im Motor (Temp. u. Zeit) 
konnen das Verhalten eines Antiklopfmittels beeinflussen. Antiklopfmittel sind zu 
betrachten ais negative Katalysatoren, die m it den Substanzen, dio die Verbrennung 
autokatalyt. hervorrufen, reagieren u. sie entfernen. Im  Anfangsstadium der Ver- 
brennung bilden sich Peroxyde, die autokatalyt. wirken. Ausfiihrungen iiber dieson 
P unkt in Verb. m it der Bldg. von Ziindungszentren. Metali. Antiklopfmittel bilden 
Yergleiehsweise stabile Peroxyde, die m it den Brennstoffperoxyden reagieren, sie zer- 
storen u. sich dann regenerieren. Von Bedeutung ist die relatiye S tabilitat der ver- 
schiedenen Peroxyde, sowie die Konz. von Brennstoff u. 0 2. — Dio organ. Antiklopf
mittel zeigen ein ahnliches Verhalten, unterliegen aber selbst der Verbrennung. Die 
Verlangsamung der Anfangsstadien der Verbrennung durch Antiklopfmittel hat zur 
Folgę: Erhohung der Zundtemp. u. Verhinderung des Klopfens. Andere Antiklopf- 
theorien werden kurz diskutiert. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 13 [1927]. 
281—99.) N a p h t a l i .

Paul Ramdohr, Mikroskopische Beobachtungen an Graphiten und Koksen. Es wird 
gezeigt, wie es moglich ist, in der Erzmikroskopie gebrauelite Untersuchungsverff. 
erfolgreich auf die Unters. techn. Koksę anzuwenden. Die opt. Eigg. des Graphits
erleichtem seine Erkennung auch in feinsten Schiippchen sehr. Fiir alle Graphit-
•unterss. is t wichtig, stets m it einem Vorsteckpolarisator zu arbeiten. Das wichtigste
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Merkmal fiir Graphit wird der auBerordentliehe Reflespleochroismus bei Anwenduug 
von Immersionssystemen sein. In  mancher Hinsieht soheint dies Veri. leistungsfiihiger 
ais selbst die rontgenograph. Unters. zu sein. (Arcli. Eisenhuttenwesen 1 . 669—72, 
Aachen.) W i l k e .

A. Ssachanen (i. Orig. Sachanen), t)ber den Stockpunkt der paraffinfmlligen Erdole 
und Riickstande. Der Stockpunkt der paraffinhaltigen Erdole u. Riickstande verandert 
sich sehr regelmaBig m it der Temp. der vorhergehenden Vorwarmung, so daB eine mehT 
oder minder flaeh an- u. absteigende Kurve erhalten wird. Der hóchste Stockpunkt 
entspricht einer Vorwarmungstemp., die von der Individualitat des Erdoles (oder Masuts) 
abhangt u. fur die untersuchten Prodd. zwischen 40 u. 60° liegt, z. B. betragen die 
Stockpunkte eines Grosny-Masuts m it 4j5°/0 Paraffin nach einstd. Vorwarmung auf 20; 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90° bzw. 13, 15, 21, 24, 15, 13, 6,5 u. —1 °. Panhandleol stoekt 
unter n. Bedingungen bei -fl5 ° . Nach Yorwarmung u. Aufbewahrung bei 65° sinkt 
der Stockpunkt auf — 17°. Der Stockpunkt ist in  seinem Verh. nach der Vorwarmung 
auch von dem Geh. an Erdolharzen u. Asphaltenen abhangig.. E r wird nach Behandlung 
m it H 2S 0 4 von der Yorwarmung unabhiingig. (Petroleum 24. 654—55.) N a p h t a l i . ■

Oscar C. Bridgeman, Ermittlung der Fliichtigkeit des Gasolins aus der Destillations- 
kurve. Die Fliichtigkeit von 15 Gasolinen yerschiedener Proyenienz wurde im App. 
von S lig h  (Journ. Soc. automot. Engineers. Aug. 1926. 141) bestimmt u. m it der 
Dest.-Kurvo dieser Gasoline nach dem A.S.T.M. (American Soc. of Testing Materials) 
Verf. verglichen. Es ergab sich, wie im einzelnen dureh Tabellen u. Diagramme belegt 
wird, bei jedem Dampf/Luftverhaltnis, daB die Fliichtigkeit dieser Gasoline von gleicher 
Ordnung wie die Tempp. der A. S. T.M.- Siedekurven ist, u. zu ihnen in  einem einfachen 
Verhaltnis steht, so daB aus den Standarddest.-Bestst. die Fluchtigkeitskurve, die 
in  einer Masehine jeweils in Betracht konimt, errechnet oder von einer beigegebenen 
Linientafel abgelesen werden kann. Anhang 1 gibt Daten iiber die zum Anlassen des 
Motors jeweils erforderliche Brennstoff-Luftmisehung. Anhang 2 gibt umgerechneto 
Werte fiir die untere Explosionsgrenze von Gasolinen. (Journ. Soc. automot. Engineers 
22. 437—48.) N a p h ta l i .

D. Peters, Die Wasserbestimmung in  Benzol-Spiritusgemischen. (Petroleum 24. 
741—43. — C. 1928. I. 281.) N a p h t a l i .

W. W. Robinson jr., Die Notwendigkeit neuer Ana.lysenverfa.hren fiir die Naturgas- 
industrie wird an Hand der allgemeinen schwierigen Lage der Industrie u. der Tatsache 
erórtert, daB keines der angewandten analyt. Verff. sichere Resultate liefert, die den 
Raffineur einwandfrei erkennen lassen, ob das zur Mischung m it Destillatbenzin ge- 
kaufte Naturgasolin frei von Propan u. anderen unerwiinschten niedrigsd. Stoffen ist; 
zu denen moglicherweise auch Athylen, Propylen, Cyclopropan u. Butylen gehóren. 
Eine kurze Ubersicht iiber die bisher yorgeschlagenen Verff., die auf dem Prinzip der 
Dest. bei tiefen- Tempp., der Adsorption dureh akt. C usw. beruhen, wird gegeben. 
(Oil Gas Journ. 27. Nr. 1 . 96. 144. 147. 148.) N a p h t a l i .

International Coal Carbonization Co., Delaware, iibert. von: Walter Runge,
E ast Orange, N. J ., Destillation von Kohle. Die feinzerteilte Kohle wird, wahrend sie 
sich in der Destillationskammer in Suspension befindet, direkt der Verkokung dureh 
h. Gase, die dureh Einfiihren einer beschrankten Menge L uft in eine Zone entstehen, 
in der eine Verbrennung der L uft m it einem Teile der Kohle stattfindet, unter- 
worfen. (A. P. 1669 024 vom 6/11. 1924, ausg. 8/5. 1928.) K a u s c h .

International Combustion Engineering Corp., New York (Erfinder: Walter 
Runge), Tieftemperaturdestillation von Kohle. (Aust. P. 6123/1927 vom 24/2. 1927, 
ausg. 7/7. 1927. A. Prior. 4/3. 1926. — C. 1928. I. 614.) K a u s c h .

R. W. Easton, London, Retortę zum Destillieren von Brennstoffen. Die Retorte 
ist in Kammern dureh Langsscheidewande geteilt, die ais Warmeleiter in die Be- 
schickung dienen. Oben wird der Dampf dureh Offnungen abgezogen, wahrend im 
unteren Teile Offnungen fur die zuriickbleibenden Destillate vorgesehen sind. (E. P. 
288 700 vom 11/1. 1927, ausg. 10/5. 1928.) K a u s c h .

Low Temperaturo Carbonisation, Ltd., England, Sammelleilungen fu r  Kohle- 
destillationsretorten u. dgl., bestehend aus einem gebogenen Rohr, das in eine ge- 
schlossene Sammelrinne fiihrt, die dureh einen schragen Boden nach unten verengt 
ist. Der Rohrbogen ist m it einem Kiihlmantel versehen, in dem W. oder eine andere 
Kuhlfl. flieBt. (F. P. 636 459 vom 23/6. 1927, ausg. 10/4. 1928.) M . F. M u l l e r .
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Low Temperature Carbonisation, Ltd., England, Entferncn der Ruckstande 
aus Kohledeslillationsretorten unter LuftabschluB. Die Riickstande fallen aus den 
stehenden Retorten in einen unter der Ausfallsoffnung bereit gestellten Wagen, der 
m it einer Rinne am oberen Rande versehen ist, dio m it einer die Ausfalloffnung um- 
schlieBenden Haube derart iibereinstimmt, daB durch geringes Emporheben des 
Wagens der untere Rand der Haube in die Rinne des Wagens hineinreicht, die mit 
Sand oder W. gefiillt ist. Dadurch wird beim Entleeren der Retorte ein luftdichtes 
AbschlieBen erzielt. (F. P. 636458 vom 22/6. 1927, ausg. 10/4. 1928. A. Prior. 
23/6. 1926.) M . F. M u l l e r .

Conrad Arnemann, Halle a. S., Verschwelen von stiickigen oder mulmigen Brenn- 
stoffen nach D. R. P. 458879, dad. gek., daB die Beheizung des Schwelers mittels einer 
besonderen, red. gefiihrten Staubfeuerung crfolgt, dereń Verbrcnnungsgase m it ent- 
teerten k. Schwelgasen gemischt werden, so daB die Temp. der Verbrennungsgase zum 
Schwelen der Kohle gerade ausreicht, um ein Gesamtgas zu erhalten, das noch brennbar 
ist. (D. R. P. 460 420 K I. lOa vom 6/5. 1922, ausg. 29/5.1928. Zus. zu D. R. P. 458879;
C. 1928. I. 2762.) K a u s c h .

Albert George Black, Melbourne, Australien, Verfahren und Vorrichtung zur 
Oewinnung von Ólen, Spriten und Gasen mittels des Schwelverfahrens. 1. Vorr., bei der 
m it Schwelgut beschickte u. Lochungen fiir den A ustritt des gasformigen Schwelprod. 
besitzcnde Behalter in  einen Feuerungsraum eingefiihrt werden, dad. gek., daB in dem 
Fassungsraum Retorten angeordnet sind, in welchen das oder die Behalter unter Be- 
lassung von Zwischenraumen zwischen den Retorten u. den Behaltern eingefiigt sind 
u. in die Zwischenraume Diisen miinden, durch welche dem Hohlraum gasfórmige 
oder fl. Mittel zugefuhrt werden, alles in der Weise, daB einerseits der Zeitaufwand 
fiir die Herbeifiihrung der ersten sowohl ais der nachherigen Ausscheidungen wesentlich 
abgekiirzt wird, indem die dem behandelten Schwelgut entsteigenden Gase durch das 
eingespritzte Fluidum mitgerissen werden u. ihre Kondensation beschleunigt wird, u. 
andererseits das Verhaltnis der Temp. des Behalters zur Temp. der Retorte durch die 
Einspritzungen geregelt werden u. endlich ein iibermaBiges Anschwellen des Schwel- 
gutes in dem Behalter hintangehalten wird. — Anspruch 2 kennzeichnet eine Aus- 
fuhrungsform der Vorr. — 3. Verf., bei dem m it Schwelgut beschickte u. Durchlochungen 
fiir den A ustritt der Schwelprodd. aufweisende Behalter in eine Retorte eingefiihrt 
werden, dad. gek., daB man eine oder mehrere Retorten, in die die Behalter eingefiihrt 
werden konnen, vor dieser Einfiihrung auf eine yerbaltnismaBig hohe Temp. bringt 
zum Zwecke das Schwelgut einer plotzlichen Temperaturerhohung zu unterwerfen 
u. dadurch eine langsame Verbrennung zu verhindern bzw. die rasche Ausscheidung 
des Absonderungsprod. zu unterstutzen. (D. R. P. 460 326 KU. lOa vom 12/2. 1924, 
ausg. 24/5. 1928.) K a u s c h .

Edmund Roser, Deutschland, Langsame Verhokung von Brennstoffen in den an 
der Peripherie einer Drehtrommel angebrachten Kammern, in die sie nach dem Er- 
weichen durch einen Kolben eingepreBt werden. (F. P. 637134 vom 6/7. 1927, ausg. 
24/4. 1928.) ' K a u s c h .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, TrocJcenkiihlung von Koks. (D. R. P. 435572 
K I. lOa Tom  18 /1 . 1923, ausg. 6 /6 . 1928. — C. 1926. II . 679.) K a u s c h .

Kurt Jahnke, Ludwigsburg, Herstellung von hartem Tieftemperaturkoks durch' 
Yerkokung eines Gemisches von gepulverter Kohle m it FeC03 u. Teer, Pech, Kolo- 
phonium. oder anderen Prodd., die bei der Yerkokung einen Riickstand zurucklassen, 
bei ca. 500° innerhalb 12—18’Stdn. (A. P. 1 665 665 vom 19/10. 1926, ausg. 10/4.
1928. D. Prior. 2/5. 1924.) * M . F. M u l l e r .

Carbonisation Soc. Generale d’Exploitation des Carbones, Paris, ubert. von:
G. de Korff und G. Jakova-Merturi, Kohle. Eine metallurgische Kohle erha.lt man 
durch Impragnieren von Holzkohle aus harten Hólzem, Braunkohle o. dgl. m it N aN03 
oder einem anderen geeigneten Ni tra t oder Alkaliborat oder Gemischen dieser, Trocknen 
der Prodd. u. Mahlen der h. Massen. Die so erhaltene K ohle dient zur Entfernung des
0 2, S u. P  aus Roheisen, Rohkupfer usw. (E. P. 288 551 vom 10/4. 1928, Auszug yeroff. 
7/6.1928. Prior, 11/4. 1927.) K a u s c h .

Jack Gele de Francony, Frankreich, Geformter Brennstoff aus Holzkohle. Man 
verwendet hierbei ais Bindemittel Teer von der Holzverkohlung, den man m it 25—200% 
Steinkohlenteer oder Petroleum versetzen kann. (F. P. 637296 vom 8/11. 1926, ausg. 
■26/4.1928.) K a u s c h .
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Soc. O. Monnet et Cie., Paris, Fornien von Ilolzkohle. Holzkohlenpulver wird m it 
einom animal. Bindemittel (Blut) impragniert, zu einer homogenen Pastę yerarbeitet 
u. unter Druek von 200 kg pro qcm geformt. (E. P. 288 167 vom 31/8. 1927, Auszug 
veróff. 23/5. 1928. Prior. 2/4. 1927.) K a u s c h .

Ćdouard Fanconnier und Albert Simpere, Frankreieh, Apparat zur Herstellung 
ton Leuchtgas in  kontinuierlicher Weise. Der Carborator fiir Luft besteht aus mebreren 
geneigt u. parallel zueinander in  einem senkrechten Sehaoht angeordneten Rohren, 
die von W. umgeben sind u. beiderscits offeneEnden haben. AlleRohre munden m it 
ihren unteren Enden in einem vertikalen Rohre. Die m it der im App. zerstaubten 
Carburierfl. zu beladcnde Luft wird an den Rohren abgekuhlt. (F. P. 637179 vom 
4/11. 1926, ausg. 24/4. 1928.) K a u s c h .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Herstellung eines leuchtgasahrdichen, hoch- 
wertigen Gases in  einer Generatoranlage. (D. R. P. 460 759 K I. 24e vom 9/10. 1925, 
ausg. 5/6.1928. — C. 1926. II. 680.) K a u s c h .

Henry L. Doherty, New York, Generatorgas. Man laBt Kobie durch einen Schacht 
ais Saule herabgleiten u. L uft von den Seiten her in die Saule eintreten. Dabei muB 
die Luftzufulir so geregelt werden, daB die hochsten Gaserzeugungstempp. erhalten 
werden. Oben wird das Generatorgas aus dem Schacht abgezogen. (A. P. 1 670102  
Tom  8/9. 1920, ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

Harold Nielsen und Bryan Laing, England, Herstellung von Wassergas aus 
C-haltigcm Materiał oder dereń Dest.-Ruckstanden unter Yerwendung der Rk.-Warme, 
die in einem Warmespsicher gesammelt wird u. zur Beendigung der Rk. ausgeniitzt 
wird. (F. P. 636 750 vom 25/6.1927, ausg. 16/4.1928. E. Prior. 28/5. 1927.) M. F. M u l l .

W. Schweder, Magdeburg, Gaserzeugung. Um ein Gemisch von Kohlen- u. Wasser- 
gas zu erzeugen, wird der gliihende Koks vom Koksofen in  einen Wassergasgenerator 
ubergefuhrt u. darin vergast. (E. P. 288 336 vom 5/4. 1928, Auszug veroff. 31/5. 1928. 
Prior. 6/4. 1927.) K a u s c h .

Cyrus A. Phelps, Huntington, Albert J. Anderson und Mary G. Barmore,Los 
Angeles, Californ., Olgas. Das Ólgas wird aus 01 in einem App. erzeugt, der eine Back- 
steingitterwcrkkammer, in der ein Teil des Oles m it Luft yerbrennt, aufweist. Die er- 
forderlicho Hitze wird durch die Verbrennungsprodd. m it fluehtigen u. gecrackten 
Olprodd. erzeugt. E in zuriickgebliebener Teil des Oles wird verfluchtigt u. geeraekt 
durch die Verbrennungswarme. (A. P. 1669 172 vom 26/3.1924, ausg. 8/5. 1928.) K a u .

Jean Lerat, Frankreieh, Ajyparat zum Erzeugen von Gas aus Holz, Abfallen usw., 
bestehend aus einem Behalter zur Aufnahme u. Verbrennung des unteren Teiles der 
Charge, zu wclchem Zwecke letzterem Luft durch ein Rohr von oben her zugefiihrt 
wird. (F. P. 637140 vom 29/10. 1926, ausg. 24/4. 1928.) K a u s c h .

Augustę Franęois Girardin, Dampierre (Frankreieh), Acetylenerzeuger. Das 
Gas wird aus Ca-Carbid u. W. in einem Entw.-App. erzeugt u. von dort in einen 
Sammeltank m it Schwimmhaube geleitet. Die Entw. des Gases wird durch den 
Gasstand des Sammeltanks mittels eines selbsttatigen Reglers kontrolliert. (A. P. 
1649 682 vom 5/12. 1925, ausg. 15/11. 1927. F. Prior. 11/12. 1-924.) M . F. M u l l .

Richard Miitschele, S tuttgart, Vorrichtung zur Erzeugung ton hochgespannlem Ace
tylen, gek. durch Anordnung zweier kommunizierender, teilweise m it W. gefiillter 
GefaBe, in dereń einem in dem Deckel ein von auBen mittels einer Schraube, eines 
Stiftes oder einer Kurbelwelle auf u. ab beweglicher, m it CaC2 gefullter Behalter derart 
aufgehangt ist, daB beim Abwartsbewegen der Schraube, des Stiftes oder der Kurbel- 
wefie das CaC2 in das W. eintaucht, zum Vergasen kommt u. gleichzeitig in dem kommuni- 
zierenden GefaB ein beliebig vorher bestimmter Gegendruck erzeugt wird. (D. R. P. 
460 686 KI. 26b vom 18/12.1923, ausg. 2/6.1928.) K a u s c h .

Lurgi Apparatebau-Ges. m. b. H., Frankfurt a. M., Briidenabzug fiir Brenn- 
stoff-, insbesondere BraunkoJdentrockner mit Schlottorkammer und eingebauter dektrischer 
NiederscMagseinrichtung nach D. D. P. 441562 dad. gek., daB die Decke der Vorkammer, 
in der die elektr. Niederschlagseinriehtung m it Briidendurchgang in Richtung des Staub- 
falls eingebaut ist, den Boden eines geschlossenen Raumes bildet, in dem in an sieh 
bekannter Weise die Hochspannungsisolatoren u. -zufuhrungen untergebraeht sind. 
(D. R. P. 460 208 K I. 12 e vom 31/3. 1926, ausg. 22/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 441 562;
C. 1927. 1. 2260.) K a u s c h .

Maschinenfabrik Buckau Akt.-Ges. zu Magdeburg, Magdeburg-Buckau, Kuhl- 
anlage mit jalousieartig ubereinander angeordneten KuMblechen, insbesondere zum Kuhlen 
ton Braunkohle, 1. dad. gek., daB in den Kiihlblechen Offnungen angeordnet sind, die
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von dachfórmig ausgebildeten Umlenkblechcn iiberdeckt werden. — 2. Weitere An- 
spriiche botreffcn Ausfiihrungsfonnen der Anlage. (D. R. P. 460 570 KI. lOf vom 28/5.
1927, ausg. 31/5. 1928.) K a u s c h .

Maschinenfabrik Buckau Akt.-Ges. zu Magdeburg, Magdeburg-Buckau, Kuhl-
anlage m it jalousieartig iibereinander angeordnelen Kiihlblechen nach D. R . P. 460 570, 
dad. gek., daB die Oberkantc der Umlenkbleche nach den Kuhlblechen zu ansteigend 
angeordnet sind. (D. R. P. 460 571 KI. lOb vom 24/7. 1927, ausg. 31/5. 1928. Zus. zu
D. R. P. 460570; vorst. Ref..) K a u s c h .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Troclcnung von RóKbraun- 
kohle lei der Montanwachsherslellung, 1. dad. gek., daC die bei der Wiedergewinnung 
des Losungsm. oder Losungsmittelgemisches entstchenden Lósungsm.- u. W.-Dampfe 
zum Troeknen der Rohkohle verwendet werden. — Ein weiterer Anspruch sieht die 
Befreiung der Dampfe vom nachgerissenen Staub vor ihrer Venvendung vor. (D. R. P. 
460 646 K I. 23b vom 9/4. 1927, ausg. 1/6. 1928.) K a u s c h .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Frank A. Howard und Nathaniel
E. Loomis, Elizabeth, N. J ., Cracken von Kóhlenwasserstoffolen. Man verwendet einen
App., in dem die Cle durch eine durch lioeh eThitzte Verbrennungsgase erhitzte Rohr- 
schlange gesehickt werden, worauf sio in eine ungeheizte breite Expansionskammer 
gelangen. Die mitgefiihrtc Hitze wird am Entweiehen gehindert. (A. P. 1 670 037 
vom 28/11. 1921, ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dnbbs, Wilmette,
111., Cracken von PetroUumol. Man fiihrt das 01 durch eine erhitzte Rohrschlange, so- 
dan.n durch eine Vielzahl breiter Kammern, die in Reihe miteinander yerbunden sind, 
u. die Verdampfung des Oles herbeifuhren, zieht Gase u. den fl. Ruckstand aus jeder der 
Kammern ab, u. gibt einen vorher bestimmten Teil des Riickstandes zu dem Rohol, 
das dann durch die erhitzte Rohrschlange geleitet wird u. darin bei Uberdruck geerackt 
wird. (A. P. 1670103 vom 9/3. 1923, ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

TTniversal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Egloff und Harry P. Benner, 
Chicago, A r a r a t  zum Cracken von Koldenwassersloffen, bestehend aus einem Ofen, 
einer Heizeinrichtung fiir letzteren, einem Paar wagerechter Destillationsblasen im 
Unterteil des Ofens, ferner einem Paar im Ofen angeordneter wagerechter Destillations
blasen iiber dem ersten Paar, u. einer einzelnen wagerechten Retortę oberhalb, aber 
zwischen dem zweiten Paar, Vorr. zur Zufiihrung von Ol zu den Blasen usw. (A.P. 
1 670 105 vom 2 1 / 8 . 1920, ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, Apparat zum  
Cracken von Ólen, bestehend aus einer Blase, einem RiickfluGapp. u. einer rohrfórmigen 
Leitung von beschranktem Durchmesser fiir die Fiihrung des Rohóles durch die Blase, 
ZufiihrungsYorr. fur das Rohol u. Abzugsvorr. fiir das Ol aus der Leitung nach dem 
Boden der Destillationsblase. (A.P.1670106 vom 3/1.1921, ausg. 15/5.1928.) K a u s c h .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Robert T. Pollock, Boston, 
Mass., Apparat zum Cracken von KoJilenwasserstoffolen, bestehend aus einem langen 
Ofen m it Feuerbiichse an seiner unteren Seite u. einer Prallwand iiber der Feuerbiichse; 
diese P latte ha t Offnungen, durch dic die Feuergase nach einer daruberliegenden Anzahl 
von Olerhitzungsrohren stromen, Vorr. zum Einfuhren von 01 in diese Rohre usw. 
(A. P. 1670 122 vom 30/6. 1920, ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

H. Magnus, Freiburg i. B., Destillieren und Cracken von Ólen. Mineralole u. 
Teere werden unter Druck dest. u. die dabei erhaltenen Prodd. in einem Kondensator 
in Fraktionen von hoherem u. niedrigerem Kp. getrennt. Die hoher sd. Fraktion wird 
dann unter hoheren Bedingungen (Temp. u. Druck) in einem Crackapp. behandelt. 
(E. P. 287 525 vom 14/3. 1928, Auszug ver6 ff. 16/5. 1928. Prior. 23/3.1927.) K a u s c h .

Cary R. Wagner, Woodriver, 111., Olraffinierung. Man trennt das Petrolatum 
(oder amorphe Wachs) von dem m it Dampf bchandelten 01 durch Methylathylketon 
ab u. laCt das Petrolatum  alsbald absitzen. (A. P. 1669151 vom 17/7. 1922, ausg. 
8/5.1928.) K a u s c h .

Cary R. Wagner, El Dorado, Arkansas, Raffinieren von Olen. Man verd. das Rohol 
m it einem Gemisch eines Butylalkohols u. Naphtha u. trennt das Petroleum alsdann 
m it Hilfe der Differenz der DD. ab. (A. P. 1669180  vom 17/7. 1922, ausg. 8/5.
1928.) K a u s c h . 

Oscar Werner, South Bend, Indiana, Raffinieren von Ol und anderen Fliissigkeiten.
Man yerwendet einen Hg-Erhitzer, der aus einer Pfanne m it nach unten sich er-
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strećkenden Rohren, einem Pfannendeckel, einem den Deckel umfassenden Dom, 
einem Olerliitzer usw. bestelit. (A. P. 1 669 182 vom 10/11.1925, ausg. 8/5.1928.) K a u .

Hydroearbon Reiining Process Co., Inc., iibert. von: Paul McMichael, 
Flushing, N. Y., New York, liaffinieren ton Kohlemrasserstoffolen. Man behandelt die 
Ole m it Na2S20 4 u. einer Schwermetallyerb. (NaXV04, CuSOj, Natriumplumbit usw.) 
in  alkal. wss. Lsg. u. sodann m it einer verd. wss. Saure (HCI). (A. P. 1 669944 vom 
12/1. 1925, ausg. 15/5. 1928.) . K a u s c h .

Sun Oil Co., Philadelphia (Erfinder: Harold T. Maitland, Sharon Hill, Penn- 
sylvan.), Sąffinieren ton Mineralol. Man laBt das Mineralol durch ein breites Fil ter aus 
festen Teilchen, die m it einer diinnen H ,S 04-Haut bedeckt sind, strómen. (A. P. 
1668 920 vom 2 1 /1 2 . 1921, ausg. 8 /5 . 1928.) K a u s c h .

Shell Co., Californien, ubert. von: Jan D. Ruys, Wilmington, Californ., Ge
winnung von Schtcefekaure aus dem SaurecHamm von der Olraffination. Man behandelt 
den Saureschlamm m it sauren, von gecrackten Petroleumólen stammenden Ólen. (A. P.
1 669 102 Tom 18/4. 1927, ausg. 8/5. 1928.) K a u s c h .

Wilhelm Hess, Berlin, lieinigung ton Kohlenwasserstoffen und KoWemcasserstoff- 
olen, wie Kerosin, Gasól oder Schmieróle, m it Schwefeldioxyd, u. zwar zunaehst mit 
gasfonnigem S 0 2 u. dann m it fl. S0„. (A. P. 1668275 vom 7/9. 1926, ausg. 1/5.
1928. D. Prior. 25/9. 1925.) ‘ M. F. M u l l e r .

Selden Co., V. St. A., lieinigung roh-er aromatischer Kohlenwassersioffe mittels 
Halogenen, insbesondere Cl2, in Ggw. von halogeniibertragenden Katalysatoren, wie 
S oder S-Verbb., unter Einw. yon Hitze, Druck, Licht oder stillen elektr. Entladungen
u. in Ggw. von saurebindenden Mitteln, wie Alkalien oder Carbonaten. Vor oder 
nach der Halogenbehandlung wird das Prod. eyent. m it H 2S04 behandelt. — Eine 
Rohbenzolfraktwn, K p. bis 105°, m it 4%  Verunreinigungen wird in Ggw. von 1—3%
S m it 6—8%  Cl2 behandelt, das in  raschem Strom unter gutem Riihren eingeleitet 
wird. Das Prod. wird m it W. u. Alkali gewaschen, getrocknet u. dest. — Rohbenzol 
wird m it 8 %  Cl2 unter Zusatz von S 0 2 in gleicher Weise behandelt. — 1000 kg einer 
Rohbenzolfraktion, K p. 105— 120°, m it 8 %  Verunreinigungen werden m it 100 kg 
NaClOj-Lsg. vcrriihrt, u. dazu werden langsam 150 kg konz. HCI zugesetzt. Nach 
dem Neutralisieren u. Waschen wird das Prod. dest. (F. P. 636 485 vom 23/6. 1927, 
ausg. 10/4. 1928.) ' M. F . M u l l e r .

William Huntley Hampton, New York, Yerarbeilung bituminoser Stoffe auf 
weTtiotte K  W-stoffe usw. Man digeriert bei iiber 500° F. ein fl. Gemisch des gepulverten 
Ausgangsstoffes m it einem Losungsm. fur sehwere Bitumina. (A. P. 1668 898 vom 
20/8. 1919, ausg. 8/5.1928.) K a u s c h .

West Process Pavement Co., Inc., Louisville, V. St. A., Asphaltmischungen. 
Gemenge von gepulrertem hartem Asphalt u. minerał. Fullstoffen, wie Sand, z. B. von 
60 Teile gepulvertem hartem Asphalt u. 1,8 Teilen Fiillstoff, sowie passende Mengen 
z. B. 140 TeOe yon weichem oder halbfl. Asphalt werden getrennt auf Tempp. erhitzt, 
bei denen sieh harter u. weicher Asphalt noch nicht ineinander losen u. dann gemischt. 
Die Mischungen yerwandeln sieh beim Aufbewahren oder Befórdem nicht in  zusammen- 
hangende Massen. Bei der Ver\vendung zum Bau yon AsphaltstraBen werden sie in 
iiblicher Weise unter Ruhren geschmolzen. (E. P. 287799 yom 5/10. 1927, ausg. 
19/4. 1928.) K u h l i n g .

Riebecksehe Montanwachswerke Akt.-Ges., Halle a. S., Monianwachs. Bei 
der E straktion  des Montanwachses aus L ignit durch ein Losungsm. trocknet man 
die Kohle unter Zufiihrung von Dampf. (E. P. 288 258 yom 12/3. 1928, Auszug veroff. 
31/5. 1928. Prior. 8/4. 1927.) K a u s c h .

Bennett, Inc., Boston, ubert. yon: Albert L. Clapp, Danyers, V. St. A., Disper- 
gieren wasserunloslicher schmdzbarer Stoffe. Die geschmolzenen Stoffe, z. B. Montan- 
wachs, Harz, Asphalt o. dgl., werden in heftig geriihrtes, annahem d sd. W. oder (besser) 
Natriumsilicatlsg. eingetragen u. nach inniger Mischung m it dem W. bzw. der Lsg. 
durch raschen Zusatz yon k. W. zu Erstarren gebracht. Zwecks Herst. von Erzeug- 
nissen, welche sieh auf Walzen formen lassen, setzt man der Mischung Holzmehl zu. 
(A. P. 1668760 vom 8 / 1 2 . 1922, ausg. 8/5. 1928.) K u h l i n g .

Priut<a io Germtnj SchluB der Redaktion: den 18. Juni 1928.


