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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Werner Schulemann, Johannes Gadamer. Nachruf. (Ztschr. angew. Chem. 41. 

487—88.) M i c h e e l .
Walter Frankenburger, J>ie Pflege der chemisćhen und 'pliysikaUsch-chemischen 

Wissenschaft in  den Vereinigłen Staaten. Reiseeindriicke. (Ztschr. Elektrochem. 34. 
269—74. Ludwigshafen.) LESZYNSKI.

Fred Y. Herron, Vorlesungsversuch iiber Hadioaktwiłdt. In  ein Reagensglas, dessen 
Innenflache m it H F  angeatzt ist, bringt man in wenig Kollodium aufgcschlammte 
Sidotblende u. verteilt die FI. durch Neigen n. Drehen des Glases auf dessen Innen- 
flachę, worauf man den Rest des Kollodiums ausgieBt. Zerbricht man nach dem tfer- 
dunsten des A.-A.-Gemisches in dem Reagensglas eine Rohre, die eine radioakt. 
Substanz enthalt, so leuchtet, sofort die Innenflache des Reagensglases auf. Eine 
einfache, ans einem Korkbohrer herzustellende Yorr. zum Zerbrechen der Rohre 
wird besohrieben. (Journ. chem. Education 5. 598—99. Pittsburgh [Pennsylyanien], 
Univ.) B ó t t g e e .

H. C. Kremers, Vorlesungsversuch zur Veranschaulichung des osmotischen Dracks. 
In  einer groBen Mohr-, Runkel-, Steckriibe, einem Rettich oder einer ahnlichen 
Pflanzenwurzel wird an der Insertionsstelle der Blatter mittels eines Locheisens von
1 Zoll Durchmesser eine zylindr. Vertiefung von etwa 2 Zoll Tiefe erzeugt, die mit 
Tafelsirup oder Melasse gefullt u. mittels eines Pfropfens yerschlossen wird, durch 
dessen Durchbohrung ein Giasrohr gefuhrt ist. Die ganze Vorr. wird in ein GefaB 
m it W. getaucht, worauf die FI. in der Glasróhre bis zu 8 FuB u. mehr emporsteigt. 
(Journ. chem. Education 5. 530. Urbana [Illinois] Univ.) BÓTTGER.

C. di Capua und A. Bertoni, Das reziproke Paar: 2 NaCl +  Ba(ClO^)2 =  2 NaCl03 
+  BaCL. Zuerst wurden bei 20° die folgenden Systeme untersucht: NaC103-NaCl- 
H 20, NaCl-BaCl2-H20 , BaCl2-Ba(C103)2-H20  u. Ba(C103)-NaC103-H20 . — Aus den 
Lóslichkeiten der vier Salze bei 20° findet man fur das Salzpaar NaCI03-BaCl2 194,4 
u. fur das Paar Ba(C103)2-NaCl 42,80; bei 20° sollte also Ba(C103)2-NaCl das stabile 
Salzpaar sein. In  der ąuaternaren Lsg. wurden demnach folgende Komponenten ais 
Bodenkorper stabil sein: Ba(C103)2 +  NaCl +  NaC103 u. Ba(C103)2 +  NaCl +  BaCL. 
Aus den Verss. ergab sich folgendes: 1 . F ur die Lsg., die m it Ba(C103)2-NaCl-NaC103 
im Gleichgewicht war, wurde gefunden: Zus.d.Lsg. 8,41% Cl', 25,21% C103', 2,28% Ba", 
8,22% N a , 55,87% H 20 , Zus. des W .: 25,05% Cl', 45,12% C103', 4,08% B a " , 14,71% 
Na’. 2. Fiir die Lsg., die m it Ba(C103)2-NaCl-BaCl2 im Gleichgewicht w ar die folgenden 
Zahlen in Prozcnt in obiger Reihenfolge: 5,07, 16,2, 15,65, 4,68, 58,32 u. 8,69, 27,91, 
26,83, 8,02. — Die gefundenen Werte sind in einem Diagramm zusammengestellt, aus 
dem alle weiteren Angaben entnommen werden kónnen. (Gazz. chim. Ital. 58. 249 
bis 253.) G o ttf b ie d .

G. Malquori, Ober die Ursachen, welche die Loslichkeit zwischen Bleinitrał und den 
Alkalinitraten beeinflussen. Bei der Unters. des Systems NH 4N 0 3-Pb(N03)2-H20  hatte 
sich ergeben, daB die Loslichkeit des Bleinitrats durch die Ggw. von N H jN 03 erhoht 
wird, u. daB ferner das Ansteigen der Loslichkeit m it steigender Temp. sich vermindert. 
Zur weiteren Unters. dieser Beobachtung werden in der Yorliegenden Arbeit die Systeme 
L iN 0 3-Pb(N03)2-H20  u. C'siV03-Pb(N03)2-H20  bei 25° untersucht. Diese u. fruhere 
Verss. ergaben, daB die Alkalinitrate in der nachfolgcnden Weise erhohend auf die 
Loslichkeit von Pb(N 03)2 einwirken: L i< N a < K < C s .  In  dieser Reihenfolge andern 
sich bekanntlich aueh die Ionenradien der Alkalimetalle. Wie ferner bekannt ist, ist 
die H ydratation der Alkaliionen betrachtlich; deswegen vermindert sieh auch in Losungs- 
gemischen der Alkalinitrate u. des Bleinitrats m it dem Anwachsen der von jedem łon 
festgehaltenen Wassermengen die des gel. Bleinitrats progressiv. Das Li-Ion ais das 
hydratreichste sollte demnach am wenigsten auf das Ansteigen der Loslichkeit des
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Pb(N 03)2 wirken, was durcli die Verss. auch beatatigt gefunden wurde. Auch das Sinken 
der Lijsliclikcit m it steigender Temp. hat darin seinen Grund, daB die S tabilitat der so 
gebildeten Komplexe m it steigender Temp. geringer wird. Die Tendenz zur Bldg. 
stabilerer Komplexe Bteigt ebenfalls vom Li zum Cs. (Gazz. chim. Ital. 58. 203 
bis 20S.) G o t t f r i e d .

Gr. Malguori, Uber die Hydrate des Qa.dm.ium-, Zink- und Magnesiumnilrats. 
Untersucht wurden die folgenden Systeme bei 20°: Cd(N03)2-H N 03-BLO, ]Ug(N03)2- 
H N 03-H20  u . Z?i(2TO3)2-HN 03-H20 . Von Cd(N03)2 wurden zwei Hydrate festgcstellt, 
eines m it 4 H 20  u. eines m it 2 H 20, die im Gleiehgewicht sind m it der Lsg. m it einem 
Geh. bis 52,95 bzw. 60,01% H N 03; von Zn  existieren ebenfalls zwei Hydrate m it 6 
bzw. 4 H sO, im Gleiehgewicht m it der Lsg. bei einem Geh. bis zu 34,45 bzw. 59,21°/0 
H N 03. Von Mg(N03)2 endlich konnte nur das Hexahydrat naehgewiesen werden, 
das sich im Gleiehgewicht befindet in einer Lsg. bis zu einem Geh. von 49,12% H N 03. 
Durch weiteren Zusatz von H N 03 uber diese Punkte hinaus, lieB sieh das Tetrahydrat 
des Cd(N03)2 vollstandig entwassern, das Hexahydrat des Zinknitrats verliert nur 
2 Mol H 20 , wahrend das H ydrat des Magnesiumsalzes unverandert bleibt. Diese Beob- 
achtungen finden in der einfachen Struktur des Metallion ihren Grund, namlich, daB 
bei gleieher Ladung u. gleicher Strukt\ir des Anions das von dem Kation festgehaltene 
W. um so starker gebunden ist, je geringer der Ionenradius des Metallions ist. (Mg
0,65 A, Zn 0,74 A, Cd 0,97 A.) (Gazz. chim. Ital. 58. 209—16.) G o t t f r ie d .

G. Maląuori, Thermische Dissoziation des Cadmiumniirats. Experimentell ge- 
fundene Erhitzimgskurvcn zeigten einen einzigen deutlichen endothermen Effekt bei 
325° an; der Riickstand war reines CdO. Das Auftreten bas. Salze des Cadmiumnitrats 
konnte nieht beobachtet werden. Hieran anschlieBend wurden Tensionsmessungen 
naeh der stat. u. dynam. Methode gemaeht unter Zugrundelegung des Gleichgewichtes 
2 Cd(N03)2 2 CdO +  4 N 0 2 +  0 2. Durch graph. Extrapolation wurde gefunden,'
daB bei 318° der Druck von 1 Atm. herrscht. Ferner wurde festgestellt, daB bas. Salze 
nicht auftreten, daB in dem System nur die beiden Phasen Cd(N03)2 u. CdO im Gleich- 
gewicht sind. Mittels der KERNSTschen Formel berechnet sich Q zu 55881 cal. —  
Die Ek. nach obiger Gleichung ist yollkommcn reversibel. (Gazz. ehim. Ital. 58. 217 
bis 222.) G o t t f r i e d .

A. V. K iss und I . Bossanyi, tibtr die Neulrdlsalzwirkung bei den Ionenreaktionen. 
Uber den Temperalurkoeffizienten der Neutralsalzuńrkung. (Vgl. C. 1928. II . 122.) Vff. 
untersuchen die Rk. zwischen S2Os"  u. J ' in einem Temp.-Gebiet, wo die Selbstzers. des 
Persulfats noch nicht stórt. Die Rk. S20 8"  +  J '  =  S20 8- J '"  ist im ganzen Gebiet bimole- 
ku lar; der Aktivitatskoeffizient ist in verd. Lsgg. von der Temp. unabhangig. Der Temp.- 
Koeffizient der bimolekularen Konstanten nimmt in allen Konzz. in  gleicher Weise 
m it steigender Temp. erst langsam, dann schwacher ab (im Mittel ist log k =  —2767/7’ +  
10,489). — Der EinfluB von Neutralsalzen wird im Gebiet von 0,05— 2,0-n. u. von
0—50° bestimmt. Auch in Ggw. von Neutralsalzen nimm t der Temp.-Koeffizient 
der Rk. m it steigender Temp. ab, er wird durch das Neutralsalz kaum beeinfluBt. 
Die Konstanten der VAn ’t  H o F F sch en  F o rm e l (s. o.) schwanken bei Ggw. von Na2S 04, 
K K 03, LiCl u. MgSOj nur zwischen 2734 u. 3033 bzw. 10,36 u. 12,30. Der (schwache) 
beschleunigende EinfluB der Kationen ist in  seiner Reihenfolge bei gleicher Konz., 
aber wechselnder Temp. konstant, andert sieh aber etwas m it der Salzkonz. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 47. 619—26. Szeged, II. chem. Inst. Univ.) W . A. R o t h .

Hans Handovsky, Uber die oxydationskałalytische Wirkung des Eisens. Vf. priifte 
die Osydation von Aminosauren in Ggw. von verschiedenen Formen von Fe, indem 
% - u. l% ig . wss. Lsgg. der Aminosauren m it C 02-freiem O oder Luft bei 37° geschiittelt 
u. gleiohzeitig der 0-Verbrauch, NH3- u. C02-Bldg. gemessen wurden. Die Oxydation 
von Leucinhgg. bleibt aus nach Zusatz von FeS 04, magnet. Eisenoxydhydrat, welches 
die Toluidin- u. H 20 2-Rk. in  2 bzw. %  Sde. gab, kolloiden Eisenoxydsolen, Adsorbaten 
von F eS 0 4 auf Tonerdegele, vergliihtem Fe-Oxalat. Mit H 2 reduziertes Fe20 3 yermochte 
Leucin ox!ydativ abzubauen. Ais Oxydationsprodd. lieBen sich Isovaleraldehyd, C02 
u. N H , nachweisen. Olykokoll, Alanin, Valin, Tyrosin, Histidin, Formylleucin, Glycyl- 
leucin bilden m it reduziertem Fe ebenfalls Stoffe, die eine positive Fuchsinschweflig- 
sairre-Rk. gaben. Der 0-Verbrauch entsprach bestenfalls 19% der fiir die gesamte Yer- 
brennung erforderlichen Menge. Von NH 3 wurden durchschńittlich 7—10% gefunden. 
Die O-Aufnahme war nach 5—6 Stdn. beendet u. nahm auch bis 24 Stdn. nur wenig 
mehr zu. Die O sydation dc8 Leucins durch das Fe-Pulver lieB sich durch HCN  hemmen.
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Lafit man das-mit H  reduzierte Fe im N-Strom erkalten, so yerliert es seine oxydierende 
Fahigkeit gewinnt sie jedoch bei erneutem Erhitzen im H-Strom wieder. Es wird_ 
daher angenommen, daB in den wirksamen Fe-Priiparaten in den Oberflachen der 
Krystallo H  in aktiyierter Form vorhanden ist, der m it dem im  UberschuB vorhandenen
O H 20 2 bildet, das an den Pe-Oberflaehen katalyt. gespalten wird u. hierbei die Oxy- 
dation der A mi nos ilu ren einleitet. Leitet man O in eine Suspension von im H-Strom 
erkaltetem Pe in einer wss. T i0 S 0 4-Lsg., so farbt sich die Lsg. zuerst indigoblau, dann 
gelb, indem der aus dem Pe freiwerdende H  zuerst Titanosalz bildot, das von ent- 
standenem H 20 2 ii ber farbloses Titanisalz zu gelbem Pertitanat oxydiert wird. Dieser 
Vers. gelingt nieht m it dem im N-Strom erkalteten Fe u. m it dem aus Ferroosalat 
erhaltenen. Auch die von WARBUKG beschriebene Oxydation von Aminosauren an 
Tierkohle, wahrscheinlich dureh Eisencarbid bedingt, yerschwindet, wenn man die 
gegliihte Kohle im N-Strom erkalten IaBt, u. IaBt sich dureh Gliihen u. Erkalten im 
H-Strom wieder reaktivieren. Die T i0S 0 4-Rk. fiel mit der wirksamen Tierkohle stets 
negativ aus. Die Annahme einer bestimmten akt. Fe-Yerb. in der Leuein oxydierenden 
Tierkohle erscheint erst dann berechtigt, wenn angenommen werden kann, daB akt. 
Gase an diesen Oxydationen nieht beteiligt sind. (Ztschr. physiol. Chem. 176. 79—88. 
Góttingen, Univ.) GUGGENHEIM.

Frederick H. Getman, Outlines of theoretical chem istry. 4 th  ed. London: Chapman & H all
1928. 8°. 18 s. 6 d. net.

A ,. A tom struktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie .

A. Sommerfeld, Zur ElektronentJieorie der Metalle nach der wettenmecJuniischen 
Siatistik, insbescmdere zur Frage des Voltaeffelcles. Zusammenfassender Vortrag tiber 
die Theorie des Vf. (vgl. C. 1928. 294. 1834). (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 61. 1171 bis 
1180.) E. Jo se p h y . ■

Gunnar H agg, Rimtgenstraldenuntersuchungen der „Nitride“ des Eisens. Vf. hat 
daa System Fe-N m it Hilfe von Rontgenstrahlen untersucht u. gefunden, daB die 
„N itride“ keine definierten chem. Verbb. darstellen, sondern feste Lsgg. von N  in Fe. 
Reines Fe wurde in einem elektr. geheizten Porzellanrohr m it reinem NH3 behandelt. 
Die Rontgenanalyse wurde nach der Pulvermethode ausgefiihrt. Die Struktur der 
„N itride" hangt nur von dem N-Geh. u. nieht von den Bildungsbedingungen (Temp., 
Dauer der NH3-Behandlung usw.) ab. Wie die Róntgenaufnahmen zeigen, sind 
zwischen 0,2 u. 5,7% N-Geh. die N-Atome in den Zwischenraumen des kub. dicht 
gepackten Gitters des y-Fe unregelmaBig yerteilt. Zwischen 5,7 u. 6,1% N  treten 
neue Linien auf, die zu einer hexagonalen, dicht gepackten Phase gehóren, in  der die 
N-Atome unregelmaBig in den Zwischenraumen der Fe-Atome yerteilt sind. Zwischen 
7,5% u. 8%  N  yerschwindet die kub. Phase, so daB yon da ab bis zu dem erreichten 
Maximalgeh. von 11,3% N  die hexagonale Phase allein besteht. DaB die Phasen- 
grenzen gerade den stochiometr. Verhaltnissen zwischen Fe u. N  sehr nahe kommen, 
ist wohl Zufall. Die katalyt. Wrkg. des Fe beim HABERschen NHs-ProzeB erklart 
Vf. auf Grund des Befundes, daB die Fe-,,Nitride“ feste Lsgg. von N  in Fe sind, 
folgendermaBen: Der Katalysator wird dureh Red. m it NH 3 dargestellt, besteht also 
zum groBten Teil aus Nitrid, das den N  wahrscheinlich einatomig u. somit besonders 
reaktionsfahig gegen H2 enthalt. (Naturę 121. 826—27. Stockholm, Univ.) E. Jos.

G. Natta, Rontgenanalyse und Krystallslruldur der Metallegierungen. Konsłiiułion 
der Legierungen Cadmium-Magnesium. (Vgl. C. 1928. I. 2048.) Im ersten Teil der 
Arbeit wird die besondere Eignung der Rontgenanalyse zur Unters. metali. Legierungen 
heryorgehoben u. femer kurz die wichtigsten bisher róntgenograph. untersuchten 
Metallsysteme besproehen. Im  zweiten Teil der Arbeit werden eigene róntgenograph. 
Unterss. liber das System Cd-Mg mitgeteilt. Das zur Unters. yerwandte Materiał 
wurde dureh Zusammenschmelzen der reinen Komponenten unter geschmolzenem 
LiCl u. KC1 hergestellt. Die Schmelzen wurden in Glascapillaren gegossen u. dureh 
Eintauchen in kaltes W. abgeschreckt. Zum Teil wurden die Proben hierauf langere 
Zeit (bis zu 60 Stdn.) wieder bis zu 250° erhitzt u. langsam erkalten gelassen. Von 
den Legierungen wurden Pulyeraufnahmen u. von einzelnen auch Laueaufnahmen 
hergestellt. Untersucht -wurden Legierungen m it einem Geh. von 5, 10, 15, 30, 40, 
50, 60, 70 u. 85% Mg. Fiir das Cd ergab sich ein Aehsenverhaltnis von 1,89 u. ais 
Kantenlange des Elementarkorpers 2,98 A, fiir das Mg 1,624 bzw. 3,20 A. Zwei
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Haupttypen wurden festgestellt: feste Lsgg. von Mg in Cd u. feste Lsgg. von Cd in 
Mg. Die Existenzbereiche beschranken sich nicht auf ein definiertes Intervall, sondern 
erstrecken sich auf ein langes Stuck. In  dem Intervall von 50—100% Cd herrschen 
feste Lsgg. yon Mg in Cd, in dem Interyall 0—50% Cd solche von Cd-Mg vor. Bei 
'50%  sind beido Typen annahernd in derselben Menge in der Legierung vorhanden. 
Die Existenz einer Verb. MgCd konnte nicht nachgewiesen werden. Das Achsen- 
Yorhaltnis der Krystalle der festen Lsgg. yon Mg in Cd yerandert sich yon 1,89 bis
1,775 gleichmafiig m it der Veranderung der Zus. der Legierung von 100—40% Cd; 
die Kantenlange nimmt dementspreehend von 2,98 auf 3,01 A zu. Die Anderung 
der Gitterkónstanten folgt nicht dem bekannten Additiyitatsgesetz von V e g a r d , 
wahrend dennooh die Atomyoll. fiir Cd u. Mg nur wenig yoneinander yerschieden 
sind. In  ahnlicher Weise iindert sieh das Gitter des Mg durch den E in tritt des Cd: 
Bis zu einem Geh. yon 15% Cd yerkleinert sich die Kantenlange von 3,22 au f 3,155 A; 
weiterer Cd-Zusatz yerandert diesen W ert nicht mehr sehr, wio auch das Achsen- 
yerhaltnis nicht merkbar y e ran d e rt wird. — Nach der LAUE-M ethode wurden Le- 
•gierungen m it einem Geh. nicht iiber 50% Cd hinaus untersucht. Bis fast zu einem 
•Geh. yon 30% Cd wurden ideale feste Lsgg. festgestellt; dariiber hinaus sind es feste 
Lsgg. m it regelmaCiger Verteilung der Atome; die Elementarzellen sind sehr viel 
gróBer, so z. B. bei der Legierung m it 60% Mg bzw. 40% Cd Kantenlange a =  18,9 A, 
Achsenyerhaltnis c/a =  0,813 gleich dem halben des Magnesiums; im Elementar- 
bereich sind 216 Atome enthalten. Wie die LA U E-A ufnahm en u. die Pulverdiagramme 
weiter zeigen, bewirkt die Warmebehandlung eine Zers. der festen Lsgg. in solche, 
die weniger Geh. an gel. Metali besitzen; die Lóslichkeit des einen Metalls in dem 
anderen im festen Zustand yermindert sich demnach mit steigender Temp. (Annali 
Chim. appl. 18 . 135—87.) G o t t f r i e d .

R. O. Herzog, U ber den Zusammenhang zmschen der Struktur der organischen 
Fasem mit den elaMischen Eigenschaften. Nach Rontgenstrahlenunterss. sind die 
Naturfasern aus Krystallchen (Krystalliten) aufgebaut, die m it einer Krystallachse 
in  der Faserachse oder einem je nach der biol. Herkunft charakterist. Winkcl zu ihr 
liegen. Man denkt sich die Fasern durch gerichtete Koagulation aus dem faserbildenden 
•Sol entstanden. Die durch Dispergierung der Fasern entstandenen Sole zeigen fast 
stets elast. Eigg., die auf Aggregierung der Primarteilchen, auf die Ggw. yon Sekundiir- 
teilchen hinweisen. Von einer Reihe von trockenen Fasern wurden die Elastizitats- 
moduln bestimmt. Die Yerss. an Yiscoseseide weisen darauf hin, daB dem besseren 
Richtungseffekt des Róntgendiagramms der kleinere Torsionsmodul entspricht. An 
techn. Filmen von Cellulose u. Gelatine, die durch GieBen zwischen zwei Walzen her- 
gestellt waren, ergab sich in der Walzrichtung stets ein ldeinerer Moduł ais senkrecht 
dazu. DaB der ICunstseidefaden aus der reiferen, d. i. weitergehend koagulierten 
Viscose schleehter flieBt, ais derjenige aus junger Viscose, die hauptsachlich aus 
Primarteilchen besteht, weist darauf hin, daB fiir die elast. Eigg. der organ. Fasern 
yorzugsweise die Sekundarteilchen in Frage kommen. (Naturwiss. 16 . 420—21. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemie.) E. JOSEPHY.

Jean-J. Trillat, Die TJntersuchungen uber die Cellulose und ihre Derimte mittels 
■ Bontgenstrahlenspektroskopic. Vórliegende Arbeit ist der erste Teil einer zusammen- 
fassenden Abhandlung uber die bisher mittels der Rontgenanalyse bei der Cellulose 
u. ihren Deriyy. erhaltenen Ergebnissen. (Rev. gen. Colloides 6 . 57—68.) G o t t f r ie d .

Mas: Bergmann, R. O. Herzog und W . Jancke, Rontgenspektrographische Unter- 
snchungen eine.s Cellobioseanhydrids. Die Rontgenunters. des von BERGMANN u . 
K n e h e  (C. 1 9 2 6 . I. 350) beschriebenen Cellobioseanhydrids ergab ein Diagramm, 
das m it dem der Hydratcellulose in jeder Hinsicht ident. ist. Das Rontgendiagramm 
des Hemacetylcdlobioseanhydrids erwies sich ais ident. m it dem des bekannten 
■Cellulosotriacetats. Die Diagramme des Cellobioseanhydrids u. seines Hexaacetats 
■sind auffallend klar.. (Naturwiss. 16 . 464. Dresden u. Dahlem.) E . J o s e p h y .

H. Alterthum, M. Reger und R. Seeliger, Untersuchungen uber die Ziindspannung 
der Glirnmentladung. Es wird eine zusammenfassende Darst. der bisher yorliegenden 
Arbeiten iiber die Ziindspannung gegeben und es wird von eigenen Verss. an Gluh- 

!lampen mit Restgasen u. yon einer systemat. Unters. des Einflusses von Verunreinigimgen 
•auf die Zundspanmmg beriehtet. Es wird die Erscheinung des „elektr. Atmens“ yon 
•Vakuumgluhlampen beschrieben u. auf das Verschwinden von Verunreinigungen 
u .  die dadurch bewirkte Erhohung der Ziindspannung der Restgase zuriickgefuhrt. 
-Die m it H„, Ne, N., u. A r  durchgefuhrten Yerss. iiber den EinfluB definierter Zusatze
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fiiliren zu Beitragen zur Theorie der Ziindspannung. Eine quantitative Theorie laCfci 
sich noch nicht entwiekeln. (Ztschr. techn. Physik 9. 161—72. Studienges, f. elektr. 
Beloucht.) L e s z y n s k i . '

Gr. P. Thomson, Der Zerfall des Radium E  vom Standjmnkt der Wellenmechanik. 
Nach der kiirzlich referierten Arbeit von E ł l i s  u . W o o s t e r  (C. 1 9 2 8 . I. 2781) muBte 
man annehmen, daB beim Zerfall des R aE  tatsiichlich die primaren /3-Teilchen den 
Kern m it einer kontinuierlich verteilten Geschwindigkeit verlassen. Dieser Befund 
ist schwer m it unseren sonstigen Vorstełlungen in der Radioaktivitat zu vereinen. 
Vf. versucht daher, ihn auf Grund der neuen Wellenmechanik anschaulich zu machen, 
indem er unter der Annahme einer explosionsartigen Aussendung der primaren 
/?-Teilehen beim Zerfall des R aE  nach DE BROGLIE das fortfliegende Elektron alg 
Wellengruppe darstellt u. die Ausdehnung dieser Wellengruppe abschatzt. (Naturę 1 2 1 . 
615— 16.) P h i l i p p .

J. Stuart Poster und M. Laura Chalk, Beobachtete rdative Intensitaten (kr Stark- 
komponenten von Ha. Vff. haben neue Aufnahmen der Starkkomponenten von Ha 
gemacht, die m it den Berechnungen von S c h r o e d in g e r  im Einklang stehen. (Naturo 
1 2 1 . 830—31. Montreal [Can.], Mc Gill-Univ.) E. J o s e p h y .

Joseph Kapłan, Die Entstehung von aktivem Stickstoff. Vf. untersucht das Spek
trum  des Nachleuchtens von akt. Stickstoff in Luft enthaltenden Entladungsrohren. 
AuBer den a-Banden von N2 u. den fruher im Nachleuchten beobachteten fl- u. y-Banden 
von NO wurden einige neue fi- u. y-Banden, sekundare positiye Banden des N2 bei 
2815, 2953 u. 3341 A. u. einige neue Glieder der 4. positiven Gruppo des N2 identifiziert. 
Von Ubergangen zum n. Zustand der Mol. herruhrende Banden fehlen. Der Unter- 
schied zwischen kondensierter u. nicht kondensierter Entladung ist bei niedrigen 
Sparmungen im wesentlichen der gleiche wie bei hohen Spannungen. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 14 . 258—60. Princeton, Univ.) K r u g e r .

Gerhard Herzberg, Resonanzfluorescenz desCycmsl Das Auftreten derCN-Banden 
im Nachleuchten des Stickstoffs wird darauf zuriickgefuhrt, daB analog wie bei der 
Jodresonanzfluorescenz die Anregung m it den ultravioletten Banden erfolgt, dio 
im Nachleuchten zu erwarten sind, u. nicht durch Anregung m it Linien aus Linien- 
spektren. Dafur spricht auch, daB die erregenden Linien oder Banden nicht beob- 
achtet wurden, wenn der Endzustand bei der Emission der violetten CN-Banden der 
Grundzustand ist. Der Grundzustand muB, wenn die Vermutung des Vf. richtig ist, 
wcsentlich tiefer liegen ais der Endzustand. (Naturwiss. 16 . 464—65. Darmstadt, 
Techn. Hochsch.) E. J o s e p h y .

V. Kondrat]ew und A. Leipunsky, Das Wiedervereinigungsleuchlen des Jods. 
Das beim Erhitzen des Jods auf 600—700° auftretende Leuchten wurde spektroskop, 
untersucht. Am scharfsten sind die Banden im R ot u. Gelb. Im  Grim sind die Banden 
diffuser, u. bei noch kurzeren Wellenlangen ist keino Bandenstruktur mehr zu er- 
kennen. Das Leuchten wird ais Wiederyereinigungsleuchten der bei hoher Temp. 
erzeugten Jodatome zu J 2-Moll. angesehen. Dafur, daB das Spektrum dem J 2-Mol. 
angehort, spricht die starkę Absorption des Leuchtens durch Joddampf. (Naturwiss. 
1 6 . 463—64. Leningrad, Rontgeninst.) E. JOSEPHY.

Harold D. Babcock, Die Wirkung des Druckes auf das Spektrum des Eisenbogens. 
Der Druckeffekt wird an 130 Linien des Bogenspektrums yon Fe zwischen X 3895 
u. X 6678 fur Drucke unter 1 at. gemessen. Mit wachsendem Druck wcrden die Linien 
aller Gruppen nach langeren Wellenlangen hin yerschoben. Dio Glieder eines Multi- 
pletts yerhalten sich unter der Wrkg. des Druckes gleich, woraus hervorgeht, daB 
der Term, von dem dio Linien abhangen, durch den Druck beeinfluBt wird, u. zwar 
ist die Yerschiebung bei denjenigen Multipletts am groBten, die den hochsten Atom- 
niyeaus zuzuordnen sind. Diese Befunde werden in eine Formel zusammengefaBt, 
die den Druckeffekt sowohl fur Terme ais auch fur Linien berechnen liiBt. Zwischen 
den Termverschiebungen u. den azimuthalen oder inneren Quantenzahlen wird kein 
Zusammenhang gefunden. Die Ergebnisse von GALE u . A d a m s  (Astrophysical Joum . 
35 [1912]. 10) iiber den Druckeffekt im Fe- u. Ti-Spektrum stimmen qualitativ mit 
denen des Vf. uberein. — Der Ubergang von einer Temp.-Klasse in  den Spektren von 
Fe, Ti, Sc u. Ba (vgl. K in g ,  Astrophysical Joum . 3 5  [1912] 183) zur nachsten ent- 
sprieht einer Energieanderung von 0,70 V. im Termniyeau, bei Ca 0,35 V. (Astro
physical Journ. 6 7 . 240—61. Camegie Inst. of Washington.) E. J o s e p h y .

ra. A. Easley, L. Fenner und B. J. Spence, Die infraroten Absorptionsspektren 
der Halogenderimte von Methan. Die infraroten Absorptionsspektren von
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CH2GL, GH„Brz, CH?JBr, G H Ą , CHCl3, CHBrs, CCI,, CBrt u. CBrCl3 wurden 
zwischen 0,8 u. 3 fi m it einem Gitter yon hoher Auflosung untersuoht. Eine groCe 
Anzahl neuor Banden wurdo gefunden. F ur diejenigen Halogenverbb., die kein H 
mehr im Mol. haben, existieren in dem untersuchten Gebiet keine Banden. Die 
Spektren der anderen, H  enthaltenden Verbb. weisen untereinander Ahnliohkeit auf. Die 
Banden lassen sich nicht in  eine, sondern wahrscheinlich in 4 Serien einordnen, die auf 
Grand der 4 Fundamentalschwingungsfreąuenzen des C erklart werden konnen. — 
F ur CH J3 konnten nur ungenaue Messungen gemacht werden, wcil die Lsgg. in  CC)., 
nicht bodtiindig sind. (Astrophysical Journ. 67. 185—94.) E. JOSEPHY.

Otto Warburg und Erwin Negelein, Ober die photochemische Spaltung eińer Eisen- 
oarbonyherbindung und das photochemische Aquiva.lentqese.iz. Nach Verss. von 
W. Cr e m e r  nimmt 1 Atom Ee des komplexen Ferrocysteins in  wss. Lsg. bei Zimmer- 
temp. 2 Moll. CO auf unter Bldg. einer orangefarbenen Yerb., die bei Belicbtung ihrer 
wss. Lsg. wieder in Ferrocystein u. CO gespalten wird. Diese photochem. Bk. wurde 
Yon den Vff. quantitativ untersucht. Es wurde gefunden, daB in jedem Spektral- 
bezirk (6 Łinien der Hg-Dampflampę) durch 1 absorbiertes L iehtąuant gleiohviel, 
namlicli 4 Moll. CO, abgespalten werden: 2 [Ee(CO)2] +  1 li v =  2 Fe +  4 CO. Es 
gilt also das photochem. Aquivalentgesetz, u. wenn sehr dunne Schiehten der Lsg. 
m it Licht verschiedener Wellenlangen bestrahlt werden, yerhalten sich die photo
chem. Wrkgg. wie die Absorptionskoeffizienten multipliziert m it den Quanten- 
intensitaten i  X d. h. aus den photochem. Wrkgg. lafit sich das Absorptionsspektrum 
der CO-Verb. berechnen. Das ist die Methode, die bei der Best. des Absorptions- 
spektrums des Atmungsfermentes (vgl. C. 1928. I. 3082) angewandt wurde. (Natur- 
wiss. 16. 387. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Biologie.) E. JOSEPHY.

Satyendra Ray, Ober Phołophorese in  Flussiqkeiłen. Vf. gibt kurz eine tjbersicht 
iiber die bestehenden Theorien der positiven u. negativen Phołophorese u. berichtet 
von ultramkr. Beobachtungen an S-Suspensionen u. Emulsionen von Ol in W. u. von 
W. in O. Die Richtung der Stromung war parallel der des Lichts. Im  Gegensatz zu 
dem Verh. yon Partikeln in Luft war die Geschwindigkeit der meisten Teilchen prakt. 
gleich. Da aber auch Teilchen beobaehtet wurden, die sich m it betrachtlieh ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten von der der Stromung u. sogar in  entgegengesetzter 
Richtung bewegten, kann es sich nicht um einen Konvektionseffekt handeln. Die 
Unters. wurde noch nicht an einzelnen isolierten Teilchen ausgefuhrt. (Kolloid-Ztschr. 
45. 7—9. Lucknow, Univ.) L e s z y n s k i .

Sander und Nitsche, Die lichtelektrische langwelliqe Empfindlichkeitsqrenze des 
Ammoniumamalqams. Ais Beitrag zur Frage der Einordnung des N H i in  die Reihe der 
Alkalimetalle "rtord die langwellige lichtelektr. Empfindlichkeitsgrenze des NH4-Amalgams 
relativ zu der des K- u. Na-Amalgams bestimmt. Es ergibt sich die Reihenfolge NH„  
Na, K . (Ztschr.' Elektrochem. 34. 244—46. Halle, Lab. f. angew. Physik d. 
Univ.) _ L e s z y n s k i .

W illiam Rule, Ober die Verdnderung der elektromolorischen Kraft in  einer einen 
fluorescierenden Eleklrolyten enthaltenden p1wtoaktiven Zelle mit der Belichtunqsintensitdt. 
Vf. untersucht die EK. m it alkal. Fltwresceinhg. gefiillter photoakt. Zellen, die so kon- 
struiert sind, daB Diffusionswrkgg. weitgehend eliminiert sind. Bei Belichtung nimm t 
die EK. crst einen kleinen positiyen W ert an, wird rasch wieder 0 u. dann stark negativ, 
woboi m it der Zeit ein Grenzwert erreieht wird. Nach Aufhoren der Belichtung steigt 
die EK. erst etwas an u. fallt dann sehr langsam. Die photochem. Umwandlung scheint 
danach ganz langsam reyersibel zu sein. Mit wachsender In tensitat tr i t t  eine Sattigung 
in  der GróBe des photochem. Effekts ein. Bei einer gegebenen Lielitintensitat ist die 
zeitliche Veranderung der negativen EK. der Veranderung dieser EK. mit der Intensitat 
bei gegebener Belichtungszeit ahnlich. Die Ergebnisse sprechen dafiir, daB die EK. 
hauptsfichlich yon photochem. Veranderungen des fluorescierenden Elektrolyten her- 
ruhren. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14. 272—78. Cornell 
Univ.) K r u g e r .

A , E lek troch em ie . T h erm och em le.
C. J. Brockman, Der Ursprungder Voltaelektrizitdt: Die Kontakttheorie im Kam pf 

mit der chemischen Theorie vor Entuńcklung des Beqriffs der elektromotorischen Kraft. 
Histor. Skizze, in der besonders die Ansichten yon VOLTA u. von FARADAY uber die 
Entstehung der galyan. Elektrizitat wiedergegeben werden. (Journ. chem. Education 
5 . 549—55. Athens [Georgia], Uniy.) B o t t g e r .
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Yogoro Kato und Toru Murakami, Eine Theorie zur Deutung der elektrolytischen 
Fallung von Chrom aus Chromsaureldsung. Dio Stromausbeute bei der elektrolyt. 
FaUung von Cr aus Cr03-Lsg. ist niedrig (meist unter 30%) u. steigt m it dor Strom- 
dichte an. Yff. gehen von der Auffassung aus, daB die Oberspannung durch das 
Zusammentreten von einatomigem H  bedingt isfc u. berechnen naoh der N e r n s t - 
sehen Formel fiir Konz.-Ketten aus den t)berspannungswerten dio Konzz. des ein- 
atomigen H  bei verschiedenen Stromdichten. Die Kurven fiir die H-Konz. u. fur 
die Menge des niedergeschlagenen Cr in  Abhangigkeit von der Stromdichte laufen 
nahezu parallel. Vff. nehmen daher an, daB die Fallung des Cr nicht direkt durch. 
Entladung von Cr O /' oder Cr20 7"  vor sioh geht, sondern indirekt durch Red. einer 
primar an der Kathode sich bildenden Schicht von Chromoxyden durch den atomaren H. 
Die Erniedrigung der Stromausbeute einerseits durch tlberlagerung eines Wechsel- 
stroms, andererseits durch Erhohung der Temp., steht in Einklang m it dieser An- 
sehauung. (Journ. Soo. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 1 . 36.) " L e s z y n s k i .

Yogoro Kato, Toru Murakami und Sintaro Saito, Herstellung von Chromierungs- 
badem. Physikochemische Studien iiber die Bader. Deutung der Erschein-ungen wahrend 
der Elektrolyse. (Vgl. yorst. Ref.) Vff. empfehlen den Zusatz unl. organ. Kolloide 
zu CrO^-Badem. Bei der galvan. Niederschlagung bildot sich zunachst auf der Kathode 
eine Schicht von C r^C rO ^. Diese Schicht bildet sich, wenn das durch Red. des 
C r03 entstehende Cr(OH)3 sich in der Nahe der Kathode angereichert hat. Aus Ultra- 
filtrations- u. Diffusionsverss. folgt, daB die Cr2(Cr04)3-Lsg. nicht kolloidal ist. Mes- 
sungen der Gefrierpunktserniedrigung u. Leitfahigkeit ergeben ein den Cr2(S04)3- 
Lsgg. ilhnliches Verh. Die Verss. bestatigen, daB das galvan. Yerh. der Lsgg. elektrolyt. 
u. nicht kataphoret. zu erklaren ist. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
3 1 . 37.) L e s z y n s -k i .

Toru Murakami, TJntersuchungen iiber die Widerstandsfahiglceit chromierter Mełalle 
gegen die Einwirkung chemischer Beagentien. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Beurteilung 
der Widerstandsfahigkeit von Chrombelagen ist einerseits die Zeit seit der Nieder
schlagung der Belage, andererseits das Vorhandensein von Poren im Belag zu be- 
riicksichtigen. In  einer frisch niedergeschlagenen Schicht befindet sich das Cr im 
akt. Zustand, nach einiger Zeit wird es aber passiv. Dio Ggw. von Poren gestattet 
Sauren den Z utritt zum Grundmetall, u. da in Beruhrung m it Zn, Fe u. einigen anderen 
Metallen passiyes Cr akt. wird, werden Poren enthaltende Belage von Sauren an- 
gegriffen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31 . 37—38.) L e s z y n s k i .

W illiam  Blum, Kolloide bei der galvanischen Absćheidung von Metallen. (Vgl. 
B lum  u . R a w d o n ,  C. 1 9 2 4 . I .  14.) Der EinfluB von Zusatzstoffen, insbesondero von 
Kolloiden auf Struktur, Zus. u. Gleichformigkeit der Metallndd., auf kathod. Polarisation, 
Leitfahigkeit u. Ausbeute wird besprochen. Die Wrkg. von Kolloiden auf die Krystall- 
s truktur beruht wahrscheinlich hauptsachlich auf der von ihnen hervorgerufenen E r
hohung der kathod. Polarisation. Diese E rh6hung kommt vielleicht dadurch zustande, 
daB dio schon durch kleine Kolloidkonz. verursaehten Anderungen der Viscositat u. 
Oberflachenspannung die Bldg. von Konvektionsstromen herabsetzen u. dam it der 
Erganzung der Metallionen in der Umgebung der Kathode entgegenwirken; dieser 
Effekt ist unabhangig davon, ob das Kolloid die Kathodenoberflache erreicht oder 
nicht. Wenn das Kolloid in relativ hoher Konz. die Kathodenoberflache erreicht, 
kann es 1. durch gleichzeitige Entladung von Kolloidteilchen u. Metallionen, 2. durch 
Entladung von Komplexionen aus Metali u. Kolloid, 3. durch Adsorption an der Ober- 
flache des Metallnd., 4. durch mechan. EinschlieBung in  den Kathodennd. gelangen; 
die relativen Wahrscheinlichkeiten dieser Vorgange lassen sich noch nicht beurteilen. 
Die Tendenz mancher Kolloide, charakterist. W achstumsstrukturen hervorzurufen, 
hangt yielleicht m it ihrer selektiven Adsorption auf verschiedenen Krystallflachen 
zusammen. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 301— 12. Washington, U. S. 
Bur. of Standards.) K r u g e r .

A. Broido, Der Widerstand von Kupfer. Vf. gibt eine histor. Obersicht uber die 
Bemuhungen, einen Standardwert fiir dio eleklr. Leitfahigkeit bzw. den Widerstand 
des Cu festzulegen, die zu der Annahme des „Internationalen Normalwertes" (17,24 Ohm 
fiir einen Draht von 1 km Lange u. 1 qmm Querschnitt bei 20°) gefiihrt haben. (Ztschr. 
techn. Physik 9. 194—97.) L e s z y n s k i .

A. Meissner und R. Bechmann, Untersuchung und Theorie der Pyroelektriztiat. 
Vff. bestimmen an Turmalin- u. Qmrzplatten das pyroelektr. Moment durch Auflegen, 
Erden, Abheben u. Wiederauflegen einer m it einem Elektrometer verbundenen Elek-
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trode. Die pyroelektr. Konstantę von Quarz ist 100—1000-mal kleiner ais die des 
Turmalius. Der W ert der Konstantę unterseheidet sieh bei verschiedenen Quarz- 
platten oft um den Faktor 30. Die Pyroelektrizitat des Quarzes wird aus seiner 
S truktur in  der A rt erklart, daB bei der Erwarmung die Verschiebung der Mittellage 
der Si-Atome gróBer ist ais diejenige der O-Atome, aber kleiner ais das Doppelte der- 
jenigen der O-Atome. Die Unterscheidung zwischen wahrer u. falseher Pyroelektrizitat 
erweist sich ais iiberfliissig. (Ztschr. techn. Physik 9. 175— 86.) L e SZYNSKI.

W. A . Roth und O. Schwartz, Ordnungszahl und Warmełonung. Die Atom- 
refraktionen der Elemente der IV. Gruppe ergeben keinen klaren Zusammenhang 
mit der Ordnungszahl (C. 1926. II. 1958), ebensowenig die Mol.-Voll. Bei den Warme- 
tonungen stort Allotropie weniger, da dereń therm. Effekt klein ist gegen die meisten 
Bildungswarmen. Die Bildungswarmen streng vergleichbarer (,,homologer“ ) Verbb, 
ais Funktion der Ordnungszahl darzustellen, ist noch nieht versueht worden. Die 
Kurven fiir die Oxyde der ersten Gruppe, fiir die Oxyde, Chloride u. dereń verd. 
Lsgg. in der zweiten Gruppe u. fur die Oxyde u. Tetrachloride in  der yierten Gruppe 
werden abgebildet. Die anorgan. Thermoehemie zeigt viel Liieken u. manche Un- 
sicherheit. Die Bildungswarme von Au20  wird aus der ersten Kurve extrapoliert. 
Es soli gepriift werden, ob Voraussago u. Befund zusammengehen. Li20 , Na20 , Cu20 , 
Ag20  bilden einen regelmaBigen Kurvenzug, an den sich K 20 , R b20 , Cs20  im Winkel 
ansetzen. In  der zweiten Kurve verlauft die Kurve fiir die Chloride der Nebengruppe 
bei CdCl2 stark geschwungen (wegen Autokomplexitat ?), die Hauptgruppe hat bei 
CaO u. CaCl2, aq ein deutlichcs Maximum. Die Daten fiir R a lassen sich extrapolieren 
(Losungswarme von RaCl2 schwach negativ). Die Daten fiir die dritte  Gruppe sind 
sehr sparlich. In  der vierten liegt geniigend Materiał vor; ais neue Zahlen die Bildungs
warme von SiCli +138,0 u. Hydrolysierungswdrma von GeCl^ zu 4 HC1, aq +  Ge02, aq +  
25 kcal. Die Kurven fiir die Nebengruppe setzen deutlieh beim Si, nieht beim C an. 
Ein in der L iteratur vorliegender W ert fiir Z r0 2 fallt ganz heraus u. muB nachgepriift 
werden. Fur H f0 2, HfCl1( Ge02 u. GeCl4 lassen sich die Bildungswarmen interpolieren. 
Die aus letzteren beiden Daten berechnete Hydrolysierungswarme stimmt m it dem 
experimentellen Befund gut uberein. Die Bildungswarme von PbCl4 aus PbCl2 +  Cl2 
muB stark negativ sein. Jedenfalls erlauben die Kurven in manchen FaUen ein Voraus- 
sagen von Daten u. geben Anregungen zu neuen Unterss. (Ztschr. physikal. Chem, 
134. 456—66. Braunschweig, Techn. Hochseh., Phya.-ohem. Inst.) W. A. R o t h .

P. E. Verkade und J. Coops jr., Eine Uniersuchung iiber die Genauigkeit von 
Stohmanns thermochemischen Zahlen. Die Vff. haben mehr ais 40 Substanzen ver- 
brannt, fiir die auch Zahlen von STOHMANN u . Mitarbeitern vorliegen; dabei sind 
die friihesten u. spatesten Daten von STOHMANN, fiir die kein Vergleichsmaterial 
Torliegt, weggelassen. Das Verhaltnis zwischen St o h m a n n s  Werten ii. denen der 
Vff. ist n i e h t  konstant (0,9892—1,0031, meist 0,994—1,002), so daB sich kein 
Korrektionsfaktor berechnen IaBt (vgl. Sw ie t o s l a w s k i  u. Mitarbeiter). S t o h 
m a n n s  Zahlen sind inhomogener ais meist angenommen wird. SWIETOSLAWSKIS 
Prinzip, den Korrektionsfaktor aus wenigen Daten abzuleiten (vgl. C. 1927. II. 24. 
2591. 2740), wird scharf kritisiert; in t)bereinstimmung m it R o t h  (C. 1926. II. 2544). 
Auch Sw ie t o s l a w s k is  Einteilung von St o h m a n n s  W erten in zwei Gruppen (C. 1927. 
II. 24) IaBt sich nieht aufrecht erhalten; denn fur eine dritte groBe Gruppe ist der 
Umrechnungsfaktor 1,000 ±  0,001. Aber das Vorhandensein scharf begrenzter 
Gruppen ist aus verschiedenen Griinden unwahrscheinlich. AuBer einem systemat. 
Fehler scheinen wechselnde zufallige Fehler die Streuung zu bedingen, u. alle iilteren 
W erte miissen neu bestimmt s ta tt umgerechnet werden. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 
47. 606—18. Rotterdam , Handelshochsch.) W. A. R o t h .

A. Eucken und F. Hanek, Die spezifischen Wdrmen cv und cv einiger Sloffe im  
festen, fliissigen und hyperkritischen Gebiet zwischen SO0 und 320° abs. Das elektr. be- 
heizte StahlgefaB fiir das komprimierte Gas hangt in einem diekwandigen Cu-Mantel, 
dieser in einem Metallmantel. Der Cu-Mantel wird auf bestimmte Tempp. gebracht, 
die Temp.-Differenz gegen das Vers.-GefaB gemessen. Die Menge der untersuchten 
Substanz wird hinterher bestimmt. Die Gase werden sehr sorgfaltig fraktioniert, 
docli war C2H , u. CH3C1 nieht ganz rein zu erhalten. Die Unsicherheit aller Messungen 
wird auf 0,5— 1% geschatzt, bei c,,-Messungen fiir holiere Tempp. ist sie etwas groBer. 
Is t der Dampfdruck etwa 1 at., so kann die spezif. Warme des zweiphasigen Systems 
gleich der bei der Sattigung u. fast gleich c„ gesetzt werden. Bei Abwesenheit von 
FI. miBt man c„. Untersucht werden [Cj,] Kohlensaure (fest u. fl.), Stickoxydul fest,
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Athylen {fest u. fi.), Ghlormethyl (fest u. fi.)  u. Argon (f l .), [c„] bei Athan, Luft, Argon 
u. Kolilensdure, bei letzteren drei Stoffen bis ins hyperkrit. Gebiet. cv nimmt bei 
A than m it steigender Temp. nur wenig zu (c„ bei 110° abs. =  11,2, bei 260° abs. =
11,8), fiir C02 starker (cv bei 223,2° abs. =  10,30, bei 293,2° abs. =  12,70), bei Luft 
u. Argon wird eine erhebliehe Abnahme nachgewiesen, dio bereits in einiger Entfernung 
unterhalb der krit. Temp. oinsetzt. Dio Ergebnisse werden tabellar. u, in Kurven 
wiedergegoben. Meist wird ein guter AnschluB an zuverlassige altoro Werto erreicht. 
B ei C02 ist dio Ubereinstimmung der beobachteten u. der thermodynam. bereehneten 
Werto yon c j c v — 1 gut. DaB c„ fiir fl. u. gasformiges C02 naho beim krit. Punkt 
negatiy wird ( B e n n e w i t z  u . S p l i t t g e r b e r ,  C. 1927. I. 863), was theorot. schwer 
yerstandlieh ist, wird nicht bestatigt: Es tr i t t  beim krit. Punkt keine Abnormitat 
auf. — Folgende Schmelzwarmen werden gefunden: Argon bei 83,55° abs. 0,2652; 
Kohlendioxyd bei 215,6° abs. 1,9003. Athylen bei 103,6° abs. 0,699,0 kcal pro Mol. 
(Ztschr. physikal. Chem. 134. 161—77. Breslau, Techn. Hochsch., Phys.-chem.
Inst.) W. A. R o t h .

A. Eucken und H. Seekamp, Zur Theorie der spezifischen Warnie c„ einatomiger 
Fliissigkeiten lei hohen Temperaturen. Fiir Quecksilber u. fur Argon (ygl. vorst. Ref.) 
ergeben sich in der Nahe des F. Mol.-Warmen von etwa 3 R  (Ar: 90—110° abs. 5,50, 
Hg bei —37° C 6,45), die m it steigender Temp. deutlich abnehmen. Neben 3/2 R T  
an kinet. Energie ist also noch fast ebensoyiel potentielle Energie yorhanden. AuBer 
Assoziation muB noch ein weiterer kinet. Anteil yorhanden sein. Eine theoret. Be- 
rechnung wird durchgofuhrt in der Annahme, daB die Atome in der Fl. Schwingungs- 
bewegungen, aber nicht harmon. Art, ausfiihren. Bei tiefer Temp. wird sie sinus- 
ahnlich sein (Gv ~  3 R), bei hoher Temp. zickzackfórmig (Cv ~  3/2 R). Eine ahnlicho 
Anderung der Schwingungsform scheint nach den Ergebnissen der vorst. Arbeit auch 
fiir zweiatomige Fil. (Luft) yorzuliegen. Ein mathemat. Vers., die AbstoBungskraft 
der elast. Atomhullen durch ein Potentialgesetz darzustellen, fiihrt wohl qualitativ 
zu einer Abnahme der Mol.-Warme m it steigender Temp., ergibt aber nicht die Móglich- 
keit, die Beobachtungsergebnisse quantitativ darzustellen. (Ztschr. physikal. Chem. 
134. 178—89. Breslau, Techn. Hochsch., Phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

Aa. K o llo ld ch em ie . C apilłarchem ie.
H. R. Kruyt, Einheit in  der Theorie der Kolloide. Vf. gelangt auf Grund eigener 

Arbeiten u. Arbeiten sciner Schuler zu dem SchluB, daB lyophobe u. lyophile Sole unter 
einheitlichen Gesichtspunkten betrachtet werden mussen. Beide bestehen aus poly- 
molekularen Teilehen, u. bei beiden ist der elektr. Charakter derselbe (elektrocapillar, 
elektrokinet.). In  dieser Hinsieht sind die Sole von ionendispersen Systemen durchaus 
yerschieden, u. die Theorien, die lyophile Kolloide m it ionendispersen Lsgg. identi- 
fizieren wollen, sind abzulehnen. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 7— 18. 
Utrecht, v a n ’t  H o f f  Lab.) K r u g e r .

Eugene C. Bingham, Kolloidtypen. Vf. bespricht verschiedene Typen des piast. 
FlieBens (nicht polare Kolloide, Emulsionen, polare Kolloide, FlieBen krystalliner Stoffe).
— Viscositśitsmessungen von Samuel E llis (Dissertation Lafayette Coli.) an Lsgg. von 
Nitrocellulose in Dibutylphthalat u. yon W ig g a m  an Lsgg. von Nitrocellulo.se in einer 
groBeren Zahl von Lósungsmm. lassen sich gut durch eine von WlLLIAMSON vor- 
gesehlagene Gleichung v =  a F - \ - h - F n [F =  scherende K raft in Dyn/qcm, v =  
Geschwindigkeit, n  fast genau 2) darstellen. Wegen der vorhandenen Struktur- 
elastizitat ist die scheinbare Viscositat yon Nitroceluloselsgg. kein geeignetes MaB fiir 
die „Lóslichkeit“ der Nitrocellulose in dem betreffenden Lósungsm. Nach Verss. von 
M o o r e  scheinen Nitrocellulose u. Butylacetat in allen Verhaltnissen mischbar, Nitro- 
celluloso u. Toluol ineinander mil. zu sein; schon sehr klcine Mengen Nitrocellulose 
gentigen, um die Mischbarkeit yon Butylacetat u. Toluol aufzuhoben. Die zur yoll- 
standigen Auflosung der Nitrocellulose erforderliche Butylacetatkonz. in 100 g eines 
Butylacetat-Toluol-Gemisches ist von'der Nitrocellulosemenge fast unabhangig. (Colloid 
Symposium Monograph 5 [1927]. 219—28. Easton [Pa.], Lafayette Coli.) K r u g e r .

Elmer O. Kraemer, Einige ungelóste Prohleme in dem molekularkinetischen Ver- 
halten kolloider Suspensionen. K rit. Besprechung der bisherigen Arbeiten uber spontane 
Konz.-Schwankungen, uber BROWNsche Bowegung unter dem EinfluB einer konstanten 
auBeren K raft u. iiber Diffusion ergibt, daB sich kolloide Suspensionen in dem gewohn- 
liehen Bereich von Konz. u. TeilchengroBe innerhalb der Fehlergrenzen ideał yerhalten. 
Die yon B u r t o n , P o r t e r  u. a. beim Sedimentationsgleichgewicht beobachteten
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oder Oleinsdure auf die Dispergierung u. Gelatinierung von reinem wasserfreien Na- 
Stearąt, K-Stearat, Na-Oleat, K-Oleat u. Ca-Stearat in Terpentin, Paraffinol oder Bzl. 
untersucht. Die Gelatinierfahigkeit von Na-Stearat-Terpentingemischen steigt, die- 
jenigo von Na-Oleat-Terpentingemischen fallt m it steigendem W.-Zusatz u. hort in 
Ggw. von 0,03 ccm W. auf 0,05 g Oleat prakt. auf. Mit N a-Stearat konnten Gele ge- 
wonnen werdon, die nur 0,14% (0,05 g) Seife in 35,5 ccm Terpentin u. 0,04 ccm W. 
enthielten. K -Stearat liefert m it reinem Terpentin in keiner Konz. Gele; in  Ggw. von
0,01—0,02 ccm W. auf 0,05 g K-Stearat entstehen Gele m it ausgesprochener Neigung 
zur Synarese u. viel geringerer Lebensdauer ais bei den Na-Seifen. Langsames Erhitzen 
ist giinstig. K-Oleat wird durch h. Terpentin nur sehr unvollstandig dispergiert; Spuren 
W. erleichtern die Dispergierung. Bei geniigender Oleatkonz. u. Abkuhlung auf 0° 
entstehen gelbliche, transparente, einige Tage bestandige Gele. GroBere W.-Mengen 
(0,03 ccm auf 0,05 g Oleat) verhindern die Gelatinierung fast ganz. — Das Gelbildungs- 
verm6gen von Na-Oleat u. Na-Stearat in Terpentin geht m it steigendem Zusatz von Ol
saure durch ein Maximum. Bei K -Stearat in Terpentin findet in Ggw. von Olsauro ge- 
ringe Quellung, aber weder Dispergierung, noch Gelatinierung sta tt. Wenig Stearinsaure 
imNa-Stearat-Terpentingemisch wirkt schon ungunstig, groBere Mengen verhindern die 
Gelbbldg. vollkommen. — Na-Stearat wird durch Paraffin (D.zo 0,8499) bei 200° leicht 
dispergiert; beim Abkiihlen entstehen schone, klare Gele. Spuren von Oleinsaure ver- 
ringern die Fahigkeit der Seife, Paraffin festzuhalten, erheblich, groBere Mengen ver- 
hindern die Gelbldg. vollkommen. Ggw. von Stearinsaure beeinfluBt das Paraffin- 
bindungsvermogen nicht, aber die Stabilitat der Gele nimmt erheblich ab. Paraffinolgele 
von Na-Oleat wurden nur bei hoher Seifenkonz. erhalten; die Dispergierung war bei 
200° unvollstandig; kleine Mengen Stearinsaure waren ohne EinfluB. Ca-Stearat scheint 
bei 250° vollstandig dispergiert zu werden, beim Abkiihlen scheidet sich aber prakt. 
allc Seife ab; gute Gelbldg. bei keiner Konz. W. verzogert die Dispergierung u. ver- 
liindert die Gelbldg. R ela tir kleine Zusatze von Olsaure oder Stearinsaure fiihrten zu 
Gelen; Lebensdauer ca. 36 Stdn., bei hoheren Konzz. undurchsichtig, bei niederen 
Konzz. dinrchsichtig. Weitere Mengen Olsaure sind ohne EinfluB, steigende Stearin- 
saurekonzz. erhohen das Paraffinbindungsvermógen des Ca-Stearats stark, aber die 
Lebensdauer der Gele sinkt auf wenige Stdn. — Relativ kleine Mengen Olsaure unter- 
stiitzen die Dispergierung u. Gelatinierung von Na-Stearat in h. Bzl. In  Abwesenheit 
von Olsaure war die Dispergierung unvollstandig, u. bei keiner Konz. entstanden einiger- 
maBen feste Gele. Gelbldg. Auch in Ggw. nicht zu groBer Mengen Stearinsaure wurden 
Na-Stearat-Bzl.-Gele erhalten. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 287—300. 
Oberlin [Ohio], Oberlin Coli.; Univ. of Kentucky [Lexington].) ItRUGER.

A. Podor und A. Reifenberg, Vergleichende Unłersuchungen von Solen, die durch 
Peplisation verschiedener Sauersioffverbindu?igen des Eisens mit Hilfe kolloiden Kiesel- 
sduresols ais Peptisalor gebildet wurden. (Vgl. C. 1927. II. 393.) Es wird gezeigt, 
daB kolloide Kieselsaure wie auf gegliihtes Fe20 3 u. W.-haltiges Fe(OH)3 auch auf 
FeO peptisiere7id einwirkt. Die tief grasgrun gefarbten Oxydul-Kieselsaure-Sole 
gehen an der Luft allmahlich, bei Hinzufiigen von H 20 2 spontan unter Farbanderung 
in  Oxyd-Kieselsaure-Sole iiber. Analog diesen Peptisationsvorgangen ist auch eine 
Peptisation von kolloidem F e(0H )3 durch S i02 feststellbar. Vergleichende Unterss. 
(spektrophotometr. Messung, Best. des maximalen Laugebindungsvermogens, Unters. 
der Koagulation durch Elektrolyte, der kataphoret. Wanderung in An- u. Abwesen
heit von Elcktrolyten, viscosimetr. Messungen sowie Auszahlungen im Ultramikro- 
skop zur Best. der TeilchengróBe) ergeben, daB kolloide Lsgg. von Fe20 3 bzw. Fe(OH)3 
bzw. FeO in S i02 sehr unterschiedliche kolloide Systeme darstellen konnen, je naehdem 
die kolloide S i02 primar auf FeO oder Fe20 3, oder auf bereits gebildetes kolloides 
Fe(OH)3 eingewirkt hat. Die Bindung des Fe20 3 an die S i02 in dem aus Fe20 3 dar- 
gestellten Sol entspricht dem Charakter einer Lyosorption, wahrend in dem aus FeO 
dargestellten Sol vielleicht chem. Affinitaten vorhanden sind, die eher auf eine Chemo- 
sorption deuten. (Kolloid-Ztschr. 45. 22—31. Jerusalem, Inst. fiir Bio- u. Kolloid- 
chem. d. Hebr. Univ.) L e s z y n s k i .

Satyendra Ray, Ober eine kolloide Theorie der Oberflćichenspannung. Ausgehend 
von der Ablehnung der elektr. Neutralitat der Materie wird eine Theorie der Ober- 
fldchenspannung entwickelt, nach der die zusammenhaltcnden Krafte, ahnlich wie 
bei der BRAGGschen K rystallstruktur, auf entgegengesetzte Ladungen zuriickgefiihrt 
werden. Die Annahme einer solchen kolloiden oder gleichsam krystallinen Struktur 
der FI. erlaubt die Deutung der Eigg. der Oberflachenschichten. Vf. fiihrt aus, wie
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durch derartigo elektr. Erscheinungen das Aufsteigen von PU. in Capillaren u. die ' 
Wirkungsweise des Capillarelektrometers erklart werden kann. (Kolloid-Ztsehr. 45.
9—12. Lueknow, Univ.) L e s z y n s k i .

Alfred J. Stamm, Ein f iu  fi von Elektrolyten auf die Elektroendosmose durch Holz- 
membranen. (Vgl. Colloid Symposium Monograph 4 [1926]. 246.) Die Geschwindigkeit 
der Elektroendosmose durch quer zur Paser gesclmittene /Źofemembranen wiichst linear 
m it der pn {NaOH- u. HCl-Lsgg.). Verd. NaOH ruft keine dauernden Veranderungen 
des Holzes hervor, ■wahrend m it verd. HC1 behandelte Membranen auch nach dem 
Auswaschen der HC1 eino bleibende Verminderung der elektroendosmot. Geschwindigkeit 
(wahrscheinlich infolge Bldg. hydrolyt. Abbauprodd. m it kleinerem Kontaktpotential 
gegen W.) zeigen. Konz. Lsgg. von Sauren (HGl, H N 03, Essigsaure) u. Basen (NaOH, 
N lI fiH )  setzen die Geschwindigkeit der Elektroendosmose dauernd herab. Salzlsgg. 
(NaCl, KCl, K 2S0 i, K 3POt , BaCl2, MgCL, AlGl3, Th(NOs)i) geben die bei negativ 
geladenen Membranen n. Erscheinungen. 3- u. 4-wertige Kationen kehren Stromungs- 
richtung u. Vorzeichen des Kontaktpotentials um, mehrwertige Anionen erhóhen die 
Stromungsgeschwindigkeit u. das negative Kontaktpotential. 2- bzw. 3-wertige Kationen 
verursachen bei niedrigeren Konzz. ein Maximum der Stromungsgeschwindigkeit ais
1- bzw. 4-wertige Kationen, bei 4-wertigen Kationen findet die Umkehrung der 
Strómungsrichtung bei kleineren Konzz. s ta tt ais bei 3-wertigenKationen. Nach dem 
Auswaschen der Salze zeigen die Membranen wieder die urspriinglichen Geschwindig- 
keiten. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 361—68. Madison [Wiseonsin], Porest 
Products Lab.) K r u g e r .

L. Michaelis, Unłersuchungen uber inolekulare Siebmembranen. E in Teil der Arbeit 
is t bereits referiert worden (vgl. M i c h a e l i s  u . W e e c h  C. 1928. I .  1157.) — Bei 
Membranen, die die masimale Potentialdifferenz fiir KCl-Lsgg. zeigen oder dieses 
Maximum wenigstens annahernd erreichen, sind die Potentialdifferenzen zwischen 
2 Lsgg. desselben Elektrolyten im Konz.-Verhaltnis 1 0 :1  (HGl, KCl, K J , K B r, K N 0 3, 
K„SOi , K 2C03, K-Oxalat, K-Ferrocyanid, IACl, RbCl, NH .fil) immer gleich u. un- 
abhangig vom Anion, wenn das Kation einwertig ist. Bei 2-wertigen Kationen sind die 
Potentialdifferenzen sehr unsicher; bei Salzen 3-wertiger Kationen steUen sich die 
Potentialdifferenzen viel dentlicher ein, hangen aber nicht von der Konz. der 3-wertigen 
Kationen, sondern von der Konz. der hydrolyt. gebildeten H" ab. — Die Potential
differenzen zwischen gleich konz. Lsgg. (h o  -n.) verschiedener Elektrolyte — HC1 gegen 
JRbCl, NaCl bzw. LiCl, KCl gegen HC1, RbCl, NH 4C1, NaCl, LiCl — ist in Ggw. einer 
trennenden Membran viel gróBer. Die Membranen m it der hochsten Potentialdifferenz 
zwischen Vl0'  u. 1/10o"n - KCl-Lsg. geben auch die hochsten Potentialdifferenzen zwischen 
Lsgg. verschiedener Salze. F ur diese EKK. gilt die Potentialreihe. Elektrolyte m it 
verschiedenem Anion — KCl gegen KBr, K J, K 2S 04, K-Oxalat, K 3Fe(GN)e, KOH  — 
geben keine merkliehen Potentialdifferenzen. Diese werden offenbar hauptsachlich durch 
die verschiedene Beweglichkeit der Kationen hervorgerufen. Relativ kleine Unter- 
schiede in den Beweglichkeiten in wss. Lsg. sind m it der Membran stark vergróBert. 
Das Verhaltnis der Beweglichkeiten von H ' u. L i’ betragt z. B. in der Membran fast 
1 0 0 0 :1 . (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 135— 48. Baltimore [Maryland], 
Johns Hopkins Hospital.) K r u g e r .

A. L. Ferguson, Die Chemie der Kórpervorgdnge. Die Natur der lieaktion zwischen 
Gelatine und Elektrolyten. Best. der Diffusionspotentiale der Zelle Kalomelelektrode I
0,1-n. HC11 0,1-n. HC1 +  xNaOH bzw. Gelatine | 0,01-n. HC1 +  y-NaOH bzw. Gelatine j
0,01-n. HC1 | Kalomelelektrode ergab in  beiden Fallen analoge Kuryen. Gelatine ver- 
halt sich also ebenso wie NaOH; aus den auftretenden 4 Kurvenknickpunkten berechnet 
sich fiir das Verb.-Gew. der Gelatine der gleiche W ert (1090). Die gute (jbereinstimmung 
zwischen den experimentell gefundenen Kurven fiir das Gelatine-Saure-System m it den 
n a ch  der HENDERSONschen Diffusionsformel b erochneten  weist darauf hin , daB die 
Potentiale von gewóhnlicher Diffusion u. nicht von D oN N A N -G leichgew ichten (L o e b ) 
herriihren. — Vf. begriindet seinen Standpunkt, daB die Unterscheidung zwischen 
wahren u. kolloiden lsgg . willkurKch ist. Alle Rkk. im Kórper, zwischen Kolloiden 
oder anderen Stoffen, sind ais ehem. Rkk. zu betrachten, die sich denselben Gesetzen 
u. Prinzipien unterwerfen lassen wie die Rkk. der klass. Chemie. (Colloid Symposium 
Monograph 5  [1927]. 159—78. Ann Arbor [Michigan], Univ. of Michigan.) KRUGER.

Wilder D. Bancroft und R. L. Nugent, Synthetische Nieren. Direkte Filtration 
spielt bei den tatsachlich beobachteten Konz.-Anderungen im Urin eine geringe oder 
gar keine Rolle, u. diese Konz.-Anderungen entspreehen nicht Gleichgewichts-
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beziehungen. Aussalzen, negative Osmose, der anfangliche osmót. Strom u. die be- 
sondere N atur der Membran sind wahrseheinlich wichtige Faktoren. Insofern ais negativ 
Osmose ein elektr. Phanomen ist, seheint sic das DONNAN-Gleichgewicht einzubeziehen.
— Das spontane FlieBen einer Komponente von einer Stelle niedriger zu einer Stelle 
łidherer Konz. liiBt sich. durch eine Kautschukmembran zwischen 2 urspriinglich gleichen 
wss. Acetonhgg., von denen die eine MnSOt enthalt, verwirklichen; das Aceton flieBt 
durch die Membran auf die Mn-freie Seite, wobei Konz.-Anderungen von iiber 1000% 
erreichbar sein diirften. — Durch eine aussalzende Wrkg. laBt sich eino verschiedene 
relative Konz.-Anderung von 2 Salzen, die beide durch eine Membran gehen — analog 
den Beobachtungen bei Valonia (H o b e r , Pliysikalische Chemie der Zelle u. der Gewebe
[1926], S. 455) yerstandlich machen. Bei einem fiir W. u. 2 Salze permeablen, aber 
fiir eine 4. Komponente impermeablen Diaphragma wird eine relative Zunahme der Konz. 
von Salz A  auf der anderen Seite des Diaphragmas eintreten, wenn die 4. Komponente 
eine starkere ausfallende Wrkg. gegeniiber A  ais gegeniiber B  besitzt. (Colloid Sym- 
posium Monograph 5 [1927]. 149—58. Ithaca New York], Cornell Univ.) K r u g e r .

W illiam  D. Harkins, Die Stabilitat von Emulsionen, monomolekułare und poly- 
molekulare Filme, Dicke des Wasserfilms auf Salzlósungen und das Ausbreiten von Fliissig- 
keiten. Gemeinsam m it J. W. Morgan wurde mittels einer Filmwage direkt die zur 
Kompression eines unl. nichtfluchtigen Films erforderliche K raft F  an monomolekularen 
Filmen von Stearinsaure auf W. u. von Phenyldibiphenyhnethylamin, Phenanthrol u. 
symmetr. Di-fl-trip]ienyldthylhamstoff auf 40%ig. wss. CaClr Lsg. u. polymolekularen 
Filmen von Di-fS-naphlhylamin u. symmetr. Di-/?-triphenylathylharnstoff auf W. u. 
von $,W-Dibromunthracen, Triphenylmethylcyanid, Phenanthren, Hezachlorbenzol u.
oi-Bromnaphthalin auf CaCl2-Lsg. gemessen. Wahrend monomolekułare Filme vor dem 
Zusammenfallen selten eine scheinbare mittlere Dicke iiber 40 A erreichen, wurden bei 
polymolekularen Filmen Dicken bis 400 A beobachtet. Bei ganz geringen, auf der 
Wagę nicht meBbaren Drucken schwankten die niedrigsten mittleren Dicken zwischen 
45 A fur Hexaehlorbenzol u. 187 A fur a-Bromnaphthalin. Diese polymolekularen 
Filme sind schwacher ais die gewohnlich gemessenen monomolekularen Filme u. zeigen 
wie diese unter Kompression bei hohen Drucken im allgemeinen eine lineare Beziehung 
zwischen Kompressionskraft u. Molekiilflache. Der Dibromanthracenfilm ist in starkom, 
zur Oberflache fast parallelem Licht sichtbar u. anscheinend krystallin, wobei vielo 
Punkte sich weit iiber das allgemeine Niveau erheben; das gleiche gilt fiir Di-/?-naphthyl- 
am in auf W. u. Anthracen auf CaCl2-Lsg. Der YoUNGsche Moduł betragt fur den 
Stearinsaurefilm auf W. 39 (auf CaCL-Lsg. ist er geringer), fiir den Dibromanthracenfilm 
weniger ais 2. Das Gemisch von 2 Stoffen, z. B. Stearinsaure +  Cetylalkoliol oder 
Myricylalkóhol, die einzeln monomolekułare Filme bilden, liofert einen monomolekularen 
Film , Stearinsaure +  Phenanthren einen polymolekularen Film. In  dem Bereich der 
Proportionalitat zwischen Kompressionskraft u. Flachę ist fast alles Phenanthren iiber 
der Stearinsaure aufgehauft, die ais monomolekułare Schicht darunter liegt. Der Film 
aus 1 Mol. Phenanthren +  2,58 Moll. Stearinsaure ist mindestens ebenso stark wie der 
reine Stearinsaurefilm, bei erheblieh gróBerem Phenanthrengeh. wird er jedoch 
schwacher. — Gemeinsam mit Norvil Beem an wurde die S tabilitat von wss. Stanolax- 
w. Octaiiemulsionen durch Best. der GróBenverteilung der Tropfchen in frisch bereiteten 
u. gealterten Emulsionen untersucht. Mit Zusatz von Na-Oleat oder Cs-Oleat ais Emul- 
gierungsmittel konnten hochkonz. Oetanemulsionen unter Bldg. stark verd. mono- 
molekularer Seifen Filme erhalten werden, aucli wenn der Film nur Vs Vio der in 
einem dichtgepaekten monomolekularen Soifenfilm enthaltenen jNIoll. enthielt. Eine 
solche Emulsion ist jedoch nicht stabil, sondem die GroBenyerteilung andert sich derart, 
daB die mittlere TropfengróBe zunimmt, bis dio Flachę pro Seifenmol. etwa so groB 
wird wie in einem gewóhnlichen dichtgepaekten monomolekularen Film. Die GróBen- 
verteilungskurve von Oetanemulsionen war in Ggw. von 0,1-mol. Na-Oleat, K-Oleat 
u. Cs-Oleat, Na-Słearat, Na-Elaidat u. Na-Cerotat dieselbe; die konz. Emulsion mit 
Na-Cerotat zeigte Geleigg. Bei Stanolaxemulsionen mit K-Chaulmugrat war die Zahl 
der sichtbaren Tropfchen mit Durchmessern zwischen 0 u. 1 fi doppelt so groB ais von 
Tropfchen zwischen 1 u . 2 //, wahrend bei den anderen Anionen die Anzahl Tropfchen 
zwischen 1 u. 2 / i  etwas gróBer ist, u die S tabilitat war viel geringer. Emulgierung 
~vTon gleichen Voll. W. u. Stanolax +  ^ 9 -  b2"'- Al-Oleat gab W.-in-Ól-Emulsionen m it 
GróBenverteilungen vom gleichen Typus wie fiir Ol-in-W.-Emulsionen. Eine d u rch  
Zusatz von Al-Nitrat wahrend des Schlagens umgekehrte Stanolasemulsion mit Na- 
Oleat war von demselben allgemeinen Typus; m it Mg-Nitrat entstand gleichfalls eine
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umgekehrte Emulsion, ansoheinend mit der gewohnlichen GroBenverteilung, doch 
waren die Trópfchen nicht sphar., sondcm unregelmaBig u. scheinbar in festen Hauten 
eingeschlossen. Dieso W.-in-Olemulsionen waren wenig stabil. Eine groBe Menge 
Na-Oleat, unter Envarmen in Stanolax gel., erstarrte beim Abkiihlen zu Gelkonsistenz; 
bei Zusatz von W. unter Schlagen entstand eine wenig stabile W.-in-Olemulsion. Beim 
Verriihren gleicher Voll. von W. u. Stanolax ohne Emulgierungsmittel liegt in der Ol- 
schicht eine W.-in-Olemulsion, in der Wasserschicht eine Ol-in-W .-Em ulsion vor, 
wobei in der letzteren die Tropfenkonz. ca. 10-mal groBer ist. Trotz der viel gróBeren 
Viscositat von Stanolax liegt die Spitze der GróBenverteilungskurven der Emulsionen 
in Stanolax u. Octan bei demselben Durchmesser (1,5 fi); daB noch andere Faktoren 
auBer der Viscositat eine Rolle spielen, geht auch daraus hervor, daB eine JSzZ.-in-W.- 
Emulsion trotz der etwas hóheren Viscositat des Bzl. mehr kleine Tropfen (Spitze ca.
0,5 fi) enthalt ais eine Octanemulsion. AuBerst verd. Emulsionen ohne Emulgierungs
m ittel zeigen den gewohnlichen Verteilungstypus. Die GroBenverteilung durch Seifen 
stabilisierter Emulsionen wird durch Zusatz maBiger Mengen Olsaure oder der ent- 
spreehenden Base nur wenig geandert, 0,1-mol. NaOH erhóht dagegen die Zahl kleiner 
Tropfen betrachtlich. Die S tabilitat wird durch die Zusatze gewóhnlich erheblich er- 
niedrigt. Die Herstellungsmethode ist einer der die Verteilung bestimmenden Faktoren, 
doch war die Verschiebung des Anzahl-Maximums bei yerschiedenen Riihrmethoden 
sehr gering. — Eine gemeinsam m it T. F. Young an H and der Daten der International 
Critical Tables fiir KC1-, NaCl-, CaCl2- u. LiCl-Lsgg. ausgefiihrte Rechnung ergibt, 
daB bei NaCl-Lsgg. die Oberflachenspannungs-^j. =  y isg .— jv.)-Molalitatskurve sehr 
nahe linear ist. Unter Annahme einer genauen Linearitat in yerd. Lsgg. folgt fiir die 
gróBte mittlere Dicke des W.-Films auf der Lsg. 3,3 A. Wahrscheinlich ist jedoch dio 
Beziehung zwischen der scheinbaren Dicke u. der Molalitat linear, u. die Oberflacheri- 
spannungsmolalitatskurve weicht etwas von der Lihearitat ab; unter dieser Annahme 
folgt fiir die NaCl-Konz. 0 eine Dicke des W.-Films von 3,8 A, d. h. ein im wesentliehen 
monomolekularer Film. — Nach Verss. mit B. Ginsberg wird NaCl an der Grenze 
W.-Bzl. negativ adsorbiert; in konzentrierteren Lsgg. ist die Dicke des W.-Films zwischen 
Salzlsg. u. Bzl. fast genau ebenso groB wie zwischen Salzlsg. u. Dampf, bei verd. Lsgg. 
im ersteren System etwas groBer. — Gemeinsam m it D. M. Gans wurde in einer 
Modifikation des DONNANSchen App. ( D o n n a n  u . B a r k e r ,  Proceed. Roy. Soc., London 
Serie A. 85 . 557 [1911]) die Adsorption von Nonylsaure gemessen u. 90% des aus Ober- 
flachenspannungsmessungen u. unter Benutzung der ungenauen Form der G lBBSschen 
Gleichung [i =  l / i  R  T  x  d r/d ln c berechneten Adsorption gefunden. Berechnungen 
m it der exakten Form der Gleichung /.< =  1/Ii T  x  dr/d\n'(m a.) (a =  Aktivitats- 
koeffizient, m  =  Konz. in Mol. pro 1000 g W.) lassen schlieBen, daB bei verd. Butyl- 
alkoholkgg. der Film weniger d ic h t  g e p ac k t ist ais in den kondensierten monomole- 
kularen Filmen von Stearinsaure, wahrend nach gemeinsamen Rechnungen mit 
W ampler der Film in konzentrierteren Lsgg. z. B. von Methylalkohol oder A . etwas 
dicker ais monomolekular ist. — Nach der ANTONOWschen Regel miiBte der Gleich- 
gewichtswert des „Ausbreitungskoeffizient“ S ' =  ~/a — (y B +  JA Ii) gegenseitig gesatt. 
Fil. stets 0 sein. Verss. m it B. Ginsberg u. H. F . Jordan an iM.-Filmen auf W. 
ergaben, daB diese Beziehung nicht streng erfiillt ist. Auch bei CS2 u. anderen sich 
nicht ausbreitenden Fil. gilt die ANTONOWsehe Regel nicht. — Zusammen m it
B. B . Freud wurde die Form hangender u. in ein Ol von gleicher D. fallender 1F.- 
Tropfen kinematograph. aufgenommen. Reproduktionen im Original. — Die „Gebiets- 
regel“ (reginal rule): Vf. bezeichnet die diinne Zwischenschicht zwischen 2 Phasen 
m it anderer Zus. u. Eigg. ais die Phasen selbst ais „Grenzflachengebiet“ (interfacial 
region); jede Phase ohne die begleitenden Oberflachengebiete stellt ebenfalls ein Gebiet 
(region) dar. Fiir jede ais Gebiet betrachtete Grenzflache tr i t t  in die Phasenregel eine 
neue Variable ein; die maximale Zahl der Gebiete ist:

Ii =  GV, +  5 C/2 — C F  —  5 F/2  +  F'l, +  3, 
die minimale Zahl: R  =  2G  — 2 F  +  3 (C =  Anzahl der Komponenten, F  =  Zahl 
der Freiheitsgrade). (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 19—48. Univ. of 
Chicago.) v K r u g e r .

M. Ń. Chakravarti und N. R. Dhar, Die Anwendbarkeit unserer Adsorptions- 
gleicJiung. Es wird gezeigt, daB die Adsorptionsgleichung der Vff. (C. 1 9 2 8 . I. 891) 
in zufriedenstellender Weise anwendbar ist auf die vorliegenden Messungen fiir die 
Adsorption von: Ag-Salzen durch A gJ, Sauren u. Alkalien durch Humussaureh, 
Sauren u. Arsenition durch Eisenhydroxyd, HC1 durch Hautpulver, Essigsaure durch
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Kohle, Jod in verschiedenen Losungsmm. durch Holzkohle, Salzen von verschiedenen 
Wertigkeiten durch B aS04 u. Holzkohle. Die Gleichung erweist sich ais der all- 
gemeinen Adsorptionsgleichung uberlegen. Die Ergebnisse fur BaSOt bestatigen 
die Annahme monomolekularer Adsorptionsschichten. Die nach der Gleichung der 
Vff. zu erwartende maximale Adsorption {A) wird bestatigt. Die Ergebnisse zeigen, 
daB die Werte fur den Aufnahmekoeffizienten a  (den Bruchteil der auftreffenden 
Moll., der an der Obcrflache festgehalten wird) u. fur die Konstantę K  (vgl. 1. c.) nur 
von der chem. N atur des Adsorbenten abhangen u. unabhangig sind von dessen Darst.- 
Methode u. Alter. Dagegen hangt A  von der Darst.-Methode u. von der Anzahl akt. 
Punkte ab, die beim Altem erheblich abnimmt. (Kolloid-Ztschr. 45. 12—21. Alla- 
habad, Univ., Chem. Lab.) L e s z y n s k i ,

Elroy J. Miller, Adsorption aus Losung durch aschefreie Adsorptionskohle. (Vgl. 
C. 1927. II. 2441.) Zusammenfassender Bericht iiber die fruheren Arbeiten des Vfs. — 
Reine Kohle u. Blutkohle, bei der die organ. Stoffe u. die adsorbierten Sauren durch 
Erhitzen entfernt worden sind, setzen nach Verss. von Miller und Bandemer die pn 
alkal. Phosphatpuffeńsgg. nicht herab, wohl aber die reine Kohle m it adsorbierter Saure. 
Bei reiner Kohle findet also nur eine Pufferung durch Saureadsorption (vielleicht in  
manchen Eallen auch Salzadsorption) in  den Saure-Salzmischungen u. durch hydrolyt. 
Saureadsorption in  den Alkali-Salzmischungen geringer Alkalitat s ta tt; die Alkali- 
Salzmischungen werden, je nach der ph, alkalischer oder verandern ihre pn iiberhaupt 
nicht. E in „isoelektr. P unkt" von reiner Kohle oder Blutkohle existiert nicht; das- 
Verh. ungereinigter Kohle hangt yon der Menge akt. Kohle u. vom Sauregeh. ab. (Colloid 
Symposium Monograph 5 [1927], 55— 80. East Lansing [Mich.], Michigan Agricultural 
Experiment Station.) K r u g e r .

Charles H. Sayior, Adsorption und Krystallform. Wenn ein łon  die Krystallform 
eines aus einer Lsg. oder Schmelze krystallisierenden Stoffes yerandert, so kann man. 
yoraussagen, daB eine ganze Gruppe von Ionen dieselbe Wrkg. haben wird. Die Ionen 
werden an dem Habitus, dessen Erscheinen sie begiinstigen, adsorbiert. Wenn z. B. 
die weniger stabile Form in alkal. Lsgg. auftritt, so ist zu erwarten, daB alle stark ad- 
sorbierbaren Anionen denselben Effekt hervorbringen u. daB stark adsorbierbare 
Kationen u. Stoffe, wie A., die die Anionenadsorption herabsetzen, den Anioneneffekt 
schwachen. Sehr starkę Adsorption an der unter gewohnlichen Umstanden stabileń 
Krystallmodifikation fiihrt zu ihrer Peptisierung unter Vemichtung der Krystallisations- 
zentren; wenn der Stoff noch in einer metastabilen, nicht peptisierten Form existiert, so- 
besteht die Moglichkeit, daB letztere auskrystallisiert. Vf. zeigt an zahlreichen Bei- 
spielen der L iteratur die Richtigkeit seiner Deutung. (Colloid Symposium Monograph 
5 [1927]. 49—54. Ithaca [N. Y.], Cornell Uniy.) K r u g e r .

F. E. Bartell und H. J. Osterhof, Die Messung der Adhdsionsspannung zwischen 
festen und fliissigen Phasen. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 113—34. 
Ann Arbor [Mich.], Univ. of Michigan. — C. 1928. I. 1374.) K r u g e r .

B. Anorganische Chemie.
A. Hantzsch und Kurt Berger, U ber die Nilrcmium- oder Nitracidiumsalze und: 

die kationische Wanderung der Salpelersaure. (Vgl. C. 1925. II. 257.) Auf einen 
Vorschlag von SCHOLL werden die aus Sauren durch Z utritt eines H-Atoms ent- 
stehenden Kationen ais Acidiumkationen u. die betreffenden Salze generell ais Acidium- 
salze bezeichnet. Die Namen solcher Kationen werden durch Voranstellen des ent- 
sprechenden Adjektivums der pharmazeut. Bezeichnungen fur die betreffenden Sauren 
gebildet. Aus „acidum nitricum“ wird so Nitracidium, aus „acidum aceticum" Acet- 
acidium gebildet. Entstehen durch Anlagerung weiterer H-Atome mehrwertige K at
ionen, so werden diese durch Zusatz von „H ydro“ unterschieden. Demnach sind 
die vom Vf. fruher (1. e.) besohriebenen Nitroniummono- u. Nitroniumdiperchlorat. 
genannten Verbb. C104[H20 3N] u. (C104)2[H30 3N] kunftig ais Nitracidium- u. Hydro- 
nitracidiumperchlorat zu bezeichnen. — Die Acidiumionen entsprechen den Formeln 
[X(OH)2]’ bzw. [OX(OH)2]', was opt. dadurch bewiesen wird, daB die Kationen viel 
schwacher absorbieren ais die zugehorigen Sauren. Chem. folgt diese Konst. daraus,. 
daB sich m it der Salpetersiiure 0 2N ’0H  diese Addition von H-Atomen durch Per- 
chlorsaure zweimal ausfiihren laBt, d. h. daB die Salpetersaure nacheinander in die 
Kationen [ON(OH)2]‘ u. [N(OH)3]“ ubergeht. DaB diese Additionsprodd. wirklich 
Salze sind, wird durch Leitfahigkeitsmessungen in einem neutralen Lósungsm. gezeigt,.
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wonach das Nitracidiumperchlorat tatsachlieh ein biniirer u. das Hydronitracidium- 
perchlorat ein ternarer Elektrolyt ist. Ais indifferentes Losungsm. fiir die Łeitfahigkeits- 
messungen eignet sich mir absolut wasserfreies Nitromethan, m it dem sich wasser- 
freie H N 0 3 u. HCIO., in  jedem Verhaltnis mischen, aber worin sich die Nitracidium- 
perchlorate nur langsam u. wenig losen. Das Nitromethan wurde von seinen Ver- 
unreinigungen HCN u. H 20  dureh Dest. iiber wenig Quecksilberoxyd unter Zusatz 
T^on frisch sublimiertem P20 6 befreit. Die GróBe bzw. das Minimum des spezif. Leit- 
vermogens ist ais bestes Kriterium fur die Reinheit anzusehen. Die Grenzleitfahigkeit 
}too ergab sich fiir Nitracidiumperchlorat zu 135, fiir Hydronitracidiumperchlorat zu 
200, diese W erte, die infolge des zersetzenden Einflusses der Luftfeuchtigkeit wahr- 
scheinlich noch etwas zu hoch sind, stihimen der GroBenordnung nach m it den Werten 
fiir binare bzw. ternare Elektrolyte iiberein. Die Salznatur dieser Prodd. lieB sich 
ferner dureh die kation. Wanderung der Salpetersaure ais Nitracidium, u. zwar eben- 
falls in einer Lsg. des Nitracidiumperchlorats in vollig reinem Nitromethan nach- 
weisen. Die Analysen der Elektrodenfll. im LuNGEschen Nitrometer zeigen eine Zu- 
nahme des NO-Geh. an der Kathode, die nur von einer Anreicherung an H N 03 her- 
riihren kann. DaB die Salpetersaure dureh die Perchlorsaure zu einem Kation wird, 
kann nur so erklart werden, daB die Starkę der Sauren dureh ihrc Tendenz zur Salz- 
bldg. bestimmt u. gemessen werden kann. Danach ist HCIO., die starkere Saure, da 
ih r Salzbildungsvermógen viel gróBer ist ais das der H N 03, das z. B. schon dureh 
A. in ak tm ert wird. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1328—34.) E. Jo se p iiy .

Laurence L. Quill, Illinium. Das Element von der Ordnungszahl 61. Geschichte 
der Entdeckung des Elementes 61 u. Erorterung einiger dam it in  Zusammenhang 
stehender Eragen. (Journ. chem. Education 5 . 561—68. Urbana [Illinois], Univ.) Bo.

Ernesto Puxeddu, Einmrkung von Phenylhydrazin auf Oxyde und Metallsalze. 
Uber Bleisuboxyd. II. (I. vgl. C. 1 9 1 6 . I. 883.) In  Erganzung seiner friiheren Ar- 
beiten uber die Red. der Bleioxyde m it Phenylhydrazin zu Bleisuboxyd legt Vf. die 
quantitativen Bedingungen fiir das Zustandekommen der Bk. fest. Bei Bleiglatie u. 
Mennige ist ein bedeutender UberschuB an Red.-Mitteln erforderlich. Die Rk. setzt 
bei 80° ein u. wird allmahlieh bis 150° gesteigert. Die dem Pb20-Nd. anhaftenden 
organ. Bestandteile kónnen nur dureh mehrmaliges Waschen m it A. u. dann m it A. 
entfernt werden. Bleisuperoxyd dagegen wird von reinem Phenylhydrazin unter 
heftiger Rk. zu metali. Blei reduziert. Die Red. zu Bleisuboxyd gelingt nur in ath. 
Lsg. bei sofortigem Erwarmen u. allmahlicher Steigerung der Temp. bis 150°. Uber- 
laBt man die ath. Lsg. des m it Phenylhydrazin versetzten Bleisuperoxyds in der Kaltc 
einen Tag sich selbst, so entsteht Bleiglatte. Die aus den Endprodd. der drei genannten 
Redd. erhaltenen Bleiwerte (bestimmt ais P bS 04) stimmen gut m it dem fiir das Sub- 
oxyd erreehneten (Pb =  96,28) iiberein. — Die beiden Hg-Chloride, Sublimat u. 
Kalomel, werden von Phenylhydrazin (15' auf 80° erwarmen) zu metali. Hg reduziert. 
Der erhaltene Nd. wird m it angesauertem W., dann m it A. u. schlieBlieh m it A. ge- 
waschen. Die Methode kann zur ąuantitatiyen Best. des Hg dienen. Verdimnt man 
die mit Phenylhydrazin yersetzte Sublimatlsg. m it A., so entsteht ein weiBer Nd., 
der nach Ansicht des Vf. ein Zwischenprod. von der Konst. Hg(NH—NH-C6H 4-C1)2 
darstellt. (Gazz. chim. Ital. 5 8 . 224—31. Cagliari, Univ.) B e n c k is e r .

D. Organische Chemie.
N. P rjan ischnikow , Uber die Einvńrkuwj der stillen elektrischen Entładung auf 

die Kohlenwasserstoffe der Athylenreihe. Das friiher (vgl. D e m ja n o w  u . PRJANISCHNI
KOW, C. 1 9 2 7 .1. 53) bei der Einw. der stillen elektr. Entładung auf Isobulylen erhaltene 
gelbliche Ol wird naher untersucht. D .204 0,807; nn20 =  1,44 86; mittleres Mol.-Ge w. 
182; Jodzahl (W i j s ) 130; bis 150° gehen bei 740 mm 22,8% iiber, bei 8 mm weitere 
46,2%. Eraktion K p .740 32—52° besteht zu 20—30% aus CnH 2n- u. zu 70—80% aus 
CnH 2n+,-Verbb. u. enthalt wahrscheinlich 2,2-DimethyIbułan u. 2,2-Dimełhylbułen; 
Fraktión K p .740 75—85° enthalt wahrscheinlich 2,4-Dimethylpenian u. -pentene u. 
2,2,3-Trimethylbulan u. -buten. Die hoheren Eraktionen bestehen nach der Behandlung 
m it Chromsauregemisch, wobei Ameisensaure, Essigsaure u. hohere Sauren auftreten, 
aus 60% CnH2n (groBtenteils Naphłhene) u. 40% CnH 2n.i.„-Verbb. Aus Propylen wurde 
ein Polymerisationsprod. erhalten vom mittleren Mol.-G"ew. 233; D .204 0,827; n D20 =  
1,4578. — Pseudobulylen gibt ein Prod. m it 85,46% C u. 14,60% H, vom mittleren
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Mol.-Gew. 202; D.20, 0,831; no20 =  1,44 83; Jodzahl (W i j s ) 156; bis 150° unter 740 mm 
dest. 30%.

Die Polymerisation der KW-stoffe der Athylenrcihe unter dem EinfluB der stillen 
olektr. Entladung erinnert stark an die Polymerisation bei hohen Tempp. u. Drueken 
{ Ip a t JEW, Journ. Rusa. phya.-chem. Ges. [russ.] 43. 1420; Ber. Dtsch. chem. Ges. 44. 
2978). Die Ausbeuto nimmt bei Verstarkung der Spannung von 12 000 auf 20—25 000 V 
um ein Mehrfaehes zu. Langere Yersuehsdauer erhóht den Anteil der hochpolymeri- 
sierten Stoffe. Die Polymerisation des Cyclopropans yerlauft fast doppelt so langsam, 
wie die des Propylens. (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 61. 1358—63. Moskau, Landwirtschaftl. 
TlMIR.TASEWsehe Akad.) R a d t .

P. A. Levene und A.W alti, Uber Waldensche Umkehrung. IX . Ober den Mechanis- 
mus der Hydrolyse von optisch aktivem Propylenozyd. (VIII. C. 1927. I. 3377.) In  
Berichtigung der Verss. yon ABDERHALDEN u. ElCHWALD (C. 1918. I I .  800) wird 
gefunden, daB der Drehungssinn des bei der Hydrolyse von d- Propylenozyd ent- 
stehenden Glykols von der [H '] des Mediums abhangig ist, indem durch Sauren aus dem 
rechtsdrehenden Oxyd ein reehtsdrehendes Glykol, durch Laugen jedoch ein links- 
drehendes Glykol entsteht. Da l-l-Chlor-2-oxypropan konfiguratiy zu 1-Propylen- 
glykol u. dieses also zu d-Propylenoxyd gehórt, folgt, daB die alkal. Hydrolyse ohne 
WALDENsche Umkehrung, die sauie Hydrolyse unter Umkehrung vor sich geht. — 
In  einer Diskussion der WALDENsehęn Umkehrung wird die Anschauung entwickelt, 
daB bei Substitutionsrkk. eines asymm. C-Atoms nicht nur die hóher polaren Gruppen, 
die „Gruppen 1. Ordnung", sondern auoh infolge KomplexbIdg. (von Zwisehenprodd.) 
bei der Substitution im Sinne K e k u le s , durch Verschiebung der Tetraederform die 
Móglichkeit gegeben ist, daB die niedriger polaren Gruppen, die „Gruppen 2. Ordnung“, 
zur Rk. kommen. Wenn die Rk.-Gesehwindigkeit der Gruppen 1 . Ordnung hoher ist 
ais die der 2., tr i t t  lteine Umkehrung, anderenfalls eine Umkehrung oderRazemisierung 
oder beide Rkk. ein.

V e r s u e h e .  Da unter den Rk.-Prodd. auch Kondensationsprodd. u. Ester 
gebildet werden, wurde das Glykol stets in Substanz gepriift. — 'D&sPropylenozyd 
wurde z. T. direkt aus dem rohen Propylenbromhydrm ohne vorhergehende Dest. 
durch sofortigen Umsatz m it NaOH erhalten. [cc]d2 =  +8,51°. — d-Propylenglykól 
aus d-Propylenoxyd durch Hydrolyse mit Weinsaure. Kp.ls 92°; [cc]d ohne Lósungsm. =  
+4,11°. Di-(phenylurethan), Cj7H 180 4N2; F. 145— 146°; [a]n21 in abs. A. =  —4,75°. — 
Bei der Hydrolyse m it Oxalsaure war [a]u20 des d-Propylcnglykols in W. =  +3,02,
3,10 u. 3,60°; [cc]d20 des letzteren Praparats ohne Lósungsm. =  +3,25°. Ais Neben- 
prod. wurde eine geringe Menge anseheinend des Oxalesters des Propylenglykols erhalten.
— Bei der Hydrolyse m it HC1 lag im Rk.-Gemisch l-Propylenchlorhydrin vor, das nach 
Eindimsten u. Aufnehmen m it W. die Rechtsdrehung des Glykols zeigte. Di-(phenyl- 
urethan), F . 145—146°. — Bei der alkal. Hydrolyse in 1-n. NaOH zeigt das Glykol 
eine [cc]d20 in W. von 22,55°. F. des Di-(phenylurethans) 145—146°; [cc]d2“ in abs. A. =  
-{-11,94°. Ais Nebenprod. wurde eine Verb. C J Iu 0 3 vom K p .15 105— 110° erhalten; 
[a]D20 in W. = —38,62°. — Bei der Hydrolyse des Propylenoxyds m it anhydr. Ameisen- 
saure wurde ein d-Propylenglykol m it hoherer Rechtsdrehung isoliert, [oi]d2° in W. =
— 11,2°, ohne Lósungsm. ungefahr + 8°. Das hierąus dargestellte d-Propylenglykol-
bromhydrin hatte eine [<x ] d 20 in Chlf. von -4-5,42°, in Bzn. von -f3,99°. [a]n20 des
l-Propylenglylcolbromhydrins, C3H;OBr (aus d-Propylenoxyd -f- HBr), in Chlf. =  —8,10°, 
in  Bzn. =  —5,83°, ohne Lósungsm. =  — 1,45°. (Journ. biol. Chemistry 73 [1927]. 
263—74. New York, Rockefeller-Inst. f. Med. Res.) Lohm ann.

Herbert Ben W atson, Die Reaktion von Brom mit aliphalischen Sauren. I I .  Die 
relativen Geschwindigkeiten der Bromierwng ton Acetylbromid und Acetylchlorid. (I. ygl. 
C. 1926. I. 345.) Wird Acetylbromid bei 25° unter strengem AussehluB von Luft- 
feuchtigkeit bromiert, so erhalt man Gleichgewichtskonstanten nur dann, wenn man 
fur die Festlegung von Br in  dem Gleichgewicht H Br +  Br2 ^  H Br, eine Korrektur 
anbringt. Die Geschwindigkeit ist der Konz. des Br proportional in Ubereinstimmung 
m it der Annahme von O rtO N , W a t s o n  u . H u g h e s  (C. 1928. I. 29), daB auf eine 
rasehe Enolisierung eine yerhaltnismaBig langsame Rk. m it Br folgt. Zusatze von 
FeCl3 oder H^SO,, beschleunigen die Rk. nicht, wohl aber Jodbromid. Auf Acetyl
chlorid w irkt Br langsamer ein. Die Geschwindigkeit ist anfangs der Br-Konz. pro
portional, sie nimmt zu, wenn erhebliche Mengen CH3COBr yorhanden sind. Die 
langsame Bromierung des CH3C0C1 erklart seine geringe Wrkg. ais Katalysator fiir 
die Bromierung von Sauren u. Anhydriden (vgl. I. łE tt.) . — Bei der Dest. molekularer

X. 2. 16
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Mengen von Bromacetylbromid u. Essigsdure geht zuorst bei 76—78° Acetylbromid* 
iiber; bei 25° hat in einem Gemisch von CH2Br-COBr u. CH3 • CO,H der groCere Teil 
des Bromids nach 1 Stde. m it der Saure reagiert; Nachweis dureh Gefrierpunkts- 
bestst. — Bei der Bromierung der Carbonsauren diirfte die Bromierung iiber die Enol- 
form vor der Anwesenheit yon Saurebromid nur in geringem Umfang stattfinden^ 
wenn durch Einw. yon H Br Saurebromid entstanden ist, andert sich das Verhaltnis. 
Der Unterschied in  der Bromierungsgesohwindigkeit der Sauren u. Anhydride ist 
im EinfluB des Mediums auf die Bromierungsgeschwindigkeit des Bromids begrundet. 
(Journ. ehem. Soe., London 19 2 8 . 1137—41. Bangor, Univ. Coli. of North Wales.) O st.

P. A. Levene und H. L. Haller, Die konfigurativen Beziehungen von 2-Oxybutter- 
und Milchsduren. (Vgl. C. 1927. II. 1016.) Es wird die konfigurative Beziehung von
2-Oxybuttersuure zu Milchsdure u. Methyldlhyicarbinol in derselben Weise wie friiher 
die von 3-Oxybuttersaure untersucht. Hierzu wurde l-l,2-Dioxybutan aus d-2-Oxy- 
buttersaure u. d-l,2-Dioxybutan vom Chlormethylathylketon ausgehend hergestellt, 
indem das letztere iiber die Oxyverb. zum d-l,2-Oxybutan reduziert wurde. Diesel 
Glykol wurde dann iiber das 1-Chlorhydrin zum d-Ałhylmethylcarbinol reduziert. Hieraus 
folgt, daB aus l-l,2-Oxybułan der l-Ałhylmethylcarbinol• entstehen muB. So gehort 
d-2-Oxybuttersaure ebenso wie d-Milchsaure zur 1-Serie der Osysauren. — Ein entgegen- 
sprechendes Ergebnis yon CLOUGH beruht darauf, daB nicht die Drehung der rechts- 
clrehenden freien 2-Oxybuttersaure, sondern nur die Linksdrehung ihres NH4-Salzes- 
festgestellt war.

V e r  s u e h e. I- u. d-2-Oxybultersduren, erhalten durch Zcrlegung der inaktiven 
Saure mit Morphin. Das schwerer 1. Morphinsalz gab ein Ba-Salz m it der [<x]d2‘ in W. =  
+7,7°, das Ba-Salz aus der Morphinsalzmutterlauge katte eine [ oc] d 22 in W. =  —5,6°, 
die freie Saure des linksdrehenden Ba-Salzes eine [cc]d22 =  +2,3°. — Athyl-l-n-2-oxy- 
bułyrat, CóH 120 3, aus dem linksdrehenden Ba-Salz; K p.2C 64—66°; [a]ir2 ohne 
Lósungsm. =  —3,83°. [a]n22 des Esters aus dem reehtsdrehenden Ba-Salz =  +8,59°. —
l-l,2-Dioxybułan, C,ITJ0O2, durch Red. des 1-Esters m it Na +  Eg.; Kp.,„ 94—96°, 
[<x]d22 in absol. A. =  —7,4°. — Di-(phenylurethan) des l-l,2-Dioxybułans, ClsH 20O4N2; 
aus yerd. A. F . 121—123°; [a]i>22 in absol. A. =  —19,8°. — Darst. des opt. akliven 
l,2-Dioxybutans aus Melhylathylkeion: Chlormethylathylketon (l-Chlorobutanmi-2),
G',H7OCl, Kp.-jij 138,8—139,2° (korr.). — Oxymethyldthylketon [Bułanol-(l)-o7i-(2)]. 
Kp.jj 50,5—51°. — d-l,2-Dioxybułan, C4H 10O2. erhalten bei der Hefegarung des vorst. 
Ketons; Kp.j_w  75,0—75,5° bzw. K p .13 91—91,5°. [a]D22 in absol. A. =  +12,4°. — 
DiĄphenyluretlian) des d-l,2-Dioxybulans, C1EH 20O4N;,, aus yerd. A. F. 125— 127°; • 
M d 20 in absol. A. =  4-23,7°. — Umwandlung des opt .-akt. l,2-Dioxybutans in  sek. 
Bntylalkohol: l-l-Brom-2-oxybutan, aus d-l,2-Dioxybutan; K p .12 61—63°; [a]rr2 olmo 
Lósungsm. =  —11,8°. — d-Ałhylmethylcarbinol, aus yorst. Verb. durch katalyt. 
Hydrierung; Kp. 98—99°; [a]n22 in A. =  +13,0°. — Phenylurethan, Cn H 150 2N, F. 61 
—63°; [a]D22 =  +26,5°. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927], 343—50. New York, 
Rockefeller Inst. f. Med. Res.) L o h m a n n .

Erik Larsson, Die Darstellung von Thioglykolsdure und Thiomilchsaure durch 
Elektroreduktion. Thioglykolsdure. Ais Ausgangsmaterial dient Dithioglykolsaure, 
dargestellt durch doppelte Umsetzung von Na-Monochloracetat u. Na-Disulfid, An- 
sauern m it H 2S04; der ICatolyt (100 ecm) ist eine Lsg. yon 30 g Saure in 2-n. H 2S04, 
die Elektroden sind aus Pb, die Stromdiehte betragt 0,02 Amp./qcm. Die gebildete 
Thioglykolsaure (80% der Theorie) wird m it A. extrahiert. — Thiomilchsaure. Eine 
50%ig. wss. Lsg. einer 91%ig. Brenztraubensaure wird bei 60° mit H 2S gesiitt. u. m it 
dem gleichen Vol. 4-n. H 2S 04 yerd. Die so entstandene, Trithiodilaetylsaure enthaltende 
ilischung wird unter starkem Riihren elektrolysiert u. nach Zufiihrung von 30% m ehr 
ais der berechneten Strommenge die Thiomilchsaure m it A. extrahiert; Ausbeute 70%. 
(Syensk Kem. Tidskr. 4 0 . 149—50. Lund, Kemiska Inst.) W . W o l f f .

Earl L. Whitford, Die Zerselzung von Apfelsaure durch Schwefelsdure. Genau ge- 
wogene Mengen Apfelsaure werden in 100%ig. H 2S 0 4 getropft u. die Geschwindigkeifc 
der Z ers. der Apfelsaure bei 40° u. Atmospharendruck durch Messung der CO-Entw. 
bestimmt. Unter diesen Bedingungen ist die Rk. von 1. Ordnung, die Gesehwindigkcits- 
konstante K  betragt im Mittel 106 X 10"3. Die Geschwindigkeit wird durch die 
N atur der GefaBwande (Bedeckung m it Paraffin) u. raumliehe Anordnung im Mol. 
(Yerss. m it d,l- u. I-Apfelsaure) nicht beeinfluBt. Der Temp.-Koeffizient ergibt sich 
zwischen 20 u. 50° zu 3,72. Das nach der ARRHENiUSschen Gleichung berechnete 
k rit. Inkrement andert sich nur wenig m it der Temp. Geringe Mengen W., Na2S 04,
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K 2S 04, Ag,SOj, Essigsaure u. Dimethylpyron wirken stark verzogernd u. zwar wachst 
die Hemmung logarithm. m it der Molalitat der Verzćigerer wie bei der Zers. von 
Ameisensaure u. Oxalsaure. HC1 liat keinen EinfluB auf die Rk.-Gesehwindigkeit, 
kleine Mengen S 03 aueh nicht, gróBere S 03-Mengen vermindern die Geschwindigkeit. 
Der groBe EinfluB von Spuren von W. u. der Sulfate deuten darauf hin, daB dio Rk. 
keine einfache Dehydratation ist. Vff. nehmen vielmehr folgenden Mechanismus an: 
C4H0O5 +  II2S04 ^  C4H 60 5-H2S 04 — y  H„S04 +  CO +  H 20  +  C3H 40 3. Die Ge
schwindigkeit der Zers. hangt danach von der Konz. der Mol.-Verb. C4H80 5-H 2S 04 
ab. Der EinfluB der hemmendcn Substanzen bestatigt die Voraussagen der T a y l o r - 
schen Theorie der negativen Katalyse. (Journ. Amer. chem. Soc. 47 [1925]. 953—68. 
Madison [Wisc.], Univ.) E. J o s e p h y .

F. Heckele, Uber inaklive Weinsduren in  der Weinsdureindustrie. Der groBte 
Teil der iriakt. Weinsduren wird wiihrend des Fabrikationsganges gebildet. Diese 
Bldg. erfolgt in der vorbereitenden Behandlung des Rohmaterials in den Kochem 
oder in den Róstapp., ferner durch den K ontakt der Weinsiiure m it Jlineralsauren 
boi hóherer Temp. Zur Ermittlung des Einflusses der Koehdauer wurden 60 g ungar. 
Trockenhefe m it l 8,68°/01g. Gesamtsaure m it 180 ccm H 20  2— 8 Stdn. bei 5 a t ge- 
koeht. Es zeigte sich m it steigender Koehdauer eine Abnahme der Gesamtsaure. 
Weitere Verss. ergaben, daB / / 25 0 4 einen viel geringeren EinfluB auf die Umwandlung 
ausiibt ais HC1. Will man die Bldg. von Mesotceimdure mógliehst Yermeiden, so muB 
man durch Verwendung guter Hefen die Koehdauer u. don Druck moglichst herab- 
setzen u. die Zers. m it H 2S04 s ta tt m it HC1 vomehmen, wobei gleichfalls Temp. u. 
Beruhrungszeit der Hefe m it der Saure soweit ais angangig zu vermindern sind. Bei 
Anwendung dieser MaBnalimen gelang es in der Praxis die Bldg. von Mesoweinsiiuro 
stark zu verringern. (Chem.-Ztg. 52 . 405— 07. Santa Teresa di Riva, Messina.) SlEB.

F. Fisehler und A. F. Lindner, Weiteres uber Zuckerspaltung unter der Wirkung 
stark rerdiinnten Alkalis. Bei der Dest. alkal. wss. Lsgg. von Fructose, Galaktose, Milch- 
zucker u. Maltose konnten in Ubereinstimmung mit den friiheren Verss. betrachtlicho 
Mengen CH3 • CO ■ CHO erhalton werden. Am geoignetsten erwies sich die Dest. im C02- 
Strom bei Zusatz von Na2S 0 3 u. 1/2S—Vso Mol. NaHC03. Hohero Alkalikonzz. —
1,25 Mol. NaHC03 bzw. 1 Mol. KOH — hemmen die Bldg. von Methylglyoxal, niedrigero 
Konzz. — 7io Mol. KOH bis 1/100 Mol. Na2C03 — fordem sie. Beim Erhitzen einer
0,l°/oig. Zuckerlsg. mit Vioo-» Vjo' u - */*•“ • KOH zeigte sich eine m it steigender Alkali- 
końz. proportionale Abnahme des Reduktionsvermogens. Dioxyaceton lagert sich bei 
starker Alkalikonz. rasch um. Die hochste Saurebldg. ergibt sich bei 1/io"n - KOH. Sio 
betragt fiir 1 Mol. Zucker 1,35—2 Mol. Saure, was auf eine Aufspaltung der Hexosen 
iri Triosen hindeutet. Dioxyaceton verhalt sich gleichartig. Dio bei allen untersuchten 
Monosen u. Biosen festgestellte u. uberall annahernd im gleichen Umfang auftretendo 
Bldg. von Methylglyoxal, der ebenso auftretendo nahezu gleich groBe Verlust von 
Reduktionsyermogen, dio Bldg. nahezu gleieher Mengen von Siiuren u. das ahnliehe 
Verh. der bei der „Zuendedestillation“ zuruckbleibenden Fl., fuhren zum SehluB, daB 
sich bei der Alkalispaltung der Zucker bei der gewahlten Versuehsanordnung gleich- 
zeitig die namliehen Rk.-Prodd. bilden. Da Dioxyaceton ein ahnliehes Verh. u. nur 
eino noeh groBere Labilitat aufweist, ist es oder Glycerinaldehyd wahrscheinlieh ais 
erstes Prod. bei der alkal. Spaltung der Monosen u. Biosen anzusprechen. (Ztschr. 
physiol. Chem. 175 . 237—47. Miinchen, Univ.) GUGGENHEIM.

P. A. Levene und Isaac Bencowitz, Die Drehungsdispersion der Pentaacetate 
von a- und fj-Glucose und a- und f}-Mannose. (Vgl. C. 19 2 7 . II. 2053.) Die Drehung der 
Pentaacetate von a- u. p-Glucose sowie a- u. fl-Mannose wurden in Chlf., Aceton, Bzn. 
u. Pyridin bei verschiedenen Konzz. u. bei 10 Wellenlangen (zwischen 670,8, Li-Rot, u. 
435,9 m/y, Hg-Violett) bestimmt u. die Konstanten nach einem Ausdruck der D r u d e -

sehen Gleiehung [JI] =  2  —-----—  berechnet u. ausgewertet. (Journ. biol. Chemistry

74 [1927]. 153—74. New York. Rockefeller Inst. f. Med. Res.) L o h m a n n .
K. Lohmann, Uber die Isólierung rerschiedener naturliclier Plwsphorsdurever- 

bindungen und die Frage ihrer Einheitlichkeit. Ausfiihrliche Beschreibung der Darst. 
von Hezosemonophosphorsuure (Erribdenscliem Ester), C0H j1O5-PO4Ba (I) u. Kreatin- 
phosphorsdure, C4H 80 5N3PBa (II) aus der ąuergestreiften Muskulatur von Froschen 
u. Kaninchen. Die frisehe zerkleinerte Muskulatur wird eiskalt mit Triehloressigsaure 
extrahiert, das Zentrifugat m it Baryt neutralisiert, die unl. Ba-Salze abgetrennt u.

16*
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aus der Lsg. beide Verbb. mit A. ausgefallt. Die Abtromiung der II  von I  beruht auf 
der etwas groBeren Lóslichkeit ihres Ba-Salzes in verd. A., wodureh eine Fraktionierung 
bis etwa 90% Reinheit erzielt wird. V6llige Abtrennung der Hexosephosphorsaure 
gelingt dann durch ihre Ausfallung m it erdalkal. Cu(OH)2. I  wird aus den angereicherten, 
in verd. A. weniger 1. Fraktionen des Ba-Salzes durch Zers. der noch vorhandenen II  
m it verd. Saure in der Kiilte u. Ausfallung N-haltiger Begleitstoffe m it Hg-Acetat 
erhalten. — Eingehend untersucht wird die Kinetik der H 3PO.,-Abspaltung bei der 
Saurehydrolyse (1-n. HC1 im sd. Wasserbad) von IJexosediphosphorsaure (III), von I, 
der Hexosemonophosphorsiiure aus Hefemazerationssaft (Sobisonscher Ester) (IV), der 
Hexosemonophosphor$aure aus Hexosediphosphorsaure durch partiellc Saurehydrolyse 
(Neubergscher Ester) (V), von einigen synthet. Estera, der Saccharosemonophosphor- 
saure u. der hieraus durch partielle Saurehydrolyse liergestellten Hexosemonophosphor- 
saure, sowie v on II bei niedrigeren Tempp. Von den biolog. Hexosemonophosphorsauren 
ist aus dem Verlauf der Abspaltungsgeschwindigkeit sowio auf Grund fruherer Befunde 
(ygl. M e y e rh o f  u .  Lohm ann, C. 1927. II. 1047) anzunehmen, daB diese Ester aus 
2 verschieden schwer hydrolysierbaren Anteilcn bestehen, von denen die leichter hydro- 
lysierbare eine Fructosekomponente, die scliwerer hydrolysierbare eine Glucose- 
komponente ist. Und zwar ist in  I  u. IV eine geringe Menge desjenigen Esters enthalten, 
der die Hauptmengo von V ausmacht u. umgekehrt ist der schwer hydrolysierbare 
geringe Anteil von V der Hauptmenge der beiden anderen Ester ahnhch. Bei partieller 
Saurehydrolyse aller 3 Ester bleibt ein ,,Restester“ iibrig. Die Saurehydrolyse von 
III  verlauft in 2 Stufen, der schnellen Abspaltung der dem Carbonyl benachbarten 
H 3P 0 4-Gruppe unter Bldg. von V u. der langsameren Abspaltung aus V. Die synthet. 
Phosphorsaureester sind ebenfalls nicht ais einhcitlich anzusehen. Nach dem Verlauf 
der H 3P 0 4-Abspaltung ist I I  ais einheitliche Verb. anzusehen; sowohl das isolierte 
Praparat wie das im Muskel vorhandene u. das im Froschmuskelextrakt bei alkal. Bk. 
synthetisierte II besitzen dieselbe Aufspaltungsgeschwindigkeitskonstante. Die Auf- 
spaltung Yon II wird in saurer Lsg. durch Molybdat um das 15-fache gesteigert, wahrend 
die Aufspaltung der aus Krebsmuskeln gewonnenen Argininphosphorsaure durch 
Molybdat um das 30-fache gehemmt wird. Die Aufspaltungsgeschwindigkeit von II 
wird bei Erhohung der [H ] von Vio"n* HC1 auf 2-n. HC1 um etwa das Doppelte erhóht. — 
Dio groBe Versehiedenheit der Aufspaltungsgeschwindigkeiten von I  u. IV einerseits 
u. III andererseits ermoglicht eine halbquantitative Schnellbest. dieser Verbb. neben- 
einander. (Biochem. Ztschr. 194. 306— 27. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. 
Biologie.) L o h m a n n .

A. Apard, Ober Metallkompleze der Nitrocellulosen. (Rev. gen. Colloides 6 . 69 
bis 73. — C. 1 9 2 8 . I. 1167.) G o t t f r ie d .

L. Kalb und Th. Lieser, Zur Isólierung des Lignins. M itbearbeitet von R. Hahn, 
Fr. Nevely und H. Koch. Der EinfluB der Konz. u. Temp. der zum AufschluB des 
Holzes Terwendeten Saure, auf den Reinheitsgrad u. die Ausbeute des Lignins wird 
untersucht, wobei man eine genaue Kenntnis der dem Lignin bei nicht yollstandigem 
AufschluB anhaftenden Kohlenhydrate qualitativ u. quantitativ gewinnen muBte. 
Mit dem Chlordioxyd-AufschluB-Verf. von E. S c h m id t  lconnten die Kohlenhydrate 
in Substanz isoliert werden, u. zwar m it dem Chlordioxyd-Nalriumsulfitverf. (I) der 
ais ,,Skelettsubstanz“ bezeichnete Komplex von Cellulose, galaktosefreien Hemi- 
cellulosen u. polymerer Saure, u. m it dem Chlordioxyd-Acetonverf. (II) siimtliche 
Kohlenhydrate, also noch die galaktosehaltigen sog. Hemicellulosen der Inkrusten. 
Die Kohlenhydrate wurden durch Vergarung u. Hydrolyse charakterisiert u. zwar 
die nach I  gewonnenen Polysaccharide einerseits m it Saccharomyces cerevisiae, 
andererseits durch Schizosaccharomyces Pombe, m it beiden wurde eine 67%ig. Ver- 
garbarkeit festgestellt. Die nach I I  isolierten Kohlenhydrate wurden nur m it Saccharo
myces eerevisiae vergoren, wobei festgestellt werden konnte, daB dieses Verf. mehr 
Kohlenhydrate liefert ais I. Mit einem 3. Verf., der Extraktion mit Kupferoxyd- 
Ammoniak (III) konnten die Kohlenhydrate ohne Zerstorung der Ligninsubstanz 
isoliert werden. Der Methoxylgeh. des Lignins stieg dabei z. B. von 12,2 auf 15,4%, 
wahrend der Kohlehydratgeh. von-19,5 auf 0,23% sank. —- Vff. wahlen fur ihre Unterss. 

. Verf. I , das zwar die Kohlenhydrate nicht vollstandig erfaBt, aber reine farblose Poly
saccharide in  direkt wagbarer Form liefert. Den maximal wahrscheinhchen Geh. 
an Kohlenhydraten stellen sie nach der hydrolyt. Mełhode fest. Die Praparate wurden 
mit der 30-fachen Menge HC1 (D. 1,21) 48 Stdn. bei Zimmertemp. behandelt; yerdiinnt, 
filtriert u. im m it Soda neutralisierten F iltra t der Zuckergeh. nach B e r t r a n d  be-



1928. II. D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 237

stim m t. — Mit I  wurde Fichtenholz systemat. untersucht, um bei moglichstcr Mil- 
derung der Saureeinw. ein prakt. kohlenhydratfreies Prod. zu erhalten. In  einer sogen. 
„Haupthydrolyse“ (4-std. Behandlung des Holzes m it hochkonz. HC1 D. 1,21) wird 
die Cellulose aufgelost u. Lignin freigelegt, wahrond in der „Nachhydrolyse" (18-std. 
Beliandliing m it yerdiinnter Sauro auch bei Zimmertemp.) der Abbau der Poly- 
saccharide so weit gefiihrt wird, daB eino glatte Filtration moglich ist. Es ergibt sich, 
daB nach der Vorschrift yon W i l l s t a t t e r  u . K a l b  ein prakt. kohlenhydratfreies 
Lignin entsteht. Bei einer anderen Yersuchsreihe fiel die „Nachhydrolyse" fort, das 
Holz wurde dabei m it HC1 (D. 1,22) bei 0° behandelt, yariiert wurde die Dauer der 
Hydrolyse. Zur Aufarbeitung wurde in W . eingegossen u. m it Kupferoxyd-Ammoniak 
extrahiert. Zwischen den kohlenhydrathaltigen Praparaten, die bei unvollstandigem 
AufschluB einerseits nach WILLSTATTER u. K a l b ,  andererseits nach der Salzsaure- 
Kupferammin-Methode entstehen, besteht ein Unterschied. In  den Praparaten dieser 
A rt liegen die Kohlenhydrate anscheinend noch in physikal. u. chem. Bindung m it 
dem Lignin yor, wahrend im anderen Falle (selbst bei unyollstandigem AufschluB) 
durch die Wrkg. der Nachhydrolyse die chem. Bindung gel. wird.

Y e r s u c h e .  (Mitbearbeitet yon F r. K ucher.) Chlordioxyd-Nalriumsuljitverf. I .  
2 g Ligninpraparat werden im Dunkeln m it 150 ccm l% ig . Chlordioxydlsg. 2 Tage 
bei Zimmertemp. behandelt. tlberschiissiges Chlordioxyd wird durch festes Natrium- 
sulfit zerstort, dann noch 3 g dayon zugegeben, mit Soda neutralisiert u. auf dem W.- 
Bade erwarmt. Nach dem Erkalten abfiltriert, m it wenig W. gewaschen. Behandlung 
wird wiederholt, aber m it weniger Chlordioxydlsg. u. Sulfit bei 1-tagiger Dauer. Bei 
100° die farblosen Polysaccharide zur Gewichtskonstanz getrocknet, 19,6% Poly- 
saccharide erhalt man u. ein Ligninpraparat m it 12,5% Methoxyl. Die Polysaccharide 
je tzt m it Sehwefelsaure hydrolysiert u. einerseits m it Saccharomyces cereyisiae, 
andererseits m it Schizosaccharomyces Pombe yergoren, wobei 66,4 (68,2) %  Hexosan, 
bezogen auf die angewandten Polysaccharide oder 13,0 (13,4) %  Hexosan, bezogen 
auf das angewandte Ligninpraparat, gefunden wurden. — Chlordioxyd-Acelonverf. I I  
Praparate 7 Tage m it 200-facher Menge 0,6%ig. Chlordioxydlsg. behandelt. Ungel. 
Ruckstand abfiltriert, bei 60° getrocknet, F iltra t durch Luftstrom von Chlordioxyd 
befreit, im Vakuum bei 50—60° eingeengt u. im FA trST-H ElM -Fónapp. zur Trockne 
gebracht. Beide Riickstiinde zusammen am RiiekfluBkuhler m it absol. Aceton aus- 
gekocht. Die ungel., rohen Kohlenhydrate unter AusschluB von Luftfeuchtigkeit 
abgesaugt u. getrocknet, 20,6 (16,8) %  rohe graubraune Kohlenhydrate. Bei der 
Hydrolyse m it H 2S 04 hinterblieben 40 (25) %  Unhydrolysierbares. Durch Vergarung 
m it Saccharomyces cereyisiae wurden 45,3 (64,6) %  Hexosan, bezogen auf die rohen 
Kohlenhydrate, oder 9,3 (10,9) %  Hexosan, bezogen auf die angewandten Lignin- 
praparate, gefunden. — III . Ligninpraparate wurden m it der 20-fachen Menge 
Kupferoxyd-Ammoniak (k. gesatt. Auflósung von Kupfercarbonat in 25%ig. Am- 
moniak) in Pulyerflaschen iiber Nacht stehen gelassen u. 4 Stdn. geschiittelt, ab- 
zentrifugiert u. aus dem E xtrak t die gel. Kohlenhydrate durch Ansauem m it HC1 
unter Eiskiihlung gefallt u. griindlich gereinigt. Bei der Hydrolyse u. nachfolgender 
Vergarung erhalt man 76,9 (76,2)-% Hexosan, bezogen auf die gereinigten Kohlen
hydrate, u. auf Lignin bezogen 12,2 bzw. 12,1% Hexosan. Methylierung nach U rb a n  
m it der 30-fachen Menge liimethylsulfat u. Kalilauge in der Kalte. — Beim etwas 
abgeanderten AufschluByerf. nach W i l l s t a t t e r  u . K a lb  wird astfreies, gesiebtes 
Fichtenholzsagemehl nach U n g a r  m it W. u. Aceton in der Kalte entharzt. Ergebnisse 
in einer Tabelle zusammengestellt. Das so gewonnene Lignin war wenig dunlder ais 
das angewendete Holz. Ausbeute 25%, Kohlenhydrate nach I  0,17% Polysaccharide, 
nach cler hydrolyt. Methode 0,63% Glucose (bei 48-std. Hydrolyse), 0,94%(bei 
5-tagiger Hydrolyse), Pentosanbest. ergab 5% eines schmutzig rotbraunen Nd. — 
Der AufschluB von Fichtenholz durch Salzsaurehydrolyse u. ansehlieBende Ex- 
traktion m it Kupferoxyd-Ammoniak ist ebenfalls in einer Tabelle zusammengestellt 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1007—22. Miinchen.) M i c h e e l .

P. Waentig, Uber das Verhalłen von Lignin und Cłdorlignin bei der Herstellung 
von Zetlsioff mittels Chlor. I. Mitt. Vf. hat yersucht, fur das Chlorverf. die in Betracht 
kommenden chem. Wechselwrkgg. zwischen den Inltrusten u. den AufschlieBungsmitteln 
weiter klarzustellen, den Chemikalienverbrauch einzuschranken u. die Abfallstoffe in 
móglichst yerwertbarer Form zu gewinnen. Bei einem yollen ChloraufschluB reagieren 
rund 1,4 Teile Chlor m it 1 Teil Lignin; bei unseren Nadelhólzem (mit rund 29% Lignin) 
sind also fiir 100 kg trockenes Holz 40,6 kg Chlor nótig, dayon treten 28,4 kg in Form
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von Salzsaure auf. Die WarmotćSnung fur dio Chlorierung bei gewóhnlicher Temp. 
betragt fiir 1 kg Holz 175 Cal., fiir 1 kg Getreidestroh 120 Cal. Die Chloraufnahme 
hangt von der Chlorierungstemp. u. der Chloreinwirkungsdauer ab, ist jedoch unab- 
hangig von der Art der Chlorzufuhrung. Bei gleichen Versuchsbedingungen beobachtet 
man annahernd dieselbe Warmentw. u. dieselbe Salzsaurebldg., ob man das Chlor ais 
Chlorwasser dem Fasergut zufiihrt oder es mit dem feuchten Materiał gasformig reagieren 
laCt. Dio Ausbeuto an Celluloso wird dadurch nicht beeinfluBt. — Vf. nimmt in  diesem 
Zusammenhang scharf Stellung zu der yon H. WENZL veroffentlichten Abhandlung: 
Zellstofferzeugung m it Hilfo von Chlor. — Die Chlorierungsdauer ist abhangig vom 
Zerkleinerungsgrad u. der D. des Fasermaterials, man muB daher die mechan. Auf- 
teilung so weit durchfuhren, ais es ohne mechan. Bceintrachtigung der mittleren Faser- 
lango móglich ist. Ais Rk.- u. Diffusionsbeschleuniger stehen beim ChlorierungsprozeB 
nur Drucksteigerung, gute Durchmischung u. die Anwendung guter Losungsmm. fiir 
Chlor zur Verfiigung. Kann man nicht m it diesen Hilfsmitteln arbeiten, so arbeitet 
man am besten m it Getreidestroh, Flaclis, Hanf, Alfagras oder mit den heimischen 
Laubhólzern, die kurze Fasern besitzen. — Der Chlorverbrauch nimmt m it steigender 
Chlorierungsdauer u. steigender Temp. zu, aber da die HCl-Bldg. in gleichem MaBe 
grofier wird, so bleibt das Verhaltnis yon aufgenommenem Chlor zur gebildeten HC1 
konstant. Verkoeht man das Holz m it NaOH zur Entfernung eines Teiles des Lignins 
u. driickt dadurch den Chlorverbrauch herab, so crgeben sich ahnlicho Verhaltnisse. 
Die Chlorierung erfolgt nur bei Ggw. von Feuchtigkeit. Je  geringer der Wassergeh. 
des Holzes, um so mehr steigt die Temp. fiir die Gewichtseinheit- aufgenommenes Chlor. 
D a nun relatiy wenig von der erzeugten Warmo abgeleitet wird, so muB man bei Faser- 
arten m it mehr ais 10% Chlorverbrauch ein Kiihlmittel anwenden. Is t dics eine FI., 
so kann man sie ais Chlortrager benutzen; worauf der Wert der Chlonvasserehlorierung 
beruht. — Aus beigefiigten Mikrophotogrammen erkennt man die Wrkg., die eine fiir 
die Chlorierung nótige u. in der Technik mogliche Holzzerkleinerung im Vergleich zu 
der bis jetzt angewendeten Zerkleinerung auf die Lange der Fasern des aus diesem Holz 
hergestellten Zellstoffs ausiibt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 493—98. Dresden.) MlCHEEL.

Riccardo Ciusa, Ober cinige dem Grapliit ahnliclie Substanzen. I I .  (I. vgl. C. 1926.
I. 90.) Analog der Bildungsweise von Pyrrol-, Thiophen- u. Furangraphit entsteht 
aus Hexajodbenzol Benzolgraphil, dessen Leitfahigkeit derjenigen des Ceylongraphits 
nahezu gleichkommt. Das bei 120° im Ofen getrocknete Hexajodbenzol wrird im 
evakuierten, geschlossenen Glasrohre 1/2 Stde. zunaehst auf 400° erhitzt. Jodfrci 
wird die Substanz erhalten beim Erwarmen auf 540°, 650° u. 770° im offenen Rohre 
unter Durehleiten eines N-Stromes. Benzolgraphit bei 770° W iderstand =  0,15, 
d =  2,0, Ceylongraphit W iderstand =  0,11, d =  2,25. (Gazz. chim. Ital. 58. 222 
bis 223. Bari, Univ.) B e n c k is e r .

W illiam  Davies und Edna Swallow Wood, Vergleich der Einfl-ilsse der Nitro-, 
Carboxyl- und Sulfonsauregruppe au f die Hydrolyse von Arylhalogeniden. Vff. unter- 
suehen die Hydrolyse von Chlorbenzol, das in 4 (Typ I), 2,4 (Typ II) oder 2,4,6 
(Typ III) durch N 0 2, S 03H oder C02H oder in 2 durch N 0 2 u. in 4 durch N 0 2, SÓ3H 
oder C02H (Typ IV) substituiert ist, durch KOH in sd. wss.-alkoh. Lsg. (60% A.). 
Die Reihenfolge fiir die Mobilisierung des Cl ist N 0 2>  S 03H >  C02H ; die Wrkg. 
der 3 Gruppen ist von sehr verschiedener GroBenordnung; bei Typ I I  yerhalt sich 
annahernd N 0 2: S 03H =  70 000: 1, N 0 2: C02H =  200 000: 1; die Rk.-Fahigkeit der 
Kitroyerb. ist in Wirklichkeit noch erheblich gróBer. In  p-Chlorbenzolsulfinsdure zeigt 
SOoH eine etwas starkere Wrkg. ais SOaH ; das R esultat ist aber nieht eindeutig, 
w'eil unter den Vers.-Bedingungen Zers. der Chlorbenzolsulfinsaure (in p-Chlorphenyl- 
disulfoxyd) nicht ausgeschlossen ist. Bei Typ IV  yerhalt sich S 03H : C02H : H  (fiir 
o-Chlornitrobenzol) ungefahr wie 16: 4,4: 1; es liegt hier eine Beeinflussung des S 0 3H 
bzw. C02H in 4 durch das 2-standige NO, vor. —  Die Spaltungsyerss. wurden je nach 
Rk.-Geschwindigkeit bei Wasserbadtemp. (Kp. der alkoh. KOH ca. 82°) oder bei 
100—170° yorgenommen. Erm ittlung des Umsatzes durch Mikrobest. des ionogenen 
Cl. — o-Chlornitrobenzol, F . 32°; p-Chlornitrobenzol, F. 83°. — p-Chlorbenzolsulfon- 
sdure. Bei der Sulfonierung von Chlorbenzol nach B a x te r  u . C h a t ta w a y  (C. 1916.
I. 418) tr itt  stets etwas Sulfon auf. Chlorid, F . 53°. — Ghlorbenzol-2,4-disulfonsaure. 
Phenol wird m it 96%ig. H 2S 04 4 Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt, dann nach Zusatz 
von rauchender H 2S 04 (10% S 03) 5 Stdn. bei 101—103° (Innentemp.; auBen Salz- 
bad) gehalten. Die Sulfonsauren werden iiber Ca- u. Na-Salze m it PCI5 bei 140— 150° 
in  die Chloride iibergefiihrt, diese m it h. W. gewaschen, im Vakuum getrocknet u.
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u n t e r  l  mm Druck fraktioniert. Dichlorid, Kp.t 180—190°, Nadeln aus PAe, F. 89°. 
K-Salz, K 2C„H30 6C1S2, Prismen, sil. in k. W., wL in A. Diamid, CeH 70 4N,ClS2, Nadeln, 
F . 206—207°, wl. in k., 11. in h. A. u. W. — Chlorbenzol-2,4fi-trisulfonsaure. Das Verf. 
von P o l l a k ,  V. F i e d l e r  u . R o th  (C. 1918. II. 619) ist nieht zu empfehlen. Man 
behandelt das aus Plienol u. C1S03H  bei 146—155° entstehende Phenol-2,4,6-trisulfo- 
■chlorid m it PC15; Ausbeute an Chlorid ca. 10°/„. Chbrid, Nadeln aus Bzn., F . 170°. 
Kaliumsalz, K 3C6H„0BC1S3, Nadeln, auBerst 11. in W., wl. in A. Beim Koehen des 
Chlorids m it Anilin entsteht Diphenylamin-2,4,6-trisulfonsdureanilid, C3[lH 2e0 6N4S3, 
jgraue, beim Aufbewahren dunkel werdende Nadeln, F. 227° (Zers.). Gibt beim Er- 
hitzen m it Na eine violettc Farbung. -— l-Ghlor-2-nitrobenzol-4-suljonsdure. Aus 
Chlorbcnzol-p-sulfochlorid m it H N 03 (D. 1,50) u. konz. H 2S04 orst boi 35°, dann 
bei 25—30°. Das Chlorid hat F. 3&—40° (aus PAe.). KC„H30 5NC1S, Nadeln, zll. in 
k., 11. in h. W. — Chlorbenzol-p-sulfinsaure. Aus Chlorbenzol-p-sulfochlorid u. Na2S 
nach D. R. P. 224 019; Reinigung tiber das Fe-Salz. F. 100—102°. NH4C„H40 2C1S +  
H 20 , glanzende Tafeln, zl. — p-Chlorbenzoesaure. Reindarst. am besten aus p-Chlor- 
toluol. F . 243° im zugeschmolzenen Rohr. — 4-Chlor-3-nitróbenzoesdure, F. 182°. —
4-Chlorisophthalsdure. Aus 4-Chlor-m-xylol m it IOlnO,, in viel W. F. 295°. — Chlor- 
irimesinsaure. Mesitylen wird in Ggw. von SbCl3 bei 10—30° ehloriert u. die bei 204 
bis 206° sd. Fraktion m it KM n04 in viel W. oxydiert. F . 285°. Entgegen OST (Journ. 
prakt. Chem. [2] 15 [1877]. 308) sil. in k. W. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
1122—31. Melbourne, Univ.) OSTERTAG.

Em il Fromm, Regine Kapeller und I. Taubmann, Ober schwefelhaltige Ab- 
kommlinge des Glycerins. Der Chlormeihylisdthionsdure kommt nieht die bisher an- 
genommene Formel einer Glycerinchlorhydrinsulfonsaure, Cl ■ CII, • CH(OIT) • CH, • 
S 0 3H, zu. Da der Schwefel dureh NaOH sehr leicht abgespalton wird unter 
Bldg. von N a-Sulfit u. Epichlorhydrin, wird die Chlormethylisathionsauro ais 
Olycerinmonochlorhydrinschwcfligstiureester, Cl ■ CH, - CH(OH) • CH20  - S 0 2H, aufgefaCt. 
Aus Epichlorhydrin entsteht also m it saurem Alkalisulfit ein Schwefligsaurcester, 
m it neutralem Sulfit dagegen eine echte Sulfonsaure, die Glycerindisuifonsaure, S 03H- 
CH2-CH(0H)CH2'S 0 3H, welche iiber das Na-Salz in das Ba-Salz, Ba-C3H 60 7S2, 
iibergefiihrt u. ais solches analysiert wurde. — S ,S ’-Dibenzyl-a,a.’-diłhioglycerin, 
Cl,H 20OS2 =  C6H 5-CH2-S-CH2-CH(OH)-CH2-S-CH2-C(iH5, aus Benzylmercaptan u. 
Epichlorhydrin oder Dichlorhydrin in alkoh. NaOH. Aus A. F. 59°. — S,S'-D i- 
benzyl-^,a-diihioglycerin-fj-acelal, C6H5• CH2- S • CH2• CH- (O• OC• CH3)• CH2• S • CH„• CcH 5 
fallt ais dunkles 01 aus bei Zusatz von Essigsaureanhydrid -f- Na-Acetat zur vorigen 
Verb. — -Dibenzylsulfonisopropylalkohol, CI7H„0O5S2 +  1 H„0 =  CoHj-CHo-SOa'* 
CH 2-CH(0H)-CH2-S 0 2-CH2-C6Hc +  1 H 20, aus Dibenzyldithioglycerin m it KM n04. 
Aus A. F. 215°. Mit Essigsaureanhydrid +  Na-Acetat entsteht p,(}'-Dibenzylsulfon- 
isopropylalkoholacetat, C,9H 22O0S2. (Diesclbc Substanz entsteht aus dem vorher er- 
wahnten óligen Dibenzyldithioglycerinacetat mit KM n04.) Aus A. F. 159—160°. — 
Aus dem Aeetylprod. wird dureh starkę Sauren der wasserfreie Alkohol, C17H 20O5S2, 
gewonnen. Aus A. oder Eg. F.- 206—208°. Eine tlberfuhrung des Alkohols in das 
Keton gelang auf diese Weise, auch m it Chromsaure, nieht. — a ,a '-Dibenzyldithio- 
aceton, (C0H 5 CH2 • S • CH2)2CO, aus cc,<x'-Dichloraceton u. Benzylmercaptan. Olig. — 
oc,a'-Dibenzyldisulfonaceton, C17H 180 5S2 =  C6i r ,  ■ CH2 • S 0 2 • CH2 • ĆO ■ CH, • S 0 2 • CII, • C6H5 
dureh Oxydation des vorigen m it KMnO,. Aus A. F. 182°. — Dureh Spaltung mit 
alkoh. NaOH entsteht Benzylsulfinsaure, die ais Dibenzylsulfon nachgewiesen wurde, 
wenn die Alkalispaltung in Ggw. von Benzylehlorid vorgenommen wurde. Den iibliohen 
Ketonreagenzien gegeniiber versagt das Dibenzyldisulfonaceton, doeh IaBt sich die 
Ketongruppe dureh Mercaptolbldg. nachwcisen. Dureh Behandlung m it Benzyl
mercaptan u. HCl-Gas entsteht das olige Dibenzylmercaptol, (C0H 5-CH2- SO,-CH,),■ 
C(S-CH2-C„H5)2, welches dureh Oxydation m it KM n04 in das Sulfonal, das oc,/?,/?,a'- 
Telrabenzylsidjonpropan (Dibenzylsulfonal des rx,rJ.'-Dibenzyl.?ulfonacetons), C31H 320 8S4 =  
<C6H 5-CH2-S 0 2-CH2)2C(S0,-CH2-C()H5)2, iibergeht. Dasselbe Tetrasulfon wird aus 
Benzylmercaptan u. oc,oc'-Dichloraceton u. Umsetzung des Prod. m it Na-Benzyl- 
mercaptid, sowie Oxydation des entstandenen Sulfids zum Sulfon erhalten. Aus A.
F . 198°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1353—58. Wien, Univ.) F i e d l e r .

Ludwig Anschiitz und Walter Broeker, Ober den Mechanismus der Reaktion 
zwischen Brenzcałechin und Phosphortrichlwid. Die Umsetzung zwischen Brenz- 
catechin u. PCl3, die zuerst von W. K n a u e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 2569) 
u . fast gleichzeitig von R . A n s c iiu t z  u. W. PoSTH (Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894].
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2751) untersucht wurde, wird je tzt auf Grund experimentcllen Materials ais Auf- 
einanderfolge von drei bimolekularen Rkk. aufgefaBt:

A- C8H4< ° g  +  g > P C l  =  CeH4< g > P C l  +  2HC1; 

B. C8H1< q >PC1 +  h O > C*H< =  CeH4< o > P H O > C A  +  H O ; 

C. C8H , < g > P ^ ° > C 8H4 +  C8H4< q> P C 1 =  (C8H4[l,2 ]:)a(POs)1 +  HC1.
Es gelang, das ais Zwischenprod. auftretendo o-Phenylen-o-oxyphenylphosphit zu 
isolieren (vgl. B) u. das Brenzcatechylphosphormonochlorld in  besserer Ausbeute ais 
bisher aus o-Phenylenphosphit m it PCI3 zu gewinnen.

V e r s u c h e .  Brenzcatecbin, in Bzl. suspendiert, wird m it PC13 versetzt u. 
zum Sieden erliitzt; nach dem Erkalten der filtrierten Lsg. scheidet sich o-Phenylen- 
o-oxyphenylphosphit, Ci2H 90 4P, in farblosen Nadeln aus. F. 112—113°, K p.j2 155°. 
Die Verb. ist sehr empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit. — Aus der abfiltrierten Rk.-Fl. 
werden BrenzcatecJiylphosphormonochlorid u. o-Phenylenphosphit m it den von K n a u e r  
(1 . c.) u .  R. A n s c h u t z  u . W. P o s t h  (1 . c.) angegebenen Eigg. isoliert. — o-Phenylen
phosphit, C]8H 120 8P2, aus o-Phenylen-o-oxyphenylphosphit u. Brenzeatechylphosphor- 
monochlorid (vgl. C). Die farblose, stark  lichtbrechende Fl. ist gegen Luftfeuchtigkeit 
sehr empfindlich. — Brenzcatechylphosphormonochlorid, C6H 40 2C1P, aus o-Phenylen- 
phosphit u. PC13. Unter 10 mm Druck geht die Verb. bei 80° ais farbloses, stark licht- 
brechendes Ol uber, das zu feinen nadelformigen Krystallen erstarrt. F . 30°. — Brenz- 
catechylphosphorthiochlorid, C8H 40 2C1SP, durch Erhitzen der vorigen Verb. m it Schwefel 
auf 195°. Farbloses Ol, K p.t 106°. Beim Abkiihlen erstarrt das 01. Aus A. feine weiBe 
Nadelchen, F . 49—50°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1264—67. Marburg, Univ.) F i e d .

Harry Gordon Poole, Trennung von Phthalsaure und Homophlb.aUa.ure. Zur Ab- 
trennung von Homophthalsaure aus viel Phthalsaure enthaltenden Gemischen benutzt 
man den Unterschied in der Loslichkeit der Cu-Salze in W. (Phthalat bei 30° ca. 1: 30, 
Homophthalat bei 25° <  0,02°/0, bei 100° <  0,01%)- Man neutralisiert m it NaOH, 
verd. u. fiigt in  der K alte CuS04-Lsg. zu, filtriert nach 12 Stdn. den flockigen Nd. ab, 
wascht u. kocht m it konz. HC1 u. W. bis zur Lsg. Aus einem Gemisch von 2 Tin. P hthal
saure u. 1 Tl. Homophthalsaure wurden 90% der letzteren auf diese Weise gewonnen. 
Kupferhomoplithalat CuCal I 6Oj. Griinlichblaue, mkr. Krystalle. W ird beim Reiben 
leicht elektr. (Joum . chem. Soc., London 1928. 1378—79. Melbourne, Univ.) Os t .

A. U llrich, Ber synthetische Campher. Nach Besprechung von Terpentinól, Pinen- 
'chlorhydrat u. Camphen werden die ausland. Patentschriften von Camphen u. die 
in- u. ausland. Patentschriften von Isoborneol u. Campher auszugsweise wiedergegeben. 
(Metallborse 18. 1013—14. 1069—70. Berlin.) WlLKE.

H. Funk und K. Niederlander, Ober die Einm rkung von Niob- und Tantalpenta- * 
chlorid auf organische Verbindungen. II. (I. vgl. C. 1928. I. 1415.) NbCls u. TaCl5 
reagieren m it aromat. KW-stoffen unter HCl-Abspaltung u. Bldg. intensiv gefarbter 
Substanzen. Im  Gegensatz zu den Phenolen (vgl. I.) tr i t t  bei den KW-stoffen Kern- 
Bubstitution ein. — Verb. C^H^-TaOl^ aus Bzl. u. TaCl5, gelbe Substanz m it einem 
Stich ins Róthche, sehr feuchtigkeitsempfindlich. — Aus Bzl. u. NbCls entstehen Verb.

3NbClrj u. scheinbar Verb. G6He, ŃbCl5 u. Verb. G^H^, 2NbCls. — Die Einw. von 
TaCl5 auf Naphthalin gibt einen Einblick in das Wesen der Rk. Beim Eintragen 
von TaCl5 in geschmolzenes Naphthalin, AbgieCen der entstehenden orangefarbenen 
Lsg. u. Entfemen des uberschussigen Naphthalins m it CC14 entsteht dio Anlagerungs- 
verb. C10HS- TaCI.. Wird nach der Behandlung m it CC14 nicht gleich filtriert, sondem 
der Nd. m it der uberschussigen Naphthalinlsg. stehen gelassen, so wird der yorher 
gelbe Nd. rotbraun; es entsteht Verb. G10H -■ TaC'l}. — Bei noch intensiverer Einw. 
schlieClich, beim Kochen von Naphthalin m it TaCl5 (etwa 6 Stdn.) entsteht eino 
schwarze Substanz, Verb. (G10H7)„TaCl3. — Die Einw. von NbCl5 auf N aphthalin 
verlauft wie beim TaCl5, nur konnte die Anlagerungsverb. nicht gefaCt werden. — 
Tetralin u. TaCl5 reagieren leichter ais Naphthalin. Man erhalt Verb. C'10//11 • TaClt 
u. Verb. (GlnH1])2TaCl1i, beide gelb. — Beim Anthracen lassen sich wieder 3 Verbb. 
fassen: Verb. C ^H ^-T aC l^  Verb. Cu H0-TaClt  u. Verb. (Cu H0)„TaCl3. —  Verb. 
Cu H9-NbCIi fallt sofort ais intensiy gelber Nd. aus bei Einw. von NbCl5 auf Anthracen. 
Wegen der groBen Ahnhchkeit dieser Verbb. m it den in der I. Mitt. (1. c.) beschriebenen 
Anthranolprodd. kommt Vf. zu der Uberzeugung, daB entgegen der friiheren An- 
schauung nicht die Enolform (Anthranol), sondem die Ketoform (Anthron) reagiert
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hat, xi. daB auch die Anthronverbb. Ta-C-Bindungen aufweiseri. — Die Einwi V„on 
wss. NH 3 auf die beschriebenen Verbb. bewirkt bei den Anlagerungsverbb. vfilljge 
Zers. Die Substitutionsprodd. liefem gefarbte Ruckstiinde, die heller sind ais da^ 
Ausgangsmaterial. Vf. glaubt vorlaufig, daB die chlorhaltigen Prodd. m it NH3 zu-1 
nachst hydtolysiert werden u. die entstehenden O-haltigen Substanzen ais schwaehe 
Sauren Ammoniumsalze bilden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1385—88. Miinchen, 
Teohn. Hochsch.) F i e d l e r .

Hans Schmidt, t)ber Perjodalkalisalze mit organischen Neulralteilen. Die bei der 
Umwandlung der 3-Aryl-3-bromcumaranone in die entsprechenden Radikale, bzw. 
dereń Assoziationsprodd., die Bis-[2-oxo-3-arylcumaranyle-3,3'] mittels N a J  in aceton. 
Lsg. erhaltenen Zwischenprodd. (vgl. L o w e n e e in  u. S chm id t, C. 1927. I I . 2302) 
werden naher untersucht. Ihre Abscheidung darf nicht durch Zusatz von PAe. vor- 
genommen werden, weil unter diesen Bedingungen schon aus Lsgg. von Jod  u. N aJ 
in Aceton lange grune Nadeln der Zus. (CsHeO)6J(N aJ)3 ausfallen; diese Verb. ist 
stabiler ais die Jodverbb. der Cumaranylradikale, wird an der Luft griinlichgrau, II. 
in  W. m it brauner Farbę. Die Cumaranylperjodnatriumsalze werden erhalten durch 
Versetzen der in  Aceton gel. 3-Aryl-3-bromcumaranone m it konz., aceton., etwa 15%ig. 
NąJ-Lsg., Abtrennen des sofort ausfallenden NaBr u. Absaugen des Acetons im 
Vakuum-Exsikkator bis auf einen kleinen Rest, in dem das oben beschriebene Aceton- 
jodnatriumjodidsalz gel. bleibt. Die so gewonnenen Verbb. der Zus. 2 (11- J) (Na J )n 
sind an der Luft sehr leicht zersetzlich u. lassen sich nicht trocknen, krystaUisieren in  
haardunnen dunkelgrunen, metali, glanzenden Nadeln vom Zers.-Punkt ca. 65°. Beim 
Erhitzen an der Luft entweichen Joddampfe. Unl. in PAe. u. Lg., maBig 1. in Bz.,
II. in O-haltigen Losungsmm. m it orangeroter Farbę unter allmahlieher Zers. Beim 
Schutteln der benzol. Lsgg. m it wss. Thiosulfatlsg. oder m it Kupferbronze, molekularem 
Ag oder Hg oder beim Kochen der aceton. Lsgg. m it Zinkwolle werden die Bis-[2-oxo-
3-arylcumaranyle]-3,3' erhalten. Die tiefe, den Alkaliperjodiden abnliche Farbę, der 
Metallglanz, die leiehtc Loslichkeit in ionisierenden Medien zeigen an, daB es sich um 
echte Salze handelt, die von Alkalipenta- u. -enneajodiden abzuleiten sind; Anion ist 
der Komplex [(R -J)XJ], Kation Na. Ahnliche Komplexe — die sich ubrigens alle von 
O-haltigen Verbb. ableiten — bilden unter anderem Cumarin u. seine D eriw . (vgl. 
SiMONlS, Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917]. 1137). Dargestellt wurden: 2-Oxo-3-phenyl- 
cumaranylperjodnairium, (C14H 90 2J )3(NaJ)2, aus 3-Phenyl-3-bromcumaranon; 2-Oxo- 
S-phenyl-5-methylcumaranylperjodnalrium, (Cli;H 110 2J)o(NaJ)3, aus 3-Phenyl-3-brom- 
5-methylcumaranon; 2-Oxo-3-p-anisyl-5-methylcumaranylperjodnatrium, (C16H I30 3J) • 
(NaJ)2, analog; 2-Oxo-3-phe7iyl-\4,5-benzocumaranyl\-perjodnatrium, (C18H 110 2J)(N aJ)2, 
•analog; 2-Oxo-3-p-anisyl-\4,5-benzocumaranyT\-perjodnalrium, (C18H 130 3J )2(N aJ)3 u. 
(CI9H 130 3J) (NaJ)2. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1347—53. Berlin, Techn. Hoch- 
sehulc.) ■ R a d t .

G. Stadników und L. Kaschtanow, Uber Alkylierung und Acylierung in  Gegen- 
icart von Tilanlelrachlorid. Benzylathylather zerfallt in Bzl.-Lsg. in Ggw. von TiCl4 
unter Bldg. von Benzylchlorid, welches dann weiter m it Bzl. reagiert. Aus dem auf 
dem Wasserbade erwarmten Rk.-Gemisch wurden isoliert: Diplienylmethan, ra-Di- 
benzylbenzol u. p-Dibenzylbenzol. Fertiges Benzylchlorid reagiert m it Bzl. in Ggw. 
von TiCl4 ganz analog. Die Einfuhrung des Benzoyhestes in den Benzolkern gelang 
in Ggw. von TiCl4 nicht, hingegen -wurde aus Thiophen u. Benzoylchlorid in Bzl.-Lsg. 
in Ggw. von TiCI4 Benzothienon (F. 55—56°) erhalten (vgl. Co m e y , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 17 [1884]. 790; V o l h a r d , L ie b ig s  Ann. 267 [1892]. 180). Die guten Ausbeuten 
ermóglichen es, die Rk. zur quantitativen Best. von Thiophen in  rohem Bzl. zu ver- 
wenden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1389— 91. Moskau, Labor. fiir Kohlenfor- 
schung.) F i e d l e r .

F. Krollpfeiffer, Uber UmwandlungsproduJcle des Anthranóls und Oxythio- 
iiaphthens. Die friiher (C. 1924. I. 420) behandelte anomale Spaltung der 10-Methoxy- 
anthryl-9-ketimide ist durch leichte Abspaltbarkeit des Acylrestes der entstandenen 
Ketone bedingt, wobei die N atur des Acylrestes keinen EinfluB hat. Jedoch hat die 
N atur des angewandten Nitrils fiir die Darst. der Ketimide eine Bedeutung. So reagieren 
z. B. von den aromat. Nitrilen solche m it negativen Substituenten am besten; ron  den 
Tolunitrilen reagiert das o-Deriv. iiberhaupt nicht, wahrend das p-Chlorbenzonitril 
gute Ausbeuten gibt. — Es wurden folgende Ketimide nach der friiher (1. c.) gegebenen 
Vorschrift dargestellt: Mol.-Verb. des 10-HetJwxy-9-anthrylphenylketimidhydrochlorids 
mit Benzonitril, [C22H 17ON• HC1] • C ,.^  • CN, aus alkoh.-wss. HC1 groBe, rotę Nadeln. —
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Acetyherb. des 10-Methoxyanthrylphenylketimids, C21H 190 2N, aus Eg. blaBgelbe Nadeln, 
F. 204—205°. — Benzoylrerb., F . 206—207°. — 10-Methoxy-9-anXhryl-p-tolylketimid, 
C23H 19ON, aus A. griingelbe Krystalle, F. 150°. — Acetyherb., schwach gelbes Krystall- 
pulver, F. 147°. — 10-Methoxy-9-anthryl-m-tolylketimid, C;3H 19ON, aus A. derbe, gelblicho 
Krystalle, F. 127°. — 10-Methoxy-9-anthrylbenzylketimid, C23H 19ON, aus Aćeton +  W. 
gelbe Nadelchcn, F. 202—203°. —- Acetylverb., C^H^OjN, aus Methylalkohol schwach 
griingelbe Nadeln, F. 199—200°. — 10-Methoxy-9-anthryldthylketimid, -wurde nur ais 
Hydroclilorid isoliert, C13H iSONC1, schwach gelbliehe Blattchen. — Acetyherb., biischel- 
fórmig angeordnete, farblose Krystalle yon schwach blaulicher Fluorescenz, F. 201 bis 
202°. — 10-Methoxy-9-anthryl-p-chlorphenylketimid, C22H 180NC1, aus A. schwach griin- 
liche Blattchen, F. 147—148°. — Hydroclilorid, bichromatfarbige Krystalle. — Mol.- Verb. 
mit Benzonitril, C22H 17ONCl2-C6H 5-CN. — Acetyherb. des 10-Methoxy-9-anthryl-p- 
chlorphenyllcetimids, C,,_.H130 2ŃC1, aus A. schwach gelbe Krystalle, F. 176— 177°. Bei 
Spaltungsverss. m it 10-Methoxy-9-anthryl-p-chlorphenylketimid ergab sich in der Einw. 
yon k., konz. H,SO :1 das Mittel, die Verseifung der Iminogruppe ohne gleiclizeitige 
Abspaltung des Acylrestes zu bcwirken. Es entstand unter gleichzeitiger Verseifung 
der Metlioxylgruppe 10-Oxy-9-anthryl-p-chlorphenylketon (p-Chhrbenzoylantliranol), 
welches sich beim Umkrystailisieren umlagerte in  p-Chlorbenzoylanthron, C21H I30 2C1. 
Aus Eg. biischelfórmig angeordnete Nadeln, F. 206-—208°. Beim Ansauern der tief- 
blauroten alkoh.-alkal. Lsg. des p-Chlorbenzoylanthrons unter Eiskiihlung m it verd. 
H 2S 0 4 fallt das p-Clilorbenzoylanthranol ais schwefelgelber Nd. aus. — Es wurde dann 
der Verlauf der Spaltung des 10-Methoxy-9-anthrylphenylketimids unter dem EinfluB 
von konz. H 2S 0 4 untersucht. Die Verb. lost sich in H 2S 04 zunachst unter Bldg. des 
Sulfats, welches beim Stehen unter Yerseifimg der Methoxylgruppe in das Sulfat des
10-Oxy-9-anthrylphenylketimids, C21H 15ON, H 2SO,„ iibergeht, das beim AufgieBen auf 
Eis ais roter Nd. ausfallt. Die Verb. geht bei lsolierungsverss. bereits in das Keton 
uber. — Diacetyherb. des 10-Oxy-9-anthrylphenylketimids, G,5H 190 3N, aus dem Sulfat 
m it Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat, aus A. schwach geibliche Nadelchen, F . 206 
bis 207°. — Die Verseifung des Ketimids geschieht durch Stehenlassen des m it Eis 
zers. Ansatzes, w>obei die Farbę des roten Nd. in Gelb umschlagt. Der gelbe Nd. ist 
Benzoylanthranól. Beim Umkrystailisieren aus A. scheidet sich ein Gemisch von derben 
Krystallen aus, die sich durch ihre yerschiedene Farbo unterscheiden. Die schwach 
gelben Krystalle sind Benzoylanthron, CalH ,40 2, aus Bzl. F. 155— 157°. — Roines 
Benzoylanthranol erhalt man aus der alkoh.-alkal. Lsg. von Benzoylanthron m it yerd. 
H 2SO.j unter Eiszusatz. Beim Vers., es umzukrystallisieren, schied sich stets ein Ge
misch der Desmotropen aus. Benzoylanthranol hat keinen scharfen Schmelzpunkt. 
Es sintert von ca. 125° an, ist bei 145° geschmolzen, bei schnellem Erhitzen bei ca. 140°.
—  Methyldther des Benzoylanthranols, durch Methylieren yon frisch gefalltem Benzoyl
anthranol m it Dimethylsulfat. Aus Methylalkohol yerfilzte, grunliche Nadeln, F . 175 
bis 177°, Zers. — Acetyherb. des Benzoylanthranols, aus A. F. ca. 194°. — Benzoyl
anthranol u. Benzoylanthron liefern bei der Spaltung m it konz. HC1 Benzoesdure u. 
Anthron. — 10-Melhoxy-9-anthracenaldehyd, C1SH 120 2, aus Anthranolmethylather u. 
wasserfreier Blausaure +  A1C13. GroBe, stark goldglanzende Nadeln, F. 165°. Bei der
0-\ydation entsteht Anthrachinon. Bei der Spaltung m it HC1 wurden nachgewiesen: 
Anthron, Diantliron, Anthrachinon u. Ameisensaure. — Phenylhydrazon des 10-Methoxy- 
9-anthracenaldehyds, C22H lsON2, aus A. glanzende, gelbe Blattchen, F. 138—139°. — 
Oxim, C16H 130„N, aus A. glanzende Blattchen, F. 142—143°. — 10- Athoxy-9-anthracen- 
aldehyd, C17H i40 2, aus A. griinstichig gelbe Nadeln, F. 93—94°. — 10-0xyanthryl- 
methylenanthron-9 (I) entsteht bei der Einw. yon Chloroform u. Alkali auf Anthron 
nach P a d o y a  (Ann. Chim. [8] 19  [1910]. 409), dessen Formel beim Nacharbeiten be- 
statigt wurde. Es wurde ein Nebenprod. C30H jaO2Cl2 isoliert, aus Aceton blaBgriine, 
wiirfelfdrmige Krystalle, F . 226—227°. F ur die Konst. kommen die Formeln I I  u. III 
in Betracht. — Methyldther des 10-Oxyanthrybnethylenanthrons-9, C30H 20O2, aus I  m it 
Dimethylsulfat. Aus Eg. mikrokrystallines orangefarbenes Pulyer, F . 221—222°. — 
Dianthronylidenmethan, C^HjgOo (IV), durch Oxydation von 10-0xyanthrylmethylen- 
anthron-9 m it sd. Nitrobenzol. Aus Pyridin, fast farblose Krystalle, F . 360°. Durch 
yorsichtige Red. laBt sich die Verb. in das Ausgangsmaterial zuriickyerwandeln. Die 
Acetylyerb. des 10-Oxyanthrylmethylenanthrons-9 wird beim Kochen m it Nitrobenzol 
nicht oxydiert.

3-Oxythionaphthen-2-aldehyd(hioindogen (V) geht beim Behandeln m it sd. N itro
benzol in eine Verb. iiber, dereń Konst. noch nicht aufgekliirt ist, die aus bronze-
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schillernden, yioletten Blattchen besfcolit. — Acetylve.rb. des 3-OxytKionaphthen-2- 
ąldehydthioindogens, C16H 120 3S2, aus Essigsiiureanhydrid F. 220° unter Dunkclfarbung. 
Diese Acetylverb. wird durch sd. Nitrobenzol in dieselbe Verb. iiberfiihrt wie V. 
3-Oxythionaplithen-2-aldimid wird aus Oxythionaphthen u. wasserfreier Blausaure 
erhalten; cs geht beim Erhitzcn sehr leicht in das rote 3-Oxylhionaplithen-2-aldehyd- 
thioindogen (V) iiber. Mischt man vor dem Erwarmen m it Natriumacetat, so erhalt 
man N-Acetyl-3-oxythionaphthen-2-aldimid, Cn H 0O2NS, aus A. citronengelbe Blattchen, 
F. 198°. — 3-Oxythionaphthen-2-aldehyd, beim Kochen der wss. Lsg. des salzsauren 
Aldimids. — 3-Methoxythionaphthen-2-aldehyd, C10H qO,S, aus 3-Methoxythionaphthen 
u. wasserfreier Blausaure iiber das Imid. Aus Methylalkohol farblose Blattchen, 
Kp.M 185°, F. 84—85°. — Phenylhydrazon, aus A. Schiippchen, F. 117—118°. — 
Die Methylierung des Oxythionaphthenaldehyds m it Dimethylsulfat gelingt nicht, 
u. bei der Einw. von Methyljodid im Bombenrohr entsteht 3-Methoxythionaphthen-
2 -aldehyd-2'-thioindogen, Cj8H 120 2S2, aus Eg. orangefarbene Blattchen, F . 218—220° 
(Zers.). — 3-Oxy-2,3'-dilhionaphthen, C16H ]0OS2 (YI), aus 3-Oxythionaphthen u. 
trockenem HC1. Aus Chlf. farblose derbe Prismen, F . 132—133° (vgl. B a r th o lo -  
JIAUS, Diss. Marburg [1911]). — 3-Methoxy-2,3'-dilhionaphthen, C17H 12OS2, durch 
Methylieren m it Dimethylsulfat, aus A. farblose, federartige Krystalle, F. 96—97°. —
3-Oxythionaphthenyl-2-ather des 3-Oxy-2,3'-dithionaphthens, C2JH 140„S3 (VII), aus Oxy-
thionaphthen mit Brom in CS2. Aus Bzl. +  A. gelbe prismat. Nadeln, F . 198—199°. 
Die Verb. entsteht auch aus 2-Brom-3-oxythionaphthen u. 3-Oxy-2,3'-dithionaphthen. 
(L ie b ig s  Ann. 4 6 2 . 46—72. Marburg, Univ.) ” F ie d l e r .

Richard Anschtttz und Harry Quitmann, Kernsynthese der y,y-Dimethyl-5-rnethyl- 
cyclohomotetronsaure. Die Kernsynthese der y,y-Dimethyl-ó-methylcyclohomotelron- 
saure (I) gelang m it Hilfe des <x,a-DimethyI-/?-acetoxybuttersaurechlorids u. Na-Malon-

CH3̂ p  p o  (CH3),C---------CO---------CH.COsCH3
j  CH | j
1 1 1  CH3 .CHO-CO-CH3 c n

CH, ] 
CH ,-CH — O -CO

(CH3),C—CO - C H  • C 0sCH3 (CH3)2C - C 0 - -CH
ĆO

:CHSm  v— a'*- - -  -  * - . j y
CH3-C H -0 —CO CH3-C H -0 -

sauremethylesters. a,a.-Diinethyl-f}-oxybuttersaure wurde nach WOGRING (Monatsh. 
Chem. 2 4  [1903]. 248) aus dem durch Methylieren yon Acetessigester m it Dimethyl
sulfat gewonnenen <x,oc-Dimethylacetessigester durch Red. u. gleichzeitige Verseifung 
erhalten. Die Saure schm. bei 30,5°, Kp.12_13143°. — <x,a.-Dimethyl-f3-acetoxybuttersaure, 
Kp.12_13158°, gibt, m it Thionylchlorid behandelt, a,'x-Dimelhyl-fi-ace.toxybutyryl- 
clilorid, CSH 130 3C1, ein schwach gelbliches Ol, Kp. 101°. Diese Verb. liefert mit Na-
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Cyanessigsauremcthylester kondensiert \a.,a-Dimethyl-f}-acetoxybutyryV\-cyane$sigsdure• 
metliylesler, C12H 170 5N (II). Der Ester wird durch Hochvakuumdest. unter Verwcndung 
fl. Luft ais farbloscs Ol erhalten, 108°; er gibt in alkoh. Lsg. m it Ferrichlorid
eine tiefrotviolette Enolrk. — Das Ammoniumsalz, ein weiBer, sich gelb farbendcr Nd., 
ist sehr hygroskop. — Ag-Salz, C12H 160 5NAg, schmutzig-weiBer, mehliger Nd. —
a.,a-Dimethyl-f]-acetoxybutyrylcyanessigsduredthylesler, C13H 190 5N, Kp.0,5_l 110— 112°. — 
Ag-Salz, Ci3H 180 5NAg. — y,y-Dimcthyl-b-methylcydolwrnolelronsaurecarhonsauremctliyl- 
ester, C10H 14O5 (III), aus a,a-Dimcthyl-/?-acetoxybutyrylchlorid u. Na-Malonsaure- 
methylester. Kp.0,5_i 112—114°. — y^Dimełhyl-ó-methylcyclohomotetronsaure, C8H 120 3 
(I), aus II bzw. dem entsprechendcn Athylester durch Schiitteln m it konz. HCI, oder 
aus III durch Einw. von NaOH wahrend 24 Stdn. u. Ansauern m it konz. HCI. Die 
Saure geht bei der Dest. im Hochvakuum ais zahes bernsteingelbes Ol iiber, das an der 
Luft zu sternfórmigen Krystallen erstarrt, die beim Umkrystallisieren sehr leicht 1 u. 
2 Moll. Krystallwasser aufnehmen. E. der krystallwasserhaltigen Saure 78°, der wasser- 
freien Saure 106°. Dio Saure zeigt in alkoh. Lsg. m it Ferrichlorid eine rotviolette 
Enolrk. — Ag-Salz, CsHu 0 3Ag. — Methylenbis-\y,y-dimethyl-S-methylcyclohomotelroii- 
saure], C17H 240 6 (IV), aus I (2 Moll.) u. Formaldehyd (1 Mol.) Aus A.-Lg. kleine 
Sternchen, F. 191°. -— Alhylideiibis-[y,y-dimethyl-ó-mełhylcyclohomoleirons(iure],
C18H 26Oe =  [CoHu 0 3]2CH • CH3, aus I m it Paraldehyd. Aus A.-Lg., F . 154°, Zers. — 
Trichlordthyliaenbis-[y,y-diitiethylcyclohomoletronsdure\, C18H 230 6Cl3 =  [C8Hn 0 3]2CH- 
CCl3, F . 143°, Zers. (L ie b ig s  Ann. 462. 97—104. Bonn, Univ.) F i e d l e r .

E. Wedekind und G. L. Maiser, Echte Autoracemisation bei optisch-akliven 
Ammmiumsalzen. 55. Mitt. iiber das asymmetrische Stickstoffatom.(5Ł vgl. C. 1928.
I. 348.) Die Zerlegung des N-Methylallyltetrahydrochinoliniums m it Hilfe des d-Brom- 
camphersulfonats in Fraktionen von unterschiedlichem Drehungsyermogen (vgl.
E . u. O. W e d e k in d ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 4450) konnte fiir das links- 
drehende Salz bis zu einer Molekulardrehung des akt. Kations [M]d =  — 160° ge- 
trieben werden. Bei der Dberfuhrung in die akt. Jodide laBt sich durch Anwendung 
von N aJ  in aceton. Lsg. jede Racemisierung vermeiden; wegen der zu groBen Lóslich- 
keit der Jodide in Aceton wird jedoch die Umsetzung in kalter wss. Lsg. vorgenommen. 
Dio hochsten erreichten Drehungen waren [M ]d =  +28° bzw. — 27°. Dio Drehung 
der Jodide bleibt in Aceton konstant u. nimm t in Chloroform allmahlich ab (k der 
monomolekularen Rk. bei 25° =  0,00131—0,00198) bei gleichzeitiger Abnahme des 
Leitvermogens: In  Chlf. findet also Zerfall s ta tt, wie bei den friiher studierten Am- 
moniumsalzcn. In  W . u. A. nimmt die Drehung sehr rasch ab. Die Geschwindigkeits- 
konstante der Inaktivierung zeigt keinen Gang (k in wss. Lsg. bei 20° =  0,00543; 
in  alkoh. Lsg. 0,00643), das elektr. Leitvermogen bleibt konstant, der Temp.-Koeff. 
der Gesehwindigkeit der Drehungsabnahme in alkoh. Lsg. im Intervall 20—30° ist 
2,06, also wesentlich kleiner ais bei Zerfallsrkk. (3,6— 4,1; vgl. E. W e d e k i n d  u .  
P a s c h k e ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 1410); auch dio Tatsache, daB das 
inakt. Jodid nach langerem Verweilen in A. auf Zusatz von A. quantitativ  wieder 
ausfallt, spricht dafiir, daB es sich hier nicht um einen therm. Zerfall handelt (wobei 
die Spaltprodd. in Lsg. geblieben waren). Es liegt vielmehr echte Autoracemisierung 
der Jodide in  wss. u. in alkoh. Lsg. vor, der 1. Fali in der Reihe des asymm. N. Not- 
wendig dafur scheint die Anwesenheit yon Halogen ais Anion zu sein; denn weder 
die Bromcamphersulfonate selbst noch ihre m it Alkalisulfat oder -nitrat versetzten 
wss. Lsgg. zeigen Drehungsabnahme, wahrend solche durch Zusatz von K J, weniger 
von KBr, noch weniger von KC1, hervorgerufen wird. — Die Geschwindigkeitskonstante 
der Leitfahigkeiteabnahme des Propylmethylallylphenylammoniumjodids, C„H5- 
N(C3H 5)(C3H 7)(CH3)J, ist von der gleichen GroBenordnung wie dio des N-Methyl- 
N -a lly lte trah y d ro ch in o lin iu m jo d id s , w oraus h e rv o rg eh t, daB die PASCHKEschen 
Regeln 'fiir den Zerfall von ąuartaren Ammoniumhalogeniden in Chlf. (vgl. W ED E
KIND u. P a s c h k e ,  1. c.) von dem RingschluB nicht betroffen werden.

Tetrahydrocliinolin. Durch Hydrieren. von Chinolin in Ggw. von ScHROTER- 
schem Ni-Katalysator bei 30 at. Druck u. 200° in  20 Min.; Ausbeute fast theoret. 
K p. 243°. N-Methyltelrahydrochinolin. Aus yorigem u. CH3J . (Die Ausbeuten bei 
der Red. von Chinolinjodmethylat m it Sn u. HCI oder bei der Darst. aus Trimethylen- 
bromid u. Dimethylanilin sind sehr gering.) Kp. 242—244°. — N-Methyl-N-allyl- 
tetrahydrochinoUniumjodid. Aus vorigem u. Allyljodid in wenig A. u. A. nach 2 Tagen. 
Hellgelbe, feine Nadeln aus Aceton. Zers.-Punkt 143°. — Die Spaltung erfolgt durch 
fraktionierte K r3'stallisation der m it bromcamphersulfonsaurem Ag aus dem Jodid
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in einem Gemisch gleicher Toile Aceton u. Essigester beim Kochen erhaltenen Sul- 
fonate, die ihrerseits m it N aJ in kalter wss. Lsg. die akt. Jodide liefern. — N-Methyl- 
N-iithyltetrahydrochinoliniumjodid, C12H 1SN J. Analog. Krystalle aus Methanol. 
F . 174°. Leitfiihigkeit in Chlf. (0,1080 g in 25 ccm) bei 25°: k =  0,0003609 (konstant).
— N-Athyltetrdhydrochinolin. K p .^  140°. — N - Athyl-N-allyltetrahydtochinoliniumjodid, 
C14H 20N J. Krystalle aus Methanol; Zers.-Punkt 118°; eine zweite, weniger 1. Form 
vom Zers.-Punkt 136° wurde nur einmal erhalten. (Ber. Dtsch. chom. Ges. 61 . 1364 
bis 1375. Hann.-Miinden, Forstl. Hochsch.) RadT.

Julius Nicholson Ashley und Robert Robinson, 3,4,5,6-Tetrahydro-k-carbolin. 
Diese Verb. Cn H 12N , (Telrahydronorharman, I) ist durch Red. yon 3-Keto-3,4,5,6- 

q j j  tetrahydro-4-carbolin m it Na in Butylalkohol leicht dar-
zustellen. Prismen aus A. F. 204°. Pikrał, gelbe Nadeln,

2 F . 249—251°. Oxydation der Base m it Cr03 gibt etwas
Norharman (F. 198°). — fl-S-Indolylpropionhydrazid hat 
F. 140—141°, 3-Keto-3,4,5,6-telrahydro-4-carbolin, F. 180 bis 
185°; die von Ma n s k e  u . R o b in s o n  (C. 19 2 7 . I. 2416) 

angegebenen FF. sind ca. 10° zu tief. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1376. Man
chester, Univ.) OSTERTAG.

Harry James Barber und Samuel Smiles, Vom Diphenyl ahgeleiiele cyclische 
Disulfide. 4,4'- u. 3,3'-Diłhioldiphenyt, HS • C6H 4 • C6H 4 • SH, liefert bei der Einw. 
yon Oxydationsmitteln unl., offenbar hochmolekulare Prodd. Im  Gegensatz dazu 
geht 2,2'-Dithioldiphenyl glatt in das cycl. Disulfid (I) iiber. Diphenyl-2,2'-disulfin- 
sdure ist nicht isolierbar; sie erfahrt leicht RingschluB zum cycl. Thiosulfonat (n ); 
im Vergleich dazu ist die 4,4'-Disulfinsa.ure yerhaltnismaBig bestandig. Das 2,2'- 
Dithiol bildet ferner Siebenringe (D3) durch Kondensation mit COCl2, Benzaldehyd, 
Aceton, Benzil; Verss. zum Aufbau eines Achtrings durch Einw. von Oxalylchlorid 
waren erfolglos. Analog dem Diphenylen-2,2'-disulfid laBt sich auch das 1,1'-Di- 
napJithylen-2,2'-disulfid (IV) darstellen. — Beim Erhitzen der Disulfide m it Cu erfolgt 
Ringyerengerung; aus I  entsteht Dibenzothiophen, aus IY l,l'-Dinaplithylen-2,2’- 
sulfid (F. 202°), verschieden yon dem Priiparat (F. 250°) yon LANFRY (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 5 2  [1911]. 1254), dessen Konst. dam it unsicher wird. — Beim Vers.,
I  aus o,o'-Dijoddiphenyldisulfid durch Erhitzen m it Cu darzustellen, entstand in guter 
Ausbeute Thianthrcn, wahrscheinlich iiber die Zwischenstufe eines Cu-Mercaptids 
JC6H 4-S 'C u2S-C6H 4J . — Diplienyl-2,2'-disulfonsaure wird besser ais nach Lim- 
PRICHT (LlEBIGs Ann. 2 6 1  [1891]. 327) durch Behandlung yon o-jodbenzolsulfon- 
saurem Na  m it Cu erhalten. Das Salz der 4-Jodtoluól-3-sulfonsaure yerhalt sich ebenso, 
doch waren Verss., die Salze der 4- u. 3-Jodbenzolsulfonsaure u. der 2-Jodtoluol-5- 
sulfonsaure auf diese Weise umzusetzen, erfolglos.

I  W  II  I I I  ?°I V S x  IV
ÓaH4.Ś C0H4-S  ( W s ^  C10H0.S

Y e r s u c h e .  2-Jodbenzolsulfonsaure. Na-Salz aus diazotierter 2-Aminobenzol- 
sulfonsaure in einer uberschiissige H 2S 04 enthaltenden Lsg. beim Erwarmen mit K J . — 
2,2'-Dijoddiphenyldisulfid, Ci2H8J 2S2. F. 133°. — 2-Jodbenzolsvlfinsdure, F . 108°. —
2-Jodphenyhmthylsulfon, C7H 70 2JS, aus der Sulfinsaure. F . 109°. — 2-Jodtoluol-
S-sulfoTisaure. Aus diazotierter 2-Aminotoluol-5-sulfonsaure m it H J  in  yerd. H 2S04. 
Ba(C;H 60 3J S )2 -|- l l/a H ,0 , wl. in k. W. Ghlorid C7Hc0 2C1JS. F . 61—62°. Amid, 
Blattchen aus" A., F." 135°. — 4-Jodtoluol-3-sulfonsaure. Aus 4-Aminotoluol-3-sulfon- 
saure. KCTH 60 3JS  +  H 20 . Chlorid, C-H80 2C1JS, Nadeln aus Essigsaure, F. 68°. 
Amid, F . 161—162°. — " p,p'-Dijoddi-m-tolyldisulfid, C14H 12J 2S2. Aus 4-Jodtoluol-
3-sulfinsaure m it H J  in  warmem A. bei Ggvr. yon S 0 2. F. 104—105° (aus Aceton). —
l-Jodnaphthalin-2-sidfonsdure. Aus l-Aminonaphthalin-2-sulfonsaure. Ba(C10H6O3JS)2, 
Nadeln aus W. Chlorid, Cj0H0O2C1JS, Nadeln aus Essigsaure, F. 94°. Gibt mit Alkali- 
sulfit l-Jodnaphthalin-2-sulfinsaure, C10H,O2S J (F. 143°, wl.), woraus mit SOz u. 
etwas H J  1 ,1 ' -Dijod-2,2'-dinaphthyldisulfid, C20H 12J 2S2, entsteht (Tafeln aus Bzl., 
F. 154°). — Diphenyl-2,2'-disulfochlorid. Aus 2-jodbenzolsulfonsaurem Na in konz. 
wss. Lsg. beim Kochen m it Cu-Pulver u. etwas CuS04-Lsg.; das Rk.-Prod. wird mit 
PC15 behandelt. F . 138°. Gibt ein Dianilid vom F. 186°. — 2,2'-Dithióldiphenyl, 
Ci2H 10S2 (V). Aus Diphenyl-2,2'-disulfochlorid mit Zinkstaub u. HC1. Ausbeute 
50—60%. Angenehm riechendo Nadeln. F. 78—79°. Dimeihyldther, F. lo5°. 
2,2'-DicarboxymethyUhiodiphenyl, CłaH 14Oi4S2 =  (H 02C-CH2 S • C6H4—)2. Aus ^ u.
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Chloressigsauro in alkal. Lsg. Tafeln aus W. F. 201—202°. — Diphenylen-2,2'-di- 
sulfid, C12H6S2 (I). Aus V u. FcCl3 in A. Gelbe Nadeln aus Essigsiiure. F. 113°. — 
Diphenylen-2,2'-disulfozyd, C12H 80 2S2 (II). Aus I  durch Einw. von H N 03 in Essig- 
saure oder beim Mischcn der aus dem Disulfochlorid u. Alkalisulfit erhaltenen Lsg. 
mit verd. Mineralsaure; dio sich ausscheidende Sulfinsauro geht in wenigen Minuten 
in I I  iiber. Nadeln aus A. F. 128°. Gibt m it H J  I. — Diplienylen-2,2'-dithiolcarbonat, 
C13H 8OS2 (III, X  = > C O ) . Aus I  in alkal. Lsg. m it einer Lsg. von C0C12 in Toluol. 
F . 101,5° , (aus A.). — Benzaldehyddiphenylen-2,2'-mercaptal, C19H 14S2 (III, X  =  
> C H -C 6H5). Aus V u. Benzaldehyd. F. 105—106°. — Acetondiphenylen-2,2'-mercaptol, 
C15H 11S2 [III, X = > C ( C H 3),]. F. 95°. — Benzildiphenylen-2,2'-mercaptol, C20H 18OS.> 
[Ul, X  = > C ( C 8H5)-CO-C0Hb]. F. 148°. — 4,4'-Dimetliyldiphenyl-2,2'-disulfochlorid, 
C11H 120,,C12S2. A us Na-4-Jodtoluol-3-sulfonat m it Cu u. CuS04 nach Behandlung 
des Prod. m it PC15. Nadeln aus Essigsiiure. F. 117-—118°. Bei Einw. von Zn u. HC1 
erfolgt Spaltung des Diphenylrests; man erhalt m-Tolylmercaptan (p-Nitróbenzoat, 
C14Hn 0 3NS, schwach gelbe Nadeln aus A., F. 96°) in 60%ig. Ausbeuto. — 3,3'-Di- 
mełhyllhioldiphenyl, C14H i4S2. Aus Benzidin-3,3'-disulfonsiluro uber Diphenyl-3,3'- 
disulfochlorid u. das daraus mit Zn u. Saure entstehende, nieht rein erhalteno Dithiol. 
Nadeln aus A. F. 50°. — 4,4'-Dichlordipliemjl-3,3'disulfochlorid, CI2H 0O4Cl4S,. Aus 
Benzidin-3,3'-disulfosaure dureh Ersatz von NH 2 durch Cl u. Einw. von PC15. 5?. 179° 
(aus Essigsauro). Daraus iiber das fl. Dithiol 4,4'-Dichlor-3,3'-dimethylthioldiphenyl, 
C14H 12C12S2. Nadeln aus A. F. 130°. — Diphenyl-4,4'-disulfinsdure, C12H 10O4S2. Aus 
dem 4,4'-Disulfochlorid m it alkal. Sulfitlsg. Nadeln aus W. F. 143° (Zers.). Geht 
in Ggw. von Mineralsauren langsam in ein amorphes Prod. (hoehmolekulares Disulf- 
oxyd?) iiber. — 1,1'-Dinaphthyl-2,2'-disulfonsdure. Aus l-jodnaphthalin-2-sulfo- 
saurem K  in W. durch Kochen mit Cu u. etwas CuS04. K 2C20H 12O„S2, Blattchen aus W. 
Disulfochlorid, C20H 12O4Cl2S2, F. 2,02—203° aus Essigsiiure; gibt bei Red. m it Zn u. 
HC1 2-Naphthylmercaptan, m it h. alkal. Sulfitlsg. iiber ein Disulfoxyd 1,1'-Dinaphthylen- 
2,2'-disulfid, C20H ]2S2 (IV); liellgelbo Nadeln aus Essigsiiure, F. 214°. Daraus mit Cu- 
Pulver boi 250° 1,1'-Dinaphihylen-2,2'-sidfid, C,„Hl;S, Blattchen, F. 202°. — Thi- 
antliren. Aus o,o'-Dijoddiphenyldisulfid u. Cu bei 180°. Ausbeuto ca. 60%. Ebenso
2,G-DimelhyUhianthren aus Di-4-jodtolyl-3-disulfid u. Dinaphlhołhianthren aus Di-1- 
jodnaphthyl-2-disulfid. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1141—49. London, King’s 
College.) OSTERTAG.

H. Fischer und F. Sehwerdtel, Zur Kennlnis der natiirlichen Porphyńne. 
X X II. Mitt. Gewinnung ton Hdmin aus Hefe. (XXI. Mitt. vgl. C. 1927. I. 901.) Aus 
plasmolysiertcr Hefe konnto kryst. Hdmin  dargestellt werden. Das Plasmolysat wird 
nach 48 Stdn. abgesaugt, der Riickstand m it Pyridin-A. extrahiert, m it W. verd., das 
Pyridin m it A. ausgeschiittelt u. die dabei sich bildenden Ndd. m it Eg.-NaCl aufgekocht. 
Der sich bildendo ICrystallbrei wird in Pyiidin-Chlf. gel. u. das Hamin durch EingieBen 
in Eg. oder durch Auswaschen des Pyridins m it W. in der Chlf.-Lsg. zur Krystallisation 
gobracht. Neben Hamin tr i t t  bisweilen ein Komplexsalz auf, das nach seinem spektr. 
Verh. ais Sn-Salz des Protoporphyrins angesprochen wird. Das Auftroten der Porphyrine 
neben Hamin hangt yon der [H ‘] ab. — Bei Zusatz von Soda zu der autolysiercnden 
Hefe entsteht neben wenig Hamin sehr viel Koproporphyrin, kein Protoporphyrin. 
Bei der sauren Autolyse entsteht wenig Kopro- u. viel Protoporphyrin. Bei der Spontan- 
autolyse tr i t t  hauptsachlieh Koproporphyrin auf. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 248—60. 
Miinchen, Techn. Hochsch.) GuGGENIIEIM.

H. Fischer, H. Grosselfinger und G. Stangler, Synthese ron Porphin-mono- 
carbonsauren und einigen ihrer Komplezsalze. XIV. Mitt. uber Porphyrinsynthesen.  
(X III. vgl. C. 19 2 8 .1. 528.) Das von W il l s t a t t e r  u . seinen M itarbeitern beim Abbau 
des Chlorophylls erhalteno Alioporphyrin ist nach der nunmehr durchgefuhrten Synthese 
ais Telramethyltetraathylporphin aufzufassen. Der Ersatz eines H-Atoms einer Athyl- 
gruppe durch die COOH-Gruppe miiBte dann zu Pyrro- bzw. Phylloporpliyrin fiihren (I). 
Ausgehcnd von einem in 2-a-Stellungen bromierten Methen einerseits u. einem in 
a-Stellung dimethylierten Methen andererseits wurden von den 8 theoret. moglichen 
Slonocarbonsauren 5 (II—VI) synthet. aufgebaut. Ais Ausgangsmaterial fiir 1,4,6,7- 
Telramethyl-2,3,S-lridthyl-5-propionsdureporphin (II, S =  Propionsaurerest) dienten dio 
beiden Methene VII u. VHI; VII wurde wie friiher (C. 1926. II. 206) angegeben gewonnen. 
Dio Kondensation von Krypiopyrrolaldehyd u. Kryptopyrrolcarbonsdure zu VIII wurde 
mit Erfolg im alkoh. Medium mit Hilfo von HBr durchgefiihrt. Bei der tlberfiihrung 
in  Porphyrin durch Erhitzen der Methene m it Eg.-HBr auf 165—170° entsteht durch
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Zerfall von VIII ais Nebenprod. Atioporphyrin. Bessere Ausbeuten wurden m it Hilfe 
der Bernsteinschmelze erzielt. Durch Bromierung des in  beiden cc-Stellungen methy- 
lierten Methens gelang es, die Ausbeute an Porphyrin auf 35—50d/o zu steigern; bei der 
Bernsteinsaureschmelzo tr i t t  keine Spaltung der Methene ein. Das Porphyrin wird© 
uber sein wl. Na-Salz isoliert. Da der Vergleich der synthet. gewonnenen Monocarbon- 
saure II  eine uberraschendc Ahnliehkeit m it Pliyllo- u. Pyrroporphyrin erkennen liiBt 
(vgl. Tabelle Original), halten Vff. das neue Porphyrin fiir ein Isomeres der genannten 
Chloropliyll-porphyrine. — l,4,5,8-Telramethyl-3,6,7-tridlhyl-2-propionsduremethylester- 
porphin (III) wurde kondensiert aus (2-Brommethyl-3-dthyl-4-methylpyrryl)-(2-brom- 
methyl-4-melhyl-3-propionsdurc-pyrrolenyl)-7nethcnbromhydrat m it Bis-(2-brom-3-athyl- 
4-methylpyrryl)-melhenbromhydrat in der Bernsteinsaureschmelzo bei 200°. — 1,3,5,8- 
Tetramethyl-2,6,7-lridthyl-4-propionsdurcmethylesterporphin (IV) wurde auf 2 Wegen 
synthetisiert. a) Kondensation aus dem zweifach gebromłen Hetlien aus dem bromierlen 
carbdłhoxylierłen Hdmopyrrol u. dem in den a-sldndigen Methylgruppen bromierlen 
Methen aus Kryplopyrrolaldehyd u. Hdmopyrrolcarbonsdureester (IX); b) aus dem zwei
fach gebromłen Methen aus dem methylbromierlen Kryptocarbathoxypijrrol u. dem iii 
beiden a-standigen Methylgruppen bromierlen Methen aus Hdmopyrrolaldehyd u. Krypto- 
pyrrolcarbonsdure. IX wurde neu synthetisiert aus den Komponenten m it Hilfe von 
Mcthylalkoliol-HBr. IV a selim. bei 207—208°, IVb bei 220°, beido Prodd. geben keine 
Schmelzpunktsdepression miteinander; wahrscheinlich sind beide Verbb. isomer. Zur 
Darst. des Phyllins wurde die ath. Lsg. des Methylesters m it uberschiissigem Jodmethyl 
u. Mg bchandelt. Mg tr it t  komplex ein, das IComplexsalz krystallisiert gut u. schm. 
bei 200°. Nach der Analyse ist anzunehmen, daB auBer dem komplex eingetretenen 
Mg auch die Estcrgruppc m it der Grignardverb. nach WlLLSTATTER in der K alte 
unter Bldg. des tert. Alkohols reagiert hat. Wiilirend der Ester bei der Hydrolyse mit 
HC1 glatt in die freie Saure IV iibergeht, tr i t t  beim Phyllin nur Abspaltung des Mg 
ein. Das erhaltene Prod. ist bas. u. bildet ein gut krystallisierendes Chlorliydrat. — 1,3,5,8- 
Telramethyl-2,4,7-tridthylporphin-6-propionsdure (V) wurde kondensiert aus dem zwei
fach gebromten Methen des methylbromierlen carbdthozylierlen Hdmopyrrols einerseits u. 
dem Methen aus Hdmopyrrolaldehyd u. Kryplopyrrolcarbonsdure andererseits, das zwecks 
besserer Ausbeute in beiden cc-stiindigen Methylgruppen bromiert wurde. — 1,4,6,7- 
Telramethyl-3,5,8-lriathyl-2-propionsdiiremethylesterporphin (VI), aus dem zweifach ge
bromten Methen aus dem melhylbromierten carbathoxylierten Hdmopyrrol u. dem Metlien 
aus Hdmopyrrolaldehyd u. Hdmopyrrolcarbonsdure (X). X wurde erhalten durch HBr- 
Kondensation von aąuimolekularen Mengcn Hdmopyrrolaldehyd m it Hdmopyrrolcarbon- 
sduremethylester. — In  den Eigg. stimmen nun diese Porphyrine weitgehend mit den 
beiden einbas. Chlorophyllporphyrinen uberein; die entsprechenden Natrium- u. 
Ammoniumsalze sind alle wl. Aus 25%ig- HC1 lassen sieh die freien Porphyrine m it 
Chlf. ausschutteln, u. aus der Chlf.-Lsg. konnen die Chlorhydrate nur durch konz. HC1 
gewonnen werden. Die Porphyrine ziehen samtlich aus verd. salzsaurer Lsg. auf Seide 
auf, u. die gefarbte Seide zeigt im Spektroskop untersucht neutrales Porphyrin- 
spektrum, reagiert demnach unter Salzbldg.; im ultravioletten Licht leuchtet sio in  
prachtvoll roter Fluorescenzfarbe. Das spektroskop. Bild der Monocarbonsaure II 
weicht von dem des Pyrro- u. Phyllophyrins ab. Der Vergleich der Ester in Chlf. ergab 
tlbereinstimmung m it dem AtioporphjTin; aueh die freien Sauren (gemessen in 25%ig. 
HC1) stimmten untereinander u. m it Atioporphyrin uberein. Die freien Porphyrine 
(in A.) sind ebenfalls ident., ebenso m it Atioporphyrin. tjbereinstimmung besteht 
ferner zwischen den Eisensalzen der Methylester (in Chlf.) m it Atiohamin. Nach dcm 
spektroskop. Befund liegen im Phylloporphyrin zwei verschiedene Porphyrine vor; 
das spektroskop. Bild almelt sehr dem eines Gemisches von Proto- u. Koproporphyrin. 
Wenn Phyllo- u. Pyrroporphyrin auch nicht entsprechend I aufgebaut sind, so bestehen 
doch nahe verwandtschaftliche Beziehungen; wahrscheinlich sind beide Porphyrine 
niedere Homologe. Fiir die Nichtidentitat von Chlorophyllatioporphyrin m it dem 
Atioporphyrin aus Blutfarbstoff sprcchen die in WlLLSTATTERs Chlorophyllbuch, 
S. 398, wiedergegebenen Absorptionsspektren von Atiophyllin u. Atioporphyrin, die 
mehr Streifen zeigen ais die synthet. AtioporphjTine u. Atioporphyrin aus Mesoporphyrin. 
Mit HC1 angesauerter Harn farbt Seide ahnlich wie die PorphjTine an; im ultravioletten 
Licht war deutliche Fluorescenz zu beobachten.

V e r  s u c h e. Das zur Darst. von l,4,6,7-Tetramethyl-2,3,8-triathyl-5-propion- 
saureporphin (II) benotigte Methen VHI wurde aus Kryptopyrrolaldehyd u. Krypto- 
pj'rrolcarbonsaure mit Alkohol-HCl in der Kalte gewonnen; Methenchlorhydrat, aus
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Chlf.-PAo., F . 215°. Beim ErMtzen m it Eg.-HBr ergab Metken YH kein Porphyrin, 
Methcn VIII eine geringe Menge. Durch Erhitzen in  aquimolekularen Mengen wurde 
das Porphyrin ais Ester, C34H 40O2N4, in krystallisiertem Zustand erhalten, Ausbeute 
11%, F. 207°. Die Kondensation m it Hilfe von Py. war wenig befriedigend. Am besten 
bewahrte sieh das Bernsteinsauresehmelzyerf., bei dem halogenfreies Porphyrin er
halten wurde; zweckmaBig arbeitet man unter Zusatz yon HBr. Der nach diesem 
Verf. gewonnene Ester krystallisiert in  blausehwarz glanzenden groBen Prismen, 
F . 216°, sil. in Chlf.-Py., 1. in A., ziemlieh 1. in li., fast unl. in k. Methylalkohol. Das 
Hdmin des Esters K, C34H 40O2N4FeCl, krystallisiert aus Chlf.-Eg. m it 1 Mol. Krystall- 
Eg. in blausehwarz glitzernden Rhomben, wl. in Eg., 11. in Chlf. Beim Trocknen bei 
110° yerlor die Substanz 10% an Gewieht, =  1 Mol. Eg. Das Phyllin des Esters II, 
C34H 40O2N4Mg, wurde dargestellt naeh dem Verf. von W i l l s t a t t e r  u. F o r s e n  
(L ieb ig s Ann. 396 [1913]. 180) u. Z a le s k y  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 1687); 
es krystallisiert in blauviolett glanzenden Tafelchen, aus Py.-PAe.; zll. in A. u. Chlf., 
11. in Methylalkohol, A. u. Py., unl. in  PAe. Die ath. Lsg. des Phyllins wird von 15%ig. 
HC1 sofort vollstandig zerlegt. Kupfersalz des Esters II, CuH 40O2N1Cu, hellrote Nadeln 
aus Eg. Freies Porphyrin U, C33H 3fl0 2N4, lange, asbestartige Nadeln, aus A., 11. in 
Chlf., Py. u. Eg., ziemlieh wl. in Methylalkohol. Das Chlorhydrat krystallisiert aus 
20%ig. HC1 in langen feinen, roten Prismen. Kupfersalz des freien Porphyrins, 
C33H3s0 2N4Cu, hellrote Nadeln, aus Py., F. 280°. — l,4,5,8-Tetramethyl-3,6,7-triathyl- 
porphyrin-2-propionsduremelhylester, C34H 40O2N4 (DI), wurde in  20%ig. Ausbeute m it 
Hilfe des Bernsteinsauresehmelzyerf. gewonnen; Nadeln, aus Py. F . 263°. Eisensalz, 
CjjHjjgOjNjFeCl, F. iiber 270°. — l,3,5,8-Tetramethyl-2,6,7-tridthylporphin-4-propion- 
sauremethylester, G^HjoOjN, (IV), Nadeln, aus Py-Methylalkohol, F. 207—208°, 
Ausbeute 30%. Bei der Śynthese gingen Vff. aus vom (2,4-Dimethyl-3-dthylpyrryl)- 
{2,3-dimethyl-4-propionsduremethylesterpyrrolenyl)-methenbromhydrat, C18H 270 2N2Br, rote 
Prismen aus Methylalkohol, F . 180°. Bromierung des Bromhydrats wurde m it Br in 
Eg. vorgenommen. Das so erhaltene (2-Brommethyl-4-methyl-3-athylpyrryl)-{2-brom• 
meihyl-3-mithyl-4-propionsduremeihylesterpyrrolenyl)-methenbromhydrat, C10H 25O2N 2Br3, 
dunkelrote, prismat. Nadeln, Zers. bei ca. 225°. 2. Śynthese von Monocarbonsaure IV 
(Hellberger) aus (2-Brommethyl-4-methyl-3-propionsdurepyrryl)-(2-brommethyl-3-methyl- 
4-athylpyrrolenyl)-methenbromhydrat u. Bis-(2-brom-3-melhyl-4-dthyl-5-pyrryl)-melhen- 
bromhydrat nach dem Bernsteinsauresehmelzyerf. bei 180—200°. Das so erhaltene 
P raparat schm. bei 220°. Eisensalz des Methylesters, C34H 3802N4FeCl, dunkle, glanzende 
Nadeln, F. 263°. Phyllin des Methylesters IV, C31H 420 2N4Mg, Krystalle, aus Methyl
alkohol, F . 200°. — l,3,5,8-Tetramethyl-2,4,7-tridthylporphin-6-propiwisduremethylester 
(V). Bei der Śynthese diente ais Ausgangsmaterial (2,4-Dimethyl-3-propionsdurepyrryl)- 
(2,3-dimethyl-4-dthylpyrrolcnyl)-mathenbromhydrał, ClsH 250 2N2Br, rótHchgelbo Nadeln, 
aus Eg., Zers. bei 176°. Die Bromierung wurde in sd. Eg. yorgenommen. (2-Brommethyl-
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4 - methyl - 3 - propion.suurepyrryl) - (2-brommethyl-3-methyl-4-dthylpyrrolenyl)-methenbrom- 
hydrat, C18H 230 2N 2Br3, rote Nadeln, aus Eg., Substanz zcigt koinen scharfen Zers.- 
Punkt. Dio Monocarbonsdure V, aus dom Methonbromhydrat u. Bis-(2-brom-3-dthyl-
4-methyl-5-pyrryl)-metheiibromhydrpt wird mit Methylalkohol HC1 verestert. Ester, 
OmHjoOjN,, aus P y .-Methylalkohol, Krystalle, P. 238° (korr.). Ausbeuto 37%. Eisen- 
komplexsalz, C34H 3gO,N4FeCl, dunklo glanzendo Nadeln, aus Chloroformather, F. 258°.
— l,4,6,7-Tetramethyl-3,5,8-tridthylporphin-2-propionsduremethylester (VI): Ausgegangen 
wurdo yom (2,3-Dimethyl-4-propionsduremethyleslerpyrryl)-(2,3-dimethyl-4-dthylpyrro- 
lenyl)-methenbromhydrat, ClaH 2;0 2N2Br, rótliehgelbo Prismen m it stark gT linem Ober- 
flachcnglanz, aus Chlf.-PAe., F. 185°. Die Bromierung gelang nur schwer. (2-Brotn- 
methyl - 3 - methyl - 4 - propionsduremethylesterpyrryl)-(2-brommethyl-3-methyl-4-dthylpyrro- 
lenyl):methenbromhydrat, C10H 25O2N2Br3, roto Prismen, aus wenig Eg. durch Ausfiillen 
mit A., kein scharfer Zers.-Punkt. Ester, C31H40O2N4, aus obigem Methenbromhydrat 
u. Bis-(2-brom-3-dthyl-4-methylpyrryl)-methenbromhydrat, F. 214°, Ausbeuto 20% . 
Eisensalz, C34H 380 2N4FcCl, dunklo Prismen, aus Chlf.-Eg., F. 254°. (L ie b ig s  Ann. 461. 
221—44.) H il l g e r .

H. Fischer, E. Sturm und H. Friedrich, Synthesen p,p'-substituierter Pyrrole und 
. Porphyrinsynthesen aus einfachen Pyrrolen. XV. Mitt. iiber Porphyrinsynthesen. (XIV. 
vgl. yorst. Ref.) Bei der Kondensation yon Aminoaceton m it Oxalaceton in alkal. Medium 
wurden jo nach den Bedingungen 3 verschiedeno Prodd. erhalten. Nach Gleichung 1 
entsteht die bereits von P i l o t y  beobachtete 3-Acetyl-4-methylpyrrol-2-carbonsdure (I) 
vom F. 218° (korr.); 2 yeranschaulicht die Bldg. der isomeren Glyozylsdure (II) yom 
F. 281° (korr.). Ferncr entsteht der Athylester yon II, der bei 124° (korr.) schm. Dio 
Konst. yon II  u. I II  ist noch unsicher. Da die Ausbeute an Methylacetylpyrrol (IV) bei 
der Brenzrk. nur schlecht ist, wurde I m it 10%ig. NaOH im Autoklayen nach W i l l 
s t a t t e r  bei 140° decarboxyliert. IV kondcnsiert sich m it Aceton, Acetaldehyd u. 
Formaldehyd unter Farbstoffbldg. m it teils schónen Spektralerscheinungon. Dio Red. 
von IV nach W o l f f - K i s h n e r  gelang g la tt u. ergab das auch bei der Synthese des 
Isoatioporphyrins erhalteno fl-Mcthyl-p-athylpyrrol (Opsopyrrol) (V). Bei der tlber- 
fiihrung yon V in Atioporphyrin m it Hilfe von Ameisensaure bei 100° ist eine Zufuhr 
von H  notwendig. Dor hochste gefundeno F. des Opsopyrrols ist bei +3°. Das Per- 
chlorat des Methens VI, dargestellt m it Ameisensaure u. Uberchlorsaure, krystallisicrt 
gut, yerschmiert aber leicht; das entsprechendo Bromhydrat wurdo m it Hilfe von HBr 
erhalten. Porphyrinbldg. erfolgto nur m it Eg. u. Zinkstaub. Der DibromkSrper u. das 
freie Methen krystallisieren ebenfalls gut. Bei der Darst. des Bromhydrats von VI 
u. boim Umkrystallisieren aus Eg. wurden Nadeln u. rechteekige Blattchen beobachtet, 
so daB neben dem Methen V7!  yielleicht auch noch das Isomere m it alternierenden 
)S-standigen Methyl- u. Athylresten entstanden sein kann. Da nicht anzunehmen ist, 
daB ein Methen ais Zwischenprod. bei der Porphyrinsyntheso aus Opsopyrrol auftritt, 
muB dio Ameisensaure direkt dio Vereinigung von 4 Moll. Opsopyrrol zum Atiopor- 
phyrin im Sinne der K uSTE R sehen Formel bewirken, wobei dio beiden fehlenden 
H-Atome yon Wasserstoffspendern goliofert werden. — Der durch Decarboxylierung 
aus II  erhaltene Aldehyd sehm. bei 89°; er ist nicht ident. mit 2,4-Dimethyl-3-formyl- 
pyrrol vom F. 131°. Bei der Red. nach W o l f f - K i s h n e r  tr i t t  ein, yorlaufig ais Iso- 
opsopyrrol bezeichnetes, Prod. auf, dessen Analysenzahlen auf ein Trimethyl- bzw. 
Methylathylpyrrol hinweisenu. das durch ein wohl charakterisiertes P ikrat ausgozeichnot 
ist. Dio Konst. dieses Kórpers ist noch ungeklart. — Bei der Einw. yon Sulfurylchlorid 
auf 2,5-Dimethyl-3-carbdthoxypyrrol wurde in guter Ausbeute 2,5-Diformyl-4-chlor-3- 
carbdthoxypyrrol (VII) bzw. 2,5-Diformyl-4-chlor-3-carbonsaurepyrrol (VIII) erhalten; 
die Rk. yerlauft uber zersetzlieho Zwischenprodd. Untersucht wurdo fcmer 2,4-Di- 
methyl-3,5-dicarbdthoxypyrrol, bei dem die Regol, daB durch den Carbathoxyrest die 
H-Atome der CH3-Gruppe bzw. diese selbst boweglich werden, ihre Bestatigung fand. 
Bei der Einw. yon 6 Moll. Sulfurylchlorid tretcn 6 Cl-Atome ins Molekuł ein. Der so 
entstandene Hexachlorkórper (IX) wird durch konz. Alkali zerstort unter Bldg. von 
A., Chlf. u. NH 3 u . Auftreten yon Isonitrilgeruch. Bei der Oxydation m it Chromsaurc- 
Eg., konz. H 2S 04 oder konz. H N 03 entsteht ein Pentachloroxypyrrol. Behandeln mit 
Zinkstaub-Eg. fuhrt zu 2-Oxymethyl-4-methyl-3,5-dicarbdthoxypyrrol (X). Beim Er- 
hitzen dieses Korpers auf 140° erfolgt Formaldehydabspaltung, dio zur Bldg. des bereits 
bekannten Bis-(3,5-dicarbdthoxy-4-methylpyrrol)-methan yom F. 134° fuhrt. Beim 
Zusammenschmelzen m it 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol wurde das ebenfalls be- 
kannte (2,4-Dimethyl-3-carbdłhoxypyrrol-2)-(3-rnethyl-2,4-dicarbdthoxypyrrol-2)-melhan

X. 2. 17
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gewonnen. HBr bcwirkt den Austausch der OH-Gruppe gegen Br, wobei 2-Brommethyl-
4-methyl-3,5-dicarbdthoxypyrrol entsteht, das auch dureh direkte Bromierung von
2.4-Dimcthyl-3,5-dicarbathoxypyrrol darstellbar ist. Bei langerem Stehen der HBr- 
Eg.-Lsg. des Pyrrolalkohols entsteht 2,4-Dimethyl-3,5-dicarbathoxypyrrol. — Aus
2.4-Dimelhyl-3-carbathoxypyrrol wurde bei der Sulfurylrlt. in guter Ausbeute das ge- 
chlorte Methen XI erhalten. — Bei der Bk. zwischen Kryptocarbathoxypyrrol u. 2 Moll. 
Sulfurylchlorid t r i t t  1 Cl in die a-Stellung u. man erhalt 2-Clilormethyl-3-dlhyl-4-methyl-
5-carbdthoxypyrrol (XII). Beim Verkochen m it W. entsteht unter Formaldehydentw. 
das Bis-(3-dthyl-4-methyl-5-carbdthoxypyrryl)-meilian. Mit 3 Moll. S 0 2C12 wurden
4-Methyl-3-dthyl-5-carbdlhoxypyrrol-2-ęarbonsdure u. 3-Athyl-4-imthyl-5-carbdthoxy-2- 
formylpyrról erhalten (Ausbeute nahezu quantitativ). In  den Unterlaugen befinden 
sich nieht unbetrachtliehe Mengen von Bis-(3-athyl-4-methyl-5-carbatlioxypyrryl)- 
methan. Fiir die Darst. von Opsopyrrol aus der Carbathoxycarbonsiiure erhitzt man 
letztere m it NaOH im Autoklaven auf 160° oder man decarboxyliert m it Eg.-H J. Das 
m it Hilfe der Brenzrk. gewonnene Carbdthoxyopsopyrrol krystallisiert gut (F. 25°) u. 
liefert m it Blausiiure Carbathoxyaldehyd. Einw. von Br bewirkt Ersatz der Carboxyl- 
gruppe dureh Halogen, u. man gelangt zu dem gut krystallisierenden 2-Brom-3-athyl-
4-melhyl-5-carbathoxypyrrol. Der carbathoxylierte Opsopyrrolaldehyd wurde mit 
Kryptopyrrol, Hdmopyrrolcarbonsduremethylester u. Kryptopyrrolcarbonsdure zu den 
entsprechenden Methenen gekuppelt. Von den einfaehen Pyrrolen wurden auf Por- 
phyrinbildungsfahigkeit untersucht: Kryptopyrrol, Kryptopyrrolcarbonsaure, carb- 
dthoxylierte Kryptopyrrolcarbonsaure, ihr Bromkorper, Kryptocarbdlhoxypyrrol, sein 
Bromkórper, bromiertes 2,4-Dimethyl-3,5-dicarbdthoxypyrrol u. Kryplopyrrolglyoxyl- 
sduredlhylester. Die 3 ersten der genannten D eriw . u. Carbathoxykryptopyrrol er- 
gaben wenig oder gar kein Porphyrin. 2-std. Erhitzen der bromierten, carbiithoxylierten 
Kryptopyrrolcarbonsaure m it Eg.-HBr im Bohr auf 180° ergab 10% krystallisiertes 
Materiał (Koproester). Intermediar wird das Auftreten eines Radikals (XIII) an
genommen; 4 derartige Bruchstiicke ergeben unter Dehydrierung das Koproporphyrin 
m it dem alternierenden Weehsel von /]-standigen Methyl- u. Propionsaureresten. Die 
gleichzeitige Bldg. von Isokoproporphyrin wird dam it erklart, daB sich 2 Moll. des Aus- 
gangsmaterials unter Abspaltung von Brommethyl zusammenlagern zum 2-fach earb- 
athoxylierten Metlian, das dann unter Abspaltung der beiden Carbathoxyreste u. 
Radikalbldg. sich m it 2 Moll. des Radikals vereinigt. Opsopyrrol-rx,a-dicarbonsdare 
gibt bei der Sclimelze Isoalioporphyrin; die Methingruppen werden dureh die beim 
Zerfall der Opsopyrroldicarbonsaure entstehende Ameisensaure gebildet. 2-Brom- 
methyl-4-methyl-3,5-dicarbdlhoxypyrrol lieferte ein Gemisch zweier Porphyrine. — 
Die Kondensation von 2,4-Dimethyl-3-carbdlhoxypyrrol, 2,4-Dimethyl-5-carbuthoxy-

HsC,i------nCO-COOH

Y II1  NH NH NH
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pyrrol u. yon 2,5-Dimethyl-3-carbdlhoxypyrrol mit Phenylschwefelchlorid fiihrt zu gut 
krystallisierenden Phenylsulfidderiyy.

V e r s u c h e .  Dio Methode zur Darst. des Aminoacetonchlorhydrałs von Ga b r ie l  
u. P in k u s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 6  [1893]. 2200) wurde modifiziert. Die Angaben 
von P il o t y  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3749) fur dio Darst. der fl-Methyl-ff- 
acetylpyrrol-a!-carbonsdure (I) werden bestatigt. — Ałhylesler der a-Kelosdure II, 
C10H 13O3N, feine weiBe Nadelchen, aus A.-W., F. 124°. E h r l ic iis  lik . positiy. — 
Mełhylester der fi-Methyl-fi'-acelylpyrrol-a-carbonsdure, C9H n 0 3N (I), Krystalle, F. 100°.
— fS-Methylpyrrolphc7iyl-3-met!iyl-6-kelodihydropyridazin-(l,6), C14H 13ON3, aus I  oder 
dereń Ester m it Phenylhydrazon in 50%ig. Eg., gelbe Prismen, aus A., F. ca. 292° 
(297° korr.). Beim Vers., Opsopyrrol aus I mit Hydrazinhydrat u. Natriumalkoholat 
zu gewinnen, wurde nur wenig Opsopyrrol erhalten, hauptsaclilich wurde cin Korper 
CsH9ON3 isoliert, der in weiBen Nadeln krystallisiert u. ab 400° sublimiert. — /j-Mcthyl- 
/3'-acetylpyrrol, C7H9ON (IV), weiBe Prismen aus Lg., F. 117°, E h r l ic h s  Rk. positiy.
— /?-Methyl-/}'-athylpyrrol, schwach riechendes, leicht gefarbtes Ol, das eine blau- 
stichige EHRLICH-Rk. gibt; bildet ein amorphes Quecksilbersalz. — Durch Decarboxy- 
lierung von II  (F. 281°) entsteht ein Dimethylpyrrolaldehyd oder ein Isomores, C7H 9ON, 
vom F. 88—89°; Red. nach W o l f f - K is h n e r  ergab ein farbloses Ol, C,HUN, Kp.u  74 
bis 75°. Isoopsopyrrol ergibt m it Diazobenzolsulfonsdure einen gelben Monoazofarbstoff, 
C13H ,,0 3N3S, F. 240— 250°. — Methylathylpyrrol fiihrt beim Erhitzen m it Ameiscn- 
saure im Rohr auf 160° zu Porphyrin („Schmetterlinge"), C31H 30N4; das so dargestellte 
Atioporphyrin stimmt m it Atioporphyrin anderer Herst. auch spektroskop, iiberein. 
Opsopyrrolmethen, aus Opsopyrrol bei 1—2 Min. langem Erhitzen mit Ii-COOH; Per- 
chlorat, gelb, laOt sich schwer umkrystallisieren; Bromhydrat, C16H 21N2Br, krystallisiert 
in biischelformigen Nadeln u. rechteckigen Bliittchen. — Dibromid des Metlienbrom- 
hydrats, C16H 19N 2Br3, rotę Nadeln, Zers. ab 150°, freie Base, C15H i8N2Br2, Nadeln, 
F. 175—176°. — 2,5-Diformyl-4-chlor-3-carbathoxypyrrol, C9H80 4NC1 (VII), Nadeln, 
aus W., F. 131°, E h r l ic h s  Rk. negatiy; ziemlich 11. in A., Chlf., Aceton, schwercr 1. 
in W. — 2,5-Diformyl-4-chlor-3-carbonsaurepyrrol, C7H 40 4NC1 ( VIII), Nadeln, aus W., 
Zers. iiber 237°; E h r l ic h s  Rk. negatiy. — 2,4-Di-(trichlormethyl)-3,5-dicarbathoxy- 
pyrrol, C12H u 0 4NC16 (IX), weiCe, kornige Krystalle, aus A.-W., F. 72°, 11. in A., Aceton, 
Chlf., unf. in W. E h r l ic h s  Rk. negatiy. Nach den krystallograph. Unterss. von 
Steinmetz krystallisiert IX monoklin-prismat., haufige Zwillingsbldg. war zu beob- 
achten. Bei der Einw. von starker KOH auf IX bei 60—70° wurden weiCe Nadeln 
eines bisher noch nicht identifizierten Korpcrs erhalten, F. 187°, aus Lg. — Penlachlor- 
oxypyrrol, C12H 120 6NC1;;, aus 1 Mol. IX mit Chromsaure-Eg., enthaltend 2 Moll. Cr03, 
oder aus dem Hexachlorpyrrol m it konz. H N 03, prismat. Nadeln, aus Eg.-W., E h r l ic h s  
Rk. negatiy. — 2-Oxymethyl-4-methyl-3,5-dicarbathoxypyrrol, C12H 170 6N (X), aus IX 
m it Eg. u. Zinkstaub; Krystalle aus wenig A., F. 116°, E h r l ic h s  Rk. negatiy. — 
Einw. von 2 Moll. Sulfurylchlorid auf 2,4-Dimethyl-3,5-dicarbathoxypyrrol fiihrt zu 
einem in prismat. Nadeln krystallisierenden Korper yom F. 142°. — (2,4-Dimethyl-
3 - carbdthoxypyrryl) - (3-carbdlhoxy-4-m.ethyl-5-ćhlorpyrryl)-inethenclilorhydrat, C18H 220 4 • 
N2C12 (XI), aus 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol mit 2 Moll. Sulfurylchlorid, rot ge- 
fiirbte Nśidelchen, F . 143°, 11. in A. u. Chlf., unl. in W . —2,4-Dimełhyl-3-carbatlioxy- 
pyrrol-5-phenylsulfid, Ci5H 170 2NS, rosa gefarbte Nadeln, aus A.-W., F. 111°, E h r l ic h s  
Rk. in der Hitze positiy. — 2,4-Diimthyl-5-carbathoxypyrrol-3-phenylsulf id, C^H^OjNS, 
weiBe Nadeln, F. 157°; E h r l ic h s  Rk. in der Hitze positiy. — 2,5-Dimethyl-3-carb- 
alhoxypyrrol-4-phenylsulfid, C15H 170 2NS, weiBe Nadeln, F. 143°, E h r l ic h s  Rk. in 
der Hitze positiy. — Einw. von 2 Moll. S 0 2C12 auf 2-Methyl-3-dihyl-4-methyl-5-carb- 
athoxypyrrol ergab XII, Cn H 160 2NCl, weiBe Nadeln, aus A.-PAe., F. 130° (korr.). — 
Mit 3 Moll. S 0 2C12 entstehen’ 4-Methyl-3-athyl-5-carbathoxypyrrol-2-carbonsaure, 
CnH150 4N, weiBe Nadeln, aus Chlf.-PAe., F. 211° (korr.), u. 2-Formyl-3-athyl-4-methyl-
5-carbathoxypyrrol, Nadeln, F. 90° (korr.). P yroM l aus 2-Carbonsdure-3-athyl-4- 
■methyl-5-carbdthoxypyrrol, C22H 260 6N2, schwach gelb gefarbte Nadeln, aus A.-W., 
F. 150°, unl. in W. u. Lg. — Opsocarbathoxypyrrol, C10Hi5O2N, Krystalle, aus A.-W., 
F. 25°; EHRLICHSche A ldehydrk . e rs t rot, sp a te r  b lau y io le tt. — 2-Formyl-3-dthyl-4- 
methyl-5-carbonsaurepyrrol, Krystalle, aus A.-W., F. 199°. — Opsopyrrol gibt m it 
Diazobenzolsulfonsaure einen blauen Farbstoff, beim Beliandeln mit Ameisensiiuro 
Porphyrin, Kp.n  74—75°. — Niiril aus 2-Formyl-3-dthyl-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, 
Cu H 140 2N2, Krystalle, aus A.-W., F. 131° (korr.). — 2-Formyl-3-dthyl-4-methylpyrrol-
2-carbonsdure, C9Hn 0 3N, weiBe Nadeln, aus A.-W., F. 199° (korr.) unter Zers. u. Por-
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phyrinbldg. — 3-Methyl-4-aihylpyrról-2,5-dicarbon$dure, C9Hu 0 4N, Krystalle, aus 
Chlf.-PAe. oder A.-W., 3?. 222° (korr.) unter Zers. u. Porphyrinbldg. — 2-Brom-3-athyl-.
4-methyl-5-carbathoxypyTrol, C10H 14O2NBr, weifie Blattchen, aus Eg.-W., F . 103° 
(korr.). — Methen aus 2-Formyl-3-fithyl-4-methyl-5-carb(Uhoxypyrrol u. Kryptopyrrol, 
CijH^OoNoBr, Krystalle, aus Chlf.-PAe., F . 160° (korr.), Zers. — Metlien aus 2-Formyl-
3-dihiyl-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol u. Hamopyrrolcarbcmsauremethylester, C2lH 290 4N2Br, 
Krystalle, aus Chlf.-PAe., F. 168°. — Methen aus 2-Formyl-3-athyl-4-methyl-5-carb- 
dthoxypyrrol u. Kryptopyrrolcarbcmsdure, C20Hn O4N2Br, Krystalle, aus Chlf.-PAe., 
F. 197°. — Erhitzen yon Kryptopyrrol m it Ameisensaure u. HC104 ergab das Perchlorat 
des Kryptopyrrolmethens. — Beim Erhitzen von kryptopyrrolglyozylsaurem Athyl mit 
Eg.-HBr im Rohr auf 170° wird Atioporphyrin gebildet, desgleichen beim Erhitzen 
von Bromcarbdthoxykryplopyrrol m it Eg.-HBr. Chlorhydrat des Atioporphyrins, 
C,2H 36N4 • 2 HC1. — Beim Erhitzen von 2-Bromrnethyl-3-propionsaure-4-metliyl-5-carb- 
dthozypyrrol m it Eg.-HBr im Rohr auf 180° erfolgt Bldg. von Koproporphyrin u. 
Isokoproporphyrin. Das beim Behandeln m it Methylalkohol gewonnene Estergemiseh, 
C40H 46O8N4, sclim. bei 239°. Durch fraktionierte Krystallisation gelang die Trennung 
in Koproester (F. 250°, korr.) u. einen Porphyrinester (F. 139°). Verschmelzen des 
Bromkorpers m it Bemsteinsdure bei 180° ergab einen Porphyrinester vom F. 225°. —
2-Melhyl-3-propionsdure-4-methyl-5-cMrbdthoxypyrrol lieferte m it HBr-Eg. nur geringe
Mengen Porphyrin. (L ie b ig s  Ann. 461. 244—77.) H i l l g e r .

H. Fischer und Hans W asenegger, Versuche zur Synthese von Porphyrinen mit 
Nitrilfunktion. XVI. Mitt. iiber Porphyrinsynthesen. (XV. vgl. yorst. Ref.) Vff. be- 
richten iiber Verss., die zum Ziel hatten, „kórperfremde" Porphyrine aufzubauen, die 
in nahen Beziehungen zu Uro- u. Koproporphyrin stehen. Die Darst. von 2,4-Dimethyl-
3-{co-cyan-w-carbdthoxy-athyl)-5-carbdthoxypyrrol (I) iiber das 2,4-Dimethyl-5-carbdthoxy-
3-co-cyancarbdthoxyvinylpyrrol wurde dadurch yerbessert, daB die Red. in  saurer Lsg. 
m it Na-Amalgam yorgenommen wurde. Beim Verkoehen des entsprechcnden Brom- 
kórpers bildet sich unter Formaldehydentw. das Methan H [X =  CH2-CH(CN)- 
COOC2H5]. Die Durchfiihrung der Porphyrinsynthesen war dadurch erschwert, daB 
bei den Verss., die a-Carbathoxyreste zu verseifen, die /j-standigen Reste zuerst an- 
gegriffen wurden. Mit verd. Alkalien entstand bereits l l a  [X =  CH2-CH(CN)COOH], 
Bei der Brenzrk. entsteht daraus II  b (X =  CH2-CH2-CN). Dasselbe Methan war er- 
lialtlich aus I  durch vorsichtige Verseifung, die so entstandene 2,4-Dimethyl-5-carb- 
dthoxy-3-cyanpropionsdure [in, X  =  CH2-CH(CN)COOH] fiihrt bei der Decarboxy- 
lierung zu IH a  (X =  CH2-CH2-CN); letzteres laBt sich bromieren u. durch Verkochen 
m it W. in I lb  (X =  CH2-CH2-CN) iiberfiihren. Auch in diesem Prod. wurden zuerst 
die /3-Gruppen yerseift. Verss., I  in der a-Stellung zu verseifen, u. so das trisubstituierte 
Nitrilpyrrol zu erhalten, das dann fiir Porphyrinsynthesen geeignet sein muBte, 
scheiterten an demselben Umstand, immer erfolgte Verseifung zuerst in der /J-Stellung. 
Auch der Weg iiber die entsprechenden ungesatt. Verbb. war yersperrt, da der aus
2.4-Dimethyl-3-(u)-cyan-a>-carbdthoxyvinyl)-5-carbdthoxypyrrol [IHb, X  =  CH—C(CN)- 
COOCoHj] erhaltliche Bromkórper nur schwer zur Krystallisation zu bringen war u. 
sich nicht in das Methan iiberfiihren lieC. — 2,4-Dimethyl-3-ałdehydpyrrol-S-carbonsdure 
laBt sich leicht kondensieren m it Cyanessigester u. A nilin  zu dem gut krystallisierenden
2.4-Dimethyl-3-(w-cyan-co-carbdthoxyvinyl)-5-carbonsaurepyrrol (IV), u. ergab bei der 
Brenzrk. das ungesatt. trisubstituierte Pyrrol. Letzteres ist beąuemer zuganglich 
durch Kondensation yon 2,4-Dimethylpyrrol-3-aldehyd m it cyanessigsaurem Athyl. 
Mit Hilfe von Blausaure gelang quantitativ die Uberfuhrung in 2,4-Dimethyl-3-(co-cyan- 
a>-carbathoxyvinyl)-5-formylpyrrol, daraus wurde durch weitere Kondensation m it tri- 
substituiertem Pyrrol das Methen V gewonnen. Das durch Umsetzung yon 2,4-Di- 
methyl-3-{co-cyan-co-carbdthoxywnyl)-pyrrol m it Formaldehyd dargestellte Methan tr i t t  
in farblosen Nadeln u. in wetzsteinahnliehen Formen von griiner Farbo auf, die durch 
Umkrystallisieren ineinander uberfiihrbar sind u. beide bei 217° sehm.; beide ergeben 
durch Einw. von Brom das Methen V. Bei der Kondensation des Methans, sowie des 
Methens m it gebromten Dipyrrylmethenen konnte kein Porphyrin nachgewiesen 
werden. — Das bei der Kondensation von Kryptopyrrolaldehyd m it 2,4-Dimethyl-3-(o)- 
cyan-cx)-carbdthoxyvinyl)-pyrrol erhaltene Methen gibt bei der Bernsteinsaureschmelzo 
m it Bis-(2-brom-3-methyl-4-dthylpyrryl-5)-methen reines Atioporphyrin. — Bei der 
Einw. yon Lauge auf 2,4-Dim£thyl-3-(a>-cyan-<o-carbathoxyvinyl)-pyrrol-5-aldehyd 
entstand der gut krystallisierende 2,4-Dimethylpyrrol-3,5-dialdehyd (VI), der nur auf 
diesem indirekten Wege zuganglich ist.
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V e r s u c h e .  2,4-Dinietliyl-3-(m-cyan-(j)-c/irbdthoxy-vinyl)-5-carbdi]ioxypyrrol ent

steht in 90— 95% Ausbeuto beim Kochen yon 2,4-Dimethyl-3-formyl-5-carbathoxy- 
pyrrol mit Cyanessigester u. Anilin. I  entsteht aus yorerwahntem Pyrrol bei der Eed. 
m it Natriumamalgam in schwach essigsaurem A., F. 133°. 2-Brommethyl-3-(co-cyan- 
co-carbdthoxy-dthyl)-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, Ci5H 1()0 4N2Br, Krystalle, aus ĆC14, 
F. 129°. 2-Mctkoxyriuthyl-3-(o)-cyan-o}-carbdlhoxy-a.thyl)-4-methyl-5-carbdtlioxypyrrol, 
C16H 220 5N2, weifio Nadeln, aus Methylalkohol, F. 113°. 2-Athoxymethyl-3-((o-cyan-a>- 
carbathoxy-athyl)-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, C17H 240 5N 2, F. 123°. 2-Anilinoinethyl-3- 
(co-cyan-co-carbdthoxy-dthyl)-4-methyl-5-carbathoxypyrrol, C21H 250 4N3, Krystalle, aus A. 
oder Aceton, F. 138°. — Bis-(2-carbdthoxy-3-methyl-4-[co-cyan-co-carbdthoxy-dthylJ- 
pyrryl-5)-methan [H, X  =  CH2-CH(CN)-COOC2H5], C20H ,(.,OsN4, weiBe Nadeln, F. 172". 
Daraus durch Bromierung C20H 34O8N4Br2, Krystalle, aus Eg. oder A., F. 131°. — Bis- 
(2- carbdłhnxy-3 -methyl- 4-[o}-cyan-co-carboxylathyl]-pyrryl-5)-methan [Ha, X  =  CH2- 
CH(CN) • COOH], F. 220°. — Bis-(2-carbathoxy-3-methyl-4-propionsaurenitril-pyrryl-5)- 
methan (Elb, X  =  CH2-CH2-CN), C23H 280 4N4, Krystalle, aus A., F. 194°. 2-Brom- 
methyl-3-propionsaurenilril-4-methyl-5-carbdlhoxypyrrol, C12H 150 2N2Br, weiBe Nadeln, 
F. 185°. 2-Me.thoxyde.riv., C13H 180 3N2, weiBe Nadeln aus Methylalkohol, Fl.-Punkt 140°.
2-Athoxyderiv., C14H 20O3N2, weiBe Nadeln, Fl.-Punkt 113°. Anilinoderiv., C1RH 2S0 2N,, 
glimmerahnlichc Krystalle, aus A., F. 188°. — Bei der Eg.-HJ-Red. yon 2,4-Dimethyl-
5-carbdthoxy-3-((o-cyan-co-carbdthoxydthyl)-pyrrol, sowie des 3-Propionsdurenitrilpyrrols 
wurden Krystalle vom F. 138° erhalten; Pikrat, F. 153°. Verseifung des Bis-(2-carb- 
dthoxy-3-meihyl-4-[co-cyan-a)-carbdthoxydthyT]-pyrryl-5)-methans m it alkoh. HC1 liefcrte 
Bis-(3-f}-methylmalonsdurediathylester-4-methyl-5-carbdthoxypyrryl-2)-methan vomF.126°. 
Verseifung des Bis-(2-carbdthoxy-3-melhyl-4-propionsdurenitrilpyrryl-5)-7nethaii,s m it 
NaOH ergab nach 1-std. Erhitzen m it NaOH Bis-(3-propionsdure-4-methyl-3-carb- 
dthoxypyrryl-5)-methan, F . 201°, bei mehrstimdigem Kochen dagegen Bis-(3-propion- 
sdure-4-methyl-5-carbonsdurepyrryl-5)-methan, F. 176°. — Bromierung von III b [X =  
CH—C(CN) • COOC2H5] lieferte eine zahe Masse. 2-Methoxyderiv., Cł6H20O6N2, Nadeln, 
F. 101°. 2- Athoxyderiv., C17H 220 5N2, weiBe Nadeln, F. 120°.

2-Brommethyl-3-((i)-cya7i-v)-carbdthoxyvinyl)-4-methyl-5-carbdthoxypyrrol, C15H ł70 4- 
N2Br, Oktaeder, aus Eg., F. 135°. IV, C13H140 4N2, weiBe Nadeln, F. 242°. Pyrokoll 
aus IV, C26H 24O0N4, weiBe Nadeln, F. 276°. Der aus dom Pyrokoll durch Verseifen 
mit 30%ig. KOH gewonneno Kórper schm. bei 229° u. gibt mit 2,4-Dimethyl-3-formyl-
5-carbonsaurepyrrol keine Depression. Verseifung des 2,4-Dimethyl-3-(c>-cyan-e)-carb- 
dthoxydthyl)-5-carbdthoxypyrrols m it alkoh. HC1 gibt 2,4-Dimethyl-3-{fl-methylmalon- 
sduredidthylester)-5-carbdthoxypyrrol, F. 102°; Versoifung mit Eg.-HBr fiihrt zu einer 
Saure vom F. 190°, die ident. ist mit der aus 2,4-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol-3- 
methylmalonester durch Verseifung erhaltenen Substanz. — 2,4-Dimethyl-3-(co-cyan- 
(D-carboxylvinyl)-pyrrol, C10H i0O2N2, gelbliche Nadeln, F . 210°. Decarboxylierung des
2.4-Dimethyl-3-(co-cyan-co-carbdthoxyvinyl)-5-carbonsdwepiyrrols liefert ein Prod. vom
F. 121°. — 2,4-Dimethyl-3-{co-cyan-a>-carbdthoxyvinyl)-5-formylpyrrol, C13H ,40 3N2,
rótlich seidenglanzende Nadeln, F. 200°. Oxim des Aldehyds, C13H 160 3N3, gelbe Nadeln, 
F. 185°. Semicarbazon, C14H i,0 3N5, gelbe Nadelchen, aus Py. F. 253°. Azlacton, 
C22H 190 4N3, roto Krystalle, aus A., F. 185°. — V, C25H 260 4N4, aus dem Aldehyd u.
2.4-Dunethyl-3-{co-cyan-co-carbdthoxyvinyl)-pyrrol, d u n k e lro te  N adelchen, aus Py.-W., 
s in te r t  bei 250°; d as salzsaure Methen h a t  keinen  scharfen  F. — K ondensa tion  v o n  
Kryptopyrrolaldehyd m it 2,4-D im ethyl-3-(cw-cyan-co-carbathoxyvinyl)-pyTrol e rg ab  ein 
in  d u n k e lro ten  N adeln  k rysta llisierendes Methen, C ^ H ^ O jN j , F. 132°; das salzsaure
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Meihen, C21H 260 2N3C1, krystallisicrfc in orangefarbenen Nadeln, aus Eg. F. 220°. — 
Bis-{2,4-dimelhyl-3-[u)-cyan-a>-carbalhoxyvinyl]-pyrryl-5)-methan, C25H 2S0 4N4, aus A., 
F. 217°; farbloso Nadeln oder wetzsteiniihnliche Gebilde yon griiner Farbę. Die dureh 
Verseifung der Estergruppe erhaltene Sdure C21H 20O4N4 krystallisiert nieht, F. 268°. — 
Bromwasserstoffsaures Salz des Bis-(2,4-diinethyl-3- [co-cyan-(D-carbathoxyvinyl]-pyrriyl- 
5)-methens, C25H 20O4N4-HBr, rote Krystalle, aus Eg. F. 215°. — Atioporphyrin, C32H 40N.„ 
aus dcm Kondensationsprod. von Kryptopyrrolaldehyd m it 2,4-Dimethyl-3-(co-cyart- 
co-carbatkoxyvinyl)-pyrrol u. Bis-(2-brom-3-methyl-4-athylpyrryl-5)-methen. — 2,4- 
Dimethyl-3-(io-cyan-a>-carboxijlvinyl)-5-formylpyrrol, (Cu H 10O3N2) • H 20 , Nadeln, aus 
Eg., F. 240°. — 2,4-Dimethyl-3,5-formylpyrrol (VI), CaH 0O2N, Reinigung dureh Subli- 
mation, F. 166°. (L ie b i g s  Ann. 461: 277—95.) H il l g e r .

H. Fischer und W. Lamatsch, Syntliesen der Opso- und Hamopyrrolcarbonsaure. 
Neue Synthese von Koproporphyrin I I .  XVII. Mitt. iiber Porphyrinsyntliesen. 
(XVI. Mitt. ygl. vorst. Ref.) Die neue Synthese des Koproporphyrins I I  ergibt fiir 
dieses eine Formulierung m it 4 Methingruppen nach I. — K u s t e r  u. M a u r e r  (C. 1924.
I. 345) haben aus carbdthozyliertcr Kryptopyrrolcarbonsaure bei der Oxydation Hdmatin- 
sdure erhalten. Vff. fanden hierbei nur Bemsteinsaure in guter Ausbeute. Das Aus- 
gangsmatcrial von ItuST E R  u. Ma u r e r  muB wohl eine andere Zus. gehabt haben.

V e r  s u c h c. Bei der Bromierung der Carbathoxykryptopyrrolcarbonsauro 
empfiehlt es sich nieht, mehr ais 6 g anzuwenden. Zur Darst. von 2-Athoxymethyl-

4-methyl-5-carbdthoxypyrrol-3-propionsdure, C14H 210 5N, 
erhitzt man den Bromkórper m it A. auf dem Wasserbad. 
Nadeln aus W. F. 152°. — Behandlung von Bis-4- 
methyl-5-carbdthoxypropionsdurepyrrylmethan m it H J- 
Eg. liefert Opsopyrrolcarbonsaure (F. 119°) u. Krypto- 
pyrrolcarbonsaure; das Verf. ist aber fiir die Darst. 
von Opsopyrrolcarbonsaure nieht zweckmaCig. —
4 - Mełhyl - 5 - carbathoxypyrrol - 3 - propionsaure - 2 - carbon- 
saure, C12H 1S0 6N. Aus dem Bromderiv. der Carbathoxy- 
kryptopyrrolcarbonsaurc m it S 0 2C12. Nadeln aus Eg. 
F. 243°. Ausbeute 90—92%. Liefert m it 10%ig. NaOH 

auf dcm Wasserbad 4-Methylpyrrol-3-propionsdure-2,5-dicarboiisdure, C10H n OGN, Nadeln 
aus W. F. 220°. LieB sich (wie die vorige Verb.) nieht bromieren. — Opsopyrrolcarbon
saure. Aus Methylpyrrolpropionsaurediearbonsaure dureh Sublimation im Vakuum 
oder aus Methylcarbathoxypyrrolpropionsaurecarbonsaure m it 10%ig. NaOH bei 
175— 180°. Stabehen aus Chlf.-PAe. F. 119°. Veresterungsverss. waren erfolglos. 
Oxydation dureh Losen in 31%ig. H 2S 0 4 u. Zusatz von N aN 02 liefert Hamatinsdure 
(F. 114°). — Meihen der Opsopyrrolcarbonsaure, 3-Methyl-4-propionsaurepyrryl-3- 
methyl-4-propionsdurepyrrolenylmethenbromhydrat, C17H 210 4N2Br. Aus Opsopyrrol
carbonsaure m it Ameisensaure u. HBr (Wasserbad). Gelbe Stabehen aus A. F. 194 
bis 195°. Spaltung mit Eg.-H J liefert Opsopyrrolcarbonsaure u. Hamopyrrolcarbon
saure. -— Hamopyrrolcarbonsaure, 2,3-Dimetliylpyrrol-4-propionsaure. Man versetzt 
Opsopyrrolcarbonsaure in Chlf. +  A. mit absol. HCN u. leitet HC1 ein. Das ent- 
standene Imin wird nach W o l f f - K is h n e r  reduziert. F. 129,5—130° (aus Chlf. +  
PAe.). — 3-Methyl-4-propionsaure-5-brompyrryl-5-brom-4-propionsaurc-3-methylpyrrole- 
nylmeihenbromhydrat, C17H 190 4N2Br3. Aus dem Methen der Opsopyrrolcarbonsaure u. 
Br. Gelbe Nadeln. — Koproporphyrin I I .  Aus dem Methen der Opsopyrrolcarbonsaure 
oder dessen Bromierungsprod., dem bromierten Methen der Kryptopyrrolcarbonsaure 
u. Bemsteinsaure bei 180° oder aus dem Methen der Opsopyrrolcarbonsaure, Form 
aldehyd u. HBr bei 120— 125°; m it Ameisensaure u. HBr entstehen nur ganz geringe 
Spuren. Isoliert ais Telramethylesler, C40H.i8O8N4, F. 288°. — Das Meihen der Opso- 
pyrrolcarbonsaure entsteht auch aus Opsopyrrolcarbonsaurealdehyd m it 50%ig. HBr 
oder mit Ameisensaure u. konz. HC1. (L ie b ig s  Ann. 462. 240—50.) O s te r ta g .

H. Fischer und G. Stangler, Synthese von drei Tetraathylporphintetrapropion- 
sauren (homologe Koproporphyrine), Xanthoporphinogen aus Atioporphyrin I I I  und 
einer homologen Opsopyrrolcarbonsaure. X V III. Mitt. uber Porphyrinsynthesen. (XVII. 
vgl. vorst. Ref.) Von den theoret. moglichen 4 Tetraathylporphintetracarbonsauren (Homo- 
koproporphyrinen) nach Schema I, H, III u. IV wurden I, II u. IV synthetisiert. II 
wurde anscheinend nieht einheitlich erhalten. Dureh Ubertragung der Sulfuryl- 
chloridrk. auf 2-Brommethyl-4-athylpyrrol-3-propionsaure-5-carbonsaure u. Decarb- 
oxylierung der erhaltenen Dicarbonsaure wurde die ais Ausgangsmaterial fiir weitere

S | = | C H 3 c h 3= =  s

k / L c H A /
I N  N

CH CH
I N H  HN

s L _ J c H 3 CH,i!-------S
(S— • CHa • CH2 • COjH)
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Synthesen wertvolle 3-Athylpyrrol-4-propionsaure erhalten. — Das Atioporphyrin I I I  
(C. 1927. II. 2313) wurdo noch auf einem neuen Wego dargestellt; es lieB sieh mit guter

4-athyI-5-carbathoxypyrryl-3-propionsaure u. HJ-Eg. Krystalle aus Bzl. F . 78°. 
Pihrat, C10H 16O2N  -f C„H30 7N3. Gelbe Prismen aus A. F. 140°. — (2-Brom-3-athyl-
4-propionsdurepyrryl)-(2-methyl-4-dthyl-3-propionsdurepyrrolenyl)-melhen. Ais Brom- 
hydrat C ^I^O jN oB r -f- HBr aus 2-Methyl-4-athylpyrryl-3-propionsaure m it Br in 
Eg. Rótliche Prismen aus Eg. +  A. Zers.-Punkt ca. 230°. — 1,3,5,7-Tetraathylporphin-
2.4.6.8-tetrapropionsaure (Ilomokoproporphyrin I )  (I). Aus dom gebromten Methen oder 
(nicht vóllig rein) aus 2-BrommethyI-4-athyl-5-carbathoxypyrrol-3-propionsaure durch 
Schmelzen mit Bernsteinsauro bei 200° bzw. 190°. Tetramethylester, C44H540 8N4, Nadeln 
aus Chlf.-Methanol oder Pyridin. F. 193°. CuC14HS20 8N4. Rote Nadeln aus Pyridin +  
A. F. 265°. ClFeC.,4H 520 8N4. Dunkle Nadeln aus Chlf. +  A. F. 1 7 0 —  Oktadthyl-- 
porphin. Aus dem Tetramethylester durch langeres Kochen m it 50%ig. KOH u. Pyridin 
u. Erhitzen des getrockneten Porphyrins auf 290—305° im Vakuum der GEISSLER- 
Pumpe. Aufarbeitung verwickelt. F. 292—293°; ein synthet. Vergleichspraparat 
(vgl. B a u m le r , Dissertation [1928]), schm. bei 312—314°. — 2-Brornmethyl-4-athyl-
5-carbdthoxypyrrol-3-propionsdure, C13H 180 4NBr. Aus 2-Methyl-4-athyl-5-carbathoxy- 
pyrrol-3-propionsaure u. Br in absol. A. Fast farblose Nadeln aus Eg. F. 174°. Gibt 
beim Kochen mit W. unter Formaldehydabspaltung Bis-(3-propionsdure-4-athyl-5- 
carbathoxypyrryl)-methan, C25H340 8N2i Nadeln aus A. oder Eg. F. 161°. Hieraus durch 
Kochen m it 5%ig. NaOH Bis-(3-propionsdure-2-carbonsdure-4-dthylpyrryl)-methan, 
C2iH 260 8N2, Krystalle aus Aceton, Zers.-Punkt ca. 180° (nicht rein erhalten, spaltet 
leicht C02 ab), woraus durch 8-tagige Einw. von Ameisensaure bei 40“ sehr wenig
1.4.5.8-Tetradthylporphin-2,3,6,7-telrapropionsdure (Homokoproporphyrin I I )  (n ) ais 
moglicherweise m it Isomeren (III) yerunreinigten Tetramethylester, C41H540 8N4 (F. 170°), 
liefert. — Bis-2-brom-3-dtliyl-4-propionsdurepyrrylmethenJ) (V). Aus Bis-3-propion- 
saure-4-athylpyrrylmethandicarbonsaure in Eg. u. Br ais Bromhydrat, Ci9H 220 4N2 +  
HBr, rote, prismat. Krystalle aus Ameisensaure. Zera.-Punkt unscharf iiber 200°. — 
Bis-2-methyl-3-propionsdure-4-dthylpyrrylmethen. Aus 2-Methvl-4-athylpyrryl-3-pro- 
pionsaure in Ameisensaure mit HBr auf dem Wasserbad ais C21H 280 4N2 +  HBr. Rot- 
liche Prismen aus Eg. — Bis-2-brommelhyl-3-propionsdure-4-dthylpyrrylmelhen (YI). 
Ais C21H 20O4N2Br2 +  HBr aus Bis-2-methyl-3-propionsaure-4-athylpyrrylmethenbrom- 
hydrat u. Br in Eg. Rote Nadeln aus Eg. — 1,4,6,7-Tetradthylporphi7i-2,3,5,8-tetra- 
propionsdure (Homokoproporphyrin IV )  (IV). Aus V u. VI beim Erhitzen mit Bernstein- 
siiure auf 200°. Tetramethylester, C4.,Hi40 8Ń,,. Fadenfórmige Krystallgebilde aus Chlf.- 
Methanol oder Pyridin. — Die Tetramethylester der 3 beschriebenen Homokopro- 
porphyrine sind spektroskop, unter sich u. m it dem des Koproporphyrins ident.

4- Athyl-5-carbathoxy-3-propionsdurepyrrol-2-carbonsdure, C13H 1T0 6N. Aus 2-Brom- 
methyl-4-athyl-5-carbathoxypyrrol-3-propionsaure in absol. A. durch Einw. von S 0 2C12, 
Kochen des Prod. (rotliehe Nadeln, F. 118°) m it W. Nadeln aus Eg. F. 248° (Zers.). 
Geht m it 10%ig. NaOH boi 165— 170° in 3- Athylpyrryl-4-propionsdure, C9H 130 2N, iiber, 
Blattchen aus Chlf., Nadeln aus A., F. 133°. — Atioporphyrin I I I ,  C32H38N4. Aus
2 - Brommethyl - 3 - methyl - 4 - athylpyrryl - 2 - brommethyl - 3 - a t hyl - 4 - methylpyrrolenyl- 
methenbromhydrat u. dem Methen aus Opsopyrrol mit Bernsteinsauro bei 195°. 
Krystalldendriten aus Chlf.-Methanol, prismat. Nadeln aus Pyridin. F. 360°. Geht 
in Chlf. m it Eg. u. P b 0 2 in Xanthoporphyrinogen, C32H 380 4N4, iiber, oktaederahnlicho 
Krystalle aus Aceton, Zers.-Punkt 298°. Hieraus wird durch Red. mit Na-Amalgam 
u. Eg. in Methanol Atioporphyrin I I I  zuriickgebildet. — Mesoporphyrin. Geringe 
Mengen entstehen beim Eintragen eines Gemisches der HBr-Salze von 2-Brommethyl-
3-methyl-4-athylpyrryl-2-brommethyl-3-athyl-4-methylpyrrolenylmethen u. Bis-2-brom-
3-methyl-4-propionsaure-5-pyrrylmethen in konz. H 2S04. Methylester, C36H 420 4N, 
F. 206°. (L ie b ig s  Ann. 462. 251—67. Miinchen, Techn. Hochsch.) Os t e r t a g .

‘) Der Name ist ungenau. D. Ref.



256 E . B io c h e m ie . 1928. II.

E velyn  A słiley Cooper und Raymond Bennett Haines, Die chemiache Einmrkung  
von Chinonen auf Prołeine und Aminosauren. (Vgl. C o o p e r  u . N i c h o l a s ,  C. 1927.
I. 2203.) Die germicide Wrkg. der Chinone ist hauptsachlich auf ihre Einw. auf einigc 
niedere Aminosauren zuriickzufiihren, weniger auf die Einw. auf die Zellproteine selbst; 
auch ihre Adsorption an die EiweiBkorpcr w irkt nur sekundar. Die 4—17-mal gróBere 
germicide Wrkg. von Benzochinon gegeniiber Toluchinon beruht vorziiglich auf der 
groBeren Reaktionsfahigkeit des ersteren gegeniiber bestimmtcn Aminosauren. (Bio- 
chemical Journ. 22. 317—25. Chem. Dep., Univ. of Birmingham.) L o h m a n n .

Zdenko Stary, Aufschliepung des Keralins fu r  die Trypsinverdauung. 3. Mitt. 
(2. Mitt. vgl. C. 1925. II. 933.) Iiaarkeratin zeigt auch nach vorgangiger chem. Hydro- 
lyse eine erhebliche Resistenz gegeniiber proteolyt. Fermenten. Dagegen lassen sich 
die nach Einw. von Br, Cl oder schwachen Oxydationsmittcln erhaltenen Prodd. welche 
annahernd die MolekulargroBe des Ausgangsmaterials u. wahrscheinlich polypeptid- 
artige Struktur besitzen, durch Trypsin weitgehend abbauen. Dąs Gemenge trypsin- 
verdaulicher Abbauprodd. des Keratins, das durch die Behandlung menscklichen Haares 
m it einem Gemisch von Br u. Eg. entsteht, laBt sich in eine Reihe Br-haltiger Fraktionen 
zerlegen, die teils die Eigg. von Peptonen, in ihrem Hauptanteil jedoch noch den 
Charakter hoherer EiweiBkórper haben. Die Einzelfraktionen unterscheiden sich durch 
ihre Elementarzus., ihr Verh. gegeniiber Fallungsmitteln u. durch ihre Loslichkeit 
scharf voneinander. Es gelang nicht, sie mit Hilfe der gebrauchlichen, nicht eingreifenden 
Fallungsmethoden der EiweiBchemie in weitere unterscheidbare Einzelfraktionen zu 
zerlegen. Die Elementaranalyse ergab fiir die einzelnen Fraktionen folgende Werte: 
C 27,4—44,4%, H  4,63—6,52%, N 4,78—13,2%, S 1,68—4,38%, O 14,45—25,67%, 
Br 9,9—34,3%. Mit Riicksicht auf die weitgehende Trypsinverdaulichkeit des durch 
die Bromierung in  Eg. entstehenden Gemisches von Keratinabbauprodd. miissen seinc 
Bestandteile ais polypeptidartige Substanzen aufgefaBt werden. Aus der Polypoptid- 
struktur der beschriebenen Abbauprodd. ergibt sich weiter, daB das native Keratin 
aus Substanzen bestehen muB, die durch Einw. von Oxydationsmitteln in Polypeptidc 
iibergehen konnen, eine Veranderung, die durch partielle Hydrolyse des Haars nicht, 
oder nur in viel geringerem AusmaB, hervorgerufen werden kann. Beim Fraktionieren, 
Reinigen u. Trocknen geht die Loslichkeit u. Verdaulichkeit der Einzelfraktion rascli 
zuruck, iihnlich wic bei den Heteroalbumosen. Die sehwere Angreifbarkeit der Keratine 
u. ihre Verdauliehmachung durch oxydative Eingriffe erklart sich zum Teil durch eine 
Querverb. von Polypeptidketten durch Cystinreste, zum Teil auch durch ureidartige 
Bindungen. Errechnet man bei den versehiedenen EiweiBkorpern auf Grund ihrer 
clementaren Zus. u. der in ihnen nachgewiesenen Aminosauren, die elementare Zus. 
des noch unbekannten EiweiBrestes, so ergibt sich fur diesen bei den meisten Proteinen 
stets ein hoherer O-Gch., ais fiir die O-reichste Oxyaminosaure, das Serin. Daneben 
zeigt der unbekannte EiweiBrest bei den yerschiedenen Proteinen eine ahnliche elemen
tare Zus. u. dabei eine auffallende gleichmaBige Abweichung von der Zus. des Gesamt- 
proteins. Prinzipiell abweichend hiervon verhalten sich nur die alkoh.-l. Prolamine, 
bei welchen der prozentuelle O-Geh. des unbekannten EiweiBrestes niedriger ist ais 22%. 
Dieser W ert ist jedoch auch noch erheblich hoher ais der prozentuelle O-Geh. des Aus
gangsmaterials. Bei den Skleroproteinen weist der unbekannte EiweiBrest eine ahnliche 
elementare Zus. auf, wie bei den iibrigen Proteinen. Ureidartig gebundene CO-Gruppen 
oder freie Carboxyle konnen den O-Geh. des Proteins bzw. des Proteinrestes nicht in 
einer Wcise beeinflussen, die nennenswert zur Aufteilung des ratselhaftcn Sauerstoff- 
tiberschusses der Proteine beitragen konnte. Die gesuchte O-reiche Substanz muB 
auf jedc m it Aminosaureresten verbundene Valenz mehrere O-Atome enthalten. Die 
Móglichkeit des Einbaues von Kohlehydratresten in das Proteinmolekul wird naher 
erortert u. darauf hingewicscn, daB die meisten Proteine bei der Benzoylierung bedeutend 
mehr Benzoyl binden ais der Anzahl der unter den Hydrolysenprodd. nachgewiesenen 
acylierbaren Gruppen entspricht. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 178—236. Prag, 
Univ.) Gu g g e n h e im .

E. Biochemie.
F. C. Steward und J. H. Priestley, Die Aufrechlerhaltung der Semipert/ieabiliiał 

in  der Pflanzenzelle bei Auslaugungsversuchen. (Vgl. S t e w a r t , C. 1928. I. 3082.) Die 
Semipermeabilitat der Zellcn von roten Riiben wird bei langerer Auslaugung m it dest. 
W. unter sterilen Bedingungen nicht erheblich geschadigt. Die gesamte Zuckerexosmoso
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is t sehr klein; mit fortschreitender Auslaugung nimm t der Ariteil an reduzierendcm 
Zucker zu. Auslaugungsphanomeno an lebcnden Geweben sind kein Mittel zur Fest- 
stellung der chem. N atur der in den Zellwanden oder der begrenzenden Protoplasma- 
oberflache von Pflanzenzellen vorhandenen Stoffe. (Proceed. Leeds philos. literary 
Soc. 1. 258—70. Univ. of Leeds.) K r u g e r .

L. F. Shackell, Vcrsuche uber Protoplas-marergiftung. II . Erholung. (I. vgl. C. 1923.
I II . 875.) Die Tlieorie Os t e r h o u t s , daB die Erholung nach Vorgiftungen von einiger 
Schwere nur unyollkommen ist, gilt nur fiir pflanzliche Gewebe, nicht aber fur tier. 
Tierc — cypris testudinaria — welclie die Vergiftung mit 0,25% Phenollsg. iiberlebten, 
iiberstehen eine folgende Hungerzeit ebenso gut ais Kontrollen. (Journ. Pharmacol. 
cxp. Therapeutics 32. 237—40. Beaufort, North Carolina, Biolog. Station.) W a d e h n .

Vćrain et Chaumette, Le ph en biologie. Coli. Medecine et Chirurgie pratiaues. Paris:
Masson et Cie. 1928. (108 S.) Br.: 16 fr.

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie
H. LundegcLrdh, Die Koblensaureassimilation der Zuckerriibe. In  einer fruheren 

Arbeit (Biochem. Ztschr. 154. 195) hat Vf. die Abhangigkeit der C02-Assimilation 
von der Lichtstarke, der Temp. u. der C02-Konz. ermittelt. In  betreff der Lichtstarke 
u. der C02-Assimilation wurden friihere Ergebnisse bestatigt; die Einw. des Temperatur - 
faktors erwies sich ganz neuartig. Danaeh gibt es kein festes Optimum der Temperatur- 
abhangigkeit der Assimilation, sondern es andert sich dieses Optimum m it der Starkę 
des Lichtes u. dem C02-Faktor, derart, daB bei Schwachung dieser beiden Faktoren 
auch das Optimum der Temp. sinkt. Fiir weitere Unterss., iiber dereń Ergebnisse be- 
richtet wird, wurden die Blatter der Zuckerriibe gewahlt. Die Art der Anstellung der 
Verss. war die friihere. Die Ergebnisse der Yerss. werden an Hand von Schaubildern 
eingehend besprochen u. die theoret. Folgerungen daraus gezogen, u. ihro Bedeutung 
fiir die ókolog. Pflanzengeographie dargestellt. Es zeigt sich u. a., daB die Temperatur- 
abhangigkeit der Assimilation zwar in den allgemeinen Ziigcn bei den verschiedensten 
Pflanzen (Kartoffeln, Tomaten, Gurken, Zuckerriiben) den gleichen GesetzmaBigkeiten 
folgt, dagegen in betreff der Lage der Optima artspezifische Unterschicde zeigt. Hin- 
siehtlich der Bedeutung der Ergebnisse der Verss. auf die Pflanzengeographie muB 
man sich vorlaufig darauf beschranken, auf den allgemeinen Parallelismus zwischen 
pflanzengeograph. Verbreitung u. Assimilationsverhaltnissen aufmerksam zu machen. 
(Flora. Neue Folgę 21. 273—300. Sep.) R u h l e .

A. Lacassagne, WirJcung der K-Slrahłen des Aluminiums auf einige Mikroben. 
Bei der — in der Mitteilung beschriebcnen — Vers.-Anordnung werden Pyocyaneus- 
lculturen in ihrer Entw. schon bei einer Strahleneinw. von 40 Sek. gestórt. Sterili- 
sation erreicht man mit 5 Min. Staphylokokken sind noch empfindlicher. Die 
Bakterien verhalten sich also ahnlich wie gegenuber den /?-Strahlen (vgl. LACASSAGNE 
u. P a u l in , C. 1925. I. 1332). (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1316—-17.) Opr.

F. H olweck, Versuch einer energelischen Erklarung der K-Strahlenwirkung 
des Aluminiums auf Mikroben. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird bereehnet, daB 6 durch ein 
Kleinlebewesen adsorbierte Quanten geniigen, um makroskop. sichtbare Veranderungen 
auf den Kulturen hervorzurufen, 120 um die Kontinuitiit der K ultur zu stóren (iso- 
lierte Kolonien) u. 900 um die ganze Kultur abzutóten. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 1318—19.) Op p e n h e i m e r .

R. J. Anderson, Die Trennung der Lipoidfraktion der Tuberkelbacillen. Die 
Lipoide der „T.-B.“ sind Wachs, Glyceride u. Phosphatide. Der A.-A.-Extrakt frischer 
TB. enthalt noch bas. Stoffe u. nicht zu vernaehlassigende Mengen an Polysacehariden. — 
Biolog, weitaus am wichtigsten ist die Phosphatidfraktion. (Journ. biol. Chemistry 74
[1927]. 525—35. New Haven, Chem. Dept. Yale Univ.) F . M u l l e r .

R. J. Anderson, Eine Studie iiber die Phosphatidfraktion von Tuberkelbacillen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die gereinigte Phospatidfraktion (AusschluB von Luft, C02-Atm., C02- 
gesattigter redestill. A. u. Aceton wurden angewendet) zeigte bei 56° getrocknet P  2,14%, 
N  0,40%. Die Hydrolyse ergab: 13,9% Glueose. Das reine Phosphatid war frei von 
Glyeerin, enthielt Glycerinphosphorsaure (5,4%). Weiter ergab die Hydrolyse 13,8% 
einer Zuckersaure vom F. 194—195°, 12,8% Oleinsaure u. 20,9% einer hoehmol. ges. 
Fettsaure. — Die Spur N stammt von NH3, der an Phosphorsaure gebunden ist. ( Journ. 
biol. Chemistry 74 [1927]. 537—51. New Haven, Chem. Dcpt. Yale Univ.) F. Mu l l e r .
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Karl Myrback, H. v. Euler und Erick Sandberg, Ober die Aldchydmutalion von 
Essigbaklerien. Dor Kochextrakt von Essigbaktcricn aktiviert dio Garung Yon Hcfc. 
Wio boi Hefo, Milchsaurebakterien, Lebersaft u. Malzkeimen erweist sich dahcr in den 
Essigbaktcricn die Anwesenheit der Aldehydmutase an das Vork. der Gozymase gc- 
kniipft. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 316—20. Stockholm, Univ.) G u g g e n h e im .

C. Neuberg und J. Leibowitz, Ober die partielle Depliosphorylierung der IIexose- 
diphosphorsaure durch Hefe. (Vgl. C. 1927. II. 1973.) Bei der Depliosphorylierung von 
Hexosediphosphorsaure mit frischer Oberhefo, die kein nachweislichcs Pliosphorylierungs- 
vermógen bcsitzt u. dereń Garkraft durch Chlf. +  Toluol aufgehoben war, wird ein 
Hoxosemonophosphorsaureester erhalten, der nach Analyse u. Drehwert ein (wechselndes) 
Gemisch von Neubergschem u. Robisonscliem Hexosemonophosphorsdureesler ist. Dio 
Drehwerte der aus 4 Versuchsansatzen von 18—24-std. Dauer erhaltenen Hexosemono- 
phosphorsaureester bewegten sich zwischen [gc]d == +5,1  bis +10,6°. Die Abspaltung an 
anorgan. Phosphat betrug dabei 16— 30% des Gesamtphosphats. Dies Ergebnis steht 
in Einklang m it dem Befund von M e y e r h o f  u . L o h m a n n  (C. 1927. II. 1047), daB der 
R oB isO N sche u. N e u b e r g s c I ic  Ester Gemische von 2 isomeren Aldo- bzw. Keto- 
hexosen sind. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 450—55. Berlin-Dahlem, Kaiser Willi.- 
Inst. f. Biochemie.) L o h m a n n .

C. Neuberg und J. Leibowitz, Abbau von Zymodiphosphat mittels lierischer PJws- 
phalase zu Hexoseimnophosphorsdurees(er. (Vgl. vorst. Ref.) Wahrend bei der De- 
phosphorylierung von (ketosid.) Hexosediphosphorsaure m it Takadiastase, sowie Obcr- 
liefe Yorwiegend der ketosid. ŃEUBERGsche Hexosemonophosphorsaureester entsteht, 
wird aus der Hexosediphosphorsaure m it der Phosphatase aus frischen Pferdenieren 
ein ziemlich reiner (aldosid.) R oB lSO N scher Hexosemonophosphorsaureester gebildet. 
Nach 44-std. Einw. bei 37° waren unter asept. Bedingungen 43% des Gesamtphosphats 
abgespalten. [a]n der Hexosemonophosphorsaurc =  +23,1°; [a]c des Stryclininsalz.es, 
(C21H 220 3No)2'C6H 130 9P - 6 H 20  =  —23,5°; das hieraus zuriickverwandelte Ba-Salz 
zeigte eine [a]n der freien Siiuro =  +26,3°. — Ein Toluolwasserauszug aus frischer 
Pferdeleber erwies sich nur ais sehwach phosphatat. wirksam; nach 3-tiigiger Einw. 
waren erst 15% des Gesamtphosphat abgespalten. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 
456—65.) L o h m a n n .

C. Neuberg und J. Leibowitz, Arsenataklimerung und die Spezifitat von Phos
phatase. (Vgl. yorst. Ref.) Nach H a r d e n  u . Y o u n g  wird die Zuckerspaltung durch 
Hefe durch Arsenat stark beschleunigt, wobei wahrscheinlich die totale Hydrolyso 
des intermediar gebildeten Hexosediphosphorsaureesters stark aktiviert wird. Um- 
gekehrt hemmt nach N e u b e r g  u . K o b e l  Arsenat erheblich die zymochem. Zucker- 
phosphorylierung. Auch die Spaltung der Hexosediphosphorsaure durch Hefe in Ggw. 
von Chlf. +  Toluol, wobei keine Garung statthat, wird durch Arsenat bis auf das
5-fache beschleunigt. Eine wesentlich geringere, aber immer noch deutliche Aktivicrung 
durch Arsenat erfahrt auch die Spaltung der Hexosediphosphorsaure durch Taka- 
phosphatase, wahrend die Pferdenierenphosphatase gegen geringe Arsenatzusatze Yollig 
indifferent, durch hóhere sogar leicht gehemmt wird. Ais Dephosphorylierungsprodd. 
WTirde unter Arsenatzusatz m it Takaphosphataso sowie Hefe annahernd reiner Neu- 
bergscher Ester erhalten, m it Nierenphosphatase dagegen reiner Eobisonscher Ester. 
Dics spricht dafiir, daB es mindestens zwei spezif. verschiedene Phosphatasen gibt, 
von denen die durch Arsenat aktiYierbaro den ŃEUBERGschen Ester, dio nichtaktivier- 
bare den RoB iSO N schen Ester gibt. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 460—65.) L o h m .

Carl Neuberg und Svend Aage Schou, Die Struktur der Hexosephosphorsdureester 
und des Methylglyoxals nach ihrem spektrographischen Verhalten. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die weitgehend gereinigten Salze der Hexosediphosphorsaure ([a]n =  +3,44°), der 
Neubergschen Hexosemoiiophosphorsatire, ([oc]d =  +1,53°) u. der Robisonschen Hexose- 
monophosphorsaure ([<x]d =  +26,88°) wurden in wss. Lsg. zwischen 2000—3800 A 
spektrographiert. Alle 3 Zuckerphosphorsaureester zeigen neben einer ziemlich starken 
Allgemeinabsorption eine Absorptionsbande bei etwa 2630 A, das m it dem des Acetons 
genau zusammenfallt. Die Logarithmen des molaren Extinktionskoeffizienten e waren 
fiir die 4 Verbb. etwa 1,9, 1,7, 2,4 u. 1,3. Es wird angenommen, daB die Ester im Gegen- 
satz zu den freien Hcxosen die Carbonylgruppe teilweise frei enthalten. — Die Ab- 
sorption von Metliylglyoxal, das unmittelbarTnach'der Rektifikation in W. gel. wurde, 
nimm t von 3200 A rasch zu, erreicht ein Maximum bei 2780 A bei einem e =  13,2, 
ein Minimum bei 2415 A bei e =  2,7 u. steigt bis zum MeBbereich 2000 A wieder 
an. Dieser Yerlauf entspricht der Absorptionskurve von nur eine Carbonylgruppe
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cnthnltendcn aliphat. Korpem, wie z. B. des Propionaldehyds; beim Metliylglyoxal 
ist also eine Carbonylgruppe (wahrscheinlich die Ketogruppe) hydratisiert. — Glyoxal 
ist in wss. Lsg. ganz hydratisiert, die Lsg. gibt nur eine sehwaehe Allgemeinabsorption 
im auCersten Ultraviolett, ahnlieh wio der ganz hydratisierte Formaldehyd. (Biochem. 
Ztsehr. 1 9 1  [1927]. 466—71.) Lohm ann .

E 4. T ierchem ie.
Vincent du Vigneaud, H. Jensen und Oskar W intersteiner, Ver suche iiber 

krystallisiertes Insulin. I II . Weilere Beobaclitungen iiber die Kryslallisation ton Insulin  
und iiber die Natur der Schicefelbindung. Die Isolierung von Cystin und Tyrosin aus 
Hydrolysaten von lcrystallisiertem Insulin. (II. vgl. C. 19 2 7 . II. 1161.) 1 mg des krystalli- 
sicrten Insulins ontsprachen boi dor Nachpriifung etwa 60—80 internationalen Ein- 
lieiten. — Zur Herst. krystallisierten Insulins wird yorteilhaft in konzcntriertoren 
Losungsmm. ais friiher angegeben gearbeitet. 1 g Rohinsulin wird in 5 com 10%ig. 
Essigsauro gel. u. dann die anderen Reagenzien in entsprechender Menge hinzugefiigt. 
Dio NH3-Fallung kann mehrfach wicderholt werden. — Das 0,85°/0ig. NH3 zur Aus- 
fallung kann durch W . ersetzt werden. Die Ausfallung ist also nicht durch das NH3 
bedingt, sondern durch die Verdiinnung. Die Verdiinnungsmethode gestattet, Insulin 
auch ohne Verwendung von Brucin umzuluystallisieren oder aus amorphem Insulin 
Krystalle zu erhalten. 0,1 g kryst. Insulin wird in 2 ccm 10%ig. Essigsauro gel. u. 2 ccm 
13,5%ig. Pyridinlsg. hinzugefiigt. Es wird zentrifugiert u. der Nd. erneut in 2 ccm 
Essigsiiure gel. u. wie vor gefallt. Dieses Umfallen wird 5-mal yorgenommen. Die 
Mutterlsgg. (20 ccm) werden m it 16 ccm 0,85°/Oig. NH3 u. 1 ccm H20  versetzt u. der 
Nd. abzentrifugiert; aus der triiben Lsg. scheiden sich nach einigen Tagen Krystalle 
ab, dic m it Eiswasser, A. u. A. gewaschen werden. Sie sind vollig brucinfrei. — Krystalli- 
siertes Insulin wurde 4 Stdn. m it 30%ig. HCI hydrolysiert; bezogen auf bei 105° ge- 
trocknetes Insulin: 15,60% Gesamt-N, 11,4% Amino-N, 12,2% Tyrosin, 14,2% Cystin 
(nach F o lin -L o o n e y ) , 7,6% (nach SuLLIVAN). Bei langerem Erhitzen steigen die 
Cystinwerte nach S u l l iv a n ,  ohne die nach F o l in  zu orreichen. Dieser Unterschied 
wurde immer wieder gefunden u. ist dadurch bedingt, daB beide Methoden yerschiedene 
Schwefelbindungen erfassen. — Aus einer Lsg. yon Tyrosin- u. Cystinchlorhydrat wird 
das erstere durch ein angesauertes Gemisch yon A. u. Butylalkohol yollstandig extrahiert; 
eine gute Trennung beider Aminosauren wird dadurch erreicht. Tyrosin u. Cystin 
wurden isoliort u. identifiziert. (Journ. Pharmacol. exp. Therapoutics 32 . 367—85. 
Johns Hopkins Univ., Pharm. Labor.) W a d e h n .

H. Jensen, Oskar Wintersteiner und Vincent du Vigneaud, Versuche iiber 
krystallisiertes Insulin. IV. Die Isolierung von Arginin, Hislidin und Leucin. (H I. vgl. 
yorst. Mitt.) Krystallisiertes Insulin wurde m it 25% H 2S 04 hydrolysiert u. Arginin, 
Histidin, Leucin u. Łysin isoliert u. identifiziert. Nach "der Methode von KOESSLER 
u. H a n k e  wurde der %-Geh. an Histidin auf 2,6 gesehiitzt. (Journ. Pharmacol. cxp. 
Therapeutics 32. 387—95. Johns Hopkins Uniy. Pharm. Labor.) W a d e h n .

Oskar W intersteiner, Vincent du Vigneaud und H. Jensen, Versuche iiber 
krystallisiertes Insulin. V. Die Verteilung des Stickstoffs im  krystallisierten Insulin. 
(IV. ygl. yorst. Mitt.) Insulin wurde hydrolysiert u. das Hydrolysat nach der 
VAN SLYKE-Methode aufgearbeitct. Der N yerteilt sich auf dio einzelnen Fraktionen 
bezogen auf getrocknetes Insulin: 9,58% NH3-N, 2,42% Humin-N, 6,60% Arginin-N,
6,08% Cystin-N, 7,60% Histidin-N, 2,76% Lysin-N, 56,30% NH2-N im F iltrat der Phos- 
phorwolframfallung, 8,31% Nicht-NH2N im F iltrat. Daraus berechnet sich ein Gch. 
des Insulins von 3,22% Arginin, 8,16% Cystin, 4,40% Histidin u. 2,26% Łysin. — 
Wiirde aller S fur Cystin berechnet, so waren 11,88% Cystin yorhanden, u. zwar in 
der Basenfraktion 6,83 u. in der Aminosaurenfraktion 5,55%. Nach F o lin -L o o n e y  
(SuLLIVAN) finden sich in der Basenfraktion 6,4 (5,5), in der Aminosaurenfraktion 3,7 
(unter 1%). Der S ist also nur zu %  ais Cystin zugegen u. ist in der Aminosauren
fraktion in einer unbekannten eino Disulfidbindung enthaltenden Verb. yorhanden, 
dio dic F o lin -  aber nicht die SULLIVAN-Rk. gibt. (Journ. Pharmacol. exp. Thera
peutics 32. 397—411. Johns Hopkins Univ., Pharm. Lab.) W a d e h n .

Francesco Nicola, Analyse eines Blasensteins von ungewohnlieher Zusaimmnsetzung. 
Beschrcibung der Untcrs. eines Blasensteins, der ganz aus Cystin u. wenig Feuchtigkeit 
bestand. (Giorn. Farmac. Chim. 77. Nr. 6. 7—15.) OtT.



260 E 5. T ie r p h y s io l o g ie . 1928. II.

Rutherford Birchard Hayes Gradwohl und Ida E. Gradwohl, Blood and urinc chemistry. St.
Louis, Mo.: a  V. M osty 1928. (542 S.) 4°. Lw. $ 10.

Kurt Heymann, Chimiotherapio par yoie buocale avec l’arscnic. Paris: J .-B . Baillióre et
fils 1928. (134 S.) 8°.

E 6. T ierph ysio log ie .
Karl Kuhn, Neues von der Hypophyse. Vf. hespricht die Zusammenhiinge zwischen 

Hypophyse u. Wachstum, die Wrkg. des Hypophysins auf die Frosclihaut u. seine 
Anwendung in der Geburtshilfe. (Umschau 32. 229—32.) SiEBERT.

Otfried O. Fellner, Weitere Erfahrungen iiber die Wirkutig des Menformons auf
die Brusldriise. Erwiderung auf den gleichnamigen Aufsatz von Lagueur, Borchardt,
Dingemans und dc Yongh. Erwiderung auf die Arbeit yon L a q u e u r ,  B o r c h a r d t ,  
D in g e m a n s  u . d e  Y o n g h  (C. 1928. I. 2184). (D tsch . med. W chschr. 54. 922. 
Wien.) F r a n k .

F. Merke und Th. Hub er, Ober kombinierte Jod- und Schilddrusenwirkung im  
Kaulquappenversuch. Jod w irkt bei Hyperthyreosen giinstig, also hemmend auf den 
EinfluB des Thyroxins. Werden Kauląuappen m it Schilddriisensubstanz u. m it dieser +  
LuG O Lscher Lsg. behandelt, so tr i t t  die Metamorphose bei der letzteren Gruppe spater 
auf, das Wachstum wird weniger yerzogert u. die Lebensdauer erhóht. Andererseits 
yerleiht Schilddruscnfutterung den Kauląuappen eine erhohte Giftfestigkeit gcgen 
tox. Joddosen. (B r u n s  Beitragc zur klinischen Chirurgie 140. 432—43. Sep.) W a d e h n .

N. Podkam insky, Anwendung von Adrenalin bei der TJnlersuchung der Gasiro- 
enteroanastomose. Adrenalin stellt ein differenzialdiagnost. Mittel bei der Unters. 
der Gastroenteroanastomose dar. Gleichzeitig m it der Erschlaffung der Magenwande 
u. Beseitigung der Spasmen ruft es einen PylorussehluB heryor u. liiBt somit nur einen 
Ausgang aus dem Magen offen. Adrenalin kann zur Feststellung der Funktions- 
fahigkeit des Pylorusmuskels venvendet werden, was bei parapylor. Verwachsungen 
wio bei Carcinom des Pylorusteils des Magens von Bedeutung ist. (Dtsch. med. 
Wchschr. 54. 962. Charków, Uniy.) F r a n k .

Mario Chio, Die Wirkung des Adrenalins auf das isolierłe Herz. Die Arbeit des 
Herzens erleidet unter der Wrkg. von Adrenalin 1: 100 000 bis 1: 10 000 000 dieselben 
Veranderungen, wie sie durch sehr leichte zirkulare Kompression des Sinus u. der Herz- 
ohren heryorgerufen werden. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 44—48.) Ot t .

L. E. Bayliss, E. A. Muller und E. H. Starling, Die Wirkung von Insulin und 
Zucker auf den respiratorischen Quolienten und den Stoffwechsel des Herz-Lungenpraparats. 
Die Lungen werden durch Druckyeranderung in  dem Intrapleuralraum m it einer be- 
stimmten an 0 2 u. C02 konstanten Luftmischung ventiliert. 0 2 wird erganzt, C02 ent- 
fernt. Der Brustkorb wird nach Operation bei Maximalinspiration luftdicht geschlossen, 
so daC in ihm Herz u. Lungen luftdicht geborgen sind. Der alveolare Kohlensauredruck 
wird auf ungefahr 5%  der Atmosphare gehalten, ebenso wie die Gasmischung, m it der 
yentiliert wird. Die genaue analyt. Methode muB im Original eingesehen werden. — 
Der respirator. Quotient des Herz-Lungenpraparats ist hochstens 0,95, móglicherweise 
ist er an sich 1,0. — Zufuhr von relatiy groBen Mengen Insulin u. von Traubenzucker 
erhalt das Herz-Lungenpraparat lange Zeit in gutem Zustand. Ohne Insulin braucht man 
enorme Konzz. Traubenzucker. Fiigt man dann Insulin zu, so yersehwindet der Traubcn- 
zucker auBerordentlich sehnell, vorausgesetzt, daB die Zuckerkonz. gróBer ais 0,5% 
ist. Weder Insulin, noch Traubenzucker wirken spezif. auf den Stoffwechsel. Ihre 
Umwandlung entspricht der Tatigkeit des Herzsehlagyol. (Journ. Physiol. 65. 33—47. 
London, Univ. Coli. Physiol. and Biochem. Dept.) F. Mu l l e r .

R. Bodo und H. P. Marks, Die Wirkung von Insulin auf die durcliblutete Sauge- 
lierleber. Es wird ein neuer D u rc h b lu tu n g sap p . fur die Leber beschrieben. Die Durch- 
blutung erfolgt durch die Leberarterie u. die Pfortader unter einem Druck yon 100 bzw. 
15 mm Hg. — Es wurdo eine DALE-SCHUSTER-Pumpe benutzt, das Blut stromte 
zuerst in ein Reservoir u. yon dort aus durch die Schwerkraft in  die Pfortader. So 
erreicht man, daB im Pfortaderkreislauf keino Pulsation ist. Das Blut wurde in Leber
arterie u. Pfortader der Einfachheit halber arteriell gehalten. Bei Praparierung u. 
Isolierung der Leber wurdo der arterielle Z u stro m  nicht unterbrochen, so daB die Leber 
keinen 0 2-Mangel leidet. — Es fand sich bei der Durchstrómung Glykogenspeicherung 
nach Verschwinden des zugefuhrten Insulins. Insidinzugabc bringt die Glykogen
speicherung entweder zum Stillstand oder bewirkt Abbau. Adrenalin bewirkt Abspaltung 
des Glykogen, die auch durch yorherige Beigabe von Insulin nicht yerhindert wird. — Die
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Lebcrn yon hungernden oder m it F ett gefiitterten Tieren yerhalten sich gleich. (Journ. 
Physiol. 65 . 48— 62. Hampstead, Nat. Inst. for Med. Res.) F. Mu l l e r .

J. H. Bura und H. W . Ling, Wirkung von Insulin auf die Acetonurie. Bei mit 
F e tt gefiitterten R attcn wechselt die Acetonkórperausscheidung m it den Jahrcszeiten. 
Sie ist hoch im Sommer, niedrig im Winter. Insulin steigert die winterliche Ketonurie, 
u. zwar von 2—4 Tagen. Im  Sommer findet nach Insulininjektion 2 Tage spater eine 
mehrere Tage daucrnde Zunahmo der- Ketonurie sta tt. — Im  W inter steigt das Leber- 
glykogen der m it F e tt gefiitterten R atten von 0,1—0,4% auf 1,5—2,0% in 4—5 Tagen, 
ohne daB das Muskelglykogen abnimmt oder die N-Ausscheidung im  Harn zunimmt. 
Durch Insulin wird diese Zunahme der Glykogenablagerung in der Leber 1—2 Tago 
yerzogert, d. li. also gleichzeitig m it Zunahme der Ketonurie. (Journ. Physiol. 65. 
191—203. London, Pharm. Lab. of the Pharmaceut. Soc. of Great Britain.) F. Mu l l e r .

Labbe, Floride Nepveux und Hiernaux, Der Einflufl des Insulins auf die Stómngen 
im Stickstoffstoffuiechsel beim scliweren Diabełes. Die Veriinderungen im N-Geh. des 
Blutes bei schwerem Diabetes (Zunahme des Aminosaure-N) werden durch Insulin- 
behandlung beseitigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1384—86.) Op p e n h e i m e r .

Marcel Labbe, Floride Nepveux und Hiernaux, Insulineinflu/3 auf die Storung 
des Fett-Lipoid-Sloffwechsels beim sćhweren Diabetes. Auf Insulinbehandlung ver- 
schwinden dio Acetonkórper aus dem Blut des schweren Diabetikers, die Alkalireseryo 
steigt zu n. W erten an; das Cholesterin nimmt in der Regel ab (selten auch Anstieg 
beobachtet); Lecithin yerhalt sich wie Cholesterin. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186 . 1445—46.) Op p e n h e im e r .

A. Giirber und Otto GeBner, Weitere Untersuchungen iiber Anlithyreoidin-Moebius. 
An Larven von Frosch u. Krote wurde gefunden, daB das wirksame Prinzip des Anti- 
Ihyreoidin-M oiiB lU S  ( M e rc k )  in A. u. A. n. 1. ist, durch Belichtung oder Erhitzen auf 
56° nicht abgeschwacht wird, nicht dialysiert, bei EiweiBfallung adsorbiert wird u. 
irgendwie m it dem EiweiB chem. u. physikal. yerbunden ist. Die Euglobulin-Fraktion 
des Praparates ha t antitliyreoido Wrkg., nicht die Albumin- oder Pseudoglobulin- 
fraktion. Auch n. Hammelserum hemmt die Metamorphose, aber viel schwacher ais 
Antithyreoidin-MOEBius. Phenol 1: 20000 bis 40000 beschleunigt sie. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 129. 370—79. Marburg, Pharmakol. Inst.) F. M u l l e r .

A. Zimmern, Die hydralisierende Wirkung des Natriumions und die Kataphorese. 
Dio kathod. H ydratation beim Stromdurehgang durch den Organismus oder bei der 
Elektrolyse von Blut in yitro beruht nicht auf Kataphorese, sondern auf den hydro- 
philen Eigg. des Na'. Hierdurch wird die Theorie des Hydratisierungsverm5gens des 
Na' in der Physiopathologie der Odeme gestutzt. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 
1281— 82.) K r u g e r .

J.-J. Rouzaud und L.-C. Soula, Zucker und Cholesteringehall des Blutes nach 
TJnterbindung der Lebervenen. Die Hyperglykamie nach Lebervencnunterbindung 
geht wahrscheinlich auf die Sperre, die durch dio Unterbindung auch das Insulin 
trifft, zuruck. Der Cholesteringeh. nimmt ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 
1378—80.) Op p e n h e i m e r .

R. J. S. Mc Dowali, Der Einflu/3 des Saurenbasengleichgewichts auf die Aktimtdt 
der Blutgef&Pe. Yerd. Sauren oder Alkalien erweitern oder yerengern die BlutgefaBe. 
Das hangt von dom jeweiligen Zustand des Tonus der Gefafie u. yon anderen gerade 
yorliegenden auBeren Bedingungen ab. (Journ. Physiol. 65. 25—32. London, Kings 
Coli. Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

Giovanni Lo Monaco, Die Glykólyse im  nicht koagulierbaren Morphinblut. Nach 
Injektion von Morphin in die Mesenterialyenen des Hundes bleibt das Blut unkoagulier- 
bar u. zeigt eine erhebliche Hyperglykamie. Das glykolyt. Vermogen des Blutes nach 
Morphineinspritzung ist deutlicher ais dasjenige des n. Blutes bei demselben Tier vor 
der Injektion. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 1—6.) O tt .

E. Nicolas und J. Lebduska, Biochemische Studie iiber den EinflufS der Sulfu- 
rierung. (Vgl. E . u. G. N ic o l a s , C. 1925. II. 1367.) Thiohamstoff hemmt im Gegen- 
satz zu H am stoff die Blutgerinnung u. wirkt starker hamolyt. ais jener. Mit 5°/0 Lsg. 
erhalt man in 10 Min. totale Hiimolyse. Thiohamstoff ist sehr wenig giftig. 1 g/kg 
mit der Duodenalsondo eingefuhrt, bewirkt nur eine yoriibergehende Blutdruck- 
senkung. Bei intravenoser Injektion toten lOg/kg den Hund, 11 g/kg das Kaninchen. 
Harnstoff ist nach der Literatur giftiger. Die diuret. Harnstoffwrkg. ist beim Thio- 
harnstoff noch yorhanden, aber in yiel geringerem AusmaB. Bei duodenaler Zufuhr
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von Thioharnstoff reagiert die Leber m it starkerem GallenfluB. (Compt. rcnd. Acad. 
Sciences 186. 1441—43.) O p p e n h e i m e r .

H. Vincent, Uber einige niclitkolloidale Subslanzen mit kryptotoxischen Eigen- 
schaften. Unter gecigneten Bedingungen (wechselndes Mischungsverhaltnis, ver- 
schieden lange Einw. bei 39°) wird Tetanustoxin durch Zusammenbringen m it Phenyl- 
dimethylpyrazolon, Phenyldimethyldimethyłaminopyrazolon, Na-Salicylat oder durch 
Na-Salze der Benzoesaure, Hippursdure, Buttersaure, Brenztraubensaure so entgiftet, 
daB mehrfach todliche Dosen unwirksam werden. Dabei wird aber das Blut des m it 
den Mischungcn behandelten Ticres antitox. (Compt. rcnd. Acad. Sciences 186. 
1175—77.) _ O p p e n h e i m e r .

Russell E. Davis, Die stickstoffhaltigen Bestandteile des IJuhnerJiarns. Hiihnerharn 
enthalt 59——69°/0 des Gesamt-N ais Hamsaure-N. — N H 3-N: 15—19%, Harnstoff-N: 
9— 11%. Creatin u. Creatinin-N: 7—9%. — Harnstoff, Creatin u. Creatinin werden 
sehr wahrscheinlich in der Cloake riickabsorbiert. — Man kann also nicht aus der Harn- 
saure den Gesamt-Harn-N ableiten. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 509—13. Labb. 
of agric. Chem. and Pliysiol. Ohio-State Univ.-Columbus.) F. M u l l e r .

Hans Schulten, Aciditat von Magensaft und TJrin in  ihrem Zusaminenhang unter- 
einander und. m it dem Saure-Basen-Gleichgewicht des menschlichen Kórpers. Es wurde 
an einer groBen Reihe von Kranken untersucht, ob u. inwieweit aus der Urin-pn- 
Tageskurve Schlusse auf dio HCl-Sekretion des Magens gezogen werden durfen. Vf. 
Yerfolgte den Verlauf der Urinaciditat in 24 bzw. 48 Stdn. Es ergab sich, daB dio 
n. U rin-pH -K urvo  mit der HCl-Sekretion des Magens in Beziehung steht, es ware 
auch sonst ihr gesetzmaBiges Vork. beim Normaciden u. ihr Fehlen bei Anaziden nicht 
zu erklaren. Die HCl-Absonderung ist nicht die einzige Ursache der Schwankungen, 
ebensowenig folgt jeder HCl-Bldg. zwangsliiufig ein Alkaliseherwerden des Urins. 
RegelmaBige Alkaliurie nach den Mahlzeiten sprieht m it groBer Wahrscheinlichkeit 
fiir yorhandene HCl-Sekretion, Fehlen der Zacken in den pn-Kurven schlieBt HCl- 
Sekretion so gut wie sieher aus. (Miinch. med. Wchschr. 75. 898—901. Hamburg, 
Univ.) F r a n k ;.

H. L. W hite und J. Rabinowitsch, Chemisclie und polarimetrische Becbaclitungen 
iiber Traubenzucker und Salzlosungen, die aus Tliiry-Vella-Darmsclilingen entnommen 
sind. Nach 10 Min. langem Yerweilen in der Darmschlinge zeigt eine 2%ig. Lsg. von 
Traubenzucker in dest. W. wahrend 1/„—% Stde. keine Multirotation. (Keine chem. 
Beeinflussung zuvorl) Es konnte keino y-Glucose konstatiert werden (gegen HEW ITT u. 
P r y d e , Journ . biol. Chemistry 14. 395.). In 5 von G Proben war die Cu-Red. hoher 
ais die Rechtsdrehung. 3-mal war oine links drehende Substanz, die nicht reduziert, vor- 
handen, einmal eine nieht reduzierende. — Wenn zu den Traubenzuckerlsgg. Stoffe mit 
der gleichen opt. Drehung u. Reduktionskraft vorEinbringen in denDarm gegeben waren, 
stimmten Drehung u. Red. iiberein. (Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 449—54. 
St. Louis, Dept. of Physiol. Med. School of Med.) F. Mu l l e r .

A. Raatz, Untersuchungen uber den Einflu/3 verschiedevartigen Eiwcifles auf die 
Legetdtigkeit der Hiihner. Die Hóchstleistung wird von Legehuhnern erreicht bei kombi- 
niertem Mais-Proteinfutter u. animal. Futter, wie Fischmehl, Fleisclimehl oder Trocken- 
buttermilch. Einseitige Erniihrung verringert die Legeleistung. Trockenbuttermilch 
kann wegen des Preises nicht ais alleinigor EiweiBzusatz benutzt werden, ist aber wegen 
der Sehmackhaftigkeit u. des Gehalts an Milchsaure u. a. ais Zusatz in kleiner Menge 
geeignet, auBerdem halt sie unbegrenzt. Fleischmehl m it hohem Fettgehalt ist sehr 
empfehlenswert u. sollte, wenn es an Mineralsalzen fehlt, durch Mischen m it Griinfutter, 
Knoohenschrot oder Austern u. Muschelschalen ergiinzt werden. — Auch Fischmehl 
is t gut, aber nur wenn es guten Geschmack bat. Am bequemsten ist ein Gemisch der 
Terschiedenen tier. EiweiBfuttermittel. (Archiv f. Gefliigolkunde 1. 19 Seiten
Sep.) F. M u l l e r .

S. L. Smith, Yitamin B. Eine Nomenklaturfrage. Vitamin B war urspriinglich 
das wasserlósliche, appetitfórdernde, wachstumbeschleunigendo Vitamin, von MC 
Co l l u m  das „wasserlósliche B-Vitamin“ genannt, niemals das antineurit. Vitamin — 
os soi denn, daB beide Substanzen ident. sind. Da letzteres aber thermolabil, das 
Vitamin B sensu strictori thermostabil ist, miissen wohl 2 yerschiedene Korper vor- 
liegen, die vielleicht eng miteinander verknupft sind. Die Verss., diese Vorlcnupfung 
in  der Nomenklatur zum Ausdruck zu bringen, haben zu einem heillosen Durch- 
einander gefiihrt. F ur den thermolabilen Faktor laufen z. Zt. die Namen: „ y ita 
min B“, „ F “, „ a n t in e u r i t .„ B - F “, „B i", „antineurit. Yitamin B“ ; fiir den thermo-
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stabilen: „P-P-Faktor“, „Vitamin G“, ,,P-P“, „Vitamin B sensu striotori“, „Waehs- 
tumsvitamin“, „antipellagr. Vitamin“ . Des Vf. Vorschlag geht dahin, unter Vita- 
min B den urspriinglichen Begriff Mc CoLLUMs festzuhalten u. ais Unterteilung 
von Vitamin B die Vitamine F  u. G zu nehmen, ersteres ais den thermolabilen anti- 
nourit., letzteres ais den thermostabilen, yielleicht antipellagr. Anteil von B. (Science 
67. 494—96.) Op p e n h e i m e r .

F.-V. v. Halin, Oąrnolactin ais neues Antirachitihim. Camolactin, eine aus bc-
strahlcr Milch u. Rindfleisch liergestellte Fleischcreme (K i b o , G. m. b.H., Frank
furt a. M.), verbindet die Vorteile eines Fleiscliestraktes (Appetitanregung) m it der 
wachstumsfordernden u. antirachit. Wrkg. bestrahlter Milch. (Mtinch. med. Wchschr. 
75. 947—49. Hamburg, Eppendorfer Krankenh.) F r a n k .

Joseph Gehrt, Praktiscke Erfahrungen mit Vigan(ol. Vigantol bewahrte sich 
therapeut. bei Kindern m it florider Rachitis u. prophylakt., insbesondere auch bei 
Zwillingen u. Friihgeburten sehr gut. Wichtig ist eine ausreichende Dosierung, 
Schiidigungen wurden nicht beobachtet. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 956—58. Elber- 
feld, Stiidt. Krankenanstalten.) F r a n k .

I. G. Knoflach, Behandlung der Knoclienbriićhe mit bestrahiltem Ergosterin. Durch 
Zufuhr von D-vitaminrcichen Medikamentcn (Vigantol) konnte eine Zunahme der 
Menge u. Kalkdichte des Kallus bei Fakturen der langen Róhrenknochen erzielt werden. 
(Wien. klin. Wchschr. 41. 739—40. Innsbruck, Univ.) F r a n k .

Georg Rosenow, Zur Behandlung der perniciosen Anamie mit Leberdidt. Bei der 
Behandlung der perniciosen Anamie bewahrte sich besonders gut eine Kombination 
der Leberdiat m it Vigantol. (Pharmaz. Ber. 3. 72—74. Kónigsberg, Univ.) F r a n k .

Lucie Randoin, E in  Vergleich des Einflusses von Fetten und Zucker in  der Nahrung 
auf die Entwicklung einer B-Avitaminose. Bei Vitamin-B-Mangel sind die unter n. 
Bedingungen calor. aquivalenten Mengen von Zucker u. F e tt nicht gleichwcrtig. 
Ratten, die eine calor. ausreichende, B-vitaminfreie Nahrung erhalten, in der einmal 
Zucker yorhanden, ein andermal der Zucker durch F e tt ersetzt ist, gehen mehrere 
Tage friiher an der Vitaminose zugrunde, wenn das F e tt fehlt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 1438—41.) Op p e n h e i m e r .

G. Litarczek, Oxydationsprozesse, die in  dem System Plasma (Serum)/Ferricyankali
rorkommen. In  Fallen von schwerer Anamie m it deutlicher Lipamie kann man bei 
Kaninchen m it Hilfe der F erricy an k aliu m m eth o d e  u. des BARCROFTschen Differential- 
manometers wegen des Vorhandenseins reduzierender Stoffe keine konstanten Maximal- 
zahlen fiir die 0 2-Bindung bekommen. Diese 0 2-Zehrung kommt im Gesamtblut, im 
Plasma wic im Serum vor. Olme Zusatz von Ferrieyankalium tra t diese 0„-Abnahmo 
nicht ein. Ferrocyanid ist ohne Wrkg. Entfernt man aus dem Serum die Lipoide, so 
sinkt die Zelirung auf 1/„—1/s, so daB also ein Rest von Autooxydation bestehen bleibt. 
Andererseits zeigt der A.-Extrakt selbst geringen 0 2-Verbrauch. Tut man aber die 
Fette des A.-Extrakts wieder zum Serum hinzu, so bekommt man starkere 0 2-Zekrung, 
immerkin weniger ais anfangs. — Verdiinnen der Fette wirkt viel starker ais Verdiinnen 
des Ferricyanids. — Kaliumpermanganat wirkt wie Kaliumferricyanid. — Auck 
bei n . Kaninchen findet sich diese Erscheinung, ebenso wie beim Menschenblut. Sie 
ist gestcigert im patholog. Blut. — Die Zehrung war starker nach Einnahmc eines fett- 
reicken Frukstiicks ais vorkcr. — E s folgt daraus fiir die 0 2-Best. nack der Ferricyanid- 
metliode, daB sie in Fallen von Lipamie nickt genau sein kann, u. daB je sckneller die 
Analyse gemackt wird, sie urn so besser ist. — Hamoglobin aktiviert die im A.-Extrakt 
fast inaktiv gewordenen Lipoide. Es besteht eine Analogie zwischen Ferrieyankalium 
u. Hamoglobin, indem beide oxydativ wirken konnen, móglieherweise wegen ihres 
Fe-G eh. Hamoglobin bat also auch die Eig., ais oxydativer Katalysator m it den Ge- 
weben zu funktionieren. Andererseits liaben yielleicht die Lipoide einen bedeutsamen 
EinfluB auf den Abbau des Hamoglobins. (Journ. Physiol. 65. 1—14. Cambridge, 
Physiol. Lab.) F . M u l l e r .

Hugh Mac Lean und W illiam J. Griffiths, Die Faktoren, die die Salzsaure- 
konzentration wahrend der Magenverdauung beeinflussen. Wahrend der Verdauung im 
Magen sinkt bekanntlich die HCl-Konz. u. stcigt die NaCl-Konz., auch ohne daB alkal. 
FI. aus dem Dunndarm in den Magen zurucktritt. Sollte dies in geringer Menge vor- 
kommen, so bat es einen nur unbedeutenden Einflufi auf die Regulierung der Aciditat 
des Mageninhalts. — Das Sekret des n. Magens enthalt Cl in ungefiihr derselben Konz. 
M-ie im°Blut. Ein Teil des Cl wird ais HC1, ein Teil ais neutrales Chlorid abgesondert.
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Das Verhaltnis dieser beidon Cl-Formen schwankt in verschiodenen Vordauungsstadien. 
(Journ. Physiol. 65. 63—76. Sfc. Thomas’ Hosp. Mcd. Unit. Labb.) F. Mu l l e r .

Hugh Mac Lean, W illiam  J. Griffiths und B. W . W illiam s, Variaiionen der 
Aciditat und des Gesamtchlorgehalts im Sekret des isolierten Pawlowschen Magens bei 
Hunden. (Vgl. vorst. Ref.) Der isolierto Magen verha.lt sich genau wie der n. mensch- 
liche Magen: Mit Beginn der Verdauung Zunahmc der Saurckonz., dann starker Fali. 
Nach der Verdauung fast Fehlen yon HC1. — Der gesamte Cl-Gehalt bleibt wahrend 
der ganzen Verdauungszeit fast konstant. Man sieht also auch hier Abnahme der Saure 
u. dementsprcchend Zunalime von NaCl, wio im n. Magen. Damit ist der Beweis er- 
bracht, da(3 die Regurgitation von Galie oder Darmsaft nieht erforderlich ist, um die 
Aciditat zu dampfen. (Journ. Physiol. 65. 77—82. London, St. Thomas’ Hosp. Med. 
Unit. Labb.) F. M u l l e r .

A. Boedeker und P. Junkersdorf, Tierezperimenlelle Untersuchungen iiber die 
stoffwechselpliysiologische Wirkung des Synthalins mit besonderer Beriicksichtigung der 
ćhemisclien Organanalyse. Bei Hunden erfolgt am ersten Tag nach der Synthalin-Ein- 
spritzung Blutzuckeranstieg um wenige mg-% im Yerlauf der ersten 7 Stdn. Die 
Steigerung war nach Subcutaninjektion etwas gróBer. Nach 12 Stdn. sinkt der Blut- 
zucker unter die N. Am zweiten Synthalintag ist der Anstieg meist geringer ais am
1. Tag, doch betrug er nach Subcutaninjektion einmal 20 mg-°/0. Ungefahr dasselbe 
Bild zeigt sich am 3. Tag. — Der EiweiBstoffwcchscl wie der Wassergeh. wichen nieht 
stark von der Norm ab, doch schwankto der Wassergeh. des Blutes erheblicli. — Die 
Bluteindickung war bei subeutaner Injektion ziemlich crheblich. Dio Analyse der 
Organe ergab trotz reichlicher, calor. vollwertiger Nahrung fast yollkommenen Glykogen- 
schwund in der Leber (1,9% bei einem Tier, bei 3 anderen im Mittel 0,032%, d. h. 
weniger ais nach 11-tagigem Hungern). Der Fettgeh. der Leber betrug 25%, wahrend 
n. 7,74% sind. Das Lebergewicht war relatiy geringer u. dio Trockensubstanz etwa 
28°0/ gegen n. 33%. Der Pigmentgeh. war hoch. In  den Harn tr i t t  Pepton iiber. Syn- 
thalin seheint primiir den Darm zu schiidigen, sekundar dio Leberzellcn. Dio Storung 
in der Leber ist danach eine Peptonwrkg. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 129. 354—66. 
Bonn, Physiol. Inst.) F. Mu l l e r .

R. Bodo und H. P. Marks, Die Beziehung von Synthalin zum Kohlehydratstoff- 
wechsel. Bei Kaninchcn verursacht Synthalin  Sinken des Blutzuckers, nach 50 mg 
bis zu hyperglykam. Kriimpfen meist in der 5. bis 6., seltener schon in der 2. Stde. — 
Im  durchstrómten Muskel beschlcunigt Synthalin  das Verschwinden des Traubenzuckers. 
Dieser wird nieht verbrannt u. auch nieht in Glykogen verwandelt. Der respirator. 
Quotient steigt iiber 1, der Milchsauregehalt des Blutes nimmt zu. — Bei intakten 
Tieren wird die Leber nach Synthalin  glykogenfrei u. reagiert nieht mehr auf Adrenalin. 
Synthalin ist ein Leberzellgift u. auBerdem oin Kreislaufgift. (Vgl. S t a u b , Verhandl. 
Verdauungs- u. Stoffwechselkrankheiten 1927, Wien.) (Journ. Physiol. 65. 83—99. 
London, N at. Inst. for Med. Res.) F. Mu l l e r .

Theodor Brugsch und Hans Horsters, Studien uber intermedi&ren Kohlehydrat- 
umsatz. X X I. Mitt. Uber Glykose-, Milchsaure- und Phosphorsaurebildung in der 
Leberaufschwemmung unter dem Einflusse von Insulin. (XX. vgl. C. 1927. I. 131.) 
Dio in der I. Mitt. von B r u g s c h , B e n a t t , H o r s t e r s  u . K a t z  (Biochem. Ztschr. 
147. 117) mitgeteilten Verss., die einen Unterschied zwischen insulinisierter u. nicht- 
insulinisierter Leber ergeben liatten, wurden wegen. der entgegenspreehenden Er- 
gebnisso von ClIAIKOFP an groBen Versuchsreihen wiederholt. Unter statist. Be- 
riicksichtigung der durchschnittlichen Fehlerbreite der Bestst. wurde gefunden, daB 
m it Insulin in  der Mehrzahl der Verss. eine Abnahme der Red.-Werte erfolgt, dio 
nieht auf vermehrte Oxydation u. Milchsiiurebldg. oder Phosphatveresterung oder 
Mutierung des Zuekcrs beruht. (Biochem. Ztschr. 188 [1927]. 147—63. Berlin, Lab. 
d. II. med. Klinik, Charitó.) L o h m a n n .

Tsukio Ibuki, Studien uber intermediaren Kohlehydratumsatz. (Brugsch und 
Horsters.) X X II. M itt. Versuche iiber Bildung von Milchsaure in  der Leber aus Apfel- 
saure, Fumarsdure, Maleinsiiure. (XXI. vgl. vorst. Ref.) Nach der Methodik der 
X III . Mitt. (vgl. N a r it a , G. 192 6 .1. 2376) werden bei der Leberdurchblutung (Hund) 
weder Apfelsauro noch Fumarsaure noch Maleinsaure in Milchsaure umgewandelt. (Bio- 
chcm. Ztschr. 188 [1927]. 164—71. Berlin, Lab. d. II. med. Klinik, Charitó.) L o h m .

Y. Harada, Studien uber intennedidren Kohlehydratumsatz. (Brugsch und 
Horsters.) X X III. Mitt. Milchsaurebildung in  der Leber nach Durchstrmnungsversuchen 
mit d-Fructose. (X X II. vgl. vorst. Ref.) Die n. wie die pankreasdiabet. Leber bilden
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in  Durchstromungsverss. mit d-Fructose melir Mikhsaure ais m it Glucose. (Biochem. 
Ztschr. 1 8 8  [1927]. 172—77. Berlin, Lab. d. II. med. Klinik, Charitć.) LOHMANN.

Paul Radt, Studien iiber intermediaren Kohlehydralumsalz. (Brugsch und 
H orsteis.) XXIV. Mitt. Uber die mangelnde Beeinflupbarkeit der Mutarolalion der 
Glucose und d-Fructose durch Insulin. (XX III. ygl. vorst. Ref.) Die Mutarotation 
yon Glucose u. Layulose wird durch Insulin weder in wss. oder Ringerlsg., phosphat- 
oder alkalihaltiger Lsg. beeinfluBt. (Biochem. Ztschr. 1 8 8  [1927]. 178—96. Berhn, 
Lab. d. II. med. Klinik, Charitć.) LOHMANN.

Frank P. Underhill und Alice Dimick, Der Einflu/3 von Arsenikalien auf die 
Schwefelausscheidung. Subcutane Injektion von Aiscniklsg. verursacht boi Hunden 
eine Steigerung des noutralen u. des yeresterten S, bei peroraler Zufiihrung ist dieser 
Anstieg unregelmaBig. (Joum . Pharmacol. exp. Tlierapcutics 32. 359—65. New Hayen, 
Conn., Yale Univ.) W a d e h n .

G. P. Grabfield und Em ily Knapp, Der Einflu/3 von Salicylaten auf den Stickstoff- 
stoffwechsel mit besonderer Beriicksichtigung des Kations des Salzes. Li-, Na- u. K-Salicylat- 
wurden in Mengen von 6,6 mg pro kg 3-mal am Tage Gesunden bei bestimmter Kost 
(2500 kal, %  g EiweiC pro kg, 2000 ccm FI.) gegeben. In  allen 3 Fallen stieg der Gesamt- 
N, Gesamt-S, anorgan. S um 10% im Harn, die Harnsiiure um 30%- Die Vermehrung 
des Gesamt-N tra t nach Na-Salicylat fast sofort, nach dem entsprechenden K- Sal z 
erst nach 2 Tagen ein. Die Ausscheidung der Harnsaure erfolgte am schnellsten nach 
Li-Salicylat. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 341—45. Boston, Mass., Psychop. 
Hosp.) W a d e h n .

R. Hock, Zur Kasuislik der Jekcrin- und Guaninablagerung in  lieriscjien Organem. 
Bericht uber die Unters. einer von B o n g e r t  ais Jekorinmilz bezeichneten Milz. Jekorin 
ist eino Verb. von Lecithin u. Glucose. In  der Milz wurde ein Guaningehalt yon ca. 1/2%  
gefunden, wahrend P  in einer Menge von 0,3% nachgewiesen werden konnte. (Ztschr. 
Fleisch-, Milchhyg. 38 . 281—83. Berlin, Tierarztliehe Hochsch.) F r a n k .

L. Taranowitsch, ZurFrage des Einflusses geistiger Ermudung auf die Ausscheidung 
organischen Phosphors durch den Harn. Der SYMMERSsche Kocffizient, Verhaltnis von 
organ. P  zu anorgan. P  im Harn, war bei 4 Versuchspersonen am Ende von Schuljahren 
bzw. Semestern hoher ais nach den Ferien. (Biochem. Ztschr. 194 . 461—65. Mińsk, 
Lab. f. Biochemie, WeiBruss. Staatsuniy.) L o h m a n n .

A. R. Free und A. Hemingway, Der Sauerstoffverbrauch der Niere. Die Methode 
beruht auf der Methode yon BAINBRIDGE u . E v a n s  in der Modifikation von STARLING 
u. V e r n e y .  Der 0 2 wurde dadurch gemessen, daB ein bckanntes Vol. reinen O, in 
den geschlossenen Lungen-Hcrzkrcislauf gebracht wurde. CO, wurde m it Natronkalk 
kontinuierlich entfernt, so daB die Vol.-Abnahme den 0 2-Verbrauch des die Lungen 
passierendcn Blutes anzeigt, der durch einen KROGH-Spirometcr rcgistriert wurde. — 
Der 0 2-Verbrauch der Niere schwankt zwischen 0,03—0,20 ccm pro g Nierengewebe 
pro Min. Mit steigender Zunahmo der Harnmenge u. der Cl-Konz. im Harn, wie es 
bei der durchstromten isolierten Niere alimahlich auftritt, nimmt der 0 2-Verbrauch 
zu. — Auch Steigerung des arteriellen Druekes von etwa 80 auf 125 mm steigert den
0 2-Verbrauch um das 3—4-fache. — Zusatz geringer Mengen Hypophysenextrakts 
steigert den 0 2-Verbrauch des Herzens unwesentlich. Dagegen nimmt der 0 2-Verbrauch 
der Niere um etwa 50% ab. Gleichzeitig sinkt die Harnmenge u. steigt im "Harn NaCl. 
(Journ. Physiol. 65 . 100—08. London, Univ. Coli. Physiol. and Biochem. Dept.) F. Mu.

Myra K. Beattie, J. Bell und T. H. Milroy, Die Fermentprozesse im  Sdugelier- 
skeletlmuskel. Im  ausgepreBten Muskelsaft oder in  NaCl-Extrakten aus Muskelfasern, 
dereń Saft entfernt worden ist, beginnen die fermentatiyen Umwandlungen, die zum 
Abbau des Glykogens, zur Veresterung u. Glykolyse fiihren, erst, wenn man eine alkal. 
Phosphatlsg., die Glykogen enthiilt, zumischt. — Wenn man salzhaltige oder ahnliche 
E xtrakte aus Muskelfleisch, die nach der MEYERHOFsehen Methode hergestellt sind, 
in Bicarbonatlsg. bei 22—45° stehen laBt, so entstehen aquivalente Moll. yon Phosplior- 
saure u. Jililchsaure aus der Abspaltung der Hexosediphosphorsaure. Setzt man allein 
Glykogen hinzu, so bildet sich bei 22° ein Gemisch von Ester u. Milchsaure in aqui- 
molekularer Menge. Bei 37° ist die absol. Menge beider geringer, aber das aquimolekulare 
Verhaltnis bleibt bestehen. Bei 45° hórt die Esterbldg. auf, aber die diastat. Wrkg., 
die Abspaltung der yorhandenen Hexosediphosphorsaure, geht weiter vor sich. Tut 
man Phosphat zur glykosehaltigen Mischung, so ist bei 22° die Veresterung vor- 
herrschend, bei 37° geringer u. die Bldg. von Milchsaure groBer ais bei 22°. Bei 45° 
horen beide Prozesse auf, aber die diastat. Wrkg. ist immer noch yorhanden. — Bei

X. 2. 18
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Ggw. von NaF findet man nur Esterbldg., u. zwar mehr ais sonst. — Dor Anstieg der 
Aciditiit begleitet die Esterbldg. m it oder ohne Entstehung von Milchsaure. — Bei 
Pufferung in nach ster Nahe des Neutralpunktes findet man Esterbldg. infolge E n t
stehung von Estern, dereń Dissoziationskonstante groBer ist ais die der Orthophosphor- 
siiure. Bei ph — 6,5— 5,5 ist sic noch starker. Bei p a  =  6,5—7,5 scheint Ester zu 
entstehen aus Sauren m it einer relatiy niedrigeren Dissoziationskonstante. (Journ. 
Physiol. 65. 109—45. Belfast, Physiol. u. Biochem. Dept.) F . M u l l e r .

Philip Eggleton und Grace Palmer Eggleton, Weitere Beobachtungen iiber Phos- 
phagen. (Vgl. C. 1927. II. 1368.) Phosphagęn ist die in betriichtlichen Mengen im 
ruhenden willkiirlichen Muskel yorhandene Substanz, ein Phosphorsaureester, der 
auBerordentlich schnell zu Phosphorsaure hydrolysiert wird. Der andere Bestandteil 
ist yielleicht ICreatin. Die flinken Muskeln, wie der Gastroenemius von Frosch u. 
Kaninehen, sind in Ruhe reicher an Phosphagęn ais die trageren Muskeln. — Das Ver- 
schwinden von Phosphagęn im ruhenden Muskel bei anaeroben Bedingungen geht 
nicht parallel der Bldg. von Milchsaure. Das erste ist sehon sehr stark gesehwunden, 
bevor die Milchsaurebldg. einsetzt. — Phosphagęn wird gespalten bei Ermiidung oder 
Muskelstarre, oder bei Ggw. von Bicarbonat m it oder ohne NaF bei 37°. Dabei wird 
eine der yerschwundenen Menge entsprechende Menge Kreatin frei. — Bei 37° u. Ggw. 
yon N aF findet man im Muskelbrei bisweilen Umwandlung yon anorgan. in organ. 
Phosphat. Diese Umwandlung fehlte, wenn die untersuchten Muskeln kein Phosphagęn 
enthielten. Bei der Erholung des ermiideten Muskels, die bei Ggw. von viel 0 2 sehnell 
einsetzt, geht der Wiederaufbau yon Phosphagęn sehr schnell vor sich, u. zwar schneller 
ais der Aufbau von Glykogen aus Milchsaure. — Ein Teil des bei Muskeltiitigkeit hydro- 
lysierten Phosphagens geht in anorgan. Phosphat, der Rest in siiurel. organ. Phosphor
saureester iiber. Bei Ggw. von NaHC03 u. N aF  werden nur diese Phosphorsaureester 
gebildet. Der gesamte siiurel. P  bleibt konstant. — Der bei der Ermiidung gebildete 
Phosphorsaureester ist ident. m it dem EMBDENsehen Laetacidogen. (Journ. Physiol. 65. 
15—24. London, Univ. Coli. Physiol. and Biochem. Dept.) F. M u l l e r .

Elisio Milheiro, Ober den Ursprung des Ammoniaks im  Hani. Der Ursprung 
des Harn-NH3 soli in den Aminosauren des Blutes liegen, die wahiend ihrer Passage 
durch die Nieren desaminiert werden. (Compt. rend. Soc. Biologie 97. 869—70. Porto, 
Lab. d. chem. Biolog, d. med. faeultat.) R e w a l d .

W illiam  Robinson, Beziehung der hydrophilen Kolloide zur Winterharte von Insektem. 
Best. des freien u. gebundenen W. in yersehiedenen Insekten&rten bei niedrigen Tempp. 
nach der Schmelzwarmemethode von T h o e n e s  (C. 1925. II. 658) ergab ahnliche Be- 
ziehungen zwisehen gebundenem W. u. W interharte, wie sio N e w t o n  (C. 1924. II. 
2345) bei Pflanzen beobachtet hatte. Bei Abkiihlung auf —14° nimm t die winterharte 
Callosamia promethea an freiem W. ab, an adsorbiertem oder gebundenem W. zu, 
der Gesamt-W.-Geh. bleibt konstant; eine ziemlich neutrale Phyllophage andert boi
—1,5° (naho der Grenze ihrer Bestandigkeit) ihren Geh. an freiem u. gebundenem W. 
prakt. nicht; der nicht winterharte Sitophilus granarius verliert boi 0° an gebundenem 
W., wahrend das freie W. zunimmt u. das Gesamtgewicht, wahrscheinlich wegen leb- 
hafter Respiration dauernd fallt. Bei der Promethea sank dor Gefrierpunkt des freien 
W. nicht unter —2,5°; daB die Insekten trotzdem nicht froren, beruht offenbar haupt- 
sachlich auf der im Kórper bei der Imbibition entwickelten Warme. Dio Abnahme des 
gesamten W. bei Sitophilus granarius weist auf eine Anderung der Kolloidstruktur des 
Protoplasmas hin, die yielleicht zu Synarese u. Umwandlung yon gebundenem W. in 
freies W. fiihrt. — Wahrscheinlich beruht die W interharte teilweiso auf den Adsorptions- 
erscheinungen. Das gebundene W. scheint den elektr. Strom nicht zu leiten. Die Vor- 
teile der Umwandlung des freien W. in die gebundene Form bei Annaherung des Winters 
werden besprochen. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 199—218. St. Paul 
[Minnesota], Univ. of Minnesota.) K r u g e r .

Henrietto Gorodissky, Ober die anaeróbe Resynthese von Phosphokrealin nach der 
Reizung isolierter Froschmuslceln. Das Phosphokreałm (Phosphagęn) nimmt unter der 
Einw. einer kurz dauernden tetan. Reizung isolierter Froschgastrocnemien stark ab 
(vgl. E g g l e t o n , C. 1927. II. 1368). Bei der nachtraglichen Erholung in O kannPhospho- 
kreatin in erheblichem MaBe wieder aufgebaut werden. Nach geniigend schonender 
Reizung erfolgt der Wiederaufbau auch unter anaeroben Bedingungen. Is t die Reizung 
weniger sehonend, so folgt in H-Atmosphare keine Resynthese. Die Best. der Phospho- 
kreatinphosphorsaure in den m it 5%ig. Trichloressigsaure enteiweiBten Muskelextrakten 
erfolgte nach F is k e  u. S u b b a r o w  (C. 1927. II. 2079) mit Hilfe eines neuen Dubosq-
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Colorimeters der Firma LEITZ-Wetzlar. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 261—91. Frank
furt, Univ.) _ G u g g e n h e im .

Elisio Milheiro, Wirkung des Lithiwns auf die durch Verałrin hervorgerufene Kon- 
traktion des gestreiften Muskels. Li wirkt der kontrahierenden Aktion des Yeratrins 
entgegen. Die Intensitiit dieser Wrkg. ist abhangig von der Konz. des Veratrins, aber 
sie ist im allgemeinen viel geringer ais dicjenige der anderen Metalle, wie K, Ca u. Mg. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97. 871—72. Porto, Physiol. Lab. d. med. Facultat.) R e w .

Elisio Milheiro, Wirkung der Konibinationen L i-K  und Li-Ca auf die durch Veratrin 
hervorgerufene Kontraktion des gestreiften Muskels. Im  AnschluB an die Wrkg. von Li 
allein (vgl. vorst. Ref.) wurde die Wrkg. obiger Kombinationen untersucht. Hierbei 
findet eine einfache Addition sta tt. (Compt. rend. Soc. Biologie 97. 872. Porto, Physiol. 
Lab. d. med. Facultat.) R e w a l u .

H. Dorlencourt, Wirkung des Thoriums auf die Fixierung des mineralischen 
Phosphors im  Organismus. WeiBe R atten zeigten nach taglichen Gaben von wss. Th- 
Acetathgg. (1—5 mg, 10—30 Tage) eine erhebliche, der gesamten erhaltenen Th-Menge 
annahernd proportionale Abnahme des P-Geh. der Knochen bei im wesentliehen n. 
Ca-Geh.; das Skelett wies dabei lceine pseudo-rachit. Dystrophie auf. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 97 [1927]. 1282—84.) K r u g e r .

Carl Bachem, Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie. Januar bis 
Dezember 1927. (Ztrbl. inn. Med. 48 [1927]. 673—93. 705—22. 1058—68. 1089—98 
1106—23. 49 [1928]. 1—9.17—42. 298—313. 329—37. 393—400. Bonn.) P f l u c k e .

Wilfrid Marshall, Farbenuision nach intravenóser Injektion von Santonin. Bericht 
iiber eigenttimliche nach Santoningaben auftretende Farbyisionen — yioletter u. gelber 
Qualitat — bei geschlossenen u. offenen Augen. (Journ. Pharmaeol. exp. Thorapeutics 
32. 189—203. Aberdeen, Univ., Departm. of Pharm.) W a d e h n .

Ubaldo Sammartino, Ober die Bedeutung der hypoglykdmisćhen Wirkung einiger 
vegetabilischer alkoholischer Eztrakte und iiber ihre Natur. Die alkoh. Extrakte einiger 
Graminaceen, wie Poa prat., ferner von Spinacia Olcracea, Ciehorium Endivia, Beta 
vulg., subcutan injiziert, verursachen nur eine sehr leichte Senkung der Glykamie bei 
Kaninchen auch bei sehr betrachtliehen Dosen, eine sehr bedeutende Senkung jedoch 
bei Diabetikern m it nachfolgendcr Verminderung der Glykosurie u. einer bemerkens- 
werten Toleranz gegen Kohlehydrate. Die Wrkg. dauert einige Zeit an, auch nach 
Aussetzen der Behandlung. Eine giinstige Wrkg. auf die Ketonurie fehlt den Extrakten. 
Die Identitat der biolog. Wrkg. dor Extrakte m it derjenigen der Vitaminsubstanzen 
weist darauf hin, daB die Wrkg. der Extrakte in Beziehung steht zu den in der Extrakt- 
lsg. vorhandenen Vitaminsubstanzen. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 7—32.) Ot t .

Vittorio Susanna, Experimentaluntersućhungen uber das Fehlen der Gewohnung 
an Morphin und die gleichwirkenden Opiumprdparate. Wenn man Hunde m it Morphin 
oder Opiumpriiparaten allein behandelt, tr i t t  Gewohnung ein; gibt man aber gleich- 
zeitig Hyoscyamin oder Scopolamin, so bleibt diese aus. Morphin ruft eine weniger 
starkę Narkose hervor, ais die Opiumpraparate; von diesen ist das Pantergon (Erba) 
das wirksamste. Die Toxizitat des Morphins u. der Opiumpraparate wird durch Hyos- 
cyamin u. Scopolamin yerstarkt. (Arch. Farmacol. sperim. 45. 33—43.) Ot t .

Elbert C. Cole, Naphthalingebrauch zur Narkotisierung der Jiegenwiinner. Zur 
Abkiirzung der Vorbereitungszeit von biolog. Anfangerkursen, in denen m it Rcgen- 
wurmer gearbeitet wird, empfiehlt sich die Verwendung von Naphthalin in 95% A., 
da eine vollkommene Erschlaffung der Ring- u. Langsmuskulatur erreieht wird, die 
auch bei der Nachbehandlung fiir die Praparation erhalten bleibt. (Science 67. 492 
bis 493.) O p p e n h e i m e r .

Louis Lewin, Uber ein neues Narcoticum und Heilmittel. Banisterin, Cl3H 12ON2, 
ist ein m it Harmin chem. ident., von diesem jedoch toxikolog. verschiedenes Alkaloid, 
das in gewissen Lianen der Malpighiaceengruppe im Nordwesten des Amazonas- 
gebietes vorkommt; das Alkaloid wurde yon E. M e r c k  aus dem Pflanzenmaterial 
gowonnen; es ist wl. in A. u. krystallisierfc aus A. u. A. in  glanzenden Prismen vom
F. 256—257°. F. des Hydrochbrids 264°. Die Erregungswrkg. am Affen u. Hunde 
ist ein auBerordentlich starker Bewegungsdrang. Zittern u. Krampfe beherrschen 
das Wirkungsbild bei Injektion yon 0,005—0,05 g des Hydrochlorids. Die Atmung 
ist beschleunigt, Pupillen sind erweitert. Beim Hunde ist die Erregung so stark, daB 
er fiir tollwiitig gehalten werden konnte. Bei Kopfgrippe sind m it Banisterin be- 
achtenswerte Resultate erzielt worden. (Chcm.-Ztg. 52. 357. Berlin.) S ie b e r t .

Franz Ertl Paranoval ais mrksames Mittel bei Hyperemesis grawdarum. Paranoval,
18*
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eine Kombination von Veronal-Na m it Phospliaten (Na2H P 0 4) zu gleiohen. Teilen. 
In  diesem Priiparat kommt der bittere Geschmack des Veronals nicht zur Empfindung, 
weil er durch den Phosphatzusatz paralysiert wird, ohne daB die narkot.-hypnot. 
Wrkg. wesentlieh beeintrachtigt wird. Besonders gut bewahrte es sich bei der Behand- 
lung von Erbrechen bei Schwangeren. (Wien. med. Wchschr. 78. 749. Linz a. d. Donau, 
Landes-Fraucnklinik.) F r a n k .

W ilhelm Vierhuff, Beilrag zur Behandlung mit Hexoph<m. Hexophan bewahrte 
sich bei der Behandlung von rheumat. Muskel- u. Gelenkerkrankungen, wo es Schmerzen
u. Schwellungen schnell beseitigte. Auch bei akuten Gelenkrheumatismus u. bei der 
Gicht leistete es gute Dienste. (Pharmaz. Ber. 3. 69— 70.) F r a n k .

Georg Zachariae, Zur therapeutischen Verwendung des Pliospliors. Vf. konnte m it 
Tonopliosphan bei einer groficn Reihe yon Patienten bei der Behandlung allgemeiner 
Ersehopfungszustande u. konstitutioneller Schwache sehr gute Erfolge erzielen. Er 
nimmt an, daB die Wrkg. dieses P-Praparats an das Vorhandensein der Vitamine ge- 
bunden ist u. daB die Unwirksamkeit des Tonophosphans einen Indicator fijr die Ver- 
armung des Organismus an Vitaminen abgibt. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 920. Wald- 
Sieversdorf, Mark. Sanatorium.) F r a n k .

Rudolf Fleekseder, Gebrauchliche Diuretika und ilir Anwendungsgebiet fu r  den 
praktischen Arzt. Ubersicht iiber die gebrauchlichsten Diuretika. Vf. gruppiert diese 
in W., Salze, Theobromin- u. Thcophyllinpraparate, Herzmittel, Hg-Verbb. u. Schild- 
driisenpraparate. Es werden ferner die hauptsaehlichsten Anwendungsgebieto der 
Diuretika kurz besprochen. (Wien. klin. Wchschr. 41. 816— 18.) F r a n k .

Wilfried Cohn, Die Kalkbehandlung der Serumkrankheit und anderer urlikarieller 
Hauterkrankungen im Kindesalter mit Sanocalcin. Klin. Bericht iiber Sanocalcin (Herst. 
GOEDECKE & Co., Berlin), eine l% ig. Lsg. von Calciumglyeerophosphat u. Calcium- 
lactophosphat. Intramuskular angewandt, bewahrte es sich gut bei der Behandlung 
der Serumkrankheit u. bei urtikarieOen Hauterkrankungen der Kinder. (Therapie d. 
Gegenwart 69 . 256—59. Berlin, Stadt. Kinderkrankenh.) F r a n k .

Drewitz, Sulfosalicylsaure gegen geschwilrige Prozesse, Dekubitus und Ulcera cruris. 
Sulfosalicylsaure ist ein ausgezeichnetes Desinfizens, das die Granulationsbldg. u. 
Uberh&utung yon Gesehwiiren u. Ulcera cruris in ausgezeichneter Weise befordert. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 921—22. Breslau.) F r a n k .

M. Okuda, Solarsoniherapie bei An&mie. Nach klin. Verss. des Vfs. bewahrte sich 
Solarson ais bestes As-Praparat. (Pharmaz. Ber. 3. 76—77. Nagasaki, Univ.) F r a n k .

Ernst Laąueur und A. P. W. Miinch, Uber ein Leberextrakl (Pemamon) zur Be
handlung der pemiciosen Anamie. Mit dem Leberextrakt Pemamon, das in Deutsch- 
land unter dem Namen Degewop (Herst. Ge s .  f. w i s s e n s c h a f t l .  O r g a n - 
p r a p a r a t e  D e g e w o p ,  Berlin) in den Handel kommt, wurden bei einer Reihe 
sehwerer Falle von pernicióser Anamie sehr gute Erfolge erzielt. (Dtsch. med. Wchschr. 
54. 951—52. Amsterdam, Uniy.) F r a n k .

Kurt Ochsenius, Nebenerscheinungen beim Gebrauch von Istizin. Vf. berichtet 
iiber zwei Falle, bei denen nach Einnahme von Istizin  recht unangenehme Neben- 
w kgg. beobachtet wurden. E r mahnt zu einer gewissen Vorsicht. (Miinch. med. 
Wchschr. 75. 949. Chemnitz.) F r a n k .

Max Soldin und Fritz Lesser, Weitere Erfahrungen mit Spirozid bei Sauglings- 
syphilis. Mit Spirozid konnten Vff. bei Behandlung der Sauglingssyphilis recht gute 
Erfolge erzielen. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 958. Berlin-Wilmersdorf, R u d o l f  M o s s e - 
Heim.) F r a n k .

Gunnar Johnson, Hezeton, das uasserlosliche Camplierpmparat. Hexeton ist in 
allen den Fallen, wo eine schnelle Campherwrkg. gewiinscht wird, dem Campherol 
yorzuziehen. Die Wrkg. ist nicht von so langer Dauer wie die des Oles, daftir aber 
starker u. schneller eintretend. (Pharmaz. Ber. 3. 70—72. Ulleyal, Krankenh.) F r a n k .

Chas. C. Haskell, Ober den Einfluji des Chinidins auf Unregelmdjiigkeilen des 
Herzschlags nach Digitalis. Durch tox. Gaben yon Digitalis bei Hunden yerursachte 
Herzstórungen konnen durch 10—20 mg Chinidinsulfat pro kg Tier behoben werden. 
Das Chinidin wirkt z. T. iiber den Vagus, denn wenn dieser durch Atropin oder Durch- 
sehneidung ausgeschaltet, ist wesentlich geringerer Effekt zu verzeiehnen u. z. T. direkt 
auf das Myokard. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 223—34. Richmond, 
Medic. College of Virginia.) WADEHN.

A. E. Livingston, Weitere Versuche iiber den Einflu/3 kleiner Mengen von vaso- 
konstriktorischen Substanzen auf die Niere. Durchstrómungsyerss. an Nieren bei
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Kaninchen ergeben, daB Zufuhrung von Adrenalin (0,2 ccm 1: 100000), Pituitrin 
(0,1 ccm 1: 100), BaCL, (0,75 mg) folgende Effektc auslosen: Der Blutdruck steigt, 
das Nierenvolumen wachst, der Blutstrom zur Niere vermindert sich wahrend die 
Harnabsonderung zunimmt. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 81—88. Penn- 
sylvania, Labor. of Pharm., Univ.) W a d e h n .

R. Beutner, Die eleklro7>wtorische Wirkung von Arzneimitteln ais Ursache ihrer 
Giftigkeit. II . Die chemische Natur der Gewebsbestandteile, die die Bioelektrizitdit hervor- 
rufen. (I. vgl. C. 1928. I. 2107.) Man kann die EK. des Systems: [— konz. Salz- 
Isg./symm. u. geschadigte Pflanzenteile/verd. Salzlsg. + ]  bei griinen Pflanzen gut 
messen. Dabei zeigt sich, daB Anderung in der Salzkonz. iilinlich wirkt wie bei ge- 
wissen in W. unl. Stoffen (Fettsauren u. ahnlichen Sauren). EiweiBkorper verhaltcn 
sich anders. Daraus wird der SchluB gezogen, daB die bioelektr. Strome hauptsachlich 
durch Lipoide horvorgerufen werden. — Vf. wendet sich gegen Einwiinde von HOBER, 
da die EK. von Propylamin u. Salzsaurc oder ahnlichen Salzen auf Gewebe u. Lecitliin 
ahnlich sind. H o b e r  hat Lecithin selbst nicht untersucht, sondern nur fluchtige 
Ole, die man nicht dem Lecithin gleichsetzen darf. — Der sog. „EiweiBeffokt“ yon 
H o b e r  kann m it Agar, Stdrkepaste oder Kaolin auch hervorgebracht werden. Er 
ist ein „W .-Effekt". A. u. A. bewirken umgekchrt elektromotor. Anderung bei Lecithin 
u. bei W.-haltigen Kolloiden. Die meisten Gewebe ahneln den lecithinhaltigen Kol
loiden. •— Alle Tatsachen vertragen sich mit der Anschauung, daB hauptsachlich die 
Lipoide die Ursache der Bioelcktrizitat sind. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 
32. 101— 13. Louisyillc, Univ., Dept. of Physiol. and Pharmacol.) F. M u l l e r .

R. Beutner, Die elektromotorisclie Wirkung von Arzneimitteln ais Ursache ihrer 
Giftigkeit. I II . Die elektromotorisclie Wirkung von Alkaloiden auf die Gewebe, ver- 
glichen mit ihrer Wirkung auf Eiweiplcorper, Lipoide und Ole. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Alkaloidsalze erzeugen bei den meisten in W. unl. Fil., wie Ólen, negative EK. ais 
zentrale Leiter gegeniiber KC1 u. NaCl, dagegen positive mit Kolloiden ais zentrale 
Leiter. Der Froschmuskel verhalt sich vielfach wie Kolloide, doch sieht man auch 
in anderen Fallen eine Wrkg., die den Olen iihnelt. Vf. schlieBt daraus, daB in den 
Geweben Stoffe vorhanden sind, die sich elektromotor. wie Ole verhalten. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 115—20. Louisrille, Univ., Dept. of Physiol. and 
Pharmacol.) F. Mu l l e r .

C. A. Dragstedt und V. F. Lang, Atmungsstimulantien bei akuter Cocainvergiftung 
von Kaninchen. Die Krampfe nach Cocainvergiftung konnen durch Hypnotica gemildert 
u. aufgehoben werden; die Schonung, die so auch das Zentralnervensystem erfiihrt, 
fiihrt zu einer Resistenzerhohung gegen Cocain. Wenn die Krampfe unterdriickt werden, 
crfolgt der Tod bei weiter gesteigerten Cocaindosen durch Atemstillstand. Es wurden 
daher cocainvergifteten Kaninchen, die gleichzeitig m it Hypnotica behandelt worden 
waren, verschiedene Mittel subcutan injiziert, die das Atemzentrum reizen: Atropin- 
sulfat 0,5— 1,0 mg/kg Kaninchen, Stryehninsulfat 0,2—0,4 mg/kg, a-Lobelin 1 bis 
10 mg/kg, Homocamphein 25—100 mg/kg u. Coffeincitrat 10—20 mg/kg. Besonders 
gunstig erwies sich die Kombination Hypnotikum +  Atropin +  Lobelin; derart be- 
handelte Tiere ertrugen Cocaindosen von 250 mg/kg, wahrend bei nicht behandelten 
150 mg Cocain 50% totete. — Atropin erwies sich auch ohne Hypnotikum ais resistenz- 
steigernd. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 215—22. Chicago, Northw. Univ. 
Med. School.) W a d e h n .

David I. Macht und W ilton C. Harden, Ober die Giftigkeit des Mercurochroms 
allein und in  Kombination mit Glucose. Reines Mercurochrom ist weniger giftig ais friiher 
angegeben. Die mittlere todliche Dosis fiir Kaninchen liegt bei 30 mg pro kg. Die 
Dimercuriverb. ist erheblich giftiger. Mischungen des Mercurochroms m it Glucose 
werden besonders gut vertragen. Da beim Stehen aus diesen Mischungen Hg aus- 
geschieden wird, miissen sie gleich nach Anfertigung injiziert werden. (Journ. Pharma
col. exp. Therapeutics 32. 321—39. Baltimore, Chem. a. Pharm. Rcs. Lab.) WAD.

Ellen Lichtenstein, Somnifenvergiftung. Es wird uber einen Vergiftungsfall bei 
einer 35-jahrigen Frau berichtet, die in selbstmorderischer Absicht 12 ccm Somnifen 
getrunken hatte. Die Frau wurde gerettet. Vf. weist aber darauf hin, daB Somnifen 
kein harmloses Mittel ist u. nur in kleineren Gesamtmengen verordnet werden sollte. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 921. Chemnitz, Stadt. Nervenheilanstalt.) F r a n k .

J. Fleischer, Morphini-ergiftung bei einem 7-wóchigen Sdugling. Bericht iiber 
einen Vergiftungsfall bei einem 7-wochigen kraftigen Saugling, dem in Form von 
Stuhlzapfchen mindestens 1,5 Zentrigramm Morphium  per anum eingefuhrt wurden.
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Durch Mastdarmspiilungen u. Zufuhr von Kaffee konnten die bedrolilichen Erschei
nungen iiberwunden werden. (Dtsch. med. Wchsehr. 54 . 921. Wien-Hietzing.) F r a n k .

R. Bierich und K. Kalle, Untersuchungen iiber das Zustańdekommen der bosartigen 
Oeschwiilste. V. Der Oehalt von normalen und Tumorgeweben an freiern Cystein. (IV. vgl.
C. 1928. I. 1066.) Bei unmittelbarer „Fixierung“ mit Chloressigsaure ist die Sullivanrk. 
yon n. epithelialen u. Muskelgeweben negativ, nur im Nierengewebe positiy. Die Rk. 
wird in allen Geweben positiy, wenn diese liingere Zeit an der Luft gealtert sind. Eine 
Ausnahme hiervon ist die Kebcnnierc, bei der die Sullivanrk. auch am gealterten Ge- 
webe yersagt. Die bisher untersuchten bosartigen menschhchen Geschwiilste ver- 
hielten sich wie die n. tier. Gewebe. Backereihefe gibt unter den gewóhnlichen 
Bedingungen keine Sullivanrk. Kebcnnicrencxtrakt enthalt aufier Glutathion noch 
eine andcre, in saurer Lsg. J  yerbrauchende Substanz. (Ztschr. physiol. Chem. 175. 
292— 99. Hamburg-Eppendorf, Krebsinst.) G u g c e n h e im .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Eschenbrenner, Neue Erfalirungen mit Cenomasse Zyma. Die Uuterss. zahl- 

reicher Pillenyorschriften unter Verwendung von Cenomasse ergaben fast in allen 
Fallen yollig einwandfrei haltbare u. zerfallende Pillen. In  einigen Fallen empfiehlt 
Vf. auBer Cenomasse Zusatz von Extr. Faec. spiss. in Verb. mit Laminaria plv. 
(Kreosotpillen, Thigenolpillen u. a.). Durch dio Unterss. wird die besondere Eignung 
der Hefeextrakte zur Pillenbereitung bestatigt. (Pharmaz. Ztg. 73. 701—03. Ham 
burg, Krankenhaus-Apotheke St. Georg.) L. JOSEPHY.

M. Bridel und M. Desmarest, Uber die Anwendung des Schnellperkolations- 
verfahrens zur Zuckereztraklion beim Baumwollenolkuchen. Wiederholte Behandlung 
des Olkuchens m it 60% sd. A. Vorgang entsprechend friiheren Angaben ( B r i d e l  u . 
B a r e l ,  C. 1925. I I . 1470). (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 510—21.) O p p e n h e im e r .

— , Chinarinde aus Uganda. Zwei Chinarinden aus Uganda von Cinchona succirubra 
u. Cinclwna robusta wurden i m l m p e r i a l l n s t i t u t e  auf ihren Gehalt an Gesamt- 
alkaloiden u. besonders an Chinin untersucht. Cinchona succirubra enthalt bei 6,5% 
Gesamtalkaloiden nur 1,5%, Cinchona robusta bei 6— 7% Gesamtalkaloiden 3— 4% 
Chinin. (Buli. Imp. Inst. London 26. 17—22.) B r a u n s .

W. R. Bond und E. W. Gray, Der angebliclie Einflu/3 des polarisierten Lichtes auf 
die Zerstorung von Digitalis. Die Wirksamkeit yon Digitalispraparaten wird durch 
Bestrahlung yon gewóhnlichem u. polarisiertem Licht nicht wesentlich yerandert. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 351—58. Richmond, Virginia, Med. 
College.) W a d e h n .

L. Rosenthaler, Zur Kenntnis der Handelspraparate des Hexamethylentetramins. 
(Ein Beitrag zur Morphologie chemischer Arzneimittel.) Von 6 im Handel befindlichen 
Hexamethylentetraminpraparaten entsprachen 5 auf Grund der chem. Unters. den 
Anforderungen des D. A.-B. 6. Es bedarf jedoch die Prufung des D. A.-B. 6 auf HC1 
m it AgN03 einer Prazisierung; u. zwar schlagt Vf. yor, s ta tt „einiger" Tropfen 
AgN03-Lsg. nur „einen“ Tropfen zu yerwenden (bei 5 Tropfen schon entsteht eine 
Fiillung einer Ag-Verb. des Hexamethylentetramins). — Die untersuchten 6 Proben 
zeigten groBe Unterschiede bei der makroskop. u. mkr. Unters. Es sind die Unters.- 
Ergebnisse von Urotropin, Hezatropin u. 4 yerschiedenen Hezamethylentetramin- 
sorten beschrieben. Danach trifft die Angabe des D. A.-B., daB Hexamethylen- 
tetram in ein krystallin. Pulyer sei, nur auf die unansehnlichen Praparate zu. Uro
tropin u. Hexatropin sind keine Pulyer. (Apoth.-Ztg. 43. 653—54. Bern, Univ.) L. Jo s .

W . Peyer und H. Imhof, Uber Pektin. Allgemeines iiber Pektine; Beschreibung 
ihrer Darst. aus Apfel- u. Citronenschalen. — Ein von der Firm a K l OPFER iiber- 
sandtes Pektin bestand aus einem fast weiBen, feinen, leichten, trockenen, yoluminosen, 
geruch- u. geschmacklosen Pulver. Rk. schwach sauer. Unl. in organ. Lósungsmm. 
In  W. quillt es unter Bldg. einer kolloidalen Lsg. Geh. an Mineralstoffen 0,9%, 1. 
in yerd. HC1. Trockensubstanz 88% ; freie Siiure (bereehnet ais Apfelsiiure) 1,1%. 
Durch Anschiitteln mit A. u. Zufiigen von W. wurden Pektinschleime hergestellt; 
Prufung m it dem SncH schen Glasyiscosimeter. Auf Grund seiner ungeheuren W.- 
Aufnahmefahigkeit schlagen Vff. eine 5%ig. Pektinlsg. ais fettfreie Salbengrundlage 
vor. Weiterc Verwendungsmóglichkeiten: zu Emulsionen m it ath. Olen; zur Er- 
hóhung der W.-Aufnahmefahigkeit von Vasehne durch Zusatz von Pektin. Ferner 
zur Herst. von Puderpraparaten, zur Herst. yon Mitteln gegen Fettsucht, da es FI.
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aus den Gewebesaftcn anzieht; ais Blutstillungsmittel, zur Herśt. achnell zerfallender 
Tabletten usw. Hinweis auf die hamostat. Wrkg. der Pektinkórper. (Apoth.-Ztg. 
43 . 613—14. Halle.) L . J o s e p h y .

Th. Sabalitschka, Studien iiber die Beziehung zwischen Wirlcung auf Mikro- 
organismen und chemischer Konstitution von p-Oxybenzoesaurederivaten. Allgemeines 
iiber die Beziehung zwischen Konstitution u. physiol. Wrkg. — GesetzmaBigkeiten 
in der Beziehung zwischen chem. Konstitution u. Wrkg. lassen sich feststellen, wenn 
die vergleichenden Unterss. m it demselben Mikroorganismus von móglichst gleicher 
Virulenz u. unter sonst gleichen Vers.-Bedingungen ausgefiihrt werden. — Nach 
Unterss. des Vf. hat dio im allgemeinen ais unwirksam bezeichnete p-Oxybenzoesaure 
auf Hefogarung eine schwachero Wrkg. ais die Salicylsdure, jedoch eine starkere ais 
Phenol. Ahnlich yerhalt sich die baktericide Wrkg. dieser drei Stoffe gegen Staphylo- 
coccus pyogenes aureus, ermittelt nach der Keimtragermethode m it Batistlappchen. 
Es w irkt also die p-Oxybenzoesaure im Gegonsatz zu Literaturangaben baktericid. 
Die baktericide Wrkg. des Phenols bleibt bei der Einfuhrung der Carboxylgruppe 
in die p-Stellung zum Hydroxyl erhalten u. wird yerstarkt, nur die Giftwrkg. auf 
den tier. Organismus wird aufgehoben. — Vf. priifte ferner die Wrkg. von Estern der 
p-Oxybenzoesaure u. D eriw . auf Mikroorganismen, besonders auf Staphylococcus 
pyogenes aureus. Die Stoffe wirkten in yerschiedenen Konzz. yerschiedene Zeiten 
auf an Batistlappchen angetrockneten Staphylococcus ein; die Wrkg. wurde mit 
der yon Phenol yerglichen u. danaeh der Wrkg.-Grad bestimmt. Es wurden wss. 
bzw. alkoh.-wss. Lsgg. gepriift yon: Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, 
Isoamyl-, Benzyl-, Allyl-p-oxybenzoat, ferner Methyl- u. Athyl-p-inethoxybenzoat, 
Athyl-p-dthoxybenzoat, Anissaure, ferner die Methyl- bis AUylester der m-Chlor-p-Oxy- 
benzoesdure. Bei den Estem  der p-Oxybenzoesaure zeigte sich Ansteigen des Wrkg.- 
Grades m it der steigenden GróBo des Alkyls vom Methyl- bis Benzylester. Propyl-, 
Isopropyl- u. AUylester zeigen keine besonderen Unterschiede, also keine gesteigerte 
Wrkg. durch die Doppelbindung. Durch Veratherung der Phenolgruppe wird die 
Wrkg. gesteigert. Die Ester der m-Chlor-p-Oxybenzoesaure wirken durchweg starker 
ais die der chlorfreien Saure; Ansteigen vom Methyl- bis Isoamylester, dann Abfallen 
bis Benzylester. Bei Veresterung der p-Oxybenzoesaure m it Glycerin ftillt der Wrkg.- 
Grad. Das Dichlorhydrin-p-oxybenzoat zeigte stark baktericide Wrkg. Glucosid- 
veratherung bei der p-Oxybenzoesaure u. ihrem Methylester yeranderte den Wrkg.- 
Grad wenig, bei der m-Chlor-p-Oxybenzoesaure jedoch stark abfallende Wrkg. — Die 
baktericide Wrkg. wird beeinfluBt yom Verhaltnis der W.- u. Lipoidlóslichkeit der 
Stoffe. Bei in W. wenig 1. Estern lassen sich durch Anwendung eines Gomisches der 
Ester die zur Abtotung innerhalb kurzer Zeit notwendigen Konzz. in wss. Lsgg. er- 
reichen. Die Ester kónncn ihre Lóslichkeit auch gegenseitig steigern. Zusatz von 
Seife kann entweder die Wrkg. herabsetzen oder erhóhen (event. ermoglichen). — 
Sind die Mikroorganismen nicht an Liippchen angetrocknet, sondern im Nahrmcdium 
yorhanden, so kann sich der Wrkg.-Grad der Stoffe yerandern. Auch hier Zunahme 
der Wrkg. m it ansteigendem Mol.-Gew. des Alkyls innerhalb der Esterreiho; jedoch 
ist die Wrkg. der freien Sauren stark herabgesetzt gegeniiber den Estern. Die Wrkg. 
der Ester ist vom Nahrmcdium weit weniger abhangig ais dio Wrkg. der Sauren; 
auch wenn die OH-Gruppe der Ester durch Alkali gebunden ist, bleibt dio Ester- 
wrkg. Der Methylester der p-Oxybenzoesaure laBt sich durch Schmelzen mit Zucker 
in k. W. zur Lsg. bringen; aus einer Esterzuckermischung ohne zu schmelzen scheidet 
sich jedoch der Ester wieder ab; beim Einlegen yon Eiern in letztero machte sich 
nach einiger Zeit ein Estergeschmack bemerkbar; bei der Lsg. aus der Schmelze nicht. — 
Hinweis auf die wissenschaftliche u. prakt. Bedeutung der Unterss. (Apoth.-Ztg. 
43 . 670—73.) L. J o s e p h y .

W olters, Die Einrićhtung von Blausdureenlwesungskammem in  gewerblichen Be- 
trieben. Schilderung der Voraussetzungen fiir die Genehmigung zur Einrićhtung yon 
Blausaure-Entwesungskammern. (Zentralblatt Gcwerbehygiene Unfallverhut. 15. 151 
bis 152. Hamburg.) SPLITTGEIlBEIl.

R. Fetseher, Vergleichende Prufung chlorJuiltiger Desinfektionsmittel. Die Arbeit 
kann ais ETganzung zu einer ahnlichen Veroffentlichung von H il g e e s  (C. 1928. I. 
2196) angesehen werden. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundhoitswesen 20. 78—82. Dresden, 
Hyg. Inst. d. Techn. Hochsch.) Sp l it t g e r b e r .
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A. Leseurre, Fontenay-sous-Bois, Frankreich, SlerHisierverfahren. Teilrof. nach
F. P. 32906; vgl. C. 1928. I. 2970. Ńachzutragen ist: Bei der Sterilisation chirurg. 
Instrum ente lcgt man in das DruckgefaC m it A. oder CH20  befeuchtete Stoffc. Der 
Dampfbehandlung kann eino Behandlung m it anderen antisept. Dampfen oder Gascn 
folgen. (E. P. 288 239 vom 9/7. 1927, Auszug yeróff. 25/4. 1928. Prior. 1/3.
1927.) __________________ K u h l in g .

John Edmund Driver and George E. Trease, The Chcmistry of crudo drugs. London: Long- 
mans 1928. (166 S.) 8°. 10 s. 6 d .n e t .

Carl Faurholt, Om Farmakopćens uorganiske Stoffer og om kvantitativ  Analyse til Brug for 
Apoteksdisciplc. Knbenhayn: Farmaceutisk Laereanstalt 1927. (40 S.) 2.25.

G. Analyse. Laboratorium.
— , Neue Vera£chungsdfen. Kurze Beschreibung von 2 elektr. mittels Silicium- 

staben beheizten Tiegelófen m it Schamottegehause u. Blechinantel m it Asbestisolierung 
von 70 bzw. 80 mm Durcbmesser u. 65 bzw. 80 mm Hohe, in denen man Tempp. von 
900—950° bzw. von 1200° erzeugcn kann. Bezugsąuello: P a u l  K l e e s , Dusseldorf, 
Yorringer StraBe 70. (Glas u. Apparat 9. 106—07.) B ó t t g e r .

— , Ein neuer Laboratoriumsłrockenofen. Beschreibung eines Wasserdampf-Trócken- 
ofens, dessen oberer Teil in eino an dem unteren Teil angobrachte Rinne paBt; diese 
ist m it Woodmetall gefiillt. Um den unteren Teil zur Reinigung von angesetztem 
K alk u. Kcsselstein auswechseln zu kónnen, wird das darin befindliche W. bis zur 
Schmelztemp. der zur Dichtung verwandten, nicdrigschm. Legierung erwarmt. Der 
obere Teil des Ofens IaBt sich dann leicht aus der Rinne herausheben. In  der Kalte 
ist der ganze App. transportabel, da dann die die Rinne ausfullendc Legierung fest 
ist. (Chem. Age 1 8 . 385.) S i e b e r t .

John K. Speicher und Gr. EL Pfeiffer, Die Kugelfallmetjiode zur Messung der 
scheinbaren Viscositał von Nilrocelluloselósungen. Messung der Viscositiit von Lsgg. 
versehiedener Nitrocellulosesorten nach der K u g elfa llm e th o d e  in yerschicden weiten 
Róhren ergab ebenso gut ubereinstiinmcnde Werte wie bei Ricinusol. In  demselben Rohr 
war das Verhaltnis zwischen den Ablcsungen m it Stahlkugeln von 1/10 u. 5/lc Zoll Durch- 
messer konstant u. unabhangig von der Nitrocellulosesorte; m it ste igendem  Rohr- 
durchmesser nahert sich dieses Verlmltnis rasch dem theoret., aus dem STOKESschen 
Gesetz bercchneten W ert. Das STOKESsche Gesetz gilt auch noch bei hóheren ais den 
prakt. benutzten Geschwindigkeiten. Das Yerhaltnis zwischen Fallzeit u. AusfluBzeit 
im Capillarviscosimeter ist von der Nitrocellulosekonz. weitgehend unabhangig, bei 
niedrig yiseosen Sorten ist es dasselbe wie bei Ricinusol, bei hóher yiscosen etwas kleiner. 
(Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 267—72. Kenvil [N. J.], Hercules Experi- 
mental Station.) K r u g e r .

H. E. Phipps, Das Kugełfallviscosimeler und Plastizitatsmessung. Wird fiir Kugeln 
m it gleichem Durchmesser aber yerschiedener D. die Fallzeit gegen d — q (d =  D. der 
Kugeln, g =  D. der FI.) aufgetragen, so zeigt die Form der erhaltcnen Kurye, ob eine 
yiscose oder piast. FI. yorliegt. Ricinusol liefert eino Gerade (daraus ?/25 =  7,10), Cellu- 
loseacełathg. eine dureh den Nullpunkt gehende, gegen dic (d — o)-Achse konvexe 
Kurye. Der Gebrauch des Kugelfallviscosimeters ais Plastometer beschriinkt sich auf 
den unteren Teil einer n. Plastizitatskurve. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 
259—66. Rochester [N. Y.], Eastman Kodak Co.) K r u g e r .

P. M. Giesy und S. Arzoomanian, Ein neues sclmelles Austritlsplastomeler. (Vgl. 
MONESS u . G ie s y ,  C. 1926. I. 1244.) Kombination des friiher beschriebenen Prinzips 
der Verwendung einer Hg-Siiule zur Druckerzeugung m it dem Prinzip des Biiretten- 
yiscosimeters. Eine in einer Burette befindliche Hg-Saule dient einerseits ais Druck- 
quelle, andererseits zur Messung der dureh die Capillare geflossenen Menge des piast. 
Stoffes. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 253—58. Brooklyn [N. Y.], 
E. R. Sąuibb & Sons, Research Labb.) K r u g e r .

F. C. Vilbrandt und J. T. Dobbins, Neues System von Gasabziigen in  cliemischen 
Laboratorien. (Journ. chem. Education 5. 589—94. Chapel Hill [Nord-Carolina], 
Uniy.) B ó t t g e r .

Jesse E. Day und Earl W. Walkę, Billiger Exsiccalor. Auf dem Boden eines 
9,6 cm liohen, 5,8 cm weiten Praparatenzylinders, der dureh eine aufgeschliffene, 
mittels eines Gemisches yon Wachs u. Yaseline zu dichtende Glasplatte yerschlossen
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wird, rulit ein quadrat. Stiick Drahtnetz, dessen umgebogene Ecken ais FiiBo diencn, 
u. dessen obere Flachę behufs Aufnahme eines Schmelztiegels nach unten eingedriickt 
ist. Ais Irockcnm ittel dient ein fcster Stoff, zumeist CaClo. (Journ. chem. Education 
5 . 597. Columbus [Ohio], Univ.) " B o t t g e r .

K. Hickman und D. K yndm an. Eine automatisćhc Vorrichtung zum Misclicn von 
Losungen. (Photogr. Industrie 26. 547—50. — C. 1928. I. 1978.) L e s z y n s k i .

J. H. Hodges und A. M. White, Notiz iiber die Reinheit des aus einem einfaclien 
Gasentwickler ausslromenden Gases. Mittels der Formel C =  1 — e ~ r^V°, in der V0
das Gesamtvol. des Entw.-Gefal3es u. des Rcinigungssystems, V das Vol. des bis zu
einer bestimmten Zeit entwickelten Gases u. e die Basis der natiirlichen Logarithmen 
ist, bereehnen Vff. die Konzentration G des cntweichcndcn Gasgemisehes an ont- 
wickeltem Gas fiir yerschiedene Werte von F /F 0 zwischen 0,5 u. 7 u. beschreiben 
einige Verss., fur die die Kenntnis von C von Wiehtigkeit ist. Fiir V =  3 V0 u. V =  5 V0 
ist der Rcinheitsgrad 95% bzw. 99,3%. (Journ. chem. Education 5. 595—96. Ann 
Arbor [Michigan], Univ.) BOTTGER.

A. Gurnler, Stativ zur Eleklrolysc mit einer rolierenden Elektrodę. Vf. gibt einige 
Verbesserungen des BoTTGERsehen u. FlSC IIER schen Stativs an (Elektroanalyt. 
Schnelhnethoden, 2. Aufl. yon A. SCHLEICHER). (Ztschr. analyt. Chem. 73 . 444 
bis 445. Charków, Technolog. Inst.) WlNKELMANN.

E . M. Chamot und C. W . Mason, Chemische Mikroskopie. III . Ihre Bedeulung
fiir die Ausbildung von Ghemikem. (II. vgl. C. 1928. I. 2630.) An einer Reiho von
Beispielen wird die Wiehtigkeit der mikroehem. Rkk. fiir das Verstiindnis physikal.- 
chem. Erscheinungen dargetan. (Journ. chem. Education 5. 536—48. Ithaka [N. Y.], 
Cornell-Univ.) B o t t g e r .

— , E in Supermikroskop fiir  die Metallographie. Beschreibung u. Abbildung des 
D a v o n - S u p e r  - M e t  a l a b - Mikroskopes mit 4000-facher VergróBerung fiir 
Zweckc der Metallographie. (Chem. Age 18. 382.) S i e b e r t .

G. Woronkow und G. Pokrowski, Uber eine neue optische Methode zur Unter- 
suchung von Korpem mit pulver- oder faserartiger Struktur. Es wird auf eine Moglich- 
keit hingewiesen, welche die Struktur pulyerfórmiger Stoffc nach ihrem Iteflezions- 
■uermogen zu untersuchen gestattet. Auch Kórper mit faserartiger u. geschichteter 
S truktur konnen in dieser Weise untersucht werden. Ais opt. Charakteristik eines 
Kórpers werden die Wahrscheinlichkeiten fiir die vicr Ablenkungsmechanismen 
(Reflesion, Brcchung, Totalreflexion u. Beugung) angesehen. Diese GroCcn werden 
zum mittleren Ablenkungswinkel in Beziehung gesetzt. Fiir eine Reihe von Kórpern, 
die gleiche Struktur haben u. das Licht gleich absorbieren, dereń Brechungsindices 
aber verschieden sind, konnen die Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden, wenn die 
Werte der In tensitat des reflektiertcn Lichtes gemessen sind. Vff. fiihren Messungen 
an m it versehiedenen Dispersionsmitteln getrankten dispersen Stoffen durch, wobci 
die Dispersionsmittel so gewahlt wurden, daB sie alle moglichst gleich das Licht ab
sorbieren, aber verschiedene Brechungskoeffizienten haben. Untersucht wurden: 
Kreide, Glaspuher (TeilchengróBe <  0,5 mm), Glimmer, Filterpapier (10 Blatter auf- 
cinander gelegt), Talk u. Sęidenfaśem; ais Dispersionsmittel yerwandt wurden: Luft, 
W., Glycerin, Anisol, CS2, Xylol, Nelken- u. Kiimmelol. Bei Glimmer ist nur Re- 
flexion festzustellcn (dies kann durch die Plattenform der Tcilchen erklart werden), 
in den iibrigen Fiillen ist die Wahrschcinlichkeit der RefIexion u. Brechung die gleiche, 
die Wahrseheinlichkeit der Totalreflexion zweimal kleiner ais die der Reflexion u. 
Brechung (dies kann dadurch erklart werden, daB die Totalreflexion nur beim Austritt 
aus den opt. dichteren Elcmcnten eintreten kann, die Reflexion u. Brechung aber 
beim A ustritt u. E intritt. In  den meisten Fallen spielt die Beugung keine Rollc. 
(Kolloid-Ztschr. 45 . 1—7. Moskau, Plechanoff-Inst. f. Volks\virtschaft.) LESZYNSKI.

Erich Miiller und Johannes Górne, Potentiomctrischc Stannmietrie. Die be- 
schriebenen Verss. zeigen, wie sich SnCl2 zur potentiometr. Titration einer Reiho von 
Motallen yenrenden liiBt. Die Titerlsg.* wurde durch Losen von SnCl2-H20  in HC1 
unter N hergestellt u. unter diesem Gase aufbewahrt; auch die Titrationen fanden 
unter AbsehluB von Sauerstoff statt. Die Resultate sind graph. wiedergegeben.
Folgende Rkk. wurden studiert: 1. Sn ' +  J 2 ---->• S n '" ’ +  2 J ' ; der Sprung ist scharf
u. wenig von der Konz. abhangig. 2. 2 Fe +  S n ----->- 2 Fe^ -j- Sn ; bei 18° gibt
es keinen Sprung, eincn sehr guten dagegen bei 75°. 3. 2 HCrO./ -j- 14 H -f- 3 Sn — >- 
2 Cr"' +  8 HzO +  3 Sn“" ; in schwcfelsaurer Lsg. ist der Potentialsprung unbedeutend,
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in  salzsaurer Lag. sehr groB. 4. 2 Feic'" -f- Sn" — >  2 Feoc"" +  S n""; benutzte Lsg. 
von Kaliumferricyanid: etwa Vio -m. K 3Fe(CN)a; der Sprung ist stark von der Saure- 
konz. abhangig. 5. 2 A u " '+  3 Sn" — >- 2 Au -f  3 S n""; man erhalt 2 Spriinge, 
den ersten nach Red. des Cl, den zweitcn nach Red. des A u'" zu Au (verwendete Lsgg.: 
V8-m. HAuC14, l/50-m. SnCl2, 7 ,0-m. HC1). 6. P t" "  +  2 Sn" — * - P t + 2 S n " " ;  
bei 75° 2 scharfo Spriinge (1/„5-m. bzw. 1/B0-m. H„PtCl0 [stets 1 ccm +  25 ccm H 20  +  
2—3 ccm konz. HC1], 7 ,0-m. SnCl,, 7 10-m. HC1). 7. H g" +  Sn" — >- Hg +  S n""; 
es wurden verwendet: VlO -m. SnS04, V2-m. H 2S 0 4 [5 ccm +  15 ccm m. H 2S04], 
1/10-m. Hg(C104), wobei sich Zinn neben Antimon bestimmen lieB. 8. 2 M n04 +  5 Sn" +  
16 H ' — >- 2 Mn" +  5 S n '" ' +  8 H 20 ; benutzt wurden 7io-m - KM n04 u. 1/10-m. 
SnS04; bei 18° u. in schwefelsaurer Lsg. entstand ein groBer Potentialsprung. (Ztschr. 
analyt. Chem. 73. 385— 400. Dresden, Techn. Ilochsch.) W in k e l m a n n .

Friedrich L. Hahn, Die Reaktion zwischen Imftsauerstoff und slark sauren Jodid- 
losungen in  Gegenwarł und bei Abwesenheit von Arsensauren. Fiir den sog. „Luft- 
fehler“ bei jodometr. Titrationen macht Vf. katalyt. Wrkgg. von Metallsalzen (z. B. 
geringen Fe-Mengen) verantwortlich. Die Fehler lassen sich aber durch Zusatz von 
Phosphat vermeiden. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 412—13. Frankfurt, Univ.) WlNK.

H. W . van Urk, Die Bestimmung und Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration. 
Erklarung der Grundlagen, Bestimmungsverff., Indicatoren, Puffergemische, Tabelle 
iiber Schatzung des pn von Magensaft mittels Methylviolett, Tropaeolin 00, Kongorot, 
Methylorange, Lackmus, p-Nitrophenol u. Neutralrot. (Pharmac. Weekbl. 65. 515 
bis 527.) G r o s z f e l d .

Takayuki Somiya, Einfacher Apparał zur Wasserleslimmung in  Bleiclipultem, 
GaUerten usw. Yf. verbessert den von D e a n  u. S t a r k  (C. 1 9 2 0 . IV. 307) u. K a f u k u  
beschriebenen App. zur Tl’’a^.serbest. durch Anbringung eines Dreiwegehahnes u. eines 
Siphons am Boden des graduierten Rohres zur selbsttiitigen Ruckfiihrung des Losungs- 
mittels in den Kolben. Mittels CC14 u. C2C14 wurde der W.-Geh. von Bleichpuhem  
bestimmt; die Genauigkeit dieser Methode ist nahezu derjenigen der bekannten Me- 
thoden gleich bei wesentlieh rascherer Arbeitsweise. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 3 1 . 59.) S i e b e r t .

— , Gasanalyse und Drucksclireiber. Beschreibung u. Abbildung einer tragbaren 
Apparatur zur vollstandigen Gasanalyse nach L. L e v y  sowie eines Druckschreibe- 
gerates fiir Gase, Luft, Dampf oder W. (Chem. Age 1 8 . 382—83.) S i e b e r t .

E le m en te  u n d  anorgan ische Y erb indungen .
A. Gunder, Anwendung der Zenłrifuge fiir quanlilative Bestimmungen. Vf. erzielte 

dui-ch Benutzung einer „Ekko“-Zentrifuge m it einer Umdrehungszahl von 4000 Touren 
u. kon. Quarzampullen (in dencn der Nd. gleich gegluht werden konnte) zur Ab- 
trennung von B aS04 u. anderen Fallungsprodd. gute Resultate u. bedeutende Zeit- 
ersparnis. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 441—44. Charków, Technolog. Inst.) W ink .

Georges Deniges, Stdbiles und inslabiles Molybdanblau. (Buli. Soc. Pharmac., 
Bordeaus 65 [1927], 203—06. — C. 1928. I. 98.) L. J o s e p h y .

Georges Deniges, Das Molybdanylsulfat ais Rcagens auf Phosphat- und Arsenial- 
ionen. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 65 [1927]. 206—08. — C. 1 9 2 8 .1. 98.) L . Jos

A. Dubose, DerGraphit. (Vgl. auch C. 1928. I. 1902.) Dio analyt. Unterschiede 
von Graphiten verschiedenen Ursprungs werden mitgeteilt. (Caoutchouc et Gutta- 
2>ercha 25. 13930—31.) H u n e m o r d e r .

L. Lescoeur und S. Manjean, Uber die volumetrische Bestimmung von Kohlensaure. 
Beschreibung einer Apparatur, die, zwecks yollstandiger Absorption der m it HC1 frei- 
gemachten C02, ein wiederholtes Durchstrómen des Luft-C02-Gemisches durch Baryt- 
Isg. gcstattet, in der die gebundene C02 titrim ctr. bestimmt wird. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 1 0 . 523—36. Paris, Univ.) W in k e l m a n n .

O. Pfundt, Eine titrimetrische Bestimmung des Kaliums. Yf. beschreibt eine neue 
mechan. Riihryorr. fiir seine Leitfahigkeitstitrationsmethode des K  m it 6-n. Natrium- 
perchloratlsg. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 439—40. Góttingen, Univ.) W in k e l m a n n .

J. Proszt, Ober die mapanalytische Bestimmung geringer Mengen von Thallium. 
Man fiigt zur Thallosalzhg. pro mg Tl 3—4 Tropfen HC1 (D. 1,19), dann zur Oxy- 
dation tropfenweise Br-Wasser bis zur Gelbfarbung u. soviel ccm 5%ig. Phenollsg., 
ais man Tropfen Br-Wasser hinzugegeben hat. Nach Einwerfen einiger Krystalle 
K J  wird m it Thiosulfatlsg. titriert. Es -wiirde eine abgeanderte Mikrobiirette nach
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SCHILOW benutzt. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 401—04. Sopron [Ungarn], Hochsch. 
f. Berg- u. Forstwesen.) . . .  . W in k e l m a n n .

Theodor Heczko, Die ‘potentiometrisclie Bestimmung von Eisen mit Permanganat 
nach einer neuen Methode. Vf. venvendet ais potentiometr. Vergleiehsfl. einen Teil 
der zu analysierenden Lsg. der sich in einem frulieren Titrationsstadium befindet; 
er gibt in der Originalarbeit eine eingehende theoret. Erkliirung der Methode sowie 
Beschreibung der Apparatur. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 404—11. Loeben, Montanist. 
Hochsch.)_ _ > WlNKELMANN.

E. Zintl und Ph. Zaimis, Die potentiometrisclie Analyse der Slahlhartungsmetalle 
und Spezialstdhle. II . Mitt. Bestimmung von Chrom und Vanadin in Ferrolegierungen 
und Edelstiihlen. (I. vgl. C. 1928. I. 98.) Der AufschluB erfolgt am besten in.Eisen- 
tiegeln m it Na20 2 bzw. Na20 2 +  Na2C03. Die Schmelze wird m it h. 2-n. Natron- 
lauge aufgenommen u. die Lsg. m it H 20 2 behandelt, bis sie rein gelb wird. Dann 
wird durch eine Nutsche in einen MeBkolben hinein abgesaugt. Ein Teil des bis zur 
Markę aufgefiillten F iltrats wird nun m it H 2S 04 (1 :1) u. etwas Manganosulfatlsg. 
versetzt u. zur Best. des Cr mit arseniger Saure, dann zur V-Best. mit Ferrosulfat 
potentiometr. titriert. E nthalt die Probe Wolfram, so versetzt man die Lsg. vor Zu- 
gabe der H 2S 0 4 m it konz. Phosphorsaure. Die bei Zimmertemp. ausgefiihrtcn Bestst. 
geben genaue Werte. (Ztschr. angew. Chem. 41. 543—46. Chem. Labor. dor Bayr. 
Akad. d. Wiss.) WlNKELMANN.

W . Denecke, Zur Schnellbestimmung des Siliciumgehaltes von Eisen-Silicium- 
Legierungen durch Dichteermittlung. Das Verf. nach S c h lu m b e rg e r  wurde bei Fe- 
Si-Legierungen m it geringeren Si-Gehalten angewandt. Es wurde gepulvertes, ge- 
siebtes, gut in die Burette einfiihrbarcs Materiał von 1—2 mm KorngróBe yerwandt. 
Ais Volumeterfl. wurde Bzn. yerwandt. Bei Legierungen m it weniger ais 21% Si 
wurde eine auffallende Streuung der erhaltenen Werte beobachtet. Ein EinfluB der 
yersehiedenen Zusatzelemento konnte nicht festgestellt werden. Da in diesem Zustands- 
gebiet recht yerwickelte Vorgange bei der Abkuhlung der erstarrten Schmelze auf
treten, die von EinfluB auf das endgiiltige Vol. der Legierung sein konnen, empfiehlt 
es sich, fiir den Abkuhlungsverlauf móglichst gleiehe Bedingungen zu schaffen. 
(GieBerei-Ztg. 25. 304—06. Wernstorf, Hannoyer.) W ilk e .

John C. Whitehorn, Chlorbestimmungen mit modifizierter Titration nach Volhard. 
Nach Vfs. Modifikation (C. 1921. IV. 92) sind die Cl-Werte im FoLiN-W u-Filtrat fast 
ideał genau. Man benutze 0,03-mol. Ag u. Rhodanlsgg. (Journ. biol. Chemistry 74 
[1927]. 299—301. Wayerley, Mc L e a n  Hosp.) F. M u l l e r .

Rokuro Nakaseko, Untersuchungen iiber die Milcrobestimmung metallischcr Ele- 
mente. I. Die Mikroehemie von Kaliumferrocyanid. Die Bedingungen, unter denen 
die Kaliumferrocyanidprohc auf Fe u. Zn  am empfindlichsten ist, u. die Grenzen der 
Empfindlichkeit werden festgestellt. Mit 1 ccm 0,1-n. Iv.,Fe(CN)0-Lsg. lassen sich 
noch deutlich 0,005 mg Fe in 5 ccm W., das m it 2 Tropfen 6-n. HC1 angesiiuert ist, 
nachweisen, das ist 1 Tl. Fe in 1 000 000 Tin. W. Verss. m it FeCl3-Lsg., die 0,1-n. 
an HC1 war, ergibt, daB sich 1 Tl. Fe in 3 000 000 Tin. Lsg. noch nachweisen laBt. 
Soli umgekehrt K 4Fe(CN)6 mit FeCl3 nachgewiesen werden, so beeintrachtigen Saure 
u. Salze die Empfindlichkeit der Rk. — In angesauerter Lsg. zers. sich K,Fe(CN)6 
ziemlich sehnell unter Bldg. von PreuBischblau, diese Zers. wird durch Licht be
schleunigt. Eine verd., neutrale Lsg. von K.,Fe(CN)6 ist im diffusen Tageslicht monate- 
lang haltbar; bei sehr starker Verdiinnung wrerden die neutralen Lsgg. aber im diffusen 
Tageslicht hydrolysiert u. ein braungelber Nd. von Fe(CN)2 setzt sich ab. — Von Zn 
lassen sich in angesauerter Lsg. noch 0,01 mg m it K 4Fe(CN)6 leieht durch eine weiBe 
Triibung u. Zentrifugierung des Nd. nachweisen. In  neutraler Lsg. ist die Empfind
lichkeit geringer. Es wird ein Verf. zur MikromaBanalyse von Zn mit K 4Fe(CN)6 mit 
FeClj ais auBerem Indicator angegeben. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. 
Serie A. 11. 95—112.) E. J o s e p h y .

Rokuro Nakaseko, Untersuchungen uber die Milcrobestimmung metallischer Ele- 
mente. I I . Der Milcronachweis von Eisen mit Dimethylglyoxim. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Nach Ma t s u y  (Journ. Coli. Agric., Tokyo 39 [1918]. 463) wird durch Einw. von 
Dimethylglyoxim auf eine Fe(II)-Salzlsg. eine Rotfarbung hervorgerufen, wenn das 
Gemisch m it H 2S-Lsg. behandelt u. m it NH4OH neutralisiert wird. Diese Rk. wird 
vom Vf. naher untersucht. Die kleinsto Menge Fe, die in 1 ccm Ausgangslsg. oder
2 ccm Endlsg. noch nachweisbar ist, ist 0,00005 mg, am besten lassen sich 0,1 u.
0,01 mg Fe in 50 ccm colorimetr. mit Dimethylglyoxim bestimmen. Wird das Rk.-
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Gemisch erst m it NH.,OH alkal. gemacht u. dann crst H 2S-Lsg. zugegeben, dann 
schlagt die rotgelbe Farbę der ammoniakal. Lsg. in dunkelgriin um , ein t)bersehuB 
von H 2S verhindert das Auftreten der Opalescenz der Lsg. Dimethy]glyoxim ist 
zum Mikronachweis von Fe ebenso geeignet wie KCNS. (Memoirs Coli. Science, 
Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 113—17.) E. JOSEPHY.

Alfred Stock und W ilhelm Zimmermann, Zur Bestimmung kleinster Queckśilber- 
mengen. (Vgl. C. 1 9 2 6 . I. 3349. II. 1081.) Es wird ein Analysenverf. zur colorimetr. 
Best. kleiner Queclcsiłbermetigen bis zu 0,00005 mg u. zur qualitativen Schatzung 
bis zu 0,000007 mg angegeben. Das Hg wird auf einem reinen Cu-Draht bei 50—60° 
niedergeschlagen u. dann in einem Rohrchen, das m it einer Verengung versehen ist, 
vom Cu abdest. In der Capillare lassen sich noch kleinste Mengen metali, kondensierten 
Hg m it der Lupę erliennen, event. nach yorheriger Umwandlung in rotes Jodid. Wenn 
das Hg-Destillat zur colorimetr. Best. ausreicht (mełir ais 0,05 y wiegt), wird es in 
1/i ccm Chlorwasser gel., die Lsg. nach dem Vertreiben des Cl m it 1 Tropfen Harnstoff- 
Isg. versetzt, im TauchgefiiB des Colorimetcrs auf 1/2 ccm gebracht u. nach Zugebcn 
eines Tropfens kaltgesatt. alkoh. Diphenylcarbazonhg. schneU (wregen der Vergiinglich- 
lccit der Farbung!) bei gelbem Lichte colorimetriert. (Ztschr. angew. Chem. 41 . 
546—48. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) WINKELMANN.

Erwin Wendehorst, Gewicht-sanalylische Molybddnbesliinmungen. Bei Nach- 
priifung der Best.-Verff. des Molybdans fand Vf., daB die Best. ais Molybddn-6-oxyd 
nach yorheriger Fallung ais Mercuromolyidat hiiufig zu hohe Werte gibt u. wegen 
der entstehenden Hg-Dampfe nur m it Vorsicht anzuwenden ist. Die Bariummolybdat- 
methode halt er fur unbrauchbar. Das Molybddn-J-oxyd-VcTi. ist nur anwendbar, 
wenn reine Lsgg. von Molybdan m it fliichtigen Komponenten vorliegen. Die Best. 
des Mo ais Metali gibt gute Werte, ihre Anwendbarkeit ist aber beschrankt. Die Red. 
des aus saurer Lsg. gefallten Mo-6-Sulfid-s zu Mo-4-Sulfid  ist umstandlich. Am besten 
ist die modifizierte Best. ais Mołybdan-6-oxyd (ygl. TlłEADWELL, Kurzes Lehrb. der 
analyt. Chemie 1921). In  yielen Fallen kann die vom Vf. yorgeschlagene colorimetr. 
Methode angewandt werden. (Ztschr. analyt. Chem. 7 3 . 452—57. Braunschweig, 
Techn. Hochsch.) ' WINKELMANN.

E. Leroy Adkins, Unłersuchung von Erzen, die Zn in  unloslićher Verbindwng ent- 
lialten. Nach dem angegebenen Verf. werden alle unl. Silieate in 11. Sulfide u. Sulfate 
yerwandelt. Man befcuehtet die Substanz schwach m it HC1, dampft fast zur Trockne, 
gibt etwa die gleiche Menge S-Blumen zu u. erhitzt auf rotgliihender P latte; der S ver- 
brennt in etwa einer Minutę. Man kuhlt ab u. ycrfśihrt wie ublich, indem man Kónigs- 
wasser ais Lósungsm. benutzt. (Engin. Mining Journ. 125. 776.) RtJHLE.

O rganische Substanzen.
Sol K iczales, Reinigung bon Alkohol zur Ilerstellung alkoholisćher Kalilauge. 

Zu 11 A. gibt man eine Lsg. von 2,5—3 g Pb-Acctat in 5 ccm W., schiittelt gut durch 
u. yersetzt m it einer Lsg. von 5 g KOH in 25 ccm w. A. unter kraftigem Riihren. Nach 
1 Stde. kraftig durehschiitteln, iiber Nacht stehen lassen, Nd. abfiltrieren u. A. dest. 
Der gebildete Nd. ist ein Additionsprod. von PbO u. Aldehyd. (Ind. engin. Chem. 20 . 
493. New York [N. Y.].) G r im m e .

Peter Budników, Vergleich der Analysemerfahren des Kaliumjerrocyanids. Vf. 
suchte nach einer Methode, um fiir chem.-techn. Zwecke Kaliumferrocyanid zu bc- 
stimmen. Dabei erwiesen sich die grayimetr. Verff. wegen der Zeitdauer ais un- 
geeignet. Das jodometr. Verf. gibt unter yerschiedenen Umstanden zu yerschiedenc 
Ergebnissc. Die Permanganatmethode nach E. d e  H a e n  (vgl. Ztschr. analyt. Chem. 
50. 382 [1911]) gibt jedoch bei geniigender Verdumiung gute Resultate. (Ztschr. 
analyt. Chem. 73 . 433—38. Charków [RuBl.], Technolog. Inst.) W in k e l m a n n .

K. K. Jarvinen, Uber die Bestimmung der Kresole. II. (I. vgl. C. 1 9 2 7 . I I . 301.) 
Vf. g ibt den Analysengang fiir eine titrim etr. Best. von Kresol m it salzsaurer Bromat- 
bromidlsg., K J  u. Natriumthiosulfat u. ferner Erfahrungen bei direkter Volummessung 
des Kresols m it dem GEEBERschen Butyrometer an . (Ztschr. anatyt. Chem. 73. 
446—51. Helsingfors, Stadtlabor.) W in k e l m a n n .

B estand teile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
D. Balarew, Uber die Eiv:eifireaktionen der versćhiedenen Melaphosphate. Vf. 

s tu d ie r te  d ie  E m p fin d lich k e it d e r  EiweiBrkk. y ersch iedener Melaphosphate — Pra- 
p a r a t  I. TAMMANNsches Trimetaphosphat, II . Tetrametaphosphat, d a rg este llt  durch
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Erhitzen von Cu(N03)2 m it H 3P 0 4 u. Umsctzen mit Na2S-Lsg., III . durch Erhitzen 
von NaNH4H P 0 4, IV. durch Auflósen von P 20 6 in W. erhaltenes Metaphosphat. Die 
Resultate zeigen, daB jedes Praparat seine "besondere Grenze der Verduimung zum 
Koagulieren der EiweiBlsg. besitzt. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 411—12. Sofia, 
Univ.) WlNKELMANN.

E. Gorter und F. Grendel, Die Ausbreitung in  einer monomoleltularen Schicht ais 
Melliode zur Beslimmung von Bluifett. Wenn man eine kleine Menge einer Palmiłinlsg. 
oder anderer hóherer Fettsauren in PAe. auf W. ausbreitet, so verteilt sich die Fett- 
sauro monomolekular. Diese Tatsache wird zu einer Methode der Best. des Ober- 
flachendruckes ausgearbeitet, indem nach LANGMUIRS u .  A dam s (Journ. Amer. 
chem. Soc. 3 9  [1917]. 1848) an einem Wagebalken, an dem eino flacho P latte hangt, 
die AbreiBbarkeit dieser P latte von der Fl.-Oberflaeho bestimmt wird. Am einfachsten 
laBt sich daa totale Blutfett bestimmen. Selbstverstiindlich muB bei Entnahme aus 
dem Finger die H aut vorher gereinigt sein. Wenn man dio verschiedenen Fettbestand- 
teile tronnen will, so muB man dies nach B ang  durch Extraktion mit niedrigsd. PAe. 
maehen. Bei Mikrobest. ist die Menge Choleslerin u. Trwjlycerid zu klein, um ihre Ober- 
flachę nach dieser Methode messen zu kónnen. Man muB mindestens 0,5 ccm Blut 
in diesem Falle verwenden. (Biochem. Ztschr. 1 92 . 431—56. Leiden, Med. Kinder- 
klinik.) F. MULLER.

M. Jenke, Ober die Herkunfl der Gallensauren. I. Mitt. Methodik der Beslimmung 
der Gallensauren, des Cholesterins und des iibrigen Umerseifbaren in  der Hundegalle. An 
Gallenfistelhunden wird in 2 Verss. bewiesen, daB der Hund nicht nur gepaarte Gallen
sauren, sondern auch Cholsaure ausschoiden kann. Per os zugefuhrto Gallensauren 
werden quantitativ  wicder ausgeschieden. Ein Abbau der Cholsaure im Organismus 
wird dadurch unwahrscheinlich. Die indirekten Methoden zur Best. der Gallensauren, 
welche auf der Best. des S oder des gepaarten, durch Hydrolyse freiwerdenden NH2-N 
beruhen, sind ungenau, weil die Hundegalle neben gepaarten auch ungepaarte Gallen
sauren enthalt u. weil erstere nicht ausschlieBlich aus Taurocholsaure bestehen. Eino 
direkte titrim etr. Best. gelingt auf folgendem Wege: Dio durch A.-Fallung von Schleim 
befreite Galie wird im Wasserbad m it 8%ig. NaOH gospalten, Gallen- u. Fettsauren 
in Freiheit gesetzt u. letztere m it Baryt ausgefallt. Aus dem konz. F iltrat werden die 
Gallensauren nach dem Ansauern m it HC1 m it A. ausgesehuttelt u. nach Verjagen des 
A. in wss. alkoh. Lsg. m it NaOH titriert. 0,0408 g Cholsaure entspricht 1 ccm Vio‘n - 
NaOH. Desoxycholsaure fiillt zum Teil m it den Bariumsalzen der Fettsauren. Der 
Rest wird von den Ba-Salzen der Cholsaure in Lsg. gehalten. Trotz des Verlustes von 
Desoxycholsiiure sind die titrim etr. erhaltenen Werte zu hoch, weil das cholsaure Ba 
auch einen Teil der fettsauren Ba-Salze lóst u. weil 1. saure Spaltprodd. der Gallen- 
farbstoffe m it titriert werden. Die titrimetr. Methode eignet sich daher nur fur ver- 
gleichendo, nicht aber fur absolute Bestst. Eine genauere Best. ermóglicht sich auf 
polarimetr. Wege. Die durch 2 Vol. A. von Schleim befreite Galie wird mit 15% ICOH 
verseift u. durch A.-Extraktionen das Cholesterin u. Unverseifbare abgetrennt. Chole- 
sterin wird m it der Digitoninmethode, das iibrige Unverseifbare gravimotr. bestimmt. 
Die Gallensauren werden bei saurer Rk. m it PAe.-A. (1 :4) ausgezogon. Aus der opt. 
Drehung der alkoh. Lsg. im 4 dm-Rohr kann man den Geh. an Gallensauren berechnen. 
Unter Zugrundelegung des [a]o fiir Cholsaure =  34,96° ist der prozentuelle Cholsiiure- 

, , „ , T abgelesener Wort-100
geh. der alkoh. Lsg. = ---- 2-----^  ^------------ Setzt man die yerseifte u. von Chole
sterin befreite Galie einen Tag dem Tageslicht aus, so werden die Farbstoffe zerstort, 
so daB sie nicht mehr in den A. ubergehen. Man kann dann dio Extraktion der Gallen
sauren mit A. allein s ta tt m it PAe. +  A. yornehmen. Das [a]D der Cholsaure wird im 
Quarzglas durch diffuses Tageslicht u. durch Sonnenbestrahlung nicht verandert. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 30 . 280—91.) G u g g e n h e im .

E. Enderlen, S. J. Thannhauser und M. Jenke, Ober die Ilerkunft der Gallen
sauren. II. M itt.’ Choleslerin-Galknsdurenbilańzen beim Hund mit totaler Gallenjislel. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Die von Gallenfistelhunden m it der Galie ausgescliiedene Menge 
von Gallensauren laBt sich nicht auf exogenes oder endogenes Cholesterin zuruck- 
fiihren. Ein Hund, der wahrend 59 Tagen 71,97 g Cholsaure m it der Galie ausschied, 
hatte mit der Nahrung nur 7,67 g Sterin erhalten. Auch der gesamto errechnete Chole- 
sterinyorrat der Versuchstiere wiirde ais Vorstufe fur die nachgewiesenen Gallensauren- 
mengen nicht geniigen. Zulage von Cholesterin zur Nahrung oder intrave'nose Zufuhr
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von Cholesterin bleibt ohne direkten EinfluB auf die Menge der ausgeschiedenen Gallen
sauren. Die im K ot u. m it der Galie ausgesohiedene Cholesterinmenge war wahrend 
der Versuehsperiode stets gróBcr ais die exogene Cholesterinzufuhr. Die Móglichkeit 
des Uberganges von exogenen oder endogenen Sterinen in Gallensauren im Tierkórper 
ist zwar nicht ausgeschlossen. Die Verss. beweisen jedoch, daB dic Bldg. yon Gallen
sauren nicht auf solche stcrinartige Vorstufen angewiesen ist. — In  diesem Sinne spricht 
die Tatsache, daB die ais Versuchstiere beniitzten Gallenfistelhunde eine starkę Ab- 
magerung aufweisen u. alles F e tt verlieren. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 292 
bis 307. Heidelberg, Med. Poliklin.) Gu g g e n h e im .

E. Enderlen, S. J. Thannhauser und M. Jenke, Uber die Herkunft der Gallen
sauren. I I I . Mitt. Słerische Konfiguration der Sterine und ihr EinflufS auf die Gallen- 
saurenbildung. (II. Mitt. vgl. yorst. Ref.) Koprosterin u. Allocliolesterin verursachen 
bei intravenóser Zufuhr an Gallenfistelhunden eine bedeutende Mehrausscheidung yon 
Gallensauren. Nach Injektion von 1,5 g Allocliolesterin stieg die Gallensauremenge 
gegeniiber den Vortagen um 4,5 g. Gleichzeitig erhohte sich auch die Ausscheidung 
des Cholesterins u. des Unverseifbaren in entsprechendem MaBe. Es bleibt jedoch un- 
entschieden, ob eine wirkliclie Umwandlung von Koprosterin bzw. Allocholesterin in 
Cholsaure eingetreten ist, oder ob dem Koprosterin bzw. Allocholesterin nur eine spezif. 
anregende Wrkg. auf die Bldg. u. Ausscheidung von Gallensauren zuerkannt werden 
muB. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 308—18. Heidelberg, Med. Poliklin.) Gu.

R. Gassul, Uber den analytischen Wert der filtrierten ullravioletten (sogenannłen 
Woodschen) Strahlen fiir die Kriminalistik, Biologie und Medizin. Die Vorteile der Yer- 
wendung einer Quarzanalysenlampe fur Kriminalistik, Bakteriologie u. Dermatologie 
werden aufgefiihrt. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 918—19. Kasan, Leninstaatsinst.) F k .

Richard D ietzel und Ulrich Panków, Uber eine Methode zur Beslimmung der 
Oberfliichenentwicklung schaumbildender Arzneien. (Munch. med. Wchschr. 75. 947. — 
C. 1 9 2 8 .1. 1076.) F r a n k .

J. Eisenbrand, Die Fehlergrenzen der quanlilativen Bestimmungen im D .-A.-B. 6 
vom physikaKsch-chemischen Slandpunkt. (I. vgl. C. 1928. I. 1212.) II. Die angesirebte 
Genauigkeit kann meist aus den Zahlen des D. A.-B. 6 (errechnete u. experimentell 
gefundene Zahlen) nicht abgeleitet werden, da diese Zahlen im Arzneibuch weder 
nach physikal.-chem. Grundsiitzen noch nach einem anderen System einheitlich 
behandelt sind. — III . Die erreichbare Genauigkeit. Besprechung yon Rechenmethoden, 
Untersuchungsapparatur u. Hilfsmitteln. Es wurde eine experimentelle IMindest- 
ungenauigkeit fur die Arzneibuchbestst. erm ittelt (0,1% u. dariiber), lediglich aus 
der aus physikal. Grunden bestehenden Grenze der erreichbaren Genauigkeit. Rechnen 
mit hochstens 4-stelligen Zahlen ergibt yollkommen genugende Genauigkeit. — Richt- 
linien fur eine Neuausgabe des D. A.-B. (Pharmaz. Ztg. 73- 582—83. 597—98. 613 
bis 615. 626—28.) L. J o s e p h y .

G. Biimming und K. Ferrein, Die Empfindlichkeit der Natriumhypophosphit- 
logung des Deutscłien Arzneibuchs, 6. Ausgabe, gegen Selen. Zur Priifung der Empfind
lichkeit yon Natriumhypophosphitlsg. D. A.-B. 6 (T h ie l e s  Reagens) auf selenige 
Saure wurden 20 ccm Selenitlsg. (0,5 g Na2Se03) m it 40 ccm T h ie l e s  Reagens ver- 
mischt u. auf dem Dampfbad erhitzt, bis sich kein Se mehr abschied u. die uberstehende 
FI. klar u. farblos war. Das im Goochtiegel gesammelte, m it verd. HCI, A. u. A. ge- 
waschene u. bei 100° getrocknete Se woirdc gewogen u. der erhaltene W ert stimmte 
mit dem nach anderen Verff. (grayimetr. Best. mit S 0 2, titrim etr. Best. nach B e r g  
u. T e it e l b a u m ) crhaltenen Resultat iiberein. Verss. m it verd. Na2Se03-Lsgg. er- 
gaben eine Empfindlichkcitsgrenze von T h ie l e s  Reagens fiir Se bei 0,01 mg (fiir 
As bei 0,02 mg). — Uberfuhren von Na2Se03 durch Kochen m it Bromwasser in 
Na2Se04 u. Umkrystallisieren. Die daraus hergestellte Lsg. war frei von Na2Se03. 
Bestst. des So in der Seleniatlsg. durch Kochen m it konz. HCI u. S 0 2-Lsg. einerseits 
u. Erhitzen mit T h ie l e s  Reagens andererseits ergaben wieder ubereinstimmende 
Resultate. Es kann also angenommen werden, daB T h ie l e s  Reagens unter den 
Bedingungen des D. A.-B. ebenso wie aus Selcnitlsgg. aus Seleniatlsgg. das Se ąuanti- 
ta tiy  abscheidet. Die Red. yon Seleniatlsgg. zu Se dauert liinger ais die der Selenit- 
lsgg. Bei kleinen Mengen Seleniat war jedoch kein langeres Erhitzen ais bei der Red. 
des Selenits notig. Nach Ansicht der Vff. genugt die Empfindlichkeit des Reagens 
gegen Se fiir die Praxis. (Pharmaz. Ztg. 73. 656— 57. Berlin-Britz, J .  D. R ie d e l  
A.-G.) L. J o s e p h y .

G . Frerichs, Der Nachweis von Arsen im D. A . B. 6. Erlauterung der Priifungs-
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yorschriften des D. A.-B. 6 zum As-Nachweis mittels Natriumhypophosphitlsg. u. 
Einteilung der Vorschriften hinsichtlick der Eassung in verschiedene Gruppen. (Apoth.- 
Ztg. 43 . 610—13. Bonn, Univ.) L . J o s e p h y .

M. Wagenaar, Hikrochemische ReaJctionen auf Hyoscyamin. Besprechung der 
Rkk., im besonderen Sublimation, Fallung in krystallin. Form, Rk. m it AuC13, m it 
Pikrinsilure, m it Jodlsg. u. m it Br2 +  KBr. (Pharmac. Weekbl. 65. 549— 51. R otter
dam.) Gr o s z f e l d .

C. Griebel und p . WeiC, Beilrdge zur Unlersuchung von Safran (Crocus). Bei der 
Priifung einwandfreien naturellen Safrans verschiedener Herkunft wurden nach 
colorimetr. Verf. u. dureh. Dest. m it MgO annahernd gleiche Ammoniakwerte fest- 
gestellt. Es enthalt also natureller Safran praformiertes Ammoniak in Salzform 
(Chlorid oder Sulfat). Der NH 3-Geh. war bei alteren Proben geringer ais bei neueren; 
er nimmt also nieht.beim Lagern der Drogę zu. Bei Dest. mit Lauge anstatt m it MgO 
wurden wesentlich hóhere Werte erhalten, wonach bei Einw. von h. Lauge auf die 
Zellinhaltsstoffe des Safrans fliichtige Basen entstehen. Vff. stellten ferner fest, daB 
PAe. (in geringerem Mafie auch Paraffinol) aus frisoher Drogę geringe Mengen Safran- 
farbstoff aufnimmt. Abnahme der Loslichkeit des Farbstoffs bei langerem Lagem 
der Drogę. Aus dem positiven Ausfall der PAe.-Probe IaBt sich ein Yerdacht auf 
kunstliche Farbung nieht ableiten. — Der Geh. an NH, bedingt keine Anderung der 
Prufungsvorschrift des D. A.-B. 6 auf Ammoniumsalze; event. empfehlen Vff. eine 
etwas scharfere Fassung. (Apoth.-Ztg. 43. 642—44. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel- 
Unters.-Anst.) L. J o s e p h y .

Albert L. Raymond und-Howard M. Winegarden, Die Bestimmung des KoMen- 
diozyds in  Garansatzen. Die Methode beruht auf der von Ca in  u . Ma x w e l l  angegebenen 
Best. des C in Stahlen dureh Absorption des C02 in einer bekannten Menge Ba(OH)2 
u. Messung der elektr. Leitfahigkeit der Lsg. — Das C02 wird aus den Garansatzen 
entweder aerob dureh einen C02-freien Luftstrom oder anaerob dureh N2 in die Ba(OH)z- 
Lsg. ubergefiihrt. Hierzu wird der spezif. Widerstand von 0,065—0,12-n. Ba(OH)j,- 
Lsg. bei 25, 30 u. 37° bestimmt. Die Methode ist fiir alkal. Garansatze nieht geeignet. 
Zur Verhinderung von Infektionen wird Gentianayiolett in einer Konz. von 1: 5000 
verwendet. Abb. der App. vgl. das Original. (Journ. biol. Chemistry 74 . 189—202. 
Pasadena, California Inst. of Techn.) L ohm ann.

Friedrioh-Vinconz v. Hahn, Disporsoidanalyse. Die M ethoden d. TeilchengroBcnbestimmung
u. ihro theoret. Grundlagcn. Dresden: Th. Steinkopff 1928. (XXIV, 653 S.) gr. 8°.
=  Handbuoh d. Kolloidwissenschaft in Einzeldarstellgn. Bd. 3. M. 39.— ; geb. M. 42.—. 

Fritz Paneth, Radio-elements as indicators, and other seleeted topics in inorganic chemistry.
New York: Mc Graw-Hill 1928. 164 S. 8°. $2.50.

Walter P. White, The modern calorimeter. Monograph Xo. 42. New York: The Chemical
Catalog Co., Inc. 1928. (194 S.) Lw. $ 4.00.

H. Angewandte Chemie, 
in . Elektrotechnik.

K. Arndt, Das Leclancheekment. Oberblick uber die Entw. des Leclanchć- 
Elementes von seiner ursprimglichen Form bis zur Anodenbatterie tmter Beruck- 
sichtigung der Vorgange der Entładung u. der Bedingungen fiir gute Leistung. (Elektro- 
techn. Ztschr. 49 . 816—19. Charlottenburg.) SlEBEBT.

— , Die Weiterentwicklung der Róntgenrohre. Kurze Beschreibung einer neuen 
zylindr. Form der Róhre zur Erzeugung von Rpntgenstrahlen, die unter dem Namen 
M etalix von der Firm a P h i l i p s  Lamps Limited 145, Charing Cross Road, London, 
W. C. 2 in den Handel gebracht wird. Zur Herst. einer luftdichten Yerb. zwischen Glas 
u. Metali wird ais Metali eine Legierung von 75% Fe m it 25% Cr rerwendet, dereń 
Ausdehnungskoeffizient ungefahr 10*10~6 pro Grad, also dem des Glases nahezu gleieh 
ist. (Journ. seient. Instruments 5. 170—72.) B o t t g e b .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, ubert. von: Hans Gerdien, 
Berlin-Grunewald, Geformle Massen. Asbest wird auf Tempp. von 1000—1300° erhatzt 
u. einem hohen PreBdruek ausgesetzt. Es entstehen Massen, welehe sich sagen, feilen 
oder in anderer Weise mechan. bearbeiten lassen u. besonders ais elektr. Isolatonen
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yerwendbar sind. (A. P. 1 670 659 vom 7/11. 1925, ausg. 22/5. 1928. D. Prior. 17/10.
1924.) K u h l in g .

W estinghouse Electric & Manufacturing Co., Pennsylyania, iibert. von: Henry 
C. P. Weber, Edgewood Park, Amorika, Kondensationsprodukt. Cełlvlose wird m it 
einem Beizmitte], das gleichzeitig ais K ontaktm ittel wirkt, behandelt u. m it Phenol 
u. darauf m it CH,f) kondensiert. Ais Beizmittel dienen Alkalisalze, dic in Na2C03 oder 
NH3 gel. sind. Am geeignetsten sind die Alkalisalze amphoterer Metalle, wie z. B. Zinkat, 
Stannat, Stannit, Antimoniat, Aluminat, T itanat. An Stelle von Cellnlose kann auch 
Starkę oder Zucker benutzt werden. Das gebeizte Kohlenhydrat halt das 7i<wzartige 
Kondensationsprod. zah fest. Nach dem Hiirten unter Druck u. H itze erhalt man 
vollig homogene Isolierma teria l i en.. (A. P. 1 630 365 vom 24/9. 1920, ausg. 31/5.
1927.) N o u v e l . 

General Electric Co., New York, iibert. von: W illiam  Irby, Lynn, V. St. A.,
Bogenlampenelektroden, bestehend aus Ilmenit, Chromit, Magnetit, N aF u. LiP, z. B. 
76,5 Teilen Ilmenit, 5,5 Teilen Chromit, 17,22 Teilen Magnetit, 0,28 Teilen N aF  u.
0,5 Teilen IAF. Die Elektroden zeiehnen sich durch hohe Leuehtkraft u. lange Lebens- 
dauer aus. (A. P. 1 6 6 9 1 2 9  vom 7/1. 1927, ausg. 8/5. 1928.) K u h l in g .

Chicago Steel and Wire Co., iibert. von: J. Birchard Green, Chicago, V. St. A., 
Elektroden fiir Lichtbogenschweiflung u. dgl. Die Metallstabe werden m it CaC03, 
Mischungen von CaC03 u. NaHC03 o. dgl. iiberzogen, indem sie in ein Gemenge von CaC03
o. dgl., W., einem Klebmittel, wie Seife, D estrin  oder Wasserglas, u. gegebenenfalls 
einem griinen Deckfarbstoff getaucht werden. (A. P. 1669  660 vom 19/3. 1926 u. 
1669  661 vom 28/2. 1927, ausg. 15/5. 1928.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Fritz Blau, Fritz Koref und 
Kurt Moers, Charlottenburg, Makrokrysłallinische Wolframgliihfdden. Die zweckmiiCig 
ein hochschm. Oxyd, wio Th20 3, enthaltenden gezogenen Wolframfaden werden zwecks 
Bldg. von Krystallisationskernen, z. B. mittels geriffelter Walzen, an verschiedenen 
Stellen geritzt, auf rechteckige, secbseckige oder ungleichmafiig gestaltete Kerne auf- 
gewunden o. dgl. u. dann auf Tempp. von 1900—2000° erhitzt. (A. P. 1 670 292 vom 
29/11. 1924, ausg. 22/5. 1928. D. Prior. 14/2. 1924.) K u h l in g .

Anton Dembowick, Minneapolis, V. St. A., Elektrolyt fiir  Sammler. Der Elektrolyt 
besteht aus verd. H 2S04, welcher geringe Mengen von Alaun, MgS04, NH4H S 04, 
H g(H S04)2 u. Glycerin zugesetzt sind, z. B. aus einer Mischung von 158 Teilen yerd. 
H 2S04, je 1 Teil der genannten Salze u. 0,25 Teilen Glycerin. (A. P. 1 669 393 vom 
4/8. 1926, ausg. 8/5. 1928.) K u h l in g .

Silica-Gel-Corp., Baltimore, V. St. A., Trochiung von geladenen negatwen und 
positiven Aklcumulatorenplatten. (D. R. P. 460 640 KI. 21b vom 4/7. 1926, ausg. 1/6.
1928. A. Prior. 13/7. 1925. — C. 1927. II. 155.) K u h l i n g . 

National Carbon Co. Inc., New York, iibert. von: Victor Yngve, South Orange,
und W alter Elwood Vail, New York, Scheider fiir  Trockenelemente. Auf die aus Papier- 
brei frisch bereitete, noeli feuchte Papiersehicht, welche die Depolarisationsmasse yon 
der Zinkelektrode trennen soli, wird noch in der Masehine die erforderliclie Mengeg 
Stiirke, Gelatine o. dgl. aufgebracht u. festgesaugt. (A. P. 1670  604 vom 6/4. 1925, 
ausg. 22/5. 1928.) K u h l in g .

W estinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: John W esley Marden, 
E ast Orange, V. St. A., Herstellung Elektronen aussendender Kórper. Gepulvertes hoch
schm. Metali, wie Mo, wird m it etwa 1/2—1%  einer ebenfalls gepulverten Legierung 
von A l  m it Th  oder einem anderen stark  Elektronen aussendenden Metali, wie U,
o. dgl. innig gemischt, die Mischung zu Staben gepreBt u., gegebenenfalls im hohen 
Vakuum, erhitzt, bis sie gesintert u. das Al verdam pft ist. Die Mitverwendung von 
Al schiitzt das Th usw. yor Verunreinigung. (A. P. 1670  463 vom 11/4. 1923, ausg. 
22/5. 1928.) K u h l i n g .

W estinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. yon: Harvey Clayton Rentsch- 
ler, E ast Orange, V. St. A., Elektronen aussende.nde Korper. Bander, Fśiden o. dgl. 
eines Tragermetalles, wic Pt-Ir o. dgl., werden m it dem Oxyd eines radioakt. Metalles 
bedeckt, z. B. derart, daB man das Tragermetall durch eine wss. Aufschwemmung des 
radioakt. Oxyds zieht oder es mit einer Mischung eines derartigen Oxyds m it der Lsg. 
eines Celluloseesters bestreicht. (A. P. 1670  483 vom 4/5. 1923, ausg. 22/5. 
1928.) K u h l in g .

W estinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. yon: Thomas Philip Thomas, 
Bloomfield, V. St. A., Elektronen aussendende Korper. Das Tragermetall, z. B. W, wird
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m it der Mischung einer Verb., welche bei der Zers. durch Hitze metali. Th bildet, vor- 
zugsweise 21ft2(Cf204)3, u. einer Celluloseesterlsg. bestrichen u. das Ganze bis zur Zers. 
des Salzes erhitzt. Zwecks Verhinderung von Verunreinigung wird auf die leitenden 
Teile noch metali. Mg oder Al aufgebracht u. dieses mittels durchgeleiteten Stromes 
yerdampft. (A. P. 1670  487 vom 14/4. 1923, ausg. 22/5. 1928.) K u h l in g .

A. Joffe, Leningrad, RuBland, Herstellung ton dielektrischen Scliićhten. Man bc- 
handelt dielektr. Stoffe, die mit Sauerstoff zu reagieren yermogen, m it oxydierenden 
Mitteln. Man kann hiernach Schichten von weniger ais 0,01 mm Dicke m it hohem 
Widerstand gegen Durchschlagcn erhalten. Man verwendet ein bei 250° polymerisiertes, 
m it Co- oder Mn-Sikkativcn yersetztes Leinol, ais Oxydatiojismittel verwendet man 
Luft, _02, Ozon, Cl. (E .P . 287039 vom 8/9. 1926, ausg. 5/4. 1928.) F r a n z .

Siemens & Halske Akt.-Ges., BeTlin-Siemensstadt (Erfinder: Fritz Horning, 
Berlin-Friedenau), Hcrsielhing ton Magnetkemen. (D. R. P. 460 645 KI. 21g vom 24/1.
1926, ausg. 4/6. 1928. — C. 1927. I. 2676.) K u h l i n g .

V. Anorganische Industrie.
Knox Terpezone Co., Inc., New Jersey, ubert. yon-. Ernest J. Bagnall, Cleve- 

land (Ohio), Apparatur zur Herstellung ozonisierter gasjormiger Produkte durch Uber- 
leiten von C02- u. H 20-fTeier Luft uber eine Fl. u. Ozonisieren der mit Fl. boladenen 
Luft. (A. P. 1668  884 vom 22/11. 1922, ausg. 8/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Rhenania-Kunheim Verein Chemischer Fabriken A.-G., Berlin (Erfinder: 
Emil Geisel, Berlin-Niederschoneweide), Herstellung toń CTiemikalien in  Jdeinstiiclriger 
Form. Ausfiihrungsform des Verf. nach D. R. P. 424 193, 1. dad. gek., daB man eine 
Suspension yon nicht geschmolzenen Stoffen in einem geschmolzenen Anteil derselben 
Substanzen yerwendet. — 2. dad. gek., daB man eine Suspension von festen Stoffen 
in einer fl., m it der festen nicht ident. Substanz dem Yerf. unterwirft. — Hier in Be- 
tracht kommende Stoffe sind die aus N a2S-Lsgg. beim Eindampfen entstehenden 
Mischungen wasserarmer Salze. (D. R. P. 453 366 KI. 12g yom 6/3. 1925, ausg. 5/12.
1927. Zus. zu D. R. P. 424193; C. 1926. I. 2035.) K a u s c h .

Chemische Fabrik GroB-Weissandt G. m. b. H. und Paul Seidler, Weissandt,
Herstellung gro/Ser Krystalle. Teilref. nach E. P. 275991; vgl. C. 1927- II. 2561. H. wss. 
Lsgg. chem. Stoffe, besonders von NIL f i l ,  werden m it neutralen oder saurenAuszugen 
von Holz bzw. frischen oder getrockneten pflanzlichen Stoffen anderer Art oder mit 
wss. neutralen oder sauren wss. Lsgg. von Pektinstoffen yersetzt. (Oe. P. 109 687 
vom 29/11. 1926, ausg. 25/5. 1928. D. Priorr. 30/11. 1925., 10/8. 1926 u. 25/11.
1926.) K u h l in g .

Commercial Solvents Corp., iibert. yon: W illiam J. Bannister, Terre Haute, 
Indiana, Herstellung von Tri-n-butylborat. 62 g krystallisierte HsBOs u. 450 ccm 
Butanol werden dest.; nachdem 250 ccm abdest. sind, werden erneut 200 g Butanol 
zugegeben u. solange dest., bis alles W. iibergegangen u. die Temp. von 117° auf 150° 
gestiegen ist. Alsdann wird das noch zuriickgebliebene Butanol im Vakuum abdest. 
Der Ruckstand besteht aus B(OC4H9)3, das bei 190° u. 200 mm dest. u. so gereinigt
werden kann. (A. P. 1668797  vom 26/9. 1927, ausg. 8/5. 1928.) U l l r ic h .

Heinrich Bomke, Dortmund, Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff oder Stick- 
stoff-Wasserstoffgemischen durch katalyt. Umsetzung von CO- u. H 2-haltigen Gasen 
in Ggw. von C02 absorbierenden Stoffen, 1. dad. gek., daB das CO durch Zufiihrung 
von 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen in C02 ubergefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB die Um
setzung in Ggw. von Dolomit oder.dolomithaltigen Stoffen ausgefiihrt wird. — 3. dad. 
gek., daB bei Verwendung von KW-stoffhaltigem Ausgangsmaterial die Zerlegung der 
KW-stoffe mittels Wasserdampfes erfolgt u. das C02-H2-Gemiseh anscldieBend unter 
Zufiihrung yon 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen umgesetzt wird. (D. R. P. 460 422 KI. 12i 
vom 14/12. 1926, ausg. 30/5. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung ton fliissigem Eisencarbonyl durch Einw. 
yon CO auf metali., durch Red. yon Eisenoxyden erhaltenes Fe, dad. gek., daB man 
iiber dieses unter hohem Druck u. bei Tempp. yon etwa 100— 200° CO-reiche Gasgcmisclie 
leitet, die gleichzeitig H 2 enthalten. (D. R. P. 460 328 KI. 12n yom 24/5. 1924, ausg. 
24/5. 1928.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ZinkcMond. 
Man erhalt wasserfreies ZnCl2 dadurch, daB man ZnO bei erhohter Temp. (400—500°)

X. 2. 19
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der Einw. von Cl2 in Ggw. von H 2 gegebcnonfalls unter Zusatz eines Reduktionsmittels 
aussetzt. (E. P. 288 253 vom 1/3. 1928, Auszug veroff. 31/5. 1928. Prior. 9/4.
1927.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Oscar Knapp, Praktische Anleitungen zur Kiihhmg der Holilglaser. Durch Yerss. 

wurde gezeigt, daB die Bruchfiihigkeit eines Glases m it den vorhandenen Rest- 
spannungen in gerader Proportionalitat steht. Es wird ein Bericht iiber Spannungen 
u. dereń Erkcnnung gegeben. Spannungsprufung von Hohlglas kama iiber die Span
nungen keine Aufklarung bringen.' Man kann aber an Ausschnitten aus demselben 
Glase Spannungen feststellen. Es werden prakt. Anleitungen zur Berechnung der 
Bruchsicherheit u. Leitung der Kuhlung gegeben. (Sprechsaal 61. 42—43. 62—63. 
83—86.) S a l m a n g .

— , Hartporzellan der Staall. Porzellan-Manufaklur Meifien fiir ćhemisćhe und 
technische Zwecke. Die Eigg. der fiir chem. u. teehn. Zwecke verwendeten M. F. 38, 
eines Harlporzdlans m it etwa 27% Al„0:j-Gehalt. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 
1210—12.) “ J u n g .

Hans Kiihl, Die Chemie der hochwertigen Zemente. (Tonind.-Ztg. 52. 697—700. —
C. 1928. I. 2862.) Sa l m a n g .

K. Matthies, Klinker und hochwertiger Zement. Noch unausgewertele Probleme. 
(Tonind.-Ztg. 52. 673—74.) Sa l m a n g .

H. Richarz, E in  Uberblick iiber die Literatur von der Konstitution des Portlcmd- 
zementMinkers. (Vgl. C. 1928. I. 2201:) Eingehende Besprechung u. krit. Wurdigung 
der Literatur. (Tonind.-Ztg. 52. 566—69. 586—89. 634—39. Kupferdreh.) Sa l m a n g .

Friedrich Cramer, Gebldhte und geschmolzene Klinker. Betriebsvorschriften. 
(Tonind.-Ztg. 52. 803.) S a l m a n g .

Hans Kiihl, Die Wechselerhurtung der Portlandzemenle. E in Beitrag zur Kl-Lagemng. 
Yf. hat an 25 Zementen nach wechsclnder Lagerung Festigkeiten bestimmt u. be- 
stiitigt den Befund von GENSBAUR, daB Festigkeitsruckgange vorkommen, die man 
zwar bei W.-Sattigung poroser Kórper kennt, die aber auch auf chem. Ursachen zuriick- 
zufiihren sein durften. (Tonind.-Ztg. 52. 870—74. Berlin-Lichterfelde.) SALMANG.

Joseph Keith, Lugerungsarten von Zementprobekorpern. E in Beitrag zur KL- 
Lagerung. Vorsehlage fiir Priifungen. (Tonind.-Ztg. 52. 808. Kladno.) SALMANG.

Stig Giertz-Hedstróm und Donovan Werner, Ober die Festigkeitszunahme. bei 
Zement und Beton. Es wird rechner. abgeleitet, wie man bei Kenntnis der Korn- 
gróBenverteilung eines Zementes die mit W . umgesetzte Menge ais eine Funktion 
der Zeit berechnen kann u. wie die Festigkeit von dieser Menge abhangig ist. (Teknisk 
Tidskr. 58. Kemi 41—45.) " W . W o l f f .

— , Gebranntcr Kalk und seine Herstellung. Zusammenfassende Darst. der ver- 
schicdenen Verff. hierfiir. (Engin. Mining Journ. 125. 768—73.) R u h l e .

Julius Meyer, Poróse Baustoffe aus Beton. Beton kann durch cincn PoTengeh. 
nagelbar u. schlecht leitend fiir Schall u. Wiirme gemacht ■\vex,dcn. Die Poren kónnen 
durch Scliaumbldg. oder durch Zusatz gasbildender Stoffe, wie Al usw., erzeugt werden. 
Vf. empfiehlt Ca. So erzeugte Gasbetone eignen sich zur Herst. von Bausteinen usw. 
(Zement 17. 510—15.)  ̂Sa l m a n g .

Fritz Illgen, Feuerfeste Baustoffe und ihre Bedeutung fiir  die Iliiltenwerke und 
Grubenkokereien. Die Bedeutung der feuerfesten Steine u. ihrer Prufung. (Tonind.- 
Ztg. 52. 804—07.) Sa l m a n g .

Hans Ilirseh und Max Pulfrich, Ausdehnungsmessungen bei liohen Temperaturen. 
Es werden Ausdehnungskurven wiedergegeben, die an Staben, die in einem Kohle- 
griesofen erhitzt wurden, aufgenommen wurden. (Tonind.-Ztg. 52. 712—13. Berlin, 
Chem. Labor. f. Tonindustrie.) " SALMANG.

A. Besombe, Analyse des Natriumsulfats fiir Glashutten. Direkte Bestimmung von 
Na^SO^ 2 g Substanz +  30 ccm H 20  -f- N  ccm 0,1-n. Na2C03-Lsg. (genau gemessen, 
meist geniigen 10 ccm) werden im 100 ccm-MeBkolben bis zur Markę aufgefiillt; Nd.: 
Mg-,Ca-, A1-, Fe-Carbonate. 50 ccm des in einem trocknen GefaB aufgefangenen Filtrats 
werden m it 0,2-n. H 2S 04 neutralisicrt, eingcdampft u. getrocknet, der Riickstand wird 
kurze Zeit gegliiht u. gewogen. NachAbzugvonzugefiigtem Na2S 04( =  0,007 l-N /2  auf 
1 g Einwage) u. NaCl resultiert der ursprungliche Geh. an NaoSO.,. (Buli. Soc. ehim. 
Belg. 37. 164—65.) " R ie t z .
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Franz Kubik, Meihoden zur Kalkbeslimmung der Zemenlrohmasse. Die titrim etr. 
u. die caleimetr. Methode werden verglichen. Beide geben keine Untersclieidung 
zwischen Ca u. Mg. Letztere Methode gibt um etwa 0,72% hóhere Werte ais erstere. 
(Tomind.-Ztg. 52. 078—80.) SALMANG.

Libbey-Owens Sheet Glass Co., iibert. von: Joseph A. Reece, Toledo, V. St. A.,
Tafelglas. Auf der geschmolzenen Glasmasse schwimmt ein langlicher Trog m it Heiz- 
mantel. In  der Mitte des Bodens dieses Troges befindet sich eine von der Innenwand 
des Heizmantels begrenzte hohle Rinne, welche der Glasschmelze den E in tritt in den 
Trog gestattet. Der Mantel wird durch Brenner von oben ker geheizt. Von der Ober
flache der in dem Trog befindlichen Glasmasse wird stetig Glas abgezogen. (A. P. 
1 6 7 0 1 6 7  vom 30/1. 1925, ausg. 15/5. 1928.) K u h ł in g .

Ernest O. Schnell, St. Louis, V. St. A., Mórtelbildner. Magnesiumfreie Kalksteine 
werden gebrannt, gepulvert, m it Emulsionen von kolloidem Ton oder kolloiden Erden, 
vorzugsweise Bentonit, geloscht u. nach dem Abkiihlcn m it einer trockenen Mischung 
von kolloidalem Ton u. kolloidaler Erde vermischt. Zu an Fe20 3 u. A120 3 armen Kalk- 
steinen muB auBerdem ein Schutzkolloid zugesetzt werden. Die Erzeugnisse besitzen 
die P lastizitat des aus magnesiumreichen Kalksteinen erhaltlichen Brenngutes. (A. P. 
1 670 425 vom 1/2. 1926, ausg. 22/5. 1928.) K u h l in g .

Reinhold Rostock, Klosterneuburg, ósterreieh, Impragnierung derlnnenwatide 
von Hohlkorpern aus Beton o. dgl. Die Innenwande werden m it Mortel verputzt, nach 
dem Abbinden des Bindemittels die Oberflache der verputzten Schicht m it einer groBen 
Anzahl, z. B. 15000 je qm etwa 8—10 mm tiefer Offnungen versehen, die Oberflache 
mit einer Stichflamme erhitzt u. das Impragniermittel, z. B. Pech, Harz o. dgl., auf- 
gebracht. (O e.P . 109 685 vom 24/11. 1926, ausg. 25/5. 1928.) K u h l in g .

TJniversal Rubber Paviors, Ltd., Audenshaw b. Manchester, und Arthur Edward 
Brown, Brentwood (Essex), Herstellung von Mischungen aus Bituinen zwecks Ver- 
wendung ais StraBenbelag o. dgl. unter Zusatz von z. B. 8%  Gutlaperchapech oder (u.) 
Balataruckstanden oder (u.) anderen kautschukiihnlichen Stoffen. (E. P. 246 065 vom 
4/4. 1925, ausg. 11/2. 1928. Zus. zu E. P. 246186; C. 1926. II. 101.) M. F. M u l l e r .

VII. Agrikulturcliemie; Dungemittel; Boden.
R. N. Brackett, Thomas Green Clemson, LL. D., der Chemiter. II . (I. vgl. C. 1928.

I. 3108.) Fortsetzung u. SchluB nebst Bibliographie. (Journ. chem. Education 5. 
576—85. Clemson College, Sud-Carolina.) B o t t g e r .

P. W aguet, Die Verwendung der Schwefelsdure in der Landwirlschaft. Zusammen- 
fassender tjberblick iiber dio Bedeutung der Schwefelsdure u. ihrer Salze in der Land- 
wirtschaft. (Rev. Produits chim. 31. 161—66. 203— 07. Beauvais, Landw. Inst.) SlEB.

Oscar Loew, Uber Kalk- und Magnesiabedarf der Boden. Die Boden bediirfen 
der Magnesia ebenso wie des Kalkes. (Tonind.-Ztg. 52. 450.) Sa l m a n g .

Selman A. Waksman und Rene J. Dubos, Uber die Natur der cellulosezerselzenden 
Organismen in  Ackerboden. Reiehlich mit N versorgte Boden zeigen starkę Cellulose- 
zers. durch Bakterien, Aktinomyzeten, Pilze u. Protozoen. Kunstliche N-Zufuhr be- 
giinstigt den Verlauf der Zers., ohne jedoch dio Art der Zers. zu veriindern. Letztere 
hangt vielmehr vom Grade der Feuchtigkeit, Durchluftung u. Bodenrk. ab. In  mit 
W. gesatt. Boden kommen fiir die Zers. vor allem sporogene Bacillen in Frage, in gut 
durchliifteten Boden hiingt die Wrkg. der Cellulosezersetzer von pn ab. Bei pH unter 
6,0 kommen hierfiir vor allem Pilze in Betracht. Der beste Feuchtigkeitsgehalt liegt 
bei 60—100% Sattigung. Bas. Rk. yerhindert die Wirksamkeit der Pilze. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1226—28.) G r im m e .

Anneliese Niethammer, Der Einfluji von Reizchemikalien auf die Samen- 
keimung. II. Warmbad, Acetaldehyd, Thyreoidea u. ZnS04 sind typ. Keimungsstimu- 
lantien. Samen u. Friichte mit ausgesprochener Ruheperiode werden durch sie jedoch 
nur in vereinzelten Fiillen beeinfluBt, solche, welche nur im Licht keimen, werden im 
Dunkeln nicht stimuliert, auch sind hierbei die ais Lichtersatz bekannten chem. 
Agenzien wirkungslos. Die Wrkg. der Stimulation beruht hochstwahrscheinlich auf 
einer durch erhóhte Quellung bedingten Anderung des kolloidalen Plasmazustandes.
(Jahrbiicher fur wissenschaftl. . Botanik 67 [1927]. 223—41. Prag. Sep.) G r im m e .

W alther Herzog, Die neuere Entwicklung der Schadlingsbekampfung. Uberblick 
iiber neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Sćhddlingśbekampfung unter besonderer

19*
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Beriicksichtigung der Anwendung der Blausaure. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker 
Ztg. 19 2 8 . 57— 60.) S i e b e r t .

Kurt Seidel, Die Bekdmpfung des Kornkafers (Calandra granaria). Verss. m it H 2S, 
AsH3, CS2, CC14, Ś 02, N 0 2, A., A. +  Insektenpulver, Nelken6l-Anilinol-Xylol, Formalin, 
CH3OH +  Formalin, Methylformiat, Athylacetat, Cl, HCN, O,, N2, H 2, Leuchtgas (CO), 
C02. Zur Best. der Schwellenwerte kamen die Tiere in ein reehtwinklig gebogenes Glas- 
rohr, worauf nach Verdrangung der Luft Gas durchgeleitet wurde. Schwellenwert =  
Zeit, bei der 24 Stdn. nach Beendigung der Begasung 50% der Tiere gestorben waren. 
bei 100% H„S 3—4 Sek., bei 50% H2S 16 Sek., bei 25% 60, bei 10% 200 Sek., H 2 +
0,6% AsH3 30 Sek., bei CS2 8—9 Min., bei HCN 100% 20 Sek., 50% 45 Sek., 25% 
180 Sek., bei CO, 16 Stdn. Die iiberlebenden Tiere erwiesen sich gewohnlich ais schwer 
erkrankt. — Zur Verniehtung der Kafer sind die Begasungsmethoden nieht, wohl aber 
zur Herabsetzung starkcn Befalles auf ein ertragliches MaB geeignet. Einige der Mittel 
sind zu teuer, andere wirken stark schadigend auf das Getreide, andere sind auch fiir 
den Mcnschen zu giftig. Am besten bewahrten sich KW-stoffe, Methylformiat u. Athyl
acetat. Behandlung m itH itze u. Vakuum sind in okonom. Weise nieht anwendbar, am 
wichtigsten sind mechan. Mittel. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15 . 35—44. 61—69. 
Berlin, Inst. f. Getreidelagerung u. Futtervercdelung.) GROSZFELD.

Soe. Anon. des Charbońs Actifs E. Urbain, Paris, Phosphate. Kaliummeta- 
phosphat wird hydratisiert u. dann m it NH3, Harnstoff, Cyanamid o. dgl. behandelt, 
um Komplexverbb. zu erhalten, z. B. PO(OK) (ONH4)NH2, die ais Dungemittel ver- 
wendet werden konnen. (E. P. 2 8 8  331  vom 5/4. 1928, Auszug veróff. 31/5. 1928. 
Prior. 9/4. 1927.) K a u s c h .

N. Caro und A. R. Frank, Berlin, Dungemittel. Bei der Herst. stickstoffhaltiger 
Diingemittel dureh Einw. von NH3 auf ĆaC03 werden die Bedingungen so gewahlt, daB 
in dem Erzeugnis die stickstoffreien Kaliumyerbb. vollstandig entweder ais CaO oder 
ais CaC03 zugegen sind. Im  ersteren Falle werden die aus CaC03 u. NH3 erhaltenen 
Erzeugnisse im Strom eines neutralen Gases, wie N 2 oder einer Mischung von N2 u. H„ 
oder CO oder im Vakuum iiber die Dissoziationstemp. des CaC03, im zweiten Falle im 
Strom von C02 auf 300—600° erhitzt, oder es wird dem NH3, m it welchem das CaC03 
behandelt wird, C02 beigemischt. (E. P. 2 8 6  2 8 2  vom 30/9. 1927, Auszug vcróff. 25/4. 
1928. Prior. 3/3. 1927. Zus. zu E. P. 279421; C. 1928. I. 974.) K u h l in g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Sven Lind, Ober die Brikettierung und Sinterung von Sćhlick, Hochofenstaub usw. 

in Deutschland. (Teknisk Tidskr. 58 . Bergsvetenskap. 27—32.) W . W o l f f .
J. T. Shimmin, Entwicklung der Innentype des Vukumnfilters. Das Verlegen des 

filtrierenden Mediums innerhalb der Trommel vermindert nieht nur die Schwierig- 
keiten, die sich dureh das Absetzen groBer Teilehen ergeben, sondern bewirkt auch 
ein besseres Ergebnis. Das neue Filter, das beschrieben -nord, hat sich in verschiedenen 
Fabriken bei Flotationskonzentraten u. a. bewahrt u. scheint ganz allgemein fiir alle 
Filtrierungsvorgangc von Vorteil zu sein. (Mining and Metallurgy 9. 227—28. Los 
Angeles [Cal.], Southwestern Engineering Corp.) W lLKE.

M. Steffes, Warmewirtsćhaftliche Betriebserforschung eines neuzeitlichen mit Hoch- 
ofengas gefeuerten Morgan-Warmeofens, Bauart Siemens. (Stahl u. Eisen 48 . 718—-21. 
Esch a. d. Alzette, Luxemburg.) W il ic e .

J. A. L. Ortlepp, Ein Drehrohrtrockenofen. Der Ofen hat sich beim Trocknen 
des Sn-Konzentrats der Leeuwpoort Tin Mines, Ltd., gut bewahrt. Die Betriebs- 
ergebnisse werden besprochen. (Journ. chem. metallurg. mining Soc. South Africa 28 .
210—13.) W i l k e .

K. V. Kerpely, Elektrischc Ausriistung amerikanischer Eleklroschnelzofenanlagen. 
Die Bestrebungen gehen dahin, die Bedienung der elektr. Anlage moglichst weitgehend 
von menschlicher Arbeit unabhangig zu machen u. die gróBte W irtschaftlichkeit der 
Anlage zu erzielen. Es werden Schaltungsarten, Ofentransformatoren, Elektroden- 
regulierungen u. a. an Hand von Abb. mitgeteilt. (Zentralblatt Hiitten- u. Walz- 
werke 3 2 . 346—52. Berlin.) W lLKE.

— , Die ,,Homo“-Methode der StaMtemperung. Der elektrische Ofen „Homo“ der 
Integra Co., Ltd., Birmingham, wird beschrieben, der automat, arbeitet. (Iron Coal 
Trades Rev. 116. 832.) W i l k e .
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K. Th. Kiirten, Ferromnadium. Houte liaben nur die Erze eine industrielle Be- 
deutung ,die ais Yanadinit u. dessen Abarten Roscoelit, Palronit u. Camotit yorkommen. 
Nach einer Bespreehung der Anreieherung der einzelnen Erze werden die 5 zur Herst. 
von Ferrovanadium vorgeschlagenen oder industriell ausgefiihrten Verff. behandelt. 
(Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerke 32. 343—46. Aachen.) W ilk e .

P. W . Blackwood, Die rnetallurgische Lage von OufSeisen. Nach einer allgemeinen 
Bespreehung werden die Arbeiten anderer Autoren uber den EinfluB versehiedener 
Elemente auf GuBeisen u. das PerlitguBeisen besproehen. (Trans. Amer. Soe. Steel 
Treating 1 3 . 1023—38. F lint [Michigan], Buick Motor Co.) W i l k e .

F. T. Sisco, Die Konstitulion von Stahl und Eisen. II. Abschnitt. IV. Mitt. 
(II.. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2651.) Das Anlassen unter dem krit. Bereich wird besproehen, 
so wie es weitgehend fiir kalt bearbeitete Eisenprodd., wie Draht, Blech u. a. angewandt 
wird, weiter das Anlassen der Legierungsstahle, das „Patentieren“ von D raht usw. 
Eine allgemeine Zusammenfassung uber das AnlaBgebiet beschlieBt die Arbeit. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 13 . 1043—57. Dayton [Ohio], U. S. Air Corps, Wright 
Field.)  ̂ W i l k e .

Assar Gronwall, Uber eine newe Methode zur direkten Slahlherstellung mittels Kolden- 
pulverbriketts. Ein Vortrag iiber das Verf., Stahl direkt aus Briketts zu gewinnen, die 
aus Erz- u. Kohlenpulver unter Verwendung von Fe ais Bindemittel hergestellt werden. 
(Teknisk Tidskr. 58 . Bergsvetenskap. 25—26.) W. W o l f f .

N. K. G. Tholand, Sehwammeisen ais Schmelzgrundlage. Bei Herst. von elektr. 
Stahlen, von D raht u. iri Fallen, wo Rotbriiehigkeit nicht auftreten darf, ist Schwamm- 
eisen sehr zu empfehlen. Es folgen dann einige Einzelheiten iiber die Holganaes- 
Gesellschaft bei Helsingborg, iiber das Verf., das Aussehen u. die Zus. des Fe. Es 
enthalt rund 97% Fe, weniger ais 4% FeO, 0,010% P, etwa 0,025% CaS, 0,025%, 
Mn, 0,13—0.15% V u. 0,03% C. (Iron Age 121 . 1391—92. New York, Ekstrand 
& Tholand.) W i l k e .

O. E. Harder, L. J. Weber und T. E. Jerabek, Studien uber normal undanormal 
carburierte Stahle. Das Erhitzen anormaler Stahle im Vakuum bei der Kohlungs- 
temp. hat keinen EinfluB in bezug auf die Normalitat; das Erhitzen eines n. Stahles 
in N2 bei 885° andert nicht seine Kohlungseigg. Dies kann daher kommen, daB die 
Nitride bei der Stahlerwarmung in N2 bei dieser Temp. nicht gebildet werden. Werden 
n. Stahle in 0 2 bei 885° erhitzt, so nehmen sie anormale Carburierungseigg. an, was 
sicherlich auf die Bldg. u. Lsg. von Oxyden im Stahl zuriickzufuhren ist. Ebenso 
wird in C02 ein anormaler Stahl hervorgerufen, was in diesem Falle der osydierenden 
Wrkg. der C02 zugeschrieben werden muB. Werden die n. Stahle in Beriihrung mit 
verschiedenen Oxyden bei der Carburierungstemp. erhitzt, so werden Oxyde im 
Austenit gel. u. anormale Stahle gebildet. Die Eindringtiefe der Oxyde ist proportional 
der Erhitzungszeit und auch zu einem groBen Betrage vom Grade der Zusammenballung 
des Zementits abhangig. Fe20 3 scheint von den Oxyden bei einer bestimmten Er- 
hitzungsdauer die hoehste Eindringfahigkeit zu besitzen. Die Schnelligkeit des Ein- 
dringens des 0 2 ist sehr langsam im Vergleieh z. B. m it C. Rontgenstrahlenunterss. 
lassen erkennen, daB die Gitterabstande im anormalen Stahl groBer sind ais die im n., 
was die Ggw. fremder Bestandteile — wahrscheinlich Oxyde — in fester Lsg. im Ferrit 
anzeigt. Wird ein anormaler Stahl im Vakuum in Alundumtiegeln geschmolzen, so 
verliert sich die anormale Eigenart in bezug auf den massiven Zementit ganz be- 
trachtlich, aber beim Carburieren erhalt man einen Stahl, der nicht eine ubereutektoide 
Zone gibt. Beim Schmelzen eines n. Stahls im Vakuum erhalt man einen Stahl ohne 
ubereutektoide Zone. Zum SchluB wird ein Diagramm gegeben, das den vermutlichen 
Verlauf der Strukturbldg. in anormalen carburierten Stahlen erklaren soli. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 13. 961—1008. Minnesota, Univ., School of Mines and 
Metallurgy, u. Cleveland, Lincoln Electric Co.) W lLKE.

F. Rapatz, Der Einflu/3 der Gu/3strukiur auf die Fabrikation und Eigenschaften 
einiger legierter, besonders SchneMdrehstahle. Viele Stahle, besonders Schnelldreh- u. 
hoeh-Cr-haltige Stahle, enthalten einen Bestandteil, der dem Eutektikum des Roh- 
eisens entspricht; metallograph. sind die Stahle Roheisen. Die GróBe des Netzwerks 
in den verschiedenen Teilen der Ingots, die in Fe gegossen worden sind, unterscheidet 
sich sehr. Unter den Bedingungen der Praxis kuhlt sich das Innere viel zu langsam 
ab, um die feine Netzwerkbldg. zu gestatten. Es ist schwierig, bei groBen Quer- 
schnitten durch Schmieden eine gleichmaBige Verteilung der Carbide zu erhalten. 
Der F. des Eutektoids, das dem Ledeburit entspricht, wird nur wenig mit Cr bis zu
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14% goandert, wogcgen dieser Punkt in Schnelldrehstahlen sich bis auf 1300° erhóht. 
Eine Warmebehandlung unter diesen Tempp. iindert nicht die GroBe der Ledeburit- 
carbide. Es wird dann das Verh. der Carbide beim Hiirten der Sehnclldrehstahle 
bei hohen Abschrecktempp. u. die A rt der Wrkg. der Ledcburitcarbido bei Metall- 
schncidwerkzeugen erortcrt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13 . 1009—22. Dussel
dorf, Gebr. Bohler & Co.) W ilk e .

H. J. French und T. Gr. Digges, Wirkungen von Antimon, Arsen, Kup/er und 
Zinn auf Schnclldreh-Werkzeugstahl. Den Schnelldrehstahlen wurden Sb, As, Cu u. 
Sn zugesetzt; sic waren ans der niedrig W-hoeh V-Klasse u. enthielten bis zu 1,7% 
Sb, 0,8% As, 1,8% Cu u. 1,8% Sn. Jcdes der 4 Elemente beeinfluBt die Arbeitseigg. 
der Stahle in der Warme ungimstig, aber verschiedene Zehntel-% Sb oder As, rund
0,8% Cu u. yerhaltnismaBig liohe Anteile Sn sind notig, beyor merkbare Wrkgg. 
sichtbar werden. Alle Stahle konnten selbst schnell mit der Maschine bearbeitet 
werden, wenn sie angelassen waren, mit Ausnahme eines Stahles m it rund 1,8% Cu. 
Kleine Zusatze yon Sb, As, Cu u. Sn — etwa 0,1—0,4% — beeinflussen die Korn- 
grofie der in Cl abgesehreckten Stiickc (von 1290°) nicht. Erhóhung des Cu bewirkt 
YergroBerung der KorngróBe, wahrend steigender Sb-, As- oder Sn-Geh. sie reduzieren. 
Die ROCKW ELL-Harte wurde durch die Zusatze nicht besonders geandert. Sn-Zu- 
satze yerhielten sich ebenso, mit Ausnahme der Stahle, die von 1095° in Ol abgesehreckt 
wurden. Die H artę steigt m it zunehmendem Sn-Geh. bis zu 0,57%; woitere Zunahme 
macht sich in einer Abnahme der H artę bemerkbar. GroBe Anteile von Sn (1,8%) 
reduzieren die TAYLOR-Schnelligkeiten, dies m ac h t aber nicht Cu bis 1,8%, Sb bis
0,4% oder As bis 0,8%. Jedes der Elemente reduziert die Lebensdauer der W crk- 
zeuge; Cu war dabei am harmlosesten, d a n n  kam Sn, As u. Sb wirkte am starksten. 
Die zu gestattenden Grenzen fiir jedes der 4 Elemente hangen ganz von der Yerwendung 
der Schnelldrehstiihle ab. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13 . 919—40. Washington

H. T. Morris, Siliciumbauslahl fiir  Briickenkonstruktion. Die Stahlherst. zum 
Bau der Philadelphia-Camden-Brucke, die dam it zusammenhangenden metallurg. 
Betrachtungen u. das ókonom. Problem der guten Baustahle werden besprochen. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 3 . 954— 60. Bethlehem [Pa.], Bethlehem Steel

O. Bauer, Der EinflufS ion Wismut auf das meclianische Verhalten von Bici. Die 
Oberflache einer Bleirohrwasserleitung, die wiederholt AnlaB zu Rohrbriichen gab, 
zeigte keine Zers.-Erscheinungen, sondern Spalten u. Risse m it scharfen Kanten. 
Die Analyse zeigte 0,001% Sb, 0,003% Fe, 0,006% Cu u. 0,150% Bi an. Um fest- 
zustellen, ob u. in welchem Mafie Biegefahigkeit u. Kugeldruckharte von Pb durch 
B i beeintrachtigt werden, wurden Pb-Bi-Legierungen m it steigendem Bi-Geh. unter- 
sueht. Die Biegezśihigkeit wurde schon durch Zusatz yon yerhaltnismaBig kleinen 
Bi-Mengen merklich erniedrigt, die Kugeldruckharte dagegen merklich erhóht. Die 
Anzahl der Hin- u. Herbiegungen wurde ais Biegezahl bezeichnet. Die durchschnittliche 
Biegezahl des umgeschmolzenen Materials aus dem rissigen Bleirohr war derjenigen 
der gegossenen Pb-Bi-Legierung m it 0,15% Bi gleieh. (GieBerci-Ztg. 25. 297—99. 
Berlin-Dahlem, Staatl. Materialprufungsamt.) W lŁKE.

R. W inter, Abtrennung und Wiedergewinnung von Atznatron beim Harrisprozeji 
der Bleiraffinierung. Das yerbrauchte Reagens enthalt Natriumhydroxyd, -óxyd 
u. -clilorid zusammen mit einer oder allen folgenden Substanzen: Natriumarsenat, 
Natrium stannat, -antimonat, etwas Na2C03 u. einige Pb-Kiigelchen. Zuerst werden 
die Metalle enthaltenden Natriumsalze durch Filtration oder Absetzen aus w'ss. Lsgg. 
getrennt, wobei die Konz. der Lsgg. so gewahlt wird, daB die maximale Unloslichkeit 
der metali. Salze yorhanden ist. Das F iltra t wird dann zweeks Wiedergewinnung 
des geschmolzenen NaOH eingedampft. Es wrerden 2 Falle eingehender besprochen, 
u. zwar die Mischungen, die von Ag-Pb u. die von zweiten u. abfallenden Pb-Sortcn 
u. -Lcgierungen stammen. (Engin. Mining Journ. 1 2 5 . 809—12. London’.) W i l k e .

John Sterling, Die Cadmiumgeioinnung. Folgendc Punkte werden bei dieser Zu- 
sammenstellung beriihrt: Anwendungsgebiete, Cd-haltige Zwischenprodd., Gew. metali. 
Cd, Fortschritte in der Dest., moderne Praxis der Dest., Cd-Gew. durch Lsg. u. elektro- 
lyt. Abscheidung u. GieBen von Kniittehi. (Metal Ind. [London] 32 . 563—66.) WlL.

— , Die Entwicklung der Aluminiuminduslrie. Nach einer kurzeń gescliichtlichen 
Einleitung werden die handelsubliehen Formen des Al u. alle nur móglichen An- 
wendimgen behandelt. (Metal Ind. [New York] 2 6 . 114—15. 157—58. 217—18.). WlL.

[D. C.], Bureau of Standards.) W i l k e .

Company.) W i l k e .
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— , Aluminium in  der Zahntechnik. (Aluminium 10. Nr. 10. 5—8.) W i l k e .
Robert J . Anderson, Schmelzenziueiten Aluminiumsund von Aluminiumlegierungen. 

VII. Praxis im Schmelzen verscliiedener Arten Abfall. (VI. vgl. C. 1927. II. 1510.) 
Es wird eine Besehreibung der verschiedenen Schmelzverff. an Hand von FlieB- 
diagrammen gegeben. (Metal Ind. [New York] 25 [1927]. 452—54.) W i l k e .

— , Ein Dezennium der Tatigkeit des Platininstilutes der Akademie der Wissenschaften 
der U dSSR. (Metallbórse 18- 1041—43.) W i l k e .

P. Scłiwerber, Die thermische Vergutbarkeit von Leichtlegierungen im  Liclite neuerer 
Forschungen. (Metallbórse 18. 873— 74. 985— 86.1098— 99. —  C. 1928.1. 2296.) W i l k e .

A. Mallock, Hdrle ton Legierungen. (Vgl. C. 1927- II. 492.) Kurven fiir die H artę 
von Pb-Legierungen mit Sb, Sn u. Bi, welche die Hartę ais Funktion des Geh. an 
legierendem Metali darstellen, werden gegeben. Die Pb-Sb-Legierung hat ein Harte- 
maximum zwisohen 50 u. 70% Sb. (Najture 121. 827. Exetcr.) E. J o s e p h y .

Edmund R. Thews, Uber Mdngamironzen. Dio boi dor Herst. der Mn-Cu- 
Legierungen friiher zu uberwindonden Sohwiorigkciten sind durch die Einfiihrung 
der elektr. ófen u. verschiedener chem.-metallurg. Prozesse fast restlos beseitigt 
worden. Ais einzigstcr techn. wichtiger Vorteil des Mn ais Dosoxydationsmittel ist 
dio Tatsache anzusehen, daB ein geringor tlberschuB dieses Elementes im GuB die 
mcchan. Eigg. der Legierungen giinstiger beeinfluBt ais ein gleichgroBer UberschuB 
an P. Zum SchluB wird der EinfluB hóherer Mn-Gehalte in Bronzen behandelt.
(GicBerei-Ztg. 25. 300—03. Philadelphia, Ver. Staaten.) W i l k e .

Friedrich Badenheuer, Der Ein fiu  [i der Kokille und der Desoxydation auf die 
Krystallisation ruhig erstarrender Blócke. Zuerst wird der EinfluB der Kokillenform 
zu klaren gesucht. Es ist dio Vorwendung moglichst hoher Konizitat bei umgekehrt 
kon. Koldllcn zur Vcrmeidung sekundarer Feklstellen anzustrebcn. Ein EinfluB der 
Wandstarke liegt bei unverhaltnismaBig starker Kolcillenwand (160 mm bei einem 
300-mm-Durchmesser-GuB) vór. Bei den Verss. gelangt ein besonderer Massckoiif 
zur Verwendung, dessen Wrkg. einer gesteigerten Konizitat entspricht. Verhaltnis- 
maBig geringe "Unterschiede in der Desoxydation sind geeignot, dio Primarkrystallisation 
wesentlich zu beeinflussen, besonders bzgl. der Ausdehnung des inneren, kegelformigen, 
globularen Blockteils. Durch geeignete Abkiihlungsgeschwindigkeiten konnen die 
Krystalle dieser Zone, die spontanen Krystallisationsvermogen entsprechen, eine 
dendrit. Ausbildung erfahren. Es werden dann der Zusammenhang der Blockseigerung, 
insbesondere der umgekehrten Seigerung m it dem Primargefiige, nachgewiesen u. 
die Erstarrungsvorgange gedeutet. (Stahl u . Eisen 48 . 713—18. 762—70. Essen.) W il.

A. Keller und K. A. Bohacek, Beitrage zur Kenntnis des Drahtbeizens. Es werden 
behandelt: die Fragen, ob HC1 oder H 2S 04 vorteilhafter ist, die Konz. u. Temp. des 
Beizbades, Allgemeines iiber Beizzusatze, Kalkulation der Beizkosten mit einem 
Beispiel einer Betriebskalkulation u. Materialunkosten je t  Walzdraht. (Draht-Welt 
1928. Nr. 21. 3 Seiten Sep.) W i l k e .

W illiam  Mason, Das Schweiflen von Aluminiumgupslueken. Eine B e se h re ib u n g  
der prakt. Ausfiihrung dieser Arbeit. Ais FluBmittel w d  eine Mischung mit 45% 
KC1, 30% NaCl, 15% LiCl, 7% KF u. 3%  K H S04 empfohlen. (Metal Ind. [New York] 
26. 205. Liverpool, England.)  ̂ W il k e .

Hiram S. Lukens, Der Einflu/3 der Kathode auf die eleklrolytische Chromabscheidung. 
Auf Fe u. N i kami Cr nach Entfernung der Passivitat ohne Sehwierigkeit in einem 
groBen Bereieh von Stromdichte abgcschieden werden. Wird Pb ais Kathode benutzt, 
so ist der Betrag des im Elektrolyt gebildeten Chromsalzes hoher ais bei Cu oder Ni. 
Beim Cr-Abscheiden aus einer Lsg., dio 200 g/l Cr03 u. 3,3 g/l Cr2(S04)3 enthalt, wird 
so wonig yom Strom (7—17%) beim Niederschlagen unter n. Bedingungen benutzt, 
daB es wahrscheinlich scheint, daB eine betrachtliche Red. der Chromsaure zu Chrom- 
salz in der Nachbarschaft der Kathode stattfindet. DaB das Chromsalz im Elektro- 
lyten nieht schnell anwachst, kann durch die Annahme einer Reoxydation des Chrom
salzes zu Chromsaure an der Anodę erklart werden. Der groBte Betrag an Crm wird 
bei niedrigen Stromdichten, der geringste m it Ni, ein groBerer m it Cu u. der hóchsto 
mit Pb erhalten. Den niedrigsten Betrag an Cr111 erhalt man bei hohen Stromdichten. 
Von den 3 Metallen Ni, Cu u. Pb gibt Cu gute Ndd. im groBten Stromdichtebereieh, 
Ni im kleinsten. Die m it den 3 Metallen beobachteten Wrkgg. hiingen sicherlich mit 
ihrer W assersto ffiiberspannung  u. der Schnelligkeit, m it der die Metalloberflachcn 
mit Cr bedeckt werden, zusammen. Handelsiibliche Chromsaure enthalt oft H 2S04 
oder Chromsulfat oder andere Sulfate u. Bisulfate. Die sich deshalb ansammelnden
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iiberschussigen S04-Ionen konnen aus dem Elektrotyten dadurch entfernt werden, 
daB eine entsprechende Menge einer Emulsion aus frisch gefalltem Bariumchromat 
zugesetzt wird. (Metal Ind. [London] 32. 567—68. Pennsylvania Univ.) W i l k e .

— , Verchromungskontrollapparat. Zur genauen Aufrechterhaltung der richtigen 
Badtemp. bringt die Foxboro Company, Inc., Foxboro (Mass.) einen Temp.-Regler 
auf den Markt, der kurz bescliriebcn wird. (Metal Ind. [New York] 26. 230.) W i l k e .

George B .H ogaboom , Carbonale im  Silberbad. Bei iiber 97,5 g/l K 2C03 erhóht 
sich die Polarisation an beiden Elektroden. Es wird dann an Hand des Schrifttums die 
amerikan. Praxis, die einen geringeren Carbonatgeh. benutzt, beschrieben. Bei hoher 
Carbonatkonz. nimmt zwar die Leitfilhigkeit zu, aber andererseits sind die entstehenden 
Nachteile gróBcr. (Metal Ind. [London] 32. 401—02. Matawan [New Jersey], Hanson- 
Van-Winkle-Munning Co.) W lLKE.

O. W. Brown und Amata Me Glynn, ElektrolyliscJie Tlwlliumabsclmdung. Gute 
Uberziige erhalt man m it einem Perchloratbad u. Pepton ais anod. Depolarisator, 
Kresylsaure ais Zusatz u. Stromdichten von 0,8—1,8 Amp./qdm. Niedrige Strom- 
starken (etwa 0,5 Amp./qdm) geben gute Uberziige m it nur 10 g/l HC104 im t)ber- 
schuB. Ein gelber Nd. wird bei Anwendung von Pepton gebildet; das Bad wird dabei 
nicht yerschlechtert. Hóhere Stromstarken (0,9—1,8 Amp./qdm) geben gute tlber- 
ziige bei konz. Lsgg. u. bis 60 g/l freier Saure. Eine leiehte u. angenehme Methode 
zur Oxydicrung eines Tl-Salzcs ist das Mischen der Lsg. m it einer Kaliumpersulfat- 
lsg., Zusatz von Ammoniumhydroxyd im UberschuB u. Kochen. Um Thalliumoxyd 
zu reduzieren, wird in saurer Lsg. H 20 2 zugesetzt u. gekocht. (Metal Ind. [London] 
32. 570.) " " W i l k e .

W. P. BarrowS, Fleckenbildung durch schwefelhaltige Lacke. (Vgl. C. 1928. I. 970.) 
Verss. m it Cu- u. Messingblech oder m it Fe-Blechen, die m it Cu u. Messing plattiert 
sind, lassen erkennen, daB kein Unterschied im Verh. dieser Metalle zu erkennen ist. 
Die Fleckenbldg. ist eben vom Kupfcrsulfid u. nicht vom unterliegenden Metali ab- 
liangig. Der Sauregeh. des Lackes ist ohne EinfluB auf die Fleckenbldg., ebenso ist 
es m it im Laclc suspendierten Kupfersulfidteilchen. Mit Schellack u. Bakelit er- 
scheinen die Veranderungen ebenso schnell wie mit Lack. Luft, die 0,1—1 Vol.-% 
H 2S enthielt, zeigte bei der geringsten Konz. Fleckenbldg., aber nicht so schnell wie 
freier S. Auch mit bestimmten Papiersorten kann man diese Erscheinung hervor- 
ruferi, was sicher auch auf den S-Geh. der Papiere zuriickzufuhren ist. Die be- 
schleunigende Wrkg. des S wird nicht stark durch die Luftfeuchtigkcit beeinfluBt, 
nur beim stark S-haltigen ,,Cellophan“-Papier ist es der Fali. (Metal Ind. [New York] 
26. 211—13. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) W i l k e .

S. Schiitz, Die Aklivlialtung von Verdampfer-, Kulił- und Kon dema lorschlangen. 
Nach einer Besprechung der Korrosionserscheinungen wrerden vor allem die Anslrich- 
mittel ausfiihrlich behandelt, vor allem „Siderosthen“, Stearinpecli, Kopallacke,
Schellacklacke, Chromolfarben usw'. (Wchschr. Brauerei 45. 244— 48.) W i l k e .

Union Carbide Sales Co., New York, uberfc. von: Louis F. Clark, Grand Rapids, 
V. St. A., Anreichern von Kupfererzen. Gemahlene Kupfererze werden in schwach 
saurer, neutraler oder alkal. Aufschwemmung bei maBig erhóhtem Druck u. Ggw. einer 
zu einem unl. Erzeugnis oxydierbaren organ. Verb. m it C2H 2 behandelt u. der Brei, 
in welchem die kupfrigen Anteile m it einer Schicht von Cu2C2 iiberzogen sind, dem 
Schaumsch\vimmverf. unterworfen. Cu geht uber, Zn, Fe, Pb u. Gangart bleiben zuriick. 
(A. P. 1 670 021 Tom 29/10. 1923, ausg. 15/5. 1928.) K u h l i n g .

American Telephone and Telegraph Co., New York, iibert. von: Leland 
A. Gardner, E ast Orange, V. St. A., Legierungen fiir clektrischc Kontakle, bestehend 
aus einem Edel- u. einem oder mehreren unedlen Metallen, vorzugsweise aus 75% Au, 
16,7% N i, 5,34% Zn  u. 2,96% Cu. (A. P. 1565  358 vom 19/2. 1924, ausg. 15/12. 
1925.) K u h l in g .

Max Speichert, Berlin-Tempelhof, Aufarbeiten von Blei und Z inn entlialtenden 
Legierungen. Die Legierungen, vorzugsweise Abfalle, welche neben Pb u. Sn  andere 
Metalle, besonders Cu u. Sb enthalten, werden geschmolzen u. die Schmelzen langsam 
abgekiihlt. Dabei scheiden sich die ubrigen Metalle in krystallin. Zustand zuerst ab 
u. werden von der fl. bleibenden eutekt. Mischung von Pb, Sn, wenig Sb u. sehr ge- 
ringen Mengen von Cu getrennt. (A. P. 1669  580 vom 18/9. 1926, ausg. 15/5. 1928.
D. Prior. 11/10. 1924.) K u h l in g .
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Donald C. Lee, Spokane, V. St. A., Flufimittel fu r  die Herstellung von Lagermetallen. 
Zn wird in HC1 gel. u. der Lsg. CuSO,, u. Harz zugefugt. (A. P. 1 670 459 vom 31/1.
1927, ausg. 22/5. 1928.) K u h l in g .

Friedrich Politz, Breslau, Autogenes Schweiflen von Guflciscn. Die SchweiBung
erfolgt bei Ggw. von FeO oder niederen Oxyden von anderen Metallen der Eisengruppe. 
Ais FluBmittcl dient z. B. eine Mischung von K 2C03, Na2C03, NaCl, Na4B20 7 u. FeO. 
Es wird vermieden, daB dio SchweiBstellen bis zu einem Grade erharten, welcher ikrę 
mechan. Bearbeitbarkeit beeintrachtigt. (A. P. 1669 840 vom 4/9. 1926, ausg. 15/5.
1928. D . P rio r. 21/10. 1925.) K u h l in g .

Ernst Kelsen, Wien, Metallisclie Ilohlkórper. Auf leitend gemachten Wachs-,
Paraffm- o. dgl. -modellen der herzustellenden Hohlkorper wird im k. Bade ein diinner 
metali. Uberzug erzeugt, der Tragerkorper ausgeschmolzen u. die Metallmatrize im h. 
galvanoplast. Bade m it einem weiteren Metallbelag von der gewiinschten Starkę ver- 
sehen. Das Ausschmelzen der Wachs- usw. -masse kann gegebenenfalls aueh erst nach 
der zweiten elektrolyt. Behandlung erfolgen. (Oe. P. 109 695 vom 20/1. 1927, ausg. 
25/5. 1928.) K u h l in g .

IX. Organische Praparate.
W. Masslennikow, t/ber die Praxis der Alkalischinelze der wasserhaltigen Natrium- 

salze der Sulfonsauren. Vf. hat die iibliche Methode der Alkalischmelze dahin ver- 
bessert, daB in das geschmolzene Alkali bei ca. 300° das wss. Na-Sulfonat mit ca. 95° 
in kleinen Portionen eingetragen wird. Nach Eintragen der ersten Portion sinkt die 
Temp. der Schmelze dureh den Warmeverlust dureh die Verdampfung des W., um 
dann wieder anzusteigen. Wenn ca. 305° erreicht sind, wird die niichste Portion ein
getragen, darauf bei 310° abermals usf. Die Temp. darf nieht unter .240—250° sinken, 
wonach die GroBe der zugefiigten Sulfonatmengen zu bemessen ist. Dadurch, daB 
einesteils geringe Sulfonatmengen in hoch erhitztes Atzalkali eingetragen werden, 
andererseits die Temp. rasch wieder sinkt, wird sowolil eine schnelle Verdampfung 
des W. ais auch eine Verminderung der bei hóherer Temp. lastigen Harzbldg. erreieht. 
Die Ausbeute steigt bis 95%, die Bk.-Zeit IaBt sich fiir 600 kg NaOH u. 1234 kg 
Sulfonat (wasserfrei) auf 6 Stdn. herabdriicken. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 27—28.) R o l l .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, West- 
field, und John L. Osborne, Elisabeth, New Jersey, Herstellung von Ameisensaure. 
Zu einem Gemenge von Ca(00CH )2 (60 Tle.), NaCl (40 Tle.) u. HCOOH (40 Tle.) 
wird unter Riihren u. Kiihlen eine nieht fluchtige Saure, z. B. 98%ig. H 2S04 (88 Tle.), 
die imstande ist, das Formiat zu zers., in solchen Mengcn gegeben, daB nur das Formiat 
zers. wird. Die entstandene HCOOH, die iiber 90%ig. ist, wird im Vakuum abdest. 
(A. P. 1 666 437 vom 10/12. 1923, ausg. 17/4. 1928.) U l l r ic h .

Stefan Goldschmidt, Karlsruhe (Baden), Oxydalion des Alkohols. Eine Mischung 
von A . u. Luft wird unter Vermeidung eines tlberschusses von 0 2 iiber eincn Kata- 
lysator aus Ag bei 380—440° geleitet u. dio Kk.-Gase unm ittelbar nach dem Ver- 
lassen des Rk.-Raumes abgeschreckt. ZweckmaBig wird die Rk.-Warme benutzt, 
um die in den Kontaktraum eintretenden Gase vorzuwarmen. Die Temp. wird dureh 
Regulierung der Geschwindigkeit des Gasstroms auf der erforderliehen Hohc ge- 
halten. Man erhalt so in guter Ausbeute Acetaldehyd u. Essigsaure. (A. P. 1 666 447 
vom 16/12. 1927, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 12/11. 1926.) U l l r ic h .

Holzverkohlungs-Industrie A.-Gr., Deutsehland, Herstellung konzentrierter Essig
saure unter gleichzeitiger Gewinnung nichtgesdttigler KW-stoffe, wie Athylen, aus verd. 
Essigsaure dureh Veresterung in bekannter Weise m it Athylalkohol zu Essigsaure- 
athylester, der in  Dampfform iiber einen Katalysator, wie Ag, Cu, Ag3P 0 4, Alkali- 
phosphat oder ein Phosphat von einem zwei- oder dreiwertigem Metali, bei 500—700° 
geleitet in Essigsauro u. Athylen gespalten wird. — Essigester wird z. B. dureh ein mit 
reinem Ag gefiilltes Rohr bei 600° geleitet, dabei ergeben 321 g Ester 217 g Essigsaure 
99%ig. u. 79,91 C2H4. (F.P. 636 781 vom 28/6. 1927, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 6/7. 
u. 20/7. 1926 ) M- F - Mu l l e r .

Soc. an. des Distilleries des Deux-Sevres, Frankreich (D oux-S óvtcs), Gewinnung 
von wasserfreien Fcttsauren aus verdilnnten wasserigen Losungen dureh Extraktion m it 
Estern, wie Ithyl-, Propyl- oder Butylacetat, fiir sich oder gemischt m it KW-stoffen.
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Das Extraktionsgcmisch wird fraktioniert dest., wobei zunachst geringe Mengen W. 
u. der Ester iibergehen u. die w.-freie Siiure zuriickbleibt. — 10%ig. Essigsaure wird 
m it der gleichen Menge Essigester verriihrt; dabci gehen die Saure u. ca. 3%  W. in  den 
Ester. Beim Destillieren der Estersehieht gehen bei 70,4° zunachst W. u. Ester iiber, 
dann bei 77° saurefreier Ester u. Eg. bleibt zuriick. — 5%ig. Buttersaure wird m it dem 
halbcn Volumen Butylacetat behandelt. Aus der Estersehieht m it ca. 10% Butter- 
saure dest. zunachst boi 92% W. u. Ester, dann bei 125° Butylacetat u. boi 160° w.-freie 
Buttersaure iiber. Im  dritten  Beispiel wird eine 20%ig. Essigsaure m it einem Gemisch 
von 75 Teilen Essigester u. 25 Teilen Bzn. in gleicher Weise behandelt. (F. P. 636 825 
vom 29/6. 1927, ausg. 17/4. 1928. Big. Priorr. 1/7. 1926 u. 23/5. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Verein fiir Chemische Industrie A.-G., Frankfurt a. M., iibert. von: Hans 
Walter, Mainz-Mombach, Herstellung von. Additionsverbindungen ungesdttigter Kohlen- 
wasserstoffc in Ggw. metali, oder nichtmetall. fl. Katalysatoren durch Einleiten des 
ungesatt. KW-stoffs gleiehzeitig m it dem Dampf einer Substanz, die m it dem KW-stoff 
eine Additionsverb. zu liefern vermag. — Durch eine sd. Lsg. von 16 g HgO in 500 g 
H 2SOj (25%ig.) wird stiindlieh ein Gemisch von Litern C’2/ /2-Gas u. 300 g W.-Dampf 
geleitet. Nach 8 Stdn. enthalt das Kondensat 18 g CHICHO. — Eine Lsg. von 30 g 
HgO in 1 1 h. Eg. wird auf 125—135° erhitzt u. ein Gemisch yon 15 1 C2H 2 u. 1000 g 
Eg.-Dampf durchgeleitet. Nach 4 Stdn. enthalt die durchdest. Fl. 170 g Athyliden- 
acetat. — Eine Mischung von 1 Vol. Acetylen u. 3 Voll. Propionsauredampf wird durch 
eine Lsg. von 12 g HgO in 150 ccm Propionsaure geleitet, u. im Kondensat wird Athyliden- 
propionat erhalten. — Acetylen u. Trichloressigsauredampf durch eine Lsg. von 10 g 
HgO in 100 g geschmolzener Tricldoressigsaure geleitet, liefert Trichloressigsaurevinyl- 
ester. Trichloressigsaure durch Isobutylalkohol ersetzt, liefert Athylidenisobutylester. 
E in Gemisch von Glykol u. Acetylen durch eine Lsg. von 15 g H gS04 in 200 Athylen-O_
glykol geleitct, gibt Athylendthylidendther, CH, • CH<T i In  gleicher Weise wird

O—C-El,
Allylen in Aceton u. in Ggw. von Isobutylalkohol in Methylmnylisobutyl&ther, GH3- 
CH—CH—O—CH-(CH3)„ iibergefiihrt. (A. P. 1669  384 vom 18/1. 1927, ausg. 8/5. 
1928. D. Prior. 21/1. 1924. E. P. 288 707 vom 11/1. 1927, ausg. 10/5. 1928.) M. F. Mu.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Alfred Thauss, Gustav Mauthe 
und Alfred Giinther, Koln, Herstellung einer sulfonierten Dibenzylólsaure von nebenst.

,PT ,, n ------ p  //-iTT « P n riTT Form durch Erhitzen von 282 Teilen ÓLsdure,
GH3*(GH2)7- y ------- 0 -(G H j)j-G (JU H  253 Teilen Benzylchlorid u. 5 Teilen ZnCl2 auf

S O JI-C ell.—CH, CII2 - C 8H ,.S 0 3H 150° ca. 2 Stdn. lang. 50 Teile dieses Prod.
werden m it 140 Teilen H„SO,-Monohydrat 

verruhrt u. m it 30 Teilen C1-S03H  bei tiefer Temp. sulfoniert, worauf das Prod. auf 
Eis gegossen, sich in zwei Schichten trennt. Die obere ólige Sehieht wird in  400 Teilen 
W. gel., mit 150 Teilen Natronlauge (34° Bś) neutralisiert u. die Lsg. eingedampit. 
Es bleibt ein gelbgefiirbtes Pulver zuriick, das in W. 11. ist u. insbesondere ais Tiirkisch- 
rotólersatz dient. (A. P. 1 667 225 vom 21/12. 1926, ausg. 24/3. 1928. D. Prior. 22/12.
1925.) M. F . Mu l l e r .

Commereial Solvents Corp., iibert. von: Charles L. Gabriel und Charles Bogiń, 
Terre H aute (Indiana), Herstellung von Milchsaure-n-butylester. Z. B. werden 100 Teile 
70°/oig. Milchsaure u. 225 Teile n-Butylalkóhol gekocht, wobei zunachst bei 92° ein 
Gemisch von W. u. Butylalkohol iiberdest. Sobald die Dest. des W.-Gemisches nach- 
lafit, wird 2 Stdn. lang trockenes HCl-Gas unter RiickfluB eingeleitet u. das Rk.-Prod. 
absitzen gelassen. Nacli dcm Abziehen der unteren HCl-Schicht wird die Estersehieht 
m it W. gewaschen u. fraktioniert dest., wobei der Ester zwischen 186— 189° iibergeht. 
Ausbeute 75%. (A. P. 1668  806 vom 29/11. 1926, ausg. 8/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

International Patents Development Co., Wilmington, iibert. von: Charles 
Ebert, Leonia, W illiam  B. Newkirk, Riverside, Meyer Moskowitz, Spring Valley, 
Geicinnung von Dextrose aus Starkę durch Hydrolyse einer wss. Starkelsg. von 13 bis 
20° Be mittels HC1 unter Druck, Neutralisation der Rk.-Lsg. mit Na2C03 bis zur 
[H ‘] =  4,5—4,8, Abfiltrieren von den ausgefallten Metallsalzen, Proteinen u. kolloi- 
dalcn Verunreinigungen, u. nochmalige Hydrolyse der Lsg. m it HC1 bei einer [H ] wic 
im ersten Arbeitsgang. Auf diese Weise wird in hoher Ausbeute eine reine Dextrose 
gewonnen. (A. P. 1 668 308 vom 29/4. 1927, ausg. 1/5. 1928.) M. F. SIu l l e r .

Corn Products Refining Co., V. St. A., Gewinnung von Dcxtrose aus Starkę durch 
Hydrolyse m it Sauren. Nach dem Abtrennen des ersten Dextrosekrystallprod. wird
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die Mutterlauge bei 77° m it Na2C03 bis zur [H'] — 7,2 neutralisiert. Dabei fallen die 
Verunreinigungen aus, wie dio MetaUsalze, insbesondere Fe- u. Cu-Salze, die von den 
MetallgefaBen hcrriihren, ferner die Pioteine, F ette u. Kolloide. Nach dem Abfiltrieren 
event. unter Zusatz von Tierkohle etc. wird die FI. m it HC1 bis zur [H'] =  1,6—1,8 
angesauert u. 1/2 Stde. in einem emaillierten Autoklaven erhitzt, wobei die Polysaccharide 
zu Dextrose hydrolysiert werden. Nach dem Ncutralisieren der FI. m it Na2C03 bis 
zur [H‘] =  4 u. nach dem Filtriercn wird durch Eindampfen die Dextrose gewonnen. 
(F.P . 634 927 vom 24/5. 1927, ausg. 2/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Carleton E llis, iibert. von: Joseph. V. Meigs, Montclair, V. St. A., Ilerstellung 
von Reaklionsproduklen aus aromatischen Aminen und Schwefelchloriden. Aromat. 
Aminę werden mit Sehwefelchloriden, gegebenenfalls in Lsg., behandelt, wobei die 
Aminę im groBen (jberschuB vorhanden sind. Z. B. gelangen auf 1 Mol. S2C12 6,4 Moll. 
Amin oder auf 3 Moll. S2C12 13 Moll. Amin zur Anwendung. Sofern dio Bk. in der Kalte 
erfolgt, erhalt man Prodd., die in angesauertem W. gut 1. sind. Beim Erwarmen ist 
dio Losliehkeit geringer. Meist losen sie sich in Alkoholcn oder KW-stoffen. Ais Bei- 
spiole fiir aromat. Aminę sind Anilin, Toluidin, Xylidin, Benzidin, Phenylendiamin, 
Arninoph-enol, Anisidin, Naphthylamin angefuhrt. Ais Schwefelchloride dienen SjCL  
oder SCl2. (A. P. 1 631 280 vom 10/5. 1919, ausg. 7/6. 1927.) N o u y e l .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
E. C. Holton, Ceschichte der Farben und Firnisse. Tcil I. Uberblick iiber dic ais 

Malerfarben verwendeten Sulfide u. Oxyde nebst Bemerkungen iiber ihr Vorkommen 
u. ihre Darst. (Journ. chem. Education 5. 515—30. Cleveland [Ohio], Sherwin- 
Williams Company.) B o t t g e r .

Karl-Ivar Skarblom, Oslwalds Farbenlehre und die Farbenanalyse und Pulfrichs 
,,Slufen“-Pholometcr. E in Vortrag. (Tcknisk Tidskr. 58. Kemi 28—32. 35—40.) W. W.

Harry B. Weiser und Everett E. Porter, Die physikaliscJte Chemie der Farb- 
hckbildung. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 369—90. Houston [Texas], 
The Rice Inst. — C. 1927. II. 2164; 1928. I. 310. 2240.) K r u g e r .

S. Aczel, Budapest, Ungarn, Bleichen und Ozydieren von Fasersloffen, Wachsen, 
Olen, Nahrungsmitteln usw. mit Ozon. Man setzt die zwischen oder um die Elektroden 
angeordneten Gegenstiinde unmittelbar der Einw. der elektr. Entladung aus. Cellulose 
kann auf diese Weise vollstandig in Osycellulose iibergefuhrt werden. Zum Bleichen 
fuhrt man das Gewebe an den Elektroden yorbei. Man kann hiernach auch Drucke 
u. Farbungen entwickeln. (E. F. 287 904 vom 24/3. 1928, Auszug veróff. 23/5. 1928. 
Prior. 29/3. 1927.) F r a n z .

Oranienburger Chemische Fabrik A.-0r., Berlin, ubert. von: Chemische Fabrik 
Milch A.-G., Berlin, Herstelhnig eines Nelz-, Reinigungs- und Emulgierungsmittds 
durch Sulfonierung von Fclfen, Olen, Fetlsduren, Oxyfeltsauren, Tran, Harzen, Harzolen, 
Harzdest.-Prodd., Tallol oder Naphlhensauren, u. Mineralól, Lactonen, Alkóholen, 
Ketonen oder aliphat. oder aromat. Feltsduren, wie Essigsaure, Propion- oder Butter- 
saure, oder dereń Anhydriden oder Chloriden mittels stark  sulfonierender Mittel. — 
Z. B. wird Ricinusól m it Essigsaureanhydrid gemischt u. m it C1-S03H  sulfoniert. Im 
zweiten Beispiel wird Olein mit b0"/o Unverseifbarem m it Milchsdure gemischt u. mit 
C1-S03H  sulfoniert. Die erhaltenen Prodd. dienen auch ais Schutzkolloide, Stabili- 
sierungsmiltel u. Fettspalter. (E. P. 288126 vom 20/12. 1927, Auszug veroff. 23/5.
1928. Prior. 1/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Netz-, Reini- 
gungs- und Emulgierungsmitteln durch Sulfonierung von hoheren nićhtgesatt. Fetlsduren 
in Ggw. von Phenolen. — 12 Teile Phenol u. 30 Teilo Olsdure werden boi 10—15° mit 
45 Teilen Oleum (20°/0 S03) unter Kiihlung sulfoniert u. einen Tag stehen gelassen. 
Nach Zusatz von 100 Teilen Eisstuckchcn trennt sich die sulfonierto Saure; sie wird 
mit gesatt. NaCl-Lsg. gewaschen, mit Natronlauge neutralisiert u. zu einer siruposen 
M. eingedampft. Das Prod. hat tiirkischrotolahnliche Eigg., u. es liefert beim Kochen 
mit verd. Sauren klare Lsgg. (F. P. 636 817 vom 29/6. 1927, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 
16/7. 1926.) M. F. M u l le r .

Carl Dreyfus, Deutschland, Darstdlung von Schwefelsaureestern von Polyozyfett- 
sduren durch Behandlung der Oxyfettsauren unter heftigem Ruhren bei tiefer Temp.
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mit rauchender H 2S04 m it 5—10% S 03-Gehalt, die mittels Diisen etc. in feinster Ver- 
teilung in die Fettsiiuro eingespritzt wird, wodurch eine vollstandige u. rasche Einw. 
der H 2S04 ein tritt. Ricinusolsdure liefert Dioxystearinsulfonsdure, Dioxy-, Trioxy- u. 
Polyoxystearinsduren geben die entsprechenden Schwefelsaureester. (F. P. 636 488 
vom 23/6. 1927, ausg. 10/4. 1928. D. Prior. 14/3. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Carl Dreyfus, Deutschland, Herstellung sulfonierter Ole und Fette mit hohem Gehalt 
an organisch gebundener Schwefelsdure durch Einw. eines Gemisches aus molekularen 

■ Mengen S03 oder C1-S03H  u. einer niederen Fettsaure, dereń Anhydrid oder Chlorid, 
wie Ameisen-, Essig-, Propion-, Butler- oder Milchsdure, auf Fettsauren, Fette oder Ole, 
wie Olivenol, liicinusólsdure, Olein u. a. — 1 Mol. Eisessig u. 1 Mol. S 03 werden unter 
gutem Riiliren u. Kiihlen gemischt, u. dazu wird 1 Mol. Olivenól oder Ricinusolsaure
gegeben u. das Gemisch einige Zeit verriihrt. Das Rk.-Prod. wird m it konz. N a2S04-
oder NaCl-Lsg. ausgewaschen u. neutralisiert. — 2 Moll. Eisessig werden m it 2 Moll. 
Ricinusol gemischt u. 2 Moll. C1-S03H bei 0—25° zugesetzt. Das Rk.-Prod. wird wie 
vorher aufgearbeitet. Die erhaltenen Sulfonsauren liefern 11. Erdalkalisalze u. finden 
in der Textil- u. Lederindustrie Verwendung ais Netz-, Reinigungs- u. Emulgierungs- 
mittel. (F. P. 636 586 vom 25/6. 1927, ausg. 12/4. 1928. D. Priorr. 23/12. 1926 u. 24/1.
1927.) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Beizen und Fdrben von Celluloseestem oder -dthern. Zum
Beizen yerwendet man die Salze der Metalle m it aliphat. Sauren, insbesondere der 
Oxysauren, wie Milch-, Citronen-, Glykol- oder Essigsaure. Man behandelt die Cellulose- 
acetatseide 1 Stde. m it einer 15%ig. Lsg. von Al-Acetat bei 60—70°, nach dem Waschen 
m it einer l% ig. Sodalsg. bei 30° farbt man bei 75° m it einer Flotte, die 7,5% Alizarin 
u. 1%  Ca-Acetat enthalt; an Stelle des Al-Acetats kann man auch das Al-Lactat oder 
-Acetolaetat verwenden. (E. P. 287204 vom 3/12. 1926, ausg. 12/4. 1928.) F r a n z .

T. Robinson & Son, Ltd. und H. W. Lawrence, Rochdale, Herstellung von 
Druckflachen. E in Błock aus Holz wird zur Entfernung der weichen Teile m it einem 
Sandstrahlgeblase behandelt u. dann geglattet, der Błock kann direkt zum Drucken 
benutzt oder mittels einer Matrize zur H erst. von Druckflachen yerwendet werden. 
Man kann die weichen Anteile auch durch Scheuem m it Sand entfemen, wobei ein 
Losungs- oder Erweichungsmittel fiir diese Stoffe zugesetzt werden kann. (E. P.
288088 vom 7/9. 1927, ausg. 26/4. 1928.) F r a n z .

W illiam  H. Landers, Collinsville, V. St. A., Lithopon. Rohlithopon wird in 
feuchtem Zustand durch innenbeheizte lange, zweckmaBig gedrehte, zylindr. Ófen 
geleitet. Dem Heizstoff wird eine Menge L uft zugefiibrt, welche zu seiner volligen Ver- 
brennung nicht ausreieht. W ahrend des Durchganges durch den Ofen erfolgt zunachst 
Trocknen, dann Gliihen des Farbstoffes. (A. P. 1669  476 vom 21/2. 1925, ausg. 15/5.
1928.) K u h l in g .

Eagle-Picher Lead Co., Cincinnati, iibert. von: John H. Calbeck, Joplin,
V. St. A., Rohlithopon. S tark verd. Lsgg. von ZnS04 u. BaS werden in annahernd 
aquivalenten Mengen einem m it Riihxvorr. ausgestatteten Behalter standig zugefiihrt. 
Durch Uberlaufrohre lauft die Mischung einem zweiten u. gegebenenfalls dritten  Misch- 
behalter u. von diesem einem AbsetzgefaB zu, von dessen Boden das Erzeugnis ab- 
gezogen wird. (A. P. 1669  857 vom 21/ 1 . 1926, ausg. 15/5. 1928.) K u h l in g .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
G. C. Given, Modeme Lacke und ihre Amcendung. tlberblick iiber die Eigg. der 

Nitrocelluloselacke u. die Technik ihrer Yerarbeitung. (Journ. Soc. automot. Engineers 
2 2 . 419— 22.) ______________________  S i e b e r t .

R. Arnot, London, iibert. von: Elektrochem ische Fabrik und Dr. Brandenburg 
u. Weyland, Kempen a. Rh., Hochgldnzende, saure- alkali- usw. besldndige Fldchen 
bringt man an gcformten Gegenstanden dad. hervor, daB man sie m it einem synthet. 
Harz iiberzieht, erhitzt u. schlieBlich unter Druck setzt. (E. P. 288 303 vom 4/4. 1928, 
Auszug yeroff. 31/5. 1928. Prior. 6/4. 1927.) K a u sc h .

Giasurit-Werke M. W inkelmann Akt.-Ges., Hamburg, Deutschland, tSberziehen 
von Gegenstanden mit Lacken oder Anstrichfarben. Man vermischt Olfirnisse, Lacke, 
Ólfarben usw. m it ungel. Celluloseestem oder man setzt die Lacke zu konz. Lsgg. von 
Celluloseestem, wobei diese ausfallen. — Man yermischt eine m it A. angefeuchtete
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Nitrocellulose mit einer Olfarbe, nacli dem Auftragen liiBt man trocknen u. bespruht 
• dann m it einem Losungsm. fiir Nitrocellulose oder iiberzieht m it einem Nitrocellulose- 

lack. — Man yermischt trockne Acetylcellulose m it einem Ol- oder Kopallack u. bespruht 
nach dem Aufbringen m it einem Losungsm. fiir Acetylcellulose oder iiberzieht m it 
einem Acetylcelluloselack. (E. P . 288 221 vom 21/7. 1927, Auszug yeroff. 31/5. 1928. 
Prior. 9/4. 1927.) F r a n z .

Griffiths Bros. & Co., London, Ltd., und Reginald Percy Leopold Britton, 
Bermondsey, England, Herstellung harzartiger Produlcte. Es sind 2 yerschiedene Verff. 
zur Darst. von 1. Harzen angegeben. Entweder werden aromat. Alkohole fiir sich, oder 
aromat. KW-stoffe zusammen m it C li j)  oder dessen Aquivalenten kondensiert. In  
beiden Fallen dienen Sauren, wie H 2SO,,, H 3PO,,, P 20 6 oder Gemische derselben in 
einer Menge von mindestens 20%, bezogen auf Alkohol oder KW-stoff ais Konden- 
sationsmittel. Ais aromat. Alkohole werden solche m it gesatt. oder ungesatt. Seiten- 
ketten, wie Benzylalkohol oder Zimtalkohol, oder auch solche, die Halogen im Kern 
enthalten, yerwendet. An aromat. KW-stoffen kommen ein- oder mehrkernige in 
Betracht, jedoch nur solche, deTen F. unterhalb von 140° liegt, z. B. Benzol oder seine 
Homologen, Naphthalin oder Phenanthren. Anthracen dagegen liefert unl. Harze. Die 
Kondensation erfolgt gegebenenfalls in Lsg. oder unter Druck bis zu einer Hóchsttemp. 
von 130°. Die Harze werden zweckmiiBig zur Neutralisation der Saure m it Alkali 
oder Kalk u. h. W. gewaschen u. durch Zentrifugieren oder W.-Dampfdest. gereinigt. 
Sie dienen zur Herst. von Firnissen. (E. P. 269 973 vom 27/1. 1926, ausg. 26/5.
1927.) N o u v e l .

Bakelite Corp., New York, iibert. von: Leo H. Baekeland, Yonkers, Amerika,
Harzartige Kondensalionsprodukte aus Dioxydiphenyldthan und Kdrpern mit aktiver 
Methylengruppe. Das aus Phenol u. Acetaldehyd mittels HC1 in der K alte hergestellte 
krystallisierte Diozydiphenyldthan wird m it CHJD oder dessen Aquivalenten bei 180 
bis 200° kondensiert. Man erhiilt bei Anwendung yon ca. 10% des methylenhaltigen 
Kórpers Novolake, bei 20% oder mehr Resite. Die HaTze finden in Mischung m it 
Fiillstoffen oder Plastifizierungsmitteln oder ais LacJx Yerwendung. (A. P. 1 637 512 
vom 30/6. 1922, ausg. 2/8. 1927. F. P. 634925 vom 24/5. 1927, ausg. 2/3. 1928.) N ouv.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Charles E. Burkę und Horace •
H. Hopkins, Wilmington (Delaware), Herstellung eines kunstlichen Harzes durch Er- 
hitzen von 3/4 Mol. Penlaerythrit, 1 Mol. Phthalsdureanhydrid u. 1 Mol. Leindl oder 
%  Mol. Leindl u. %  Mol. Harz oder chines. Holzol unter AusschluB yon L uft im C02- 
Strom 7—10 Stdn. auf 180—265°. Es konnen auch andere mehrbas. Sauren, wie Malon- 
saure, Bernstein-, Fumar-, Malein-, W ein- oder Citronensdure, u. trocknende Ole, wie 
Sojabohnenol oder Fischol, yerwendet werden. Diese Harze sind in fast allen Losungs- 
m itteln 1., in W. unl. u. geben sehr liarte u. widerstandsfahige Lacke. (A. P. 
1 6 6 7 1 8 9  yom 28/4. 1927, ausg. 24/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Kurt Ripper, Berlin, Herstellung eines kunstlichen Harzes aus Dicyandiamid u. 
Formaldehyd, dessen Polymeren oder anderen Aldehyden in Ggw. einer formaldehyd- 
bindenden Substanz, wie Harnstoff, Thioharnstoff, Phenole, oder ausgehend von Methyl- 
hamstoff u. Phenyl- oder Kresylalkohol, event. unter Zusatz von Fiillstoffen, wie Asbest, 
Cellulose, Baumwolle, Holzmehl, Kork, Wolle u. a. Die Prodd. dienen ais Isolier- 
materialien oder ais Glas- u. Porzellanersatz. — Es werden z. B. kondensiert 1 Mol. 
Dicyandiamid u. 1 Mol. H-CHO in wss. Lsg.; 1 Mol. Dicyandiamid, 1 Mol. Harnstoff, 
Thioharnstoff, Phenol oder Kresol u. 2 Moll. H-CHO in wss. Lsg. Das Kondensations- 
prod. wird in k. W. gegossen, wobei sich ein hydrophobes Harz ausscheidet, das in ein 
feines Pulver yerwandelt wird. (E.P. 287177 vom 15/3. 1928, Auszug yeroff. 9/5.
1928. D. Prior. 18/3. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Barrett Co., New Jersey, iibert. von: Charles R. Downs, Cliffside, und Louis
Weisberg, Grantwood, Herstellung eines kunstlichen Harzes aus einer mehrbas. Saure, 
wie Fumar-, Malein-, Malon-, Bernstein- oder Weinsaure, u. (oder) einer mehrkermgen 
aromat. Saure, wie Diphensdure, l,8-Naphthalindicarl)onsdure oder Benzoylbenzoesaure, 
u. einem mehrwertigen Alkohol, wie Olykol oder Glycerin, durch Erhitzen 20 Stdn. 
auf 170—200°, 10 Stdn. unterhalb 35° u. dann wieder auf hohere Tempp. bis zur Ge- 
winnung eines gegen W. widerstandsfahigen Prod. (A. PP. 1 667197, 1 667198 , 
1 6 6 7 1 9 9 , 1 6 67200  vom 22/12. 1920, ausg. 24/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Metropolitan-Vickers Eleetrical Co. Ltd., Westminster, England, iibert. von: 
Henry Charles Paul Weber, Edgewood, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von
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Harzcn. Kondcnsationaprodd. aus Phenol oder Kresól u. Furfurol werden m it Harzen 
aus mchrwertigen alipliat. Alkoliolen u. mehrbas. Carbonsauren (Glyptal) in beliebigem • 
Verhaltnis im A- oder B-Zustande m it oder ohne Fiillstoffe u. m it oder ohne Hilfe 
von Losungsmm. gemiselit. Die Harzmisehungen finden ais Firnisse oder PreB- 
misehungen Verwendung. Beim H arten unter Druek u. Hitze liefem sie ein vor- 
ziigliehes Isoliermaierial. (E. P. 253 519 vom 7/6. 1926, Auszug veroff. 18/8. 1926. 
A. Rrior. 10/6. 1925.) N o u v e l .

Erie Everard Walker, Streatham , England, Herstellung von Phenolformaldehyd- 
liarzen. 1 Mol. Phenol u. etwas mehr ais 1 Mol. CII „O werden m it alkal. K ontakt- 
m itteln so wreit kondensiert, daB 50 ccm des Rk.-Gemisches ein Redwoodviscosimeter 
bei 25° in 5— 6 Min. durchlaufen. Das abgekiihlte Kondensationsprod. wird m it so 
viel Saure kraftig durehgeschuttelt, daB die ph =  3,2—7 betriigt. Das Harz wird 
m it W. gewaschen, im Vakuum dest. u. durch Erhitzen bis 130° gehartet. An Stelle 
von Phenol konnen m-Kresol oder Gemische von Phenol u. Kresol, an Stelle von 
CHoO dessen Aquivalente verwendet werden. Es konnen Aufhellungsmittel, Farb- 
oder Fiillstoffe vor dem H arten zugesetzt werden. Man erhalt durchsichtige oder 
durchscheinende Harze von heller Farbę u. groBer Lichtbestandigkeit. (E. P. 259 046 
Tom 9/4. 1925, ausg. 4/11. 1926.) N o u v e l .

Germaine Augustine Lacroux, Seine, Frankreicli, Herstellung von kunstlichen 
Harzen durch Kondensation von Phenolen mit Aldehyden. Phenolaldehydharze werden 
mit CaC03 u. darauf zur Neutralisation m it Milclisaure versetzt. Gegebenenfalls wird 
noch Na2S20 3 zugegeben. Man erhalt ein weiBes, gegen Alkalicn widerstandsfiihiges 
Harz. Durch Zusatz von Lithopone erhalt das Harz das Aussehen von Elfenbein, 
durch Citronensaure das von gemasertem Elfenbein, durch CaCl2 das von Perlm utter. 
Pb-Verbb. maehen das Harz fiiT Rontgenstrahlen undurehlassig. (F. P. 623 535 
vom 17/8. 1926, ausg. 25/6. 1927.) N o u v e l .

W estinghouse Electric & Manufacturing Co., Pennsylvania, iibert. von: Arthur 
L. Brown, Wilkinsburg, Amerika, Phenolkondensationsprodukt. Phenol oder Kresol 
u. CHę,0 oder dessen Aquivalente werden m it Hilfe von Siccativen, zweckmaBig unter 
vermindertem Druck, kondensiert, wobei die Temp. nicht iiber 90° steigen soli. Ais 
Siccative dienen z. B. die Pb- oder Mn-Salze von Harzsauren oder hoehmolekularen 
Fettsiiuren. Das Rk.-Prod. wird unter gewóhnlicliem Druek eingedampft. Es wird 
ein hartbares Harz erhalten, das nach dem Auflósen in einem A.-Bzl.-Gemisch ais Lack 
fiir Impragnierzwecke Verwendung findet. (A. P. 1 632113 vom 7/4. 1922, ausg. 14/6.
1927.) N o u v e l .

W estinghouse Electric & Manufaeturing Co., Pennsylvania, iibert. von: Arthur 
L. Brown, Wilkinsburg, Amerika, Herstellung von elastischen Gegenstanden. 1 Mol. 
Phenol oder Kresol, 1 Mol. CH20  oder dessen Aquivalente u. ein trocknendes Ol werden 
mit Hilfe eines Siccativs bei 100—110° kondensiert. Das Ol, z. B. chines. Holzol, gelangt 
in einer Menge von 15—25°/0 der Gesamtmiseliung zur Anwendung. Das Siccativ, 
z. B. ein Pb- oder Mn-Salz einer Harzsaure oder hochmolekularer Fettsaure, soli etwa 
2%  der Olmenge betragen. Das Rk.-Prod. wird eingedampft u. in Bzl. oder einem 
Bzl.-A.-Gemisch gel. Da Fe von nachteiliger Wrkg. ist, empfiehlt sich die Benutzung 
emaillierter App. Der Lack dient zum Impragnieren u. liefert nach dem H arten unter 
Druck u. H itze elast., gegen StoB u. Schlag widerstandsfahige Gegenstiinde. (A. P. 
1 633 976 Tom 24/9. 1920, ausg. 28/6. 1927.) N o u v e l .

Carleton E llis, Montclair, V. St. A., Herstellung von schwefelhaltigen Phenol- 
liarzen. Phenolhaltige Substanzen u. >Schwefel werden m it Hilfe von Alkali bei Tempp. 
von 150—200° kondensiert, wobei unter H 2S-Entw. ein Harz entsteht, das m it Para- 
form  oder dessen Aquivalenten nach Zusatz von Fiillstoffen unter Druck u. H itze 
gehartet wird. Ais Phenole konnen auch saure Ole des Hoch- oder Tieftemp.-Teers 
benutzt werden. Auf 1 Mol. Phenol werden mehr ais 3 Atonie, zweckmaBig 4,5 bis 
6 Atome S angewandt. (A. P. 1 636 596 vom 30/12. 1922, ausg. 19/7.1927.) N o u v e l .

Howard Vincent Potter, John W illies Crump, Birmingham, und Damard 
Lacąuer Co. Ltd., London, Harten von Phenol-Harnstoff-Formaldehyd-Produkten. 
Die nach E. P . 256 711 (ygl. C. 1928. I. 2464) aus Phenol, H anistoff u. C H I)  her- 
gestellten Harze werden m it Hilfe von Sauren oder sauer reagierenden Salzen gehartet. 
Ais solche dienen yorzugsweise H2SO.,, H N 03, HC1, P 20 5, Oxalsaure, Anilinhydro- 
chlorid, Phenylhydrazinhydrochlorid, H arnstoffnitrat, K1I,C1, NH4CNS. Die H artung 
erfolgt bereits in der Kalte, rasclier beim Erhitzen. Die Hartungsgeschwindigkeit 
wird erhóht durch einen tlberschuB von Harnstoff gegeniiber Phenol u. dadurcli,
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daB saure oder bas. Kondensationsmittcl verwendet waren. Sie ist ferner von der 
Art u. Menge des Hiirtungsmittels abhiingig. Die erhaltenen ]?rodd. sind weiB oder 
schwach gefiirbt u. unl. in den gebrauchlichen Losungsmm., werden aber von Alkalien 
u. starken Sauren angegriffen. (E. P. 264 601 vom 23/10. 1925, ausg. 17/2. 1927. 
A. P. 1667  675 vom 11/9. 1926, ausg. 24/4. 1928. E. Prior. 23/10. 1925. F. P. 
622 369 vom 21/9. 1926, ausg. 28/5. 1927. E. Prior. 23/10. 1925.) N ouv el .

American Insulator Corp., New Frecdom, ubert. von: Trevor S. Huxham, 
York, Amerika, Verfahren zum Hdrten von Phenolharzen. Sehmelzbare Harze, die aus 
Phenol oder Kresol u. C //20, Acetaldehyd oder Furfurol bzw. dereń Polymeren lier- 
gestellt sind, werden dureh Erhitzen m it Rk.-Prodd. aus Furfurol u. aromat. Aminen, 
insbesondere Anilin  gehartet. ZweekmaBig werden das Harz u. das Hiirtungsmittel 
jedes fiir sieli gel. u. die Lsgg. zu einem Firnis gemischt. Das Hiirtungsmittel kommt 
in einer Menge von 90%, bezogen auf das Harz, zur Anwendung. Bei 100° t r i t t  noch 
keine Hiirtung ein. E rst mekrstd. Erhitzen auf 150° liefert ein glanzend sehwarzes 
liesit. Es konnen hoohsd. Losungsmm., Fiill- oder Farbstoffe zugesetzt werden. (A. P. 
16 0 6  943 Tom 27/3. 1924, ausg. 16/11. 1926.) _ N o u v e l.

Manufacture de Machines Auxiliaires pour FElectricite et 1’Industrie Soc. 
Anon., Nueilly, Seino, Frankreich, hwprdgnieren von Gegenstanden mit PJienolform- 
aldehydkondensationsprodukten. Die Gegenstiinde werden in einem Autoklavcn ge- 
troeknet u. in einem zweiten Autoklaven m it der Lsg. der Phenolformaldehydkonden- 
sationsprodd., getrankt, nach dem Ablasscn der Impragnierungsfl. u. Verdunsten der 
Losungsmm. werden die Gegenstande wieder in den ersten Autoklaven gebracht, wo 
sie zur Polymerisation erhitzt werden. (E. P . 286 305 vom 28/2. 1928, Auszug veróff. 
25/4. 1928." Prior. 3/3. 1927.) F r a n z .

Verreries de Folembray, Aisne, Frankreich, Plaslische Masse aus Phenolen 
und Aldehyden. Die Kondensation von Phenol oder Kresol u. CH„0 erfolgt mit Hilfe 
von Erdalkalichlorid, insbesondere CaCl2. Die Menge des Katalysators betragt 10 
bis 50% des angewandten CH.O. Dio erhaltenen piast. Prodd. bleiben in allen Stadien 
der Polymerisation, die dem Endzustand vorausgehen, k. knetbar u. konnen beąuem 
mit inerten Fiillstoffen gemischt werden. Sie werden unter Druck u. Hitze gehartet. 
(F. P. 30 787 vom 16/4. 1925, ausg. 23/8. 1926. Zus. zu F. P. 563 777; C. 1928. II. 
1595.) N o u v e l.

Edouard Jean Paul Claude de Jarny, Brie sur Marne, Frankreich, Herstellung 
von Kondensationsproduklen aus Phenolen und Formaldehyd. (A. P. 1 643 447 vom 
6/4. 1926, ausg. 27/9. 1927. F. Prior. 16/4. 1925. E. P. 265 033 vom 30/3. 1926, 
ausg. 24/2. 1927. — Ygl. vorst. Ref.) N o u v e l.

Bakelite Corp., New York, ubert. von: Gilbert L. Peakes, P erth  Amboy, Amerika, 
Herstellung von geformten, 'phenolhalligen Isolierstoffen. Geformte Isolierstoffc, die ein 
Phenolliarz enthalten, werden einer therm. Nachbehandlung unterworfen. Die Temp. 
soli dabei unterhalb der bei der Herst. ver\vendeten Hochsttemp. liegen u. 125— 135° 
betragen. E rhitzt wird mindestens 48 Stdn., vorzugsweise 70—80 Stdn. Der Dielektri- 
zitatswerfc betragt dann bei 100° uber 50%, in manchen Fiillen sogar 100% desjenigen 
bei 20° in unbehandeltem Zustande, wahrend er ohne Warmebehandlung meist bei 
100° auf 10—25% sinkt. (A. P. 1602  249 vom 19/11. 1923, ausg. 5/10. 1926. Can.P. 
265 674 Tom 31/10. 1924, ausg. 9/11. 1926. E .P . 275 011 vom 12/7. 1926, ausg. 25/8.
1927. F .P . 620144 vom 17/7. 1926, ausg. 15/4. 1927. Schwz. P. 123 045 vom 14/7.
1926, ausg. 17/10. 1927.) Notjvel.

Samuel Meerew Kropman, Manchester, und Phineas Horowitz, London, 
Herstellung von Gebissen. Gleiche Teile Phenol u. CII „O werden m it geringen Mengen 
Saure so lange auf 65—70° erhitzt, bis das Rk.-Prod. bei gewóhnlieher Temp. einen 
weifien, festen, aber gesclimeidigen Teig bildet, der beliebig gefiirbt werden kann. 
Das Harz dient dazu, Abdriicke fiir Gebisse zu nehmen, ohne daB es dabei in die Poren 
eindringt. Es wird dann in einem Vulkanisierkessel gehartet. (E. P. 261 447 vom 
14/7. 1925, ausg. 16/12. 1926.) N o u v e l.

Sidney W illiam  W ilding und Amalgamated Dental Co. Ltd., London, Her
stellung von kiinstlichen Zdhnen. Die aus Phenol u. C H fi  mittels Alkali hergestellten 
hartbaTen Kondensationsprodd. werden zur Anfertigung von kiinstliehem Zahnfleisch 
benutzt. Dabei wird fiir den Untergrund zart gefarbtes, undurchsichtiges u. fiir die 
Obersehicht durchschemendes Harz verwendet. (E. P. 260 319 vom 27/6. 1925,
ausg. 25/11. 1926. F .P . 617424 vom 11/6. 1926, ausg. 19/2. 1927. E. Prior. 27/6.
1925.) Nouv el .
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XII. Kautscłmk; Guttaperclia; Balata.
M. Kroger, Die lamellare Packung des Kautschuks. Vf. untersucht das Verh. des 

Kautschuks bei Uberfiihrung in lamellare Paclaing. Untersucht werden Rohkautschuk 
bei yersehiedenen Tempp., kiinstlicher glasiger Kautschuk sowie Vulkanisate bei 18°. 
Da eine in der Ebene nach allen Seiten gleiehmaBig wirkende Dehnung u. Spannung 
experimentell sauber u. einfach nicht durchzufuhren ist, begniigt sich Vf. m it der 
Durcharbeitung einer Annaherung an diesen idealen Fali, namlich dem Aufbliihen 
einer Membran. Die Energieaufnahme beim Ubergang zur lamellaren Paekung erfolgt 
anders.als beim Ubergang zur Stabchenpackung. Die Spannung durchlauft bei zu- 
nehmender Deformation ein Maximum u. ein Minimum. Das Fassungsvermógen 
fiir potentielle Energie ist optimal geringer ais bei der Liingsdehnung u. betragt etwa 
2—3 mkg/ccm. Die durch Zusiitze hervorgerufenen Lamellareffekte sind allen Zu- 
siitzen gleichen Verteilungsgrades gemeinsam. Es werden mkr. Oberflachenbilder 
bei lamellarer Packung wiedergegeben. (Kolloid-Ztschr. 45. 46— 52. Leipzig.) Lu.

M. Kroger, Die Doppelbrechung des Kautschuks im  undeformierten und im  defor- 
mierten Zustand. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. behandelt die Doppelbrechung des Kautschuks 
im deformierten u. undeformierten Zustand. Theoret. sind alle Arten von Doppel
brechung zu erwarten. Die yorliegenden Messungen werden durch Unterss. im 
Polarisationsmikroskop ersetzt. Rohkautschuk wird beim Lagern doppelbreehend. Zu 
zweiachsig positiyer Doppelbrechung fiihrt dio Langsdehnung. Die Entscheidung ist 
eindeutig, sobaki man ih der Dehnungsrichtung beobachten kann. Bei den Vulkani- 
saten kann nur von ein- oder zweiachsiger positiver Doppelbrechung gesprochen 
werden. Die lamellare Deformation fiihrt in allen Fallen zu schwacher zweiachsig 
negatiyer Doppelbrechung. (Kolloid-Ztschr. 45. 52—56. Leipzig, Physik.-chem. 
Inst. d. Univ.) L e SZYNSKI.

Rich. W eil, Ghemisch-TecTinisches in  der Kaulschukindustrie. Allgemeiner Uber- 
blick iiber die Technologie der Kautschuhherst. (Gummi-Ztg. 42 [1927]. 412— 14. 
Hannover.) SlEBERT.

H. W. Huber, Die Herstellung vonGasru/3. Die yerschiedene A rt der Gewinnung 
von GasruB in den Vereinigten Staaten wird besprochen, die Mogliehkeit, auch in 
anderen Landern, wie z. B. Rumiinien, GasruB lierzustellen, wird erórtert. (Rev. 
gen. Caoutchouc 5. Nr. 39. 23— 24.) H u n e m ó r d e r .

Lothar Hock und August W egelin A.-G., Kritische Besprechung von Prufungs- 
ergebnissen an Bufimischungen in bezug auf ihre Iiysteresisverluste und dereń Zusammen- 
hang mit der Zermurbungsfestigkeit. Vf. berichtet iiber einige im Auftrag der Fa. W e g e 
l i n  ausgefiihrte Verss. zur Best. der Zermiirbung u. elast. Hysterese in  RuBmischungen. 
(Kautschuk 4. 89—90.) H u n e m ó r d e r .

Naugatuek Chemical Co., iibert. von: J. Mc Gavack, New York, und R. A. Shive, 
Bellemoor, Delaware, V. St. A., Stabilisieren von KautscMikmilch-saft. Man vermischt 
die Kautschukmilch in neutraler oder saurer Lsg. (ph =  7—4,5) m it Alkylarylsulfon- 
sauren, z. B. den Prodd., die durch Einw. von Zimtsdure auf Butylalkohol, p-Kresol 
auf Olsaure, Anthracen, Naphthalin usw. auf Propylalkohol in Ggw. von H 2S 04 oder 
HCISOj entstehen. Man yermischt 1000 ccm Kautschukmilch m it 3,5 g des Zimtsiiure- 
Butylalkoholprod. u. 10—15 ccm 38%ig. CH20 . — 1000 ccm einer m it NH3 versetzten 
Kautschukmilch wird m it 5—10 g des p-Kresolólsaureprod. behandelt, NH3 durch Ein- 
blasen von L uft entfernt u. 40 ecm 38%ig. CHaO zugesetzt. Zum Ansauern kann man 
s ta tt des CH»0 auch Essig-, Bor- oder andero schwache Sauren verwenden. Die so 
bohandelte Kautschukmilch trocknet schneller ais die alkal. u. ist beim Verarbeiten 
plastischer. (E. P. 288 268 vom 24/3. 1928, Auszug veroff. 31/5. 1928. Prior. 8/4.
1927.) F r a n z .

India Rubber, Gutta Percha & Telegraph Works Co., Ltd., London, und
E. J. Smith, Burton-on-Trent, England, Herstellung von Kautschukfaden. Man bringt 
eine Schicht von umoilkanisiertem Kautschuk auf eine Unterlage, auf der der K au t
schuk naeh dem Vulkanisieren nur leicht klebt, z. B. Sn-Folie, vulkanisiert die Schicht, 
sełmeidet sie in  Faden u. zieht sie yon der Unterlage ab. — Man bringt die Kautschuk- 
schicht auf eine Zinnfolie, wickelt die Schicht auf eine Walze, wobei die obere Seite 
zur Verhutung des Zusammenklebens m it Talk eingestaubt wird. Die Walze wird dann 
yulkanisiert, die Schicht durch eine drchbare Schneidyorr. unter W. zu Faden ge-
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schnitten, von der Zinnfolio abgczogen u. getronnt aufgewickelt. (E. P. 286 066 vom 
10/2. 1927, ausg. 22/3. 1928.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, G. W . Trorbridge und E. A. Murphy, 
Erdington, Birmingham, Herstellung von Gegenstanden aus Kautsćhulcmilcli. Die zum 
Tauchon benutzto Form wird m it Stoffon behandelt, dio das Agglomerieren des K aut- 
schuks erleiohtorn. Man taueht eino Form aus porósem Stoff in eine CaCl2-Lsg. u. yor- 
mindert don Druok im Innoren der Form; der Druckunterschied kann wahrend der 
Vulkanisation aufrechterhalten werden. (E. P . 287 946 vom 20/10. 1926, ausg. 26/4.
1928.) _ F r a n z .

H. Broomfield, Northampton, Herstellung von nichtdurchlassigen porósen Kaut- 
schukmassen. Man yermiseht Rohkautschuk m it Fullstoffe.n, wie gemahlenen vulka- 
nisierten Kautschuk, Lithopone, ZnO, Yulkanisiermittel, Faserstoffen u. einem Poren 
erzeugenden Mittel, wie W., (NHi^COj. Nach dem Zumisohen des Vulkanisations- 
besohleunigers vulkanisiert man bei 90—120° unter gewóhnliohem Druck. Der Zusatz 
des W. richtet sieh nach der GroBe der Poren; in manchen Fallen geniigt der Feuchtig- 
keitsgeli. des gewaschonen Kautschuks. Eine harte Oberflaehe erhiilt man, wenn man 
eine Kautschukmischung auf den vulkanisierten porósen Kautschuk m it oder ohne 
Hilfe einer vulkanisierbaren Lsg. aufpreBt u. dann vulkanisiert; die Zellstruktur des 
zuerst vulkajiisiorten Teiles wird hierbei nicht zcrstórt. Die Mischungen dienen zur 
Herst. von Schuhen usw. (E. P. 288 354 vom 7/12. 1926, ausg. 3/5. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisieren von Kautschuk-
milclisaft. Man yulkanisiert die Kautschukmilch durch abwechselnde Behandlupg m it 
S 0 2 u. H 2S ; die Koagulation wird durch Zusatz der Kondensationsprodd. aus Naphthalin, 
CH20  u . H2S04 oder der Sulfonsauren der Alkylnaphthalino, Olcn, Naphthen- oder 
Fettsauren yerhindert. (E. P. 288 206 vom 2/4. 1928, Auszug veróff. 31/5. 1928. 
Prior. 4/4. 1927.) F r a n z .

Technische Chemikalien Co., G. m. b. H ., und G. Fessel, Halle a. S., Mittel 
zum Weichmaćhen und Ver hut en des Alterns von Kautschukgegenstdnden. Man entfernt 
aus Steinkohlen-, Braunkohlen-, Schiefer- oder Torfteer die Phenole u. dio aromat. 
Basen, aus den so erhaltenen Teeren oder Destillaten der Teere werden die leicht sd. 
durch Erhitzen auf 135— 150° entfernt. Nach dem Abkiihlen setzt man den Kautscliuk- 
mischungen 5— 10% des Oles zu. (E. P. 286171 vom 21/9. 1927, ausg. 22/3. 1928.
F. P. 633 794 vom 3/5. 1927, ausg. 3/2. 1928. D. Prioir. 18/8. u. 10/9. 1926.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, iibert. von: L. B. Sebrell, Cuyahoga Flals, 
Ohio, V. St. A., Zirisćlienlage fiir frisch mit Kautschuk iiberzogene Gewebe. Frisch m it 
Kautschuk iiberzogene Gewebe fiir die Herst. von Radreifen werden m it Lsgg. von 
Nitrocelluloso u. Weichmachungsmitteln uberzogen. Man vermischt eine Lsg. von 
D iathylphthalat m it einer Nitrocolluloselsg. Man kann die Lsg. des Weiehmachungs- 
mittels auch nach dem Uberziehcn des Gewebes m it der Nitrocelluloselsg. aufspriihen. 
(E .P . 288 244 vom 7/2. 1928, Auszug veroff. 31/5. 1928. Prior. 6/4. 1927.) F r a n z .

Shoe Inventłons Ltd. und H. Broomfield, Northampton, Plastische Masse zum  
Ausfiillen von Schuhbóden. Man yerwendet eine Mischung aus gemahlenen yulkanisiertem 
Kautschuk, Leder- oder Korkmehl, Baumwolle oder Wolle, Lsg. von Bitumen in leiehten 
KW-stoffen m it oder ohne Zusatz yon Kollodium, Rohkautschuklsg., Schwefol, ZnO 
u. einen bei niedriger Temp. wirksamen Katalysators. (E. P. 287 206 yom 7/12. 1926, 
ausg. 12/4. 1928.) F r a n Ż.

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Ohio, iibert. von: Warren K. Lewis, 
Newton, Mass., JRup. KW-stoffe werden k. in eine nicht oxydierende Gasmasse ein- 
gefiihrt, dereń Temp. iiber der krit. Zersetzungstemp. der ersteren liegt, dann wird 
abgekiih lt. u. der Rufl gesammelt. (A. P. 16 6 9  618 vom 2/1. 1925, ausg. 15/5.
1928.) K a u s c h .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, iibert. von: Charles S. Venable, Chester, 
Jtu[! aus Gemischen von Acetylen und anderen Kohlenwasserstoffen. Man leitet CH„, 
einen anderen (gasfórmigon) KW-stoff u. Luft in eine Kammer unter Druck ein, bringt 
das Gemiseh zur Explosion u. kiihlt dio Kammer ab. (A. P. 1 669 636 vom 11/7. 1923, 
ausg. 15/5. 1928.) K a u s c h .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
David J. Priee, Verhiitung von Staubexplosionen. Zusammenfassendo Erorterung 

der einsclilagigen Fragen. (Sugar 30. 69—70.) R u h i .e .
X. 2. 20
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J. DSdek und J. Novaćek, Oberflachenspannung und Adsorptionsmittel. (Vgl. 
C. 1928. I. 2878.) Fortsetzung. (Sugar 30. 199—200.) R u h l e .

Julius Stoklasa, Die modernen Ziele des Aufbaues neuer lebender Materie in  der 
Zuckerriibenzelle. Vf. nimm t an, daB nicht der Formaldehyd das erste Prod. der Red. 
der C02 ist, sondern daB der grundlegende endotherme Vorgang der photosynthet. 
Assimilation der C02 auf der Zers. des K H C03 unter der Einw. des Lichtes zu Ameisen
saure, 0 2 u. K2C03 beruht, u. auf der weiteren Zers. der Ameisensaure zu Formaldehyd 
u. 0 2. Hierbei muB auch die Radioaktivitat des K  voll zur Geltung kommen. In  der 
T at ist es Vf. gelungen, nach 56-std. Einw. der /?- u. y-Strahlen in Ggw. von KOH aus 
C02 u. Ferrihydroxyd oder H2 eine Hexose darzustellen. Vf. zeigt an Vegetationsverss. 
wie durch Einw. von [i- u. y-Strahlen die Bldg. neuer lebender Pflanzenmasse der 
Zuckerriibe viel energ. vor sich geht, u. daB zur vollen Ausnutzung des R a auch CO, 
gehort, die die Pflanzen nicht nur aus der Luft entnehmen, sondern auch duich ihr 
Wurzclsystem aus dem Boden in Form von Dicarbonaten. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 
565—70.) R u h l e .

L. Kayser, Arbeiłen mit schwefliger Sdure. Die Verss. hatten  u. a. den Zweck, 
die GroBenordnung u. den Verlauf des qualitativ bekannten Angriffes von S 02-haltigen 
Saften auf zahlreiche Sorten von Schmiedeeisen unter bestimmten Bedingungen zu 
zeigen, u. wenn móglich, andero Baustoffe zu finden, die unter den gleiehen Bedingungen 
nicht angegriffen werden. Untersucht wurden 30 Proben Werkstoffe, darunter 24 Arten 
Schmiedeeisen, 2 Nickelstahle, 1 weicher Chromstahl, 3 Schmiedeeisen m it Al-Oberzug. 
Die Yerss. zerfielen in Angriffsvers. im kleinen u. in der Saturation des Betriebes, u. 
wurden auf den saftbespulten Teil der SaturationsgefaBwandung besebrankt. Die 
Anstellung der Verss. u. dereń Ergebnisse werden besproehen. Blechc m it t)berzug 
von Al sind aufierst korrosionsfest; auch Chromstahle geniigen hohen Anforderungen. 
(Ztrbl. Zuckerind. 36. 517—20.) R u h l e .

C. Tschaskalik, Hat das Aufkochen, wenn in  Scheidung und Saturation richlig 
gearbeitet wird, Zweck in  bezug auf Reinigung der Safle und Reinhaltung der Verdampf- 
apparate ? Die in der Verarbeitungszeit der Ruben 1927 wieder angestellten Verss. 
haben die Ergebnisse aus 1926 (C. 1927. II . 177) bestatigt. Bei richtiger Saftarbeit 
ist das Aufkochen zwecklos; es hat in bezug auf die Reinheit der Safte u. die Rein
haltung der Verdampfapp. keinc ersiehtlichen Vorteile. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 555 
bis 557.) R u h l e .

Ringel und Berthold Błock, Ursaćhen der einseitigen Abnutzung des Kalkofen- 
futters und dereń Abhilfe. Zusammenfassende Besprechung der Erscheinung an Hand 
zahlreicher Abbildungen, ihrer Ursaćhen u. der MaBnahmen, ihr vorzubeugen. (Dtsch. 
Zuckerind. 53. 501—04.) R u h l e .

G. Oddo und V. Fonzo, Gewinnung Icrystallisierter Saccharose aus Caroben. Sie 
enthalten 20— 26% Saccharose u. etwa 15% Invertzucker. Zur Lsg. der Saccharose 
dienen organ. Lósungsmm., wie A., oder CH3- OH, Aceton usw., aus denen sich der 
Zucker sofort krystallisiert ausscheidet. Ans den Mutterlaugen wird das Losungsm. 
fast Tollstandig wiedergewonnen. Es hinterbleibt eine Melasse, dio Glucose, Lavulose 
u. 2—3%  Saccharose enthalt. Die Kerne sind auf mancherlei Weise zu yerwerten. 
(Buli. Assoc. Chimistes Suer. Dist. 45. 453—54.) R u h l e .

— , Elektrische Bestimmung des Aschengehaltes von Zucker. Beschreibung u. Ab- 
bildung eines App. zur Best. des Aschengeh. von Zucker. Der App. enthalt eine 
WHEATSTONEsche B riicke u. eine Zelle zur Aufnahmo einer Lsg. von b e k an n tem  
spezif. Gewicht. Eine MeBeinrichtung zeigt direkt die spezif. Leitfahigkeit der Lsg. 
an u . einer Tabelle ist der A schengeh. zu en tn eh m en . (Chem . Age 18. 383.) SiEBERT.

Em il Buschhorn, Schladen a. H., und Hans Mathis, Ottleben b. Osehersleben, 
VorricMung zur ununterbrochenen Auslaugung von Rubenschnitzeln o. dgl., bestehend 
aus einem doppelwandigen, im Innern m it einer Schnecke ausgeriisteten Zylinder, 
dessen AuBenwand geschlossen, dessen Innenwand aber siebartig durchbrochen u. 
der Zwischenraum in einzelne Kammern geteilt ist. Die Kammern sind derart versetzt, 
daB die Auslaugefl. aus einer Kammer durch die Schnitzel in eine versetzt zu ihr liegende 
Kammer stromt u. so allmahlich den Ringraum seiner ganzen Lange nach durchflieBt. 
Der sich iiber die ganze Lange der hohlen Welle erstreckende Hohlraum ist durch 
Querwande in einzelne Abschnitte geteilt, die ebenfalls von der Auslaugefl. durcliflossen 
werden. (D. R. P. 460 895 KI. 89c yom 3/-2. 1925, ausg. 6/6. 1928.) M. F. M u l l e r .
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Home and Colonial Investments Ltd., London, Riibenzuckergewinnung fiir Heine 
Zuckerfabriken. (D. R. P. 460 070 KI. 89c vom 6/5. 1923, ausg. 21/5. 1928. I t.  Prior. 
9/1. 1923. — C. 1 9 2 4 .1. 2644 [E. P. 209 738].) M. F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Puttermittel.
Lasausse, Einflu/i des Herstellungsverfahrens auf die ćhemisclie Zusammen- 

seizung eingemachter Erbsen. Es werden betriichtliche Unterschiede in der Zus. herbei- 
gefiihrt, wenn man die gekochten Erbsen sofort nacli dem Kochen duroh starkes 
Waschen abkiihlt u. dann in die Buchsen fullt, oder wenn man sie nur einfach ab- 
tropfen liiBt u. dann in die Buchsen gibt, also ohne Wasehen u. Abkiihlen (vgl. M u t - 
t e l e t , Ann. Falsifications 19. 283; C. 1926. II. 836, u. F r o id e v a u x , Ann. Falsi- 
fications 19. 536; C. 1927. I. 660). (Ann. Falsifications 20 [1927]. 539—42.) R u h l e .

Robert Schnick, Das Aschendiagramm der Weizenmiihle und seine Bedeutung fu r  
die Betriebsuberwachung. Besprechung eines Aschen- u. Passageausbeutediagramms 
einer Weizenmiihle an Hand einer Kurvenzeichnung. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 
106—09. Montauban.) G r o s z f e l d .

Mohs, Gulacliiliclie Stellungnahme zum Fa.rbeverboł fiir  Teigwaren. Vf. wendet sich 
gegen ein allgemeincs Farbeverbot, von Teigwaren, das besonders die Verarbeitung 
von aus deutschem Weizen hergestellten GrieCen erschweren wiirde. Eine Verwechslung 
m it Eierteigwaren kommt nach Vf. nicht in Frage. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 
112—16. Berlin, Inst. f. Mullerei.) Gr o s z f e l d .

G. van der Lee, Die Bedeutung des Feinheitsgrades des Mehles fiir  die Mullerei 
und Bdckerei. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 78—85. 110—12. — C. 192 8 .1. 
1337.) Gr o s z f e l d .

M. P. Neumann und A. Miihlhaus, Slarkhefen und Schhellhefen in  der Biickerei. 
Die gepriiften Hefen entsprachen auOerlieh guten Backhefen. Es sind ausgesprocheno 
EiweiChefen, aber doch m it gewissem Glykogengeh. Die Triebkraft war sehr verschieden. 
Bei den Backverss. erteilten sie den Gebacken einen m it ublichcr Hefe nicht erreich- 
baren Lockerungsgrad u. wirkten soyiel starker, daB sie eine Hefeersparnis von min- 
destens 30% zulassen. Ais Schnellhefen Terkiirzen sie die Garung im Teig um %  Stde., 
die Giirzeit um 10 Min. Die Hefen sind besonders bei Beschleunigung der Abwicklung 
der Betriebsfiihrung (Morgenarbeit) in der Backerei wertvoll. (Ztschr. ges. Getreide
wesen 15. 95— 106. Berlin, Inst. f. Backerei.) G r o s z f e l d .

M. P. Neumann und A. Miihlhaus, Die Beschadigung des Brotgetreides durch 
Ausumchs. Yerlialten ausuwchshalliger Mehle im  BackprozefS. Unter M itarbeit von
H. Kalning. Der in feuchter Umgebung an dem Getreide sich bildende Auswuchs 
findet sich im Handelsgut in verschiedenen Entwicklungsstufen, der Grad wird durch 
den Anteil sichtbar ausgekeimter Kórner bestimmt. Kennzeichnend sind der hoho 
Wassergeh., der sich leicht herabdrucken lafit, u. die Anderungen in Geh. u. Beschaffen- 
heit der Mineralstoffe, des Proteins u. in der Stufo des Starkeabbaues, die Menge der 1. 
Kohlenhydrate ist gering. Bei 20% Auswuchsbesatz war der Nachweis des Stoff- 
abbaues sehr schwer zu erbringen, am besten noch aus Zunahme der EiweiBloslichkeit 
u. Yerfolg des Sauregrades durch Stufentitration u. Wasserstoffzahl. Am deutlichsten 
zeigte der Enzymvorrat den Zustand von K ora u. Mehl an, wobei sich dio Best. der 
diastat. K raft nach L i n t n e r  am geeignetsten erwies. — Der Teig aus Getreide m it 
Auswuchs verlicrt durch die Bldg. der einfacheren Stofformen u. die Zunahme der 1. 
Stoffe an Zusammenhang u. Plastizitat. Die Teigfl. wird zwar begierig aufgenommen, 
aber nicht voll zur Quellung ausgenutzt, was sich in der Anfangsstufe in  einer feuchten 
Oberflache auBert, bei zunehmendem Grade die Teige lehmig u. schwer maeht. In  der 
Brotkrumo entstehen grobe Porung u. rohe Krume, groBe Garblason, Auseinander- 
reiBen u. schlieBlich vollstandiges Loslósen u. Zusammenfahren der Krume. Geringe 
Auswuchsmengen (2—3%  bei Weizen, 3—5%  bei Roggen) schaden noch nicht, bei 
bis zu 5 bzw. 10% sind die Mehle zwar minderwertig, aber noch aufarbeitungsfahig. 
Bei hoheren Gehh. ist vorherige Praparierung nótig, wobei Mischen m it gesundem 
Mehl (auch Roggen mit Weizen), Trocknen des Kornes u. Mehles am meisten Erfolg 
verspricht. Bei der Garfuhrung ist schnellste Aufarbeitung der Teige unter Anwendung 
junger, aber kraftig wirkender Garstiicke angebracht. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 
24—35. 49—61. Berlin, Staatsinst. f. Backerei.) G r o s z f e l d .

K. Mohs, Methoden zur Erkennung des Gesundjieilszustandes des Gelreides. In  einem 
besonderen Kcimkasten wird bei 15— 18° die Keimenergie =  %  Keimmengen in 48 Stdn.

20*
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ermittelt, die mindestens 90%, im Mittel 95% betragt, z. B. bei amerikan. Straiglit- 
Weizen, dagegen bei Tough-Weizen unter 80 bis auf 70%. Die Beobachtung von JAGO 
(1895), daB Weizenmehl dio Garung von Bierhefe liemmt, wurde bestatigt gefunden 
u. auf Zersetzungsvorgangc (Toxamingeh.) bei ungeniigendem Luftzutritt zuriick- 
gefiihrt. Der Toxamingeh. wird durch Verminderung der Kohlensauremenge von einer 
bestimmten Menge Hefe unter gewissen Bedingungen meBbar. Besonders muffig 
riechende u. bitter sehmeckende Mehle wirkten viel starker toxaminós ais stark saure 
Mehle. Der auBere Befall des Getreides wird n ach  dem HlLTNERSchen Ziegelgrusverf. 
gemessen, nach Vf. am besten bei der Bruttemp. von 37° in 48 Stdn. m it Hilfe eines 
besonders konstruierten sterilisierbaren Keimkastens. Die Feststellung der Art der 
KJeinwesen ist von grofiór Bedeutung, wie niiher erórtert wird. (Ztschr. ges. Gctreide- 
wesen 15. 85— 90. Berlin, Inst. f. Miillerei.) G r o s z f e l d .

E. Haglund, A. Silfversparre und E. Sandberg, Beilrag zur Frage des Einflusses 
der Salzmenge und der Salzungsweise auf die Umselzungen im Kasę. Es wird der EinfluB 
von Kochsalz auf gewisse bakteriolog, u. chem. Umsetzungen im Kase untersucht, u. 
festgestellt, ob die Salzmenge, die dem Kase ohne Veranderung seiner Qualitat 
hinzugcsetzt werden kann, von der A rt der Salzung abhangig ist. — Die eine Hiilfte 
einer Kiisemasse wird sofort nach der Entfcrnung der Molken vor dem Pressen in der 
fur sehwed. Kase iiblichen Weise gesalzen, darauf geformt u. gepreBt; die andere Hiilfte 
wird sofort geformt u. gepreBt u. dann in einer Lake gesalzen. Von Zeit zu Zeit werden 
Geh. an Bakterien u. Milehzucker sowio pn bestimmt. — Die Bakterienzahlungen 
werden n a ch  der fiir Kase abgeanderten SKARschen Methode vorgenommen u. die 
erhaltenen Resultato m it denen der Plattenziihlmethode verglichen. Dabei ergibt 
sich, daB der nach letzterem Verf. gefundene W ert m it 6,4 ( ±  0,23) multipliziert den 
nach S k a r  berechneten W ert liefert. — Salzt man sofort nach dem Abziehen der 
Molken, so hat das Salz einen augenblicklichen wachstumsverhindernden EinfluB 
auf dio Bakterien, indem ihre Anzahl langsamer ais in den nach 2 Tagen gesalzenen 
Kiisen zunimmt u. stets eine geringerc Hóhe crreicht. In  Ubereinstimmung damit 
nimmt der Prozentsatz an Milchzuckcr u. die ph in den auf erstere Weise bereiteten 
Kiisen betrachtlich langsamer ab. Mit zunehmendem Salzgeh. wird der Unterschied 
noch doutlicher. — Ein Salzgeh. von 4% u. melir des im Kiise enthaltenen W . fiihrt 
bei Kiisen, die gleich nach der Entfemung der Molken gesalzen sind, zu einem harten, 
briichigen u. kriimeligen Prod., w’ahrend ein Salzgeh. von bis zu 8%  bei Kasen, die 
in der Lako gesalzen sind, keinen nennenswerten EinfluB ausiibt. — Auch der Zeit- 
punkt der Zugabe des Salzes zur M. ist von groBer Bedeutung. (Medd. Centralanstalten 
Forsóksvasendet Jordbruksomradet 1928. Nr. 334. 1—21.) W . W o l f f .

M. P. Neumann, Die Handelsbeweriung des Brotgelreides. E in Beilrag zur Frage 
der Slandardisierung. Vf. halt die iibliehe Schematisierung auf Grund der Bewertungs- 
merkmale nach der Herrichtung des Marktgetreides fiir verfehlt, nicht dagegen die 
m it dem inneren Zustande des Kornes zusammenhangenden physikal. u. chem. Kenn- 
werte. E r warnt aber auch davor, aus solchen Unterschieden Zwischenstufen her- 
zuleiten. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 5— 13. Berlin.) Gr o s z f e l d .

Kurt Ritter, Zur Methodilc der Bestimmung der diastatisclien Kraft. Bei der Best. 
der DK. nach R um sey  entsprechen die Ergebnisse dem in erster Linie durch das 
Gasproduktionsvermogen bedingten Verlauf der Gare, nicht bei der Best. nach 
W in d isc h -K o lb a c h , ein Verf., das auch besonders bei sauer gewordenen Mehlen 
infolge Anderung des p a  yersagt. Angabe einer vereinfachten Arbeitsweise: 20 g 
Mehl werden im Thermostaten auf 27° erwarmt, dann m it 100 ccm W. yon 27° ver- 
mischt, 1 Stde. bei 27° gehalten, wobei jede %  Stde. umgeschiittelt wird. Dann 
Klarung m it 6 ccm 15%ig. Phosphorwolframsaurelsg., 8 Tropfen H 2S 04, auffiillen 
auf 200, filtrieren, im F iltrat Zuckerbest. nach B e r t r a n d ,  bei der das Cu20  in schwefel- 
saurem Ferrisulfat gel. u. das Ferrosulfat dann m it KM n04 titriert wird. (Ztschr. 
ges. Getreidewesen 15. 13— 19. Frankfurt a. M., MC-Miihlenchemie G. m. b. H.) Gd.

Franęois Emile Guillard, Frankreich, Konservieren von Butler, Kase, Wurst- 
und Fleischwaren mittels eines Gemisches von NaCl, H3B 03 u. N a2B40 7, z. B. aus
3 Teilen NaCl, 7 Teilen H 3B 03 u. 90 Teilen N a2B40 7, oder aus 3 Teilen NaCl, 33 Teilen 
H3B 03 u. 64 Teilen Na2B40 7. Auf 100 kg B utter werden 500 g davon benótigt. In  dem 
Zusatz wird Na-Perborat ais Konservierungsmittel verwendet.' (F. P. 567107 vom 
7/6. 1923, ausg. 25/2. 1924. F .P . 31875 [Zus.-Pat.] vom 10/5. 1926, ausg. 18/6.
1927.) M. F. Mu l l e r .
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Henry Adolph Koliman, Pittaburgh (V. St. A.), Herstellung von Brot. D^n^łTeig 

werden ais Treibmittel beim Gehen des Teigcs K-Persulfat, -Bromat, -Jo d a t * '
jodatsalzc zugesetzt. Auf 1000 g Mehl werden 1,6—2,5 g K-Persulfat, 0,: 
K-Bromat, 0,015—0,025g K-Jodat u. 0,01—0,015g K-Perjodat, je nach der <_ 
des Mehles, zugesetzt. (E. P. 244 489 vom 14/12. 1925, ausg. 10/2. 1926. A'. PriorT 
12/12.1924.) M. F. M u l l e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
G. G. Colin, Mipwirtschaft in der mezikanischen Seifenindustrie. Aus Mangcl an 

chem. Kontrolle gehen groBe Mengen NaOH, NaCl u. Glycerin m it den Unterlaugen 
verloren. (Ind. engin. Chem. 20. 526— 27.) R ie t z .

— , Ein neuer Schnelltrockenapparat. Relatiy kleiner, isolierter. m it Turboliiftern 
versehener Horden-Trockenschrank der Firm a F. H a a s , Lennep (Rhld.). (Allg. 01- 
u. Fctt-Ztg. 25. 318.) R i e t z .

J. Ayellar deLoureiro, Ist Ozon ein normaler Bestandteil des Lebertransl In  allen 
Roholen wurde Ozon gefunden; nur ein sehr helles, geruchloscs u. saurefreies Ol ent- 
hielt sehr wenig. Um diese Frage zu entscheiden, wurde selbst Leberol vom Weifiling 
(meclan) untersucht, aber nur der fl. Anteil. Das Ol hatte nur schwachen Geruch, 
die Farbę war heli goldgelb, die Saurezahl war 2,5 mg KOH pro ccm, Ozon wurde nur 
in Spuren nachgewiesen. Wurde dagegen das Ol — anstatt Auskochen — m it Alkohol- 
Chlf. extrahiert, so wurde ein Rohol yon rotlicher Farbę, sehr scharfem Geruch er
halten, m it starker Oionrk. — wie bei anderen Handelstranen. Daraus geht hervor, 
daB die Ozonide im urspriinglichen Fischtran nicht enthalten sind, sie entstehen durch 
Autoosydation; deshalb findet man die meisten Ozonide bei den Olen, die durch Auto- 
lyse der Lebem gewonnen werden. Ob die ozonhaltigen Ole therapeut. wirksamer 
sind ais die anderen, ist noch nicht erwiesen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97. 879—80. 
Lissabon, Pharmakol. u. therapeut. Inst. d. med. facultat.) R e w a l d .

— , Verteilung von Grund und K om  in  Naturkornseifen. Eine Naturkom-Alabaster- 
seife zeigte G«h. an K om  bzw. Grund: 20,2% bzw. 79,8%; Fettsaurengeh. in  Gesamt- 
scife, K om  u. Grund: 40,4 bzw. 59,3 bzw. 35,6%; JZ. (H a n u s ) der Fettsauron: 72 
(Gesamtseife), 27,4 (Kom), 77,7 (Grund). Die „Wachskuchenmethode“ zur Fettsauren- 
best. soli der yereinheitlichten Atherextraktmethode (der Wizóff) gleichwertig sein. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 2 5 . 316—17.) R i e t z .

Arehibald Rayner und Sidney G. Campbell, Zusammensetzung der Palmolfetl- 
sauren. Palmole aus 9 Proyenienzen zeigten: Titer (Methode ?) 44—46 (ferner Congool: 
48,5; Lahouól: 41,4); JZ. (Methode?) der Gesamtfettsauren 49—60 (Congo: 33,6; 
Lahou: 63,3); Geh. an festen Fettsauren (Bleisalz-Ather-Methode; JZ. 0) 43—50 (Congo: 
57,9; Lahou: 39,7). Aus dem Vergleich m it dem Titer kiinstlicher Palmitinsaure- 
Stearinsauregemische wird auf 12,5—18,5% Stearinsauregeh. der festen Fettsauren 
geschlossen, aus der rechner. ermittelten JZ  (!) auf durchsehnittlich 20% Linolsaure- 
u. 80% Olsauregeh. der fl. Fettsauren. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 149—50.) RiETZ.

Hans Heller, Uber die SesamdlreaJction nach Baudouin. Bei raffinierten, nament- 
lich bei iiber 200° erhitzten Sesamolen yersagt haufig die Prufung m it Furfurol u. HC1, 
auch in der BAUDOUlNschen Originalausfuhrung m it „rauch.“ HC1, wahrend dio 
SoLTSiEN sche R k . eindeutig u. positiy ausfallt; diese sollte daher in den amtlichen u. 
einheitliehen Untersuchungsmethoden beyorzugt werden. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 
315—16.) R i e t z .

E . Tehetcłieroff, Neue l-ombinierte Methode zur Bestimmung der fluchtigen wasser- 
lóslichen und -unlóslichen Fettsauren in  Butter und anderen Fetten. Es ist bisher nur 
unvollkommen gelungen, die Bestst. der m it Wasserdampf fluchtigen wasserlóslichen 
u. -unl. Fettsauren (RMZ. bzw. W auT E R S -R eych ler-P o lenske-Z .), der Buttersaure 
(K irsc h n e r-Z ., Xylol.-Z. nach R a a l t e ,  Buttersaure-Z.) u. der VZ. (nach K o t t -  
STORFER) zu e i n e m einfachen Anah’sengang zusammenzufassen. Vf. hat m it folgender 
Ausfiihrung zufriedenstellende Ergebnisse erhalten: An 5 g F e tt wird wie ublich dio 
VZ. bestimmt (Verseifungsdauer 20 Min.); in dem schwach alkal. gemachten Verseifungs- 
gcmisch werden die K-Seifen m it MgS04 in Mg-Seifen iibergefuhrt u. in  einem aliquoten 
F iltratteil des Fallungsgemisches RMZ. u. PZ. bestimmt. Die RjMZ.-Titration wird 
dann m it aąuiyalenter Menge 1/20-n. H2S 04 riiekgangig gemaeht, die Mischung mit 
Xylol extrahiert u. die Buttersaure in der wss. Schicht titriert. Zu den Titrationen 
dienen stets Lsgg.; Blindyerss. sind zu jeder einzolnen Operation erforderlich. —

1928. II. HXVII. F e t t e ;  W a c h s e ;  S e i f e n ;  W a s c h s i i t t e l .
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Dio „kombinierten Xylolzahlcn“ (Bultersauro-Aquivalont) Iiegen z. B. fiir B u tter 
zwischen 19 u. 24,4, fiir Cocosfett etwas iiber 1, fiir Palmkernfett unter 1, fiir die moisten 
iibrigen Fette naho bei 0. Die Einzelheiten der Versuehsausfiilirung u. die Vergleichs- 
werte sind im Original ausfiihrlich niedergelegt. Die kombinierte Methode erlaubt 
auch die Ermittlung des %-Geh. an Butter-, Cocos- u. Palmkernfett, ferner die Er- 
kennung der Ranzigkeit an dem Steigen der Xylolzahl. (Buli. Soo. chim. Belg. 37. 
153—63. [Briisscl. Stiidt. Labor.].) R ie t z .

Johannes Scheiber, Ober das „Flie(lverfahren“ zur Unterscheidung fetter Ole. 
Prinzipielle u. prakt. Bedenken gegen den W ert u. die Ausbaufahigkeit der JAGERschen 
FlieBmethode. (Chem. Umseliau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 123—25. Leipzig, Univ., 
Lab. f. ang. Chem. u. Pharm.) R ie t z .

Hans VOn Nabell, Beitrcige zur Paul Jagersclien Flieflmethode zur Unter scheidung 
von ólen. Wiedergabe von FlieBbildern nach der JAGERschen Methode (Broschure: 
P. J aGER, FlieBverf. zur Unterscheidung pflanzlicher Ole, S tu ttgart 1927) zur Anregung 
ihres sj^stemat. Ausbaues. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 121 
bis 123.) __________________  R ie t z .

American Sheet & Tin Platę Co., Pittsburg, V. St. A., Gewinnung von Ol aus 
u-asserigen Emulsionen. Durch Erhitzen auf ca. 50° unter Zusatz von H 2S 04, N aN 03, 
NaCl, CaCl2, Kalk, FeS04, A12(S04)3, KA1(S04)2. Die weitere Aufarbeitung geschieht 
nach E. P .283  830; C. 1928. I. 2676. (E. P. 287438 vom 13/9. 1926, ausg. 12/4.
1928.) M. F. Mu l l e r .

Ettore Checchia, Italien, Apparatur zur ExlraTclion von ’Olivendl. Die Friichte 
werden vor dem Extrahieren zerkleinert u. die nach der ersten Pressung erhaltenen 
Olkuehen werden mehrere Małe wieder zerkleinert u. extrahiert. (F. P. 635 652 vom 
3/11.1926, ausg. 22/3. 1928. I t.P rio rr. 16/12.1925, 31/5. u. 15/10.1926.) M .F .M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines dem Tiirkisch- 
rotol ahnlićhen Produktes durch Sulfonicrung einer ungesatt. Fettsaure, wie Ricinusol, 
mittels eines Rk.-Gemisches aus einer niederen Fettsaure oder dereń Anhydrid, wio 
Eg. oder Essigsaureanhydrid, u. rauehender H 2S04. (E. P. 288 127 vom 23/12. 1927,
Auszug vcroff. 23/5. 1928. Prior. 1/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Charles Xavier Jouhaud, Seine, Frankreich, Mittel zum Entfernen von Flecken 
aus Kleidungsstiicken. Es besteht aus einer Mischung von 1/2 1 denaturiortem A. von 
90%, %  1 Benzin u. 5 g Borsaure. (F. P. 636 618 vom 16/10. 1926, ausg. 13/4.
1928.) F r a n z .

X V in . Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

L. Meunier u n d  G. Rey, Ober die Eigensch-aften der Wolle. (H a lle  a u x  C uirs 
[S u p p l. te c h n .]  1928. 137— 48. —  C. 1928. I .  1597.) S t a t i ie r .

P. P. v. W eimarn, Darsiellung haltbarer Faden aus Seidenkoagulaten. Die Faden, 
die sich aus dem Seidenkoagulum ausziehen lassen, das erhalten wird, wenn man 
liochkonz., zahfl., kolloide, salzhaltige (z. B. Na J , NaSCN), wss. Seidenlsgg. in konz. 
Lsgg. aggregierender Salze (Na-Citrat, K-Na-Tartrat) gieBt (vgl. C. 1927. I. 38), 
wurden zur Herauslsg. der Salze in kochendem dest. W. gewaschen, bei Zimmer- 
temp. getrocknet u. zur Beobachtung der Haltbarkeitsanderungcn m it der Zeit 
verwandt. E tw a ein Drittel der Faden zeigte nach 1%  Jahren noch keine Veranderung, 
die ubrigcn Faden wurden briichig. Vf. gibt eine t)bersicht iiber die Literaturangaben, 
die sich auf die Spródigkeit verschieden behandelter Naturseidefaden beziehen. 
Es werden eingehende Vorschriften zur Herst. haltbarer kiinstlieher Naturseidefaden 
gegeben u. es wird auf die Ahnliehkeit der beschriebenen Methode m it der bei der 
Herst. von „fil de Florence“ oder „crins de Florence“ yerwandten Methode hin- 
gewiesen. (Kolloid-Ztschr. 45. 36—39. Kobe.) L e s z y n s k i .

P. P. v. W eimarn, Ober die Eigenschaften von Seidenkoagulaten, die man durch 
Eingie/3en kolloider Seidenlósungen in  konzentrierte Tanninlósungen erha.lt. (Vgl. 
vorst. Ref.) Die Eigg. der Seidenkoagula, die man durch EingieBen kolloider, in konz. 
wss. Salzlsgg. (z. B. N aJ) gel. Seide in eine wss. Tanninlsg. (30—40%) erhalt, ent- 
spreehen den Eigg. der beiden kolloiden Komponenten: Fibroin u. Tannin. In  feuchtem 
Zustand kann das Koagulum in sehr lange Faden ausgezogen werden, die einen wunder-
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baren Seidenglanz haben u. eine aus dunnen Fasern bestehende Parallelstruktur zeigen; 
dieso Eigg. sind auf das Fibroin zuriickzufuhren. Beim Trocknen treten dann die 
Eigg. der zweiten Komponento hervor: Die Fiiden nehmen glasartige Konsistenz an, 
werden Yóllig durchseheinend u. zerbreehlich. Da sich das Tannin aus dem Koagulum 
nur schwcr allein herauslosen IaBt, lassen sich dauerhafte Fiidon nach dieser Methode 
nieht erzielen. Es kann aber gezeigt werden, daB sich im Verhaltnis der fortschrcitenden 
Entfernung des Tannins immer stabilerc Fiiden herstellen lassen, dio schlieBlich solche 
Festigkeit erreichen, daB sie weder dureh langes Koclien in W. zerstórt werden, noch 
bei kraftigem Sieden in 9—15% Seifenlsg. sieli auflósen. (Kolloid-Ztschr. 45. 39 
bis 42. Kobe.) L e s z y n s k i .

Erik Hagglund, Neue eigene Untersuchungen in  der Holz- und Cełlulosechemie. 
E in Oberblick. (Teknisk Tidskr. 58. Kemi 25—28.) W . W o l f f .

— , Hólzer aus Iiritisch-Guiana fiir die Pa/pierfabrikation. II. (I. ygl. C. 1924. II. 
1755.) Es wird eine weitere Reihe von Hólzern dureh Kochen m it 20% NaOH in 
4%ig. Lsg. 5—6 Stdn. bei 160° auf Zellstoff yerarbeitet. Alle Hólzer gaben kurz- 
faserige Zellstoffe yerschiedener Bleichfahigkeit, die sich verschieden gut fiir die Herst. 
von Papier eignen. Der NaOH-Verbrauch u. dio Ausbeuten an gebleichten u. un- 
gebleichten Stoffen sind in einer Tabelle zusammengestellt. (Buli. Imp. Inst. London 
26. 4— 17.) B r a u n s .

H isashi Nakamura und Yasuo Sasaoka, Chemische Untersućhungen beim Her- 
stellungsproze/? von Holzschliff. Die Hauptfaktoren, welche die chem. Eigg. des Holz- 
schliffs bei seiner Herst. beeinflussen, sind die Oberflaehe der Schleifsteine, der beim 
Schleifen angewandte Druck u. die Temp. Die Analyse des vom Schleifstein ge- 
nommencn Holzschliffs untorscheidet sich dureh seinen hohen Pentosangehalt von 
dem des vom Sieb genommenen Holzschliffs. (Sexagint. Collection of Papers dedicated 
to  Yukichi Osaka, in celebration of his 60. Birthday, Kyoto 1927. 181—84.) Br a u n s .

Roger Simouet, Die Kunstseide. Allgemeiner Oberblick iiber die Geschichte u. 
Entw. der verschiedenen Verff. zur Herst. von kiinstlicher Seide. (Science mod. 5.

C. Sehwalbe, Der Quellgrad von Pflanzenfasern und seine Bestimmung. Zur raschen 
Best. des Quellgrades von Zellstoffpappcn hat sich die ScHWALBEsehe Streifen- 
methode bewahrt. Natronzellstoffe quellen m it W. weit stiirker ais die Sulfitzellstoffc; 
bei letzteren ist der Unterschied der W.-Bindung der ungebleichten u. gebleichten 
Zellstoffe wichtig. Die ungebleichten zeigen stets hohere Werte. Auffallend niedrig 
wurde das W.-Bindungsvermogen bei einem PergamynzeWstoii gefunden. Bei Filtrier- 
papieren bewirkt die Beliandlung m it Pergamentiersaure (78%ig.) eino Herabsetzung 
des W.-Bindungsvermogens. Bei ungebleichten Baumwollgeweben entspricht der 
Einw. von Natronlaugen verschiedener Konz. das nielir oder weniger groBe W.-Bindungs- 
vermogcn. Das Quellungsmaximum wird bei 15%ig. NaOH erreicht. Pergamenti- 
sierung zeigt hier keinen Riiekgang der W.-Bindung. Bei gebleichten Baumwoll
geweben fiihrt die Streifenmethode zu iibersichtlichen Ergebnissen. Fiir dio m it 
NaOH verschiedener Konz. yorbehandelten Baumwollgewebe liegt das Maximum 
der W.-Aufnahme bei Vorbchandlung m it 12%ig. NaOH. Vorbehandlung der Baum- 
wollc m it l% ig . Essigsaure u. folgende Trocknung bewirkt Zunahme der W.-Bindung. 
Vorbehandlung m it H N 03 wirkt ebenso stark  wie dio m it NaOH. H 2S 04 (78%ig.) 
bewirltt deutliehen Riiekgang. Da sich mittels der Streifenmethode nieht erkennen 
liiBt, wieviel W. in den Membranen selbst nach der Quellung vorhanden ist, bestimmt 
man das Toluolbindungsvermógen der Zellstoffpappen u. Baumwollgewebe. Aus 
dem Vol. des aufgenommenen Toluols u. dem des aufgenommenen W. ergibt sieli 
eine rohe Best. der Yol.-Zunahme bei der Quellung. Vf. wendet sich gegen die An- 
schauung, die eine Zwischenlagerung von W.-Moll. zwischen die Miscellen ais Ursache 
der Quellung annimmt. Die Beobachtungen der Praxis deuten auf eine Qucllung 
der Membranen u. dam it der Miscellen. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1928 
62—63.) S ie b e r t .

Josef Obrist, Kolloidtechnische Sammelreferate. I I . Piastisch-e Massen. (I. vgl. 
L ie s e g a n g , C. 1928. I. 2288.) Uberblick iiber die neueren Fortscliritte der Techno
logie piast. Massen, soweit liierbei kolloidchem. Gesichtspunkte in Frage kommen. 
(Kolloid-Ztschr. 45. 82—92. Briinn.) L e s z y n s k i.

211—24. Dijon.) S ie b e r t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfcttcn von Wolle und anderen 
Textilróhstoffen mittels Cyclóhezanon eyent. m it anderen organ. Fettlosungsmm.,
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denon geringe Mengen F e tt zugesetzt werden, dam it noch geringe Mengen F ett in der 
Wollo verbleiben. (E. P. 287 230 vom 16/12. 1926, ausg. 19/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Jerome Payet, Woodcliff, New Jersey, Y. St. A., Verfahren zum Kreppen von 
Seidengeicebe. Man behandelt das Soidengewebe unter lebhafter Bewegung m it W. 
unter Zusatz ełnes Gleitmittels, Seife u. Wasserweichmachungsmitteln, NH3, Soda, 
bei so niedrigen Tempp., daB der Bast der Seide nicht entfernt wird. (A. P. 1 668 694 
vom 8/1. 1927, ausg. 8/5. 1928.) F r a n z .

Louis Fernand Charles Girardet, Frankreich, Verfahren zum Leimen von Papier 
m it einem Harzleim, der aus Kólophonium durch Bchandlung m it Sodalsg. in der K alte 
hergestellt wird. Der wss. Lsg. des harzsauren Alkalis wird vor der Verwendung 
A12(S04)3 zugesetzt, um dio Papierfaser aufnahmefahig zu machen, u. um ein Aus- 
flocken des Loimes zu vermeiden. (F. P. 635 419 vom 2/6. 1927, ausg. 15/3.
1928.) M. F. Mu l l e r .

American Bank Note Co., New York, iibert. yon: W illiam  Henry Smith und 
Albert Stewart Webster, Ottawa (Ontario), Herstellung von gummiertem Papier durch 
tlberziehen eines endlosen Papierbandes m it einem Klebmittel, Trocknen boi zunachst 
niedriger u. spiiter bei hoherer Temp., Pressen zwischen beheizten Walzen u. Auf- 
rollen des Papierbandcs. Das Papier ist glatt u. nicht gewellt u. eignet sich zur Herst. 
bedruckter, gummierter u. nicht gewollter Papiero. (A. P. 1 665 611 vom 26/1. 1926, 
ausg. 10/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Eastman Kodak Co., Kodak Ltd., London, ubert. yon: H. T. Ciarkę, J. C. Malm 
und R . L. Stinchfield, Rochester, Now York, V. St. A., Herstellung von Celluloseestem. 
Man behandelt Cellulose m it einer organ. Saure in Ggw. eines organ. Saureanhydrides. 
Baumwolle gibt m it einem Gemisch von Propionsaure, Essigsaureanhydrid, Eg u. ZnCl2 
einen Acetyl- u. Propionylgruppen enthaltenden Celluloseester. E in Gemischvon techn. 
Stearinsaure, Essigsaureanhydrid, Chloressigsaure u. Mg-Perchlorat gibt ein Aceto- 
palm itostearat der Cellulose. Mit dem Gcmisch aus Chloressigsaure, o-Methoxybenzoe- 
saurc u. Mg-Perchlorat entsteht ein Celluloseacetomethoxybenzoat. In  ahnlicher Weise 
kann man die Propionate, n-Butyrate, Isobutyrąte, n-Valeriate, Isoyaleriate, n-Capro- 
nate, n-Heptylate, Caprylate, Pelargonate, Caprate, Laurate, Myristate, Palm itate, 
Stearato, Crotonate, Cyclohexancarboxylato, Benzoate, o-Methoxybenzoate, o-Chlor- 
benzoate, Acctylsalieylate, Phenylacetate, Hydrocinnamate, Cinnamate u. gemischte 
Ester lierstellen. Die Ester dienen zur Horst. von Filmen, piast. MM., Kunstfaden usw. 
(E . P. 287880 vom 27/3. 1928, Auszug yeroff. 23/5. 1928. Prior. 28/3. 1927.) F r a n z .

Eastman Kodak Co., ubert. von: Hans T. Ciarkę und Carl J. Malm, Rochester, 
New York, V. St. A., Herstellung von Cellulosefettsaureestern. Man erhitzt Cellulose m it 
einer Fettsaure m it mehr ais einem u. weniger ais 8 C-Atomen unterhalb der Zersetzungs- 
temp. derBestandteile, bis der Geh. an Acylgruppe konstant geworden ist. Man erhitzt 
Baumwolle mit 30 Teilen Essigsaure von 99—100% auf 117°; der erhaltene Ester enthalt 
1 Mol. Fettsaure auf 24 C-Atome der Cellulose, er untorscheidet sich auBerlich wenig 
von der yerwendeten Cellulose, er ist bestandig gegen Hydrolyse durch Kochen m it W., 
er kann durch Behandeln m it Essigsaureanhydrid oder Acetylchlorid weiter aeetyliert 
werden, man braucht 10—25% weniger von diesen Acetylierungsmitteln. (A. P. 
1 668 944 vom 12/7. 1926, ausg. 8/5. 1928.) F r a n z .

Eastman Kodak Co., ubert. yon: Harry Le B . Gray und Cyrill J. Staud, 
Rochester, New York, V. St. A., Herstellung von Celluloseacetat. Man behandelt Cellulose, 
die Zuckeranhydride usw. enthalten kann, wie Baumwollabfalle, Baumwollstaub, Sulfit- 
zellstoff, m it einer nicht esterifizierend wirkenden H 2S04 von 35—75% 24 Stdn. boi 
gewóhnlicher Temp., wascht dann m it W., bis die Cellulose neutral gegen Lackmus 
rcagiert, trocknet u. aeetyliert dann m it dem Acctylierungsgemiseh unter Verwendung 
eines Katalysators, der schwacher w irkt ais H 2S 04, wie das Gemisch von Cl m it rotem P  
oder ZnCl2. (A. P. 1668  959 vom 17/2. 1926, ausg. 8/5. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verarbeiten von Cellulose- 
dthern. Man behandelt Celluloseather in der Warme m it Losungsmm. oder Lósungs- 
mittelgemischen, die die Celluloseather nur in der Warme lósen; beim Abkiihlen gela- 
tin iert die Lsg. oder die Celluloseather fallen ais Flocken oder Kórnehen aus, die h. 
Lsg. kann durch Filtrieren gereinigt werden. Ais Losungsmm. fiir Celluloseathylather 
yerwendet man Bzl., Ligroin, u. hydroaromat. KW-stoffe, wio Hydrotoluol, Hydro- 
naphthaline usw. (E .P .  288143 vom 22/3. 1928, Auszug yeróff. 23/5. 1928. Prior. 
31/3. 1927.) F r a n z .
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Raymond F. Bacon, Alcan Hirsch uncl Alexander Frieden, New York, 
Gewinnung voii Campher aus Celluloid. Das zerkleinerte Celluloid wird in eine alkal. 
Lsg. (Na2C03-Lsg.) gebrachfc, die so schwach ist, daB der groBte Teil der Nitrocellulose 
unzers. bleibt (3—12% Alkali yom Gewicht des Celluloids); der Campher wird als- 
dann durch Wasserdampfdest. ubergetriebon. (A. P. 1 666 645 yom 7/3. 1927, ausg. 
17/4. 1928.) U l l r ic ii .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufnahmevorrichlung fu r  die 
Kunstseidefaden (Spuhn), die hergestellt ist aus einer Legierung von 70% Fe, 19% Cr, 
6,6%  Ni, 3,6% Mo u. 0,8% Verunreinigungen. (F. P. 636 893 vom 1/7. 1927, ausg. 
18/4. 1928. D. Prior. 5/10. 1926.) K a u sc ji.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., Reinigen von Cellulosezantho- 
genał. Man behandelt Cellulosexanthogenat m it einem verd. Alkohol, Methanol, dio 
Menge des W. mufl so bemessen sein, daB ein (Juellen des Xanthogenats nicht ein tritt. 
Die Behandlung erfolgt so rasch wie móglich u. bei niedriger Temp. Die FI. wird rasch 
abgetrennt u. die PreBkuchen zum Verspinnen gel. (E. P. 287 492 vom 21/3. 1928, 
Auszug yeroff. 16/5. 1928. Prior. 21/3. 1927.) F r a n z .

W. Harrison, Manchester, Herslellung von Derivaten der Cellulose, Starkę und 
anderer Kohlehydrale. Man oxydiert Kohlehydratverbb., die eine CSS-Gruppe enthaltcn, 
in Ggw. von NH3 oder keine organ. Gruppen enthaltenden Substitutionsprodd., wie 
NH2ÓH. Ais Oxydationsmittel yerwendet man Ferricyanide, Bichromate, Chlorate, 
Hypochlorite, Peroxyde, salpetrigo Saure, S 02, Ferrisalze, Luft oder Sauerstoff mit 
oder ohne Anwendung von Sauerstoffubertragern. Man behandelt Cellulosexantho- 
genat oder -dixanthogenat in ncutralisierter Lsg. bei gewohnlicher Temp. oder 60 oder 
100° m it dem Oxydationsmittel, das Prod. seheidet sich aus der Lsg. ab, man kann es 
vorher oder nachher m it Sauren waschen. (E. P. 286 331 vom 30/10. 1926, ausg. 
29/3. 1928.) F r a n z .

W . Harrison, Manchester, Herslellung von Deriraten der Cellulose, Starkę und 
anderer Kohlehydrale. Man behandelt Kohlehydrate, die eino CSS-Gruppe enthalten, 
in Ggw. eines organ. NH3-Deriv., bei dem mindestens ein H-Atom durch eine Alkyl-, 
Aryl- oder Aralkylgruppe oder durch eine Oxyalkyl-, -aryl- oder -arałkylgruppe ersetzt 
ist, wie Alkylamine, Arylamine, Aralkylamine, Saureamide, Aminosauren, Harnstoffe 
oder ihro D eriw . usw. Man yermischt Cellulosexanthogenat oder -dixanthogenat m it 
dem organ. Ammoniakderiy. u. oxydiert dann. Die Prodd. losen sich in Alkalien, 
ZnCl2, H 2S04, ammoniakal. Cu-Lsg. Die Lsgg. dienen zur Horst, yon Filmen, Kunst- 
fiiden usw. (E. P. 286 332 yom 30/10. 1926, ausg. 29/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M., Herslellung von Filmen. Zur 
Herst. der Unterlago yerwendet man Lsgg. von solehen Cellulosederiw., die noch freie 
OH-Gruppen enthalten; diese ąuellen nicht in den zur Herst. der Filme benutzten 
organ. Losungsmm. Man uberzieht eine Trommel, auf der ein Acetylcellulosefilm ge- 
gossen werden soli, m it einer Nitrocellulosescińcht (8%  N-Geh.) m it Hilfe einer Lsg. 
in  Aceton, Athylenchlorhydrin u. W. (E. P. 288 223 vom 13/9. 1927, Auszug yeroff. 
31/5. 1928. Prior. 9/4. 1927. Zus. zu E. P. 279047; C. 1928. I. 770.) F r a n z .

Cem Securities Corp., New York, iibert. yon; George Schellhaas, New York, 
Korhnassen. Man yermischt den granulicrten, gut getrockneten Kork m it einer Lsg. 
von Leim u. Glycerin, hierzu gibt man CH20  u. eine das H arten yerzogernde Verb., 
wio Salicylsiiure, Essigsauro, formt zu Gegenstanden u. laBt ohne Erhitzen erharten. 
(A. P. 1660  529 yom 17/2. 1927, ausg. 28/2. 1928.) F ra n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
D. Mac Gregor, Anderung in  der Zusammensetzung der Luft, die in  einem ab- 

geschlossenen Raum des Barnsleyvorkommens enthalten ist. Der in  der Arbeit be- 
sohriebene Vers, wurde wahrend der Weihnachtsfeiertage 1927 im Bentley Bergwerk 
bei Doncaster ausgefuhrt. Es ist eine bekannte Tatsache, daB CH., in yersehiedenen 
Mengcn frei wird, wenn ein Kohlenflóz abgebaut wird. Daneben findet auch ein 
Verbrauch an 0 2 sta tt. Durch Verss. sollten nun nahere Einzelheiten uber diese Vor- 
gange gowonnen werden. Vor allem war von Interosse folgendes festzustellen: Die 
Zeit, die nach dem AbschlieBcn notwendig ist, um eine explosive Gasmischung ent- 
stehen zu lasscn; ob Verhaltnisse eintreten, die ein Gas nicht explosionsfahig machen, 
die Zeit, die yergeht, bis der 0 2-Gehalt so tief fallt, daB spontane Yorbrennung un-
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móglieh ist, u. ob u. bis zu welchem AusmaBe Druckunterschiede inncn u. auBen 
herrschcn, um dio Wirksamkeit der Abschliisse festzustellon. In  sehr kurzer Zeit — 
weniger ais 1 Tag — hatte die Luft innen dio Explosionsgronzo erreicht. In  rund zwoi 
Tagen jedoch war der durchschnittlicho 0 2-Gehalt unter 12,4 gefallen u. dadurch war 
die abgeschlossene Luft zu einer CH4-Explosion nicht mehr fiihig. Nach 7 Tagen betrug 
der 0 2-Gehalt noch 5%. (Iron Coal Trades Rev. 116. 834—36.) W i l k e .

G. A. Brender a Brandis und P. van’t Spyker, Is t nasse-s oder trockenes Ldschen 
von EinfluP auf die jReaktionsfahigkeit von Koks. Vff. untersuchten im Laboratorium 
den EinfluB des nassen u. trocknen Loschens von gliihendem Koks auf seinc Reaktions- 
fahigkeit an Proben genau gleicher Herkunft u. bestimmten zu diesem Zweck die Ver- 
brennungsgeschwindigkeit bei 575° im elektr. erhitzten Quarzrohr u. dio Entziindungs- 
temp. in Luft (nach B u n t e ). E r g e b n i s :  Entgegen der allgemein herrschenden 
Ansieht ist naB geloschter Koks gemilB dem geringeren 0 2-Geh. in den Verbrennungs- 
gasen bei der gleichen Beriihrungsdauer reaktionsfahiger ais trocken geloschter. Der 
Unterschied ist aber bei den in  Frage kommenden Betriebstempp. so gering, daB er 
prakt. keino Bedeutung besitzt. (Het Gas 48. 208—10. Delft, Lab. f. chem. Technologie 
d. Techn. Hochschule.) WOLFFRAM.

Gilbert T. Morgan, Raymond Taylor und Thomas Johnson Hedley, Hochdruck- 
synthesen. Reaktionen zwischen Kohlenozyd und Wasscrstoff. Vff. untersuchen dio 
Einw. verschiedener Katalysatoren auf dio Bldg. von CHaOH aus CO u. II.,; es wird 
eine Laboratoriumsdruckapparatur beschrieben, bei der die Katalysatoren in einem 
Metallbad auf Tempp. yon 290—410° erhitzt wurden; nach Einfiillung des CO-H,- 
Gemisches auf 200 a t wurden dio Zeiten einer Druckabnahme von 10 oder 20 a t ge- 
messen. Dio Verss. wurden ausgefiihrt m it ZnO, £n-Staub +  ZnO, ZnO +  CuO, 
ZnO +  AgtO, ZnO +  Uraniumozyd, Zinkchromat (ZnO, Cr03), bas. Zinkćhromat 
(3 ZnO, Cr03), bas. Zn-Chromat m it 10% CdC02, bas. Zn-Chromat m it 5%  Cu-Cliromat, 
ferner m it Zn-Manganat, -Molybdat, -Wolframat, -Uranat u. -Vanadat. Ais giinstigsto 
Bedingungen fiir die Synthese von CH3OH wurde dio Anwendung eines Katalysators 
aus Zn-Chromat u. bas. Zn-Chromat, sowio eine Temp. zwischen 350 u.' 400° u. ein 
Druclt von 200 a t gefunden. — Verss. m it einer Stromungsanlage, dureh die ein Ge
misch von 2 Tin. H 2 u. 1 Tl. CO in einer Menge von 16001 in der Stundo iiber 60 ccm 
eines Katalysators, bestehend aus bas. Zn-Chromat m it 5% Cu-Chromat, bei 200 a t 
stromten, ergaben eine Bldg. von CH3OH in Hohe von 77 ccm jo Stunde bei 380°, 
wahrend bei 450° u. 335° nur 38 bzw. 43 ccm in der Stunde erhalten wurden. — Yerss. 
m it einer Zirkulationsapparatur zeigten den EinfluB der H 2-Konz. auf die Alkohol- 
ausbeuto. Sobald der H2-Anteil an dem Gasgemisoh unter 66% fiel, nahm die Ausbeute 
rasch ab. Bei einem Durchsatz von etwa 2000 1 pro Stunde durch 60 ccm des K ataly
sators (n. u. bas. Zn-Chromat) betrug die stiindliche Ausbeute genau das doppelto 
Volumen des vom K atalysator eingenommenen Raumes, bei Anwendung von ZnO 
allein jedoch nur das 0,4-fache. Das erhaltene Prod. enthielt 91% CH3OH, 2,5% hóhero 
Alkohole u. 4%  II20 . — Die Anwendung eines alkal. Katalysators, bestehend aus 
15 Tin. ZnO, 23,5 Tin. K-Chromat, 11,5 Tin. K 2C03, ergab neben CH?OH dio Bldg. 
hoherer Alkohole neben Estern u. freien Sauren. — Steigender CO-Geh. im K atalysator 
begiinstigt die Entstehung anderer Alkohole ais CH3OH, wclche durch Erhóhung 
der Temp. wiederum reduziert werden kann. So wurde bei Anwendung von bas. Zn- 
Chromat +  10% Co-Chromat bei 400° ein Prod. erhalten, das zu 82% aus CH30H  
bestand, neben 9%  hoheren Alkoholen u. 8%  H 20 ;  bei 450° dagegen entstanden 90% 
CH3OH, 1,6% hohere Alkohole u. 8,4% H 20 . Die hoheren Alkohole bestanden zu 
80% aus n-Propyl- u. iso-Butylalkohol. Von den bei den Synthesen gleichzeitig in 
geringen Mengen gebildeten Aldehyden wurden Acetaldehyd, Propaldehyd u. n-Butyr- 
aldehyd isoliert; daneben sind wenigstens noch drei weitere, nicht identifizierto Aldehyd© 
vorhanden. E in Katalysator aus 10 Tin. ZnO, 20 Tin. Chromsaure, 60 Tin. Co-Nitrat 
u. 10 TJn. CuC03 lieferte ein Prod., dessen Alkoholanteil aus 77,0% CH3OH, 20,3% 
C2H5OH u .  2,7% hoheren Alkoholen bestand u. das dazu noch etwa 45% H 20  enthielt. 
Vff. sehlieBen aus ihren Yerss., daB das primare Prod. der Rk. zwischen CO u. H 2 bei 
hoher Temp. in Ggw. yon Katalysatoren, wie Zn-Chromat, der Formaldehyd darstellt, 
der entweder zu CH3OH hydrogenisiert wird, oder Aldolkondensation erleidet mit 
folgender Bldg. von Aldehyden m it 2 oder mehr C-Atomen. Jeder der gebildeten 
Aldehyde vermag dann in gleicher Weise zu reagieren, entweder unter Bldg. der ent- 
sprechenden Alkohole, oder durch weitere Kondensation. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. 
T. 117—22. Teddington, Middlesex.) SlEBERT.
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Heinrich W iesenthal, Das Sckauml6schverfaliren in  der Teerverarbeitung. (Asphalt- 
Teerind.-Ztg. 28. 598—601.) B o r n s t e in .

Berger, Fortschritle im  Unfall- und GesundJieitsscJiutz in  Gaswerken. Der Unfall- 
n. Gesundheitsschutz in den Gaswerken hat z. Zt. einen Zustand erreicht, der ais durch- 
aus befriedigend anzusprechen ist. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 15. 
133—35. Hamburg.) Sp l it t g e r b e r .

Norton H. Humphrys, Em7mtlichke.it in  der Zusammensetzung von reinem Kohlen- 
gas. Vf. erórtert theoret. die yoraussichtlicho einheitliehe Zus. von reinem Kohlengas, 
falls die Mógliehkeit unbedingt gasdiehter u. feuerbestandiger Betorten gegeben ware, 
den EinfluB des Dampfzusatzes u. der unyerbrennliehen Bestandteile. (Gas Journ. 182. 
536—38.) W o l ffr a m .

L. S. Gregory, Theorie und Praxis bei der Fraktimierung von Naturgasolin. Verf. 
u. Wrkg. der Fraktionierung, Dephlegmation u. Rektifikation werden besehrieben u. 
an Hand von Tabellen gezeigt, wie die Fraktionierung von Gasolin u. Gas, von an- 
gereiehertem (Absorptions-) Ol u. schlieBlich die Fraktionierung von Gasolin bei hohem 
u. niedrigem Druck in der Praxis vor sich geht. Es wird eine Ubersieht iiber dio Technik 
der Naturgasolinherst. gegeben u. gezeigt, wie man wirtschaftlich ein Endprod. mit 
dem gesamten Pentan u. Hexan, m it dem erforderlichen Butan u. einem Minimum von 
Propan erhalt. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 1. 93. 139. 151.) N a f h t a l i.

G. G. Oberfell, Zur Clmrakteristik wechselnder Fluchtigkeit von Nalurgasolincn. 
An Stelle der ausschlieBliehen Bewertung von Gasolin nach der Siedepunktskurye 
(Dest. nach E n g l e r ) u . dem Dest.-Verlust soli zur Beurteilung der Fluchtigkeit auch 
der Dampfdruck herangezogen werden. Im  AnsehluB daran wird an Hand von Kurven 
erórtert, in welchen Mengen Propan, Butane u. Pentan — vom Standpunlit der N atur- 
gasindustrie — im Handels- u. besonders im Flugzeuggasolin enthalten sein diirfen. 
(Oil Gas Journ. 27. Nr. 1. 88—91. 194. 197. 198. 200.) N a p iit a l i.

J. G. Voogd, Der Generatorgasproze/3. Vf. erórtert auf Grund der Verss. von 
H a slam  u . Sch ack  u. seiner Erfahrungen auf dem Gaswerk „Keilehaven“ die Vorgange 
im Generator, seinen Zweck u. die Mógliehkeit zielgemaBer Beeinflussung des Pro- 
zesses u. folgert daraus: 1. Sowohl bei yorgebauten wic bei zentralen Generatoren ist 
GleichmaBigkeit der Menge u. Giite des Gases anzustreben. 2. Beim vorgebauten 
Generator ist hoher Heizwert je cbm Gas das Ziel, nicht niedriger C02-Geh. 3. Beim 
Zentralgenerator muB das Verhaltnis CO +  H 2 : CO +  CO„ móglichst groB sein. 4. Hohes 
Brennstoffbett (2—4 m) ist stets empfehlenswert. 5. Der Brcnnstoffvcrbrauch je qm 
Generatorąuerschnitt soli nicht zu gering sein u. kann in Einzelfallen m it sichtbarem 
Vorteil bis zu 300 kg/qm/Std. gesteigert werden. 6. Der gunstigste Dampfverbrauch 
hangt von bestimmten Generatorverhaltnissen ab, liegt aber yielfach wesentlich holier 
ais die von anderen Beobachtern genannte Zahl von 0,4 kg Dampf je kg Koks. Sowohl 
dio Verss. von H aslam  wie die des Vf. lassen auf eine Yerhaltniszahl von etwa 0,7 
schlieBen. (Het Gas 48. 214—24. Rotterdam , Gaswerk ,,Keilehaven“ .) WOLFFRAM.

S. J. M. Auld, Probleme bei der Naturgasgeuńnnung. Trennung von Gas u. Ol 
wird bei gasreichen Vorkk. mittels horizontaler Hochdiruckseparatorcn (60—100 lb. 
per sq. in.) u. schliefilich in gasdichten Tanks erreicht. Messung u. Anorclnung ge- 
eigneter Gasmesser wird besehrieben. Dio entsprechenden Formeln werden abgeleitet 
ii. diskutiert, besonders hinsichtlich der Reibung. Die Schatzung der yoraussichtlichcn 
Dauer eines Gas/Olvorkommens ist wirtschaftlich sehr wichtig, aber sehr schwierig. 
Sie hangt unter anderem ab yom Verhaltnis G as: Ol, der Loslichkeit, dem Gasdruck 
auf der Beriihrungsflache, dem Partialdruck der kondensierbaren KW-stoffe u. dem 
Barometcrdruck. Ein App. zur Best. des Gasgehalts wird abgebildet u. besehrieben. 
Die Anwendung S-halliger Gase (6— 12 Vol.-% H„S) zur Heizung von Kesseln ist zu- 
lassig. Anfressung soli nur eintreten bei dirckter Wrkg. der Flamme von unyollstandig 
yerbranntem Gas auf korrodierbares Metali u. bei besonders niedriger Temp. metali. 
Oberflachcn, wobei momentanc Kondensation von Lsgg. yon H 2S 04 oder H 2S03 statt- 
findet. Eingehende Verss. liieriiber werden besehrieben. Die Extraktion yon konden
sierbaren KW-stoffen mittels akt. Kohle aus S-haltigen Gasen yerbietet sich. Verf. u. 
Bedingungen zur Extraktion der Gasolin-KW-stoffe mittels Olabsorption werden aus- 
fiihrlich besehrieben. Einzelheitcn, Abbildungen, Diagramme im Original. (Journ. 
Inst. Petroleum Technologists 14. 190—221.) N a p h ta l i .

łon  Edeleanu, Gasolingewinnung aus Olfeld- und Raffineriegasen unter besonderer 
Berucksichtigungdes Bayer-VerfaJirens. Die V. St. A. gcwinncn taglich 13 460, Rumanion 
410 t  Gasolin aus Olfeld u. Raffineriegasen. In  Rumanien wird dio Entw. a) durch neuo
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Verff. zur Roholgewinnung (air-lift), b) durch Yerbesserungcn in Betrieb u. Magazi- 
nierung begiinstigt. Die Verff. zur Gewinnung von Gasolin durch Kompression u. Ab- 
sorption werden in U. S. A. angewendet (s. vorst. Ref.). Hier wird das Adsorptions- 
verf. mittels akt. C beschrieben. Die Qualitat der akt. C hangt ab 1. von der Aus- 
dehnung der innercapillaren Oberflache auf die Gewichtseinheit, 2. vom Cąpillarvol. 
per Gewichtseinheit, 3. vom Capillardurchmesser, 4. vom chem. Charakter der Ober
flache. Fiir die wirtschaftlicho Durchfiihrung ist der Ejector-Vakuumevaporator 
(Metallbank-JOSSE-GENSECKE) von besonderem Wert. Ober Einrićhtung, Wirksam- 
keit u. W irtsehaftliehkeit des Verf. geben Abbildungen, Diagramme usw. eingehenden 
AufschluC. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 14 . 296—317.) NAPHTALI.

Paul Nicolardot, Einige Torfprobleme. Oberblick iiber die Verwendung von Torf 
in der Industrie u. Landwirtschaft unter besonderer Beriicksichtigung der Torfver- 
gasung. (Science mod. 5. 225— 29.) S ie b e r t .

Richard K issling, Die Erdólindustrie im  Jahre 1927. Fortschrittsbericbt. (Chem. 
Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 126—31. 145—49.) R ie t z .

J. O. Chesley, Versuche an Aluminiumlanks zur Kenninis der Korrosionsmrkungcn. 
An Tanks, die aus Al bezw. aus Al u. Stahl zusammengesetzt sind, dereń Konstruktion 
im einzelnen beschrieben wird, sollen Korrosionsverss. iiber die Wrkg. von West-Texas- 
olen, Gasen, W. bezw. Salzlaugen angestellt werden, dereń Resultate seinerzeit der 
Industrie zuganglich gemacht werden sollen. (Oil Gas Journ. 26 . N r. 52. 38. 
159.) N a p h t a l i .

H. P. Rue, Schneller Korrosionslest fu r  Gasolin. Bei der Raffination („Doctor- 
behandlung“ ) von Gasolin ist die nachstehende Probe in 5' ausfuhrbar, wahrend dic 
Kupferstreifenmethode 30' dauert. — Ein 100 ccm Muster aus dem Agitator wird (wenn 
notig filtriert) in  einer Flasche 2' m it 4 ccm Hg geschuttelt, dann wird das Gasolin 
durch „ 8  inch“ qualitatives Filtrierpapier filtriert, das dann getrocknet wird 
(elektr. Ofen o. dgl.). Die Intensitat des schwarzon Nd. auf dem Papier ist das MaB 
der Korrosionskraft des Gasolins. Ein reines oder nur wenig gefairbtes Papier gibt an, 
daB das Muster bei der Kupferstreifenprobe geniigt. Ein schwarzer Nd. u. negativer 
Doctortest bedeuten, daB man mehr S zugesetzt hat, ais zur Durchfiihrung der „Doctor- 
behandlung“ notwendig war. Das Muster ist infolge S-t)berschuB korrosiv. (Oil Gas 
Journ. 26 . Nr. 51. 162.) N a p h t a l i .

W . Allan, Abscheidung und Raffination von Paraffin. Kurzo Beschreibung der 
Paraffingewinnung. Die Redest. des Paraffindestillats vor dem Pressen soli móglichst 
schnell u. m it móglichst wenig Dampf erfolgen. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 
14 . 328.) N a p h t a l i .

H. I. Waterman, J. N. J. Perguin und H. A. van W esten, Zerselzung von 
Paraffin beim Erhitzen. Das Verf. zur Mol.-Gew.-Best. nach R a s t  (Erniedrigung des
F. des Camphers) wurde gepruft u. modifiziert u. auf Paraffin, seine Crack- u. Bcrgini- 
sierungsriickstando angewandt. Das Mol.-Gew. dieser Ruekstande war betrachtlich 
niedriger ais das des Ausgangsmaterials, was auf Zers. des Paraffins hinweist. Die D. 
der Crackriickstande ist groBer ais die der Berginriickstande, da die ersteren mehr 
cycl. Eigg. haben. Bis zu 370° ist Paraffin relativ hitzebestandig. Das Mol.-Gew. wird 
durch 10-std. Erhitzen auf diese Temp. von 410 auf 360 reduziert, die entwickelten 
Gase u. leiehten Destillate enthalten ungesiitt. KW-stoffe. Stundenlange Erhitzung 
auf 327 u. 340° ergibt kaum einen Unterschied, die Gasentw. ist gering, der F. des Riick- 
standes wird um 1° erniedrigt. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 14 . 318 bis 
327.) _ _ N a p h t a l i .

A. Nessi und L. Nisolle, Elementare graphische Methode zur Losung der Probleme 
der Erwarmung und Abkilhlung fesler Korper. (Chaleur et Ind. 9. 127—32.) B o r n s t .

Hugo Kiemstedt, Athylgasolin, eine Gefahr fiir die Offenilichke.it. Vf. sieht in der 
Verwendung von Tetraathylblei zur Erhohung der Klopffestigkeit von Motorbctrieb- 
stoffen eine erhebliche Gefahr. Abgesehen von den Vergiftungsmoglichkeiten bei 
der Herst. der Verb. u. ihrer Zumischung zum Betriebstoff wird nach Vfs. Meinung 
auch das StraBenpublikum erheblich gefahrdet, da dio m it don Auspuffgasen aus- 
gestoBenen Bleiverbb. die Moglichkeit ehron. Vergiftungen geben, besonders an Orten 
stark  gehauften Automobilverkehrs. Seine Yenvendung sollte daher yerboten werden. 
(Auto-Technik 17 . Nr. 9. 9— 12. Essen.) R o l l .

— , „ A th y lg a so lin e in e  Gefahr fu r  die Offentlichkeitl (Vgl. yorst. Ref.) Tetra
athylblei bedeutet fiir den Motor eine gróBere Gefahr ais fiir den Menschen, da von 
dem im Betriebsstoff gel. Blei bei langerem Botrieb etwa 30% in don Auspuff gelangen,
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wahrend der Rest Zylinder u. Schmieról verunreinigt. Die Pb-Konz. in Garagenluft 
bei ungiinstigen Verhaltnissen wurde zu 0,2 mg Pb pro cbm Luft gefunden; dagegen 
blieben bei 2 Betriebsverss. m it je ca. 130 1 Athylgasolin 2,6 g Pb im Zylinder bzw. 
15 g Pb im Schmieról. (Auto-Technik 17. Nr. 11. 6— 7.) R o l l .

G. B. M axwell und R . V. Wheeler, Charakteristische Flammenersclieinungen bei 
klopfenden. und nichtklopfenden Kraftsloffen. In  einem m it Glasfenster versehenen 
Stahlzylinder von 6" Durehmesser konnten Vff. dio Explosionserscheinungen von Ge- 
mischen von Luft m it Pentan, Bzl., CO u. Pentan m it Pb(C2H5)4 u. gleiehzeitig die opt. 
aufgezeichneten Drucksciiwankungen photograpliieren. Die Ziindung geschah mittel3 
Funkenstrecke im Zylinder. Die Lange des Zylinders u. dam it die Entfernung des 
Zylinderendes von der Funkenstrecke konnte mittels kolbenartiger VerschluBvorr. 
von 15 auf 10 Zoll reduziert werden. Es wurde der Verlauf der Explosion bei Anfangs- 
drucken von 1—2 a t beobachtet. Die erhaltenen 20 Bilder werden nach Gestaltung 
der Flamme u. Druckverlauf hinsichtlich ihrer Bedeutung fiir den IClopfeffekt ein- 
gehend diskutiert. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 14. 175— 89.) N a p h t a l i .

— , Petroleumbestimmungsappdral. Besehreibung eines Schiittelapp. zur Best. des 
Aromatikageh. von Petroleum. (Chem. Age 18. 384.) SlEBERT.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vergasen oder Erhitzen von 
gepulverlen Sto/fen. Man venvendet hierbei einen App., der aus einer engen, zylindr. 
Retorte besteht, in die Luft u. dic gepulverten Stoffe tangential durch Diisen eingefiihrt 
werden. (E. P. 288 491 vom 8/10. 1927, ausg. 3/5. 1928.) K a u sc h .

A. K. Croad, London, und Zieley Processes Corp., New York, Destillation und 
Vergasung von festen Brennstoffen. Leichte KW-stoffe (Bzn.) erhalt man aus Kohle
o. dgl. durch Impragnieren der letzteren m it einer Substanz wie NaCl, die beim E r
hitzen auf 2500° F. sich zers. (E. P. 287 999 vom 14/2. 1927, ausg. 26/4. 1928.) K au .

Metallbank und Metallurgische Ges., A .-G., Frankfurt a. M., Schwelen wasser- 
reicher Brennstojfe durch Innenheizung mittels brennbarer Gase, wobei die Brennstoffe 
yor Einfiihrung in die Schwelvorriehtung getrocknet werden. F ur dio Schwelung wird 
nur so viel brennbares Gas zugefuhrt, daB die aus dem Schwelbetrieb standig an- 
fallende Menge brennbarer Gase bei der Verbrennung im wesentliehen nicht mehr 
Warme liefert, ais fiir die Durchfiihrung der Trocknung der W.-reichen Brennstoffe 
nótig ist, so daB ein im Sehwelverf. nicht verwendbarer ÓbersehuB an brennbarem Gas 
vermieden wird. Die Einstellung der in bezug auf die Gaszufiihrung hintereinander- 
geschalteten Trocken- u. Schwelbetriebe aufeinander u. die Regelung der beiden Be- 
triebe erfolgt durch Anderung der Zus. u. Temp. des in die Schwelzone eingefiihrten 
Gases oder (u.) dureh Zuruckfiihrung veranderlicher Mengen von Gasen aus der 
Schwelung oder von Dampfen oder Abgasen aus der Trocknung in den SchwelprozeB 
oder (u.) dureh Anderung des Troeknungsgrades des zur Schwelvorrichtung gelangenden 
Brennstoffs. Das Schwelmittel wird vor Einfiihrung in die Schwelzone durch teilweise 
Verbrennung auf Schweltemp. gebraeht. (O e.P. 109704 vom 11/1. 1924, ausg. 25/5.
1928.) M. F. Mu l l e r .

M. Migeon, Briissel, Verkoken von geringwertigen Brennstoffen (Torf, Holz oder 
Schiefer). Die Brennstoffe werden erst getrocknet durch die Abwarme der Anlage, 
dest. bei tiefer Temp. unter Mischen oder Kneten u. dann dest. bei hoher Temp. in 
Vertikalretorten. Dio Destillate werden getrennt gesammelt. (E .P . 288 335 vom 
5/4. 1928, Auszug veróff. 31/5. 1928. Prior. 8/4. 1927.) K a u sc h .

Thomas Oil Byproducts Co., New Jersey, iibert. von: Henry R. Gundlach, 
Baltimore, Herstellung einer bitumindsen Emulsion aus hochschmelzendem Materiał, 
das geschmolzen in einem RuhrgefaB m it einer wss. Lsg., die ein kolloidales Materiał 
enthalt,' z. B. 30% Ton, verriihrt wird. Das doppelwandige RuhrgefaB wird m it Dampf 
oder Ol geheizt, u. in das GefaB wird Druckluft eingepreBt, um die Entstehung von 
W.-Dampf bei der hóheren Temp. zu yerhindern. Das Prod. wird m it inertem Materiał, 
wie Holzmehl oder Papiermasse, versetzt u. unter Druck u. H itze getrocknet. (A. P. 
1 663 652 vom 25/4. 1923, ausg. 27/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

George Samuel Hay, London, Herstellung bituminoser Emulsionen aus ge- 
sclimolzenem oder fl. Bitumen durch Zusatz bis zu 10% Starkę, Mehl oder Dextrin u. 
einer wss. Alkalilauge, event. unter Zusatz von Fettsauren, wie Olsdure, vor oder nach 
der Zugabe von Starkę. (E .P. 243 398 vom 31/5. 1924, ausg. 24/12. 1925.) M. F. Mu.

John Alexander Montgomerie, Glasgow, Herstellung bituminoser Emulsionen 
aus geschmolzenem Bitumen unter Zusatz von Steinkohlenteer oder -pech u. Seife. —
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Es werden z. B. 2%  Seife u. 20% Steinkohlenteer zugesetzt. (E. P. 244 561 vom 28/10. 
1924, ausg. 14/1.1926. Zus. zu E. P. 226032; C. 1925. II. 1239 [F. P. 588 886].) M. E. Mu.

Universal 011 Products Co., iibert. von: Gustav Egloff, Chicago,Entemulgieren 
von Kohlenwassersioffen. Man dest. dio wss. Emulsion bei geregelter Temp. u. ge- 
regeltem Druck u. spritzt in den Dampfraum NaOH zur Entwasserung der Emulsion. 
(A. P. 1 6 7 0 1 0 7  Tom 7/1. 1921, ausg. 15/5. 1928.) K a u sc h .

Chemisch - Technische Ges., Duisburg, iibert. yon: S. Sternberg, Berlin- 
Charlottenburg, Koks. Man erhalt Halbkoks m it einem gewiinschten Aschengeh., wenn 
man den Brennstoff m it solehen FluBmitteln mischt, die wahrend des Erliitzens eine 
chem. Rk. zwischen sich u. der Asclie nicht eingehen, u. gegebenenfalls Stoffe wie 
F e20 3, A120 3 oder Mn20 3 zusetzt. (E. P. 288 264 vom 19/3. 1928, Auszug veróff. 31/5.
1928. P rioritat 6/4. 1927.) K a u sc h .

Chemisch-Technische Ges., Duisburg, Rauchloser Brennstoff. Man mischt fein- 
kornigen oderstaubartigen Anthracit o. dgl. mit einem bituminosen Brennstoff u. erhitzt 
dio Mischung auf 500— 600 oder 1000— 1200°. (E. P. 288 235 vom 13/1. 1928, Auszug 
veróff. 31/5. 1928. Prior. 7/4. 1927.) K a u s c h .

Barrett Co., New York, iibert. yon: S. P. Miller, Tenafly, N. J ., Teerdestillation. 
Man zerstaubt den Teer in Beriihrung m it h. Kohlengasen u. reinigt die dabei ent- 
stehenden Gaso u. Dampfo noch h. durch elektr. Entladung, kiihlt u. kondensiert die 
Gase. (E. P. 288270 vom 26/3. 1928, Auszug yeróff. 31/5. 1926. Prior. 6/4.
1927.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spaltung von liochsiedenden 
Kohlenwasserstoffen in  niedrig siedende durch Behandlung mit Wasserdampf bei erholiter 
Temperatur in  Gegenwart von Katalysatoren. Steinkohlen-, Braunkohlen-, Tieftemperatur- 
teer, Naphthalin, Kresole, Schwer- u. Mittelóle werden m it H 20-Dampf bei beliebigem 
Druck uber Katalysatoren geleitet, die neben hydrierend wirkenden Stoffen wie N i, 
Co, Fe, Cu oder dereń Verbb. noch Verbb. von Alkali-, Erdalkali- oder Erdmetallen, 
oinschlieBlich Be u. Mg, oder Zn  oder Zn-Verbb. enthalten. Auch Katalysatoren, dio 
0-Verbb. der Elemente der 4. bis 7. Gruppe u. solche, dio neben hydrierend wirkenden 
Stoffen Zusatzstoffe wie A l203, Kaolin, BaO enthalten, sind anwendbar. Ferner kann 
Zn m it den wenig reduzierbaren Metalloxyden der 4. bis 7. Gruppo oder diese fiir sich, 
im Gcmisch untereinander u. m it anderen Stoffen benutzt werden, z. B. Magnesium- 
vanadat. Auch konnen diese yorteilhaft nur in geringen Mengen, besonders in Ggw. 
der Metalle der Fe-Gruppe yerwandt werden. — Entschwefeltes Naphthalin wird bei 
300—350° m it H 20-Dampf unter Atmospharendruek iiber einen N i-A l20 3-Kaolin- 
Katalysator geleitet. Man erhalt Benzol neben wenig Homologen, wie Toluol. Dem 
gleichen Zweck dient ein Magnesiumimiadaflt&talys&tor bei 600—700°. — Geschleudertes 
Rohnaphthalin m it 10—15% Phenolen wird von K ontaktgiften befreit u. bei 450° 
iiber einen MoOa-ZnO-Katalysator zur Umwandlung der Phenolo in KW-stoffe geleitet 
u. darauf m it H 20-Dampf iiber den Katalysator des yorigen Beispiels geleitet. Man 
erhalt Benzol-KW-stoffe. Dem gleichen Zweck dient auch ein Zn-, Ba-, J702-haltiger, 
ferner ein Zn-, Cr-, .BaO-haltiger Katalysator. — o-Kresol bei 450° m it H 20-Dampf 
iiber einen Bauxit-Cu-Ka.ta.ljaator geleitet ergibt Phenol. — Uber einen K atalysator, 
der N i, Fe, A l, Ba  u. K  enthalt, wird von K ontaktgiften befreites Naphthalin bei 350° 
u. 80— 100 a t Druck mit Wasserdampf geleitet. Man erhalt Benzol. (F. P. 612 327 
vom 3/3. 1926, ausg. 21/10. 1926 u. F. P. 32260  [Zus.-Pat.] vom 1/10. 1926, ausg. 
26/11. 1927. Schwz. P. 123 330 vom 26/3. 1926, ausg. 16/11. 1927. E .P . 277 394 
vom 13/3. 1926, ausg. 13/10. 1927.) D e r s in .

Power-Gas Corp., Ltd. undN . E. Rambusch, Stockton-on-Tees, Wassergas. Man 
verwepdet in einer Wassergasanlage einen rohrfórmigen Ubcrhitzer fiir den Dampf, 
dessen Rohre m it einem niehtmetall. Sehutzmittel (Feuerton, Terracotta) yon hoher 
Warmesammelfiłhigkeit iiberzogen sind. (E. P. 288 463 vom 6/7. 1927, ausg. 3/5.
1928.) K a u sc h .

O. Misch, Frankfurt a. M., Gaserzeuger. Bei Erzeugung von Wassergas aus bitu-
minósem Brennstoff wird das untere Ende der ersten Destillationsretorte von auBen 
durch ein komprimiertes Luft-Wassergasgemisch erhitzt. (E .P . 288426 vom 21/3.
1927, ausg. 3/5. 1928.) K a u sc h .

Barrett Co., New York, iibert. von: S. P. Miller, Tenafly, N. J ., Kohlengas und 
Oldestillation. Die h. Kohlengase aus einer Koksofenbatterio oder Retorten werden 
gekiihlt u. vom Teergeh. durch Bespriihen m it Ol beim Durchgang durch die Sammel-
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leitung gereinigt. (E. P . 287 900 vom 19/3. 1928, Auszug verdff. 23/5. 1928. Prior. 
29/3. 1927.) K a u s c h .

E. Menz, Berlin-Eriedenau, Apparat zur Erzeugung von Acetylen. Um die Menge 
des in der Erzeugungskammer des App. zuriickblcibenden CaC2 anzuzeigen, wird der 
aufwarts gerichtete Druck, der dureh die Gcneratorgloeke erzeugt wird, dureh eine 
MeBvorr. registriert. (E. P. 288185 vom 2/4. 1928, Auszug veróff. 31/5. 1928. Prior. 
31/3. 1927.) K a u s c h .

Sun Oil Co., Philadelphia, ubert. von: Arthur E. Pew, jr., Bryn Maws, und
Henry Thomas, Ridley Park, Pennsylvan., Trennung von Gasolin aus roliem Ol. Man 
erhitzt das Mineralól auf Destillationstemp. u. la-Bt einen Strom des h. Oleś in einer 
Blase unter allmahlichem Steigen zirkulieren, u. yerteilt das h. 01 in eine bcschriinkte 
Zahl von Einzelstrómen. Das zu verdampfendo Materiał laflt man in den Oberteil 
des Behalters (Blase) eintreten, wobei es Warme austauseht. (A. P. 1666  300 vom 
23/2. 1924, ausg. 17/4. 1928.) K a u sc h .

Paul Lechler, ubert. von: Eugen Hutzenlaub, S tuttgart, Herstellung eines halt- 
baren Produktes aus biluminosen Stoffen, wie Teer, Pech, Teeról, u. W. unter Zusatz 
einer geringen Menge einer bitumenhaltigen Emulsion. — 65 Teile Pech, 35 Teile 
Teerol u. 2 Teile einer Emulsion werden m it 100 Teilen W. verriihrt u. liofern dabei 
eino Pasto, die sich insbesondere zur Strafienteerung eignet. — 75 Teile Sleinkohlenleer, 
der von Lcichtolen befreit ist u. 55% Pech enthalt, werden m it 10 kg Kalhmilch u. 
15 kg W. verriihrt. Dabei wird ein Prod. erhalten, das sich nieht trennt u. zu Impragnier- 
zwecken, Strafienteerung u. a. geeignet ist. (A. P. 1 665 881 vom 26/6. 1926, ausg. 
10/4. 1928. D. Prior. 8/7. 1925.) M. E. Mu l l e r .

Aktiebolaget Separator-Nobel, Schweden, Abtrennen der Paraffinbeslandteile 
und ahnlicher Stoffe aus Olen dureh Zentrifugieren nach Zusatz einer Substanz zu dem 
jeweiligen Ol, die eine D., wie sie der schwerste Bestandteil aufweist, besitzt, aber leichter 
ais das Ol ist. (F. P. 637 229 vom 8/7. 1927, ausg. 25/4. 1928. Schwed. Prior. 24/8.
1926.) K a u sc h .

Aetien-Gesellschaft fiir Kohlensaure-Industrie und Ernst B. Auerbach, 
Berlin, Behandlung von Mineralolen und Mineralolprodukten, insbesondere zu ihrer 
Trennung in  verschiedene Bestandteile. (D. R. P. 460 531 KI. 23b vom 26/9. 1926, 
ausg. 2/6.1928. — C. 1 9 2 8 .1. 284.) K a u sc h .

Lazar Edeleanu, Karl Pfeiffer, Karl Gress und Paul Jodeck, Berlin, Raffinieren 
von schweren Mineralolen mittels ScJitcefeldiozyd in  fortlaufendem Betriebe. Zur Trennung 
der beim innigen Verriihren erhaltenen Emulsion wird diese in ein gefiilltes, m it t)ber- 
u. Ablauf versehenes Absitzgefafi derart hineingelassen, dafi sie in die M itte der Fl.- 
Schicht cinfliefit, wodurch eino leichte Trennung der Emulsion ein tritt, indem die fl.
S 0 2 sich oben u. das schwore 01 unten absetzt. Die Apparatur besteht aus mehreren 
liintereinandergeschalteten Wasch- u. Absitzgefafien, so dafi fortlaufend im Gegen- 
strom gearbeitet werden kann derart, dafi das abfliefiendo 01 m it der frischen S 0 2 u. 
die m it Verunreinigungen angereicherte S 02 m it dem Rohol behandelt wird. (A. P. 
1666  560 Tom 25/6. 1927, ausg. 17/4. 1928. D. Prior. 12/6. 1924.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bleićhen von Mineralolen 
und -fetten nach der Raffination mit Sauren u. Laugen mittels wss. Hypochloritlsgg. 
unter Zusatz von Stoffen, die die Zers. des Hypochlorits begunstigen, wie NaHCÓ3 
oder andere saure Salzo oder Metallsalze, wie Ni-, Cu- oder Co-Salze. — 1000 kg 
Mineralól werden m it 50 kg Na - U ypochlor i<lsg. m it 150 g Cl2 im Liter unter Zusatz 
einer Lsg. von 500 g N iS04 in 50 kg W. behandelt. — Gesehmolzene Vaseline wird m it 
10% einer CJdorkalklsg., bestehond aus 1 Teil Chlorkalk m it 36% Cl2 in 10 Teilen W. 
gel., u. 2%  NaHC03 bei 60° behandelt. (F. P. 635 454 vom 2/6. 1927, ausg. 16/3. 1928.
D. Prior. 21/7. 1926.) M. F . Mu l l e r .

Joseph Hidy James, Pittsburgh (Pennsylvanien), Oxydation von Mineralol- 
koldenwasserstoffen. Die bei der Dest. von Rohmineralól entweichenden Dampfe 
werden m it erliitzter Luft oder einem anderen 0 2-haltigen Gase event. in Ggw. von 
W.-Dampf oder einem anderen Verdunnungsmittel nacheinander iiber mehrero Kata- 
lysatorschichten geleitet. (A. P. 1 667419 vom 6/12. 1921, ausg. 24/4. 1928.) M. F. M.

Verlassenschaft nach Hugo Strache und Giinther Polcich, Wien, Ununter- 
broclien arbeitender Schachtofen zur VerkoMung von Holz. (Oe. P. 109 397 vom 13/11. 
1922, ausg. 25/4. 1928. — C. 1 9 2 7 -1. 2700 [H. St r a c h e  u . G. P o l c ic h ].) K a u sch .

Arthur B. Low, Denver, Colorado, Brennstoff, bestehend aus einem Gemisch
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von feinzcrteilten Fe-Pyriten u. einem feinzerteilten N itrat, sowie einer geringen Menge 
an feinzerteiltem Kohlehydrat. (A. P. 1 669 341 vom 26/1. 1926, ausg. 8/5.1928.) K a u .

Chester A. Walter, Philadelphia, und Francis B. Muhlenberg, Oakmont, Penn- 
sylyan., Brennstoff fu r  Verbrcnnungskraflmaschinen und Motoren. Ais Anreger fiir 
Petroleumbrennstoffe dient ein Gemiseh von Petroleum, das m it NH4C1 verriihrt 
worden ist u. dem wenig CuSO., u. ZnS04 zugesetzt wurde. (A. P. 1 669181 vom 
10/5. 1924, ausg. 8/5. 1928.) K a u sc h .

General Motors Corp., Detroit, Mich., ubert. von: Thomas Midgley jr., Dayton,
Ohio, Molorlreibmittel. (A. P. 1 6 6 8  022 vom 6/1. 1925, ausg. 1/5. 1928. — C. 1926.
1. 3198 [E . P . 245 281].) K a u s c h .

Eusebio Bizzarri, Italien, Motorlreibniillel. Man yermischt KW-stoffe ver- 
schiedener N atur von yegetabil. oder minerał. Herkunft m it Alkoholen, wenn diese 
Substanzen auch wenig homogen u. schwer zu mischen sind. (F. P. 637195 vom 7/7.
1927, ausg. 24/4. 1928.) K a u sc h .

Paul Ramdohr, Mikroskopische Beobachtungen an Graphiten und Koksen. Dusseldorf:
Verlag Stahleisen 1928. (4 S.) 4°. [Kopft.] Gruppe A, N. 2§. M. —.90.

[russ.] D. Ssokolow, Die Naphtha. Moskau u. Leningrad 1928. (110 S.) Rbl. 0.75.

XXI. Leder; GerbstofFe.
G. Baldracco, Roberto Lepetit. Eingehende Wiirdigung des Lebenswerkes des

bekannten Forschers. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 73—79.) Gr im m e .
H. Zocher, Uber Struklurbildung in  kolloiden Lósungen. Vortragender erlautert

im Hinblick auf die kolloide N atur der tier. Haut an einigen Beispielen allgemein die 
in  kolloidalen Lsgg. auftretenden Orientierungserscheinungen der Kolloidteilchen. 
(Collegium 1928. 203—08. Berlin.) St a t h e r .

P. Hue, E in Schaden auf gepickelten Hduten. Vf. schildert das Auftreten schwarz- 
lieher Flecken auf der Narbcnseite gepickelter afrikan. Hiiute, die auch nach der 
Gerbung m it Quebracho auf dem Leder noch stark  sichtbar sind. Auf chem. Wege 
konnte ein Eisengeh. an den betr. Stellen ais Ursache der Fleckenbldg. erm ittelt 
werden. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1928. 129—30.) STATHER.

E . R. Theis und E . L. M cM illen, Eine kritische Studie zur Biochemie des 
Weicliens. I. Veranderungen innerhalb der Haut. Im  AnschluB an die Arbeiten yon 
Mc. L a u g h l in , T h e is s  u . R o c k w e l l  (C. 1923. IV. 550. 1924. II. 907. 1650), die 
den WeichprozeB durch Unters. der Veranderungen des Weichwassers yerfolgten, 
suchen Vff. die in  der H aut beim Weichen auftretenden Veranderungen festzustellen. 
Zunachst-wurden Wiirfel friseher H aut a) ohne Behandlung, b) nach 48 Stdn. Ein- 
legen in gesatt. Salzlauge, c) nach 48-std. Einlegen in Salzlauge u. 24 Stdn. Weichen 
in W. u. d) nach 48 Stdn. Einlegen in Salzlauge, 24 Stdn. Weichen u. 120 Stdn. 
Aschern untersucht. Der Geh. der H aut an Melanin-N nimmt von a nach d ab, ebenso, 
wenn auch weniger stark, der bas. N, der nichtbas. N  nimm t gleichmiiBig zu. Zur 
Best. des Einflusses des eigentlichcn Weichprozesses wurde gesalzene Zahmhaut un- 
geweicht u. nach 24, 48, 72, 96 u. 120 Stdn. Weiche bei 25° untersucht. Der Geh. 
der H aut an Amid-N bleibt konstant, der bas. N  nimmt in den ersten 24 Stdn. stark 
u. im weiteren Verlauf der Weiche maBig ab, in gleicher Weise nimm t der Geh. der 
H aut an nichtbas. N  zu. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 23. 226—33. Beth- 
lehem [Pa.], Lehigh Uniy.) St a t h e r .

I. WaiBberg, Schnellgerbung in  Rufiland. Vf. gibt eine Obersicht iiber die in der 
Lederfabrik Nr. 2 in Taganrog in den letzten Jahren erzielten Erfolge auf dem Ge- 
biete der beschleunigten Gerbung. Eine starkę Verkiirzung der Fabrikationsdauer 
konnte erzielt werden durch: 1. Schnellaseher ohne vorhergehcnde Weiche (24 Stdn.);
2. Schnellgerbung (mittels Briihen) in Kufen u. Fiissern (14 oder 8 Tage), oder Ultra-
echnellgcrbung ausschliefilich im FaB (4 Tage); 3. Anwendung der hydraul. Presse 
s ta tt des Abwelkens; 4. Benutzung yon Trockenanlagen nach Gr u m -Gr z im a il o . 
(Gerber 54. 81—83.) St a t h e r .

E. Mezey, Uber das Fetlaufnahmevermogen von Chromleder gegenuber sulfurierten 
und unsulfurierlen Felten. VI. untersucht quantitativ  die Fettaufnahme yon Chrom
leder aus Fettlickeremulsionen aus sulfurierten u. nichtsulfurierten Fetten u. Olen. 
Je  20 g gefalztes u. entsauertes Chromleder, entsprechend 8,5 g wasserfreiem Leder, 
wurden m it 100 ccm Fettlicker (je 1,51 g Fettsiiure) 45 Min. bei 50° gefettet u. in
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der Rcstbriihe das nicht aufgenommene F ett durch Zers. m it HC1, Ausathern usw. 
im  iibłichen Arbeitsgang ermittelt. Aus samtlichen untersuchten Emulsionen (sul- 
furiertes Klauenól-Klauenól, sulfuriertes Klauenól-Mineralól, sulfurierter Tran-Tran, 
sulfurierter Tran-Mineralól) nimmt Chromleder um so mehr F e tt auf, je groBer der 
Anteil an unsulfuriertem F ett in der Mischung ist. Aus Mischungen, bei denen die 
sulfurierten Anteile zur Emulgierung der unsulfurierten Bestandteile nicht ausreichen, 
vermag Chromleder nur wenig F e tt zuriickzuhalten. (Collegium 1 9 2 8 . 209— 13. 
Offenbach a. M., Lederwerkc B e c k e r  & Co.) STa t h e r .

A. Deforge, Die Absorptionsspektren der Gerbeztrakte im  UIlraviolelt. Nach einer 
einleitenden Erlauterung der Absorptionsspektren u. ihrer Messung im ultravioletten 
Licht bespricht Vf. die Anwendung der Spektrophotometrie zur Charakterisierung 
von naturlichen u. kunstlichen Gerbstoffen sowie dio Abhangigkeit der Absorptions
spektren von Gerbextraktlsgg. von der [H '] der Lsgg. (Halle au s Cuirs [Suppl. 
techn.] 1 9 2 8 . 131—36.) St a t h e r .

Giuseppe Antonio Bravo, Die Bedeutung des Symbols p ji und die Messung der 
Wasserstoffionenkonzentration von Losungen. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II . 83.) Vf. bringt eine 
vovt M e d a l it a  ausgearbeitete Indicatorentabelle fiir Messung von pH, beschreibt ver- 
schiedene prakt. App. zur pn-Best. u. macht auf mogliche Fehlerąuellen aufmerksam. 
(Boli. II. Staz. Industria Pełli 6. 61—68.) G r im m e .

Lloyd Balderston, Biegsamkeitsprobe fiir Leder. Die Ycranderung der Eigg. von 
Leder dureh stiindig wiederholtes Biegen ist ?.ur Beurteilung von Treibriemenleder 
von Wiehtigkeit. Vf. beschreibt eine Maschine, auf der Ledermuster fortlaufend in 
rascher Folgę in  bestimmtem Winkel gebogen werden. Die Verluste an ReiCfestigkeit 
verschiedener untersuchter Leder nach dem kontinuierlichen Biegen betrugen 0 bis 
75%. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 23 . 221—23. Wiłmington, Delaware, 
Labor. J . E. R h o a d s  a. Soons.) St a t h e r .

F. Lowe, Uber Farbmessungen an Lederpróben mit dem Stufenphotometer von
G. Pulfrich. Nach Erórterung der Anforderungen, die an einen Farbmesser zu stcllen 
sind, erlautert Vortragender die Ausriistung des Stufenphotometers u. seine Ver- 
wendungsmogliehkeit ais Farbmesser in  der Lederindustrie. (Collegium 1 9 2 8 .197 
bis 202. Berlin.) St a t h e r .

J. Berkmann und A. Kiprianow, Eine rationelłe ćhemische Analyse synthetischer 
Gerbstoffe (technische Kondensationsprodukte von aromatischen Sulfosauren). Die ais 
synthet. Gerbstoffe benutzten kondensierten aromat. Sulfosauren stellen allgemein 
Gemische von reiner Sulfosśiure, Natronsalz der Sulfosaure u. Salzen dar. Dio reine 
Sulfosaure bildet den akt. Bestandteil des Gerbstoffs. Sulfosalz wird von der H aut 
zwar absorbiert, ohne jedoch zu gerben, ist aber durch seine puffernde Wrkg. auf 
die freie Saure von W iehtigkeit; Mineralsalz wdrd von der H aut nur maBig absorbiert, 
doch ist es auf die Durchgerbungsgeschwindigkeit u. Schwellung nicht ohne EinfluB. 
Zur rationellen chem. Analyse eines synthet. Gerbstoffs, der auBer N a2S 04 keine 
Salzo enthalt, ist dio Best. von Na, H, SO., u. R S 03 (Sulfosainrerest) notig. Saure- 
wasserstoff u. N a sind aquivalent der Summę der Saurereste. Der Saurewasserstoff 
kann durch Titration erm ittelt werden, die beiden anderen unabhangigen Bedingungen 
miissen indirekt erm ittelt werden.

Das beąuemstc Objekt zur quant. Best. ist der S. Vff. wahlen die Best. des 
Gesamtschwefels, die die Summę von organ. u. anorgan. gebundenem S ergibt, wahrend 
die Best. des S in der Ascho des genau neutralisierten Prod. die Halfte des organ, gebun- 
denen S minus dem anorgan. gebundenen S liefert. Die direkte S-Best. durch Fallung 
ais B aS04 envies sich ais unmóglich, da die kondensierten aromat. Sulfosauren die 
Fallung yerhindem. (Vff. verweisen in diesem Zusammenhang auf dio Wertlosigkeit 
der Unterss. v a n  d e r  H o e v e n s  [C. 19 1 4 . II. 1651. 1 9 2 5 . I. 1259].) Einwandfreie 
Resultate werden durch vorsichtiges Ycraschen mit Na2C03, Auslaugen der Schmelze, 
Oxydation m it Br u. Fallung m it BaCU erziclt. Die durch Red. von Na2S 04 zu Na2S 
oder Verfluchtigung der Asche móglichen Fehler sind unbedeutend. — An Stelle 
der Best. von Gesamtschwefel u. Schwefel in der Asche des genau neutralisierten 
Prod. kann auch Aschenschwefel u. fluchtiger Schwefel bestimmt u. daraus dio Bc- 
rechnungen ausgefuhrt werden. Es eignet sich hierzu die Schwefelbest. nachD E N N - 
STEDT. — Fiir beide Best.-Arten ist genaue Erm ittlung des Sauregeh. des Gerbstoffs 
Vorbedingung. Sie erfolgt am besten, -wie Vff. durch Vergleich m it elektrometr. 
Best. feststellen, durch T itration des Gerbstoffs in konz. Lsg. m it 1/ 2-n. Lauge nach 
der Tupfelmethode unter Verwendung von Methylorangepapier. — Eine Unters.

X. 2. 21
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yerschiedener synthet. Gerbstoffe durch die Vff. nach der ersten Methode zeigt, daB 
die Menge des minerał, gebundenen u. organ, gebundenen S03 bei yerschiedenen 
Gerbstoffen ziemlich stark schwankt.

Enthalten die synthet. Gerbstoffe im neutralisierten Zustand neben Na2S 04 u. 
R S 0 3 auch NaCl, so erfolgt beim Verasohen eine Yerdrangung yon HC1, die durch 
Veraschung m it iiberschiissiger H 2S 04 quantitativ  gemaeht werden kann. Man erhalt 
dann in der Asche des neutralen Gerbstoffs: 1. den gesamten Sulfat-S, 2. die Hiilfte 
des S der Sulfogruppen u. 3. den durch Umwandlung von NaCl in Na2S 04 in nicht 
fluchtige Form gebrachten S. DcmgemaB ist Best. des NaCl notig. Diese erfolgt 
am besten nach CARIUS, da in den synthet. Gerbstoffen yermutlich organ, gebundenes 
Cl nicht yorhanden ist.

Mit Hilfe der ermittelten Methoden bestimmen Yff. Sauregeh., Geh. an anorgan.
11. organ, gebundenem S in verschicdenen synthet. Gerbstoffen. Der Geh. an anorgan. 
Salzen schwankt bei Yerschiedenen Gerbstoffen, er hiingt von der zum Sulfurieren 
yerwandten u. von der tatsiichlich an der Rk. teilnehmenden H 2S 04-Menge ab. Um 
einigen Einblick in die prakt. Seite der Gerbstoffsynthese zu erhalten, bestimmen 
Vff. in yerschiedenen synthet. Gerbstoffen das Verhaltnis H 2S 04: organ. Stoff. Den 
Sulfitierungsgrad, der zur Charakteristik der Gerbstoffe von wesentlicher Bedeutung 
ist, drucken Vff. durch das Verhaltnis organ, gebundenes S 03: organ. Stoff bei den 
yerschiedenen Gerbstoffen aus. Das zur Beurteilung der G erb wrkg. ebenfalls wichtige 
Verhaltnis Sulfosalz: Sulfosaure kann berechnet werden. Ein Zusammenhang zwischen 
diesem bei den einzelnen synthet. Gerbstoffen stark untersehiedHchen Verhaltnis 
u. ihren gerber. Eigg. kann nicht festgestellt werden. Zum SchluB geben Vff. eine 
tabellar. Ubersieht iiber die nach ihrer Analysenart ermittelte Zus. yerschiedener 
synthet. Gerbstoffe. (Collegium 1928. 177—97. Charków, Ukrain. Inst. f. angew. 
Chemie.) ' STATHER.

Andrew Turnbull, Neue Methode, zur Bestimmung des Unlóslichen in  Gerbextrakten. 
Vf. verwendet zur Best. des Unlóslichen in  Gerbextrakten gefrittete Glasfilter ( Sc h o tt  
u. Gen „17 G“), durch die zuniichst wiederholt eine Aufschlemmung yon 1 g Kaolin 
in 75 ccm der analysenstarkcn Gerbextraktlsg. u. dann die Analysenlsg. selbst ab- 
gesaugt wird. Die nach dieser Methode bei yerschiedenen E strak ten  erm ittelten 
Gehalte an Unloslichem zeigen eine befriedigende Ubereinstimmung m it den bei der 
F iltration m it der Kerze erhaltenen, sind dagegen geringer ais die nach der neuen 
offiziellen Methode m it Papier u. Kaolin erhaltenen Werte. (Journ. Amer. Leather 
Chemists Assoc. 23. 224—25.) St a t h e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Dachlauer 
und Christoph Thomsen, Hóchst a. M.), Verfahren zum Gerben tierischer Haute, 
dad. gek., daB man dio HautblóBen m it den aus oinfachen oder gemisehten haloge- 
nierten Ketonen odor Athern oder halogenierton Aldehyden oder doren D eriw . m it 
aromat. Osyyerbb., m it oder ohne Zusatz yon Kondensationsmitteln, erhaltenen 
sulfoniorten oder auf andero Weise in wassorl. Form gebrachten Kondensationsprodd., 
m it odor ohno Zusatz von anderen synthot. odor von natiirlichen Gerbstoffen, be- 
handelt. — Das Gerben der H aute m it den in W. 1. Sulfonsauren, dereń Darst. bereits 
im D. R. P. 453 430 (ygl. C. 1928. I. 2457) boschrieben ist, erfolgt in iiblicher Weise 
nach dem Annoutralisieron m it 10— 20%ig. NaOH, bzw. m it verd. CH3C02H  (bei den 
durch Einw. von CH ,0 u. Alkalisulfiten wasserl. gemachten Kondensationsprodd.) 
u. Vord. m it W. Die Sulfonsauron konnen auch zu Kombinationsgerbungen, z. B. 
m it Sumach, yerwendet werden. (D. R. P. 453477 KI. 28a yom 11/3. 1925, ausg. 
8/12. 1927.) _ SCHOTTLANDEE.

Ernest J. Schelling, Toledo (Ohio), Schlicht- und Apprelurmittel fiir Leder, ins- 
besondere fiir Bremsbekleidungen von Fahrzeugen, bestehend aus 95°/0 Ricinusol u. 
5%  Tran. (A. P. 16 6 7  222 vom 12/1. 1925, ausg. 24/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

John Arthur Wilson, The ehemistry of leather manufacture. Vol. I. 2nd edit. A C. S. 
Monograph No. 12. New York: The Chemical Catalog Co., Inc 1928. (495 S.) Lw. 
S 10.00.

XXIII. Tinte; Wichse; Bołmermassen usw.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul W olff und 

August Stock, Hochst, und Kurt Jochum, Frankfurt a, M.), Kopierfarbe. Verwendung
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von schwarzen Azofarbstoffen, die aus diazotiertcm Dialkylphenosafranin u. einem 
Kresol erhaltlich sind, ais kopierfahige Farbstoffe. (D. R. P. 455 956 KI. 22g vom 
30/4. 1926, ausg. 24/5. 1928.) Sc h a ll .

Giinther W agner, Hannoyer, Herstellung von mit einem elastisćhen Uberzuge eines 
Celluloseabkómmlings versehenen Schablonenbldttem fu r  Vervielfaltigungszwecke, dad. 
gek., daB dieser Uberzug entweder auf einer, u. zwar der Celluloseschicbtseite, oder 
auf beiden Seiten m it einer Schicht eines Proteinstoffes bedeckt wird, so daB dio óligen 
Weichmachungsmittel nicht m it den Kautsehukwalzen der Maschine in Beriihrung 
kommen. — Die Proteinsehicht ist ohne vorheriges Anfeuchten beschreibbar, da der 
darunterliegende elast. Cellulosefilm ais Polster wirki. (D. R. P. 460 330 KI. 151 vom 
13/4. 1926, ausg. 25/5. 1928.) F ra n z .

D. Gestetner Ltd., iibert. von: David Gestetner, London, Yermelfdltigungśblatt. 
Yoshino- o. dgl. Papier wird m it einer Vervielfaltigungsmasse, die einen weiBen Ti- 
Farbstoff enthiilt, iiberzogen. (A. P. 1 6 6 4  675 vom 15/6. 1923, ausg. 3/4. 1928.
E. Prior. 27/10. 1922.) K a u sc h .

Shinjiro Horii, Kanda-Ku, Tokyo, Japan, Schablonenblatt. Man iiberzieht 
eine Papierschicht m it einem Gemisch yon 5 Teilen Cellulosenitrat, 20 Teilon Aceton, 
20 Teilen Methylalkohol, 40 Teilen Amylacetat, 15 Teilen Amylalkohol, 25 Teilen 
Oleinalkohol u. 3 Teilen fettem  Ol. Die so hergestellten Schablonenblatter kleben 
nicht an den Typen der Schreibmachine, sie liefern klarc Drucke. (A. P. 1 664 777 
vom 14/1. 1927, ausg. 3/4. 1928.) F r a n z .

Edwin Nagelstein, Mannheim, Herstellung eines ParJcettreinigmigsmittels, dad. 
gek., daB ein Gemisch von A., H 20 2, Weinsaure u. Milchsauro bei 50° unter Druck bis 
zur klaren Lsg. der Bestapdteile geriihrt u. nach Zusatz von Terpentinól in gleicher 
Weise weiterbehandelt wird. (D. R. P. 459 779 KI. 22 g vom 10/11. 1925, ausg. 
12/5. 1928.) S c h a l l .

XXIV. Photographie.
Raphael Ed. Liesegang, Zur Subhaloidtheorie. Vf. weist auf Literaturstellen 

hin, die die Existenz yon Metallsubhaloiden (Ag„F, Subehloride des Pb, Cd u. a.) 
ais móglich erscheinen lassen. Ohne sich dafiir oder dagegen auszusprechen, scheint 
Vf. die Wioderkohr einer Subhaloidtheorie des latenten Bildes (in abgeanderter Form) 
fiir móglich zu halten. Die Messungen der DE. kónnen nicht entseheidend sein, da 
hier m it sehr starken tlberbelichtungen gearbeitet wurde, dio fiir die Bldg. des n. 
latenten Bildes nicht in Betraeht kommen. (Photogr. Industrie 26. 521. Frank
furt a. M., U niv., Inst. f. physik. Grundlagen d. Medizin.) L e s z y n s k i .

Werner Leszynski, Uber den metastabilen Zustand bei der Entstehung des latenten 
Bildes. Es wird ausgefiihrt, daB die Annahme metastabiler Zustande ais Folgorung 
der neueren Anschauungen iiber die Entstehung des latenten Bildes angesehen werden 
kann. Ais Dauer des metastabilen Zustands wird definiert die Zeit von der durch 
das Licht bewirkten Abtrennung eines Elektrons bis zur Bindung dioses Elektrons 
in einer stabilen, auch bei Umlagerungen bestandigen Form. Es wird ferner gezeigt, 
daB durch die Annahmo metastabiler Zustande eine Mógliehkeit der Deutung der 
Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz u. des Intermittenzeffektes gegeben ist. 
Es wird angenommen, daB bei Belichtung m it starker Intensitat das Silber in „ge- 
ordneter Form “ abgeschieden wird, die entweder solbst schon ais Entwicklungskeim 
wirken kann oder aber das Anwachsen zu einem Entwicklungskeim ermóglicht, daS 
dagegen bei Belichtung m it schwacher In tensitat das Silber in „ungeordneter Form“ 
abgeschieden wird, die weder selbst ais Entwicklungskeim wirken kann, noch das 
Anwachsen zu einem solchen ermóglicht. Da angenommen werden kann, daB die 
Silberabscheidung nur an einem der nur in endlicher Zahl yorhandonen Abscheidungs- 
zentren yor sich gehen kann, wird in tTbereinstimmung m it der Erfahrung durch die 
Abscheidung in „ungeordneter Form“ m it dor Ausschaltung eines dieser Zentrcn 
die Empfindlichkeit der Emulsion gegen weitere Belichtung herabgesetzt. (Photogr. 
Industrie 26. 574—75.) L e s z y n s k i.

A. Steigmann, Cystin und seine Veru-andten. Cystin u. seine Abbauprodd., bzw. 
seine Ketopiperazine durften die bei weitem wichtigsten Schwefelkórper der Gelatine 
sein. Der sensibilisierende S liegt in der Gelatine nicht in der labilen Form yor, wie 
im Thiosinamin, er ist weniger schleiergefahrlich ais der S der Thiocarbamide. Es 
ist yerstandlich, daB sich bei der Gelatinefabrikation Sulfide bilden, da Cystin bzw. 
das Cystin fiilirende EiweiB zu Na.,S abgebaut wird. Die Zwischenstufcn zwischen

21*
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Cystin u. dcm Sulfid sensibilisieren. Intaktes Cystin scheint sowohl die Keimbldg. 
ais auch das Keimwaclistum oder wenigstens einen dieser Prozesse zu beeinflussen. 
Die sehwefelaktivierende Wrkg. der Silbersalze kann durch geringe Mengen Cu in 
Form yon Kupfcroxyda?nmoniak katalysiert werden. (Photogr. Industrie 26. 575 
bis 576. Heidelberg.) L e s z y n s k i .

Tsuneo Suzuki und Shinnosuke FukusMma, t)ber die molekulare Konstitution 
organischer Desensibilisatoren. Die Beobaehtung, daB die in W. 1. Aminoderiyy. des 

Diphenylamins starkę Desensibilisatoren darstellen, fiihrt Vff., 
“Y i I im Veilaufe ihrer Unterss. iiber andere bekannte Desensibili-

I I satoren zu der Ansicht, daB in nebenstehender Gruppe die
fundamentale molekulare Konst. der organ. Desensibilisatoren 

zu suehen ist. Die Einfiihrung weitercr Aminogruppen in die Aminodiphenylamine 
yerringert nicht die desensibilisierende Wrkg. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
31. 67—68. Tokio, SUZUKI-Lab. d. physikal. u. chem. Unters.-Inst.) S ie b e r t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pholographisches Verfahren. 
Die lichtempfindliche Sehicht enthalt ein Salz der l,2-Naphthochinon-4-su!fosaure. 
Nach Belichtung wird m it der Lsg. einer organ. Verb. entwickelt, welche eine freie 
Aminogruppe enthalt ,z. B. CeHs-NH^-HCl. Es entstehen unm ittelbar Positiye. (E. P. 
286 233 yom 28/2. 1928, Auszug yeroff. 25/4. 1928. Prior. 28/2. 1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Photographisches Umlcehr- 
verfahren. Belichtete Silberfilme werden einer abgekiirzten Entw. imterzogen, dereń 
Dauer von der N atur des jeweiligen Films abhangt, das Silberbild herausgel., z. B. 
mittels einer wss. Lsg., welche J , K J  u. Thioharnstoff enthalt, der Film m it einem 
Klarbad behandelt, belichtet, yon neuem entwickelt u. schlieBlich einer reduzierenden 
Behandlung unterworfen, z. B. m it einer wss. Lsg., welche, wie die oben erwahnte, 
J , K J  u. Thioharnstoff enthalt. (E. P. 287 542 yom 16/1. 1928, Auszug yeroff. 16/5.
1928. Prior. 25/3. 1927.) K u h l in g .

Jenny Leyde, iibert. von: Em il Leyde, Wien, Photographische Emulsionen. 
(E. P. 241152  yom 19/2. 1925, ausg. 2/12. 1925. Oe. Prior. 9/10. 1924. — C. 1926.
I . 1495.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Dieterle 
u. Otto Matthies, Dessau; Josef Reitstotter, Berlin-Friedenau), Gelatine fiir licht- 
empfindliche Silbersalzemulsionen. (D. R. P. 448775 ELI. 57b yom 17/7.1926, ausg. 
27/8. 1927. Zus. zu D. R. P. 437900; C. 1927. I. 680. — C. 1927- H. 1924.) Ku.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Max Raeck, 
Dessau-Ziebigk), Herstellung von Lichtpausen und Photokopien gemaB P aten t 458825,
1. dad. gek., daB man die Entw. in  Ggw. von Alkali m it Verbb. bewirkt, dio eine saure 
Methylen- oder Methylgruppe enthalten. — 2. dad. gek., daB man den lichtempfindlichen 
u. den entwickelnden Stoff gemeinsam dem Schichttrager einyerleibt u. die Entw. 
des Bildes m it Dampfen von NH3 bewirkt. — Geeignete Verbb. m it sauren Methylen- 
oder Methylgruppen sind z. B.: Trinitrotoluol, Aeetessigester, Cyanacetamid u. dgl. 
(D. R. P. 459 796 KI. 57b vom 11/3. 1927, ausg. 15/5. 1928. Zus. zu D. R. P. 458825;
C. 1928. I. 2768.) K u h l in g .

Mario Michels, Basel, Bildmapige Verzierung von Geweben durch Lichtuńrkumj
unter Reduklion von Silbersalzen gemaB P aten t 441150, dad. gek., daB man nach der 
Erzeugung eines fur samtliche bas. Farbstoffe empfanglichen Beizengrundes aus kom- 
plexen Cuproverbb. die bei der Umsetzung entstehenden Silberyerbb. yor oder wahrend 
der Bldg. der Cuproverbb. cntweder entfernt oder in Silberhalogenide umwandelt. — 
Komplexe Silberyerbb. beeintrachtigen die Fahigkeit der Cuproverbb., bas. Farbstoffe 
lieht- u. wascheeht zu fixieren. (D. R. P. 460 309 KI. 57b yom 13/5. 1927, ausg. 25/5. 
1928. Zus. zu D. R. P. 441150; C. 1927. I. 2264.) K u h l in g .

Hiram C. J. Deeks, New York, Farbenpliotographie. Beim Dreifarbenverf. wird 
die Halogensilberemulsion, auf die das unter dem Violettfilter aufgenommene Negatiy 
kopiert werden soli, mittels fein yerteiltem Chromgelb gefarbt. Die Kopie wird gleich- 
zeitig m it den beiden anderen u. gleich lange wie diese entwickelt. Die entwickelten 
Kopien werden einem Umkehrverf. unterworfen, m it w. W. u. Bleichbadern behandelt 
u. iibereinander gclegt. (A. P. 1669  506 vom 1/10. 1924, ausg. 15/5. 1928.) K u h l in g .
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starken Abwoichungen yom idealen Verh. beruhen daher wahrscheinlich auf iiuCeren 
Ursachen. Sowohl gegen dio theoret. Voratellungen von BURTON (z. B. die Annahme 
eines „krit. Radius“ u. einer „Grenzkonz."), ais auch gegen seine Methodik (Moglichkeit 
von Konyektionsstrómen, Heterodispersitat der Suspensionen u. a.) lassen sich ver- 
schiedene Einwande erheben. Auch die Widerspruche zwischen den Ergebnissen von 
P o r t e r  u. den alteren Arbeiten móehte Vf. auf ungeniigende Vermeidung von Fehler- 
quellen bei ersterem zurtickfuhren. Wenn stabilisierende Kriifte von so grofier Reich- 
weite wirkten, dafi sie die Sedimentation unter dem Einflufi der Schwerkraft verhindern, 
so mii B ten sich diese Krafte auch bei der BROWNschen Bewegung, Diffusion, spontanen 
Eluktuationen etc. bemerkbar machon. (Colloid Symposium Monograph 5 [1927]. 81 
bis 112. Madison [Wisconsin], Univ. of Wisconsin.) K r u g e r .

Wo. Ostwald, Zur Kenntnis der Rólle von Dielehlrizitdtskonslante, Polarisation 
und Dipolmoment in  kolloiden Systemen, besonders in  nichtwasserigen Dispersoiden. I. 
Die DE. reicht bei dispersen Systemen, an dereń Aufbau schlecht leitcnde organ. Stoffe 
beteiligt sind, zur Erklarung nieht aus, es miissen offenbar noch weitere Variablen 
lierangezogen werden. Solche Variablen sind D. u. Brechungsindex, die also aufier 
der DE. in die fiir die Eigg. der Systeme charakterist. GroBen eingehen miissen. 
Derartigo GroBen sind die Kennzahlen der verschiedenen Arten von Polarisationen, 
die zur Auswertung der Dipolmomente fiihren. Vf. gibt eine tlbersicht der neueren, 
insbesondere der DEBYEschen Theorie der Polarisationserscheinungen. Es werden 
die wichtigsten in Erage kommenden Begriffe u. GroBen definiert u. die Methoden 
zu ihrer Messung u. Berechnung angegeben. Fiir ca. 250 Stoffe, vorwiegend organ. 
Fil., werden die wichtigsten Polarisationswerte teils der L iteratur entnommen, teils 
neu berechnet. Die Diskussion dieser Werte ergibt eine Reihe von Handregeln fiir 
den Zusammenhang zwischen Polarisationswerten, Dipolmoment u. chem. Natur. 
Die verschiedenen PolarisationsgróBen werden ais Funktionen der DE. statist. u. 
graph. dargestellt. Fiir die meisten GroBen, insbesondere die Dipolmomente, ergibt 
sich ein ausgesprochenes Maximum bei mittleren Werten der DE. (DE. =  10—20), 
das nieht auf die bekannte Assoziation von Stoffen m it hoher DE. zuriickgefuhrt 
werden kann. Vf. gibt eino kurze Ubersicht iiber besonders naheliegende u. wichtige 
dispersoidchem. Probleme, dereń Bearbeitung m it den neuen theoret. Hilfsmitteln 
(PolarisationsgróBen, Dipolmoment) aussichtsreich erscheint. (Kolloid-Ztschr. 45. 
56—82. Leipzig.) L e s z y n s k i .

W ilhelm Engelhardt, Das Verhalten einiger Kolloide gegen Jod und dessen Ver- 
wendungsmoglichkeit zur Titration von Kolloiden. Vf. untersucht das Yerh. von Kol
loiden gegen Jodjodkali-, K J- u. alkoh. J-Lsgg. Es wird festgestellt, dafi kolloides 
Au, Ag, Cu, Hg, Cd, Zn, Pb, Bi, Sb, A s  u. Te verhaltnismafiig schnell schon m it 
goringen Mengen Jod reagieren. Kolloides Se reagiert nur bei Anwendung eines 
gróBeren J-Oberschusses u. erst nach bedeutend langerer Zeit, wahrend kolloides
B, C, S, Pt, Pd, Ilh, M n  u. Fe nieht reagieren. Yf. weist auf die Beziehung des Yerli. 
gegen J  zur Stellung im period. System hin. Metalloxydhydrate reagieren m it J  
nieht oder nur spurenweise, wahrend die meisten Metallsulfidkolloide reagieren. Das 
Verh. der mit J  reagierenden Metallkolloide diirfte eine Geh.-Best. dureh Titration 
ermóglichen, wenn es gelingt, den Rk.-Verlauf in einer bestimmten Richtung zu leiten 
u. die entstehenden Prodd. eindeutig festzustellen. (Kolloid-Ztschr. 45. 42—46. 
Gotha.) " L e s z y n s k i.

Eichi Iwase, Der Einflufi von Merca.ptan auf die Lebtn-sdauer kolloider Losuiujen 
von Schtcefel. Unter Leitung von P. P. v. Weimarn. Vf. bestimmt die Stabilitats- 
kurve von S-Dispersione7i m it wechselnden Mengen Athylmerkaptan ais Dispergator. 
Die Herst. der Dispersionen geschieht nach der Methode von W eim arn  u. M a ly - 
Sciiew  (Kolloid-Ztschr. 8 [1911], 216). . Aus den Messungen ist zu ersehen, daB die 
Stabilitatskurye ein Maximum besitzt, u. daB die Lebensdauer der dispersoiden. 
Systeme des S in der Nahe des Maximums nieht geringer ais dreimal so grofi ist wie 
dio Lebensdauer der Systeme ohne den Dispergator C2H5SH. Eine Gegeniiberstellung 
der Stabilitatskurven von S-Dispersionen in C2H5SH u. in NaOH (bzw. K 2C03) ergibt, 
dafi im Falle der Elektrolyte zunachst ein betrachtlicher Teil dispersen Schwefels 
koaguliert, zu Boden sinkt u. dort aufgelost wird, wahrend beim Mercaptan die Auf- 
lósung des gróBten Teils der dispersen Teilchen sich vollzieht, wahrend sie sich in 
Suspension befinden. (Kolloid-Ztschr. 45. 31—36. Osaka.) L e sz y n sk i.

Harry N. Holmes und Ralph N. Maxson, Der Einflufi emer zweiten Fliissigkeit 
auf die Bildung von Seifengelen. Es wird der EinfluB eines Źusatzes von W., Slearinsdure


