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A. Allgemeine und pliysikalisclie Cliemie.
V.N. ,  Sranie Arrhenius. Nachruf. (Archiv Hemiju Farmacijn Zagreb 2■ 49 

bis 52.) T o m a s c h e k .
James Walker, Erinnerungsvorlesung auf Arrhenius. Wiirdigung <ler Persón- 

lichkeit u. der Lebensarbeit von A r r h e n i u s . (Jouni. ehem. Soc., London 1928.

R. G. Fargher, Lucy Iligginbolham. ICurzer Nachruf auf dio liauptsachlich mit 
Studien iiber Baumwolle bescliiiftigte Forscherin (1S96—1927). (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 8 . 1056.) B loch .

A. G. Perkin, Edwin Ray Watson. Łebenslauf des 18S0 geborenen, 192G ge- 
storbenen Farbencbemikers u. Krforschers indischer Naturprodd. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 8 . 1057—60.) B lo c h .

I. Plotnikow, Uber eine neue Metnóde zur Demonstration des Lichtdruclcs. Die 
Methode besteht darin, dafi Sporen von Bovista. Lykopcrdon in eincr ovakuierten 
RShre fallen. Durch intcnsive Belichtung mit einer Million Hefncrkerzen werden die 
Sporen von lhrer vertikalen Riehtung abgelenkt u. beschreiben parabol. Bahnen, 
die leicht vor einem groBen Auditorium siehtbar gemaeht werden kónnen. {Arehiv 
Hemiju Farmacijn Zagreb 2 . 2—G.) TOMASCHEK.

E. W. Hilbourue, Die Spanming&reiM ais Mittel fiir erfolgreicMn cliemisclien 
Unterricht. An einer Reihe von Beispielen wird die vorteilhafte Anwendung der 
Spannungsrcihc {displaccment series, activity table) im chem. Unterricht gezeigt; 
auch dieFrage, wann sio in den Unterricht einzufuhren ist, wird erdrtert. (Journ. chem. 
Education 5 . 733—37. Gardner [Massachusetts].) B o t t g e r .

Paul Rood, Verfahren zur Sichłbarmachung des hóhen Temperatnrkoeffizienten 
des Widerstandes der Metalle im Vergleich zu dtssen niedrigem Werl bei Legierungen. 
Es wird eine Versuelisanordnung beschriebcn u. dureh eine Skizze erlautert, mittels 
dereń das verschiedene Verh. des Widerstandes der Metalle einerseits, der Metall- 
legierungen andcrerseits bei Erhóliung der Temp. veranschaulicht wird. (Journ. opt. 
Soc. America 16 . 357—59. Kalamazoo [Michigan], Western State Teachers Coli.) Bo.

W. Herz, Uber den Zusammenhang von Fliissigkeitseigensclwflen mit den orthobaren 
Dichten. Aus der Kombination der MACLEODschcn Formel iiber den Zusammen
hang zwischen Oberflachenspaimungen y  u. Dichten nicht assoziierter Fil. (dfl — da) 
mit den vom Vf. gegcbenen Relationen iiber innere Reibungen ?;, Verdampfungswarmen L  
u. Oberfliichenspannungen •/ mit den Molekelanzahlen Z pro ccm (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 
1629) miissen sich fur jede FI. konstantę CJuotienten ergeben. In der Tat fallen dic

1 , i .— 5,5 
Ausdrucke I. yLI(df l — dg) u. II. vi]/{dfi— dg) selir angenahert konstant aus, wenn 
sie an Pentan, A., SnCl4 durchgereehnet werden. Bei assoziierten Fil. (Fluorbzl., 
Methylacetat) stimmen die Formeln schlechter. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 7 2 . 
414— 16. Breslau, Univ.) B l o c h .

Wilhelm Biltz und Curfc Fendius, Vber Mohkular- und Alonwolumina. 19. Uber 
die Dichten von Chloriden des Urans, Wolframs und Molybddns. (18. vgl. C. 19 2 8 . 
I. 2570.) Bestimmt wurden mittels eines mit Petroleum beschiekten Pyknometers
D.254 von UCl4 zu 4,854, von UCl3 zu 5,440, von 1FCTG zu 3,520, von W Cl- (korr. aus 
WC1. mit Geh. von 4,2% WC16) zu 3,875, von WClt  (korr. aus WClj mit WCl2-Geh.) 
zu 4,624, von WCl2 (korr. aus WC12 mit 0,6°/o W) zu 5,436, von MoOl6 zu 2,928, von 
MoCl3 z u  3,578, von MoCL, zu 3,714. Die Mól.-VoU. dieser Verbb. sind 78,3, bzw. 
63,4, bzw. 112,7, bzw. 93,3, bzw. 70,5, bzw. 46,9, bzw. 93,3, bzw. 56,6, bzw. 44,9. 
Nach der annahernden Gleichheit der Atonwoll. von W u. Mo war ein gleiches Mol.- 
Vol. bei korrespondierenden Verbb. des W u. Mo zu erwartcn. Diese Gleichheit zeigte 
sich vollkommen bei den Pentachloriden, weniger bei den Diehloriden. — Fiir die

1380.) P o e t s c h .
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ChlorKohimina ergibt sich bei Umrechnung auf die Nullpunktsyoll. das folgende: 
In den jeweils hochsten Verbb. der Reihe sfcimmen sie mit dem Nullpunktsyol. des 
freien Cl (16,5) iiberein. Sie weichen in den niedrigeren Chloriden nach oben oder 
nach unten etwas ab; die gróBten Chloryoll. finden sieli bei den niedrigsten, also am 
wenigsten gesatt. Chloriden, ahnlicli wie beim In u. Ta. Bei den Chloriden mittlerer 
Zus. finden sich Minima; es bestehen also Kontraktionen, wie bei den homologen 
Stoffen der organ. Chemie n. den komplexen Ammoniakat- u. Pyridinyerbb. In den 
Verbb. UBr.i u. UJ., nimmt das Halogen einen gróBeren Raum ein ais das Nullpunkts- 
vol.; sie unterscheiden sich darin von UC14. Der gleiche Unterschied findet sich bei 
den Halogeniden des Al. Die Molekularraume der U-Halogenide lassen sich aus denen 
der Al-Halogenide nach (’UX.,) =  1,24-(A1X3) +  10,2 [eingeklammerte Formeln be- 
deuten Nullpunktsvoll.] berechnen. Aus den Abweichungen von den erwarteten 
Werten ergibt sich, daB, wie die Krystalle von AlBr3, A1J3 u. In.J3, auch die des U Br, 
u. UJ4 zu den Mol.-Gittern zu rechnen sind. — Von samtliehen Halogeniden werden 
Herstellungsweise u. Analyse besprochen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 385 
bis 394.) ' B l o c h .

Erwin Birk, Ober Molekular- und Atomvolumina. 20. Dichtemessungen an Jod- 
chloriden. (19. vgl. vorst. Ref.) Mittels eines eingehend beschriebenen Gasyerdrangungs- 
verf. mit Pyknometer wurde die D. yon fi-JCl bei 0° zu 3,66, von a-JCl zu 3,86, von 
fl. JC1 bei 29° zu 3,10° bestimmt. Danach wandelt sich — wie auch an anderen Stoffen 
beobachtet — die labile Form unter Kontraktion in die stabile Form ura. Die Mole- 
kularvoll. bei den genannten Tempp. ergeben sich zu 44,3 bzw. 42,1 bzw. 52,3°. Das 
Nullpunktsyol. von a-JCl ist danach 42,1 — 3% =  40,9, in Ubereinstimmung mit 
der berechneten Zahl von 40,8. Das Mol.-Vol. der a-Form ist — wie beim A1.J3 (Klemm, 
C. 1926. II. 350) — gleieh dem Prod. aus dem Faktor 0,81 u. dom Mol.-VoI. der fl. 
Phase in der Nahe des F. — Bei JCl3 diente ais Pyknometerfl. fl. Cl, das Chlorid wurdo 
im Pyknometer selbst aus den Bestandteilen hergestellt; D.40 3,203; Mol.-Vol. 72,84; 
Nullpunktsyol. 72,84— 3% =  70,7 (bereehnet 73,8); bei Bldg. von JC13 tritt also 
eine kleine Kontraktion ein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 395—402. Hannoyer, 
Techn. Hochsch.) B l o c h .

Merle Randall und William V-. A. Vietti, Die Loslichkeit von Bleibroniid in 
waprigen Salzlosungen und die Berechnung des Aktivitalslcoeffizienten aus LoslichJceits- 
messungen. Um niihere Angaben iiber den Akthdtatskoeffizienten zu erhalten, wird 
die Loslichkeit von PbBr3 bei Ggw. von Pb(N03)2, CdBr,, Ba(N03)2, KBr untersucht. 
Die Best. der gelosten Menge erfolgte durch Analyse der gesatt. Lsg. auf Br u. Pb; 
ferner wurde der Bodenkorper analysiert. Bei gróBeren Mengen von Fremdsalzen 
traten dabei z. T. Doppelsalze, z. T. Gemisclie ais Bodenkorper auf. Da dies auch 
bei einem Teil der Messungen .von H erz «. H e lle b iia n d  (C. 1924. I. 877) der Fali 
sein diirfte, konnten diese nur zum Teil fur die Auswertung herangezogen werden; 
benutzt wurden auch die Bestst. von von  E n d e (C .1901. I. 357) iiber die Lóslich- 
keit von PbBr2 in H N 03-Lsgg. — Die yerschiedenen Methoden zur Best. des Akti- 
yitatskoeffizienten aus Losliehkeitsmessungen werden besprochen (ygl. auch C. 1928. 
I. 302). Fiir T1C1 wird unter Benutzung der in der nachstehend referierten Arbeit 
angegebenen Loslichkeitsbestst. das Diagramm Log {1/m ± ) : /<•'/» {m — mittlerc 
Molalitat; /( =  Ionenstiirke) fiir yerschiedene Salzlsgg. gegeben. Vergleicht man diese 
Kurven mit denen wss. Salzlsgg. von Elektrolyten, so zeigt sich, daB die ICurve von 
log y (y =  Aktiyitat) yon T1N03 die desselben Salzes bei Ggw. von T1C1 iiberdeckt, 
so daB vermutlich T1N03 u. T1C1 in Lsg dieselben Eigg. haben. In anderen Fallen 
trifft die Kurve zwischen 2 Standardkurven, doeh lassen sich auch dann Schatzungen 
durehfuhren. Fiir PbCl£, PbBr2 u. PbJ2 laBt sich eine derartige Methode zur Be
rechnung des Aktiyitatskoeffizienten nicht durchfiihren; denn man erhalfc Werte, 
die mit den gemessenen Potentialen u. freien Energien unyereinbar sind. Die Loslich- 
keitsmethode, die bei „nicht assoziierten" Salzen, insbesondere solchen sehr geringer 
Loslichkeit, befriedigende Werte gibt, kann mit maBig loslichen „ assoziierten11 Salzen 
zu erheblichen Fehlern fiihren. — In einer Anmerkung ist eine Zusammenstellung 
der yon Le w is  u . R a n d a l l , B r o n s t e d t , N o y e s , D e b y e  u . H u c k e l  benutzten 
Bezeichnungen gegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1526—34.) K le m m .

Merle Randall und K. S. Cliang, Die Loslichkeit von Tliallochlorid in Wasser 
, und waflrigen Losungen von Maęnesiumsulfat und Lanlhannitrat bei 25°. Die Ergebnisse 

der Loslichkeitsbestst. sind in Tabellen gegeben; ebenso die daraus berechneten Ak- 
tiyitaten (ygl. dazu das vorst. Ref.). Das spez. Gewicht der gesatt. Lsg. wurde zu
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1,0034 bestimmt u. mit den Literaturwerten verglichon. (Journ. Amer. ohem. Soc.
50. 1535—36. Berkeley [Cal.], Univ.) IClemm.

W. Conrad Fernelius und Warren C. Johnson, Fliissiges Ammoniak ais Losungs- 
mittel und das Ammonialcsystem von Verbindungen. I. Fliissiges Ammoniak ais Losungs- 
mittel. Unter Zugrundelegung der in den letzten 3 Jahrzehnten von E. C. F r a n k l in  
u. C. A. K r a u s  sowie iliren Mitarbeitern ausgefiihrten diesbeziiglichen Arbeiten werden 
die physikal'. Eigg. des fl. NIL, zusammengestellt, Darst. u. Verh. seiner zalilreiehen 
Lsgg. besprochen u. einige Falle von doppeltem Umsatz (z. B. der Fallung von BaCl2 
bei der Einw. der Lsgg. von AgCl u. von Ba(N03)2 in fl. NH3, das Verli. von NH,- 
Salzen in ihren Lsgg. in fl. NH3 ais Sauren u. a. erórtert. (Journ. chem. Education 5. 
664—70. Kalifornien, Stanford Univ. u. Chicago, Illinois Univ.) B ó t t g e r .

W. U. Behrens, Die Verteilung der Milchsaure zwischen Wasser und Ather sowie 
Wasser und Amylalk-ohol. Bemerkung zu der gleiclibetitelten Arbeit von R. Dietzel und 
K. Rosenbaum. (Vgl. D i e t z e l  u . R o s e n b a u m , C. 1927. II. 1555.) Vf. halt es bei 
Verteilungsmessungen, die vor allem ais Hilfsmittel fiir analyt. Unterss. dienen, im 
allgemeinen nieht fiir rationell, bei Aufstellung einer Beziehung zwischen der Konz. 
u. dem Verteilungskoeffizienten den letzteren stets auf die undissoziierte Sauro um- 
zureehnen. Er empfiehlt vielmehr, eine Beziehung zwischen den Gesamtkonzz. in 
beiden Losungsmm. zu ermittehi u. fiir analyt. Zweeke zu benutzen. (Bioehem. Ztsehr.
189 [1927]. 348—49. Leipzig-Mockern, Sachs. Landwirtschaftl. Versuchsanst.) K.BoRN.

Richard Lorenz und Georg Schulz, Oleichgewichte zwischen Metallen und Salzen 
im Schmelzflup. 10. Mitt. Versuche zur Darstellung von schmelzfliissigen Oleichgewichten 
mit Aluminium ais einer Iiomponente. (9. vgl. C. 1928. I. 2771.) Eine Rk. im 
Sinne der Gleickung 2 Al +  3 MgCl2 3 Mg +  2 AIC13 findet nicht statt. Bei Al 
u. Ca findet auch keine Rk. statt, d. h. das Gleichgewicht liegt so zugunsten der Al- 
Seite, dafi die andere Iiomponente mit gewolmlichen analyt. Mitteln nicht nachgewiesen 
werden kann. Mit Si wurden ebenfalls Yerss. durchgefiihrt. Es wird dann erklart, 
warum Al mit den im period. System benachbarten Elementen keine schmelzfl. Gleich- 
gewichte zu bilden vermag. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 171. 258—60. Frankfurt
a. M., Univ.) WlLKE.

Richard Lorenz, W. Fraenkel und Paul Wolff, GleicICgemchte zwischen Metallen 
und Salzen im Schmelzflu/3. 11. Mitt. Zinn, Cadmium, Zinnchloriir, Cadmiumchlorid. 
(10. vgl. vorst. Ref.) Wie boi den friiher untersuchten Systemen ergibt sich auch 
hier bei Zusatz von Bi, daB die durch Zusatze verd. Systeme die Zwischenglieder 
zwischen den kondensierten Systemen u. den verd. Lsgg. in bezug auf die Giiltigkeit 
des Maasenwirkungsgesetzes darstellen. Denn einerseits werden die Kurven mit 
steigender Verdiinnung symmetr., andererseits nimmt die Veranderliehkeit der C-Werte 
ab. Hierauf wird der Zusatz von NaCl +  KC l (1: 1) u. von LiCl untersucht. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 171. 355— 63. Frankfurt a. M., Univ.) WlLKE.

Handbuoh der Physik. Hrsg. von Hans Geiger und Karl Scheel. Bd. 19. Berlin: J. Springer
1928. 4°. 19. Herstellg. u. Messg. d. Lichts. Red. von Heinrich Konen. (X V III, 995 S.)
M. 86.— ; Lw. M. 88.60<

A x. A tom struktur. R a d io ch em ie . P h otoch em ie .
W. E. Forsythe, Temperaturslrahlung. Zusammenhangende Schilderung der 

Fortschritte in der Erkenntnis der Tatsachen u. Gesetze der Temperaturstrahlung 
in den letzten 50, insbesondere in den letzten 20 Jahren. (Journ. opt. Soc. America 16. 
307— 28. Cleyeland [Ohio], Nela Research Lab.) B o t t g e r .

Hans Pettersson und Gerhard Kirsch, Die Sichtbarkeit von P-Szintillationen. 
Die von B o t h e  u . F r a n z  (C. 1928. I. 2232) gegebene Erklarung fiir die Diskrepanz 
der Beobachtungen bei den Ausbeuten bei der Atomzertrummerung durch a-Strahlen, 
daB namlich ICiRSCH u. P e t t e r s s o n  Szintillationen von /9-Teilchen mit H-Szin- 
tillationen verwechselt haben konnten, wird von den Vff. zuruckgewiesen. Die Licht- 
starke von /?-Szintillationen muB um wenigstens eine GroBenordnung niedriger sein 
ais die von H-Teilchen. (Naturwiss. 16. 463. Wien, Inst. fiir Radiumforsch.) E. Jos.

Charles Snowden Piggot, Der Durchmesser der GH2-Kelten von aliphatischen 
Sduren. Die Unters. der Struktur hóherer Fettsauren mit Hilfe der Rontgenstrahlen 
ergibt bei allen untersuchten Verbb. (Pentadecylsaure, C]5H30O2, Palmitinsaure, 
Stearinsaure u. Behenolsdure) sehr ahnliche Bilder, besonders 2 Hauptlinien erster

43*
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Ordnung besitzen bei allen den gleiehen Abstand (4,235 A); Vf. hfi.lt ihn fiir den 
Durehmesser der CH2-Kette. (Journ. Washington Aead. Sciences 18. 330—33. Amm.

J. S. Townsend und s. P. Mac Callum, Elelclrische Eigenschajten einatomiger 
Gase. Es wird gefunden, daB geringe Spuren von Verunreinigungen in einatomigen 
Gasen, wie sie etwa bei mehrstd. Stehen sich ansammeln, durch Einw. einer hoeh- 
freąuenten Entladung, z. B. mit aufieren Elektroden, entfernt werden kónnen. Ais 
Beispiel werden Messungen des Funkenpotentials u. von photoelektr. Stromen in 
Ne unter 37,2mm 'Druck vor u. nach der Entladungsreinigung gegeben. (Philos. 
Magazine_[7] 5. 695—700. Oxford.) ' R . K . Mu l l e r .

G. Mierdel, Untersuchungen iiber den elektrodenlosen Ringstrom. Die Bewegung 
von lonen in elektr. Feldern sehr bober Wechselzahl wird diskutiert u. daraus fiir 
den elektrodenlosen Ringstrom der SchluB gezogen, daB ais ionisierender Faktor hier 
nur die Elektronen in Frage kommen. Die in normalen Glimmentladungen bei langerer 
Betricbsdauer eintretende Aufzehrung des urspriinglichen Gasinhaltes, das „Clean- 
up“-Phanomen, wird mit der Methodo des elektrodenlosen Ringstromes unter- 
sucht, um festzustellen, wio weit das bei Entladungen m it Innenelektroden be- 
obacbtete Verschwinden von Gas durch dio Einw. der Metallteile (Kathoden- 
zerstaubung) bedingt ist, oder ob bereits die Anwesenheit der GefiiBwande allein 
geniigt, um den Effekt in demselben Umfange liervorzubringen; diese Unters. erstreckt 
sich auf H2, 0 2, No, Luft u. Ar. Ais Ursache der Gasaufzehrung ergab sich in allen 
Fallen die Bldg. von akt. Modifikationen bzw. chem. Verbb., die von der Glasoberflachę 
um so melir adsorbiert wurden, je kalter sie war. In Ar zeigte sich, wie erwartet, keino 
Gasaufzehrung. Spektroskop. Unterss. von Ar u. N2 ergaben die aus der entwickelten 
Theorie folgende radiale Intensitatsverteilung der einzelnen Freąuenzen. An Wasser- 
stoff wurden die BALSIER-Serie u. auch das kontinuierliche Spektrum sehr kraftig 
erhalten. (Ann. Physik [4] 85. 612—40. Greifswald, Physikal. Inst. d. Univ.) STAinr.

L. G. H. Huxley, Die Coronaentladung in Helium vnd Neon. Die Anfangs- 
spannungen u. die Geschwindigkeit der positiven lonen in Richtung der elektr. Kraft 
bei der Coronaentladung in He u. Ne (3-teiliger Ni-Zylinder mit zentralem Draht) 
werden bei positiver u. negativer Ladung des Drahtes in Abhangigkeit von verschiedenen 
Faktoren (Druck, prahtstarke, die Geschwindigkeit auch in Abhangigkeit von der 
Spannung) gemessen. Iii beiden Gasen konnen die positiven lonen groI3e freie Weg- 
liingen haben u. verhaltnismafiig hohe Energie annehmen, so daB eine Theorie der 
elektr. Entladungen in Gasen die Ionisation von Moll. durch StoB mit positiven lonen 
ais einen moglichen ProzeB zur Erzeugung neuer lonen beriieksichtigen mufi. (Philos. 
Magazine [7] 5. 721—37. Oxford, New College.) R. K. Mu l l e r .

James Taylor, Ober die Wirkungsw&ise des Geigerschen a- Tcilclienziihlers. Vf. 
schlagt die Erklarung der Wirkungsweise des. Zahlers von 3 Grundlagen aus vor: 
1. von der Schwellenstromhypobhese, 2. von der Form u. Deutung der Volt-Ampere- 
Charakteristik, 3. von der photoelektr. Theorie des Funkenpotentials. Nach der 
Schwellenstromhypothese ist die Erklarung móglicli, wenn man das Ende der allgemeinen 
Entladungscharakteristik mit der Sohwellenstromcharakteristik des Zahlers identifiziert. 
GemiiB der photoelektr. Theorie des Funkenpotentials wird der Entladungsvorgang 
-— wenn die Kathodenoberflache mit Gas beladen ist — von einer positiven Auf- 
ladung der Oberflachengasschicht, die Elektronen abgibt u. gleichzeitig mit positiven 
lonen bombardiert wircl, begleitet. Diese polarisiertc Schicht verursaeht ein An- 
wachsen des Funkenpotenlialwertes. Die einfallende Strahlung bewirkt einen photo
elektr. Effekt an der Oberflache der polarisierten Elektrode u. hat eine partieUe 
Neutralisat-ion der geladenen Doppelschicht zur Folgę. Das Funkenpotential wird 
dcmentsprechend erniedrigt \i. bei krit. Justierung des Zahlers kann die Entladung 
eintreten. Der gewóhnliche Zahler ist wahrscheinlieh ein KompromiB zwischen den 
beiden Effekten; der hauptsaehlichste Anteil der Wirkungsweise kommt jedoch der 
Schwellenstromhypothese zu. (Proceed. Cambridge Philos. Soe. 24.251-58.) G. S c h m id t .

Marcel Frilley, y-Strahlen-Speklrographie durch Krystallbeugung. (Vgl. C. 1928. 
I. 2906.) Es wurden noch weitere Linien von Ra C (16, 24 u. 29 X.E., bzw. 770, 515 
u. 420 kV) u. Ra B (26 X.E., 475 kV) gefunden. (Compt. rend. Aead. Sciences 186.
1614—15.) _ _ R. K. Mu l l e r .

S. Nishikawa und S. Kikuchi, Beugung von Kalhodenstrohlen durch Glimmer. 
Das Photogramm eines Beugungsbildes, das beim Durchgang eines Kathodenstrahl- 
biindels durch Glimmer erhalten wurde, zeigt 3 Serien paralleler Banden, die ein- 
ander im "Winkel von 60° schneiden u. so ein Dreieeksnetz bilden, dessen Knoten-



1928. II. A r  A t o m st r u k t u k . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e h ie . 621

punkte zu eincm Fleckenmuster angeordnet sind. Durch Andcrung der angelegten 
Spannung iindert sieli sowohl der Abstand der parallelen Linicn wie aucli die Ver- 
teilung der intensiven Flecken. Durch ein magnet. Feld wird das Muster u. der Zentral- 
fleck gespalten. Vff. heben ihre Beobaehtung hervor ais eine Beugung der „DE  
BROGLiEschen Wellen“ durch eine einzige Netzebenenschiclit. (Naturę 121. 1019 
bis 1020. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) R. K. Mu l l e r .

E. Rupp, Zur Polarisałion des Kanalslrahllichtes in sćhwaclten eleklrischen Feldern.
I. Das Abklingleuchten von Hp in einem eleklrischen Querfeld. (Vgl. C. 1927. II. 2148.) 
Das Polarisationsverhaltnis J J J s der Linie H/j im Kanalstrahllicht in sehwachen 
elektr. Feldern wird fiir yerschiedene elektr. Feldstarken u. fiir versckiedene Strahl- 
geschwindigkeiten gemessen. Die Kurven des Polarisationsverhaltnisses zeigen langs des 
Abklingweges des Kanalstrahles eigentiimliche period. Schwankungen. Die Perioden- 
zahlen nehmen zu mit abnehmender Strahlgeschwindigkeit u. mit steigendem olektr. 
Feld. Die Erscheimmgen lassen sich qualitativ zuruckfuhren auf die Sohwingungcn 
eines klass. anharmon. Oscillators, der langs des Abklingweges in verschiedenen 
Schwingungsphasen schwingt. (Ann. Physik [4] 85. 515—28. Gottingen, I. Physikal.

L. Decombe, Die eleklrischen spharischen Schalen und der Comptoneffekt. Durch 
die Annahme der elektr. sphiir. Schalen (vgl. C. 1 9 2 8 .1. 2907. II. 126) wird der Compton
effekt unmittelbar u. ohne Zwischenrechnung auf eine einfache Resonanzbedingung 
zuriickgefiihrt. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1607— 10.) R. K . Mu l l e r .

Heinrich Kurtz, Die Absorplion der Kohlenstoff-K-Sirahlung in C, N  und O. 
Aus den fiir Ko hlenstoff-K-Strahlung mit einer yerbesserten Anordnung nncli den 
Angaben von W. T r e n k t r o g  (Diss. Kiel 1923) ermittelten Massen-Absorptions- 
koeffizienten von Luft, 0 2, N2, C02, CO u. C2H6 werden die atomaren Absorptionskoeffi- 
zienten fiir O, N  u. C berechnet auf Grund des Gesetzes von der einfaehen Additmtiit 
der Atomabsorptionen im Molekuł, das auch fiir die benutzte selir weiche Strahlung 
noch gilt. Die Abhangigkeit des Absorptionskoeffizienten aAt von der Ordnungszahl Z 
folgt fiir die untersuchte Strahlung dem Gesetz: a. t̂ =  konst. 2 1,1 ± °’1. Darin ist 
der Wert von konst. gleich (1,7 ±  0,2)-10"23. Die fiir die atomaren Absorptions
koeffizienten a \t  angcgebenen Werte sind: fiir O (1,58 ±  0,06)-10"19, fiir N  (0,88 ±
0,05)-10“10, fiir C in C02 (0,42 ±  0,06)-10"10, fur C in CO (0,48 ±  0,06)-10"10 u. fiir 
C in C„H6 (0,54 ±  0,03)-10~19 (im Original fehlen die Klammern). (Ann. Physik [4] 
85. 529—51.) S ta m m .

Otto Laporte, Das Bogenspektrum von Chlor. Die von T u r n e r  (C. 1926. II. 983) 
gefundenen Bogenlinien des Cl werden auf Grund neuerer Unterss. an anderen Linien 
identifiziert ais -P  (3 p (>) — 1,2P  (3 p'\ 4 .s). (Naturę 121. 1021. Kyoto, Imp.

Stjepan MołloroviĆić, Bemerkungen zur relativistischen Intcrpretation der Theorie 
der Feinstruktur der Spektrallinien des H-Aloms. Vf. bemiingelt die Anwendung der 
speziellen Relatiyitatstheorie auf obiges Problem u. zeigt, daB die erweiterte all- 
gemeine Theorie (ahnlich 'wie in der Himmelsmechanik) nicht imstande ist, die Bahn 
des Elektrons um das Proton genau zu definieren u. stellt selbst Transformations- 
gleichungen auf, welche die MAXWELL-HERTZschen Grundgleichungen kovariant 
lassen. (Archiv. Hemiju Farmacijn Zagreb 2. 6—14.) T o m a s c h e k .

O. W. Richardson und P. M. Davidson, Das Spektrum des Wasserstoffmolekuls- 
Eine Neupriifung der friiher (C. 1927. II. 2263) beschriebenen Serien von Banden- 
systemen gegen das violette Ende des H2-Spektrums fiihrte zur Auffindung einer 
groGen Anzahl von Banden mit gleichem Endzustand. Ais Endscliwingungsdifferenzen 
(1" — y  0", 2" — ->• 1" usw.) der niedrigsten Rotationsniveaus wurden gefunden: 
1312,554; 1276,60,; 1242,382; 1209,062; 1176,333; 1144,00; 1112,08; 1081,29. Die 
Intensitatsverhaltnisse werden diskutiert. (Naturę 121. 1018. London, King’s 
College.) R. K . Mu l l e r .

Ramart-Lucas und Anagnostopoulos, Vergleichende Stabilildt verschiedener 
Isomeren nach ihren Absorptionsspektrcn. Umlagerungen in der Reihe der l-Aryl-2-phenyl- 
2-dthylbulanole-{l). (Vgl. C. 1928. II. 11.) Die mit Umlagerung verbundene Dehydrati- 
sierung der l-Aryl-2-phenyl-2-athylbulanole-(l) (I.) kann zu denKW-stoffen II. oder III. 
bzw. zu Gemisehen beider fiihren. Untersueht wurden die Alkohole mit Ar=C6Hs, 
p-Tolyl u. p-Methoxyphenyl. Leitet man die Dampfe derselben unter yermindertem 
Druek iiber Infusorienerde bei 300—350°, so entstehen die KW-stoffe II. Samtliehe

Inst.) St a m m .

U n iy .) R . K . Mu l l e r .
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KW-stoffe wurden synthetisiert, u. es zeigte sich, daJ3 die Absorptionskurven von III. 
dem sichtbaren Teil niiher liegen ais die von II. Nach den 1. c. ermittelten Regeln muBte 
cs daher moglich sein, bei noch hoherer Temp. III. zu erhalten. Dies ist tatsachlich 
der Fali, wenn die Alkohole bei 400—450° dehydratisierfc werden. Identifizierung der 
KW-stoffe durch Cr03-()xydation u. Vergleich der Absorptionskurven mit denen der 
synthet. Prodd. Bei II. war die Ubereinstimmung der Kurven prakt. vollkommen. 
Bei III. lagen die Kurven der Umlagerungsprodd. dem sichtbaren Teil naher ais die der 
C^Hj• C(C6H5)(C?Hs)■ CII(OH)• Ar tt . p ^ C eH5 tj, C2H5̂ p

I. _ U - ' ^ A r  C ^ H ^ ^ - ^ A r
synthet. Prodd., offenbar weil diese KW-stoffe in stereoisomeren For men auftreten 
kónnen u. die durch Umlagerung bei hoher Temp. gebildeten mehr der stabilen Forrnen 
enthalten. — Die Alkohole wurden aus den entsprechenden Ketonen mit Na u. A. 
dargestellt. — l-p-Tolyl-2-phenyl-2-dthylbutanon-(l), F. 86°, Kp.15 205°. Oxim, F. 205°. 
Semicarbazon, F. 169°. — l-[p-Methoxyphenyl]-2-phenyl-2-dthylbutanon-(l), F. 56°, 
Kp.16 222°. Oxim, F. 180°. — l-p-Tolyl-2-phenylbutanon-(l), F. 35°, Kp.n  185°. Semi
carbazon, F. 161°. — l-[p-Methoxyphenyl\-2-pJienylbutanon-(l), F. 45°, Kp.20 215—220°. 
Oxim, F. 154°. Semicarbazon, F. 118°. — l,2-Diphenyl-2-athylbutanol-(l), Kp.20 209°. 
Phenylurethan, F. 157°. — l-p-Tolyl-2-plienyl-2-athylbutanol-(l), Kp.n  205°. Phenyl- 
wrethan, F. 166°. — l-[p-Methoxyphenyi]-2-plienyl-2-athylbutanol-(l), Kp.20 234°.
Phenylurethan, F. 122°. — l,l-Diphenyl-2-athylbutanol-{l), Kp.16 186°. — 3-p-Tolyl- 
■:l-phenylhexanol-(3), Kp.ll; 190°. — l,l-Diphenyl-2-alhyibvten-(l), Kp.n  160°. — 1-p- 
Tolyl-l-plienyl-2-athylbuten-(l), Kp.n  172°. — l\p-Metlioxyphenyl~\-l-phenyl-2-athyl- 
biiten-(l), Kp.n  190°. — 3,4-Diphenylhexen-(3), Kp.14 168°. — 3-p-Tolyl-d-phenyl- 
hexen-(3), Kp.n  170°. — 3-[p-Methoxyphenyl]-4-phenylhexen, Kp.12 204°. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 1626—29.) Lindenbaum .

L. Kwieciński, J. Meyer uml L. Marchlewski, Die Absorpiion des ullraviolellen 
Lichtes durch Kohlenhydrate. In Bestiitigung einer friiheren Notiz (C. 1927. II. 2534) 
wird nachgewiesen, daB die im Ultraviolctt von N ie d e r h o f f  (C. 1928. I. 2485) fest- 
gcstellten Absorptionsstreifen mit der Aldehydnatur der Zucker nicht in Zusammen- 
hang stehen, sondern auf Verunreinigungen znruckzufiihren sind. Laclose, Mallose, 
Arabinose u. ji-Methylgluc-osid zeigen nach wiederholtem Umkrystallisieren keinc 
Absorption mehr. a-Methylglucosid zeigte nach wiederholtem Umkrystallisieren in 
3 Moll. Lsg. noch eine Spur einer Bandę. Auch Ldmlosan u. Olucosan, die keine freien 
Aldehydgruppen enthalten, zeigen in nicht vóllig reinem Zustande starkę Banden. 
(Ztschr. phj'siol. Chem. 176. 292— 93. Krakau.) G uggenheim .

A. ćastille und E. Ruppol, Ultraviolettabsorptionsspektren der Alkaloide aus der 
Tropanreihe und einiger biologischer und pharmazeutischer Siibstanzen. Toxikologische 
und praktisch-pharmazeulische Anwendung. (Vgl. C. 1927. I. 1551.) Beschreibung 
der Absorptionsspcktrcn fur Ultraviolett zwischen 4800 u. 1900 A von Cocain, Atropin, 
Ilyosciamin, Homatropin, Benzoesaure, Phenylessigsaure, Phenylpropiomaure, Zimt- 
sdure, Tropasaure, Suberon, Tropin, Tropinon, Elcgonin, Benzoylekgonin, Harnsloff, 
G-uanidin, Thiohamstoff, Ozalursaure, Adalin, Bromural, Allantoin, Cholin, Neurin, 
Betain, Athylendiamin, Putrescin, Cadaverin, Łysin, Aminoessigsaure, Hippursdure, 
Acetylglykokoll, Colamin, Kreatin, Alanin, Phenylalanin, Tyrosin, Arginin, Leucin, 
Histidin, Tryptophan, Asparagin, Asparginsaure, Glutaminsaure, Barbitursaure, Para- 
bansaure, Violursdure, Luminal, Veronal, Cyanursdure, Hamsdure, Coffein, Theophyllin, 
Theobromin, Agurin. Aus den Ergebnissen .kónnen u. a. auch Schliisse auf die Kon- 
stitution (Tautomerie) gezogen werden. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 623—68. Louwin, 
Univ.) _ Oppenheim er.

Georg Joos, Bemerkung zu meiner Arbeit uber Farbę und Magnetismus von Ionen. 
Vf. weist auf die Bestatigung hin, die die Ergebnisse seiner Arbeit (C. 1927. I. 1552) 
bzw. die zu ihnen fiihrende Extrapolation durch die Unters. von R u s s e l  u. L ang  
(C. 1927. II. 2151) iiber das Spektrum von Ti" u. von Ti"' erfahren. (Ann. Physik 
[4] 85. 641—42. Jena, Physikal. Inst.) Stamm.

Martin Rusch, Berichtigung und Zusatz zu meiner Arbeit: „Uber Lichtbrechung 
an Gasen im Sichtbaren und TJltrarot (6,76 fi) und Bestimmung der Kalkspateigen- 
scliwtingung bei 6,76 fi“. Die in obengenannter Arbeit (C. 1923. III. 186) benutzten 
Wellenlangen miissen noch auf Vakuum korrigiert werden, die daraus berechneten 
Werte (Schwerpunkt der gemessenen u. zur Brechungsmessung benutzten Kalkspat- 
reststrahlen sowie die Brechungsexponenten) entsprechend. Beim Vers., die BrechTings- 
werte durch eine zweikonstantige HELMHOLTZ-KETTELERSche Formel: r — 1 =
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G /(n \ — n2) darzustellen, worin C u. ?i20 die Konstanten bedeuten u. n die Schwingungs- 
zahlen der benutzten Spektrallinien, so erkennt man, daB diese Formel fur ein so grofies 
Gebiet wie das, in dem gemessen wurde, nicht mehr giiltłg ist. Dies wird am Beispiel 
des Argons gezeigt. (Ann. Physik [4] 85. 581—86. Braunsehweig, Physikal. Inst.) Stamm

C. V. Raman und K. S. Krishnan, Eine Theorie der durch Flieften erzeugten 
Doppelbrechung in Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1928. I. 646.) Die von M aXWELL zuerst 
beobachtete Erscheinung, daB eine in zahem FluB befindliche FI. Doppelbrechung 
zeigt, wird auf die Orientierung der Moll. u. dereń opt. Anisotropie zuruckgefiihrt, 
wobei die GroBe des Effekts dem Prod. aus der Viscositat u. dem Geschwindigkeits- 
gradienten proportional ist. Die von V o r l a n d e r  u . W a l t e r  (C. 1926. I. 1111) 
an 172 Fil. ausgefiihrten Unterss. werden diskutiert u. gezeigt, daB die Theorie nicht 
nur qualitativ, sondern aueh quantitativ befriedigende Ergebnisse liefert. (Philos. 
Magazine [7] 5. 769—83. Calcutta.) R. K. Mu l l e r .

Pierre Gambarjan, Ober einen. Fali von Pseudopolychroismus und Pseudo- 
doppelbrechung. Das nach S. GAMBARJAN (C. 1928. I. 1519) aus Al mit frischer Ober- 
flache u. Bromoform beim Bestrahlen erhaltene Reaktionsprod. ist ein schwarzer, 
haarformiger tJberzug, der u. ilk . nur schwach durchsichtig, braun u. polychroit. er- 
scheint. Unter gekreuzten Nikols ist der Nd. doppelbrechend mit gerader Ausloschung. 
Beim Betrachten in einer FI. wie Glycerin, Cedemól usw. verschwindet die Doppel
brechung yóllkommen. A. u. W. setzen die Starkę der Doppelbrechung infolge ihres 
niedrigen Brechungsvermogens nur herab. Die Unters. mittels Rontgenstrahlen durch 
M augin ergab keine den la-ystallinen Korpern eigene Interferenzen. Eingehen auf die 
diese Eigg. betreffenden Theorien. (Buli. Soc. Franę. Minśral 51. 173— 76.) E n sz lin .

R. W. Pohl, Die PJiosphorescenz im ZusammenJiang mit elektrisćhen Erscheinungen. 
Zusammenfassender Vortrag. (Natunriss. 16. 477—84. Góttingen.) E. JoSEPHY.

M. Travni5ek, Nachlrag zur Arbeit: „Ober das Spektrum der CaSrS-Samarium- 
Mischphospliore“. Vf. verwahrt sich gegen eine unzutreffende Deutung,dio R. u.
H. T o jia s c h e k  (C. 1928. I. 1502) einer Bemerkung des Vf. in seiner in der t)berschrift 
genannten Arbeit (C. 1928. I. 647) geben. (Ann. Physik [4] 85. 645—46. Graz, 
Uniy.) St a jim .

Fritz Herold, Ober die Geschwiiidigkeitsverteilung lichtelekłrisclier Elektronem. Die 
Geschwindigkeitsverteilung von Elektronen, die durch Licht von der Wellenlange 
/. =  254 in Cu, Pt, Al u. RuB ausgelóst wurden, wird aufgenómmen . Dabei zeigt 
sich ein gewisser MaterialeinfluB. Die Abhangigkeit der Geschwindigkeitsverteilung 
bei Pt vom Gasgeh. u. von der Schichtdicko des Metalls wird untersucht, ferner an 
Wolframschichten die Abhangigkeit der Elektronengeschwindigkeit von der Licht- 
riohtung. (Ann. Physik [4] 85. 587—611. Heidelberg, Radiolog. Inst. d. Univ.) St a m m .

Maurice de Broglie ot Louis de Broglie, Introduction a la physique des rayons X  et gamma.
Paris: Gauthicr-Villars ot Cie. 1928. (201 S.) 8°.

A ,. K lek troch em le . T h erm och em ie.
P. Jordan, Joffes Untersuchungen iiber die elelclrische Durchschlagsfestiglceil. Hin- 

weis auf die Bedeutung der Arbeiten von J o f f e  u . seinen Mitarbeitern (vgl. auch 
C. 1926. I. 1920; 1927. II. 1601; 1928. I. 1005). (Naturwiss. 16. 460—62. 
Hamburg.) * . t E. J o s e p h y .

G. Neuendorff und F. Sauerwald, Ober die Gewinnung der Schwermetalle durch 
Sclnnelzeleklrolyse. II. Die Gewinnung von Eisen, Chrom, Mangan aus Oxyden und 
Silicaten. (I. vgl. C. 1926. I. 1511.) Zu den Schmelzelektrolysen, bei denen mit dem- 
selben Storom geheizt u. elektrolysiert wurde, diente im wesentlichen die in der I. Mitt. 
(1. c.) beschriebene Apparatur, nur wurden ais ElektrolysiergefaBe doppelwandige, 
wassergekiihlte Zylinder benutzt, dereń Boden durch eine Chamotteplatte gebildet 
wm-de. Die Tempp. wurden opt. gemessen. Es wurden Fe30 4, ferner Fe30.! mit 
Zusatz von 25% S i02, sowie zwei Magneteisensteine mit u. ohne Zusatz von 
25% S i02 elektrolysiert. Die Vers.-Daten sind in Tabellen zusammengestellt. Der 
Geh. an 3-wertigem Fe im Elektrolyten nahm, besonders bei Beginn der Elektrolyse, 
schnell ab; es wird durch spezielle Verss. gezeigt, daB dieser Sauerstoffabbau mindestens 
zum Teil auf therm. Dissoziation beruht. Stromausbeuten iiber 100% sind wohl durch 
chem. Rkk. zwischen Elektroden u. Elektrolyten, z. B. Beteiligung der Kohlenelektroden 
an der Reduktion, zu erklaren. Bei der Elektrolyse der Erze war im allgemeinen die 
Stromausbeute geringer ais bei den kiinstlichen Eisenosyden u. Silicaten; dies ist



624 A2. E l e k t r o c h e m ie . T h er m o c iiem ie . 1928. II.

auf eine ungunstige Beeinflussung der Leitfahigkeit, der Schmelztemp. o. dgl. durch 
die in den Erzen enthaltenen Erdalkalioxyde zuruckzufiihren. Der groBe EinfluB 
der Vers.-Temp. auf die Stromausbeute hat ais wichtigste Ursachc den Umstand, 
daB bei Tempp. oberhalb 1550° das Fe in fliissigem Zustande an der Kathode ab- 
geschieden wird, wahrend bei niedrigeren Tempp. festes Eisen sclmell von der Kathode 
nach der Anodę zuwachst, so daB ein groBer Teil des Elektrolyten gar nicht mehr 
elektrolysiert wird. Die Stromausbeute nahm bei dem S i02-haltigen Elektrolyten 
in dem untersuchten Bereich mit der Dauer der Elektrolyse zu. Sehr viel ungiinstiger 
ais die Stromausbeute gestaltet sich die Energiebilanz; doch ist dies hauptsachlich 
auf die apparative Einrichtung zuruckzufiihren. Bei der Elektrolyse kann je nach 
den Bedingungen prakt. kohlenstofffreies Eisen oder auch Roheisen entstehen. 
In erster Linie ist dafiir Absclieidungsform u. Aggregatzustand maBgebend. Von 
den .Bedingungen der Abscheidung ist auch der Sauerstoffgeh. des Prod. abhangig. 
Bei der Elektrolyse von Chromeisenstein wurden mit guter Stromausbeute Chrom- 
Eisen-Kohlenstofflegierungen erhalten. Bei der Schmelzelektrolyse auf Mn wurden 
aus einem mit Eisenerz vermiscbten Manganerz Mn-Fe-Legierungen mit sehr 
niedrigem Mn-Geh. erhalten. (Ztschr. Elektrochem. 34. 199—204. Breslau, Techn. 
Hochschule.) S ta m m .

P. Fedotiew, Die elekirolylisclie KupferausscheiduTig aus Kupferchloriirldsungen. 
Experimenteller Teil von W. Fedotiew. Die Elektrolyse des CuCl wurde in seinen 
Lsgg. in HC1 u. NaCl ausgefiilirt. Die Losliehkeit von CuCl in HCl-Lsgg. u. in wss. 
Lsgg. von NaCl wurde bei 19° bestimmt; sie wird durch Temperatursteigerung stark 
gesteigert. (Die Losliehkeit von NaCl wird in Ggw. von CuCl auch erhoht.) Die Lós- 
lichkeit von CuCl in CuCl2-Lsgg. ist groBer ais in ZnCl2-Lsgg., aber auch nicht bedeutend.
— Bei Elektrolyse von CuCl in verd. HC1-, NaCl- u. ZnCl2-Lsgg. mit hohem Chlorion- 
geh. wird das Gleichgewicht Cu" +  Cu ^  2 Cu' durch die Fiihigkeit von Cu", wenig 
dissoziierte Komplexanionen CuCl3" zu bilden, dauernd nach rechts verschoben; daher 
verliiuft der AnodenprozeB im Sinne Cu— >- Cu' — F.; die Konz. des anod. gebildeten 
Cu"-Ions ist in diesem Fali unbedeutend. Bei der Elektrolyse der CuCl2-Lsgg. mit 
Kupferanode besteht der anod. ProzeB fast ausschlieBlich in der Bldg. von Cu'-Ionen, 
der kathod. hauptsachlich in der Rk. Cu" — 2 F — >- Cu. Wird ein Cu-Salz mit einer
1. Cu-Anodę elektrolysiert, so kann man eine vollstandige Entkupferung der Lsg. herbei- 
fiihren; die Kathode bedeclct sich mit einer dicken Schicht von CuCl, das so elektrolyt. 
rein dargestcllt werden kann. Mit Steigerung des Gehaltes an CuCl sowohl in den Lsgg. 
in HC1 (2V2-, 31/.,- u. 5-n.) ais in den Lsgg. in NaCl (31/.,- u. 5-n.) wird die Struktur 
der Cu-Ndd. gleichmaBiger u. feinkrystallinischer; Ndd. aus HCl-Lsgg. sind gleichmaBiger 
u. feinkrystallinischer ais solche aus NaCl-Lsgg. Fiir die Elektrolyse mit angemessen 
lioher Stromdichte (bis zu 100 Amp./qm) sind Lsgg. mit etwa 145 g HC1 oder 240 g NaCl 
u. 40—50 g CuCl in 1 1 zu gebrauchen. Die HCl-Lsgg. werden leichter oxydiertu. ver- 
lieren HC1 durch Verdampfen. Bei gleicher Konz. u. anderen gleiehen Bedingungen 
ist die Spannung in salzsauren Badern etwas niedriger ais in den Kochsalzbadern. 
MiiBige Temp.-Erhohung ist giinstig, Steigerung der Temp. iiber 65° wirkt ungiinstig 
auf Stromausbeute u. Struktur der Kathode. Die Krystalle auf der Kathode waehsen 
in Form von selbstandigen, raumlich voneinander getrennten Stabchen, die Oberflache 
der Kathode erseheint oft sammetartig. — Die Verss. zeigen, daB es moglich ist, bei 
gewóhnlicher Temp. u. prakt. annehmbaren Stromdichten durch Elektrolyse von CuCl- 
Lsgg. einen dichten, kathod. Cu-Nd. mit hoher Stromausbeute, auf einwertiges Cu 
gerechnet, zu erhalten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 173. 81—91. Leningrad, Poly- 
techn. Inst.) B l o c h /

P. Selenyi, NaclUrag zu meiner Arbeit: „Uber die elektrolytisclie Zersetzung des 
Olases“. Im AnschluB an die friihere Arbeit (C. 1927. II. 2042) wird nachgewiesen, 
daB bei der elektrolyt. Zers. des Glases die Sauerstoffentw. quantitativ erfolgt. (Ann. 
Physik [4] 85. 643—44. Ujpest.) S t a m m .

P. L. Kirk und Carl L. A. Schmidt, Studien iiber das Verliallen von Natrium- 
und Bariumamalgainelefctroden in Losungen rerschiedener ampholerer Stoffe. Verh. von 
Na u. Ba-Elektroden in verd. Lsgg. — Die Na- u. Ba-Salzc von Aminosauren verhalten 
sich wie typ. starkę Elektrolyte, ebenso Na-Caseinat. Das Caseinion ist univalent. — 
Ba-Caseinat zeigte abnormes Verh. (Journ. biol. Chemistry 76. 115—36. Berkeley, 
Calif. med. School. Biochem. and Pharmakol. Dept.) F. Mu l l e r .

Erik Larsson, Zur elelctrolytisclien Dissoziation der zweibasischen Sauren. IV. Die 
Dissoziationskonslanten einiger Mercaptomonocarbonsauren. (III. vgl. C. 1926. II.
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1834.) Die Monomercaptocarbonsauren HOCO-R-SIi sind ais zweibas. Sauren zu 
betrachten, da das H-Atom sowohl der Carboxyl- wie auch der Mereaptogruppe gegcn 
Metallatome yertausoht werden kann, wobei wenigstens bei den Alkalimetallen 
n. Salze entstehen. Sie haben je zwei vcrschieden groBe erste u. zweifce Dissoziations- 
konstanten, welche vier Dissoziationsgleichgewiehte erscheinen lassen. Mit den bis- 
herigen Methoden bestimmbar sind zwei Bruttodissoziationskonstanten K 1 — (H+) • 
{[-OCORSH] +  [HOCORS~]J/[HOCORSH] u. Ii, =  [H+]-[-OCORS-]/[-OCORSH] 
+  [HOCORS- ]. Bei aliphat. gebundenem Carboxyl u. aliphat. R diirfte fur die 
e r s t e  B r u 11 o d i s s o z i a t  i o n s k o n s t  a n t  e nur die Starkę der Carboxyl- 
gruppe in der undissoziierten Mol. aussehlaggebend u. K x von etwa derselben GróBen- 
ordnung wie bei den entspreclienden Oxysauren, also >  10-5 sein. Gefunden wurde 
aus den molekularen Leitfiihigkeiten bei 25° K1 fiir Thioglykolsdure =  2,1-10-1, fur 
a-Thiomilchsaure =  2 ,0-10- '1, fiir f}-Thiomilćhsa,ure =  0,46-10-4, fiir a-Mercapto- 
isobuttcrsdure =  1,26-10-4, also 1,2—1,5-mal so groB ais bei den entsprechendcn 
Oxysauren. — Bei den z w e i t e n  B r u t t o d i s s o z i a t i o n s k o n s t a n t e n  
ist nur die. Mereaptogruppe in dem einwertigen Siiureanion bestimmend; gefunden 
wurde aus den colorimetr. bestimmten H-Ionenaktivitaten in Lsgg., die gleiclizeitig 
das saure Salz Na-O CO -R-Sil u. das neutrale Salz Na-OCO-R-SNa enthielten, 
bei 20° K„ fiir Thioglykolsaure =  2 ,1-10~u , fiir a-Thiomilchsiiure =  2,0-10-11, fiir 
/J-Tliiomilchsaure =  2,9-10-11, fiir a-Mercaptoisobuttersiiure =  0,48-10- u . Es be- 
steht Parallelitat zwiselien 2K., von Diearbonsauren der Malonsiiurereihe u. K„ der 
entspreehenden Mereaptosiiure, ersteres ist 70 000—200 000-mal gróBer ais das letztere. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 7 2 . 375—84. Lund, Univ.) B lo c h .

Rene Wurmser und Jean Geloso, Ober das Grenzpotential von Zuckerlosungen. 
A u b e l ,  G e n e v o i s  u . W u r m s e r  (C. 1 9 2 7 . I. 2042) haben beobaelitet, daB eine Pt- 
Elektrode in Beriihrung mit Zuekerlsg. u. gegen Sauerstoff gesehiitzt ein Potential 
besitzt, das zwiselien dem n. Potential des Indigodisulfonats u. dem des Phenosafranins 
liegt. Nur Earbstoffe mit einem positiveren Potential ais Glucose werden von dieser 
reduziert. Bei genaueren Messungen (W u r m se r , C. 1 9 2 8 . I. 474) zeigte es sich, daB 
das Potential eines Gemisches von Glucose mit einem unvollstandig reduzierten Earb- 
stoff negativer ist ais das yon Glucose allein. Diese Earbstoffe besitzen eine katalyt. 
Wrkg. auf die Gesehwindigkeit, mit der sich das Endpotential einstellt. Vff. konnten 
nunmehr zeigen, daB dieses unabhangig vom Farbstoffzusatz immer denselben Wert 
erreicht, wenn man nur die Versuchsdauer geniigend lange ausdehnt. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 6 . 1842—44.) A m m e r la h n .

C. P. Smyth, S. O. Morgan und J. C. Boyce, Die dielektrische Polarisalion 
ton Fliissigkeiten. I. Die Diehktrizitalskonslanten und Dichten von Losungen der Chlor- 
benzole in Benzol und Hexan. (Vgl. C. 1 9 2 5 . II. 1921.) Um die molekularen elektr. 
Momente zu bestimmen, muB der EinfluB starlser molekularer Eelder bei den Mes
sungen der DE. móglichst ausgesclialtet werden. Vff. bestimmen daher die DE. yon 
Moll. mit starken Kraftfeldern in Lsgg. von Substanzen mit scliwachen Feldern. Die 
DE.-Messungen erfolgten mit einer Kapazitatsbrucke, die im einzelnen beschrieben 
wird. Die Messungen sind zwar nur auf 0,5% genau, Vff. ziehen sie aber doch den 
neueren Methoden vor, da bei diesen oft Kapazitat u. Leitfahigkeit nicht streng unter- 
schieden werden kónnen. Die Dichtebestst. mit dem OSTWALD-SpRENGEL-Pykno- 
meter waren auf 0,03% genau. Zur Auswertung wurde zunachst P12 eines Gemisches 
gleieh ( s — l)/(e  -f  2)-(c1M1 -rC2M„)/d (P  =  Polarisation) gesetzt u. aus P^2 =  cyP1-\- 
c„P„ die Polarisationskonstante P„ des gel. Stoffes bestimmt. Extrapolation auf 
unendliche Verdiinnung lieferte Pco; Zerlegung in Pu  +  P a  +  Pm (P b  — „Elektronen- 
polarisation“, aus der Mol.-Refraktion berechenbar, hervorgerufen durch Deformation 

_cler Elektronen, P a =  „Atompolarisation“, bewirkt durch Verschiebung von Atomen 
bzVŁ Radikalen; vgl. E b e r t ,  C. 1 9 2 5 . I. 344. 2528) ergab Pm  — 4 nN-/.r/d kT,  woraus 
,n, das elektr. Moment, berechenbar war; gefunden wurde /t x  10s fiir C8H5C1 1,56; 
C6H.,C1,: o—2,25; m — 1,48; p  — 0. — Aus der Temp. u. Konz.-Abhangigkeit kann 
geschlossen werden, daB sich benachbarte Dipole so aufeinander einstellen, daB die 
Polarisation vermindert wird. Dieser Effekt ist um so gróBer, je groBer das Moment, 
je niedriger die Temp. u. je kleiner die mittleren Abstande sind, d. h. je gróBer die 
Konz. ist. Vorlaufige Messungen an Essigsaure-Lsgg. in Bzl. u. A. zeigen, daB auch 
ster.. Einflusse eine wichtige Rolle spielen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1536 bis 
1547.).............. ................... .. K lem m .
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C. P. Smyth und S. O. Morgan, Die dieleklrische Polarisation von FlussigJceiten.
II. Die Temperaturabhangigkeit der Polarisation in einigen flii-ssigen Oemischen. (I. vgl. 
vorst. Ref.) In Fortsetzung der vorstehend referierten Unters. werden die DEE. 
von Lsgg. von C2H5Br, CHC13 u. C6H5C1 in Hexan gemessen, u. zwar iiber das ganze 
Temp.-Gebiet, in dem die Gemische fl. sind. In einem Spezialpyknometer wurden 
die Dichten gemessen. In Ubereinstimmung mit den friiheren Sohlussen zeigt sich 
auch Mer der EinfluB der Moll. aufeinander, abhangig von der GróBe der Momente, 
Konz. u. Temp. Diese gegenseitige Beeinflussung der polaren Anteile der Mischungen 
fiihrt dazu, daB die A *  -Kurren in Abhangigkeit zum Molenbruch stark gekriimmt 
sind; beim C2H5Br, der starkst polaren Substanz, zeigt sich sogar ein Maximum, das 
um so ausgepragter.ist, je tiefer die Temp. ist, d. h. je weniger die Warmebewegung 
die gegenseitige Orientierung stort. Bei 95 Mol.-% C2H5Br wird 2 unabhangig von 
der Temp., P  steigt sogar bei reinem C2H5Br mit der Temp. Durch Umformung u. 
graph. A usw ertung der DEBYE-Gleichung erhiilt man /(; gefunden sind [i X 1018 fiir 
C8Hj4 0; CHClj 1,05; C6H5C1 1,52; C2H5Br 1,S6. — Die Messungen bestatigen durch- 
weg die Giiltigkeit der DEBYEschen Gleichung, wenn sie auf stark yerdunnte Lsgg. 
angewandt wird. (Joum. Amer. chem. Soc. 50. 1547—60. Princeton [N. Jersey], 
U n iv .) K l e m m .

J. Hugett und G. Chaudron, Thermomagnetische Untersuchung des magnetisćhen 
Eisensesquioxyds. Durch Fallung aus Fe(N 03)3-Lsg. mit NH3, Red. bei verschiedenen 
Tempp. in H2-H20-Gemisch zu Fe30 4 u. Oxydation des letzteren erhalten Vff. magnet. 
Fe20 3. Ais zweckmaBigste Temp. ergibt sich fiir die Red. etwa 500° (nicht iiber 600, 
da Fe^ ., sonst oft nicht mehr vollstandig oxydierbar), fiir die Oxydation etwa 220° 
(nicht iiber 300, weil dann unmagnet. Fe2Ó3 mit entsteht). Zwischen 350 u. 450° geht 
das magnet. Fe20 3 unter Warmeentw. in unmagnet. iiber. Das Magnetisierungs- 
maximum (Curiepunkt) liegt je nach der Reinheit des verwendeten Nitrats bei ver- 
schiedenen Tempp. Durch Fallung mit Na2C03 hergestelltes Fe20 3 gibt immer rever- 
sible Kurven u. wandelt sich erst um 800° in das unmagnet. um. (Compt. rend. Acad.

P. E. Verkade und J. Coops jr., Weitere Bemerkungen uber die von Swieloslawski 
rorgeschlagene Mcthode zur Korreklur der alłeren thermoclicmischen Daten. (Vgl. C. 1928.
II. 224.) R o th  hat (C. 1926. II. 2544) gezeigt, daB L e m o u l t s  Werte zwei Korrek- 
tionszahlen statt einer benótigen, also sind sie nicht auf die „internationale“ Basis 
umzurechnen, wie SwiETOSLAY/SKl es getan hat. Seine Methode ist eine Gefahr fiir 
die Thermochemie. Die einzelnen Korrektionsarbeiten von SwiETOSŁAWSKI u. Mit- 
arbeitem werden kritisiert. Bei Zu b o w s  Werten hat SWIETOSLAWSKI (C. 1921. I. 
66, 234) das ganze Korrektionssystem nur auf einer einzigen Kontrollsubstanz auf- 
gebautl Auch Zu b o w s  Zahlenmaterial ist, wie ein Vergleich mit modernen, zu- 
verlassigen Daten ergibt, inhomogen. Auch in anderen Fallen sind durch die schemat. 
Umrechnung inkorrekte Zahlen nur durch unsichere ersetzt. Ofter sind S w ie t o s - 
LAWSKls Annahmen ganz willkurlich, daher seine SchluBfolgerungen unsicher. Jede 
oxaminatio post mortem hat ihre Sehwachen. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 701—08. 
Rotterdam, Handelshochsch.) W. A. R o t h .

Yoshio Tanaka und Yuzaburó Nagai, Uniersuchungen iiber die Entflarnmbarlceil 
von Wasserstoff. VI. Der Einflufi uon Athyldther, Atliylalkohol, Aceton und Kohlen- 
wasserstoffen auf die Grenzen der Entflammbarkeit von Wasserstoff-Luft-Oemischen. 
(V. ygl. C. 1927. II. 2439.) Die vorliegende Unters. zeigt, daB die Ggw. kleiner Mengen 
der in der Uberschrift genannten Stoffe die obere Grenze der Entflammbarkeit von 
Wasserstoff auBerordentlich herabsetzt, eine Tatsache, die auch fiir aeronaut. Zwecko 
beachtlich ist. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 154—57.) N a p h t a l i .

Roy R. Denslow, SiedepunJctskurven von Flussiglceitsgemisćhen. Vf. setzt das von 
ihm in den physikal.-chem. tJbungskursen benutzte Verf. zur Veranschaulichung des 
Verh. der Yerschiedenen Typen von Fliissigkeitsgemischen auseinander, das darin 
besteht, daB man die Kpp. der Gemische zweier Fil. ais Funktion der in Mol.-°/0 
gegebenen Zus. aus den Komponenten aufzeichnet. Zur Best. des Kp. der einzelnen 
Gemische empfiehlt er das von S iw o l o b o f p  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19. 795 [1886]) 
angegebeno Verf. Die Flussigkeitspaare sind Bzl.-Toluol, A.-A., Chlf.-Aceton, Methyl- 
alkohol-Chlf. (Joum. chem. Education 5. 727—32. Northampton [Massachusetts],

Paul DroBbach, Die theoretischen Potentiale von Natrium, Kalium und Calcium. 
In einer fruheren Arbeit (C. 1 9 2 7 .1. 2515) berechnete Vf. das theoret. Potential des Al

Sciences 186. 1617—19.) R . K. Mu l l e r .

Smith College.) B o t t g e r .
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auf Grund des NEKNSTschen Warmetheorems aus therm. Daten. Die Kenntnis des 
theoret. Potentials ist besonders dann von Wert, wenn direkte oder indirekte Messungen 
des Potentials unsicher sind oder experimentell auf groBo Schwierigkeiten stofien. 
Die Genauigkeit solcher Berechnungen hangt, wenn die Warmetonung der zugrunde 
gelegten Rk. bei Zimmertemp. hinreichend genau bekannt ist, von der Genauigkeit der 
Messungen der spezif. Warmen ab. Am Beispiel der Berechnung der Zers.-Spannung von 
A120 3 bei 1000° in einer Kryolithschmelze an Kohleanoden zeigt Vf., daB auch fiir hohe 
Tempp. recht zuverlassige Resultate erzielt werden kónnen. N ach  der in der friiheren 
Arbeit angewandten Methodo wird das theoret. Potential des Na aus der R k.: Na. +  
V2C12 +  aq ^  NaCl aq +  96400 cal bereehnet zu en& =  —2,52 ±  0,02V, wobei ais Cla- 
Normalpotential der Wert +1,39 V (F o e r s te r , Elektrochem. wss. Lsgg.) benutzt wurdc. 
Der Vers., das theoret. Potential des Cl2 zu ermitteln, hatte zu einem um 0,34 V gróBeren 
Wert gefuhrt; diese Abweiohung ist wohl dadurch zu erklaren, daB das in Frage kom- 
mende Hydrat HC1-3H20  einen erheblich anderen Gang der spezif. Warme hat ais 
HC1. Das theoret. Potential von K ergibt sich aus der R k.: K  +  1/,, Cl2 +  aq 
KC1 aq +  101.200 cal zu eg  =  —2,73 ±  0,02 V u. aus der Rk.: K +  Br +  aq 
KBr aq +  90 500 cal. bei einem Brompotential von +1,07 V (F o e r s te r )  zu —2,72 ±
0,02 V. Aus der R k.: Ca +  1/2 0 2 +  H20  +  aq ^  Ca(OH)2 aq  +  175 900 cal. be- 
rechnet sich bei 60» =  +1,23 V das Ca-Potential zu ecu =  —2,39 V. Die von B. N eu- 
MANN u. H. R ic h t e r  (C. 1 9 2 5 . II . 895) bei der SchmelzfluBelektrolyse erhaltenen Po- 
tentiale der Alkali- u. der Erdalkalimetalle halt Vf. fiir nicht enwandfrei. Fur das Po
tential des Ca bereehnet G. D e v o to  (C. 1 9 2 8 . I. 1367) den Wert — 2,90 V. Vf. unter- 
zieht daher in einem Nachtrag den von ihm errechneten Wert einer Revision u. kommt
mit eo2 =  +0,53 V zu e c .i------ 3,03 V. Die bessere Ubereinstimmung halt Vf. aber
fiir zufallig. (Ztsehr. Elektrochem. 34. 205—11. Hoyerswerda-.) STAMM.

Albert R. Merz und Colin W. Wliittaker, Die freie Energie und, Fugazitat in  
gasformigen Mischungen von Wassersioff und SlicJcsłoff. Um zu untersuchen, wie 
weit Gasgemische ais ideale Lsgg. angesehen werden diirfen, werden die Unterss. von 
B a r t l e t t  .(C. 1 9 2 7 . II. 2378) iiber das Verh. von Gemischen von Wasserstoff u. 
Stickstoff bei 0Q bei Drucken bis zu 1000 Atmospharen nach den Gleichungen von 
G ib s o n  u . S o s n ic k  (C. 1 9 2 7 . II. 2267) neu bereehnet. Die erhaltenen Werte fiir 
Fugazitaten u. freie Energien sind in Tabellen gegeben; Diagramme zeigen die Ab- 
weichungen von dem Gesetz idealer Lsgg. Es ist bemerkenswert, daB auch bei 1000 at 
die Abweichungen 20% nicht iiberschreiten, obwohl Dichten bis zu 6/io der des W. 
vorkommen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1522—26. Washington [D. C.], Burea-u 
of Chem. and Soils.) Klemm.

A s. K o llo id ch em ie . C ap illarchem ie.
V. Podrouźek, Ober die Bedeutung der Kolloidchemie bei der chemischen Forschung. 

Allgemeine tiberlegungen iiber die Rolle der Kolloidchemie unter Anfiikrung einiger 
Beispiele. (Chemicke Listy 22. 106—08.) ToMASCHEK.

J. Voigt und J. Heumann, Ungeschiitzte gleichłeilige Silberhydrosole. III. 
(II. vgl. C. 1 9 2 8 .1. 1631.) Die Red. Ag-lialtiger Reduktionsgemische ohne Verwendung 
von Gold- oder Silberkeimen nicht nur durch Hydrazinhydrat, sondern auch durch 
andere Reduktionsmittel, Hydrazinsulfat u. Formol, wird von der Menge des an- 
wesenden Na2C03 beeinfluflt; zunaehst wird die Keimbldg. durch Na2C03 bis zu einem 
Maximum begiinstigt, dann zeigt sich ein Absinken u. sehlieBlicli eine .storende Wrkg. 
Auch NH3 — fiir kolloides Au ein starkes Keimgift — yermag in 0,5%ig. Lsg. die Bldg. 
von Ag-Hydrosolen giinstig zu beeinflussen u. auch bei diesem Alkali sind zur Er- 
zielung der giinstigsten Wrkg. fiir die verschiedenen Reduktionsmittel yerschiedene 
Mengen erforderlich. Die feinsten Sole liefert Hydrazinsulfat, nicht ganz so feine 
Hydrazinhydrat, die wenigst feinen Formol. Reine Ag-Hydrosole (von 0,001% u.
0,005% Ag-Geh.) kónnen durch Ultrafiltration konzentriert werden (bis 1: 15), ohne 
daB Koagulation eintritt, jedoch werden sie dadurch labiler. Wahrend die Teilchen- 
z a h 1 relatiy unverandcrt bleibt, erfolgt bei dem starkkonz. Sol eine Veranderung 
der Teilchen f a r b ę  von Blau — der Farbę der durch regulares Wachstum entstandenen 
Primarteilchen — nach Griin, der Farbę der irregularen Submikronen (die Grenze 
zwischen regular gewachsenen u. irregularen Ag-Submikronen liegt dort, wo zuerst 
ein gelber Farbton auftritt [griingelb]). Bei der Koagulation kónnen yerschiedene 
Farbenskalen durchlaufen werden, entweder iiber Griin oder iiber Rosa. In erster Linie 
ist dafiir bestimmend die Darstellungsart des Sols, danach die Art des Koagulations-
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mittels; da hicr stcts Sekimdiirteilchen vorliegen, werden neben Verschicdenheitcn 
in der Form derselben auch die Packungsdichtc u. evfcl. absorbierte Ionen eine Rolle 
spielen. Die Farbanderung der Primarteilehen beim Konzentrationsversueh von Blau 
naeh Grim diirfte mit der dabei erfolgenden Elektrolytverarmung zusammenhangen. 
(Ztsebr. anorgan. allg. Chem. 173. 27—44. Gottingen, Inst. f. anorg. Chem.) BLOCH.

B. N. Desai, Die Koagulation von Thoriumhydroxydsol durch Elektrolyle. Teil I 
(Kinetik der Koagulation) ist bereits referiert (C. 1 9 3 8 . I. 2061). — II. Ober die Be- 
ziehung zwisehen der Reinheit des Sols u. dem EinfluB v o n  Ionen gleieher Ladung bei 
der E1 ektrolytkoagulation von Th(OH)#-Sol: Es wird die Koagulation von Th(OH),,- 
Sol (naeh M il l e r  u. naeh B il t z ) mit versehiedenem Geh. an Peptisationsmittel (ver- 
schieden lange Dialyse) durch KCl, LiCl, BaCL u. K.^SO  ̂ untersucht. Bei kurz dialy- 
siertcn Solen sind im Widerspruch zum SCHULZE-HARDYschen Gesctz die Kurren 
der Koagulationsgeschwindigkeit fur aquivalente Mengen von LiCl, KCl u. BaCL nicht 
gleichlaufend; bei fortgcsetzter Dialyse werden die Abweichungen der Geschwindigkeit-s- 
kurven immer geringer. Die Abweichungen beruhen auf der vcrschiedenen Adsorption 
der gleichgeladenen Ionen durch das Sol. Die Wrkg. des Peptisationsmittels besteht wahr- 
sclieinlich darin, den Einflufl des gleichgeladenen Ions zu erweitern. Kurz dialysierte 
Sole gehorchen der Verdiinnungsregel (zur Koagulation starker konz. Sole sind groBere 
Elektrolytincngen notwendig ais fur verd.) nioht; mit fortsehreitender Dialyse gehen 
die Abweichungen zuruck. Das anormale Verh. gegeniiber der Verdunnungsregel ist 
bei einwertigen koagulierenden Ionen am deutlichsten, bei mehrwertigen verschwindet 
es infolge des starkeren Koagulationsvermógens u. der gróCeren Adsorbierbarkeit, 
durch die die Adsorption der gleichgeladenen Ionen zuruckgcdrangt wird. Adsorption 
von Ionen gleieher Ladung u. VergroBerung des Abstandcs der Kolloidteilchen bei der 
Verdiinnung hat ein anormales Verh. des Sols zur Folgę, wobei der 1. Faktor der 
wiehtigere ist. Eine Einteilung der Sole in 2 Gruppen auf Grund ihres Verli. gegeniiber 
der Verdiinnungsregel (D h a r ) ist unberechtigt, da sich Th(O H )4-Sol je naeh den Be- 
dingungen n. oder anormal verhiilt. — III.: Die stabilisierende Wrkg. von Alkali- 
u. Erdalkaliionen: Die Geschwindigkeit der Koagulation von 2 Tage dialysiertem 
Th(OH)4-Sol (naeh Mu l l e r ) durch aquivalente Lsgg. von LiCl, NaCl, KCl, N H fil, 
MgCl2, CaCl„, SrCL u. BaCl2 ist verschieden, bei den Erdalkalichloriden kleiner ais bei 
den Alkalichloriden. Bei den Alkalichloriden ist das Endstadium der Flockung dasselbe, 
bei den Erdalkalichloriden ein anderes; die 2-wertigen Ionen wirken besser stabili- 
sierend ais die einwertigen. Die Reihenfolge der Schutzwrkg. ist Li <  Na <  NH4 <  K 
u. Mg <  Ca <  Sr <  Ba. Die gleiclie Reihenfolge gilt auch fiir die Ionenbeweglich- 
keiten. Die Schutzwrkg. hangt danach wahrscheinlich ab von Valenz u. Ionenbeweglich- 
keit. — IV. Die Koagulation durch Elektrolytgemische: Unters. der Koagulations
geschwindigkeit von T h(0H ).,-Sol (naeh Mu l l e r ) durch KCl K„S04, HCl +  K 2S 04, 
K N 0 3 - f  KoS0j, K N 03 +  KCl bzw. HCl, HCl +  KCl u. LiCl +  BaCl2 ergibt Ionen- 
anatagonismus bei KCl +  HCl, KNO., +  HCl, K2S 04 +  HCl u. LiCl"+ BaCl2. Der 
Ionenantagonismus beruht auf der Adsorption gleichgeladener Ionen. Die Annahme 
von W e i s e r , daB der Ionenantagonismus in der vermindcrten Adsorption des koagu
lierenden Ions in Ggw. eines anderen flockenden Ions begriindet ist, ist weder theoret. 
noch experimentell haltbar. Der Ionenantagonismus ist kein Charakteristikum hydro- 
philer Kolloide. (Kolloidchem. Beih. 2 6 . 357—421.) K r u g e r .

B. N. Desai, Sludien iiber Cerliydroxydsol und -gel. (Vgl. vorst. Ref.) Bei lange 
dauernder Dialyse von Ceriammoniumnitrailsg. tritt Gelbldg. ein; Gelbldg. u. W.-Bin- 
dung der Teilchen liangen von der Dialysetemp. ab. Der Brechungsindex des Gels 
ist gleicli dem des W. (hohe Hydratation). Durch Gefrieren wird die Gelstruktur 
zerstort, u. beim Wiederenvarmen auf Zimmertemp. stellt sich der urspriingliche Zu- 
stand nicht wieder her; dies weist darauf hin, daB die Gele mehrphasig sind. Beim Stehen 
iiber konz. H2S 04 in Exsiccator tritt Synarcsis auf. Das Zerspringen der trockenen 
Gele beim Auftropfen von W. u. ihre Verwendung ais Ultrafilter spricht fiir die Riehtig- 
keit der ZsiGMONDYschen Ansichten iiber die Gelstruktur. Das Ce02-Gel besteht 
groBtenteils aus Amikronen. Auch bei langem Trocknen der Gele im Vakuum bleibt 
etwas W. zuruck, daB sich nur durch Erhitzen entfernen laBt. Das Verh. bei der Ent- 
wasserung (Vol.-Abnahme u. Verfestigung) wird durch die Annahme erklart, daB von 
den CeOo-Teilchen ausgehende Restvalenzen W.-Sehicht u. Kolloidteilchen zusammen- 
halten. Die Dampfdrucldsothermc ist analog der yon VAN B e m m e l e n  fiir S i02-Gele 
gefundenen mit Ausnahme des Fehlens eines Kurvenknickes, wo der Dampfdruek bei 
fortgcsetzter W.-Abgabe einige Zeit konstant bleibt; auch ist bei Ce02 kein Auftreten
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u. Verschwinden eincr Triibung zu beobacliten wie bei S i02. Viscositiitsmessungen 
am Ce02-Sol ergeben, daB es sich wie ein hoch hydratisiertes Kolloid verhalt. Dureh 
Erhitzen wird die Hydratation zerstórt, ‘u. die Viscositats-Konz.-Kurve des erhitzten 
Sols ist typ. die fur ein hydrophobes Sol. Alterungserscheinungen u. damit zusammen- 
hangende Gelbldg. beruhen darauf, daB das Gel infolge Abnahme der Ladung u. dem- 
entspreehender Zunahme der Hydratation u. Viseositat empfindlichcr wird. (Kolloid- 
ehera. Beih. 2 6 . 422—38. Univ. of Edinburgh.) K r u g e r .

R. Nordbo, Zur physikalisćhen Chemie des Fibrinogens. Der isoelektrisehe Punkt 
des Fibrinogens liegt bei pk =  5,5, die Fallungszone verbreitert sich mit der Fibrinogen- 
konz. Bei NaCl-Geh. der Lsg. bindet 1 mg Fibrinogen 0,06 mg HC1. (Biochem. Ztschr.
1 9 0  [1927]. 150—50. Oslo, Physiolog. Inst.) Me i e r .

Otto Ruff und Bruno Hirsch, Plastizitat. IV. Plastisclie Massen mit Silicium- 
diozyd. (III. vgl. C. 1 9 2 4 .1. 1993.) Wie Zr02 u. A120 3 lafit sich auch Quarzpulver dureh 
Mahlen mit reinem W., noch leichter in Ggw. von Sauren zu piast. Massen verarbeiten, 
die nach dem GieBverf. der Keramik geformt u. bis 1500° gebrannt werden kónnen. 
Die Massen enthalten einen gewissen Prozentsatz an Quarzgel bzw. Quarzsol. Der 
Umfang der Adsorption von Saure ist nur klein; trotzdem veranlaBt die Saure eine 
Yerbesserung der Plastizitat der Quarzwassermassen, insofern ais sie das VergieBen 
von Quarzpulvern weit gróBeren Korns ais mit W. allein gestatten; die Starko der Saure, 
entsprechend ihrer [H ‘], ist der Hauptfaktor dabei. Je geringer die KorngróBe, desto 
besser die Plastizitat, u. desto niedrige Saurekonzz. u. Tempp. zur Erzielung brauehbarcr 
Scherben sind notwendig. Eine Masse mit TeilchengróBe 2—8,u{^4') erforderte boi 
80° 7n-n. u. 1-n.HCl, TeilchengróBe 1—8 /i{A") bei80° V rn-> TeilchengróBe 0,6—4,7//(^4"') 
V2(,-n. u. 7io-n- HC1. H N 03-Lsgg. waren iiquivalenten IICl-Lsgg. gleichwertig; mit 
Sehwefel-, Óxal- u. Essigsaure gelang kcin Scherben, Pliosphorsaurc wirkte unsicher. 
Neutralsalze vermindern die HCl-Wrkg., wenn sie [H ‘] herabsetzen. Die [H'] des ober- 
fliichlich liydratisierten Quarzes liegt bei pn =  4,85. Kataphorct. Neutralitat des 
Teilehens ergab sich bei einer 0,005-n. HC1 in t)bereinstimmung mit Sa l l in g e r  (C. 1 9 2 8 . 
I. 1271). — Es wird eine Arbeitshypothesc aufgestellt, welche die W.-Siiurewrkg. 
dureh Annahme eines Diffusionsgleichgewichtes der leieht beweglichen H-Ionen zwischen 
dem Innern der (Juarzkórner u. dem Dispersionsmittel u. der dadurch bedingten Bldg. 
von polar ausgerichteten Molekiilschwarmen an der Oberfliiche der Quarzkórner(„Hullen- 
bldg.“) erkliirt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 14—26. Breslau, Techn. Iloch-

W. N. Bond und Dorothy A. Newton, Blasen, Trojifen und Stolcessclies Gesetz. II. 
Die von B o n d  (vgl. Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 889) beobaehtete erhóhte End- 
geschwindigkeit von kugeligen Tropfen u. Blasen in einer Fl. gegenuber festen Kugeln 
gleicher GróBe wird ais Funktion der Oberfliichenspannung erkliirt. Bei einer GróBe 
unterhalb eines bestimmten krit. Radius verhalten sich die Tropfen oder Blasen wie 
starre Kugeln, nach einem ziemlich raschen Obergang ist fiir alle wesentlich iiber 
dem krit. liegende Radien die Wrkg. der Oberflachenspannung gering. Verss. in 
verschiedenen Medien geben alle krit. Radien in der vorausgesagten GróBenordnung, 
zeigen aber von Medium zu Medium noch unaufgekliirte Unterschiede. (Philos. Magazine

H. Brintzinger und B. Troemer, Beilnige zur Kenntnis der Dialyse. III. Mitt. 
Der Temperaturkoeffizient der Dialyse. (II. vgl. BRINTZINGER, C. 1 9 2 8 . I. 660.) 
Bei Best. des Dialysenkoeffizienten ). fiir eine Reihe von Stoffen ergaben sich bei 
untereinander yergleichbaren Elektrolyten lineare Zusammenhange zwischen Dialysen- 
koeffizienten u. der GróBe der elektr. Feldstiirke an der Oberfliiche der betreffenden 
Ionen. Mit der Temp. steht der Dialysenkoeffizient in folgendem linearen Zusammen- 
hang: l ’V =  ).t ' [1 +  a { T ' — T )], worin a einen fiir jeden Stoff typ. Temp.-Koef- 
fizienten darstellt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 2 . 426—28. Jena, Univ.) BLOCir.

Paul Riou und Leon Lortie, Einflu/3 einiger kolloidaler Stoffe auf die Geschmindig- 
leeit der Absorption von Kohlen-saure dureh Losungen uon neutralem Natriumcarbonat. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 527.) Vff. messen die Geschwindigkeit der Absorption von C02 
in 0,37— 1,48-molaren Lsgg. von Na2C'03, denen jeweils steigende Mengen Gelatine, 
iósliche Starkę, Pepsin oder Pepton zugesetzt sind. Auf die mit der Bunteburetie 
yerfolgte Absorptionsgeschwindigkeit iibt die Viscositdt keinen maBgebenden Ein- 
fluB aus. Alle untersuchten Stoffe setzen diese Geschwindigkeit bis zu einer Konz. 
von ctwa 1/s g/100 ccm Lsg. schnell herab, von diesem Punkte an kann man die Konz.

schule.) B lo c h .

[7] 5. 794—800. Reading, Univ.) R. K. Mu l l e r .
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stark erhóhen, ohne daC sich die Absorptionsgeschwindigkeit andert. (Compt. rend. 
Aead. Sciences 1 8 6 . 1543—46.) . R. K. Mu l l e r .

L.-S. Levy, tTber die Adsorplion in binaren Systemen. In Fortsetzung friiherer 
Verss. (C. 1 9 2 8 . I. 1634) wird auch das Adsorptionsgleichgewicht Fe"-Ni" u. Cu"-Ni" 
an M n02 untersucht. Bei gegebener Konz. des einen Stoffes folgt die Adsorption 
des anderen der FREUNDLlCHschen Formel c =  KG"1. Die Konstanten K  u. m stellen 
eine Funktion des konstant bleibenden Stoffes dar, z. B. A'fc =  A C ^ ,  mje =  
•'41'Ccu +  Bx. Ki?a — 1,11 bei Ggw. von Cu, 1,06 bei Ggw. yon Ni, mpe =  0,38 
bei Cu, 0,39 bei Ni. Kcu — 0,09, >»cu =  0,64 (bei Ggw. von Ni). (Compt. rend. 
Aead. Sciences 1 8 6 . 1619—21.) R. K. Mu l l e r .

B. Anorganische Chemie.
Julius Meyer und Willi Aulich, Zur Kenntnis der Doppelsalze der Selensaure. 

( Vgl. J. M eyer , D irsk a  u . C lem ens, C. 1 9 2 5 .1. 29.) Die Selensaure wurde aus reinem 
Se mittels Chlorsauro gewonnen, die Temp. beim Konz. wurde nicht iiber 170° bei 
20 mm erhóht, wonaeh sich das Monohydrat H2Se04 • H20  ais feste Krystallmasse 
aussehied. Die durch mehrfaches Umkrystallisieren rein erhaltene Sauro wirkte auf 
die in wss. Suspension vorhandenen Carbonate von Alkali- u. Erdalkalimetallen ein. 
Umwandlungstempp. wurden dilatometr., gelegentlich auch thermometr. bestimmt.
— Die einfachen A l k a l i -  u. E r d a l k a l i s e l e n a t e  zeigen weitgehendo t)ber- 
einstimmung mit don entsprechenden Sulfaten. Nur das K-Selenat fallt gegenuber 
dem K 2S 04 durch seine auflerordentliche Loslichkeit auf, dio von der Temp. nur wenig 
abhangig ist. Beim Mg gelang es nicht, ein Dodekahydrat, wohl aber ein Dihydrat 
zu fassen; wie beim MgS04 wurden instabile Systeme beobachtet. Beim Ca-Selenat 
wurde auBer dem Halbhydrat ein 1,5-Hydrat gewonnen. Na-Selenat verhalt sieli 
in jeder Beziehung wio Na-Sulfat. — Selensaure zeigt wie die Schwefelsaurc Neigung 
zur Bldg. von D o p p e l s a l z e  n, es treten im allgemeinen dieselben Typen auf. 
Im System K-Mg-Selenat zeigt sich aber erwartungsgemaB das umgekehrto Bild wic 
bei den Sulfaten, weil bei den Selenaten — umgekehrt wie bei den Sulfaten — das 
K-Salz wesentlieh lóslieher ist, ais das Mg-Salz; infolgedessen liegt das Doppelsalz- 
gebiet naher an dem Sattigungsgebiet fiir K-Selenat ais dom leichter 1. Salze. — K„Se04. 
Die gesatt. Lsg. enthalt bei 25° 92,6 Mole auf 1000 Moll. H.O. Na^SeO^ — Die Loslich
keit, 54,6 Moll. auf 1000 Moll. H ,0  bei 25°, ist erheblich grofler ais die des Sulfats. 
Der t)bergangspunkt des Seknat-Glaubersalzes, Na2SeO., • 10 H ,0  in den Selenat- 
Thbiardit, Na2Se04, liegt bei 31,8°. Das Dekahydrat yerwittert leicht u. spaltet das 
gesamte W. auf einmal ab. — MgSeOit Loslichkeit 40,8 Moll., bildet ein Heptahydrat, 
Selenat-Reicliardlii; das bei Zimmertemp. bestandige Salz ist aber das Hexahydrat; 
der Obergangspunkt liegt bei 8°. Hóhere Hydrato konnten nicht erhalten werden; 
bei der Entwasserung des Hexahydrats mit sd. Bzl. im Vakuum werden 5 Moll. W. 
abgespalten u. es entsteht das Monohydrat, der Selenat-Kieserit-, er nimmt an der Luft 
daa abgegebene W. quantitativ wieder auf. Im Trockenschrank boi 100— 110° gibt 
das Hexahydrat nach 8 Stdn. 4 H20  zum Dihydrat ab. MgSe04 zeigt einen kryohydrat. 
Punkt bei —7,45°. — CaSeO} ; Loslichkeit 7,3 Moll., also viel groBer ais bei Gips; kryo
hydrat. Punkt —0,6°. Ca(NO,)= u. Selensaure ergeben krystallin. Sdeiud-Gips, CaSeO,- 
2 HjO'; bei 18° erscheint ein Lóslichkeitsmaximum, ohne eine neue Verb. anzuzeigen. 
Das Dihydrat wandelt sich durch trockene Entwasserung — Kochen unter Eg. — in 
pulvriges, mikrokrystallines Halbhydrat, Selenat-StucTcgips, um. Dieser bindet mit 
W. rasch ab u. crl.artet unter Riickbildung des Dihydrates, das mit W. nicht abbindet. 
Uber Xylol im Vakuum verliert Dihydrat u. Halbhydrat das gesamte W. u. es bleibt 
Seknat-Anhydrit zuruck. Anhydrit u. Halbhydrat nehrnen an der Luft W. auf zu einem 
Hydrat CaSeOi-1,5 H20. — D o p p e l s e l e n a t e .  Die Loslichkeitsisothermen 
wurden bei 25° festgelegt. Das System K 2SeOĄ—MgSeOi—IhO  ergab in der Kurve 
zwei deutliche Richtungsanderungen mit K 2Se04 +  Schónit u. mit Schonit +  MgSe04 • 
6 H 20  ais Bodenkorper. Entsprechend wurde Selenat-Schonit, K-.Mg(Se04)2-6 H20, 
dargestellt, der dem Sulfat-Schónit in jeder Beziehung entspricht. Uber 33,1° wandelt 
sich dieser in Seleuat-Leonit, Selenat-Kaliaslrakanit, K2Mg(Se04)2-4 H 20 , um. Der 
Umwandlungspunkt von Na5,Se04 u. MgSe04 zu Selenat-Astrakanit, Na2Mg(Se04)2-
10 H20  liegt boi 28,1°. — Im System K2Se04-CaSe04-H20  wurde ein Doppelsalz, 
K lCa(SeOi )i -2 H20  — obere Existenzgrenze 60° — in Form sehrag abgestumpfter
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Prismen erhalten, nicht aber eine dem Syngenit entsprechende Verb. — Im System 
Na2Se04-GaSe0i -H20  ist Bodenkorper nicht jSra2Se04-Dekahydrat, sondem infolge 
Wasser-Entziehung durch den Zusatz von CaSe04 das Anhydrid. Beim Einengen 
bei 25° krystallisiert das Doppelsalz Na2Ca(Se0.l)2-2 HjO aus; dieses geht bei 100“ 
in Selenat-Glauberit unter Verlust der beiden Moll. W. iiber. —• Das System K.,SeOx- 
Na2Se04 enthiilt ais Bodenkorper wieder Natriumselenat-Anhydrid. Einen Seienat- 
Glaserit darzustellen, ist bisher nicht gelungen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 
321—43. Breslau, Univ.) B l o c h .

M. S. Sherrill und E. F. Izard, Das Reduktionspolential von seleniger Same 
und die freie Energie von wapriger Selensaure. Chlor oxydierte selenige Saure zu 
Selensaure; andererseits reduziert starkę HC1 H2Se04 zu H2Se03. Die Gleichgewichts- 
bedingungen dieser Rk. wurden untersucht, um mit Hilfe des bekannten Chlorid- 
Chlor-Potentials das Red.-Potential der Rk. H2Se03 (1-mol.) -}- H20  =  H Se04~ 
(1-mol.) +  3 H +(l-m ol.) +  2 E~ zu berechnen. Messungen wurden im Chlor- u. 
im Bromsystem durchgefiihrt; im ersteren in 7—-9-mol. Lsg., da sich nach Merewether 
(unveroffentlicht) bei 1 at Cl2 bei 2,06-n. HC1 keine H2Śe03, bei 12-n. HC1 keine 
H2Se04 bildet; im Bromsystem konnte die HBr-Konz. <  1-n. gehalten werden. 
Fiir die Berechnung der Messungen war es nótig, die Losliehkeit von Cl2 in HCl-Lsg. 
(5—10-n.) u. von Br2 in HBr-Lsg. (0,1—0,5-n.j zu messen. Chlor lóst sioh in HC1 
besser ais in W., was mit der Annahme von Cl3~ erldart wird; (C13_)/(C1~) wurde fiir 1 at 
Clo-Druck angenahert zu 0,0074 ermittelt; der Wert fiir (Br3_ )/(Br2)/(Br_) war schon 
friiher ( J a k o w k in ,  C. 99. II. 745; L e w is  u . S to r c b ! ,  C. 18. II. 599) zu 10,4 be- 
stimmt; die neuen Werte liegen etwas hóher (16,80—17,58).

Fiir die Rkk. 1. Cl2gnsf. +  H ,Se03 +  II20  =  3 H+ +  H Se04~ +  2 Cl_ u. 2. Br2 +  
H2Se03 +  HaO =  3 H+ +  H Se04“ +  2 Br-  ergaben sich bei 25° folgende Gleich- 
gewichtskonstanten: 1. 1,42-109 2. 0,88. In diesen Konstanten stecken allerdings 
noch einige Yernachlassigungen, da nicht alle notwendigen Werte iiber Dissoziations- 
grad usw. von H2Se03 u. H2Se04 bekannt sind. DaS sie nicht wesentlich von den 
richtigen Werten abweichen konnen, ergibt sich daraus, daB sich aus beiden das Red.- 
Potential der Rk. H2Se03 +  H20  =  3 H+ +  H Se04" +  2 E~ zu — 1,088 Volt er
gibt. Aus bekannten Daten berechnet sich aus diesem Wert Sefest +  2 0 , gas£. +  
Hogasf. =  H+ +  HSeO.,- +  107 710 cal. ^ F 298 fiir HSeO," zu —107 710 Cal. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 1665—74. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l e m m .

Otto RufJ, Joseph Fischer und Fritz Luft, Das Sticksloff-3-fluorid. Das NI], 
entsteht bei der elektrolyt. Zers. von geschmolzenem wasserfreien Ammoniumbifluorid 
bei etwa 125° in einer Kupferglocke ais Kathode u. mit einem Graphitstab ais Anodę 
im N2-Strom. Die Rk.-Gase (H2, NF3, N20 , N2 u. event. 0 2 u. 0 3) werden von HF 
u. H20  durch tJberleiten iiber ItF  u . dann iiber Braunstein befreit, dann mit fl. Luft 
gekułdt, N2 u . 0 2 werden abgepumpt, u. der feste Riickstand des N20  von der farb- 
losen Fl. (ŃF3) durch fraktionierte Dest. bei — 150° getrennt. Es ist bei Zimmertemp. 
ein farbloses Gas, das in W. u. Kalilauge prakt. unl. ist. Unterhalb der Siedetemp. 
(— 119°) bei Atmospharendruck verdichtet es sich zu einer klaren, farblosen, leicht 
beweglichen Fl. Die Formel NF3 wird durch Mol.-Gew.-Best. (nach der Dichtemessung) 
u. Gasanalyse in Verb. mit einer Gewichtsanalyse erwiesen.— Oberraschend ist seine 
Bestandigkeit, in reinem Zustand bleibt es auch bei der Einw. des Induktionsfunkens 
unzers. Ohne Ziindung reagiert es auch mit H2 u. H20  nicht. Wird seine Mischung 
mit diesen Gasęn aber geziindet, so bildet sich bei H 2 in heftiger Rk. HF u. N2, bei 
H 20-Dampf yerhaltnismafiig langsam HF u. N20 3. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
172. 417—25. Breslau, Techn. Hochsch.) B l o c h .

G. Bredig und A. Koenig, Elektrische Syntliese des Hydrazins. Vff. haben beim 
Durchleiten voń reinem Ar/ / 3-Gas durch einen stark gekiililten Hochspannungslicht- 
bogen bei darauffolgender Koridensation durch Tiefkiihlung mit fl. Luft die Bldg. 
von Hydrazin in deutlich bestimmbaren u. ais Benzalazin wagbaren Mengen nacli- 
gewiesen. Der Mechanismus dieser Rk. wird durch stufenweisen Abbau des NH3 zu 
NH u. Addition von NH3 an NH erklart. Dieser Mechanismus, der schon von R a s c h k : 
(C. 1927. II. 2641) angenommen wurde, wird auch dureh Verss. iiber die katalyt. HCN- 
Synthese gestiitzt. (Naturwiss. 16. 493. Karlsruhe, Inst. f. physik. Ch. u. Elektro
chemie.) E. JOSEPHY.

D. M. Morrison, Ober die Bildung eines gasformigen Helids des aktiven Nieder- 
schlags von Radium. Die Arbeiten von P a n e t h  u . Mitarbeiter (C. 1921. III. 1270) 
haben gezeigt, daB Pb u. Bi gasfórmige Verbb. mit Wasserstoff bilden (Hydiide).
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Vf. ersetzt in seinen Verss. H durch He im Orthozustand, das in seiner Atomstruktur 
dem H ais ahnlich angesehen werden kann. Bei Verwendung von Ra B u. Ra C ais 
Isotopo von Pb u. Bi wird die Bldg. gasfórmiger He-Verbb. von Pb u. Bi (Helide) er- 
wartet. He wird bei einem Druck von ungefahr 8 mm Hg mittels elektrodenloser 
Entladung in einer Róhre, die eine starkę Quelle des akt. Nd. von Ra enthiilt, erregt 
u. in einen Kolben, der einen Zink-Sulfid-Schirm enthalt, geleitet. Die Vers.-Be- 
dingungen waren so, daB bei Bldg. einer gasformigen Verb. von He u. radioakt. 
Materiał Szintillationen auf dem Zn-S-Schirm auftreten miissen. Die Resultatc 
zeigen entschieden die Bldg. einer gasformigen Verb. von He mit der radioakt. Sub- 
stanz. Die móglichen Fehlerąuellen, insbesondere die Wrkg. der in der Strahlen- 
ąuelle eingeschlossenen u. unter dem EinfluB der elektrodenlosen Entladung frei- 
werdenden Emanation, sowie die Einw. fester suspendierter Teilchen, ebenfaUs die 
Anwesenheit von H ais Verunreinigung des He werden untersueht, letztere mittels 
spektroskop. Beobaehtungen. Die genaueste Analyse, ob H die Resultate wesentlich 
beeinflussen kann, bestand in der Priifung der Verdichtbarkeiten beider Gase unter 
gleiehartigen Bedingungen u. ergab, daB die Verunreinigung des He durch H ais sehr 
unwahrseheinlich anzusehen ist. (Prooeed. Cambridge philos. Soc. 24. 268 bis 
275.) G. S c h m id t .

J. Nikolajew (im Original Nicolaieff), Die allotropen Modifikationen und 
die festen Lósungen des Phosphors. (Vgl. C. 1928. I. 2493.) Von den versehiedcnen 
Modifikationen des P werden die D.D., Entflammungspunkte u. Dampftensioncn 
bei 21° gegeben (Kurven). Mit steigender D. u. Farbvertiefung von orange bis metall- 
schwarz erhóht sich der Entflammungspunkt, wiihrend die Dampftension zuriick- 
geht. Es wird die Existenz von 4 allotropen Modifikationen des P aufgezeigt, die 
unter sich eine kontinuierliche Reihe fester Lsgg. bilden. An Stello des friiheren 
„roten“ P treten purpurner u. rubinfarbener. Die violetten P sind feste Lsgg. von 
Schwarzem u. rubinrotem. WeiBer u. rubinroter P bilden ein Eutektikum. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1621—24.) R. K. M u l l e r .

Frederie Stanley Kipping und Reginald Aubrey Thompson, Vorkom.men 
von Titantetrachlorid im Disiliciumhezachlorid des Handels. Beim Mischen von rohem 
Disiliciumhezaelilorid mit reinem A. beobachteten Vff. das Auftreten einer gelben 
Farbung, weniger deutlich bei Proben von Si2Cl6, die durch zweimaliges Fraktionieren 
gereinigt waren. Es wurde ein gelbes, krystallines Prod. (F. 42—45°) isoliert, das ident. 
war mit der Verb. T iG l^ C J i-J.fi, die B e d s o n  (Journ. chem. Soc., London 29. [1876]. 
311) durch direkte Einw. von TiCl4 auf A. erhielt. Die Ggw. von Titantetrachlorid in 
Si2Cl6 wurde durch die H20 2-Rk., ebenso mit Thymol u. H2S 04 nacligewiesen; durch 
Red. u. Titration mit Eisenalaun fanden sich in der zweimal fraktionierten Probe 
1,6% TiClj. Zur vollstandigen Trennung ist wiederholtes Fraktionieren (5—6-mal) 
notwendig. Die Verb. TiCl4,(C2H5)20  ist durch Dest. nicht leicht vom Hexachlorid zu 
trennen. Bei Zers. mit Alkali u. folgender Dest. der wss. Lsg. gibt das Destillat eine 
deutliche Jodoformrk. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1377. Nottingham, 
Univ.) . P o e t s c h .

Robert Schwarz, Vber die Kieselsćiuren. (Vgl. auch C. 1928. I. 172.) S i02 kann 
die Hydrate S i02-H ,0  u. 2 S i02'H 20  bilden, die mindestens hexamer sind. Beide 
entstehen durch die Zersetzung von Na-Silicaten durch 80% H2S 0 4. Beide Siiuren 
entstehen aueh bei der Hydrolyse von Alkalisilicatlsgg. Die Metasaure entsteht auch 
bei der Hydrolyse von SiF4 u. SiCl4. In Lsgg. sind die lonen S i03” u. Si20 5" in einem 
Gleichgewicht, das mit zunehmender [H‘] zugunsten von Si20 5" verschoben wird. 
(Zement 17. 930—33.) ” Sa l m a n g .

Wilhelm Biltz und Erich Rahlis, Zur Aufklarung von Kieselhydraten mittels 
des Ammoniak-Extraktionsverjalirens. (Vgl. C. 1 9 2 7 % II. 2489; S c h w a r z , R ic h t e r , 
C. 1 9 2 7 . II. 793.) Fl. NH, wirkt auch auf Kicselhydrate; nicht nur trocknend wic 
Aceton nach WlLLSTATTER, sondern es hat den Vorzug, auch ais Substituent des W . 
oder ais Addend in den Bodenkorper eintreten zu kónnen. — Von Kieselhydraten aus 
krystallisierten, synthet. Alkalisilicaten laBt Metakieselhydra t (aus dem Silicat 
6 S i0 2-6N a20) bei der Estraktion mit fl. NH3 ein Hydrat 0 S i02'2 H f i  entstehen, 
welches maximal 4 Moll. NH3 chem. gebunden festhiilt. Das Metakieseldiaąuotetr- 
ammin laBt sich stufenweise abbauen zu Verbb. 6 S i02 • 2 H20  • 3 NH3, 0 S i02 ■ 2 H„0 •
2 NH3 u. 6 S i02 • 2 H20  • 1 NH3. Diese Formulierung soli aber nur besagen, daB im festen 
Kieselhydratammin auf jedes sechste Si-Atom 3 bzw. 2 bzw. 1 Mol. NH, entfallen, 
aber nicht, daB im Krystallgitter ctwa eine nahcre Zuordnung von 6 S i02-Gruppcn
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zu einem Komplex besteht. — Dikieselhydrat (aus 6 S i02 • 3 Na20) von Blattchonstruktur, 
verliert bei der NH3-Extraktion kein gebundenes W., nimmt aber additiv maximal
3 Moll. 3ESm3 zeolith. auf zum Dikieselhydratammin [6 SiO, • 3 H„0] 3 NH3, dessen 
NH3-Abbau ohne Diskontinuitat erfolgt. Durch systemat. Wasserabbau eines 
feuchten Dikieselhydrats von der Zus. 6 SiO.,-3,49 H20 , insbesondere durch isothermen 
Abbau bei 111°, wurde die Existenz niederer Dikieselhydrate mit 2 u. 1 Mol. H20  
nacligewiesen u. damit die Formulierung des Dikieselhydrats ais 6 S i02-3 H 20  sicher- 
gestellt. — Die Zers. des aus Lithiumortliosilicat u. 80°/0ig. H2S 04 gewonnenen, nicht 
in reinem Zustand isolierbaren Orthokieselhydrats an einem Praparat yon der Zus. 
des Orthokieselhydratammins yerfolgt, ergab S i02: H20 :  NH2 =  6,00: 2,05: 2,27, also 
eine Zus. wie die eines ebenso behandelten Metakieselhydrats. Bei holien Gehh. an 
NH3 sieht die Abbaukurve aber ganz anders aus.

Aus k r y s t a l l i s i e r t e n  Na-Silicaten werden also krystallisierto Kieselhydrato 
erhalten, wobei Adsorption fast yollig fehlt u. die Wasserabgabe u. die Abgabe yon 
substituierendem NH3 stufenweise erfolgt. Bei Lsgg. yon Na-Silicaten (Gelen aus 
neutralisiertem Metasilieat, Disilicat, techn. Wasserglas u. aus SiCl4) zeigen samtliche 
Ammoniakabbaukurven den Typus einer Adsorptionskurve; der Wassergeh., welehen die 
Ammoniakextraktionen zuriicklassen, entspricht keinen stochiometr. Zahlen; aus diesen 
Lsgg. werden Kieselhydrogele; dieee bestehen aus Primarteilehen, die yielleicht echte 
Hydrate sind; aber die Beweisc dafur (u. a. Alterung unter W. bei Zimmertemp.) sind 
nur schwaeh. Aus g l a s i g e n  Na-Silicaten (Mota- u. Dikieselhydrat ais Glas) werden 
Kieselhydrate ais amorphe Pulver erhalten; die Primarteilehen bestehen zweifellos 
aus echten Hydraten; Adsorptionserscheinungen treten nur untergeordnet auf u. 
Quellung fehlt ganz; die Primarteilehen sind anscheinend sehr dicht zu Sekundiir- 
teilehen zusammengetreten, es liegt eine Aggregation, keine geordnetc Struktur vor; 
wegen der Feinheit der Primarteilehen erfolgt die Abgabe yon NH3 kontinuierlich. 
Dieses Verf. der Herstellbarkeit bestimmter Kieselhydrate, auf Mineralien iibertragen, 
ergab bei einem nord. Heulandit (Zus. an Molen 6,00 S i02, 0,995 A120 3, 0,833 CaO,
0,088 NaaO u. 5,45 H 20 ) ein Hydrat, das ident. ist mit einem loeker gelagerteń Di
kieselhydrat aus kryst. Na-Disilicat yon der Zus. 6 S i02- 3 H ,0 . Dieses Hydrat stellt 
sich also in dem nicht wandelbaren Bestandteil des Heulandits [6 S i02-0,995 A120 3] 
ais das Prod. einer Substitution der Tonerde dureh die aquivalente Wassermenge 
dar unter Fortlassung aller lockeren Bestandteile des Minerals. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 172. 273— 91.) B l o c h .

Wilhelm Biltz und Gustav Adolf Lehrer, Zur Aufkldrung von Tonerdehydraten 
naeh dem Ammoniak-Exlraktionsverfahren. Mit einem róntgenographischen Absehnitte 
von Karl Meisel. Untersueht wurden das Metahydroxyd A120 3.H 20  (1), die naeh 
WlLLSTATTER u. Schiilern bereiteten Tonerdehydrate A, B, Oa, Gp, Cy (2—6), der 
BoNSDORFFsehe Hydrargillil (7), naeh B oh m  dargestellter Bauxit (9), ein topochem. 
Gel naeh K o h l s c h u t t e r  (8) u. das „indisehe“ Tonerdehydrat naeh N e o g i  u . M it r a  
(10) auf Trocknung durch Extraktion mittels fl. NH3 unter Anwendung des ubliehen 
tensieudiometr. Verf. (vgl. yorst. Ref.). Verfliissigtes NH3 ist ein etwas starkeres 
Troeknungsmittel ais Aceton. Wenn der Riickstand sowohl bei Anwendung von 
Aceton, ais mit fl. NH3 die gleiche Zus. hat, darf das zuriickgehalteno W. ais chem. 
gebunden betrachtet werden. Hiernach u. naeh den Isobaren u. dem isothermen Abbau 
bei —78,5° ergibt sieh naehstehendes Bild, wonach einige obiger Stoffe aufs Neue, 

Aceton Ainmoniak
1. A1„03 -1,0 II20  1,0 Ammoniakat Ala0 3-H.,0-2JS[H;j
' AJ2"03.1,5 H20  1,5 Am 1,49 Al20 3-1,5H2‘0-2,5N H 8

A1303-2H ,0  2,0 „ 1,98 A1S0 3.2H 2Ó-2,5NH3
A lj03*3Ha0  3,0 „ 2,99—3,03 A120 3-3HS0-1 N H 3
A120 3-3H 20  3,0 „ 2,98 —
A120 3-3H20  3,0 „ 3,0 —
A120 3-2H 20  — „ 2,04 A120 3-2H 20  etwa 2,5 NH3

' 0 3-H 20  1,0 „ 1,15 —
einige zu \\ ersten Mai ais chem. Verbb. gekennzeichnet sind. Nicht einheitlich ist 
wohl Cg (5); das ind. Tonerdehydrat (10) yerhalt sich wie eine gewasserte gewachsene 
Tonerde, das W. ist zeolith. gebunden. In den gebundenen Molen (durchschnittlicli 
4—4,5) konnen H20  u. NH3 sieh bis zu einem gewissen Grad ersetzen. — Die Ergebnisse, 
auch der rontgenograph. Unters., geben den Vff. Veranlassung, zu unterscheiden 
zwischen Hydraten erster u. zweiter Art. Hydrate ersler Art sind solche, die einen 
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bestimmten Gittertypus darstellen, sich durch groBc Bestandigkeit auszeichnen u. 
daher ais Mineralien Yorkommen. Von den untersuchten Stoffen gehóren hierher 
das Trihydrat Hydrargillit u. das Monohydrat Bauxit, geschrieben ais Hydroxyde 
Al(OH)3, bzw. AlO• OH oder besser [AI20 3-3 H 20 ]  bzw. [A120 3-H20]. Die Gitter- 
cnergie dieser Krystalle ist zu groB, ais daB eine Bk. mit W. oder NH3 die zum Eintritt 
dieser Stoffe in das Gitter notige Aufweitungsarbeit leisten kónnte, sie vereinigen 
sich also nicht direkt mit W. oder NH3. Verbb. zweiter Art sind solelie, die nicht aus 
dem fertigen Krystall, sondern aus dem Krystall im Entstehungszustande gebildet 
werden, z. B. bei der Fallung von Al-Salzlsgg.; sie werden Bauxithydrate u. Bauxit- 
ammine, auch Bauzithydratmnrnine, genannt. Zu ihnen gehórt die Mehrzahl der unter
suchten Verbb. Das besonders reaktionsfahige Prod. aus dem sehr lockeren Gel des 
6'ct-Hydrates lagert NH3 an, das entstekende [A120 3- H„0]- 2 NH3 ist ein Bauzitdiammin. 
Nach dem Rontgenbefund gehoren auch die A- u. jS-Praparate u. das topochem. Gel 
zur Bauxitreihe; ersteres stellt ein Bauxithalbhydrat [Al20 3-H20]-0 ,5  H20 , das zweite 
ein Bausitmonohj^drat [A120 3-H20]H 20  dar; sie binden beide noch reiclilich NH3. 
Das hóchste, dem Hydrargillit isomere Bauxithydrat, das Bauxitdihydrat [A120 3-H„0] ■ 
2 H20 , liegt wahrscheinlich im Praparat C'a vor; es lagert nur noch lose 1 Mol NH3 an 
u. spaltet — die Wasserbindung ist recht locker — in der Hitze W. ab u. geht iiber in 
Metahydroxyd. Ca verliert auch bei tiefer Temp. W. u. geht in niederes Bauxithydrat, 
C/j-Praparat, iiber, dieses langsam in das bei tiefer Temp. stabile Endprod .Hydrargillit, 
das Trihydrat. Mit dom tłbergang in die Riehtung Hydrargillit (auch der Cy-Praparate, 
welche iiber diese hydrargillitahnlichen Zwischenformen erfolgt) erlischt mehr u. mehr 
die Fahigkeit, NH3 zu binden. Bei hoher Temp. ist der Bauxit bestiindiger ais Hydrar
gillit; die Riickverwandlung in Bauxit in der Hitze durehlauft nicht die Zwischenstufe 
der Bauxithydrate, sondern geht den direkten Weg. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 
292—309. Hannover, Techn. Hochsch.) B lo c h .

C. Benedicks und H. Lofętuist, Zur Frage der Loslichkeił des Sauerstoffs inEisen  
bzw. inEisenoxydul(Oxoferrit, Wustit). Dem von denVff. friiher (C.1928.1. 249) nach im 
Sclirifttum Yorhandenen Angaben aufgestellten Diagramm des Systems Fe-0 wider- 
sprechen gewisse Resultate bzgl. der Lage des Homogenitatsgebietes des metali., O-haltigen 
Fe bzw. FeO, die neuerdings von S c h e n k  u. D in g m a n n  (C. 1928. I . 1515) erhalten 
wurden. Diese ganzlich abweiehenden Ergebnisse sind wahrscheinlich auf den EinfluB 
einer gewissen Menge A120 3 in fester Lsg. zuruclizufuhren. Es wird hervorgehoben, 
daB die wahre L. von 0 2 in Fe im reinen System Fe-0 tatsachlich so gering sein muB, 
wie man es bisher angenommen hat. Es ist demnach kaum móglich, diese geringe 
Loslichkeit ais durch Fremdsubstanzen (wie MgO) yorgetauscht anzunehmen. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 171. 231—38. Stockholm, Metallograph. Inst.) W i lk e .

Rudolf Schenck und Th. Dingmann, Oleichgewichisunter&uchungen iiber die 
liedulctions-, Oxydałims- und Kohlungsvorgange beirn Eisen. VI. Mitt. (V. Y g l. C. 1928.
1 .1516.) 7. Zur Frage der Loslichkeit des Sauerstoffs im Eisen. Es handelt sich um Aus- 
fiihrungen zu dem Artikel von C. B e n e d i c k s  u .  H. L ó f c j u i s t  (vorst. Ref.). Vff. 
haben orientierende Aufbauverss. angestellt, bei denen Yon absolut 0 2-freien Fe- 
Praparaten ausgegangen wurde u. auf die C 02 einwirkte. Die Aufbauverss. liefem  
die untere Grenze fiir die Werte der 0 2-Konz. des Oxoferrits. Die Verss. beweisen, 
jetzt schon, daB dio 0„-Aufnahme weit iiber die Grenze hinausgeht, die B e n e d ic k s  
u. L o f q u i s t  annehmen. Endgiiltige Ergebnisse werden noch mitgeteilt werden. Zum 
SchluB folgen einige Bemerkungen iiber. die Bestandigkeit der Omejitópriiparate. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 171. 239—57. Munster, Univ.) WlLKE.

Thomas Gibson Pearson und Percy Lucock Robinson, Uber die lieaktion 
zwischen mcmohydralischem Ferrioxyd und Schwefehcasserstoff bei 100°. (Vgl. auch 
R o b in s o n ,  S a y c e  u. S t e y e n s o n ,  C. 1928. II. 698.) Eisenoxydhydrat von 89% 
Fe20 3, aus FeCl3 u. NH3-Lsg. hergestellt, 4—5 Tage bei 100° getrocknet u. frei Yon 
anderen metali. Verunreinigungen, ging bei Behandlung mit H 2S bei Zimmertemp. 
in ein Eisensulfid von nicht konstanter Zus. iiber. Bei einer Reaktionstemp. von 100° 
ist das Resultat ein eindeutigeres, das Prod. ist ein schwarzes Materiał, welches sich 
an der Luft oxydiert, aber nicht pyroplior ist, solange nicht durch CS2-Behandlung eine 
diinne Schicht freien Sehwefels entfernt wird, welche, offenbar infolge Absperrung gegen 
Luft, die Bestandigkeit verursacht. Festgestellt wurden Gesamt-Fe u. Gesamt-S, in 
CS2 1. S, in 10%ig- HC1 unl. Teil, in kochender wss. KCN unl. Teil u. durch 10°/oig. 
HC1 freiwerdender S. Das Verhaltnis Sulfid/Oxyd zeigte nahezu vollstandige Um- 
wandlung in Ferrisulfid an. Die mittlere Zus. war: Fi-eier S 2,44%, FeS2 7,83%, Fe2S3
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69,40°/„, FeS 9,76%, unverandertes Fe20 3-H20  7,48%, Feuchtigkeit l,55°/p; die 
fehlenden 1,5% sind auf die Unzuverlassigkeit der Bereehnung des Fe zuruckzufiihren. 
Der freie S verdankt seine Entstehung dem an der Oberflache des Oxyds adsorbierten 0 2, 
welcher auch bei langerem Waschen mit H2 unreduziert bleibt. Die primare Rk. fiihrt 
zur Bldg. von Ferrisulfid; ein Teil dieses Fe2S3 zers. sich unter Bldg. śiquivalenter Anteile 
von Disulfid u. Monosulfid; der Unterschied im Mengonverhaltni3 von FeS2 u. FeS ist 
wahrscheinlieh auf die leichte Loslichkeit des ersteren in Saure zuruckzufiihren, wenn 
es im feinverteilten Zustand yorliegt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 814— 23. 
Neweastle-upon-Tyne, Durham Univ., Armstrong Coli.) B l o c h ,

G. Agde und Fr. Schimmel, Ober den Ezistenznachweis des Eisenchloriirhexa- 
hydrals. Die Existenz des von L e s c o e u b  zuerst beschriebenen, von Sa b a t i e r  be- 
strittenen Salzes FeCl2-GH20  wird sichergestellt dureh Reindarst. dieses Salzes. Es 
wird in Form ferrifreier gelbgriiner Krystalle erhalten, wenn man eine bei ungefiihr 
10° gesatt. neutrale FeCl2-Lsg. tief abkuhlt u. — da die Lsgg. sehr stark zur Ubersattigung 
neigen — an den Becherwandungen kratzt. Der Umivandlungspunkt des Hexahydrats 
in Tetrahydrat liegt bei 12,3°. Auch aus salzsaurer Lsg. kann man das Hexahydrat 
dureh Krystallisation abscheiden, wenn beim Einleiten von HC1 die Temp. des Um- 
wandlungspunktes nicht iiberschritten wird. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 111— 14. 
Darmstadt, Techn. Hochschule.) B l o c h .

V. Macri, Verhalten des Eisenchlorides gegeniiber einigen Stiiwen und Salzen. Eisen- 
chloridlsg. entfarbt sich auf Zusatz von verd. H2S 04 u. H N 03. Die Farbung erscheint 
wieder bei Zusatz von NaCl. Essigsaure ist ohne EinfluB: Ameisensaure entfarbt 
rasch, Weinsaure ist unwirksam, Citronensaurc verstarkt die Farbung, Valerian- 
saure gibt einen vo!um., pulverigen ziegelroten Nd., wahrend die Fl. farblos wird. 3%ig. 
H3P 0 4 bringt die Farbę allmahlich zum Verschwinden, auf Zusatz von HC1 erscheint 
sie wieder, um bei weiterem Zusatz von H3P 0 4 wieder zu verschwinden. Eine Lsg. von 
N a,H P04 mit einem Tropfen Methylorange gefarbt gibt auf Zusatz eines Tropfens FeCl3 
sofort eine rotę Farbung, welehe auch bei Saureiiberschu;ł nicht verschwindct u. all
mahlich einen reichlichen Nd. gibt. Monocalciumphosphat gibt in Ggw. von Methyl
orange u. FeCl3 eine rein rote Farbę, bei zweibas. Phosphat geniigen 2—3 Tropfen FeCl:1 
fiir eine dauernde saure Rk., mit dreibas. Phosphat bleibt die Rk. alkal. Diese Beob- 
achtungen kónnen zur Erkennung u. Differenzierung der Phosphorsaure u. dereń Salzen 
in Ggw. anderer Sauren verwendet werden. (Boli. chim. farmac. 66 . 739— 40.) Ot t .

R. Weinland und Hermann Holtmeier, Ober Fe-.riniclce.l- usw. -acetate und 
iiber ein sehr basisches kryslallisierles Ferriacetat. Nach W e in l a n d  u . H o h n  wirken 
Na-Acetat u. tiefschwarzrotes Eisenbromid, das eine Verb. von 2 Moll. Eisen-(3)- 
bromid mit 1 Mol. Eisen-(2)-bromid vorstel!t, aufeinander unter Bldg. einer krystalli- 
sierten dunkelbraunen Yerb., welche zwei- u. dreiwertiges Fe u. Essigsaurerestc enthalt, 
aber frei von Na u. Br ist. Analoge Acetate bilden sich bei Ersatz des zweiwertigen Fe 
dureh zweiwertiges Ni, Co u. Mn, sie stellen sieh dar ais Verbb. von je 1 Mol. Ni-Acetat 
mit 1 Mol. des bas. Ferriacetats Fe3ac0(OH)3 [ac =  CH3COO“], niimlich ais I. Ferri- 
nickelacetał, Fe3ac0(OH)3 +  Niac, +  6 H„0, erhalten aus 2/i00 Mol. FeCl3-6 H sO mit 
Vjoo M°l- N iS04-7 H„0 in W . u. 7 in Mol". CH3COONa +  3 H 20  in W .; braunschwarze. 
Krusten mit grunem Oberflachenschimmer oder hellrotbraunes Pulver mit gelblichem 
Strich; 1. in Pyridin, II. Ferrikoballacetat, Fe3Coacfi(OH)3 +  8 H20  u. III. Ferrimangan- 
acetat, Fe3Mnac8(OH)3 +  5 H20 ; braunschwarze Krusten. Auch Zink-, Cadmium- u. 
Magnesiumacetat kónnen an die Stelle des Ni-, Co- u. Mn-Acetats treten. Da das Mg 
meist ais Kation in Verbb. eintritt u. nach den Vff. das wahrscheinlich auch hier der 
Fali ist, stellt sich die Konstitution dieser Verbb. folgenderart dar: Das dem Mg etc. 
gegeniiberstehende Anion enthalt 1. den Hexaacetatotrihydroxotriferrikomplcx u. die 
beiden Essigsaurereste des Mg- etc. Acetats, es sind also Octacetatotrihydroxotriferrisalze. 
IV. Ferrizinlcacełat [Fe3acs(OH)3]Z n +  5 H 20 ; braimlichrot, milcrokrystallin.; V. Ferri- 
cadmiumacetat [Fe3ac8(0H)3]Cd+7H 20 ; u. VI. Ferrimagnesimnacelat [Fe3acs((5H):)]MgH-
10.H20 , blaCziegelrote Pulver; werden aus Fe(N03)3 u. den Nitraten yon Zn, Cd u. Mg 
hergestellt. — Ferriacetat vereinigt sich mit Ni-, Co- u. Zn-Acetat auCer im Verhaltnis 
1: 1 auch im Verhiiltnis 3: 4, niimlich in Lsgg., in welehen das Acetat des zweiwertigen 
Metalls stark vermehrt ist. Die aus den Nitraten gebildeten Verbb. VII., VIII. u. IX. 
werden ais Salze hochkomplizierter Acetato-Anionen angesehen, wie VII. [Fe3ac9(OH)3]2 
-r [Fe3ae8(OH)3]Ni4 +  23 H ,0 , Ferrinickelacetat (3Fe3:4 N i) , klein krystallinisches, 
hellbraunes Pulver; wird yon Methylalkohol zu Dimethoxyferriacetat zersetzt; VIII. 
Ferrikobaltacetat(^Fe3: 4Co) =  [Fe9ac2c(OH)9]Co4 23H 20;schmutzigbraunesPulver;
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IX .Ferrizinkacetat (3Fe3: 4Zn) — [Fesac26(OH)il]Zn.1 +  18H„0, blaBrotes Pulvcr. VII. 
u. VIII. 1. sich in Pyridin zu Verbb. X. u. XI., welche ebenfalls Ni- bzw. Co-Salze 
komplexer Triferriacetatanionen — mit Sauerstoffatomen neben Hydroxyl im Komplex
— yorstellen. X. u. XI. [Fe3ac6(0H )0] +  [Fe3ac50 2] +  3Ni(Co)ac, +  12 Pyr., viel- 
fliichige, in der Aufsicht schwarze Krystalle; 1. in W. u. Pyridin mit roter Farbę. Eine
X. u. XI. entsprechende Verbindungsreihe mit Benzoesaure an Stelle von Essigsaure, 
X n . u. XIII. Ferrinickelbenzoat +  Pyridin  2[Fe3benze(OH)3] +  3Mg(Ni)benz2 +  12Pyr., 
olivgriin, scheidet sich aus Lsgg. des fleischroten, in W. unl. Ferribenzoats mit Lsgg. 
von Mg- bzw. Ni-Benzoat in Pyridin aus. — Wird eine konz. wss. Lsg. des Mg-Salzes VI. 
mit viel Na-Pcrchlorat oder Na-Nitrat yersetzt, so wird in Form einer gelbbraunen 
kleinkrystallinen Verb. ein sehr bas. Ferriacetal der Zus. Fc:iarJllO(OU)z +  7 H-fi ge- 
bildet. Seine Entstehung verdankt dieser Kórper der unvollstandigen Hydrolyse in 
der konz. Neutralsalzlsg., er wird dahcr auch erhalten, wenn eine konz. Na-Perchloratlsg. 
auf die gewóhnlichen Ferriacetate, welche Acetate des Hexaacetatotriferrikations sind, 
einwirkt, obgleich das Perchlorat dieses Kations zu erwarten gewesen ware. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 173. 40—62. Wiirzburg, Lab. f. angewandte Chem.) B lo c h .

Witalius Chłopin und Alexander Polessitsky, Beitrag zur Kenntnis der frak- 
iionierłen Krystallisation radioaktiwr Stoffe. III. Mitt. Die Verleilung des Radiums 
zwiselien Jestem krystaUinischem BaCL-2 I120  und seiner gesiittigten, wdsserigen Losung 
bei lo — Ó° und be.i ta =  35°. (II. vgl. Ch ł o p in , N i k i t i n , C. 1927. II. 2656.) Die Ver- 
teilung des Ra, angewandt in Form einer Ra-haltigen wss. BaCl,-Lsg., zwischen festem 
BaCl, u. seiner neutralen gesatt. wss. Lsg. erfolgt formell streng nach dem B e r t h e l o t - 
NERNSTschen Verteilungssatz. Das Teilungsverhiiltnis K , berechnet nach K  =  X-q- S/ 
(I — X) -p-S,  worin X  die Menge des in die feste Phase ubergegangenen, 1 — X  die 
in der resultierendcn Lsg. gebliebene Menge des Ra, q das Gew. des fl. Lósungsm., 
8  sein Vol.-Gew., p  das Gewicht des festen Lósungsm. u. Sj ihr Vol.-Gew. bedeutet, 
bleibt bei konstanter Temp. u. konstanter Zus. der fl. Phase auch bei groBen 
Schwankungen der relativen Mcngen der beiden Lósungsmm. innerhalb der Fehler- 
grenzen streng konstant. Die VergróGerung der Konz. des Ra-Salzes iibt in weiten 
Grenzcn (2-10:,-mal) auf die Teilungskonstante K  keinen EinfluB aus. K  hangt von 
der Temp. ab, der Temp.-Koeffizient fiir das System BaCl2, RaCI, u. H20  betragt 
im Interyall 0—35° —0,516 pro Grad, im Interyall 35—57,5° —0,275 pro Grad. Die 
fraktionierte Krystallisation der Chloride yerliluft um so erfolgreicher, je niedriger 
die Temp. ist, bei welcher die Krystallisation yor sich geht. Das Gleiche gilt fiir die 
Bromide, der Temp.-Koeffizient des Systems BaBr2, RaBr2 u. H20  betragt zwischen
0 u. 25° —0,224 pro Grad. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 310—20. Leningrad, 
Inst. f. Radiumforsch.) BLOCH.

W. A. Roth und O. Schwartz, Physikalisch-chemisclie Untersuchungen an ge- 
wohnlichem und an Uran-Bleichlorid. Wahrend F a j a n s  u. Mitarbeiter (C. 1916.
II. 214) das 11. Nitrat von unreinem Pb de uranio mit gewohnlichem Salz yerglichen, 
untersuchen die Vff. reinstes PbCl2 de uranio (At.-Gew. 206,05; H o n ig s c h m id  u . 
B ir c k e n b a c h ,  C. 1923. I. 1439).*— Alle Lsgg. werden genau analysiert. D. von 
PbCl2 comm. 5,909 ±  0,001 (hoher ais in Literatur angegeben), yon PbCl2 de uranio 
5,884 ±  0,001; Mol.-Vol. ident. fiir beide 47,07 ccm. Die D.D. von fast gesatt. Lsgg. 
werden auf 5 Einheiten der sechsten Stelle bestimmt. Mól.-Yol. in Lsg. 22,33 u. 22,30. 
Die Breehungsvermógen gleich-°/0ig. Lsgg. sind nach den Messungen mit dem Lowe- 
schen Interferometer ein wenig yerschieden, die Mol.-Refraktionen aber gleich: 27,8U 
u. 27,83, was befriedigend mit anderen Messungen zusammengeht. Die 'molekularen 
Leitvermógen fast gesatt. Lsgg. unterscheiden sich um 1%0> die Fallungswarmen ais 
Chromat sind +  11,16 i  0,01 kcal. fiir PbCl2 comm., +  11,17 kcal fur PbCL de 
uranio. Wo Unterschiede yorhanden sind, streifen sie die Vers.-Fehler. — tlber die 
Methodik, mit einem kleinen Calorimeter (Wasserwert ca. 120) u. kleinen Temp.- 
Anderungen (1/4°) genau zu messen, wird kurz berichtet: Der das Calorimeter um- 
gebende Luftmantel muB durch einen Luftstrom ganz konstant temperiert werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1539—45. Braunschweig, Techn. Hochsch., Phys.-chem. 
Inst.) W. A. R o t h .

A. Thiel und H. Luckmann, Studien iiber das Indium. III. Mitt. (II. vgl. 
C. 1910. II. 140.) Fruher benutzte In-Quellen zeigten bei neuerer Unters. keinen oder 
nur ganz geringen In-Geh., so der „Bleirauch“ der Clausthaler Silberhutte, das „Zement- 
kupfer“ von Oker, der Flugstaub der Herzog Julius-Hiitte bei Goslar, der Flugstaub 
der Ver.schmelzung yon Rammelsberger gemischten Pb-Cu-Zn-Erzen in Oker u. der
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Mugataub vom Oberschles. Farb werk in Idaweiche. Einen etwas hóheren Gek. (0,04%) 
wies neben Tl ein hauptsachlich aus Cd bestehender Metallschlamm auf, der in Ida- 
weiche bei Reinigung der zur Lithoponlierst. verwendefcen Zn-Salze anfiel. — Zur 
Abscheidung ldeiner Mengen von In in Ggw. von viel Cd fallt man ersteres zweckmaBig 
nach Neutralisation mit Soda mittels BaC03 aus. Die elektrolyt. Absclieidung des In 
ist ais Hilfsmittel zur Gewinnung des reinen Motalls wertvoll, stellt aber keine analyt. 
Metliode vor. Auch die Fallung ais Hydroxyd u. Wiigung ais Oxyd ln 20 :) ist keine 
Prazisionsmethode, weil das (notwendigerweise) nur schwach gegluhte" Oxyd noch 
etwas W. zuruckhalt. Frisch gefalltes In-Hydroxyd ist voluminos, sclileimig, wird 
aber beim Stehen in der Kalte oder beim Digerieren auf dem Wasserbade kórnig u. 
gut filtrierbar; es ist merklich 1. in konzentrierteren Ammonialdsgg. unter Bldg. einer 
Komplexverb. Einwandfreie analyt. Ergebnisse erhalt man, wenn man das Oxyd durch 
Schwefelung mittels H 2S bei 350—450° oder S-Dampf (im C02-Strom) in das Sulfid 
In2S3 iiberfuhrfc oder in verd., NH4-Aeetat-haltiger Lsg. direkt mit ILS ais Sulfid fallt u. 
das ontstehende Sulfid nach dem Waschen mit Ammoniumacetatlsg. (0,2-n.) u. Gliihcn 
mit S ais Sulfid, das (im Gegensatz zum Oxyd) nicht merldich hygroskop. ist, wagt. — 
Gelbes Indium-3-oxyd, ln 20 3, D. 6,75 ±  0,01, wird bei Beriikrung mit reduzierenden 
Gasen in der Hitze oder im Hochvakuum oberflachlich weiB. Dabei entstehen an 
kalteren Stellen dunkelfarbige Beschlage von Indiumozydul, Iiidium-l-oxyd, ln 20 ;  
dieses wird leichter erhalten durch Erhitzung von ln 20 3 im H2-Strom bei 500° u. Ab- 
sublimieren boi 650—700 im Hochvakuum; es ist in dunner Schicht gelb, in diclcer 
Schicht schwarz, sprodc u. zicmlich hart, gegen W. in der Kalte bestandig, in HC1 1. 
unter H2-Entw.; D. 6,31 ±  0,03; beim Erhitzen an der Luft geht es unter plótzlichem 
Aufgliihen in ln 20 3 iiber. Die bei der Red. von ln 20 3 bemerkbare helle bis farblosc, 
schwerfliiclitige Verb. ist walirseheinlich Indium-2-oxyd, InO. Fur die Existenz der 
von Cl . W in k l e r  vermuteten Oxyde In7Os u. In40 6 lieB sich keine Andeutung finden.— 
Indium-3-sulfid, In2S3, ist je nach Herst. u. Beliandlung von brauner oder roter Farbo, 
sublimiert bei etwa 850° merklich, vielleicht nach vorausgegangenem Zerfall in S u. 
ln 2S u. schrn. bei 1050° (± 3°) mit schwarzer Farbę; D. der geschmolzenen Verb. 4,90. 
Dest. man S iiber auf 450° erhitztcs In-Metall u. unterwirft die zerriebene schiefergraue 
M. bei 650—700° der Einw. des Hoohvakuums, so erhalt man Indium-l-sidfid, In2S, 
ais fluchtige, in dunner Schicht gelbe, in kompakter M. schwarze u. metali, gliinzendc 
Verb. yom F. 653° (±5°) u. D. 5,92. Ais Ruckstand verblieb Indium-2-sidfid, InS, 
dessen Existenz auch durch ein Maximum in der Kurve der FF. u. der Sinterungs- 
punkte sichergestellt ist. — Die Betrachtung der Farbabstufungen maeht die Existcnz 
auch eines Sulfids Int S5 wahrscheinlich. In20  u. Tn2S erwiesen sich ais ziemlich stark, 
InO u. InS in viel geringerem Grade paramagnet. Inż0 3 u. In2S3 sind magnet, indifferent. 
Merkwiirdigerweise stimmen die Róntgen-Interferenzbilder aller sechs Verbb. iiberein. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172 . 353—71. Marburg, Univ. Physik.-chem. 
Inst.) B lo c h .

G. Malq.uori, Die Sysleme: Pb(N0^n-LiN03-HjD und Pb(N03)2-CsN0r H20  bei 20°. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 517.) Vergloich der erhaltenen Ergebnisse mit den Datcn von Gl a d - 
STONE u. Sa u n d e r s  (C. 1 9 2 3 . III. 1440) zeigt, daB die Lóslichkeitserhohung des 
Pb(I\r0 3)2 durch das Alkalinitrat mit dem Radius des Kations steigt. Dio Zunahmo 
der Loslichkcitserhóhung mit sinkender Temp. weist auf die Existenz von Komplex- 
ycrbb. hin. (Atti R. Accad. Lincoi [Roma], Rend. [6] 7. 495—96. Rom, Univ.) K ru.

Richard Lorenz und Hans Adler, Uber Dichlen von Mischungen aus CdCl.Ł und 
KCl im Schmelzflusse. (Vgl. L o r e n z , F r e i , J a b s , C. 1 9 0 8 . I. 1132.) Der Senkkórper, 
bestehend aus einem QuarzgefaB, das mit Eisenstiicken im Innern beschwert war, 
war an einer analyt. Wage mittels Pt-Ir-Drahtes befestigt, die sich 1 m iiber dem Ofcn 
(Kreuzofen von L o r e n z ) befand. Ais GefaBmaterial diente Supremaxglas. Vier 
Mischungen mit 20, 40, 60 u. 80 Mol.% CdCl2, wurden untersucht; bei CdCl2-reicheren 
Schmelzen war ein Rauchen infolge Verdampfen dieses Salzes zu bemerken. Die in 
einer Tabelle zusammengestellten Messungen ergeben bei graph. Auftragung, daB die 
Abhangigkeit der Dichte von der Konz. bei konstanter Temp. nahezu linear verlauft. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 2 . 372—74. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. physik. 
Chem.) B lo c h .

William Hume-Rothery, Das System Natrium-Zinn. Das Gleichgewicht wurde 
mittels therm. u. mkr. Verff. untersucht mittels einer ahnlichen Anordnung wie bei 
den Ca-Sn-Legierungen. Geschmolzen wurde im N2-Strom in Hartglasrohren, bei Na- 
reicheren Legierungen in Pyrexglasapp.; das Thermopaar bestand aus Alumel-Chromel,
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die Hiille war eine zur Capillare ausgezogene Hartglasróhre, bei Sn-reieheren Legierungeu 
ein Quarzrohr mit Alundum-Zement-tlberzug. — Die Resultate stimmen zum groBen 
Teil mit den von M a t h e w s o n  (Ztsohr. anorgan. allg. Chem. 4 6 . 94) uberein, sind aber 
durch AnlaB- u. Abschreckverss. (mit in Kupferformen in N2-Atmosphare gegossenen 
Driihten von sehr feiner Struktur) praziser gestaltet u. erweitert worden. Beim mkr. 
Verf. wurden Schleifen, Polieren u. Photographie unter Ol ausgefuhrt. — Fur die Analyse
— Sn wurde ais Sn02, Na ais Na2S 04 gewogen — wurden bei zinnreichen Legierungen 
yollstandige GieBstabchen yerwendet, fiir Legierungen mittlerer Zus. unter Bzl. 
zerkleinerte Proben, dessen Bzl. unter W. weggekocht war. Legierungen mit mehr ais 
44% Na enthalten stets freies Na u. kónnen nicht gepulyert werden; fiir sie wird Na 
abgewogen. Ein einfacher App. gestattet, Na  im N2-Strom von der Kruste durch 
Filtration zu trennen u. in einem Rohrehen sogleich ozydfrei u. zum Abwiegen bereit 
zu erhalten.

Das System ist sehr kompliziert. Die Abkiihlungskurve, von der Seite des Sn 
(F. 232°) ausgehend, fallt bei Zugabc von Na zu einem eutekt. Punkt bei 220—221° 
(eutekt. Mischung 4 Atom-% Na), steigt dann steil an mit mehreren Knicken zu einem 
wohl definierten Maximum mit 50 Atom-% entsprecliend der Verb. Na-Sn. Bei 305° 
wird die Verb. NaSn„ gebiklet durch eine peritect. Rk. zwischen NaSn u. Liquidus. Es 
folgen zwei deutliche Haltepunkte bei 225—226° u. bei 228—229°; von hier steigt der 
Liquidus steil bis 289°, wo sich ein Knick findet; in Ubereinstimmung damit zeigt die 
Abkiihlungskurve hier einen zweiten, wenig deutlichen Haltepunkt, einen deutlicheren 
dann bei 307°. Keiner dieser vier Haltepunkte (307°, 289°, 229°, 226°) entsprach einer 
bei konstanter Temp. erstarrenden Legierung, alle waren auf peritect. Rkk. zuriick- 
zufuhren. Hier zur Entscheidung iiber die Bldg. yon Verbb. herangezogene AnlaB- 
vcrss. ergaben, daB bei niedrigem Na-Zusatz im Sn keine festen Lsgg. abgeschieden, 
sondern Verbb. gebildet werden. Verb. NaSn, wird bei 307° gebildet; Verb. NaSns 
bei 289° aus NaSn2 u. Liquidus, Verb. N a S n bei 229° aus NaSn3 u. Liquidus u. Varb. 
NaSne bei 226° aus NaSn, u. Liquidus. Keine dieser Verbb. schm. bei konstanter Temp., 
sondern sie entsprechen peritect. Rkk., welche ausgedelinte Zerss. beim Schmelzen 
anzeigen. — Im Gebiet der Legierungen mittlerer Zus. entspricht die Verb. NaSn  einem 
wohldefinierten Maximum auf der Liquiduskurve mit dem F. 578°. Diese Verb. erleidet 
eine polymorphe Umwandlung bei 483°. Die Kurve fallt dann steil bis zu einem 
deutlichen Knick 479—480°, bei weleher die Ferii. Nat Śn3 erstarrt (konstanter F. 479°). 
Die Abkiihlungskurve ist hier undeutlich wegen der Unterkiihlung infolge der Um
wandlung a-NaSn /?-NaSn, fiillt daim zum eutekt. Punkt mit 62 Atom-% Na u. 
441°; steigt dannwieder steil an zu einem Maximum bei 478°, bei weleher Temp. die 
Verb. Na2Sn konstant schm. Verb. Na4Sn3 ist nur stabil iiber 357°, unterhalb 
dieser Temp. erleidet sie nicht eine polymorphe Umwandlung ( M a th e w s o n ) ,  
sondern spaltet sich auf naeh der reyersiblen R k .: Na4Sn3 2 NaSn +  Na2Sn. — 
Bei den Na-reichen Legierungen (66,6—100 Atom-% Na) fallt die Kurve vom Er- 
starrungspunkt von Na2Sn auf 408°, bei weleher die Vcrb. Nat Sn konstant schm. (ohne 
Maximum, nur Knick in der Kurve!) u. geht von hier steil abwarts zum F. des reinen 
Na. In der Region 360—380° zeigt ein schwacher Haltepunkt die — durch genaue 
Aufnahme von Abkuhlungslcurven u. AnlaBverss. sichergestellte — Verb. Na^Sn an; 
sie existiert nur im festen Zustand u. zers. sich beim Erhitzen iiber 377° in ein Gemisch 
der Verbb. Na4Sn u. Na2Sn. — Fiir die Existenz irgend weleher -fester Lsgg. wurden 
keine Anzeichen gefunden.

Diese neun Verbb. Na4Sn, Na3Śn, Na2Sn, Na4Sn3, NaSn, NaSn2, NaSn:„ 
NaSn, u. NaSn0 sind samtlich entschieden metali., elektrizitatsleitend, am wenigsten 
metali, aussehend ist das blaulichschwarze Na2Sn von D. 2,94. Die metali. Eigg. solcher 
Verbb. zeigen an, daB einige der Valenzelektronen nicht in stabilen Okteten oder anderen 
Gruppen gebunden sind, sondern loser gehalten bleiben. NaSn,, u. NaSn4 stellen sich 
ais Koordinationsverbb. des Na-Ions mit 4 bzw. 6 Atomen, welche die positiy ge- 
ladenen Ionen umgeben u. so bleibt das eine freie Valenzelektron, um der Verb. die 
metali. Eigg. zu erteilen. Fur die anderen Verbb. muB die Elektronenstruktur yorlaufig 
hypothet. bleiben. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 947—63. Oxford, Magdalen- 
Coll.) B l o c h .

W. Broniewski und L. Sliwowski, Ober die Struktur der Zinn-Antimon- 
Legierungen. Naeh den yerschiedensten Methoden — elektr. Leitfahigkeit, dereń 
Temp.-Koeffizient, thermoelektr. Kraft u. ihre Temp.-Anderung, EK. der Auflósung, 
Ausdehnungskoeffizient u. seino Temp.-Anderung, Hartę, Mikrograpkie u. therm.
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Analyse mit photograph. Aufnahme der Erstarrungskurven — wird in Sn-Sb-Le- 
gierungen ais einzige Verb. Sn3Sb2 nachgewiesen. (Compt. rend. Acad. Sciences 186 .
1615— 16.) _ _ ' R. K. Mu l l e r .

Georges Deniges, Zu dem Artikel von Dr. A. Verda, Lugano: „Eine neue Molybddn- 
rerbindung iisw.“ (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaus 66 . 56—63. — C. 1 9 2 8 . I.

A. Verda, Die C6ruleo-Molybddnverbindung ton Deniges. (Buli. Soc. Pharmac., 
Bordeaux 66 . 63— 69. — C. 1 9 2 8 . I . 2920.) L. J o s e p h y .

Samuel J. Kielil und David Hart, Die JReduklion von Niobsaure. I. Nach 
einer ausfiihrlichen Ubersicht iiber die bisherigen Verss. zur Red. von Nb20 5 wird 
eine Modifikation der Verff. von H a l l  u . S m ith  (C. 1 9 0 5 . II. 1161. 1779) bzw. B a l ic e  
u. S m ith  (C. 1 9 0 9 . I . 431) zur Reindarst. von Nb20 5 gegeben; das erhaltene Prod. 
enthiclt nach dem Trocknen bei 50° noch 17,5%  W. (a); eine Sonderbehandlung 
durch Waschcn mit A. u. A. sowie Trockncn im Vakuum iiber CaCl2 ergab Praparatc 
mit 15,28%  W. (b). Gesśitt. Lsgg. von a in konz. H2S0,, bei 25° enthielten 8,34%  
Nb20 5, 88,11%  H2Ś 04 u. 3,55%  W.; die D. der Lsg. ist 1,85; daraus ergibt sich, daB 
sich etwa 15 g Nb20 5 in 100 ccm H2S 0 4 auflósen. b ergab iihnliche Wertc. — Ver- 
diinnt man solche Lsgg. ohne besondere Vorsicht mit W., so bildet sich ein Nd.; kiihlt 
man dagegen beim Verdiinncn sorgfaltig, so kann man z. B . 0,038-m ol., vóllig klare 
Lsgg. erhalten, solange die Lsg. an H ,S 04 mindestens 3-m olar ist; solehe Lsgg. halten 
sich 3 Tagc ohne jede Triibung. Bei gróBerer Siiurekonz. lassen sich entsprechend 
gróBere Mengen Nb20 5 in Lsg. halten. — Red.-Verss. auf chem. Wege fiihrten zu einer 
Methode zum qualitativen Nachweis yon Nb; diese beruht auf der Farbiinderung 
einer schwefelsauren Lsg. mit Zn-Metall; in der angegebenen Anordnung gestattet 
sie, Nb in 0,00032-m olarer Lsg. bei Ggw. von viel T a nachzuweisen. — Zur elektrolyt. 
Red. diente wegen seiner hohen tlberspannung Hg ais Kathode. Die benutzte Ap- 
paratur ist ausfuhrlieh beschrieben; Anodę ist ein Pt-Blech; Anolyth H2S 04, die auf 
dieselbe Konz. gebracht ist wie der Katholyt (0,025-m ol. Nb20 5-Lsg. in 3-, 6- u. 10-mol. 
H2S 04-Lsg.). Strom stiirke 0,003 Amp./qcm. Nach etwa 8 Stdn. war die Red. in 
den dreiwertigen Zustand zu 99,80— 99,96%  beendet (Titration durch Oxydation 
mit KMn04 u. Best. des nicht umgesetzten KMn04 mit FeSO.,; alles unter H 2). Solche 
reduzierten Lsgg. sahen blau aus, wenn 3-mol. H„S04 benutzt war, u. braun, wenn 
die Konz. der Siiure 6- bzw. 10-m olar war. Verdiinnen der braunen fiihrte zu blauen 
Lsgg. — Beim Yermischen von Nb (III) m it Nb(V)-Lsg. trat in dem gegen KMn04- 
gemessenen Red.-Grad keine Anderung ein. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1608— 20.

E. H. Reerink, Ober die Herstełlung von reinem Platin. Dickere Drahte aus 
kompaktem u. — bei entspreehenden MaBnahmen — auch reinem Pt werden gewonnen, 
werni ein diinner Pt-Draht ais Kern im Dampf einer fliichtigen Pt-Verb. erhitzt wird 
auf eine Temp., bei welcher diese Verb. untei Pt-Abscheidung zersetzt wird. Ais fluchtige 
Verb. findet Verwendung Platincarbonylclilorid, das auf folgende Weise hergestellt 
wird: Man trankt Asbestwolle mit konz. PtCl4-Lsg., fiillt diese in ein vertikales Glas- 
rohr iiber eine Porzellanfilterplatte, leitet bei 300° 2 Stdn. lang C02, dann bei 250u 
einen CO-Strom ein u. schm. das im unteren Teil der Róhre angesammelte Prod. zu 
einer kompakten Masse zusammen. Wird dieses nicht einheitliche, sondern aus einem 
Gemisch der bekannten Pt-Carbonylcliloride bestehende — Rohprod. im Hochyakuum 
erhitzt, gibt es bereits bei 50u Gas ab. t)ber 160° zersetzt sich die am wenigsten CO 
haltende Verb. PtCOCL — die CO-reiclieren sind wohl etwas fluchtiger — in PtCl2, 
oberhalb 300° unter Abscheidung von Pt. Zur Pt-Fixierung auf dem Draht erhitzt man 
bei etwa 600° u. halt durch Abpumpen der Zerfallsprodd. (CO, Cl2 u. C0C12) den Druek 
im Raum auf 0,02—0,1 mm. Das Pt ist weich, kann durch Ziehen oder Polieren glatt 
u. glanzend gemacht werden, vor allem aber ist es ganz rein (Temp.-Koeff. des elektr. 
Widerstands 3,92-10—5!), da das Carbonylchlorid leicht frei von anderen Platinmetallen 
erhalten wird. —■ Nach diesem Verf. kónnen auch anders geformte Gegenstiinde, ferner 
W-, Mo- oder Ni-Drahte mit Pt uberzogen werden. Ferner werden so Rh, Ir, Os, Rh 
u. Au aus ihren Metall-Kohlenoxyd-Halogenverbb. gewonnen. (Ztsehr. anorgan. 
allg. Chem. 1 7 3 . 45—48. Eindlioven, N. V. Philips Gloeilampenfabr.) B loch .

F. Krauss und G. Schrader, Zur Kenntnis der Cyamerbindungen der Platin- 
metalle. II. Die Cyanrerbindungen des Eutheniums. Das sogenannte ,,blatie Eulkeniura- 
cyanid“, rein erhalten durch Erhitzen von Kaliumhexaeyanoruthenoat mit H2S04 
zum Sieden u. Auswaschen des Nd. mit NH4C1-Lsg., H2S 04 u. W., hat die empir. Formel

2920.) L. J o s e p h y .

New York, Columbia Univ.) K l e m m .
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Ru2(CN).-H20 . Aus der Lsg. in li. konz. NH3 konnten die Vff. gewinncn eine braun- 
schwarze Verb. von der empir. Zus. Rii2(CN)5-5 NHS, dereń Lsg. in W. wieder mit 
Schwermetallen wl. Verbb. gibt, welche 1 Aquivalent des betreffenden Metalles ent- 
halten: NH4-Salz, NH4[Ru2(CN)5' 4 NH3], gelbbraun; Ni[Ru2(CN)5 • 4 NTŁ,]2• 7 H20  =  
[Ni(H20 )6]-[Ru2(CN)0(3OTs)4].,II2O, iicllgriin, mikrokrystallin. Cu[Ru2(CN)5-4NH3]2- 
5 H „0'=  [Cu(H20)4]-[Ru2(CN)5(NH3)4]2-H20 ,  schokoladenbraun, krystallin.; Am- 
moniakat des Cu[Ru2(CN)5-4 NH3],-4  NH3 =  [Cu(NH3)4]- [Ru2(CN)5(NH3)4]2, hell- 
braunes Krystallmehl. — Ru kann in Cyaniden auch dreiwertig auftreten. Ruthenium- 
cyanid, Ru(CN)3-H„0 wird hergestellt durch Einleiten von Chlor in die wss. Lsg. des 
Kaliumhexacyanoruthenoats bis zur Rotbraunfarbung der Lsg. u. Zusatz von Schwefel- 
saure; schfrarzgrunes, krystallines Pulver; unl. in Sauren u. Alkalien, 1. in h. konz. 
NH3 zur Verb. [ liu(ĆN)3- l  H20 -2  NH3], die schwarze, stark glanzende Flitter bildet. 
Beide Verbb., mit der Koordinationszahl 4 u. G des Ru, sind wohl Nichtelektrolyte.
— Am Schlufl wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse der bisherigen Arbeiten iiber 
die Cyanverbb. des Ru gegeben. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 173. G3—'72. Braun- 
schweig, Techn. Hoehseh.) B loch .

William Martin Blauchard, A laboratory manuał in generał chemistry. Garden City, N. Y . :
Doublcday. (205 S.) S 1.25.

G. Rumeau, Cours dc ehimie. T. II. Mćtalloides. Paris: Delagravc 192S. (179 S.) Br. 20 fr.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
F. łan G. Rawlins, Einige moderna AiiscJi-auungcn in der KrysUiUoyraphic. 

Besprechung der Arbeiten yon Go l d s c h m id t , P a u l in g  u. a. u. Anwendung auł die 
Krystallographic. (Science Progress 23. 106—17.) E n s z l i n .

Wilhelm Eitel, Die Konstitułion der Silicate. (Vgl. C. 1928. I. 834.) Bericht 
iiber neuere Arbeiten iiber die Konstitution der Silicate. (Naturwiss. 16. 421—23. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silicatforsehung.) ENSZLIN.

L. Royer, E%pcrimenłaluntersuc7iungen iiber die Epitaxie oder die gegenseitigc. 
Orientierung von Krystallen verschiedener Stoffe. Die bisher bekannten Beispiele von 
Epitaxie bei Krystallen der gleiehen Symmetrie ergaben eine Anordnung derart, daB 
die gleiehen krystallograph. Richtungen bei beiden parallel waren. Sie entstanden, 
durch annaherndes Zusammenfallen einer ein- oder mehrfaclien Symmetrieebene bei 
beiden Arten. NH4Br u. NH4C1 krystallisieren orientiert auf NaCl, KC1 u. Bleiglanz. 
Die orientierte Anordnung findet dabei aber nur auf bestimmten bevorzugten Fliichen 
statt u. zwar so, da(3 die Parameter mit angenahert gleiehen Werten dieselbe Richtung 
haben. Die einseitigo Orientierung von NH4J auf Glimmerspaltflachen zeigt, daB die 
Epitaxie die Symmetrie einer Schicht von Molekiilen einer rechteckigen Ebene anpa- ŝen 
u. so eine Symmetriegleitebene im Krystall vortauschen kann. Wasserfreies NaBr 
krystallisiert auf Bleiglanz orientiert. Dies ist der erste Fali, daB der Objekttrager 
die chem. Natur des Nd. beeinfluBt, welche beide gleiehe Atomanordnung haben. 
Die Epitaxie wird durch 3 Faktoren bestimmt. 1. Die geometr. Anordnung der Atonie 
in beiden Gittern, so daB einfache oder mehrfache Zwillingsebenen bei beiden Stoffen 
gleich sind. 2. Die Polaritiit der Bausteine bei beiden Stoffen u. 3. die Art der Bindung
der Krystallbausteine untereinander. Die neuen Beispiele von Epitaxie sind: NaCN
auf NaCl; AgCl auf KC1; AgCl u. AgBr auf NaCl; LiCl, LiBr, KF u. NaCl auf JlnS; 
AgCl, NaCl, RbF, AgBr, NaBr, CsF, LiJ, KC1, NJ, NaCN u. KCN auf Bleiglanz; CuCl 
auf ŹnS; N aN 03 auf allen Fliichen des Calcits auBer (100); L iN 03, K N 03, NaC10;l 
u. NaBrÓj auf Calcit; RbCl, RbBr, RbJ u. N aJ auf Glimmer; KC1 um 90° zu der bis 
jetzt bekannten Stellung, L iN 03, K2Zn(CN)4, K2Cd(CN)4 u. K,Hg(CN)4 auf Glimmer; 
Iv2Zn (CN)4 auf KC1, ICBr u. RbCl; NH4Br u. NH,C1 auf NaCl; NH4Br u. N H tCl auf 
Bleiglanz, K J auf der Flacho (111) des Calcits. Die Form der Krystalle wird durch 
die Epitaxie nicht beeinfluBt. Die aufgewachsenen Krystalle wurden mit Hilfe der 
Lichtbrechungsmethode u. mittels Rontgenstrahlenanalyse untersucht. (Buli. Soc. 
Franę. Minerał. 51. 7— 159.) E n s z l i n .

Ernst Wilke-Dorfurt, Julius Beck und Gaston Plepp, Vber das Vorlcommzn 
mn Jod in Phosphatlagem. (Ygl. W il k e -D ó r f u r t , C. 1927. II. 443.) Jod fanden die 
Vff. bei Anwendung zweier ausfuhrlich angegebener AufsehluByerff. (mittels iitznatron- 
lsg. oder Schwefelsaure) in Phosphatlagem, dereń organogener Ursprung angenommen 
werden darf. Fur die Annahme, daC Jod nicht in mineralogenen Phosphaten auftritt,
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spricht, daB es den Vff. nicht gelang, einen (in W. wl.) Jodapatit zu erhalten, weder 
beim Zusammenschmelzcn von Tricalciumphosphat mit KJ, noch aus Monocalcium- 
phosphat, K J u. J u. W. im Bombenrohr. Natiirliclier Apatit enthalt J hochstens in 
der Konz., in welcher es im Urgestein vorhanden ist. Die Jodgehalte einer Anzahl 
Phosphate aus allen Teilen der Welt schwanken zwischen 0,8 u. 95,1 mg/kg. Den 
hochsten Geh., 280,0 mg/kg, zeigt Limburger Phosphat, das ebenfalls ais organogen 
anzuseken ist u. nipht (nach Sa m o jl o f f ) ais zersetztes phosphathaltiges Eruptiv- 
gestein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 2 . 344—52. Stuttgart, Techn. Hoch- 
schule.) B l o c h .

N. D. Costeanu und Al. Kokoszinski, Beitriige zum Studium der Mineralien der 
Bukovina. Die Manganlagerstdtlen von Arcliitza. Beschreibung der Manganerze mit 
Analysen von Rhodonit, von kompaktem u. losem Psilomelan. (Buletinul Faculta^ii de
fjtimtc din Ccrnauti 2. 198. Sep.) E n s z l i n .

Rene van Aubel, Ober die Kwpfermineralien von Haute-Lufira (Katanga, Hel
gi scher Kongo). Beschreibung von 2 Mineralstufen aus Katanga mit Kupfererzcn. 
Verbb. des As u. Sb fehlen hier diesen Erzen vollstandig, dafiir tritt Kupferglanz haufig 
auf. (Buli. Soc. Franę. Minerał. 5 1 . 161—65.) ENSZLIN.

L. Thiebaut, Ober einen titanhaltigen Magnelil von den Antiłlen. Der titan- 
haltige Magnetit von den Antillen ist u. Mk. betrachtet nicht homogen, sondern stellt 
eine schichtweise Verwachsung von Fe30 4 mit T i02 in Form des Anatases dar. E s wird 
dureh HC1 sehr leicht unter Bldg. eines TiOn-Skeletts zersetżt. Wahrscheinlich haben 
sich die Mineralien dureh Ycrwitterung von Ilmenit gebiklet. (Buli. Soc. Franę. Minerał.
51 . 160—61.) E n s z l in .

Charles Snowden Piggot, Der Iładiumgchalt des Slone-Mounlain-GranUs. 
16 Messungen an Gesteinen des Stone Mountain Granits ergaben einen Geh. an Radium 
von 4,013—6,757-10-12 g Ra pro g Gestein mit einem Mittelwert von 4,826-10~12 g Ra. 
(Journ. Washington Acad. Sciences 1 8 . 313—16.) E n s z l i n .

Daniel Chalonge, Untersuchung iiber die nacltiliclten Schwankungen des Ozon- 
gehalts der Atmosjjhdre. Von Oktober 1927 bis April 1928 hat Vf. die Dieke der O/.on- 
schicht der oberen Atmosphare gemessen, indem er an móglichst vielen Tagen u. Nacliten 
den ultraviolctten Teil (von 3100—3250 A) des Sonnen- bzw. Mondspektrums photo- 
graph. aufnahm, Aus den erhaltenen Werten, die tabellar. zusammengestellt sind, 
zieht er folgende Schltisse: 1. Nachts ist der Ozongeh, niemals geringer ais am Tage;
2. Die nachts gemessenc Dicke der Schicht bcwegt sich um einen mittleren Wert u. 
zeigt keine jahreszeitlichen Schwanlamgen. Man muB daher annehmen, daB die Bldg. 
u. die Schwankungen des Ozongeh. in der hochsten Schicht der Atmosphare auBer der 
ultravioletten Sonnenstrahlung noch andere Ursachen besitzen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 6 . 1856—58.) A m m e r l a h n .

E. A. Milne, Der Calcimndruck in der Sonnenatmosphdre. Vf. halt es gegen- 
iiber den Bereclinungen von U n s o l d  (Ztschr. Physik 4 6  [1928]. 765) fiir richtiger, 
an Stelle des mittleren Drucks der Ca-Atome in der Chromosphare der Sonne den 
Druck am inneren Ende dieser Sphare zu bereclmen, was unter Vernachlassigung 
des Strahlungsdrucks u. Schatzung aus dem Prod. der Sonnenschwere u. der M. der 
Ca-Atonie/qcm einen Wert von 4,1 -10~5 at ergibt. Dieser Wert stimmt iiberein mit 
einem, den Yf. fruher auf Grund der KRAMERSsehen Theorie des Absorptions- 
koeffizienten in dem dureh Aussendung von Photoelektronen erzeugten kontinuier- 
lichen Spektrum berechnet hat. Es wird ein Schema der Verteilung von Ca, Ca+ u. 
Ca++ in verschiedenen Niveaus gegeben. (Naturę 1 2 1 . 1017—18. Manchester, 
Univ.) R. K. Mu l l e r .

D. Organische Chemie.
Theodore E. Friedemann, Die Wirkung von Alkali und 1 Ya.ssersloff-perox.yd 

auf Glyomle. Wahrend Glyoxale mit Alkali allein 1 Mol. Saure geben, werden sie mit 
alkal. H20 2 unter quantitativer Bldg. von 2 Moll. Sauren so schnell oxydiert, daB bei 
uberschiissig angewandter Lauge die Menge des Glyoxals nach wenigen Min. dureh 
Rticktitration mit Saure bestimmt werden kann. Glyom l gibt mit alkal. H20 2 2 Moll. 
Ameisensaure, Hethylglyoxal Je 1 Mol. Essigsaure u. Ameisensaure, Glyoxalcarbon- 
saure je 1 Mol. von wahrscheinlieh Oxalsaure u. Ameisensaure, Trioson (Ozymethyl- 
glyoxal) wahrscheinlich Glykolsaure u. Ameisensaure. Das Trioson wurde unabhangig 
von  E v a n s  u. W a r in g  (C. 1 9 2 7 . I. 66) dureh Oxydation von Dioxyaceton mit Cu-
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Acetat wahrend 7 Tagen bei Zimmertemp. erhalten. (Journ. biol. Chemistry 73 [1927]. 
331—34. St. Louis, Dep. of Biol. Chem., Washington Univ. School of Med.) L o h m a n n .

Gabriel Bertrand und Georges Nitzberg, tlber a-Glykoheptulit. (Vgl. C. 1928.
I. 3051.) Glykoheptulit oder genauer a-Glykoheplulit, C;Hie0 7, ist 11. in  W., zwl. in 
80%ig. A. (ca. 1,5: 100 bei Raumtemp.) u. krystallisiert aus diesem in sphiir. an-

CHj• OH CH..-OH CH.,.011 g^rdneten eeidigen Nadeln. F .U 4 °
i * i *■ (bloc), [a]d“° =  —2° 24 m 5%ig.

HC*OH HO-CH HC*OH wss. Lsg. Das Acetat erhalt man
HU-OH HC-OII HC-OII durch Erhitzen mit Acetanhydrid-

i i i ZnCl., u. langeres Behandem mit W.;
HO-CH T. I10-CH II. HO-CH III. aus 'A.-W. (2:1), F. 116—117°,

HĆ-OII HC-OH HC-OH ? r.eh0u0n® ei“?r, Q(;hlf- L| fi i i bei 22 cm Dicke nur -\-2 . — Da
IIC*OH HC*OH HO*CII a-Glykoheptit -\vegen seiner Darst.-

CH2• OH CII,-OH CH«• OH Weise u lnaktivitat nur Formel l.
- - besitzen kann, so wurde dem a-Gly

koheptulit, wenn die fiir a-Glykoheptulose angenommenen Formeln riclitig sind, 
Formel II. oder III. zukommen. Diese Formeln miiBten theoret. die beiden /?-Glyko- 
heptite (d u. 1) repriisentieren. Die d-Form ist yon P h i l i p p E (Ann. Chim. [8] 26 [1912]. 
289) besehrieben wordcn, aber die Konstanten entsprechcn nicht den obigen. Hier 
sind weitere Unterss. notwendig. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1773—76.) Lu.

Erich Muller und Kurt Schwabe, Katalytisclie Spaltung und Oxydation der 
Ameisensaure. (Vgl. C. 1925. I. 482.) Die Ergebnisse von P a a l (C. 1926. II. 1124), 
dem cs gelang, mit auf fein verteiltem BaS04 niedergeschlagenem Pd erheblichc Gc- 
schwindigkeiten der katalyt. Spaltung der Ameisensaure in CO„ u. H2 bei gewóhnlieher 
Temp. zu erzielen, u. der femer feststellte, daB formiathaltige Ameisensaure schneller 
ais reine Saure zers. wird, wahrend die neutralen Formiatlsgg. nur eine sehr geringo 
Zers.-Gesehwindigkeit zeigen, werden bestatigt. Der PAALsche Katalysator ist nicht 
auf BaSO., niedergeschlagenem Pd in der Wirksamkeit weit iiberlegen; seine Wirksam- 
keit wird vermindert, wenn man ihn an der Luft trocknet u. das dabei oxydierte Pd 
bei erneuter Verwendung durch Ameisensaure reduzieren laBt. Bei der Unters. der 
katalyt. Wrkg. der iibrigen Platinmetalle auf Ameisensaure unter den gleiehen Be- 
dingungen, d. h. in feiner Verteilung auf BaS04 u. bei Zimmertemp., stellte sich heraus, 
daB nur Pt zers., u. dies in viel geringerem Grade ais Pd. Mit ebenso hergestellten 
Katalysatoren wurde fcrner in genauer Anlehnung an die Angaben, die von PAAL 
fiir den Pd-Katalysator gemacht worden sind, die R k .: HCOOH +  1/2 0 2 =  H20  +  
C02 untersucht. Im Gogensatz zu P a a l  wurde gefunden, daB die Óxydation der 
Ameisensaure am Pd ganz erheblich schneller lauft ais die Spaltung (etwa 10-mal 
so schnell). Pt u. Rh betatigen sich ais gute Katalysatoren bei der Oxydation. Verss. 
mit Pd-, Pt- u. Rh-Hydroxyd zeigen, daB nur die Metalle u. nicht die Oxyde die Oxy- 
dation katalysieren, daB Pd-Oxyd sowohl durch Wasserstoff wie auch durch Ameisen
saure (bei Zimmertemp.) schnell reduzicrt wird, wahrend Pt-Oxyd nur langsam u. 
Rh-Oxyd iiberhaupt nicht durch Ameisensaure reduziert werden (vgl. C. 1928. I. 
1622), beide aber durch H2. Im Gegensatz zu Pt wird das durch H , reduzierte Rh 
durch Saucrstoff nicht oder nur schwierig oxydiert.

Um Aufklarung dariiber zu erlangen, ob bei der Oxydation der Ameisensaure 
der Katalysator den Wasserstoff oder den Sauerstoff aktmere, wurden mit Hilfc 
einer in die Scliiittelente eingefiihrten, mit dem betreffenden Katalysator material- 
gleichen Elektrodę, die wahrend des Schiittelns mit dem Katatysator in dauemder 
u. fortwahrend wechselnder Beriihrung stand, Potentialmessungen am arbeitenden 
Katalysator durchgefuhrt (gegen eine n. Kalomelelektrode). Diese Messungen zeigten, 
daB bei der katalyt. Spaltung die Ameisensaure nicht nur dem Pd, sondern auch dem 
P t u. Rh Red.-Potentiale erteilt, daB aber selbst bei langem Warten an Pt u. Rh 
nicht annahernd die Pd-Werte erreicht werden. Die Zers.-Gesehwindigkeit geht mit 
dem Potential parallel, u. nur ein solches Metali vermag die katalyt. Spaltung lierbei- 
zufuhren, an dem das Potential der reversiblen H2-Entw. erreicht wird (Pd, Pt). Bei 
der katalyt. Oxydation wurde bei keinem der Katalysatoren an der MeBelektrode 
das Potential der Wasserstoff-Sauerstoff-Gleichheit erreicht, so lange die Oxydations- 
geschwindigkeit noch meBbar war; das Potential lag vielmehr stets auf der Seite 
iiberwiegenden Wasserstoffdruckes. Dies deutet darauf hin, daB der Katalysator 
den Wasserstoff u. nicht den Sauerstoff aktiviert. Bei Na-Formiatlsgg. lagen die
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Verhaltnisse qualitativ ganz analog. — In einem theoret. SchluBabschnitt werden 
die Einzelvorgange bei der katalyt. Spaltung u. Oxydation der Ameisensaure reaktions- 
Idnet. betrachtet. Die Ameisensaure muB das Metali mit Wasserstoff viel hóhercn 
Druckes beladen, wenn er gasfórmig entweiehen, ais wenn er mit Sauerstoff reagieren 
soli. (Ztschr. Elektrochem. 34. 170—85. Dresden, Techn. Hochsch.) St a m m .

Otto Merz, Ober das Elaostearinsauretetrabromid. Vf. stcllte fest, daB die aus 
a- u. /J-Elaostearinsiiure gewonnenen Tetrabromide ident. sind u. der yS-Form an- 
gehóren. (Farben-Ztg. 33. 2423—24.) K on ig .

Aubel und Bourguel, Ober den Obergang der Brenzlraubensaure in Alanin. Die
Uberfiihrung der Brenzlraubensaure (I) mittels NH3 in Alanin, welche fiir die Theorie
der Umwandlung von Kohlehydraten in Albuminę im Organismus yon hohem Interessc
ware, ist bisher nicht gelungen. Vff. haben folgenden Weg eingeschlagen: Fortnahme
des O aus I mittels H u. Edelmetall u. Addition von NH3 an den so gebildeten Rest
CH3• C■ CO-H. Eine Rk. dieser Art haben yor kurzem K n o o p  u . O e s t E r l i n  (C. 1928. 

ii
I. 40) verwirldicht, namlich die Umwandlung yon Phenylbrcnztraubcnsaure in Phenyl- 
alanin mit Hilfe von Pd-Scliwarz; die gleiche Rk. mit I scheint ihnen nicht gelungen 
zu sein. Die Metallschwarze sind hier wenig geeignet. Ais Vff. eine wss. NH,,-Pyruvatlsg. 
in Ggw. von Pt-Schwarz mit H sclnittelten, erhielten sie nur Milchsaure u. A., wio bei 
gewissen Garungen. Dagegen liefert nach B o u r g u e l  (C. 1 9 2 8 . I. 672) bereitetes 
kolloidales Pd gute Resultate, obwohl groBe Mengen desselben nótig sind u. die lik . 
sehr langsam yerlauft. 4 g I, 2 Moll. NH,OH u. 0,25 g Pd in 400 ccm W. 5—6 Tage 
standig mit H schutteln, im Vakuum yerdampfen, mit A. kochen, Filtrat einengen, 
aus A. mit A. fraktioniert fallen, aus W. +  sd. A. umkrystallisiercn. 9 g I lieferten 
2,9 g reines Alanin. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 1844—46.) L in d e n b a u m .

E. Voto5ek, Oesckichte der Melhylpentosen und der gegemcdrlige Stand ihrer Chemie. 
(Vorlrag.) (Chemickć Listy 22. 54—65. 73—79. — C. 1928. I. 1646.) TOMASCHEK.

Heinz Ohle und Ladislaus VOn Vargha, Ober die Acetonverbindungen der Zucker 
und ihre Umwandlungsprodukte. IX. Mitt. Umwandlung der Monoacetonglucose. 
(VIII. ygl. C. 1927. I. 2192.) Die durch Einw. einer aąuimolekularen Menge p-ToluoI- 
sulfochlorid auf Monoacetonglucose entstehende p-Toluolsulfomonoacctonghtcosa vom 
F. 10S° (I) liefert bei der Verseifung mit alkoh. KOH oder NaOH nur Spuren yon 
iMonoacetonglucose. Das Hauptprod. ist ein Sirup, der nur teilweise im Hochyakuum 
destilliert. Die Identifizierung dieser Prodd. steht noeh aus. — Methylalkoh. NH3 
spaltet schon in der Kalte auffallig leicht Toluolsulfosaure ab. Ais Hauptprod. ent- 
steht dabei das p-toluolsulfosaure Salz der 6-Aminonionoacetonglucose (II) neben geringen 
Mengen eines sirupósen, N-freien Prod. Das freie Amin konnte bisher nicht isoliert 
werden. Es liefert eine bestandige Kohlensaureyerb., die in wss. Lsg. Mutarotation 
zeigt. Vermutlich liegt in dieser Verb. das Salz einer Carbaminsaure von der Konst. 
Ha vor, das aus dem Carbonat beim Eindampfen seiner wss. Lsg. cntsteht u. beim 
Auflosen in W. wieder in dieses ubergeht. Bei der Hydrolyse mit verd. IMineralsauren 
liefert die 6-Aminomonoacetonglucose die 6-Amino-d-glucose, die weder ais solche, 
noch in Form yon Salzen krystallisiert erlialten werden koimte. Nur das Pikral 
krystallisiert. Zur Charakterisierung eignet sich das p-toluolsulfosaure Salz ihres 
Phenylhydrazons yom F . 182—183°. Es erwies sich ident. mit einem aus 6-Brom- 
triacetyl-/J-methylglucosid nach FISCHER u . Z a c h  dargestellten Praparat. Daraiis 
folgt, daB in der Aminomonoacetonglucose die Aminogruppe am C-Atom 6 steht. 
(vgl. Formel II). Durch Einw. von HNO„ wird sie durch OH ersetzt, u. es resultiert 
die bekannte Monoacetonglucose. Die Aminomonoacetonglucose besitzt also noch
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die gleiche furoide Struktur wie die Muttersubstanz. Das gleiche gilt mithin fiir die 
p-Toluolsulfomonoacetonglucose yom F. 108°. Da die 3-p-Toluolsulfomonoaceton-
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glucose bekannt u. von ihr verschieden ist, bleiben fiir sie nur die Formeln I u. Ia 
iibrig. Vff. ziehen Formel I vor mit Riicksicht auf das Verh. der 5,6-Ditoluolsulfo- 
monoacetongluoose (vgl. unten XI. Mitt.).

Y e r s u e h e .  p-Toluolsulfosaures Salz der 6-Aminomonoaceton-d-glucose, 
CjjHjjOgNS, aus p-Toluolsulfomonoaceton-d-glucose voru F. 108° mit methylalkoh. 
NH3 bei Zimmertemp. bis zum Konstantwerden der Drehung. Entfemung des siru- 
posen Nebenprod. durch Auskochen des Rohsirups mit Essigester. Das rohe Salz 
enthii.lt infolge dieser Nebenrlc. noch p-toluolsulfosaures Ammonium, von dem es 
am besten iiber die Kohlensaureverb. zu trennen ist. Das reine Salz krystallisiert 
aus wenig A. auf Zusatz von A. in Nadeln vom F. 176—177°, [cx]d20 =  —7,02° (W.; 
c =  5,01). Kohlensdureverb. der 6-Aminomonoaceton-d-glucose (Ha), G,8H240 12N2, 
durch Eindampfen der wss. Lsg. des toluolsulfosauren Salzes mit Na2C03. Aus Essig- 
c-ster Bliittchen, die bei raschem Erhitzen bei 80° unter Gasentw. schmelzen. Bei 
langsamem Erhitzen Zers. zwischen 180—190°. [<x]d20 =  0° — ->- — 6,25° (W.; c =  
4,002). — Carbonat der 6-Aminoglucose, amorphes Pulver vom F. 96—98° unter C02- 
Entw., 11. in W., swl. in CH3OH u. A., sonst unl. [a]u20 =  +12,5° (W.; c =  2,077). 
p-Toluolsidfosaures Salz, amorphes, sehr hygroskop. Pulver, 1. in CH3OH u. A., 
[a]u20 =  +31,68° (W.; c =  1,128). Pikrat, C12H10O]2N4, aus 50%ig. A. tiefgelbc Nadeln, 
die sich von 140° an zersetzen u. bei 160° zu einer sehwarzen Fl. schm. Verpufft beim 
raschen Erhitzen. [a]n20 =  +7,4° (W.; c =  2,036). — p-Toluolsidfosaures Salz des 
Phenylhydrazons der 6-Amino-d-glucose, C16H270-N 3S, aus W. hellgelbe Nadeln vom 
F. 182— 183", [<x]d20 =  +6,8° — >  H-1,30 (A.; c =  2,514). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
61. 1203—1208.) O iile .

Heinz Ohle und Ladislaus von Vargha, Uber die Acelonverbindvngen der Zucker 
und ihrc Umwandlungsprodukle. X . Mitt. Eine neue •p-Toluolsulfodiacetonglucose. 
(IX. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Wiihrend die p-Toluolsulfomonoacetonglucose vom F. 108° 
mit Aceton in Ggw. von wasserfreiem CuSO,, nicht reagiert, erhalt man in Ggv. geringer 
jMengen Mineralsauren eine neue p-Toluosulfodiacelon-d-glucose, C13H20O6, aus 80%ig. 
A. Nadeln vom F. 87°, [a]n20 =  +27,1° (Chlf.; c =  5,244), unl. in W. wl. in k. A. u. 
Bzn., sonst 11. — Bei der Umsetzung mit HBrEg. zeigt sie das gleiche charakterist. 
Farbenspiel wie die Muttersubstanz. Ein krjrstallisicrendes l-Bromderiv. konntc nicht 
erhalten werden. Naeh Behandlung des amorphen Bromkorpers mit CH3OH u. Ag2C03 
konnten nur sehr geringe Mengen eines krystallisierten Prod. vom F. ca. 120° erhalten 
werden, dessen Einheitlichkeit noch zweifelhaft ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1208 
bis 1210.) Oi il e .

Heinz Ohle, Ladislaus von Vargha und Heinz Erlbach, Uber die Aceton- 
terbindungen der Zucker und ilire TJmwandlungsprodukte. XI. Mitt. Umwandlung der 
Monoaceton-d-glucose in 3,6-Anhydro-d-glucose. (X. Mitt. vgl. vorst. Ref.) Die aus 
Monoacetonglucose durch Einw. von 2 Mol p-Toluolsulfoclilorid heryorgehende Di- 
p-tolwlsulfomonoac(ton-d-glucose vom F . 160° (I) spaltet bei der Verseifung mit wss. 
alkoh. KOH auBerordentlich leieht 1 Mol Toluolsulfosaure ab unter Bldg. einer Toluol- 
sulfomonoaceton-3,6-anhydro-d-glucose (II). Diese liefert bei fortgesetzter alkal. Ver- 
seifung die Monoacetonanhydro-d-glucose (IH), die bei der Umsetzung mit p-Toluol- 
sulfochlorid in Pyridin das Toluolsulfoderiv. regeneriert. Spaltet man aus dieser Mono- 
acetonanhydroglucose mit verd. Mineralsauren den Acetonrest ab, so gelangt man zu 
derselben Anhydro-d-glucose (IV), die F is c h e r  u .  Za c h  aus Acetodibromglucose (VU) 
iiber die Glucoside VI u. V gewonnen haben. Aus dem Gang der beiden Darstellungs- 
weisen dieser Anhydroglucose ergibt sieli eindeutig, daB die Oxydsauerstoffbriicke an 
den C-Atomen 3 u. 6 verankert ist. In der krystallisierten Anhydroglucose liegt die 
freic Aldehydform sicher nicht vor, sondern eine der 4 móglichen Lactolformen, denn 
sie wird, trotzdem sie in Aceton gut 1. ist, bei Anwendung von wasserfreiem CuSO., 
ais Katalysator nicht acetoniert. — Aus der oben besehriebenen Reaktionsfolge er
gibt sich, daB in der Ditoluolsulfomonoacetonglucose (I) die eine Toluolsulfogruppe, 
u. zwar die leicht abspaltbare, in Stellung 6 stehen muB. Fiir den Standort des 2. Toluol- 
sulforestes bleibt dann nur die Carbinolgruppe 5 iibrig, vorausgesetzt, daB die Verb. 
noch die gleiche Ringstruktur besitzt wie die Monoacetonglucose. — Bei der Um
setzung mit HBr-Eg. zeigt die Ditoluolsulfomonoacetonglucose das typ. Farbenspiel 
iiber gelb, rot naeh violett, doch lieBen sich keine krystallisierte Umwandlungsprodd. 
isolieren. — Gegen methylalkoh. NH3 verhalt sich die Ditoluolsulfomonoacetonglucose 
wie gegen Alkali, doch seheint unter bestimmten Bedingungen auch in geringem Aus- 
maBe die Bldg. eines Aminokorpers stattzufinden. Die Toluolsulfomonoacetonanhydro-
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glucose wird dagegen von metliylalkoh. NH3 
angegriffen.

selbst im Bombenrohr bei 120° nicht
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V e r s u c h e. p-Toluolsidfomonoaceton-3,6-anhydro-d-glucose, CJ6H20O,S (II), aus 
A. Nadeln vom F. 132°, [<x] d20 =  +39,3° (Chlf.; c =  2,798). Die Verb. ist ident. mit 
dem Prod., das bei der Einw. von 3 Moll Toluolsulfochlorid auf Monoaeetonglucose in 
Pyridin +  Chlf. bei 100° entsteht, u. das von O iile  u .  D ic k h a u se r  irrtiimlich ais 
eine Toluolsulfomonoaeetonglucose betrachtet worden ist. — Monoaceton-3,6-anhydro- 
d-glucose, C6H]40 5, aus A. mit Bzn. Nadeln vom F. 56—57°, [a]c20 =  +29,33 (W.;
o =  3,172). Benzoylderiv., C]6Hi8O0, aus Bzn. Nadeln vom F. 58-—59°, [a]ir° =  +22,28“ 
(Chlf.; c =  2,828). Acetat, Sirup vom ICp. 125—130°/0,05 mm, [a]n20 =  +35,7° (Chlf.; 
c =  4,92). — 3,6-Anhydro-d-glucose, C6H]0O6, aus einer Mischung gleicher Teile Essig- 
ester +  abs. A. mit Bzn. lange Nadeln vom F. 119°, [a]n20 -  +55,39 (W.; e =  2,888). 
Phenylhydrazon, C12H J(i0 4N2, aus W. Niidelchen vom F. 157°. Phenylosazon, F. 178 
bis 179°. (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 61. 1211—16. Berlin, Univ.) Oh l e .

Katsumoto Atsuki und Kichiro Shimoyama, Untersuchungen iiber Benzoyl- 
Cellrdose. (Kunstseide 10. 250. — C. 1927. I. 70.) B r a u n s .

Ernald George Justinian Hartley, Uber die Einwirkung von Cuprocyanid auf 
Methyljodid. (Vgl. C. 1917. I. 996.) Aus den Komponenten bildet sich bei 100° im 
zugeschmolzenen Rohr eine Verb. (CuNC)3,CI13J , ein weifies, mikrokrystallin. Pulver, 
das an der Luft bestiindig ist, unter vermindertem Druck aber CH3J yerliert u. bei 100° 
oder mit KCN-Lsg. in Cuprocyanid u. CH3J sich spaltet. Beim Erhitzen der Kompo
nenten auf 135° oder in Ggw. von Acetonitril auf 100° wird eine andere Verb. CuNC- 
OHaJ  fast quantitativ gebildet, die aus Acetonitril in weiBen Nadeln krystallisiert. 
Diese wahrscheinlich trimolekulare u. wohl wegen der Anwesenlieit eines Trieyanrings 
bestandige Verb. wird beim Erhitzen mit Gyankaliumlsg. unter Bldg. von Methylcarbyi- 
amin, mit w&s. Silbersulfatlsg. in AgJ, Ag, CuS04 u. eine ebenfalls Methylearbylamin- 
haltige Verb. Cu(NGCH^)2SOi  zers. —- Cuprocyanid u. Acetonitril yereinigen sich unter 
Warmeentw. zu einer unbestandigen Verb. CuNC,GH30N , welche an der Luft allmahlieh 
das Nitril abgibt. Ahnliche Verbb. bilden andere unl. Cyanide, wie Silberferro- u. -ferri- 
cyanid, Kobaltieyanid u. Nickeloeyanid, nicht aber Silber- u. Zinkcyanid. (Journ. chem. 
Soe.. London 1928. 780—81. Oxford, Univ. Museum.) B lo c h .

John Joseph Lennon und William Henry Perkin, jun., Ober die Einwirkung 
geioisser Dibromtetracarbonsćiureester auf die Natriumderimte des Malonsaureathylesters, 
Athantetracarbonsauredthylesters und analoger Substanzen. Wahrend oc,a'-Dibrom- 
dicarbonsaureester mit Na-Malonester n. reagieren, z. B. a,y-Dibrompropan-a,y-dicarbon- 
siiureester unter Bldg. von Cyclobutantetraearbonsaureester (I n g  u .  P e r k i n , C. 1926.
I. 1141), verhalten sich oi,a'-I)ibrornletracarbmsaureester ganz anders. Schon vor langerer 
Zeit haben P e r k in  u .  Mitarbeiter solche Fiille beobachtet (R  =  C2H6):

A. (C02R)2CBr-[CH,]3-CBr(C02R)2 +  2 CHNa(C0oR)2— >- 
(C02R)2C-[CH2];-C(C02R)2 +  (C02R)2CH-CH(C02R)2 .
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B. (C02R)„CBr • CH„ • CBr(C02R)2 +  (C02R)2CNa ■ CH, ■ CNa(C02R )2— y  
2 (C02R)2C-CH2-C(C02R)2 .

Die erwarteten Cyclohexanester wurden nicht erhalten. Vff. haben einige weitere 
Umsetzungen dieser Art venvirklicht, welche durch folgende Schemata wiedergegeben 
werden:

1. 2 CBr„(CO„R)„ +  2 (C0„R)2CNa-CNa(C02R), — -> 3 (CO„R)„C: C(CO„R)„.
'2 . (C0Jl),0Iir-ĆH,'GBr(C02R)„ +  2"CHNa(C02R)2 -— >- " '

(C02R)2C-CH2-C(C02R)2 +  (Ć02R)2CH-CH(C02R)2 .
{CO„R)2CBr • CH2 ■ CBr(C02R)a +  (CO.,R),CNa-CNa(CO,R), — >

“ (C02R)2C-CH2-C(C02R)2 +  (C02R)2C: C(C02R)2 .

4. (CO,R)2CBr-CH.j- CH.,• CBr(CO,R)0 +  2 CHNa(C02R)2 — ■y  
(C02R)2C-CH2-CH2-C(C02R)2 + “(CO„R)2CH-CH(CÓ2R)2 .

5. (CO„R)2CBr • CH, ■ CH„ • CBr(CO„R)2 +  (C02R pN a-C N a(C 02R)2 — y  
" (C02R)2C-CH2-CH2-C(C02R)2 +  (C02R)2C: C{C02R)2 .

6. (C02R).,CBr • CH„ ■ CH2 • CBr(C02R)2 - f  (C02R)2CNa-CH„-CH2-CNa(C02R)2 —->•
2 (C02R)2(3-CH2-CH2"C(Ć02R)2 . "

Die móglichen Ursachen dieser anscheinend anormalen Rkk. werden ausfiihrlich 
erórtert. Die beste Erldarung, welche Prof. Robinson gegeben hat, ist kurz folgende: 
In Ffillen, wo intramolekulare u. intermolelculare Rkk. von ahnlichem Typus mit- 
einander konkurrieren, muB ein Faktor existieren, der in der Nahe der reagierenden 
Zentren u. der dadurch bewirkten Steigerung der Konz. begriindet liegt u. die intra- 
molekularen Rkk. begiinstigt. So darf man schliefien, daB Verbb. vom Typus
(C02R)2CBr-[CH2]n-C(C02R)2[Na leichter in (CO,R),C • [CH2]„ • C(CO„R)2 iibergehen,

ais daB sie intermolekular reagieren, falls n nicht zu groB ist. Es ist nur eine Ver- 
schiebung der ncgativen Ladung zum Br nótig. Es kommt aber noch ein wichtiges 
Moment hinzu: Das Br in den a-Brommalonestern, R • CBr(C02R)2, — u. nur in diesen — 
iihnelt dem Br der Hypobromite u. ist leicht durch H ersetzbar. Es ist so begierig nach 
Elektronen, daB die Verbb. wie Oxydationsmittel wirken. Samtliehe obigen Rkk. 
kónnen zusammengefaBt werden ais eine schnelle Bromierung substituierter Na-Malon- 
ester durch substituierto Brommalonester, gefolgt von langsamerer n. doppelter Um- 
setzung nach Art der Alkylierung von Malonestern. Ais Beispiel sei das Schema fiir die 
Rk. A (vgl. oben) angefuhrt (weitere Schemata im Original):

(CO.,R)2CBr • [CH,]3 • CBr(C02R)2 +  CH(C02R)2{Na— >• CHBr(C02R)2 +
(C02R)2CBr- [CH2]3- Ć(C02R),}Na — >• NaBr +  (C02R |C - [CH2]3-C(C02R)2.

CH(CO,R),}Na +  CHBr(C02R)2 — >  N aBr'+ (C02R)2'CH-CH(C02R)2.
Die bromierende Wrkg. obiger Dibromester wurde durch Bromierung von Phenol 

mittels (C02R)2CBr-[CH2]n-CBr(C02R)2 (mit n =  1 u. 2) bewiesen. Die Dibromester 
gehen dabei iiber in (COsR)2CH-[CH2]n'CH(C02R)2 u. wurden isoliert in Form von 
Ć02H-CH2-CH2-CH(C02H)2 u . Adipinsaure. Jede Gruppe CBr(C02R)„ ist aquivalent
1 Br2. Aus der Tatsache, daB hier keine Ringester u. kein HBr auftreten, mufl ge- 
folgert werden, daB die Bldg. der Ringester bei den obigen Rkk. auf der Zwischenbldg. 
der Na-Monobromester beruht. Eine weitere Stiitze fiir diese Auffassung ergab die 
Umsetzung von (C02R)2CBr-CH2-CBr(C02R)2 mit 1 Mol. /?-Naphthol u. 2 Moll. 
NaOC2H5, wobei unter Bromierung des Naphthols (C02R)2C-CH2-C(C02R)2 entstand.

— Anschliefiend haben sich Vff. mit dem anormalen Verh. des Dinatriwnpentcmlięza- 
carbonsaureesters beschaftigt., welcher nach BOTTOMLEY u. P ek k in  (Journ. chem. 
Soe., London 77 [1900], 298) beim Erhitzen mit CH2J2 keinen Cyclohexanester liefert, 
sondern in Paramethylenmaionester gespalten wird:

(C02R),CNa • CH2 • C(C02R)2 • CH2 • CNa(CO„R)„ — ->■
2 CH2: C(C02R)2 +  CNa2(C02R)2 — L£_CH2: C(C02R),.

Vff. fanden, daB auch die Umsetzung jenes Dinatriumesters mit a,/5-Dibrom- 
propionsauroester nicht zu einem Cycloheptanderiv. fiihrt, sondern daB sich Para- 
methylenmalonester u. Cyclopenłan-l^fZ^^-penlacarbonsimreesler bilden, welch letz-
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terer in Form der trans-Cyclopenlan-l,2,4-tricarbonsaure identifiziert wurde. Die Rk. 
ist wie folgt zu erklaren:

(C02R)2CNa-CH2-C(C02R)2-CH„-CNa(C02R)2— > CH,: C(C02R)2 +  
(C02R).,CjSTa• CH, • CNa(C02R)2 .+CH»Br-CHBr-C0̂  (C02R)2C < ^ ' ■

O-d.2 * OM • OU2
Dafi sich Dinatriumpropantetracarbonsiiureester u. Dibrompropionsiiureester glatt 

zu dem eyel. Ester kondensieren, haben schon Go l d s w o r t h y  u . P e r k in  (Journ. chem. 
Soc., London 105 [1914]. 2671) gezeigfc.

V e r s u c h e. Darst. der Ausgangsmaterialien nach bekannten Verff. — 1. Je
1 Mol. Dibrommaloncster u. Athantetracarbonsdureester (I) mit 2 Moll. NaOC,Hs in A.
2 Stdn. kochen, W. zugeben, ausathern. Siruposes Prod. erstarrt bei — 15° teilweise zu
Athylcntetracarbonsdureester (II), aus PAe., F. 56°. Oliger Rest liefert weitere Mengen. 
Daraus durch Verseifung u. CO,-Abspaltung Fumarsaure. — 2. a,y-Dibrompropan-
a.,a,y,y-tetracarbonsdureester (III) mit 2 Moll. Na-Malonester ebenso kondensiert. 
Rohprod. erstarrt teilweise zu I, aus PAe., F. 75—76°. Oliger Rest erstarrt 
bei — 15° teilweise zu Cyclopropan-1,1 ,2 ,2  -tetracarbonsdureester (IV), aus PAe., 
F. 40—41°. — 3. Aus III, I u. 2 Moll. NaOC,H.: II u. IV. Trennung durch 
fraktionierte Krystallisation aus PAe. — 4. <x,d-Dibrombutan-a.,v.,d,d-tetracarbonsdure- 
ester (V) u. 2 Moll. Na-Malonester. Rohprod. erstarrt teilweise zu I. Oligen Rest mit 
verd. HC1 gekocht, Lsg. eingeengt. Es fallt etwas Adipin- u. Bernsteinsaure aus. HC1- 
Mutterlauge vóllig verdampft, Riickstand mit Acetjdchlorid gekocht. Erhalten: cis- 
C'yclobutan-l,2-dicarbonsaureanhydrid (VI), Kp.20 1 65—170°, F. 71—73°. Daraus mit 
sd. W. die Sćiure, F. 136—138°. — 5. V, I u. 2 Moll. NaOC2Hs. Rohprod. erstarrt bei 
—10° teilweise zu II. Oligen Rest mit HCI gekocht, eingeengt. Es fallt etwas Fumar- 
siiure aus. Mutterlauge verdampft. Riickstand liefert nach Erhitzen auf 180° u. Kochen 
mit Acetylchlorid VI. — 6. V, Butantetracarbonsaureester u. 2 Moll. NaOC2Hs. Roh
prod. mit HCI liydrolysiert, verdampft, Riickstand auf 180° erhitzt u. wie vorst. in
VI iibergefuhrt. — DI mit Phenol 5 Stdn. gekocht, dann dest. Bei 185—190° geht 
Gemisch von Phenol u. bromiertem Phenol iiber. Riickstand mit HCI gekocht, Phenol 
usw. mit Dampf entfernt, Filtrat verdampft. Sirup erstarrt langsam teilweise zu 
Propan-a.,y,y-tricarbonsdure, C0HsOc, Nadeln aus sehr wenig W., F. ca. 125°. Liefert 
bei 150—160° Glutarsaure. — V u. Phenol ergeben in gleicher Weise schliefilich Adipin- 
saure mit fast quantitativer Ausbeute. — III, /3-Naphthol u. NaOC2H5-Lsg. 1 Stde. 
gekocht, verdampft, Riicljstand 2 Tage mit HCI gekocht, Filtrat verdampft, ausgeiithert. 
Erhalten: Cyclopropan-l,l,2,2-tetracarbonsaure, C,HcOs, aus W., F. 210—212° unter 
Aufschaumen. — Je 1 Mol. Pe.nlunhexacarbonsdureesler u. Dibrompropionsaureester 
mit 2 Moll. NaOC2H. in A.-A. (1: 1 Vol.) 24 Stdn. stehen gelassen, abdest., nach W.- 
Zusatz ausgeiithert, Prod. fraktioniert. Fraktion bis 180° (15 mm) liefert Paramethylen- 
malonesUr, aus A., F. 145—148°. Fraktion 225—245° (15 mm) mit HCI gekocht, ver- 
dampft, Riickstand auf 180—200° erhitzt. Lsg. in konz. HCI. liefert iiber KOH im 
Vakuumexsiccator Krystalle von traHs-Cyclopentan-l,2,4-tricarbonsaure, CsH10O0, aus 
HCI, F. 127—130°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1513—26. Oxford, D y s o x  
P e r r in s  Lab.) L i n d e n b a u m .

Edward Bradford Maxted und Arthur Norman Dunsby, Kalalytische O zy dali on 
von Nitro- und Halogenderivaten des Toluols mittels Luft. (Vgl. M a x t e d , C. 1928. I, 
3029.) Ais Katalysator diente granuliertes Zinnvanadat, befindlich in einem U-Rohr, 
welches in einem K N 03-NaN03-Bad erhitzt wurde. Vol. des Katalysators stets 10 ccm. 
Die Substanz wurde aus einem erwiirmten Waschfliischchen mittels eines Luftstroms
vergaat u. durch den Katalysator gesehickt, die Oxydationsprodd. in einer Vorlage
gesammelt. — p-Nitrotohiol. Liefert p-Nitrobenzoesćiure u. wenig p-Nitrobenzaldehyd. 
Da keine Stiekoxyde entstehen, kann die Siiure direkt titriert werden. Bcste Be
dingungen: Temp. des Vergasers 93°, 101 Luft pro Stde., Temp. des Katalysators 
270—300°. Ausbeute an Saure 14—16%. — o-Nitrotoluol wird stark zers. —  o-Brom- 
toluol. Hier tritt auch etwas HBr auf. Temp. des Vergasers 60°, des Katalysators 290°. 
Ausbeute an o-Brombenzoesaure 24,3%. — o-Chlortoluol. Wie vorst. Ausbeute an
o-Chlorbenzoesaure 13,8%. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1439—42. Weston- 
super-Mare.) L in d e n b a u m .

A. Skita und F. Keil, Basenbildung aus Carbonyherbindungen Die katalyt. 
Red. von ScHiFFschen Basen mit kolloidem Pt, die in saurer Lsg. zu sek. Aminen 
fiihrt, ist nicht anwendbar auf unbestandigere Iminoverbb. wie z. B. auf das Citral-
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methyhmin. Vff. fiihren das Versagen der Rk. darauf zuriick, daB die hydrolyt. Wrkg. 
der Saure groBer ist, ais die Hydrierungsgeschwindigkeit in saurer Lsg. Da SCHlFFsche 
Basen in neutraler Lsg. keinen H aufnehmen, wurde NH3 zu der kolloiden Pt-Lsg. 
gegeben u. dadurch lebhafte H-Aufnahme unter Bldg. der entsprechenden sek. Basen 
bewirkt. Dieselbe katalyt. Besehleunigung iiben auch Aminę aus, so daB an Stelle der 
ScH lF F sch en  Basen bessere Ausbeuten an sek. Aminen mit dem Gemisch der Kompo- 
nenten (Aldehyd u. Amin) erzielt werden konnten. Ciłral u. Methylamin lieferten bei 
der Hydrierung mit Pt mehr N-Methyl-3,7-dimethyIoctylamin ais die Red. des sehr 
zersetzlichen Citralmethylamins. Bei der Pt-Katalyse in ammoniakal. Suspension liefert 
Citral ausschlieBlich Bis-[3,7-dimethyloctyl]-amin u. kein prim. Amin. In ahnlicher 
Rk. ergeben andere hohermolckularo Aldehyde ebenfalls sek. Aminę, z. B. Onanthaldehyd 
das Diheptylamin; anders yerhalten sich Acetaldehyd u. Propionaldehyd, sie liefern 
tertiare Aminę, also Triathyl- bzw. Tripropylamin. Da bei der Red. von Aldoximen 
ebenfalls sek. bzw. tertiare Amino gebildet werden (G u l e w it s c h , C. 1925. I. 2547; 
W a SSILJEW , C. 1927. II. 237), da ferner auch Ketone mit NH3 oder prim. Aminen 
bei der katalyt. Hydrierung mit kolloidem Pt sek. Basen bilden, wurden eine Reihe yon 
Ketonen reduziert. Bei der Hydrierung in ammoniakal. Suspension entsteht aus Aceton 
Di-i-propylamin, aus Methylathylketon Di-sek.-butylamin, aus Diathylketon J)i-[a-uthyl- 
n-propyl]-anmi u. aus Cyclohexanon Dicyclohexylamin.

Y e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von v. Graetzel u. E. Baesler.) Citralcyclohexyl- 
amin, C16H27N (I), aus tiąuimol. Mengen Citral u. Cyclohexylamin unter Eiskiihlung; 
Kp.is 170— 172°. Hydrochlorid des N-Cyclohexyl-3,7-dimethyloclylamins, C10H31NC1 (II), 
aus I dureh Hydrierung in A. mit l%ig. kolloider Pt-Lsg. u. Eg. bei Zimmertemp. u.
3 at H-Druck u. nachfolgendem Erwarmen mit konz. HC1. Das Salz ist wl., aus W., 
F. 154—155°. Die freie Base siedet unter 14 mm bei 151—153°. Pikrolonat, C20H41O5Nr,, 
Krystalie, aus A., F. 174—175°. — Citrałisoamy lamin, C15H2,N  (III), Kp.20 150— 154°. 
Hydrochlorid des N-Isoamyl-3,7-dimethylcctylamins, C15H31NC1, aus III in analoger Rk. 
wie bei II in mit Eg. neutralisierter Lsg.; das Salz schied sich in weiBen Krystallen ab, 
aus W., F. 168— 169°. Die freie Base. sd. unter 17 mm bei 142—145°. Pikrolonat, 
C^H^OęNj, Krystalle, aus A., F. 186—187°. — Citralathylamin, CI2H2jN (IY), aus Citral 
u. Athylamin unter Kiihlung, Kp.12 113— 115°. Hydrochlorid des N -Athyl-3,7-dimethyl- 
octylamins, CI2H23NC1 (Y), aus IV in A. mit 25%ig. NH3 mit l% ig. Pt-Lsg. bei Zimmer
temp. u. 3 at H-Druck u. nachfolgendem Versetzen mit HC1; F. 102—103°. Freie Base, 
Kp.13 135— 137°. Nitrosoverb., olig. Pikrolonat, CjoH^O^j, aus A., F. 196— 197°. — 
N-Methyl-3,7-dimethyloctylamin, Cu HS5N, aus Citralmethylamin (Kp.13 107— 109°) in 
analoger Weise wie bei der Darst. von V, oder besser aus Citral u. Hethylamin. — Hydro
chlorid des Bis-[3,7-dimethyloctyl]-amins, C20H.nNCl, dureh Hydrierung von Citral oder 
dessen Oxim mit einer kolloidalen Pt-Lsg. nach Zusatz von wss. NH3-Lsg. u. nach
folgendem Erhitzen mit HC1; Krystalle, aus A., F. 141—142°. Freie Base, C20H.t3N, 
Kp.jS 191— 193°, hat einen angenehmen, schwach bas. Geruch. — Hydrochlorid des 
Dihe-ptylamins, C14H32NC1, dureh Hydrierung des Onanthaldehyds oder des Onanthald- 
oxiiw  in ammoniakal. Suspension, Nadeln aus A. -f- A., F. 250°; ist nicht hygroskop, 
Diheptylamin, F. 30°, Kp. 270— 272°.

Salzsaures Triathylamin, CeH:aNCl, dureh Hydrierung von Acetaldehyd oder Acet- 
aldoxim in wss.-ammoniakal. Suspension mit 1% Pt-Kolloid u. folgender Wasserdampf- 
dest. Die ubergehenden bas. Bestandteile wurden in 20%ig. HC1 aufgefangen. Krystalle, 
aus wenig A., F. 252—253°. — Tripropylamin, C9H2]N, aus Propionaldehyd oder dessen 
Oxim dureh Hydrierung in wss.-ammoniakal. Suspension, Kp. 148— 150°. — Salzsaures 
Salz des Di-i-propylamins, aus Aceton dureh Hydrierung im 24%ig. Ammoniakwasser 
mit einer kolloiden Pt-Lsg. bei Zimmertemp., aus A.-A., F. 212—214°. Freie Base, 
Kp. 84°. Pikrat, C12HisO,N,„ Krystalle, aus W., F. 140°. Di-sek.-butylamin, C8H19N, 
aus Metliylathylketon nach der beim Di-i-propylamin angegebenen Methode; Kp. 230 
bis 233°. Hydrochlorid, CSH20NC1, Nadeln, F. 215— 216°, nicht zerflieBlich. Das bei 
der Hydrierung des Methyiathylketons entstandene Methylathylcarbinol sd. bei 97—98°.
— Di-\a.-athylpropyl]-amin, dureh Red. des Didthylketmis in wss. NH3 in 20% Ausbeute.
— Salzsaures Salz des Dicyclóhexylamins, C12H2JNC1, aus Cyclohexanon dureh Hydrierung 
in 10%ig. Ammoniakwasser mit einer kolloiden Pt-Lsg. u. nachfolgendem Erhitzen 
mit HC1; Krystalle, aus A., F. 340°. Freie Base, Cł2H 23N, Kp.20 128—130°. Der dabei • 
gebildete nicht bas. Bestandteil erwies sich ais Cyclohexanol, CcH]20 , Kp. 120— 122°.
A thyl-sek.-butylamin, CeH15N, dureh Hydrierung von Methylathylketon mitj!35%ig. 
^•ss. Athylaminlsg. bei Gg^v. von kolloider Pt-Lsg.; Kp. 96—98°. — N • Athylcyclohexyl-
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amin, C8Hj-N, aus Cyclohexanon durch Hydrierung mit Athyląmin in vorziiglicher 
Ausbeutc. Salzsaures Salz, F. 182— 183°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1452—59. 
Hannover, Techn. Hochschule.) HlLLGER.

M. Takamatsu, Uber einige Organoselenverbindungen. Durch Erhitzen von Se02 
mit 2 Moll. Phenol erhielt Vf. ein Prod., welches auf Se(CfsHi -OH)i stimmt u. mit dem 
,,Selenophenol“ (richtiger: Dioxydiphenylselenid; D.Ref.) vonMiCHAELiS u .K u n c k e l l  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 30 [1897]. 2823) ident. zu sein scheint. Rotbraun, amorpli,
11. in A., Aceton, Lauge, wl. in A., unl. in Chlf., B zl., NH.,OH. — Aus Phenoxyessigsaure 
u. Se02 entsteht ebenso Bisphenoxyessigsaureseleuoxyd, OSefCjH.,- O-CH, -C02H)2, 
hellgelb, amorph, Zers. bei 210°, 11. in CH3OH, Alkaliearbonat, wl. in A., unl" in Chlf., 
Aceton, B zn. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. 91.) L i n d e n b a u m .

Jean-Baptiste Senderens und Jean Aboulenc, Einmrkung von Schwefelsaure 
auf die aromatischen Sauren; sulfoaromatische Sauren. (Vgl. C. 1928. I. 484.) Da die 
aromat. Sauren aus ihren Lsgg. in H,SO., (66° Be.) durch W. gefallt werden, so ist das 
Ende der Rk. leicht zu erkennen. — Benzoesaure. Mit 8 Teilen H„SO., bei 200—210° 
geringe C02-Entw. Rk. nach 6 Stdn. beendet. Aufarbeitung mit BaCO:s liefert m-Sulfo- 
benzoesaure. Man erhalt diese am besten durch 3-std. Erhitzen von Benzoesaure mit
4 Teilen 20%ig. Oleum auf 200°, wobei kcin C02 auftritt. — o-Phthalsdure. Bleibt 
bei 6-std. Erhitzen mit H2S 04 auf 200—215° unverandert. Das zweite C02H erhóht 
die Widerstandsfahigkeit. 4-Sulfo-o-phthalsdure erhalt man leicht mit 20%ig. Oleum 
(ca. 215°, 4 Stdn.). — Tóluylsduren. CH3 erleichtert den Angriff durch H2S04. denn 
die Sulfonsauren entstehen sehon bei 3- bis 4-std. Erhitzen mit 5—6 Teilen H2SO., 
auf 150— 160°. Bei hóhcrer Temp. wird C02 entwickelt, reichlich bei 200°. Mit 20°/0ig 
Oleum erfolgt schon unter 100° Sulfonierung, bei hoherer Temp. Disulfonierung, stets 
ohne Gasentw. — Phenylessigsdure. Verha.lt sich wie die Fettsauren. Ab 180° reichliche 
Bldg. von CO, CO.,, SO„ u. C. Mit k. 20°/oig. Oleum Bldg. von Sulfophenylessigsaure 
u. Zers.-Prodd. — Żimłsaure u. Hydrozimisdure. Schon ab 150° Zers. wie vorst. Sulfo- 
zimtsdure mit k. Oleum. Sulfohydrozinftsaure mit 8 Teilen k. 20%ig. Oleum, mit BaCO:, 
aufarbeiten; mkr. hygroskop. Prismen. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1497 bis 
1499.) L in d e n b a u m .

Ch. Courtot, L. Nicolas und Tchang Han Liang, Beilrag zur Kenntnis des Di- 
phenylensulfids. (Vgl. Co u r t o t  u. P o m o n is , C. 1926 .1. 3551.) Ghlordiphenytensulfid. 
Aus Aminodiphenylensulfid durch Diazork. oder aus Nitrodiphenylsulfid u. SOCl2 
in der Kalte. F. 113— 114°. — Bromdiphenylensulfid. Nach denselben Verff. oder durch 
Bromiercn von Diphenylensulfid in Chlf. Nadeln, F. 125— 126°. Das Br wird durch 
NHjOH u. CuCl bei 140— 160° gegen NH., ausgetauscht. — Joddiphemylensulfid. Nur 
durch Diazork. F. 87—88°. Der niedrige F. ist auffallend. — Dicldor-, Dibrom- u. 
Dijoddiplienylensulfid. Aus Diaminodiphenylensulfid durch Diazork. Nadeln, FF. 205 
bis 206, 229 u. 219—220°. Auch liier fiillt der niedrige F. des Dijodderiv. auf. Das Di- 
bromderiv. ist auch durch Bromierung von Diphenylensulfid erhaltlich. — Mono- 
u. Dibromdiphenylensulfid liefern Mg-Deriw. Mittels derselben wurden Diphenylen- 
sulfidcarbonsaure u. -dicarbonsaure, FF. 255 u. 320°, dargestellt. — Bromnitrodiphenylen- 
sulfid. Durch Nitrieren des Bromderiv. Hellgelbe Nadeln, F. 264—265°. Daneben 
entsteht — wie bcim Diphenylensulfid selbst — Bromdiphenylensulfinon, F. 171-—172°.
— Bromaminodiphenylensulfid. Durch Red. des Bromnitroderir. F. 150—-151°. Liefert 
durch Diazork. obiges Dibromderiv. Die Substituenten befinden sich demnach in 2 
u. 7 (vgl. 1. c.). — Die Absorptionsspektren samtlicher D eriw . (mit Ausnahme der 
Carbonsauren) wurden im Bereich 1//. =  2500—4300 bestimmt. Halogen wirkt batho- 
chrom u. hyperchrom, J weniger ais Cl u. Br. Ein zweites Halogen verstarkt die Wrkg., 
aber jetzt bewirkt merkwiirdigerweise das Dijodderir. die starkste Yerschiebung. 
Die chromogene Wrkg. von OH, NH2 u. N 0 2 ist starker ais die der Halogene u. steigt 
in der angegebenen Reihenfolge. Die Spektren des Diphenylensulfids, -sulfinons u. 
-sulfons u. ihrer Monobromderiw. lassen erkennen, daB die bathochrome Wrkg. um 
so starker ist, je ungesattigter der S ist. Diese Erscheinung ist jedoch nicht von all- 
gemeiner Art, denn bei den Amino- u. Diaminoderiw. tritt sie wohl in den sehwachen 
Freąuenzen auf, kelirt sich aber fiir den Rest des ultravioletten Spektrums um. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1624—26.) L in d e n b a u m .

L. Lewin, U ber die Ozydalion von Snlfiden mittels Benzoylliydroperoxyd.
II. Mitt. (I. vgl. C. 1928. I. 2081.) Die Oxydation von Sulfid zu Sulfoxyd verlauft 
leicht u. schnell schon mit schwaclieren Oxydationsmitteln, wahrend zur Oxydation 
des Sulfoxyds zum Sulfon starlcerc Jlittel angewandt werden miissen; auch ist die

X. 2. 45
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Rk.-Gescliwindigkeit hierbei bedeutend kleiner. Die Ausschaltung der Sulfonbldg. in der 
ersten Phase gelang unter folgenden Rk.-Bcdingungen: Zum Sulfid wird nur die theoret. 
Menge Benzoylhydroperoxyd gegeben. Die Rk. wird unter Kiihlung u. in verd. Lsg. 
durchgefiihrt. — Die gewonnenen Sulfoxyde werden dann mittels Benzoylhydroperoxyds 
in Sulfone iiberfuhrt u. auf diese Weise quantitativ u. zwar titrimetr. bestimmt. — 

-Dichlorathylsulfoxyd, aus dem Sulfid mit Benzoylhydroperoxyd, F. 108,5—110,5° 
(aus A.). — Phenylsulfoxyd, aus dem Sulfid, wie vorher. Aus PAe. F. 70—71,8°. — 
Benzylstdfoxyd, aus dem Sulfid, aus A., F. 133— 134,6°. Merkwiirdigerweise ging bei 
diesem Sulfoxyd die Oxydation auch nach 20 Stdn. nicht weiter ais bis zu etwa 80% 
Sulfon, obwohl das Benzylsulfid selbst sich sehr leieht quantitativ zum Sulfon oxydiert.
— f},f}'-Dićhloratliylsulfon, aus dem Sulfid mittels Benzoylhydroperoxyds. Aus W.
F . 55—56°. — Phenylsulfon, aus dem Sulfid. Aus h. A., F . 123,5— 125°. — Benzyl- 
sulfon, aus dem Sulfid. Aus h. A., F . 149,5— 151°. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 1 9 . 
211—14. Moskau.) F i e d l e r .

Helene Goldliammer, Ober die Oxydation von Phenol mit Wasserstoffsuperoxyd 
unter Zusatz von Eisensalzen. Bei der Osydation von Phenol mit H20 2 in Ggw. von 
FeSO., wird in erheblicher Menge Brenzcatechin, weiterhin Pyrogallol, Purpurogallin 
u. Spuren von Hydrochinon erhalten. Best.-Methoden dieser Stoffe werden ausgearbeitet. 
Bei gleichartiger Osydation von Tyrosin gelang es nicht, ein Orthodioxyprod. zu isolieren. 
(Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 81—87. Wien, Physiol. Chem. Abt. d. physiol. 
Inst.) • Me i e r .

P. Brenans und Ch. Girod, Chlorjodphenole aus 5-Chlor- und 3,5-Dichlorsalicyl- 
saure. 5-Chlorsalicylsaure wurde durch Chlorieren von Salicylsaureathylester mittels 
S 02C12 u. Verseifen des Esters dargestellt. Acetal, C9H ,0 4CI, Nadeln aus Bzl., F. 142°.
— 4-Chlor-2,6-dijodphenol, CeH3OClJ2. Lsg. von 3,45 g vorst. Saure in 80 ccm n. 
NaOH auf 3,5 1 verd., 0,5 1 J-KJ-Lsg. (== 12 g J) zugeben, nach ca. 3 Stdn. mit 2-n. 
H2SOj ansauern, mit S 0 2 entfarben. AusbeutoĄS g. Gelbliche Nadeln aus A., F. 108°. 
Schon beschrieben von H u n t e r  u .  J o y c e  (Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 2640).
— Athylather, CsH.OC1J2. Mit C2H&J in sd. alkoli. NaOH. Blattchen aus A., F. 69°. —
Acetal, C8H50 2C1J2, Nadeln aus A., F. 127,5°. — 2,4-Dichlor-6-jodphenol, C0H3OCLJ. 
Lsg. von 4,15 g 3,5-Dichlorsalieylsaure (F. 218°) in 80 ccm n. NaOH auf 2 1 verd.,
0,5 1 J-KJ-Lsg. ( =  10 g J) zugeben, nach 6 Stdn. wie oben. Ausbeute 5,85 g. Nach 
Reinigung durch Dampfdest. Nadeln aus PAe., F. 63°. — Acetat, CSH50 2CL,J, seidige 
Nadeln aus A., F. 66°. — Athylather, C8HrOCl2J, Ol, Kp. 290—294°. (Ćompt. rend. 
Acad. Sciences 186. 1553— 55.) * " L in d e n b a u m .

P. Brenans und Ch. Girod, Trijodphenól aus 5-Jod- und 3,3-Dijodsalicylsdure. 
Darst. dieser Sauren aus je 1 Mol. Salicylsaure u. J  in A. in Ggw. von gelbem HgO. 
Aus 13,8 g Salicylsaure: 16,7 g Mono- u. 4,5 g Dijodsalicylsaure. Trennung mittels 
der Ba-Salze. Reinigung der 5-Jodsalicylsaure iiber das Acetat. Eigg. vgl. BRENANS 
u. P r o s t  (C. 1923. III. 371). — 2,4,6-Trijodphenol, C6H3OJ3. 1. Aus 2,64 g 5-Jod- 
salicylsaure in 40 ccm n. NaOH, auf 1,51 verd., mit 0,51 J-KJ-Lsg. ( =  5,1 g J).
2. Ebenso aus 3,9 g 3,5-Dijodsalieylsaure, 20 ccm n. NaOH u. 2,54 g J. Man verfakrt 
wie im vorst. Ref. angegeben. Zur Entfernung unangegriffener Saure wird das Roh- 
prod. mit BaCO:, in 1 1 W. gekocht, filtriert, aus dem Nd. das BaC03 mit verd. HC1 
herausgel. Nadeln aus Bzl:, F. 157°. Ausbeuten 2,7 bzw. 1,6 g. — LaBt man auf Dijod
salicylsaure 2 Moll. J u. 4 Moll. NaOH wirken, so erhalt man das bekannte L a u t e - 
MANNsche Rot. (Compt. rend. Acad. Sciences 136. 1851—52.) L i n d e n b a u m .

Moritz Kohn und Regine Kramer, Ober halogenierte o-Anisidine. X X X. Mitt. 
iiber Bromphenole. (XXIX. vgl. C. 1927. II. 2665.) Das von K o h n  u .  K a r l in  beim 
Bromieren des l-Methoxy-2-amino-4-brombenzols gewonnene Ergebnis iiber die 
Wanderung des in p-Stellung befindlichen Bromatoms in die o-Stellung zur Methoxy- 
gruppe haben Vff. auf das l-Hethoxy-2-amino-4-chlorbenzol zu iibertragen versucht. 
p-Chlor-o-nitroanisol (I) wurde dargestellt aus p-Chlorphenol durch Methylierung u. 
nachfolgendc Nitrierung des so erhaltenen p-Cliloranisols; Red. mit Sn u. HC1 iiber- 
fuhrt in l-Methoxy-2-amino-4-chlorbenzol (II). Die Bromierung in Eg. verlauft glatt 
unter Bldg. des l-Methoxy-2-amino-3,5-dibrom-4-chlorbenzols (DI). Es findet also bei 
der Halogenierung yon n  keine Wanderung des in p-Stellung befindlichen Cl-Atoms 
statt. Diese Annahme wird bewiesen dadurch, daB es gelang, n i  durch Diazotieren, 
Verkochen u. Entmethylieren in 4-Chlor-3,5-dibromphenol vom F. 120° (Yla) zu iiber- 
fuhren, das K o h n  u .  D om otÓR (C. 1927. II. 719) bereits friiher dargestellt haben. Die
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aus beiden D eriw . gewonnenen Benzoylverbb. stimmen ebenfalls miteinander uberein. 
Durch Nitrierung des Acetylderiv. von III steliten Vff. 3,5-Dibrom-4-chlor-6-nitro- 
2-ace.taminoanisol (IV) dar, aus dem durch Entacetylierung mit konz. H2SO., 1-Methozy- 
2-amino-3,5-dibrom-4-chlor-6-nilrobenzol (V) gewonnen werden konnte. Das durch 
Diazotierung aus III erhaltene 4-Chlor-3,5-dibromanisol (VI) wurde nitriert zum Dinitro- 
prod. VII. Durch Kochen mit HBr-Eg. hatten K oh n  u. D om otór aus VII das 4-Chlor-
3,5-dibrom-2,G-dinitrophcnol (IX) erhalten; dasselbc Prod. haben Vff. aus VII durch 
Erhitzen mit Py. uber VIII isolieren kónnen. — Das aus p-Chloranisol mit H N 03-H ,S 04 
darstellbare 4-C'hlor-2,6-dinitroanisol (X) ist ident. mit dem von K o r n e r  (Gazz. ehim. 
Ital. 4. 396) aus dem entsprechenden Phenol mit CH3J gewonnenen Prod. Bei Einw. 
von Py. auf X bildet sich iiber das N-Methylpyridiniumsalz das freie 4-Chlor-2,6-dinitro- 
;phenol vom E. 79°. — Au Ber dem p-Chloranisidin haben Vff. auch das 2,4-Dichlóranisidin 
(XII) in den Kreia ihrer Unterss. einbezogen. Der dabei eingesehlagene Weg ist folgender: 
Plienol wurde mit 2 Moll. Cl in das 2,4-Dichlorphenol iiberfuhrt, darauf methyliert, 
der Methyliither mit rauchender H N 03 nitriert zum 2,4-Dichlor-6-nilroanisol (XI); Ent- 
methylierung desselben ergab 2,4-Dichlor-6-nilrophenol vom E. 124°. Durch Red. mit 
Sn u. HCl wurde das Anisol in das ólige l-Hethoxy-2,4-dichlor-6-aminobenzol (XII) um- 
gewandelt, dessen A ce ty herb. bei 72° schm. 2,4-Dichlordinilroacetanisidid (XIII) vom
E. 219°, aus 2,4-Dichloracelanisidid mit H N 03-H ,S04, spaltet mit konz. II2SÓ4 die 
CH3-Gruppe ab unter Bldg. des 2,4-Dicłdor-3,5-dinilro-6-aminoanisols (XIV) vom E. 135°.
2,4-Dichloranisidin liefert mit Brom in Eg. l-Methoxy-2,4-dichlor-3,5-dibrom-6-amino- 
benzol mit dem fiir einen so hoch halogenierten Kórper auffallend nicdrigcn F. von 83°.

NH • CO .  CH,
IV

Br—L J — B t

■Rt-—L J—Tir Br— J—Br

V e r s u c h e .  4-Chlor-2-nitroanisol (I): p-Chlorphenol wird mit Dimethylsulfat 
u. 20%ig. KOH in p-Chloranisol vom Kp. 193— 197° uberfiihrt u. das Anisol mit einem 
Gemiseh gleieher Mengen rauchender u. farbloser K N 03 unter Kuhlung versetzt; 
lichtgelbe Krystalle vom F. 96° (R e v e r d i n , E c k h a r d , Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 
[1899]. 2623 gibt den F. 98°). 4-Chlor-2-aminoanisol (II), aus I mit Sn u. konz. HCl; 
Krystalle, aus A., F. 82°. 3,5-Dibrom-4-ćhlor-2-aminoanisol, C,H„ONClBr2 (III): Beim 
Versetzen einer Lsg. yon II in wenig Eg. unter Kuhlung mit 2 Mol. Brom; schwach 
lila gefarbte prismat. Nadeln, aus A., F. 113°. 4-Chlor-3,5-dibromanisol, C7H5OClBr2 (VI); 
beim Diazotieren vonH I in A. mit konz. H2S 04 u. 2-std. Erhitzen auf dem Wasserbad; 
Krystalle, aus A., F. 79° (K o h n  u. D om otor  geben F. 82°), Kp,748 ca. 296°. 4-Chlor-
3,5-dibromphenol, C0H3OClBr„ (Yla): VI wird in Eg. gel. u. mit 66°/0ig. HBr am Riiok- 
fluB gekocht u. das Reaktionsprod. in W. gegossen, Krystalle, aus PAe., F. 118°;
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Kp.T69 317—319° (K ohn u . D om otor geben F. 121°). Benzoylderiv., C13H70 2ClBr2, 
aus VIa mit Benzoylclilorid u. 20%ig. KOH, Nadeln, aus A., F. 132°. Das aus dem 
p-Cklor-m,m-dibromphenol von D om otor dargestellte Benzoylderiv. schm. bei 130°. —  
4-Chlor-3,5-dibrom-2,6-dinilroanisol (VII), aus 4-Chlor-3,5-dibromanisol mit IiNO:) unter 
Eiskuhlung u. Fallen mit konz. H2S 0 4, weiBe Nadeln, aus A. l-Oxy-4-chlor-3,5-dibrom-
2,6-dinilrobenzol (IX), aus VII mit sd. uberschiissigem Py., Krystalle, aus Bzl.-PAe., 
F. 146—147° (K ohn u . D om otor geben F. 149°). — 4-Chlor-2,6-dinitroanisol (X) 
aus p-Chloranisol mit raucheiider H N 03 u. konz. H2S 04, ICrystalle, aus A., F. 64° 
(K o rn er  gibt den F. 65,4°). 4-Chlor-2,6-dinitrophenol, beim Kochen von X mit der
4-faohen Menge Py., gelbe lange Nadeln, aus Lg. u. wenig PAe. — 4-Clilor-3,5-dibrom- 
2-acetamino-6-nitroanisol, C9H70 4N2ClBr2 (IV), beim Kochen von III mit der 3—4- 
faehen Menge Essigsaureanhydrid u. nachfolgendes Eintragen in ein Gemisch von 
rauchender HXO:i u. konz. HaS 0 4, weiBe Nadeln, aus A., verkohlen iiber 215° ohne zu 
schm. 4-Chlor-3,5-dibrom-6-nitro-2-aminoanisol, C7H50 3N2ClBr2 (V), beim Erhitzen von
IV mit der 5-fachen Menge konz. H2S 0 4 auf dem Wasserbad, schwefelgelbe Prismen, 
aus verd. A., F. 82°. — 2,4-Dichloranisol, aus 2,4-Dichlorphenol mit Dimethylsulfat u. 
20%ig- KOH, Kp. 222—227°. 2,4-Dichlor-6-nitroanisol (XI), aus 2,4-Dichloranisol mit 
rauchender H N 03 unter Eiskuhlung, weiBe Substanz, aus A., F. 42° (HUG0UNENQ, 
Ann. Chim. [6] 20 [1900]. 517 gibt den F. 44° an). 2,4-Dichlor-6-nilrophenol, beim 
Kochen des Anisols mit Eg. u. 66%ig. HBr, gelbe ICrystalle, aus wenig A., F. 124°.
2,4-Dićhlor-o-anisidin (XII), aus XI beim Schutteln mit Sn u. konz. HC1 u. kurzem Er
hitzen auf dem Wasserbad, braunes, schweres 01. 2,4-Dichlor-6-acelaminoanisol, 
CgHgOjNCIj, beim Kochen von XII mit der 3—4-fachen Menge Essigsaureanhydrid, 
schneeweiBc Prismen, aus verd. A. F. 72°. l-Methoxy-2,4-dichlor-3,5-dinitro-6-acet- 
aminobenzol, .G)H7OeN3Cl2 (XIII), aus dem Acetanisidid vom F. 72° mit rauchender 
H N 03 u. konz. H2S 0 4 unter Eiskuhlung, gelbe Prismen, aus A., F. 219°. Dichlordinilro-
o-anisidin, C7H60 5N3C12 (XIV), beim Erhitzen von XIII mit konz. ILSO.t auf dem 
Wasserbad, tiefgelbe Prismen, aus 96°/0ig. A., F. 135°. 2,4-Dichlor-3,-5-dibrom-6-amino- 
anisol, C7H6ONCl2Br2 (XV), aus 2,4-Diclilor-6-aminoanisol mit iiberschussigem Brom 
in Eg., aus wss. A. oder Lg., Nadeln, F. 83°. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 
Abt. I lb  137. 146—59; Monatsh. Chem. 49. 146—59.) H ił l g e r .

Josip Miksić und Zvonimir Pinterović, Newe DarsteUungsmelh-ode des Di- 
phenyloxalesters und der Dikresyloxalester. Das Phenol wird in fast absol. A. aufgelóst, 
Oxalylehlorid. mit A. verdunnt, u. Na-Draht zugefiigt. Bei der nach mehrstd. Stehen 
beginnenden Rk. muB in Kiiltemischung gekiihlt werden. Beim p-Kresol beginnt die 
Rk. gewóhnlich nach 3—4 Stdn., beim m-Kresol nach 7— 8 Stdn., beim o-Kresol u. 
Phenol erst am nachsten Tage. Eine wenn auch kleine Menge W. ist fur das Zustande- 
kommen der Rk. nótig. Auf diese Weise wurden gewonnen: Diphenylester der Oxalsaure, 
C14Hi0O4, F . 134°. — Di-o-kresylester der Oxalsaure, C16H140 4, F . 90—91°. — Di-ra- 
kresylester der Ozalsaure, F . 105°. — Di-p-kresylester der Oxalsdure, F . 148°. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 119. 231—34. Zagreb, Univ.) F ie d l e r .

P. Carre, Ober Benzylćhlormeihyldther und das Formal des Benzylalkoltols. Nach 
HlLL u .  K e a c h  (C. 1926. I. 2589) soli durch Benzylchlorid yerunreinigter Benzyl- 
chbrmethyldłher, C6H5 ■ CEL, • O • CH2C1 (I), bei der Dest. Zers. erleiden. Sie empfehlen 
daher zur Darst. benzylchloridfreien Benzylalkohol u. auBerdem einen UbersehuB 
von CH20  (3 Moll.). Vf. fand, daB, wenn ein solches Gemisch bei Raumtemp. mit 
HC1 gesiitt. wird, neben I immer gewisse Mengen Benzylchlorid u. auch Benzyl- 
forrnal, (CUH5• CH., • 0 )2CH2 (II), entstehen. Die Veranderung von rohem I bei der Dest. 
riihrt nicht von Benzylchlorid ber, da ein Gemisch beider durch Fraktionierung im 
Vakuum glatt getrennt werden kann, sondern von unveriindertem Benzylalkohol. 
Erhitzt man niimlich I mit letzterem, so bildet sich II. Deshalb ist bei der Darst. von I 
iibcrschussiger CH„0 nótig. I zeigt Kp.13 103° u. sd. unter at-Druck nicht unzers. — 
Erhitzt man II unter at-Druck zum Kochen (gegen 330°) so erfolgt langsame Zers. zu 
CH20, CaH5-CH3 u. C„H5-CHO. (Compt. rend. Aead. Sciences 186. 1629—30.) Lb.

H. Gordon Rule, William Hay und Jack Paul, Opłische Aklimtdt und Polarittit 
substiluierender Grup-pen. VIII. Die Wirkung uwclisender Ketlen und der ortho-Einflup 
der Benzoesdureester. (VII. vgl. C. 1928. I. 1749.) Bestimmt wurde die Drehung einer 
Reihe von n-Alkyloxyessigsaurementhylestern u. n-Dicarbonsauremonomenthylestern; 
erstere besitzen eine o,p-dirigierende endstandige Gruppe, letztere eine m-dirigierende. 
Es zeigte sich, daB die Maxima der Drehung der einen Kurve den Minima der anderen 
entsprechen. Hieraus folgt, daB die endstandigen Alkoxy- u. Carboxygruppen der
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wachsenden Ketten entgegengesetzte Anderungen der Drehung hervorrufen, wenn sie 
in die Nahe des asymm. Atoms zuruckkehren; ahnlieh wirken die Substituenten auch 
auf die Aciditat gcometr. isomerer Sauren. Vff. schlieBen aus den Messungen, daB der 
cbarakterist. EinfluB der o-Substituenten in den opt.-akt. Benzoesaureestern durch 
den Raum iibertragen wird. Die Drehwerte der Dicarbonsauremonomenthylester 
alternieren sowohl im liomogenen Zustande, wie auch in Lsg., wahrend diese Alter- 
nation in den Na-Salzen verschwindet. Ais Erklarung nehmen Vff.. eine Assoziation 
der Estersaure durch die Carboxylgruppe an. (Die Formulierung dieser Assoziations- 
vcrbb. s. im Original.)

V e r s u e h e .  Neu: Propoxyessigsaure-l-mcnthylester, C16H,,g0 3, Kp.14 161°;
n-Butoxyessigsdure, CBH]20,„ Kp.10 115—116°; l-Menthylester, ClcH3’0O3, Kp.34 172,5°; 
n-Amyloxyessigsdure, C,H140 3, Kp.12 134°; Chlorid, Kp.e., 103°; l-Menlhylester, C„H320 3, 
Kp.14 148°; n-Hexyloxyessigsdure, C8H3(!0 3, Kp.I0 143—144°; Chlorid, Kp.22 106—108°;
l-Menthylester, CjKH310 3, Kp.]0 187°; n-Heptyloxyessigsaure, C3H]80 3, Kp.10”l56°, F. 7,5 
bis 8,5°; Chlorid, Kp.16 116°; l-Menthylester, CJ9H30O3, Kp.n  200°; n-Octyloxyessigsaurc,
C,0H20O3, Kp.j0 166°, F. 12,5— 13,5°; Chlorid, Kp.12 125—126°; l-Menthylester, C20H38O3, 
Kp.a 183°. Die folgenden sauren Ester wurden durch partielle Verseifung der Diester 
hergestellt: Glutarsduremono-l-menthylester, C]5H20O4; Adipinsduremono-l-menthylester, 
C18f i280 4; Pimelinsduremono-l-menthylester, CI7H30O,,; Suberinsauremono-l-menthylester, 
CJ8H320 4; Azelainsduremono-l-menthylester, Ci0H3,,O4; Sebacinsduremono-l-menthylester 
C20H30O.]. Dichtebestst. u. Rotationsmessungen sind in Tabellen zusammengestcllt. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1347—61. Edinburg, Univ.) Tauue.

E. Tassilly, A. Belot und M. Descombes, Ober die Verwendung der festen Alz- 
alkalien fiir die Verseifung von Estern. (Vgl. C. 1928. I. 1174.) Es ist 1. c. gezeigt wordcn, 
daB Phenylathylmalonester gut mittels festen ICOH verseift werden kann. Dieses Verf. 
ist allgemein braucbbar. Man gibt in einen Silbertiegel gepulyertes u. gesiebtes KOH 
(2 Moll. pro Esterfunktion) u. tragt unter Riihren den Ester ein. Meist erfolgt Selbst- 
erhitzung (evtl. in W. tauchen), manchmal ist Erhitzen niitig. Rk. nach 1-std. Stehen 
beendet. KOH eignet sich besser ais NaOH; der Reinheitsgrad spielt keine Rolle. 
Bei Raumtcmp. feste Ester reagieren meist erst oberhalb ihres F. Leicht reagieren 
Essigsdure-, Benzoesaure-, Phenylessigsdure-, Hydrozimtsaure-, Zimisdure- u. Salicyl- 
sduredthylester. Zimtśauremethylester u. die Nilrobenzoesdureester reagieren erst auf 
dem W.-Bad. Oxalsdureinethylester, obwohl fest, reagiert energ., ahnlieh Malonsaure- 
u. Bernsteinsdureathylester. Die Dicarbonsauren isolicrt man nach Ansauem mit HC1 
u. Eintrocknen iiber H2S 04 u. NaOH durch Ausziehen mit A. Der sonst schwer verseif- 
bare Allommphersduremethyhster wird bei 200° glatt zu Campliersaure verseift. Die 
Ausbeuten sind durchweg fast quantitativ. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1846 
bis 1848.) L in d e n b a u m .

Marc Chambon, Newe Synthese der Tropasdure. a-Bromphenylessigester, C,Hr) • 
CHBr• C02C2H5, wird mit (CH20 )3 u. Zn-Feilspanen in Bzl. kondensiert, das gebildete 
Prod., C0H6-CH(CH2-OZnBr)-”CO2C2H5, mit W. zers., Bzl.-Lsg. nach Waschen mit 
20%ig. H 2S 04 u . W. im Vakuum verdampft, Ester mit alkoh. Ba(OH)„ bei 60° ver- 
seift, C02 eingeleitet, Filtrat im Vakuum eingeengt, mit HC1 angesauert, ausgeathert. 
Nach Abdest. des A. wird der noch w. Riickstand in Bzn. gegossen u. die ausfallende 
Tropasdure 2-mal aus W. umkrystallisiert. F. 118°. Ausbeute iiber 50%. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1630—31.) L i n d e n b a u m .

Y. Murayama, K. Ohtsuka und S. Tanaka, Untersucliungen in der Campher- 
gruppe. VIII. (VII. vgl. C. 1928. I. 907.) Im AnscliIuB an friihere Unterss. (4. Mitt.) 
wurde gefunden, daB — im Gegensatz zu Literaturangaben — Isobomeolester durch 
Cr03 in Eg. zu p-Ketoborneoleslem oxydiert werden. Am besten eignet sich das Tri- 
chloracetal. Das durch Verseifung gewonnene p-Keloborneol zeigte F. 242°. (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 48. 87.) L in d e n b a u j *.

Y. Murayama und S. Tanaka, Untersućhungen in der Camphergruppe. IX . Ein 
neues Oxydationsprodukt des Menthols. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Durch Oxydation von 
Menthylacetat mit Cr03 in Eg. entsteht ein óliges Prod., welches ein Semicarbazon 
von der Zus. Cu H210 3N3, F. 189—190°, liefert. Letzteres wird durch alkoh. KOH 
verseift zum Semicarbazon Ci0H10O2N3, F. 190°. Aus diesem mit h. 30%ig. HC1 ein 
zimtaldehydartig riechendes Ol, welches mangels Materiał noch nicht analysiert wurde. 
Die Substanz, fiir welche sich aus dem Semicarbazon die Rohformel C9IJla0 2 ableitet, 
wird Torliiufig Menthaketoalkohol genannt. — In gleicher Weise liefert Menthylchlorid 
ein Semicarbazon CJ0HJSON3Cl, F. 204— 205°, u. Blentliylbenzoat ein Semicarbazon
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von F. 212°. Die zugrunde liegenden Osydationsprodd. entsprechen zweifellos dem 
obigen. (Joum. pharmac. Soc. Japan 48. 87—88.) L i n d e n b a u m .

M. Ishidate. Ober die Bestandteile des Gampherols. Nachdem A s a h in a  u. I s h i - 
DATE (C. 1928. I. 1954) erkannt haben, daB d-Campherol ein Gemisch von 3- u. 5-0xy- 
eampher ist, ist Vf. jetzt auch die Zerlegung in diese beiden Bestandteile gelungen. —
5-Oxycampher, CJ0H1(;O2. Durch wiederholtes Umkrystallisieren des aus W. krystal- 
lisierten Campheyols aus Lg. Ausbeute ca. 3,2 g 'aus 5 g. Blatter, F. 217—218°, 
M d 20 =  +41,3° in A., 11. in A., A., sehwerer in PAe., etwas in W. — Semicarbazon, 
CjjHjjO^Nj, aus A., F. 233—235°. — Acetylderiv., C12H™03. Mit Acetanhydrid bei 
130—140° (2 Stdn.). Kp.27 159—160°, [a]D20 =  +24,8°. — Durch Na2Cr„07 in Essig- 
saure wird 5-Oxycampher osydiert zu p-Diketocamphan, Blattchen, F. 206— 207° 
(1. c.). Durch Na-Amalgam in W. von 50—60° wird er reduziert zu Campher u. p-Di- 
ozycamphan, C10H18O2, F. 233—234°, [<x]D21 =  +31,64° (ygl. B k e d t  u. G o e b , C. 1921.
III. 471). — 3-Oxycampher, C10Hj0O„. Der in Lg. 11. Teil wird sublimiert, Sublimat 
aus PAe. urnkrystallisiert. Schuppen, F. 193—195°, ,[cc]d20 =  +15,2°, meist 11. 
Osydation ergibt glatt Campherchinon (F. 198°, [a]jr° =  —91°), Red. Camplier. —  
Semicarbazon, Cn H130 ,N 3, aus A ., F. 183— 184°. — 3-Oxycampher ist ident. mit dem 
<x.-0xy campher von B r e d t  u. A h r e n s  (C. 1926. I. 3540). (Joum. pharmac. Soc. 
Japan 48. 77—79.) L i n d e n b a u m .

W. ScMenk und Ernst Bergmann, Forschungen auf dem Gebiete der alkaliorga- 
nischen Verbindungen. I. i)ber Produkłe der Addition von Alkalimetall an mehrfache 
Kohlenstoff-Kóhlenstoff-Bindungen. (Vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 473.) Bei 
den Additionsvorgangen von Alkalimetallen an C=C sind 2 verscliiedene Typen zu 
nnterscheiden, die durch folgende Beispiele charakterisiert werden:

2 Na
I. (CSH6)2: C—C: (C0H6)2 ------- 5.  (C0H6)2: C(Na). C(Na): (C6H5)2 u.

2 Na
II. 2(C6H,)2:C=CH., ------v  (C6Hs)2 : C(Na) • CH, • CH2 • C(Na): (CSH6)2

AuBer diesen beiden Fallen, die zeigen, daB ein ungesatt. C-Atom dann zur Na- 
Addition geneigt ist, wenn es mit Arylgruppen yerkniipft ist, wurden noch einzelne 
Falle gefunden, in denen C-Atome Alkali gebunden haben, ohne daB sie mit Aryl
gruppen yerbunden waren. Diese C-Atome waren dann mit ungesatt. Gruppen belastet. 

q  H q H Unter bestimmten Bedingungen addieren auch C-Atome
" s “ “ von Benzolringen ISTa, z. B. p-Diphenyl-benzol unter

Bldg. von nebenst. Verb. — Zu den Verss. wurden Na 
u. L i verwandt. In den meisten Fallen lagert sich Li 
schneller an ungesatt. C-Atome. K  wurde nicht an- 

gewandt. Vff. machen darauf aufmerksam, daB die Reaktionsfahigkeit von Kalium- 
pulyer gegen Luft so groB ist, daB z. B. eine Suspension von K in A. beim AusgieBen 
an der Luft sich in der Regel von selbst entzundet. — Bei der Unters. der chem. Rkk. 
der alkaliorgan. Verbb. erwies sich Hg ais ein einfaehes Mittel, das Alkalimetall wieder 
aus der organ. Verb. zu entfemen, wobei sich Na-Amalgam bildete. Mit Hilfe dieser 
Rk. lieB sich entscheiden, ob eine Additiónsrk. oder eine Substitution yorlag, im letzten 
Falle wurde namlich die alkaliorgan. Verb. yon Hg nicht angegriffen. iDieses yer- 
schiedcne Verh. kann energet. dadurch erklart werden, daB infolge der gróBeren 
Bildungswarme der Alkaliamalgame die Rk. von Hg mit Na-Additionsverbb. eine 
positive Warmetonung besitzt, wahrend die Rk. von Hg mit Na-Substitutionsprodd. 
wohl oine negative Warmetonung hat, da zur Bldg. dieser Prodd. mehr Energie notig 
ist. Bei den alkaliorgan. Yerbb., die nach Gleiehung II entstehen, wirkte Hg starker 
ein, die Moll. werden in asymm. Athylene aufgespalten, d. h. die Rk. kehrt sich um. 
Senfóle reagieren mit den nach Gleiehung I entstehenden Metallyerbb. nur unter 
Herausnahme des Metalls, wofiir das Schema:

RnC(Na) • C(Na)( • R)„ +  2 R'-NCS >
'(R)2 • C = C(R)2 +  R' • N(Ńa) ■ CS • CS • N(Na) ■ R' 

aufgestellt wird. Bei Verbb., die nach Gleiehung II entstehen u. bei allen durch Sub
stitution gebildeten Metallyerbb. fiihrt die Einw. yon Senfolen zu Stickstoffmetall- 
verbb., die nach der Hydrolyse mit W. gut krystallisiercnde substituierte Thioamide 
liefern. Mit Phenylisocyanat trat dagegen Polymerisation (Bldg. von trimerem Phenyl- 
isocyanat) ein. Bei der Unters. anderer Reagenzien zeigt sich, daB alle diejenigen organ. 
Verbb., dereń Konst. das Auftreten einer Enolform zulaBt, die Alkaliatome einfach 
gegen H-Atome austauschen (einzige Ausnahme die Rk. yon Dinatriumtetraphenyl-
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athan mit Plioron). Auch łiier bestelit ein Untersehied zwischen den nach I u. den nach
II dargestellten Verbb., bei den ersten ist die Tendenz zur Riickverwandlung in das 
betreffende Athylen sehr groB, wahrend sich die zwciten wie Grigńardverbb. verhalten.

V e r s u c h e. (Yerss. mit Hg bearbeitet von Harry Willstadt.) DinatriumMra- 
'plienylatlian in A. liefert beim Schutteln mit Hg Tetraphenylathylen aber nicht quanti- 
tativ. 9,10-Dialkali-9,10-dihydro-antliracen ergibt mit Hg reines Anthracen, u. 1,4-Di- 
natrium-l,l,4,4-tetraplienyl-butan in A. liefert mit Hg ebenfalls das Ausgangsprod. der 
Na-Addition, as. Diphenylathylen zuriick. — Mit Athylsenfól (Verss. mit Senfólen u. 
Phenylisocyanat mitbearbcitet von Wilhelm Stoffers) entsteht aus Dinatriumtetra- 
phenylathan ein feinpulveriger Nd., C2H- • N(Na) • CS • CS • N(Na) • C2HS, die Na-Verb. 
des JDitMooxalhylamids, wahrend das Filtrat Tetraphenylathylen zuruckliefert. Analog 
yerlauft die Rk. mit Phenylsenfól. Beim Stehen von Dinatriumtetraphenylbutan in 
A. mit Athylsenfól in geschlossenem GefiiB trat Entfarbung u. Ausscheidung eines 
Krystallbreies ein, der sich beim Schutteln mit W. sofort lóste. Sehr bald begann die 
Bldg. neuer Krystalle, dio sich ais Dithioathylamid der l,l,4,4-Tetraplienylbutan-l,4-di- 
carbonsuure erwiesen, geschweifte Rhomboeder aus sd. Cumol, F. 223°. Mit rauch. 
HC1 im Rohr bei 160° entsteht daraus Tetraphenylbulandicarbomaure, F. 290° (Zers.). 
Bei einem analogen Vers. mit Phenylsenfól entstand ais Hauptprod. eine Verb. der 
Zus. Cc0H44N2S3, F. >  280°, u. eine kleine Menge einer bei 140° schmelzenden Substanz. 
Bei der Behandlung von Dinatriumtetraphenylbutan mit Phenylisocyanat entstand 
eine gelbrote Fallung, die sich beim Stehen entfarbte. Nach dem Schutteln mit W. 
wl. Krystalle aus Propylalkohol F. 275°, trimeres Phenylisocyanat. — Dinatrium- 
tetraphenylathan gibt mit Brombenzol Tetraphenylathylen u. Diphenyl, mit Benzalde
hyd Tetraphenylathylen, Na-Benzoat u. Benzylalkohol. mit Furfurol Tetraphenyl
athylen, Na-Formiat, wenig 2,2,3,3-Tetraphenyl-butandiol-l,4 u. wahrscheinlich 
Methylalkohol, mit Benzoesaurephenylester, Tetraphenylathylen, Diphenyl u. Na- 
Benzoat, analog mit Ameisensauremethylester, Oxalsaurediiithylester, Benzoesaure- 
methyl- u. -benzylester, mit Benzoylchlorid Tetraphenylathylen u. Benzil,mit a-Naph- 
thoylclilorid Tetraphenylathylen u. a,a'-Naphthil, gelbe Krystalle aus A.-Bzl., F. 187°, 
mit Chlorkohlensauremethylester Tetraphenylathylen u. OxaIsauredimethylester, mit 
Phoron Tetraphenylathylen u. Diisobutylketon, pfcfferminzahnlich riechende Fl., Kp.11 
55—57°, mit Anilin Tetraphenylathan u. C6H5NHNa, mit NH3 keine Rk., mit NO 
Tetraphenylathylen u. NaNO„, mit CO keine Rk., mit S 0 2 tetraphenylathandisulfin- 
saures Na, dieses Prod. lieC sich jedoch nicht isolieren. — Die ath. Lsg. von 1,4-Di- 
natrium-l,l,4,4-tetraphenylbutan liefert mit Benzaldehyd nach dem Schutteln des Rk.- 
Prod. mit W. l,2,2.5,5,6-Hexaphenyl-liexandiol-l,6, Cl]2HM0 ,, Krj'stalie am besten aus 
Eg., sintern bei 176°, schm. scharf bei 212°. Mit Furfurol gibt Dinatriumtetraphenyl
butan nach dem Schutteln mit W. l,6-Difuryl-2,2.5,5-tetraphenylhexan-diol-l,G, C.H30  • 
CH(OH)-C(C0H J2-CH2-CH2-C(CcH6)2-CH(OH)-C4H3O, aus Me. schweres Krystall- 
pulver, F. 212—213° (schwach gelblich-rote Schmelze). Mit Benzoesaurephenylester
l,4-Dibenzoyl-l,l,4,4-letraplienyIbuian, C42H340 2, glitzemde Nadeln (aus Eg.), F. 195 
bis 19G°. Mit Benzoylchlorid l,2,2,5,5-Penłaphenyl-l-oxy-cyclopenłan, C3riH3„0, Krystalle 
aus Lg., F. 179°, u. dessen Benzoylverb., C42H340 2, Krystalle aus Eg., F. 240“. Mit 
Phosgen 2,2,5,5-Tetraphenyl-cydopentanon-l, C2!)H210 , schweres Krystallpulver aus Lg., 
F. 176°. Mit Phoron reagiert Dinatriumtetraphenylbutan unter Bldg. von Tetra- 
phcnylbutan, F. 121— 122°, wobei Phoron in einer Enolform reagiert. Beim Zugeben 
einer benzol. Lsg. von Nitrosylchlorid zur ath. Lsg. yon Dinatriumtetraphenylbutan 
war die Erwiirmung so stark, daB der A. ins Sieden geriet; nach Hydrolyse des primar 
entstandenen Rk.-Prod. hatte sich l,l,4,4-Tetraplienyl-butandiol-1.4 gebildet, C^H^Oo, 
(im Original Druckfehler), ICrystalle aus Aceton, F. 204°, beim Umkrystallisieren aus 
Eg. sank der F. auf 190—191° infolge innerer Anhydrisierung der Verb.

Bei der systemat. Unters. der Alkaliaddition an Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppel- 
bindungen fanden die Vff., daB l-Methyl-2,2-diphenyl-athyien, l,l-Dimethyl-2,2-di- 
plienyl-athylen, l,l-Dwie(hyl-2-phcnyl-dthylen, l,l,2-Trimeihyl-2-phenyl-athylen u. 1,1- 
Dibenzyl-2,2-diphenyl-athylen nicht mit Na reagieren. Das wird dureh die Annahme 
erkliirt, daB die Doppelbindung nicht an der Stelle liegt, die ihr allgemein zugeschrioben 
wird, denn in allen anderen Fallen addiert ein Athylen-C-Atom Na, wenn es mit
2 Phenylgruppen belastet ist. Wenn den obigen Verbb. eine isomere Konst., statt z. B. 
(C„H5)2C—C(CH3)2 die Konst. (C6H5)2CH-C—CH2-CH3, zugeschrieben wird, dann ist 
auch keine Alkaliaddition zu erwarten. Diese Annahme wird gestutzt dureh dio Beob- 
achtungen, daB l,l-Diphenyl-2-benzylathylen Na nicht addiert, sondern damit unter
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Substitution eines H-Atoms reagiert, u. daB l,l-Diphenyl-2,2-dimethyl-athylen, welehes 
mit Na iiberhaupt nicht reagiert, mit Li-Schnitzeln sehr langsam eine braune alkali- 
organ. Verb. liefert. Da die Alkaliadditionen an C C induzierte Rkk. sind, so laBt der 
langsame Verlauf der Rk. des Diphcnylbenzylathylens mit Li auf eine Substitutionsrk. 
schlieBen, die nur mit der neuen Formulierung vereinbar ist. Der Verlauf der Rk. 
mit Phenylsenfól, wobei das Li-Anilid  der Diphenyl-2-propenyl-thioessigsdure, C0H5- 
LiN-CS-C(C„H5),,-C(CH3): CH2, gebildet wird, stiitzt diesen SehluB. — Nitrile, die 
auf Grund ihrer Konst. im Sinne des Schemas:

(FormI) R-CH2-C =N  =f= R -C H -C -N H  (Form II) 
tautomer reagieren kónnen, verhalten sich gegen Alkalimetall entsprechond der Form II, 
indom sie den Iminowasserstoff gegen Alkali austauschen. Beim Triphenylacrylsaure- 
nitril dagegen tritt die Additionsfahigkeit der Athylendoppelbindung in den Vorder- 
grund, so daB n. AlkaHaddition stattfindet ohne Rk. der Nitrilgruppe. — Die Unterss. 
iiber Metalladdition an Fulven-KW-stoffen ergaben, daB stets das im Fulvenskelett 
C—C
q—ę ^ C 1 - C2 ais C1 bezeichnoto C-Atom auBerordentliche Neigung zur Alkaliaufnahme
zeigt, was besondors deutlich am l,7-Dimethyl-4-metliylen-hepladien-2,5 zutage trat, 
welches die einzige bisher gefundene rein aliphat. Verb. ist, die Alkalimetall addiert. 
Das Verh. von C2 gegen Na wird durch die Natur der an dieses C-Atom gobundenen 
Gruppen bestimmt. Triigt es 2 Arylgruppen, so addiert es Na, tragt es dagegen nur 
eine Arylgruppe oder Alkylgruppen, so reagiert der KW-stoff nach Gleichung II (vgl. 
oben). Mehrfacli ungesiitt. KW-stoffe nehmen in fast allen Fallen hóchstens 2 Moll. 
Na pro Mol. auf, auch wenn ihre weiteren Doppelbindungen durch ihre Lage zur Na- 
Addition besonders geeignet erscheinen. Auch substituierender Eintritt von Alkali
metall in ein ungesiitt. Mol. beraubt an sich additionsfahige Doppelbindungen ihrer 
Additionsfahigkeit. Eine Ausnahme bildet nur das 9,9'-Bianthryl, das 4 Moll. Na 
addiert.

V e r s u c h e .  A d d i t i o n e n  a n  e i n f a c h e  K o h l e n s t o f f - K o l i l e n -  
s t o f f d o p p e l b i n d u n g e n .  Tetra-[p-dimethylaminophenyl]-athylen addiert sehr 
rasch Na, Blaugriinfarbung des A., undeutlieh kry stal li nes blaugriines Pulver. Beim 
Versetzen mit A. bildet sich Tetra-[p-dimethylaminophenyl]-atha7i, C34H42N4, mki'. 
feine Nadeln aus A. oder Bzl., F. 334° (unter vorausgehender Schwarzfiirbung), 1. in 
verd. Sauren. Beim Einleiten von C02 in die ath. Lsg. des Rk.-Prod. entstelit das neu- 
trale Na-Salz der symm. Tetra-[p-dimethylamiiiopJienyl\-beriislei?isdure, schwach gelbes 
Pulver, das auch bei 300° noch imverandert blieb, lóst sich in W. mit tief dunkelblauer 
Farbę, die beim ErwiLrmen verschwindet, beim Erkalten wieder auftritt. — as. D i
biphenylathylen (mitbearbeitet von Johannes Appenrodt) wird in quantitativer Aus- 
beute wie folgt dargestellt: Dibiphenylkcton, dargestellt in Anlehnung an die Vor- 
schrift von A d a m s (Ann. Chim. [6] 15 [1888]. 258), liefert mit CH3MgJ in A. Dibi- 
‘plienylmethylcarbinol, (C„H. ■ C0H,j)„C(OH) • CH3, Niidelchen aus Methylalkohol, F. 147°, 
fiirben H2SO., blaustichig rot. Aus dem Carbinol mit Eg. u. einigen Tropfen konz. 
H 2S 04 as. Dibiphenylathylen, C26H20, tafelige Rrystalle aus Xylol, F. 211°, farbt H2S 0 4 
•\vie das Carbinol, ist in A. nur swl. "Die ath. Lsg. liefert mit Na metali, glanzende 
Krystalle, die durch Einw. von C02 u. Zusatz von verd. H2S 04 a,a'-Tetrabiphenyl- 
adipinsaure, C34H420 4, geben, F. > 300°. Bei der Einw. von Hg auf die alkaliorgan. Verb. 
entsteht as. Dibiphenylathylen zuriick. Einw. von A. liefert 1,1,4,4-Tetrabiphenyl- 
butan, C62H42, Nadeln aus Dioxan, F. 236°. — Triphenyldthylen, aus Eg., F. 69—70°, 
addiert in A. sofort Na, die Lsg. wird braunschwarz u. gibt mit A. 1,1,2-Triphenyłdthan, 
Nadelchen u. Stabchen aus Methylalkohol, F. 56°. Mit CO, fiel aus der alkaliorgan. 
Lsg. ein farbloses Pulyer, das beim Ansauern der wss. Lsg. das Anhydrid der Triphmyl- 
bemsteinsaure, C22H160 3, gab, aus 65% ig. Essigsaure flimmernde, rechtcekige Tafelchen, 
F. 115°. — l,l,2-Triphenyl-2-methylathylen, aus l,l,2-Triphenylpropanol-2 durch Er- 
hitzen mit einigen Tropfen verd. H2S 04 bei 26 mm auf 150° Badtemp., rhomb. Krystalle 
aus A., F. 92—93°, Kp.,e 220°, gibt mit Na ein blutrotes Additionsprod., das mit 
A. l,l,2-Triplienyl-2-methylatlian liefert, Prismen aus PAe., F. 73—75°. Analog ver- 
lauft die Rk. mit Li. — l,l-Dipkcnyl-2-methyldłhylen reagiert nur sehr langsam mit Na, 
die Rk. mit K verlief auch nicht n. — Isopropyldiplienylcarbinol, aus Isobuttorsaure- 
methylester u. CjH.MgBr in A., dickfl., in dunner Schicht farbloses, stark licht- 
brechendes Ol, Kp.12 169— 170°, nach dem Erstarren F. 47°, wird iiber die Cl-Verb. 
mit Pyridin in l,l-Diphenyl-2,2-dimeihyldthylen ubergefiihrt, Ol vom Kp.14 152—153°. 
Bei 4 Wochen langem Schutteln mit Li-Schnitzeln entstand allmahlich eine braune
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Lsg., daraus mit Phenylsenfol in A. nach Behandlung mit W. das Anilid der Diphenyl- 
2-propenylthioessigsaure, C23H 21NS, selwach gelbliche Stabchen u. Nadelchen aus 
Propylalkohol, F. 161°. — Dibenzylessigesler, durch Einw. von Benzylacetessigester 
auf Na-Athylat u. weitere Einw. von Benzylchlorid, Kp.14 194—196°, wurde mit 
C6H6MgBr in A. in l,3,3-Triphenyl-2-benzylpropanol-3, (Cf;H5)2COIi • CH(CII, ■ CcHs)2, 
iibergefuhrt, dieses iiber die Cl-Verb. mit Pyridin in l,l-Diphenyl-2,2-dibenzylathylen, 
(C0H5)2C—C(CH2-C6H5)2 bzw. (CcH5)2CH• C(CH„■ C6H6)=  CH■ C0H3, aus Methylalkohol, 
F. 78°, reagiert nicht mit Na. — l,l-Diplienyl-2-benzylathylen, (C6H5),C—CH-CH2- 
C„H5 bzw. (C6H5)2CH • CH— CH • C„H5, Kp.10 222°, aus Hydrozimtsaurechlorid, Kp.a 107,5°, 
iiber das entsprechende Carbinol, Stabchen vom F. 87°, gibt mit Na im Verlauf von
2 Monaten eine tiefrote Lsg., aus der sich rote, golden schimmernde Flitter abschieden. 
Bei der Behandlung mit A. wird das Ausgangsprod. zuriiekerhalten, es hatte also nicht 
Addition, sondem Substitution stattgefunden. — 1,1,3,3-Tetraphenylpropylen-l 
reagiert mit Na auBerordentlieh trage, der Rk.-Verlauf konnte nicht geklart werden. 
Die Bk. mit Li yerlauft schneller. Durch Behandeln des Rk.-Prod. mit A. wurden 
Nadeln aus Bzn. vom F. 153° erhalten, die sich ais 1,2,3-Triphenyldihydroinden, G27H2„, 
erwiesen. Mit C02 entstand aus der Li-Verb. 1,2,3-Triphenyldihydroindencarbonsaure-l 
oder -2, C2SH 220 ,, Krystalle aus Xylol, F. 275°. Methylester, Tafeln u. Prismen, F. 151°. 
Beim Erhitzen der Saure mit Natronkalk -wird ein KW-stoff G,,7H„2 aus PAe., E. 126°, 
erhalten, der zu dem genannten KW-stoff C27H22 vom F. 153° in eis-trans-Isomerie 
stelit. Aus den Rkk. ist zu schlieBen, dafi die Rk. mit Li eine Substitutionsrk. ist, was 
durch die Rk. der Li-Verb. mit Athylsenfol, die zu dem Prod. C^H^NS vom F. 193° 
fiihrte, noch bestatigt wurde. Einw. von Jod auf die Li-Verb. fuhrte zu 1,1,4,4-Tetra- 
phenylbutadien-1,3, C^H^, F. 200°, daneben entstand Diphcnylmethan u. ein KW-stoff 
vom F. 221°. — Triphenylacrylsatirenitril, aus Benzylcyanid u. NaNH2 in troekenem 
A. mit Benzophenon, aus Propylalkohol, F. 165°, gab mit Na in A. eine tief blutrote 
Lsg., aus der beim Zersetzen mit A. a.,j},ji-TriphenylpropwnsMireniiril, F. 102—103°, 
entstand; daraus ct,f},p-Triphenylpropions&ureamid, aus Xylol, F. 217°. — Die ath. 
Lsg. von Benzonilril farbt sich mit Na dunkelrot u. gibt beim Zersetzen mit A. Kya-  
phenin (trimer. Benzonitril) u. ein grunes 01, das in Form seines Perclilorats in Tafeln 
aus Essigester oder Propylalkohol isoliert wurde u. die Zus. C7H7N-HC104 besaB.

A d d i t i o n e n a n g e k r e u z t - k o n j u n g i e r t e D o p p e l b i n d u n g e n .  
a>,u)-Dip}ienylfulveii reagiert fast augenblicklich mit Na, nach dem Behandeln mit A. 
wird 3-Benzhydrylcycbpenladien, CI5H 1{I, Krystalle aus CH3OH, F. 36,5°, gewonnen, 
mit CO, die Carbonsćiure I, schweres Krystallpulver aus Bzl. F. 173— 175° (Zers.). — 
Dirmtliylfuhien, gibt mit Na in A. rótliche Flocken, daraus mit C02 eine lehmfarbige 
Ausscheidung, dereń wss. Lsg. mit H ,S 04 angesauert u. mit Methylalkohol verestert 
wurde. Ester H, Krystalle aus 70°/oig. Methylalkohol, F. 194°. — Diphenylbenzo- 
futven (III) gab beim Schutteln mit Na-Pulver in A. eine dunkelrote Lsg., aus der mit 
A. 3-Benzhydrylinden (IV), aus A., F. 114°, mit CO, l-[piphenylmethansaure]-inden-
1-carbonsdure (V), aus Chlf., F. 177° (Zers.), erhalten wurde. — Dibiplienyleniithylen, 
C H C H
i 0 4\C —C<̂  i ° 1, addiert an der Athylenbindung Na, die Additionsverb. gibt mit 
C0H4 CcH4
A. Dibiphenylenathan, C2eH18, Nadelchen aus Bzl., E. 240°, mit C02 Dibiphenylen- 
athandicarbcmsawe, C,8Hj"s0 4, E. 240° (Zers.). Reagiert analog mit Li."— Benzyliden- 
fluoren scheidet mit Na in A. ein ziegelrotes Pulver aus, das mit A. synnn. Diphenyl- 
difluorenyl-9-athan, C40H30, Prismen aus Anisol, E. 321°, mit CO, fS,fi'-JJiphenyl-a,<x'- 
dibiphenylenadipinsaure, C42H30O4, Prismen aus Eg., F. 240°, gibt. — Furfuryliden- 
Jluoren (bearbeitet von Eugen Muller) gab mit Na ein in A. wl. rotbraunes Additions- 
prod., daraus mit A. sy?nm. Di-u.-furyldifluorenyl-9-atlian, C36H 2G0 2, gefiederte Prismen 
aus Eg., F. 238—242°, farbten konz. H2S 04 orangerot. — Die ath. Lsg. von Cinnamy- 
lidenfluoren wurde mit Na rotbraun, "mit A. entstand symm. Distyryldifluorenyl-9- 
athan (VI), aus Xylol, F. 254— 255°. Dieser Kórper ist ident. mit dem von T i iie l e  u .  
H e n l e  (L ie b ig s  Ann. 347 [1906]. 303) bei der Red. von Cinnamylidenfluoren mit 
Al-Amalgam u. feuchtem A. erha-ltenen KW-stoff, (022Hl;)„, wobei n >  2 angenommen 
wurde. Diese Annahme trifft nieht zu. Aus der ath. Lsg., aus wcleher der KW-stoff 
Tom F. 255° ausgefallen war, wurde in geringer Menge noch ein KW-stoff vom F. 204° 
erhalten. Bei der Red. des Cinnamylidenfluorens cntsteht der bei der Na-Addition 
ais Hauptprod. erhaltene KW-stoff vom F. 255° nur in bescheidener Menge. — Die 
ath. Lsg. von DixanthyUn farbte sich mit Na scharlachrot, mit A. daraus 9,9'-Dixanthyl,
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CjoHjjOo, Stabchen aus Bzn., F. 209°. — 9,9'-Dixanthyl-9J)'-dicarb(msaure, C^HjgOę. 
schwach gelblicbes Krystallpulyer, zors. sich bei 189° unter Rotbraunfarbung. Na- 
Salz, gelbes Krystallpulyer. — l,5-Diphenyl-3-banzhydryMdenpentadien-l,4, reagiert mit 
Na in A. unter Bldg. einer weinroten, undurehsichtigen FL, daraus mit A. 1,5-DipJienyl- 
3-benzhydrylpentadien-l,4, schwach gelbliche Tafeln, F. 151—152°. — 1,1-Di-
slyryl-2,2-diphenylath<nidicarbonsaure-l,2, C32H20O4, schneeweifles Krystallpulyer, 
F. 215°, Zers. — l,5-Distyryl-3-benzhydrylidenpentadien-l,4 (VII), F. 149°, gibt mit Na 
eine zuerst tiefgriine, dann schwarz ersoheinende, griinstichig blaue Lsg., daraus mit 
A. l,9-Diphenyl-5-benzhydrylnonatetraen-l,3,6,8, C34H30, schwach gelbliehe Nadelchen 
aus Propylalkohol oder Bzn., F. 140°. — l,9-Diphenyl-5-[diphenylmethansdure]-
nonatetraen-l,3,6,8-carboiisdure-5, C36H30O4 (VIII), gelbliches Pulver aus Me., das bei 
127° zu einer blasendurchsetzten Fl. zusammensank. — 2,6-Dimethyl-4-methylen- 
heptadien-2,5 (im Original yersehentlich 1,7-Dimethyl. . .  D. Ref.), CI0Hi„, Kp.41 74°. 
reagiert mit Na sehr sehnell unter Bldg. einer wenig intensiy gefarbten rotlichgelben 
Lsg., daraus mit A. 2,9-Dimethyl-4,7-di-l(j,f}-dimelhylvinyl]-dcl:adien-2,8, C20Ho,,. 
schwaeh gelbliche FL, Kp.jg 195— 196°, besitzt einen sehr angenehmen, an Campher 
erinnemden Geruch. Mit C02 aus der alkaliorgan. Verb. das neutrale Na-Salz der 
2,9-Dimelhyl-4,7-di-[p.f}-dimethylvmyl]-delcadien-2,8-dicarbonśaure-4,7 (im Original bei 
den beiden letzten Verbb. l,10-Dim ethvl. .  . statt 2,9-Dimethyl 
schwach gelbliche Flocken.

6 ^ C H > C(C0‘H>-C(C-H*>-'C0-H ć h = c h > ? - ° ‘c h a - ^ c h j * - ? < c S h

C22H320 4Na2,

IY

CH=CH"

■|CHS 
JCH

COoCIT,

c
C(C6h 5)s

CH:CH-C0H,

?eIIł>C H  • CH- CH • C H <?aH< 
C«H^ I C6H4

TI CH: CH • Ĉ H,

CO..CH,

C-COJHC
G'H(C0H J4 (C6H6)2Ć-C02H

(C,H5-CH^ICH-CHl^CHjjCZlCtCsHs),
Y II

(C6H5 • CH=CH • CH~CH)sC(CO,H) • C(C0H6)2 • C02H 
Y III

CO„H
i CS-NH-

' i - C 6H5

J-C.H*

CH
' V f S C - C 8Hs

X III

Hr.C,,Li
D a s  V e r h .  y o n  a r o m a t .  A c e t y l e n e n  g e g e n  A l k a l i m e t a l l .  

Bei der Unters. dreifaeher Kohlenstoffbindungen gegeniiber Alkalimetallen, wobei 
Tolan ais Ausgangsprod. diente, erwies sich Li dem Na sehr uberlegen. Die Rk. voll- 
zieht sich mit Li schneller u. laBt sich bessor aufklaren ais mit Na. Das Rk.-Prod. mit 
Li liefert mit A. einen KW-stoff CMH20, der ais 1,2,3-Triphenylnaphthalin formuliert 
wird. Rk. der Li-Verb. mit C02 fiihrte zu einer Monocarbonsaure, C^H^O,,, u. einer 
Verb. der Zus. C30H20O3, wohl ein Anbydrid einer Dicarbonsaure. Die sich bei der Einw. 
yon Li abspielenden Vorgange werden naeh diesen Ergebnissen folgendermaflen erklart: 
In erster (experimentell nicht abtrennbarer) Phase findet Bldg. yon Triphenylnaphthalin 
statt, das mit Li naeh 2 Richtungen reagiert: 1. findet Substitution des H-Atoms in
4-Stellung statt; 2. addiert Triphenylnaphthalin Li in 1,2-Stellung. Von dem ersten 
Prod. (IX) stammt das naeh der Zers. mit A. isolierte Triphenylnaphthalin, die Carbon- 
saure C^H^Oo (X) u. die mit Phenylsenfól erhaltene Yerb. XI, yom Li-Additions-
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prod. XII stammt das gefundene Saureanhydrid XIII. Behandeln der Li-Verb. XII 
mit metali. Hg oder Jod fuhrte nicht zum KW-stoff C15H.,0 rom F. 151°, sondem zu 
einem KW-stoff derselben Zus. vom F. 227°. Diese Isomerie wird durch die Annahme 
einer Ringneigung beim System des Naplithalins erklart. Behandlung von as. Di- 
phenyldichlorathylen oder as. Diphenyldibromathylen mit Li fiihrt nach der Einw. 
von A. neben undefinierten Substanzen zu dem gleichen Triphenylnaphthalin wie 
Tolan. Daraus ergibt sich folgender Ubergang uber ein unbestandiges Prod. mit
2-wertigem C: (C6H5)2C=CC12 —  >- (C6H6)2C—C <  ----->. CeH5C^C-C6H5.

V e r s u c h e .  Tolan (mitbearbeitet von Ilse Rodloff). dargestellt durch Oxy- 
dation von Benzildihydrazon, F. 152—153°, in Bzl. mit HgO, liefert mit Na all- 
mahlich eine dunkelbraune Lsg., daraus mit A. ein schweres Krystallpulycr vom 
F. 295°. Umsetzung des Rk.-Prod. mit Li mit A. gibt 1,2,3-Triphenylnaplithalin 
C28H20, Nadeln aus Bzn., F. 151°. 1,2,3-Triphenylnaphthalin bleibt beim Kochen mit 
5%ig. Pd-BaS04 in Propylalkohol im H2-Strom unyerandert, bei Behandlung mit 
Na in Amylalltohol entsteht ein amorphes, bei ca. 75° schmelzendes Prod., dessen 
Analyse einer Aufnahme yon 4 H-Atomen entspricht. Aus einer Lsg. von Tolan u. Li, 
die lange gestanden hatte, wurde bei der Aufarbeitung noch ein Isomeres, C„SH,0, 
F. 192° aus Propylalkohol, gefunden. 2,3,4-Trip]ienyhiaphthalincarbonsdure-l, C29H.,0d 2, 
aus Eg. schwach gelbliehe Prismen, F. 258°. l,2-Dihydro-l,2,3-triplienylnaphthalm 
dicarbonsaure-1.2-anhydrid. C30H20O3 (XIII), aus Eg. Tafelchen, die an der Luft ihren 
Glanz yerloren. F. 270°. Mit Senfol entstand aus dem Li-organ. Prod. nach der Be
handlung mit W. das Thioaniłid der 2,3,4-Triphenyhiaphthalincarbonsaure-l, C^H^NS 
(XI), gelbliehe Stabe aus Essigester, F. 280—281°. Beim Schiitteln des Li-Additions- 
prod. in A. mit metali. Hg u. bei der Rk. mit Jod entstand der KW-stoff C,^H2n, 
Nadelchen aus Anisol oder Essigester, F. 227°. — Die Einw. von Li auf as. Diphenyl- 
dicMor-(dibrom)-athykn (bearbeitet von Ottilie Blum) gibt in konz. Lsg. nach der 
Behandlung mit A. einen KW -stoff 0 23H72 vom F. 183°, der durch katalyt. Hydrierung 
oder Li-Addition u. Hydrolyse in einen KW -stoff C^Hzi vom F. 182° ubergeht, in 
verd. Lsg. entsteht mit Li das 1,2,3-Triphenylnaphthalin vom F. 152°, das mit Li um- 
gesetzt nach der Hydrolyse den KW-stoff C^H^ vom F. 192° liefert. — p,p'-Dimeth- 
oxytolan, dargestellt durch Oxydation von AnisUdihydrazon, F. 118°, in Bzl. mit HgO, 
aus Eg. Nadeln, F. 145°, die konz. H2S 04 blaustichig rot farben, reagiert mit Li sehr 
langsam. — Diplienyldiacetylen ging bei der Einw. von Li u. Na in polymeren Zustand 
uber.

D a s  Y e r h a l t e n  „ a r o m a t .  B i n d u n g e n “ g e g e n  A l k a l i m e t a l l .  
Wie Anthracen (vgl. 1. c.) addiert auch Phenanthren ja sogar Naphtlialin Alkalimetall. 
Besonders fur Li-Addition erwiesen sich auch Biphenyl, p-DipJienylbenzol u. 1,2,4,5-Tetra- 
phenylbenzol geeignet. Die Unters. ergab folgendes: Der Additonsverlauf beim Phen
anthren ist Terschieden, je nachdem ob Li oder Na addiert wird. In 9,10-StelIung 
wird in beiden Fiillen nicht addiert. Die Hydrolyse der Li-Verb. ergab einen KW- 
stoff C14H12, der sich mit Pd u. H2 in ein Tetrahydrophenanthren uberfuhren lal3t. 
Die Addition des Li in 1,4-Stellung des Phenanthrens wird auch durch die Addition 
von Li an Naphthalin in 1,4-Stellung bewiesen. Na wird von Phenanthren nicht nur 
trager addiert, auch der Rk.-Verlauf ist ein anderer. Unter Zusammentritt von
2 Phenanthrenmoll. wird pro Mol. Phenanthren nur 1 Atom Na aufgenommen, u. zwar 
wird angenommen, daB die Kondensation der beiden Moll. u. die Na-Addition in den 
Stellen 9 bzw. 10 stattfindet. Beim 9,10-Diphenylphenanthren findet Na- u. Li-Addition 
jedenfalls in 9,10-Stellung statt.

V e r s u c h e .  Einw. von Li auf Phenanthren (mitbearbeitet von Ottilie Blum), 
das zuvor iiber das Pikrat gereinigt werden muBte, ergab ein sehwarzbraunes, atherunl. 
Prod., das nach Zusatz yon A. +  A. fl. Dihydrophenanthren, Kp.lr> 168—170°, lieferte, 
daraus durch katalyt. Hydrierung mit 5%ig. Pd-BaS04 in A. 2 KW-stoff-Fraktionen 
der Zus. C14H14 eines Tetrahydrophenanthrens mit Kp.9 140—145° u. Kp.s 145— 149°. 
Aus dem Dest.-Ruckstand des fl. Dihydrophenanthrens wurde noch ein neues D i
hydrophenanthren, Blattchen aus PAe., F. 71—73°, erhalten. Bei der Einw. yon Na 
auf Phenanthren (mitbearbeitet yon Johannes Appenrodt) entstand eine rotviolette 
Lsg., aus der mit C02 9,9',10,10'-Tetrahydro-diphenanthryl-9,9'-dicarbonsdure-10,10', 
C30H22O4, Nadeln aus Eg. oder Me., F. 226°, erhalten wurde. — 9,10-Diphmylphen- 
anthren in A. gibt mit Li eine braunrote Lsg., daraus mit A. 9,10-Dihydro-9,10-diphenyl- 
phenanthren, C^H,,,, Prismen aus Bzn., F. 130—131°, mit C02 9,10-Dihydro-9,10-di-
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;phenylphenanthrendicarbonsdure-9,10-anhydrid, C28H]80 3, aus Eg. Blattchen, F. 221°. 
Mit Na yerlauft die Rk. des Diphenylphenanthrens analog wie mit Li. — Naphthalin —  
auch Naphthalin fur calorimetr. Bestst. enthalt noch etwas S, der auf die Rk. mit Na 
hemmend wirkt — gibt mit Li in A. eine rotviolette Lsg. mit einem dunkelbraun-violetten 
Nd., daraus mit A. 1,4-Dihydronaphthalin, F. 28°, Kp. 208,5—209° u. ein farbloses, 
zu einem zahen Glas erstarrendes 01, Kp.H 265— 275°, mit C02 1,4-Dihydronaphthalin- 
dicarbonsdure-1,4, C12H10O4, Krystalle, F. 226—227°. — Na wirkte auf Biphenyl (mit- 
bearbeitet von Ottilie Blum) auch bei monatelangem Schiitteln der ath. Lsg. nicht, 
wahrend mit Li eine gelbe Lsg. entstand, aus der sich das Additionsprod. ais brauner 
Nd. abschied, mit A. daraus 1,4-Dihydrobiphenyl, C12H12, angenehm riechendes 01, 
Kp.10 110°, liefert bei der Hydrierung Cyclohexylbenzol. Mit C02 1,4-Dihydrobiphenyl- 
dicarboiusaure-1,4, C14H120 4, Krystallpulver aus 40%ig. Essigsaure, F. 266°. — p-Di- 
phenylbenzol (bearbeitet yon Eugen Muller) liefert mit Na in A. einen grauschwarzen, 
in A. swl. Nd., daraus mit C03 l,4-Diphenylcydohexadien-2,5-dicarbonsdurc-l,4 (1,6 
statt 1,4 wohl Druckfehlor im Original. D. Ref.), C20H10O.„ mkr. feine Niidelchen aus 
Eg., sintern ab 240°, F. 264°, Zers. — 1,2,4,5-Telraplienylbenzol bildet mit Na schnell 
eine tief dunkelblaue Lsg., aus der mit A. 1,2-Dihydro-1,2,4,5-tetraphenylbenzol, C30H2,„ 
Nadeln aus Bzn., F. 208—210°. Bei der Einw. von Pd u. H2 trat Dehydrierung zu 
Tetraphenylbenzol ein. Die der Dihydroverb. entsprechende Carbonsaure schmilzt 
bei 230°, Zers., die Lsg. des Na-Salzes, C32H220 4Na2, ist autoxydabel u. yerandert 
sich rasch unter Bldg. von Tetraphenylbenzol. (L ie b ig s  Ann. 463. 1—97. Berlin, 
Univ.) E. J o s e p h y .

Hugo Weil, Eugen Sappęr, E. Kramer, Karl Kloter und Hans Selberg, Ober 
Diaminotriphenylmethan und Ahnliches. Das nach den bisher bekannten Methoden 
nur in unbefriedigender Ausbeute erhiiltliche Diaminotriphenylmethan haben Vff. 
mit Erfolg aus Anilin, Benzaldehyd u. wcnig Anilinhydrochlorid darzustellen ycrmocht. 
Das so erhaltene, gut krystallisierende Prod. stellt die Anilinverb. des Diaminotriphenyl- 
methans dar. Durch Dberfuhrung in das Sulfat u. nachfolgende Zerlegung mit NH3, 
oder durch Wasserdampfdest. der mit NaOH versetzten Rohbase gelang die Darst. 
des freien Diaminotriphenylmethans, das nach dem Umkrystallisieren aus A. bei 
139° schm. Beim Umkrystallisieren der Anilinverb. aus Bzl. wird die bereits von
O. FISCHER beschriebene Benzolrerb. erhalten. Dieselbe unterscheidet sich deutlich 
von der Anilinbase in ilirem Verh. gegen Essigsaureanhydrid, denn wahrend letztere 
mit Eg. u. Acetanhydrid erst nach ca. 24 Stdn. angenahert yollstandig in die Diacetyt- 
verb. iibcrgeht, erfolgt die Umsetzung mit der Bzl.-Verb. oder mit der freien Base 
bereits nach ca. 4 Stdn. Der F . der Diacetylverb. wurde etwas hoher, ais ihn v . B a e y e r  
u. V il l in g e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 7  [1904], 2860) angeben, bei 240— 241“ ge- 
funden. Auch im Verh. gegen Formaldehyd u. Benzaldehyd ist in der Schnelligkeit 
der Ausscheidung der Anhydroverb. zwischen freiem Diaminotriphenylmethan u. 
sciner Anilinverb. ein deutlicher Unterschied zu beobachten. Trotzdem die Anilin- 
verb. noch eine salzbildende Gruppe mehr enthalt, ist sie doch schwacher bas. ais 
die anilinfreie Verb. Fiir die Erklarung dieses hindernden Einflusses auf Rkk. des 
Hauptmol. glauben Vff. die Haufung der Benzolkerne verantwortlich machen zu 
mussen u. sehreiben dementsprcchcnd diese Verbb. gemaB Formelbilder I—UL  
Obwohl es bislang noch nicht gelungen ist, eine Dimethylanilinverb. des Leuko- 
malachitgriins darzustellen, durfte doch die Tatsache, daB sich Dimethylanilin von • 
Leukomalachitgrun durch Wasserdampfdest. nicht yollstandig trennen laBt, auf die 
Móglichkeit der Bldg. einer solchen hinweisen. Gestiitzt wird diese Annahme durch 
die bei dem Hexameihylleukoanilin gemachten Beobachtungen. Es zeigte sich, daB 
Lsgg. von Leukomethylviolett in der 5-fachen Menge Dimethylanilin bei langerem 
Stehen geringere Mengen Krystalle crgaben, ais wenn nach kiirzerer Zeit abgesaugt 
uairde. Bei der Wasserdampfdest. dieser Krystalle ging so gut wie nichts iiber; wurde 
sie dagegen in HC1 gel., mit Alkali yersetzt u. dann destilliert, so konnten ca. 10%  
der fiir eine Dimethylanilinverb. berechneten Menge Dimethylanilin gewonnen werden. 
Vff. haben eine groBe Anzahl von Diaminotriphenylmethanderiw. nebst ihren Bzl.- 
u. Anilinyerbb. dargestellt u. auf die Fahigkeit zur Bldg. yon Molekularkomplexen 
untersucht. AuBer mit Anilin yermag sich das Diaminotriphenylmethan auch mit 
anderen aromat. Basen mit freier p-Stellung zu yerbinden, z. B. o-Chloranilin, o-To- 
luidin, m-Phenylendiamin, Pyridin, Piperidin u. Tetrahydrochinolin. Ais nicht 
yereinigungsfahig erwiesen sich: o-Phenylendiamin, o-, m- u. p-Nitranilin, Amino- 
benzoesdure, a- u. ft-Naphthylamin, Diphenylamin u. Benzylanilin. In gleicher Weise
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kann das Bzl. durch Toluol, Chlorbenzol, o-Chlortoluól, Tliiophen, Phenol, Kresol u. 
Bestandteile der Solventnaphtha ersetzt werden. Nicht additionsfahig erwiesen sich 
alle p-Disubstitutionsprodd., m-Clilortoluol, JBenzonitril, Diphenyl, Benzolsulfonsdure 
u. nitrierte KW-stoffe. — Diaminotriphenylmethan wird bei 130—140° durch Anilin 
in Ggw. von salzsaurem Anilin unter NH3-Entw. phenyliert, die Analyse deutet auf 
eine Monophenylverb., doch konnte das Prod. nicht in krystallisierter Form gewonnen 
werden. Die alkoh. Lsg. farbt sich mit Ghloranil griin.

V e r s u c h e .  Diaminotriphenylmethan, Krystalle, aus A., F. 139°. Anilinverb. 
des Diaminotriphenylmethans, C25H25N3, groBe, schwach gelblich gefśirbte Itry stalle, 
aus A., F. 126°. Bzl.-Verb. des 'Diaminotriphenylmethans, laCt sich aus A. umkrystal- 
lisieren, F. je nach der Art des Erhitzens bei 10G—130°. Beim 3-wochigen Stehen 
der Bzl.-Verb. mit Anilin bildet sich die Anilinverb. vom F. 131°, dagegen uberfuhrt 
Stehen der letzteren mit Bzl. in die Bzl.-Base vom F. 110°. — o-Toluidinverb. des 
Diaminotriphenylmethans, C26H27N3, Krystalle, F. 130°. — Diaminotriphenylmethan 
mit der 4-fachen Menge p-Toluidin yerschmolzcn, ergab ein Prod. vom F. 135— 137°. — 
Toluoherb. des Diaminotriphenylmethans, C26H 2CN2, F. 100—101°. — o-Chlordiamino- 
triphenylmetlian, Ci9H17N2Cl, kleine Krystalle, aus A. oder A. Umkrystallisieren aus 
Anilin uberfuhrt in die Anilinverb., C2SH21N3C1, F. 92—93°. Bzl.-Verb., F. 79°. Toluol- 
verb. F. 73°. — p-Chlordiaminotriphenylmethan, Krystalle, aus A., F. 108°, aus Anilin, 
F. 109°; spaltet beim Koclicn mit Alkalien Anilin ab. Bzl.-Verb., F. 96—98°. Die 
Acetylierung des Diaminotriphenylmethans, seiner Anilin- u. Bzl.-Verb. mit Eg. u. 
Essigsaureanhydrid ergab im ersten u. dritten Falle bereits nach 5 Stdn. die Diacetyl- 
verb. vom F. 240—241°, wahrend dieselbe aus der Anilinverb. erst nach 24 Stdn. aus- 
krystallisiert, F. 238— 239°. Acetylierungsverss. mit Essigsaureanhydrid in A. oder 
verd. HC1 hatten ein ahnliches Ergebnis. — m-Nilrodiaminotriphenylmethan, CioH170 2N3, 
F. 157°. Anilinverb. C„5H ,40 2N4, braune Krystalle, aus sehr konz. alkoh. Lsgg., 
F. 108°. Bzl.-Verb., C23H230 2N3, hellgelbe KrystaUe, F. 76°. Bei der Acetylierung 
der freien Methanbase, ihrer Anilin- bzw. Bzł.-Verb. mit Essigsaureanhydrid oder 
mit Essigsaureanhydrid u. Eg. erfolgt die Bldg. der Diacetyherb. am schnellsten beim 
m-Nitrodiaminotriphenylmcthan, am langsamsten bei der Anilinverb. Die Diacetyl- 
verb., C25H25OcN3, enthalt 1 Mol. Eg. u. schm. zuerst bei 166°, wobei der Eg. ent- 
weicht, erstarrt wieder u. schm. erneut bei 204°. Erst nach mehrmaligem Umkrystal
lisieren aus A. wurde die Substanz essigsaurefrei erhalten. — o-Oxydiaminotriplienyl- 
methan, C]tlHISON,, F. 150°. Anilinverb., C25H25ON3, F. 125°. Bzl.-Verb., C25H 2.,ON2, 
F. 76°. Unterschiede in der Acetylierungsdauer zeigten sich nur bei Anwendung yon  
Essigsaureanhydrid ohne Eg.; Diacetyherb. C23H220 3N2, F. 187°. — m-Oxydiamino- 
triphenylmethan, C19H]sON2, F. 172°. Anilhwerb., C25H25ON3, Krystalle, aus Anilin, 
F. 138°; Verb. war nicht vollig chlorfrei zu erhalten. Bzl.-Verb., C^HojONj, gelbe 
Krystalle, verfliissigen sich bei 160° unter Bzl.-Abgabe, schm. dann erneut bei 172°. 
Stdfat, C]9H ,8ON2 +  H 2S 04, Krystalle. Diacetyherb., C23H220 3N2, Krystalle, F. 216°,
1. in verd. Alkalien. — p-Oxydiaminotriphenylmethan, C]„Hj8ON2, F. 178°. Anilin- 
verb., C2r,H.25ON3, rotliche ICrystalle, F. 153°; 1. in NaOH unter Abspaltung von Anilin. 
Bzl.-Verb., C25H21ON2, schm. bei 121° unter Entweichen des Krystallbenzols, schm. 
dann zum 2. Małe bei 178°, dem F. des freien Methans. Die alkoh. Lsgg. des p-Oxy- 
diaminotriphenylmethans oxydieren sich mit Cliloranil zu einem Farbstoff, dessen 
Nuance zwischen Fuchsin u. Rosolsaure liegt. Diacetyherb., C23H 220 3N2, F. ca. 194°;
1. in Laugen. Natriumsalz, Krystalle. — m-Tohiidinverb. des Diaminotriphenylmethans, 
C26H27N3. — m-Chloranilinverb. des Diaminotriphenylmethans, C25H21N 3C1, F. 92°. — 
m-Phenylendiaminverb. des Diaminolriplienylmethans, C2-H2GN,, Krystalle, F. 46,5°. — 
Dimetliylanilimerb. des Diaminotriphenylmethans, C]aHlsN 2 +  CsHn N oder C19H 18N2 -f- 
1/2CSH11N, Krystalle, F. 142,5°. — Pyridinverb. des Diaminotriphenylmethans, 
Ć"]H23N3, F. 142°. — Chlorbenzoh-erb. des Diaminotriphenylmethans, C25H23N,C1, 
F. 108— 109°. — o-Chlortoluólverb. des Diaminotriphenylmethans, C3eH2;,N2CJ, F. 108 
bis 112°. — Thiophenrerb. des Diaminotriphenylmethans, C23H22N2S, sintert bei 86°, 
schm. unter Aufsieden bei 110°, dann ein zweites Mai bei 139°. — Phenofoerb. des 
Diaminotriphenylmethans, F. 110°. — o-Kresolverb. des Diaminotriphenylmethans, 
C26H26ONs, F. 97—98°. — Piperidinverb. des Diaminotriphenylmethans,
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F. 112—116° (je nach der Dauer des Erhitzens). — Dimethylanilinverb. des Leuko- 
krystallvioletls, F. 173°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1294— 1307. Munchen.) H il l g e r .

Hakon Lund, Ober die Konstilution des Phenolphlhaleins. I. Darstellung einiger 
Verbindungen des Phthaleinłypus. Vf. -will eine Anzahl Phthaleinverbb. auf ihre 
physikochem. Eigg. untersuchen u. hofft dann, die Halochromie derselben mit der 
der gewóhnlichcn Triphenylcarbinolderiw. in Beziehung bringen zu kónnen (vgl. 
dazu C. 1927. II. 422). — Um den EinfluB des CO..H zu prufen, wurde aus Terephthal- 
aldehydsaure u. Phloroglucintrimethylather iiber das Triphenylmethanderiv. das 
Carbinolacetat I. dargestellt. — o-Phthalaldehydsaure kondensiert sich nur mit 1 Mol. 
Phloroglucintrimethylather zu II. Der Phthaleinather III. wurde daher aus Phthalyl- 
ehlorid dargestellt. Er ist in neutraler Lsg. farblos, gibt aber schon mit 1 Mol. NaOH 
eine tieffarbige Lsg. Gegen Sauren ist er sehr unbestandig u. wird daher durch alkoh. 
HC1 nicht zum Phthalin reduziert, sondern gespalten. — Der HI. analoge Phthalein
ather aus Resorcindimethylather gibt wie Phenolphthaleindimethyliither mit alkoh. 
KOH ein Salz, C6H4(C02K )-C (0H )< , welehes aber im Gegensatz zum Salz des letzteren 
Athers auf Zusatz von W. quantitativ in die Kompońenten zerlegt wird. III. reagiert 
selbst mit iiberschussigem sd. alkoh. KOH nicht. Gegen Sauren verhalten sich die
3 Verbb. ahnlich wie die methoxylierten Triphenylcarbinole ohne C02H, indem mit 
steigender OCH,-Zahl die Tendenz zur Bldg. gefarbter Salze zunimmt. — SchlieBlich 
wurden noch die unsymm. Phthaleine IV. mit R =  4-Methoxy-, 2,4-Dimethoxy- 
u. 2,4,6-Trimethoxyphenyl dargestellt. Ober die erste Verb. sind die Literaturangaben

Na2H P 04-Lsg. mit tief gelbbrauner Farbę, welche gegen iiberschiissiges Alkali ziem- 
lich bestandig ist. Das phenol. H wird also mit wachsender OCH3-Zahl im anderen 
Ring saurer.

V e r s u c h e .  2',4',6',2" ,4" ,6" - Hexamethoxytriphenylmethan - 4 - carbonsdure,
C26H2S0 8. In absol. alkoh. Lsg. von Terephthalaldehydsiiure u. Phloroglucintrimethyl- 
ather HC1 leiten. Krystalle aus A. u. Toluol, F. 258—260° (korr.). — 4-Carboxy- 
2',4'fi',2",4"fi"-hexamełhoxytriphenylcarbinylacetał, C2SH30O10 (I.). Voriges mit Pb- 
Tetraacetat in Eg. 4 Stdn. auf 50° erwiirmen, n. H„S04 in Eg. zugeben, Filtrat im 
Vakuum verdampfen. Schwarzviolettes, bronzeglanzendes Pulver aus Chlf. +  A., 
in allen Losungsmm. aufler A. tiefviolett 1. Perchlorat, C26H 2,0 ]2C1, aus I. in Chlf.-A. 
mit HC10.„ violette, metallglanzende Blattchen, beim Erhitzen heftige Zers. — 
2',4',6'-Trimethoxyphenylphthalid, C17Hi0O5 (II.), Krystalle aus A. u. Toluol, F. 200° 
(korr.). — Phloroglucinphthalei7ihexamełhyldther, C26H26Os (III.). Phthalylchlorid, 
Phloroglucintrimethylather u. ZnCL in A. 15 Min. schutteln, yiolettes Prod. mit W. 
zers., mit KOH verreiben. Aus A,- u. Toluol farblos, F. 175—176° (korr.). Lsg. in 
verd. HC1 violett. Kochen mit konz. HC1 in A. bis zur Entfarbung u. Verseifen des 
gebildeten Esters mit wss. KOH ergibt o-[2',4',6'-Trimelhoxybenzoyl]-benzoesaure, 
C]7Hj6O0, aus W., F. 184— 185° (korr.). HC1 in sd. Eg. spaltet III. quantitativ in 
Phloroglucintrimethylather u. Phthalsaure. — Resorcinphthaleinietramethylalher, 
C24H22Oe. Lsg. von 3 g o-[2',4'-Dimethoxybenzoyl]-benzoesaure in 3 g Resorcin
dimethylather mit k. Lsg. von 10 ecm konz. H2S 04 in 20 ecm absol. A. behandeln, 
in W. gieBcn, mit Dampf dest. Aus A. u. Toluol, F. 153° (korr.). Lsg. in 20°/oig. HC1 
rotviolett. — PhenolpMhaleinmonomełhylćther (IV., R =  CeH4-OCH3). 1. Ath. Lsg. 
von Phenolphthalein u. 1 Mol. (CH3)2S 0 4 bis zur Entfarbung mit Soda schutteln, 
mit n. NaOH ausziehen. 2. Aus o-[4'-Methoxybenzoyl]-benzoesaure u. Phenol mit 
H 2S 04-A. Krystallisiert aus Toluol mit 1/2 C,H7. — ResorcinplienolphihaUin-2',4'- 
dimethyldther, C22H]8Os [IV., R =  C6H?(OCH3)2]. Aus o-[4'-Oxybenzoyl]-benzoesaure 
u. Resorcindimethylather wie vorst. Ath. Lsg. mit KHC03 waschen, mit n. NaOH 
ausziehen. Aus A., F. 220° (korr.). — Phloroglucinphenolphthalein-2',4'fi'-trimethyl- 
alher, C23H20O6 [IV., R =  C6H2(OCH3)3]. Mit Phloroglucintrimethylather. F. 220° 
(korr.). (Journ. chem. Soc., London 1928. 1569— 75. Kopenhagen, Univ.) Lb.

A. Lukin, Die Gewinnung von Auramin nach der Mełhode von Sandmeyer. (Zur 
Theorie der Auraminbildung.) Vf. untersucht den Reaktionsverlauf bei der Darst.

C0211 0C0CH 3 CH-C6Ha(OCH3)3
II.

C[C6H2(OCH3)3],
III.

R C -C ^ -O H  
4< > 0  IV.

ungenau. Sie krystallisiert nur mit Lósungsm. u. bildet 
ohne solches eine glasige M., ist unl. in Soda u. gibt mit 
Laugen eine gelbe, langsam verblassende Lsg. Die zweite 
Verb. lóst sich in Soda mit gelber, die clritte bereits in



1928. II. D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 668

von Auramin nach dem Verf. von Sa n d m e y e r  (D.R.P. 53614; 1889) u. yersucht 
die Bedingungen ausfindig zu machen, bei denen eine maximale Ausbeute zu erreichen ist. 
E r zerlegt zu tliesem Zweck den von S a n d m e y e r  angegebenen Arbeitsgang (Zusammen- 
schmclzen von Tetraniethyldia-midodiphenylmetkan mit S, NH4C1 u. NaCl im NH3- 
Strom) in zwei Phasen: Sulfurierung des Ausgangsprod. u. Behandlung des gewonnenen 
Prod. mit NH3. Beim Zusammensehmelzen von Tetramethyldiamidodiphenylmetlian 
mit S wird ein Thioketon erhalten:

[(CH3)2; N-C6H4]2: CH2 +  2S =  [(CH3)2: N-C0H.,)]2: CS +  H2S.
Die Darst. gelingt am bestcn im Vakuurii (30 mm Hg) auf dem Ólbad "bei 160— 165°. 
Wenn an freier Luft gearbeitet wird, bilden sich dureh Oxydation Harze, die eine Ab- 
trennung des Thioketons unmóglich machen. Ausbeute 55%. — Das Thioketon reagiert 
mit NH3 bei Ggw. von NH4C1 unter Bldg. von Auramin u. (NH4)2S. Es wird Thio
keton mit NaCl u. NH4C1 zusammengeschmolzen u. bei 155° NH3 durchgeleitet, bis 
sich kein H2S mehr entwickelt. Nach Abkuhlung der M. wird sie in W. gelóst, ab- 
filtriert, nochmals in W. von 60° gel. u. das Auramin ausgesalzen. Ausbeute 89% . — 
Der Gesamtyerlauf der Rk. nach dem SANDMEYERschen Verf. liiCt sich also folgender- 
maCen zusammenfassen:

[(CH3)2: N- CcH4]2 : CH2 +  2S +  NH,C1 +  NH3 =  
[(CH3)2: N • CgH 4 • C • C^H.!• N : (CH3)2]HC1 +  2 (N H 4).,S. 

NH
NaCl spielt boi der Rk. Ipdiglieh die Rolle eines indifferenten Verteilungsmediums, 
ohne an der Rk. teilzunehmen. — Die Priifung der optimalen Rk.-Bedmgungen ergab, 
daB die Rk. sowohl in der von SANDMEYER angegebenen Form, ais auch bei Unter- 
teilung in _2 Phasen fast die gleiehen Ausbeuten ergibt. Das erste Verf. gibt reineres 
Auramin, im Maximum 62,5% der Theorie. Bedingung ist vóllige Wasserfreiheit der 
Ausgangsprodd., da W. das Thioketon zu Michlerschem Keton hydrolysiert. MgCl2 u. 
CaCl2 im Kochsalz storen schon in geringen Mengen sehr. Wichtig ist auch genaue 
Konstanthaltung der Tempp. sowie Fernhaltung des Luftsauerstoffes, der verharzend 
wirkt. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 5. 
34-—37. Zentrallabor. d. Aniltrust.) - RÓLL.

Erich Goth, Ober ar-a.-subslituierte Hydrindene. Die in der Literatur nicht iiber- 
cinstimmenden Angaben iiber das ar-cc-Aminohydrinden werden nachgepriift. Die 
Hydrierung yon Inden zu Hydrinden erfolgt mit Nickelkatalysator nach S c h r o e t e r ,  
Nitrierung u. Trennung der a- u. /S-Nitrohydrindene nach L i n d n e r  u . B r u h in  (C. 1927.
I. 1832), Hydrierung der Nitro- zu Aminohydrindenen wiederum mit Nickel im Riihr- 
autoklavcn. Es wurde gefunden: ar-a.-Aminohydrinden, F. —3° (BORSCHE u. BODEN- 
s t e i n  [C. 1926. II. 2167], F. + 9°, L in d n e r  u. B r u h in  [1. e.], F. —2°). — Acetyl- 
uerb., F. 126° ( B o r s c h e  u . B o d e n s t e i n  [1. e.], F. 40— 41°, L in d n e r  u . B r u h i n  [1. c.], 
F. 126— 127°). Benzoylverb. F. 136° ( B o r s c h e  u . B o d e n s t e i n ,  F. 136°). Das friiher 
von M o s c h n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 1258) nur ais 01 beschriebene 
a-Oxyhydrinden wurde dureh Diazotieren u. Verkochen der a-Aminoverb. erhalten. 
Aus PAe. F. 47—51°, Kp.J2 120°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1459—60. Freiburg i. Br., 
Uniy.) _ F i e d l e r .

R. Takamoto und T. Hirohashi, Synthe.se des Tetrahydrofurylpropylamins. (Vgl. 
T a k a m o to , C. 1928. I. 2399.) Zunachst wurde nach I w a n o w  (C. 1925. I. 1302) 
Furylacrolein (F. 51,5°) u. dessen Oxim (F. 110—111°) dargestellt. Letzteres wird 
mittels Na-Amalgam in alkoh.-essigsaurer Lsg. glatt reduziert zu Furylpropylamin, 
OjHjO • [CH2]3-NH2, Kp.,54 172,5— 173°, Kp.20 34—35°, stark aminartig riechend. 
Ghlcroplalinat, (C7H]2ON)2PtC]6, hochgelbe Nadeln, F. 179—180°. Pikrat, hellgelbe 
Nadeln, F. 165—166°. Pikrolonat, gelbbraune Krystalle, F. 231—232°. — Tetra- 
hydrofurylpropylamin, C,HI6ON. Dureh Hydrierung des vorigen oder auch von Furyl- 
aeroleinoxim in alkoh.-essigsaurer Lsg. unter Zusatz von FeCl2-Lsg. u. P t0 2. Kp.754 1 86 
bis 187°, Kp.20 46— 47°, stark aminartig riechend. Chłoroplatinat, (C-HjgONJoPtClj, 
gelbe Nadeln, F. 171—172°. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 136—137°. Pikrolonat, gelb
braune Blatter, F. 176— 177°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. 90— 91.) Lb.

Caspar Tropp, Einwirkung von Phosgen auf polypeptidartige. Derivate der p-Amino- 
benzoesdure. Bildung von 1,3-substituierten Hydantoinen. Die chemotherapeut. Be- 
deutung des Germanins yeranlaBt Vf. zu Verss. ,Glycyl- u. Polyglycylderiw. der Arsanil- 
saure mit Phosgen zu Harnstoffderiw. umzusetzen. Da aber nicht einmal im einfachsten 
Fali der Glycylarsanilsaure ein Harnstoffderiy. erhalten werden konnte, werden die
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Unterss. zur Aufklarung des Rk.-Mechanismus zunachst mit der p-Aminobenzoesdure 
ausgefuhrt. Das Versagen der Hamstoffbldg. scheint seinen Grand in der arylsubsti- 
tuierten Aminogruppe zu haben; denn wahrend die Darst. des Carbcniyłbisglycylglycins 
nach der verbesserten Yorschrift von E m il  FISCHER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 
605; 39 [1906]. 2893) glatt u. mit guter Ausbeute yerlauft, entsteht bei der Glycyl- 
p-aminobenzoesdure mit Phosgen ebenfalls kein Harnstoffderir., sondern der Phenylrest 
ais Substituent des Saureamids hat das restliche H-Atom so beweglich gemacht, daB 
Phosgen RingschluB unter HydantoLnbldg. bewirkt. — N-Chloracełyl-p-aminobenzoe- 
saure, CjH^ChNCl (I), aus p-Aininobenzoesaure u. Chloracetylchlorid. Aus A. Nadeln. 
F . 257—258°. —  N-Glycul-p-aminobenzoesaure, C3H 10O2N2 (U), aus I mit NHS. Aus h. 
W. Nadeln, (lufttrocken mit 1 Mol Krystallwasser), F. 229° Zers. — Ais Nebenprod. 
entsteht Imino-bi$-[acełyl-p-aminobenzoesdure], C18H170 6N3 (IV). Aus Pyridin Blattchen 
bzw. Nadeln. Zers. iiber 250°. Unter etwas anderen Arbeitsbedingungen kann IV auch 
zum Hauptprod. werden. —  3-[4'-Carboxyphenyr\-hydanłoin, C,0HsOjN, (III), aus II 
mit Phosgen. Krystallisiert aus viel h. W. F. 25S—260° Zers. — -Carbozyphenyl)- 
hydanioyl-l]-essigsaure-[4”-carboxyanilid], C15H j.0-N , (V), aus IV mit Phosgen. Kry- 
stallisiert aus A. Bei 270° keine Zers. —  N-[(IsoamyJaminó]-aceiyr\-p-aminobenzoesdure.

(VI), aus I mit Isoamylamin, wurde ais Hydrochlorid, C]jIi;l0 3X2Cl, ana- 
łysiert. F. 285° (aus Eg.). — X-[G'hforaceiylglycy!]-p-arninobenzoesdure, CUHU0 4N2C1 
(VII), aus II mit Chloracetylchlorid. Aus Eg. Nadelchen. Bei dem Vers., aus VH mit 
Athylamin [Dialhylam>7ioacelyl]-glycyl-p-aminobenzoe-saure zu erhalten, wurde beim Er- 
warmen unter dem EinfluB der geringen uberschiissigen Alkalimenge die ganze Seiten- 
kette des aromat. Amins abgespalten u. p-Aminobenzoesawe erhalten. — [Diisoamyl-

NH-CO-CHjCl ~ NH-CO -CH..NH, CO—NH
f COCl, ^ ' O C O - C H .

--------: I I  i --------- »-

COOH COOH

NH-CO-CHj.NH-CHj-CO-NH S <

COOH 
CO -N -C H j-C O -N H  
C O -Ć H .

IV  COOH COOH V COOH
C O -N  ■ CH. • CH, • CH(CH3)J 

CH.
NH • CO • CH} • NH • CH, • CH. ■ CH(CH3V

COOH V I COOH Y H I
V II HOOC-CsH^-NH-CO-CHj-NH-CO-CHjCl 

IX  HOjC- C6H4 • NH • CO • CH* -NH • CO • CH. • NH. CO • NH • C Ą  
X HOjC-C^H.-NH - CO ■ CH.- NH • CO • CH* -NH. 

aminoacelyl]-glycyl-p-aminobenzoe-sdure, C,,HŁ,O.X,, aus VII mit Diisoamylamin in 
Pyridin. Hydrochlorid, C^H^O.NjCl, aus A., F. 253°. Bei der Einw. von Pyridin allein 
auf VII entsteht [(p-CarboxyphenyT)-aminó]-glycylacełylpyridiniumchlorid, C16H160jXjCI. 
Aus verd. A. Erystalle ( l 1/ .  Mol. Krystallwasser), F. 258°. —  l-Isoamyl-3-[4'-carbozy- 
phenylhydantoin, C15HIS0 4N„ (VIIT), aus VI mit Phosgen. Aus A. Blattchen vom F. 189°.
— N-[Phenylureid(xia:lyl]-glycyl-p-aminobenzoesdure, CJSH1S0 3N4 (IX) aus X mit Phenyl- 
isocyanat. Aus A. KrystallspieBe vom F. 242°. — Diglycyl-p-<im inobenzoesaure, 
Cn H12O.N3 (X), aus VII mit NH3. Nadeln, F. 233°. — Aus M I u. IX findet bei Einw. 
ron Phosgen keine Hydantoinbldg. statt. — Aus X entsteht mit Phosgen ein hoch- 
molekulares Prod., dessen Konst. noch nicht aufgeklart werden konnte. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 1431—39. Hamburg, Institut fur Śchiffs- u. Tropenkrankheiten.) FlE D .

Herbert William Stephen und Forsyth James Wilson. Uber einige Thiazol- 
derivate. II. (I. vgl. C. 1927. I. 279.) Das Na-Deriv. des Diaceiophenonthiocarbo-
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hydrazons liefert mit a-Halogensaureestem die Thiazolderiw. I. Hydrolyse dieser 
zu II. gelang nicht, da Aufspaltung bis zu den Sauren R-CH(SH)-C02H eintrat. Es 
wurde daher versucht, die Yerbb. II. aus Na - Th ioca rboh ydrazid u. denselben Estem  
darzustellen. Rein erhalten wurde indessen nur die Verb. mit R =  CH3; von den iibrigen 
konnten nur reine JJibenzylidenderiw. gewonnen werden. — Na-o- Phenylenth ioharnstoff 
kondensiert sich mit obigen Estem zu den Verbb. III., TrimethylenthioTiarnstoff u. 
o-Benzoylenthiohanisloff (ersterer in sd. Pyridin, letzterer ais Na-Deriv.) mit Chlor- 
essigester zu IV. u. V. Cyclisierung der Verbb. III., IV. u. V. zu Thiazolderiw. (vgl.
1. Mitt.) gelang nicht. —• Die von Fp.ep.ICHS u. Mitarbeitem (LlEBIGs Ann. 398 
[1913]. 256) aus Diihiohydrazodicarbonamid u. Chloressigsaure erhaltene Verb. von 
der vermeintlichen Konst. VI. entsteht auch mit Chloressigester in Ggw. von NaOC2Hs. 
Die sonst unl. Verb. lost sich umrerandert in k. NaOC2H-, wird durch kurzes Kochen 
damit zu Thioglykolsaure aufgespalten (Beweis fur die Gruppe C-S-C) u. durch sd. 
konz. HC1 in 2,4-Diketolelrahydrothiazol u. N*Hi  gespalten. Diese Spaltung ist nur 
mit Formel VII. vereinbar. — Das in NaOC2"H5 oder Pyridin unl. Monothiohydrazo- 
dicarbonamid kondensiert sich mit Chloressigsaure in sd. W. leicht zu VHI., welches 
durch sd. NaOC2Hs zu Thioglykolsaure aufgespalten u. durch sd. verd. HCI zu 2,4- 
Diketotetrahydrothiazol u. Semicarbazid hydrolysiert wird. Da diese Spaltung schon 
wahrend der Darst. eintritt, ist die Ausbeute gering. — Im AnschluB an friibere Unterss. 
(C. 1927. I. 2067) angestellte Verss. waren erfolglos.

°CH6> C: N 'N: C---------| T- N = C < ^  NHa • X : C-----—  N • 'NH,
I. S-CHR-CO 3 n .  Ś-CHR-CO

n r. c,;h , < | h > c • s • c h r • co2r  iv .  c h k ™ > c • S • CII, ■ CO.Jt

V. C . I I ^ ° - NH VI. N H :ę— ----------- C :N H
- C • S* CHS • COjR S-CH2 -CO CO- CI L- S

,  rT NH---------C :N -N :C ---------NH N H ---------C:N-NH-CO-NIL
VII. i i i VIII. i

CO • CH, • S S • CH„ • CO CO-CI-I,. S
V e r s u c h e. 3-[Phenylmelhylmelhyle7iamino]-2,4-di}:eto-5-methyltetrakydrolhiazol-

2-[phenylmethylmethylenhydrazon], C20H20ON4S (I., R =  CH,). Alkoh. Suspension 
von Diacetophenonthiocarbohydrazon mit 1 Mol. NaOC2H5 10 Min., nach Zusatz 
von etwas uber 1 Mol. a-Brompropionsaureathylester noch 30 5Iin. kochen. Nadeln 
aus A., E. 150°. — 5-Athylverb., C21H22ON4S. Mit a-Brombuttersaureester. Nadeln 
aus A., E. 110°. — 5-Phenyherb., C25H22ON4S. Mit a-Bromphenylessigester. Nadeln 
aus A., E. 165°. — 3-Amino-2,4-diketoietrahydroihiazol-2-hydrazon, C3H6ON4S (II., 
R =  H). Ebenso aus Thiocarbohydrazid u. Chloressigester. Nadeln aus A., F. 119 
bis 120°, nicht rein. Dibenzylidenderiv., F. 138° (1. .Mitt.). —  5-Methylderiv., C4HsON4S. 
Jlit a-Brompropionsaureester unter Zusatz von etwas Bzl. Platten aus A.-PAe., 
F. 100—101°, 1. in W., A. Dibenzylidenderiv., C18H16ON4S, Prismen aus verd. A., 
F. 114°. — 5-Athylderiv., C5H10ON4S. Mit a-Brombuttersaureester. Platten aus 
A.-PAe., F. 92—93°, nicht rein. Dibenzylidenderiv., C19H]sOX4S, Nadeln aus A., 
F. 106°. — ot.-[Benziniidazolyl-(2)-mercapto]-propion$duredtkylester, C12H140 2N2S (HI., 
R =  CH3). Aus o-Phenylenthioharnstoff u. a-Brompropionsaureester. Platten aus 
A.-PAe. Scheint wie die Stammverb. (1. Mitt.) dimorph zu sein; stabile Form zeigt
F. 100°. Gibt mit sd. alkal. Pb-Acetatlsg. kein PbS. Die freie Sdure, C10H10O2X,iS, 
wurde durch Verseifen mit konz. HCI nicht rein erhalten, wohl aber bei dem Vers., 
durch Kochen mit Na in Bzl. RingsehluB zu erzielen. Das gelbliehe Na-Salz wurde 
in absol. A. mit konz. HCI zerlegt. Aus A.-PAe., F. 179° (Zers.). Ais man die alkoh. 
Lsg. dieses Na-Salzes mit HCl-Gas neutralisierte, trat mercaptanartiger Geruch auf, 
u. man erhielt ein unbekanntes amorphes Prod. von F. 118—119° (aus Aceton), 11. 
in W. mit saurer Rk. — ct-[Benzimidazolyl-(2)-mercapto]-bultersduredthylester, 
C13HI60 2N2S (III., R =  C,H3), anscheinend dimorph; stabile Form bildet Nadeln 
aus A.-PAe., F. 108— 109°. Gibt mit konz. HCI die freie Sdure, C1IH120 2N,S, Platten 
aus W., F. 176° (Zers.). RingschiuBvers. (irie oben) fuhrte zu einem amorphen Prod. 
von F. 120° (aus Aceton) u. saurer Rk. — Benzimidazol-2-thioglykolsaure, C9Hs0 2N2S. 
Aus o-Phenylenthiohamstoff u. Chloressigsaure in sd. W. (3 Stdn.). Nadeln aus W.,
F. 215°. — l,4,5,6-Teirahydropyrimidin-2-thioglyh>lsduredłhylesler, CsH ,40 2N2S (IV.), 
Nadelchen aus A., Zers. ab 200", F. 256°, unl. auBer in W., A. Liefert mit sd. NaOC2H5-

X. 2. 46
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Lsg. Tliioglykolsaure. — 4 - Keto - 3,4 - dihydrochinazólin - 2 - thioglykolsdureuthylester, 
C12H120 3N2S (V.). Oliges Rokprod. sd. unter sehr niedrigem Druck innerhalb weiter 
Grenzen. Eine hóhere Fraktion lieferte bei kurzem Durchblasen yon Luft wenig V. 
Nadeln aus A., F. 149°. — 2,4-Diketotelrahydrothiazol-2-azin, C6H90 2N4S2 (VII.),weiBer 
Nd., Zers. ohne F. bei lioher Temp. — 2,4-Diketoletrahydrothiazol-2-semicarbazcm, 
C4H„02N4S (VIII.), Platten aus W., Braunung bei 210°, F. 221—222° (Zers.). — Aceto- 
phenon-3-phenylthiosemicarbazon, C1GH15N3S. Aus den Komponenten in sd. A. (30 Min.). 
Hellgelbe Nadeln aus A.-Bzl., F. 195°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1415—22. 
Glasgow, Royal Techn. Coli.) L i n d e n b a u m .

William Davies und Harry Gordon Poole, Einwirkung von Phosphorpenla- 
cMorid auf HomophthuIsdure. Mit 2 Moll. PC15 liefert Homophthalsdure (I) nicht das 
noch unbekannte Chlorid, sondern 3-Chlorisocumarin (III.). Dieses leitet sich von der 
Enolform II. des Homophthalsaureanhydrids ab, dereń Existenz nachweisbar ist. 
Das Anhydrid von I ahnelt also stark dem der Glutaconsaure. Die Konst. von III. 
folgt aus der alkal. Hydrolyse zu I u. der Rk. mit Anilin, welche nicht zum Homo- 
phthalanil, sondern wahrscheinlieh zu IV. fuhrt. III. ist gegen neutrale u. saure Agenzien 
aller Art yiel bestiindiger ais ein echtes Saurechlorid, reagiert auch nicht mit Br. Die 
Doppelbindung besitzt gleichsam „aromat.** Charakter. — Mit uberschiissigem PCI, 
liefert I eine Verb., welche ebenfalls keine Saurechlorideigg. u. daher wahrscheinlich 
Formel V. besitzt.
r  T T  _CH:ę-°H CH:CC1 c h 2. c o . n h . c 8i l ,  cci2.ęci2

4 X !0 -O II. 8 'X X )-O  III. 6 4< CO-NH-CsH6 IV. 0 CO—O V.
V e r s u c h e .  Darst. der nótigen Phthalonsdure yerbessert: 250 g Tetralin in

12 1 sehwach sd. W. an gut wirkendem Kuhler kraftig riiliren, 2000 g KMn04 in ca. 
8 Stdn. eintragen. Weiter wie bei v. B ra u n  (C. 1 9 2 4 . I. 657). Ausbeute bis 82%. 
Red. zu I mit H J nach bekanntem Verf. Trennung von etwas Phthalidcarbonsaure 
mittels W. F. 181°. Anhydrid, F. 141—142°. Gibt man zu einer verd. alkoh. Lsg. 
des letzteren 0,1-n. KOH, sauert die gelbe Lsg. mit verd. H2S 04 schwach an u. gibt 
sofort FeCl3 zu, so entstcht eine blauviolette Farbung (Beweis fiir II.). — 3-Chloriso- 
cumarin, C9H50 SC1 (III.). I mit 2,2 Moll. PC15 u. der gleichen Menge P0C13 3 Stdn. 
auf 140—150° erhitzen, POCl3 im Vakuum entfernen, nach Zusatz von W. III. mit 
Dampf iibertreiben. Nadeln aus A., F. 98,5—99", Kp.s 150°, triinenreizend, meist 1. 
mit stark blauer Fluorescenz, bestandig gegen sd. W., A. (kurze Zeit), sd. Ameisensaure, 
NaJ in sd. Aceton, HJ, Zn u. Eg., KMn04 in neutralem Aceton. Reagiert mit trocknem 
NH3 in Bzl. sehr langsam; bei Zutritt von Luftfeuchtigkeit wird die Lsg. schnell gelb 
bis blaugriin; aus dem grtinen Nd. kann etwas o-Carboxyphenyłacelonitril, F. 126°, 
isoliert werden. Von wss. NaOH wird III. erst zum Anhydrid von I, dann zu I selbst 
hydrolysiert. Die k. gelbe alkal. Lsg. reduziert KMn04, die gekochte farblose dagegen 
nicht mehr. — Homophthalanilid, C21HJ80 2N2 (IV.). Aus III. mit Anilin in sd. Bzl. 
Nadeln aus A., F. 231,5'’, beim Schiitteln oder Reiben elektr. — 3,3,4,4-Telrachlor-
3,4-dihydroisocuniari?i, C0H.,O2Cl4 (V.). Aus I mit 4 Moll. PC15 u. etwas POCl3 (140 
bis 150°, 8 Stdn.), im Vakuum fraktionieren. Kp.21 170—190°, Krystalle aus PAe.,
F. 122°, sehr bestandig. Wird durch sd. alkoh.-wss. NaOH aufierst langsam zu Phthalon- 
siture hydrolysiert. Gibt mit Anilin in sd. Bzl. ein chlorfreies Anilid  von F. 225°. (Journ. 
chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1616— 20. Melbourne, Univ.) Lindenbaum .

Josip MikSić, Einwirkung von Oxdlylchlorid auf Resorem. Nach einer geschicht- 
liclien Zusammenfaasung der bisher ausgefiihrten Rkk. zwischen Oxalsaure u. Resorcin 
berichtet Vf. iiber die von ihm aus Resorcin u. Oxalylehlorid in feucht-ather. Lsg. 
in Ggw. von Na oder K  erhaltenen Prodd. Diese Prodd. unterscheiden sich yon den 
friiher erhaltenen besonders dadurch, daB sie beim Schmelzen mit NaOH niemals 
Oxalsaure ais Zers.-Prodd. sondern Resorcylsaure liefern. Analog den friiheren zeigen 
sie eine griine Fluorescenz. Vf. nimmt folgenden Rk.-Verlauf an: durch nascierenden 
Wasserstoff wird Oxalylchlorid zum Chlorglyoxal reduziert, welches gleich mit Resorcin 
kuppelt. Das entstandene Keton wird durch nascierenden Wasserstoff zum Alkohol 
reduziert. — 9-[a,2',4'-Trioxybenzyl]-3,6-dioxyzanthen ((3-Resemin), C20H16O0 (I), aus 
Resorcin u. Oxalylchlorid im tTberschuB in feueht-ather. Lsg. in Ggw. yon Na; gelbe 
Nadeln, F. 155— 160° Zers.; 11. in A., Aceton, unl. in Bzl., CS2 u. Chlf.; wl. in W., 11. 
in Alkalien mit schwach griiner Fluorescenz. Beim Verdampfen der NaOH-Lsg. hinter- 
bleiben rotę, buschelfórmige Krystalle, die KOH-Lsg. hinterlaBt lange yiolette Nadeln. 
In konz. H ,S 0 4 lóst sich die Verb. mit intensiy blauer Farbę, die beim Erhitzen in
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(OH)aC6Hs(CHj-OH)
Ć-OH

HO-

Tiefrot umsehlagt, eine Farbrk. zum Nachweis kleinster Mengen. Beim Sehmelzen 
mit festem NaOH bildet sich j3-Resorcylsdure (daher p-Resemin genannt). Beim Er- 
hitzen mit Zn-Pulver an der Luft destilliert Xantlion, auI3erdem bildet sieli Resorem. 
Auf Grund dieser Zers.-Prodd. u. der alkal. Fluorescenz gibt Vf. der Verb. die oben 
angefiihrte Konst. — Ace.tylde.riv., C30H2(!O1], aus h. A., F. 197°. — Bis-[3,6-dioxy-
1,2,7 ,S-tetrahydroxanthyl]-9,9' (Resjankin), C.,0H 28O0 (II) aus 1 Mol. Oxalylehlorid u.
2 Moll. Resorein in Ggw. vonK. Schwach rosa gefarbte Flocken, die nicht zum Krystalli- 
sieren zu bringen sind; 11. in Aceton, Essigester, Eg., Acetanhydrid u. A., wl. in A., 
Bzl., Chlf., CS2, 1. in h. W. Naeh Oxydation durch KMnOj zeigt sich starkę, griine 
Fluorescenz, wahrscheinlich wird die Verb. dabei dehydriert. Nicht nur durch KMnOj, 
sondern schon an der Luft wird die Verb. teilweise oxydiert. Die K-Salze des Resjankins 
sind lange, violette Nadeln. Bei der Zers. bilden sich /3-Resorcylsaure, Resorein u. 
Xanthon. — Acetylderiv., C34H3.,O10, F. 170—172°. Das Resjankin stellt ein teilweise 
hydriertes Resorcinderiv. dar. — Aus der Mutterlaugo des Resjankins scheiden sich 
sternartige Krystalle ab, welche das 9-[x-Oxymethyl-x,x-dioxyphenyl]-3,6,9-lrioxyxanthen 
(Resperin), C20H18O7 (III), darstellen. F. 210° Zers. Die zuerst ausfallende farblosc 
Leukoform oxydiert sieh an der Luft schnell. — Die alkal. Lsgg. fluorescieren griin. — 
Acetylderiv., C32H2,0 13, F. 159—159,5°. — In einer Tafel sind die Absorptionsspektra 
der Prodd. in alkal. u. aceton. Lsgg., sowie in konz. H2S 04 angegeben. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 1 1 9 . 218—30. Zagreb, Univ.) F i e d l e r .

Shin-ichiro Fujise, Uber die Stereoisomerie des 8-OxydekahydrocMnolins und 
seiner Derivałe. Durch Hydrierung des 8-Oxychinolins hat Vf. ca. 10% Dekcthydro- 
chinolin u. 2 stereoisomere 8-Oxydekahydrocliinoline erhalten. Ersteres kann, da es 
erlieblich tiefer sd. ais letztere, durch Vakuumdest. isoliert werden. Durch Um- 
krystallisieren der freien Oxybasen gewinnt man 50—60% Isomeres A  u. durch Um- 
krystallisieren der Hydrobromide 30—40% Isomeres B. Beide Isomere gehen durch 
Erhitzen ihrer Na-Deriw. in das gleicho dritte Isomere G iiber, welches mittels d-Brom- 
camphersulfonsaure in die opt. Antipoden zerlegt wurde. Vf. nimmt vorliiufig an, 
daB A u. B cis-Formen sind, weil sich naeh HiicKEL (C. 1 9 2 5 .1. 956) nur cis-a-Dekalon 
in die trans-Form umlagert. A, B u. C sind gegen Cr03 ziemlich bestiindig; die ent- 
spreehenden Ketone wurden nicht erhalten. Die OH-Gruppen werden durch (CH3)2S 0 4 
schwer, dagegen die NH-Gruppen mittels Formaldehyd leicht methyliert. Ais Neben- 
prod. bildet sich hierbei das Oxazolidin I., F. 154—156°. — AnschlieBend wurde auch 
die Hydrierung des Chinolins naeh yerschiedenen Verff. untersucht. Ais Hauptprod. 
entsteht festes, ais Nebenprod. f l. Dekahydrochinolin, wie auch H u c k e l  u. S te p f  
(C. 1 9 2 7 .1. 2549) gefunden haben. Ihre Benzoylderiw. liefern bei der KMn04-0xydati0n 
versehiedene o- Benzami7whexahydrophe7iylpropionsduren.

CHj - C1I2 • CH • CHa ■ C H2 9 Hj CH2~  ? H 'CH2'CH: CH*
Ćh „ • CH - Ó H - N -C H , H» • CH(OH) • CH • N(CH3)a II.

‘ A________ An- ' CHa— CHa—C • CH2 • CHj • CHS • N(CI13)2
I. 2 CH2-CH(OH)-&H III.

Y e r s u c h e .  8-Oxychinolin in Eg ( +  Pt) bei 40—45° hydrieren, im Vakuum 
verdampfen, in W. lósen, ausathern, wss. Lsg. mit konz. KOH alkalisieren, ausathern. 
Der aus dem Rohprod. auskrystallisierende Anteil ist 8-Oxydekahydrochinolin A, 
C9H,jON, Prismen aus PAe., F. 111—112°. Hydrochlorid, aus A., F. 201—202°. 
Hydrobromid, C9Hi8ONBr, F. 202—203°. Chloroaurat, (C9H]8ON)AuC]1( aus W.,
F. 191—192°. — 0-Benzoylderiv., C10H21O2N +  H20 . Mit Benzoylehlorid u. KOH 
in A. Aus Aceton-W., F. 89—91°, wasserfrei 130—131°. Hydrochlorid, aus A., F. 255

46*
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bis 256° (Zers.). — 0,N-Dibenzoylderiv., C23H«503N. In w. Pyridin. Aus PAe., F. 81 
bis 83°. — d-BromcamphersvIfonat, Krystalle aus W., F. 250—253°. Krystalle aus 
der Mutterlauge zeigen F. 189—192°. — 8-Oxydekahydrochinolin B, C9H17ON. Rohes 
Hydrierungsprod. mit HBr neutralisieren, im Vakuum verdampfen, aus absol. A. 
umkrystallisieren usw. F. 92—93°. Hydrochlorid, C9H18ONCJ, aus A., F. 247—248°. 
Iiydrobromid, C9HISONBr, F. 251°. Chloroaurat, (C9H18ON)AuCl4, aus W., F. 188 
bis 189". — 0-Benzoylderiv., C19H 210 2N H20 , aus Aceton-W., F. 93— 95°, wasser-
frei 135—136°. Hydrochlorid, C10H22O2NCl, aus A. oder Eg., Zers. bei 251°. — S-Oxy- 
dekaliydrochinólin C, C9H17OŃ. A oder B mit 1 Atom Na in A. oder Bzl. in das Na- 
Deriv. iiberfuhren, dieses 20 Min. auf 140° erhitzen, mit verd. HC1 zers., mit KOH 
alkalisieren, ausathern. Prismen aus PAe., F. 101—102°. Hydrochlorid, C^H^ONC), 
aus A., F. 245— 246°. Chloroaurat, (C9H18ON)AuC14, aus W., F. 152—153°. — O-Benzoyl- 
deriv., C1(iH 210 2N, Krystalle ohne H ,0  aus Aceton-W., F. 99—100°. Hydrochlorid, 
C16H 220,NC1, aus A., Zers. bei 302°. — 0,N-Dibenzoylderiv., CoijH^OjN, Krystalle 
aus A. +  PAe., F. 92—93°. LicB sich mittels KMn04 nicht oxydieren. — N-Methyl-
S-oxydekahydrochinolin C. Aus dem Hydrochlorid von O mit 40%ig. Formaldehyd 
bei 130—140°. Kp.s 125—12G°. Pikrat, C]6H 220 8N4, aus Bzl., F. 123— 124°. Jod- 
inethylat, Cn H22ONJ, aus A., F. 285—286° unter Gasentw. Entsteht auch mit (CH3)2S 04 
u. Alkali bei folgender Umsetzung mit K J. Die ubrigen Salze krystaUisieren nicht. -— 
0-Benzoylderiv. Durch Erhitzen mit Benzoesaureanliydrid. Aus PAe., F. 91—92°. 
Chloroplatinat, (C17H24O2N)2PtCl0, Krystalle aus W., F. 231°. Pikrat, C23H2(i0 9N4, 
aus Bzl., F. 193—195°. — Bei dem Vers., die obigem Jodmethylat entsprechende 
ąuartare Base zu spalten, blieb die Hauptmenge unverandert. Eine kleine Menge 
gebildeter Base II. oder III. wurde ais Pikrat, C17H 240 8N4, Krystalle aus Bzl., F. 173 
bis 174°, isoliert. — d-8-Oxydekahydrochinolin C-d-bromcarnphcrsulfonal, C19H320 3NBrS, 
aus yiel W., F. 294—295°, .[<x]d25 =  +84,9°, wl. in W. Freie d-Base (unrein), [a]D23 =  
+47,6°. Hydrobromid, aus A.-A., F. 213—214°, [ a ]D 25 =  +29,6°. — l-8-Oxydeka- 
hydrochinolin C-d-bromcamphersulfonat, ClaH320 5NBrS. Durch Verdampfen der Mutter
lauge des d-Salzes. Aus A., F. 262—263°, [ a ] D 23 =  +41,8°, 11. in W. Freie l-Base 
(unrein), [a]n22 =  —53,1°. Hydrobromid, aus A.-A., F. 211—213°, [a]n23 =  •—31,6°. — 
Hydrierung des Chinolins entweder wie beim 8-Oxychinolin oder nach S a b a t i e r . 
Das Rohprod. krystallisiert gróBtenteils zu festem Dekahydrochinolin, Krystalle aus 
PAe., F. 48—48,5°, Kp. 201°. Hydrobromid, C0HlsNBr, Blattchen aus W. oder A.,
F. 277—279°. Chloroaurat, (C9H]gN)AuCl4, aus W., F. 124—125°. Chloroplatinat, aus 
W., F. 228° (Zers.). — Benzoylderiv., CJ0H 21ON, F. 53—54°. — o-Benzaminohexahydro- 
phenylpropionsaure, C16H 210 3N, aus A., F. 199—200°. Daraus mit h. konz. HC1 Octa- 
hydrocarbostyril, CSH150N , aus W., F. 152—153°. — Stereoisomeres Dekahydrochinolin, 
CgHj-N, nach Rcinigung tiber das Hydrobromid (F. 232°) Kp. 205— 206°, Kp.19_21 
89— 91°, D.2°4 0,9426, nD2° =  1,4926. Hydrochlorid, F. 223— 224°. Chloroaurat, 
(C9HlsN)AuCl4, F. 157—158°. Pikrat, C15H20O7N4, aus Bzl., F. 135— 136°. — Benzoyl- 
deriv., C1(!H21ON, F. 96—97°. — Stereoisomere o-Benzaminohexahydrophenylpropion- 
śaure, CleH ,j03N, aus verd. Essigsaure, F. 156—157°. (Scient. Papers Inst. physical. 
chem. Res. 8. 161—171.) L i n d e n b a u m .

G.Tatsui, Ober die Synthese von Carbolindcritalen. Ober die ais Carbolin bezeichnete 
cycl. Base vgl. P e r k i n  u . R o b in s o n  (C. 1 9 2 0 . III. 11). — Vf. hat nach Ma j im a  u . 
H o s h in o  (C. 1 9 2 6 . I. 386) dargestelltes /S-[/?'-Indolyl]-athylamin (I.) mit Paraldehyd 
kondensiert. Die erhaltene Base besitzt die Zus. C12H14N2 u. ist wahrscheinlich Tetra- 
hydroharman (II.), wurde also das Dihydroderiv. des von Ma n SKE, P e r k in  u . R o b in s o n  
(Ć. 1 9 2 7 . I. 1683) synthetisierten Harmalans sein, obwohl es nicht wie dieses 10 H20  
bindet. II. bildet gelbliehe Saulen, F. 179—1S0°, gibt LiEBERMANNsche Rk., wider- 
steht jeder Red. Lsgg. in A . u. H2S 0 4 fluorescieren. Hydrochlorid, Zers. bei 265°. 
Chloroplatinat, (C1,H I5N„)»PtC]6, rot, Zers. bei 257°. A uC13 wird reduziert. Benzoyl- 
deriv., C19H ,8ON2, F. 168— 169°. — Mit CH3J (Rohr, 50—60°, 1 Stde.) liefert II. N-Me- 
thyltetrahydroharmajihydrojodid, C13H 17N2J, gelbliehe Platten, F. 199—200°. Daraus 
mit feuchtem A g ,O das entsprechende Methylhydrat, C13HI8ON2, welehes im Yakuum



1928. H. D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 669
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bei 80° glatt zu N-Melhylletrahydroharman, Ci3H,6N2, dehydratisicrt wird. Letzteres 
liefert mit CH3J wie oben ein Jodmethylat, C14H10N2J +  H20 . — Erhitzt man II. mit 
Malonester u. NaOC2H5 7 Stdn. auf 110—120°, so entsteht Tetraliydroharmanmalmiyl- 
cster, C17H20O3N2 (III.), hellgelbe Saulen, F. 134— 135°, in A. u. A. fluoresoicrend. 
Nebenprod. ist die III. entsprechende freie Sdure, C15H160 3N„, gelbliehe Prismen, Zers. 
bei 155°, ebenso fluoreseierend. Daraus dureh C02-Abspaltung Acetyltetrahydroliarman,. 
C14H16ON2 (IV.). — Durch Sattigen der ath. Lsg. von III. mit HCl-Gas entsteht eine 
Substanz vom Zers.-Punkt 112°. — Erhitzt man III. mit NaOC2H5 7—8 Stdn. auf 150 
bis 160°, so bildet sich eine Verb. CliHli0 2N.i (viellcicht V.), Żers. boi 175°, neutral, 
mit positiver Diazork. (Journ. pharmac. Soc. Japan 4 8 . 92—94.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Mototaro Inubuse, Ober die Flaranonglykoside. II. Ober 
die Konstitution des Naringenins. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 49.) In der 1. Mitt. wurde gezeigt, 
daB der Heteroring der Flavanone bei energ. Metliylierung u. auch Acetylierung unter 
Bldg. der isomeren Chalkone aufgespalten wird. Nun liefert Naringenin (I) mit k. 
Acetanhydrid-HoSO., ein Triacetylderiv., welehes mit FeCl3 keine, aber mit Mg u. HC1 
tiefrote Farbung gibt. Durch 6-std. Kochen mit Acetanhydrid u. Na-Acetat wird l 
in ein Tetraacełat ubergefiihrt, welehes auch mit Mg u. HC1 keine Farbung gibt u. sich 
folglich von einem Chalkonderiv., Naringenein genannt, ableitet. Mit ath. Diazomcthan 
liefert I einen Dimethyldtlier, ident. mit Sakuranetinmonomethyldther (C. 1 9 2 8 . I. 1672). 
I ist daher, wie sehon in der 1. Mitt. vermutet, tatsachlich 5,7,4'-Trioxyflavanon, womit 
auch der spektroskop. Befund von S h ib a t a  u . N a g a i  (C. 1 9 2 4 . II . 1688) im Einldang 
steht. Die Angabe F r a n k s  (C. 1 9 1 4 . II. 253), daB I katalyt. zu Phloretin reduziert 
werdc, ist unrichtig.

V e r s u c h e .  Die Darst. des Naringins aus den Bliiten von Citrus deeumana 
wird beschriebcn. Nadeln aus 60°/oig. A., F. 82°, wasserfrei bei 171°, [<x]d19 =  —8 2 ,lla 
in A. — Naringenin (I). Aus vorigem mit sd. verd. H2SO.,. Nadeln aus verd. A., F. 248°.
— Triacetylderiv., C21H ]8Os, krystallin., F. 53—55°. — Telraacetyhmringenein, C23H 20O9, 
aus A. gelblich, krystallin., F. 133—136°. — Naringenindimethyldtlier, C17H160 5,Nadeln 
aus CH3OH, F. 116—117°. Mit FeCl3 in A. violettrot, mit Mg u. HC1 tiefrot, mit konz. 
H N 03 tiefblau. Acetylderiv., Nadeln aus CH3OH, F. 161—162°, mit FeCl3 in A. gelblich. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1514—16. Tokio, Univ.) L i n d e n b a u m .

M. Bridel, C. Charaux und G. Rabatę, Ober Ameliarosid, ein neues GUjkosid aus 
der Rinde von Amelancliier vulgaris Moench. Zweige u. Rinde dieser Pflanze enthalten 
ein durch Emulsin hydrolysierbares Glykosid, denn die Drehung der Extrakte geht 
bei Einw. von Emulsin nach rechts zuruck. Die Rinde ist bedeutend reicher an Glykosid 
ais die Zweige. Trockenes Rindenpulver mit 92%ig. A. perkoliert, Lsg. zur Trockne 
gebracht, mit W. aufgenommen, eingediekt, mit MgO gemischt, mit h. 92°/0ig. A. er- 
schopft. 1 kg lieferte 10 g Ameliarosid, Prismen aus wenig W., bitter, enthaltend 
4,54% W., F. 195° (bloc), [a]D =  —86,56° (wasserfrei), 1. in W., A., CH3OH, wl. in 
Aceton, Essigester. Mit Sauren oder Alkalien keino Farbrkk., mit wss. FeCl3 schwaeh 
violett. 1 g reduziert gleich 0,0641 g Glykose. — Hydrolyse von 1 g durch 3°/0ig. H2SO., 
bei 100° ergab 0,6043 g reduzierenden Zucker von [a]o =  +51,4°. Das Aglykon, 
Ameliarol genannt, ist in A. 1. u. bildet aus W. groBe hexagonale Tafeln, F. 110° (bloc), 
ab 120° sublimierend, mit wss. FeCl3 violett. Hydrolyse mit Emulsin verlauft ebenso. 
Der Zucker wurde ais Glykose erkannt. Enzymolyt. Red.-Indes des Ameliarosids =  
232, Red.-Index durch saure Hydrolyse =  229. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 87 . 
56—57.) L in d e n b a u m .

Adolf Windaus, Ober die Formeln der Digitalisglykoside. II. Ober Digilalinum 
verum. (I. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 2912.) Vf. u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 3 . III. 1368. 1 9 2 4 . II. 
2050) haben fiir Digilaligenin (I), das Spaltprod. von Digilalinum rerum, welehes aus 
dem eigentlichen Aglykon durch Abspaltung von 2 H 20  hervorgeht, Formel C:JH320 3 
angenommen, welche jedoch nicht richtig sein diirftc. Denn nach K i l ia n i  sollen I
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u. Anhydrodigitoxigenin dasselbe Osydationsprod., Toxigenon, liefern, u. dieses besitzt 
nach WlNDAUS u. F r e e s e  (C. 1926. I. 2199) noch dasselbe C-Skelett wie Anhydro- 
digitoxigenin, folgiich auch dieselbe C-Zahl wie Digitoxigenin. Da nun letzterem 
wahrscheinlich Formel C23H310., zukommt (1. Mitt.), so erscheint auch fiir I eine Formel 
mit C23 begriindet. In der Tat passen die fruheren Analysen (C. 1923. III. 1368) eben- 
sogut auf die Formel C23H30O$. Die D eriw . von I erhalten jetzt folgende Formeln: 
Acetylderiw. C25H320 4; Tetrahydroderiv. C23H340 3; Hexahydroderiv. C23H3(i0 3; dessen 
Acetylderiv. C26H38Ó4; Hexahydrodigitaligenon C23H340 3; Lacton dureh Red. des vorigen 
C23H360 2. — Cm die neue Formel weiter zu begriinden, -wurde HexahydroćLigitaligenin 
dureh Cr03-0xydation an der ringfórmig gebundenen sek. Alkoholgruppe aufgespalten 
zu einer Dicarbonsaure, F. 286—287°, dereń Analysen gut auf C'23/ / 2406 stimmen u. 
von den Zahlen fiir die nachsten Homologen, C22H320 6 u. C24H36Oe, genugend abweiehen. 
Dasselbe gilt fiir den Dimethylester, F. 174°. — Merkwiirdigerweise haben sich
die obigen Griinde, welche zur Annahme der neuen Formel fiihrten, ais nicht stich- 
haltig erwiesen. Die yermeintliche Bldg. von Toxigenon aus I riihrt namlich daher, 
daB rohes I etwas Anhydrodigitoxigenm enthalt. Reines I liefert kein Toxigenon, 
sondern ein weit lóslicheres Oxydationsprod. C',,/f2S0 3, F. 197°. — Fiir Digitalinum 
verum leitet sich jetzt aus den Formeln von I, Glykose u. Digitalose Formel C3eH560 14 
ab, welche mit den Analysen ebenfalls ziemlieh gut vereinbar ist. (Nachr. Ges. Wiss., 
Gottingen 1927. 422—26.) L i n d e n b a u m .

L. Zecłuneister und L. v. Cliolnoky, Beitrag zwm Konstituiionsproblem des 
Caroiins. (Vgl. C. 1928. I. 1970.) Es wird untersueht, ob die Farbę des Carotins bei 
einer partiellen katalyt. Hydrierung verschwindet, u. ob eine gewisse Gruppe von 
Doppelbindungen besonders an der Farbbldg. beteiligt ist. Die Hydrierung wird in 
einer Schiittelbirne vorgenommen, aus welcher wahrend der Rk. Proben entnommen 
werden kónnen, ohne die Hydrierung zu unter brechen, so daB parallel mit den Ab- 
lesungen am Gasbehalter colorimetr. Messungen vorgenommen werden kónnen. Die 
Resultate sind graph. dargestellt, u. aus der Kurvc ergibt sich, daB ein Teil, namlich
S konjugierte Doppelbindungen, farbgebend sind u. den Wasserstoff mit. groBcr Ge
schwindigkeit aufnehmen. 3 andere Doppelbindungen rufen keine Farbę hervor u. 
werden erst abgesatt., wenn die anderen Doppelbindungen bereits verschwunden sind. 
Dieses Resultat steht im Einklang mit auf anderem Wege gewonnenen Beobachtungen 
von P u m m e r e r  u .  R e b m a n n  (C. 1928. I. 2840). Perhydrocarotin erwies sich ais 
opt.-inakt. u. ahnelt darin dem Perhydro-y-crocetin, fiir das IvARRER u .  SALOMON 
(C. 1928. I. 2839) gleichfalls 8 konjugierte Doppelbindimgen festgestellt haben. Das 
Molekulargewicht des Perliydrocarotins, C40H78 wird lo-yoskop. in Bzl.-Lsg. bestimmt. 
Es ergibt sich n. MolekulargróBe, somit auch fiir das Carotin. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 
1534—39. Pecs in Ungam, Univ.) F i e d l e r .

Bela Groak, Beitrag zur Frage der CO„-Bindung des Hamoglobins. Nach den 
Verss. ist wahrscheinlieh gemaekt, daB das Hamoglobin die Kohlensaure bzw. das C02 
nicht nur ais Saure bindet, sondern daB daneben noch eine spezif. Affinitat zwischen 
den beiden Verbb. besteht. Diese Bindung ist mit dem Ampholytcharakter des Hamo
globins verkniipft u. auch von den anwesenden Neutralsalzen abhiingig. (Blochem. 
Ztschr. 196. 478—87. Budapest, III. med. Klinik d. Pdzmń,ny-Peter-Univ.) L o h m a n n .

E. Biochemie.
Jos. Hanuś, Die Chamie und das Leben. Rektoratsrede. (Chemicke Listy 22. 

145—49.) T o m a s c h e k .
A. und L. Gurwitsch, tlber ultraviolette Chemoluminescenz der Zellen im Zu- 

sammenhatig mit dem Problem des Carcinoms. (Mit Beitragen von G. Frank, S. Sal- 
kind, A. Anikin, W. Dokutschaewa und M. Sernowa.) Weitere Unterss. iiber 
die mitogenet. Strahlung. Neben den schon fruher bcsehriebenen Erscheinungen (die 
kurz zusammengefaBt werden), der Strahlungsquelle der Zwiebelsohle u. des Blutes, 
die ais Strahlungsquellen „erster Art“ bezeichnet werden, treten unter bestimmten, 
z. T. experimentell erzeugbaren, z. T. patholog. Umstanden noch andere Strahlungs- 
ąuellen auf, die ais solche „zweiter Art“ unterschieden werden miissen. Fur diese 
Strahlen, die nicht aus dem Blut stammen, sind die Stoffwechselverhaltnisse maB- 
gebend. Es wird bei diesen ein primarer (spontaner) u. ein sekundarer Induktions- 
effekt unterschieden, der nur nach primarer Bestrahlung mit irgend einer mitogenet. 
Strahlungsąuelle erhalten wird. Ais solche werden die .ultravioletten Strahlen biolog.
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Objekte (Hefekulturen auf Agar) wie auch Spektrallinien (2030 A) yerwendet. Eine 
direkte Streuung des Lichtes schlieBen die Verff. aus. — Es wird ausgegangcn von 
dem Verh. des Cornealepithels, das gerade bei Hungerratten eine (primare) Strahlung 
gibt, wahrend das Blut dann nicht mehr strahlt, u. dem von Winterfroschen, das nur 
sekundare Strahlung zeigt, sowio der primiiren Strahlung von Carcinomen u. Śarcomen
u. hieraus geschlossen, d a B  d i e  g l y k o l y t .  S p a l t u n g  d e r  Z u c k e r  a i s  
N e b e n e f f e k t  k u r z e  u l t r a v i o l e t t e  ( m i t o g e n e t . )  S t r a h l u n g  
e r z e u g t, der eine physiolog. Bedeutung zukommt. So kann durch Steigerung 
der Glykolyse auch in solchen Organen, die normalerweise mitosenreich sind, unter 
n. Verhaltnissen aber keine mitogenet. Strahlung besitzen, eine Strahlung „zweiter 
Art“ heryorgerufen werden u. zwar bei Dunndarmsehleimliaut u. Hoden naeh Stase 
(sekundare Strahlung), bei Muskeln durchTetanisieren oderEinzelschlage (primare Strah
lung), bei glykolisierendem Leberbrei (sekundare Strahlung). Ferner gaben auch reine 
Glucoselsgg. bei Primarstrahlung mit biolog. Objekten u. Spektralstreifen einen deut
lichen Induktionseffekt, wobei auch eine Naehwrkg. des Sekundarcffektes naeh der 
Bestrahlung nachgewiesen werden konnte, so daB Fluorescenz bei dieser Sekundar- 
strahlung nicht in Betracht kommt; zwischen Phosphoreseenz u. Chemoluminescenz 
kann nicht entschieden werden. Es wird die Hypothese aufgestellt, daB der in den 
Zellen sich anreichernde, durch seine Aufspaltung fiir die Zellteilung energieliefernde 
Stoff ein Kohlenhydrat ist. — Ais Detektoren der mitogenet. Strahlung wurde die 
Wachstumszone von Zwiebelwurzeln u. Hefekulturen verwendet. An den Zwiebel- 
wurzeln wurde an Langsschnitten die Mitosenzahl der induzierten u. der abgewendeten 
Scite vergliehen, bei Hefen die Anzahl sprossender Hefezellen in benaehbarten Be- 
zirken einer Agarlcultur, wobei nur Knospen yon bestimmter Grófie u. Form gezahlt 
wurden. Die method. Anordnung zur Primarbestrahlung bei den nur sekundar wirkenden 
Objekten wird ausfiihrlich beschrieben. (Biochem. Ztschr. 196. 257—75. Moskau, 
Histol. Inst. d. ersten Univ.) L o h m a n n .

L. A. Herrera, Untersuchungen iiber die Nachahmung der organisclien Formen 
mit Albumin, Im AnsehluB an friihere Unterss. (C. 1928. I. 1778) beriehtet Yf. iiber 
Formen, die er durch Eintropfen von EiweiB auf Sauren aus 2—3 u. 8 m Hóhe erhielt. 
Die erhaltenen Gebilde wurden gewaschen, fixiert u. in Kanadabalsam eingebettet. 
Sio zeigten die Formen von lnfusorien mit Vakuolen u. Cilien. Durch Aufbringen 
von pulverisiertem EiweiB auf HCl zeigen sich Formen mit Membranen, 2 zentralen 
Vakuolen u. Pseudopodien. Andere Formen mit naturlichem EiweiB gewonnen, zeigen 
Granulierung u. Kernbldg. Die Unterss. sollen weitergefiihrfc werden. (Atti R. 
Accad. Lineei [Roma], Rend. [6] 7. 544—47.) O tt.

L. A. Herrera, Bemerkungen zur Plasmogeuie. Uber die Nachahmung von Amoben 
mit Harzseife. Durch Zusatz einiger Tropfen einer filtrierten Lsg. von 100 T. Gasolin, 
50 T. Oliyenól, 25 T. Harz zu einer 14% frischen KOH entwiekeln sieh amóbenartige 
Formen, die Plasmopodien aussehicken u. einziehen. Colpoidenartige Gebilde ent- 
stehen beim Eintropfen einer verd. Harzgasolinlsg. 6:100 in Sodalsg. Die Erscheinungen 
sind bedingt durch den osmot. Druck u. osmot. Strómungen. (Atti R. Aecad. Lineei 
[Roma], Rend. [6] 5 [1927], 952—54.) O tt.

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 5, Tl. 5, H. 4,
Tl . 8, H. 2; Abt. 7, H. 4. = Lfg. 263— 265. Berlin, W ien: Urban & Schwarzenberg 
1028. 4°.

Abt. 5. Methoden zum Studium der Eunktionen d. einzelnen Organe d. tier. Organismua. 
Tl. 5 A. Methoden d. Muskel- und Nervenphysiologie. H. 4. =  Lfg. 263. M. 8.—.

Abt. 5. Methoden zum Studium der Funktionen d. einzelnen Organe d. tier. Organismus. 
Tl. 8. Funktionen d. Kreislauf- u. Atmungsapparates. <Erg. zu Abt. 5, Tl. 4> H. 2.

Ludwig Haberlandt: Gewinnung u. Nachweis d. Herzerregungsstoffes <Herzhormons^. — 
Richard Seyderhelm u. Walter Lampe: Die Blutmengenbeatimmungsmethoden mittels kolloidaler 
1’arbstofte. — L. J. Henderson u. C. D. Murray: Monographische Methoden bei der Untersuehung 
von Blut und Kreislauf. — Eberhard Koch: Die Bestimmung der Kreislaufzeit des Blutes (S. 237 
bis 362). =  Lfg. 264. M. 8.— .

Abt. 7. Methoden der vergleichenden morphologischen Forseliung. H. 4. =  Lfg. 265. M. 9.—.

E j. E n z y m c h e m ie .

A.Blagov/jeschtSchenski und N. Sossiedow, Die. spezifische Wirkung von Pflanzen- 
enzymen. III. Die spezifischen Wirkungsbedingungen der Blattersalicinasen. (II. vgl.
C. 1925. II. 1685.) Das Optimum der Wrkg. der Salicinase (gemessen an der Bldg. von 
reduzierenden Zuckern) wurde bei den einzelnen Pflanzen etwas yerschieden gefunden
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(43 Stdn., 31°); Populus Bachofenii pu =  5,8; P. nigra v. pannonica 5,4; P. candicans
6,4; Salix babylonica pn =  6,6; Salix oxica pn =  6,9; Salix unbek. Spezies Ph =  6,0; 
Salix hastata pu =  6,9; Gossypium hirsata pn =  5,8. Die Enzymmengen sind in 
den einzelnen Pflanzen sehr yersohieden. Der Befund an Gossypium zeigt, daB 
Salieinase auch in anderen Pflanzen ais in Salix- u. Populusarten vorkommt. (Bio- 
chemical Journ. 2 1  [1927]. 1206— 10. Taschkent, Staatl. Univ.) H e s s e .

Emil Abderhalden, Studien iiber das Wesen der Wirkung von auf Eiweifi und 
scine Abbauslufen (Polypeptide) eingestellten Fermenten. Vf. gibt einen eingehenden 
Uberblick iiber den augenblickliclien Stand der Eorschung, insbesondere iiber seine — 
hier schon referierten — Unterss. mit SlCKEŁ, SCHWAB, ROSSNER, KÓPPEL, Bbock- 
m a n n , M o l l e r  u . F l e i SCHMANN. (Naturwiss. 16 . 396—99. Halle, Physiol. Inst. 
d. Univ.) K r ó n e r .

Henry Stanley Raper, Die Tyrosinase-Tyrosinreaktion. VI. Bildung ton 5,6-Di- 
oxy indol und 5 ,6 - Dioxyindol-2-carbonsdure aus Tyrosin. Die Yorldufer ton 
Melanin. (Vgl. C. 1 9 2 6 .1. 2803.) Die beiden genannten Verbb. wurden ais Prodd. 
der Einw. von Tyrosinase (aus Mehlwurm, Tenebrio molitor) auf Tyrosin nachgewiesen
u. werden ais unmittelbare Vorlaufer des Melanins angesehen. 5,6-Dioxyindol 
ist das Hauptprod. bei der intramolekularen Umlagerung des fiir die Tyrosinaserk. 
charakteristischen roten Pigmentes. Die Carbonsaure wird hauptsachlich dann ge- 
bildet, wenn das rote Pigment sich in Ggw. von S 0 2 entfiirbt. Da 3,4-Dioxy- 
phenylalanin unter den Bedingungen der Tyrosinaserk. in 5,6-Dioxyindol iiber- 
geht, wird es ais erstes Zwischenprod. dieser Rk. angesehen. Im Gegensatz zur friiheren 
Anschauung wird das rote Pigment jetzt ais das 5,6-Chinon der Dihydroindol-2-earbon- 
saure angesehen. (Bioehemical Journ. 2 1  [1927]. 89—96. Manchester, Univ.) Hs.

G. Władimirów, Die Katalasezahl des menschlichen Blutes in der Rulie und bei 
Muskelarbeit. Bei der Best. der Katalasezahl ist die Menge des zugefugten H20., 
von groBer Bedeutung. Bei der gleichen Person kommen nur Schwankungen von 
10% bei der Katalasezahl vor. Bei 233 Mannern war die kleinste Katalasezahl 11,2, 
die groBte 20,3. Bei liohen Katalasezahlen geniigen 2 ccm l% ig. H20 2 nicht. Be- 
ziehungen zwischen Katalasezahl u. Nationalitat, Konst. u. Blutgruppen bestehen 
nicht. Langdauernde Muskelarbeit beeinfluBt die Katalasezahl nieht. Die Best. 
der Katalasezahl im Blut ist im Augenblick fiir die Physiologie der Arbeit ohne Be
deutung. (Biochem. Ztschr. 1 9 2 . 83—90. Moskau, Zentral. Psycho-Physiolog.
Labor.) R e w a l d .

A. Alexejew, Vergleichende Studien iiber den Einflufi des Bergklimas auf die 
Katalase des Blutes. Fortfiihrung friiherer Unterss. (C. 1 9 2 7 . II. 1850). Bei neu 
Zugereistcn steigt in den ersten 3—4 Wochen der Blutkatalasegeh., die Zahl der 
Erythrocyten u. die Viscositiit. Der Katalasegeh. steigt anfangs viel schneller ais 
die Anzahl der Erythrocj^ten. Nach 6—7 Wochen liat sich der Katalasegeh. um 70% 
vermehrt, der Geh. an Erythrocyten um 38%. Der Katalaseindex wiichst in den 
ersten 3—4 Wochen von 3,8 auf 5,2, fallt dann aber auf 4,8 u. bleibt so konstant. 
Die abendliche Schwachung der katalyt. Kraft des Blutes wird durch die Antikatalasc 
liervorgerufen. (Biochem. Ztschr. 1 92 . 41—57. Tasclilvent, Univ.) R e w a l d .

Giuseppe Lio, Die Wirkung ton Metalljmltern auf die Blutkatalase. Verss. mit 
Ag, Ni, Cu, Co. Alle untersuchten Metalle gaben gleichartige Resultate, die zeigten, 
daB man von einer Aktivierung mit Metallen nicht sprechen kann. (Arch. Farmacol. 
sperim. 43 [1927], 218— 24.) Ot t .

E .F . Lesser, Leberdiastase. Vf. weist auf seine Arbeiten iiber dieses Enzym 
(vgl. C. 1 9 2 7 . II. 445 u. friiher) hin, welche E a d i e  (C. 1 9 2 7 . II. 706) nicht beachtet 
hat. (Biochemical Journ. 21  [1927], 1128. Mannheim, Stadt. Krankenanst.) Hs.

Die Methodik der Fennente. H rsp. von Carl Oppenheimer u. Ludwig Pincussen. Lfg. 3 (7 S., 
S. 625— 944.) Leipzig: G. Thiemo 192S. 4°. = Oppenlieimer: D ie Fcrmentc und ihre 
Wirkungen. Bd. 3. M. 28.— .

Ka. P flan zen ch em ie .
S. Osada, U ber Dicentrin und Domesticinmethyldih-er. Vf. erhielt aus dem luft- 

trockenen Kraut von Dicentra pusilla, Sieb. et Zucc., 0,35% Dicentrin (I.) u. 0,15% 
Protopin. — Durch 4-std. Kochen mit Phloroglucin-H2S 04 wird I. in II. ubergefuhrt, 
rotlieh, krystallin., bei 140° sintemd,-Zers. gegen 175°, 11. in Lauge. Mit FeCl3 in A. blau, 
auf Zusatz von Soda rot. II. wurde wegen hoher Empfindlichkeit (besonders gegen
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Lioht) nicht analysenrein erhalten, doch folgt seine Konst. aus der Methyłierung mittels 
Diazomethan zum Dimethylather, amorph, hellgelb, F. 118°, ident. mit Glaucin. l-Di- 
larlrał, aus A. krystallin., F. 202°, [a]n2° =  +32°, offenbar das Salz des l-Glaucins. —

Im Domcsticimnelhyldther (Konst. vgl. K it a s a t o  ,C. 1927. II. 1035) wird der Methylen- 
dioxyring ebenso leieht aufgespalten wie in I. Die erhaltene Phetiolbase ClaH210.,iV 
(III.) bildet Prismen, F. 170—171°, [a']o20 =  +127,63°, viel bestandiger ais II. FeCl3- 
Rk. wie bei II. Hydrobromid, Nadeln, F. 256° (Zers.). l-Dilarlrat, Nadeln, F. 196—197° 
(Zers.). Mit Diazomethan in CH3OH liefert III. den Ź)£m«/7iyi!a/7jer,Jsternfórmige Nadeln,
F. 85—87°, unl. in Alkali, keine FeCl3-Rk. l-Ditarlrat, Nadeln, F. 204°. Vielleieht 
ist der Dimethylather ident. mit dem N-Methyllaurotetaninmethylather (Isoglauein) 
von G o r t e r  (C. 1921. III. 344). (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. 85—87.) Lb.

J. Bougault und E. Cattelain, Neue Untersuchungen iiber die Eslolidc der Coui- 
ferenwaclise. Ais „Estolide“ haben B o u g a u l t  u . B o u r d ie r  (Compt. rend. Acad. 
Sciences 147 [1908]. 1311) Stoffe bezeichnet, welche sie in denfcWachsen von Coni- 
ferenbliittern entdeckt haben u. welche durch Verkettung yon Oxysauren in’der gleichen 
Weise gebildet sind wie die Peptide durch Verkettung von Aminosauren. Durch Ver- 
seifung der Estolide wurde Juniperinsaure (Oxypalmitinsauro) u. in einigen Fiillen 
auch Sabininsaure (Oxylaurinsśiure) erhalten. Diese Unterss. haben durch die neueren 
Forschungen yon R u z ic k a  (C. 1927. I. 998 u. friihere Arbeiten) u. K e u sc h b a u m  
(C. 1 9 2 7 .1. 2530) auf dem Gebiete der Moschusriechstoffe erhohte Bedeutung gewonnen. 
So ist das IJihydroambreltolid von K e r s c h b a u m  nichts anderes ais Juniperinsaure- 
lacton. — Es ware von hohem Wert, eine giinstige naturliche Quelle fiir Juniperinsaure 
aufzufinden. Vff. haben daher folgende neue Coniferen in'der friiheren Weise unter- 
sucht: Pinus maritima Lamk., Pinus amlriaca Link. u. Abies Nordmanniana Spach.
1 kg trockne Blatter ergaben jedoch nur 1,7, 1,8 u. 1 g Juniperinsaure u. 1,2, 0,3 u.
0 g Sabininsaure, ahnlich wie bei den friiheren Unterss. Infolgedessen ist man auf 
den synthet. Weg angewiesen. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1746—48.) Lb .

Kurt Bonstedt, Ubcr einige Slerine des Pflanzenreichs. Rohphytosterin aus Soja- 
bolinenmehl laBt sich nach WlNDAUS u . H a u th  (C. 1907. I. 329) iiber die Bromide 
in 25% Stigmasterin u. Sitosterin trennen. Letzteres schien nach seinem F. 137—138°, 
M d18 =  —33,90° u. F. des Acetats u. Propionats ident. mit dem Sitosterin aus Weizen- 
keimlingen. Beim Erhitzen mit Ni entstand daraus Sitoslanon, das durch Oxydation 
in eine Dicarbonsaure vom F. 225—26° uberging (vgl. WlNDAUS u. R a h le n , C. 1918.
II. 272). Durch Anlagerung von HC1 an Sitosten entstand ein Hydrochlorid vom
F. 132—133°, aus dem mit CH3C02K ein dem Pseudocholesterin entsprechendes 
Pseudositosteii erhalten wurde. Unstimmigkeiten in den Analysenwerten des Sitosten- 
chlorids u. Sitosterinchlorids deuteten auf eine Beimengung in dem ais reines Sito
sterin betrachtetcn Ausgangsmaterial. Nach 15-maligem Umkrystallisieren aus abs. 
A. war der F. 139° u. [a]c =  — 29,1°. Nach 35-maligem Umkrystallisieren wurde 
Dihydrosilosterin vom F. 142° u. [a]n =  +4,7° erhalten. Durch Behandlung mit 
konz. H2S 04 +  (CH3C0)20  in CC14 wurde beigemengte ungesatt. Verb. entfernt u. 
der F. 144° u. [cc]n =  +28,0° erreicht. Ausbeute aus 50 g Rohsitosterin 0,4 g. Das 
in den ersten 20 Mutterlaugen des Dihydrositosterins enthaltene Sitosterin wurde 
acetyliert u. 30-mal aus A. umkrystallisiert. F. des Acetats 143° u. [a]n =  —46,8°. 
Das daraus erhaltene Soja-y-siłosterin zeigte den F. 142° u. [oc]d =  —44,8°, wahrend 
das y-Sitostcrin aus Weizenkcimlingen (A n d e r s o n ,  N a b e n h a u e r  u . S h r in e r .
C. 1927. I- 1600) F. 147—148° u. [a]n =  —42° aufwies; letzteres unterschied sich 
auch in seinen D eriw . von denen des Soja-y-sitosterins. y-Sitoslanol, Blattchen, 
F- 143—144°, [cc]d =  +20,8°. A c e ta l, F. 144—145°. — Soja-y-sitostanon, F. 163°, 
[cc]])1® =  +38,0°. — Soja-y-sitoslan, F. 87°, [a]n =  +20,2°. — Soja-y-sitosteryl- 
chlorid, F. 115—116°. — Soja-y-sitoslen, Bldg. aus dem Sitosterylchlorid mit Na in 
Amyl-A. F. 73°, [oc]D =  —59,3°. Ein yon WlNDAUS u. WELSCH (C. 1909. I. 908)
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aus Rubolphytosterin dargestelltes Sitosterin vom F. 141—142° u. [a]n =  —34,4°, 
isfe mSglicherweise Soja-y-sitosterin mit beigementem, schwacher oder linksdrehendem 
Dihydrositosterin. Es konnte jedoch dureh 20-maliges Umkrystallisieren nicht getrennt 
werden. Auch eine Eraktionierung des Acetats gelang nicht. Bei Hydrierung bildete 
sich aus dem Acetat Dihydrositosterinacetat. F. 141°, [oc]d =  +21,6°, aus dem Di
hydrositosterin F. 143° u. [cc]d =  +25,4° hervorging. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 6 . 
269—81. Gottingen, Univ.-Labor.) ' GuGGENHEIM.

E. Kaufmann, Insulinartige Pflanzenextrakłe. III. Mitt. Weiter es iiber die. 
Wirkung des Bohnenschalenextraktes (Phaseolin). (II. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1856.) Pfiaseolin 
senkt den Blutdruck, steigert bei Diabetes die Toleranz, schwacht auch die alimentarc 
Glykamie u. Glykosurie ab, beeinfluBt die Ketonurie giinstig, aber bei langerer An- 
wendung werden Diabetiker refraktar. Es trat in einem Falle nach 16 Monaten plótzlich 
schwere Verschlechterung ein. Es konnte noch nicht sicher entschieden werden, ob 
die Drogę gegensatzliche Wrkgg. entfaltet, allerdings ergab Bich Anstieg des Blutzuckers. 
Es scheint das Vork. u. der Reichtum der fur die Diabetesbehandlung gunstigcn 
Pflanzenstoffe vom Reifezustand der Frucht abzuhangen. Vielleicht sind die wirkenden 
Stoffe biogene Aminę. (Ztschr. ges. exp. Medizin 60 . 285—88. Koln.) F. Mu l l e r .

Albert Charles Chibnall und Harold John Channon, Die atherloslichen Sub- 
stanzen des Zellplasmas der Kohlblatter. I. Darstellung und allgemeiner Charakter. Dic 
Menge der mit A. unter bestimmten Bedingungen estrahierten Substanzen betragt etwa 
1/3 des EiweiBgeh. Der Atherextrakt enthalt ca. 42% dureh Aceton fallbarer Substanz, 
der Geh. an P-freier Substanz ist ca. 55%; Jodzahl 147—154; der unverseifbare Anteil 
betragt ca. 17—24%, Jodzahl 105— 119, Sterin 3,5%; die Fettsauren machen 15— 23% 
aus, Jodzahl 173—206. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 225—32. London, Univ. Coli., 
Dep. of Physiol. a. Biochem.) Me i e r .

Albert Charles Chibnall und Harold John Channon, Die atherloslichen Sub
stanzen des Zellplasmas der Kohlblatter. II. Calciumsalze der Glycerinphosphorsauren. 
(Vgl. vorst. Ref.) In dem dureh Aceton fallbaren Anteil des £therextrakts findet 
sich Ca, P 0 4, Glyćerin u. Fettsauren u. wenig Stickstoff. Es wird eine Fraktion von 
Ca-Salzen wahrscheinlich mehrerer Diglyceridphosphorsauren einfach u. zweifach 
ungesatt. Fettsauren (Cls) gewonnen u. die Pb- u. Ba-Salze derselben dargestellt. Daneben 
ist das Vorhandensein einer Monoglyceridphosphorsaure wahrscheinlich. Lecithin 
kommt anseheinend nicht vor. (Biochemical Journ. 2 1  [1927]. 233—46.) Me i e r .

Albert Charles Chibnall und Harold John Channon, Die atherloslichen Sub
stanzen des Zellplasmas der Kohlblatter. III. Die Fettsauren. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
Fettsauren werden aus dem A.-Extrakt dureh Petrolather gewonnen u. iiber Pb- u. Ba- 
Seifen gereinigt, die ungesatt. iiber die bromierten Prodd. weiter identifiziert. Es 
finden sich an ungesatt. Sauren im wesentlichen Linolen- u. Linolsaure, an gesatt. 
Stearin- u. Palmitinsiiure. (Biochemical Journ. 21. 470—83. London, Univ. College, 
Dep. of Physiology.) Me i e r .

Harold John Channon und Albert Charles Chibnall, Die atherloslichen Sub
stanzen des Zellplasmas der Kohlblatter. IV. Weitere Beobachtungen -iiber die Diglycerid- 
phospliorsaure. (Vgl. vorst. Ref.) Die friiher gefundene Fraktion der Diglyceridplios- 
phorsaure ist ein Gemisch verschiedener Fettsaureester. Die Drehung der Glycerin- 
phosphorsaure ist a20Hg grun = + 1 ,3 .  Die Fettsauren bestehen aus Stearinsaure u. 
Palmitinsaure, ein grófierer Teil aus ungesatt. Sauren, in denen Linol- u. Linolensaure 
identifiziert wurden, Olsiiure u. Arachidonsaure wurden nicht gefunden. (Biochemical 
Journ. 21 [1927]. 1112—20. London, Univ. College, Dep. of Physiol. u. Biochem.) Me i e r .

T. Araki und Y. Miyashita, Ober die Bestandteile des Zanthoxylum setosum, 
Hemsl. Aus dem alkoh. Extrakt der Blatter dieser Pflanze (Familie Rutaceae), welche 
in Formosa u. China heim. ist u. gegen Schlangenbisse verwendet wird, wurden eine 
ólige u. 2 krystallisierte Substanzen isoliert. Erstere u. eine der letzteren (Zus.
Platten, F. 104°) wurden mangels Substanz noch nicht untersucht, — Die dritte Sub
stanz wurde ais ein Dimethoxycumarin, Cn H 10O4, erkannt, isomer mit dem im Ole von 
Citrus limetta (Rutaceae) entdeckten Limettin (5,7-Dimethoxycumarin, F. 148°). 
Geruch- u. geschmacklose Krystalle, F. 147—148°, 11. in Aceton, Chlf., zl. in h. W., 
A. Alkoh. Lsg. fluoresciert blau. Gibt mit konz. Sauren Farbrkk. u. bildet mit diesen 
wahrscheinlich Oxoniumsalze. Wird dureh 10%ig. KOH hydrolysiert, jedoch mit Saure 
unverandert zuriiekgebildet. Dureh Hydrierung ( +  Pt) entsteht ein Dihydroderiu., 
ClxH1=0 4, klebrig, hygroskop. Wahrend Limettin mit Br in Eg. oder Bzl. ein Dibrom-
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deriv. (F. 257°) liefert, gibfc die neue Verb. in Eg. ein Dibromid, C11H10O1Br2, seidige 
Krystalle, F. 235°, in Bzl. ein Monobromderiv., Cu H90 4Br, F. 176°. Durch 30%ig. 
KOH wird die Verb. ubergefiihrt in Dimethoxy-o-cumarsaure, CxlH120 5, Krystalle, 
Zers. bei 197— 198°, welche durch P0C13 anscheinend wieder zur urspriinglichen Verb. 
anhydrisiert wird. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. 88—89.) L i n d e n b a u m .

Em. Perrot, Die Ghauhnoogra und andere bei Lepra brauchbare Fruchte. Auszug 
aus einer Arbeit des unter dem franzós. Handelsministerium stehenden Office national 
des matieres premióres vćgćtables. Zuerst botan. Beschreibung der Stammpflanzc 
des echten Oles, des Taraktogenos Kurzii u. anderer Oncobeen u. Hydnocarpeen. 
Alle diese Pflanzen sind giftig, besonders dereń Fruchtpulpa, die auch ais Fischgift 
verwendet wird. Diese Gifto sind nicht im Ol, sondern im PreBriickstand enthalten. 
Vermutlich handelt es sich, auch nach den Vergiftungssymptomen, um blausaure- 
abspaltcnde Glykoside. Das Ol wird entweder durch Pressen oder Extraktion ge- 
wonnen. Reines Chaulmoograol, nur aus Kornern geprefit, ist eine einheitliche gelb- 
liche M. mit einigen Krystallen durchsetzt. Es gibt mit A., Chlf., Tetrachlorkohlen- 
stoff, CS2, PAe. u. Lg. triibe Lsgg. F. 22—23°. Analysenwerte: I. PreBol: D.25 0,951, 
[oc]d15 =  +52, Saurezahl 23,9, VZ. 213, Jodzahl 103,2; II. Extraktionsol: D.25 0,952, 
[a]D15 =  +51,3 , SZ. 9,5, VZ. 208,6, JZ. 104,4. F. des Fettes +44,5°, [<x]D15 =  +52,6° 
Beim Verseifen wird die Chaulmoograsaure (friiher Gynocardiasaurc) ClaH32 0 2, die 
wirksame Olsubstanz, erhalten u. andere Sauren der Reihe CuH2n_40 2. Die Sauren 
destillieren ohne Zers., sind wenig 1. in organ. Lósungsmm., nur in Chlf. u. A. 1. Die 
Hydnocarpsaure C^H^O,; schm. bei 60°. [a]n15 =  +68°. D.15 0,956. VZ. 202,7,
SZ. 70. Therapeut. werden haufig die Athyl- u. Methylester der Chaulmoograsaure 
verwendet. Den SchluB bilden Angaben iiber die therapeut. Anwendung des Oles. 
(Boli. chim. farmac. 66 [1927], 610— 13.) Ott.

E. Fleurent, Uber die Zusammensetzung des Bocksliornsamens (Trigonella foenum 
graecum) und die Nachteile seiner Zumisclmng zu fiir die Mehlbereitung bestimmtem 
Getreide. (Vgl. C. 1926. II. 2125.) H20  9,56%, Losliches: N-Substanz 1,61%; Kohlen- 
hydrate 9,82%, Mineralsalze 1,28; Unlosliches: Fett 8,80%, Harze 17,42%; N-Substanz 
21,93%; Lignin 28,14%; Mineralsalze 1,44%. Das Ol hat bei 15° D. von 0,974. Der 
harzartige Anteil ist in Alkohol 1., unl. in Terpcntin. F. 75—80°. Der Geh. an freien 
Fettsauren entspricht 5,6, bezogen auf H2S 04. Der Geh. an P20 5 ist 0,850—0,971 im 
gesamten Korn. Phytin konnte nicht nachgowicsen werden. Das Harz schmcckt 
intensiv bitter u. yerbreitet an der Luft einen scharfen, durchdringenden Geruch. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 184 [1927]. 1344—45.) R e w a l d .

V. Hasenfratz und R. Sutra, Die Bestandteile der Beeren zweier Combr etumarten. 
Yff. untersuchten die Fruchte zweier aus Madagascar stammenden Combretumarten: 
Combr. Bemierianum Tulasne u. Combr. subumbellaium Baker. Aus der ersteren konnten 
sio nach Behandeln mit CS2 eine talgige M. gewinnen, nach dereń Verseifung ein Ge- 
misch von Fettsauren iibrig blieb; Palmitin- u. Olsaure konnten isoliert werden. Der 
Riickstand der CS2-Behandlung bestand aus Saccharose, Die Unters. der anderen 
Combretumart lieferte dieselben Ergebnisse. (Compt. rend. Acad. Sciences 186.1860 
bis 1862.) A m m e r l a h n .

E 3. P flan zen p h yslo log le . B ak terio log ie .
S. Karasiewicz, Uber den Einflufi des Natriumcarbonats und Calciumćhlorids auf 

die Aciditat des Zellsaftes im Mais. (II. Ergebnisse und Folgerungen.) (Buli. Soc. Chim. 
biol. 10. 702—13. — C. 1927. II. 707.) Op p e n h e im e r .

M. Eisler und L. Portheim, Erwiderung auf die Arbeit von H. E. Dolh und 
A. G. van Veen. Die Vff. halten gegeniiber D o lk  u. VAN V e e n  (C. 1927. II. 1041) 
ihrc friiheren Ergebnisse (C. 1923. III. 681), daB in EiweiB-Chlorophyllsgg., die kcine 
naturlichen Chloroplasten enthalten, aus CO, im Liehte 0 2 gebildet werden kann, 
aufrecht. (Biochem. Ztschr. 192. 132—36.) L o h m a n n .

Walther F. Goebel, Die losliche spezifische Subsianz des Friedlanderbacillits
IV. Uber die Natur der Hydrólysenprodukte aus dem spezifischen Kolilenhydrat des Fried-. 
Idnder-Bacillus Typ A. Durch Hydrolyse mit n. H2S 0 4 zerfallt das spezif. Polysaccharid 
in 1 Mol Glueose, 1 Mol einer Aldobionsaure u. 1 Mol einer neutralen Yerb., die wahr
scheinlich das Lacion einer 2. Aldobionsaure darstellt. — Die Aldobionsaure wird ais 
Ca-Salz durch Fallung der wss. Lsg. des Rk.-Gemisches mit CH30H  von den beiden 
anderen Komponenten abgetrennt. Sie zerfallt bei der Hydrolyse in Glueose, identi- 
fiziert durch F. u. [a]n ihres Phenylosazons u. Glucuronsaure. Letztere wurde durch 
Spaltung der Aldobionsaure mit HBr u. Br durch die Bldg. von saurem zuckersaurem K
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nachgewiesen. Bei der Oxydation mit Ba-Hypojodit liefert die Aldobionsaure eine 
Glucuronogluconsaure, die noch den unyeranderten Komples der Glucuronsaure ent- 
halt. Sie bildet daher Furfurol u. gibt eine starkę Naphthoresorcinrk. Die Aldobion
saure ist daher aufzufassen ais ein Glueuronsaureglucosid, in dem eine der alkoh. OH- 
Gruppen der Glucose durch Glucuronsaure substituiert ist. Sie ist also analog gebaut 
wie diejenige Aldobionsaure, die aus dem spezif. Kohlenhydrat von Pneumococcus 
Typ III gewoimen worden ist, erwies sich jedocli ais nicht ident. mit ihr. Das Red.- 
Vermógen der Aldobionsaure betragt 50% desjenigen der Glucose, gemessen nach den 
Methoden von SHAFFER-HARTMANN u . WlLLSTATTER-SCHUDEL. [a]i> der freien 
Saure =  —54°. — In den in CH3OH 1. Bestandteilen wurde die Glucose ais Osazon 
nachgewiesen. Das Laeton der 2. Aldobionsaure wurde nach Vergaren der Glucose 
abgetrennt u. ais bas. Pb-Salz isoliert. Die daraus regenerierte Siiure zeigt [<x] d =  —58,8° 
u. ein Red.-Yermógen von 40% bezogen auf Glucose. Sie ist verschieden von der 1. 
Aldobionsaure, denn sie gibt keine Naphthoresorcinrk. (Joum. biol. Chemistry 74 
[1927]. 619—29. New York, Rockefeller-Inst. for Med. Res.) O h l e .

Michael Heidelberger und Waltlier F. Goebel, Die lósliche spezifiscłie Substanz 
von Pneumococcus. V. Uber die chemische Natur der Aldobionsaure aus dem spezif ischen 
Polysaccharid des Pneumococcus T yp I II .  (Vgl. yorst. Ref.) Es wurde friiher gezeigt, 
daB die Aldobionsaure bei der Hydrolyse in Glucose u. eine Hexoseuronsaure auf
gespalten wird. Wie nunmehr gezeigt wird, erhalt man bei der Oxydation der Aldobion
saure mit Ba-Hypojodit eine Dicarbonsaure, die bei der Hydrolyse noch eine reduzierende

Substanz liefert. Die Dicarbonsaure gibt 
noch die Naphthoresorcinrk. u. die gleiche 
Ausbeute an Furfurol wie die Aldobion
saure. Daraus geht liervor, daB bei der 
Oxydation derselben die Aldehydgruppe 
der Glucosekomponente angegriffen worden 
ist. — Nimmt man die Hydrolyse der Aldo
bionsaure mit HBr in Ggw. von Br vor, 
so laBt sich saures zuckersaures Kalium  
isolieren, woraus hervorgeht, daB die 
2. Komponente der Aldobionsaure Glucu- 

ronsaure sein muB, denn Glucose geht unter denselben Bedingungen nicht in Zueker- 
siiure uber. Aus cliesen Ergebnissen folgt fur die Konst. der Aldobionsaure Formel I.

V e r s u c h e. Darst. der Aldobionsaure. 30 g des lufttroekenen Polysaccharids 
werden in 120 ccm 75%ig. H,SO., bei 0° gel. u. iiber Naeht aufbewahrt, dann mit 3 1 
W. verd. u. 5 Stdn. gekocht. Die Isolierung erfolgt ais Ca-Salz, Reinigung durch frak- 
tionierte Fallung der wss. Lsg. mit A. — Ca-Salz der Dicarbonsaure (gleich Glucurono
gluconsaure), C1(]IIls0 9. (COO)2Ca, viel weniger I. ais das Ca-Salz der Aldobionsaure. 
M d =  —7,5°. Die freie Siiure blaut Kongopapier. (Joum. biol. Chemistry 74 [1927]. 
613—1S.) ' O h l e .

Staiger und M. Glaubitz, Vergleichende Sauerungsversuche zuńschen dem Bacillus 
Delbriicki und den Kaltmilchsaurebakterien (Bacterium lactis acidi und Bacterium 
cucumeris fermentati Henneberg). Vergleichende Milchsaurebest. an Kulturen von 
Bac. Delbrueki, Bact. cucumeris u. Bact. lactis acidi in 5— 10%ig. Lsgg. von Sac- 
eharose, Dextrose, Jlaltose bzw. Melasse (mit u. ohne Hefeextrakt ais N-Quelle). 
Die Milchsaurebldg. der beiden zuletzt genannten Keime ist wesentlich starker ais 
die von Bac. Delbriicki u. iibertrifft sie um iiber 50% u. mehr. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 75. 25— 28.) S c h n it z e r .

F. S. Jones, Die Eigenschaften der bakterientotenden Substanz der Milch. Die
bakterizide Substanz der Kuhmilch wird in ihrer Wrkg. auf den Mastitis Streptococcus 
untersucht. Die Milch bat wahrend der ganzen Laktation diese Wrkg. Die wirksame 
Substanz ist thermolabil, kann bei 0° im Exsiccator getrocknet werden, ist durch 
grobe Berkefeldkerze filtrierbar u. wird von Tierkohle, nicht von Kaolin u. Kieselgur, 
adsorbiert. (Journ. exp. Med. 47. 877—S8. Princeton, N. Y., Dep. of Anim. P a th . 
ROCK EFELLER-Inst. f. Med. Res.) M e i e r .

G. B. Zanda, Wirhung des Goffeins auf Mikroorganismen. Coffein kann lange 
Zeit die charakterist. physikal. Eigg. einer Albuminlsg. erhalten, wahrend Kontroll- 
proben vollig zersetzt werden. Nicht asept. bereitetc Albuminlsgg. konnten durch 
Zusatz von Coffein steril gemacht werden, sie enthielten hochstens einzelne 
Keime. Coffein zu 1% hat entschieden eine faulniswidrige Wrkg., die auch zur Kon-
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servierung von Blutserum, defibriniertem Blut, Mileh usw. benutzt werden kann. 
l° /0 Coffein kemmt melir oder weniger, je nach der Resistenz, die Entw. pathog. 
Keime (Milzbrand, Coli, Cholera, Staphylocoecen, B. typhi). Weniger resistente 
Keime sterben ab. (Arch. Farmacol. sperim. 4 3  [1927]. 277— 87.) Ot t .

Franz Friedlein, Der quantitative Verwendungsstoffwec]isel des Paratyphus-B- 
Bacillus, des Bacterium coli und des Bacillus pyocyaneus. Die Unterss., die mit Para- 
typhus-B-Bazillen, Coli u. Pyocyaneus in den bekannten synthet. Niihrboden von 
BRAUN angestellt sind, lehren, daB die 3 gepruften Arten bzgl. ihres Niihrstoffbedarfs 
sich ungefahr gleich verhalten. Nur der Pj’Oc.yaneus u. ein alterer Colistamm sind 
in mancher Richtung weniger anspruchsvoll. Die genannten Bakterien benotigen 
ais C-Quelle 1% Natriumlactat, ais N-Quelle 0,1% Ammoniumehlorid u. 0,01% 
Kaliumphospliat. S (ais Na2S 04), Mg (ais Sulfat) sind nicht lebensnotwendig, be- 
fordern aber noch in kleiner Menge 0,01 bzw. 0,0001% das Wachstum. K, Na, Cl 
sind entbehrlicli. (Biochem. Ztschr. 194. 273—91. Frankfurt a. M., Hyg.
Inst.) SCHNITZER.

Hans SchmalfuB und Helene Barthmeyer, Diacelyl ein Stoffwechselprodukt ? 
In einer Kultur von Streptococcus acidi lactici Grotenfeldt +  Streptococcus cremoris 
auf steriler Milch konnte Diacetyl nachgewiesen werden. Es lieB sich beim Destillieren 
von 1 1 Kulturfl. mit der Ni-Rk. feststellen, wahrend die nicht beimpfte KulturfI. 
kein Diacetyl im Destillat lieferte. Eine Reinkultur von langen Milchsaurebakterien 
gab in den ersten Teilen des Destillats von 5 1 Kulturfl. 1,7 mg D ia c e ty l-D io  x im , 
C.iH80 2N2, F. 235°. Methylacetylcarbinol verwandelt sich unter den beim Nach- 
weis des Diacetyls eingehaltenen Bedingungen nicht in Diacetyl, wenn keine lebenden 
Bakterien anwesend sind. Das in den Kulturen nachgewiesene Diacetyl entsteht 
daher nicht durch Luftoxydation aus CH3C0CH0HCH,, sondern ist wahrscheinlich 
ein Stoffwechselprod. der Bakterien. (Ztschr. physiol. Chem. 176. 282—86. Ham
burg, Univ.) G u g g e n h e im .

I. M. Lewis, Die Fullung von Eisenverbi?idungen der Salze organischer Sduren 
durch einige Arten von Eubakterien. Ziichtung von verschiedenen Bakterienarten 
(Coli, Subtilis, Mycoides, Salmonellagruppe, Typhus-Ruhrgruppe, Staphylo- u. 
Streptokokken u. a.) auf synthet. Niihrboden, der neben Kaliumphospliat, Magnesium- 
sulfat, Ammoniumnitrat (je 0,05%) 0,02% CaCL u. 1% Ferriammoniumcitrat enthielt. 
Fiir feste Medien wurde 1,8% Agar dazu gegeben. Eine groBe Zahl der gepruften 
Bakterien fallte das Eisen aus. Die Rk. war von der Art der Bakterien unabhangig, 
dagegen spielt der P-Geh. eine gewisse Rolle, zusammen mit der Beschaffenheit des W. 
In dest. W. findet tibcrhaupt keine Fiillung statt, in Leitungs-, Brunnen- u. FluBwasser 
ist die Fallung besonders stark bei 0,0001% K2HPO,i. Die Rk. zeigt an, ob bestimmte 
organ. Stoffe angegriffen werden; das Citrat, das Tartrat u. Albuminat werden besser 
ausgenutzt ais andere Fe-Salze. Prakt. kann die Rk. zur Differenzierung in der 
Typhus-, Paratyphus-, Coligruppe benutzt werden. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. 
II. Abt. 75. 45—52. Austin, Texas Univ.) S c h n it z e r .

S. Kostytschew und s. Soldatenkow, Ober Alkoholgarung. XVII. Mitt. Brenz- 
traubensaure ais ein intermedidres Produkt der alkoholisclien Hefegdrung. (Vgl.
C. 1928. II. 363.) In zuekerhaltigen Kulturen untergariger Bierhefe, denen wahrend 
des Wachstums Semicarbazid u. Na-Acetat zugesetzt wurde, lieB sich die Bldg. von 
CH3C0C 00H  durch Isolierung des Semicarbazons nachweisen^ Die CH3COCOOH 
entstand sowohl bei saurer, neutraler wie schwach alkal. Rk. der Kulturfl., bei Zimmer- 
temp. u. im Brutschrank. Zur Isolierung des Semicarbazons wurde das Gargut mit 
CaC03 versetzt, erhitzt, filtriert u. bei 40° konz., worauf das Ca-Salz des Brenztrauben- 
sauresemicarbazons in Nadelchen auskrj'stallisiert. Aus dem Ca-Salz wird das freie 
Semicarbazon mit Saure abgeschieden. Ausbeute 3,2 g aus 3 1 einer 10%ig. Rohr- 
zuckerlsg. In den nicht mit Zucker versetzten Kulturen lieB sich keine CH3COCOOH 
nachweisen. (Ztschr. physiol. Chem. 176. 2S7—91. Leningrad, Akad. d. Wiss.) Gu.

E. Benedetti, Ober einige Modifikationen des Verlaufs der alkoh. Gdrung unter der 
Einwirkung des oscillierenden elektromagnelischen Feldes auf die Hefe. Im allgemeinen 
trat in den ersten 5—10 Min. eine Abnahme der Hefewrkg. ein, bis zu einem .Minimum, 
nach dessen Erreichung wieder bis zu 20 Min. Erlióhung der Gartatigkeit, dann wieder 
bis zu 25 Min. Verminderung eintritt. Bei 30 Min. ist die Phase der hochsten Wirksam- 
keit. Merkwurdig ist der Wechsel der Wrkg. unter dem EinfluB des oscillierenden 
Feldes. Man kann 2 krit. Punkte feststellen, einen bei ca. 15 Min., einen anderen 
bei ca. 30 Min., in dereń Naclibarschaft eine Verlangerung oder Verkiirzung der Be-
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handlung um wenige Jlin. eine auBerat bemerkenswerte Erhohung oder Depression 
der Giirtatigkeit yerursacht, wahrend in den anderen Zeitinteryallen eine gewisse 
Proportionalitat zwischen TJrsaclie u. Wrkg., zwischen Dauer der Behandlung u. 
Beschleunigung oder Riickgang der Garung sich bemerkbar macht. (Atti R. Accad. 
Lineei [Roma], Rend. [6] 5 [1927]. 1029—34.) Ott .

Arthur Harden und Francis Robert Henley, Bemerkung uber die Herstellung 
von Hefepre/Ssaft naeh der Buchnemiełhode. Bei ein- bis zweistd. Aufbewahrung der 
zerriebenen Hefemasse an der Luft wird ein PreBsaft von wesentlich hóherer Aktivitiit 
erhalten ais bei direkt naeh der Zerreibung erfolgender Abpressung. (Biochemical 
Journ. 21 [1927]. 196—97. London, Lister Inst.) M eier.

Felix Wagner, Der Einflufi der Zuckerarten und der Wasserstoffionenkonzenlralion 
nuf die Sporulation der Saccharomyceten. Die Hefen, u. zwar Sacch. Johannisberg, 
Pastorianus, Turbidans u. Validus u. die Schizosaccharomyceten Pombe u. octo- 
sporus wurden mit Maltose, Saccharose, Lactose, Glucose, Fructose u. Malzwurze 
von 12° Balling gezuehtet u. dann auf dem Gipsblock die Sporulation beobachtct. 
Bei Verwendung yergarbarer Zuckerarten ist die Sporulation starker, jedocli nicht 
bei Schizosaccharomyceten. Man kann eine elektiye Begiinstigung durch bestimmte 
Zuckerarten heranziichten. Lsgg. bis zu 10% Zucker wirken besser ais dunne Lsgg. 
Bis zu 7 Tagen spielt das Alter keine. Rolle. Die [H'] (Sporulation auf Holzblock) 
umfaBt Gebiete von pn =  2,40—9,07, ohne erhebliehe quantitative Diffcrenzen. 
Jedoch ist Beginn u. Abbruch der Sporulation oft ganz unvermittelt. Die Schadigung 
durch alkal. oder saure Rk. ist reyersibel. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 75. 
4—24. Wien, Teckn. Hochsch.) SCHNITZER.

R. E. Buchanan and Ellis I. Fulmer, Physiology and biochemistry of bacteria. Vol. I. London:
Bailliere 1928. 8“. 34 s. net.

E 4. Tlerchemle.
Ernst Wilke-Dorfurt, Ober den Jodgehalt der Schalen von Muschellieren. Zum 

chemischen Teil des Kropfproblems. II. In Ergiinzung fruherer Mitteilungen (C. 1927. 
II. 443) wurde an einem sehr reichen Materiał uachgewiesen, daB J iiberall dort in 
ICreideschichten u. Kalkgesteinen anzutreffen ist, wo Reste ehemaligen Tierlebens 
sich finden. Fiir die Beurteilung des Kropfproblems haben dieso geolog.-chem. Vorkk., 
die noch zu wenig beachtet sind, besondere Bedeutung. (Bioehem. Ztschr. 192. 
73—82. Stuttgart. Techn. Hochsch.) R e w a l d .

D. Cortese, Ober die Zusammensetzung des italienischen Bienenwachses. Unters. 
yon 24 Proben Bienentcachs aus yerscliiedenen Gegenden Italiens ergab: D. 0,9597 
bis 0,9680; F. 63—64°; Erstarrungspimkt 60—61°; Brechungsindex (ZElSSsches 
Butterrefraktometer bei 70°) 27—30, borechnet bei 40° 42,9—45,9; Saurezahl 19,03 
bis 20,92; Verseifungszahl 92—96,2; Esterzahl 72,20—77,13; Jodzahl 8,0— 10,3. (Atti 
II. Congre.sso Nazionalo Chim. pura applicata, Palermo 1926. 1347—52. Turin, R. 
Stazione chim. agraria.) K ru g er .

Bruno Rewald, Zur Lipoidfrage. Es wird yorgesclilagen, anstatt der vielen ver- 
sehiedenen Bezeiclmungen fiir dieselbe Korperklasse — Lecithine, Phosphatidc, 
Lipoide, Lipine, Lipide usw. — den einheitlichen Begriff „Lipoide“ zu wiihlen, wobei 
dann angegeben werden muBte, weleher Herkunft diese sind, z. B. Eigelblipoide, 
Leberlipoide usw. Aus dem Begriff „Lipoide“ muBte dann aber die Gruppe der Sterine, 
die heute noch allgemein dazu gereehnet wird, ausschalten. Bei der Best. der Lipoide 
miiBten einheitliche Methoden herrschen, da bisher diese yollkommen fehlcn. Eine 
Extraktion mit nur e i n e m  Losungsm. ist nicht ausreichend, es miissen verschiedene 
Extraktionen mit yerschiedenen Losungsmm. durchgefiihrt werden. ZweckmaBig 
ist z. B. erst Behandlung mit kaltem Aceton u. Aufnahme des Acetonextraktes mit 
Ather, anscblieBend Estraktion mit h. A. u. endlich noeh Behandlung mit A.-Bzl.- 
Gemisch. P-Best. in allen Fraktionen, Summę des P-Geh. ergibt allen Lipoid-P. Da 
bestimmte Formeln fiir alle Lipoide nicht existieren, ist es besser, nicht eine Formel 
anzugeben, sondern nur den Geh. an Lipoid-P. (Chem.-Ztg. 52. 477—78.) R e w a l d .

Emil Kaiser, Ober den Schwefelgehałt verschiedener Eiweipkorper. (V gl. V a l e r ,
C. 1928. I. 1884.) S-Bestst. im Globin aus Pferde- u. Rinderhamoglobin ergaben den- 
selben Wert yon 0,59—0,60% S, in Katzenglobin jedoeh yon 0,97—0,98%. Der S-Geh. 
im Serumglobulin ist bei Pferden u. Kiihen ebenfalls gleich; er betragt 1,02—1,03% 
bei der Fiillung der Globulinę naeh R e y e  mit (NH4)2S 04, 1,03— 1,07% bei der Fallung
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nach H a m m a r st e n  mit Essigsaure. (Biochem. Ztschr. 1 9 2 . 58— 66. Budapest, Physiol.- 
chem. Inst., Univ.) L o h m a n n .

Masato Shoda, Uber die Ursodesoxycholsdure aus Bdrengallen und ihre physio- 
logische Wirkung. Aus getrockneter Eisbarengalle wurde nach alkal. Verseifung ais 
iiberwiegende Gallcnsaure die Ursodesoxycholsaure, C24H40O4 (I), die ais Tauroursodes- 
oxycholsaure in der Galie vorliegt, erhalten. Sie ist der Desoxycholsaure des Rindes 
isomer. — Bei vorsichtiger Oxydation mit Cr03 entsteht aus I die Ursodehydrodesoxy- 
cholsdure, C24H3G0 4; ihre spezif. Drehung bleibt im Gegensatz zur Dehydrohyodesoxy- 
cholsaure beim Kochen mit HC1 in Eg. unverilndert. Die Red. nach CLEMMENSEN 
crgibt die (linksdrehende) Ursocholansdure, C^H^Oo. Mit KOBr wird I zur Oxytri- 
carbonsaure, C2.,H3s0 7 oxydiert, die mit der 13-Óxylithobiliansiiure C21HjS0 7 aus 
Hyodesosycholslure yon WlNDAUS nicht ident. ist. I bindet im Gegensatz zur 
Desoxycholsaure kein Lósungsm.; es wird angenommen, daB die eine OH-Gruppe 
yon I im Ring I, die zweite im Ring III steht. — I fórdert die fettspaltende Wrkg. 
von Pankreaslipase. Ihre hamolyt. Wrkg. ist yerhiiltnismaBig schwach; die Grenzkonz. 
liegt fiir Ziegenblut bei 1: 320, etwa in der GroBenordnung der Cholansaure.

V e r s u c h e .  I, C24H40O4, aus A. nach Versetzen mit W. yierseitige Tafeln; 
F. 198—200°. Unl. in A. u. PAe., 1. in Eg., 11. in A., Aceton u. Essigester. [a]n13 =  
+44,5°. Geschmack bitter, der des Na-Salzes stark bitter. I gibt die PETTENKOFERsche 
u. die LiEBERMANN-BuRCHARDsche Rk., nicht die MYLiussche Rk. — Ursodehydro- 
desoxycholsdure, C24H30O4, durch Oxydation mit Cr03 in Eg.; aus yerd. A. Blattchcn;
F. 161°; unl. in W. u. A., 1. in Eg., Essigester u. Bzl., 11. in A. u. Aceton. [cc]d13 =  
—33,63°. Beim Erwarmen mit KOH farbt sich die Lsg. nicht. — Ursodehydrodesoxy- 
cholsdureathylesler, C,„H10O4; aus verd. A. B la ttc h c n ;  F. 130°. — Ursode.hydrode.soxy- 
cholsaurcmethylester, C^H^O.j; aus yerd. CH30H  Tafeln; F. 150°. — Oxylricarbonsaure, 
(J'i|H3S0 7; aus yerd. Essigsaure Nadeln; Zers. bei 230°. — Ursocholansaure, C24H40O2; 
aus Ursodehydrodesoxycholsiiure durch Red. nach Cl e m m e n s e n ; aus Eg. "Nadeln;
F. 153°; [a]n15 =  —38,1°. — Ursocholansduredthylester, C28H44 0 2; aus yerd. A. Nadeln;
F. 110°. (Journ. Biochemistry 7. 505— 17. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) L o h m .

Hans Beumer, Zur Chemie der Gauchersubstanz. Bei Unters. der Milz einer an 
Morbus Gaucher erkrankten 4-jahrigen Patientin konnte Vf. feststellen, daB es sich 
bei der Gauchersubstanz in diesem Falle um ein Gemisch yon Kerasin u. Cerebron 
handelte, wobei das Cerebron scliatzungsweise den uberwiegenden Anteil des Gemisches 
ausmachte. Der Morbus Gaucher stellt deshalb nicht eine isolierte Storung des Kerasin- 
stoffweclisels dar; es nehmen yielmehr an der Speicherung in den Reticulumzellen die 
gcsamten Cerebroside, zum mindesten Kerasin u. Cerebron, gemeinsamen Anteil. 
(Klin. Wchschr. 7 . 758. Gottingen, Univ.) F r a n k .

Emil Epstein und Hans Lieb, Zur Chemie der Gauchersubstanz. Bemerhungen 
zu der gleicJmamigen Mitieilung von Hans Beumer. Im Gegensatz zu B e u m e r  (vgl. 
yorst. Ref.) konnten Vff. in den yon ihnen untersuchten Milzen yon Fallen yon Morbus 
Gaucher trotz sorgfaltigen Suchens nach Cerebron (Phrenosin) stets nur Kerasin fest 
stellen. (Klin. Wchschr. 7. 1085. Wien-Gratz.) F r a n k .

Stewart Duke-Elder, Die Biochemie des Kammerwassers. Analyse des Kammer- 
wassers u. des entsprechenden Serums yom Pferd. Diese Zahlen ergeben, daB es sich 
beim Kammerwasser um ein Dialysat des Serums handelt. Nicht ionisierto diffusible 
Substanzen sind von gleicher Konz., Kolloidkonz. ist niedriger, dafiir Ionenkonz. er- 
hoht bei relatiyer Vermehrung der Anionen u. Abnahme der Kationen. Diese einem 
Dialysat entsprechende Verteilung bleibt auch entsprechend yerandert dann erhalten. 
wenn durch GefaBerweiterung der Kolloidgeh. bei der groBeren Durchlassigkeit der 
„trennenden Membran" erhóht wird. (Bioehemical Journ. 2 1  [1927]. 66—77. London, 
St. Georges Hosp.) M e i e r .

E s. T ierp h yslo log le ,

St? Franz Faludi, Kolloidstudien uber Gallen- und Nierensekretion. I. Mitt. Uber 
den Zusammerihang der Hydramie und Gallentreibung. Durch dehydrocholsaures u. 
phenylchinolincarbonsaures Na wird gleichzeitig mit der Sekretionssteigerung der 
Galie eine H3Tdramie beobachtet. Bei Hydramie durch Injektion yon NaCl-Lsg. u. 
Gelatine ist keine Vermehrung der Gallensekretion, bei Gelatine sogar eine Hemmung 
der Sekretion zu beobachten. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61 . 121—26. Budapest,
II. interneKlinik.) Me i e r .
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Franz Faludi, Kolloidstudien iiber Gallen- und Nierensekretion. II. Mitt. Beitrage 
■zur Ullrafiłlrationstechnik der Eiweiplosungen. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird ein App. 
besehrieben, der gestattet, unter konstantem Druck dureh Kollodiumhiilsen Ultra- 
filtration von Serum yorzunehmen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 127—32. Me i e r .

Franz Faludi, Kolloidstudien iiber Gallen- und Nierensekretion. III. Mitt. Die 
Gallentreibung im Zusamme.rih.ange mit der UltrafiUralionsgeschwindigkeit des Blutes. 
(Vgl. yorst. Ref.) Die Ultrafiltrationsgeschwindigkcit des Serums wird dureh gallen- 
treibend wirkende Dosen von phenylehinolinearbonsaurem u. dehydroeholsaurem Na 
nicht beeinfluBt. Gelatine hemmt die Ultrafiltration, wird a-ber dureh die genannten 
Cholagoga nicht beeinfluBt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 61. 133—38.) Me i e r .

Frank A. Hartmann, Jay I. Evans und Helen G. Walker, Die Wirkung 
von Epineplirin auf die Capillaren und ąuergestreiften Muskelfasern. Bei decerebrierten 
Katzen wurden die einzelncn Muskelfasern u. Capillaren bei durchscheinendem Licht 
beobachtet, ohne sie aus dem Kórper herauszunehmen. Dureh Reizung des Bauch- 
sympathicusstranges erweitern sich die Capillaren. Der Blutstrom nimmt zu. Das 
Gesichtsfeld wird klarer u. die Kontur im afigemeinen schiirfer. Nur bei zu schwachen 
Reizen kann Triibung des Gesichtsfeldes eintreten. Ein transversales Vibrieren der 
Fasern entsteht u. geht spater in richtige transversale Zuckungen iiber. Diese Rk. 
der GefiiBe u. Muskelfasern entsprieht der Wrkg. des Epinephrins. (Amer. Journ. 
Physiol. 85. 91— 102. Buffalo, Univ. Lab. of Physiol.) F. Mu l l e r .

F. de Paula Peruche, Der Mechanismus der Wirkung vonAdrenalin bei AstJma 
und spasmodischer Caryza. Die Wirksamkeit des Adrenalins in den asthmat. Krisen 
beruht nicht auf einer direkten Aktion auf den Sympathieus, sondern auf das pareumo- 
gastr. Zcntrum. Es entsteht eine betrachtliche Senkung der C02-Tension des Blutes. 
Adrenalin vergróBert die COa-Ausatmung. Es wirkt ferner sehr stark auf die alveolare 
COo-Spannung. Dic ph wird dureh Adrenalin nicht beeinfluBt. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 97 [1927], 1062— 64.) R e w a l d .

Franz Kisch, Zur Frage der Adrenalinreaktion. Bei Katzen ist nach Durch- 
sclineidung beider Splanchnici der auf intravenose AdrenaUnm\c\ition folgende sofortige 
Blutdruckanstieg yerzogert u. die Beschleunigung des Herzschlag- u. Min.-Vol. weniger 
bedeutend ais n. Somit hat der Tonus der Splanchnicusendapparate einen gewissen 
Anteil an dem Ausfall der Adreanlinblutdruckwrkg. — Injiziert man das Adrenalin 
sehr langsam intrayenos, so sinkt der Blutdruck flacher u. langsamer ais bei etwas 
schnellerer Injektion. Es zeigt sich somit, daB die Art u. Geschwindigkeit der intra- 
yenósen Injektion den Ausfall der Adrenalinblutdruckkurve entscheidend beeinfluBt. 
Bei subcutaner Injektion kommen noch andere u. noch unberechenbarere Faktoren 
in Betracht, indem z. B. die lokale GefaByerengerung die Resorption noch wirksamer 
Mengen yerhindert, daher sind die Blutdruckkuryen bei fettleibigen Menschen anders 
ais bei mageren. (Ztschr. ges. exp. Medizin 60. 502—14. Wien, Inst. f. allg. u. exp. 
Pathol.) F. Mu l l e r .

Tomas Vacek, Ober die Pliotooxydation des Adrenalins. Adrenalin wird in neu- 
traler Lsg. zu einem rot gefarbten Prod. oxydiert. Diese Oxvdation wird dureh ultra- 
yiolettes Licht stark beschleunigt. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 457—59. London, 
Univ. College, Dep. of Physiology.) M e ie r .

Arnulf Streck, ,,Progynon“-Schering, ein neues Zyklus-Hormonprdparat. I. Mitt. 
Amenorrlwe (ohne und mit Hypoplasia Genitalis). Klin. Bericht iiber Erfahrungen mit 
dem in Form von Dragees unter dem Namen Progynon (SCHERING) in den Handel 
kommenden Praparat aus den Extrakten der Kuhplaeenta. Vf. konnte feststellen, 
daB diesem Zyklus-Hormonpraparat eine spezif. therapeut. Wrkg. innewoknt, u. daB 
damit bei zweckmaBiger Indicationsstellung u. Dosierimg recht gute Erfolge zu er- 
zielen sind. (Klin. Wchschr. 7. 1172—78. Wiirzburg, Univ.) F r a n k .

J. Argyll Campbell, Die Sauerstoffspannung in den Geweben und das Hdmo- 
globin. Dureh Stickstoffeinspritzung unter die Haut oder in dic Bauchhohle wurde bei 
Kaninchen gefunden, daB O,- u. C02-Spannung sowohl bei verschiedenen Tieren wie bei 
erheblich yerschiedenem Hiimoglobin (Hb) -Geh. ziemlich gleich groB sind. — Nur wenn 
sehr starkę Abnahme des Hb dureh Hamolyse oder groBen Blutverlust herbeigefiilirt 
wurde, sank die 0 2-Spannung in den Geweben. Bei schwerer Anamie hat man also 
móglicherweise relativen 0 2-Mangel. Auch bei extremen MaBnahmen kann man niemals, 
solange das Leben dauert, die Gewebe-02-Spannung auf Nuli herunterbringen. — Bei 
Atmung von O. unter niederem Druck fand sich kein Anhalt fiir eine 0 2-Sekretion 
dureh die Lunge. — Steigerung des Hb-Geh. iiber die Norm dureh Bluteinspritzungen
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oder infolge langere Zeifc dauernder Atmung von 0 2 unter niedereni Druck fuhrt zu 
Steigerung der 0 2-Spannung in den Geweben. Diese Zunahme entspricht quantitativ 
etwa der durch lebhafte Muskeltatigkeit oder Krampf. Bei 0,-Mangel ist die C02- 
Spannung in den Geweben nach Blutung oder Hamolyse etwas vermindert, aber weniger 
ais bei 0 2-Atmung unter niedereni Druck. Die C02-Spannung nimmt aber auch nach 
Zunahme des Hb-Geh. ab, wahrseheinlich weil das Hb ais Saure wirkt. — Nach Milz- 
exstirpation reagieren die Kaninchen wie zuvor auf Hamolyse, Blutverlust u. Blut- 
einspritzungen. Auf die n. 0 2-Spannung der Gewebe scheint die Milz keinen erhebliehen 
EinfluB zu haben. Blutregeneration u. Blutabbau scheint durch Entfernung der Milz 
nicht nennenswert beeinfluBt zu werden. — Jugendliche rote Blutkórperchen mit 
Netzstruktur fanden sich vermehrt nach Blutung u. Hamolyse (Verhaltnis 30: 500 pro 
Mille). Bei Hb-Vermehrung durch Blutinjektion nehmen die netzformig strukturierten 
roten Blutkórperchen von 30 auf 5 pro Mille ab. (Journ. Physiol. 65. 255—72. Hamp- 
stead,_Nat. Inst. for Med. Res.) F. Mu l l e r .

Pierre Mauriac und E. Aubertin, Ober das Neulralisationsvermogen des Blutes 
bei Diabetikern gegenuber Insulin. Durch Defibrinieren des Blutes durch Schutteln 
mit Glasperlen tritt beim Zusammenbringen dieses Blutes mit Insulin eine Verminderung 
der A ktm tat des Insulins ein. Diese Verminderung ist beim diabet. Blut im Durch- 
schnitt 58%. Zwischen der Schwere des Diabetes u. dem Neutralisationsvermógen 
des Blutes besteht kein Zusammenhang. Im allgemeinen sind die Kranken, dereń 
Blut in yitro am meisten neutralisiert, ldin. am hóchsten insulinresistent, jedoeh ist dies 
nicht ohne Ausnahmen. Die Neutralisation in vitro kann bei demselben Kranken 
variieren. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 233—35. Bordeaux, Labor. f. experiment. 
Medizin d. med. Fakultat.) R e w a l d .

Pierre Mauriac und E. Aubertin, Das Neulralisationsvermogen des Blutes gegen
uber Insulin ist globuldren Ursprungs. Die Blutkórperchen (vgl. yorst. R ef.) sind in
den meisten Fallen die Ursache der Neutralisation des Insulins. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 235—37.) R e w a l d .

Pierre Mauriac und E. Aubertin, Die Neutralisation des Insulins durch die roten 
Blutkórperchen wird durch eine intraglobulare Antiinsulinsubstanz hervorgerufen. Die 
durch Behandeln mit destilliertem H 20  hamolysierten Blutkórperchen (vgl. auch 
vorst. Ref.) haben gegenuber Insulin ein stark erhóhtes Neutralisationsvermógen. 
Dieses ist nicht an das Stroma gebunden, sondern die Substanz, die diese Wrkg. 
hervorruft, ist im Innern der Blutkórperchen enthalten, auch im nicht diabet. Blut. 
Das Neutralisationsvermógen durfte davon abhangen, wie schnell diese Substanz 
diffundieren kann, was vielleicht bei den Diabetikern in erhóhtem Mafie der Fali ist. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98. 237—38. Bordeaux, Labor. f. experim. Medizin d. 
med. Fakultat.) R e w a l d .

Bela Rohny, Beitrdge zum Glykolyseproblem. I. Mitt. U ber Glykolyse im Blute 
normaler (nichtdiabetischer) Hunde. Die Glykolyse ist eine Eigenschaft des n. Blutes; 
sie verlauft bei Brutofentemp. rascher ais bei niedrigen Tempp. Bei 56° wird sie auf- 
gehoben. Auch Blutserum zeigt Glykolyse, die aber in den ersten Stdn. abgeschwaeht 
ist oder iiberkompensiert durch parallele Zunahme der Zuckerkonz. Diese Zunahme 
mufi ais ein natiirlicher, dem Blut eigener Vorgang betrachtet werden. Im Blut- 
kuchen sind Stoffe enthalten, die die Zunahme des Zuckers hemmen. Auch im Gesamt- 
oxalatblut gehen die beiden entgegengesetzt gerichteten Prozesse, Glykolyse u. Zu
nahme der Blutzuckerkonz., gleichzeitig vor sich, doch durfte der Oxalsaurezusatz 
besonders die Zunahme des Zuckers hemmen bzw. ganz aufheben, so daB die Glyko
lyse vorzuherrschen scheint. (Biochem. Ztsehr. 192. 1—7. Budapest, Univ.) R e w a l d .

Zoltan Aszódi, Beitrdge zum Glykolyseproblem. II. Mitt. Ober Glykolyse im 
Blute pankreatischer Hunde (I. vgl. vorst. Ref.). Bei hyperglykam. Tieren, nach 
Pankreasexstirpation, zeigt das frisch entnommene Blut mindestens das Doppelte, 
meistens das Dreifache der n. Blutzuckerkontraktion. Bei Brutofentemp. ist die 
Glykolyse des Oxalatblutes mindestens ebenso stark, wenn nicht starker ais beim 
Normaltier, manchmal trat eine allerdings voriibergehende Blutzuckerkonz. ein, wie 
bei Normaltieren auch. Im Serum ist die Zuckerkonz. in den ersten Stdn. nach der 
Entnahme immer gesteigert, spater sinkt sie betrachtlich. Im abgetrennten Blutplasma 
wird eine sehr erhebliche Steigerung des Blutzuckergeh. beobachtet. (Biochem. 
Ztsehr. 192. 8—13. Budapest, Univ.) R e w a l d .

H. Bierry, Ober die Natur der Zuckersubstanzen des Blutes. Der reduzierende 
Zucker, welcher nach der Hydrolyse des Serums u. des Plasmas entsteht, ist d-Glucose.

X. 2. 47
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Es ist moglich, daB man auch eine kleine Menge d-Glucosamin antrifft, jedoch betragt 
die Menge dieser Aminoglucose hochstens 1/ls des gesamtreduzierenden Zuckers. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 431—33.) R e w a l d .

Elisabeth Svensgaard, Untersuchungen iiber den Harnsłoffgehalt des CapUlar- 
blules und des renosen Blutes. Im Durchschnitt ist der Harnstoffgeh. beim n. niich- 
ternen Menschen im Capillarblut 10% hoher ais im vendsen Blut, nur in wenigen 
FaJIen im venosen Blut hóher. An Patienten mit Nephritis, Ikterus u. Diabetes fanden 
sich gleiche Verhaltnisse. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 522—29. Aarhus County 
Hosp.) Me i e r .

R. Vladesco, Uber die Verieilung der Ilarnsaure im Blut und uber die Ursachen 
von Irrtiimembei der Bestimmung dieses Korpers. Die Best. der Harnsaure im Gesamt- 
blut ist genaucr ais die nur im Serum. Der Best. im Gesamtblut muB eine vollkommene 
Hamolyse der roten Blutkórperchen yorangehen. Wolframsaure ist besser ais Tri- 
chloressigsaure zum Klaren. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 462—64. Bukarest, 
Cliem.-biolog. Labor. d. yeterinar-mediz. Fakultat.) R e w a l d .

Maurice Nicloux und L. Scotti-Foglieni, Absorption des Chlorathyldampfes durch 
Blut, Serum und Wasser. Bei einem Druck von 20—30 mm Hg sind die Mengen des 
absorbierten Chlorathyls im H ,0  u. im Serum entsprechend dem HENRYschen Gesetz. 
Im Schweinescrum ist der iioslichkeitskoeffizient bei 20° =  2,33—2,40, bei 30° =
1,65 u. bei 40° =  1,12—1,11. Beim Blut ist die Ubcreinstimmung nicht so gut. Im 
allgemeinen ist die Loslichkeit des Chlorathyls im Blut hoher ais im dazugehórigen 
Serum, im Serum etwas gróBer ais im H20 . Sie ist im Schweineblut hóher ais im 
Rinderblut; dasselbe ist, wenn auch in minderem Grade, beim Schweinescrum gegen- 
uber dem Rinderserum der Fali. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 229—32. StraB- 
burg.) R e w a l d .

Rudolf Mond und Friedrich Hoffmann, Weitere Untersuchungen iiber die 
Membranstruktur der roten Blutkórperchen. Die Bezieliungen zwischen Durchlassigkeit 
und Molekularvolumen. (Vgl. Mond, C. 1928. I. 372.) Vff. untcrsuchen die Durchlassig
keit der roten Blutkórperchen (Rinderblut) fur W., Hamstoff, Thioharnstoff, Methyl- 
hamstoff, Didlhylharnstoff, Glykol, Dimethylharnstoff, Lactamid, Malonamid, Glyceriń, 
Erythrit, Arabinose, Glucose u. Saccharose nach einer osmot. Methode, z. T. auch durcli 
Best. der Hamolysezeiten. Die Permeirgeschwindigkeit nicht lipoidlóslicher Substanzen 
geht mit der GróBe ihres Mol.-Vol. im allgemeinen parallel. Die Grenze der Durch- 
lassigkeit liegt bei einem Mol.-Vol. von ca. 25 (bezogen auf die Mol.-Refraktion bei der 
D-Linie). Malonamid u. in geringerem Grade auch Lactamid schadigen die Membran. 
Bzgl. der Struktur dieser Membran nehmen Vff. an, daB in ein Stromagerust an der 
Oberflache EiweiB-(Globin)-phasen u. Lipoidphasen eingelagert sind u. die EiweiB- 
phasen Poren von bestimmtem Durchmesser enthalten, durch die der Ionenaustausch 
u. die Diffusion von nicht lipoidloslichen Verbb. mit nicht zu hohem Mol.-Vol. vor sich 
geht. Die Struktur der EiweiBphasen ist ais weitgehend starr aufzufassen u. Beein- 
flussungen der PorengróBe u. der Permeabilitat durch dispersitiits- oder ąuellungs- 
iindernde Einflusse unzuganglich. In den Lipoidphasen sind entweder uberhaupt 
keine Poren yorhanden oder dereń Durchmesser ist so klein, daB sie fur die Permeabilitat 
nicht in Betracht kommen. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 219. 467—80. Kieł, Univ.) K ru.

P. Luy, Zur Kryoskopie des normalen Pferdeblutes. Die Gefrierpunktserniedrigung 
des Pferdeblutes unter Benutzung des Kryoskopes nach FRIEDENTHAL ergab im 
Mittel ■—0,535° bis —0,536° mit Schwankungen von 0,01—0,02° nach oben u. unten. 
Dieser Wert kann ais wirklicher Gefrierpunkt des Pferdeblutes angesehen werden. 
(Dtsch. tierarztl. Wchschr. 36. Sond.-Nr. 32—33. Hannover, Tierarztl. Hocli- 
schule.) F r a n k .

Richard E. Shope, Zucker und Cholesterin im Blutserum im Hungerzustand. 
(Journ. biol. Chemistry 75. 101—13. Princetown, Dept. of animal. Pathol. Rocke
feller Inst.) F. Mu l l e r .

J. C. Hoyle, Sludien iiber Serumcalcium. I. Verabreichung per os. Die Unters. 
des n. Ca-Geh. im Serum von Kaninchen bestatigt das Vorhandensein einer period. 
Anderung, dagegen bestehen keine Unterschiede in der Hóhe des Ca-Geh. bei n. Mann- 
chen u. Weibchen. In wenigen Stdn. wiederholter AderlaB, der bis zu einem Funftel 
der gesamten (geschatzten) Blutmenge geht, fiihrt zu einem Abstieg von 14% des. 
Serum-Ca. Einzelne u. wiederholte Dosen yon CaC03 per os in Mengen von 1 g/kg 
Kórpergewicht geben einen absol. Anstieg an Serum-Ca bis zu 16%. Dies bedeutet 
fiir den Ausgleich der Aderliisse ein Anwachsen von 20 bis 25%. Bei einzelnen Dosen
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wird das Masimum des Anstiegs in 2—4 Stdn. erreicht, oline daB sieh innerhalb 6 Stdn. 
der n. Ca-Geh. wieder einstellt. Tagliche Gaben von 2 g CaC03 bewirken ein dauerndes 
Anwachsen des Ca-Geh. von 5 bis 15°/0. — Bei Calciumlactat liegen die Yerhaltnisse 
iihniich. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 32. 309—20. Cambridge, Pharma- 
eologieal Laboratory.) K r ó n e r .

A. Nitschke, Uber die Zustandsform des Calciums im Serum. Im Serum sind 
etwa 10 mg Ca enthalten, von denen etwa 2 mg an EiweiB gebunden sind. Fiir die 
Ionisation der restlichen 8 mg ist allein das Phosphat von Bedeutung. Jede Ver- 
anderung der Rk. oder des Phosphatgeh. mufi zu einer entsprechenden Anderung 
der Ca-Ionisation fiihren. (Vgl. auch C. 1 9 2 6 . II. 56.) (Biochem. Ztschr. 1 9 2 . 123 
bis 127. Freiburg/Br., Univ.-Kinderklinik.) R e w a l d .

Wade H. Brown, Calcium und anorganischer Phosphor im Blut von Kaninchen.
I. Resultate wiederholter und langdatiernder Beobachtung normaler Kaninchen. Bei
4 Gruppen gesunder Kaninchen mit je 5—11 Tieren wurde 1—2-mal wochentlich
4—8 Monate lang Ca u. anorgan. P bestimmt. Beide schwanken nach der entgegen- 
gesetzten Riehtung. Trotzdem ist ihre Beziehung ais Bruch oder Prod. weniger konstant 
ais ihre absol. Menge. Das Verhiiltnis von Prod. zur Summę ist konstanter, es wechselt 
umgekehrt mit dem Verhiiltnis von Ca zu anorgan. P. (Journ. exp. Medizin 47. 539 
bis 561. Rockefeller Inst.) F. Mu l l e r .

Wade H. Brown, Calcium und anorganischer Phosphor im Blut von Kaninchen.
II. Resultate von Einzelbestimmungen bei gesundeń oder frisch gekatiften Kaninchen.
(1. vgl. yorst. Ref.) Wenn man Kaninchen nicht langere Zeit im Laboratorium bei 
bestimmter gleichbleibender Kost halt, schwankt der anorgan. P des Blutes erheblicher 
ais sonst, wahrend Ca des Blutes ziemlich wenig veriindert ist. (Journ. exp. Med. 47. 
563—76. Rockefeller Inst.) F. Mu l l e r .

Emil Abderhalden und Paul Molier, Untersuchungen iiber den Gehalt des Blut- 
serums an Eisen, Kupfer und Mangan. Der Cu-Geh. des Pferdeblutserums stimmt in 
der GróBenordnung mit don von W a r b u r g  fiir Serum aus Menschenblut erhaltenen 
Werten iiberein. — Es bleibt zweifelhaft, ob neben dem Hamoglobineisen noch anderes 
Eisen im Blutserum enthalten ist, da der Unterschied zwischen der gefundenen u. 
der aus dem Hamoglobingeh. des Serums errechneten Eisenmenge sehr gering ist. 
Durch Dialyse lassen sich aus dem Blutserum nur geringe Mengen Eisen u. Kupfer 
abtrennen. Es erscheint daher fraglich, ob die genannten Metalle in Ionenform im 
Serum vorliegen unter voller Beriieksichtigung der Moglichkeit, daB durch Adsorption 
an die Serumproteine die Dialysierfahigkeit beeintriichtigt wird. Wahrscheinlicher 
aber ist es, daB Eisen u. Kupfer in organ. Bindung im Serum yorhanden sind. — 
1000 ccm  Pferdeblutserum enthalten 1,15 mg Mangan. — Experimentelles: Zur quan- 
titativen Best. des Blutfarbstoffes im Serum wurde eine Lsg. von bekanntem Hamo
globingeh. hergestellt u. in yerschiedenen Scliichtdicken mit dem ZEiSSschen Gitter- 
spektroskop untersucht. Die Intensitat der beiden Absorptionsstreifen des Oxylmmo- 
globins wurden mit der der entsprechenden Streifen des Blutserums verglichen. Der 
Oxyhamoglobingeh. wurde mit dem BuRKERschen Hamoglobinometer festgestellt. 
Aus diesen Daten kann man die aus dem Hamoglobingeh. des Serums entstammendo 
Eisenmenge berechnen. Bzgl. aller anderen Verss. ist peinlich genauer AbscliluB von 
allen Metałlen erforderlich, da sonst ganz enorme Fehler erhalten werden. (Priifung 
der Reagenzien, Abzug des Metallgeh. des dest. W., Benutzung von CJuarzgefiiBen!) 
(Ztschr. physiol. Chem. 1 7 6 . 95—100. Halle, Physiol. Inst. d. U n iv .) K r o n e r .

Gr. Florence, J. Enselme und Tsen Zola, Yeranderungen der verschiedentn 
Phosphorarten unter dem Einflup des Diabetes und des Blutzuckerse7ikungsmecha7iisimis. 
(Vgl. F l o r e n c e  u .  T s e n  Zo la , C. 1 9 1 8 . I. 2961.) Der Diabetiker hat in soinem 
Plasma mehr Gesamt-P, ca. halb so viel anorgan. P, doppelt so viel organ. P, J/3 so viel 
Lipoid-P, 2-mal so viel EiweiB-P u. 7-mal so viel P in Esterform ais der Gesunde. Insulin 
beeinfluBt den Lipoid-P nicht, hat aber die Tendenz, die iibrigen P-Arten der Norm 
zu niihern. Synthalin scheint wio Insulin auf den P-Stoffwechsel zu wirken. DasYerh. 
des P in der Muskulatur ist in der Regel entgegengesetzt den Veranderungen im Plasma. 
(Buli. Soc. chim. biol. 1 0 . 675—83. Lyon, Fae. de m§d. Labor. de Chim. biolog.) Op p .

Karl Junkmann, Uber Synthalin. Synthalin hat am Frosch eine curareartige 
Wrkg. in Dosen von 0,2—1 mg pro 10 g Ti er. Dosis letalis: Maus 0,15 mg pro 10 g, 
Tod unter Paresen mit geringen Zuckungen u. terminalem Streckkrampf. Dosis let. 
Hund 10,0 mg pro kg. Tod unter Paresen, Dyspnoe. Dosen von 6,0 mg am Kaninchen 
bewirken Blutdrueksenkung. Die Wrkg. am Straubherz, Kaninchenuterus u. -Darm

4 7 *
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wird besohrieben. (Arcli. exp. Patliol. Pharmakol. 122 [1927]. 184— 94. Berlin, Haupt- 
laboratorium der chem. Fabrik auf Aktien vorm. E. ScHERING.) Me i e r .

R. W eitz, Uber das „Synthalin“ und die bedauemswerte Gleichbenennung dieses 
neuen Arzneimitlels. Vf. macht aufmerksam auf die Gleichbenemiung des in der Diabetes- 
behandlung vcrwendeten neuen Praparates „Synthalin“ K a iil b a u m  =  Dekamethylen- 
diguanidin mit einem alten Praparat yon SCHERING [1913], das der Methylesler der 
2-Pipero)iylchinolin-i-carbonsaure ist u. wie andere D eriw . der 4-Chinolincarbonsaure 
ais Antirheumaticum venvendet wird. (Journ. Pliarmao. Chim. [8] 7. 449 
bis 455.) L. J o s e p h y .

E. Scliilf und R. W ołiinz, Uber das Yorkommen von Kaffein in der Frauenmilch 
nach Genufi von Kaffee. Es gelang Vff., in der Mileh von yerschiedenen Wóchnerinnen, 
(jenen Kaffee zugefuLrt wurde, ungefahr 1% der Menge des Kaffeins, das sich im Kaffee 
vorfand, wieder zu finden. Ais Bestimmungsmethode des Kaffeins im Kaffee diente 
die von N o t t b o h m  u. L e n d r i c h  angegebene (Ausziehen des Kaffeins mit CHC13). 
Der Nachweis des Kaffeins in der Frauenmilch erfolgte biolog, am Froschschenkel- 
muskel. (Klin. Wchsclir. 7. 1186. Berlin, Univ.) F r a n k .

J. A. Dye und R. A. W aggener, Untersuchungen uber Gewebsatmung und endo- 
crine Funklionen.' I. Der Einf lufl der Thyreoidektomie auf den Gehalt an Indophenol- 
oxydase in tierischen Geweben. Die optimale Temp. fur Indopkenoloxydase n. Organe 
yon Lammern u. jungen Hunden sowie nach Thyreoidektomie liegt bei 23—24°. Bei 
55° wird die Oxydase nach 30 Min. vollkommen unwirksam, bei 0° ist noch deutliche 
Wrkg. vorhanden. — Nach Thyreoidektomie ist die Indophenoloxydase in allen Geweben 
Ycrmindert, u. zwar bei Lammern im Herzen um 24, im ąuergestreiften Muskel um 50, 
in der Niere um 24, im Lebergewebe um 20%. Bei jungen Hunden ist die Abnahme 
nur 10—20%. — Diese Zahlen entsprechen der Senkung des Grundumsatzes bei Hypo- 
thyreoidismus um 30—40% der Norm. (Amer. Journ. Physiol. 85. 1—20. Cornell Univ. 
Med. Coli. Physiol. Dept.) F. Mu l l e r .

J. A. Dye und R. A. W aggener, Unter suchungen uber Gewebsatmung und endo- 
krine Funklionen. II. Die Indophe.noloxydase von tierischen Geweben nach tolaler Thyreo- 
parathyreoidektomie bei Hunden. (Vgl. vorst. Ref.) Die Oxydationskraft der Gewebe 
wurde colorimetr. durch Best. der GróBe der Indophenolbldg. in einer bestimmten 
Zeit durch Oxydation einer alkal. Lsg. von a-Naphtholdimethylparaphenylendiamin- 
hydrochlorid nach D y e  (Proc. Soc. Exper. Biol. and Med. 24. 640) gemessen. Bei 
Ggw. von Luft findet diese Oxydation langsam schon spontan statt. Sie wird iiber 
20-fach beschleunigt durch Gewebsstucke. Diese wurden mit Sand zerrieben u. blieben 
eine bestimmte Zeit bei Zimmertemp. stehen. — Es ergab sich kaum ein Unterschied 
in der Oxydationskraft n. oder operierter Tiere (Entfernung der Nebenschilddruse beim 
Hund). Die geringe Zunahme der Oxydation in allen Geweben mit Ausnahme der 
Niere auch bei Tieren, die Tetanie hatten, mag vielleicht doch von Bedeutung sein. 
(Amer. Journ. Physiol. 85. 14—20. Cornell Univ.) F. Mu l l e r .

W. Duliere, Der respiratorische Quotient und der Grundumsatz nach Ephedrin 
und verwandten Substanzen. (Vgl. C. 1927. II. 288.) Der Grundumsatz ist wenig u. 
unregelmaBig beeinfluBt. Der R. Q; sinkt in merklicher Weise. Beide steigen nach 
Adrenalin. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1201—04. Univ. de Louvain, Labor. 
de physiol.) W a d e h n .

George R. Cowgill, Der Energiefaktor in Beziehung zur Nahrungseinnahme: 
Versuche an Hunden. Bei 12 erwachsenen Hunden, die alle reichlich mit kunstlicher 
Nalirung gefiittcrt wurden, wurden die aufgenommenen Nahrungsmengen genau be- 
stimmt. — Zunachst wurde alles vollkommen verdaut, das Kórpergewicht nahm zu, 
bis ein gowisser Hochststand erreicht war. Dann wechselte die Nahrungseinnahme 
stark von Tag zu Tag bei konstantem Kórpergewicht. — 4 Tieren wurde dann eine 
anderc kunstliche Nahrung mit viel groBerem Energiegeh. gegeben. Sie fraBen ent- 
sprechend weniger, nahmen aber genau die gleiehen Cal.-Mengen ein wie am Tage zuvor. 
Bei freigcstelltcr Nalirungsaufnahme wird das Kórpergewicht u. der Ernahrungszustand 
konstanter gehaltcn u. dementspreehend die Cal.-Zufuhr abgestimmt. — Je kleiner 
das Tier, um so groBer der Gesamtverbrauch pro Gewichtseinheit. — Bezogen auf die 
Korperoberflache ergab sich bei einem Kórpergewicht von 3,4—15 kg 60 cal. pro Stde. 
u. qm mit einer Abweichung von 8,4%. Der Gesamtstoffwechsel steht also in direkter 
Beziehung zur GróBe der Korperoberflache. Die Variationen entsprechen der yon 
gesunden menschlichen Indmduen. Es wird eine Tabelle gegeben, nach der man den 
Ćal.-Bedarf pro Stdę. entsj>rechcnd der Kórperlange ablesen kann. — Prinzipien, die
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sich aus diesen Hundeverss. ergeben, sollten aucli bei der kindlichen Emahrung an- 
gewandt werden. (Amer. Journ. Physiol. 85. 45—64. New Haven, Yale Univ. Physiol. 
Chem. Dept.) F. Mu l l e r .

Erik M. P. Widmark und Folke Sten<łvist, Eine krilische Priifung der Ver suche 
von E. Friedberger uber den Nahrwert garer und iibergarer Nalirung. Vff. konnten die 
Angaben yon F r ie d b e r g e r , daB Ratten bei iibergarer Kost langsamer zunehmen 
ais bei garer, in keiner Weise bestatigen. Sie nahmen bei 4 Stdn. erwarmter Kost 
wahrend des Versuehsmonats ebensoyiel zu wie bei gar gekochter. Auch die Behaup- 
tung yon F r ie d b e r g e r , daB gekochte Eier weniger Nahrwert haben ais ungekochte, 
konnte nicht bestiitigt werden. (Miinch. med. Wehsehr. 74 [1927]. 1955—57. Lund, 
Mediz.-chem. Instit.) FRANK.

Carl von Noorden, Uber Obsthuren und iiber Rohlcost. Die therapeut. Verwendung 
der iiblichen Obstkuren u. yegetabil. Rohlcost wird ais sehr brauchbar erklart. (Therapie 
d. Gegenwart 69 . 290— 98. Frankfurt a. M.) F r a n k .

J. Avellar de Loureiro, Gegenuiart eines Ozonides in einem anFitamin angereicherlen 
Teil des Lebertranes. In dem unverseifbaren Anteil des Lcbertranes, der in allen ge- 
wóhnlichen organ. Losungsmm. 1. ist — A., Bzl., Xylol, Essigsaure eto. — wird mit 
Ligroin ein Nd. erhalten, der desto groBer ist, je groBer der UberschuB an Ligroin. 
Diese Unlosliehkeit ist charakterist. fiir Ozonide. Yoraussichtłich ist in diesem Nd. 
auch Vitamin D angereichert, was untersucht wird. (Compt. rend. Soc. biologie 97. 
878—79. Lissabon, Pharmakolog. u. Therapeut. Inst. d. med. Faeultat.) R e w a l d .

E. C. van Leersum, Vcr1callcung von Niercnepithclien bei Wiamin-A-Mangel. 
Konkremente der Harnwege, die man bei avitaminósen Ratten findet, haben ihren 
Ursprung in der Niere, in der Vf. Yerkalkungsprozesse an nekrotisiertcn Epithelicn 
nachweist. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 72. I. 3027—29. Nederland. Inst. v.
Volksvoeding.) S c h n it z e r .

Harriette Chick und Margaret Honora Roscoe, Uber die zusammengesetzte Natur 
des wasserloslichen Vitamin B. Vff. bestatigen auf Grund ihrer Verss. an jungen 
Ratten die Unters.-Ergebnisse von Go l d b e r g e r  (U. S. A. Public Health) u. sehen 
ais wirksame Faktoren im wasserlósliehen Vitamin B die antineurit. Komponento 
u. das Vitamin B im engeren Sinne an. Letzteres ist ident. mit dem P-P-Faktor 
Go l d b e r g e r s . Vf. mochte darauf die Bezeiehnung Vitamin B beschranken. Dieser 
Faktor erwies sich ais warmeresistenter im Vergleich zu dem antineurit. Bei 4- bis
5-std. Erhitzen bis auf 120° war die M. prakt. frei von antineurit. wirksamem Vitamin. 
(Bioehemical Journ. 21 [1927]. 698—711. London, Lister Inst.) H irsch-K.

H. Bierry und Max Kollmann, Uber den Wirkungsmechanismus des Vilamins B. 
Bei Mangel an Vitamin B kommt es primar zu Appetitlosigkeit u. Darmstórungcn. 
Dabei finden sich Hyperglykamie u. anatom. Veranderungen im Pankreas. Zugabe 
von Vitamin B bringt diese Erscheinungen zum Sehwinden. Es wird vermutet, daB 
Vitamin B einen Faktor darstellt, der die Drusen mit innerer Sekretion beeinfluBt. 
(Compt.rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 1062—64.) Me i e r .

Stanisław Kazimierz Kon und Jack Cecil Drummond, Die physiologisclie 
Rolle des Viiamins B. III. Studien iiber den Vitamin-B-Mangel bei Tauben. (Vgl. 
auch C. 1927. I. 2211.) Vf. ernahrten Tauben yon gleichcm Gewicht teils mit einer 
vitamin-B-freien, teils mit der gleichen, aber durch Vitamin B erganzten Kost. In 
der Ausniitzung der Nahrung zeigten sich keine Unterschiede. Wahrscheinlich be
steht eine Hypertrophie der Nebennieren bei Vitamin-B-Mangel, doch konnte eino 
Differenz im Adrenalingeh. nicht gefunden werden. Die Ansicht, daB Vitamin B  
den Kohlenhydratstoffwechsel reguliert, wird nicht bestiitigt. (Bioehemical Journ. 
21 [1927]. 632—52. London, Univ. Coli., u. Warsaw, State School of Hyg.) H ir s c h -K.

Ali Hassan und Jack Cecil Drummond, Die physiologisclie Rolle des VitaminB.
IV. Die Beziehung gewisser didtełischer Faktoren in der Hefe zum Wachstum der 
Ratten bei prołeinreicher Kost. (III. vgl. vorst. Ref.) 2 Faktoren sind fur n. 
Wachstum bei proteinreieher Kost erforderlich, sie unterscheiden sich durch ihr 
Verh. gegeniiber Alkalien. Der eine Faktor ist das Vitamin B oder das antineurit. 
Vitamin, das durch Alkali zerstort wird, der andere ist alkaliresistent. (Bioehemical 
Journ. 21 [1927]. 653—61. London, I7niv. Coli.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Peter M. Holst, Ezperimentelle Rachitis. Durch ausschlieBliehe Fiitterung mit 
Getreide u. gelben Erbsen kann bei Ratten eine experimentelle Rachitis hervorgerufen 
werden. Wahrend bei der Emahrung mit p o l i e r t e m  Reis typ. Rachitissymptome 
auftreten, fiihrt die Yerfiitterung von Reis s t a r k ę  nur zu Osteoporosis, ein Unter-
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sehied, der nicht durch N-Mangel verursacht wird. Gibt man den Tiercn dagegen einen 
HCl-W.-Extrakt von Hafermehl zusammen mit Starkę, so tritt Jtachitis auf. Die 
Kachitis hervorbringende Wrkg. des Hafermehls muB deshalb einer tox. Substanz zu- 
geschrieben werden, von der sich zeigen laBt, daB sie durch Pergament diffundiert 
u. aus W . durch A. gefallt werden kann. — Die experimentelie Rachitis kann durch 
Zugabe anorgan. Salze beeinfluBt werden. (Norek Mag. f. Laegev. 1927. 14 Seiten 
Sep. Oslo, Univ.) W . W o l f f .

Douglas Creese Harrison, Ozydationen durch Wasserstoffsuper oxyd in Anwesen- 
licit von Sulfhydryherbindungen. H.,0„ vermag in Ggw. von Pcroxyda.se Nilrite in 
Cysteinlsgg. teilweisc zu oxydieren. Dieses Ergebnis, daB H ,0 , auch in Ggw. von 
Sulfhydrylverbb. noch auf dritte Stoffe oxydiercnd wirlcen kann, wendet sich gegen 
S zen t-G y o r g y i (C. 1 9 2 7 .1. 480), nach dem im Gewebe entstehendes intermediarcs 
H20 2 ais unwahrscheinlich abgelehnt werden muB, da es dann direkt das im Gewebe 
yorhandene Glutathion oxydieren wiirde. (Biochemical Journ. 21 [1927], 507— 11. 
Sheffield, Dep. of Pharmak., Univ.) L o h m a n n .

Eugene U. Still und Elizabeth M. Koch, Untersuchung iiber die Wirlcung der 
Hefe auf den Slojfwcchsel. Der Zusatz von Hefe zu einer Kost, die wenig EiweiB u. 
Purine enthalt, verursacht, wenn die Harnsaureausscheidung am Anfang niedrig ist, 
keine Zunahme der Harnsaureausscheidung. Gibt man aber Hefe wahrend der Zeit, 
in der die Harnsaure im Harn noch hoch ist, oder ais Zusatz zu einer ciweiB- u. fleisch- 
reichen Kost, so bewirkt sie sofort Steigerung der Harnsaureausscheidung. Bei weiterer 
Gabe von Hefe hórt die Steigerung plótzlich auf. Im Blut ist selbst wahrend mehr- 
wóchentlicher Hefeeinnahme keine Zunahme der Harnsaure zu finden. — Die Phenol- 
ausscheidung im Harn war wahrend u. nach der Hefeeinnahme geringer ais zuvor. 
Das zeigt, daB die Faulnisprozesse im Darm durch Hefe yermindert waren. AuBerdem 
war der Gesamt-N u. P im Harn yermehrt, noch mehr im Kot ais im Harn. —  Hefe
einnahme bewirkt ferner Vermelirung u. Eegularisierung der Stuhlentleerung, obwohl 
der Wassergeh. des Kots nicht nennenswert groBer war. Der Kot war poróser. (Amer. 
Journ. Physiol. 85. 33—44. Chicago, Physiol. Chem. Lab.) F. Mu l l e r .

W. E. Burge und A. M. Estes, Eine Untersuchung iiber die anorganischen 
Beslandleile des Kor pers in Hinsicht auf den Reizeffekt, den sie auf den Zuclcerstoffwechsel 
ausuben. K2H P04 bewirkt deutliche, Na2H P 04 geringe Zunahme der Zuckerausnutzung. 
Die anderen anorgan. Bestandteile auBer MgSO., sind wirkungslos. Dieses senkt dic 
Zuckerausnutzung.'Auch beiParamaecium caudatum oder Goldfischen steigert NaJiPO,, 
deutlich den Zuckerverbrauch. (Amer. Journ. Physiol. 85. 103—05. Illinois, Univ. 
Dept. of Physiol.) F. M u l l e r .

J. F. Brodsky, Physiologie und Pathologie der Resarplion aus der Pleurahohle.
I. Mitt. Ober Resorption der krystallinischen Stoffe unter normalen Bedingungen. In 
die Pleurahohle von Kaninchen u. Hunden cingespritztes K.,[Fe(CN)6] wird fast aus- 
sclilieBlich durch die LymphgefaBe des Mediastinums resorbiert u. gelangt durch den 
Ductus thoracic in die Blutbalin. Schon nach ca. 10 Min. erscheint die Substanz im 
Urin. (Ztsehr. ges. exp. Med. 61. 24—29. Nordkaulcas. Univ.) M e i e r .

Richard Truszkowski, Untersuchungen iiber den Purinstoffwechsel. V. Das 
Kern-Plasmaverhallnis bei Froschen. (IV. vgl. C. 1928. I. 1545.) Das Verhaltnis von 
Kern-N u. Plasma-N wurde bei Rana esculenta monatlich im Verlauf eines Jahres 
bestimmt. Das Verhaltnis ist im Mittel 37,8-10~3, der Puringeh. ist also etwa 50% 
hóher ais bei Saugetieren. Das Verhaltnis ist beim Frosch am hóchsten zwischen Mai u. 
Januar, fallt dann etwas ab infolge Winterschlaf, Hunger u. Geschlechtstatigkcit. 
(Biochemical Journ. 22. 198—200. Warsaw, Biochem. Lab., Fac. of Veterin. Med., 
Univ.) L o h m a n n .

Zoltan Aszódi, Beitrage zur Physiologie iiberlebender Sdugelierherzen. IV. Mitt. 
Ober den Zuckerverbrauch der Herzen pankrealischer Katzen; iiber den Einflufl des 
Insulins auf den Zuckerverbrauch sólcher Herzen. (III. vgl. C. 1927. II. 1370.) In 
Fortfiihrung friiherer Unterss. wurde festgestellt, daB pankreasdiabet. Herzen wohl 
erheblich weniger Zucker ais n. yerbrauchen, daB die yerbrauchten Mengen aber 
durchaus meBbar sind. Nach Insulinzufuhr wird der Zuckerverbrauch des diabet. 
Herzens wieder gehoben u. kommt annahernd auf die Norm zuriick. Auch Herzen 
n. Tiere, die yoriibergehend Insulin erhalten, yerbrauchen mehr Zucker ais in der 
Norm. (Biochem.[Ztschr. 192. 14—25. Budapest, Univ.) R e w a ld .^

Erie Boyland, Chemische Verdnderungen im Muskel. I. Die Analysenmethcden. 
Die Methoden zur Best. von Olykogen, niederen Kohlenhydraten u. Milchsaure in  tier.
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Geweben werden besprochen u., z. T. modifiziert. Insbesonderc wird yorgeschlagen, 
bei der Best. der Milchsaure dureh Oxydation zu Acetaldehyd mit Permanganat in 
schwefelsaurer Lsg. die t)berfiihrung des Aldehyds in statu nascendi dureh Wasser- 
dampfdest. zu beschleunigen. Hierfiir wird eine besondere Apparatur angegeben. 
(Biochemical Journ. 22. 236— 44. Manchester, Dep. of Physiol., Univ.) L o h m a n n .

Erie Boyland, Chemische Verunderungen im Muskel. II. Inverto.bratenmuskel.
III. Herzmuskel von Yertebralen. (I. ygl. yorst. Ref.) Best. des Geh. yon Muskeln 
an Milchsaure, Olykogen u. nie.de.ren Kohlenhydraten in der Ruhe, nach Ermiidung 
dureh elektr. Reizung, nach Starre u. nach Einlegen der zerschnittenen Muskulatur 
in NaoHPOj. — II. Kruslaceen. Im Krustaceenmuskel (Krebs, Hummer, Garneele) 
gehen ebenso wie im Vertebratenmuskel Glykogcnschwund u. Milclisaurezunahme 
parallel. Dabci schwankt der Glykogengeh. in weiten Grcnzcn; bei den Krustaceen 
scheint der Muskel ais Glykogenspcicher zu dienen, wie bei Vertebratcn die Lebcr. 
Dieses angesammeltc Glykogcn wird zum Aufbau des Chitins bei der Hautung ver- 
wertet, die in 3 Phasen verlauft, 1. in einer langsamen Anhaufung von Ca-Phośphat u. 
Fett im Hepatopankreas u. Glykogen in den Muskeln, 2. in einer schnellen Bldg. der 
weichen chitinósen Sckalc unter Verwertung des Glykogens u. 3. in einer langsamen 
Ilartung der Schalc dureh Kalkablagc. Der Herzmuskel der Krustaccen ist glykogen- 
rcicher ais die Skelettmuskulatur; im Gegensatz zu den Vertebratcn kann hier dio 
gesamte vom Herzmuskel gebildete Milchsaure auf Glykogen bezogen werden. —- 
Mollusken. Untersucht wurden neben Cephalopoden u. Gastropoden hauptsiichlich 
Pecten. Die Muskeln der Gastropoden u. Lamellibranchen enthalten groBe Mengen 
Glykogen, die der hoher organisierten Cephalopoden nur wenig. Dic Milchsaurcbldg. 
ist bei allen dreicn jcdoch nur sehr gering. Bei Pecten liegt das Milchsauremaximum 
des kleinen Adduktors (des langsam ermiidenden SchlieBmuskels) hóhcr ais beim 
groBen Adduktor, dem schnell ermiidenden Bewegungsmuskel. Die Herzmuskeln der 
Mollusken glykolysieren starker ais ihre Skelettmuskulatur. Die Anneliden- u. Echino- 
<fema teJimuskeln ahneln in Glykogengeh. u. Gtykolyse sehr den Froschmuskeln. —
III. Der Herzmuskel der Vertebratcn (Schildkróte, Schwein) bildet mehr Milchsaure 
ais dem Kohlenhydratsehwund entspricht. Es wird angenommen, daB diese iiber- 
schiissige Milchsaure aus dem Inosit entsteht. Ein (teilweiser) Sckwund von vor- 
gebildetem u. zugesetztem Inosit wurde beobachtet. (Biochemical Journ. 22. 362—80. 
Manchester, Dep. of Physiol., Uniy., u. Plymouth, Marinę Biol. Assoc.) L o h m a n n .

Leonhard Wacker, Experimentelle und theoretische Studien iiber die Rolle des 
Magnesiuins und Calciums bei der Sauerung bzw. Ermiidung des Muskcls. (T7erluillen 
der Erdphosphate des Muskels bei der sauren und alkalischen Totenstarre.) (Vgl. C. 1 9 2 7 .
II. 1377.) Der Aschengch. von in situ bclassenen Muskeln geht nach der Totenstarre 
zuriick. Der Verlust ist bei der sauren Starre des n. ernahrten Muskels gróBer ais bei 
der alkal. Starre eines Hungermuskels. Dabei findet dureh Lósungsvorgange iin 
Kochextrakt eine Zunahme der 1. Erdalkaliphosphate statt, u. zwar bei der sauren 
Starre vorzugsweise eine Zunahme von Mg-Phosphat, in geringerer Menge auch von 
Ca-Phosphat, bei der alkal. Starre eine im ganzen geringerc Zunahme von Mg-Phosphat. 
Dieser Zunahme an Mg" beim Sauerwerden des arbeitenden Muskels wird eine physiolog. 
Bedeutung zugeschrieben in der Art, daB die Ermiidung nach gróBerer Arbeitsleistung, 
die ja mit einer Sauerung des Muskels yerbunden ist, auf den EinfluB yermehrter Mg" 
(mit sedativer, curareartiger Wrkg.) zuriickgefuhrt werden kann. (Biochem. Ztschr. 
1 9 6 . 426—40. Miinchen, Pathol. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

Dorothy Moyle Needham, Eine quanlitalive Untersuchung der Bemsteinsaure im 
Muskel. II. Die Stoffiuechselbeziehung zwischen Bemsteinsaure, Apfelsaure und Fumar- 
sdure. (I. ygl. Mo y l e , C. 1 9 2 4 . II. 1218.) In zerschnittener Muskulatur (am besten 
Taubenbrustmuskel) nimmt in Phosphatlsg. der Geh. an Bemsteinsaure. in der Anaero- 
biose ab, j n der Aerobiose zu usf. Der Geh. an Apfelsaure, der im frischen Muskel 
12—18 mg/100 g betragt, yerschwindet in prakt. yollstandig u. steigt in 0 2, aller- 
dings sehr langsam, wieder an. Eine erheblichere Anhaufung war jedoch auch in Ggw. 
von arseniger Saure nicht móglich. Die Bemsteinsaure wird bei der Oxydation auBer 
zu Fumarsaure u. Apfelsaure auch noch weitergehend oxydiert; bei ihrer Zunahme 
in N, muB auBer ihrer Riickbldg. aus Fumar- u. Apfelsaure auch noch die aus einer 
anderen, bisher unbekannten Vorstufe angenommen werden. Vf. schlieBt aus ihren 
Ergebnissen auf einen reversiblen ProzeB Bemsteinsaure Apfelsaure in vivo. — 
Die Best. der 3 Sauren erfolgt nach einer Routinemethode iiber die Fallung der Ag- 
Salze. Die Muskeln (50—100 g) werden mit 50%ig- A. yollstandig estrahiert, der



688 E 5. T ie r p h y sio l o g ie . 1928. II.

auf wenigc ccm eingeengte Extrakt mit H2S 04 angesauert. mit SiOa-Gel zu einer 
festen M. verriihrt u. im ŚoxhIet 90 Stdn. mit A. extrahiert. Die wss. Lsg. der Sauren 
wird zur Entfernung des gróBten Teils der Milchsaure zunachst in 75%ig. A. mit 
AgN03 gcfallt, dann endgiiltig nach Zers. des Nd. mit II, S in 36°/0ig. A. Die Menge 
der 3 Sauren wird durch Ag-Titration mit 0,01-n. KSCN, dann die Apfelsaure polari- 
metr. nach Zusatz von Ammoniummolybdat bestimmt, u. schlieBlich die Fumarsaure 
aus dem Ag-Geh. des Nd. berechnefc. (Biochemical Journ. 2 1  [1927]. 739—50. Cam
bridge, Biochem. Lab.) L o h m a n n .

F. Polak, BeziehuTig zwischen chemischer Konstitution und physiologischer Wirkung 
von Medikanienten. Zusammcnfassende, kurze, hauptsachlich histor. Ubersicht iiber 
obigcs Thema. (Casopis Ceskoslovenskćho Lekamictva 8 . 12— 14. 32—34.) Tom .

Ernest Walker, Cłiemisćhe Konstitution und Giftigkeit. Es wird die Giftigkeit 
von 45 organ. A sIU-Verbb., 10 Asv-Deriw., 5 Sb-Deriw., 2 Hg-Deriw., 4 Bi-Dcrivv. u. 
voti 9 weiteren organ. Verbb. untersucht. Gepriift wurde das Verh. gegenuber Colpidium 
colpoda, z. T. auch von Glaucoma scintillanb’, u. die minimale tódliche Dosis bestimmt. 
Im allgemeinen konnen die Ergebnisse dahin zusammengefaBt werden, daB 1. aromat. 
As-Deriw. giftiger sind ais aliphat., 2. die 3-wertigen As-Deriw. giftiger ais dic 5-wer- 
tigen, 3. sec. As-Deriw. giftiger ais primare u. tertiare, 4. primare D eriw . giftiger 
ais tertiare. Diese SchluBfolgerungen gelten ebenso fiir Sb u. wahrscheinlich auch 
fiir Bi. Vermutlich sind die Sb-Verbb. giftiger ais die As-Verbb. Zu den giftigsten 
As-Verbb. gehoren die sec. Asm -Derivv. u. unter diesen sind wieder dic Vcrbb. vom 
Diphenylarsintypus dio giftigsten. Vf. ha.lt fiir wahrscheinlich, daB die Giftigkeit 
der As-Verbb. auf ihrer Einw. auf die Sulfhydrylverbb. der Zelle beruht, da Tergiftete, 
bewegungslose Tiere durch Zufiigen von Suifbydrylvcrbb. zur Lsg. wieder belebt 
werden konnten. (Biochemical Journ. 22 . 292—305. Oxford, Dep. of Biochem.) L o h .

L. Rosenfeld, Ober das Verhallnis von chemischer Beaktmtat zu biologiscJier 
Aktivitat bei Eisenrerbindungen. Durch Gabe von stark magnet, schwach benzidinakt. 
Eisenoxyd, oder von stark benzidinakt., nicht magnet. Ferro-Ferricarbonat, treten 
kcine Anderungen des BiCKELschen Harnąuotientcn C :N  ein. Aus Benzidinaktivitat 
u. Magnetismus einer Fe-Verb. laBt sich ihre biolog. Wirksamkeit in dieser Hinsicht 
nicht ableitcn. (Biochem. Ztschr. 1 9 0  [1927], 17—27. Berlin, Experiment. biolog. 
Abt. Pathol. Instit.) Me i e r .

Luisa Pozzi, Ober die hamatogene Wirkung des Nickels. Kolloidales Nickel,
0,5 g Metali in 1000 g Lsg., wird in Dosen von 1—2 ccm vom Kaninchen lange yer- 
tragen u. ruft eine Erythroeytenbldg. im Knoehenmark hervor. Auch die lymphopoiet. 
Funktion der Milz ist yermehrt. Nur groBe, wiederholte Dosen wirken tox. u. geben das 
Bild des hamorrhag.Diathese (Verletzungen desEndothels der Capillaren) u. Vermehrung 
der Hamokaterese. Auch die Blutregeneration nach AderlaB scheint giinstig beeinfluBt 
zu werden. (Arch. Farmacol. sperim. 43 [1927]. 183—92.) Ot t .

Y. K. Suominen und Paavo Kuusisto, Ist der nach Alkoholgenufi in den Ex- 
spirationsgasen aujtreUnde Geruch derselbe wie der des Alkoliols ? Vff. untersuchten in 
verschiedenerlei Weise die Seharfe des menschlichen Geruchsinnes gegenuber A. u. 
Acetaldehyd u. bemerkten, daB die A.-Mengc im Blut oder im Gehim eines Berauschten 
zu gering ist, um den Geruch zu erzeugen, der dem Atcm eines Berauschten oder dem 
eroffneten Schadel eines an Alkoholvergiftung Yerstorbenen Individuums bei der 
Sektion entstrómt. Ais man die Wrkg. der Ausatmungsluft eines Individuums, welches 
relatiy geringe A.-Mengen (etwa 50 g) genossen hatte, auf F e ł l e n b e r g s  Reagens 
studierte (vergliehen mit der Ausatmungsluft einer Person, die uberhaupt keinen A. 
zu sich genommen hatte), zeigte es sich, daB die Ausatmungsgase des A.-GenicBcrs 
genugend viel Aldehyd enthalten, um einen deutlichen Geruch zu erzeugen; diese 
Menge betragt ungefahr 0,02 mg pro 1. AuBerdem wurde die Beobachtung gemacht, 
daB nicht einmal eine 3°/0ig. A.-Lsg., in die BlutgefaBe eines toten Hundes eingespritzt, 
einen Geruch des Gehirns verursacht, falls dieFermente des Blutes nicht die Gelegenheit 
gehabt hatten, auf den A. einzuwirken. Aus diesen u. anderen Umstanden haben Vff. 
den SchluB gezogen, daB der Geruch der Atmungsgase nach A.-GenuB wenigstens 
zum gróBten Teil von Aldehyd u. nicht vom A. heryorgerufen ist. (Acta Soc. medicorum 
Fennicae „Duodecim“ 8  [1926]. Nr. 1. 14 Seiten Sep.) W . W o l f f .

Y. K. Suominen und Paavo Kuusisto, Ist der nach Alkoholgenufi in den Ex- 
spirationsgasen auftretende Geruch derselbe wie der des Alkohols ? Ausfiihrliche Wiedergabe 
der vorst. ref. Arbeit. (Erikoispainos alkakauskirjasta duodecim 1 9 2 5 . 39. Sep.)

W . W o l f f .
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Piero Testoni, Pharmakologische Untersuchungen iiber das Quecksilbersalz der 
p-Aminoplienylarsinsaure (Aspirochyl). III. Wirlcung des Aspirochyls auf das Blut. 
(Vgl. auch C. 1927. I. 1702.) Wie and er c Quecksilbersalze, auch das Atoxyl, bewirkt 
Aspirochyl in klcinen Dosen eine Vermehrung der roten Blutkorperchen u. des Hamo- 
globins, in starken Gaben dagegen eine Yerminderung. Bzgl. der weiBen Blutkorperchen 
tritt stets bei groflen u. kleinen Dosen eine bemerkenswerte Leukocytose mit Neutro- 
philie ein. Ais vorwiegende Wrkg. des Atoxyls fehlen unter den leukocytaren Formcn 
auch die mononuelearen nicht. (Arch. Farmacol. sperim. 42 [1926]. 208—15.) O tt.

Piero Testoni, Pliarmakologische Untersuchungen iiber das Quecksilbersalz der 
p-Aminophenylarsinsaure (Aspirochyl). IV. Verlialten des Aspirochyls im tierisclien 
Kórper. Nach intrayenoser oder subcutaner Injektion von Aspirochyl wird As sehr 
rasch durch den Urin ausgeschieden. 2 Tage nach der intravenosen”u. 4 Tage nach 
der subcutanen Applikation finden sich nur noch Spuren von As im Urin. Hg wird 
langsamer ais As ausgeschieden. Das Aspirochyl wird im Kórper in seine Komponenten 
gespalten, die jedes fiir sich ihre Wrkg. ausiiben u. zu yerschiedenen Zeiten aus
geschieden werden, was therapeut. von Wichtigkeit ist. (Arch. Farmacol. sperim.
43 [1927]. 163— 82.) Ot t .

Richard Hartel, Uber die Wirkungsweise des Kalium sulfoguajacolicum und des 
Sirans im Organismus. Klin. Bericht iiber dic Wirksamkeit von Kalium sulfogua- 
jacolicum u. des Siran (6% Kalium sulfoguajaeolic, 6°/0 Extr. Thymi, 0,4% Thymol 
u. Pfefferminzsirup). Die guten Erfolge obiger Therapic bei Tuberkulose fuhrt Vf. 
auf eine unspezif. orale Reiztherapie zuriick. (Ztschr. med. Chem. 6. 28—34. 
Berlin.) . . .  F r a n k .

J. Toscano Rico, Die Wirkung des Naphlhalins und einiger seiner Derivaie auf 
Ascaris lumbrieoides. (Vgl. C. 1928. 1. 89.) Die Wrkg. von Naphthalin u. seiner CH?r 
u. j5)'-Substitutionsprodd. auf Ascaris ist ziemlich gering, die Wirksamkeit wird durch 
Einfiihrung der Aminogruppe stark erhóht, u. zwar ist das oc-Naphthylamin wirksamer 
ais das /i-Naphthylamin. Stark wirken auch die Naphthole, /i-Naphthol mehr ais 
a-Naphthol. (Compt. rond. Soc. Biologie 97. 880—83. Lissabon, Pharmakol. Inst.)

Meiek .
A. Rizzolo, Wirkun-g von Cocain, Morphin und Nicotin auf die Erregbarlce.it des 

Riiclcenmarkes. Lokale Applikationen von Cocain 2:100, Nicotin 2:100, Morphiu 
1: 100 auf die ventrale Oberflache des Riickenmarkes beeinflussen die Chronaxie 
nicht. Die erste Applikation auf die dorsale Oberflache bei gleicher Konzentration 
der Alkaloide fiihrt eine Verminderung der Chronaxie um 30—75% herbei. Nach 
der yierten Verabreichung wird jedoch ein Anschwellen um das Doppelte ihres 
Ausgangswertes beobachtet. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1073—74. Bio
log. Station yon Roscoff.) R e w a l d .

Jeanne Hurynowicz, Quantitative Studie der Wirksamkeit des Nicotins auf das 
System der submaxittaren Trommelfelldruse. Das Nicotin wirkt zuerst auf das Band 
des Trommelfelles, dessen Chronaxie vermindert wird; die Erregung der Driise beginnt 
erst nach langerer Zeit u. bei vicl starkeren Dosen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
422—24. Sorbonne, Allg. physiol. Labor.) R e w a l d .

Alfred Winterstein und Ernst Aronson, Beilrdge zur Kenntnis des Tabak- 
genusses. II. Mitt. Uber den Verbleib des Nicotins beim Tabakrauchen. (I. vgl. C. 1927.
II. 1732.) Bei Zigaretten aus Orienttabak gelangt ca. 1/.l des im Tabak enthaltencn 
Nicotins in den Mund des Rauehers; der Hauptstrom von Zigaretten aus hellen Sorten 
enthalt bedeutend weniger Nicotin ais der aus dunklen Tabaksorten. Jedoch ist die 
beim Rauchen von Zigaretten in den Hauptstrom ubergehende Nicotinmenge von 
yerschiedenen Faktoren abhiingig, u. zwar so stark, da(3 zwischen einzelnen Zigarettcn- 
sorten Unterschiede von iiber 100% bestehen. Bei Zigarren u. ahnlichem ist dieser 
Unterschied bedeutend kleiner. Der Hauptstrom von Zigarren enthalt ungefahr 
doppelt so viel Nicotin wie der von Zigaretten, namlich 60% gegen ca. 25% des Gesamt- 
nicotins. Beim Verrauehen von Zigaretten geht wenigstens die Halfte des darin ent- 
haltenen Nicotins in die Luft, ca. 1/i gelangt in den Mund des Rauehers. Nicht nur 
der Nicotingeh. eines Tabaks, sondern auch seine Beschaffenheit sind maBgebend 
fiir die resorbierte Nicotinmenge. Die yielfach yertretene Auffasung, daB dem Organis
mus beim Zigarettenrauehen mehr Nicotin zugefiihrfc wird ais beim Zigarrenrauchen, 
steht mit den Befunden der Vff. in Widerspruch. Die beim Rauchen von Zigarren 
in den Hauptstrom iibergehenden Nicotinmengen nehmen mit fortsehreitendem Rauch- 
prozeB zu. Zigarettenrauehen ohne „Inhalieren“ ist demnaeh wesentlich weniger
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schadlich ais Zigarrenrauchen. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 1 0 8 . 530—53. Ziirich, 
Techn. Hochsch.) P. W o l f f .

Or. Mansfeld, Das „AUes- oder Nichts-Geselz der NarJcose“ und die Krilik Hans 
Winiersteins. Aus liunderten von Verss. schlieBt Vf., daB die Narkosewrkg. nur bei 
nichtneryosen Organen bzw. Eunktionen eine der Narcoticumkonz. proportionale Ver- 
minderung des Reaktionsvermógens der lebendigen Substanz ist, wahrend es fiir alle 
vom Vf. gepriiften neryosen Funktionen nur eine Narkosewrkg. gibt. Ist namlich eine 
Narcoticumkonz. iiberhaupt wirksam, dann erfolgt stets nur eine vollstandige Lahmung 
der neryosen Funktionen. Zu beachten war, daB die allgemein ublichen Versuchszeiten 
nicht ausreichten, um die Grcnzkonz. cines Narcoticums festzulegen. Prakt. konnte 
eine Versuchszeit von 4 Stdn. ais ausreichend angesehen werden, um die richtige Grenz- 
konz. zu ermitteln. Der Vf. schlieBt eine Diskussion seiner eigenen Anschauungen iiber 
das „Alles- oder Nichts-Gesetz der Narkose“ u. die Ausdeutung dieses Gesetzes durch 
WiNTERSTElN an. (Arcli. exp. Pathol. Pliarmakol. 1 3 1 . 268—78. Pd-cs. Pliarmak. 
Inst. d. Univ.) MaIIX.

Katharina Heeht, Untersuchungen uber die Gulligkeit des „Alles- oder Nichts- 
Gesetzes der Narkose“ am vege.tativen Nemnsystem. Es wurde die Narkosewrkg. an 
vegetativen Nerven u. zwar am Hcrzvagus untersucht, um zu sehen, ob auch liier das 
„Alles- oder Nichts-Gesetz der Narkose“ giiltig ist. Es wurde mit Ather-Inhalations- 
narkose am ganzen Tiere u. mit Urothan am Starlingschen Herz-Lungenpraparat 
gepriift, ob es Konzz. gibt, die die Vaguserregbarkeit nur herabsetzen, ohne eine kom- 
plette Lahmung herbcizufiihren. Die Vagusreizung geschah in beiden Vcrsuchsrcihen 
mit geeichten Induktorien. Die Verss. am ganzen Tier mit Einatmen genau dosierter 
Athcr-Luftgemische zeigten, daB keine Narcoticumkonz. gefunden werden konnte, 
die, wenn iiberhaupt wirksam, den Vagus nicht Tollstandig, aber reversibel lahmen 
wiirde. Am geschlossenen Kreislauf des Starlingschen Herz-Lungenpraparates bewirkte 
die Anderung der Urethankonz. um 0,05°/0 eine Anderung der Wirkung von 0 auf co. 
Es gilt also das „Alles- oder Nichts-Gesetz der Narkose“ auch fur den Herzyagus. 
(Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 1 . 289—96. Pćcs, Pharmak. Inst. d. Univ.) Mahn.

Elisabeth Csillag, Untersuchungen iiber Konzentration und Wirkung der Narkotica 
am Atemzentrurn. Zur weiteren Klarung der Beziehungen zwischen Konz. u. Wrkg. 
der Narcotica schien es wichtig zu untersuchen, ob auch nervosc Organe, die eine 
automat.-rhythm. Tatigkeit liaben, dem ,,Alles- oder Nichts-Gesetz der Narkose“ 
( M a n s f e ld ,  C. 1 9 2 6 . II. 1664) unterworfen sind. Ais Versuchsobjekt schien besonders 
das Atmungszentrum geeignet zu sein. Zur Narkose wurden Hunde (8—12 kg schwer) 
u. ais Narcoticum Ather verwendet, da bei diesem das Atmungszentrum rascher ge- 
lahmt wird, ais die Zirkulationsorgane. Es lieB sich in keinem Vers. (29) eine — konstant 
erhaltene — Atherkonz. finden, bei der die Atmung nur verlangsamt wurde; sondern 
stets erfolgte ein vólliger Stillstand. Zur Kontrolle wurde auBer der Atemzahl noch 
die Intensitat der Atmung gemessen. Es wurde kein vermindertes Atemvolumen vor 
dem Atemstillstand gefunden. Ferner wurde die Reizsehwelle der indirekten Muskel- 
arbeit fiir Einzelinduktionsschlage yor, wahrend der Narkose u. zur Zeit des Atem- 
stillstandes gepriift. Dabei konnte festgestellt werden, daB ein Atemstillstand nicht 
durch periphere Lahmung bedingt war. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 1 . 278—88. 
1’ćcs, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Eduard Rentz, Uber die Wirkung der Lokalanasihetica auf die isólierien Blutgefdfle 
des Frosches. Vf. untersucht eine groBere Reihe Lokalanasthetica auf ihre Wrkg. auf 
die BlutgefaBe. Ais Versuchsobjekt diente das FroschgefaBpriiparat nach L a e w e n - 
T r e n d e l e n b u r g  (Herbsttemporarien), das etwas abgeiindert u. nach Angabe von 
BLACKMAN-Upsala durchstromt wurde. Die Ergebnisse, die teilw eise nicht unerheblich 
von den Angaben der Literatur abweiehen, lassen folgende Anordnung der Lokal
anasthetica in aufsteigender Reihe ihrer gefaBerweiternden Wrkg. zu: Alypin, Novocain, 
Tutocain, Tropacocain, Eucain B, Cocain, Stoyain u. Psicain. Fast alle Betaubungs- 
mittel verengern zuerst die GefaBe u. wirken dann erweiternd, wobei einzelne Be- 
taubungsmittel die urspriingliche Hohe der Erweiterung nicht erreichen, nur Stovain 
u. Psicain wirken fast aussehlieBlich gefaBerweitemd. Die órtlichen Betaubungsmittel 
lassen  sich also in ihrer Wrkg. auf die isolierten  BlutgefaBe des Frosches ahnlich an- 
einanderreihen, wie sie ais Anasthetica aufeinander folgen. (Arch. exp. Pathol. Pharma
kol. 1 3 1 . 357—66. Riga, Pharmak. Inst. d. Lettl. TJniy.) Ma h n .

W. Freese, Ergebnisse der Arerlinnarkose beim Hunde. Klin. Bericht iiber die 
Verwendungsmoglichkeit der ^lferiwmarkose beim Hunde. Die Schwierigkeiten einer
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einwandfreicn Applikation, femer die ungleichmaBige u. offc gefalirlicho Wrkg. auf dic 
yitalen Zentren u. schlieBlich die individuell so ganz versehiedene Empfanglichkeit 
dem Mittel gegeniiber lassen das Avertin ais Nareoticum in der Hundepraxis ganzlich 
unbrauchbar erscheinen. (Dtsch. tierarztl. AVclischr. 36 . Sond.-Nr. 82—85. Hamiover,
Tierarztl. Hochschule.) F r a n k . '

W. Freese, Ein Beitrag zur Pemocionnarkose beim Hunde. In dem groBercn 
Teil der Falle, in welchen Vf. das Pernoclon ais Narkosemittel bei Hunden anwandte, 
erwies es sich in therapeut. Dosen ais unzureichend in seiner Wrkg. Es wurde keine 
operationstiiehtigo Anasthesie, sondern nur tiefor Sclilaf erzeugt, dazu tratcn nicht 
selten unangenehme Nebenerscheinungen auf. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 36. 461—63. 
Hannover, Tierarztl. Hochschule.) F r a n k .

D. Simici u n d l. Marcou, Pharmakodynamisclie Uniersućhungen uber die diuretischc
Wirkung des Harnsloffs. 7 g Harnstoff, aufgelóst in 70 ccm dest. H 20 , wurden einem 
Hunde direkt ins Duodenum eingefuhrt. 15 Sek. darauf trat eine sehr starko Diurese 
ein, was auf eine rapide Absorption des Harnstoffs deutet. Eine gleicligroBe Menge
H.,0 allein bewirlct keine analogi Erscheinung. Das Maximum der Diui'ese trat nach 
1 Stde. ein, wobei 25 Tropfen pro Min. abgesondert wurden, gegeniiber 3 am Beginn 
des Vers. Noch nach 21/2 Stdn. war die Anzahl der Tropfen 11 pro Min. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 9 8 . 455—57. Bukarcst, Pharmakolog. Labor. d. med. Fak.) R ew .

W. Scott Polland, Die Wirkung einiger Diuretica auf die Fahigkeit der Nieren, 
Harnstoff auszuscheiden. Alle Xanthinstoffe vermehren die Fahigkeit der Niere, Harn
stoff auszuscheiden, u. zwar am wenigsten Theobromin, mehr Coffein, am starksten 
Theophyllin. —  Auch Eingabe von HCI oder NaHC03 wirkt in der gleiehen Weise. 
Dagegen folgt auf intravenoso Injektion therapeut. Dosen von Novasurol eine starkę 
Hemmung der Harnstoffausscheidung. (Amer. Journ. Physiol. 8 5 . 141—48. San Fran
cisco, Stanford Univ. Med. Sehool.) F. Mu l l e r .

W. E. Engelhardt, t ‘ber die antiseplische Wirkung des Plienols und des p-Chlor- 
plienols in Ldsungsmiłteln verschiedener Dieleklrizitatskonstante. Bei Einw. von Phenol 
u. p-Chlorphenol auf an Porzellanperlen angetrocknete Bakterien (Staphyloc. aureus, 
Milzbrandsporen) in Lósungsmm. verschiedener Dielektrizitatskonstante (CC14, Benzol, 
Xylol, A., CHC13, Aceton, A., Nitrobenzol, Glycerin, W.) zeigt sich, daB die Wrkg. 
des Phcnols in allen Lósungsmm. gleich, die des Chlorphenols nur in den mit hoher 
Dielektrizitatskonstante vorhanden ist. (Biochem. Ztschr. 1 9 0  [1927]. 217—25. 
Ztschr. med. Chem. 6. 41—44. Berlin, Pharmakol. Inst.) Me i e r .

Picon, Die Anwendungsformen der Wismutsalze bei der Syphilisbehandlung. Die 
beste Wrkg. zeigten wss. Lsgg. von Bi-Salzen bei der Syphilisbehandlung. Es eignen 
sich am meisten das ammoniakal. Bi-Citrat u. das Bi-Kakodylat zur Syphilisbehandlung. 
In Fallen, in denen wss. Lsgg. nicht yertragen werden, sind ólige Lsgg. mit Erfolg an- 
gewendet worden. Wss. u. ólige Lsgg. erwiesen sich ais viel wirksamer ais Suspensionen. 
Die Kakodyllsg. wird bereitet mit Zusatz von n. NaOH u. Mannit. — Gute klin. Resultate 
gab auch eine Kombination von Bi mit Hg in ganz geringen Dosen. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8]. 7. 380—90.) L. J o s e p h y .

Carl Voegtlin und H. A. Dyer, Sterilisiercnde Wirkung von Arsphenamin, 
Neoarsjjhenamin und Sulfarsophenamin bei experimenteller Syphilis. Die Steri- 
lisierung yon syphilit. Kaninchen im Spatzustand karm durch eine einzige Dosis der 
drei Arsenpraparate bewirkt werden. Die Sterilisationswrkg. waehst gleiclizeitig mit 
Erhóhung der verabreichten Dosis. Die minimal wirksame Dosis der drei Praparate 
korrespondiert mit dem jeweiligen As-Geh. Die intramuskulare Injektion von 
Sulfarsphenamin ist ebenso wirksam wie die gleiche Menge von As in Form von 
Arsphenamin bzw. Neoarsphcnamin bei intravenóser Injektion. Der „Sterili- 
sationsindex“, d. i. das Verhaltnis yon maximal vertragener Dosis zur minimalen 
Sterilisationsdosis ist am gunstigsten beim Sulfarsphenamin. (Publ. Health Re- 
ports 4 2  [1927] 176—86. U. S. A. Public Health Scrvice.)_ R e w a l u .

Carl Voegtlin und Helen A. Dyer, Arsphenamin-Nalriumthiosulfatbeliand- 
lung von experimenleller Syphilis. GroBe Dosen von Na-Thiosulfat erhóhen die 
trypanocide Wrkg. von Arsphenamin, Neoarsphenamin u. Sulfarsphenamin nicht 
(vgl. vorst. Ref.). Na-Thiosulfat iibt keine schadliche Wrkg. bei Anwendung von Sul
farsphenamin aus. Es hat, Kaninchen u. Ratten intravenós injiziert, nur eine sehr 
geringe Toxizitat. (Publ. Health Reports 42 [1927]. 1045—52.) R e w a l d .
LłSpi R. G-. Hoskins, M. O. Lee und E. P. Durrant, Der Einfluj3 der Isoamyl-athyl- 
barbilursaure (Amylal) auf den Puls der Patie. Anasthesierende, sedative u. letale
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Dosen von Amytal steigem die Freąuenz des Pulses bei der Ratte. Im allgemeinen 
steigem anasthesierende Dosen mehr ais sedative, doch besteht kein genauer Zu- 
sammenhang. Ratten, die mit wiederholten Dosen von Amytal wahrend eines Zeit- 
raums von 4 bis 8 Stdn. vóllig anasthesiert wurden, zeigten eine Pulszahl, die wahrend 
dieser ganzen Periode 19—30% uber n. lag. Bei letalen Dosen blieb die Pulsfrecjuenz 
iiber dem Grundniveau bis zum Tode. Das Herz blieb reaktionsfahig auf Anderungen 
in der Temp. u. auf auBere Reize. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 32. 295—307. 
Massachusetts, Marinę Biologieal Laboratory.) K r o n e r .

Rudolf Dreikurs, Kaffein und vegelalives System. Klin. Verss. Auf 0,4 Coffein. 
natr. benz., subeutan zugefiihrt, kommt es normalerweise zu einer leiehten Vagusreizung, 
die bei einzelnen Personen sehr ausgesprochen, bei anderen sehr schwach oder fehlend 
ist. Manche Personen reagieren auf diese Dosis Kaffein mit einer deutlichen Sympathicus- 
reizung. Die Wrkg. des Kaffeins ist anscheinend abhangig von dem tjberwiegen der 
Erregbarkeit von Vagus oder Sympathicus. Die Wrkg. des Kaffeins auf den Schlaf 
ist nicht einheitlich, sie kann auch im Sinne einer Fórderung erfolgen. (Wien. klin. 
Wehschr. 4 0 . 156—60. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Carl A. Dragstedt und John W. Huffman, Ein Vergleich der Wirkrng von Epi- 
nephrin auf den Bluldruck und die Beweglichkeit des Darms beim Hund. Beim Hund 
wurde wahrend u. naeh Narko.se mit A. oder unter demEinfluB von Morphin u. anderer 
Narcotica gefunden, daB durch Epinephrin nur bei einer bestimmtcn Menge A. u. mit 
Veronal, Trional oder Amytal der Blutdruek auf Kostcn der Bewegungen des Darms 
erhóht wurde. Bei nicht betaubtcn Hunden oder noch unter Einw. von Morpliin u. 
Paraldehyd tritt das Gegenteil ein: Durch Epinephrin wird der Blutdruek stark er
hóht, ohne daB die Darmbewegungen gehemmt werden. (Amer. Journ. Physiol. 85. 
129—34. Chicago, Northwestern TJniv. Med. School.) F. Mu l l e r .

J. T. Edwards, Die Cheinotherapie der Surra (Trypanosoma evansi)-Infeklionen bei 
Pferden und Rindvieh in Indien. Die Rindersurra in Indien kann rclativ leicht durch 
intravenose Injektionen von Brechweinstein oder Wismutphosphat geheilt werden. 
Schon eine Injektion geniigt gewohnlich. Eine ausreiehende therapeut. Dosis ist 
5 ccm einer 3,2%ig. Lsg. auf 100 cngl. Pfund (also ca. 45 kg) Kórpergewieht. Diese 
Dosis bewirkt zwar keine absolute Sterilisation, aber die event. noch vorhandenen 
Trypanosomen bleiben bis Lebensende indifferent. Bei Rindcrn ubertreffen die mit 
Bayer 205 erzielten Rcsultate dio aller anderen Medikamente. Die besten Resultate 
crzielt man bei Injektion von 5 g in 10%ig. wss. Lsg. auf 100 (engl.) Pfund Korper- 
gewieht. 2 Monate kreist das Medikament in geniigend wirksamer Konz. im Orga- 
nismus. Besonders yorteilhaft ist eine erganzende Injektion einer sehr vcrd. Lsg. 
in den Ruckenmarkskanal. Bei sehr zahlreichen Trypanosomen verschwinden diese 
aus dem Blut einige Stdn. naeh der Injektion. Es treten nur selten Vergiftungs- 
erscheinungen auf, die aber immer schnell voriibergchen. Bayer 205 kann auch ais 
Prophylacticum bei Pferden in gefahrdeten Gegenden dienen. Eine kombinierte 
Behandlung von Bayer 205 mit anderen Trypanosomenmitteln empfiehlt sich nicht. 
Brechweinstein wirkt zwar an sich auch, jedoeh bei Pferden lange nicht so gut wie 
Bayer 205. Bi-Verbb. wirken ahnlich wie Brechweinstein, vielleicht noch etwas 
geringer. Tryparsamid, welches bei menschlicher Schlafkrankheit so gut wirkt, hat 
bei der Pferdesurra versagt. (Memoirs Dpt. Agricult. India Veterinary series 4.
1— 100. Pusa [Indien], Agricultural Research Inst.) R e w a l d .

G. Le Louet, A. Romary, L. Broudin und Nguyen-Trung-Truyen, Die Wirkung 
der Gemische 309 +  314 und 309 +  SulfarseTiol bei der Surra der Binder w id Pferde 
( Trypanosoma annamense). Die mit den obigen Medikamenten bei der Surra er- 
lialtenen Resultate sind nur mittelmaGig: Die Todesfalle waren in 3 Sorien bei 20 
bzw. 10 bzw. 7 Rindern 4 bzw. 2 bzw. 1. Alle gestorbenen Tiere zeigten vor dem 
Tode Paralyso der hinteren Organe. Ruhc, hygien. Sorgfalt u. richtige Ernahrung 
sind die besten Heilfaktoren fiir Surra in Indochina. Bei Pferden, wo bisher die 
Surra viel gefahrlicher auftrat ais bei Rindern, hatte Sulfarsenol +  309 eine bc- 
achtenswerte, wenn auch noch nicht gesieherte Wrkg. (Compt. rend. Soc. Biologie 
9 7  [1927]. 1075. Saigon, Service veterinaire de Cochinchine, Inst. Pasteur.) R e w .

E. Starkenstein, Das Wesen der Seekrankheit und ihre Behandlung. Schilderung 
des Wesens u. der Entstehung der Seekrankheit u. Empfehlung eines yorbeugend u. 
heilend wirkenden Mittels, bestehend in einer Kombination von Hyoscyamin u. Skopol
amin. Das Prilparat kommt unter dem Namen Vasano (SCHERING & K a h lb a u m ,  
Berlin) in den Handel. (Umsehau 3 2 . 493—96.) F r a n k .
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E. Gaujoux und G. Stodel, Vergleich der Giflwirkung verschiedener Arsenobenzole 
beim Injizieren unter die Hauł. Die Giftwrkg. der verschiedenen Korper, bezogen auf
1 kg Kórpergewicht, bei einmaliger Injektion, die den Tod innerhalb 15 Tagen herbei- 
fiihrt, ist fiir die naclistehenden Substanzen folgende: 606 (Dioxydiaminoarsenobenzol- 
dichlorhydrat), 0,05—0,06 g; 914 (Dioxydiaminoarsenobenzolmethylnatriumsulfoxylat)
0,05—0,06 g; Dioxydiaminoarsenobenzolmethylnatriumsulfonat 0,18—0,20 g, Arsamnol
0,35—0,40 g. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1680—81. Pliysiol. Lab. d. Sor- 
bonne u. Lab. Clin.) R e w a l d .

L. van Itallie und U. G. Bylsma, Ein Fali von Vergiftung mit Scopolamin und 
Cyanwasserstoffsdure. Wiedergabe eines Gutaclitens iiber einen Kriminalfall von 
innerlicher Darreichung von Scopolamin u. Injektion von KCN. Die Untersucher 
kommen zu dem SehluB, daB der Tod durch KCN herbeigefiihrt ist, wenn auch die 
vorherige Scopolamingabe das Vergiftungsbild verandert hat. Hundeverss. zeigten, 
daB Scopolamin die Resistcnz gegenuber KCN etwas erhoht; auBerdem fallcn die 
charakterist. Kriimpfe fort. (Pharmac. Weekbl. 65 . 590—601. Utrecht.) Sc h n it z e r .

I. S. Matussewitsch, Zur Klinik der Bleivergiftung. Ubersichtsreferat. Die 
in Leningrad, einer Stadt mit stark entwickelter Pb-Industrie, recht haufig vor- 
kommenden gewerblichen Pb-Vergiftungen werden nach ihren klin. Erscheinungen 
aufgefiihrt. (Wien. klin. Wclischr. 41 . 849—52. Leningrad, Instit. z. Studium der 
Berufskrankheiten.) F r a n k .

Hidetake Yaoi und Waro Nakaliara, Der Glutathiongehalt von Hiihiersarkom. 
Eine Erwiderung. Einwande gegen die Arbeit von K e n n a w a y  u . H i e g e r  (C. 1 9 2 7 .
II. 1734). Im Hiihnersarkom ist ausnahmsweise wenig, in malignen Tumoren (nicht 
im Roussarkom) viel Glutathion feststellbar. Dic akt. Zellen vom Roussarkom haben 
viel weniger Methylenblau reduzierende Stoffe ais Skelettmuslculatur des Huhnes. 
(Biochemical Journ. 2 1  [1927]. 1277—78. Tokio, Imper. Univ. Gov. Inst. for Infect. 
Dis.) F. Mu l l e r .

Fr. Bernhard, Glykogen-, Glucose- und Milchsauregelw.lt in gut- und bbsarligen 
Tumoren. Malignę u. benigne Tumoren wurden sofort nach ihrer Entfernung aus dem 
Korper so vorbereitet, daB eine Zers. des Glykogens unmóglich wurde. In ihnen wurden 
der Glykogengeh., der Gewebzucker u. die Milchsaure bestimmt, um eine Bilanz der 
ICohlenhydrate zu erhalten. Es ergab sich folgendes: Die Zuckerkonz. ist in malignen 
u. benignen Tumoren gleicli. Mammacarcinome enthalten immer Glykogen, malignę 
Tumoren etwa 10-mal mehr ais die benignen. Der Milchsauregeh. der bosartigen Ge- 
schwulste ist hóher ais der der gutartigen. Die Veriinderung des Geh. des Blutes an 
Milchsaure ist fiir die Carcinomdiagnostik nicht zu verwenden. Die Frage, ob die Fest- 
stellung des Glykogengeh. der malignen Tumoren diagnost. oder prognost. Schliisse 
gibt, ist noch nicht entscliieden. (Klin. Wchschr. 7. 1184—85. Mannheim, Stadt. 
Krankenanstalten.) F r a n k .

C. L. Karrenberg, Zur Isaminblaubehandlung von Iiautcarcinomen. Vf. berichtet 
iiber gunstige Erfolge bei der Behandlung yon Hautcarcinomen mit Injektionen von 
Isaminblau. (Klin. Wchschr. 7. 1269 — 72. Hamburg, Allgem. Krankenh.
St. Georg.) F r a n k .

Et. Barral, Schnelle Bildung von Leicltenfelt wahrend der Leichenverwesung. 
Wahrend des Verwesungsprozesses von Leichen erfolgt schnelle Fettbldg. Es wurden 
bei einer Leiche von 3 Monaten in den einzclnen Organen (Galie, Magen, Darm, Brust, 
Herz, Geliirn) mclir ais die doppelte Menge Fett gefunden ais bei einer 14-tagigen Leiche. 
(Journ. Pharmac. Chim. [8]. 7. 486—87.) L. J o s e p h y .

Alexander Schwarz, Die Anwendung der Turiopine in der Behandlung der Liingen- 
luberkulose. Menthol-Turiopin oder Menthol-Turiopinól-Inhalation hat durch Selileim- 
lsg., Verminderung der Schmerzen u. der Entziindung gunstige Wrkg. bei Kehlkopf- 
tuberkulose. (Ztrbl. inn. Med. 49 . 554—56. Frankfurt a. M., Med. Univ.-Klin.) M e i e r .

Kurt Furst, GrundriB der Arzncimittellelire fiir die Behandlung von Hautkrankheiten.
Leipzig: G. Thieme 1928. (V, 144 S.) 8°. M. 6.— .

M. Haule, Uber das Verhalten des Alkohols im Harn. Jena: G. Fischer 1928. (40 S.) gr. 8°.
= Pharmakologische Beitriige zur Alkoliolfrage. H. 4.

W. McKim Marriott, Recent advances in chemistry in relation to medical jn-actice. St. Louis,
Mo.: C. V. Mosby. (141 p.) 8°. (Lectures of San Diego Acad. of Medicine, ser. of 1927.)
S 2.25.

RivanoI bei Amóbcn-Dysenterie. —  Untersuchungen iiber die experimentelle Chemotherapie
der Amóbenruhr von O. Wagner. Uber die spasmolytische Wirksamkuit des Rivanols
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yon O. Schaumann. Die interno Rivanolbehandhmg der Amóben-Dysenterie von
F. M. Peter. Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1928. (40 S.) gr. 8°. =  Archiv f. Schiffs- u. 
Tropenhygieno, Pathologic u. Therapie exot. Krankheiten. Beih. Bd. 32, Nr. 4. nil. 
M. 2.— .'

Antonio i .  Roballos, Contribución al estudio del tratamiento de algunas formas clinicas 
do tuberculosis pulmonar crónica por medio del aurociosulfato de sodio (sanocrysina). 
Resultados semioiógicos obtenidos eń la observación de 100 casos. Buenos Aires: 
Juan Roldan y C. 1927. (243 S.) 4°. S. P.

F. Pkarmazie. Desinfektion.
Ch. Moureu, Die EntmcMung der Chemie der organischen Arzneimiitel. Ent- 

wieklungsgeschichtliche Besprcchung der wichtigsten organ. Arzneimitteł yon Beginn 
des 19. Jahrhunderts bis zur Jetztzeit. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 7. 377 
bis 380.) L. J o s e p h y .

M. Bridel und 1VI. Desmarest, Untersuchungen iiber die Perkolation. Die 
Ldsungsgeschwindigkeit der Inhaltsstoffe im Laufe der Perkolation. II. Olkuehen der 
Baumwolle. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 7. 433—47. — C. 1928. II. 270.) L. Jos.

Emile Andre, Entoltes Leinsamemnehl. Durch sachgemaBe, sorgfaltigc Be- 
arbeitung ist besseres Ausniitzen der einzelnen Teile des Leinsamens moglich. Trennung 
der Schale yom Kern nach erfolgter Entólung des Kerns durch ein chem. Lósungsm. 
Bei Vermeidung von W. enthalt die Schale den ganzen Schleimgeh. des Samens. Der 
Sehleim, in der Zus. ahnlieh wie arab. Gummisehleim, kann wie dieser Verwendung 
finden. Der an P u. N reiche entólte Kern kónnte, wenn er frei von Linamarin ist, 
ein ausgezeichnetes Viehfutter geben. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 7. 481— 8G.) L. Jos.

P. Degand, Die chemische Zusammenselzung der Hiilsen von Swartzia madagasca- 
rensis. Die chem. Analyse der Hiilsen yon Swartzia madagaacaronsis orgab das Fehlen 
von Alkaloiden. Dagegen sind Anthraehinonderiyy. yorhanden. Die Frage, ob die 
auf Vieh tox. Wrkg. der Hiilsen auf diesen Stoffen beruht, laBt Vf. offen. (Journ. 
Pharmac. Belg. 10. 427—29.) L. JOSEPHY.

Pal Liptak, Uber die zweckmufSige Verwendung von Drogen, die Anthraglykoside 
entJialten. Die Frangularinde enthalt Oxymethylanthrachinon in Form von Frangulin 
u. Emodin. Um ein Abfuhrmittel zu gewinnen, yersuchte Vf., das Auskochen des 
Pulvers mit der B—10-fachen Menge 0,5— l% ig. NaOH u. Ausf&llen mit HC1, um. so 
die wirksamen Bestandteile zu gewinnen, doch gelang dies nur sehr unvollstiindig. 
Selbst 1 g des Extraktes hatte keine genugende Wrkg. Daran war nebst der unvoll- 
stiindigen Extraktion auch die entgegengesetzte Wrkg. der mitextrahierten Plilobaphene 
schuld, die auch durch Fallung nicht entfernt werden konnten. Auch die Extraktion 
nach den Vorschriften verschiedener Arzneibiicher fiihrte zu keinem befriedigenden 
Ergebnis. Die naturliehen Drogen konnen also in diesem Fali nicht durch Extrakte 
ersetzt werden. Es wird die Herst. eines Tees mit guter abfiihrender Wrkg. imter Be- 
nutzung der Frangularinde beschrieben, der das pulyis Liquiritiae compositus ersetzen 
soli. (Magyar gyógyszerćsztudomdnyi T^rsasig Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.]
4. 175—82.) ' ' B e r l it z e r .

Helmut Schmidt, Peemoller und Dannmeyer, TJltramoleUdurchldssiger Cellophan- 
rerbatidsloff. Das in dem Cellophanverbandstoff zur Verwendung gelangende Cellophan 
der Fa. K a l l e  & Co., Bieberich a. Rh., besitzt eine ganz auBergewohnlich groBe Durch- 
ltissigkeit fiir ultraviolette Strahlen. Die mit einer Cadmiumzelle festgestellten Dureh- 
lassigkeitszahlen betragen fiir Cellophanwei/i einfach durehschnittlieh 60%. Vff. 
schreiben dieser Eig. des Cellophans einen groBen Wert fiir die Wundbehandlung zu. 
(K lin . Wchschr. 7. 1276. Hamburg-Eppendorff, Uniy.) F r a n k .

Vladimir Wollmann, t)ber die Beschaffenheit pharmazeulischer Pr&parate. Vf. 
gibt Analysen yerschiedener Praparate (Extract. fluid. Secahs cornuti, Empl. Plumbi. 
comp., Extract. Colae fluidum, Extract. Hydrastidis canadensis fluid., Extract. Plan- 
taginis, Estract. Colae spissum, Extract. Belladonnae spissum, Extract. Strychni 
spissum et Tinct. Strophanti), die nach den Vorsehriften der Ph. A. VIII. hergestellt 
sind. Es zeigt sich, daB eine groBere Anzahl dieser Praparate, obwohl sie den Vor- 
schriften entsprechcn, fiir die beabsichtigten Zwecke nicht geniigend rein sind. Er 
befurwortet daher eine Umiinderung der Vorsehriften u. eine Verschiirfung der analyt. 
Methode fiir die neue Ph. (Casopis Ceskosloyenskóho Lćkamictva 8. 1—6.) Ton.

Kareł Muller, Kritische Ubersicht iiber die Dosologie der Alkaloide, Glykoside, 
ihrer Salze w id Derivate und der Schwermetallsalze beim Menschen und Haustier. Vf.
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sfcellt aus einer groBen Literatur die Dosen yerschiedener Alkaloide u. Glykoside fiir 
den Menschen u. verschiedene Haustiere in einheitlicher Weise zusammen u. dis- 
kutiert die manchmal abweichenden Angaben. Angefiihrt sind: Aeonotinum cryst., 
Aethylmorphium hydrochl., AJoinum, Apomorphium hydrochlor., Arecolinum hydro- 
bromicum, Atropinum sulfuricum, Brucinum, Cinchonidinum sulf., Cinchoninum sulf. 
(Casopis Ćeskosloyenskśho Lekarnictva 8. 63—73.) T o m a SCHEK.

Fritz Schulz, Haarfarbemiłtel. Es werden eine Anzalil von Rezepten fiir die 
Herst. yerschiedener Haarfarbemittel angegeben, mit Hinweisen auf die Fehler, die 
yielfach beim Fiirben der Haare gemacht werden. (Seifensieder-Ztg. 55. Parfiimeur 
63—64.) SCHWARZKOPF.

L. L. Williams jr. und S. S. Cook, Die Verwendung von Parisergriin mitlels 
Flugzeug bei der Kontrolle der Anoplielesvermehrung. Die wirksame Menge von Pariser- 
griin bei der Bekiimpfung der Malariaerzeuger war 1 (cngl.) Pfund pro acre. Gelóschter 
Kalk u. pulyerisierte Seifc wurde ais wirksame Verdunnungsmittel zugesetzt. Bei 
Windstlirke von weniger ais 4 (engl.) Meilen pro Stde. u. einer Flughóhe yon 100 FuB 
oder weniger war eine 25%ig. Parisergriinmischung wirksam. Bei gróBerer Wind- 
starke u. lióherem Flug wurden mit Vorteil 50%ig. Lsgg. angewandt. (Publ. Health 
Seryice 42 [1927]. 459—80. U. S. A. Public Health Service u. Medical Corps. U. S. A. 
Navy.) R e w a l u .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von slerilen Arznei- 
miłłelldsungen. Zu den Reff. nach D. R. PP. 446 290; C. 1927- II. 869 u. 447 161;
C. 1927- II. 1397 ist nachzutragen, daB die Lsgg. von Phlorphenylacetoplienon in 
GlyTcolmonomethylatlieraeelal, bzw. eines Gemisches aus molekularen Mengen phenyl- 
dimethylpyrazolonmetliylaminomethansulfonsaurem Na  u. Dimełhylaminophenyldimethyl- 
pymzolon in Glykolmonodthyldłher ebenfalls dauernd haltbar, mit W. mischbar u. 
sterilisierbar sind. (Schwz. P. 123 862 vom 15/4. 1926, ausg. 16/12. 1927. D. Priorr. 
21/4., 28/9. 1925 u. 18/3. 1926. Zus. zu Schwz. P. 122188; C. 1928. 1. 1071.) SCHOTTL.

John R. Murlin, Rochester, New York, Verfcihren zur Herslellung eines anti- 
diabetischen Stoffes. Die in kleine Stiicke zerschnittenen Pankreasorgane frisch gc- 
schlachteter Tiere werden zur Aufhebung der Trypsinwrkg. unter starker Kuhlung 
mit 0,2-n. HC1 behandelt. Aus den so yorbehandelten Organen wird dann drach um- 
gekehrte Percolation bei 50° der antidiabet. Stoff extrahiert, der dureh Neutralisation 
von den mitextrahierten Proteinen zum gróBten Teil befreit wird. Das erhaltene 
Filtrat wird in Form von Briihe per os yerabreicht u. kann auch nach dem Trocknen 
zu Tabletten yerarbcitet werden. Zur weiteren Reinigung werden mittels NaCl die 
restlichen Proteine u. die antidiabet. Substanz ausgefallt u. dureh mehrfache Beliandlung 
des Nd. mit A. u. mehrfaches Umfiillen aus W. ein fiir Injektionen geeignetes Ptod. 
erhalten. (A. P. 1 547 515 vom 9/7. 1923, ausg. 28/7. 1925.) R a d d e .

Ida Stewart, London, Gesichłscreme, bestehend aus gcfiillter Kreide, Glycerin, 
Rosenwasser, Walrat, SiiBmandelol, Duftstoff (Jaśmin). (E. P. 240 578 vom 15/7.
1924, ausg. 29/10. 1925.) R a d d e .

Charles Henry Hasler Harold, Liverpool, Sterilisicnmllel. Zu dem Ref. nach 
A. P. 1581 115; C. 1926. II. 1667 (U n ited  W ater S o f t e n e r s  L td . u. H a r o l d ] 
ist folgendes nachzutragen: Zur Vermeidung lokaler Uberhitzung u. zur Erzielung 
hoher Ausbeuten an Monochloramin laBt man z. B. 0,5 g Cl2-Gas oder eine entsprechende 
Cl2-Lsg. dureh ein poroses Diaphragma (Pasteur-Chamberlainfilter) in eine wss. Lsg. 
von 0,122 g N H 3/1 diffundieren. Die wss. Lsg. findet yorzugsweise zum Sterilisieren 
von W. u. Abwasser Verwendung. (E. P. 245 820 yom 7/10. u. 15/12. 1924, ansg. 11/2. 
1926.) R a d d e .

G. Analyse. Laboratorium.
B. Ormont, Ober die Verwendung von vorher gewogenen Filtern zur quantitativen 

Analyse. Die Verwendung vorher abgewogener Filter fiir Analysen, bei denen Ver- 
aschung nicht moglieh ist, ist wegen Inkonstanz der Filter nicht zu empfehlen. Zur 
Gewichtskonstanz bei 105° getrocknete Filter von ca. 0,5 g yerloren bei einmaligem 
Auswaschen mit dest. W. 1,2 mg. Sie sind hochst hygroskop.; bei Verminderung 
der Temp. des Trockenschrankes von 105° auf 95° nahmen sie durchschnittlich um
0,4—0,5 mg, auf 75° um 3,7—3,8 mg zu. Die Trocknung im Exsiccator bis zu „kon- 
stantem Feuchtigkeitsgeh.“ mit CaCl, ist nicht moglieh, da eine Gewichtskonstanz
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nicht eintritt; auch mit P20 5 dauert sie noch mindestens 2 Tage. Vf. liiilt die Er- 
zielung von reproduzierbaren Werten nach dieser letzteren Methode fiir unmóglich. 
(Journ. chim. Ukrainę. Wiss. u. techn. Teil. [russ.] 3. 47—58. Kiew, Polytechn.
Inst.) R o l l .

E. P. Widmark, Eine neue ExlraktionsmetJiode fiir Fliissigkeiten. Das Verf. beruht 
darauf, daB ein GefaB aus Glas, das aus zwei durch oin kommunizierendes Stuck ver- 
bundene Teile besteht in einer Art Wiege hin- u. hergeschiittelt wird. Die Anordnung 
ist derart, daB das Extraktionsmittel in dem einen Teil sich befindet u. standig in diesen 
wieder zuriicklauft, wahrend die zu extrahierende Lsg. im anderen Teil sich befindet 
u. nur wahrend einer Phase des Schaukelns mit dem Extraktionsmittel in Beruhrung 
kommt. Schaumbildung, Emulsionserscheinungen werden vermieden. Beispiele be- 
legen die Brauchbarkeit der Methode. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 669—74.) Opp.

Jared Kirtland Morse, Eine Form zur Herstellung von Zylindern aus feinen 
Pulvem. Vf. beschreibt eine zumeist aus Messing hergestellte Form, mittels dereń 
man feine Pulver, die nach dem Yerf. von D e b y e  u . S c h e r r e r  analysiert werden 
sollen, in die Gestalt von 1,5 cm langen u. 0,075 cm dicken Zylindern pressen kami, 
die sich  im Zentrum  der DEBYEschen Kamera aufrecht stellen lassen. (Joum. opt. 
Soc. America 16. 360—61. Chicago [111.], Univ.) B ó t t g e r .

Ralph D. Bennett, Einige V er suche iiber Geigersche Ionenzdhler. Um die Zu- 
yerlassigkeit des GElGERschen Spitzenzahlers zu priifen u. seine Anwendbarkeit zu 
erweitern, hat Vf. eine Reihe von Verss. ausgefiihrt, bei denen der Durchmesser der 
offenen oder durch ein Dielektrikum oder einen Leiter verschlossenen Messingkammer
0,5 bis 10 cm betrug u. die Spitze durch Rundschmelzen des zugespitzten Endes von 
einem an einen Metallstab angeloteten Pt-Drahtstiick von 0,4 mm Dicke im Leuchtgas- 
Sauerstoffgoblase hergestellt wurde. Die Verss., die unter in weiten Grenzen wechselnden 
Bedingungen angestellt wurden, betreffen die Abhangigkeit der Arbeitsspannung von 
dem Durchmesser der Kugel u. von der GróBe der Kammer sowie yon dem Ort der 
Spitze in ihr, die Abhangigkeit der Empfindliclikeit des Zahlers von der angelegten 
Spannung, yon dem Druck, der Natur u. der Temp. des die Kammer erfullenden Gases 
u. von dem Vorhandensein eines Magnetfeldes, die Empfindlichkeit gegen Ionen von 
geringer Energie, sowio gegen ultraviolettes u. sichtbares Licht, endlich den EinfluB 
yerschiedener elektr. Konstanten. Eine Unters. Uber die zur Erregung erforderliche 
Zeit ( <  10-6 Sek.) schlieBt sich an. Vf. gelangt zu dem Ergebnis, daB der Spitzenziihler 
ein sehr empfindliches Instrument zum Nachweis einzelner Ionen ist, sich aber zum 
Nachweis ultravioletten Lichtes ais weniger empfindlich erweist. Er ist in erster Linie 
ein qualitatives Instrument, seine Verwendung zu MeBzweeken ist durch die Schwierig- 
keit beschriinkt, seine Empfindlichkeit in den langen Perioden, die zur Aufnahme 
statist. Durchschnittswerte erforderlich sind, konstant zu erhalten. (Journ. opt. Soc. 
America 16. 339—54. Princetown [N. J.], Palmer Lab.) BOTTGER.

A. Turpain und R. de Bony de Lavergne, Ober ein Ultramikroskop von sehr 
geringen Dimensionen und die dadurch ermdglichten Untersuchungen. Auf Grund 
friiherer Beobaehtungen (vgl. Journ. Physiąue Radium 1925. 259) konstruieren Vff. 
ein neues Ultramikroskop, indem sie ein Biindel paralleler Lichtstrahlen durch eine 
Glaskugellinse yon 2—4 nim Durchmesser gehen lassen, den mittleren Teil durch 
einen runden (z. B. Cu-) Schirm herausnehmen u. mit dem weiten Lichtkegel das 
Objekt beleuchten. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1605—07.) R. K. Mu l l e r .

Edmond Bayle und Lucien Amy, Ober die eleklrolytische Abscheidung von Metall- 
spuren und ihre Charalcieri-sierung durch die Spektralanalyse. Ausfuhrliche Wiedergabe 
der kurzeń Mitteilung in Compt. rend. Acad. Sciences (vgl. C. 1927. II. 2088). (Buli. 
Soc. chim. France [4] 4 3 . 604—24.) E . JOSEPHY.

P. Job, Anwendung der spektrographischen und der speklropholometrischen Methode 
zur Untersuchung der Hydrolyse einiger Alkalisalze. Die vom Vf. (C. 1928. I. 2572 
u. friiher) beschriebene Methode der Unters. von chem. Vorgangen durch Messung 
der Lichtabsorptionsanderung laBt sich auch zur Best. der Hydrolysenkonstanten 
der Alkalisalze einer Saure u. damit der Dissoziationskonstanten dieser Saure ver- 
wenden. Vf. gibt folgende Anwendungen: 1. Bei Mischung einer Siiurelsg. von Konz. J 1 
mit einer Alkalilsg. yon Konz. pT , ais Funktion der Zus. im Maximum x ergibt sich 
die Hydrolysenkonstante k — r -[(p +  1) x — 1 ]2/(p — 1)-(1 — 2 x). Beispiele: 
Phenol +  Na2C03 k =  4 ,5-10-1 bei 15°; p-Chlorphenol k =  2-10~5 bei 12,5°; o-Nitro- 
phenol k =  1,55-lO-0 ; p-Nitrophenol k — 1,45-10-5; 1,3-Dinitrophenol k =  1,5- 10_li.
2. Mischung einer Alkalisalzlsg. (Konz. 71) mit der Lsg. einer starken Saure (Konz. p r ) ,
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Gleichung wio obcn. Beispiel: Na1CrOi +  H2S 04 in stark verd. Lsg., die Konstanto 
der Dissoziation CrO.," +  H' =  HCrO.,' crgibt sich zu k =  7 • 10~5 bei 15°. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 186. 1546—48.) R. K. Mu l l e r .

William H. Wright und H. G. Harding, Modifikationen des Brownschen Apparates 
zur colorimetrischen Bestimmung von p lr. Bei Best. von ph in kleinen Mengen Fl. nach 
B r o w n  (Joum. Lab. clin. Med. 9 . 239) wird zur Demonstration oder Arbeit im Kurs 
eine fertige Reihe der Standardpufferlsgg. vorbereitet, steril aufbewahrt. (Joum. Lab. 
clin. Med. 1 3  [1927]. 182—84. Wiseonsin, Dept. of agric. bakt.) F. Mu l l e r .

Josef Vell§ek, Potentiometrische Bestimmung der H'-Konzenlration. Angaben 
iiber die theoret. Grundlagen u. die experimentelle Best. der [H’] auf potentiometr. 
Wege. Mitteilung yersehiedener Schaltungssckemen. (Chemickć Listy 22. 97—100. 
121—26.) T o h a sc ih ek .

F. Emslander, Eine nezce gebrauclisfertige Apparatur zur elektrochemischen Messung 
der Wasserstoffionenkonzentration. Abbildung einer einfachen zusammengestellten 
u. montierten Apparatur, die friiher ais die von Lu e r s  (ygl. C. 1 9 2 6 . II. 269) an- 
gegebene im Handel gewesen ist (einfache Form 1914). (Biochem. Ztschr. 1 8 4  [1927]. 
234—36. Regensburg.) Me i e r .

N. Howell Furman, Anwendungen von Cerisulfat bei der volumetrischen Ancdyse.
IV. Die potentiometrische Bestimmung des Vanadylions allein oder bei Gegenwart von 
Ferri- und Chromiionen. Notiz uber die Stabilitat von Vanadyllosungen. (III. vgl.
C. 1 9 2 8 . I. 2522.) Ein weiteres Beispiel fiir die Brauckbarkeit von Ce(IV)-Lsgg. zur 
potentiometr. Analyse bildet die Best. von Vd durch Titration von Vanadyllsgg. 
Derartige Lsgg. sind mehrere Monatc bestandig, sowohl in HCl-haltigen wie in Cl- 
freien Lsgg. Die Titration mit Ce(IV)-Lsg. erfolgt am besten bei 50—60°. Fe+++ 
u. Cr+++-Ionen (Cr+++-Lsgg. dargestellt durch Red. von K aCr20,-Lsg. mit FeSO., 
unter potentiometr. Kontrolle, die sehr empfindlich ist) storen nicht. Fe++ u. a (IV) 
kónnen nebeneinander titriert werden: erst bei Zimmertemp. bis zum ersten Potential- 
sprung (Fe) u. dann bei 50—60° (Vd). Der zweite Umscklag ist auflerst scharf, bei 
dem ersten empfiehlt sich die dE /dV -Werte zu bilden (7  =  Vol. des zugegebenen 
lleagenses). — Die Brauchbarkeit der Methode wird an der Analyse eines Ferro- 
yanadins gezeigt. Das Praparat wird in H2S 04 gel., mit HF die S i02 yertrieben u. 
der Riickstand mit H N 03 u. H 2S 04 behandelt. Die so erhaltene Lsg. wird nach dem 
Verdiinnen mit uberschussigem FeS04 behandelt u. mit Ce(IV)-Lsg. titriert. Die 
Differenz zwisehen erstem u. zweitem Umschlag gibt die Vd-Menge. Eine 2. Probe 
der Lsg. wird mit K2S20 8 u. AgNO, oxydiert; Ag+ gefallt, die Mn04~-Ionen nach 
Zugabe von NaCl u. HCI reduziert, uberschiissiges S2Oa" yerkoeht. Cr20,"  u. Vd++ 
werden mit eingestelltem FeS04 reduziert. Aus dem Gesamtverbraueh ergibt sich nach 
Abzug der fiir die bekannte Vd-Menge notigen Menge F eS04 der Cr-Geh.  ̂ (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50 . 1675—80. Princeton [New Jersey], Univ.) K le m m .

L. A. Munro, Abanderung des Yerfahrens zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes 
der Luft mittels Pyrogallol. Ein 8" langcs, 1" weites Reagenzglas ist durch einen doppelt 
durchbohrten Pfropfen yerschlossen u. wird in umgekehrter Stellung an einem Statiy 
befestigt. Durch ein durch die eine Durchbohrung gefuhrtes Rohrenstiick wird das 
Innere des Reagenzglases durch einen langeren Gummischlauch mit einer Glaskugel 
yerbunden. Man fiillt in die Kugel etwa 30 ccm alkal. Pyrogallollsg., verschlieBt sie 
durch einen mit einer Rille yersehenen Pfropfen, hebt sie so weit empor, daB die Lsg. 
an der Miindung des Rolirenstueks sichtbar wird, fuhrt durch die zweite Durchbohrung 
des Pfropfens einen Glasstab u. laBt durch weiteres Heben der Kugel etwas von der 
Lsg. in das Reagenzglas eintreten. Findet kein Emporsteigen der Lsg. mehr statt, 
so stellt man durch Senken des Reagenzglases Niveaugleiehheit her u. markiert die 
Stellung der Fl. ebenso wie die der Innenflaehe des Pfropfens. (Journ. chem. Edueation 
5. 741—42. Winnipeg [Californien], Univ.) B o t t g e r .

E lem en te  u n d  an organ ische Y erb indun gen .
Edmond Bayle und Lucien Amy, Ober die Verwendung der Quecksilbertropf- 

kathode in der Analyse. Mit Hilfe einer Hg-Tropfelektrode mit so feiner Spitze, daB 
4—5 ccm Hg/Min. zugetropft werden (bei konstant gehaltenem oberen Niveau), lassen 
sich ohne Storung durch Oscillation Stromspannungskurven aufnehmen. Dio Strom- 
starke ist bis zum krit. Potential unabhangig von der Konz. einer Salzlsg., oberhalb 
des krit. Potentials, solange die Konz. klein bleibt, dieBer linear proportional. Durch 
cntsprechende Wahl der Spannung (oberhalb der krit. Spannung des Salzes u. unter-

X. 2. 48
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halb derer des naehsthóheren) liiBt sich jedes Salz bestimmen. Anwendungsbeispiel: 
Bi- u. Cd-Sulfat. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1610— 12.) R. K . Mu l l e r .

Dragutin Strohal, Eine Methode zur qalilałiven Bestimmung der Kationen ohne 
Anwendung von Schwefelwassersloff. Ausfuhrliche Angabe eines Analysenganges, 
dessen Hauptziige folgende sind: Versetzen der Lsg. mit HCl (Nd.: AgCl, Hg2Cl2 +  
PbCl2). Das Filtrat mit H N 03 oxydiert wird nacli Zusatz von 5—10 ccm konz. NH4C1- 
Lsg. mit NH4OH im UberschuB versetzt. [Im Nd. (I) Pb, Hg, Bi, Sn, Sb, Al, Fe, 
Cr.] Der Nd. (I) wird in moglichst wenig n. H„SOl( gel. Ruckstand: PbS04, SbOOH 
oder HjSbOj, B i0H S 04. Durch Digerieren mit HCl (1: 1) wird Sb u. Bi gel. u. naeh 
Fallen mit metali. Zn nachgewiesen. Die Lsg. von Nd. I  wird mit NH4OH u. (NH4)2C03 
erwarmt. [Im Filtrat Hg(NH3)xS 04, das mit SnCl2 ais Hg,Cl2 nachgewiesen wird.] 
Der neue Nd. (II) mit KOH im UberschuB digeriert. [Im Filtrat Sn u. Al. Trennung 
durch K4Fe(CN)6.] Ruckstand von Nd; II mit Na2C03 u. K N 03 geschmolzen. Im 
Filtrat Cr, wird ais Ag2Cr04 nachgewiesen. Im Ruckstand Fe u. Bi, letzteres durch 
NH4HS in saurer Lsg. bestimmt. Filtrat von Nd. I  mit H20 2 naeh Eindampfen oxy- 
diert. Nd. III enthalt Mn u. Co. Naehweis des letzteren naeh Losen ais CoS. Filtrat 
von Nd. III wird mit Ammoniak versetzt. Nd. IV HgNH2Cl. Filtrat von IV in der 
Warme mit (NH4)2C03 versetzt. Nd. V (Ca, Sr, Ba). Filtrat von V mit warmem 
NH4HS versetzt. Nd. VI: CdS, CuS, NiS, CoS, ZnS. Im Filtrat As u. Mg sowie 
Alkalien. Trennung des As durch NH4HS in saurer Lsg. (Archiv Hemiju Farmacijn 
Zagreb 2. 77—85.) TOMASCHEK.

V. Njegovan und V. Marjanović, Berichtigung zu der Abhandlung uber ąuanti- 
talive Fallungen bei exlremen Konzentrationen. I. (Vgl. C. 1928. I. 2275.) (Ztschr. 
analyt. Chem. 74. 191.) W in k -e l m a n n .

Zoltan Kertesz, Titrieren von Chlórkalk mit Nitritlosung. (Vgl. C. 1924. I. 689, 
2012.) Vf. kommt auf Grund von Verss. zu folgender SchluBfolgerung: Der normale 
Chlórkalk u. schwacher Chlórkalk, weleher bei der langen Lagerung an Wirksamkeit 
zuriickgegangen ist, ferner die abgesetzte klare Chlorkalldsg. ist mit Nitritteg. in n. 
Weise titrierbar. Schwacher Chlórkalk, weleher zu hohen Calciumhydroxydgeh. hat, 
ist mit Zusatz von Na-Bi-Carbonat zu titrieren. Beim Titrieren von Na- oder K-hydr- 
oxydhaltigen Hypochloritlsgg. (Bleiehflotten) ist naeh dem Vorschlag von H. K a u f f - 
m a n n  ein Zusatz von Borsaure anzuwenden. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 105 
bis 108.) _ _ W in k e l m a n n .

N. Miloslawski und E. Bilenko, Schnelle Bestimmung vonCalcium und Magnesium 
nebeneinander. Es wird die Methode yon W il l s t a t t e r  u . W a l d s c h m id t -L e it z  
(C.-1923. II. 605) beschrieben, an der Vff. geringfiigige Veranderungen ausgefiihrt 
haben. (Journ. chim. Ukrainę. Wiss. u. techn. Teil [russ.] 3. Techn. Teil 37—41. 
Ukrain. Inst. f. angew. Chemie.) R o l l .

Percy Lucock Robinson, Leonard Alfred Sayce und James Stevenson, Naeh- 
]priifung einer Methode zur Bestimmung von Eisen und Schwefel in Eisensulfiden. Naeh 
W rig h t (Journ. chem. Soc., London 43. 162 [1883]) 1. neutrale wss. CuS04-Lsg. das 
gesamte Fe aus Eisensulfiden heraus. Darauf griindete W eym an ein analyt. Verf., 
bei welchem eine ungewogene Merige Eisensulfid mit warmer CuS04-Lsg. behandelt, 
Eisen im Filtrat bestimmt, Schwefel indirekt im Ruckstand durch Losen in H N 03 
ermittelt u. Kupfer elektrolyt. gefallt wird. Die Nachprufung dieses Verf. durch zwei- 
stiindiges Erhitzen auf 100° von feuchtem FeS mit 10%ig. CuS04-Lsg. mit oder ohne 
Zusatz von H2SO.,, Best. des Cu im Ruckstand auf elektrolyt. u. des Fe auf gravimetr. 
Wege ergab, daB bis zu 85% des yorhandenen S in CuS ubergehen, Ggw. von Saure 
die Umwandlung stark Yerzogert, bei hóherer Saurekonz. aber 10— 30% des S nicht 
angegeben werden. Dieser fehlende S ist, worauf die Entstehung eines starken schwarzen 
Nd. mit NH3 im sauren Filtrat hinweist, wahrscheinlich ais aus der linken Seite des 
Gleichgew. CuS04 +  H 2S ^  CuS +  H2S 04 stammender H2S in Lsg. gegangen. — 
Geschmolzenes u. feingepulvertes FeS reagiert in Abwesenheit von Saure nur in ge- 
ringem Grad mit CuS04-Lsg., bei Ggw. von Saure versehiedener Konz. sind die S-Gehh. 
niedrig u. voneinander abweichend. (Vgl. auch P e a r so n  u . R ob in son , C. 1928. II. 
634.) (Journ. chem. Soc., London 1928. 813—14. Newcastle-upon-Tyne.) B l o c h .

N. Miloslawski und W. Wepritzkaja, Schnellbestimmung des KoMenstoffs in 
Eisen und Stahl. Vff. beschreiben die Methode von DE N o l l y  (Ztschr. analyt. Chem. 
1916. 585), die sie wegen ihrer Schnelligkeit u. Genauigkeit der Resultate bei C-Gehh. 
unter 1% empfehlen. (Journ. chim. Ukrainę. Wiss. u. techn. Teil [russ.] 3. Techn. 
Teil 31—35. Ukrain. Inst. f. angew.- Chemie.) R o l l .
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Or. Spacu und J. Dick, Eine neue Schnellmethode zur Bestimmung des Mangans. 
Auch Mangan laBt sich durch Zugabe von festem AmmonrTiodanid u. Pyridin  zur verd. 
Mn-Salzlsg. in der Kalte ais [MnPy4](SCN)2 krystallin. u. quantitativ fallen. Es wird 
mit wss., ammonrhodanidhaltigem Pyridin, sodann mit pyridin- u. ammonrhodanid- 
haltigem verd. u. absol. A. u. zum ScliluB mit pyridinhaltigem A. gewasohen. Die ganze 
Best. dauert % Stde. (Ztschr. analyt. Chem. 74.188—91. Cluj [Rumanien], Univ.) WlNK.

Walter Steyer, Die potentioimtrische Bestimmung von Silber ais Ferrocyanid. 
Vf. hat untersucht, wie sich K-, Na- u. Li-Ferrocyanid zur potentiometr. Best. yon 
-̂ ff-̂ TOj-Lsg. eignen. Er fand, daB sich mit dem K-Doppelsalz keine genaue ąuanti- 
tative Best. durchfiihren laBt, mit der Na- u. Li-Verb. yielleicht unter gewissen Be
dingungen. Da es jedoch schon Methoden zur potentiometr. Best. des Ag gibt, hatten 
die beiden letzteren Ferroeyanidmethoden nur Wert, wenn damit gleiohzeitig noch 
andere Metalle bestimmt werden konnten. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 108—13. 
Dresden, Techn. Hoehseh.) WlNKELMANN.

B esta n d te ile  v o n  P flan zen  u n d  Tieren.
Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbenrealctionen des Atropina und einiger verwandter 

Verbindungen. Man yerwendet 5—10 mg Alkaloid, Atropin, Hyosciamin, Homatropin, 
Noyatropin u. 10 mg eines pulverfórmigen Phenols (Phenol, Resorem, Orzin, Pyro- 
gallol, a,/?-Naphthol, Brenzeatechin, Pliloroglucin, Hydrochinon), laBt zum Gemisch
0,5—1 ccm konz. Schwefelsaure zuflieBen u. beobachtet die entstehenden vom Vf. 
beschriebenen Farbungen. (Magyar gyógyszerćsztudom&nyi T&rsas&g Ertesitoje [Ber. 
Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 171—74. Budapest, Univ.) B e r l it z e r .

James B. Conant, Norman D. Scott und W. F. Douglass, Eine verbesserte 
Metliode der Meth&moglobinbestimmung. Titantartrat reduziert Methamoglobin zu Hb 
u. stórt nicht die dann folgende Umwandlung in 0 2Hb wie Na2S2Od oder Anthrahydro- 
chinonsulfonat. Das Tartrat, das gegen 0 2 sehr empfindlich ist, wird frisch aus dem
Chlorid (20%ig-) u. einer 0,2-mol. Boraxlsg. die mit Natriumtartrat gesatt. ist, in
N-Atmttsphare gemacht. Die Lsg. muB 2-fach mol. NaOH enthalten. Die Rk. ist 
innerhalb 5 Min. beendet. (Journ. biol. Chemistry 76. 223—27. Cambridge,
Harvard Uniy.) F. Mu l l e r .

L. Solowjew, Ober die Oenauigheit der gasometrischen Stickstoffbestimmwig in lcleinen 
Blut- undHammengen mit Hilfe vonBromlauge und desApparates vonBorodin. (Biochem. 
Ztschr. 1 9 0  [1927]. 199—216. Leningrad, Bioch. Abt. Inst. fiir exper. Mediz.) Me i e r .

Anneliese Hansen, Otto Riesser und Takuji Nagaya, Colorimetrische Be
stimmung der Milchsdure nach Mendel und Ooldscheider. Physiologische Anwendungen. 
Die colorimetr. Best. von Milchsdure im Blut nach Me n d e l  u. Go l d s c h e id e e  
(C. 1 9 2 5 . II. 1547) wird auf Gewebe iibertragen. Hierzu wird das Gewebe mit einer 
frisch hergestellten Lsg. von Metaphosphorsaure 40—50 Min. enteiweiBt, die filtrierte 
Lsg. mit ICupfer-Kalk entzuckert u. von der zentrifugierten Lsg. 0,5 ccm zur Best. 
yerwendet. Die Zeit der EnteiweiBung mit Metaphosphorsaure muB genau eingehalten 
werden; warmestarre Muskeln geben zu hohe Werte. Es werden yorlaufige Analysen 
fiir schlagende Froschherzen sowie Gehimschnitte (pro Best. 0,3—0,35 g) unter ver- 
schiedenen Bedingungen mitgeteilt. (Biochem. Ztschr. 1 9 6 . 301—08. Greifswald, 
Pharmakol. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

L. Jendrassik und A. Czike, Bestimmung des Bilirubins im Blute. (Ztschr. 
ges. exp. M edizin 60 . 554—62. — C. 19 2 8 . I . 2192.) F . Mu l l e r .

D. Racpiet, Bestimmung der CMoride im Blutserum. Klarung erfolgt ebenso 
wie bei der Milch (vgl. C. 1 9 2 8 .1 .1468) mit K4Fe(CN)e +  Zn-Acetat. — 10 ccm Serum +  
100 ecm W. +  2 ccm K4Fe(CN)0-Lsg. (15%ig.) mit 2 ccm 30%ig- Zn-Acetatlsg. u. W. 
yersetzen, filtrieren, Zufiigen von H N03 +  1/io'n- AgN03 u. titrieren mit NH4CNS. — 
Zerstoren der organ. Substanz ist unnótig. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 7. 487 
bis 489.) L. J o s e p h y .

D. Ra<łuet und M. Paget, Bestimmung des Gesamtclilors und des leicht gebundenen 
Ghlors im Magensaft. Verf. ahnlich wie im vorst. Ref. Zur Best. des Gesamt-Cl-Geh. 
werden zu einer Mischung von 10 ccm Magensaft, 100 ccm W. u. 2 ccm 15%ig. 
K1Fe(CN)e-Lsg. 2 ccm einer 30%ig. Zn-Acetatlsg. u. W. zugefugt u. nach dem Filtrieren 
mit HNÓ3 u . 7 10-n. AgN03-Lsg. yersetzt. Titrieren des AgN03-t)berschusses mit

lang auf 100°) in H N 03 gel., K4Fe(CN)6-Lsg. u. dann Zn-Acetat zugefugt u. wie yorher
48*
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yerfahren. Die Resultate stimmten mit denen nach anderen Methth. iiberein. Die 
beschriebene Meth. hat den Vorzug, daB die organ. Substanz nicht zerstort zu werden 
braueht u. daB in der Kalte gearbcitet werden kann. Falls eine organ. Cl-Verb. vor- 
handen ist, muB diese sehr labil sein, da sie sich so leicht spalten laBt. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8] 7. 489—92.) L. J o s e p h y .

Ernst Fried, Eine Mikromethode zur Bestimmung der Serumeiweifikorper. Mit 
Hilfe von glasernen Siebfiltern mit Absaugevorr. u. passender Asbestfiillung wird das 
GesamteiweiB nach Ausfiillung durch Halbsattigung mit (NH4)2S 0 4 u. 1—2 cem %0-n. 
Essigsaure auf 0,1 ccm Serum, das Globulin nach Ausfallung durch Halbsattigung 
mit (NH4)2S04 nach 5-facher Yerd. mit W. u. Zentrifugieren bestimmt. Die Fehler- 
grenze ist unter 5%. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 6 0 . 515—20. Wiener Landesheilanstalt 
„am Steinhof“.) F. Mu l l e r .

R. Vladeseo, t)ber die Bestimmung der Harnsaure in biologischen Fliissigkeiten. 
In ein kon. Glas gibt man eine gewisse Menge — a ccm — der mit Wolframsaure 
enteiweiBten Fl. u. fiigt 0,1 mg Harnsaure in wss. Lsg. hinzu. Ferner gibt man 1 ccm 
Phosphorwolfra.msa.ure u. 4 ccm einer gesatt. Na2C03-Lsg. hinzu. Nach 2 Min. fiigt 
man aus einer Mikrobiirette Cl-W. bis zur vollstandigen Entfarbung zu. Man macht 
die gleiche Best. mit der doppelten Menge, also 2 a ccm der zu untersuchenden Lsg. 
n ist die Anzahl ccm, die zur Entfarbung notwendig waren beim ersten Vers., m  die 
Anzahl ecm die zur zweiten Entfarbung nótig sind, x ist die Menge Harnsaure, die 
bestimmt werden soli, dann ist a; =  0 , l« / ( 2 ) i  — m )a. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 0 .  
602—05. Bukarest, Tieriirztl. Hochsch.) R e w a l d .

Joseph Khouri, Bestimmung von Oxalsaure in  Blut, Urin und in Korperflussig- 
Iceiten. Klin. Arbeitsyorschrift modifizierter Omlsaurebestst.; die Oxalsaure wird nach 
Extraktion mit A. +  10% A. ais Differenz zweier Harnstoffbestst. colorimetr. be
stimmt. (Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 957—60.) L o h m a n n .

Joseph Khouri, Experimentelle Untersuchungen iiber die Bestimmung der Oxal- 
sdure ais Harnstoffoxalat in Kdrperjlussigkeiten. Antwort an Ch. O. Guillaumin. (Vgl. 
vorst. Ref.) Hinweis auf Fehlermoglichkeiten der Methode u. Anfiihrung von Beleg- 
analysen. (Buli. Scc. Chim. biol. 9 [1927]. 961—69.) L o h m a n n .

Paul Kuhn und Arnold Loeser, Einfadie Schnellmethode zum quanlitativen Nach- 
weis von organisch gebundenem Jod in Kdrperjlussigkeiten. Die Methode eignet sieli 
besonders fiir organ. Jodyerbb. im Blut oder anderen Korperfll., da gleiehzeitig vor- 
liandenes Cl durchaus nicht stórt. Die Methode laBt sich schnell ausfiihren (Einzel- 
best. 20—30 Min.) u. liefert gute Resultate. Die abgewogene bzw. abgemessene Menge 
der zu untersuchenden Substanz wird in einem Eisentiegel mit einem Gemisch yon 
Soda u. Salpeter (1:2)  vermengt u. zum Schmelzen erhitzt. Die Schmelze wird aus- 
gekoeht u. die Lsg. filtriert. Das k. Filtrat wird mit verd. Schwefelsaure angesauert, 
wobei sich das Jod abseheidet — an der Braunfarbung der Lsg. zu erkennen. Es wird 
Chlf. zur Lsg. gegeben u. durchgeschuttelt, bis alles Jod vom Chlf. gel. ist. Darauf 
wird bis zur deutlichen Alkaleszenz festes primares Na-Carbonat zugegeben u. mit 1/100-n. 
oder 1/10-n. Na2S20 3-Lsg. in ublichei Weise titriert. Bei der Berechnung ist zu beriick- 
sichtigen, daB 1 ccm Thiosulfatlsg. statt 1 ccm nur % ccm Jodlsg. entsprieht, wie sich 
aus den Beleganalysen erkennen laBt. Anscheinend ist dieses abweichende Verh. durch 
die Einw. des gebildeten Natriumnitrites auf das Thiosulfat yerursacht. (Arch. exp. 
Pąthol. Pharmakol. 1 3 1 . 262—67. Koln, Med. Klinik Lindenburg.) Ma h n .

Elemer Sehulek und Aranka Stasiak, Die Bestimmung desJodgehaltes der Schild- 
driisenpraparate. (Magyargyógyszerćsztudom4nyiTń.rsasiig]Srtesit6je [Ber.Ungar. phar- 
maz, Ges.j 4. 183-87. Ungarisches Landesgesundheitsamt. — C .1928.1. 2278.) B e r l .

R. Berg und M. Teitelbaum, Eine neue Schnellmethode zur Bestimmung des Jod- 
kaliums in der Jodtinktur des D. A.-B. 6. (Vgl. H erzo g  u . S ch u lz e , C. 1927. II. 1061.) 
Vff. erblieken in der relatiy langen Bestimmungsdauer des K J u. J in der Jodtinktur 
des D. A. B. 6 einen Naehteil der HERZOG-ScHULZEsehen Methode. Sie modifizieren 
diese, indem sie nach beendeter Titration des freien J mit ca. 30 ccm Bzl. schutteln, 
s o f o r t  10 ccm gesatt. Br-W. zugeben, 5— 10 Sekunden kraftig schutteln u. u n - 
m i t t e l b a r  darauf mit weiteren 10 ccm Br-W. yersetzen, 1/2— 1 Min. schutteln u. 
das freigemaehte J  unter kraftigem Schutteln mit ł /10-n. Na2S20 3 titrieren (Dauer
4—5 Min.). Ist a die Zahl der zur Titration des freien J  yerbrauchten ccm 1/10 -n. NajS^Oj- 
Lsg., b die fiir das Gesamtjod yerbrauehte u. c das Gewieht der angewandten Jodtinktur, 
so ist % J = ( s x  1,2692) :c u. % K J :([6  — aj X 1,6602): c. In der Modifikation
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von RUNGE (C. 1927. II. 1742) erblickenVff. keinen Vorteil. (Pharmaz. Z tg. 72 [1927]. 
1060—61. Kónigsberg i. Pr., Univ.) H a r m s .

P. Manicke und W. Poethke, Die Bestimmung des Jodlealiumgehaltes in der 
Jodtinktur des D. A.-B. 6. Nach Diskussion der bisher yorgesehlagenen Analysen- 
methoden werden zwei neue Methoden zur Best. des KJ in Jodtinktur angegeben, 
welche beąuem, schnell u. sicher auszufiihren sind. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 257 
bis 261. Leipzig, Lab. f. angew. Chem. u. Pharm. d. Univ.) P i e p e r .

A. Kircher und F. v. Ruppert, Chemische Beurleilung und Wertbestimmung 
der Arsenobenzole. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 17—18. — C. 1928. I. 1558.) L. Jos.

Elemer Schulek und Gabor Vastagh, Die Bestimmung des Novocains und Codeins 
nebeiieinander. 50 ccm der Lsg., die yon beiden Basen je 40 mg enthalt, wird mit
1 ccm 10%ig. NH3 yersetzt, dann 5—6-mal mit Chlf. ausgeschiittelt, die Ausziige filtriert, 
das Lósungsm. abdestilliert, der Riickstand zur Trockne eingedampft, in neutrali- 
siertem abs. A. aufgelóst, ein UberschuB von '/so'11- HC1 zugegeben u. mit 1/50-n. NaOH 
zuruckfcitriert. Dann wird doppelt soyiel NaOH hinzugefiigt, ais der zur Neutralisation 
erforderlichen Sauremenge entspricht, x/2 Stde. auf demWasserbad erwarmt, abgekiihlt,
1 ccm Ammoniak zugegeben u. 5—6-mal mit Chlf. ausgeschiittelt. Dann dampft man 
zur Trockne ein, leitet durch den Kolben auf dem Wasserbad eine Stundo lang Luft 
hindurch, lóst den Riickstand in 10 ccm absol. A. u. titriert das Codein wie oben be- 
schrieben. (Magyar gyógyszerćsztudomanyi Tarsasag iSrtesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. 
Ges.] 4. 188— 91. Ungar. Landesgesundheitsamt.) B e r l it z e r .

E. Schulek und Gr. Vastagh, Die chemische Untersuchung der mit Tragant be- 
reitełen Paraffinolemulsionen. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 275—76. — C. 1928. I. 
2524.) P i e p e r .

Pal Rózsa, Uber die gravimelrische Bestimmung des Colocynthingehaltes im Ex- 
tractum colocynthidis. Zur Wertbest. des Extraktes dient folgende Methode: 1 g davon 
wird 2-mal mit je 5 ccm A. gewaschen, in gelinder Warme in 20 ccm konz. A. gelóst, 
mit 2 g Tierkohle auf dem Wasserbad bis zum Sieden erwarmt, filtriert, zur Sirup- 
dicke eingedampft, der Riickstand in 50 g Chlf. gelóst u. das Lósungsm. verdampft. 
Der Riickstand wird in 20 ccm destilliertem W. gelóst, 0,5 g B a S 0 4 dazugegeben, 
die Fl. filtriert, eingedampft bis zur Trockne u. bei 50—60° bis zur Gewichtskonstanz 
weitergetrocknet. Vf. erhielt. aus dem Fruchtfleisch 25—30% Extrakt mit durcli- 
schnittlicli 6% Colocynthin. Am wenigsten Extrakt wurde aus den Samen erhalten. 
(Magyar gyógyszerćsztudomanyi Tarsas&g Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 
196—207. Budapest, U n i y . ) ___________  B e r l it z e r .

University Patents Inc., New York, iibert. von: Theodore F. Zucker, New York. 
Verfaliren zur Bestimmung des pliysiologisclien Wertes iton Hcil- und Arzneimitteln. Eine 
quantitative Best. des physiolog. Wertes yon solchen Stoffen , die stimulierend auf die 
Absonderung des M agensaftes im Magen wirken, z. B. von  antirach it. S toffen , wie 
Lebertran, wird in der Weise durchgefuhrt, daB zunachst durch eine geeignete alkal., 
Rachitis erzeugende Ernahrung bei Tieren (Ratten) die Fiices auf einen bestimmtcn 
PH-Wert eingestellt werden. Durch Zugabe bestimmter Mengen von antirachit. Stoffen 
zur Nahrung wird eine Veriinderung des Ph-Wertes der Faces bewirkt, aus der man 
durch Vergleich mit der Wrkg. einer bereits bekannten Substanz den antirachit. Wert 
schnell u. quantitativ bestimmen kann. (A. P. 1 563134 vom 26/11. 1923, ausg. 24/11. 
1925.) R a d d e .

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

A. Julia Sauri, Das Blei ais AusHeidungsmetall fiir Apparate der chemischen 
Industrie. Es werden die Mógliehkeiten der Anwendung von Pb ais Auskleidung 
u. die techn. Verff. zur Herst. solcher Auskleidungen (Metallspritzyerf., direktes Verf.) 
besprochen. ( Quimica e Industria 5. 117— 21.) R. K . Mu l l e r .

S. Libinson, Die Anwendung der Troutonsclien liegel bei der Berechnung von 
Oberflachenkuhlem, die unter Atmosphdrendruck arbeiten. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 5. 23—25.) R oll .

Vilem Lovy, Uber Wanneisolatoren. Beginn einer Artikelserie, in welcher das ge- 
samte Problem der therm. Isolierung mit besonderer Beriicksichtigung der in der 
chem. Industrie yorkommenden Falle behandelt werden soli. Der yorliegende Teil
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gibt die Hauptgleichungen der Warmeleitung durch eine Wand u. ein Beispiel uber 
den EinfluB von Isolationsschichten auf die Warmeyerluste bei Kesselheizung. 
(Chemicky Obzor 3. 37—40.) T o m a s c h e k .

Robert Billardon, Die neuen Fortschritle der Kalteinduslrie. (Vgl. C. 1928. II. 
376.) GefrierfU. — NH3, C02, S 0 2, C2H„, C3HS, CH3CI, C2HSC1, n- u. iso-Butan —, 
ihre pliysikal. Konstanten u. sonstigen Eigg. Erzeugung niedriger u. sehr niedriger 
Tempp. Zukunft der Kalteindustrie in Frankrcich. Entropiediagramme von CH.!

C2H0. (Technique mod. 20. 447—51. Compagnie de Constructions mćcaniques, 
Procśdes Sulzer, Seryice frigorifique.) W o l f f r a m .

Oscar Peters, Chemnitz, Sa., Selbsltatiger Abfiillheber fiir alle, namenłlich dlzende 
Flilssigkeiten mit einem zwischen der Ansaugevorr. (Mund, Saugball, Vakuumpumpo 
u. dgl.) u. dem zu entluftenden Heberrohr luftdicht eingeordneten Sch\vimmerventil, 
dad. gek., daB diese Ansaugevorr. mit Schwi minerventil ohne Einschaltung eines 
Dreiweghahnes dicht am Scheitelpunkt des Heberrohres angebracht ist. (D. R. P. 
461 441 K I. 12 f vom 23/10. 1926, ausg. 23/6. 1928.) K a u s c h .

Johns-Manville, Inc., New York, tibert. yon: Leslie Alonzo Baldwin, St. Louis, 
Missouri, Deckel an Lagerbehalternfur fliichtige Flussigkeiten und Gase. Zur Yerhinderung 
von Verdunstungsverlusten bei Metallbehaltern fiir z. B. Petroleum oder andere fliichtige 
Brennstoffe werden diese Behalter mit an Zeichnungen genau erlauterten Deckeln 
yorsehen, die aus mehreren Schichten geeigneten Materials — Warmcisolierstoffe, mit 
Asphalt oder Wasserglas getranktes Papier, wasserdichter Asphaltasbest, sandhaltige 
Asbestschichten u. a. — zusammengesetzt sind. (E. P. 224 860 vom 21/7. 1924, Auszug 
veróff. 14/1. 1925. A. Prior. 16/11. 1923.) R a d d e .

I. Traube, Charlottenburg, Trennung organischer Sloffe. Das Verf. bemht auf der 
Veranderung der Netzfahigkeit yon in W. unl. Stoffen bzw. der Veranderung der Ober- 
flachenspannung, u. benutzt die von der Flotation her bekannten „Flotationsgifte“, 
besonders Kolloide, wic Albumin, Saponin, Leim, Gelatine, Galie, Zellstoffablauge, 
Melasse u. a. Beispielsweise sinkt beim Riihren gleicher Teile Anthracen u. Alizarin 
in W. unter Zusatz geringer Mengen Albumin das Alizarin zu Boden, wahrend das 
Anthracen an der Oberflache schwimmt. Dasselbe ist der Fali bei Mischungen von 
Azozybenzol u. Carbazol. Auch Ole lassen sich so von organ, festen Stoffen trennen, 
wie 10—20% Ol enthaltendes Naphthalin, wobei das letztere zu Boden sinkt. (E. P. 
232041 vom 15/10. 1923, ausg. 7/5. 1925.) R a d d e .

Fernand Guignie,Frankreich, Filier fiir Vergaser usw., bei dem der Fliissigkeits- 
zulauf uber dem -ablauf u. ein Sieb auf dem letzteren angeordnet ist. (F. P. 638 358
vom 2/12. 1926, ausg. 23/5. 1928.) K a u s c h .

Jacciues Duclaux, Paris, Vorrichlung zum fabrihnajUgen Herstellen von JJltra- 
filtermembranen mit Gewebeeinlage, dad. gek., daB die zwischen dem die Sehichtfl. ent- 
haltenden Behalter u. der die Koagulierungsfl. enthaltenden Wannę eingeschaltete 
Fiihrungswalze stiindig mit Koagulierungsfl. angefeuchtet bzw. getriinkt gehalten wird, 
um ein Festhaften des Bandes zu yerhindern. (D. R. P. 462 038 KI. 12 d yom 2/9. 
1923, ausg. 4/7. 1928.) K a u s c h .

Hertha Molier, Arnold Luyken, Gertrud Luyken, Ernst Luyken, Nora Lam-
ping, Brackwede, Westf., Ilse Vogg-Castendyk, Dornach b. Basel, Irmgard Freude, 
Magdeburg, Fritz-Karl Castendyk, Bielefeld, Hendrich Luyken, Gerda Luyken, 
Elisabeth Luyken und Johann Luyken, Reinbek, Verfahren und Vorrichtung zur 
Abscheidung von Schwebekorpern aus elektrisch isolierenden, insbesondere gasformigen 
Fliissigkeiten, Verf. nach D. R. P. 277 091, 1. dad. gek., daB die in an sich bekannter 
Weise in den Hochspannungsstromkreis eingebautc Funkenloscheinrichtung derart 
ausgestaltet u. bemessen wird, daB ein zwischen den Elektroden oder zwischen denPolen 
einer Hilfsfunkenstrecke uberschlagender Funken selbsttiitig in hinreichend kurzer 
Zeit erlischt, so daB er nicht zur Bldg. eines dauernden Lichtbogens ftihren kann. —
2. dad. gek., daB die Funkenloscheinrichtung in einem besonderen Hochspannungs- 
widerstande von solclier GróBe bestoht, daB durch ihn ein im Vergleieh zur benutzten 
Hochspannung betrachtlicher Spannungsabfall erzielt wird. — 3. dad. gek., daB ais 
Vorschaltwiderstand zur Stabilisierung der elektr. Entladung ein an sich bekannter 
Widerstand gewahlt wird, der mit zunehmender Stromstarko selbstandig zu- u. ge- 
gebenenfalls mit abnehmender Stromstarke selbsttiitig abnimmt. — 4. Verf. mit in 
den Hochspannungsstromkreis eingebautem Hilfswiderstand u. einer Hilfsfunken
strecke, dad. gek., daB ais (funkenloschender) Hilfswiderstand eine in Hintereinander-
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schaltung mit dem Schwebekorperabsclieidcr — yorzugswcise auBerhalb des lctztcren — 
angeordnete, an sich bekannte Hilfsionenstrecke (beispielsweise eine yeranderlicho 
Funkenstrecke) benutzt wird oder eine an sich bekannte Vakuumentladungsróhre mit 
im wesentlichen positiver Charakteristik u. Sattigungsstromgrenze. — 5. Vorr. mit 
gruppenweise getrennt gespeisten, parallcl geschalteten Ausstromerelementen, dereń 
maximale Betriebsstromsumme die Labilitatsgrenzstromstarke iiberschreitet, dad. gek., 
daB die Ausstrómerelemente in solcher Zahl, Abmessung oder Anordnung zu jo oiner 
der (parallel geschalteten) Gruppen derart zusammengefaBt oder abgeteilt u. gut 
leitend miteinander (unter Vorschaltung eines gemeinsamen Funkenloschorgans) yer- 
bunden werden, daB die Summen ihrer maximalen Betriebsstromstarken gleich oder 
kloiner sind, ais die Labilitatsgrenzstromstarke in einer in der zu behandelnden Fl. 
befindlichen Disruptiyfunkenstrecke, insbesondere zwischen einem Ausstromer u. der 
zugehórigen Ausscheidefeldflache, betragt. — Weitere 7 Anspruche betreffen Aus- 
fiihrungsformen der Vorr. (D. R. P. 461 883 KI* 12 e vom 23/10. 1919, ausg. 3/7. 
1928. Zus. zu D. R. P. 277091; C. 1923. II. 450.) KausOH.

Wiegand Braun, Neuwied a. Rh., Trocknen von Bims, dad. gek., daB zur Auf- 
rechterhaltung der Adsorptionsfahigkeit der Bims abwechselnd einer Vakuum- u. einer 
Spaimungstrocknung mit Warmestufung unterworfen wird, so daB eine Sinterung 
verhindert wird. (D. R. P. 462 029 KI. 82 a vom 15/9 .1926 , ausg. 4 /7 .1928 .) K a u s CH.

Richard Mayerhofer-Hollingen, Mahrisch-Ostrau, Tschechoslowakische Republik, 
Herstellung eines Isoliermałerials. (D. R. P. 461 663 KI. 39 b vom 27/2. 1925, ausg. 
26/6. 1928. — C. 1928. I. 770 [F. P. 629 523].) F r a n z .

J. A. Maffei Akt.-Ges., Miinchen, Eiickkiihler. (D. R. P. 461 944 KI. 17 e vom 
16/9. 1925, ausg. 29/6. 1926.) K a u s CH.

Elias Wirth-Frey, Aarau, Schweiz, Ortsfeste Absorplionskdliemaschinc. mit perio- 
discliem Belrieb. (D. R. P. 461 745 K I. 17 a vom 27/4 .1923 , ausg. 3 0 /6 .1928 .) K a u s CH

Societe Anonyme pour l’ExpIoitation des Procedes Maurice Leblanc-Vickers, 
Paris, Frankreich, Neuerungen an Kohlensdure-Kompressicms- w id Kondznsalions- 
Kaltemasćhinen. Zur Erzielung besserer Wirksamkeit von Kiiltemaschinen, besonders 
in h. Landern, wird in einem besonderen, mit einer Saugleitung verbundenen Kessel 
das eingespritzte Kuhlwasser durch die eintretende teilweise Verdampfung stark ab- 
gekiihlt u. darauf der Kaltemaschine wieder zugefiihrt. Durch Einschaltung einer 
zweiten, ahnlichen Vorr. werden noch bessere Wrkgg. erzielt. (E. P. 244 059 vom 2/11. 
1925, Auszug veróff. 27/1. 1926. E. Prior. 2/12. 1924.) R a d d e .

Stratmann & Werner, Deutschland, Kdltefliissigkeit mit niedrigem Erslarrungs- 
punkt. Man fiigt unter Druck zu einer MgCl2-Lsg. (32 Bć.) von 18°, die mit groBcr Ge- 
schwindigkeit diurch ein Zweigrohr zirkuliert, eine Lsg. von kryst. CaCl2 (41,3° Bć.), 
die am besten bis zu 65° erhitzt ist. (F. P. 637 898 vom 19/7. 1927, ausg. 10/5. 
1928.) K a u s c ii .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Metallkatalysatoren. Man 
scheidet Metalle (Ni, Cu, Co) in feinzerteilter Form aus wss. Lsgg. von Metallsalzen 
ab in Ggw. von Kieselgur, Kieselsauregel oder Holzkohlo. (E. P. 281 218 vom 5/5.
1927, Auszug veróff. 18/1. 1928. Prior. 27/11. 1926.) KAUSCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Metallkatalysatoren, bestehend 
aus Ni, Co, Cu oder Gemischen dieser, die man durch Behandeln von ammoniakal. 
Lsgg. dieser Metalle mit H2 erhalt. (E .P . 282 410 vom 14/12. 1927, Auszug yoróff. 
15/2. 1928. Prior. 14/12. 1926. Zus. zu E. P. 281218; vorst. Ref.) K a u s CH.

Kurt Drews, Vcrdichtoto und verflussigtc Gase. H alle < Saale>: W. ICnapp 1928. (VII, 
347 S.) gr. 8°. =  Monographien uber chem isch- techn. Fabrikationsmethoden. Bd. 44. 
nu. M. 21.50; geb. nn. M. 23.50.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Victor Frolboese, Das Blei in der Atemluft industrieller Belriebe. II. (I. vgl. 

C. 1928. II. 175.) Die GróBe der Pb-Verfluchtigung bei der Bearbeitung mit Flammen. 
Methodik der Verss. in industriellen GroBbetrieben bei yerschiedenen App. fur homogene 
Verbleiung, teils unter Anwendung von Lótwasser, teils nach yorheriger Verzinnung. 
Best. des Pb in den Filtern. E r g e b n i s :  Der beste Gesundheitsschutz wird dadureh 
erzielt, daB man die wahrend der Bearbeitung von Pb mit Flammen stets mehr oder 
minder Pb-haltige Atemluft W der Entstehungsstelle yon der Einatmung ausschlieBt,



704 H IV- W a s s e r ;  A b w a s s e r . 1928. II.

z. B. dureh die Frischluftmaske. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverliiit. 15. 
167—72. Berlin, Gewerbehygien. Labor. d. Reichsgesundheitsamts.) W o l f f r a m .

G. Lutz, Die Gifligkeit der Thalloverbindungen. Unter Hinweis auf die von
T e l e k y  mitgeteilten sehweren Augenseliadigungen von TI-Arbeitem (Netzhaut- 
ablosung, Erblindung) u. die steigende Venvendung von Tl-Verbb. ais Enthaarungs- 
mittel sowie zur Schadlingsbekampfung hebt Vf. hervor, daB Tl u. seine Verbb. zwar 
seit langem ais giftig bekannt, trotzdem aber nicht auf der Listę der Gifte verzeichnet 
u. im freien Handel erhaltlich sind. Vf. priifte die Giftigkeit der frei kaufliehen Tl- 
Verbb. — auBer metali. Tl besonders T12C03, T1C1, T12S 04, T1G,H30 2 u. TINO, — 
planmaBig an Kaninchen u. Meerschweinchen dureh subcutane Applikation sowie Ein- 
reibung mit Tl-Salben u. berichtet eingehend iiber den klin. Verlauf der Erkrankungen. 
E r g e b n i s s e :  Typ. kumulierende Wrkg., sehr langsame Ausscheidung wie bei 
Pb-Verbb., hauptsiichlich das Zentralnervensystem geschadigt. Zur Verhiitung der 
Aufnahme dureh die intakte Haut (wie Hg-Verbb.) geeignete Schutzkleidung fiir die 
Arbeiter erforderlich. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 15. 172—74. 
Stuttgart.) W o l f f r a m .

— , Zwei Todesfdlle induslrieller Silikosis. Scheuerpvlver ais Ursache. Weibliche 
Arbeiterinnen starben an den Folgen des standigen Einatmens von S i02-haltigem 
Pulver beim Einpacken. Die naheren Umstande werden beschrieben. (Chem. Age 
19. 5.) W lLKE.

H. Ilzhofer, Verglcichende Uniersuchungen uber Schwefelkohlensłoff und Salforkose.
Die Verringerung der Explosionsgefahr bei Salforkose (Gemisch von CS2, Brenn- 
spiritus, W. u. Zusatzen) beruht nach Vf. darauf, daB infolge der Wasserverdunstung 
bei der Verbrennung die Temp. niedrig bleibt, daB der Wasserdampf die Explosions- 
gcfahr yermindert u. daB endlich die Schwimmerschicht ein Fortschreiten der Explosion 
nach dem CS2 mehr oder weniger hemmt. (Arch. Hygiene 99. 136—42. Miinchcn, 
Univ.) Gr o s z f e l d .

Henry Field Smyth und Henry F. Smyth jr., Gefaliren der Spritzfarbung gemti/3 
den Fcststellungen des 'pennsyhanischen und nationalen Sicherheitsrats. Vff. erórtern 
grundlegend die Gefahren, welche der Gesundheit der Arbeiter in den Industrien drohen, 
die mit Spritzpistolen oder auf andere Art Farbstoffe u. dgl. in fein verteiltem Zu- 
stande verspruhen oder verstauben, insbesondere Lackc u. iihnliche Stoffe mit leiclit 
fliiehtigen u. event. giftigen Lósungsmm., Farben u. Emaillen mit Geh. an Pb, Ter- 
pentin, Mineralspiritus usw., Glasschmelzen mit mehr oder weniger Pb oder giftigen 
Pigmenten u. besonders mit Si-haltigen, Lungengeschwiilste erzeugenden Stoffen. 
Eingehend werden die chem. Methodcn zur Best. der Konz. von Bzl.-Dampf in Luft 
u. der sonst in Betracht kommenden Substanzen, die medizin. Blut- usw. -Unterss., 
die Krankheitsbilder, die gebrauchlichen Apparaturen u. die erforderlichen Scliutz- 
maBnalimen, wie Liiftung, Staubabsaugung, Atemschutzmaaken, regelmaBige śirzt- 
liehe Unterss. usw., besprochen. (Journ. ind. Hygiene 10. 163—214.) WOLFFRAM.

W. Kirejew, Die. Wirkung der Gasmaske. II. (I. vgl. C. 1928. I. 1447.) Theoret. 
Ableitung der Beziehungen zwischen KorngróBe u. Schichtdicke des Adsorbens, 
Durchstrómung8geschwindigkeit u. Konz. des zu entfernenden Gases, Temp. u. 
Arbcitsbedingungcn zu Wirkungsgrad u. -dauer einer Gasmaske. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 27—34.) R o l l .

Ed. Fischer, Neue Anwendungen der Kohlensdure ais FeuerlóscJimitlel. Angaben 
iiber Trockenfeuerlóscher, bei welchen Loschpulver (Natriumbicarbonat) u. gasfórmige 
Kohlensaure gleiehzeitig wirken, u. iiber App., welche feste Kohlensaure ais Loschmittel 
benutzen, nebst Schilderung ihrer Anwendung bei Generatorbrfinden in elektr. Kraft- 
werken u. in anderen feuergefahrlichcn Betricben. (D in g l e r s  polytechn. Journ. 343. 
109— 11. Berlin.) B l o c h .

IV. W asser; Abwasser.
H. K. Bell, Der Entwurf und die Bauart von Ideinen Filleranlagen. Vf. beśpricht 

auf Grund seiner Erfahrungen die Planung u. den Bau von Filteranlagen zur Ver- 
sorgung von Orten. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 19. 653— 64. Lexington 
[K y .].)  W o l f f r a m .

J. Tillmans, Paul Hirsch und Heinz Grohmann, Die physikalisch-chemischen 
Vorgange bei der Enlmanganung von Trinkwasser. II. Weiłere V er suche uber die ad- 
eorbierende Wirksamkeit von Braunsłein und die Abhdngigkeit des Ausmafies der Ad-



sorplion von der Beschaffe.nhe.it des Braunsteins. (I. vgl. C. 1927. I. 1507.) 
sprechung der neueren Arbeiten gleicker Richtung von GelOSO (O. 1927

1928. II. ITIV. W a s s e r ; A bw a sse u .

C h a tte e j i  u . D h ar (C. 1923. III. 967) u. S en  (C. 1926. I. 3390) berichten ys^uoer ■«, 
eingehende Verss. zur Aufklarung der beiden Teilyorgange: a) Adsorption v V % n ,‘' 
u. b) Oxydation yon Mn02. a) Adsorptionswrkg. von MnOa gegen NaOH, rj
NaHC03 u. Na2C03, Rolle des vom Braunstein gebundenen W. beim Adsorptiołtś*.^ 
yorgang, Abhangigkeit der Adsorption von der Oberflache des Braunsteins, katalyt. 
Wirksamkeit von Braunstein auf H20 2. E r g e b n i s s e :  1. Ahnlich wic Mn" nimmt 
Braunstein auch Na20  (u. BaO) nicht zu n. chem., sondern zu Adsorptionsverbb. aus 
verd. wss. Lsgg. yon NaOH, NaHC03 u. Na2C03 auf, wachsend mit stcigender OH- 
Ionenkonz. 2. Die Adsorptionskraft gegen Mn" fallt mit Abnahme des Wassergeh., 
nach Entwasserung keine Wiederaufnahme von W. 3. Bei gleiehartigem Braunstein 
ist die Adsorption der Oberflache proportional, mit Eeinheit der Kórnung steigend, 
also nioht allein yon der Gewichtsmenge abhangig. 4. Bei gleiehartigem Materiał ist 
die Zeit fiir katalyt. Zers. bestimmter f i20 2-Mengen nahe proportional der Oberflache. 
Nur bei derselben Braunsteinart verlaufen Adsorption u. katalyt. Wrkg. annakernd 
parallcl, beide nehmen mit steigender Beladung des Braunsteins mit Mn" ab. —  
Folgerung fiir die Praxis. — b) Verss. iiber rein chem. Oxydation von Mn" zu Braun
stein, Bedeutung der Mn verarbeitenden Mikroorganismen fiir dio Entmanganung. 
E r g e b n i s s e :  ł.  Von Braunstein adsorbiertes Mn" kann rein chem. durch in W. 
gel. 0 2 oxydiert werden. Abhangigkeit der Oxydationsgeschwindigkeit yon ph u. 
Ó2-Geh. infolge Vers.-Schwierigkeiten nioht studierbar. 2. Die Mn verarbeitenden 
Jlikroorganismen fordem Oxydation des adsorbierten Mn" u. damit Entmanganung 
wesentlieh durch Beschleunigung, gewissermafien ais biolog. Katalysatoren. 3. Das 
infolge hydrolyt. Spaltung in Mn-haltigem W. stets etwas yorhandene Mn-Hydrat 
wird von der S i02 der Kieslcorner nur ganz gering, analyt. nicht nacliweisbar, absorbiert 
u. ist in wss. Lsg. bei der im Trinkwasser yorkommenden H2-Ionenkonz. durch 0 2 
nicht oxydierbar, wohl aber gemaB der Entmanganungspraxis ais Adsorptionsverb. 
Dies bewirkt Regeneration der Adsorptionskraft des Sandes u. Bldg. des Manganosalz 
besser ais S i02 adsorbieręnden Braunsteins, wenn auch nur in winzigem MaBe. Wird 
so die Braunstcinmenge allmahlich yon selbst bis zu einem gewissen Betrag gesteigert, 
so erfolgt durch erhohto Mn-Adsorption deutliche u. dauernde Abnahme des Mn-Geh. 
im W. bis zu yóllig n. Entmanganungswrkg. — Eolgerungen fiir die Praxis. (Gas- u. 
Wasserfaeh 71. 481—87. 515—19. Frankfurt a. M., Univ.-Inst. f. Nahrungsmittel- 
ehemie.) W o l f f e a m .

H. W. Clark, Jod bei den offentlichen Wasserversorgimgsanlagen von Massachusetts.
Vf. beriehtet uber Unterss. zur Ermittlung des J-Geh., die wahrend 2 Jahren in einein 
groBen Teil der 219 Anlagen fiir óffentliche W.-Versorgung des Staates Massachusetts 
seitens des Ministeriums fiir Volksgesundheit yorgenommen wurden. Der Geh. 
schwankte bei den Oberflachenwassern von 0—6,33, bei den Grundwassern von 0 bis 
4,03 Teilen in 1 Billion. Von EinfluB waren auch die Jahreszeiten u. die besonderen 
ortlichen Umstande. Die geolog. Verhaltnisse des Staates wie allgemein die Vorkk. 
yon J in der Natur werden eingehend erórtert. (Journ. New England Water Works 
Assoe. 42. 132—36. Massachusetts Department of Public Health.) W o l f f e a m .

Max PriiB, Die wirtschaftliche Bedeutung der Faulgasverwertung bei der Schlamm- 
zersetzung. Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsunters.; Unters. des freistehenden u. 
oben offenen, des mit Erde eingeschiitteten u. mit Holzbohlen abgedeckten u. eines 
freistehenden, allseitig gut gegen Warmeyerluste isolierten Eaulbehalters; Vergleich 
der Wirtsohaftlichkeit der 3 Behalterbauarten; Ausnutzung billiger Abfallwarmo zur 
kiinstlichen Beheizung der Schlammfaulraume; Ersparnisse bei der kunstlichcn Be- 
heizung beim Eehlen von Abwarme; wirtsohaftlieher Vergleich zwisehen der kiinst
lichen Faulraumbeheizung u. der natiirlichcn Sehlammraumbeheizung durch das Ab- 
wasser. (Gesundheitsing. 51. 439—44. Essen, Abwasseramt der Emschergenossen- 
schaft.) W o l f f e a m .

Willem RudolfS, Einflv.fi von Salz auf die Schlammzersetzung. Auf Grund um- 
fassender Verss. kommt Vf. zu dem SchluB, daB Zusatz von 5 g Salz auf 11 Kloaken- 
sehlamm die Zers. desselben kaum bemerkenswert beeinfluBt, durch groBere Mengen 
aber die Zerstórung der fliichtigen Stoffe u. die gesamte Gaserzeugung wesentlieh 
gesteigert wird. Dio Zus. des Gases weehselt je nach Salzzusatz erheblieh, mit den 
gróBten Mengen wird prakt. kein CH., erzeugt. Gemische von Salz u. Sulfaten scheinen 
etwas anreizend zu wirken. (Publ. Health Reports 43. 874—81. New Brunswick
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[N. J.], New Jersey Agricultural Experiment Station, Departm. of Sewage Dis- 
posal.) WOLFFRAM.

A. W. Crouch, Verwendung von Uraninfarbstoff bei der Aufsuchung unterirdisch 
verlaufender Gewdsser. AnlaBlich von Verss. zur Ermittlung des Verbleibs eines unter
irdisch weiter verlaufenden Gewassers u. seines Zusammenhanges mit anderen erwies 
sich Uranin-Teerfarbstoff ais besonders geeignet u. wesentlich ausgiebiger ais KMn04. 
Beschrcibung der Verss. u. Ausfiihrungsyorschriften. (Journ. Amcr. Water Works 
Assoc. 19. 725— 28. Mc Minnyille [Tenn.], Teimessee Electric Power Co.) W o l f f r a m .

F. W. Sperr jr., W. H. Fulweiler, F. E. Daniels und O.O.M alleis, Prufung 
von Wasser naeh der Chlorung auf Phenolgeschmack und -gerucli. (Publ. Health Reports 
43. 881— 82. Pittsburgh [Pa.]. —  C. 1928. II. 95.) W o l f f r a m .

I. Minkewitsch, Experimenlelle Studien zur Pragę iiber die Indolgarungs- 
methoden zur Bestimmung des Coliliters im Trinkwasser. Durch eingehende Verss. 
zur Prufung der neueren Methoden, welche den Nachweis fakaler Verunreinigung 
von W . durch Best. des Titers yon Bact. coli naeh E ij k m a n -B u l ir  mit Hilfe der 
charakterist. biolog. Indolbldg. vereinfachen wollen, stellte Vf. fest, daB diese Auf- 
gabe bisher nicht vóllig gel. ist. Ais empfindlichste u. genaue Methode erwies sich 
die Garungsprobe von B u l ir , ais dereń sehr nutzliche Erganzung die Indolprobo 
von Gb r s b a c h  empfehlenswert ist. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. 2. Abt. 73. 338—46. 
Leningrad, Hygien. Inst. d. Militiirmediz. Akad. u. Abt. f. yergl. Pathologie d. Staats- 
inst. f. expcrim. Medizin.) WOLFFRAM.

V. Anorganische Industrie.
Rene Moritz, Studie iiber die Apparatur der Schwefelsdurefabrikation. (Moniteur 

Produits chim . 11. N r. 110. 4—10. Nr. 111. 1—9.) ScHOLZ.
N. Juscllkewitsch, Die Gewinnung von Ammoniak durch direkte Syntliese. I. Vf. 

gibt eine eingehende Zusammenstellung der Daten iiber die Weltproduktion u. dic 
Produktion der einzelnen Staaten an synthet. N H S. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 5. 18— 23.) R o ll . _

W. Denissow, Uber den Ammoniakkreisprozefi. An Hand von in der Praxis 
gesammelten Daten stellt Vf. Kalkulationen iiber die Wirtschaftliclikeit des „Kreis- 
prozesses“ zur N / / 3-Gewinnung aus Kokereigasen naeh F o k in  (C. 1926. I. 3372) an u. 
erćirtert die Moglichkeit der Gewinnung des bei diesem Verf. verlorengehend.cn fixen 
NH3 im Teerwasser. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlen
nosti.] 5. 13— 18.) R o l l .

W. Donat, Konzentration von Salpetersaure in einer Anlage naeh Valentiner.
Betriebsergebnisse u. Kostenberechnungen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal
Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 216— 18.) R o l l .

H. M. Lawrence und F. D. de Vaney, Flotation von geringwertigem Phosphat- 
gestein. Die Gewinnung des Phosphatgesteins aus den Erzen in Florida ist eine ein- 
fache Wasch- u. Siebarbeit. Bei. diesem Waschen gehen aber die feineren Anteile 
verloren. Die Laboratoriumsyerss. haben noch zu keiner industricll yerwertbaren 
Methode gefiihrt. Olsaure u. Natriumoleat wurden dabei ais selektiv wirkende Mittel 
benutzt. (Engin. Mining Journ. 125. 1058—59. Tuscaloosa [Ala.] u. Rolla [Mo.], 
Bureau of Mines.) W i l k e .

W. G. Hukler, Graphitkonzenlration im siidlieJien Kalifornien. Die Einrichtung 
der Fabrik in den Verdugo Hills, die mit einem kombinierten Flotations- u. Sieb- 
reinigungsverf. arbeitet, wird kurz skizziert. (Engin. Mining Journ. 125. 1059—60. 
Glandale [Calif.], Standard Graphite Corp.) WlLKE.

W. Iljinski und G. Klebanowa, Die Gewinnung von Glaubersalz aus einem
Gemisch von Magnesiumsulfat und Nalriumchlorid. Naeh einer tJbersicht iiber die 
einschlagige Patentliteratur erortern Vff. an Hand eigener Verss. die Moglichkeit der 
rationellen Gewinnung von Na2SOxl aus dem „Sel mixte“ der Meersalinen. „Sel mixte“ 
ist das bei einer Konz. der Salinenlauge von 32,5 bis 35° Bć. ausfallende Gemisch von 
NaCl (ca. 55— 60% ) u. MgS04 (ca. 40—45% ). Naeh den Ergebnissen der Unters. 
des Lósungsdiagramms des Systems NaCl-MgS04-H20  geben Vff. folgendes Verf. ais 
das yorteilhafteste zur Na2S 0 4-Gewinnung an: Das wahrend des Sommers bei der 
Herst. konz. MgCl2-Laugen ausfallende Sel mixte wird im Herbst in denselben Salinen- 
teichen in Meerwasser gel. Bei Abkiihlung auf 0° scheiden sich bis zu 20%  des Ge- 
wichtes yon Sel mixte an Na2S 04 aus. Die Mutterlauge wird abgelassen; das Na2S 04
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kann ohne weitere Behandlung verwendet oder aber nach erneuter Auflósung im 
Sommer wasserfrei krystallisiert erhalten werden. — Umfangreiehe Tabellen u. Dia- 
gramme der Lóslichkeitsyerhaltnisse der Salzpaare siehe Original. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 5. 3—10. Salz-Forschungsstation, 
Krim, u. Elektrochem. Lab. d. Inst. fur angew. Chemie.) R o l l .

G. Malcolm Dyson, Die Gewinnung und Anwendungen von Thorium. Bei Th- 
reichen Mineralien wird zucrst handsortiert, dann mit H2S 04 behandelt, die ganzc 
M. in guBeisernen Pfannen zur Trockne erhitzt, worauf das Th mit anderen metali. 
Verunreinigungen mittels verd. H N 03 ausgezogen wird. H 2S entfernt die schweren 
Metalle, in dem Filtrat wird Th u. die seltenen Erden mit Oxalsaure gefiillt. Die 
Osalate werden in Sulfate iibergefuhrt u. die pastóse M. der Sulfate wird in eiskaltem 
W. gel. Beim langsamen Erwarmen auf 20° schcidet sich das Thoriumsulfatocto- 
hydrat krystallin. ab. Das Krystallisieren kann ofters wiederholt werden. Die Be
handlung der Th-armen Mineralien ist schwieriger u. wird oft ais Geheimnis gehiitet. 
Nach einer mechan. Konzentrierung folgt ais ersto chem. Behandlung die Entfernung 
des P. So wird z. B. roher Monazit mit 1,1 Teilen Petroleumkoks, 0,8 Teilen Kalk 
u. 0,15 Teilen FluBspat in einem elektr. Ofen erhitzt, der zur P-Gewinnung eingerichtet 
ist. Der Riickstand enthiilt CaC2, das mit W. zersetzt wird. Das Acetylen wird yer- 
wertet. Der mit W. behandelte Nd. kann dann wie die Th-reichen Mineralien be
handelt werden. Zur Herst. von metali. Th wird das Verf. von J. W. Ma r d e n  u.
H. C. R e n t s c h l e r  (C. 1927. II. 731)' benutzt. (Chem. Age 19. Monthly Metallurg. 
Sect. 2—3 . ) __________________ WlLKE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Franken- 
burger und Christian Steigerwald, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Herstellung 
von ]Vasserstoffsuperoxyd aus H 2 u. 0 2 enthaltenden, mit Metalldampf beladenen Gasen 
oder Dampfen in strómendem Zustand durcli Bestrahlung mit einer Metalldampflampe, 
dad. gek., daB man die Konz. des 0 2 in diesen Gasen niedrig, zweckmiiBig ldeiner ais 
5%, oder die Strómungsgeschwindigkeit hoch wahlt oder beide MaBnahmen gleichzeitig 
anwendet. (D. R. P. 461 635 K I. 12 i vom 7/1. 1927, ausg. 25/6. 1928.) K a u s c h .

Raymond F. Bacon, Brouxvi)le, N. Y., Schwefel aus Eisensulfiden. FeS wird 
mit H 2S 03 behandelt u. der sich dabei abscheidende S gewonnen:

FeS +  ELSO, =  FeS03 +  H 2S
2 H2S +  S 0 2 =  2 H aO +  3 S

2 FeS03 +  3 H2S =  Fe.,03 +  3 HsO +  5 S 
(A. P. 1 672 924 vom 13/4. 1927, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig, Schwefelsaure. 
In einem S 03-Kontaktapp. findet die Osydation der S 0 2 in mehreren Stufen unter 
Einschaltung einer Abscheidung der S03 zwischen je zwei Stufen statt. Die Reaktions-
warmo jeder Stufe wird zum Erhitzen der Kammer der nachsten Stufe verwendet.
Die Umsetzung wird in jeder Stufe derart geregelt, daB sie geniigend Hitze fiir eine 
folgende Stufe erzeugt. (E. P. 289 879 vom 27/4. 1928, Auszug veróff. 27/6. 1928. 
Prior. 5/5. 1927.) K ausch .

Johannes Antonius Lebumus van der Lande, Deventer, Technischi, Persulfat 
enthaltende Gemische. Man setzt zu Persulfaten ein trocken bleibendes Mittel (Calcium- 
pyrophosphat). (H oll.P . 18107 voin 18/10. 1924, ausg. 15/6. 1928.) KAUSCH.

Wallace L. Chandler, East Lansing, Mich., V. St. A., Gewinnung von Jod in 
duparst fein verleilter Form, Ausfuhrungsform des Verf. gemaB D. R. P. 458 434, dad. 
gek., daB man die Mengenyerhaltnisse der Reagenzien derart bemiBt, daB H J u. 
HJO sich im molekularen Verhaltnisse 1: 1 oder H J u. H J 0 3 im molekularen Ver- 
haltnisse 1: 5 befinden. (D .R . P. 462 091 KI. 12 i vom 19/3. 1927, ausg. 4/7. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 458434; C. 1928. I. 2528.) K a u s c h .

Silica Gel Corp., ubert. von: Ernest B. Miller und Gerald C. Connolly, Balti
more, Maryland, Gele. Hartę, porose Gele erhalt man dadurch, daB man ein Sol herstellt, 
das Hydrogel absitzen laBt, das nach dem Waschen zu dem harten, porosen Prod. 
getrocknet wird, u. in das Sol „feine“ Gele einriilirt. (A. P. 1 672 768 vom 6/5. 1927, 
ausg. 5/6. 1928.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir chemische Produktion m. b. H., Mannheim-Waldhof und 
Hellmuth Miiller-Clemm, Mannheim, Herstellung einer hochaktiven Entfdrbungskohle 
(D .R  P 461 884 KI. 12 i vom 15/5.1923, ausg. 29/6.1928. — C. 1924. II. 1501.) K au .
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Lazote Inc., iiberfc. von: Roger Williams, Wilmington, Delaware, Wasserstoff. 
Man katalysiert ein Gemisch von Dampf u. einem ungesatt. KW-stoffe enthaltenden 
Gemenge, indem man letztere im Gemisch mit H2 iiber einen hydrogenisierenden Kontakt 
leitet. (A. P. 1673  032 yom 5/8. 1926, ausg. 12/6. 1928.) K a g SCH.

Appareils et l§vaporateurs Kestner, Lille, Calciumniirat. Man laflt H N 03 auf 
CaC03 einwirken u. driickt das entwickelte Gas in Richtung der Bewegung der H N 03 
weiter. Durch die H N 03 nicht angreifbare Blócke werden zu dem Kalkstein zugesetzt, 
um der fl. Saure u. dem Gas gleichmafiigen Widerstand zu leisten. (E. P. 289 370 
vom 13/3. 1928, Auszug yeroff. 20/6. 1928. Prior. 6/5. 1927. Zus. zu E. P. 279037; 
C. 1928. I. 3462.) K a u s c h .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Heinrich 
Specketer, Griesheim a. M., Eisenfreie Tonerde. Man erhitzt das Gemisch yon A1C13 
u. FeCl3 in Ggw. fiir die Hydrolyse des A1C13 hinreichender Mengen W. u. eines red. 
Gases, das die Oxydation des Fe11 zu Fe111 yerhindert, auf 300° u. lost aus dem Riick- 
stand das noeh darin yorhandene FeCl2. (A. P. 1 672 788 yom 17/9. 1925, ausg. 5/6. 
1928. D. Prior. 13/10. 1924.) ‘ KAUSCH.

Niels C. Christensen, Salt Lake City, Utah, Wasserfreies Aluminiumchlorid. 
Man erhitzt trocknes PbCl2 mit metali. Al, wobei wasserfreies A1C13 sich bildet u. ab- 
destilliert. (A. P. 1 673 495 vom 7/6. 1923, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
R. D. Cooke, WeifSes Email und Trubung. Die Ursachen der Undurchsichtigkeit 

werden in den yerschiedenen Brechungsindizes gesucht. Die im Email yorkommenden 
Fluoride haben besonders kleinen Index u. yerursachen diffuse Zerstreuung des Lichtes. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 126—30. Des Plaines [111., U. S. A.], Benjamin Electr. 
Man. Co.) Sa l m a n g .

Hugo Schulze, Koruitruklion der Rohware und EmaiUierung. (Keram. Rdsch. 
36. 479—80. Breslau.) S a l m a n g .

Ross C. Purdy und A. Ernest Mac Gee, Einige physikali sche Eigenschajlen 
hiinstlicher Tonerdeschleifmiltel. Fiir weiche, mittelweich, mittel u. hart gebundene 
Scheiben werden alle wichtigen physikal. Eigg. zahlenmaBig angegeben. Porigkeit, 
spezif. Gewicht, Elastizitat u. Warmedehnung nehmen mit steigendem Geh. an Binde- 
mittel ab. Bestandigkeit gegen Temp.-Sehwankungen, StoB, Brach u. median. Bc- 
anspruchung wachst dagegen mit wachsendem Geh. an Bindemittel. Die Methode 
der Herst. ist von groBem EinfluB auf die Eigg. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 192 
bis 203.) S a l m a n g .

E. F. Clemens, Entwurf eines Ofens zum Bremien von Tonrohren. Entwurf eines 
Rundofens mit yielen kleinen Feuerungen, die Cberbrennen yerhindern. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 11. 131—36. Cannelton [Tnd.], Cannelton Sewer Pipę Co.) Sa lm .

K. O. Schulz, Zum Belriebe des Ziegelringofens. AUgemeine Ausfiihrungen iiber 
den Ringofen. (Tonind.-Ztg. 52. 1031—34.) Sa l m a n g .

M. von Reiboldt, Geblasene Glasschmelzofen. Vf. empfiehlt, die Wirtschaftlichkeit 
der Eisenhoehofen auf die Glasofen dadurch zu iibertragen, daB auch sie mit Luft 
von hoher Temp. u. etwas erhóhtem Druck betrieben werden. (Sprechsaal 61. 506 
bis 508. Koburg.) S a l m a n g .

E. F. Theobald, Versuche mit Zusatzfeuerungen. (Journ. Amor. ceram. Soc. 11.
137—42. New Straitsyille [Ohio], Straitsyille Imperyious Brick Co.) S a l m a n g .

E. Glinther, Abwanneverwertung von Muffelofen. E s wird e in  R auchrohrenkessel 
em pfohlen. (Sprechsaal 61. 448.) S a l m a n g .

Stang, Die Glasindustrie in China. (Keram. Rdsch. 36. 491—93.) S a l m a n g .
S. R. Scholes, Der Glasstrom in Wanncndfen. Es wird Stromung nur oben, be

sonders in der Mitte angenommen. (Glass Ind. 9. 126—27. Columbus [Ohio], Federal 
Glass Co.) S a l m a n g .

A. R. Payne, Dićhtekontrolle in Glaswannenófen. Die Veranderungen im Glase 
in ununterbrochen betriebenen Ofen lassen sich einfach durch Best. der D. nachweisen. 
Es werden Riickschlusse aus solchen Befunden auf die beim Einsetzen des Gemenges 
gemachten Fehler gemacht u. Kuryen u. Zahlen iiber die D.-Anderungen angegeben. 
Mit dieser einfaehen Methode kann man die chem. Analyse erganzen, allerdings nicht 
ersetzen. (Glass Ind. 9. 121—25. Moundsyille [W. Va.], Fostoria Glass Co.) Sa l m .
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F. Stang, Die Umstellung in der Tafelglasfabrikation vom Ilandbelrieb auf Ma- 
schinenbetrieb (Fourcault-System). Es wird eine Beschreibung des Verf. mit einer 
Kostenaufstellung gegeben. (Keram. Rdsch. 36. 461—63. 483—85.) S a l m a n g .

K. Lossen, Das Tafelglas-Ziehverfahren nach Fourcault. E s wird eine reieh  
illustrierte Beschreibung einer FoURCAULT-Anlage gegeben. (G lastechn. Ber. 6. 
121— 34. Sulzbach [Saar], Vopelius- u . W enzelsche G lashiitten.) SALMANG.

H. E. Nold, Eine Studie uber Tonabbau unter Tage. Diese Fragen miiBten mit 
derselben Sorgfalt studiert werden wie die Fragen der Tonverarbeitung. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 11. 157-—68. Columbus [Ohio], Univ.) S a l m a n g .

C. R. Forbes, Die Gewinnung von Missouri Diaspor-, Burley- und Flintton. 
Genaue Beschreibung des Vork. u. Abbaus. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 204—14.
Rolla [Mo.], Missouri School of Mines.) S a l m a n g .

C. H. Co ale, Sprengpraxis in Tongrubcn. Die Methoden u. ihre ZweckmaBigkeit 
werden erórtert. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 173—79. Wilmington [Del.], E. I.

W. Pukali, Uber die Vorgange beim Trocknen keramischer Rohwaren. .Es wurden 
Troeknungsyerss. an 10 yerschiedenen Tonen gemaeht. Die Trocknung von Tonen 
u. von tonigen Massen spielt sich bei gewóhnlicher Temp. an der Oberflache ab, ohne 
daB sie der Trocknung in tieferen Schichten wesentlieh yorauseilt. Dabei werden 
betrachtliche innere Spannungen in den Kórpern heryorgerufcn. Diese Spannungen 
sind meBbar u. gehen unter Umstanden bis zu 700 mm Hg. Sie sind bei allen Massen 
gleich, doch ist die Zeitdauer des Spannungsverlaufs yerschieden. Sie sind von der 
Scherbenstarke unabhangig u. crreichen noch vor vollstiindiger Lufttroekenheit ihr 
Ende. Es wird ais móglich erachtet, aus dem Trocknungsyerh. Schlusse auf die 
Porigkeit u. die Bildsamkeit der Tone ziehen zu kónnen. (Sprechsaal 61. 429—32. 
450—53.) Sa l m a n g .

Curt Priissing, Chemische Widerstandsfiihigkeit von Zement. Vf. halt Mischungen 
yon Hochofensehlacke u. Erzzement fiir weniger geeignct ais reinen Erzzement. Dieser 
Behauptung wird von Gr u n  widersprochen. (Zement 17. 1006—07.) Sa l m a n g .

R. Grun, Chemische, Widerslandsfdhigkeil von Zement. Polemik gegen Priissing. 
(ygl. vorst. Ref.). (Zement 17. 829—30.) S a l m a n g .

Haegermann, Der Festigkeitsverlauf der Portlandzemente bei abwechselnder Luft- 
und Wasserlagerung der Probekurper. Diskussion uber die Deutung der Festigkeits- 
ruekgiinge. (Tonind.-Ztg. 52 . 1101— 02.) S a l m a n g .

H. Vierheller, Hochwertiger Zement und kaltes Wasser. Hocliwertige Zemente, 
besonders aber der Tonerdezement sind den anderen Zementen auch bei Verwendung 
kalten W. iiberlegen. (Zement 17. 892—94.) Sa l m a n g .

H. Bach, Verhalten von Trafizement in aggressivem Wasser. Ein Portlandzement 
wurde mit Trass yermahlen u. Priifkorper teils ganz, teils halb in 21/2°/0 MgS04-Lsg. 
getaucht. Die ganz eintauehenden blieben gut erhalten, die halb eintauehenden be- 
gannen nach l 1/ ,  Jahren zu zerfallen. (Tonind.-Ztg. 52. 1058— 60. Essen, Emscher- 
genossenschaft.) Sa l m a n g .

Nitzsche, Yergleićhende Bindezeit-Beobachtungen bei Gebrauch der Vicatnadel und 
des Automaten. Es werden. zahlenmaBige Angaben iiber den EinfluB der Temp. u. 
Feuchtigkeit auf beide Methoden gemaeht, wegen dereń Einzelheiten auf das Original 
yerwiesen wird. (Tonind.-Ztg. 52. 1036—37. Frankfurt a. M.) SALMANG.

E. Probst, Mór lei und Beton. Es wird iiber eine Reihe von Verss. uber den EinfluB 
von Zus. auf Festigkeit u. Bestandigkeit yon Beton berichtet. (Zement 17. 899—903. 
943—45. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) Sa l m a n g .

Julius Meyer, Uber porosen Leichtbeton. (Chem. Fabrik 1928. 403—04. Breslau, 
Univ. — C. 1928. I. 567.) Sa l m a n g .

A. Kleinlogel, Aerokretbeton. Der Gasbeton wird ais Baustoff fiir Wohnliauser
empfohlen. (Beton u. Eisen 27. 213. Darmstadt.) Sa l m a n g .

W. Pukali, Die Bestimmung der Wasseraufnahme keramischer Massen. Yf. be- 
streitet, daB man bei feinporigen Massen die W.-Aufnahme durch Auskochen oder 
durch Eyakuieren unter W. bestimmen konne. An Hand yon Beispielen wird nach- 
gewiesen, daB W. die im Inneren feinporiger Kórper eingeschlossene Luft nicht ver- 
driingt, sondern nur yerdichtet. Vf. empfiehlt daher, die W.-Aufnahme so zu be
stimmen, daB der Kórper erst eyakuiert wird, ehe man ihn mit W. trankt. (Sprech-

Du Pont and Co.) S a l m a n g .

saal 61. 447.) Sa l m a n g .
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Gr. E. F. Lundell und H. B. Knowles, Die Bestimmung von Eisen in Glassand. 
Bei einem Sand mit 0,07% Fe20 3 zeigten die einzelnen Methoden folgende Abweichungen: 
die grayimetr. ±  0,0005%, die elektrometr. ±  0,001%, dureh H 2S-Red. +  0,006%, 
dureh S 02-Red. 0,003%, eolorimetr. —0,004%. Bei 0,07% Fe20 3 muB ein Fehler 
von 0,002% in Kauf genommen werden, wenn 2 Analytiker nach derselben Methode 
arbeiten. Bei yerschiedenen Methoden kann er auf 0,01% steigen. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 11. 119—25. Washington, Bureau of Standards.) Salm ang.

W. M. Shaw, W. H. Mac Intire und J. E. Underwood, Bestimmung des hau- 
stischen Wertes von Kalk. Es wird ein genauer Vergleich der yerschiedenen Analysen- 
methoden gegeben. (Ind. engin. Chem. 2 0 . 312—14. Univ. of Tennessee.) Sa l m .

Institution of Civil Engineers, The Deterioration of structures in sea-water. 8 tli (interim)
report. London H.M. S. O. 1928. 3s.net.

m  Agrikulturchem ie; Dungem ittel; Boden.
Pierre Kersten, Uber die Citronensdureloslichkeit der basisclicn Siemens-Marlinofen- 

Schlacken. Die Citronenloslichkeit ist ein relatiyes MaB u. ist nicht in t)bereinstimmimg 
mit der „landwirtschaftlichcn“ Loslichkeit, d. h. dem Zustand, in dem sich das Phosphat 
befinden soli, um fiir dio Pflanzen assimilierbar zu sein. Die versehiedenen Abkiihlungs- 
arten u. die yerschiedenen Zusatze an Calciumsilieat u. FluBspat haben keine Be- 
deutung fiir dio Loslichkeit. Entsprechend dem mehr oder weniger heiBen Gang des 
Ofens bilden sich yerschiedene Phosphate, die um so weniger 1. sind, je heifler der 
Gang ist. (Rev. uniyerselle Mines, Metallurgie, Trayaux publics etc. [7] 18. 167—76. 
Hautmont [Nord], Forges de la Providenee.) W lLKE.

A. Sanfourche und Fr. Ble, Bemerkungen zur Analyse der Phos-pltate. Vff. 
weisen auf mehrero Ursachen hin, auf die Abweichungen um 1% u. mehr bei der Best. 
der HjPO.j ais Magnesiumammoniumphosphat bzw. Pyrophosphat, zuruckzufuhren 
sind u. empfehlen die in dem Berichte an den Landwirtsęhaftsminister (Paris, Im- 
primerie Nationale, 1899, S. 26) beschriebene Methode mit geringen Abanderungen. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 43. 680—83. Saint-Gobain, Labor. central.) Me i n h a r d .

M. Koffman, Eine Methode zur direkten Untersuchung der Mikrofauna und der 
Mikroflora des Bodens. Mitteilung einer Reihe yon teclm. Angaben zur schnellen 
u. direkten Beobachtung von Bodenproben. Angabe yon Objekttragem mit besonderen 
eingeschliffenen Kanalen zur Protozoenbest. Ferner wird ein App. (Ruhrwerk) zur 
Herst. feiner Bodenaufschlammungen beschrieben. Mitteilung yon Zahl-, Fiirbungs- 
u. EinschluByerff. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 75. 28—45. Stockholm, 
Zootom. Inst.) S c h n it z e r .

J.Bodnar, Liii Eveline Róth und Irene Tergina, Einfaćhe und schnelle ana- 
lytische Methode zur Bestimmung des Wirkungssubstanzgehaltes von Pflanzenschutz- 
mitteln. IV. Mitt. Die tiirimetrische Bestimmung des Quecksilbers in Saatgutbeizmitteln. 
(III. vgl. C. 1928. I. 110.) Die neueren Beizmittel fiir Saatgut enthalten hiiufig 
Quecksilber, u. zwar in organ. Bindung, mitunter daneben Cu u. As. Um zur analyt. 
Unters. die organ. Substanz zu zerstóren, wird folgendes einfache Verf. angegeben: 
Die Hg-Verb. wird in einem Erlenmeyerkolben mit konz. H2S 04 yersetzt, dann wird 
ein ca. 40 cm langes RuckfluBrohr aufgesetzt u. nach Erwarmen auf 50—60° dureh 
dasselbe Perhydrol eingetropft. Die Zers. dauert 5— 10 Min. Zur Zerstórung der 
Tillanliniia.fibeize u. des Trockenbeizmittels H  wendet man besser Schwefelsaure +  
Salpetersaure an. Zur Best. des nun in anorgan. Bindung yorliegenden Hg wurde 
dasselbe zunachst reduziert, indem man NaOH bis zur alkal. Rk. u. dann 10%ig. 
Formaldehydlsg. zugab. Zum Filtrieren des ausgeschiedenen Hg hat sich das Papier 
„589 Blauband“ gut bewahrt. Das in Salpetersiiure gel. Metali konnte hierauf dureh 
Rhodantitration genau bestimmt werden. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 81—105. 
Budapest, Pflanzenbiochem. Inst.) WlNKELMANN.

Eugen Ketterer, Essen, Einrićhtung zur Zufiihrung von Warme und Kohlensaure 
in  Treibhduser. Die zur Beforderung des Wachstums der Pflanzen zugefiihrte C02 
wird in einem eingehend beschriebenen App. yon S 02 gereinigt, dann ais Dicarbonat 
absorbiert, daraus dureh Erhitzen in Freiheit gesetzt u. nach Entfernung des mit- 
yerdampften W. mit Luft yermischt ins Treibhaus geleitet. (E. P. 241164 yom 7/8. 
1925, Anszug yeroff. 2/12. 1925. D. Prior. 9/10. 1924.) R a d d e .
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Malcolm Mac Phee, Machrin, Colonsay, Scjmtzmittel gegen Schafruhr. Aus rohem 
Leinol, MgS04 u. Terpentin bestehend. (E. P. 225 157 vom 31/7. 1924, ausg. 18/12. 
1925.) R a d d e .

IX. Organische Praparate.
W. J.  Hale und Edgar C. Britton, Hersłellung synłhetischen PJienols aus Halogen- 

derivaten des Benzols. Nach einer Literaturiibersicht wird naher auf das Verf. von 
A y l sw o r t h  (A. P. 1213142 yon 1917) eingegangen. (Rev. gćn. Matiercs colorantes, 
Teinture etc. 1928. 100—102.) SuYERN.

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, Konzentrierte Chlorhydrin- 
losungen. Durch eine niedrig-%ig. NaOH, der die aquivalente Menge Cl2 in dem Mafie 
zugefiihrt wird, daB die Alkalitat der Lsg. ganz gering ist u. das jeweils entstandene 
Chlorhydrin nur kurze Zeit mit f reiem Alkali in Beruhrung bleibt, werden unter Kuhlung 
Olefine enthaltende Gase geleitet. Die entstandene, 10,5%ig. CMorhydrinlsg. wird in 
bekannter Weise konz. u. gereinigt. (E. P. 235 044 vom' 13/8. 1924, ausg. 2/7.
1925.) R a d d e .

Max Buchner, Hannoyer-Kleefeld, Kreisprozep zur Gewinnnung loslicher Salze 
organischer Sauren u. a. Einw. loslicher Fluoride auf Metallsalze organ. Sauren. Das 
entstandene unl. Metallfluorid wird durch SiF4 in Ggw. eines 1. Salzes u. Saure ais 
Kontaktsubstanz zers., das gebildete Silicofluorid liefert durch Erhitzen das 1. Fluorid, 
das wieder neue Metallsalze der organ. Sauren zers., u. SiP,, das erneut zur Umwandlung 
des unl. Metallfluorids dient. Folgende Gleicliungen veranscliaulichen den ProzeB:

I. 1. 2R -C O O H +M e(O H )2 =  Me(R-COO)2-f- 2 H 20
2. Me(R-COO)2 - f  2 NaF =  2 R-COONa +  MeF2
3. MeF2 +  SiF4 +  2 NaCl +  (Siiure) =  Na2SiF6 +  MeCl2
4. Na2SiF6 erhitzt =  2 NaF -f- SiF4 .

II. 1 .2  R- COOH +  CaC03 =  Ca(R- COO)2 +  C02 +  HsO
2. Ca(R- C 00)2 +  2 NaF =  2R-COONa - f  CaF2
3. CaF2 +  SiF4 +  2 NaCl +  (Saure) =  Na2SiF0 +  CaCI2
4. Na2SiF6 erhitzt == 2 NaF +  SiF4
5. CaCl2 +  C02 +  2 NH3 +  H 20  =  CaC03 +  2 NH4C1.

III. 1. Na2SiF6 erhitzt =  2 NaF +  SiF4
2 NaF +  CaCN2 +  3 H 20  =  Na„C03 +  2 NH3 +  CaF2
3. CaF2 +  SiF4 +  H2S 04 =  CaŚ04 +  H 2SiF8
4. Me(R-COO)2 +  H 2SiF0 =  MeSiF0 +  2 R- COOH .

(E. P. 246142 vom 12/1.1926, Auszug veroff. 17/3.1926. D. Prior. 16/1.1925.) R a d d e .
I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Essigsaure

anhydrid, dessen Homologen und IIalogenderivalen aus dem Saurechlorid u. einem Salz 
der Saure. Das Saurechlorid wird aus der freien Saure unter Verwendung eines Si-, 
Ti- u. (oder) Sn-Chlorids ais Chlorubertrager hergestellt. — Zu 100 Teilen Eg. u. 328 Tin. 
entwassertem Na-Acetat werden in einem geschloesenen GefaB 170 Tle. SiCl4 bei gewohn- 
licher Temp. unter Riihren zugegeben; dabei findet Temp.- u. Drucksteigerung statt, 
die im Yerlauf der Rk. wieder nachlaBt. Nach beendeter Rk. wird Essigsaureanhydrid 
u. Essigsaure abdest. Ausbeute 200 Tle. =  98% Essigsaureanhydrid. Das SiCl4 wird 
z. T. durch TiCl., oder SnCl4 ersetzt, u. zwar im Verhaltnis 161,5 SiCl4 u. 9,5 TiCl4, 
oder 161,5 SiCl4 u. 13 SnCl4 oder 161,5 SiCl4, 4,75 T id 4 u. 6,5 SnCl4. Statt von Eg. 
auszugehen, wird auch die erste Fraktion bestehend aus Essigsaureanhydrid u. Essig
saure verwendet. (E. P. 289 959 vom 4/2. 1927, ausg. 31/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

International Patents Development Co., Delaware, iibert. von: William
B. Newkirk, Riverside, Illinois, Geuńnnung von Dexlrose aus Starkę durch Verzuckerung 
mit HCI, Eindampfen der gereinigten Lsg. im Vakuum u. Krystallisieren in einer 
Kryst.-Wiege. (A. P. 1 521 829 vom 21/9. 1923, ausg. 6/1. 1925.) M. F. Mu l l e r .

Wellcome Foundation Ltd., Thomas Anderson Henry und Thomas Marvel 
Sharp, London, Herstellung in fetten Olen leichtloslicher Derimte von kernmercurierten 
Phenolen und Oxybenzaldehyden. Acetosymercurideriw. yon Phenolen oder yon Oxy- 
benzaldehyden werden fur sich oder mit einem organ. Losungsm. u. einer hoheren 
Fettsaure erhitzt oder die entsprechenden freien Oxymercuriderivv. aus alkal. Lsg. 
durch die freie Fettsaure ausgefallt. — Z. B. wird 2-Acetoxymercuri-3-oxy-l-aldehydo- 
benzol einige Min. mit Capronsaure auf dem h. Wasserbade erwarmt. Beim Erkalten 
scheidet sich das 2-Caproylozymercuri-3-oxy-l-aldehydobcnzol, CuHj^CHO^^OH)3-
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(HgO-CO-CjHjj)2, weiBe Nadeln, langsąm aus. Man filtriert u. entfernt dio iiber- 
schiissige Saure durch Waschen mit wenig A. Das im Vakuumexsiccator getrooknete, 
infotten Ólcnll., reine Prod. schm. bei 140°. — Lost mnn2,6-Diacetoxydimercuri-4-terliar- 
butyl-l-oxybenzol (vgl. H e n r y , S h a r p  u . B r o w n , C. 1926. II. 3093) in einer alkoh. 
Lsg. von Laurinsaure, erhitzt 3/4 Stdn. unter Riickflufi, dest. den A. ab u. wascht den 
krystallin. Riickstand mit A. aus, so bleibt das 2,6-Dilaurooxydimercuri-4-terli(irbutyl- 
l-oxybenzol, CeH2(OH)1-(C4H9)1-(HgO-CO-CI1H23)22'11, krystallin. Pulver, F. 120°, 11 
in Olen, zuriick. Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. (Hierzu vgl. auch H e n r y , 
S h a r p  u. B r o w n , C. 1925. II. 1454.) (E. P. 237 735 vom 12/8. 1924, ausg. 21/8. 
1925.) SCHOTTLANDER.

John Thomas und Scottish Dyes, Ltd., Carlisle, Cumberland, Herstellung von 
Amino-2-cMoranthrachinon und Amino-2-methylanthrachinon. p-Chlor- bzw. Metliyl- 
benzoyl-o-benzoesaure wird mit konz. oder sehwach rauchender H2S 04 erhitzt, die 
cntstandene schwefelsaure Lsg. des 2-Chlor- bzw. 2-Methylanthrachinons mit NaN 02, 
behandelt u. das Mononjtroderiy. in alkal. Medium rcduziert. — Z. B. wird die durch 
Kondensation von Monoclilarbenzol mit PlUhalstiureanhydrid in Ggw. von A1C13 erhalt- 
liche p-Chlorbenzoyl-o-benzoesaure in k. 6°/0ig. Oleum unter standigem Riihren gel., 
die Schmelze auf 140° erhitzt, 2 Stdn. bei dieser Temp. gehalten, dann auf 18° abgekuhlt 
u. unter Riihren im Verlauf 1/2 Stde. mit NaN 02 versetzt. Nach 16-std. Stehen bei 
15° gieBt man in W., kocht auf, verd. weiter mit W. u. filtriert. Das rohe Nitro-2-chlor- 
anthrachinon, F. unterhalb 200°, wird ais Pastę in eino wss. Na2S-Lsg. eingetragen, 
das Gauze 1 Stde. gekocht u. filtriort. Man wascht grundlicli mit alkal. gemaclitem W. 
zur Entfernung von ais Nebenprodd. entstandenen Oxyverbb. aus. Das Amino-2-chlor- 
anihrachinon schm. bei 176—180°. — Analog erlialt man aus p-Methylbenzoyl-o-benzoe- 
siiure iiber ein Nitro-2-mćthylantJirachinon das Amino-2-methylanthrachinon. (E. P. 
243 505 vom 2/7. 1924, ausg. 24/12. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Wellcome Foundation Ltd., William Herbert Gray und Thomas Anderson 
Henry, London, Herstellung von Analogen des Cocains. O-Acylderiw. des Ekgonins 
oder Pseudoekgonins werden mit Aralkylhalogeniden, Alkali u. Pyridin erhitzt. — 
Die in W. 11. Salze der O-Aoylaralkylester weisen teilweise eine um die Hśilfte niedrigere 
Toxizitat ais das Cocain u. wie dieses lokalanasthesicrende Wrkg. auf. Z. B. wird 
Benzoyl-l-elcgonin mit gepulvertem NaOH, Pyridin u. Benzylchlorid gut vermischt 
u. das Gemisch unter standigem Riihren 7 Stdn. auf 100° erhitzt. Aus dem erkalteten 
Reaktionsprod. wird nach Zusatz von W. das uberschussige C^II^CIL-Cl mit A. aus- 
geschiittelt, die wss. Lsg. mit NaHC03 alkal. gemacht, der Benzylester des Benzoyl- 
l-ekgonins mit A. extrahiert u. der A. abdest. Der freie Ester ist ein in organ. Lósungsmm.
1. Ol der Zus. C23H250 4N; — Hydrochlorid aus trockenem Aceton glanzende Blattchen,
F. 171°; — Nitrat, C23H250 4N, HNOs, Nadeln, F. 163°. — In analoger Weise lassen 
sich die o-Oxybenzyl- u. p-Nitrobe7izylester des Benzoyl-l-ekgonins gewinnen. Zur Herst. 
des o-Oxybenzylesters geht man vom o-Acetoxybenzylchlorid, farbloses Ol, ICp.14 135°, 
aus. Dieses laBt sich durch Einw. von SOCl2 auf o-Acetoxybenzylalkoliol in Ggw. von 
Diilthjdanilin gewinnen. Bei der Veresterung mit Benzoyl-l-ekgonin wie oben, wird die 
Acetylgruppe abgespalten. — Weitere Beispiele betreffen die Herst. der Benzylester 
des: o-Oxybenzoyl-l-ekgonins, 2-Oxy-3-methylbenzoyl-l-ekgonins, Tropyl-l-ekgonins u. 
Benzoyl-d-pseudoekgonins. — Aus dem Benzoyl-l-ekgonin u. Plienylathylchlorid ent
steht analog der Phenylathylester des Benzoyl-l-ekgonins C^H^OjN, aus A. rosetten- 
fórmig angeordnete Nadeln, F. 100°, — Hydrochlorid, C24H 270 4N-HC1 glanzende 
Blattchen, F. 196°. (E. P. 239 985 vom 12/8. 1924, ausg. 15/10. 1925.) S c h o t t l .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
E. C. Holton, Oeschichte von Farbę und Firnis. Teil II. (I. ygl. C. 1928. II. 291.) 

Fortsetzung u. SchluB, worin auch zur Herst. yon Farblacken dienende organ. Farb- 
stoffe nach Darst. u. Anwendung, sowie die Firnisse besprochen werden. (Journ. chem. 
Education 5. 682—96. Cleveland [Ohio], Sherwin-Williams Company.) BoTTGER.

H. Russina, Fiirben mit Blau, Rot, Gelb oder mit Bunt und Schwarz. Die Er- 
kenntnis, daB ein Farbton gefiirbt werden kann einmal aus 3 Vollfarben, dann aber auch 
aus Vollfarbe u. Schwarz, ist fiir Schulzwecke lehrreich, fiir die Praxis erwachsen aber 
daraus keine neuen' Gesiehtspunktc. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 46.4— 65. Chem- 
nitz.) S u y e r n .
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W. H., Fortschriłłe der Farbstoffsynthese, Farberei und Bleicherei. Kurze Be- 
sprechung in- u. ausland. Patente. (Ztschr. ges. Tęśtilind. 31. 465.) Su v e r n .

— , Die Verwendung von Ghromverbindungen in der Wollfarberei.' Die Yerwendung 
von Cr-Verbb. ais Oxydationsmittel u. ais Lackbildner in der Wollfarberei wird kurz 
behandelt. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 344—45.) B r a u n s .

— , Fdrben von Wolle und Seide mit Blauholzschwarz. Es werden die Wertbest.- 
Methoden fiir Blauholz geschildert u. Vorschriften zum Farben yon Wolle, Seide, 
Viscose u. Acetatseide gegeben. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 426— 28.) B r a u n s .

L. Voigt, Indanthrene fiir Kunstseide. Das Farben yon Kunstseide mit In- 
danthrenfarbstoffen wird kurz besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 410—11.) B r a u n s

— , Appretur yon Inletts. In Entgegnung auf die Abhandlung von Ge j a  
(Ztschr. ges. Textilind. 31. 205) wird auf die Echtheitseigg. der Tiirkischrotfarbung 
yon Inletts hingewiesen. Im AnschluB daran folgt eine Erwiderung von Ge j a . 
(Ztschr. ges. Textilind. 31. 428—29.) B r a u n s .

Harukaze Udaka, Der Einflufi von Druckerei-, Abzieh- wid lieinigungsmitleln 
auf Musselin. I. Uber die Iionga litprdparate und Decroline. Es wird der EinfluB yon 
Druck-, Abzieh- u. Reinigungsmittel auf Musselin in der Weise gepriift, daB Proben 
yon 32 cm Lange in der Kette u. 5 cm im SchuB in Rongalit- oder DecrolinMgg. ver- 
schiedener Konz. getaucht, an der Luft getrocknet, eine bestimmte Zeit bei 105° ge- 
dampft, in flieBendem W. gewaschen u. getrocknet werden. Von diesen so behandelten 
Proben wird die ReiBfestigkeit, Dehnung u. Schrumpfung bestimmt. Die Resultate 
sind in der Originalarbeit in Tabcllen zusammengestellt. Aus den Verss. schlieBt Vf., 
daB ganz allgemein die ReiBfestigkeit u. Dehnung von Musselin mit zunehmender 
Konz. der Rongalit G- u. ZnO-Lsgg. u. ebenso mit .der Zunahme der Dampfungsdauer 
yerringert wird. Deutliche Untersehiede zeigen auch frische u. alte Rongalit GW-Lsgg., 
wobei erstere die ReiBfestigkeit u. Dehnung nur wenig, letztere jedoch stiirker beein- 
flussen. Ahnliche Beziehungen bestehen zwischen Decrolin in Essigsaure u. in W. 
Rongalit C u. Zn-Staub hat einen geringeren EinfluB auf Musselin ais Rongalit C u. 
ZnO. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 87—88. Imperial industr. Labor. 
Osaka.) B r a u n s .

Harukaze Udaka, Der Ein fiu (i von Druelcerei-, Abzieh- und Reinigungsmitteln 
auf Musselin. II. Uber Blankit, Hydrosulfit, Natriumbisulfit und Zinkstaub und 
Ddmpfungsdruck. (I. vgl. vorst. Ref.) Blankit u. ZnO, Hydrosulfit u. ZnO yermindert 
die ReiBfestigkeit u. Dehnung von Musselin stark, N aH S03 u. Zn-Staub nur schwach. 
Wenn Musselin mit genannten Agentien behandelt wird, so beeinfluBt das Dampfen 
naeh dem Drucken die ReiBfestigkeit u. Dehnung yerschieden stark. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 31. 88.) B r a u n s .

Harukaze Udaka, Der Einfluft von Druckerei-, Abzieh- und Reinigungsmittehi 
auf Musselin. III. Uber die Alterungspriifung. (II. vgl. yorst. Ref.) Musselin naeh
I. u. II. behandelt, wurde 3 u. 6 Monate gelagert u. wie friiher untersucht. Es ergab 
sich, daB Musselin, der mit Rongalit C, CW, Cl u. Decrolin, d. h. mit den stabileren 
Hydrosulfitprodd., behandelt wurde, schwach geschadigt wurde, daB die Proben, 
die mit Blankit, Hydrosulfit u. ahnlichen unstabilen Hydrosulfiten beim Altern kaum 
beeinfluBt werden. Die Dehnung nimmt beim Altern im allgemeinen zu. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 88.) B r a u n s .

Leo Arnstein, Uber die in der graphischen Industrie verwendeten Farben. In- 
formierender Aitikel iiber die Druckfarben u. Diskussion der hauptsachlichsten Pro- 
bleme bzgl. der Mischung der Farben u. der Anwendung der Firnisse. (Chemicky 
Obzor 3. 34— 36.) T o m a s c h e k .

K .  Heumann, Uber Trichtermiihlen. Trichtermuhlen werden neuerdings in 
groBerem MaBstabe angewandt, insbesondere auch bei Verreibung yon Cellulose- 
lackfarben. Sie eignen sich besonders zur Herst. kleinerer Farbenehargen, wobei 
sie wirtschaftlicher arbeiten ais z. B. Kugelmiihlen. (Farbę u. Lack 1928. 304.) Kon.

C. R. Halle, Vom Chromgelb und seiner praktischen Verwendu,ng. Allgemcines 
mit Eigg. u. Anwendung; Herst. von reinem Chromgelb u. der gemischten Handels- 
sorten; EinfluB der Fallungsbedingungen auf Struktur u. Farbton. (Farbę u. Lack 
1928. 300—02.) . K onig.

Shigezó Ueno, Untersuchungen uber die Identifizierung der Redukticmsprodukte 
von Azofarbstoffen. III. Klassifizierung und Identifizierung von Verbindungen der 
Gruppe B. (II. ygl. C. 1928. II. 186.) In dieser Arbeit werden die Verbb. der Gruppe B

X. 2. 49
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nach ihren Farbrkk. u. sonstigen Eigg. in eine Anzahl von Klassen geordnet. (Buli. 
Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 37—40.) L i n d e n b a u m .

Shigezo Ueno, Untersuchungen iiber die Idenlifizierung der Iłeduktionsprodukle 
von Azofarbsloffen. IV. Klassifizierung und Identifizierung von Verbindungen der 
Gruppe B (2). (III. vgl. vorst. Bef.) Fortsetzung der rorigen Arbeit. (Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 43—45.) L in d e n b a u m .

S. Ignatjew, Kondensation von Badaneztrakt mit p-Nilrosodimeihylanilin. II. 
(I. vgl. C. 1927. II. 2140.) Durch Kondensation von Badancxlrakt mit p-Nitroso- 
dimethylanilin hoffte Vf. einen Farbstoff vom Typus des Gallaminblaua u. der Gallo- 
cyanine zu erhalten. Es ergab sich nach lOstd. Kondensation der in Methyl- oder 
Athylalkoliol gel. Prodd. auf dem Wasserbad ein Farbstoff, der Wolle u. Baumwolle 
direkt schwarzbraun u. dunkelgrau, Wolle in saurer Lsg. rein dunkelbraun, Baum
wolle in alkal. Lsg. blaugrau farbt. Mit Zn u. Saure reduzierte Lsgg. farben Wolle 
braun, Baumwolle blaugrau. — Eine Kondensation von Badanextrakt mit p-Niiroso- 
phenol war nicht zu erzielen; ebensowenig sind aus Badanextrakt Aminosubstitutions- 
prodd. vom Typus des Gallamins zu erhalten. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shnrnal 
Chimitscheskoi Promysclilcnnosti.] 5. 78—79.) R o l l .

C. P. van Hoek, Zinkweifi in Nitrocellulose-Emaillen. Die Schwierigkeiten der 
Versetzung von Nitrocellulosen mit Pigmenten, wie ZinkweiB, sind nach Ansicht 
des Vf. ubertrieben. Fast jeder Nitrocelluloselack laBt sich mit Leinól-Farbeanreibung 
ohne Nachtcil versctzen; schleclite Erfahrungen mit WeiBlacken werden auf un- 
geeignete Weichmachungsmittel zuriickgefiihrt. Lithopone hat sich schlechter be- 
wahrt ais Zink- (u. Blei-) WeiB. Begunstigung der Hydrolyse durch ZinkweiB konnte 
Vf. nicht feststellen, dagegen giinstigen EinfluB gegen das Vergilben des Nitrocellulose- 
films durch die Einw. ultravioletter Strahlen. (Farbę u. Lack 1928. 304. Hilversum 
[Holland].) K onic..

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Fischesser,
Mainkur), Atzen von Acelatseidefarbungen, dad. gek., daB die Zinksalze der Formaldehyd- 
sulfoxyl's(iur& aufgedruckt, gediimpft u. dann in iiblicher Weise fertiggestellt werden. — 
Durch Zugabe von nicht atzbaren bas. Farbstoffen kann man auch Buntatzen erzielen. 
(D. R. P. 461 753 KI. 8 n vom 18/6. 1926, ausg. 27/6. 1928.) F r a n z

Fdouard Pinel, Seine-Inferieure, Frankreich, Schlichlen von Faserstoffen. Man 
behandelt die Faser zuerst mit einer Schlichte aus dem Gummi des Johannisbrot- 
baumes, Glycerin u. W. u. dann mit einer solclien aus Mehl, Dextrin, Waehs u. W. 
(F. P. 637654 vom 18/11. 1926, ausg. 5/5. 1928.) F r a n z .

Louis Libmann, Haut-Rhin, Frankreich, Farben von Baumwolle oder Kunstseide 
mil Indigosol. Man beizt das Gewebe mit Mn02, P b02 oder einem Peroxyd, spiilt u. 
geht dann in eine Lsg. von Indigosol u. H2SO,„ HC1, Essigsaure: Zur Erzeugung von 
Mustern entfernt man das Peroxyd órtlich durch Behandeln mit Reduktionsmitteln 
u. farbt dann mit Indigosol. (F. P. 637 833 vom 18/7. 1927, ausg. 9/5. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Kirch- 
eisen, Dessau), Farben von Pelzen, Haaren, Federn u. dgl. (D. R. P. 461 752 KI. 8 m 
vom 1/5. 1926, ausg. 27/6. 1928. — C. 1927- II. 2716 [F. P. 627 168].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska, 
Friedrich Krecke und Fritz Weber t , Offenbach a. M.), Darstellung von Azofarb- 
stoffeh, dad. gek., daB man beliebige Diazoverbb. mit 2,6-Naphtholcarbonsaure kuppelt. 
Die Farbstoffe zeichnen sich durch guto Lóslichkeit u. Farbstiirko aus. Der Monoazo- 
farbstoff aus diazotiertem Anilin u. 2-Naphthol-6-carbonsaure farbt Wolle gelbrot, 
der aus p-Chloranilin-o-sulfosaure gelbrot, der aus p-Nitro-o-aminophcnol braun, nach 
dem Chromieren schwarzbraun, der aus o-Nitro-o-aminophenol-p-sulfosaure nachchro- 
miert violett. (D. R. P. 461 648 KI. 22 a vom 6/10. 1926, ausg. 3/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Fischer 
und Carl Erich Muller, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung eines Azofarbstoffes, 
besonders zum Farben von Acetalseide. (D. R. P. 461 647 KI. 22 a vom 4/5. 1926, 
ausg. 25/6. 1928. — C. 1927- II. 1094 TE. P. 270 352].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, 
Bad Soden a. Ts. nnd Albert Funke, Hoehst a. M.), Gelbrote Azofarbstoffe. (D. R. P. 
461499 KI. 22 a vom 5/3. 1926, ausg. 21/6. 1928. — C. 1926. II. 2353 [A. P. 
1 595 269].) F r a n z .
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Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, iibert. von: H. Clinge- 
stein, Koln a. Rh., Aminoarylalkyltoluolsulfamidazofarbstoffe. Zur Farbung von Wolle 
i n gelben, orange bis blauroten Tónen geeignete Azofarbstoffe werden erhalten durch 
Kondensation der Diazoverbb. von o-Aminoarylsulfonalkylaniliden mit Azofarbstoff- 
komponenten; z. B. werden 30,6 Teile 2-Aminophenyloxyathyl-p-toluolsidfamid (F. 145 
bis 146°) diazotiert u. mit 24 Teilen 2-Oxynapht]ialin-8-sulfonsaure in soda-alkal. Lsg. 
gekuppelt. (A. P. 1 540 164 vom 3/1. 1924, ausg. 2/6. 1925.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Neel- 
meier, Levcrkusen), Darstellung von Disazofarbstoffen. (D. R. P. 461 649 KI. 22 a
vom 26/9. 1925, ausg. 23/6. 1928. — C. 1927- I. 1225 [E. P. 258 894].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert E. Schmidt 
und Robert Berliner, Elberfeld), Darstellung von Kondensationsprodukten der Anthra- 
chinonreihe nach D. R. P. 455 822, darin bestehend, daB man die Kondensation mit 
Formaldehyd unter Zusatz von recluzierenden Sub3tanzen, wie Kupfer, Al u. dgl. aus- 
fiihrt.—■ Die Rk.findet dann schon bei gewohnlicher Temp. iiuBcrstraschstatt. (D. R. P 
461714 KI. 22 b yom 22/4. 1925, ausg. 26/6. 1928. Zus. zu D. R. P. 455822; 
C. 1928. I. 1808.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Kondensations- 
produkte der A uthrachinonreihe. Ein im Kern halogeniertes 1,3,5- Triazinderiw. wird 
mit einem am N substituierten Aminoantlirachinon kondensiert, gegebenenfalls gleich- 
zeitig oder nachtriiglioh auch noch mit anderen geeigneten Verbb. Beispiel 1: 34 Teile 
8-Amino-2,l-anthrachinonaeridon (aus dem entsprechenden Amino-1-chloranthrachinon 
mit Anthranilsaure u. Kondensation der erhaltenen Amino-1-anthrachinonanthranil- 
siiure mittels z. B. C1-S03II) in 800 Teilen Nitrobenzol mit 9,3 Teilen Cyanurchlorid 
bei 190—200° einige Stdn. erhitzt: rotviolett fiirbender Farbstoff. Ahnlieh erhalt man 
mit dem 5-Amino-2,l-anthrachinonacridon einen braunlich-bordeaux fiirbenden Kórper. 
Beispiel 2: 24 Teile des Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyanurchlorid u. 1 Mol. 4-Amino- 
2,1-anthrachinonaeridon geben mit 17 Teilen 5-Amino-2,l-anthrachinonacridon 
in 500 Teilen Nitrobenzol nach langerem Kochen einen violettgrau fiirbenden Farb
stoff; beim weiteren Kochen dieses Prod. mit Anilin entsteht ein violett farbender 
Korper. (E. P. 234 086 vom 6/5. 1925, Auszug veroff. 15/7. 1925. Sehwz. Prior. 
13/5.1924. Zus. zu E. P. 205 525; C. 1924. I. 2013.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer und Wilhelm Schneider, Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von orangen 
Kiipenfarbsloffen der Anlhrachinonreihe. (D. R. P. 461 451 KI. 22 b vom 16/11. 1926, 
ausg. 25/6. 1928. — C. 1928. I. 1100 [E. P. 280 492].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung eines Kiipenjarbstofjes. (D. R. P. 461 502 KI. 22 b
vom 19/11. 1926, ausg. 21/6. 1928. — C. 1928. I. 1334 [E. P. 280 846|.) F r a n 'z .

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, GroBbritannien, Dinatriumsalz der Indigweiji- 
dischicefelsdure. Man behandelt IndigweiB in Ggw. eines Metalles mit der Seliwefel- 
trioxydverb. einer tert. Base bei Abwesenheit von Halogenalkyl; das Prod. dient zum 
Fiirben u. Drucken. (Schwz.P. 121570 vom 16/3. 1926, ausg. 16/7. 1927. E. Prior. 
17/3. 1925.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung von 
indigoiden Farbstoffen und dereń Zwischenprodukten. (D. R. P. 461 503 KI. 22 e yom 
16/3. 1926, ausg. 3/7. 1928. Sehwz. Prior. 18/3. 1925. — C. 1927- II. 341. [F. P. 
31 422].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Maennchen, 
Frankfurt a. M -Hóchst), Darstellung von Kondensationsprodukten des a- und fl-Naphtliols 
und dereń Abkommlingen, dad. gek, daB man a- u. /3-Naphthol u. dereń Abkómmlinge 
mit den chlorierten D eriw . des 1,4-Naphthochinons in wss. oder organ. Losungsmm. 
in der Warnie umsetzt u. gegebenenfalls noch halogeniert, — Die neuen Verbb. sind stark 
gefarbt, sie konnen entweder ais Kupenfarbstoffe oder zur Herst. von Farbstoffen ver- 
wendet werden; die Sulfosauren sind Wollfarbstoffe. Durch Erhitzen von 4-Cldor- 
1-naphthol mit 2,3-Diclilor-l,4-naphtliochinon in Pyridin erhalt man braune Krjfstalle, 
die durch Auskochen mit W. gereinigt werden konnen; mit l-Naphthol-4-sulfosaure 
liefert 2,3-DichIor- 1,4-naphthochinon einen gelben Kórper, mit fl-Naphthol gelbbraune 
Krystalle, mit 2-Oxynaphihalin-3-carbonsiiureanilid citronengelbe Krystalle, mit 2-Oxy- 
naphthalin-3-carbonsdure-a.-naphtlialid einen orange gefarbten Korper. (D.R.P. 461650 
KI. 22 e vom 24/2. 1925, ausg. 25/6. 1928.) F r a n z .

4 9 ’
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Charles Follet, Frankreich, Dachanstrichmsse, bestehend aus einem Gemisch 
yon 38,5 kg Steinkohlenteer, 35,7 k Kreide u. 25,8 kg Gips. (F. P. 637 955 vom 26/11.
1926, ausg. 12/5. 1928.) K a u s c h .

XI. Harze; Laeke; Firnis.
E. Ljubarski, tfber die Ursachen der leichten Schmelzbarheit von durch Extraklion 

gewonnenem Kolophonium und die Miltel zu seiner Verbesserung. Kolophonium, das 
aus totem Holz durch Extraktion gewonnen ist, ist stets geringwertiger ais aus lebenden 
Biiumen durch Zapfen gewonnenes. Dies ist daraul zuriickzufuhren, daB in den Harzen 
nach Absterben des Baumes Umlagerungen vor sich gehen, durch die der hochsd. Anteil 
des Terpentinols (iiber 180°) steigt. Dadurch bl&iben bei der Abdest. des Terpentinols 
mit Wasserdampf fl., iiber 180° sd. Bestandteile zuriick, die nunmehr in das Kolo
phonium gelangen u. dieses leicht, eventuell schon bei Zimmertemp., schmelzbar 
machen. AuBerdem setzen geringe Mengen im Kolophonium zuruckbleibenden Ex- 
traktionsmittels (wozu besonders die schwerfliichtigen neigen) den F. weiter herab. 
Zur Vermeidung dieser Obelstande empfiehlt Vf. die Wasserdampfdest. des Terpentinols, 
nachdem die leichtsd. Fraktionen iibergegangen sind, weiter zu treiben u. die iiber 180° 
sd. Bestandteile gesondert aufzufangen. Doch wird dadurch der Wa-sserdampfyer- 
brauch sehr hoch u. die Ausbeute an Kolophonium sinkt. Zur Verhutung des Zuriiek- 
bleibens von Losungsm. im Kolophonium sollten nur leicht sd., nicht zur Oxydation 
neigendo Fil. benutzt werden. Gut geeignet ist Leichtbenzin. — Da eine Verbesserung 
des Extraktionsverf. nur besehrankt móglich ist, empfiehlt Vf., das Kolophonium 
durch Verseifung mit Alkali zu gewinnen. Nach Abtreibung des Terpentinols mit 
W.-Dampf wird der Rest mit KC1 oder K 2C03 yerseift, wobei die hochsd. Umsetzungs- 
prodd. des Terpentinols ais Emulsion in die Seifenlsg. gehen u. durch lstd . Kochcn 
mit dem W.-Dampf verschwinden. Die Seife kann, da ja die Halfte des Kolophoniums 
sowieso von Seifen- u. Papierfabriken yerbraucht wird, direkt also solehe an diese 
verkauft werden. Im Bedarfsfall laBt sich aber auch ein hochwertiges Kolophonium 
daraus gewinnen. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 4. 
26—30. Wladiwostok.) R o l l .

W. E. Flood und D. C. Booth, Chinesisclies Holzól in Lacken. I. Gummiester 
(Ester gum) wird durch Erhitzen von Harz mit 100/„ Glycerin auf 288° erhalten. Mit 
diesem Gummiester (4,34%) wird (1,44%) Holzól dem Lackansatz zugegeben. Es 
erhóht die Bestandigkeit des Lackfilms wesentlich u. seheint seine Haftfcstigkeit zu 
erhóhen. Durch Zusatz yon steigenden Mengen von Dibutylphthalat (bis zu 60%) 
wird die Festigkeit des Films noch weiter gesteigert. Abbildungen u. Unters.-Er
gebnisse im Original. (Ind. engin. Chem. 20. 609—11. Gainesyille, Univ. of Flo- 
rida.) N a p h t a l i .

Katsumoto Atsuki und Ryo Shinoda, Untersuchungen uber Cellułoseacełat und 
seine Losung. I. Zusamrnensetzung von Gełluloseacetatlack fiir Flugzeugbespannung. Bei 
Lsgg. in A.-Aceton wird die gróBte-Starkę u. Dehnbarkeit des Films erreicht, wenn die 
Zus. des Losungsm. so ist, daB hóchste Lósungsfahigkeit u. niedrigste Viscositat yorliegt, 
in einer Lsg. derartiger Zus. ist das Celluloseacetat im hóchsten Grade dispergiert, 
ohne chem. Veranderung der Cellulose. Bei einer Lsg. von Celluloseacetat in Aceton, 
A. u. Bzl. ist die Viscositat oder das Prod. aus AusfluBzeit u. D. niedrig, die Dispersion 
des Celluloseacetats u. die Starkę des Films ist am gróflten, wenn der Geh. an A. u. 
Bzl. 10 u. 30% betragt. Durch Zusatz von Triaeetin, Benzylalkohol u. Triphenyl- 
phosphat steigt die Viscositat von Losungsm. u. Celluloseacetatlsg., ebenso die Loslich
keit. Mit 1—2% Zusatz wird der festeste Film erhalten. Hóherer Zusatz erhóht Dehn
barkeit u. Plastizitat, besonders bemerkbar ist der Zusatz yon Triaeetin. Die beste 
Zus. eines Losungsm. ist: Aceton 60%, A. 15— 17%, Bzl. 19— 21%, schweres Losungsm. 
(Benzylalkohol, Triaeetin usw.) 1—2%, Plastizierungsmittel (Triphenylphosphat usw.)
1—2%. Die beste Konz. des Celluloseacetats ist 7—9%. (Report of the aeronautical 
Research Institute, Tókyó imperial Uniyersity 9. 49—68. Sep.) SuVERN.

Katsumoto Atsuki, Untersuchungen iiber Celluloseacetat und seine Losung.
II. Bestandigkeit von Celluloseacetat. Celluloseacetat, welches mit H2S04 ais Katalysator 
hergestellt ist, enthalt mehr oder weniger Essigsaure u. H;S 04, die auch nach sorg- 
faltiger Reinigung leicht ais freie Saure abgespalten werden. Essigsaure beeinfluBt 
die Bestandigkeit nicht, H2S 04 hingegen greift das Acetat an u. setzt die Stabilitat 
herab. H2S 0 4 wird in yielen Formen zuriickgehalten; wird sie durch Absorption oder
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Adsorption fixierfc, so wird sie leiclit dureh k. W. ausgezogen. Ist sie ais Ester vor- 
handen, so wird sie von k. W. nicht ausgezogen, wohl aber dureh Behandeln mit W. 
bei hoherer Temp. unter Druck. Ferner wird H2S 04 in Form von Mineralsulfaten 
gebunden. Absorbierte, adsorbierte oder ais Ester gebundene H2S 04 wird von selbst 
abgespalten, die freie Saure verseift den Ester, hydrolysiert die Cellulose, setzt die 
Kolloidalitat herab u. zerstort die Gelstruktur. Im Film oder Faden werden die mechan. 
Eigg. zerstort. Die Menge ais Ester zuriickgehaltener H2S 04 sinkt mit dom Fort- 
schreiten der Acetylierung u. der Eeifung, da der H2S 04- oder Sulfoessigsaureester 
der Cellulose, der sich in der ersten Stufe der Acetylierung bildet, yerseift wird. Auch 
die Menge der adsorbierten oder absorbierten H2S 04 sinkt mit Fortschreiten der Acety
lierung oder Reifung. Die bei der Acetylierung oder Reifung gebildeten hydrolyt. 
Zersetzungsprodd. der Cellulose haben niedrigere Zersetzungstempp. ais Cellulose- 
acetat. Aber die Stabilitat oder Hitzebestandigkeit bei niedrigerer Temp. ais der 
Zersetzungstemp. ist hoch genug, so lange nicht H 2S 0 4 yorhanden sind. (Report of 
the aeronautical Research Institute, Tókyó imperial Uniyersity 3. 71—88. Sep.) Sijv. 
j&ij Katsumoto Atsuki und Ryo Shinoda, Untersuchungen uber Celluloseacetat und 
seine Losung. IV. Uber die Acetylierung von Cellulose. Bei der Acetylierung treten 
folgende Rkk. auf: Peptisierung— ^-Acetylierung— >- Acetolyse— y  Gleichgewicht. 
Cellobiose u. Glykose, die Endprodd. der Acetolyse werden bei Beginn der Acetylierung 
nicht gebildet. Wird Cellulosefaser acetyliert, so ist der 1. Anteil Cellulosetriacetat, 
der unl. nicht aeetylierte Cellulose. Wesentlich ist bei der Acetylierung die Diffusion des 
Sauregemisches, Mono- u. Diacetat treten ais Zwischenprodd. nicht auf. Bei weiter- 
gehender Acetylierung wird das Triacetat schwach yerseift, der Sauregeh. sinkt, bei 
weiterer Acetylierung tritt Acetolyse ein. Das homogenste Triacetat wird erhalten, 
wenn man so lange acetyliert, bis die Loslichkeit in Aceton nach Bldg. des Triacetats 
den Mindestwert erreicht. Obersehiissiges Essigsaureanhydrid im Sauregemisch setzt 
den Acetylierungsgrad herab, yielleicht infolge Aggregierung der aktiven Elemente. Die 
Schnelligkeit der Acetylierung wird yerdoppelt bei Erhóhung der Temp. um 10° zwischen 
30—50°, bei Tempp. uber 50° tritt bei Temperaturerhóhungen um 20° kaum eine Ver- 
doppelung ein. Bei hoherer Temp. ist die Zers. der Cellulose sehr wirksam u. stfirt die 
Beziehung zwischen Geschwindigkeitszunahme u. Temp. (Report of the aeronautical 
Research Institute, Tókyó imperial University 3. 103—11. Sep.) S u v e r n .

Katsumoto Atsuki und Ryo Shinoda, Untersuchungen iiber Celluloseacetat und 
seine Losung. V. Beziehung von Temperatur und Zeit der Reifung zu der Viscositat von 
Celluloseacetat. Die Viscositat von Celluloseacetat kann ais Indicator zum Messen des 
Reifegrades benutzt werden, sie ist abliangig yon der Temp. u. Zeit der Reifung, wenn 
die anderen Bedingungen konstant gehalten werden. Fiir die Beziehung zwischen 
Temp. u. Zeit der Reifung zur Erzeugung gereiften Cellulosecetats gegebener Viscositat 
wird eine Formel aufgestellt. (Report of the aeronautical Research Institute, Tókyó 
imperial University 3. 115—23. Sep.) SuVERN.

A. D. Luttringer, Bemerkungen uber die Analyse der Nitrocelluloselacke. (Vgl.
C. 1928. I. 1809.) Die Analysenmcthodik fiir gefarbte Nitrocelluloselacke wird be
sprochen. Eine Kontrollsynthese des Lackes aus den im Analysengang gefundenen 
Bestandteilen wird empfohlen, (Caoutchouc et Guttapercha 25. 13980—82.) SCHOLZ.

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
R. Dieterle, Bas Schaumen der pflanzlichen Ole beim Trochien und BleicJien. 

Die bekannte Erscheinung des Schaumens der entsauerten pflanzlichen Ole, hervor- 
gerufen dureh die Anwesenheit yon EiweiBstoffen, Seifenresten usw., wird erortert 
u. Hinweise fiir die Beseitigung dieses unangenehmen Fabrikationsfehlers werden 
angedeutet. (Seifensieder-Ztg. 55. 225.) S c h w a r z k o p f .

G. Nemirowski, Die Oxydation und Polymerisation des Sonnenblumenols. Vf. 
untersucht den Einfl. der Oxydation auf die Eigg. u. Zus. yon Sonnenblumenol. Zu 
diesem Zweck wurde dureh das Ol ein maBiger Luftstrom bei Tempp. von 115 bis 120° 
bzw. 130—135° geleitet u. die Wrkg. dieser Behandlung dureh Feststellung des Geh. 
an Oxysauren u. der Yiscosiiiit yerfolgt. Beide GroBen steigen mit zunehmender Oxy- 
dationsdauer u. -temp., doch nimmt die Viscositat bedeutend schneller zu ais der Geh. 
an Oxysauren. Bei Ggw. von Katalysatoren (Co-, Pb-, Mn-Salzen) zeigt sich im all- 
gemeinen das Gleiche, bei einer Verkurzung der Zeit, in der gleiche Viscositat bzw. 
Oxysauremenge erreicht wird. Die Wrkg. der Katalysatoren fśillt vom Co iiber Pb
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zum Mn. Dabei ist auch der Saurerest, an den das Metali gebunden ist, von Bedcutung: 
Pb-Linoleat ist wirksamer ais Pb-Acełał. Dagegen ist die Menge des Katalysators 
von geringerer Bedcutung; 0,5% Pb-Acetat bewirken fast dieselbe Veriinderung des 
Oles, wie 1,5% Pb-Linoleat. Vf. erklart dies damit, daB nicht die Metallsalze selbst 
die Oxydationsvorgange katalysieren sollen, sondern daB sie nur aktiyierend auf im
01 bereits yorhandene Katalysatoren unbekannter Art wirken, dereń Menge durch 
die Art des Oles gegeben ist u. auf die die Quantitat des Metallsalzes — von einer 
Mindestgrenze aufwarts — keinen weiteren Einfl. hat. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 4. 23—26. Odessa.) R o l l .

Lorgus, Mdngel und Fehler in  alten Seifenfabriken und dereń Beseiligung bei mog- 
liclier Schonung des Belriebskapitals. Ausfiihrungen allgemeiner Natur hinsichtlich 
der im Tite! dieser Arbeit angefiihrten Fabrikationsschwierigkciten. (Seifensiedcr- 
Ztg. 5 5 . 224.) S c h w a r z k o p f .

A. Dymschitz, Nóchmals iiber die Thermokammern. (Vgl. C. 1928. II. 504. 
Entgegen der Meinung von KASSATKIN betont Vf. nóchmals die Rentabilitat der 
Herst. von Eschwegerseife in Thermokammern gegenuber dem alten Verf., die sich 
besonders in der Verminderung der Verluste fiir Randverschnitt u. der Arbeitslohnc 
pro t- Seife zeigt. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje] Djelo 1928. Nr. 4.
11— 13. Leningrad.) R o l l .

J. Neumeyer, Pilierte Rasierseifen. Beschreibung der Fabrikation. (Dtsch. 
Parfiimerieztg. 14. 84—86.) E l l m e r .

Hans Dorner, Physiol und Seife. In langeren Ausfiihrungen bespricht Vf. die 
yon der Herstellerfirma des Physiols gemachton Angaben. Auf Grund der „ampho- 
teren“ Eigg. des Physiols wird der SchluB gezogen, daB das Praparat ein mit NaOII 
gccjuollencr Tragant ist. Bei diesem (JuellungsprozeB entsteht eine in W. 1. Vcrb., 
die dann mit CaCl2 haltbar gemacht wird, wobei sich das Ca in der Na-Kohlehydrat- 
yerb. an dio Stelle des Na unter Bldg. einer unl. Verb. einschicbt. — Durch Zuhilfe- 
nahme der Schaumzahlbest. nach S t i e p e ł  u. der entsprechenden Berechnungen 
wird weiter festgestellt, daB die Angabe der Herstellerfirma, die Grundseife leide bei 
mehr ais 10% Pliysiolzusatz, unrichtig ist. Ebenso kritisiert Vf. den Hinweis, daB 
die Physiolseifen weit mehr W. zuriickhalten ais die ohne Physiol hergestellten Grund- 
scifcn u. somit ein „wertyolles Streclcungsmittel" darstellen, indem er darauf auf- 
merksam macht, daB die Scifenfabrikanten nicht auf das Strecken der Seifcn hin- 
arbeiten sollen, sondern auf Erzeugung yon Qualitatswaren. (Seifensieder-Ztg. 55. 
222—23. 231—32. 241—42.) SCHWARZKOPF.

Albert H. Grimshaw, Methoden zur Bestimmung des Fettgelmlles in sulfurierlen 
Ricinusolen. Die Dcfinitionen der Prozentigkeit eines Tiirkischrotóles u. die zahl- 
reiehen Methoden zur Best. seines Gesamtfett- bzw. Gesamtfettsaurengeli. werden 
diskutiert. Vergleichende Unterss. zeigten, daB im Durchschnitt die nach ver- 
schiedenen yolumetr. Methoden erlialtenen Wertc des Gesamtfettgeh. mit dem 
Faktor 0,81 auf die wissenschaftlich einwandfreieren, mit den grayimetr. oder besser 
extraktiv-gravimetr. Verfahren ermittelten umgerechnet werden kónnen. (Amer. 
Dyestuff Reporter 17. 158—64.) R ie t z .

Perfection Co. Inc., V. St. A., Tierische Fette. Man filtriert die Fette in einem 
App., der eine Filterkammer aufweist, wobei eine Vorr. die Fette, wahrend sio das Filter 
passieren, maceriert. (F. P. 632 853 vom 13/4. 1927, ausg. 17/1. 1928.) K a u s c ii .

Karl LoiBi, Technologio der Seifenfabrikation. Stuttgart: F. Iinke 1928. (X,426 S.) 8°. 
= Enko’a Bibliothek fiir Chemie u. Technik unter Berucksichtigung der Volkswirtschaft. 
Bd. 15. M. 27.— ; Lw. M. 29.—.

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

L. Kollmann, Untersuchungen iiber die Schwdcliung■ von Bamnwollgarn beim 
Griffigmachen. (Vgl. C. 1927. II. 2365.) Bei hoheren Trockentempp. u. langerer 
Trockendauer erleidet sehwefelschwarz gefarbte Baumwolle eine groBere Festigkeits- 
einbuBe ais ungefiirbtes Materiał. Die unmittelbare Ursache der Schwiichung ist eine 
Hydrocellulosebldg. durch freie H2S 04. Die Schwachung wird durch die Mitwirkung 
freier organ. Sauren gefórdert. Am unschadlichsten erwies sich Essigsaijre, am wirk-
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samsten Weinsaure. Die schiidliche H2S 04 bildet sich durch Oxydation von S oder
S-Verbb. Diese Oxydation yerliiuft auch unter Bedingungen, die sonst Oxydations- 
prozessen nicht fórderlich sind. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 378—82.) B r a u n s .

E. Belani, Fortsch/riłłe im Leimen von Papieren und Pappen. Es werden die 
Fortschritte in der Verwendung yon Wachsleimen, insbesondere von Montanwaclis- 
leimen, von Papieren u. Pappen eingehend besprochen. (Papierfabrikant 26- 485—87. 
Villach.) B r a u n s .

Ernst Blau, Trocknen mittels Warmluft in der Papier- und Zellstoffindustrie. 
Naeh kurzer Darlegung der Nachteile dampfbeheizter Raumtrocknung werden die 
Vorteile der Trocknimg mittels bewegter Luft, Warmluft u. die Einrichtung von Kammer- 
sowie Kanaltrocknungsanlagen erórtert. Hicrauf wird der Warmebedarf fiir diese Art 
von Trocknung im allgemeinen u. fiir besondere Falle angegeben. SchlieBlich werden 
neuere Verff. fur die Trocknung der Stoffbahn in der Trockenpartie von Papier- u 
Kartonmaschinen bcsprochcn. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 393—94>) B r a u n s .

— , Uber die Lichtechtheil farbiger Papicre. Die Lichtechtheit farbiger Papiere 
wird durch den Geh. an inkrustierenden Bestandteilen der Papierfaser, durch Bc- 
nutzung Fe-haltigen Fabrikationswasser u. durch die Ggw. von Oxyccllulose beeinfluBt. 
Lichtechte Farbungen in der Masse sind nur auf holzfrciem, gebleichtem Papierstoff 
móglich. (Papierfabrikant 26- Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
395. Farberei-Lab. d. I. G. Farbenind. Ludwigshafen.) B r a u n s .

Percy Waentig, Uber die Einwirkung starker Natronlauge auf Cellulose. Die 
Zerstorung der Alkalicellulose bei gewóhnlicher Temp. wird durch den Luft-0 yeranlaBt, 
der hierbei von der Alkalicellulose aufgenommen wird, ohne daB jedoch der durch 
eine Erhóhung der Cu-Zahl feststellbare Geh. an Oxycellulose dabei zunimmt. Bei 
giinzlichem Fernhalten von O tritt auch bei langer Einw. starker NaOH auf Cellulose 
keine Zerstorung derselben ein. Vielmehr ist infolge der Abwesenheit jeglicher Luft- 
spuren die a-Celluloso etwas erhóht. Die unter AusschluB jeden Luftzutritts hergestcllto 
Viscose liefert entsprechend zahfliissigere Lsgg. (Papierfabrikant 26. Sonder-Nr. 64—66. 
Dresden.) B r a u n s .

Jaromir FranSk, Acetatkunstseide in Geweben, die aus gemischten Fąsern bestehen. 
Beschreibung des Gebrauchs u. der Anwendung der Acetatseide, Geschichte ihrer 
Herst., Aufzahlung der fiir die Textilindustrie wichtigsten Eigg. Vf. beschrcibt ferner
5 Arten von Kombinationen von verschiedenen Fasern mit Acetatseide u. fuhrt eine 
groBo Zahl von Farbstoffen an, welche zur Fiirbung dieser Kombinationen geeignet 
sind. (Chemicky Obzor 3. 12— 15.) TOMASCHEK.

A. T. King. Die Verwendung von mit Indicator-Farbstoffen gefarbter Wolle zur 
Kontrolle gewisser Texliloperationen. Naeh Aufzahlung der Eigg. der Indicator- 
farbstoffe u. der fiir seine Unterss. geeigneten Farbstoffe besprielit Vf. die Prufung 
von Wollstoffen auf UngleichmaBigkeiten, die durch Waśchen entstehen, die Prufung 
yon carbonisierter Wolle, die Methode der Indicatorfarbungeu u. dio Echtheit der 
Indicatorfarbstoffc auf Wolle. (Journ. Soc. Dyers Colourists 43. 321—24.) B r a u n s .

Korn, Prufung von Wertzeichenpapieren. Mitteilung der Unters.-Ergebnisso 
von 104 Wertzeichenpapieren auf Grund der Vorschriften fiir die Prufung von Wert- 
zeichenpapieren. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieure 370—71. Matcrialpriifungsamt, Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

Rudolf Lorenz, Uber pjj-Messung und ihre Anwendung in der Papierfabrik. 
Allgemeinverstandliche Abhandlung iiber das Wescn der pn-Messung, Besprechung 
des pu des Stoffwassers u. der ycrschiedenen elektrochem. u. Indicatormethoden zur 
Messung der [H ]. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieure 365—70. 427—33. Tharandt.) B r a u n s .

Hermann Wenzl und Erich Koppe, Die Bestimmung der Kupferzahl. Naeh 
Schilderung der App., der Vergleichbarkeit der Cu-Zahlen naeh S c h w a ł b e -H a g g l u n d  
u. Sc h w a l b e -B r a id y , der Zus. der Rcaktionslsg. fiir die Cu-Zahlbest.-Methode naeh 
S c h w a l b e -B r a id y , besprechen Vff. ihre Verss. iiber den EinfluB der Rk.-Dauer, 
der Vorbereitung der zu priifenden Proben (Zerkleinerung), dereń Resultate in Tabellen 
zusammengestellt sind u. kommen auf Grund zahlreicher Bestst. naeh S c h w a l b e - 
H a g g l u n d  u . S c h w a l b e -B r a id y  zu dem SchluB, daB letztere Methode fiir die Be- 
triebskontrolle am geeignetsten ist. Zwischen den Cu-Zahlen beider Methoden besteht 
ein ziemlich konstantes Zahlenyerhaltnis, so daB man die naeh der einen oder anderen 
Methode erhaltenen Werte umrechnen kann. Zu 15 ccm der Lsg. 1 (100 g reines CuSO.,
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in 1000 ccm dcst. W.) gibt man 95 ccm der Lsg. 2 (50 g reines NaHC03 u. 130 g Na2C03 
in 100 ccm dcst. W.), kocht auf, gieBt die Lsg. uber 2,5 g des zu untersuchenden Materials 
u. erhitzt im sd. W.-Bad 3 Stdn. lang. Dann wird durch ein Jenaer Glasfiltcr abgesaugt, 
mit verd. Sodalsg. u. h. W. gewaschen u. das Kupferoxydul wie gewohnlich durch Losen 
in Ferrisulfat-H2S 04 u. Titration mit KMn04 bestimmt. Am zweckmaBigsten ist es den 
Stoff zu raspeln u. den entstandenen Faserstaub abzusieben. Die von S c h a n d r o c h  
u. S c r ib n e r  u. B r o d ę  vorgeschlagenen Abanderungen sind ais Betriebsmethoden 
wenig geeignet. (Wchbl. Papierfabr. 59. Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff- 
fabrikat. 25. 77—84.) B r a u n s .

Alois Herzog, Eine einfache Yorrichtung zur Prufung der Kunstseide im mikro- 
skopischen Dunkelfelde. Das zur Prufung von Kunstseide bisher wenig gebrauchte 
mkr. Dunkelfeld eignet sich besonders zur Unterscheidung von Viscose- u. Cu-Kunst- 
seide. An einer Abb. wird die dazu erforderliche App. u. die Arbeitsweise beschrieben. 
Die feinfadige Cu-Seide zeigt die gleiche Ultrastruktur wie die friiher hergestellte grob- 
fiidige, wahrend die fein- u. grobfadige Viscoseseide fast opt. leer ist. (Kunstseide 10. 
281—83.) __________________  B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfetten von Faserstoffen. 
Man yerwendet hierzu Chlorathylen. (F .P . 635 456 vom 2/6. 1927, ausg. 16/3. 1928.
D. Prior. 14/6. 1926.) F r a n z .

Jean Jules Lambrecth, Nord, Frankreich, Schiilzen der pflanzlichen Faser gegen 
Fdulnis. Man behandelt die Faser mit einem Bade, das ein yerseiftes pflanzliches oder 
tier. Fett u. ein minerał. Fett enthalt. Man yermischt untfer Riihren Olsaure mit Vaselinól 
u. NaOH, nach Beendigung der Verseifung emulgiert man in W. Mit dieser Fl. be
handelt man die Faser, notigenfalls unter Druck, u. bleicht dann. (F. P. 637772 vom 
16/7. 1927, ausg. 8/5. 1928.) F r a n z .

Maurice Walrave und Rene Walrave, Seine, Frankreich, Verfahren, um Faser - 
stoffe undurchdringlićh und widerstandsfahig gegen Faulnis zu machen. Man triinkt die 
Faser mit der Lsg. eines minerał, oder pflanzlichen Fettes oder Oles u. einer Metallseife. 
Man yerwendet eine Mischung von 25 Teilen Riiból, 35 Teilen Ozokerit u. 40 Teilen 
Zn-Oleat. (F. P. 638 377 vom 3/12. 1926, ausg. 23/5. 1928.) F r a n z .

Maurice Walrave und Rene Walrave, Seine, Frankreich, Miłłel zum Steifen 
von Geweben. Man yerwendet eine Mischung von 85 Teilen Harz u. 15 Teilen eines 
uber 60° schm. Wachses, wie gereinigtes Ceresin, bei 90°. (F. P. 638 376 vom 3/12.1926, 
ausg. 23/5. 1928.) F r a n z .

B. G. Textilwerke G. m. b. H. und Hans Strobl, Berlin-Tempelhof, Gasdichłer 
Stoff, insbesondere Ballonstoff, aus imprdgniertem Gercebe. (D. R. P. 462 077 KI. 62 a 
vom 30/1. 1927, ausg. 4/7. 1928. — C. 1928. I. 2888 [E. P. 284 584].) F r a n z .

Raybestos Company, ubert. von: Izador J. Novak, Bridgeport, Connecticut,
V. St. A., Bremsmasse. Man yermischt Asbest mit einem Gemisch eines schmelzbaren 
Phenolaldehydharzes u. einem natiirlichen Harz, Kolophonium, in alkoh. Lsg. (A. P. 
1672538 vom 21/10. 1922, ausg. 5/6. 1928.) F r a n z .

Raybestos Company, ubert. von: Izador J. Novak, Bridgeport, Connecticut,
V. St. A., Bremsmasse. Man triinkt ein Gewebe aus Asbest mit der wss. Emulsion eines 
Bindemittels, dessen Teilchen kleiner sein mussen ais die Poren des Asbestgewebes, 
u. das negativ elektr. geladen sein mufl. Man yerwendet eine wss. Dispersion von 
Gilsonit. (A. P. 1672 539 vom 10/9. 1924, ausg. 5/6. 1928.) F r a n z .

William Bacon, London und I. P. M. Syndicate Ltd., London, Behandlung von 
Cellulosefasern zur Erzeugung hydratisierter Cellulosederimle. Die Cellulose (Baumwolle) 
wird nach dem Verf. von C ross u . B e v a n  [E. P. 126174] durch Behandlung mit Alkali- 
laugo u. gleichzeitig oder nachtraglich mit CS2 oder durch Behandlung mit CH3C02H 
oder Kupferosyd-Ammoniak hydratisiert u. nach erfolgter Waschung bzw. Neutrali- 
sation einer mechan. Behandlung im Hollander oder ahnlichen App. so lange unterworfen, 
bis sich ein „Gel“ gebildet hat. Das so erhaltene Materiał eignet sich gut zur Papier- 
herst. (E. P. 239 304 yom 14/6. 1924, ausg. 1/10. 1925.) R a d d e .

E. C. H. Valet und O. Funk, Habana, Cuba, Kunstseide. Man gewinnt Cellulose 
aus Zuckerrohrriickstanden oder Zuckerrohr nach E. P. 277 163 (C. 1928. I. 3461) 
u. fiihrt sie dann in Cellulosenitrate, -acetate u. -xanthate oder in ammoniakal. Cu- 
Lsgg. iiber. (E. P. 287 461 yom 19/3. 1928, Auszug yeroff. 9/5. 1928. Prior. 19/3.
1927.) KAUSCH.
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Soc. pour la Fabrication de la Soie Rhodiaseta, Paris, Kunstseide. (E .P . 
238 842 vom 24/1. 1925, Auszug veroff. 14/10. 1925. Prior. 22/8. 1924. — C. 1926.
I. 1904.) _ K a u s c h .

Soc. pour la Fabrication de la Soie Rhodiaseta, Paris, Kunstseide. Bei dem 
Trockenspinnverf. gemaC dem E. P. 238 842 wird der Kondensator in der Gegend 
der Spinndiise oder am Ausgangsmundstuek oder einem mittleren Punkt angeordnet. 
(E. P. 288 618 vom 14/9. 1927, Auszug veroff. 7/6. 1928. Prior. 14/4. 1927. Zus. zu
E. P. 238842; vorst. Ref.) K a u s c h .

Viscose Co. Inc., Mareus Hook, V. St. A., Verfahren und Vorrichiung zur Nafl- 
bchandlung, insbesęndere zum Wasćhen von in Kuchen oder Bobinen gcioickelten Kunst- 
seidefaden. (D. R. P. 461 456 K I. 29 a vom 5/12. 1924, ausg. 22/6. 1928. A. Prior. 
28/12. 1923. — C. 1925. II. 1827.) K a u s c h .

Cutler-Hammer Mfg. Co., iibert. von: Cletus F. Chosa, Milwaukee, Wisconsin,
V. St. A., Plastische Massen. Man yermischt 40 Teile Stearinpeoh mit 60 Teilen Asplmlt,
10 Teilen Ricinusól u. 25—100 Teilen Bzl. 286 Teile dieses Bindemittels yermiseht 
man mit 1100 Teilen Asbest, 66 Teilen Sohwefel u. 22 Teilen Eisenoxyd. Man formt 
in der Kalte, durch Erwarmen wird die Mischung hart. (A .P . 1671230 vom 18/6. 
1923, ausg. 29/5. 1928.) F r a n z .

Hans Brandt, Lcipzig, llerstdlung einer Holzersatzmasse, dad. gek., daB einer durch 
Kochen von Papier mit Kalilauge u. darauffolgendes Zusetzen von NaOH u. Gerb- 
saure gebildeten M., naehdem sie getrocknet u. pulyerisiert worden ist, NaHC03, Talkum, 
Antimontrieklorid nebst einem Bindemittel, z. B. tier. Leim, zugesetzt werden. •— 
Der Mischung kann man Zement oder andere Fullstoffe zusetzen; ais Bindemittel 
kann man eine Lsg. von Lederleim mit II2S verwenden. (D. R. P. 461 775 KI. 39 b 
vom 26/3. 1925, ausg. 27/6. 1928.) F r a n z .

Joseph Eugćne Boyet und Andre Gueudre, Clermont, Oise, Frankreich, Her- 
stellung von kunstlichem Horn. (D. R. P. 461 662 KI. 39 b vom 11/3. 1926, ausg. 25/6.
1928. F. Prior. 11/4. 1925. — C. 1926. II. 2514 [F. P. 609 272].) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Andre Leaute und Georges Dupont, tfber ein Verfahren der partiellen Lehydrierung 

gewisser Kohlenwasserstoffe, um sie zur Brikeltierung von Kóhlen geeignet zu maćhen. 
(Vgl. L e a u t e , C. 1927. II- 1777.) Vff. haben gefunden, daB KW-stoffe durch S bei 
hoher Temp. partiell dehydriert werden konnen, ohno daB sie schadliche Mengen S 
aufnehmen. Braunkohlenteere u. Ole erhalten dadureli klcbende u. trocknende Eigg. 
Braunkohlenteer u. Brennol wurden mit 10% S 90 Min. auf 250 bzw, 300°, Stein- 
kohlenól mit 2%'S 120 Min. auf 350° erhitzt. Arbeitet man im geschlossenen GefiŁB, 
so kann aus dem Vol. des entwickelten H2S der in dem Gemisch yerbleibende S berechnet 
werden. Freier S wird durch A. unterhalb 10° abgeschieden, war aber in keinem Fali 
yorhanden; der gebundene S wird mit NaOBr bestimmt u. betrug hochstens 1%. Es 
hat sich ergeben, daB die Viscositat durch diese Behandlung betrachtlich zunimmt, 
z. B. beim Brauiikohlenteer im Yerhaltnis 1: 12 000. Auch die Trockenfahigkeit ist 
gestiegen. Uber die Adhiismtat der Prodd. wird demnachst berichtet. Steinkohlenteer 
eignet sich fur das Yerf. nicht, weil er reichlich S aufnimmt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 1558— 60.) L i n d e n b a u m .

Ernest Walter John Mardles, Autoxydalion wahrend langsamer Verbrennung. 
Zwecks Priifung der Autoxydationstheorie der Brennstoffe nach Ca l l e n d a r  unter- 
warf der Vf. Hexan u. A. der langsamen Oxydation a) nach der Rohrenmethode, welche 
die Reaktionsprodd. zu isolieren gestattet, die beim Durchleiten eines Brennstoff- 
Luftgemisehes durch eine auf eine gewunschte Temp. (hier 150—700°) erhitzte Róhre 
gebildet werden u. b) mittels der Kugelmethode, bei welcher das Gemisch in einer ge
schlossenen Kugel erhitzt wird, um den Fortgang der Rk. bei langsamem Ansteigen 
der Temp. zu kontrollieren. Bei der Rohrenmethode wurde zur Best. akt. Sauerstoffs 
das li. Gas in leicht angesauerte KJ-Lsg. geleitet u. das frei gemachte Jod mit 1/50-n. 
Thiosulfatlsg. titriert. Auch wurde yersucht — mit negativem Erfolg —, die gebildeten 
Peroxyde durch Kondensation u. Konz. im Vakuum zu isolieren. Wird dem Hexan 
ein kleiner Prozentsatz eines Alkohols (A. oder Butylalkohol) oder von Bzl., Toluol, 
Phenol, m-Kresol zugesetzt, so wird die Menge des gebildeten akt. Sauerstoffs herab- 
gesetzt; am wirksamsten in dieser Hinsicht sind Eisencarbonyl u. Bleitetraathyl. Eine 
ahnliche Wrkg. ruft beim A.-Luft-Gemisch der Zusatz von Phenol oder Anilin hervor.
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Auch eine vermindcrte Bldg. von Aldehydcn tritt ein, besonders mit Eisencarbonyl 
u. Bleitetraiitliyl. Das zeigt, daB Peroxyd- u. Aldehydbldg. im Zusammenhang stehen. 
Bei Zumischung von Bzl. zum Hexan-Luftgemisch erfolgt unter 500° Autoxydation 
des Bzl., ebenso erfolgt Autoxydation des Anilins in Ggw. von Hexan bei 350°. Eine 
Autoxydation bei Abwesenheit von Hexan oder A. findet unter den gleichcn Bc- 
dingungen nicht statt. Der EinfluB von auf die Verbrennung von Brennstoffen 
(Hexan) ist ahnlich dcm des W., die Bldg. von Aldehyden findet erst bei etwas hoherer 
Temp. statt; auch ist mit 60%ig. H ,0 2 ebenso wie mit W. unter 500° keine Ionisation 
nachzuweiscn. Perozyde erniedrigen die spontanen Entziindungstcmp. klciner Tropfen 
eingespritzter Brennstoffe, am stiirksten wirkt in dieser Hinsicht Sticksloffperoxyd, 
weniger Isoamylnilrit, am wenigsten Benzoylperoxyd. 5 Vol.-% Stickstoffperoxyd er
niedrigen die Entziindungstemp. des Butylalkohols von 590 auf 235°, Zusatz von 5 Vol.-°/0 
Bleitelraathyl erhóht sio wieder auf 460°. (Ahnliche Beeinflussung rufen sie bei A. u. 
m-Xylol hervor.) Die Erniedrigung durch Stiekstoffperoxyd u. die heftige Explosivitat 
des Gemisches kónnen nicht dem Freiwerden von molekularem O, aus dem Stiekstoff- 
peroxyd oder seiner Explosivitat zugeschrieben werden. da Stickstoffperoxyd beim 
Erhitzen nicht detoniert. Nach den iiber die Initialyerbrennung von A.-Luft-Gemischen 
u. von Hexan-Luftgemischen mit u. ohne Zusatz von Bleitetraatliyl mittels der Kugel- 
methode erhaltenen Kurven setzt die Rk. zuerst sehr langsam ein, steigert sich aber 
cxponential mit der Erhóhung der Temp., wird bei einer bestimmten Temp. sehr rasch 
u. verlangsamt sich wieder, wenn die Rk. sich der Vollendung niihert; sie ist nicht nur 
eine Frage der Temp. — Aus den Verss. geht hervor, daB die Bldg. aktivcn Sauerstoffs 
wahrend der langsamen Oxydation von Brennstoff-Luftgemischen stark zuriickgeht, 
wenn das Gemiscli langer erhitzt wird, ais zur anfanglichen Bldg. des Peroxyds nótig 
ist, z. B. beim Hexan-Luftgemisch langer ais 1 Minutę; die primaren Peroxyde sind 
danach sehr kurzlebig, wegen ihrer groBen Reaktionsfahigkeit. Die dem H20 2 zu- 
geschriebonen Wrkgg. bestelien nicht, H20 2 ist bei der Verbrennung im li. Rohr (oder 
in der Maschine wahrend der Kompression) ein Zersetzungsprod. aus aktivercn 
u. unbestiindigeren, vorher gebildeten Peroxyden. — Die Verss. bilden eine Be- 
statigung der Ansicht, daB die Detonation in einer fl. Brennstoffe benutzenden 
Maschine auf die Bldg. organ. Pęroxydc zuruckzufuhren ist, welclio wahrend 
der Kompression in nuclearen Tropfen konzentriert werden u. sieli dann gemeinsam 
cntziinden, wenn die Detonationstemp. des Peroxyds erreicht ist. Der Zusatz von 
Detonationsveranlasscrn (Stiokstoffperosyd, Isoamylnitrit, Benzoylperoxyd) setzt die 
Temp. der spontanen Entzundung lierab, detonationsverhindernde Substanzeri, wie 
gcwisse Organometallverbb. haben die entgegengesetzte Wrkg. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 872—85. London, Air Ministry Lab., Imp. Coli. of Science.) B lo c h .

J. D. Davis und A. E. Galloway, Tieftemperatuner Jcohung von Braunkohlcn 
und halbbituminóseii Kohlen. Vergleich der Ausbeute nach verschiedenen Unters.- 
Meihoden. 24 halbbituminóse Kohlen u. Lignite wurden nach 3 yerschiedenen Urteer- 
verkokungsverff. im Laboratorium untersuelit, u. zwar nach den Olschieferverff. des 
Bureau of Mines, nach Ge a y  u . K in g , einem in England entwickelten Verf., u. nach 
der deutschen Methode von F r ANZ F is c h e r . Die tabellar. zusammcngestellten 
Resultate geben einen t)berblick iiber die von Kohlen dieser Art zu erwartenden Aus- 
beuten, wobei die Resultate nach F is c h e r  am besten untereinander iibereinstimmen, 
weshalb die Vff. dieses Verf. bevorzugen. Tabclle u. Abbildungen im Original. (Ind. 
engin. Chem. 20. 612—17. Pittsburgh [Pa.], Pittsburgh Experiment Station, U. S. 
Bureau of Mines.) N a p iit a l i .

N. Tschishewski, Verkokung der Steinkohle von Kiselowsk. Die Steinkohle von 
K is e l o w s k  hat die ungefahre Zus.: 0,78% H 20 ,  16,48% Asche, 6.3% S; fliichtigo 
Bestandteile 39,06%, fixer C 60,94%. Verkokungsverss. in einem Versuchsofen mit 
175 kg. Fassungsvermógen ergaben einen guten metallurg. Koks mit 12,0—12,5% 
Asche, 1,2—1,5% S u. 1,3—2,8% fluchtigen Bestandteilen. Bei der Anreicherung fallt 
in gróBerer Menge Pyrit in fiir die Papierfabrikation geeigneter Qualitiit an. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 5. 11—13.) R o l l .

Friedrich Bergius, Hołz und Kohle, chemische und wirtscliaftliche Belrachtungen. 
Zusammenfassender Vortrag iiber die Forschungsergebnisse des Vf. iiber Entstehung 
der Kohlen, ihre Hydrierung u. die Umwandlung von Holz in verdauliche u. 1. Kohle- 
hydrate durch Verzuckerung mit HC1. (Ztsehr. angew. Chem. 41. 707— 11. Heidel
berg.) _ _ R o l l .

Felix Brauneis, Yeredlung der Kohle durch Kochen. (Vgl. C. 1928. I. 3133.)
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Vf. gibt cino ausfuhrlicho Rentabilitatsbcrechnung seincs Verf., eine thcrra. Bc- 
rcchnung der Kochzeit beim Vers.- u. beim Betriebsapp. u. eine durcli Abbildungen 
erliiutcrto Beschreibung dieser App. (Montan. Rdsch. 20. 321—28. Wien.) N a p h t .

J. D. Dayis und D. A. Reynolds, Einflu/3 der physikaliscJien Beschaffenheit 
auf die Reaklionsfahigkeil von Koks. Reaktionsfahigkeitsbestst. von Hoch- u. Tief- 
temp.-Koksen in Luft, Dampf u. C02 bei Tempp. zwischen 800—1100° werden mit- 
geteilt. Der EinfluB von Koksdichte, fliichtigen Bcstandteilcn, Adsorptionsfiihigkeit 
u. GróBe der untersuchten Tcilchen auf die Rk.-Eahigkeit, dic bei yerschiedenen 
Anteilen de.sselbcn Musters wechseln, wird bewertet. Allgcmein wechselt die Rk.- 
Fahigkeit im umgekehrten Vcrhaltnis zur Festigkeit u. im selben Grade wic der Geh. 
an fliichtigen Bestandteilen, doch trifft das besonders bei nur wenig in der Rk.-Fahig- 
keit differierenden Koksen nicht immer zu. Dio Wrkg. der fliichtigen Bestandteile 
ist wahrscheinlich nur eino zufallige, sie gibt lediglich die Temp.-Bedingungen bei 
der Horst, des Kokses wieder. Dio Rk.-Fahigkeit iindert sich umgekelirt mit der 
GróBe der Teilchen u. ent prcchend der Adsorptionsfahigkeit. Beide Eigg. betreffen 
dio Ausdehnung der akt. Oberfliiche. — Auf die Vers.-Ergebnisso u. Abbildungen 
im Original sei verwiesen. (Ind. engin. Chem. 20 . 017—21. Pittsburgh [Pa.], Pitts- 
burgh Expcriment Station, U. S. Bureau of Mines.) N a p h t a l i .

J. W. Meuser Bourgognion, Das Burklieisersche Gasreinigungsverfahren. Ein- 
gehende Schilderung der Entw., der Botriobsweiso u. Apparatur des Gasreinigungs- 
verf. von B u r k h e is e r  sowie seiner Modifikationen. (Het Gas 47 [1927]. 544 
bis 551.) W o l f f r a m .

— , Ammoniumsułfalanlaijc. auf den Granton-Gaswerken, Edhiburgh. Eingehendo 
Beschreibung der von der „Chemical Engineering and Wilton’s Patent Furnace Com
pany, Ltd.“ auf den Gran ton-Gaswerkcn zu Edinburgh neu erbauten Anlage zur 
tiiglichen Erzeugung von 12 t (NH.1)2SO.l mit vóllig mcchan. Trocknung u. Neutrali- 
Bicrung des Salzes. Einheiten bis 40 t Tagesleistung .erfordern nur 2 Arbeitskraftc 
jc Schicht. (Gas Journ. 1 8 2 . 1014—15.) W o l f f r a m .

J. C. Meuwissen und D.Thoenes, Unlersuchung von Benzol-Waschólen. Nach 
Fcststellung der an Bzl.-W aschóle bzgl. Mischbarkeit mit Bzl., Yiscositat, Kp. u. 
Preis zu stellcndon Anforderungcn berichten Vff. ausfiihrlich iiber umfassende Verss. 
mit frischen u. ausgebrauehlen W aschólen u. dereń Fraktionen, Kohlenteerdestst. 
u. Tetralin sowie iiber die Eigg. dieser Stoffe. E r g e b n i s s e :  1. Die bei 200—300° 
Kp. erhaltenen Dcstillato des Kohlenteers vom Gaswerk waren ais W aschóle sehr 
geeignet, die hóher sd. besser ais die niedriger sd. 2. Ausgebrauchtes Waschol ist 
clurch Dest. wieder brauchbar zu machen. 3. Tetralin wascht sehr gut, nur ist seine 
geniigende Lebensdaucr fraglich. 4. Paraffinól ist wesentlich ungeeigneter ais dio 
genannten Stoffe. 5. Das Verf. von P e t it  zur Best. des W aschverm ógens gibt gute 
Resultate, dasjenige von P a n n e r t  ist weniger zuyerlassig. (Het Gas 4 8 . 260—69. 
Utrecht, Labor. der Gemeente Gasfabriek.) W o l f f r a m .

Cl. G. Driessen, Die Korrosion in der Gastechnik. Korrosionsmógliehkeiten im 
Gaswerksbetriebe, ihre Nachteile u. ihre Yerliutung. (Het Gas 48 . 271—80.) Wfm,

Walter Kirnich, Neuere Heizgaskleinanlagen zur Erzeugung ton Generalorgas 
aus verschiedenen Brennstoffcn. (Feuerungstechnik 16 . 149—54.) N a p h t a l i .

George A. Burrell, Uber die Chemie des Petróleums und seiner Produkte. Kurzcr 
pberblick iiber einige der wichtigsten Abschnitte der Petroleumchemie einschlieBlich 
der Zus. des Rohóls u. der Crackprodd., an dem die Notwendigkeit weiterer Forschung 
dargetan wird. Vom Nonan an z. B. sind die isomeren KW-stoffe noch nicht ent- 
wirrt u. die Naphthene, Polynaphthene, Olefine sind nur gruppenweise, nicht ais 
Indiyiduen, isoliert worden. — Die Zus. von Naturgas, die leichten u. die Schmieról- 
fraktionen, die Chemie des Asphalts, der S-, N- u. O-haltigen Bestandteile wird be- 
riihrt, ebenso wie der Chemismus der neueren S- u. Plumbitverff. bei der Raffination. 
Auch die in Crackbenzinen gefundenen Diolefine, gummiartigen u. gefarbten Verbb. 
werden erwahnt u. insbesondere die Forderung nach neuen analyt. Verff. fiir die 
Identifizierung all dieser Stoffe erhoben. (Ind. engin. Chem. 20. 602—08. Pitts
burgh [Pa.], Columbia Bank Building.) N a p h t a l i .

Felix Hebler, Die Oxydation von Kohlenwasser stoff en ais technisches Problem. 
Nach einer histor. Zusammenstellung der zur Oxydation von KW-stoffen seit 1869 
entwickelten Verff. vertritt Vf. die Ansicht, daB die techn. Ausbeutung dieser Verff. 
mit der synthet. Herst. des Ausgangsmaterials, namlich der KW-stoffe dureh Hydrie
rung von Kolile, in umfangreiclicrem łlaBstabe ais bisher węrde erfolgen kónnen, so
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daB man zu hoehmolekularen Fettsauren u. dereń D eriw . auf yóllig synthet. Wege 
gelangen werde. (Erdól u. Teer 4 . 333— 34.) NAPHTALI.

Franz Fischer und Hans Tropsch, Die Zusammensetzung der bei der Erdólsynthese 
erhaltenen Produkte. Vorl. Mitt. Nach Verss. von Herbert Koch. Nahere Unters. 
der bei der Erdólsynthese unter gewóhnlichem Druck aus den Vergasungsprodd. der 
Kohle erhaltenen Gemische (C. 1 9 2 6 .1. 3192) zeigte, daB bei den gewahlten Reaktions- 
bedingungen u. bei Verwendung der bisher untersuchten Katalysatoren nur aliphat. 
Verbb. entstehen. Diese sind teils gesatt., teils ungesiitt. KW-stoffe, dereń Mengen- 
verhaltnis durch die Arbeitsweise variiert werden kann. Der ungesiitt. Anteil besteht 
anscheinend nur aus Olefinen, wahrend O-haltige Yerbb. bei den fiir die KW-stoffbldg. 
giinstigen Reaktionsbedingungen nur in untergeordneter Menge auftreten. (Brennstoff- 
Chem. 9. 21— 24. Miilheim-Ruhr, Kaiser Wilh.-Instit. f. Kohlenforschung.) BÓRNST.

E. H. Leslie und A. J. Good, Uber Verdampfung von Petroleum. Ein paraffin- 
bas. Rohól wurde in einem (beschriebenen u. abgebildeten) App., der mittels Chloroform- 
Toluolgemisehes geeicht wurde, einfacher (single-flashing) u. stufenweiser (successive- 
flashing) Verdampfung bei bestimmten Tempp. unterworfen u. die Siedekurven der 
so erhaltenen Destillate u. Residua genau ermittelt. Bei der einfachen Verdampfung 
wurde der Gleichgewichtszustand (Fl.-Dampf) in 50°-Intervallen von 250—600° F. 
jeweils ermittelt. Bei der stufenweisen wurde zuerst bei 250° verdampft, der so er- 
haltene Riickstand bei 300° F. u. so fort bis 600°. Von dem bei einfacher Verdampfung 
erhaltenen Destillat sieden unter dem Verdampfungspunkt durchsehnittlich 82,3%; 
bei stufenweiser Verdampfung 80,65%. Vom Riickstand sieden unter dem Ver- 
dampfungspunkt durchsehnittlich 11,6% bei einfacher u. 16,4% bei stufenweiser Ver- 
dampfung. Die Dest.-Kurven der Verdampfungsprodd. stehen in geometr. Progression 
zueinander. Der Warmeverbrauch der Verff. yerliiuft giinstiger bei einfacher Ver- 
dampfung, fiir die auch die anderen aus Tabellen u. Diagrammen ersichtlichen Resultate 
im Hinblick auf die prakt. Erdóldest. sprechen. (Ind. engin. Chem. 19. 453 
bis 460.) N a p h t a l i .

Fritz Schwarz, Wege zur Verbesserung der MineralolraffiTiation. Unter Bezug- 
nahme auf Erfahrungen P y h a l a s  bei gewissen Embaólen (C. 1928. II. 409) er- 
liiutert Vf. sein Raffinationsverf. bei Ggw. von Seife. Unter Klarung einiger MiB- 
yerstandnisse in der Literatur stellt er fest, daB nach diesem Verf. dieVerunreinigungen 
der Mineralóldest. nicht in die Seifenlósung iibergehen, sondern daB die Seife mit 
den Verunreinigungen ausgefallt wird. Dieses Fallungsyerf. wird nun mit dem H2S04- 
Verf. sowie dem iiblichen Laugenverf. verglichen u. untersucht, ob bei Mityerwendung 
von H 2S 0 4 diese vor oder nach dem Fallungsyerf. erfolgt, endlich ob bei diesem die 
H2S 0 4 entbehrt werden kann. Die Ergebnisse dieser Unterss. zeigt Vf. insbesondere 
an Transformatorenolen, die bei richtiger Dosierung yon Fallungsyerf. u. H2S 04 sich 
durch sehr geringes Verharzungsyermógen auszeichnen, u. an entkresoliertem Braun- 
kohlenteer, der mit 4%  H2S 04 gesiiuert, mit Ricinusólnatronseife (Fallungsyerf.) einen 
besseren u. reineren Gatsch (Erstarrungspunkt 44,6) ais mit 10%ig. NaOH (Er- 
starrungspunkt 38,4) ergibt. (Petroleum 24. 803—10. Berlin-Zehlendorf-Mitte.) N a p h t .

C. O. Willson, Modernisieruiig einer kleineren Kesseldestillationsanlagc. Durch 
Errichtung yon Sprudeltiirmen (bubble towers) u. Dampfhebern, mittels welchen 
der Riickstand vom dritten Dest.-Kessel zum yierten „bubble tower“ befórdert wird, 
werden techn. Verbesserungen im RaffinationsprozeB erzielt. (Oil Gas Journ. 27. 
Nr. 6. 138— 39.) N a p h t a l i .

P. G. Nutting, Uber Filtererden fiir Mineralóle. Nach Vf. findet die Filtration 
statt durch offene Ketten oder Bander (bonds) yon O u. Si, die durch Entfernung 
von H„0 von den endstandigen OH-Gruppen der komplexen Kieselsauren:

(Ob)), (OH), (OH), (OH),
HO—Si—O—Si—O—Si—O—Si— entstehen. Sie wirken auf gewisse, meist farbige 
Alkyl- oder schwach bas. Radikale der KW-stoffe sei es durch bloBe Adhasion oder durch 
Oberflachenrk. Manche auf diese Weise gebildete organ. Silicate sind unl. in allen 
Lósungsmm. Gute Filter (natiirliche oder kiinstliehe) sind 1. solohe, die durch schwaches 
Erhitzen austreibbares Hydroxylwasser enthalten, 2. solche die durch Saurebehandlung 
leicht entfernbare endstandige Alkaliradikale enthalten, (Oil Gas Journ. 27. Nr. 6.
138—39.) N a p h t a l i .

G. Spettmann, Der Einflu/3 des Zylinderóles auf die Abdampfentolmig. Die 
Bedingungen, unter denen sich die Abdampfentólung am besten yollzieht, werden mit- 
geteilt u. Verss, an 3 Zylinderólen in einer M. A. N. HeiBdampfmaschine mit Kolben-



1928. II. H X1X. B b e n n s i o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u sw . 725

schiebersteuerung wiedergegeben, bei denen ein fetthaltiges u. ein fettfreies ÓI mittela 
eines besonderen Separators weitgehendst aus dem Kondensat ausgeschieden werden 
konnten. Das dritte 01 — das demnach nicht so geeignet war — wurde zu 0,02% im 
Kondensat zuriickgehalten. (Allg. Ol- u. Eett-Ztg. 25. 255—57.) N a p h t a l i .

J. B. Hill und H. B. Coats, Konstantę. Beziehung zwischen Viscosilat und Dichte 
lei Peiroleumschmierolen. Aus friiher yeroffentlichtcn Daten (C. 1926. I. 1489) uber 
die physikal. Eigg. der Schmierólfraktionen aus verschiedenen Roholtypen wurde 
eine mathemat. Beziehung zwischen Viscositat nach S a y b o l t  u. dem spezif. Gewieht 
ermittelt. Die Beziehung ist logarithm. u. druckt das spezif. Gewieht durch die Vis- 
eositat u. eine Konstantę aus, die fiir jedes Rohól verschieden u. kennzeichnend ist. 
Diese „Viscositats-Dichte-Konstanto“ ist fiir paraffinbas. Rohole niedrig, fiir naphthen- 
bas. hoch. Ihr Wert zeigt fiir jedes Ol, in welchem Grade es paraffin. oder naphtlien. 
Charakter besitzt. Ableitung u. Diagramme im Original. (Ind. engin. Chem. 20. 
641—44. Philadelpliia [Pa.], Atlantic Refining Co.) N a p h t a l i .

— , Die Entslaubung von Verbrennungsgasen. Nach Diskussion einer Anzahl 
Entstaubungsyerff. (Staubsaeke, Wasserzerstaubung, Schwerkraft, Zyklonentstaubung) 
kommt die C o m p a g n i e  d’E l e o t r i c i t ć  d e  l a  D e n d r e  zu dem Resultat, 
daB fiir Kohlenstaubfeuerungen ein gut erprobter u. dimensiomerter Entstaubungs- 
kanal hinsichtlich des Wirkungsgrades zu besseren Ergebnissen fiihren kann, ais die 
beste mechan. Entstaubungsanlage. (Areh. Warmewirtsch. 9. 220—23.) N a p h t a l i .

Maschlanka, Die Verbrennung im Benzinmotor. Zwecks Unters. des Ver- 
brennungsvorganges im Zylinder des Motors entnalim Vf. aus diesem selbst mittels 
eines schnell arbeitenden, mit W. gekiihlten, zwanglaufig gesteuerten Yentils nach 
der Zimdung wahrend des eigenthchen Explosionsvorganges zu yerschiedenen Zeiten 
Gasproben, die ebenso wie die entsprechenden Auspuffgase analysiert wurden. (Ein- 
zylinder-Delco-Light-Maschine, luftgekiihlt, 1200 Umdrehungen, 75% der theoret. Luft- 
menge, Gasolin.) Der Yerlauf des Verbrennungsvorganges, der Grad der Verbrennung, 
die Wrkg. yon Klopf- u. Antildopfmitteln, das Verhaltnis der • Geschwindigkeitskon- 
stanten yon H 2 u. CO (&h2 : kco), der EinfluB der Kompressionssteigerung, Verlauf bei 
einfachen Gasmischungen von ĆO u. H 2 usw. werden auf Grund der Ergebnisse ein- 
gehend erórtert. Klopf- u. Antiklopfmittel bleiben ohne EinfluB auf die Verbrennung, 
solange keine Detonation erfolgt. (Warme 51. 479—82. Charlottenburg.) WOLPFBAM.

W. Liesegang, Die unvollkommene Verbrennung im Krajtwagenmotor, ihre wirt- 
schaftliche und hygienische Bedeulung. Vf. gibt eine Zusammenfassung der Arbeiten 
der letzten Jalire iiber den Prozentsatz CO, der durch die Auspuffgase von Verbrennungs- 
motoren in die AuBenluft gelangt. Er geniigt, um bei dichterem Verkehr fiir Personen, 
die langere Zeit die CO-haltige Luft einatmen, schadlich zu wirken. Daneben ist 
wirtschaftlich yon Bedeutung der Geh. an brennbaren Gasen, der bei ungenauer 
Vergasereinstellung bis 15% u. dariiber betragen kann. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
712—13. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg.) R o l l .

Jacobsohn, Vergleich der Kompressionsfesligkeit von verschiedenen Motoren- 
treibmiiteln. Ref. der Unters. yon Ma k l e y , S t e v e n s  u . G ruse iiber die Beziehungen 
zwischen Siedekurve, Zers., Geh. an aromat. Bestandteilen, Ricardotest u. Klopf- 
wert von mehreren Handelsbrennstoffen u. einigen synthet. Mischungen bekannter 
Zus. E s zeigt sich, daB weder aus dem Ricardotest noch aus der nach E g l o f f  u . 
Mo r r e l l  ermittelten Zus. sich eine feste Beziehung zum Klopfwert ableiten laBt. 
Auch sind nicht alle gecrackten Gasohne, wie bisher meist angenommen wurde, 
kompressionsfest. Zwischen Aromatengeh. u. Klopfneigung besteht keine Pro- 
portionaHtiit. (Auto-Technik 17. Nr. 14. 8—10.) R o ll .

A. Taubmann, Ober die Wasserbestimmung in Brennmaterialien mit Hilfe von 
Magnesiummethyljodid. Die Methode yon Ze r e w it in o f f  (Ztschr. analyt. Chem. 50. 
680 [1911]), in wasserhaltigen Stoffen das W . zu bestimmen, indem man letzteres mit 
Pyridin auszieht, dann nut Magnesiummethyljodid behandelt u. das entstehende 
Methan miBt, wurde an Steinkohle, Koks, bituminósem Schiefer, Torf, Naphtha u. 
Mineralol gepriift. Sie erwies sich ais ebenso genau wie die Best. im Vakuumexsiccator
u. dauerte nicht so lange (nur 1 Stde.). Deswegen kann das Verf. empfohlen werden. 
(Ztschr. analyt. Chem. 74. 161—67.) WlNKELMANN.

— , Heizuiertbestimmung von Gasen mittels Me/iflasche und Junkers-Calorimeters 
nach der Methode von Dr. Geipert. Eingehende Verss. mit reinem Steinkohlengas u. 
Karlsruher Stadtgas ergaben, daB die Methode von Ge i p e r t , mit Hilfe seiner „Gas- 
meBflasche“ das Junkers-Calorimetcr zur Best. des Heizwertes kleiner Gasmengen zu
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yerwenden, wobei der App. zunachst mit Fremdgas zu einem gewissen Beharrungs- 
zustand gebracht wird, ais recht genau zu bezeicłmen ist, sofern gewisse niiher gekenn- 
zeichnete VorsiehtsmaBregeln — genaue Raumtemp. des Verdrangungswassers durch 
200 1-Hochbehalter, Gastemp. auf 1/5° genau, W.-Mantel der sorgfaltig geeichten 
MeBflasche, Brennerdiise von 1 mm, móglichst haufige Ablesungen (bis 40) der W.-Ein-
u. Austrittstempp. — beobachtet werden. Eine einzelne Best. erfordert nur 10— 12, 
eine doppelte etwa 25 1 Gas. (Gas- u. Wasserfach 71. 660—61. Karlsruhe i. B., Gas- 
institut.) W o l f f r a m .

K .Bunte und W. Zwieg, Zur Bestimmung der Heizwertzahl von Gaskohlen nacli 
der Methode von Dr. Geipert. Vff. pruften eingehend die Methode yon Ge i p e r t  zur 
Best. der Heizwertzahl von Gaskohlen u. stellten sie, auch bei Ausfiihrung der Unterss. 
durch yerschiedene Beobachter, ais genau u. zuyerlassig fest; unbedingt erforderlich 
ist allerdings die genaueste Einhaltung aller fiir die Verss. vorgeschriebenen Bedingungen, 
dereń wichtigste noch besonders heryorgehoben u. erlautert werden. (Gas- u. Wasser
fach 71. 629—31. Karlsruhe i. B.) W o l f f r a m .

George E. Mabee, Aufsckliefiung von Kohle, Koks und Kraftstoffen mit Natrium- 
superozyd. 0,5 g Kohle oder Koks werden zur S-Best. mit 15 g Na.,02 in einer mit 
Asbestpapier umwickelten Patrone 2 Min. lang in einem Muffelofen bei 800° erhitzt. 
Naeh 20—30 Sek. tritt die Ziindung ein. In dieser Form findet insbesondere beim 
Koks u. Antliracit eine yollstandigere AufschlicBung ais bei der fruheren Methode 
statt, bei der die Ziindung durch Eintauchen in W. bei Ggw. von I£C103 u. Benzoe- 
siiure erfolgte. — Zur Best. des S in Kraftstoffen wird 1 ccm davon mit 15— 18 g 
NajOj in einem Tiegel gemischt u. die Mischung durch Zugabe von 1/2 ccm CH3OH 
entziindet. —  Beleganalysen im Original. (Ind. engin. Chem. 20. 644—45. Rochester 
[N . Y.], Rochester Gas and Electric Corp.) N a p h t a l i .

Frank E. E. Germann, Die Lóslichkeit von Gasen in Fliissigkeiten. N aeh  all- 
gemeinen Ausfiihrungen iiber den EinfluB, den Kolloide u. Schwebestoffe auf die 
Lóslichkeit yon Gasen in Ol u. in Olsanden haben kónnen, wird zu Verss. angeregt, 
die yermutlich gesteigerte Lóslichkeit der Erdgase in Olsanden zu bestimmen. (Oil 
Gas Journ. 27. Nr. 4. 81. 86. Colorado, Univ.) N a p h t a l i .

Hans Mies, Bestimmung der unverbrannten Feuerungsabgase durch Verbrennen 
iiber Kupferoxyd. Vf. untersuclite unter Verwendung kiinstlicher rauchgasahnlicher 
Gemische die Bedingungen zur móglichst quantitativen Verbrennung von geringen 
CH4-Gehh. iiber CuO bei nur einmaligem Uberleiten. Erklarung u. Beschreibung der 
Yers.-Anordnung. Ermittlung des Einflusscs 1. von CuO-Schichtlange u. Gasgesehwin- 
digkeit bzw. daraus zu errechnender Aufenthaltsdauer, 2. der Konz. des Gases, 3. der 
gleichzeitigen Ggw. anderer Gase (CO, C02, N, H2, H 20-Dampf). E r g e b n i s s e :  
Aufstellung iiber die erforderlichen Tempp. von drahtfórmigem CuO im 18 mm weiten 
Porzellanrolir bei Schichtlangen yon 10, 20, 40 cm u. Gasgeschwindigkeiten von 21/i ,
5, 10 l/h. Die Verbrennung war prakt. quantitativ (mittl. Fehler: ± 8 °/0), Ggw. anderer 
Gase ohne EinfluB (nur bei 50—100° niedrigeren Tempp. durch H 2 Verzogerung be- 
merkbar). — Starker EinfluB der Oberilache eines Bodenkórpers auf die Gesehwindigkeit 
des Verlaufs einer heterogenen Rk. infolge Abhangigkeit von der Beansprucliung durch 
letztere; daher am Anfang der Schicht starkere OberflachenvergróBerung ais am Ende. 
Beweis: 1. Verschiedene Rk.-Geschwindigkeit an yerschieden weit vom Anfang ent- 
fernten Stellen naeh gleieher Zeit. 2. Abnahme der prozentualen Verbrennungs- 
geschwindigkeit mit fortschreitender Entfernung vom Anfang der Schicht. Fiir eine 
weitere Anderung war die GesetzmaBigkeit noch nicht feststellbar. — Die schwierige 
Reproduzierbarkeit heterogener Rkk. infolge Veranderung der Oberflache wird be- 
statigt. (Gas- u. Wasserfach 71. 509— 15. Aachen.) W o l f f r a m .

— , Laboratoriumsapparat fiir die Kontrolle des H2S-Gehalts von Gas. Beschreibung 
des App. yon M etiw tssen  zur dauernden Kontrolle des H2S-Geh. yon Leuchtgas, 
weleher folgende Nachteile des App. yon E l s t e r  yermeiden soli: 1. Absorption der 
Hauptmenge H2S bereits durch die PbC2H30 2-Lsg. im VorratsgefaB u. dadurch be- 
dingte Verschmutzung der Lampe. 2. Verminderte Farbung infolge yorzeitiger Aus- 
trocknung des Filtrierpapierstreifens durch den Gasstrom. 3. Verhinderung der 
Farbung des ganzen Papiers bei nur zeitweiser Verunreinigung des Gases, z. B. beim 
Weschseln der Reinigerkasten. (Het Gas 48. 281. Utrecht, Gemeente Gasfabr.) W f m .

Fr. Hoffmann, Bestimmung des Ziindpunktes fliissiger Brennstoffe. Die tiefste 
Temp., bei der sieh ein brennbarer Stoff, ohne daB die Verbrennung durch auBere Energie 
(Funken usw.) eingeleitet wird, entziindet — der Ziindpunkt — wird naeh yersehiedenen
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Verff. bestimmt. Im o f f e n e n Tiegel, nach H olm  (K u t z b a c h ) u . nach CONSTAM
u. S c h l a p f e r  u. anderen ergehcn sich zwar \vertvolle Einsiehten in das allgcmeinc 
Verh. der Brennstoffe, doch lassen diese Verff. keine strenge Berechnung der Vorgśingc 
im Motor zu. Ziindpunktbestst. im geschlossenen GefaB (H . M o o r e , J . T a u s s  u .
F . S c h u l t e  u. andere) unter Bedingungen, die dem Motor nachgebildet sind, haben 
die Erscheinungen im Motorzylinder weitgehend aufgeklart. Ein neueres Verf. mit 
offenem Tiegel u. dosiertem O, (nach J e n t z s c h ) soli nach Vf. keine sicheren Schlusse 
gestatten. Der nach diesem Verf. ermittclte Ziindwert sei irrefiihrend. Zusehrift yon 
J e n t s c h , die dieser Ansicht entgegentritt. — Techn. Einzelheiten, Abbildungen, 
Diagramme im Original. (Arch. Warmewirtsch. 9. 213—19.) N a p h t a l i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., Fliissiger Brennstoff, bestehend aus einem yerflussigten 
Gemisch von Butan u. Butylen. (A. P. 1 673 620 vom 4/2. 1925, ausg. 12/G. 1928.
D. Prior. 4/2. 1924.) K a u s c h .

P. G. Somerville, London und W. H. Hoffert, The University, Leeds, Fliissiger 
Brennstoff. Man erhśilt ein Motortreibmittel, das beim Lagern oder Verbrennen keine 
Harze u. Gummis absetzt, indem man Motorbenzole, Bzn., Gasoline, Petroleum, ge- 
craektes Petroleum, Schweróle usw. u. Synthol mit einer geringen Menge (0,05%) 
eines aromat. Amins, einer Nitroverb. oder Phenols yersetzt. (E. P. 289 347 vom 
27/10. 1926, ausg. 17/5. 1928.) K a u s c h .

Josef Daniels, Essen, Ruhr, Destillationsofen fiir Kolile u. dgl., 1. dad. gek., dafi 
in Verb. mit dem durch die unterhalb der gesamten Ofenanlage gemeinsam durch- 
laufenden Warmespeicher bedingten Ausgleich noch oberhalb der eigentlichen Ofen
anlage durch eine oder mehrere kleine, iiber die Ofenanlage hindurchlaufende Reihe 
von Sammelkanalen eine weitere Ausgleichsmóglichkeit geschaffen wird. Dabei konnen 
die der Gaserhitzung dienenden Warmespeicher in bekannter Weise unterteilt sein, 
so dafi die zur Lufterhitzung dienenden Warmespeicher allein den unteren Ausglcicli 
iibernehmen. Weitere 2 Anspruche betreffen Ausfiihrungsformen des Ofens. (D. R. P. 
431434 KI. 10 a vom 14/9. 1924, ausg. 27/6. 1928.) K a u s c h .

Walter Hauswald und Erich Mildner, Freiberg, Sa., DrelUrommelschwelofen mit 
Róhren zur Aufnalime des Scliwelgutes, 1. dad. gek., dafi die Rohre aus drei Ab- 
schnitten yerschiedenen Durchmessers bestelien, die ineinandergreifen, u. dafi die Rohre 
durch Scheidewande in der Drehtrommel in eine von auBen u. gleichzeitig durch Spiil- 
gase beheizte Sehwelzonc unterteilt sind. — Ein weiterer Anspruch kennzeichnet eine 
Ausfubrungsform des Ofens. (D. R. P. 461 703 KI. 10 a vom 21/4. 1926, ausg. 26/6.
1928.) K a u s c h .

Peter Jung, Berlin-Neukólln, Erzielung hoherer Teerausbeuten beim Yerschwelen,
1. dad. gek., dafi man die Brennstoffe mit Chloriden der Erd- u. Erdalkalimetalle, 
NH,C1, FeCi3 u. dgl. Chloriden yor oder wahrend der Scliwelung mischt. — 2. dad. 
gek., dafi den angegebenen Mischungen Metali in metali. Zustande zugefugt wird. —
3. dad. gek., dafi man das bekannte Brikettieren des Gutes vor der Verschwelung an- 
wendet. (D. R. P. 461 425 KI. 10 a vom 4/6. 1924, ausg. 21/6. 1928.) K a USCH.

Karl Fischer, Berlin-Zehlendorf, Verfahren und Yorrichtung zur ununterbrochenen 
Erzeugung von Wassergas oder voii einem an Wassersioff oder Kohlenoxyd reićhen Oene- 
ratorgas aus pulverfórmigem Brennstoff, 1. Verf., bei dem der Brennstoff im Vergasungs- 
mittel schwebend yergast wird, dad. gek., daB die zur Vergasung des Brennstoffes 
erforderliche Warme durch Strahlungsheizung mittels einer in dem Gaserzeuger unter- 
haltenen Flamme geliefert wird. — 5. Vorr., dad. gek., daB der Gaserzeuger einem Dampf- 
kessel in industriellen Ofen o. dgl. ais Feuerkammer yorgebaut ist u. die Abgase der 
Strahlungsheizung an den Dampfkessel oder den Ofen abgibt. — 3 weitere Anspruche 
betreffen Ausfiihrungsformen des Verf. (D. R. P. 461 481 KI. 24 e vom 27/11. 1924, 
ausg. 20/6. 1928.) K a u s c h .

Aldo Ansevini, Aneona, I ta l. ,  Einrichtung zur Erzeugung von Luftgas. (D. R. P. 
461 997 KI. 26 c yom  2/7. 1925, ausg. 4/7. 1928. —  C. 1927 .1. 1773.) K a u s c h .

Hermanus Johannes Jansen, jr., Scliiedam, Holland, Cracken von Kohlenwasser-
stoffen, wie Mineralolen, Teer u. dgl., wonaeh die Mineralóle in fl. oder dampffórmigem 
Zustande durch eine auf Cracktemp. erhitzte, geschmolzene, aus Metallen oder Metall- 
salzen bestehende M. einen langen, im wesentlichen horizontalen Weg zuriickzulegen 
gezwungen werden, dad. gek., daB die Schmelze nur am DampfauslaBende eine kleine 
freie Oberflache besitzt u.dieKolilenwasserstoffdampfe mit einer so groBenGeschwindig-
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keit durch die Schmelze gefiihrt werden, daB die Diimpfe den gebildeten Kohlenstoff 
suspendicrt mitfiiliren. — Weitere 5 Anspriicho kennzeichnen Ausfulirungsformeu 
des Verf. u. hierzu geeigneter Apparate. (D. R. P. 456 312 K I. 23 b vom 29/1. 1927, 
ausg. 21/2. 1928. Holi. P. 17 499 vom 9/7. 1925, ausg. 16/1. 1928. E. P. 278 235 
vom 7/2. 1927, ausg. 27/10. 1927.) K a u s c h .

Gulf Refining Co., iibert. von: Charles B. Buerger, Pittsburgh, Pennsylvan., 
Cracken von Kohlenwassersłoffólen in Druckblasen. Wahrend der Druckdestillation 
wird ein Losungsm. in entgegengesetzter Riehtung zu der n. Abzugsrichtung bei einem 
hoheren Druck ais dem n. Abzugsdruck entspricht, hindurcligepreBt. (A. P. 1 672 801 
vom 26/4. 1927, ausg. 5/6. 1928.) K a u s c ii .

A. M. Buley, Los Angeles, iibert. von: Henry Blnmenberg, jr., Moapa, Nevada, 
Cracken von Mineralólen. Man setzt zu dem 01 Aluminiumchlorsulfat (A1C1S04), erhitzt 
auf Cracktemp., destilliert das 01 u. kondensiert das Destillat. (A. P. 1 673 491 vom 
18/5. 1927, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

H. Mitchell Godsey, Shreveport, Louisiana, Ąpparat zum Desłillieren von Fliissig- 
keilen (Petroleum), bestehend aus einer Destillierblase, einer Fraktionierkolonnc, 
Vorr. zur Einfiihrung von FI. (01) oben in die Kolonne, aus der sie in die Destillations- 
blase gelangt, usw. (A .P . 1673  238 vom 9/7. 1923, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Warren K. Lewis, 
Newton, Mass. und Alfred A. Wells, Roselle Park, N. J., Fraktionieren von Kóhlen- 
wasserstoffen. Man scheidet Kerosin-KW-stoffe aus Oldestillaten ab, indem man letztere 
verdampft u. die Dampfe durch kuhlere Zoncn in Blasenform im Gegenstrom strómen 
liiBt zu Kondensat, das man durch Abkiihlen der Diimpfe erhalten hat. Den Druck
li alt man auf 30 mm Hg. (A. P. 1 672 849 vom 5/3. 1924, ausg. 5/6. 1928.) K a u s c h .

A. M. Nastukoff, Moskau, Baffinieren von Olen. Man raffiniert Petroleumóle 
durch Behandeln mit CH20  in Ggw. konz. H2S 04, wobei sich ein hartes Kondensations- 
prod. bildet, Erhitzen, Verdiinnen mit W. u. Behandeln mit Wasserdampf, um die 
fliichtigen leiehten KW-stoffe zu entfernen. Das bart gewordene Prod. wird gewaschen
u. die gesatt. schweren KW-stoffe werden daraus durch k. Losungsm. extrahiert. (E. P. 
289 920 vom 28/1. 1927, ausg. 31/5. 1928.) K a u s c h .

Standard Oil Co., Californien, iibert. von: Marwin L. Chappell, El Segundo, 
George J. Ziser, Los Angeles und Ernest L. Moyer, Hamosa Beach, Californien, 
Heinigen von Mineralol. Viscose Mineralóle werden mit H2S 04 behandelt, die Asphaltóle 
ais Schlamm abgezogen u. das zuruokbleibende 01 mit alkoh. kaust. Lsg. neutralisiert 
(mit iiber 90 Vol.-%ig. A.) worauf das 01 mit lióhergradigem A. ausgewaschen wird. 
(A. P. 1 672 304 vom 18/8. 1924, ausg. 5/6. 1928.) K a u s c h .

Walter R. Wheaton, Appleton, Wisconsin, Holzimprdgnierung. Nach einer voran- 
gehenden Behandlung mit Wasserdampf u. Druckluft laBt man auf Holz unter steigendem 
Druck eine ZnCl2-Lsg. bzw. ein anderes Impragnierungsmittel einwirken u. entfernt 
den OberschuB an diesem durch Eyakuieren. Noch im Vakuum wird dann ein rohes 
Asphalt- oder Paraffinól oder ein anderes wasserdicht machendes Mittel zugesetzt u. 
durch weitere Druckbehandlung die Impragnierung beendet. (A. P. 1 523 925 vom 
28/11. 1921, ausg. 20/1. 1925.) R a d d e .

Etablissements P. Noe & Cie., Paris, Frankreich, Verfahren und Einrićhtung 
zur Holzimprdgnierung. Verwendung eines kippbaren Autoklaven. Zunaclist werden 
die Holzpfosten usw. vollkommen impriigniert. Darauf folgt eine zweite besondere 
Impriignierung nur der unteren Teile der Pfosten im senkrecht gestellten Autoklaven, 
zweckmafiig unter Druck, mit lireosot u. ahnl. ais Impragnierungsmittel. (E. P. 
241 550 vom 12/10. 1925, Auszug veróff. 16/12. 1925. F. Prior. 16/10. 1924.) R a d d e .

Hans Borge, Tensberg, Sieigenmg des Benzimmtzeffekts beim Treiben ton Motoren. 
Man setzt zu dem Benzin abgesauertes, goldklares u. trocknes Spermacetol. (N. P.
44 899 vom 26/3. 1927, ausg. 27/2. 1928.) K a u s c h .

Emil J. Fischer, D ie naturlichen und kiinstlichen Asphalte und Peche. Dresdcn: Th. Stein- 
kopf 1928. (IX , 114 S.). 8°. =  Technische Fortschrittsberichte Bd. 19. M. 8.— ; geb, 
M. 9.50.

Friedrich Mahlke und Ernst Troschel, Handbuch der Holzkonservierung. Hrsg. von Friedrich 
Mahlke. 2. neubearb. Aufl. Berlin: J . Springer 1928 (VII, 4 3 4 S.) gr. 8“. Lw. M. 29.— .

P rin te d  in  Q e rtn an j SchluB der Redaktion: den 23. Juli 1928.


