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1928 Band II. Nr. 11. 13. Scptember.

A. Allgemeine und. physikalische Chemie.
William Albert Noyes, Valenz. tJbersicht uber die histor. Entw . der Yalenz- 

theorien. (American Philosophical Soo. Procecd. 66 . 287—308. Sep.) E. J o s e p h y .
John A. Cranston, Symbole fu r  Eleklronenbindungen. Yf. diskufciert krit. die 

verschiedenen neueren Vorschlage zur Bezeichnung der Elektronenbindungen. E r 
gibt den Vorzug dem in einem dicken Punkt endigenden Strich, den SMITH (C. 1927. 
I I .  26B5) vorgeschlagen hat. (Journ. Soe. ehem. Ind. 47. 208—11.) 11. K. M u l l e r .

W. F. Kenrick Wynne-Jones, Gleichgewicht in  Lósunge?i. Eine Bemerkung zur 
„Aklivitdtstheorie der Reaktionsgeschwindigkeit“. K ritik  der Mitteilungen von S o p e r  
(C. 1928. I. 1135. 1939) iiber die Gleichgewichte in Elektrolytlsgg. Vf. empfiehlt ein 
Zuriickgehen auf die Tlieorie von B r ó n s t e d .  (Journ. chem. Soc., London 1928. 
1230—33. Kopenhagen, Polyteehn. Inst.) R . K. M u l l e r .

Frederick George Soper, Gleichgewicht in  Elektrolytlosungen und die Eeaktions- 
geschwindigkeitsgleichung. Erwiderung auf die K ritik  von W y n n e -  J o n e s  (vorst. Ref.). 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1233—35. Bangor.) R. K. M u l l e r .

Albert G. Loomis und David F. Smith, Notiz uber Messungen der Zerselzungs- 
geschuńndigkeit von Slicksloffpenlozyd bei sehr niedrigen Drucken. N20 5, die best- 
bekannte monomolekulare Rk., soli nach H i r s t  u. R i d e a l  (C. 1926. I. 563) bei 
niedrigen Drucken eine gróBcre spezif. Rlc.-Geschwindigkeit zeigen; dieses Ergebnis 
wiire von so grundlegender Bedeutung, da(3 ein eingehendes Studium notwendig ist. 
H i b b e n  (vgl. C. 1927. II . 1782) der nach einer Methode arbeitete, die der von H i r s t  
u. R i d e a l  benutzten ahnlich war, konnte die Ergebnisse dieser Autoren nicht be- 
statigen. Ais grundsatzlicher Einwand gegen die angewendete Arbeitsweise mufl 
geltend gemaclit werden, daB bei den niedrigen Drucken einmal von den Wanden der 
PYREX-GefaBe N2Og absorbiert werden muB u. daB ferner die kondensierten Gase 
erhebliche Mengen 0 2 festhalten. Verss. des Vf. zeigen, daB diese Betrage ganz auBer- 
ordentlich groB sind (50% u. mohr). Infolgedessen dtirften alle bisher bei sehr niedrigen 
Druck gemachten Messungen fiktiye Ergebnisse geliefert haben; man wird die Frage 
erst untersuchen konnen, wenn man eine Methode hat, die diese Fehler vermeidet. 
{Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1864—69. Pittsburgh, Pa., Bureau of Mines.) K le m m .

Susumu Miyamoto, Ober die Oxydalion des Gemisclies von Stannoliydroxyd und 
Natriumsulfit in  Natriumcarbonatlosung mit Luft. In  diescm Gemisch wird zunachst 
8tannóhydroxyd allcin oxydiert. Is t dessen Anfangskonz. sehr klein, so wird das 
Gemisch sehr langsam oxydiert u. erst danachsteigt die Geschwindigkeit (vgl. C. 1927. 
I I .  2142). Der Vf. erkliirt dies m it einer Ubertragung der akt. Zustande; die Moll. 
des Na2S 0 3 iibertragen ilire A ktivitat an die Moll. des Sn(OH)„. Zuerst werden die 
Sn(OH)2-Moll. oxydiert, erst wenn diese verschwunden sind, beginnt die Oxydation 
des aSTa2S03 u. die Oxydationsgeschwindigkeit des Gemisches steigt. Die Rk. ist 
eine negativ induzierte, die Oxydation des Sn(OH)2 ubt eine aufhebende Wrkg. auf 
die Oxydation des Na2S03. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 95—98. Hongo, Tokyo, Inst. 
of Physical and Chem. Research.) BLOCH.

Susumu Miyamoto, Ober die Aufldsungsgeschwindigkeit von Sauerstoff in  Natrium- 
hydroxyd, Nalriumcarbonat und Salzsaurelosungen, Die Oxydationsgesehwindigkeit 
m it Luft ist unter den vom Vf. gewahlten Bedingungen unabhangig von den Konzz. 
der reagierenden Substanzen, wenn dereń Anfangskonzz. nicht sehr klein sind. In  
diesen Fallen stellen die beobachteten seheinbaren Oxydationsgeschwindigkeiten 
in Wirklichkeit die Lósungsgeschwindigkeiten des O., in der fl. Phase vor. Es ist so 
móglich, die annahernden Werte der Lósungsgeschwindigkeiten des 0 2 zu berechnen. 
Der Vf. erkliirt einige katalyt. u. induzierte Rkk. dureh Ubertragungen des akt. 
Zustandes (vgl. yorst. Ref.) von den Moll. der Prodd. oder der reagierenden Sub
stanzen der primaren Rk. auf die Moll. der reagierenden Substanzen der sekundaren
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Rk., z. 33, das Ansteigen der Oxydationsgeschwindigkeit einiger Kohlenhydrate in 
Ggw. von Ferroliydroxyd oder N a2S03 beim Ansteigen der NaOH-Konz. Die Aktivitats- 
ubertragung von Na2S 03 auf andere Moll. erfolgt leicht u. diirfte die Ursacho maneher 
negativer Katalysen sein. Die katalyt. Wrkg. inerter Gase auf einige Rkk. un ter 
dem EinfluB von a-Teilchen ist die Folgo der t)bcrt agung des akt. Zustandes von 
den Moll. der von den a-Teilchen erregten inerten Gase auf die Moll. der reagierenden 
Substanzen. (Buli. chem. Soc. Japan  3. 98—101.) B loch.

Hugo Olsson, U ber den Zusammenliang zmsclien der Gesclmindigkeit der alka- 
lischen Hydrolyse und der Zusammensetzung der Ester. (Vgl. C. 1927. I. 2503.) Die 
folgenden Ester werden rein dargestellt u. ihre alkal. Verseifung wird in wss. Lsg. unter- 
sucht: Athylacetał, p-Propylacełat, sek. Propylacetat, n-Butylacetat, sek. Butylacelal,. 
tert. Bułylacetal, Isoamylacetat, Didthylcarbinacetat, jDimethyldthylcarbinacetat, Methyl- 
didihylcarbinacctat, Dimethyl-n-propylcarbinacetat, Allylacetat, Allylcarbinacetat, D i- 
methylallylcarbinacetat, Trimethyhnglykolmonoacetat, Benzylacelat, Methylplienylcarbin- 
acelat, Ałhylphenylcarbinacełat, Athylpivalinat, p-Propylglykołat, sek. Propylglykolat, 
Isobutylgly kołat u. sek. Butylgly kołat, ferner in alkoh. wss. Lsg. Athylacetat, Athyl- 
benzoat, Aihylplienylacetat u. Athyłhydralropat. Zur Feststellung des konstitutiven 
Einflusses der Komponenten auf die alkal. Verseifungsgeschwindigkeit werden die 
Gesehwindigkeitskonstanten einer Reilie weiterer typ. Ester auf vergleichbare Ein- 
heiten umgerechnet. Es ergibt sich, daC die alkal. Verseifungsgeschwindigkeit der 
Est-er sym bat der Saurestarke der Komponenten ist; in den Eallen, wo dies nicht zu- 
trifft, ist ein in entgegengesetzter Richtung wirkendes, ster. Hindernis anzunehmen. 
Es scheint, ais ob dieser Symbasie die in den freien Komponenten dissoziations- 
be^irkende K raft zugrunde liegt. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 233—52. Lund, Chem. 
Lab. d. Univ.) LESZYNSKI.

Franz Lotze, Zur Frage des Atomgeioiclits des Protactiniums. Der vom Vf. 
durch Analyse der bisher ausgefiihrten At.-Gew.-Bestst. radiogenen Bleis fiir das At.- 
Gew. des Ac D erhaltene W ert von rund 207 (vgl. C. 1928. I. 2242) fuhrt zu dem W ert 
231 ( =  207 +  6X  4) fur das At.-Gew. des Pa. (Naturwiss. 16. 558. Góttingen, Geolog. 
Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Arthur W. Davidson, Losungen von Salzen in  reiner Essigsaure. I. Vorlaufige M itt. 
Die Lsgg. in Eisessig sollen untersucht werden, um das experimentelle Materiał iiber 
nichtwss. Lsgg. zu vermehren. Zunachst wird eine t)bcrsicht iiber das bisher bekannte, 
ziemlich yerstreute Materiał gegeben. Fiir eine grofie Reihe von Salzen werden quali- 
ta tive Lóslichkeitsangaben gemacht; gute Losliclikeit findet sich insbesondere bei 
Halogeniden (Ag- u. Alkalimetallhalogenide sind iml.) u. N itratcn; Sulfate sind durch- 
weg unl. — Doppelte Umsetzungen finden genau wie in wss. Lsg. s ta tt u. werden 
stark durch die Losliclikeit bestimmt, so fallt AgCl, AgBr usw., AgCN lost sich aber 
im t)berschuC von ICCN nicht; da Ci^C^H^Oj);. schwerl. ist, fallt es aus einer Cu(N03)-
Lsg. durch Zugabe von Na-Acetat. Die Sulfate fallen, auch bei Ggw. von etwas W.,
anhydr. aus, wenn man zu einem 1. Salz H 2S04 gibt. — Solvatolyse tr i t t  kaum auf, 
nur N a2C03 entwiekelte mafiig heftig CO», Bicarbonat wurde nur langsam, CdC03 
gar nicht angegriffen. — Die Aeetate von Metallen werden ais „Bascn“ aufgefaCt, 
da sie dasselbe Anion haben, wie das Losungsm. So ist Zn-Acetat unl., lost sich aber 
leicht in einer Na-Acetatlsg., da Zn amphoter ist; bei Cu-Acetat. t r i t t  das nicht ein. 
Ammoniumacetat wurde dem NH4OH in W. vergleichbar sein; dementsprechend lósen 
sich Zn- ii. Cu(II)-Acetat spielend in NHj(C2HjO;,)-Lsg. Die so erhaltene Cu-II-Salz- 
Isg. ist blau u. nimm t beim Erwarmen die Cu(NH3)4-Farbe an, beim Abkiihlen geht 
die Fiirbung zurfick. Vielleicht bilden sieli infolge Dissoziation von NH4(C2H30 2} 
NH3-Komplexe. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 1890—95. Lawence, Kansas, 
U niv.) K lemm .

Ernst Biesalski, Verhalten von Gasen in  Feinschaum. Erzeugt man aus wss. 
Saponinlsg. durch Einleiten von explosiven Gasgemischen einen Feinschaum, so beob- 
achtet man die Reaktionslosigkeit soleher explosiven Gasgemenge. Driickt man un ter 
Einhaltung bestimmter Bedingungen Knallgas oder Acetylen u. Sauerstoff in Saponin
lsg., so explodicrt der entstandene Schaum weder auf einer rotgliihenden Metallplatte 
noch an der Flamme eines Teclubrenners, noch durch den Funken eines Induktors. 
Brennendes Bzn. laBt sich in einer Schale m it Knallgasfeinschaum wie m it C02-Schaum 
loschen. Die in grofiter Oberflachenentw. die Blasclien umgebende FI. hindert das 
Weitersclireiten der Verbrennung. Umgekehrt erholien die Fliissigkeitshiillen die 
Reaktionsfahigkeit der Gase in Ggw. eines Katalysators. Eine Reihe von Verss. (in
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Gemeinschaft m it Wolfgang v. Kowalski) zeigen, daB durck Verwendung von 
schaumerzeugenden wss. Lsgg., besonders 1/io%ig- Saponinlsg. in Ggw. von kolloidalem 
Pd  ais Katalysator Feinschaum m it Knallgasfiillung in auBerordentlich gesteigerter 
Gesehwindigkeit zu W. vereinigt werden konnte u. zwar 100 ccm in 7 Minuten, u. daB 
ferner 50 ccm Athylen u. Wasserstoff in 10 Minuten, je 100 ccm Acetylen u. Wasser- 
stoff in 20 Minuten, zimtsaures Natrium u. ólsaures Kalium — beide in Mengen von 
etwa 0,6 g — in 10 bzw. 20 3\linuten u. 5 g 01ivenol in 21/* Stdn. hydriert werden 
komiten. Das Verf. gestattet also eine Hydrierung in viel kiirzerer Zeit ais jedes andere 
Verf. (Ztschr. angew. Chem. 41. 853—56. Berlin, Techn. Hochsch.) J u n g .

Harry Medforth Dawson und Arthur Key, Saure- und SaJzSirleungen bei kata- 
lylischen Reaklionen. X III. Einflu(S inerler Salze auf die katalylische Wirkung von 
Sauren. (XII. vgl. C. 1928. I. 2771.) Vff. untersuchen die katalyt. Beschleunigung 
der Aceton-Jodrk. m it HCI-, Dichloressigsaure-, Monochloressigsaure- u. Essigsdurelsgg., 
denen steigende Mengen NaCl (0—4-molar) zugesetzt werden. Der EinfluB dieser 
Zugabe ist von 0- bis etwa 2-molarer Menge am schwachsten bei HC1 u. nimm t bei den 
anderen Sauren m it der Starkę der Siiure zu, bei uber 2-molaren Mengen ist das Ver- 
haltnis umgekekrt. Von der Annahme ausgehend, daB die Erhohung der Rk.-Ge- 
schwindigkeit dureh Zugabe katalyt. inerter Salze bei einer starken Saure, da sie einer 
Erhohung von dereń Dissoziation nicht zugeschrieben werden kann, eine Anderung 
der katalyt. A ktivitat der H ' bedeuten muB, zeigen Vff., daB die Ionisationskonstante 
einer schwachen Saure, hier der Essigsaure, durch Zugabe yon Alkalichloriden zuerst 
erhoht, u. dann bei steigenden Salzkonzz. wieder herabgesetzt w ird; am schwachsten 
w irkt dabei KC1, dann folgt NaCl, dann LiCl. Es seheint hier derselbe EinfluB der Salze 
vorzuliegen wie bei der Ionisation des W. nach den Messungen von H a r n e d  (C. 1925.
II . 142). Die von Vff. allgemein ausgesprochenen Ansichten iiber die katalyt. A ktivitat 
schwacher Sauren werden durch den festgestellten EinfluB der inerten Salze nicht 
beriihrt. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1239—48.) R. K. Mu l l e r .

Harry Medforth Dawson und Arthur Key, Saure- und Salzwirkungen bei kata- 
lylisclien Reaklionen. XIV. Der Einfłufi inerter Salze auf die katalytische Kettenlinie 
fiir  Essigsaure-Acetatgemische. (X III. vgl. vorst. Ref.) Der EinfluB von A^CY-Zusatzen 
(von 0,1- bis 4-molar) auf die Katalyse der Acelonjodierung m it Essigsaure u. Acetat- 
puffern u. auf den Verlauf der Kettenlinien (vgl. C. 1928. I. 2771) wird untersucht. 
Qualitativ ist zwischen den Rkk. in rein wss. Lsgg. u. in  solchen m it NaCl-Zusatz kein 
Dnterschied: die Kurven vj]/c gegen ]/c (v Rk.-Geschwindigkeit, c Konz. der Essig
saure) verlaufen in allen Fallen nahezu parallel. Die katalyt. Konstanten iindern sich 
in  verschiedener Weise; wahrend die katalyt. A ktivitat des Essigsauremol. u. die des 
Acetations nur wenig beeinfluBt werden, andert sich die des H ‘ u. der Ionisationsgrad 
der Essigsaure stark m it der NaCl-Konz. Die w-pn-Kurven kommen stets einer echten 
Kettenlinie nahe. Die isokatalyt. pn-Werte andern sich m it der NaCl-Konz. nur wenig. 
Im  ganzen laBt sich sagcn, daB die Anderung in  der Umgebung der katalyt. wirkenden 
Ionen, die durch den Ersatz des W. ais Losungsm. durch Salzlsg. verursacht wird, nur 
geringen EinfluB auf die katalyt. Vorgange hat. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
1248—57. Leeds, Univ.) R. K. Mu l l e r .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Marius Badoehe, Autoxydation und 
antioxygene Wirkung. Katalytische Eigenscliajten phosphorhaltiger Verbindungen. 
(Vgl. C. 1928. II. 957.) Heranziehung der P-Verbb. zur Stutze der allgemeinen 
Theorie uber die antioxygene Wrkg., welche die katalyt. Eigg. m it der Oxydierbar- 
keit verbindet. — PCl3, OPCl3, PBr3 u. OPBr3 erweisen sich — wie samtliche hier auf- 
gefiihrten Katalysatoren im Verhaltnis von etwa 1: 100 angewandt — prooxygen 
gegeniiber Terpeniinol u. Styrol, antioxygen gegeniiber Aldehyden, sind aber energ. 
Polymerisationskatalysatoren gegeniiber KW-stoffen u. Aldehyden, wodurch oft ihre 
antioxygene Wrkg. maskiert wird. OPBr, katalysiert die Autoxydation von Styrol, 
um mehr ais das Hundertfache, verhindert die Autoxydation des Benzaldehyds jedoch 
wahrend 47 Tagen. PBr3 ist besonders wirksam antioxygen bei Benzaldehyd. — 
Unterphosphorige S&ure ist gutes Antioxygen fiir Terpentinól, weniger fur Furfurol 
u. Benzaldehyd, das Hypophosphit das Ba verlangsamt die Autoxydation des Benz
aldehyds, das des Na die des sehwach alkal. N a2SO:t. — Phosphoriga Saure ist wirk- 
sames Antioxygen fiir Furfurol, das Di-Na-Salz fiir Benzaldehyd. — Phosphorsaure. 
Starkes Antioxygen fiir Furfurol, verlangsamt auch die Autoxydation von Benz
aldehyd u. Styrol. — Di-Na-Phosphat, sehr wirksames Antioxygen fiir Furfurol,

72*
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rerlangsam t auch die Autoxydation von alkalisiertem Na2S 03. — Die tert. Phosphine 
sind im allgemeinen starkę Antioxygene, Dimethylphenyl-, Diathylphenyl-, Methyl- 
diphenyl-, Athyldiphenylphosphin sohiitzen Benzaldehyd, Furfurol u. Styrol, Di- 
methylphenyl- u . Methyldiphenylphosphin sohiitzen alkal. N a2S03, Triphenylphosphin, 
weniger wirksam, schiitzt Terpentinól. Prim. u. sek. Phosphine yorlangsamen nur 
in  geringem Grade die Osydation des Benzaldehyds, besehleunigen aber die des Styrols. 
Diaihylphenylphosphinsuljid, SP(C2H5),CcHs, ist ein wirksames Antioxygen gegen- 
iiber Benzaldehyd u. Furfurol.

Aus der katalyt. Wrkg. der Phosphorsaure u. ihrer D eriw ., die nicht etwa auf 
daraus entstandene niedrigere Oxydationsstufen des P  zuruckzufuhren ist, ziehen 
die Vff. weitergehende Sehliisse. Diese Wrkg. ist nicht iiberraschend, denn die Saure 
stellt nicht die hóchste Oxydationsstufe vor, sondern is t peroxydabel. Die anti- 
oxygene Wrkg. der Phosphorsaure macht die Sehliisse iiber den EinfluB geringer 
Feuchtigkeitsmengen auf die Aulozydation zweifelhaft, wenn ala „U ltratrockenm ittel“ 
fiir die autoxydable Substanz P„05 angewendet worden ist. Der das Gliihen fórdernde 
Zusatz von Ammoniumphospha i ist vielleicht auf die antioxygene Wrkg. seines Gliih- 
prod., Metapkosphorsaure, auf das zu gliihende Materiał zuriickzufiihren. t)berhaupt 
darf die Ggw. von Phosphaten gegenuber Autoxydationserscheinungen natiirlicher 
oder kunstlicher Gebilde nicht yernachlassigt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 
187. 157—61.) __________________  B l o c h .

J. Lamirand e t Ch. Brunold, Cours de chimie pour les classes de mathematiques speciales.
Programmo do 1925. Paris: Masson e t Cie. 1927. (V III, 575 S.) 8°. 70 fr.

A ,. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
John Albert Newton Friend, Ver su che iiber Elementumwaiidlung. Friihere Verss. 

von R a m s a y  wieder aufnehmend, untersucht Vf. die Frage der Elementumwandlung 
durch Ra-„Strahlen“ . E in BaSOj-Krystall zeigte, nachdem er 3 Jahre einer schwaehen 
Quelle von R a D, E  u. F  ausgesetzt war, keine spektroskop. Veranderung gegenuber 
einer Blindprobe, ebenso auch nicht ein B aS04-KrystalI u. reine Ag-Folie im Glasrohr 
bei mehrmaliger Zugabe von Em. Dagegen zeigte Au-Folie nach letzterer Behandlung 
Spuren von Ca, die aber bei Wiederholung des Vers., diesmal im Quarzrohr, auch an 
einer Blindprobe gefunden wurden, also anscheinend in  der Ursubstanz enthalten waren. 
Das Quarzrohi selbst nalim unter Einw. der Em violettpurpurne Farbę an, es zeigte 
sich fiir L icht zwisehen 5000— 7000 A ziemlich gut durchliissig, verhaltnismaBig weniger 
fiir den Rest des sichtbaren Spektrums. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1321—24. 
Birmingham, Technical College.) R. K. M u l l e r .

A. Koenig und F. v. Korósy, t)ber Versuche zum Nachweis einer Element-
verwandlung durch Kathodenstrahlen. (Ztschr. Elektrochem. 34. 305—11. — C. 1928. 
I .  1254.) B l o c h .

B. C. J. Gr. Knight und P. Stamberger, Monomolekulare Hdutchen. Es wird die 
Dicke einer Sehicht von verschieden polymerisiertem Tulkanisiertem Triólein (2 bis 
7 Moll.) auf W. bestimmt. Sie ist in allen Fallen etwa gleich 14,6 A bei 16°, walirend 
fiir Triolein selbst 13,0 A gefunden wurden. E s -werden aus den Beobachtungen Schlusse 
gezogen bzgl. der Orientierung der Moll. (Naturę 122. 97. London, Univ. Coli.) R. K. Mu.

John Warren Williams, Die elektrischen Momente, und die raumliche Atom- 
anordnung ciniger Paraderiwte von Benzol. (Vgl. C. 1928.1. 2912.) Vorliiufige Messungen 
an Lsgg. von Hydrochinondiathylather u. Hydrochmonacetat ergeben elektr. Momente 
von 1,7 bzw. 2,2-10-18 e. s. Einheiten. Dam it ist gezeigt, daB zwei gleiehe Gruppen 
in p-Stellung nicht notwendig zu einem Gesamtmoment Nuli fiihren miissen. Die Er- 
gebnisse legen es nahe, an eine gegenseitige Beeinflussung der beiden am Bzl.-Ring 
sitzenden OR-Gruppen zu denken, die man dann ais aus der Ebene des Ringes hinaus- 
gedreht annehmen kann. Man kann in  dem beobachteten Verh. auch eine Analogie 
zum A. sehen, bei dem hóchstwahrscheinlioh die beiden C„H5- Gruppen nicht in  einer 
Linie m it dem O-Atom liegen. Vf. weist auf den vermutlichen Zusammenhang m it 
den Ergebnissen von E b e r t  u . v . H a r t e l  fC. 1927. II. 2261) hin, nach denen einige 
der Substanzen vom Typus C a.j keinen Dipolcharakter, andere aber cndliehe Momente 
besitzen; diese Unterss. werden durch Messungen erganzt, nach denen C{N02).i u. 

■C(CH„Br)i keine endlichen Momente besitzen. Da diese Befunde durch die WEISZEN- 
BERGsche Annahme einer Anordnung der Valenzen des C-Atoms nach den Ecken 
•einer tetragonalen P jT am id e  zu deuten sind, kónnte man ahnliches auch fiir die dis-
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kutierten Bzl.-Deriw . annehmen, bei denen die Gruppen nicht an einem C-Atom 
liiingen, sondern durch den Bzl.-Ring getrennt sind. (Physikal. Ztschr. 29. 271—72. 
Leipzig, Physikal. In s t .  d. Univ.) L e s z y n s k i .

Arnold WeiCberger, U ber Dipólmomente symmelrische.r Verbtndungen und cis- 
und trans-Isomerie an „einfachen“ Bindungen. Vf. gibt eine stereochem. Diskussion 
der Yorsfc. referierten Unterss. von W il l ia m s . Die hinsichtlich des Yorliandenseins 
elektr. Momente bei Verbb. des Typus C6H 4 a2 u. des Typus C a4 beobaehtete Analogie 
wieś auf die Moglichkeit łun, daB bei den "letzteren Stoffen enanliomorphe Fonnen 
existieren. In  beiden Fallen kónnen die physikal. Isomeren aber nur dann getrennt 
existieren, wenn die Substituenten a um die einfachen Bindungen nicht frei drehbar 
sind, sondern diese nur Achsen beyorzugter Lagen sind. Die von W e is z e n b e r g  ge- 
forderte Isomerie setzt also die Ungiiltigkeit der sog. zweiten v a n ’t  HoFFschen Hypo- 
theso voraus. Mit dem Verlassen dieses Prinzips ergibt sich eine Moglichkeit, die „iiber- 
zahligen Isomeren*1 (z. B. bei den cis-Zimtsauren, Fulgiden u. einigen Ketonen) zu 
erklaren. Es erscheint auch móglich, im Falle der isomeren gelben u. farblosen sub- 
stituierten Benzile eine eis-trans-Isomerie an „einfaehen Bindungen'1 anzunehmen. 
Der Befund von WILLIAMS, daB Trinitrobenzol im Gegensatz zum Tetranitromethan 
(vgl. vorst. Ref.) ein betrachtliches festes Dipolmoment besitzt, legt folgende Er- 
klarung nalie: Aus dem niedrigen W ert des elektr. Momentes von DMtrobenzol 
(< 0 ,3 - 10-18) im Vergleich zum Hydroehinondiathylather u. Hydrochinondiacetat 
folgt, daB die Anziehung, die die Nitrogruppe auf andere gleiche Gruppen ausiibt, 
wesentlich kleiner ist ais die entsprechende der Acetyl- u. Athoxylgruppe. Es besteht 
daher die Moglichkeit, daB das Tetraeder der n., regularen Slethanderiw . des Typus C a4 
durch die Anziehung, die die N 0 2-Gruppen aufeinander ausiiben, nur zu einem tetra- 
gonalen Bisphenoid deformiert werden, das nach seiner Symmetrie kein Dipolmoment 
zeigen kann, wahrend die starkeren A ttraktionen der Acetyl- u. der Athoxylgruppen 
ein Umklappen des Bisphenoids bewirken. Im  symm. trisubstituierten Bzl. erscheint 
dagegen auch bei einander selwach anziehenden Substituenten keine Formulierung 
annehmbar, bei der die Restvalenzen der Substituenten im Gleichgewicht m it zu einem 
dipolfreien Mol. strebenden Kraften sind, u. ein symm. gebautes Mol. resultiert. 
(Physikal. Ztschr. 29. 272—73. Leipzig, Chem. Lab. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Werner Braunbek, Die Nelzebenenkontraklion an Krystalloberfldchen. Vf. ha t 
fiir Krystalle vom NaCl-Typus die Netzebenenkontraktion berechnet. F iir den Fali, 
daB die Oberflache eine (lOO)-Ebene ist, ergibt sich, daB die beiden auBersten (100)- 
Netzebenen nur eine Kontraktion von der GroBenordnung 3 Promille aufweisen. 
(Naturwiss. 16. 546. S tuttgart, Techn. Hochsch.) E. J o s e p h y .

F. Simon und E. VoliS6n, KrystaUstruHurbestimmung der Ałkalimelalle und 
des Strontiums. Die Messungen an Na, K, Rb u. Cs (C. 1927. II . 10) werden durch 
die Unters. des L i ais dunne Folie nach D e b y e -S c h e r r e r  erganzt. Es ergibt sich 
bei 100° absol. auch fur Li ein kub. raumzentriertes Gitter m it a]oa =  3,46 A. Das 
aus den Gitterkonstanten berechnetc Atomvolum stim m t auch fur Li m it dem aus 
der D . bei Zimmertemp. nach der GRU NEiSEN schen Formel berechneten W ert gut 
uberein. Atomvol. u. D. am absol. Nullpunkt wird nach der GRUNEISENschen Be- 
ziehung bestimmt. Ebenso wie fiir K  (1. c.) wird auch. fur N a  bei Zimmertemp.. das 
gleiche kub. raumzentrierte G itter gefunden wie bei der Temp. der fl. Luft. — Sr  
wird ais dunne Folie bei Zimmertemp. u. bei der Temp. der fi. Luft untersucht; es 
wird ein kub. flachenzentriertes G itter m it a100 =  6,03 A gefunden. Dagegen wird 
fiir durch Zerstaubung erhaltene dunne Schichten bei der Temp. der fl. L uft ein kub. 
flachenzentriertes u. ein nicht deutbares G itter gefunden. Es werden zwei Modi- 
fikatioTien angenommen, eine hexagonale bei hoher u. eine kub. bei tiefer Temp. — 
Die Unters. des Ca ais dunne Folie bei Zimmertemp. bestatigt das bekannte kub. 
flachenzentrierte Gitter. — In  einer evakuj.erbaren Camera, in  der die Metalle in 
Drahtform untersucht u. elektr. geheizt werden, werden Rontgenogramme von Z n  
u. Cd bei Zimmertemp. u. hoherer Temp. aufgenommen. Beide Metalle zeigen nur 
eine einzige Modifikation. Aus Messungen der D., EK., spezif. Warme, elektr. Leit- 
fahigkeit u. anderer GróBen fruher angenommene Umwandlungspunkte sind auf 
Anderimg der KomgróBe zuriickzufuhren. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 165—S6. 
Berlin, Physik.-Chem. Inst. d. UniT.) LESZYNSKI.

W. H. Taylor und W. W. Jackson, Die Struktur von Cyanit, AlJSiOy Die 
Strukturarialyse des Cyanits ist von besonderem Interesse in Hinblick auf die aus- 
gesprochene Richtungsabhangigkeit seiner H artę auf einer u. derselben Kr}'stallflache.
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Die Unters. ist insofern qualitativ, ais keine absoluten Intensitatemcssungen der reflek- 
tierten Strahlung ausgefiilirt wurden. Die Verwertung der Messungen (Drehkrystall- 
methode) erfolgte in der Weise, daB nach einer allgemeinen "Obereinstimmung gesucht 
wurde zwischen der Art, in der die beobachtete In tensitat fiir Yerschiedene Reflesionen 
variiert, u. der Variation der Atombeitrage zum berechneten Sfcrukturfaktor. Die aus- 
fiihrlicko Diskussion (mit Figuren, s. Original) fiihrt zur folgenden S truktur: 4 Moll. 
bilden den triklinen Elementarbereich m it den Achsenliingen bzw. W inkeln: a =  7,09 A. 
b =  7,72 A, c =  5,56 A, a  =  90° 5,5'; /3 =  101° 2' u. y =  105° 44,5'. Die Grundlage 
des Aufbaus wird durch eine etwas verzerrte dichte Wiirfelpackung von O-Atomen ge- 
bildet, in  der die Si- u. Al-Atome gleichmaCig yerteilt sind, in  der Weise, daB unab- 
liangige tetraedr. S i04-Gruppen gebildet werden, wahrend sich jedes Al-Atom im Mittel- 
punkt einer oktaedr. Gruppc, von 6 O-Atomen befindet. Die Existenz dichtgepackter 
Atomebenen in  weiten Abstanden parallel (100) erklśirt die ausgezeielinete Spaltbar- 
keit parallel zu dieser Richtung. Ahnliehe dichtgepackte Atomebenen weiteren Ab- 
stands liegen parallel zu (010) u. bieten eine Erklarung fiir die bessere Spaltbarkeit 
in  dieser Ebene u. die Riehtungsabhangigkeit der H artę auf der (100)-Ebene. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 119. 132—39.) K y r o p o u l o s .

H. A. Wilson, Die Theorie von Saha und die Leitfahigkeit vonFlammen, die Alkali- 
mełalldampfe enthalten. (Vgl. N o y e s  u . W i l s o n ,  C. 1923. I II . 1250.) Vf. zeigte in 
der zitierten Arbeit, daB sich aus elektr. Leitfahigkeitsdaten bei 2000° K. von Flammen, 
die ein Alkalimetall enthalten, die Gleickgewichtskonstanten des Ionen-Elektronen- 
gleichgewichtes M  =  M  + +  e in angenaherter Obereinstimmung m it S a H a s  Theorie 
bereehnen lassen. Hierbei m irde angenommen, daB das in  die Flammen gespruhte 
Salz sich vdllig in Dampf verwandelte u. die negatiyen Elektrizitatstrager in der Flamme 
samtlich Elektronen seien. Diese Bereehnungsgrundlagen wurden neuerdings von
E . S I a r x  (Flammenleitung, Leipzig 1927) angezweifelt. Demzufolge wird in  vor- 
liegender Arbeit die Berechnungsgrundlage erneut diskutiert u. diese spezielle Annahme 
ais fiir das Ergebnis unerheblieh aufgewiesen. Gleichzeitig wird ihre wahrschemliche 
Giiltigkeit gezeigt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 119. 1—11. Houston 
[Texas].) K y r o p o u l o s .

R . H. Fowler un d L . Nordheim, EhktronmemissioninslarheneleklrischenFeldern. 
Theoret. Behandlung des Problems auf Grund der Wellenmechanik u. der So m m e r - 
FELD schen Elektronentheorie der Metalle. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A.
119. 173—SI.)  ̂ K y r o p o u l o s .

H. Alterthmn und H. Ewest, Vber den Einflu/3 der Anodenheizimg auf die 
Zundxmgsbedinęungen von Mekillichtbógen. Es wird eine neue Schaltung zur ge- 
sonderten Heizung von Kathode u. Anodę bei Metallichlbogen angegeben. An dem 
zwischen zwei Wolframwendeln sich ausbildenden Lichtbogen wird gezeigt, daB die 
Heizung der Anodę eine starkę Vermehrung der sich bildenden Elektrizitatstrager 
infolge VergroBcrung der freien Weglange der Elektronen hervorruft. In  demselben 
Sinne w irkt eine Emiedrigung des Gasdruekes u. infolge starkerer Erwarmung des 
Gases auch eine Verringerung des Elektrodenabstandes. Die Ziindspannungen werden 
ais Funktion dieser drei Veranderliehen bestimmt. Die neue Schaltung kann zur 
Best. der mengenmafligen Zus. eines Oemisches zweier an sich bekannter Gase ver- 
w andt werden. (Ztschr. techn. Physik 9. 221—23. Berlin, Studienges. f. elektr. Be- 
leucht. m. b. H.) L e s z y n s k i .

Kanji Honda, Wechsektromfunkenubergangscharakteristika bei Schneidenelektronen. 
Die vorliegenden Verss. dienen dazu, Hinweise fiir die Erklarung der Wrkg. des Ein- 
saugens von Luft auf die Funken-t)bergangsspannung von kleinen Róhrenelektroden 
zu erlangen. Zu diesem Zweeke wurden Messingzylinder so geschliffen, daB m an eine 
scharfe glatte Schneide erhielt, die gegen eine Scheibenelektrode von 50 mm d) gesetzt 
u. unter Spannung von 50 Wechseln gehalten wurde. 1. Waren die Schneiden auBerst 
g la tt geschliffen, so brauchte man — ziemlich unabhangig vom Durchmesser — bei 
2—10 cm Elektrodenabstand 42—111 kV maximale Spannung; man erhalt dauernde 
Unterbrechungen an der Schneide, Funken springen bei negativer Ladung iiber. 2. Ent- 
halt die Schneide UnregelmaBigkeiten, so erhalt man das, was TOEPLER „Streifen- 
entladung“ nennt; diese erhalt man auch, wenn man eine Nahnadel gegen eine Scheibe 
setzt; bei 2—10 cm Abstand braucht man nur 23—73 kV. 3. AuBer diesen beiden 
Formen gibt es noch gemischte Entladungen m it mittleren Spannungen.. 4. Wenn 
der Krummungsradius von glatten Schneiden > 0 ,5  mm oder der (jffnungswinkel 
S 90° wird, erhalt man Biischel-Entladung, Spannung nur eine KJeinigkeit groBer
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«ls bei 2. Es ist interessant, daB in Parallele liiermit eine piane Schneide m it ab- 
gerundeten Eoken an diesen Eunken gibt, m it scharfen Ecken dagegen in der Mitte. 
5. Wenn der Durcbmesser < 0 ,5  om wird, dann erhiilt man auch m it glatter Schneide 
Streifenentladung. Zusannnenfassend kama man sagen, daB die Spannung nur von 
d er A rt der positiven Corenaentladung abhangt. Die Eorm der Elektroden kann nur 
lokale Unterbrechung u. dam it Anwachsen der Spannung bedingen. (Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstraots], Toltyo 1. 50—54.) K leMM.

Anton Kailan, Ober die chemischen Wirhungen der durchdringenden Radium - 
■strahłung. 17. Die Einwirkung auf slickstofjhallige organische Yerbindungen. (Monatsh. 
Chem. 47 [1927]. 643—58. — C. 1927. I I .  2147.) F i e d l e r .

O. W. Richardson und F. C. Chalklin, Die Anregung weicher Róntgenstrahlen. II. 
(Vgl. C. 1926. I. 2879.) Die Arbeit gliedert sich in 3 Teile. Der erste Teil stellt er- 
jganzende Beobachtungen an Fe in den Erregungsgebieten von 130—200 V u. 600 bis 
720 V dar. Mit Einbeziehung der Messungen anderer Autoren werden im 2. Teil die 
Serienbeziehungen zwischen den „k rit.“ Spannungen unter Berueksiohtigung ver- 
sehicdener Deutungsmogliclikeiten diskutiert. Fiir Ee, Co u. N i lassen sich einheitliche 
Beziehungen nicht ohno Abweichung von derzeitigen Vorstellungen aufstellen. Teil 3 
d ient der Kontrolle der reellen Existenz der experimentell gefundenen Diskontinuitaten 
durch Unterss. der Elektronenemission eines Stoffes bei einer allmahlichen Bedeckung 
m it einem zweiten, dem Stoffe des Kathodenmaterials. Ais solche Stoffe werden G 
bzw. ]V gewahlt u. allmahliches Verscliwinden der D iskontinuitaten des C bei allmiih- 
liehem Auftreten derer des W  in sinngemiiBer Bestatigung der R ealitat der friiheren 
Beobachtungen gefunden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 119. 60—83.) K y r :

T. H. Laby, J. Shearer und R. Bingham, Die Reflexion von Rontgenslrahlen an 
•Glas und Quarz. Vff. beobachten Reflexion von Rontgenslrahlen von 50 A an Glas oder 
Quarz bis zu einem Winkel von 45° (dem maximalen Beobachtungsbereich ihres Spektro- 
meters). Aus den Eigg. der reflektierten Strahłung ergibt sich, daB es sich in der Haupt- 
sache um die if-Linie von C handelt. (Naturo 122. 96—97. Melbourne, Univ.) R. K. Mu.

J. A. Prins, Anomale Dispersion im Róntgengebiet. Vf. gibt eine kurze, zusammen- 
fassende Darst. seiner bereits (C. 1928. I. 2694) referierten Unterss., aus der besonders 
deutlich die gute t)bereinstimmung zwischen Experiment u. Theorie heryorgeht. 
(Naturwiss. 16. 555—57. Groningen.) L e s z y n s k i .

R. Grlocker, Ober die GeselzmafSigkeiten der •physikaliscjien und chemisclien Wirkung 
■der Ronłgenstrahlen. Zu dem Ref. C. 1927. II. 2149 (vgl. auch C. 1928. I. 1750) ist 
nachzutragen: Die Kenntnis des Grundgesetzes ermoglicht es, fiir jedes MeBgerat 
die Empfindlichkeit gegeniiber von Rontgenslrahlen verschiedener Wellenlange rechner. 
aus seiner ehem. Zus. u. aus physikal. Konstanten zu ermitteln. Das photochem. 
Aquivalentgeseiz ist fiir Róntgenstrahlen nicht anwendbar, da die Zahl der sekundar 
ausgelosten Elektronen die Zahl der primiir beim Absorptionsakt freiwerdenden 
Elektronen weit iibenviegt. Bei photochem. Róntgenrkk. in  Lsgg. sind nicht nur 
die in den Moll. des gel. Stoffes, sondern alle in der Lsg. erzeugten Elektronen fur 
die chem. Umsetzung wirksam. (Ztsclir. techn. Physik 9. 201—07. S tuttgart, Techn. 
Hochsch. Rontgenlab.) L e s z y n s k i .

P. A. Ross, Eine neue Methode der Spektroskopie fu r  schwache Róntgenstrahlungen. 
Metallfolien von 2 benachbarten Elementen werden in den Weg der Róntgenstrahlen 
gebracht; ihre Starkę wird so gewahlt, daB die Durchlassigkeitskuryen der beiden zu- 
sammenfallen bis auf ihre iśT-Diskontinuitaten. Der Zuwachs im Ionisationsstrom, 
der eintritt, wenn das Metali m it der niedrigeren Atomzahl durch das hohere ersetzt 
wird, ruh rt von dem Strahlungsteil her, der zwischen ihren Jf-Absorptionsgrenzen 
liegt. Die Breite dieses Stiiekes ist z. B. bei Cd-Ag 0,022 A bei einer mittleren Wellen
lange von 0,1383 A. In  dem ziemlich grofien Gebiet, in  dem keine geeigneten Metalle 
2 ur Verfiigung stehen, wird versucht, sie durch Salze zu ersetzen. Die Methode wird 
m it der Rrystallmethode Yerglichen. (Journ. opt. Soc. America 16. 433—37.) R. K. Mu.

P. A. Ross, Polarisation von Róntgenstrahlen aus einer Wolfram-Anlikatlwde. ' Ais 
Anwendungsbeispiel fur die (vorst. Ref.) beschriebene Methode wird die Unters. der 
Polarisation der kontinuierlichen Strahłung von der W -Antikathode einer Standard- 
Coolidgeróhrc mitgeteilt. Die Strahlungsbande zwischen 0,4850 u. 0,4632 A wird m it 
■Cd- u. Ag-Folie imtersucht, u. zwar m it elektr. Vektor parallel u. senkrecht zum 
Kathodenstrom. Die Polarisation [aus der Strahlungsintensitat im ersten u. im zweiten 
Falle nach P  — (7j — h ) ! i h  +  h )  berechnet] ist nahezu Nuli fiir Anregungsspannungen 
ib e r  etwa der doppelt-en „Quantenspannung“ der untersuchten Wellenlangenbande;



1064 Aj. A t o m s t r u k t u r .  K a d io c h e m ie .  P i io to c h e m ie .  1928. II.*

bei der Annaherung an die Quantenspannung steigt sie rasch an u. scheint bei der 
Hochfrcąucnzgrenze vollstiindig zu scin, wie auch die Theorie fordert. Die Polarisations- 
kurve zielt auf eine solche Lage der Bando, wie nach dem Comptoncffckt zu erwartcn 
ist. Die Metliode soli sieli uberhaupt zuni Studium des Comptoneffekts gut oignen. 
(Journ. opt. Soc. America 16. 375—79. S t a n f o r d  Univ. California.) E . K. M u l l e r .

P. K. Kiclilu, Erstes Funkenspektrum von Krypton. Vollstandigo Analyse des 
Spcktrums auf Grund der expcrimentellen Befunde von AliBINK u . DORGELO (C. 1928. 
I .  1363. 2164). (Naturwiss. 16. 546. Patna.) E . J o s e f h y .

L. S. Omstein, W. Kapuscinski und J. G. Eymers, Inieimtatsmessungen im  
sekundaren Wasserstoffspektrum. Mittcls der im Utrechter Laboratorium entwiekelten 

. Methode haben die Vff. die Intensitaten der Linicn zwisclien 4500 u. 4900 A bestimmt. 
Der Ycrgleich m it den Messungen Mc L e n n a n s  ergibt eine kompliziertere Beziehung 
zwiaehen photograph. Dichte u. wahrer Intensitiit, weshalb Mc LENNANs Dichtewcrte 
fiir theoret. Unterss. nicht allgemein brauchbar sind. Die Intcnsitatsmessungen an 
230 Linien wurden organ z t  durch cinige bisher unsichere bzw. neue Messungen von 
Wellenlangen. Die Unters. zeigt im iibrigen, da 13 die variierende Plattenempfindlichkeit 
im Untersuchungsgebiet erhebliche Fehler bedingen kann. Zur Anwendung der 
Intcnsitatsregeln ist die Zalil der sicher klassifizierten Linicn zu klein. — Tabellar. 
Zusammenstellung. (Procecd. Roj’. Soc., London. Serie A. 119. 83—91.) KYROPOULOS.

J. G. Winans, Das durch Hochfreąucnzentladung argercgte Bandenspektrum des 
Quecksilbcrs. Vf. regt das Spektrum  des Hg durch eine Teslaspulo an u. macht dabei 
folgende Beobachtungen: Wenn das Hg im Rohr durch einen Bunsenbrenncr zum 
Siedcn erhitzt wird, enthalt das durch die Hochfrequenzentladung angeregte Spektrum 
die Bogenlinien des Hg u. Banden m it den Maxima bei ). 4850, 3300, 2540 u. 2345, 
aber keine Spur von 2650. Wenn dagegen die M itte des Rohres m it einem Geblase 
erhitzt wurde, verschwand hior die Bandę bei 4850, die bei 2345 wurde schwaclier, 
die bei 3300 u. 2540 blieben ungeandert. Wenn die Mitte wieder auf die Temp. des. 
oberen Teils des Rohres abgekiihlt wurde, entstand wieder das alte Spektrum. Daraus 
lassen sich Schlusse auf die Anfangszustande ziehen. (Naturę 121. S63—64. New Jersey,. 
Princeton Univ.) E . Jo se p h y .

G. L andsberg und L. M andelstam , Eine. neue Erscheinung bei der Lichtzerstrcming 
in  Krystallen. Bei der Lichtzcrstreuung in Quarz wurde eino Wellenlangenanderung 
beobachtet, die von anderer GróBenordnung ist ais die nach der D E B Y E schen Theorie 
der spezif. Warme zu erwartende. Eine der móglichen theoret. Deutungen liegt in 
der folgenden Hypothese: Bei der Zerstreuung des Liehts kónnen einige eigene ultra- 
rote Freąuenzen des Quarzes auf Kosten der Energie des zerstreuten Lichtes angeregt 
werden, wodureh die Energie der zerstreuten Quanten um die GróCe der entsprechenden 
ultraroten Quanten abnehmen wiirde. Geht man von der ). =  20,7 fi entsprechenden 
Freąuenz aus, so erhalt man eine gute t)bereinstimmung zwischcn den berechneten 
u. beobachteten Werten. Auf den móglichen Zusammenhang m it der von R a m a n  
(C. 1928. I. 303S) beobachteten Erscheinung wird hingewiesen. (Naturwiss. 16, 
557—58. Moskau, Inst. f. theoret. Physik d. I. Univ.) L e s z y n s k i .

San-ich iro  M izushim a, Dielektrizitatskonstanten und Absorptionsindizes von Athyl- 
alkohol fiir  kurze elektrische Wcllen. Nach der Resonanzmethode (2. D EU D Esche) 
wurden DE. u. Absorptionsindez von A .  fiir ungedampfte elektr. Wellen von 59 cm 
Lange gemessen, die nach B a r k h a u s e n  u . K u r z  (C. 1920. I. 546) erzeugt ■m.irden 
d e r  Detektor bestand aus einem Krystall u. einem empfindlichen Galvanometer. 
Geeicht. wurde m it KC1- u. KJ-Lsg. verschiedener Konz. Aus 86 Messungen werden 
die W erte fiir DE. u. Absorptionsindex fiir je 10° im Bereich von —60 bis + 6 0 °  tabellar. 
gegeben u. m it friiheren Messungen des Vf. (vgl. C. 1927. I I . 545) fiir ). =  50; 9 ,5 ;
3,08 m vergliehen. Das Gebiet anomaler Dispersion yerschiebt sich m it fallender 
Temp. nach langeren Wellenlangen gemaC der D E B Y E schen Theorie, weil die Relaxations- 
zeit m it fallender Temp. wachst. Wenn man die DE. fiir ein Wechselfeld nach DEBYE 
berechnet — wobei Molekularbewegung nach 3 Richtungen beriicksiehtigt ist — 
erhalt man konstantę W erte fiir a, den Molekiilradius (a =  2 ,1 -10- 8 ), der m it auf 
andere Weise gewonnenen Radien (1,8—2 ,0 -1 0 -8 ) gut iibereinstimmt, so daB ein Beweis 
fiir die Dipoltheorie der anomalen Dispersion gegeben ist. Man kann auch nach der 
klass. Elektronentheorie einen Dampfungskoeffizienten berechnen; dieser ha t jedoch 
nur den W ert einer empir. GróBe. (Proceed. Im p. Acad., Tokyo 4. 205— 07. Tokyo, 
Univ.) K lem m.
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F ranees G. W ick und M abel K. S lattery , Durch Rontgenslrahlen angeregte Thermo- 
lumincscenz. Weitere Ve.rsuche an synihciisch hcrgcstdltcn Sloffcn. In  Portsctzung 
friihcrcr Arbcitcn (C. 1927. I. 2274) untersuchen Vff. die durch Rontgenstrahlcn an- 
gcrcgte Thcrmoluminescenz nun auch an den Snlfatcn von Cd, JSra u. Z n  m it einer Spur 
von M n  u. beobachtcn folgendes: Eine Abkuhlung der Thcrmophosphore auf die Temp. 
der fl. Luft ha t auf ihre nachfolgende Thermolumincscenz keinen Einflufl. Durch Be- 
strahlung m it Rontgenlicht bei 50 000 V erhalten die untersuchtcn Stoffe eine Energie, 
die ais Thcrmoluminescenz von 2 Arte.n erscheint: die erste A rt fallt rasch ab u. kann 
nur kurze Zeit nach der Bestralilung bcobachtet werden, wenn der Trager bei gewóhn- 
liclier Temp. gehalten wird, sic blcibt aber bei Ticfltiililung erhalten; die zweite A rt 
tr i t t  langsamcr auf u. verschwindct auch nach monatelangem Stchen bei Zimmertemp. 
nicht. CaS04 nimm t bei hóherer Temp. weniger Energio auf, ebenso wie bei Katlioden- 
strahlen, bei geringerer Bcstrahlungsspannung schcint nur eine der beiden Arten von 
Thcrmoluminescenz ausgebildet zu werden. Einige Stoffe werden durch Rontgen- 
bestrahlung fahig, nach dem U ltravioletten hin zu fluorescieren. U ltraviolette Strahlimg 
von einer Ercąucnz nahe der sichtbaren kann die Ausbildung der Thermolumineseenz 
vóllig unterdrucken, wobei jedoch dic Phosphorescenz bei gewohnlicher Temp. nicht 
merklich zunimmt. Bei dieser wird nur durch Strahlen von 2000—2400 A Luminescenz 
erzougt u. auch nur bei zuvor bestrahlten Stoffen. (Journ. opt. Soc. America 16. 398 
bis 408. Poughkcepsie u. Ithaca.) R. K. M u l l e r .

A rnold  O. B eckm an und Roscoe G. D ickinson, Die Produkte der photochemisóhen 
Zcrselzung von Slicksioffmassersloffsdure. N 3I1 wird durch gewfihnlichcs Licht nicht 
zersetzt, wohl aber durch ultraviolettes. In  einem (JuarzgefaB zeigtc sich bei Be- 
lichtung m it einem kraftigen Al-Funken cin weiBcr Beschlag, namentlich bei hoheren 
Drucken ( ~ 5  cm H g); der Nd. war leiclit fliichtig u. konnte ais NH4N3 identifiziert 
werden; Priifung auf H 2N-NH2 verlief negativ. Piltration des Lichtes durch 5 mm 
66%-Essigsaure zeigte, daB die wirksame Strahlung kurzwelliger ais 2200 A sein 
muB. Die quantitative Best. der gebildeten Prodd. erfolgte durch Ausfrieren des NH3 
m it fl. Luft u. Best. des mittleren Mol.-Gew. des nicht kondensierten Gases durch 
Druckmessung m it einem Mac Leod u. Best. von p Y M  m it einem Quarzfadenmano- 
meter; die Eichung erfolgte m it H 2/N2-Gemischen. Das gebildete Gas enthielt H„ 
u. N2 im Mol.-Verhaltnis von 0,09—0,15; fiir die in  Frage kommenden Zersetzungs- 
gleichungen berechnet sich das Verhiiltnis zu 0,0 bzw. 0,25, so daB erwiesen ist, daB 
mehrerc Rkk. nebeneinander laufen. Man erhielt bei kurzer Belichtung 27% Zcrs. 
H 2 u. N2 u. 73% S H j u. N„. Man kami aus der gcfundenen Menge H j u. N„ die ge
bildete Meilge NH3 berechncn, da das Gesamtvcrhiiltnis N2: H 2 immer 3: 1 sein muB; 
Bestst. der gebildeten NHS-Menge ergaben, daB diese der aus dom Bctrage an H 2 u. 
N» bercchneten cntspracli, so daB andere Prodd. nicht gebildet sind. — Mit der App. 
durchgefuhrte Mol.-Gew.-Bestst. ergaben 43,6 ± 2 ,1 ;  N?H ist also monomolekular. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1870—75. Pasadena, Cal., Inst. of Techn.) K l e  MM.

Jn a n en d ra  C handra Ghosh, K ali P ada B asu  und Sudhir Chandra B hatta - 
charyya, Phatobromicrung von m-Nitrobcnzylidcnmalonaslcr. I I . (I. vgl. C. 1928. 
I. 650.) Die Verss. der 1. Mitt. sind in CCT^-Lsg. ausgefiihrt worden, die Rk. wird 
jetzt in  CS,,-Łs.g. untersucht. Die Geschwindigkcit der Photobromierung im Anfangs- 
stadium der Rk. ist nicht nur der Konz. des Broms proportional, sondem wachst 
auch m it steigender Esterkonz. bctrachtlich; die Rk. rcrlau ft anders ais die von 
B e r t h o u d  u . N lC O L E T  (C. 1927. II. 1332) untersuchte Bromierung des a-Phenyl- 
zimtsaurenitrils. — Bei gleicher L ichtintensitat haben Gleichgewichtskonstante u. 
Rk.-Geschwindigkeit in der fruher untersuchten CCl4-Lsg. etwa den sicbcnfachen 
Wert, wie in CS; -Lsg. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 183—90. Dacca, Univ.) OST.

B. Gndden, Bemerhungen zur Mittcilung von Rud. Suhrmann: „Uber eine ncu- 
ariige lichteleklrischc Beobachtung an diinnen A IkalimtiallscJi ich ten. Die Beobachtungen 
von S u h r m a n n  (C. 1928. I. 3039) kónnen auf Grund der ro n  R ic h a r d s o n " u. 
Y o u n g  ausgesprochenen Fleckenyorstellung (C. 1925. I. 2429) gedeutet werden, 
nach der die Metalloberflaehe mehr oder weniger zahlreiche Bczirke etwas Ycrschiedcner 
A ustrittsarbeit enthalt. Hierdurch werden starko órtliche elektr. Felder erzeugt, 
in denen langsame Elektronen zur Ausgangsplatte zuruckgebogen werden. Ais Ur- 
sache der Verschiedenheiten ist bei den Alkalimetallhauten in erster Linie an un- 
vollstandige Bedeckung der Unterlage zu denken. Nach den Datcn S u h r m a n n s 
werden Elektronen von etwa 1 Volt durch die ortlichen Felder nicht mehr zuriick- 
gehalten. (Naturwiss. 16. 547. Erlangen, Physikal. Inst. d. U nir.) LESZYNSKI.
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W alter Grotrian, Graphisclie Darstellung der Spektren von Atomen und Ioncn m it cin, 
zwei und drei Yalcnzelcktronen. [2 Tle.') — Tl. 1. 2. Berlin: ,T. Springer 1928. S°. = 
S truktur d. Materio in  Einzeldarstellgn. 7. 1. (X III ,  245 S.) — 2. (X , 168 S".) M. 34.— ; 
LW. M. 36.40.

[russ.l B. Prokotjew, Anomalo Dispersionen in der Hauptscrio des Kaliums; Vorhitltnis 
der Dispersionskonstanten des roten und violotten Dublctts (Arbeitcn des staatl. opt. 
In st. IV . 36.) Leningrad: Sclbstverlag 192S. (6 S.) Rbl. 1.G0.

A, E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
Armin Dadieu, Zur Methodik der Stromdichte-Spannungsmesswig. Bei Elek- 

trolysen m it nicht n. Stromdichte-Spannungskurven, z. B. bei zu friihem Anstieg 
der Zersetzungskurve, wenn die kathod. Zersetzungsspannung einen W ert liefert, 
der tiefer liegt ais das Potential des Metalls, wo nach dcm Ansteigen dio Kurve plotz- 
lich auf ein hóhcres Potential iiberspringt u. von da ab wieder in n. Weiso ansteigt, 
oder auch, wenn die Abscheidung von Metal len bei den n. angewendeten Spannungen 
(bis ca. 10 V.) iiberhaupt nicht gelingt, kann eine Elektrolyse in umgekehrter Richtung. 
d. h. m it langsam abfallender Spannung, von Vorteil sein. Es erfolgt bei dieser 
„Heruntermessung“ ein Yollkom m en geradliniger stetiger Verlauf yon der hoehsten 
Stromstarke bis herab zur Stromdichte 0. Das Verf. kann auch so gcandert werden, 
daB dio Elektrolyse in n. Richtung, also m it steigender Spannung durchgefiiln-t wird, 
aber erst, nachdem durch eine anfiinglich kóhere Spamiung sicher Metali abgesdhieden 
war. — Die Zulassigkeit dieser — auch wegen der rasch vorzunehmenden Mcssung 
Torteilhaften — Methode wurde durch vergieichende Bestst. an einigen Lsgg. ver- 
scliiedener Leitfahigkeit, niimlich von AgN03 (0,1-n.) in A. bei 25°, einer gcsiitt. 
Lsg. von AgN03 in Aceton, sowie bei der Elektrolyse der Sclimelze AlBr3 +  KBr 
an Pt-Elektroden bei 102° m it Erfolg gepruft. (Ztschr. Elektrochem. 34. 301—05. 
Graz, Univ., Physik. Inst.) B l o c h .

Kwanji Murata, Elektrodenpotential von Nickel. T e ill.  Messungen in  einer 
Atmosphdre von Wasserstoff mit reduziertem Nickrtpuhcr. (Teclinol. Reports Tóhoku 
Imp. Univ. 7. 171—S7. Tóhoku Univ. Sendai. — C. 1928. I. 25S0.) K l e m m .

Kwanji Murata, Elcktrische Leitfahigkcil von Nickelsulfatldsitng wid Icmcnleit- 
fdhigkeit von Nickel. (Teclinol. Reports Tóhoku Im p. Univ. 7. 163—69. Tóhoku Univ., 
Sendai. — C. 1928. I. 205S.) K lem m .

J. L. Whitman und S.R . Spencer, Die Leitfdhigkeit wid Viscositdt von Losungen 
ion Liihiumnitrat in geioissen Lósungsmitlelgenuschen. Die Unters. schlieCt an die 
Arbeiten von J o n e s  u . M itarbeitern (vgl. C. 1903. I. 67. 1906. II . 65S. 1547) an, 
die gefunden hatten, daB in Methylalkoho!-W.-Gemischen bei einem Geli. von etwa 
50%  beider Stoffe ein Maximum der Viscositat u. dementsprechend bei vielen Salzen 
ein Minimum der Leitfahigkeit auftritt. Vff. untersuchen deshalb die Leitfdhigkeit 
von L iN 0 3 in Lsgg. von TT., CH3OH u. A. u. Gemischen dieser Fil. u. die Yiscositaten 
der I.osungsiu.-Gemiscke, die prakt. m it denen der sehr stark Yerdunnten Lsgg. 
ident. sind. Bei der Reinigung des L iN 03 macht die Entfernung des letzten W. 
Schwierigkeiten; langeres Erhitzen auf 150° im Vakuum ist notwendig; da andere 
Autoren dies nicht imnier bea,ehtet haben, fanden sie meist geringere Leitfahigkeiten. 
Die Werte sind in Tabellen u. K urven gegeben: CH3OH-A.-Gemische: Viscositat 
lineare Funktion der Zus.; die Leitfahigkeitskurre ist etwas nach unten durcligebogen. 
CH3OH-W.: Viscositat Maximum, Leitfahigkeit Minimum. Auch bei A.-W. Maximum 
in der Viseositat, aber kein entsprechendes in  der Leitfahigkeit; die Kurve ist nur 
etwas nach unten durchgebogen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1840—44. Jowa 
City, Univ.) ' K le m m .

C. P. Smyth und W. N. Stoops, Die dielektrische Pólarisation von Fliissigkeiten.
III. Die Polarisation der Isomeren von Heptan. (II. vgl. C. 1928. I I . 626.) Von 
7 Heptanisomeren u. 2,2,4-Trimethylpentan, die von G. Edgar zur Verfiigung gestellt 
sind, werden, z. T. unter Unterstutzung von E. W. Engel u. H. E. Rogers, die DEE.,
D.D., Brechungsindices fiir die D-Linie u. die a,/J,y-Wasserstoffliiiien sowie die Fis- 
cositdten, z. T. iiber ein groBes Temp.-Bereich (—120° bis +90°), gemessen. Die aus e 
berechneten Molekularpolarisationen P  stimmen nahezu m it den Molekular-Refraktions- 
wert-en fiir 2aa uberein; da P  zudem m it der Temp. ein wenig steigt, ist sicher, daB ein 
nennenswertes elektr. Moment bei keinem der Isomeren besteht. Schon fruher hatte 
sich dieses Ergebnis fiir geradzahlige gesatt. KW-stoffe ergeben; da es auch fiir die 
zahlreichen ungradzahligen Heptanisomeren gilt, zeigt dies, daB in allen gesatt.
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KW-stoffen die Atonie so yerbunden sind, da (3 kcinerlei elektr. Unsymmetrio cnt- 
steht, obwohl man weiB, daB einzelne Bindungen fester sind ais andere. Der „elektro- 
negativo“ Charakter eines Radikals tr i t t  also in KW-stoffen nicht hervor, sondern 
erst, wenn es m it einer elektr. unsymmetr. Gruppe yerbunden ist. — Der Anstieg 
von P  m it der Temp. wird von der Theorie nicht gefordert. E r kann dam it zusammen- 
hangen, daB die Moll. bei hoherer Temp. weniger aufeinander cinwirken oder auch 
damit, daB bei hóherer Temp. mehr Freiheitsgrado angeregt werden. — Die meisten 
Eigg. der Heptanisomeren sind einander ahnlinh u. andern sich kontinuierlich, wenn 
man dio Substanzen nach der Diehto ordnet. Recht konstitutionsempfindlich ist 
die Viscositat. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1883—90. Princeton, New Jersey, 
Univ.) K le m m .

Paul Boniug, Die scheinbare Anderung der Dielektrizitdtslconslante technucher 
Isoliersloffc. Bei don tcehn. wichtigen Isolierstoffen ist scheinbar eine (zum Teil 
sehr starko) Abhangigkeit der DE. von der angolegten Spannung festzustellen. Diese 
Abhiingigkeit wird vom Vf. m it der Ionenadsorption an inneren Grenzflaclion erkliirt. 
(Ztschr. techn. Physik 9. 212—14. Woosung [China], Tung-Chi Techn. Hochsch.) Le.

Horace Damianovich, Die klassischt Thermodynamik und die neuen Probleme 
der cliemischen Dynamik. Auszug einer groBeren Arbeit vom Jah r 1917. Da die Zeit 
in die thermodynam. Formeln nicht eingelit, lconnen dio Hauptsatze nur zu einer chem. 
Statik, nie zu einer chem. Dynamik fuhren. Die Ansichtcn von NATANSON, HELM- 
h o l t z ,  D u h e m , v a n ’t  H o f f ,  N e r n s t  u. O s t w a l d  werden diskutiert. R. M a r c e l i n  
hat das Problem 1910 gelost, indem er dio GiBBSscho Affinitiit m it der Umwandlungs- 
geschwindigkeit in Beziehung setztc, der Vf. arbeitet dann theoret. weiter. E r fiihrt 
in die physilcal.-chem. Kinetik den Begriff der Besehleunigung ein. In  monomolekulareń 
Rkk. sind die Affinitaten, dio verschiedenen Epochen der Umwandlung des Systems 
entsprechen, der verflossenen Zeit proportional unabhangig von der Konz.; bei hoher- 
molekularen Rkk. werden die Veranderungen der Affinitiit durch eine Funktion aus- 
gedruckt, die in jedem Augenblick von der Konz. abhiingt. Die Formeln werden 
diskutiert ohne Anwendung auf spezielle Falle. (Anales Soc. cient. Argentina 105. 
255—71. Buenos Aires, Univ.) W. A. R o t h .

Grinnell Jones und B. B. Kapłan, Das Jodid-, Jod-, Trijodidghiehgewicht und 
die freie Energie der Bildung von Silberjodid. Die Best. der Entropio der Rk. 2 Ag  +  
J „ = 2  A gJ  u. der Vergleich m it den aus den spezif. Warmen berechneten Werten 
bildete eine wesentlicho Stiitze des 3. Hauptsatzes. Nachdem jc tzt dieser Satz auf 
andere Weise sicher bowiesen ist, zeigto sich, daB gerado bei dieser Rk. dio tjberein- 
stimmung zwischen Theorie u. Erfahrung nicht gut ist; die von JONES u. H a r t -  
JIANN (C. 1915. I. 13G2) gemessenen Potontiale der Zelle Ag | A gJ | x K J  | x K J  +  
Jogea. | P t fiihrten zu W erten fiir d A /d T ,  die etwa 2-mal so groB (3,68—4,52) waren 
wio dio aus den spezif. Wiirmon berechneten (2,19 kcal/Grad). G e r t h  (C. 1921. I II . 
814) h a t die Frage neu aufgenommen n .  eine systemat. Verbesserung eingeftihrt, 
indem er m it ungesatt. J 2-Lsgg. arbeitet u. so den unbekannten EinfluB der hoheren 
Polypeptide aussehlieBt. Seine Metliodik ist aber nach anderer Richtung hin Ein- 
wanden ausgesetzt. Seine W erte fiir d A /d T  (2,22—2,37) scheinen die Theorie gut 
zu bestatigen; es ist aber zu berucksichtigen, daB dio Messungen von N e r n s t  iiber 
die spezif. Warmen des Jods in  neuerer Zeit nicht ganz bestatigt worden sind. Legt 
man die — unter sich noch etwas abweichendon — Bestst. von G u n th f .R  (C. 1917. 
I. 731) u. L a n g e  (C. 1924. II . 1897) zugrunde, so berechnet sich die Entropie zu
2,6 Cal/Grad; moglicherweise is t auch dieser W ert noch zu niedrig. Vff. bostimmen 
daher eine Reilie von Daten neu. 1. Zuniichst wird m it Hilfo des „Equilibrators“ 
(vgl. C. 1928. I I . 587) die Gleichgewichtskonslante K  =  (J~  X J 2) /J 3~ der Rk. J~  +  
J 2 ^  J s- ,  bei 25° zu 0,00140 u. bei 0° zu 0,00072 bestimmt. Boi Sattigungsgraden 
an J 2 zwischen 2 u. 33% u. bei Anderung der Konz. von J -  zwischen 0,01 u. 0,1-n. 
findet sich keine systemat. Anderung. In Lsgg., die m it J 2 gesatt. sind, ergibt sich 
dagegen ein niedrigerer Wert, insbesondere in den konzentrierteren Jodidlsgg.; offen- 
bar werden in diesen hohere Polyjodide gebildet. 2. Eine Anderung der Schaltung
— Parallelschalten eines elektrostat. Kondensators hoher K apazitat u. Verwendung 
eines ballist. Galvanometers — gestattet Potentialmessungen auch bei inneren Wider- 
standen von l,6-106 0hm  auf 0,02 Millivolt durchzufiihren, so daB einmal d.ie eine 
Reihe von Vorzugen besitzende Żelle von L a u r i e  (C. 1909. II. 1717) benutzt werden 
kann, zum anderen auch sehr verdiinnte Lsgg. gemessen werden kónnen. 3. Kon-
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zentrationszellen werden gemessen, von denen die eine Pt-Elektrode in eine an Jod 
gesatt., die andere in eine ungesatt. KJ-Lsg. taucht. 4. Die erhaltenen Werto fur 
d A /d T  sind fiir 0,1-n. 3,64; fiir 0,05-n. 5,00; fiir 0,02-n. 4,74 u. fiir 0,01-n. 4,83kcal/Grad, 
jeweils bereehnet aus den Messungen bei 25 u. 0°; es ergibt sich also zwischen 0,05- 
u. 0,01-n. Lsg. keine systemat. Variation der W erte; das Mittel ist 4,8 keal/Grad, 
cntsprechend einer freien Energie von 15,802 kcal. bei 25° u. von 15,680 kcal. bei 0°; 
Bildungswiirme bei 25° 14,354 kcal. Der Entropiewert ist hóher ais der bisher be- 
rechenbare theoret. W ert; man kann aber so lange einen sieheren Vergleich nicht 
durchfiihren, wie Unsicherheiten bzgl. der spezif. Warmen von Jod  bestehen. — 
DaB die in  verdiinnten Lsgg. erhaltenen Werte, die unter sich gut ubereinstimmen, 
richtiger sind ais die in konz. Lsgg., zeigt eine Best. in 3-n. IiJ-L sg .; sie ergibt 
1,96 kcal/G rad; zu diesem Zwecke wurden auch die Lóslichkeit von J„ in 3-n. KJ-Lsgg. 
gemessen u. die Gleichgewichtskonstante bei 25 u. 0° bestimmt (bei 25°, gesatt. Lsg.
0,00111, ungesatt. 0,00140; bei 0° gesatt. Lsg. 0,000635). (Journ. Amer. chem. Soc. 
50. 1845— 64. Cambridge [Mass.], Univ., u. Morgantown [West-Virginia], Geological 
Survey.) K le m m .

W. Jaeger und H. V. Steinwehr, Verbrennungswarme der Benzoesaure in  inłer- 
nalionalen Joule. (Vgl. C. 1928. I. 2736.) Verbrannt wird Benzoesaure vom B u r  e a u 
o f  S t  a  n d a  r  d s - Washington u. von K a h lb a u m -V e rk a d e . Es wird das alte, 
1908 von der P TR . geeichte u. von E. F is c h e r -E . W re d e  benutzte Calorimeter 
m it kleinen Verbesserungen benutzt. Eichung m it iibergezogener Heizmanschette 
ohne Oj-Eullung, m it 3,25 bzw. 3,55 kg W .; Wasserwert ca. 4 kg; Wagung vor u. naeh 
dem Vers.; Temp.-Messung m it einem Pt-W iderstandsthermometer. Die Schaltung 
u. MeBmethode wird ausfiihrlich beschrieben: Beim Heizen wird abwechselnd Spannung 
u. Stromstiirko durch Kompensation gemessen; Zeitmessung mittels Schreibchrono- 
graphen m it Sek.-Marken. Bei der Berechnung des Warmeaustausches m it der Um- 
gebung nach N e w to n  wird ein Glied fiir die Ruhrwiirme u. die Verdampfungswarme 
des W. hinzugefiigt; NEWTONsche Konstantę =  ca. 1,8-10-3 Grad pro Min. H aupt- 
periode 10—12 Min. Erwarmung bei der elektr. Eichung ca. 2°, bei den Verbrennungen 
ca. 1,4°. Der EinfluG der Riihrwarme steigt starker ais m it dem Quadrat der Touren- 
zahl, so daB fiir gute Konstanz der letzteren gesorgt werden muB. Die Temp.-Ver- 
teilung im Calorimeter wird m it einem Thermoelement nachgepriift u. gut befunden.
0.9 g Benzoesaure werden m it einem diinnen Eisendraht (nach einigen Tagen Trocknen 
iiber P20 5) zu Pillen gepreBt u. in der m it P t  ausgekleideten Bombę bei 45 a t  0 2-Druck 
verbrannt. Das Gewicht wird aufs Vakuum reduziert. F ur die Verbrennung des Fe 
werden 1600 cal. pro g eingesetzt +  der zur Ziindung notigen Stromwarme, die 
gesondert erm ittelt wird.

Die m ittlere Abweichung vom Mittel ist bei den Eichungen 0,7—O,80/00, bei den 
Verbrennungen 0,6%o. 1 g Benzoesaure (i. vac.) entwickelt bei 19,3° bei Verlbrennung 
zu fl. W. u. gasf. C02 26,437 Kilojoule; F i s c h e r  u . W r e d e s  W erte werden neu be- 
rechnet u. geben nach Anbringung von 2 kleinen Korrekturen 26,449, DlCKINSONs 
Messungen (C. 1916. I . 524) nach kleiner Umreehnung 26,4356 [der wahrscheinlichste 
W ert von R o t h - D o e p k e - B a n s e  26,435. Anm. des Ref.]. Die Vff. schlagen vor, 
m it dem Mittel der drei erstgenannten Werte, namlich 26,441 K i l o j o u l e  p r o  g
1. v  a c. zu rechnen. Die K ritik  von VERKADE u . SWIETOSLAWSKI an den alteren Zahlen
von P T R .- F i s c h e r - W r e d e  wird zuriickgewiesen. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 
305— 46. Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst.) W. A. R o t h .

A 3. K o l lo id c h e m le .  C a p i l la r c h e m ie .
Helen Quincy Woodard, Einige Eigenschaften von kolloidalem Blei. Vf. inter- 

essiert sich aus medizin. Griinden fiir Pb-BREDIG-Sole u. untersucht daher Bldg.- 
Bedingungen u. einige Eigg. Nach einer allgemeinen t)bersieht: Farbę, Bestandig- 
keit gegen Luft u. Elektrolyte, Ladung (positiv) usw. wird die Abhangigkeit der 
Konz. des entstehenden stabilen Sols von den Herst.-Bedingungen untersucht; ais 
,,stabil“ wird ein Sol betrachtet, wenn es 5 Min. einem Zentrifugieren auf 1000 X 
Schwerkraft widersteht. 1. Die Konz. ist — bei Ggw. von 0,00022 Mol. KOH — bei 
Strómen von 1,4—7,0 Amp. d irekt proportional der Stromstarke. 2. Abgesehen von 
NaCl-Lsgg., steigt die Konz. etwas starker ais linear m it dem ph- 3. Bei KOH u. 
NaCl zeigt sich eine optimale Konz. (0,004 bzw. 0,003 Mol.). — Wiihrend sich bei 
Au, Ag u. Pt-Solen eine Anderung der gegen Zentrifugieren bestandigen Konz. m it 
der Menge des kathod. zerstaubten Metalls zeigt — man erhalt zuniichst Anstieg,
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bei langerem Stromdurchgang ein Maximum u. wieder Abfall — ist Shnliches hier 
nicht der Fali; die „stabile“ Konz. is t unabhangig von der verstaubten Menge. — 
Die Koagulierungsgeschwindigkeit unzentrifugierte Sole — unter einer Paraffinschicht
— ergab eine merkwiirdige Abhangigkeit von der Zeit: Die Konz. nahm zuniichst 
sehr schnell ab, darni sekr wenig, um schlieBlich rapide zu fallen; bei zentrifugierten 
Solen beobachtete man nur die letzten beiden Phasen. Vielleicht dringt Luft u. 
C02 durch die Paraffinschicht u. bewirkt so das scłmelle Ausflocken in der letzten 
Phase. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1835—40. New York City, Memoriał Ho- 
spital.) K l e m m .

Humphrey Desmond Murray, Die Leitfahigkeit non Kupferhydrosolen. A n nach 
B r e d ig  hergestellten Cu-Hydrosolen m it Zusatzen von NaCl, NaOH, NazPOA, H N 0 3 
u. AlGl3 wird die Leitfahigkeit gemessen. NaCl u. A1C13 verringern die Leitfahigkeit 
gegeniiber der addierten Leitfahigkeit der Salzlsg. u. des Sols fiir sich nur wenig, NaOH 
etwas mehr, H N 03 ziemlich stark, wahrend bei Na3P 0 4 eine kleine Erhóhung ein- 
zutreten scheint. Vf. sclilieBt aus seinen Ergebnissen, daB die Teilchenoberflache in 
BRED iG schen Cu-Hydrosolen weitgehend m it Cu(OH)2 bedeckt ist, an dem sich das 
W., in  dem die Teilchen dispergiert sind, anreichert. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
1235—39. South Kensington, Imp. College.) R. K. M u l l e r .

Georg Schwarz, Ober die Bolle der Elektrolyte bei der Peptisalion des Negatii'- 
silbers. Die Peptisation des photograph. Negatiysilbers durch Kochen bleibt aus, 
wenn fur die Abwesenheit von Alltalien gesorgt wird. Dieses Verh. ist nach der 
PA U L lschen Theorie der aufladenden ionogenen Komplexe zu erwarten. Die Rolle 
des Alkalis besteht in  der auBerordentlichen Beschleunigung des Glutinabbaues. 
Die dabei entstehenden Glutosen u. Peptone bilden die Muttersubstanz fiir die auf
ladenden ionogenen Komplexe. W ird die Gelatine durch andauerndes Kochen auch 
in  Abwesenheit von Alkali abgebaut, so entsteht schlieBlich ein Sol von azidoidem 
Charakter, d. h. m it H-Ionen ais Gegenionen. (Photogr. Korrespondenz 64. 207—11. 
Wien, Inst. f. med. Kolloidchemie d. Univ.) L e s z y n s k i .

P. P. V. Weimarn, Ober den Nachweis von unreduzierten Qoldverbindungen in  roien 
Goldsolen durch die Amimniakprobe. (Vgl. C. 1923. I II . 994.) Entgegen der Behauptung 
von Z s ig m o n d y  u. THIESSEN (Das kolloide Gold 1925. 53) erscheint bei Anwesenheit 
von unreduzierten Au-Verbb. der blaue Ring beim Uberschichten m it N H S manchmal 
erst nach langer Zeit, manchmal liberhaupt nicht, auch kann er alle Farben zwischen 
ro t u. blau haben (Verss. an Au-Solen, die nach der Citratmethode hergestellt sind, m it 
verschiedenem NaOH-Geh.) Vf. halt entgegen der K ritik  von Z s ig m o n d y  u . T h i e s s e n  
seinen Standpunkt aufreeht, daB wahrend der Umwandlung einer m it Na-Citrat ver- 
setzten wss. Goldchloridlsg. in Au-Sol Zwischenstufen auftreten, bei denen das hoeh- 
disperse System eine kolloide Lsg. von Goldhydroxyd oder stark  bas. Au-Citrat ist, 
wobei das uberschussige Citrat ais Dispergierungsmittel wirkt. NaOH u. Verminderung 
der Au-Salzkonz. yerlangsamt die Bldg. von Knallgold (Verss. an Lsgg. von AuC14H- 
4 H 20  +  NaOH, NH3, NH4C1, NH3 +  NH4C1), die also durch die im  Rk.-Gemisch 
anwesenden Stoffe beeinfluBt wird. Ci trat-Au-Sole m it KCN-Zusatz, die unred. Au- 
Cyanverbb. enthalten, Lsgg. von AuCl4H • 4 H 20  +  KCN bzw. Sole m it ausreichendem 
CitratubersehuB geben entweder tiberhaupt nieht oder nur langsam einen Ring. (Kolloid- 
Ztschr. 45. 203—07. Kobe [Japan].) K r u g e r .

Paul Bary, Einige Eigenscluiften von Kieselsauregelen. Die Eig. maneher Kiesel- 
sauregele, beim Zusammenbringen m it W. in Pulver zu zerstauben (vgl. C. 1928.
I. 2915), ist auf die physikal. Konst. des Gels zuriickzufiihren, wrelches schmale, teil-
weise m it Luft u. W. besetzte Kanale enthalt. Die Capillaritat laBt W. in die Kanale 
eindringen u. dieses erzeugt einen Druck, der geniigt, um ein Zerstauben zu bewirken. 
Die S truktur dieser Kieselsaure ist faserig u. in dem halbgequollenen Zustand, in 
welchem obige Eigentiimlichkeit auftritt, wird eine Anzahl soleher Fasern gebrochen u. 
reiBt m it ihren auBeren Enden die benachbarten Fasern mit. W ar die Troeknung 
weiter getrieben, so war das Vol. der Zwischenraume yermindert u. der Effekt ver- 

•schwndet. — Das so hergestellte Kieselsiiuregel scheint aus einem Gerust von Poly- 
kieselsaure der Formel [S i02-H20 ]nH 20  zu bestehen, welehes kein Quellungswasser 
mehr enthalt u. von Kanalen, dereń Gesamtvol. von etwa 16% zu 10% von W- u - 
der Rest von Luft eingenommen ist. (Rev. gćn. Colloides 6. 85—89. Paris, Lab. 
Conservatoire des Arts et .Mćtiers.) B l OCH.

S. Grlixelli und J. wiertelak, Das elektrokinetische Potential des Kieselsduregels.
I I .  Ober den Einflu/i der Elektrolyte. (I. vgl. C. 1927. II. 2653.) Es wird die Geschwindig-
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keit der Elektroendosmose durch ein <Si02-Diaphragma in  Ggw. von Elektrolyten 
nach der friiher bcschriebenen Methode untersucht. Sauren (H N 0 3, HCl, I i2SOit 
H3POi u. Oxalsaure ernieclrigen die negative Ladung der SiO, Behr stark, bei gleieher 
Ph in der Reihenfolge H N 03, H C 1> H 2S 04>  O xalsaure>  H3P 0 4. Uniladung t r i t t  
aueh in ziemlich konz. H N 03 nicht ein. Bei Salzen (K N 0 3, Ba(N 03)2 u. L a(N 03)3) 
gilt die Beziehung (I) f  =  a — K  log c (c =  Salzkonz., a u. K  =  Konstanten), wobei 
a in der Reihenfolge K ', B a” , L a " ' abnim m t; die f-log c-Geraden sind fast parallel. 
Der EinfluB der H ' ist noch gróCer ais derjenige von L a '” . Umladung findet nur 
in den La(N03)3-Lsgg. s ta tt; isoelektr. Punkt in 8,7 • 10~3-n. Lsg. Gleichung (I) gibt 
die Resultate von F a ir h r o t h e r  u . M a s t in  (C. 1925. I. 2295) fiir Carborunddiaphrag- 
men u. BaCl2, K 2S 04 u. K 4Fe(CN)6 gut wieder. (Kolloid-Ztschr. 45. 197—203. Posen, 
U n iv .)  K r u g e r .

K insuke Kondo und Tsunetom o H ayash i, Der EinflufS von Salzen auf das iso- 
elektrische Verhalten des Eiwei/3. (Vgl. K o n d o , H a y a s h i  u . M a t s u s h it a , Memoirs 
Coli. Agrie. Kyoto Imp. Univ. Nr. 2. Art. 3 [1926]) Reisglutelin h a t das Flockungs- 
optimum bei paH =  5,38—5,08 in 0,10-n. Na-Acetatlsg. 0,02—0,04-n. an Essigsilure. 
In  Ggw. von Chloriden (M C I, KCl,'NaC l, LiCl, BaCl2, CaCU, MgCl?, CuGU, NiCL, 
CoCl2, FeCl3, AlCl3) nimm t die gefiillte Menge erst ab (Bldg. von 1. dissoziiertem Protein), 
dann zu (Fiillung unl. Komplexverbb.) u. bei sehr hohen Salzkonzz. wieder zu (Bldg. 
einer 1. oder dissoziierbaren Komplexverb. aus dem Protein u. dem Salzkation). Die 
Wrkg. der Salze nim m t m it der Valenz des Kations, bei den Alkalichloriden m it der 
Beweglichkcit zu. In  Ggw. von Salzen auch in geringer Konz., besonders solchen mit 
mehrwertigen Kationen, kann Reisglutelin maximale Flockung bei anderer pan ais 
seinem isoelektr. P unkt zeigen. (Buli. chm. Soc. Japan  3. 146— 51. Kyoto, Inst. of 
Chem. Res.) K r u g e r .

Otto. Sohmidt, Experimentelle Beilrdge zur Theorie der Sorption. (II. M itt. iiber 
den Mechanismus der heterogenen Kaialyse.) (I. vgl. C. 1926. I. 1099.) Vf. berichtet 
von Sorptionsverss., bei denen zunachst ais Sorbentien Chabasit, Chromoxyd, Uran- 
oxyd, Vanadinoxyd u. enlwasserler Gips ais sorbierte Gase / / , ,  N 2, CO, Ar, 0 2, CHt , 
C2IIV G2H0, C02 u. N H 3 untersucht wurden. Bei den Sorbentien handelt es sich 
durchweg um porose Stoffe, bei denen die Sorption prakt. nur im Innern erfolgt. 
Mit „Sorption" wird hier also ein Grenzfall zwischen Adsorpiion u. Absorption be- 
zeichnet, der dem der festen Lsgg. sehr nahe kommt. Es ergab sieh experimentell, 
daQ fur die Sorption bei einem Druck von 1 a t u. konstanter Temp. innerhalb des 
Intervalls von 0— 150° fiir Gase, dereń Durchmesser kleiner ist ais der mittlere Poren- 
durebmesser, die einfache Beziehung: log c =  a ]/A — b gilt (c =  pro Gewichtseinbeit 
des Sorbens aufgenommene Gasmenge; X =  Verdampfungswarme; a u. & sind fiir 
verschiedene Gase unter den gleichen Vers.-Bedingungen fiir ein u. dasselbe Sorbens 
konstant, aber m it den Vcrs.-Bedingungcn variabel). Diese Gleichung wird in  all- 
gemeiner Form kinet. abgeleitet. Sie gilt aueh fiir Sorptionen von Gasen durch Kol- 
loide u. Fil. Einschrankungen fiir die Giiltigkeit der logarithm. Beziehung ergeben 
sich bei der Unters. der Sorption von Propylen, Butadien, Butylallcohol, A ., Bzl. u . 
Hexamethylen durch entwśisserten Chabasit. A., Bzl. u. Hexamethylen wurden in 
Dampfform iiberhaupt nicht absorbiert. Dieser Befund is t darauf zuruckzufiihren, 
daB die Poren des entwiisserten Chabasits ganz bestimmte Dimensionen haben u. 
infolgedessen Gasmoll. gegeniiber wie eine „Leere" (Lochleere) wirken. Der Durch
messer der Poren des Chabasits laBt sich aus den Verss. auf ~  3,5 A schatzen. Es 
kann auf eine annahernd kugelformige Gestalt des Wrkg.-Bereiches der Moll. ge- 
schlossen werden. Da bei anderen untersuchten Sorbentien, wie Gips, Vanadinoxyd, 
Uranoxyd, Holzkohle u. amorpher Kieselsaure, die Durchmesser der inneren Hohl- 
raume nicht wie beim Chabasit durch die Krystallform scharf definiert sind, sondern 
in  weiten Grenzen variieren, is t hier keine typ. Leerewrkg. zu beobachten. Eine 
weitere Abweichung ergibt sich fiir den Fali, daB auf den SorptionsprozeB chem. 
Rkk. folgen, z. B. bei der Einw. von CO, auf Erdalkalioxyde. Eine Diskussion der 
vorliegenden Daten fiir die Sorption von Gasen in  Fil. ergibt, daB die logarithm. 
Beziehung um so besser gilt, je kleiner die DE. des Losungsm. ist. Messungen der 
Sorption an feinverteiltes N i, Fe u. A l  ergeben, daB Metalle m it kleinem Ionenradiua 
u. hoher Elektronenbesetzung der AuBenschale, die mehrwertige Ionen liefern, wie 
Ni, fiir H2 ein ganz besonders groBes Sorptionsyermogen besitzen. Es wird angenommen, 
da!3 Ni ińfolge besonders hoher DE. den H 2 ionisiert. In  diesem Falle t r i t t  zu den
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VAN DER W AALSschen Anziehungskraften die CouLOMBsehe A ttraktion u. die 
W erte der Sorptionsenergie erfahren eine entspreehende Erhobung. Die Gesetze 
fiir die Sorption finden, wie die Messung der Diffusion von Gasen durch eine Kautschuk- 
membrane zeigt, auch auf den DiffusionsprozeB bei stark  sorbierenden Kórpern An- 
wendung. Durch die Ergebnisse finden die der ersten Mitt. (1. e.) eine weitgehende 
Bestatigung. (Ztschr. physikal. Chem. 133. 263— 303. Ludwigshafen a. Rh., Haupt- 
lab. d. I .  G. Earbenind. A.-G.) L e s z y n s ic i .

Bun-ichi TamamusllL B em erkungen iiber d ie Zuslandsgleichungen der adsorbierlen  
P hasen . I I . (Vgl. C. 1928 .1. 1009.) Betrachtungen iiber die GróCen i  u. fi der Zustands- 
gleichung P S(A  —  (}) =  i  R  T .  Aus der Beziehung 1 — i  =  ((ć/r3) / ^  T )  (/i =  Di- 
polmoment, r  =  Abstand beider Dipolzentren =  ~ Y a ] N  , N  =  AvOGADROsehe 
Zahl, k  =  BoLTZMANNSche K onstantę wird fi fiir Buttersaure, Valeriansaure, Capron- 
siiure, Caprylsaure, Caprinsaure u. Laurinsaure bereehnet u. ein fast konstanter 
W ert (20-10~10 elektrostat. Einheiten) gefunden. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 142 bis 
146. Berlin.) K r u g e r :

P. J . JuriSiÓ, Unłersuchungen zur ■physilcalischen Chemie der Resor/ption. I . 
Befindct sich im Osmometer aus gelatinierter Koilodiummembran auf der einen Seite 
der Membran n /X  NaOH, auf der anderen n /X  HC1, so findet ein El.-Transport in 
der Richtung Lauge — Saure sta tt. Is t die Konz. NaOH <  Konz. HC1, so findet 
ein entgegengesetzter El.-Transport s ta tt. Bei ungelatinierten Kollodiummembranen 
geht der El.-Strom unabhangig von der Konz. immer Lauge — y  Siiure. In solehen 
Verss. benutzte gelatin. Membranen zeigen nacbher auch einen El.-Transport, wenn 
sich auf beiden Seiten der Membran W. befindet u. zwar in  der Richtung von der Seite, 
die friiher m it Lauge in Beriihrung war, zu der, dio m it Saure in  Beruhrung war. 
Nach griindlichem Auswaschen verlieren dio Membranen diese Fahigkeit. Die von 
den beiden Seiten der Membran abgeleiteten Potentialdifferenzen sind fiir diesen 
„anormalen“ El.-Transport nicht maBgebend. Befindet sich auf der einen Seite 
solcher Membranen NaCl, auf der anderen mehrwertiges Anion, so geht ein El.-Strom 
NaCl — y  mehrwert. Anion. Befindet sich auf der einen Seite mehrwertiges Anion, 
auf der anderen mehrwertiges Kation, so geht ein Strom Kation •— y Anion. Die 
Resultate dieser Verss. werden m it dem verschiedenartigen elektrokinet. Potential 
in der Membranpore auf den beiden Seiten der Membran in Zusammenhang gebracht. 
(Biochem. Ztschr. 196. 223—45. Berlin, Pathol. Inst. Chem. Abt.) MEIER.

P. Stamberger, Zur Kenntnis der Quellungserscheinungen. Quellung von Kaut- 
schuk. (Vgl. C. 1928. I. 2065.) Geąuollener Kautsclmk befindet sich nicht mehr im 
Gleichgewicht, wenn er aus der (Juellungsfl. herausgenommen u. in  dereń gesatt. 
Dampf gebracht wird, sondem verliert einen betrachtlichen Teil der Quellungsfl,, 
indem die Krafte, die die Aufnahme dieses Teils der FI. bewirkt haben, aufgehoben 
sind u. der elast. Druck der Gelwiinde den Vorgang z. T. riickgangig macht. Die Ge- 
schwindigkeit der Fl.-Abgabo hangt von der Temp., der Quellungsfl. u. der Vor- 
geschichte des Gels ab. Die sich absondernde FI. enthalt nur Spuren des Gels. Bei 0° 
ist die Geschwindigkeit der Fl.-Abgabe u. die abgegebene Menge gróBer ais bei 20°. 
W ird der K autschuk nach Ablauf des Yers. bei Zimmertemp. eintrocknen gelassen 
u. wieder m it dem Quellungsmittel behandelt, so laBt sich bei Bzl. u. Toluol kein form- 
bestandiges Gel erhalten, sondern das Gel verteilt sich in der FI. unter Bldg. einer sehr 
wenig elast. u. leicht flussigen Lsg.; bei Bzn. u. -4. sind die Veranderungen nicht so 
deutlich, das Gel nim m t etwas an Festigkeit u. Formbestandigkeit ab, bleibt aber 
nach dem Eintrocknen gegenuber dem Solvatationsmittel ziemlich unverandert. 
Schwach "yulkanisierter Kautschuk u. die Mischungen aus totgewalztem Kautschuk 
u. Carbon Black, die begrenzt ąuellen, zeigen den Effekt auch, starker vulkanisierter 
u. mastizierter Kautschuk nicht. Messung des Elastizitatsmoduls der Gele in  A. u. 
Bzn. ergibt, daB bei 0 u. 20° in  A. der Unterschied sowohl der ausgeschiedenen Fl.- 
Voll. ais aueh der E lastititiit gróBer ist ais bei Bzn.; der Vorgang ist also von der 
E lastizitat der Gele abhangig. (Kolloid-Ztschr. 45. 239—44. London, Univ.) K r u g e r .

B. Anorganisclie Chemie.
Bernard Lewis, Alctiver Stickstoff. Entgegnung auf die K ritik  von W lLLEY 

(C. 1928. I. 2493). (Naturę 121. 864—65. Minneapolis [Minn.], Univ.) E. JoSEPH Y .
Ulrich Hofanann, Die Kolilenstoffabscheidung aus Kolilenozyd und Benzin an. 

Eisen. In  einer genau besehriebenen Versuchsanordnung wurde reines CO, sowie Benzin
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vom Kp. 60—70° an  feinverteiltem Fe u. Co bei Tempp. von 400—700° (bei Benzin 
von 700—900°) zcrs., wobei nach 10—15 Stdn. eine Abscheidung von C begann, die 
andauerte, bis sich das Eisen yollig unsichtbar in der Kohle verteilt hatte, die dann 
vom Fe durch wiederholtes Auskochen m it yerd. H N 03 befreit wurde. Das spezif. 
Gewicht, das Verh. gegen Oxydationsmittel, sonstige chem. Eigg., das Adsorptions- 
vermógen u. dio Rontgenbilder wurden untcrsucht, letztere gemeinsam m it K. Herr- 
m ann. Die Rk. 2 CO =  C +  C02 ergab bei den angegebenen Tempp., unabhangig von 
der Form des Katalysators, reiehliche Abscheidungen. Der hinterbliebene reine C 
ist ausgesprochen krystallin., lag bei niedrigeren Tempp. locker, von 700° an dichter 
u. kórniger, bei 900° werden die Korner hart. Die KrystallgroBe wiichst von 400—900° 
bis nahe zu der des naturlichen Graphits bis auf etwa 10~4 cm. Das spezif. Gewicht 
des gepreBten C sticg von 2,00 auf 2,17, ebenso die Widerstandsfiihigkeit gegen Oxy- 
dationsmittel, dio bei allen Arten Orapliitsiiure ergeben. Das Adsorptionsvermógen 
sank von 8—10% auf 0,5% gegen l% ig . Phenollsg. Es ist anzunehmen, daB das CO 
u. Benzin m it Fe unter Bldg. eines Carbids zcrfallt, ais welches Zementit, Fe3 C, nach- 
gewiesen werden konnte. Dieses bildet bei 400° m it weiterem CO dann ein C-reicheres 
Carbid, das bei seinem Zerfall Kohle ausscheidet, u. iihnliche Rkk. finden bei anderen 
Tempp. u. m it Benzin s ta tt. Alle diese Vorgange werden vom Vf. eingehend besprochen 
u. die Hypothese des Bestehens des X-Carbids auf Grund des Auftretens von Rontgen- 
linien einer unbekannten Verb. aufgestellt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1180— 95. 
Berlin, Techn. Hochsch.) B e r l i t z e r .

Oskar Baudisch, Ober die Wirkung verschiedener Zuslandsforinen des Eisens 
auf sein chemisches Verhalten. (Vgl. B a u d is c h  u . D a v id s o n , C. 1928. I .  810.) Vf. 
gibt eine kurze Zusammenfassung seiner alteren, inzwischen m it aus Carbonyl ge- 
wonnenem reinstem Eisen wiederholten Verss. iiber die Wrkg. des zweiwerligen Eisens 
im  lonenzustand, in Form verschiedener anorgan. u. organ. Komplexe u. ais festes 
disperses System, wie es gcfallte H ydrate darstellen. In  der vorliegenden Arbeit 
wird yorwiegend die Einw. auf Alkalinitrate u. Niłriłe behandelt (C. 1919. I. 555). 
Es ist bewiesen, daB das aus einer Ferrodicarbonatlsg. durch OH-Ionen oder durch 
Hydrolyse gefallt feste Fe(OH)2 im status nascendi zusammen m it molekularem 
Sauerstoff eine Verb. von auBerordentlich hohem Red.- u. Oxydationspotential 
bildet. Aus den Verss. m it Komplexverbb. geht hervor, daB die Red. von N itrit 
durch komplcxes Fe die Ggw. von 0 2 yerlangt u. iiber einen intermediar gebildeten 
Nitrat-Eisen-Komplex geht, u. daB groBe Mengen N itrit durch sehr geringe Mengen 
des Komplexsalzcs umgesetzt werden. N itrate werden von komplexem Fe in keiner 
Weise angegriffen. Durch festes Fe(0H )2 werden N itrite unter allen Umstiinden 
reduziert, wiihrend bei der Red. von N itraten  die Mitwirlcung des in  W. gel. 0 2 er- 
forderlich ist. Auch bei Ggw. von 0 2 konnen gealterte, festdisperso Fe"-Verbb. nicht 
mehr N itrate angreifen. In  allen Fallen, in denen die Ausscheidung von festem 
Fe(OH)„ oder FeCOa in Ggw. von Luft vor sich gehen kann, ist m it kurzlebigen, 
energiereichen Kraftfeldern an der Oberflache der Fe-Verbb. zu rechnen; ein Bei- 
spiel hierfiir ist die therapeut. Anwendung Fe-haltiger Mineralwasscr. (Naturwiss. 
16. 542. New York, Rockefeller-Inst. f. medizin. Forsch.) L e s z y n s k i .

Susumu Miyamoto, Ober die Oxydation von Ferrohydroxyd in  Natronlauge durch 
Luft. (Vgl. C. 1927. II . 5; 1928. I I .  1057.) Die Geschwindigkeit der Oxydation ist 
unabhangig von der vorhandenen Fe{OH)2-M.esxge, die W erte der Gesehwindigkeits- 
konstanten sind fast dieselben ais bei der Oxydation von Na2S 03 oder Sn(OH)2 
unter den gleichen Bedingungen. Der EinfluB der Temp. (30 u. 40°) ist gering. 
Alkali verringert dieOxydationsgeschwindigkeit. Die gemesseneOxydationsgeschwindig- 
keit ist in  W irklichkeit die Auflosungsgesehwindigkeit von 0 2, u. diese wird durch 
NaOH herabgesetzt. (Buli. chem. Soc. Japan 3.137—41. Hongo, Tokyo, Inst. of Phys. 
and Chem. Res.) K r u g e r .

Hans Reihlen, Adolf v. Friedolsheim und Walter Oswald, Ober Siickoxyd- 
und Kohlenoxydve.rbindungen des scheinbar einwertigen Eisens und Nickels. Zugleich 
Enciderung an W. Manchot und W. Hieber. (Vgl. C. 1928. I. 175. 1162. 2368.) Vff. 
prtifen zunaehst, was m it den Rkk. I  (vgl. M a n c h o t  u. K a e s s , C. 1927. I I . 2741), 
I I  (vgl. Ma n c h o t  u . Ga l l , C. 1928. I. 177) u. III  u. IV (vgl. Vff„ C. 1928. I. 175), 
unter der Annahme, daB diese Rkk. so zu leiten sind, daB sie quantitativ  nach den 
Gleichungen I—IV verlaufen, fiir die Frage der W ertigkeit der Metalie in diesen 
NO-Verbb. gewonnen ist. — Vff. sind der Meinung, daB durch I  bestenfalls ein Rk.- 
Verlauf, aber keinesfalls ein Rk.-Mechanismus aufgeklart werde. — Die Gleichungen:



1928. H. B . A n o r g a n is c h e  Ch e m ie . 1073

I  Ni(SC2H5)2 +  2 NO =  (NO)NiSC2H 5 +  C2H5SNO,
II Fe(SC2H6)2 +  3 NO =  (NO)2FeSC2H5 +  C2H,SNO, 

f f l  2 Ni(SC,H5)2 +  2 NO +  aq =  2 (NO)NiSC2Hs +  (C2H5S)2 +  aq
IV 2 Fe(SC2H5)2 +  4 NO +  aq =  2 (N0)2FeS02H5 +  (C2H 5S)2 +  aq. 

besagen, in  Elektronen ausgedriickt, daB je ein einfach negativ geladenes Mercaptan- 
ion ein Elektron yerloren hat u. dadurch in das freie SC2H 5-Radikal iibergegangen 
ist. Dieses vereinigt sich entweder m it NO zu N  itr os yhnercapl id (I u. II) oder zu Di- 
dthyldisulfid (III u. IV). — Im  Gegensatz zu der Ansiclit von M a n c h o t  kann aus 
den Gleiehungen I u. II  nicht abgelesen werden, wo das abgespaltene Elektron hin- 
gekommen ist. —■ Vff. weisen nach, daB dio Rkk. nach III  u. IV u. nicht nach I  u. II  
verlaufen. — NO u. Mercaptan reagieren in Ggw. von OH-Ionen sehr glatt miteinander 
unter Bldg. von Diiithyldisulfid, N20  u. etwas N. — Aus den Analysen geht die Zus. 
des Stickozydnickelmercaptids, [N i-NO■ SC2H=]2, von M a n c h o t  u . K a e s s  nicht 
hervor. Der Korper ist leicht unter peinlichstem LuftausschluB aus einer 5—10%ig. 
Lsg. von Ni-Sulfat -)- KOH +  Mercaptan durch Schiittcln m it NO darzustellen. 
Bei der Rk. muB ein Teil des Mercaptans in eine Saure iibergegangen soin, dio m it 
Ni ein in W. 1. Salz bildet. Daneben entstehen Nitrosylmercaptid (wenig), Diathyl- 
disulfid (ca. 80% der nach III bor. Menge). — Die Eigg. des so gewonnenen Kórpers 
sind wesentlich anders ais von MANCHOT u . K a e S S  beschriebcn; der Farbwechsel 
von blau auf griin nach dem Losen in HC1 ist vom L uftzutritt unabhangig. — Vff. 
fassen den Korper ais ein (polymeres) Hyponitrilmercaptid des 2-wertigen N i auf: 
VII [C2H5S—Ni—O—N 3 N —O—Ni— SC2H6]n; die griine Farbę, Luftbestiindigkeit 
u. sehr feste Bindung des NO-Restes sprechen fiir diese Formulierung. — Die Thio- 
sulfatyerb. betrachten Vff. ebenfalls ais Verb. des 2-wertigon Ni u. nehmen fiir ihre 
Bldg. einen analogen Rk.-Mechanismus, Red. des NO zum NO'-Ion, durch das Thio- 
sulfat u. dadurch Bldg. von Tetrathionat an: VIIIb [(S20 3)2S N i—O—N—N—O—NiśĘ 
(S20 3)2]K6. — Sodann besprechcn Vff. dio Arbeit von M a n c h o t  u. G a l l  (1. c.), die 
dio experimentelle Grundlage zu M a n c h o t s  Erwiderung (vgl. C. 1928. I. 1162) 
bildet. — Bei der Rk. IV entstand bei absolutem O-AusschluB keine Spur von Nitrosyl
mercaptid, sondern ausschlieBlich Diiithyldisulfid. — Die Richtigkeit der Gleichung XI 
2 Fo(OH)2 +  HSC2H 6 +  2 NO =  N20 2Fe(SC2H 5) +  Fe(OH)3 +  H 20  is t dadurch be- 
wiesen, daB sie experimentell m it 80% Ausbeuto fiir alle Rk.-Teilnehmcr realisiert 
u. der Verbleib der restlichen 20% gróBtenteils aufgekliirt wurde. — Die Durch- 
fiihrbarkeit der Rk. nach XI beweist, daB im N20 2FeSC2H5 kein Red.-Prod. des Fe-(II)- 
Ions yorliegt. — Weiter gehen Vff. auf die Einwendungen von M a n c h o t  u . von 
H i e b e r  u . S o n n e k a l b  (vgl. C. 1928. I. 2368) gegen ihre Ansieht iiber das CO in

vr_n  o ___ t t  n __W Komplexsalzen (vgl. C. 1928. I. 175) ein.
y t t t  n II — W ah re n d  n ach  M a n c h o t  in  X III die

■Jl___ w ‘‘•O_N 4NO-Gruppen durch 4CO-Gruppen ersetz-
2 6 bar sein mtiBten, ist das nach der Formel

der Vff. sehr unwahrscheinlicli. — Eisen-(II)-hydroxyd gibt m it Mercaptan in wss. 
Suspension m it CO eine Verb. [F eS C JI^C O )^ , diese entspricht der NO-Verb., nur daB 
an Stelle von 2 Moll. NO 3 Moll. CO eingotreton sind. — Ferner reagiert Eisennona- 
carbonyl m it NO nach der Gleichung XIV: 2 Fe2(CO)9 +  NO =  [Fe2(CO)0NO-Fc2(CO)9] 
+  3 CO. — Damit ist bewiesen, daB NO u. CO in diesen beiden Verb.-Typen nicht
gleichwertig sind. Die Analogie m it der NO-Verb. wird am besten gewahrt, wenn
man sagt: Die NO-Verb. ist das Pseudosalz der Monohydrate des Stickoxyduls H 2N20 2, 
die CO-Verb. das eines Monohydrats des Kohlensuboxyds H,C20 3. Bei der KOH- 
Sehmelze des Kórpers t r i t t  stechender Geruch wie nach Kohlensuboxyd auf. — Vff. 
fassen den Korper ais ein Deriy. des [Fe2(CO)9] auf, in dem dio Gruppe (CO)3 durch 
2 Mercaptan-, also 2 Saurereste ersetzt wurde. — Weiter werden die von H i e b e r  
(1. c.) erhaltenen Carbonyle besprochen, dio nach Auffassung der Vff. nicht reine 
Nebenvalenzverbb. sind; das CO ist anscheinend nicht ais solches, sondern in Form 
eines Pseudosśiurerestes CnOn gebunden. — Der SchluB scheint naheliegend, daB 
Kaliumcarbonyl u. Eisencarbonyl in einem ahnliehen Verhiiltnis zueinander stehen, 
wie K- u. Fe-Cyanid, also im Verhaltnis von Salz u. Pseudosalz, u. nicht von HCN- 
Salz einerseits u. Cyanadditionsverb. andererseits. — Vff. fiihren noch weitero Griindo 
an, die gegen die Auffassung der Carbonyle ais reine Nebenvalenzverbb. nullwertiger 
Metalle zu sprechen soheinen. — Die entwickelten Anschauungen erlauben es, dio 
4V erbb. Fe2(CO)a, Fe2(CO)a(SC2H5)2, Fe2(CO)ben u. Fe,2{CO),e_nv  den Róntgenbefund 
der Dreizahligkeit u. den Wunscli, dem Zusammenhang zwischen diesen Kórpern 
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dadurch Reełmung zu tragen, daB man dem Fe in  allen 4 Verbb. die gleiche W ertig- 
keit u. Koordinationszahl zusehreibt, unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu 
bringen, wenn man das Fe ais positiy 2-wertig u. koordinatiy 4-wertig-tetraedr. be- 
trachtet. — Bei der Dislcussion der Formeln fiir Fe2(CO)9 nehmen Vff. an, daO 2/s 
des CO nach XIX u. */s nach XX gebunden ist. Gehen XIX u. XX unter Verlust yon 
einer CO-Gruppe in XXI bzw. XXII iiber, so andern sich dio ster. Verhiiltnisse insofern, 
ais zwar XIX u. XX ster. gesehen noch einkernige innere Komplexsalze bilden kónnen, 
wahrend dies bei XXI u. XXII nicht mehr gut moglich ist. Fiir 2- u. mehrkemige 
Verbb. fallen diese ster. Bodenken abor weg. — Wird Fo2(CO)9 ais XXIII geschrieben 
u. wird die rechts gezeichnote, nur durch Nebenyalenzen gebundene C30 3-Gruppe 
durch 1 Mol. „en“ ersetzt, so kommt man zur Verb. Fe2(CO)6en; wird gleichzeitig 
eino der beiden links gezeichneten C30 3-Gruppen vom Typus XIX in XXI iibergefiihrt, 
so kommt man zur Formel XXIV, in der die beiden Fe-Atome gleichzeitig Glieder 
dreier unter sich verschiedener 6-gliedriger Ringe sind; dies wiire die H lE B E R sche 
Verb. Fe2(CO)5e n .— Bei Anlagerung eines weiteren Mol. en kommt es zu der Verb. 
Fe2(CO)5en2 y o n H iE B E R , entsprechendXXV. — Fiir dieVerb. Fe2(CO)6(SC2H6)2 kommt 
Formel XXVI in Betraeht. — Formel XXIII u. XXVI wurden m it 2-wertigem Fe for- 
muliert, konnen aber auch m it 3-wertigem formuliert werden, indem man die analog 
XX geschriebene C30 3-Gruppe der rechten Formelhalfte entsprechend XIX schreibt.

0 - 0 -

o = c T O— C

X IX  " o — XX ...

O—
c
III
c
Io—

X X I O....X X II

0  
IIc
1

O- o
Fe
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c
" ( T  x x i i i

0=0

O ^ 0  NH,
C F e -"^  OJria

Fe..
XXIV o i- i

-CH,
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ozi<! SC c 

'Y e
XXY "en"

O. A  .0
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0=C Fe Fe 1 ^ = 0

c A A <r
O ' s '  ''O

^ C SII6 
XXVI

Y e r s u c h e .  .Mercaptan gibt in 6-n. KOH m it NO N20 , N2 u. Diathyldisulfid;
Kp. 151° (unkorr.); nn16'8 =  1,5089; nn21 1,5063. H ypon itriłomercaptonickel,
NiNOSC2H5 (II), aus Ni-Sulfat in W. +  Mercaptan in 6-n. KOH +  NO; auffallig 
bestandig; entsteht aueh in essigsaurer Lsg. u. in alkal. Lsg. Einzelheiten vgl. Ori- 
ginal. — Bismercaptoeisentricarbonyl, Fe2(SC2H5)2(CO)8, aus Fcrroliydjoxyd in schwaeh 
alkal. Suspension +  Mercaptan +  CO; zuerst entstehen rote, trocken sehr pyrophore 
Kórper; boim Erhitzen derselben in  der Mutterlauge nach Beendigung der CO-Auf- 
nahme setzt sich ein schwarzes Pulver ab; rote Krystalle, aus CH3OH; fangt bei 59° 
an zu sintern; F . 67°; monatelang unzers. haltbar; unl. in W., 1. in  organ. Lósungsmm.; 
auch im Hochyakuum nicht unzers. sublimierbar. (L ie b i g s  Ann. 465. 72—96. 
Karlsruhe, Techn. Hochsch.) BUSCH.

Elisabeth Rona, Zur Herstellung von Pólonium aus Badiumverbindungen und 
akłiven Bleisalzen. Die Vf. trennt aus einer Radiumlsg. (1207 mg Ra) das Pólonium  
u. Radium E  durch eine Fallung von Kupfersulfid u. dann das Radium D  durch eine 
Fallung yon Bleisulfid ab. Die Methode ist fiir eine Trennung des RaD yon RaE u. 
Po geeignet. Weiterhin wird aus einer 20°/oig. schwachsauren Radiobleinitratlsg. 
das Po in guter Ausbeute durch 1 bis 2-std. Schiitteln m it Blattsilber abgetrennt. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a 137. 227—34.) E r b a c h e r .

Elisabeth Rona und Ewald A. W. Schmidt, Eine Methode zur Herstellung von 
hochkonzentrierten Poloniumpraparaten. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I I  a 
137. 103— 15. — C. 1928. II . 136.) E r b a c h e r .
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D. Organische Chemie.
T. D. Stewart und Vivien Cook, Der Einfluft der Cyanidgruppe au f die Basi- 

zildt aliphatischer Aminę bei der Bestimmung in  waprigen und alkóholischen Lósungen. 
(Vgl. C. 1926. II . 1007.) Vff. studierten den EinfluB des Ersatzes eines H-Atoms 
am C in a-Stellung zum N  durcli die Cyangruppe auf die Basizitat am Methyl- 
diathyl-, Triałhyl-, Benzyldidtliyl- u. Isopropyldiatliylamin in A. u. W. im 1. 
u. 3. Palle u. nur in A. in den beiden andoren Fallen, wegen der raschen Zers. 
dieser Basen in was. Siiure. Es ergab sich, daB die bas. Dissoziationskonstante des 
<y.-Didthylami?waceionitrils u. des a-Didthylaminophenylacetonilrils in W. 1,0- 10~10u.
1,7 ■ 10-11 ist. In  A. sind die sauren Dissoziationskonstanten iltrer Salze (Chloride) 3,4- 
10~5 bzw. 5,2-10~', wahrend dieselben beim a.-Didthylaminopropionitril u. a.-Didthyl- 
aminoisobutyronitril in A. 3,4-10-5 bzw. 2-10~8 sind. Es zeigte sich, daB die Cyan- 
u. Alkoxygruppen in Aminen die Basizitat in weit gróBerem MaBe reduzieren, ais sie 
die Starko der Essigsiiure bei Substitution am a-C-Atom anwachsen lassen. Die beiden 
Systcme sind aber n icht streng vergleichbar, denn bei den Aminen handelt es sich 
um 1,3-Substitution in bczug auf das beeinfluBte N-Atom, bei den Sauren aber um
1,4-Substitution. Der EinfluB der Substitution einer Methyl- oder Phenylgruppe 
ist in den Cyanaminen derselbe, wie bei den einfachen Aminen. Der Logarithmus 
der Dissoziationskonstanto des Methyldiathylamins in W. wird durch Phenylsub- 
stitution in  a-Stellung um ca. 0,85 erniedrigt, u. um ca. 6,4 durch Cyansubstitution. 
Ahnliche Substitution von H  durch Phenyl im Diathylaminoacetonitril verringert den 
Logarithmus der Dissoziationskonstante um 0,77. Das Anwachsen des Logarithmus der 
Dissoziationskonstante bei der Essigsaure botragt 0,47 bei Phenylsubstitution, 2,32 bei 
Cyan- u. 1,27 bei Methoxysubstitution. Methoxysubstitution bewirkt bei den Aminen 
ebenfalls eine kleinere Wrkg. ais Cyansubstitution, wenigstens in alkoh. Lsg. Aus 
den verfiigbaren Daten laBt sich nicht sicher schlicfien, daB die Wrkg. einer Anderung 
des Losungsm. (W., A.) bei den Aminonitrilen u. don Aminoathern dieselbe oder selbst 
eine ahnliche Anderung in den Basizitatskonstanten der entsprechenden Basen hervor- 
bringt. Hingegen ist es moglich, daB die beiden Klassen von Aminen in W. dieselbo 
relative Basizitat ais in A. beibehalten. — a.-Didthylaminoa<xtonitril. Aus Formaldehyd, 
Na-Bisulfit, Diathylamin u. KCN. Farbloses Ol, 1. in W. Kp.„ 35—40°; K p .,, 62— 63°.
— a-Diathylaminopropionitril. Darst. analog vorst. Verb. Farbloses Ol, 1. in W. Hydro- 
lysiert rasch in wss. Saure. K p., 47—49°; K p,17 67—68°. — a-Dialhylaminophenyl- 
acetonitril. Aus Benzaldehyd analog vorst. Verbb. Leicht gelbe oder grunlichgelbe 
Fl. K p.7 112°; K p.n  130—131°. Hydrolysiert in sauren Lsgg. in  einigen Stdn. — 
a-Didthylaminoisobulyrmilril. Aus Aceton. K p>23 75—77°. Farbloses 01, 1. in  W .; 
hydrolysiert in wss. Sauren. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1973—83. Berkeley [Calif.], 
U n iv .)  K i n d s c h e r .

Julius v. Braun, Fritz Jostes und Hans Wagner, Uber den Zerfall der Sechs- 
Kohlenstoffkeite der Adipinsdure. I I . M itt. (I. vgl. C. 1926. II . 2589.) Bei der fruher 
(1. c.) gefundenen Rk. entsteht aus Dibromadipinsdureester nicht a-, sondern ft-Diathyl- 
aminopropionsaureester neben Brenztraubensiiureester. — Die Deutung der Zerfallsrk. 
deckt sich im ganzen m it der von F u s o n  (vgl. C. 1928. I. 3050) entwickeltcn Vor- 
stellung, doch halten Vff. in bezug auf das treibende Moment die Form des m it dem 
Dibromadipinsaurecster reagierenden Amins fur ausschlaggebend. — Vff. glauben, 
daB sich auch bei der Adipinsaure in ganz kleiner Menge die Verb. C2H 5OOC- CH- 
[N(C2H5)2] • CH2 • C H : CH-COOC2H 6 bildet. — Dasselbe zeigt sich, wenn man die Prodd. 
untersucht, welche soleho Basen m it a,a'-Dibromadipinsaureester bilden, die man 
gewissermaBen ais Zwischenglieder zwischen (CH3)2NH u. den hoheren aliphat. Iminen 
u. zwischen Piperidin u. Kopellidin betrachten kann. — Es sind dies die Aminę II—IV 
u. VIII—X, bei denen yersucht wurde, das Verhaltnis festzustellen, in dem sic bas. 
Propionsiiureester auf der einen u. D eriw . des Diaminoadipinsiiureesters auf der anderen 
Seite zu bilden vermogen. — In  nachstehender tlbersicht bedeuten A u. P  die mole- 
kularen Mengen der gleichzeitig gebildeten beiden Ester (umgerechnet auf 100 Mol. A).

Die Zahlen erlauben, annahernd die W irkungsart der verschiedenen Aminę mit- 
einander zu vergleichen; fiir die Zerfallsrk. ist der von der uniplanen Atomanordnung 
abweichende Bau des Aminmolekuls maBgebend, namentlich, wenn es sich um die 
nahere Umgebung der NH-Gruppe handelt.

V e r s u c h e .  a-Didthylaminopropionsduredthylester; K p.13 69—71°. — Jod-
methylat, C10H 22O2N J, aus W.-freiem A., Nadeln, F. 69—70°; sehr hygroskop. —

73*
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I  (CHS)SNH II  CH3.N H -C H 2-CH3 III  CH3• N H • CHa• CH, • CH3 
IY CK, • NH ■ CH(CH3)2 V CH3 • CH* • NH • CHa • CH3 Y IR • CHa • CHS • NH • CH2 • CH, -R

i y i i | lY n il ~CHs f i x l  __ rY x > I C’h H x i
NH NH

I II  III IV V VI VII VIII IX X XI
A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
P O  10 20 200 1600 > 1600  0 200 570 520 500
Gibt m it absol. A. u. Na fi-JDidthylamino-n-propylalkohol, C,HJ7ON, K p.13 56— 58°. — 
Jodm ethylat, C8H 20ONJ, Krystalle, aus A. +  A., F. 263° (Zers.); etwas hygroskop. — 
Jodm ethylat der y-Didthylaminoverb., s ta rk  hygroskop., aus W.-freiem A. +  A., F. 188°. 
Der entsprechende Alkohol ist ident. m it dem durch Red. des iiber die Adipinsiiure 
gewonnenen /S-Diathylaminopropionsaureesters erhaltenen Diathylaminoalkohol. — 
Methylathylamin, aus Benzolsulfonylmetliyldthylamin (Kp.13 173°), gibt m it a ,a '-Di- 
bromadipinsaureesler (im Verhiiltnis 6: 1 Mol.) im Rohr bei 20° den fi-Metliyldlhylamino- 
propioiisdureesler, C8H i70 2N, K p.]3 75— 80°, u. den nicht ganz reinen a ,a '-Bismethyl- 
athylaminocstcr der Adipinsaurereihe, C16H 320 4N2, K p.]3 160— 165°. — Methyl-n-propyl- 
amin, aus N-Methylbenzolsulfamid u. Propyljcdid iiber das Methyl-n-propylbenzol- 
sulfamid, K p.13 182—183°, u. Verseifen m it konz. HC1 bei 160°; Kp. 61—62°. Chlor- 
hydrat; F. 150°. — Harnstoff, CH3-N(C3H-)-CO-NH-CęH5, Nadeln, aus verd. A., 
F . 95°. — Methyl-n-propylamin gibt m it a,a'-Dibromadipinsaureester im Rohr den 
p-Methyl-n-propylaminopropionsaureester, CjH^OjN, K p.13 83—85°, u. den m it einem 
ungesatt. Bestandteil verunreinigten Bismethylpropylaminoadipinsdureester. — 
C;;Hlt,0 2N gibt ein Chlorhydrat, F. 111—112°; P ikrat, F . 75— 77°. — Isopropylbenzol- 
sulfamid, C0H ]3O2NS, aus Isopropylamin u. Benzolsulfochlorid; 11. in Alkali; K p.13 190°.
— Gibt in alkoh.-wss. Lsg. m it Alkali u. CH3J  das Methylisopropylbenzolsulfamid, 
C10H ]5O2NS, K p.]3175°. — Gibt m it HC1 Methylisopropylamin; Kp. 50°; D.194 0,7026.
— Pikrat, F. 135°. — Pt-Doppelsalz, F . 185— 189°. — Chlorhyclrat, F. 77°, hygro
skop. — Acełyherb., C0H13ON, K p.]3 69—70°. — Benzoyherb., Cn H ]6ON, K p.,3 144°.
— N'-Pkenyl-N-methyl-N-isopropylharnstoff, Nadeln, aus A., F. 131°. — N  -Pheityl-
N-methyl-N-isopropylthiohamsłoff, Nadeln, aus A.-PAe., F. 120°. — Methylisopropyl
amin gibt m it a,a'-Dibromadipinsaureestcr nicht analysenreinen a,rs.'-Bismethyliso- 
propylaminoadipins&ureester u. reinen fi-Methylisopropylarninopropionsaurccster, 
C9H190 2N, K p.13 84—86°; Pikrat, aus A., F. 85— 86°. — (3-Pic-olin, HgCl2-Doppelsalz, 
F. 143—145°. — Nach Red. m it Na-A. wurde die Hexahydroverb. in die Benzoyl- 
verb. ubergefiihrt; K p.J3 185— 186°; F. 44—45°. — Das regenerierte fi-Pipecolin hatte  
Kp. 125°; J-Cd-Doppelsalz, F . 144°. — /f-Pipecolin gibt m it a,a'-Dibromadipinsaure- 
ester -Pipecolylpropionsdureester, Cn H210 2N, K p.]3 111— 112°; riecht bas.; Chlor
hydrat, F. 1.67— 169°; P ikrat, F. 98—99°. — AuBerdem entsteht der a,a '-Di-fS"- 
pipecolyladipinsaureester, C22H40O4N2; Krystalle, aus CH3OH, F. 61—63°; Chlor
hydrat, aus A.-A., F. 191°; P ikrat, F. 196°. — a-Pipecolin gibt m it a,a'-Dibrom- 
adipinsiiureester f},a!-Pipecolylpropioiisdureester, Cu H 2,0„N, K p.]4 117— 119°; Pikrat, 
F . 123°. —• Dekahydrochinolin (trans-Form), gibt m it <x,a'-Dibromadipinsaureester 
auf dem Wasserbade a ,a '-Didekahydrochinolyladipinsaure&sler, C28H4S0 4N2, F. 107 bis 
108°; Kp. ca. 220°, u. p-Dekaliydrochinolylpropionsiiureester, CJ4H260 2N, Kp. 155 
bis 156°; Chlorhydrat, F . 165— 167°; P ikrat, aus A., F . 102°. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 1423—31. F rankfurt a. M .,.Univ.) B u s c h .

A. Morel, P. Preceptis und A. Gały, Einwirkung von Pikrinsdure auf Glycyl- 
glycin. Aus wss. Lsgg. aąuimolekularer Mengen der Komponenten beim Eindunsten 
oder beim Kochcn m it Barytwasser u. quantitativer Fiillung des Baryts mittels 
H 2SO.i erhiilt man das Monopikrat des Monoglycylglycins, N H , • CH2CO • NHCH,C02H  • 
C6H2(N 02)30 H , in glan-zenden gelben monoklincn Tafelehen. Unter den gleichen 
Bedingungen entsteht aus dem Glycin das Monopikrat des Diglycins. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 187. 173—74.) B l o c h .

Emyr Ałun Moelwyn-Hughes, Die K inetik der Hydrolyse einiger Glucoside (Salicin, 
Arbutin und Phlorrhizin). Es wird die Geschwindigkeit der Hydrolyse von Salicin, 
Arbutin u. Phlorrhizin durch 1-n.HCl bei 60 u. 70° untersucht. Vergleichdergefundenen 
unimolekularen Konstanten k (60°) u. der krit. Inkremento E  m it den entsprechenden 
Daten von S. N. H. Stothart fiir Itohrzucker, Maffinose, Melezitose u. Lactose u. von
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A. J. Kieran fiir Maltose zeigt, cl a fi das krit. Inkrem cnt charakteristischer ist ais die Ge- 
schwindigkeit selbst. E  scheint hauptsachlieh durch dio N atur (Fructosid, Glucosid 
oder Galactosid) der gespaltenen Bindung bestimmt u. von detn stereochem. Charakter

k JE
Rohrzucker . . . .  1,87-10- 2  26000
Raffinose....1 ,4 M 0 ~ 2 25 600
Melezitose . . . .  4,73 -10-3  25 600
L a c t o s e ......................  1,98 -10 5 27 100

k E
M a lto s e .....................  1,63-10-5  31 500
Salicin..........................  1,63-10—5 31 900
A r b u t i n ..................... 4 ,2 2 - l0 -6 31 400
Phlorrhizin . . . .  9,95-10“ 5 23 100

(a oder /?) unabh&ngig zu sein. Phlorrhizin verhalt sich sowohl in bezug auf den 75-Werfc 
ais aueh in der spezif. Drehung des bei der Hydrolyse entstandenen Zuckers ( +  58,9°) 
u. in der physiolog. Wrkg. anormal. — Salicin (KAHLBAUM u. B r i f c i s h  D r u g  
H o u s e ) :  [ c c ]d 25 =  in W. —62,25°, in 1-n. HC1 — 62,81°; F. (lcorr.) 200—201°; Lós- 
lichkeit (25°) 4,49 g auf 100 ccm Lsg. W ahrend der Hydrolyse trtib t sich die Lsg., 
wahrscheinlich infolge Bldg. einer Emulsion von Saliretin. — Amygdalin : Losliclikeit 
(25°) 11,83 g auf 100 ccm Lsg. — Arbutin ( K a h l b a u m ) :  [a]D25 =  in W. —62,26°, 
in  1-n. HCI — 63,13°. Schm. sofort beim Einbringen in ein Bad von 170°, erstarrt beim 
Abkiihlen bei 165° u. schm. bei darauffolgendcm Erhitzen bei 194°. Die bei der H ydro
lyse auftretende Rotfarbung beruht wahrscheinlich auf Oxydation von Hydrochinon 
durch Luftsauerstoff, nicht auf Oxydasewrkg. — Phlorrhizin (6-mal aus W. umkrystalli- 
siert): farblose Nadeln m it 2 Moll. W .; F. 110,5°; [a]nco =  in  1-n. HCI — 50,02°; 
[a]n2° =  in A. —52,40°, in Aceton —51,23°. Lóslichkeit (60°) 1,578 g auf 100 g W., 
(70°) 4,567 g auf 100 g W. (Trans. Faraday Soc. 24. 309—21. Liverpool, Univ.) K r u .

Emyr Ałun Moelwyn-Hughes, Die Reaktionsfdhigkeit von Glucose in  Gegenwarl 
von Salzsdure. I. (Vgl. vorst. Ref.) Die spezif. Drehung von Glucose (10—50%) nimm t 
in 1-n. HCI bei 60° zu einem Grenzwert zu, der nach ca. 200 Stdn. erreicht wird. Die 
Rk. is t scheinbar von der 1. Ordnung, docli nehmen die unimolekularen Konstanten k 
m it der Anfangskonz. an Glucose zu. k/an (an — H '-A ktivitat) wird dagegen durch 
die Glucosekonz. nur wenig beeinfluBt. Nach Verss. von A. J. Kieran ist <zh in Lsgg. 
von Maltose u. Maltose +  Glucose dieselbe wie die von J o n e s  u . L e w is  (C. 1921. 
I. 804) in  Glucoselsgg. unter gleichen Bedingungen gefundene, wonach an in Vol.- 
n. Lsgg. nur durch die gesamte M. des vorliandenen Zuckers, nicht durch seine N atur 
bestimmt ist. Die Drchungszunahme der Glucoselsgg. wird der Bldg. eines Konden- 
sationsprod. „Diglucose“ zugeschrioben. Die Ordnung der Rk. laBt sich dam it erklaren, 
daB die Kondensation eine pseudomolekulare Umwandlung ist, bei der die Konz. 
des einen Rk.-Teilnehmers (n. Glucose) die des andern (akt. Glucose) weit ubertrifft. 
Bei der akt. Glucose kann es sich entweder um eine strukturchem. verschiedene Modi- 
fikation oder nach dem hohen W ert des krit. Energieinkrements (E  aus k60 u. A-70 =  
33 500 cal.) wahrscheinlicher um physikal. Aktivierung handeln. -— Durch Krystalli- 
sation aus h. A. u. h. Eg. gereinigte Glucose ergab: [a]n2° =  in W. (11,7512 g/100 ccm) +  
52,60°; in 1-n. HCI (10,0335 g/100 ccm) +  52,90°. (Trans. Faraday Soc. 24. 321—29. 
Liverpool, TJniv.) K r u g e r .

Maurice Nieloux, Oxydation von Glucose in  alkalischer Losung unter Kohlen- 
ozydbildung. Einzelheiten dieser Reaktion. Art, wie sich verschiedene Glucide ver- 
halten. Der Verbraueh an O u. die Produktion von CO gehen bcide durch ein Maximum 
bei einer t von ca. 85°, von da ab wachst die Produktion von CO m it t (vgl. aueh C. 1928. 
I . 3050). Die Rk. kann ais zweiphasig angesehen werden, die Oxydation unter Bldg. 
von CO ist beschrankt. Die Wrkg. von Na, K  u. Li ist fast ident., die von Ca u. Ba 
ein wenig schwacher. Die Wrkgg. von Carbonaten sind sehwacher, ais die von fixen 
Alkalien, die von Bicarbonaten sind gleich Nuli. L;ivulose, Lactose, Galaktose u. Maltose 
verhalten sich wie Glucose u. bilden CO. Saccharose wird prakt. nicht angegriffen, 
aber nach der Inyersion bildet sich aueh CO, was ein Gemisch von Glucose u. Łavulose 
aueh tu t. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 226—28. StraBburg, Chem.-biolog. Inst. 
medizin. Fakultat.) R e w a l d .

John W. M. Bunker und Edmund Gr. E. Anderson, Polarisiertes Licht und 
Starkehydrolyse. Bei der Hydrolyse durch Takadiastase wurden trotz aller techn. 
Schwierigkeiten u. darauf beruhender Einwande doch Anzeichen dafiir gefunden, 
daB unter polarisiertem Licht die Hydrolyse beschleunigt ist. (Journ. biol. Chemistry 
77. 473—88. Cambridge, Massachusetts, Techn. Inst.) F. M u l l e r .

A. Friedrich, Zur Kenntnis des Lignins. IV. Mitt. Ober losliches Fichtenholz-
lignin verschiedener Darstellungsart. (III. vgl. C. 1927. II . 1940.) Die Erhohung des 
Alkoxylgeh. des Lignins iiber den dem Lignin eigentumlichen Methoxylgeh. von 14,5%



1078 D . Ok g a n is c h e  C h e m ie . 1928. II.

liinaus durch Behandlung m it salzsaurem CH3OH bei der Darat. von l. Lignin wird durch 
Abwesenheit von W. nur wenig beeinfluBt. Der Methoxylgeh. steigt dagegen bei 
langer dauernder Einw. des CH3OH-HCl. Bei Jang dauernder Einw. von absol. alkoh. 
HC1 wurden Praparate m it 23,2% Methoxyl erhalten, was bei der Annahme eines 
Mol.-Gew. von 650 fur das Lignin der Aufnahme von 2 Moll. CH3OH entspricht. Be
handlung m it Lauge gibt eine Senkung der Methoxylwerte. Die gróBte Abnahme 
von 4,5—5%  zeigen die Praparate m it 23,2% Methoxyl. Der Verlust entspricht einem 
Mol. CH3OH, das wahrscheinlich esterartig gebunden ist. Aus den Verseifungszahlen 
ergibt sich, daB die beiden verschiedenartig gebundenen CH3OH gleichzeitig auf- 
genommen werden, da Praparate von yerschieden hohem Methoxylgeh. m it Lauge 
jeweils die Halfte des addierten CH3OH abspalten. "Ober die Bindungsart des 2. addierten 
Mol. CH3OH laBt sich nichts Bestimmtes aussagen. Aus den Verss. geht hervor, daB 
sowohl die Annahme einer esterartigen ais auch einer acetalartigen Bindung des 
Lignins an die Cellulose nicht zutreffen kann. Aus der Abhangigkeit der Alkoxylzahl 
von der Dauer der Einw. geht yielmehr hervor, daB die Aufnahme des Alkoxyls ein 
sekundiirer ProzeB ist zwischen bereits gel. Lignin u. dem Losungsm. Von 3 neu 
ausgcarbeiteten Methoden zur Darst. von Lignin m it dem urspriinglichen Methoxylgeh. 
erwics sich dio Darst. m it Eg. am vorteilhaftesten. Man fugfc zu Eg. 3 Vol.-% HC1, 
trag t das Holzmehl in  die FI., erwiirmt ca. 1/2 Stde. bis die Lsg. gelbbraun ist, auf dem 
W.-Bad, filtriert vom Holzriickstand u. fallt das Lignin durch Verdiinnung m it W. 
E rh itz t man das Holz langere Zeit m it Eg., so geht mehr Lignin in  Lsg., farb t sich 
aber dunkelbraun bis schwarz u. wird unl. Das ausgefallte Lignin wird m it W. gewaschen 
u. durch Lósen in A. u. Ausfallen m it W. von anhaftendem Eg. yollstandig befreit. 
Das getrocknete P raparat zeigt einen Methoxylgeh. von 10,5% u. enthalt Essigsaure. 
Durch Titration m it V 45 -n. NaOH in alkoh. Lsg. ergibt sich ein Geh. von 4 Moll. 
CH3C02H. Das m it Lauge behandelte Lignin zeigt dann einen Methoxylgeh. von 14,4%. 
Die Essigsaure kann auch durch Fallen der Chlf.-Lsgg. m it A. oder A. +  Bzl. ab-

fespalten werden. Das gereinigte Lignin enthalt 62,5°/ę C, 5,7% H, 14,5% CH30 , 
orrigiert 14,9%. Hieraus u. aus dem Mol.-Gew. errechnet sich die empir. Zus. C33H36Ol2. 
M it Phenylhydrazin entsteht ein Prod. von 2,1% N u. 13,5% CH30 , was der Aufnahme 

von 1 Mol. C„H5N H -N H 2 auf 2 Moll. Lignin entspricht. Bei Einw. von A. +  HC1 
verwandelt sich das Eg.-Lignin in ein Praparat, wie es bei der Darst. m it A. gewonnen 
wird. Umgekehrt laBt sich ein solches P raparat durch Behandeln m it Eg. +  HC1 
in Eg.-Lignin uberfuhren. Durch Methylieren m it Diazomethan in  alkoh. Lsg. oder 
m it (CH3)2S 04 in  alkoh. Lsg. steigt der Methoxylgeh. von 14,5 auf 23%. Mit Lauge 
entsteht unter Abspaltung eines Methyls eine Saure m it 18,5% Methoxyl, die bei der 
T itration ein Mol.-Gew. von 650 ergibt. Bei der Benzoylierung werden 3 Benzoyl- 
gruppen aufgenommen. Mit SOCl2 entsteht ein braunes, in  allen Losungsmm. unl. 
Prod. m it einem Cl-Geh. von 14%, entsprechend 3 Cl-Atomen. Einheitliche Metall- 
salze konnten nicht erhalten werden, teils wegen Oklusion yon Metallhydroxyd, teils 
wegen Hydrolyse beim Auswaschen. Am besten stimmten die Ag-Salze. Losliche 
Ligninpraparate erhalt man auch m it Hilfe von Aceton, ebenfalls unter inter- 
mediarer Entstehung eines Acetonadditionsprod., das durch Umfallen m it A. acetonfrei 
erhalten wurde. Mit Chlf. erhalt man ohne Bldg. von Additionsprodd. gut 1. helle Lignin- 
praparate vom Methoxylgch. 15,2— 15,5%. Die Reinigung der 1. Ligninę durch Um
fallen aus alkoh. oder Chlf.-Lsg. ist sehr verlustreich. Aus der Mutterlauge laBt sich 
nach Konz., Aufnahme in A. u. Fallen m it A. eine 2. Fraktion 1. Lignin abtrennen. 
Nach dieser 2. Fallung verbleibt in der Lsg. ein Gemisch verschiedener Ligninę, teils 
1. in A., teils in Bzl., welche bei 80° erweichen u. anscheinend ein niedrigeres Mol.- 
Gew. besitzen ais das gefallte Lignin. AuBerdem yerbleibt im Holz ein Lignin, das 
auch durch wiederholte Behandlung m it Eg. nicht in Lsg. geht. Das Yorhanden- 
sein verschiedener Ligninsubstanzen bedingt, daB je nach dem angewendeten Losungs- 
m ittel yerschiedene Praparate erhalten werden konnen. — Die Lignindarst. aus Holz 
durch Einw. yon Alkali unter Druck beruht nicht auf einer Lsg. esterartiger Bin- 
dungen, wofiir auch mildere Methoden geniigen wurden, sondern auf einer Anderung 
des Aggregatzustandes u. Quellung des Materials, welche die E lution des Lignins 
begiinstigen. Eine echte chem. Bindung des Lignins an die Cellulose liegt wahrscheinlich 
nicht vor, moglicherweise jedoeh Additionsprodd. von der A rt des Lignin-Eg. oder 
Ligninacetons. (Ztsehr. physiol. Chem. 176. 127—43. Wien, Univ.) G u g g e n h e im .

Isidor Greenwald, Die Chemie der Jaff&schen Kreatininreaktion. IV. Eine Yer- 
bindung von Kreatinin, Pikrinsaure und Natriumhydroxyd. (III. ygl. C. 1 9 2 6 .1, 931.)
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Nach Ansaucrn m it Essigsaure kann man Kreatinin u. Pikrinsauro unverandcrt wicder 
gewinnen. Setzt man aber zu beiden NaOH u. A., so bildet sich ein roter Nd., der aus
2 Moll. Kreatinin, 1 Mol. Pikrinsaure, 3 Moll. NaOH u. 3 Moll. H 20  besteht. Durch 
Bleizucker t r i t t  eine roto Fallung auf, die 3 NaOH entha.lt. Bei der JA FF E schen  Bk. 
bilden sich mehrere ahnliche Stoffe, die die 4 genannten Bestandteile enthalten. (Journ. 
biol. Chemistry 77 . 539—46. New York, The R o o s e v e l t  H o sp . H a r r im a n  Res. 
Lab.) F . M u l l e r .

John Trevor Evans u n d  Ernest Harold Farmer, Eigenschaften konjugierter 
Verbindungen. V. Die Hydrierung einiger ausgedehnter heterogener Systeme. (IV. vgl.
C. 1928. I. 2703.) Die Hydrierung des Crotylidenacetons (CH3 • C H : CH • C H : CH-CO • 
CH3) in feuchtem A. m it Al-Amalgam liefert in 80% Ausbeute eine Verb. aus zwei 
Moll. des Ketons, offenbar eine Ringform des Diketons I. Die katalyt. Red. u. der 
Abbau durch Ozon sprechen fiir H. Die Red. der Sorbinsaure, analog ausgefuhrt, gibt 
ein Gemisch der zd' - u. A r-Dihydrosorbinsauren (CH3-CH2-CH: CH-CH2-C 00H  u. 
CH3-CH: CH-CH2-CH2-COOH). Die Red. einer neutralen, wss. Lsg. des Na-Salzea 
m it Al-Amalgam fiihrt zu ca. 35% der A y- Saure.

CH3 • C H : CH ■ CH • CH3 • CO • CH3 C H ^C H rC H -C H -C H -C O -C H ,
I  | n |  > C -C H 3(OH)

CH3 • C H : CH • CH • CH2 • CO • CH3 CII3 • C H : CH • CH • CH2
V e r s u c h e .  Die Red. des Crotylidenacetons in feuchtem A. m it Al-Amalgam 

fiihrt zu 5-Acetyl-l-methyl-3,4-dipropenylcyclopentan-l-ol, C14H 220 2 (n), Kp.M 169—178°. 
Die Hydrierung der Sorbinsaure m it Al-Amalgam in feuchtem A., in Eg. u. in neutraler, 
wss. Lsg. gibt ein Gemisch der Dihydrosorbinsauren, C„HI0O2, K p.1e 102—103°, K p.12 96 
bis 98°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1644—50. London, Imp. Coli.) T a u b e .

T. S. Carswell, Physikalische Daten des o-Dichlorbenzols. Vf. zeigt dio vermutlich 
durch Beimengung von Isomeren verursachten Unstimmigkeiten in  den Angaben 
der physikal. Daten des auf verschiedenen Wegen gewonnenen o-Dichlorbenzols (I) 
auf u. beschreibt seine an das Verf. von HOLLEMAN (Rec. Trav. chim. Pays-Baa
23 [1904]. 358) sich anlehnende Darst.-Weise, die in  der Red. reinsten o-Nitrochlor- 
benzols, F. 32°, m it Fe u. HC1 u. Umsetzung des gereinigten o-Chloranilinhydrochlorids 
iiber die Diazoyerb. bei 0—10° m it Cu2Cl2 u. HC1 m it anschlieBender Dampf- u. 
Vakuumdest. bestand. Es ergaben sich fiir I die folgenden Daten: E. 16,7°, D .15ls 1,3112,
D.zo20 1,3088, K p.757i4 180,2°, K p.7.15i2 179,5° (daraus errechnet sich K p.,60 180,3°)
u. ud22 =  1,5518. (Ind. engin. Chem. 20. 728. St. Louis [Mo.].) H e r z o g .

Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew Johnson, N'.N-Diphenyl-
o-phenylendiamin. Vff. bestatigen die Vermutung von C le m o , P e r k i n  u. R o b i n 
s o n  (C. 1924. I I . 2520), daB in der von W i e l a n d  (C. 1913. II. 2117) ais o-C0H4(NH- 
C0H5)2 formulierten Substanz o-Aminołriphenylamin, H ,N  • C0H 4 • N(CcH 5)2, vorliegt. 
Das P:od. von WlELAND (aus Jodbenzol u. o-Aminodiphenylamin) ist ident. m it der 
von P i c c a r d  u. BREWSTER (C. 1922. I II . 352) aus o-Nitrotriphenylamin (F. 100°) 
erhaltenen Verb., Acetylverb. F. 131—132°. — N,N'-Diphenyl-o-phenylendiamin von 
C le m o , P e r k i n  u . R o b i n s o n  (aus 2'-Aminodiphenylamin-6-carbonsaure u. o-Chlor- 
benzoesaure) ha t E. 109°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1988—89. London SE. 1, 
Guys Hospital Medical School.) O s t e r t a g .

K. V. Auwers und W. Manss, t)ber den Mechanismus der Friesschen Verschiebung. 
Vorliegende Unterss. richten sich gegen die von R o s e n m u n d  u . S c h n u r r  (C. 1928.
I. 1652) geaufierten Ansichten uber die F R iE Ssche Verschicbung. — Zunachst werden 
die von jenen Autoren e in g e fu h rten  Yerbesserungen des Verf. bestatigt. Bei fester 
haftenden Acylen oder wenn Alkyl beiseite gedrangt werden muB (z. B. Mesitylacelat 
u. -benzoat), ist jedoch 1-std. Erhitzen erforderlich. Bei dem Nitrobzl.-Verf. zur Darst. 
von p-Oxyketonen bediirfen incht nur Benzoałe (1. c.), sondern auch Chloracetate hóherer 
Tempp. Hier konnen Kernsubstituenten die Umlagerung erschweren oder verhindern; 
Beispiele: symm. u. asymm. m-Xylenylacetat, 2,6-Dimelhyl-4-dthylphenylacelat u. -chlor- 
acelat. symm. Trichlorphemjlacełat wird auch durch Verbacken bei 150° nicht um- 
gelagert. Beim Verbacken von o'-Chlor-o-kresylchloracetat wurden Andeutungen beob- 
achtet, daB Cl teilweise durch das wandernde Acyl verdrśingt wird. — Gegen die Auf» 
fassung genannter Autoren, daB die FR iE Ssche Verschiebung eine A rt F r i e d e l - 
CRAFTSscher R k . zwischen 2 Moll. Phenolester darstelle, wobei das eine Mol. die R olle 
des Saurechlorids oder -anhydrids spiele, erheben sich starkę Bedenken. Einmal kann 
bei der Einw. von A1C13 auf einen Phenolester m it freier o- u. p-Stellung je nach den
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Bedingungen ciii o- odcr p-Oxyketon entstehen, wahrend die F r i e d e i .-C r a f t s s c Iio 
Rk. — von ganz bestimmten F&llen abgesehen — nur zu p-Oxyketonen fiihrt. Ferncr 
liat man die Erfahrung gemacht, daB Phenolilther vom Typus des asymm. m-Xylenyl- 
methylathers bei der F r i e d e l -Cr a f t s s c Iicii Rk. ais Hauptprodd. m-Oxykctonc liefern 
(vgl. dazu C. 1928. II. 765), wogegen aus asymm. m-Xylenylacetat u. A1C13, wie sich 
Vff. nochmals iiberzeugt haben, nur o-Aceto-asymm.-m-xylenol erhalten wird. Bei der 
F R iE S schen  Verschiebung ist m an  noch niemals m-Oxyketonen begegnet. — Kocht man 
je 1 M ol. asymm. m-Xy]cnylmethylather u. asymm. m-Xylcnylacetat m it A1C13 in  
CS.,, so bleibt der Ather unverandert, u. das Acetat gelit in das o-Oxyketon iiber. Daraus 
folgt, daB ein Phenolester n icht ein Saureclilorid vertretcn kann, u . daB F r i e d e l - 
CRAFTSsche u. F r i ESscIio Rk. wesensverschieden Y oneinander sind.

Obigo Autoren begriinden ilire Auffassung liauptsachlich damit, daB beim gemein- 
samen Verbacken von o-Chlor-p-kresylacetat u. p-Kresylbenzoat auBer den beiden n.
o-Oxyketoncn auch die entsprechenden m it vertausehten Acylen entstehen, wobei sio 
die MiSgliclikeit einer vorausgehenden Umesterung ablehnen. Vff. haben daraufliin 
zunachst iliren friiheren Vers. (C. 1928. I. 1761) des gemeinsamen Verbackens von 
Phenylacelat u. p-Kresylchloracetat wiederliolt. Bei 150° (15 Min.) wurden o-Chlor- 
acelo-p-kresol (identifiziert ais 5-Methylcumaranon, F . 51°), o- u. p-Oxyacetophenon 
erhalten; bei milderer Einw. (Stehen uber Nacht, dann 80—90°) fehlte das erste Oxy- 
keton, weil die Temp. zur Verschiebung des Chloracetyls zu niedrig war. Eine Nach- 
arbeitung des Vers. obiger Autoren bestatigte das Ergebnis dieser, licferte sogar noeli 
melir von den „anormalen“ Prodd. Ais jcdoch dio Acyle vcrtauseht, d. li. o-Clilor- 
p-kresylbenzoat u. p-Kresylacetat mitcinander verbacken wurden, entatanden haupt- 
sachlich die n. u. nur schr wenig von den ,,anormalen“ Prodd. Daraus folgt, daB dor 
Verlauf dieser Rkk. von der N atur des Acyls u. der S truktur des Phenols abhangt. 
Bemerkenswert ist, daB die fester liaftenden Acyle (Benzoyl, Chloracetyl) die kompli- 
zierter gebauten Plienole (Mesitol, o-Chlor-p-kresol) beyorzugen. Einige weitere Verss. 
gemeinsamen Verbackens ergaben nichts Neues. — Darauf wurden Gemisclie von 
Plienolathern u. -estern m it A1C13 erliitzt, um zu priifen, ob ein am Phenol-0 liaftendcs 
Acyl in den Kern eines anderenMol. eintreten kann. Es wurden aber nur freieOxyketone 
erhalten; die Ather waren rerseift worden. — SchlieBlich gelang der Nacliweis, daB 
im Verlauf der FRiESschen Verscliiebung ta tsa c h lic h U m e s te ru n g e n  eintreten konnen. 
Ohne A1C13 erfolgt selbst bei 200° keine Rk. Erliitzt man aber z. B. Mesitol u. p-Kresyl- 
benzoat m it A1C13 15 Min. auf 150°, so erhśilt man auBcr Plienolgemisch u. o-Bcnzoyl- 
p-kresol reichlich McsityTbcnzoat. Dicses entsteht auch, wenn man das Mesitol durch 
sein Acetat ersetzt; in diesem Falle bildet sich auch o-Aceto-p-kre-sol. Analoge Resultato 
liefert o-Chlor-p-kresylbenzoat an Stelle von p-Kresylbenzoat. Besonders wertvolI war, 
daB sich auch bei der Umsetzung von o-Cldor-p-kresylacetat m it p-Krcsylbenzoat (Ge- 
misch obiger Autoren) Umesterung dadurch nachweisen lieB, daB man m it nicht ganz 
frischem A1C13 erliitzte; auBer den 4 Oxj'ketonen (vgl. oben) erhielt man ziemliehe 
Mengen von o-Chlor-p-kresylbenzoat (aus Lg., F. 69—71°), welches gegen A1C13 recht 
■widerstandsfahig ist.

Auf Grund dieser Unterss. glauben Vff. nach wie vor die FR lE Sscho  Verschiebung 
ais auf intramolekularer Umlagerung beruhend ansehen zu diirfen. Zweifellos bildet 
sich zuerst eine Doppelverb. aus Phenolester u. A1C13, wahrend sich bei der FRIEDEL- 
CRAFTSschen Rk. das A1C13 an das Saurechlorid anlagert. W en n  beim gem einsam en  
Verbacken verschiedener Phenolester Oxyketone m it dem Acyl des anderen Esters 
auftreten, so beruht dies auf Umesterung. Ais weiteres Argument fiir ihre Auffassung 
fiihren obige Autoren an, daB p-Kresylacetat in k. Nitrobzl. durch A1C13 in  24 Stdn. 
kaum verandert wird, wahrend in  Ggw. von Tliymail schon nach 8 Stdn. 60% p-Aceto- 
thymol entstehen. Dies ist so zu erklaren: Ersteres Acetat kann nur ein o-Oxyketon 
liefern, zu dessen Bldg. hóliere Temp. erforderlich ist; gibt man Thymol zu, so bildet 
sich infolge Umesterung dessen Acetat, welches schon bei Raumtemp. zum p-Oxyketon 
umgelagert wird.

V e r s u c h e. Bzgl. der Ausfiihrung der zahlreichen Verss. sei auf das Original 
verwiesen. — Mesitylbenzoat, CJ6H 160 2. Aus Mesitol wie ublich. ICrystallchen aus PAe., 
F . 61,5— 62,5°. — 2,6-Dimethyl-4-athylphenylchloracetat, C12H 160„C1, seidige Niidelchen 
aus PAe., F . 77—78°, Kp.J2 156°. Liefert m it A1C13 bei 150° 2,6-Dimethyl-4-[chlor- 
aceto\-phenol, welches zwar nicht selbst isoliert, aber m it Zinkstaub u. Eg. zu p-Aceto- 
tsic. m-xylenol (F. 150°) reduziert w rd e . — ó-Chlor-o-kresylchloracetat, C0H 8O2Cl;, 
K p.1213S°. — symm. Trichlorphenylacetat, Krystalle aus Lg., F . 49—51°. — ó-Chlor-
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p-\chloracelo]-o-lcresól, CnHs0 2Cl2. Aus o'-Chlor-o-kresylcliloracctat u. A1C13 bei 100 bis 
120°, dann 140°. Nach mehrfachcr Vakuumdest. Krystiillchcn aus verd. CH3OH, 
F. 98,5— 99,5°. (L ie b ig s  Ann. 464. 293—311. Marburg, Univ.) L in d e n b a u m .

Jakob Pollak und Erich Gebauer-Fiilnegg, Ober die Einioirkung von Cldor- 
sulfonsaure auf Phcnole. IV. Mitt. (III. vgl. C. 1926. I I .  2897.) Die aus Hydro
chinon m it Chlorsulfonsaure erhaltene rote Verb. ist nicht, wie in der letzten Mitt. 
(1. c.) angegeben, ein Diclilordichinoyl, sondom die gcwdhnliche Cliloranilsaure. Das
yermeintlicho Dichlordicliinoyl ist also aus der L iteratur zu streichen. — Bei Einw.
der 10-fachcn Menge Chlorsulfonsauro auf Phlorogluein bildet sich Phloroglucin- 
trisulfonsdure-2,4,6. Die freie Siiure konnte nicht isoliert werden. Durch Einw. von 
Ammoniumcarbonat entsteht das N I lr Salz, C„H150 12N3S3, 1,5 H 20 . — K-Salz, 
C0H3O12S3K3, 1,5 H 20 . Die Verss., die IIydroxylgruppen zu methyliercn, fiihrten zu 
keinem positiven Resultat. Beim Erhitzen von Phloroglucintrisulfonsaure m it PC15 
entstand Octachlorcyclohexenon, C,jOCl8 (I), F. 102— 103° (vgl. Z i n k e , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 27 [1894]. 551), aus dem in Ubcreinstimmung m it den Angaben der L iteratur 

q  bei der Red. Pentachlorplienol (F. 189°) er-
i lialten wurde. — Durch Einw. von Brom

l| j  | i liO ..-^^N -O H  in schwach essigsaurer Lsg. in Ggw. von
Clii J c i j  q I ^  o n  n  K-Acetat werden die Sulfonsaurereste durch

(<1 0102S - \^ ^ J - S 0 aCl dng eintretende Brom yerdrangt, es bildet
2 sich 2,4,6-Tribromphloroglucin (H e r z ig , K a -

SERER, Monatsh. Chem. 23 [1902]. 577). — Die Einw. von Anilin auf Phloroglucintri
sulfonsaure in ath. Lsg. zeigt, daB die Sulfonsiiuregruppen locker gebunden sind, es 
scheidet sich Anilinsulfat aus, wahrend in den Mutterlaugen Phlorogluein naehgcwiesen 
wird. Wirken aber Phloroglucintrisulfonsaure u. Anilin direkt aufeinander ein, so 
bildet sich symm. Tris-(phenylamino)-benzol (F. 193—194°) ( M in u n n i ,  Gazz. cbim. 
Ital. 20 [1890]. 337). Anders verlief dio Einw. von p-Aminophenol. Wahrend beim 
allmahlichen Erhitzen des Gcmisehes p-Ami?iophenolsulfat abgespalten wurde, entstand 
beim schnellen scharfen Erhitzen 2,4,6-Tris-(p-oxyphenylamino)-phloroglucin, C21H 210 0N3, 
zers. sich nicht bis 350°. — Beim Kochen von Phloroglucintrisulfonsaure m it HCI 
entsteht Phloroglucid, C12H 10O6 ( H e r z i g ,  K o h n ,  Monatsh. Chem. 29 [1908]. 677). — 
Bei Einw. der 20—50-fachen Menge von Chlorsulfonsaure auf Phlorogluein bildet sich 
beim Erhitzen oder bei melirtiigigcm Stehen PhloroglucindisiUfonsaurechlorid, CeH40 , • 
C12S2, aus Bzl. u. Bzn. Krystalle, F. 184°. — Phloroglucindisidfonsaureanilid, CI8H J(10 7 • 
N2S2, aus dcm Chlorid m it Anilin in ath. Lsg., Zers. bei 295°. — Mit Anilin oline Ver- 
diinnungsmittel bildet sich aus dem Disulfonstiurechlorid obenso wie aus der Trisulfon- 
saure das symm. Tris-(phenylamino)-bcnzol. — Das Phloroglucindisulfonsaureclilorid 
konnte aueh aus der Phloroglucintrisulfonsaure erhalten werden, ebenfalls konnte 
man vom Phloroglucindisulfoclilorid zur Phloroglucintrisulfonsaure gelangen. — 
Bei Einw. der 50-fachen Menge wirkt die Chlorsulfonsaure beim Erhitzen chlorierend 
auf Phlorogluein, es bildet sich Pentachlorphenol, bei noch liingerem Erhitzen entsteht 
Hexachlorbenzol. — Bei der Einw. der 20— 50-fachen Menge Chlorsulfonsaure auf Pyro- 
gallol entsteht Pyrogalloldisulfonsdurechlorid, C6H 40,C12S2 (II), aus CC14 Nadeln, Zers.- 
Punkt 178°. — Bei liingerem Erhitzen bildet sich Pentachlorphenol (F. 189°) u. Chlor- 
anil (F. 282°). Letzteres entstand aueh bei Einw. der 50-fachen Menge Chlorsulfon
saure auf Pyrogallol bei 150° unabhiingig von der Einwirkungsdauer. — 1-Chlor-
2,G-dioxijbenzoldisulfonsdurechlorid-3,5, C6H 30 6C13S2, aus Pyrogalloldisulfonsaurechlorid, 
u. PC15. Aus Bzl. Zers.-Punkt 187—189°. Dasselbe Prod. wurde aus Pyrogalloldisulfo- 
chlorid u. Thionylchlorid durch 6-std. Erwśirmen im Rohr auf 100° erhalten. Durch
6-std. Erwarmen im Rohr auf 130° entstand in diesem Fali Pentachlorphenol u. bei 
noch hoherem Erhitzen Hexachlorbenzol. Aus der nach D e l a g e  (Compt. rend. Acad. 
Sciences 132 [1901]. 421) hergestellten Pyrogalloldisulfonsaure wurden sowohl m it 
PC15 ais aueh m it Thionylchlorid im Olbad keine chlorierten Prodd. erhalten, bei 6-std. 
Erhitzen im Rohr auf 100° entsteht m it Thionylchlorid Pentachlorphenol, bei starkerem 
Erhitzen auBerdem Hesachlorbenzol. -— Mit Chlorsulfonsaure erhitzt, entsteht aus 
Pyrogalloldisulfonsaure Pyrogalloldisulfochlorid. Bei noch energischerer Einw. yon 
Chlorsulfonsaure auf Pyrogalloldisulfonsaure konnte Pentachlorphenol bzw. Chloranil 
erhalten werden. (Monatsh. Chem. 47 [1927]. 537—58. Wien, Univ.) F i e d l e r .

Bernhard Fliirscheim und Erie Leighton Holmes, Gesetze der aromatischen 
Substitution. V III. (VII. vgl. C. 1928. I. 2711.) Untersucht wurde der Fali der Sub- 
stitution eines Toluolderiv., welches alle Methylwasserstoffatome durch solche „negatiye“
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Substituenten ersetzt hat, welche direkt am Kern haftend eine iiberwiegende m-Sub- 
stitution bewirken wurden, u. welche am a-C-Atom unter alleiniger Beriicksichtigung 
der quantitativen (altornierenden) Wrkg. einen o,p-dirigierenden EinfluB ausuben 
sollten. So konnto der neu hergestellte Phenylrnethantricarbonsaured.thyle.sler (Toluol-
a,ix,a-lricarbonester), C<,H5'C(COOC2H5)3, auf sein Verh. bei der Nitrierung untersucht 
werden, desgleiehen die folgenden Verbb.: C0H5 • CH2C1, CeHe • CH2 • COOC2H5, C6H6CHC12,
c 6h 5-c h c i-c o o c 2h 5, C8H5-CH(C00C2H6)2, c6h 5-cci3, c6h 6 • c* ci4 • c o o c 2h 6, C6He-C
Cl(COOCjH5)2, C6He • CH2• Br u. CeH 5-CBr(COOC2H 5)2. Die Verss. zeigen eine iiber- 
w iegendo m-Nitrierung im F a lle  des Phenylmethantricarbonesters. V on den drei Fak- 
to re n  der FLUKSCHElMschen Theorie, quantitativer F a k to r  q, polarer F a k to r  p  u. 
ster. F a k to r  s definieren Vff. p ais den EinfluB der N atur der chem. Affinitat eines 
Atomes auf die N atur der chem. Affinitat eines anderen Atoms. Die chem. Affinitat 
w ird  aufgefafit ais Resultante einer bestimmten chem. Anziehungskraft (eine von vier 
verschiedenen Kriiften des Atoms, dereń drei andere die elektrostat., magnet, u. Schwer- 
kraft sind) u. einer elektropolaren Komponente. An den Punkten gróBter Annaherung 
der Atome sind die Kraftlinien der chem. Komponente u. der elektropolaren Kompo
nente yon entgegengesetztem Vorzeichen am dichtesten; fiir die elektropolare Kom
ponente desselben V orzeichens liegt die Stelle groBter Dichte an entfernten Punkten 
der Oberflache des Atoms. Auf diese Weise w ird  die polare Komponente, ohne Be- 
teiligung von Elektronen, durch die K ette weitergefiihrt.

Y e r s u o h e .  Aus Na-Phenylmalonester u. Chlorameisenester Phenylmethan- 
tricarbonsdureathylester, C16H 20O6, K p.li6 154—155°. Aus Phenylmalonester u. Cl2 in 
CC14 Phenylchlorrnalorisdiiredthylester, C13H ]50 1C1, K p.ji5_2 143—-144°. o-Nilrophenyl- 
methantricarbonsdureathylester, C16H 130 8N, aus PAe., F. 83—84°. Die Nitrierungen 
wurden m it H N 03 (1,52) ausgefiihrt u. die Isomeren durch Oxydation bestimmt. Tabellen 
u. Methode s. im  Original. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1607— 16.) T a u b e .

Alfred Henry Diekins, Wilfred Eynon Hugh und George Armand Robert Kon, 
Die Chemie des Dreihohlenstoffsystems. X V II. Cyclohexylidenaceton wid Cyclohexyliden- 
methylathylketon. (XVI. vgl. C. 1 9 2 8 .1. 499.) Die aus Zinkathyljodid u. Cyclohexyliden- 
acetylchlorid zugangliche Verb. zeigt Eigg., welche Konst. II wahrsclieinlich machen, 
besonders eine sehr hohe Molekularrefraktion; II gibt ein hoch schmelzendes Semi- 
carbazon neben wenig des Isomeren vom F. 153°. Das Keton I  konnte ahnlich aus der 
entsprechenden Saure gewonnen werden u. g ibt das niedriger schmelzende Semi- 
carbazon. Dio Herst. der entsprechenden Methylketone III u. IV war schwieriger;
IV zeigt hoheren Kp., hohere Dichte u. hóheren Brechungsindex. I u. III reagieren 
leicht m it alkoh. Chlorjod, wahrend die a,/S-Isomeren unter den Bedingungen der Best. 
nicht reagieren. Die auf diesem Wege ausgefiihrte Best. der Gleichgewichte ergab das 
iiberraschendo Resultat, daB Cyclohexylidenaeeton, obwohl es im Augenblick der 
Entstehung iiberaus empfindlich gegen Mineralsauren ist, ais reine Substanz von ihnen 
kaum angegriffen wird. Ais Erklarung konnte eine vergroflerte Reaktionsfahigkeit 
in sta tu  nasccndi gelten, wie sio von G oss u. I n g o l d  (C. 1926. I .  2096) beobachtet 
worden ist. Mit uberschiissigem NaOC2H 5 stellt sich das Gleichgewicht in 24 Stdn. 
cin, I u. II zu 69%, HI u. IV zu 71% der /S,y-Form,

I  H2C < ^ “ ^ g 2>C-CH 2.CO-C2H5 II  HjC < q^ ~ q^ > G : CH• C °• C2H6

III  H2C <Q g*~Q gi >̂C> CHa • CO • CH3 IV HsC < ^ “ ^ > C :C H -C O -C H 3

V e r s u c h e .  Aus Cyclohoxylidenacetylchlorid u. Zinkathyljodid Cyclohexyliden- 
methylathylheton (H), K p.22 112°, D .18,1., 0,93810, ( no18,1 =  1,48945, Semicarbazon, 
F . 191°. Analog aus A 1-Cyclohexenylacetylchlorid A'-Cyclohexenylmelhylathylketon (I), 
K p.22 1 07°, D .17,54 0,93020, nn17,5 =  1,47320, Semicarbazon, F . 153°. Ebenso aus 
Cyelohexylidenacetylchlorid u. Zinkmethyljodid Cyclohexylidenaceton (IV), K p.X7 95°,
D .17,3j =  0,94673, nD17,3 =  1,48917, Semicarbazon, Cj,,H17ON,, aus Methylalkohol, 
F. 180°, u. A l-Cyclohexenylaceton (IH), K p.12 83°, D.18'a4 =  0,93751, nD18'6 =  1,47310, 
Semicarbazon, aus Methylalkohol, F. 145°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1630—38. 
London, Imp. Coli.) T a u b e .

Leonard George Jupp, George Armand Robert Kon und Edward Hubert Lock- 
ton, Die Kondensation von Ketonen mit Acetessigester. Die Einw. von Cyclohexanon 
auf Na-Acetessigester liefert II nur in untergeordnetem MaBe, daneben die Saure HI. 
Diese yerliert iiber ihren F. erhitzt C02 u. gibt Cyclohexylidenaceton (IV) u. Cyclo-
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liexenylaceton (V). IV ist im Obergewicht, was wegen seiner verhaltnismaBigen Un- 
bestandigkoit gegeniiber dem /S.y-Keton iiberraschcnd ist. Aus Cyclopentanon u. Na- 
Aeetessigester konnte I  nicht gewonnen werden, es entstand lediglich Cyclopentyliden- 
cyclopentanon. Die analoge Kondensation m it Pulegon ausgefiihrt liefert das Keton
VII, dessen Konst. von B a r b ie r  (Compt. rend. Acad. Sciences 127 [1898]. 870) nach
VI formuliert worden ist. VII folgt aus dem Abbau zur a-Methylglutarsaure; allerdings 
entsteht m it Na-Malonester ein Dihydroresorcinderiv., wobei dio Verb. nach VI reagiert. 
Aus Piperiton schlieBlich konnte ein Kondensationsprod. der mutmaBlichen Formel 
Vffl erhalten werden.

V e r s u e h e .  Die Kondensation von Cyclohexanon m it Na-Acetessigester liefert 
in sehr geringen Mengen den Ester C12H i80 3 (II), K p.20 135°, m it alkoh. PeCl3 rot- 
violette Farbung, Semicarbazon, C13H210 3N3, F. 141°, u. Cyclohezenylacetessigsdure, 
C10H 14O3 (III), aus Bzl.-PAe., F . 121° (Zers.), Semicarbazon, CI1H ],0 3N3, aus Methyl- 
alkohol, F. 196°. Verss., die Saure zu yerestern, fiihrten nicht zum Źiel. Cyclohexenyl- 
malonester liefert m it „molekularem“ Na u. Acetylchlorid in  Bzl. A 1-Cyclohexenyl- 
acetylmalonester, Kp-u, 181°, Semicarbazon, CJ6H 250 5N3, F. 178°. Die Kondensation von 
Cyclopentanon m it Acetessigester gibt lediglich in sehr geringer Ausbeute Gyclopentyliden- 
acetessigsaure, aus yerd. A., F. 137° (Zers.). Nach M e r l in g  u . W e l d e  (L ie b i g s  Ann. 
366 [1909]. 119) Isopropylidenacetessigester, K p.la 103°, nn21,0 =  1,45583, Semicarbazon,
C,0H 17O3N3, aus A., F . 247°. Aus Pulegon u. Na-Acetessigester A ̂ -Pulegenylacelon (VII), 
Semicarbazon, C]4H 23ON3, aus Bzl. F . 187°. Aus dem Keton m it CH3 j  u. N a in A. 
a-Methyl-a-^-pulegenylaceton, K p.2I 150°, nn21,2 =  1,49347, Semicarbazon, C]5H 25ON3, 
F. 191°; m it Na-Malonester das Dihydroresorcinderiv., CJ5H 220 2, aus A., F. 130°, m it 
FeCl3 rotviolette Farbung. SchlieBlich aus Piperiton u. Acetessigester das Keton 
CI3H 20O, K p.20 155°, nD21,8 =  1,49610, Semicarbazon, C14H 23ON3, aus A., F. 217°. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1638—44. London, Imp. Coli.) T a u b e .

FrederickHenry Mc Dowali, Beslandteile von Myoporum laetum, Forst. („Ngaio“).
I II . Die Ozydringe des Ngaions. (II. vgl. C. 1927. II. 251; ygl. auch C. 1928. I I . 821.) 
Ngaiol ist gegen W. bei 250° u. gegen Acetanhydrid bestandig, Tetrahydrongaiol gegen 
Acetanhydrid. Daraus wird geschlossen, daB das Mol. keinen Athylenoxydring enthalt, 
es wird aber auf Angaben iiber reaktionstrago Athylenoxydringe hingewiesen. Durch 
Hydrierung von Ngaiol m it H  u. Pt-Schwarz in Eg. wm-de ein Glykol erhalten, das 
sich von dem 1. c. beschriebenen durch physikal. Eigg. u. die Farbrk. m it Vanillin u. 
HC1 unterscheidet. Aus der Einw. von HC1 in Eg. auf Tetrahydramgaiendioxyd u. 
der von H J  in  Eg. auf Tetrahydrongaiol, sowie aus opt. Daten iiber Ngaion, Ngaiol 
u. D eriw . lassen sich keine bestimmten Schlusse uber die Konst. ziehen. Die opt. 
Daten spreehen fiir das Vorliegen eines Furanrings, dem widerspricht aber die Fichten- 
spanrk. (violett s ta tt griin) u. die Bestandigkeit von Ngaion u. Ngaiol. In  Ngaion 
liegt angesichts der leichten Bldg. von Enolacetaten ein cycl. Ketooxyd vor, doch 
ist iiber die Eigg. dieser Verb.-Klasse wenig bekannt.

Ozydoglykol, CI5/ /30O3. Aus Ngaiol in  Eg. m it 3 Moll. Wasserstoff in Ggłv. von 
Pt-Schwarz nach F e u l g e n  (C. 1921. I . 782). Das Hydrierungsprod. yerliert bei 
der Dest. W. u. wird daher bei 100° im Vakuum yon Eg. befreit. Schwach gelbes, 
geruchloses 01. D.2020 0,966, np20 =  1,46 64. Gibt m it Vanillin u. HC1 eine jadegrune 
Farbung. — Einw. von HC1 in Eg. auf Tetrahydrongaiendioxyd gibt ein bei —20°

V II I

CH3-CO 'C H 3
c

CHa CH,
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niclit erstarrondes dunkles Ol der ungofiihrcn Zus. CJ5H 2B0C1( ■ O • CO • CIT;,), woraus 
durch Zinkstaub u. 80%ig. A. ein Gomisch von Acotatcn C16H a0O(O- CO ‘CHa) ont- 
steht. — Polyjodidacelat, C16H 2SJ 3( 0 ,C 0 ,CH3)3. Aus Tetraliydrongaiol in Eg. m it 
H J  boi 0°. Dunkelbraunes, unkrystallisicrbares, unbestiindigcs Ol. Das Prod. der 
Einw. von Zinkstaub u. 80%ig. A. bei Wassorbadtemp. gibt m it alkoh. KOH ein 
Gemisch von ungcsiitt., einwertigen Alkoholen m it einer geringon Menge KW-stoff, 
z. B. C.jH ^-O H , Kp.j,, 166—173°, D.2%  0,845, nD20 =  1,4524. Ahnlichc llesultato 
liefert die Einw. von Zn-Staub u. H J-Eg. bei 0". — Dioxypentadccan, c 16H30(OH)a. 
Wurdo einmal bei der Behandlung von Tetraliydrongaiol m it I i J  aus den hochsd. 
Anteilen erhalten. K p.J3 200—215°, nu20 =  1,46 55. E rstarrt bei — 10° nicht. — 
Das Polyjodidacctat liefert in absol. A. m it H  u. Pd auf BaSO,, (dio Lsg. muB durch 
Zusatz von NaOH alkal. gehalten werden), Vorseifung des jodfreicn Prod. m it alkoh. 
KOH u. Dest. vier Fraktioncn: K p.29 155—165°, K p,20 165—170°, farblose Ole m it 
starkom Anisgeruch, K p>29 170—180°, D.2ri20 0,904, m it siiBem Gerucli, Kp.jj 180 
bis 195°, Zus. ca. C^H^Oo, D.2020 0,924, no20 =  1,47 54.

Alkohol Cu IIn ■ OH. Eine Lsg. von Tetraliydrongaiol in Eg. wird bei —15° mit 
H J  gesiitt. u. nach 3 Tagen bei dcrselben Temp. m it Zinkstaub behandelt, dann auf 
dcm Wasscrbad m it Zinkstaub u. 80%ig. A. reduziert; die erhaltenen Acetate werden 
in Eg. m it H  u. Platinschwarz liydriert, das Rk.-Prod. m it alkoh. KOH verseift u. 
mehrmals dest. Ivp.2,  168—172°, D,2020 0,841, nn20 =  1,4471—1,4481. Absorbiert 
kcin Br, entfiirbt KMnO., nur sehr langsam. E in Vers., aus den unreinen Alkoholen 
durch Behandlung m it PC15, Zinkstaub u. A., Natrium u. A. u. wiederholtc Dest. 
iiber Na den entsprcchcnden KW-stoff zu gewinnen, lieferte ein (wolil infolge Atliyl- 
iitherbldg.) 2,3% O cnthaltendes Prod., das KM n04 langsam entfiirbt. — Aus Tetra- 
hydrongaion u. K J  in Eg. entsteht ein Prod. [wahrscheinlich C16H 2IJO J3(OCOCH3)], 
das bei Red. m it Zinkstaub u. Verseifung m it alkoh. KOH ein Gemisch von Keton- 
alkoholen liefert. — Tetraliydrongaiol gibt bei Behandlung m it H J  u. rotom P  (20 Stdn.) 
u. Red. des óligen Dijodids m it Zinkstaub u. A. 2 Fraktioncn: ICp. 220—240°, ni)20 =
1,4465; Kp. 240—250°, nn20 =  1,45 00 (Gemisch aus einem KW-stoff u. einem cycl. 
oder ungcsiitt. Alkohol). — Isomeres des Ngaiols, C]5H 210 3. Aus den m it Phthalsaure- 
anhydrid nicht reagierenden Anteilen des rohen Ngaiols laBt sich der stark  riechende 
Bestandteil durch Dest. in der Fraktion K p.,0 120—190° anreichern. Durch noch- 
malige Dest. gelingt dio Yollige Abtrennung des Geruehstragcrs u. die Isolierung einer 
Fraktion K p.2B 188—190°, D.2%  1,013, nn20 =  1,47 94, hellgelbcs Ol m it schwaohem 
suBcm Gerucli. — Monozyd CJSH2iO (Gemisch von mono- u. dicycl. Isomeren). Aus 
den m it Plithalsaureanhyclrid nicht reagierenden Anteilen des rohen Ngaiols durch 
Dest. K p.20 160—170°, D.2020 0,9485, n2%  =  1,4894. Entfiirbt KM n04, gibt mit 
Bromwasscr ein schwarzes 01, m it Vanillin +  HC1 eine kirschrote Fiirbung u. violetto 
Fichtenspanrk. — Dio Farbrk. mit Vanillin +  HGl geben auch A., Acetal, Isoamyl- 
ather, Phenetol, Anisol, Diphenyliither, Dimethylpyron. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 1324—31. London, Univ. Coli.) O s t e r t a g .

F. Chemnitius, Zur Darstellung des Monobromcamphers. Umsetzung des Camphers 
zu Monobromcampher durch direkte Einw. von Br unter Anlagerung dcsselben zu 
Campherdibromid u. dessen Zerlegung in Monobromcampher u. HBr in A. (Pharmaz. 
Zontralhalle 69. 307—09. Jena.) L. J o s e p h y .

W. Schlenk und Ernst Bergmann, Forschungen au f dem Gebiete der alkali- 
organischen Verbindungen. I I I . Uber eine neuartige Verbindung m it zweiwertigem 
Kohlenstoff. (II. vgl. C. 1928. I I .  888.) Da im allgemcinen Alkalimetallatome an un- 
gesdtt. C-Atome nur dann addiert werden, wenn diese m it aromat. Resten verknupft 
sind, so war zu erwarten, daB Telraphenylallen Alkali unter Bldg. einer Verb. mit 
2-wertigem C im Sinne:

(C6H6)2C =C =C (C 6H5)2 — (C6Hs)2C(Na)—C—C(Na) (C,H6)2
addiert. Das komite im Fali der Na-Addition auch bestatigt werden. Die Konst. dieser 
Verb. wird dadurch gestiitzt, daB aus dem bei der Einw. von CO, auf die alkaliorgan. 
Verb. entstehenden Na-Salz einer Dicarbonsaurc m it W. stets das Na-Salz der 1,1,3,3- 
Tetraphenylpropylen-3-monoearbonsiiure-l entsteht. Die spontane Verwandlung der 
Dicarbonsaurc in die Monocarbonsiiure wird so erkliirt, daB das Vorhandensein des 
2-wertigen C-Atoms einen Zwangszustand fur das Mol. bedeutet, das sich auf diesem 
Wege stabilisiert. Anders yerliiuft die Li-Addition. Sie fiihrt zu der Yerb. I. K  reagiert 
wie Na.
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V e r  s u o h o. (M itbearbeitet von Berta Benedikt u. Alfred Wiegandt.) Tetra
phenylallen gibt m it Na in A. eine rote Lsg., aus der sich das Additionsprod. Tetra- 
phemjlallendinatrium, C27H 20Na2, in metali, gliinzenden Nildelehen ausscheidet. Daraus
m it A. Telraplienylpropylen, F. 125°. — (CliIlr1).,C(CO,iNa) ■ C ■ C(CO.,Na) (<76ff5)2, we i Cer
Nd., fiirbt konz. I I2SO,, blaustichig rot, daraus m it W. das Na-Salz der Diphenyl- 
[f),fi-diphenylvinyl]-esaigsdure, C,J8H 2l0 2Na +  3 H 20 , Niidelchcn, swl. in W. Freie 
Saure, C28H 220 2, Tafelchen aus Bzn. F. 179°. Dieselbe Saure entsteht auch durch 
Einw. von C02 auf das Rk.-Prod. von Tetraphenylallyldlhyldther, F . 104°, u. Na,
l-Natrium-l,l,3,3-telraphenylpropylen-2, C27H21Na, schwarzrotcs Pulver. — fi-Phenyl- 
zimtsduredthylesler, Cn H ,60 2, aus /3-Oxy-/?-phenylhydrozimtaiiurcathylester m it 85%ig. 
HCOOH bei 145—150°, K p,17 207°, gibt m it C6H5MgBr Tetraplienylallylalkohol, C27H 220 , 
F. 140°, fiirbt konz. H 2S 04 violettrot, beim Stehen gelbrot. — Rkk. des Tetraphenyl- 
allendinatrium s: Mit CH3J  boi Zimmertemp. a.,y.,y,y-Tctraphenyl-v.-buten,
Prismen aus CH3OH, F. 111°, liiGtsich mitPd-BaSO.j nicht hydrieren. Mit CH3 J  bei —20° 
Tetraphenylallen. Mit Chlormethylather 1,1,3,3-Telraphenyl-4-melhoxybulen-l, C29H20O, 
Tafelchen aus Bzn., F. 124°, gibt m it Pd-BaSO., in sd. Propylalkohol im H 2-Strom 
4-Methoxy-l,l,3,3-letraphenylbutan, C29H280 , aus CH3OH, F. 87,5—89°. Mit Chlorkohlen- 
sauremethylester 1,1,3,3-Tetrapłienylpropylen-2-carbonsaure-l-methylesler, C29H 210 2, di- 
morph, F. 117— 118°. Mit Athylsenfól das Ałhylamid der [f},fi-Diphenylvinyl]-diphenyl- 
thioessigsdure, CjjH^NS, Stabe 'u. Tafelchen aus Bzn., F. 173°. Mit Trimethylenbromid 
Tetraphenylallen, ebenso m it Jod. Mit Hg keine Rk. — l-N atrium -l,l,3,3-tetraphenyl- 
propylen-2 reagiert wie Tetraphenylallendinatrium m it CH3J  bei Zimmertemp., mit 
Chlormethylather u. Athylsenfól. Mit CH3J  bei —20° wie bei Zimmertemp. Mit T ri
methylenbromid 'ę-Brom-a,a,y,y-telraphenyl-a-hexylc.n, C30H 27Br, Quadern aus Bzn., 
F. 120—121°. Mit Jod ein KW-stoff C27H22 yon unbekannter Konst., vielleicht ein 
eis-trans-isomeres Triphenyldihydroinden, Prismen u. Oktaeder aus Bzn., F. 129—130°.
— 9-[fj,f}-Diphenylvinyl]-y-dthylxanthen (II) gibt m it Pd-BaSO., in sd. Propylalkohol 
im Hn-Strom 9,9-[f3,j3-Diphe7iyldiathyl]-xanlhe7i, C^H^O, Tetracder aus PAe., F. 118 
bis 119°. — Tetraphenylallen gibt m it Li in A. eine tiefviolette Lsg., daraus m it A.
l-Benzhydryl-2-phenyl-3,4-benzocyclobutan, C27H 22 (vgl. I), Krystalle aus Bzn., F. 184°, 
fiirbt konz. H 2S 04 anfangs schwach rosa, beim Stehen blaustichig blutrot, diese Farbę 
t r i t t  in Ggw. eines Tropfens konz. H N 03 sofort auf. Der KW-stoff reagiert m it Brom 
sehr uneinheitlich, pro Mol. KW-stoff werden weniger ais 1 Mol. Brom verbraucht, 
dabei entsteht in geringer Menge das Br-Substitutionsprod. C,27/ /195 r3, Nadeln aus 
Aceton, F. 212°, Zers., farbt H 2S 04 tiefrot. Der KW-stoff vom F. 184° geht m it Na 
u. Li nur Substitutionsrkk. ein, denn m it C02 entstand eine Siiure C\t7H21-C02H, 
Krystiillchen aus Me. F .> 300°. Mit Pd-BaSO., in sd. Propylalkohol nimm t der KW- 
stoff 6 Atome H  auf, C27H2S Nśidelchen aus Propylalkohol, F. 170°. — Bei der Einw. 
von Jod u. Hg auf I entsteht ein KW -stoff C„-//20 vom F .1860, daraus m it Na u. sd. 
Amylalkohol oder m it rotem P u. H J  ein K W -stoff vom F. 167—168°, m it Na
łn A. u. dann m it A. K W -stoff C27H22 vom F. 103°. — Wegen der Mogliehkeit des Auf- 
tretens eines der strulcturisomeren Triphenyldihydroindene bei den Rkk. wurden alle 
diese zu Vergleichszwecken dargestellt. 1,2,3-Triphenyldihydroinden, C27H22, aus dem
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nus Diphenyl-indon m it C„H3MgBr erhaltenen 1,2,3-Triplienylindenol-l m it rotem 
P  u. H J  in sd. Eg., Nadelchen aus A., F. 153°. — Triplienylindenolmethyluther, Tafeln 
aus Bzn., F. 153°, gibt m it Na ein citronengelbes Pulver, daraus m it A. 1,2,3-Triphenyl- 
indcn, C27H20, Stabe aus Bzn., F. 135°, mit Na dnsselbe citronengelbe Prod. u. H-Entw.
— Diphcnylbenzylessigsaurechlorid, C21Hj,OC1, Siiulcn aus PAe., F . 90— 91°. Daraus 
in CS2 m it A1C13 u. durch Umsetzung des gebildeten óligen 2,2-Diphenylindanons m it 
C6H 5MgBr 1,2,2-Triphenyldihydroindenol-l, C27H 220 , Tafeln aus Essigester, F. 172 
bis 173°. -r- 1,2,2-Triphenyldihydroinden, F. 142°, aus vorst. Verb. u. aus 1,2,2,3-Tetra- 
phenyl-propanol-1, C2;H 2J0 , m it Essigsaureanhydrid u. konz. H2S 04 bei 140°. Das 
Propanol wurde aus Diplienylbenzylcarbinolmethylather m it Na u. Umsetzung des 
Rk.-Prod. m it Benzaldehyd erhalten, F . 141—142°. — 1,1,2-Triphenyldihydroinden 
wurde auf folgendem Wege erhalten: das aus dem Methylester der Dibenzyl-o-carbon- 
siiuro m it C8H 5MgBr erlialtene Carbinol wurde ins Chlorid ubcrgefiihrt u. daraus mit 
Chinolin HC1 abgespalten. Dibenzyl-o-carbonsaure, C16H 140 2, F. 131—132°. Methyl
ester, stark  lichtbrechendes Ol von dumpfigem Gcruch, K p .^  195—196°. — o-[f)-Phen- 
athyl]-triphenylcarbinol, C27H 240 , Nadelchen, F. 103°. — o-[f!-Phendthyl]-lriphenyl- 
chlormethan, C27H 23C1, Stiibchcn aus Bzn., F . 128— 130°, daraus m it Chinolin im Rohr 
bei 150° 1,1,2-Triphenyldihydroinden, Pulver, F . 83°, aus Propylallcohol. Diese Verb. 
durch zweifache Wasserabspaltung aus Triphenylbenzylathandiol zu erhalten, gelang 
ebensowenig wie der RingscliluB des Diphcnyl-o-tolylessigsaurechlorids. Triphenyl
benzylathandiol, F . 139°, gibt m it konz. H 2S 0 4 u.,u.,a.,$-Tetraphenylacelon, F . 111°, 
beim Koclien m it Acetylchlorid a,a,a,/?-Tctraphenylaceton, 1,2,2,3-Tetraphcnyl- 
propanon-1, C27H 220 , F . 151°, u. in sehr geringer Menge eine Verb. derselben Zus. vom 
F. 126— 127°, der hochstwahrsclieinlich die Konst. III zukommt. — Diphenyl-o-iolyl- 
essigsaure, C21H ]80 2, durch Leiten von C02 in die ath. Lsg. von Diphenyl-o-tolylmethyl- 
natrium, Krystalle aus Eg., F. 228°. Der Aihylester entsteht aus Diphenyl-o-tolyl- 
methylnatrium m it Chlorkohlensaureathylester, C23H 220 2, aus A., F . 100— 101°. — 
Chlorid, C21H 170C1, Stiibchen aus PAe., F . SC,5-—87°, geht beim Kochen m it Pyridin 
in das Anhydrid, CJ2H3.,03, uber, Quadern aus Bzn., F . 197°. — Benzhydrylidenanthron 
gibt m it Na u. sd. Amylalkohol 9-Benzhydryl-9,10-dihydroanthracen, C27H 22, Stiibchen 
aus Bzn., F. 207,5°. — Fluorenylessigester, Kp.j,,207—209°, wird m it C6H5MgBr zu
l,l-Diphenyl-2-fhtorenyldlhanol-l, C27H 220 , Niidelchen aus Bzn., F . 121°, umgesetzt, 
fiirbt konz. H 2S 04 rotbraun. Dessen ath. Suspension m it HC1 gesiitt. u. der Riickstand 
m it Pyridin gekoeht, gibt l,l-Diplienylen-3,3-diphenylpropen-2, C^Hjo, aus Eg., F. 111 bis 
112°, fiirbt konz. H 2S04 gelb. Wird durch Na u. sd. Amylalkohol zu l,l-Diphenylen-3,3- 
diphenylpropan, C27H22, reduziert, Tafeln aus Bzn., F . 107°. — Um die Struktur des 
aus Tetraphenylallendilithium u. Jod  entstehenden KW-stoffs C,7H 20 vom F. 186° u. 
dessen D ihydroderiw . aufzukliiren, wurden einige fiir dereń S truktur in  Betracht 
kommende KW-stoffe synthetisiert. Dabei wurde von der Annahme ausgegangen, 
daB der KW-stoff C27H20 die Konstst. IV, V oder VI haben konne, fiir dereń Dihydro
deriw . auBer den bereits bekannten Inden- u. A nthracenderiw . noch die Prodd. VII,
VIII, IX, X móglieh sind. Die Synthesen fiihrten jedoch nicht zu dem erhofften Er- 
gebnis. — 9-Phenyl-9-methoxyanthron gibt m it Na u. sd. Amylalkohol 9-Phenyl-9,10- 
dihydroanthracen, C20H 10, F. 87—88°. Das Hydrazon des Phenylmethoxyanthrons, 
C21H18ON2, hellgelbe Krystalle aus Bzn., F . 142°, fiirbt konz. H2S 04 ebenso wie das 
Keton blutrot, gibt m it Na u. absol. A. im Rohr bei 140° 9-Phcnylanthracen, F . 152°.
— 9,10-Diphenyl-9-methoxy-10-oxy-9,10-dihydroanthracen gibt m it Na in  A. eine gelb-
stichig rote Lsg. m it scliarlachrotein Nd., daraus m it CH3J  9,10-Diphenyl-9-methyl- 
10-oxy-9,10-diliydroanthracen, C27H 220 , Krystalle aus Amylalkohol, F. 183— 184°, 
fluoresciert stark, farb t konz. H 2S 04 olivgriin. Gibt m it rotem P  u. H J  (D. 1,7) in 
sd. Eg. 9,10-Diphenyl-9-methyl-9,~10-dihydroanthracen, C27H 22, schm. bei 171° zu einer 
fluorescierenden FI. — 9-Phenyl-10-benzyl-9-methoxy-10-oxy-9,10-dihydroanlhracen, 
C2SH 240 2, aus Phcnylmethoxyanthron u. C6H5 • CH2MgCl, Nadeln aus Bzn., F . 151°, 
daraus m it rotem P  u. H J  (D. 1,7) in sd. Eg. 9-Phenyl-10-benzyl-anthracen, C27H 20, 
Blattchen m it griinlichem Oberfliichenschimmer aus Propylalkohol, F . 151°, gibt m it 
Na in A. eine zuerst tiefblaue, spiiter braunvioletto Lsg., daraus m it A. 9-Phenyl-10- 
benzyl-9,10-dihydroanthracen, C27H 22, Tafelchen aus Methylalkohol, F. 119°. (L ie b ig s  
Ann. 463. 228—80. Berlin, Univ.) E. J o s e p h y .

Reinhard Seka und Karl Sekora, ReduJctioiisprodulcte des Dinaphthanthracen- 
dichinons. IX . Mitt. zur Kennlnis des Dinaphthanthracendichinom von Ernst Philippi 
•und Reinhard Seka. (VIII. vgl. C. 1925.1. 1726.) Die Red. des Dinaphihanthracen-
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dichinons durch verschicdcno Red.-Mittel fiihrt zu verschiedenen Zwischenstufen. 
LiiBt man alkal. Na-Hydrosulfitlsg. einwirken u. fiigt dann Benzoylchlorid hinzu, 
so erhalt man Dibenzoyldinaphthanthracenmonohydromonochinon, C30H 20O0 (I). Aus 
Xylol feine, S-formige KrystŚllehen, Zers.-Punkt 350°, gibt m it konz. H 2SÓ4 eine 
intensiv smaragdgriino Lsg. Mit alkal. Hydrosulfit entsteht eine sehwach violett 
gefiirbte Kiipe. — Bei der reduzierenden Acetylierung von I  entsteht cin Triacetyl-

0  OCO-C„H6

rc  h  o  i * cht3)3L ^ t t 10u 4J(C 0 .C H )
II

monóbanzoyldinaplitlianthraccndiliydrochinon, C35H ;.,08 (II), zers. bei 283—285° ohno 
zu schmelzen. Gibt m it konz. H 2S 04 eino dunkelgriine Lsg., m it alkal. Hydrosulfit 
keino Kiipenfiirbung. — Bei der reduzierenden Acetylierung yon Dinaphthanthracen- 
dichinon entsteht Telraacetyldinaphthanthracendihydrochinon, C30H22O8 (IH), Zers.- 
Punkt 295°; gibt m it konz. H 2S 0 4 eine tief dunkelgriine Lsg., m it alkal. Hydro- 
sulfitlsg. entsteht keine Kiipe. — Boi der Red. von Dinaphthanthracendichinon m it 
Sn +  HC1 in Eg. entsteht DinaphłhanthracendihydrocMnon, C22H140 4 (IV), Zers.- 
Punkt 340—343°. Gibt m it konz. H 2S 04 eine intensiy griino Lsg., in alkal. Lsg. wurde 
eine griine Hydrosulfitkiipe gewonnen, die an der Luft blau wurde. — Beim Acetylieren 
entsteht das schon beschriebeno Tetraacctyldinaplithanthmce.ndihydrochinon (HI). Sowohl 
mit Nitrobenzol wie m it Cr03 laBt sich IV zum Dinaphthanthracendichinon oxydieren.
— In  einem Anliang wird ein Versueh zur Red. des Dinaphthanthracendichinons m it 
Zn in ammoniakal. Lsg. beschrieben sowio die Einw. von Brom u. konz. H N 03 auf die 
erhaltenen Red.-Prodd. (Monatsh. Chem. 4 7  [1927]. 519—28.) F i e d l e r .

Roinhard Seka und Oskar Schmidt, Nilroderivate des Dinaphtlianihraeendichinons 
und ihre Umsetzungen. X. Mitt. zur Kenntnis des Dinaphthanthracendichinons von 
Ernst Philippi und Reinhard Seka. (IX . vgl. vorst. Ref.) Mononitrodinaphthanthracen- 
dichinon, C22H90 6N, aus Dinaphthanthracendichinon m it K N 03 in konz. H 2S04. Aus 
Nitrobenzol gelbe Krystalle, Zers.-Punkt iiber 400°. — Isomeres Mononitrodinaphth- 
anthracendichinon, C22H90,jN, aus den Mutterlaugen des vorigen, Zers.-Punkt 310°. — 
Dinitrodinaphthanihracendichinon, C22H 80 RN2, aus Dinaphthanthracendichinon u. konz. 
H N 03 (D. 1,52). Aus Nitrobenzol gelbe Krystalle, Zers.-Punkt iiber 400°. — Isomeres 
Dinitrodinaphthanlhracendichinon, C22H„08N2, aus den Mutterlaugen des yorigen, 
Zers.-Punkt 340°. — Dianilinodinaphthanthracendichinon, C34H 20O4N2, aus dem in 
Nitrobenzol wl. Dinitrodinaphthanthracendichinon (Zers.-Punkt iiber 400°) m it Anilin 
durch 10-std. Kochen. Aus Anilin dunkelviolette Krystalle, Zers.-Punkt iiber 400°. 
Schon sehr verd. Lsgg. sind intensiy yiolett gefiirbt. — Isomeres Dianilinodinaphth- 
anthracendichinon, C34H 20O4N2, aus dem 11. Dinitrodinaphthanthracendichinon (Zers.- 
Punkt ca. 340°) wie vorher. Aus Nitrobenzol dunkelblaue Krystalle, Zers.-Punkt 
320°, gab m it alkal. Hydrosulfit eine schwach grunliche Kiipe. — Beim Kochen yon 
Mononitrodinaphthanthracendichinon (Zers.-Punkt 400°) m it Anilin entstand eben- 
falls ein Dianilhiodinaphthanthracendichinon, C34H 20O4N2. Aus Nitrobenzol dunkel
blaue Krystalle, Zers.-Punkt iiber 330°. — Di-p-toluidinodinaphthanthracendichinon, 
C30H 24O4N2, aus Dinitrodinaphtlianthracendichinon (Zers.-Punkt iiber 400°) durch 
Kochen m it p-Toluidin. Aus Nitrobenzol tief dunkelviolette Nadelchen, Zers.-Punkt 
420°. — Aus allen dargestellten Verbb. entstanden m it konz. H 2S 04 intensiy gefarbto 
Prodd., zum Teil 11. in W., die sich zur direkten Ausfiirbung von Seide u. Schafwolle 
eignen. (Monatsh. Chem. 4 7  [1927]. 619—26.) F i e d l e r .

Reinhard Seka und Oskar Schmidt, Aminoderivate des Dinaphthantliracen- 
dichinons. X I. Mitt. Zur Kenntnis des Dinaphthanthracendichinons vcm Ernst Philippi 
und Reinhard Seka. (X. vgl. yorst. Ref.) 2-Benzoylanthrachinoncarbonsdure-3, C22H120 5 
(I), aus dem Gemisch der isomeren Dibenzoylbenzoldicarbonsauren, die bei der Konden-
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sation von Pyromellitsaureanhydrid nach F r i e d e l -Cr a f t s  gewonnen werden, m it 
konz. H 2S 04. Aus Nitrobenzol F . 280°. — Dinitro-2-benzoylanthrachinoncarbonsdure-3, 
C22H 10O3N2, aus I m it konz. H N 03 (D. 1,52), F. 170° unter Blasenwerfen. Durch 
Kondensation m it konz. H2S 04 entsteht einDinilrodinaphthanthracendichirwn, C22H 8OeN2, 
aus Nitrobenzol, Zers.-Punkt 380°, verkohlt vollig iiber 400°. — Diamino-2-benzoyl- 
anthrachinoncarbonsdure-3, C22H K0 5N„, aus der Dinitroverb. durch Red. m it Ferro-

sulfat in ammoniakal. Lsg. Aus verd. A. roto 
ICrystalle, F . 170°. Mit Na-Hydrosulfit entsteht 
eine stark rotbraune ICiipe, die auf Zusatz von 
KOH yiolett wird. In  HC1 lost sich die rote 
Diaminosaure griin u. fallt beim Verdunnen 
wieder rot aus. — Bei der Kondensation der 

Diaminosaure m it konz. H 2SO., entsteht Diaminodinaphthanthracerulichinon, C22H 120 4N2. 
Bei 400° beginnt es zu verkohlen, ohne zu schmelzen. — Bei dem Vers., zu derselben 
Verb. durch Red. des wl. Dinitrodinaphthanthracendichinons (Zers.-Punkt iiber 400°) 
m it alkal. Zinnchlorurlsg. zu gelangen, zeigte sieli, daB die Rk. komplizierter verlauft, 
indem auBer der Red. der Nitrogruppen noch 2 H-Atome an das Dinaphthantliraoen- 
dichinongcrust angelagcrt worden sind. Die entstandene Verb. bildete aus Nitrobenzol 
dunkelblauviolette Nadelchen, Zers.-Punkt ca. 450°. (Monatsh. Chem. 47 [1927]. 
627—35.) F i e d l e r .

Reinhard Seka, Oskar Schmidt und Karl Sekora, Kondensationsprodukle des 
PyroineUilsaureanhydrids. X II. Mitt. zur Kenntis des Dinaphthanthracendichinons von 
Ernst Philippi und  Reinhard Seka. (XI. vgl. vorst. Ref.) Bei der Kondensation von 
Pyromellitsaureanhydrid m it techn. Xylol in Ggw. von A1C13 entstanden 2 isomere 
Dixyloylbe?izoldicarbo7isduren, C28H 220 0 (I u. II). Durch Umkrystallisieren aus Eg. 
wird das Gemisch in 2 Fraktionen geteilt. Die wl. zeigt F. 312°, die 11. F . 283°. —

C : O C : O IIOOO C : O

CH C : O
CH3 c h 3 c h 3 c h 3
"C H

C : O C O O H |

| HOOC 
CH,

Durch Red. m it Zinlcstaub u. HC1 in Eg. entstanden die entspreehenden Dilacione 
C26H220 4 (III u. IV). Das Gemisch zeigte einen zwischen 105 u. 110° liegenden Schmelz- 
punkt. — Bei der Kondensation von Pyromellitsaureanhydrid m it p-Cymol entstand 
ein Gemisch von 2 isomeren Di-p-cymoylbenzoldicarbonsduren, C30H 30O6 (V u. VI); 
das Gemisch zeigte nach dem Umkrystallisieren F . 295°. — Die schon friiher (C. 1923. 
I. 1436) beschriebene 5,7,12,14-Dinaphthcmthracendichinonletracarbonsaure-l,4,8,ll 
konnte nur durch energ. Behandlung m it PC15 in das entsprechende Sdurechlorid iiber- 
gefiihrt werden, welches Zers.-Punkt 320° zeigte. Durch Erhitzen m it Methylalkohol 
entstand aus diesem der Methylester, C30H lpO]2. Aus A. Zers.-Punkt 370°. — Durch 
Behandlung des Saurechlorids mit A. entstand der entsprechende Athylester. (Monatsh. 
Chem. 47 [1927]. 637—41. Wien, Univ.) F i e d l e r .

Reinhard Seka und Hans Sedlatschek, Komplexverbindungen des Pyromellit- 
sdureanhydrids. (Vgl. auch vorst. Ref.) Aus Pyromellitsaureanhydrid u. KW-stoffen, 
Phenolen oder Phenolathern entstehen intensiy gefarbte, krystallisierende Komples-



1928. 11. D. O r g a n i s c h e  Cniiinii. 1089

verbb. lookcrer N atur aus 1 Mol. Pyromellitsiiureanliydrid u. 1 Mol. der andercn Kom
ponentę, dio schon durch blofies Trocknen im Vakuum in farbloses Pyromellitsaure
anhydrid zuriickverwandelt werden. Die Verbb. worden ais chinhydronartig aufgebaut 
aufgefaGt, wobei das Siiureanhydrid dio Rolle des Chinons, dio andere Komponento 
die des Hydrochinons spielt. Dics wird folgendermafien erklart: Maleinsaureanhydrid 
ais Typus eines ungesatt. Saureanhydrids steht in analoger Beziehung zum Furan 
wie das Benzochinon zum Benzol, kann also ais Chinon des Furans betrachtet werden 
(I—IV). Analog ware im Pyromellitsaureanhydrid, wenn man den Benzolkern dieser 
Verb. ais zentr. abgesatt. aimimmt, (V) eine starre Kombination zweier Furanchinone 
vorhanden. Nimmt man aber im Bcnzolring Doppelbindungen an (VI), so ware das 
Pyromellitsaureanhydrid ais starre Kombination eines substituierten, sicher chinoid 
wirkenden Maleinsaureanhydrids m it einem gleielifalls substituierten Fulgidsystem 
(Anhydrid der Dimethylbernsteinsaure) (VII) aufzufassen. Der Anwesenlieit dieses 
fulgidartigen Systems ware dann eine bathochrome Wrkg. auf die chinhydronartige 
Verb. zuzuschreiben. Aus dem Vorhandensein yon nur einer wirldich chinoid wirkenden 
Gruppe erklart sich die Zus. der Komplexverb. aus nur je 1 Mol. der Komponenten. 
Aber gerade durch die Anwesenheit der zweiten Anhydridgruppe scheint im Pyromellit
saureanhydrid die Fahigkeit, festo, krystallisierte chinhydronartige Verbb. zu bilden, 
besonders heryorzutreten.

p  O : C CH 0 :C

i >  Hr \ o  HCin>|CH uci Q \ \ CRHC=CH/ I lc L y 0 HCCTCH Hdl^yiCH
1 I I  C :0  011 oTo

0 : 0  0 : 0  0 : 0  0 : 0  0 : 0  CII 0 :0

■(IBO” "0 C 0 ” “C i f  0 °
0 : 0  V C :0  0 : 0  V I 0 : 0  0 : 0  O li 0 : 0

V e r  s u c h e. Verb. des Pyromdlitsaureanhydrids mit Anisol, bildet sich schon 
beim Umkrystallisieren des Anhydrids aus Anisol in leuchtend golben Krystallblattchen, 
F . 250— 260°. — Verb. des Pyromdlitsaureanhydrids mit Veratrol, orangegelbe Krystalle, 
F . 195—200°. — Verb. des Pyroinellitsaureanhydrids mit Hydrochinonmethyluther, 
beim Sclimelzen der Komponenten-, purpurrote Krystalle, F . 180—185°. — Verb. des 
Pyroinellitsaureanhydrids mit Tetralin, sehwefelgelbe Krystalle, F . 215—220°. (Monatsh. 
Chem. 47  [1927]. 511—17. Wien, Univ.) F i e d l e r .

Henry Vincent Aird Briscoe und John Buttery Peel, Darstellung und FAgen- 
schaften von Selenophen und einigen Halogenderivaten des Selenophens. Ober Seleno- 
phen gemachte Angaben von F o a  (Gazz. chim. Ital. 39. II. 527 [1909]) sind unglaub- 
wiirdig. — Selenophen, C4H 4Se, das Selenanaloge des Thiophens, entsteht aus Acetylen 
u. Selen bei ca. 400°. Die Rk. wird durch einen sich hierbei bildenden schwarzen 
Nd. anseheinend katalyt. begunstigt. Das Selenophen findet sieh in der unter 3 0 ' 
bis 40 mm Druck bis 90° sd. Fraktion des R k.-Prod.; die hoher sd. Fraktionen ent- 
halten Selen hóchstens spurenweise; aus ihnen lassen sich Naplithalin, Anthracen, 
Phenanthren u. eine hellgelbe Substanz vom F. 124° (Stilben oder Distyrol) isolieren. 
Bei der Dest. der Selenophenfraktion wird auBerdem Bzl. abgetrennt; Selenophen 
wird ais schwach gelbes Ol, Kp.752il 109,9—110,1°, weitere Reinigung durch Ausfrieren, 
F. —38° von nicht unangenehmem, an Bzl. u. CS2 erinnerndem Geruch, erhalten. 
Brennt an der Luft m it blaulichweiGer Flamme, die an k. Flachen Se abscheidet. 
Die gelbe Farbę ist auf eine Verunreinigung (KW-stoff ?) zuruckzufiiliren, dio sich 
durch Behandlung m it KM n04 in Aceton u. Dest. entfernen laBt. Zeigt im Dampf, 
in Bzl. u. Bromoform das einfache Mol:-Gew. Dampfdrucke zwischen 25° (46,5 mm) 
u. 85° (356 mm Hg) vgl. Original. D .15 1,5307, D.20 1,52 32, D.25 1,5156, D. 30 1,5078,
D.40 1,49 43, D. 60 1,47 63. Oberflachenspannung bei 15° 36,49, bei 20° 35,83, bei 25° 
35,14 dyn/cm. Daraus Parachor 210,5, woraus sich fiir Se ein Atomparachor von 68  
bereehnet. Unl. in W., m it Aceton, Bzl., CS2 in jedem Verhaltnis mischbar. Liist 
beim Kp. leicht Schwefel. In  der bemerkenswerten Bestandiglceit-u. chem. Tragheit 
ahnelt es dem Tliiophen. Sd. W., NaOH oder konz. HCI wirken nicht ein. Bildet 
kein P ikrat oder Jodm ethylat. W ird durch Zn +  HCI oder durch Oberleiten m it 

X . 2. 74



1090 D . O r g a n is c h e  C h e m ii :. 1928. I I

W. iiber Ni auf Bimsstein nicht veriindert. C ibt m it konz. H 2S 04 +  Isatin  eino 
griinlichblaue Indopheninrk.; die Farbung geht beim EingieBen in W. in Purpur 
iiber. Verss. zur Nitrierung u. Sulfuricrung vgl. Original. — Telrabromselenophen, 
C4Br4Se. Aus Selenophen u. Br in  CS2. Krystallin. (aus A.). F. 102°. Reduziert 
KM n04 nicht. Wird dureli sd. W. langsam unter Se-Ausselieidung zers. — Tetra- 
chlorselenophen, C^CljSe. Aus Selenophen u. Chlor in CS2. Krystallin. (aus Toluol). 
Zers. sich bei 87° unter AusstoBung saurer Dśimpfo zu einer beim Abkiihlen nicht 
melir erstarrcnden gelben El. Ahnliche Zerss. spielen sich anscheinend beim tlber- 
hitzen der Lsgg. in A. oder Toluol ab; im Gegensatz zum bcstiindigen Bromderiy. 
wird es beim Kochcn m it W. oder Siiuren leicht unter Se-Abscheidung zers. u. zers. 
sich beim Aufbewaliren (auch im Vakuum) unter Braunfarbung u. Entw. saurer 
Diimpfe. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1741—47. Newcastle upon Tyne, Univ. 
of Durham.) OSTEKTAG.

Sliizuo Hattori, Beitrdge zur Spektrographie der Verbindungen aus der Flavon- 
reihe. I. Speklrographische Untersuchung iiber einige De.riva.te des Flaions, Flaronols 
und Styrylcliromonols. Vf. vergleicht die Absorptionsspektren der M onoxydcriw. des 
Flavons (mit Ausnahme des synthet. nicht zugiinglichen 8-Oxyflavons) u. einiger 
Styrylchromonolo in absol. A. (Fe-Bogen). Die Isomeren verhalten sich etwas ungleicli- 
artig. Dio Beobachtung von S h ib a t a  u . K im o t s u k i  (C. 1 9 2 3 . I II . 244), daB OH 
am Benzopyronkern bathochrom, am Phenylkern hyperchrom wirkt, wurdo bei den 
Monoxyflavonen nicht in allen Fallen bestatigt. OH in 3-Stellung (fi des Chromonkerns) 
wirkt bathochrom u. verliert diese Wrkg. durch Methylieren oder Acylierung; ein 
in 3 O-methyliertes Flayanol kann opt. wie ein Flavon behandelt werden. Im  iibrigen 
wurdo die bekanntc opt. Gleichwertigkeit von OCH, oder OC2H5 m it OH u. von Methylen- 
dioxy m it 2 benachbarten OH-Gruppen u. das Verschwinden des auxoehromen Ein- 
flusses von OH bei der Acylierung auch liier bestatigt. Infolge der opt. EinfluBlosigkeit 
von CH, im Bonzolkern liiBt sich an Stello des schwcr herstellbaren 5-Oxyflavons 
das 5-Oxy-7-methylflavon yerwenden. 4'-Oxyflavon zeigt ahnliche Absorption wie 
3',4'-Mcthylendioxy-, 3',4'-Dimethoxy- u. 3'-Methoxy-4'-athoxyflavon; das OH in 3' 
iibt in diesen D eriw . einen additivcn batliochromen EinfluB auf das OH in 4' aus. 
Sonst yerhalten sich die Monooxyflavone yerscliieden, jo nachdem OH im Phenyl 
oder im Benzopyron sitzt. Dio untersuchten Styryl- u. Benzylchromonole absorbieren 
iihnlich wie 3',4'-Dimetlioxy- oder 3'-Methoxy-4'-athoxyflavanol.

fi-Isonitrosoflavano)i, C,5H n OaN. Aus Flayanon in A. m it Amylnitrit u. konz. 
HC1. Gelbliche Krystalle. F . 186—187°. Daraus durch verd. H 2S 04 Flavonol, blaflgelbe 
Nadeln, F. 169—170°. Absorption bei der Freąuenz 3000, 3250 u. 4050. — Flavonol- 
methyldther, C]6H J20 3. Bldg. m it Diazomethan. Farblose prismat. Nadeln aus A., 
F . 107°. Die Absorption stim m t fast m it dor des Flavons ubcrein. — 5-Oxy-7-methyl- 
Jlavon. Der durch Einw. von CH3-COCl auf Oreindimethylather entstehende Acetyl- 
orcindimethylather wird m it Methylbenzoat u. Na kondensiert u. das entstandene 
Diketon m it konz. H J  (D. 2,0) gekoeht. Gelblieho Nadeln aus verd. A. F . 143°. 1 Ab- 
sorptionsband bei 3700. — 6-Oxyflavon. Chinacetophenondimethylather aus Hydro- 
chinondimethylather, Acetylchlorid u. A1C13 wird m it Athylbenzoat u. Na kondensiert; 

-das entstehende 2,5-Dimethoxybonzoylacetophenon krystallisiert schleeht u. wird 
direkt m it konz. H J  behandelt. Schwach gelbliche Nadeln aus verd. A. F. 231°.
1 Absorptionsband bei 3500. — 7-Methoxyflavon. Benzalpiionol (aus Piionol u. Benz
aldehyd m it 50%ig. NaOH) wird acetyliert, in CS2 bromiert, das Bromid in A. mit 
verd. NaOH yersetzt. Nadeln, F . 110°. Gibt m it konz. H J  7-Oxyflavon, prismat. 
Nadeln, F. 240°. 2 Absorptionsbiinder bei 3200 u. 4050; dio Kurve ahnelt der des 
Flayons. — 2 '-Oxyflavon. Das 2-Methoxy-5'-athoxybenzoylacetophenon aus o-CH30- 
C6H4 • C02CH3 u. o-Athoxyacetoplienon +  Na wird m it konz. H J  gekoeht. Hell- 
gelbe Nadeln aus A. F. 238,5°. Absorption boi 4050 u. 3500, auBerdem schwach bei 
3000. — 3'-Oxyflavon. Das Prod. aus CH30-C 6H 4-C02CH3 u. m-Athoxyacetophenon 
wird m it konz. H J  gekoeht. Nadeln. F. 209°. Absorbiert ahnlich wie das 2'-Isomere.
—  2,4'-Dimelhoxybenzoylacetophenon, C]7H160 4. Aus o-CH3 • C0H 4 • C02CH3 u. p-Methoxy- 
acetophenon. F . 71°. Gibt beim Kochen m it konz. H J  4'-Ozyflavon, F. 268°. Ab
sorbiert bei 3100; bei 4050, wo die meisten Flavonderivy. das 2-Band aufweisen, ist 
die Kurye flach. — 4’-Methoxyflavon. Aus 4'-Methoxyflavanon m it PC15. Nadeln 
aus A. F. 168,5°. — 3',4'-Methylendioxyflavon. Aus 3',4'-Methylendioxyflayanon 
u. PC15. Nadeln aus A. F . 206°. Absorbiert bei 3000 u. 4050. — 3,4'-Methylendioxy- 
jlavanol. Aus 3',4'-MethylendioxyfIavanon iiber die /Wsonitrosoyerb. Hellgelbe Nadeln,
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F. 214—215°. Fluoreseiert in  verd. alkoli. Lag. blaugrun. Absorbiert ganz ahnlich 
wie die vorige Verb., ebenso der Methylatlier (Bldg. m it Diazomethan. F . 155°). — 
3',4’-Dimethoxyjlavon. Aus Veratrol-o-oxyacetophenon iiber 3',4'-Dimethoxyflavanon. 
Niidelehen. P. 156°. Absorbiert ganz iihnlich wio 3',4'-Methylendioxyflavon. — 
3',4'-Dimełhoxyflavanol. Aus 3',4'-Dimethoxyflavanon iiber die /?-Isonitrosoverb. 
Gelbe Nadeln. P. 202°. Fluoreseiert in verd. alkoh. Lsg. blaugrun. Absorbiert wie 
das cntsprechende Flavon, ebenso der Methylatlier, Prismen, F. 168—169°. — 3'-Meth- 
oxy-4'-atlioxy-2-oxyclialkon, C18H 180 4. Aus Vanillinathyliither u. o-Oxyacetophenon 
in  A. m it 50°/„ig. NaOH. Roto Prismen aus A. F. 107°. — Gibt beim Kochen m it alkoh. 
H 2S04 3'-Metlioxy-4'-dtlioxyflavanon, C18H 180 4, fast farblose Prismen aus A., F. 141°. 
Reinigung sehwierig. Daraus in Bzl. m it PC15 3'-Mcthoxy-4'-athoxyflavo7i, CJ8H]tlO.,, 
Nadeln oder Prismen aus 85%ig. A., F. 168°. Absorption iihnlich wic bei 3',4'-Methylen- 
dioxyflavon. Liefert in A. m it Am ylnitrit u. konz. HC1 3’-Methoxy-4'-dthoxyflavonol, 
CI8H]„06, hellgelbe Nadeln aus Bzl., F. 169°. Gibt in A. m it FeCl3 eine violettbraune 
Farbung, Lsg. in konz. H 2S 04 rotgelb. Die verd. alkoh. Lsg. fluoreseiert blaugrun. 
Absorption wie beim entsprechenden Flayon. — 7-Athoxy-4'-methoxyflavon. Aus 
Acetylanisalresacetophenon-4-methylather u. Br in CS2, das Bromid wird in A. m it 
konz. KOH versetzt. Tiifelchen aus Bzl. oder Nadeln aus verd. A. F . 144—145°. 
Breite Absorptionsbiinder bei 2800 u. 4000. — 5-Oxy-4'-methoxy-7-mełhylflavon. Aus 
Acetylorcindimethylather u. Anissauremethylester m it N a; das Diketon (F. 97—98°) 
wird m it konz. H J  behandelt. Niidelehen aus 50%ig. A. F. 276—277° (korr.). Ab
sorption bei 3100 u. 3750. — 4 '-Methoxyflavonol. Aus 4'-Methoxyflavonon iiber Iso- 
nitrosoflavanon. Hellgelbe Nadeln. F. 254°. Dio alkoh. Lsg. fluoreseiert sehr stark 
blau. Absorption bei 2800; wcitgehendo tJbereinstimmung m it 4'-Oxyflavon. —
6-Methylflavanon, Cj0H 14O2. Aus p-Kresolmethylather in  CS2 m it Acetylchlorid u. 
A1C13; das entstandene 2-Oxy-4-methylaeetophenon (Kp. 237—247°) wird m it Benz
aldehyd kondensiert, das nicht krystallisierbare Chalkon m it verd. HCł erhitzt. Pris- 
mat. Nadeln aus A. F. 71°. Daraus m it PC15 6-Metliylflavon C10H 12O2, mkr. Prismen 
aus A., F. 122°. G ibt keine FeCl3-Fiirbung, die farblose Lsg. in konz. H 2S 04 fluoreseiert 
ziemlich stark blau. Absorption wie bei Flavon. — 7-Oxy-2-styrylcliromonol absorbiert 
bei 2700 u. 3500, sein Methylatlier bei 3000 u. 3750. — 7-Oxy-2-phenyldthylchromonol- 
methylather. Aus dem Styrylderiv. m it H  u. Pt-Schwarz. Absorption bei 3400 u. 3750.
— 5,7-Dioxy-4'-metlioxystyrylchromonolmetliyldilier (aus co-Methoxyphloracetophenon, 
Anissaureanhydrid u. anissaurem Na) u. 5,7-Dioxy-3',4'-dimetlioxystyrylcliromonol- 
methyldtlier (analog m it Veratrumsaureanhydrid u. veratrumsaurem Na) absorbieren 
ziemlich iihnlich wie 7-Oxystyrylehromonol. (Acta phytochim. 4. 41—61.) O s t e r t a g .

Shizuo Hattori, Beitrdge zur Spektrographie der Verbindungen aus der Flavonreihe.
I I .  Synthese ziceier newer Flavonglykosidc. Spektrographische Einflilsse der Zuclcer- 
bindung und der Acylierung. (I. vgl. vorst. Ref.) Die synthet. Glucoside aus 7-Oxy- 
flavon u. 4'-Oxyflavon unterscheiden sich spektrograph. nicht von ihren Muttersub- 
stanzen, dio ihrerseits wieder das gleiche Absorptionsspektrum wie ihre Methyl- u 
Athylather zeigen. Durch Acetylierung wird die auxochrome Wrkg. des OH aufgehoben; 
Acetoxyflavone absorbieren wie Flavon selbst. Die Bindungsstelle des Zuckers in 
Oxjrflavongluco3iden laBt sich also in der Wcise ermitteln, daB man die Wrkg. der freien 
OH-Gruppen durch Acetylierung aufhebt u. das Acetylicrungsprod. spektrograph. 
mit den Oxyflavonen yergleicht. — Propionyl u. Capronyl wirken ebenso wie Acetyl.
— Flavonolglykoside, dereń Zuckerrest fast immer in 3 gebunden ist, verhalten sich 
anders. — 7-Oxyflavon. Aus Resacetophenon, Benzoesiiureanhydrid u. Natrium- 
benzoat bei 180—185°. Nadeln aus verd. A. F. 240°. — 7-Tetraacetylglucosidoxy- 
flavon, C ^ H jA r  Aus 7-Oxyflavon m it KOH in W. u. Acetobromglucose in  Aceton. 
Gelbe Krystalle aus A., F . 183°. L. in  A., Aceton, Essigester, unl. in  A., Bzl., PAe., 
Chlf., Alkali. L. in  konz. H 2S 0 4 farblos m it schwach violetter Fluorescenz. — 7-Glucosid- 
oxyflavon, C2lH 20O8. Aus der Tetraacetylverb. in  Methanol beim Einleiten von trocknem 
NH3. Gelbliche feine Nadeln, nur aus Methanol umkrystallisierbar. F. 255°. LI. in 
w. A., Essigester, Aceton, scheidet sich daraus beim Abkiihlen gallertig ab. [a]o =  
—160,42° (in absol. Methanol). Absorbiert wie scine Tetraacetylyerb. u. das freie
7-Oxyflavon bei den Freąuenzen 3200 u. 4000; die Kurven sind vollig gleich. — 4'-Oxy- 
flavon. Aus 4'-Methoxyflayanon durch Dehydrierung m it PC15 u. Entmethylierung 
des Athers m it H J . Nadeln. F . 268°. Daraus m it wss. NaOH u. Acetobromglucose 
in Aceton 4 '-Tetraacetylglucosidoxyflavon, C29H 280 12, Nadeln aus Methanol, F. 216 
bis 217°. Unl. in  Alkali. Gibt m it konz. H,SÓ4 eine hellgelbe Farbung u. eine farblose,
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blauviolett fluoresciercnde Lsg. Z1I. in A., Aceton, 1. in w. Essigester, unl. in  A., PAe., 
Chlf., Bzl., CS2. Beim Einleiten von NH3 in dio methylalkoh. Lsg. 4 '-Glucosidoxy- 
flavon, C2łH20O8, Nadeln aus Methanol, F. 252—254°. Unl. in Alkali, A., PAe., Bzl., 
Chlf., CS2, zll. in sd. W., A., Aceton, Essigester. G ibt m it konz. H,SO., eine gelbe 
Farbung u. eine farblose Lsg. Dreht links. 4-Oxy-, 4-Glucosidoxy- u. 4-Tetraacetyl- 
glucosidoxyflavon absorbieren ubereinstimmend bei 3100. — p-Oxyacetophenon. Neben 
o-Oxyacetophenon aus Phenolacetat u. A1C13 bei 130— 140°. Prismen aus W. F. 107°. 
Daraus p-Tctraacetylghicosidozyacelophencm, F. 172—173°, u. weiter p-Glucosidoxy- 
acetophenon (F. 195—196°). Die drei Verbb. absorbieren ubereinstimmend bei 4200. —
7-Propimyloxyflavon, Cj8H 34 0 4. Aus 7-OxyfIavon m it Propionylclilorid u. Pyridin. 
Schwaeh gelbliche Nadeln aus 80%ig. A. F. 104°. Sil. in A., Aceton, Essigester, A., 
Bzl., CS2, unl. in W. Mit konz. II,SO,, gelbe Farbung u. farblose, auffallend blau 
fluorescierende Lsg. Warme Alkalilaugo verseift langsam unter Gelbfiirbung. —
7-Capronyloxyflavon, C21H 20O4. Analog m it Capronylcblorid. Prismen oder Nadeln 
aus verd. A., F . 82—83°. Śll. in A., Aceton, A., Bzl., CS2. Mit konz. H 2SO., hellgelbe 
Farbung u. gelbe, blau fluorescierende Lsg. Die Absorption der Propionyl- u. Capronyl- 
verb. (3500 u. 4050) ist von der des Flavons kaum verscliieden, aber gegeniiber 7-Oxy- 
flavon (3200 u. 4000) verschoben. — Die Glykoside A piin , Clirysin, Scutellarin liaben 
fast dieselbe Absorption wie ihre zuckerfreien Komponenten Apigenin, Toringin, 
Scuiellarein. (Acta phytochim. 4. 63—75. Tokio, Botari. Inst. d. Univ.) OSTERTAG.

Otto Dischendorfer, Ober m-NUrobenzal-di-p-naphthol. II . M itt. iiber Konden
sation von Aldeliyden mit Phenolen. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I I . 2675.) Beim Erwarmen eines 
Gemiscbes iiquimol. Mengen von m-Ńilrobenzaldehyd u. fi-Naphthol im trockenen Zu- 
stande oder in niedrig sd. Lósungsmm. wird ein in gelben Nadeln krystallisierender 
Kórper der Formel C17H]30 4N erlialten, der ais Additionsprod. oder ais nach A rt d. 
Halbacetale gebaute Verb. aufzufassen ist. Die Schmelzkurve derselben (ygl. Original) 
ist sehr flach. Das eine Eutektikum der Kurve liegt bei 47,5° u. wird erreicht durch 
Mischen von 17,5% /3-Naphthol u. 82,5% m-Nitrobenzaldehyd, das zweite liegt bei 
61,5° u. setzt sich aus 47% /i-Naphthol u. 53% Nitrobenzaldehyd zusammen. m-Nitro- 
benzal-di-fi-naphihol (I) wurde nach dem Verf. von Z e n o n i  (Gazz. chim. Ital. 23 . II. 
217) dargestellt, es liefert wl. Monoalkalisalze. Oxydation der alkoh. Lsg. m it NaBrO 
ergab einen orangcfarbcnen Dehydrokorper C27H 170 4N (II). meso-[3-A7itrophmyl)- 
dinaplitliopyran (III) konnte dargestellt werden aus dem m-Nitrobenzal-di-/?-naphthol 
oder besser aus einem Gemisch von 1 Mol. m-Nitrobenzaldehyd u. 2 Moll. /J-Naphthol 
durch Wasserabspaltung. Die Oxydation zum meso-[3-NitropJienyl\-dinaphthopyraml 
l&et sich durch konz. H 2S 0 4 auf dem Wasserbad oder besser durch M!n02 u. HC1 in Eg. 
bewirken. Einleiten von trockenem HC1 in eine m it Acetylchlorid yersetzte Chlf.- 
Lsg. des Pyranols ergab das meso-[3-Nitrophenyl]-dinaphthopyryliumcMorid-Hydro- 
chlorid, das auBerordentlich empfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Durch liingeres Kochen 
des Pyrans m it Zn u. Eg. bildet sich meso-[3-Acetaminophenyl]-dinaphthopyran, das 
m it alkoh. KOH in das meso-\3-Aminoplienyl\-dinaphtliopyran iiberfuhrt werden 
konnte.

V e r s u c h e .  Verb. von 1 Mol. (3-Naphthol u. 1 Mol. m-Nitrobenzaldehyd, 
C17H130 4N, beim Zusammenschmelzen der Komponenten bei 70°, gelbe Nadeln, F . 61,5°,
11. in den meisten Lósungsmm.; da die Lsgg. farblos sind, wird angenommen, daB die 
Verb. in gel. Zuatande zum gróBten Teil dissoziiert ist. — 3-Nitróbenzal-di-fl-naphthol, 
C27H 10O4N (I), schwach gelblich gefarbte Nadelchen, aus Eg., F. 184° (Sintern). Konz. 
H 2SÓ4 10st in der Kalto mit hel&oter Farbę, die beim Erwarmen kirsch- bis braujirot 
wird; konz. H N 03 lost in der Warme gelb. — Mononatriumsalz, hellgelbe Blattchen, 
aus A., enthalten bis zu 10% Krystallwasser, das erst bei 100° im Vakuum abgegeben 
wird; sehr hygroskop. — Monokaliumsalz, — Dibenzoat, C41H 270 6N, Krystalldrusen,
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aus wss. Aceton, F. 193—194°. — Dimethyldther, C^H^OjN, schwach gelbliche K ry
stalle, aus sd. Eg. m it W., F . 216° (Sintern); lost sich in h. konz. H 2S 0 4 m it rosen- 
roter, in w. HoSO,, m it dunkelroter Farbo. — Dehydro-3-niIrobenzal-di-fl-naphlhol, 
C27H170 4N (U), orangefarbene Stabchen, aus Eg. u. wss. Aceton, F . 221—222°. Oxim, 
CjjIijoO.jiSr^ Krystalle, aus viel A., F. 210—217° unter Gascntw. {i. Braunfarbung; 
lost sich in konz. H 2S 04 m it gelber Farbę.— 9-[3-Nitrophenyl]-l,2,7,8-dibenzxanthen, 
C27H )70 3N (III), gelbe Blatter, aus Eg. oder Aceton +  W., F. 223—224°. Konz. H ,S 0 4 
lost bei ca. 100° langsam m it tiefroter Farbę (Oxydation zum Pyranol). — 9-[3-Nitro- 
plienyV\-l,2,7,8-dibenzantliydrol, C27H 170 4N, durch Erhitzen von III m it konz. H 2S 04 
oder besser m it s. Eg., konz. HC1, jlnO , u. FeCl3; Salze des meso-[3-NitropJienyl]- 
dinaplitliopyryliumchlorids (IV): Eisenchloriddoppelsalz, C27H ]60 3NCl-FeCl3, roto Blatt- 
chen aus Eg., F. 264° (Sintern). Durch Zerlegen m it wss. Aceton liifit sich das freie 
Pyranol gewinnen; blaBgelbe Blattchen oder Stabchen, aus verd. Aceton u. Eg., F . 286 
bis 287° unter Dunlcelfarbung u. Gasentw. Lost sich in konz. H2S04 m it gelbroter 
Farbę. — Hydroclilorid von IV, C27H 1(10 3NC1 ■ HC1, rote Blattchen, F. 281° (Zers.) unter 
vorhergehender Dunkelfarbung. — Mercurichlorid von IV, C27H i0O3NCI'HgCl2, mikro- 
krystallin. rotes Pulver, F. 286° (Zers.) nach Sintern bei 270°. Mit konz. HC1, H 2S 04 
u. H N 03 entstehen rote Lsgg. — meso-[3-Nitrophenyl]-dinaphlhopyryliumperbromid, 
C27H J0O3N B r'B r2, rote Niidelchen, F . 225° (Zers.). — meso-[3-Nitrophenyl]-dinaphtho- 
pyrylmmperchlorat, C27H 10O3N'ClO4, roto Nadelehen, F. 307° (Zers.) nach vorher- 
geliendem Sintern. — Athylather des meso-[3-Nilrophenyl]-dinapJithopyranols, C y a n o 4N, 
Stabchen, aus wss. Aceton, F. 266—267°; lost sich in k. konz. H 2S 0 4 mit roter Farbę.
— Melliylather des meso-[3-NitrophenyT]-dinaphthopyranols, C23H ln0 4N, aus wss. Aceton, 
F. 256—257°. — meso-[3-Acetaminophenyl\-dinaphlhopyron, ć 29H 210 2N, Blattchen aus 
wss. Aceton, sintern bei ca. 140— 150°, wird bei weiterem Erhitzen wieder fest u. schm. 
bei 246—247°. Die bei Zimmcrtemp. getrockncte Substanz enthalt noch 1/2 Mol. 
Aceton, das sich beim Erhitzen auf 130° im Vakuum entfernen laBt; 1. in konz. H 2S 04.
— iMso-\3-Aminoplienyl\-dinaphthopyron, C27H 10ON, schwach gelbliche Prismen, aus
Aceton, F . 242—243°, 1. in h. konz. H2S 04 m it goldgelber Farbę u. gruner Fluorescenz. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. II b 137. 133—45. Monatsh. Chem. 49. 133 
bis 145.) H i l l g e r .

Tei-ichi Asahina und Tsurumatsu Dono, TJniersuchungen iiber Aminosaure- 
anhydride. I. Molekiiherbindungen von Diketopiperazin m it Kupferhalogeniden. 
CiH(,02N.1 ■ GuGL-2 ll.L0 \ Eine w. Lsg. von 5 g CuCl2-2 I l . f i  in 5 ccm W. wird zu einer 
Lsg. von 0,5 g Glycinanliydrid in 20 ccm h. W. zugesetzt, gektihlt u. iiber Nacht bei 
0° stehen lassen. Hellblaue, rhomb. Nadeln, in W. u. A. teilweise zers. In  h. W. oder 
A. schnell zers. unter Ruckbldg. von Glycinanhydrid. Unl. u. kaum zers. in Aceton, 
Bzl., A. u. Chlf. Beim Erhitzen wird die Verb. bei 110° unter Rotbraunfarbung wasser- 
frei; bei weiterem Erhitzen zers. ohno zu schmelzen. N ur umkrystallisierbar aus w. 
konz. CuCl2-Lsg. — C1Hfi„N„ ■ GuBr2 ■ 2 11 f i : Zusatz von l g  gepulvortem Glycin
anhydrid zu einer Lsg. von 4,5 g CuBr2 in 20 ccm W., 2 Tage stehenlassen. Hellgrune, 
monokline Krystalle. Durch W., A. u. Aceton leicht zers. unter Ruckbldg. von Glycin
anhydrid, in  den anderen organ. Lósungsmm. unl. Umkrystallisierbar durch Auflosen 
in CuBr2-Lsg. u.Eindunsten iiber H 2S 04 im Vakuum. — Spektroskop. Unterss. zufolge 
liegen in den wss. Lsgg. Komplexe (7—8) CuCl2(Br2)-C4IIc0 2N2 vor. (Buli. chem. Soc. 
Japan  3. 151—56. Tokyo, Imperial Univ.) K r u g e r .

R udolf A ndreasch, Żur Kenntnis der Rhodanine und verwandter Verbindungen. 
Vff. haben versucht, an die Doppelbindung in  den Kondensationsprodd. der Rhodanine 
mit Aldcliyden H  anzulagern. Beim Kochen von Benzalphenylrhodanin (I) m it Zn 
u. konz. HC1 in A. entsteht unter H 2S-Entw. 4-Keto-3-phenyl-5-benzaltetrahydrothiazol, 
C16H 13ONS (I), Krystalle, F. 206°, unl. in W. Gibt nach dem Kochen in Lauge eine 
griine „Thioglykolsaurerk.“ . — 4-Keto-3-phenyltetrahydrothiazol, C0H gONS, aus 
Phenylrhodanin m it Zn, amalgamiertem Zinltblech oder Zinnschnitzel u. HC1 in alkoh. 
Lsg.; Nadeln, aus sd. W., F. 115°, 1. in A., sil. in Aceton u. Eg. -— d-Keto-3-p-tolyl- 
tetrahydrothiazol, C10H n ONS, durch Red. von p-Tolylrhodanin m it amalgamiertem 
Zn in  alkoh. Lsg.; weiBe Nadeln, aus sd. W., F. 143°. — Boi der Red. yon Rhodanin 
m it amalgamiertem Sn wird das vermutlich entstandene Ketotelrahydrothiazol unter 
dem EinfluB der HC1 beim Eindampfen vollstandig zu Thioglykolsaure u. NH3 hydro- 
lysiert. — Benzaldiphenylthiohydanioin, C22H I6ON2S (III), durch Erhitzen von *Di- 
phenylthióhydanioin u. Benzaldehyd in Eg., Nadeln, aus Aceton, F. 206°. Gibt nach 
dem Kochen m it Lauge die griine Eisenrk. der Sidfhydrylzimtsaure. Bei dem Vers.,
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DiphenyUhiohydantoin durch Sn u. HCI zu reduzieren, wurde Phenylsenfolglykolid 
erhalten, demnach h a t keine Red., sondern nur Hydrolyse unter Abspaltung von 
A nilin  stattgefunden. — 2-Thioketo-3,6-diphenyllelrahydro-l,3-thiazin, C1GH ]3ONS2, 
entsteht aus fj-J^romhydrozimtsdure nach Neutralisation m it NaH C03 u. phenyl- 
dithiocarbaminsaurcm Ammonium, gemiiB der Gleichung:

Gelbliche Nadeln, aus A., F. 122°, unl. in W., sil. in Bzl., wird beim Reiben stark  
elektr. Gibt nach dem Kochen m it Laugo u. Ansiiuern nach Entfernen des gebildeten 
H 2S m it verd. FeCl3-Lsg. u. NEL, eine auf die Bldg. von (i-Sułfhydrylplietiyłpropion- 
stiure hinweisende burgunderrote „ThiogIykolsaurerk.“ . — Benzyl-N-phenylrliodanin, 
CieH j3ONSo (IV), aus a-Sulfhydrylhydrozimtsuure u. Phenylsenfol durch Kochen in 
W. -|- wenig A.; gelbliche Nadeln, aus A., schm. unter vorhergehendem Sintern bei 
118—119°, unl. in W. Gibt nach dem Kochen m it Lauge u. Ansauern die purpurrote 
Eisenrk. der a-Sulfhydrylhydrozimtsaure. Bei der Einw. von m it NaH C03 neutrali- 
sierter a -Bromzimlsdure auf phenylditbiocarbaminsaures Ammonium wurde nur 
Diphenylthiohamsloff erhalten. — Benzaldithioglykolsdureanilid, C23H 220 2N2S2 (V), 
beim Kochen von ThioglyJcolsdureanilid m it Benzaldehyd in Eg., Nadelchen, aus sd. 
A., F. 178°, unl. in W. — Athylidcnrhodanin, hellgelbe Schiippchen vom F. 148° 
( G r a n a c h e r  erhielt dieselbe Verb. ais braunlich gelbe Schiippchen vom F. 143°). 
Nach dem Kochen m it Lauge, Ansauern, Versetzen m it verd. FeCl3-Lsg. u. NH3 bis 
zur alkal. Rk. crhiilt man eine praclitige indigoblaue ,,Thioglykolsaurerk.“ . Wird 
die durch Lauge abgespaltene a.-Sulfhydrylcrotonsdure in A. aufgenommen, der Riick- 
stand in Lauge gel. u. m it 2%ig. Na-Amalgam red., so gibt die erhaltene Lsg. von 
a-Sulfhydrylbułtersdure eino roto „Thioglykolsaurerk.“ . — Isobuiylidenrhodanin, 
C7H3ONS2, aus Rhodanin u. der Nalriumbisvlfilverb. des Isobułylaldehyds, gelbliche 
Nadeln, aus W. oder Bliittchen, aus Chlf., A., Eg. u. Aceton, F. 128°. Nach Spaltung 
m it Lauge tr i t t  durch Ansauern m it FeCl3 u. NH3 infolge der Bldg. von a-Sulfhydryl- 
p-isopropylacrylsdure (VI) eine blaue „Thioglykolsaurerk.“ ein. — Isovalerylen- 
rhodanin, CsHu ONS2, bereits von G r a n a c h e r  (C. 1923. I I I .  57) dargestellt, hatV f. 
nach demselben Verf. wie die vorst. Verb. erhalten; Prismen, aus Eg., F. 83—85°. 
Gibt nach der Spaltung m it Lauge eine prachtige blaue „Thioglykolsaurerk.“, die 
von der gebildeten cL-Sulfhydrylisoliepiensdure (VII) herriihrt. — Isopropylłhiohydantoin, 
C„H10ON2S (ViU), beim Erhitzen von a.-BromisovaUriansdu.re oder dereń Ester m it 
Thioharnstoff in alkoh. Lsg., Bliittchen, aus Aceton oder sd. W., F. 229° nach vorher- 
gehendem Sintern. Gibt nach dcm Kochen m it Lauge eine rotbraune „Tliioglykol- 
saurerk." der a-Svlfhydrylisovaleria7isdure. — o-ChlorbenzalrJiodanin, C10H„ONC1S2 
(IX), beim Erhitzen aquivalenter Mengen von Rhodanin u. o-Chlorbenzaldehyd in Eg., 
aus braunroten Nadeln besteliendes Pulver, aus A., F. 169°. — o-Chlorbenzal-N- 
plienylrliodanin, CI6H 10ONC1S2, durch 1-std. Kochen von Phenylrliodanin m it o-Chlor- 
benzaldehyd in Eg., aus gelben Nadeln bestehendes Pulver, F. 140—141°, unl. in  W.
— a.-Sulfhydryl-o-clilorzimtsaure, Cr,H70 2ClS (X), beim Kochen von o-Chlorbenzal- 
phenylrhodanin m it Barytwasser, Nadeln, aus A., F . 119—120°; daneben bildet sich 
Phenylsenfol. X gibt m it FeCl3 eine smaragdgriine Rk. — Die vom Vf. entdeckte

„Thioglykolsiiurerk.“ (Ber. Dtsch. chem. Ges. 12 [1879]. 1391) t r i t t  m it roter oder 
brauner Farbę auf bei allen Siiuren des Typus R—CH2—CH(SH)—COOH (R =  Fett- 
radikal, =  Phenyl- oder substituierte Phenylgruppe oder =  Furylrest). Sauren des

C0H6- N - C S - S
I  ICO------- Ć = C H .C 6H,

^  n  C0II.-N —CH2—S

I I I
C0H5. N—C— S— C—CH • C6IJ5

N(C(jH6)—CO
V (C0H8N H -C O-CH ,-S)3CH-C6H 6

V I (CH3)a • CH • C H : C(SH) - COOH
NH— COV II (CH3)2 • C H • CH2 ■ C H : C(SH)• COOH
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Typus II—CH—C(SH)—COOH, z. B. alle untersuchten a-Sulfhydrylzimtsauren u. 
dereń Substitutionsprodd. geben in  alkal. Lsg. eine griine Rk. Bei den eine Doppel- 
bindung besitzenden Fettsauren, die durch Anlagerung von Fettaldehyden oder 
Furfurol an Rhodanine u. darauffolgende Alkalihydrolyse entstehen, ist die Eisenrk. 
blau. Werden diese Sauren reduziert, so t r i t t  die rote Eisenrk. auf. Es geben roto 
R k.: Thioglykolsdure, a- u. p-Thiomilchsdure, Oysłein, Sulfhydrylbuttersaure, Sulf- 
liydrylisóbultersaure, Sulfhydrylisowleriansaure, Thiodpfelsaure, Sulfhydrylweinsćiure, 
Sulfhydrylmaleinsaure, a- u. p-Sulfhydrylhydrozimtsaure u. Furyltliiomilchsdure. Es 
geben griine R k .: Sulfhydrylzimtsaure, Sulfhydrylcinnamalzimtsdure, Sułfhydryl- 
methoxyzimt$dure, Sulfhydrylmethylendioxyzimt-saure, Sulfhydryl-p-oxy-m-methoxyzimt- 
sdure, Sulfhydryl-o-oxyzimtsdure, Sulfhydryl-p-a7ninozimtstiure, Sulfhydryldimethyl- 
aminozimtsdure, Sulfhydrylisopropylzimtsaure, Sulfhydryl-p-chlorzimtsdure, Sulfhydryl- 
o-chlorzimtsdure u. Sulfhydryl-p-meihylzimlsdure. Es geben blaue Rk.: Sulfhydryl- 
crotonsdure, Sulfhydrylisopropylacrylsdure, Sidfhydrylisoheplenstiure u. Sulfhydryl- 
furylacrylsaure. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I lb . 137. 122—32; Monatsh. 
Chem. 49. 122— 32.) H ii/ lg e r .

Jakob Pollak, Eugen Riesz und Zdzisław Kahane, Uber Aminothiophenol- 
deriraie. Zur Darst. des 5,5'-Dichlor-7,7'-dinilrobislhionaphthenindigos haben Vff. das 
yon B la n k sm a  (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 20 [1901], 131) hergestellte 4,4'-Dichlor- 
2,2'-dinitrodiplienyldisulfid reduziert; das gebildete Chlornitrophcnylmercaptan wurde 
in Form des Na-Salzes m it einer wss. Lsg. von Monochloressigsdure. in die Chlornilro- 
phenyltliioglykolsaure u. weiter in den Thioindigo uberfiihrt. Bei der Oxydation der 
Thioglykolsdure wurde Chloniitropheiiylstilfoessigsdure erhalten. Bei der Red. der 
Thioglykolsaure entstand iiber die sieh intermediar bildende Chloraminophenyllliio- 
glykdsdure das Chlorbenzokelodiliydrolhiazin I  bzw. II. Durch anders geleitete Red. 
des Dichlordinitrodiphenyldisulfids konnte das salzsaure Salz des CUoraminolhiophtnols 
erhalten werden, das beim Diazotieren in ein Diazosulfid III  uberging, das B e i l s t e in  
u. K u rb a to w  (L ieb igs Ann. 197 [1879]. 81) scheinbar bereits schon friiher auf 
anderem Wege dargestellt haben. Aus dem Hydroehlorid des Chloraminothiophenols 
wurde m it Pikrylchlorid das Pikrylderiy., bzw. in Anwesenheit von N atrium aeetat 
das Thiazinderiy. IV erhalten. Bei der reduzierenden Aeetylierung des Dichlordinitro- 
diphenyldisulfids entstand das 4-Clilordtlienylaminothiophenol (V). Das Chloramino- 
thiophenol oxydiert sich an der Luft nur selir langsam zum Disulfid. In  der freien Base 
reagieren weder die Amino- noeh die Mercaptogruppe m it dem Halogen des Chlornitro- 
phenylschwefelchlorids. Das durch langes Aufbewahren gróBtenteils in das Disulfid 
libergegangene Thiophenol konnte m it dem Seliwefelchlorid kondensiert werden, dabei 
entstand das Hydroehlorid der Base VI. Nochmalige Rk. m it Chlornitrophenylschwefel- 
chlorid liefert die Verb. VII. Das nach Z in c k e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 
3366) dargestellte p-Aminothioplienol liiBt sich m it Chlornitrophenylschwefelchlorid 
g la tt in das Hydroehlorid der Base VIH uberfiihren; die Base ergibt durch nochmalige 
Kondensation IX. Im  p-Aminothiophenol liegen also im Gegensatz zum p-Chlor- 
o-aminothiophenol sowohl die N H 2- ais auch die SH-Gruppe in n. reaktionsfahiger 
Form vor. Vff. vermuten, daB letzteres analog wie die Sulfanilsiiure ein inneres Salz 
bildet (X). — Das von L u s t ig  u. K a t s c h e r  (C. 1927. II . 1023) hergestellte Anilin- 
trmdfochlorid haben Vff. in das entsprechende Mereaptan XI (X =  H) uberfiihrt u. ohne 
Reindarst. desselben daraus sofort das Pikrylderiv. X I (X =  C0H 2[NO2]3) gewonnen. 
Letzteres ergab m it alkoli. Lauge das Thiazinderiy. XII. Bei der reduzierenden Ace- 
tylierung gab das Anilintrisulfoehlorid ein Thiazolderiy. XHI (X =  CO-CH:j), das durch 
Verseifung in ein Dimercaptobenzthial (XIH (X =  H) uberging, u. nur in Form de3 

NH N  . Ł NH N 0 2
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Cl-

NHa
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O-N O ,,
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8 NO,
Hj'droclilorids des um 2 H-Atome armeren Oxydationsprod. gefaBt werden konnto. 
Durch Zers. m it Natrium acetat u. nachfolgendo Wasserdampfdest. wurden geringo 
Mengen eines Mcrcaptans iibergetrieben.

V e r  s u e h e. 4-Chlor-2-nitrophenylthioglykolsdure, C8H 0O4NClS, aus einer sd. 
alkoh. Lsg. von Dichlordinitrodiphenyldisulfid m it einer konz. wss. Lsg. von Na2S u. 
NaOH; das Na-Satz des Chlomitrophenylmercaptans lieferte m it einor neutralisierten 
wss. Lsg. von Monochloressigsaure nacli dem Versetzen m it verd. H 2S 04 dio Tliio- 
glykolsaure in hellgelbcn Flocken; Krystalle, aus verd. A., F. 209—210“. 5,5'-Dicldor- 
7,7'-dinilrobisthionaphthenindigo, beim Erwarmen einer Lsg. der Chlornitrophenyl- 
thioglykolsauro in konz. H 2S 04 auf ca. 100°; das so orbaltene Prod. ist ident. m it dem 
im D. 11. P. 241 910 ( F r i e d l a n d e r  X, 502) bcschriebenen Farbstoff. — 4-Chlor-
2-nitrophcnylsulfoessigsiiure, C8H60 6NC1S, wciCe Nadeln, aus W., F. 158°. — 6-Chlor- 
benzoketodiliydro-1,4-thiazin, C8H0ONC1S (I bzw. n), aus der Clilornitrophenylthio- 
glykolsaure m it Zn-Staub +  Eg., hellgelbe Nadeln, aus A., F . 204°; lost sieli in konz. 
HC1 u. KOH. — HydrocMorid des 4-Chlor-2-aminomercapiobenzols, CeH7NCLS, aus 
einer sd. Lsg. des Diehlordinitrodipbonyldisulfids in Eg. m it Zn-Staub; scliwachgelbo 
Nadeln, aus konz. HC1, F. 207°. Dio Lsg. in A. gibt m it Kupferacetat einen dunkcl- 
blaugriincn, m it Blciacctat einen gelben Nd. Mit KOH entsteht die freie Base in Form 
eines dunkelgclben óles. — 5-Chlorphenylendiazosulfid, C0H3N;C1S (IH) aus dem Hydro- 
eblorid des 4-Cłilor-2-aminomercaptobenzols durch Diazotieren in konz. HC1, lange 
Nadeln, aus Lg., F. 107°. — Pikrylderw. des 4-Ghlor-2-aminomercaptóbenzóls, C12H,0„- 
N4C1S, golbe Krystallc aus A., zers. sich beim Erhitzen, evtl. unter Verpuffen. — 2,4- 
Dinitro-6-chlorphentliiazin, C12H 60 4N3C1S (IV), dunkelroto Nadehi, aus viel Eg., zers. 
sich iiber 280° unter Verkohlung. — 4-Chlorathenylaminothiophenol (V) (vgl. G e b a u e r  
u. R i e s s ,  C. 1926. II. 2719), wurde dargcstellt durch Erwarmen einor Lsg. von Dichlor
dinitrodiphenyldisulfid in Eg. m it Essigsaureanhydrid u. Zn-Staub in Ggw. von Natrium 
acetat; Nadeln aus Bzn., F. 78°. — \4"-Chlor-2"-nitrobenzolsulfenyl]-2,2'-diamino- 
4,4'-dichhrdiphenyldisulfid, C1BH 120 2N3C13S3 (VI), aus Dichlordiaminodiphenyldisidfid 
u. Chlornitrophenylschwefelchlorid in A. Es bildet sich zuerst das salzsaure Salz,
F. 182°, das beim melirmaligen Umkrystallisieren aus A. HC1 abspaltet u. die freio 
Base in Form von intensiv griin gefarbten Niidelchen vom F. 164—165° liefert. Gibt 
nach dem Diazotieren m it /S-Naphthol einen roten Farbstoff. — Symm. Di-[4"-cMor- 
2 "-nitróbenzoUulfenyT\-2,2'-diamino-4,4'-dichlordiplienyldisuljid, C24H 140 4N4C14S4 (VH), 
beim 5-std. Kochen von VI u. Chlornitrophenylschwefelchlorid in Bzl., golbe Klrystalle, 
aus Bzn., F. 159°. — Chloraminothiophenol u. Chlornitrophenylschwefelchlorid reagieren 
nicht miteinander. — Hydrochlorid des 4’-Cldor-2'nitro-4-aminodiphenyldisulfi.de, 
C12H ]0O2N2Cl2S2, aus p-Aviinothiophenol m it Chlomitrophenylschwefelchlorid in A., 
gelbe Nadeln, aus A., F. 205°. Die freie Base, CI2H0O2N2ClS2 (VHI), laCt sich aus dem 
Hydrochlorid m it Natrium acetat in sd. A. gewinncn; dunkelgelbe Nadeln, aus verd. 
A., F . 130—131°. — 4 " -Chlor-2"-nitróbenzolsidfenyl-4-aviino-4'-chlor-4'-2'-nitro- 
diphemjldisulfid, Cj8H n 0 4N3Cl2S3 (IX) aus VHI m it Chlomitrophenylschwefelchlorid 
in A. Das zuerst gebildete salzsaure. CMornitroaminodiphenyldisulfid schm. bei 205°
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u. spaltot boi 1-std. Kochcn HC1 ab. IX krystallisiert aus Bzn. in gclben Krystallen 
Tom F. 187°. — Anilintrisulfochlorid liefert bei der Red. in Aceton m it Zn-Staub u. 
konz. HC1 2,4,6-Trimercaptoanilin (XI, X =  H), das wegen seiner leichten Oxydier- 
barkoit nicht rein isoliert werden konnte, yon dem aber das Pb- u. Cu-Salz dargestellt 
wurden. 2,4,6-Tri-[piJcrylinercapto\-anilin, C21H inO18N10S3 (XI, X =  C0H 2[NO2]3), gelbes, 
amorphes Pulver, ll. in  Aceton, swl. in A. u. Eg. — Das Pikrylderiy. konnte durch 
kurzes Erwiirmen m it alkok. KOH in das l,3-Dinitro-5,7-bis-\2',4',6'-trinitrop}ienyl- 
mercaplo]-phenlhiazin, C21H9O]0N0S3 (XH) uberfiihrt werden, dasselbe bildet ein rot- 
braunes Pulver u. wurde durch Lósen in Nitrobenzol u. Fallen mit PAe. gereinigt. — 
3,5-Di-\acetylme.rcapto]-dtlienylaminothioplienol, C]2Hji02NS3 (Xin, X =  CO-CH3), aus 
Anilintrisulfochlorid m it Essigsaureanhydrid, Zn-Staub u. N atrium acetat in  Eg., 
Krystalle, aus Bzn., F . 127°. Durch liingeres Kochen m it A. u. konz. HC1 entsteht 
eine Verb. vom F. 180—181°, dio bei der Analyse W erte orgab, dio mit den fiir dio 
Formel C8H,,NC1S3 eines Hydrochlorids des Disulfids des 3,5-Dimercaptodthenylamino- 
tliiophenols in tlbereinstimmung standen. Durch Versetzen des beim Verseifen erhaltenen 
Rohprod. m it Natriumacetatlsg. konnten geringo Mengen eines Mercaptans erhalten 
werden, das m it Wasserdampf iibergotrieben wurdo u. durch Bldg. des Pb- u. Cu- 
Salzes nachweisbar war. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. II b 137. 213—28. 
Monatsh. Chem. 49. 213—28.) H i l l g e r .

Emil Hatschek, Eine Herapathitsuspension. Durch energ. Vcrriihren von 4 fein- 
gepulyertem Chininsulfat m it einem Gemisch yon 5 ccm 20%ig. alkoh. Jodlsg. u. 3 ccm 
Eg., Einbringen von 4— 5 Tropfen des grauschwarzen Gemisches in eine Lsg. yon 1,5 g 
Celluloseacetat in  100 ccm Eg. u. Schiitteln wird eino ziemlicli bestśindige Herapathił- 
(Jodchininsulfat)-SuBp<insion erhalten, dereń auffallende opt. Eigg. sich durch die- 
jenigen der Herapatliitkrystalle erklaren lassen. Dio nach ca. 48 Stdn. eintretende 
Floekung ist anscheinend ganz reversibel, u. nach starkom Aufscliiitteln zcigt das 
System wieder das urspriinglicho opt. Verh. Keino Suspensionen wurden erhalten:
1. Bei Ausfiilirung der Bldg.-Rlc. bei sehr grofier Verdiinnung; 2. bei EingieBen des 
Rk.-Gemisches oder der h. Lsg. der krystallisierten Substanz in Methylalkohol oder 
A. in eine groSere Mengo Dispersionsmittel (Glyccrin, Tetrachlorathan, CCI,, Benzyl- 
alkohol, Benzylalkohol +  Celluloseacetat). In  Glycerin u. den chloriorten KW-stoffen 
gibt die Substanz etwas J  ab. Bei EingieBen dor rotbraunen Lsg. von H erapathit in 
Benzylalkohol in  einen grofien t)berschuB von Celluloseacetatbenzylalkoliolsol bleibt 
das Gemisch lange Zeit iibersatt., schlieBlich aber scheidet sich, selbst bei 2,5% Acetat, 
die Substanz in makroskop. scliwarzglanzenden Stachelkugeln u. Sphśirolithen ab. 
(Kolloid-Ztschr. 45. 195—97. London, Sir J o h n  C a rS  Techn. Inst.) K r u g e r .

Raymond-Hamet, Ober die Identitat des Yohimbins und Quebrachins. Da die 
von F o u r n e a u  u. P a g e  behauptote Iden titat dieser beiden Alkaloido yielfaeh be- 
zweifelt worden ist, ha t »Vf. die Frage nochmals griindlich gopriift. Zunachst wurdo 
festgestellt, daB das aus Yohimbinhydrochlorid von Gustrow gewonneno Yohimbin 
m it dem aus den Rinden von Pausinystalia Johiińbe isoliorten Alkaloid ident. ist. 
Sodann wurde aus den Rinden von Aspidosperma Quebracho blanco nach dem Verf., 
welches Vf. friiher (C. 1925. I. 1641) zur Best. des Yohimbins benutzt hat, Quebrachin 
isoliert. Ausbeute 36 g Hydrochlorid aus 14 kg Rinden. Beide Alkaloide gaben nach Um- 
krystallisieren aus 50%ig., dann absol. CH3ÓH prakt. ident. Analysenzahlen u. zeigten 
in  Pyridin Drehungen von +102,2° (Y.) u. +102,7° (Q.). Yohim boa-u. Quebracho- 
saure: beide F. 259—260°, Drehungen in Pyridin +135,9° (Y.) u. +136,7° (Q.). Athyl- 
ester der Sauren: beide F. 189—190°, Drehungen in absol. A. +  54,3° (Y.) u. +53,5° 
(Q.). Propylester: beide F. 136— 137°, Drehungen in absol. A. +  48,1° (Y.) u. +47,8° 
(Q.). Tódlicho Dosis der Hydrochloride beider Alkaloide fiir Meerschweinchen gleich. 
Quebrachin paralysiert das sympath. Nervensystem in derselben Weise, wie es yom 
Yohimbin bekannt ist. An der Iden tita t der Alkaloide ist somit nicht zu zweifeln. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 187. 142—45.) L in d e n b a u m .

O. Schuinm, Ober einige neue Verfahren zur Gemnnung von Uaminderivaten.
I. Mitt. Hdmin wird durch kurzes Kochen m it CH3C0C 02H in Porphyrin verwandelt. 
E in Gemisch yon Anilin m it CH3C0C02H  oder NH2NH2 bewirkt jedoch keine spektr. 
erkennbare Porphyrinbldg., sondern nur eine Absattigung von Seitenketten. Das Rk.- 
Prod., gel. in  hydrazinhaltigem Pyridin, ergab ein auł Mesohamin u. seine Ester 
stimmendes Spektrum. Nach dem Enteisenen m it Hydrazin-Eg. zeigte sich das Meso- 
porphyrinspelttrum. E in spektr. ahnliclies Fe-Porphyratin bildet sich, wenn man 
eine Lsg. yon Hamin in  viel Anilin m it gleichyiel Eg. aufkocht u. Fe reduziert zusetzt.
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Beim Kochen m it reincm N2H 4 tr i t t  diese Umwandlung nicht ein, wohl aber, wenn 
man N2H4 auf eine sd. Lsg. von p-Toluidin oder Phenol oder auf eine sd. Aufschwemmung 
von Hamin in Glycerin, Glykol, Amylalkohol, 01ivenól oder fl. Paraffin einwirkcn laBt, 
ferner beim Erhitzen yon Hamin m it N2H4 auf ca. 200°. Beim Schmelzen m it Pyro- 
gallol oder Resorcin entsteht zunilchst ein Prod., das sich in  pyridinhaltigem N2H4 
wie Mesohiimin verhalt. Bei langerem Erhitzen bildet sich ein Fe-Porphyratin von 
den Eigg. des Kopratoporphyrin-Fe. Bei noch langerem Erhitzen erfolgt eine weitere 
Umwandlung unter Bldg. eines Prod., welches das Spektrum des Kopratins aufweist. 
Bei der Enteisenung m it N2H 4-Eg. entsteht aus der Resorcinschmelze neben gelbem 
Zersetzungsprod. ein m it Porphyrin iibereinstimmendes Kopratoporphyrin, das mit 
l% ig . salzsaurem CH3OH einen krystallin. Methylester — unl. in 7io 'n - KOH, sl. in 
Chlf. — liefert. Die Fe-Verb. des Ildmałoporphyrin Nencki verwandelt sich in der 
Resorcinschmelze in ein spektr. m it dem K opratin ubereinstimmendes Prod. Vf. er- 
blickt in  dem Verf. die Mógliehkeit zur Darst. von Fe-Porphyratinen u. der zugehorigen 
Porphyrine. Gut gckennzeichnete D eriw . des Hamins bzw. der Hamaterinsiiure ent- 
stehen in Phenolschmelze bzw. Phcnol-Fe-, -Cu-, -Zn-Schmelzen, in Phenol-Oxalsaure-, 
Phenol-H„S04-, /5-Naphthol-H2S 04- u. in  Phenol-H2S04-H2Cr04-Schmelzen u. durch 
Behandlung m it indifferenten, liochsd. aliphat. u. aromat. Verbb. (Ztsclir. physiol. 
Chem. 176. 122—26. Hamburg, Univ., Allg. Krankenh.) G u g g e n h e im .

A. Hamsik, Zur Darstellung der wweranderłen Modifikation des Ozyliamins und 
des Chlorliamins. (Vgl. C. 1926. I. 685.) Um die unveranderte Modifikation des Oxy- 
hamins, C34H:130 5Ń4Fe, u. des Chlorliamins, C34H320.jN4FeCl, aus dem Blutfarbstoff 
zu gewinnen, ist es notwendig, die Einw. von freier oder aus den Salzen frei gewordener 
Mineralsaure auf den gel. Farbstoff moglichst einzuschranken, weil durch langcr 
dauernde Einw. eine Vcriindcrung der ursprunglichen Modifikation des Farbstoffs 
stattfindet. Dio Erreicliung dieses Zieles verlangt baldige Ausfallung des Farbstoffs 
aus dcm Extrakt, moglichst kurzdauernde Extraktion m it Hilfe von Oxalsaure s ta tt 
H 2S 04 u . Aceton s ta tt A. in der Kalte u. móglichstc E lution der Chloride aus dem Blut- 
koagulum. Auf Grund dieser Erkenntnisse wurde ein Verf. zur Darst. von Osyhamin 
u. Chlorhamin ausgearbcitet, das auf folgendein Prinzip berulit: Defibrinicrtes oder 
zentrifugiertes B lut oder eine nach H e i d e l b e r g e r - H a u r o w i t z  hergestcllte Hilmo- 
globinlsg. wird m it etwas melir ais dom glcichen Vol. Aceton oder auch A. koaguliert, 
das Koagulum nach 24 Stdn. koliert, abgepreBt, zerrieben, m it W. verruhrt, aus- 
gewaschen u. schlieBlich m it Aceton bzw. A. verrieben u. abkoliert. Zur Extraktion 
dienten Aceton oder A., die m it 2,5% Oxalsaure versetzt waren. Das Oxyhamin wurde 
durch Vermisehen des Auszuges m it KTa-Aeetatlsg. ausgefallt. Der sehwarze oder braun- 
schwarze Nd. wurde m it 50%ig. Aceton bzw. A. gewaschen, m it W. oxalsaurefrei ge- 
waschen, m it A. u. A. getrocknet u. im Soxhlet extrahiert. Zur Darst. des Oxyliamins 
erwies sich der Acetonauszug besser geeignet ais der A.-Auszug. Zur Darst. des Oxy- 
haminanhydrids dagegen ist der A.-Auszug vorzuziehen. Bei der D arst. des Chlor- 
liamins vcrwendet man wegen der leichten Veriinderlichkeit des Cl-Hamins durch A. 
Aceton. Durch rasches Vermischen des Auszuges m it HC1 wird das Cl-Hamin aus- 
gefiillt, abfiltriert u. ausgewaschen. Der amorphe oder krystallin. Nd. bestand aus der 
a-Modifikation. Bei langsamer Ausscheidung wurde schón krystallin. Aceton-, Athanol- 
oder A.-Clilorhamin erhalten, jedoch unter teilweiser Zers. des in  der Mutterlauge ver- 
bleibenden Farbstoffs. Das m it 50%ig. Aceton, W. u. A. gewaschene Prod. wurde im 
Soxhlet m it A. von etwas beigemcngtem 1. Farbstoff befreit. Die Unterseheidung 
der Praparate in a- u. /?-Form geschah: 1. durch die Haminprobe: Aufkochen einer 
Probe m it Eg. +  NaCl, wobei die a-Form T e i c  HMANNsche Krystalle u. gering ge- 
farbte Mutterlauge lieferte, die /3-Form stark  gcfarbte Mutterlauge u. symm. zugespitzte 
bis fast nadelformige, zu Biischeln bis Sternen gruppierte Krystalle; 2. durch die 
K-Salzprobe: tlbergieBen einer Probe auf einem Objekttrager m it athyl- oder methyl- 
alkoh. KOH, wobei die unvcranderte a-Modifikation bald stechapfelfórmige Krystalle 
gibt; yeranderte Praparate krystallisicren nur langsam oder liefern nur kugelige u. 
undeutliehe Formen, u. 3. durch die Lóslichkeitsprobe: Die a-Form ist langsam in 
NaHC03-Lsg. 1., 11. in  Soda, wl. in  Eg., Chlf., etwas mehr in Aceton. Die /S-Form lost 
sich in NaHC03-Lsg. erst nach einigen Stdn., auch verd. Soda lost langsam, mehr 1. 
in  Eg. u. Aceton, noch mehr in Chlf. a- u. /?-Form sind in  96%ig. A. zll. Das nach 
obigem Verf. hergestcllte Oxyhamin bestand aus der a-Modifikation u. enthielt 
hochstens geringe Beimengungen der /?-Form. Die nach yerschiedenen Variationen 
dargestellten Praparate enthielten Beimengungen der fi-Form, die jedoch anscheinend
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im Blute n icht vorgebildet ist, sondern boi der Umsclieidung aus der a-Form hervor- 
geht. Noch leichter erfolgt die Umlagerung des a-Chlorhamins in Ggw. von HC1, 
namentlich bei Anwesenheit yon A. (Ztschr. physiol. Chem. 176. 173—86. Briinn, 
Univ.) GUGGENHEIM.

Richard Kuhn und Albert Wassermann, Ober die Abhdngigkeit der kalalytischen 
und ozydatischen Wirlcungen des Eisens von seinem Adsorptionszustand. Es wird 
gezeigt, dafł die 7/20 2-Zcrs. durch Hamin  vom Adsorptionszustande des Hamins ab- 
hiingt; je nach Wahl des Adsorptionsmittels kann die W irksamkeit gesteigert, un- 
beeinfluBt oder verniehtet w'erden. Auch die Fahigkeit des Hamins, molekularen
0 2 zu ubertragen, hiingt von seinem Adsorptionszustande ab. — Im  allgemeinen 
erfahrt Oxydase- u. Katalasewrkg. durch Oberfiihrung des Hamins in ein bestimmtes 
Adsorbat keineswegs gleichsinnige Anderungen. Es kommt vor, daB durch dasselbe 
Adsorbens die H 20 2-Zers. stark  aktiviert, die 0 2-t)bertragung aber gehemmt wird. 
Weiter werden die katalyt. Wrkgg. des Eisens im adsorbierten u. cingebetteten Zu- 
stande m it denjenigen von Ferrichlorid in Lsg. verglichen. — "Ober die Methodik der 
Verss. ygl. Beschreibung u. Abbildung im Original. — Zur Unters. des Adsorptions- 
verh. des Hamins wurden Hiiminlsgg., die 1 mg Farbstoff in 1 ccm ?»/50-Na2H P 0 4 
enthielten, angewandt (Phosphat-Hilmin). — Fiir die H 20,-K atalyse diente ein Prii- 
parat von a-Chlorhamin aus Schweineblut, fiir die Oxydaseverss. ein Priiparat aus 
Rinderblut. Fiir Adsorptionsverss. wurde das zweite Hamin auch in 2,5% Pyridin 
gel. (Pyridin-Hiimin). — Wird Hamin an Tierkohle (Carbo medicinalis puriss.) ad- 
sorbiert, so findet eine starkę A ktm erung der Katalasewrkg. s ta tt; sie erreicht iiber 
200%. An Fascr-Tonerde ist unter denselben Bcdingungen das Hamin, wenn man 
von den ersten Rk.-Stadien absieht, sehr stark  gehemmt. Adsorbiert man an Meta- 
zinnsiiure (B. SlEGFRIED, Zofingen), so verliiuft die H 20 2-Katalyse genau so wio 
im Kontrolivers. oline Adsorbens. — Lcinol kann nach R o b i n s o n  (ygl. C. 1924. I. 
2327) in  Ggw. von Hiimoglobin u. von Hamin 0 2 aufnehmen. Wiederholt man die 
Verss. m it einem Hiimin-Kohle-Adsorbat, so findet man die Wrkg. des Hamins be- 
deutend geschwacht. Das Tonerdeadsorbat ist oxydat. ebenfalls weniger wirksam 
ais gel. Hiimin. Adsorbiert man an Metazinnsaure, so bleibt die Oxydasewrkg. des 
Hamins prakt. unveriindert. Es gelingt also auch, die 0 2-t)bertragung durch Ad- 
sorption des Hamins wesentlich zu veriindern. Von den Adsorptionsmitteln wrirken 
jedoch, an Katalase- u. an Oxydasewrkg. gemessen, nur Fasertonerde u. Metazinn
saure gleichsinnig. Der H 20 2-Aktivierung steht die Hemmung der 0 2-t)bertragung 
durch Kohle entgegen. — Es zeigen also die Adsorbentia Kohle (1), Fasertonerde (2) 
u. Metazinnsauro (3) bei der H 20 2-Zcrs.: (1) Aktivierung, (2) Hemmung, (3) keinen 
EinfluB, boi der 0 2-Ubertragung: (1) u. (2) Hemmung, (3) keinen EinfluB. — In  keinem 
Falle war wahrend der Rk. eine Ablósung des Hamins von den Adsorbentien fest- 
zustellen. Dennoch scheinen die angefiihrten Beobachtungen m it der Eluierbarlceit 
der einzelnen Adsorbate irgondwie zusammenzuhangen, denn das Zinnsaureadsorbat, 
das in  den katalyt. Wrkgg. m it freiem Hamin so nahe iibercinstimmt, ist iiberaus 
leiclit (z. B. durch 2,5% Pyridin) eluierbar, wahrend Kohle- u. Tonerdeadsorbat 
unter denselben Bedingungen keinen Farbstoff abgeben. Von der Tonerde laBt sich 
immerhin das Hiimin durch Sekundarphosphat noch in Lsg. bringen. Eine Zerlegung 
der Kohleadsorbate, in  denen die katalyt. Wrkgg. am starksten verandert sind, gelang 
auf keine Weise. — Beim zahlenmiiBigen Vergleicli der Ergebnisse ist zu bcriick- 
sichtigen, daB in den Katalaseverss. das Hamin durch H 20 2 angegriffen wird; viel- 
Ieicht ist diese Schadigung in  den einzelnen Adsorbaten verschieden; pa-Anderungen 
in den Phasengrenzflachen kónnten teilweise am Zustandekommen der gelundenen 
Effekte beteiligt sein. — Die Angaben der Vff. beziehen sich alle auf die nach 1 bis
2 Min. einsetzende, langsamer u. stetig verlaufende H 20 2-Katalyse, die /?-Aktivitat.
— Vff. fanden, daB das Eisen-Kohle-Adsorbat H 20 2 stiirm. zers. Seine A k tm ta t 
iibertrifft, auf gleiche Eisenmengen bezogen, die der Fe-haltigen Kohlen von F i r t h  
u. W a t s o n  (C. 1924. I I .  424). In  nachstehender Gegeniiberstellung wird die H 20 2- 
Katalyse der beiden Fc-Kohlesysteme, Adsorption (1), Einbettung (2), m it derjenigen 
der Kohle ohne Zusatz von Fe verglichen. Bei der 0 ,-t)bertragung bezieht sich die 
Hemmung durch Adsorption auf Kohle, die an sich wirksam war u. bereits eingebettetes 
Fe enthielt. Bei der H 20 2-Zers. zeigte (1) enorme Aktiyierung, (2) Aktivierung, bei 
der 0 2-t)bertragung (1) "Hemmung, (2) Aktivierung. Adsorbiert man FeCl;, an Faser
tonerde, so erlischt die Katalasewrkg.; an Metazinnsaure beobachtet man starkę 
Hemmung. — U nter geeigneten Bedingungen, namlich an Kohle, kann die Ferro-
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stufe neben H 20 2 bestehen; die von Vff. bcobachtcte Aktivierung der I!.,02-Kalalyaa 
durch Fe(III)-Clilorid nach Adsorption an Kohle fiihren sie auf eine an der Phasen- 
grenzflache sich vollziehende Red. zu Ferrosalz zuriick. Schiittelt man niimlich eine 
Lsg. von FeCl3 m it Kohle, so daB nicht alles Fe adsorbiert wird, so gibt die Lsg. nach 
Abzentrifugieren des Adsorbats m it Ferricyankalium deutliche Berlinerblaurk.; es 
gelang nicht, bei gleichzeitiger Ggw. von H 20 2 Ferrosalz in Lsg. nachzuweisen. Wahr- 
scheinlich existiert bei Ggw. von H 20 2 die Ferrostufe nur an der Phasengrenze, nicht 
aber in Lsg. Vermutlich ist das adsorbierte Ferrosalz in  seinem Energieinhalt, u. 
daher auch in seiner katalyt. Wrkg., vom Ferroion in Lsg. erheblich verschieden. — 
In  den Verss. sehen die Vff. eine weitere Stiitze fiir die theoret. Vorstellungen von 
M a n c h o t  u. W il h e l m s  (L ie b i g s  Ann. 325 [1902], 105) iiber Peroxydbldg. beim 
Fe. — Die vorliegende Abhandlung zeigt, wie stark  durch besondere Bindungsweise 
das Hamin in  seinen katalyt. Wrkgg. modifiziert werden kann, u. so liegt die Ver- 
m utung nahe, daB auch in  den Zellen die durch das Absorptionsspektrum nach- 
gewiesene Eisenkomplexverb., an der sich die Atmung abspielt, einem bestimmten 
Adsorptionszustande ihre A k tm ta t verdankt. — Die Verss. deuten darauf hin, daB 
neben der Adsorption der Brennstoffe im Sinne W a r b u r g s  (vgl. C. 1928. I. 3082) 
der Adsorptionszustand der Fe-haltigen Katalysatoren in  der Zelle fiir die Atmungs- 
vorgdnge von Bedeutung sein kann.

Aus dem Versuchsteil ist noch folgendes nachzutragen: Durch Al-Oxyd (Faser- 
tonerde) wird Hilmin viel schlechter aus Phosphatlsg. ais aus Pyridin adsorbiert. — 
Kcine mcBbare Adsorption lassen erkennen Phosphat-Hamin -f  Silicagel (Borsig ) +  
m/5-prim.-K-Phosphat, Pyridin-Hamin oder Phosphat-Hamin +  Kieselsaurehydrat 
(B. Sie g f r ie d , Zofingen) -(- ??i/5-prim.-K-Phospliat u. Phosphat- oder Pyridin- 
Hamin +  Zinnsaure (B. Sie g f r ie d , Zofingen) +  m/5-prim.-K-Phosphat. — Von
C. Seyffert wurden die Absorptionsbanden des Phosphat-Hamin-Tonerde- bzw. 
Metazinnsiiureadsorbats m it denen von Phosphat-Hamin in Lsg. yerglichen. — Durch 
oberfliichenakt. Stoffe (Amylalkohol u. Urethan) -wurde das Adsorptionsgleichgewicht 
des Hamins nioht verschoben. — Einzelheiten der H 20 2-Katalysen durch Hilmin u. 
Eisen(III)-chlorid u. der Red. des Eisen(III)-ohlorids durch Kohle sind aus der Be- 
schreibung u. den Kurven im Original zu ersehen. — Die Erhohung der katalat. 
Wrkg. der Kohlen durch adsorbiertes Fe ist eine empfindlichere Fe-Rk. ais die Bldg. 
des Ferrirhodanids; Fe, an Kohle adsorbiert, wird plotzlich eine Katalase von der- 
selbcn GróBenordnung wie das Hamin. — Die "Obertragung von 0 2 wurde an Leinol, 
Leucin, Fructoae u. Dioxyaceton ais Substrat untersucht u. fiihrte zu den oben mit- 
geteilten Resultaten. — Die Oxydation des Dioxyacetons in Phosphatlsg. durch 
molekularen 0 2 (vgl. W ind , C. 1925. I I . 801) wird durch Phosphat-Hamin weder 
in m/ó- noch in «i/50-Na2H P 0 4 meBbar beschleunigt; ebenfalls war das Tonerde- 
Hiimin-Adsorbat in  konz. Phosphatlsg. wirkungslos. Das Adsorbat an Metazinn- 
siiure erniedrigte dagegen die Rk.-Gcschwindigkeit bedeutend; es handelt sich dabei 
um einen EinfluG der Metazinnsiiure allein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1550—67. 
Ziirich, Techn. Hochseh.) B u SCH.

Martin Schenck und Henry Kirchhof, Zur Kenntnis der Gallensauren. X X .  Mitt. 
(XIX . vgl. C. 1928. II. 155.) Dio 1. c. beschriebene blaue Nitrosoverb. G2iH3iOsN 2 (I) 
entfiirbt sich durch uberschiissige Lauge. Aus der Lsg. fallt m it HC1 eine farblose 3-bas. 
Saure G2iH3iOsN, welche der Formel H  oder noch wahrscheinlicher III entspricht, u. 
die in 2 isomeren, ineinander uberfiilirbaren Formen existiert. Wie aus dem Bilian- 
saurediisoxim, liiGt sich auch aus dem Dioxim eine blaugefarbte Niirosoverb. G2iH330 6N  
erhalten, welche wahrscheinlich die Formel IV besitzt. Offenbar wird durch die H N 03 
die Oximgruppe des R ingesII abgespalten, durch O substituiert u. unter Gasentw. zers., 
wahrend der Ketoximring H I diejenige Umwandlung erfahrt, dio zur Bldg. der Nitroso- 
gruppierung fiihz-t. Durch uberschiissige Lauge entsteht daraus Biliansaure, C24H 340 8, 
wahrscheinlich iiber V. Der t)bergang von IY in Biliansaure iiber V stiitz t auch die 
Annahme der Formeln n  oder n i  fiir das aus I  erhaltene farblose Prod. H I entsteht 
auch aus Biliansaurediisoxim durch Oxydation m it K M n04. LiiGt m an H N 03 auf 
Biliansaurediisoxim mehrere Tage bei Zimmertemp. einwirken, so verschwindet die 
blaugefarbte Verb. I  wieder u. es entsteht eine farblose 4-bas. Saure GMHsiO10N 2, die 
sich in NaOH m it gelber Farbę lóst u. wahrscheinlich die S truktur VI besitzt. Sie ent
steht auch direkt aus I  bei Einw. von H N 03.

Nitrosoverb. Ci lUz.OsN„ (I). Die Lsg. in Eg. entfarbt eine Lsg. von KM n04 in 
Aceton nicht momentan. Saure Cu H3sOsN  (H oder HI) fallt aus der alkal, Lsg. beim



1928. IŁ E>. Ó r g a ń is c h e  Ch e m ie . 1101

C-NO

H .ć fT ^ C )

C-OH

^  11}°* 
i  c o o h "

•COOH
I i H]

b '

COOH CH

-C H ,
NH
CO

CHJ

11 CO O IM " ------- CH,
NH

COOH CII CO

C,„Hla-COOH

CH2 c h ,
CO

? h 1c I0h 10-c o o h
CH CHJ 10 0

I I I  COOH O

CH, CH,
C-NO

% )  ^ } c , .H „ - C O O H
H,C

IV  COOH
NH

COOH CH CO 

C-OH

H jC ^ I ^ C H
G /  C H ^ 10“ 10 

V COOH^C

COOH ĆH

CHS 

O

1
A ^ |C ioH1(i*COÓH

- c h 2

COOH CH O

C-NO, OH

„ , o - 'T V ,
1 /  i E  0„H ,..C O O H

V I COOBK?— — CH,
NH

COOH CH CO

OII. CH,
Ansauern in Form  von kleinen ICrystallen, u. Mk. Doppelpyramiden m it abgeschnittenen 
Spitzen. Sintern bei 185°, bei 200—205° trube, sehaumige Sehmelze. B ei der Krystalli- 
sation aus W. entsteht eine isomere Form in prismen- bzw. nadelformigen ICrystallen, 
sternbiischelartig oder kugelig angeordnet. F. 260° unter Aufschiiumen u. Gelbfarbung. 
Beide Formen wandeln sich beim Umkrystallisieren ineinander um. Die durch Siiure 
gefallten kleinen Krystalle enthalten 1 Mol. H aO. Nitrosoverb. Gu H33OsN, hellblaue, 
silberglanzende Nadeln oder Prismen aus 70- u. 50%ig. Eg. Zers. bei 236—238° unter 
Aufschiiumen, nach Dunkelfarbung u. Sintern von 220° an. K M n04-Rk. nach B a y e r  
negatiy. Saure C2iH3i0 1()N 2 +  2 1120  (VI). Das aus der salpetersauren Lsg. m it W. 
abgeschiedene Prod. krystallisiert aus Eg. in  kleinen, derben Prismen. F . 212—214° 
(Zers.). (Ztschr. physiol. Chem. 176. 187—99. Leipzig, Univ.) G u g g e n h e im .

D. Nachmansohn, tJber den Zerfall der Kreatinphosphorsdure in Zusammen- 
hang mit der Tatigkeit des Muskels. I . Der Geh. der Frosehmuskeln an Phosphagen- 
phosphat betriigt im M ittel etwa 75 ±  4%  vom Gesamtphosphat ( =  „wahres“ anorgan. 
Phosphat +  Phosphagenphosphat). W ahrend die Milchsiiurebldg. der Spannung im 
Tetanus oder bei Einzelreizen genau proportional u. von der A rt der Reizung un- 
abhangig ist, ist der Phosphagcnzerfall bei direkter u. indirekter Reizung fiir dieselbe 
Reizzeit gleich, in  curaresierten Muskeln aber anfiinglich um mehr ais die Halfte 
verkleinert. Das Verhaltnis mg H3P 0 4 abgespalten: mg Milchsiiure gebildet sinkt 
m it zunehmender Arbeitsleistung stark  ab, entsprechend steigt der „isometr. Koeffizient 
des Phosphagens“ (kg Spannung X cm Muskellange: mg H 3P 0 4) stark  an. — 
Unm ittelbar nach der Reizung findet aueh unter strengster Anaerobiose eine 
teilweise Zuriickbldg. des zerfallenen Phosphagens sta tt, die nach 20 Sek. ab- 
geschlossen ist; wahrend dieser anaeroben Restitution des Phosphagens wird keine 
Milchsaure gebildet. In  Bestatigung von P a r n a s  verschwindet aueh in  dieser Zeit
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niclit das wahrend der Kontraktion gcbildete NH3. Die NH3-Bldg. war der Arbeits- 
leistung proportionnl; sie ist daher auch bei curaresierten u. nicht curaresierten Muskeln 
gleich u. demnach yon dem Zerfall der Kreatinphospliorsaure unabhangig. (Biochem. 
Żtsclir. 196. 73—97. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilh.-Inst. f. Biologie.) L o h m a n n .

O. Meyerhof und K. Lohmann, Uber die nalurlichen Guanidinophosphors&uren 
(Phospliagene) in der (juergeslreijten Muskulatur. I. u. II. Mitt. I. Das physiologisclie 
Yerlialten der Phospliagene. Es wird zunachst die enzymat. Spaltung der im Wirbel- 
ticrmuskel vorkommenden Kreatinphospliorsaure (Pliospliagen) im wss. Muskelextrakt 
untersucht. Die Aufspaltung wird in Ggw. von Kohlenhydraten verlangsamt, durch 
Eluorid gehemmt u. ist in ihrer Gcschwindigkeit stark  voin ph abhangig. Das Opti
mum liegt zwischen ph =  6,4 u. 7. Bei ph =  8,5 findct vollkommene, aber reversible 
Hemmung sta tt, bei noch alkalisclieren Rkk., insbesondere nach vorhergehender 
Aufspaltung, eine Synthese von Kreatinphosphorsiiure, die durch Zusatz von Kreatin 
gesteigert werden kann. — Wie das Wirbeltierphosphagen verhalt sich auch das im 
Crustaeeenmuskel Yorliandene Pliosphagen, die Argininphosphorsaure (vgl. C. 1928.
I. 1674). Ihre Best. erfolgt ais Differenzbest. in der Weise, daB das „wahre“ anorgan. 
Phosphat nach Fallung m it Mg-Citrat colorimetr. bestimmt wird, ein aliąuoter Teil 
direkt colorimetr. nach Aufspaltung der Argininphosphorsaure in verd. Siiure bei 
37° iiber Nacht. Die Argininphosphorsaure wird bei der K ontraktion im Muskel 
aufgespalten u. bei der Erholung in  0 2 wieder zuriickgebildet. Auch im Muskelextrakt 
verliiuft die enzymat. Spaltung u. Resynthese iihnlich wie bei der Kreatinphosphor- 
siiure. Dio Tendenz zur Synthese ist aber groBer ais bei der ICreatinphosphorsaure, 
sie uberwiegt die Spaltung schon am Neutralpunkt u. ist bereits bei ph =  8 maximal. 
Die Argininphosphorsaure wird auch von Froschmuskelextrakt aufgespalten. — 
Ais Modeli fiir die beiden biolog. Guanidinophosphorsauren diente die Monoamino- 
phosphorsdure, N H 2-P (: 0 )(0 H )2, die ebenfalls enzymat. von Muskelextrakt auf
gespalten wird. Die Spaltung wird ebenfalls durch Fluorid gehemmt. Die Mono- 
aminophosphorsaure wird von verd. Sauren in der Kiilte noch leichter gespalten ais 
die Kreatin- u. Argininphosphorsaure.

II . Die physikalisch-chemischen Eigensćhajten der Guanidinophosphorsauren. Die 
Isolierung der Argininphosphorsaure aus Krcbsmuskulatur erfolgt iihnlich wie dio 
der Kreatinphospliorsaure (vgl. L o h m a n n , C. 1928. II . 235). Ihre endgiiltige Reinigung 
geschieht aber abweichend durch Ausfallen der freien Siiure selbst oder ihres schwefel- 
sauren Salzes m it A. Ihre Aufspaltungsgeschwindigkeit in Sauren (bei 28°) ist in 
Vioo-n - HC1 optimal. Im  Gegensatz zur Kreatinphosphorsiiure, dereń Aufspaltungs
geschwindigkeit in Sauren m it zunehmender [H‘] langsam ansteigt u. durch Molybdat 
um etwa das 30-fache beschleunigt wird, wird die der Argininphosphorsaure durch 
Molybdat um etwa das 15-fache gehemmt. — Die Argininphosphorsaure wurde durch 
die Analyse des Ba-Salzes u. der Spaltprodd. identifiziert. Auf Grund der Amino- 
N-Best. nach VAN S ly k e  is t die a-Aminogruppe frei. Die Argininphosphorsaure 
wird durch Arginase nicht gespalten. — Die Warmetonung bei der Saurespaltung 
ergibt sich fiir die Warme bei saurer Rk. (ws) u. bei neutraler Rk. (wn) fiir die Kreatin- 
phosphorsiiure fiir ws zu etwa 12 000—13 000 cal pro Mol, wn zu 10 000—11 000, 
fiir Argininphosphorsaure w3 zu 11 000—12 000 cal, wn zu 8000—10 000 cal, fur 
Aminophosphorsaure ws zu 16 000 cal, wn zu 15 000 cal. — Jlittels Elektrotitration 
■wurden die Dissoziationslconstanten der 3 Aminophospliorsauren bestimmt. Arginin 
u. Kreatin bestehen in Lsg. ais Zwitterionen (B j e r r u m ), u . zwar besitzt im Arginin 
die Guanidinbase die starkę Basenkonstante i? B i>  1, die a-Aminogruppe die schwache 
Kjs2 =  10_1,s; K s ist gleich etwa 10-2,6 (Bezeichnungen nach B j e r r u m ). Die Kreatin- 
phosphorsaure zeigt 2 Sauredissoziationen, K §Y =  10-2,7, K s2 =  10-4,6, die Arginin
phosphorsaure 2 Sauredissoziationen u. eine Basendissoziation, i f s i  =  10-4,5, A's2 =  
10-9’6, A b =  10-2,8, die Monoaminosaure 2 Sauredissoziationen K s1 =  10-2,8, K$„ =  
10-8,2. Die Veranderungen der Dissoziationskonstanten der 3 Aminosauren gegen- 
iiber den Konstanten ihrer beiden Komponenten werden eingehend besprochen. Bei 
der Arginin- u. der Aminophosphorsaure ist die Dissoziation der Phosphorsiiurereste 
in  der ungespaltenen Verb. stark  abgeschwacht, in der Kreatinphosphorsiiure scheinbar 
verstarkt, doch ist hier die Deutung unsicher. Die Aufspaltung der Guanidinophosphor
sauren im Muskel geht prakt. ohne Verschiebung des pn vor sich, doch entsteht aus 
einer nicht puffernden Verb. ein Gemisch m it starker Pufferungskapazitat.

V e r s u ć h e .  Ba-Salz der Argininphosphorsaure, (C6H 140 6N4P)2Ba- 2 H aO. [a]D =  
+ 2 ° ; [a]D der freien Saure =  + 5°. — Nach Aufspaltung in Saure Darst. von Arginin-
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pikrat, F. 205° (u. Zers.), u. Argininpikrolonat, F. 233—234° (u. Zers.). (Biocliem. 
Ztschr. 196. 22—48. 49—72. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilh.-Inst. f. Biologie.) L o h m a n n .

Walter Fuchs, Uber Fort-schritle in  der Chemie der Huminsdure und der Kóhle. 
(Vgl. C. 1928. I I .  571.) In  einem Vortrag berichtct der Vf. uber Verss. zur Konsti- 
tutionscrforschung der Huminsdure. Untersucht wurde das durcli Einw. von verd. 
H N 03 auf Huminsiiure bei Tempp. bis zu 60° entstehende acetonloslicho Prod., fur dessen 
Metliylderiy. die Formel C69H30O18N[(COOCH3)4(OCH3)3(C: NOH)-(CO)] aufgcstellt 
wurde. Die daraus abgeleitete Formel der freien Saure stellfc ein primiires Oxydations- 
prod. der natiirlichen Huminsaure dar. Dio Best. der Mol.-GroCe dieses Oxydations- 
prod. ergab keine wesentliclie Abweichung von den nach anderen Verff. erhaltenen 
W erten fiir dio Huminsauren selbst. Ferner wurde gezeigt, daB das sogenannto 
Nitrolignin u. die sogenannte Nilrohuminsdure nahe chem. Verwandte sind. Nitrolignin 
enthalt melir N  ais Nitrohuminsiiure. Methoden zur analyt. Charakteristik der Kohlen 
wurden zur Erm ittlung des Geh. an Carboxylgruppen, Carbonylgruppen, dehydrier- 
barem Wasserstoff sowie der Doppelbindungen angewandt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
851—53. Miilheim-Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) J u n g .

E. Biochemie.
Gunter Wallbach, Studien iiber die Zellaktivitdt. I . M itt. Speichenmgstypen ver- 

schiedener saurer Farbstoffe und anodiscli wandernder Substcmzen. Dio Prufung ver- 
schiedener saurer Farbstoffe (Benzopurpurin 4 B, Melhylblau, Trypanblau, Dianil- 
reinblau, Yiolamin, Diaminschwarz BH, Isaminblau — Pyrrolblau) auf ihro Verteilung 
durch Zellspeicherung im Mauseorganismus ergab, daB jeder der Farbstoffe unabhangig 
von seiner Dispersitiit, [H-], Oberflachenaktivitat seinen eigenen Ablagerungstypus 
hat. Zur Deutung der Verschiedenlieiten miissen auBer der chem. Konst. der F arb 
stoffe auch besondere Aktivitiiten der einzelnen Zellbezirke herangezogen werden. 
Die Auffassung des Beticuloendothels ais eines einheitlichen Zellsystems ist noch nicht 
hinreichend fundiert. (Ztschr. exp. Med. 60.430—72. Berlin, I. med. Klinik.) S c h n it z .

Marian Irwin, Einflufi von Salzen und Sauren auf das Eindringen von Brillant- 
kresylblau in  die Vakuole. In  lebende Zellen von Nitella dringt dio Farbbase leichter 
ein ais das Salz. Dies Eindringen ist abhangig von Veriinderungen, dio das Proto- 
plasma durch Salzlsgg. erfahren kann. Hier verhalten sich die Chlorido m it einwertigem 
Kation anders ais solehe m it zwei- u. dreiwertigem. Die Rolle der Anionen ist gering. 
Von Pufferlsgg. ist eine Phosphatmischung wirksam, eine Boratmiscliung nicht, von 
Sauren w irkt nur Phosphorsiiure. Letztere verandert wohl durch Dissoziation das 
Protoplasma starker u. erniedrigt die pn der Zellfl. Daraus liiBt sich auch das scheinbar 
von der Theorie abweichende Verh. der Essigsaure erklaren. (Proceed. of tho Soc. 
for Experimental Biol. and Med. 24 [1926]. 54—58. Sep. New York, Rockefeller 
Inst.) SCHNITZER.

Marian Irwin, Aufhebung der Hemmungswirkung einiger Pufferlosungen und 
Sauren auf Nitella. Eine Vorbehandlung lebender Zellen von Nitella in Phosphat- 
pufferlsg. von ph =  5,5 oder 5 x  10~5 m Phosphorsiiure u. HC1 gleicher Konz. hemmt 
die Aufnahme von Brillantkresylblau um 50—25%- Diese Wrkg. kann aufgehoben 
werden durch Verwendung einer Farbstofflsg. in  1/ 150-m. Phosphatpufferlsg. oder Borat- 
pufferlsg. m it 0,02 m NaCl oder 0,01 m MgCl2. Auch vorheriges Waschen der Zellen 
in 0,01 m MgCl2-Lsg. (gel. in 150-m. Boratpuffermisehung von ph =  7,7) hebt die 
hemmende Saurewrkg. auf. (Proceed. of tho Soc. from Experimental Biol. and Med.
24 [1926]. 245—47. Sep. New York, Rockefeller Inst.) SCHNITZER.

Marian Irwin, Farbstoffaustritt aus der Vacuole von Nitella bei verschiedener 
Anfangskonzentration. Dio Zellen liatten durch versehieden langen Aufenthalt in 
Brillantkresylblaulsg. in  ikrer Vacuole eino Farbstoffkonz. yon 0,000035—0,0028 m. 
In  eine Phosphatpufferlsg. von ph =  5,4 verbraeht, ergaben sich fiir den Farbstoff
austritt ungefahr dieselben W erte (0,000035 u. 0,00014 m). Dio Abweichungen beruhen 
yiellcicht auf dem Vorhandensein einer Substanz, die m it der Farbbase eine schwer 
durchdringende Verb. bildet, die beim Farbstoffaustritt wieder gel. wird u. freie Base 
austreten laBt. (Proceed. of the Soc. for Experimental Biol. and Med. 24 [1926]. 247. 
Sep. New York, Rockefeller Inst.) SCHNITZER.

Marian Irwin, Dringt Methylenblauin lebendeZellenl Verss. an Valonia. Methylen- 
blau dringt nicht ein, auch nicht ais Leukobase, sondern man findet Trimethylthionin. 
Auch Chloroform nimm t aus einer wss. Lsg. von Methylenblau Trimethylthionin auf.
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(Procced. of the Soc. for experimental Biol. and Med. 24 (.1927]. 425—27. Sep. New York, 
Rockefeller Inst.) Sc h n itzer .

Marian Irwin, Mulliple VerteilungsJcoeffizienten der Farbstoffaufnahme. Verss. 
anN itella u. Valonia. Dio Farbstofflsgg. (Trypanblau, Trypanrot, Bordeauxrot, Fuchsin, 
Krystallviolett, Methylenblau, Azur B) in Sccwasser wurden m it Chlf. ausgeschuttelt 
u. das Chlf. dann m it Valoniasaft gcschiittelt. Zum Vergleich wurden Valoniazellen 
in Farbstofflsg. yerbraeht u. das Eindririgcn beobachtet. Die Aufnahmo in die Zellen 
ist abhiingig von der Chlf.-Lóslichlceit u. der Aufnahmefahigkeit des Zellsaftcs u. zwar 
werden hiiufig Umlagerungsprodd. der Farbstoffe aufgenommen. Ahnliche Vorgiinge 
spielen sich bei der Durchdringung des Protoplasmas ab. (Proceed. of the Soc. for 
Experimental Biol. and Med. 25 [1927]. 127—29. Sep. Rockefeller Inst.) S c h n i t z e r .

Handbuch der bioloeischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 2, Tl. 2, 
H. 8; Abt. 6, Tl. C I, H. 6; Abt. 8, Tl. 2, H. 5; Abt. 13, Tl. 2, H. 7. = Lfg. 260—269. 
Berlin, Wicn: Urban & Schwnrzenbcrg 1928. 4°.

Abt. 2. Physlkal. Metliodcn. Tl. 2, H . 8. =  Lfg. 200. M. 0.— .
A bt. 0. Metliodcn der cxperimcntellcu Psychologio. Tl. C. I .  II . 0. =  Lfg. 207. M. 10.—.
A bt. 8. Metliodcn d. exporimcntellen morpholog. Forschg. Tl. 2. Experlinentelle Patho- 

logle. H . 5.
Robert Sclmltzler: Methodik d. Chcmothcrapio protozoischcr Infektlonen. <S. 035— 740)- = 

Lfg. 208. M. 0.— .
A bt. 13. Metliodcn d . Immunitat.sforsclig. u. d. experiincntellen Therapie. T l. 2. Irnmunl- 

tatsforscb.g. H . 7.
E rnst Lowensteln: Toxine u. Toxoidc. (S. 1031—1140). =  Lfg. 209. M. 0. — .

E 2. P f la n z e n c h e m ie .
Erich Feyertag und Julius Zellner, Beitrage zur vergleichenden Pflanzenchemie. 

XVII. Rliododendron hirsutum L. (XVI. vgl. C. 1927. I. 2326.) Untersueht wurden 
Blatter u. jungę griine Stammgobilde, die Ende August im Gebiet des Schneeberges 
u. der Schneealpe gesammelt waren. Aus dem sehwarzgriinen P e t r o l a t h e r  - 
a u s z u g wurdo aus dem unyerseifbaren Anteil ein Kohlenwassersloff in Gestalt silber- 
gliinzender Blattehen yom F. 65° isoliert. Aus den Eg.-Mutterlaugen wurdo eine Verb., 
anacheincnd' ein Harzalkohol, erhalten, der aus PAe. u. Eg. Nadeln, F . 226—227°, 
ergab. Ferner sehieden sich aus diesen Mutterlaugen prismat. Krystalle, F. 205°, aus, 
dereń Analyse W erte ergab, die etwa auf die Formel G30H52O stimmten, [a] =  +63,9°. 
Die Verb. ist nicht acetylierbar. Aus-dem geringen A t h e r a u s z u g  der Pflanze 
wurde eine krystallin. Substanz vom F. 234° (unscharf) erhalten, auBerdem amorphe 
Harzsauren. — Im  in W. 1. Teil des a l k o h o l i s c h e n  A u s z u g e s  wurde ver- 
geblich nach dcm Glykosid Ericolin gesucht, dossen Anwesenheit von R o c h le d e r  
u. S c h w a rz  ( R o c h le d e r ,  Phytochemie 1854. 168) behauptet worden war. Dies 
vom Vf. festgestellte Fehlen des Ericolins stim m t m it den Angaben von P o w e r  u . 
T u t i n  (London, Wellcome chem. Research Labor., Sept. 1906) iiberein. — Aus dem- 
selben Teil des alkoh. Auszuges wurden m it Bleizucker die Gerbstoffe gefiillt, m it H2S 
zerlegt, gereinigt u. analysiert. In  der Kalischmelze wurde Brenzcaiechin idcntifiziert. 
Beim Erhitzen der Gerbstoffe m it H„S04 im C02-Strom schied sich ein rotbrauner Nd. 
von Phlobaphenen (R o c h le d e rs  lihodozanthin) ab. Ferner wurden noch geringe 
Mengen von Olylcose, hwertzucker u. Cliolin nacbgewiesen. — Aus frischen Bliittem 
wurde durch Dest. m it gespanntem Wasserdampf ein ath. Ol gewonnen. Das Rohol 
zeigte gelbliche Farbę u. hatte einen an Koniforenol erinnernden Geruch. d21 0,8780; 
nn20 =  1,48 07; [a]o — —29,0° (in Ather). Die Analysenzahlen deuten auf eine Formel 
C10HJ6. Durch die fraktionierte Dest. bei 12 mm Druclc ergab sich, daB das Ol iiber- 
wiegend aus KW-stoffen besteht. (Monatsh. Chem. 47 [1927]. 601—09.) F i e d l e r .

Julius Zellner, Zur Chemie der Halophyten. Es wurden Halophyten aus der 
Umgebung des Neusiedlersees, wo die Bodensalze hauptsachlich aus Sulfaten bestehen, 
walirend das Chlornatrium seiner Menge nach bedeutend zuriicktritt, hinsichtlich 
ihrer Mineralstoffe untersueht. — S a l i c o r n i a  h e r b a c e a  L. m it Sukkulenten- 
habitus zeigt einen hohen Aschengeh. t)ber 80% der Mineralstoffe sind, wie aus den 
Tabellen der Analysen hervorgeht, in  wasserl. Form yorhanden. Alkalien, Chlor u. 
Il^SOi liegen ganz, Mg groBtenteils in wasserl., ionisierter Form vor; Fe, Al, Ca, Si, P  
sind ganz oder iiberwiegend in unl. Verbb. yorhanden. Trotz kalkreichen Bodens zeigt 
die Pflanze bemerkenswert geringen Kalkgehalł. — Ahnlich zusammengesetzt ist die 
Asche von S u a e d a  s a l s a .  Es folgen die Analysen zweier Halophyten, die nicht 
sukkulenten, sondern gewohnlichen krautigen Habitus zeigen, S c o r z o n e r a  p a r y i -
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f l o r a  J a c ą .  u. P l a n t a g o  m a r i t i m a  L. — Ferner sind die RcsulŁitsł d e r ^ ś  
Asclienanalysen zwęier Halbhalophyten, A s t e r  T r i p o l i u m  L. u. E r y t  A <?,a ’»£ 
l i n a r i a e f o l i a  P e r s .  in Tabellen angegeben. — Aus einer ZusammensSeRujig?' . 
der Wasser- u. Gcsamtasehengehalte aller untersuchten Pflanzen ergibt sich\dsĆfe»j _ ; 
Salicornia u. Suaeda die hóchsten Aschengehalte aufweison, bei E rythraea zeigt “  
ein ungewohnlich tiefer Wert. Ihrer Zus. naeli zeigen die Aschen ziemliche Obcrein- 
stimmung. Die Summę der Alkalimetalle sehwankt wenig, Cl- u. Sulfation sind reicli- 
licli yorhanden, das Cblorion wird aus den Bodensalzen meist reichliclier aufgenommen; 
der EinfluB des sulfatreichon Bodens maobt sicb insoforn geltend, ais das Sulfation 
liier iiber 14% der Asche ausmacht, wahrend es boi am Meeresstrand gewachsenen 
Indm ducn nur 2—3%  der Asche betragt. Br u. J  konnten entgegen alteren Angaben 
nicht gefunden werden. Dic Mineralstoffanalyse von C l i o n o p o d i a c e e  S a l s o l a  
K a l i  L., die in der L iteratur ais Sodapflanze angefuhrt wird, zeigt keine Ahnlichkeit 
m it denen der Halophyten. Geh. an Cl, SO,, u. Na ist nicht hohcr ais bei gewohnlichen 
griinen Krautern. Die Pflanze ist reich an Kalium, also nicht zu den Sodapflanzcn zu 
zahlen. In  der Pflanze sind reichliche Mengen organ. Sauren (Omlsdure) yorhanden, 
was bei Salicornia, dic in der L iteratur ais oxalsaureroich angegeben wird, nicht der 
Fali war. — Zum SchluB wird noch der ośmot. Druck der Zellsafte der Halophyten 
nach der Gcfrierpunktsmethode anniihernd festgestellt. Es wurde ein sehr hohcr Druck,
16,4—35 a t gefunden. (Monatsh. Chem. 47 [1927]. 611— 18.) F i e d l e r .

Gabriel Bertrand und M. Rosenbłatt, Ober die allgemeine Gegenwart von Nalrium  
in  den Pflanzen. (Atm. Science agronom. Franęaiso 45. 82—85. — C. 1928. I. 
2725.) T r e n e l .

Gabriel Bertrand und D. J. Perietzeanu, Ober das Vorkommen von Nalrium in
den Pflanzen. (Vgl. aueh C. 1928. II. 1001.) Vff. haben yerschiedene Pflanzen ana- 
lysicrt u. glaubcn, daB alle Pflanzen Na  enthalten. (Ann. Scienco agronom. Franęaiso 
45 . 77—81.) T r JŚn e l .

M. Kleinstiick, Das dendrologische Yorkommen des Mangans. I. M itt. In  ver- 
schiedenen Laub- u. Nadelbaumcn des oberen Elbtales wurden erhebliche Mengen 
Mn gefunden, hauptsiichlich in den Blattern u. der Rinde. Die Mengen schwanken 
zwischen 1 u. 350 mg Mn pro 100 g trockcncs Materiał. Es ist móglich, daB dio be- 
sonders groBe Empfindlichkcit der Koniferen gegen Rauchschadcn durch ihren Mn- 
Geh. hervorgerufen wird, indem das Mn die Rk. des S 0 2 der Rauchgaso m it dcm 
ath. Ol der Konifere, dic wohl der Ausgangspunkt der Schadigung ist, katalyt. be- 
schleunigt. (Chem.-Ztg. 52. 598—99. Dresden.) R ó l l .

E. C. Sherrard und E . F . Kurth, Vorkommen von P init im  JRolliólz. Vff. haben 
Pinit (Monomethylcyclohexanliexol), C(,Hc0CH3(0H )c, aus dem Sagcmehl des luft- 
trookenen Kernholzes von Scquoia sempervirens (Rotholz) auf folgendem Wege 
isoliert: Der Kaltwasserextrakt wurde aui Sirupdicke eingeengt (Vakuum) u. nach 
Zusatz von 3—4 Voll. A. mehrere Tage der Krystallisation uberlassen. Die dunkel 
gefarbte, durch wiederholte F iltration heller werdende Lsg. der Krystalle in  wenig 
W. wurde auf dem Dampfbad zur Sirupdicke eingeengt u. nach Zusatz yon 1 Vol.
A. zur Entfernung ausgeschiedener Verunreinigungen filtriert, die Lsg. dann auf einen
A.-Geh. yon 70—75 Vol.-% gebracht u. hierauf der KrystalMsation uberlassen. Krystalle 
aus h. A., F. 185°, [c c ]d 20 =  +65,4°. Die SiiBigkeit entspricht der von Rohrzucker, 
F e h l i n g  wird nicht reduziert. Zugleich wurde im Kaltwasserextrakt noch eine 
neue, sufischmeckende, ais „Sequoit“ bezeichnete Cyclose der mutmaBliclien Zus. 
CflH5(OH)0CH2OCH3, isoliert. (Ind. engin. Chem. 20. 722—23. Madison [Wis.], Forest 
Prod. Lab.) H e r z o g .

Torao Ohtsuki, Studien iiber das Konjahnannan. Das Konjabnannan  ist der 
liemieelluloseartige Reseryestoff aus den Knollen yon A m o r p h o p h a l l u s  
K  o n j a k  K. K o ch  (Araceae). Die aus den im H erbst ausgcgrabonen dreijahrigen 
Knollen durch Zerschneiden, Trocknen u. Zcrstampfen u. Behandlung des so erhaltenen 
Konjakpulyers m it W . u. Kalk gewonnene steife Gallertc ist in Japan  ais Nalirungs- 
mittel beliebt. — Dic bisherigen Arbeiten japan. Forscher werden besprochen. Danach 
schien Fructose an der Zus. des Konjakmannans wesentlich beteiligt zu sein, doch 
ergab sich m it Sicherheit, daB die Hydrolysate nur d-Mannose u. d-Glucose im Ver- 
haltnis 2: 1 enthalten; die gefundene Fructose lieB sich teils auf Verunreinigungen, 
teils auf Umlagerungen der Mannose u. Glucose zuruckfuhren. — Das yon W lLL- 
STATTER u. ScHUDEL ausgearbeitete Verf. zur Best. von Aldosen m it N aO J ist fiir 
Mannose nicht anwendbar, weil diese durch N aO J nicht yollstandig, sondern mu1 zu

X. 2. 75
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59,4% zur Mannonsaure oxydiert wird. — Um Einblick in  die S truktur des Konjak- 
mannans zu erhalten, wurde yersueht, Zwischenprodd. des enzymat. oder therm. 
Abbaus zu fassen. Durch Verfliissigung m it Takadiastase wurde ein Prod. erhalten, 
das gcringere relatiyo Viscositat zeigte ais das Ausgangsmaterial (Konjahmannin =  
y-Konjakmannan yon M iy a ic e ,  Journ. Coli. Agr. Imp. Univ. Hokkaido 18 [1927]. 164). 
Daneben entsteht ein Trisaeeharid Lavidulinose, bei dessen Hydrolyso Mannosc u. 
Glucose ebenfalls im Mengenverhaltnis 2: 1 erhalten werden. Durch Erhitzen von 
Konjakm annan in  wasserfreiem Glycerin auf 235° erhalt man ein desassoziiertes Prod., 
das in  W. leichter 1. ist u. geringere Viscositiit bat ais das Ausgangsmaterial, aber den 
gleichen Drehwert zeigt. Es ha t in  wss. Lsg. eine TeilchengroBe vom Umfang des 
Trihexosans, reassoziiert beim Stehcn zum hochkolloiden Zustand u. liefert durch 
Hydrolyse Mannose u. Glucose im Mengenyerlialtnis 2 :1 . Es liegt aber noch nicht 
der eigcntliche Grundkorper des Konjakmannans vor, denn das Acetylderiv. gibt 
in  sehr verd. Eg.-Lsg. ein den Hexoseanhydridacetaten entsprechendes Mol.-Gew. 
Auch das Acetylderiy. des Konjakmannans selbst dispergiert sich in sehr verd. Eg.- 
Lsg. m it demselben niedrigen Aufteilungsgrad, wahrend es in starkeren Lsgg. ca. 
dreifache TeilchengroBe zeigt. Es gibt in  Phenol u. Campher kaum merkliche F.-De- 
pression; bei der Verseifung des Acetats wird das Mannan in  wl. hochkolloidem Zustand 
regeneriert. Man kann daraus schlieBen, daB d-Mannoseanhydrid u. d-Glucoseanhydrid 
die Grundkorper der Konjakmannanmicello darstellen; sie kónnen ais Acetate in  Eg. 
molekular dispergiert werden. Je  zwei Moll. Mannoseanhydrid werden m it einem 
Mol. Glucoseanhydrid durch eine festere Assoziationskraft zusammengehalten, die 
durch Warmezufuhr nicht leicht abzulósen ist, u. bildcn abgegrenzte Raumgruppen 
im Micellgitter. Das Mieoll des Konjakmannans ist also aus zwei strukturcliem. yer- 
schiedenen Gitterelementen in  bestimmter Zahl u. Anordnung aufgebaut u. bietet 
somit einen Typ der Mosaikmicelle, dereń extrem komplizierten Fali wahrscheinlich 
die Proteine darstellen. — Das Trisaeeharid Liiyidulinose entsteht beim enzymat. 
Abbau wahrscheinlich durch Hydrolyse der Zuckeranhydride u. darauffolgende 
Glykosidsynthese. Die durch Trockenhefe oder Takadiastase aus Konjakm annan 
entstehenden Verfliissigungsprodd. stellen nur Peptisationsformen vor, in denen die 
urspriingliehe Micelle unyerandert geblieben ist; sie zeigen in wss. Lsg. zwar geringere 
Viscositat, aber keine meBbare Depression.

V e r s u e h e .  Konjakmannan, C0H ,0O5. 10 g Konjakpulver, das m it Jod keine 
Starkerk. gibt, werden in 1 1 W. unter Erwarmen gel. u. durch ein feines Tuch aus- 
gepreBt, die Lsg. m it der gleichen Menge 90%ig. A. versctzt. Man saugt die flockige 
M. ab u. preBt gut aus. Das Lósen in h. W. u. Fallen m it A. wird 3—4-mal wieder- 
holt. Nach Waschen m it absol. A. u. A. u. Troclcnen erhalt man ein rein weiBes Pulver;
1. sich etwas schwierig in W., reduziert FEHLlNGsehe Lsg. nicht (es bildet sich eine 
flockige Mannan-Cu-Verb.), fiirbt weder Chlorzinkjod noch Phosphorsaurejod. Wird 
nach 3-std. Erhitzen auf 150° iiber P 20 5 noch nicht vóllig wasserfrei. [a]n14 =  —42,8° 
(mit NaOH yersetzte 0,703%ig. wss. Lsg.). Das durch Erhitzen von 2 g m it 200 ccm 
l% ig . HC1 erhaltene Hydrolysat zeigt [ajn30 =  +27,8°; fiir das Verhaltnis 2 Man
nose: 1 Glucose berechnet sich 27,1°. Mit Phenylhydrazin entstehen Mannosephenył- 
hydrazon (F. 193°) u. Olucosazon (F. 207°); die Menge des Mannosazons entspricht 
einem Mannosegeh. yon 65,2%. Auch aus dem Vergleich der Farbrkk. des Hydro- 
tysats m it denen von Mannose-Glucose-Fruetose-Gcmischen bekannter Zus. ergab 
sich Abwescnheit yon Fruetose u. das Verhaltnis Mannose: Glucose =  2 :1 . Ab- 
wesenheit yon Galactose u. Pentosen wurde besonders festgestellt. Beim Erhitzen 
des Mannans m it H N 03 (D. 1,2) entsteht Zuckersaure. — Konjakmannan wird durch 
gereinigte „Kashiwagadiastase“ aus Malz bei 30° u. pn =  5,0 zu etwa %  zu Mannose 
u. Glucose verzuekert. Fruetose entsteht dabei nicht. — Acelyliertes Konjakmannan, 
CcH,Oj(CO-CH3)3. Acetylierung durch Acetanhydrid in Ggw. yon H,SO., yerlauft 
unyollstandig u. liefert unbrauchbare Praparate. 3 g Mannan werden in ca. 50 ccm 
W. gcl. u. allmahlich unter heftigem Riihren m it Eg. yersetzt, nach yólligem Aus- 
fiillen auf einem Tuehc m it Eg. gewaschen u. gut abgepreBt, nach dieser Behandlung 
m it 30 ccm Acetanhydrid u. 0,3 g ZnCl2 30 Min. auf 70° erhitzt. WeiBliches Pulver. 
Schm. unscharf, wird durclisichtig u. sintert bei 235° u. yerfliissigt sich bei 266° unter 
Braunfarbung. [a]o13 =  —13,3° (1—2%ig. Lsg. in  Aceton). L. in  Acetanhydrid, 
Eg., Phenol, Chlf., Aceton, Essigester, wl. oder unl. in  A. u. A. Die Lsgg. sind klebrig. 
Mol.-Gew. in Eg. bei Konzz. bis ca. 0,2% entspreehend C6H .0 6(C0-CH3)3, bei hóheren 
Konzz. bis zum Dreifachen dieses Werts. Gibt m it F e h l in g  scher Lsg. einen flockigen
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Nd. Durcli Einw. von methylalkoh. NH3 liifit sieli das Mannan in urspriłnglicher 
kolloidaler, aber teilweise leichter dispergierbarer Form regenerieren. Das Prod. ist 
wohl ein Gemisch yon Mannan u. Mannin. — Konjahnannin, C6H 10O5. Aus dem Mannan 
bei kurzer Einw. von Takadiastase (iiber Nacht) oder Trockenhefe (2 Tage). W ird 
aus der Lsg. durch 90%ig. A. gefiillt. Die Fallung ist nicht wie die des Mannans 
gallertartig. Nach wiederholter Umlósung we i (3 es Pulver. Farb- u. Fiillungsrkk. 
wie Konjakmannan. [aju14 =  — 42,8° (in 2-n. NaOH). In  W. keine kryoskop. De- 
pression. Hydrolyse m it HC1 gibt das Verhaltnis 2 Mannose: 1 Glucose. Die Vis- 
cositat ist ca. 7,7-mal geringer ais beim Konjakmannan. — Acetyliertes Konjahnannin, 
C6H ,0 5(C0 -0113)3. Das Mannin wird in wenig W. gel., nach Stehen iiber Nacht m it 
Eg. gefiillt, abgepreBt u. m it Acetanhydrid +  ZnCl2 acetyliert. WeiBes Pulver. 
Leichter 1. ais das Konjakm annanacetat. Wird durchsichtig u. sintert bei 235°, 
schm. unter Braunfiirbung bei 265° (Takapraparat )bzw. 268° (Zers.) (Hefepriiparat). 
[a]n20 =  — 12,3° (in Aceton, c =  2,9) bzw. —13,3° (c =  1,96). Mol.-Gew. in  Eg. 
bei c =  0,20—0,26 einfaeh, bei c =  1,1 dreifach. — Ein iihnliches Acetat erhii.lt man, 
wenn nicht gut entwassertes Mannan acetyliert wird. S intert bei 215°, schm. bei 
265°; [a]n13 =  — 13,3; gibt bei Verseifung Konjakm annin neben einer geringen Menge 
reduzierender Zucker. — Ldvidulinose, C1RH 320 1G. Aus Konjakpulver in W. bei langcr 
Einw. yon Takadiastase (11 Tage). WeiBes, krystallin. Pulver, zerflieBt in W. oder 
verd. A., kaum 1. in anderen Mitteln. Aus wss. Lsg. m it ammoniakal., aber nicht m it 
neutralem oder bas. Bleiacetat, sowie m it FeCI3 fiiUbar. Das Red.-Vermogen ist 1/4 
von dem der Glucoso. [a]nL1 =  — 15,6° (c =  2,15 in W.). Hydrolyse m it ca. l,5% ig. 
HC1 gibt 2 Tcile Mannose (Phenylhydrazon F . 193°) u. Glucose (Osazon F. 207°). — 
Deassoziationsprod. des Konjakmannans, C6H 10O5. Ein Gemisch von 10 g Mannan 
u. 100 g yollstandig entwassertem Glyccrin wird auf 235° crhitzt. WeiBes, amorphes 
Pulver. Nur in  W. 1., Loslichkeit <  1%, unter 0,5% wohl molekular dispers, da 
die Lsg. kcin Tyndallphiinomen zeigt u. die Substanz durch Kollodium diffundiert. 
Reassoziiert sich in  wss. Lsg. allmahlich; die Viscositat nimm t langsam zu. W ird 
aus wss. Lsg. durch Bleiacetat oder FEH LiN G sche Lsg. gefiillt, reduziert diese nicht, 
fiirbt sich weder m it Jod noch m it Chlorzinkjod. [ajn25 in W. —26,2° (c =  0,875), 
in 2-n. NaOH [a]D8 =  —41°; der Drehwert ist fast gleich dem des Konjakmannans 
selbst. Hydrolyse m it HC1 gibt 2 Mannose u. 1 Glucose. Mol.-Gew. nach B a r g e r - 
R a s t  i s t  in  geniigend yerd. Lsg. entsprechend (C„H10O6)3. Viscositat 26-mal kleiner 
ais fiir Konjakmannan, 3,3-mal kleiner ais fiir Konjakmannin. — Acelylderiv., 
CeH 70 6(C0-CH3)3. Man befeuchtet m it W., entfernt das W. m it Eg., saugt scharf 
ab u. acetyliert m it Acotanhydrid u. ZnCl2. WeiBes Pulyer. Unterschcidet sich im 
Verh. gegen Losungsmm. kaum vom Konjakm annanacetat; dic Lsg. hat eine be- 
deutend geringere Viscositat. Schm. unscharf bei 248°. [a]n10 =  — 13,3° (c =  3).
Mol.-Gew. in Eg. bei <  0,5% einfaeh, bei ca. 2% mehr ais fiinffach; wahrscheinlich 
Reassoziation. — Das Konjakmannan stim m t in  yielen Eigg. (nicht in  der Zus.) 
m it dem von P r in g s h e im  u . L iss  (C. 1928. I. 1167) untersuchten Salepmannan 
iiberein. (Acta phytochim. 4. 1—39. Tokio, Univ.) O s t e r t a g .

E. P. Clark, Studien am Oossypol. I I . t)ber die Natur von Carrułh's D-Gossypol. 
(I. vgl. 0 .1928.1 .1535.) Anilin-D-Oossypol ist ident. m it dem durch Kondensation von 
Anilin u. Gossypol erhaltenen Dianilingossypol; es liefert bei Hydrolyse Oossypol, 
ist also kein Oxydations- oder Hydrolyseprod. des Gossypols. — Bei der techn. Be- 
arbeitung von Baumwollsamen ergibt sich, daB Gossypol an Aminogruppen von Pro- 
teinen gebunden vorliegt u. daB diese Kondensationsprodd. dem Dianilingossypol 
entsprechen. (Journ. biol. Chemistry 76. 229—35. Washington, U. S. Dep. of Agri- 
culture.) H e s s e .

E. P. Clark, Studien am Oossypol. IV. Apogossypol. (III. vgl. C. 1928. II . 583.) 
Bei der Einw. von 40°/0ig. NaOH auf Gossypol bei 100° zerfallt diese Substanz unter 
Farbiinderung von Dunkelorange nach Grau in 2 Moll. Ameisensdure u. 1 Mol. Apo
gossypol. Dieses enthiilt noch 6 OH-Gruppen, aber keine CO-Gruppen melir. Es ist 
selbst in  krystallisiertem Zustand sehr lichtempfindlich u. verwandelt sieh in ein 
schwarzes Pulver. Auch die Lsgg. fiirben sich mehr oder weniger rasch dunkel. Der 
Hexamethylather des Apogossypols wird von sd. H J  n i c h t  angegriffen. Im  Hezacetał 
des Apogossypols werden 2 Acetylgruppen viel schwerer verseift, ais die ubrigen 4. — 
Die Toxizitat des Apogossypols ist betrachtlich geringer ais die des Gossypols. Die letale 
Dosis betragt fiir weiBe R atten  bei intraperitonealer Injektion 60— 75 mg pro kg. — 
Apogossypol, CjgHjoOo, aus CH3OH m it W. Krystalle ohae scharfen F., 11. in den ge-
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brauclilichcn organ. Losungsmm. — lle.xace.tat, C40H 42O]2, dargestellt nach der Pyridin- 
methodc, aus Essigester m it PAe. auCerordentlich stark doppelbrechende Stabchen 
u. P latten m it paralleler Ausloschung. F. 291°. Brechungsindices: n s =  1,525, ny =
1,680. — Hexamethylather, C31H420(„ dargestellt durch Methylierung m it Dimethyl- 
sulfat u. in 20%ig. NaOH bei 100°. Aus Bzl. m it CH3OH spindelformige Krystalle 
vom F. 259°. Brechungsindices: n a == 1,600, ny =  1,675. Die Krystalle zeigen auBer- 
ordentlich starkę Doppelbrechung u. intensive Polarisationsfarben. (Journ. biol. 
Chemistry 7 8 . 159—66. Washington, United States Departm ent of Agriculturc.) Oh l E.

E s. P f la n z e n p h y s lo lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Maxwell O. Johnson, Beeinflussung der Chlorose der Ananas und anderer Pflanzen. 

Es wird die Abhangigkeit der auf Hawaii auftretenden Chlorose der Ananas auf 
sauren, n. oder geringe Mengen von CaO enthaltenden Boden, erwiesen 1. von der 
pH des Bodens — bei P h >  4,5 -wird die Aufnahmefahigkeit der Pflanze fiir Ferri-Fe 
stark  beeintrachtigt — u. 2. von der Ggw. oxydierender oder reduzierender Agentien. 
Das im Boden der Hawaiischen Ananaspflanzungen reichlich yorhandene MnOa 
oxydiert namlicli das leieht resorbierbare Ferro-Fe. Bespriihungen der Pflanzcn 
m it verd. FeSO.,-Lsg. erwiesen sich ais wirksam. Eine Verbesserung ergab dio Be- 
staubung m it FeS, das allmahlich oxydiert wurde. Wegen der hohen Kosten des 
gefallten FeS wurde Pyrit versuchsweise verwendet, der sich jedoch zu langsam 
oxydierte. Hingegen ergab eine Bespriihung m it dem wesentlich leichter oxydablen 
Markasit, der vorteilhaft m it 1/ ,  seines Gewichtes an Infusorienerde yerdunnt wurde, 
rasćhc Heileffekte nicht nur bei der Ananas-, sondern auch der Zuckerrohrchloroso. 
(Ind. engin. Chem. 20 . 724—25. Wahiawa, Oahu.) H e r z o g .

S. Kostytschew, K. Bazyrina und G. Wassiljew, Die Iniensit&t der Photo- 
syntliese unter naturlichen Verh&ltnissen. Vff. bestimmen die Mengen der bei der Photo- 
synthese gebundenen C02 u. zeigen, daB bei einer richtigen Mcthodik die Diskrepanzen 
zwischen den Ausbeuten in dem m it C02 nicht angereichertem Luftstrom u. nach der 
Blatthalftemethode verschwinden. Der Fehler fruherer Unterss. lag in dem Umstande, 
daB dic Geschwindigkeit des Luftstromes im Vcrhiiltnis zur verwendeten Blattflachę 
u. zum Vol. des Blattbehalters zu gering war. Bei ausreichender Luftstromgescliwindig- 
keit crhiilt man durch direkte C02-Bestst. dieselben enorm groBen Ausbeuten, welche 
die Blatthalftemethode liefert: (Journ. fiir experimentelle Biologie u. Mcdizin 1 9 2 7 . 
Nr. 15. 150—58. Sep. [russ.]. Leningrad, Labor. f. Biochemie d. Pflanzcn d. russ. Akad. 
d. Wissenscli. u. Peterhofschcs Forschungsinstitut.) S t e r n .

G. Nadson und E. Rocliline, Ober die Umwandlung von Starkekornern in  Calcium- 
oxalatkrystalle in  den pflanzlichen Zellen unter der Einwirkung von ultravioletten 
Strahlen. AnsclilieBend an friihere Unterss. (C. 1 9 2 8 . I. 2949) wurde gezeigt, daB die 
ultravioletten Strahlen die Oxydationsvorgange in  den Zellen beschleunigen kónnen, 
was unter anderem auch die Bldg. von Oxalsa,ure aus Starkę hervorruft. Hierbei bildet 
Zucker wahrscheinlich die intermediiire Zwischemtufe. Dies erklart auch, warum die 
maximale Bldg. von Ca-Oxalat in den Bliittern m it dem Gehalt an Starkę in  diesen 
zusammenhangt. (Compt. rend. Soc. Biologie 99 . 131—33. Leningrad, Inst. f. 
Róntgenologie u. Radiologie.) R e w a l d .

J. V. Daranyi, Beitrag zur Kcmsermerung von Bakterienkulturen mit Paraffin. 
Vf. iindert die Methode der Paraffinuberschieht.ung nach M ic h a e l  (C. 1 9 2 1 . I I I .  667) 
dahin ab, daB er die Agar- bzw. Serumnahrbóden im Reagensrohr unter 45° Neigung 
erstarren liiBt u. m it sterilisiertem Paraff. liqu. puriss. Merck iiberschichtet. Bei 
Horizontalhaltung des Rolirchens wird die Oberflache paraffinfrei, so daB man leicht 
m it Platinose abimpfen kann. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. Abt. I . 1 0 8 . 160—62. 
Budapest.) E n g e l .

Johann Schubert, Fettsauren und Mycoideslysin. Vf. untersucht die Losefiihigkeit 
des Mycoides fiir Coli in Ggw. yersehiedener hóherer Fettsauren. Sie nahm bei einigen 
Sauren m it hóherer Konz. ab. Daraus werden Eigg. des Mycoideslysins abgeleitet. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. Abt. 1. 1 0 8 . 151—54. Hamburg-Eppendorf, Inst. f. exp. 
Therapie des allgem. Krankenhauses.) E n g e l .

Hertha Hahn, Ver suche uber die Einwirkung von gepufferter Milchsdure auf 
Bakterien mit besonderer Berucksichtigung der iceiblichen Genitalflora. Zahlreićhe 
Bakterienarten werden durch Milchsaure in gepufferter Lsg. bis zu einer Konz. von 
0,5°/0 einer Stammlsg. (Normolactol Boehringer) in ihrer Entw. gehemmt bzw. abgetotet.



1928. II. E4. T ie r c h e m ie . 1109

Mit abnehmender Empfindiichkeit sind dics folgende Arten: Pneumococcus, Entereo- 
coccus, Streptoc. haemol., B. Coli commune, Staphyl. aur., B. coli haemol., Bac. 
Proteus, B. Pyocyaneus, Streptoc. lact., Bac. yaginal. (Ztschr. ges. exp. Medizin 60. 
676—96. Hamburg, Krankenhaus St. Georg, Serol. Abt.) Mk ie r .

Gordon M. Kline, Einflu/3 von Galie, Nairiumsalzen der Gallensauren und un- 
gesditigten Fettsauren auf die Bakteriophagenuńrkung. Galie, Na-Oleat u. Na-Tauro- 
cholat haben keine Wrkg. auf die Bakteriophagenwrkg. Ricinolsaures Na u. Na-Salzo 
der Linolsauren hemmen in Konz. von 0,1% die Bakteriophagenwrkg. vollkommen. 
(Proceed. Soc. for experimental Biol. and Med. 24 [1927]. 735—36. Sep. Albany, 
New York S tate Dep. of Health.) M e i e r .

Claus W. Jungeblut, Optochinfestigkeit von Pneumokokken. Durch Passagcn in 
optochinhaltiger Bouillon wurden Pneumokokken gegen dieses M ittel um das 10-fache 
resistenter gemacht, ohne an Pathogenitat fiir Versuchstiere merklich einzubiiBen. 
Normale u. feste Pneumokokken absorbieren aus einer Optochinlsg. gleiche Mengen 
Optochin, beide fiihren zu gleicher Sauerung des Nahrbodens, jedoch ist die Peroxyd- 
bldg. der normalen K ultur etwas starker. Zusatz sterilen K ulturfiltrats des festen 
Stammes ist, wenn aueh nicht regelmaBig, imstande, dem normalen Stamm yoriiber- 
gehend die Eigg. des festen Stammes zu verleihen. (Journ. of infections Diseases 41 
[1927]. 345—54. 10 Seiten Sep. Albany, Newyork State Dep. of Health.) S c h n it z e r .

B. Gurwitsch, Zur Differenzierung virulenter und avirulehter Rotzkulturen 
miltels des Phanomens der Methylenblaureduktion. Vf. versucht, durch den Grad der 
Metliylenblauentiazhung yirulonte Rotzkulturen von avirulenten zu unterscheiden. 
31 B.-mallei-Stamme wurden untersucht, die Verss. an 3 Stiimmen mitgeteilt, da 
die anderen sich entsprechcnd yerliielten. Die avirulente B.-mallei-Kultur auf Fleisch- 
bruhepepton reduzierte Methylenblau yollstiindiger u. schneller ais die yirulenten 
Stamme auf dcmselben Nahrboden, was von ihrem lippigeren W achstum herruhren 
kann. — Der Untersehied zwischen yirulenten u. avirulenten K ulturen ist bei starker 
Konz. des Methylenblaus am deutlichsten. — Die Red. nim m t einerseits zu m it Yer- 
diinnung der Methylenblaulsg., andererseits m it der Konz. der Bazillen. — Das 
Formalin im Schardingerreagens unterdruckt die Entfiirbung, Toluol yerhindert 
sie ganz. Die Entfiirbung durch eine avirulente K ultur bleibt monatelang. Das 
m it virulentem B. mallei behandelte Methylenblau oxydiert sich nach 2—3 Wochen 
wieder bis zur dunkelblauen Fiirbung. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. Abt. I. 108. 
177—85. Uvo [Ukrainę], Mil. veterin.-bakt. Lab. Nr. 1.) E n g e l .

Aldo Castellani, Beobachlungen iiber das „Plianomen der symbiotisclien Gasgurung“; 
seine Verwendung zur Differenzierung bestimmter Mikrobenarlen und verschiedener 
KoMehydrate. Aus Backerhefe kann man yersehiedene Bakterienarten ziichten, die 
ąn sich nur Saure, aber nicht Gas bilden. Von ihrer Ggw. hiingt aber die Vergiirung 
yerschiedener Kohleliydrate unter Gasbldg. ab. Dies kann man aueh auf pathogene 
Bakterien anwenden. Z. B. bilden Typhusbazillen u. B. Morgani allein aus Maltose 
kein Gas, in Mischkultur wird Gas gebildet. Die Differenzierung yon Ruhrbazillen 
ist m it Hilfe der Mischkultur m it B. Morgani moglich, indem Shigabazillen Maltose 
unter Gasbldg. yergiiren, Flexnerbazillen Maltose u. Mannitol, Y-Bazillen nur Mannitol. 
Kohlenhydrate konnen identifiziert werden, da die Symbiose von Typhus- u. Morgani- 
bazillen u. Kandiense- u. Morganibazillen alle Fehling reduzierenden Zucker m it Aus- 
nahme der Maltose vergaren, die nur yon der erstgenannten Kombination angegriffen 
wird. (Ann. Inst. Pasteur 42. 461—74. London, Inst. R . Ross.) SCHNITZER.

Aldo Castellani, Weitere Beobachtungen iiber das „symbiotisclie Gdrungsphanojnen 
(Vgl. yorst. Ref.) Jou rn . of trop ical Med. and  H j7g. 1927. 6 Seiten Sep. London, 
In s t. R. Ross.) S c h n it z e r .

E*. T ie r c h e m ie .

Wilhelm Kuhnelt, E in  Beilrag zur Histoćhemie des Insektenskeleltes. Isolierung 
der Grenzlamelle durch HCI 36%ig kochend, H 2S 04 konz. kalt, Chromsaure konz. 
kalt, KOH 50%ig kalt, ScHULZEsches Gemisch. Durch Erhitzen m it KOH werden 
die Stoffe der Grenzlamelle yerseift, durch ScHULZEsches Gemisch erhiilt man beim 
Erhitzen eine yerschmolzene Masse, die in A., A., Bzl., Chlf. u. yerd. KOH 1. ist. Beim 
Enyarmen m it 5%ig. Lsg. von K 2C03 in  Glycerin erhalt man schmelzbare Korper, 
die auf das Vorhandensein yon Fettsiiuren hindeuten. Cholesterin ist regelmaBig 
nachweisbar. Der chem. Aufbau der Grenzlamelle zeigt nahe Beziehungen zur pflanz-
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lichen Cuticula. Sekretscliicht u. Pigmentschicht von Cicindcla ist morpholog. u. 
chem. ident. (Zoolog. Anzeiger 75. 111—13. Sep. Wien.) S c h n it z e r .

Erik Sadolin, TJntersuchungen iiber das Vorkommen von Arsen im  Organismus des 
Fisches. Vf. verwendet zur Best des As die Methode von B a n g  (C. 1925. I I . 2010).
— Olwenol u. Schweinefett enthalten keine nachweisbaren Mengen As. Beim Dorsch 
werden im Muskelgewebe 0,4 u. 0,8 mg As je kg (bei 2 Analysen), in der Leber 0,7 u.
з ,2  mg, im Dorschlebertran 3,0— 4,5 mg gefunden. — Um die óllosl. As-Verbb. des Trans
anzureicłiern, wird letzterer m it k. absol. A. extrahiert u. der Auszug 24 Stdn. m it wss. 
Sodalsg. geschiittelt; die so erhaltenen Fettsauren werden teils durch Auskrystallisation, 
teils durch W.-Dampfdest. entfernt u. der Riickstand m it A. extrahiert. Aus 6700 ccm 
Lebertran m it einem Geh. von 26 mg As wurden auf diese Weise 2 ccm FI. m it 2 mg 
As gewonnen. — Durch Ausziehen des ólhaltigen Muskelgewebes vom Aal m it A. 
wird ein Ol erhalten, das einen Geh. von 0,6 mg As je kg aufweist. Beim Hering wird 
der As-Geh. des Muskelgewebes zu 2 mg, der des óles zu 9 mg As je kg gefunden. — 
In  den Fischen kommt also das As normalerweise meist in  fettl. Verbb. vor; diese sind
11. in den gewóhnlichen Lósungsmm. fiir Fettsauren, aber schwerl. in  W. Sie haben 
offenbar sauren Charakter, da sie teilweise durch wss. Sodalsg. extrahiert werden konnen. 
(Dansk Tidsskr. Farmaci 2. 186— 96. Kopenhagen, Univ.) W. W o l f f .

Bernard Eug. Kalwaryjski, t)ber Jodaufspeicherung und Jodbindung durch die 
Muskeltrichinellen. Werden muskeltrichinellenhaltige Gefrierschnitte oder Quetsch- 
priiparate m it Jodlsgg. u. anschlieBend bestimmte Zeit m it 2,5%ig. Na2S20 3-Lsg. 
behandelt, so halten die Trichinellen das Jod  noeh gebunden, wahrend das Muskel- 
fleisch wieder entfarbt ist. Nachfarbung m it DELAFlELDschem Hamotoxylin oder 
M a y e r s  Hiimalaunlsg. u. Einschlufi in Glycerin ergibt ein deutliches Bild der struk- 
turellen Einzelheiten. — Die Jodbindungsfahigkeit der Trichinellen beruht auf ihrem 
Glykogengeh. u. der geringen Durchliissigkeit ihrer Cuticula fur Na2S20 3. Die Halt- 
barkeit der- Jodtinktion ist wegen der F ettarm ut der Muskeltrichinellen nur gering. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. Abt. I . 108. 186—92. Lwów, Univ.) E n g e l .

A. D. Ritchie, Milchsaure in  Fisch- und Crustaceenmuskeln. Best. des Ruhe-
и. des Starregeh. an Milchsaure in yerschiedenen Fischen u. Krustern. Von Knochcn- 
fischen enthielt die totenstarre Muskulatur des Schellfisches im Mattel 0,26%, des 
Dorsches 0,12%, des Dorsehhechtes 0,06%, der Flunder 0,19%, des Heilbutts 0,20% 
Milchsaure. Auffiillig ist der groBe Unterschied bei den Dorscharten. Ais ,,Ruhe“- 
Milchsiluregeh. wurden Werte von 0,03— 0,08% gefunden. Der Geh. an Glykogen 
eines frisch gefangenen Schellfisches war 0,16% bei 0,17% Milchsaure. Der Schwanz- 
muśltel des Hummers enthielt in  der Ruhe 0,04%, nach Suspension in Phosphatlsg. 
0,24% Milchsaure. — Fiir die Bestst. wurde die Milchsaure ais d-Zn-Lactat zur Wagung 
gebracht. (British Journ. of exper. Biology 4 [1927]. 327—32. Sep. St. Andrews, 
New Brunswick, A tlant. Biol. St., u. Manchester, Univ., Dep. of Physiol.) L o h m a n n .

Henri Marcelet, Vorkommen einer noch nicht beobachteten Feltsdure in  einem 
Fischol. Aus dom Ol von Dorosoma nasus Bloch, h a t Vf. nach dem Pb-Salzverf. u. durch 
fraktioniertes Krystallisieren aus A. verschiedene gesatt. Fettsauren isoliert, namlich 
ein Hauptprod. unbekannter N atur von F. 55°, Palmitin-, Stearinsaure u. wenig einer 
unbekannten Saure von F . 46—47°. Die Saure 55° wurde m it Ba-Acetat in Fraktionen 
von FF. 54,5— 55,5, 60,2 u. 60,5° zerlegt, erstere Fraktion wieder aus A. umkrystalli- 
siert. F. konstant 55°. Nadelbiischel oder auch Schuppen, wl. in k., 11. in  h. A., 1. in 
Chlf., Bzl., A. Analysen der Saure u. ihrer Salze fiihren zu der Formel Cr(H 340 ,.  Methyl- 
ester, F . 30°. Yf. bezeichnet die neue Saure ais Dorosominsaure. Sie ist móglicherweise 
m it der Daturinsauro ident. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 145—46.) Lb,.

Hans Soding, Uber Wuchshormone. Literaturiibersicht u. Diskussion. (Zell- 
stimulationsforschungen 1927. 381—91. Sep.) T r e n e l .

O. H. Horrall und A. J. Carlson, Der giflige Faktor in  der Galie. Bekanntlich 
wirkt Galie giftig bei intraperitonealer, subcutaner u. intravenoser Injektion. Das 
giftige Prinzip ist weder Bilirubin, noch der nichtdialysable Anteil. Die reinen n. 1. 
Gallensauren sind auch nicht giftig. — Giftig, u. zwar ebenso wie die urspriingliche 
Galie is t das Dialysat, u. zwar das Glykocholsaure- u. Taurocholsaure-Na. (Amer. 
Journ. Physiol. 85. 591—606. Chicago, Univ., H a l l  Physiol. Labb.) F. Mu l l e r .

Helmut Miiller und Helmuth Reinwein, Beitrag zur Chemie des Spulums.
2. Mitt. ( l.M itt. ygl. C. 1926. II. 1962.) (Vgl. auch K u b a s c h , C. 1926. I I . 2191.) 
2ł/2 1 Sputum m it W. verd., wurden bei essigsaurer Rk. m it Pb(CH3COO)2 ausgefallt, 
vom Nd. filtriert, das Pb m it H 2S 04 entfernt, bei schwefelsaurer Rk. ein Phosphor-
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wolframsaurend. erzeugfc, dieser m it B aryt zerlegt u. zum Sirup konz. Der daraus m it 
alkoh. HgCl2-Lsg. gebildete Nd. wurdo m it H 2S zerlegt, m it H o p k i n s  Reagens aus- 
gefallt, die Fallung in das P ikrat verwandelt u. nach Entfernung der Pikrinsaure eine 
geringe Menge eines wl. Au-Salzes m it 37,02% Au abgetrennt. Das F iltra t des Au- 
Salzes, m it dem F iltra t des P ikrats yereinigt, liefert iiber dio PtCl4-Verb. Cholinauri- 
chlorid, CsH 14NOC1AuCI3, vom F. 244°. Aus dem F iltra t der Fallung m it H o p k in s  
Reagens wurdo weiteres Cholinaurichlorid u. Arginin ais F lavianat isoliert. Auch 
im F iltra t der ersten Sublimatfallung findet sich Cholin. Hanistoff konnte nicht nach- 
gewiesen werden. (Ztschr. physiol. Chem. 176. 200—06. Kónigsberg, Uniy., u. Wiirz- 
burg, Med. Klin.) G u g g e n h e im .

K s. T le r p h y s lo lo g ie .
M. Maeda, Uber die verschiedenen Hormone und die Gewebsatmung. I. Mitt. 

Uber die Schilddriisenfunktion und die Gewebsatmung. Bei Schilddrusen f i i t t e r u n g  
yon Kaninchen ist der 0 2-Verbrauch des Sehilddriisengewebes yermindert, in Neben- 
nieren, Milz, Pankreas, Geschlechtsdriisen u. Leber yermehrt, in der Niere unyerandert. 
Der respirator. Quotient ist in  der Leber unyerandert, in der Niere yermehrt. Nach 
Schilddrusen e n t f e r n u n g  ist der 0 2-Verbraueh in  der Nebenniere yermehrt, in 
den anderen Organen yermindert. Der respirator. Quotient sinkt in der Leber u. bleibt 
in der Niere unyerandert, da 0 2-Verbrauch u. C02-Produktion in  gleicher Weise ab- 
nehmen. Das Schilddriisenhormon steigert die Gewebsatmung aller Organe auBer der 
Schilddriise. (Folia Endocrinologica Japoniac 3. Nr. 4. 2 Seiten Sep. Kyoto, Japan,
I. Med. Klinik der Univ.) W a d e h n .

F. Blum, Gibt es einen von der Schilddriise abhdngigen Jodspiegel des Blutesl 
Zugleich ein Beitrag zur Frage der physiologischen Berechiigung der Jodprophylaze des 
Kropfes. Der J-Gehalt eines Schilddriisenlappens bei Hunden wurde bestimmt u. 
dio Tiere darauf etwa 20 Tage streng J-frei ernahrt u. gehalten. Der J-G ehalt des 
zweiten Schilddriisenlappens war nach dieser Zeit dem ersten fast gleich; im Blut war 
J  nicht mehr nachzuweisen. Die Schilddriise gibt also kein J  u. daher auch kein 
J-haltiges Sekret in den Kreislauf ab. — Dio v o n  FELLENBERGsche Methode ist zur 
J-Best. im Blut nicht geeignet. — Bei kropfiger Entartung ist der J-G ehalt der Sehild- 
driise herabgesetzt, man darf annehmen, daB ihr dann die Fahiglteit, J  aus dem K J  
der Nahrung abzuspalten u. festzuhalten, mangelt. J-Gaben haben daher in diesen 
Fallen keinen Nutzen. (Schweiz. med. Wclischr. 57 [1927]. Nr. 34. 14 Seiten Sep. 
F rankfurt a. M., Biolog. Inst.) W a d e h n .

C. Schelenz, Die Jodmangeltheorie des Kropfes. Vf. lialt den Jodmangel nicht fur 
dio Ursache des Kropfes, sondern nim m t an, daB eino Gowebsschadigung das Primare, 
dio mangelhafte J-Aufnahmo erst das Sekundare bei der Kropfbldg. ist. (Pharmaz. 
Zentralhalle 69. '405—06. Trebschen.) L. J o s e p h y .

K. Csepai und J. Fernbach, Uber den Einflufi des Paraihormones auf die 
Adrenalinempfindlichkeit des mensclilichen Organismus. Die Blutdrueksteigerung nach 
intrayenóser Adrenalininjektion wurde bestimmt u. dann Parathormon subcutan
1 Einheit auf 1 kg gegeben. Nach 2—3 u. nach 24 Stdn. wurde erneut die Blutdruck- 
steigerung nach intrayenóser Adrenalininjektion gemessen. Eine nennenswerte Anderung 
war nach lceiner Richtung hin festzustellen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 60. 618—21. 
Budapest, I. med. Uniy.-Klinik.) W a d e h n .

Erich Fels, Die Sezualhormone im  Blute. Schwangerenserum en thalt vom
6. Monat so viel Oyarialhormon, daB die Injektion von 2 ccm geniigt, um bei der 
kastrierten Maus Brunst auszulósen. Das Hypophysenvorderlappenhormon wird in 
der gleichen Zeit der Schwangersehaft nachweisbar. Dieses Hormon bewirkt nicht
— wie bisher angenommen — eine beschleunigte Eireifung m it darauffolgender Corpus 
luteum-Bldg.; es handelt sich yielmehr bei diesen Veranderungen am Follikel um eine 
Wucherung der Theca interna, sowie luteinóso Umwandlung der Granulosazellen unter 
Z u g r u n d e g e h e n  des Eis. Die im Ovar nach Vorderlappenimplantation auf- 
tretenden Gelbkórper sind daher keine echten Corpora lutea, sondern Anhaufungen 
von Luteinzellen, die das yerkiimmerte Ei einschlieBen. (Arch. f. Gyniikologie 130 
[1927]. 606—25. Sep.) W a d e h n .

S. Loewe, H. E. Voss, F. Lange und A. Wahner, Sexualhormonbefunde im  
mdnnlichen Ham. Vff. fanden die thelykininhaltige Fraktion mannlichen Harns andro- 
kininfrei, die androkininhaltige Fraktion des gleichen Harns thelykininfrei, der positiye 
Ausfall des ALLEN-DoiSY-Tests, m it dessen Hilfo auf Thelykinin gepruft v'urdc, ist
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also nicht auf eine Wirksamkeit des Testishormons an der weiblichcn Kastratenscheide 
zuriickzufiihren. Tcstishormon ist zwar im mannlichen H arn enthalten, gibt jedoch 
nicht den A LLEN -D oiSY -Test. Testis- u. Ovarialhormon lassen sich durch gceignete 
Fraktionierungsverff. auch dort voneinander trennen, wo sie nebeneinander yorkommen. 
(Klin. Wchschr. 7. 1376—77. Dorpat, Univ.) F r a n k .

R. Courrier, Unterdruckt das FoUikelhortnon das Luteinhormon 1 Der gelbe 
Kórper iibt seine n. Funktion auf den Uterus aus, auch wenn eine starkę Dosis des 
Follikels sich im Innern befindet. Das Abortieren wird nicht durch ein Versagen des 
Luteins herrorgerufen, es ist vielmelir wahrscheinlich, daB es bedingt wird durch den 
EinfluB des Follikelhormon auf die Kontraktionen des Uterus. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 99. 224. Algier, Histolog. Lab.) R e w a l d .

A. Brems, Beitrag zur Kenntnis der subcutanen Adrenalinreaktion. I. Anderung 
der subcutanen Adrenalinreaktion durch perorale CaCU-Atropinzufuhr. Die depressive 
oder verspatet u. schwach pressor. Adrenalinblutdruckrk. bei der essentiellen Hypertonie 
laBt sich durch perorale Zufuhr von CaCl2 u. Atropin fast immer sehr deutlich in pressor. 
R ichtung śindern. Fiir den Ausfall der Adrenalinrk. is t nur das Ionenmilieu der Gewebe, 
nicht aber das des Blutes von direkter Bedeutung. Subcutane Adrenalininjektion 
fiihrt fast immer eine starkę Senkung des diastol. Blutdruckes herbei. (Acta medica 
Scandinavica 67 [1927]. 310—22. Sep. Skive, Danemark, Krankenhaus.) W a d e h n .

B. Ssentjurin, Uber den Einflu/S des Adrenalins auf den Eiweiflstoffwechsel
isolierter Organe. Wurde reine R iN G E R -L oC K E sche Lsg. d u rc h  Testiculi geleitet, so 
fiel die Menge des Reststickstoffs allmahlich in  der Spiilfl. ab. Charakterist. veranderte 
sich dabei die Menge des EiweiBstickstoffs, die in  den ersten Stdn. der Durchleitung 
der reinen Niihrfl. abnahm, spater aber wieder zunalnn. Die absol. Menge des EiweiB
stickstoffs ist gewóhnlich gróBer ais die des Reststickstoffs. Die Differenz zwischen 
ćLiesen beiden vergroBerte sich im Laufe der Zeit noch mehr. B ei der Adrenalin- 
durchleitung durch die Testiculi yergroBerte sich nun die Menge des Reststickstoffs, 
wahrend die Adrenalindurckleitung auf den EiweiBstickstoffgehalt einen wenig kon- 
stanten EinfluB hatte. D as Verhaltnis zwischen EiweiBstickstoff u. Reststickstoff 
veranderte sich bei Adrenalindurchleitung im  Sinne der Zunahme des letzteren. Die 
gleiche Wrkg. des Adrenalins licB sich auch bei isolierten Nieren u. Lebern von Katzen 
nachweisen. Es ist also nach den Verss. anzunehmen, daB Adrenalin den EiweiBstoff- 
wechsel der isolierten Organe steigert. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 138. 233—41. 
Leningrad, Pharmakol. Lab. d. Mil.-Med. Akad.) Ma h n .

L. Launoy und P. Nicolle, Uber das Zusammenwirken der Chlorhydrate von 
Adrenalin m d  Ephedrin. Aus den Resultaten scheint sich zu ergeben, daB ein Zusammen- 
wirken von Adrenalin u. Ephedrin bei gleichzeitiger Injektion stattfindet. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 99. 198—200.) R e w a l d .

Masao Fujita, Pharmakologische Untersuchiingen einiger sympathomimetischer 
Aminę. Vergleich des Adrenalons und Tetraliydro-fl-naphihylamins mit dem Adrenalin 
und Tyramin. Das Adrenalon zeigt eine viel reinere Sympathicuswrkg. ais das 
T yram in ; es untcrscheidet sich vom Adrenalin durch seine schwaehere Wirkungs- 
intensitat, iibertrifft es aber in der groBeren hemmenden Wrkg. Beim Tyramin ist 
im  allgemeinen die sympathikotrope Wrkg. geringer. Die Wrkg. des Tetrahydro-p- 
naphlhylamins steht der des Tyramins sehr nahe. (Olśsyama-Igakkai-Zasshi 39 [1927]. 
240—42. Sep. Okayama, Pharmakol. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

Melville Sahyun und N. R. Blatherwick, Wirkung intraperilonealer Injektion 
von Insulin  auf den Blutzucker gutgenahrter Kaninchen. Nach der ersten intraperi- 
toncalen Insulininjektion fehlt bei gutgenahrten Kaninchen haufig die Blutzucker- 
senkung, bei den spateren t r i t t  sie in  sehr ahnlicher Form ein, wie nach subcutaner 
Injektion. Die intraperitoneale Zufuhr ist wirkungsvoller ais die intravenóse. (Journ. 
biol. Chemistry 77. 459—66. Santa Barbara. P o t t e k  Metab. Clinic u. Cottage 
Hosp.)  ̂ F . M u l l e r .

E. Vogt, t)ber die Aktiuierung des Insulinsbei Nichtdiabetisclien. Verss. m it Insulin  
an nichtdiabet. Frauen auf der Hóhe der Fortpflanzungstatigkeit ergaben, daB es 
gelingt, die Wrkg. des Insulins durch Zusatze von Serum, das unm ittelbar vor der 
Menstruation gewonnen wird u. den Hochstgeh. von weiblichem Sexualhormon besitzt, 
maximal zu steigern. Der Zusatz von weiblichem, eiweiBfreiem Sexualhormon Follikulin 
vermag in gleieher Weise die Wrkg. des Insulins zu beeinflussen. Im  Gegensatz dazu 
besitzt das Serum nach operativer oder nach Róntgenkastration nur eine sehr geringe 
aktivierende Wrkg. Bestrahlung des Insulins m it kiinstlicher Hohensonne oder m it
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der Rontgencarcinomdosis bewirkt ebenfalls eine doutliclie A ktm erung des Insulins. 
(Klin. Wchschr. 7. 1460—61. Tiibingen, Univ.) F r a n k .

P. Rubino, J. A. Collazo und B. Varela-Fuentes, Vergleichende Untersuchung 
iiber Insulin und Dekamethylendiguanidin beziiglich des Gehalles an Glykogen in Leber 
und Muskel beim Kaninchen. Das Insulin  beschleunigt nicht nur den ProzeB der Auf- 
spaltung u. Ausnutzung der Glucose in den Geweben, sondern es begiinstigt auch die 
synthet. Umwandlungsphase, welche die Bldg. der Glucose bezweckt. M it Syntlialin 
werden die gleichen Wrkgg. nicht so erzielt. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 178 
bis 180.) R e w a l d .

Edwin R. Theis, Die Lipoidverteilung in normalen und abnormen Lebergeweben.
II . Wirkung von Insulin au f die Lipoide der Kaninchenleber. (I. vgl. C. 1928. II. 
905.) Insulin  bewirkt fiir liingere Zeit Abnahme des gesamten Lipoidgeh. der Leber. 
Nur kurze Zeit findet man ausgesprochene Verschiebungen in der Beziehung von 
Phosphorlipoid u. Neutralfett. — Auf der Hóho der Insulinwrkg. findet man weniger 
Phosphorlipoidc in der Leber ais einige Stdn. nach Abklingen der maximalcn Wrkg. 
(Journ. biol. Chemistry 77. 75—80. D etroit u. Bethlehem.) F. Mu l l e r .

E. Oldberg und A. C. Ivy, Ausscheidung von Farbstoffen durch die Bauchspeichel-
driise. Es wurde die Ausscheidung von intravenós injizierten Farbstoffen durch den 
Pankreas beim Hunde gepruft. Von 32 derart eingespritzten Farbstoffen erschienen 
nur Methylenblau u. Methylviolett in geringer Menge im Sekret. (Proceed. of the Soc. 
for experimental Biol. and Med. 24 [1927]. 838—39. Sep. Northwestern, Univ. Med. 
School.) W A D EH N .

N. Putschkow, Die Blutfermenie nach Esctirpalion der Nebennieren. Nach Neben- 
nierenextirpation steigt beim Ticr (Hund, Katze) der Katalasegeh. des Blutes bis zum 
Tode des Tieres auf etwa das Doppelte an. Estcrase u. Oxydascwert ist nicht ver- 
andert. (Biochem. Ztschr. 194- 251—53. Kasan, Physiol. Labor. d. Univ.) M e i e r .

H. BischoJf, U ber die kałalylische Wirkung des Blutes m it besonderer Beriick- 
sichtigung des Kindesalters. Best. der Katalase im Blut von Kindem u. Siiuglingen. 
Der Katalasewert differiert je nach dem Ort der Blutentnahme. Die Werte vom 
Erwachsenen u. Kinde zeigen keino groBen Unterschiede. Der Blutkatalascwert 
wird durch Infektionskrankheiten wie durch Hóhensonnenbestrahlung nicht ver- 
iindert. (Arch. fiir Kinderheilk. 82 [1927]. 189—98. Rostock, LTniv.-Kinderklin.) M e i e r .

F. D. Wliite, Reduzierende Substanzen im Blut des Hundefisches, Sąualus sucklii, 
und einiger anderer Fische. Beim Vergleich melirerer Methoden der Blutzuckerbest. 
im Fischblut gab die Modifikation B e n e d i c t - F o l i n  immer niedrigere Werte ais 
BENEDICT u . besonders FOLIN-Wu. Wenn man den Oxalatzusatz genau beachtet, 
erweist sich die FOLIN-Wu-Methode fiir diesen Fali ais die geeignetste. — Das Blut 
des Hundefisches enthalt kurz nach Einfangen niedrigen Blutzuckergehalt. Wenn 
der Fisch iiber 4 Tage auch ohne F u tter gehalten wird, steigt der Blutzucker auf 45 bis 
60 mg-%. Der Zucker ist fast vol!kommen vergiirbar. Dagegen findet man in anderen 
Teleostierarten nichtvergarungsfahige reduzierende Substanzen bis zu 10—12 mg-%.
— Asphyxie erzeugte beim Hundefisch keine Hyperglykamie. (Journ. biol. Chemistry
77. 655—69. Nanaimo, Pacific Biol. S tat. Winnipeg, Univ. of Manitoba. Biochem. 
Dept.) F. Mu l l e r .

Reginald Thomas Brain, Herbert Davenport Kay und Philip Guy Marshall, 
Beóbachtungen iiber die Phosphate im  Blut und iiber die Ausscheidung der Phosphate 
im  Harn. Im  Plasma findet sich der saurelosliche P in 2 Form en: 1. ais einfaches Salz 
der Orthophosphorsaure, von dem mindestens 80% ultrafiltrabel u. dialysabel ist;
2. ais organ. P-Saureester zu 10% im n. Plasma u. in dem von Nephritikern. Mit den 
iiblichen Bestst. findet man weniger von 1., ais nach dem DONNANsehen Gleichgewicht 
zwischen Plasma u. Blutkórperchen zu erwarten ist. — 2. steigt nur voriibergehend 
durch intravenose Injektion von P-Saureester, aber nicht nach peroraler Einnahme.
— Weder beim Kaninchen, noch beim Menschcn finden sich Anzcichen dafiir, daB der
organ. P  des Plasmas von EinfluB ist auf die Ausscheidung von anorgan. P, im Gegen- 
teil eher reguliert dieser selbst das Niveau des anorgan. P  im Plasma. Es besteht eine 
Ausscheidungsschwelle fiir die Phosphatausscheidung der Niere. — Zwischen Harn-P
u. Harnmenge besteht keine Beziehung. (Biochemical Journ. 22. 628—48. London, 
Hosp. med. Unit.) F. M u l l e r .

D. Danielopolu und Maria Maxim, Ober die Blutgehaltsveranderungen an Kalium, 
Calcium und Cholin wahrend des Angina-Pecloris-Anfalles. Unterss. des Blutes von 
einem Kranken wahrend eines Angina-Pectoris-Anfalles ergaben eine auffallend groBo
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Steigerung des K  u. des Choliiis, die innerhalb einer halben Stunde rasch absinkt. 
Dagegen zeigte das Ca erst gegen Endo des Anfalles eine relativ schwache Steigerung. 
Vff. schlieflen hieraus, daB der Angina-Peetoris-Anfall yon einer Steigerung des Blut- 
geh. an K, Cholin u. Ca begleitet ist. Die ersten beiden Substanzen sind vorwiegend 
parasympathicotrop., das Ca dagegen vorwiegend sympathieotrop., ein Boweis fiir 
dio 2-bahnige, antagonist. Loitung der vegetativen Reflexe. (Klin. Wchschr. 7. 1466 
bis 1467. Bukarest, Univ.) F r a n k .

Curt Oehme und Paul Tórok, Ober die Rolle des Blules bei der Transminerali- 
sation. Verss. an Menschen m it Zulage von NaCl u. KCI zur ausschlieBlieh aus Miloh
u. Kartoffeln bestehenden Kost. Das Blut lieB bereits wahrend der ersten Phaso der 
Transmineralisation in den auf Salzzufuhr in hyperton. Lsg. folgenden 3 Stdn. zwar 
keineswegs immer, aber doch in einer Reihe von Fallen sowohl in seiner C02-Kapazitat, 
wio in  dem Mineralgehalt des bei bestimmter C02-Spannung gewonnenen Plasmas 
dasselbe gegensatzliche Verhalten bei verschiedener Kost erkennen, wie nach fruheren 
Unterss. der Vff. die Mineralbilanz langerer Fristen. Mehrfache tagliche Wiederholung 
der Salzgaben hebt dio bescliriebenen Veriinderungen des Blutes wahrend der Resorption 
auf. Es zeigt sich ferner, daB die Ca- u. K-Konz. des Plasmas kleinc Schwankungen 
parallel m it dem Gehalt der Kost an diesen Mineralien durchlauft. Das Blut nimm t in 
gowissem AusmaB also tcil an der Gesamtbilanz. (Dtsch. Arch. klin. Med. 160. 233—48. 
Bonn, Univ.) F r a n k .

L. A. Beard und J. W. Beard, IVirkung intravenoser Injektion von Kochsalz 
auf die Verłeilung der weifien Blutzellen in  der peripherischen Zirkulation. Bei Kaninchen 
erfolgt nach intravcnóscr Injektion (10— 15 ccm verd. NaCl-Lsg.) steiler Abfall der 
Zahl der Leukocyten, der 30—50 Min. anhalt u. dann zur oder iiber die Norm zuriick- 
kehrt. Von den einzelnen Leukocytenformen sind hauptsachlich die polymorphkernigen 
neutrophilen Zellen an der Verschiebung beteiligt, wahrend die Lymphocyten fiir langere 
Zeit abnehmen. — Dio gleiche Zellverschiebung findet sich aueh nach Injektion von 
EiweiBkórpern u. Bakterienprodd. (Amer. Journ. Physiol. 85. 169—77. Nasłwille, 
V a n d e r b i l t  Univ. Anat. Dept.) F . M u l l e r .

Karl Schwarz, TJntersuchungen iiber den normalen Blulzuckergehalt des Pferdes 
und des Rindes. Der mittlere Blutzuckergeh. des Pferdes ist 0,093%, groBte 
Schwankungsweite 0,062—0,120%, der mittlero Blutzuckergeh. n. Rindcr liegt bei
0,082%. Die Schwankungsweite ist bei diesen gróBer, 15% der Tiere geben Werte 
unter 0,06%, 25% iiber 0,011%, maximalo Schwankungsweite 0,044— 0,177%. (Bio- 
chcm. Ztschr. 194. 328—34. Wien, Physiol. Inst. d. Tierarztl. Hochsch.) M e i e r .

Karl Schwarz und Adalbert Lubetz, Uber die Erzielung konstanter Blutzucker- 
tcerle beim Kaninchen. (Vgl. vorst. Ref.) Bei gleichom F u tte r werden bei Kaninchen 
konstanto Blutzuckerwerte erzielt, wenn bei ausreichender Nahrungsaufnahme den 
Tieren 5 Stdn. vor der Blutentnahme das F utter entzogen wird. Der Blutzuckerwert 
is t bei Griinfutter hoher ais bei Trockenfutter. (Biochem. Ztschr. 194. 335—45.) M e i e r .

Karl Schwarz und Karl Heinrich, Untersuehungen iiber den normalen Blutzucker- 
gehalt des Huhnes. (Vgl. vorst. Ref.) Der mittlere Blutzuckerwert des Huhnes (100 Tiere) 
betragt 0,253%, Schwankungsbreite 0,212—0,309%. (Biochem. Ztschr. 194. 346 
bis 350.) M e i e r .

Karl Schwarz und Herwig Hamp, t)ber den normalen Blulzuckergehalt beim 
Hunde und seine physiologischen Schwankungen. (Vgl. vorst. Ref.) Der Blutzucker 
des Hundes weist bei einem ,,Normalfutter“, Fleisch, Reis u. Milch, nur geringe 
Schwankungen auf, wenn dio Blutentnahme ca. 12 Stdn. nach der Nahrungsaufnahme 
vorgenommen wird. Einseitige kurzdauerndo Fleisch- oder Kohlehydraternahrung 
andert den Blutzucker nicht. (Biochem. Ztschr. 194. 351—61.) M e i e r .

Karl Schwarz und Egon Mezler-Andelberg, Untersuehungen iiber die Beziehung 
des Blutzuckergehaltes zur Milchproduktion bei Kiihen. (Vgl. vorst. Ref.) Der Blutzucker 
milchender Kiihe ist im Durchsehnitt 70 mg-%, also etwas niedriger ais bei nicht 
milchenden. Plotzlicher Blutzuckersturz beim Beginn der Milchproduktion wurde 
nicht beobachtet. Gegen Endo der Lactationsperiode steigt der Blutzucker an. (Bio
chem. Ztschr. 194. 362—75.) M e i e r .

Anton Richter, Ober die Tagesschtmnkungen des Blutzuckers beim Rinde. (Vgl. 
vorst. Ref.) Der Blutzuckergeh. von Kiihen ist den ganzen Tag uber konstant u. zeigt 
keine von der Nahrungsaufnahme abhangigen Schwankungen. (Biochem. Ztschr. 194. 
376—84.) M e i e r .
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B. Sjollema, Zur Blutzuckerfrage. I II . M itt. Weileres iiber die Nichtglucose der 
Blutfillrate. (II. vgl. C. 1928. II. 908.) E in Teil der neben Glucose vorhandenen 
reduzierenden Stoffe wird ais wahrscheinlich aus Ergothionein u. Glutathion bestchend 
nachgewiescn. (Biochem. Ztschr. 188 [1927]. 465—74. U trecht, Lab. fiir med. 
Veterinarchemie.) M e i e r .

Ijuro Fujii, Ober die Wirkung einiger Krampfgifte auf Blutzucker, Milchs&ure 
und Alkalireserve. In  der Arbeit wurden die K urven von Blutzucker, Milchsiiuro u. 
Kohlensaurebindungsvermogen in ihrem Zusammenhang m it der Krampfwrkg. nach 
Pikrotoxin, Na-Santoninicum  u. Guanidin untersucht. Die Gifte wurden subcutan 
zugefiihrt, das Pikrotoxin in. l% ig. Lsg., das Na-Santoninicum in 20%ig. Lsg. Die 
Dosis wurde auf das Kórpergewicht berechnet. Ais Versuchstiere dienten ausschlicBlich 
Kaninchen. Bei Pikrotoxin u. Na-Santoninicum lieB sich stets Folgendes feststellen: 
Anstieg von Blutzucker u. Blutmilchsaure — bereits vor dem Krampfanfall — u. Ab- 
fallen der Kórpertemp. u. der Alkalireserve. Dio Verss. wurden in der Weise yariiert, 
daB verschiedcne Durchschneidungen (Halsmark-, hoho Brustmark- u. doppelseitige 
Splanehnicusdurchschneidung) vorgenommen wurden u. dann der EinfluB der Krampf
gifte untersucht wurde. Dabei ergab sich, daB die Krampfgifte Pikrotoxin u. Na-Santo
ninicum unabhangig vom Krampf, von der Wrkg. auf das Atemzentrum u. unabhangig 
yon der Kórpertemp., eine gleichzeitigo Steigerung von Blutzucker u. Blutmilchsiiuro 
hervorrufen, dio auf der Bahn der Splanchnici zustande kommt. Ferner lieB sich zeigen, 
daB nach Splanehnicusdurchschneidung u. nach Zugabo von Dinatriumphosphat, also 
Erhóhung der Alkalireserco wiihrend der Versuchsdauer, die Krampfcmpfindlichkeit 
herabgesetzt -wurde. Es bestatigte sich also die Ansicht W ie la n d s ,  daB dio Milch- 
siiurebldg. auf dem Umwege iiber die Herabsetzung der Alkalireserve steigernd auf 
die Krampfwrkg. einwirkte. Bei den Verss. m it Guanidin ergab sich ein solch ungleich- 
artiges Verhalten, daB die Verss. deshalb abgebrochen wurden. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 133. 242—56. Munster, Pharmakol. Inst. d. Westf. Wilh.-Univ.) M ahn.

H. Herman, Uber Hyperglykamie nach Injektion von Sekretin nach Bayliss- 
Starling. Dio Hyperglykamie, die nach intravenóser Zufiihrung eines Secretin- 
praparats naeh B a y l is s -S t a r l in g  erfolgt, ist nicht durch das Secretin selbst, sondern 
durch beigemengte blutdrucksenkende Stoffe hervorgerufen. Die Hyperglykamie 
kommt iiber die Nebennieren, dio gereizt werden u. Adrenalin ausschiitten, zustande. 
(Rev. franęaise d ’Endocrinologie 4 [1926]. 381—415. Sep. Lab. de Physiol. des Fac. 
de Mćd. de Nancy e t d’Alger.) W a d e h n .

Georg Eisner, Uber die Pforladerhyperglykamie nach Fiitlerung von Deztrose und 
Lamilose. (Zur Frage der Eeiz- und Resorplionshyperglykdmie.) Sludien zum Kohlen- 
hydratstoffweclisel. I I I . In  der Pfortader ist nach Verfiitterung von Dextroso oder 
Layulose sehr bald eine erhebliche Erhóhung des Blutzuckergehaltcs nachzuweisen. 
Die Resorption des Zuekers u. seine Zufuhr zur Lcber erfolgt bedeutend schneller ais 
bisher angenommen. Der Gehalt des Pfortaderblutes beim Lavulosovcrs. ist nach 
a/2 Stde. mindestens doppelt so hoch wio im peripheren Blute, zuweilen ist dio Blut- 
zuckersteigerung starker ais der gefundenen Lavulosemenge ontspricht. Man muB 
daher neben der auBerordentlich schnellen Resorption auch eine Reizhyperglykamio 
fiir den Blutzuckeranstieg verantwortlich machen. (Ztschr. ges. exp. Sledizin 60. 
271—84. Stadt. Krankenhaus Moabit, Biochem. Lab.) K r o n e r .

Geoffry Challen Linder und Edward Arnold Carmichael, Die Chloride und 
anorganischen Beslandleile des Serums und der Gerebrospinalflussigkx.it bei Meningitis. 
Cl ist in Serum u. Cerebrospinalfl. herabgesetzt, Bicarbonat erhóht. (Biochemical 
Journ. 22. 46— 50. London, St. Bartholomows Hospital.) Me i e r .

L. Utkin-Ljubowzow, Weitere TJntersuchungen uber das Antitrypsin des normalen 
Serums. Bei Fallung des Serumalbumins m it Fe(OH)3 geht das gesamte Antitrypsin 
in den Nd. Aus diesem kann es durch N a2H P 0 4, besser durch Na2Ć03, vollkommen gel. 
werden bei nur geringgradiger Lsg. des Albumins. Dio Antitrypsinwrkg. ist also nicht 
eine dem Albumin anhaftende Eig. (Biochem. Ztschr. 194. 292—305. Moskau, Staatl. 
Chemo-pharmazeut. Forsch.-Inst.) M e i e r .

A. Seitz, Farbstoffadsorplion im  Serum Bleikranker. Vf. priifte die Frage, in- 
wieweit das Serum von Pb-Kranken dio Fahigkeit besitzt, Farbstoffe an sich zu reiBen. 
Es ergab sich aus seinen Verss., daB die K r aft, m it der das SerumeiweiB sonst die 
Diffusion des Farbstoffes hemmt, bei Pb-Kranken u. Pb-Gefahrdeten herabgesetzt 
ist. Die Vers.-Anordnung war folgende. Engo Glasróhrchen von gleichem Durch- 
messer werden m it etwa 2—3 ccm einer 5%ig. offizinellen neutrallsierten Gelatine
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bescliickt, nach dem Erstarron m it 0,5 ccm des zu priifenden Serums vcrsetzt u. dann 
m it Mengen von 0,05—0,125 ccm einer 0,045%ig. wss. Naphthol-Gelb-S-Lsg. uber- 
schiohtet. Auszuscheiden sind ehylóso oder auch nur im geringsten hamolyt. Sera, 
dio ja  schon an u. fiir sich diffusionsbefordernd wirken. Die so beschickten Róhrchen 
werden im Dunkeln stehen gelassen u. allo 24 Stdn., im ganzen 4-mal, bei Tagcslicht 
gepriift, wie weit der Komplex Seruin-Naphthol-Gclb-S in die Gelatine eingedrungen 
ist. Die Ablesung gesehieht mittels Millimeterpapier. Normalerweise geht dio Diffusion 
bis zu einer Tiefe von maximal 8 mm, bei Verwendung yon Serum von Pb-Kranken 
oder stark  Pb-Gefiilirdeten wird eine Erhóhung der Diffusionstiefe beobachtct. Bei 
AusschluB organ. Leiden stellt diese Methode ein Hilfsmittel zur Diagnosestellung 
beginnender Pb-Intoxikation dar. (Klin. Wchschr. 7. 1234—35. Leipzig.) F r a n k .

Rudolf Stern, Ober die klinische Bedeutung des Cholesterins in  der Galie und im  
Bluisęrum. IV. Mitt. Die experimentelle Beeinflussung der Cholesterinkonzentration 
und des pn in  der Fislelgalle. (Vgl. C. 1 9 2 6 . I I . 1871.) Nach Zufulir groBerer 
Mengen Cliolesterin steigt dio Konz. in der Galie nicht an. Die [H+] schwankt in 
der Galio von ca. 6,2—8,1. Eine Ursaehe fiir die Bldg. von Steinen in der Gallen- 
blaso ergibt sich daraus nicht. (Areh. oxp. Pathol. Pliarmakol. 1 3 1 . 221—32. Breslau, 
Med. Univ.-Klinik.) M e i e r .

Sclnnorl M. Ling und Shih-Hao Liu, Untersuchungen iiber Plasmalipoide. I. Fett- 
sauren des Blutplasmas bei Diabetes und Ńephrose. Bei Diabetes u. Nephrose sind die 
Blutlipoide yermelirt, sowohl der unverseifbare Anteil wio die Fettsauren. Dio Jodzahl 
der Fetto ist dabei niedriger, 45— 98 bzw. 59—87 gegenuber dem n. W ert von ca. 156. 
(Chinese Journ. Physiol. 2. 157—60. Peldng, Union Med. Coli. Dep. of Medicine.) M e i e r .

S. Belfanti, U ber Lipoide und dereń Bezielmngen zu den Eiweiflkdrpern und zur 
Immunitdł. Die ham olyt .Wrkg. tier. Gifte bei Zusatz yon Lecithin beruht auf einer 
Lecithinase, durch dio das hamolyt. wirkende Lysocithin unter Verlust des Olsaure- 
restes freigemacht wird. Vf. isolierte aus dem Pankreas ein Lipoid, das dem Lysocithin 
cntspricht. In  Immunisierungsyerss. am Kaninchen verwandte Vf. Eierlecithin u. 
ais natiirliche Sehleppersubstanz Vitellin. Im  Eigelb sind 2 EiweiBstoffe yorhanden 
u. zwar neben einem gerinnbaren ein 1. An diesen EiweiCstoffen haftet ein groBer Teil 
des Lecitliins, aber auch das Lysocithin, das durch A. zu entfernen ist. Der 1. Anteil 
des Eiervitellins entgiftet das Lysocithin. Wespen- u. Hornissengift baut das Lyso- 
cithin ab. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 56. 449—63. Mailand, Sero- 
therap. Inst.) S c h n it z e r .

Vital Brazil und J. Vellard, Ober die Rolle der Lipoide in  der Immunisierung. 
Bindende und enlgiflende Eigenschaften der Lipoide. — Lipoidimpfsloffe. Vff. stellten 
Lipoide aus Serum u. aus Lebern her, die nach Reinigung die Eig. zeigten, Gifte tier. 
Ursprungs (Schlangen, Spinnen, ICróten) u. Bakteriengifte (Diplitherie, Tetanus, 
Dysentcrie) unter Erlialtung der antigenen Fahigkeiten zu entgiften. Man konnte 
dann Versuehstiere erfolgreich dam it immunisieren. Ferner gelang es, Milzbrandbazillen 
m it Leberlipoiden so abzuschwachen, da(3 man auch hierm it immunisieren konnte. 
Uber dio Darst. der Lipoide ist nichts naheres mitgeteilt. (Ztschr. Immunitatsforsch. 
exp. Therapie 56. 191—208. Sao Paulo, Serotherap. Inst.) SCHNITZER.

Joseph Fortner, Ober die Immunisierung mit formolisiertem Tetanustoxin. Be- 
stiitigung der guten immunisierenden Wrkg. yon Formoltetanustoxin. Wiederholte 
Sehutzimpfung, 8— 13 Tage vor der Infektion, ist notig; die Impfung ist unschiidhch. 
(Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 1 0 8 . 773—83. Berlin, Inst. ,,R. K o c n “ .) S c h n it z e r .

L. Suranyi und L. Jarno, Uber den Einflufl des Cholesterins auf die eaperimentelle. 
Anaphylaxie. Wurden sensibilisierte Bleerschweinchen m it Serum nachinjiciert, dem 
Cholesterin zugesetzt war, so blieb der anaphylalct. Schock aus. Erhohung des Blut- 
cholesterins durch kiinstliche Futterung ha t solchen EinfluB nicht, dagegen fand eine 
Verminderung des Komplementgeh. im Serum sta tt, die wohl sogar m it einer erhóhten 
Empfanglichkeit fiir anaphylakt. Schock in  Zusammenhang steht. (Ztschr. Im m unitats
forsch. exp. Therapie 56. 303—07. Budapest, Bakt. Inst.) SCHNITZER.

George H . Bishop und Arthur Isaac Kendall, Die Wirleungen von Histamin, 
Formaldehyd und Anaphylaxie au f die Anspmehsfdhigkeit des Meersćhwcincliendarm- 
muskels gegenuber elektrischer Reizung. I. Die Stoffe wurden au f die serose Oberflache 
des Darms gebracht. Wenn man die AuBenseite einer Darmschlinge eintaucht in Lsgg., 
die so kleine Mengen yon Histamin oder Formaldehyd enthalten, daB der Darm durch 
sie noch nicht gereizt oder gelahmt wird, so sieht man nach Histamin Zunahme, nach 
Formaldehyd Abnahme der Reizbarkeit der Darmschlinge. Homologes EiweiB wirkt
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auf den Darmmuskel des sensibilisierten Tieres wie Histamin. Wenn der Darmmuskel 
sich unter Histamin schon verkiirzt hat, so reagiert er auf elektr. Reizung nocli so weit, 
bis dio maximale Histaminverkiirzung erreicht ist. Die Ringmuskulatur des Darmes 
wird lcichter gesehadigt u. hat eine hohero Reizschwellc u. liingere Latenz ais die Liings- 
muskulatur. (Amer. Journ. Physiol. 85. 546—60. Saint Louis, W a s h in g t o n  Univ. 
School of Med. Physiol. and Bact. Dept.) F . M u l l e r .

Arthur Isaac Kendall und George H. Bisliop, Die Wirkungen von Histamin, 
Formaldehyd und Anaphylaxie au f die Anspruchafdhigkeit des Meerschiceinchen-Darm- 
muskels gegeniiber elektrischer Reizung. II. Die Stoffe wurden auf die Schleimhaut 
des Darms gebracht. (I. vgl. vorst. Ref.) Wenn man die Schleimhaut einer Darm- 
selilingo m it 0 2-gesatt. Tyrodelsg. bespiilt, so lioren die rhythm. Bcwcgungen auf 
u. die Erregbarkeit gegeniiber elektr. Reizen nimm t ab. Besonders betroffcn ist die 
Ringmuskulatur; dabei wurdo zu starko Dehnung vermieden. — Nach Aufhoren 
der Bespiilung kohrt R hythm izitat u. Reizbarkcit zuriick. — Zusatz von Histam in 
zur Tyrodelsg. in gerado wirksamen Dosen stellt Rhythm izitat u. elektr. Reizbarkeit 
wieder her, gróBero Mengen bewirken Zusammenzicliung des Darms. — Homologes 
Protein crzeugt beim sensibilisierten Tier unter gleichen Bedingungen Verkiirzung, 
Zunahme der Rhythm izitat u. elektr. Reizbarkcit. — Formalin bewirkt das Gegen- 
teil. (Amer. Journ. Physiol. 85. 561—68. Saint-Louis, W ashington Univ. School 
of Med. Physiol. and Bact. Dcpt.) F . M u l l e r .

Michel Polonovski und Paul Boulanger, Der Ammoniakkoeffizient des TJrins 
und seine Abhdngigkeit von verschiedenen Slickstoffąuellen. Die NH3-Aussclieidung im 
H am  is t unabhangig von der i\r-Ausscheidung, sie ist auch nicht abliangig von der ph 
des Urins. Die Alkalireserve des Subjekts, sowie der Sauregehalt der Nahrung (ins- 
besondere der S- u. P-Gehalt der EiweiBstoffe) miissen jcdoch bei der Ammoniak- 
ausseheidung m it in Rechnung gestellt werden. (Compt. rond. Soc. Biologie 99. 233 
bis 235. Lille, Chem.-biolog. Lab. d. medizin. Fakultiit.) R e w a l d .

Hans Moser und Albert Wernli, Uber die Ausscheidung von Feli im  H ani nach 
perkutaner Resorption. W ahrend parenterale oder vermchrte perorale Zufuhr von 
F e tt auf den Fettgeli. im H arn von keinem oder nur ganz geringem EinfluB ist, wirkt 
eino perlcutane Fettzufuhr nach Verss. der Vff. selbst in milBiger Menge auf die Harn- 
fettmenge. Von 3000 g Sehweineschmalz, peroral gegeben, wurden nach ScHÓN- 
d o r f f  ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 117 [1907]. 291) innerhalb von lOTagen 0,042% 
des Fottes im H arn wiedergefunden; yon 30 g perkutan yerbrauchtem F e tt inner
halb von 2 Tagen 5,3%. — Die ausgcschiedeno Fettmenge ist abliangig von der aus- 
geschiedenen Harnmenge, was Vff. an graph. Darstst. demonstrieren. — Im  Gegen- 
satz zu EiweiB fiihrt die perkutane Zufuhr des Fettes nicht zu irgendwelchen allerg. 
Erseheinungen, was darauf liinweist, daB der intermediare Stoffwechsel von Fetten 
ein ganz anderer ist ais der des EiwciBes. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 401—05. Basel, 
Univ.) L. J o s e p h y .

H. Staub und O. Kiing, Zum Synthalinmechanisinus. Es konnte erneut in Verss. 
an Tieren (Kaninchen u. Hunden) festgestellt werden, daB die <Sy»<7iaZi?ihypoglykamie 
auf einer Osydationshemmung beruht, die zu yermehrtem Auftreten von Milchsiiure 
auf Kosten des Glykogens oder der Dextrose fiihrt. Dio Auffassung, daB Synthalin 
ein allgemeines Zellgift sei, wird durch den Befund gestutzt, daB es eine erhebliche 
Hemmung des Bakterienwachstums verursacht. (Klin. Wchschr. 7. 1365—66. Basel, 
Mediz. Klinik.) F r a n k .

Fritz Bischoff, N. R. Blatherwick und Melville Sahyun, Zur Frage der Ahnlich- 
keit von Olukhorment und Synthalin. Sowohl dio Wrkgg. wie die Isolierung u. Reinigung 
eines Guanidinderiv. aus dem sog. „Glukhorment“ zeigen, daB in ihm Synthalin  oder 
ein diesem sehr iiknlicher Stoff enthalten ist. (Journ. biol. Chemistry 77. 467—71. 
•Santa Barbara. P o t t e r  Metabol. Clinic u. Cottage Hosp.) F. Mu l l e r .

Ferdinand Bertram, Uber die medikamentose Bchandlung des Diabetes Mellitus 
(mit Ausschlu/3 der parenteralen Insulintherapie). Inhalt eines Vortrages. Eine voriibcr- 
gehendo Substitutionstherapie des Diabetes mellitus ist bisher nur durch parenterale 
Zufuhr des Insulins zu erzielen, bei Einyerleibung auf anderem Wege kommt es zu 
einer vollstandigen oder teilweisen Zerstórung des Hormons. Es ist unwahrscheinlich, 
daB die aus pflanzlichen Geweben gewonnenen, insulinahnlich wirkenden Stoffe (Gluco- 
kinine), der S u. dio Schwermetalle im Sinne des Insulins wirksam sind. Wahrscheinlieh 
greifen sie wie die Guanidinderiw . erst sekundiir durch vermehrte Insulinausschiittung 
aus dem Panltreas in den Stoffwechsel ein, haben demnach nur bedingten W ert u.
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sind in den bisher meist yerwandten Dosen ais tox. abzulehnen. Alle anderen medi- 
kamentosen MaBnahmen sind nicht ais Substitutionstherapie aufzufassen, sondern 
dienen nur unterstiitzend zur Beeinflussung einzelner Symptome des Krankheitsbildes. 
(Klin. Wchschr. 7 . 1209— 14. Hamburg, Univ.) F r a n k .

Richard Labes, Der EinJlufS von Kaliumtellurit au f die Teilvorgange der Oewebs- 
atmung. Es wird gezeigt, daB die zerhackte Muskulatur von Meerschweinchen die 
Fahigkeit, unter Wasserstoffaktiyierung Methylenblau zu hydrieren, durch die Be* 
handlung m it Kaliumtellurit mehr oder weniger vollstandig verlieren kann. Dagegen 
wird ihre Fahigkeit, durch Sauerstoffaktm erung das Paraphenylendiamin zu oxydieren, 
durch die gleiche Telluritvorbehandlung nicht gehemmt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
133. 227—32. Bonn, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Charles Sheard und George M. Higgins, Die Wirkungen selektiver Sonnen- 
bestrahlung auf das Wachstum und die Entwicklung von Hiihnchen. — George M. Hig
gins und Charles Sheard, Die Wirkungen selektiver Sonnenbestrahlung au f die Neben- 
schilddriisen von Hiihnchen. 1 Woche alto Hiihnchen zcigten in den ersten 60 Tagen 
hoheres Wachstum, wenn sio 2%  ihres Gewichtes an Lebertran zu der sonst aus- 
reichenden Grundkost erhielten. Dabei war es gleicbgiiltig, ob sie sich hinter Licht- 
filtern befanden, die die ultravioletten Strahlen ganz oder kaum hindurchlieBen u. die 
die sichtbaren u.unsichtbarenW armestrahlcn yerschiedcn absorbierten. Nach 6Monaten 
war das Gewieht im Durchschnitt m it u. ohne Zusatz von Lebertran u. gleichwie be- 
lichtet dasselbe. Daraus geht hcrvor, daB unabhangig von der Vitaminbldg. dureh 
Licht der Lebertran alle zum W achstum nótigen Bestandteile enthalt. — N ur wenn 
die Tiere sich monatelang hinter blauem u. „am ber“ Glas befanden, u. keinen Lebertran 
in  der K ost bckamen, hatten sio weniger an Gewieht zugenommen. Daraus geht 
horvor, daB immerhin ein gewisser EinfluB der ultravioletten u. der sichtbaren Teile 
der Sonnenstrahlung zu n. Wachstum erforderlich ist. — Die Nebenschilddriisen 
entwickelten sich genau entsprechend der Gesamtentw., nur waren sie in den ersten 
Wochen bei Aufenthalt unter blauem u. „am ber“ Glas besonders starli vergroBert, 
aber nicht hypertroph. Zusatz von Lebertran bewirkto eine n. Drusenentw. Fiir sio 
ist die Bestrahlung m it kurz- u. langwelligen Sonncnstrahlen notwendig. — Bei re- 
grcssiven Anderungen in  den Nebenschilddrusen sieht man Cystenbldg. — Weder Ca 
noch P  des Blutcs waren nennenswert verandcrt. (Amer. Journ. Physiol. 85. 290—98 
u. 299—310. Rochester, Mayo Foundation. Sect. of Phys. and Biophys. Res.) M u l l e r .

Ralph E. Chase, Die Wirkung von Nicotin und Kaffein au f das Wachstum von 
Huhnćhen. Injektion von groBen Dosen Nicotin in den Kropf von wachsenden Huhnern 
hat keinen nennenswerten EinfluB auf das Wachstum. Dagegen verzógert Kaffein 
es erheblich. (Amer. Journ. Physiol. 85. 527—30. Oklahama, Physiol. Dept.) F. Mu.

Luigi Scotti Foglieni, TJntersuchungen iiber Vitamine. Vf. stellt fest, daB bei 
LuftabschluB dio Vitamine A, B u. C Temp. von 120—134° vertragen, ohne an Wirk- 
samkeit einzubiifien. — Bzgl. des Aufbaus des Vitamins B stellt Vf. fest, daB es aus 
zwei Substanzen besteht, die getrennt nur eine geringe u. YOriibergehende Wrkg. haben, 
vereinigt aber stark  wirken. Die eine Komponente gibt d ieR k. vonFOLlN, ist nicht 
fluchtig u. w irkt nicht auf die Entw. der Bierhefe. Die andere gibt die Rk. von F o l in  
nicht, verfliichtigt sich groBtenteils zwischen 120 u. 134° u. w irkt deutlich fordernd 
auf dio Entw. der Bierhefe. — Auch das Vitamin C scheint aus zwei Substanzen zu 
bestehen, von denen die eine nicht fluchtig ist, die Vitaminrk. von BEZSSONOFF gibt 
u. alleine nur auf akuten, aber nicht auf chroń. Skorbut heilend wirkt. Die andere 
Substanz ist bei 120—134° fluchtig, gibt die Vitaminrk. von B e z s s o n o f f  nicht u. 
entfaltet fur sich gar keine Antiskorbutwrkg. Vereinigt sind die beiden Substanzen 
wieder stark  wirksam. — Fiigt man zu der Yitamin C-haltigen Lsg. (Citronensaft) 
NaOH  bis zur schwach alkal. Rk., so verschwindet bei hoherer Temp. schnell jede 
Wrkg. des Vitamins. (Arch. di Fisiologia 26. 83— 153. Pavia, Univ.) W i l l s t a e d t .

F. M. Baldwin, V. E. Nelson und C. H. Mc Donald, Der Einflufi des Fehlens 
von Vitamin D  auf den Gaswechsel ton Huhnćhen. Der n. respirator. Quotient von 
Huhnćhen bei zusagender Ernahrung liegt zwischen 0,94 u. 1,0, der bei Rachitiskost 
um 0,70. E r sinkt kurz vor Auftreten der charakterist. Rachitissymptome u. bleibt, 
solange diese vorhanden, so niedrig. — Wenn durch Zugabe von Lebertran oder Be
strahlung Vitamin D antirachit. wirkt, steigt der Quotient steil an. — Wahrend der 
Raehitisperiode ist die Kórpertemp. der Huhnćhen niedrig, obwohl die Nahrungs- 
aufnahme ausreichend ist. (Amer. Journ. Physiol. 85. 482—88. Ames, Jowa State 
Coli. Labb. of Physiol. and Physiol. Chem.) F. Mu l l e r .
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L. Random undR. Lecoq, Versucli, miitels Walkerde die antineplmlisclien Vilamine 
zu separieren und die Ausnutzung von Bierhefe le i der Emdhrung. In  wss. Milieu ent- 
zieht Walkerde fast alle antinephrit. Vitamine, aber gleichzeitig auch eine gewisse 
Menge von fiir die Ernahrung wichtigen Vitaminen. Die in alkoh. Milieu aktivierte 
Walkerde enthalt fast ausschlieBlieh nur das antinephrit. Vitamin. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 99. 148—50.) R e w a l d .

Rene Fabre und Henri Simonnet, Beitrag zum Studium der bestrahlten Sterine. 
Die photochem. Umwandlung des Sterins, nachweisbar durch die opt. Methode, hort 
nicht beim Stadium der biolog. A ktiy itat auf, denn nach einer gewissen Zeit der Be-
strahlung wachst diese A ktiy itat nicht mehr, wahrend die opt. Eigg. sich noch weiter
veriindern. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 193—95.) R e w a l d .

Kurt B. Eisenberg, Vber die hygieniscJie Bedeutung der fiir  ultramolette Stralilen 
durclilassigen Fenstergldser. Vf. erórtert unter Hinweis auf die „Vitaminisierung“ 
der Milch, die „Aktivierung“ des Ergosterins (antiraehit. Vitamin W in d  AUS), die 
Heilwrkgg. bei Hautkrankheiten, Rachitis, Tuberkulose usw. den EinfluB u ltra- 
yioletter Lichtstrahlen auf den menschlichen Korper, die Moglichkeiten erhóhter 
Einw. im allgemeinen u. durch Venvendung von fiir diese Strahlen durchlassigem 
Fensterglas im besonderen. Die Aussichten in  dieser Richtung sind nach Ansicht 
des Vf. nur beschrankt, allenfalls fiir Schulen giinstiger u. fiir Treibhauser zwecks 
Erzielung hoheren Vitamingeh. der zur Nahrung bestimmten Gewachse angebracht. 
(Gesundheitsing. 51. 465—67. Berlin, Hygien. Inst. d. Univ.) W o l f f r a m .

A. Schittenhelm, t)ber giinstige Erfolge der Vitamintherapie mit Ililfe des Heil- 
ndhrmittels „Alentina“ und ilire theoretische Begriindung. Klin. Bericht iiber die Wrkg. 
des Heilnahrpriiparates Alentina, hergestcllt aus Wurzelkeimmehl u. Hefepulyer unter 
Zusatz yon Nahrsalzmehl u. geringen Mengen Geschmackskorrigentien. In  dcm Praparat 
sind besonders die Vitamine A, B, D u. E  yertreten, das antiskorbut. V itamin C geht 
bei der Trocknung verloren. Ausnutzungsverss. an Menschen zeigten ein sehr giinstiges 
Ergebnis, in den meisten Fallen konnte eine restlose Resorption der N-haltigen Be- 
standteile beobachtet werden, daneben eine yorziigliche Ausnutzung der N-freien. Mit 
dem Praparat wurden durchweg gute Resultate erzielt, besonders unterstiitzte es in 
der Rekonyalescenz von yerschiedenen Krankheitszustanden die Wiederherstellung. 
(Klin. Wchschr. 7. 1214— 20. Kiel, Mediz. Klinik.) Frank .

V. E. Nelson, Esther Olirbeck, R. L. Jones und M. W. Taylor, Lebertran fiir  
die Forlpflanzungsfdhigkeit. E v a n s  u . B u r r  (C. 1925. I I . 2000) meinten, daB der 
an Vitamin A u. Vitamin D reiche Lebertran kein Vitamin E  enthalt. Vff. bcnutzten 
einen Lebertran, der ais cinzige Fettąuelle in der Nahrung B utterfett an Bedeutung 
fur die Fortpflanzungsfahigkeit weit. iibertraf. 7 Generationen von R atten  wurden 
m it 5%  Lebertran aufgezogen. Noch 1% ais einzige Vitamin-E- Quello geniigte. — 
Viele Weibchen starben bei der Geburt oder kurz nach der Geburt, wenn sie m it 
synthet. B utterfett u. Lebertran enthaltendem F utter ernahrt wurden. Die Jungen 
waren n. Anamie wurde bei der verwendeten Kost nicht beobachtet. (Amer. Journ. 
Physiol. 85. 476—81. Jowa S tate Coli. Physiol. Chem. Lab.) F . Mu l l e r .

Edward Calvin Kendall und David Frank Loewen, Die JRedulctionskraft von 
Gystein. Cystein reduziert Indigocarmin nicht. Cystin oxydiert weder reduziertes 
Indigocarmin noch reduziert Indigo, wenn ais d ritte  Komponento der Aktivator fehlt. 
Dieser entsteht durch Einw. von 0 2 oder Na-Disulfid auf Indigocarmin. — Fe 
aktiviert weder die —SH—  noch —S—S— Gruppe, aber beschleunigt die Rk. 
zwischen 0 2 u. Indigocarmin. Dadurch wird der A ktiyator schneller konz. Schiitteln 
u. andere physikal. Einflusse beschleunigen die Bldg. des Aktiyators, H itze stort sie.
— Fe beeinfluBt die Wrkg. von Na-Disulfid auf Indigocarmin nicht. — Der Aktivator 
scheint ein unbestandiges O- oder S-Additionsprod. des Indigocarmins zu sein. Seine 
Bedeutung scheint in der A ktm erung des H-Atoms zu liegen. Dadurch entsteht der 
Wechsel von Red.- u. Oxydationsvorgangen zwischen —SH—  u. —S—S— Gruppen, 
so daB bei konstanter Konz. des Aktiyators die Geschwindigkeit der Red.- u. Oxy- 
dationsyorgange abhangt von dem Verhiiltnis der yorhandenen —SH— ■ u. — S—S—  
Gruppen. (Bioehemical Journ. 22. 649—68. Rochester, Mayo Found. Biochem. 
Sect.) F . Muller .

Edward Calvin Kendall und David Frank Loewen, Der Mechanismus des 
Oxydations-Reduktions-Potentials. I. Das Oxydations-Reduktions-Potential von Gystein 
und Cystin. (Vgl. yorst. Ref.) Vff. bestreiten die Ansicht yon D i x o n  (C. 1927. I. 
2334), der den Mechanismus der Red. nach der Theorie yon W i e l a n d  auffaBt, u .
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erklaren den Fchler durch die Verwendung einer Spuren 0 2 enthaltenden Pt-Elek- 
trode, die kcin konstantes Potential bei der Red. behalt. Im  Gegensatz dazu hat 
eine Au-Elektrode ein konstantes Potential. — Cystein wird nicht direkt zu Cystin 
oxydiert, sondern geht durch ein intermediares Prod. liindurch, das der Oxydator 
des Systems ist. Bei Fchlen eines Aktivators wirlct Cystin nicht auf die Pt-EIektrode. 
Bei Ggw. von Cystein u. Cystin u. einem Aktivator stellt sich ein Gleichgewicht des 
Cystins m it dem Oxydator ber u. das Red.-Potential wird bestimmt durch das Ver- 
haltnis der vorhandencn — SH—  u. — S—S— Gruppen. (Biochemical Journ. 22. 
669—82. Rochester [Minn.], The Mayo Found., Sect. on Biochem.) F . Mu l l e r .

Douglas Creese Harrison und Juda Hirsch Quastel, Das Reduktionspotential 
von Cystein. (Vgl. vorst. Ref.) Metallfreies Cystein h a t an einer Au-Elektrode ein  
hoheres negativcs Red.-Potential, das nicht vermehrt wird durch Zusatz von Spuren 
Eerri- oder Cupriionen. Auch dieser Befund spricht gegen die D lX O N sche Hypothese 
iiber den Mechanismus des Red.-Potentials von Cystein. (Biochemical Journ. 22. 
683—88. Sheffield, Univ., u. Cambridge, Biochem. Lab.) F. M u l l e r .

Fritz Mainzer, Zur chemischen Pathólogie des Erbrecliens. Inha lt eines Vortrages. 
Die Tatsache der Entleerung eines sauren Harns m it niedrigem NH3-Geh. bei gehauftem 
Erbrechen muB ais Ausdruck der Ruckbldg. einer relativcn oder manifesten Alkalose 
gelten. (Klin. Wchschr. 7. 1353— 56. Altona, Stiidt. Krankenh.) F r a n k .

J. Hamilton Crawiord, Beobachtungen iiber die Ausscheidung von Wasser und 
Chlorid nach ihrer peroralen Zufuhr. Dio Ausscheidung von W., Cl' u. Harnstoff 
nach Zufuhr von 1000 ccm H ,0 , 1000 ccm 0,9°/0ig. NaCl u. 9 g NaCl in 40 ccm H 20  
wird untersueht. (CJuarterly Journ. of Med. 21 [1927]. 71—81. Edinburgh, Edin- 
burgh Univ. and Royal Infirmary.) M e i e r .

James Murray Łuck, Der Stoffwechsel der Aminosauren. (Vgl. C. 1928. II. 
926.) Wenn man R attcn  per os Aminosauren gibt, so steigt der Aminosaurengeh. 
der Organe entsprechend der gegebenen Menge, im Muskel aber bei Glylcokoll nicht. 
Im  B lut findet man nach Glykokoll u. Alanin gleich starkę Vermehrung, dagegen 
nur beim ersten deutliche Zunahme des Aminosauren-N in der Leber. — Der NH3- 
Geh. von Leber u. Muskel war fast unverandert. (Journ. biol. Chemistry 77. 13 
bis 26.) F . Mu l l e r .

A. Krontowski und M. Jazinirska-Krontowska, Stoffwechselstudien an Ge- 
webskulluren. I I .  Uber Zuckerverbrauch durch Gewebskulturen eines mittels Passagen 
nach Carrel in vitro geziichleten reinen Fibroblastenslammes. (I. vgl. C. 1927. I. 1983.) 
An Gewebskulturen in vitro  wurde der Zuekerverbrauch nach 48-std. W achstum an 
1 oder 2 Kulturen nach der Metliode von H a g e d o r n  u . J e n s e n  bestimmt. Die Kul- 
turen zeigen nach zahlreichen Passagen neben einer ziemlich konstanten Wachs- 
tumsgeschwindigkeit auch einen anniihernd konstanten Zuckerrerbrauch. (Arch. f. 
experimentelle Zellforschung, bes. Gewebeziiehtung [Explantation] 5 [1927]. 114—24. 
Sep. Kiew, Baktcriol. Inst.) L o h m a n n .

P. Astanin, I. Kriwsky und W. Rubel, Zur Frage nach der Regulation des Stoff- 
wechsels in  der Leber durch das Nervensysteni. I. Mitt. Vorversuclie. Bei Durchstromung 
der isolierten Hundeleber m it defibriniertem Blut nimmt der Harnstoffgeh. des Blutes 
zu, besonders wenn (NIlj^CO., dem Blut zugesetzt wird. Die [H+] des Blutes iindert 
sich nicht. Beim Durchstromen m it Ringerlsg. tr i t t  kein Harnstoff in  der Durch- 
strómungsfl. auf. (Biochem. Ztschr. 194. 254—61. Leningrad, Biochem. Abt. Inst. 
fiir experim. Medizin.) M e i e r .

P. Astanin und W. Rubel, Zur Frage nach der Regulation des Stoffwechsels in  der 
Leber durch das Nerrensystem. I I . Mitt. Der Einflu/3 des vegetaliven Nervensystems auf 
die Harnstoff- und Zuckerbildung in  der Leber. W ird die Hundeleber bei erhaltenem 
Nervensystem in situ durchstrómt, so ru ft Reizung des N. syrop. Verminderung der 
Harnstoffabgabe u. Erhohung der Zuckerabgabe hervor, wahrend Reizung des N. 
yagus den entgegengesetzten Effckt hat. (Biochem. Ztschr. 194. 262—72.) M e i e r .

W. Berg, Was haben die chemischen Methoden einerseits, die mikroskopischen 
Methoden andererseits bei der Beantwortung der Frage nach der Eiweiflspeicherung in  
der Leber geleistet ? In  den Leberzellen gut gefiitterter Tiere hat Vf. Tropfen u. Schollen 
histolog. nachweisen kónnen, die nach ihrem chem. Verh. gegeniiber Fixierungs- u. 
Hartungsm itteln sich ais EiweiB erwiesen. Sie geben m it M il l o n s  Reagens u. Nin- 
hydrin die charakterist. Farbungen u. werden durch Pepsin-HCl gelost. — Diese Ein- 
schliisse sind beim Hungertier nicht naclizuweisen u. treten erst bei EiweiBfiitterung 
wieder auf. Sie gehoren ihrem ganzen Yerh. Farbstoffen gegeniiber nicht zum lebcnden
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Protoplasraa, sonclern stellen in der Leber g ę s t a  p c l t c s  EiweiB dar. (Ztschr. f. 
mikr.-anat. Forach. 12 [1927]. H eft 1/2. 15 Seiten Sep. Konigsberg, Anat. Inst.) W a d .

H. Beumer und F. Hepner, Zur Kenntnis des Cholesterinstoffwechsels. Verss. der 
Vff. ergaben, daB nach Injektionen von ca. 1,0—2,0 g Clwlesterin keine nennenswerte 
Erhohung des Gallencholesterins u. der Gallensauren an Gallenfistelhunden fest- 
zustellen war. Dagegen wurde nach intrayenósen Cholesterininjektionen bei n. Hunden 
die Cholesterinausscheidung im Stuhl wesentlich erhoht befunden. Das Cholesterin 
gelangt also auf einem anderen Wege ais durch die Galie in den Darm. Die Leber kann 
demnach nicht das einzige Exkretionsorgan des Cholesterins sein, ein Teil desselben 
wird in den Dickdarm sezerniert, wahrend ein anderer event. zu beriicksichtigender 
Anteil bakteriellen Ursprungs ist. (Klin. Wchschr. 7. 1470. Góttingen, Univ.) F r a n k .

Hugo Salomon, Ober die Ausscheidung des Cholesterins durch die Darmwand und  
uber das Anwachsen dieser Ausscheidung mit der Vermehrung der Darmarbeit. Unabliangig 
von der Galie wird von der Darmwand taglich eine erhobliche Menge von Cholesterin 
ausgeschieden, ca. 150 mg pro Tag, die durch cellulosereiche Nahrung auf das Mehr- 
fache gesteigert werden kann. (Ztschr. ges. exp. Medizin 60. 750—52. Buenos 
Aires.) _ . _ M e i e r .

J. Markowitz, Der Gasstoffwechsel diabetischer und nicht diabetischer Hunde nach 
Leberexstirpation. Der respirator. (Juotient liegt beim n. Hunde u. beim pankreaslosen 
nach Leberexstirpation bei ca. 0,9. Beim nur leberloseą Hunde tritt. nach Glucose- 
injektion eine Erhohung des respirator. Quotienten, beim pankreas- u. leberlosen Hunde 
meist eine geringe Senkung, seiten Erhohung des respirator. (Juotientcn auf. (Amer. 
Journ. Physiol. 83. 698—711. Univ. of Toronto, Physiol. Lab.) M e i e r .

G. Mouriquand und A. Leulier, Ober die Veranderungen der Glucide bei Ent- 
krdftung. Es ist nicht móglich, ein „statisches“ Glykogen von einem ,,dynamischen“ 
im Experiment zu unterscheiden. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 125—26.) R e w a l d .

P. Mazzocco, Die Muslcelmilchsdure bei Ratten olme Nebennieren. Nachpriifung 
fruherer Verss. (C. 1928- I. 542). Im  Mittel ist die Muskelmilchsdure nach Tetani- 
sierung etwas erhoht bei dekapsulierten R atten  gegeniiber Normaltieren. Die erhaltenen 
Resultate sind aber nicht in gleicher GróBenordnung wie friiher, sondern etwas ge- 
ringer. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 174—76. Buenos Aires, Physiolog. Inst.) R e w .

L. CaliJano und M. d’Alise, Reduktionsprozesse im  Muskel unter Guanidinein- 
wirkung. Verss. wurden am Muskel von Bufo angestellt, indem eine Lsg. von Guanidin- 
chlorid 1: 1000 in Ringerlsg. in vitro oder nach ortlicher Injektion in vivo einwirkto. 
Messung der Gewebsatmung m it m-Dinitrobenzol ais Indicator u. colorimetr. Best. 
des m-Nitrophenylhydroxylamins. Die Oxydationsprozesse ais Ausdruck der biolog. 
A ktiyitat des Muskelgewebes werden durch Guanidin gesteigert. (Riv. di Patologia 
sperimentale 2 [1927], 288—93. Sep. Neapol, Ist. di Patolog.) S c h n it z e r .

Wallace O. Fenn, Die Kohlensiiure-Dissoziationskurve des Nerven und des Muskels. 
Man muB, wenn man die C02-Dissoziationskurve von Geweben bestimmt, dafiir sorgen, 
daB die gebildete C 02 entfernt wird, weil sonst die Spannung nicht von der beabsichtigten 
GróBe ist. —• Bei Winter- u. Sommerfroschen ist die C02-Bindungskapazitat verschieden, 
weniger im W inter ais im Sommer. In  den Geweben ist sie 30—50% so groB wie im 
Blut. Die Pufferung ist ein wenig niedriger ais bei direkter pn-Best. im Muskelbrei 
oder in extrahiertem Muskelsaft. Etw a die H alfte der im Muskel gebildeten Milchsaure 
wird durch Entfernen von C02 neutralisiert. Der Rest yerbindet sich m it der Basis 
schwaeherer Sauren. — Der C02-Diffusionskoeffizient betrug beim Nerven 7,1, beim 
Muskel 11,7-lO ^ c c m  pro Minutę. (Amer. Journ. Physiol. 85. 207—23. Rochester, 
Physiol. Dept. of the Univ. School. of Med. and Dent.) F . Mu l l e r .

A. Lacassagne und L. Desclin, Ober die Yerwendung der a.-Strahlen des Poloniums 
in  der Embryologie ais Mittel fu r  ortliche Zersetzungen. Mit den a-Strahlen des Po kann 
man ortliche Zerstorungen ausfuhren, die yielleicht prakt. Anwendung finden kónnen. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 99. 98— 101. Lab. P a s t e u r . Radiuminst.) R e w a l d .

Paul Roth, Wirkung einiger Elektrolyte au f die Polaritdt der Infusorien. (Vgl. 
C. 1928. II. 785.) Die monoyalenten Salze, wie KC1 u. NaCl, haben auf die Polaritat 
die gleiche Wrkg. Man kann m it NaCl viel starkere Effekte hervorrufen, wenn man 
die Konz. erhoht, aber man erzielt dabei aueh sehr groBe osmot. Drucke. Die Salze 
m it zweiwertigen Kationen, CaCl2, MgCl2 haben ident. Wrkgg., sie depolarisieren wenig, 
sind aber viel tox. ais die monoyalenten. Die Mischung beider Gruppen ruft zwischen 
ihnen einen Antagonismus heryor. Wenn CaCl2 bis zu einem gewissen Grade die depolari- 
sierende Wrkg. von KC1 yerhindert, so beeinfluBt dassolbe Salz gleichzeitig die tox.

X. 2. 76
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von CaCl2. Bei einer Mischung aller 4 Salze uberragt die Wrkg. der monovalenten Salze 
leicht die der biyalcnten. Die Einsehaltung des elektr. Stromes erhoht nur z. B. die 
Wrkg. von KC1. Qualitativ bleibt die Hauptwrkg. dieselbe, nur die Infusorien erhalten 
nicht wieder ihr Gleichgewicht. Die Wrkg. der anderen Salze wird durch den elektr. 
Strom Yollkommen niaskiert. Alle Bcobachtungen geschahen zwischen 18— 20°. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 99 . 144—46.) R e w a l d .

E. Starkenstein und H. Weden, Weilere Beilrdge zur Pharmahologie und Physio- 
logie des Eisans. Einfache Ferriverbb., die dem Organismus von auBcn her zugefiihrt 
•werden, sind immer inaktiy. Sie werden einerseits von der Milz, u. zwar nur von dieser, 
in unyeranderter Eorm aufgenommen, gespeicliert u. dann wieder ausgeschieden, 
andererseits in der Leber zu inaktiyem Ferroeisen reduziert, das wahrscheinlich ais 
Baustein fiir die Hiimoglobinbldg., nicht aber fur dio katalyt. Prozesse brauchbar ist. 
Aktiyes Ferroeisen, in  erster Linie das auch im Organismus allein bildbare Ferrochlorid, 
ist auch im Organismus dissoziiert u. wird hier zu einer Ferriverb. oxydiert, die sich 
aber grundsatzlich von den direkt zugefiihrten, einfachen Ferriyerbb.unterscheidet, 
weil sie lange unyerandert im ICreislaufe bleibt u. auch in das F iltra t des enteiweiBten 
Blutplasmas ubergeht. Gegen das aktive Ferro- u. anscheinend auch gegen das aus 
diesem im ICórper entstandene Ferrieisen yerschlieBt sich die Milz yollkommen, in 
der Leber wird es erst dann abgelagert, wenn es zu inaktiyem Ferroeisen reduziert 
worden ist. Demnach gestattet die Anreiclierung von Fe in der Leber u. in der Milz 
nach Zufuhr bestimmter Fe-PriŁparate keinen SchluB auf die Wrkg. dieser Fe-Praparate. 
Je  schneller u. in je groBerem Umfange das dem Organismus zugefuhrte Fe in Milz 
u. Leber abgelagert wird, um so unbrauchbarer ist es fur die pharmakolog., wahr
scheinlich auch therapeut. u. biolog. Fe-Funktionen im Organismus. Aktives Fe kreist 
lange im Organismus u. wird yom Blute allen Organen auBer der Milz zugefiihrt. Die 
Milz nimm t primiir nur inaktiyes Ferrieisen auf, das sie allmiihlich 'wieder abgibt. In  
der Leber dagegen wird Fe erst dann deponiert, wenn es zu inaktiyen 2-wertigen Depot-Fe 
reduziert wurde, das wahrscheinlich ais Baustein fiir den Hamoglobinaufbau, nicht 
aber fiir die biolog., katalyt. u. pharmakolog. Fe-Wrkgg. im Organismus dienen kann. 
(Klin. Wchschr. 7. 1220— 25. Prag, Deutsche Uniy.) F r a n k .

Walter Arnoldi und Alexander Hefter, Einwirkung einer biologisch-„aktiven“ 
Ei$enverbindung auf den Gasgehalt des m it Luft geschiittelten Blutes. Verss. an Kaninchen 
m it der von B ic k e l  ais wirksam gefundenen biolog.-akt. Fe-Verb. Siderac, zwecks 
Feststellung, ob diese den 0 2- oder C 02-Geh. des defibrinierten, m it Luft geschiittelten 
Blutes nichtanam. Kaninchen yerandert. W ahrend der Fe-Zufuhr kam es zu keiner 
oder nur zu einer geringen Steigerung des Hamoglobin-, sowie des 0 2-Geh. des Blutes 
der nichtanam. Kaninchen, dagegen war die Beeinflussung des CO,-Geh. um so deut- 
licher. Die Zunahme des C02-Bindungsyermogens des Blutes ais therapeut. Fe-Wrkg. 
bedeutet eine wichtige Verbreiterung des Pufferungsyermógens gegeniiber dem Zu- 
strom sauerer Stoffwechselprodd. in das Blut u. steht deshalb in Verb. m it einer 
Steigerung der Leistungsfahigkeit. (Klin. Wchschr. 7. 1468— 70. Góttingen,
Univ.) F r a n k .

E. V. Mc Collum, O. S. Rask und J. Ernestine Becker, Eine Untersuchung uber 
die eventuelle Bedeulung von Aluminiumverbindungen fiir die Tier- und Pflanzen- 
physiolcgie. A l findet sich konstant weder im pflanzlichen, noch tier. Gewebe. — Wenn 
sich in  der K ost Al-Verbb. finden, so werden sie weder im Magen, noch im H arn resor- 
biert. Sie bleiben im Magendarmkanal unyerandert u. wirken sclbst in  relatiy groBen 
Mengen weder auf das Wachstum, noch die Fortpflanzungsfahigkeit, noch auf das 
Wohlbefinden, wenn man die Ergebnisse an R atten  zugrunde legt. — Aus allem darf 
man folgern, daB ein Al-Gehalt in der K ost yollkommen unschadlich ist. (Journ. biol. 
Chemistry 77. 753—69. Baltimore, JOHNS HOPKINS Univ. Dept. of Chem. Hyg.) F. Mii.

J. Nolle, Zur Pharmahologie der Autooocydation des Athers. Zur Priifung der 
pharmakolog. Verwendbarkeit yerschiedener Atherproben fiihrte Vf. zahlreiche Verss. 
m it wss. Ausziigen von Narkose- u. gewohnlichem A. aus. Gepriiffc wurde der EinfluB 
auf isolierte Herz- u. Muskelpraparate von K alt- u. W armblutern. Die Verss. ergaben, 
daB dio tox. Eigg. auf Bldg. yon Peroxyden zuriickzufuhren sind. Die im Ather ent- 
haltenen Aldehyde wirken nicht tox. u. sind im Narkoseather ais sekundare Prodd. 
anzusehen, die unter EinfluB der Peroxyde entstehen. Im  gewóhnlichen aus Spiritus 
dargestellten Ather sind die Aldehyde yon Beginn an enthalten. Die Bldg. der Peroxyde 
erfolgt bei langerem Anfbewahren des Athers. Weitero Faktoren, welche die Auto-' 
oxydation des Athers yerursachen, sind: Sauerstoff, Licht u. Luft. (Journ. f. experi-
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mentelle Biologie u. Medizin 1927. Nr. 20. 271—86. Sep. [russ.]. Moskau, Abt. f. ex- 
periment. Pharmakologio u. Pathologie d. Staatl. Chemo-Pharmazout. Forschungs- 
instituts.) St e r n .

R . B um m , Narkoseversuche m it intravenoser Darreichung von Barbitursdure- 
derivałen. Vf. bericlitet iiber die intravendse Anwendung des Pernoctons ais Narkoticum.

q  tj Pernocton ist ein Barbitursaure-
■jj-jt o n  r<u m  abkómmling nebensteh. Konst.

PO \ p /  Durch die ungcsatt. Gruppe—CH2-
p o /  \ pt-t p n ,— ptt CB r=C H 2 ist die Giftwrkg. stark
OU O Ł ij-O iir—O tt, herabgesetzt, gleichzeitig scheint

diese Seitenkette dadurch einen Angriffspunkt fiir den oxydativen Abbau zu unwirk- 
samen u. ungiftigen Spaltprodd. zu geben, so daB der Organismus zur Beseitigung des 
Pliarmakons nicht allein auf seine Ausspiilung durch die Niere angewiesen ist. Die 
„therapeut. Breite“ des Pharmakons betrug 10. Mit 0,007—0,008 g pro kg lieB sich 
beim gesunden Organismus dio zu einer Operation notigo Narkoseticfe erreichen. Dio 
Herztatigkeit blieb yóllig unbeeinfluBt, bei hóheren Dosen wurde die Atmung flacher 
u. langsamer, ohne daB aber eine Asphyxie zu befiirchten war. Beim Tieryers. tra t 
der Tod durch das Narkosemittel stets durch Atemlahmung ein. Bei den obengenannten 
Dosen war fast nie eine langere Schlafdauer ais 5 Stdn. zu beobachten, ebenso waren 
keine unangenehmen Nachwrkgg. zu sehon. Die Kontrolle des Urins zeigte, daB keino 
Schiidigungen der Niere oder Leber hervorgerufen wurden. Nacliteile der Atliernarkose 
gegeniiber sind die etwas langere Narkosedauer u. dio nicht immer ganz zu vermeidenden 
leichten Unruhezustande. (Dtsch. Ztschr. f* Chirurgie 202. 289—303. Sep. Berlin, 
Chir. Univ.-Klinik d. Charitć.) M a h n .

Alexander Rikl, Die lokale Reizwirkung der Narkotika. In  yergleiclienden Verss. 
am menschlichen Auge u. an der Zunge wurden die ais brennender oder stechender 
Reiz wirksamen Grenzkonzz. mehrerer einwertiger Alkohole u. einer Reihe anderer 
bekannter Narkotica — A., Ghlf., Urethan, Chloralhydrat, Paraldehyd — festgestellt. 
Es ergab sich dabei, daB die Reizwrkg. der normalprimaren Alkohole in gesetzmaBiger 
Weiso anstieg. Auch die lokale Reizwrkg. der iibrigen Narkotica ging ihrer narkot. 
K raft etwa parallel. Dagegen lieBen sich fiir die bisher nachgewiesenen zentral er- 
regenden Wrkgg. der Narkotica keine zahlenmiiBigen Beziehungen zu yorliegenden 
Ergebnissen erkennen. Die vergleichend gepriiften Substanzen Phenol, Campher u. 
Menthol erwiesen sich ais die bei weitem am starksten lokal reizenden. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 133. 192—201. Bonn, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Wilhelm Blume, Vergleichende Untersuchungen uber die erregende Wirkung einiger 
Narkotica am Aiemzentrum. Bei intrayenóser Injektion von wss. Lsgg. von A ., Heptyl- 
alkohol u. A. konnte eino erregende Wrkg. dieser Narkotica auf das Atemzentrum fest
gestellt werden, wahrend Chlf. keine oder nur eine sehr geringe Wrkg. ausiibte. Diese 
erregende Wrkg. der Narkotica auf das Atemzentrum ist nicht reflektor, bedingt, da 
sie auch an enthirnten Kaninchen, denen beide Vagi durchschnitten wurden, zu beob
achten war. Wurde das Atemzentrum durch Morphin gesckiidigt, so war es durch 
A., Heptylalkohol u. A., aber nicht durch Chlf. wieder zu erregen. Allerdings darf das 
Atemyol. nicht unter einen fiir jedo Substanz charakterist. Prozentsatz unter dio Norm 
gesenkt werden, soli eine Steigerung iiber den Anfangswert erzielt werden. (Arek. oxp. 
Pathol. Pkarmakol. 133. 202—26. Bonn, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

A. Tournade und J. Malmejao, Uber die Nicotinchloroformsyncope und dereń 
Mechanismus. Bei der durck Nicotin-Chlf. keryorgerufenen Syncope spielt gewolmlich 
das Adrenalin eine wichtige Rolle, es gelang jedock auck in  seltenen Fallen die gleicke 
Wrkg. bei dekapsulierten Hunden hervorzurufen, wo Adrenalin nicht mitwirken konnte. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 99.156. Algier, Pkysiolog. Lab. d. medizin. Fakultiit.) R e w .

Ardrey W. Downs und Nathan B. Eddy, Morpliingewdhnung. I. Die Ericerbung, 
das Bestehen und der Verlust der Gewohnung bei Hunden. Hunde werden in  einigen Wochen 
an Dosen von 0,05 steigend auf 0,15 g Morphinsulfat pro kg gewóknt, sie yertragen 
diese Dosis, ohne daB eine depressiye Wrkg. oder Erbrechcn cintritt, wio es bei der 
anfanglichen kleinen Dosis der Fali ist. (Journ. Lab. clin. Med. 13. 739—45. Edmonton 
Alberta, Canada, Dep. of Pharmacol. Uniy. of Alberta.) M e ie r .

Ardrey W. Downs und Nathan B. Eddy, Morphingewohnung. I I . Die E/npfind- 
lichkeit Morphin gewdhnter Hunde gegen Kodein, Heroin und Scopolamin. (Vgl. yorst. 
Ref.) Hunde, dio an eine tiiglicho Dosis yon 0,15 g Morphinsulfat pro kg gewohnt 
waren, zeigten nach Injektion yon 40 mg Kodein u. 0,6 mg Heroin pro kg wesentlich

76*
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goringere cerobrnlo Wrkg. ais dic n. Hundo. Soopolamin war ani gcwolmten Tier gleioh, 
yielloicht starker wirksam ais am n. (Journ. Lab. klin. Med. 13 . 746—49.) Me i e r .

Ardrey W. Downs, Nathan B.Eddy und J. P. Quigley, Morphingewohnwng. 
I I I . Der EinflufJ ton Cocain auf Hunde, bcvor, unhrcnd und nach Óeicohnung an Morphin. 
(II. vgl. ro rs t. Roi.) An Morphin gowOhnto Hundc bekommen auf dio glciclio Dosis 
Cocain goringere Krampfo ais nicht gcwohnte n. (Journ. Lab. clin. Med. 13 . 839—42. 
Alberta, Canada, Edmonton.) Me ie r .

A. B. Luckliardt und C. A. Johnson, Untersuchungen iiber die Knicrefleiee.
II . Der Einflttfi kleiner Dosen von Morphinsulfat auf die lieflczenegbarkeit des Rucken-
tnarks. Beim anasthetisierten Hundo ruft Morphin in Dosen von 1/i—1S gr. ( Ig r .  =
0,06 Gramm) Herabsotzung der Refleserregbarkeit hervor ohno u. m it Durch- 
schneidung des Lumbalmarks. (Amor. Journ. Physiol. 83 . 634—41, Univ. of Chicago, 
Hull Lab. of Physiol.) M eieu.

C. A. Johnson und A. B. Luckliardt, Untersuchungen uber den Kniereflex.
I I I .  Der Einflu/3 der Erhohung des intrapulmonalen Druekcs auf den Kniereflex, den arte-
rieUen Blutdruck und das Bewufltsein. (II. vgl. vorst. Ref.) Dio Erhóhung des in tra
pulmonalen Druckes ruft Scliwindol oder BowuGtlosigkeit dadureh hervor, da (3 dio Blut- 
zirkulation in der Lungo erschwert wird, woduroh der arteriello Blutdruck sinkt u. 
eine Anamie des Gehirns u. Ruckenmarks herbeigefiihrt wird. Der Knieroflex ist da- 
durch ebenfalls herabgesotzt. (Amor. Journ. Physiol. 8 3 . 642—52.) M e i e r .

A. B. Luckliardt und C. A. Johnson, Untersuchungen uber den Knierejlex.
IV. Der Einflufi mafiiger Dosen von Jilorphinsulfat au f den Kniereflez der Katze.
(III. vgl. vorst. Ref.) Dosen von 1/2— 2 gr. rufen bei erhaltonem oder durchtrcmitem 
Ruekenmark Depression des Refloxes horvor. (Amor. Journ. Pliysiol. 83. 653 
bis 657.) Meier .

Alfred Schwartz, Unlcrsuchungcn iiber die Erregbarkeit des Brechen erregenden 
Zentrums bei narkotisierten Tieren. Sleigemde Wirkung des Apomorpliins in Gemein- 
schaft mit Pentamethylentetrazol (Cardiazol). Man kann einen durch Veronal ein- 
geschlaferten Hund durch die kombinierte Wrkg. von Apomorphin u. Pentamethylen
tetrazol auf das Brechen erregende Zcntrum zum Brechen bringen. Dieses Verf. er- 
scheint anwendbar auch bei Menschen, die m it im Magen unlósbaren Hypnoticas ver- 
giftet sind. (Compt. rond. Soc. Biologio 99 . 222—24. StraGburg, Pharmakolog. u. 
experimcntell medizin. Inst.) REWALD.

B. Engelmann, Uber die Speicherung des Arsens im Gehim nach Applikation ron
Neosah-arsan, arseniger Saure und Arsensdure. Ais Versuchstiere dienten Kaninchen 
von ca. 2 kg Gewicht. Ais Nachweismethode fiir Arsen wurde die BANGsehe Mikro- 
titrationsmethode, wo diese nicht mehr ausreichte, die MARSHsche Methode in der 
Anordnung ro n  L o ck e m an n  benutzt. Wurden 120 mg As in Form von Neosaharsan, 
iiber 2 Wochen verteilt, intravenos gegeben, so war As im Zentralnervensystem 
hochstens in Spuren nachweisbar, wiihrend bei der Darreichung von ca. 300 mg As 
in Form ro n  Neosalrarsan, iiber mehrere Wochen verteilt, durchschnittlich 0,04 mg 
As auf 10 g Gehirnsubstanz gefunden wurden. Neosalvarsan m it Traubenzucker kombi- 
niert, schien eine Zunahme ron  As im Gehirn — Neosalvarsan allein gegenuber — zu 
ermoglichen. Ebenso war die Arsenaufnahme vom Gehirn bei Fieberzustand des 
Organismus nach intravenosen Neosalvarsaninjektionen erheblich erhóht. Verab- 
folgung des Neosalvarsans in Urethan- oder .-i.-Narkose fiihrte nicht zu einer Ver- 
mehrung des As im Gehirn, sondom im Gegenteil schwachte dio Aufnahmefiihigkeit 
des Gehirns fiir As ab. Vorbehandlung m it gefaGerweiternden ]\fitteln, Amylnitrit, 
Kaffein, Theophyllin, erhohte ebenfalls die Aufnahmefiihigkeit fiir Neosalvarsan nicht, 
sondern yerminderte sie eher. Genau so schien die Aufnahmefahigkeit fiir As bei zur 
Zeit einer akuten łfeningitis erfolgten Neosalvarsaninjektion nicht wesentlich hólier 
zu sein. Nach einer iiber 5— 6 Wochen verteilten intravenosen Darreichung von ca. 25 mg 
As in Form ro n  Natrium arsenit betrugen die As-Mengen im Gehirn 0,00—0,01 mg 
pro 10 g frischer Gehirnsubstanz, bei der Verabfolgung von 42 mg As in  Form ron 
i\a-Arsenał unter sonst gleichen Bedingungen betrugen die Mengen 0,00 mg u. 0,02 mg. 
Bei einem Hunde, der iiber 5x/„ Monate hindurch insgesamt 3,6 g arsenige Saure per os 
erhalten hatte  u. an Ileus gestorben war, betrug die As-Menge 0,04 mg auf 10 g frische 
Gehirnsubstanz, bei einem anderen Hunde, der iiber 6 Monate 3,99 g arsenige Saure 
bekam u. an chroń. As-Vergiftung starb, waren 0,03 mg As pro 10 g frischer Gehirn
substanz vom Gehirn aufgenommcn worden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 3 . 
181—91. Berlin, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M ahn.
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Raymond-Hamet, Wirkung des Pseudopelleiierin auf die pncwnogaslrisclicn IJerz-
ersclieinungcn. Dio Wrltg. des Pscudopcllelicrin, auf dio pneumogastr.
Herzersolieinungen ist analog der des Nieotins u. hat niehts Vergleichbares m it dem 
Atropin. (Compt. rend. Soc. Biologio 99. 204—0G.) REWALD.

Tli. Oliaro und E. Rotlilin, Quantiialive Untersuchungcn iiber die Spciclierungs- 
grupę der Scillaglylcoside am Froschherzen. Ausfiihrlicho Wiedcrgabo der beroits C. 
1928. I. 3090 referierten Arbeit. (Arcli. exp. Pathol. Pharmakol. 131. 138— 51. 
Pharmakolog. Inst. dor Chem. Fabrik vorm. Sandoz.) Me ier .

Haus Seel, Pharmakologischc Studien im  Gebiet der Stcrine. t)bcr dio Wrkgg. 
von Cholesterin, C27H lr,OH, u. einer groBerenReihe vonUmwandlungs- u. Zwischenprodd. 
des Cholcstcrins u. Silosterins, C27H.l5OH, E. 137— 138°, a -Clwlcsterinoxyd, C27H,10O2> 
E. 140—141°, P-Cholesterinoxyd, O27HJ0O2, E. 103—105°, Trioxycholeslan, C27H.1Ii(OH)3, 
E. 238°, Gholestandionol, C27H,nO:,, E. 231°, Cholestendion, CS7H420 2, E. 122°, Cholcslan- 
dion, C27H4.,02, Sitosterin, Oxysitosterin, Trioxysilostan, u. vor allem des Oxycholeslerins, 
C27H44(l0)O2, das Lifschutz ais standigen Begleitstoff des Cbolesterins in der tier. 
Zello nacliweisen konnte, wurden weitgehendere Unterss. unternommen. Allo die ge- 
nannten Sterino entfaltetcn am n., wio am ermudeten u. geschiidigtcn, isolierten Frosch
herzen eine kraftige, dio Hcrztiitigkeit fordernde Wrkg. Dio Wrlcg. crstreekto sich 
auf Erholung der Hcrztiitigkeit, Vcrlitngcrung der Sclilagdauer u. Steigerung der Kon- 
traktionsfiihigkcit des Herzmuskels. Das Oxycholcstcrin erwics sich hierbei ais am 
wirksamsten, bewirkto auBcrdcm in den meisten Eiillen noch eino Zunahmo der Puls- 
freąuenz. Fruhero Unterss. iiber cino weitgehendo entgiftendo Wrkg. der Sterindcriw . 
an geschiidigten Froschherzen lieBen sich bestiitigen. Oxycholesterin u. Oxysitostcrin 
iibertrafen an Wirltsamkeit alle anderen Priiparate. Durch Bcstrahlung m it kiinst- 
liclier Hohcnsonno konnten dieso aufgcziihltcn Eigg. bisweilen noch in geringem Mafio 
gesteigert werden. Dio Ursache dieser die Hcrztiitigkeit fórdernden Wrkgg. der Sterino 
u. ihrer neutralen Oxydationsprodd. durftc nach dcm Vf. in erster Linie auf einer 
spezif. stimulierenden Wrkg. auf den Herzmuskel selbst beruhen. Eino eventucll in 
Betracht kommende adsorptivo Verdriingung sclieint mclir oder weniger von der Fiihig- 
keit der botreffenden Substanzen, eino derartige physikal.-chem. Bindung einzugehen, 
abzuhilngen. Auf die glatte Uterusmuskulatur (Meerschweinchen- u. Schweineutcrus) 
iibten die Sterine eine starkę, tonussteigerndo u. die Kontraktion fordernde Wrkg. 
aus. Auch hier zeigtcn Oxycholesterin u. Oxysitostcrin die gróBtc Wrkg. bei den die 
Tiitigkcit der Uterusmuskulatur anregenden Eigg., wiihrcnd der regularisicrende EinfluB 
auf dio U terustatigkeit bei diesen beiden Sterindcriw . in den Hintergrund tra t. Gegcn- 
iiber der Adrenalimyrkg. auf die U terustatigkeit wirkten dio Sterine im antagonist. 
Simio ein, hoben den hemmenden AdrenalineinfluB auf oder schwiichten ihn ab. Der 
EinfluB auf den Blutdruck war sehr gerirg, so daB den Sterinen ltaum eine direkte 
Einw. auf den Blutdruck zukommt. Das Oxycholestcrin beeinfluBte den Stoffwechsel 
im gunstigen Sinne, fórderte das W achstum, steigerte den Sauerstoffverbraucli, be- 
cinfluBte das Wachstum der Haarc u. den Turgor der H aut giinstig. Oxycholestcrin 
u. Oxysitosterin schwarzten die photograjjh. P lattc auch im unbestrahltcn Zustande, 
obenso, wie es fiir bestrahltes Cholesterin oder Lebertran berichtet wurde. Allerdings 
lieBen sich die von anderen Autoren verm uteten Beziehungen zwischen diesem plioto- 
graph. Effekte u. antirachit. oder antixcrophthalm. Vitasterinwrkg. nicht bestiitigen. 
Futterungsverss. von R attcn  m it vitasterin-(„A“ u. „D “ )-freier Nahrung m it Sterin- 
deriw ., in  bestrahltem u. unbestraliltem Zustande, ergaben, daB lediglich bestrahltes 
Cholesterin sich ais antirachit. wirksam erwies. Ebenso unwirksam waren diese Sterin- 
praparate gegen Xerophtlialmie, m it einziger Ausnahme des Oxycholestcrins, das schon 
im unbestrahltcn Zustande verfiittert, Xerophthalmic verhiitete, xerophthalm. Symp- 
tome im Anfangsstadium bei nachtraglicher Oxycholesterinzugabe giinstig beeinfluBte 
oder ausheilte, im fortgeschritteneren Zustande aber keine Heilung mehr herbeifiihrte. 
Bei Avitasterinose „ A“ u. „D “ konnte gezeigt werden, daB die Oxydationen im Organis- 
mus eine Einschriinkung erfahren. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 133. 129—80. 
Halle, Pharmakol. Inst. d. Univ. Halle-Wittenberg.) Mahn .

Scott Johnson und Walter J. Seibert, Die Wirkung von Injeklionen von Kaffein 
und Adrenalin mit nachfolgender Injeklion von Staphylococcus aureus- Suspension auf 
Myocard und Endocard. Die Injektion von Adrenalin u. Kaffein begunstigt durch 
Bldg. von Myocarddegenerationen die Entstehung von Abseessen nach Staphylokokken- 
injektion von wenig yirulenten Stammen, die am unbehandclten Tier keine Myocard-
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abscesso heryorrufen. Aucli bei yirulenten Stammen, die an sich Myoeardabseesse 
machen, ist bei vorausgehender Kaffein-Adrenalininjektion die Lokalisation der 
Abscesse eine andere, sie finden sich nur in  der Gegend der primaren Myocardsch&di- 
gungen. (Proceed. of the Soc. for esperimental Biol. and Med. 24 [1927]. 726—27. 
Sep. Washington, Univ. Med. School. Dep. of Pathol.) Me ier .

Willis D. Gallup, Der Wert von Eiscnmhen ais Gegenmittel gegen die giflige Wirkung 
von Gossypoł. „Gossypol“ ist dic giftige Substanz im Baumwollsamen. Wenn man 
Tiere, etwa Albinoratten, m it einer Kost fu ttert, die 10 oder 20% Baumwollsamen ent
halt, so wachsen sie schleeht u. machen am SchluB des Vers. einen deutlieh kranken 
Eindruck. Bei groBeren Dosen nehmen sie sogar an Gewicht ab u. kónnen sterben. — 
Fe,,03-Zusatz zu dieser Kost war wirkungslos. Dagegen bekiimpfen 3 g Fe auf 1 g 
Gossypol in Form von Ferricitrat oder Ferroammoniumsulfat alle Vergiftungserseliei- 
nungen. — Auch die FreBlust nahm durch Ferricitrat deutlieh zu. (Journ. biol. 
Chemistry 77. 437—59. Stillwater u. Oklahama. Agric. Exp. Stat.) F . Muller .

H. SchloBberger, Chemotherapeulische Versuche bei der liattenbi/Sinfeklion der 
iccifien Maus. Die RattenbiBkrankheit der weiBen Maus, eino chroń. Spirochatose, 
war nur durch einzelne Arsenikalien u. zwar Neosalmrsan, Sułfoxylsalvarsan, Nco- 
silbersah-arsan u. Stotarsol im Sinne einer yolligen Sterilisierung zu beeinflussen. Von 
den zahlreichen andcren gepriiften Chemotherapeuticis besaBen nur Calomel, Albert 
102 u. einige Sb-Verbb. eino angedeutete Wrkg. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 108. 
627—36. Frankfurt a. M., Inst. exp. Therap.) Schnitzer.

P. Gyorgy und H. Róthler, t)ber Bedingungen der autolytischen Ammoniak- 
bildung in  Getceben. I II . M itt. Die Beziehungen des Gewebsammoniaks zum Purinstoff- 
tcechsel. (II. ygl. C. 1926. I I . 1436.) Leber-, Nieren-, Thymus- u. Muskelgewebe spalten 
aus N atr. nuelein. u. Adenosin bei der Autolyse NH3 ab, aus letzterem zu 100%. 
Das gleiche yermogen E xtrak te aus diesen Organen. Die Desamidierung ist yon dem 
gowahlten Puffer (Phosphat pH-Optimum ca. 5,5, L ac ta t pH-Optimum p n >  8,0), Zu
satz von Glucose (Hemmung) in derselben Weise abhiingig wie die spontane NH3-Bldg. 
Das Muskelgewebe bat in Phosphatpuffer das pn-Optimum zwischen ph 7 u. ph 8. Eine 
Desamidierung yon N atr. nuelein. im Blut war nicht nachweisbar. (Biochem. Ztschr. 
187. 194—219. Heidelberg, Uniy.-Klinik.) Me ier .

Rabe, Zur Kupierung und Verhiitung postoperativer Pneumonien mit intravenosen 
Strontiuraninjektionen. Klin. Bericht, nach welchem Slrontiuran ein Mittel ist, welches 
vor der Operation gegeben, Pneumonie verhindert, u. auch, noch yiele Stdn. nach der 
Operation injiziert, bereits bestehende fieberhafte pneumon. Erscheinimgen raseh zum 
Sehwinden bringen. (Munch. med. Wchsehr. 75. 1077—78. F rankfurt a. M., Hospital 
zum Heiligen Geist.) ______________________________ F r a n k .

L. Hugouneną e t G. Florence, Principes de pharmacodynamie. Constitutions chimiques,
proprietes physiologiąucs. Paris: Masson e t Cie. 192S. (V III, 392 S.) 8°. 40 fr.

Martin Benno Schmidt, Der EinfluB eisenarmor und eisenreicher Nahrung auf Blut und
Korper. Jena: G. Fischer 1928. (VII, 90 S.) 4°. M. 6.—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
E. Host Madsen, Galenische Baldrianpraparate. Es wird eineReihe von Baldrian- 

praparaten untersucht, die ais Ausgangsmatcrial fiir die Darst. infusaluilicher Produkte 
dienen. — Ein Perkolat, hergestellt mittels 10°/oig- A. (3 kg aus 1 kg Wurzeln) ist fur 
diesen Zweck brauchbar; es enthalt 20,6% des Ólcs der Wurzeln, wahrend eine ge- 
wohnliche Infusion 16,7% enthielt. — Pillenextraktc, dargestellt nach dem holland. 
Arzneibuch u. nach einem Verf., bei dem das 01 durch W.-Dampfdest. entfernt u. 
nachher m it dem E x trak t yermischt wird, enthielten ungefahr 50% des óles der Wurzeln. 
Es ist wichtig, daB die wss. Schicht yon der W.-Dampfdest. zur Extraktion yerwendet 
wird, da sie yiel Ol gel. enthalt. (Dansk Tidsskr. Farmaci 2. 177—83. Vesterbro Apo- 
theke, Danemark.) W. WOLFF.

Georg Lockemann und Hermann Picher, Adsorption und Desinfektion. H. Mitt. 
Weitere Versuche iiber den Einflu/3 der Adsorption des Desinfiziais und der Keime auf 
den Desinfektionsverlauf. Unterss. m it der gleichen Methodik wie in der I. Mitt. 
(C. 1928. I. 223); die Ergebnisse bestatigen die iiberwiegende Rolle der Adsorptions- 
wrkg. der Keimunterlage auf den Desinfektionserfolg. Im  einzelnen ergab sich, daB 
Wolle in  gewebtem Zustande HgCL u. AgN03 besser adsorbiert ais in rohem. Baum-
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wolle verha.lt sich umgekehrt. Ausnahmen kommen bei starkcren Konzz. (0,1-n.) vor. 
Glaswolle, Asbest adsorbiercn nur schwach, Granaten gar nicht. Dio Adsorption 
der benutzten Bakterien spiclt eine geringe Rolle. Ebenso ist die zum Vers. bcnutzte 
Keimmenge im Hinblick auf Diehtc u. Verdunnungsgrad nur im Sinne der allgemein 
bekannten Regeln fiir die Desinfektionsleistung ausschlaggebend. (Ztschr. Hyg., 
Infckt.-Krankh. 108. 746—72. Berlin, Inst. R. K och.) Schnitzer.

Chem. Pharm. Praparate Paul Grube & Co., Breslau, Hersłellung eines Ileil- 
mittels aus den Beeren der Ebercsche. Dio Beeren der Eberesche werden getrocknet, 
gedorrt u. pulyerisiert. Man dorrt zunachst zweckrnaBig an der Luft, zerkleinert dann 
soweit, daB die Collulosehullen der Beeren geoffnet werden, worauf bei etwa 70—80° 
die Volldórrung erfolgt, worauf nach Entweichen des freien W. das Materiał auf eine 
Temp. von unter 10° abgekiihlt u. kurz darauf zermahlen wird. (Oe.P. 109 723 vom
29/4. 1927, ausg. 25/5. 1928.) Schutz.

Ernest O. Schnell, Chicago, V. St. A., HaarbeJiandlungsmitłel. Das Mittel besteht 
aus einer Emulsion eines tier. oder pflanzlichen nicht troeknenden Óles, kolloidaler 
Tonerde, W. u. eines Alkalisalzes. (A. P. 1668 608 vom 14/10. 1926, ausg. 8/5. 
1928.) Schutz.

Della Brandon, Oak Park, Illinois, V. St. A., Hautpflegemittel. Das Mittel besteht 
aus Hz0 2, Hefe u. Eiwei/3. (A. P. 1675 840 vom 14/8. 1924, ausg. 3/7. 1928.) Schutz.

Bader- und Verkehrs-Akt.-Ges., Berlin, Eine konzentrierte Lósung eines Heil- 
salzes und Seife cnthaltender Creme. Man laBt auf eine Fettsiiure eine zur vollstandigen 
Neutralisation nicht ausrcichende Menge eines Alkalis in Ggw. eines Kolloidscliutz- 
mittels einwirken u. ruh rt in das Gemiseh, wahrend die Seifenbldg. noch im Gango 
ist, eine m it Saponinon versetzte konz. Lsg. eines Heilmittels ein, derart, daB durch 
das Riihren eine cremeartige M. entsteht. (Schwz.P. 124439 vom 9/6. 1926, ausg. 
1/3.1928.) Schutz.

Zonite Products Co., New York, ubert. von: John H. Wright, Larchmont, 
V. St. A., .Desinfektionsmittel. Die M ittel bestehen aus einem chlorentbindenden Stoff, 
Yorzugsweise dem o-Dichlorsulfamid der Benzoesaure, einer uberschiissige Fettsauro 
enthaltenden Seife, einem gegen Cl2 wenig empfindlichen Riechstoff, wie Eucalyptol, 
u. der zur Salbenbldg. erforderlichen Menge W. (A. P. 1676 309 vom 19/2. 1926, 
ausg. 10/7. 1926.) Kuhling .

G. Analyse. Laboratorium.
Walther MeiBner, Das neue Kaltelaboratorium der PhysikaliscJi-Technischeii 

Reichsaiistalt. Besclireibung des Kiiltelaboratoriums u. der Anlagen zum Verflussigen 
von N, O u. H  zur Gewinnung von He u. Verflussigung desselben m it Abbildungen 
u. schemat. Zeichnungen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 75. 1069—76. Berlin-Charlotten- 
burg.) J ung .

Edward S. West, E in  verbesserler Laboratoriumskuhler. Besclireibung eines 
Glaskiihlers m it eingeschmolzenem Tulpenrolir, m it der Abandcrung, daB zwischen 
Kulilmantel u. Kondensatorrolir nur ein Abstand von 1— 1,5 mm vorgesehen ist, 
wodurch ein kleiner, bruchsicherer Kiililer von bedeutend hoherer W irksamkeit er
halten wird (Abbildung). (Ind. engin. Chem. 20. 737. St. Louis [Mo.], Univ. School 
of Medicine.) Herzog.

E. R. Weaver und Martin Shepherd, Eine automatische Vaku,um]nimpe zum  
Aufsammeln von (Gas) Proben. Die Einrichtung dient dazu, das in irgend einer An- 
ordnung vorhandene Gas vollstandig abzupumpen u. aufzuspeiehern. Sie besteht aus 
einer Hochvakuum- u. einer automat. TÓPLER-Pumpe. Die autom at. Kontrolle wird 
durch eine A rt Hilfskreis vervollstandigt, der m it einem W.-Aspirator oder m it einer 
der ublichen m it Motor betriebenen Vakuumpumpen betrieben wird; Drucke iiber
1 a t  werden nicht benotigt. Fehler, die zum Brueh der TopLER-Pumpe fiihren konnen, 
sind vermieden. Hahne befinden sich nicht im Pumpenkreis; Luft kommt nur in sehr 
geringer Menge, zudem getrocknet u. filtriert, m it dem Hg in Beruhrung. E in ais 
Kontrolle dienendes System, insbesondere ein Mac Leod, ist yollig unabhangig von 
dem eigentlichen Pumpenkreis. Einzelheiten miissen im Criginal naehgelesen werden. 
Die Pumpe ist seit mehreren Jahren ununterbrochcn im Betrieb. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 1829—35. Washington, D. C., Bureau of Standards.) K lemm.
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St. R einer, Ein sclbstgcbauttr cleltrisdicr Laboratoriumsofcn. Im  Botrieb billiger 
u. siekerer Sohinekofen fiir Tempp. bis etwa 2000°. (Chem.-Ztg. 52. 570.) R i ETZ.

H. W. Gonell, E in  Windsichivcrfdhren zur Bestimmung der Kornzusammensclzting 
slaubforinigcr Stoffe. Es werden zunilelist die gebrauchliehen Verff. /.ur Best., der 
Kornzus. staubformiger Stoffe u. ihre Anwendbarkeit beschrieben: Siobung, opt. 
Yerf., Sebltimmung u. Absetzverf., Windsiehtung. Dann wird ein neuor Windsichtor 
erliiuterfc u. die Ergebnisse von Verss. m it Zementmehl, Kohlenstaub u. W-Pulver 
bekannt gegeben. Der Arbeit sind eine groflo Anzahl von Bildern u. Tabellen bei- 
gefiigt. (Ztschr. Ver. Dtsoli. Ing. 72. 945—50. Berlin-Dahlem.) L u d e r .

Edgar Reynolds Smith, Eine ncuc apparctliw Anordnung fiir dic Grcnzftachcn- 
Ycrsdiicbungsnicthode zur Beslimmung ton Obcrfiihntngszahlen. Bei der in Vorsehlng 
gebraehten Anordnung, dio im einzelnen im Original eingesehen werden muB, braucht 
das Rolir, in dem sieli die Grenzfliielio verschiebt, nicht kalibriert zu sein, sondern 
en thalt nur eine Markę. Sobald dic Grenzfliicho passiert wird, schaltet man das 
Coulonieter ein. Die Seite der Apparatur, von der sich dic Grenzflacho wegbcwegt, 
ist v611ig m it El. gefullt u. geschlossen u. enthalt eine gewisso Mengo Hg, das durch 
einen Halin abgelassen werden kann. Sobald dio Messung geniigend lange gedauert 
liat, wird Hg abgelassen; dadureli liebt man dio Grenzflacho wieder bis zur Markę; 
sobald diese erreieht ist, wird der Halin geschlossen u. das Coulonieter ausgeschaltct. 
Es kann je tzt ein anderes Coulonieter eingesclialtet u. sofort cinc ncuc Messung bc- 
gonnen werden. Zur Erprobung wird die Kationenwanderung einer 0,1-n. ICCl-Lsg. 
gegen 0,065-n. LiCl-Lsg. gemessen; in Obereinstimmung m it Literaturwertcn findet 
Yf. 0,492, allerdings olme Verwendung einer Thermostaten, so daB keino gcnauc Best., 
sondern nur eine Priifung der Brauchbarkeit der Anordnung vorlicgt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 1904—07. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) K lemm.

D. F. O thm er, Zusammensetsttng der Diimpfc siedender binarer Losungen. Vf.
beschreibt einen kompakten, wohlfeilen, fiir klcino Mengen von Eli. gceignotcn, einfach 
zu liandhabenden, genauo Resultato in kurzer Zeit gebenden App. (Abbildung u. 
Einzelheiten im Original), der die Bezichung zwischen tier Zus. einer sd. biniiren Lsg. 
u. von dereń Dampfen festzustellen gestattet unter Vermeidung der Ungenauigkeiten 
friiherer Methoden. indem eine konstanto Zus. der FI. in der Siedeblaso dadureli 
aufreelit erhalten wird, daB der gleiehe Betrag an sd. FI., der durch Yerdampfung 
rerloren geht, durcli einen Cberfall wieder in dio Blaso zuruckkehrt. Nach Dar- 
legung der Arbeitsweise werden dic a\t/-Ivurven (z  =  Zus. der FI., y  =  Zus. des 
Dampfes) fiir die 4 binaren Misclmngen: Eg.-W. u. Eg.-Bzl. (n. Kp.-K.urven), HCl-W. 
(Kp.-Maximum) u. Aceton-CH3OII (Kp.-Minimum) entworfen u. m it den maBgebenden 
Kurvcn aus der L iteratur rergliclien. Hierbei ergab sich die Móglielikeit des Bc- 
stehens eines 2. konst. Kp. der binaren Mischung Aceton-CH3OH bei einem Geh. von 
iiber 94 Gewiehts-°/o Aceton. Dies wiirde ungefahr einem ganzzaliligcn Verhiiltnis 
von 1 Mol. CH3OH zu 10 Moll. Aceton entspreclien. Der App. ist auch geeignet 
zum Studium der Partialdampfdrucko der Bestandteile binarer Miscliungen, der 
Kp.-Erhohung von Lsgg. von Elektrolyten u. zum Entwurf von Kp.-Kurven (Tabellen 
u. Kurven). (Lid. engin. Chem. 20. 743—46. Rochester [N. Y.].) H e rz o g .

C. Gottfried, Bdntgenographische Untersuehungsmelhoden. Es wird die physikal. 
Grundlage der LAUE-jMethode, der Drehkrj-stallmetlioden u. der D e b y e - S c h e r r e r -  
!Mctliode gegeben u. an Beispielcn die prakt. Anwendbarkeit gezeigt. (Glasteclin. Ber.
6. 177—S3. Berlin-Dahlem.) SAI.MANG.

E. Zintl und K. Betz, PotenliometriscJie Mikrolitralionen. Vff. benutzten stark- 
wandige Reagenzglaser von 50 ceni ais TitrationsgefaBc, einen in den Riihrer ein- 
gesclimolzenen P latindraht ais Indicatorelektrode u. eine MercurosulfatzeUe m it 2-n.
H.SO^ ais Yergleichselektrode. Die eapillare Auslaufspitze der 10 ecm fassenden Jlikro- 
biirette tauchte in dio Lsg. ein. Mit dieser Apparatur lieflen sich 5— 10 ccm Viooo_n- 
NaCl-Lsg. m it 1/iCoo'n- AgNOs-Lsg. bestimmen. Die Titration von Serum m it Vioo'n - 
AgJv03-Lsg. ergab uberemstimmende Werte. Auch kleine łlengen Bromid u. Jodid 
lieBen sich gut titrieren. Jedoch ergab die Best. der 3 Halogenide nebeneinander keine 
genauen Werte. SchlieBlich wurde noch die Best. 3-wertigen Arsens (z. B. 0,01S mg As 
in 10 ccm) m it Viooo'n - K B r03-Lsg. m it gutem Erfolge durchgefuhrt. Bei kleineren 
As-Mengen wichcn die Titrationsergebnisse etwas ab. Im  ganzen reicht die Empfindlich- 
keit der potentiometr. Best. nahe an die der M\RSH-LiEBlGsehen Probe heran. (Ztschr. 
analyt. Chem. 74. 330— 42. Miinchen, Akademie der Wissenschaften.) WlKKELMANN.
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George H. Mceker mul John G. Reinhold, Titrimctrische Ohinhydroiielchlroden. 
Ein Vergłeich mit der Wasscrstojfelektroda zur Wasserstoffionenkonzcntralionbestimmung 
im Plasma, Yollblut und anderen biologischen Fliissigkeitcn. Dio Ggw. von Fibrin bat 
kcincn liaohweisbaren EinfluB auf dio pn-Best. Man kann also Serum u. Plasma Holir 
wokl miteinander vergleiclicn. Bei beiden stimmen dio Messungen mittcls dor Chin- 
hydronolektrodo innorlialb der Fehlorgrenzen m it denen der H-Elektrodo. Dies wurdo 
sowolil beim Menschcn, wic beim Pferd gefunden. Im  Hundesorum sind die Ab- 
weiehungen bei der H-Elektrcdo grOBer, dcshalb benutzt man in diesem Fallo besser 
dio andero. — Dio Cliinliydronclektrode kann nicht benutzt werden beim Vollblut. 
Aueh sonst muB man sekundilro Schiidigungen infolge Bldg. von Dissoziationsprodd. 
bcachten. Man kann allerdings diesen Fehler in Rcclmung stellcn u. dann sind dio 
Werte denen der H-Elektrodo an Genauigkoit n icht unterlegen. — Besonders guto 
Obereinstimmung bis iiber pu =  8,0 fiir beido Elektroden findet man bei Cercbro- 
spinalfl., Odcmfl., Harn, Milch, Magensaft u. Kulturmcdien. — Dio von Vff. aus- 
geglicheno titrim etr. Chinhydronelcktrodo ist leicht zu liandhaben u. lierzurichtcn, u. 
ist genauer ais dio Best. nach der lndicatorenmcthode. (Journ. biol. Chemistry 77. 
505—;18. Philadelphia, Gen. IIosp. and Grainato School of Med. Biochem. Dept.) F. Mli.

Henry C. Parker, Neue Indicatorapparatc fiir industriellc pn -Messungen. Vf. 
bcsclircibt 3 neue, fiir industriollo Messungen gccigneto Potentiomotcr u. zwar 1. eincn 
„tragbaren Aciditatsmesser“ , 2. oinen „pn-Indicator,, u. 3. eino „ H ‘-Fcldausrustung“, 
von denen dio App. 1 u. 3 die direlcto Ablcsung von pu gestatten. Nach Darlcgung 
der Technik der Messung von pu m it industricllen Typen von Chinhydron- u. H-Elek- 
troden werden dio Einschrilnkungcn hinsichtlich der Anwcndung dor Chinhydron- 
u. der Eignung dor H-Elektrodc, sowio dio Lcitfiihigkcitsmessungcn besproclien (Ab- 
bildungen). (Ind. engin. Chcin. 20. 676—80. Philadelphia [Pa.].) H erzog.

Ralph H. Muller und Hermann M. Partridge, Anwcndung der lichtelektriscJicn 
Zelle fu r  automatische Tilrationen. Vf. arbeiten nach der Schaltung von BEAVER u. 
B e a v e r  (C. 1923. IV. 437) m it cincm „Kipprelais“. Dio Verandcrung der Licht- 
intensitiit, dio der Farbumschlag bei der T itration horvorruft, wird von einer licht- 
elektr. Zelle aufgcnommon. Der erzcugte Strom macht das G itter einer Gliihkathoden- 
rólire ncgativ. Dadureh wird ein Rclais ausgelost, u. der Arbeitsstrom schlieBt don 
Biirottenhahn m it Hilfe eines oinfachen von R. H. M u lle r  angegebenen Apparates. 
Ais gecignete Indicatoren werden folgendo angegebon: Bromphenolblau, Methylrot, 
Bromkresolpurpur, Plienolrot, Kresolrot, Tliymolblau u. Lackmus. (Ind. engin. Chem. 
20. 423—25. New York, Univ.) T r e n e l .

K. Misutsch, Amidosidfonsdure ais TJrsubstanz fiir die Titerstcllung von Losungen. 
Vf. priift dio Anwendbarkeit der von IlE R B O T II (C. 1925. I .  125) angegebenen Amido- 
sidfonsaure N H 2SO„OII ais Ursubstanz fiir die MaBanalyse. Dio Darst. der Siiuro 
gescliieht durch Einlciten von S 0 2 in dic konz. cisgekiihltc Lsg. von N H 2OII ■ 1ICI. 
In  24 Stdn. fallen die Krystalle der Saure aus. Sio werden durch Umkrystallisation 
gereinigt. Vergleichendc Titrationon von Soda, Borax u. NaOII m it HCI u. NH2S 020 H  
(beide ł/I0-n.) ergaben Yollkominen ident. Werto. (Pharmaz. Journ. [russ.] 1928. 
310—13. Charków, Plmrmazeut. Technikum, Labor. fiir analyt. Chemie.) R o l l .

Otto Rode, E in  praktischer Aspiralor. Anleitung zur Sclbsthcrst. eines Aspirators 
aus Laboratoriumsflaschen, der iiber liingcro Zeitriiumo (4— 6 Stdn.) Durchschnitte- 
proben zu analysierender Gaso zu entnehmen gestattet. (Chem.-Ztg. 52. 601.) R oll.

E lem en te und anorganische YerblnduDgen.
S. Dunajewa, Nachweis von schwefligcr Siiure mit Bettendorfs Reagens. Wird 

BETTENDOREs Reagens m it 5«i[/iihaltiger Lsg. iiberschichtet, so bildet sich an der 
Grenzflache der Fl.-Schichten durch Red. des Sulfits zu Sulfid ein gelbbrauncr Ring 
(SnS u. SnS2). Empfindlicbkeitsgrenze 0,06% Sulfit. (Pharmaz. Journ. [russ.] 1928. 
379. Winnizy, Pharmazeut. Technikum.) R oll.

P. Petrescu, Beitrdge zur Bestimmung der Halogene aus Salzwassem der rumdnischen 
Olfelder. Der Vf. te ilt eine einfache u. genauo Methode zur Best. von Jod in den Salz- 
wassern der rumiin. Olfelder mit, die auf der oxydierenden Wrkg. des Wasserstoff- 
superoxyds in schwach saurem Mittel beruht. Das Olwasser wird m it 0,5 bis 1 ccm 
verd. HCI angesauert, m it 1,2 bis 3 Tropfen Perhydrol oder 3%ig. H 20 2-Lsg. vcrsetzt, 
m it CS2 oder CC14 mehrmals kriiftig geschiittelt u. m it S20 3Na2 titriert. Brom wird 
unter diesen Bcdingungen nicht abgeschieden. (Petroleum 24. 945—46. Bukarest.) JUNG.
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CL E ltosto, sum Kobltitdio.rt/dimchuriz. Zum Nuoliwoia von CO, ompfiohlt
der Yf. K ltrier papier, das mit. einer I-sg. von l/to*u- Bariumhydroxyd gotrftnkt wird. 
woleho auf 10 eom Ba(OH)a 1 octu Phcnolphthaloin 0, l% ig entliiilt. Das fouolito 
Papier eut.fiirbt sieli in C0s-AtmosphiU'© sofort, in froier Luft kolirt dio rosa Farbo 
wieder Kurilek, so dal) dt<s Reagens mohnnals gobrauuht. werden kann. (Ztschr. angow. 
Chem. 41. bT>S. ZaohomowitK.) J u n g .

Sergius Morgulis uiul Anno Perley, K im  lkm erh m y iiber die Kramtr-Tindall- 
wA<? Kaiiumbe$timmting$metho<ie. Dor Faktor von 0,071 fiir dio Umwandlung yon
O.Ot-n. KMnOj in dio entspreohende Mengo K  mu U fiir jedes nono Ko battn i trltoreagcna 
frisoh mit wochselndeii u. bokannton Mengen oinor K-Lsg. bestimmt werden. Man stollt 
eine K u rw  auf u. kann dann dio geXiinde.no K-Mongo sofort daraus ableson. (Journ. 
biul. CliemistrY 77. 0-17— 19. Omaha, Univ. of Nobraska. Bioolioin. Dopt.) F . MuLLKlt.

I. M. Kolłhoff und Ernest B. Siuidoll, K im  Schnellmethode zur Trennung ron 
Alum inium  und Bert/Uium. Don bisherigen Methoden zur Trennung von Al u. Be, 
Uber die eine t) bersie lit gegeben wird, ist dio nono we.it Uberlogen; sie beruht auf der 
Yorwondiuig von o-Oxyohinolin (vgl. Bk nu, O. 1 9 2 8 . I. 9-16), von IIAIIN (vgl. 
C. 1 9 2 7 . I I .  5500) „0 x in "  genaunt. Aus sehwaoh saurer Lsg. fiillt Al nach Hinzufilgen 
einer essigsauren Lsg. von Oxin {bozogen von A m s t e r  d a m s o h o S u p e r  p h o 8 - 
p U a a t f a b r i o k o n oder E a s t m a n  K o d a k  Co.) — alkoh. Lsg. ergibt 
etwas k u  niedrigo W erte! —  bei Zugabe eines t)borsehussos von Annnonacotat; im 
Filtrat wird Be(OH)a — venniseht m it Osin — mit Nil., gefiillt. — Dio Lsg. von Al- 
u. Be-Sala (niolit melir ais je 100 mg 0xvd/100 com), dio nur sehwaoh sauor ist, wird 
auf 50—60° erwarmt, m it einom UberschuB einer 0% ig. Oxinlsg. in 2-n. Essigstiuro 
Yersetr.t. langsani 2-n. Ammonaeetat zugegoben, bis ein Nil. entstoht, u. dann 20 bis 
25 ccm Ammonacetatlsg. zugegoben. Nach dem Absotzen durch einen Filtertiogel 
filtrieren. mit k. W. wasehen u. boi 120— 140° trooknon; Al(C9H6ON)3 cnthfilt 
11,10% Al.Oj. Boi viol Be nebon wenig Al groBon t)berschufi (50%) an Oxin nolunen, 
sonst nur iO—20% mehr. Das Filtrat, wird kocliend vorsiohtig m itN H 3 Yersetzt, bis 
es sehwaoh danaoh rieclit; der Nd. ist heli oder braun; er wird m it einer heifion Lsg. 
von NHj(CHsCOO). die einigo Tropfen N H3 enthalt, gewasclien, naB verascht u. im 
Pt-Tiegei iiber dem Geblase Yorglulit; schnetl wftgen, da etwas hygroskopischcr ais 
sonst; boi kleiuen Bo-Mengen in Sulfat uberfuhron u. bei 350—400° auf konstantes 
Gewielit b ringea.— Ferrieisen fiillt m it dem Al. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1900 
bis 1904. Minneapolis, Minnesota, TJiuv.) Klemm.

Rudolf Lang und Josef Zwefina, Elektrometrische Beslimmtmg von Chrom- 
«!«re. neben Yaiuidiiiwure unter Anicendung ton Induktion und Katu łyse. (Vgl. C. 
192S- I . 25S8.) Um dio Potentialgleichheit von Chromsaure u. Fa?iarfńwfl(ire auf- 
zuhebon, erhóhen dio Yff. durch Einsehieben induzierfcer Rkk. das Ckromsiiurepotential. 
Sie titrieren zunSchst. Chromsiiuro elektrometr. m it arseniger Sauro in  Ggw. von 
M u-S alz  (nicht in Ggw. von Ferrisalz wic Z i n t l  u . Z a im i s , C. 1 9 2 8 . I .  9S) u. dann 
YanadinsSure m it Ferrosulfat. Im  Gegensatz zu den genannten Autoren Yerwenden 
sie eine sehwachero Aciditat, bei welcher ein geniigender Abstand der Potentialo 
der hohereu Oxyde des Mh von dem der Yanadinsiiuro u. dadurch die Moglichkeit 
eines Potentialspnmges gegeben ist. — Die in schwach saurer Lsg. zu langsame Um
setzung zwiseken Chromsaure u. Arsenit wird durch einen geringen ArsenitubcrschuB 
boschleunigt-. Die Stóchiometrie der Rk. ist auf Grimd des ermittelten Induktions- 
faktors CrVI +  AsIn 4- Mn11 =  CrIU -(- Asv +  Mnm. Jedoch braucht 1 Aquivalent 
CrVI etwa nur , /s Aquivalente AsIU zur Yollstandigen Red., wahrend gleichzeitig 
1/J Aquivalent- Mnm gobildet werden. Beschleunigt man die Neben- u. Folgork.
2 Mnm -f  As111 =  2 Mnn Asv durch eino Jodspur (in Form Yon K JO a-Zusatz, 
L an g , C. 1 9 2 6 . I .  3563), so geht der GesamtprozeB 2 CrVI +  3 Asm  =  2 Crm +  3 Asv 
lediglich ais Mnm-Red. rasch zu Ende. — In  Ggw. Yon Yanadinsiiuro fiihrt man das 
Arsenitiestyerf. so aus, daB man nach Zufugen eines Arsenituberschusscs u. dos 
Katalysators ł/io -n. KM n04 bis zur bleibenden deutlichen Rofcung zuflieBen liiBt, 
worauf man m it der arsenigen Sauro bis zum Potentialsprung austitriert. (Ztschr. 
Elektrochem. 3 4 . 364— 67. Briinn, Dtsch, Techn. Hochsch.) B l OCH.

Gr. H . Stanley, Einige Amcendungen des „Zink“-Versuchs auf Cassilerit. Unters. 
eines Erzschnittes oder von polierten Fliichen: Die Flacho wird gleichmiiBig m it einer 
rund 0,3 cm dicken Pastę aus Zinkstaub u. W. bestrichen, ein Stiick dickes weiches 
Filtrierpapier aufgelegt u. dann alles umgekehrt in einen flachen Behfdtcr gelegt, 
in  den Yerd. HC1 1: 1 gegossen wird. Nach geniigender Zeit wird das Stiick heraus-
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gonommon, jcdos anhoftondo Zn fortgowasohoń u. gotrooknot. Dum Sn /.eigl. dann 
dio oharaktorist. gnvuo Farbo u. motn.ll. Eigonart sogar boi Dculohtlgung m it bloBom 
Augo. —• Dio 2. Anwondung bozioht sioh auf Erzlconz. Dor m it andoron dunklon 
Mlnoralion vorgosoll»ohaftot vorkommondo Cnsaitorit wird auf Zn-Blooh oder oino 
in Zn horgostollto HOhlung gologt, m it HC1 durchgerillirt, h o  daB H io l i  dor CaBHitcrit 
m it Sn bedookt u. u. Mk. doutlioh siohtbar wird. (Journ. South Afrloan chom. Inst. 
28. 249—61.) WlLKE.

Frodoriok G. Gormuth, Notiz ilbcr die colorimelrische Bestimwung von T ilan nach 
der )V(weratoffdioxi/dmethoae, Boi dor Best. von 'l'i mit 1I,02 kann boi Ggw. von 
PliOBphaton oino loiohto Vorfllrbung ointroton, b o  dafl man Korrokturen oinsetzen 
muB. Gibt man boi Tompp. zwisehon 20 u. 50° — nicht hOhcrl — 1 ccm 0,l% ig . 
Uranftootatlsg. auf jo 0,1 mg des zu prtlfendon Elomonts zu dor sauron Log., h o  tritt 
dio Vorfiirbung nicht oin; dio.so Scliutzwrkg. ist unabhiingig von dor vorhandonon 
Mongo Phosphorsiuiro b/.w. Phoaphat. (Journ. Amor. chem. Soc. 50. 1010. Balti
more, Maryland, Buroau of Standards.) K m  mm.

J. Roli, Zum Nachiucis des Vanadins im  systematischcn Gang der Analyse. Dor 
gut ausgowasohono Ammoniaknd. wird m it NaOH in dor Hitzo bohandolt: V ais Vanadat 
u. A l  ais Aluminat gehon in Lsg. E in Toil des stark angcsiluertcn F iltrats diont zum 
Naoliwois des V m it HaO»; oin andorer Toil wird tropfonwciso m it HC1 vcrsotzt; das 
ausfallondo Al(OH);, wird abfiltriort u. idontifiziort. Der boi Behandlung m it NaOH 
erlialtono Filtorruokstand wird in dor W anno mit Sodalsg. bohandelt u. abfiltriort. 
Zum F iltra t wird Fcrrocyanid u. tropfonwoiso HC1 gogeben, woboi Uranylferrocyanid 
ausfilllt. Dor Filtorruokstand onthiilt Fe, T i u. Cr. Dicsolbon werdon in Einzolproben 
naohgowieson. (Ztschr. analyt. Chom. 74. 342—45. Niirnborg, lloliero tcohn. Staats- 
lehranstalt.) W inkelm ann .

Organische Substanzen.
M. Sapadinsky, Eine colorimetriscJtc Metliode zur Beslimmung von Alhylcn- 

cldorhydrin. Athylenchlorhydrin wird mit Diazobenzolsulfos&urc gcmiacht u. auf 25° 
orwarmt, danaoh wird Alkalilaugo hinzugegobon u. bis 50° orhitzt, woboi Rotfiirbung 
ointritt, doron Grad dio Mengo des Athylenchlorhydrins anzeigt. Dio VorgleichsIsgg. 
miissen in zugesohmolzenon Rohren aufbowahrt worden, da sich dio Fiirbung nicht 
lango halt. Dio Mctliodo gibt bis auf 0,25% genauo Resultato u. erfordert sehr wenig 
Zeit. (Ztschr. analyt. Chom. 74. 273— 75. ICarpow, Chem. Inst.) W inkelm ann .

Mircea V. Ionescu, Eine neue Beaktion zur Idenlifizierung von Urotropin und 
Formaldehyd. Schnelles Verfahren zur analylischcn Unterscheidung dieser beiden Sub- 
stanzen in  einem Gemisch. (Vgl. IONESCU u. G e o r g e s c u , C. 1 9 2 7 . I I .  832.) Es wurdo 
schon 1. c. erwahnt, daB gewisso akt. Mctliylenvorbb. so schnoll auf Urotropin (I) ein- 
wirkon, daB sio zum Naoliwois des lotztoren dienon k<5nnon. Besondors eignet sich 
Dimethyldihydroresorcin (II). Versotzt man cino wss. (ncutralo oder sauro) Lsg. von I 
m it einer 5—10%ig. wss. Lsg. von II  u. kocht, so fiillt sofort krystallin. Methylen- 
bisdimethyldihydroresorcin (1. c.) aus. 1 g I  in 50 1 W. liiBt sich so noch sicher nach- 
woison. Dieselbo Rk. kann auch zum Nochwcis von Formaldehyd (HI) dienen. I u. 
III reagieren nun i n d o r  K a l t e  sehr verscliieden schnoll m it II, denn boi III erscheint 
der Nd. schon nach 1—2, bei I  erst nach ca. 40 Min., u. dio Rk. ist bei U l in  10—12 Min., 
boi I  erst nach iiber 10 Stdn. becndot. Auf Grund dieses verschicdenen Verh. kónnen
I u. IH sowolil jedes fiir sich ais auch nebenoinander m it Sicherhoit erkannt werden. 
Versetzt man oino wss. Lsg. von I +  III m it II, so fiillt das aus III gebildote Konden- 
sationsprod. schnell aus; man filtriert nach 15 Min. u. kocht das F iltra t; der nun sofort 
entstehende Nd. riihrt yon I her. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 43. 677—80. Cluj, 
Uniy.) Lindenbaum .

B estandtelle v on  Pflanzen und Tleren.
Veon Carter Kiech und James Murray Łuck, Die Bestimmung von Ilarnstoff- 

und Aminosdurestickstoff in  tierischen Geweben. Wenn man unter Vermeidung von Auto- 
lyso in  groBeren Organmengen den Amino- u. Hnrnstoff-N bestimmen will, zcrkleinert 
m an das schnell getotete Tier unter Kulilung m it fl. Luft in einer Fleischmaschine, 
bis eine einheitlicho M. herauskommt. 6—10 g werden fein gepulvert u. dayon 4— 6 g 
genau abgewogen, nach Verdunnen m it Eiswasser m it eiskaltcr 10%ig. wolframsaurer 
Na-Lsg. u. % -n. H 2S 0 4 gefallt, schnell filtriert u. das wasserklare F iltra t m it der 
gleichen Mengo Eg. yersetzt. Durch Zusatz von 2 ccm einer 10%ig. Lsg. von Xavt- 
hydrol in  Methylalkohol fallt Dixanthydrylharnstoff aus, der abzentrifugiert u. ge-
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wiehtsanalyt. bestimmt wini. —  Dio Aminos&uren werden iiu F iltra t nach Entfernen 
von I\H S durch NaOH-Lsg. 11. Kochen in essigsaurer Lsg. kur/, eingedanipft u. nach 
VAX S l y k k  ent weder gasanalyt., oder nach F o l in  eolorimetr. bestimmt. —  Beim 
Stclien in nicht gefrorenem Zustand nim m t durch Autolyso nicht der Harnstoff, wohl 
aber der Aminosauren-K intierhalb weniger Stdn. s ta rk  zu. (Journ. biol. Chemistry 
77 . 723— 31. S t a n f o r d  U n iv . Chem. Dcpi.) F . M u l l e r .

Charles L. Connor. Studien iiber Lipochrome. U l. Die guantitatice Bestimmung 
tvn Cwrotm im Blut und Gettrben. Zu 3 ccm Blutplasma setzt man die gleiche Mengo 
9;>%ig. A., sclnlttelt- bis gleichmaDig. extrnhicrt m it 3 ccm PAe. 1 Min. u. best immt 
die PAe.-Fiirbung eolorimetr. durch Yergleich m it 0,04%ig. K :Cra0 7-Lsg.. dio
0.003 Carotin entspricht. — Bei Organen tu t m an das gewogene Organ in  20%  KOH
entbaltenden 70%,ig. A., u. kocht bis gel., dann mischt man m it CaSO(i lun d asW . auf- 
jr.unehmen. u. estrah iert n u t PAe. Der E x trak t w ird mehrfach m it 9S%ig. A. aus- 
gewaschen. bis A. farblos ist. Carotin findet sich im PAe., Xanthophyll im A. Dieser 
A. wird m it A. gemischt, m it dest. W. gewaschcn, der Farbstoff in A. ubertragen, seino 
Menge ist meist so gering, daB sie quantitativ  n icht bestimmt werden kann. — Im  
n. B lut findet man oft Carotin, aber nicht immer. Es steigt ein wenig. wenn man Carotin 
mit 01iven6l zu sich nimmt. Carotin ist verm ehrt im Diabetikcrblut; oft ist gleich- 
zeitig Li parnie yorhanden. — In  den Kebemiieren Erwaclisener findet man regehniiBig 
Lipochrome. aber nicht bei Kindern. Sie sind auBerdcm in der Leber, im Fett. u. im 
Corpus luteum, auch in der Milz yorhanden. Am meisten findet sich in  den Neben- 
nieren. —  Beim Kaninchen u. Meerschweinchen sind die Kebennieren besonders reich 
an Lipochromeu, dann auch die Leber. Im  Blut findet man aber bei diesen Ticren 
kein Carotin. auch wenn m an es gefuttert u. injiziert bat. (Journ. biol. Chemistry 77. 
619—26. Boston. H a r y a r d  Med. School. Pathol. Dept.) F . M u l l e r .

Julius K. Mayr, Eine neue Methode zur Herstellung w n  Goldsol. Bemerkungcn 
zu der Artteit roil O. Wuth. Bemerkung zu der Arbeit von O. Wuth (vgl. C. 1928. I. 
2192). (Muneli. med. AYchschr. 75. 10S1. Miinchen, Univ.) F rank .

Gabrielsen, Zur Attsfuhrung der Langeschen Ringprobe au f Aceton im IJarn. Bei 
der Ausfiihrung der LANGEschcn Ringprobe m it Ka-Nitroprussidlsg., Eg. u. t)ber- 
seliiehten von XH3 auf Aceton im H arn ist darauf zu aehten, daB die Essigsaure nicht 
acetonhaltig ist. (Parmaz. Zentralhalle 73. 792.) L. J osefhy .

H.Bierry und B. Gouzon, Mikrobestimmung des Glykogens in der Leber. Die 
Methode zerfallt in drei Abschnitte: 1. Die Leber wird mit einer 35%ig. Lsg. von Pott- 
asche 30 Min. im Autoklayen bei 120° belassen; 2. nach dem Abkuhlen wird m it HC1 
neutralisiert u. ein gewisser UbersehuB dieser Saure zugegeben u. eine weitere 1/2 Stde. 
bei 120° autoklaviert; 3. nach dem Xeutralisiercn bestimm t man mittels einer Mikro- 
methode die gebildete Glucose, naehdem rorher die EiweiBsubstanzen mittels Hg- 
X itrat entfernt wiuden. (Compt. rend. Soc. Biologie 99 . 186— SS.) R e w a l d .

Paul Rostock. Die Bedeutung der Refraktometrie fiir  Uinisch-e Untersuchungen.
1. u. 2. Teil. Yf. gibt einen krit. Uberblick iiber die Bedeutung refraktometr. Unters.-
Methoden fur den Arzt. (Klin. Wchsehr. 7. 1190—93. 1239— 42. Bochum, Krankenh. 
,,Rergmannsheil“ .) FRANK.

G. Popp, Nachiceis von Arsen in Leichenaschen. AnlaBlich des Giftmordprozesses 
Hopf im Jahre 1913 wurde die Knochenasche der eingeascherten Leiche der M utter 
des Angeklagten auf ihren -4^-Geh. untersucht. Vergleichende Unterss. an Hunden, 
die nach Futterung von As Yerbrannt worden waren, beweisen, daB die in der Knochen
asche gefundenen As-Mengen rund der sechsfacben Menge As in frischen Knochen 
u. einer mehrere tausendmal so groBen Menge des As-Geh. des ganzen Kórpers ent
spricht, woraus geschlossen werden kann, daB auch die in einer menschlichen Leichen- 
asche gefundenen As-Mengen mindestens der 1000-fachen Menge des im Korper befind- 
hchen As entspricht. (Ztschr. angew. Chem. 41. 856—58. Frankfurt a. M.) Jung .

A. Contardi und u. Cazzani, Cber den Index von de Myttenaere zur chemischen 
Be.$!immung der Giftigkcit der Arsenobenzole. (A tti II. Congresso Nazionale Chim. 
P ura Applicata, Palermo 1926. 13S4—95. —  C. 1926. II . 2333.) B ehrle.

A. Rosenfeld. Neue mafianalyti-sche Methode zur Bestimimmg des A lum i ni um
acniałeś in Liguor Alu minii acełici. Yf. titriert 10 ccm Al-Acetat enthaltende Lsg. m it 
n. H .SOj u. Gallein [Pyrogallolphthalein) ais Indieator. Die yiolctte Lsg. wird bis zur 
Farblosigkeit titriert. 1 ccm n. HjSO,, =  0,054 g Al(OH)(CH3COO)2. (Pharmaz. Journ. 
[russ.] 192S. 309— 10. Charków, Pharmazeut. Inst.) R oll.



L. Rosenthaler, Chcmische Charakterisierung ron Drogen. E in lici/rag zur Unter- 
sucJmng ron Periibałsain, Tolubateam und Styrax. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I .  1212.) Es wurde 
dio JwIzaM der nikoli. Komponento des Perubalsam-Oinnameins bestimmt u. dadurch 
eino nono Kennzahl fiir Perubalsnm gewonnen. Zur Best. der Jodzahl wurdo die 
bei der Best. der Estcrzahl des Ciimameins (vgl. S c h n e i t e r ,  C. 1 9 2 8 . I .  1562) er- 
halteno FI. bęnutzt, da man aus ihr durch Verd. m it W., Ausathern u. Abdcst. des 
A. olmo weiteres dio alkoh. Komponentę des Cinnameins erliiilt. Der getroekneto 
u. erkalteto A.-Riickstand wird in Clilf. gel., HanusscIic Lsg. zugefiigt u. nach ctwa 
12 Stdn. titriert. — Bei den meisten ech ten Balsamen Ing dio Jodzahl zwischen 38 
u. 51. — Bei S/r/ra.rproben Ing sie zwischen 70 u. 91. Fur dic Unters. des Styrax 
empfiehlt Vf. jedoch nicht dio Cinnameinbest., sondern Best., des in PAc. 1. Antcils 
nach einem genau angegebonen Verf. — Beim Tolubalsam wurdo das Cinnnmein wio 
beim Perubalsnm m it A. nusgezogen; im iibrigen das fiir Styrax angegebeno Verf. 
verwendet. Dio Jodzahlen der Cinnameinalkoholo des Tolubnlsams lagen zwischen 
95 u. 121. (Pharmaz. Zcntrallialle 7 3 . 837—39. Bern, Univ.) L. JoSEPH Y .

H. Angewandte Cliemie.
I. Allgemeine chemisclie Technologie.

Baganz, Uber Rationalisierung in  chemischen Betriebcn. II. Automalischc Messung 
und Regelung ron Stoffmcngen. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2279.) Vf. bcschrcibt oinen 
Flussigkeitsstandfernmelder, der durch die Veranderung eines in FI. eintauchcndcn 
Widerstnndes bei yerschiedenem FI.-Stand diesen elektr. zu messen gestattet. (Chem. 
Fabrik 1 9 2 8 . 313.) R o l l .

Kurt W. Geisler, Neucre ununterbrochen arbeitende Filier fiir  schlammige Massen. 
(Vgl. auch C. 1 9 2 6 . I. 1245.) Beschreibung nouerer, besonders in der Kohlcnauf- 
bereitung, der Kalk- u. Kaliindustrio benutzten Innen- u. AuBenfilter der Firmen 
F r .  G r G p p e l ,  Bochum, S t a r k ę  & H o f f m a n n ,  Hirschberg m it Abbildungen u. 
schemat. Zeichnungen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 7 2 . 1089—92. Aachen.) J u n g .

E. Leveque, Das JSTiederschlagen des induslriellen Staubes. Die mechanischcn 
und elektrischen Gasreinigungsrcrfahren. Eine zusammenfassende Darst. der bekannten 
Verff. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationalo 1 2 7 . 529—41.) W ilk e .

Fritz Friedrichs, Ober einen neuen Trockenapparat. Der App. (Herstellcr: 
G r e i n e r  & F R IED R IC H S, Stutzerbnch) ist eine Modifikation des Trockenapp. von 
ABD ERH A LD EN , gegen den er einige Vorteile aufweist. 3\Ian kami m it ihm in be- 
liebigcr Gasatmosphare arbeiten; die Oberflachę des Troekenmittels kann standig 
erneuert. werden; es ist fiir bessere Temp.-Konstanz gesorgt. Durch Anwendung von 
Einheitsschliffen sind die Einzelteile austausclibar u. Ersatz leicht zu beschaffen. 
(Chem.-Ztg. 52. 601.) R o l l .

August Liwehr, iYc»e Fortsehritte im Bau ron Kleinkiihlapparaten. (Ztschr. 
Eis- u. Kalte-Ind. 21. 61—64. Wien.) JUNG.

Franz Meyer, Ofensystem fiir  die Ausfiihrung chemischer Reaktionen bei hóheren 
Temperaturen. Die von B u d n i i c o f f  (C. 1 9 2 7 . I. 506) angegebonen giinstigsten 
Arbeitsbedingungen zur Red. von N a2S04 zu Na„S lassen sich am besten in kurzeń 
Einherdflammófen einlialten. Da diese Ofen den Nachteil haben, daB die Abgase 
sie m it recht lioher Temp. verlassen, die fur weitere Venvendung verloren geht, schlśigt 
Vf. vor, zwei oder mehrere solche kurze Ofen (auch kurzo Drehofen) so hintereinander 
zu schalten, daB jeder ais erster in den Weg der Heizgase eingeschaltet werden kann. 
Die folgenden Ofen werden dabei durch die h. Abgase Yorgewarmt, worauf, wenn die 
Rk. im ersten Ofen beendet ist, ein anderer Ofen ais erster eingeschaltet wird, wahrend 
das soeben abgestellte entleert u. neu gefiillt in die Abgasleitung eingeschaltet wird. 
(Chem.-Ztg. 52 . 599—600. Dresden-Blasewitz.) R o l l .
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Klemens Bergl, Berlin, Pseudolósungen. Man m ahlt feste Stoffe (z. B. Feldspat) 
in Ggw. einer FI. (z. B. W., Ole, A., A., KW-stoffe usw.) andauernd in Mahlvorr., in 
denen einzelne Mahlkorper umlaufen (Kugelmiihlen) u. halt dabei die Fliehgescliwindig- 
keit der Mehlkórper kleiner ais ihre jeweilige Fallgeschwindigkeit. (Oe.P.109 852 
vom 25/2. 1926, ausg. 11/6. 1928.) K a u s c h .

Societe Belge des Applications Industrielles, Brussel, Vorrichtung zum Mischen 
pulrerfórmiger oder kdrniger Stoffe mil Fliissigkeiten. Mehrere tellerfórmige, m it geeignet
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liegenden Bodenuffnungen yersohone, um eino Aohso drohbnro Bohitltor sind dorart 
Uboroinnndor angeordnet, daB dna k u  misohendo Gut., dna duroh oino bosondoro Sohiitt- 
u, Vertoilvorriohtung der oberaton P latto  zugofUhrt wird, duroh in don drehbnron 
Pin (ten nngebraolito, foststóhondo Solmufoln grilndliokst m it dor duroh Dlison auf- 
gespritztcn Fi. vermongt u. langsam von obon nach unton befflrdort wird. Dor untorate, 
zum Auffangcn des Misohgutes eingoriohtoto, niolit drohbaro Bohiiltcr ist m it drohbnron 
Solmufoln u. m it geeignetcii AbfiinrOffnungen yorsohen. (Holi. P. 16 982 vom 14/12.
1923, ausg. 15/11. 1927.) ' R a d d e .

Gottfried Triimplor, Kusnnoht, SohwoiK, Erhilznng vo» Kiirpem au f clcktrischcm 
HVęc. (D. R. P. 463 079 K I. 21 h vom 28/8. 192C, ausg. 24/7. 1928. SoIiwk. Prior. 
1 / 1 1 . 1925. — C. 1927. II. 2331.) K u h l i n g .

John M. Hopwood, Dormont, Pennsylvan., iibert. von: Harry A. Otto, Pitts- 
burgli, Abtrciiitcn von Fremdstoffcn aus Gascn. Man bringt den Gnsstrom (Wasserdampf 
u. W.) zum sohnellon Rotieren u. untorwirft ihn dor zusammonhaltondon Wrkg. oinor 
Sainmelfliioho, an dor sich eino dilnno H au t bildot, die dauornd entfernt wird in Riclitung 
des Stromes. (A. P. 1674 790 vom 5/11. 1924, nusg. 2G/G. 1928.) KauŚCH.

Marius Marie Charles Guilbaud, Frankroich, Apparałur zum Trockncn boi 
niedriger Temp. im Vakuum, dereń Arboitsprinzip darauf beruht, dal3 das k u  trooknendo 
Gut in feiner Form zugloioh m it warmer Luft oder Dampf in don Trockner zugofiibrt 
wird u. daC dnnn das Gut mehrfacli durch Prallteller yerteilt u. ovont. an dio bohoizten 
Wandungen des Trocknors lierangefuhrt wird. Der Trooknor ist ais rotiorender odor 
nioht rotiorender Trommcltrockncr oder ais stohondor zylindr. Trooknor ausgobildot. 
(F. P. 636 619 vom 16/10. 192G, ausg. 13/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

K. S. Nordstrom, Skoghall, Dcstillationsapparat. E in autom at, arbeitonder 
elektr. Dest.-App., dessen Heizraum m it dcm daritberliogenden Kondensationsraum 
durch frei liegende, von der auBoreji L uft umspiilto Rdliron in Verbindung stellt. Der 
Bodcn dos Kondensationsraumes ist kon. angeordnet. Die kondensiertc FI. wird durch 
dio Kuhlrohren einer gccignet konstruiorton Aufsammclvorr. zugcfiihrt, dio iiber dem 
Heizraum angebracht ist. Im  Kondensationsraum befindet sich nocli ein Vor\varmor 
fiir dio zu destillierendo FI., der durch eine m it Schwimmervontil yersoheno Roliro 
m it dem Heizraum in Verbindung steht. Der Bodcn des Hcizraumes ist ebcnfalls 
kon. angeordnet u. durch eino durchlochte P latto  ais Schlammfiingor abgetrcnnt. 
Vortoile des Ofens: 20% Stromersparnis, da dio ganzo entwickelto Warmo auf die 
FI. direkt. iibergelit. (Schwed. P. 58 555 vom 20/9. 1919, ausg. 7/4. 1925.) R a d d e .

Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, Norsk Industri-Hypotek- 
bank, Oslo (Erfinder: M. ó. Sem und E. Lund), Herslellung ron Reaklionsprodukten 
durch Erhitzen im elektrischen Ofcn. Durch hohlo oder m it Langskaniilen yersoheno 
Elektroden wird dem Ofcn das Rolimaterial zugefiihrt, so daB eino Betriebsunter- 
brcchung wahrend der Verliingerung der Elektroden yermieden wird. Die Anordnung 
kann dienen, z. B. fiir die H erst. von Carborundum, Nitridcn, CaTbiden, Cyanid, zur 
Gewinnung von Grapliit aus amorpher Kohle, zum Brennon von Kalk, Zement u. a. 
Bei der Herst. yon Fo wird z. B. durch die hohlo Elektrodo Koks zugefiihrt, wahrend 
der Ofcn selbst m it Eisenosyderz beschickt ist. Zur Verbrennung des entstehenden CO 
wird Luft wahrend der Elektrolyso duroh den Ofen geblasen. (Schwed. P. 59 311 
to m  12/10. 1921, ausg. 11/8. 1925. N. Prior. 1/11. 1920.) R a d d e .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, N. J .,  ubert. yon: William Schultze, 
Syracuse, N. J „  Kalalysator. Zur Umwandlung von CO mittels W.-Dampfen in C02 
u. zur Gewinnung von H  aus CO-haltigen Gascn geeignete K atalysatoren werden 
erhalten, indem eine Tragersubstanz u. ein Fe-haltiger Stoff in trocknem Zustande 
zu einer kompakten, zusammenhiingendon M., die jedoeh fiir die umzuwandelnden 
Gase durclilassig ist, zusammengepreBt werden. (Can. P. 263 772 yom 9/8. 1924, 
ausg. 24/8. 1926.) __________________  R a d d e .

Josef Sebastian Cammerer, Der Wiirme- und Kiilteschutz in der Industrie. Berlin: J . Springer
192S. (V III, 276 S.) gr. S°. Lw. M. 21.50.

Jahresbericht uber die Leistungen der chemischen Technologie. Bearb. von Berthold Rassow 
u. A. Loesche. Jg. 73. 1927. A bt. 2. Leipzig: Joh. Ambr. B arth  1928. 2. Organ. Tl. 
(IV, 640 S.) S». lin. M. 36.— ; Lw. M. 39—

Enzyklopadie der teehniscb.en Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2., neubearb. Auf!., Lfg. 6, 
Bd. 2, S. 1—100. Berlin, W ien: Urban & Schwarzenberg 1928. 4°. M. 8.—.



III. Elektrotechnik.
J. E. Nooggoratli, Die Druckelektrolyse des Wawera schliefil dic Bcnulzung von 

Komprcsaorenuus. (Cliom. motallurg. Engin. 35. 421—23. — O. 1 9 2 8 .1. 2430.) W ii.kk.
C. Bockor, Dauer-KoJde-Elektrodę fiir clcklrisclte Ofen. (Zcntralblatt Htitton- 

u. Walzworko 32. 321.) SCHULZ.
Salmony, NeueStarklichtlampenmit Wolfraiminkryslall. Durch geoignetoKrystalli- 

sntion geschmolzonor Motallo (z. B. nach D. R. P. 442 085) oder durch KekrynUilli- 
Hation von Mctallcn nach piast. Formung lassen sieli metali. Einkrystallo herstellon, 
deron Eigg. stark  von denon polykrystallin. Motallo abwcichcn. Ans W-Einkrystallon 
kCnnon Gltihdrilhto orzougt wordon (D. R. P. 459 G51), dio aueh boi htihorer Tomp. 
nicht wio der gowiihnlioho W -Draht zerstiiuben; sic verziehcn sich nicht, h o  daB 01 iiłi- 
kćirpcr in gcdrilngtor Anordnung u. groCer Oborflilcho (Matratzcnform usw.) m it un- 
gowiihnlichor FIŁcncnholligkcit angofortigt werden ktinnon. (Chom.-Ztg. 52. 577.) R jf.tz.

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Huniplireys O. Siegmund,
West Orango, V. S t. A., Elektrolyt, besonders fiir olektrolyt. Kondensatoren. Der 
Elektrolyt bestoht aus einer wss., mittols NH3 annŁhornd noutralisierten Lsg. von 
HjBOj, deron Wassorstoffioncnkonz. zwiBchcn 0,8 u. 7,8 liegt. (A. P. 1675 828 vom 
29/12. 1924, ausg. 3/7. 1928.) K u m ,ino.

Jacąues Antoino Marie Hawadier, Frankreich, Oluhfdden. Dio Fiiden sind 
aus oinem hochschm. u. oinem niedrigor schm. Metali zusammengesetzt, wolohes 
das hOhcr schm. umhtillt, z. B. aus einom Kern aus W u. cincr Hiille aus Mo. Sio 
werden mittcls durchgclcitcten Stromes auf don F . des niedriger schm. Mctalles crhitzt 
u. m it dom Pulver einer Vcrb., wio CaC03 odor MgC03, bestrout, welcho, gegobonen- 
falls nach Zers., in dor Gliihhitze weiCes Licht aussendet. Bei gleichcr Liclitstiirke 
wird woniger Strom vorbraucht ais bei Vcrwcndung der tiblichcn GlUhlampcn. (F. P. 
638 349 vom 1/12. 1926, ausg. 22/5. 1928.) K u iiłin g .

Earnest J. Petrie und George R. Hannan, Los Angeles, Absorplionsmittel fiir  
Elektrolytlósungen fiir  Trockcnehmentc. Es wird Diatomeenorde vcrwcndet, welcho 
durch Gliihen boi Tempp. von 1000—1100° von allen fluchtigen u. allen organ. Be- 
standtcilon befreit worden ist. (A. P. 1673421 vom 10/3. 1926, ausg. 12/6. 
1928.) K u iiłin g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Reginald Scott Dean,
La Grange, und William Ewart Hudson, Los Angeles, V. St. A., Sammlerplalłcn. 
97,75°/0 Pb u. 2,25% Sb werden zusammcngeschmolzen, in passendo Formcn gogosson, 
nach dcm Festwcrdon bis zur Entstohung cincr glcichmaCig festen Lsg. erliitzt, ab- 
geschreclct u. gealtert. Die aus der Legierung in iiblicher Weiso gofertigton P latten 
(Gitter) besitzen grófiorc Fostigkeit u. Widcrstandsfiihigkcit gogen zerstórendo chem. 
Einww. ais die bekannten P latten. (A. P. 1675 643 vom 5/2. 1924, ausg. 3/7. 
1928.) KuHLlNG.

Co. Generale d’filectricite, Frankreich, Zusatzstoffc zur aktiven Masse alkalischer 
Sammler. Auf einor Walze werden oino Anzabl ubereinandor liegender Schichtcn 
von Ni nicdergeschlagen, der Bclag abgel., in kloine Quadrato zerschnitton u. dieso 
m it stark  verd. Sauro behandelt, um dio iiberoinander liegendon Nickelbliittchon zu 
isolioron. (F. P. 638013 vom 5/7.1927, ausg. 14/5.1928. D. Prior. 27/7. 1926.) K u h l .

Co. Generale d’filectricite, Frankroich, Zusalzstoffe zur akliven Masse alkalischer 
Samirder. In  bekannter Weiso erzeugte, aus iiboreinandorliegenden Schichten von 
Cu u. Ni bestehende Bliittchen werden m it Lsgg. chlor- u. saurofreicr Ferrisalze, 
besonders Fe2(S04)3, behandelt, zweckmaBig bei erhohtor Temp., Ggw. von Luft,
0 2 oder Pcrverbb. u. Sauerstoffubortriigorn, wio Ce2(S04)3. Das Cu wird leicht u. voll- 
standig gel., das Ni nicht angegriffen u. nach Roinigung der akt. M. alkal. Sammler 
zugefugt. (F. P. 638014 vom 5/7.1927, ausg. 14/5.1928. D. Prior. 10/7.1926.) K u h l .

Andrews-Hammond Corp., iibert. von: Edward F. Andrews, Chicago, Elektro- 
lytische Kondensatoren. Die positiven u. negativen Eloktrodon der Kondensatoren 
bestehen aus dem gleichen Metali, vorzugsweiso 17 odor weniger %  Ni enthaltendo 
Nickeleisenlegierungen. Ais Elektrolyto werden chlorfroio Alkalihydroxydlsgg. vcr- 
wendet, welcho durch eine Olschicht vor Verdunstung u. Anziehung von C02 geschiitzt 
werden. Die Kondensatoren haben eine viel hiiliero K apazitat ais die bekannten, mit 
filmbildenden Elektroden ausgestatteten Kondensatoren. (A. P. 1673434 vom 7/11.
1927, ausg. 12/6. 1928.) Kuhling .
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IV. Wasser; Abwasser.
D. D. Jackson, Wasserrersorgung wid Wasserhaltung fiir industrielle Anlagen.

Vf. schildert in einem Vortrag die Sterilisation des W., die Entfernung von Kalk, 
Fe u. Mg, u. die verschiedenen Filtrations- u. Reinigungsverff. (Amer. Dyestuff 
Reporter 17. 383—90.) Brauns.

AugustV. Graf, Kommunale Wasserenthartung in  St. Louis. Es wird die partielle 
Entfernung der Hartebildner u. triibenden Verunreinigungen des W. in  St. Louis 
m it FeSOĄ u. Kalkmilćh unter naehfolgendem Zusatz von Ał-Sulfal, durch die eine 
Red. der durehschnittlich 177 T. p. M. betragenden H artę um durchsehnittlieh 
75 T. p. M. erfolgt, sowie die F iltration des so behandelten W. besprochen. (Ind. 
engin. Chem. 20 . 758—59. St. Louis [Mo.].) H erzog .

George L. Baxter, Verwendung von Austauschsilicaten (Zeolithe) zur Wasser- 
enihartung in der Eisenbahnpraxis. Nach Besprechung der Wirkungsweise der Zeo
lithe wird dereń Verwendung an Stelle von Kalk u. Soda auf gewissen Stationen der 
Southern Pacific Lines zur W asserenthartung, die sich wohlfeiler u. befriedigender 
ais nach dem alten Verf. gestaltet, beschrieben (Tabellen). (Ind. engin. Chem. 20. 
755—58. Sacramento [Calif.].) H erzog .

O.J. Ripple, G. J. Turre und C. H. Christman, Yerwendung von fliissigem 
Natriumaluminat bei Klarung des Wasserzuflusses von Denver. Vff. beschreiben ein 
gegen die friihere Arbeitsweise m it CaO u. Alaun  yerbessertes Verf. der Klarung 
(Koagulation) des W.-Zuflusses yon Denver (S tadt u. Bezirk) unter Verwendung 
von Na-Aluminat u. Alaun. Die hierdureh bewirkte bessere Koagulation gibt sich 
durch geringere Trubung des filtrierten W., griindlichere Entfernung von Bakterien 
u. Mikroorganismen (vermutlich infolge der A rt der Flockung) u. Ersparnis an er- 
forderlichem Waschwasser kund; auch wird durch diese Arbeitsweise die Bldg. von 
Schlammzusammenballungen vermieden. Bei gleichbleibonden Operationskosten 
konnte die W irksamkeit der Reinigungsanlage wesentlich gesteigert werden (Ab- 
bildung, Pliine, graph. Darstst. u. Tabellen). (Ind. engin. Chem. 20 . 748—52. Denver 
[Colo.], Marston Lake North Side Filters, u. Chicago [111.].) H erzog .

H. Heukelekian, Fliichtige Sauren in  gdrendem Abwdsserschlamm. Vf. beschreibt 
zunachst eine Methode zur Best. der fliichtigen Sauren (f. S.) im garenden Abwasser- 
schlamm, die darin besteht, dafl aus 25 ccm yorerst durch Erhitzen zum Sd. die C02 
entfernt wird, worauf nach Zusatz von 20 g NaCl m it C02-freiem Dampf destilliert 
wird, bis 15 ccm des Destillates nur 2 Tropfen 0,01-n. NaOH-Lsg. yerbrauchen. Nun 
wird ein aliąuoter Teil des Destillates raseh m it dieser NaOH-Lsg. titrie rt u. das Er- 
gebnis ais Teile CO, p. M. ausgedriickt. — Nach Beendigung der Giirung (erkennbar 
aus den Zahlen fiir die festen Anteile u. die Asche) sind die f. S. prakt. yerschwunden. 
Sie erreiclien in ungeimpftem u. ungckalktem Materiał kurz nach Beginn der Garung 
einen Hochstwert, der wahrend der ganzen, 8—9 Monate dauernden Giirungsperiode 
anhiilt. Ober 50% der Sauren sind frei u. kónnen ohne Ansiiuern destilliert werden. 
Im  gekalkten, ungeimpften Materiał sind keine freien f. S. yorhanden, doch erreichen 
die gesamten f. S. bald nach Beginn der Garung einen Hochstwert, der dann rasch 
auf einen niedrigen W ert abfiillt, so daB nach Beendigung der Garung im Verlaufe 
von 100 Tagen der Betrag an f. S. gering ist. In  sauberlich geimpften, frischen, festen 
Mischungen sind keine freien f. S. angehauft. Der Geh. an „to talen" f. S. ist geringer 
ais in ungeimpftem, gekalktem Materiał, bei dem ein Tiefpunkt friiher erreicht wird. 
Zwischen Goli. an f. S. u. Gasbldg. besteht ein inniger Zus. Die Beendigung der 
Garung (Reife des Schlammcs) kann durch Best. der f. S. im Verein m it anderen 
bekannten Proben (Gasmessungen, biochem. 0 2-Bedarf, Best. der festen Bestand- 
teile u. der Asche) festgestellt werden (Tabellen u. Kurven). (Ind. engin. Chem. 
2 0  752—55. New Brunswick [N. J.], Agricult. Experiment Station.) H erzog.

E. Steuer, Eine neue Frischicasserklaranlage. fiir  getrennte Schlammfaulung mit
kunstlicher Schlammumwalzung und kunstlicher Belieizung. Vf. kritisiert die yon 
Pruss unter gleichem Titel (C. 1 9 2 8 . I . 1901) beschriebenen Vorteile des „Thermos- 
beckens“ in Essen-Frolinhausen, einer unter dessen Leitung erbauten u. betriebenen 
yerbesserten Bauart des „Emseherbeekens“, u. bestreitet die Neuheit u. erhóhte 
W irtschaftlichlceit desselben gegeniiber dem „N eustadter Becken“ . (Gesundheits- 
ing. 51 . 473—75. Neustadt a. d. H aardt.) WoLFFRAM.
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United Water Softeners, Ltd., R. H. Thomson und H. S. Lawrence, London, 
Apparatur zum Entharten von Wasser, in der die Arbeitsweise, die Regenerierung u. 
das Auswaschen des Entharfcungsmittels selbsttiitig durch mechan. Balanceinstrumente 
geregelt wurden. (E. P. 288 018 vom 11/3. 1927, ausg. 26/4. 1928.) M. F. M u lle r .

Soc. an. Subox, Frankreich, Herstellung eines Wasserentharlungs- und Kesselstein- 
losungsmittels, bestehend aus einer wss. Harzsuspension, die mittels KolJoide, wie 
Gummisubstanzen, Tannin  oder Deztrin, stabilisiert wird, — In  11 W. werden 150 g 
Na2C03 gel. u. zu der sd. Lsg. werden 300 g gekoehtes Kolophonium eingetragen. Nach dem 
Abkiihlen werden 50 ccm wss. HC1 (39°/0ig.) zugegeben, u. dann wird dem erhaltenen 
Nd. nach dem Abpressen Tannin  oder Dextrin zugesetzt. Die Harze werden eventuell 
Tor ihrer Verwendung gereinigt, oxydiert oder polymerisiert. (F. P. 638 383 vom 4/12.
1926, ausg. 23/5. 1928.) M. F. Muller .

V. Anorganische Industrie.
W. Ujinski, Die Alkalitdt der Salzsolen des Sees non Ssaki. Bei der Gewinnung 

von Brom aus Eape mittels Cl wurde mehr ais das doppelte der theoret. Menge an 
Cl verbraueht. Ais mogliche Ursache wurde die Alkalitafc der Rape angenommen, 
wodurch ein Teil des Cl ais Chlorat gebunden wiirde. Vf. bestimmte die Neutrali- 
sationskurce von Rape versehiedener Konz.; da m it Phenolphthalein u. Methylorange 
ais Indicatoren keine "Obereinstimmung zu erreichen war, wurde elektrometr. titriert. 
Die Neutralisationskurve zeigt 2 deutliche Knickpunkte, die wahrscheinlich der Neutrali- 
sation von C03"  u. HC03' entspreehen; ein dritter schwacher K nick wird durch Neutrali- 
sierung anwesender organ. Basen hervorgerufen, die etwa 10%  der Gesamtalkalitat 
ausmachen. Die Alkalitśit nimm t m it der Konz. der Rape zu u. wird durch die Gleich- 
gewiehte zwischen MgC03, Mg(HC03)2 u. bas. Mg-Carbonaten bedingt. Das Verhaltnis 
der Br'- zu der OH'-Konz. wurde zu etwa 1 ,2—1,3 gefunden. (Journ. chem. Ind. 
[russ.] 5 . 270— 74. Lab. d. Salzfórsch.-Station Krim.) R Ó l l .

C. M. Hoff, Wie mittels eleklrischen Slromes die C.-P.-Sauren hergestellt werden. 
Eine bessere Methode der Herst. chem. reiner HCl wurde ausgearbeitet, wobei Wert 
auf ein kontinuierliches Verf. gelegt wurde. Die Hauptsehwierigkeit • lag in der Aus- 
walil des geeigneten Konstruktionsmaterials. Ausgangsprod. bildet die handels- 
iibliche HCl m it etwa 22° Bć, Endprod. die chem. reine HCl von 22,75—23,5° B6 
m it 37—38,5% HCl. Fiir die Dest. wird elektr. Energio benutzt. Allein ais geeignet 
erwies sich nur eine Granitretorte ais DestillationsgefiiB, wahrend die Kondens- 
behiilter meistens aus Pyresglas bestanden. Nachdem 200 000 lb chem. reine Saure 
hergestellt worden waren, zeigte sich, daB die Granitretorte zwar nicht restlos un- 
empfindlich gegen Saure ist, aber sie zeigte keine Zerstorung, sie behielt ihren elektr. 
W iderstand in genugendem MaBe u. widerstand auch den Warmespannungen.
1 kw.-Stde. stellt ebensoviel chem. reine Saure her wie 7,6 lb Kohle beim alten Verf. 
Aufierdem nim m t die neue Apparatur nur die Halfte des Platzes der alten ein u. hat 
dabei etwa die doppelte K apazitat. Bei der Dest. der H N 0 3 stellte sich heraus, daB 
besser Duriron an Stelle von Steinzeug verwendet wrird. Auch besseres Materiał fur 
die Elektroden u. die Retorto muBte angewandt werden, ist aber noch nicht gefunden 
worden. (Chem. metallurg. Engin. 35. 419—20. Cleveland [Ohio], Grasselli Che
mical Co.) WlLKE.

L. Kusnezow, Der heutige Stand au f dem Gebiete der Calciumcarbid- und Calcium- 
cyanamidherstdlung. Vf. gibt eine Aufstellung der Produktion der einzelnen Staaten 
in den letzten Jahren u. eine Ubersicht iiber die heute gebrauchlichsten Methoden zur 
Darst. von CaC„ u . CaCN2. (Journ. chem. Ind. [russ.] 5. 279—86.) R o ll .

P. Laschtschenko und D. Kompanski, Zur Frage der Verarbeitung von Glauber- 
salz auf Sidfat. Die groBen Vorkk. von Mirabilit (Na„SO.,■ 10 H20) im Siidosten RuB- 
lands bedingen fur ihre Verarbeitung auf reines N a2ŚOi infolge ihrer Steppenlage u. 
Abgeschlossenheit von Industriezentren ein wirksames, einfaches Verf. ohne gróBere 
Apparatur. Vff. diskutieren von diesem Standpunkt aus die 3 Móglichkeiten zur 
Beseitigung des Krystallwassers aus dem Minerał: die Verdampfung an freier Luft; 
die Umkrystallisation des Na2S 0 4 aus Lsg., u. die Gewinnung durch Schmelzen des 
Minerals im Krystallwasser, Dekantieren vom abgeschiedenen wasserfreien Sulfat 
u. Eindampfen der Restlsg. Vff. geben diesem letzteren Verf. den Vorzug, da es den 
.geringsten Warmeverbrauch hat u. von Witterungseinfliissen (Verf. 1) iinabhangig

X. 2. 77
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is t. Gegen das 2. Verf. h a t es den Vorteil des bedeutend geringeren Wiirmeverbrauchs 
u. geringerer Mengen an Ablaugen. (Journ. chem. Ind. [russ.] 5. 304—07.) R ó l l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Faust und
Paul Esselmann, Premnitz), Fortlaufende Abscheidung von Schwefel aus Schicefel- 
losungen. Anwendung des Verf. nacli D. R. P. 457 270 auf teerhaltige S-Lsgg. aus 
ausgebraucliten Gasreinigungsmassen. — 2 weitere Anspriiclie kennzeięlinen Aus- 
fiihrungsformen des Verf. (D. R. P. 462 092 KJ. 12 i vom 23/11. 1926, ausg. 10/7. 
1928. Zus. zu D. R. P. 457270; C. 1928. !. 1991.) KausCH.

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Henry Howard, Cleveland, Ohio, Natrium- 
hydrosulfid. Man lost ein Erdalkalisulfid in einer Lsg. eines Alkalihydrosulfids u. 
behandelt die erhalten© Lsg. m it NaHCO,. (A. P. 1675 491 vom 20/7. 1025, ausg. 
26/6. 1928.) K au scii.

Chemische Fabrik GroB-Weissandt G. m. b. H. und Paul Seidler, Weissandt, 
Chlorammonium. (D. R. P. 463184 KI. 12k vom 1/12. 1925, ausg. 25/7. 1928. — 
C. 1928. II . 281.) K u h lin g .

S. Robson, Avonmouth, England, Ammoniumsulfat. Das Salz wird hergcstellt 
durch 'unm ittelbare Vereinigung von NH3, S03 u. gas- oder dampfformigem oder inner- 
halb eines Gascs zerstaubtemW . Jo nach der angewendeten Menge W. wird es in festem 
oder gel. Zustande erhalten. Bei Verwendung von Erzeugnissen der kataly t. Bldg. 
von S 0 3 aus S 0 2 u. 0 2 entlm lt das Salz (NH,)2S03. (E. P. 289 950 vom 3/2. 1927, ausg. 
31/5. 1928.) ‘ ' K u h lin g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Gries- 
bach, Ludwigsliafen a. Rh., und Kurt Róhre, Mannheim), Ge.tre.nntc. Gewinnung 
von Alkaliphosphat und Alkalinilrat nach P aten t 459 187, 1. dad. gek., daB zur ge- 
trennten Gewinnung von Natriumpliosphat u. N aN 03 aus ihren gemeinschaftliehen 
Lsgg. das Natriumpliosphat aus der ganz oder annahernd auf der Dialkaliphosphat- 
stufe befindlichen oder gegebenenfalls duroh Zugabó von sauer oder alkal. wirkenden 
Mitteln auf diese Stufe gebrachten Lsg. u. das NaNOs aus einer Lsg., dereń Wasser- 
stoffionenkonz. holier gehalten wird ais der Dialkaliphosphatstufe entspricht, ab* 
geschieden wird. — 2. dad. gek., daB bei tjberfiihrung der sauren Lsg. in die Dialkali
phosphatstufe mittels Na2C03 oder NaHC03 die frei werdende C02 durch einen Luft- 
strom ausgetrieben wird. — Die Reihenfolge der Abscheidung der Salze ist beliebig. 
(D. R. P. 463 124 KI. 16 vom 22/11. 1925, ausg. 24/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 459 187;
C. 1928. I. 3106.) • K u h lin g .

U. St. Processes, Inc., iibert. von: William Ernest Slokes, New York, Auf- 
schliefien von Vanadium- und anderen Erzen. Die Erze werden m it Alltalicarbonat, 
yorzugsweise NaHC03, u. gegebenenfalls N aN 03 u. NaCl oder anderen passenden Zu- 
satzen versetzt. Die Mischungen werden auf Tempp. erliitzt, bei denen das zugesetzte 
Bicarbonat u. gegebenenfalls entstandenes CaC03 unter Abspaltung von C 02 Tóllig 
zers. wird, aber noch kein Sclimelzen ein tritt, vorzugsweise auf 700—800°. Die Er- 
zeugnisse werden ausgelaugt, wobei Alkalivanadat usw. in Lsg. geht. (A. P. 1 674 806
vom 18/11. 1922, ausg. 26/6. 1928.) K uhling .

Frederick H. Kelliher, Cleveland, Ohio, Kohlendiozydgas. Man verbrennt fein 
zerteiltes C-haltiges Materiał im geschlossenen Ofen m it liinreichender Menge 0 2, saugt 
das entstandene Gas mittels einer Wasserkolbensaugpumpe aus dem Ofen ab, schickt 
es durch einen Skrubber u. eine Absetzkammer u. le itet es schlieBlicli dureh einen 
Trennapp. nach einem Gassammelbehalter. (A. P. 1675 497 w m  19/6. 1926, ausg. 
3/7. 1928.) K ausch . ~

Simon Joseph Lubowsky, Jersey City, N. J ., Elektrisch leitendes Titanoxyd. 
T i0 2 wird auf 800—1000° in einer schwach reduzierenden Atm. erliitzt. (A.P. 1675117 
Tom 3/5. 1923, ausg. 26/6. 1928.) K ausch.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
— , Die Verwendung des SandstraMgeblases. Es werden Angaben gemaclit iiber 

das Verhaltnis von Luft zu Sand, Abstand der Diise vom Werkstiick, Wrkg. der Druck- 
starke auf die Arbeitszeit u. Messung des Luftverbrauchs. (Keram. Rdsch. 36. 544 
bis 545.) S alm ang .

Otto Graf, TJntersuchungen uber das Yerhalien des Glmes bei lconzentrierter 
Belastung. Zugleich Referat iiber Preston „Uber Schiepen durch Glas mit einem Geicehr“.
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Belastung einer Glasscheibo durch Stahlkugeln ergibt Kreisrissc, dio nach Verss. des 
Vfs. nicht parabol., sondern kegelfonnige Oberflaclie haben. Die Kcgelflache nimm t 
bei stetiger Belastung ungestorten Verlauf. Eine allseitig frei aufliegende quadrat. 
Glassclieibe zeigt hingegen strahlenformige Risse bei Bruch durch ein Fallgewicht. 
Unter gewissen Voraussetzungen kónnen beide beschriebenen Erscheinungen auf- 
treten. Eine von links auftreffendo Kugel beschiidigt die rcchte Seito des Glases. 
(Glastechn. Ber. 6 . 183—86.) S a l m a n g .

E. Berger, Bemerkungen zum Aufsatz ton Riiltenauer iiber „Physikalische Unter
suchungen an Gldsern erhóhier UUravioleltdurchlassigkeil‘\  (C. 1928. II . 804.) Polemik 
gegen R u t t e n a u e r  wegen zu ungiinstiger Beurteilung des SCHOTTschen UvioIglasea. 
(Sprechsaal 61. 564. Jena, Jenaer Glaswerk.) S a lm a n g .

H. Oechelhaeuser, Uber den Werdegang der Feuertonfabrikalion. Es werden 
viele prakt. Betriebserfahrungen wiedergegeben. (Keram. Rdscli. 36. 537—39.) S a lm .

Eduard GroBkinsky, Schnellbrennterfahren und Giite der Erzeugnisse. Es werden 
prakt. Winkę gegeben. (Dtscb. Ton-Ziegel-Ztg. 5. 384—88.) S a lm a n g .

Ernst Rissel, Untersuchungen uber die Vorgdnge beim Zementbrennen im  Dreh- 
ofen. Vf. unterscheidet auf Grund vieler Verss. nicht 4, sondern 5 Stufen beim Brenn- 
yorgang: Trocknung, Erhitzen des Materials auf die Zersetzungstemp. von CaC03 m it 
Austreibung der W.-Resto u. geringer Dissoziation des Carbonats, Calcinierung, Calci- 
nierung neben Sinterung, Sinterung. (Tonind.-Ztg. 52. 1237—39.) S a lm a n g .

— , Priifung der Lichtdurchlussiglceit von Gldsern mit glatler und rauher Seite. 
Besprechung dieser Frage an H and alterer Ver6ffentlicliungen. (Sprechsaal 61. 
565.) S a lm a n g .

F. Deurvorst, Uber die Anwendbarkeit der Kegelfallpunktmethode zur Bestimmung
der relativen Fluiditdt ton Emailfritlen. U nter den Bedingungen der ZsCHIM MERschen 
Kegelfallpunktsmethode von Glasuren wurde die Abhangigkeit der F lu id itat von Email- 
fritten von der Zus. erm ittelt. Der Kegelfallpunkt ist ein brauchbares MaB der 
F luiditat. (Sprechsaal 61. 561— 64. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) S a lm a n g .

Jean Rich, Frankreich, Emaillieren metallisclier Gegenstdnde. MarmoTartigo 
Emaillen werden erzeugt durch Eintauchen der zu emaillierendcn GegenstiŁndo in 
Schiclitcn, welche aus mehreren, unvollstandig gemischten Olfarben bestehen. Zweck- 
maBig erzeugt man die Schichten auf einer Wasserflache. (F. P. 637768 vom 16/7.
1927, ausg. 8/5. 1928.) K u h l i n g .

Soc. an. des Manufactures des Glaces et Produłts Chimięiues de Saint- 
Gobain, Cłiauny et Cirey, Frankreich, Herstellung von Glasplatten. Dio Glasschmelze 
wird so hoch erhitzt, daB sio beim AusfluB aus dem VorratsgefaB eine Temp. besitzt, 
welche erheblich iiber der Entglasungstemp. liegt. Nach dcm AusfluB wird diese 
Temp. durch Einw. warmeleitender Wando eines Zwischenbehiiltors u. yon Luft rasch 
auf eino zum Formen der Glasplatten zwischen bcnaehbarten Walzen geoignete Tomp. 
herabgekuhlt. (F. P. 637 622 vom 15/11. 1926, ausg. 4/5. 1928.) K u h l i n g .

Charles Heuze, Auverlais, Belgien, Glasplatten. Geschmolzcnes Glas wird unter, 
PreBdruck zwischen gegeneinander yerstellbaren, gedrehten Walzen hindurohgetrieben. 
(A. P. 1675 217 vom 1/5. 1926, ausg. 26/6. 1928. Big. Prior. 5/3. 1926.) K u h l i n g .

F. J. O. Howe, Dorking, England, und M. Misener, London, Durchsichtiges 
Verbundglas. Dio z. B. mittels Acetyl- oder Nitrocellulose yerbundenen Glasgegenstande 
werden in ein Losungsm. fiir die yerbindenden Stoffe, z. B. vord. Aceton, M ethylacetat 
o.dgl. eingelegt. Nach geniigend langerEinw. sind dio yerbindenden Stoffe bis zu einer 
gewollten Tiefe gel. Dio Lsg. wird entfernt, der Glaskorper getrocknet u. der cnt- 
standene Hohlraum durch ein Klebm ittel ersotzt. (E. P. 290144 yom 23/1. 1928, 
ausg. 7/6. 1928.) K u h l i n g .

George Bentley Bergen sr., Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Steinmaserung 
(Oberjldchenverzierung). Man mischt gepulverte calcinierte Metallokyde, z. B. MgO, 
mit einer Lsg. eines Metallchlorids, z. B. MgCl2, von 17— 19° B6., ruh rt zu dieser 
Mischung gepulyerten calcinierten Magnesit bis zur Bldg. eines milchartigen Crems 
hinzu. Nach 1—2-std. Stehenlassen wird die M. in so viele Teile geteilt, ais Farbungen 
auf dem betreffenden Gegenstand erwunscht sind, worauf jeder Teil einen Zusatz 
einer Mineralfarbe im Verhaltnis 1: 3 oder 1: 4 erhiilt. Man laBt dann die M. 3—4 Stdn. 
stehen u. verd. sie wieder m it der betreffenden ChloTidlsg.; dann gieBt man eine sehr 
dunne Schicht der einen Farbung auf den zu uberziehenden Gegenstand, worauf nach

77*
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u. nach dio andoreu Farbon jo nach dcm zu erzielonden Farboffokt aufgotragon werden. 
(A. P. 1 664 964 vom 2/12. 1925, augg. 3/4. 1928.) S c h u tz .

Scottisli Dyes Ltd., E. G. Beckett und J. Thomas, Grangemouth, England, 
und G. N. Wliite, London, 7ie.VM.nt- und Mórtelmassen. Um Ausbluhungcn zu vormeiden 
u. das Abbinden giinstig zu beeinflussen, wird dem Zement oder Mortel, dem Fullmittel 
oder dem Anmachwasser festes odor gel. (NH4)2C03 zugeaetzt. Gcfiirbt wird mittels 
Kupcn- oder Minoralfarbstoffon. (E. P. 390 309 vom 10/11. 192G, ausg. 14/6. 
1928.) K u h l in g .

Soc. d’fitudes Chimiq[ues pour 1’Industrie, Seliweiz, Belage fiir  Strapen, 
Platze u. dgl. Labilen wss. Emulsionon bituminóser Stoffe werden zwcckmiiBig 
wahrend ihror Horstollung fein vertoilto Fullmittel, wio foin gemalilono Stcine, feiner 
Sand, Ton, Hochofcnschlaeko o. dgl. boigemischt. Die Beimiscliungen gebon den 
Beliigen einen feston inneren H alt u. machen sie haltbarer ais dic bekannten StraBen- usw. 
-bclago. (F. P. 637796 vom 19/7. 1927, ausg. 8/5. 1928. Sohwz. Prior. 23/7.
1926.) K u h l in g .

G. A. Wellings, Reading, und E. Joknstone, Braeknell, England, Oberfliichen- 
bcMeidung von Strapen, Tennisplatzen, Duchem u. dgl. Die zu bekleidenden Ober- 
fliichen werden m it Misokungen iiberzogon, welcho aus Lsgg. von Bitumon in z. B. 
Potroleum, Lsgg. oder Verteilungen von Schwefel in einer Fl., welche m it dcm an- 
gowendeten Losungsm. fiir Bitumon mischbar ist, u. Goldlcim bestehen. Nach dem 
Aufbringen dieser Mischungen u. vor dcm Verdunsten dor Lósungsmm. werden Kork- 
kórnehen, Holzmehl o. dgl. aufgestreut u. das Ganzo schlieBlich gewalzt. (E. P. 289 737 
vom 1/11. 1926, ausg. 24/5. 1928.) K u h l in g .

F. W. Valle-Jones, New Oxley, England, Bilumenhaltige Oemische fiir  Slraficn-
belagszwecke u. dgl. Zorkleinerto Steine, Schlacke oder Granitstiicke werden mittels 
Dampfes orliitzt u. goreinigt u. dann m it einer Emulsion oder einer kolloiden Mischung 
(Lsg.? D. Bef.) eines bitumindsen Stoffes uberzogen. (E. P. 290 323 vom 10/1. 1927, 
ausg. 14/6. 1928.) K u h l in g .

Amiesite Asplialt Co. of America, Philadelphia, iibert. von: Samuel S. Sadtler, 
Springfield Township, V. St. A., Behandlung von Steinklein fiir  Strapenbauzwecke. 
Zcrkleinertcr Kalkstein u. ahnlichcs Steinklein wird m it 20—35° w. Petroleum o. dgl. 
bchandelt, in welohem etwas unvollstiindig neutralisierte Seife, vorzugsweiso Seife 
eines sulfonierten Ols, gel. ist. An so behandelten Steincn haftot aufgeschmolzener 
Asplialt ohne vorangehendes Troclcnen. (A. P. 1674 523 vom 26/3. 1927, ausg. 
19/6. 1928.) ___________________  K u h l in g .

[russ.] L. Ominin, Zur Prago der Plastizitiit der Tone und Kaolinc. Scherkrafto und Wasser- 
gehalt ais Ausdruck dor Plastizitiit. Moskau: Wissenscliaftl.-techn. Verlag 1928 (27 S.). 
Bbl. O.CO.

Mizko Gottfried Roś, Peststellungen uber das Verhalten von Sika-Verputzen gegeniiber 
der Einwirkung von Kondenswassern in HeiBwasserbehaltern. Berlin: J . Springer [in 
Komm.] 1928. (3 S.) gr. 8°. nn. M. 0.C0.

[russ.] L. Schmelew, Methode zur Bestimmung des freion Aluminiumoxyds in Silikat- 
gemisohen und ihre Anwendung zur Untersuchung der Tone. Moskau: Wissenscliaftl.- 
techn. Vcrlag 1928. (24 S.) Rbl. 0.50.

v n . Agri kul tur chemie; Diingemittel; Eoden.
John Russell, Uber den Anteil britischer Forscher an der Erkenntnis von der Be

deutung der Stickstoffdungung des Bodens. Ubersieht uber die Geschichte der Land- 
wirtschaftliehen Vers.-Station Rothamsted. Vf. betont, daB dic Erkenntnis von der 
Bedeutung der kunstlichen N-Diingung nicht von L ie b ig ,  sondern von den Griindern 
der Vers.-Station, von L a w e s  u . G i l b e r t  gewomien wurde, u. jahrelang gegen L ie b ig ,  
der den NH3-Geh. des Regenwassers fiir ausreichend zur N-Yersorgung der Pflanze 
hielt, verteidigt werden muBte. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. 528—31. R ot
hamsted.) T r e n e l .

Cłl. Brioux, Topfversuche und ihre Technik. Vf. beschreibt die Technik der Topf- 
verss. in  Frankreich, Belgien, England, U. S. A. u. Deutseliland. (Ann. Science agro
nom. Franęaise 45. 226— 36.) T r e n e l .

J. Bordas, Diingewirkung des Schwefels. Ergebnisse m it kólloidalem Schwefel. 
Vf. empfiehlt, die kallcreichen Boden des Rhone- u. des Dusancetals m it S  zu dungen.
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Bei Kartoffeln wurden Ertragsstoigerungen bis zu 49% beobachtet. (Ann. Science 
agronom. Franęaiso 45. 128—33.) Trenel .

J. Garola, Einwirkung der Differenzdiingung au f die Entwicklung von weipem 
Senf und auf die der Diingerclemente des Bodens. Die untersuchten Boden zeigten keino 
P-Wrkg., obwohl sie nur 0,04%„ in Citroncnsaure 1. P20 5 enthielten. Ohne P20 6 hatten 
dio Pflanzcn eine erheblich starkere Wurzclentw. Oline N betrug die Eratedepression 
29% u. ohno K  42%. P-K-Dungung vermchrt dic N-Assimilation um 40%, dio 
N-K-Gabe dio der P20 6 um 174%. Ohne kiinstliche Diingung nutzte dio Pflanzo 
dio K-Rescrvcn des Bodens besser aus. Der Geh. an Allylsenfól wurde durch dicDiingung 
Btark verringcrt. (Ann. Science agronom. Eranęaise 45. 121—27. Chartres, S tat. 
Agron.) TrŹNEL.

V. Agafonoff, Die Bodentypen in  Frankreich. I. Vf. klassifiziert die Boden Frank- 
reichs nach der russ. Schule in 4 groBo Gruppen, in die podsolierte atlant. Zone, in  dio 
schwacli podsolierte Zone der Brauncrde, in die mittelliind. Zone der Rot- u. Gelb- 
erden u. in  die der Gebirgsbóden. (Ann. Scicnco agronom. Franęaiso 45. 97 bis
120.) Trźnel .

J. Hissink, Beitrag zur Untersuclmng der Bodenadsorplion. (Ann. Science agronom. 
Franęaiso 45. 89—90. — C. 1927. II . 2342.) T r e n e l.

J. R. Sanborn, Ober „accessorisclie“ N&hrsloffe im  Boden. Vf. untersucht den 
EinfluB wss. Extrakte, die aus zersetzter untergepflugter Pflanzensubstanz von Luzeme, 
Gerste u. Buchweizen gewonnen wurden, auf das Wachstum von G. folia  in Rinder- 
peptonagarkulturen. Am giinstigsten wirktc der Luzernebodenauszug auf das Wachs
tum ein. Die Ccllulosezers. durch C. folia wird lediglich durch Best. der [H '] verfolgt. 
Auch in diesem Vers. prilgt sich der EinfluB der Bodenausziige aus; nach einer Garung 
yon 14 Tagen wird er kleiner. Vf. glaubt aus seinen Verss. schlieBen zu durfen, daB 
im Boden durch Zers. von Luzeme, Gerste, Buchweizen u. Klee „accessor." Nilhrstoffe 
entwiekelt werden. (Journ. of Bactcriology 13 [1927]. 113— 121. Sep.) T r e n e l .

Rudolf Piirckhauer, Beitrage zur Kenntnis der Austauschaciditiit von Urgesteins- 
verwilterungsboden. Vf. untersucht, welchen Veranderungen die Rk. der Boden durch 
die yerschiedenen Einfliisse im  Nordosten Bayerns unterworfen ist. N icht merklich 
beeinfluBt wird die Rk. der Urgestcinsverwitterungsbóden durch die orograph. Ver- 
haltnisse, die Tiefo der Verwitterungsschicht u. durch den Stein- u. Feinerdęgeh. Stark 
versauernd bis in  gróBere Tiefen w irkt die Bedeckung m it Wald (gemeint ist Nadel- 
wald, d. Ref.). Die Nutzung ais Wieso oder Acker w irkt auf die Bodenrk. nicht unter- 
schiedlich. Der EinfluB saurer Diinger ist nach dem Vf. nicht von Bedeutung, wenn 
sio durch gute K ultur u. alkal. Diingung „kompensiert" wird. Dagegen werden durch 
alkal. Diinger, Kalkung u. Stalldung starkere Rk.-Veriinderungcn bewirkt. Die Pufferung 
der Urgesteinsverwitterungsboden ist im allgemeinen sehr gering, die Gartenbóden 
sind meist stark  gepuffert. Gutes Rotkleewachstum konnte im Urgesteinsdistrikt 
noch unterhalb pn 4,5 festgestellt werden. Vf. stellte in  den sauren Gebieten das 
Auftreten einer tiefgelben Modifikation von R a p h a n u s  r a p h a n i s t r u m  fest 
u. spricht die Vermutung aus, daB Raphanus bei einer bestimmten ph von der weiBen 
Modifikation in  die gelbe iibergeht. (Ztschr. Pflanzenemahr. Diingung Abt. A 11. 
359—86. Weihenstephan, Ldw. Ilochschule.) T r e n e l.

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Ober das Vorkommen von Barium und 
wahrscheinlich von Slrontium in der Ackererde. Vff. weisen in verschiedenen Boden 
spektroskop, die Ggw. von Ba  u. Sn  nach. (Ann. Science agronom. Franęaise 45. 
219—22.) T r e n e l .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Ober die Merujenverlidllnisse von Barium. 
in der Ackererde. Im  allgemeinen schwankt der Ba-Geh. der untersuchten Boden in 
der GróBenordnung von Zehntelgramm/kg; in einem Falle wurden 1,7 g/kg gefunden. 
(Ann. Science agronom. Franęaise 45. 223—25.) T rŹ n el.

Cl. Fromageot, Anwendungen der physikalischen Chemie in  der ipissenschaftlichen 
Landwirlschaft. Vf. bespricht die Best. der [H']> der Leitfahigkeit, der Dielektrizitats- 
konstanten u. der Benetzungswarme, die Elektrodialyse von Boden u. die Anwendung 
der Spektrometrie. (Ann. Science agronom. Franęaise 45. 237—46.) T r e n e l.

Ulrich Springer, Die Bestimmung der organischen, insbesondere der humifizierten 
Subsłanz in  Boden. Vf. kritisiert die Methoden, die zur Best. der organ., insbesondere 
der humifizierten Substanzen angewendet werden. Die Gluhverlustmethode ist nur 
fiir sandige, humusreiche Boden anwendbar. Die Verbrennungsmethoden, bei denen 
die gesamte organ. Substanz bestimmt wird, sind allgemein anwendbar, besonders hat
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sich dic Chromsaurcmethode bewahrt. Yf. schliigt vor, im Hinblick auf dio Unsicherheit 
des C02-Faktors, der zur Bercchnung der organ. Substanzen angewcndet wird, die 
Analysen lediglich auf C zu berechnen. Die Extraktionsmethoden geben keine einwand- 
freien Werte. Die GRANDEAUsche Mcthode ha t fiir leiehtcre humusreiche Boden 
trotzdem eine gcwisse Bedeutung. Vf. bcschreibt eine yon ihm angewandto Extraktions- 
methode m it 5u/„ NaOH u. darauffolgender Oxydation m it KMnO,, dio fiir vergleichende 
Unterss. gute Dienste leisten karm, aber aueh keine genauen Resultate liefert. Die 
Methode nach P ie t t r e  ist infolge ihrer Ungenauigkeit nicht brauchbar. Fiir die 
colorimetr. Methoden lcommen wegen geringer Zersetzlichkeit Sodaausziigo in Be- 
tracht, jedoch bestehen noch Unsichcrheiten, die nicht behoben sind. Yon den direkten 
Best.-Methoden fiir Humusstoffe h a t die LAPiCQUE-BARBEsche keine Bedeutung, 
dagegen kann sie iiber die chem. N atur der Humusstoffe wertyolle Aufkliirung geben; 
aueh die H 20 2-Methode scheidet ais Best.-Methode aus. Nach den bisherigen Erfahrungen 
ist die Acetylbromidmethode am geeignctsten fiir die Best., jedoch sind die Unterss. 
noch nicht abgesehlossen. Vielleicht gelingt es m it Acetylbromid rcine Huminsauren 
darzustellen, die den Anforderungen eines Standardpraparates, das fiir yerschiedene 
Methoden Anwcndung finden kann, in  liohcrem MaBe entsprechen konnen ais die bis
herigen Verglciehssubstanzen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A 11. 313—59. 
Miinchen, Oberbergamt.) TRENEL.

R. H. Bray, Apparat zur Bestimmung der [//']  von Boden. Vf. yerwendet ais 
ElektrodengefaB fiir dio Bodensuspension einen Goochtiegel, in  don von unten her 
durch die perforierte Bodenplatte H 2 eingeleitet wird. Dio Verbindung m it der Bezugs- 
elektrodc u. die Messung der Potentialdifferenz gesehieht auf die iibliche Weise. (Ind. 
engin. Chem. 20. 421—23. Univ. of Illinois.) T r e n e l .

Elisabetłl Tornow, Eine Vorrichtung zum Ersatz der Tonzelle des TrŁnelsclien 
Azidimeters. Vf. beschreibt die Verwendung des Azidimeters nach T r e n e l  in  Ver- 
bindung m it getrennten ElektrodengefaBen nach L u ers. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 
544. Miinchen, Landesanst. f. Pflanzenbau.) T r e n e l .

F. G. Liljenroth, Stockholm, Diingcimttd. Rohphosphat wird m it einer (NH4)2S 04 
enthaltenden Saure, wie H 2SO,, oder IIN 0 3 aufgeselilossen, das Erzeugnis gcfiltcrt 
u. das Unl. m it 50—90° w. Ammoniumsulfatlsg., welchc Salze des K  enthalten kann, 
gewaschen. Das im Filterruckstand befindliche CaS04 wird m it NH3 u. C 02 behandelt 
u. das entstehende (NH4)2S 04 bei weiteren Aufschliissen von Rohphosphat mityerwendet. 
(E.P.  290 518 vom 22/11. 1927, ausg. 14/6. 1928. Prior. 12/7. 1927.) K u h l in g .

Johannes Hahnei, Leipzig, Vergasungskdrper zur Yernichtiing von TJngeziefer. 
Man riihrt in 80 Gewichtsteile geschmolzenen S  ein erhitztes Gemisch yon 10 Ge- 
■ndehtsteilen KNOa u. 10 Gewichtsteilen Holz- oder Tierkolde ein, woTauf die M. mit 
einer aus Holz, Papier u. dgl. hergestellten Hiille umgeben wird, um beim Abbrennen 
eine schnelle Entw. der Verbrenmmgsgase zu erziclen. Der Vergasungskorper wird mit 
einer ihn  durchsetzendcn oder ihn umgebenden Zundschnur yersehen, die eyentuell 
m it Wachs o. dgl. durchsetzt ist. (Oe.P.109 505 vom 22/8. 1924, ausg. 10/5. 
1928.) __________________  SCHUTZ.

Wilhelm y. Gaza, Die Kalkverarmung unserer leichten Boden. Berlin: Kalkverlag 1928. 
(23 S.) 8°. M. 0.05.

[russ.] W. Golowkin, Chemische M ittel zur Bekiimpfung der Schiidlinge der Garten und 
Folder. Moskau: 1928. (47 S.) Rbl. 0.12.

VIII. Metallurgie; Metallograptiie; Metallverarbeitung.
H. J. Seemann, Metallographische Slrukturterwandtsdiaflslehre. Zusammen- 

fassender Bericht. Vf. begrundet die Notwendigkeit einer Erforschung der Struktur 
von metali. Legierungen u. einer darauf aufgebauten „metallograph. Struktur- 
verwandtsehaftslehre“ . Neben den Arbeiten von H aber, F a ja n s, Grimm u .  G old- 
SCHMIDT wird zu dereń Begrundung vor allem auf die Arbeiten yon W e s tg r e n  u .  
Phragm en (C. 1925. I. 2608. 1926. II. 2487) liingewiesen. (Ztschr. techn. Physik 9. 
233—40. Greifswald.) R . K. M u lle r .

Ferd. P. Egeberg, Moderne Sdektiv-Flotation. (Tidskr. Kemi Bergyaesen 8. 
53—56. 75—81.) W. W o lf f .

Otto Jacobs, Uber das Verhalten und die Anforderungen an Stahlwerksdolomil. 
Wichtiger ais chem. Zus., Sinterung, Kórnung u. Teergeh. der Dolomitmasse beim
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Tliomasverf. ist cs, ein physikal. warmes, diinnfl. Roheisen zu verblascn u. MgO- 
arrncn, leicht schmelzbaren Kalle zu verwenden. Der Dolomit soli raumbestandig 
sein. E r mu 13 so gebrannt sein, daB die in der Teer-Dolomit-Mischung befindliehen 
Dolomitkorner wahrend der Ablagerung die Teerólc weitgehend aufzusaugen ver- 
mógen. Der Sinterungspunkt des Dolomits mu B so tief liegen, daB die Dolomitkorner 
bei den wahrend des Chargcnverlaufs auftretenden Tempp. zusammenbacken kónnen. 
Amorpher Dolomit verdient vor dem krystallinen den Vorzug. Beim SlEMENS- 
MARTIN-Verf. wird im allgemeinon einem von N atur aus schon eine gewisse Menge 
Brennstoffe bzw. FiuBmittel enthaltenden Dolomit, der im Drehrohrofen soharf ge
brannt ist, der Vorzug gegeben. Wie bei dem im Thomaswerk verwendeten Dolomit 
sollte aueh liier die Dolomit-Teer-M. auf angcwiirmten Kollergangen m it angewarmten, 
wasserfreien Stahlwerksteer hergestellt werden. (Stahl u. Eisen 48. 993—95. Hennigs- 
dorf.) W il k e .

Hugo Bansen, Gasdurchlassigkeit von Silicasteinen, Mortelfugen und Mauerwerk 
im  Siemens-Martin-Ofen. (Stahl u. Eisen 48. 973. Rheinhausen. — C. 1928. II. 
179.) L u d e r .

Edwin Bremer, Gufleisen wird verbcssert. Nach einer gesehiehtliehen Einleitung 
wird neben anderen Arten hoehwertigen Gusses der PerlitguB behandelt u. darauf 
hingewiesen, daB schon die Chinesen erwiirmte GieBformen benutzten. (Foundry 
56. 541—43. 545. 569—71. 625—26.) W ilk e .

F. B. Pletcher, Herstellung von Stahl in  einer umgeslellien Eisengiejierei. Eine 
GrauguBgieflerei wurde von der American Manganese Steel Co., Chicago, auf den 
GuB von Mangan- u. anderen Legierungsstahlen umgestellt. Die naheren Einzel- 
heiten werden besehrieben. (Foundry 56. 572—75.) W ilk e .

Ludwig Kaul, Versuche mit nitrierten Spezialstalilen bei der Hispano-Suiza. Vf. 
berichtet iiber die erfolgreiche Verarbeitung von nitrierten Slahlen im Motorenbau. 
Der bewiihrte Stalli cntlia.lt 0,35% C, 1,60% Cr, 1,20% Al. (Metallbórse 18. 1604. 
Berlin.) L u d e r .

W. Kuntze und G. Sachs, Zur Kenntnis der Streckgrenze von Stahl. Vff. beob- 
achteten an einer Anzahl von Stahlproben, insbesondere aus Si-Stalil, den Verlauf 
der (Juerschnittsanderungen iiber der gesamten Stablange bei Oberschreitung der 
Streckgrenze. Im  besonderen werden der EinfluB der Stabbearbeitung, des Alterns, 
des Werkstoffes, der Probenahme u. der Vers.-Gescliwindigkeit besehrieben. Der 
Arbeit sind eine Reihe von Tabellen u. Bildern beigefiigt. (Ztsclir. Ver. Dtscli. Ing. 
72. 1011—16. Bcrlin-Dahlem.) L u d e r .

P. Rontgen und H. Hogel, Beitrdge zur Kenntnis der Grundlagen fiir  die technische 
Zinkelektrolyse unter Beriicksichtigung der Stromverlidltnisse xmd der Zusammensetzung 
des Elektrolyten. Vff. besehreiben zuniiclist die Vorgange bei der Zn-Elektrolyse u. 
die Arbeitsweise bestehender Anlagen. Dio Lóslichkcit von ZnS04 in verd. H 2S 04 
wurde esperimcntell untersucht. Bei 46,5% H 2SO,, geht das ZnSO., • 7 PLO in ZnS04 • 
H 20  iiber. — Mit bis zu 20% H 2SO,] steigendcm Geh. des Elektrolyten sinkt die Bad- 
spannung. E in erhdhter Zn-Geli. vermindert die Badspannung bis zu einem Geh. 
yon 6—7%  HoSO,). Von diesem Siiuregeh. ab steigt die Spannung m it dem Zn-Geli. — 
Die Stromausbeute fiillt m it steigendem Siiuregeh. Die Zn-Ndd. werden am besten 
bei H 2S04-Gehh. bis zu 20%. Bei mehr ais 40% H 2S 04 lósen sie sich teilweise wieder 
auf. Storungen der Elektrolyse wurden durch Bldg. von P b 0 2 u. P bS 04 beobachtet. 
Der niedrigste Kraftbedarf liegt bei Gehh. von 13—20% H„S04. (Metali u. Erz 25. 
291—98. 319—26. Aachen.) “ L u d e r .

S. J. Tungay, Blei ais Konstruktionsmaterial fiir  die chemische Fabrik. Es 
werden dio wertvollen Eigg. des Pb, das Verh. gegen stark konz. H 2S 04, die Fragen 
der Reinheit des Metalls, die Verwendungen, die Pb-t)berziige, Pb-Legierungen usw. 
besprochen. Im  allgemeinen ist das Pb gegen Saureangriff um so bestandiger, je 
reiner es ist. Die einzige geringe Verunreinigung, die vielleieht nicht sehadlich ist, 
ist 0,02—0,05% Cu. Ein gutes chem. Pb bestand aus 99,986% Pb, 0,005% Cu, 
0,002% Sb, 0,004% Fe, 0,002% Zn u. 0,001% Ag, auBerdem waren Spuren As, Ni 
u. Sn anwesend. Die Korrosionsursachen sind oft schwierig zu erkennen, besonders 
dann, wenn das Pb 99,99%ig. ist. In  diesem Falle liegt dann meistens Oberflachen- 
oder sonstiger Zug vor, oder das Metali w7ird in der A pparatur gedehnt usw. (Chem. 
Age 19. 27—30.) W ilk e .

Felix Von Schlippenbach, Schlackentypen fu r  den Bleihochofen. Bei der Be- 
rechnung des Móllers fiir den Pb-Schachtofen hat man gewisse Yerhaltnisse zwischen
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FeO vi. CaO oincrecitg w. SiOa andcrcracits einzuluilten, damifc sich Silioato ron  be- 
stimmtem Charakter bilden. Boi der Frago nach dom Verhaltcn der fast stots gloich- 
7-eitig imwcsondon Basen Ala0 3 u. ZnO kommt Vf. auf Grund langjllhrigcr Beob
achtungen an mehreren tausend Solllackentypen zu dem Ergcbnis, daB ALOj u. ZnO 
durch SiO* nicht rerschlackt, sondom von den vorhandcnen Ca- u. Fo-Silicaton gol. 
werden. Bei der Zus. des Moliera sind also A120 3 u. ZnO nicht ais liasen in Roohnung 
z u setzen. Dio rerschiedenen Schlackcnarten sind in Tabcllcn zusammcngestellt. 
(Metali 11. Era 25. 343—50. Malaga.) L u d e r .

A. W. Falirenwald, Xanih<ite und Tcrpcntinol zur Flotalion ton gediegenem-
Kupfcr in Amygdaloiderzcu. Das Erz enthiolt eino kiesoligo Gangart, von der 80% 
eine D. von unter 2,84, 92% unter 2,94 u. 98% unter 3,17 haben. Epidot, D. 3,26, 
ist ebenfalls rorhanden. Dio Teilchen des gediegonen Cu sind rclativ groB u. werden 
durch eine Zorklcinerung auf 48 Masohen rollkommen froigelcgt. Dio Verss. im 
Laboratorium lassen nun ais sicher ersehoinen, da 13 man durch Anwondung der Flotation 
an  Stello des bisherigen Diclitoverf. eine liohero Ausbeuto erbiilt. Xnnthato in einem 
etwns alkal. Brci wurden dabei unter Mitbenutzung versohiedenor Olo untersucht. 
Solc. Natrium phosphat erwics sich am besten zur Herst. der geoignoton Alkalitiit. 
Dampfdcst. Tcrpcntinol B arrctt Nr. 4 u. 5 wurdon ais Olo genommen. (Engin. Mining 
Journ. 126. 58—59. Hougliton [Mich.], U. S. Burcau of Minca.) W il k e .

Heinz Lange, Die Bedeutung der Amalgamc in  der Mctallotechiik, ihre Herstelłung 
wid- Vcnccndungsmdglichkeit. Vf. gibt eino genauo Bcschrcibung der Gewinnung von 
Ag- u. Au-Amalgam  u. iiber ihro Verwendung beim Vorsilborn u. Vcrgolden im Fouer. 
Forncr haben noch das Cu- u. Stt-Amalgam in der Zahnhoilkundo u. Spiegelfabrikation 
techn. Bedcutung. (Motali 1928. 117—18. Berlin.) L u d e r .

W. B. Gero und C. V. Iredell, Die Herstelłung von reinem Wołframoxyd schliept 
viele ungcwdhnlichc Problcmc ein. Das benutzte Rohmatcrial ist chincs. Wolframitorz- 
konzentrat m it 65—75% W 03, das so fcin gcmahlcn wird, daB 100% durch ein 
100-Maschonsieb u. 80% durch ein 200-Maschcnsiob gelien. Das pulverisierto Erz 
wird bei Siodctcmp. m it starker NaOH-Lsg. digeriert, bis vollstiindigo Zers. eingotreten 
ist. Dio gewonneno Natriumwolframatlsg. wird dekantiert u. der Riickstand mit 
W. ausgewasohen. Zu der Wolframatlsg. +  Wascliwassorn wird CaCl2-Lsg. zugegoben 
u. der weiBe Nd. von Ca\V04 wird durch Dckantation m it W. frei von 1. Salzen ge- 
waschcn. Das CaW 04, das in W. suspendiert wird, flieflt in  iiborschussigo kochende 
HC1 u. wird nalie dem Sicdcpunkt digeriert. Dio gebildeto ILWO., laBt man sich 
absetzon, wfischt rein u. laBt in uberschiissigo NH3 flieBcn. Das gobildete Ammonium- 
wolframat wird nu t reiner HC1 neutralisiert. Die weiBen Nadcln aus Ammonium- 
parawolframat werden dann durch Dckantation sorgfiiltig gowaschcn, dami das NH3 
u. W. vorfluchtigt, so daB reines W 03 zuriickbleibt. Es werden dio Schwierigkeiten 
geschildert, die sich boi der Ausfuhrung diesos Verf. ergaben; besonderer W ert muflte 
auf die Auswahl ro n  korrosionsbestiindigem Konstruktionsmaterial golegt werden, 
so daB Steinzeug, gummiplattierte App., holzerno Tanks u. Speziallogierungen neben- 
einander in den einzelnen Abtcilungcn rerw endet werden. Das benutzte Roherz 
entlialt 71,16% W 03, 7,29% Mn, 11,72% Fe, 1,49% Si02, 0,52% A1.,03, 0,07% As, 
0,29% Sn, 0,14% S u. Spuren P  u. Mo. Dio Reinheit der erhaltenen rohen Wolfram- 
saure wird durch Best. der in S.CL nicht fliiehtigen Verunreinigungen ermittelt. 
Durchschnittlich sind dies 0,16%. Das Endprod. W 03 h a t meistens nur folgende 
Verunreinigungen: 0,002% SiO,, 0,04% CaO, 0,001% Fe, 0,007% Na20  +  K 20  u. 
eine Spur 3\Io. (Chem. metallurg. Engin. 35. 412— 17. Bloomfield [N. J.], Westing- 
house Lamp Co.) W ilk e .

H. Alterthum, Die Herstelłung und Vencendung der N.-E.-Metalle in  der Elektro
technik. I I . Mitt. Alum inium  und Aluminiumlegierungen. I I I . Mitt. Nickel und 
Nickellegierungen. (I. rgl. C. 1928. II . 487.) Die ^IZ-Herst. u. die Gewinnung der 
GuB- u. knetbaren Legierungcn wird kurz erwahnt. Seine Bedeutung in der Elcktro- 
technik-rerdankt das Al seiner re la tir hohen Leitfahigkeit in  Verb. m it seinem geringen 
spez. Gew. u. seinen rerhaltnismaBig giinstigen mechan. Eigg. Das Hauptanwendungs- 
gebiet liegt im Frcileitungsbau bei groBen Kraftiibertragungsleitungen. Weitere 
Anwcndungen sind: Wicklungen bei Motoren u. Dynamos, bei Transformatoren; 
Al-Folie wird bei Papierkondensatoren benutzt. — N i wird zum Vernickeln, weiter 
beim Edisonakkumulator u. in Verstarkerróliren benutzt. Die Ni-Cu-, Ni-Cr- u. 
Ni-Fe-Legiorungen haben ausgedełmte Anwendungen. (Metall-Wirtschaft 7. 708 
bis 711. 72S—31.) W ilk e .
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Kciji Yamaguchi, Uber die Gleitbunder, die beim Strecken von Aluminium- 
krystalitu entstehen. In Anlehnung an die Arbeit von G. J . T a y lo r  u. C. F. Elam  
(vgl. C. 1927. II. 2779) werden der Schcrwiderstand u. dio Sohcrkraffc auf Grund 
mathemat. Ableitung bcrcohnet. (Buli. Inst. physical chcm. Rcs. [Abstracts], Tokyo
I .  34— 35.) W il k u .

J. R. Thurlow und T. K. Prentice, Die Entwicklung der SclUammbehandlung 
in den Witwatcrsrand-Goldbergwerkcn. Dio eingehend gescliilderto Entw., wird in 
6 Abśohnitton behandelt: Gewinnung des Sehlammes, Sammeln des Schlammcs, Auf- 
Itisung den Au im Schlamm, Tronnung der Au-haltigen Lsg. vom behandclten Sohlamm, 
Fiillung des Au aus don Cyanidlsgg. u. Extraktionen. (Journ. South African chem. 
Inst. 28. 261— 70.) WlLKE.

M. de Kay Thompson (nach Versuchon von Cosgrove, Sarros, Haueisen und 
Dinan), „D uriron“ ais unliisliclie Anodę f i ir  Goldcyanidlosungen. „D tiriron"-Elektroden  
sind in Lsgg., wio man sio zur Goldcxtraktion benutzt, viel widerstandsfilhiger ais 
PbOn-Elektrodon u. besitzen eine etwa 10-mal so lango Lebenszeit. — Zur anod. 
Oxydation von C103' zu CIO/, Cr+++ zu Cr20 7" u. MnO,, ' zu M nO/ sind diese Anoden 
nicht brauchbar, da die Ausbeuten sehr Idein bzw. nuli sind. (Trans. Amer. clectro- 
ohem. Soc. 54. 5 Seiten Sep.) K le m m .

G. I. Taylor, Die Deformation von P-Messingkrystallen. (Vgl. auch C. 1927.
I I . 2779.) /J-Messing, das eino ICrystallstruktur iihnlich der von a-Fo besitzt, verlialt 
sich iihnlich, wenn auch nicht ident., wenn es verdrcht wird. Dio Gleitung findet 
nicht ebenso wio beim Fo auf einer bestimmten krystallograph. Ebeno s ta tt; dies gilt 
beim /J-Mcssing aber nur innerhalb eines bestimmten Bereichs dor Krystallaelisen- 
orientierungen des Unters.-Stiickes. Andorcrseits findet in einem anderen Orientierungs- 
bereich Gleitung auf einer bestimmten Krystallfliiche s ta tt |1 1 Oj. Dio Bedingungen, 
dio bestimmen, welche dieser Verdrehungsartcn in einem gcgebenen Falle stattfinden, 
werden untersueht. Dio bestimmende Ursacho ist dio Verschicdcnhcit des Schcr- 
widerstandes, der auftritt, wenn dio Gloitflachę um  dio Gleitriehtung rotiert. Der 
Schcrwiderstand ist am kleinsten, wenn die Glcitebeno m it einer Krystallfliiche der 
Art jl 1 Oj zusammenfiillt. Beiderseits dieser Lago wiichst der Scherwiderstand linear 
an, wobei eino Ungleichheit der Anderung des Widerstandes m it der Orientierung 
der Glcitobene stattfindet. Der Glcitwiderstand ist beim /?-Messing in einer Richtung 
auf einer bestimmten Gleitfluclio nicht derselbo wio in dor entgegengesetzten Richtung. 
Dieser Untersohied ist aus der krystallograph. Symmetrie zu erwarten, ist aber beim 
a-Fe nicht beobachtet worden. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 118.1—24.) WlL.

J. Orcel, Die mikroskopischen Untersuchungsmetlwden der metallholligen Mineralien. 
Allgemcine ubersichtliehe Zusammenstellung. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 127. 
503—27. Museum d’Histoire naturelle.) W ilk e .

Ed. Maurer und H. Nienhaus, Ober den inneren Aufbau der Chromstdhle. Dio 
Unterss. iiber Ghromcarbide, die auf chem. Riickstandsanalysen beruhen, werden 
zusammengestellt. Dio Neubercchnung ergab iiberwiegend die Carbide Cr3C2, Cr4C2 
u. Cr5C2. Es liegen keine eindeutigen Ergcbnissc vor. Es folgt eine Besprechung des 
Schrifttums iiber dio Systeme Fe-Or u. Fe-Cr-C. An Hand von Saladin-, Ausdehnungs- 
u. magnet. Temp.-Kurven -\vurden dann dio Umwandlungcn im festen Zustande einer 
Reihe yon 22 Cr-Fe-C-Legiorungen fcstgestellt. Die Abgrenzung des y-Gebietes bei
2 verschiedenon C-Gehh. von 0,55 u. l° /0 wurde festgelegt. Ais Grenzen ergaben sich 
etwa 25 bzw. 28% Cr, gegenuber 17% Cr bei prakt. C-freien Legierungen. Das Ober- 
schneiden der A  Cj-Linie u. der A  c2-Linio wurde bei etwa 2 u. 2,5% Cr durch Extra- 
polation gefunden. Das MURAKAMIsche Diagramm wurde in seinen Grundziigen 
bestatigt, m it Ausnahmo der Grenzlinie, die dio umwandlungsfreien Legierungen 
abschlieBt (Ausgang bei 17% Cr). Anhaltspunkto iiber die Zus. von Carbiden oder 
das Auftreten von Doppelcarbiden wurden durch die Verff. nicht gegebon. (Stahl 
u. Eisen 48. 996—1005. Willich, Stahlwerk Becker A.-G., Freiberg [Sachsen], Bcrg- 
akademie u. Duisburg.) W ilk e .

O. G. Styrie, Poliervorsehriften fiir  Aluminium. Vf. gibt eine Zusammenstellung 
von Polier- u. Beizvorschriften fiir A l, nebst einer Anzahl von bowahrten Rezeptcn.
(Metallbórse 18. 1603— 04. Berlin.) L uder.

H. Krause, Die wiehtigsten Metallfdrbungen. Vf. erliiutert die Arbeitsweisen bei
der Farbung von Metallen u. gibt Vorsohriftcn iiber das Fiirben von Cu, Cu-Legierungen, 
Zn, Ag u. Fe. (Apparatebau 40. 172—74. Hannover.) L u der.
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E. Liebreicli, Newere galvanische Metallilberzugc. Vf. bęhandelt die Eigg. u. das 
Anwendungsgebiet der neuerdinga tcc.lm. gebrauchten galvan. t)berziigc aus Cd u. Cr. 
(Chem. Fabrik 1 9 2 8 . 420—21. Berlin.) L u d e r .

Frank C. Mathers und Homer L. Turner, Dic dektroh/lische Abscheidung ton  
Tellur. Die Unters. cing von dem Gesichtspunkt aus, ob Te-Uberzuge ais Schutz- 
m itte l‘fur Metalle in Frago kamen. Elektrolysen wurden ausgcfiihrt in H N 03, HC1 
u. HF-Lsg., da in anderen Sauren T c02 zu wenig 1. ist; ais Anodo diento Tc m it 0,9% 
Se, ais Katliode entweder Pb oder, falls dies von der Badfl. angegriffen wurde, P t. 
In  HNO.,-Lsgg. erhielt man nur geringe Stromausbeuten ( <  8% ), giinstiger hegen 
dic Verhiiltnisse in HCl-Lsgg. Empfohlen wird: TeO., (33%) 200 g/l, HC1 (38%) 
600 g/l, H„SOj (96°/o) ISO g /l; Anodo Te, Kathode Pb, Stromdiclito 1,6 Amp. (dni)2; 
Zimmertemp.; ycrdunntere Lsgg. fiihren zur Hydrolyse. Nocli besser waren die 
Ergebnissc in HF-Lsgg.; empfohlen wird TeO.> (83%) 300 g/l, H F  (4S%) 500 g/l, 
HoSO,, (96%) 200 g /l; sonst wie vorher. Zu viel H 2S04 verursaeht sehwammige Ndd. 
Ausboutc in HC1- u. HF-Lsgg. 100%. Etwas liistig ist in H F-Badem  die Entw. von 
HF. Das abgeschicdene Te ist frei von Se, dieses bleibt im Anodensehlamm; be- 
findet sich dagegen Se02 in Lsg.', so wird es m it abgcschicden. Die Elektrolyse stcllt 
somit gleichzeitig einen Weg zur Rcinigung des Te von Se dar. — Cu, Ag usw. kónnen 
nicht direkt ais K athoden verwendet werden, da sie Te ausfallen u. auf ihrer eigenen 
Oberflaehe absetzen: m an mufi diese Metallc daher vorher verbleien. Die erlialtenen 
Ndd. sind gran u. glatt, aber zerbrechlich u. daher fiir den genannten techn. Zweck 
nicht gceignet. Auch durch Zusatze organ. Substanzen licB sich hier nicht viel ab- 
helfen; Leim (0,05 g/l) machtc ihn etwas gliitter u. glanzender; groBerc Konzz. schaden 
aber. — Zur Durchfuhrung der Elektrolyse m it HF-Lsgg. brauchtcn Vff. Waclis- 
becher. Diese wurden so hergestellt, daB Bechergliiscr m it kaltem W. in Cercsin (aus 
altcn HF-Flaschen) getaucht wurden, das eben iiber den Sclimelzpunkt erliitzt war, 
u. dann sclmell herausgezogen wurden, so daB eine Schicht crstarrtc; dies wurde 
melirfach wicderholt. Dann machte man ein ldeines Loch in den Bodcn des Waclis- 
bechers (Luft!) u. goB w. W. in das Becherglas; der Wachsbechcr lieB sich dann gut 
loslóscn; das Loch ^n rde  schlieBlich wieder verschmolzen. (Trans. Amer. eleetro- 
chem. Soc. 5 4 . 8 Seiten Sep.) K lem m .

E. Krause, Mctallschntz in  der Galtanotechnik unter besonderer Berucksichtigung 
der sogennnnten Zwischf.nschichien vor der Gałvanisierung. Es wird ein kurzer Uber- 
blick gegeben, welclie Zwisclicnschichten bisher in  der Galwanotechnik in der Haupt- 
sache Anwendung gefunden haben u. welche Gcsichtspunkte hierbei in Betracht 
gezogen wurden. (Korrosion u. Metallscliutz 4. 153—57.) W ilk e .

Harold K. Work, Elektroplattieren au f Alum inium  und seinen Legierungen. 
(Vgl. auch C. 1 9 2 8 . I I . 490.) Es wird das P lattieren auf der aufgerauhten Oberflaehe 
u. das Aufrauhen beim 2 S-, 3 S-Al, den festcren Legierungen, Spritz- u. SandguB 
beliandelt. Ni scheint das geeignetste Metali zur Bldg. der Grundscliicht zu sein. 
Die Eigg. der Ndd. auf den yerschiedenen Legierungen werden tabellar. zusammen- 
gestellt. (Metal Ind. [New York] 2 6 . 313—15. Pittsburgh [Pa.], Univ.) W ilk e .

A. Thiel und J. Eckell, Uber Korrosionscrsch-einungen. X III . M itt. Die Auf- 
losung d-er Metalle unter Wasserstoffentwicldung, der „ katalytische“ Einflufi fremder 
Mdalie und d&ssen Zusammenhang mit der Heihe der t)berspannungen. (X II. ygl.
C. 1928. I. 2659.) Im  wesentlichen stim m t die Arbeit m it der in  Ztschr. Elektrochcm.
33. 370 (C. 1927. II. 2105) erscliicnenen iiberein. Die Erseheinungen der Metall- 
korrosion lassen sich nur unter Heranziehung der Theorie der Lokalelemente er
klaren. Auch reine Metalle zeigen Selbstauflósung, wenn eine gunstige Oberflachen- 
gestaltung yorhanden ist. Eine genaue Priifung der theoret. Grundlagen ist nur bei 
eindeutig definierten Vers.-Bedingungen ausfiihrbar, wozu sich nur die Kombinations- 
methode, erganzt durch anderweitige Vers.-Anordnungen, eignet. (Korrosion u. 
Metallsehutz 4 . 121—33. 145— 51. Marburg, Uniy.) W il k e .

E. Maass. Uber Korrosionsersch-einungen der in  den Yiscosekunstseidenfabriken 
venvendeten MetaUe und Metalkgierungen. Vf. gibt eine t)bersicht iiber die in den 
Viscosekunstseidefabriken yerwendeten metali. Werlcstoffe u. ihr Verh. gegen korro- 
dierende Einfliisse. Hauptsachlieh kommen Fe, Pb, A l  u. fiir die Diisen 2«-P<-Legie- 
rungen bzw. Ta in Frage. Cu u. Cu-Legierungen sind ungeeignet. (Chem. Fabrik 1928 . 
417—20. Berlin.) " L udf.R .

W. Wiederholt, Korrosionsschutz durch chemische Veranderung der Oberflaehe. 
Yf. erlautert die yerschiedenen Arten zur Bldg. einer Sehutzhaut auf metali. Werk-
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stoffcu gegen korrodierendo Einfliisso: 1. durch Lcgicrcn (z. B. durch Zusatz von Si 
zu yerschiedenen Materialien, Cu zu Zn oder Fe usw.), 2. durch Zus&tzo zu dcm an- 
greifenden Reagcns (z. B. Wasserglas), 3. bei der Verarbeitung oder durch Behandlung 
in  Gusen (z. B. dio Bldg. einer GuBhaut), 4. durch Behandlung in bestimmten Elcktro- 
lyten. (Chem. Fabrik 1928. 421—22. Berlin.) L u der.

M. Berger, Rosi- und Wetlerschutzanslriche. Ais einzigen wirklich dauerndon
Schutz gegen Kost empfiehlt der Vf. „Oummolin“, ein aus reinem Leinol bestchendes 
Mittel, das eine kautschukartige Gummidecke bildet. Guminolin ist widerstands- 
f&hig gegen konz. HC1. Es kann in allen Farbtonen licrgcstcllt werden. (Apparate-
bau 40. 1GC—67. Berlin N .) J u n g .

W. Guortler, Yereinheitlichung der Untersuchung iiber Widerslandsfahigkeil von 
melallischcn Werksłoffcn gegen chemische Eingriffe. Ausgehend von don Mógliclikeiten 
zur Bldg. einer H aut auf metali. Werkstoffen zum Schutze gegen Korrosion, stellt Vf. 
eino Reihe von Normen auf, dam it es durch dereń Beachtung móglich ist, die Versuchs- 
ergobnisse der vcrschiedenen Forscher exakt zu ycrgleichcn. Die Vorschlage orstrecken 
sich auf dio Bcschaffcnheit der Werkstoffe selbst, auf die angreifenden Chemikalien, 
auf eino Anzahl von maBgebenden Versuchsbcdingungen u. auf die einzuschlagendo 
Methode selbst. (Chem. Fabrik 1928. 422—24. Berlin-Charlottenburg.) L u d er.

Heinrich Thiele, Melhoden zur Priifung der Korrosion mit Hilfe von Indicatoren. 
Den meist ungleichmaBigen Angriff erkennt man am besten m it Hilfe von Indicatoren, 
u. zwar durch auf die in Lsg. gegangcnen Mctallionen empfindliche Reagenzien, 
durch leicht reduzierbare Stoffe, die dabei farblos oder gefiirbt werden u. durch die 
bekannten Farbstoffe zur pH-Best. Methylenblau; Brillantgriin oder eine Lsg. von 
FeCl3 u. K 3Fe(CN)(! u. a. sind liierzu geeignet. Diese Indicatoren kann man direkt 
dem angreifenden Elektrolyten zusotzen oder nach dem eigentlichen Korrosions- 
vers. das Bild der Korrosion auf dem Probestiiek „entwickeln“ . (Korrosion u. Metall- 
schutz 4. 152—53. Berlin-Dahlem, PreuB. Landcsanstalt fiir Wasser-, Boden- u. Luft- 
hygiene.) W lLK E.

O. Hengstenberg, TJnlersuckungen iiber die chemische Angrcifbarkeit nach dem 
Nilrierharleverfahren behandelter Sonderstdhle. Vf. stellte durch Vcrss. fest, daB die 
Korrosionsbestandigkeit der nitrierten Stahlo in L uft u. W. im Wecbsel u. in Luft- 
Dampfgemischen erheblich groBer ist ais diejenigo unlegierter u. legierter cinsatz- 
gehiirteter Stiihle; besonders, wenn dio Oberflachenhaut auf dem Werkstuok verbleibt. 
Ń itrierto Stalile werden von einer CuS04-Lsg. nicht angegriffen, so daB man durch die 
CuS04-Probe in einfaclier Weise feststellen kann, ob u. wic weit nach dcm Nitrieren 
die hartesten Zonen der Nitrierschicht abgcarbeit-ot sind. Der Arbeit sind einige Ab- 
bildungen beigefiigt. (Krupp. Monatsh. 9. 93—96. Essen.) L u d er.

Henry J .  Stehli, Cedar Grove, V. St. A., Behandlung von Konzentraten. Um zu 
vermeiden, daB sich beim Trocknen von Konzentraten vom Schaumschwimmverf. 
groBere Klumpen bilden, welcbo beim anschlicBenden oxydierenden Sintern den Luft- 
zu tritt erschweren, werden die grób zerkleinerten feuchten Konzentrato in Dreh- 
trommeln m it etwa 10% Erz-, Flugstaub, CaO o. dgl. behandelt u. von nicht an- 
liaftendem Staub auf Schuttelsieben befreit. (A.P. 1673 891 vom 30/7. 1926, ausg. 
19/6. 1928.) K u h lin g .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: William A. Douglass, 
Penns Grove, V. St. A., Erzanreicherung durch Schaumschivimmverfahren. Das Vcrf. 
wird unter Mitverwendung von Alkylthiocyanaten, welche in Substanz oder in alkal. 
Lsg. verwendet werden, u. Schaummitteln, wic Torpentin- oder Kre030tól, ausgefuhrt. 
Von in Kupfererzen enthaltenem Cu werden bei Bcnutzung der genannten Verbb. 
80—90% gewonnen. (A. P. 1674166 vom 25/6. 1926, ausg. 19/6. 1928.) K u h lin g .

Henry Edwin Coley. London, Reduzieren von Erzen, Oxyden u. dgl. (D. R. P. 
463175 KI. 18a vom 11/11. 1923, ausg. 24/7. 1928. E . Prior. 10/11. 1922. — C. 1924.
I I .  1628.) Kuhling .

Reiji Kanda, Tokyo-Fu, Japan, Yorrichtung zur Gemnnung von Edelmttallen aus 
Erzen miltels Cyanidlosungen. Die auszułaugenden Erze befinden sich in einem hohen 
zylindr. Behalter m it kon. Boden, in dessen unteren Teil Diisen munden, durch welche 
die Cyanidlaugen u. gegebenenfalls PreBluft in  tangentialer Richtung in den Behalter 
eingefuhrt werden. Die edelmetallhaltigen Lsgg. werden vom oberen Ende des Be- 
halters abgezogen u. mittels Sandfilter gekliirt. (A. P. 1673 982 vom 13/9. 1926, ausg. 
19/6. 1928. Jap . Prior. 24/9. 1925.) K u h lin g .
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Mas Pasclike und Eduard Schiegries, Duisburg-Meiderich, Ausnulzung der 
Eigemcarme flilssiger ScMackm nach P aten t 453 409, dad. gelc., daB auBer oder an 
Stello von Erzen o. dgl. in dio fl. Schlacko Stoffo cingcfuhrt werden, die aus fein- 
stuckigem metali. Fo bestehon, z. B. GuBspiine, Bohrspane usw. — Es werden Stoffe 
fiir den Hochofcnbetrieb nutzbar gemacht, welche man bisher zu diesem Zweoke erst 
einem Brikcttierungsvcrf. unterwerfen muBte. (D. R. P. 463 280 KI. 18a vom 17/S.
1926. ausg. 25/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 4534G9; C. 1928. I. 578.) K u h l in g .

Jean Lucien Andrieux, Frankreich, Schmehfhifielektrolyse. Ais Elektrolyto
werden schmelzfl. Bader vcrwendet, welche B20 3 oder andere Verbb. des B, wie 
Na2B40 ;, ein den F . der Mischung erniedrigendes Mittel, vorzugsweise das Fluorid 
eines Alkali- oder Erdalkalimetalles u. das Oxyd oder eine sauerstoffhaltige Verb. 
des Metalles oder Metalloides enthalten, welche man in elementarer oder in Form 
von Verbb. herstellen will. Je  nach der Zus. des Bades, den angewendeten Strom- 
starken usw. werden die freien Metalle, besonders W u. Mo, Metalloide, wie B, oder 
Vcrbb., wie Boride erhalten. Die Tempp., bei denen die Elektrolyso ausgefiihrt wird, 
hegen zwisehen 1100 u. 1200°. (F. P. 63S 345 vom 1/12. 1926, ausg. 22/5.1928.) K u h l .

Interuatioual Nickel Co., New York, iibert. vou: F . B. Coyle, Jersey City, 
V. S t. A., Eisenlegterungen. Zu frisch erschmolzenem GuBeisen wird Al, Si, Ni oder 
Mn oder mehrere dieser Metalle gegeben. Die Zusiitze bestehon z. B. aus 0,5%  Al u.
0,75%  Si, 1,25% Ni u. 0,25%  Si u. jo 0,5%  Mn. Es en tsteht Graueisen von grofier 
Festigkeit. (E. P. 290 267 vom S/3. 1928. Auszug veroff. 4/7. 192S. Prior. 13/5.
1927.) K u h l iNG.

J. T. Hay, Canton, V. S t. A., Gegen zersłorende Einfliisse bestdndige Eisen-
legierungen. Die Legierungen enthalten 0,2—0,5%  Cu, bis 0,2%  Mo, u. weniger ais
0,2%  C. Die Gesamtmenge von C, Mn, Si, P  u. Schwefel soli nicht mehr ais 0,25% 
betragen. (E. P. 290 487 vom 5/9. 1927, ausg. 14/6. 1928.) K ita  LING.

F. A. de Silva und c. G. Carlisle, W estminster, Stahl und Stahlkgierungen. 
Titaneisenerze werden magnet, augereichert u. die Mischung m it FluBmitteln, wie 
CaO oder CaFs u. solehen Mengen von Reduktionsm itteln auf hochstens 1600° erhitzt, 
dnfi das vorhandene T i0 2 entwedor Tollstiludig oder grofitenteils in die Schlacke geht 
oder teilweise zu Metali reduziert wird, welclics sich m it dem Fe legiert. Die Red. 
findet in Drehofen s ta tt  oder die Bescliickung des feststehenden Ofens wird in  Be- 
wegung versetzt. Nach Abtrennung der Schlacke wird das erhaltene Metali im  gleichen 
oder einem anderen Ofen zu Stahl, Stahllegierungen o. dgl. verarbeitet. (E. P. 290 442 
vom 18/5. 1927, ausg. 14/6. 1928.) K u h lin g .

J. W. Hornsey, New York, StaMhcrstellung. Bei der Red. pkospliorhaltiger Eisen- 
erze gemaB E. P. 2S4040; C. 1928. I. 2301 wird die Red. durch Regelung der Mengen 
von Erz u. Reduktionsm ittel u. gegebenenfalls der Reduktionstemp. so gelcitet, daB 
ein Teil des Eisenosydes unreduziert bleibt, um die Entstehung von elementarem P  
zu rerhindern. Felilt es im Erz an F e20 3, so wird Oxyd zugesetzt, Schwefel wird durch 
weiteren Zusatz von CaO oder CaCOs entfernt. Das Erzeugnis wird in bekannter Weise 
zu Stahl Tcrarbeitet. (E. PP. 290 317 u. 290 318 vom 5/1. 1927, ausg. 14/6.
1928.) K u h l in g .

Vereinigte Stalilwerke Akt.-Ges., Deutschland, Sidhh fiir  elektrische Zicecke,
besonders zur H erst. von Dynamos, Transformatoren u. dgl. Die Stahle enthalten 
bei moglichst geringem Geh. an C, Schwefel u. Mn mindestens 0,0S% P> gegebenen
falls neben groBeren Mengen Si, z. B. 0,4%  P  u. 1,26% Si. Sie zeichnen sich durch 
geringe Verluste durch Hysterese u. Foucaultstróme aus. (F. P. 638053 vom 20/7.
1927, ausg. 15/5. 192S. D. Prior. 13/5. 1927.) K u h l in G.

Herbert E . Wetherbee, Cleveland, V. St. A., Behandlung sulfidiseher Kupfer- 
eisenerze, welche, wie Chalcopyrit, CuFeS2, den Schwefel in  verschieden fester Bindung 
enthalten. Die Erze werden zunachst unter sorgfaltiger Regelung der Temp., z. B. 
durch entsprechend beschrankten L uftzu tritt, wahrend 1— 1% h bei langsam von 
360 auf 400° steigender Temp. gerostet, wobei ein aus Cu2S, F eS 04 u. CuS04 bestchendes 
Erzeugnis erhalten wird. Hierauf wird das Rosten bei rascher bis auf 560° gesteigerter 
Temp. u. gesteigertem L uftzu tritt fortgesetzt, bis ann&hernd alles Cu in CuS04 ver- 
wandelt ist u. schlieBlich durch starkeres Erhitzen unter ungehindertem L uftzutritt 
auf etwa 600° das rorhandene Eisen in Fe20 3 verwandelt. "Das Róstprod. enthalt 
75—80°/o des Cu in wasserl. u. gegen 99%  desselben in saurel. Form. Die Lsgg. sind 
infolge ilires geringen Geh. an Fe zur elektrolyt. Gewinnung von metali. Cu sehr ge- 
eignet. (A. P. 1 674 491 vom 14/12. 1926, ausg. 19/6. 1928.) K u h l in g .
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Haynes Stellite Co., Indiana, iibert. yon: Russell Franks, Brooklyn u. Burnham 
E. Field, Douglaston, V. St. A., Legierungen. Die in iiblichor Weiso hergestollten 
Legierungen enthalten neben den H auptbestandteilen Ni oder Co 3—5%  Al, 3,5— 6%  Si, 
5—12°/0 W, 6— 12% Zr u. bis zu 1%  B. Ein Teil des W kann durch Mo oder U, das 
Zr kann ganz oder teilweiso dureli Ti rertreten  werden. Die Legierungen cignen sich 
zur Horst. von Schncidwcrkzeugen fiir GuBeisen u. Stahl. (A. P. 1 675 798 vom 
8/1. 1925, ausg. 3/7. 1928.) K u h l in g .

Noak Victor Hybinette, Wilmington, V. St. A., Legierungen. Die Legierungen 
enthalten neben mehr ais 30% Al 3—0%  Ni, 0,5—2%  Fe, 0,2—1% Cr, W, Mo odor 
mchrero dieser Metalle u. gegebenenfalls geringe Mengen Mn, Mg, Si o. dgl.; Cu soli 
hóckstens in Spuron vorhanden sein. Dio Legierungen sind zugfester u. elast. ais Al, 
lassen sich walzen oder in anderer Weise mechan. bearbeiton u. besitzen nickelartigen 
Glanz u. Farbo. (A. P. 1675 708 vom 23/9. 1922, ausg. 3/7. 1928.) K u h l in g .

Noak Victor Hybinette, Wilmington, V. St. A., Legierungen. Die Legierungen 
enthalten neben Fo ais H auptbestandteil 5—1 0 %  Ni, 15— 2 5 %  Cr, 0,5— 2 %  Al u. 
1—2%  C. Dio Legierungen sind hitzebestandig, aueh bei hohen Tempp. gegen hoho 
Belastungen druckfest u. lassen sich gut mechan. bearbeiton. (A .P . 1 6 7 5 7 0 9  vom 
2/2. 1924, ausg. 3/7. 1928.) K u h l i n g .

Noak Victor Hybinette, Wilmington, V. St. A., Nickellegierungen. Ni oder Ni- 
Fc-Legierungen werden unter oxydierenden Bedingungen gesclnnolzen. Dabci en t
steh t im iibrigen gasfreies Metali m it oinem etwa 0,02% betragonden Geli. an 0 2. 
Das Erzeugnis wird m it oinem Reduktionsm ittel behandelt, welches keine gasfórniigen 
Osydationserzeugnisse bildet, z. B. Al, Mn, Si, Mg o. dgl., u. schlieBlich m it anderen 
geeigneten MetaUen, wie Cr, legiert. (A .P . 1674 438 vom 23/9. 1922, ausg. 19/6. 
1928.) K u h l in g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Adolph Francis Bandur, 
Berwyn, V. St. A., Hitzebehandlung von Magnetkorpem. 30—60% Ni enthaltende 
Stucke von Eiseimickellegiorungen werden nacheinander li. u. k. gewalzt, gesclinitten, 
zu Spnlen o. dgl. geformt u. in oxydierender Atmospliaro auf Tempp. orliitzt, welcho 
unterhalb der iiblichen Ausgliilitempp. bleiben. Hoho der Temp. u. Dauer des Aus- 
gliihens richtet sich nach der Zus. der Legierungen u. betriigt z. B. 400° u. 15 Min. 
Zwcckmafiig lafit man noch eine zweite Hitzobehandlung bei etwas hóherer Temp., 
z. B. 480° folgen, ktthlt dann ab u. tauclit den Magnetkorpcr in goschmolzene Isolier- 
stoffe ein. Die Erzeugnisse besitzen hoho Perm cabilitat u. geringe Hysteresis. (A .P. 
1 673 790 vom 13/12. 1924, ausg. 19/6. 1928.) K u h l in g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Reginald Scott Dean und 
William Ewart Hudson, Oak Park, V. St. A., Hartę Bleilegierungen. Gesclimolzenes 
Pb wird m it mehr Sb vermischt, ais es boi gcwóhnlicher Temp. zu lósen yermag, aber 
nicht wesentlich mehr ais in ihm bei einer wenig unter der eutekt. liegenden Temp.
1. ist. Die Mischung wird dann bis zur Entstehung einer gleichmiiBigen festen Lsg. 
bei 240° nicht uberschreitendon Tempp. erhitzt, abgeschrcckt u. bei unter 100° liegenden 
Tempp. gealtert. Die Erzeugnisse sind fester u. liarter ais dio bekannten Hartblei- 
legierungen. Das hier fiir Bleilegierungen bescliriebeno Hiirtungsverf. ist aueh auf 
andere Legierungen u. Metalle anwendbar. (A. PP. 1674 954 vom,5/2. 1924, ausg. 
26/6. 1928 u. 1 675 644 vom 16/9. 1924, ausg. 3/7. 1928.) K u h l in g .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Reginald Scott Dean und 
William Ewart Hudson, Oak Park, V. St. A., Kabelhiillen aus Bleilegierungen. Ge- 
schmolzenes Pb wird m it Mengen von Sn oder, vorzugsweise, Sb gemischt, welche 
diejenigen nicht ubersclireiten, m it denen Pb gleiclimafiige feste Lsgg. bildet, z. B. 
m it 2,25 bzw. 2,5% Sb. Die Sclimelzen werden zu Blócken o. dgl. gegossen, nach dem 
Erstarren 72 Stdn. lang bei 240° erhitzt u. dann zweckmaBig sofort oder nach Wieder- 
erhitzung aus Presscn oder durch Walzen usw. geformt. Die Erzeugnisse werden auf 
Tempp. unter 100° abgeschreckt u. gegebenenfalls nach Verweilen in Raumen von 
niedriger Temp., bei gewohnlicher Temp. gealtert. (A. P.P 1674 955, 1674 956 u. 
1 674 957 vom 5/2. 1924, ausg. 26/6. 1928.) KimLiNG.

Jean Haneo, Frankreich, Behandlung von Aluminiumlegierungen. Zwecks 
Gewinnung sehr gleiclimaBig zusammengesetzter u. rissefreier Legierungen von hoher 
Festigkeit werden die gesehmolzenen siliciumfreien oder -armen Legierungen bei 700 
his 800° m it 5%  einer fein gepulverten, innigen Mischung von etwa 2 Teilen BaCl2 
u. 1 Teil KC1, die geschmolzenen, melir ais 5%  Si enthaltenden Legierungen m it 
etwa 5%  der Mischungen von 2 Teilen BaCl2 u. 1 Teil des Chlorides eines von K  ver-



1150 H IX. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 1928. II.

schiedcnen Metalles, z. B. Mn oder Sn, oder von 2 Teilen CaCl2 u. 1 Teil MnCl2 oder 
m it einer Mischung von l°/0 vom Gewicht der geschmolzenen Legierungen metali. 
Sn u. 5%  krystallisiertem SnCl2 verruhrt. Die Erzeugnisso werden etwa 1 Stde. lnng 
bei 470—490° erhitzt, in W. auf 5—18° abgcschreckt, nach 4-tiigigem Vcrwcilcn boi 
gewóhnlicher Temp. von neuem in gleicher Weise abgeschreckt u. weitore 8 Tage 
boi gewóhnlicher Temp. gcaltert. (F. P. 638159 vom 23/7. 1927, ausg. 18/5. 1928.
D. Prior. 26/7. 1926.) K u h l i n g .

Western Electric Co. Inc., New York, ubert. von: Reginald Scott Dean und 
William Ewart Hudson, Oak Park, V. St. A., Hdrten und Alle.ni von bindren und 
terndren Legierungen, besonders Legierungen des Bleis m it Antimon oder Zinn u. 
gegebenenfalls Kupfer. An H and von Kurventafeln werden die Bedingungen dor 
Zus. u. Form der zu kiirtenden u. alternden Mctallegierungen, die Zcit u. Hóho der 
Erhitzung u. des Alterns, welche zu giinstigsten Ergebnissen, d. h. gleichmiifiig zu- 
sammengesetzten Legierungen fiihren, geschildert. (A. PP. 1 674 958 vom 21/6. 
1924 u. 1 674 959 vom 23/1. 1926, ausg. 26/6. 1928.) K u h l i n g .

Earl Holley, Detroit, V. St. A., Ton und Wasserglas enthaltender Anstrich fiir  
metallene GiePformen. (D. R. P. 463 229 K I. 31c vom 4/4. 1923, ausg. 24/7. 1928. 
A. Prior. 11/8. 1922. — C. 1923. IV. 328 [A. P. 1 453 593].) K u h l i n g .

Henry A. Roemer, Canton und David A. Williams, Louisville, V. St. A., Metall- 
uberziige auf Eisen- und Staldblechen. Die sorgfiiltig gereinigten u. getrockneten Bleclie 
werden durch geschmolzenes Zn oder besser eine geschmolzene Legierung von Zn, 
Pb u. Sn u. dann, gegebenenfalls nach Waschen, durch kalte oder geheizte Walzen 
gezogen u. wenn gewunscht, poliert. Die H altbarkeit der Uberziige auch bei erlióhter 
Temp. wird durch das Walzen betrachtlich erholit. Auf die iiberzogcnen Bleche 
aufgebrachte Farben oder Emaillen haften gut. (A. P. 1675134 vom 4/10. 1924, 
ausg. 26/6. 1928.) K u h l i n g .

J. M. Roth, Hollywood, V. St. A., Metalliibcrzuge au f Stahlgegenstdnden. Dio 
Gegenstiinde werden abgeschliffen, elektrolyt. verkupfert, mittels elektr. Stromes er
h itz t u. m it geschmolzenem Metali umgossen. (E. P. 290 112 vom 7/11. 1927, ausg. 
7/6. 1928.) K u h l i n g .

W ilhelm  Reuss, Mannheim. Lolmiłtel. Das Lótm ittel besteht aus gleichen Teilen 
Naj,B 4 0 7, H 3 BO 3  u. K „ 0 . Es kann in festem Zustand oder in Lsg. verwendet werden, 
erleichtert u. vcrbilligt das Loten u. dient zum Yerloten von Al fiir sich oder m it anderen 
Meta 11 en, wie Cu, Sn, Zn o. dgl. (A. P. 1 675 664 vom 3/12. 1927, ausg. 3/7. 1928.
D. Prior. 24/7. 1925.) K u h l i n g .

Victor Nicolas Prosper Pol Renard, Frankreich, Lolmiłtel fiir  Aluminium  
und Aluminiumlegierungen, bestehend aus einer Legierung von 90% Zn, 4%  Cu u. 
6%  Al. (F. P. 637 633 vom 16/11. 1926, ausg. 4/5. 1928.) K u h l i n g .

General Electric Co., New' York, ubert. von: Colin C. Maryan, Lawrence 
Park, V. St. A., Flupmittel zum Verschwei/3en von Gufleisen. Das FiuBmittel besteht 
aus Ferricarbonat (? d. Ref.), NH.,Cl, Na?B ,0 T, NaHC03 u. NaCl. Es wird in Form 
von Pulver wahrend des Verlotens auf die bearbeitete Stelle gestreut oder ais brei- 
fórmiger Uberzug auf den Lótstaben oder -elektroden angeordnet. (A. P. 1 676 988
vom 8/12. 1925, ausg. 10/7. 1928.) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
U. S. Industrial Alcohol Co., New York, Trennung von Flussigkeiten durch 

Destillation, wie Methyl-, Athyl- oder Butylalkohol, Methyl- oder A thylacetat oder 
-propionat, Acetaldehyd, Aceton, M ethylathylketon, D iathylketon in Mischung m it 
W., durch Anwendung einer d ritten  Fl., die ein ternares azeotrop. Gemisch zu bilden 
vermag, u. die Kondensate in  zwei Schichten trennt, wio aliphat. oder aromat. KW- 
stoffe, Halogen-KW-stoffe, wie CC14, C2H 2C12, C2H5-C1, C2H5-Jr, oder 11. Ester, wie 
A thylacetat oder -butyrat, Butylacetat, Propylpropionat, Amylacetat, oder Alkohole, 
wie Butyl- oder Amylalkohole. (E. P. 287 607 vom 29/11. 1926, ausg. 19/4. 
1928.) _ M . F. M u l l e r .

Hermann Suida, Osterreich, Exlraktion konzentrierter Essigsdure aus verdiinnter 
Essigsdure in Dampfform mittels in  W. wenig oder unl. hohersd. Ester ein- oder mehr- 
bas. Sauren m it ein- oder mehrwertigen Alkoholen, z. B. Methyl-, Athyl- oder Butyl- 
ester von Naphthensduren oder der o-Phthalsdure. — Man verdampft z. B. 30%ig. 
Essigsaure in einer Kolonne, in der o-Phthalsduredibutylester herabrieselt, u. zwar
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werden auf 1 Teil verd. Essipsilurc 1—2 Teilc Ester benutzt. Es cntweicht prakt. 
saurefreier W.-Dampf, wahrend sich am Boden der Kolonne 15—30% Essigsaure ent- 
haltender Ester ansammelt, dio durch Dest. voncinander getrennt werden. In  den 
anderen Beispielcn werden o-Phttolsauredihexylester, Naphthensdureathylesler, Phthal- 
sdureheplylester u. die Neutralester des Glylcols u. des Glycerins erwalmt. (F. P. 
639112 vom 5/8. 1927, ausg. 14/6. 1928.) ' M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Herstellung aliphatischer Saureanhydride, insbesondere 
Essigsaureanhydrid, durch t)bcrleiten der W.-freien Saure durch ein auf 800—1000° 
erhitztcs Cu- oder Tonrohr u. Weiterleiten der Diimpfo iiber ein auf 150—200° erhitztes 
W.-bindendes Mittel, wio Na2S20 ;, N aH S04, H 3PO.,, ZnCl2, CaCl2 u. a. Durch Konden- 
sieren u. Fraktionieren wird das Siiureanhydrid gewonnen. (E~. P. 289 972 vom 8/2.
1927, ausg. 31/5. 192S.) M. F. Mu l l e r .

Roessler & Hasslaelier Chemical Co., New York, iibert. von: Paul La Frone 
Magill und Paul Johnson Carlisle, Niagara Falls, V. St. A., Blausdure aus Form
amid. Formamiddampfc worden bei Tempp. oberhalb 300°, vorzugsweise 450—650° 
durch e n g e Róhren o. dgl. geleitet, welche nicht porige Katalysatoren enthalten 
oder aus ihnen bestohen. Geeigneto K atalysatoren sind Phosphorbronze, Ag, Al, 
Monclmctall u. besonders Messing, wclches zweekmaCig etwa 34% Zn enthalt. Es 
werden Ausbeuton von bis zu 92% CNH erziclt. (A. P. 1 675 366 vom 14/1. 1927, 
ausg. 3/7. 1928.) KuHLING.

Arthur B. Lamb, iibert. von: Harry C, Hetherington und Louis A. Pinck, 
Washington, Gewinnung von Cyanamid, das prakt. frei von Dicyandiamid ist, aus 
Ća-Cyanamid durch Auflosen in etwa der gleichen Menge W. von 60—100°, Filtricren, 
rasches Abkiihlen der Lsg. u. Ausfiillen des Ca mittels C02 evtl. unter Druck, Filtriercn 
u. Eindampfen der Lsg. (A. P. 1 673 820 vom 2/3. 1926, ausg. 19/6. 1928.) M. F. M.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
F elix  Binder und Andre Wahl, Maurice Prudhomme. Lcbcnsbeschreibung des 

durch die Erfindung des Alizarinblaus u. eines Verf. zur Herst. von Anilinschwarz 
bekannten Chemikers m it t)bcrsicht iiber seine Arbeitcn. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 94. 
321—25.) Su v e r n .

Bruno Walther, Uber die Einwirkung von Hypocldoriilatigen mit und ohne Stabili- 
satoren au f die Festigkeit eines Oewebes. Verss. iiber dio Einw. von Hypocldoritlsgg. 
ohne Stabilisatoren u. bei Ggw. von Wasserglas, Borax oder Na3POi auf die Festig
keit von Geiceben, dereń Resultate in  Tabellen u. Kurven zusammengestellt sind, 
ergeben, daB die Chlorbleiche eino durchaus qualitativ hochstehende Bleichart ist. 
Was die Gefahr oiner Falschanwendung anbetrifft, so ist diese auch bei anderen 
Bleiclwerff. innerhalb vorhandener prakt. Anwendungsfehler moglicli. (Spinner u. 
Weber 1928. 14. Koln-Lindenthal.) • B r a u n s .

Rene Escourrou, Die Wirkung vltravioletter Slrahlen beim Bleichen von Cellulose. 
Ultraviolettes Lielit setzt die Bleichdauer merklich herab, es kann auch bei niedrigorer 
Temp. gearbeitet werden, die Cellulose wird aber angegriffen u. man erhiilt schlechtero 
Ausbeuten. Vf. ra t  vom Bleichen bei intensivem Licht ab, besonders bei Stoffcn fiir 
Viscoseseide u. empfiehlt das Bleichen nach T h ORNE oder ein analoges Yerf., nach 
welchem bei hoher Dichte in geschlossencm GcfaB unter LichtabschluB gearbeitet 
wird. Diese Verff. liefern Stoffe, welche frei von abgebauter Cellulose sind u. sich 
auch bei langerem Aufbewahrcn am Licht nicht farben. Dio Wrkg. des ultravioletten 
Liehts zeigt sich nur beim Bleichen m it Cl2, beim Bleichen m it z. B. H 20 2 ist es un- 
wirksam. Es ware interessant, das Bleichen m it Hypocldoriten oder Cl2 m it der Ein- 
fiihrung ozonisierter L uft zu verbinden oder m it 0 3 zu arbeiten. (Chim. e t Ind. 19. 
989—97.) S u v e r >t.

Ernst Hochberger, Uber Bleiclie von Sulfitzellsloff in  hiiherer Stoffdichte. Verss. 
iiber die Hochkonzentrationsbleiche ergeben, daB diese m it Vorteil zur Vorbleieho 
mit naclifolgender Fertigbleiche in niederer Stoffdichte u. erhóhter Temp. verwandt 
werden kann, dabei wird 1/i— 1/3 an Bleichmitteln u. bis zu 1/3 der Bleichzeit erspart. 
Eine Stoffdichte von iiber 17% bringt keine weiteren Vorteilo m it sich. Fiir dio 
Vorbleiche ist zur Erzielung einer guten Wrkg. der Zusatz einer gewissen Minimal- 
menge an Bleichmittel notwendig, die von dem AufschluBgrad des Zellstoffs abhiingt 
u. die V3—1/2 der ganzen Menge je nach dem AufschluBgrad betragt. Bei einer der- 
artigen Yorbleiohe eines leicht bleichfahigen Stoffes folgen dio Bleichzeit, die Rk.-
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Geschwindigkeit, die Clilorierung u. die [H’] einfachen GesctzmaBigkeiten. Fur 
den Gesamterfolg des Bleiehprozesses spielen osmot. Vorgange in Verb. m it der [H ’] 
eine gro De Rolle, womit die Notwendigkeit guten Auswaschens begriindet wird. 
(Papierfabrikant 26. Sond.-Nr. 66—88. Arnau.) Br a u n s .

S. R. Trotman, Modeme Emulgierungsmiltel. Anwendung in  den Textilindustrien. 
Die Verwendung sulfonierter Ole u. Seifen, sulfonierter aromat. KW-stoffe u. yon 
Netzmitteln, besonders bei der Farberei yonAcetatseide, von Wolle u. Seide mitNaplithol- 
u. Naphtliol-AS-Farben ist beschrieben. (Chem. Trade Journ. 83. 49—51.) StiVERN.

Mario Michels, Fizieren basischer Farbstoffe au f komplexen Mineralsalzen. (Buli. 
ind. Mulhouse 94. 344 -5 7 . — C. 1928. I .  2872.) Su v e r n .

A. Thomson, Das Farben von Naturseide. Das Farben m it den yerschiedenen 
Farbstoffgruppen von Tussah, Wolle-Seide u. Halbseide, das Beschweren u. die ver- 
wendeten App. sind beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 44. 202—05.) Su v e r n .

L. Goubyrin, Farbige JReserven unter Schwefelfarben. Zur Herst. farbiger Reserven 
unter S-Farbstoffen hat man die Eig. der Verb. von Resorcin m it Fonnaldehyd, bas. 
Farbstoffe zu fixieren, benutzt. Das Pflatschen m it Resorcin u. Aufdrucken der Form 
aldehyd enthaltenden Farbę gestattet nicht die gleichzeitige Anwendung von Azo- 
farbstoffen. Vf. prapariert m it einer Lsg. der Verb. aus p-Naphthol u. Formaldehyd 
u. druckt eine Farbę aus Resorcin, ZnCl2 usw. auf. Bei 4 Minuten langem Dampfen 
findet doppelte Umsetzung s ta tt, der Formaldehyd yerbindet sich m it dem Resorcin. 
Die erhaltenen Reserven zeigen eine bemerkenswerte Seifechtheit. Genaue Vor- 
schriften. (Buli. Soc. ind. Mulliouse 94. 367—70.) Su v e r n .

Hans Friedrich, Anwendung und Priifung von Losungsmitteln in  der Farberei. 
Die Mittel zur Verandcrung des Dispersionsvermógens u. die Priifung ihrer Wirk- 
samkeit ist beschrieben. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 482—84.) Su v e r n .

H. L. Beakes, Absetzen von Pigmenten in  Ilausfarben. Vf. studierte das Absetzen 
gemahlener Pigmente, namlieh ZnO, Bleiweifi, Titanweifi, M inium, Asbest, Kiesel- 
sdure, Schtoerspat u. Kaolin in  einem Vehikel, bestehend aus 90% rohem Leinol, 
3%  Trockner u. 7% Mineralspiritus. Die Pigmente wurden teils einzeln, teils in 
Mischungen zu zwei oder drei in der fiir Hausfarben ublichen Konsistenz in Trommeln 
gefullt u. dio Absetzgesehwindigkeit durch Erm ittlung des Pigmentgeh., sowie die 
Konsistenzanderungen der Mischungen (Probeentnahme durch 5 in die Farben hinein- 
ragende Glasrohren) von Zeit zu Zeit bestimmt. (Aufuhrliche Tabellen im Original.) 
(Ind. engin. Chem. 20. 732—34. Louisville [Ky.].) H er z o g .

Paul R. Croll, Einige Theorien uber das Absetzen von Pigmenten. Es wird der 
EinfluB der Teilchengrófie des Pigmentes, dereń Yerkleinerung infolge Vergroflcrung 
der innermolekularen K rafte die Absetzgesehwindigkeit vermindert, der mechan. 
Verteilung im Vehikel (ZweckmaBigkeit der Schaffung einer Gelstruktur im Yeliikel 
durch Zusatz von Seifen, z. B..A1-Stearat), der Viscositat, dereń Erhohung eine Ver- 
minderung der Absetzgeseh-ndndigkeit nach sich zieht, der Benetzung zwischen Pigment 
u. Vehikel (bei schlcchter Benetzung Flockungsgefahr), die durch Zusatz kleiner 
Mengen 1. Substanzen befordert werden kann, u. der Gestalt des Pigmentteilchens 
erortert. (Ind. engin. Chem. 20 . 734—35. Milwaukee [Wis.].) H e r z o g .

E. J. Rath, Azo- w id andere unlosliche Farbstoffe. Zu der Arbeit von E v e r e s t  
u. W a l l w o r k  (C. 1928. I. 299) wird auf Arbeiten der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  hingewiesen. Eine AuBerung von E v e r e s t  folgt. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 44. 207—08.) Su v e r n .

E. Gebauer-Fiilnegg und Ilona Eisner, Alizarinsulfosdureester. E in  wasser- 
losliches Alizarinprdparat. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 380—96. Wien. Univ. — 
C. 1928. I I .  601.) B r a u n s .

Morand Baumann, Herstelłung von Thioindigoscliarlach au f der Faser. Zur Aus- 
fiihrung dieses Verf. bedient man sich am besten der a -Oxythionaphtliencarbonsuure, 
die sich noch hinreichend in  Borax lóst, wahrend zum Losen des a-Oxythionaphthens 
N a2C03 verwendet werden muB u. dabei geht dio Rk. zu schnell, der Farbstoff bildet 
sich bereits im Foulardicrbade. Aus diesem Grunde ist es auch vorteilhaft, nicht eine 
Lsg. von freiem Isatin  in Na2C03 zu verwcnden, sondern seine Disulfityerb. zu nehmen, 
welche sehr bestandig ist u. sich gut zu der Kondensation eignet. Diese yollzieht sich 
bereits bei 70°, die Foulardierbader zeigen eine rotlichbraune Farbę u. halten sich 
gut. Genaue Arbeitsvorschrift wird mitgeteilt. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 94. 372 
bis 373.) S u y e rn .
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Gg. Kutscher, Anstriche a u f LeichtrMtallen unter Venvendung des Jirotkaverfahrejis. 
Das JiROTKAsche Verf. (D. R. P. 442 766) bringt auf die Oberflache des Leicht- 
metalls eine Deckschicht metali, oder oxyd. N atur auf, die das ungunstige Verh. der 
Leichtmetalloxyde gegeniiber Anstriehon aufhebt. Die W irksamkeit des Verf. wird 
durch Vergleichsverss. u. Photographien dargetan. (Farbę u. Lack 1928. 313—14. 
Berlin.) SuVERN.

A. Eibner und E. Schild, Quantitative Analyse und anstrichtechnische Beurteilung 
eines Oenotheradles. Vff. ermittelten die quantitative Zus. des Oenotheraoles u. stellen 
an Hand der gefundenen Zahlen fest, daB das 01 zu annahernd gleichen Teilen aus 
a- u. |8-Linolsaure, sowie Olsaure besteht. Diese Sauren machen zusammen 75—85% 
des Oles aus, wahrend von der y-Linolensaure noch nicht 3%  vorhanden ist. Das 
Isomere der Linolensiiure ist in einer Menge von etwa 6%  vorhanden. Danach kann 
das Ol kaum die Trockenart des Kiefernadelóles erreichen, das 6,6% an a-Linolen- 
saure u. 17,2% an /J-Linolensaure enthalt. Das Oenotheraol steht in  seiner Trocken
a rt zwischen dem Lein- u. Mohnól, was sich aueh aus den yerschiedenen yorgenommenen 
Trockenverss. ergibt, die sowohl m it dem 01 selbst, ais aueh m it den isolierten Linolen- 
sauren ausgefuhrt wurden. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 34 [1927]. 
339—42.) Sc h w a r z k o pf .

Karl Volz, Die Beslimmung des alctiven Chlors in  Chlorbleichmitteln mit dem Chloro- 
ineter. Das Arbeiten m it dem yon der Chem. Fabrik Pyrgos G. m. b. H., Radebeul 
in  den Handel gebrachten App. ist beschrieben. Die Ergebnisse sind m it den nach alteren 
bekannten Methoden erhaltenen yerglichen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 480—81. 
496—98.) Su v e r n .

Herbert C. Roberts, Die Prufung von Netzmitteln. Vf. bespricht die Prufungs- 
methode fiir Netzmittel nach A u e r e a c h  (C. 1926. II. 1465), die Prufung durch Best. 
der Gewichtszunahme u. yergleicht die Methoden des Laboratoriums m it den Ver- 
h&ltnissen im Farbereibetrieb. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 339—42.) B r a u n s .

Sidney Werthan und R. H. Wien, Beschleunigte Prufung des Absetzens von 
Pigmenten in  Farben. In  Anbetracht der fabrikator. Bedeutung der Keimtnis der 
Absetzneigung von Pigmenten in  Farben werden zunachst die das Absetzen be- 
einflussenden Faktoren, wie Eigg. des Pigmentes (TeilchengroBe, D., Oberflachen- 
krafte), Eigg. des Vehikels (D., Viscositat, Verhaltnis von fluchtigem u. nicht fluchtigem 
Anteil, Oberflachenkrafte), Verhaltnis P igm ent: Vehikel, A rt des Behalters u. Lagerungs- 
bedingungen erórtert. Von den Methoden, ein beschleunigtes Absetzen zu bewirken, 
kommen eine Anderung des Verhaltnisses Pigment :Vehikel durch Zusatz von Ver- 
dunnungsmitteln zur fertigen Farbę (oder Schiitteln des Pigmentes m it dem yerd. 
Vehikel), Entfernung emulsifizierender Agentien aus dem Vehikel oder ein kom- 
biniertes Verf. der abwechselnden Behandlung auf der Zentrifuge u. durch Warme 
in Betracht. Vff. beschreiben speziell fur Mauerfarben einen solchen 24-std. Zyklus. 
Das AusmaB des erzielten beschleunigten Absetzens wird m it einem Penetrometer 
gepruft, einer yertikal angeordneten, oben m it einer Schale fur die Aufnahme von 
Gewichten yersehenen Stange, die am unteren Ende einen m it Spitze ycrsehenen 
Taucher tragt, dessen Durchdringungszeit durch die abgesetzte M. bis zur Erreichung 
des Behalterbodens zugleich m it der GróBe der aufgelegten Gewichte ein MaB fur 
den Grad der Absetzgeschwindigkeit yorstellt (Abbildune). Die Móglichkeit u. Zeit 
der Wiedereinyerleibung der iiberstehenden FI. unter Ruckbldg. eines homogenen 
Prod. wird durch eine forcierte Behandlung in einem Spezialruhrwerk (Abbildung) 
gepruft. Aueh die mkr. Unters. des abgesetzten Pigmentes (dispergiertes, gefloektes, 
aggregiertes oder geliertes Prod.) kann bisweilen noch die Ursache des Absetzens u. 
Mittel zur Verbesserung an die Hand geben. In  einer Anzahl yon Tabellen wird dann 
das Ergebnis der Vornahme solcher beschleunigter Priifungen mitgeteilt. (Ind. engin. 
Chem. 20. 729—32. Palmerton [Pa.].) H e r z o g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Eerstellung von gemusterten 
oder verzierten Streifen aus Celluloseestern oder -athem. Man bedruckt eine Unterlago 
m it ein- oder mehrfarbigen Mustern u. bringt dann durch GieBen oder Spritzen eine 
Lsg. eines Celluloseesters auf. —  Man bedruckt eine Unterlage m it einer m it ZnO 
yermischten 3%ig. Lsg. von Celluloseacetat in  Aceton u. tiberzieht dann m it einer 
15— 20%ig. Lsg. von Celluloseacetat, man erhalt einen durchsichtigen, farblosen 
Streifen m it weiBen Mustern. Bedruckt man die Unterlage m it einer m it einem gelben 

X. 2. 78
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fettlosliclien Farbstoff gefarbten Cclluloseacetatlsg. u. iiberzieht dann m it einer m it 
U ltram in gefarbten Lsg., so erhalt man einen Streifen m it grunen Mustern auf blauem 
Grunde. Man spritz t eine m it Bronzepulver yermisehte Lsg. von Nitroccllulose duroh 
Schablonen auf eine Unterlage u. iiberzieht dann m it einer m it RuB vermisehten 
15%ig. Lsg. von Atliyl- oder Benzylcellulose, man erhalt einen schwarzen Film m it 
Goldmustern. (E. P. 288 592 vom 2/9. 1927, Auszug yeroff. 7/6. 1928. Prior. 13/4.
1927.) F e a n z .

United Chromium, Inc., ubert. von: Kevie W. Scliwartz, New York, Druck- 
walzen oder -platten. Aus Cu, Stalli, Messing, Ni o. dgl. bestehende Druckkorpcr werden 
m it dem aufzudruckenden Muster ausgestattet, in Atzalkalilsg. unter Durchleiten von 
Stroni gereinigt, gcwrasclien, m it Cyanalkalilsg. behandelt, wieder gewaschen u. dann 
elektrolyt. m it einem Chromuberzug yersehen. Die Erzeugnisse zoiehnen sieli durch 
grofie W iderstandsfahigkeit gegen mcchan. Einfliisse aus. (A. P. 1 673 779 vom 
5/8. 1925, ausg. 12/6. 1928.) K u h l in g .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
J.-H. Frydlender, Olyplal und Cumaronharze. Die Herst. des Olypłals u. anderer 

Kunstharze aus mehrwertigen Alkoliolen u. mehrbas. Sauren u. die der Cumaron
harze, weiter ihre Eigg. u. ihre Verwendungsmoglichkeiten werden besehrieben. 
(Rev. Produits ehim. 31. 241—46. 281—86.) B r a u n s .

H. E. Hofmann und W. E. Reid, Rezeplur von Nitrocełlułoselacken. Es werden 
dio Verss. besehrieben, die wichtigsten Fragen bei Ausarbeitung von Laekrezepten, 
namlieh 1. Festlegung der in den Endprodd. gewiinschten Eigg., 2. Best. des Verhalt- 
nisses der nichtfluchtigen Anteile, 3. u. 4. Auswahl der nichtfluchtigen u. fluchtigen 
Anteile u. 5. Erm ittlung der Zus. des fluchtigen Anteiles, auf Grund der experimentellen, 
m it wissenschaftliehen Methoden erlialtenen Daten graph. m it Hilfe von Dreiecks- 
koordinaten zu lósen. (Einzelheiten im Original.) Ind. engin. Chem. 20 . 687—93. 
Pittsburgh [Pa.], Univ.) H e r z o g .

P. B. Cochran und H. J. Graham, Charaklerisierung und Behandlung isolierendtr 
Fimisse. Vff. untersuchen den EinfluB von ozonisierter Luft auf die Dauer des 
Trocknens von m it Olfirnissen impriignierten Gegenstanden in Hinblick auf die 
Bediirfnisse der elektr. Industrie. Es konnte eine wesentliche Verringerung der 
Trockenzeit eines Asphaltfirnisses durch entsprecliende Verwendung von ozonisierter 
Luft (25% 0 3) wahrend des Trockenprozesses erzielt werden, was durch Heizwider- 
standsmessungen erwiesen wurde. Auch ein Vortrocknen des ungefirniBten Stiickes 
in ozonisierter L uft wirkt giinstig auf die Herabsetzung der Trockenzeit des Firnisses 
ein. Die H artę der erzeugten Filme wurde m it dem „Schwingenden-Pendel-Harte- 
priifer“ bestimmt, der aus einem 110 g schworen Pendel, in 2 Kugellagern montiert, 
bestcht, die auf der zu priifenden Firnisflache ruhen, wahrend das Pendel uber einen 
Winkcl yon 45° schwingen gelassen wird. Die Zeit bis zum Ruckgang auf die halbe 
Amplitudę wird ais Vergleichsharte angesehen; denn je harter ein Film ist, um so 
weniger wird er von den Kugellagern deformiert u. um so weniger Energie wird er 
yerbrauchen. Dic vollkommene Trocknung des Films wurde bei Erreiehung einer 
H artę  18, wie durch zahlreiche Verss. erm ittelt wurde, angenommen. Unter Zugrunde- 
legung dieser Zahl wurde auch bei einem Kopalfirnis eine betrachtliclie Ersparnis 
(68%) an Trockenzeit durch Verwendung von ozonisierter Luft oder durch Erhohung 
der Temp. des Trockenprozesses erzielt. Auch die Hartungsgesehwindigkeit wird 
durch Verwendung ozonisierter Luft oder erhóhter Temp. beim Trocknen beschleunigt. 
Bei Unters. des Einflusses der Temp. auf die Fcstigkeit von Baumwolle (Wicklungs- 
material) wurden auch ungefirniBte Baumwolle, sowie Zwirn der Behandlung m it
0 3 (bei 110—150°) unterworfen. Es ergab sich hierbei die bemerkenswerte Tatsache 
der Erhohung der Dehnungsstarke so behandelten Materials um 20—30% (Abbildungen 
u. Tabellen). (Ind. engin. Chem. 2 0 . 698— 701. E ast P ittsburgh [Pa.].) H e r z o g .

A. E. Stauderman und H. L. Beakes, Darstellung und Verwendunq von Harz- 
fim issen  vom Amberollyp. Vff. besprechen ausgehend von einem Harzfirnis der durch-' 
schnittlichen Zus.: 100 Pfund Amberol (B. S. 1), 30 Gallonen chines. Holzol u. 51 Gal- 
lonen Verdimnungsmittel, die Auswahl des Oles, der Trockner, der fluchtigen Ver- 
diinnungsmittel, die Vorbereitung fiir die fabrikator. Herst., die Gaspriifung des 
Films, den EinfluB der Temp. auf die Filmbldg., die durch Zusatz von Hydrochinon



1928. n. Hiy. G a r u n g s g e w e r b e . 1155

verzogert wird, die charakterist. Eigg. synthet. Harzfirnisse u. dereń Yerwendung 
in Farbenmischungen, sowie den EinfluB aufeinanderfolgender Anstriche u. kommen 
zu dem Ergebnis, daB Terpentin fiir Eirnisse dieses Typs nicht besonders geeignet 
ist, daB die riehtige Auswahl von Troekner u. Verdiinnungsmittel von bedeutendem 
EinfluB ist auf die Herst., Filmbldg. u. Troeknung des Firnisses u. daB die Alterungs- 
theorie, wonach ein Wiederanstrieh unzuliissig sei che der vorhergehende Anstrich 
nicht vollig getrocknet ist, fiir Harzfirnisse dieses Typs keine Giiltigkeit besitzo 
(Tabelle). (Ind. engin. Chem. 20. 674—76. Louisville [Ky.].) H e r z o g .

J. C. Brier und A. M. Wagner, Labomloriumsapparat zur Ilerstellung gleich- 
mdpiger Farben-, Firnis- und Lackfilmduplikate. Vff. stellen sich die Aufgabe, fiir 
vergleiehende Studien der physikal. Eigg. von Farben-, Firnis- u. Laekfilmen einen 
App. zu konstruieren, der Filme von gleichmaBiger Dicke liefert, yon denen Duplikate 
zu jeder Zeit u. m it jedem Materiał herstellbar sind, unter Vermeidung von Verlusten 
an fluehtigen Bestandteilen wahrend der Bereitung. Nach Anfuhrung der unzureiehen- 
den bisherigen Methoden wird nun ein solcher App. besehrieben — bzgl. der Einzel- 
heiten muB auf das Original verwiesen werden —, der wesentlich aus einer Basis- 
fliiche m it einer durch eine Gleitvorr. gleichformig bewegten Glasplatte besteht, auf 
die aus einem, die Form eines dreikantigen Prismas besitzenden, m it dem Filmmaterial 
gefiillten u. m it gutschlieBendem Deckel versehenen Trog durch einen m it Mikro- 
meterschraube einstellbaren, von 2 Klingen gebildetem Schlitz der gleichmaBige 
AusfluB der Filmmasse erfolgt. Durch Zuruckwiigen des Troges nach Herst. des 
Filmes — die Verluste durch Verfliichtigung sind zu vernachlassigen — kann das 
Gewicht des letzteren einwandfrei bestimmt werden. Es wird dann noch die Herst. 
von gleichen Filmduplikaten (bei gleicher Einstellung der Mikrometerschraube) inner- 
halb der Grenzen der durch die Unebenheit der Glasplatte bedingten Vers.-Fehler 
an der Hand eines reichen Vers.-Materials erwiesen (Abbildungen, Kurven u. Tabellen). 
(Ind. engin. Chem. 20. 759—64. Ann Arbor [Mich.], Univ.) H e r z o g .

Kurt Ripper, Berlin, Herstellung von Kunslmassen durch Kondensation von Thio- 
hamstoffen u. Hamstoffen m it Aldehyden, insbesondere H-CHO oder dessen Polymeren, 
wobei zunachst ein hydrophobes H arz entsteht, das in Beriihrung m it W. oder wss. 
Lsgg. ais Pulver ausfallt, das unter Druck u. H itze geformt werden kann. Dabei kann 
auch vom MetJiyłolharnstoff oder -thioharnstoff ausgegangen werden. U nter Anwendung 
von weniger ais 3 Moll. CH20  auf 1 Mol. Tliioharnstoff wird bei gleichzeitigem Zusatz 
von Harnstoff nicht mehr ais 1 Mol. Harnstoff zugegeben, u. zwar in H-CHO-Lsg. zu 
dem Anfangskondensationsprod. von Thioharnstoff u. H-CHO. AuBerdem werden 
noch Fullmittel, wie Asbest, Cellulose, Baumwolle, Siigespane, Holzmehl, Korkpulver, 
Flachs, Seide, Wolle oder Leder, zugesetzt. Die erhaltenen Massen dienen ais Ersatz 
fiir Glas oder Porzellan, ais Isoliermaterial oder zur H erst. von Formstiicken. — 1 Mol. 
Thioharnstoff u. 1,4— 1,8 Mol. wss. H-CHO-Lsg. werden z. B. kondensiert; oder 3 Moll. 
Thioharnstoff, 2 Moll. Harnstoff u. 4 Moll. wss. H-CHO-Lsg. (E.P. 287 568 vom 22/3.
1928. Auszug veroff. 16/5. 1928. Prior. 25/3. 1927.) F. M. Mu l l e r .

Ges. fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Verfahren, urn in Ałdehydkonden- 
sationsprodukten ćhemisćhe Substanzen zu transportieren, dad. gek., daB der Transport 
dieser Substanzen mittels des elektr. Stromes erfolgt. Das Verf. dient insbesondere 
zur Entfernung von zur Herst. verwendeten Kondensationsmitteln bzw. Katalysatoren, 
wio Sauren, Salze u. Basen, aus den fertigen Formstiicken. (Schwz. P. 125012 vom 
24/11. 1926, ausg. 16/3. 1928.) F . M. Mu l l e r .

Einfaehe Priifung von Farben und Lacken, vereinbart von den auf Seite 3—7 aufgefuhrten 
Verbanden, Behorden usw. 2. rov. Ausg. Berlin: Bcuth-Verlag 1928. (22 S.) 16°. 
Bestellnr. RAL 840 A2. M. 0.30.

Franęois Margival, Laques e t vernis. Próparation e t emploi. Paris: Desforges, Girardot 
et Cie. 1928. (165 S.) 16°.

XV. Garungsgewerbe.
H. Claassen, Die Erndhrung der Hefe mit organischem und anorganisekem Stick- 

stoff. Antwort auf eine Erwiderung von W o h l  (C. 1928. I. 2215) gegen die Aus- 
fuhrungen des Vf. (C. 1928. I. 601). (Chem.-Ztg. 52. 497.) H e s s e .

78 »
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A. W ohl, Die Erndhrung der Hefe mit organisclien slickstoffhaltigen Ndhrstoffen 
■und Ammoniaksalzen bei dem Lufthefeverfahren. I I .  (I . ygl. C. 1 9 2 8 .1. 2215.) Polem ik 
gegen Cla a sse n  (vgl. vorst. Ref.) nebst einem SehluBwort von CLAASSEN. (Chem.- 
Ztg. 5 2 . 498—99. D anzig.) ___________________  H e s s e .

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Gewinnung von 
Glycerin durch Vergdrung Don Zucker in alkal. Lsg., wobei nach der Garung zunachst 
die Hefe abgeschleudert wird, dann dio unterhalb 100° sd. fliichtigen Garungsprodd. 
abdest. werden u. die zuriickbleibende glyeerinhaltige Maisehe nach Zusatz weiterer 
Mengen Zucker u. wiedergcwonnencr Hefe weitervergoren wird. Dies Verf. wird bis 
zum gewiinsehten Glyceringehalt der Maisehe beliebig oft wiederholt. — Z. B. werden 
1 kg Zucker, 10 g Na3P 0 4 u. 750 g kryst. N a2S 03 in 7,5 kg W. gel., u. dazu wird eine 
Lsg. von 5g  (NH4)2S 04, 10 g MgS04, 10 g N iS 04 u. 100 g Hefe in 2,5 kg W. gol., zu- 
gegeben. Bei 30—35° vergoren wird nach 2 Tagen die Hefe abfiltriert, Alkohole u. 
Aldehyde werden abdest. u. dann werden 1 kg Zucker, 100 g Na2S 03, dio abfiltrierte 
Hefe u. 50 g frische Hefe zu der Maisehe frisch zugesetzt. Nach 2 Tagen ist der Zucker 
bei 30—35° wieder vergoren u. der ProzeB wird wiederholt. Nachdem insgesamt 4 kg 
Zucker yergoren sind, wird das Glycerin durch Eindampfen der Maisehe u. Extrahieren 
des Ruckstandes m it A. gewonnen. Ausbeuto 1,2 kg Rohglyeerin, entsprechend 960 g 
Reinglycerin. (Aust. P. 8 7 7 4 /1 9 2 7  vom 10/8. 1927, ausg. 14/1. 1928.) M. F . M u l l e r .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt, Hermann Engelhardt und 
Kurt Engelhardt, Berlin, Alterung von alkoholischen Getrdnken, Fruchtsdften o. dgl. 
mittels Ozon. Nach der Behandlung der FI. m it Ozon werden ais Vergiitungsmittel 
pulyerisierte, nicht katalyt. wirkendo Stoffe yon leichtem spezif. Gewicht, z. B. ge- 
brannte Magnesia, in einer dem Charakter der zu beliandelnden FI. genau angepaBten 
Menge u. in feiner Verteilung zugesetzt u. nach erfolgter Bindung der geschmacks- 
yersclilechterndon Osydationsprodd. wieder aus der FI. entfem t. Die Vergutungsstoffe 
werden zunachst m it einer geringen Menge des zu behandelnden Alkohols innig ge- 
mischt u. diese Mischung wird der zu yergutenden FI. zugesetzt u. m it dieser sorgfaltig 
yerruhrt. Nach erfolgtem Entfernen der Vergiitungsstoffe, sowie der daran gebundenen 
Oxydationsprodd. wird die FI. mehrere Tage abgelagert. (O e.P.109 682 vom 9/11.
1926, ausg. 25/5. 1928. D. Prior. 21/10. 1926 ) M. F. Mu l l e r .

Maurycy Szpilfogel, Polen, Gewinnung von Hefe aus starkę- u. zuckerfreien Sub
stanzen unter gleichzeitigem AusschluB einer alkoh. Garung aus Bouillonkulturen, 
die Na-haltige Substanzen, wie M alzestrakt oder (NH4)2S 0 4, u. phosphorsaure Salze 
enthalten, m it oder ohne Durchliiftung. U nter AusschluB der Alkoholbldg. wird eine 
Degenerierung der Hefe yermieden, die yon erhóhter Garfahigkeit ist. (F. P. 636 481 
yom 23/6. 1927, ausg. 10/4. 1928. Poln. Prior. 24/6. 1926.) M. F . Mu l l e r .

William R. Johnston, Lincoln (Nebrasca), Verfahren zum Haltbarmachen tton 
Hefe durch Behandlung von Prephefe m it einer Lsg. yon Flachssamensirup u. Hopfentee, 
die zu einem diinnen Brei yerruhrt werden, u. durch nachherigen Zusatz einer kornigen 
trocknenden Substanz, wie Getreidemehl, zerkleinerto Tapioca- oder Reiskórner. Das 
Hefeprod. wird schlieBlich getrocknet. (A. P. 1 6 6 7  8 9 5  vom 16/10. 1924, ausg. 1/5.
1928.) M. F. Mu l l e r .

Heinrich Heger, Brusau, Tscheehoslowakei, Herstellung von Reinkultur-Trocken- 
praparaten. Den ais Beimengung dienenden Trockensubstanzen wird die Feuehtigkeit 
entzogen u. etwa die gleiehe Menge Feuehtigkeit ais Aufschwemmung einer Reinkultur 
in feinstverteilter Form zugefiihrt, wobei ein TroeknungsprozeB entfiillt. (D. R. P. 
4 6 2  2 5 4  KI. 6 a  yom 24/2. 1927, ausg. 6/7. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Maschinenbau-A.-G. Golzern-Grimma, Grimma, Sachsen, Yerhutung von 
Warmestauungen und Alkoholverlusten beim Entgeisten alkoholarmer Fliissigkeiten, wie 
Sulfitlaugenmaische, Lufthcfenwiirze u. dgl., dad. gek., daB den Dampfen der Destillier- 
saule vor ihrem E in tritt in die Verstarkungs- oder Rektifiziersaule in einem Vorwarmer 
ein Teil ihrer Warme entzogen wird. (D. R. P. 4 6 1  8 1 1  KI. 6 b vom 5/2. 1918, ausg. 
29/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Ovidio Leonori, Narni (Italien), Entwdsserung von Alkohol. Der wss. A. (80- bis 
95%ig.) wird zunachst m it NH3 gesatt. u. dann m it einem Metallcarbid, wie Ca-, Al-, 
Ba-, M n- oder Na-Carbid, unter Zusatz einer geringen Menge Al- oder Ca-Hydrur 
bei 30—40° behandelt. Der NH3-Zusatz dient zur Zerstorung resp. Bindung unan- 
genehmer Nebenprodd., wio H 2S oder PH 3, die von den Verunreinigungen der Carbide 
hem ihren. Der entwasserte A. wird zunachst von dem Riickstand abgegossen, der
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durcli Erhitzen von A. bofreit wird. Die entweichenden A.-Diimpfe werden zuniichst 
iiber Carbid geleitet u. nacłi dem Kondensieren m it dem abgegossenen A. yereinigt. 
Der noch scłiwach getriibte A. wird unter Durchleiten eines schwachen elektr. Stromca 
gereinigt, wobei die suspendierten Teilehen sich auf der Kathode niederschlagen. Das 
Verf. ist auch zur Entwiisserung yon Methyl-, Propyl-, Butyl-, Amyl- u. anderen Alko- 
holen geeignet. (F. P. 636 551 vom 24/6. 1927, ausg. 12/4. 1928. I t .  Prior. 26/6. 1926. 
A ust.P. 8177/1927 vom 8/7. 1927, ausg. 3/11. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Ovidio Leonori, Narni (Italien), Reinigung von entiudssertem triiben Alkohol, 
z. B. m it Metallcarbiden, wie CaC2, entwassertem A., der durch feinst vertciltcs Ca(OH)2 
getriibt ist, mittels eines sehwachen elektr. Stromes (3—5 V), wobei sich die suspen
dierten Teilehen auf dor Kathode niederschlagen. (Aust.P. 8176/1927 vom 8/7. 1927, 
ausg. 3/11. 1927. F. P. 636 550 vom 24/6. 1927, ausg. 11/4. 1928. I t .  Prior. 25/6.
1926.) F . M. Mu l l e r .

Heinz Olile und Johanna Othmar-Neuseheller, Berlin, Herstellung von Athyl- 
alkoholgel. (D. R. P. 461303 KI. 6 c  vom 1/12. 1926, ausg. 16/6. 1928. — C. 1928.
I. 1593 [E. P. 281 662].) M. F. Mu l l e r .

,,Baldur“ A.-G. fiir garungslose Fruchteverwertung, Berlin-Schoneberg, 
Veru:ertu7ig von Abfallbier, das zur unmittelbaren Verwendung fur Trinkzweeke nicht 
geeignet ist. Die abfallenden Biermengen werden vor dem Zusatz zum Frischbier durch 
einen Dampfstrahlapp. sterilisiert. (D. R. P. 462 887 KI. 6 b  vom 1/10. 1925, ausg. 
18/7. 1928.) _ M. F. Mu l l e r .

Carl Horix, Chicago (V. S t. A.), Herstellung eines Oetrdnkes aus den Bldttern von 
llex Paraguariensis durch Extrahieren m it h. W., Abkuhlen u. Aufbewahren unter 
LuftabschluB in einem geschlossenen GefaB, das eventlell durch Evakuieren luftleer 
gemacht wird. (Aust.P. 9429/1927 vom 19/9. 1927, ausg. 31/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Jose£ Weichherz, Dio Malzextrakte. Berlin: J. Springer 1928. (VI, 388 S.) gr. 8°<
Lw. M. 32.—.

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
M. TJnterweger, Der Kaffee und setne teclinische Zubereitung. Schilderung der 

Kaffeegewinnung von der Staude bis zum Fertigprod. m it Abbildungen u. Lageplan 
einer Kaffeeaufbereitanstalt. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 1092—94. Santa Ana, 
Salyador.) JUNG.

B. G. Hartmann und F. Hillig, Bestimmung von CitroTiensdure in Fr-iichten und 
Fruchtprodukten. (Vgl. C. 1927. II. 1985.) Vf. bestimmt Citronensaure durch Um- 
wandlung in  Pentabromaceton m it Br2 u. KM n04. Da Verluste bei der Best. eintreten, 
sind die Analysenresultate m it dem empir. Faktor 1,14 zu multiplizieren. Arbeits- 
vorschrift im  Original. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 11. 257—66. U. S. Dep. 
of Agrie.) TRENEL.

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, AnalytiscMs iiber Vanillin und Vanillinzucker. 
Vff. empfehlen zum Nachweis von Vanillin die von K r e iS u . St u d ik g e r  abgeiinderte 
NlCKELsche Methode, zur grayimetr. Best. die Methode nach H a n u s  mittels m-Nitro- 
benzhydrazid. Zur titrim etr. Best. wurde eine Methode ausgearbeitet, die m it der
grayimetr. gut ubereinstimmende W erte ergibt. Danach werden 25 ccm einer l°/0ig.
%vss. Vanillinlsg. m it 4 Tropfen einer 2%ig. alkoh. Thymolphthaleinlsg. yersetzt u. 
mit wss. VlO -n. Lauge bis zur Blaufarbung titriert. 1 ccm VlO‘n - NaOH entspricht
0,0152 g Vanillin. Bei Vanillinzucker werden 15,2 g in etwa 30 ecm W. bei 50—60° 
in  Lsg. gebracht, abgekiihlt, m it 4 Tropfen Thymolphthalein yersetzt u. m it 1/i0-n. 
NaOH auf Blau titriert. Bei Anwendung yon 15,2 g Vanillinzueker geben die ver- 
hrauchten ccm 1/10-n. Lauge direkt den Geh. an Vanillin in Prozenten an. (Chem.. 
Ztg. 52. 537. Basel.) SiEBERT.

W. R. Harlan und R , M. Hixon, Fliichtigkeit von Nicotin. Vff. bestimmen durch 
Durchblasen gemessener Mengen (Gasmesser) yon trockener Luft (5— 10 1 std.) durch 
Nicotin (I), das in einem MOHR-GEiSSLERschen Kaliapp. u. einem m it Glaswolle 
beschickten Rohr enthalten war, Einleiten der m it I  gesatt. Luft in 2-n. H 2S04 u. 
Fallung der Lsg. m it Kieselicolframsdure die Dampfkonz. von I  iiber der fl. Phase 
bei 25, 30, 35 u. 40° u. fanden dereń Anstieg yon 1,76 mg in 10 1 Luft bei 25° auf 
6,04 mg bei 40° (Temp.-Kontrolle innerhalb ±  0,5° m it einem Luftthermostaten). 
Nun wiirden Mischungen yon I  m it feinstgesiebtem geloschtem Kalk u. Bentonit, die
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2,97 bzw. 2,94% I enthielten, hergestellt u. wieder der Geh. an I  in einem iiber der 
geriihrten Mischung streichenden, gemessenen Luftvol. bestimmt. Hierbei hielt sich 
die Dampfkonz. von I  iiber der Kalkmischung zwischen. 2,97—3,42 mg in 10 1 Luft 
bei 35°, wahrend die Konz. iiber der Bentonitmiscbung, infolge ihrer kraftigen Ad- 
sorption, so gcring war, daB sie quantitativ  nicht erm ittclt werden konnte (Tabellcn). 
(Ind. engin. Chem. 20. 723—24. Ames [Io.], Iowa State Coli.) H e r z o g .

K. Katrandjieff, Die Jodabsorption von gesundem und verdorbenem Fleisch. Die 
Jodabsorption des Fleisches verschiedener A rt gibt ein Mittel, zusammen m it der 
bakteriolog. Untcrs., verdachtiges Fleisch von gesundem zu unterscheiden. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 99. 112—15. Nationales Untersuchungslab. Alfort.) R e w a l d .

K. Katrandjieff, Biologische Faktoren der Jodabsorption rerdorbenen Fleisches. 
(Vgl. auch vorst. Ref.) Die wesentlichsten Faktoren, die eine VergróBerung der Jod 
absorption bei verdorbenem Fleisch im wss. Macerationssaft bedingen, sind die EiweiB- 
kórper, dereń Menge m it dem Fortschreiten dor Verderbnis im Salt wachst u. die Zer- 
setzungsprodd. der EiweiBkórper, die sich durch die Tiitigkeit der Mikroben bilden, 
endlich die Bakterien selbst, die Fiiulnis u. die Infektionsbakterien (Gram positive u. 
Gram negative). (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 115—18.) R e w a l d .

E. Nicolas und K. Katrandjieff, Uber die Pracipiline, die mittels alkoholkoagu- 
lierter Protide erhalten werden, und ihre Spezifitat. Die Antiseren, die aus Blutserum 
mittels alkoholkoagulierter Protide erhalten werden kónnen, kónnen zur zoolog. 
Differenzierung der Proteino dienen, u. besonders derjenigen der verschiedenen 
Fleischarten, die zum menschlichen GenuB dienen. (Compt. rend. Soc. Biologie 99.
184—86. Nation. Untersuchungslab. v. Alfort.) R e w a l d .

Arrturi I. Virtanen, Die Bestimmung der Butler- und Capronsdure im  Butterfett. 
100 ccm filtriertes REICHERT-MEISZL-Destillat werden in einen 150 ccm-Erlenmeyer- 
kolben gefiillt. Hieraus werden in eine ais Vorlage dienende Mefiflascho genau 50 ccm 
iiberdestilliert, u. zwar innerhalb einer halben Stde. Das Destillat sowohl wie der 
Riickstand werden darm m it NaOH u. Phenolphthalein titriert. Aus den er-
haltenen W erten liiBt sich der Geh. an Butler- u. Capronsdure errechnen. (Ztschr. 
analyt. Chem. 74. 321— 30. Helsinki [Finnland].) W in k e lm a n n .

Mayne R. Coe, Prufung von Mischfutter auf Cehalt an Buttermilch und Milch- 
produkten durch Bestimmung des Lactosegehaltes. Vf. fallt die Proteine m it Pikrinsaure 
aus u. bestimmt die Lactose im F iltra t entweder colorimetr., oder gravimetr. Im  Misch
futter kónnen so Milchprodd. bis zu 1/2%  erkannt werden, wenn vom Fabrikanten 
eine bekannte Buttermilch zugesetzt wurde. Q uantitativ ist die Best. nur in gewissen 
Grenzen moglich. Wenn ein Colorimeter nicht anwendbar ist, kann die Lactose auch 
durch FEHLiNGsche Lsg. bestimmt werden. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists
11. 251—57. U. S. Dep. of Agric.) T r e n e l .

Daniel Laurence, Cincinnati, iibert. von: George Sperti, Covington, Robert 
J. Norris, Greenville und Robert B. Withrow und Herman Schneider, Cin
cinnati, Sterilisieren von Enzymen und dgl. Die zu sterilisieTenden Stoffe, wie Diastase, 
werden m it Lichtstrahlen von mehr ais 2400 bis 2750 A behandelt. Man verwendet 
z. B. das Licht einer Quarzlampe, welches durch eine wss. Lsg. von Pb(C2H30 2)2 filtricrt 
worden ist, die sich in einem, in  der Durchgangsrichtung der Strahlen von Quarzplatten 
begrenzten Behalter befindet. (A. P. 1 676 579 vom 14/2.1927, ausg. 10/7.1928.) K im .

Karl Stejskal, Wien, Herstellung von Ndhrmitteln, die dem Korper durch Ein- 
reiben in  die Haut zugefiihrt werden. Man trag t Kohlenhydrate, EiweiBkórper oder dereń 
Abbauprodd. o. dgl. Nahrstoffe einzeln oder in  Mischung in Emulsionen von Fetten 
oder Olen unter Zusatz von W.-bindenden Losungs- oder Emulgierungsmitteln, 
z. B. Glycerin, ein. (Oe.P. 109714 vom 17/5. 1926, ausg. 25/5. 1928 u. F.P. 634 502 
vom 17/5. 1927, ausg. 20/2. 1928.) S c h u t z .

Paul Louis Lemerle, Frankreich, Vanillestangen. Vanillestengel werden mit 
h. Luft, h. W. oder Wasserdampf behandelt, abtropfen gelassen u. warmeisoliert h. 
auf bewahrt. Dann werden sie in der Sonne in grauen oder schwarzen Behaltern 5—6 Tage 
(13 Stdn. pro Tag) u. hierauf in einem gut gelufteten Trockenapp. im Schatten ent- 
wassert, schlieBlich werden sie m it A. (90%ig.) oder CHaO-W. gehartet, nochmals ge- 
trocknct u. verpackt. (F. P. 636 262 vom 20/6. 1927, ausg. 5/4. 1928.) K a u s c h .

Amedee Vuccino, New York, Behandlung von Tabak, insbesondere Zigaretten- 
tabak, m it einer Lsg. von Menthol in Eucalyptus- oder (u.) Pfefferminzol, wodureh
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eine Geschmacksverbesserung boirn Rauchen erzielt wird. (A. P. 1673 216 vom 
27/10. 1927, ausg. 12/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

E. Luhmann, Kakao und Scliokolade. 2 . Aufi., bearb. von H e i n r i c h  F i n c k e .  Leipzig:
M. Jacnecke 1927. (V III, 216 S.) S°. M. 9.60. 

fruss.] R .S.F.S.R . Volkskommissariat fiir LandwirtschaSt, Futterm ittelanalyse. Moslcau:
1928. (24 S.) Rbl. 0.25.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
George S. Jamieson, W. F. Baughman und Raymond M. Hann, Avocadodl. 

Zusammensetzung und Kennzalilen eines wenig belcannłen Pericarpusoles. Reife Avocado- 
friichte (Westindien, Mittel- u. trop. Sudamerika) enthalten im getroclmeten Frucht- 
fleisch 70% F ett, die Samcn im lufttroekenen Zustand nur etwa 2% . Zus. u. Kenn- 
zahlen des m it A. extrahierten Fruehtfleischoles: In  %  77,3 Olsaureglycerid, 10,8 Linol-, 
6,9 Palmitin-, 0,6 Stearin-, Spuren Myristin- u. Arachinsaureglycerid, 1,6 Unverseif- 
bares. — d2\ 6 0,9132, nDao =  1,4700, VZ. 192,6, JZ. (H a n u s ) 94,4, AcZ. 9,2, RMZ. 1,7, 
PZ. 0,2. — Gesatt. Fettsiiuren 7,2, ungesatt. 84,3% (Pb-Salz-A.-Methode, korrigiert). — 
JZ . der ungesatt. Fettsiiuren 101,2. — Das im durchfallenden Licht tiefgriine, im 
reflektierten rote 01 riecht nur schwach u. schmeekt angenehm fruchtartig; SZ. nach 
einjahrigcm Stehen des gegen Tageslicht nieht geschiitzten Fettes von 1 auf 3, meistens 
noch weniger erhoht. Verwendung ais Speisefett scheitert an der dunklen Farbę; 
geeignet fiir Seifen, die blaBgrunlich u. mittelfest sind. (Journ. Oil F a t Ind. 5. 202 
bis 206.) R ie t z .

Louis Allen, t)ber Klauenol und seine Verfalschung. Der hohe Preis des Klauen- 
óles bildet einen groBen Anreiz, dasselbe m it minderwertigen Olen zu verfalschen. 
Vf. betont an Hand verschiedener prakt. Beispiele die Notwendigkeit, beim Einkauf 
des Klauenóles, die Anforderungen an das Ol in bezug auf Kaltebestandigkeit kon- 
trak tlich  festzulegen. (Seifensieder-Ztg. 55. 267—68.) S c iiw a e z k o p f .

Fred. Grove-Palmer, Fiir Seidcnspinnereien brauchbdre Seifen. Beschreibung der 
Herst., Eigg. u. Verwendung geeigneter Degummierseifen (Monopol-, Marseiller-, Kern- 
seife). Vf. begrenzt den Hochstgeh. an frciem Alkali bei Marseillerseife m it 0,3% (!), 
bei Kernseife m it 0,5% (0 ; Monopolseife besitzt kein freiea Alkali. (Journ. Oil F a t 
Ind. 5. 194—201.) R ie t z .

Robert M. Chapin, Waschversuche m it Baumwóllstoff. Baumwollpopeline wurde 
auf besondere A rt m it einer Pasto aus LampenruB u. Yaselin, Sehmalz oder Mineralól 
beschmutzt u. in einer speziellen Waschmaschine gewaschen, die zuriickbleibende 
Schmutzmenge colorimetr. bestimmt. VonNa-Laurat-, -Myristat-, -Stearat-, -Palmitat-, 
-Oleatlsgg. besaG die letzte bei 40°, die vorletzte bei 60°, die drittletzte bei 80° die 
groGte Reinigungskraft. Geeignete Lósungsmm. u. OberschuB an Fettsaure erhbhen 
den Wascheffekt; iiberschussiges freies Alkali setzt ihn herab. — Diagramme. (Journ. 
Oil F a t Ind. 5. 208—12.) R ie t z .

Krsto Cazafura, Die Deslillation von Unterlaugen- und SaponifiJcat-Roliglycerin. 
Die versehiedene chem. Zus. der beiden Arten von Rohglycerinen verursacht auch ein 
yerschiedenes Verh. derselben bei der Dest. In  einer Tabelle stellt Vf. die Dest-.Ver- 
luste, den Glyceringeh. im SuGwasser u. die Zus. des Destillats zusammen. Von groGter 
Bedeutung fur den Verlauf der Dest. u. das erhaltene Reinglycerin ist es, den Aschen- 
geh. u. den organ. Ruekstand so niedrig, wie moglich zu halten, was durch die ver- 
schiedenen bekamiton Reinigungsmethoden u. durch Verhindern des MitreiBens von 
Rohglycerinteilchen wahrend der Deat. erreichbar ist. (Seifensieder-Ztg. 55. 265 
bis 267.) Ł Sc h w a r z k o p f .

Max Haitinger, Hans Jorg und Viktor Reich, tSber das Yerhalten von Fetten 
■und Olen im  ułtravioletten Lichte. (Vgl. C. 1928. I I .  405.) Ausfiihrliche Zusammen- 
stellung der Fluoreseenzerseheinungen an natiirlichen u. behandelten (raffinierten, 
extrahierten usw.) Fetten  sowie kiinstlichen Fettmischungen in durch 1,3 mm-Uviol- 
glas filtriertem ultravioletten Licht (bis 2600 A). Die Farbungen wurden am Muster 
direkt, an Lsgg., auf Filtrierpapier (,,Capillaranalyse“ ), im auffallenden, durch- 
seheinenden u. Streiflicht beobachtet. Ais Lósungsmm. eignen sich A., PAe., Chlf., 
fiir die Capillaranalyse besonders Amylalkohol, dagegen A. erst nach Dest. bis auf 
10% stark  blau fluoreszierenden Riickstand. — Bei der Capillarmethode zeigen bis 
zur masimalen Steighohe m it dem fl. oder gel. F e tt getrankte u. wieder getrocknete
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Filterpapierstreifen (zweckmaBig Sc iil e ic h e r  & Sc h u l l  Nr. 602 hart) im ultra- 
yiolctten Licht charakterist. Farbzonen, die bei Schutz vor Tageslicht nach Monaten 
noch dcutlich, evtl. etwas Terandert erkennbar sind; die Feststellungen yon G. P o p p , 
daB Lagern im Tages- oder ultravioletten Licht die Fluorescenzerscheinungen ver- 
starkt, konnten in keinem Falle bestatigt werden. — Die geeigneten Glaser, Unter- 
lagen usw. fiir die Proben werden angegeben. Die starksten Fluorescenzcffckte werden 
im aUgemeinen m it Fettlsgg. erzielt. W ahrend urspriingliche, feste F ette (Butter, 
Schweinefett, Kakaobutter) sich durch gelbliche Fluorescenz von den blaulich, lila 
oder Yiolett fluorescierenden behandelten Fetten (kiinstliche Speisefette wie Margarine, 
Pflanzenbutter, ferncr extrahierte Kakaobutter, gehartete Fette) unterscheiden, ist 
eine eindeutige derartige Systematisierung bei den Pflanzenólen, dereń Muster nicht 
nach einem einheitlichen Gesichtspunkt ausgewahlt sind, nicht moglich. — Aus allen 
F etten  lieB sich durch Ausschutteln m it verd. Essigsaure ein blau fluorescierender 
E x trak t gewinnen. — Samtliche Bcobachtungen sind stark  subjektiy u. setzen eigene 
Erfahrungen voraus, da eine hinreichende Beschreibung der Farbnuancen nicht immer 
moglich ist. Tabellen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 815—19.) R ie t z .

F. Wittka, Zum Nachweis der gehdrteten Fette. Die neue Methode zur Unter- 
scheidung der H artfette Ton den natiirlichen Fetten  grundet sich auf den Gehalt an 
unverseifbaren Bestandteilen, die in  den natiirlichen Fetten  nur etwa 0,2—0,3% 
ausmachen. Dagegen liegen die Wertc an unyerseifbaren Bestandteilen bei den H art- 
fetten betrachtlich hoher u. schwanken in erheblichen Grenzen, je nach Herkunft 
des Rohmaterials. Bemerkenswert ist ferner, daB sich der Geh. an Unverseifbarem 
durch die H artung nicht Terandert. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze
34. 295— 96.) Sc h w a r z k o pp .

— , Empfeldung der Benzoatprobe fiir  Olivenol. Die Olivenólkommission der 
Amerikan. Ólchemiker-Ges. schlagt die Benzoatprobe fiir den Nachweis yon hellem 
(eytl. raffiniertem) Sulfuroliven61 in gepreBten 01ivenspeiseolen vor: 20 mg aus h. 
Ag-Nitrat- u. Na-Benzoatlsgg. frisch gefalltes, m it k. H 20  gewaschenes u. getrocknetes 
Ag-Benzoat +  5 ccm Olivenól werden im ólbad auf 150° erhitzt. Deutliche Braun
farbung bei V2%> dunkelbraune Farbung. bei 10% Sulfurolbeimischung. — Weniger 
brauchbar sind die Priifungen m it einer Silbermunze oder durch Ausschutteln des 
Oliyenóls m it Acetanhydrid; selbst bei 10%ig. Verschnitt ist erstere unseharf, gibt 
letztere nur schwache Rosafarbung. Obwohl die Acetanhydridprobe auch m it anderen 
Lćisungsmm. ais CS„ extrahierte 01ivenole erkennen laBt, ist die scharfere Benzoat
probe yorzuziehen, da prakt. fast ausschlieBlich m it CS2 extrahiert wird. (Journ. Oil 
F a t Ind. 5. 206—07.) R ie t z .

Fritz Gruber, Wien, Bleichen und Desodorisieren von animalischen und vege- 
tabilischen Fetten und Olen soicie von Fettsduren mittels H 20 2 unter Zusatz eines wasser- 
unl. bzw. schwerl. Superoxyds, z. B. B a02, C a02. — 100 kg Benzinknochenfett werden 
geschmolzen, m it Na2C03-Lsg. neutralisiert u. unter Ruhren m it 300 g B a02 yersetzt, 
worauf man portionsweise 1,5 kg einer 30%ig. H 20 2-Lsg. zufiigt. U nter Ruhren wird 
die Temp. innerhalb 30 Min. bis auf 90° erhćiht, worauf die Bleichung beendet ist. 
(Oe.P. 109 719 Tom 13/11. 1926, ausg. 25/5. 1928. M. F. Mu l l e r .

Robert Forday Smith, New York, Herstellung einer Raster seife unter Zusatz 
einer indifferenten minerał. Substanz, z. B. Talkpulver. — Eine kalt geruhrte Seife 
besteht z. B. aus 200 Teilen Talg, 25 Teilen Kokosnuflol, 100 Teilen Natronlauge 
38° Bć., 12 Teilen Kalilauge 38° B6. u. 337 Teilen Talkptilver. (A. P. 1 667 993 vom 
5/2. 1925, aurg. 1/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Joseph Marie Celestin Guillard, Frankreich, Herstellung einer Seifenpaste zum 
Reinigen der Hiinde u. ais Haushaltsseife unter Verwendrmg von Schmierseife, der 
Kaffeegrund zugesetzt wird, wodurch die Netzwrkg. der Seife erhoht u. ein schnelles 
Abwasohen der Seife m it dem Schmutz erzielt wird. (F. P. 637 659 vom 18/11. 1926,
ausg. 5/5. 1928.) __________________  M. F. Mu l l e r .

[russ.] N. Demjanow und D. Prjanischnikow, Fetto und Wachse. Chemie und Analyse. 
Zur Frage der Bildung und des Zerfalls der Fette im pflanzlichen Organismus. 2. Aufl. 
Moskau, Leningrad: Staatsverlag 1928. (230 S.) Rbl. 2.80.

[russ.] G. Rudakow, Die Fabrikation der Margarine (kiinstl. Butter). Tschita: 1928. (238 S.) 
Rbl. 2.30.

[russ.] U. d. S. S. R., Rat !0r Arbeit und Verteidigung, Komitee fiir Standardisierung, N icht 
raffiniertes SenfOl. Moskau 1928. (3 S.).
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XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

J. L. Okunewski, Plalte zur Bestimmung des Einlaufens von Geweben. Die P latte 
ermóglicht, die Mangel der fiir Verss. angefertigten Gewebstiicke zu ermitteln, schnell 
u. m it gemigender Genauigkeit das Einlaufen von Geweben zu bestimmen u. wahrend 
der Arbeit begangene Fehler zu verbessern. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundheits- 
wesen 20. 106—07. Leningrad.) Su v e r n .

E. Schmiilling, Die Yerwertung der ICokosnusse. Auffindung eines mechan. 
Verf., die Fasern r  e i f e r  Kokosmisse yerspinnbar zu machen. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Ing. 72. 989—91. den Haag.) B o r n s t e in .

Chas. E. Mullin, Die Einwirkung von Allcalien a u f Wolle. I I I .  (II. vgl. C. 1928.
I . 3012.) Fortsetzung der Literaturiibersicht iiber die Einw. von yerschiedenen Al- 
kalien auf die WoUfaser u. Besprechung der Zerstórung der Wolle u. ihr Schutz, der 
Einw. von W aschmitteln u. NH3 auf Wolle u. des Einflusses der [H '] auf die Zer- 
stórung der Wolle. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 345— 48. South Carolina.) Br a u n S.

V. Possanner, Die Anderung von ReifSlangc, Dehnung, Doppelfalzzahl und Leim- 
festigkeit beim Satinieren von Papier. M itbearbeitet von Reinhold Risch. Die Anderung 
einiger physikal. Eigg. durch die Satinage wurde an einer Reihe yon Papieren ver- 
schiedener Starkę, Zus. u. Leimung experimentell gepriift. Die Ergebnisse sind in 
zahlreichen Tabellen u. Kurven zusammengestellt. (Papierfabrikant 26. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u .-Ingenieure 453— 62. Kóthen, Anhalt.) B r a u n S.

R. D. Kehoe, Das Fidalgo-Stofftrocknungssystem. Das Verf., bei dem m it der 
Kampyrpresse gearbeitet wird, kann vor dem Arbeiten m it der Zylindermaschine Vor- 
teile bieten. (Paper Trade Journ. 86. 50— 52.) Su v e r n .

S. D. Kirkpatrick, Getreidehalme ais chemisches Rohmaterial. In  Tilton, Illinois, 
ist die Cornstalk Products Co. zur Aufarbeitung der Abfallstoffe der Farm en errichtet 
worden. Zur Herst. von Pappe werden die Halme zuerst zerschnitten, dann auf die 
richtige GroCe zerldeinert, etwas Papierleim zugesetzt u. der Brei in  Tafeln geformt. 
Die Tafeln gehen durch Pressen u. -werden in Streifen geschnitten, um dann getrocknet 
zu werden. Neuerdings ist das Verf. des ungar. Chemikers B e l a  D o r n e r  eingefiihrt 
worden. Es ha t Bich bisher gut zur Herst. von Pergamentpapier geeignet enviesen. 
Photographien u. eine zeichner. Darst. des angewandten Verf. ■werden gegeben u. 
dieneuesten Verbesserungen besprochen. (Chem. metallurg. Engin. 35. 401—03.) W lL.

Wm. H. Monsson, VerJcochen von Hartholzern und Mischungen von Harthólzern 
mit Koniferen zu Zellstoff nach dem, Sulfitverfahren. Nach Erwabnung friihercr Ar
beiten iiber die Zellstoffgewinnung aus Hartholzern berichtet Vf. iiber eigene Verss., 
bei denen er Espe, Ahorn u. Birke fiir sich u. in Mischung m it Fichte oder Tanne 
nach dem Sulfitverf. auf Zellstoff yerkocht hat. Die Resultate sind in Tabellen zu
sammengestellt. Aus ihnen geht hervor, daB diese Harthólzer sich nach dem Sulfit- 
verf. aufschlieBen lassen u. in  guter Ausbeute bleichbare Zellstoffe geben, die fur 
yerschiedene Arten yon Papier brauchbar sind. In  Mischung m it F ichte oder Tanne 
geben sie ebenfalls bleichbare Stoffe yon gleicher oder groBerer Festigkeit ais die 
Harthólzer allein. Ais Kochlauge dazu ist eine m it hohem Geh. an freier S 02 (4,8%) 
geeignet u. eine lange Impragnierungsdauer, um eine gleichfórmige Kochung zu er
halten. Ais Kochskala erwies sich die fiir Fichtenholz brauchbar. (Paper Trade 
Journ. 86. Nr. 17. 59—62. Madison, Wis.) Br a u n S.

W. Weltzien, Alkalilósliche Bestandteile von Sulfitzellstoffen und Kunstseżden. 
Nach Verss. yon Hildę Peters. Verss. uber die alkalil. Bestandteile in  Zellstoff en 
ergaben, daB das Lóslichkeitsmaximum keineswegs stets genau bei derselben Alkali- 
konz. auftritt, sondern zwischen 10- u. 12%ig. Lauge schwankt. Bei Kunstseiden 
liegt es stets bei 10%ig. Lauge. Eine Erklarung fiir dio Abnahme der Lóslichkeit 
ist nicht ganz einfach zu geben. Die Verss. zeigen, daB die alkalil. Anteile in  Zell- 
stoffen u. Kunstseiden sich bzgl. der Alkalilóslichkcit in Abhangigkeit von der Laugen- 
konz. ahnlich yerhalten. Bei Zellstoffen ist die yerhaltnismaBig groBe Lóslichkeit 
in  niedrigprozentigen Laugen u. der yiel geringere Lóslichkeitsabfall nach Ubcr- 
sehreitung des Maximums auffallend. (Papierfabrikant 26. Sond.-Nr. 115—20. 
Krefeld.) B r a u n S.

Fred. Grove-Palmer, Das Vorbereiten von Kunstseide. Nach Schilderung der 
N atur des Yorbereitungsprozesses bespricht Vf. die Verwendung yon Mineralól zum
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Gliitten, das Arbeiten m it hartem W. u. den Gebraucli von Malz zum Entschlichten. 
(Amer. Dycstuff Reporter 17. 342—44.) BRAUNS.

Takayoski Mukoyama, Uber die Viscose. V III. Der E influji der Dialyse in
bezug au f die Yiscosital. (VII. vgl. C. 1928. I. 608.) 24 Stdn. gealterte Viscose wurde 
durch Pergamentpapier gegen W. u. gegen NaOH verschiedener Konzz. dialysiert. 
Bei W. geht Alkali in dasselbe, u. die Viscose gelatiniert. Steigender NaOH-Gch. 
ais Dialysierfl. vermindert die Viscositat. Der osmot. Druck der Viscose steh t zu 
der Konz. des Dialysieralkalis im umgekehrten Verhaltnis. (Cellulose Industry 4. 
15. Osaka.) Br auns .

— , Die piastischen Massen. Nach einem allgemeinen Oberblick uber die Eigg. 
piast. Massen u. kolloidaler Lsgg. schildert Vf. die Herst. piast. Massen aus reiner 
Cellulose, aus Celluloseathern, wie Nitro- u. Acetylcellulose, aus kunstlichen Harzen 
u. aus Albuminosen, wie Casein u. Gelatine, ihie Eigg. u. ihre Verwendung. (Buli. 
Inst. Pin 1928. 5—10. 61—65.) Brauns.

Erich Richter, Technische Ligninbestimmungen, Holzuntersuchungen etc. Eine 
Best. m it 13%ig. H N 03 wird beschrieben. Vor der Phloroglucinmethode ha t sie den 
Vorteil, von der besonderen Reinheit des Reagens unabhangig u. in erheblich kiirzerer 
Zeit durchfiihrbar zu sein. (Wchbl. Papierfabr. 59. 767—71.) SUYERN.

Siebenhirtner Chem. Industriewerk, Inzersdorf b. Wien, Herslellung eines Papiers 
von hohem Glanz u. rein weiBer Farbę, das insbesondere ais Kunstdruckpapier u. dgl. 
verwendbar ist, durch Zusatz einer Pastę zu der Papiermasse, die aus verseiftem Slearin 
u. einem Schwermetallsalz, z. B. Zinksalzen, besteht. — Z. B. werden 10 Teile Stearin 
m it 20—25 Teilen NaOH oder KOH yeiseift u. 200 Teile einer 5°/0ig. ZnS04-Lsg. zu- 
gesetzt u. eventuell zur Erzielung einer Pastę K- oder Na-Silicat. (E. P. 287 559 vom 
15/3. 1928, Auszug veroff. 16/5. 1928. Prior. 24/3. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Chemipulp Process, Inc., New York, iibert. von: Thomas L. Dunbar, W atertown 
(New York), Apparalur zum Verkoclien von Faserniaterial zwecks Zellsioffherstellung. 
Der Kocher ist m it direkter Dampfhcizung versehcn, wobei der eingeleitcte Dampf 
śich in der Kochfl. kondensiert. Der UbersehuB der FI. wird nach Erreichung eines 
yorgesehenen Volumens in ein SammelgefaB geleitet, gleichzeitig werden aueh die 
uberschiissigen Gase in den Sammler geleitet, wodurch die FI. erhitzt wird, die einen 
Teil der Gase absorbiert, wahrend die m it FI. angereicherten, nicht absoTbierten Gase 
in  den Kocher zuriickgeleitet werden. Die in dem Sammler aufgespeicherte FI. wird 
wieder zum Verkochen yerwendet, indem der Sammler u. der Kocher durch eine Pumpe 
im Kreislauf yerbunden sind. (A. P. 1 669 234 vom 22/4.1927, ausg. 8/5.1928.) M.F.Mu.

Wallace H. Howell jr., Willsboro (New York), Kochen von Holz zur Zellstoff- 
gewinnung unter Ausnutzung der Warme nach beendeter Kochung, indem die Koch- 
lauge in ein VakuumvcrdampfgefaB abgelassen wird u. durch Abdampfen des W. im 
Vakuum eingedickt wird, wahrend der im Kocher vorhandeno Dampf zum Beheizen 
des Vakuumverdampfers u. zum Vorwiirmen des Waschwassers benutzt wird, das zum 
Ąuswaschen der im Kocher befindliehen Cellulosemasse benótigt wird. (A. P. 1670 156 
vom 5/3. 1925, ausg. 15/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

E. C. H. Valet, Mexiko, Gewinnung von Cellulose aus Zuckerrohrbagasse, die nach 
dem Trocknen aufgespalten wird u. durch Sieben von Verunreinigungen u. kleinen 
Schnitzeln befreit wird. Das Prod. wird dann in 10 Teilen W. m it 1,25% Kalk- u.
0,125% Na2S03-Gehalt eingeweicht, u. dann %  Stde. auf 80° erwarmt, worauf die 
Lsg., die den Rest an Zucker, Chlorophyll u. 1. Harze enthalt, ganz oder teilweise ab- 
gezogen wird u. durch frisches W. ersetzt wird, dem auf 1000 Teile zugesetzt werden 
20 Teile NaOH, 5 Teile KOH u. 10 Teile Na2S 03. Nach dem Kochen der M. 4—6 Stdn. 
bei 2— i  a t  wird der Dampf abgeblasen u. nach Zusatz von 2,5% F e tt oder Seife %  Stde. 
zweiter gekocht, worauf die Kochlauge abgezogen u. die Cellulose mehrfach m it h. W. 
ausgewaschen wird. Die gebleichte Cellulose ist von hoher Reinheit u. dient besonders 
zur H erst. von SchieBbaumwolle oder kunstlicher Seide. Dio zuckerhaltigen Abfall- 
laugen werden durch Vergaren aufgearbeitet u. die fett-, harz- u. wachshaltigen Laugen 
werden durch Ansauern von diesen Prodd. befreit. (E. P. 287 516 vom 10/2. 1928, 
Auszug yeroff. 16/5.1928. PrioT. 23/3. 1927.) M. F. Mu l l e r .

John Dayison Rue, Wisconsin, Sidney Deeds Wells, Quincy, und Francis 
George Rawling, Wisconsin, Herstelhmg von Papiermasse aus Holz durch Verkochen 
desselben m it einer wrss. nicht sauren Lsg. von Na2S 03 u. einer Alkalilsg., die befahigt 
ist, beim KochprozeB C02 abzuspalten, wie NaHC03. Das dabei gebildete Na2C03
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dient gleichzeitig dazu, um die bei dem Koclien entstelienden braunen Zersetzungs- 
prodd. zu zerstoren u. gleichzeitig ein lielles Zellstoffprod. zu gewinnen. — Z. B. wird 
Espenholz m it einer wss. Lsg. von Na2S03 u. NaHC03, u. zwar 6 Teile Na2S 03 u. 4 Teile 
NaHC03 auf 100 Teile ofentroekenes Holz, 4 Stdn. auf 150° erhitzt u. clie dabei ent- 
standenen Mengen C 02 werden zeitweise zum Teil abgeblasen. (Aust. P. 7047/1927 
Tom 27/4. 1927, ausg. 8/9. 1927.) M. F . Mu l l e r .

Rex William Hovey, Canada, Herstellung von Sulfitzellstoffpapiermasse durch 
Verkochen unter gleichzeitigem Umlauf der Kochfl., die mittels einer Pumpe im oberen 
Teil des Koehers abgesaugt u. unten wieder zugefiihrt wird. Dadurch findet eine gleich- 
maBige u. sehnello Kochung s ta tt, die ein gutes Prod. liefert. (F. P. 637 326 yom 14/6.
1927, ausg. 27/4. 1928.) M. F . Mu l l e r . 

Carl A lfred Braun, Deutschland, Gewinnung von Zellstoffmasse durch Verkochen
yon Holz etc. unter Druck m it einer Lsg. von Alkalisulfit u. Lauge u. schwach sauren 
Alkalisalzen, wie Harzu, Fettsauren, Silicate, Borate, Aluminate, Zinkate u. ahnliche 
Verbb., bei Ggw. eines geringen tlberschuases an Alkalicarbonat. — Z. B. werden 1000 kg 
zerkleinertes Stroh m it 20001 Lauge yerkocht, die enthalten 85 kg Na2S03, 35 kg 
N a2Si03, 20 kg NaOH u. 5 kg N a2C03. (F. P. 638011 vom 4/7. 1927, ausg. 14/5.
1928.) M. F. Mu l l e r . 

Julius Richter, Wien, Zellstoffwatte. E in Zellstoffbrei bzw. Holzstoff wird in
losem, ungepreBtem Zustand durch Trocknung, zweckmafiig W armlufttrocknung ohne 
PreBdruck, entwassert. Die Trocknung u. Entwasserung des Zellstoffbreies bzw. 
Holzstoffes wird in entsprechender Schicht auf Siebbandern mittels Luft, zweckmiLBig 
W armeluft, gegebenenfalls im Verein m it einer Absaugung des W., bewirkt. Das Verf. 
wird auf einer Papiermaschine unter Umgehung der Gautsch- bzw. PreBwalzen u. 
des Trockenzylinders ausgefuhrt. (Oe. P. 109 878 vom 4/1. 1927, ausg. 11/6.
1928.) M. F. Mu l l e r .

L. C. P. Jardin, Paris, Frankreich, Herstellung von Alkalicellulose. Zur Auf
nahme einer bestimmten Menge Alkalilauge behandelt man Zellstoff in der Weise, 
daB der Zellstoff soviel Alkalilauge aufgenommen hat, daB ein Auspresscn nicht er- 
forderlich ist. Man taucht die in einem Rahmen aufgehangten Zellstoffsehichten in 
eine Mercerisierlaugo nur so lange, daB nur eine unvollstandige Absorption der Lauge 
stattgefunden hat, nach dem Messen der absorbierten Lauge wird der die Mercerisier- 
lauge enthaltende Behalter m it den zur Absorption noch erforderlichen Mengen Lauge 
gefiillt u. die Lauge mittels einer Umlaufpumpe auf die Zellstoffschichten aufgespruht. 
(E. P. 286 619 vom 5/3. 1928, Auszug yeroff. 2/5. 1928. Prior. 4/3. 1927.) F r a n z .

L. C. P. Jardin, Paris, Herstellung von Alkalicellulose. Der Zellstoff wird in
einer Zerkleinerungsvorr. m it der berechncten Menge Alkalilauge bespriiht. (E. P.
286 620 vom 5/3. 1928, Auszug yeroff. 2/5. 1928. Prior. 5/3. 1927.) F r a n z .

Walter Vieweg, Pirna a. Elbe, Herstellung besonders fester, zum Verweben ge- 
eigneter Kunstseide aus Viscose. Die Einzelfilden werden m it einer Feinheit von 1 bis
3 Deniers durch entsprechend feine Capillaróffnungen in ein stark  fallendes Koagu- 
lationsbad eingebracht, worauf das sieli bildende u. sofort gehartete Fadenbiindel zu 
seiner Verstarkung iiber eine lange wagerechte Spinnstreeke durch das Bad gefuhrt, 
aufgewickelt u. in bekannter Weise weiteryerarbeitet wird. (D. R. P. 462 879 KI. 29b 
vom 16/11. 1919, ausg. 18/7. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
W. Leybold, Aime Argand und setne Erfindung. Vf. schildert eingehend das 

Wirken des franzós. Chemikers A im e  A r g a n d  u . die allmahliehe Entw. des von 
ihin erfundenen u. nach ihm benannten Brenners. (Gas- u. Wasserfach 71. 745—50. 
Hamburg.) W o l ffr a m .

Otto Huppert, Die Auswertung der Kolile. Beschreibt die neueren techn. Verff. 
der Kohlenveredlung: NH3-Synthese, NH3-Salz-Gewinnung, H-Darst. nach Bronn- 
LlNDE-CONCORDIA, Urteergewinnung, PRUDHOMME-Verf., Darst. fl. Brennstoffe iiber 
CO, m it O arbeitende Gaserzeuger, fiydrierung von Kohle u. Teer, Koksofen-W.-Gas. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 975—83. Berlin.) B ornstein .

Alfred Jappelt, Die SelbstentziindlicJikeit von Braunkohlenkoks, ihre Ursache und 
ihre Behebung. Braunkohlen-Schwelkoks h a t bei nicht zweckentsprechender Kuhlung 
nach dem Verlassen des Schwelofens eine starkę Neigung zur Selbstenziindung, die 
diejenige der leichtest entziindlichen Kohlen noch iibertreffen kann. Ais Ursachen
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dafiir wurden erkannt: die starkę Adsorptionsfahigkeit fiir Gase unter Yoriibergchender 
Perpżydbildung m it O, das Vorhandensein von Metallsulfiden u. dereń Oxydation 
an der Luft, die Hygroskopizitat u. dam it in Zusammenhang stehende Riickbildung 
von Hydraten anorgan. Bestandteile. Ais Mittel zur Beseitigung dieser Selbstent- 
zundlichkeit ergaben die Verss. des Vf. die Oxydation m it L uft-0 bei maBig ge~ 
steigerter Temp. in diinner Scbieht. Eine dafiir geeignete Apparatur, die ais wesentlichen 
Bcstandteil einen Jalousie-App. enthalt, in dem der Koks abwarts gleitet u. dabei 
m it Luft angeblasen wird, wird beschrieben. (Braunkohlenarch. 1928. Nr. 20. 1—54. 
Freiberg [Sa.], Warmewirtsehaftl. Abteilung des Braunkohlenforschungs-Inst.) BoKNST.

Gustav Kroupa, Beitrag zur Gewinnung von Tieftemperaiurteer. Beschreibung 
eines Schwelofens m it schriigen Rutschflachen fiir Kleinkohle. (Petroleum 24. 894 
bis 898.) B o r n s t e in .

C. J. Ramsburg, Die Zukunft von ais Nebenerzeugnis gewonnenem Ammoniak. 
Vf. erortert dio Zukunftsaussichten fur NH3 ais Nebenerzeugnis der Kokereiindustrie 
angesichts des bedeutenden Zuwachses an Kokereiofen in den Yereinigten Staaten 
u. der. gewaltig steigenden Herst. von synthet. N. (Amer. Gaa Journ. 129. 42—44. 
Pittsburgli [Pa.], The Koppers Company.) Wolferam.

K. N. Cundall, Trocknung des Schwefels, der ans Gas gewonnen worden ist. Der 
aus Gas nach dem Verf. der Pacific Gas and Electrio Co. gewonnene S ist von sehr 
feiner Verteilung u. enthalt rund 55% W. Um ein 30% W. enthaltendes Prod. dar- 
zustellen, wurde der S-Schlamm in einem m it Dampf beheizten Druckkessel auf diesen 
W.-Geh. entwassert. Diese Behandlung verursachte ein unvollstandigcs Schmelzen 
u. ein Dunklerwerden des S. Die Temp. wurde bis fast 119° erhóht, der Druck betrug 
60 lbs je sq. inch. Die sich dabei bildende geringe Menge H„S04 wurde durch Na2C03 
neutralisiert. Nach 20 Min. ist das Prod. geniigend entwassert. Es enthalt etwa 
94% S, 2% %  Asche. Der W.-Geh. liegt unter 25%. Bei Anwendung eines m it Gas 
gefeuerten rotierenden Trockenapp. wurde beim 1. Małe der W.-Geh. auf 18,7% u. 
beim 2. Mało auf rund 2%  gebracht. Da die tox. Eigg. des S durch zu schnelles u. 
hohes Erhitzen zerstórt werden, wurde ais weitere Trockenmethode die mittels 
Tunnels angewandt, die das beste Materiał liefert. Eine weitere Methode besteht 
im Kochen des grauen S-Schlammes fur eine kurze Zeit, wobei sich der S zusammen- 
ballt u. zu Boden tropft. Die tox. Eigg. werden so nur ganz wenig vermindert. AuCer- 
dem wurde das Trocknen durch Zentrifugieren in die Unterss. einbezogen. Zum 
SchluB werden die Anwendungsmoglichkeitcn des S behandelt. (Chem. metallurg. 
Engin. 35. 407— 11. San Francisco, Pacific Gas and Electric Co.) W ilk e .

M. Brntzkus, SyntJi-ese von arganiscMn Verbindungen wid Ammoniak aus Wasser- 
gas ohne Vencendung von Katalysatoren. Nach dem vom Vf. (C. 1 9 2 5 .1. 2345 u. friihere 
Arbeiten) aufgestellten chem.-technolog. Prinzip ist in Kompressoren die gleichzeitige 
Synthese von organ. Verbb. u. N H , aus Wassergas allein oder im Gemisch m it Luft 
ohne Katalysatoren u. ohne besondere Reinigung des Gases gelungen. Das Rk.-W. 
ist durch Fe-Salze der gebildeten organ. Sauren (infolge Angriffs der Rohrwande) 
stark  gefarbt. Es bilden sich auch unl. Salze, femer Aldehyde, welche dem Rk.-W. 
reduzierende Eigg. verleihen, u. NH1-Salze der organ. Sauren. Gasanalysen im Original. 
Das Verschwinden von CO kann ais MaB fiir die stattgefundene Synthese gelten. Ans- 
beute an NH3 bisher sehr gering. Hóchster angewendeter Druck 50 at. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 187. 124—25.) Lindenbaum .

M. Rakusin, Eine neue Etappe in  der EntwicHungsgeschichte der Cholesterinfrage 
in der Erdolchemie. Vf. fiihrt im Zusammenhange m it ZELINSKYs Arbeit (C. 1927.
II .  2763) aus, daB Cholesterin die Jluttersubstanz des Erdóls, dieses also tier. Her- 
kunft sei. (Petroleum 24. 898—902. Moskau.) B o r n St e in .

Richard Kissling, Chemisch-technische Fortschritte au f dem Gebiete der Asphalt- 
industrie im  Jahre 1927. Literaturiibersicht. (Asphalt-Teerind. Ztg. 28. 803—06.) B orns.

Ewald Pyhdld, Die M odifikatimen des Paraffins in  den verschiedenen Erdolen. Vf. 
schlieBt aus seinen Verss. m it yerschiedenen Erdolen-. die Erdóle enthalten entweder 
prim ar gebildete Paraffin-KW-stoffe m it oder ohne sekundares Erdwachs oder Ozokerit 
beigemischt; das Vorhandensein von gelóstem Ozokerit in  Naturparaffine enthaltenden 
Erdolen laBt sich experimentell bestatigen; die Bldg. von Ozokeritablagerungen in 
Spalten etc. laBt sich durch Sedimentation oder F iltration wandemder, emulgierter, 
ausgeflockten Ozokerit suspendiert enthaltender Erdóle erklaren; feste Paraffine 
bzw. Ozokerit konnen auch aus vorlaufig unbekannten harzigen oder anderen un-
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organ. ( ?) in den Erdolen enthaltenen Kórpern entstehen. (Petroleum 24 . 902—06. 
Helsinki.) B o r n s t e in .

L. S. Ornstein, G. J. D. J. Willemse und J. H. G. Mulders, TJntersuchungen 
iiber dielektrische Verluste von Transformatorolen. I. Zur Best. der dielektr. Verluste 
ohne Storung durch Nebenkapazitaten wird das zu untersuchende 01 in  einem besonders 
konstruierten Kondensator einer hoheren Spannung ausgesetzt u. thermoelektr. die 
Temp.-Erłióhunggemessen. Die Verluste einiger Transformatorenóle bei Gleichspannung 
u. Wechselspannung bis 500 Hertz zeigen sich von der Freąuenz unabhangig; bei 
Iangerer Einw. eines Gleichspannungsfeldes sinkt jedoch die Leitung stark m it der 
Zeit. W ird das 01 vor der Messung durch langeres Erhitzen von Luft befreit, dann ver- 
schwindet diese Neigung der Verlustkurven. Es wird die Anderung der Leitfahigkeit 
u. der Viscositat m it der Temp. bestimmt. (Ztschr. techn. Physik 9. 241—46. Utrecht, 
Physikal. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Karl Dittler, Uber die Yerusendung des Tallols bei der alkalischen Reinigung der 
Mineraloldestillate. S ta tt Olein u. Naphthensauren kann vorteilhaft Tallól zur Ver- 
minderung der Emulsionsbldg. bei der Neutralisation von sauren Mineralolen (ins- 
besondere hochviscosen Destillaten) benutzt werden. (Chem.-Ztg. 5 2 . 577—78.) R ie t z .

Henry Woudhuysen, Kolloidaler G-raphit ais Schmiermittel. Anwendung, Ver- 
teilung, KorngróBe werden ausfiihrlich besprochen. (Rev. techn. Luxembourgeoise 20 
[1927]. 39—44. Bruxelles.) R e in e r .

Er. Ullman, Holzverfarbungen. Die Ursachen der HoIzverfdrbungen, die teils 
durch anorgan. Eaktoren, teils durch Organismenwrkg. hervorgerufen werden, u. 
ihre prakt. Bedeutung werden geschildert. (Kunststoffe 18 . 79—81.) B r a u n S.

G. W. Scarth, Die Struktur des Holzes und seine Durchirdnkbarkeit. Vf. beschreibt 
an zahlreichen Abbildungen die S truktur verschiedener Holzarten u. die Durchtrankung 
von Weich- u. Harthólzern m it Eli. (Paper Trade Journ. 86. Nr. 17. 53—58. Montreal, 
Que., Mc Gili Univ.) B r a u n S.

Robert Nowotny, Neuere Bestrebungen und Erfahrungen in  der Holzkonservierung. 
Besprechung von wasserl. u. óligen Impragnierungsmitteln, die zum Schutz des Holzes 
gegen Faulnis u. Tierangriffe Anwendung finden. (Osterr. Chemiker-Ztg. 31 . 126 
bis 129. Wien.) J u n g .

J. de Tournadre, Prufung der Raffinationsruckslande der Ole und Fette. (Moniteur 
Produits chim. 1 1 . Nr. 112. 1—3.) B o r n s t e in .

W. Pohl, Uber Messung von Rauchgasmengen und ihre Berechnung aus der Brenn- 
stoff- und Rauchgasanalyse. Die genaue Erm ittlung der Schornsteinyerluste ist bei 
der Unters. von Feuerungen fiir nutzbare Ausstrahlung u. Ableitung der Warme, 
z. B. von Zimmerófen, besonders wichtig, aber mangels direkter Messung nur aus 
der Differenz moglich, daher m it allen Fehlern der durch direkte Messung gefundenen 
Energiebetrage belastet. Unter Hinweis auf den von Br a b b e e  u. F a l c k  festgestellten 
erheblichen Unterschied zwischen Berechnung der Menge der Rauchgase aus der chem. 
Analyse des Brennstoffs u. der Gase selbst u. ihrer direkten Messung mittels „Anemo- 
meter“ bzw. „Falckfliigel“ erortert Vf. grundlegend die Verbrennungsrechnung u. 
die Gleichung fiir die Rauchgasmenge, insbesondere die Analyse der Rauchgase u. 
die Erm ittlung des daran gebundenen C-Gewichts u. beschreibt dann eingehend 
durchgefuhrte Verss. zur direkten Messung von Rauchgasmengen m it einem Ventil- 
app. u. dem „Falckfliigel", dereń Konstruktion, genaue Eichung sowie die Erm ittlung 
des Einflusses von Teer- u. Ruflansatz bei beiden App. Die Ergebnisse der an zwei 
Ofen yorgenommenen direkten Rauchgasmessungen u. ihr Vergleich m it den berech
neten Mengen werden m it allen Einzelheiten in einer Zahlentafel wiedergegeben. 
Bei Korrektur der Rauchgasanalyse gemaB Vorschlag des Vf. stimmten die berechneten 
Mengen durchweg gut m it den Ventilmessungen uberein, der „Falckfliigel" gab meist 
etwas zu hohe Werte. Zusammenfassung: Bei der Unters. von Zimmerófen is t zwecks 
Erhalt richtiger Mittelwerte fiir die Rauchgasanalyse eine Vorr. notwendig, w'elche 
die Ablesung des jeweiligen Verhaltnisses des augenblicklichen Wertes der Rauchgas
menge zum mittleren pro Zeiteinheit gestattet. Mit diesem Verhaltnis sind die ent
sprechenden Aufzeichnungen der Registrierapp. fiir die Analysenwerte zu multi- 
plizieren u. zu einem neuen Diagramm zusammenzustellen, dessen Mittelwertordinate 
dann den wahren Analysenmittelwert ergibt. So erfolgt prakt. geniigende tlberein- 
stimmung m it direkten Messungen, wahrend m it unkorrigierten Werten die Rauchgas
menge bei den Verss. bis 11% zu niedrig gefunden wurde (entsprechend einem um
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3%  zu hohen Wirkungsgrnd des Ofens). (Gesundheitsing. 51. 433—38. 452—57. 
467—73. Aachen.) __________________  W OLFFRAM .

Hugh H. Hansard, Montreal, Quebeo, Canada, Brennstoffbriketts. Man miseht 
pulverisierte Kohle u. einen fl. KW-stoff, erhitzt das Gemisoh, um die fliichtigen u. 
tiefsd. Bestandteile des KW-stoffs auszutrciben, u. brikettiert die M. (A. P. 1675 266 
vom 23/6. 1924, ausg. 26/6. 1928.) K a u sc h .

Woodall Duckham (1920) Ltd., Arthur McDougall Duckham, Ernest Wood- 
house Smith und Thomas Campbell Finlayson, England, Verkohlung von Brennstoffen. 
Mischungen von fetten Steinkohlen m it mageren Kohlen oder Koks werden, gegebenen
falls unter Zusatz von 3— 6%  Pech oder Petroleumruckstiindcn, zu Briketts gepreBt, 
die die Eig. liaben, nur solange ihre Form zu behalten, wie es zum Beschicken des 
Ofens notwendig ist. Im  Ofen selbst zerfallen die Briketts zu Staub u. liefern einen 
Koks m it noch besseren Eigg., ais sie ein nur aus Fettkohlen erzeugter aufweist. (F. P. 
599 817 vom 19/6. 1925, ausg. 21/1. 1926. E. Prior. 1/8. 1924.) R a d d e .

Trent Process Corp., New York, ubert. von: Walter Edwin Trent, Washington, 
Columbia, Kontinuierliche Destillation von koJUenstoffhaltigem Brennstoff. Man bringt 
in  eine Reihc von Verkokungsbehaltern C-haltiges Materiał, erhitzt in einem Behalter 
das letztere direkt, verdam pft dabei die fluchtigen Bestandteile u. gewinnt einen Koks- 
riickstand. Die Abgase dieses Behalters u. dio Verbrennungsgase leitet man sodann 
nacheinander durch alle Behalter. (A. P. 1675 315 vom 22/12. 1922, ausg. 26/6. 
1928.) K a u sc h .

Standard Oil Development Co., Delaware, ubert. von: Louis Burgess, Bayonne 
(New Jersey), Trennung von Emulsionen, die aus KW-stoffen u. W. bestehen, durch 
Zusatz von J/4—1/5%  Saureschlamm, der bei der Behandlung von Mineralolen, Schmier- 
ólen oder anderen KW-stoffólen m it rauchender H 2S 04 oder S 03 anfallt. (A.P. 
1 668 941 T o m  20/3. 1923, ausg. 8/5. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Universal Oil Products Co., ubert. von: Alfred Oberle, Chicago, Kohlenstoff- 
lialtiger Brennsloff. Man behandclt den von der zersetzenden Dest. oder dem Cracken 
von Petroleum-KW-stoffen herriihrenden Riickstand m itD am pf unter Druek u. trocknet 
ihn unter vermindertem Druck. SchlieBlich wird ein brennbares Gas m it dem Materiał 
in Beruhrung gebracht. (A. P. 1674 837 vom 9/5. 1923, ausg. 26/6. 1928.) K a u sc h .

Thermal Industrial and Chemical (T. I. C.) Research Co., Ltd., London, 
ubert. von: John Stanley Morgan, London, Destillation von Fliissigkeitsgemischen. 
Durch fraktionierte Dest. von Teer, rohem Mineralol u. anderen Fil. wird zunachst 
eine niedrigsd. Fraktion abgetrennt, der dabei verbleibende Riickstand wird m it uber- 
hitztem W.-Dampf dest., die ubergehenden W.- u. Fl.-Dampfe so abgekiihlt, daB nur 
die letzteren sich kondensieren, wahrend der W.-Dampf durch die niedrigsd. Fraktion 
geleitet wird, die dadurch teilweise verdampft. Der Dampf wird nach Wiedererhitzen 
erneut verwendet u. schlicBlich kondensiert, wobei seine Kondensationswarme zum 
Anheizen der Fl. dient. Beispielsweise wird Teer in W armeaustauschern durch die 
Kondensationswarme der yerschiedenen Fraktionen vorgeheizt u. gleichzeitig vom 
W. u. den Leiehtolon befreit. In  einem Bad aus geschm. Blei werden dann die Mitteł- 
u. Schwerole abdest. u. durch das zuruckbleibende, Anthracen enthaltendc Pech uber7 
hitzter W.-Dampf geleitet, der das Anthracen entfernt, das durch geeignete Konden- 
sation aus dem W.-Dampf gewonnen wird, wahrend der nicht kondensierte Dampf 
mit den Dampfen vermischt wird, die bei der Dest. im Bleibad frei werden. In  einer 
geeigneten RuckfluBkuhlerkolonne t r i t t  eine Trennung des Schweróles von den Mittelol- 
u. W.-Diimpfen ein; die beiden letzteren werden dann im Tecrvorwarmer kondensiert. 
(A. P. 1 622 964 vom 30/1. 1923, ausg. 29/3. 1927. E. Prior. 13/11. 1922.) R a d d e .

F. C. Bunge, Mikolow (Polen), Herstellung von Reinigungs- und Emulgiemngs- 
mitteln durch Behandlung von T ief temperatur teer oder dessen Fraktionen m it H3P 0 4 
oder anderen Sauren, eventuell unter Verwendung von gereinigtem Ol ais Verdiinnungs- 
mittel. Mit W. werden bestandige Emulsionen erhalten. (E. P. 287 471 vom 3/5.
1927, Auszug veroff. 16/5. 1928. Prior. 21/3. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Felix Schonfeld, Deutsehland, Reinigen von Gaswasser. Gaswasser wird m it 
der zur Umwandlung der vorhandenen Cyan- in Rhodanverbb. erforderlichen Menge 
Schwefel oder Sulfid u. Katalysatoren, wie Aktivkohle, Silicagel o. dgl. versetzt, 
gegebenenfalls eine Zeitlang schwach erwarmt u. dann dest. Das Destillat ist frei 
von Cyanverbb. u. kann ais Diingemittel verwendet werden. (F. P. 638 035 vom 
20/7. 1927, ausg. 14/5. 1928.) K u h l in g .
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E. Langerbeck, Berlin, Kiihlen von K  a miner o{en gasen. Um aueh dio letzten 
fliichtigen KW-stoffe aus den Kammerofengasen in der Teervorlage zur Kondensation 
zu bringen u. ein Absetzen peehartigor Riickstiinde aus dem weniger fliiehtigen Teer 
zu yermeiden, werden dio Gase durch Einspritzen yon NH3-W. in mindestens sechsmal 
so groBen Mengen, ais zur Kiihlung theoret. erforderlich sind, bis auf 100° abgekiihlt, 
wobei gleichzcitig das NH3-W. konz. wird. Dio Einspritzdiisen kónnon bei den zur 
Verwendung gelangenden groCcn W.-Mengen eino gróBere Offnung aufweisen ais 
sonst, so da 13 ein Verstopfen derselben durch die im NH3-W. vorhandenen Verunreini- 
gungen yermieden wird. Das nicht verdampfto W. dient zum Herausspiilen des sich 
in dor Vorlage absetzenden Tcers. (Scłiwed. P . 58 506 vom 18/11. 1920, ausg. 24/3.
1925. D. Prior. 6/5. 1920.) Ra d d e .

Gustaf VOn Mentzer, Stockholm, Verfahren und V orricldung zur Herstellung 
von Torfkolile. Der Torf wird zwischen zusammenwirkenden, durchlochten u. m it 
langlichen Kammern versohenen PreBplatten unter Pressung u. Verkohlung durch- 
gefiihrt, wahrend dio P latten  gleichzcitig durch ihre Kammern durchstrómende h. 
Verbrennungsgase geheizt werden, dio naeh A ustritt zum Vortrocknen des Torfs vor 
seiner Einfiihrung zwischen die PreBplatten dienen. Die in den Kammern m it 
nicht yerbranntcn Gasen angereicherten Gase werden vor ihrer Benutzung zum 
Vortrocknen des Torfs verwendct. (O e.P. 109 713 yom 17/5. 1926, ausg. 25/5.
1928.) M. F . Mu l l e r .

G. H. Hultman, Stockholm, Gebrannter Kalk und Alaunschieferol. In  einem Kalk- 
ofen wird zuerst aus Mischungen von Kalkslein u. Alaunschiefer das Ol bei niederer 
Temp. unter Verwendung der auf die erforderliche Temp. yorgewarmten, nicht mehr
kondensierbaren Dest.-Gase abdest., worauf bei ontsprechend hoherer Temp. der
Kalk  gebrannt wird. (Schwed. P. 58 571 vom 4/3. 1921, ausg. 7/4. 1925.) R adde .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: William R. Howard, Washing
ton, Cracken von Ol. Man leitet Ol in eine Blase mittcls einer Dampfpumpe in der 
ersteren, warmt das 01 vor seinem E in tritt in die Pumpe vor, leitet den Abdampf der 
Pumpe in das Ol in der Blase u. kondensiort dio Dampfo der Blase u. sammelt sie. Die 
Dest. findet unter einem Druck von 50 Pfd. auf den Quadratzoll s ta tt. (A. P. 1 674 827 
vom 17/9. 1920, ausg. 26/6. 1928.) K ausch .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: Edward W. Isom, Winnetka, Ul., 
und Charles L. Parmelee, Orange, N. J ., Cracken von KoMenwassersloffen. Man 
leitet das zu erackende 01 durch eino Heizzone yon beschranktem Querschnitt, erhitzt 
es darin auf eino Cracktemp. u. setzt ein losendes Ol an einem m ittleron Punkte der 
Heizzone hinzu, bevor das erhitzto Ol m it Toer gesatt. ist. (A. P. 1675 558 vom 3/3.
1923, ausg. 3/7. 1928.) K ausch .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: Charles L. Parmelee, Orange,
N. J ., und Edward W. Isom, Winnetka, 111., Cracken von Olen. Das zu erackende Ol 
wird durch eino Crackrohrschlange geleitet, wobei es auf eine Cracktemp. unter hohem 
Druck erhitzt wird, hierauf wird ein losendes 01 in das teilweise gecrackte Ol eingcfiihrt. 
(A .P . 1675 575 vom 13/8. 1923, ausg. 3/7. 1928.) K ausch.

William Henry Smith, V. St. A., Gleichzeiłige Reduklion von Erzen und Cracken 
von KoMenwassersloffólen. Dio Erze, yorzugsweise oxyd. Eisenerze, werden im stetigen 
Betriebe durch eine Anzahl von Heizzonen geleitet u. ihnen an einer oder mehreren 
Stellen die zu crackenden KW-stoffe zugcfiihrt. An der oder den Zufiihrungsstellen 
werden Tempp. innegehalten, welche die zur Spaltung der KW-stoffe erforderlichen 
wenig uberschreiten . Die bei der Spaltung entsteliende Kohle schlagt sich auf dem 
Erz nieder u. reduziert es in einer folgenden Heizzone zu schwammformigem Metali 
(Fe). (F. P. 638 251 vom 26/7. 1927, ausg. 21/5. 1928. A. Priorr. 27/12. 1926 u. 4/4.
1927.) Kuh ling .

American Shale Reduction Co., New York, Gewinnung gesdltigler leichter Kóhlen- 
wasserstoffe aus kohlenstoffhaltigem Materiał (Nachtrag zu F. P. 693 895; C. 1926. I. 
548) durch Erhitzen in mehreren Stufen von yerschiedenen, immer hoher werdenden 
Tempp., wobei die entstehenden, zum Teil ungesatt. KW-stoffe fraktioniert kondensiert 
werden. Durch Behandlung m it H 2, der sich bei dem CrackprozeB des feuchten C-haltigen 
Materials bildet, werden die ungesatt. KW-stoffe gesattigt. (E. P. 244 275 yom 22/12.
1924, ausg. 7/1. 1926.) M. F . Mu l l e r .

United Hydrocarbons Co., iibert. yon: Alexander Ciarkę, Charleston, West-
Virginia, Koniinuierliche. Deslillation und Kondensation von KoMenwassersloffen in einer 
Blase, die Heizrohre enthalt u. Vorr. aufweist, die eine Heizfl. in Beriihrung m it den
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Rohren zirkulieren laBt. Vorr. zum Zufiiliron der fl. KW-stoffe zu der Blase sind derart 
vorgesehen, daB diese durch die Rohre flieBt, ferner Vorr. zur Zuriickfiihrung der 
fraktionierten Dampfe in die Blase, u. zum Erhitzen der nichtkondensiertcn Dampfe 
u. Leiten dieser in die Blase. (A. P. 1674 852 vom 9/8. 1921, ausg. 26/6.
1928.) K ausch.

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustay Egloff und Harry P. Benner, 
Chicago, Destillation emulgierter ule. Man fiihrt die ólemulsion (in W.) in eine Blase 
u. behandelt sie an ihrer Oborflacho direkt m it Hitze. AUmiihlieh wird die Hitze- 
zufuhr yerringert. SchlieBlich wird die Blase von auBen erhitzt. (A. P. 1674 819 
vom 20/8. 1920, ausg. 26/6. 1928.) K ausch.

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Edward A. Rudigier, 
Baltimore, V. St. A., Herstelłung von Asphalt. Petroleumriickstande werden innerhalb 
eines warmeisolierten Behiiltcrs boi einer Temp. von 200—230° langere Zeit m it einem 
gegebenenfalls erhitzten, starken Strom von PreBluft behandelt, wobei infolge von 
exotherm. Oxydationsrkk. die Temp. der Ruckstande allmahlich um etwa 20° steigt. 
(A. P. 1 673 533 vom 19/8. 1922, ausg. 12/6. 1928.) Kuhling .

Texas Co., New York, iibert. von: Joseph R. Scanlin, P ort Arthur (Tcxas), Ge
winnung oxydierter Kohlenwassersloffe aus Paraffin durch Behandlung desselben bei 
150—175° m it Luft, bis die Saurozahl hóchstens 40 betragt, was nach ca. 10 Stdn. er- 
reicht wird. Das erhaltcne Prod. ist frei von Gummiprodd. u. unl. in KW-stoffen. 
Durch Ausschwitzen werden die niedriger schm. oxydierten Anteile von den hóheren 
getrennt. Erstere dienen zum Verbesscrn der Schmiereigg. von Schmierolen, letztere 
werden wieder in den OxydationsprozeB zuriickgegeben. (A. P. 1668 871 vom 20/1.
1926, ausg. 8/5. 1928.) M. F. Muller .

K. J. Svensson, Lidingo Villastad und K. A. P. Norling, Sodertorns Villastad, 
Reinigung von Fliissigkeiten. Es handelt sich um einen kontinuierlich wirkenden 
Reinigungsapp. fiir Fl., z. B. Transformatorenol, Ole fiir Stromunterbrecher usw., 
die auch durch fcste Stoffe verunreinigt sein kónnen. Je  nach den yerschiedenen 
Dichten der Verunreinigungcn wird die Fl. oben oder unten abgezogen, dem Rcini- 
gungsapp. (Zentrifuge, Filter) zugefuhrt u. dann wieder in den Behalter zuriickbefórdert, 
wobei die Zufiihrungsleitung in einen trichterfórmig konstruierten Zulauf ausmiindet, 
so daB die EinfluBgesehwindigkeit bedeutend vermindert u. ein Vermischen der ge- 
reinigten m it der noch unreinen Fl. durch Aufriihren beim Zulauf vermieden wird. 
(Schwed. P. 58 730 vom 3/11. 1922, ausg. 5/5. 1925.) R adde .

Contact Filtration Co., Sankt Franzisco, iibert. von: Paul W. Prutzman, Los 
Angeles, Entfarben von Olen, insbesondere von Mineralólen, durch Behandlung m it . 
einem Absorptionsmittel, wie Fullererde, Diatomeenerde, Tone etc., bei hoheren Tempp. 
ais der Kp. des Oles unter Durchlciten des Gemisches durch eino hocherhitzte Schlange, 
Kondensieren u. Austreiben der gefarbten Zorsetzungsprodd. m it W.-Dampf. (A. P. 
1667 984 vom 6/12. 1926, ausg. 1/5. 1928.) M. F. Muller .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Pew jr., Bryn Mawr, Penn- 
sylvan., Mineraloldestillationsblase, bestehend aus einem Zylinder m it sich liings er- 
streckender Versteifung, die seine beiden Endcn miteinander verbindet, u. ver- 
steifenden Deckenbalken, die an der Innenwandung des Zylinders angebracht sind u. 
Versteifungen, die die beiden genannten Versteifungen miteinander verbindcn. (A. P. 
1 674 918 vom 19/6. 1925, ausg. 26/6. 1928.) K ausch.

Texas Co., New York, iibert. von: Frank W. Hall, P ort A rthur (Texas), Her- 
stellung eines Schmierdles aus dickem Zylinderol durch Behandlung m it konz. H 2S04, 
Zusatz eines leichten Kohlenwasserstoffóles, wie Petroleum oder Naphtha, Entfernen 
des Saureschlammes u. Neutralisieren des Oleś m it Alkalilauge. Nach dem Yenruhren 
u. Reinigen m it Fullererde wird das Ol dest. (A. P. 1 668 313 vom 5/10. 1923, ausg. 
1/5. 1928.) _ M. F. Muller .

Louis Bringer, Frankr. (Seine), Holzlconservierung. Man setzt die Hólzer einem 
schroffen Temp.-Wechsel aus, indem man die h. Holzer in  eine k., zweckmaBig dosierte 
antisept. Lsg. bringt. Die Wiederenvarmung kann durch allmahliche Einw. von Luft 
oder Dampf crfolgen. (F. P. 635 341 vom 31/5. 1927, ausg. 13/3. 1928.) Schutz.

Adolf Martin Kobiolke, Gilderoy, Viktoria, Australien, Behandlung von Bauholz 
zwecks Yemichtung des Bohrwurms, von Larven, K afem  und anderem TJngeziefer. Man 
bringt das Holz in einen Trocken- oder anderen Ofen, der auf einer Seite m it einem 
Yakuumapparat u. auf der anderen Seite m it einem Behalter m it desinfizierenden 
Gasen in  Yerb. steht. Wenn das Holz nahezu trocken ist, wird das Yakuum abgestellt
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xi. die giffcigen Diimpfe in  den Ofen bei gewohnliehem oder hóhcrem Druek hincin- 
"elassen, wobei die verd. L uft oder die desinfizicrenden Dampfe den Ofen mittels 
faeherartiger Apparate, die auf beiden Seiten angebraeht sind, durchstreichen. (A. P. 
1 6 7 2  326 vom 30/1. 1925, Aust. P. vom 14/2. 1924, ausg. 5/6. 1928.) ScnuTZ.

Edward J. Lacy, New York, Verringerung des Kolilenoxydgehalts in  Molorabgasen. 
Man zieht einen Teil dieser Gase von dem Abgasrohr ab u. le itet ihn in  die Verbrennungs- 
s ta tte  des Motors. (A. P. 1675 611 vom 17/5. 1926, ausg. 3/7. 1928.) Kausch.

Handbuch der Kokerei, veranlafit, mitbearb. u. hrsg. von Wilhelm Gluud, bearb. von Gustav
Schneider. Bd. 2. Halle < Saalc): W. Knapp 192S. 4°. 2. (V III, 301 S.) nn. M. 32.— ;
geb. nn. M. 34.50.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Max Bergmaan und Stephan Ludewig, Vber die DurchlasslgTa.it von Ilau t und 

Leder. II. Die Durchlassigkeit fu r  Gase. (I. vgi. C. 1928. I. 1605.) Vff. priifen m it 
Hilfe des friiher beschriebenen App. zur Best. der Gasdurchlassigkeit von Leder die 
Gesetze, die die Gasdurchlassigkeit poroser Schiehten regeln, experimentell auf ihren 
'Geltungsbereich bei Leder. •— Serienbestst. an Proben von Vachecroupons ergaben 
einen maximalen Fehler der MeBmetliodik von l° /0. GróBcre Abweichungen kdnnen 
•durch wechselnden W-Geh. des Lcders bedingt sein. Wird ein Lederstiick bis zu 
100 Stdn. m it einem rascken Strom wasserdampfreicher L uft durchstrómt u. nach 
bestimmten Zeiten die Durchlassigkeit u. das Gewicht der Lederprobe ermittelt, so 
wird eine scchsmal so groBe Abnahme der Durchlassigkeit ais Gewichtszunahmc fest- 
gestellt. Bei der prakt. Durchlassigkeitsmessung an Gebrauchsledern spielt der Luft- 
feuchtigkeitseinfluB keine so grofie łlollc, weil sich die Luftfeuchtigkeitsschwankungen 
nur langsam auf dic Durchlassigkeit der Lederprobe auswirken. Bei Schwanl^ungen 
der relativen Luftfeuchtigkeit zwisclien 30% u. G0% betrugen an lohgaren Leder- 
proben die Schwankungen in der Porositat nicht uber 12%. Die Vers.-Fekler durch 
seitliches Abstromen von Gas durch den Rand der Lederprobe betrugen ca. 12%, 
lassen sich aber durch eine Gummidichtung vollig vermeiden. — Bei der Unters. des 
Einflusses des Arbcitsdrucks stellen Vff. fest, daB bei Veranderung des Arbeitsdrucks 
bis zum Verhaltnis 1: 3 das PoiSSEUILLEsche Gesetz auch fiir Leder gilt, d. h. die 
von einer bestimmten Lederprobe pro Minutę durch eine bestimmte Flachę durch- 
gelassene Gasmenge, dividicrt durch den Druek, ist konstant u. ilu- Zahlenwert stellt 
eine fiir das betreffende Lcdermuster charakterist. Konstantę dar. Fiir eine Reihe 
verschiedener Lederarten u. andere Materialien wurde die Durehlassigkeitskonstante 
•ermittelt. Die W erte fiir versehiedene Probestiieke des gleichen Vacheledercroupons 
schwanken betrachtlich u. werden auch durch Nachgerbung u. Zurichtung des Leders 
nicht ausgeglichen. Bemerkenswert ist die betraehtliche Luftdureliliissigkeit von 
Eisenleder gegeniiber Rindbox von glcicher Dicke. — Der EinfluB der Durclistrómungs- 
richtung auf die Luftdurchlassigkeit ist nur gering, die Durchlassigkeit in der Richtung 
Fleisch—Narben scheint um ein geringes erlidht. Bei Spalten scheint der Narbcn- 
spa.lt von der Narbenseite, der Fleischspalt yon der Fleischseite weniger Luft dureh- 
zulassen. Insgesamt ist bei miiBigen tJberdrucken der Narbenspalt gegerbten Leders 
fiir Luft sehr viel weniger durehliissig ais der entspreehende Fleischspalt. — F ur die 
Luftdurchlassigkfeit boi Kombination mehrerer Leder ermittelten Vff. an einer Reihe 
Proben die Gultigkeit der Formel: 1 /K  =  1 jK x +  l/K „  +  l /K s +  usw. Dabei ist 
die Reihenfolge, in  der die Leder aufeinander gelegt werden, gleichgiiltig. — Zum 
ScliluB empfehlen die Vff. die Benutzung des fruher beschriebenen Gasdurclilassigkeits- 
app. zur Unters. der yerschiedensten porosen Materialien, wie keram. Massen, Fournier- 
hólzern, Papier, impragnierten Geweben usw. (Collegium 1928. 343— 51. Dresden, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Lederforsehung.) STATHEE.

J. N. Gerssen, Die eleklrische Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit von Sohl- 
łeder. Vf. besehreibt eine yerbessernde Abanderung des von Jabłoński (C. 1926.
I. 3375) yorgesclilagenen App. zur Best. der Wasserdurchlassigkeit von Leder. Das 
Leder wird von beiden Seiten m it dem W. in  Beriihrung gebracht u. bei yollstandigcr 
Durchfeuchtung ein elektr. Strom geschlossen, der eine Alarmvorr. u. eine Brems- 
vorr. an einer Uhr in Tatigkeit setzt, so daB die genaue Durclifeuchtungsdauer er
m ittelt werden kann. (Collegium 1928. 337—43. Waalwijk, Holi. Reichsversuehs- 
anstalt fiir die Lederindustrie.) Stathee.

X 2 79
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K. H. Gustayson, Spezifische Ionenwirkung im  Yerhalten ron Gerbmittdn gegen- 
iiber netitralsalziorbehanddtem Collagen. (Colloid Symposium Monograpli 4 [1926]. 
79— 101. — C. 1 9 2 8 . I. 1350.) " Stather.

H. Stadlinger, Fdderhafte Kalkung des Leimleders. Vf. verwcist aiif die groBen 
Yerluste, die durcli Hitze- oder Kalteeinw. auf das Leimleder entstehen, beliandelt 
die Vorzuge eines Aufschlusses des Leimleders m it KalHsgg. gegeniiber Lsgg. von 
NaOH, Sauren oder gegeniiber AufsehluB mit Fermenten u. setzt sich fiir eine energ. 
u. kurze Kalkung des Leimleders ein. F ur eine solclie ist eine Zerkleinerung des Leim
leders vor der Kalkung notwendig. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 2 5 . 200—01. 211

Charles Blanc, Veffakren zum Gerben mit den Kondensationsprodukten von Phenolen, 
ihren Svbstitutionsderivaten oder Ozydationsprodukten m it Aldehyden. W ahrend Eesorcin 
nur langsam gerbt, erhalt man in einigen Stdn. eine gute Gerbung m it den Rk.-Prodd. 
aus Resorcin u. Formaldehyd, am besten in der Kiilte u. unter Zusatz folgender Be- 
schleunigungsmittel fiir die Kondensation: Bisulfite, Hyposulfite, Dicarbonate, Sulfite, 
N itrate, Permangante, Dichromate, Wolframate ro n  K  u. Na, NH3-Salze u. Mmeral- 
sauren. Beispiele fiir das Gerben werden gegeben. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 94 . 
359—64.) Suvern .

Joli. Paessler, Beitrage zu dem neuen Verfahren der Gerbstoffuntersucliung. Das 
neue intern.-offiz. Yerf. der Gerbstoffbest. unterscheidet sich von dem bisher iibliehen 
neben dem Ersatz des Filterverf. durch das Sehuttelverf. hauptsachlich in  der A rt 
der Best. des Gesamtloslichen. Vf. gibt zunachst eine Zusammenstellung der Ge- 
lialte an Gesamtloslichem bei verscłiiedenen Gerbstoffausziigen u. Gerbmitteln unter 
Yerwendung von Faltenfiltem  (Schleicher & Schull Nr. 605 e s tra  hart) u. unter 
Verwendung der BERKEFELD-Filterkerze. Bei Verwendung von Faltenfiltem  605 
werden die Gehh. an Gesamtloslichem je nach dem Gerbstoffauszug um 0,3% bis 
4,5% niedriger gefunden ais m it der Filterkerze, weil trotz Ver\verfens der vorgeschriebe- 
nen Menge von dem Filtrierpapier noch 1. Stoffe, besonders Gerbstoff, infolge Ad- 
sorption zuriickgehalten werden. Bei Verwendung von Filtrierpapier SCHLEICHER 
& Schull Nr. 590 nach der neuen Methode konstatiert Vf. eine befriedigende Ober- 
einstimmung m it den m it der Filterkerze festgestellten Gehh. an Gesamtloslichem. 
Schwer filtrierbare Ausziige sind jedoch m it F iltern 590 nicht vollstandig klar zu 
bekommen. Um das Verh. der Filtrierm ittel gegeniiber 1. Stoffen zu priifen, w irden 
vollstandig klare Lsgg. nach den versehiedenen Verff. filtriert u. mehrere aufeinander- 
folgende 50 ccm zur Best. des Gesamtloslichen verwandt. Wahrend bei der Filter
kerze nach Yerwerfen der Torgeschriebenen Menge der tatsachliche Geh. an Gesamt
loslichem gefunden wird, ist bei Filtrierpapier die Gerbstoffaufnahme meist noch nicht 
beendet. AuBerdem treten bei Verwendung ro n  Filtrierpapier Fehler auf, die auf 
Verdunstung infolge langer Filtrationsdauer zuruckzufiihren sind. Besonders die 
lange Filtrationsdauer laBt Vf. die Yerwendung der Filterkerze zur Best. des Gesamt- 
lóslichen unbedingt praktiseher erscheinen. — Unterss. iiber den EinfluB des neuen 
Auflóseverf. (Auflósen bei 85° u. standiges Bewegen beim Abkiihlen) gegenuber dem 
bisher iibliehen (Auflósen bei 100° u. zeitweises Bewegen beim Abkiihlen) an ver- 
schiedenen Gerbmitteln lieBen keine Unterscliiede in den Analysenresultaten er- 
kennen. — Die Auslaugung fester Gerbmittel im KoCHschen Extraktor nach dem 
neuen Verf. (Auslaugung der doppelten Einwage auf die doppelte Fl.-Menge) ergab 
ubereinstimmende Unters.-Ergebnisse m it dcm alten Verf., so daB Vf. wegen der 
Zeitersparnis die alte Methode vorzieht. — F ur das neu vorgeschriebene Schuttel- 
verf. empfiehlt Vf. die Verwendung fertig chromierten Hautpulvers an Stelle des 
jedesmal frischen Chromierens des Hautpulvers. Nach K ritik  des Darmstadter App. 
bringt Yf. fiir das Auswaschen des Hautpidvers u. das Trennen von der entgerbten 
Lsg. bei der Nichtgerbstoffbest. den Freiberger App., eine kleine, in ein unten 
kon. rerengtes SchiittelgefaB einfulirbare BERKEFELD-Filterkerze in Vorschlag. — 
Zum SchluB wird die Best. des spezif. Gew. bei diinn- u. dickfl. Gerbstofflsgg. bei 
gleicher Temp. angeregt. (Collegium 1 9 2 8 . 352—61. Freiberg, Deutsche Yersuchs-

bis 212.) Stather.

anstalt fiir Lederindustrie.) Stather.

XXn. Leim; Gelatine; Klebmittel usw,
F. L. Browne und Don Brouse, Die Konsistenz von Caseinleim. (Vgl. B r o w x k  

u. Tr u a x , C. 192S. II. 865.) Mit einer etwas modifizierten Form 'des HERSCHEL-
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Konsistometers wird die Abliangigkeit der Viscositat >) von Caseinleimcn von Druek, 
Zeit, NaOH- u. W.-Geh. untersucht. CaO-freie Leime (Lsgg. von Casein in NajPO,- 
oder NaoB.,0;-Lsgg.) zeigen dio fur viele Sole typ. Abweicliungen vom PoiSEUlLLEsclien 
Gcsetz. Die Konsistenz der Casein-Na-)PO,v-Gemische fallt m it der Zeit sehr schnell; 
unter Erhitzen hergestellte Lsgg. sind nach dem Erkalten viel konsistenter ais k. be- 
reitete, zeigen aber gleichfalls Viscositatsanomalien. CaO-haltige Leime scheinen nicht 
piast., sondern n u r viscos zu sein. Die ?;-<-Kurvcn fiir Leime m it verschiedenem 
NaOH-Geh. sind yon gleiohem Typus, nur der MaBstab ist sclir verschieden; dio 
Kurven steigen zuniichst relativ langsam u. dann plótzlich steil an, ein Knickpunkt, 
der zur Definition des ,,Erstarrungspunktes“ dienen konnte, fchlt. Vff. sclilagcn vor, 
den Leim ais „erstarrt“ zu betrachten, wenn dio Viscositat 1000 absol. Einheiten cr- 
reicht hat. Mit zunelimendem Wassergeh. fallt r] sehr schnell. I n  einem ziemlich weiten 
Bereich hoher Verhiiltnisse NaOH: Casein is t rj von der Alkalitat relativ unabhangig, 
bei Unterschreitung einer gcwissen NaOH-Konz. steigt es rasch. (Colloid Symposium 
Monograph 5 [1927]. 229—42. Madison [Wisconsin], U. S. Eorest Products
Lab.) K r u g e r .

— , Zubereitung von Kalkkitl und Caseinfirnissen. Kalk-Leimkitte, Kalk-Casein- 
firnisse, kalkbestandige Pigmente, Anwcndung der K itte  u. Bindemittel. (Rcv. 
Produits chim. 31. 364—66.) K o n ic .

P. Martell, Ober Melallkitte. Vf. gibt eine Anzahl Vorschriften zur Herst. von 
Metallkitten, wio Leinólkitten, Wassorglaskitten, K itten  fiir Zinldliichen, zur Ver- 
k ittung von Metali u. Glas, Metali u. Porzollan u. a. (Apparatebau 40. 130—31.) S ieb.

Arthur I. Weinstein, Metlwden zum Schneiden und zur Differentialfarbung mikro- 
skopischer Quersćhmtte von Hartholzverleimungen. Die besten Ergebnisse bei der Herst. 
von Querschnitten aus Ahornholzvcrleimungen m it Blutalbumin, Casein. u. tier. Leimen 
wurden bei 7— 10-tagiger Behandlung m it techn. Formalin erhalten; gute CJucrschnitte 
lieBen sich bei Blutalbumin, Casein u. einer Verleimung m it tier. Leim (Holz mit 
NaOH vorbchandelt) auch durch 10-tagige Behandlung m it gleichen Teilen Glycerin 
u. 95%ig. A . u. anschlieCende 48-std. Behandlung m it Formalin oder durch mindestens 
7-tagige Behandlung m it 95%ig. A. bei 70°, bei Blutalbumin-, Casein- u. vegetabil. 
Yerleimungen auch durch 4—5-tagigo Behandlung m it Glycerin bei 70° gewinnen. 
Zur Differentialfarbung eignet sich Pianeze IH b  (0,5 g Malachitgriin, 0,1 g Sdure- 
fuchsin, 0,01 g Marliusgelb, 150 ccm W., 50 ccm 95%ig. A.); daa Holz wird hellgrim 
u. der Leim tiefrosa bis blaurot (Blutalbumin bleibt braun) gefarbt. Mikrophoto- 
graphien im Original. (Colloid Symposium Monograph 4 [1926]. 270—80.) K r u g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., (Erfinder: Karl Frank und 
Karl Dietz, Hóchst a. M., Herstellung saurefester Kiłlmassen, dad. gek., 1. daB das 
K ittm ehl gepulvertes Si ist, 2. dafl dieses K ittm ehl nach der in der Patentschrift 460125 
beschriebenen Methode ausgesucht wird. (D. R . P. 460 813 KI. 22i vom 19/9. 1925, 
ausg. 6/6. 1928.) " T h ie l .

Lawrence Bradshaw, Bainbridge, New York, V. St. A., Kleb- und Appreturmittel. 
50 Teile fein pulverisiertes vom Ol befreites ErdnuBmehl u. 50 Teile trocknes Casein 
werden m it 10 Teilen Borax u. 5 Teilen Trinatrium phosphat vermischt; zum Gebrauch 
werden 100 Teile dieser Mischung m it 400 Teilen W. gelost. Die Lsg. dient zum Leimen 
von Papier, zum Befestigen von Ton auf Papier, zum Appretieren von Gewebe, ins- 
besondere Buchbinderleinen. (A. P. 1 672 705 vom 28/7. 1927, ausg. 5/6. 1928.) F r .

XXIV. PhotograpMe.
Liippo-Cramer, Anorganische Desensibilisatoren und Feinkomenłwicklung. Vf. 

berichtet von Verss., nach denen fiir die desensibilisicrc7ide Wrkg. des Hg[GN)„ die 
CN-Ionen ausschlaggebend sind. Die desensibilisierende Wrkg. ist demnach wohl 
in  eino Rubrik m it der anderer AgBr-Losungsmm., wie Thiosulfat u. (wenn auch 
schwiicher) Rhodanid zu stellen. Gegen die iibliche Pinakryptolgriin-Desensibili- 
sierimg tr i t t  die Desensibilisierung des gewohnliehen Metolhydrochinon-Entwicklers 
durch Hg(CN)z auch bei panchromat. P latten  stark  in den Hintergrund. Das Aus- 
fallen des Pinagriins im Metolhydrochinon-Borax-Entwickler kann bestatigt werden. 
Es tr i t t  aber keine Ausfallung ein, wenn d as  Hydrochinon durch Metol crsetzt wird. 
Bei Verwendung des Vorbades eignet sich aber auch der Metolhydrochinon-Borax- 
Entwickler fiir dio Hellichtentw. m it Pinagriin. Vf. gibt Mikrophotogramme wieder,

79*
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nacli denen m it dem Borasentwickler keine merklich andere K ornstruktur erziclt 
wurde ais m it einem n. Entwickler, wenn dio Entw. bis auf genau die gleiche Dichte 
durchgefuhrt worden war. (Photogr. Korrespondenz 64 . 169— 73. Schweinfurt.) L e .

Mate Mudrov5iĆ, Eine Beobaćhtung iiber das Schleiern der Desensibilisatoren. 
Vf. hat beobachtet, daB Farbstoffe m it freien Aminogruppen, ais Desensibilisatoren 
angewandt, m eist die P latte nicht versclileiern, im Gegensatz zu dem Verh. von 
Farbstoffen, boi denen die H-Atome der NH,-Gruppc durch CH3- oder C2H5- sub- 
stitu iert sind, u. auch. zu dem Verh. von Flavindulin, das keine auxochrome Gruppe 
besitzt. Vf. lullt es fiir móglich, daB es sich beim Schleiern um Koagulation von kleinen 
Silberteilchen (u. dam it erreiclite Entwickelbarkcit) durch die entgegengesetzt ge- 
ladenen bas. Farbstoffe handelt, u. daB dio Farbstoffe m it substituierten H-Atomen 
der Aminogruppen diese Eig. in viel hóherem MaBe besitzen ais jene m it freien NH„- 
Gruppen. Die schutzende Wrkg. des Akridingelbs konnte durch Vcrd. des schleiernden 
Farbstoffs an den Kornern erkliirt werden. Wenn die Desensibilisation selbst auf 
Adsorption zuruckzufuhren ist, wird es auch verstandlięh, daB die Empfindlichkeit 
desensibilisierter Emulsionen durch Wassern wiederhergestellt wird, der Schlcier 
aber bestehen bleibt. (Photogr. Industrie 2 6 . 7S2. SuSalc [Jugoslayien].) LESZYNSKI.

M. Zippermayr, E in  neuer Schnelllrockenapparat. Vf. beschreibt einen App. 
zur „Hochtemp.-Trocknung“ photograph. Scliichten. Hierbei handelt es sich im Gegen
satz zu der Verdunstungstrocknung um einen reinen Verdampfungsvorgang. Es 
wird bei einem Druck von etwa 20—25 mm gearbeitet, wodurch es móglich wird, 
das TrocknungsgefśiB auf hohe Tcmpp. zu erhitzen, da einerseits die feucliten Scliichten 
keine Temp. obcrlialb 22—26° annehmen kónnen, andererseits im trockenen Zustand 
selbst frisch emulgierte Scliichten hóhere Tempp. vertragen. Das Verf. ermóglicht 
eine gleichmiiBige Trocknung quer zur Schicht u. sichert eine yollstiindige Staub- 
frciheit wahrend der Trocknung. Durch eingeliende Unterss. kann festgestellt werden, 
daB durch das bescliriebene Verf. weder bei frisch emulgierten, noch bei entwickelten 
P latten  irgendwelche Schadigungen auftreten. Troekendauer bei ca. 100° bei frisch 
gegossenen P latten  20—30 Min., bei entwickelten P latten  15—20 Min. Filme be- 
anspruchen erheblich kiirzere Trockenzeiten (5—6 Min.). Bei dem rom  Vf. be- 
scliriebenen App. wird zur Erzeugung des Vakuums eine W asserstrahlpumpc ver- 
wendet. (Photogr. Korrespondenz 64. 138— 45. Wien.) Leszynsk i.

Arthur Hiibl, Die Empfindlichkeit photographischer Platten bei kunstlicliem Licht. 
Es wird darauf hingewiesen, daB dio gegenwartig benutzten Sensibilisatoren nicht 
wirksam genug sind, um der kunstlichen Beleuchtung allgemeinen Eingang in die 
photograph. Praxis, besonders in die Kinotechnik, zu yerschaffen. (Photogr. In
dustrie 26 . 758— 59. Wien, Lab. d. Kartograph. Inst.) L e SZYNSKI.

Otto Papesch, Der Farbschleier ■ais Bildsubstanz einer neuen Diapositivplaite. 
Die Bildsubstanz der Farb-Diapositivplatte der Firm a Lainer  & H rdliczka ist 
der sogenannte Farbschleier, d. h. also metali. Silber; daher hat sie die gleiche un- 
begrenzte Haltbarkeit wio die Bildsubstanz der gewóhnlichen Diapositiyplatte, 
wahrend die bei manchen naclitraglichen Tonungen die Bildsubstanz darstellenden 
Komplexsalze oft nur eine beschrankte Zalil von Projektionen vertragen. Die P latte 
ermóglicht die direkte farbige Entw. Der Reichtum an wiłlkiirlich erzielbaren Tónen 
ist auBerordentlich groB u. iibertrifft alle nachtraglichen Tonungsverff. (Photogr. 
Korrespondenz 64. 165—67. Wien.) Leszynsk i.

Heinrich KeCler, Verfahren zur proportionalen AbscJmacliung ubermapig kontrast- 
reiclier Kopien auf Bromsilber- und Gaslichtpapieren. Zur proportionalen Absehwachung 
werden AgBr- oder Gaslicliibilder in Ag2S ubergefiihrt. Hierbei bleibt neben dem 
Ag; S in  den dunlden Bildstellen noch metali. Ag bestehen, das unter Erhaltung des 
Asr,,S herausgcl. werden kann. (Photogr. Korrespondenz 64. 197—200.) Leszynsk i.

Paul Schlochoff, Frankreich, Schutzschichten fiir  lichtempfindlicJie Platten, 
Filme u. dgl. Die Schutzschicht wird mittels einer Lsg. erzeugt, welche eine in Aceton 
gel. durchsichtige piast. M., Eisessig, Essigester, Terpentinol oder Bzn., Gummilnck 
u. Campher enthalt. Die Schutzschichten verhindern die Bldg. von Streifen, sowie 
durch Warnie bewirkte Schadigungen. (F. P. 637 675 vom 8/6. 1927, ausg. 5/5.
1928.) Kuhling .
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