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A. Allgemeine und pLysikalisclie Chemie.
A. Wohl, Zur Hundertjahrfeier von Wdhlers Harnstoffsynthese. Vortrag bei der 

Einweihung des LiEBlG-Hauses in Darmstadt. (Ztschr. angew. Cliem. 41. 897—902. 
Danzig.) _ Ju n g .

Jan Zawidzki, Marcelin Berlhelot (1827— 1907), sein Leben und Werk. (Roczniki 
Chemii 7 [1927]. 477—515.) W a JZER.

P. Haber, Oedachltiisrede auf Justus von Liebig. Yorfcrag boi der Einweihung 
des LiEBlG-Hauses in Darmstadt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 891—905. Berlin.) Ju n g .

Gustav A. WeiC, Aus der Praxis des chemischen Arbeitsunterrichts im  Lehrsaal. 
Die Einrichtung • eines fur den chem. Arbeitsunterricht bestimmten Arbeitsraumes 
u. eine Anzahl von A pp., die in dem Unterricht verwendet werden konncn, wird be- 
schrieben, wobei zahlreiche method. Hinweise gegeben werden. (Abhandl. zur Di- 
daktik u. Pkilosophie der Naturwissenschaft 1928. 35 Seiten Sep. Michelstadt im 
Odenwald.) B o t t g e r .

Arthur A. Sunier, Die Trennung von Gemischen mit konstantem SiedepunJct, 
eine Aufgabe fiir Sludierende der physikalischen Chemie. Es wird auf den mannigfachen 
Bildungswert kingewiesen, den die Behandlung der Aufgabe, die physikal. Verff. an- 
zugeben, naeh denen die Trennung eines konstant sd. Gemisches in  seine beiden reinen 
Komponenten móglich ist, fiir den Studiercnden der Chemie in sich birgt. (Journ. chem. 
Education 5 . 879—81. 884. Rochester [New York], Univ.) B o t t g e r .

N. Henry Black, Projektion der Brownschen Bewegung. Es wird ein Verf. an- 
gegeben, cm  die in einer Suspension von TiO„ in W., von der ein Tropfen auf den 
Objekttrager eines Mikroskops m it Ólimmcrsion gebracht ist, eintretende BROWNsche 
Bewegung auf einen Wandschirm zu projizieren, um sie so einem gróUeren Zuhórer- 
kreis sichtbar zu machen. Eerner wird die von R. W. P o h l  konstruierte Yorr. zur 
Veranschaulichung der Art u. Weise, wie die BROWNsche Bewegung dureh den von 
den Molekeln auf kolloide Teilchen ausgeiibten StoC zustande kommt, kurz beschrieben. 
Die Vorr. ist von S p in d l e r  u . H o y e r  in Berlin zu beziehen. (Journ. chem.Education 
5. 868—73. Cambridge [Massachusetts], H a r v a r d  Univ.) B o t t g e r .

W. R. G. Atkins, Vorlesungsversuche iiber die Verdnderung der Wassersloff- 
ionenkonzentralion beim Bosten von Eisen. Bei der Oxydation von Je fll)-  zu Fe(III)- 
Salz wird Siiure frei: Bei Verminderung der Aciditiit von Fe(II)- bzw. Fe(III)-Salz- 
Isgg. fallfc Pe(OH)3 bei ph =  3,5—5,5, wahrend Fe(OH)2 erst von Ph =  5,1 an gefallt 
wird u. noch bei ph =  7,1 spurenweise in Lsg. bleibt. Der tjbergang von Fe" in F e " ’ 
kann m it Hilfe voii Bromplienolblau (ph <  3,2: gelb; ph >  4,2: purpur) demonstriert 
werden. Wenn man die alkal. Fe"-Lsg. m it einer ebonfalls alkal. H20 2-Lsg. mischt, 
resultiert die sauer reagierende Fe'"-Lsg. Die Einw. von C02 oder Seewasser auf Eisen 
laBt sich m it Hilfe von Bromthymólblau (pn £  6: gelb; pu =  7,0: griin; pn >: 7,3: 
blau) demonstrieren; boi diesen Verss. wird die geringe Aciditat ph =  6,6—6,8 durch 
den Angriff auf das Fe noch weiter reduziert, wahrend weiterhin die Erhohung der 
Aciditat auf Grund der Oxydation des Fe" ebenfalls erkennbar wird. Vf. gibt weitere 
Verss. zur Unters. starker alkal. Lsgg. an. Durch die oben beschriebene H 20 2-Rk. 
kann gezeigt werden, daB Fe in dest. W. in starkem Mafie beim Rosten C02 aus der 
Luft absorbiert. (Naturę 121. 615. Plymouth, Marinę Biol. Lab.) L e s z y n s k i .

Henry J. Fry, Praklische biochemische Ezperimente fiir Anfdngerklassen in  Biologie. 
Ausfuhrung von chem. u. physikal.-chem. Rkk. m it wenigen Tropfen des Materials 
auf dem Objekttrager. (Science 68. 16—18. New York, Univ. Washington Sąuare 
College.) M e i e r .

C. H. Gibson und c. N. Hinsbelwood, Die homogene Reaktion zwischen Wasser
sloff und Sauerstoff. (Vgl. H i n SHELWOOD u. T h o m p s o n , C. 1928. I. 2159.) Die 
friiheren Unterss. werden zwecks Variation des Oberflachenmaterials in Porzellan-
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gefaBen ' fortgesetzt. Der Rk.-Verlauf ist wesentlich der glciche; er wurde zwischen 
500 u. 600° untersucht. Unterhalb 500° iiberwiegt die heterogene Wandrk., ober- 
halb tr i t t  die homogene Gasrk. in den Vordergrund, die dureh VergroBerung der Ober- 
flache dureli eingefiihrte Porzellantriimmer Yerzogert wird. Die Rk.-Ordnung ist 
boeh u. etwas schwankend, der Temp.-Koeffizient hoch, die Geschwindigkeit etwa, 
proportional der 3. Potenz der H2-Konz. u. einer hoheren Potenz ais 1 der 0 2-Konz. 
Die Rk. wird dureh Zusatzgase mcrklich beschleunigt, H 20 , Ar, N, u. He besehleunigen 
in abnebmender Reihenfolge. Die moglichen Erklarungen fiir diesen Efiekt werden 
ausfuhrlieh erwogen; die Wrkg. auch der Edelgase zeigt, daB die H 20-Wrkg. nicht- 
notwcndig autokatalyt. ist. Die Ergebnisse lassen sich dureh die Annahme der Ver- 
breitung von Rk.-Ketten dureh die Gasmasse deuten, die dureh Entaktivierung von 
Moll. infolge einer Wandrk. unterbroehen werden u. verlangert werden konnen dureh 
die Sehutzwrkg. beigemischter „inerter“ Moll., welche die Diffusion nach der ent- 
aktivierenden Wand hemmen. Die Reihenfolge der W irksamkeit der Zusatzgase 
kann m it den Diffusionskoeffizienten in Verb. gebracht werden u. ergibt sich in l)ber- 
einstimmung m it der Erfahrung, wenn H 20  ais unmittelbares Rk.-Prod. angenommen 
wird. Der Massenwrkg. von H , u. 0 2 kann sich dereń Zusatzgaswrkg. uberlagern, 
wobei 0 2 dem N, in der Wrkg. naliesteht. Die ZusammenstóBe aktivierter O.-Moll. mit 
inerten Gasmoll. scheinen elast. zu sein, d. h. die 0 2-Moll. scheinen hierbei ihre A ktiyitat 
niclit einzubuBęn. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 1 1 9 . 591—G06.) K y r .

Robert N. Pease und Paul R. Chesebro, Ckarakteristika homogener exot1termer 
Gasreaklionen. Bei der Oxydation von C’/ /4 u. Il„ m it 0 2 in Glas, Quarz oder Porzellan- 
gefaflen bei etwa 500° wird eine etwa vorhandene homogene Gasrk. yóllig dureh den 
EinfluB von Wandrkk. iiberlagert. Es wird ein Zuruekdrangen der letzteren dureh 
„Vergiftung“ der Wandę bewirkt; Ińerdureh t r i t t  die homogene Rk. in den Vorder- 
grund. Letztere hangt davon ab, ob die Rk.-GefaBe leer oder m it festen Stoffen, 
z. B. Glasseherben, gefiillt sind; im letzteren Falle ist die Oxydationsgesehwindigkeit 
geringer, obgleich im Fali einer Oberflachenkatalyse die Anwesenheit des Fiillmaterials 
den Reaktionsablauf besehleunigen miiBte. Die Vergiftung der Glaswande erfolgt 
dureh Bedecken m it einer KCl-Schicht; es wird eine 50%ig. CH,,/02-Mischung im 
strómenden Zustand umgesetzt. Es wird z. B. bei 650° u. 3 sec Verweilzeit 40% des 
CH, yor dieser Vergiftung, 5%  nach ihr an der GefaBwand umgesetzt. Die Yergrofierung 
der „vergifteten“ Oberflaehe dureh Einbringen von m it KC1 uberzogenen Glasseherben 
verhindert bei gleichbleibender Verweilzeit des Gasgemisehes weitgehend die CH4- 
Osydation; in weniger markanter Weise tr i t t  ein derartiger Effekt auch m it „un- 
Yergifteten“ Glasstiicken auf. Derartige Effekte sind auch bei der Oxydation Yon H 2, 
Isobutan u. der Kondensation Yon C2H 2 u. C2H4 zu beobachten. Ahnliche Ergebnisse. 
fiir die H 2/0 2-Rk. bringen H in s h e lw o o d  u . T h o m p s o n  (C. 1 9 2 8 . II. 2159); analoge 
Verss. der Yff. erweisen, daB die homogene Rk. m it steigender Temp. stark  in den 
Vordergrund tr it t ;  entsprechende Beobac-htungen stammen Yon TAYLOR bei der H J- 
Zers. (G. 1 9 2 4 . II. 2223). (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 1 4 . 472—75. 
Princeton, Univ.) FRANKENBURGER.

W. P. Jorissen und C. Groeneveld, Reaktionśbereićhe. XVUL Ausbreitungs- 
geschwindigkeit der Reaktion in  Eisen-Scliicefelgemisćhen. (XVII. vgl. J o r i s s e n  u. 
K a y s e r ,  C. 1 9 2 8 . I I . 123.) Die in einem Gemiseh aus 1 Atom Fe m it 1 Atom <S dureh 
Mg-Band ausgeloste Rk. breitet sich horizontal u. Yertikal von der Spitze zum Boden 
nahezu gleich schnell in (Juarzróhren Yon 10—11 mm innerem Durchmesser aus; in 
engeren Róhren ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner. In  den mciaten Fallen 
bei Y ersehieden d ich te r  Fiillung seheint sich die Rk. in einer Ebene se n k rec h t zu den 
Rohrwandungen auszubreiten. Die Spitze der GeschwindigkeitskurYe bei verschieden 
zusammengesetzten Gemischen liegt auf der rechten Seite der Yollstandigen Umwand- 
lung, wenn man 100% S auf die linkę Seite legt. Es stellt sich ein Temp.-Anstieg auf 
etwa 700° in einem Gemiseh Yon 1 S : 1 Fe (mit 36,4% S) ein. Hierbei wird die Ab- 
sorptionswarme bei der Umwandlung von a- in /J-Eisen, welche bei 770° erfolgt, eine 
Rolle spielen. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 4 7 . 737—42. Leiden, Univ.) B l o c h .

W. P. Jorissen und H. A. Starink, Reaktionśbereićhe. X IX . Reaktionśbereićhe, 
in  welchen eine der Substanzen Schie/3baumivolle ist. (XVIII. vgl. Y orst. Ref.) Mischungen 
aus Schiefibaumtcolle sowolil m it organ. Substanzen (Pikrinsaure, Trinitrotoluoł, Di- 
phenylamin), ais auch m it Salzen (KCl +  NaCl, Ammoniumdichromat) sind noch 
gelatinierbar m it A.-A., wenn sie auch nur wenig SchieBbaumwolle enthalten. Be- 
stim m t wurden der Reaktionsbereich fiir binare u. tem are Gemische m it KCl +  NaCl,
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m it (NIIj )2GV20 7 +  Pikrinsaureu. mitTrinitrotoluol-Diphenylamin, u. die Reaktionszeiten 
(mit Drahten aus 2 Teilen getrockneter unl. u. 1 Teil getrockneter 1. SchieBbaumwolle) 
fur die beiden ersteren tem aren Gemisehe. Dio Gelatinierbarkeit nimm t nahe der 
Grenze des Reaktionsbereiches ab u. bietet Schwierigkeiten in der Nahe derselben. 
Es gelingt, Mischungen herzustellen, welche bestimmte Reaktionszeiten haben. Die 
Best. der Reaktionszeit in einer grolBen Zahl Punkte des Reaktionsbereiches fuhrt zur 
Konstruktion von Linien gleiclier Geschwindigkcit, den Isotachen. (Rec. Tray. chim. 
Pays-Bas 47 . 743—51.) B l o c h .

J . Timmermans und F. Martin, Arbeiten des Internationalen Bureaus fu r  physiko- 
chemische Eichsubstanzen. I II . Untersuchung der physikalischen Konstanteri von zicanzig 
organisćhen Vcrbindunge?i. U nter M itarbeit von Delcourt, Roland, Pahlavonni und 
Veltmans. (II. vgl. C. 1927. I . 836.) Nach den friiher angegebcnenMethoden werden 
dio folgenden Stoffe untersueht. Friihere Priiparate u. Bestst. werden einer K ritik  unter- 
worfen. Yon den Paraffin-KW-stoffen werden ganz reine Praparate nur durch Synthese 
erhalten, n-Hexan aus n-Propylbromid u. Na, n-Octan aus n-Butylbromid u. Na, n-Butyl- 
benzol durcłi Einw. von Na auf ein aquimolekuIares Gemisch yon Brombenzol u. n-Butyl
bromid (Nebenprodd. Octan u. Diphenyl). — Bromoform wurde durch fraktioniertes 
Gefrieren des Handelsprod. gereinigt, Athyljodid vom begleitenden A. befreit durch 
fortgesetzte Dephlegmation, AihylencMorid durch Einw. von Chlor auf Athylen oder 
yon HC1 auf Athylenchlorhydrin u. Dest. uber Pa0 5 rein erhalten; Isopropylbromid 
aus Isopropylalkohol, sek. Butylcldorid aus sek. Butylalkohol, Isobulytbromid durch 
Bromierung von Isobutylalkohol hergestellt. A. wurde iibcr H 2S 04 dcst., dann lange 
m it Na oder P 20 s stehen gelassen u. nochmals fraktioniert zur Zerlegung des azeo-1 
tropen Oemisches mit 1,3% W., welehes bei 34,15° siedct; A. ist von A. nicht yollstandig 
abzutrennen. — n-Amytałher, aus n-Amylalkohol bereitet, zers. sich teilweiso beim 
Erhitzen. — Melhylal; die Einw. von Trioxymethylen auf Methylalkohol ergibt ein 
azeotropes Gemisch m it etwa 10% CH3OH, welćher durch Na entfernt wird. — Aceton 
ist nach Behandlung m it Bisulfit oder N aJ  nur durch Dcst. uber P20 5 unter groBen 
Verlusten rein zu erhalten, Metliyldthylketon uber die NaJ-Verb. Athylenchlorhydrin; 
das m it W. gebildete azeotrope Gemisch enthalt nach P a h l a v o u n i  45,8% an Chlor- 
hydrin u. hat Kp. 97,85°. — CS„, durch mchrfaehe frakt. Dest. gereinigt, hat sehr 
schwachen Geruch; die D. von reinem ist durchwegs hoher ais die eines unreinen 
Praparates. Ferner werden untersueht: Jsopropylchlorid, n-Butylalkohol, IsobiUyl- 
alkohol, sek. Butylalkohol u. A. Gemessen werden Kp. bei Normaldruek, E., D.°,
D.15, D.30, Ausdehnungskoeffizient, Brechungsindices, Dispersion, Mol.-Refr., Viscositdt, 
ferner fiir sek. Butylclilorid u. sek. Butylalkohol die Drehung [a]20. Die im Original 
mitgeteilten Ergebnisse konnen wegen Raummangels hier nicht wiedergegeben werden. 
(Journ. Chim. physique 2 5 . 411—51.) BLOCH.

Rudolf Ruer und Johann Kuschmann, Uber einige auffallend gro/3e Anderungen 
der spezifische.il Oeuńchte von Kupfer und von Silber. Kupfer, welehes im H 2-Strome 
2 Stdn. auf 450° erhitzt u. darin erkalten gelassen, sodann unmittelbar hinterher im 
Vakuum 2 Stdn. bis 440° erhitzt u. darin erkalten gelassen wurde, yerminderte seine 
(D,20j) yon etwa 8,9 auf 8,35, also um rund 6%. Silber, das durch Red. von 
Ag20  m it H 2 erhalten, wenn es langsam auf 450° erhitzt, 1/2 Stde. bei dieser Temp. 
gehalten u. dann erkalten gelassen wurde, nahm im spezif. Gewicht (D.-0,) yon 
10,2716 auf 9,5674 ab. Wahrscheinlich ist der Grund fur diese Anderung der, daB die 
beiden Metalle in der H 2-Atmosphare H 2 aufnehmen, welchen sie beim Erhitzen ab- 
geben, wodurch in ihnen yorhandene kleine Hohlraume aufgeblaht werden. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 262—67. Aachen, Techn. Hochschule.) B l o c h .

R. S. Edwards, Ber EinfluP der Temperatur auf die Viscositat von Neon. (Vgl. 
C. 1 9 2 8 . I. 664.) Das MeByerf. (lconstantes Vol.) war das gleiche, wie das zu den 
Messungen an Luft benutzte, m it einigen Abanderungen, die durch die begrenzto 
yerfiigbare Gasmenge u. die Notwendigkeit der Vermeidung yon Verlusten gegeben 
waren. Die Messimgen umfassen den Bereich yon —78,4 bis 444,5°. Sie liegen nach 
tieferen Tempp. hin eher zugunsten der theoret. Formel von L e n n a r d - J o n e s  u . 
stimmen oberhalb —78,4° gut m it Su t h e r l a n d s  Formel uberein. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serie A. 1 1 9 . 578—90.) K y r o p o u l o s .

Keiji Yamaguchi und Sakuiclii Togino, Die plastische Dehnung von Aluminium  - 
krystallen bei hohen Temperaturen. Die bei Dehnung eines Al-Einkrystalls zwischen 
525 u. 600° auftretenden piast. Deformationen werden róntgenograph. untersueht. 
Das Ergebnis dieser Unters., zusammen m it mkr. Beobachtungen der Formanderungen,
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fiihrt z u bestimmten Anschauungen iibor den Mcchanismus des Dehnungsvorganges. 
(Buli. Inst. physical cłiem. Rcs. [Abstracts], Tokyo 1. 58—59.) F r a n k e n b u r g e u .

Keiji Yamaguchi und Sakuichi Togino, Ober die bei Delmung von Aluminium- 
krysiallcn auflrełenden inneren Kr&Jte. Diskussion der bei Dehnung von Al-Einkrystallen 
(vgl. vorst. Ref.) auftretenden Anderungen des Metallgefiiges auf Grund rontgenograph. 
Unterss. Stellungnahme zu POLANYls Theorie (C. 1 9 2 8 .1. 2690) ii ber den Mechanismus 
dieses Vorganges. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstraets], Tokyo 1. 60—61.) F k b g .

W. Conrad Fernelius und Warren C. Johnson, Fliissiges Ammoniak ais Ldsungs- 
mittel und das Ammoniaksyslem ton Verbindungen. I I .  Anorganische Ammoniak- 
terbhidungen. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . II . 619.) Besproclien werden die ionisierenden Wrkgg. 
des fl. NH3, ferner die Ammonobasen, z. B. KNH„, die Ammonosauren, z. B. P(NH2)5, 
(NH)P(NH2)3, (NH)2P(NH2), NP(NH), u . die Ammonosalze, die Ammonolyse, die 
amphóteren Amido u. Imide, die ammonobas. Salze, z. B. das aus HgCl, u. 2 N H3 
entstehende (NH2)HgCl u. die gemischten Aquoanunonoverbb., z. B. HO-Hg-NH.,. 
(Journ. chem. Education 5. 82S—35. Kalifornien, S t a n f o r d  Univ., u. Chicago, Illinois, 
Univ.) B o t t g e r .

E. Janecke, Mischkrystalle, Los u n gen und Schmclzen im  System (K, N H J  
(Cl, N 03). Vortrag iiber (gemeinsam m it Hamacłier) ausgcfuhrto Unterss. der 
Lósliehkeit reziproker Salze von 0° bis zu der Sehmelztemp. Aus den zahlreiehen Dia- 
grammen ist zu ersehen, daC im System ICN03-KC1 Mischkrystalle keine Rolle spielen. 
Komplizierter ist dasLoslichkeitsbild der Ammonsalze. Die verschicdenenModifikationen 
des Ammonnitrates fiihren zu Mischki-ystallcn. Aus dem SchmelzfluC der beiden 
Chloride lassen sich Mischkrystalle naeh jedem Misehungsverhaltnis herstellen. Die 
Sclunelzkurve der N itrate -\veist ein Eutektikum auf. Es gibt- Mischkrystalle in ver- 
schiedenem Umfange, die naeh den verschiedenen Formcn des N H ,N 03 u. K N 03 
krjTstallisieren. Weitere Abbildungen zeigen die Lósliehkeit der Chloride u. Nitrate. 
Das 11. Ammonnitrat salzt gewissermaCen K N 03 aus unter Bldg. von Mischlcrystallen. 
Die Unterss. an binaren Systemen wurde auf das ganze Gebiet des reziproken Salz- 
paares KC1 +  N H jN 03 =  NH^Cl +  K N 03 ausgedehnt, Isothermen bei den Tempp.
0, 20, 40, 60° aufgenommen u. die Ergebnisse in Tabellen zusammcngestellt, aus denen
zu entnehmen ist, dafi sich bei allen 4 Tempp. vier verschiedeno Gebiete herausbilden, 
die zu je zweien ais Grenzkurvc eine Zweisalzlinie haben u. zwei Dreisalzpunkte ergeben. 
Mit wachsender Temp. wird die Lósliehkeit von KC1 bzw. von Mischkrystallen naeh 
KC1 geringer u. umgekehrt zeigen K N 03 u. Mischlcrystalle naeh IvISr03 m it sinkender 
Temp. geringere Lósliehkeit. Nicmals konnen NH4N 03 u. KC1 gleichzeitig Bodenkorper 
sein. Das stabile Salzpaar ist stets NHjCl u. IvjST03. Der Zusatz von festem KNOa 
zu gesattigter NH4C1-Lsg. ruft kein Aussalzen des Chlorammons liervor, sondern es 
laBt sich sogar auCer dem zugesetzten IvN03 nachher noeh festes NH4C1 losen. Die 
Abb. der Kurven, die das Verh. von NH.,N03 u. KC1 yeranschauliehen, zeigen, dafi 
niemals beide Salze zugleicli Bodenkorper sein konnen. Die geringe Lósliehkeit des 
K N 03 bewirkt, daB beim Vermischen sogar verd. Lsgg. eine Ausscheidung von festem 
K N 03 vor sich gehen kann. Die besehriebenen Unterss. lassen sich auch auf reziproke 
Salzpaare mit Hydraten u. Doppelsalzen anwenden. (Ztsehr. angew. Chem. 41. 
916—24. I. G. Farbenindustrie Oppau.) JUNG.

C. Clement French, Die Wirkung von Neutralsalzen auf gciuissc kałalylische Zer- 
selzungen. Die Reaktionsgeschwindigkeit der durch neutrales K J  katalysierten Zers. 
von H 20 2 bei 25° unter Zusatz von Neutralsalzen wird untersucht, u. zwar bei konst. 
Katalysatorkonz. u. wechselnder Neutralsalzkonz. Die Yenraideten Neutralsalze sind 
Chloride, Bromide u. Sulfate von Alkali- oder Erdalkalimetallen. Die Resultate von 
W a l t o n  (Ztsehr. physikal. Chem. 47 . [1904]. 185) u. von H a r n e d  (C. 1 9 1 9 . I .  802) 
werden bestatigt u. erweitert. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimm t auBer bei K2S 04 
in allen Fiillen m it steigender Salzkonz. zu. — Unter analogen Bedingungen untersucht 
Yf. die Wrkg. von Neutralsalzen auf die durch OH' katalysierte monomolekulare Zers. 
von Nitroso-Triacetonamin (H e i .\TZ; L lEB IG s Ann. 1 8 7  [1877]. 250) in Phoron, N„ 
u. HjO. Auch diese Rk. ist schon friiher mehrfach bearbeitet worden (F r a n c is , C. 1916 .
1. 327; B r o n s t e d  u . K in g , C. 1926.1 . 577; K il p a t r ic k , C. 1926. II . 2265). Alkali- 
halogenide setzen m it steigender Salzkonz. die Reaktionsgeschwindigkeit immer weiter 
herab, u. zwar in gesteigertem MaBe in der Reihenfolge: KC1, NaCl, K B r, Li Cl, K J .  
NaąS04 scheint die Gesehwindigkeit etwas zu steigern, K 2S 04 u. Li2S04 zu verkleinem, 
u. zwar Li2S 04 etwa so starli wie NaCl. Die Wrkg. der Neutralsalze laBt sich nicht
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einfach crklarcn, sic ist zusammengesetzt ans zwei oder mekr Faktoren. (Journ. pkysieal. 
Chem. 32. 401—14. Univ. of Pęnnsylvania.) STAMM.

David F. Smith und Cliarles O.Hawk, Die kalalytische Zersełzung von Methanol. 
Verschiedene bei der Spaltung von Methanol in CO u. 2 H 2 katalyt. wirksame Sub- 
stanzen werden m it Bezug auf den Grad ihrer Wrkg. verglichen. Diese Verss. erlauben 
gleichzeitig, gute Katalysatoren fur die Darst. von Methanol aus Wassergas aufzufinden, 
ohne eine kostspieligc Hoehdruckapparatur zu verwendeh, da ja  ein Katalysator, der 
die Zers. von Methanol beschleunigt, auch die Gcgenrk. katalysiert. Die Darst. der 
verschiedenen Katalysatoren wird im einzelnen beschrieben; denn die Yorbehandlung 
becinfluBt die W irksamkeit in kohem MaBe. Ais besonders gute Katalysatoren enveisen 
sick ZnO, welches dargestellt ist durch Erhitzen von gefalltem Zn-Carbonat auf 350° 
im Valcuum, ferner reduzierte Gemisehe von Oxydcn, niimlich ZnO u. CrO, (4 Zn: 1 Cr), 
ZnO u. Uranoxyd, ZnO u. Vanadinoxyd, schlieClich CdO u. Cr03. Experimentell 
werden die Vergleiehe der spezif. katalyt. Wirksamkeit in der Weise durchgefiihrt, 
dali bei meist gleicher Temp. (300°) gasfórmiges Methanol m it gleioher u. bekannter 
Strómungsgesckwindigkeit iiber gleiche Bruttovolumina der verschiedenen K atalysa
toren geleitet u. der ungespaltene Anteil kondensiert u. gewogen wird. Die Spaltung 
yerlauft prakt. niemals Tollig einheitlieh, sondern es entsteht auch C02. Bemerkens- 
wert ist, daC die Spaltung bei Anwendung von Cr-Oxyd allein ganz anders verlauft 
ais bei gleichzeitiger Anwesenhcit von ZnO. Es scheint, daC in den Gemischen m it 
ZnO das Cr-Oxyd in andercr Form vorliegt ais im rcinen Zustande; darauf deutet 
auch der rontgenspektrograph. Befund. (Journ. physical Chem. 32. 415—24. Pittsburgh, 
|Pennsylvania], U. S. Bureau of Mines.) STAMM.

R. H. Adie, Junior eliemistry. 3 rd. ed., rev. by J. E. S. Gilbert. London: Uniy. Tutorial
Pr. 1928. (278 S.). 8 U. 3 s. G d.

At. Atom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
Oscar Knefler Rice, Anwendung der Fermi&chen Statistik auf die Yerteilung 

der Elektronen unler dem Einflufi elektrischer Felder in  Metallen und auf die Theorie der 
Elektrocapillaritut. Thcoret. Betrachtung iiber die Elektronen- u. Ionenverteilung 
innerhalb eines Metalls unter Zugrundelegung der von SOMMERFELD u. PAULI ent- 
wickelten Hypothese iiber das Verh. der Leitungselektronen naeli der FERM Ischen 
Statistik (entartetes Gas). Im  Anschlufl hieran wird die Verteilung der Ionen u. Elek
tronen unter dem EinfluC einer Oberfliichenladung bchandelt u. im cinzcinen fiir die 
Elektrocapillaritat des Hg bereehnet. Hierbei mufi die DE. der Hg+-Ioncn des Hg 
gesehiitzt werden, was m it Hilfe des Brechungsindex dieser Ionen gelingt. (Physical 
Rev. 31 . 1051— 59. California, Inst. of Technology.) F r a ^ k e n b u r g e r .

Florenee Langworthy, E in  Atommodell fiir  den Ch-emiker. V U I. (VII. vgl. 
C. 1 9 2 8 . I. 1142.) Vf. faflt scino friiheren Arbeitcn zusammen u. betont besonders 
die weitgehende Analogie zwischen Atom- u. Sonnensystem, die weiter geht ais beim 
B oH R schcn Modeli, da im Modeli des Vf. den Planeten nicht Elektronen, sondern 
positive u. negative Ladungen entsprechen. Licht ist nach den Anschauungen des 
Vf. korpuakular: z. B. gelangen bei visueller Beobachtung des Wasserstoffspektrums 
ionisierte H-Atome in die Sehorgane. (Chem. News 1 3 6 . 194—96. 209— 12.) Le.

Oscar Knefler Rice, Die Energieverteilung unier komplexen Molekiilcn. Thcoret. 
Betrachtung iiber die statist. Energieverteilung unter Moll. m it mehreren Freihcits- 
graden. Sobald das BoLTZMANNsehe Gesctz fiir die verschiedenen Quantcnzustande 
ais giiltig angenommen wird, gilt d log W JdT  =  (ew — e )/K T 2 (w =  Brucliteil der 
in bestimmten Quantenzustiinden befindlichen Moll., 6 W =  mittlere Energie der Moll. 
in diesen Quantenzustiindcn, T  =  absol. Temp., K  — Gaskonstante). In  erster An- 
naherung scheint das Vcrteilungsgcsetz selbst bei quantcnmafiigcr Energieaufspcicherung 
der Moll. einen kontinuierlichen Charakter zu liabcn; im folgenden wird diese Ver- 
einfachung gemacht. I s t  1 VcdF der Bruchteil von Moll., dereń Energie zwischen e 
u. e — d 6  liegt, so  gilt die allgemeine Beziehung 32  log Wc/d T  d e =  l /K T 2. Im  
AnschluB hieran laCt sich das Verteilungsgesetz iiber einen bestimmten Energicbereich 
kin (bzw. die Energie, bei der 17, ein Maximum ist), ermitteln, falls die mittlere Energie 
der Moll. iiber einen bestimmten Temp.-Bercich hin bekannt ist. Bei einer gcgebenen 
Temp. laBt sick das tatsachliche Verteilungsgesetz m it einem klass. vcrgleichen, bei 
dem W c bei derselben Energie ein Maximum besitzt, u. man findet einen Grcnzwcrt, 
von dom ab die tatsachliche Yerteilung von der klass. nicht abweicht, vorausgcsetzt,
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daB das Mol. ans einer Gruppe von Rotatoren. u. harmon. Oszillatóren bestchti sowie 
geniigend komplex ist. Ais Beispiel wird d ie . Energieverteilung unter Azomethan- 
moll. diskutiert u. auf die Bcdeutung des Ergebnisses fiir die Theorie des Zers.-Vor- 
garigs von Azomethan hingewiesen. (Physical Rev. [2] 32. 142—49. Califomia Inst. 
of Technology.) FRANKENBURGER.

W. Herz, Schwingungsząhl und Molehelanzahl bei organischen Verbindungen. 
(Vgl. C. 1 9 3 8 . I. 663. 2701.) An einer Anzahl von KW-stoffen u. Alkoholen, sowie an 
einer Reiho anderer organ. Verbb. zeigt der Vf., daB die l,75ten Wurzeln aus der Molekel- 
anzahl im Kubikzentimeter nahe beim F ., dividierfc durch die Schwingungszahlen,

1 . 7 5  —

Quotienten von etwa 2,5— 3,5 ergeben, daB also y Z / v — konst. ~  3. Danaeh 
diirften auch die beim F. hier zwisehen den Molekeln wirkenden Krafte nicht allzu 
verschieden sein. Nur bei Blausaure u. Jodbenzol weichen die Quotienten vom Durch- 
schnittswert ab. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 358—60. Breslau, Uniy.) B l o c h .

I. E . KnaggS, Die Form des Kohlenstoffaioms in  der Kryslallstniktur. D ie 
rontgenograph. Unters. der Krystallstruktur des PentaerythrUtelraacetats ergibt Resul- 
tafce, die von denen von G e r s t a c k e r ,  M o l ł e r  u . R e i s  (C. 1 9 2 8 . I. 2050) abweichen: 
Raumgruppe C1.,h; a =  11,98 A; b =  5,47 A. Mit Hilfe des Wertes 1,273 fur die D. 
ergibt sich fur die Zahl der Moll. in der Basiszelle der W ert 1,99. (Naturę 1 2 1 . 616— 18. 
London, D a v y  F a r a d a y  Lab., Royal Inst.) L e s z y n s k i .

Philip M. Morse, Eine Theorie der elektrischen Entladung in  Gusen. Theoret. 
Abhandlung. Vf. stellt 3 allgemcine Differentialgleichungen auf, denen gemaB die 
elektr. Entladung in Gasen sich abspielt, u. gibt Annaherungslósungen fiir die Konz. 
der Elektronen u. Gasionen fiir yariierte Starko des elektr. Feldes in verschiedenen Ab- 
standen von der Kathode. Besonders werden Kathoden- u. Anodenfall behandelt. 
Die Gleiehungen werden fiir den F a li  von Glimmlicht- u. Bogenentladungen diskutiert, 
die elektr. Verkaltnisse in der positiven Saule, in der Schiehtung der Entladung u. im  
FARADAYscłien Dunkelraum eingehend behandelt. (P h y sica l Rev. [2] 31 . 1003— 17. 
Princeton, Univ.) FnANKENBURGER.

H. Ebert, Psevdohochvakuum. Naeh einer kurzeń Schilderung der Erseheinungen, 
die sich bei der Entladung durch ein Gas von stetig zunehmender Verdiinnung zeigen, 
bespricht Vf. die Erscheinung des Pseudohochvakuums, die namentlich bei der Fiil- 
lung der Entladungsrohre m it einem Edelgas oder einem Metalldampf bei Dauer- 
belastung auftritt u. darin besteht, daB die Rohre selbst bei verhaltnismaBig recht 
hohem Druck des Gases den Strom durchtritt sperrt, obwohl der Gasdruck hinreichen 
sollte, um eine Ziindung einzuleiten. Es wird somit hier ein Hochvakuum vorgetauseht. 
Vf. gibt einen tJberbliek iiber die zur Erkliirung der Erscheinung ausgefiihrten Yerss. 
u. die aus ihnen gezogenen Folgerungen. (Glas u. Apparat 9. 135— 37. Charlotten- 
burg.) B o t t g e r .

L. F. Curtiss, U ber die Wirhungsweise des Oeigerschen Zdhłers. Verss. m it einem 
GEIGERschen Spitzenzahler (Nachweis einzelner Elektronen u. a-Teilchen) erweisen, 
daB bei negativer Ladung der Spitze die empfindliche Oberflache an dieser u. nicht 
an den Innenraumen der Zahlkammer sich befindet, wie KuTZNER (G. 1 9 2 4 . II. 150) 
Yermutet. Weiterhin zeigt Vf., daB eine empfindliche Oberflache nur dadurch zu 
schaffen ist, daB die Metallspitze einer Behandlung unterworfen wird, die sie aueh in 
katalyt. Beziehung wirksam macht. Derartige Katalysatoren, wie z. B. Eisenoxyd, 
Kupferoxyd u. Platinschwarz arbeiten sehr gut. Ihre A ktivitat wird durch Kontakt- 
gifte, wie lig, S 0 2 u. H„S, aufgehoben. Die Verss. zeigen, daB die von solchen katalyt. 
Oberflachen adsorbierten Gase eine wesentliche Rolle bei der Wirkungsweise des Zahlers 
spielen. Das Vorhandensein der Gasschicht laBt sich deutlich durch mkr. Beobaehtung 
der Spitze im verdunkelten Raum nachweisen. Bei Verb. des Zahlers m it einer Vakuum- 
veretarkerróhre wird bei jedesmaligem Ansprechen der Zahlerspitze ein Relais betatigt; 
gleichzeitig laBt sich jedesmal ein schwacher Lichtblitz an der Zahlerspitze beobachten. 
I s t die Spitze positir, so bedarf sie keiner speziellen Vorbehandlung, um wirl-tsam zu 
sein. Vf. entwickelt zwei Theorien, um diese Beobachtungen zu erklaren; in beiden 
wird die Anwesenheit freier Elektronen bzw. starkę Verminderung der Ionisierungs- 
arbeit der in der Adsorptionsgasschicht befindlichen Gasatome angenommen. Die 
durch die a- bzw. /3-Teilchen primiir erzeugten positiven Gasionen setzen diese, an der 
katalyt. Metalloberflache befindlichen Elektronen durch elektrostat. Anziehung oder 
durch Yerdrangung eines Teiles der adsorbierten Gase in Freiheit, wodureh eine spon-
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tane, kurzdauernde Gasentladung einsetzt. (Physical Rev. [2] 3 1 .1060— 71. Washington, 
Bureau of Standards.) F r a n k e n b u r g e p ..

C. D. Ellis und G. H. Aston, Die Abhdngigkeit der photographischen Wirkung von 
fi-Strahkn ion ihrer Geschwindigkeit. Zum quantitativen Vergleich der Intensitaten 
von Elektronenstrahlen war dereń Wrkg. auf die phofcograph. P latte noch nieht ge- 
nugend bekannt. Soli die Anzahl der Elektronen in zwei Gruppen verschiedener 
Energie durch Vergleich ihrer photograph. Wrkg. verglichen werden, so ist die Ab- 
hangigkeit der Dichte des Lichtbildes von der Energie der erzeugenden Anzahl von 
Elektronen zu beriioksichtigen. Die bisherigen Yorstellungen nahmen an, daB schnelle 
Elektronen schwacher wirken ais langsame u. daB die photograph. Wrkg. der Gesamt- 
ionisation pro cm proportional sei. Die Vff. pruften diese beiden Annahmen an 
ILFORD-Róntgenemulsionen m it /J-Strahlen von R a B u .  Ra C, mit Benutzung von 
GUKNEYs Energieverteilungs- u. Gesehwindigkeitsmessungen (C. 1926. I . 2431). 
Hieraus ergab sich der fur die Deutung der Photogramme notige Zusammenhang 
zwischen der variierten Elektronengeschwindigkeitszahl u. der Plattenschwarzung. 
Es bestatigt sich, daB die langsamen Elektronen starker einwirken, indessen geht 
die Wrkg. nicht einfach der Ionisation parallel (vergleichende Diagramme). (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 119. 645— 50. Cambridge.) K y b o p o u l o s .

S. Szczeniewski, Ober die Elektronenreflexion. Nach der Wellenmechanik ent- 
spricht Kathodenstrahlen, die ein Potentialgefalle V (in Volt) durchlaufen haben, eine 
Wellenlange (in A) 7. =  12,22/— ] /v. Vf. miBt in einer der Drehkrystallmethode analogen 
Anordnung die Reflexion von Kathodenstrahlen fiir drei verschiedene Beschleunigungen 
an der Spaltflache eines 5t-Krystalls unter yerschiedenen Einfallswinkeln. Nach 
Best. der Gitterkonstanten m it Hilie von Róntgenstrahlen lassen sich aus den Reflexions- 
messungen die den Kathodenstrahlen entsprechenden Wellenlangen ermitteln. Es 
ergibt sich eine befriedigende Obereinstimmung m it den nach der oben angcfuhrten 
Formel errechneton Werten. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 106—09.) Le.

B. F. J. Sehonland, Die Streuung von Kathodenstrahlen. (Vgl. C. 1927. I. 849.) 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Darst. der friiheren Beobachtungen durch 
die Theorie der Einzelstreuung u. speziell die Modifikation dieser Theorie durch eine 
Relativitatskorrektion im vorliegenden Falle. Es wird gezeigt, daB bei den in Rede 
stehenden Verss. die gestreuten Elektronen samtlich in solche Kernnahe kommen, 
daB die fruher angebrachte Relatiyitatskorrektioii unzulassige Vereinfachungen hin- 
sichtlich der Teilchenbahnen enthalt u. vervollstandigt werden muB. Diese vervolI- 
standigte Korrektion, die der Streuung der Teilchen m it Spiralbahnen Rechnung 
tragt, wird entwickelt, unter der Annahme, daB diese Teilehen ohne wesentlichen 
Energieverlust das Atom verlassen um, unabhangig von ihrer urspriinglichen Richtung, 
gleichmaBig in allen Richtungen gestreut zu werden. Unter Vernachlassigung event. 
Strahlung wird so der Betrag der Streuung geschiitzt. Das Verhaltnis von beob- 
achteter zu abgeschatzter Streuung ergibt sich zu 1,2 ais obere Grenze. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 119. 673—80. Kapstadt, Univ.) K y r o p o u l o s .

G. P. Thomson, Ver suche uber die Beugung von KathodenstraMen. I I .  (I. vgl.
C. 1928. I. 2051.) Die Messungen der 1. Mitt. werden Terbessert u. erganzt dureh 
solche an Pt-H auten yersehiedener Herstellungsart. Die friihere Abweichung von 
6 %  gegen DE BEOGLIEs Theorie beruhte auf einem MeBfehler in der Energie der 
verwendeten Kathodenstrahlen u. dam it ihrer Wellenlange. Die Gitterkonstanten 
der Metalle stimmen bis auf 1% m it den durch Róntgenanalyse bestimmten iiberein. 
Das Elektronenbeugungsbild wird annahernd in gleichem SlaBe magnet, abgelenkt 
wie das erzeugende Kathodenstrahlenbiindel; die Geschwindigkeit der gebeugten 
Strahlen ergibt sich bis auf 1% gleich der der ungebeugten. Aus der Auflósbarkeit 
der Beugungsringe ergibt sich ein Wellenzug von mindestens 50 Wellen fiir das Elektron. 
Die Beugungsbilder an Metallhauten, die zum einfallenden Biindel geneigt sind, lassen 
auf eine Orientierung der Einzelkrystallite schlieBen. (Proceed. Roj7. Soc., London. 
Serie A. 119. 651—63. Aberdeen, Univ.) K y b o p o u l o s .

Alexander Reid, Die Beugung von Kathodenstrahlen durch diinne Cdluloidfilms. 
(Vgl. Torst. Ref. u. C. 1927. II. 782.) Erganzung der friiheren Messungen m it ver- 
besserter MeBvorr. Energiemessung der Kathodenstrahlen durch elektr. Ablenkung. 
Die Durchmesser der Beugungsringe verhalten sich wie 1 :2 :3 ,  was zu der Annahme 
berechtigt, daB sie Spektra erster, zweiter u. dritter Ordnung der gleichen Schar par- 
alleler Ebenen sind, dereń Abstand zu 4,46 A berechnet wird. Die Mol.-Form scheint
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der der Fettsauren iiknlick zu sein, das .gleiche scheint fiir ihrc Dimensionen, bis auf 
die Lange, zu gelten. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 119. 663—67. Aber- 
deen, Univ.) K y r o p o u l o s .

R. Ironside, Die Beugung von Kathodenstrahlen durch dumie liaute von Kupfer, 
Siłber wid Z inn. (Vgl. vorst. Reff.) Vff. beschreibt weitere Beugungsverss. an Cu-, 
Ag- u. Sn-Hauten zur Priifung von DE B r o g l iE s Theorie. Das Spannungsgefalle, 
das die Elektronen zu durchlaufen hatten, betrug zwischen 29 000 u. 62 000 Volt 
u. wurde m ittelst Funkenstrecke gemessen. Die Gitterkonstanten der untersuchten 
Metalle ergeben sich innerhalb von 1% gleich den m it Róntgenstrahlen bestimmten. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 119. 668—73. Aberdeen, U n iv .) K y r o p o u l o s .

O. W. Richardson, Die Emission von Sekunddrelektronen und die Anregung weicher 
Róntgenstrahlen. (Vgl. C. 1928. I I . 1063.) Vf. gibt eine Ubersicht iiber die Ergebnisse 
der bisherigen Unterss. iiber sekundare Elektronenemission u. wendet insbesondere 
die Aufmerksamkeit dem Umstand zu, daB es im allgemeinen einen Spannungsbereieh 
gibt, in dem die Zahl der Sekundarelektronen die der primaren iibertrifft u. der Frage 
nach dem Ursprung dicses anscheinend nicht durch Reflexion kommenden t)ber- 
schusses. Die Verss. zeigen weiter, daB die Auslósung sekundarer Elektronen eng ver- 
bunden ist m it der Auslósung weicher Róntgenstrahlen. Es wird gezeigt, daB beide 
Vorgiinge gleichzeitig erfolgen u. die Móglichkeiten werden entwickelt u. diskutiert, 
die sich zur Erklarung des Mechanismus dicses Vorganges bieten. Am nachsten diirfte 
der Wirkliehkeit folgender Vorgang kommen: Der erste Schritt is t die Absorption 
eines primaren Elektrons von der Energie e ■ V  durch den Leiter unter Umwandlung 
seiner Energie in ein Quantum weicher Róntgenstrahlung einer Frcquenz von nahezu 
v — e- V/h. Die weiche Róntgenstrahlung wird hierauf durch Elektronenwechselwrkg. 
innerhalb der Atome in weichere Strahlung, sowie gewóhnliche Róntgenstrahlung, 
venvandelt. Diese weichere Strahlung em ittiert dann photoelektr. Elektronen. Voraus- 
setzung fiir diese Erklarung ist die anderweitig wahrscheinliche Annahme, daB die 
weiche Róntgenstrahlung in ihrem Entstehungsbereich abnorm stark absorbiert wird. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 119. 531—42.) K y r o p o u l o s .

Letitia P. Davies, Die lichtelektrischen Eigenschaften einiger Metalle im  Bereiche 
weicher Róntgenstrahlen. AnlaB zur Yorliegenden Unters. waren die Unstimmigkeiten, 
die R ic h a rd s o n  u . R o b e r t s o n  (C. 1927. II . 1124) u. R ic h a rd s o n  u . C h a lk l in  
(C. 1928. I I .  1063) bei der Ergiebigkeit von C, Fe, Ni u. W fiir die Erzeugung weicher 
Róntgenstrahlen fanden u. dereń Ursache in der Verschiedenheit (Cu bzw. Ni) der 
benutzten lichtelektr. Detektoren liegen konnte. Diese bestanden aus einer quer zu 
einem Schutzzylinder stelienden P latte aus dem betreffenden M ateriał; zwischen 
P latte u. Zylinder lag eine nach dem Zylinder beselileunigende Spannung. Die im 
Original genau besehriebene Apparatur ermóglichte die bequeme Gegeniiberstellung 
verschiedener Strahlungsquellen (Ni, Fe, Cu, Co) u. verschiedener Detektorplatten 
gleichen Materials bei verschiedener Spannung (300— 600 V.) zwischen Gliihdraht 
u. Antikathode (Strahlungsquelle). Die Vers.-Ergebnisse sind in Diagrammen ais 
Abhangigkeit des Verlialtnisses Photostrom/Thermionenstrom einerseits von der 
Atomnummer des Strahlungsmaterials fur die Yerschiedenen Detektoren dargestellt, 
andererseits von der Atomnummer des Detektormateriais fiir die yerschiedenen 
Strahlungsmaterialien. Die Daten fiir Ni- u. Fe-, bzw. Cu- u. Co-Detektor sowie Ni- 
u. Fe-, bzw. Cu u. Co-Strahler stehen einander in der Weise sehr nahe, daB sich einer
seits Ni u. Fe, andererseits Cu u. Co sehr alinlich verhalten, wahrend der Unterschied 
zwischen beiden Gruppen gróBer ist. Die Berechnung der Absolutwerte der Strahlungs- 
ergiebigkeiten fiir verscliiedenes Detektormaterial zeigt jedoch, daB die Verschieden- 
heit nicht ausreicht zur Erklarung der oben beschriebenen Unstimmigkeit. (Proceed. 
Rojr. Soc., London. Serie A. 119. 543— 52. London, King’s Coli.) K y ro p o u lo s .

Yoshitaro Sakisaka, Der E influp  der Oberflachenbedingungen auf die Intensitat 
der Rejlezion von Róntgenstrahlen an Quarz. Vf. untersucht den EinfluB des Schleifens 
bzw. Atzens von Quarzobtrjldchen auf das Reflexionsvermógen fiir Róntgenstrahlen. 
Die Intensitat der Reflexion m it Carborundumpulver geschliffener Oberflaehen 
kann durch Atzen (mit HF) in einzelnen Fallen bis auf 1/5 herabgesetzt werden. Verss. 
m it Quarzplatten verschiedener Schichtdicke ergeben, daB die Reflesion des Inneren 
gegen die Oberflachenreflexion vemachlassigt werden kann, u. daB die Dieke der 
wirksamen Oberflachenschicht nicht hóher ais 0,1 mm angenommen zu werden braucht. 
Dies w irkt sich in der Weise aus, daB die Intensitat der Reflesion sowohl fiir die ge- 
schliffenen ais auch fiir die geatzten Oberflaehen stark abfallt, wenn die Dieke der
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Platten kleiner wird ais 0,2 mm. Die Reflexk>nsmessungen fuhren zu einem Ab- 
sorptionskoeffizienten fi =  10,3. Die Ergebnisse werden auf Grund der D a r w in - 
sehen Theorie (C. 1922. I II . 468) diskutiert. (Japan. Journ. Physics 4. 171—81. 
Inst. of P tysie, and Chem. Res.) * L e s z y n s k i .

Elrner Dersheim, Dispersion langwelliger Rónigenstrahlen in  Plalin und Calcit. 
Kurze Bcsprechung der bisherigen indirekten u. direkt-en Methoden zur Best. der 
Refraktion u. Dispersion von Rontgenstrahlen u. ihrer theoret. Grundlagen (D rttd e -  
LORENTZsche Dispersionsformel); aus ihnen laBt sieh das Vorhandensein anomaler 
Dispersion in  einem Wellenlangengebiet erwarten, dessen Freąuenz nahe gleieh ist der 
charakterist. Freąuenz der am Absorptionsakt beteiligten Elektronen des betreffenden 
Stoffes. Messungen im langwelligen Róntgengebiet erseheinen zur Bestatigung dieser 
GesetzmaBigkeit besonders geeignet; dement-sprechend muB im Vakuum gearbeitet 
werden. Im  Vakuumspektrographen wird durch Beugung an einem Gipskrystall mono- 
cliromat. Strahlung der GroBenordnung 1 —6  A Wellenlange erzeugt u. an einer polierten 
P latte von P t  u. Calcit der Grenzeinfallswinkel bestimmt, unter dem diese Strahlung 
eben noeh Totalreflexion zeigt. Die Dispersion steigt m it steigender Wellenlange fiir 
P t fast kontinuierlich an, obgleieh mehr ais 1/3 der Elektronen des Pt-Atoms Eigen- 
freąuenzen aufweisen, welche hoher sind ais die des einfallenden Róntgenstrahls. Die 
anomale Dispersion durfte sieh erst bei etwa 17 A (entspreehend der Freąuenz von Elek
tronen der N-Schale) bemerkbar maehen. Am Calcit tr i t t  die anomale Dispersion 
nahe dem Grenzwert der K-Absorption auf. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14. 380—84. Univ. of California.) FRANKENBURGER.

R. Mecke; Die Chemie, der Bandcnspeklren. Vortrag. (Naturwiss. 16. 521—29. 
Bonn.) E. Jo se p h y .

Saul Dushman, Die Linienspeklren und die periodische Anordnung der Elemenle. 
Vf. betont die Bedeutung der Spektroskopie fiir die moderne Chemie u. Atomphysik; 
es wird kurz die BOHRsehe Theorie u . das Bestehen geąuantelter Energienireaus in 
den Atomen u. Moll., sowie dereń Wiederspiegelung in den Emissions- u. Absorptions- 
spektren geschildert. Es werden die Begriffe der Haupt- u. Nebenąuantenzahl, des 
Resonanz- u. Ionisierungspotentials definiert u. gezeigt, wie diese GróBen aus den 
Spektralserien zu ermitteln sind. Bei der Besprechung des Aufbaus u . der Spektren 
von Atomen holierer Ordnungszahlen wird die Bedeutung der 3. (inneren) Quant«nzahl 
e rlilu te rt. Die Besehreibung des Verh. der Atome u . ihrer opt. Eigg. im M agnetfe ld  
(ZEEMAN-Effekt) fuhrt zur Schilderung der magnet. Quantenzahl u. ihrer Ableitung 
aus der magnet. Aufspaltung der Spektrallinien; im AnsehluB daran wird der in starken 
Magnetfeldern auftretende PASCHEN-BACK-Effekt gedeutet. AnschlieBend gibt Vf. 
das Elektronenverteilungssystem innerhalb des period. Systems naeh S to n e r  u. 
S I a in  S m i th  -irieder, bespricht die Bldg. der „abgesehlossenen“ Elektronenschalen, 
das Ionisierungspotcntial usw. Im Zusammenhang m it dem Aufbau der „inneren 
Elektronenschalen** werden die Ergebnisse der Róntgenspektroskopie chem. Elemente 
geschildert u. die Energieniveaus, sowie t)bergangsmoglicbkeiten fiir einzelne Atome 
naher besprochen. Bei den folgenden-Betrachtungen wird die Theorie der verschiedenen 
Quantenzustande der Atome, sowie ihrer Einzelelektronen unter Beriicksichtigung 
des ,,Elektronendralls“ eingehend behandelt u. ihre Zusammenhange m it spektroskop. 
Daten aufgezeigt. Im  weiteren werden die Spektren der ein- u. mehrfach ionisierten 
Atome (Funkenspektren) beschrieben u. auf die Ahnlichkeit der Spektren von Atomen 
bzw. Ionen m it gleicher auBerer Elektronenzahl liingewiesen (Atomrumpfe). Sodami 
werden die verschiedenen Ionisierungsenergien fiir mehnvertige Atome besprochen 
u. ihre spektroskop. Nachweisbarkeit erlautert, sowie die dafiir geltenden Gesetz- 
maBigkeiten aufgezeigt. Endlieh werden noeh die Beziehungen zwischen den magnet. 
Eigg. der Elemente u. ihrem Spektraltyp, die magnet. Richtungsąuantclung, der Para- 
magnetismus von Ionen u. die Zusammenhange zwischen Valenz u. Spektraltermen 
der Atome besprochen. (Chem. Reviews 5. 109—71. Seheneetady, N. Y., General 
Electr. Co.) F r a n k e k b u r g e r .

Grnstav Doetsch, Die Elimination des Dopplereffekts bei spekłroskopischen Fein- 
słrukluren und exakte Bestimmung der Komponenten. Theoret. Arbeit, in der die V er- 
breiterung der Spektrallinien, die infolge des m it der Warmebewegung der Moll. ver- 
kniipften Dopplereffekts auftritt, durch mathemat. Operationen ausgeschaltet wird. 
Letztere bestehen in der Zerlegung einer gegebenen Fraktion in GAUSSsche Fehler- 
kurvcn. Es gelingt, die durch Dopplerycrbreiterung yerschmolzenen Feinstruktur- 
komponenten der H a-Linie auf Grund der Intensitatsmessungen von OLDENBERG
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u. H a u s e n  der Lage ilirer Masima n ach  genau festzulegon. Es liiGfc sich exakt nach- 
weisen, daB H a aus 3 Komponentcn besteht. (Ztschr. Physik 49. 705—30. S tuttgart, 
Techn. Hochsch.) F r a n k e n b u r g e r .

A. G. Shenstone, E in  augenscheinliches Versagen der Hundschen Theorie. Vf. 
weist auf zwei F a lle  hin, in denen das Esperim ent Abweichungen von der HuNDschen 
Theorie ergeben hat. Erstens ergibt die Analyse der PASCHENschen s-Terme des Ho I  
u. Ar I  eine Vertauschung der 3Pj- u. 1P 1-Gxenzen. Zweitens wird in den Spoktren 
von Ni I, Cu II, Pd I  u. Ag I I  (alle m it 9 <2-EIektronen) die von der Theorie gefordertc 
Koinzidenz von 3D3 u. 1D2 bzw. von 3D.2 u. 3D, nicht best&tigt. (Naturę 121. 619. 
New Jersey, P a l m e r  Physic. Lab., P r in c e t o n  Univ.) L e s z y n s k i .

A. Kupper, Zur Frage der Intensitdt von Spektrallinien. Theoret. Arbeit, in 
der dio neue Mikromeehanik von H e i s e n b e r g  u . S c h i i o d i n g e r  auf die Erage nach 
dem Int-ensitatsabfall der Spektrallinien ein u. derselben Serie, ais aueh nach dem 
Intensitatsverhaltnis verschiedener Serien untereinander angewendet wird. Die mit 
Ansatzen aus der Wellenmechanik ausgefiihrte Theorie fiihrt zu allgemeinen Glei- 
chungen iiber die Linienintensitaten. Eine Naehprufung dieser Eormeln ist an den 
Spektrallinien des I I  nicht móglich, da dereń Intensitaten im hóchsten Mafl von den 
Versuchsbedingungen abhangen; hingegen eignen sich hierzu die Serienspektren der 
Alkalien. Vergleich m it Messungen von T r u m p y  (C. 1927. II . 1788) zeigt, daB fiir 
Li, N a u. K  befriedigende Uberoinstimmung zwischen Theorie u. Experimont besteht. 
(Ann. Physik [4] 86. 511—29. Miinchen, Univ.) F r a n i c e n b u r g  e r .

Gisaburo Nakamura. Belative Intensitaten der Funkęn- und Bogcnlinien in  den 
Funkenspektren verschiedener Elemente. Vf. bestimmt die relativen Intensitaten von 
Linien in Funkenspektren zwischen Elektroden von versehiedenem Materiał, von 
denen die eine konstant gelassen, die andere ausgetauseht wurdc. Eine Elektrodę 
aus dem zu untersuchenden Elemente (C) wurde zwisclien zwei Elektroden A u. B 
gebracht, so daB boi der Funkenentladung zwischen A u .  B zwei nnter gleichen Be- 
dingungen angeregte Fnnkenspektren A—C u. C—B erhalten ^yurden. Untersucht 
wurden Sn, Ag, Zn, Gd, Al, G, Si, Pb, Sb, Bi, M n, Fe u. N i. Fiir dio Elektroden A 
wurde Au u. biawciien die sich prakt. gleich verhaltenden Elemente Ag u. Cu verwandt, 
fiir B Li, Cu, Ag, Au, Mg, Zn, Cd, Hg, Ca, Al, Tl, C, Si, Ti, Sn, Pb, Sb, Bi, V, Cr, 
W, Te, Mn, J , Fe, Co, Ni u. P t. Es wird eine enge Beziehung zwischen dem Ver- 
haltnis der Intensitaten von Bogen- zu Funkenlinien einerseits u. der Stełlung des 
die Elektrode B bildenden Elementes im period. System andererseits festgestellt. 
(Japan. Journ. Physics 4. 165—69. Physic. Inst., Imp. Univ. of Kyoto.) L e s z y n s k i .

Joseph Kapłan, Theorie der Anregung von Sj)eklren durch atoinaren Wasserstoff. 
Yf. selilagt eine Erklarung fiir die von B o n h o e f f e r  u. M o h l e r  beobachteten Er- 
seheinungen iiber dio Anregung von Metalldampfspektren durch atomaren H  vor. 
Die Thcorien jener Autoren sollon m it den esperimentellen Feststellungen nicht voll- 
standig im Einklang stehen. Vf. nimmt an, daB bei DreierstoBen 2 H-Atome sich zu 
einem im angeregten Oszillationszustand befindlichen H =-Mol. vereinigen konnen. 
Hierbei soli das aus anderen Unterss. liervorgehende Prinzip sich geltend machen, 
daB bei StoBen 2. A rt die Wahrschcinliehkeit einer opt. Anregung steigt, jo naher die 
Energio des anregenden Kórpers der benotigten Anregungsenergie liegt. Dies ist dann 
bei der Anregung durch H-Atome der Fali, wenn die zur opt. Anregung des Metall- 
atoms notige Energie sehr nahe der Energiedifferenz zwischen der Rekombinations- 
warme der H-Atome zum n. H„-Mol. u. der Oszillationsenergio des letzteren liegt. Auf 
diese Weise lilBt sich die Anregung von Na, K , Cd, Zn, Cs u. Mg zur Strahlungsemission 
in befriedigender Weise erklaren. Die Anregung der Linie 2537 des Hg, welche eine 
hóhere Energie ais diejenige der Rekombination zweier H-Atome zum n . H 2-Mol. be- 
notigt, wird "auf Grund der BONHOEPFERschen Beobachtung gedeutet, daB bei diesem 
Effekt stets dio ffy-.ff-Banden auftreten. Vf. ist der Ansicht, daB dieser ProzeB darauf 
beruht, daB ein angeregtes Hg-H-Mol. beim ZusammenstoB m it einem H-Atom ein 
angeregtes Hg-Atom u. ein H 2-Mol. liefert; die zur Emission der Linie 2537 notige 
Energie wird durch die Differenz aus der Rekombinationsw&rme zwier H-Atome +  
Anregungsenergie des Hg-H-Mol. u, der Bildungswarme des Hg-H-Mol. gedeckt. 
(Physical Rev. [2] 31. 997—1002. Princeton, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

W. Ossenbriiggen, Termdarstellung der Bandenspektren des neutralen Sauerstoff- 
molekiils. Es wird die Termdarst. der im Ultravioletten liegenden Sauerstoffbanden u. 
der im IHtraroten liegenden sogenannten atmosphar. Sauerstoffbanden durchgefiihrt.
19 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. Es zeigt sich, daB die von S c h u m a n n  zuerst
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im  Ultraviolett bcobachteten Sauerstoffband.cn durcli den gleichen Elektroueusprung 
erzeugt werden wie die durch Erhitzen erhaltenen Banden von F u c h t b a UER u . H olm  
(C. 1925. II. 887) u. die Emissionsbanden von RuNGE (C. 1922. I I I .  1246); sio bildcn 
ein u. dasselbe Bandensystem: das System der S CII UM A X x  - Bandę n . —  Dio Best. der 
Rotationsterme der atmosphar. Sauerstoffbanden ist bei den R- u. P-Zweigen der 
A-, B-, a-, a '- u. a"-Bande ebcnfalls gesichert. Unter Benutzung von h =  654 • 
10~29 Erg/sec ergibt sich fiir das Traglioitsmoment des Sauerstoffs im unangeregten, 
schwingungslosen Zustand: J a =  19,20-10-10 g/qcm. Aus dem Triigheitsmoment be- 
rechnet sich bei Benutzung von mu  =  1,662- 10~M g der Atomabstand zu 2 r0 =  
1,201-10-8 cm. (Ztschr. Physilc 49. 167—216. Munster i. W.) K. W o lf .

J. Stark, Intensitdtsrerhaltnis der Ortho- und Parasericn in  Bezichung zur Atom- 
struktur des Heliums. Vf. regt He-Spektren durch Anregung von Ho-Kanalstrahlen 
an, um m it Hilfe des auftretenden Dopplereffekts Selbstausloschung zu vcrmeiden. 
Es werden die Spektralserien des Para- u. Ortho-Hcliums gemessen. Es liiBt sich keine 
He-Linie nachweisen, deren Freąuenz von einer Laufzahl 1 s abhiingt. Das Verhaltnis 
der Intensitat der Parasericn zur entsprechenden der Orthoserien nimmt bei Anregung 
durch Kathodenstrahlen (positive Saule, negativo Glimmschicht) m it steigendem Gas- 
druck ab; es ist bei gleichem Druck fiir raschc Kathodenstrahlen (Kathodendunkel- 
raum) gróBer ais fiir langsame Kathodenstrahlen (positiye Saule) u. fiir Kanalstrahlen. 
Im  weiteren werden Ahnlichkcitsbeziekungen zwisehen Spektralserien des Ho u. denen 
der alkal. Erden besprochcn. (Ann. Pliysilc [4] 86. 530—40. Ullersricht bei Weiden, 
Oberpfalz.) F r a n k e n b u r g e r .

H. Schiller, t)ber die Struktur der gelben Na-Linien  (5S90, SS96). Dio Unters. 
der Aa-Resonanzlinien (5890, 5896) m it Hilfe der vom Vf. konstruierten Hohlkathode 
(vgl. C. 1926. I. 1855) m it fl. Luft ais K iihhnittel ergab, daB jedo der beiden Linieli 
aus mindestens 2 Komponentcn besteht, u. zwar liegt die schwachcrc Komponento 
bei beiden Linien nach violett. — Die Rohro besteht ganz aus Metali u. wird in fl. 
Luft getaucht. Die Entladung wird von einem Edelgas (Ar) von etwa 2 mm Druck 
getragen. Das an den Metallwśinden abgekiihlte Edelgas nimmt das durch Zerstaubung 
yerdampfcnde Metali auf, kiihlt es ab, u. die Elektronen in der Entladungsbahn regen 
dio Metallatome an. (Natunviss. 16. 512—13. Berlin-Potsdam, Astrophysik. Ob- 
servatorium.) E. JOSEPHY.

R. W. Wood und V. Voss, Die Fluorescenz von Quecksilberdanipf. (Vgl. C. 1928.
I. 2698.) Vorliegende Arbcit ist eine erweiterto Darst. der zitierten. Nachzutragen 
ist: Dio Vff. zeigen, daB prakt. allo starkeron Bogenhnien des Hg-Atoms von Hg-Dampf 
em ittiert werden, wenn er vom Al-Funken angeregt wird, dessen Licht ais Bandon- 
absorption nur vom Hg-Mol. absorbiert wird. Dio Intensitat dieser Linien iindert 
sich mit dem (Juadrat des anregenden Lichtes. Es wird ferner expcrimentell gezeigt, 
daB die Atomlinie 4358 im Dampfspektrum, angeregt durch den Al-Funken, durch 
Absorption in zwei Stufen zustande kommt; ŃiEWODNlCZANSKis Erklarung (C. 1928.
I I . 849) fiir ihr Entstehen wird verworfen. Ausfiihrlich werden t)borhitzungsverss. ani
Dampf u. ihro spektralen Folgen geschildert, sowio das Auftreten andorer Banden u. 
Linien infolge yon Verunreinigungen. Dio Erhitzungsversa. fiihren die Vff. auch 7,u dom 
SchluB, daB die Atomlinie 2536 im Emissionsspektrum erscheint u. daB die von Lord 
R a y l e ig h  gefundene Strahlung bei 2535,9 der kurzwelligo Rand der verbreiterten 
Linio 2536 bei absorbiertem Źontrum ist. (Proceed. Roy. Soc., London. Serio A. 
119. 698—706.) ' K y r o p o u l o s .

Walter A. Mac Nair, Die Zeenianaufldsung der Hyperfeinstrukturlinien der 
Resmanzlinie des Quecksilbers. Die ZEEM A N -K om ponenten jeder der 5 H yporfcin- 
strukturlinion von A 2537 (1 1S„ — 2 3P j) ,  der Resonanzlinie des H g , werden in Folderu 
von 0—7 K ilogauB  erhalton. Abgesehen v o n  gowissen Abweichungen bildet jedo ein 
3/2-n. ZEEM A N -Triplett u. ist von ihren Nachbarn unabhangig, d. li. cs tr itt  koili 
PASCHEN-BACK-Effekt auf. Dor Parallelzwoig oiner der 5 Linien verschiobt doutlich 
bei Andorung der Feldstiirke seine Lage; jede der 5 Linien bat 2 3/2-n. senkrcchte K om po- 
nenten; hierzu haben noch 3 Linien eino oder zwei besondere senkrcohto Komponentcn. 
Vf. weist auf die Bezichung dieser Erscheinungen zu den Bcobachtungen iiber Polari- 
sierung der Quecksilborrcsonanzstrahlung hin. Zur Auflosung der Feinstruktur dient 
eine L u m m e r  - G e h r c k e  - Platte. (Physical Rev. [2] 31. 986— 96. Washington, 
Bureau of Standards.) F r a n k e n b u r g e r .

K. R. Rao und A. L. Narayan, Ober Serien im  Funkenspektrum der Gennaniums. 
Unters. des Funkenspektrums von Ge an HiLGERschem Materiał im Gebict von
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X =  4900—2100 in H 2-Atmosphare. Die Analyse ergibt sich in tJbcrcinstimmung 
m it der Theorie von P a u l i , HEiSENBERG u . H u n d . (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 119. 607—27.) K y r o p o u i .o s .

Gerhard Peters, Zur Theorie der Temperatur- und Dichteabhdngigkeit des Brcchungs- 
ezponenlen. Mesmngen derselben an Fliissigkeiten nach einer ijiterferotnelrischen Methode.. 
Yf. behandelt theoret. u. experimentell die Abhangigkeit des Breehungsindex von 
Temp. u. D. Da die Temp.-Abhangigkeit vor der D.-Abhangigkeit in den Hintergrund 
tr i t t  u. vor allem die D.-Anderung bei Variiening der Temp. den Brechungsindex be- 
cinfluBt, so wurde die D.-Abhangigkeit bei gegebener Wellenlange zuerst studiert. 
Nach einer histor. Einleitung kommt Vf. auf die Abweichungen zu sprechen, welche die
D.-Abhangigkeit des Brechungsindex der meisten Stoffe von ihren tlieoret. berechneten 
W erten aufweist; sie sind auf den EinfluB besonderer Gestalt u. .bestimmter Volumen- 
anderungen der Moll. zuruckzufiikren. Zur Prazisionsbest. der Temp.-Abhangigkeit 
wurde eine interferometr. Methode (MlCHELSON) angewendet. Messungen wurden 
an fl. Cyanicasserstoff zwischen 1,5 u. 22° vorgenommen. Parallel liierzu erfolgten 
Bestst. der D.-Veranderungen von HCN m it der Temp. in jenem Interwali. Ais krit. 
Druck der Blausaure wurden 50 at, ais krit. Temp. 181,5° festgestellt. Die nach der 
Eormel (n — 1 )/d — const berechneten K-Werte decken sich gut m it den experimentell 
gefundenen; die in den theoret. Ableitungen bcrueksichtigten Korrekturen gegeniiber 
dieser Eormel liegen auBerhalb der MeBgenauigkeit der angewendeten Methode. (Ann. 
Physik [4] 86. 494—510. Frankfurt-, Univ.) “ " F r a n k e n b u r g e r .

C. V. Raman, Eine Veranderung der Wellenlange bei der Lichtzerstreuung. (Vgl. 
C. 1928. I. 3038.) Gemeinsam m it Krislinan setzt Vf. die Unters. der Veranderung 
der Wellenlange bei der Lichtzerstreuung in Gasen u. Dampfen fort. Wie bei Fil., ist 
auch bei Gasen der Polarisationszustand der modifiziert gestreuten Stralilen von Fali 
zu Fali Yerschieden, z. B. stark polarisiert bei Pentan, nur schwach polarisiert in 
Naphthalin. In  fl. CO. kann gezeigt werden, daB Schlierenbldg. (dureh Expansion) 
die Intensitat der modifizierten u. unmodifizierten Strahlung in gleicher Weise erhóht. 
Die spektroskop. Unters. der bei Anregung m it ). <  4358 A erhaltenen Strahlimg 
/ .>  4358 A zeigt zwei Yorherrschende, eine Reihe sehwaeherer Linien, sowie ein K onti
nuum. Die Lage der Hauptlinien scheint fiir alle Substanzen gleich zu sein, ihre Intensi
ta t, sowie die des Kontinuums ist fiir die einzelnen Substanzen yerschieden. (Naturę 
121. 619. Calcutta, 210 Bowbazar Street.) LESZYNSKI.

G. Landsberg und L. Mandelstam, Ober das neue Materiał bezilglich der Diffusion 
des LicJites in Krystallen. Vff. weisen auf die Analogie hin zwischen dem von ihnen 
beobachteten Auftreten von SateUiten bei der Diffusion des Lichtes in durchsichtigen 
Krystallen (vgl. C. 1928. II. 1064) einerseits u. dem an Gasen u. Fil. auftretenden 
Ramanejfekt (vgl. C a b a n n e s  u . D a u r e ,  C. 1928. II. 523) andererseits. Bei Mes
sungen an Quarz u. Islandischem Spat im Gebiet zwischen 2482 u. 4358 A werden 
bei langen Expositionen auBer den langwelligen Satelliten liierzu symm. kurzwellige 
beobachtet. Bei Quarz werden 72, bei Island. Spat 18 Satelliten festgestellt. Die 
Satelliten lassen sich in Serien m it konstanten Frequenzdifferenzen einordnen, bei 
Quarz ergeben sich 5, bei Island. Quarz 2 Serien. Werden die fur die Freąuenz- 
differenzen gefundenen Werte Eigenschwingungen zugeordnet, ergeben sich fiir Quarz 
die Werte: /.). =  8,9, 13,5, 21,5, 48,5, 82 /i, fur Island. Spat: /.?. =  9,1, 34,4 /i. Einzelne 
dieser Werte stehen in guter tlbereinstimmung m it nach der Reststrahlenmethode 
erhaltenen Eigenschwingungen. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 109— 11.) Le.

Sven Fagerberg, Die Kathodophosphcrescenz von Erbium in  Calciumoxyd. Vf. 
untersucht das Kathodophosphorescenzspeklrum, des Er in CaO. Der benutzte Phosphor 
wurde aus gereinigtem CaO u. E r ^ S O ^  hergestellt, angeregt wurde m it einer modi
fizierten SlEGBAHNschen Gluhkathodenróntgenróhre. Das Spektrum besteht aus 
mehreren iiber das ganze Gebiet von 6800—3100 A m it ziemlich groBen Zwischen- 
raumen Yerteilten Gruppen von Linien, dereń Wellenlangen bestimmt -wurden. AuBer- 
dem liegen gewisse, mehr oder weniger scharf begrenzte Banden vor. Es ist nicht 
wahrscheinlich, daB sich das Spektrum (entsprechend dem der Phosphorescenz des 
festen Stickstoffs) in  Oscillationsserien zerlegen laBt, eher laBt sieh sagen, daB das 
Spektrum Multipletteneharakter besitzt. Die Unters. der Phosphorescenz des CaO 
ergab nur eine sehr breite u. diffuse kontinuierliehe Bandę zwischen 4100 u. 3600 A. 
(Ann. Physik [4] 86. 435—46. Upsala, Physikal. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Paul Weis, Der Einfln/3 kurzwelliger Strahlen auf die Fluorescenz von Eiwei/Skorpern 
und ihren Spaltprodukten. Eine Lsg. Yon Serumeuglobulin zeigt im dunkelgefilterten
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Ultraviolettlicht eine blauliche Fluorescenz. Lsgg., die vorher m it dem Gesamtlickt 
einer Quecksilberdampflampe bestrahlt worden sind, zeigen eine wesentlich lebhafterc 
Fluorescenz ais nichtbcstrahlte. EiweiGabbauprodd. vcrhalten sich ahnlieli. Einw. 
von Róntgenstrahlen, infraroten Strahlen u. Kontaktwarme steigert ebenfalls die 
Fluorescenzfahigkeit. Ggw. von O. scheint zur Auslsg. des Effekts notwendig. 
(P f l u g e r s  Arch. Pliysiol. 219. 738—52. Greifswald, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) W a d .

Satoyasu Iimori, Eine photochemische, eine Kaliumferrocyanidlósung entliallende 
Zelle. Zellen, in denen eine reversible photochem. Rk. in dem die Elektrodenfl. dar- 
stellenden Elektrolyten den Strom liefert, werden vom Vf. ais „photochem. Zellen“ 
bezeichnet (im Gegensatz zu den „photogalvan. Zellen“ , in denen die stromliefernde 
Rk. sich an der Elektrodenoberflache abspielt). Vf. berichtet von Verss. an photo
chem. KtFe(CN)e-Ze\len, naeh denen die entstehende EK. auf eine Verschiebung des 
Gleichgewichts: [Fe(CN)_ę]"" +  2 H 20  ^  [Fe(CN)5H 20 ] " ' +  OH' +  HCN naeh der 
rechten Seite zuriiekzufuhren ist. Die experimentellen Ergebnisse lassen sich unter 
der Annahme einer stufenweisen Dissoziation (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 185) u. der auf (1) 
folgenden Rk. (2) nacli dem folgenden Schema:

(1) [Fe(CN)6] '"  =  [Fe(CNs)]'"  +  CN'
(2) [Fe(CN)5] '"  +  CN' +  2 H20  =  [Fe(CN)5H 20 ] " ' +  OH' +  HCN

deuten. Wahrend (1) im Licht prakt. momentan erfolgt, verlauft (2) verhaltnismaCig 
langsam u. wird durch Belichtung nieht beeinfluBt. Das Potential der belichteten 
Elektrodo war stets negativ. Die maximale Empfindliclikeit der Zelle liegt bei 440 
bis 450 m/(. Ein beobachteter Abfall des Maximalpotentials naeh der Belichtung 
kann auf die Autoxydation des K3[Fe(CN)5H ,0 ]  zuriickgefuhrt werden. (Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstraets], Tokyo 8. 11—13.) L e SZYNSKI.

Satoyasu Iimori, Photochemische Zellen mit komplezen Cy ani den von Nickel oder 
Platin. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. dehnt seine Unterss. auf photochem. Zellen m it Kalium- 
platincyanid u. m it Kaliumnickelcyanid aus. Hier bewirkt das Licht eine Yerschiebung 
des Potentials der belichteten Elektrodę naeh der positiyen Seite. Die Geschwindig- 
keit des Potentialanstiegs ist von den Dimensionen der Zelle, insbesondere vom inneren 
W iderstand abhangig, die des Abfalls ist hierron unabhangig. Da naeh K r u g e r  
u. T a e g e  (Zteclir. Elektrochem. 2 1  [1915]. 562) die photoelcktr. Empfindlichkeit 
des P t durch HCN stark herabgesetzt wird, ist auch anzunehmen, dal3 in  den unter- 
suchten photochem. Zellen die vorhandenen CN-Yerbb. die photoelektr. Aktivitiit 
der Pt-Elektroden so weit herabdiueken, daC die Potentialyerschiebung ais unbeeinfluCt 
vom photoelektr. Effekt der Elektroden angesehen werden kann. (Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstraets], Tokyo 8. 14— 15.) L e SZYNSKI.

A. Berthoud, Photockimio. Paris: Gaston Doin et Cie. 1928. (VIII, 323 S.) 8°. 40 fr.

A,. E lek tro ch em ie . T herm ochem ie.
T. H. Gronwall, Victor K. La Mer u n d  Karl Sandved, U ber den Einfluft der 

sogenannten hoheren Glieder in der Debye-Hiickelschen Theorie der Losungen starlcer 
Elektrolyte. F ur die das elektrostat. Potential y> eines Ions bestimmende PoiSSO N sche 
Gleichung wird ein analyt. Integrationsverf. entwickelt, welches den yollstandigen 
statist. Ausdruck der elektr. Dichte ais Funktion von ip beriicksichtigt, anstatt, wie 
die D EB Y E-H uC K ELsche Naherungsrechnung, die Dichte durch ihr erstes, in tp linearcs 
Glied zu ersetzen. Hieraus ergeben sich die freie Energie, sowie die Aktivitatskoeffi- 
zienten in Form unendlicher, in Potenzen von 1/D (D  =  DE.) fortschreitender Reihen. 
F ur den Fali kleiner Konzz. kann gezeigt werden, daC das D EBY Esche Grenzgesetz 
ganz allgemein (nicht nur bei Zugrundlegung der D EB Y Eschen Approximation) gilt. 
Die in den Koeffizienten der oben erwahnten Reihen bis zu den Glledern in 1/D5 auf
tretenden Funktionen werden fur den symm. Fali (Ionen von paarweise gleicher Valenz) 
an a ly t. ' untersucht u. ihre Zahlenwerte in Tabellenform dargestellt. Der Vergleich 
m it den Yers.-Ergebnissen ergibt eine gute Cbereinstimmung selbst in den Fallen 
kleiner Ionendurchmesser, wo die DEBYEsche Annaherung yersagt. (Physikal. Ztsehr. 
2 9 . 358—93. Chem. Lab., Columbia Univ., N. Y.) L e SZYNSKI.

Nathaniel Thon, Einflufl der Elektrolyte auf die Geschwindigkeit der Kataphorese 
und Beziehungen zwischen dem elektrokinetischen und dem elektroimtorischen Potential 
des Goldes. Durch ultramkr. Messung der kataphoret. Geschwindigkeit der Teilchen 
einer Au-Suspension wird der EinfluĆ versehiedener Elektrolyte auf das f -Potential 
gemessen. Werden die relativen Anderungen der Geschwindigkeit gegen die Konzz.
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aufgetragen, so sind scharf 2 Typen von Kurven zu unterscheiden. Die erste Gruppe 
(KCl, K B r, K J , K N 0 3, K 2S 0 4, J{4Fe(CN)a u. NaOH) bewjrkfc zunachst eine Erhohung 
des negntiven f-Potentials u. erst bei hoheren Konzz. ein Abfallen, wahrend die zweite 
Gruppe [Ba(OH)v  HCl, CaCL, Krystalteiolett, UNO,, AgNOs, Ca(N03)«, Pb(N03),_, 
La(NOs)3, ZnSOit NiSO^ u. 6’«S04] aueh bei niedrigen Konzz. eine Verminderung 
des Potentials bewirkt. Die Wrkg. der ersten Gruppe ist durch die Anionen bedingt 
(in dieser Gruppe befinden sich nur monovalente Kationen). F ur die Emiedrigung 
des Potentials sind die Kationen mafigebend; die erniedrigende Wrkg. wachst m it 
der Losungstension des Kations, dieser EinfluB kann uber den der Valenz iiberwiegen. 
Vf. fiihrt die Wrkg. der Anionen auf dereń Kondensation an der festen Grenzflacke, 
also auf eine Beeinflussung des elektromotor. Potentials zuriick, die Wrkg. der Kationen 
dagegen auf eine Beeinflussung der Zwischenschicht. Durch Messungen des elektro
motor. Potentials werden diese Annakmen gestiitzt. (Compt. rend. Aead. Sciences 
187. 119— 22.) L e s z y n s k i .

J. Baborovsky, J. Veliśek und A. Wagner, Die absolute Hydratation der Ionen 
H+, L i+, i\ra+, K +, Gl~ und Br~ in  Normallósungen. (Journ. Chim. physiaue 25. 
452—81. — C. 1927. II. 1335.) B l o c h .

K. Bunte und A. Steding, Der Ei?iflu/3 von inerten Gasen und Wassergas au f die 
Etiiziindungsgeschwindigkeit tcchnischcr Gase. Vff. setzten den Heizwert reinen Stein- 
kohlengases durch Beigabe von 16,7% N, CO, oder Rauchgas sowie 33,3% Wassergas 
auf denjenigen des N-reichen Karlsrulier Stadtgases herab u. bestimmten in allen Fallen 
die Entziindungsgeschwindigkeiten bei steigendem Luftzusatz, der techn. Bedeutung 
wegen aucli fur Mischungen m it 9,1% N  sowie 16,7 u. 44,5% Wassergas. Die graph. 
Wiedergabe der auch in einer Zahlentafel zusammengestellten Ergebnisse zeigt wesent- 
lich starkeren EinfluB von C02 gegeniiber N entsprechend ihrer hoheren spez. Warme; 
bei gleiehem Heizwert ist die Kurve fur C02 nicdriger ais fur Wassergas u. etwa pro- 
portional dem C02-Geh. Entsprechende Bestst. wurden fur C02-freies, geeignet ge- 
spaltenes Braunkohlenschwelgas theoret. Zus. sowie fur Karlsruher Stadtgas m it Zu- 
satzen von 4,7 u. 9,1% CH4 (zur Aufbesserung heizwertarmer Gase vorgeschlagen) 
durchgefuhrt. Ais techn. Auswertmig dieser Verss. m it Beigabe inerter Gase u. Wassergas 
ergibt sich, dafl es fiir Gaswerke wie Verhraucher keineswegs einerlei ist, ob der Heiz
wert des Stadtgases durch Zusatz von Wassergas oder Rauchgasen normalisiert wird, 
da nicht nur D. u. dam it Diisendurchgang, sondem auch die Flamme selbst (Hohe des 
Innenkegels) bei gleichen Gasmengen wesentlich verschiedene Veranderungen er- 
leiden. (Gas- u. Wasserfach 71. 773—78. Karlsruhe, Gasinstitut.) WOLFFRAM.

M. Lewalt-Jeserski, Der Druck des gesalligten Dampfes der Fliissigkeiten und 
die łafente Yer da mpfu ngsudrme. (Vgl. C. 1927. II. 1135.) Die Gultigkeit der jMagnus- 
schen Formel fiir W. u. wss. Lsgg. legt den Gedanken nahe, daB eine allgemeine Funlttion 
P =  /  (0 esistiert, die fiir alle Fil. Gultigkeit beanspruchen kann. Durch Vereinfactiung 
der IMAGNUSschen Formel erhalt sie der Vf. in folgender Form: p — po-10ar, worin p0 
der Dampfdruek der FI. beim E. ist, a eine fiir die FI. eharakterist. Konstantę u. r =  &/T, 
wo & die Temp. in Celsiusgraden, von dem Schmelzpuiikte ab gerechnet, u. T  die absol. 
Temp. ist. Diese Formel wird an 16 Yerschiedenen Fil. geprUft u. bestatigt gefunden, 
wobei es auf den molekularen Zustand der betreffenden FI. u. ihres Dampfes gar nicht 
ankommt. Nach dieser Formel laBt sich bei jeder FJ. der Druck des gesatt. Dampfes 
in Abhangigkeit von der Temp. leieht berechnen. — Verbunden m it der Gleichung 
von G la u s iu s -C la p E Y R O N  liefert sie eine neue Formel: ). — m a R T 0 {T0 ist E. 
u. m  der Logarithmenmodul), nach welcher die latente Verdampfungswarme von 
14 Fil. in guter tJbereinstimmung m it den beobachteten Werten berechnet wird. 
Ąmeisensaure u. Essigsaure, dereń Molekeln im gasformigen Zustande assoziiert sind, 
bilden die Ausnahme. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 743— 63.) B l i x o f f .

Jacobus Rinse, Der E influji von Glas auf den Dampfdruek. Wenn man eine geringe 
Menge einer Substanz m it yerhaltnismaBig groBem Dampfdruek in  einem GefaB aus 
Gerateglas, das m it einem Spiralmanometer versehen ist, langsam erhitzt, so wird 
man zunachst eine m it der Temp. stark  steigende p-Kurve erhalten; sobald die Temp. 
erreicht ist, bei der die Substanz nur noch ausreicht, bei dem betreffenden Dampf
druek das GefaB auszufullen u. demnach der feste bzw. fl. Bodenkórper verschwindet, 
wird die p-K urre plótzlich flacher werden, da je tzt nur durch der durch das Gesetz 
ron  G a y -L u s s a c  Terlangste Anstieg von p  m it T  erfolgt. Bei einigen Substanzen 
t r i t t  aber merlnvurdigerweise kein Knick auf, sondem ein allmahlicher Obergang;
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so bei H20  u . CoH0 (vgl. Mc H a f f i e ,  C. 1927. I I . 1135 u. F r a z e r ,  P a t r i c k  u . S m ith ,  
C. 1927. II . 1008). Besonders stark ist die Erscheinung bei HgJ„, das Vf. naher unter- 
sucht; charakterist. ist, daB die Drucke fiir die FI. u. ebenso fiir das reiue Gas in einiger 
Entfernung von dem Knickpunkt richtig sind, nur in dem krit. Gebiet dielit iiber u. 
unter dem Knickpunkt sind sie zu niedrig; das Defizit kann bis zu 40% betragen.
— Der EinfluB intensiyer Trocknung des Glases erwies sich dabei ais gering; dagegen 
yermehrte die Einfiihrung von Glaspulyer den Effekt sehr erheblich; schmilzt man das 
GefaB m it dem Glaspulyer ab, wahrend der App. h. bleibt, so ist die Erscheinung in 
dem verbleibenden RestgefiiB yiel weniger ausgepragt ais yorher. — Mit langerem 
Erhitzen wurden die Effekte gróBer. jedoch lieBen sieh die Drucke von oben u. unten 
einstellen, so daB offenbar ein EinfluB des Glases Yorliegt. Eine Rk. konnte jedoch 
nicht naehgewiesen werden — gewogene Proben wurden 24 Stdn. auf 600— 650° im 
geschlossenen Rohr erhitzt u. dann alles die Spitze destilliert — die Einwage wurde 
genau wieder zuriickgehalten. Im  Gegensatz zu den Ergebnissen von F r a z e k ,  
P a t r i c k  u . S m i th  bei Toluol u. W. tra t der Effekt auch bei einer „glatten“ Ober- 
flache ein. Adsorption kann die Erscheinung nicht erklaren, denn die adsorbierte Schicht 
miiBte dann 500 Molekule dick sein, was unwahrscheinlieh ist. HgCl,, HgBr2, J 2 
zeigten dieselben Erscheinungen, Hg2Cl2 u. Hg dagegen scharfe Knicke. (Journ. ehem. 
Soc., London 1928. 1442—49. Amsterdam, Univ.) K le m m .

C. F. Powell, Kondensationserscheinungen bei verschiedenen Temperaturen. Die 
vorliegende Unters. ist eine Erweiterung hinsichtlich des Temp.- u. Druckgebietes 
der Unterss. von C. T. R. WILSON, die seiner bekannten Nebelmethode zum Nach- 
•weis der Bahnen von a-Teilchen zugrunde liegen. Einleitend werden die bisher be
kannten Erscheinungen dargestellt, die wesentlich vom Expansionsvcrhaltnis ab- 
hangen u. bei wiederholter Expansion so verlaufen, daB die ersto Kebelbldg. an Staub- 
teilchen stattfindet. Nach Niederschlagung dieser u. Erreichung des Expansions- 
Terhaltnisses v2/v1 — 1,25 kondensiert das W. an Ionen, bei 1,38 an ungeladenen 
assoziierten W.-Moll. Die Tropfenzahl wachst rasch m it dem Expansionsverhaltnis 
u. dam it nimm t die GróBe der Tropfen ab, so daB bei der Durchsicht nach einer 
Lichtąuelle Interferenzfarben wahrgenommen werden. Der H auptteil der ausfiihr- 
lich bescliriebenen Apparatur besteht in dem graduierten glasernen Espansions- 
raum, in den ein glaserner, unten kon. Hohlglasstempel eingepaBt ist, dessen kon. 
Ende einen Ringschliff tragt, der den zylindr. Raum an einer Verengung abdichtet. 
Das W . dient ais Diclitungsmittel. Der gliiserne Thermostat wird elektr. geheizt; 
zur Ionisation wird ein y-Strahler in  einem Glasrohr ins Bad u. in die Nahe des Ex- 
pansionsraumes gebracht. Durch mehrfache Expansion wird entstaubt u. bei dauernd 
gesteigertem Expansionsverhaltnis dasjenige ermittelt, welches eben Ionenkondensation 
hervorruft. Drei charakterist. Punkte werden so fiir jedes Druckyerhaltnis bestimmt: 
die Tropfengrenze, die oberste Nebclgrenze (Ionenkondensation) u. die Nebelgrenze 
v2/vx bei der die Mitte des Beugungsbildes malvenfarben („empfindlicher Farbton" 
nach W il s o n ). Diese Punkte verschieben sich m it wachsendem Druckrerhaltnis 
bei konstanter Temp. nach hoheren v2/v1-W eiten. Der Temp.-Bereich umfaBt das 
Gebiet von —25° bis 50°, Einw. der Luft auf den Effekt u. Ubersattigungs- 
erscheinungen werden untersucht u. letztere in bezug auf die Erscheinungen im Be- 
triebe der Dampfturbine diskutiert. Es wird.gezeigt, daB die Zimmertemp. zur An- 
wendung der Nebelmethode bei atomphysikal. Unterss. die gunstigste ist. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 119. 553—77. Cambridge.) K y r o p o u l o s .

Fortrat, Thermodynamique. Paris: Hermann et Cie. 1928. (190 S.) Br.: 10 fr. cart.: 
14 fr.

As. K ollo idchem ie. C ap illarchem ie.
Franz TTrbach, Uber Sole in  Krystatten. (Vgl. C. 1927. II. 2269.) Vf. beschreibt 

eine Methode zur Herst. kolloiddisperser Verteilungen, besonders von Meta.llen (Au), 
in Krystallen (Alkalihalogenide) ais Dispersionsmittel. Durch die Bldg. solcher Sole 
scheint der Krystallbau keine merkliche Stórung zu erleiden, was am Habitus der 
Krystalle u. an der auftretenden Verfarbung kontrolliert wurde. Es war nicht zu 
entscheiden, ob die beobachteten Stdrungen des Gitters durch die kolloiden Teilchen 
Terursacht wurden, oder ob diese nicht etwa schon yorhandene Storungen erst sichtbar 
machen. Verteilung u. Eigg. dieser Teilchen konnten durch Anderung^der Entstehungs- 
bedingungen in weitem Bereich yariiert werden. Die Yermutung, daB das Materiał
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sowohl von amkr. ais groben Teilchen bei geniigend hohcr Temp. (Rekrystallisation) 
im festen Krystall von den Stellen kleinerer zu jenen groBerer Gitterstórung wandert, 
konnte aus der Anordnung der Teilchen in  flachenhaften oder linearen Systemen, 
aus dem Auftreten yon ,,Sammelkrystallisation“, sowie aus dem EinfluB der Er- 
hitzung abgeleitet werden. SclilieBMch konnte aus der Unters. von Farbę, Helligkeit, 
n. u. anomaler Polarisation des diffusen Lichtes auf die GróBe u. besonders Gestalt 
der Teilchen geschlossen werden. (Tabelle u. graph. Darst.) (Sitzungsber. Akad. 
Wiss. Wien Abt. H a . 137 . 147—56.) H e r z o g .

Fedora Auslander, Uber Goldsol. Es wird eine einfache Darst. von Goldsol 
m it Formaldehyd ais Reduktionsmittel beschrieben. (Wissenschaftl. Mitt. Osterreich. 
Heilmittelstelle 1 9 2 8 . X —X I. Wien.) JUNG.

Pauli Tuorila, Ober Bezielmngen zwischen Koagulationen, eleklrokinetischen 
Wandermigsgeschmndigkeiten, Ionenhydratation und chemischer Beeinflussung. Experi- 
mentelle, Untersuchungen an Ton-, Quarz- und Permulitsuspensionen. (Vgl. C. 1 9 2 8 . 
I. 1304.) In  den Reihen der Wrkg. von LiCl, NaCl, KCl, CsCl, K N 0 3, A gN 03, IiGl 
xi. HNOs auf die elektroendosmot. Geschwindigkeit von W. an einer ćMasoberflache, 
dio elektrokinet. Geschwindigkeit der Teilchen eines Parafjinsots bzw. einer Tonsuspen
sion ist die Stellung von Li', N a', K ', Cs' u. H ' dieselbe (LiCl <  NaCl <  KCl <  CsCl <  
HC1); diejenige des Ag' variiert zwischen K  =  Ag, Cs =  Ag, Cs <  Ag u. ist von der 
Konz. abhiingig. Die SMOLUCHOWSKIsche Formel ist fiir die langsame Koagulation 
von schwach dispersen Paraffinsolen durch LiCl, NaCl, KCl u. CsCl ziemlich gut (syste- 
m at. Abweichungen), fiir die langsame Koagulation von Tonteilchen durch LiCl, NaCl, 
KCl, AgN03, CsCl, HC1 u. BaGU nicht anwendbar; bei der Tonsuspension wird der 
Quotient Anzahl der wirksamen TeilchenzusammenstoBe /  Anzahl der Gesamt- 
teilchenzusammenstoBe m it der Zeit immer ldeiner. In  don Reihen der Wrkg. der 
1-wertigen ICationen auf die Koagulation von Paraffinsol, Ton-, Quarz- bzw. Na- 
PermutitsusTpensionen ist die Stellung von Li', N a', K ' u. Cs' dieselbe, AgN03 wirlct 
manchmal wie KCl, manchmal besser; bei Quarz u. HC1 schneidet dio Kurve Flockungs- 
zeit-Konz. diejenige anderer Elektrolyte. Elektrokinet. Wanderungsgeschwindigkeit 
u. Koagulation sind bei Paraffin- u. Tonteilchen in LiCl-, NaCl-, KC1-, CsCl-, 
AgN03- u. HCl-Lsgg. einander sehr eng korreliert; bei Paraffin gilt die Gleichung: 
d e/dĘ  — —  k-(s)p (e =  Bruchteil der wirksamen ZusammenstoBe, p  annahernd 1); 
eine ahnliche Beziehung besteht auch bei Ton. Die Wrkg. der 2-wcrtigen Kationen 
auf elektrokinet. Wanderungsgeschwindigkeit u. Koagulation der Teilchen einer Ton- 
bzw. Quarzsuspension steigt in der Reihenfolge MgCl2 <  GaCL <  SrCl2 <  BaClo. 
Elektrokinet. Wanderungsgeschwindigkeit u. Koagulation der Tonteilchen in den Lsgg. 
der Erdalkalichloride stehen in enger Beziehung; das krit. Potential war jedoch fiir 
1-wertige Kationen groBer ais fiir 2-wertige. Quarzteilchen koagulieren in BaCl2-, 
SrCl2-, CaCl2- u. MgCl2-Lsgg. m it dem gleichen Potential nicht gleieh schnell; die Koagu- 
lationsgeschwindigkeit von Teilchen m it gleichen Wanderungsgeschwindigkeiten 
nimmt in der Reihenfolge MgCl2 <  CaCl2 <  SrCL <  BaCl2 zu. Das Verh. der 2-wertigen 
Kationen gegeniiber Na-Permutitsuspension (ycrschiedene Reihenfolge jo nach der 
Elektrolytmenge) beruht auf dereń Alkalitat. Beziehung zwischen Wanderungs- 
gesehwindigkeifc u. Koagulation ahnlich wio bei Quarz. NaOH-Zusatz stabilisiert Ton- 
u. Na-Permutitsuspensionen gegen die Koagulation durch 1-wertige Kationen, wobei 
parallel der Koagulationsyerzogerung die Wanderungsgeschwindigkeit steigt, u. be- 
sohleunigt dio Koagulation m it 2-wertigen Kationen; die Reihenfolge des Flockungs- 
Termógens der Erdalkalichloride u. von OuCL, CoCŁ, GdClv  MnCl2 u. NiCL  hangt 
von der NaOH-Menge ab. HgCL flockte die Tonsuspension nicht. NaOH-Zusatz zu 
Lsgg. m it 2-wertigem Kation erhoht im allgemeinen die Wanderungsgeschwindigkeit 
der Tonteilchen u. besohleunigt trotzdem die Koagulation, wahrscheinlich wegen 
gegenseitiger Flockung der negativen Ton-(Quarz-, Permutit-) Teilchen u. der ent- 
stehenden positiv geladenen kolloiden Hydroxyde, dereń Wanderungsgeschwindigkeit 
gemessen wird. Bei sehr kleinem NaOH-Zusatz sind die Mg(OH)„-Teilchen negativ, 
bei grofieren positiv geladen. Ton-, Kaolin-, Na-Permutit- u. Quarzsuspensionen 
koagulieren nach geniigender NaOH-Zugabe trotz erhohter Wanderungsgeschwindig
keit. Schon sehr kleine NaOH-Zusatze beschleunigen die Koagulation von Quarz- 
suspensionen m it 1- u. 2-wertigen Kationen stark. Ton- u. Na-Permutitsuspensionen 
werden nach Elektrolytzusatz in der Reihenfolge MgCl2 <  CrCl2 <  SrCl2 <  BaCl, 
sauer. — Durch die Bldg. unl. Verbb. beim Koagulieren kann je nach dem Ladungssinn, 
der Dispersitat u. den spezif. Eigg. der entstehenden unl. Teilchen die Koagulation



1928. II. Ag. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie .

yerzógert, beschleunigt werden odor unverandert bleiben. Entstehung von unl. nI:gn-= 
tivem CuS beschlounigt die Koagulation yon Tonteilchen in Ggvv. von Na2S  u. kęj}- 
zógert diejenige der Quarz- u. Na-Permutitteilchen. In  gcwissen Konz.-Verhaltni|s<2$ ' 
beschleunigt Na2SOl wegen Bldg. yon positivem B aS04 dio Flockung einer n eg a ti^S ^ , 
Permutit- oder "Quarzsuspension schwach, bei anderen Konzz. ist sie ohnc EinfluO^'" 
Durch Zusatz von Na-Oxalat, Na-Tarlrat, Na-Cilrat oder Na2CrOi zu Tonsuspensionen 
wird dio Koagulation durch BaCl2 yerzógert (Bldg. negativerTeilehen der entspreelienden 
Ba-Salze), N aF  beschleunigt, Na-OxaIat verzógert die Koagulation durch CaCl2. Ein 
kleiner Zusatz yon K H 2PO.t +  N a2H P 0t  beschleunigte die Koagulation von Quarz- 

‘ susponsionen m it Erdalkalimetallen bei Anstieg dor Wanderungsgeschwindigkcit. 
Die Reihenfolge des Flockungsyermogens der Elektrolyte wird durch die Bldg. von 
unl. Verbb. vera.ndert. (7«(0.ń)2-Teilchen sind in Lsgg. m it Cu‘ im UberschuC positiv, 
in  Lsgg. m it OH' im tJberschuB negativ geladen, die CuS-Teilchen waren stets negatiy.
In  einem Gemisch m it positivem Cu(OH)2- u. negativen Tonteilchen wa:r der Radius 
der Wrkg.-Sphare ca. 50-mal gróBer ais der Teilchenradius; Ladung der entstehenden 
Komplexteilclien positiv oder negativ, jo nachdem die Menge der positiven oder nega- 
tiven Teilchen iiberwiegt. — Die beobachteten Abweichungen von der S m o l u c iio w s k i- 
schen Theorie fiihrt Vf. auf die Heterodispersitat der Tonsuspensionen zuriick. Da 
die groBen u. kleinen dieselben clektrokinet. Potentiale haben, so miissen die An- 
ziehungskriifte zwisehen den groBen Teilchen gróBer sein ais zwisehen den kleinen. 
(Kolloidchem. Beih. 27 . 44—188. Ziirich, Techn. Hochschule.) K r u g e r .

Otto Ruff und Adolf Riebsth, Plastizildł. V. Plastische Massen mit rerschiedenen 
anorganischen Stoffen und die Moglichkeiten ihrer keramischen Verwerlung. (IV. vgl. 
R u f f , H ir s c h , C. 19 2 8 . I I . 629.) Es wurden eine Reiho von festen gepulverten Stoffen, 
namlich Oxyde (Al20 3, Z r02, MgO, CaO, La20 3, W03, T i0 2, Ce02, Cr20 3 u. Fe203), 
sowie yerschiedene wl. Verbb. (BaSO t , ŻrOFv  TiOF2, CaF2 u. SiC =  Carborund) u. 
einige Elemente (B, C, Si, roter P  u. sublimierter S, W u. Cu) m it W. u. wss. Lsgg. 
(HC1 verschiedener Normalitat, 1/1-n. H N 03, Vi"n- H 2S 04, Vi'n - H3P 0 4, Vr n. NaOH, 
1/1-n. K O H , 1/1-n. A1C13) u. organ. El. (Ameisensiiuro, Eg., Gtycerin) zusammengeknetet 
u. zu Schlickern, Formlingen u. gebrannter Ware verarbeitet. Die Eahigkeit, m it diesen 
Eli. piast. Massen zweiter A rt zu bilden, haben allo festen Stoffe, welche durch die Fl. 
zwar benetzt, aber nicht gel. oder sonstwie im ganzen verandert werden. Wesentlich 
fur die Bldg. solcher Massen ist eine hinreichend starkę Zerteilung des festen Stoffes 
(weniger von Bedeutung, ob er amorph oder lcrystallisiert ist) u. eine passende Wahl 
der Fl. Mit reinem W. geben S i02, W 03 u. roter P  gut piast. Massen. In  allen anderen 
Fallen sind zur Erzeugung piast. Massen saure Elektrolytlsgg. nótig. Die Wrkg. der 
Sauren ist wieder ais eine soleho ihrer [H -] erkannt worden; die Wrkg. von Alkalien 
ist spezifischer; in einzelnen Fallen ist die Ursache der Entw. piast. Eigg. in der Ad- 
sorption bestimmter Elektrolyte anzunehmen, ais dereń Folgę eine elektrolyt. Spaltung 
der Adsorptionsverb. ointritt. Beide Vorgange fuhren zu einer elektr. Aufladung der 
Oberflache der festen Teilchen u. zur Bldg. einer Flussigkeitshiille. Bei Yerwendung 
anderer Fil. ais W., bei denen nicht allein schon die Viscositat ausreicht, um piast. 
Massen erster A rt zu bilden, scheint ein stark polarer Bau der Moll. fur die Bldg. von 
piast. Massen zweiter A rt wesentlich zu sein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 373 
bis 394. Breslau, Techn. Hochsch.) B l o c h .

S. Lawrence Bigelow und E. Roger Washburn, Anderungen der Oberflachen- 
spannung von Ldsungen. Vff. beschaftigen sich m it Fehlerąuellen, die bei der Messung 
von Oberflachenspannungen m it Hilfe der Steighóhen in Capillaren auftreten, ins- 
besondere m it der Anderung der Oberflachenspannung von Lsgg. m it der Zeit, einer 
Erscheinung, die schon friiher oft beobachtet worden ist, wie die in der Einleitung ge- 
gebene Literaturubersicht zeigt. In  Apparatur u. Methoden lehnen sich Vff. an 
T. W. RlCHARDS an (C. 1 9 2 1 . I II . 1451). Das Sinken der Oberflachenspannung m it 
der Zeit bei wss. Lsgg. von Na-Oleat, Na-Glykocholat u. Glycerin, wie es friihere Be- 
obaehter beschrieben, wird bestiitigt. Das Phanomen tr it t  auch bei Lsgg. yon Phenol, 
Resorcin, Pyrogallol, Propionsiiure, Valeriansaure u. Bernsteinsaure auf. Durch Be- 
wegen der Lsgg. nimmt die Oberflachenspannung wieder die anfanglichen hoheren 
Werte an, um dann, wenn die Lsg. wieder in Ruhe ist, wieder zu sinken. Diese u. andere 
Beobachtungen sprechen dafur, daB das Sinken der Oberflachenspannung yerursacht 
wird durch Adsorption des gel. organ. Stoffes an der Grenzflache Glas-Lsg. u. Dampf-Lsg.
Es wird festgestellt, daB die Oberflachenspannungen yon Lsgg. gewisser Ester u. Alkohole 
m it der Zeit wachsen; Erneuern der Oberflache durch Bewegen der Lsg. bringt den 
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kleincren Anfangswert wieder liervor, u. danaeh t r i t t  bei ruhcnder Lsg. wieder das 
Steigen cin. TJrsache dieser Erscheinung ist die allmahliche Verdampfung des gel. 
Stoffes aus dfer Oberflache der Lsg. heraus. Um bei Messungen der Oberflachenspannung 
m it der Steighohenmethode diese Fehlerąuelle zu vermeidcn, ist die Verwendung oines 
gesehlossenen Capillarimetcrs zu empfelilcn. Es darf aber keine Gummiverb. ver- 
wendet werden, da eine solelie den betreffenden Dampf adsorbiert u. den Febler noeh 
erhóht. Bei Lsgg. von Estern iindert sich die Oberflachenspannung m it zunebmendem 
Hydrolysengrad, u. man kann letzteren m it der Steighohenmethode abschatzen. 
(Journ. physical Chem. 32. 321—53. Univ. of Michigan.) STAMM.

J. A. C hristiansen, Ober den osmotischen Druck salzhaltigcr Eiweifildsunyen. Vf. 
zeigt unter Anwendung der GlBBSschen Methode, daB der im S0REXSENsehen Osmo- 
meter (Compt. rend. Lab. Carlsberg 12. [1917] 1) gemessene Druck p—-p' fiir alle prakt. 
Zwecke ais unabhangig vom Barometerdruck betraehtet werden kann. Wenn m it 
Hilfe der Annahmc von S0RENSEN, daB das Verh;iltnis zwischen der nicht vom EiweiB 
gebundenen Wassermenge u. der Gesamtmenge (NH4)2S04 in der Innenfl. ebensogroB 
ist, wie das Verhaltnis zwischen den Mengen W. u. (NH4)2S 04 in der AuBenfl., die Konz. 
des an EiweiB gebundenen W. u. das pro Einheit EiweiBmenge gebundene W. k0„ be- 
stimmt wird, so zeigt jede Veranderung von p m it der Salzkonz., da B sich A-02, d. h. die Zus. 
des Eihydrats, mit der Albuminkonz. bei konstanter Salzkonzz. in der AuBenfl. andert. 
Die moglichen Griinde fiir die experimentell gefundenen Anderungen von k02 werden 
behandelt. Die Hypotliese einer Anderung des Hydratationsgrades reieht nicht aus. 
Vf. behandelt ferner die Annalime, daB die Zus. der EiweiBpartikeln von der Konz. 
unabhangig ist, daB aber das Dispersionsmittel innen u. auBen ctwas verschiedene 
Zus. hat. In  einer wss. Salzlsg. suspendierte Kugeln einer Substanz m it einer DE. 
kleiner ais W. sind wahrscheinlich von einem sphar. Hof umgeben, innerhalb dessen 
die relative Salzkonz. kleiner ist ais in der auBeren Fl. Der hierbei auftretende „Salz- 
defekt“ muB bei konstanter Salzkonz. der Proteinkonz. in erster Annaherung proportional 
sein. Durchfuhrung der Beclmung ergibt die Unmóglichkeit, die GroBe dieses „Salz- 
defektes“ analyt. m it Sicherheit festzustcllen. (Compt. rend. Lab. Carlsberg 17. Nr. 6. 
1—17.) K ru g e r .

G. Ettisch, R. Bradfield und W. Ewig, Zur Frage der Eleklrodialyse des Serums. 
Serum kann unrerd. rasch m it Stromdichten von 20—30 Milliamp./qcm Membran- 
flache elektrodialysiert werden, wenn man an der Kathode eine Pergamentmembran, 
an der Anodę eine Collodiummembran verwendet, die m it SerumeiweiB (aus einem 
yorher m it einer Hamoglobinmcmbran an der Anodę elektrodialysiertem Serum; 
Ph =  5,4) getriinkt ist. Die Fl. in der Mittelzelle wird unter Umstanden weder aus- 
gesprochen sauer, noch ausgesprochen alkal., sondern pn fallt gleichmaBig vom ur- 
spriinglichen W ert auf ca. 5,0. Die SerumeiweiB-haltige Membran ist auch einer Hamo- 
f/fo&ńi-haltigen Membran (Beschreibung der Herst. im Original) iiberlegen, die unter 
den gleiehen Bedingungen anfangs eine merkliche Verschiebung nach der alkal. Seite, 
wahrscheinlich infolge der Anwesenheit der Salze schwacher Siiuren im Serum, zeigt. 
Das gunstige Ergebnis m it der SerumeiweiBmembran an der Anodę beruht offenbar 
darauf, daB die Neigung des NaCl, eine saure Rk. zu verursachen, gut ausgeghchen 
wird dureh die infolge der Ggw. von Carbonaten u. Phosphaten im Serum bedingto 
Neigung zu alkal. Rk. Die Anderung der ph bei der Elektrodialyse hangt stark  von der 
N atur der Elektrolyte ab (Verss. an RlNGER-Lsg. m it einer Hamoglobin- bzw. Serum
eiweiBmembran). Die Annahmen von R e i n e r  (C. 1927. I. 253), daB sich auch bei 
2 negativen Kollodiummembranen sehr bald wahrend der Elektrodialyse eine Globulin- 
schicht auf der Membran bildet u. daher eine Vorbehandlung m it EiweiBstoffen iiber- 
fliissig ist, u. daB sich eiweiBhaltige Membranen ventilartig verhalten, sind unzutreffend. 
Es entstand keine SerumeiweiBmembran, wenn natiirliekes Serum 15 Stdn. eine durch- 
lassige, nicht zu scharf getrocknetc Collodiummembran einseitig beriihrte u. diese 
Membran nachtraglicli anod. zur Serum-Elektrodialyse benutzt wurde; das EiweiB 
muB auch die Membranporen auskleiden, was erhebliche Zeit erfordert. EiweiBhaltige 
Membranen folgen nicht unmittelbar der Rk. der Mittelzelle, weil sich wahrend der 
Elektrolyse die Anodenmembran dauemd in einer sauren, die Kathodenmembran in 
einer alkal. Fl. befindet. (Kolloid-Ztsehr. 45. 141— 45. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) K r u g e r .

B. D ogadkin, Ober sekund&re Periodizitat bei Liesegangschen Ringen. Die Analogie 
zwischen der von D u n in  u . SCHEMJAKIN (C. 1926. II. 362) besehriebenen Erscheinung 
sekundarer Systeme LiESEGANGscher Ringe u. der Erscheinung der groBen u. kleinen
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Perioden nach K uSTE R  u . a. ist rein auCerlich. D as v o n  K u STER erhaltene kompli- 
zicrte Bild ist auf eine Intcrferenz von 2 unabh&ngigen Ringsystemen zuriickzufiihren. 
(Verss. m it .4(7o6VO,r Ringcn in gcwohnlicher u. nach L o e b  gereinigter Gelaline.) Die 
Ersclieinung von D u n in  u . SCHEMJAKIN beruht darauf, daB in einem gewissen Moment 
unter dem EinfluB von iiuBeren Faktoren eine Untcrbrechung der Ringbldg. stattfindet. 
Bei AgjCrO* entsteht z. B. ein sekundares System bei Vcranderung des Belichtungs- 
grades. Die sekundare Periodizitat ist also fiir die LlESEGANGschcn Ringe nicht 
charakterist. (Kolloid-Ztschr. 4 5 . 136—40. Moskau, TiM iR JA SEFF-Forschungs-
inst.) K r u g e r .

A. Boutaric undP . Banes, Ober die Erscheinungen der Anfarbung kolloider Teilchen. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2789.) Pikrinsaure, ~Vi0le.lt V Pol u. Ora?uje G verhalten sich wic 
Eosin, indom sie Kolloide in Solform nicht anfarben, durch Koagulation des Sols aber 
fixiert werden kónnen. Fiir Farbstoffe, die lebende Zellen anfarben, war die Ultra- 
filtrationsmethode nicht anwendbar, da sie durch Ultrafilter zuriickgehalten werden. 
Durch Neutralrot, Bismarkbraun u. Kongorot sind die Teilchen von Aa,S3-, Fe(OH)3- 
u. Au-Solen nach der tfberfiihrung in den Gelzustand angefarbt; hierbei liandelt es 
sich um eine dem FREUNDLICHschen Gesetz gehorchende Adsorption, dio allerdings 
unterhalb der bei Koagulation beobachteten Adsorption bleibt. Die Fixierung der 
molckularen Farbstoffe bleibt dureh die t)berfiilirung der Sole in den Gelzustand un- 
beeinfluflt: ungeflockte Sole bleiben auch bei tłberfiihrung in den Gelzustand un- 
angefiirbt, u. die Anfarbung geflockter Sole bleibt bei der t)berfiihrung unverandert. 
Zusammenfassend ist zu sagen: Trotz der Verkleincrung der Oberflache ist die An
farbung geflockter Teilchen stets gróBer ais die im Solzustand. Im  Solzustand ver- 
halten sich die Teilchen wie lebende Zellen sowohl gegeniiber molekularen Farbstoffen, 
ais auch gegeniiber den die lebende Zelle anfarbenden kolloiden Farbstoffen, wahrend 
sich geflockte Teilchen wie tote Zellen verhalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 
117.) L e s z y n s k i .

P. Gr. T. Hand und D. O. Shiels, -Die Sorplion voii Wasserdampf durch aktwierie 
Holzkohlen. I . Apparalur-Teclinik-Nalur der benulzlen Holziohlen. Dio Arbeit stellt 
einen Abschnitt aus einer groBeren, unter Leitung von A. J . A llm a n d  ausgefiihrten 
Roihe TOn Unterss. dar. Zwei Methoden werden besclirieben: 1. Eine dynam, oder 
Stromimgsmethode; hierbei wird ein Luft- bzw. Stickstoffstrom, der m it Wasserdampf 
von bestimmtem Partialdruck beladen ist, bei 25° iiber yorher entgaste u. dann bei 
25° m it dem betreffenden Tragergas (Luft oder N2) gesiitt. Holzkohle geleitet, bis letztere 
lteine Gewiehtszunahme mehr zeigt. 2. Eine stat. oder Vakuummethode, bei der reiner 
Wasserdampf m it evakuierter Holzkohle, gleichfalls bei 25°, in Beruhrung bleibt, bis 
Druclvkonstanz eintritt. Die Apparaturen u. die Vers.-Technik werden sehr eingehend 
beschrieben; liier muB auf das Original verwiesen werden. t)ber Hcrkunft, Aschengeh., 
Asehezus. u. D. der benutzten Kohlesorten werden Angaben gemacht, desgleichen 
iiber das Ergebnis der Estraktion  m it Salzsaure u. m it Natronlauge, sowie iiber den 
nichts wesentliches aussagenden mkr. u. rontgenograph. Befund. (Journ. physical 
Chem. 3 2 . 441—55. London, Univ.) Stamm.

Karl Sehultze, Zur capillaren Flussigkeitsbewegung. Unter Bezugnahme auf 
friihere Forschungsergebnisse (C. 19 2 8 . I. 1635) iiber Capillaritdt bringt Vf. eine kurze 
zusammenfassende Darst. iiber dio capillaren Fiillvorgange, iiber Konzentrations- 
iindemngen in Capillarsystemen u. iiber Fliissigkeitswanderungen in Kolloiden. (Arch. 
Hygiene 1 0 0 . 121—29. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Festschrift fiir R. O. N e u -
MANN.].) __________________  SPLITTGERBER.

E. H. Bogue, Chimie colloidale. Paris: Hermann et Cie 1928. (438 S.) Br. 80 fr.

B. Anorganische Chemie.
Erie John Baxter w illey, Ober akliven Sticksłoff. Teil V. Der Abfall des Sticksloff- 

Nachleuchłens. (IV. vgl. C. 19 2 8 . I. 1161.) Die Annahme, daB das Leuchten des 
Sticksloffs einer bimolekularen Rk. zukommt, steht im Gegensatz zu den Ergebnissen 
von R a y l e ig h  (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 86  [1912]. 267). Gegen das Vor- 
liegen einer bimolekularen Rk. spricht das Vorliegen eines negativenTemp.-Koeffizienten, 
sowie die Abhangigkeit von den vorhandenen Fremdgasen. Auch die Abhangigkeit 
vom Gesamtdruck spricht gegen eine bimolekulare Rk. Vf. hat bei Drucken zwischen 
2 u. 8 mm u. verschiedenen Stromungsgeschwindigkeiten den Intensitatsabfall des

89*
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Gluhens gemessen; wird dieser m it dem Gasdruck multipliziert u. m it der Strómungs- 
geschwindigkeit dividiert, so zeigt sich, daB dio 8 0  korrigłerten Abfałlkonstanten pro- 
portional p3 sind. SchlicBlich zeigt auch eine ziemlich ausfiihrliche Rechnung, daB man 
bei Annahme einer binaren Rk. nur 10-5 bis 10~° soviel „Icuchtenden" wie „ehem. 
wirksamen“ Stickstoff erhalt. Vf. gibt daher folgender Ilypothese den Vorzug: GemiiB
2 N  +  N2 =  2 N2 werden in ternarer Rk. m it verhaltnismaBig langsamer Geschwindigkeit
2 (angeregte) N,-Molekiile gebildet, die dann m it weiteren normalen N2-Molkeiilen 
zusammenstoCen u. dabei — vermutlich in  Stufen bzw. in verschiedener Weise in 
schneller bimolekularer Rk. — ikro Energie abgeben. Da die Bildung von (2 N)-Aggre- 
gaten bimolekular ist, wie Vf. im Einklang mit friiheron Autoren feststellte, u. das 
Leuehten proportional [N2]3, 80 i3*1 (hc Gesamtrk. 5. Ordnung. Dio Annahmo einer 
ternaren Rk. macht den negativen Temp.-Koeffizienten yerstandlich. Piir den „ehem.“ 
akt. Stickstoff diirften in erster Linie die verscKiedenen Formen der angeregten N2- 
Molekiile in Frage kommen; daher werden „Leuchten“ u. „chom. A ktivitat“ im  all- 
gemeinen proportional sein, brauchen es aber nieht, da der Ablauf der Desaktm erung 
durch iiuBero Einflusse beeinfluBt sein kann; auch wird, da der atomaro Anteil nur 
ein sehr geringer Bruchteil des Gesamtgases ist, m it der Aktivierung kcine nennens- 
werte Volumanderung verbunden sein (vgl. Cr e w  u . H u l b e r t s  (C. 1927. II. 1785). 
Es ist ferner darauf hinzuweisen, daB A n g e r e r  (C. 1921. I. 718) bei Drucken <  1 mm 
eine andere Neigung sciner Kurven bekam, so daB móglicherweise eine Anderung des 
Mechanismus anzunehmen ist. — Der vom Vf. angenommene komplizierte Verlauf 
der Rk. erklart schlieBlich, daB eine Reiho von anderen Varietaten des akt. Stickstoffs 
mit anderen spektroskop, u. chem. Eigg. gefunden sind, die im Original ausfiihrlich 
besprochen sind: der Ablauf vom angeregten zum n. N2 kann eben verschieden erfolgen; 
bei sehr niedrigen Drucken andererseits kann ein akt. Stickstoff entstehen, der andere 
Eigg. hat ais der von R a y l e ig h . (Journ. chem. Soc., London 1928. 1620— 29. 
Cromwell Road, Northwich, Cheshire.) K l e m m .

Joseph Kapłan und Giinther Cario, Aktiver Stickstoff. (Vgl. C. 1928. II. 221.) 
Die lange Lebensdauer des akt. Stickstoffs u. das Verh. gegen Katalysatoren laBt 
sich n icht durch die Hypothcse, daB akt. Stickstoff aus metastabilen Moll. besteht, 
erkliiren, sondern nur dadurch, daB akt. N  atomar ist. Die metastabilen Moll., die 
in akt. Stickstoff nachgewiesen sind, werden unter dem EinfluB der Vereinigung der 
Atome zu Moll. gebildet; bei diesem ProzeB sollen auBerdem auch noch metastabile 
Atome entstehen, welche die metastabilen Moll. durch StoB zweiter A rt anregen 
u. auf das obere Nivea.u der 1. positiven Bandę bringen. Diese Ansichten stehen im 
Einklang m it den experimentellen spektroskop. Befunden. (Naturę 121. 906—07. 
Princeton [N. J.].) E. JoSEPH Y .

Bernard Lewis, Aktiver Stickstoff. (Vgl. C. 1928. II. 1071.) Vf. untersucht 
die Rolle, die Sauerstoff ais Verunreinigung bei der Entstehung des Nachgliihens in 
akt. Stickstoff spielcn kónnte. Nicht leuchtendem reinem Stickstoff wurde sofort 
naeh Untcrbrechung der elektrodenlosen Entladung 1% Sauerstoff zugesetzt, dadurch 
wurde kein Leuehten erzeugt. Wenn das Gemisch dann der Entladung ausgesetzt 
wurde, tra t auch nur sehr geringes oder kein Leuehten auf, was in Ubereinstimmung 
m it den Befunden von H e r z b e r g  (C. 1928. I. 2161) u. von B o n h o e f f e r  u . K a - 
ariNSKY (C. 1927. II . 2068) steht. Intensives Naehleuchten bei der elektrodenlosen 
Entladung wurde in Gemischen m it einem Sauerstoffgeh. bis zu 57% bei einem Druck 
yon ca. 0,2 mm Hg u. darunter erhalten. Bei hóheren Drueken andert sich der Ent- 
ladungstypus. (Naturę 121. 938—39. Minneapolis [Minn.], Univ.) E. JOSEPHY.

F. W. Bergstrom, Amminnitride. I. Kobaltonitridammoniakat, Aluviinium- 
nitridammoniakat wid Stanncimid. LaBt man eine Lsg. von K N H, in  fl. NH3 mit 
Co(SCN)2 reagieren, so erhalt man einen Yoluminosen blauen Nd., der annahernd die 
Zus. cines Kobaltoamides Co(NH2)2 besitzt (vgl. C- 1925. I. 2065). Das Prod. verhert 
bei Zimmertemp. unter fl. NH3 allmahlieh irreversibel Ammoniak u. geht in schwarzes 
Kobaltonitrid Co3N2 iiber, welches auch bei Kiihlung m it Kohlensaureschnee-Ather kein 
N H 3 wieder aufzunehmen scheint; diese Erseheinung verlauft analog der Wasserabgabe 
des Cuprihydroxyds bei gewóhnlieher Temp., die auch irreversibel ist. Das Kupfer- 
hydroxyd wird wegen dieser Wasserabgabe gem ais CuO +  x H 20  u. nicht ais Cu(OH)« 
formuliert. Im  Hinbliek auf die bekannte Analogie zwischen den Amiden, Imiden 
u. Nitriden des Ammoniaksystems u. den Hydroxyden u. Oxyden des Wassersystems 
(F r a n k l in , C. 1925. I. 2) sollte auch das Kobaltoamid besser ais Co3N2 +  x N H3 
aufgefaBt werden. — Wahrend aus einer Lsg. von Al-Thiocyanat in fl. NH3 durch KNH,
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nur ammonobas. Al-Thiocyanat gefallt -wird, gelingt es ełn Al-„Amid“ nach folgendem 
Schema ais Nd. zu erhalten: NH4Br +  Al(NH2)2NHNa =  NaBr +  NH3 +  A1(NH2)3.' 
Diesem Vorgang entsprieht im Wassersystem die Fallung von Al(OH)3 aus Alkali- 
aluminat m it Sauren. Das fiir die oben formulierte Darst. notwendige Na-Ammono- 
Aluminat Al(NH2)2NHNa laBt sich durch Einw. von N a in fl. NH3 auf amalgamiertes 
Al gewinnen (vgl. C 1924. I. 742). Die Analysen yerschiedener Al-„Amid“ -Praparate 
zeigen, daB das Prod. je nach der Vorbehandlung wechselnde Zus. besitzt, auch scheint 
es unter fl. Ammoniak NH3 zu yerlieren. Es wird daher vom Vf. ais Ammoniakat des 
AJ-Nitrids aufgefafit. Al-Nitrid-Ammoniakat gibt m it einer Lsg. yon uberschussigem 
K NH2 in fl. NH3 K-Ammono-Aluminat u. m it uberschussigem N H 4Br AlBr3. Al-Nitrid- 
Ammoniakat unter fl. NH3 bildet wie Al-Oxydhydrat in W. mit Alizarin einen Farb- 
lack. Das Alizarin wird fiir diese Bk. in fl. NH3 gel. (purpurfarbige Lsg.). Der Ammoniak- 
lack ist weniger „waschecht“ ais der analoge Wasserlack. Eine Umsetzung des Al-Nitrid- 
Ammoniakates m it dem Alizarin unter Bldg. von Al(OH)3 scheint nicht stattzufinden. 
Bei der Umsetzung von Athyljodid m it Na-Ammonoaluminat in fl. NH3 wird ein weiBer 
Nd. yon unreinem Al-Nitrid-Ammoniakat gefallt; Vf. nimm t an, daB sich hierbei zu
nachst Athylammonoaluminat A1(NH2)2NHC2H5 bildet, das dann Ammonolyse er- 
leidet. — K-Ammonostannit, dargestellt aus SnCl2 u. K NH2 in fl. NH3 (vgl. C. 1926. 
I. 2315) reagiert m it NH4Br nach der Gleichung:

SnNK +  NH4Br =  SnNH +  NHa +  KBr.
Die Prodd. verschiedener Darstst. zeigen eine weitgehend konstanto Zus., so daB Vf. 
annimmt, es handle sich bei dem erhaltenen braunen, amorphen Nd. um eine definierte 
Verb. Stannoimid u. nicht um Ammoniakate des Stannonitrides. Beim Erhitzen von 
Stannoimid im Vakuum auf 340° entsteht ein Korper, der sich im Gegensatz zu Stanno
imid auch bei langerem Erwiirmen mit Salzsaure oder Natronlauge nicht lóst u. nach 
der Analyse Stannonitrid Sn3N2 ist. SnNH wird durch W. hydrolysiert zu NH3 u. 
Stannooxydhydrat. Wie letzteres ist Stannoimid ein amphoterer Korper; denn es lóst 
sich einerseits in einer Lsg. yon KNH2 in fl. NH3, einer Base des Ammoniaksystems, 
zu K-Ammonostannit SnNK, andererseits in einer Lsg. von NH4CNS in fl. NH3, einer 
Sauro des Ammoniaksystems, zu einem loslichen Sn-Thiocyanat. K-Ammonostannit 
wird in einer NH3-Lsg., die auBerdem noch KNH2 enthalt, durch Jod oxydiert zu wl. 
krystallisiertem K-Ammonostannat, dessen Analyse in t)bereinstimmung m it dem Re- 
sultat von F it z g e r a l d  (C. 1908. I. 613) fiir die Zus. Sn(NK)2-4N H 3 spricht. Eine 
Lsg. yon metali. K  in fl. NH3 reduziert K-Ammonostannit zu einer 1. K-Sn-Verb., 
die das Sn im Anion enthalt (vgl. C. 1926. I. 2315). (Journ. physical Chem. 32. 433 
bis 440. California, Stanford Univ.) STAMM.

I. A. Atanasiu, Elelcłrochemiscjie Oxydation der Cerosaklósungen. Cerosalze kónnen 
elektrochem. quantitativ oxydiert werden, Cerosulfat in einer Zelle m it Pt-Blech ais 
Anodę u. Pb-Draht ais Kathode, 20%ig. H 2S 0 4 ais Kathoden- u. einer Lsg. von
0.18 g-% Ce03 in 20—50 g-%  H 2S 04 ais Anodenfl. u. 0,02 Amp. m it 0,05, Ceronitrat, 
m it Pt-Blech ais Anodę, P t-D raht ais Kathode, 20%ig. H N 03 ais Kathoden- u. einer 
Lsg. yon 0,26 g-%  CeO» in 20—50 g-%  H N 03 ais Anodenfl u. 0,005—0,04 Amp./qcm 
m it 0,2 elektrochem. Ausbeute in Hinsicht auf den in Freiheit gesetzten Sauerstoff, 
die sich bei den beiden Salzen m it der Stromdichte in umgekehrtem Simie andert. 
Die verd. Cerolsgg. andern ilire Zus. u. ihren Titer m it der Zeit nicht. (Vgl. anch 
C. 1928. II. 1237.) (Bulet. Chim. pura aplieata, Bukarest 30 [1927]. 61—67.) B l o c h .

H. Forestier, Magnetische Umwandlungen des Eisenozyds, seiner festen Losungen 
und seiner ferromagnetisćhen Verbindungen. (Vgl. FORESTIER, Ch a u d r o n , C. 1927.
1. 405.) Eine Anzahl Oxyde (Fe203, MgO, A l f i s, Cr20 3, FeO u. Ferrite) wurden, ohne 
Bindemittel zu Stabchen agglomeriert, auf ihre Warmeausdchnung dilatometr. unter- 
sucht. Die dilatometr. Kuryen ergeben bei dem gleichen Oxyd auch bei sehr weit 
auseinander liegenden Tempp. kein Anzeichen irgendeiner allotropen Umwandlung. 
Fe20 3 ist ferromagnet. u. besitzt einen CuRiE-Punkt bei 675° (erstes Beispiel von 
Ferromagnetismus bei sehr niedrigem Magnetisierungskoeffizienten). Der magnet. 
Umwandlungspunkt des Fe20 3 ist in den festen Lsgg. m it A120 3 u. Cr20 3 sehr erniedrigt; 
aus dieser Verminderung wird die LosHehkeit yon A120 3 u. Cr20 3 in Fe20 3 bestimmt. 
Die Magnetisierungskoeffizienten ip einer Reihe ferromagnet. Substanzen (Ferrite 
des Cu, Ni, Mg, Ba, Sr, Pb, Ca, Cd u. Zn), m it einem neuen thermomagnet. registrieren- 
den App. bestimmt, steigen yon dem niedrigen Wert des Fe20 3 (ip =  0,003-10-2 CGS) 
bis zum Ferrit des Cu, F e ,0 3-Cu0 (y> — 102-10-2 CGS) an iiber Fe20 3-Zn0 (0,16), 
Fe20 3-Pb0  (1,2), Fe20 3• SrO (8), Fe20 3-B a0 (9,9), Fe20 3-Cd0 (23,2), F e .0 3-Ca0
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(42,5), F eA -M gO  (54), Fe20 3-Ni0 (78), Fe20 3-F e0  (80-10-2 CGS). Die Ferrite 
des Ca u. Cd kónnen ihre magnet. Eigg. in irreversibler Weise verlieren; sic sind cliarak- 
terisiert durch Abwesenheit von remanentem Magnetismus u. groBe Neigung zur 
Sattigung. Das thermomagnet. u. dilatometr. yerfolgte Diagramm MgO +  Fe20 3 
zeigt klar das Bestehen einer bestimmten Verb. Fe203-MgO (vgl. C. 1926. I. 843). 
Werden diese ferromagnet. Kórper in einem konstanten magnet. Feld erhitzt u. ab- 
gekiihlt, so steigt ihr remanenter Magnetismus bisweilen betrachtlich an. Die Eigcn- 
schaft isfc fur den Ferromagnetismus ebenso allgemein u. cliarakterist. wie die Hysteresis. 
(Ann. Chim. [10] 9. 316—401. Paris, Coli. France.) B l o c h .

G. I. Costeanu, Beitrdge zum Studium der alkalischen Hexabromosłannate (Hexa- 
bromostannate des Rubidiums, Caesiums und Berylliums). (Bulet. Chim. pura aplicata, 
Bukarest 30 [1927], 31—34. — C. 1927. I I . 405.) B l o c h .

Erwin Wendehorst, Molybddnselenide und Selenomolybdale. MoSes wird dar- 
gestellt, indem man in eine Lsg. von NH4-Molybdat in verd. H 2SO., H 2Se einleitet 
u. den HjSe-DberschuC m it N . vertreibt; braunscliwarz, getrocknet mattschwarz; 
1. in konz. Alkalihydroxydlsgg. m it tief roter, in konz. NH3 nut oranger, in Alkalia 
seleniden u. -sulfiden m it braunrot-er, in h. konz. H ,S 0 4 m it tiefroter Farbę, die unter 
S 0 2-Entw. in Dunkelgriin umschlagt. — Mo2Se5, aus NH4-Molybdat, verd. ELSO* 
durch Red. m it Zn, bis die Lsg. tiefrotbraun wird, dann Bekandlung m it H„Se; schwarz - 
braune, metali, glanzende Blattchen, sehr unbestandig. — MoSe2, aus Molybdansaure 
u. Se oder aus MoSe3 im H 2-Strom bei Rotglut; metali, glanzend, krystallin, nach 
dem Zerreiben blauschwarz; wird durch H 2 zu metali. Mo reduziert; unl. in konz. 
HC1, in NH3, Selen- u. Schwefelalkalien. — Mo2Se3, beim Schmelzen von K ,C 03, 
Se u. MoSe2 bei 800—1200°; dunkelbleigraues krystallines Pulver von ahnlichen 
Eigg. wie MoSe2. — Kaliumsehnomolybdat, K 2MoSe4; aus K-M olybdat, 75%ig. 
Kalilauge u. H,Se unter Luftausschlufi; lcuchtend rotę Krystalle, sil. in W .; w ird 
durch Luft augenblicklich zersetzt. — Ammoniumselenomolybdat, (NH4)2MoSe4; aus 
NH4-Molybdat m it konz. NH3 u. H 2Se; blauglanzende, violett durchscheinende 
Kaystalle; noch lóslicher u. empfindlicher ais das K-Salz. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 173. 268—72. Braunschweig, Techn. Hochsch.) B l o c h .

A. Sieverts und E. L. Muller, Die Persduren des TJrarn, Tantals und Niobs. 
Peruransaure. Zur Darst. von U O., • n aq. aus Uranyhiitrat u. H20 2 wendet man einen 
tlberschuB von verd. H 20 2 an, da sonst schwer filtrierbare Prodd. von nicht genau 
definierter Zus. entstehen. Fallt man Peruransaure m it 5- oder 10%ig. H 20 2, so 
entstehen Prodd. m it mehr akt. Sauerstoff, die wahrscheinlich anhaftendes H 20 2 
enthalten; durch vieles Auswaschen m it W. entsteht wieder ein Prod. der Zus. U 0 4 -n aq.
— Aus fester Uransaure u. I I20.> entsteht ebenfalls die Persiiure U 0 4-naq ., jedoch 
in etwas kompakterem Zustand. — Pertantalsdure. Die Formeln friiherer Forscher 
fiir das K-Perlantalat K3TaOs u. K 3T a0 8-0,5 H sO werden bestatigt. Zur Gewinnung 
der freien Pertantalsaure (weiC u. feinpulyrig) laBt man H 2S 04 (unter Vermeidimg 
eines Uberschusses!) auf eine konz. Lsg. des K-Salzes einwirken oder man versctzt 
Tantalsaure m it 30%ig. H20 2 u. erlialt sie aus der opaleszierenden Lsg. m it Koch- 
salz u. A. gelatinós. In  beiden Praparaten ist das Vcrhaltnis T a: akt. 0  =  1 :1 . — 
Pemiobsdtire. Es wurde nur ein K-Salz der Zus. K3NbO((-0,5 H20  (N b: akt. O =
1 : 4) erhalten, nicht aber das von M e l ik o w  u . PISSARSHEWSKY beschriebene Salz 
mit dem Verhaltnis N b: akt 0  =  1 :2 . Die freie Perniobsaure — aus ikrem K-Salz 
wic die Pertantalsaure dargcstellt — ist gelb u. feinpulvrig; N b: akt.O =  1 :1 . Niob- 
saure lost sich in verd. (3%ig-) H20 2, aus der Lsg. konnte aber keine Perniobsaure 
gewonnen werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 173. 297—312. Frankfurt a. M . 
u. Jena, lJniv.) BLOCH.

A. Sieverts und E. L. Muller, Vanadinverbindungen und siedende Schu-efel- 
sdure. In  sd. konz. H 2S 04 wird Vv unter Sauerstoffabspaltung teilweise zu VIT 
reduziert. Unter denselben Umstanden wird Vlv teilweise zu Vv oxydiert; hierbei 
w irkt die H 2S 04 ais Oxydationsmittel. Obersteigt die Vanadinkonz. in sd. konz. 
H2S04 0,12 g V/100 ccm H2S 04, so scheidet sich, einerlei, ob man von VIV oder von 
Vv ausgeht, das Salz V 0S 04 ab. Bei einem Zusatz von Ammonsulfat wird aus konz. 
schwefelsauren Lsgg. des vierwertigen V das Salz NH, • Vn i-(S04)2 erhalten, falls 
weit genug eingedampft war. Daneben werden nur wasserl. Verbb. des Viv nach- 
gewiesen. Auch beim Erhitzen einer Vv-Verb. m it Ammonsulfat in konz. H 2S04 
wird das Salz NH4'V>n.(S04)2 in gut-er Ausbeute erhalten, wakrend das funfwertige
Y voUstśindig verschwindet. Mit Kaliumsulfat an Stelle von Ammonsulfat verlauft
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die Bk. ganz anders; das yierwertige V  wird disproportioniert nach der Gleichung
2 VIV =  Vv -|- Vm ; dabei wird das Salz K -V m -(S04)2 gefaBt, wahrend die aqui-
yalente Menge funfwertiges V im F iltrat dieses Salzes gefunden wird. Die Verschieden- 
heit in der Wrkg. des Ammonsulfats u. des Kaliumsulfats ist auf die reduzierende 
Wrkg. des Ammoniumrestes zuriickzufuhren. (Ztschr. anorgan, allg. Chem. 173. 
313—23. Frankfurt a. M. u. Jena, Uniy.) BLOCH.

G. I. Costeanu, Versuch iiber die Bildung von kryslallisiertem Gold. Krystalli- 
siertes A u  erkśilt man durch Red. von AuBr3 mittels SnBr4 in Form hexagonaler Platten, 
wenn man eine SnBr,-haltige wss. AuBr3-Lsg. in Ggw. von CaCl2 im Vakuum mehrere 
Tage stehen liiBt. Sauert man eino solche Lsg. m it HBr an, so "bilden sieh zuerst rot- 
braune Krystalle von Goldbromwasserstoffsdure (AuBr4H -4  H20), die sieh aber wieder 
auflosen, worauf nach mehreren Tagen auch hier die hexagonalen Au-Krystalle an 
der Oberflache erscheinen. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 30 [1927]. 35—37. 
Czernowitz-Cernauti.) B l o c h .

F . Krauss und Gr. Schrader, Zur Kenninis der Cyanverbindungen der Platinmetaile.
I II . Uber die Cyanverbindungen des Osmiums. (II. vgl. C. 1928. II. 639.) Die Doppel- 
cyanide des Osmiums leiten sieh — was altere Angaben bestatigt — von der Saure 
H4[Os(CN)6] ab; das Os ist in diesen Verbb. zweiwertig. Fiir das Kaliumosmiumcyanid, 
hergestellt aus reinstem K-Osmiat u. KCN, wird die Zus. K4[Os(CN)6]-3 H20  bestatigt, 
doeh ist die Verb. nicht gelb — wie angegeben —, sondern sie bildet weiBe, tafelformige, 
an trockener Luft yerwitternde Krystalle. Ihre wss. Lsg. wird durch CuS04-Lsg. 
ais gelbbraunes, amorphes Salz Kupferhezacyanoosmiat, Cu2[Os(CN)6]-x  H20 , durch 
N iS04-Lsg. ais graublaues, floekiges, nach dem Erhitzen hellblaues Nickelhexacyano- 
osmoat, Ni2[Os(CN)6]-2 H„0, gefallt; beide Verbb. lassen sieh nicht yollstandig ent- 
wassern, ohne Zers. zu erleiden. Sie liefem m it konz. NH3 die Ammoniakate 
[Cu(NH3)4][CuOs(CN)6], dunkelgriines, mikrolcrystallines Pulyer, u. [Ni(NH3)6]- 
[NiOs(CN)6], violettblaues, an der Luft unter NH3-Verlust hellblau werdendes krystal- 
lines Pulver. Aus der aus dem K-Salz in Freiheit gesetzten Siiure u. Strychninphosphat 
wird das Slrychninsalz, [C2IH 22O2N2H 2][H2Os(CN)0], in kleinen weiBen KrystaOen 
erhalten. Ein Osmiumcyanid erster Ordnung oder Doppelcyanide mit hoherer 
Wertigkeitsstufe des Os ais der zweiwertigen konnten die Vff. nicht darstellen. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 119. 279—86. Braunschweig, Techn. Hoehsch.) B l o c h .

D. Organische Chemie.
S. Lebedew und A. Jakubtschik, Untersucliungen iiber die katalylisclie Hydrierung 

ungesattigler Verbindungen. I II . Hydrierung konjugierter Systeme. (II. vgl. C. 1928. 
I. 2925.) Die Unters. iiber die Hydrierung von KW-stoffen m it einem Paar konjugierter 
Doppelbindungen, die dem Typus I I  angehoren, wird fortgesetzt. Die Hydrierung 
von Diisopropenyl, I)ivinyl u. Piperylen wird studiert u. eine fiir sie allgemein giiltige 
Hydrierungsgesehwindigkeitskurve beschrieben. — Die Geschwindigkeit der H 2-Auf- 
nalime ist bis ca. 1,4 Mol. H2, bis zum „krit. Punkte“ des Systems, anniihernd konstant, 
nimm t im weiteren Verlaufe erst zu u. fiillt dann zum SchluB steil ab. So haben wir
3 Strecken zu unterscheiden. Auf der ersten Strecke wird das betreffende System 
selbst hydriert, u. gleichzeitig m it dem Prod. der yollstandigen Sattigung entstehen 
noeh 2 ungesiitt. Verbb., die auf 2 nachstfolgenden Strecken hydriert werden. 
Die Hydrierung wird in alkoh. Lsg. in Ggw. von Platinmohr ausgefuhrt. — D i
isopropenyl, aus Pinakon, Kp. 69°, D.204 0,7262, D.°4 0,7444. Bei der Hydrierung 
entsteht auf der 1. Strecke ais gesatt. Prod. Diisopropyl. Von den gleichzeitig 
m it ihm sieh bildenden Olefinen wird das asymm. Methylisopropyldthyleu auf der 
2., das Tetramethylulhylen auf der 3. Strecke hydriert. — Die Zus. des Gemisches 
nach Aufnahme yon 0,5, 1,0 u. 1,4 Mol. H2 wird nach der S 0 2-Methode (vgl. C. 1928.
I. 2925) untersueht. Die Menge von Diisopropenyl, Diisopropyl, asymm.-Methyliso- 
propylathylen u. Tetramethylathylen war nach Aufnahme von 0,5 Mol. H2: 64,9%» 
14,9°/0, 14,8%. 5,4% ; nach Aufnahme von 1 Mol. H 2: 28%. 28%. 26%. 18%; nach 
Aiifnahme von ca. 1,4 Mol. H 2: 0%, 38%. 45%, 17%. Die Isomerisation der Hexylene 
■\virkt storend auf die Best. — IsopropylMhylen dem Diisopropenyl zugemischt, ver- 
langert dic 1. Strecke, wird also gleichzeitig m it ihm hydriert. Camphen, wie auch 
asymm.-Methyl-tert.-butylathylen werden zusammen m it dem asymm.-Methylisopropyl- 
athylen auf der 2. Strecke hydriert. Zugesetzte Crotonsaure, wio auch Trimcthylathylen 
werden auf einer neuen Strecke hydriert, die sieh zwischen der 2. u. 3. einschiebt. Tetra-



1316 D. O b g a n is c h e  C h e m ie . 1928. II.

methyldłhylen yerlangert die 3. Strecke. — Beim Hydrieren von Divinyl, aus Erd- 
petroleum, F. 113—115°, bilden sich auf der 1 . Strecke Butan im Gemiseh m it 2 Ole- 
finen, von denen das n.-Butylen auf der 2., das Pseudobutylen auf der 3. Strecke hydriert 
werden. — Isopropylathylen, dem Divinyl zugemischt, wird zum grofien Teil auf der
2. Strecke hydriert. Im  Gemiseh m it Divinyl werden Pseudobutylen, wie auch Tri- u. 
Tetramethyldthylen auf der 3. Strecke hydriert. Zugesetztes Camphen wird vor Pseudo
butylen hydriert. — Bei Piperylen, aus Piperidin, Kp. 41,5°, D . 2 ° 4  0,6852, gehort die 
1. Strecke wiederum dem konjugierten System selbst. Es entstehen: n.-Pentan u. die 
Olefine: Propylathylen u. symm.-Hethylathylathylen, yon denen das erstere auf der 2., das 
zweite auf der 3. Strecke hydriert werden. — Safról, dem Piperylen zugemischt, wird 
teils auf der 2., teils auf der 1 . Strecke hydriert. Zugesetztes Camphen, sowie asymm.- 
Meihyl-tert.-butyldthylen werden zwischen der 2. u. 3. Strecke hydriert. Anethol, Metliyl- 
heplenon u. Tetramethyldthylen yerliingern die letzte Streeke. (Journ. Russ. phys.-ehem. 
Ges. [russ.] 60. 793—828. Leningrad, Militiirmediz. Akad.) B l i n o f f .

V. G rignard und J . D oeuvre, Uber die Konstitution des Cilronellols und Rhodi- 
nols. I. Nach B a r b i e r  u. B o u v e a u l t  soli Citronellol das 2,6-Dimethylocten-(l)-ol-(8) 
(a-Form), Rhodinol das 2,6-Dimethylocten-(2)-ol-(8) (/S-Form) sein, wahrend nach 
T ie m an n  u. S ch m id t die beiden Alkohole opt. Isomere der /S-Form sein sollen. Ferner 
haben H a r r i e s  u. Mitarbeiter dureh Ozonisierung festgestellt, daB Citronellal u. 
Citronellol Gemische der a- u. /?-Formen sind, konnten aber die Mengenverhaltnisse 
nicht bestimmen. Vff. haben das von ihnen m it E s c o u r r o u  (C. 1924. I. 750) aus- 
gearbeitete Ozonisierungsverf. auf obige Alkohole angewendet (vgl. auch GRIGNARD 
u. S a v a rd , C. 1926. I. 1539. 2466). Nach demselben liefern a-Formen H-CHO, 
H -C 02H u. etwas C02, /J-Formen Aceton, u. die Genauigkeit betragt bei richtiger 
Arbeitsweise 4—5%. Vorliegend wird iiber Citronellol berichtet. Praparate ver- 
schiedenster Herkunft (natiirlich u. synthet.) bestanden ubereinstimmend aus ca. 80% 
u. 20% a-Form. — B a r b i e r  u. B o u v e a u l t  hatten die a-Form wegen der Cyclisierung 
des Citronellals zu Isopulcgol angenommen, wobei nach ihrer Ansicht die Doppel- 
bindung unbeteiligt ist u. daher ihre Lage nicht verandert. Nun verlauft aber diese 
Cyclisierung unzweifelhaft uber das Menthoglykol ais Zwischenprod., von welchem 
P ris ts  (C. 1917. II. 289) beide stereoisomeren Formen (FF. 84—85 u. 60— 62°) isoliert 
hat. Vff. erhielten aus einem Gemiseh von 70 g Citronellal, 100 g Eg. u. 15 g W. bei 
ca. 0° (40 Stdn.) neben sehr wenig Isopulegol nur die tiefschm. Form, CJ0H 20O2, 
Kp.3 115—118°, F. 65—66°. Menthoglykol laBt sich bekanntlich m it h. Acetanhydrid 
oder k. 10%ig. H ,S 0 4 leicht in Isopulegol uberfuhren. Bei der Cyclisierung des Citro
nellals wird also H 20  oder Saure an die a- oder /?-Doppelbindung addiert, u. dann erfolgt 
Dehydratisierung oder Deacylierung. Die neue Doppelbindung ist unabhangig von 
der urspriinglich yorhandenen u. gestattet daher keinen Schlufi auf die Lage der 
letzteren. — Die Ozonisierung des Citronellals, welches sich in essigsaurer Lsg. cycli- 
siert, wurde in Pyridin (mit KMnO., gereinigt) yorgenommen u. ergab 19,6% a- u. 
75% /S-Form. Das Semicarbazon (F. 81°) ergab in verd. Essigsaure 84% /S-Form; die 
a-Form lieB sich hier nicht bestimmen, da das CO des Semicarbazids angegriffen wird. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 187. 270—73.) L i n d e n b a u j i .

Adolf Muller, Uber eine bequeme Darstellung von l,4-Dioxy-n-butan (Tetra- 
methylenglykol) und 1,4-Dibrom-n-butan. Vf. berichtet iiber eine yerbesserte Methode 
zur Darst. des l,4-Dioxy-n-butans, darin bestehend, daB das fiir die Gewinnung von 
l , 6 -Hexandiol aus Adipinsauredimethylester (C. 1927. I I . 2664) benutzte Verf. auf 
Bernsteinsaurediathylester zur Anwendung gebracht wurde. Nach der Red. m it Na 
u. A. wurde das Rk.-Prod. m it uberhitztem W.-Dampf behandelt u. das Destillat 
im Vakuum dest. Die Ausbeute betrug 54,4% d. Th. Das Butandiol ist geruchlos, 
K p.i0 120°. Phenylurethan, ClsH 2 0 O4 N2, Krystalle, aus Chlf. oder einem Gemiseh 
von 10 Yol. Lg. u. 1 Vol. A., F. 183—183,5°. Nach Erstarren u. neuerhehem Schmelzen 
lag der F. bei 163— 164° u. anderte sich bei ófters wiederholtem Erstarren u. Schmelzen 
nicht mehr. -— 1,4-Dibrom-n-butan, beim Einleiten von trockenem HBr in  l,4-Dioxy- 
n-butan bei 80°, Ausbeute 70,8% d. Th., K p.i0  71—73°. Dureh Kochen m it iiber- 
schiissigem Plienolnalrium in A. wurde das Dibromid in das bereits bekannte 1,4- 
Diphenoxy-n-butan iiberfuhrt; Krystalle, aus A., F. 100,0° (korr.), K p . 1 0  190°. (Sitzungs- 
ber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I lb  137. 27—30; Monatsh. Chem. 49. 27—30.) H i l l .

I. Cuculescu, Beitrage zur Einwirkung von Z ink auf dieOemische polyhalogenierter 
Kohkniuasserstoffe mit Ketonen und Aldehyden. Die untcrsuchten Gemische waren: 
Aceton +  CH,Br-CH„Br [Rk.-Prodd. Krystalle 3 CH3 COCH3 • 2 ZnBr2  u. C H ,:C H 2];
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+  C 1 L J-C H J  [Krystalle 2 CH3COCH3 • Zn J 2 u. CH ,: C H J; +  C U M -C U  f i l  [vis- 
cose M .+  ZnCl2 u. CH2:C H 2]; +  CI12J 2 [Krystalle u. CH, ? u. C2H6?]; +  CHJ3; 
+  GHBr3; +  GHGl3; +  CGlA; +  G<,lIi Br1 {1,4); Acetaldehyd +  CH2Br-CH2Br; 
+  CH2J-C H 2J ;  +  CH2C1-CH2C1 [visc. u. CH2: CH2]; +  CHJ3; +  CHBr3; +  CHC13 
[visc. u. CH4 ? u. C2H6?]; Acetophenon +  G'H2Br-CH2Br [Krystalle C9H sCOCH3- 
ZnBr2 u. CH2: CH2]; ĆtH0COH +  CH„Br • CH2Br [visc. u. CH2: CH2]; Benzaldehyd +  
CH2Br-CH2Br [Krystalle ZnBr2-C6H5COH +  CH2: CH2]; +  CH2J 2 oder CH J3 [Kry
stalle C6H 5COH • Zn J 2 ? u. CH., ? u. C2He ?]; +  CHBr,; +  CHC13; Acetessigester+  
CH2Br-CH2Br [visc. u. CH2:C H 2]. In  allen Fallen, wo das Gemisch reagiert, ver- 
bindet sich das Halogen m it Zn u. der Rest der Polyhalogenverb. bildet KW-stoffe. 
Organozinkverbb. treten nicht auf. Aldehydhaltige Gemische reagieren leichter ais 
Gemische m it Ketonen, Jodderiw . anscheinend leichter ais Bromverbb. u. diese 
leichter ais Chlorverbb. Die Rk. kann zur Darst. der krystallisierten Zinkhalogcnide 
von Ketonen u. Aldehyden dienen. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 30 [1927]. 
39—41.) B l o c h .

F. Kjelsberg und Arno Mtiller, Beitrag zur Charakteristik der Butyrate und Iso- 
butyrale. (Riechstoffind. 3. 119—20. — C. 1928. II. 338.) E l l m e r .

C. Bernstein und F. Ulzer, Ober das Hydrazid der 9,10-Dioxystearinsaure und 
den symmetrischen Bis-Dioxiyheptadecylliarnstoff. Dioxystearinsaurehydrazid, CH3(CH2)7 • 
CHOII • CHOH(CH2)7 ■ CONHNHo, wurde aus Dioxystearinsamreester u. Hydrazin- 
hydrat dargestellt. F. 164° aus A., unl. in W. u. PAe., fast unl. in A.; das salzsaure 
Hydrazid, C]8Hj0O3]Sr2Cl, schm. bei 194—195° unter Zers., swl. in A., unl. in W. u. A. — 
Benzaldioxystearinsaurehydrazid, CH3(CH2)7CHOH-CHOH(CH2)CONHN =  CH-C6H5, 
aus dem Hydrazid u. Benzaldehyd, F. 143—144°, swl. in A., unl. in W. ■— Piperonal- 
dioxystearinsdurehydrazid, aus dem Hydrazid u. Piperonal, F. 153,5—154,5°. — Symm. 
sekundares Dioxystearinsauredihydrazid, CH3(CH2)7CHOH • CHOH(CH2),CONH]SrHCO • 
(CH2)7-CHOH-CHOH(CH2)7CH3; aus dem Hydrazid m it Jod in alkoh. Lsg.; F. 202 
bis 204°; fast unl. in allen organ. Losungsmitteln. — Dioxystearinsaureazid, CH3(CH2)7- 
CHOH-CHOH(CH2)-CON3. Durch Einw. von Stiekstofftriosyd auf salzsaures Hydrazid, 
F. 168—173°. — Symm. Bis-[dioxy7ieptadecyl\-hamstoff:

r n  /N H (C H 2),CHOH • CHOH(CH2),CH3 
c u ^N H (C H 2)7GHOH-GHOH(CH2)7CH3 > 

aus dem Azid durch Kochen mit W., F. 187°, swl. in A. u. Eg. u. A.; unl. in PAe. 
(Wissenschaftl. Mitt. Osterrcich. Heilmittelstelle 1928. X I—XIV.) J u n g .

Richard Gane imd Christopher Kelk Ingold, Elektrometrische Titrationskunen  
von zweibasischen Sduren. Teil I. Normale Siiuren. Durch eine Reihe von chem. 
Tatsachen ist die Anschauung gestiitzt, daB die Valenzwinkel des Kohlenstoffs je 
nach der A rt der gebundenen Gruppen etwas verschieden sind. Um einen entsprechenden 

'  EinfluB auch auf physikal. Eigg. zu finden, wird die 2. Dissoziationskonstante von 
Dicarbonsauren bestimmt. Die Formel von BJERRUM (C. 1923. I II . 1589) liefert 
eine Beziehung zwisehen der Entfernung der beiden ionisierenden Gruppen r  u. K 2. 
Obwohl die Formel eine Niiherungsformel ist, sollten sich doch Anderungen des 
inneren Feldes dadurch zeigen, daB der gleichmiiBige Gang von r m it der Zahl der C- 
Atome der homologen Reihe gestórt ist. — Da es wichtig war, K x u. K 2 nach dcrselben 
Methode zu bestimmen, wurde die H +-Konz. elektrometr. bestimmt u. K j u. K 2 nach 
AuERBACH u . S.MOLCZY.K (C. 1924. I I . 1372) berechnet. Es wurde gefunden: Malon- 
saure 177; 4,37; Be.rnsteinsa.ure 7,36; 4,50; Glutarsaure 4,60; 5,34; Adipinsdure 3,90; 
5,29; Pimelinsdure 3,33; 4,87; Suberinsaure 6,07; 4,71; Azelainsaure 2,82; 4,64. Dabei 
bedeutet die erste Zahl K x-105, die zweite K 2-10°. — Die nach BJERRUM bercchneten 
r-W erte folgen fiir Glutar- bis Azelainsaure recht gut der Formel r  =  4,4 +  1,73 -n 
(n =  Zahl der CH2-Gruppen); eine 5-Periodizitat, entsprechend der besonderen Sta- 
bilitat des 5-Rings, ist nicht zu erkennen; die K etten diirften also gerade bzw. zick- 
zackfórmig, nicht aufgerollt sein. Bei Bernstein- u. namentlich Malonsaure zeigen sich 
betrachtliche negative Abweichungen, die auf innere polare Effekte zuruckzufiihren 
sein diirften, dazu kommen bei der letzteren evtl. Tautomerieeinflusse (vgl. B a k e r ,  
C o o p e r  u . I n g o l d  ,C. 1 9 2 8 .1. 2603). (Journ. chem. Soc., London 1928. 1594—1600. 
Leeds Univ.) K le m m .

Percy Corlett Austin, Die Bolalionsdispersion von Derimten der Weinsdure.
I II . Diacetylweinsaure und' ihre Ester. (II. vgl. C. 1926. I. 347.) Untersucht wurden 
die Diacetylweinsaure sowie folgende Ester: Methylester, F. 118°; Athylester, F. 103°, 
Kp.17 179°; n-Propylester, F. 67°, Kp.10 181°; Isopropylester, F. 21,5°, K p.n  167°;
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n-Buiylesier, F. 31,4°, Kp.]s 205° u. Isobulylester, K p . 1 3  193°. Dic Tabellen (s. im Original) 
zeigen, daB wahrend die Dispersion der ubrigen Ester anormal ist, die Saure u. der 
Methylester komplexe, aber n. Dispersion zeigen, indem Ż2 1  <  ź.2„ bei £2, <  k-.,. Die 
Dispersionskonstanten X \  <  / . 2 2  sind 0,0507 u. 0,0691 entsprechend flir die Saure u. 
ikren Methylester, 0,0457 u. 0,0507 fur die ubrigen Ester. (Journ. chem. Soc., London 
19 2 8 . 1825—31.) T a u b e .

Percy Corlett Austin, Die Botationsdispersion von Derimten der Weinsdure.
IV. Propyl- und Butylweinsaureester. (III. vgl. vorst. Ref.) Zur Unters. gelangten 
folgende Weinsaureester: n-Propylesler, K p . 1 7  177° d20i  =  1,1186; Isopropylester, 
K p . 1 2  152°, d2\  =  1,1136; n-Buiylesłer, F . 21,8°, K p.n  182°, ci20, =  1,0909 u. Isobutyl- 
ester, F . 6 6 °, K p.n  171°. In  allen Fallen -war die Rotationsdispersion komplex u. anormal; 
eine einfache Beziehung zwischen den Drehungskonstanten konnte nicht gefunden 
werden. (Journ. chem. Soc. London, 1 9 2 8 . 1831—34. London, Westminster Training 
Coli.) T a u b e .

W. F .von  Oettingen, T. Sollmann und H. H. Schweid, Die physikalischen 
und chemischen Eigenschaften von Wismułnałriumcitrat und Wismutnatriumtartrat. 
Die Unters. der 10%ig. Lsgg. von Dibismutylmononatriumcitrat (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1011) 
u. Bismidylbismulonatriumlartrat (vgl. C. 19 2 8 . I. 2498) ergab neutrale Rk. der Citrat- 
Isg. (ph =  7,2—7,4) u. alkal. Rk. der Tartratteg. (ph =  8,2—8,4). Anderungen von ph 
innerhalb physiolog. Grenzen (von 7,0—7,9) hatten keinen EinfluB auf das Citrat, 
wahrend das T artra t bei Ph =  7,6 ausfiel; die Fallung nahm m it zunehmender Aciditat 
zu. — Eine groBe Anzahl von Alkalisalzen starker Siiuren einschlieBlich der Chloride 
fallen das Bi-N atrium tartrat, wahrend das Citrat nur durch CaCl2  gefiillt wurde. Diese 
Fallung kann yerhindert werden durch Zufiigen von Na-Citrat, welches die Ionisierung 
von CaCl„ reduziert. Anderung von pn innerhalb der physiolog. Grenzen naeh der alkal. 
Richtung w irkt in derselben Weise. Die 5%ig. W ismutnatriumtartratlsg. wird durch 
die gewShnliche LoCKE-Lsg. (0,9 NaCl, 0,042 KC1, 0,024 CaCl.,-2 H 20  u. 0,03 NaHC03) 
gefallt, die Citratlsg. jedoch nicht. Proteine werden von bciden Verbb. nicht gefallt. 
Mit Rinderserum bildete das Citrat bei Zusatz in geringen Mengen eine leichte Fallung, 
in gróBeren Mengen, bei Verdiinnung des Ca-Geh. des Serums, entstand keine Fallung; 
das T artra t dagegen bildet auch in groBeren Mengen eine Fallung m it dcm Serum. — 
Beide Verbb. diffundieren fast gleich stark, das T artra t etwas starker. — Die wss. 
Citratlsg. vertragfc Hitze u. kann durch Kochen sterilisiert werden, die Tartratlsg. 
bildet beim Erhitzen einen Nd. Die Lsgg. beider Verbb. konnen steril gemacht werden 
durch Zusatz von 0,4% Trikresoł. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 1 7 . 540—43. Cleve- 
land [O.], Univ.) L. J o s e p h y .

Emil Abderhalden und Paul Molier, Fortgesetzte Siudien uber das Yerhalten von 
Polypeptideii und von Deriraten ton solchen gegeniiber terdiinntem Allcali und terdunnter 
Saure. V II. Mitt. Weitere Versuclie mit in der Aminogruppe substituierten Polypeptiden. 
(VI. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2376.) Bei der Einw. Yon n-Alkali bei 37° auf Dipeptide, die 
an der NH2-Gruppe substituiert sind, ist die Art des Atoms, das die Verkniipfung 
m it dem N  der NIŁ-Gruppe Yollzieht, von aussehlaggebender Bedeutimg fiir die 
Beeinflussung des gesamten Mol. f}-Naphthoyl-d,l-leucylglycin wird rascher gespalten 
ais das freie Dipeptid. Der EinfluB des {3-Naphthoylrestes erweist sich ais geringer ais 
der (in fruheren Unterss. festgestellte) des Benzoylrestes. fi-Naphthoesdure wird unter 
gleichen Bedingungen nicht in Freiheit gesetzt. — p-Toluolsulfo-d,l-leucylglycin u. 
Ben~ylsulfo-d,l-leucylgIycin werden von n-Alkali bei 37° nicht angegriffen. Die der 
BenzylsulfoYcrb. entsprechende Verb. m it KohlenstoffYerkniipfung, das Phcnylacetyl- 
d,l-leucylglycin, \Yiurde ebenso rasch hydrolysiert wie die BenzoylYerb. DaB im er- 
wahnten Falle der aromat. Kern durch eine —CH,—  Gruppe von der OC—NH-Bindung 
getrennt ist, ist also von untergeordnetem EinfluB. Die Verliingerung der Seiten- 
kette durch eine weitere CH2-Gruppe in Gestalt der fi-Ph enylprop i o n ylgr uppte bedingt 
nur eine geringe Herabsetzung der Spaltungsgeschwindigkeit. Das zum Vergleich 
herangezogene Athansulfoderw. konnte nicht in geniigender Reinheit erhalten werden.
— Phe7iylisocyanat-d,l-leucylglycin wird Yon n-Alkali bei 37° in 3 Stdn. quantitativ 
in Phenylisocyanat-d,l-foucin u. Glykokoll gespalten. a-Naphthylisocyanat-d,l-leucyl- 
glycin zeigt ahnliches. Verh. Naphtliylisocyanat-d,l-leucin u. Glykokoll werden dabei 
erhalten. Die Gruppierung —NH—CO—NH— ruft also eine ganz besondere Labi- 
lita t hervor. — ł/io_n- NaOH (ph =  13) be wirkt bei 37° in l 1/ ,  Tagen eine vollstandige 
Hydrolj-se dieser beiden letztgenannten Verbb. Bei pn =  10 erfolgt keine Spaltimg
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mehr, die Spaltungsgrenze seheint bei Ph =  11,7 zu liegen. — Die Bedeutung dieser 
Befunde fiir die Theorie der Fermentwrkgg. wird erórtert.

V e r  s u e li e. fi-Naphthoyl-d,l-leucylglycin, C1 ?H 2 2 0 4 N2, durch Kuppelung dea 
Dipeptides in Sodalag. mit (3-Naphthoylchlorid in A. bei Zimmertemp. u. Ausfallen 
m it HC1. Farblose, lange diinne Stabchen aus W. LI. in A., Methanol, Aceton; 1. in 
Essigester, unl. in A., Petrolather, Bzl. Wl. in W., Chlf. F. 193—194°. Auabeute 
79% d. Th. — Benzyl$ulfo-d,l-leucylglycin, C]6 H 2 2 0 5 N 2 S, analog der vorigen Verb., 
jedoch in n. NaOH. Feine, apitze, zu Biischeln vereinigte Nadeln aus A. LI. in A., 
Methanol, Aceton, Essigester, Chlf., swl. in A., unl. in PAe., Bzl. F. 90° nach vor- 
herigem Sintcrn. Ausbeute 61,5% d. Th. — p-Toluolsulfo-d,l-leucylglycin, CJ5 H 2 2 0 6 N 2 S, 
wie oben. Rhomboedr. Tafeln aus Chlf. LI. in A., Methanol, Aceton, Essigester, swl. 
in Chlf., unl. in A., PAe., Bzl. F. 120°. Ausbeute 71,5% d. Th. — Phenylacetyl-d,l- 
leucylglycin, C,aH 2 2 0 4 N2, aus dem Dipeptid in Sodalag. durch Kuppeln mit Phenyl- 
acetylchlorid unter Kiililung u. Ausfallen mit HC1. Uinkrystallisieren aua Essigester. 
LI. in A., Methanol, Aceton, Chlf.; wl. in k. W., leichter in w. W., unl. in A., PAe., 
Bzl. F . 170°. Ausbeute 61% d. Th. — ji-Phenylpropionyl-d,l-lcucylglycin, CJVH 2 4 0 4 N2, 
durch Kupplung des Dipeptides in NaOH mit Hydrozimtsaurechlorid. Ausfallung 
durch Ansauern. Lange schmale Prismen aus W. LI. in A., Methanol, Aceton, Essig
ester, zwl. in Chlf., w', u. k. W., unl. in A., PAe., Bzl. F. 187°. Ausbeute 43% d. Th.
— Bzgl. der Spaltungaprotokolle u. -kurven u. der Aufarbeitung der Spaltprodd. muB 
das Original verglichen werden. (Ztschr. physiol. Chem. 176. 207— 16. Halle, 
Physiol. Inst. d. Univ.) K r o n e r .

John William Baker, Der Mechanisnius der łaułomeren Umlagerung und die 
Wirkung der Struktur auf Beweglichkeit und Gleichgewicht. I I .  Ring• Ketten-1'automerie 
und ilire Beziehungen zur Mutarotation der Zucker. (I. vgl. C. 1924. I. 2242.) Die Muta
ro ta tio n  der Zucker ist zweifellos auf Prototropie u. n ic h t auf Anionotropie (entsprechend 
dem Verh. der Pseudobasen) zuriickzufiihren. Der mutarotationsfreie Zustand (,,arrest“ ) 
von Tetraacetyl- u. Tetramethylglucose ist von dem dynam. Zustand eines gel. Zuckers, 
d e r das Gleichgewicht noch n ic h t erreicht hat, n ic h t p rinzip ie ll v ersch ieden . Muta
rotationsfreie Priiparate, die selbst bei 44° noch unverandert bleiben, mutarotieren 
gla tt bei h ó h erer Temp., bei der die autokatalyt. Wrkg. der Zucker zur Geltung kommt. 
Vf. hat die M utarotation substituierter Tetraacetylglucoseanilide untersueht u. gc- 
funden, daB die Isomerisationsgcschwindigkeiten besser m it der v o n L o w R Y  (C. 1925. I i.  
1950) gegebenen Interpretation vereinbar sind ais m it der von ihm friiher entwiękelten; 
die D eriw . der Basen R ■ NH, ordnen sich nach der Reihe p-CH-,0 ■ C6 H, >  p-CH3- 
C„H.t >  C0 H 5>  p-C6 H .,C l>  p-ćcH jBr entsprechend der Basenstiirke. — Tetraacetyl- 
glucosemethylanilid, (CH3 -CO),1 C0 H 7 O5 -N(CH3 )-C6 H 5  zeigt keine Mutarotation. — In  
Abwesenheit saurer Katalysatoren hangt die Geschwindigkeit der Mutarotation von 
der Tragfiihigkeit des Atoms X  im System C— O— C— XH fiir eine negative Ladung
ab; sie muB also fiir X  =  H  gróBer sein ais fiir X =  N ; dementsprechend ist der Ge- 
schwindigkeitskoeffizient bei Tetraacetylglucose in 90%ig. A. bei 44° 1,07 h~l, wahrend 
Tetraacetylglucoseanilid unter denselben Bedingungen innerhalb 24 Stdn. die Drehung 
nicht andert; in geschm. Zustand tr it t  die Mutarotation rasch ein; ein Prod. von F. 98° 
u. [oc] 5 l G 1 2 1  =  —75,2° in mutarotationsfreiem (,,arrest“ ) Athylacetat hat nach einstd. 
Erhitzen auf 100—105° F. 60° u. [a]5 >1012 1  =  +45,7°. — Tetraacetylglucose, muta- 
rotationsfrei durch 12-monatiges Trocknen iiber P 2 0 5. Tetramethylglucose mutarotations- 
frei durch Umkrystallisieren eines Handelspriiparates (F. 80°) aus A. +  Lg. (Kp.
30—40°) unter AusschluB von Feuclitigkeit bis zum F. 103—104° (Bad 90°); der F. 
dieses Praparates ist nach 18 Monaten iiber P 2 0 5  unverandert. Essigester wird 2-mal 
iiber P 2 Os dest., m it trocknem Na behandelt, 2-mal langsam in PyTexapp. dest. Aceton 
wird iiber die NaJ-Verb. gereinigt. Ausfiihrung der Messungen in einem Quarzapp., 
vgl. Original. — Tetraacetylglucose hat in Athylacetat [a ] 5 1 c l 2 4  =  +6,7°; nach 23 Stdn. 
setzt langsame, nach 171 Stdn. uiwollstandige Mutarotation ein; in 90%ig. A. [a ] 5 i 0 1 2 1  =  
+25,3°, Endwert +94,7°. Nach dem Schmelzen (30 Min. boi 130—135°) in Athyl
acetat [a]54614* = + 7 4 ,5 ° , nach 2 Stdn. Mutarotation, die nach 144° m it [a ] 5 J 6 1 4 4 =  
+  91,4° vollstandig wird. — Tetramethylglucose hat in Athylacetat [oc]5 .1 6 j '1 '1 =  +142,3°, 
nach 6  Stdn. beginnt Mutarotation, die nach ca. 198 Stdn. yollstandig ist; in Aceton 
[a]5.lcl>-' =  +135,6°; Mutarotation beginnt nach 3 Stdn. 15 Min. auf 120° erhitzte 
Tetramethylglucose hat in Aceton Anfangsdrehung [a ] 5 4 8 , 4 1 ' 5  =  95,0°. — Tetraacetyl- 
glucoseanilide, CH2  • CO, • CH„ • CH[CH • O • CO • CH3 ] 3  • CH • NHR aus Totraacetylglucosi-

i-------------o ------------ - 1
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dylbromid u. dem betreffenden Amin. Bei festen Basen Zusatz von etwas A. — Tetra- 
acetylglucoseanilid, Kjrystalle aus A.-Lg. F. 98°. Ms-ici2 4  in  Essigester
= —75,2°, [a ] M 6 1 4 4  in 90%ig. A. =  —73,7°; nach 24 Stdn. unverandert; nach 1 -std. 
Erhitzen auf 105— 110° E. unscharf 60°, [a]5.1612J =  +45,7°. In  schwach angesauerten 
Essigesterlsgg. wird die M utarotation der Tetraacetylglucoseanilide bei 24° bequem 
meBbar; ygl. Original. — Teiraacetylglucose-p-toluidid, C2 1 H 2 7 OgN. F. 147° (aus Me- 
thanol). — Tetraacetylglucose-p-anisidid, C2 iH 2 7 O1 0 N. F. 129° (aus Methanol +  Lg.).
— p-Bromanilid, C2 0 H 2 4 OsNBr. F. 160° (aus Methanol). — Tetraacetylglucose-p-cklor- 
anilid, C2 0 H 2 4 O9ŃCl. F. 147° (aus Methanol-Lg.). In  Methanol viel leichter 1. ais die 
Bromverb. — Tetraacetylglucose-N-methylanilid, C^H^OjN. F. 102° (aus A. +  Lg.). 
[a]5 1 6 i 2 '1 =  -)-49,0° (in Essigester). Zeigt keine Mutarotation. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 8 . 1583—93.) O s t e r t a g .

John William Baker, Ber Nechanismus der tautonieren Umlagerung und die 
Wirkung der Struktur auf Beweglichkeit und Oleichgewicht. I I I . Die Wirkung alkalischer 
und saurer Katalysatoren auf die Mutarotation einiger Derirate der Tetramethylglucose. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Anilide der Tetramethylglucose sind basiaeher ais dio entsprechenden 
D eriw . der Tetraacetylglucose u. werden unter gleichen Bedingungen in saurer Lsg. 
leichter hydrolysiert ais diese. In  alkal. Lsgg. sind die Verhaltnisse kompliziert; es 
yerlaufen wenigstens zwei Rkk. nebeneinander, das Maximum der Geschwindigkeit 
liegt bei der einen in  der Richtung der grófiten, bei der anderen in  der Riehtung der 
kleinsten Bascnstiicke von R -N H 2. — Die theoret. Erorterungen des Originals lassen 
sich nicht in Kurze wiedergeben. — Darst. der Tetramethylglucoseanilide durch Kochen 
von Tetramethylglucose m it dem Amin in A. Tetramethylglucose-p-bromanilid, Cl6 H 2 4 0 5  • 
NBr. F. 154° (aus Methanol). p-Cliloranilid, Ci6 H 2 4 0 5 NC1. F. 141° (aus Methanol 
Lg.). — p-Toluidid, Ci7 H 2 7 0 5 N. F. 151° (aus absol. A.). — p-Aniaidid, C]7 H 2 7 O0 N. 
F. 110° (aus A.-Lg.). — Anilid, F. 135°. — Geschwindigkeitskonstanten der in einer
0,9-n. Lsg. von der Anihde R -N H 'C j0 H , 7 O.; (Mutarotation bei 25°). Essigsaure in 
Athylacetat fur R  =  C6 H 4 B r: 0,394, C6 H 4 C1: 0,464, CeH5: 1,30, C8 H 4 -CH3: 4,12, C«H4- 
OCH3 :12,1 h ~ \  in einer 0,0006-n. Lsg. von NaOC2 H 6  in A .: C„H. :1,11, C6 H 4 ■ CH3: 1,21, 
C6 H 4 B r: 1,20, CeH 4 C l: 1,32, C6 H 4 -OCH3: 2,37 hr1; laBt man die Athylatlsg. 14 Tage 
bei 25° stehen, so sind die Geschwindigkeiten durchweg 20—30% niedriger; in  0,001-n. 
NaOC2 Hs-Lsg.: C6 H 4 -CH3: 6,12, CeH 5 :7,73, C6H4B r:9,14, OeH 4 Cl: 11,4, CeH 4 OCH3  

14,7 h-1. (Journ. chem. Soc. ,London 1 9 2 8 . 1979—87. Leeds, Univ.) Os t e r t a g .
Th. Lieser, Die Konstitution des Cellulosexanthogenates. Durch Behandeln des 

rohen faserfórmigen Cdlulosexanthogcnats (I) m it absol. Methylalkohol wurde reines 
Natriurncdlulosediihiocarhonat (II) von der Zus. CS(SNa)0C„H9 0 4 ■ CeH ]0 O5  erhalten. 
Die in  II gebundene Cellulose geht jedoch sowohl in Lsg., ais aueh in absol. trockenem 
Zustande allmahlich in die alkalilosliche Cellulose A  uber. Wie I, reagiert auch II mit 
Jod unter Abspaltung des Na u. Bldg. yon Disulfid (HI), das m it Natriumamalgam 
in II zuruckyerwandelt wird. Einw. von Benzylohlorid fiihrt zu keinem einheitlichen 
Prod. Bei Einw. von konz. Schwermetallsalzlsgg. auf trockenes II erfolgt Austauseh 
des Na gegen Schwermetall unter Erhaltung der Faserstruktur. Ferrisulfatlsg. wirkt 
ein unter Disulfidbldg. Das Quecksilbersalz des Cellulosexanthogenats addiert min- 
destens 2 HgCl2.

V c r s u  c h e .  Das aus 0,766g reiner Cellulose (mit Chlordioxyd u. l% ig. NaOH 
behandelt) dargestellte rohe Celluloseocanthogenat (I) wird m it absol. Methylalkohol 
in einer Pulverflasche durchgeschiittelt u. abgesaugt, der Methylalkohol durch A. yer- 
drangt u. im trockenen Luftstrom im Vakuum getrocknet. Weitere Behandlung mit 
Methylalkohol yeranderte das reine Xa?ithogenat (EL) nicht. Bei versehiedenartiger 
Sulfidierung anderte, sich die Zus. von II nur wenig. Beim Aufbewahren von II in 
Natronlauge von weehselnder Konz. erfolgt bei 7%ig. Lauge am spatesten Koagu- 
lation. Die aus einer 1 1  Monate alten Lsg. von II ausgefallte Cellulose war feucht 1 1 . 
in 8 %ig- NaOH, trocken nur noch ąuellend. Aus II nach 70 Tagen isolierte Cellulose 
war 11. in 8 %ig. NaOH. — Disulfid III. Beim Behandeln yon atherfeuchtem H mit 
1 /1 0 -n. wss. Jodlsg. wird III erhalten. Zur Entfernung von adsorbiertem Jod wird mit 
1 /5 0 0 -n. As2 0 3 -Lsg. geschiittelt, m it A., A. behandelt u. im Vakuum bei wenig erhóhter 
Temp. getrocknet. Die Faserstruktur blieb erhalten. Die Methylierung m it Dimethyl- 
sulfat yerursachte Abspaltung von Sulfocarbonatgruppe. Ebenso fiibjte Behandlung 
m it JCH 3  in A. zu keinem einheitlichen Prod. — Metallcellulosexanthogenate. Das ge- 
trocknete Faserxanthogenat wurde durch Behandeln m it neutralen Metallsalzlsgg., 
Abfiltrieren, Auswaschen m it W., A. u. A. in das SchwermetaUsalz ubergefiihrt. Dar-
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gestellt wurden die Salze des Cd (mit CdN03), Zn  (mit ZnS04), N i  (mit N iS04), Cu 
(mit CuCl2), Cr (mit CrCI3), Fe (II)  (mit FeSOj) u. Fe ( II I)  (mit FeCl3). Bei der Darst. 
des Hg-Salzes m it HgCL erfolgte Addition yon HgCI, an das gebildete Hg-Salz. 
(L ie b ig s  Ann. 464. 43—55. Munchen, Techn. Hochschule.) M ic h e e l .

Frank Ashworth und George Norman Burkhardt, Durch die Phenylgruppe 
induzierie Wirkungen. I . Die Anlagerung von polaren Reagenzien an Styról und das 
Verhalten der halogenierien Athylbenzole. Die Angaben von P o s n e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 38 [1905]. 646) iiber die Anlagerung von Phenylmercaptan an Styrol, die abweichend 
von der MARKOWNIICOWschen Regel erfolgt u. Phenyl-fl-phenylathylsulfid liefert, werden 
bestiitigt. Dio Rk. wird durch Belichtung stark begiinstigt; duroh Verfolgung der bei 
der Rk. auftretenden Volumkontraktion oder Kryoskopie des Rk.-Gemisehes in Bzl. 
laCt sich feststellen, daB die Rk.-Geschwindigkeit stark  von der Intensitat der Belichtung 
abhangt. Die Zunalime der Gesehwindigkeit im Sonnenlicht hiilt einige Zeit an, wenn 
das Rk.-GefaB wieder in diffuses Licht gebracht wird; die Rk. kommt auch im Dunkeln 
nicht zum Stehen. Eine geringe Menge Piperidin hemmt die Rk. sehr stark, so daB 
im diffusen Licht aueh nach mehreren Tagen keine Einw. feststellbar ist. Die starkę 
Lichtempfindlichkeit der Rk. deutet auf einen Meehanismus, der vom Standpunkt der 
Valenzelektronentheorio ais abnorm zu betrachten ist. Im  tibrigen verlaufen die An- 
lagerungsrkk. des Styrols nach Verss. der Vff. u. Literaturangaben u. dio Hydrolyse 
von a- u. /9-Bromathylbenzol u. Styroldibromid durch wss.-alkoh. KOH normal; vgl. 
die ausfuhrlichen theoret. Diskussionen des Originals. — Beim Vers., Phenyl-fi-phenyl- 
athylsulfon, C„H6  ■ CH2 ■ CH2  • SO, • C0 H 6  durch Red. von ■ Phenylplienacylsulfon, C„HB- 
CO ■ CH, • SOo ■ CflHr, m it Zinkamalgam u. HC1 darzustellen, wurde ein fl. Sulfid erhalten, 
welches m it Cr0 3  Phenyl-u-phenyldthylsidfon C8 H 5  • CH(CH3) ■ SO, • C„H5  lieferte.

V e r s u e h e .  a-Bromathylbenzol. Aus Methylphenylcarbinol (Kp . 1 5  1'00°, 3,5-Di- 
nitrobenzoesaureester, F . 95°) u. HBr-Gas. — fS-Chlorathylbenzol aus p-Toluolsulfon- 
saure-/?-chlorathyle3 ter u. C6 H 5 -MgBr. — fl-Bromathylbenzol aus /J-Phenyliithylalkohol 
u. konstantsd. HBr. K p . J 2  97°. — Mit ca. 0,4-n. alkoh. KOH wird aus a- u. /3-Brom- 
iithylbenzol in 30 Min. das gesamte Br abgespalten. a-Bromathylbenzol gibt quantitativ 
Methylphenylcarbinol, /3-Bromathylbenzol ausschlieBlich Styrol. — Styrol gibt mit 
einer k. gesiitt. Lsg. von HBr in Eg. fast reines a -Bromdthylbenzol; das Prod. liefert 
m it Silberacetat u. Alkali Phenylmethylcarbinol (3,5-Dinitrobenzoat, F. 95°), der 
Geruch des /3-Phenylathylalkohols ist nicht feststellbar. — Wird Styrol m it 0,4-n. 
N H jH S0 3  u. Kieselgur 10 Tage geschiittelt, u. das Rk.-Prod. m it Ba(OH ) 2 gekocht, 
so erhalt man Nade In des Ba-Salzes Ba(C8 H s0 3 S ) 2 +  2 H20  der Athylbenzol-a.-sulfon- 
saure, zum Vergleich aus a-Bromiithylbenzol u. (NH4 )2 S 0 3  dargestellt; Amid, feder- 
formige Krystalle aus A., F. 121°. — Athylbenzol-fi-sidfonsaure. Aus /3-Bromathyl- 
benzol u. Ammoniumsulfit. Ba(C8 H 9 0 3 S ) 2 +  H 2 0 . Tafeln. Amid, F. 124°. — Das 
bei der Anlagerung von Phenylmercaptan an Styrol entstehende Prod. liefert m it KM n0 4  

in  schwefelsaurer Lsg. reines Phenyl-fi-phenyldthylsulfon C1 4 H 1 4 0 2 S, Krystalle aus 
CC14, F. 56—57°. Abwesenheit von a-Sulfon wurde durch besondere Verss. festgestellt. 
Darst. des /9-Sulfons aus /j-Bromiithylbenzol u. benzolsulfonsaurem Na. — Phenyl- 
a.-phenylathylsulfid. Aus a-Bromiithylbenzol u. C8 H5- SNa. K p . 1 6  163—164°. nn =  
1,6042. — Phenyl-f}-phenylathylsulfid. Aus /9-Bromathylbenzol. Kp.ls 188— 189°. 
mn =  1,6082. Das gereinigte u. fraktionierte Rk.-Prod. aus Styrol u. Phenylmercaptan- 
enthiilt nach dem nD weniger ais 2% a-Sulfid. — Styroldibromid gibt beim Kochen 
m it alkoh. KOH reines a.-Bromstyrol, das beim Kochen m it Ameisensaure in Aceto- 
phenon ubergeht; das am Geruch leicht kenntliche /9-Bromstyrol tr i t t  nicht auf. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 1791—1802. Manchester, Univ.) O s t e r t a g .

Arthur William Chapman, Die thermische Zersetzung von Thiobenzanilid. Die 
Rk. -wurde von J a c o b s o n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 1067) untersucht u. 
die Bldg. von Phenylbenzthiazol u. H 2S festgestellt. Vf. fand bei einer gróBeren Zahl 
yon Verss., daB die Zers. bei 250° beginnt u. bei 270° in 1 Stde. vollendet ist u. 37—40%

H 2S u . 38—58% Phenylbenzthiazol (F. 113—114°) (1)
I  > C  • C.jIIj sowie 11—1 9%  Diphenylhenzamidin, CGH 5 -C(: N-C„H5)-

NH-C 0 HS (F. 145°) u. nicht ermittelte Mengen Stilben 
(F. 114— 121° u. Dibromid, F. 237°) Tetraphenylthiophen (F. 184— 185°) liefert. Wahr- 
scheinlich Terlaufen nebeneinander vier Rkk.:

a) C6 H 5 -CS-NH-CeHs — -M +  2 H
b ) 2 H + .  C0 H 5  • CS • N H  • C6 H t — C„H5  • N H 2 +  C6 H„ • CHS
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c) C„H0NH 2  +  C8 H5• CS• N H • CeHc — >- CeH 5  • C (: N  • CeH 6)• N H • CaH 6  +  H 2S
d) C6 H 5  • CHS — >- C6 H 0  • C H : CH • C6 H 6 +  Tetraphenylthioph.cn +  H 2 S .

AuBerdem wurde eine geringe Menge Anilin  ( ?) beobachtet. (Journ. chem. Soe., 
London 1938. 1894—97. Sheffield, Univ.) O s te r ta g .

Fritz Feigl und Erwin Chargaff, Ober die Heaklionsfahigkeit von Jod in  organischen 
Losungsmitteln. I . Vff. haben die Einw. von Jod auf Silbersaccharin (I) in versehiedenen 
organ. Losungsmm. untersucht, in welchen I  unl. ist, so daB etwaige Veranderung 
dureh das Losungsm. selbst ausgeschlossen war. Bisher bat sich Folgendes ergeben: 
Die b r  a u n e n Lsgg. von J  in A., A., Dioxan, Cyclohexanol u. Cyclohexen wirken 
auf I unter quantitativer Bldg. von AgJ. Ebenso wirken die v i o l e t t e n  Lsgg. in 
Chlf. u. Bzl., wahrend die v i o l e t t e n  Lsgg. in CS2, CC14 u. PAe. nur sehr wenig 
A gJ bilden. Diese Unterscliiede ergeben sich einerseits aus der Analyse der Rk.- 
Prodd., andererseits sehr einfach daraus, daB in allen Fallen, wo glatt A gJ entsteht, 
das unverbrauchte J  dureh Waschen m it dem betreffenden Losungsm. schnell ent- 
fernbar ist, wahrend in den anderen Fallen stunden- bis tagelange Extraktion zur Er- 
zielung J-freier F iltrate erforderlich ist. Die Ursaehe dieser Abhangigkeit des Rk.- 
Verlaufs yom Losungsm., welche m it den Losungsfarben des J  konform geht, erblicken 
Vff. in der K o o r d i n a t i o n  bzw. U n y e r b u n d e n h e i t  des J , in physikal. 
Eigg. der Losungsmm. dagegen nur soweit, ais diese m it Solvatbldg. zusammenhangen. 
Bzgl. des abweichendcn Verh. der yioletten Lsgg. in Chlf. u. Bzl. ist zu sagen, daB 
nach G ro h  (C. 1927. II . 679) benzol. J-Lsgg. im Extinktionskoeffizienten den braunen 
Lsgg. nahekommen, u. daB Chlf. zuweilcn ohne ersichtlichen Grund braune Lsgg. 
liefert. — Die Einw. von J  auf I  erfolgt wahrscheinlich so:

CA < S a > NAS +  J’ -> •  CcH4< s o > N Ag - - - -J 3 - >  AgJ +  C0H ,< g ° > N J .
Die Bldg. einer Molekulverb. geht aus der festen Haftung des J  an I  nach Einw. 

der yioletten Lsgg. hervor. Die Bldg. yon N-Jodsaccharin wird deshalb angenommen, 
weil eine dureh I unter AgJ-Bldg. entfiirbte iith. Lsg. beim Verdampfen Saccharin 
hintcrlaBt u. aus angesauerter KJ-Lsg. J  abscheidet. Wahrscheinlich wird Jodsaccharin 
zu Saccharin u. H O J liydrolysiert. Analog setzt sich nach SEL1 WAN0 W (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 26 [1893]. 985) Hg-Succinimid m it J  in Essigester u., wie Vff. fanden, auch 
in A. zu N- Jodsuccinimid u. H gJ 2  um. — Lsgg. von Br in A. u. CS2  wirken auf I analog 
den J-Lsgg.

V e r s u c h e .  Darst. yon I  aus Na-Saccharin u. AgN0 3  in sd. Lsg. — Das ge- 
pulverte I wurde m it den J-Lsgg. teils yerrieben unter Verdunstung des Losungsm., 
teils unter RtickfluB gckocht. Die Rk.-Prodd. wurden bis zur J-Freiheit des F iltrats 
gewaschen, Ruckstilnde mit (NH4)2S auf dem W.-Bad digeriert, gewaschenes Ag2S 
in w. H N 0 3  (1 :1 ) gel., F iltra t nach Wegkochen des H 2S m it NH 4 C1 gefallt. Die Ag- 
Werte genugen zur Beurteilung des Rk.-Verlaufs. Auffallend ist die Lichtbestandig- 
keit des bei diesen Verss. entstehenden, sehr wenig I entlialtenden AgJ. Einzelverss. 
vgl. Original. (Monatsh. Chem. 49. 417—28. Wien, Univ.) L indenbaum .

Erich Gebauer-Fiilnegg und Franz v. Meissner, Zur Frage de.r Darstdhmg von 
Derivaten der Phenolmonosuljochloride. G e b a u e r - F u l n e g g  u . ScHLESINGER (C. 1928.
I. 2256) haben gefunden, daB nur die Carbiithoxygruppe einen geeigneten Schutz fiir 
das OH der Phenole bildet, wenn diese m it C1-S03H in Phenolmonosulfocliloride ubc-r- 
gefiihrt werden sollen. Aus Anisol, Phcnetol u. Phenylacetat konnten Vff. nur Disulfo- 
chloride erhalten. Dabei erwies sich 0CH 3  ais reeht resistent gegen Cl - S 0 3 H, wahrend 
OC2H 5  ohne Kuhlung teilweise u. 0C0CH 3  yollig yerseift wird. Thioanisol liefert eben- 
falls das Disulfochlorid, Thiophenylacetat das bekannte DiphenyldisulJid-4,4'-disulfo- 
chlorid. Monosulfochloride wurden in keinem Falle erhalten.

V e r s u c h e .  Anisoldisulfochlorid, C7 H 8 0 5 C12 S2. Anisol in 15 Teile C1-S03H 
eintropfen, nach Stehen iiber Nacht auf Eis gieBen, trockenes Prod. im App. m it CS2 

extrahieren. Krystalle aus CS2, F. 8 6 °. Reinausbeute ea. 20%- Danebcn bildet sich 
viel schwercs, braunes Ol, m it FeCl3  Rotfarbung. — Disulfamid, C7 H 1 0 0 5 N 2 S2> Blattchen 
aus verd. 1\H ,0H , F. 239—240°. — Disulfanilid, C]0 HJ8 O6N 2 S2, seidige Ńadeln aus 
50%ig. A., F. 209°. — Dimercapłoanisol, C,H8 OS2. Aus Anisoldisulfochlorid in Aceton 
m it Zn u. H,SO.,, m it Dampf dest. Blattchen aus Bzn., F. 51°. W ird dureh feuchtes 
Cl in Chlf. zum Disulfochlorid reoxydiert. — Pheneioldisulfochlorid, C8 H 8 0 5 C12 S2. Analog, 
aber sehr langsam unter Eiskiihlung eintropfen, nur einige Zeit stehen lassen. Nadeln 
aus CS2, F. 104—107°. Ausbeute sehr gering. — Thioanisoldisulfochlorid. Mit 8  Teilen
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C1-S03 H. Nadeln aus CS,, F. 102—104°. — Disulfanilid, Cj3 H lsO.,N2 S3, seidigc Nadeln 
aus 50%ig- -A., F. 202—204°. — Phenylacetat liefert m it 10 Moll. C1-S03H Phenol- 
disulfoclilorid, aus CS2 u. Bzl.-Bzn., F. 79—81°. — Phenylacelatdisidfochlorid, C8 H 6 0 6 C12 S2. 
Aus Phenoldisulfochlorid (dargestellt nach PoLLAK u. Mitarbeitern, C. 1926. II . 22) 
u. Acetanhydrid (W.-Bad) bis zu negativer FeCl3 -Rk. Nadeln aus Bzn., F. 91°. Liefert 
m it Anilin Phenoldisulfanilid. — m-Kresylacelaldisulfochłorid, C9H 8 O0 Cl2 S2. Aus 
m-Rresoldisulfochlorid (1. c.). Blattclien aus Bzn., F. 109°. — Diplienyldisulfid-4,4'- 
disulfocldorid, C,2 H 8 0 4 C1„S4. Mit 8  Teilen Cl- S 0 3 H. Kornchen aus Bzl.-Bzn., dann 
Eg., F. 131°. (Monatsh.’ Chem. 50 . 55— 60.) L in d e n b a u m .

Eugen Riesz und Walter Frankfurter, Ober schwefellialtige Derimle des Aceto- 
phenons. (Vgl. vorst. Ref.) AcetopJienon liefert m it C1-S03H das 3,5-Disulfochlorid, 
denn das allenfalls noeh in Bctraeht kommende 2,4-Isomero kann nicht vorliegcn, 
weil sieh das durch Red. des Disulfochlorids entstehende Dimercaploacetophencm nach
D. R. P. 198 509 (Leiten von Luft durch die alkal. Lsg.) nicht in ein Thioindigoderiv. 
uberfuhren liiBt. — Zur Gewinnung der isomeren, besonders der 2,4-Verbb. -wurde aus 
p-Aminoacetophenon nach LEUCKART p-Mercaptoacetophenon dargestcllt. Dieses 
wurde nicht yóllig gereinigt, sondern zur Charakterisierung m it Chloressigsaure konden-

siert u. in das nebenst. Thioindigoderiv. iibergcfuhrt. 
CH^ - CO , ;CO ] Das p-Mercaptoacetophenon wurde zur entsprechen-

den Sulfonsaurc oxydiert, dereń Na-Salz mit CI
S O ^  ein Acelophenondisulfoclilorid liefert, welches 
vom obigen versehicden, aber nieht die erwartete

2.4-Verb. ist, da das zugehorige Dimercaptan ebenfalls nicht in ein Thioindigoderiv. 
uberfiihrbar ist. Anscheinend dirigiert die Gruppe CO-CH3  starker nach m ais S 0 3 H. 
Dann wurde das 3,4-Disulfoclilorid vorliegen, wofiir der Beweis zu erbringen ware.

V e r s u c h e .  Acetophenon-3,5-disulfochlorid, CsH 5 0 6 C12 S2. Acetophenon mit 
10 Teilen C1-S03H  1 Stde. auf 110° erhitzen, auf Eis gieCen. Nadelchen aus CC1.J, 
F. 195—196° (Zers.). — Disulfanilid, C2 0 H J8 O5 N2 S2. Aus vorigem m it Anilin in sd. A. 
Nach Umfallen aus alkal. Lsg. gelbe Nadeln aus verd. A., F. 195—196° (Zers.). —
3.5-Dimercaploacelophenon, CaH„ÓS2. Vorvoriges in Suspension von Zinkstaub in
sd. A. eintragen, nach kurzem Kochen konz. HC1 zugeben, h. in angesauertes W. fil- 
trieren, ausiithern. Nadclchen aus PAe., F. 128°. Pb-Salz, CsH 8 OS2 Pb, orangerot. — 
p-Mercaptoa<xtophcnon. p-Aminoacetophcnon in HC1 diazotieren, allmahlich in soda- 
alkal. Xanthogenatlsg. einruhren, erwarmen (N-Entw.), 01 m it alkoh. KOH kochen, 
A. verdampfen, nnsiluern, ausathern. — p-Aceloplienyltliioglykólsaure, CII3• CO• C„H4  •
S-CH 2 -C0 2 H. Lsg. des vorigen (Rohprod.) in Lauge m it neutralisierter Chloressig- 
saurelsg. 1 Stde. erhitzen, F iltrat m it HC1 fallen. Seidige Nadeln aus viel W., F. 155 
bis 156°. — 5,5'-Diacelobisł7iionaphlhenindigo (Formel vgl. oben). Voriges m it Cl• S 03H 
1 / 2  Stde. auf 60° erwarmen, nach Stehen auf Eis gieCen. Rote Flocken, unl. in Alkali. 
Hydrosulfitkiipe braun, Fiirbung auf Baumwolle hellrot. — Acetophcnondisulfochlorid, 
C8 H„0 5 C1,S2. p-Mercaptoacetophenon m it konz. H N 0 3  erwarmen, bis Probe vóllig 
in W. 1., H N 0 3  yerdampfen, in W. losen, F iltra t m it Soda neutralisieren, zur Trockne 
yerdampfen, zerriebenes Na-Sulfonat in 10 Teile Cl- S 03II eintragen, 1 Stde. auf 110° 
erhitzen, auf Eis giefien. Gelbliche Nadelchen aus CS2, F. 210° (Zers.). —■ Disulfanilid, 
C2 0 H j8 O5 N 2 S2, gelbliche Blattchen aus verd. A., F. 235° (Zers.). — Dimercapłoacelo- 
phenon, C8 H 8 OS2, Nadelchen aus Bzn., F . 215°. Pb-Salz orangerot. (Monatsh. Chem. 
5 0 . 6 8 —75.) " L in d e n b a u m .

Erich Gebauer-Fulnegg und Egon Jusa, Ober ArylsulfophenylcMoramide. In  
diesen Verbb. ist das Cl bekanntlich sehr beweglieh u. wandert leicht in den Anilinkern. 
Vff. haben das Benzolsulfoplienylchloramid, C0 H5- S 0 2 -NC1-CGH= (I), eingehend unter- 
sucht. Ganz rein (F. 61°) ist es unter LuftabscliluB monatelang haltbar, wahrend sieh 
ein unreines Prod. von saurer Rk. sehnell zers. unter hauptsachlicher Bldg. von Benzol- 
sulfon-p-chloranilid (II), F. 121°. Wird I in fl. SO„ clektrolysiert, so entsteht an der 
Anodę nur O, an der Kathodc neben II auch Benzolsulfanilid (III), F. 110°. In  Pyridin, 
konz. KOH oder NaOCH 3  liefert I  in der genannten Reihenfolge zunehmende Mengen 
Benzolsulfon-o-chloranilid (IV), F. 128°, neben abnehmenden Mengen II u. III. Aus- 
schlieBlich IV bildet sieh, wenn eine absol. ath. Lsg. von I m it Na geschiittelt wird. 
Dagegen entsteht in fl. NH 3  oder beim Schutteln einer ath. Lsg. m it Hg nur III. Mit 
Zn in k. A. oder Chlf. reagiert I  nicht. — Aus diesen Verss. ist Folgendes zu erkennen: 
Wenn das betreffende Agens m it dem beweglichen Cl sehnell reagiert (NH3, Hg), so 
wird die Umlagerung zuriickgedrangt, u. es bildet sieh H I ; anderenfalls entstehen reich-
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lich II u. IV, u. żwar begunstigen saure Medien die Bldg. von II, alkal. oder neutrale 
Medien diejenige von IV (vgl. ŚKRAUP u . B e i f u SZ, C. 1927. I I . 51). — Sodann wurde 
die Einw. gewisser Salze auf I  untersucht. Mit N aJ  in Aceton bildet sich Benzólsulfon- 
p-jodanilid, C1 2 H ,0 O2N JS, aus A., F. 161,5°, ident. m it einem aus Benzolsulfochlorid 
u. p-Jodanilin dargestellten Praparat. Wird eine Chlf.-Lsg. von I  m it NaNO= ge- 
schuttelt, so entstcht Benzolsulfon-p-nitroanilid, identifiziert durch Red. m it 2ink- 
staub u. HC1 zum p-Aminoanilid, welchcs einerseits diazotiert u. m it /3-Naplithol zu 
einem roten Eisfarbstoff gekuppelt, andererseits durch Diazork. in II iibcrgefuhrt wurde. 
Bei der Umsetzung von I  m it NaCN in Aceton konnten Benzolsulfoncyananilide nicht 
aufgefunden werden, doch ist dereń Bldg. sehr wahrscheiulich. Einw. von A1CI3  in 
CS; auf I ergab auBer Spuren eines S-haltigen Prod. nur II, d. h. A1C13  w irkt haupt- 
sachlich umlagernd. — Fiir die Bldg. dimolekularer Verbb. m it N—N-Bindung, welche 
yielleicht zur Dissoziation neigen wiirden, wurden keine Anzeichen wahrgenommen, 
auch nicht bei der Umsetzung des Diphenylsulfondiphenylylchloramids, C0 H S • CSH 4  ■ S 0 2  • 
NC1-C6 H 4  • CeH 5, mit N aJ. (Monatsh. Chem. 50. 61—67. Wien, Univ.) LlNDENBAUM.

Herbert Henry Hodgson und Joseph Nixon, Die Nitńerung von m-Fluorphenol. 
Die Nitrierung yerlauft analog der des m-Chlor- u . m-Bromphenols (C. 1925. II. 1845. 
1926. I. 2682). m-Fluorphenol. m-Nitroanilin wird in einem KupfergefiiB in fluBsaurer 
Lsg. diazotiert, m it 60%ig. H F  in einem BleigefiiB m it kupfernem RiickfluBkuhler 
auf dem Wasserbad erwiirmt, das m-Fluornitrobenzol (Ausbeute 25%) reduziert u. 
das m-Fluoranilin nach E. P. 200 714 in  m-Fluorphenol ubergefuhrt. — 3-Fluor-
6-nitrophenol, C,H 4 0 3 NF. Aus m-Fluorphenol. Gelbe Nadeln aus PAe. F. 32°. Mit 
Wasserdampf fliichtig. Riecht nitrophenolartig siiBlich. Na-Salz, rote Nadeln aus 
W. Silbersalz, orangebraun, wird beim Aufbewahren dunkel, 11. in wss. NH3, zers. 
sich beim ICochen der wss. Lsg. Methylather, C.H 6 0 3 NF. Mkr. Krystalle aus PAe. 
F. 52°. Benzoat, C1 3 HK0 4 lsF. Mkr. Schuppen. F. 110—111°. Acetat ebenso wie beim 
Isomeren nicht darstellbar. — 3-Fluor-4-nitrophenol, C„H4 0 3 NF. Aus m-Fluorphenol. 
Farblose Nadeln aus W. oder PAe. F. 42°. Mit Wasserdampf nicht fliichtig. Na-Salz, 
schwach gelbe Nadeln aus W. Ag-Salz, hellgelb, in NH 3  u. W. leichter 1. ais die der 
Isomeren, zers. sich beim Koclien m it W. Methylather, C7 H 8 0 3 NF. Nadeln aus PAe. 
F . 56,5°. Benzoat, C1 3 Hs0 4 NF. Mkr. Tafeln, F. 118°. — 3-Fluor-2-nitrophenol. Durch 
Nitrieren von m-Fluorphenoldisulfonsaure u. Hydrolyse. Rote Nadeln aus PAe. F. 39°. 
Na-Salz, rotlichbraun, sil. in W. Ag-Salz, tief rótlichbraun, 11. in li. W. unter allmahliclicr 
Zers. u. in NH3. Methylather. Nadeln aus PAe. F. 43,5°. Benzoat. Nadeln. F. 114°.
— 3-Fluor-4,6-dinitrophenol, C6 H 3 0 5 N2 F. Aus m-Fluorphenol u. aus 3-Fluor-6- oder
4-nitrophenol. Nadeln aus W. oder PAe. F. 80°. Mit Wasserdampf leicht fliichtig. 
AgC6 H 2 0 5 N. Gelbe Nadeln. L. in wss. NH3, gegen h. W. bestimdig. Ais m it Wasser
dampf nicht fliichtigcs Prod. entstcht 3-Fluor-2,4,6-trinitrophenol. — 3-Fluor-2,6-di- 
nitrophenol. Aus 3-Fluor-2- u. 6 -nitrophenol. Nadeln aus PAe., F. 68,5°. Ag-Salz, 
orangerote, mkr. Nadeln aus W. LI. in wss. NH 3  u. h. W. m it tiefgelber Farbę. —
3-Fluor-2,4-dinitrophenol. Neben 3-Fluor-2,6-dinitrophenol durch Dinitrierung von 
m-Fluorphenoldisulfonsaure u. Hydrolyse des Prod. m it Wasserdampf. Schwach gelbe 
mkr. Krystalle aus PAe. F. 138—139°. Leichter 1. in W. ais die beiden Isomeren. 
Ag-Salz, tiefrot, 11. in h. W. u. wss. NH 3  m it tief gelber Farbę. — 4,6-Dinitro-m-phenylen- 
diamin. Aus 3-Fluor-4,6-dinitrophenol u. konz. NH 3  bei 150°. Braunlichgelbe Nadeln. 
F. ca. 300°. — 2,4-Dinitro-m-phenylendiamin. Aus 3-Fluor-2,6- u. 2,4-dinitrophenol 
u. konz. NH3. F. 264°. — 2,4-Dinitroresorcin. Aus 3-Fluor-2,6- u. 2,4-dinitrophenol 
durch Kochcn m it NaOH. F. 146°. — 3-Flmr-2,4,6-trinilrophenol. CcH 2 0,N 3 F. Fast 
farblose sechseckige Tafeln aus W. F. 173°. JNIit Wasserdampf nicht fliichtig, sublimiert 
langsam aus sd. konz. H 2 S 04. Gibt m it W. u. A. tief gelbe Lsgg. Br wirkt in W. nicht 
ein. Ag-Salz hellgelb, 11. in NH 3  u. h. W. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1879—82. 
Huddersfield, Technical Coli.) OSTERTAG.

Simeona Santiago und Augustus P. West, Chaulmoogrylderitate von Milchsaure- 
und Salicylsdureestern. (Vgl. C. 1927. II . 2294.) Diese Verbb. wurden durch Erhitzen 
der Ester m it Chaulmoograsaurechlorid dargestellt u. sollen auf ihren therapeut. Wert 
gepruft werden. Da sie bei Sommerwarme zersetzlich sind, miissen sie an einem kiihlen 
P latz aufbewahrt werden. — Chaulmoogrylmilchsauremethylester, C2 2 H 3 3 0 4. Bei 120 bis 
140°_(4 Tage). Krystalle aus CH3OH unter Zusatz von Kohle u. Na2 S 04, F . 51—54°.
—  Athylester, C„3 H 4 0 O4. Bei 140—160°. F . 54—57°. — ChaulmoogryUalicyls&ureathyl- 
ester, C„H J0 O4. Bei 160—180°. F . 48—51°. — n-Butylester, ą , H 4 4  0 4. Bei 180—190° 
(5 Tage). F. 49—50°. (Philippine Journ. Science 35. 405— 09. Manila, Univ.) Lb.
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A. Leulier und J. D inet, Bromierung der p-Aminóbenzoesdure und ihrer Athyl- 
und Buiylesier. (Ygl. LEULIER u. P i n e t ,  C. 1928- I . 335.) Wird p-Aminóbenzoesaure 
nach dem beschriebenen Ycrf. bromiert, so entsteht je nach der Konz. der HBr ein 
Mono- oder DibromderiY. — Brom-p-aminobenzoesaure, C;H 6 0 2 NBr. Aus 0,8 g Saure, 
6  ecm verd. H ,0 ,  n. 2 ccm 4S%ig. HBr. Ausbeute 60%. Aus A., F. 225° (bloc). — 
Dibrom-p-aminobenzoesaure, C-HjOoNBro. Aus 6,5 g Saure, 50 ccm H 2 0 2  u. 7 cem HBr 
Ton 65° Be. Ausbeute 57%. Aus 90-griidigem A., gegen 320° Yerkohlend. — A hnlich 
wurden der Athylester (Anasthesin) u. der Butylester (Scuroform) obiger Saure bromiert. 
Die in  W. fast unl. Ester gehen schnell in  Lsg., u. die Brom deriw . beginnen bald aus- 
zukrystallisieren. Man laBt 4S Stdn. stehen. Ausbeute 90 bzw. 80%. BromandstJiesin, 
CjHjoO-NBr, F. 92°. Bromscuroform, CuH^O-KBr, F . 63°. Beide wirken auf der Zunge 
anasthesierend u. gegen Meerschweinehen nicht giftiger ais die bromfreien Ester. Ihre 
Ldslichkeit seheint etwas erhoht zu sein. — Die Nitrobenzoesauren konnten nach dem 
Yerf. nicht halogeniert werden. (Journ. Pharmae. Chim. [8 ] 8. 57—61.) LlNDENBAUJI.

H irosh i N om nra und Seinosuke H o tta , Beziehung zwischen chemischer Kon- 
stitution wid beipendem Geschmack. Synłhese des Hydroferulasaureathylesters und 4-Oxy- 
3-methoxyphenylpropylalkohols. (Ygl. C. 1927. II . 21S6 n. friihere Arbeiten.) Da schon 
die freie Hydroferulasaure herbe u. beiBend sehmeckt, haben Vff. ihren Athylester, 
CSH 3 (OH)’(OGELj) 3  ■ CH2  • CH2  • C0 2 C.H5, dargestellt u. gefunden, daB derselbe einen 
beiBenden Geschmack, ahnlich dem des Zingerons, besitzt. Die Saure wurde m it absol. 
A. w. konz. H 2 S 0 4  6  Stdn. gekocht. Weiter wie ublich. K p.,. 192,5— 193°. — 4-Oxy-
3-methoxyphenylpropylalkohol, C1 0 H 1 4 Os. Aus yorigem m it Na u. sd. absol. A., nach 
Zus. Yon W. noch 1 Stde. kochen, A. entfernen, m it C0 2  sattigen, nach Zusatz Yon NaCl 
ausathern. K p . ] 6  196°. Geschmack ebenfalls beiBend, aber weniger angenehm ais der 
des Zingerons. (Science Reports Tóhoku Imp. UniY. 17. 693—94.) L ix d e n b a u m .

E ita ro  M arui, Beziehung zwischen chemischer Konsłituiion und beijiendem Ge
schmack. (Ygl. Yorst-. Ref.) Da nach N o m u r a  u . N o z a w a  (C. 1921. I . 1017) einige
o-OxYphenylketone beiBenden Geschmack u. lahmende Wrkg. besitzen, ha t Yf. einige 
weitere o-Osj-phenylyerbb. synthetisiert u. auf ihren Geschmack untersueht. [o-Oxy- 
phenylathyl~\-athylkelon sehmeckt beiBend u. w irkt lahmend. [o-Ozyphenylathyl]- 
phenylkeion sehmeckt zuerst siiB u. erst allmahlich beiBend. o-Oxyphenylbuian sehmeckt 
beiBend. Yon der o-Hydrocumarsaure schmecken das in W. 11. Na- u. K-Salz, das An- 
hydrid, Am id  u. der Athylester beiBend, das schwerer 1. Ca-Salz weniger.

Y e r s u c h e .  o-Oxystyrylathylkełon. Aus Salicylaldehyd u. Methylathylketon 
in ca. 5%ig- NaOH ( 8  Tage). Gelbe Schuppen aus verd. A., F . 116—118°. — [p-Oxy- 
phenylathyl]-athylketon, HO • C6H . • C H 2 ■ CH2  ■ CO • C.H5. Aus Yorigem m it Na-Amalgam 
in W. Krystalle aus A.-PAe., F. 72°. — o-Oxystyrylphenylketon. Analog m it Aceto- 
phenon in sehr Yerd. wss.-alkoh. NaOH. Gelblichgrune Kiystalle aus Yerd. A., F. 153 
bis 154°. — [o-Ozyphenyldlhyl]-phenyl\xion, Cu H j,0 2. Durch Hydrierung des Yorigen 
in absol. A. ( +  Pt). Kiystalle aus CH3 OH, F. 91°. — o-Ozyphenylbutan. CI0 H n O. 
Aus [o-Oxyphenylathyl]-methylketon (1. c.) durch Red. nach C lem m ex S E N . Nach 
Dampfdest. K p.n  101— 102°. Mit alkoh. FeCl3  grun. — o-H ydrocumarsaure. Cumarin 
m it sd. NaOC2 Hs-lsg . in o-Cumarsaure uberfuhren, diese m it Na-Amalgam in W. redu- 
zieren. E jystalle aus W., F . 82—84°. Na-Salz, C9 H9 0 3Na +  H 2 0 , aus der Lsg. in 
Soda durch Yerdampfen u. Ausziehen m it absol. A., Krystalle. ~K-Salz, C9 H 9 0 3K 4-
H ,0 . Ca-Salz, C1 RH :s0 6 Ca. Krystalle aus W. — Athylester. Mit absol. A. u. H 2 S 0 4  

6  Stdn. kochen. Kp.7fs 272—273°. — Amid, C9H 1 1 0 2 N^ Aus Yorigem oder Hydro- 
cumarin m it konz. NHjOH (1 Woche). Krystalle aus A., F . 92°. —  Hydrocumarin. 
Durch Dest. der o-Hydxocumarsaure. K p.;sj 270—272°, in Kaltemischung krystalli- 
sierend. (Science Reports Tóhoku Imp. UniY. 17. 695—702.) L ix d e x b a u m .

S hnnji T surum i, Shunichi M urakoshi und R iichiro  Yam asaM , Synłhese des
4-Oxy-3-meihoxyslyryl-n-j>ropyl- und -n-peiUylkeions. Diese Yerbb. sind bereits Yon 
N o m u r a  u. H o t t a  u. M u r a i  (C. 1925. II. 1744. 1746) dargestellt worden, aber das 
dort angegebene Yerf. erfordert lange Zeit. Schneller gelangt man zum Ziel, wenn man 
die Komponenten in  alkoh. KOH 6  Stdn. kocht, u. zwar 30 g Yanillin, 20 g Methyl-n- 
propylketon bzw. 24 g Methj-1-n-pentylketon, 300 g A. u. 60 g 50%ig. KOH. Darauf 
A. entfernen, ausathern, alkal. Ruckstand ansauern, ausathern, Yanillin m it Bisulfit 
entfernen. — Die erhaltenen Verbb. wurden m it Na-Amalgam in W. zu den gesatt. 
Verbb. (1. c.) reduziert. (Science Reports Tóhoku Imp. UniY. 17. 703—05.) Lb.

H irosh i N om nra und Sam el Choi, Synthesen des [4-Oxy-3-meihoxyphenyl]- 
athyl-n-peiUenyl- und -n-hexenyIkeions. Diese Ketone wurden ahnlich den homologen

X . 2. 90
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n-Heptenyl- u. n-Octenylverbb. dargestellt (vgl. NOMURA u. T s u r u m i , C. 1927. II. 
2186). Ih r beiCcnder Geschmack ahnelt dem des Shogaols. — n-Bulyraldehyd. Durch 
katalyt. Dehydrierung von n-Butylalkokol niittels Bimsstein-Cu bei ca. 300°. — 
[4-Oxy-3-methoxyphenyl]-athyl-n-pentenylketon, C6 H 3 (OH) (0CH3)- [CH,]2 -CO-GH: CII- 
[CH2 ]2 -CH3. In  Lsg. von Zingeron in ca. 30°/„ig. KOH langsam iith. Lsg. des yorigen 
unter Riihren eintropfen, wss. Schicht unter Eiskiihlung m it konz. HC1 ansauern, nacli 
Zusatz von NaCl ausathern, Zingeron m it Bisulfit entfernen. Gelbłiches Ol, Ivp . 4 5  198,5 
bis 200°. Konst.-Best. durch Hydrieren in A. ( +  P t) u. Benzoylierung des Rohprod. 
Das erhaltcnc [4-Benzoyloxy-3-methoxyphenyl]-dthyl-n-pentylketon, aus absol. A., 
F. 78,5— 79,5°, war ident. mit der von Mu r a i  (C. 1925. II. 1746) beschriebenen Verb.
— n-Valeraldehyd. Durch Leiten eines Gemisclies yon 1 Vol. n-Valeriansaure u. 2 Voll.
Ameisensaure uber MnO bei 340—360°. — [4-Oxy-3-methoxyphenyl]-athyl-n-hexenyl- 
keton, C1 6 H 2 2 0 3. Darst. m it yorigem wie oben. Gelbłiches 01, K p . 6 203—206,5°. Konst.- 
Best. wie oben. Das erhaltene [4-Benzoyloxy-3-methoxyphenyl)-dthyl-n-hexylketon, 
aus absol. A., F. 74,5—75°, war ident. m it der von N o m u r a  u. T s u r u m i  (1. c.) be- 
schriebenen Verb. (Science Reports Tóhoku Imp. Uniy. 17. 707—10. Sendai, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Shigeru K om atsu  und M asao K iira ta , Untersuchungen uber katalytische Wirkung. 
X X II. Katalytische Wirkung von reduziertem Kupfer auf ungesdttigle Kohlenwasserstoffe. 
(XXI. ygl. C. 1928.1. 2370.) Vff. haben frulier (C. 1926.1 .1403) gefunden, daB Menthon 
iiber reduziertem Cu bei 300° Thymol, Cymol u. Menthen liefert, u. die Bldg. dieser 
KW-stoffe dam it erklart, daB die Enolform des Menthons 7.u Menthadien dehydratisiert 
u. letzteres durch gleichzeitige katalyt. Oxydation u. Red. in Cymo] u. Menthen iiber- 
gefiihrt wird. Analog ware die noch friiher bcobachtete Bldg. von Cymol u. Menthan 
aus Menthol iiber Ni bei 200° m it Menthen ais Zwischenprod. zu erklaren. Es werden 
noch andere Beispiele von nicht reyersibler Katalyse ungesatt. KW-stoffe angefiihrt 
(ygl. auch ZELINSKY u . Mitarbeiter, C. 1927. II. 64 u. friihere Arbeiten). Um die 
Richtigkcit obiger Auffassung zu beweisen, wurden einige cycl. ungesatt. KW-stoffe 
der katalyt. Wrkg. von Cu unterworfen, welehes durch Red. yon gefalltem CuO m it 
H  bei 200° hergestellt wurde. — Menthen. Aus 1-Menthol iiber T h 0 2  bei 400°. Liefert 
iiber Cu bei 290—300°, wobei nur im Anfang etwas H  entwickelt wird, Cymol u. Menthan:
3 Cj 0 H J 8  =  Cj0 H J 4  +  2 CI0 H 2n. — d-Limonen. Gelit iiber Cu bei 280—300° yollstandig 
in Cymol uber: C1 0 H lfl =  CJ0 HU +  H 2. Bei 200° jedoch wird kein H  entwickelt, u. es 
entstehen Cymol, Menthan, Dipenten u. Carvomenthen:

3 C1 0 H 1 6  =  Cl 0 H 2 0  +  2 C1 (1H 14; 2 C1 0 H 1S =  C]0 H ]S +  CJ0 H J4.
d-fi-Phellandren. Wird beim Leiten durch ein auf 300° erhitztes Glasrohr nicht 

zers. Liefert uber Cu bei 300° unter standiger H-Entw. Cymol u. Menthan. Aus dem 
Index berechnet sich der Geh. des Rk.-Prod. an Cymol zu 82%, genau entsprechend 
folgender Gleichung: 6  CI0 H I 0  =  5 ClqH I 4  +  Cj0 H ; 0  -f  3 H =. Auch die entwickelte 
H-Menge stimmt annahernd dam it uberein. — Cu wirkt auf diese KW-stoffe ahnlich 
wic Ni u. Pd. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 163—69.) Lb.

R ik i H oriuch i, Uber die Umlagerung aliphatischer Terpene in  monocyclische Terpene 
und iiber eine Synthese des Menthols. Die Umlagerung des Citronellals in Isopulegol u. 
des Citrals in Leliydroisopulegol u. die von verschiedenen Autoren (TlEMANN, B a r b ie r , 
S e j im l e r ) dafiir gegebenen Erkliirungen werden ausfiihrlich besprochen. Vf. halt 
letztere nicht fur zutreffend, sondern is t der Ansicht, daB direkte Kondensation zwischen 
den Gruppen ^ C -C IL — u. CHO erfolgt. Zur Bestatigung dieser Hypothese wurden 
Citronellal (I) u. Citral (II) der Einw. yerschiedener isomerisierender Agenzien unter
worfen u. die Rk.-Prodd. m it gróBter Sorgfalt untersueht. — I  liefert m it 5%ig. H 2 S0 4  

(25—30°, 12 Stdn.) 7% Isopulegol (III), 75% Menthoghjkol oder Me.nthawliol-(3,8) (IV) 
u. 3%  einer atherartigen Verb. C:0HseO2 (V), in tfbereinstimmung m it B a r b i e r , m it 
20%ig. H 2 S 0 4  9% III, 39% IV u. 21% V. Fiir V wurde — abweichend von B a r b ie r
— K p . ] 8  196—198°, D . 2 ° 4  0,9295, nn2° =  1,4805 gefunden; es liefert kein Uretlian oder 
Oxim u. ist hydrierbar zur Verb. C^H^O.,, D . 2 ° 4  0,9155, n j !° =  1,4635. — Nach obigen 
Ausbeuteyerhaltnissen scheint das aus I  direkt gebildete I II  durch H 2 0-Addition in
IV u. dieses dureh H 2 0-Abspaltung in V uberzugehen. Tatsachlich liefert III mit 
20%ig. H 2 S 0 4  gewisse Mengen IV, welehes bei gleicher Behandlung unyerandert bleibt.
— Bei der Einw. yon 50%ig. H„S0 4  auf I_entsteht weder III noch IV, sondern auBer 
reichlich V ein neues Terpen C1 0 H ło m it | r ,  welehes Vf. Citronellalterpen (VI) nennt, 
Kp. 175— 181°, D . 2 ° 4 0,8535, n j 2 0  =  1,4875; gibt kein Hydrochlorid oder Nitroso- 
chlorid. Auch III u. IV liefern mit 50%ig. H 2 S 0 4 V u. VI, nur in etwas anderen Mengen-
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yerhiiltnissen. Der Ubergang von I in cycl. Terpene unter der Wrkg. von H 2 S 0 4 lafifc 
sich durch folgendes Schenia wiedergeben:

f l  I0110 ->■ f ^ r 0H r * - 0H <  "
A  Cł 0 H 3 6 Os (V)

Einw. yon 20%ig. H 2 S 0 4 auf II ergab ein neues Terpen CI0 H J 4  m it |if, welches Vf. 
Citralłerpen (VIII) nennt, Kp. 183—186°, D . 2 ° 4  0,8886, n D 2 0  =  1,5092, auBerdem un- 
bestandige Prodd., welchc bei der Dest. weitgehend yerharzen. Mit 50%ig. H 2 S 0 4  

entstehen Cymol u. Prodd. unbekannter Natur. Wird II  m it K H S 0 4  30 Min. auf 140° 
erhitzt, ao bilden sich Cymol u. ein J) i terpen C2aII2S, K p , 1 7  194—199°, D . s ° 4 0,9494, 
nd2 0  =  1,53 03. Nimmt man das von VERLEY isolierte Dehydroisopulegol (VII) ais 
Zwischenprod. an, so ergibt sich folgendes Schema:

X  Y III
' C H 0  V f O l - O H  -H.o— y  V II — >■ oder — >

n  rr
“ 2 0  18

Behandelt man I m it ICHS04, so tr i t t  bei 140° lieftige Rk. ein, u. man erhalt wenig 
III u. reichlich Diisopulepyldther, C2 0 H 3 4 O, K p . 1 2  5  85°, D . 2 0 4 0,9120, nu 2 0  =  1,4835, 
schon von VERLEY beschricbcn. Daraus durch Hydrierung Verb. C^H ^O , D . 2 0 4  0,8932, 
ni)M =  1,4678. Derselbe Ather entsteht aus D I u. IV mit K H S 04; im letzteren Falle 
bildet sich auch VI. •— Sodann wurde I m it Acetnnhydrid u. Na-Acetat, m it Acet- 
anhydrid allein u. m it Eg. je 15 Stdn. auf 150° erliitzt. Im  ersten Falle wurden Iso- 
pulegolacetat, Citronellalenolmonoacetat u. -diacetat, im zweiten Falle Isopulegolacetat 
u. das Enoldiacetat, im dritten Falle III u. sein Acetat erhalten. II wird durch Acet- 
anhydrid teilweise in Citralenolacelat, durch Eg. teilweise in Cymol ubergefiihrt. Das 
Enoldiacetat yon I lafit sich m it Eg. nicht zu III oder seinem Acetat cyclisieren, was 
wieder fiir die direkte Cyelisierung der Aldehydform spricht. — Wahrend sich Pulegon 
u. Pulegol leicht zu Menthol reduzieren lassen, ist die Red. der Isoyerbb. bisher nicht 
gelungen. Diese Liicke konnte Vf. ausfiillen. Durch Hydrierung yon III in Eg. ( +  Pt) 
erhielt er eine Mentholfraktion, aus welcher er durch ofteres Fraktionieren reines
l-Menthol von Kp. 210—211°, F. 33—34°, [a]n =  —44,92° isolieren konnte. Dasselbe 
lieferte m it Cr0 3  l-Menthon u. dieses ein Oxim  von F. 54—62°, [a]n =  —43,21°; Hydro- 
chlorid, F. 115—116°, [a]n =  —56,21°. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. 
Serie A. 11. 171—-97. Kamata, Lab. der Takasago Perfum. Co.) L in d e n b au m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Antoine Willemart, Untersuchungen 
iiber Rubren. Gefiirble Kohlenwasserstoffe der Rubrenreihe. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 3066.) 
Die Bldg. des Rubrens (C. 1 9 2 6 . II . 890) yerlauft sehr kompliziert, u. die Ausbeute 
kann auf 0 sinken, wenn man yon bestimmten Bedingungen abweicht. Vff. haben
2 neue analoge KW-stoffe erhalten: Dimethylrubren, F. 315°, ausgehend von p-Tolyl- 
acetylen u. Benzophenon, u. Dibenzorubren, F. 280°, ausgehend von /?-Naphthylaeetylen 
u. Benzophenon. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 266.) LINDENBAUM.

Richard WeiB und Walter Knapp, Ober die Einwirkung des Phtlialylchlorids auf 
m-Methoxybenzoesaure und m-Kresohnethyldther. Im  AnschluB an friihere Unterss. 
(W e is z  u. Mitarbeiter, C. 1 9 2 5 . I. 1719. 1 9 2 7 . I. 743) wollten Vff. eine Dimethoxy- 
triphenylmethantri-o-carbonsaure darstellen u. intramolekulare Ringschlusse m it der- 
selben yornehmen. m-Methoxybenzoesaure u. ihr Methylester kondensierćn sich mit 
Phthalylchlorid zum Dilacton I. Dagegen liefert m-Kresolmethylather das allerdings 
nicht krystallisierende Phthalein II. u. dieses durch Red. das Phthalin III .,  welchcs 
durch seine Fiihigkeit zur Bindung von Losungsmm. auffallt. I II . ist zur Tricarbon- 
saure IV. oxydierbar, aber diese spaltet nur 1 H 20  ab, weil offenbar nur das aus dem 
Phthalylrest stammende C02H die o-Stellung zum zentralen C einnimmt. Vff. erteilen 
dem Kondensationsprod. Formel V.

V e r s u c h e .  4'-Melhoxybenzophenon-2,2'-dicarbonsduredilacton, CieH 1 0 O„ (I.).
Komponenten in CS2  m it A1C13  yersetzen, bis zur beendeten HCl-Entw. auf 40—50° 
erwarmen. Naeh Auskochen m it W. Krystalle aus CH3OH oder Toluol, F. 183°. — 
m-Kresólphłhaleindimethylather (II.). Darst. analog I. Rohprod. in A. m it yerd. Lauge

90*
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O-CO.___  C[CeB3(CH3)(OCH3)]
OCH3 II. C„H4<Q>0

CO

OCIT:1
1

COjH
1

m  c  tt ^C H [C0Ha(CHs)(OCHj)]ł r C
l i i .  L6 H4< COih  C H .O - k J

t v  OTT^C H [CaH3(C0IHX0CH3)]s .C II .
IV. L 6H t<.c a H  I I T i

k A coA > co>H
mclirmals ausschiittoln. Halbfest, gelblicli. — m-Kresolphthalindimethylatlier, C2 4 H 2 4 0 4 

(III.). Aus II . m it Na-Amalgam in sd. CHaOH, nacli Entfernung des letztcren mit 
verd. Saure fallen. Blattelien aus Eg., Nadeln aus Bzl.. stets m it Losungsm., cbonso 
m it 3L Mol. CH3OH u . 1/., Mol. Dichloriithylen. Die Losungsmm. haften sehr fest. 
F. 170°. Das K-Salz bildet perlmutterglanzende Blattelien aus verd. A. — Dimetlioxy- 
triphenylmethantricarbonsaure, C2 4 H 2 0 Os (IV.). Aus III . in h. verd. Na OH m it KMnOj, 
F iltra t zur Red. etwa gebildeten Phthalidderiv. m it Na-Amalgam behandeln, m it HOl 
fallen. Amorph, ebenso der m it Diazomethan dargestellte Methylester. K- u. Na- 
Salz krystallisieren aus konz. Lsgg. — 1,2'-Dimethoxy-9-phenyłanthron-3,4'-dicarboH- 
sdure, C2 IH iS0 7  (V.). IV. in schm. ZnCl2  eintragen, 1/i  Stde. auf 200° erhitzen, HC1 zu- 
geben. Durch Umfallen aus alkal. Lsg. (braun, griin fluorescierend) amorph, dunkel- 
braun, im Vakuum bei 250° Zers. H„S0 4 -Lsg. braun. (Monatsh. Chem. 50. 10—15. 
Wien, Univ.) ’ LlNDENBAUM.

Guido Machek und Anton Graf, U ber den Verlauf der Friedel-Craftsschen Reakłion 
beim Anthrachinon-l,2-dicarbonsdureanhydrid. F a ir b o u r n e  (C. 1922. I. 563) will aus 
Anthrachinon-l,2-dicarponsdureanhydrid, Bzl. u. A1C13  1 ,2 -Phthalylanthrachinon er
halten haben, gibt aber fiir sein offenbar unreines Prod. keinen F . an, wahrend die 
reine Verb., von SCHOLL u. Nf. U MANN (C. 1922. I. 693) auf anderem Wege dargestellt, 
F . 325° besitzt. Vff. haben gefunden, daR die FRiEDEL-CRAFTSsehe Rk. m it obigem 
Anhydrid erst unter yerstarkten Bedingungen gelingt u. sehr wahrscheinlich zu 

pj-. nebenst. Lacton (bzw. Stellung der beiden C0 H 3

• a m  anderen CO) fuhrt, welehes nicht vollig rein
I I erhalten wurde. Auch die zugehorige Oxysaure

•C(C0 H 5 ) 2  wurde nicht rein gewonnen, da sie von geringen
k  Mengen Anthrachinon-l,2-dicarbonsaure nicht ge-

trennt werden konnte. — Danach sind die An- 
gaben F a ir b o u r n e s  unrichtig. Vielmehr bildet sich eine Verb. vom Phthalidtypus, 
wie sie P h i u p p i  u . S ę k a  (C. 1923. I. 1437) aus dem 2 ,3 -Dicarbonsaureanhydrid u. 
CaH sMgBr e rh a lte n  h ab en .

V e r  s u c h e. Anthrachinon-l,2-dicarbonsdurediplienylphihalid, C,8 H ,cO, (nebenst.). 
Durch 2-std. Kochen des Saureanhydrids m it 3 Teilen A1C13  in 30 Teilen Bzl. Aus Eg. 
sehwarz, kórnig, F. unscharf 180—182°. — Ozy saure C2 8 / / lsO-. Wie vorst., Rohprod. 
m it k. Sodalsg. digerieren, F iltra t m it konz. HC1 fallen. Braun, kórnig, nach mehr- 
facher Umfallung F. unscharf 143—146°. (Monatsh. Chem. 50. 6 —9. Innsbruck, 
Univ.) ~ LlNDENBAUM.

R. Takamoto, Studien zur Aufspallung des Furanringes. I II . (II. vgl. C. 1928.
II. 48.) Die Unterss. wurden am a-Furylpropylamin, C4 H 3 0-[C H 2 ]3 -NH„, fort- 
gesetzt. Dieses bisher unbekannte Amin ha t Vf. aus dem nach Iw a n o w  (C. 1925.
1 1302) dargestellten a-Furylacroleinoxim, C4 H 3 0-C H : CH-CH: N-OH, durch Red. 
m it Na-Amalgam in alkoh.-essigsaurer Lsg. erhalten. K p . 2 0 l 3  34—35°, K p . 7 S 4  172,5 
bis 173°. Pikrał, F. 165— 166°. Pikrolonat, F. 231—232°. — W ird das Amin in alkoh.- 
essigsaurer Lsg. unter at-Druck in Ggw. von P t0 2  u. FeCl, hydriert, so entsteht glatt 
Tetrahydrofurylprapylamin, C4 H 7 0-[C H 2 ]3 -NH2, K p . 2 0  3 9—̂-40°, K p . 7 5 4  186—187°. P i
krał, F . 136— 137°. Pikrolonat, F. 176-^-177°. — Wird die Hydrierung unter 1,5 bis
2 a t Druck fortgesetzt, so wird noeh 1 H„ aufgenommen unter Ringspaltung u. Bldg. 
von i]-Oxy-n-heptylamin, HO ■ [CH2 ] 7  • NH2, K p.ls 130— 131°. Chloroplatinat, 
(C-H1 8 ON)2 PtCl6, F. 165— 166°. — ij-Brom-n-heplylaminhydrobromid, C7H „N B r2. Aus
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yorigem mit P B r3. F. 84—85°. Freies Amin, C7 H ]6 NBr, K p . 2 3  29—30°, K p . 7 6 2  1 61 
bis 163°. Pikrał, F . 102— 103°. Letzteres haben schon v. B r a u n  u . M u l l e r  (B er. 
Dtsch. chem. Ges. 39  [1906]. 4110) auf anderem Wege dargestellt. — Heptamethylen- 
imin, [CH2 ]7 > N H . Aus vorigem Amin m it gesatt. wss. NaOH (W.-Bad), in A. auf- 
nehmen. K p . 2 3  43—44°, K p . 7 5 4  174—175°, piperidinahnlich riechend. Chloroplalinat, 
(C7 H 1 8 N)2PtCl6, F. 218—219° (Zers.) (etwas abweichend von v . B r a u n  u . M u l l e r ,  
welche nur sehr wenig in Handen hatten). Guajacol-Addiiionsprod., C2 1 H 3 ł0 4 N, Krystalle, 
F. 138— 139°. Benzoyldcriv., Cu H 1 9 ON, K p . 3  162—163,5°. N-Nitrosoderiv., C7 H 1 4 ON2, 
gelblich, K p . 5  108—109°. Aus diesem dureh katalyt. Red. ( +  P t0 2) das N-Amino- 
deriv., K p . J S , 6  54—55°; Chloroplatinat, (C7 H 1 7 N,,),,PtCI6, gelbe Nadeln, F . 207—208°. 
(Journ. pharmac. Soe. Japan 48 . 93—96.) L in d e n b a u m .

Ernst Spath und Hermann Bretschneider, Uber die wirksamen Bestandteile der 
Paracolorinde. Synthese des Protocotoins und des Methylprotocotoins. Die Synthese 
des Protocotoins (I.) aus Piperonylsaurenitril u. Phloroglucindimethylather ist K a r r e r  
(C. 19 2 0 . I .  426) nicht gelungen, weil das N itril m it dem zur Kondensation erforder- 
lichen ZnCl2 eine in A. wl. Molekiilverb. liefert u. so der Rk. entzogen wird. Vff. sind 
dureh Verwendung des besser reagierenden Phloroglueins zum Ziel gelangt. Das ge- 
bildete Keton wurde nicht rein dargestellt, sondern in roher Form vorsiehtig methyliert. 
Es entstanden I. u. dessen Methylather, Methylprotocotoin (n , auch Oxyleucotin ge- 
nannt), dereń Reinisolierung gelang, nachdem Vff. dureh Vorverss. festgestellt hatten, 
daB beide Verbb. im Hochyakuum unzers. dest. — Die Formel I. (mit OH in o u. 
nicht in p zum CO) hat T a s a k i  (C. 1 9 2 7 . II. 2190) schon wahrscheinlich gemacht. 
Vff. haben sie dureh Uberfiihrung yon I. in das Cumaronderiy. I II . bewiesen.

OCH, OCH3

CILO-!
i— CO- 
•OH

•O.
■O

> C H S ,> C H 2

V e r  s u c h e. I . u. H lassen sich unter 0,01 mm bei einer Luftbadtemp. von 
200—230° dest. Die glasigen Destillate krystallisieren beim Verrciben m it absol. A. 
Naturliches I. zeigt F. 141—141,5°, II F. 133—134°. — Methylierung von natiirlichem
I. m it Diazomethan in A. ergab nach Ausziehen der ath. Lsg. m it 5%ig. KOH, Urn- 
fallen aus CH3OH +  W. u. Hochvakuumdest. reines H. — Synthese von I. u. I I : 
Piperonylsaurenitril u. Phlorogluein im Rohr in absol. A. lósen, ZnCl2  zugeben, m it 
HCl-Gas sattigen, nach Zuschmelzen im Schiittelofen 8  Stdn. auf 60° erhitzen. Ketimid 
in verd. HC1 aufnehmen, m it NH4OH neutralisieren, 2 Stdn. kochen, F iltrat 2 Tage 
mit A. extrahieren, erhaltenes Prod. m it 2 Moll. Diazomethan in A. unter Zusatz 
von etwas CH3OH methylieren, ath. Lsg. m it 4%;g. KOH ausziehen. Alkal. Lsg. 
liefert Protocotoin, C]6 H j4 O0  (I.), nach Hochyakuumdest. u. weiterer Reinigung aus A., 
F. 140—141°. Ath. Lsg. liefert Methylprotocotoin, C,7 H 1 G0„ (II), nach Hochyakuum
dest. aus A., F . 131—132°. — 4,6-Dimethoxy-3-[3',4'-methylendioxyplienyr\-cvmaron, 
C1 7 H J4 0 5  (III.). I. u. Bromessigester in  NaOC2 H 5 -Lsg. bis zur neutralen Rk. kochen, 
nach Zusatz von KOH noch einige Zeit kochen, A. cntfernen, in  W. lósen, ansauern, 
m it NaHC0 3  alkalisieren, I . m it A. entfernen, nach Ansauern ausathern, Saure zweimal 
im Hochyakuum dest., wobei CO. abspaltet. Nadeln aus A. +  W., F. 116,5—117,5°. 
(Monatsh. Chem. 4 9 . 429—37. Wien, Univ.) L in d e n b a u m .

Stephen Hellicar Oakeshott und Sydney Glenn Preston Plant, Derivaie 
von 7,8,9,10-Tetrah,ydro-a.,f}-naplithocarbazol und von 8,9,10,11 -Teiraltydro-y.'Jl-’naphtho- 
carbazol. 7,8,9,10-Tetrahydro-z,fi-naphthocarbazol (I). Aus a-Naphthylhydrazinliydro- 
chlorid u. Ćyclohexanon m it Natrium acetat in A. dureh Erwarmen des entstandenen 
Hydrazon wird m it 14°/0ig. H 2 S0 4 oder dureh Kochen des Rk.-Gemisches. Nadeln aus 
Eg. F. 139—140. Aus Bzl. F. 172° (Zers.) Nitrierungsyerss. liefern nichts Krystallin. 
LieB sieh nicht nitrieren. Pilcrat, dunkelbraune Prismen. — Beim Dehydrieren dureh
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Kochen m it S u. Chinolin entsteht a,fi-Naphthocarbazol, Nadeln aus Bzl.-Bzn., F. 225 
bis 226°. — ll-Acetyl-7,8,9,10-telrahydro-ot.,fi-napliihocarbazol, C]sH n ON. Man rersetzt 
I  m it C;H 5 MgBr-Lsg. u. behandelt das Prod. m it Acetylchlorid. Nadeln aus Eg. F. 125°. 
Wl. in  k. A., A., 11. in Bzl.— ll-Benzoyl-7,S,9,10-titrahydro-'i.fi-na.plithocarbazol, C2 3  e 1 9 o n . 
Analog m it Benzoylchlorid. Gelbe Nadeln aus Bzn. F. 146—147°. — Trintiro-11- 
benzoyl-7,8,9,10-teirahydro-x,fi-naphthocarbazol, C2 3 H J6 0 ;N,,. Aus der ll-BenzoyIverb. 
in Eg. m it H N 0 3  (D. 1,4) bei 95°. Gelbe Nadeln aus Aceton. F. 255° (Zers.). — 7,S, 
9,10.1-1,15-Hexahydro-!X,fi-naphtliocarbazol, C]0 H l;N. Aus I  durch elektrolyt. Ked. in 
alkoh. H 2 SO.i an Bleielektroden, Stromdichte 0,03 Amp./qcm (Kathode). Nadeln 
aus Methanol. F. 8 8 °. Wird an der Luft rasch violett. LI. in A. mit blauer Fluorescenz. 
Gibt m it Mineralsauren wl. Salze. — Dinitro-7,8,9,10,14,15-hexahydro-<x,fi-naphtho- 
carbazól, C1 6 H ls0 4 N3. Aus Hexahydronaphthocarbazol m it nitritfreier H N 0 3  in  Eg. 
Gelbe Nadeln aus A., F. 139—140°. — ll-Acetyl-7,S,9,10,14,15-hexahydro-a.,fi-naphtho- 
carbazól, C]SH 1 9 ON. Mit Acetanhydrid. Nadeln aus Bzn. F. 132°. — 11-Benzoyl- 
7,8,9,10,14,15-hexahydro-y.,fi-naphthocarbazol, C2 3 H 2 1 ON. Blit Benzoylchlorid u. NaOH. 
Nadeln aus Methanol. F. 148—149°. — S,9,lÓ,ll-Tetrahydro-a.',fi'-naphthocarbazol (II). 
A nalogi aus/?-Naphthylhydrazin. Prismen aus Eg., F. 137° (BORSCHE, W lT T E u . BOTHE, 
L ie e i g s  Ann. 3 5 9  [1908]. 64, geben 152° an). Nitrierungsverss. liefern nichts Krystallin. 
Pikrat, schwarzc Nadeln, F. 194° (Zers.). Beim Kochen m it S u. Chinolin entsteht 
a ' ,fi'-Naphtliocarbazol, Tafeln aus Bzl. +  Bzn., F . 134—135°, Pikrat, rótliche Tafeln 
aus Toluol, F. 175°. — II wird durch Kochen mit Acetanhydrid nicht verandert. Beim 
Kochen m it Acetanhydrid u. einigen Tropfen H 2 S 0 4  entsteht N-C-Diacetyl-8,9,10,11- 
tetrahydro-a ,fi'-mplithocarbazol, C2 0 H 1 9 O2 N, griinlichgelbe Prismen aus Eg., F. 185°. 
Liefert m it KOH in wss. A. C-Acelyl-8J),10,11-ietrahydro--/.',fi'-naphtliocarbazol, ć i 8 H]7 ON, 
gelbe Tafeln aus A., F. 213°, Oxim, C]sHJgON2, schwaek gelbe Tafeln aus wss. A., F. 213 
bis 216°. — Wird II m it Acetanhydrid u. etwas H 2 S 0 4  5 Min. auf dem Wasserbad 
erwarmt, so entsteht N-Acetyl-8,9,10,11-tetrahydro-a.', fi'-naphthocarbazol, Tafeln aus 
Eg., F . 162°, das aber infolge der leichten Bldg. der C,N-Diaeetylverb. besser iiber die 
Mg-Verb. dargestellt wird. — Nitro-N-acetyl-8,9,10,11-tetrahydro-a:,fi'-naphthocarbazol, 
Cj8 H]8 0 3 N2. A us der N-Acetylverb. m it H N 0 3  in Eg. Hellgelbe Nadeln aus Cyclo- 
hexanon. F . 222°. — N-Benzoyl-8,9,10,11-tetrabydro-u!,,fi’-naphthocarbazol, C2 3 H 1 9 ON. 
Gelbliche Prismen aus Eg. F. 139°. Nitrierung m it H N 0 3  in Eg. liefert Nitro-N- 
benzoyl-8,9,10,11-tetrahydro-u',fi'-naphthocarbazol, C;,3 H ]S0 3 N2, gelbe Nadeln aus Aceton, 
F . 208—209°.— 8,9,10,11,12,15-Hexahydro-a,fi’-naphthocarbazol, C]6 H 1 7 N. Aus II mit 
H J  (D. 1,9) u. rotem P. Sirup, K p . 1 0  198—202“. C]0 H ]7N +  HC1, lederfarbige Prismen 
aus W., F. 265°. Acetyherb. C1 SH ]9 0N. Tafeln aus verd. A., F. 120°. Benzoyherb., 
C2 3 H 2 1 ON. Prismen aus Bzn. F. 131°. — Die beiden Hexah ydrowiphthocarbazole 
haben hóchst wahrscheinlich an den Stellen 14,15 bzw. 12,15 cis-Konfiguration. (Joum . 
chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1840-1-!? . Oxford, Dyson Perrins Lab.) O s t e r t a g .

Fritz Feigl und Arnold Deutsch, Ober Silber- und Quecksilbersalze des Amino- 
bcnzthiazols. 2-Aminobenzthiazol (I., tautomere Form) gibt nicht nur ein Mono-Ag- 
Salz ( F i s c h e r  u . B e s t h o r n ,  L ie b i g s  Ann. 2 1 2  [1882]. 326), sondern auch ein Di- 
Ag-Salz u. ein Hgn -Salz, fungiert also ais zweibas. Siiure. Mit HgCL liefert es zuerst 
ein Additionsprod. (vielleicht II.), sodann das Salz I II . oder IV., m it Hg(N0 3 ) 2  das 
Salz V. oder VI. In  diesen Salzen verhalt sieh I. wie NH3. I. ist eine amphotere Verb., 
dereń bas. Charakter in einem Hydroperjodid zur Geltung kommt. Mit anderen Metall- 
salzen gibt I. keine unl. Ndd. Es laCt sieh zum Nachweis u. zur Best. von Ag ver- 
wenden, da 0,00004 g Ag in 2 ccm noeh erkennbar sind. In  Ggw. yon Sulfosalicyl- 
siiure fallt Ag quantitativ  ais 4 I. -i- Ag-Sulfosalicylat aus.

V e r s u e h e .  Darst. von I. aus Phenylthiosemiearbazid u. 20%ig. HC1 (Bohr). — 
C-H-N^SAg. Mit neutraler AgN0 3 -Lsg. unter Zusatz von wenig KOH oder Na-Acetat. 
WeiC, krystallin., 1. in Sauren u. NH 4 OH. — C.HiN iSAg2. Mit neutralem AgN0 3  

erhaltenen weiBen Nd. in starkem NH,OH losen u. erwarmen. Gelb, 1. in NH4-Salzen 
u. verd. Sauren. — C7Hi N i8Ug. Wss. Hg(N0 3 )2 -Lsg. m it groflem tibersehuB von I.
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u. Na-Acetat fallen, erhitzen. Tiefgelb. — G1HeN„S, HgCL (II.). Mit HgCl2  in A. 
WeiC, 1. in verd. Sauren. Geht m it k. W. langsam. m it sd. W. sofort in das folgende 
Salz li ber. — CJI.N„S-H<jCl (III. oder IV.). Mit HgCL u. Na-Acetat in w. W. Gelb. 
— C-H5OtN 3SHg„ (V. oder VI.). Wss. Hg(N0 3 )2 -Lsg. m it unzureichendcr Menge I. 
u. Na-Acetat versetzen, erwarmen. — C7HeN„S, H J, J„. Mit HC1 angesauerte Lsg. 
von I. m it J-KJ-Lsg. versetzen. Grauschwarz, krystallin. (Monatsh. Chem. 49. 
413—16. Wien, Univ.) LlNDENBAUM.

John Masson Gulland und Robert Downs Haworth, Synthetische V er suche 
iiber Aporphinalkaloide. I II . Eine Synłhese des Gorytuberindimelhylathers. (II. vgl. 
C. 1928. II. 358.) Vff. erhalten aus 2-Nitro-3,4-dimethoxyphenylacetylchlorid u. /?-Ver- 
atrylathylamin in 15% NaOH 2 '-Nilro-3',4'-dimethoxyphenylaceto-j}-3 4-dimeihoxy- 
phenyldthylamid, C2 0 H 2 4 O7 N 2  (I), aus A. F. 64—65°. Hieraus m it PC15  in Chlf. bei 
Zimmertemp. 2'-Nitro-6,7,3',4'-tetramethoxy-l-benzyl-3,4-dihydroisochinolin, C2 0 H 2I

C H ,0 ,< > 1

V'nCH 
|C H

CH3 0 I-/ 'VV ^ ' V |NCH3 CH 3 0 / ' V ^  N C H .-C O O ąH ,
CH3 0L X  JCH 2 CH3 OL X  JCHoo

^ / x c h 2 2  3  N s / / ,n c h 1

(II) aus A. F. 159— 160°, Hydrochlorid, F. 227° (Zers.), Jodmethylat C2 1 H,5 O0 N2 J , 
aus A. F . 105— 107°, Wiedererstarren u. Zers. bei 180—190°. Die Red. des Jodmethylats 
in konz. HC1 m it Zn fiihrt zu 2'-Amino-6,7,3' ,4'-tetramethoxy-l-benzyl-2-mełhyltetra- 
hydroisochinolin, C2 1 HJS0 1 N' 2  (HI), Dihydrochlorid, F. 188—190°. HI liefert in Methyl- 
alkohoł-H 2 S 0 4  diazotiert u. m it Zn-HCl verkocht 3,4,5,6-Tetramethoxyaporphin, 
dl-Corytuberindimethylather (IV), Hydrochlorid, Hydrojodid, Jodmethylat, CooH^O^NJ, 
aus A. Zers. bei 248°, Verfarbung bei 220°. Die d,l-Verb. gibt mit d-Weinsauro l-Cory- 
tuberindimethyldllier-d-bitartrat, C^HjjOjoN aus A. F. 219—221° (Zers.). [a]n =  —148,2°, 
aus den Mutterlaugen m it 1-Weinsaure d-Corytuberindimethyldther-l-bitartrat, F. 219 
bis 222° (Zers.), [<x ] d  =  +149,7°. Aus der d-Base das Chlormethylat, F. 243° (Zers.), 
in  W. [a]u =  +196°. Die Basen geben die von G a d a m e r  (Arch. Pharm. 249 [1911]. 
547) beschriebenen Farbrkk.; m it Chlorameisenester entstcht der inakt. Carbathoxy- 
corytuberindimethyldther (V) von O s a d a  (C. 1925. I. 6 6 8 ). (Journ. chem. Soc., London 
1928. 1834—38. Newcastle, Durham Univ.) T a u b e .

T. Kaku, Untersuchung iiber Atophanderimte. II . Ober die Reduklion der Dertiate 
des 2-[p-Melhoxyphenyl\- und des 2-Phenylchinólins. (I. ygl. C. 1927. II. 1841.) 
Vf. hat die 1. c. beschriebenen M ethylderiw. des 2-Phenyl- u. 2-[p-Methoxyphenyl]- 
chinolins den yerschiedenen fiir die Red. von Chinolinderiw. bekannt gewordenen 
Verff. unterworfen. Sn u. HC1 sowie Hydrierung nu t P t  oder P t0 2  sind wenig brauehbar. 
Dagegen entstehen m it Na u. A. sehr glatt die Py-Tetrahydroderivi\, u. die Red. geht 
nicht iiber dieses Stadium hinaus (vgl. aueh Y a m a g u c h i, C. 1926. II. 2722). Die 
Py-Hydrierung folgt schon daraus, daB die neuen Basen h. ammoniakal. Ag-, AuCl3- 
u. PtClj-Lsgg. reduzieren. Die Basen sind xml. in W., 11. in organ. Solventien, schm. 
u. sd. tiefer u. sind etwas basischer ais die nicht hydrierten Basen. Die Hydrohalogenide 
sind farblos oder gelb u. krystallisieren gut. — 2-[p-Methoxyphemjl]-Py-telrahydro- 
chinolin, C]6 HI7 ON, F. 68—69°, K p - ] 8  242—243°. Hydrochlorid, -bromid u. -jodid, 
FF. 225—226, 230—231 u. 210— 211° (Zers.). — 6-Methyl-2-phenyl-Py-tetrahydro- 
chinolin, C]6 H ]7 N, F. 44,5°, K p . J 7 > 5 220°. Salze (wie vorst.): 228—229, 253, 254—255°. 
— 6-Alelhyl-2-[p-methoxyphenyi]-Py-tetrahydrochinolin, Ca7 H 1 0 ON, F. 85°, K p . 1 0  246,5°.
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Sake: 249, 249—250, 239—240°. — 7-Methyl-2-phenyl-Fy-tetrahydrochinolin, CI8 H 1 7 N, 
F. 57°, Kp . 1 7 l 5  220—221°. Salze: 220, 234, 217°. — 7-Methyl-2-[p-inethoxyphenyl]- 
Py-tetrahydrochinolin, Cl7 H 1 9 ON, F. 87—88°, Ivp . 1 7 i 5  246—247°. Salze: 216, 222—223, 
205°. — S-Alethyl-2-phenyl-Py-tetrahydrochinolin, C1 6 Hj,N, fl., Kp.JS 212°. Salze: 
209—210, 213—214, 229—230°. — S-Methyl-2-[p-methoxyphenyl]-Py-letrahydrochinolin, 
C1 7 HJ9 ON, F. 55°, K p.IS 242,5°. Salze: 232, 237, 226°. — 6,8-Dimethyl-2-phenyl-Py- 
telrahydrochinolin, C1 7 H]9N, fl., Kp.1? 223°. Salze: 224, 235—236, 235— 236°. — 6,8-Di- 
methyl-2-[p-7nełhoxyphenyl]-Py-tetrahydrochinoUn, C]8 H=1 ON, F. 59°, K p . 1 9  248°. Salze: 
218—219, 219, 219—220°. (Journ. pharmae. Soc. Japan 48. 96—98.) LlNDENBAUM. 

Georg Koller und Elsę Strang, Ober eine. Synłhese der Acridinsaure (Chinolin-
2.3-dicarbonsdure). E s  h a n d e lt sich u m  eine e rw eite rte  FRIEDLANDERsche C hinolin- 
sy n these , au sg ed riick t d u rc h  das S chem a:

O H  ^ C H °  4 -  ___v 9 j t 0  4 -  P H  / CH:<? - C ° SCA
0 NHj +  CO-COaC.2H 5  “ 2  +  6  N : Ó-COaCsH 5

Die Acridinsaure ist auf diesem Wege leichter zuganglich ais bisher. — Acridinsaure- 
diathylester, C1 5 H 1 5 0 4 N. 4,2 g o-Aminobenzaldehyd, 4,6 g Oxalessigester u. 0,04 g
KOH in absol. A. eine Woche stehen lassen, aus dem F iltrat A. abdest., Prod. im 
Vakuum dest. Aus PAe., F . 54—55°, 11. in W. Ausbeute 2,5 g. Eine Vergleichs- 
substanz wurde durch Verestern yon Acridinsaure (aus Acridin) dargestellt. — Acridin
saure, Cu H ,0 4 N. A us yorigem (Roliprod.) m it sd. wss. KOH. (Monatsh. Chem. 50 . 
48—50.) L in d e n b a u m .

Georg Koller und Erich Krakauer, Ober eine Synthcsc des Acridons und Acridins. 
Vff. haben durch therm. Zers. von anthranilsaurem Ca nicht o,o'-Diaminobenzophenon, 
sondern ein Kondensationsprod. desselben von nebenst. Konst. erhalten, welches 

sich leicht in Acridin u. Acridon uberfiihren laBt. Das 
/CO -j. Verf. hat yielleicht techn. Wert. — Anihranilsaures Ca,
SN N H j/  6  4 C]4 H 1 2 0 4 N 2 Ca. Aus wss. Lsg. des K-Salzes m it CaCl2. 

\\ Blattchen von siifiem Geschmack. — Verb. C„liIIT,ONi
q  t j  /  C \ „  j j  (nebenst.). Voriges in einseitig geschlossencs Rolir fiillen, 

6  4 ^ N H S N H j/  15 4 naeh Eyakuieren in Eisenblechkiistchen auf 340° erhitzen 
bis zur beendeten Gasentw., Prod. mit yerd. HC1 verreiben, 

ammoniakal. machen, Nd. absaugen, troclcnen, erschopfend m it Bzl. auskochen, 
dieses abdest., Riickstand in kleinen Portionen im Vakuum dest. Seidige gelbe Nadeln 
aus A., F . 233°. — Acridin. Durch Zinkstaubdest. der Verb. im H-Strom. Reinigung 
iiber das Pikrat. — Acridon. Verb. m it bei 0° gesatt. wss. HC1 im Rohr 16 Stdn. auf 
170° erhitzen, m it NH4OH fallen. (Monatsh. Chem. 50 . 51—54. Wien, Uniy.) Lb.

Adolf Franke und Emmerich Gigerl, Untersuchungen iiber Benzalbildung' bei 
Glykolen. Yff. haben eine Rcihe yon Glykolen bcziiglich ihres Verh. beim Behandeln 
mit Benzaldehyd untersucht. In  Anlehnung an das Verf. von E m il  FISCHER (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 1524) wurde wasserfreies HCl-Gas unter Eiskiihlung 
in das Gemisch yon Glykol u. uberschiissigem Benzaldehyd eingeleitet, die iiber- 
sehussige HC1 im Vakuum abgeraucht u. das in A. aufgenommene Benzal durch Ein- 
leiten eines CO„-Stromes im Vakuum dest. G latt yerlauft die Benzalbldg. beim 2,2-Di- 
methylpropandiol-1,3, Butandiol-1,3, 2,2-Dimethyl-l-phenylpropandiol-l,3, 2-Methyl- 
pentandiol-2,4 u. beim 2,4-Dimethylpentandiol-2,4. Es entstehen sechsgliedrige Ringe 
m it 2 O-Atomen im Heterocyclus. Verschieden yon den 1,3-Glykolen reagieren die
1.4-Glykole. Ais Vertreter der letzteren wiu-de das Pentandiol-1,4 untersucht. Es 
lieferte nur harzige Kondensationsprodd. Campherglykol u. Dekandiol-1,10 lieCen sich 
nicht benzalisieren. AuBer naeh der beschriebenen Methode gelang es auch, das 2,2-Di- 
methylpropandiol-1,3 analog den 1,2-Diolen durch 1-std. Kochen m it Benzaldehyd 
u. l°/0 ig. absol. alkoh. HC1 in das entsprechende Benzal zu uberfiihren; das 1,10-Diol 
ist dagegen auch in der Hitze der Benzalbldg. nicht zuganglich.

CH j---------O, CY,------O.
1 Ó : (CH3)a \C H -C 8 HS I I  ÓH2  \C H .C 8 H 5

CHX------- O / CH3-ÓX-------O '
V e r s u c h e .  Benzal des 2,2-Dimelhylpropandiols-l,3, C1 2 HJ6 0 6  (I, X  =  H), 

Krystalle, aus yerd. A., F. 35°, K p . 1 0  123— 124°, K p . 1 2  126°. — Benzal des Butandiols-1,3, 
Cn H j4Oj (II, X  =  H, Y =  H), 51, K p.s 117,5°. — Benzal des 2,2-Dimethyl-l-phenyl- 
propandiols-1,3, CjgHjoOa (I, X =  CSHS), Krystalle, aus A., F. 98°. — Benzal des 2-Melhyl-
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pentandiola-2,4, C]3 HJ8 0 2  (U, X  =  H, Y =  CH3), wasserhelle, Slige Fl., Kp.„ 124°. — 
Benzal des 2,4-Dimethylpentandiols-2,4, Cu H 2 0 O2  (II, X =  CH3, Y =  CH3), Ol von un- 
bestimmtem Geruch, K p . 1 0  127—128°; erstarrt bei starkem Abkiihlen, Krystalle, 
F. 42°. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I lb . 137. 8 —20; Monatsh. Chem. 49. 
8 — 20.) H il l g e r .

Adolf Franke und Rosa Stern, Uber das Glykol aus Methylathylacetaldehyd und 
Benzaldehyd. Zur Darst. des 2-Methyl-2-athyl-3-phenylpropandiols-l,3, C]2 H]8 0 2  (I), 
wurden 1 Mol. Methylathylacetaldehyd m it etwas mehr ais 2 Moll. Benzaldehyd in alkoh. 
KOH unter Kuhlung kondensiert. Das Glykol bildet ein zahes Ol, K p.n  188— 190°. 
Diacetat, CJ0 H 2 2 O4, K p . 2 0  189—191°. In  z we i Fiillen erhielten Vff. s ta tt des envarteten 
Glykols das entspreehende Benzal, CJ0 H 2 2 O2, dessen Bldg. sich nur so erklaren laBt, 
daB ein zweites Mol. Benzaldehyd unter A ustritt von W. reagiert hat. Dieses konnte 
auch synthet. nach dem Verf. von F is c h e r  (ygl. yorst. Ref.) dargestellt werden, 
Kjystalle, aus A., F. 80—81°, K p . ] 3  214—215°. Bei der Oxydation des Propandiols 
m it l% ig. KM n0 4 -Lsg. entsteht sek. Butylphenylketon, Cn H u O, Kp. 228—230°. Bei 
der Einw. von 14%ig. H 2 S 0 4  bildete sieh ein Ol, das durch Dest. im Vakuum in 2 Frak- 
tionen, 1. K p . 1 3  8 6 ° u. 2. K p . I 3  156,5—157°, zerlegt werden konnte. Die Fraktion 1 

CH.

IV
C„H3 .C H —Ó----------------------------------------------- CH., ...............  ? H

C,H. + H C H 0  I  C0 H 6 .C H O H -C -C H 2OH — >•*  II
O------ CHa— O CaHs

CH 3  CH.
C6H6-CHOH-CH 4- HCHO — y  III  CgH6 ■ CH : Ć

Ć2 H s ĆjHs
ergab nur annahernd fiir einen KW-stoff C1 ,H ] 4  (III) stimmende W erte; bei der Einw. 
von Brom in Chlf. gelang es, einen Korper Cn Hj.,Br2 zu fassen, weiCe Nadeln, F. 57°. 
Fraktion 2 liefcrte fiir die Formel C3 3 H ]8 0 2  żu hohe C-Werte, was Vff. darauf zuriick- 
fiihren, daB die Substanz hartnackig Śpuren des KW-stoffs zuriiokhalt. Das zu er- 
wartende Formal (IV) wurde durch Erhitzen des Glykols m it 40%ig. Formaldehyd 
u. HC1 (D. 1,19) dargestellt; farblose Fl., K p . ] 3  150°. Aussehen u. Kp. des synthet. 
Formals sprechen fur dio Iden titat m it dem bei der Schwefelsaureeinw. erhaltenen 
hohersd. Korper. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I lb . 137. 21—26; Monatsh. 
Chem. 49. 21—26.) H i l l g e r .

Gr. Maffei, Uber die Chinazoline. I. JZeaktionsmechanismus zwischen Formaldehyd 
und den aromatischen p-sulislituierten Aminen in  Gegenwart von Sauren. Vf. klart 
den Rk.-Verlauf bei der Einw. yon Formaldehyd auf p-substituierte aromat. Aminę 
auf. Zuniichst reagiert ein Mol. Formaldehyd m it 2 Moll. Amin unter Bldg. eines 
Methylendi-p-amins (I). Dieses erleidet eine Art Semidinumlagerung zu einem 
o-Aminobenzylphenylamin (II), das m it Ameisensaure (gebildet aus 2 Moll. Form
aldehyd unter gleichzeitiger Red. zu CH3 OH) iiber ein Zwischenprod. (III) unter 
H 2 0-Abspaltung in  ein Dihydrochinazolin (IV) iibergeht. Die Verb. IV kann 1 Mol. 
CH3OH anlagern (VIa oder VIb). Ais Nebenprod. t r i t t  immer ein Arylmethylamin (V) 
auf. Sind die Ausgangsprodd., die aromat. Aminę, in p-Stellung durch negatiye 
(—CH3, —OCH3, —OC2 H5) Gruppen substituiert, so kónnen nur Substanzen vom 
Typ IV, V u. VI isoliert werden. Bei denjenigen Aminen, die positiye Gruppen u. 
speziell die N 0 2-Gruppe entlialten, gelingt auch die Abscheidung von II u. III, was 
wohl auf der geringeren Rk.-Geschwindigkeit letzterer Verbb. beruht. — Weiter 
priift Vf. die yon M e y e r  u . S t i l l i c h  (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 739. 
36 [1903]. 3115) aufgestellte Konst.-Formel (VII) fiir die von diesen Autoren aus 
p-Nitranilin u. 40% ig. Formaldehyd erhaltene Base yom F. 227°. E r schreibt dieser 
Verb. die Konst. VIII zu u. stellt aus ihr durch Kondensation m it Ameisensaure das 
Dihydrochinazolin IX dar (nach M e y e r  u . STILLICH X). Bz.gl. der analogen Verbb. 
des p-Toluidins u. des p-Phenetidins ygl. L e p e t i t ,  M a f f e i  u . M a im e r i  (C. 1928.
I. 1172).

e < 3 > n h _ c h , ~ - Nh < ^ >  ^ “ ■•n h < Z > r
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CH2 CH3

iN<—-------/

n o 3 ^ N ^ S n - — <("kJ\JCH0H
V II I  NH

NO.

, N - /  ^>NOa 
CII

NO,

CH2

i___

CH:

N H

zn< ; > n o 2

V e r s u o ł i e .  6- N itro-2 -o zy -3- nitrophenyl] -1 ,2 ,3 ,4 -  telrahydro - chinazolin,
C1 4 H J2 0 5 N4  (ATU). Aus 5-Nitro-2-aminobenzyl-p-nitranilin u. Ameisensaure durch 
Erwarmen im geschlossenen Rohre auf 140°. Nach EingieBen in W. u. Fallen mit 
Ammoniak gelber Nd. Aus A. Krystalle vom F. 207—208° (Zers.). Monoacetyl- 
deriv., C,0 HllfO0 N4. F. 223—25°. — 6-Nitro-3-[4-nitrophenyl]-3,4-dihydrochinazolin, 
C1 4 H i0 O,iN.1 (IX). Aus voriger Base u. Eg. F. 243—246°. (Gazz. chim. Ital. 58. 261 
his 269. Mailand, Univ.) B e n c k i s e r .

George Roger Clemo und Grace Cumming Leitch, Die Lupinenalkaloide. I . 
Von den zu dieser Gruppe gehórenden Alkaloiden Lupinin, Spartein, Lupanin u. Oxy- 
lupanin ist fiir das Spartein von MOUREU u. V a l e u r  (Compt. rend. Acad. Sciences 
141 [1905]. 117) Formel I  aufgestellt wordon, von G e r m a in  (Gazz. chim. Ital. 42. 
[1912], 447) II, fiir das Lupanin von TllOMS u. B e r g e r h OFF (Arch. Pharmaz. u. B er. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 263 [1925]. 1) Formel III. Vff. konnten zeigen, daB das Lupanin 
ein Dihydrochlorid liefert, jedoch nur ein Monojodmetliylat u. Monometliylsulfat. Das 
Jodm ethylat gibt m it KOH-NaOH im Vakuum erhitzt zwei Methyllupanine, a-Methyl- 
lupanin, unl. in W., u. (1-Methyllupanin, isoliert ais Jodmethylat: die a-Verb. gibt ein 
Monohydrochlorid u. Monojodmetliylat. Die Dest. des Lupaninjodmethylats m it KOH 
allein fiihrt zu drei Basen: a) K p.j 8S—92°, Pikrat, F. 130°, b) Pikrat, F. 225° (Zers.) 
u. c) Kp.j 127— 132°, Pikrat u. Dijodmetliylat. Erhitzen des Lupanins m it H J-P  auf 
220° liefert Dtsoxy lupanin, C1 5 H ,0N2, ein Ol, welches ais Mono jodmethylat identifiziert 
werden kann, desgleichen ein Mono- u. ein Dipikrat. Die Oxydation gibt Isolupanin 
welches ein Monojodmetliylat bildet. SchlieBlich konnten Vff. das Lupanin in Acetonlsg. 
mit KM n0 4 leieht zu Oxylvpanin, C1 5 H„2 0 2 N2, oxydieren.

CH 1  r  CH

l A  ™ J c h 2

N

I I I  CH2

T e r s u c h e .  Aus inakt. Lupanin, _/]5 H 2 4 ON2, aus Aceton F. 98—99° in ath. 
Lsg. m it HC1 das Dihydrochlorid, C1 6 H 2 4 ON2, 2 HC1, F. 185° (Zers.). In  Acetonlsg. 
m it CH3J  das Monojodmethylat, C1 5 H 2 4 ON2, Cfi3J  aus A. F. 262—263° (Zers.) u. analog
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das Monomethylsulfat, C1 7 H 3 0 O6N 2 S, F. 196°. Dureh Dest. des Lupaninjodmethylates 
m it KOH-NaOH a) a-Methyllupanin, CJ(!H 5 aON2, aus Lg. F. 123°, Monohydrochlorid, 
aus A.-A. F. 209° (Zers.) u. Jodmethylat, C1 0 H 2 0 OŃ„, CH3 J , aus A. F. 258° (Zers.) (Dest. 
des Methyllupaninmethylammoniumhydroxyds im Vakuum liefert eine Ba.se, Ci7 H 3 0 O;,Ns, 
K p.j 210—215°) u. b) p-Metliyllupanin, Jodmethylat, aus A. F. 272° (Zers.). Lupanin- 
jodmethylat gibt m it KOH ałlein bei 1 mm u. 260° dest. eine Ba.se, C: 3 H 2 2 N2, K p.j 
127—132°, Pikrat, F . 137°, Jodmethylat, CJ3 H 2 2 N2, 2 CH3 J , aus A.-Aeeton F. 202° 
(Zers. bei 280°) u. zwei Pilcrate, Cj8H 2 0 O;N4, F. 225° u. C1 7 H j8 0 ,N 4, F. 130—131°. Aus 
Lupanin m it H J-P  36 Stdn. bei 220° L)esoxylupanin, C]5 H 2 6 N2, Kp.j 145°, Diliydro- 
chlorid, Monopikrat, aus A. F. 235° u. Dipikrat, aus A. F. 206—207°; Jodmethylat, 
C]5 H 2 6N2, CH3 J , aus Aceton F . 226°. Die Osydation des Desoxylupanins (Methode 
nicht angegeben) fuhrt zu Isolupanin, Cj5 H 2 4 ON2, aus Lg. F. 113°, Jodmethylat, aus 
A.-Aceton, F. 208°. Die Oxydation des Lupanins m it KM n0 4  in Aceton gibt Oxy- 
lupanin, C]6 H 2 2 0 2 N2, K p.j 210°, aus Aceton F. 123°, Chloroplatinat, F. 232° (Zers:). 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1811—20. Newcastle, Durham Univ.) T a u b e .

Max S. Dunn, Zerstórende Destillation von Casein im Teihakuum. Dest. von 
Casein unter 25 mm Druck bis zur yollstandigen Verkohlung. An sehweren fl. Dest.- 
Prodd. wurden gefunden 27,6%, an leichten 7,2%, an in Alkali loslichen Gasen 14,4%, 
in Sauren 1. Gasen 4,2%, IĆohleruckstand 36,5%. Qualitativ wurden NH 3  u. primare 
aliphat. Aminę naehgewiesen. (Proc. of the Soc. for experimental Biology and Medi- 
cine 25  [1927]. 12—14. Sep. Los Angeles, Chem. L ab ., Univ. of California.) L o h m a n n .

Swigel und Theodore Posternak, Uber die Labilitdt der Serinphosphorsaurekelten 
und iiber eine allgemeine Reaktion der Tyrine. (Vgl. C. 1928. I. 211.) Wie 1. c. mit- 
geteilt, tr i t t  bei der sauren Hydrolyse der Tyrine reichlich NH 3  u. gleichzeitig immer 
Brenztraubcnsaurc auf. Es ist daher anzunehmen, daB diese Prodd. aus dem in den 
Tyrinen in groBen Mengen vorhandenen Serin stammen. Da freies Serin unter gleiehen 
Bedingungen nur ca. 8 %  seines N ais NH 3  abspaltet, muB es in den Tyrinen in einer 
besonderen Bindung vorliegen. Aueli Alkalicn maehen reichlich NH 3  aus den Tyrinen 
frei, wobei der gesamte P  ais H 3 P 0 4  abgespalten wird. Offenbar erfolgt die Des- 
aminierung auf Kosten von Serinphosphorsdureketten. Tatsachlieh geben aus Serin 
u. H 3 P 0 4 bestehende Polypcptide, welche aus den Hydrolysierungsprodd. der Ovo- 
tyrine isoliert wurden, m it sd. n. NaOH bis 75% ihres N  ab. Auch hicr tr i t t  Brenz- 
traubensiiure auf. Um diese zu bestimmen, darf man nur 40—60 Sek. kochen, gibt 
dann das gleiche Vol. konz. HC1 zu u. kocht noeh 1 Min. — Vff. stellen sich die Spaltung 
der Serinphosphorsiiureketten wie folgt wor:

—CO-CH-NH------CO-CII-NH—  _  () -C O -C -N H —CO-C-NH—
c h 2.o - p o 3h 2 c h s .o - p o 8i i2 — 21 1 +  c h 2 err,

In  zweiter Phase wird die a-Aminoacrylsaurekette hydrolysiert unter Bldg. von NH 3  

u. Brenztraubensaure. -— Auf die Bldg. dieser Siiure laCt sich eine allgemeine Rk. 
der Tyrine grunden: Man kocht eine 3—5%ig. Lsg. der Substanz in n. NaOH 40 bis 
60 Sek., gibt das gleiche Vol. konz. HC1 u. einige Krystalle Phloroglucin zu u. kocht 
weiter. E rst Fiirbung, dann roter, nach Neutralisieren m it Soda griiner Nd. GroBe 
Tilengen fremdcr Protide verhindern die Rk., welche auch mit nicht abgcbautcm 
Casein u. Ovovitellin negativ ist. Dagegen gab ein neues Tyrin aus entfetteten reifen 
Hechteiern intensive Rk. (Compt. rend. Acacl. Sciences 187. 313—16.) L in d e n b a u m .

Alexander Rollett, Uber die sauren Bestandteile des Sandarakharzes. (Nach Verss. 
von Peter Tabakoff und Stefan Feimer.) Gereinigtes u. von Bitterstoffen befreites 
Sandarakharz wurde in KOH gel. u. mit festem KOH versetzt, wodurch sandaracol- 
saures K  ais zahe M. ausfiel. Nach AbgieBen der Fl. in W . gel., mit HC1 gefallt, San- 
daracolsdure 6 -mal iiber das Pb-Salz (mit Pb-Acetat in A.) gereinigt. Braungelb, 
amorph, F. 192°, mit 77,65% C u. 9,95% H. Dureh Erhitzcn mit verd. H 2 S0 4  stieg 
der F. auf 212°. Bromierung in Eg. lieferte ein amorphes Prod., aus Essigester, F. 226° 
(Zers.). Dialyse der in 0,5%ig. KOH gel. Siiure gegen 0,5%ig. KOH ergab aus dem 
Dialysat ein Prod. von F. 80—90°, nach Erhitzen m it verd. H 2 S 0 4 F. 98°, aus dem 
Ruekstand ein Prod. von F. 190°. — Die vom sandaracolsauren K  abgegossene alkal. 
Fl. lieferte mit Saure Callitrolsaure, C2 0 H 3 0 O3. Reinigung iiber das in A. 1. Pb-Salz. 
Nach monatelangem Verdunsten der alkoh. Lsg. u. glcicher Behandlung des"erhaltenen 
Bodenkórpers resultierten Nadeln, aus A., F. 263°. — Das gereinigte Harz u. be- 
sonders die Sandaraeolsaure lieferten, in ath. Lsg. mit 0,l% ig. NH4-Carbonat ex- 
trahiert, eine der Sandaracinsaure W o l f s  entsprechende. Saure von F. 190°, mit
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76,02% C u. 9,98% H. Daraus m it (CH3 )2 S 0 4  u. Alkali ein amorphes Prod. von F. 159°.
— Die verbleibende ath. Lsg. gab an 0,l% ig. Soda ais Hauptanteil die Sandaracinol- 
saure ab. Nach Reinigung iiber das Pb-Salz F. 199°, m it 77,47% C u. 10,25% H. 
Nach Kochen m it AcetanŁydrid F. 223°, jedoch Zus. kaum geandert. — Aus den 
Filtraten des yorigen Pb-Salzes wurde nach Entfernung des Pb die Sandaracopimar- 
saure gewonnen, aus alkoh. Lsg. durch Verdunsten kórnigc Krystalle, F. 248°, nach 
Zus. u. Misch-F. (254°) ident. m it Callitrolsaure. (Monatsh. Chem. 50. 1—5. Graz, 
Univ.) LlNDENBAUM.

B. Biochemie.
Jos. Gicklhorn und Karl Umrath, Messung elektrischer Potentiale pflanzlicher 

Gewebe und einzelner Zellen. Die Methode von F u r t h  (C. 1928. I. 380) zur Messung 
clektr. Potentiale mkr. kleiner Elemente wird den biolog. Anforderungen angepaBt; 
eingehende Beschreibung der Apparatur u. Methodik im Original. Es wurden die 
Potentialdifferenzen zwischen anatom, u. physiolog. yerschiedenartigen pflanzlichen 
Geweben (Stengeląuerschnitte von Efeu, Querschnitt des Bliitenstandstiels, des Blattes 
u. des Blattstiels von Primula obconica, Querschnitte durch dio Karpelle u. den Bluten- 
stiel yon Tulipa) gemessen; die auf W. bezogenen Potentiale stimmten durchweg mit 
den auf Grund derFiirbung erkannten „Anoden“ u. „Kathoden" imSinne einer„Elektro- 
histologie“ uberein. Das Protoplasma der Pollenschlauche von Tulipa u. der Pollen- 
kórner ist negativ gegeniiber dem AuBenmedium (10% Rohizucker ais Kulturfl. bei 
Zusatz von Narbenfragmenten). E in Strom yon ca. 3-10“ 1 0  Amp. andert das Potential 
des Protoplasmas nicht nachweisbar; danach ubt bei elektrostat. Messungen die 
K apazitat innerhalb weiter Grenzen keinen EinfluB aus. (Protoplasma 4. 228—58. 
Prag, Deutsche Univ.) K r u g e r .

Samuel Gelfan, Die elektrische Leitfahigkeit des Protoplasmas. (Vgl. Uniy. Col. 
Publ. Zool. 29 [1927]. Nr. 17. 435.) Nach der friiher bescliriebenen Methode wird die 
spezif. Leitfahigkeit des Protoplasmas (ohne die Zellmembran) von Amoeba proteus, 
Euplotes, Spirostonum teres, Frontonia, der Pflanzenzelle Nitella u. von Seesternoo- 
cyten gemessen. Mit Ausnahme der Seesterneier, dereń Leitfahigkeit einer 0,25-n. 
KCl-Lsg. aquivalent ist, entsprechen die gefundenen Leitfiihigkeiten einer 0,01- bis
0,06-n. KCl-Lsg. Die Leitfahigkeit des Protoplasmas wird nicht in der zu erwartenden 
Weise durch die Viseositat beeinfluBt. Diese Tatsache u. die hydrophilen Eigg. des 
Protoplasmas weisen auf eine Mizellarstruktur desselben hin. (Protoplasma 4. 192—200. 
Uniy. of California.) KRUGER.

Floyd John Brinley, Der Einflu/3 von Chemikalien au f die Viscositdt des Proto
plasmas von Amoeben, angezeigt durch die Broumsche Bewegung. Vf. untersucht die 
durch yerschiedene Stoffe hervorgerufenen Viscositatsanderungen des Protoplasmas 
von Amoeben durch Beobachtung der Geschwindigkeit der BROW Nschen Bewegung 
bei Dunkelfeldbeleuchtung. 1 /3 0 0 -mol. HGN  bewirkt zuerst einen Anstieg der Viscositat, 
dann sofort eińe Verfiussigung des Protoplasmas, 1 /3 6 -mol. HCl ein Erstarren des ganzen 
Organismus, NaOH  Verfliissigung. Gesatt. wss. C'Ó,-Lsg. ruft Gelatinierung des Ekto- 
plasmas u. Lsg. des Endóplasmas hervor. NaCl u. KOI Rihren Verflussigung, GaCL 
u. MgCl2 Erstarrung, A. (5%), Chlf. (gesatt. wss. Lsg.) u. A. (4%) sehliefilich Auflosung 
des Protoplasmas herbei. (Protoplasma 4. 177—82. U n iy . of Pennsylvania.) K r u g e r .

EdgarWÓhlisch, Zur Thermodynamik der Saure- und Alkalikontraktur des kollagenen 
Gewebes. Die tliermischen Spannungskoeffizienten der isometrischen Kontrakturen. 
(Untersuchungen iiber tierische Gewebe.) Es wird auf die Bedeutung der chem. Kon- 
trak tu r  fiir die Theorie der Muskelzuckung hingewiesen, die chem. K ontraktur kann 
ais Erklarung nur dann herangezogen werden, wenn die Richtung des therm. Spannungs
koeffizienten des Muskels u. kollagener Gewebe bekannt sind. Saure K ontraktur 
der Sehne zeigt im Gegensatz zur Muskelzuckung eine Zunahme der isometr. Spannung 
m it der Temp. Alkalikontraktur zeigt eine Abnahme m it der Temp. (Ztschr. Biol. 87. 
353—63. Wiirzburg, Physiolog. Inst.) M e i e r .

Edgar Wohlisch und Rene du Mesnil de Rochemont, Zur Thermodynamik der
Muskelkontrakturen. I . Die thermischen Spannungskoeffizienten der Saure- und Chloro-
formkontraktur und der Totenstarre. Der therm . Spannungskoeffizient ist am Muskel
fur Milchsaure u. Essigsaurekontraktur positiy, bei der Totenstarre negatiy, bei der
CBClj-Starre diphasisch, in der ersten Zeit mehr positiy, spater nach erreichtem Kon-
trakturm axim um  negatiy. Daraus wird geschlossen, daB die Totenstarre keine Saure- 

f
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st-arre ist u. bei der CHCl3-Kontraktur die Bldg. der physiolog. Kontraktion bedingenden 
Stoffe m it andcren Kontraktion hervorrufenden Veranderungen vorliegt. (Ztsehr. 
Biol. 87 . 364—76. Wiirzburg, Physiolog. Inst.) M e i e r .

E j. Pflanzenchem ie.
Bunsuke Suzuki undYasuji Hamamura, Untersuchungen uber Bios. V. (H I. vgl.

C. 1 9 2 8 . I. 708.) Aus der Mutterlauge der durch Atznatron aus Rohbios erhaltenen 
y-Siiure werden 4 weitere krystallin. Prodd. erhalten. Aus einer óligen Substanz, die 

etwa 10% des Rohbios ausmachte, schieden sich gelbe 
Krystalle ab, die fi-Saurc (I) darstellten (vgl. K . Sa h a s h i ,
Journ. Agr. Chem. Soc. Japan 2 [1926]. 268). — Aus dereń
Ruckstand wurden 3 Fraktionen gewonnen: 1. in W. 1., 
in A. unl. =  Nicotinsdure, C6 H 5 0 2 N, F. 231°. — Pikrat, 
F. 216—217°. — Cu-Salz. — 2. in A. 1., in Chlf. wl. =  •p-Oxy- 
benzoesdure, C7 H 0 On, F. 207°, welche durch Methylieren m it 

Methyljodid Anissdure (F. 182°) ergab, dio weiter identifiziert wurde durch Bromieren 
zu Dibromanissdure, C8 H 6 0 3 Br2, F. 209°. Beim Nitrieren ergab die p-Oxybenzoesaure 
Pikrinsdure. Sie scheint demnach die Muttersubstanz der yon S u z u k i  (Journ. Chem. 
Soc. Japan 4 5  [1924]. 302) beim Nitrieren yon Rohbios erhaltenen Pikrinsaure zu sein.
— 3. in Chlf. 11. =  Ferulasdure, C]0 H j0 O,|, ais solche erkannt, da sie bei der Alkali-
schmelze Protocatechusilure lieferte. — K-Salz. — SchlieClich gelang es noch, das akt. 
Prinzip, wenn auch wohl nicht in der urspriinglichen Form, in der es in der Reiskleie 
yorhanden ist, ais Brucinsalz in krystallin. Form zu isolicren. (Proceed. Imp. Acad., 
Tokyo 4. 158—60. Kyoto, Univ.) F i e d l e r .

Karl H. Rang, PhytocJiemische Betrachtungen. Die Corolla von Monarda Fistu- 
losa L. Feuchtigkeits- u. Aschebest. der Corolla yon Monarda fistulosa L. — Das durch 
Dest. gewonnene fluchtige Ol war tiefrot, D. (23,3°) 0,9740. Aus der Heptanlsg. des
Oles wurden die Phenole m it 5%ig. wss. KOH abgeschieden u. aus den wss. Phenolat-
lsgg. die Phenole wieder frei gemacht. Canncrol wurde identifiziert; ferner wurde eine 
positive Farbrk. auf Monohydroxytliymocliinon erhalten. — Bei Extraktion m it h. A. 
gaben die Bliiten, aus denen das Ol dest. war, ein rotbraunes F iltrat, das beim Abkiihlen 
einen Nd. absetzte m it F. 139—141°. Er yerbrannte unter Aufblahen. Das alkoh. 
F iltrat von Bliiten, die yorher m it Xylen (zur Feuchtigkeitsbest.) extrahiert waren, gab 
erst beim Eindampfen einen Nd. m it F. 235—237“. Verkohlung ohne Aufblahen. 
(Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17 . 525—27.) L. J o s e p h y .

A. Stein und F. Ulzer, Zur Konstitution der Glyceride des felten Oles von Cuizotia 
oleifera. Durch Bromierung von Nigerol, dem fetten Ol yon Guizotia oleifera, das aus 
dem Ramtilla- oder Nigersamen gewonnen wird, erhielten die Vff. zwei Bromglyceride, 
ein fl., das wahrselieinlich Trioleinbromid ist u. ein festes, das ein Gemenge von Linol- 
sduretriglyceridbromid u. Dilinolsduremonodlsdureglyceridbromid darstellt. (Wissenschaftl. 
Mitt. Osterreich. Heilmittelstelle 1928 . V III—X.) J u n g .

H. Kondo und M. Tomita, Uber Trilobin und Homotrilobin. IV. X X I. Mitt. 
uber die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculusarten vcn H. Kondo. (I., II. u. I II . 
vgl. K o n d o  u . N a k a z a t o ,  C. 1927 . I. 1839.1 9 2 6 . II. 1422; ygl. ferner Vff., C. 19 2 7 .
II. 263. — XX. ygl. C. 1 9 2 8 . II. 55.) Aus dem Extrakb von Cocculus sarmentosus 
wurde auBer Trilobin auch wenig Homotrilobin isoliert. — Homotrilobinjodmethylat 
liefert m it sd. 20%ig. methylalkoh. KOH a-Homolrilobiwmthylmethin, C2 1 H 2 3 0 3 N, 
F. 115—117°, [a]n 1 2  =  +61,3°, m it u. wenig p-Homotrilobinmethylmetliin, Zers. 
bei 222°. Das a-Methinjodniethylat, C2 2 H 2 8 0 3 N J, Zers. bei 264°, zerfallt m it sd. methyl
alkoh. KOH in (CH3)3N u . Verb. Cn HlfiÓ3 =  CJ8 F ]3 0 2 (0CH3), blaulichgriine Krystalle, 
F. 185°. Mit Acetanhydrid liefert Homotrilobin unter Aufspaltung des N-Ringes 
eine nichtbas. Substanz von F. 285— 287°. HBr bewirkt wie beim Trilobin Auf
spaltung einer O-Brucke. Die Formel des Homotrilobins kann nach I. aufgel. werden.
— Bei der Einw. von HBr-Eg. auf Trilobin wird das OCH3  entmethyliert u. eine

OCH, | OCHa CII2

COOH
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O-Briicke aufgespalten; die eine der beiden neugebildeten OH-Gruppen wird ais
H„0 unter BIdg. einer Doppelbindung abgespalten: = C • O ■ CH• CH,--------->- =C -O H

i i " i
C H : CH—. Die neue Verb. von der Zus. C1 SH 1 7 0 3 N, Desmethylirilobinol genannt,
bildet Siiulen aus Aceton, Zers. bei 290°, [a]n 1 8  =  +229,3°, u. krystallisiert aus A. 
mit 1 C,H 5 OH, welches erst oberhalb 130° entweieht. Sie enthalt nach WlJS nur |~ ; 
die neue Doppelbindung scheint zur Bldg. eines Benzolrings gedient zu haben. OH-Best. 
nach ZEREWITINOW ergab fiir das aus A. umkrystallisierte Prod. 3, fiir das aus Aceton 
umkrystallisierte Prod. 2 OH. Hydrobromid, ClsH 1 8 0 3iSrBr +  1 / 2 H 2 0 , Zers. ober
halb 315°. Duuxtylderiv. , C ,,H 2 1 OsN , Nadeln, F. 210°, [a]D2 “ ’ 5  =  +302,1°. Die 
Formel des Trilobins kann nacli II . u. die des Desmethyltrilobinols nach I II . aufgel. 
werden. I II . ist nieht reduzierbar, reagiert nicht m it PC15, wird durch KMnO., u. 
Cr0 3  verharzt. Alkalischmelze ergibt Protocatechusaure u. Brenzcatechin. — Oxy- 
dation von neutralem Trilobinsalz m it KM n0 4  fiihrt iiber das Olykol C19Hn ObN, Zers. 
bei 265°, u. eine Dicarbonsaure (Zers. bei 210—220°) unter CH3 *NH2 -Entw. zur Des- 
N-trilobindicarbonsdure, C,SH]6 0 7, F. 288°. Diese liefert m it HBr-Eg. unter Sprengung 
der O-Briicke Desmethyldes-N-lribbinoldicarbonsdure, C1 7 H 3 4 0 „  F. 278—279°, welche 
auch erhalten wird, wemi man die Saure Ci„Hj6 0 7  m it H J  (D. 1,7) bei 130° in Des- 
7nethyldes-N-trilobindicarbonsaure, C1 7 H ,.,07, F. 267°, iiberfiihrt u. diese m it HBr-Eg. 
behandelt. Die Sprengung der O-Briicke verliiuft wie beim Trilobin. Die Dicarbon
saure gibt die Phthaleinrk. — Die bisherigen Ergebnisse lassen yermuten, daB Tri
lobin die Gruppierung IV. oder V. enthalt. Die Bindung des dritten O ist noch auf- 
zuklaren. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48 . 83—87.) L in d e n b a u m .

T. Kariyone, K. Kondo und K. Makabe, Untersuchung iiber die Bestandteile der 
Derrisiuurzel. I II . U ber Tubasaure. (II. ygl. C. 1 9 2 5 . I. 1751; ygl. ferner C. 1 9 2 5 .
II . 829.) Da Tubasaure ein Monoacetat, einen Monomethylester u. ein Dihydroderiy. 
liefert, muB sie eine Monooxycarbonsaure m it einer Doppelbindung sein. Kun ist 
es Vff. gelimgen, die Methyldlhersdure durch Ozonisicrung zu einer um 1 C armeren 
Methyldłheraldehydsawre abzubauen. Folglich muB eine Vinylgruppe yorhanden sein: 
CH2 : CH- C9 H 7 0(0C H 3 )-C02H — >- CHO-C0 H,O(OCH3 )-CO2 H. Tubasaure selbst be- 
sitzt Formel CH2: CH-C9 H ;0 (0H )-C 0 2 H. Der vierte O ist wahrscheinlich ather- 
artig gebunden, da ein CO nicht nachweisbar ist. — Einige O-urmere Deriyy. wurden 
dargestellt.

V e r  s u c h e. Methyldthertubasaure, C^Hj^Oj. Aus Tubasaure m it CH3  J  u. 
Ag20  in A., gebildeten Atherester m it 5%ig. alkoh. KOH yerseifen. Krystalle a\is 
yerd. A., F. 78°. — Methyldtlierhydrotubasdure, C1 3 H]0 O4. Ebenso aus Hydrotuba- 
saure oder durch Hydrierung der yorigen. F. 101°. Liefert m it sd. yerd. H N 0 3  ein 
Trinitroderiv., F. 133°. — Ałdehydsaure Ozonisierung in Essigester unter Eis-
kiihlung, im Vakuum einengen, Eis zugeben, nach 24 Stdn. ausathern. Aus W., F. 98,5°, 
stark  reduzierend. Liefert m it lOInO., eine Saure yon F. 174—175°. — Hydrotubanol, 
Cu H ,4 0 2. Aus Tubasaure m it sd. H J (D. 1,7), ausathern, m it Soda waschen. Krystalle, 
F. 121°, 1. in Lauge, unl. in Soda. Keine Fiirbung m it FeCl3. Mit Vanillin-HCl kirseh- 
rot. Entfarbt K łlnÓ 4. Acetylderw., C,3 H 1 0 O3, F . 63°.— Chlorhydrotubasaure, CjoHjjOaCl. 
[Wohl richtiger: Chlordesoxyhydrotubasiiure; d. Ref.] Hydrotubasaure m it PC15  

erwarmen, nach beendeter HCl-Entw. im Vakuum fraktionieren, Fraktion 195—201° 
mit W. sehutteln. Krystalle aus Toluol, F. 201°. — Desoxyhydrotubasaure, C1 2  h 1 4 o 3. 
Durch Hydrierung der mit 0,1-n. KOH neutralisierten yorigen ( +  Pd). Krystalle 
aus A.-A., F. 192°. — Chlorhydrolubanol, C uH ]3 OCl. [Wohl richtiger: Chlordesoxy- 
hydrotubanol; d. Ref.] Aus Chlorhydrotubasaure m it sd. H J. Kp.a 111—112°,
D . 9 4  1,1454, nD 9  =  1,54062, MD =  54,34 (ber. 53,71 fiir [f), [a]Ds =  —26,47° in 
10°/0 ig. alkoh. Lsg. E nthalt wahrscheinlich einen Benzolkern. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 4 8 . 87—90.) L in d e n b a u m .

T. Kariyone und K. Kondo, Uniersuchungen iiber Aucubin. B e r g m a n n  u . 
M ic h a l is  (C. 1 9 2 7 . I. 2746) haben dem Glykosid Aucubin Formel C]6 H 2 2 0 9  oder 
CJ5 H 5 1 0 9  erteilt u. konnten das Aglykon nicht isolieren. Vff. haben das Glykosid aus 
den Fruchten yon Aucuba japoniea m it ca. 1,7% Ausbeute erhalten u. Formel CJ5 H 2 4 0 9  

ais riehtig befunden. Mol.-Gew. in sd. A. 370,5. — Schuttelt man eine wss. Lsg. von 
Aucubin nach Zuśatz yon neutralisierter PtCl.,-Lsg. m it H, so werden schnell 4 H , 
absorbiert. Die Hydrierung yerlauft wie folgt: C9 H 1 3 0 3 -0-C6 H] 1 0 5  +  4H 2  =  C6 H 1 2 0 6  +  
CsH ]8 0 2  +  H 2 0 . Hierbei werden 2 H„ fiir die beiden Doppelbindungen, 1  H 2  fiir die 
Red. eines OH u. 1 H„ fiir die Abspaltung des Glykoserestes yerbraucht. Das gebildete,
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mit A. isolierbare Prod. ist also Tetrahydrodesozyaucubigenin, C8 H JS0 2, aromat, ricchcndes
Ol, Kp.jj 154—160°, D.20, 1,0642, nD 2 4 ’ 5  =  1,48524, [a ] D 2 0  =  —4,5°, bestandig gegen 
KMnOj u. Br. Aus der Mutterlauge wurde Glykose ais Osazon isoliert. — Bei der 
Hydrierung des Aucubins m it P t0 2  in A. bei 50° u. 1[2 a t Uberdruck werden 3 H 2  

absorbiert u. keine Glykose abgespalten. Der erhaltene Sirup reduziert FEHLINGsche 
Lsg. erst nach Erwarmen mit verd. Mineralsiiure u. liefert durck Hydrolyse keinen 
schwarzen Nd. wie Aucubin. Hier liegt wahrscheinlich Hydroaucubin vor. — Da 
Sprengung der Atherbriicke bei der Hydrierung von Glykosiden bisher nicht beob- 
aehtet worden ist, wurden einige andere Glykoside wie oben hydriert. Salicin  liefert 
ohne Zuckerabspaltung das noch unbekannte o-Kresolglykosid, CH3• CGH , • O■ C8 Hn O., 
Nadeln aus Essigester, F . 164°, [oOd31 =  +61,75°. Dagegen spaltet Arbutin 1 Mol. 
Glykose ab u. liefert wahrscheinlich HexaJiydroplienol (Kp. 159°). (Journ. pharmac.
Soc. Japan  48 . 90—93.) L in d e n b a u m .

N. A. Barbieri, Das Tabacin oder das toxische Prinzip des Tabaks. Die Ex- 
traktion der Bliitter von Kentuckytabak einesteils m it organ. Losungsmm., anderen- 
teils m it sd. dest. W. liefert folgende Bestandteile: I. Fraktion: Nd. A., Mischung von 
Kanthopliyll u. einer viscosen, in W. unl., aber in A. +  A. 1., m it Gummi bezeiclineten 
Substanz. — II. Fraktion, Bzl.-Fraktion: Mischung von Chlorophyll, Cellulose, Fetlen, 
W aehs(?). — III . Fraktion, PAc.-Fraktion: Mischung von Xanthophyll u. anderen 
Verbb. — IV. Fraktion, Chlf.-Fraktion: Mischung der roten Substanz des Tabaks u. 
seiner geruchverbreitenden Bestandteile, die sich mit W.-Dampf verfliichtigen lassen.
— V. Fraktion, wss. Fraktion: enthalt das Tabacin. — VI. Fraktion: unlosliche Sake, 
Yorhcrrschend Tricaleium- u. Trimagnesiumphosphat. — VII. Fraktion: Nd. B (noch 
nicht naher untersucht). — V III. Fraktion: losliche Salze, yorherrschend KCl, K 2 S 0 4  

u. Spuren von saurem K-Pliosphat. — IX . Fraktion: farbender Bestandteil des Tabaks 
oder Scafalin. — Tabacin. Die m it Tierkohle gereinigte u. dureh Dialyse von KCl be- 
freite waclisartige Substanz ist citronengelb, hat einen Gerueh wie Tri met hy la min u. 
einen kaust. Geschmack. Sie reagiert sauer, ist U. in A. u. W., unl. in A. Kalkwasser 
zers. Tabacin zum Teil beim Erwiirmen unter Entw. von NH3. Mit 2%ig. Pottaschelsg. 
in der K alte Spaltung in Tabacol, Tabacinsdure u. einen Zucker. Bei 110° entweichen 
Tabacoldiimpfe. Mit konz. KOH Umwandlung in Nicotin unter NH 3 -Entw. Tabacin 
ist ein saures, N-haltiges Glucosid. — Tabacol. Der wss. Lsg. des Tabacins wird 2%ig. 
KOH-Lsg. u. ein UberschuD von A. zugesetzt. Aus A. citronengelbe, bas. Fl. von 
bitterem Geschmack u. asthmat. Wrkg. auf die Atmungsorgane. — Die alkal. Lsg. 
enthalt die ungiftige Tabacinsilure u. einen noch nicht naher untersuchten Zucker, 
die aus dem F iltrat des beim Ansauern der Lsg. mit H 2 S0 4  gefallten K-Sulfats ge- 
wonnen werden. — Das Tabacin (I.), das Handelsnicotin (II.) u. das TabacQl(Ill.) 
sind starkę Gifte (Liihmung des Herzens u. der Atmungsorgane). Tódliche Dosis fiir
I. 9 mg pro 100 g tier. Substanz, fur II. 45 mg pro kg tier. Substanz, fur I II . 15 mg 
pro kg tier. Substanz. — Scafalin (Fraktion IX .), die gelbe Farbsubstanz des Tabaks, 
wird zur Reinigung mehrmals in W. gel. u. dureh A. wieder ausgefiillt u. bildet ein in 
allen neutralen Losungsmm. unl., nur in W. 1. Pulver. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6 ] 7. 764—68.) B e n c k i s e r .

Masao Fukuda, Die Bestandteile von Typha angustala, Bory. et Cliaub. (Science 
Reports Tóhoku Imp. Univ. 17 . 711—17. — C. 1 9 2 8 . I. 2100.) L i n d e n b a u m .

Florin J. Arnrliem, Vorlaufiger Bericht uber die Priifung der alkoJiolldsliclien 
Bestandteile einer im  Handel befindlichen Wurzelrinde „Shonny Hau>“, von Dr. Younglcen 
ais Vibumum Cassinoides L. identifiziert. Der alkoh. E x trak t der Wurzelrinde von 
„Shonny Haw“ bildet eine gelbbraune, harzige M .; Geruch nach Valeriansaure; Ge
schmack adstringierend, bitter nachsclimeckend. Etwas 1. in  W., leicht in A., unl. 
in A. Hydrolyse der harzigen 51. mit Sauren ergab Valeriansaure u. red. Zucker. 
Hinweis auf die ahnliche Zus. des Yibumins. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17 . 
556. Boston, Massachusetts Coli. of Pharmacy.) L. J o s e p h y .

Volmar und Jermstad, Uber Sclareol, den Ilauptbestandteil der absoluten Essenz 
des Muskatsalbeis. (Journ. Pharmac. Chim. [ 8 ] 8 . 55—57. — C. 1 9 2 8 . I. 2265.) Lb.

E j . P f la n z e n p łry s lo lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
H. K. Barrenscheen und Walter Albers, Uber die Rolle der Phosphorylierung 

im intermediaren Kohlehydratstoffwechsel der Pflanze. Quantitative Unterss. iiber die 
Vermehrung der organ, saurelóslichen P-Fraktion bei der Assimilation u. Dissimilation 
von Elodea densa, Roggen u. Weizen yersehiedener Herkunft lieBen den SchluB zu,
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daB diese Vermehrung auf Bldg. yon Kohlehydratphosphorsaureester zuruckzufiihren 
ist. Zur Stiitzung dieser quantitativen Verss. wurde versucht, naeh der Methode von 
E m b d e n  u . seiner Schule u. naeh der Methode von ROBISON aus Roggen- u. Weizen- 
keimlingen Kohlehydratphosphorsaureester zu isolieren. Bei der EMBDENschen 
Methode gelang es, ein Bleisalz nur in ganz geringen Mengen darzustellen, dessen Rkk. 
u. Hydrolysenergebnisse fiir eine Hexosemonophosphorsaure spraehen. Naeh der 
Methode von ROBISON lieBen sich aus 600 g Roggensamen ca. 60 mg eines amorphen, 
gelblich gefarbten Ba-Salzes gewinnen, dessen Rkk., Hydrolysenergebnisse u. analyt. 
Daten auf eine phosphorylierte Octamylose m it 2  BaO in Saccharatbindung schlieBen 
lassen. Zur weiteren Klarung wurde das Ba-Salz in das Brucinsalz iibergefuhrt — ein 
krystallin. Prod. vom P. 168—169° —, dessen Analysen ebenfalls halbwegs befriedigend 
mit den theoret. W erten einer phosphorylierten Octamylose ubereinstimmten Das 
Brucinsalz lieB sich wieder in das Ba-Salz umsetzen. (Biochem. Ztsehr. 197. 261-—77. 
Wien, Inst. f. med. Chem. d. Univ.) M ahn.

Wilfrid B. S. Bishop, Die Verteilung von Mangan in  Pflanzen und setne Be- 
deutung fiir den Pflanzensloffwechsel. Unterss. iiber den Mn-Geh. yon Eucalyptus- 
pflanzen; Mn ist standig in den Pflanzen naehzuweisen (Aschenanalyse) u. zwar zeigt 
die Mn-Bcst. yerschiedener Teilo eines u. desselben Baumes, daB an den Stellen 
starksten Waehstums (Knospen, Bliiten, Blatter) der Mn-Geh. besonders groB ist. 
Waehstumsverss. an Maispflanzchen, Bohnen, Radiesehen usw. in Nahrbóden m it 
yariiertem Mn-Geh. zeigen, daB Mn fiir die Pflanzenentw. durch Eorderung yon 
Chlorophyllbldg. u. C02-Assimilation unbedingt notwendig ist u. daB ein deutliches 
Optimum der Wrkg. besteht. Der Giftwrkg. hoher Mn-Konzz. w irkt Ca entgegen. 
Die Mn-Wrkg. berulit nicht auf einer Veranderung der Ee-Absorption. (Austral. 
Journ. exp. Biologie med. Science 5. 125— 41. Sidney, Uniy.) Sc h n it z e r .

I. A. Makrinov und X. Strohbinder, Biochemische Besonderheiten der Milclisaure- 
mikroben. I I . Mitt. Morphologische und biochemische Besonderheiten des Bact. cau- 
casicum. (I. vgl. C. 1927. II . 2072.) Yf. gibt eine ausfiihrliche Schilderung der morpho- 
log. Besonderheiten des Bact. caucasicum. In  einer kunstlichen Nahrlsg. (vgl. Mitt. I) 
unter Zusatz yerschiedener ICohlehydrate yermehren Milchzuclcer, Dextrose u. Layulose 
die Koloniezahl (auf P latten ausgcsat) u. die Aciditat, Rohrzuckcr, Dextrin u. Starkę 
nur die Koloniezahl. 5-wertige Kohlehydrate sind ohne EinfluB, desgleichen yerschiedene 
Alkohole m it Ausnahme von Mannit, der starkę Vermelirung u. geringe Siiuerung be- 
wirkt. — Die yorteilhaftesten StickstoffquelIen sind Pepton, Gliadin, Kleie, Albumin, 
Gelatine. Albumin u. Legumin werden bis 75%, Casein bis 30% hydrolysiert. B. caucas. 
bildet in zuckerhaltiger Nahrlsg. fast ausschlieBlich Milchsaure, die naeh N e n c k y  u . 
D u c l a u k  bestimmt wird. Vf. ordnet es den „echten“ Milchsauremikroben zu. (Ztrbl. 
Bakter., Parasitenk. I I . Abt. 75. 171—78. Leningrad, Abt. f. allg. Mikrobiologie d. Inst. 
f. exp. Medizin.) E n g E l .

Pauli Tuorila, Cellulose ais Energieąuelle. fiir  freilebende stickstoffbindende Mikro- 
organismen. In  mehreren groBen Kolben wurden je 5 g Cellulose, 0,2 g CaC03  u. 150 ccm 
K 2 HPO,,-Lsg. (0,075%ig.) m it 0,5 g Gartenerde beimpft u. yariierende Mengen NH 4 C1 
zugegeben. Versuchsdauer 30Tage bei 31° C. Nur in den Kolben, denen kein oder wenig 
NH,C1 zugesetzt war, assimilierten die Mikroorganismen viel Stickstoff (bis 18 mg) 
aus der Luft. Ais Energieąuelle dienten hauptsachlich die Abbauprodd. der Cellulose.
— In  Niihrlsgg. m it yerschiedenen Mengen Cellulose u. Mannit benutzte eine Azoto- 
bncterreinkultur nur Mannit ais Energieąuelle. — Mischkulturen aus Bodensuspension 
(erhalten durch Aufschlammen von 100 g Gartenerde m it 1000 ccm sterilem W.) u. 
Azotobacter m it Cellulose ais hauptsachlicher Nahrung binden yiel Stickstoff. Walir- 
scheinlich zers. einige Mikroorganismen die Cellulose u. andere (z. B. Azotobacter) be- 
nutzen die Abbauprodd. ais Energieąuelle fiir die Stickstoffbindung. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. I I .  Abt. 75. 178—82. Ziirich, Landwirtsch. bakteriol. Lab. d. Eidgen. Techn. 
Hochsch.) E n g e l .

Joseph Tomcsik, Ober eine spezifische Kohlehydratsubstanz in  der Aerogenesgruppe. 
Vf. isolierte die Substanz naeh T o e n ie s s e n  aus einem Stamm von Bac. lactis aerogenes 
durch Ausfallung der Nucleoproteide m it Essigsaure, Eiltration u. Eallung m it A. 
Die so erhaltene Substanz enthielt 1,4% N  u. reagierte in  der Konz. 1: 200 000 mit 
priizipitierendem Immunserum. Weitere Reinigung durch Wiederholung der A.- 
Fallung fiihrte zu einem Kórper von 0,9% N, der in Lsg. Biuret- u. Millonrk. nicht 
mehr gab, durch Essigsaure u. Trichloressigsaure nicht gefallt wurde, jedoch teilweise 
durch BaSOj u. yollkommen durch alkal. Bleiacetat. Naeh Hydrolyse entsprach
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der reduzierende Anteil 6 6 %  Glucose. Almliche Korper wurden von anderen Stamruen 
des gleichen Keirns u. von bekapseltem Coli gewonnen, waren aber immunolog, nicht 
ident. (Proc. of the Soc. for experimental Biology and Medicine 2 4  [1927]. 810—12. 
Sep. Peking, Med. Coli.) S c h n it z e r .

C. W ehm er, Abnahne des Sduerungsvermógens und Anderung der Sdure bei einem 
Pilz. (Gluconsaure- slatt Fumarsauregdrung.) Es wurden Verss. m it einem Pilzstamm 
aufgenommen, der zunaehst folgendes Oxydationsvermógen hatte: Zucker — y  (Glucon- 
saure) — ->- Oxalsaure, das spater in folgendes: Zucker — >- Fumarsaure umgewandelt 
war. Bei den yorliegenden Verss. baute der Pilz nun folgendermafien ab: Zucker — y  
Gluconsaure —- y  C02. Die Pilzdecken wurden in Ggw. von CaC03  (7 g) geziichtet. 
Dann wurden Pilzdecken, KulturfU; u. Kalkbodensatze getrennt priiparativ aufgearbeitet 
u. die einzelnen Fraktionen analyt. untersucht. Folgende Ergebnisse wurden gefunden: 
Bis zu 50% des Zuckers wurden in Sauren umgesetzt. In  der Hauptsache war es Glucon
saure, neben kleineren Mengen Citronensaure, Apfelsaure (unregelmaCig) u. in einem 
Falle Fumarsaure. Bei langerer Kulturdauer yerschwand dann das Glueonat, ohne dio 
Mengen der iibrigen Sauren zu yeriindern. Weiterhin fiel bei diesen Yerss. im Gegen- 
satz zu den friiheren dio relatiy geringe Mengo der gebildeten Ca-Salze auf. Es hatto 
also das Siiuerungsvermógen des Pilzes ganz bedeutend gegenuber friiher abgenommon. 
(Biochem. Ztschr. 1 9 7 . 418—32. Hannoyer, Bakteriolog.-Chem. Lab. d. Techn.-Chem. 
Inst. d. Techn. Hochsehule.) Ma h n .

K. Bernhauer, Uber die Cliaraklerisierung der Stamme von Aspergillus niger 
auf Grund ihres biochemischen Verhaltens. I. Mitt. Vergleichende Untersuchungen iiber 
die Saurebildung durch verschiedene Pilzsldmme. Es wurden 5 Pilzstamme von Asper
gillus niger auf ihr yerschiedenes Verh. hinsichtlich der Saurebldg. untersucht. Ais 
Grundlage diente die schon in friiheren Unterss. angewandte Methodik der „fertigen 
Pilzdecken". Wahrend 2 Stamme im wesentlichen Gluconsaure bildeten u. nur 1 Stamm 
ein relatiy guter Citronensśiurebildner war, lieBen sich die anderen 2 Stamme ais t)ber- 
gangstypen ansehen. Die Abhangigkeit der Saurebldg. von der Kulturfl. ist bei allen 
Pilzstammen gleichartig. Bedeutende Mengen Gluconsaure wurden nur gebildet in 
Abwesenheit von N-Salzen u. in Ggw. von CaC03  oder CaO, wahrend Citronensaure- 
bldg. nur bei Ggw. von N-Salzen hohere Werto erreichte. Diese Beobachtung gilt auch 
fur dio Stamme, dio gewóhnlich nur wenig Citronensaure bilden. — Da so gut wie alle 
saurebildenden Aspergillaceen auch Gluconsauro bilden, stellt diese Saurebldg. dem- 
nach einen sehr weitverbreiteten Vorgang beim oxydativen Angriff des Zuckermol. 
durch Mycelpilze dar. (Biochem. Ztschr. 197 . 278—86. Prag, Biochem. Abtlg. d. chem. 
Lab. d. dtsch. Uniy.) Ma h n .

K. Bernhauer, o  ber die Saurebildung durcli Aspergillus niger. IV. Mitt. Die 
Bedeutung der MycelenlwicMung fiir die Saurebildung. (III. Mitt. vgl. C. 19 2 6 . II . 2070.) 
Die Verss. waren so angeordnet, daB der Pilz zunaehst auf einer Nahrlsg. (10% Rohr- 
zueker, 0,1% K H 2 P 0 4, 0,05% MgS04  u. yerschiedenen N-Verbb.) geziichtet u. bei 
geniigend entwiekelter Pilzdecko die 1. Kulturfl. durch eine 2. Nahrlsg. (10% IŁohr- 
zucker u. in den meisten Fallen noch ca. 3 g CaC03) ersetzt wurde. In  Ggw. von CaC03  

war nun bei gleichen Tempp. (Optimum 30—35°) die Bldg. der Gluconsaure ziemlich 
unabhangig von der N atur der N-Quelle. Das Optimum der Saurebldg. lag in allen 
Fallen bei 0,01—0,05% N. Am geeignetsten erwies sich NHr Sulfat ais N-Quollo. 
Die Citronensaurebldg. dagegen begann erst bei einer Konz. von 0,02% N u. stieg mit 
zunehmendem N-Gehalt an. Die Citronensaurebldg. ist stark abhiingig yon den ver- 
wendeten N-Verbb. Fiir die Entw. gut citronensiiurebildender Pilzdecken eigneten sich 
am besten, in ansteigender Reihe angeordnet: NH 4 -Sulfat, K-Nitrat, NH.r N itrat u. 
NH 4 H 2 P 0 3. Pepton war dagegen durchaus ungeeignet. Ferner wurden noch Verss. 
angesetzt iiber die Wrkg. von Zn-, Mn-Sulfat u. Fe-Chlorid ais Wachstumsreizstoffe. 
Die Saurebldg. war allerdings nicht wcsentlich erhóht gegenuber Pilzdecken, die ohne 
diese Reizstoffe entwickelt waren. (Biochem. Ztschr. 1 9 7 . 287—308. Prag, Biochem. 
Abtlg. d. chem. Inst. d. dtsch. Univ.) M a h n .

K. Bernhauer, Zum Chemismus der Citronensaurebildung durch Pilze. I. Mitt. 
Die Saurebildung aus verschiedenen Kohlenstoffverbindungen. Die Pilzdecken wurden 
zunaehst in einer einheitliehen Nahrfl. entwickelt u. dann auf die entsprechenden Lsgg. 
der zu untersuchenden Verbb. gebracht. Es wurde fast ausschliefilich in Ggw. von 
CaC03  gearbeitet. Die Verss. ergaben, daB die Citronensaurebldg. nur durch Verbb. 
aus der Zuckerreihe oder diesen nahestehenden Substanzen ermógliclit wurde. Es 
lieBen sich bedeutende quantitative Verschiedenheiten, die auch yon den yerwendeten

X. 2. 91



1342 E 3. F f l a n z e n p h y s io ł o g ie . B a k t e r io l o g ie . 1928. II.

Pilzstammen abhangig waren, bcobachten. Geeignet waren von C3 -Verbb.: Glycerin, 
Glycerinaldehyd, Dioxyaceton; von C5 -Verbb.: Arabinose, Xylose; yon C0 -Verbb.: Glu- 
cose, Fructose, Mannose, Galakłose, Mannit, Gluconsaure (Zuckersdure); Disaccharide: 
Jiohrzitcker, Maltose; Polysaccharide: Slarlce, Inulin . Dio grófite Ausbeute an Citronen
saure wurde aus Fructose u. den Verbb., aus denen Fructose entstehen kann, erhalten, 
was wohl darauf liindeutet, daB dio Konst. der Fructose fiir dio der Citronensiiurebldg. 
yorangehenden primaren Umwandlungen besonders geeignet ist. Dam it scheint auch 
die Beobachtung im Zusammenhange zu stehen, daB die Saurebldg. bei Fructose u. 
Inulin anfangs viel langsamer yerliiuft ais spiiter. Beaehtenswert ist ferner, daB die 
Ausbeute an Citronensaure aus dem Fructoseanteil des Rohrzuckers viel hóher an- 
zuschlagen ist, ais aus der Fructose selbst. Die Ursachc dazu kónnte in der allgemein 
angenommenen leichteren Umwandlungsfahigkeit der y-Form der Fructose, in der 
diese im Rohrzucker yorliegt, zu suehen sein. (Bioehem. Ztschr. 197 . 309—26. Prag, 
Biochem. Abtlg. d. chem. Inst. d. dtsch. Univ.) MAHN.

K. Bernhauer, Zum Chemismus der Citro>iensdurebildung durch Pilze. II. Mitt. 
Die Citroncnsdurebildung aus Gluconsaure. (I. vgl. vorst. Ref.) Aus yergleiehendcn 
Verss. lieB sich feststellen, daB die Citronensiiurebldg. aus Rohrzucker, Glucose u. 
Ca-Gluconat in der aufgefuhrten Reihenfolge stark abnimmt. Weitero Verss. ergaben, 
daB Pilzdeeken, dic sich bereits in 2. Kulturfl. bofanden, aus reinom Ca-Gluconat be- 
deutend groBere Sauremengen bildeten — sowohl Oxal- wie Citronensaure — ais ge- 
wóhnliche Pilzdeeken. Ebenso wurde mehr Citronensaure durch Pilzdeeken, denen in
з. Kulturfl. eine nicht isolierte, von den Pilzen unmittelbar gelieferte Ca-Gluconatlsg.
gegeben wurde, ais durch Pilzdeeken in 1. Kulturfl. In  dieser 3. Nahrlsg. war die Saure
bldg. von einem yorhergehenden Erhitzen der Lsg. unabhangig im Gegensatz zu ge- 
wolinlichen Pilzdeeken, wo in einer nicht erhitztcn Lsg. mehr Saure gebildet wurde. 
Dio Oxalsaurcbldg. ist dagegen in der erhitztcn Lsg. holier ais in der nicht erwarmten 
FI. Es laBt sich also aus dem Ergebnis, daB aus Glucose — auch wenn diese durch die 
Pilze zunachst in Ca-Gluconat ubergefuhrt wurde — mehr Citronensaure gebildet wurde 
ais aus Ca-Gluconat selbst, durchaus der SchluB ziehen, daB die Citronensiiurebldg. 
ein enzymat. Vorgang ist. (Biochem. Ztschr. 1 97 . 327—42. Prag, Biochem. Abtlg. d. 
chem. Inst. d. dtsch. Univ.) M a h n .

Carl Neuberg und Ernst Simon, Alkoholische Zuckerspaltung durch Essigbakterien. 
Essigbakterien zeigen in N-Atmosphare alkoh. Vergarung von Zucker. (Biochem. 
Ztschr. 1 9 7 . 259—60. Kaiser Wilhelm Inst. f. Biochemio.) M e i e r .

C. Coolhaas, Zur Kenntnis der Dissimilation fettsaurer Salze und Kohlenhydrate 
durch thermophile Bakterien. Ein Nahrsalzgemiseh aus l g  NH.,C1, l g  K„HPO.,, 0,5 g 
MgSO.j u. 10 g Ca(CH3 COO) 2  auf 1 1  wurde m it ziemlich viel Schlamm geimpft u. auf 
63° C. gehalten. Nach 5—14 Tagen tra t Garung ein, die pro Stunde 50—60 ccm Gas 
lieferte. Dieses bestand im Durchschnitt aus 32,8% CO, u. 66,4% CH.,. Das Manko 
von 0,8% kann am Gasanalyseapparat liegen. Calciumaeetat wird also durch thermo- 
phile Bakterien yergoren nach': C,HGOjCa +  H aO =  2 Cli., +  C0 2  +  CaC03, denn 
Vf. erhiolt 97% des theoret. geforderten Methans, wenn er die Kohlensauro durch starko 
Kalilauge absorbieren lieB. Eine Reinkultur der thermophilen Bakterien gelang nicht; 
sie lieBen sich nur anreichern u. sind sporenbildende Stiibchen. — Analoge Vergiirung 
von Calciumformiat gab, neben geringer Menge. Wassorstoff, Kohlensiiure u. Methan 
im Verhaltnis 1 : 1 . 94,4% des theoret. geforderten Methans wurden aufgefangen. 
Also: 2 C2 H 2 0 1Ca =  CH4  +  C0 2  +  2 CaC03. Calciumisobutyrat, -oxalat, -laetat u. 
-gluconat waren ebenfalls schnell zur Garung zu bringen, nach Wochen auch Calcium- 
]iropionat u. ganz langsam -butyrat. Das mkr. Bild der Bakterien im Nd. stimmte voll- 
standig m it dem der Acetatgarung iiberein. — Impfto Vf. in anorgan. Nahrlsg. Rohr
zucker m it Kanalschlamm, so bestand das nach einigen Stunden gebildete Gasgemisch 
aus Kohlensaure u. Wasserstoff. Benutzte er zur Impfung jedoch einen ausgegorenen 
Acetatansatz m it angereicherten thermophilen, methanproduzierenden Bakterien u. 
fiigte zu ilim neue Kulturfl. mit 10 g Rohrzucker s ta tt des Acetats, so wurde Methan
и. Kohlensaure gebildet im Yerhaltnis 1 :1 , u. zwar 93,3% des theoret. Quantums, 
C1 2 H J2 0 „  +  JLO =  6  C 0 2 +  6  CHj. Doch ging der ProzeB allmahlich wieder in die 
Wasserstoffgarung iiber. — Cellulose bei 60° mit K ot ais Impfmaterial yergoren, gibt 
Methan- u. Wasserstoffgarung. Das Yerhaltnis der entstehenden Gśirungsgase ist 
wechselnd. — Kohlabfall liefert nach dieser Impfmethode bei 60° bedeutend mehr 
ile than  ais bei 26°, weshalb Vf. die Moglichkeit einer prakt. Anwendung der thermo-
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philen Metliangarungen erórtert. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 75. 161—70. 
Landwirtscli. Hochsclmle Wagcningcn, Holland.) E n g e l .

E 4. Tierchemie.
A. Heiduschka und C. Handritschk, Uber Menschenfett. Die Bestst. der 

Konstanten von 7 vcrschiedenen n. Depot- u. patholog. Menschenfetten ergaben nur 
geringe Unterscliiede zwischen den einzelnen Eetten. Durch Hydrolyse der Fette lieCen 
sich einwandfrei an gesiitt. Siiuren Palmitin- u. Stearinsdure, an ungesatt. Sauren 
Ulsdure u. nur in einzelnen Fallen mit groBer Sicherheit Arachidonsaure nachweiseu. 
Andere Siiuren ais diese wurden nicht gefunden. Der CholesteringehM schwankte 
zwischen 0,2—0,5% u. der Zeci/Zfingehalt zwischen 0,07—0,08%. (Biochem. Ztschr. 
1 9 7 . 404—09. Dresden, Lab. f. Lebensm.- u. Giirungschem. d. Siiehs. Techn. Hoeh- 
schule.) Ma h n .

E rik  Jorpes, Uber Pentosenucleinsauren im Tierorganismus unter besonderer 
Beriicksichtigung der Pankreas-Nucleinsduren. U b e r  d e n  N u e l e i n s a u r e -  
g e h a l t  d e s  P a n k r e a s  u n d  e i n i g e r  a n d e r e r  O r g a n e .  Die ver- 
schiedenen Organe haben einen ziemlich gleich hohen Geh. an freien Phosphaten, 
ea. 0,0437% Phospliat-P in der frischen Driise. Der Lecithingch. ist fiir jedes Organ 
spezif. u. halt sich nahezu konstant. Der Geh. an Lipoid-P  ist im frischen Pankreas 
0,1267% im Mittel. —• Der wahrscheinliche indirekt bestimmte Nucleinsauregeh. 
liegt im Pankreas bedeutend hóher ais in den anderen inneren Organen, mit Aus- 
nahme des Tliymus, der sich ja  bei dem erwaehsenen Organismus zuriickgebildet 
hat. Der wahrscheinliche Geh. an Nudeinsdure-P  ist im frischen Rinderpankreas
0,223%, dagegen ist er in der Leber ca. 0,104%, in der Milz ca. 0,145%, in der Parotis 
ca. 0,107%, in der Schleimhaut des Fundus ventriculi ca. 0,088%. Der relative 
Nucleinsiiuregeh. des Pankreas ist also ungefahr doppelt so groB wie bei den anderen 
inneren Organen m it Ausnahme des Thymus. Die Magensehleimhaut ist trotz ilirer 
starken sekretor. Tatigkeit nicht reicher an Nucleinsaure. Die Parotis, die histolog. 
dem Pankreas stark aknelt, enthalt nur lialb soviel Nucleinsaure u. nur 1 / i — 1 / 5  des 
Pentosegeh. wie das Pankreas. Dieses Verh. berechtigt zu der Annahme, daB die 
Nucleinsauren ais stationiire Alkalispender bei der Sekretion des Pankreas dienen. — 
Bemerkenswert ist die Ubereinstimmung, die bei Best. des durch Mineralsaure ab- 
spaltbaren Nucleinsanre-P in Pankreas u. Thymus erreieht wurde. Durch 21 / 2 -std. 
Erwarmen am Wasserbad mit 5%ig. H 2 S 0 4 wird P in den Purinnucleotiden ąuanti- 
ta tiv  abgespalten, wahrend aus den Pyrimidinmicleoliden nur einige Prozent frei- 
gemacht werden. — Der Nucleinsiiure-P des Thymus ist, wie bei dem Telranucleotid- 
charakter der Thymonucleinsaure zu erwarten, bei saurer Hydrolyse zu 50,1% ab- 
spaltbar. Bei einem Geh. von 0,441% Nucleinsaure-P im Thymus machen die Pen- 
tosenudeinsauren, berechnet ais Pentosetetranucleotid 14,2% des gesamten Nuclein- 
siiure-P aus. Im Pankreas mit einem Pentosegeh. von 0,445% u. einem Nucleinsaure-P- 
Geh. von 0,223% bildet die Pentosenueleinsaure den iiberwiegenden Teil. Bei saurer 
Hydrolyse ist etwa 50% des Nucleinsaure-P des Pankreas abspaltbar. Der Umstand, 
daB sich die Nucleinsauren im Pankreas ganz ebenso bei saurer Hydrolyse verhalten 
wie die Nucleinsauren im Thymus, spricht zugunsten des Tetranucleotidcharakters 
der in den tier. Organen yorkommenden Pentoscnucleinsauren. — Zwischen den 
Driisen von Fleisch- u. Pflanzenfressern bestehen in der Zus. keine Unterschiede. — 
Bzgl. der iiberaus zahlreichen Analysen u. der method. Einzelheiten muB das Original 
yerglichen werden.

Z u r  A n a l y s e  d e r  P a n k r e a s n u c l e i n s a u r e n .  Yf. gibt einen ein- 
gehenden tlberblick iiber die Gesehichte der Nucleinsauren. — Im Pankreas kommt 
ein Pentapentosenudeotid mit 3 Purinnucleotiden vor. Es enthalt die Hauptmenge 
der yorhandenen Nucleinsaure, da die Thymonucleinsaure hochstens 1 / 3  des gesamten 
Nucleinsauregeh. ausmacht. Die Sonderstellung, die der Guanylsiiure eingeraumt 
wurde, ist mangelhaft begriindet. Die Guanylsaure ist nur ais Mononucleotid in der 
zusammengesetzten Nucleinsaure enthalten. Die Guanylnucleinsaure von F e u l g e n  
existiert nicht. Die Pentosenueleinsaure im Pankreas ist eine der Hefenucleinsaure 
nahestehende Nucleinsaure. — Reichhaltiges analyt. u. method. Materiał siehe Ori
ginal. (Veróffentl. aus d. chem. Abteilung des Karolinischen Inst. zu Stoekliolm 
1 9 2 8 . 253—573. Sep.) K r o x e r .

Kuo-Hao Lin, Chemische Analyse des Krabbenmuskeh, Grapsus nankin (Pang- 
H skh). Gesamtanalyse u. N-Verteilung yon Krabbenmuskeln. Nach Koagulation

9 1 *
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m it A. wurden gefundcn fiir Gesamt-N 15,41%, F e tt 0,21%, Asche 4,88%, Gesamt-S 
0>98%, P  0,58%. Der %-Geh. an Aminosauren war fiir den Muskel der Krabbe, Grapsus 
nankin, bzw. von Peneus setiferus (Werte in Klammern) fur Cystin 1,74% (1,75); 
Arginin 7,54 (10,24), Histidin 2,12 (3,78), Łysin 9,74 (7,60), Tryptophan 1,48 (1,21), 
Tyrosin 5,62 (4,88). (Journ. Biochemistry 6  [1926]. 409—15. Peking, Peking Union 
Med. Coli., Dcp. of Biochem.) L o h m a n n .

R. Kurzrock und E. G. Miller jr., Biochemische Untersuchungen iiber den mensch- 
lichen Samen und das Mucin der Cervix ułeri. Der Schleimpfropf der Cervix uteri ist 
von fester stark yiscoser Natur, das in ihm enthaltene Mucin wird durch Trypsin u. 
Pepsin kaum angegriffen, dagegen wird es durch menschliches Sperma gelóst, [H+] 
Optimum ph =  5,5 u. 7,6. Die lósende Substanz ist thermolabilu. nicht dialysabel. Ob 
sie den Spermatozoen zukommt oder aus anderen Teilen des mannlichen Genitaltraktes 
stammt, ist noeh unsieher. (Proc. of the Society for experimental Biology and Medicine 
2 4  [1927]. 670—71. Sep. Biochem. Lab. Columbia Univ.) Me i e r .

Raphael Kurzrock und Edgar G. Miller jr., Biochemische Untersuchungen iiber 
den menschlichen Samen und seine Beziehung zum Schleim der Cervix uteri. (Vgl. vorst. 
Ref.) Ausfiihrliche Belege der Resultate. (American Journ. of Obstetrics and Gyne- 
cology 15. 3— 19. Sep. Dep. of Biol. Chem. Columbia Univ.) Me i e r .

Angelo Contardi und Pia Latzer, Die tierischen Gifle in  der Chamie. Die spaltende 
Wrkg. von Schlangen-, Bienen- u. Wespengift auf Lecithin, Lysocithin u. Glycerin- 
phosphorsaure wird untersucht. Es tr i t t  bei Zusatz der genannten Stoffe eine Abspaltung 
von Fettsaurc, primar der ungesattigten, u. der Phosphorsaure auf. Eine sehr wirk- 
same Spaltung des Lecithins wird durch Zusatz von Octohydroanthracensulfosaure 
bei 100° hervorgerufen. Die Abspaltung der Fettsauren kann hierbei quantitativ  er- 
folgen. (Biochem. Ztschr. 197 . 222—36. Mailand, Wissensch. Labor. des serotherapeut. 
Instituts.) Me i e r .

J. V. Duhig und Gwen Jones, Das Blulgift von Synanceja horrida. Das Gift der 
Hautdriisen von Synanceja horrida, einem Fisch der trop. Gewasser, lóst rote Blut- 
kórperchen von Meerschweinchen, Schafen u. Menschen auf. Zusatz von Serum 
hindert die Hamolyse u. zwar Meerschweinchenserum noeh in sehr geringer Dosis. 
Menschenserum sohiitzt auch gegen die Lsg. von Schafblutkórperchen. Durch E r
hitzen auf 60° geht die schiitzende Fahigkeit z. T. yerloren. Lecithin reaktiviert das 
durch Serum inaktivierte Gift wieder. (Austral. Journ. exp. Biologie med. Science 
5. 173—79. Brisbane, Queensland, Hosp. f. sick Children.) S c h n it z e r .

E s. Tierphysiologie.
D. L. Rubinstein, Das Problem des physiologischen lonenantagonisinus. Vf. gibt 

einen Uberblick iiber die experimentell bekannten Tatsachen des Ionenantagonismus, 
fiir dereń Erldarung bisher keine befriedigende ałlgemeine Theorie existiert, u. weist 
auf verschiedcnc Fehlerąuellen bei diesbeziigliehen Unterss. hin. Oft wird auf Ionen- 
anatagonismus geschlossen, trotzdem in den binaren Gemischen die Salze nicht in 
derselben Konz. enthalten sind, wie in den reinen Vergleichslsgg., weil irrtiimlich an- 
genommen wird, daB es bei der Ionenaąuilibrierung nicht auf die absol. Konz., sondern 
nur auf das Konz.-Verhiiltnis ankommt. Nach diesem Verf. wird z. B. auch bei Verss. 
iiber die mittlere Lebensdauer von Paramaecium caudatum in stark giftigen Lsgg. von 
Formaldehyd oder Phenol bzw. in Gemischen beider Antagonismus vorgetauscht. Ferner 
kónnen 2 verschiedene Ionensorten verschiedene kolloidale Angriffspunkte haben 
(,,Pseudoantagonismus“ ). Die Vielheit der kolloiden Angriffspunkte erkliirt wahr- 
scheinlich die universelle Bedeutung der ternaren aquilibrierten Na-K-Ca-Lsg.; die 
Na'-Ionen wirken gleichzeitig auf 2 yerschiedene Kolloide ein, u. ihre Wrkg. auf das 
eine wird durch K, auf das andere durch Ca antagonist. unterdriickt. Auch wenn neben 
dem Kationenantagonismus zugleich cin davon unabhangiger Anionenantagonismus 
hervortritt (unveróffentlichte Verss. des Vfs. iiber die Vergiftung von jungen1 Gaste- 
rosteus aculentus durch K Br, Entgiftung des K ‘ durch beliebige Na'-Salze, des Br' 
durch Chloride) miissen beide Ionengruppen verschiedene Angriffspunkte haben (fiir 
die Anionen das Nervensystem). Wirken 2 Ionen auf dasselbe kolloidale Substrat ein, 
so sind noeh 2 grundverschiedene kolloide Erscheinungen moglich: eine entgegen- 
gesetzte, „polare Ionenwrkg.“ u. ein typ. „gegenseitiger apolarer Ionenantagonismus“ .
— Vf. bezeichnet ais „Antagonismus" eine symbathe Abhangigkeit zwischen den 
Konzz. von 2 Ionen (der EinfluB einer Konz.-Anderung A x  des einen Ions auf eine 
Lebenserscheinung wird durch eine gleichsinnige Yeranderung A y des anderen aus-
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geglichen, A y/A  a :>  0, ais „Synergismus" eine antibatlie Abhangigkeit (Kompen- 
sation einer Konz.-Veranderung eines Ions dureh die entgegengesetzte Verande- 
rung seines Synergisten, A y/A  x  <  0). Beim Synergismus ist dann weiter zu 
unterscheiden zwischen A dditm tat, nicht additivem Synergismus u. Sensibili- 
sierung (A- y/A  x2 <  0 bzw. =  0, bzw. >  0) A y/A  x  =  0: „Unabhiingigkeit“ . — 
Die Konz. des aąuilibrierten Ions y  steigt proportional oder langsamer ais die- 
jcnige seines Antagonisten x; in den meisten Fallen liegt der Exponent p  der Glei- 
chung y — k xv zwischen 1 u. 0,5; ein noch niedrigerer p-W ert wird wahrscheinlich 
nur nahe an der Grenzkonz., oberhalb derer uberhaupt keine Aąuilibrierung mchr moglich 
ist, gefunden. (Protoplasma 4. 259—314. Odessa, Medizin. Inst.) K r u g e r .

H. Zondek u n d  H. W. Bansi, Hormone und Adsorption. A d ren a lin  w ird  a n  T ier- 
koh le  gemafi de r FREUNDLICHschen A d so rp tio n siso th e rm e  a d so rb ie rt. D er Z u sa tz  
v o n  N a rk o titic is  h e m m t die A d so rp tio n  v o n  A d ren alin  u . an d eren  H o rm o n en  a n  T ier- 
kohle. D iese ad so rp tio n sv erd ran g en d e  W rkg . fo lg t dem  RlCHARDSONSchen G esetz 
de r hom ologen R e ihen . C a-Ionen  in  h óheren  K onzz. u . Coffein in  k le inen  D osen fó rd ern  
d ie  A d so rp tio n  des A drenalins a n  T ierkohle. (B iochem . Z tsch r. 195. 376—86. B erlin , 
K ra n k en h a u s  am  U rb a n .)  W a d e h n .

R. Rigler und R. Singer, Uber das Herzhormon. Es gelingt, aus den verschieden- 
artigsten Organen E xtrakte hcrzustellen, die auf das isolierte Proscliherz dieselbe puls- 
auslósende u. pulsbesclileunigende Wrkg. ausiiben wie die Sinusextraktc H a b e r - 
LANDTS. Die Sinusextrakte enthalten kein Hormon im engeren Sinne. (P f l u g e r s  
Arch. Physiol. 220. 56—68. Wien, Univ. Inst. f. allgem.-exp. Pathol.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Uber ein Hormon der Herzbewegung. X. Mitt. ]Varmbliiterversuche 
mil dem Herzhormonprdparat. (IX. Mitt. ygl. C. 1928. II . 64.) An isolierten u. in situ 
freigelegten Kaninchenherzen wurden m it dem Herzhormonpraparat in Verdiinnungen 
bis 1 : 1 0 0  dieselben pulsverstarkendcn, pulsbeschleunigenden u. pulsauslósenden 
Wrkgg. erreicht wie fruher am Kaltbluterherzen. Das P raparat vermochte sowohl das 
bereits stillstehende, ais auch das flimmernde Kaninchenherz zu ernoutem regelmaCigen 
Schlagen zu bringen. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 220. 203—11. Innsbruck, Physiol. 
Inst. Univ.) WADEHN.

Alfred Teitel-Bernard, Ilypodynamischer Herzzustand und „Herzhormon”. Wird 
bei Durchstrómungsverss. am Herzen die Ringerlsg. haufig ausgewechselt, so sinkt die 
Herztatigkeit starlc ab. Mechan. Ausdehnung eines derartigen hy|)odynam. Frosch- 
herzens z. B. dureh Lufteinblasung verursacht eine erhóhte -Tatigkeit. Dureh die 
mechan. Beanspruchung werden Stoffe aus den tieferen Herzschichten ausgepreCt 
u. an die Ringerlsg. abgegeben, die fiir andere Herzschichten erregend wirken. Diese 
Stoffe diirfen ais Hormon nicht angesprochen werden. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 220. 
212—19. Bukarest, I II . Med. Klin. Univ.) W a d e h n .

S. Hayashi, Uber den Zuckerabbau in  der menschlichen Płacenia und seine Be- 
einflussung dureh Hormone. Bei ph =  10 ist der anaerobe Zuckerabbau in der mensch
lichen Plazenta am starksten. Lavulose ist ein wesentlich besserer Milclisaurebildner 
ais Glucose; Galaktose wird nicht gespalten. Insulin, Folliculin, synthetisches Thyroxin, 
synthetisches Adrenalin, Thymoglandol u. Hypophysin fordern in abnehmender Reihe 
den anaeroben Zuckerabbau. Die menschliehe Placenta enthalt Ketonaldehydmutase. 
(Biochem. Ztschr. 198. 323—32. Berlin, Rudolf Virchow-Krankenhaus.) W a d e h n .

Gustav Fritz, Beitrdge zum Mechanismus der Blutzuckerbeeinflussung dureh 
Hypophysenextrakte. Ausziige des Hypophysenhinterlappens erhóhen intramuskular 
injiziert bei Saugern den Blutzucker. Diese Erhóhung ist heryorgerufen dureh Adre- 
nalinmobilisation; bei nebennierenlosen Tieren bleibt die Erhóhung aus. (P f l u g e r s  
Arch. Physiol. 220. 101—06. Budapest, Pharmakol. Inst. der ung. Pćter Pismany- 
U niv .) W a d e h n .

Kameye Komori, Mikrochemische Untersuchung iiber die Sekretion der ver- 
schiedenen Vcrdauungsdriisen mit besonderer Beriicksichtigung der Pepsin-Salzsdure- 
sekretion der Magendriisen. Es gelingt unter bestimmten Bedingungen dureh Behand- 
lung m it AgN0 3 -Lsg., in den Zellen von allen Verdauungsdrusen dunkle Granula zu 
erzeugen. Diese Granula treten auf, wenn die Driisen zu sezernieren beginnen u. haben 
ihr Maximum bei starkster Erschópfung der Driisen. Sie schwinden im Erholungs- 
stadium. (Seientific Reports from the Government Institu te for Infeetious Diseases 5
[1926]. 303—29. Sep.) W a d e h n .

Juljan Walawski, Das Damisekrelin, das die Sekretion der Magendriisen hervor- 
ruft. Wirkungsweise. Das Sekretin, das unter dem EinfluC der HC1 gebildet wird,
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w irkt auf die Magendriisen. Die A ktiyitat der Magendrusen zeigte sich genau zur 
selben Zeit wie die des Pankreas; sie kann deshalb nicht erst durch das Pankreas hervor- 
gerufen werden. Die Magenaktiyitat ist period, u. geht iiber ein Maximum zum Mini
mum etc. Die Abwesenlieit von Sekretin in den Magendrusen zurzeit wo sich HC1 
noch findet in den Eingeweiden ist bisher unerkliirbar. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
1373—74.) R e w a l d .

Juljan Walawski, Das Eingeweidesekretin, tfcw die Sekretion der Magendrusen 
hervorruft. Sludie bei einem Mann mit einer Magenfistd. Die Darmsekretine rufen die 
Sekretion des Magensaftes beim Menschen wie beim Tier hervor. (Vgl. auch yorst. 
Ref.) (Compt. rend, Soc. Biologie 98. 1374—75. Warschau, Hospital Saint- 
Lazare.) R e w a l d .

Jean La Barre und Pierre Destree, Anregende Wirkung intravendser Dextrose- 
injektionen auf die exlerne Pankreassekretion. Durch intrayenóse Dextroseinjektionen 
wird die Pankreassekretion stark  angeregt. (Vgl. auch Z u n z  u . L a  B a n c , C. 1 9 2 7 .
I. 3097.) (Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 1240—42. Brusscl, Univ.) R e w a l d .

Jean La Barre und Pierre Destree, Insulin und die aufiere Sekretion des Pankreas. 
Die auBeren ncrvosen Zentren des Pankreas reagieren auf die Insulinhypoglykamie, 
indem sic eine betrachtliche Verminderung der Driisenselcretion bewirken, die begleitet 
ist von einem Abfall des Gehaltes an Lipase, Trypsin u. Diastase im Pankreassaft.
(Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 1237—39. Briissel, Univ.) R e w a l d .

Franz Faludi, Kolloidstudien iiber Oallen- und Nierensekretion. IV. M itt. Die 
Gallentreibung im  Zusammenhange mit der Qvellung der Kolloide. (III. vgl. C. 1928.
II . 680.) Die Quellung von Gelatine u. Agar ist in Lsgg. von phenylchinolincarbon-
sauren Na u. dehydrocholsauren Na geringer ais in NaCl-Lsg., doch nicht viel geringer 
ais in Rohrzuckcr. Die quellungsvermindernde Wrkg. steht wohl m it der spezif. gallen- 
treibenden des dehydrocholsauren u. phenylchinolincarbonsaurem Na in keinem Zu- 
sammenhang. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 61 . 139—42. Budapest, II. Med. Klinik. 
P e t e r  PAs m a n y  Univ.) Me i e r .

Franz Faludi, Kolloidstudien iiber Gallen- und Nierensekretion. V. M itt. U ber 
den Zusammenhang der Leber- und Nierensekretion. (Vgl. yorst. Ref.) Gleichzeitig mit 
der Gallentreibung durch dehydrocholsaures u. phenylchinolincarbonsaures Na kommt 
es zu einer Steigerung des Lymphabstromes aus der Leber ins Blut. Diese bewirkt 
die Hyderamie. Durch diesen Vorgang kommt es 7Air Steigerung der Diurese. (Ztsehr. 
ges. exp. Medizin 61 . 143—49.) M e i e r .

Marcel Paget und Paul Loheac, Technik der Untersuchung des Adrenalins in  
den Nebennierenkapseln beim Menschen naeh dem Tode. Die Nebennierenkapseln 
werden sehr genau gewogen, sehr sorgfiiltig zerkleinert, m it der dreifachen Menge 
ihres Gewichtes m it wasserfreiem Na 2 S 0 4  vermischt. Danach liingeres Verreiben 
des Pulyers m it 5— 10 ccm 4 /l0  H„SO.,. Darauf 5 Min. Ruhe, auffullen auf 50-100 ccm 
m it dest. !LO, haufiges Umschiitteln wahrend */i Stde. Filtrieren. 10 ccm klares 
F iltra t mischen m it 1 g Na-Acetat, schutteln bis zur Lsg., liinzufugen von 10 Tropfen 
5% ig. HgCL, weiteres langsames Schutteln, um Schaumbldg. zu vermeiden. Eine 
schwache Rotfarbung tr i t t  bei positiver Rk. ein. Maximum der Fiirbung naeh 45 Min. 
Vergleichen der Farbę m it eingestellter Adrenalinlsg. (Compt. rend. Soc. Biologie 
9 8 .1421—23. Lille, Chem.-analyt. Labor. u. med. Klinik der freien Fakultat.) R e w a l d .

Langeron, M. Paget und p. Loheac, Vber die Existenz von Adrenalin im  freien 
Zustand und im  nicht freien in den menschlichen Nebennieren naeh dem Tode. Einflufi 
des Fauhmbeginns. Beginnende Faulnis laBt das Adrenalin sehr schnell verschwinden 
aus den menchlichen Nebennieren. Naeh 30 Stdn. findet man keine Spure mehr 
dayon. (Vgl. auch vorst. R ef.) (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1424—26.) R e w a l d .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Neue Vorstellung iiber den Mechanismus der Adre- 
tialinglucosurie. Bei R atten wird im Hungerzustande u. bei Glucosercsorption aus 
dem Darm unter Adrenalinwrkg. eine Kohlehydratbilanz angestellt u. der Gasstoff- 
wechsel bestimmt: Unter Adrenalinwrkg. kommt es wahrend der Glucosercsorption 
zu einer Vermehrung des Leberglykogens u. Verminderung des Muskelglykogens, 
gleiclizeitig besteht Glucosurie. Ohne Resorption aus dem Darm kommt es nicht 
zu Glucosurie, aber ebenfalls zur Zunalime des Leberglykogens, Abnahme des Muskel
glykogens u. Hyperglj'kamie. Die Muskeln absorbieren also weniger von dem im 
Blute ltreisenden Zucker ais ohne Adrenalinwrkg. Vff. glauben, daB dieser Zucker 
primar in der Leber fixiert war u. durch Adrenalin mobilisiert wurde. Insulin fuhrt 
im Gegensatz dazu eine Abnahme des Leberglykogens unter Erhohung der Zucker-
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yerbrennung lierbei. (Proc. of the Soc. for experimental Biology and Medicine 25
[1927]. 6 6 — 6 8 . Sep. Buffalo, State Inst. for the Study of Malig. Disease.) M e i e r .

E. Bardier, Widcrsland des Adrenalins bei den rerschiedenen Arten von Herztod. 
Die yerschiedcnen Arten von Herztod yerringern oder unterdrucken die Sensibilitilt 
des Adrenalins. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1408—10. Toulouse, medizin. Fa- 
kultat.) R e w a l d .

C. I. Urechia und G. Popoviciu, Blułcalcium und -phosphor nach der Sym- 
pathecloinie und in den Hemiplegien. In  6  Fallen von Hemiplegien wurde der Ca- 
Geh. gegenuber der Norm vergróBert gefunden. Dic P-W erte yariierten in zu engen 
Grenzen, um daraus Schliisse zu ziehcn. In  3 Fallen von Sympathectomic ist der 
Ca-Geh. yerringert, Ergotamin hatte  hier auf den Ca-Spiegel keinen Einflufl. Auch 
hier variiert der P  zu wenig, um daraus irgendetwas ableiten zu kónnen. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1486—88.) R e w a l d .

Svend Lomholt, Ober dic Verteilung des Wismuts im  Blute. Bi ist im Blut fast 
ganz an dic EiweiBstoffe des Plasmas gebunden, die weifien Blutkórperchen enthalten 
wenig, die roten kein Bi. Das U ltrafiltrat des Plasmas enthalt kein Bi. (Biochem. 
Ztschr. 198 . 98—102. Kopenhagen, Pathol. Inst. Stiidt. Krankenhaus.) W a d e h n .

Ludwig Pincussen und Edda Gornitzkaja, Unłersuchungen uber die Wirkung 
des Schicefels. Bei yerschiedenartiger Applikation von Seliwcfel wurde eine Ver- 
iinderung des Blutzuckers, der Diastase u. Katalase des Blutes nicht gefunden. Dio 
Tributyrin spaltcnde Esterase ist fast immer yermindert. (Ztschr. klin. M ed. 108 . 
369— 77. Berlin, Krankenhaus am Urban. Biol. chem. Inst.) M EIER.

Alfred C. Redfield und Eleanor D. Mason, Die Atmungsproteinc, des Bluts.
I II . Das Sdurebindungsvermógen wid der Gehalt an zu-eibasischen Aminosduren des
Hdmocyanins von Limulus polyphemus. (II. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1975.) Das Hamocyanin 
von Limulus polyphemus bindet ungefiihr 160 X 10~ 5  Mol Siiure pro g. Nach Zusatz 
von HC1 wird dio Lsg. farblos u. yerliert sein 0 2 -Bindungsvermogen. Das Basen- 
bindungsvermógen kann wegen der Zers. des Farbstoffs nicht gemessen werden. Bei 
der Titration ersclieint das Hamocyanin ais einsaurige Base mit der Dissoziations- 
konstante p x  =  3,3. Das maximale Saurebindungsvermógen stimmt m it dem aus dem 
Geli. an zweibas. Aminosiiuren (Arginin, H istidin, Łysin) berechneten Wert iiberein. 
(Journ. biol. Chemistry 77. 451— 57. Boston, Havard Med. School, Lab. of Phy- 
siol.) L o h m a n n .

J. Capart, Die Alexine gegenuber ihren eigenen sensibilisierten Blutkórperchen. 
Die mangelnde lytische K raft des Serums gegenuber seinen eigenen Blutkórperchen 
betrifft ausschlioBlich den Albuminanteil der Alexine, aber nicht den Globu]inanteil. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 1250—52. Louvain [Lówen], Univ.) R e w a l d .

O. S. Gibbs, Ober die Adsorption des Chinins durch die Blutzellcn. Ungefahr 
75—80% intrayenós gegebenen Chinins kónnen bei der Analyse wiedergefunden 
werden. Das Verteilungsverhaltnis des Chinins zwisehen den Blutzellen u. dem 
Serum ist ca. 1 :1 , mit einer geringen Verschiebung zugunsten der Zellen. Der Analysen- 
fehler beruht auf Adsorption des Chinins. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 33 . 
185—90. Halifax, Dalhousie Univ., Pharmacol. Departm.) ' K r o k e r .

Akiji Fujita, Ober die Wirkung des Kohlenozyds au f den Stoffwechsel der iceipen 
Blutzellen. Bei 90 Volum-% CO mit 5% 0 2 u. 5 C0 2  tr i t t  bei Knochenmarkszellen u. 
Blutpliittclien weniger bei Blutleucoc3 'ten eine Steigerung der Glykolyse auf; dio bei 
Belichtung verschwindet. Die Hemmung des Atmungsfermentes gescliieht also ahnlich 
wie bei der Hefe. (Biochem. Ztschr. 197 . 189—92. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biologie.) M e i e r .

Mona Spiegel-Adolf, Physikalisch-chemische Unłersuchungen beslrahller Proteine.
IV. Mitt. Der Einfhifi kurzwelliger Bestrahlung auf das Absorptionsvermogen des Serums
und der Serumeiweipkórper im  UUraviolelt. (II. IMitt. vgl. C. 19 2 8 . I. 540.) Bei Serum, 
Serumalbumin, Pseudoglobulin, nicht Euglobulin nimm t die Absorption im kurz- 
welligen Teil des Spektrums nach Bestrahlung der Lsgg. m it Hg-Dampflampe zu. 
(Biochem. Ztschr. 1 97 . 197—209. Wien, Lab. fiir Lichtbiologie u. Liehtpathologie am 
physiolog. Inst.) M e i e r .

Server Kiamil und Rassim Aali, Einwirkung von Hitze auf die Eiwei/Ssubstanzen 
des Blutserums. Meerschweinchenserum, 30 Min. auf 56° erhitzt, zeigt, daB 12,4% 
des Albumins in Globulin yerwandelt ist. Beim Kaninchcn ist unter gleichen Be- 
dingungen 6 8 %  umgewandelt. Wird Hammelserum 5 Min. auf 56° erwarmt, so zeigt 
sich keine Umbildung, bei 10 Min. ist die Umwandlung 12%. bei 15 Min. 28%, bei
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20 Min. 25,6%> bei 30 Min. nur noch 4%. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1419 
bis 1420.) R e w a l d .

Kazutane Nikaido, Zur Kennlnis der niclti-eiweiflarligen Serumkolloide und ihrcr 
biologischen Bedeutung. Ausziige der Jackbohne enthalten einen Stoff, der rote Blut- 
kórperchen agglutiniert. Diese Agglutination kann durch Zugabe von Serum ver- 
schiedener Tierarten wesentlich verzógert werden. Die Hemmungssubstanz im Serum 
ist koktostabil, aussalzbar, unl. in organ. Lósungsmm., sie ist nicht dialysabel, kein 
EiweiBstoff u. gegen Faulnis u. starkes Alkali rcsistent. (Biochem. Ztschr. 1 9 8 . 175 
bis 194. Berlin, Krankcnhaus Moabit, Biochem. Labor.) W a d e h n .

F. Plattner und O. Galehr, Zur Frage der Zunahme der capillaraktiuen Siibstanzen 
des Blutes nach der Yagusreizung. Nach Vagusreizung wird die Obcrflachenspannung 
des Serums nicht erniedrigt. Acetylcholin beeinfluBt die Obcrflachenspannung des 
Serums nicht. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 2 1 9 . 609—12. Innsbruck, Physiolog. Inst. 
d. Univ.) W a d e h n .

W. Kulikow, P. Smirnow und M. Bobkowa, Physikochemisclie Bedingungcn 
der Thcrniostabilitat des Diphtherieiomns. Die H-Ionen kónnen auf das Diphtherie- 
toxin ganz entgegengesetzt ihrer Konz. wirken. Sie kónnen das Toxin schon in der 
Kalte zerstóren, sie kónnen auch die A ktivitat des Toxins sehiitzen, selbst beim Sieden. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98 . 1412—13. Moskau, Mikrobiolog. Inst.) REWALD.

F. Przesmycki, L. Lipowska und St. Sierakowski, Uber die Ultrafiltralion 
des Diphtlierielozins. Dio Metliode BECHHOLD-KONIG ist fiir die Ultrafiltration des 
Diphtherietoxins anwendbar. Man kann bis zu einem gewissen Grade das Toxin so 
reinigen u. konzentrieren. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1231—32. Warscliau, National 
liygien. Inst.) R e w a l d .

Arthur Isaac Kendall, Harry L. Alexander und Janet A. Holmes, Die Wirkung 
von Formaldehyd auf die Konlraklion des glatlen Muskels in der Anaphylaxie. Unter- 
suchungen uber den Bakterienstojfwechsel. 84. Verss. am Uterus u. an Darmstreifen von 
Meerschweinchen. Formaldehyd scheint im allgemeinen eine desensibilisierende Wrkg. 
auf den Muskel zu haben. (Journ. of Infectious Diseases 4 1  [1927]. 137—42. Sep. 
St. Louis, Washington Univ. School. of Med.) LOHMANN.

R. Rafflin, Ammoniak und wirklićhe Harnaciditat. E influp  der Lebensweise. 
Polemik gegen dio Formel von H a s s e l b a c ii  (vgl. auch C. 19 2 8 . I .  2729). (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98 . 1277—78.) R e w a l d .

Marcel Labbe und P. L. Violle, Unter suchungen uber das diurelische Vermogen 
des Serums ton an Diabeles insipidus leidenden Kranken. Das Serum an Diabetes 
insipidus Leidender verursaeht die gleiche Polyurie wie Normalserum. (Compt. rend. 
Soc. Biologio 98. 1290—93.) R e w a l d .

Marcel Labbe, P. L. Violle und Gilbert-Dreyius, Die Gewichtskurve und die 
Grope der Diurese beim Diabetes insipidus. Dio Gewiehtssehwankungen fallen zu- 
sammen m it den Veranderungen der Diurese u. kónnen nur erklart werden durch eine 
ungeniigende W.-Aufnahme der Gewebe. Medikamentóse Behandlung m it Hypo- 
physenpraparaten bewirkt eine Steigerung des hydrojihylen Gewebes. Die GróBe 
der Hydranńe gibt 'nicht, wie man friiher annalim, ein Bild der W.-Retention u. dio 
Zus. des Blutes ist kein Spiegel fiir die der Gewebe. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
1293—95.) R e w a l d .

M. C. Dawbarn, Wachstum und Verhalten weiper Mduse unter synthetischer Didt. 
Unterss. m it der Standarddiiit Nr. 13, die Casein, dextrinierto Starkę, Rohrzucker, 
Butterfett, Schweineschmalz, Salzmischung u. Agar m it einer Zulage von feuchter 
Prefihefe enthalt. Dies entspricht einem Geh. an Protein von 52,41%, Glykogen 
30,25%, Cellulose etc. 6 ,8 8 % , A.-Extraktivstoffe 1,72%, Asche 8,74%. Bei dieser 
Diat gedeihen mannliche Mause n. Weibliche Mause gedeihen weniger gut, ohne daB 
die Ursaehe klar zu ermitteln war. Es fehlt dieser D iat das Vitamin B, das nicht hinzu- 
gefiigt werden konnte, da dio Tiere feuchte Hefe getrennt nicht annohmen. Trocken- 
hofe ist weniger geeignet. Es ist deshalb besser, die F ette der D iat durch Pflanzenfett
u. Lebertran zu ersetzen u. auficrdem eine Heine Menge Trockenhefe zuzufiittern.
(Austral. Journ. exp. Biologie med. Science 5 . 149—69. Adelaide, Siid-Australien, 
Univ.) S c h n it z e e .

T. Brailsford Robertson, Der E influp  verschiedener Nucleinsduren auf das 
'Wachstum und die Lebensdauer iceiPer Mause. Durch Verfiitterung von Nucleinen 
oder Nucleinsauren gelingt es, das Wachstum junger Mause zu beschleunigen oder das 
Leben bis zu 17% der n. Lebensdauer zu verlangern. Es besteht insofem ein Antagonis-
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mus in der Wirksamkeit der Nucleinsauren ais solche, die das Waehstum fórdern ohne 
EinfluB auf die Lebensdauer sind u. diejenigen, die das Leben yerlangern, das Waehs
tum nicht beeinflussen. (Austral. Journ. exp. Biologie med. Science 5. 47—67. Adelaide, 
Uniy., Dep. of Biochem.) W a d e iin .

T. Brailsford Robertson, Der Einflufi von Schilddriisensubstanz allein und zu- 
sammen m it Nucleinsauren auf das Waehstum und die Lebensdauer weiper Mduse. Fort- 
gesetzte Fiitterung junger Mause mit getrockneter Schilddriise beschleunigt das Waehs
tum, kiirzt aber die Lebensdauer um etwa 17%. Die Lebensdauer nach Verfiitterung 
von Sehilddruse u. Nucleinsauro ist normal. (Austral. Journ. exp. Biologie med. Science 
5. 69— 83. Adelaide, Univ., Dep. of Biochem.) WADEHN.

Marie Skarżyńska-Gutowska, Physiologische Wirkung des Vitamins B. Zirku- 
latorische und respiratorische Erscheinungen. Fitom»i-.B-Extrakte, dargestellt nach
C. F u n k , intravenós zu 0,5—1 ccm p. kg Hundegewicht injiziert, rufen Blutdruck- 
senkung u. Pulsherabsetzung hervor, die bei gróBeren Dosen zum Tode fiihren kónnen. 
Atropin sehwacht dies ab, kann es aber nicht vollkommen verhindern. Die Vitamin-B- 
E xtrakte wirken hauptsachlich durch iliren Geh. an Gholin, Histamin u. K-Salzen. 
Besonders Cholin ubt eine spezif. Wrkg. auf dio B-Avitaminose aus. Demnach schcint 
die B-Wrkg. nicht auf e i n e n  Korper, sondern auf dem Zusammen wirken verschiedener 
zu beruhen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1375—76. Wąrschau, Physiolog. Inst. 
d. Univ.) R e w a l d .

F. Liegeois, Saure-Basen-Gleichgewicht bei der spontanen tierischen Rachitis. 
Bei allen rachit. Tieren — gleich, weicher Tierart sie angehoren — wurde ein Abfallen 
der Alkalireserve beobachtet, ein Ph an der unteren Grenze fiir Normaltiere, ein y e r 
haltnis von NaHC03: H„C03  oberhalb von 1: 20. Die spontane Rachitis, vor jeder 
Behandlung, ist von einer Storung des Sauren-Basen-Gleiehgewichts begleitet, im 
Sinne einer nicht gasfórmigen Acidose. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1445—47. 
Cureghem-Brussel, Patholog. Labor. d. veteriniir-medizin. Selmie.) R e w a l d .

F. Liegeois, Sduren-Basen-Gleichgewicht und Behandlung der Rachitis. Lebertran- 
behandlung u. Vigantolverabfolgung bei Rachitis bewirken u. a. auch eine Korrektion 
des gestorten Sauren-Basen-Gleichgewichts (vgl. vorst. Ref.). Beider EinfluB ist 
alkalisierend. Auch die ultrayioletten Strahlen bewirken eine fortlaufende Erhohung 
der Alkalireserve. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1448—50.) R e w a l d .

Akiji Fujita, Ober den Stoffwechsel der Korperzellen. Der Stoffwechsel der Organe 
wurde im arteigenen Serum m it einem, evtl. durch Zusatz erzieltem Geh. an Glucoso 
von 2 mg u. NaHC0 3  entsprechend 560 emm C0 2  im ccm bestimmt. Verss. wurden 
gróBtenteils an Maus u. R atte  ausgefiihrt. Es wurden bestimmt Atmung, aerobe u. 
anaerobe Glykolyse fiir Nebenniere, Hypophyse, Epithelkorperchen, Ganglion eoeliaeum, 
Hoden, Ovarium, Placenta, Milz, embryonale Lunge, Spermien, weiBe Knochenmarks- 
zellen, Blutleukocyten, Blutplattchen, Linse des envachsenen u. des embryonalen 
Tieres. Mit Ausnahme der embryonalen Linse zeigten alle Gewebe keine oder geringe 
aerobe Glykolyse. (Biochem. Ztschr. 197. 175—88. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilheln- 
Inst. f. Biologie.) M e i e r .

J. BSlehradek und J. S. Huxley, Die Wirkungen von Pituitrin -und Narkose auf 
die Wasserregulation von Atńblystoma, im  Larvenstadium und nach der Metamorphose. 
Durch Injektion von P ituitrin  kommt es bei Larven u. halbmetamorphorierten Tieren 
zu einer geringen Wasseraufnahme m it naelifolgender Abnahme bis zu 35% des Kórper- 
gewichts. Eine Abnahme des Gewichts tr i t t  auch durch Narkose auf. Bei metamor- 
phorierten Tieren sind diese Wrkgg. nur in geringem MaBe vorhanden. Wiihrend 
der Metamorphose erfolgt also eine Umstellung der Wasserregulation. (British Journ. 
of experimental Biology 5 [1927]. 89—96. Sep. London, Zoolog. Dep. Kings College.) Mei.

Walter Arnoldi, Die Einwirkung von aktmem Eisen au f Kórpergewicht und Sauer- 
stoffverbrauch des Organismus. Bei einer R atte tra t  nach 14-tagiger Zufuhr von magnet, 
benzidinakt. Eisenoxyd nach B a u d i s c h  u . W e l o  Erhohung des 0 2-Verbrauches 
u. des Gewichts auf. Zufuhr yon Tabletten eines akt. u. magnet. Eisencarbonats 
bewirkte bei zwei Patienten eine Erhohung des Grundumsatzes. Uberhaupt hatten 
diese Tabletten klin. giinstige Wrkg. auf das Allgemeinbefinden. (Folia Hamato- 
logica 35 [1927]. 21—29. Sep. Berlin, I I . Med. Uniy. Klinik der Charitó.) M e i e r .

H. Bierry, Ober die Glykogenreserve und ihre physiologische Rolle. Bei den Sauge- 
tieren u. Vógeln findet man immer, wenn man sofort nach der Tótung untersucht, 
in der Leber neben Glykogen eine relatiy groBe Menge yon „Kohlehydraten“, die 
in Beziehung stehen zur Anwesenheit der freien Glucose; diese Substanzen sind auch
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in geringen Mengen in den Muskeln vorhanden. Bei Kaltbliitem  findet sieh nur eine 
sehr geringe Menge freier Glucose in der Leber. Die Anwesenheit dieser Substanzen 
ist liervorragend m it der A ktivitat der betreffenden Organe verbunden. Die Rolle 
der Leber ist, die fiir den Organismus notwendige Menge Glucose stiindig in diesen 
zu ergieBen. Das Glykogen ist eine dieser Umwandlungsformen der Glucose, in der 
sieli die „Zuckerinaterie“ an den verscliiedensten Stellen des Organismus befindet. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1387— 89.) R e w a l d .

Shigeru Ikoma, Uber den Einflu/3 einiger Gallensauren auf den Fetlstoffwechsel. 
Unters. des Einflusses zugesetzter Gallensauren (Cholsaure u. Desoxycholsaure) auf 
die Fettspaltung bei der asept. Autolyse zerkleinerter Organe. Die starkste Beein- 
flussung wird in der Leber gefunden, bedeutend weniger in anderen Organen. (Journ. 
Biochemistry 6  [1926]. 3S3—93. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) L o h m a n n .

Yuzura Kojima, Fortgesetzte Untersuchungen iiber die Frage der Entstehung ton 
Zucker aus Fett. (Vgl. C. 1928. I. 1788.) Kohlehydratfreie R atten (PhIorrkizimvrkg.) 
konnen aus Glycerin u. Na-Lactat Zucker bilden. Ebenso entsteht aus EiweiB Zucker. 
Bei Fettfiitterung geht die Zuckerbldg. zuriick. Fettsauren oder fettsaure Salze werden 
von den Tieren so schlecht Yertragen (Tod nach einigen Tagen), daC uber die Bldg. 
von Zucker aus ihnen kein Urteil abgegeben werden kann. (Biochem. Ztschr. 197.
31—71. Bern, Physiol. Inst. d. Univ.) M e i e r .

Masato shoda, 1. Die Wasserstoffionenkonzentration bei der Fettspaltung durch 
Pankreassteapsin und Gallensauren. 2. Uber das Verhaltnis zwischen der Gallensauren- 
struktur und der fettspaltenden Wirkung. Unters. des Einflusses des pn auf die Fórderung 
der fettspaltenden Wrkg. von Pankreaslipase durch Cholsaure, Desoxycholsdure, Gallo- 
dcsozijcholsa ure u. Hyodesoxycholsaure. Das Minimum liegt bei etwa p a  =  8 , bei der 
letzteren bei ph - 8 —9,2. Aus den Wirkungsunterschieden werden Schlusse iiber
Konst. (Stellung der OH-Gruppe) u. Fórderung der Fettspaltung gezogen. (Journ. 
Biochemistry 6 [1926], 395— 407. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) LOHMANN.

J. Smorodinzew, Der E influp vcrschiedener Prdparate der Chiningruppe auf 
die fermentatiten Funkiionen des Organismus. V III. M itt. Die Verdauung des Edestins 
durch Pepsin in  Gegenuart ton salzsaureni Chinin. (VII. vgl. C. 1927. I. 3088.) Chinin 
hemmt in Konz. bis zu 0,5% die Edestinverdauung durch Pepsin nicht, wenn die [H'] 
auf der optimalen fiir die Fermentwrkg. gehalten wird ca. pa =  1,7.' (Biochem. Ztsclir. 
195. 1—7.) " M e i e r .

A. Gubser, Zur Chemie der Leberierfettung. Meerschweinchen, die durch P-Ver- 
giftung, Luftyerdunnung, Ubererwarmung oder Chloroformyergiftung sterben, zeigen 
stark yerfettete Lebern. In  den ersten beiden Fallen ist der Phosphatidgeh. der Leber 
sehr stark  yermehrt, der Gesamt-P ist unyerandert. Es diirfte eine Umwandlung yon 
Nuclein-P in Phosphatid-P stattgefunden haben. Der Phosphatidgeh. der Lebern der 
unter den andern Bedingungen zugrunde gegangenen Tiere ist n. Die Verfettung der 
I^eber stellt danach im chem. Sinne keinen einheitlichen Vorgang dar. (Biochem. 
Ztsclir. 198. 65—SO. Dayos, Schweizer Inst. f. Hochgebirgsphysiol. u. Tuberkulose- 
forscliung.) WADEHN.

Lidia Tutkewitsch, Die JSIilz ais Regulator des A  min osa u reglei ch-ge tci ch ts des 
Blutes. I . Mitt. Der Einflu/3 der Milzexstirpation auf den Aminosauregehalt des Blutes, 
der roten Blutkórperchen und des Plasmas. Erythrocyten n. Hunde absorbieren in vivo 
u. in yitro Aminosauren, diese Erscheinung ist bei roten Blutkórperchen milzloser 
Hunde nicht zu beobachten. Die Mil z stellt eines der wichtigsten Depots fiir die sieh 
endogen bildenden oder von auCen stammenden Aminosauren dar; sie erlialt die Amino
sauren von den Erythrocyten, dereń Aminosauregeh. sie teils hormonal, teils direkt 
beeinfluBt. (Biochem. Ztschr. 198. 47—59. Charków, Forschungsanst. f. Physiol. der 
Ukrnauka.) WADEHN.

Lidia Tutkewitsch, Die M ilz ais Regulator des Aminosduregleichgewichis des 
Blutes. I I .  Mitt. Der Einflu/3 des Desinnenation der M ilz auf den Aminosauregehalt 
des Bluies, der roten Blutkórperchen und des Plasmas. (Vgl. vorst. Ref.) Die entnervte 
Milz buBt ihre Fahigkeit, Aminosauren von den roten Blutkórperchen aufzunehmen 
u. ein Depot fur Aminosauren zu bilden, ein. (Biochem. Ztschr. 198. 60— 64. Charków, 
Ukrain. Psychoneurol. Staatsinst.) W a d e h n .

J. Colle, Einflu/3 des Calciumgehaltes au f das Diagramm Ausdehnung—Lange 
des Muskels. Die Abwesenheit von CaCl, yerursacht nicht nur eine Verringerung 
der masimalen Tension, sondern auch eine solche der Verkiirzung des Muskels. Der
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Muskel stellt sein normales Verli. wieder hcr, ivenn er in Ringerlsg. getan wird. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1439—41. Louyain [Lówen], Physiolog, Labor. d. Univ.) R e w .

William H. Chambers und Adolph T. Milhorat, Muskelarbeit und Stickstoff- 
umsatz von Hunden. Arbeitsverss. an bis zu 5 Woclien hungernden Hunden. Der 
Extra-N  ist schon nach 1  Woche gróBtenteils erschópft; di es spricht dafiir (ebenso 
Insulinyerss.), daB nicht das Muskelgewebe selbst abgebaut wird, sondern ein anderer 
N-Vorrat ais Quelle dient. In  den ersten Hungertagen kann die Extra-N-Ausscheidung 
durcli Kohlenliydrat Yóllig aufgehoben werden. (Journ. biol. Chemistry 77. 603—18. 
New York City, Cornell Univ. Med. Coli. u. New Haven, Yale Uniy.) LOHMANN.

Tetuzo Imahasi, Die Guanidimmrkung auf den Skeletimuskel des Frosches in  situ 
und auf diese icirkende Pharmaka. Die Guanidinwrkg. hat ihren Angriffspunkt sowohl 
im Zentralneryensystcm ais auch im Muskel. Kleine Doscn steigern nur die Reflex- 
erregbarkeit des Riickenmarks, gróBere rufen fibrillare Zuckungen des Muskels u. 
Zunahme des Muskeltonus hervor. Die fibrillaren Zuckungen treten nicht ein, wenn 
die oberhalb der Medulla oblongata liegenden Hirnteile ausgeschaltet werden, die 
Tonuswrkg. ist dann noeh yorhanden, hórt aber bei Durchtrcnnung des Riickenmarks 
unterhalb der Medulla oblongata auf. Bei In taktheit des Neryensystems tr it t  die 
Guanidinmuskelwrkg. dann nicht auf, wenn durch Unterbindung der BlutgefaBc 
das Guanidin nur von den Muskeln ferngehalten wird. Dies spricht ebenso wie dio 
Beeinflussung durch Gifte (Narkotika, Curare usw.) fiir eine gleichzeitige Beteiligung 
peripherer u. zentraler Reizmeclianismen. (Okayama-Igakkai-Zasshi 39 [1927]. 869 
bis 905. Sep. Okayama, Pliarmakol. Inst. d. Univ.) MEIER.

Albert Lambrechts, Wirkung von Acetylcholin auf die D u rch i ran kungsfah igke it 
der gestreiflen Froschmuskeln. Acetylcholin yergróBert die Durchtrankungsfahigkeit 
der gestreiften Froschmuskeln. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1246—47. Liege, Physiol. 
Inst. Lćon Fredericg.) R e w a l d .

Charles M. Gruber, Uber die Einwirkung des Morpftins und des Papaverins auf 
die peristaltischen und antiperistaltischen Konlraktiotien des Ureters. I I .  Mitt. (I. vgl. 
Journ. Uroi. 1928.) ilorphinsulfat in liohen Konzz. bewirkt Anwachsen des Tonus 
u. der Bewegungen des isolierten Ureters. MaBige Konzz. bewirken Ansteigen des 
Tonus u. der peristalt. Bewegungen, wenn solche yorhanden sind, oder der antiperistalt., 
wenn diese yorherrschen. Gibt man Morphin zu der Badfl. des aufgehangten Ureter- 
segments, so wird die Peristaltik in Antiperistaltik umgewandelt u. umgekehrt. — 
Papa lerinh i/drochlorid setzt Peristaltik u. Antiperistaltik am Ureter herab. Papa- 
yerinhydrochlorid in der Badfl. legt die spontanen Bewegungen des Segments lahm, 
bei reaktionsfahigen Uretern kchrt es die Bewegungsrichtung um. Papaverinhydro- 
chlorid setzt die Geschwindigkeit u. die Hóhe der Kontraktionen herab. Von Papa- 
yerinhydrochlorid braucht man zur Erzeugung der Depression nur ca. den hundertsten 
Teil, den man beim Morphinsulfat zur Erlangung eines aquivalenten Reizes notig hat. 
(Journ. Pharmacol. exp. Tlierapeutics 33. 191—99. St. Louis, Washington Univ., 
School of Med., Dep. of Pharmacol.) K r o n e r .

Charles M. Gruber, Bemerkung zu dem Einflu/3 des Phenobarbital-Nalriums 
auf die Peristaltik und Antiperistaltik des Ureters. I II . Mitt. (II. ygl. vorst. Ref.) 
Fiigt man Phenobarbitalnatrium (Luminal) zu der Lsg., die den Teil eines Ureter- 
segments umspiilt, yon dcm die Bewegungen ausgehen, so erhalt man sehr bald ein 
Nachlassen der spontanen Kontraktionen. Behandelt man das andere Ende in gleicher 
WTeise, so erhalt man automat. Umkehrung der Bewegungsrichtung. W endet man 
die Drogę in  miiBigen Konzz. an, so erhalt man beim aufgehangten Uretersegment 
nur eine Beeinflussung der Starkę der Kontraktionen. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 33. 201—06. St. Louis, Washington Univ., School of Med., Dep. of 
Pharmacol.) KRÓNER.

W. Duliere, Untersuchungen uber das Phosphagen. Die Steifheit ist nicht an die 
Ggw. yon Phosphagen gebunden, sie kann yerschwinden, wenn das Phosphagen noch 
in tak t ist. Das Phosphagen yerschwindet im Laufe der Steifheit oder angestrengter 
Arbeit. Es kann auch durch yerschiedene Pil. ausgewaschen werden. Einmal ver- 
schwunden, kann der Muskel sich haufig nicht wieder regenerieren. Glucose der Ringer
lsg. liinzugefiigt, hat keinen EinfluB auf den Geh. an Phosphagen. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 1252—54. Lówen, Physiolog. Labor. Louyain.) R e w a l d .

Noboru Ariyama, Die Bildung ton Methylglyoxal aus Hezosephosphat in  Gegen- 
icart ton Gewebe. (Vgl. auch C. 1928. II. 911.) LaBt man Leber- oder Muskelextrakt 
24 Stdn. bei 37° stehen, setzt dann Hexosediphosphat zu, so kann Methylglyozal in
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dem Reaktionsgemisch nachgewiesen werden (identifiziert ais p-Nitrophenylhydrazon 
u. Milchsiiurebldg. m it Glyoxalase u. starkem Alkali). Unter den gtinstigsten Be- 
dingungen wurden 10°/o des zugesetzten Hexosediphosphats zu Methylglyosal gespalten. 
Der Vorgang wird dam it erldiirt, daB nach 24-std. Incubation die Glyoxalase des Gewebes 
zerstórt, wahrend dio Fahigkeit zum Abbau des Hexosediphosphats dureh ein be- 
stiindigeres Ferment noeh erhalten ist. Das Methylglyoxal ist daher ais Zwischenprod. 
bei der Milchsiiurebldg. anzusehen. (Journ. biol. Chemistry 77. 395—404. St. Louis, 
Washington Univ. Sehool of Med., Dep. of Biol. Chem.) L o h m a n n .

Svend Hansen, Die Bedeutung des Cholesterins fiir die Bildung von Oallensteinen 
dureh ezperiinenłelle Untersuchungen beleuchtet. Statist. Auswertung eines groBen 
klin. Materials u. eingehende Besprechung der L iteratur. Beim Menschen sind die 
am zahlreichsten beobachteten Steine Cholesterinsteine. Bei Cholelithiasis wird 
haufig eipo Hypercholesterinamie bcobachtet. In  Tierexperimenten am Kaninchen 
wird gezeigt, daB dureh Fiitterung m it Cholesterin bei auftretendcr Hypercholesterin- 
iimie auch der Cholesteringeh. der Galie erhoht ist. In  diesen Fallen, besonders wenn 
die Gallcnblasc oder der Ductus cysticus vcrengert wird, kommt es zu Cholesterin- 
ausfśillung u. Konkrementbldg. (Acta chirurgica Scandinavica 67 [1927]. 483—542. 
Sep. Kopenhagen, Bispebjerg Hospital pathol. Inst.) M e i e r .

K. Kindler. Physiologische Wirkung und Haftfesligkeil v m  Halogenen. Negativc 
Halogenatome haften an einem Radikal R 3C um so fester, je positiver das C-Atom von 
R3C ist. Der Charakter dieses C wird dureh die N atur der Reste R  bestimmt. Es posi- 
tivieren alle Alphyle stiirker ais H, u. zwar um so mehr, je langer dio K ette ist, wahrend 
die Aryle negativieren u. infolgedessen auf das Halogen auflockernd wirken. Den 
Arylen analog wirken Metalloide (O, S, N) u. Metalloidgruppen (CO, N 0 2) in Verbb. 
der allgemeinen Formel X(CH2)n Hal. Dio Fahigkeit organ. Halogenyerbb., die Schleim- 
haute zu reizen, nimm t meistens m it der Beweglichkeit der Halogenatome zu. Bei 
der narkot. Wrkg. von Halogenyerbb. ist es geradc umgekehrt. Die antisept. Wrkg. 
von organ. Halogenyerbb. nimmt haufig m it der Zahl der Halogenatome zu. (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 394—406.) W in k e l m a Nn .

L. Schwarz und F. Sieke, Uber Gallium. Chemotherapeut. Tierverss. m it Gallium- 
ammoniumsulfat verliefen yerschiedcn: Bei subcutaner Bchandlung starben Mause 
nach Einspritzung von 10 mg, R atten von 20 mg Ga pro 100 g Korpergcwiclit; bei 
intraisendser Behandlung dagegen zeigten Kaninchen hoehstens deutliche Reizungen 
der blutbildenden Organe. (Arch. Hygiene 1 0 0 . 143—48. Hamburg, Staatl. Hyg.-Inst. 
[Festschrift fiir R. O. N e u m a n n ].) S p l i Tt g e r b e r .

B. Brahn und G. Weiler, Die quantitative Verteilung des Goldes in  den Organen 
gesunder und tuberkulóser Kaninchen nach Behandlung mit Goldprdparaten. I. Mitt. 
Versuche an nichltuberkulosen Kaninchen. An Goldprdparaten kamen zur Anwendung 
Nr. 2949 der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  m it einem Goldgehalt von 42% (das 
Priiparat ist eine Goldtliioharnstoffyerb.), Nr. 2950 obenfalls von der I. G. F a r b e n 
i n d u s t r i e  m it 21,9% Gold u. Sanocrysin m it 37,35% Gold, entsprechend der 
Formel (S2 0 3 Au)NaNa2 S2 0 3. Die Lsgg. der Praparate wurden in die Ohrvene injiziert. 
In  folgenden Organen wurden die aufgespeicherten Goldmengen bestimmt: Niere, 
Leber, Lunge, Milz, Hcrz, Darm, Magen, Gehirn, Knochen, Fleisch, Feli u. in einigen 
Verss. aueh Blut, hierbei Blutlcuchen u. Serum getrennt. Die yerwendete analyt. 
Best.-Methode gestattete noch Goldmengen bis zu Viooo mS Sicherheit zu bestimmen. 
Bei den Verss. m it Priiparat 2949 fand sich die Hauptmenge des Goldes in der Leber, 
im Gegensatz zu den Priiparaten 2950 u. Sanocrysin, bei denen sich die groBte Menge 
des Goldes in den Nieren yorfand. GroBere Unterschiede im Goldgehalt bei der An
wendung der yersohiedenen Praparate findet sich auch noch in der Milz, wahrend sich 
fiir die anderen Organe kaum Parallelen aufstellen lassen. Die Giftigkeit der Gold- 
priŁparate scheint parallcl m it der Anhaufung des Goldes in den Nieren zu gehen. Eine 
bemerkenswerte Erscheinung bei der Venvendung von Sanocrysin war die hiiufig beob- 
achtete starkę Gewichtsabnahmc der Tiere. (Biochem. Ztschr. 1 9 7 . 343—52. Friedrichs- 
hain, Chem. Abtlg. d. Stadt. Krankenhauses.) Ma h n .

D. C. Walton, E. F. Kehr und A. S. Loevenhart, Vergleich der pharmakologischen 
Wirksamkeit des Diacetonalkohols mit der des Acetons. Es liegt hier ein Fali vor, in 
dem die pharmakolog. Wirksamkeit einer Substanz m it der ihres einfachsten Poly- 
meren yerglichen werden kann. Der Diacetonalkohol (Dimethylacetonylcarbinól) ist 
etwas giftiger ais das Aceton. Seine schlafmachende Wrkg. zeigt sich schneller u. 
sein hemmender EinfluB auf die Respiration ist ausgepriigter. Beide Substanzen
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rufen einen Abfall des Blutdrucks hervor, der walirscheinlich auf Verminderung des 
Schlagvol. beruht u. voin Vaguszentrum unabhangig ist.

E x p e r i m e n t e l l e s .  Yff. haben gefunden, daB 2,4-Dinitrophenylhydrazin 
m it Diacetonalkohol einen roten, m it Aceton einen gelben Nd. liefert. Diese Methode 
soli zur Analyse von Misehungen von Aceton u. Diacetonalkohol dienen. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 33. 175—83. Wiseonsin, Univ., Pharmacological Labo- 
ratory.) K r o n e r .

K. K. Chen, Blutdruckanderungen naeh wiederholten Gaben von l- und d,l-EpJiedrin. 
Wiederholte intravenose Injektionen von 1- oder d,l-Ephedrin bei aniisthesierten, 
enthaupteten Katzen, Hunden oder Kaninchen ergeben ein graduclles Nachlassen 
der blutdrucksteigernden Wrkg. u. sclilieBlieh ein yorubergehendes Abfallen des Blut
drucks. Dasselbe Phanomen kann man beobachten, wenn man 1-Ephedrin auf d,l- 
Ephedrin folgen laBt u. umgekehrt. Die Anderungen im Blutdruck beruhen auf Herz- 
wrkg. Beim Menschen ruft die erste Dosis von 1- oder d,l-Ephedxin per os die starkste 
Rk. im Blutdruck hervor, wahrend sich die Wrkgg. der folgenden Dosen gleicher 
Starkę, in Zwischenraumen von 2—3 Stdn. gegeben, summieren u. ais anhaltend 
erwcisen. Einzelne Ephedrindosen, die in Intervallcn von 24 Stdn. yerabreieht werden, 
zeigen keinen EinfluB aufeinander. Gegenuber dem Epinephrin weist das Ephedrin 
einige Unterschiede im Verh. auf; diese rcichen jedoeli nicht dazu aus, das Ephedrin 
von der Klasse .der sympathicusreizenden Aminę auszuschlieBen. — Der therapeut. 
W ert des Ephcdrins wird diskutiert. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 33. 219 
bis 235. Johns Hopkins Univ., Dep. of Pharmacol.) K r o n e r .

K. K. Chen, Vergleichende Untersuchungen iiber synthetische und nalurliche Ephe- 
drine. In  folgenden charakterist. Eigg. gleicht das synthet. Ephedrin qualitativ dcm 
natiirlichen: Steigerung des Blutdrucks bei Versuchstieren nacli intravenoser In- 
jektion u. weniger ausgesprochen beim Mensehcn naeh oraler Applikation, EinfluB 
auf den Tonus u. die rhythm. Kontraktionen des isolierten jungfraulichen Meer- 
schweinchenuterus, Bronchodilatation naeh Arecolin u. Pliysostigmin, mydriat. Wrkg. 
beim Kaninchen u. beim Menschen (ausgesprochen bei weiBen, aber unbedeutend 
bei farbigen Rassen), hyperglykam. Wrkg., entgiftende Wrkg. bei akuter Morphium- 
yergiftung. Die kleinsto lethale Dosis betragt bei synthet. u. naturlichem Ephedrin 
naeh intrayenoser Injektion in Form des Hydrochlorids ca. 60 mg/kg Kórpergewieht 
bei Kaninchen. Bzgl. der Intensitat der Blutdrucksteigerung ycrhalt sich das synthet. 
zum natiirlichen Ephedrin wie 1: 1,33, bei indirektem Vergleich m it optimalen Dosen 
an enthaupteten Katzen. Bzgl. der mydriat. Wrkg. betragt dieses Verhaltnis 1: 1,29, 
gemessen am Pupillendurchmesser. Klin. uben beide Ephedrine dio gleiche Wrkg. 
auf die Nasensclileimhaute bei lokaler Applikation aus. Bei der Behandlung von 
Asthma bronchiale scheint das synthet. Ephedrin in einigen Fallen eine schwachero 
Antikrampfwrkg. zu haben ais das natiirliche. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 
33. 237—68. Johns Hopkins Univ., Dep. of Pharmacol.) K r o n e r .

Elisabeth Dingemanse und J. P. Wibaut, Zur Pharniakologie von einigen 
Pyridylpyrrolen und einigen Abkommlingen des a-Aminopyridina. (Unter Mitarbeit 
von Baumann u. Kuilman.) (Vgl., C. 1924. I .  1032. II. 475.) Die Unterss. dienen 
dem Studium der Beziehungen zwischen chem. Konst. u. pharmakol. Wrkg. a -Amino- 
pyridin  ruft Krampfe hervor, dio naeh gróBeren Dosen immer letal enden. Lahmungs- 
erscheinungen u. Verschwinden der Reflcxe gehen voraus. Der Blutdruck spinaler 
Katzen wird gesteigert. — Subcutane Injektion des fi-Aminopyridins bewirkt bei 
Froschen dieselben Erseheinungen wio die entsprechende oc-Verb. Gelegentlich ist 
die Wrkg. weniger stark ais bei der cc-Verb. Das Acetyl-a-aminopyridin wirkt bei 
Froschen ahnlich wie das a-Aminopyridin selbst, nur ist dic Wrkg. abgeschwacht. 
GroBere Dosen fiihren zu einem starkeren katalept. Zustand. Da die Tiere naeh Tagen 
noch sterben, wird angenommen, daB die Acetylgruppe langsam abgespalten wird 
u. so die freie Base ilire Wrkg. wieder entfaltet. Urelhan- u. Dibenzoylverb. des a-Amino- 
pyridins zeigen weniger ausgepragte Eigg.: Die Einfiihrung der genannten Gruppen 
in das a-Aminopyridin bewirkt also eine Abschwachung der pharmakol. Wrkg. Die 
Eigg. der Pyridylpyrrole u. der entsprechenden Nicotyrine ahneln im allgemeinen 
denen der Pyrrole u. hinsichtlich der krampferregenden Wrkgg. auch dem a.-Amino- 
pyridin. Alle Pyridylpyrrole zeigen starkę tiefenaniisthet. Wrkg. Der Kornealreflex 
am Kaninchenauge bleibt bei allen Verbb. bestehen. Auch das Acetyl-a-aminopyridin 
zeigt keine Oberflachenanasthesie. Auf keine dieser Verbb. reagieren Frosche mit 
typ. Nicotinstellung. — Im  einzelnen unterscheideń sich die Pyridylpyrrole wie folgt:
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Bei Froschen injiziert, ist die Wrkg. der beiden isomeren G-[a-Pyridyl]-pyrrole gleich: 
starko Lahmungen, Krampfe. Am isolierten Nerv starkę Herabsotzung der Reizbar- 
keit. Aueh beim spinalen Tier leichte Krampfe. Hinsicht-lich des Einflusses auf den 
Blutdruck gilt allgemein folgende Regel: Die Verbb., in  denen der Pyrrolring in 
a-Stellung substituiert ist, wirken blutdrucksenkend, diejenigen mit dem am /S-C-Atom 
substituierten Pyrrolring aber blutdrueksteigernd. So wirken z. B. a -P yridyl-<x-pyrrol, 
<x-Pyridyl-N-methyl-a.-pyrrol u. auch das isomere (j-Pyridyl-N-methyl-cc-pyrrol blut
drucksenkend. Aber a-Pyridyl-fi-pyrrol u. die entsprechende Methyherb. steigern 
den Blutdruck. Dic N-Methylverbb., die Nicotyrine, wirken ahnlich wie die 
C-[a.'-Pyridyl]-pyrrole, von denen sie sich herleiten. Fiir die Beeinflussung des 
Blutdruckes gilt dieselbe Regel. Das (1-Nicolyrin oder fj-Pyridyl-N-methyl-a-pyrrol 
setzt den Blutdruck bei Katzen herab, verursacht leichte Krampfe, bei gróBeren 
Dosen Herzstillstand. Es wirkt ahnlich wie das isomere x-Pyridyl-N-mcthyl-a-pyrrol. — 
Der Unterschied zwischen N-[u.-Pyridyl]-pyrrol u. seinen entsprechenden C-Verbh. 
ist nicht sehr groB. Nur scheint die anasthesierende Wrkg. des N-[tx-Pyridyl]-pyrrols 
starker zu sein. Den Blutdruck steigert es bedoutend. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
132. 365—81. Amsterdam, Pharm.-therapeut. Inst. d. Univ.) K r o n e r .

D. Michaił, T. Bendescu und P. Vancea, Wirkung ton Ergotamin auf den 
basalen Metabolismus und auf die Glykamie bei Avgenerkrankungen. Bei Augen- 
erkrankungen bewirkt Ergotamin eine Senkung des basalen Metabolismus, die aber 
wenig konstant ist, u. auch eine solclie der Glykamie, jedoch nur dann, wenn eine 
leichte Sympathicushyperglykamie besteht. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1468 
bis 1469. Cluj [Klausenburg], Ophthalmolog. Klinik.) REWALD.

G. Marinesco, 0 . Sager und A. Kreindler, Mechanismus der therapeułischeti 
Wirkung des Scopolatnins bei den postencephalitisclien Parkinsons. Scopolamin (1 mg 
subcutan) bewirkt bei postcncephalit. Parkinsonerkrankten eine Verminderung aller 
vergróBcrten muskuliiren Chronaxien. Die Muskeln, dereń Chronaxie vermindert 
ist, nelimen nach der Scopolamininjektion ilire normalen Werte wieder an. (Compt. 
rend. Soc. Biologio 98. 1322—25.) R e w a l d .

L. Jung und P. Fontenaille, Untersuchungen iiber die pharmakodynamischen 
Eigenschaften eines Glucosids aus Adonis vemalis: Adonidosid. Bei subcutaner Ver- 
abfolgung von 0,25—0,5 mg per kg Hund werden sehr schwere tox. Erscheinungen 
hervorgerufen: Bei der Halfte der Falle tr i t t  der Tod nach 30 Min. bis 4 Stdn. ein. 
Zuerst wird das Tier sehr unruhig, darauf starker SpeichelfluB u. sehr starkes Er- 
breehen. Dann Yoriibergehend Ruhe, wieder Auftreten von Erbrechen usf. bis der 
Tod im Koma eintritt. Geringere Dosen, 0,05 mg, in die Jugularis injiziert, bewirken 
Verlangsamung des Pulses, die 1 Stde. anhalten kann. Eine direkte diuret. Wrkg. 
wurde nicht nachgewiesen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 133S—40. Lyon, Physiol. 
Inst. d. Yeterinarschule.) R e w a l d .

• Theodora Koppanyi, Die Wirkung von Ceanothyn auf Niere und Leber des Hundes. 
Ceanothyn (ein Extrakt, der die Alkaloide von Ceanothus americanus enthalt) hatto 
bei oraler Verabreichung in 30- bis 40-mal so starken Dosen ais die taglichen fiir 
Blenschen, wahrend melir ais 2 Woehen eingegeben, keine schadliche Wrkg. auf Leber 
u. Niere von Hunden. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 528—29.) L. J o s e p h y .

Hans Killian, Ezperimentelle Narkosestudien. I . Mitt. Scliock und Narkose. Die 
Wrkg. verschiedener Narkotika, CHCł3, A., N 20, Urełhan, Narcylen, auf Kreislauf
u. auf die Beeinflussung des Blutdrucks durch Reflexe wahrend der Narkose wird 
untersueht. Nur beim Narcylen tr i t t  unter der Narkose eine Blutdruckerhóhung u. 
VergroBerung der Herzamplituden ein. Dies macht das Narcylen geeignet, bei Opera- 
tionen auftretenden Schock zu verhindern oder zu bessern. Histeminsehock wird beim 
Kaninchen nicht aufgehoben. (Arch. fiir klinische Chirurgie 147 [1927]. 503— 17. 
Sep.) M e i e r .

Hans Killian und Erich Schneider, Ezperimentelle Narkosestudien. II. Mitt. 
Narkose und Atmung. (I. Ygl. vorst. Ref.) Es wird die Wrkg. der Narkotika auf den 
Atemtyp untersueht. Charakt-erist. Atemformen treten bei keinem Narkotikum auf. 
Bei CUCl3 u. /I. tr i t t  durch Reizung von der Lungenoberflache eine yermehrte Atmung 
auf, bei Narcylen u. Slickoxydul tr i t t  dies nicht auf, ebenso wie bei Urethan u. Arertin, 
doch ist bei den letzt-en beiden die Atcmleistung haufig herabgesetzt u. die Empfind- 
lichkeit des Atemzentrums gegen C0 2  ,vermindert. Pemocion macht voriibergehend 
Atemrerminderung, spater aber meist Vermehrung. (Narkose und Anasthesie 1928. 
Nr. 4. 15 Seiten Sep.) M e i e r .
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Angelo Rabbeno, Untersuchung iiber die Athemarkose im  Hochgebirge. Dio Ather- 
narkose ist im Hoobgobirgo weniger tox. ais im Tiefland, da dio Zeit des Erwachens 
durch die erhohte Atmung wesentlich verkiirzt ist u. zur Erhaltung der Narkosc 
wesentlich hóhere Konzz. in der Atemluft vertragcn werden ais in der Ebene. (Ar- 
chives internationales do Pharmacodynamie et de Therapie 33 [1927]. 440—58. Sep. 
Padua, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

Alfred Blalock, Schlagvolumen des Hundes wahrend Athemarkose. I. Der Einflufl 
der Athemarkose auf das Schlagtolumen. Wahrend leichter Athemarkose ist das Minuten- 
volumen im Durchschnitt 70% yermehrt, nur in tiefster Narkosc yermindert. Der 
Sauerstoffverbrauch ist erhóht u. die Sauerstoffausnutzung yermindert, daher kommt 
es zur Abnahme des C02 -Geh. des Blutes u. Zunahme der [H+]-Konz. (Arch. of Surgery
14 [1927], 732—51. Sep. Nastyille, Tenn.) M e i e r .

Alfred Blalock, Schlagvolumen des Hundes wahrend Athemarkose. II . Der Einflufl 
von Alkaliinjektion auf das SchIagvolumen des narkotisierten Hundes. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Ursache der Erhóhung des Minutenvolumcns beim narkotisierten Hunde ist zum 
Teil in der Erhóhung der [H+] zu suchen, da nach Alkalizufuhr eine geringerc, aber 
docli noch deutliche Zunahme des Minutonyolumens sta ttha t. Fiir diese bei alkal. 
Blutrk. noch bestehende Erhóhung des Minutenvolumens ist eine Anoxamio nicht 
yerantwortlich zu machen. (Arch. of Surgery 14 [1927]. 921—33. Sep.) M e i e r .

AlfredBlalock, Schlagvolumen des Hundes wahrend Athemarkose. I II . Der E influp  
therapeutischer Mengen von Digitalis auf das Schlagvolumen des narkotisierten Hundes. 
(vgl. vorst. Ref.) Die Vcrmehrung des Schlagvolumens unter der Athemarkose tr i t t  
nicht ein, wenn Digitalis gleichzeitig gegeben wird. Eine Anwendung yon Digitalis 
vor oder bei Operationen muB in ihrem Wertc ais zweifelhaft angesehen werden
u. diirfte nur dort in Betrackt kommen, wo eińe starko Erhóhung der Herztatigkeit 
zu vermeiden ist. (Arch. of Surgery 14 [1927]. 978—90. Sep.) Me i e r .

Hugo Hellendall, Erfahrungen iiber intramuskuldre Lobelininjektionen im  post- 
narkotisclien Stadium an 303 Fallen. Bei Pantopon 0,02-Scopolamin 0,0003-.4.-Nar- 
kosen, Pantopon 0,02-s. Morphium  0,01-Lumbalanasthesien u. bei Morphium 0,01-A.- 
Narkosen — insgesamt in 303 Fallen — lieB sich durch intramuskuliire Lobelininjektion
— 0,01 — in 6 6 %  der Falle auf die unangenehmen Begleiterscheinungen u. ernsteren 
Folgezustande der erwahnten Narkosen, bzw. Anśisthesien eine giinstigo Wrkg. er- 
zielen. In  31% war keine Wrkg. zu orkennen, wahrend in 1,9% — in 4 Fallen bei der 
Pantopon-Scopolamin-A.-Narkose— eine anscheinend ungiinstigeWrkg. zu yerzeichnen 
war. Die Lobelininjektionen erfolgtcn in fast allen Fallen post op., nur in einigen Fallen 
aus besonderer Indication bereits in op. (Contralbl. f. Gynakologie 1927. 92—98. Sep. 
Dusseldorf, Priy.-Frauenklin. Dr. HELLENDALL.) M a h n .

W. Beyerman, Die Behandlung manischer und depressiver Zustande mit Somnifen. 
Beschreibung von 10 Krankengeschichten m it giinstigen Ergobnissen der Somnifenkur. 
Vf. fordert diese bei jeder Depression anzuwenden, bei der die Móglichkeit psychogener 
Entstehung nicht yorliegt, u. psychogene Behandlung bzw. ausbleibende Besserung 
dadurch nach 2 Monaten nicht eingetreten ist. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 72. II. 
3998—4003. Santpoort, Proy. Ziekenhuis.) G r o s z f e l d .

Premaukur De, Die Wirkungsgeschwindigkeit einiger Substanzen und Ionen auf 
das Froschherz. Abwesenheit yon Ca" u. "DberschuB yon K ' setzen die Rk.-Fiihigkeit 
des Froschyentrikels sehr schnell herab, u. zwar in 2—3 Sek. auf die Halfte ihrer n. 
Starkę. Die Erholung des Ventrikels setzt schneller ein nach Spiilung mit n. Ringer- 
lsg. Saure Ringerlsg. von pn =  6,0 u. 0,001-mol. NaCN-Lsg. dagegen brauchen 
ca. 5 Min., um die Rk.-Fahigkeit auf die Halfte ihrer n. Starkę herabzusetzen. Ande- 
rungen in der Haufigkeit der Reize haben keinen EinfluB auf die Geschwindigkeit, 
m it der die Abwesenheit von Ca" dic Rk.-Fiihigkeit des Ventrikels herabsetzt. Daraus 
geht hcrvor, daB die Abwesenheit von Ca“ zwar die Kontraktionsfahigkeit des Herzens 
yermindert, nicht aber den ErholungsprozeB beeinfluBt. Die Geschwindigkeit u. 
die GróBe des Einflusses, den oin tJberschuB von K ’ auf den Froschyentrikel ausubt, 
hangen ab von der Freąuenz der Stimulation; beide wachsen m it der Freąuenz. 
■OberschuB yon K ' wirkt daher schadigend auf den ErholungsprozeB des Herzens oin. 
Aus der Geschwindigkeit, m it der Abwesenheit von Ca“ u. tiberschuB yon Iv‘ don 
Ventrikel beeinflussen, wird geschlossen, daB diese beiden Faktoren eher auf die Zell- 
oberfliichen ais auf das Zellinnere wirken. Die Tatsache, daB saure Bk. u. ON’ den 
Ventrikel 100-mal langsamer beeinflussen ais Konz.-Anderungen bei Ca" u. K", be- 
weist, daB hier ganz andere Wrkg.-Verhaltnisse yorliegen. Die Wrkg. - Geschwindigkeit
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hangt auch hier ab von der Reizfreąuenz, der sie ungefahr proportional ist. Diese 
Resultate stehen in t)bereinstimmung mit der Ansicht, dafi Saure u. CN' den Er- 
holungsprozeB der Zellen behindern u. ais Prodd. eines abnormalen Stoffweehsels 
den Ventrikel allmahlich yergiften.

E x p c r i m e n t e l l e s .  Die Verss. wurden an Rana temporaria ausgefiihrt. 
Die Reizung des Herzpraparates erfolgte m it Platinelektroden, die zur Erzielung einer 
gleichmiiBigen Reizgeschwindigkeit m it einem rotierenden K ontakt yerbunden waren. 
Die Ringerlsg. hatte folgende Zusammensetzung in % : NaCl =  0,65, CaCl2  =  0,012, 
KC1 =  0,015, Na2 H P 0 3  =  0,05, ph =  7,4. (Journ. Pharmaeol. exp. Therapeutics 33. 
115—28. Edinburgh, Univ., Pharmaeol. Labor.) K r o n e r .

R. Bruynoghe und A. Dubois, Wirkung von verschiedenen Alkaloiden und chemo- 
therapeutischen Produkten auf Trypanosomen in  vitro. Eine starkę Toxicitat hatten: 
Strychninnitrat, Veratrinacetat, Emetinchlorhydrat, salzsaures Chinin, eine mittlere 
Toxicitat wiesen auf: Cocainchlorhydrat, Atropinsulfat, Curare, Eserinsulfat. Schwach 
war die Wrkg. bei: Papaverinchlorhydrał, ohne Wrkg. waren salzsaures Morphin u. 
Pilocarpin. Trypaflavin  u. Emetinnatrium  wirken schon in sehr geringen Konzz. Im 
Gegensatz zu den Trypanosomen sind die Spirochaten von D u t t o n  sehr widerstands- 
faliig gegen Emetin. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1249—50. Lowen, Bacteriolog. 
Inst. Louyain.) REWALD.

W. C. Wilson, Behandlung von Verbrennungen und Verbriihungen mit Gerbsdure. 
Durch die sofortige Behandlung m it 2,5% Tanninlsg. werden Verbrennungen in ver- 
schiedener Hinsicht giinstig beeinfluBt. Die Schmerzhaftigkeit nimmt nach kurzer 
Zeit ab, die Vergiftung durch Abbauprodd. der zerstorten Gewebe wird durch die 
EiweiBkoagulation in fast allen Fallen vermieden, auch treten Eiterungen in geringerem 
MaBe auf. (Brit. med. Journ. 1928. II . 91—95. Edinburgh, Royal Hosp. for Sick 
Children.) M e i e r .

Robert A. Hatcher, Die Giftigkeit einer Verunreinigung im  offizinellen Cinchophen. 
Die das Cinchophen yerunreinigende Substanz ist eirie y-Anilino-y-phenyl-n-butter- 
saure (C,8 H „ 0 2 N), bestehend aus wciBen Krystallen, F. 193— 194°. Mit Metallbasen 
Bldg. yon Salzen; das Na- u. Ammoniumsalz wurde in krystallin. Form dargestellt; 
beide sind l..in W. u. A. 2 Moll. Cinchophen u. 1 Mol. der Substanz bilden eine krystallin. 
Doppelverb. m it F. 183°. Beim Erhitzen Aufspaltung in C0 2 u. eine Base der Zus. 
Cu H , 7 N, die ein charakterist. Hydrochlorid u. N itrat bildet, beide etwas 1. in W. 
Durch oxydierendc Substanzen findet schnell Zers. s ta tt. Bei Bromierung in Eg. 
entsteht ein krystallin. Prod. m it F. 135°. Die Cinchophenverunreinigung bildet einen 
Methylester, der bei gewóhnlicher Temp. fl. ist; m it HC1 entsteht ein krystallin. Nd.
— Zur Priifung der tox. Wrkg. wurde die Substanz in 4 Teilen n. NaOH-Lsg. gel. 
u. yerdiinnt. Orale Verabreichung an Katzen, Hunde u. Kaninchen zeigte keine 
wesentlieh schadliche Beeinflussung der Organe. Ziemlich grofie Dosen mindern die 
EBlust bei Katzen u. yerursaehen somit Gewichtsverlust. Auch intrayenose Gaben 
yon 25—75 mg haben keine besondere Wrkg. auf Herztatigkeit, Atmung oder rectale 
Temp. bei Hunden u. Katzen. Eine Lsg. der Verunreinigung in 1000 Teilen L o c k e s  
Lsg. war ohne Wrkg. beim DurchflieBen durch BlutgefaBe. — Nach intrayenoser 
Injektion stellte sich t)belkeit ein, jedoch ohne Erbrechen. GroBe Gaben yerursaehen 
Zuckungen, ahnlich wie Strychnin. Katzen erwiesen sich ais empfindlicher ais Hunde. 
Bei tódlichen Dosen erfolgt der Tod durch Herzhemmung. — Aus den Ergebnissen 
geht nicht hervor, daB bei fortgesetztem Gebrauch die Verunreinigung auf mensch- 
liehe Organe ohne Wrkg. ist; es sollte infolgedessen trotz geringer Giftigkeit der Ver- 
unreinigung auf gróBte Reinheit der Arzneimittel geachtet werden. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 17. 557—63.) L . J o s e p h y .

J.M.W att und M. G. Breyer-Brandwijk, Vergiftung durch Datura slramonium L. 
(Stechapfel). Mit Samen von Datura slramonium L. yerunreinigte Bohnen riefen bei 
48 Minenarbeitern in Sudwestafrika Vergiftungserscheinungen hervor, wie sie naeli 
Atropin typ. sind. Keine Todesfalle. Die starksten Symptome zeigten diejenigen, 
die ikr Essen vom Boden des Kessels erhalten hatten, wo sich die Samen ansammelten. 
(Journ. of the Med. Assoc. of S. A. 1927. 12/11. 2 Seiten Sep. Johannisburg.) H a r m s .

M. Rabinovich, Untersuchung iiber die Toxizitat der Magbevinu/3 fiir Hatten. Der 
Kern der Magbevi-NuB (Chailletia toxicaria, ist fiir R atten  in Dosen von ca. 10 mg 
pro 100 g stark giftig u. in Mengen von ca. 40 mg pro 100 g todlich. Der Tod tr itt  
durch Krampfe u. Lahmung des Neryensystems ein. Die giftige Substanz ist thermo- 
stabil. (Buli. Imp. Inst. London 26. 144—47.) Me i e r .
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C. Fahrig, Uber den Kolilehydratumsatz der Geschwiilsłe wid ihrer normalen Ver- 
gleichsgewebe sowie seine Beziehungen zum Milclisaurehaushalt des Kórpers. Zusammen- 
fassende Darst. der bisherigen Unterss. iiber den Kolilcnliydratst-offwcclisel der Ge- 
scliwiilste (einschlieBlich des Gesaintorganismus) m it eigenen Verss. des Yf. Im  An- 
sehluB an NOORDEN u . E m b d e n  wird oin chem. Kreislauf der Kolilenhydrato im 
Kórper angenommen, indem bei jeder Muskeltatigkeit, aucli da, wo kein 0 2-Mangel 
besteht, ein groBer Teil der gebildeten Milchsaure ans Blut abgegeben u. dann in der 
Leber zu Kohlenhydrat zuriickgebildet wird. Bei Krebskranken konnte ein erhóhter 
Milclisiiurespiegel nur gefunden werden, wenn auch die Leber erkrankt u. ihre Milch
saure beseitigende Funktion geschadigt war. Der Geh. an Glykogen, niederen Kohlen- 
liydraten u. Puffersubstanzen von Myomen, Sarkomen u. Carcinomen untcrscheidet 
sieh nicht wesentlich von dem Vcrgleichsgewebe. (Ztschr. fur Krcbsforschung 25 [1927]. 
146—228. Munehen, Pathol. Inst. d. Univ.) LOHMANN.

Hermann Lange und Norbert Henning, Uber die Phosphatausscheidung uber- 
lebender Tumorschnille. Lebendfrisehe Tumorschnitte geben an eine 0 2 -gesatt. trauben- 
zuckerhaltige Ringerlsg. in etwa den ersten 60 Min. betrachtliche Menge Phosphorsaure 
ab, dic dann fiir langere Zeit konstant bleibt. Die Menge betragt bei Rattcnsarkom- 
schnitten z. B. nach den ersten 15Min. etwa 1,75mg-% H 3 P 0 4, die etwa 1 / 0 0  der gesamt 
vorhandenen freien Phosphorsaure entspricht, nach 60 Min. 0,4 mg-%. (Arch.exp. 
Pathol. Pharmakol. 131. 70—74. Leipzig, Med. Univ.-Klinik.) L o h m a n n .

Hermann Lange und Norbert Henning, Der Einflu/3 von K C N  auf die Phosphat- 
ausscheidung uberlebender Tumorschnille. (Vgl. vorst. Ref.) Vergiftung uberlebender 
Tumorschnitte mit V«o -n. KCN fiihrt bis zu einer 10-faehen Vermehrung der H 3 POj- 
Ausscheidung in der sonst konstanten Periode, der dann nach 1 —2 Stdn. cin plótz- 
licher Abfall bis auf Nuli folgt. Voriibergehendc, kurzdauernde Einw. von Vs o" oder 
7iooo'n - KCN ist reversibel. Der plótzliche Abfall der P-Ausseheidung wird auf das 
Absterben der TumorzeUen zuriickgefiihrt, die Erhohung auf eine Steigerung der Zell- 
durchlassigkeit dureh den anoxybiot. Zustand der Tumorzclle. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 131. 75—79. Leipzig, Med. Univ.-Klinik.) L o h m a n n .

Hermann Lange und Norbert Henning, Uber den Einflu/3 von Narcoticis auf die 
Phosphatausscheidung uberlebender Tumorschnitte. (Vgl. vorst. Ref.) Ebenso wie die 
KCN-Vergiftung bewirkt auch langere Einw. von 0,05%ig. Phenylurethan eine starkę 
Steigerung der P-Ausscheidung, der ein plótzlieher Abfall folgt. Kurzere Einw. ist 
auch liier reversibel. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 131. 115—18. Leipzig, Med. 
Univ. -Klinik.) LOHMANN.

Hermann Lange und Norbert Henning, Weitere Untersuchungen an iiberlebenden 
Tumorsclmitten. Die Anfangswerte der P-Ausscheidung liegen in den ersten 15 Min. 
um so hóher, je langere Zeit von der Tótung des Tieres bis zum Versuchsbeginn vcr- 
strichen war. Die Ausscheidung nach der ersten Stde. bleibt bis zu 7x / 2  Stdn. vóllig 
konstant. Die Phosphatausscheidung sinkt innerhalb 7 Tagen auf Nuli ab. Wahrend 
dieser Zeit steigern Phenylurethan u. Chlf. dio Ausscheidung. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 131. 119—126. Leipzig, Med. Univ.-Klinik.) LOHMANN.

J. Howard Mueller, Die oxydative Zerstorung des Agens des Hiihnerlumors I 
(Rous). Schon von G ye war gefunden, daB die Inaktivierung von Tumorfiltraten bei 
37° durch HCN vollig oder teilweise verhindert werden kann. Dasselbe tr i t t  nun auch 
bei Zusatz von Cystein ein, insbesondere wenn das F iltra t durch fliissiges Paraffin von 
der Luft abgeschlosscn wird. (Science 6 8 . 88—89. Harvard Univ. Med. School, Dep. 
of Bacteriol. a. Immunol.) LOHMANN.

James B. Murphy, O. M. Helmer und Ernest Sturm, Yerbindung des Tumor 
hervomifenden Agens eines Hiihnerlumors mit einer Eiwei/3fraktion des Tumorfiltrats. 
Durch Elektrodialyse des Berkefeldtumorfiltrats u. des Serums von tumorkranken 
Hiihnern kann besonders am positiven Pol eine zuerst ausfallende Fraktion gewonnen 
werden, die Hiihnern eingespritzt Tumor erzeugt. Auch durch Fallung m it schwachcn 
Sauren bekommt man eine wirksame Fraktion. Nach Vorproben scheint diese Fraktion 
aus Nucleoproteinen zu bestehen, sie enthiilt Thymonucleinsaure. (Science 6 8 . 18 
bis 19. New York, Rockefeller Inst. for Med. Res.) M e i e r .

W. H. Hoffmann, Uber Behandlungsversuche bei der Lepra. In  der Behandlung 
der Lepra hat sieh das Chaulmugradl (von Taractogenos Kurzii), vor allem ais das allen 
anderen Praparaten iiberlegene Antileprol (Athylester des Oles) am besten bewahrt. 
Knotenleprome im Gesicht u. groBe Geschwiire an den Gliedern kommen, abgesehen 
von ausgesprochenen Spatfallen, zur Riickbldg. Das Allgemembefinden wird gehoben.

X . 2. 92
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In  nianchen Fallen jst auch yóllige Heilung (Bacillenfreiheit) zu erzielen. Verss. mit 
Antimon halt Vf. auf Grund seiner giitiatigen Erfahrungen m it Stibenyl, Stibosan u. 
Antimosan  fur aussichtsreicli. GroBartige Erfolge lassen Goldpraparate (Krysolgan) 
bei leprosen Augenerkrankungen erkennen, die sofort zum Stillstand kommen. Zur 
Heilung der Geschwiire haben sicb Trypaflavinpulver, Desitinsalbe, u. vor allem Iłivanol- 
pulver reclit gut bewahrt. Mit letzterem heilen alte Leprageschwiire in wenigen Tagen. 
(Dermatolog. Wchschr. 86 . 394—401. Sep. Habana.) H a r m s .

W. H. Hoffmann, Die Behandlung der Lepra mit Antimon. Stibenyl, Stibosan 
u . Antimosan haben sich bei gleichzeitiger Anwendung yon Chaulmugraol bzw. Anti- 
leprol zur Bekampfung der Lepra gut bewahrt. Besonders hervorzuhebende Merkmale 
der Antimontherapie: deutliehe Zerfalls- u. Entartungserseheinungen am Bakterienleib 
m it Ausbildung yon Kórnchenformcn u. bedeutende Erlióhung der Eosinophilenzalil 
(bis auf 25%). Wahrscheinlich regt Antimon, im Gegensatz zum spezif. wirkenden 
Chaulmugraol, vor allem die Bldg. von Abwehrstoffen im Korper an. (Arch. f. Schiffs- 
u. Tropenhygiene 31 [1927]. 139—41. Sep.) H a r m s .

Francis W. Power und Carl P. Sherwin, Die Entgiftung von Fdulnisprodukten 
durch den menschlichen Korper. Vff. yerfiitterten die N-freien Abbauprodd. von Phenyl- 
alanin, Tyrosin u. Tryptophan (Benzoe-, Phenylessig-, Phenylpropion-, p-Oxybcnzoe-, 
p-Oxyphenylessig-, p-Oxyphenylpropion-, Indolameisen- u. Indolessigsaure), sowie 
dereń N-haltige (Phenylathylamin, Tyramin u. Indolathylomin), um dereń Aus- 
scheidungsform zu ermitteln. Phenylpropionsaure wurde zu Benzoesaure oxydiert u. 
ais Hippursiiure, Phenylessigsaure in Verb. m it Glutamin, die anderen Sauren aber 
unyerbunden ausgescliieden. Die N-Verbb. waren wesentlich toxischer. Sie wurden 
durch N-Abspaltung entgiftet, wobei sie in ahnliche Verbb. wie die oben erwahnten 
ubergingen. Ort der Entgiftung scheint hauptsachlieh die Leber zu sein, zum Teil auch 
die Niere oder der Gastrointestinaltrakt. Der menschliclie Korper ist also m it geniigend 
Hilfsmitteln ausgestattet, um die geringen Mengen Faulnisprodd. entgiften zu lcónnen, 
die durch die Einw. yon Faulnisbakterien auf nicht resorbiertes EiweiB entstelien. 
(Arch. of internal Med. 39 [1927]. 60— 66. Sep.) H a r m s .

A. Morel und F. K. Aalam, Uber die Verteilung des Phosphors in  organischer 
und anorganischer Bindung im  menschlichen Blut im  Verlauf der Lioigentuberkulose. 
Der organ. Phosphor gegeniiber dem anorgan. ist im Verlauf der Lungentuberkulose 
yergroCert. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1345— 46. Lyon, Chem.-organ. Labor. 
der medizin. u. chem. F akulta t des bakteriolog. Inst.) REWALD.

R. Goiffon und R. Blasko, Die Variationen der Harnaeiditat bei Lungentuber
kulose. Da der Geh. an Phosphaten der gleiche ist, so ist die beobachtete hohere 
H arnaeiditat, die manclimal angetroffen wird, auf einen hoheren Geh. an organ. 
Sauren zuruckzufiihren. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1393. Hospital Beaujon.) R e w .

R. N. Chopra and  Asa C. Chandler, A nthelm intics and tlic ir uses. B altim ore: W illiam s &
Wilkins 1928. (291 S.) 8°. Lw. $ 5.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Rich. Wasieky, Pharmalcognostischer Bericlit uber das Jahr 1927. Zusammen- 

stellung der wichtigeren pharmakognost. Arbeiten des Jahres 1927. (Arch. Pharmaz. 
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 416—30.) W in k e l m a n n .

P. Caffier, Uber Secale-Infus, seinen Wirkungsicert und seine Verwendungsberecliti- 
gung. Aus einem Mutterkorn, das alkaloidreich war, wurden jeden Tag frisch 7 V2 %  
Secale-Infus hergestellt. Dies Infus zeigte bei Hahnen narkot. Wrkg., die zum Tode 
fiihren konnte, Gangran wurde nicht beobachtet. Bei biolog. T itration u. chem. 
Priifung wurden im ccm Infus etwa 0,0012 mg wirksame Substanz gefunden, ob 
Ergotamin oder Histamin ist unentschieden. Auf Grund dieser geringen Wirksamkeit, 
die auBerdem noch Veranderungen unterliegt, wird eine Berechtigung zur Verwendung 
yon Infus seeal. negiert. (Zentralbl. fiir Gynakologie 1927. 2659—65. Sep. Berlin, 
Uniy. Frauenklinik.) MEIER.

D. Zalay, Uber organotherapeutische Arzneimittd. Vf. beschreibt die allgemeinen 
Eigg. der Hormone, ihre Gewinnung u. die erzielte Ausbeute, die Herst. von Praparaten, 
Tabletten u. Injektionen, dann im einzelnen: Nebenniere, Schilddriise, Hypophyse, 
Oyarium, Testes, Thymus, Panlcreas u. die das Insulin liefernden LANGERHANSschen 
Z ellcn. Es werden ausfuhrlich alle den Apotheker interessierenden Daten bzgl. der
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Herst. u. Wrkg. der Praparate, sowie iiber Vork. u. chem. Yerh.' einzelner wirksamcr 
Fcrmente gegeben. (Magyar gyógyszcrćsztudom&nyi Tdrsasag Ertesitóje [Ber. Ungar.' 
pharmaz. Ges.] 4. 242—54. Budapest. Vortrag.) B e r l it z e r .

Zernik, Neue Arzneimittel. X I. Conlagen-Haarwasser (Dr. WiLMAR S c h w a b e , 
Leipzig): Cholesterin- u. schwefelhaltiges Haarwuehs- u. -pflegemittel bei Seborrhoc, 
Alopecie usw. Handelsformen: „fettreich" u. ,,fettarm “ . Eyentuell gleichzeitige An- 
wendung von Contagen-Tabletten. — Heilsclinell (R o b e l  u . F i e d l e r  G. m. b. H., 
Chem. Fabr., Leipzig): Kollodiumpraparat m it Oxynaplithoesaure; Wunddeckmittel. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 1091—92. 1173—74. Wiirzburg.) H a r m s .

Hans Kaiser, Sulfur praecipitalum. Vorl. Mitt. Verweis auf demnachst gemeinsam 
m it E g g e n s p e r g e r  zu yeróffentlichende Verss. iiber Umwandlungsbeobaclitungen 
an gefiilltem Schwefel. (Pharmaz. Ztg. 73. 8 6 6 .) H a r m s .

John Eyre, H. E. F. Notton und William J. Pope, Mercurochrom 220 lóslich. 
Vff. untersuchten chem. u. toxikolog. 4 yerschiedene Handelsproben des Mercuro
chrom 220 (Dinatriumsalz des Acetats von Dibromhydroxymercurifluorescein). Best. 
yon Hg u. Acetat naeh W h i t e , von Br naeh Ca r iu s . Der Hg-Geh. schwankte bei 
den yerschicdenen Proben zwischen 23,2 u. 37,4%, yon Acetat zwischen 1,2—6,9%, 
von Br zwischen 10,4 u. 23,0%. Die Toxizitatsverss. an Kaninchen zeigten eine ver- 
schiedcn hohe Giftigkeit, die von dem Hg-Geh. abhangig war. Die Schwankungen 
werden auf yerschiedene Reinheitsgrade der Praparate zuriickgefiilirt. Von einem 
Praparat, dessen Analyse m it der Formel gut iibercinstimmt, wird wesentlich mehr 
yertragen ais von den unreinen Praparaten. Einige therapeut. Beobachtungen beim 
Menschen werden mitgeteilt. (Brit. med. Journ. 1928. I I . 238—41.) S c h n it z e r .

G. Warnecke, Ungt. hydrargyri ałbi. Ungt. hydrargyri flam m . Naeh dem D. A. B. 
VI bereitete Quecksilberprazipilatsalbe u. gelbe Quecksilbersalbe lassen sich von der ent- 
sprechenden D. A.-B. V-Zubereitung durch mitr. Betrachtung unterscheiden (Feinheits- 
grad bei D. A.-B. VI yiel >  bei D. A.-B. V). Die Quecksilberpracipitatsalbe des
D. A.-B. VI wird beim Erwarmen m it yerd. NaOH nur schwacli graugelblich, die des
D. A.-B. V aber sofort lebhaft gelbrot. Analoges Verh. zeigt der noch feuchtc Priicipitat 
im Vergleich zum getrockneten. (Apoth.-Ztg. 43. 840—41.) H a r m s .

Merck & Co., New York, tibert. von: Wallace Larkin Chandler, E ast Lansing, 
Jodpraparat fiir chirurgische Zuecke. Man liiCt eine wss. kolloidale Jodlsg. u. eine wss. 
Lsg. eines Kolilcnhydrates, das sich gegen J  indifferent yerhalt, langsam eindampfen, 
bis die M. anfangt dick zu werden, worauf sio weiter yorsiohtig bis zur Sirupdicko 
eingedampft wird. (Aust. P. 7319/1927 yom 16/5. 1927, ausg. 13/10. 1927.) S g h u t z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Louis Benda, 
Mainkur), Darstellung haltbarer, sterilisierbarer Losungen, die Phosphor in  organischer 
Bindung sowie gebundenes Oold enthalten. (D. R. P. 463 805 KI. 30 h yom 23/6. 1925, 
ausg. 3/8. 1928. — C. 1927- II . 2410 [E. P . 253 946 u. A. P. 1  635 169].) S c h o t t l .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vormals H. Scheidemandel, 
Berlin, Herstellung von hellem, von Blutkorperchen freiem Serumalbumin aus Blut, dad. 
gek., daB man defibriniertem oder sonstwie an der Gerinnung gehindertem Blut Salze 
mehrwertiger Kationen oder dereń Gemischo in solcher Menge zusetzt, daB die rote 
Farbę hervorrufenden roten Blutkorperchen ausgeschieden werden, ohne daB eine 
Albuminausfallung erfolgt. — Z. B. wird defibriniertes Rinderblut 1 Stde. naeh der 
Entnahm e m it 0,5% Ce-Nitrat yersetzt, mehrere Stdn. stehen gelassen, dann zentri- 
fugiert u. der abgeschlcuderten Fl. zwecks Abscheidung des Ce u. der anderen Erd- 
metalle 1% NEL, zugefiigt. Naeh 2-tagigem Stehen wird noch einmal zentrifugiert 
u. das Zentrifugat in iiblicher Weise getrocknet. — Analog yerfahrt man unter Ver- 
wendimg von 0,4% ZnCl2  an Stelle des Ce-Nitrats. — Man gibt zu frischem, geriihrtem 
u. noch nicht erkaltetem Blut 0,15% Th-N itrat bzw. 0,4% FeCl3, zentrifugiert naeh 
5 Stdn., setzt zu der abgetrennten Fl. 0,75% N H , u. zentrifugiert, falls nicht geniigende 
Klarheit erreicht ist, naeh einigen Stdn. nochmals. (D. R. P. 458 030 KI. 12p vom 
7/5. 1925, ausg. 28/3. 1928. Oe.P. 109 400 vom 9/5. 1925, ausg. 25/4. 1928.) S c h o t t l .

Eli Lilly & Co., Indiapolis, V. St. A., Pneumokokkentoxin und -antitozin. Man 
laBt Pneumokokken 20—40 Stdn. in einer Fleischbriihe wachsen, zu der frisch gc- 
schlachtetes (nicht iiber 6  Tage naeh der Schlachtung altes) Fleisch yerwendet worden 
ist. Die Briihe erhalt die iiblichen Zusatze von Pepton u. Koclisalz u. wird unter 
starkem Druck im Autoklayen sterilisiert. Kohlenhydrate, wie Glucose, diirfen nicht 
in der Briihe yorhanden sein. Unter diesen Bedingungen wird naeh Abfiltrieren der

9 2 ’
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Briihe ein Toxin erlialten, welches nach Einspritzen in den Tierkorper ein wirksames 
Antitoxin crgibt. (E .P . 286 744 vom 11/5. 1927, ausg. 5/4. 1928.) ScHiiTZ.

Kenicłtiro Kubota, Ham ada Machi, Japan, HersteUung eines Injeklionsmiltels 
gegen Tuberkulose. Kurzes Ref. nach E. P. 264 960 (C. 1928. I. 1070). Nachzutragen 
ist folgendes: Ais Ausgangsstoff fur das Injektionsmittel eignen sich auch anderc 
Knollenwurzeln der Laucharten, wie Perlzwiebeln (Allium scorodoprasum). Das thera- 
peut. wirksame Destillat is t eine liellbraune, durchsichtige Fl., D. 1,01—1,017° Be, 
von beizendem Gćruch u. Geschmack, schwach saurer Rk. u. Lackmuspapier etwas 
ro t farbend, nicht fliichtig. 0,2—0,5 ccm der m it W. 1 0 -fach verd. Lsg., gemischt mit
0,5% Phenol, rufen, wie Verss. ergaben, 2—3-mal wóchentlich unter die H aut ein- 
gespritzt, Heilung der Tuberkulose hervor. (D. R. P. 464 614 KI. 30h vom 21/11.
1925, ausg. 21/8. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

William A. Brockett, Dodge City, V. St. A., Heiłmitlcl. Das Mittel besteht 
aus vulkan. Asche von der Żus. 6 8 %  Si02, 15% A12 0 3, 12% Na2 0 , 1% Iv2 0 , 0,25% Fe, 
2%  Ca, 0,75% Mn, 1%  Mg. Diese Bestandteile fiigt man einer Salbengrundlage zu, 
welche ais Desinfiziens 2%  Carbolsaure u. 1 %  KM n04  enthalt. (A. P. 1 674 353 
vom 2/11. 1925, ausg. 19/6. 1928.) S c h u t z .

S. L. Leichner, Kosmelisches Prdparat. Man misclit fein zerkleinerte Reisstarke 
mit Carbonaten u. festen Sauren, z. B. Wei?isaure unter Zusatz von Duftstoffen, z. B. 
ath . (Men. (E .P . 292 042 vom 21/1. 1928, ausg. 5/7. 1928.) S c h u t z .

Erik Gustav Hedstroin, Stockholm, Zahnwurzelfiillungsmitlel. (D. R. P. 464 612 
KI. 30h vom 19/10. 1926, ausg. 21/8. 1928. Schwed. Prior. 27/9. 1926. A. P. 1678 940 
vom 13/11. 1926, ausg. 31/7. 1928. Schwed. Prior. 27/9. 1926. — C. 1928.1. 94.) S cho .

GL Analyse. Laboratorium.
A. Sulfrian, Analytische Chemie im  Spiegel der Wirtschaftećhemie. Unters. der 

Tatigkeit des Analytikers im Laboratorium vom Standpunkt der Wirtschaftschemie. 
Es werden besprochen die Probenahme, die Normungsbestrebungen auf dem Gebiete 
handelsublicher chem. Prodd. u. die rationelle Organisation der Laboratoriumsarbeit, 
die an einigen Beispielen erlautert wird. (Metallborse 18. 1685—86. 1741—42. Aachen, 
Techn. Hochsch.) HERZOG.

E. Canals und M. Mousseron, Destillierłes Wasser in  der Biologie. (Vgl.
C. 1927. II. 134.) J li t  der friiher beschriebenen Apparatur wird bei 2 -maliger Dest. 
ein brauclibarcs dest. W. erhalten m it einer Leitfahigkeit von ca. 1,2 X 10_ 0  co/cm, 
u. einem ph von 5,6—5,8. Weniger saure Werte besagen, daC das Glas Alkali abgegeben 
hat. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 472—77.) O p p e n h e i m e r .

O. Orth, Eine neue automatische Pipette. Die vom Vf. konstruierte neue automat. 
Pipette ist nach dem Prinzip der Biirette von PROCTER m it automat. Nullpunkts- 
einstellung hergcstellt. (Chem. Fabrik 1928. 492. Mannhcim-Rheinau.) JUNG.

F . H enning und J .  Otto, Abanderung der geseidichen Temperałurskala. Ab- 
anderungen der dureh Bekanntmachung vom 20/9. 1924 dureh die Reichsanst-alt ver- 
offentlichten Temp.-Skala gemaC internationaler Abmachung ( B u r e a u  o f  S t a n -  
d a r d s ,  Washington, N a t i o n a l  P h y s i c a l  L a b .  in Teddington, London, 
P h y s i k a l . -  T e c h n .  R e i c h s a n s t a l f c ,  C o n f e r e n c e  G e n e r a l e  d e s  
P o i d s  e t  i l e s u r e s ,  Paris) vom 4/10. 1927. Es wird die neue Festsetzung wieder- 
gegeben u. auf die Unterschiede zwischen ilir u. der alten Skala hingewiesen. Die hier- 
durch sich ergebenden Messungsdifferenzen liegen an allen Stellen (— 182,97° bis 
+1063°) innerhalb der Grenzen der MeBgenauigkeit. (Ztschr. Physik 49. 742—48; 
Ztschr. Instrumentenkunde 48. 361—66. Berlin, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) F k b g .

Kenji Iwamoto, Mikroa-pparat zur Be-stimmung des Mohhdargewichts nach 
dcm kryoskopischen Yerfahren. Der von dem Vf. beschriebene u. im Original abgebildete 
App. ist eine rerkleinerte Nachbildung des bekannten, zur Messung der Gefrierpunkts- 
erniedrigung dienenden BecKMAXXschen App., bei dem das BECKMANN-Tliermometer 
nach den Angaben von P r e g l  ( Quantitative organ. Analyse, 2. Aufl., S. 194, 1903) an- 
gefertigt ist u. zur Ausfiihrung einer Best. 1,5 ccm Losungsm. hinreichen. (Science 
Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 719—22.) B o t t g e r .

Morris Belkin, Eine _lfikroguillotine. Beschreibung eines Instrum ents (2 Figuren) 
liauptsaehlich zu dem Zweck, an jeder gewunschten Stelle m it hohem Grad von 
Prazision die Spitze einer łlikropipette nach Ch a MBERS (Anat. Rec. 24 [1922]. 
Nr. 1) abbrechen zu kóimen. (Science 6 8 .137—38. Haryard Univ., Zoolog. Lab.) B e h r .
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S. Thomas Bowden, E in  konibiniertes Capillarimeter-Viscosimeter. Ein App. 
wird bcschricbcn, der eine Kombination zwisehen dem Prinzip des Capillarimeters yon 
R ic h a r d s  (Steiglióhenmethode) u. dem des Viseosimeters von Os t w a l d  darstellt. 
(Journ. physical Chem. 32. 459—62.) St a m m .

Alexander B. Marconnay, Die Flucrescenzlampe und ihre Anwendung. Es 
wird ein nach dem Prinzip yon K e n t  u . L a c e l l  von A. JAENICKE konstruierter 
yakuumloser Queckmlber-Dampfbrenner beschrieben, der fiir eine Fluorescenz-Analysen- 
lampe vcrwendet wird, die auBer diesem Brenner, der ultrayiolette Strahlen grofier 
Intensitat aussendet, ein Schwarzglas-U-V.-Filter besitzt, das fiir den sichtbarcn 
Teil des Spektrums fast undurchdringlich ist, aber neben einem ganz schmalen Streifen 
im Rot den ultravioletten Teil von 400—300 fi/i zu 60—80% hindurclilaflt. Dic zahl- 
reichen Anwendungsgebiete solcher Analysenlampen in  Wissenscliaft u. Technik 
werden besprochen. (Chem. Fabrik 1928. 488—90. Berlin.) J u n g .

Thomas Martin Lowry und Maurice Arthur Vernon, Eine verbesserte Methode 
der UltmviolcUpolari?)ielrie. Anomale liotalionsdispersion des Nalriumtarłrałs. (Vgl. 
L o w r y  u . C o o d e -A d am S , C. 1927. II. 1437.) Die Vff. beschreibcn nochmals kurz 
das von L o w r y  (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A . 81. 472 [1908]) angegebene 
Ultraviolettpolarimetcr. Die yorliegende Unters. diente ursprunglich der Fcststellung, 
ob die Vorr. zu Messungen an liochverd. Lsgg. liinreiehend empfindlich, dereń Konz. 
fiir Messungen in der Niihe einer Absorptionsbande niedrig gehaltcn werden muB. 
Ais Lichtquelle diente der Eisenbogen. Durch Ersatz der yisuellcn Dichtebeurteilung 
der Aufnahmen durch Pliotometrierung wird die Methode auf eine ca. l% ig . Lsg. 
von Na-Tartrat anwendbar, bei der aus systemat. Abweichungen von B i o t s  Gesetz 
auf Anomalie der Rotationsdispersion geschlossen wurde. In  der T at wurde auf einen 
linearen Anstieg der positiven Drehung von 5000 A bis herab zu 3600 A ein starker 
Abfall zu negativen Werten bis zu 3000 A beobachtet. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 119. 706—09.) K y r o p o u l o s .

Felix Saunders, E in  Ultraviólett-Lichtfilter. Saures KaliumplUlmlat ist im Sicht- 
baren u. U ltrayiolett bis 3000 A gleichmafiig durchlassig u. sehneidet bei 3000 A scharf 
ab. Eine 1  cm dicke, 8  g Phthalation im 1 enthaltende wss. Lsg. ist unterhalb 3000 A 
yóllig undurchlassig. (Journ. opt. Soc. America 16. 362. Univ. of Chicago, Dep. of 
PhysioL Chem., Illinois.) L e s z y n s k i .

J. R. Green, Ein modifizierles Hartmanndiaphragma. Eine Abanderung im 
Ausschnitt gestattet beim HARTM ANN-Diaphragma sechs Vergleichsspektren gleich- 
zcitig zu beobachten, so daB sich eine Wellenlangenskala zur Identifizierung des un- 
bekannten Spektrums eriibrigt. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T 224.) J u n g .

A. Lee Caldwell, Wasser stoffionkonzen.tr a ti on und pjj. (Colorimetrische Be- 
stimmungen.) Eingchende Besprechung der colorimetr. Methoden zur pH-Best. Auf- 
zahlung der gebrauchlichsten Puffer- u. Indicatorlsgg. nach CLARK u. LuBS [1916]. 
Vf. empfiehlt einen Indieator aus gleichen Teilen Methylrotlsg. u. Bromtliymolblau. 
Dio Standardlsgg. sind jedesmal frisch zu bereiten. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 
17. 529—34. Indianapolis [Indiana], Eli Lilly and Company.) L. J o s e p i iy .

J. S. G. Thomas, Uber Gascalorimetrie. Besprechung der Anforderungen, dio 
an eine einwandfreie calorimetr. Best. des Leuchtgases gestellt werden mussen, der 
hierzu benutzten Calorimeter und der sich ergebenden Schwierigkeiten, sowie Vor- 
schlage, die geeignet sein diirften, dio bestehenden Verff. zu yerbessern. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 47 . 829— 30.) J u n g .

E. Kohn-Abrest, Toxikologische Analyse der Luft, Ausbreitung von Raueh und 
Ddmpfen und Untersuchungen auf dem Eiffelturm. Verss. uber den G e h .  d e r  L u f t  
an Dampf von IlCl, S 0 2 u. N H 3 haben ergeben, daB sich hierzu die Methode, die Luft- 
feuchtigkeit in Form von Rauhreif an der tiuBeren GefiiBwandung einer hierzu eiu- 
gerichteten Apparatur niederzuschlagen, nicht eignet. Es zcigte sich, daB beim Schmelzcn 
yon Rauhreif, der auf diese Art aus m it HC1, S 0 2  u. NH3-Dampf durchsetzter Luft 
gewonnen war, im W. sich nur minimale Spuren dieser Stoffe yorfinden. Dagegen ist 
die Rauhreif-Methode zur Unters. auf A., Aldehyde etc. u. auch fiir solche Stoffe ge
eignet, die in Form kleiner Tropfchen in der Atmosphare yorhanden sind. Eine An- 
ordnung, die sich gut dazu eignet, feste Teilchen oder Tropfchen aus der Luft zuriick- 
zuhalten, besteht aus 2 ineinandergehenden gleichen Rohren, in denen sich W atte be- 
findet, die m it 10 ccm dest. W. getriinkt ist. Dieses System ist m it den Luftsaugapp. 
yerbunden. Es wird iiber die Ergebnisse der Luftunters. an yerschiedenen Stellen 
in Paris berichtet, wo die Luft durch starken Autoyerkehr von Gasen durchsetzt
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ist. Die Resultate zeigen im Gegensatz zu den in New York angefetellten, daB die 
Verunreinigung langst nielit die fast tox. Grade des Gehalles an Kohlenożyd in 
New York erreicht. Um den Durchschnittsgeh. von C0 2 u. CO zu ermitt-eln, wurden 
Unterss. in  versehiedenen Hohen auf dem Eiffelturm ausgefiihrt, die das merkwurdige 
Ergebnis hatten, daB die Luft am Gipfel einen hoheren Geh. an C0 2  aufweist ais am 
FuB des Turmes. (Chim. et Ind. 20. 29—36.) J u n g ,

B estand teile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
Laszló Ekkert, Beitrag zu den Farbreaktionen des Cólchicins. Werden einige 

mg des Alkaloids in 0,5 ccm konz. H 2 S0 4  gel., so zeigt sich erst eine kanariengelbc 
Farbę, die spater beim Erwarmen iiber Dunkelgelb u. Rot in intensiv granatrote Farbę 
iibergeht. Colchicin lóst sich auch in verd. u. konz. HC1, verd. H N 0 3  u. Essigsiiure mit 
gelber, in H 3 P 0 4  u. Milchsaure beim Erwarmen m it goldgclber Farbę, ebenso in verd. 
Wein-, Citronen-, Salicylsaure. Beim Erwarmen von 10 mg Colchicin, 3— 4 mg Wein- 
siiure u. 1 ccm konz. H 2 S 0 4 entsteht eine griine Lsg. Nimmt man hierbei anstatt der 
Wein- die Citronen- oder Salicylsaure, so t r i t t  eine granatrote Farbę auf. (Magyar 
gyógyszerćsztudom&nyi Tarsasag Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 232—33. 
Budapest, Univ.) '  BERLITZER.

Wilhelm Kiihnelt, Sludien iiber den mikroch-emischen Nachiceis des Chitins. Die 
Chlorzinkjodrk. kommt dem reinen pflanzlichen u. tier. Chitin zu, sie tr i t t  auch bei 
anderen alkaliresistenten Polysaechariden auf. Sichere Resultate sind nur unter ganz 
gleichen Versuchsbedingungen zu erwarten. Die Fehlerąuellen der Probe werden ein- 
gehend besprochen. Der cxakteste Nachweis von Chitin wird durch die WlSSELNIGH- 
sche, tJberfuhrung in Chitosan, gefiihrt. (Biolog. Zentralbl. 48. 374—82. Sep. Wien, 
I. Zoolog. Inst. d. Univ.) MEIER.

E. Kaufmann, Doppelfarbencolorimetrie. Verwendung des Doppelkeilkuvetten- 
Colorimetcrs zur Best. der 0 ,-K apazitat des Blutes. (Biochem. Ztschr. 197. 141—42. 
Koln.) ’ M e i e r .

P. Laurent-Gerard, Colorimelrische Bestimmung von Cholesterin, Glucose, Ham- 
saure und Hamoglobin im  monochromalischen Licht. Der Gebrauch des Photometers 
von VERNES, B r ic q  u . Y v o n  mit einem monoehromat. Lichtschirm, der fiir jede 
Farbę besonders abgeschatzt wird, erlaubt viel genauere Bestst. ais die gewóhnliehen 
colorimetr. Methoden im polyehromat. Licht. Nach dieser Methode lassen sich Chole
sterin, Glucose, Harnsdure u. Hamoglobin sehr gut bestimmen. Fiir blaue Lsgg. (zur 
Best. von Harnsaure u. Glucose) u. fiir die griine Lsg. (Best. von Cholesterin) wurde 
ein Lichtschirm gewahlt, der nur Strahlen iiber 7. — 650 m/i, fiir Hamoglobin ein 
griiner Lichtschirm, der nur Strahlen zwischen 500—600 m/.i durchgehen liiBt. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1325— 29.) R e w a l d .

Paul Radt, Uber den colorimetrischen, quantitaliven Ldvulosenachweis im Blute 
mittels der Diphenylaminmcthode. 1 ccm durch Schlagen defibriniertes Blut wird zu 
1 ccm 4%ig. HC1 zugesctzt, unter Schiitteln 2,0 ccm 5%ig. HgCl2 -Lsg. zugegeben u. 
nun filtriert. 1 ccm des klaren F iltrats wird m it 1  ccm 25%ig. HC1 u. 0,1 ccm 20°/oig. 
alkoh. Diphenylaminlsg. versetzt, 15 M n. in sd. H .0  gehalten u. schnell abgekuMt. 
Eine Yergleichsprobe von 1  ccm einer l° / 0 0 ig. wss. Lavuloselsg. wird in derselben Weise 
mit Diphenylamin behandelt. Die FI. m it dem Blutfiltrat wird mit 1 ccm Amylalkohol 
durchschiittelt, 3 Min. auf 75° zur Lsg. allen Nd. erwarmt u. nach schnellem Erkalten 
erneut 1  ccm Amylalkohol hinzugegeben. Die Standardlsg. wird in derselben Weise 
m it 2 x 5  ccm Amylalkohol behandelt u. dieser zur Fiillung des AuTIIEN RIETH-K eils 
benutzt. Die etwas versehiedene Farbąualitiit der Lsgg. ist durch vorgeschaltete Eosin- 
lsg. auszugleichen. N iichtem blut enthalt keine Lavulose, gibt aber trotzdem eine 
leichte Verfarbung bei der Best., die ais O-Wert festgelegt werden muB. (Biochem. 
Ztschr. 198. 195— 203. Berlin, Krankenhaus Moabit, Biochem. Lab.) W a d e h n .

Maurice Nicloux imd L. Scotti-Foglieni, Bestimmung des Methylchlorids in  
irnsser, Serum, Blut und in  Gasatmosphare. Aus der FI. wird CH3 C1 m it Hg-Pumpe 
extrahiert, die in dem Gas erent. enthaltene C0 2  wird absorbiert. Dann wird m it 0 2
— so yerfahrt man auch m it CH3 C1 enthaltenden Gasgemischen — verbrannt: 2 CH3 C1 +  
3 0 2  =  2  CO, +  2 H20  +  2 HC1. Die bei dieser Rk. entstehende CO, wird m it KOH 
absorbiert. Yolumenabnahme ergibt Menge CH3 C1. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
225— 28. StraBburg, Inst. de chimie biologique.) M e i e r .

A. Tóth, Konzentrierung von Serum durch Ultrafiltration mittels der Zentrijuge. 
Im  AnschluB an eine friihere J litt. des Yfs. (C. 1928. I. 1978) wird eine Apparatur an-
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gegeben, m it der es gelingt, groBere Serummengen durch Ultrafiltration innerlialb 
1—l 1/; Stdn. auf die 3—4-fache EiweiBkonz. einzuengen. Verwendet -wurde zur U ltra
filtration eine Zentrifuge von 4000 maximaler Tourenzahl. Ais Filter diente ein poróser 
Korper, der m it einer 8 %ig. Eg.-Kollodiumlsg. impragniert war. Die Filterkerzen 
wurden, um sie vor dem Austrocknen zu schutzen, m it einem kleinen Hartgummideckel 
versehen. Das Fassungsyermógen des porosen Kórpers betrug 35 eem. (Biochem. Ztschr. 
197. 353—56. Pćcs, Ungarn. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Arbeitsphysiol.) M a h n .

A. Breton, Einflv.fi des Alterns auf das Serum, das der Resorcinreaktion von Femes 
unterworfen wird. Die Ausflockungsrkli. des Serums, das der Wrkg. yon Resorem 
unterworfen wird, werden durch das Altern betrachtlich, aber nach keinem bestimmten 
Gesetz, beeinfluBt. Die Rk. auf Tuberkulose nach V e r n e s  soli deshalb m it Blut- 
proben ausgefuhrt werden, die hóchstens 24 Stdn. yorher entnommen waren. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1429—31. Inst. Pasteur.) R e w a l d .

J. Laskowski, Oxydasebestimmung in Geweben. Das Prinzip der Best. bestelit 
in  der Bldg. yon Indophenolblau unter genau festgesetzten Bedingungen u. im Ver- 
gleich der blauen Lsg. m it einer colorimetr. fixiertcn Standardlsg. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 98. 1369—71. Warschau, Allgem. patholog. u. experiment. Inst. d. 
Univ.) R e w a l d .

P. W. Danckwortt imd E. Jiirgens, Beitrdge zur Toxikologie des Bleis und seiner 
Verbindungen. IV. u. V. Mitt. (III. ygl. C. 1927. II. 1051.) Blei laBt sieh auf ein- 
fache Weise elektrolyt. auch im Gemisch m it anderen Metallcn (vor allem Fe u. Cu) 
in geringen Spuren nachweisen. Wird die kathod. Bleibaumbldg. durch andere Metalle 
yerdeckt, so kann man unter Zusatz von H N 0 3  die Abscheidung anod. ais Bleidioxyd 
leiten. Der Nachweis findet nach Zerstorung der organ. Substanz sta tt. Die Bldg. 
der Bleikrystalle wird mkr. beobachtet, indem man 0,5 ccm Fl. in  die Hdhlung eines 
Objekttragers bringt u. m it 2 Pt-Drahten ais Elektroden, die 5 mm auseinanderstehen, 
einen Strom von 4 Volt u. 2,4 Amp. hindurchleitet. Ferner wurde eine Methode zur 
nephelometr. Best. geringer Pb-Mengen (bis 0,006 mg) ausgearbeitet. Ais S tandard
lsg. eignet sieh eine Triibung, wie sie durch 0,05 mg Pb in der cssigsauren Lsg. von 
Kaliumdichromat erzeugt wird. Es wird empfohlcn, zur Einstellung der Standardlsg. 
5 Trubungen herzustellen u. diejenige, die am genauesten mit der Vergleichslsg. uber- 
einstimmt, zu benutzen. Na-Acetat u. Cu haben keinen EinfluB auf die Triibung. Bei 
Ggw. groBerer Mengen Fe bleiben dio Trubungen nicht konstant. (Arch. Pharmaz. u. 
Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 367—82. Hannoyer, Tieriirztl. Hochschule.) Winić.

J. Sabrazes, Ein Vergleich iiber die Chromophilie der Spirochaten und ihre ver- 
schiedenen Arten, sieh mit Hilfe ton Fuchsin Ziehl zu fdrben. Kurze Zusammenstellung 
iiber die besonderen Vorteile der Spirochatenfarbung nach Z i e h l . (Compt. rend. 
Soc. Biologie 98. 1275—77.) R e w a l d .

K. Winterfeld und H. Siecke, Die Bestimmung des freien Jods und des Jodkaliums 
in der Jodtinktur des D. A .-B . 6. Vff. geben folgende Vorschrift zur Best. von J  u. K J  
in Jodtinktur an: 1,0— 1,5 g Jodtinktur in 100 ccm MeBkolben genau wagen. Zusatz 
einer Lsg. von 3 g KBr in 10 ccm W. Auf 100 ccm auffiillen. 1. Best. des freien J : 
20 ccm der Lsg. mit Vio*n - Na2 S2 0 3 -Lsg. titrieren. 2. Best. des K J : 10 ccm in Jodzahl- 
kolben abpipettieren u. 25 cem KOBr-Lsg. zusetzen (aus n-KOH u. gesatt. Bromwasser).
15 Min. stehen lassen, Zusatz von 15 Tropfen Phenol liąuefact., umschwenken, Zusatz 
yon 3 Tropfen Methylorangelsg. u. soviel n. HC1, daB der Indicator eben gerotet wird. 
Sofort Zusatz von 0,3 g K J  u. 5 ccm Phosphorsaure D. A.-B. 6 . Nach Umschwenken 
u. 20 Min. Wartezeit m it Vio_n' Na2 S2 0 3  titrieren ( +  2 ccm Starkelsg.), bis Verschwinden 
der Blaufiirbung. %  J :  (a-1,2692): 2 P; %  K J : [ ( 6  — 3 a )-1,6602]: 6  P; wobei 
a =  ccm ł/io -n. Na2 S2 0 3  bei Best. des freien J ;  6 : ccm ho -n. Na2 S2 0 3  nach Oxydation 
mit KOBr; P: Gewicht der Einwage. (Apoth.-Ztg. 43. 852—54. Freiburg i. Br., 
Univ.) H arms.

L. B. Franchina und Frank A. Lee, Analyse der Citronentinktur. Aus Citronen 
yerschiedener Herkunft wurden nach der U. S. P. X.-Vorschrift m it A. Tinkturen 
hergestellt u. der Geh. an Citronenol u. A. bestimmt. Ferner wurden D.-Bestst. der 
einzelnen Tinkturen ausgefuhrt. AuBerdem wurden Tinkturen aus schon extrahierter 
Drogę hergestellt u. die erhaltenen Werte m it den ersten Werten yerglichen. Eine 
offizinelle Tinktur soli nicht weniger ais 1% Citronenol enthalten. Die von der Pharma- 
kopoe angegebene obere Grenze von 75% A. geniigt. — Die extrahierte Drogę lieferte 
eine Tinktur m it hóherem A.-Geh., niedrigerer D. u. geringerem Olgeh. Sie ist ferner
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an der helleren Farbo u. dcm schwaeheren Gcruch kenntlich. (Journ. A mer. pliarmac. 
Assoc. 17. 553—55. Pittsburgh [PA.]. Duąucsne Univ.) L. JoSEPHY.

Samuel Shkolnik. Feststdlungen hinsichilich der DarsIeUung, der physikalisclien Kon- 
sianien tind der Halibarkeit der Scifen-, Chloroform- und Campherlinimente der U. S. P. X . 
Boi der Yorsclirift der U. S. P. zur Herst. von Scifenliniment ist zu beacliten, daB das 
Linimont zweeks Abscheidung von palmitinsauiwn Na 24 Stdn. in der Kalte (bei 
etwa 10°) stchen muB u. dann filtrieit werden muB. Bei der Yorsclirift der Britisli- 
Pharmakopc.e entsteht kein palmitinsaures Na. Im  Chlf.-Linimenł der U. S. P. bleibt 
das palmitinsaure Na, auch wenn es aus dem Seifenliniment nicht- abfiltriert. wurde, 
gel. Fiir Linimentum Saponis U. S. P. X. wurden folgende Konstanten gefunden: 
I). (25°) 0.87G. Opt. Drehungsrermogen (100-mm-Rohr) +  1.51°. Feste Bestand- 
teile 5,955 g in 100 cem. F ur Linimentum Chloroformi U. S. P. X : D. (25°) 1,060, 
opt. Drehung (100-mm-Rohr) +  1,23°. Feste Bestandteile 4,155 g in 100 cem. Fiir 
Linimcnlutn Camphorae: D. (25°) 0.939. Camphergeh. 19,964%. Alle drei Linimente 
erwiesen sich beiiu Aufbewaliren unter den yerschiedensten Bedingungen ais lialtbar. 
(Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 550—53. Chicago [111.], Univ. of Illinois Sehool 
of Pliarmaey.) L. J o s e p h y .

E. Sehulek und A. Stasiak. Die Bestinunung des Jodgehalls der Schilddrusen- 
prdparafe. Bei dem bereits beschriebcnen AufsehluB der Schilddriisenpraparatc dureh 
Kalischmelze zur Best. des J  (ygl. C. 192S. I. 227S) kann man etwa sich bildendc N itrit- 
spuren so entfernen. daB man auf die erstarrte Sehmelze 30—40 mg Traubenzucker 
streut. nochmals schm. u. besonders die Bander des Tiegels m it dem Zucker in Be- 
ruhrung bringt. Dann erfolgt nach dem Auslaugen der Sclimelze die Oxydation des 
Jods zu Jodat mit gesatt. Bromwasser oder Natriumhypobromit. Der 1/berschuB des 
Oxydationsmitte!s wird durch Phenol entfernt u. dann das Jodat auf bekannte Weise 
jodometr. bestimmt. Beleganah-sen erweisen die Brauchbarkeit. des Yerfalircns. (Ma- 
gyar gyógyszeresztudomam-i Tarsas&g Ertesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 255 
bis 257. Budapest. Landesgesundheitsamt.) B e r l i t z e r .

Chas. C. Haskell, iref/ere Beobacftlungen iiber die Genauigkeit der Kaizenmethodc 
fu r  die Unlcrsuchungen von Digitalis. (Ygl. auch C. 192S. I I . 26S.) Yf. beriehtet iiber 
die Brauchbarkeit der Katzenmethode zur pliarmakolog. Wertbest. von Digitalis. Aus- 
einandersetzung m it bisherigen Arbeiten. (Journ. Pliarmacol. exp. Therapeutics 33. 
207—17. Riclimond, Med. Coli. of Yirginia, Dep. of Pharmacol.) K r o n e r .

TJnion-Apparatebaugesellschaft m. b. H., Karlsruhe i. B., Einriehiung zur selbsi- 
tatigen Beslimmung des Hcizireries ron Gaseii, bei weleher durch die zur Aufnalime der 
Yerbrennnngswarme des Gases dienende FI. zuvor die zu yerbrennende Menge des 
Gases in einem MeBgefaB abgefangen u. in den Brenner des Calorimeters befordert 
worden ist, dad. gek.. daB die Flussigkeitsmenge nach der Forderung des Gases aus 
dem MeBgefaB nach dem Brennen die Yerb. zwischen MeBgefaB u. Brenner an einer 
Stelle der Brennerleitnng unterbrieht n. d ara uf die wahrend der Yerbrenmmg des Gases 
im Calorimeter am AusfluB yerhinderte u. dabei erwarmte Fliłssigkeitsmenge zum 
AusfluB bringt u. ersetzt. — Infolge des standigen Wasserznflusses entsteht in dem 
abgeschlossenen Raum oberhalb des Wasserspiegels ein Uberdruek, weleher den 
Brenner einer Zundflamme nahert u. ihn unter das Calorimeter befordert. (D.R. P. 
464 435 KI. 42i vom 5/10. 1923, ausg. 17/8. 192S. Holi. Prior. 1/10. 1923.) K u h l in g .

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

Victor Kammerer, Der Hoehdructdampf. Torteile seiner Amcendung fiir  die 
Industrie. Yf. behandelt zusammenhangend die Eigg. des W.-Dampfes bei hoheren 
Drucken n. der fiir diese Drucke geeigneten Dampfkessel u. gibt eine theoret. Be- 
grundung fur die mit der Yerwendung yon Hochdruekdampf yerbundenen Yorteile 
wannetcehn. u. wirtschaftlieher Art. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 94. 385—432. Miihl- 
hausen i. ElsaB. Elsass. Dampfkesseluberwachungsyerein.) SPLITTGERBER.

A. Fichous, Die Wiedergeirinnung ron Dampfen fluchtiger trasserlóslicher Sub- 
slanzer.. Rechner. Cberlegungen uber die Anwendung yerschiedener Yerff. zur Wieder- 
gewinnung von Dampfen unter besonderer Berucksichtigung des Auswaschens von 
Aceton enthaltender Luft m it W. in Kolonnen. (Chim. et Ind. 20. 21—26.) Ju n g .
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H. Barkkolt, Veri£endurig ton Drehfokren zur Kryslallisation und Verdampfung. 
Es werden luft- u. wassergekuhlte Krystallisatoren an Hand von Abbildungcn be- 
schrieben u. auch die so erhaltenen Krystalle yerscliiedener Salze gezeigt-, ebenso 
Wirkungsweise des Rohryerdampfers angegeben. der, m it GuBeisen, Pb oder Ni aus- 
gekleidet, sich besonders zur Einengung von Na;S, CaCl2, NaOH u. H 3 P 0 4  eignet. 
(Chem. Fabrik 1938. 431—33. Dresden. Vortrag.) • B e r l it z e r .

Przygodę, Die Yerwendung der Kaltemaschine. Bauarten yerscliiedener Firmen 
fur Kaltemaschinen besonders m it NH3, aber auch mit C02, SO£, CH3 C1 u. C2 H 5 C1 ais 
Kuhlmittel, bei stundlichen Leistungen yon 2500— S000000 W E. u. dereń Yerwendungs- 

' zweoke. (Warnic 51. 497—500. 570—81. Berlin-Charlottenburg, Techn. Hochschule 
Karlsruhe u. Phys.-Techn. Reiclisnastalt.) WOLFFRAM.

James H. Grayell, Elkins Park, V. St. A., Awfbetcahrung und Beforderung ton  
Sauren in Slaldbeliallern. Die Sauren, vorzugs\veise H 2 SO,, HC1 oder H 3 PO, werden 
m it einem organ. Stoff, wie Rohanthracen, Sulfitpecb, Harzsaure, Abfallsaure yon 
der Erdólreinigung u. dgl. u. der Verb. eines Elementes, welehes in der elektr. Spannungs- 
reihe zwischen dcm Fe u. dem Hg stelit, vorzugsweise As2 0 3, yermischt. Es bildet sich 
auf der Innenwand der Stahlbebiilter, in  welchem dio Sauren aufbewahrt oder befórdert 
werden, eine Sehicht, welche den Beiialter vor dem Angriff der Siiurcn schutzt. (A. P. 
1678 775 vom 11/12. 1925, ausg. 31/7. 1928.) K u h l in g .

Ernst Reuss, Essen-Altenessen, Vorrićhtung zum Mischen luftformiger Mitłel mil 
Fliissigkcit in feiner Yerteilung in Gestalt eines von einem luftfórmigen, strómendcn 
Mittel bestricliencn u. mit einer feinen Austrittsoffnung yersehenen Flussigkeits- 
behalters, 1. dad. gek., daB die feine Austrittsoffnung geschutzt hinter einer gróberen 
Offnung oder einem luft- u. flussigkeitsdurchlassigen Stoff nngcbracht ist. — 2. dad. 
gek., daB sich an die grobere Offnung oder an den luft- u. fliissigkeitsdurchlassigen 
Stoff ein Capillarrolir anschliefit. — 3. dad. gek., daB die feine Austrittsoffnung hinter 
einem luft- u. flussigkeitsdurchlassigen Stoff u. einer gTóberen Offnung angebraeht 
ist. — 4. gek. durch eine zusatzliche Capillarbohrung in dem Capillarrolir oder in einem 
Mundstiiek desselben. — 5. gek. durch luft- u. flussigkeitsdurchlassigen Stoff vor der 
Capillarbohrung. — 6 . dad. gek., daB die Lange des Capillarrohres so bemessen ist, 
daB bei gefulltem Belialter dio iiber dem Rohr stehende Fliissigkeitsmenge einem 
bestimmten MaB entspricht. — 7. dad. gek., daB die grobe u. die feine Austrittsoffnung 
u. gegebenenfalls auch der zwiscliengeschaltete Stoff in einem Mundstiiek angebraeht 
sind. — 8 . dad. gek., daB das oder die Mimdstucke in den Bchiilter eingcseliraubt u. 
durch einen Lotring abgedichtet u. gesichert sind. — 9. dad. gek., daB das oder dio 
Mundstiicke auBen mit Abstandhaltern yersehen sind. — Die Vorr. dient z. B. zum 
Tranken von PreBluft m it Schmierol. (D. R. P. 464 287 K I. 12 e vom 23/6. 1926, 
ausg. 15/8. 1928.) K a u s c h .

Charles F. W. Tabler, Tampico (Mexico), Trcnnung ton Fliissigkeiten aus Oasen 
durch Zentrifugieren zunachst bei gewóhnlichem u. dann bei erhóbtem Druck. (A. P. 
1540 963 Yom 26/3. 1924, ausg. 9/6. 1925.) M. F. M u l l e r .

Anodę Rubber Co. (England) Ltd., London, England, iibert. von: Compagnie 
Generale d Elcctricite, Paris, Frankreich, Abscheidung ton Sloffen aus Suspensionen, 
Losungen itsw. Man setzt den Suspensionen oder Lsgg. organ. Stoffe gelbildende Stoffe 
zu u. bewirkt dann die Gelbldg. Bei Yerwendung von Gelatine bewirkt man die Gel- 
bldg. durch Verdunstcn der Fl. auf der Form oder durch Absorption in einer porosen 
Form, oder durch Abkiihlen; man kann Verbb., die eine Gelbldg. fordem, wie Sulfate, 
Acetate, Tartrate, Zucker usw., yerwenden. Die Ndd. kann man durch wiederlioltes 
Tauchen der Formen in die Fl. erzeugen, der Nd. kann gehartet werden. (E. P. 291 339 
vom 29/5. 1928, Auszug yeróff. 25/7. 192S. Prior. 27/5. 1927.) F r a n z .

Walter L. Rernick, New York. Getcinnung ton in Fliissigkeiten suspendierten 
festen Sioffen. Man laBt. die Fil. in einem Belialter zirkulieren, zieht oben einen Teil 
der Fil. ab u. fiihrt diesen unten in den Behalter ein. Die festen Stoffe lagern sich auf 
dem Boden des Behalters ab. Man zieht einen Teil der Fil. ab u. fiihrt ihn unten in 
einen zweiten Absatzbehalter ein. (A. P. 1678 788 vom 10/5. 1926, ausg. 31/7. 
1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung von Gasen oder 
TJdmpfen aus Gemischen. Man yerwendet z. B. zur Abscheidung von Wasserdampf 
zwei oder mehr Adsorbentien yerscliiedener Struktur, yon denen wenigstens eines
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hydropliil ist. Man nimm t zuniichst ein weitporiges Adsorptionsmittel u. sodann ein 
engporiges. (E .P . 292 204 vom 1 0 / 1 2 . 1926, ausg. 19/7. 1928.) K a u s c h .

Koppers Co.. Pcnnsylyan., ubert. yon: Frederick W. Sperr jr., Pittsburgli,
Pennsylyan., Gasreinigung. Man unterwirft das zu reinigende Gas (Brenngas) der Einw. 
von Luft in Ggw. yon Hemicellulose. (A. P. 1 677 304 vom 31/12. 1926, ausg. 17/7. 
1928.) ■ K a u s c ii .

Otto Biihring, Halle a. S., VorricMung zur Reinigung von Dampfen und Gasen 
naeh D. R. P. 312994; C. 1919. IV. 489, 1. dad. gek., daB beidorseits s ta tt einer mehrerc 
Spaltdiisen syniru. u. ubereinander angeordnet sind. — 2. dad. gek., daB die Wand des 
Gehauses m it Leitrippen fur die Abscheidungen yersohen ist, welche schraubenformig 
naeh unten u. in der Richtung des strómenden Dampfes oder Gases yerlaufen. (D. R. P. 
460 696 K I. 1 2 e vom 16/3. 1927, ausg. 2/6. 1928.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische GesellschaJt, Akt.-Ges. (Erfinder: Wilhelm 
Hoss), Frankfurt a. M., Elektrischer Gasreiniger mit Elcktrodenerschiitlerungsvorrichtung 
naeh D. R. P . 392046, 1. dad. gek., daB die Wandung des Niedeisclilagraumes gegen 
die Isolatoren der Hoehspannungsteile durch einen Isolator abgeschlossen ist, durch 
den ein das Erschiitterungswerkzeug an die Membran fiihrendes Hohlstiick hindurch- 
tr itt .  — 2. dad. gek., daB der das Hohlstiick gegen die Wandung isolierende Isolator 
aus dem Gasraum lieraus naeh auBen yorspringt. (D. R. P. 463 642 K I. 1 2 e vom 
10/6. 1927, ausg. 31/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 392046; C. 1924. I. 2295.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin-Siidende), Niederschlagselektrode aus Wellblech fiir die eleklrisclie 
Reinigung von Gasen und Dampfen, bei der das Gas quer zu den Rillen des Wellbleches 
stróm t, 1. dad. gek., daB sie aus mehreren ubereinander angeordneten Wellblcchen 
besteht, zwischen denen das Gas hindurchstromt, u. daB die Rillen der Wellbleche 
gegen die Horizontaje geneigt sind. — 2. dad. gek., daB in die Durchgangsoffnungen 
zwischen den einzelnen Wellblcchen, durchliissige Bleche, Stege o. dgl. cingeschaltet sind, 
die gegebenenfalls auch ais Distanzstiicke dienen konnen. — 3. dad. gek., daB an den 
den der Gasstromung zugekelirten Teilen der Wellungen Fangwinkel angebracht sind. —
4. Anordnung der Elektroden naeh 1, dad. gek., daB vor oder hinter ihnen ebenfalls
ais Niederschlagselektroden dienende D rahtgitter quer zum Gasstrom angeordnet sind. 
(D. R. P. 464 308 K I. 12e vom 10/8. 1924, ausg. 16/8. 1928.) K a u s c h .

Oski-Akt.-Ges. (Erfinder: Erich Oppen), Hannover, Spruheleklrode fu r  eleklrisclie 
Gasreiniger, 1. bestehend aus einer aus ineinandergreifenden Blechgliedern zusammen- 
gesetzten Kctte. — 2. dad. gek., daB die Kettenglieder an den Verbindungsstellen 
yerlotet sind. — 3. dad. gek., daB die Blechkanten gezahnt sind. — 4. dad. gek., daB 
die Bleche der Kette, yorzugsweiso an den Kanten, m it Halbleitern bedeckt sind.—
5. dad. gek., daB in den Gliederblechen zahlreiehe Locher angeordnet sind. (D. R. P.
464 174 K I. 12 e yom 17/10. 1924, ausg. 13/8. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Muller, 
Bitterfeld), Verfahren zum Trocknen von Gasen. ( D .R .  P .  4 6 4  3 8 7  K I. 12i vom  8 / 6 .
1926, ausg. 18/8. 1928. — C. 1 9 2 7 . H .  2699.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trocknen von Losungsmittel 
enthaltenden Stoffen. Die Stoffe werden auf einem Band durch den Trockenapp. ge- 
leitet, wobei die Ein- u. Ausfiihrungsoffnungen fiir das Band yon Dichtungskammern 
umgeben sind, in dio Luft oder ein inertes Gas eingeblasen wird. (E .P . 292 564 
yom 22/6. 1928, Auszug yeroff. 15/8. 1928. Prior. 22/6. 1927.) K a u s c h .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans Zimmer- 
mann), Einńchtung zum Trennen der einzelnen Bestandleile von in Losungen enthaltenen 
Gemischen durch fraklionierte Krystallisation, gek. durch eine Reihe gekiihlter GefaBe 
fur die einzelnen Krystallisationen u. eine Reihe dazwischengeschalteter GefaBe zum 
Eindampfen der Lsg., wobei zwischen den einzelnen Gefafien t)berliiufe angeordnet 
sind. — 2. dad. gek., daB die einzelnen KrystallisationsgefaBo fortlaufend an GroBe 
abnehmen. — 3. dad. gek., daB sowohl die GefaBe fur die Krystallisationen wie auch 
die GefaBe zum Eindampfen ineinander angeordnet sind. — 4. bestehend aus mehreren 
zweckmaBig ubereinander angeordneten Krystallisationseinrichtungen, welche derart 
miteinander yerbunden sind, daB sie yon der Lsg. nacheinander durchflossen werden 
konnen. Die Einrichtung dient z. B. zum Gcwinnen von R a aus Pechblende oder des 
Hf aus Zr-Mineralien. (D. R. P. 464 084 EU. 12 c yom 19/3. 1925, ausg. 10/8. 
1928.) K a u s c h .
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Benjamin F. Wallace, Brooklyn, V. St. A., Wasscrdićhte Wdrmeschutzmassen. 
Mischungen von faserigem Asbest u. MgC03  werden yor oder nach Formgebung m it 
Fettstoffen bcladcn, z. B. indem die geformten Massen m it Fettlsg. getrankt oder die 
ungeformten Massen m it Fettemulsionen gemischt u. dann geformt werden. In  beiden 
Fallen wird das Losungs- bzw. Emulgierungsmittel vertrieben u. der Riickstand bei 
220—240° erhitzt. Die Erzeugnisse sollen in W. nicht untersinkcn. (A. P. 1678 659 
vom 7/6. 1924, ausg. 31/7. 1928.) KtiHLlN G.

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alplions O. Jaeger, Hamburg, N. Y., Wieder- 
beleben von Kalałysatoren. Man behandelt die bei der katalyt. Oxydation organ. Stoffe 
(Naphthalin zu a-Naplithochinon, Plithalsaureanhydrid oder Maleinsaure usw.) er- 
schópften Katalysatoren m it H 2 0 2  oder 0 3, S 03, S 0 2  oder 0 2-haltigen Gasen. (A. PP. 
1678 626 u. 1678 627 vom 3/8. 1925, ausg. 24/7. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Carstens, 
Leverkusen und Gerhard Kroner, Koln a. Rh.), Umstimmen der adsorptiven Eigen- 
schaflen von Kieselsauregel, dad. gek., daB man die sauer gefilllten S i02-Gallerten 
nachtraglich m it Lsgg. alkal. wirkender Mittel behandelt, wobei man von einer Zer- 
kleinerung der Gallcrte dureh Mahlen absieht u. das Alkali entfernt. (D. R. P. 463 227 
K I. 12 i vom 5/5, 1925, ausg. 26/7. 1928.) K a u s c h .

III. E lektrotechnik.
Shoji Setoh und Akira Miyata, Beobachlungen iiber Diele.ktrika bei hohen 

■Spannungen. II . Impragnierole. (Anliang: Isólierende Eigenschaften einiger Hoch- 
spannungskabel.) (I. ygl. C. 1926.1, 2947.) Vff. untersuclien die dielektr. u. isolierenden 
Eigg. von Olen, die zur Trankung liochisolierender Papiere yerwendet werden. Eh 
werden: Zylinderól, „Pełrolalum“, Casloról, Transformatorenól, Harzol, Paraffin u. 
Vaseline nach dieser Richtung hin untersuclit. Die dielektr. Verlustc werden fur 
Wechselstrom, wie auch fiir Glcichstrom gemessen u. ikre Beeinflussung dureh langere 
Dauer der Beanspruchung, Steigerung der elektr. Intcnsitat, Freąuenz u. Temp. 
8 tudiert. Gewóhnlich wachsen die dielektr. Verluste m it der Zeit an, erreichen aber 
fiir dio meisten Ole bei 80° einen zeitlichen Grenzwert. Empir. Formeln fiir die dielektr. 
Verluste in  den yerschicdencn Olen werden aufgestellt, die in den Formeln enthaltenen 
Konstanten tabellar. zusammengestellt. AnschlicBcnd geben Vff. cinige Regcln fiir 
das Verh. von Hochspannungskabeln an. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 1. 55—57.) ' F k a n k e n b u rg e k .

Koinath, Mepverfahrcn der ElcklrołJiermie. Vortrag. Nach Anfuhrung der 
Methoden zur Priifung der Betriebsfestigkeit von MeCapp. der Elektrothermie werden 
einige Verff. der Strommessung fiir Gleiehstrom, einige Typen von Stromwandlern 
fiir Wechselstrom, sowie die Methoden der Temp.-Messung m it Hilfe yon Widerstands- 
thermometern u. Thermoelementen beschrieben. (Metallborse 18. 1605. 1829. 
Berlin.) Herzog.

Montecatini Soc. Generale per L’Indnstria Mineraria ed Agricola, Mailand, 
Wasserelektrolysator, bei dem jede Elektrode aus einem Paar P latten  besteht, die an 
Cu-Staben befestigt sind, die gegen den Angriff des alkal. E lektroh'ten nickelplattiert 
sind. Jede Elektrode ist yon einem gewebten Asbestdiaphragma umgeben, das yon 
einer Glocke herabhangt. (E .P . 292130 vom 13/6. 1928, Auszug yeroff. 9/8. 1928. 
Prior. 14/6. 1927.) K a u s c h .

A. Vogel, Berlin-Tempelhof, Elektroden. Eine Kathode wird m it einem kolloidalen 
oder fein zerteilten t)berzug von Metali oder einer metali. Verb. yersehen zwecks Ver- 
liinderung des Auftretcns eines Spannungsuberschusses wahrend der Elektrolysc. 
(E. P. 292131 yom 14/6. 1926, Auszug yeroff. 9/8. 1928. Prior. 14/6. 1927.) K a u s c h .

Johannes Michael Schmierer, Berlin-Lichterfelde, HersteUung von Depolarisations- 
elekiroden, dad. gek., daB der gegebenenfalls m it Zusatzen yermengte pulverfórmige 
Depolarisator in bekannter Weise zu gróBeren Kórnern zusammengeballt wird u. dann, 
m it einem pulverfórmigen leitenden Stoff yermischt, auf den Elektrodenkem aufgebracht 
wird. — Bei gleichem Widerstand wird hohere K apazitat erzielt. (D. R. P. 464 324 
KI. 21b yom 19/6. 1926, ausg. 15/8. 1928.) KtiHLlNG.

Soc. an. Le Carbone, Leyallois-Perret, Frankreicli, Behandlung pordser Korper, 
wie Elektroden ton Elementen, Akkumulatoren u. dgl. (D. R. P. 464 325 K I. 21b yom 
23/10. 1924, ausg. 20/8. 1928. — C. 1925- II. 2079.) K u i il i n g .
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Westinghouse Lamp Co.. Bloomfield, V. St. A., Sauerstofffreic Kohiemcasserstoff- 
terbindung ais Einbringsloff fiir  gasgef&Iic eleklrische GltMampen, 1. dad. gek., daB 
sie aus Diplienylamin besteht. — 2. dad. gck., daB die Fullgase vor ihrcm E in tritt in 
die Lampę iiber im festen Zustande befindliches Diplienylamin geleitet werden. — 
Im  Gegensatz zu den fruher zu gleicliem Zweek benutzten sauerstoffhaltigen organ. 
Verbb. beeintraehtigt Diplienylamin die Festickeit der Gluhfaden nicht. (D. R. P. 
4 6 4  6 6 2  K I. 21f vom 18/11. 1924, ausg. 22/8. 1928.) K u r  l in g .

Soc. an. Le Carbone. Gennevillicrs, Frankreicli, Gahwnische Batterien. Die 
Batterien enthalten eine zylindr. Zink- oder Tcrzinkte Eisenelektrode u. eine porige 
Elektrodo, weiche sich, wie im H auptpatcnt, innerhalb einer Hiille befindet, die fiir 
Fil. undurelilassig .fur Gase durchlassig ist, u. aus einer Mischung von Holzkohle u. 
einem chlorbindenden Metali, besonders Pb besteht. Diese Mischung ist mit. einer 
Lsg. von ZnCL befeuchtet. (E. P. 291420 vom 15/11. 1927, Auszug veroff. 25/7 . 1928. 
Prior. 4 6. 1927. Zus. zu E. P. 230307.) K u h l i n g .

Claudins Bault, Frankreicli, Eleklrischer Sammler. Die positive Elektrodę des 
Sammlers besteht aus P b 0 2. ragt ron i Deckel des Sammlerbehfilters in den aus H 2 S0 4  

bestehenden Elektrolyten hinein u. ist von seinem unteren Teil aus bis zu etwa %  seiner 
ganzen Lange von einem Trog aus nicht leitendem Stoff umgeben. Die am Boden des 
Sammlerbehalters angeordnete negative Elektrodę besteht aus metali. Sn. Der die 
positive Elektrode umgebende Trog verhindert KurzschluB. Der Sammler entladet 
sich nicht bei geóffnetem Stromkreis u. kami, da er beim Laden u. Entladen kein Gas 
entwickelt, dicht geschlossen werden. (F. P. 639749 vom 31/1. 1927, ausg. 2 S/6 .
192S.) ' • K u h l in g . •

Koloman Nemeth und Albert Szanto, Budapest, Eleklrischer Akkumulator mit 
einer Bleianode. (D. R. P. 464 3S8 KI. 2 1 b vom 11/7. 1926, ausg. 17/S. 1928. — C. 1928. 
1 .560.) " K u h l i n g .

Simonds Saw and Steel Co., Fitchburg, ubert. von: Leslie E. Howard und 
Allen D. Potts. Lockport, V. St. A., Permanente Magnete. Gesclmiolzenem Stalli oder 
Stahllesierungen werden 0,05— 1 %  V beigemiseht. Die Stahle erhalten durch den 
Zusatz des V die Eig., induzierten Magnetismus auch beim Erhitzen u. meclian. Be- 
arbeitung festzuhalten. (A. P. 1677 674 vom  9/10. 1926, ausg. 17/7. 192S.) K u h l .

Westinghouse Electric & M g. Co., Pennsylvanien, ubert. von: Porter H. Brace, 
Pittsbm gh, V. St. A., Permanenie Slahhnagnele. Ais Rohstoff dienen Stahllegierungeu, 
weiche neben Fe u. den ubliehen Beimengungen, C, Mn, P  u. Sehwefel 1— 10% Co u. 
1 —10% Mo, W  oder, besonders, Cr enthalten u. durch Abschreeken gehartet sind. 
Zwecks H erst. von Magneten werden die Stahle, wie ublich, m it einem isolierten D raht 
umwickelt u. durch diesen kurze Zeit Strom geleitet. (A. P. 1678 001 vom 16/1. 1919, 
ausg. 24/7. 1928.) " K u h l in g .

IV. W asser; A bw asser.
Hermann Schroder, Unlersuchungen aber den Jodgehalt in Trinkicassern des 

hcmburgischen Staalsgebieies. Beim Hamburger Trinkwasser, das zu 4 / 5  aus filtriertem 
Elbwasser u. zu %  aus Grundwasser besteht, liefert das Grandwasser etwa 45% des 
Gesamt-J2. Die jahreszeitlichen Schwankungen sind unbedeutend. — Die Ergebnisse 
stimmen m it den aus Unterss. von ostpreuBischen Wassern durch MATTHES u . W a l l - 
EABE (C. 192S. I. 1216) abgeleiteten Folgerungen uberein. (Arch. Hygiene 100. 4S 
bis 56. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Festschrift fur R. O. N e u m a n n ] .)  SPLITTG.

Wagner-Janregg, Kropf und Trinhcasser. (Gas- u. Wasserfach 71. 817—21. 
Wien. — C. 192S- I I .  175.) S p l it t g e r b e r .

R. Stnmper. Xeuzeitliche Anschauungen uber die Kessehleinbiidung und ihre 
Yerh uiu ng. Vf. h a t  die bekannten Yeróffentlichungen von R . E . H a l l  uber Kessel- 
speisewasser zusammengefaBt u. stellt fest, daB durch diese ersten wissenschaftlichen 
Yerss. zur Klarung des ganzen Gebietes wohl erhebliche Fortschiitte auf dem Ge- 
biete der chem. S tatik  erzielt, daS aber die Fragen der chem. Dynamik noch nicht 
geklart worden sind. (W annę 51. 569—75. Saarbrucken.) SPLITTGERBER.

L.-J. Superbie, Pierre Quio[uandon und R. Marie, Xeueste lieinigungsterfahren 
zur tollftandigen Enthdrtung kall;- und magnesiareicher TTa^er und zur Entsalzung. 
Reinigung fu r  indusirielle und hausliche Zicecke.

A. L.-J. Superbie, XuUgradiges TTasser fu r  die Industrie im Tergleich zu teil- 
tceise enthdrłełem TTa-sser. Yf. behandelt die Enthartung des W. m it Alkalien oder
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P erm utit sowie die Klarung durch Ausflockung fiir die Zwecke der Wolle- u. Bauru- 
wolleindustrie. (Science et Ind. 12. Nr. 175. 8 8 —93.)

B. Pierre Quiquandon, Apparate zum Weichmachen des Wassers fu r  den htius- 
lichen Gebraudi. Einer Gegeniiberstellung der verschiedenen Wrkgg., die von hartem 
u. woichem W. in Toilctte u. Bad, Keller u. Kucho, im Rohrleitungssystem u. bei 
der hauslielicn Wasclie ausgciibt werden, folgt eine Beschrcibung von Permutit- 
enthiirtungsanlagen, die fiir den Einzelliaushalt bzw. fiir gróBere Institu te  bemessen 
sind. (Science et Ind. 12. Nr. 175. 93—96.)

C. R. Marie, Die Entsalzung des Wassers ohne Deslillation. Beschreibung der
Entsalzung von W. mittels Elektroostnose (vgl. auch A. S. B e h r iia n , C. 1928. I. 830). 
(Science et Ind. 12. Nr. 175. 96— 99.) S p l it t c e r b e r .

Henri Chabal, Die Filiration und Enłkeimung der Wasser fiir  Trinkzwecke. Ihr 
Einflufl auf den Gesundheitszustand der Studtc. Vf. yergleicht dic franzos., von ihm 
selbst im Zusammenarbeiten m it Puech ausgearbeitete Wasserreinigungsmethode, 
die in yielen Grofistadten eingefiihrt worden ist, mit dem amerikan., auf der Al- 
Fallung m it nachfolgender Schnellfiltration beruhenden Verf. (Science et Ind. 12. 
Nr. 175. 64—68.) " S p l it t g e r b e r .

G. Nachtigall, Erfahrungcn bei der Chlorung ton Oberflachenwasscr bei niedrigen 
Tempcraturen. Durch Chlorung des durch langsame Sandfiltration gereinigten W. 
den Keimgeh. auf weniger ais 10 Keime fiir 1  ccm u. die Colibefunde fiir 1 1 wie sonst 
negatiy zu halten, ist nicht immer moglicli, wenigstens nicht ohne Geschmacksbeein- 
tracktigimg infolge des CL-Zusatzes; immerhin lieB sich der Keimgeh. durch yorsichtige 
Chlorung dauernd unter 100 halten. (Arch. Hygiene 100. 25—30. Hamburg, Staatl. 
Hyg. Inst. [Festschrift fiir R . O. N e u m a n n ] .)  SPLITTGERBER.

O. Herb, Absorptionstersuche mit belebtem Schlamm. Die Abwasserreinigung m it 
belebtem Schlamm erfolgt nach denselben Gesichtspunkten, wie bei den alteren Oxy- 
dationsverff.: der Reinigungseffekt ist in erster Linie auf Absorptionswrkgg., in zweiter 
Linie auf bakterielle u. fermentative Tatigkeit zuruckzufuhren. (Arch. Hygiene 100. 
112— 20. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Festschrift fiir R. O. N e u m a n n ].) S p l it t g .

O. Kanunann, Dic Entwicklung und Amcendung der Sdbstreinigungsverfahren 
fiir Ab wasser. In der Entwicklungsreihe der Selbstreinigungsverff. laBt sich ein steter, 
systemat. Fortschritt crkemien. (Arch. Hygiene 100. 102—11. Hamburg, Staatl. Hyg. 
Inst. [Festschrift fiir R. O. N e u m a n n ].) " S p l it t g e r b e r .

J. Bettels, Allere und neuere Vcrfahren zur Beseiligung und Vericertung von 
Molkereiabuussern. Molkereiabwasser darf man nur dann unbehandelt in  einen Vor- 
fluter ableiten, wenn das noch f r  i s c h e Abwasser mindestens auf das 100-fache ver- 
dunnt wird. In  allen anderen Fallen muB eine besondere Reinigung yerlangt werden, 
die entweder durch Bodenberieselung oder kimstliche biolog. Behandlung, insbesondere 
Garung, oder endlich in Fischteichen erfolgen kann. — Bei einer m it Kaserei yerbundenen 
Molkerei ist noch die Unterbringung der Jlolken zu klaren. Die vom Vf. iiber diese 
Frage gebrachten Ausfuhrungen stimmen mit der Arbeit yon P r u t z  (vgl. S. 197) 
iiberein. (Gcsundheitsing. 51. 539—41. Hildesheim, FluBwasseruntersuehungs-
am t.) S p l i t t g e r b e r .

K. Keiser, Be.itrage zur Differenzierung der organischen Stoffe im Wasser. Die 
Best. des Yerhaltnisses yon Sauerstoffyerbrauch zur Chlorzahl ermóglicht eine leichte 
Beurteilung des Trinkwassers u. Badewassers; Vorhandensein von Prodd. tier. Her- 
kunft erhóht die Chlorzahl um ein Vielfaches, durch Al-Flockimg werden peptonartige 
Stoffe nicht aus dem W. entfernt. Das Sandfilter spielt daher ais Trager u. Vermittler 
des biolog. Abbaues der auch nach der Al-Behandlung noch im W. yerbleibenden Stoffe 
eine wichtige Rolle. (Arch. Hygiene 100. 40—43. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Fest
schrift fur R. O. N e u m a n n ].)” S p l it t g e r b e r .

G. Strunk, Quantitative Wasseruntersuchung nach dem Yerfahren ton Eijkman. 
Die ąuantitatiye Wasseruntcrs. nach ElJKMAN, die sogenannte „KleinplattcnkuUur“, 
liat sich nicht besser ais die bisher geiibte Methode der GelatineguBplatten bewahrt, 
die wegen ihrer Einfachheit ihre Bedeutung behalten wird. (Arch. Hygiene 100. 21—24. 
Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Festschrift fiir R. O. N e u m a XN].) SPLITTGERBER.

F. Sieke und P. Keim, Uber die Brauchbarkeit der Indolprobe zur Trink- und 
Gebrauchswasserkonirolle. Ais orientierende Vorprobe fur den Cólinachweis in W .hat 
sich die gleichzeitige Prtifung auf Indolbldg. u. Traubenzuckervergarung bewahrt. 
(Arch. Hygiene 100. 44—47. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Festschrift fur R. O. N e u - 
m a x x ].)  ’ '  S p l it t g e r b e r .
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Cr. Nachti gali und F. Raeder, Beitrag zur Frage der tolumelrischen Sulfatbestimmung 
im  Wasser nac h der Baryumchroniatmethode. Bei der mafianalyt. Sulfatbest. in Wassern 
nach der Chr omatmethode stóren organ. Substanzen; die Stórung kann durch Vor- 
behandlung d es W. m it H 2 0 2  beseitigt werden. (Arcli. Hygiene 100. 31—34. Hamburg, 
Staatl. H y g . Inst. [Festsćhrift fur R. O. NEUMANN].) '  SPLITTGERBER.

Edwin B. Powers, Eine einfache colorimelrische Methode zur Bestimmung der 
CO,,-Tension und der gelósten freien Kohlensdure, Bicarbonaie und Carbonate von 
natiirlichen Wassern an Ort und Stelle. I I . Eine Icritische mathemalische Untersuchung 
iiber die Theorie unter Beigabe ton Zahlenbeispielen. In  Fortsetzung der friilieren • Aus- 
fiihrungen (vgl. C. 1928. II . 928) wird die Brauehbarkeit des Verf. bei der Ermittlung 
der chem. Eigg. von natiirlichen Wassern abgeleitet. (Ecology 8  [1927], 471—79. Sep. 
Knoxville, Tenessee-Univ., Mathemat. Inst.) SPLITTGERBER.

E. P. Powers und J. D. Bond, WeitereMitleilungen iiber die colorimelrische Methode 
zur Bestimmung der CO„-Tension ton natiirlichen Wassern an Ort und Stelle. Durch 
Einfiihrung eines Ergiinzungsfaktors e in die friiher angegebene Formel (C. 1928. II . 
928 u. vorst. Ref.) kann man die Unsicherheit, die durch den Wechsel von K  u. kKas 
entsprechend der Temp. u. Konz. des W. eintritt, ausschalten. (Ecology 9. 364—66. 
Sep. Kno.wille, Tenessee Univ.) S p ł it t g e r b e r .

G. Nachtigall und M. Bayer, Einflu/3 und Beseitigung organischer Stoffe bei der 
colorimetrischen Eisenbestimmung im Wasser. Bei reinen Wassern geben die Chlorat-, 
H 2 0 2- u . Br2-Methode gleich gute Ergebnisse, bei yerunreinigten Wassern ist die 
Schmelzung des Abdampfruckstandes m it folgender Oxydation des Fe" mittels H 2 0 2  

am sichersten. Auf die rotę Rhodanfarbung wirkt H 2 0 2  in gróBeren Mengen zer- 
storend, in kleineren konservierend. (Arch. Hygiene 100. 35—39. Hamburg, Staatl. 
Hyg. Inst. [Festsćhrift fiir R. O. N e u m a n n ] .)  Sp ł i t t g e r b e r .

Max Braunert, F raustadt (Sclilesien), Wasserenteisenungsanlage, bei welcher 
von einem Pumpenschwengel aus die Kolben zweier nebeneinanderliegender Pumpen 
gleichzeitig bewegt werden, von denen die eine das W. aus dem Brunnen ansaugt 
u. es in den Enteiscnungsraum druckt, wahrend dio andere das gereinigte W. aus 
dem Enteisenungsraum absaugt u. es in das Ablaufrohr druckt. Die in bekannter 
Weise bis in den Pumpenstander hochgefuhrten Druckrohre der beiden Pumpen sind 
von den Pumpenzylindern aus senkrecht nach oben bis an das obere Ende des Pumpen- 
standers hochgefiihrt u. die Kolbenstangen der Pumpen sind durch diese Druckrohre 
nach oben hindurchgefuhrt u. m it ihren oberen Enden an das gabelfórmig gestaltete 
Ende des Pumpenschwengels angeschlossen. In  dem Druckrohr uber der nach dem 
Enteisenungsbehalter abzweigenden Leitung an der Kolbenstange ist ein Luftkolbcn 
angebracht. (D. R. P. 464 283 Iii. 85b vom 12/2. 1926, ausg. 14/8. 1928.) M. F. Mu.

Travers-Lewis Process Corp., iibert. von: John T. Travers, Columbus (Ohio), 
Reinigung ton Industrie- und Hausabwdssem durch inniges Verruhren m it einer Mischung 
von Kalle, Zemmtstaub u. CaS04 unter Zusatz eines Koagulierungsmittels, wie FeS04. 
(A. P. 1672 584 vom 20/5. 1927, ausg. 5/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Travers-Lewis Process Corp., ubert. von: John T. Travers, Columbus (Ohio), 
Reinigung ton Industrie- und Hausabwdssem durch Zusatz von Abfallprodd., die bei 
der Reinigung der Abwasser von der Cl2, CaCl2  oder Na2 C0 3  anfallen, ferner durch 
weiteren Zusatz von CaS04, Ca-Hydrat u. FeS04. — Z. B. werden zu 1000 Teilen Ab
wasser 4,2 Teile Abfaliprod., 1,5 Teile CaS04, 1,3 Teile Ca-Hydrat u. 0,5 Teilc FeS0 4  

zugesetzt. (A. P. 1672585 vom 23/5. 1927, ausg. 5/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .
Travers-Lewis Process Corp., iibert. von: John T. Travers, Columbus (Ohio), 

Reinigung ton Industrie- und Hausabwdssem, dereń [H‘] =  8 — 11 eingestellt wird, 
durch Zusatz von z. B. 4,6 Pfund eines Gemisches, besteliend aus 34,8% Ca(OH)2, 
52,2% CaS0 4  u. 13% FeS04, auf 1000 Gallonen Abwasser. (A. P. 1672 587 vom 
3/2. 1928, ausg. 5/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

John T. Travers, Columbus (Ohio), Reinigung ton Gerbereiabwdssern mittels 
eines Gemisches von Zementstaub, Ca-Hydrat u. FeS04, z. B. im Verh. 85% Zement- 
staub, 10% Kalk u. 5%  FeS04, wodurch der gróBte Teil der organ. Substanz ent- 
fem t wird, insbesondere die tier. u. pflanzliche Proteinę u. Tannin. Gleichzeitig wird 
die apparative Ausfiihrungsform des Verf. besehrieben. (A. P. 1 672 586 Tom 2/8.
1927, ausg. 5/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Ralph H. Mc Kee, New York, Reinigung ton Abwassem durch Filtrieren durch 
eine dunne Schicht, bestehend aus dem unbehandelten Dest.-Riickstand von Schieferol,
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wobei die Sauren, Basen u. Ole zuriickgehalten werden. (A. P. 1 6 7 6 1 5 1  vom 1G/9.
1924, ausg. 3/7. 1928.) M. F. Mu l l e r .

V. A norganische Industrie.
Edward Bradford 3VIaxted uncl Arthur Norman Dunsby, Der E influfi von Arsenik 

auf die katalytische Aktivitat von Plaiin fiir die Oxydation von Schwefeldioxyd. Trotz 
der auBerordentlich groBen Bedeutung eines As2 0 3 -Geli. der Rost gase fiir die Pt-Kon- 
takte ist wenig dariiber yeróffentlicht. Vff. fanden bei 300°, daB die Abnahme der Ak- 
tiv ita t — gemessen an dem Umsatz von SO., in einem S 0 2 /0 2-Gemisch bei konstanter 
Stromungsgescbwindigkeit — zunachst dem Geh. des Śatalysators an As2 0 3  pro- 
portional ist — offenbar werden die „aktiven“ Stelłen des Katalysators vergiftet — 
u. dann m it steigendem As„03 -Geh. nur noch wenig abnimmt. Bei dem benutzten 
Katylsator wurden 0,0016 g As2 0 3  auf 1 g P t benótigt, um die A ktiyitat auf 50% 
herabzusetzen. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1600—03. Wcston-super-Mare.) K l m .

— , Neuere Entwicklung der Wasserelektrolyse in  Amerika. E s w erd en  d e r  A pp. 
de r In te rn a tio n a l O xygen Co., sow ie d ie L e v in -  u . BuRDETT-Zelle zu r tech n . E le k tro - 
lyse des W . e ingehend  beschricben (A bbildung). (M etallbórse 18. 1742— 43.) HERZOG.

Wilhelm Kolb, Antichlor. I I . (I. vgl. C. 1928. II. 595.) Es wird die weitere 
Verarbeitung der Rohlauge von Na2 S2 0 3  (Beschreibung des Analysenganges) durch 
Behandlung in Rk.-Tiirmen m it SO, (aus S-Verbrennungs- oder Kiesrostófen) u. 
der Chemismus der sich daselbst abspielenden Rkk., die Klarung u. Filterung der so 
behandelten Lauge, dereń Anwarmung im Vorwarmer u. folgende Vakuumverdampfung 
auf 52° Bć., die Krystallisation in Wiegewannen u. die Trocknung der Krystalle be- 
schrieben, die bei einer D. von 1,734 einen Geh. von mindestens 99% Na„S2 0 3-7 H 20  
aufweisen. (Metallbórse 18. 1461—62. 1518—19. 1743—45. Mannheim.) H e r z o g .

Georges Lanorville, Die Salzteiche in  der Bretagne,. Beschreibung der Koch- 
salzgewinnung aus den Salzteiclien der Bretagne m it zahlreichen Abbildungen. (La 
Naturę 1928. I I .  145—51.) J u n g .

G. Malcolm Dyson, Die Gewinnung und Anwendungen von Thorium. Ais Fort- 
setzung der C. 1928. II . 707 referierten Arbeit werden die Eigg. des Metalls, die Verbb. 
u. Mesothorium behandelt. (Chem. Age 19. Monthly Metallurg. Sect. 10— 11.) W i l k e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Carl Muller,
Mannheim und Leo Schlecht, Ludwigshafen a, Rh.), Herstellung von Wasserstoff- 
superoxyd durch elektrolyt. Red. von 0 2, 1. dad. gek., daB man den Gasraum in der 
elektrolyt. Zelle im Verhaltnis zum Elektrolytvol. so groB wahlt, daB bei plótzlieher 
vollstandiger Zers. des gebildeten H 2 0 2 der zulassige Hochstdruck der Zelle nicht 
ubersehritten wird. — 2. dad. gek., daB man dio Elcktrodenflachen so groB ausbildet 
u. den Elektrolyten in diinncr Schicht daran vorbeiflieBen liiBt, daB man trotz gToCer 
Stromungsgeschwindigkeiten der Fl. liohe H 2 0 2 -Konzz. erhalt. (D. R. P. 464 288 
K I. 1 2  i vom 5/4. 1927, ausg. 14/8. 1928.) K a u s c h .

Hermann Schulze, Bernburg, Gewinnung von Wasserstoffsuperoxyd, 1 . dad. gek., 
daB man das auf elektrolyt. Wege gewonnene Ba- oder Sr- oder Ca-Superoxydhydrat 
unter Riihren u. Kiihlen, moglichst unter 0° je m it HC1 u. H 2 S 0 4 oder sofort jo mit 
C0 2  oder je m it C 0 2 u. nach Abscheidung der unl. M. oventuell m it H 2 S0 4  behandelt 
oder daB man jedes der genannten Erdalkalisuperoxydhydrate period, oder kontinuier- 
lich in konz. H 2 SO,, unter Riihren u. Kiihlen, moglichst unter 0°, eintragt, worauf 
die erhaltene 3—10%ig- H 2 0 2 -Lsg., die H 2 S 0 4 u. eventuell auch ganz geringe Mengen 
organ. Stoffe enthalt, bis zu jeder Gradigkeit im sogenannten groflen Oberflachen- 
verdampfer, der in ganz diinnen Schichten von der Fl. schnell durchlaufen wird, unter 
gewohnlichem Luftdruck bei etwa 70° oder unter yermindertem Druck eindampft, 
wobei gegebenenfalls dio H ,S 0 4  period, oder kontinuierlich abgestumpft wird, — 2. dad. 
gek., daB man die durch die Erdalkalisuperoxydhydrate erhaltene 3—10%ig. H 2 0 2- 
Lsg., die H 2 S0 4  u . gegebenenfalls ganz geringe Mengen organ. Stoffe enthalt, in ganz 
diinnen Schichten durch den Oberflachenverdampfer schickt, der unter yermindertem 
Druck steht. (D .R . P. 464 353 KI. 12i vom 26/3. 1927, ausg. 16/8. 1928.) K a u .

Salzwerk Heilbronn Akt.-Ges., Theodor Lichtenberger und Konrad Flor, 
Heilbronn a. N., Oeioinnung von Schwefelwasserstoff aus Erdalkalisulfaten, die in  wasser- 
frei schmelzbaren Erdalkalisalzen yon nicht zersetzender Wrkg. gel. werden. Dabei 
werden Mischungen yon Erdalkalisalzen oder yon Erdalkali- u. Alkalisalz yerwendet.
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(Vgl. E . P. 273841; C. 1927. II. 2094 u. E. P. 258828; C. 1927- I. 340.) (Schwz. P. 
124 913 vom 15/1. 1926, ausg. 1/3. 1928. D. Priorr. 8/5., 25/9. u. 21/12.
1925.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schwefelwasserstoff oder Sulfide 
aus Schwefel oder solchen liefernde anorganische Verbindungen. Man laBt auf die Aus- 
gangsstoffe unter Druek bei wenigstens 100° H 2 oder solchen bei Hellrotglut 
liefernde Verbb. einwirken. (E. P. 292186 vom 10/1. 1927, ausg. 19/7. 1928.) KAUSCH.

I. G.. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Hans Bahr, 
Chicago, Uberfiihrung von Schwefelwasserstoff in  Scliwefeldioxyd m ittcls Kontaktstoffen, 
die aus Gemischen yon Metallen bestehen, die S zu binden yermogen (Fe, Ni, Cu o. dgl.) 
u. solchen, die 0 2-tjbertragcr darstcllcn (Vd, Wo). (A. P. 1678 630 vom 4/5. 1925, 
ausg. 31/7. 1928. D. Prior. 6/5. 1924.) K a u s c h .

Sirius-Werke A. G., Deggendorf a. D., Gemnnung von Salzsdure aus Ablaugen 
der BIeicherdefabrikalion, 1. dad. gek., daJ3 man die darin bcfindlichc freie Saure durch 
Metalle oder Verbb. von Metallen bindęt, dereń Chloride durch tlierm. Zerlegung 
HCl-Gas liefern. — 2. dad. gek., daB man die m it den Zusatzen beliandcltc Ablauge 
iiber beheizte Fliiclien unter gleichzeitigem Absaugen des sich bildenden Wasser- 
dampfes leitet. — 3. dad. gek., daB man die behandelte Ablauge iiber beheizte um- 
laufendc Hohlwalzen leitet. (D. R. P. 464 086 EU. 12 i vom 26/8. 1926, ausg. 9/8. 
1928.) K a u s c h .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: James Douglas Mac Mahoń, 
Niagara Falls, N. Y., Hypochloritpraparate Man misclit wasserfreies Na 2 SO,1 u. Ca(C102). 
(A. P. 1678 987 vom 20/5. 1927, ausg. 31/7. 1928.) K a u s c ii .

British Dyestuffs Corp. Ltd., Manchester, und Joseph Baron Payman und 
Henry Alfred Piggott, Huddersfield, Entfernung von freiem Chlor und Brom aus 
Fliissigkeitsgemischen, insbesondere HC1 u. HBr. Man behandelt dic Gemischc mit 
einem KW-stoff, der m it Cl2  oder Br„ Additionsverbb. gibt (Naphthalin). (E. P. 292 307 
yom 27/4. 1927, ausg. 19/7. 1928.)' K a u s c ii .

Max Buchner, Hannover-Klccfeld, Zersetzung koinplexer flupsaurer Salze allein 
oder im Gemisch m it anderen Komponenten oder Zusatzen unter Bcwegung der festen 
Stoffe oder der gasigen Zersetzungsprodd. durch Erhitzen der Retorte von innen u. 
aufien. (Aust. P. 6463 vom 17/3. 1927, ausg. 8/5. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Hersiellung von 
Silicofluoriden und dereń Weiterverarbeitung zu Fluoriden. Das Verf., bei dem die ge- 
sundheitsschiidliche Horst. von H F  yermieden wird, besteht darin, daB kieselsiiure- 
reicher FluBspat bei Ggw. solcher Alkali- oder Erdalkalisalze, die swl. Fluoride u. 
Silicofluoridc bilden, m it Hilfo yon verd. HC1 oder H N 0 3  oder anderen, U. Kalksalze 
bildenden Situren aufgeschlossen wird. Dabei gcht der groBte Teil des Ca ais Ca-Salz 
in Lsg., wahrend ein swl. Alkali- oder Erdalkalisilicofluorid entsteht, das in be- 
kannter Weise m it Hilfe von NH 3  oder anderen Alkalien in Alkalifluorid umgewandclt 
wird. Die dabei zuriickbleibende Kieselsaure u. etwa nicht aufgesclilossener FluBspat 
gehen erneut in den Prozefi zuriick. Der FluBspat wird naeh diesem Yerf. zu 85—95% 
aufgeschlossen. (N.P. 43 724 yom 30/5. 1925, ausg. 21/2. 1927. D. Prior. 10/6.
1924.) . R a d d e .

M. Casale-Sacchi, Rapallo, Wasserstoff-Stickstoffgemische, z. B. fiir die NH 3 -Syn- 
these durch Fraktionieren yon fl. L uft zwecks Erzeugung von reinem N 2  u. yon 0 2  fiir 
die unyollstandige Verbrennung von KW-stoffen. Der bei der Verbrennung erhaltene 
H 2 wird m it dem N 2 gemischt. (E. P. 292342 vom 7/6. 1927, ausg. 19/7.1928.) K a u .

Ammonia Corp., New York, iibert. von: Hans Svanoe, Niagara Falls, V. St. A., 
Gassynthesen. Bei katalyt. Gassynthesen wird die Uberschreitung u. das Sinken unter 
dio giinstigsten Tempp. dadurch yermieden, daB naeh Bedarf u. gegebenenfalls an 
yerschiedenen Stellen des Kontaktraum s Gasc zugefuhrt werden, welche die Warme- 
leitfiihigkeit der Gasmischung erhohen bzw. erniedrigen. Z. B. wird bei der Ammoniak- 
synthese aus N 2  u. H 2, dem Kontaktraum  oberhalb der Eintrittsstelle des Hauptgas- 
stroms an der heiBesten Stelle cipę Gasmischung, welche auf 1  Vol. N 2  mehr ais 3 Voll. 
H 2, an den Stellen geringerer Hitzeentw. eine Mischung zugefuhrt, wrelche weniger ais 
3 Voll. H 2  auf 1  Vol. N 2  cnthalt. (A. P. 1678 964 vom 3/4. 1926, ausg. 31/7. 
1928.) K u h l in g .

Soc. Generale de Fours a Coke (Systemes Lecocą), Belgien, Gewinnung von 
kornigem Ammoniumsidfat aus synthc.tische.vi Ammoniak. Das synthet. NH 3  wird inner
halb eines Heizraumes m it Frischdampf u. den yon der Oberflaelie des SiŁttigers ent-
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wickelten Diimpfen, sowie, bei Verwendung uureiner, As enthaltender H 2 S04, mit etwas 
IL S  gemiseht. Entstehendes As2 S3  sammelt sich an der Oberflache des Sattigers u. 
wird dureh einen Uberlauf abgefuhrt. (F. P. 639 129 vom 5/8. 1927, ausg. 14/6. 1928.

W. Reichenburg, Nurnberg, Entfernung von Phosplwr aus Gasgemischen. 1. Ent- 
fernung von P  bzw. von P-Verbb. aus Gasgemischen, dad. gek., daB man die Gas- 
gemischc iiber S i02-Gcl leitet. — 2. dad. gek., daB man das S i02-Gel ganz oder tcil- 
weise dureh Gele der Oxyde von Al, Fe, Zr, Sn, Ti o. dgl. ersetzt, gegebenenfalls auch 
Zusatze von Metallen, Metalloxyden oder Metallsalzen vcrwendet. (D. R. P. 464 351 
K I. 12i vom 27/8. 1925, ausg. 16/8. 1928.) K a u s c h .

Johannes van Loon, Devcnter, Holland, Aktive und EntfdrbungskoMen. C-haltige 
Stoffe werden bei erhóhter Temp. gemahlen oder desintegriert in Ggw. von A., Bzn., 
Toluol usw., die benetzend u. lósend auf die anderen Stoffe ais C wirken, worauf 
man das Losungsm. von der Kohle trennt. (E .P . 292213 vom 10/3. 1927, ausg. 
19/7. 1928.) " K a u s c h .

A. Schreiner, Frankfurt a. M., Aktive Kohle, Holz, Torf, Lignit usw. wird mit 
Lsgg. der Alkali-( oder Erdalkalisalze der Rhodanwasserstoffsiiure oder Ferrocyan- 
kalium impriigniert u. dann in Abwesenheit von Luft verkokt. (E. P. 292 566 vom 
22/6. 1928, Auszug veróff. 15/8. 1928. Prior. 22/6. 1927.) K a u s c h .

Leo P. Curtin, Freeliold, N. J ., Alkalihydroxyde. Man riilirt eine PbO-Suspension 
um u. setzt ihr ein Alkalisulfid in geregelter Menge zu. (A. P. 1678 767 vom 24/4.
1926, ausg. 31/7. 1928.) K a u s c h .

Elektrizitatswerk Lonza, Schweiz, Geioinnung von feinverteiltem Aluminium-
oxyd. Schmelzfl. A12 0 3  wird in bekannter Weise, vorzugsweise mittels PreBluft oder 
-gas, zerstaubt u. in k., am besten flieBendes W. eingefiihrt. Dabei bilden sieli klcine, 
nur lose verbundene Krystiillchen, welche sich dureh Vermahlen leicht trennen lassen. 
Bldg. explosivcr Gasgemische, welche leicht entstehen, wenn man das fl. A12 0 3  in un- 
zerstaubtem Zustand in W. einflieBen UŁBt, wird vermieden. (F. P. 639 645 vom 18/8.
1927, ausg. 26/6. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Grieflbach,
Ludwigsliafen a. Rh., und Friedrich Korn, Oppau), Gewinnung von chlorfreiem Kwpfer- 
sulfat. 1. Weiterbldg. des Verf. zur Gewinnung von reinem CuSO., gemaB D. R. P. 
462341, 1. dad. gek., daB man von Cl2-haltigen bas. Cu-Ndd., die Zn cnthalten, aus- 
geht u. dafiir Sorge triigt, daB der Zn-Geli. der Lsg., aus der das CuS04  auskrystallisiert, 
etwa 10—15% nicht tibersteigt. — 2. dad. gek., daB man von Zn-armen oder Zn-freien 
Cl2-haltigen Cu-Ndd. ausgeht u. der Krystallisationslsg. eine dem vorliandencn CuCL 
hochstcns aquivalente Menge ZnS0 4  oder bas. Zn-Salz m it entsprechender Menge H 2 S 0 4  

zusetzt, wobei zweckmiiBig die Gesamtmenge des Zn 10—15% des Gesamtkupfergeh. 
nicht liberschreitct. (D. R. P. 463 237 K I. 1 2 n vom 14/11. 1925, ausg. 24/7. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 462 341; C. 1928. II. 1025.) K a u s c h .

J. Skappel, Oslo, Ilochschmelzende Metalloxyde in  krystallisiertem Zustande. Dio 
gewiinschten Oxyde, z. B. A12 0 3, T i0 2, Be2 0 3  o. dgl., neben anderen Bcstandteilen ent- 
haltende Rohstoffe werden m it Halogensalzen, wie CaF2, Kryolith, NaCl, CaCl2, oder 
oxyd. Verbb. der Alkali- oder Erdalkalimetalle, z. B*. Aluminatcn, gemiseht, die 
Mischungen gesintert oder geschmolzen u. die Beimengungen dureh Red., Elektrolyse, 
chem. Umsetzung, fraktionierte Kiihlung, mechan. Trennung o. dgl. entfernt. Bei 
Zusatz von farbenden Stoffen konnen Edelsteine erhalten werden. (E.P. 290 586 vorn 
14/5. 1928, Auszug veróff. 11/7. 1928. Prior. 13/5. 1927.) K u h l in g .

Arthur Rosenheim, Berlin-Charlottcnburg (Erfinder: Otto Liebknecht, Berlin- 
Grunewald), Basenaustauschende Stoffe. (D. R. P. 463719 KI. 1 2 i vom 2/9. 1926, 
ausg. 2/8. 1928. Zus. zu D. R. P. 462147; C. 1928. II. 1024. — C. 1928. I. 395.) K au .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
Hans Masukowitz, Die Metallschmelzofcn und ihre Wirtsch-afllichkeit. (GieBerei- 

Ztg. 25. 445—50. 477—82. Aachen.) W i l k e .
Marcel Stef fes, Gro[3versuche zur Ermittlung der wirtschaftlichen Betriebsweise 

von Winderhitzem. Dio Verss. sollten klarstellen, in welcher Abhiingigkeit der Wirkungs- 
grad von der Belastung in der Gas- u. Windzcit steht. Der geringstc Wirkungsgrad 
der Doppelperiode wurde m it 70,7% bei der niedrigsten Beanspruchung der Hcizflache 
u. der hóchste mit 78,0% bei der starksten Heizflachenbelastung erm ittelt; dabci waren

Big. Prior. 2/9. 1926.) K u h l in g .

X . 2. 93
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jene der Gaszeit 76,2 u. 83,0%- Die Leitungs- u. Strahlungsverluste wurden m it 
840 kcal/h je qm auBerer Manteloberflache gefunden. Eine teihvei.se Isolierung des 
Winderhitzers hat die Verlusto um rund 10% ihres W ertes erniedrigt. (Stahl u. Eisen 
4S. 1005—06. Esch a d. Alzette.) W ilice .

Edward E. Marbaker, Warmebehandlung von Graugufi. Aus der Zusammon- 
stellung des Schrifttums zieht Vf. den Schlufi, daB dio besten Ergebnisse beim E r
warmen auf Tempp. betrachtlich unterhalb der krit. Temp. erziclt wurden, wobei 
die Zeit nach der GroBe u. dem Querschnitt der GuBstiicke angewandt wurde. Dann 
wurde langsam abgekiihlt. Um das GuBstiick weich u. m it Maschinen bearbeitbar 
zu maclien muB es auf Tempp. uber den krit. Punkt erwarmt werden. (Iron Age
122. 282—85. Foundry 56. 613—15. 657— 60. Pittsburgh, Mellon Inst. of Industrial
Research.) WlLKE.

W. J. Merten, Warmebehandlung von Schmiede- und GujSstiiclcen fiir  seleklw 
gerichtete zuriickbleibende Spannungen. Die Verff. der selektiven Anwendung von 
Hitze u. Kai to, durch gerichtetes Abschrecken, zur Hcrvorrufung gunstig gerichteter 
innerer Spannungen bei GuBteilen roticrender Korper werden erórtert. Das Abkiihlen 
von der Peripherie zum Innern zu muB endgultig ais sehadlich aufgegebcn werden. 
Durch genau angeordnete Ausflussc muB der kiihlende Strahl auf die Mitte gerichtet 
werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 193—98. P ittsburgh [Pa.], Westing- 
house Electric and Manufacturing Co., East.) WlLKE.

F. T. Siseo und D. M. Warner, Die Wirkung der Warmebehandlung auf die 
Eigenschaften des Clirom-Molybdan-StahTblechs. Der untersuchte Stahl hatte  folgende 
Zus.: 0,25—0,35% C, 0,40—0,60% Mn, maximal 0,040% P, maximal 0,045% S,
0,80—1,10% Cr u. 0,15—0,25% Mo. Die beste Zusammenfassung von Festigkeit 
u. D uktilitat wie sie durch ZerreiBfestigkeit, FlieBpunkt, Hartę, Dehnung u. Biegung 
ermittolt werden, erhalt man durch Normalisierung des Bleches, H artung durch Ab
schrecken von 870° in W. u. Anlassen auf 535—650°. Die Dehnung dieses Stahles 
fallt nach der Warmebehandlung betrachtlich m it fallender Starko des Bleches, worauf 
bei der Horst, zu achten ist. Bei gut gewalzten Blechen ist es gleicligiiltig, ob die 
Bleche der Lange oder der Breite nach geschnitten werden. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 14. 177—92. Dayton [Ohio], Air Corps, W right Field.) WlLKE.

A. E. White, Untersuclmngen uber amerikanischen Tempergu/3. Dio zur Er- 
reichung des Gleichgcwichts in Fe-C-Legierungen erforderliche Zeit schwankt zwischen 
etwa 4 Stdn. bei 982° fiir Si-reicho Legierungen u. 275 Stdn. bei 760° fur Legierungen 
m it mittlerem Si-Geh. u. noch mehr fiir Si-arme Legierungen. Der gebundene C fiir 
Gleichgewichtsbedingungen betriigt zwischen 1,20—1,25% bei 982° u. 0,47—0,50% 
bei 760° Gluhtemp. Die hóchste Abkiihlungsgeschwindigkeit wurde fiir den unteren 
Abkuhlungsbereich zwischen 816° u. 760° fur Legierungen m it 0,90% Si zu 15,5° jo 
Stde. festgestellt, fiir eine Legierung m it 0,82% Si zu 14—16° je Stde. bei 927—871° 
bis herunter zu 2,5— 5° je Stde. fiir 760—704°. (GieBerei-Ztg. 25. 463— 66.) WlLKE.

L. Heider, Die Herstellung von Tiegelstahl. Ofen fiir 4 Tiegel sind am meisten 
in  Verwendung. Nachdem im Ofen ein Ideines Koksfeuer brennt, werden die gepackten 
Tiegel in  Untersatze eingesetzt, dann der Ofen ganz m it Koks gefiillt u. das Geblase 
angelassen. Nur la. Schmelzkoks soli verwendet werden, da minderwertiger die 
Schmelzdauer verliingert, den Stahl nicht auf die notige GieBtemp. bringt u. Ofen 
u. Tiegel stark  verschlackt. Folgender Modellsand oignet sich vorzuglich: Ein halber 
K arren Holtor Sand, Bottroper fett, jo 2 Karren Ratinger gelb u. gewohnlicher 
schwarzer Sand, 35 kg gemahlerner Graphit la ,  10 kg Tiegelmehl, 5 kg Steinkohlen- 
staub. Dieser Sand wird gut gemischt u. iiber Nacht stehon gelassen, worauf er ge- 
schleudert wird u. nochmals einen Tag stehen bleibt. (GieBerei-Ztg. 25. 463.) W i l k e .

— , Die amerikanische Praxis der Duplezstahlherstellung. Die Faktoren, die mit 
jeder Charge sich andern, sind Temp. u. chem. Zus. Die Temp. hangt vor allem vom 
Si in  der Convertercharge ab. Is t die Temp. des Bades im SlEMENS-MAKTlN-Ofen 
zu hoch zur Zeit, wenn das Fe zugegeben wird, so folgt eine zu sturm. Rk. u. ein C-freies 
Bad. W ird C in der GieBpfanne zugegeben, so wird das Metali zu hoch im P-Geh., 
da P  am besten ausgeschieden wird, wenn C anwesend ist. Andererseits wird der P- 
u. S-Geh. bei zu niedriger Temp. zu hoch. Zum SchluB werden die MaBnahmen bei 
Anwesenheit besonders starker Verunreinigungen behandelt. (Iron Coal Trades Rev. 
117. 191.) W lLKE.

William A. Sloan, Flugasche aus Kupferhutten des Siidwesiens: Zusammen- 
seizung und Behandlungsuerfahren, Der ehem. u. mineralog. Charakter der Flugasche
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sowio einige Unterss. iiber die Ausfiihrbarkeit liydrometallurg. Yerff. bei der Auf- 
arbeitung unter Vermeidung des Zuriickfuhrens der Asehe zu den Schmelzofen u. 
dio mechan. Vorbereitung der Flugasche, bevor sio in den Ofen gegeben wird, um 
eine nochmalige Entfernung durch die Gaso zu verhindern, werden beschrieben. Es 
folgt eino Besehreibung des Charakters der verarbeiteten Erze, Angaben uber dio 
anfallenden Mengen, die Feinheit der Konzentrate (oft kleiner ais 200 Maschen), 
die Sammlung der Flugasche u. die physikal. u. chem. Eigg. der Flugaschen aus den 
einzelnen Ofenteilen. Die Analysen u. physikal. Unterss. der Flugasche lasscn er- 
kcnnen, daB ein Teil der Kupfersulfidmineralien in wasser- oder saurel. Verbb. uber- 
gefuhrt worden ist. Das Auslaugen der Asche m it gewohnlichen Lósungsmm. ist 
nicht Torteilhaft. Durch sorgfilltiges Rósten des rohen Flugstaubes bei Tempp. nicht 
uber 600—625° erhalt man ein Prod., das bis 80% Cu in W. u. 90— 98% in 4— 6 % ig. 
HjSOj 1. enthalt. Saures Ferrisulfat ist oftcrs wirksamer ais H„S0 4 allein, abcr dio 
Kosten fiir die Wiedergewinnung des Ferrisulfats sind hoch. Eine teilweise Litoratur- 
iibersicht iiber die Methoden der Handhabung der trockenen Flugasche, wio Briket- 
ticrung, Agglomerierung, Sintorn u. a., wird aufgofiikrt. Auch einige zufriedenstellende 
Verss. wurden unternommen u. gute Briketts beim Brikettieren m it Zement, Kalk u. a.
erhalten. (Metal Ind. [London] 33. 62—64. 85—87. 110—12. U. S. Bureau of
Mines.) W i l k e .

O. Sclimitz-Dumont, Einiges iiber Kobalt und seine Verbindungen. Die Ent- 
deekung, das Vork. u. die Eigg. des Co, die Co-Magnetstahle, Co-Drehstahle, Co- 
Legierungen m it Nichteisenmotallen, die Verwendung von Rein-Co, Co in der chem. 
Industrie, die Co-Oxyde u. die Verwendung anderer Co-Verbb. werden kurz besprochen. 
(Metall-Wirtschaft 7. 831—36. Bonn.) W i l k e .

R. G. C. Batson, Die Eigenschaften der Materialien fu r  hohe Temperaturen mit 
besonderer Berilcksiclitigung der Iiessel fiir iiberhilzlen Dampf. Die Kriechgrenze sowio 
die an die Materialien zu stellenden Forderungen werden erortert. Die danach zum 
Baustoff geeigneten Legierungen sind zu teuer. (Iron Coal Trades Rey. 117. 197 
bis 198.) W i l k e .

P. Schwerber, Wissenschaftliche und tecjmische Hilfsmittel und Erfordernisse 
bei der Herstellung rergiitbarer Al-Legierungen. Verff. zur Erzeugung von sog. Al- 
Edellegierungen, die durch therm. Vergutung auf die etwa 4-fache Bruchfestigkeit 
des ausgegluhten Rein-Al gebracht werden konnen, werden beschrieben. Es ist rnoglieh, 
40 kg/qmm Streckgrenze bei 52 kg/qmm Bruchfestigkeit, 18% Dehnung u. vorziig- 
liche Biegefahigkeit in einem Werkstoff von nur 2,8 D. zu erzielen. Der Leichtstahl- 
metallurgo muB m it Konz.-Toleranzen seiner Sehmelzen rechnen, die fiir GroB- 
fabrikation ganz auBergewohnlich klein sind. (GieBerei 15. 420 — 24. Sep. 
Bonn a. Rh.) W lLK E.

Marie L. V. Gayler, Einige Versuche iiber die Yeredelung der Aluminium-Silicium- 
Legierungen. (Metall-Wirtschaft 7. 861—64. — C. 1928. I. 2297.) W i l k e .

Friedrich Vogel, Die Elektrometallurgie der Weifi- und Lagermelalle. Die Riiek- 
gewinnung der Lager- u. WciBmetalle aus Aschen, Gekratzen u. dgl. wird beschrieben. 
Die erste Phase des metallurg. Prozesses ist das reduzierende Versehmelzen dieser 
Aschen im Schacht- oder Flammenofen zu einem Rohmetall, wobei auf die zweck- 
mafiigste Gattierung vor dem Ofen ganz besonderer W ert zu legen ist. Die fallenden 
Legierungsgemische werden dabei in 2 Gruppen eingeteilt: Rohhartbleie u. Roh- 
zinnbleie. Vor allem die Rohzinnsorten werden dann besprochen, dio iiber das Misch- 
zinn zu Sn-Pb-Legierungen verarbeitet werden. Der elektrometallurg. ProzeB der 
Trennung des Pb u. Sn von Sb u. Cu beruht in der Ausnutzung der bestehenden Dif- 
ferenz der elektrolyt. Lósungspotentiale. Unter Vermeidung der sog. Mischzinns 
kann man jede Pb-Sn- oder Sn-Pb-Legierung auf ein fast Sb-freies Lotzinn direkt 
vcrarbeit-en, das vollkommen frei von Cu ist. Die Anodenschlamme lassen sieh gut 
verarbeiten, da sie Pb-frei u. in guter physikal. Beschaffenheit sind. Der trockene 
MischzinnprozeB arbeitet schneller u. billiger ais der elektrolyt., dafur aber diskontinuier- 
lich u. ergibt eine groBe M. nur sehwer auszuarbeitender Riickstande. Rechnet man 
bei trocknen Vcrff. m it 55— 60% Ausbeute, so steigt diese im 1. Teile der elektrolyt. 
Aufarbeitung auf iiber 70% Sn-Pb-Legierung. _ Die Sn-Pb-Legierung ist Cu-frei u. 
hat einen Sb-Geh. von etwa 0,5% gegen 0,1% "Cu u. 2,5—2,9% Sb im n. Mischzinn. 
(Metallborse 18. 1265—66. 1490—91. 1657—58. 1769—70. Berlin-Lankwitz.) W i l k e .

O. W. Ellis und G. B. Karelitz, Ein Untersuchung der zinnhaltigeń Lagermelalle. 
Eine systemat. Beziehung besteht zwischen den mechan. Eigg. der Sn-Sb-Cu-Legierungen

93*
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m it liohem Sn-Geli. u. ihrcn Prozentgeliłi. an Sb u. Cu. Die Grenzen der Phasen des 
Systems wurden metallograph. bestimmt u. ein tcrnares Diagramm aufgestellt. Eine 
eindeutige Bezichung besteht zwisehen den BrinclLhartezahlen u. den Kompressions- 
festigkeiten dieser Legierungen. Dio Hartezablen driieken daher in zufriedenstellendor 
Weiso die meehan. Eigg. der Babbitts aus. Dio Festigkeit der Legierungen wachst 
nieht merklieh m it dem Sb-Geh. oberhalb des Punktes des Erscheinens der SnSb- 
Wurfel. Cu-Zusatz erhóht die Festigkeit, dio Zunahme bort aber m it dem Erscheinen 
der CuSn-Nadeln auf. Dio letztere Wrkg. ist sehr deutlich, wenn die Legierungen 
bei hohen Tempp. untersucht werden. Es ist daher n icht rationcll, hohen Cu-Geh. 
bei Babbitts anzuwenden, die bei iiber 75° arbeiten. Babbitts m it hohem Cu-Geh. 
mussen bei hóherer Temp. gegosson werden ais dio m it niedrigcm Cu-Geh., da die 
Abschcidung von CuSn beim Abkiihlen bei schnell steigenden Tempp. m it steigendem 
Cu-Geh. stattfindet. Die Festigkeit dieser Legierungen yermindert sich merldich 
m it steigender Arboitstemp. im Lager. Pb liat einen groGen EinfluG auf dio Mikro
struktur dieser Legierungen. Es erhóht dio mechan. Festigkeit, wenn es in  Mengen 
bis zu 1% zugegeben wird. Weitere Zusatze haben kcinen EinfluG auf die Festigkeit 
u. bei hohen Tempp. geht dieser EinfluG yollkommen verloren, ganz gleichgiiltig, wie 
hoch der Pb-Geh. ist. Die mikrostrukturellen Anderungen durch Pb scheinon dio 
iiblichen Ansichten iibor seine Briichigkeitswrkg. zu bestatigen. (Metal Ind. [London] 
33. 132—34. 156—58.) W i l k e .

Pat Dwyer, Spezialisierung in  Bronzelagern. Die Methoden u. Einrichtung in 
der NichteisengicGerei cincr ncu errichtcten Fabrik von More-Jonos Brass & Motał 
Co., St. Louis, werden an Hand yon Abb. erlautert u. zwar vor allem dio GioGorei. 
(Foundry 56. 620—23.) W i l k e .

P. Chevenard, Der Einflufl eines Chromzusaizes auf die elektrischen Eigenschaften 
der Eisen-Nickellegiernngen. Elektr. Widerstand, Temp.-Koeffizient des elektr. Wider- 
standes u. Thcrmokraft der Cr-Ni-Legierungen in Abliiingigkeit vom Cr-Gehalt u. 
von der Temp. worden in  Kurven dargestellt. Ni-Cr-Lcgierungen m it 8 —10% Cr 
sind prakt. frei von jeder tlierm. Unstctigkeit u. haben hoho positiye Thcrmokraft. 
Ebenso wird dio Wrkg. des Cr in der gleichen Richtung auf Ni-Fe-Legierungen dar- 
gelegt (St. Etienne, lYanltrcicli). (Stahl u. Eisen 48. 1045—49.) S c h u l z .

M. C., Die Zusaminensetzung und Eigenschaften der Weichlote. Es werden die 
Pb-Sn-Lote, die Wrkg. des Sb. dio gewóhnlicb yorkommenden Verunreinigungen, 
die Benutzung des Cd, u. der Korrosionswiderstand kurz bertthrt. (Chem. Ago 19. 
Monthly Metallurg. Sect. 9—10.) W i l k e .

A. Bresser, Das Emaillicren mit besonderer Beriicksichłigimg der modernen Emaillier- 
ófen. Die bekannten Emaillebrenn- u. Schmelzófon werden an Hand yon Skizzen 
naher besproehen. (Korrosion u. Metallschutz 4. 157—60. Berlin.) W i l k e .

Fay Leone Faurote, Automatisches Plattieren mit Cadmium. Bei der Ford 
Motor Co. ist eine automat. Einrichtung zur Plattierung des Modells A hergestellt 
worden Sie besteht aus 4 Teilen: der elektr. Reinigungslsg., der 1. Wasserberieselung, 
dem cigentlichcn Behalter zur Plattierung u. der HeiGwasserreinigung. Dio kleinen, 
m it einer Cd-Schicht zu versehenden Tcile werden in Gruppen von 10 Stiick auf oine 
Vorr. aufgebangt, die automat, lauft. 2%  Min. bleibcn die Teile in einer Reinigungs
lsg. von Natriumtriphospliat, NaOH, Na 2 C0 3  u. etwas NaCN, wobei noch ein elektr. 
Potontial zur Beschlcunigung der chem. Rk. zugegeben wird. Im  2. Behalter ist 
zirkulierendes W .; dio Stiicke bleibon dort 11/s Min. 21 Min. dauert dio Plattierung; 
das benutzto Bad enthiilt Cadmiumoxyd, NaCN, NaOH u. „Kornsirup“. Zum Waschen 
im letzten Tank werden 1% Min. benótigt, alles in allem 25 Min. Diese Plattierungs- 
einrichtung hat eine Kapazitiit yon 3080 Stiick je Stde. 3 Mann Aufsichtspersonal 
werden benótigt. 6  Volt u. 20 Amp./ QuadratfuG werden angewandt. Die kleinsten 
Stiicke mussen in einem drehenden Behalter p lattiert werden. (Iron Age 122. 341 
bis 342. New York.) W i l k e .

Harold K. Work, Elektroplattieren auf Aluminium wid seinen Legierungen. 
(Metal Ind. [London] 33. 81—84. 105—08. — C. 1928. II. 490.) W i l k e .

Wilhelm Wiederholt, Das Korrosionspróblem unter besonderer Berucksichtigung 
des Korrosionsschutzes durch korrosionsbestdndige Legierungen. Zusammenfassung des 
Bekannten. (Metall-Wirtschaft 7. 856—61. Charlottenburg.) W i l k e .

Burnell R. Tunison, Elizabeth, V. St. A., Schamn-schicimmverfahren. Schwefel- 
oder oxyd. Erze werden bei Ggw. schwefelhaltiger alkalil. Ole dem Schaumschwimmyerf.
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unterworfen, welche durch Schiitteln von Erdoldestillatcn, Scbieferól, Teerol o. dgl. 
m it Atzalkalilsgg., Abtrermen u. Ansaucrn der alkal. Lsgg. gewonnen werden. (A. P. 
1 6 7 7 4 1 6  Tom 9/2. 1924, ausg. 17/7. 1928.) K u h l i n g .

Standard Oil Development Co., Delaware, ubert. yon: Gale L. Adams, Eliza
beth, V. St. A., Erzanreicherung. Die Anreicherung erfolgt mittels Schaumschwimm- 
verf. unter Yerwendung von Mischungen ais Schaummittel, welche Teer von der 
tlierm. Zers. (Cracken) von Petroleum, bei der Alkoholherst. aus C2H 4 u. H 2 S0 4 ent- 
stehende Polymcrisationsprodukte, sowie Alkalisalze von Sulfosauren enthalten, die 
bei der Reinigung von Rohpetroleum m it konz. oder rauchender H 2 S0 4 entstehen. 
(A. PP. 1 678 311 u. 1 678 312 vom 30/1. 1924, ausg. 24/7. 1928.) " K u h l i n g .

Harold S. Martin, Garfield, V. St. A., Anreichern von Sćhwfelerzen. Die ge- 
mahlenen Erze werden schwach alkalisiert, m it SOa oder Bisulfiten yersetzt u. unter 
Zusatz von bekannten Schaumerzeugungs- u. gegebenenfalls Metalltrennungsmitteln dem 
Schaumschwimmyerf. unterworfen. Das Verf. ist besonders zur Aufarbeitung von 
eisenhaltigen Kupfererzen geeignet u. dient zur Trennung von Cu u. Fe, yon denen 
das erstere iibergeht, wahrend i«’e im Riickstand blcibt. (A. P. 1 6 7 8 2 5 9  yom 30/6.
1927, ausg. 24/7. 1928.) K u h l in g .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Verarbcitung von 
komplexen Erzen und Zwischewprodukten. (D .R .P . 463857 K I. 40a vom 27/1. 1926, 
ausg. 3/8. 1928. — C. 1927- I. 2774.) K u h l i n g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Reinigen von Metallcldoriden. 
Die beim chlorierenden Rosten von Erzen dcst. Chloridc des Fe, Mn o. dgl. werden 
yor ihrer Umwandlung in Metalle von HC1 u. W. befreit, z. B. dadurch, daB sie m it 
annaliernd Verdampfungstemp. durch MgO oder śihnliche Oxyde geleitet oder bei 
Tempp. kondensiert werden, bei denen HC1 u. W. sich nicht ycrdichten. (E. P. 290 568 
vom 3/5. 1928, Auszug yeroff. 11/7. 1928. Prior. 14/5. 1927. Zus. zu E. P. 284991; 
C. 1928. I. 2534.) K u h l i n g .

Staal-Syndicaat Dr. Ledeboer, Haag, Metallurgisclies Verfahren. Eisenerz wird 
reduziert u. das entstandene metali. Fe ausgeschmolzen mittels prakt. sauerstoff- 
freier gasfórmiger Brennstoffe, welche unter Verwendung von Oberflachenyerbrennungs- 
vorr. erzeugt werden. (E. P. 287 925 vom 21/3. 1928, Auszug veroff. 23/5. 1928. 
Prior. 30/3. 1927.) K u h l i n g .

W ilhelm  Klepsch, Tschechoslowakei, Verbesserung der Oberfldche von gegossenen 
eisernen Gegenstanden. Dio zu yerbessernden Oberflachen werden kohlcndcn oder ent- 
kolilenden Einfliissen unterworfen, so daB sie eine angemessen starkę Oberflaehen- 
schicht erhalten, welche aus Fe m it einem Geh. yon 0—2,6%, zweckmiiBig 1,4—2,6% 
an C besteht. (F. P. 639 590 vom 17/8. 1927, ausg. 25/6. 1928.) K u h l i n g .

Mark G. Woodman, ubert. an: David G. Fisher und Vivian F. Shantz, Chicago, 
V. St. A., Graueisen. Geschmolzenem Fe wird 1—3 Pfund Salicylsaure je Tonne Fe 
zugesetzt u. die M. gegossen. Die GuBstiicke haben feineren u. diehteren Bau u. sind 
harter ais nicht m it Salicylsaure beliandeltes GuBeisen. (A. P. 1 677 420 yom 16/5.
1927, ausg. 17/7. 1928.) K u h l in g .

Bernhard W eishan, Sigmaringen, Herstellung von Schweiflstabeisen, bei dem die 
einzelnen Stabe in  dcm SchwciBpaket in  Tadialer Anordnung zusammengefugt werden, 
dad. gek., daB zwischen den einzelnen Staben radiale, yom Kern nach auBen durch- 
laufende Fugen entstehen, durch welche die Schlacke leicht abflieBen kann. — 
Schlaekenfreie Erzeugnisse konnten bisher nicht unm ittelbar erhalten werden. (D. R. P. 
464 636 KI. 18b yom 30/9. 1926, ausg. 22/8. 1928.) K u h l i n g .

W estern Electric Co., Inc., New York, ubert. von: John Clarence Karcher, 
Oak Park, V. St. A., ErJioJmng der Permeabilitdt von SiliciunisiaMen. Dio Stahlo werden 
je nach Zus. u. GróBe der Stucke 1— 12 Stdn. lang boi Tempp. von 1000—1250° er- 

, h itzt, maBig rasch, hochstens 10° je Minutę, abgekublt, wieder auf zwischen 550 u. 800° 
liegende Tempp. erhitzt u. dann rasch abgekiihlt, wobei die Geschwindigkeit des Ab- 
kiihlens die des Abschreckens in Luft ubertreffen, aber geringer sein soli, ais beim Ab- 
schrecken mittels W. (A. P . 16 7 7 1 3 9  vom 19/9. 1924, ausg. 17/7. 1928.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., New York, iibert. von: James A. Singmaster, Bronx- 
yille, Frank G. Breyer und Earl H. Bunce, Palmerton, V. St. A., Gewinnung von 
Zink. Die Rohstoffe, besonders Erze, werden gepulyert, mit Kohle gemiseht, die 
Mischungen brikettiert u. in senkrecht angeordneten, ummantelten zylindr. Retorten 
auf 1200—1300° erhitzt. Das Verf. wird stetig oder mit Unterbrechimgen ausgcfiihrt. 
Im  ersteren Fali durchwandern die Briketts die Retorten in der Richtung von oben
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nach unten, das cntstandene Zink vcrlaBt die Retorten am oberen Ende in Form von 
Dampf, die ausreduzierten Riickstande werden vom Boden abgezogen. (A. P. 1 678 607 
Tom 5/5. 1925, ausg. 24/7. 1928.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., V. St. A., Redukiion zinkhaltiger Stoffe, besonders Erze. 
Die zinkkaltigen Rohstoffe werden m it Reduktionsmitteln u. zweckmiiBig Reduktions- 
beschleunigern, wie Na2 C03, zu Stiicken gepreBt, vorgewiirmt u. in einem horizontalen, 
von auBen erhitzten Ofen imter Bedingungen reduziert, bei denen Zerbrechen oder 
Sintern der Stiicke weitgehend yermieden wird. Zu diesem Zweek wird ein (horizontaler) 
Ofen mit beweglichem Boden yerwendet, auf dem sich eine Decksohicht aus fein ver- 
teilten Stoffen, dariiber eine Schicht ausreduzierter Stiicke u. iiber dieser eine Schicht 
der zu reduzierenden Stiicke befindet. Der m it diesen Schichten beladene Boden durch- 
wandert den auf Tempp. yon 1300—1400° gehaltenen Ofen. Die Rohstoffe werden zu 
etwa 94% entzinkt. Die Diimpfe werden von dest. Zn befreit u. dann zum Heizraum 
des Ofens geleitet. (F. P. 639 972 vom 24/8. 1927, ausg. 3/7. 1928. A. Prior. 20/4.
1927.) K u h l i n g .

Herbert W ittek, Beuthen, Rcduktion von Ziiikerze.ii durcli Carbide. (D.R. P.
464 616 K I. 40a vom  24/10. 1926, ausg. 21/8. 1928. -  C. 1928. I .  580.) K u h l i n g .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: 
Paul Hadrich, Duisburg-Wanheim, und Otto Kippe, Osnabruck), Stiickigmachung 
von Zinnerzen. (D. R. P. 464 432 K I. 40a vom 10/8. 1926, ausg. 16/8. 1928. — C. 1928.
1 . 1707.) K u h l in g .

Hiittenwerke Trotha Akt.-Ges., Trotlia, und W. W itter, Halle a. S., Trennung 
von Z inn und Bici. Oxydische, Sn u. Pb enthaltende Rohstoffe werden m it kaust. 
Alkalien u. zweckmiiBig etwa 5%  Holzkohle gemischt u. die Mischungen etwa 2 Stdn. 
lang unter fortgesetztem Riihren bei Tempp. von 380—450° gehalten. Die erhaltene 
Schmelze enthalt dio Hauptmenge des Sn ais S tannat neben einer geringen Menge Pb 
ais Plumbit. Der Riickstand besteht aus Pb u. einer kleinen Menge Sn. Die Schmelze 
wird m it wenig W. behandelt, welehes ungebundenes Atzalkali u. das Plumbit lóst; 
der ungel. Anteil wird in mehr W. gel. u. in bekannter Weise aufgearbeitet. (E. P. 
290 628 vom 3/5. 1928, Auszug veroff. 11/7. 1928. Prior. 18/5. 1927.) K u h l i n g .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Miiller, 
Mannheim, LeoSchlechtundW alterSchubardt,Ludw igshafcna. Rh.), Abscheidung von 
Schwermelallen aus ammoniakalischen Losungen ihrer Verbb., besonders von Cu aus seinen 
ammoniakal. Lsgg., 1. dad. gek., daB man die Lsgg. m it CO oder H 2 oder ihren Ge- 
mkchen oder diese enthaltonden Gasen unter Druek u. boi erhohter Temp. derart bo- 
liandelt, daB eine yollstiindigc oder nahezu vollstandige Abscheidung der Metalle erfolgt.
2. dad. gek., daB man aus ammoniakal. Lsgg., die mohrere Metalle enthalten, durch 
Anwendung yerschiedener Drucke u. Tempp. nacheinander die einzelnen Metallo 
getrennt ausfallt. — Cu, Ag, Ni, Co U. Zn konnen zusammen oder getrennt gefallt werden. 
(D. R. P. 463 913 KI. 40 a vom 10/4. 1926, ausg. 4/8. 1928.) K u h l i n g .

Edmund Breuning, Hagen, Oewinnung der NickelscMchłen aus Verbundblechen, 
die aus abwechselnden Lagen von Eupfer und Nickel besłehen. (D. R. P. 464 579 K I. 40a 
vom  11/7. 1926, ausg. 21/8. 1928. —  C. 1927- n. 2226.) K u h l i n g .

Bozel-Maletra Soc. Industrielle de Produits Chimiąues, Paris, Gewinnung 
von Chromaten aus Erzen. Trockene oder feuchte Gemische yon Chromerz, Alkalien 
oder alkal. reagierenden Stoffen u. gegebenenfalls Brennstoffen werden in mehrbódigen, 
m it Riilirern ausgestatteten Ofen bei Tempp. erhitzt, weiche 200—300“ unter den 
gewóhnlich benutzten liegen. Dio Bestandteile der Mischung konnen den Ofen auch 
gesondert zugefiihrt werden. (E. P. 288 250 vom 27/2. 1928, Auszug veróff. 31/5.
1928. Prior. 6/4. 1927.) K u h l in g .

Remy-Stahlwerke Stahlschmidt & Co. Ges., Hagen, Legierungen. Die Le-
gierungen enthalten neben Fe ais Hauptbestandteil etwa 17% W, 5%  Cr, 1,5% V, 
7%  Ta, 0,9% C u. gegebenenfalls 2%  Mo. Sie dienen zur Herst. von Schnellstahl- 
werkzeugen. (E. P. 289 990 vom 28/2. 1927, ausg. 31/5. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Magnesiumlegierungen. (Teilref. 
nach E. P. 275985 vgl. C. 1927. II. 2568.) Nachzutragen ist: Die Legierungen konnen 
auBer Si u. Al auch noch Cu, Zn, Cd, Ca u. andere Metalle enthalten. Die Gesamt- 
menge der m it dem Mg legierten Metalle darf 20% nicht iibersteigen u. die FF. der 
Legierungen diirfen nicht unter 400° liegen. (F. P . 639 256 vom 10/8. 1927, ausg. 18/6. 
1928. D. Priorr. 13/8. 1926 u. 4/7. 1927.) K u h l i n g .
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Kurt Springorum, Berlin-Dahlem, Herstellung von Gabcln und Loffeln durch 
Warmpressen einer Spezial-Neusilberlegierung, dad. gek., daB die Legierung aus 42 Tin. 
Cu, 38 Tin. Zn, 17,5 Tin. Ni, 2 Tin. Mn, 0,5 Tin. Al u. 0,5 Tin. Fe besteht. — Dio Le
gierung ist silberweiB, vollkommen saure- u. alkalibestandig. (D. R. P. 463 812 
KI. 40 b vom 16/12. 1924, ausg. 3/8. 1928.) K u h lin g .

Ernst Diepschlag, Breslau, Herstellung kiinstlicher Fonnsande und Verbes'serung 
naturlicher und gebraucliter Sande, 1. dad. gek., daB die zweckmaBig durch ein Trenn- 
verf. aus gebrauchtem oder ungebrauchtem Formsand gewonnenen Quarzkorngruppeu 
durch Behandeln m it verd. H 2 S0 4  oder Sulfitlauge bildsam gemacht werden. — 2. dad. 
gek., daB gebrauchtem oder ungebrauchtem Formsand die naeh Anspruch 1 ge
wonnenen Sande ais Zusatz beigemischt werden. — Am besten cignet sich eine H 2 SÓ4, 
von einer Konz. yon etwa 100 Millimol. Stiirkere u. schwaehere H 2 SOj wirkt ungunstiger, 
HC1 ist unbrauchbar. (D. R. P. 464 269 KI. 31 c yom 6/3.1926, ausg. 10/8.1928.) K uh .

Messingwerk Schwarzwald Akt.-G es., iibert. an: S. Junghans, Villingen, 
Ablosen von Gufistiicken von Metallseelen. Die GuBstucko werden Strómen von PreB- 
luft oder in Abstanden aufeinander folgenden Pressungen ausgesetzt. (E .P . 287 898 
vom 5/3. 1928, Auszug yeróff. 23/5. 1928. Prior. 29/3. 1927.) K u h l i n g .

Frederick C. Mathison, iibert. an: Casper L. Redfield, Chicago, V. St! A., Ver- 
loten von Eisen oder Slahl und Lager-(Babbitt)-metall. Das zu yerbindende Eisen- oder 
Stahlstiick wird durch Behandeln m it einer Lsg. von CuS04  oder elektrolyt. m it einer 
Schicht von Cu bedeckt, auf dieser mittels geschmolzenen Sn eine Schicht yon diesem 
Metali erzeugt u. auf diese das Babbittm etall aufgeschmolzen. (A. P. 1 677 354 yom 
2/9. 1924, ausg. 17/7. 1928.) K u h l i n g .

International Nickel Co. Inc., New York, iibert. von: Norman B. Pilling, 
Elizabeth und John Geo. Schoner, Bayonne, V. St. A., Autogenes Schweifien von 
Nickel und Nickellegierungen. Die zu schweiBenden Nickel- usw. -gegenstande bilden 
die eine, ein Mg oder Ca u. z. B. Mn u. C enthaltender Stab aus Nickellegierung die zweite 
Elektrode des SchweiBlichtbogens. Die stabformigo Legierung ist m it einem Schutz- 
uberzug bekleidet, welcher aus einer Titanlegierung, yorzugsweise Ferrotitan, u. einer 
Calciumlegierung, yorzugsweise Calciumsilicium, oder einer ahnlichen Mischung eines 
hoch- u. eines niedrig schm. Metalles besteht. (A. P. 1 679 003 yom 5/12. 1927, ausg. 
31/7. 1928.) K u h l i n g .

James H. Gravell und Alfred Douty, Elkins Park, V. St. A., Beizmittel fiir  
Metalle, besonders Eisen und StaJd. Das Mittel besteht aus Mischungen von yerd. H 2 SOJ( 
einem Zinnosydulsalz, besonders SnCl2, einem organ. Stoff, wie Leim, Gelatine, CH20  
oder, besonders, Sulfitablauge u. gegebenenfalls Na2 SO,,. Die Lsgg. entfernen oxyd. 
Oberflachenbestandteile der Metalle, ohne diese selbst anzugreifen. (A. P. 1 678 776 
vom 1 2 / 1 1 . 1926, ausg. 31/7. 1928.) K u h l i n g .

Werner & Mertz Akt.-Ges., Mainz, Verfahren zum ununterbrochenen Bedrucken 
von Blechen in  mehreren Farben, dad. gek., daB naeh jedem Farbendruckgang das be- 
druckte Blech m it einem schnell trooknenden Uberzuge eines Lackes oder einer leicht 
yerdunstenden Fl. iiberzogen wird, so daB naeh dem fast sofort erfolgenden Trocknen 
des Lackes oder Verdunsten der Fl. ein die frische Farbę abdeckendes Hautchen auf 
der Blechtafel yerbleibt. 2. Einrichtung zur Ausfiihrung des Yerfahrens naeh Anspruch 1 , 
dad. gek., daB hinter jodem Farbendrueksatz oder -maschine eine t)berziehvorr. fiir 
die Lack- oder Fliissigkeitsschicht geschaltet ist. — Ais schnell trocknendc Schutz- 
schicht yerwendet man Nitrocelluloselsgg. (D .R . P. 462846 KI. 15k vom 1/3. 1927, 
ausg. 19/7. 1928.) F r a n z .

Electro Metallurgical Co., West Virginia, iibert. von: Walter M. Mitchell. 
Philadelphia, V. St. A., MetallguPstucke mit chromierter Oberflachę. Boi dem bekannten 
Verff., GuBstueke von Metallen, besonders Fe oder Stali], dadurch zu chromieren, 
daB man dio Innenwande der GuBform m it der Mischung yon fein gepulyertem Cr 
u. einem Bindemittel bekleidet, wird zwecks Vermeidung von UnregelmilBigkeit das 
geschmolzene Metali durch ein hohes U-fórmig gebogenes Rohr von unten her in die 
Form eingefiihrt, welche eine obere óffnung besitzt, um Luft u. Gaso entweichen zu 
lassen. (A. P. 1 677 979 yom 24/9. 1924, ausg. 24/7. 1928.) K u h l i n g .

L. TI. La Corsa, Turin, Entzinnen von Abfallen. Die Entzimnmg erfolgt mittels 
Lsgg. von Ferri- oder Stannisalzen. Das aufgenommene Sn wird den Lsgg. durch 
Elektrolyse oder Fallung ais Oxychlorid oder H ydrat entzogen. Zwecks Regeneration 
wird bei Vorwendung von FeCls bzw. SnCl4  dio yom gol. Sn befreite Lsg. m it freiem 
Cl2  bzw. Chlorwasser oder CI2  entwickelnden Mischungen, bei Anwendung der ent-
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sprechendcn SuLfate m it S 0 2  u. 0 2  bei Ggw. eines Katalysators, wie N 0 2, behandelt 
(E .P . 287 892 vom 23/12. 1927, Auszug yeroff. 23/5. 1928. Prior. 29/3. 1927.) K u h l

Wiirttembergische Metallwarenfabrik, Geislingen, Galvanisches Bad zur gleich 
zeiłigen Erzielung verschieden starker gahanischer Niederschlage m it Zellen aus iso 
lierenden Baustoffen u. in den Zellenwandungen vorgesehene Offnungen fiir den Strom 
durehgang, 1. dad. gek., daB die Wandungen der Zellen bzw. Zellen ganz oder teilweise 
von Teilen des BadegefaBes gebildet werden. — 2. dad. gek., daB die Zello dureh 
Apparaturen (z. B. Heizplatten) des Bades teilweise begrenzt ist. —■ 3. dad. gek., daB 
die Wandungen der Zelle aus m it Offnungen yersehenen Sehirmwanden aus Wandungs- 
teilen des BadegefaBes u. aus Apparaturen des Bades bestehen. (D. R. P. 463 569 
K I. 48 a vom 29/9. 1925, ausg. 1/8. 1928.) K u h l i n g .

Carl Hof, EBlingen a. N., Einrichtung zur Erzielung galmnisclier Uberziige mit 
stellenweiser VersUirkung unter Benutzung von Schutzwiinden aus nicht leitendem 
Stoff, die an den den Verstiirkungen entsprcchenden Stellcn m it Durchbrechungcn 
versehen sind, 1 . dad. gek., daB die Schutzwande in Form von Zellen die Anodę um- 
geben u. diese Zellen an der AuBenseite m it Tragyorr. fiir die Waren yersehen sind. —
2. dad. gek., daB dureh treppenartige Abstufung der AuBenwand der Zelle dio Dureh - 
brechung in die gunstigste Entfernung u. Lage zu den Verstarkungsstellcn der Ware 
gebracht wird. — Die Vorr. ist dureh Einfachheit u. ZweckmaBigkeit ausgezeiehnet. 
(D .R . P. 463 861 K I. 48 a vom 23/10. 1926, ausg. 4/8. 1928.) K u h l i n g .

Werner Grahmann und Richard Nacken, Frankfurt a. M., HersteUung von halt- 
baren Schmuckgegenstandeii aus natiirlich vorkommendem Meteoreisen, dad. gek., daB 
man die in geeignete Stticke zerlegten u. geschliffenen Mincralien in alkoh. Lsgg. von 
HNOj einige Zeit iitzt, nach u. nach mehr A. hinzufugt, bis prakt. reiner A. yorliegt 
u. darauf die geatzton Stuekc sofort in ein geeignetes Edelmetallbad bringt u. galva- 
nisiert. — Das Atzen dient dazu, dio innere S truktur der Meteorstucke piast. hervor- 
zuheben. (D. R. P. 463 986 K I. 48a vom 24/3. 1927, ausg. 6 / 8 . 1928.) K u h l i n g .

Soc. an. de Perfectionnements Electrolytiques, Frankreich, Schutzen von 
Metallen vor zerstórenden Einfliissen. Die Metalle, z. B. Fe, werden elektrolyt. m it einer 
schiitzenden Metallschicht, z. B. aus Cr, bedeckt u. dann in ein mehr ais 100° h. Bad 
von Paraffin gebracht, welches sich zweckmiiBig in einem gesclilossenen Behiilter be- 
findet, der entliiftet wird. Alle Risse in der Sehutzschicht fullen sich unter Verdriingung 
von anhaftendem W. m it Paraffin. An der Oberflache liaftendes Paraffin wird nach 
dem Erkalten dureh Biirsten entfernt. (F. P. 639 701 vom 21/1. 1927, ausg. 28/6. 
1928.) K u h l i n g .

Franz von Wurstemberger, Ziirich, Metallschutz gegen Korrosion, insbesondero 
Schutz von Kondensatoren u. W.-Ableitungen in  elektr. Kraftanlagen gegen Kor
rosion, die insbesondero dureh elektr. Nebenstromschliisse oder uberspringende elektr. 
Strome erzeugt wird, dureh elektr. Isolierung des Kondensatora von den anschlieBenden 
u. ableitenden Apparaturteilen u. dureh gleichzeitige anod. Vcrb. des Kondensators 
m it dem Wasser. (A. P. 1 6 7 1 1 7 3  vom 30/4. 1924, ausg. 29/5. 1928. Schwz. Prior. 
14/5. 1923.) M. F. M u l l e r .

S. A. Mc Minn, London, Antikorrosionsa>islrichm\tte\, bestehend aus entwassertem 
Olgastecr u. Al-Pulver o. dgl. (E. P. 291486 vom 28/1. 1927, ausg. 5/7. 1928.) K a u .

Parker Rust Proof Co., Detroit, V. St. A., Bereiten oder Regenerieren eines 
phosphalhaltigen Rostschutzbades. (D. R. P. 463 778 KI. 48 d yom 16/7. 1926, ausg. 
7/8. 1928. — C. 1927. I I . 1067. 1303 u. 1618.) K u h lin g .

John B. W. Gardiner, New York, Schutzschichten fiir Metali-, Hólz- u. dgl. 
-flachen. Die zu schiitzenden Flachen werden dureh Zerstiiuben, Aufstreichen o. dgl. 
m it einer Schicht bedeckt, welche aus der wss., zweckmaBig mittels Ton hergestellten 
Emulsion eines Bitumens, yorzugsweise Asphalt besteht u. auf diese Schicht wird 
Zement gestreut. Dieser bindet m it dem in der Emulsion enthaltencn W. ab. (A. P. 
1 678 980 vom 12/10. 1926, ausg. 31/7. 1928.) K u h l i n g .

Arthur C. Zimmerman, Dayton, V. St. A., Schutzschichten auf Magnesium und 
magnesiumreichen Legierungen. Mg oder scine Legierungen werden m it etwa 95° h. 
wss. Lsgg. von H 3 P 0 4, H 3 B 0 3  oder 1. Boraten behandelt, welche eine saucrstoffreiche 
Verb., wieM n02, enthaltcn. DieLsgg. sollen nicht starker als5°0/ig sein. Die Behandlung 
wird fortgesetzt, bis ein dunkelgrauer Belag auf dem Metali entstanden ist. Dann wird 
erhitzt u. gegebenenfalls ein Email- oder Farbaufstrich aufgebracht. (A. P. 1 677 667 
vom 31/10. 1924, ausg. 17/7. 1928.) K u h l i n g .
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IX. O rganiście  Praparate.
C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelhcim a. Rh., Herstellung eines Betaubungs- 

niittels nach D. R. P. 406 636, 1. dad. gek., daB die restlose Befreiung des Acetylens 
von giftigen yerunreinigungen durch Adsorption der letzteren, z. B. durch Behandlung 
des C2H 2  m it Adsorptionsmittcln, wie Aktivkohle, erfolgt, wobei zweckmafiig schwach 
sauer reagierende Adsorptionsmittel verwendet werden. — 2. gek. durch die Verwendung 
von m it Sauren oder sauren Stoffen yorbehandelten Adsorptionsmittcln. — 3. dad. 
daB der Adsorptionsvorgang unter tunlichster Fernhaltung von Feuchtigkeit durch- 
gefiihrt wird. — 4. dad. gek., daB die erschopften Adsorptionsmittel durch Behandeln 
m it Sauren, zweckmafiig unter Entfernung yorhandener Feuchtigkeit, regeneriert 
werden, z. B. derart, daB HC1 durehgoleitet wird. — Man kann hierbei yon techn. 
reinem, aber auch von rohem C2 H 2  ausgehen u. erzielt eine restlose Entfernung der giftigen 
Verunreinigungen, wie P- u. S-Vcrbb. Z. B. wird ein AdsorptionsgefaB m it getroclcneter 
grobkorniger neutraler akt. Kohle beschickt u. rohes C2 S 2 m it einer Strómungsgesehwin- 
digkeit von 100 1 pro Stde. durchgeleitet. Das abgchende C2TI2  ist, wie Tierverss. an 
Mausen zeigten, vdllig frei von Verunreinigungen u. somit brauchbar ais Betdubungs- 
mittel. Nach Erschopfung der Kohle wird HCl-Gas durchgeleitet u. das Adsorptions
mittel so regeneriert. — Boi Verwendung einer m it HCl-Gas oder fl. HC1 yorbehandelten 
akt. Kohle, gegebcnenfalls nach Entfernung der Feuchtigkeit, ist dio Wirkungsdauer 
der Kohle eine wesentlich langere. (D. R. P. 462 000 KI. 30 h vom 20/6. 1925, ausg. 
4/7. 1928. Zus. zu D. R. P.406636; C. 1925. I. 1104.) S c h o t t l a n d e r .

C. H. Boeliringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh., Herstellung eines Bctdubungs- 
mittels. Kurzes Ref. nach F. P. 32 598; C. 1928. I. 2303. Nachzutragen ist folgendcs: 
Durch die Behandlung des C2 H 2  m it Adsorptionsmittcln wird nicht nur eine Entfernung 
der giftigen Yerunreinigungen, sondern auch der Lósungsmm. des C2H 2, yornehmlich 
Aceton, bowirkt. Das so behandelte C2H 2 (Narcylen) kann auch in Abwesenheit von 
Riechstoffen (vgl. hierzu B o e h r in g e r  S ohn  u . W ie la n d , D. R. P. 403 083; C. 1925.
I . 258) yerabreicht werden, ohne daB Stórimgon der Narcose durch reflektor. Wider- 
stand, yerursacht durch das Aceton usw., eintreten. Z. B. wird von giftigen Ver- 
unreinigungen yollig befreites C2 H 2, das in Aceton gel. in einer Bombę aufbewahrt 
ist, m it maBiger Geschwindigkeit durch ein m it nicht zu feinkórniger, zweckmaBig 
sauer gemachter akt. Kohle beschicktes Rohr geleitet. In  dem aus dem Rohr austretenden 
C2H 2  ist Aceton auch nicht in  Spuren mehr nachweisbar. (D. R. P. 461 005 KI. 30 h 
vom 26/1. 1926, ausg. 11/6. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von sauerstoff- 
halligen o-rganischen Verbindungen aus Oxyden des Kohlenstoffs durch Iicdulclion. 
(D. R. P. 462 837 KI. 12 o vom 6/4. 1923, ausg. 24/7. 1928. — C. 1 9 2 6 .1. 2509 [Can P. 
251 485 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik aui Aetien (vorm. E. Schering), Berlin, Herstellung von 
organischen Auromercaptosulfonsauren und dereń Salzen. Zu dem Ref. nach A. P. 
1 633 626 u. E . P. 266 824; C. 1927. I I . 1081 ist nachzutragen, daB das im E. P. 
265 777; C. 1927. II. 1080 besehriebene Na-Salz der Auro?nercaptoglycerinsulfonsdure, 
Au- S-CII2 -CH(OH)■ CH2- SOjNa, auch durch Einw. einer wss. AuCl3 -Lsg. auf in W. 
gel. mercaptoglycerinsulfonsaures Na  u. Fallung m it A. gewonnen werden kann. (Holi. P. 
18 477 vom 3/12. 1925, ausg. 15/8. 1928. D. Prior. 15/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

George W. Freiberg, St. Louis, Missouri, V. St. A., Herstellung von Aceton und 
Butylalkohol durch Gdrung. Kohlehydrate entlialtende Maisohen werden m it Aceton 
u. Butylalkohol produzierenden Bakterien yergoren. Das dabei zur Verwendung 
kommende W. wird, um den Geh. der darin befindlichen Calcium- u. Magnesium- 
yerbb. zu beseitigen bzw. zu yerringern, m it W. weichmachenden Mitteln, wie z. B. 
kaust. Soda oder wirksamen Zeolithen, yersetzt. Die ausgefiillten Calcium- u. Magne- 
siumverbb., die bei der Garung die Bldg. von Siiure yerursachen, werden alsdann 
vor der Zugabe des W. zu dem Gargut, z. B. durch F iltration oder Absitzenlassen, 
aus dem W. entfem t. (A. P. 1672487  vom 29/12. 1922, ausg. 5/6. 1928.) U l l r i c h .

HoIzverkohlungs-Industrie Akt .-Ges., Konstanz i. B., Darstellung von uv.sser- 
jreien Salzen der niedrigen Glieder der Fettsdurereihe. (D. R. P. 463 829 KI. 12 o vom 
19/12. 1925, ausg. 3/8. 1928. — C. 1928. I. 1913 [F. P. 625 561 usw.].) S c h o t t l .

Societe Chimiąue des Usines du Rhóne, Paris, Verfah,ren zur Gewinnung_ von 
Essigsdure aus verdilnnter, Cellulosederivate cnihaltender Essigsdure durch Ausziehen
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mit einem Losungsmittd. (D. R. P. 462 994 KI. 12 o vom 1/12. 1926, ausg. 20/7. 
1928. F . Prior. 26/2. 1926. — C. 1927. II. 2113.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung ron Glykolmono- 
estem  durch Bchandlung von Alkylenoxyden m it organ. Sauren boi erhóhter Temp. 
in  Ggw. von Alkalisalzen der entsprechenden organ. Saure. — Athylenoxyd m it Essig- 
sćiure u. 3° / 0  Na-Acetat auf 120° erhitzt liefert Athylenglykolmonoacetat in 95°/0 ig. Aus
beute. (E .P . 265 233 vom 31/1. 1927, ausg. 30/3. 1927. D. Prior. 29/1.
1926.) M. F. Mu l l e r .

W ilhelm Klapproth, Nieder-Ingellieim, Getoinnung ron reiner Milchsaure aus 
Rohmilchsaurelsgg. durch Extraktion mittels Ather oder hóheren Alkolwlen, indem 
der Lsg. etwas Saure, z. B. konz. H 2 S04, H 3 P 0 4  oder Ozalsaure, u. ein W.-freies 1. 
Salz, wie N a 2 S04, zugesetzt werden. Dabei bleiben die Verunreinigungen, wie Zucker, 
Dextrine u. Farbstoffe in der wss. Lsg. Die Extraktionsschicht wird m it der konz., 
Lsg. eines neutralen oder sauren milchsauren Salzes neutral gewasclien u. m it Tier- 
kołile entfarbt. — Z. B. werden 1000 Teile rohe 80%ig. Milchsaure m it 80 Teilcn 
konz. ILSOj u. 120 Teilen W.-freiem Na2 S0 4  versetzt u. nach Zusatz yon A. wie oben 
beschrieben aufgearbeitet. (E. P. 280 969" vom 22/11. 1927, ausg. 18/1.1928.) M. F. Mii.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Base], Schweiz, Herstellung ron Monocarbon- 
sauren aus Aldosen, dad. gek., daB man den Zucker in alkal. Lsg. mit Hypochlorit bei 
Ggw. kleiner Mengen geeigneter Br- oder J-Verbb. oxydiert. — Es gelingt so unter 
Yerwendung des billigen Hypoehlorits einen weitgehenden Abbau der Aldosen eben- 
falls zu yermeiden u. die entsprechenden Monocarbonsauren in guter Ausbeute zu 
gewinnen. Die Menge des zuzusetzenden Br oder J , auch in Form eines 1. Salzes, kann 
weniger ais Vio Aquivalent des zur Oxydation notwendigen Hypoehlorits betragen. 
Ais Basen lassen sich m it demselben Erfolge Alkalien, Erdalkalien oder Mg(OH ) 2  

verwenden. Man kann entweder die fertige Hypochloritlsg. zu einer Br- oder J-haitigen 
Zuckerlsg. geben oder gasfórmiges CU in ein Gemisch von Alkali, Br- oder J-Salz u. 
Zucker einleiten. Wesentlich ist die "innchaltung einer niederen Temp. bei der Oxy- 
dation. Z. B. wird eine wss. Glucoselsg. m it Kalkmilch u. einer kleinen Menge einer 
wss. NaBr-Lsg. gemiseht u. dann unter guter Kuhlung u. Riiliren Cl2-Gas eingeleitet. 
Durch Kuhlung u. Verlangsamung des Cl2-Stroms wird die Temp. unterhalb 15° ge- 
halten. Nach volligem Verbrauch des Óxydationsmittels (KJ-Starkepapier!) wird 
das Ca mit einer wss. Na2 S0 4 -Lsg. gefallt, die Rohlsg. des gluconsauren Na eingeengt, 
aus dem Na-Salz durch Zusatz der berechneten Menge HC1 die Gluconsaure freigemacht 
u. bis zur Sirupdicke eingeengt. Das ausgeschiedene NaCl wird abfiltriert oder aus- 
geschleudert u. die konz. Gluconsaurelsg. durch Reinigen iiber das Ca-Salz weiter- 
verarbeitet. — Oder man triigt in kleinen Anteilen eine wss. Lsg. von KOCI, gegen 
Ende der Rk. langsamer, in eine gut gekuhlte wss. Lsg. von Glucose u. etwas KBr 
ein, engt dann ein, scheidet die freie Saure durch konz. HC1 ab u. neutralisiert die 
Saure nach Abseheidung der KCl-Krystalle m it Kalkmilch. Nach einigen Stdn. er- 
s ta rrt die M. u. das gluconsaure Ca (C,H 1 10 ;)2 Ca, 13,51% CaO enthaltcnd, wird aus 
h. W. umkrystallisiert. — Weitere Beispiele betreffen die Herst. von: gluconsaurem 
Mg, aus h. yerd. A. Krystalle 3 Moll. H 20  m it 10,11% MgO, durch Oxydation 
von Glucose m it Mg(OCl) 2  in Ggw. von Br u. (MgOH)2, — von: galaktonsaurem Ca, 
aus h. W. Krystalle -J- 2  Moll. H 2 0 , durch Oxydation von Galaltose m it Ca(OCl) 2  

in Gĝ v-. von Br u. Ca(OH),. — Versetzt man eine wss. Lsg. von Milchzucker m it einer 
Lsg. von etwas J  in Kalkmilch, oxydiert m it Ca(OCl) 2  weiter, engt die scliwach triibe 
Lsg. ein u. fallt mit A., so erhalt man ein Boppelsalz von lactobionsaurem Ca u. CaCL, 
aus h. W. +  A. Krystalle, der Zus. (C,2 H 2 ]0 ,2 )2 -Ca, CaCl2  m it 9,33% Ca u. 8,28% 
Cl, die ihr Krystallosungsm. auch im Hochvakuum bei 100—150° nur sehr langsam 
abgeben. — Analog verlauft die Oxydation von Maltose m it Hypochlorit zu Malto- 
bionsaure. (D. R. P. 461 370 KI. 12o vom 13/6. 1925, ausg. 21/6/1928. E. P. 289280 
vom 17/6. 1927, ausg. 17/5. 1928. F. P. 635 603 vom 7/6. 1927, ausg. 20/3. 1928. 
Schwz. P. 124 761 vom 22/5. 1926, ausg. 1/3. 1928. D. Prior. 12/6. 1925.) S o h o t t l .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, ubert. von: Arthur Stoli, Arles- 
heim b. Basel, und Walter Kussmaul, Basel, Schweiz, Herstellwig ron Monocarbon- 
sauren aus Aldosen. (A. P. 1 648 368 vom 16/5. 1927, ausg. 8/11. 1927. D. Prior. 
12/6. 1925. — Yorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

International Patents Development Co., Wilmington, ubert. von: Charles Ebert, 
Leonida, W illiam  B. Newkirk, Riyerside, imd Meyer Moskowitz, Spring Valley, 
Gewinnung ron Deztrose aus Kryst.-Mutterlaugen. Durch Neutralisation werden die
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kolloidalen Yerunreinigungen koaguliert u. Proteine, F ette  u. Schwermetallsalze aus- 
gefallt; darauf wird die fiitrierte Lsg. in Abwesenheit von Substanzen, die eine Poly- 
merisation der Dextrose in Polysaceharide ycrursachen, mittels HC1 eto. hydrolysiert, 
filtriert u. eingedampft bis zur Krystallisation der Dextrose. (A. P. 1 6 7 3 1 8 7  vom 
1/4. 1927, ausg. 12/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

California Cyanide Co. Inc., New York, iibert. von: Robert W . Poindexter jr. 
und Paul T. Dolley, Los Angeles, V. St. A., Alkalimetallcyanide. Die Herst. der 
Cyanide erfolgt innerbalb eines, zweckmaBig aus Nickelcliromeisen hergestellten, 
von auBen behoizten Behiilters, weleher m it Alkalisalz, vorzugsweise Carbonat besehiekt 
ist. Dio erforderliche CNH wird ais Gas durch ein durch Fe u. an der Miindung durch 
Kohle geschiitztes kupfernes Rohr zugeleitet. Das entstandene Cyanalkali flieBt durch 
ein gebogenes Rohr in einen zweiton, ebenfalls beheizten Behalter, in  welchen es durch 
Eisenspane o. dgl. gcfiltert wird. (A. P. 1 677 986 vom 17/4. 1926, ausg. 24/7. 
1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Sćhicefelkohlenstoff. Zu seiner 
Herst. durch Oborleiten von iiberhitzten S-Dampfen iiber erhitzte Konie wird eine 
Apparatur verwcndet, bei der die Uberhitzungskainmer u. die Reaktionskammer Seite 
an Seite in einem Gehause aus GuBeisen oder Stahl angeordnet sind. (E. P. 291382  
Tom 30/5. 1928, Auszug vcrdff. 25/7. 1928. Prior. 31/5. 1927.) K a u s C h .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, Westfield, 
und Palmer W. Griffith, Elizabeth, V. Śt. A., Beliandeln von Kalkstickstoff. 1 Teil 
Kalkstickstoff wird bei Tempp. yon hochstens 40° m it 1—4 Teilen W. u. gegebenenfalls 
der dem freien CaO entsprechenden Menge einer Saure innig gemischt, welche ein unl. 
Kalksalz bildet. Dio Mischung wird abgepreBt u. das F iltra t auf Cyanamid yerarbeitet, 
der Filterriickstand m it weiteren Mengen W. gemischt u. unter Druck erhitzt. (A. P. 
1 678 721 yom 29/2. 1924, ausg. 31/7. 1928.) K u h lin G .

Georg Walter, Wicn, Herstellung von Methylolhamstoff. Gleiehe Teile wasser- 
freier CIitO (in fester Form oder ais Gas) u. Harnstoff oder Thioharnsioff oder dereń 
D eriw . werden m it Hilfe von wenig Alkali in einem iiberschiissigen organ. Lósungsm. 
(A., Methyl-, Benzylalkohol) gel. Nach mehrstd. Stehen bei 15° ist der entstandene 
DimełhylólMrnsloff in krystallin. Form quantitativ  abgeschieden. Nach dem Waschen, 
TJmkrystallisioren u. Trocknen h a t er einen F. von 126°. Die Fallung wird durch Zusatz 
vonA. oder CCI., begiinstigt. (E.P. 284272 yom 29/11. 1926, Auszug yeroff. 21/3. 
1928. Oe. Prior. 28/11. 1925.) N o u v e l .

Georg W alter, Ósterreich, Herstellung von Methylolverbindungen. Zu E. P. 284 272 
(vorst. Ref.) ist folgendes nachzutragen: Verwendet man CU20  u. H amstoff im Ver- 
haltnis 1 :2 , so erhiilt man Monomethylolharnstoff vom F. 111°. (F. P. 625 146 vom 
26/11. 1926, ausg. 3/8. 1927. Oe. Prior. 28/11. 1925.) __ N o w e l .

Georg Walter, Wien, Mefhylolamidi-erbindungen. Aąuiyalente Mengen CHJ3 
(in fester Form oder ais Gas) u. Fettsaureamid, z. B. Acetamid, werden m it Hilfe yon 
wenig Alkali in  A. gel. Nach dem Verdunsten des A. wird das erhaltene hygroskop. 
Methylolacelamid aus Aceton umkrystallisiert. (E. P. 291712 vom 29/11. 1926, ausg. 
5/7. 1928.' Zus. zu E. P. 284272; vorvorst. Ref.) N o u v e l .

Georg Walter, Ósterreich, Herstellung von plastischen Massen. Man erhitzt Mono- 
oder Dimethylolharnstoff oder dereń D eriw ., z. B. die Thioyerbb., oder Gemische der- 
selben so rasch wie moglich etwas uber ihren F. u. setzt das Erhitzen unter Zugabe 
eines Stabilisierungsmittels (fiir Monomethylolharnstoff alkal. reagierende Stoffe, 
z. B. 10°/o Na-Acetat, fur Dimethylolharnstoff Sauren, z. B. 1/3%  Chloressigsaure) 
einige Zeit fort. Ferner kónnen solche Stoffe zugegeben werden, die den F. der Harn- 
stoffyerb. herabdriicken, wie z. B. neutrale oder alkal. Salze, Amidę (Acetamid, Thio- 
hamstoff), Alkohole (Glycerin, Benzylalkohol) oder Phenol. Besonders yorteilhaft 
ist weiterhin die Zugabe von Aldehyden (CH„0 ais Gas oder in polymerisierter Form, 
sowie CH2 0-abspaltende Mittel). Die erhaltenen Prodd. werden abgekuhlt, eyentuell 
gewaschen u. auf Lock yerarbeitet oder unter Druck u. H itze gehartet. Sie liefem 
glasklare Massen. Wird yor Zugabe der Stabilisierungsmittel zu lange oder zu hoch 
erhitzt, so erhalt man triibe, weiBe Prodd. (F. P. 625145 yom 26/11. 1926, ausg. 3/8.
1927. Oe. Prior. 28/11. 1925.) Nouvel.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
Yohwinkel), Herstellung von arsenhaltigen ThioTtarnstoffen aus Diaminodiarylarseno- 
yerbb. u. Allylsenfól, dad. gek., daB man zwecks Gewinnung einheitlicher Prodd. ent- 
weder durch Einw. wahrend kurzer Zeit bei gelinder Temp. 1 Mol. Allylsenfól oder
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durch langerc Einw. oder Erhohung der Temp. 2 Moll. Allylsenfol anlagerfc. — Man 
arbeitet am besten in Pyridinlsg. Das Verf. liefert im Gegensatz zu demjenigen nach
D. R. P. 451 181; C. 1928. I. 410 einheitliche Prodd., die sich fiir die therapeut. y e r
wendung besser eignen ais das Gemisch aus Mono- u. Diallylthiobarnstoffderiy. z. B. 
wird 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol in Pyridin unter Zusatz von etwas W. gel., 
1 Mol. Allylscnfdl TMgegcbonu. nach3-std. S tehenin vcrd. HC1 gegossen. Der abgesaugte 
u. gewaschene Nd. wird aus NaOH oder CHjC02H  umgel.; gelbes, in NaOH 11. Pulyer, 
liefert m it uberschussiger HC1 ein wl. Hydrochlorid. Gibt man zu der alkal. Lsg. einen 
Tropfen Salicylaldehyd u. dann CH3 C0 2 H, so fiillt eine tiefgefśirbte Schiffsche Base 
aus. — LaBt man das Gemisch aus Diaminodioxyarsenobenzol in Pyridinlsg. u. 2 Moll. 
Allylsenfol mehrere Tage stehen oder erwarmt es einige Stdn. auf mittlere Temp., 
u. arbeitet wie oben auf, so erhalt man das s. Bisallylthioharnstoffderiv., das m it Salicyl
aldehyd keine tiefgefiirbte Verb. liefert. (D. R. P. 457 526 KI. 1 2  o vom 23/12. 1917, 
ausg. 19/3. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Arthur Binz, Berlin, und Curt Rath, Rangsdorf, Kr. Tcltow, Ilerslellung orga- 
nisćher Arsenoverbindungen. Zu dem Ref. nach E. P . 255 861; C. 1927- II. 2352 ist 
folgendes nachzutragen: Durch gemeinsame Red. mit Na3 P 0 2  in Ggw. von K J  von:
3-Brom-2-oxypyridin-5-arsinsaure u. 3-Amino-4-oxyphenylarsin erhalt man das 2,4'-Di- 
oxy-3-brom-3'-amino-5,l'-arsenopyridiribenzol, — von: 2-Oxypyridin-5-arsinsaure u. 
p-Aminophenylarsin dns 2-Oxy-4'-amino-5,l'-arsenopyridinbenzol, — sowie von:
3-Amino-4-oxybenzol-l-arsinsaure u. 3-Amino-4-oxyphenylarsin das 3,3'-Diamino- 
4,4'-dioxyarsenobenzol. (A. P. 1678  760 vom 13/7. 1926, ausg. 31/7. 1928. D. Prior. 
22/7. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Miinchcn, Darstellung von Arsenoverbindungen. Zu dem Ref. nach
E . P. 249 588 u. Schwz. P. 114 225; C. 1927. I. 355 [ D e u t s c h e  G o  l d -  &
S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t  v o r m .  ROESSLER u. A l b e r t ]  ist nachzutragen 
daB die durch Red. des Kondensationsprod. aus Acetophenon-p-arsinsaure m it p-Amino- 
acetophenon m it N a 2 Sa0 4  erhaltliche Arsenoterb. ein gelbes, beim Erhitzen bis zu 270° 
unyerandert bleibendes Pulyer ist. (D. R. P. 463 577 KI. 12o vom 1 0 / 1 2 . 1922, ausg. 
1/8.1928.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Miinchen, Darstellung organischer Arsenverbindunge?i. Zu dcm 
Ref. nach Oe. P. 96 689, Schwz. P. 103 775 usw.; C. 1924. II. 1273 [ M a r g u l i e s ]  ist 
folgendes nachzutragen: Von H ydrazinderiw ., die die Gruppe —NH—N H 2 mehrmals 
im Mol. enthalten, lassen sich auBer dom Carbohydrazid, dem Diaminoguanidin, dcm 
Oxal- u. Malonylbishydrazid auch noch das Thiocarbohydrazid, NH 2 -NH-CS-NH- 
NH2, u. das Triaminoguanidin, NH 2 -NH -C: (N-NH 2 )-N H -N H 2, verwenden. Z. B. gibt 
man zu einer wss. Lsg. des Na-Salzcs des 4,4'-Diacetyl-2,2'-dioxyarsenobenzols Carbo
hydrazid u. erwarmt einige Zeit gelinde. Durch scliwaches Ansiluern crhiilt man das 
freie Carbohydrazidderiv., durch Ausfallen m it A. das Na-Salz der Verb., sich bei hoherer 
Temp. zers. Prodd. — Aceiophenon-p-arsinsaure gibt m it Thiocarbohydrazid bei 30° 
das Thiohydrazon, C0H,(Aj503H ?)‘■ (C[CH3] : N -N H ■ CS• N H • NH2) ', in Na2 C0 3  u. 
Alkalilauge 1., bis zu 260° unyerandert bleibende Krystalle, die noch hóher erhitzt, 
sich unter Entw. Pb-Papier sehwarzender Gase zers., — u. bei 90° das Thioketazin, 
As0 3 H j • C6 H 4  • C(CHj): N- N H • CS• N H • N : C(CH3 )-C0H,-AsO 3 H 2, am Licht sich chrom- 
gelb farbende Krystallkiigelchen von sonst analogen Eigg. wio das Thiohydrazon. — 
Gibt man zu einer h. alkal. Lsg. von Acelophenon-p-arsinsdure Triaminoguanidinnitrat, 
laBt 12 Stdn. stehen, fallt m it konz. HC1, erwarmt das Gemisch auf 80—90°, filtriert 
h., suspendiert den Nd. in A., erwarmt u. filtriert wiederum h. ab, so entsteht die Verb. 
AsO3 H 2 -C0 H.1 -C(CH3 ):N -N :C (N H -N :C [C H 3 ]-C(!H.,-AsO3 H 2)2, sich bis zu 260° nicht 
verandemde, in Na2 C0 3  u. Alkalilauge 1. Krystalle. — In  iihnlieher Weise erlialt man 
aus einer alkal. Lsg. yon Acetophenon-p-arsinsaure u. Diaminoguanidinhydrobrcnnid die 
Verb. N H : C(N H -N : C[CH3 ]-CcH ,-A s0 3 H2)2, in Na 2 C0 3  u. Alkalilauge 1. Krystalle, 
die bis zu 260° unyerandert bleiben. (D. R. P. 463 313 KI. 12o vom 4/7. 1920, ausg. 
27/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 459649; C. 1928. I. 3112 [fruheres Zus.-Pat. 462 842; 
C. 1928. II. 940].) S c h o t t l a n d e r .

Alexander Porai-Koschitz, Leningrad, Darstellung von Aminophenolen duTch 
Red. der entsprechenden Nitrosoyerbb., 1. dad. gek., daB man Nitrosophenole, Nitroso- 
oxynaphthaline oder D eriw . dieser Verbb. in eine konz. wss. Schwefelalkalilsg. ein- 
trag t u. die gebildeten Aminophenole o d er Aminooxynaphthaline d u rc h  Zugabe eines 
NH.,-Salzes aus der Reduktionslsg. ausfallt. — 2. darin bestehend, daB man die Schwefel
alkalilsg . z u e rs t  m it  e inem  NH,-Salz y e rm isch t u . dann das bzgl. N itro so p h en o l ein-



tragt. — 3. darin bestehend, daB man in der naeli AusfaUung u. Abfiltrierd 
bildeten Aminophenole zuriickbleibenden alkal. Mutterlauge neue Mengen vq 
pbenolen lóst u. alsdann H 2 S-Gas solange in die Lsg. einleitot, bis kein Ari 
mehr ausfiillt. — Z. B. wird in eino wss. Lsg. von B2°/0 ig. Na2S unter Rułę^ćĄi.^-gp- - ..
gebenenfalls Kiihlung (so daB die Temp. des Gemisches 60° nicht uber3 c]ire ite t\^y ioh t 3|00"''i 
unter 40° sinkt) anteilsweiso l-Nitroso-2-oxynaphlJtalin eingetragen. Nach e r a  
Lsg. yersetzt man mit einer wss. (NH.,)2 S 0 4 -Lsg., riihrt um u. laBt bis zu 15° erkalrat**.
Das ausgescliiedene l-Amino-2-oxynaphthalin, braunliches Krystallpulver, wird ab- 
filtriert u. getrocluiet. Das F iltra t wird dest. u. die NH3-Dampfe nach Leiten durch 
eino Reinigungsmasse, wie Fe2 0 3, in W. oder einer Saure aufgenommen. Das (NH.i),SO., 
kann auch durch andere NH 4 -Salze, wie NH,C1 oder (iSTH.i)2 C03, ersetzt werden (hierzu 
vgl. auch Chem.-Ztg. 49. 595; C. 1925. I I . 1955). (D. R. P. 463 519 KI. 12q vom 23/12.
1924, ausg. 30/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Mimchen, Herstellung von kemmercurierten Oxyarylalkylketonen, 
dad. gek., daB man im aromat. Kern durch eine oder mchrere OH-Gruppon substituierte 
Arylalkylketone untor schonenden Bedingungen, wie Einhaltung maBiger Tempp., 
vorzugsweise 100° nicht wesentlich iibersteigender, m it mercurierenden Mittoln be
handelt — (hierzu vgl. auch D e u t s c h e  G o l d  - & S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t  
T o r m .  R o e s s l e r  u. A l b e r t ,  E. P. 206 507 usw.; C. 1927. I. 950). Ais Mercu- 
rierungsmittel eignen sich Hg-Salze schwacher Siiuren, wie Hg-Acetat, Hg-Cyanide 
oder Hg-Sulfit. Die mercurierton Oxyarylalkylketone finden therapeut. Verwendung.
Z. B. wird ein feingepulvertes inniges Gemisch von Hgu-Acetat u. 2-Chlor-l-oxy-4- 
acetylbenzol ca. l ' / 2  Stdn. zwischen 70—90° unter gutem Riihren erwarmt, dann in 
h. A. aufgenommen u. der Riickstand nach F iltration  aus 60°/oig. CELjCO^ mehrmals 
umkrystallisicrt. Das l-Oxy-2-chlor-4-acetyl-6-mercuribenzolacetat, C„H2 (OH ) 1 • (Cl) 2 • 
(CO-CH3 )1 -(HgO-COCH3)6, zers. sich gegen 174° unter Aufblahen u. Dunkelfarbung.
Tragt man soino Lsg. in Eg. in eine NaCl-Lsg. ein u. noutralisiert m it NaOH, so geht 
cs in das Mcrcuriclilorid, aus 50°/„ig. CII3 C02H  Nadelchen, F. 199°, iiber. — Analog 
entsteht aus dem 3-Chlor-2-oxy-l-acetylbenzol u. IIgll-Acetat das 2-Oxy-3-c]dor-l-acelyl-
5-mercuribenzolacetat, CGII 2 -(CO-CI!.,)1 -(OH)'--(Cl);!-(HgO• COCH3)r’, Krystalle, u. aus 
diesem m it NaCl das Mercurichlorid, F. 235°. Die mercurierton Chloroxyketono sind
1. in Alkalien u. geben m it (NH,,)2S orst nach langerem Erhitzen einen Nd. von HgS.
(D. R. P. 463 517 K I. 1 2 q vom 13/1. 1923, ausg. 30/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r " .

Chemische Fabrik Flora, Diibendorf, Ziirich, Darstellung von p-Arninobenzoe- 
sdurealkaminesłem. Zu dem Ref. nach Schwz. P. 102 142 usw.; C. 1924. II. 1632 ist 
folgendes nachzutragen: 2-Melhyl-4-diathylaminopentanol-5, farbloses 01, Kp. 208—211°, 
u. 2-Methyl-4-dimethylaminopentanol-5, Ol, Kp. 192—195°, werden durch Red. der 
bzgl. N-Dialkylleucinester mit Na u. A. hergestellt. — p-Nilrobenzoesauremethyldimetliyl- 
aminopentyleslerhydrocMorid aus Chlf.-A. gelbliche Nadeln, F. 149,5°, — p-Amino- 
benzoesauremethyldimethylaminopentylesterhydrochlorid aus absol. A. hellgelbe Nadeln,
F. 196°. Die Hydrochloride bilden m it W. haltbare, sterilisierbare Lsgg., die an der 
Cornea ohne Rcizerscheinungen ebenso rasch u. tief wie das Cocain u. etwa 8 -mal so 
stark  wio der p-Aminobenzoesaurediathylaminoathylester, den sie bzgl. Schleimhaut- 
u. Leitungsanasthesio um etwa das Doppolte tibertreffen, wirken. (D. R. P. 464 484 
K I. 12q vom 19/6. 1923, ausg. 20/8. 1928. Schwz. Prior. 14/7. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschait fur Teerverwertung, A. L. H. Spilker und C. Zerbe, Abbau und 
kalalylische Hydrierung organisch-er Verbindungen, wie KW-stoffe, Kohle oder dereń 
Dest.-Prodd. in  Ggw. von Jod ais K atalysator unter Verwendung von Jodverbb., 
die sich bei der Rk.-Temp. leicht oder teilweise zersetzen, wie Alkali- oder Erdalkali- 
jodide, u. die Zers. bofórdernden Metallsalzen, wie Eisenalaun, FeCl3  oder CuS04.
Dabei wird z. B. aus Naphłhalin erhalten Tetraliydronaphtlw.lin u. Bzl., oder aus Stein- 
kohlenteerpech, NH 3  u. f i .  KW-stoffe. (E. P. 279 055 vom 21/9. 1927, Auszug veróff.
7/12. 1927. Prior. 18/10. 1926. Zus. zu E. P. 277974; C. 1928. I. 616.) M. F. M u l l e r .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et de Produits Chimiąues,
Paris, Herstellung von Perylen aus 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl. (D. R. P. 462 894 
KI. 12 o vom 18/12. 1923, ausg. 23/7. 1928. F. Prior. 21/12. 1922. — C. 1926. I. 498 
[E. P . 208 721, F. P. 571 738].) S c h o t t l a n d e r .

Aladar Skita, Hannover, Herstellung von hydrierten Hydrochinonen und Chinonen . 
sowie dereń Berimten. (D. R. P. 461 232 KI. 12 o yom 8/5. 1924, ausg. 21/6. 1928. —
C. 1926. II . 3007 [ygl. auch S k i t a ,  K e i l u .  W i t t e ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 60. 2522;
C. 1928. I .  920].) S c h o t t l a n d e r .

1928. II. HIX. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e .
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Georg Schroeter, Berlin, Herstellung von 1,2,3,4-Tetrahydroanthrachinon, dad. 
gek., daB Anthracen in Lsg. m it wirksamen Katalysatoren u. I I 2  unter Druck so weit 
reduziert wird, daB 4 H-Atome aufgonommen werden, das dabei gebildete 1,2,3,4- 
Tetrahydroanthracen (F. 103—104°) m it Cr0 3  oder C03-Mischungen oxydiert u. das 
hierbei entstehende Roh-Tetrahydroanthrachinon, soweit nótig, durch Behandlung 
m it Zn-Staub u. Alkali oder ahnlichen Reduktionsmitteln ■ i. Regenerierung der filtrierten 
Lsg. mittels Luft gereinigt wird. — Das 1,2,3,4-Tetrahydroanthrachinon dient, iihnlich 
dem Anthrachinon selbst, ais Zwisehenprod. zur Gewinnung von Farbstoffen u. Arznei- 
m itteln (hierzu vgl. auch S c h r o e t e r ,  G l u s c h k e ,  v a n  H u l l e  u . G o tz k y ,  Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 57. 2003; C. 1925. I. 508). ( D .R .P .  463 830 KI. 12 o vom 28/8.
1924, ausg. 3/8. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Teerverwertung m. b. H. und Otto Kruber, Duisburg-Meiderich, 
Herstellung von reinem Indol aus Steinkohlcnteerolen, 1. darin bestehend, daB man das 
in bekannter Weise gewonnene Roherzeugnis unter yolligem AusschluB von W. m it 
alkal. Mitteln bei Tempp. behandelt, welche unter denjenigen der zur Herst. der Indol- 
metallverbb. erforderliehen liegen u. das nicht in Rk. getretene Indol durch Dest. oder 
E strak tion  von den Metallverbb. der Begleitstoffe trennt. — 2. darin bestehend, daB 
man die zur Vorreinigung erforderliehen Mengen alkal. M ittel nicht wesentlich groBer 
wahlt, ais sie stóchiometr. dem Gehalt des Rohindols an Begleitstoffen entsprechen.
— Z. B. wird das naeh D. R. P. 223 304 gewonnene Rohindol bei ca. 100° 5— 6  S tdn. 
m it Na yerriihrt, hierauf von den entstandenen Alkaliyerbb. der sonst von dem Indol 
nur schwer trennbaren u. unangenehm riechenden Begleitstoffe, wie hochmolekularer 
Phenole u. Thiophenole, das Indol unter yermindertem Druck abdest. u. in bekannter 
Weise aus einem geeigneten Losungsm. umkrystallisiert. Das in groBen B lattern 
krystallisierende Indol zeigt einen milden, blumigen Geruch u. ist fur die Verwendung 
in  der Riechstoffindustrie dem ohne diese Vorreinigung erlialtenen Indol ubcrlegen. 
(D. R. P. 454 696 KI. 12p yom 21/1.1927, ausg. 16/1.1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Hochst a. M.), Darstellung von Indolen aus in o-Stellung zur N H 2-Gruppe eine CH3- 
Gruppe enthaltenden acylierten aromat. Aminen, dad. gek., daB man die Dampfe 
bei erhohter Temp., gegebenenfalls in Ggw. von W. abspaltcnden Mitteln, iiber katalyt. 
wirkende hochporóse Korper leitet. — Ais solche kommen in Betracht akt. H 2 Si03, 
glasiges A12 0 3  oder hochakt. Kohle fur sich oder in Gemisch miteinander. Ais W. ab- 
spaltende Katalysatoren eignen sich Phosphate oder Borate. Es gelingt so, die naeh 
dem nebenst. Schema yerlaufende Indolbldg. kontinuierlich zu gestalten, in dem man 
die den Reaktionsraum yerlassenden Dampfe trennt u. etwa unverandcrten Ausgangs- 
stoff wieder dem K ontaktraum  zufiihrt. Bei hochsd. Acylaminen arbeitet man zweck
maBig unter yermindertem Druck. Die Indolderiyy. werden in guter Ausbeute u. Rein-

heit erhalten. Z. B. werden durch einen m it hochakt. Kohle, naeh D. R. P. 408 926;
C. 1925. I. 1432 erhalten, gefiillten Kontaktraum  unter yermindertem Druck bei 400° 
die Dampfe yon Acet-o-toluidin dest. Die austretenden Dampfe werden kondensiert 
u. dest. Man erhalt neben etwas o-Toluidin u. unyerandertem Ausgangsstoff, der wieder 
yerwendet wird, in einer Ausbeute von 40%  a-Methylindol, Kp. 265—270“. — 2-Acetyl- 
dthylamino-l-melhylbenzol (N-Athylacet-o-toluidin) liefert analog N-Athyl-2-methyl- 
indol, K p . 1 1 _ 1 2  140—145°. — Beim Uberleiten der Dampfe von 2-Benzoyldthylamino- 
1-methylbenzol unter yermindertem Druck bei 380° iiber ein Gemisch yon hochakt. 
Silicagel m it glasigem A12 0 3  entsteht neben etwas N-Athyl-o-toluidin u. unyerandertcr 
Benzoylycrb. N-Athyl-2-phenylindol, F. 84°, K p . 1 6 _ 1 7  240—245°. (D. R. P. 458 383 
KI. 12 p vom 13/2. 1925, ausg. 5/4. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Hoffa, 
Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von carbocydischen und heterocydischen Ver- 
bindungen, dad. gek., daB der RingschluB yermittels F- S 03H  ausgefulirt wird. — 
Die F -S 0 3H  bietet bei unter RingschluB yerlaufendcn Kondensationsrkk. gegeniiber 
der Verwendung yon rauchender H 2 S0 4 oder der C1-S03H  den Vorteil, daB sio weniger 
sulfonierend wirkt u. hóhere Ausbeuten liefert. In  manchen Fallen kann m it ihr 
Kondcnsation herbeigefiihrt werden, wahrend die Cl- S03H ohne Wrkg. ist. Bei der
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Darst. mancher Thioindigofarbstoffe aus Arylthioglykolsauren kann die oxydiercnde 
Wrkg. derF- S03H  benutzt werden, um das primar entstehende Oxythionaphthen zu dem 
entspreehenden Tkioindigo zu oxydieren. Folgcndo Beispiele sind angegeben: m-Chlor- 
phenylihioglykolsaure, C|iH,1(S-CH 2 -C02 H) 1 -(Cl)3, wird bei 0° in F -S 0 3H  eingeriihrt. 
Dio anfanglieh sehwaeh gclbo M. farbt sich bei 2-std. Stehen unter Eiskiihlimg dunkler. 
Beim Ausgiefien auf Eis unter Ruhren scheidet sich das 6(4)-Chloroxythionapht}ien in 
schwach rosa gefarbten Brocken ab. Unveranderte Chlorphenylthioglykolsaure kann 
dureh Waschen m it verd. Na2 C0 3 -Lsg. leicht entfernt werden. Man kann auch das rohe 
Chloroxythionaphthen unm ittelbar in iiblicher Weise in den entspreehenden Dichlor- 
thioindigo umwandeln, wobei dio iiberschussige Chlorphenylthioglykolsauie in  der 
Mutterlauge des Farbstoffs yerbleibt, aus der sie glatt wiedergewonnen werden kann. — 
l-Cldornaphtlw.lin-2-thioglykolsd.ure gibt beim Behandeln m it F -S 0 3H wahrend kurzer 
Zcit bei 15—20° das entsprcehendo cMorierte Oxythionaphtlienderiv., das dureh Oxy- 
dation den entspreehenden, Baumwolle in echten rotstichig blauen Tonen farbenden 
Thioindigofarbstoff liefert u. dureh Kondensation m it Isatin  u. dessen Deriw. in Farb- 
stoffe vom Indirubintypus iibergefiihrt wird. — Dor Thioindigofarbstoff kann auch 
unm ittelbar aus der l-CMornaphthalin-2-thioglykolsdure dureh l 1 /2 -std. Einw. von 
F- S03H bei 20—25° erhalten werden. — l,2'-Carboxyphenylamino-4-aminoanthra- 
chinon gibt beim Behandeln m it F- S 03H erst bei 0° u. dann bei gelindem Erwarmen 
4-Aminoanthrachinon-l,2-acridon. ■— R uhrt man o-Benzoylbenzoesdure bei 25° in 
F -S 0 3H ein u. erwiirmt die entstandene Lsg. 8  Stdn. auf 100°, so scheidet sich nach 
dcm Erkalten u. Verruhren m it Eis Anthraćhinon ais Pulver in quantitativer Aus
beute ab. — a-NapMhoyl-o-benzoesuure gibt nach 6 -std. Erwarmen in F -S 0 3H gel. 
reines Benzanthrachinon. — Triigt man o-Methylhydrozimtsaurc bei 100° in F -S 0 3H 
ein u. hii.lt 3 Stdn. auf dieser Temp., so fallt nach dcm Ausgiefien auf Eis 4-Mcthyl-
l-keto-2,3-diliydroind&n, aus W. Krystalle, aus. (D. R. P. 464 087 KI. 12o vom 
6/5. 1925, ausg. 16/8. 1928. F. P. 615 522 vom 1/5. 1926, ausg. 10/1. 1927. D. Prior. 
5/5. 1925. Schwz. P. 122 588 vom 30/4. 1926, ausg. 1/10. 1927. D. Prior. 5/5.
1925.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ ubert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Darstellung von carbocyclischen 
und fteterocycliscJien Verbindungcn. (E. P. 251 997 vom 5/5. 1926, Auszug yeroff. 
14/7. 1926. D. Prior. 5/5. 1925. — Vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

Carl Mannich, Berlin-Steglitz, Darstellung dicyc- 
lisclier Pentamethylenderivate der Pyrazolonreihe. Zu 

A ry l-N ^ ^  YT ^ C I L ,  dem Ref. nach E. P. 260 577, F. P . 623 313 u. Schwz. P.
I' "I | 123 733; C. 1928. I. 2459 ist nachzutragen, daB die Zus.

q ------- CH2 der l-Aryl-3,4-cyclotrimethylen-5-pyrazolone der neben-
steh. allgemeinen Formel entspricht. (D. R. P. 464 482 

KI. 12p yom 28/10. 1925, ausg. 18/8. 1928.) S c h o t t l a n d e r .
Alexei E. Tschitschibabin, Moskau, Darstellung von 3-Athyl-4-methylpyridin aus 

Crotonaldehyd u. NH3, dad. gek., daC man ein Gemiseh yon dampffórmigem Croton- 
aldehyd u. gasfórmigem NH 3  iiber die auf 300—450° erwiirmten Oxj'de yon 3- oder
4-wertigen Metallen leitet. — Ais solehe kommen auCer A12 0 3  in Betracht: Fe 2 0 3, Cr2 0 3  

u. T h 0 2. Das so in guter Ausbeute entstehende 3-Athyl-4-methylpyridin (/9-Kollidin) 
dient ais Ausgangsstoff fiir Synthescn einiger dem Chinin yerwandter Verbb. (hieTzu 
vgl. auch T s c h i t s c h i b a b i n  u . O p a r i n a ,  C. 1927. II. 2305). (D. R. P. 463 530 
KI. 12p vom 15/9. 1926, ausg. 30/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schranz, 
Elberfeld und Clemens Lutter, Barmen-Langerfeld), Darstellung von l-Alkoxymethyl-
3.7-dimethylxanthinen, darin bestehend, daB man in weiterer Ausbildung des D. R. P. 
456 930 zwecks Darst. von liomologen Athern des l-Oxymethyl-3,7-dimethybcanthins 
die hoheren Homologen des Chlormethylathers der allgemeinen Formel: R -0-C H ,-C l 
m it Theobrominsalzen zur Umsetzung bringt. — Z. B. wird Theobromin-Na m it Bzl. 
u. Chlormethylathyldthcr 5 Stdn. unter Druck auf 120° erhitzt. Man extrahiert das
l-Athoxynielhyl-3,7-dimethylxanlhin aus dem Rk.-Gemiseh m it Bzl., aus W. Krystalle,
F. 152—153°. — Analog erhiilt man aus Theobromin-Pb u. Chlormethylisopropyldth-er 
das l-Isopropyloxymethyl-3,7-dimethylxanthin, F. 107—108°; — I-, n.Propyloxymethyl-
3.7-dimethylxanthin, F. 130—132°. — 1-n. Butyloxymethyl-3,7-dimethylxantTiin, F. 102 
bis 103°. — l-Isobutyloxymethyl-3,7-dimethylxatilhin, F. 128— 129°. — l-Benzyloxy- 
methyl-3,7-dimethylxanthin, F. 95—97°. — l-Allyloxyinethyl-3,7-dimeihylxanthin, F. 108
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bis 110°. Wahrend dag l-Methoxymethyl-3,7-dimethylxanthin eine dem Coffein ahnliche 
Wrkg. auf das Herz zeigt, geht diese sehon beim l-Athoxyderiv. yerloren. Dio Prodd. 
sind wie das Theobromin starkę Diuretica, gut 1. in W., sil. in Na-Salicylatlsg. unter 
Bldg. von Doppelverbb. Sie liefern vóllig neutralo injizierbare Lsgg. ,wahrend die Salze 
u. Doppelverbb. des Theobromins stets alkal. Rk. zeigen. (D. R. P. 458 086 KI. 12 p 
vom 24/5. 1925, ausg. 29/3. 1928. Zus. zu D. R. P. 456930; C. 1928. 1. 2210. E .P . 
288 366 vom 6/1. 1927, ausg. 3/5. 1928. Zus. zu E. P. 242296; C. 1926. 1.2054 [F a r-
b e n f a b r i k e n v o r m  F r i e d r . B a y e r  & C o.].) SCHOTTLANDER.

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: K arl Schranz und
Clemens L u tte r, Elberfeld), Darstellung von l-Alkoxymethyl-3,7-dimethylxanthinen 
dad. gek., daB man Brom- oder Jodmethylatlier der allgemeinen Formel R  ■ O ■ CH2  • 
Halogen m it Theobrominsalzen zur Umsetzung bringt. — Die ais Ausgangsstoffe ver- 
wendeten Brom- u. Jodmethylatlier sind bestandiger, leiehter darstellbar u. reaktions- 
fiihiger ais die entsprechenden Chlormethylather (liierzu vgl. F a r b e n f a b r i k e n  
v o r  m. F r i e d r .  B a y e r  & C o., E. P. 242 296; C. 1926. I. 2054 u. D. R. P. 458 086; 
vorst. Ref.) Z. B. wird Theobromin-Na m it Bzl. u. Brommethyldthylather, Kp. 104 
bis 106°, durch ELnleiten von trockenem H Br in ein Gemisch von Paraformaldehyd 
u. A . erhaltlieh, 2 Stdn. unter Druek auf 110° erhitzt. Das m it Bzl. extrahierte u. aus 
W. umgel. l-Athoxymethyl-3,7-dimethylxanthin sehm. bei 152—153°. — Analog erhalt 
man aus Theobromin-Na u. Jodmethylatlier, Kp. 123—125°, das l-Methoxymethyl-
з,7-dimethylxanthin, F. 16S—170°. (D. R. P. 458 087 KI. 1 2  p vom 28/11. 1925,
ausg. 29/3. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
Karl Mickscłl, Das Wasclien von Seidenzeugen. Allgemeine Angaben uber das 

Waschen von Seiden u. Kunstseiden. (Kunstseide 10. 334—37.) S u v e r n .
Charles E . W hite und Neil E. Gordon, Die Rolle von Phosphaten bei der Aufnahme 

von Farbstoffen durch Beizen. Die Adsorption von Krystalhiolett an Silica-, Eisenoxyd-
и. Aluminiu7twxydgel wird durch kleine Mengen von KH„PO.t stark erhóht. Zur Er-
klarung dafiir wird angenommen, daB das Salz die GroBo der Farbstoffpartikeln bis 
zu kolloidalen Dimensionen steigert u. die gelatinósen Gelteilchen dann den Farbstoff 
lediglieh aus der Lsg. herausfiltrieren. Die Adsorption eines sauren Farbstoffes „Du 
Pont Orange 11“ an Eisenoxyd-, Aluminiumoxyd- u. Chromoxydgel wird durch Phosphat 
Yerringert. Dies ist darauf zuruckzufiihren, daB das Phosphat m it dem Gel eine unl. 
Verb. bildet, so daB die Metall-FarbstoffYerb. nicht mehr entstehen kann. Bei Ideinerem 
Ph tr i t t  aber wieder Adsorption ein, weil dann das Schwermetallpkosphat gel. wird. 
(Journ. physical Chem. 32. 380—400.) S ta m m .

A. Wahl, Fortschritte in  der Farberei und im  Druck. Angaben iiber die Verwendung 
von Netzmitteln, Immungarne, Naphthol AS- u. Rapideehtfarben, Leukotrope u. 
Echtheitspriifungen. (Rev. gćn. Matieres colorantes, Teinture etc. 1928. 53
bis 56.) S u v e r n .

R. D. Pant, Farben von Tezlilien. Ais wichtige Aufgaben werden hingestellt: 
Herst. eines guten R ot u. tiefen Schwarz, die schneller u. leiehter herzustellen sind ais 
Turkischrot u. Anilinschwarz, Herst. eines echten Khaki, heller Tóne fiir Herrensommer- 
kleidung, Farben Yon Kunstseide, Erzielung nicht schrumpfender Wolle fiir Strumpfe. 
(Indian Textile Journ. 38. 304.) StiVERN.

Theodor Brandt, Das Farben der neuen Textilrohstoffe. (Vgl. C. 1928. I. 847.) 
Angaben uber die Celliton- u. Cellitonechtfarben in  Teig u. anderes, das Farben von 
alten Kunstseidelappen u. das Na 2 S-Verf. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 545— 48.) Siiv.

— , Ho te Farbstoffe fiir  Baumwolle. Der Nachweis der wichtigsten Rots ist er- 
lautert. (Indian Textile Journ. 38. 309.) S u v e r n .

Mario Talenti, Titanoxyd ais neuer weifier Farbstoff. T i0 2 h a t eine hóhere Deck- 
kraft ais die anderen gebrauchlichen weiBen Mineralfarben, laBt sieh leieht m it 01 
anreiben, gibt leuchtend weiBe Anstriehe, wird durch Atmospharilien nicht Yerandert 
u. yergilbt nicht. Die techn. Herst. wird besprochen. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 
261—64. Bovisa.) G rim m e .

— , Titanoxydpigmente. Produktion einer neuen amerikanischen Anlage. Die neue  
be i C u rtis  B ay , B altim ore , gebaute Fabrik produziert n a ch  dem  BLUMENFELD-Verf. 
TiO„ au s  Ilmenit (FeO-TiÓ2), d as  e in  seh r re ines Prod. m it w eniger ais 0,005% E isen  
is t .  F e rn e r  wird d o r t  T i0 2  in  F o rm  e in e r u n filtr ie rten  ko llo idalen  Lsg. hergeste llt,
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dio an Stelle von Zinn zur Beschwerung von Seide u. zu ahnlichen Zwecken Verwendung 
findet. (Cliem. Trade Journ. 83. 102.) J ung .

Walter Herzog. Die Bedeutung der p-Toluolsulfonsaureester ais Alkylierungs- 
mittel in der Industrie organischer Farbstoffe und der Fdrberei. Nach Beschreibung 
der Darst.-Methoden der p-Toluolsulfonsdureester wird dereń Verwendung ais Al- 
kylierungsmittel auf dem Gebiete der Azo-, Phihalein-, Chinolin- u. Kiipenfarbstoffe, 
sowie der Farberei an einigen prśignanten Beispielen der L iteratur dargelegt. (Ztschr. 
ges. Textilind. 31. 462—64. Wien.) H e r z o g .

H. Goldarbeiter, Wien, Bleichen von pflanzlicher Faser, Federn, Leder, Pelzen
usw. Man bleicht m it H 2 0 2  in Ggw. yon Alkalicn u. einem O-iibertragenden Kataly- 
sator, wie Ni-, Co-, Ag-Salze. (E. P. 291743 vom 31/5. 1928, Auszug yerdff. 1/8.
1928. Prior. 7/6. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reservieren der tierischen
Faser. Man behandelt Wolle m it synthet. Gerbstoffen, wie den Kondensationsprodd. 
der Ketone, Ather, Aldehyde m it aromat. KW-stoffen oder ihren Oxyverbb., die durch 
Sulfonieren 1. gemacht werden. Dio hiermit behandelte Wolle wird beim Farben der 
Baumwolle m it substantiven Farbstoffen in Halbwollo nicht m it angefarbt. (F. P. 
639 326 yom 11/8. 1927, ausg. 19/6. 1928. D. Prior. 13/8. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Rath, 
Frankfurt a. M., und Egon Hoygt, Arnhem, Holland), Herstellung ron Reservefdrbungen 
unter Verwendung von kiinstlichen Harzcn, dad. gek., daB man in Sauren oder in 
organ. Lósungsmm. oder in beiden 1., in Alkalien unl. synthet. Harze yerwendet. — 
Boi Yerwendung der alkalibestandigen Kunstharze kann man die Reseryeartikel auf 
der Hydrosulfitkiipe farben oder auch m it stark  alkal. Echtfarben uberdrucken. Ein 
m it einer Harzreserve aus dem nach F. P. 612306 erhaltlichen Kunstharz bedruckter 
Baumwollstoff wird gebrochon, m it einer alkal. Lsg. von 2 , 3 -Oxynaphthoesaurc-a-naph- 
thalid grundiert u. m it der Lsg. von diazotiertem p-Nitro-o-anisidin entwickclt; nach 
dem Entfernen des Harzes durch Schmelzen oder Waschen m it Sauren oder organ. 
Lósungsmm. erhalt man rein weiBe Batikm uster auf bordeauxrotem Grunde. (D. R. P.
462 200 KI. 8 n vom 29/10. 1925, ausg. 6/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von aliphatischen 
und hydroaromatischen Sulfonsduren. Zu dem Ref. nach F. P. 632 155; C. 1928. I. 
2313 ist folgendes nachzutragen: Ebenso wie Stearin-, Palmitin- u. Olsaure liefert auch 
Paraffinol beim Behandeln m it S 0 3 bei 15— 100° bis zur Lóslichkeit in W. eine Sulfon- 
sdure, die nach Verdiinnung m it W. entweder unmittelbar oder nach Neutralisation 
m it Alkalilsg. ein Netzmittel yon starker Schaumwrkg. liefert. Dio Sulfonsauren aus 
aliphat. oder hydroaromat. KW-stoffen mit mehr ais 8  C-Atomen u. dereń Salze werden 
durch Sauren u. Bestandteile von hartem W. nicht zers., so daB sie in Ggw. von Sauren, 
bzw. Ca- oder Mg-Salzen, in sauren Badem  zum Farben, Walken oder Carbonisieren 
Verwendung finden kónnen. Hauptsachlieh durch diese Eig. unterscheiden sie sich 
von Turkischrotól oder ahnlichen Sehwefelsaureestern. (E. P. 272 967 yom 21/6. 1927, 
Auszug veróff. 10/8. 1927. D. Prior. 21/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Em il Kuhn, Basel, Schweiz, Darstellung von Farbstoffen, dad. gek., daB man 
a- oder /3-Nitrophthalsauro odor dereń D eriw . oder ein Gemenge von a- oder /3-Nitro- 
phthalsaure oder dereń D eriw . oder dereń Anhydride m it W. entziehenden Mitteln 
bei Tempp. von 190—250° behandelt. — Beim Erwarmen von Nitrophthalsaure mit 
H 2 S0 4  auf 230—240° erhalt man nach dem EingieBen in W. einen sich in yioletten 
Flocken abseheidenden Farbstoff; er dient zur Herst. anderer Farbstoffe. (D .R .P .  
463149 KI. 22b yom 25/2. 1926, ausg. 25/7. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Chromierungsfarbstoffen. (D .R .P . 462185 KI. 22a yom 18/6. 1925, ausg. 13/7. 1928, 
Schwz. Prior. 25/4. 1925. — C. 1927- I- 1222 [E. P. 251266].) . F r a n z .

X. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Disazofarb-
7 T x tr  TJTJT- 1  stoffen, dad. gek., daB man die Tetrazoyerbb.

3  1 - der Bisaminoarylanthrone (I) m it Kupplungs-
C komponenten yereinigt. — Die Tetrazoyerb. des

Dianilinoanthrons liefert m it l-Naphthol-3,6-di- 
R  =  Aryl sulfosaure einen Wolle gelbstichigrot farbenden 

Farbstoff; bei Verwendung der Tetrazoverb. aus 
Di-o-toluidinoantiaon oder Di-o-anisidinoanlhron

X. 2. 94



1390 H_v F a r b e k  ; F a r b e r e i ;  D r u c k e r e i . 1928. II.

e rh a l t  m an  b lau s tich ig e re  F a rb s to ffe ; m it  P y razo lo n su lfo sau ren  e rh a lt  m an  gelbe, 
m it  N a p h th y lam in su lfo sau ren  y io le tte  F a rb sto ffe . (D. R. P. 463 378 KI. 22 a  yom  
14/7. 1925, ausg . 27/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung votl Anthrachinon- 
farbstoffen zum Fdrben von Celluloseeslem und Wolle. Man laBt Oxyalkylamine auf 
Chinizarin oder Leukochinizarin oder ihre Substitutionsprodd. oder auf negatiy sub- 
stituierte Anthrachinono einwirken; die Farbstoffe farbon Celluloseaeetatseide, durch 
Sulfonieren entstehen hieraus Wollfarbstoffe. Man kondensiert (}-Oxyathylamin m it
1-Chloranthrachinon, Chinizarin, Leuko-l,4,5,8-tetraoxyanthrachinon u. l,4,5-Trioxy-
anthrachinon unter Zusatz von Hydrosulfit. (E. P. 289 807 yom 27/4. 1928, Auszug 
yeroff. 27/6. 1928. Prior. 2/5. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu r t  a . M., Herstellung von Aminoanthra- 
chinonfarbstoffen. Man erhitzt l-Aminoanthrachinon-2-halogenverbb., die in 4-Stellung 
durch einen Aminrest eines cycl. Paraffins substituiert sind, m it neutralen Bisulfiten 
yorteilhaft unter Druck. Durch Erhitzen von l-Amino-2-brom-4-hexahydroanilino- 
anthrachinon m it Natriumsulfit, A. u. W. im Autoklayen erhalt man die 1-Amino-
4-hexahydroanilinoanthrachinon-2-sulfosaure. (E. P. 290^636 vom 16/5. 1928, Auszug 
yeroff. 11/7. 1928. Prior. 18/5. 1927. Zus. zu E. P. 276408; C. 1928. 1. 420.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kondensatiotis- 
;produkten der Benzanthrcmreike. Man behandelt Bz-l-Nitro-2 -methylbenzanthron mit 
sauren Kondensationsmitteln m it oder ohne Zusatz von Lósungsmm. oder indifferenten 
Verdiinnungsmitteln; die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe in grunlich- bis 
blaugrauen bis schwarz.cn Tónen. Neben den Farbstoffen entsteht eine in organ. 
Lósungsmm. 1. Verb., yermutlich das innere Anhydrid der Bz-l-Aminobenzanthron-
2-carbonsaurc. Man behandelt Bz-l-Nitro-2-methylbenzanthron bei 10° m it 60%ig.
Oleum, nach dem Verdiinnen m it H 2 S0 4  gieBt man auf Eis, kocht zur Entfernung des 
Nebenprod. m it yerd. Alkalien aus; der Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe echt 
grau; den gleichen Farbstoff erhalt man beim Behandeln des Bz-l-Nitro-2-methyl- 
benzanthrons m it rauchendcr H 2 S0 4  u. Chlorsulfonsaure. Zur Reinigung extrahiert 
man den Farbstoff m it Eg., krystallisicrt das so crlialtene Anhydrid der Bz-l-Amin- 
benzanthron-2-carbonsaure aus Nitrobenzol, nach dem Kochen m it verd. Allialicn er
halt man die freie Saure, braune Krystalle, F . 278°. Beim Kochen von Bz-l-Nitro-
2-methylbenzanthron mit A1C! 3  u. Trichlorbenzol erhalt man einen Farbstoff, der 
Baumwolle aus der Kupę grau fiirbt. (F. P. 636 268 vom 20/6. 1927, ausg. 5/4. 1928.
D. Prior. 28/6., 2/12. 1926.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Indigoide Farbstoffe. 
Zu den Referaten C. 1925. II. 860. 1230 u. C. 1926. I. 1890 (vgl. die Schwz. PP. der 
Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel) ist nocli naehzutragen: Durch Konden- 
sation von 2,l-Naphththioindoxyl m it a-Isatinanilid u. naclifolgende Bromierung erhalt 
man einen Baumwolle blau farbenden, durch Kondensation von 1,2-Naphththioindoxyl 
m it 5,7-Dibromisatin einen braun farbenden, m it Acenaphthenchinon einen rotbraun, 
bei nachfolgender Bromierung einen dunkelbraun farbenden Kiipenfarbstoff. 4-Chlor-
1.2-naphlhthioindoxyl liefert m it 5,7-Dibromisatin einen ro t farbenden, m it 4-CMor-
1.2-thionaphthisalin einen graublau farbenden, m it dem 2-(4x-Dimethylamino)-anil des 
Thioisatins einen blaurot, mit u-Isatinanilid einen yiolettblau, der auch bei nach
folgender Bromierung seinen Farbton behiilt, m it 5,7-Dibromisatinchlorid einen rot- 
yiolett farbenden Kiipenfarbstoff. (E. P. 233 831 yom 12/6. 1923, ausg. 28/5.
1925.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kiipen-
farbstoffen. Man behandelt Benzoylaminodiphthaloylaeridone oder ihre D eriw . mit 
Hydrazin oder seinen D eriw . 1,2,5,6-Diphthaloylacridon, erhaltlich durch Konden
sation yon l-Chloranthrachinon-2-carbonsaure m it 2-Aminoanthrachinon u. darauf- 
folgende RingschlieBung zum Acridon durch Behandeln m it I I 2 S04, wird in H 2 S 0 4  

m it H N 0 3  nitriert, die Nitroverb., rote Nadeln, m it Alkalihydrosulfit reduziert u. die 
Aminoyerb. mit Benzoylclilorid in das Benzoylamino-l,2,5,6-diphthaloylacridon iiber- 
gefiihrt. Eine Suspension des Monobenzoylamino-l,2,5,6-diphthaloylacridons in Pyridin 
oder Toluol liefert beim Erhitzen m it Hydrazinhydrat ein grimes krj^stallin. Pulyer, 
unl. in don gebrauchlichen organ. Lósungsmm.; der Farbstoff farbt Baumwolle aus 
der Kupę griin. ( F .P .6 3 9  975 vom 24/8. 1927, ausg. 3/7. 1928. D. Prior. 25/8.
1926.) F r a n z .



Gesellschaft fiir Chemisclie Industrie in  Basel, Basol, Schweiz, Herstellung 
von Kiipenfarbstoffen und dereń Zwisclienprodukten. (D. R. P. 463001 KI. 22e vom 
13/1. 1924, ausg. 20/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 455280; C. 1928. I. 1721. —  C. 1924.
I I .  2506 [E. P. 219280].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schwefel- 
farbstoffen. Man erhitzt die durch Zusammenoxydieren von Athern der p-Oxyaryl- 
1-naphthylaminsulfonsaure m it p-Aminophcnolen erhiiltlichen Indophenolsulfosauren 
m it Alkalipolysulfiden unter Zusatz von Cu-Salzen. Die Scliwefelfarbstoffe farben 
Baumwolle in klaren gelbstichiggrunen lichtechten Tónen an. Man erhitzt 1-p-Anisyl- 
ainmo-4-p-oxyplienylaminc»iapMhalin-8-sulfonsdure, erhaltlieh durch Zusammenoxy- 
dieren von p-Anisyl-l-naphthylamin-S-sulfonsaure u. p-Aminophenol u. darauffolgende 
Red. m it A., Na2 S, Schwefel u. CuS04; man erhalt einen gelbstichiggrun farbendcn 
Farbstoff; ahnliche Farbstoffe liefern die Indophenóle aus p-Phenetylamino-l-naplithyl- 
amin-S-sulfonsdure oder l-p-AnisylaminonapJithalin-6-sulfonsaure u. p-Aminophenol. 
(F. P. 639 859 vom 20/8. 1927, ausg. 2/7. 1928. D. Prior. 20/8. 1926.) F r a n z .

Grasselli Dyestuif Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Erwin Kramer, 
Koln-Deutz, Deutschland, Herstellung von orange fdrbenden Schwefelfarbstoffen. Man 
erhitzt 2-Nitro- bzw. 2-Amino-i-acetyltoluidin m it Schwefel in Ggw. von 2— 8  Moll. 
Benzidin auf 200—260°. (A. P. 1 675 498 vom 3/8. 1927, ausg. 3/7. 1928. D. Prior. 
17/8. 1926.) F r a n z .

Grasselli Dyestuif Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Erwin Kramer, 
Kóln-Deutz, Deutschland, Herstellung von gelben Schicefelfarbstoffen. Man erhitzt
3-Nitro- bzw. 3-Amino-4-acetyltoluidin in Ggw. von 2—8  Moll. Benzidin m it Schwefel 
auf 180—260°. (A. P. 1 675 499 vom 3/8. 1927, ausg. 3/7. 1928. D. Prior. 17/8.
1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Farblacke. (Teilrcf. naeh E .P . 
275943 ygl. G. 1927. II. 2578.) Naclizutragen ist: AuBer den a. a. O. gonannten 
Aminen konnen auch Mischungen aromat. Aminę, welche keinen Farbstoffcharaktor 
besitzen, m it bas. oder Farbstoffen, welche neben bas. auch saure Gruppen enthalten, 
ais Rohstoffe verwendct u. m it komplexen Siiuren usw. behandelt werden. (F. P. 
639166 vom 8 / 8 . 1927, ausg. 15/6. 1928. D. Priorr. 12/8. 1926 u. 27/6. 1927.) K u h l.

L. M. Fraser, Dagenham, Essex, und W. S. Smith, London, Anstrichfarben, 
Firnisse usw. Die Bestandteile dieser Praparate. werden wahrend ihrer Mischung, 
Disporgierung u. Lsg. in einem geschlossenen Bchalter gehalten u. dann die Praparate 
durch gereinigte komprimierte Luft durch ein F ilter in einen anderen Behalter getrieben. 
(E .P . 2 9 0  7 0 7  vom 8/2. 1927, ausg. 21/6. 1928.) K a u s c h .

G. King und R. Threlfałl, Birmingham, Uberzugs- und Imprdgniermittel fiir 
Stein, Holz o. dgl. erhalt man durch Zusetzen von W. zu einer Kieselsaurealkylesterlsg. 
in einem Losungsm., das W. in Lsg. oder Suspension zu halten vermag. (E. P. 290717  
vom 16/2. 1927, ausg. 21/6. 1928.) K a u s c h .

F. C. Dean, Shiplcy, Yorkshire, und O.P. Swift, Bradford, Mitlel zum Entfernen 
von Anstriclien oder Lacken, bestehend aus einem Gemisch yon reinem Bzl. u. Rohbzl. 
oder Kohlenteernaphtha, denaturiertem Spiritus u. Wachs. (E. P. 291 812 vom 8/12.
1926, ausg. 12/7. 1928.) K a u s c h .

X I. Harze; Lacke; Firnis.
Karl B .T hew s, t)ber Cracklelacke (sog. Reifilacke). Der in Amerika u. England 

viel benutzte, feinrissebildende Cracklelack dient zum Dberzug rauher Oberfliichen, 
wo eine Polierung unrentabel ist. Die Zus. mu!3 derart sein, daB die Oberflache schnell 
trocknet, die im Lack enthaltenen Losungsmm. die Unterschicht durchdringen, die 

■ Zus. u. Farbung gleichmaBig ist, bei genugendem u.-n icht zu groBen Farbstoffgeh., 
wodurch unregelmaBige Risse entstehen. Folgende Zus. hat sich bewahrt: 57 g sog. 
x/2 Sek. in 30°/oig. A. gel. Nitrocellulose, 64 g sog. 25 Sek. in 30% A. gel. Nitroeellulose 
(d". s. Nitrocelluloselsgg. yerschiedener Konz. d. Vf.), 1,5 g Harnstoff, 1,5 kg Athylacetat, 
1,5 kg Amylacetat, 398 g Toluol, 185 g einer konz. Lsg. yon amerikan. Esterharz in 
80 Tl. Toluol u. 20 Tl. Butylacetat, 412 g Titanoxyd, 369 g Kreide. (Farbę u. Lack
1928. 337. Philadelphia.) H a m b u r g e r .

R. Nitsche, Siegellackprufung. AUgemeines: Zu yerwendendes Papier, Temp. 
u. Luftfeuchtigkeit des Versuchsraumes (18—20°, 65% relative Luftfeuchtigkcit).

1928. II. H XI. H a r z e ; L a c k e ; F ir n is . 1 3 9 1
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1. Brcnnbarkeit in einer Gasflamme. Soli innerhalb 3—4 Sek. brennen, innerhalb
6 —9 Sek. abtropfen, Zeitdifferenz zwischen beiden Vorgangen 5—7 Sek. Der Siegel- 
laclt muB mittel bis stark  brennen, soli nach Entfernung der Flamme einige Sek. 
weiterbrennen, ebenso der brennend auf Papier getropfte Lack. 2. Nichtklcben am 
Petschaft. Der Siegellack soli an einem Petschaft m it móglichst groBer Metallflache 
bei 20° nicht oder nur schwach, bei 40° hochstens m&Big kleben. 3. Haften am Papier.
4 Giitestufen: sehr gut, gut, schwach u. kaum noch haftend. 4. FlieB- u. Tropfpunkt 
im App. von UBBELOHDE; FlieBpunkt zwischen 65 u. 80°, Tropfpunkt oberhalb 80°. 
Die Differenz zwischen beiden soli gróBer ais 10°, aber kleiner ais 25° sein. Weitere 
Vorscliriften: Beim Siegeln diirfen keine unangenehmen Geriiche oder gesundheits- 
schiidliche Dampfe auftreten, nach Verreiben des Siegels kein Fadenziehen, Aus- 
priigung der feinsten Gravierungen des Petschafts, kein fleckiges oder farbiges Durch- 
schlagen durch das Papier. (Farben-Ztg. 33. 2794—96. Berlin-Dahlem.) K o n ig .

Western Electric Co. Inc., New York, ubert. von: Elmer Anson Daniels,
Berwyn, und Harry Stirling Snell, Chicago, Hdrten von naturlichen Harzen mit orga- 
nischen Verbindungen. Man lóst ein natiirlichcs Harz, z. B. Schcllack, in A. u. gibt 
l ° / 0  eines organ. Hartungsmittels u. einen Fiillstoff, z. B. Holzmehl, hinzu. Nach dem 
Abdampfen des A. hinterbleibt ein trockenes Pulver, das unter Druck u. Hitze ge- 
harte t wird. Die erhaltenen Prodd. dienen ais Ersatz fiir Holz oder Kork. — Ais organ. 
Hiirtungsmittel werden verwendet: 1. ein Guanidin (Di- oder Triplienylguanidin);
2. ein Aldehyd (Aldehydammotiiak, Furfuramid oder CH20-Diptenylguanidin); 3. ein 
Aminonaphtlialin (a-Naphthylamin); 4. ein aromat, sekundares Amin (Diplienylamin)-,
5. eino heterocycl. Verb. (Pyridin  oder dessen D eriw ., besonders das Piperidinsalz 
der Pentamethylendithiocarbaminsdure); 6 . Verbb. mit einer OH-Gruppo (a.-Naplilhol, 
fl-Naphthol, Glycerin, Plienol oder dereń Na-Salze, besonders Na-fi-Naphtlwlal). (A. PP. 
1 6 7 3  8 03 , 1 6 7 3  804 , 1 6 7 3  805 , 1 6 7 3  806 , 1 6 7 3  8 0 7  u. 1 6 7 3  8 0 8  vom 21/8. 1924, 
ausg. 19/6. 1928.) N o u v e l .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, ubert. von: Satoyasu Jymori und K oji 
Suzuki, Tokio (Japan), Gewinnung von Losungsmitteln aus Harzen, wie Kolophonium, 
oder Harzdest.-Prodd. durch Behandlung bei 500° m it sauren Erden, Fullerde, Kieselgur, 
Kaolin oder porósen Stoffen, wie Bimsstein oder Koks in einer eisernen Retorte. Dabei 
entstehen aromat., hydroaromat. oder ungesatt. KW-stoffe oder dereń D eriw ., ins- 
besondere Alkohole, die durch Dest. getrennt werden. Der lioher sd. Riickstand wird 
einer erneuten Behandlung unterworfen. Ausbeute ca. 20%. (A. P. 1 675 977 vom 
4/8. 1923, ausg. 3/7. 1928. Japan. Prior. 1/11. 1922.) M. F. M u l l e r .

Carl Kulas, Leipzig, Herstellung von Kunstharzen. Es ist eine Apparatur zur Herst. 
von Kunstharzen beschrieben. Aus den Vorratstanks werden die Rolimaterialien in 
das KondensationsgefaB gepumpt. Das gebildete Harz gelangt nach dom Absitzen in 
eine Zentrifuge, in der es k. von dem anhaftenden W. getrennt wird, u. dann auf eine 
hoizbare Metalltrommel, auf der es eingedampft u. m it Schabem abgekratzt wird. 
Aus dem Rk.-W., das aus dem KondensationsgefaB in einen besonderen Tank abgelassen 
wird, scheiden sich bei langerem Stehen noch gewisse Mengen Harz ab, die wie oben 
weiter behandelt werden. (A. P. 1669831 vom 16/10. 1925, ausg. 15/5.1928.) N o u v e l .

Rohm & Haas Co., Delaware, ubert. von: F elix  Lauter, Philadelphia, Herstellung 
eines Kunstliarzes, das frei von Methylenharnstoff ist, durch allmahlichen Zusatz einer 
h. Harnstofflsg. zu einer sd. Formaldehydlsg. (A. P. 1 6 7 1 5 9 6  vom 7/5. 1926, ausg. 
29/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Bakelite Corp., V. St. A., Herstellung eines kunstliclien Harzes aus einer zweibas. 
Saure oder deren Anhydrid, wie Phthalsaure, Malcmsaure, Maleinsdure, Bernsteinsdure 
oder deren Gemisehe, u. einem mehrwertigen Alkohol, wie Glycerin, in zwei Phasen, 
indem ein Gemisch z. B. von 100 Teilen Glycerin u. 200 Teilen PJtthalsdureanhydrid 
zunachst 1%—2 Stdn. zum Sieden erhitzt wird. Nach beendeter Kondensation 
wird das Prod. in Ggw. eines hóher sd. Lósungsm. polymerisiert, z. B. der Ester 
einer zweibas. Saure, wie Oxalsdurediuthylester, Glykoldiacetat, Phthalsduredidthyl- 
oder -dibutylester, Ester der Weinsdure oder anderer organ. Sauren. Wenn die Gelati- 
nierung des Prod. weiter fortgeschritten ist, wird ein Lósungsm. von mittlerem Kp. 
zugesetzt, z. B. Milchsduredthylester, Didthylcarbonat, Athylenglykoldiathylather. Um 
das Prod. ais Lack- u. Anstrichmasse zu verwenden, werden evtl. noch niedrigsd. Lo- 
sungsmm. zugesetzt, wie Alkohol, Essigester, u. a. (F. P. 638 121 vom 22/7. 1927, 
ausg. 16/5. 1928. A. Prior. 3/8. 1926.) M. F. M u l l e r .
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Louis Light, Manchester, Hersłellung von Aldehydaminkondensationsprodukten. 
Aquimolekulare Mengen eines prim. aromat. Amina u. CELO werden m it Hilfe von 
Bssigsaure oder HCt kondensiert. — Z. B. misoht man 50 g frisch dest. Anilin  mit 5 g 
Eg. oder m it 0,2 g konz. HC1, erwarmt auf 70°, gibt allmahlich 40 ecm 40%ig. GIL,O 
zu u. erhitzt noch einige Min. auf 90°. Nach dem Abkiihlen erhalt man ein gelbes oder 
braunes Harz m it dem Erweichungspunkt 25°. Beim Erhitzen auf 90° bzw. 130° wird 
das Harz gelb u. glasklar u. schm. dann bei 35°. Der F. kann durch weiteres Erhitzen 
(auf 190—200°) bis 70° gebracht werden. Beim Kochen mit W. wird das Harz braun 
u. undurchsichtig. (E. P. 275 725 vom 12/5. 1926, ausg. 8/9. 1927.) N o u v e l .

American Cyanamid Co., New York, ubert. von: Charles J. Romieux, Elizabeth, 
V. St. A., Hersłellung von Phenollmrzen. Phenole von Holzteer, Steinkohlenteer, Urtccr 
oder bituminosem Schiefer mit einem Kp. iiber 202° u. Aldehyde (C H fi, dessen Poly- 
mere, Acetaldehyd oder Furfurol) werden m it Hilfe von weniger ais 0,1%, zweckmaCig 
m it 0,03—0,05% Alkali, Erdalkali oder NH 3  kondensiert. Das Harz wird nach dem 
Eindampfen 7 Tage bei 85° gehartet, fur 5 Min. auf 160—180° erhitzt, h. aus der Form 
genommen u. noch mehrere Stdn. bei 150° belassen. Man erhalt so ein blasenfreics 
Resit. (A. P. 1669  674 vom 29/4. 1925, ausg. 15/5. 1928.) N o u v e l .

Paul Haller, Bern, und Hans Kappeler, Basel, Schweiz, Kunstmasscn. In  
Abiinderung des Schwz. P. 123 515 kann man auch m-Toluidin oder ein m-Toluidin- 
salz in saurem Medium mit C li f i  bis zur Bldg. einer festen Gallerte behandeln u. diese 
dann m it alkal. Elektrolyten weiter behandeln u. trocknen. — Das Anilin laBt sich 
auch durch Anhydroformaldehydanilin, bei sonst analoger Arbeitsweise, ersetzen. 
(Schwz. PP. 125 369, 125 370 vom 17/2. 1926, ausg. 16/4. 1928. Zus. zu Schwz. P. 
123515; C. 1928. I. 1584.) S c h o t t l a n d e r .

X II. Kautsch.uk; Guttapercha; Balata.
Werner Esch, Uber Beschleuniger-Bewertung nach ihrer Alterungsschutzwirkung. 

Vf. stellt unter Anfiihrung einer Reihe von Mischrezepten die Wrkg. insbesonderc 
der beiden Beschleuniger D. P. O. u. Caplax bzgl. ihrer Alterungssohutzwirkung 
gegeniiber. (Kautschuk 4. 108—12.) H u n e m o r d e r .

Ulrich Jordan, Luftschlauchdichtungsmittel fiir Aut os, Motor- und Fahrrader. 
Es wird eine Anzahl von Rezepten bekannt gegeben, durch dereń Anwendung das Aus- 
strómen der Luft aus defekten Luftschlauchen yerhindert werden soli. (Seifensieder- 
Ztg. 55. Chem.-techn. Fabrikant 25. 83—84.) S c h w a r z k o p f .

Anodę Rubber Co. (England) Ltd. London, ubert. von: Compagnie Generale 
d’Electricite, Paris, Behandeln von Kautschukmilchsaft. Zur Erleiehterung der Hcrst. 
von Kautschukgegcnstanden nach dem Tauch-, Streich- usw. Vcrfahren erhoht man 
die Visoositiit von wss. Kautschukdispersionen durch Zusatz von Polysaecharidcn, 
Albuminoiden, Gummi arabicum usw. Man vermischt mit NH 3  versetzte Kautschuk- 
milch m it Gelatine u. erwarmt das Gemisch. (E. P. 291 805 vom 9/6. 1928, Auszug 
veróff. 1/8. 1928. Prior. 9/6. 1927.) F r a n z .

Rubber Deyelopment Co., Dayton, Ohio, ubert. von: Abraham L. Freedlander 
und W illiam G. Goodwin, Dayton, Ohio, Kautschuhnasse. Zur Herst. von siiure- u. 
gasfesten, gegen Tempp. unempfindlichen Kautschukgegcnstanden m it guten elektr. 
Eigg. wird eine Mischung von 28,00 kg Kautschuk, 8,34 kg S, 5,56 kg NH.,HCO ,,
0,82 kg Harzol, 1,39 kg Kalk, 0,68 kg R uB, 0,57 kg Athylidenanilin yerwendet. (A. P. 
1 565 995 vom 26/12. 1922, ausg. 15/12. 1925.) R a d d e .

Eberhard Meyer, Troisdorf b. Koln, Hersłellung von Massen und Gegenstdnden 
aus Kautschuk und nichtfliichtigen Losungs- oder Quellungsmitteln, gek. durch dio y e r
wendung der Ester des Tetrahydronaphthols ais Losungs- oder Quellungsmittcl. — 
Man yerwendet Tetrahydronaphtholessigsaureester u. -naphthensaureester. (D .R . P.
463 290 KI. 39 b yom 6/7. 1924, ausg. 27/7. 1928.) F r a n z .

Vultex Limited, St. Helier, Kanal-Insel, Herstellung von vulkanisierten Kautschuk- 
massen. (D .R . P. 462858 KI. 39b vom 3/2. 1926, ausg. 23/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 
391635; C. 1924. I. 2211. — C. 1927. I. 3144 [E. P. 266418].) F r a n z .

R . & F. Rissik, Fraser & Co. Ltd., Croyden und A. Fraser, Purloy Surrey, 
England, Hartkautschuk aus Kautschukabfdllen. Zur Herst. von Hartkautschukgegen- 
standen aus Hartkautschukstaub durch Erhitzen unter Druck yerwendet man Formen, 
dereń innere Oberflache aus Stoffen besteht, an denen der Kautschuk nicht klebt u.
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die nicht auf den Kautschuk einwirken. Die Form kann mit Sn, Mcssing, Duralumin, 
oder anderen Al-Legierungen ausgekleidet werden. (E. P. 286 915 vom 2/11. 1926, 
ausg. 5/4. 1928.) F r a n z .

Ernest Hopkinson, New York, Vulkanisalionsrerfahren. Bei dem vorliegenden 
Verf. handelt es sich um die gleichzeitige Vu]kanisation von Luftschlauchen u. Decken, 
die in einer geeigneten Form durchgefuhrt wird, wobei durch Einleiten von C02, Luft 
oder anderen Gasen oder auch von Fil. durch das Vcntil der innere Schlauch unter 
Druck gehalten wird u. daher die Decke vdllig ausfullt. Zur Verhinderung des An- 
klebens des inneren Schlauches an der Decke wahrend der Vulkanisation wird dieser 
mit Glycerin, Talkum, Graphit, Starkę, GIimmerpulver, Al-Bronze oder ahnlichem 
uberzogen. (A. P. 1 559 702 yom 7/3. 1921, ausg. 3/11. 1925.) R a d d e .

Naugatuek Chemical Co., Naugatuck, ubert. von; Sidney Marsh Cadwell, 
Leonia, und Alexander Theodorovich Maximoff, New York, V. St. A., Herstellung 
von Vulkanisationsbeschleunigern. (E. P. 259 933 vom 13/9. 1926, Auszug veroff. 
15/12. 1926. A. Prior. 15/10. 1925. — C. 1928. I. 3121 [F. P. 623 862].) N o u v e l .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, ubert. von: Sidney M. Cadwell, Leonia, 
V. St. A., Herstellung von Beaktionsprodukten aus Acetaldehyd und Anilin. 1 Mol. 
A nilin  u. mchr ais 2 Moll. Acetaldehyd werden so kondensiert, da fi die pn der Lsg. 
1 X 10~ 3  bis 2,5 X 10~ 6  betragt. — Z. B. werden in 1500 Teilen einer Lsg., welche 
12,1 Teile wasserfreies Na-Acetat u. 9,2 Teile Eg. enthiilt, 1760 Teile Acetaldchyd gel. 
Man gibt innerhalb von 2 Stdn. 1500 Teile Anilin hinzu, erwarmt 3 Stdn. auf 40—50°, 
trenn t vom W. u. dest. im Vakuum bei 140°. Das erhaltene Prod. dient ais Vulkani- 
sationsbeschleuniger. (A. P. 1 6 2 7 2 3 0  yom 26/5. 1923, ausg. 3/5. 1927.) N o u v e l .

Rubber Service Laboraties Co., Akron, ubert. yon: Clayton Olin North, Tall- 
madge Township, V. St. A., Herstellung von Aldehydderiraten der Kondensationsprodukte 
von aliphatisćhcn Aldehyden und priindren aromatischen Aminen. Diimpfe von Acet
aldehyd (oder von anderen aliphat. Aldehyden) werden bei einer Temp. iiber 30° in 
3 hintereinandergeschaltete AbsorptionsgefaBe geleitet, welche A nilin  (oder ein anderes 
primares aromat. Amin) enthalten. Sobald das 1. GefiiB crschopft ist, wird das Rk.- 
Prod. abgelassen, der Inhalt des 2. GefaBes in das 1., der des 3. in das 2. gepumpt u. 
das 3. m it frischem Anilin gefiillt. — Bei der Rk. entsteht zuerst ein monomolekulares 
Prod. (ScHiPFsche Baso), das sich zu einem dimolekularcn Prod. polymerisiert (Eck- 
STEiN sche Base). Nach Ansieht des Vfs. geht dieses unter W.-Abspaltung in ein 
Deriv. des Tetrahydrochinolins iiber, das eine akt. Methylgruppe aufweist u. daher 
m it einem weiteren Mol. Acetaldehyd reagiert. Das Endprod., welches 3 Moll. Acet
aldehyd auf 2 Moll. Anilin enthalt, wird ais Aldehydderiv. eines Aldehydaminkonden- 
sationsjirod. bezeichnet. Es wird bei hoclistens 105° getrocknet u. ergibt ein rotbraunes, 
halbfestes Prod., das bei 30° schm. u. ais Vulkanisationsbeschleuniger dient. (A. P. 
1 6 5 9 1 5 2  vom 24/3. 1923, ausg. 14/2. 1928.) N o u v e l .

Rubber Service Laboraties Co., Akron, ubert. yon: Clayton Olin North, Tall- 
madge Township, V. St. A., Herstellung von Deriraten der Aldehydaminkondensations- 
produkte. Das nach A. P. 1 659 152 (vorst. Ref.) hergestellte Aldehydderiv. eines Aldehyd- 
aminkondensationsprod. wird m it ca. 63% einer 40%ig. C //2 0-Lsg. mehrere Stdn. 
kondensiert. Man dam pft bei 105° u. fiir kurze Zeit bei 115° ein u. erhalt so ein hartes, 
gliisernes Prod. — Verschiedcne aliphat. Aldehyde u. primare aromat. Aminę sind 
verwendbar, doch ist zu empfehlen, zur Ausfiihrung dieser 2. Kondensation einen 
anderen Aldehyd zu benutzen ais zur Ausfiihrung derjenigen nach A. P. 1 659 152. 
(A. P. 1 6 5 9 1 5 1  vom 24/3. 1923, ausg. 14/2. 1928.) N o u v e l .

Rubber Service Laboraties Co., Akron, ubert. von: Clayton Olin North, Tali- 
madge Township, V. St. A., Herstellung von Aldehydreaktionsprodukten der Aldehyd- 
derirate ron Schiffschen Basen. Das nach A. P. 1 659 152 (vorvorst. R ef.) hergestellte 
Aldehydderir. einer Schiffschen Base wird m it ca. 44% einer 40%ig. 6 '//2 0-Lsg. oder 
m it 24—25% Acetaldehyd oder m it aąuiyalenten Mengen eines anderen aliphat. Aldehyds 
(Propion-, Butyr-, Crotona.ldf.hyd) ca. 4 Stdn. bei 80—100° kondensiert. Man dest. 
dann im Vakuum 4— 6  Stdn. bei ca. 100° u. erhalt so ein hartes Prod., bei welchem 
16,8—20% Aldehyd m it dem Aldehydderiy. der S cH iF F seh en  Base in R k . getreten 
Bind (ygl. auch yorst. R ef.). (A. P. 1 639 957 yom 25/3.1925, ausg. 23/8.1927.) N o u v e l .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, ubert. yon: Carl Nelson Hand, Nitro, 
V. St. A., Herstellung ron Acetaldehyd und ron Acelaldehydaminkondensationsprodukten. 
Man laBt Acetylen bei 68—80° unter Druck durch eine Lsg. von H gS0 4  in 25—35%ig. 
H 2 S0 4  hindurchstreichen, wobei ca. 16% in Acetaldehyd umgewandelt werden. Das



1928. II. H X1T. Z u c k e r -, K o h l e n h y d r a t e ; St a r k ę . 1395

Gasgemisch wird nach dem Reinigen mittels Koks, Bimsstein, Tonschorben o. dgl. 
in  4 hintereinandergeschaltcte AbsorptionsgefaBe geleitet, die ein prim. aromat. Amin, 
z. B. Anilin, nebst geringen Mengen von Essigsaure ais K ontaktsubstanz enthalten. 
Durch Einblasen von W.-Dampf wird die Temp. auf 70—90° gehalten. Nacli 10 bis 
12 Stdn. sind im 1. AbsorptionsgefaC 3 Moll. Acetaldehyd yon 2 Moll. Anilin gebunden. 
Nunmehr t r i t t  das 2. an die Stelle des 1. usw., wahrend das 4. m it frisehem Anilin 
gefiillt wird. Dio Kondensationsprodd. (Aldehydderiw. von Schiffschen Basen) kónnen 
unmittelbar ais Vulkanisationsbeschleuniger verwendet werden. Das aus dem 4. GefaB 
austretende unyeranderte Acetylen wird nach dem Reinigen aufs neue dem H 2 S 04- 
Rk.-GefaB zugcleitet. (E.P. 269 556 vom 12/4. 1927, Auszug yeroff. 15/6. 1927.
A. Prior. 12/4. 1926.) N o u v e l .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. von: Ira W illiam s und Waldo Briggs 
Burnett, Pittsburgh, V. St. A Herstellung von Aldehydaminkondensationsprodukten. 
1  Mol. eines Amins (A nilin , Athylanilin, Methyl-, Athyl-, Diathyl-, n-Butylamin, 
Alhylendiamin, o-Toluidin, o-1'olyldiguanid, Guanidin) u. 2 —20, insbesondere 3—7 Moll. 
eines aliphat., a,/3-gesatt. Aldehyds m it mehreren C-Atomen (Acetaldehyd oder seinc 
Polymeren, Propion-, Butyr-, Hept-, Croton-aldehyd, Citral, Acelaldol, <x-Athyl-j3-propyl- 
acrolein) werden, cventuell unter portionsweiser Zugabe des Aldehyds, kondensiert. 
Die erste heftige Rk. wird durch anschlieBendes melirstd. Erhitzen auf 160—170° zu 
Ende gefiihrt. Nach der Trennung vom gebildeten Rk.-W. u. dem Trocknen erhiilt 
man rótlichbraune, fl. bis feste Prodd., die unl. in W., aber 11. in A., Bzl. oder anderen 
organ. Losungsmm. sind u. ais Vulkanisationsbeschleuniger dienen. (E. P. 263 853 
vom 8/3. 1926, Auszug veróff. 2/3. 1927. A. Prior. 13/3. 1925.) N o u v e l .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. von: Waldo Briggs Burnett und Ira 
W illiam s, Pittsburgh, V. St. A., Aldehydaminkondensationsprodukte. Zu E. P. 263 853 
(vorst. Ref.) ist folgendes nachzutragen. Ais Rk.-Beschleuniger kónnen 0,05—0,3, 
insbesondere 0,2 Moll. einer Saure (Essig-, Propion-, Butter-, Yalorian-, Stearin-, Ol-, 
Salicyl-, Pikrinsaure, HC1, H 3 P 0 4, H 2 S04) oder saure Salze (ZnCl2) oder Salze von 
Aminen, sowie Saureanhydride oder -haloide yerwendet werden. Die Kondensation 
kann auch in Ggw. eines inerten Lósungsm. erfolgen (vgl. aueli das friihere Ref. nach
E. P. 265 930; C. 1927- I. 3144). (E. P. 265 931 yom 29/12. 1926, Auszug yeroff. 6/4.
1927. A. Prior. 12/2. 1926. F .P . 613040 vom 8/3. 1926, ausg. 6/11. 1926. A. Prior. 
13/3. 1925. Schwz. P. 120 521 vom 8/3. 1926, ausg. 16/6. 1927. A. Prior. 13/3. 1925 
u. Schwz. P. 121250 [Zus.-Pat.] vom 8/3. 1926, ausg. 1/7. 1927. A. Prior. 13/3.
1925.) N o u v e l .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
J. P. Foster, Ober Selbstentzundung. Zusammenfassende Betrachtung bei Ge- 

legenheit eines Vortrages. Vf. gibt zunachst eine Begriffsbest. fiir den Ausdruck 
„Selbstentzundung*' ais Feuer, das oline auCere Ursachen entstanden ist, oder Feuer, 
das aus Ursachen entstanden ist, die dem Stoffe, der in Brand geraten ist, eigentumlich 
sind. Solcher Stoffe gibt es yergleichsweise wenige; es sind solche, dio zu Oxydation 
neigen, fliichtig sind oder yergaren, wie Ole, Bagasse u. a. (Sugar 30. 317—18.) R u h l e .

G. Hering, Eine Handsaflpresse zur Erzeugung von frisehem Riibensaft. Sie dient 
zur Herst. einiger Tropfen Saft fiir die refraktometr. Unters. yon Ruben u. wird an 
Hand yon 4 Abbildungen nach Einrichtung u. Handliabung beschrieben. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 345—46.) R u h l e .

O. Spengler und C. Brendel, Die Endsaturation des Diinnsaftes. Vff. (vgl. C. 1928.
I. 1589) erklaren die Vorgange bei der Saturation, insbesondere bei der Arbeitsweise 
nach WEISBERG, u. besprechen ihre Verss. zur Feststellung der Bcdingungen, unter 
denen bei Verhaltnissen des Betriebes eine moglichst weitgehende Entkalkung der 
Safte erzielt wird, sowohl bei Saturation m it C0 2  allein ais auch bei der Saturation 
m it S 0 2  u. C02. (Vgl nachf. Ref.) (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 305 
bis 322.) ” R u h le .

O. Spengler und C. Brendel, Zusammenfassende Darstellung der Arbeilsiceisen 
und der chemischen Kontrólle bei der Dunnsaft-Endsaturation. SchluCfolgerungen 
aus den bisherigen Verss. der Vff. u. den in der Praxis gesammelten Erfahrungen 
iiber die Endsaturation des Diinnsaftes. Mit Hilfo der chem. Kontrollyerss., die an- 
gegeben werden, sind die Fragen genau zu beantworten nach der Beschaffenheit der 
Safte, iiber die Notwendigkeit eines Sodazusatzes u. dessen GróBe, uber die Ent-
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kalkung, die ohne u. m it diesem Zusatze erreieht wird, u. welehe Alkalitat bei der 
Endsaturation innezuhalten ist (vorst. R ef.). (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 
323—33.) R u h l e .

L. Schneidmann, Die unbestimmbaren Zuckerverlusie bei der Sclteidesdliigung. 
Vf. bespricht die Yerss. von H e r z f e ld ,  A n d riJk , S ta n e k  u . von S c h n e l l  hier- 
iiber u. erórtert dann die an Hand eigencr Verss. erhaltenen Ergebnisse. Danach 
hangt die GroBe dieser Verluste ab von der Menge der Kreide, die sich bei der Sat- 
tigung bildet, oder von dem bei der Scheidung zugesetzten Kalkę, von der Konz. 
der Saccharose im Rohsafte, von der Warmestufe u. von der Konz. der pn im Roh- 
safte. (Zapiski 5. 322—28 [1927/28]; Ztrbl. Zuckerind. 36. 840.) R u h le .

O. Spengler und A. Traegel, Vergleichende Versuche, betreffend Festslellung des 
Supungsgrades von Saccharose und Fruclose. II. Mitt. (I. vgl. C. 1927. II. 988.) Um 
allen Einwendungen gegen ihre Verss. zu begegnen, haben Vff. eine gróBere Zahl von 
Verss. angestellt, bei denen nicht wie bisher wss. Lsgg. von Saccharose verwendet 
wurden, sondern bei denen Speisen verschiedenster Art m it Saccharose oder Lavulose 
gesuBt wurden. Die Verss. werden nach Ausfuhrung u. Ergebnissen besprochen. 
Es ergibt sich, daB die SuBkraft der Liivulose in den Speisen keinesfalls iiber 108 liegt, 
sich yielmehr anscheinend der PAULschen Zahl (103,3) nahert. Der SuBungsgrad 
der Lavulose von 173 (1. c.) ist auch bei Speisen u. Getranken unrichtig. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 334—40.) R u h l e .

R obert P . W alton, Starkeprodukte in  der Papier- und Teznlindusirie. Nach 
einem wirtschaftlichen tiberblick bespricht Vf. die neueren Unterss. iiber die Starkę, 
ihre physikal. Eigg., ihre Verwendung in der Papierfabrikation, in Form von Pasten 
ais Bindemittel, die Eigg. der Starkelsgg. u. ihre Verwendung ais Schlichte in der 
Textilindustrie. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 371—74.) BRAUNS.

F. Lowe, Ein Handzuckerrefrakłomełer fu r  den Feldgebrauch. Es wird an Hand 
einer Abbildung nach Einrichtung u. Handhabung beschrieben. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1928. 341—4 4 . ) __________________ R u h l e .

Aktiebolaget Separator, Stockholm, Reinigung von Zuckersaflen nach dem 
Kalkcn dureh Absitzenlassen u. Zentrifugieren in einer Schleudertrommel m it nicht 
gelochter Trommel, von dereń Wanden die Verunreinigungen zeitweise entfernt werden. 
(E.P. 287 526 vom 16/3. 1928. Auszug veróff. 16/5. 1928. Prior. 23/3. 1927.) M. F. Mii.

Carl Fleck, Halle a. S., Fliehkraftabscheider zur Reinigung von Gasen und Dampfen, 
insbesondere der Bruden von zur Zuckersafteindickung dienenden Verdampfem, gek. dureh 
ein mit Leitschaufeln versehenes Zellengehause u. einen dieses umgebenden, m it Durch- 
trittsoffnungen ausgestatteten Fangtricher, der sich von unten nach oben erweitert. 
Das Schaufelgehause ist mit Durchtrittskaniilen fiir die nach oben abziehenden Bruden 
versehcn u. ebenso die Haube des Sehaufelgehauses m it Abfallrohren zur Abfiihrung 
des auf der Haube niedergeschlagenen Briidenkondensats. Das Schaufelgehause u. 
der dieses umgebende Fangtrichter ist in einem Mantelgehause fiir den ein- u. aus- 
tretenden Brudenstrom angeordnet, dessen Boden ais Sammelbehalter fiir den ab- 
geschiedenen Zuckersaft u. das gebildete Briidenkonsat ausgebildet ist. (D .R . P. 
451 408 KI. 89 e vom 9/11. 1924, ausg. 26/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Carl Fleck, Halle a. S., Fliehkraftabscheider zur Reinigung von Gasen und Dampfen, 
insbesondere der Bruden von zur Zuckersafteindickung dienenden Verdarnpfern nach dem 
Hauptpatent, dad. gek., daB die Leitfliichen des Zcllengehiiuses ais einstellbare Lcit- 
schaufeln ausgebildet sind. Die Leitschaufeln sind schwingbar, z. B. mittels Dreh- 
zapfen, ausgebildet u. mit einem gemeinsamen Antrieb, z. B. in Form einer Drehscheibe 
versehen. (D. R . P . 461165 KI. 89e vom 27/11.1925, ausg. 15/6.1928. Zus. zu D. R. P. 
451408; vorst. Ref,) M. F. M u l l e r .

C. G. Petree, London, Raffhiation von Zucker. Um die ViscositiŁt der li. Koeh- 
masse, die in die Zentrifugen geleitet wird, zu verringern, wird gleichzeitig h. Mclasse 
u. ein h. Luftstrom unter Riihren der M. in die Zuleitung zur Zentrifuge eingefiihrt. 
(E .P . 287 590 vom 18/10. 1926, ausg. 19/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

Max Richard Johann Schmid, Buenos Aires, Gewinnung von Raffinadezucker 
aus Zuekersaften von Zuckerrohr oder -riiben dureh Behandlung der h. Safte mit Kalk 
u. dann m it Alaun u. H 3 P 0 4, Schwefel u. Weiterbehandlung des filtrierten Zucker- 
saftes in iiblicher Weise. Dabei wird nur sehr wenig Entfarbungskohle benotigt, etwa 
50—100-mal weniger ais iiblich. (A. P. 1668470  vom 2/4. 1926, ausg. 1 / 5 . 1928. 
Argentin. Prior. 5/2. 1926.) M. F. M u l l e r .
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Fleischmann Co., New York, iibert. von: Robert L. Corby, Freeman M. Scales 
und W ilhelm  H. F. Biihrig, Behandlung und Reinigung ton Melasse zwecks Ge- 
winnung yon Hefe. Die Melasse wird mit W. yerdiinnt, auf '70—95° erwarmt, m it 
NaHC0 3  schwach alkal. gemacht u. eine w.-l. saure Phosphorsaureverb., wie H 3 P 0 4, 
zugesetzt. Nach dem Durchruhren bleibt die M. 1—2 Stdn. stehen, wobei sich der 
entstandene Nd. absetzt, von dem die gereinigte Melasselsg. abgetrennt wird. (A. P. 
1667  928 yom 11/5. 1925, ausg. 1/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Yosllitaro Takayama, T okio , Japan, Verfahre7i und Vorrichhmg zur Geuńnnung 
ton organischen Sauren und Basen aus Runkelnben-Melasse. (D. R. P. 460 935 
Ki. 12 q  vom  7/1. 1925, ausg. 12/6. 1928. — C. 1926. II. 2023.) S c h o t t l a n d e r .

Holger de Fine Oliyarius, San Franzisco, Kalifornien, Gewinnung von Zucker 
aus Zuckerrohrmelasse, die zunaehst durch GaTung von dem beigemisehten Invertzucker 
befreit wird. Darauf werden durch A. u. eine geringe Menge eines Erdalkaliosyds 
oder -hydroxyds, wie Ca-, Ba- oder Sr-Verbb., die organ. u. farbenden Yerunreinigungen 
entfernt u. nach dem Abtrennen des A. wird der Zucker durch weitere Mengen Erd- 
alkalioxyd oder -hydroxyd entfernt. (Aust. P. 7342/1927 yom 17/5. 1927, ausg. 
29/9.1927.) M. F. M u l l e r .

Otto Meyer, Arnstadt (Thiiringen), Herstellung von in  koltem Wasser ąuellbarer 
Starkę, die leicht pulyerisierbar ist, durch Vermischen trockener Handelsstarke m it fl. 
organ. Lósungsmm., Behandlung des Gemisches m it wss. Atzalkalilaugen u. Neutra- 
lisieren desselben m it organ. Sauren. Die trockene Starkę wird m it 2—3° / 0  hydrierten 
Phenólen, wie Cyclohexanol oder Methylcyclohexanol, yermiseht. — 100 kg Kartoffel- 
starkemehl werden m it 3 kg Cyćlohexanol gut gemischt u. die Mischung dann m it 30 kg 
einer 30°/oig. Natronlaugc unter Umruhren yersetzt. Nach 1  Stde. werden 7 kg pulv. 
Oxalsdure zugesetzt, u. dann wird die BI. bei 50—70° getroeknet u. nach weiterem 
Zusatz von 6 —7 kg Oxalsaure gepulvert. (O e.P . 109 992 vom 13/12. 1926, ausg. 
25/6. 1928. D. Prior. 15/12. 1925.) M. F. M u l l e r .

Corn Products Refining Co., V. St. A., Verfahren und Apparatur zum Reinigen 
ton  Dextroselosungen, die bei der Hydrolyse von Starkę erhalten werden, durch Elektrolyse 
in einem m it Diaphragma yersehenen GefaB, in dem der Kathodenraum die Dextrose- 
lsg. u. der Anodenraum W. enthalt. Das Diaphragma laBt die elektr. beladenen Yer
unreinigungen durch, aber nicht die Dextroselsg. Die Verunreinigungen scheiden sich 
bei der Elektrolyse teils an der Anodo u. teils an der Kathode ab; es gehen z. B. die 
kolloidalen Teilchen u. sauren Komponenten an die Anodę u. seheiden sich dort z. T. 
in koagulierter Form ab, wahrend die Metalle zur Kathode wandern u. sich ais Hydrate 
abscheiden. Der Zu- u. Ablauf der Lsgg. ist in der besehriebenen Apparatur kontinuier- 
lieh vorgesehen. (F. P. 638 958 vom 4/8. 1927, ausg. 8 / 6 . 1928.) M. F. M u l l e r .

Distilleries dA lsace, Frankreich, Ver zuckerung von Holz zunaehst m it hochkonz. 
wss. HC1 u. HCl-Gas u. dann m it etwas schwiicherer HC1 (35—38%>g-)- — Z. B. werden 
100 Teile Sagespdne mit 50Tei!en hochkonz. wss. HC1 (40°/0ig.) u. 15 Teilen HCl-Gas 
einige Stdn. behandelt, wobei ea. 1/3 der Cellulose yerzuckert wird. Der Rest der Cellu- 
lose wird bei 15—25° m it 38°/0ig. wss. HC1 yerzuckert. (F. P. 637107 vom 6/7. 1927, 
ausg. 24/4. 1928. D. Prior. 7/7. 1926.) M. F. M u l l e r .

Jean Archimandriti, Agypten, und Jacąues Augustę fim ile Carriere, Frank
reich, Verzuckerung von Lignocellulose, insbesondere yon Rebliolz, durch Verkoohen 
m it yerd. JI2 SO,, oder HC1 ca. 4 Stdn. lang. Dabei entstehen hauptsiichlich yergarbare 
Zucker ohne unerwiinsehte Nebenprodd., wie Furfurol, Essigsaure, CH3  • OH oder 
Aceton. Der Zucker wird durch mehrfaehes Auswaschen des Rebholzes m it yerd. 
saurer Lsg. gewonnen. Durch Verwendung der anfallenden Zuckerlsg. bei weiteren 
Ansatzen wird eine konzentriertere Zuckerlsg. erhalten. (F. P. 639 075 vom 8/7. 1927, 
ausg. 13/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Rudolph Alfred Kocher, Ypsilanti (Michigan), Apparatur zur Verzuckerung ton 
Kohlehydraten, wie yon Sdgespdnen, mittels HC1, woriri das Einfullen, Mischen mit 
Saure, Umfiillen u. Entleeren der Rk.-GefaBe durch Schneckengetriebe ausgefiihrt 
wird unter gleichzeitigem LuftabschluB. (A. P. 1670  727 vom 5/2. 1920, ausg. 22/5. 
1928.) __________________M. F. M u l l e r .

[russ.] P. Juchnowski, Die Reinigung des Diffusionssaftes (Defakation, Saturation und
Filtration). Moskau: Verwaltung des Zuekertrust 1928. (56 S.)

Edmund Parów, Handbucli der Starkefabrikation. 2. neubearb. Aufl. Berlin: P. Parey
1928. (XVI, 768 S.) gr. 8°. Lw. M. 58.—.
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Robert P. Walton, A comprehensivo survey of starch chemistry. New York: Chemical
Catalog Co. 1928. (330 S.) Lw. $ 10.

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBm ittel; Futterm ittel.
D. W. Kent-Jones, Die Chemie des Brotes. Besprochen werden die Chemio 

von Mehl u. Brotbereitung, Weizensorten, Weizenmischungen u. Mahlverff. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 47. T. 143—49.) " G r o s z f e l d .

Paul Francis Sharp und Randall Whitaker, Die Beziehung der Wasserstoff- 
ionenkonzentration des Eiereiweipes zu seiner keimtótenden Wirksamkeit. Die [H'] des 
EiereiwciPes nimmt wahrend der ersten Tago der Lagerung frischer Eicr in einem ge- 
lufteten Raum rapide zu (bis Ph =  9,5). Wahrend die [H ‘] unmittelbar naeh dem 
Legen das Wachstum von Mikroorganismen gestatten wiirde, wiirden Keime von 
Bacterium coli, Pseudomonas pyocyaneus, Serratia marcescens, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas fluorescens, Bacillus cereus, Bacillus megathorium u. B. mycoides durch 
das EiweiB von einige Tage alten Eiern abgetótet. Auf vegetative Formen yon B. subtilis 
wirkte EiereiweiC aller [H ‘] ausgesprochen keimtótend. Die Sporen waren resistenter. 
Die giftige Verb. kann durch Hitze u. A. zerstort u. durch Dialyse entfernt werden. 
Das Dialysat yerliert seine keimtótenden Eigg. allmahlich. (Journ. of Bacteriology 
14 [1927]. 17—46. Sep. Ithaca, Co r n e l l  Univ.) H a r m s .

Alfons Herrmann, Der Stand der deutschen Milchtrocknungsindustrie. Ver- 
gleichende Ujitersuchungen zur Qwlitatsprufung von Trockenmilch und Milclipulver mit 
Wiirdigung der technisclien Verfahren und der wirtschaftlichen Bedeulung. Aus den physi- 
kal. Unterss. ergibt sich dio Uberlegenheit des naeh dem Zerstaubungsverf. erhaltenen 
Milchpulyers gegeniiber Trockenmilch naeh dem Walzenverf. in Geschmack u. Lóslich- 
keit. Bei ersterem ist auch heute das Vol. der eingeschlossenen Luft nicht mehr so 
hoch wie friiher, wodurch die H altbarkeit erhoht wird. Die Fettbest. erfolgt am besten 
butyometr. Beim Milchpulyer sind die Fermente noch erhalten; trotz der hóheren 
Keimzahlen sind pathogene Keimo darin nicht mehr enthalten. Es scheint yorteilhaft 
bei dom Trocknungsgange der Milch den Rahm fiir sich kiirzere Zeit — ohne ihn physikal. 
zu verandcrn — bei hóherer Warme zu pasteurisieren, wodurch eine hohere Haltbarkeit 
des Prod. zu erwarten ist. Ebenso konnte bei Magermilcheindickung die Keim- 
yermehrung herabgedruckt werden, wenn es gelingt, bei gleicher Temp. in kurzerer 
Zeit einzudicken. In  Trockenmilch u. Milchpulver waren in vereinzelten Fallen lipolyt. 
Bakterien yorhanden, aber keine prakt. bedeutende Fettzers. wahrnehmbar. Trocken
milch eignot sich besonders fiir Schokolade- u. Keksfabriken, Milchpulyer fiir direkten 
menschUchen GenuB u. Sauglingsernahrung, sofern einwandfrcie Frischmilch nicht zu 
erhalten ist. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6 . 147—86. Miinchen, Techn. Hochsch.) Gd.

Hermann Gubitz, Kaltebakterien, mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Bedeutung 
fiir die Milchwirtschaft. (Gekiirzte Form.) Man unterscheidet typ. Kaltebakterien u. 
psychrotolerante Pilze, die einzeln aufgeziihlt werden. Der Hauptyertreter ersterer ist
B. fluorescens m it Verwandten u. Ubergangsarten, dann folgen die fiir die Milch
wirtschaft meist belanglosen Kokken, darauf die atyp. Gasbildner u. schlieBlich dio 
Alkali- u. vereinzelte farbstoffbildende Kurzstiibchen. Die psychrotoleranten Pilze zer- 
fallen in die Klasse der mehr spezif. an 0° gewóhnbaren u. die eigentlichen psyehro- 
toleranten m it Minimum bei 5° (Milchsiiurestreptokokken, Coli, B. mesentericus u.
B. mycoides). Alle anderen Sporenbildner u. Proteus sind keine echten Kaltepilze. 
Die Stoffwechseltatigkeit wird durch niedere Temp. bei typ. Kaltepilzen gegeniiber 
anderen nur in der Geschwindigkeit, nicht spezif. beeinfluBt. Bei B. putidum u. B. 
fluorescens wird die Fettspaltimg bis +12° beschleunigt. Dio Saureprod. wird durch 
K alte energ. gehemmt, Grenze meistens bei 13—15°. Die Schadigungen durch K alte
pilze werden durch Dauerpasteurisierung, Siiuerung u. Salzen yerhindert. Optimal- 
tempp. fur echte Kaltepilze' 10— 25°, fiir psychrotolerante 20—30°, Masimaltemp. 
30—37°, bzw. 37—45°. Die Mehrzahl der Kaltepilze erzeugt im Anfange ein schwaches 
Aroma, das aber bald durch Faulnisgeruch yerdeckt wird. (Milchivirtschaftl. Forsch. 5. 
407—56.) G r o s z f e l d .

Fritz Jancke, „ Thermcyphile“ Bakterien in  Milch; Beitrage zur Biologie der 
„Thermophilen." Genannte Bakterien fanden sich in jeder untersuchten Sammelmilch, 
nicht in hygien. einwandfrei behandelter Flaschenrohmilch. Sie sind, da sie unter 30° 
nicht wachsen, keine Schadlinge der Milchwirtschaft. 42 aus Milch oder Erde isolierte 
Stamme zers. die Milch durch Labenzym u. sehr schwache Peptonisation, nur drei
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bildeten ganz schwaehe Saure. Durch Anreicherung bei 60° wurden Arten isolierfc, 
gewohnlieh nur 2—4 Passagen wachsend, alle3  Sporenbildner der Mesentericusgruppc, 
meist t)bergśinge zwischen Mesenterieus u. Mycoides, bei einigen sehr langsames Ab- 
ldingen der Warmewiderstandsfahigkeit, doch unter Anderung der Eigg., bei einigen 
Stammen im einzelnen yerfolgt. Die bei 55—60° isolierten Stamme lieBen sich nach 
Zellgrofie, Agarkolonieform, Kartoffelwachstum u. Saurebldg. in zwei Gruppen teilen, 
worin auch die meisten der in der L iteratur betriebenen Tliermopkilen eingeordnet 
werden konnen. Alle untersuehten Arten lieBen sich in ihren Eigg. durch einfache 
Anderung der Temp. stark andern, sie sind sicher nur Dauermodifikationen yon Mesen- 
tericusstammen. Bei 60° gewachsene sporenlose Zellen in Bouillon, auf 20—30° ge- 
kiihlt, quollen zu hefeartigen Kugeln auf, die aber zu n. Zellen nicht wieder auskeimten. 
E in obligat. thermophiler Stamm ohne Abklingen der thermophilen u. Anderung der 
physiolog. Eigg. wurde isoliert, der stets in 24 Stdn. auf 40° gelcuhlt Sporen ausbildete. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 303—50.) G r o s z f e l d .

Paul Weinstein, Vorzugsmilch. E in  Beispiel aus der Praxis. Bericht iiber Er- 
fahrungen im Bezirk Bochum m it etwa 1000 Milchkiihen. Die anfangs erheblichen 
MiBstande wurden durch tieriirztlicho Bemuhung u. Priifung mittels der TROMMS- 
DORFF-Probe im wesentlichcn beseitigt. Forderung der Daucrpasteurisierung. (Mol- 
kerei-Ztg. 1927. Nr. 136. 6  Seiten Sep. Bochum i. Westf., Stadt. Untersuehungs- 
anst.) G r o s z f e l d .

W. Grimmer und Erhard Hinkelruann, Beilrage zur Kenninis der Labmrkung. 
Die untersuehten Labpraparate enthielten Pepsin, in besonders hohem MaBo ein 
Schweizer Praparat Peptolab. Durch wenig Al(OH)a wird aus den Lsgg. zunachst 
Pepsin entfernt, wiihrend Cliymosin erst bei grofieren Zusatzen adsorbiert wird. Pepsin 
u. Chymosin sind also yerscliiedene Fermente. Die durch Tonerde yom Pepsin be- 
freiten Labpraparate lieferten Produktzahlen, dio im allgemeinen zunachst sinkende, 
dann steigende Tendenz hatten; einige Kuryen paBten sich der Gleichung an: 
J j =  p /2 (c{° +  ą ~ x). Peptolab, durch fraktionierte Adsorption u. Elution moglichst 
gereinigt, lieferte fiir Produktzahlen eine absteigende logarithm. Kurve, ein anderes 
Labpriiparat zunachst absinkende, dann aber wieder aufsteigende Kurven. Peptolab 
lieferte bei Ggw. von Phosphaten in der Rk. der urspriinglichen Peptolablosung nahezu 
konstantę Produktzahlen, ebenso die Kombination von Adsorptionsfiltrat u. Eluat. 
Andere Labpraparate in gleicher Weise behandelt zeigten keine Anderung im Verlaufe 
der Kurven. Ein gereinigtes Lab yerhielt sich gegen sauerndo Mileh iihnlieh wie das 
ungereinigte, Abnahmo der Gerinnungszeit m it zunehmendem Siiuregrade. (Mileh- 
wirtschaftl. Forsch. 6. 274—301. Kónigsberg/Pr., Uniy.) G r o s z f e l d .

J. Bongert und Muehlinsky, Uber die Zmerlassigkeit und den praktischen Wert 
der sogenannten Federschen Zalil. Aus in den letzten 5 Jahren nach besonderem, von 
der amtlichen Vorschrift abweichenden Verf. (keine Durchmischung der Probe, dafiir 
Blittelwert mehrerer Bestst., abweichendc Fettbest., keine N-Best., Verwendung sehr 
groBer Fleischmengon) ermittelten Analysenwerten wurdo die auch bereits von anderen 
beobachtete Nichtkonstanz der FED ER schen Zahl bestatigt gefunden. Vff. fanden sie 
abhiingig yon Alter, Geschleclit, Ernalrrung, Korperregion u. Tierart, bei Kalbern, 
Schweinen u. Fettgewebe hiiufig iiber 4. Sie halten die Zahl nur fur Rinderhack- u. 
Schabefleisch ais Hilfsmittel zur Feststellung eines Wasscrzusatzes, nicht bei Wiirsten, 
besonders Fleischbriihwursten u. Schweinehacldleisch fiir geeignet. (Arch. f. wissen- 
schaftl. u. prakt. Tierhcilkunde 57. 356—96. Sep. Berlin, Tieriirztl. Hochsch.) Gd.

Paul Weinstein, Die Trommsdorffprobe. Hinweis auf den groBen W ert der Probe 
zur Erkennung yon Eutererkrankungen u. dereń Beseitigung. Beispiele aus der 
Praxis. (Molkerei-Ztg. 1928. Nr. 52. 14 Seiten Sep. Bochum i. W., Stadt. Unter- 
suchungsamt.) GROSZFELD.

Walter Kern, Untersnejmngen iiber die Zmerlassigkeit der „Erythrocytenmetliode“ 
zum Nachweis eines Wasserzusatzes zu Milch nach M. I . N . Schuursma. Durch das ge- 
nannte Verf. (vgl. C. 1924. II. 1754) lassen sich Verwasserungen von 10% nachweisen. 
Eutererkrankungen sind ohne EinfluB, Allgemeinerkrankungen konnen aber Ver- 
wasserungen yortauschen. Bei mehr ais 8  Sauregraden ist das Verf. nicht mebr anwend- 
bar. Das opt. Gleichgewicht von Milch und Blut der Kiihe, entsprechend einer Gefrier- 
punktserniedrigung yon 0,555—0,560°, wird durch Erkrankungen nicht gestort. Es 
ist bei Blut yon Ochsen u. Bullen sowie von Kiihen gleich. (Milchwirtschaftl. Forsch. 5 
[1927]. 39—72. Berlin, Tieriirztl. Hochschule.) G r o s z f e l d .
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Alfred Schnęck, Ober Milćhsera. Vf. hfiilt nur das CaCU-Serum in der Milch- 
analyse fur brauchbar, da es allein wahrend der Sauerung dem jeweiligen Frisehe- 
zustand Rechnung trag t u. zwar auBer durch Aussehen durch sein physikal. Verh., 
Brecliung u. D. Bei den m it Sauren bereiteten Seren wird dem Casein plótzlich aller 
Ca entzogen, beim CaCL Serum nur die dem Sauregrad entsprechendc Menge. Letzteres 
zeigt auch die Zunahme an 1. Protein durch peptonisierende Bakterien an. Die Zunahme 
an Asche entspricht dem Sauregrade gemaB der Gleichung: y — 0,008 x  — 0,072, dio 
an EiweiB: y  =  0,008 x  — 0,032, die an Trockensubstanz: y  =  0,026 x  — 0,104. Diesen 
Beziehungen liegt zugrunde, daB sich aus der erhóhten Brechung des Serums auch die 
durch Sauerung erhóhte Trockenmasse berechnen laBt, was theoret. u. durch Verss. 
bestiitigt wurde. Die spezif. Brechung nimm t zwar im Verlauf der Sauerung ab, fangt 
jedoch erst beim Sauregrad 35 an bemerkbar zu werden. Aus den Beobachtungen 
wird geschlossen, daB die Sauerung in bezug auf Brechung u. D. in zwei Phasen ver- 
lauft, wobei in der erstcn Asche u. EiweiB, sowie Brechung zunehmen, wahrend erst 
in der zweiten die Brechung abnimmt. Nicht richtig ist es daher, in der erstcn Phase 
aus dem Sinken der Brechung u. D. beim Spontanserum durch Addition einer Korrektur 
die D. des siiBcn Serums zu berechnen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 5 [1927]. 209—31. 
Halle a. S., Univ.) GROSZFELD.

F. Kieferle und E. Erbacher, Geslorte Sekretion. I I . Mitt. Zur Methodilc der 
Chloridbeslimmung in  Milch. Beitrage zur Kenntnis der Chlorzuckerzahl von Viertels- 
und Einzelmelken. (Vgl. C. 1925. II . 1107.) Zur Chloridbest. in Milch ist m it Erfolg 
die potentiomotr. MaBanalyse verwendbar. Ihre Exaktheit ermoglicht eine Genauig- 
keitspriifung der sonstigen Verff. damit, wobei sich ais zuverliissigste u. einfacliste 
Yerff. die von D r o s t  (C. 1923. IV. 737) u. W e is s  (C. 1922. II . 399) erwiesen. Der 
W ert der Clilorzuckerzahl ais Kriterium fiir n. oder abnormale Zus. bleibt bei Milch 
von Viertels- oder Einzelgemelken unbestritten, wird aber fragwiirdig bei Mischmilch. 
Stórend ist auch der EinfluB lediglich physiolog. Veranderungen auf die Zahl; fort- 
schreitende Lactation hat im allgemeinen Erhohung des Wertes zur Folgę, aber auch 
Ausnalimen. Am liaufigsten lag die Zahl bei 1,6—2,0. (Milchwirtschaftl. Forsch. 5. 
532—56. Weihenstephan, Suddtsch. Vers.- u. Forschungsanstalt f. Milchwirtschaft.) Gd.

F. Kieferle und E. Erbacher, Die Bestimmung des Wasser- und Fettgehalles in  
Bulterschmalz. Das Ausschuttelungsyerf. von G o t t l i e b - R o s e  ist auf Buttersclimalz 
erst anwendbar, wenn man an Stelle von NH 3  konz. HC1 verwendet u. die Trocknung 
des Fettes im Yakuum vornimmt. Beim Trocknen unter Luftzutritt erfolgt durch Oxy- 
dation stets eine betrachtliche Gewichtszunahme. Angabe einer eingehenden Arbeits- 
vorschrift. Bei Butterschmalzproben des Handels betrug der Fettgeh. in den weitaus 
meisten Fallen iiber 99,50%. (Milchwirtschaftl. Forsch. 5. 662—73. Weihenstephan, 
Suddtsch. Vers.- u. Forschungsanstalt f. Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

W. Gaehtgens, Ober die Differenzierung verschiedener Iiasearten auf biologischem 
Wege. Die Prazipitationsunters. m it gewóhnlichen Antiseren muB ais ungeeignet be- 
zeichnet werden; auch die Komplementbindungsrk. versagt in der Mehrzahl der Falle; 
dagegen ist die Unters. m it abgesattigtem Antiserum sehr leistungsfahig. (Arch. 
Hygiene 100. 82—93. Hamburg, Staatl. Hyg. Inst. [Festschrift fiir R. O. N eu- 
m a n n ] .)  S p l i t t g e r b e r .

XVII. Pette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
John P. Harris und B. F. Glick, Filtration roher Pflanzenóle. Hervorhebung 

der Vorteile u. Beschreibung der Filtration, besonders gegenuber dem alteren Absetz- 
verf. (Cotton Oil Press 12. Nr. 4. 39—43. 48.) G r o s z f e l d .

Bunsuke Suzuki und Yoshikuni Yokoyama, Ober die Trennung von Glyceriden.
IV. Ol der Seidenraupenpuppe. (III. vgl. C. 1928. I. 605.) Das Verf. zur Trennung der 
Glyceride war im allgemeinen dasselbe wie bei den friiher untersuchten Olen. Wahrend 
jedoch friiher der in PAe. 1. Teil des bromierten Óles nicht verarbeitet wurde, da wegen 
seiner Loslichkeit in den meisten organ. Lósungsmm. ein passendes Lósungsm. zur 
Trennung nicht gefunden wurde, so wurde jetzt durch die Verwendung yon alkoh. 
CaCU verschiedener Konzz. diese Trennung zu ca. 83% erreicht. Es wurde isoliert:
1. Dioleolinoleninbromid, F. 8 6 °, 1. in A., wl. in PAe. Bei der Hydrolyse mit HC1 ent
stehen Hexabromstearinsaure u. Dibromstearinsaure im Verhaltnis 1: 2,08. — 2. Iso- 
linoleodilinoleninbromid, F. 133°. Bei der Hydrolyse entstehen Hexabromstearinsaure 
u. Isolinolsauretetrabromid im Verhaltnis 2,20:1. — 3. isomer. Isólinoleodilinólenin*
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bromid, F . 154°, aus dem Ruckstand von 2. Bei der Hydrolyse entstehen Hoxabrom- 
stearinsaure u. Isolinolsauretetrabromid im Verhaltnis 1,85: 1. — 4. Trilinolenin- 
bromid, F . 172°, ident. mit dem aus Sojabohnenol erhaltenen Glycerid (damals F . 166° 
angegeben). Bei der Hydrolyse entsteht nur Hexabromstearinsśiure. — 5. Triolein- 
bromid, Ol, welches bei etwa 3° fest wird. Bei der Hydrolyse wird nur Dibromstearin- 
silure erhalten. — 6 . Palmitoolcolinoleninbromid, Ol. Bei der Hydrolyse entstehen 
Hexabromstearinsiiure, Dibromstearinsaurc u. Palmitinsiiure im Verhaltnis 1 :1 ,25 : 
1,34. — 7. Trioleinbromid, ident. m it 5. — 8 . Palmitcdioleinbromid, Ol, das bei ca. 5° 
fest wird. Bei der Hydrolyse entstehen Dibromstearinsaurc u. Palmitinsaure im Ver- 
haltnis 2,32: 1. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 161—64.) F i e d l e r .

Bunsuke Suzuki und Yutaka Masuda, Uber die Trennung von Glyceriden. 
V. Dorschleberól. (IV. vgl. vorst. Ref.) F o l^nde Glyceride wurden isoliert: 1. 
Diclupanodoninbromid, F. 125°, wl. in PAe. u. A., 11. in Aceton. Bei der Hydrolyse mit 
HC1 wurden Dekabrombehensaure u. G,8 H 2S0 2 Br8  im Verhaltnis 1,80: 1,00 erhalten. —
2. Diarachidonoclupanodoninbrotnid, F. 112°, 11. in Aceton u. A. Bei der Hydrolyse ent
stehen Dekabrombehensaure u. Octabromarachinsaure im Verhśiltnis 1,00:2,50. —
3. Diclupanodonolinoleninbromid, F. 118°, wl. in Aceton, 11. in Bzl. Boi der Hydrolyse 
entstehen Hexabromstearinsaure u. Dekabrombehensaure im Verhaltnis 1,00: 1,69. —
4. Clupanodono-CięII2~0-zooniarinbromid, F. 220°, 1. in h. Bzl., unl. in k. Bzl. Bei der 
Hydrolyse entstehen Dekabrombehensaure, C1 8 H 2 8 0 2 Br8, u. Dibrompalmitinsaure im 
Verhaltnis 1,00: 0,89: 1,00. — 5. Clupanodmoarachidonozoomarinbromid, F. 105°, 1. in 
Essigester, unl. in h. Bzl. Bei der Hydrolyse entstehen Dekabrombehensaure, Octa
bromarachinsaure u. Dibrompalmitinsaure im Verhaltnis 1,00: 0,94: 0,72. — 6 . Ciupano- 
dono-ClsH270-arachido7iinbromid, F. 240°, unl. in allen Losungsmm. Bei der Hydrolyse 
entstehen Dekabrombehensaure, C]8 H 2 8 0 2 Br8, Octabromarachinsaure im Verhaltnis
1,00: 1,28: 1,05. — 7. Linolenodizoomarinbromid, Ol, 1. in PAe., wl. in A. Boi der Hydro
lyse entstehen Hexabromstearinsaure u. Dibrompalmitinsaure im Verhaltnis 1,00: 2,19.
— 8 . Linoleodizoomarinbromid, 01, 11. in A., wl. in alkoh. CaCl2. Bei der Hydrolyse mit 
HC1 entstehen Tetrabromstearinsaure u. Dibrompalmitinsaure im Verhaltnis 1,00: 2,17.
— 9. Isomeres Linolenodizoomarinbromid, Ol, 1. in alkoh. CaCl2. Bei der Hydrolyse ent
stehen Hexabromstearinsaure u. Dibrompalmitinsaure im Verhaltnis 1,00:2,18. — 
Urspriinglich wurde eine Saure aus Sardinenól, angeblich C1 8 H 2 8 0 2, von T s u jim o t o  
(.Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 9 [1906]. 366) Clupanodonsaure genannt. Ais dann yon 
M a jim a  u. O k a d a  (Journ. Tokyo Chem. Soc. 35 [1914]. 13) bewiesen wurde, daB 
diese Siiure nicht die Zus. C3 8 H!8 0 2, sondern C2 2 H 3 1 0„ liat, gab T s u j im o t o  (vgl. auch
C. 1 9 2 3 .1. 38) letzterer den Ńamen Clupanodonsaure-, die Siiure CI8 H 2 8 0 2  blieb namenlos 
u. ihr Vork. in Fetten u. Olen etwas dunkel. Vf. schlagt min fur diese Siiure C1 8 H 2 8 0 2  

den Namen Stearidonsdure vor. Wird namlich die bromierte Siiure C,8 H jS0 2 Br8 ent- 
bromiert u. die ungesiitt. Saure hydriert, so bildet sieh Stearinsiiure. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokyo 4. 165— 68. Kyoto, Univ.) F ih d l e r .

Hermann Meubrink, Bakteriologische Studien uber Margarine unler besonderer 
Beriicksichtigung der Aromafrage. In  Fabrik- u. Laboratoriumsverss. erwiesen sieh 
einige der beschriobenen Liingsstabohen ais sehr gut geeignet zur aromat. Milchsauerung, 
die Fahigkeit derselben der Margarine Buttergesehmack zu yerleihen, war aber nicht 
gróBer ais bei Str. cremoris u. lactis. Die Milchsaurelangstabchen u. Streptokokken 
yermcluen sieh entgegen der Meinung der Praxis bei Zimmertemp. nicht in der Mar
garine, bleiben aber monatelang darin am Leben. Beschreibung einer besonderen 
Oidiumart aus Margarine. Die Ringbldg. auf Oidiumriesenkolonien erwies sieh ais 
abhiingig yon ganz geringen Unterschieden von Temp. u. Licht u. bestanden in period. 
Wellung der Mycelmasse; das Aussehen der Riesenkolonien der einzelnen Oidiumarten 
erwies sieh in seinen typ. Merkmalen ais konstant. Die Oidien bilden nicht allgemein 
in alkal. Nahrboden Saure, sondern je nach Zus. derselben u. der Eignung der Arten. 
Dio von S c h n ELL Dauerzellen genannten Zellen konnten ais Chlamydosporen be- 
stim m t werden. Bei einigen Oidien wurde eine eigenartige Koremienbldg. beobachtct. 
Oidium- u. Moniliaarten konnten in jeder Margarine nachgewiesen werden. Eine 
ausgewiihlte, wenig F e tt u. EiweiB abbauende Oidiumart erwies sieh zur Butteraroma- 
bldg. ais ungeeignet ebenso Milchzucker- u. Anomalushefen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6 . 
187—230.) G r o s z f e l d .

E. Schotte, Die Verfdrbung der Toilełteseifen. Der Einflu/3 von iiberschussigem 
Allcali im Vergleich zu den Wirkungen von Metallsalzen, unverseiftem Fett und Oxy- 
dation. Nach krit. Besprechung der zahlreichen uber das Yerfarben der Seifen er-
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schiencncn Arbeiten kommt Vf. zu der Ansicht, daB nicht dns vorhandenc freie F ett 
die Ursache der Verfiirbung ist, sondern gerado das Gegeuteil, namlich der t)bcrschuB 
an Alkali. Wenn eine solche stark alkal. Seife der C0 2  der Luft ausgesetzt wird, so 
zeigt sich, daB sich die Seifenoberflache infolge der Bldg. der weniger schiidlichen 
Soda nicht yerfiirbte, wahrend im Innem  der Seife eine starkę Mififarbung auftrat. — 
Die Zungenstichprobe der Seifensicder is t wertlos u. muB in einem gut geleiteten 
Betrieb durch die analyt. Kontrolle ersetzt werden. '(Seifensieder-Ztg. 55. 290 
bis 292.) S c h w a r z k o p f .

A. Falcone, Beitrag zur Untersuchung ton Speisedlen. Vf. empfiehlt zur Reinheits- 
best. von Oliyenol die Best. yon D., nj) u. Thermalzahl. Sie betragen bei reinein 
Oliyenol D . ] 6  0,9147, nD! 5  =  62,8°, Thermalzahl (TORTELLI) 45,2°. Alle zur Verfalscliung 
in Frage kommenden Samenole erhoheiP diese Werte merldich. Im  Original zalil- 
reiche Belegtabellen. (Annali Chim. appl. 18. 273—86. Palermo.) GRIMME.

R. Stratta und A. Mangini, Uber die Fluorescenz italienisclier Olivenóle im  Wood- 
schen Licht. Jungfernól zeigt im WoODschen Lichte gelbliche Fluorescenz, welche 
bei langer Bestrahlung (Y2  Stde.) in braunlich ubergeht. Extraktions6 le fluorescieren 
anfangs leuchtend himmelblau, spater violett, raffinierte Ole graublau. Das Fluorescenz- 
spektrum eines Rohóles zeigt boi 669 /i/i eine typ. rotę Bandę, welche allen raffinierten 
Olen fehlt. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 205—07. Turin.) GRIMME.

A. Schmidt, Qualitativer und quantitativer Nachweis von Starkę in  Margarine. 
Is t Starko qualitativ nicht nachweisbar, so priift man auf Sesamol nach BATJDOUIN 
oder besser nach SOLTSIEN. Zum quantitytiven Nachweise von Stiirke zerliiBt man 
100 g Margarine bei 50—60° (kein Verkleistern der Starkę) u. gieBt den Hauptteil des 
Fettes durch ein Filtor ab; der wasserhaltige Riickstand wird m it A. vóllig von F ett 
befreit, ebenso das Filter, u. der Riickstand quantitativ auf das Filter gebracht. 
Diescs wird m it Inhalt im 100-ccm-Kolben zweimal mit je 25 ccm l% ig. HC1 versetzt 
u. geschiittelt, 15 Minuten im sd. Wasserbade erhitzt, nach dem Erkalten m it 10 ccm 
4% ig. Phospliorwolframsaure gefallt, zur Markę aufgefullt u. polarisiert. (Milchwirt- 
schaftl. Ztrbl. 57. 213—14. Chem. Ztg. 52. 671.) Ruhle .

August Noll, Uber den Nachweis von Schwefel und schwefliger Saure in  Seifen 
und Fettprodukten. (Vgl. auch C. 1928. II. 187.) Bei yielen Seifen wird die Best. des
S durch Extraktion infolge seines hochkolloidal inkorporierten Zustandes unmoglich. 
Durch Gluhen des zu priifenden Seifenmaterials m it S-freiem Fe-Pulver u. Zersetzen 
des gebildeten FeS mittels HC1 laBt sich der S, gleichgiiltig, in weleher Form er vor- 
liegt, leicht nachweisen. — Auch wenn man den salzsauren Auszug der Gliihprobe 
alkal. macht u. m it Nitroprussidnatrium versetzt, so zeigt die auftretende Blaufarbung 
m it Sicherheit dio Anwesenhcit von S an. — Die Anwesenheit yon Hydrosulfit bzw. 
SO„ liiBt sich durch die Indanthrenprobe feststellen, indem man den wss. Auszug 
der Neutralfette oder der Fettsauren alkal. macht u. m it Zn-Staub versetzt. Bei 
Anwesenheit yon Hydrosulfit farbt sich ein in die FI. eingebrachtes gelbes Indantliren- 
papicr rasch blau, indem sich das entsprechende blaue Leukoprod. des Indantliren- 
gelbs bildet. — Auch Methylenblau ist ein zuyerlassigcs Reagens auf die Anwesen
heit yon Hydrosulfit. Es wird durch das gebiMete SO£ entfarbt. — SchlieBlich laBt 
sich auch eine wss. Lsg. yon anthrachinon-/?-sulfonsaurem Na sehr gut zum Nach
weis des Hydrosulfits yerwenden, wobei sich beim Versetzen m it diesem Reagens 
die alkal,, m it Zn-Staub reduzierte Lsg. rasch blutrot yerfiirbt. (Seifensieder-Ztg. 
55. 289—90.) S c h w a r z k o p f .

Hans Dorner, Der neue Ajrparat zur Bestimmung des „Schaumeffektes“ von Seifen 
und anderen Wa-schjnitteln (D. li. O. 31.). Von dem bekannten Schaumzahlbest.- 
App. nach St i e p e l  unterscheidet sich der neue App. dadureh, daB eino erganzende 
„Schaumskala“ angebracht ist, welche es gestattet, neben der Ablesung der Schaum- 
z a h 1 e n auch die Schaum y o l u m i n a  der geschiittelten Seifenlsg. zu bestimmen. 
Diese Ablesimg der Schaumvoll. wird ermóglicht, indem der kugelformige Teil des 
App. m it einer Einteilung yersehen ist (ygl. Original). Vf. schlagt vor, in Zukunft 
nieht melir von der Best. der „Schaumzahl“, sondern von der Best. des „Schaum- 
effektes“ zu sprechen. (Seifensieder-Ztg. 55. 289.) Sc h w a r z k o p f .

Ernst Wecker, Heilbronn a. N., Ablrennung fliichliger Stoffe von schwerer oder 
nicht flućhtigen Stoffen, insbesondere aus Olen und Fetten. Die Bebandlung der Fel te. 
u. Ole erfolgt zwecks beschleunigter Ausfallung der kolloidal gel. Bestandteile, wie 
Farbstoffe usw., unter Zusatz yon koagulierenden oder einer Dehydrierung oder teil-
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weisen Verkolilung unterliegencLen Stoffen, z. B. von Eiweifistoffen, Pektinen usw. 
Zwecks chem. Beeinflussung der zu behandelnden Stoffo werden chcm. Agentien, 
z. B. H20 2 oder S 02, m it den Fl.-Nebeln zerstaubt u. in die zu behandelnden Stoffe 
eingefiihrt oder diesen schon vorher zugesetzt. Die zu behandelnden Stoffe u. die 
Fl.-Nebel werden dureh ein oder mehrere, z. B. rohr- oder turmfórmig gestaltete, 
gegebenenfalls m it geeigneten Verteilungsorganen, Verteilungsftillkórpern usw. ver- 
sehene Rk.-Gefafi gefuhrt- (Vgl. E. P. 235 792; C. 1926. II. 851.) (D. R. P. 464054 
KI. 23a yom 24/2. 1924, ausg. 10/8. 1928. Zus. zu D. R. P. 397332, KI. 23 c; C. 1924.
II. 1414.) M. F. M u l l e r .

Alexander Horwitz, New York, Apparatur zum Sulfonieren von Olen, bestehend 
aus einem offenen Gefafi m it flachem geneigten Bodcn, zentralem Riihrwerk m it 
3 yerschieden groBen Fliigelpaaren u. einer Kiihlschlange. t)ber diesem GefilB sitzt 
das SiiuregefaB, das geschlossen ist u. unter Druck gesetzt werden kann. Dor Saure- 
zulauf in  das SulfoniergefaB findet dureh zahlreiche Rohre s ta tt, die von dcm Bodcn 
des Sauregefiifies abgehen, wodurch eine feine Vcrteilung der zulaufenden H 2 SO, 
stattfindet. (A. P. 1671586 yom 22/6. 1921, ausg. 29/5. 1928.) M. F.-M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersteUung von Emulsionen 
und Suspensionen unter VeTwendung eines Emulgierungsmittels, das dureh Sulfonierung 
von Wollfett oder -Sauren in Ggw. von Phenol erhalten wird, u. aliphat. oder aromat. 
KW-stoffen, oder dereń Deriyy., wie Alkohole, Phenole, Nitro- oder Aminoverbb., 
Halogen-KW-stoffe, hydrierte KW-stoffe u. dereń D eriw ., tier. u. pflanzliche Ole, 
Fette, Fettsdure, Wack.se, Harze, CS2  oder bituminose Substanzen. — Z. B. werden zu 
10 Teilen in Ggw. von Plienol sulfonierter Wollfettsdure 20 Teile CS2  zugegeben. Mit 
w. W. liefert das Prod. eine klare opalcszcnte Emulsion. Wird der CS2 dureh Mineralol 
oder Terpentinol ersetzt, so wird eine milehige Emulsion erhalten. — 30 Teile 1,4-Di- 
aminoanthrachinon werden m it 30 Teilen Emulgator, der in 90 Teilen W. gel. wird, 
yermahlcn. Mit W. auf 150 Teile yerdiinnt wird eine 20%ig. Farbstoffpaste erhalten, 
die zum Fśirben von Acetatseide geeignet ist. — 10 Teile in Ggw. von Phenol sulfo- 
niertes Wollfett werden in 80 Teilen W. gel. u. m it 50 Teilen Bzl. innig gemiseht. Es 
entsteht eine milehige Emulsion. (E. P. 287464 vom 19/3. 1928, Auszug yeroff. 9/5.
1928. Prior. 18/3. 1927.) M. F. M u l l e r .

British Oil and Cake Mills Ltd., iibert. von: David McNicoll, Kingston- 
upon-Hull (England), Entfdrbung von Baumwollsaatól mittels einer verd. Lsg. eines 
Metallborates, z. B. Alkali- oder Mg-Borat, u. fTeier Borsdure. — Z. B. werden 1000 Teile 
rolies Baumwollsaatól in einem offenen Gefafi bei 60° m it einer wss. Lsg. m it 5°/o 
Na2 B,,07, 5% H 3 BO3  u. 10% NaCl 10—15 Min. yerriihrt. Die Olschicht wird ab- 
gezogen u. die wss. Lsg. zentrifugiert; die anfallcndc wss. Borsaurelsg. wird zur cr- 
neuten Reinigung yerwendet. — Im  zweiten Beispiel wird eine Lsg. m it 10%*MgCl2, 
5% H 3 B 0 3  u . 5% Mg-Borat yerwendet. (A. P. 1 671834 vom 12/1. 1925, ausg. 29/5.
1928. E. Prior. 6/2. 1924.) M. F. Mu l l e r .

Armour & Co., iibert. von: Jesse R. Powell, Chicago, Haltbarmachen von Seife 
dureh Zusatz von 0,01— 1% eines Stabilisierungsmitteh, bestehend aus dem Kon- 
densationsprod. eines aromat. Amins u. eines aliphat. Aldehyds, z. B. Anilin u. H.CHO, 
das den Ausgangsstoffen, z. B. dem Ol, oder der fertig gesottenen Seife zugesetzt wird. 
(A. P. 1672657 yom 24/12. 1926, ausg. 5/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Paul Villain, London, HersteUung von transparenten, Riechstoffe, Medikamente, 
Dcsinfektionsmiitel od. dgl. in  hohem Prozentsatz enthaltenden Seifen. (D. R. P. 464 638 
KI. 23e yom 5/11. 1924, ausg. 22/8. 1928. E . Prior. 7/11. 1923. — C. 1926. I. 269 
[E. P. 228 282].) M. F. Mu l l e r .

Thomas Moss, Long Beach, V. St. A., Waschmittel, bestehend aus etwa gleichen 
Teilen Seifen u. Na2 S2 0 3. Das Mittel ist yorzugsweise zum Waschen von Gewebstoffen 
bestimmt. Es reinigt schon bei gewohnlicher Temp. (A. P. 1 677 044 vom 9/5. 1922, 
ausg. 10/7. 1928.) ________________  K u h l in g .

[russ.] U. d. S. S. R., Rat fiir Arbeit und Verteidigung, Komitee fiir Standardisierung, Baum- 
wollsaatole. Verpackung und Bczeichnung. Abnahmevorschriften. Moskau: 1928. 
(4 S.).

[russ.] U. d. S. S. R., Rat fur Arbeit und Verteidigung, Komitee fur Standardisierung, Kokos- 
fette. Verpackung und Bezeichnung. Abnahmevorschriften. Moskau: 1928. (4 S.) 

rruss.] U. d. S. S. R., Rat fur Arbeit und Verteidigung, Komitee fiir Standardisierung, Rizinus- 
óle. Yerpackung und Bezeichnung. Abnahmevorschriften. Moskau: 1928. (4 S.)
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XVIII. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

L. Meunier und G. Rey, Ober die Eigenschaften der Wolle. (Chim. et Ind. 19. 
Sond.-Nr. 722—27. — C. 1928. I. 1597.) S t a th e r .

Chas. E. Mullin, Die Einm rkung von Alkalien auf Wolle. IV. (III. vgl. C. 1928.
II . 1161.) Die Wrkg. von pn beim Behandeln von H aut u. Haar m it Sauren u. Alkalien 
ist durch Tabellen Yeranschaulicht, ferner der EinfluB von pn auf Farbę u. Festigkeit 
von Garn. Weitere Angaben bezielien sich auf die Einw. yon NH 3  auf Wolle u. auf die 
Eigg. von W ollxanthat u. Keratinkunstseide. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 437—42. 
452.) SiiVERN.

Rudolf Blaser, Die Bedeulung der Vermeidung von Wollfaserschadigungen wahrend 
der Wasche von Iiohwolle. Mitgeteilte Verss. zeigen, daB Wasehon m it Erioplyon der 
Firm a J . R. G e ig y  A.-G., Basel, das Wollhaar weniger schadigt ais Waschen mit 
Na2 C03, die Wolle bleibt auch weiBer, offener u. geschmeidiger. ]\Iitverwendete Seifc 
muB alkalifrei sein. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 532—33. Bern.) SiiVERN.

Harukaze Udaka, Die Wirkung von Milleln zum Bedrucken, Atzen und Abziehen 
auf Musselin. IV. Ober die Zerslórung von Wolle durch die Hydrosulfitgruppen und die 
Theorie ihrer Zerstorung. (III. ygl. C. 1928. II. 713.) Unter den Zersetzungsprodd. 
von Hydrosulfitgruppen u. Zn-Salzen haben ZnSO.,, Na2 S2 0 3  u. NaHSO., geringen 
EinfluB auf Wolle. Starker wirkt N aH S03. Die Schuppenveranderung beim Kochen 
m it verd. HC1 nach ALLWORDEN, die auch durch S 0 2  bewirkt werden kann, beruht 
auf der Hydrolyse des Wollproteins. Salze von S 0 2 bewirken dio Hydrolyse des Proteins, 
dio auch beim Lagern eintritt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 107 
bis ,108.) Suvi2 r n .

Walter Obst, Neueste Verfahren in  der Kunstseide-Industrie. Besprechung von 
Patenten. (Kunstseide 10. 337—38.) S u v e r n .

— , Ober die Verwendung sdurebestdndiger Materialien in  der Kunstseiden-Industrie. 
Das von der S a u r e s c h u t z - G e s e l l s c h a f t m .  b. H ., Berlin-Altglienicke unter 
dem Namen ,,Haveg“ in den Handel gebraclite Konstruktionsmaterial wird empfohlen. 
Auch groBe Behalter sind daraus herstellbar. (Kunstseide 10. 338—39.) SijVERN.

Rikimatsu Tomihisa, Untersuchungen iiber die Viscose. XV. Eine Beobachtung 
iiber die Erhdliung der Festigkeit der Fdden durch die Reibung derselben beim Spinneń. 
(Vgl. C. 1928. I. 3130.) Bekanntlich wird durch dio Spannung der gequollenen Faden 
ihre Festigkeit u. Wasserbestandigkeit erhóht. Nach Verss. des Vfs. werden die Faden 
zugfester, wenn man sie beim Spinnen m it einer gróBeren Oberflache des Leiters be- 
rulirert laBt, indem man die Stellung des Leiters verschiebt oder den Durehmesser 
des Leiters verandert. Mit steigender Zugfestigkeit sinkt die Dehnbarkeit. Zu groBe 
Reibung macht die Faden minderwertig, allerdings auch nicht spinnbar. Zeichnung 
u. Tabelle. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 100— 101.) Su v e r n .

O. Faust, Ober das Waschen und andere Naflbeliandlung von Kunstseide. Da die 
Quellbarkeit der Hydratcellulosc-Kunstseide in W. u. alkalihaltigen Fil. in der Warme 
gcringer ist ais in der Kalte, so kann fiir die Hydratcellulosekunstseide die h. Wasche 
unbedingt empfohlen werden. Auch beim Fiirben kann schonende Behandlung h. 
durcligefuhrt werden. (Kunstseide 10. 324. Mannheim-Waldhof.) SiiVERN.

Yoshio Tanaka und Katsumoto Atsuki, Untersuchungen uber Celluloseacetat und 
seine Losungeji. I II . Stabilisatoren fiir Celluloseacetat. II. vgl. A ts u k i,  C. 1928. II. 716. 
Ca-Naphthenat ist der wirksamste Stabilisator fiir Celluloseacetat u. -nitrat, es schadigt 
das Acetat nicht, m it in ihm vorhandener H 2 SO.! bildet es CaS0 4  u. Naphtliensaure. 
Naphthensauro verseift Celluloseacetat nicht u. verbessert die mechan. Eigg. von 
Acetatfilm. Ca-Naphthenat u. Naphthensaure plastizieren Celluloseacetat. Die Menge 
zuzusetzenden Ca-Naphthenats richtet sich nach der Menge vorhandener H 2 S 04, im 
allgemeinen werden 1—2%  vom Celluloseacetat geniigen. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 31. 97.) SiivERN.

Katsumoto Atsuki und Ryo Shinoda, Untersuchungen uber Celluloseacetat und 
seine Losung. IV. Ober die Acetylierung von Cellulose. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 31. 97. — C. 1928. II. 717.) S u v e rn .

Katsumoto Atsuki und Ryo Shinoda, Untersuchungen iiber Celluloseacetat und 
seine Losung. V. Ober die Acetylierung von Cellulose. Die Beziehung zwisehen Temperatur
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und lieijcze.it zur Hersłellung ton Celluloseacetat vcn\ einer gegebenen Viscositdt. (Journ. 
Soo. chem . Ind., Japan [Suppl.] 31. 98. — C. 1928. I I . 717.) Su v e r n .

Ernst Tanzer, Untersuchung von Wolle im  polarisierten Licht. Die bishorigen 
Unterss. werden besprochen u. die Ergebnisse eigener mitgeteilt. Prufen der Wolle 
im polarisierten Licht scheint berufen, dio Kenntnis iiber die innero Struktur des Haares 
zu erweitern u. eine sichero Basis fiir seine textile Verwendbarkeit zu sehaffen. Dio 
Angaben von V. BERGEN, daB die Lamm- u. Stapelspitzen nicht mehr doppelbrechend 
waren, wurdo nicht bestatigt. (Ziichtungskundo 2 [1927]. 313— 23. Sep.) SuYERN.

Emil Gminder, Reutlingen, Verfahren zur Behandlung ton faserigem, komigem 
oder sonstigem Out, insbesondere zur NafSbehandlung ton Teztilgut, in  stets in gleicher 
Richtung umlaufenden Spiraltrommeln m it óffnungcn zur Durchfiihrung oder Ent- 
ferliung von Arbeitsgut oder Behandlungsmitteln, dad. gek., daB wahrend des Durch- 
ganges durch dio Spiraltrommeln dem Arbeitsgut Behandlungsmittel (Fil., Gase, festo 
Korper) zugesetzt oder aus ihm entfernt werden, u. zur Zufuhrung oder Entfernung 
von Arbeitsgut oder Behandlungsmitteln oder Teilen davon besondere Offnungen oder 
Zuleitungen in der Trommelseitenwand angebraeht sind. — 2. Vorr. zur Durchfuhrung 
des Verf. nach Anspruch 1 , dad. gek., daB der Spiraltrommeląuerschnitt in axialer 
Richtung derart gestaltet ist, daB die Flussigkoitshohe in den einzelnen Windungen 
beim Drehen der Spiraltrommel bei gleicher Fliissigkeitsmenge stets gleich bleibt. — 
Das Verf. dient zum Waschen, Bleichen, Fdrben, Impragnieren yon Textilgut. (D. R. P. 
462 990 KI. 8  a  vom 18/3. 1926, ausg. 20/7. 1928.) F ranz.

Werner Esch, Hamburg, Gummierung ton Geweben, dad. gek., daB zum Gum- 
mierungsteig fiir die erste Bestreichung des Gewebes ein aromat. Amin zugesetzt wird, 
die folgenden Bestreicliungen aber m it gewóhnlichem Gummierungsteig ohne Zusatz 
eines aromat. Amins erfolgen, u. daB zum SchluB m it Schwefelchloriirlsg. wie iiblich 
yulkanisiert wird. — Ais Amin yerwendet man z. B. Aldol-l-naphthylamin, unl. in Bzn., 
bei der Einw. von Schwefelchlorur cntstoht ein wirksamer Sclbstyulkanisierkórper, 
der den erston Strich ausreichend yulkanisiert, auch wird die scbadliche Wrkg. der in 
den Geweben vorhandenen Ruckstiindo von Cu- oder Mn-Salzen yerhutet. (D. R. P.
462 537 KW. Ś k  yom 4/12. 1926, auss. 13/7. 1928.) F ranz. 

Yorkshire Dyeware & Chemical Co., Ltd., und J. A. Craven, Leeds, England
Vermindem der Schrumpffdhigkeit ton Wolle. Man behandelt Wolle m it bas. Salzen 
des Cr, Al, Fe oder m it schwach alkal. Lsgg. von Formaldehyd; durch diese Behandlung 
wird dio Schrumpffahigkeit der Wolle beim Waschen m it alkal. Seifenlsg. yermindert, 
die Weichheit erhoht, die Fiihigkeit zum Fixieren yon Beizenfarbstoffen yerbessert 
u. der W iderstand gegen Fiiulnis erhoht. Die m it den bas. Metallsalzcn behandelte 
Wolle wird mit W., das m it Borax, NaHC0 3  yersetzt ist, gewaschen. (E. P. 290 805 
vom 23/4. 1927, ausg. 21/6. 1928.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt .-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Dr. Sigismund 
Fuchs, Frankfurt a. M.-Hóchst), Schutz der Wolle gegen Bakteriensćhddigung. (D. R. P.
463 472 KI. 8  i vom 4/8.1925, ausg. 28/7.1928. — C. 1926. II. 2953 [E. P. 256 273].) F r .  

Demag Akt .-Ges., Duisburg, Asbestgewebe zum trocknen Filtrieren ton Gasen
aller Art, Dampfen u. dgl., dad. gek., daB die Gewebe durch Tranken in Natrium- 
stannatseifenlsg. o. dgl. m it oder ohne Nachbehandlung in essigsaurer Tonerde un- 
hygroskop. u. widerstandsfahiger gemacht sind u. mittels Durchblasens der Gewebo 
in feuchtem Zustand die Luft- u. Wasserdurchlassigkeit erhoht worden ist. (D. R. P.
464 049 KI. 1 2  e vom 2/7. 1925, ausg. 10/8. 1928.) K ausch.

Charles Pichard und Emile Pichard, Paris, Quecksilberfreies Beizterfahren
fiir die zur Ilerstellmig des Filzes bestimmlen Haare. (D. R. P. 464017 KI. 29b vom 
6/2. 1926, ausg. 7/8. 1928. F. Prior. 28/2. 1925. — C. 1926. I. 506.) K ausch.

Amelia TJbbelohde, Bergholz b. Potsdam, Herstellung ton Faserstoff aus den 
Ruckstdndcn bei der Stdrkegewinnung aus Kartoffeln durch Verkochcn der Pulpę, bis 
die M. glasig (gallertartig) wird, die dann bei maBiger, etwas erhóhter Zimmertemp. 
einer Garung unterworfen wird, bis sich der m it dem noch yorhandenen Klebstoff 
behaftetc Faserstoff nach abwiirts senkt, um dann diesen Brei auf einem Sieb unter 
W. yon den groberen Unreinigkeiten u. durch ein Schwemmverf. von weiteren kleineren 
Unreinigkeiten zu trennen. (D. R. P. 460 837 KI. 55b yom 18/10. 1925, ausg. 9/8.
1928.) _ M. F. Muller.

Ludwig Schwabe, Deutschland, Kontinuierlićhes Uberzieheti ton Pappe-, Gewebe - 
streifen und anderen mit isolierender Deckmasse. Die Deckmasso wird unmittelbar auf 
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die Oberflaolie der Papier- oder Gewebeunterlagen aufgetragen u. dann beim Dureh- 
fiihren der Unterlage m it der Isoliermasse durch mehrere Walzenpaare mittels endloser 
Metallbander auf dieselbe gepreCt (hierzu vgl. auch D. R . P. 406 529; C. 1925. I. 796). 
(F.P. 580 049 vom 11/4. 1924, ausg. 28/10. 1924.) R adde.

Eduard Pree, Dresden, Rollendaehpappe mit einer im  Endzustande steinartigen 
Deckschichł. Impragniertc Pappe wird in noch warmem Zustande m it einer noch nicht 
abgebundenen Deckscliicht aus einem hydraul., abbindungsfaliigen Binder, dessen 
Feuchtigkeitsgeh. zum Abbinden nicht ausreicht, z. B. mit feinem Edelputz, bestiiubt 
u. dieser auf die Pappe aufgewalzt. (D. R. P. 464462 KI. 55f. vom 21/3. 1925, ausg. 
17/8. 1928.) M. F. Muller .

Paul Krais, Dresden, Herstellung von Zellstoff aus Holz in Form von Spanen 
m it Hilfe von h. verd. H N 03, z. B. 7% ig., ohne Druckkochung nach dem H auptpat. 
Kiefernholzhackspane weTden m it der achtfachen Menge 7°/0 ig. H N 0 3  in einem saure- 
bestandigen Kessel, z. B. aus V2A-Stahl, 6 — 8  Stdn. mit indirektem Dampf erhitzt, 
so daB die Temp. in der M. 95—96° betragt. Nach dem Ablassen der Saure wird zweimal 
m it w. W. gewaschen u. die M. m it h. W. in einen Hollander gespult, m it Soda bis 
zur Lackmusblaufarbung yersetzt, zerkleinert, gewaschen u. auf die Pappmaschine 
geleitet. S ta tt 7°/0 ig. H N 0 3  wird auch eine Lsg. m it 9,5% NaN0 3  u. 5,5% H 2 S0 4  

yerwendet (vgl. auch C. 1925. I. 2744; D. R. P. 395 192 KI. 55b). (D. R. P. 464240 
KI. 55b vom 16/3. 1924, ausg. 10/8. 1928. Zus. zu D. R. P. 391713, KI. 55b; C. 1924.
II. 2622.) M. F. M u lle r .

Francis G. Rawling, Knoxville (Tennessee), Herstellung von Zellstoffbrei durch 
Verkochen von Holzschnitzeln zunachst bei 100—125° ca. 1 Stde. m it einer Kochlauge, 
dio z. B. 40 g Na 2 S0 3  u. 15 g NaHC0 3  oder Na2 C0 3  oder ein anderes Salz einer schwach 
ionisierten mehrbas. Saure enthalt. Darauf wird die Lauge abgelassen u. die durch 
anhaftende Lange noch fcuchten Schnitzol werden dann durch Einblasen von Dampf 
auf 125— 170° 4— 6  Stdn. erhitzt. Damit ist der KochprozeB beendet u. die Entleerung 
u. Aufarbeitimg geschieht in ublicher Weise. Das Verf. eignet sich insbesondere zum 
Verarbeiten von Kastanienholz, das nur teilweise von Tannin befreit ist. (A. P. 1 673 089 
vom 1/9. 1926, ausg. 12/6. 1928. Can. Prior. 19/3. 1927.) M. F. Muller .

H. A. E. Nilsson, Storvik, Eindampfen von Sulfitablaugen u. dgl. Um zu yer-
liindern, daB dio beim Eindampfen yon Sulfitablaugen u. anderen saure Diimpfe ent- 
wickelnden Laugen entstehenden Diimpfe, die nach dem Komprimieren ais Heizmittel 
fiir die Laugen dienen, die Metallteilo der Kompressoren u. die metali. Heizflachen 
angreifen, werden die Diimpfe vor dem Komprimieren der Einw. von Absorptions- 
m itteln ausgesetzt. Dabei ist es von Vorteil, zunachst die Diimpfe der Einw. yon 
solchen Absorptionsmitteln, die nur geringe Absorptionskraft gegeniiber den Sauren 
aufweisen, u. nach u. nach immer starkeren Absorptionsmitteln auszusetzen, z. B. zuerst 
Kalkmilch u. dann NaOH. Die Absorptionsmittel konnen auch in yerschiedenen 
Aggregatzustiinden yerwendet werden, z. B. zuerst in fl. Form, dann in gasfórmiger. 
(Schwed.P. 58 778 vom 8/10. 1917, ausg. 12/5. 1925.) Radde.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
estem. Man behandelt Cellulosc m it dem Halid einer niederen Fettsiiure in Ggw. einer 
organ. Base u. einer indifferenten organ. Fl., die wenigstens teilweise das Additions- 
prod. aus dem Siiurehalid u. der organ. Base lost, den gebildeten Cellulosecster aber 
nicht lost; ais indifferente Fil. werden aromat. Halogenkohlenwasserstoffc yerwendet.
— Man behandelt Baumwolle m it einem Gemisch yon Chlorbenzol, Pyridin u. Acetyl- 
chlorid, gieBt die Fl. von dcm gebildeten Celluloseacetat ab u. reinigt durch sd. A. u. 
dann mit h. W. (E. P. 291 360 yom 30/5. 1928, Auszug yeróff. 25/7. 1928. Prior. 30/5.
1927.) F ranz.

British Celanese Ltd., H. Dreyfus, London und C. I. Haney, Spondon b. Derby,
Herstellung von Celluloseestem. Das Verestern von Cellulose wird durch Behandeln 
der Cellulose mit einer 70—90%ig. Ameisensaure erleichtert. Man bespriiht 100 Teile 
Cellulose mit 10—20 Teilen Ameisensaure, die Acetylierung kann erfolgen, ohne daB 
yorlier die Ameisensaure entfernt wird. (E. P. 288 657 yom 8/10. 1926, ausg. 10/5.
1928.) Franz.

Borvisk Syndicate, Ltd., London, ubert. yon: B. Borzykowski, Harzburg
a. Harz, Iiunstseide usw. Um Matteffekte auf Viścoseseide zu erzeugen, setzt man 
der yiscose organ. N-Verbb. (Casein, EiweiB) oder abwechseind anorgan. Verbb. 
(Ba[OH]2) zu. (E. P. 292 627 vom 23/6. 1928, Auszug yeróff. 15/8. 1928. Prior. 24/6.
1927. Zus. zu E. P. 273647; C. 1927. II. 2025.) K ausch.
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Ruth-AIdo Co., Inc., New York, iibert. von: M. Klein, Mailand, Kunstseide. 
Man yerwendet zur Hcrst. von Kunstseide einen App. zum Trockensp innen, bestehend 
aus einer Spinnzello m it einer naeh abwarts gerichteten Diise an der Decke, neben 
der sich EinlaBoffnungen fur kalte Luft befinden. (E .P . 292 561 vom 22/6. 1928, 
Auszug yeroff. 15/8. 1928. Prior. 22/6. 1927.) K a u s c h .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, iibert. von: M. Klein, Mailand, Kunstseide. 
In  dem App. naeh E. P. 292 561 wird ein oder eine Anzahl von Diaphragmen angebracht, 
dio sieli iiber einen groBen Teil des (Jucrechnitts der Zelle erstrecken. (E. P. 292 608 
vom 22/6. 1928, Auszug veróff. 15/8. 1928. Prior. 24/6. 1927. Zus. zu E. P. 292561; 
vorst. Ref.) K a u s c h .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden (Erfinder: 
Richard Feibelmann, Radebeul), V orhehandlung von Kunstseide aus regenerierter 
Cellulose zwecks Erzeugung gleichmapiger Fdrbungen, dad. gek., daB man die Kunstseide 
m it Lsgg. von Salzen der aromat. Sulfonchloramide bei gewóhnlieher oder erhohter 
Temp. behandelt. Man erhalt hiernach Kunstseide, die auch bei yerschiedener Herkunft 
gleichmaBige Farbungen liefern. (D. R. P. 462 199 KI. 8 m vom 21/11. 1924, ausg. 
6/7. 1928.) F r a n z .

H. A. Gardner, Washington, V. St. A., Mattieren von Kunstseide. Man trankt 
Kunstseide, Nitro-, Kupfcr-, Viscose-, Celluloseacetat- oder Celluloseesterseide mit 
einer Lsg. eines Titansalzes u. zers. dann das Salz zu einer unl. weiBen Titanverb. — 
Man trankt dio Seide m it einer Lsg. von Titansulfat oder TitankaIiumoxalat u. erwiirmt 
dann auf 100°. (E.P. 290 263 vom 2/1. 1928, Auszug veróff. 4/7. 1928. Prior. 13/5.
1927.) F r a n z .

X IX . Brennstoffe; T eerd estilla tion ; Beleuchtung; H eizung.
v. Jiiptner, Wie verlrennt die Kohle/! Vf. b e h a n d e lt  zu n ao h st th e o re t. d ie  V er- 

b renm ing  v o n  re inem  C m it freiem  0 2 u . d ie  dabei in  B e tra c h t kom m enden  V organge, 
v o r  a llem  d ie  F ra g e  de r p rim a ren  B ldg. v o n  CO o d er C 0 2, u . e ro r te r t  d a n n  eingehend 
d ie  E rgebn isse  de r experim entellen  U n te rss. iiber d iesen G egenstand , insbesondere  d ie  
Verss. y o n  B o u d o u a r d ,  v o n  H a s l a m ,  E n t w i s t l e  u . G l a d d i n g ,  v a n  V l o t e n ,  
v o n  CŁEMENT, A d a m s  u . H a s k i n s ,  sow ie d ie  d a rau s  zu z iehenden  Fo lg eru n g en  iiber 
d en  V erlau f de r R k k . zw ischen L u ft u . H olzkohle, K oks, A n th ra c it, a u ch  n aeh  yolligem  
V erb rauch  des L u f t-0 2, dio R k .-G eschw ind igkeiten  usw . (F eu eru n g stech n ik  16. 157 
bis 161. 172—75.) W o l f f r a m .

Fritz Rosendahl, Die Hochtemperaturverkokung der Steinkohle. Beschreibung 
der teclin. Entw. der Industrie der Verkokung. Vom Standpunkt der Gaserzeugung 
wird die VergróGerung der K apazitat der Gaskammcrn, die Erhohung der Gesamt- 
calorienzahl jo t  yerkokter Kohle u. dio Verkokung unter gleichzeitigem Einblasen 
von W.-Dampf, vom Standpunkt der Kokerei die Verwendung von Kohlengemischen 
zur Erzeugung eines guten Hiittenkokses, die im Hinblick auf die (Jualitat des Kokses 
rationelle Gestaltung der GróBe der Ofenkammern, die Verwendung von Silicamaterial 
zum Bau der Ófen, der Wert ausschlieBlich mechan. Vorr. bei Zufulir der Kohle u. 
bei Verarbeitung des Kokses, der EinfluB einer guten Abdichtung der Ofentiir auf 
die Qualitat des Gases u. dio Riickkehr zur Beheizung der Ófen m it Sehwach- oder 
Mischgaa besprochen (Tabcllen u. Kurven). (Metallbórse 18. 1349—51. 1462—63. 
1519—20. 1686—87.) H e r z o g .

P. Damrn, Die Eigenschaften der Kokskohle und die Vorgdnge bei ihrer Verkokung. 
Vf. hebt den Wert der Unters. von KoksŁohlen auf Backfahigkeit, Treibdruck u. 
Entgasungsverlauf zwecks Ermittlung ihrer Eigg. heryor, wahrend die Estraktion  
weniger Anhalt bietet, berichtet iiber einge lende entsprechende Verss. m it 6  Stein- 
kohlen, besehreibt die abgeiinderte Vorr. von K o r t e n  zur Ermittlung des Treibgradcs 
sowie diejenige zur Best. des Enveichungspunktes, stellt die Ergebnisse u. sonstigen 
Konstanten sowo die bei Vorentgasung in der Schwelretorte gefundcnen Zahlen zu- 
sammen, fiigt Blah-, Treib- u. Entgasungskurven sowie Vergleich der Aufąuellung 
beim t)bergie(3en m it Pyridin bei u. erortert dio aus den Ergebnissen der Unterss. 
sehlieBbaren Folgerungen fiir die prakt. Verwendbarkeit u. Yerwertung der Kohlen, 
dio Beschaffenhoit des Kokses, den Verlauf des Verkokungsvorganges sowie die Nutz- 
anwendung fiir den Betrieb. Beigefiigt sind ferner Bestst. der Rk.-Fahigkeit der Koks- 
proben, Zus. der Teere aus dem Steigrohr a. aus dem Kohleninnern sowie die Aus-
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beuten an Śchwelteer bei verschiedenen Tempp. nebst Gehh. an sauren Olen. (Gluck- 
auf 64. 1073—80. 1105— 11. Hindenburg O.-S.) W o l f f r a m .

Erich Dubois, Der Einflup des Wassergehalles von Kóhlc und Koks auf Ofen- 
leistung und Ofengarantien. Mit Hilfe der von TERRES u . WOLTER sowie der Warme- 
stello Dusseldorf des „Vereins deutscher Eisenhuttenleute“ ermittelten „V e r  - 
k o k u n g s w a r m e n “ einer Anzahl deutscher Gas- u. Kokskohlen weist Vf. nach, 
dafi hoher W.-Geh. der zu vergasendcn Kohlc, wie er bei Lagorung im Freien u. be- 
sonders bei gewaschener Feinkohle haufig ist, dio Durchsatzleistung des Ofens in 
steigendem, die Gasleistung aber in doppeltem Mafio herabsetzt, mithin einen bei 
der Aufstellung von Garantionormen bisher nicht beriicksichtigtcn starken Einflufi 
ausiibt. Gegeniiber Ofen m it Fremdgasbeheizung erfordern solche m it eingebauten 
Goneratoren bei grófieren W.-Gehh. der Kohle eine starkere Erhóhung des zulassigen 
Zuschlags fiir dio Unterfeuerung. Entsprechend wirlct Koks m it hohem Geh. an W., 
da er nicht nur erhóhte Unterfeuerung bedingt, sondern auch die Vorbrennungstemp. 
emiedrigt. Fiir Abnahmcvorss. empfiehlt Yf. die Eestsetzung eines Hóchstgch. vou 
10% W., da sonst die Unterfeuerungszahl nicht eindeutig erfafibar ist. (Gas- u. 
Wasserfach 71. 793—98. Krefeld.) W o l f f r a m .

J. GrWOSdz, Wassergas und Olinduslrie. Erórterung einer Anzahl moderncr 
Verfahren. (Petroleum 24. 859—70.) T ypke.

F. BoCner, t)ber Generatorgas-Reinigung. Vorziige der Zentralgeneratoren gegen- 
iiber Einzelgenoratoren, Zus. u. Heizwert des Gases boi beiden. Notwendigkeit der 
.Gasreinigung, besonders von dem mitgofuhrten Koksstaub, im Interesso der Lebens
dauer der Ofen. Arten der Staubreinigungsanlagen, Wirkungsgrad, Anlago u. Betriobs- 
kosten, insbesondere Verbrauch an Wasser. Elektr. Staubabscheidung nach Verf. 
Co t t r e l l -MÓl l e r . (Ztschr. Osterr. Ver. Gas-Wasserfachmanner 68 . 139— 44. 
Wien.) W o l f f r a m .

A. Erdely und A. W. Nash, Beiłrag zur Kenntnis der bei der Synłhese hoherer 
Kohlenicasserstoffe aus Wassergas benutzten Katalysaloren. Vergleichendo Unterss. 
m it verschiedenen Katalysaloren bei 285° u. m it Gasgomischen von glcichen Teilen 
Kohlenoxyd u. Wasserstoff hatten das Ergobnis, dafi Co-Gu-Zn-Oxyd der geeignetste 
K atalysator ist. Fast ebenso konstant ist Go-Cu-Al-Oxyd ais Katalysator, jedoeh 
wurde hiermit mehr W. u. weniger Ol gebildet. Die Olausbeute war am hochstcn m it 
dem Co-Cu-Katalysator, seine A ktivitat lafit indessen am schnellsten nach. Der Go-
C,?<-C'e-Oxycikatalysator produziert dio geringste Menge W. u. gute Ausbeute an Ol, 
dio A litm ta t nimmt aber rasch ab. Von den auf Kieselsuuregel aufgetragenen Kataly- 
satoren erwies sich nur Co-Cu-Mn-Oxyd ais ebenso aktiv %vie cinfaclio Katalysatoren. 
Ais geeignetste Temp. fiir die Bldg. fl. KW-stoffc wurdo bei Co-Cu-Al-Oxyd ais K ataly
sator 280—290° fcstgestellt. Oberhalb dieser Temp. entsteht hauptsaehlieh CO„ u. 
CH,, unterhalb 230° geht keino Rk. vor sich. H2-tJberschufi im urspriinglichen Gas- 
gemisch erhoht dio Bldg. von W., t)berschufi an CO mindert die A ktivitat des Kataly- 
sators rasch. Dio Gasgeschwindigkeit iibt einen starken Einflufi auf die Ausbeute aus. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 219—22. Birmingham, Univ.) JUNG.

Kurt Bube, Beilrage zur Verschwelung und Vergasung von Braunkohle. Streif- 
licht-er auf Neuerungen u. Problemo der Braunkohlenindustrie,: Wichtige Grundlagen 
fur die wirtschaftliche Berechnung von Neubauten, Kritisierung neuer Ofen- u. Gene- 
ratorbauweisen, Spulgasschwelung, Flugstaubentfernung, Wassergas aus Braunkohle, 
Verbrennung yon Grudekolcs „in Bewegung", Bzn. aus Braunkohle, Spaltung von 
Reiehgas bzw. Mischung m it Wasser- oder Doppelgas fiir Fernvorsorgung usw. Er- 
orterung. (Braunkohle 27. 717—26. Halle a. S.) W o l f f r a m .

Rudolf Niederleuthner, Die chemische Zusammenselzung bilumindser Schiefer 
und der daraus gewinnbaren Rohóle, mit besonderer Beriicksichligung der schwefelreichen 
Ichlhyolole, ais lechnologischer Wertmesser. (Vgl. C. 1927. II . 1318.) Fortsetzung der 
Zusammenstellung von Unterss. verschiedener Sorten bituminóser Schiefer u., der 
daraus gewonnenen Rohóle. (Wissenschaftl. Mitt. Osterreich. Heilmittelstelle 1928. 
I—III.) Jung .

Richard KiBling, Obersicht iiber die Palentliteralur der Erdolindusirie des Jahres
1926. (P e tro leu m  23  [1927]. 861— 64. B rem on.) P f l u c k e .

Alfred Karsten, Verbesserle Herstellung ron Spaltbenzin, besonders aus Braun- 
kohlenteer und Schieferolen. Beschreibung einer Crackanlage nach dem B l u m n e r - 
Yerf., bei welchem benzinfreie Teero oder Rohóle unter bohem Druck von 35—40 at
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in  einen Autoklaven eingepumpt werden, der mit fl. Blei angefiillt ist. Bei diesem 
Vcrf. wird jegliche tJberhitzung vermieden. (Chem. Apparatur 15. 174—75.) JUNG.

H. Repky, Ober die Vcrbrennung von Koksofengas in  Industrieófen. Es wird 
fur Koksofengas m it einem Heizwert yon 4000—6000 WE/m 3  dureh Rechnung ermittelt, 
daB der LuftiiberschuB bei der Verbrennung auf die Flammentemp. von groBem 
EinfluB ist, die Tempp. sind demnach abhangig von der Bauart des Brenners, dagegen 
ist der EinfluB des Heizwertes nur gering. (Feuerungstechnik 16. 185—-87. S tu tt
gart.) J ung .

V. Krosta, Die chemisćhe und physikalische Untersuchung von Brennstauben. 
Zusammenstellung yon Unterss. u. Richtlinien iiber die Probenahme, chem. u. physikal. 
Prufung yon Kohlenstaub fiir Feuerungen unter besonderer Beriicksichtigung der 
Berichte des Kohlenstaubausschusses des Reichskohlenrats. (Zcntralblatt Hiitten- u.
Walzwerke 32. 375—84. Berlin.) Schulz.

A. Weindel, Neue Glasvorlage fiir  die Bestimmung von Benzol und Benzinen mittels 
aktiter Kohle. Bzgl. der Zeichnung u. Beschreibung des App. sei auf das Original 
yerwiesen. (Brennstoff-Chem. 9. 234. Essen.) Bórnstein.

Compagnie Houillere de Besseges, Besseges, Gard, Frankr., Verkoken von Kohle. 
N icht backende Kohle oder Anthrazit wird m it etwa 5%  Teer, Pech oder Asphalt 
brikettiert, u. die Brikctts werden plotzlich auf wenigstens 700° erhitzt, wobei ein 
an H„-reiches Gas entsteht. (E. P. 291 341 yom 29/5. 1928, Auszug yeroff. 25/7. 1928. 
Prior. 27/5. 1927.) K ausch.

M. J. Mc Quade, Pittsburgh, Tieftemperaturverkokung. Man erhitzt Kohle boi 
niederer Temp. in einer Retorte, dureh die sie hin u. herbewegt wird. (E .P .291962 
vom 14/6. 1927, ausg. 12/7. 1928.) K ausch.

W. Schroth, Dresden, Behandlung von Teeren zwecks Gowinnung aaphaltartiger 
Strafienbelagsmittel usw. Man mischt Teere oder Peche u. Phenole in dem Verhiiltnis, 
daB der Phenolgeh. der Endmischung holier ais der der Hochtemperaturteere u. geringer 
ais der der Tieftemperaturteere ist. (E .P . 291749 vom 7/6. 1928, Auszug yeroff. 
1/8. 1928. Prior. 7/6. 1927.) K ausch.

Thomas Francis Canning und Richard George Clark, Southend-on-Sea, Eng- 
land, Erzeugung von Koldcngas und Wassergas. Man yerwendet wagerechte oder gc- 
neigte Retorten, die ihren Inhalt in eine scnkrcchte Kammor entleeren, u. leitet Genc- 
ratorgas einer ublichen Quelle, die nicht m it dem Innem  der Retorten oder Kammor 
in Verb. stelit, auBen an die Retorten. (E .P . 292235 vom 15/3. 1927, ausg. 19/7.
1928.) K ausch.

Herbert Story Moore, Bumham-on-Sea, Somaset, und Wilirid Stuart Moore, 
Frizington, Cumberland, Gaserzeuger. Die Wassergascrzeuger haben eine Vordestillations- 
retorte iibergelagert, in denen die h. Blasegase dureh mehrere ringfórmige, m it Gitter- 
werk ausgestatteto Rekuperatiyheizkammern, die die Retorte umgeben, strómen. 
(E .P . 292408 yom 10/11. 1927, ausg. 19/7. 1928.) K ausch.

Regenerative Coal Gasiiication System Ltd., London, und Morris William 
Travers, Clifton, Bristol, Carburator fiir Gas der vollstandigen Vergasung von Kohle. 
Die Carburierkammer ist in Reihe m it der Regenerierkammer angeordnet, so daB das 
Blasegas von letzterer nach der ersteren strom t. (E .P . 292410 yom 1 1 / 1 1 . 1927,
ausg. 19/7. 1928.) K ausch.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Niedrig siedende Kohlen- 
wassersloffe. Man laBt auf schwerer fliichtige KW-stoffe eine Halogensaure gegebenen- 
falls in  Ggw. von Katalysatoren bei iiber 100° (120—180°) einwirken. (F. P. 639 994 
vom 25/8. 1927, ausg. 3/7. 1928. D. Priorr. 3/9. 1926, 20/10. 1926 u. 3/2.
1927.) K ausch.

Paul Grene, Frankreich, tłberfiihrung schwerer in  leichte, bestandige Kohlenwasser- 
stoffe. Man unterwirft die Rohole o. dgl. (Teere, Ole yon der Dest. fester Brennstoffe) 
in Dampfform der Einw. yon Katalysatoren (Koks, aktivc Kohle). (F. P. 639 436 
yom 22/l._ 1927, ausK. 21/6. 1928.) K ausch.

Henri Mony, Frankreich, tlberfiihrung schwerer Ole von der Verkohlung von 
Ligniten, Torf, Kohlen und Schiefem, sowie solcher schioerer Ole vegetabilischen oder 
mineralischen Ursprungs in  leichte Ole. Man erhitzt die Schweróle oder Teere in Ggw. 
eines oder mehrerer fester oder fl. Stoffe (FeS o. dgl., KCHjCC^, Na2 S04). (F. P.
638 833 yom 20/12. 1926, ausg. 4/6. 1928.) K ausch.'
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Texas Co., New York, iibert. von: William S. Hadaway jr., New Rochellc, N. Y., 
Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Man verwendet dabei einen App., der aus einer 
senkreohten Crackkammer m it langs darin gelagertem Vieli6 hrenaustauseher u. ZulaC- 
offnung fiir das 01 am Boden des letzteren sowie Ruhrwerk besteht. (A. P. 1678728  
vom 15/9. 1923, ausg. 31/7. 1928.) K ausch .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, Cracken von 
Pelroleumol. Man leitet das Ol erst durch ein Erhitzungsrohr, dann in  eine Expansions- 
kammer u. die erhaltenen Dampfe durch einen RiickfluBkuhler. (A. P. 1 679 208 vom 
22/10. 1923, ausg. 31/7. 1928.) K ausch.

National Łead Co., New York, iibert. von: Robert L. Hallett, Brooklyn, Reinigung 
von Pctroleumolen. Man lost PbCl2  in einer NaOH-Lsg. u. entsohwefelt die Ole mit 
der erhaltenen Lsg. (A. P. 1678 984 vom 17/2. 1926, ausg. 31/7. 1928.) K ausch.

Grigori Petrow, Moskau, Verfahrcn zur Gewinnung von Sulfonstiuren aus Naphtha- 
destillaten, dad. gek., daB durch die Naphthadestillate, gegebenenfalls nach Reinigung 
mit rauchender H 2 SO,, o. dgl., vor ihrer Sulfonierung Luft durehgeblasen wird. — 
Das Verf. ermóglicht die vollstandige Sulfonierung der bzgl. Naphthadestillate, jedoch 
muB dio Oxydation des Oles m it Luft oder 0 2 unterbrochcn werden, sobald die Menge 
der entstandenen Sauren 5—10% ubersteigt. Nach einer solchen Bearbeitung sulfoniert 
sieh das 01 wieder lcieht, sogar m it einer konz. H 2 S04. Folgende Beispiele sind an- 
gegeben: Naphłhadeslillal, D. 0,898, wird m it rauchender H 2 S04, enthaltend 20% 
S03, gereinigt u. m it Lauge durchgewasehen. Das so gewonnene weifie Ol wird bei 
140—150° bis zur Bldg. von 5%  Sauren m it Luft durehgeblasen u. in das dickgewordene, 
oxydicrte, dunkle, gelbe Ol unter krśiftigem Durchmischen bei 60—70° langsam konz. 
H 2 S04, D. 1,82, eingegossen. Beim Stehen entschichten sieh ca. 50% unveranderten 
Oles. Der untere saure Bodensatz enthalt ca. 35% Sulfonstiuren. — Man blast bei 
150—160° durch ein Spindeloldestillat feuchte Luft bis zur Bldg. von 10,5% Sauren. 
Das oxydierte Ol wird m it H 2 S04, D. 1,82, vermischt u. wie oben weiterbehandelt. Man 
erhiilt 30% Sulfonstiuren aus der abgestandenen schwarzen H 2 S0 4  u. ca. 3%  aus der 
oberen Olschielit. Aus letzterer gewinnt man sie durch Behandeln m it Alkalilauge oder 
Extraktion m it wss. A., aus dem Bodensatz der schwarzen H 2 S0 4 entweder ais in W. 
unl. Schicermetallsalze, oder durch Aussalzen bei vorsichtigem, tcilweisem Verdiinnen 
der Siiure mit W. oder durch Extraktion m it Bzn., Petroleum oder Bzl. Das zuriick- 
gebliebene unveriinderte Ol kann wieder oxydiert u. sulfoniert werden. Die Sulfon- 
siiuren finden bei der Hydrolyse von Fellen, ais Emulgator bei der Lederbearbeitung zwecks 
Entfernung der Mineralstoffe, sowie in der Teztilindustrie beim 1Vaschen der Wolle 
Verwendung. (D. R. P. 456 855 KI. 12o vom 27/1. 1925, ausg. 3/3. 1928.) Schottl.

Oskar Low Beer, Frankfurt a. M., Cewinnung von Montanwachs aus bituminosen 
Prodd. pflanzlicher Herkunft, dad. gek., dafi man das Ausgangsmaterial m it Alkali 
gemaB dem Verf. der D. R. P. 433364 (C. 1926. II . 2257) u. gleichzeitig zwecks voll- 
kommener Anreieherung des Bitumens in dem alkalilóslichen Ruckstand m it sulfi- 
tierenden Mitteln oder aromat. Sulfosauren behandelt, worauf das Bitumen aus dem 
Ruckstand in ublicher Weise durch Extraktion gewonnen wird. (D. R. P. 463002 
KI. 23b vom 12/5. 1925, ausg. 21/7. 1928.) K ausch.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von Montammchs. 
Rohes oder entharztes, gebleichtes oder sonstwie vorbehandeltes Montanwachs wird mit 
li. konz. CH3 COOH behandelt. (E. P. 292298 vom 8/4.1927, ausg. 19/7.1928.) K a.

Marius Paul Otto, Paris, Holzbehandlung mit Ozon. Man laBt einen Strom von 
ozonisierter Luft abwechsclnd in zwei entgegengesetzten Richtungen im geschlossenen 
Kreislauf durch die zu behandelnde Holzmasse streiehen. (Schwz. P. 124 388 vom 
8/11. 1926, ausg. 16/2. 1928. F. P. vom 19/11. 1925.) Schutz.

Jean Bonello und Victor Constant Laurent, Frankreich, Verkokungsofen, ins- 
besondere fiir Holz, gek. durch eine Mehrzahl von miteinander verbundenen Ab- 
teilimgen. (F. P. 639 385 vom 17/1. 1927, ausg. 20/6. 1928.) K ausch.

Emile Augustin Barbet und Raphael Malbay, Frankreich, Yerkohlung von 
Bastholz, Ranken usw. unter Gewinnung der Nebenprodd. in Kampagnen von 6  bis 
8  Monaten bei Verwendung der Abgase eines Holzkohlenmotors, die in der Mitte der 
Retorte zur Wrkg. gelangen. (F. P. 33099 vom 22/10. 1926, ausg. 12/6. 1928. Zus. 
zu F. P. 621350; C. 1928. I. 890.) K ausch.

U. G. J. Contracting Co., Philadelphia, iibert. von: Walter H. Fulweiler, 
Wallingford, V. St. A., Bestimmung des Naphthalingehaltes im  Leuchtgas. Eine gemessene 
Menge Leuehtgas wird durch eine Pikrinsaurelsg. von bekanntem Geh. geleitet. Die
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Lsg. wird durch Filtern vom ausgeschiedenen P ikrat befreit, eine nicht m it Leuchtgas 
behandelte Pikrinsiiurelsg. gleicher Konz. ebenfalls gefiltert u. die Widerstands- 
anderung, welche durch das Durchleiten des Gases bzw. die Ausfallung von Pikrinsaurc 
durch den Naphthalingeh. des Gases bewirkt is t, m ittels WHEATSTONEscher Briicke 
gemessen. (A. P. 1 678 591 vom 12/1. 1922, ausg. 24/7. 1928.) K u h l in g .

X X I. Leder; Gerb stoffe.
. Edwin R. Theis und Elliot Lee Mc Millen, Eine kritische Sludie zur Biochemie 

des TVeichens. II . Einflu/3 der Zeit, Temperatur und des Hautverhallnisses auf die Weich
wasser. (I. vgl. C. 1928. II. 312.) Die Unterss. von Mc L a u g h l in  u. T h e is  (C. 1923. 
IV. 550) u. von Mc L a u g h l in  u. R o c k w e l l  (C. 1924. II . 1650) iiber das Weichen yon 
Rohhauten geben einen Anhalt iiber den Grad des Abbaus der Hautproteine, aber kein 
yollstandiges Bild der Veranderungcn der Haute u. Folie wahrend des Weichens. Die 
Best. des Ammoniaks ais direktes MaB der Hydrolyse der Hautsubstanz gibt zu Irr- 
tiimern AnlaC. AuBerdem muB dabei die Ggw. yon N itriten beriieksichtigt werden. 
Die Vff. untersuchen den EinfluB der Zeit, der Temp. u. des Hautgcwichtsverlialtnisses 
beim Weichen unter Best. folgender Werte: 1. Ammoniak-Stickstoff (im Vakuum boi 
30 mm Druck u. Tempp. nicht iiber 40°), 2. organ. Gesamtstickstoff (K j e l d a h l ),
з. Amin-Stickstoff (VAN S l y k e ), 4. Protein-Stickstoff (durch Fallung m it Trichlor- 
essigsaure), 5. HAUSMANN-Zahl, 6. N itrate u. N itrite (bei der W .-A nalyse  iibliche 
Methoden), 7. biochem. Sauerstoffbedarf, 8 . Sauerstoffyerbrauch (Permanganat).

Zur Unters. des Einfłusses der Zeit wurden Stiicke gesalzener H aut im H aut: W.- 
V erh altn is  1: 4 1—5 T ag e  gew eich t u. im Weichwasser dio a n g efu h rten  Werte bestimmt. 
Ammoniak-N, organ . N, Prcotoin-N u. Amino-N nehmen im Weichwasser m it zu- 
nehmonder Weichdauer stark zu, der Amino-N rascher ais der Ammoniak-N. Es sind 
geringe M engen N itrit u. N itrat im Weichwasser festzustellen. Bei der Best. der Ver- 
te ilu n g  des Stickstoffs der Proteino im Weichwasser nach der HAUSJIANN-Methode 
ergibt sich, daB der Amid-N (MaB fiir das in der H a u t  yorhandene NH 3  u. das dureh 
Aufspaltung yon Aminosauren u . Aminodicarbonsauren gebildete NH3) m it zu- 
nehmender Weichdauer stark zunimmfc. Diese Zunahme ist, wie aus der Best. des bas. 
N u. des nichtbas. N, die m it zunehmendor Weichdauer abnehmen, erhcllt, auf die 
Zors. bas. u. nichtbas. Sauren zuriickzufuhrcn. Arginin z. B., das zu 13—15°/0 in tier. 
H aut yorkommt, wird durch starko Alkalien oder Enzyme zu Harnstoff u. Ornithin 
zers., Harnstoff in NH 3  u. C02, Ornithin in Aminoyaleriansaure u. NH 3  oder in Putrescin
и. CÓ2 zerlogt. Der Molanin-Ń der Proteino des Woichwassors nimmt m it zunelimender 
Weichdauer stark ab. Vff. fiihren diese Abnahme auf einen enzymat. Abbau des Trypto- 
phans zuriick. Tryptophan soli durch Reduktionswrkg. (Weichwasser sind stark redu- 
zierend) in Indolpropionsiiure u. NH3, weiter die Indolpropionsaure durch Oxydation 
in Indolessigsaure, C0 2  u. W. yerwandelt werdon, aus der Indolessigsaure durch CO»- 
Abspaltung Skatol entstehen. Aus dem Skatol sclilieBlich soli sich iiber die Indol- 
carbonsaure auch Indol bilden. Die Vff. konnten Indol u. Skatol im Weichwasser 
feststeOen.

Der Sauerstoffyerbrauch des Weiehwassers nimmt m it ansteigender Weichdauer 
zu, ebenso die Menge des gobildeten Nitrits. Die Starkę des Weiehwassers, ausgedriickt 
nach der Formel Mc G o v a n s  (Ammoniak-N +  4,5 X organ. N  +  6,5 X verbrauehter 
O), steigt yon 94 bei 24 Stdn. Weiche auf 310 bei 120 Stdn. Weiche.

Zur Unters. des Einfłusses des Verhallnisses Hautgewicht: Weichwasser wurden 
gleiche Hautmengen in yerschiedenen Mengen W. 24 u. 48 Stdn. geweicht u. das Weich
wasser wio zuvor untersucht. Mit VergróBerung des Yerhaltnisses H a u t: Weichwasser 
nimmt der Ammoniak-N, der organ. N, der Protein-N, der N itrat-N  u. der N itrit-N 
ab. Vergloicht man das Yerhaltnis Protein-N : organ. N, so ist festzustellen, daB in 
den niederen Konzz. der Proteinabbau wesentlich schwacher ist. Mit VergróBerung 
des Verhaltnisses H a u t: W. nimmt die Mengo des yom Weichwasser yerbrauchten 
Sauerstoffs ab. Nach der HAUSMANN-Methode nimmt der Amid-N, der Melanin-N 
u. der bas. N  m it VergróBerung des Verhaltnisses H a u t: W. zu, wahrend der nichtbas. 
N  abnimmt.

Mit ansteigender Temp. des Weiehwassers nimmt der Ammoniak-N, der organ. N, 
der Protein-N stark zu, ebenso bei der N-Verteilungsbest. naoh HAUSMANN der Amid-N 
u. nichtbas. N, wahrend der Melanin-N u. bas. N  abnimmt. Es tr i t t  also mit, zunelimender 
Temp. starkere Hydrolyse der H aut ein u. es geht melir Protein in Lsg. (Journ. Amor.
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Leather Chemists Assoc. 23. 372—97. Bethlehem, Pa. Lehigh Univ. Chandler 
cliem. Lab.) STATHER.

G. W. Schultz, Sulfidflecken. auf weifier Hauł. Ais Ursache der blauen bis 
schwarzcn Flecken, die beim Einbringen von Hauten in Sulfidascher manehmal auf 
der Flcischseite der Haute entstehen, wird allgemein die Bldg. von Eisensulfid an- 
genommen. Alm liche Flecken entstehen, wenn konservierte Hiiute m it Eisen in Be- 
ruhrung kommen, doch weisen diese eine intensivere Farbę auf u. sind mehr auf einzelne 
Stellen beschrankt ais die iiblichen Sulfidflecken, die oft die ganze H aut bedecken. 
Vf. maeht die Beobachtung, daB dio Sulfidflecken nicht auftreten, wenn die Haute 
vor dem Einbringen in den Sulfidascher einige Tage m it reinem Kalk geaschert Werden. 
Wird eine H aut in 4 Teile gesehnitten u. je ein Teil 16 Stdn. m it W., Vio"n -> 1 /s"n -> 
Vx-n. HC1 behandelt u. dann in einen Sulfidascher eingebraeht, so zeigen samtliche 
Hautstiicke Sulfidflecken. Werden dagegen Hautstiicke ebenso 16 Stdn. m it W., mit 
V2 %ig- NaOH, m it ł/4 %ig. NaOH, m it 1 /8 %ig. NaOH u. 40 Stdn. m it 1 /8 %ig. NaOH 
behandelt u. dann in den Sulfidascher eingebraeht, so geniigt die 16-std. Behandlung 
m it NaOH oder die 40-std. Behandlung m it 1 /8 %ig. NaOH, um die Bldg. der
bei der Behandlung m it reinem W. auftretenden Sulfidflecken zu yerhindern. Dieser 
Befund laBt die Tatsache yerstandlich erscheinen, daB Frigorificohaute seltener Sulfid- 
flecken aufweisen ais andere Haute, weil das zum Waschen u. Behandełn m it Salzlauge 
benutzte W. alkal. reagiert. Vf. weist auch im prakt. Vcrs. nach, daB sich Sulfidflecken 
durch eine alkal. Weiche yermeiden lassen. Da alkal. Lsgg. u. keineswegs saure Lsgg. 
die Bldg. von Sulfidflecken verhindern, kann Eisen nicht ais ihre Ursache betrachtet 
werden, yielmehr wird ein organ. Sulfid, etwa Sulfoxyhamoglobin, ais Grund der Sulfid- 
fleckenbldg. anzusehen sein. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoe. 23. 356—61. 
Swampscott, Mass. 25. Vers. Am. Leath. Chem. Ass.) Stather.

Chas. A. Mc Neil, Schwarze Leder. Vortrag. behandelt die yerschiedenen 
iiblichen Methoden der Farbung schwarzer Leder u. die Vor- u. Nachteile der yer
schiedenen dabei benutzten Farbstoffe. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 23. 
361—70. Swampscott, Mass. 25. Vers. d. Am. Leath. Chem. Ass.) Stather.

F. Heim de Balsac, M. Heim de Balsac und A. Deforge, Gerbvermogen der 
„Takaout“-Gallen von „Tamarix articulała“. Vff. beschreiben zunachst das Vork. 
von Tamarbc articulata u. die Entstehungsweise der Gallen, behandełn weiter die 
Verwendung der Takaoutgallen in  den einheim. Gerbereien u. geben dann eine chem. 
u. technolog. Beschreibung der Takaoutgallen u. der iibrigen gerbstoffhaltigen Organe 
von Tam aris articulata. Takaoutgallen enthalten 42—56% Gerbstoff (Schuttel- 
methode), 11—17% Niehtgerbstoffe, 12—13% W. u. 20—28% Unlósliehes. Dio 
Rinde von jungem Tam aris articulata enthalt ebenfalls etwa 10% Gerbstoffe u. 
15% Niehtgerbstoffe, wahrend das Holz des jungen Baumes nur ca. 1% Gerbstoff 
enthalt. (Cuir techn. 21. 347—49.) Stather.

P. B. Davidson und E. C. Sherrard, Der GerbstoffgeJw.lt der Berg-Hemlock-Rinde 
aus Alaska (Tsuga Mertensiana). Nach 8  Analysen yon yorziiglich gemustertem Materiał 
enthalt die getroeknete Berg-Hemlockrinde 5,42% Unlosl., 12,21% Gerbstoffe u. 
9,18% Niehtgerbstoffe. Diese Resultate stimmen annahernd m it den fiir die in  den West- 
staaten wachsende Hemlockrinde ermittelten W erten uberein. (Journ. Amer. Leather 
Chemists Assoe. 23. 371—72. Hide and Leather 76. Nr. 6 . 29. Madison, Wisc. U. S.
Forest Products Lab.) Stather.

James Stuart Burns, London, VerfaJiren zur Behandlung von Hauten, Fellen 
u.dgl. (D. R. P. 462 214 KI. 28 a yom 30/12. 1923, ausg. 6/7. 1928. E. Prior. 1 / 1 .
1923. — C. 1926. I. 2993.) Schottlander.

Societe Franęaise pour l’Exploitation de la Faunę Oceanique, Frankreich, 
Seinc, Chemisches Produkt. Ein zum Gerben yon Haifiseh- u. anderen. Hauten ge- 
eignetes Praparat, das auch in anderen Zweigen der chem., Farbstoff- u. pharmazeut. 
Industrie Verwendung finden kann, wird aus der Galie von Knorpelfischen (Plagio- 
stomen) erhalten, indem man die Galie m it W. auswascht oder kocht u. die erhaltene 
Lsg. nach Zusatz von etwas Bierhefe oder 5%ig. H 2 S 0 4 der Lufteinw. iiberlaBt. Dio 
krystallin. abgeschiedenen Gallensauron werden durch Umkrystallisation aus kochendom 
W. gereinigt. Nach Angabe der Patentschrift lassen sich die erhaltenen Stoffe auch bei 
der Herst. der Gallocyaninfarbstoffe durch Kondensation m it Nitrosodialkylanilinen 
u. ahnlichen, sowie m it Naphthol yerwenden. (F. P. 582 986 yom 20/6. 1924, ausg. 
3/1.1925. Big. Prior. 5/6.1924.) Radde .
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Societe Franęaise pour l’Exploitation de la Faunę Oceaniąue, Frankreich, 
Seine (Erfindcr: Alfred Ehrenreich), Chemisches Produkt. Zur Tronnung der Zahnchen, 
Stacheln oder Hautpłattclien von der H aut von Knorpelfisohen (Plagiostomen) u. 
zur Konseryierung der ungegerbton u. auch der gegerbten Haifischliaute usw. dient 
ein Prod. aus dem Magensaft von Knorpelfisohen, der 1—2 Stdn. auf ca. 35° erwarmt, 
dann schwach gebleicht wird, indem man dio Fl. der Luft u. der Sonne aussetzt, wobei 
sich schlieBlich ein krystalliner Korper abscheidet. Man kann diesen Stoff aueli durch 
Mischen yon 80% Magensaft m it 20% HC1 von 22° Be unter schwachem Erwarmen 
auf 35° erhalten. (F. P. 582 987 vom 20/6. 1924, ausg. 3/1. 1925. Big. Prior. 5/6.
1924.) Radde .

Societe Franęaise pour l’Exploitation de la Faunę Oceaniąue, Frankreich,
Seine (Erfinder: Alfred Ehrenreich), Chemisches Produkt. E in zum Gerbcn von 
Haifischhauten, in der chem. Industrie, zur Herst. von Celluloid u. ahnlichem, in der 
pharmazeut. Industrie usw. geeignetes Prod. wird erhalten, indem man den Urin von 
Knorpelfisohen (Plagiostomen) einem mehrtagigen BleiehprozeB durch dio Sonne 
ausaetzt, wobei nach dem Filtrieren u. Vordampfen oder nach dem Extrahieren mit 
A. ein krystalliner Korper gewonnen wird. (F. P. 582 988 vom 20/6. 1924, ausg. 3/1.
1925. Big. P rio r. 5/6. 1924.) R a d d e .

Ernst Jacoby, Berlin, Verfahren zur Lac.kie.rung von Chromleder mittels Cellulose-
esterlacken, insbesondere Nitrocelluloselacken, dad. gek., daB man die Chromleder mit 
yegetabil. Gerbstofflsg., evtl. nach yorhoriger Entfettung yorbehandelt. — Hiordurch 
wird dio Haftfestigkeit der Nitrocellulosolacke erhoht. (D. R. P.  464 041 KI. 75 o 
vom 18/5. 1927, ausg. 4/8. 1928.) Franz.

X X III. Tinte; W ichse; Bohnerm assen usw.
Joseph Ehrlich, Wien, Schablonisiertes Durchschreibepajńer. Das bekannto Durch- 

schroibepapier wird stellenweise m it einer fiir dio Farbo des erstoren undurchlassigen 
Schicht (z. B. Lackschicht, Papier, K arton usw.) derart bedeckt, daB boi Verwendung 
des Papiers nur an bestimmten u. gowunscliten Feldern dio Abgabo von Farbę u. das 
dam it gewunschto Durchschreibon moglich ist. (Oe. P. 110 103 yom 20/5. 1926, ausg. 
10/7. 1928.) _ K ausch.

D. Gestetner, Ltd., England, Vervielfdltigungsblatter. E in sehr poroser Grund- 
stoff (Yoshinopapier) wird m it einem Kautschuk nicht angreifenden Obcrzug aus 
einem in W. dispergierbaren, gelatinisierenden organ. Kolloid u. einem Ozyfeltsaureester 
(Estor der Ricinolsaure m it Athylenglykol, Trimethylenglykol, A. u. a.) yersehen. 
(F. P. 637 185 Tom 7/7. 1927, ausg. 24/4. 1928. E. Prior. 8/7. 1926.) R adde .

Giinther Wagner, Hannovcr, Herstellung von Schablonenbldttern fu r  Ver- 
vielfaltigungszwecke nach D. R. P. 460330, dad. gek., daB der olast. Uberzug der faserigen, 
poróscn Unterlago entweder auf einer, u. zwar der Celluloseschichtseite odor auf beiden 
Soiten m it cincr Schicht von olimdurchlassigen Stoffen, wie Kunstliarzen, natiirlichen 
Harzon, Estern oder Athcrn solcher Harze, Celluloseestcrn, Celluloscatliern odor 
nitriertem Celluloseather, bedeckt wird. (D. R. P. 461558 KI. 151 vom 18/5. 1926, 
ausg. 21/6. 1928. Zus. zu D. R. P. 460330; C. 1928. II. 315.) K ausch.

Giinther Wagner, Hannover, Herstellung von mit einem elastischen Uberzuge eines 
Cduloseabkommlings versehenen Schablonenbldttern fiir Vervielfaltigungszivccke nach
D. R. P. 460330, dad. gek., daB dio Schablonenblatter m it einem beliebigen B latt 
Papier bedeckt werden, das m it einer ólundurchlassigen Proteinschicht getriinkt ist. 
(D. R. P.  461559 KI. 151 vom 5/9. 1926, ausg. 21/6. 1928. Zus. zu D. R. P. 460330; 
C. 1928. II. 315.) K ausch.

Giinther Wagner, Hannover, Herstellung von Schablonenbldttern fiir Vervielfdlti- 
gungszwecke nach D. R. P. 460 330, dad. gek., 1 ., daB eino faserige poroso Unterlage, 
z. B. Japanseidenpapier, mit einem olast. Uberzug eines Celluloseabkómmlings versehen 
u. m it einem B latt Papier bedeckt wird, das m it einer ólundurchlassigen Schicht aus 
Proteinen oder Kunstharzen, natiirlichen Harzen, Estern oder Athern solcher Harze, 
Celluloseestern, Celluloseathern oder nitrierten Ćelluloseathern oder einer Mischung 
dieser Stoffo bedeckt ist. — 2. Verf. zur Herst. des Deckpapiers nach Anspruch 1, 
dad. gek., daB neutrale, saure oder bas. Salze von Fettsauren, Wachssauren oder Gc- 
mische dieser Korper ais Zusatze zur schutzendon Schicht oder allein ais schutzende 
Schicht yerwendet werden. — Hierdurch werden die Kautschukwalzen der Schreib- 
maschine yor unmittelbarer Beriihrung m it den in der Dauerschablone enthaltenen
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oligen Weichmaehungsmitteln geschiitzt, die Typen werden durch das Schutzblatt 
nicht zugesetzt oder verschmutzt. (D. R. P. 46Ś 831 KI. 151 voiń 13/10. 1926, ausg. 
3/8. 1028. Zus. zu D. R.'P. 460330; C. 1928. II. 315.) Franz.

D. Gestetner, Ltd... London, Yerfaliren zum Umwandeln von Schablonenbldttem 
in Sćhablonen durch órtliche Bo.hand.lung des aus hochporósem Sloff von Japanpapier 
mit einem fatbwiderstehenden tlberzug bestehenden Schablonenblatts mit einem Ver- 
flussigungs- oder Ldsungspiiltel, das den Uberzug zu erwełchen oder auf andere Art 
in seinen Eigg. so zu beeinflussen vermag, daB sich der so beeinfluBte Teil des Uberzugs 
durch die folgende. Behandlung beseitigen laBt. Zwischen einer Flachę des Schablonen
blatts u. dem die Schablone bei ihrer Ausbildung haltenden Tragblatt wird Klebstoff 
gebracht, um durch den Druck des Schrcibgeriltes ein ortliches Anhaften des Schablonen
blatts an den Trager hervorzubringen, dort eine innige Beriihrung entstehen zu lassen. 
Dazu 4 weiterc Anspriiche betreffend Schablonenblatt. (D. R. P. 456 101 KI. 15 b 
vom 25/2. 1926, ausg. 16/2. 1928.) M. F. Muller .

Austin B. Reeve, Chicago, Reinigungs- und Poliermitłel fiir gemalte, emaillierte, 
lackierte Flachen o. dgl. bestehend aus einer Emulsion von W., Ol, yegetabil. Gummi
u. kolloi^enj Ton. (A. P. 1 675 227 vom 26/12. 1922, ausg. 26/6. 1928.) K ausch.

Yoshitaro Katayama, San Bernardino, Californ., Fliissiges Reinigungsmittel fiir 
Holz-, Metali- u. Lederflachen, bestehend aus 95% einer Rhabarberwurzellsg., 1% 
Cedernol u. 4% Alaunlsg. (A. P. 1 678 815 vom 7/7. 1927, ausg. 31/7. 1928.) K ausch .

Jean Baptiste Boite, Frankreich, Reinigen von Parkelt m it einem Gemisch von
1  kg Sand (fein gesiebt), 150 g Vaselinól u. 20 g gekochtem Leinól auf den qm. (F. P.
639 305 vom 11/8. 1927, ausg., 19/6. 1928.) KAUSCH.

XXIV. Photographie.
Hans H. Meyer, Uber die Faserstruktur des Bromsilbers in  den Schichlen phoio- 

graphisclier Trockenplatten. (Vgl. KOCH u . Yogler, C. 1 9 2 6 .1. 11.) Vf. stellt rontgeno- 
graph. -photometr. fest, daB das Ag Br in den Schichten photograph. Trockenplatten 
eine Faserstruktur zeigt, daB namlich dio Oktaederfliichen (111) der AgBr-Krystallchen 
beim Eintroeknen der photograph. Schicht sich weitgehend der Schicht parallel an- 
ordnen. Ais MaB fiir die Gleiclirichtung der Krystallehen in Schichten von Extra- 
rapidplatten m d  die Verteilung ihrer (100)-, (110)- u. (lll)-E benen  auf die ver- 
scliicdenen Neigungen gegen die Ebene der photograph. Schicht gemessen; m it Hilfe 
dieser Messungen erfahren Unterschiede der Ringintensitaten in den an bindemittcl- 
freiem .AgBr-Pulver u. an photograph. Schichten boi senkreohtem Durchgang der 
Róntgenstrahlen erhaltenen Diagrammen ilire quantitative Deutung. — Aucli auf 
einer festen Unterlage getrocknete Schichten reiner Gelatine ergeben bei Anordnung 
der Einzelschichten parallel zum Róntgenstrahl ein ausgesprochenes Faserdiagramm.
— Fiir den Bau des AgBr-Korns folgt aus den Unterss., daB die ausgedehnte Be- 
grenzungsfliicho des plattchenformigen Korns durcli die Oktaederflache (111) gebildet 
wird. In  Schichten von Platten, dereń Korn weniger ausgepragte Pliittchenform zeigte, 
war auch das dam it erhaltene Faserdiagramm weniger ausgepragt ais in Vergleichs- 
scliichten von ausgesprochener Plattehenform. (Ann. Physik [4] 8 6 . 325—52. Hamburg, 
Physikal. Inst. d. Univ.) Leszynski.

Luppo-Cramer, Zur Theorie der Sclarisalion. (Vgl. C. 1928. I. 2338.) Vf. zeigt 
an Hand einer umfangreichen Literaturzusammenstcllung, daB das Auftreten der 
Solarisation naeh primarem Fisieren keineswegs einwandfrei sichergestellt ist. Es 
kann nicht angegeben werden, worauf die Widerspriiche der einzelnen Forscher in dieser 
Fragc zuriickzufuhren sind. Es ist daher nicht berechtigt, daB LESZYNSKI (C. 1928.
I. 3142) die Solarisation naeh primarem Fixieren zur Stiitze der Koagulationstheorie 
herangezogen hat. — Vf. berichtet von Verss. mit EASTMAN-Diapositivplatten, bei 
denen die Solarisation viel eher bei Entwieklung naeh dem Fixicren ais bei gewóhn- 
licher Entwieklung eintrat. Es wurde hierbei m it einem CJuecksilberentwiclder ge- 
arbeitet; die beobachtete Umkehrung unterscheidet sich von der n. Solarisation, da 
weder ImpriLgnierung m it N itrit, noch m it Bisulfit auf das ąuecksilberentwickelte 
Solarisationsbild von EinfluB ist, wahrend bei gewóhnlicher Hervorrufung auch auf 
den untersuchten Platten Bromacceptoren die Umkehrung vóllig yerhindern. (Photogr. 
Industrie 26. 596— 99.) Leszynski.

Herve, Okonomisćhe Herstellung von Bromsilbergelatineplatten und Dauer ihrer 
Empfindlichkeit. Aus Yerss. m it in der Zeit von 1881—1899 hergestellten Bromsilber-
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gelatineplatten wird geschlosscn, dafi sowolil bei Ammoniak-, ais auch boi Siede- 
emulsionen die Empfindlichkeit m it der Zeit abliimmt. Die fcinkornigen Sicdeplatten 
waren scbleierfrci geblieben, die grobkórnigen Ammoniakplatten waren yćrschleiert. 
(Buli. Soc. Franę. Photographie [3] 15. 70—74.) L eszyn sk i.

A. Lumiśre, L. Lumiere und A. Seyewetz, Uber die ^Entwicklercigetischaften 
der Metaderirate. Ausgehend vom Dińitromcsitylen, stelleri Vff. in rcinem Zustand 
Mesorcin, C9 H 1 2 0 2, Trimethyhnetaphenylendiamin u. Trimeihylmetaminoplienol dar u. 
untersucbcn das Entwicklungsvermogen in alkal. Lsg. Da nur das Mesorcin Ent- 
wicklungsyermogen zeigt, ist die Hypothese H om olkas schwer zu halten,' nach der 
die m eta-Dcriw . infolge einer tautomeren Umlagerung unter dcm EinfluB des Alkalis 
ihr Entwicklungsvermogen yerlieren, u. nach der durch die Substitution die Umlagerung 
verhindert wird, u. so das Entwicklungsyermógen erhalten bleibt. (Buli. Soc. Franę. 
Photographie [3] 15.- 90—91.) L eszyn sk i.

— , Photographie in  naturlichen Farben nach dem Carbrorerfaliren „Autotype". Be- 
sebreibung der Technik des Dreifarben-Carbroverf. Durch doppelte Ubertragung kónnen 
seitenrichtige Positive erhalten werden. (Rev. Eranęaise Photographie 9.136—38.) Le s .

Rodde, Das Dreifarbenfilmrerfahren H&raull. Beschreibung des additiyen 
„H erault“ -Verf. (Buli. Soc. Franę. Photographie [3] 15. 80—82.) LESZYNSKI.

E. A. Ollard, Das Verchromen von photogramerten Oberfldchen. Dic Anwendung 
der in England nur wenig ausgefiihrten Verchromung auf Photograyuren wird be
handelt u. die prakt. Ausfiihrung eingehender beschrieben. (Metal Ind. [London] 
3 3 . 129— 31.) W i l k e .

H. H. Schmidt und F. Pretschner, Zur Photóchemie der Halogensilber. I. Mitt. 
Gravimelrische Bestimmung. ron uberschussigem Silber in photograpliischen Schichten, 
insbesondere in Emulsionsnudcln. (Einwande gegeh den analylischen Teil der Arbeit 
von Noddack, Eggert und Leszynski uber die G-iilligkeit der Quantentheorie bei sensi- 
bilisierten Trockenplatten.) Es wird eine quantitative, gravimetr. Methodc angegeben, 
die gestattet, gróBere Mengcn photograph. Materials auf iiberschussige Silber- u. 
Halogenionen zu untersucbcn. Auch Gesamtsilber- u. Halogenbestst. sind móglich. 
Vff. untersuchen nach dieser Methode hauptsiichlich Emulsionsnudcln, die Methode 
kann aber auf alle pliotograph. Materialien angewandt werden. Ais Abbausaure 
dient H N 0 3  1 :3 0 ; bei dieser Konz. treten keine Oxydationsprozesso auf. Durch 
einen besonderen Anąlysengang werden im F iltrat gol. Halogensilber u. uberschiissige 
Silbcrionen bestimmt. Dieselbe Methode wurde auch zur Unters. des Biickstandes 
angewandt, der aber in allen Fallen nur noch Halogen u. Silber in stóchiometr. Ver- 
hiiltnis neben organ. Substanz enthielt. — Nach dieser Methode wird festgestellt, 
daB bei samtlichen untersuchten Emulsionen keine genaue Aquivalenz zwischen 
Silber u. Halogen besteht: Obwohl die Emulsionen durchwegs m it HalogeniiberschuB 
hergestellt wurden, ist immer ein mehr oder weniger groBer tJberschuB an Silber 
yorliandcn. Die Menge dieses zum ersten Mało gravimetr. bestimmten Silbers ist 
in crster Linie von der Art des Halogensilbors abhiingig u. bei AgCl extrem hoch, 
bei A gJ extrem niedrig. E in Zusammcnhang zwischcn iiborschussiger Silbermcngc
u. Empfindlichkeit, Reifungsgrad sowie Darst. ist bis je tzt nicht zu erkennen; AgCl
u. AgJ haben bei nicht stark verschicdener Empfindlichkeit stark differicrende Silber- 
werte. Vff. stcllcn fest, daB in don Arbeiten von E g g e r t  u. N odd ack  (C. 1922.
I. 169) u. von LESZYNSKI (C. 1927. I. 678) diese ubersehussigen Silbermengen nicht 
berucksichtigt sind; nach Ansicht der Vff. kann daher iiber die Giiltigkeit des Aqui- 
valenzgesetzcs fiir Halogensilberschichten nichts ausgesagt werden, u. es finden die 
von LESZYNSKI gefundenen holien Silbcrwerto pro Farbstoffmol. eine einfaohe Er- 
klarung. Vff. weisen ferner darauf hin, daB in der yorliiufigen Veroffentlicbung von 
W e ig e r t  u . L uhr (C. 1927. II. 2638) alles darauf liinwoist, daB yon diesen boi der 
titrim etr. Best. des iiberschiissigen Silbers der Geh. der Handelsplattcn an Halo- 
geniden nicht beriiclcsichtigt ist. — Vff. betonen den W ert von Standardemulsionen 
fiir das wissenschaftlichc Arbeiten. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photo- 
chem. 25. 293—307. Miinchen, Wiss. Lab. d. Fa. O. P eru tz .)  L eszyn sk i.

H. H. Schmidt und F. Pretschner, Zur Photochemie der Halogensilber. I I . Mitt. 
Der Abbau photographischer Schichten mit neutralem, saurem und alkalisćhem TYasser- 
stoffsuperoxyd und mit ammoniakalischem Schwefelammonium. (I. vgl. vorst. Ref.) 
H20 o  eignet sich zum analyt. Abbau photograph. Schichten, wobei zu beachten 
ist, daB der Verlauf der Abbau-Rk. eino Funktion der [H+] ist. Der Abbau m it 
saurem H 2 0 2  yerliiuft genau so, wie m it Sauren allein; H 2 0 2  erleiehtert nur
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durch Zerstorung der Gelatine den- Abbau, so 'daB  bei Yerwęndung von H N 03 
ohne Verlangerung der- Abbaużeit’ durch H 20 2.die Saurekonz, .v o n 'l : 30 auf 1: 100 
herabgesetzt werden kann.; Da es nnmdglich ist, in ' einer Lsg., die Gelatine- 
abbauprodd. u. H 20 2 -enthalt, Halogenionen'mit AgN03 quantitg,tiv zu-bestimmen, 
muB zur Best. der Halogenionen im F iltra t das H 20 2 .erst- durch . Kochen in 
ammoniakal. Lsg. entfernt w erden.. Silberionen dagegeh kónnen direkt m it Alkali- 
halogenid bestimmt werden. — Neutrales H20 2 allejm zerstórt bei langerer Einw. in 
der Siedehitze die Gelatine so vollkommen, daB das Halogensilber sich zusammenballt
u. gu t abfiltrieren laBt. Der Abbau m it neutratem H 20 2 ist aber nur dort angebracht, 
wo es sich nur um reine Ag-Bestst. handelt, da der Riickstand nicht aus reinem Halbgen- 
silber besteht, sondem nóch durch reduzierende Wrkg. der Gelatine entstehendes Ag 
adsorbiert enthalt. — Durch alkal. H 20 2 wird die Gelatine eBenfallś rasch zers tort, 
das Halogensilber wird aber bei Anwendung kleiner Emulsionsmengen quantitativ  
reduziert, so daB sich.im Riickstand das gesamte Ag u. im F iltra t daś gesamte Halogen 
ais Alkalihalogenid befinden. Auch bindemittelfreies Halogensilber wird durch H20 2 
zersetzt, u. zwar bei Anwendung analyt. ublicher Mengen nach den Głeibhungen:

2 AgHlg +  2 NaOH Ag20  +  2 NaHlg +  H 20  
+  H 20 2 ^  2 Ag +  H 20 2 +  0 2

Der ProzeB verlauft quantitativ, die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt vom AgCl 
bis A gJ ab. Beim A gJ greift das gebildete N aJ  storend in den Reaktionsablauf ein, 
indem es das gebildete Ag wieder in A gJ Yerwandelt u. so zur Ausbildung eines neuen 
Gleichgewichts fiihrt, das nur durch Entfem en des gebildeten Na j  (durch Abfiltrieren) 
zugunsten der Red. verschoben werden kann. — Der Befund von’Lijppo-CRAMER 
(Photogr. Korrespondenz 1902. 563), daB zwisehen Verschleierung u. Reduktions- 
vermogen des alkal. H 20 2 kein direkter Zusammenhang besteht, kaęn bestatigt werden; 
die Verschleierung ist eine Funktion der Empfindlichkeit. —  Auch m it II2S  u. (NHt )2S  
kann das Ag leicht ais Sulfid zur Abscheidung gebracht werden. Der sonst wenig ge- 
brauchliche u. wegen der starken Braunfarbung vermiedene Abbau m it Alkali fiihrt 
bei Anwendung von H 20 2 oder (NH4)„S zu befriedigenden Resultaten, da diese beiden 
Stoffe die durch das Alkali hervorgerufene Braunfarbung zum Verschwinden bringen. 
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 25. 354—62. Miinchen, Wiss. 
Lab. d. Perutz G. m. b. H.) • Leszynski.

R. Sehwickert .Ges.,.Freiburg, und E. Burg, Karlsruhe, PMographisches Ver- 
fahren. Den lichtempfindlichen Schichten gemaB dem H auptpatent werden hygroskop. 
Salze, wie NaHSÓ4 oder NaH2P 0 4, u. nicht hygroskop. Salze aliphat. Saiuren, wie 
Natrium acetat-oder -eitrat zugesetat. Es werden unmittelbar durch Belichten (ohne 
Entw.) farbige Bilder erhalten. (E. P. 290 557 vom 28/12. 1927, Auszug yeroff. 11/7.
1928. Prior. 14/5. 1927. Zus. zu E. P. 284253; C. 1928. I. 2768.) K u h lin g .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, Tokio, Photographisches Verfahren. Papier 
wird mittels wss. Lsgg. Echtempfindlich gemacht, weiche Diazo- oder Tetrazoverbb. 
des Diaminodiphenylamins oder seiner Abkómmlinge, eine organ, oder anorgan. Saure
u. gegebenenfalls eine Azofarbstoffkomponente enthalten. (E.P. 290 565 vom 27/4.
1928, Auszug veroff. 11/7. 1928. Prior. 14/5. 1927.) Kuhling .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Dieterle, 
Otto Matthies, Dessau, und Josef Reitstotter, Berlin-Friedenau), Herstellung photo
gr aphischer Silbersalzemulsionen. (D. R. P. 464 450 KI. 57b vom 15/9. 1925, ausg. 
18/8. 1928. — C. 1921/. I . 972 [E. P. 258 237].) . Kuhling.

Eastman Kodak'Co., ubert. von: Samuel E. Sheppard, Rochester, V. St. A., 
Lichtempfindliche Schichten. Photograph. Silbersalzemulsionen werden geringe Mengen 
von Verbb. der Formel I. zugefiigt, in weichen R  einen organ. Rest, wie CĆH:>-, C2H 50-, 
C«H3N- o. dgl., X  u. Y doppelt gebundene Reste von Kohlenstoffverbb., O—, R N ^  
oder Schwefel bedeuten, z. B. C2H50-CS- S- S-CS- OC2H 5, CcH -C O - S- S-CO-CcH;, 
aber auch ringfórmige Verbb., wie n .  oder HE. Die Zusatze steigern die Licht-

L | > C - S - S —C < |  O—c l ^ J c = N R  i Ń = 3 ^ f i = N H .
NR NH

empfindlichkeit der Silbersalzemulsionen. (A. P. 1 678 832 vom 6/6. 1927, ausg. 
31/7. 1928.)_____________ __________ ________ ,______________________Kuhling .
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