
Chemisches Z entralblatt
1 0 7 7

1929 Band I. Nr. 9. 27. Fcbruar.

A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Edmund O. von Lippmann, Die neueslen Forschungen zur Vorgeschićhle der 

Alchemie. Geschiehtlicho Angabon. (Chem.-Ztg. 52. 973. 15/12. 1928.) J u n g .
Edmund O. von Lippmann, Beitrag zur Geschichte der Katalyse. Angabon iiber 

Mitteilungen von Gelchrton alter Zeiten, die bereits auf die Vorgange der Katalyse 
hinweisen. (Chem.-Ztg. 53. 22. 6/1.) Ju n g .

Max Speter, HiUorfs uribekannter Ersllingsvortrag und -druck iiber die Wanderung 
der Ionen bei der Elektrolyse. Wiedergabe des vollstandigen lateinTsehen Titels des 
Vortrages, den WILHELM HlTTOIlF an der Akademie zu Munster „iiber die Wanderung 
der Ionen boi der Elektrolyse“ gelialten liat, u. der dann in deutseher ttbersetzung 
in dio Abhandlung in POGGEKDORFs Annalen iibergegangen ist. (Chem. Ztg. 52.
993. 22/12. 1928. Berlin-Wilmersdorf.) J ung .

Max Speter, .Joseph Black. Zur Erinnerung an sein Geburlsjahr 172S. Abhandlung 
iiber das Leben u. die Arbeiten von JOSEPH BLACK, eines Yorgangers von L a v 0ISIER. 
(Chem.-Ztg. 52. 913. 24/11. 1928. Berlin-Wilmersdorf.) J u n g ,

Stefan Goldscłunidt und Ludwig Orthner, Uber die Ansfuhrung katalytischer 
Obungsprafarate im organischen Unterricht. Angaben iiber die Methodik zur Darst. 
katalyt. Ubungspraparate. (Ztschr. angew. Chem. 42. 40—42. 12/1. Karlsruhe, 
Techn. Hoohseh.) J u n g .

Hans Zeitler, Schulversuche zur Ammoniaksynthese iiber Kalksticksłoff. Be- 
schreibung von Versuehsanordnungen zur Horst. von CaC2 in eitiem leicht herstell- 
baren elektr. Lichtbogenofen, zur Umwandlung dieser Vcrb. in CaCN2 -f- C dureh Einw. 
von N;, bei ~1050° u. zur Oxydation des NH, zu Oxyden des N unter Venvendung 
von Pt-Asbest oder Ce02 ais Katalyaatoren. (Ztschr. physikal. chem. Unterr. 42. 
16— 21. Jan.-Febr. Berlin, Kirschnersehule.) BoTTGER.

H. Hcrziinkel, Einige Bemerkungen iiber isobare Elemente. Me i t n e r  (C. 1926. 
II. 1363) hat die Instabilitat des K  u. Rb zu der Tatsache in  Beziehung gesetzt, daB 
dio Nachbaratome dieser Elemente Isobare besitzen. Nun sind auch bei Br u. J  die 
Nachbaratome isobar; die Isobaren bilden allcrdings nur zum Teil die Hauptkompo- 
nenten ihres Elementes. Vf. -woist auf die Moglicbkoit des Nachweises von ^Urrnrand- 
lungsprodd. des Br u. J, also des K r u. X, in Mineralien hin. Wenn das Alter 109 bis 
107 Jahre betragt, u. dio R adioaktm tiit der Halogene 100-mal kleiner ais die des K  
angenommon wird, dann waren pro g des kompakten Minerals noeh 10-5 bis 10"8 mg 
Kr oder X  zu erwarten. (Naturwiss. 17. 60—51. 18/1. Warsehau, Radiolog. Lab. d. 
Warschauer Wiss. Ges.) L e s z y n s k i .

Frank Lathe Gilbert und Thomas Martin Lowry, Untersuchungen iiber Valenz. 
X I. Mólekulare Leitfdhigkeiten und Ausloschungskoeffizienten voji Derivaten des Cyclo- 
ielluropentam. (X. vgl. C. 1928. I I . 2217.) Bestimmt wurden die molekularen Leit- 
faliigkeiten u. Ausloschungskoeffizienten der Dihalogenide I, II u. III, der Base C3H wTeO 
oder C5H1()Te(OH)2, der Oxyhalogenide C5H 10Te(OH)X, des Tetrajodids C5H 10Te.)4 
der monoeycl. Reilie u. des Bistribromids u. Bislrijodids der letzten Beihe. Im  Falle 
der Basen wurden auch potentiometr. Messungen vorgenommen. Das monocyel.

Dijodid I  kryatallisicrt aus h. oder k. Bzl. in einer roten Form, dio beim Verdunsten 
des Losungsm. gelb wird. Die rote Form lagert sich bei 90—100° in  die gelbe um,
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<lio reyersible Andcrung gehfc bei Zimmertemp. in wenigen Min. vor sich. I  bildet 
ferncr in Chlf. mit J  ein Tetrajodid, aus Methylalkohol glanzcnde sehwarze Krystalle,
F. 82—84°. Die ausgefiihiten Messungen ergeben zusammengefaBt: Die tert. Salze 
yerhalten sich wie starkę Elektrolyte, ahnlichTe(CH3)3J , die sek. Salze ahneln Te(CH3)2 J 2, 
indem sie dureh Hydrolyse ein Halogen yerlieren u. Osyghalogenide bilden. Das ge- 
samte Verh. der Verbb. sprieht mehr fiir eine Zugehorigkeit der cyel. D eriw . zu 
V e rn o n s  a  (trans)- u. nicht zu der isomeren (3 (cis)-Reihe. (Journ. chem. Soe., London 
1928. 2658—67. Okt. Cambridge, Univ.) T a t jb e .

Andreas Smits, Der Einflup intensiver Trocknung auf innere Gleichgeimchte. III. 
(II. ygl. C. 1927. I. 8.) Vf. bespricht eigene Yerss. u. Yerss. von B a k e r  iiber den 
EinfluB intensiyer Trocknung aitf innere Gleichgewiehte. Intensiy getrocknetes Hexan 
verhalt sieb bei rascher Dcstillation wie ein Gemiscb, wahrend die Anderungen des 
Dampfdrucks bei k o n s t a n t e r  Temp., ohne Destillation, aueh nach mehrjahriger Trock
nung nur relatiy klcin sind. Dieser scheinbare Widersprueh mit den yon B a k e r  
fiir yollkommen trockne Stoffe gefundenen anormal hołien DD. erklart sich damit, 
daB sehnelle Verdampfung ein „Geschwindigkeits“ -Phanomen ist u. die nach der 
VlCTOR JlE Y E Ęschen Methode bestimmte DD. einen W ert liefert, der einem „Ge- 
schwindigkcits“-Phanomen entspricht, wahrend der Dampfdruck ein „Gleichgewichts“ - 
Phanomen darstellt; im 1. Pall sind groBe, im 2. Pall sehr kleinc oder uberliaupt keine 
Effekte zu erwarten. E in elektr. Feld hat auf Dampfdruck u. ICp. von Bzl. keinen 
EinfluB, wenn bei Best. des letzteren Uberhitzung yermieden wird. (Verss. m it Bruin.) 
Die Oberflachenspannung (ygl. B a k e r ,  C. 1928. II . 844) ist kein zuverlassiges Kri- 
terium fiir das innere Gleichgewieht, da sie dureh die Entfernung von Staubpartikeln 
aus der PI. bei langem Stehen yerandert werden kann. — Baker fand bei getrocknetem 
A. bei 20° einen Dampfdruck von 374 mm Hg sta tt 442 mm Hg; dieser W ert stieg 
aber langsam. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2399—2409. Sept. Amsterdam.
Univ.) K r u g e r .

Nora Gregg-Wilson und Robert Wright, Sclefctire Losungswirkung. VII. Lóslich- 
keiten in  Ldsungsmittelgemisćlien. (VI. vgl. W r ig h t , C. 1927. II . 894.) An Hand der 
Daten yon S e id e l l  (U. S. Hyg. Labor. Buli. Nr. 67) wird gezeigt, daB die Losliehkeit 
organ. Sauren (auBer Osalsaure) u. ihrer Salze in wss. A. oft groBer sind, ais sich nach 
der Misehungsregel aus den Loslichkeiten in  W. oder A. allein berechnet. Wenn der 
betreffende Stoff in A. u. W. zl. ist, findet sich anormal hohe Losliehkeit bei allen 
Mischungsverhaltnissen; wenn der Stoff in  einer der beiden Komponenten wl. ist, 
t r i t t  dic maximale Zunahme in einer an der anderen Komponente reichen Misehung 
ein. Keine Loslichkeitserhohung bei Stearinsaure. — Vff. bestimmen die Losliehkeit 
von Acetanilid in 1K. +  Methylalkohol, A . bzw. Propylalkohol, Bzl. +  iMethylalkohol, 
A. bzw. Propylalkohol, Methylalkohol bzw. A. -f  Propylalkohol primar +  sok. Propyl
alkohol. Keine Loslichkeitserhohung bei W. +  Methylalkohol, starkerer Effekt bei 
Propylalkohol +  W . ais bei A. +  W. In  den Bzl.-Alkoholgemischen nimmt die 
Loslichkeitserhohung dagegen m it dem Mol.-Gew. des Alkohols ab. Annahernde 
Giiltigkeit der Misehungsregel bei den Gemisehen von 2 Alkoholen. Die Loslichkeits
erhohung beruht wahrscheinlich darauf, daB jede Komponente des Lósungsm.- 
Gemisches m it einer geeigneten Gruppe in der Mol. des gel. Stoffes reagiert. — 
Unterss. der Vff. iiber die Losliehkeit von Phenanłhren in  W. +  Methylalkohol, A. 
bzw. Propylalkohol u. von T y r e r  (private Mitt. an SEIDELL) an Anihracen in Bzl. +  
Pentan bzw. Heptan ergaben nur eine Loslichkeitsabnahme. (Journ. chem. Soc.,
London 1928. 3111—15. Dcz. Glasgow, Univ.) K r u g e r .

F. P. Bowden, Dejinition des wirksanien Flachenraumes bei der Kontaktkatalyse. 
Vf. fiihrt aus, daB aus den Messungen von B ow den  u. R id ea i, (C. 1928. II. 1747) 
nicht folgt, daB die Kathodenoberflache nur sparlich m it Wasserstoff bedeckt ist, da 
nur dic Wasserstoffmenge gemessen wird, die darauf niedergeschlagen werden muB, 
um einen bestimmten Potentialzuwachs zu erziclen, u. niehts iiber die urspriingliche 
Besetzungsdichte ausgesagt wird. Dio Vortcile der elektrolyt. Methode (1. c.) zur 
Messung der wirksamen Oberflaehe gegenuber der Interferenzmethode (CONSTABLE, 
C. 1929. I. 346) liegen darin, daB dio elektrolyt. Methode Aussagen iiber die Ober- 
flachenatome liefert, die Interferenzmethode dagegen unter Vernaehlassigung der 
Feinstruktur Aussagen iiber eine Oberflachenschicht yon der Dicke einiger Tausend 
Atome. (Naturę 122. 647—48. 27/10. 1928. Cambridge, Lab. of Physic. Chem.) Le.

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Pierre Laplagne, Autozydation 
und antioxygene Wirkung. Katalytischc Eigenschaften des Siliciums, des Bors und
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ihre Derimte. (Vgl. C. 1929. I. 345.) Es wurde gepriiffc der EinfluB von krystalli- 
siertem Si, S i0 2 (halogenhaltig u. aus kolloider Lsg. lialogenfrei) SiC'l4, SiB rt u. S iJ i; 
Siliciumckloroform, SiCl3H, u. Siliciumbenzołrichlorid, CeH6CH„SiCl3, Siliciumtetraathyl, 
Si(C2H5).„ u. Orlhokiesdsćiurcathyłcsler, Si(OC2H5)4, sowie Siliciumłetraphenyl, Si(C„H6)4, 
ferner Bor (amorph), Borsdure, Na-Borat u. Athylborat, BCls u. BBra in  l° /0ig. Zugabe 
auf die Oxydation yon Benzaldehyd, Propionaldehyd, Acrolein, von Śtyrol, Terpentinol 
u. Na2S 03 in  saurer u. alkal. Lsg. Die verschiedenen Si-Verbb. zeigen katalyt. Fiihig- 
keiten gegeniiber den Autoxydationsersclieinungen, besonderer Beachtung wert sind 
die der S i02. — Boi Beriihrung yon BCI3 u. BBrs m it Benzaldehyd erfolgt heftige Rk. 
unter Zisehen, wobei jedooh der groBte Teil des Aldehyds unycrandert bleibt. Mit 
Furfurol reagiert BBr3 dagegen so heftig, daB die M. rasch u. vollstiindig Yerharzt. — 
Auch bei B-Verbb. zeigt sich katalysierende Fahigkeit gegenuber der Autoxydation 
u. — wie bei Si aueh — bei yerwandten Verbb. Auftrcten inverser Katalyseń. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 187. 1266— 69. 26/12. 1928.) ' B l o c h .

Erie John Holmyard, The great chemists. London: Metkueń 1929. (138 S.) 8°. 2 s. 6 d. 
J. E. Marsh, The origins and tho growtli of chemical science. London: Murray 1929. (126 S.) 

8°. 5 s. net.
Juan Mir Pena, Nociones de Ffsica y Quimica. Granada: Paulino Yentnro Trayeset 1928.

(284 S.) 8°. Rust. Ptas. 10.— ; carton P t as. 12.—.
Seldell, Solubilities of Inorganic and Organie Compounds. T. I  e t supplement. Paris: 

Gauthier-Villars et Cie. 1928. (X XII, 846, VI, 572 S.) B r.: 200 fr .; Suppl. 150 fr. 
rei.: 225 fr.; Suppl. 175 fr.

Sheldon and Hausman, Physical laboratory experiments for engineering students; new 
ed. New York: Van Nostrand 1928. (134 S.) 12». Lw. § 2.— .

Gino Testi, Alchimia antiea o moderna. Roma: E . Tinto 1928. (30 S.) 16°. Biblioteca del 
curiosi no. 28. L . 1.—.

A,. A to m stru k tu r . R adiochem ie. P hotochem ie.
E. Schrodinger, Neue Wege in  der Physik. Kurze, allgemeinyerstandliche Darst. 

der Entw. der Vorstellnng von der Wellennatur der Materie. (Elektrotechn. Ztschr. 
50. 15— 16. 3/1.) " L e s z y k s k i .

G. Breit, Das magnetische Moment des Eleklrons. Die DiRACsclie Theorie liefert 
fiir das magnet. Moment des Elektrons einen Ausdruck, aus dem folgt, daB in so starken 
Feldern, wie sie in  Atomkerncn yorliegen, das magnet. Moment kleiner ais ein Bom i- 
sches Magneton sein kann. (Naturę 122. 649. 27/10. 1928. Washington, Ca r n e g ie  
Inst., Dep. of Terrestr. Magnetism.) L e s z y k s k i .

L. Rosenfeld, Brechungsindex der Elelclronen und Diamagwlismus. Das durck 
Elektronenbeugungsyerss. direkt bestimmbare Gitterpotential F0 („auBere Austritts- 
arbeit“ nach S o m m e r f e l d ), welches fiir den Brechungsindex der Elektronenwellen 
verantwortlich ist, steht ebenso wie die diamagnet. Susceptibilitat y_d in enger Be- 
ziehung zum „Tragheitsmoment der Ladung“ . Hieraus ergibt sich die Moglielikeit yd 
aus V0 zur berechnen. Die Durchfuhrung der Reehnung fiir eine Reihe yon Ele- 
menten ergibt in  der GróBenordming — Besseres ist nicht zu erwarten — tlberein- 
stimmung m it den experimentellen Werten. (Naturwiss. 17. 49—50. 18/1. Góttingen. 
Inst. f. theoret. Physik.) LESZYKSKI.

G. Gamow, Zur Quantentheorie der Atomzertrummenmg. Wahrend nach der 
klass. Mechanik nur die sehr energiereichen a-Teilchcn die Potentialsehwelle des K em r 
zu iiberwinden imstande sind, um yon diesen eingefangen zu werden, besteht wellen- 
mechan. aber immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit ( IF,), daB ein a-Teilehen in den 
Kern eindringt. Auflerdem spielt die Wahrscheinlichkeit ( IF,), daB das a-Teilchen 
tatsaehlich durch Herausschleudem eines Protons den Zerfall hewirkt, eine wichtige 
Rolle. IFj gibt eine obere Grenze fiir die mdgliche Ausbeute u. durch Vergleich mit 
experimentellen Daten wird es móglieh, TF2 abzusehatzen. Vf. berechnct zunachst 
die relatiye Wahrscheinlichkeit der Zertrummerung eines Al-Kerns fiir yerschiedene 
Geschwindigkeiten der a-Strahlen. I s t  die Geschwindigkeit des a-Teilchens 

2-109cm, so ergibt sich ein Anwachsen der Wahrscheinlichkeit des Eindringens 
des a-Teilchens in  den Kern, was in annahernder Ubcreinstimmung m it den experi- 
mentellen Werten yon RUTHERFORD ist. Vf. berechnct die Wahrscheinlichkeit fur 
die Atomzertrummerung fiir 1 mm Luftaąuiyalent u. trag t die so bereehneten Wahr- 
scheinlichkeiten in  Abhangigkeit yon der Kernladungszahl auf. E in Vergleich dieser 
Ergebnisse mit den yon B o t h e  u . F r a n z  (C. 1928. II. 1418) gefundenen Resultaten

70*
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fur die Totalausbeute in den Elementen B, X, Mg u. Al zeigt gute Ubcreinstimmung. 
Fiir Elemontc m it groBer Kcrnladungszahl fiillt die tlieoret. Kurve fur die Ein- 
dringungsmogliehkeit der a-Teilchen raseli ab, was im krassen Widerspruch zu den 
Ergebnissen von KlRSCII u. PKTTERSSON (C. 1927. II. 370) steht, die fur Fe u. andere 
schwerc Elemente eine zicmlicli groBe Ausbeute der Zertriimmerung gefunden haben. 
(Ztscbr. Pliysik 52. 510—15. 17/12. 1928. Kopcnhagen, Univ.) G. S c h m id t .

Victor F. Hess und Oskar Mathias, Unlersuchung der Schwankungen der kos- 
misclien Ullragammaslrahlung auf dem Somiblick (3100 m) und in Tirol. Gekiirzte 
Wiedergabe der C. 1928. II. 2702 referierten Unterss. (Helv. phys. Aeta 1. 287—88. 
1928.) “ * L e s z y n s k i .

D.-K. Yovanovitch, Ober die y-Slrahlung und die Wurmeenlwicklung des Radiums 
und des Mesolhariums. Vf. besebreibt eine calorimetr. Methode, die den in den Ra- 
Salzen enthaltenen Anteil von MsTh zu bcstinnnen ermoglieht. Mittels eines Mikro- 
ealorimeters wird das Anwachsen der Warnie gemessen, welehe ein MsTh enthaltendes 
Priiparat, das im Gleichgewicht mit RaTh ist, liefert. Naeh den theoret. Betrachtungen 
von P. CURIE (C. 1921. III . 1067) laBt sieh das Alter sowie der Anteil von MsTh in 
Ra-Salzen angeben, wenn folgende esperimentelle Daten bekannt sind: 1. das Ver- 
hiiltnis der Wiirmeentw. eines MsTh enthaltenden Ra-Praparats zu der eines Ra- 
Standards; 2. die In tensitat des Praparats durch y-Strahlmessung, auf einen Ra- 
Standard bezogen. Durch die Messungen des Vf. wird die CuRlEsche Beziehung 
fiir ein Priiparat, welehes Ra u. .MsTh in unbekannten Mengen enthalt, gepruft, sowie 
das Verhaltnis der Mengen von MsTh u. R a in diesem Priiparat bestimmt. (Journ. 
Phvsique Radium [6] 9- 297—;50G. Okt. 1928. Paris, Inst. du Radium.) G. SCHMIDT.

W. Bothe und H. Frailz , Unlersuchungen iiber die durch a-Slrahlen erregte Rontgen- 
stralilung. Vff. setzen ihre Verss. iiber die Erregung der A1-, Fe-, Zn-, K- u. der Au-L- 
Strahlung durch die a-Strahlcn des Po (C. 1928. II. 1418) mit einem argongefiillten 
Zahler fort. Ais Strahlenąuello wurde wieder ein reines Po-Praparat von 0,6—0,3 mg 
Ra-Aquivalent benutzt. Durch sukzcssive Abremsung konntc die Reichweite der 
a-Strahlcn variicrt werden. Ais Fiillgas des Ziihlers dienten 80% Ar u. 20% N. Die 
Wrkg. von Atomtriimmern (H-Strahlen) konnte deshalb giinzlich gegen die der Rontgen- 
strahlen vernachlassigt werden. Das Ziihlerfenster wurde so dicht gewahlt, da(3 der 
EinfluG reflektierter a-Strahlen nicht bcrucksichtigt zu werden brauehte. Die Aus- 
schliige wurden photograpli. registriert. Bei einer Rcilie von Elementen mit einer 
Kcrnladungszahl zwischen 12 u. 30 wurde eine Strahlung festgestellt, dereń Dureh- 
dringungsvermógen bei Berucksichtigung des K-Absorptionssprunges von Al auf 
eine standig m it wachsendcr Kernladungszahl abnehmende Wellenlange schlieBen 
lieC. Beim Zu war die K-Strahlung bereits selir schwaeb. Beim Se tra t eine neue, 
sehr weiche Strahlung auf, welche mit standig abnebmender Wellenlange bis zum Bi 
verfolgt werden konnte. Diese Strahlung stcllt die L-Strahłung dar. Beim Bi wurde 
auBerdem noeh die M-Strahlung beobacbtet. Der Wellenlangenbereieh der angeregten 
K-. L-, M-Stralilung betriigt von 1,1—10 A. Vff. nclimen die Intensitat der erregten 
Róntgenstrahlen ais Funktion der Luftreichweite der a-Strahlen fiir Al, Ca, Fe u. 
Ta auf. Die Anregungskurven stimmen fiir die Ca-, K-, Fe-, K- u. Ta-L-Strahlung 
vollstandig iiberein, nur die Al-K-Ivurve zeigt eine merldiche Abweichung. Hier 
laBt sieli bereits eino deutliche Inflexion fcststellen. Weitere Vcrss. der Vff. beschiif- 
tigen sieh m it der Best. des Absolutwertes fiir die Zahl der erregten Strahlungsąuanten 
pro cinfallendes a-Teilelien. Wegen der Ungcnauigkcit der absoluten Empfindlich- 
keit des Ziihlers fiir Róntgenstrahlen wurdo die Ionisationsmcthode angewandt. Ais 
Erregersubstanz diente Al. Durch Wahl geeigneter Folien konnte eine Korrektion 
fiir die H-Strahlen vorgenommen werden. Fiir die Zahl der pro a-Teilchen langs 
sciner Reichweite von 3,85 cm erzeugtcn Al-K-Quanten ergab sieh 0,056. Aus dem 
gcfundenen Absolutwert fiir die Ausbeute fiir die Al-K-Strahlung werden die Ab- 
solutwerte fur die ubrigen Strahlungen an -Mg, S, Ca, Fe, Zn, Se, Mo, Pb, Sn, Sb, 
Ta, Ir, Au, Bi bcrechnet. Es ergibt sieli fiir die K- u. L-Strahlung ein allgemeiner 
Abfali der Ausbeute mit zunehmender Ordnungszahl. Der Primarvorgang wird ais 
ein IonisationsprozeB diskutiert. Die ,.innere Absorption“ der durch die a-Strahlen 
liervorgerufenen Strahlungsąuanten bestimmt die K- u. L-Anregungskurven, die in 
Analogie zu der BRAGGsehen Kurve fiir die differentiale Gcsamtionisation in  Ab- 
Łangigkeit von der a-Reichweite gebracht wird. Hinsichtlieh der Anregungsgrenzen 
widersprechen die Ergebnisse der Vff. der THOMSOXŚchen Theorie der Ionisation,
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nicht abcr der BORXschen Quantenmeclianik der StoBvorgange. (Ztschr. Physik 
52. 466—84. 17/12. 1928. Berlin-Cliarlottenburg, Physikal.-Techn. Reiehsanst.) G. SCH.

P. Scherrer und A. Stager, Zerstreuung von Bonłgenslralden an Quecksilbcrdampf. 
Aus Messungcn der Zerstreuung von RónlgenstraMen an //jr-Dampf wird die -P-Kuryc 
(gcstreute Amplitudę ais Funktion des Streuwinkels) bestimnit. Diesc vcrlauft glatt, 
zeigt keine Maxima u. entspricht vollkommen den aus Krystallintcrfcrcnzcn ermittelten 
i'’-Kurvcn. (Helv. phys. Acta 1. 518—33. 1928. Ziirich, Pliysikal. Inst. d. E .T.H.) Le.

R. T. Birge und J. J. Hopfield, Das ultrawólette Bandenspektrum des Stick- 
stojfś. Es wird das Bandenspektrum des N2 im Ultraviolett in Absorption u. Emission 
neu untersucht. Im Gebiet 1200—2000 A wird ein friiber aufgefundenes Banden- 
system bis aut 00 Banden vervollstandigt u. analysiert. Es ergibt sieli die Banden- 
kopfformel v =  68962,7 +  (1678,959 n' — 13,318 n'~ — 0,035353 n'3) — (2345,16 n"  — 
14,445 n"2). Dieses System tr i t t  aueh in Absorption auf. Es fiihrt also zum Grund- 
zustand X  des łf2. Der Ausgangszustand des Systems ist neu; er wird von den Vff. 
m it a bezeiclmet, u. das Bandensystem ,,a-Banden“ genannt. In  Emission wurden 
wcitere Banden neu bcobachtet, die zu Systemen u. „c“ z usam niengef a (.U
werden. In  Erganzung zu den vier bekannten angeregten N2-Zustanden „ X “, „A‘\  

„C“ u. ,,Z>“ ergeben die neuen Messungen die vier Zustiinde „u“, „ 6“, .,6' “ u. „c“. 
Die Konvergenzstellen der Sohwingungsąuanten iiber X , A. a, B  u. C werden neu 
berechnet; sie ergeben eine Dissoziationsspannung von 11,75; 11,88; 11,85; 12,23 u. 
12,25, im Mittel 11,9 Volt. Dies wurde fruher ais die eigentlichc Dissoziationsenergie 
des angesehen, indem angenommon wurde, daJ3 die Dissoziation zu zwei unangeregten 
N-Atomen fiilirt. Es ist aber moglicli daB ein N-Atom im metastabilen Zustand 
(Energie 2,4 Volt) entsteht; dann erhalt man fiir die Dissoziationsenergie 11,9—2,4 =
0,5 Volt, in tlbereinstimmung mit M U LLIK EN  (C. 1929. I. 478). (Astrophysieal Journ. 
68. 257—78. Nov. 1928. Univ. of California, Phys. Lab.) R a b in o w itsc h .

Stefan Pieńkowski, Ober die Verzogerung des Eintritls der griinen Fluoresceuz 
des Quecksilberdampfes. Die griine Eluoreseenz des Hg-Dampfes setzt nicht sofort 
naeh einer Ultrayiolettbeleuchtung, sondem mit einer \rerzogerung ein. Wenn Hg- 
Dampf durch eine beleuelitete Zone hindurchstrómt, so erseheint dahinter zunachst 
eine dunkle Zone, dann eine Eluorescenzzone mit zuerst zunehmender, zum Schlufi 
abnehmender Intensitat. Vf. untersucht die Intensitatsverteilung in Abhiingigkeit 
von Druek u. Stromungsgeschwindigkeit. E r findet eine Fluorescenzverzógening 
von etwa 10-5 sec., die m it wachsendem Hg-Druck abnimmt. E r folgert daraus, 
daB der ProzeB in Stufen erfolgt, 1. Hg2 +  h v (LTltraviolett) =  Hg2';  2. H g,' — y  Hg.,"
(andere Modifikation) u. 3. Hg„" ----y  Hg2 +  h r (grunes Pluorescenzlieht). Der
Vorgang 2 oder 3 muB dureh StoBe m it anderen Atomen oder Moll. erleiehtert werden; 
dies folgt aus der Besehleunigung der Ausstrahlung durch Druckzunahme. (Buli. 
Int. Aead. Polon. Sciences Łettres Serie A. 1928. 241—56. Warschau, Inst. f. Exp. 
Phys. d. Univ.) RABINOWITSCH.

C. C. Kiess, Interferomelrischc Messungen der Wdlenlangen im Yakuumbogen- 
spektrum des Titans und anderer Elemente. t)ber 300 Linien des Ti werden im Vakuum- 
bogen mittels eines EA B R Y -PER O T-Interferom eters in bczug auf die Ne-Normalcn
2. Ordnung ausgcmessen. Die Genauigkeit wird mit 1: 4,5-10° bis 1: 6-10G angegeben. 
Es werden ca. 300 Ti-Linien zwischen 6743 u. 2941 A m it Intensitiiten, Tcmp.-Klassen u. 
Zuordnungen zu bestimmten Termkombinationen tabelliert; die Ternie sind der 
Analyse von K ie s s  u. K ie s s  (C. 1923. I II . 1148) u. R u s s e l l  (C. 1928. I. 2782) 
entnommen. Genaue Werte fiir 21 Tripletterme werden angegeben (tiefster Term, 
3F 2, gleieb Nuli gesetzt). Mit dem gleichen App. werden ca. 60 Linien des Fe u. ca. 
25 Linien des Cu, sowie einzelne Linien des Na, Al, Ca, V, Cr, Mn, Ni, Ba genau 
ausgemessen. (Bureau Standards Journ. Res. 1. 75— 90. 1928. Washington, Bureau 
of S tan d .)  RABINOWITSCH.

K. wieland, Verbindungsspeklren der Halogensalze von Quecksilber, Cadmium und 
Zink. VI. untersucht im Bereich von 400—2300 A die Spektren von HgJ„, HgBr„, 
HgCL, CdJ2, Cd Br.,, CdCl.,, Z nJ2, ZnBr„ u. ZnCL. Die Hg-Halogenide zeigen unter- 
halb 3000 A besonders schone, naćh Violett abschattierte Bandensysteme, die in scharfc 
Kanton, nicht aber in Linien aufgelost sind; CdJ,, CdBr, u. Z nJ2 zeigen zwischen 
3400 u. 3100 A entsprechende Systeme, wahrend ZnBr2, ZnCl„ u. CdCl2 weniger iiber- 
sichtliche Banden geben. Das HgCl2-Spektrum (zwischen 2650 u. 2380 A) wird ana
lysiert. Das System besteht aus nahezu 100 Banden, die sieh durch eine Kantenformel 
(mittlere Abweichung A v — — 1) wiedergeben lassen. Fur Cl lieB sich an rund
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■10 Kanten eine Isotopenaufspaltung nachweisen. Die entsprechenden Banden des 
HgBr2, die etwas nach langeren Wellen verschobon słnd, zeigen ebenfalls Dubletts, 
die sehr wahrscheinlieh den Br-Isotopen zuzusehreiben sind. — Die Cd- u. Zn-Halogenidc 
zeigen im Rot u. Gelb diffuse Bandensysteme, die den von L o h n m e y e r  (Ztsehr. wiss. 
Pliofcogr., Photophysik u. Photochem. 4 [1904]. 367) untersuchten, im Grim u. Blau 
gelegenen Systemen der Hg-Halogenide entsprechen. (Helv. phys. Acta 1. 442—43. 
1928. Basel, Physikal. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Bureau Oi Standards, Filier zur Ferdnderutig der Farbtemperatur gluhender 
Licliląuellen zum mittleren Sonnenlichl. Angabe von Tageslichtfiltern. Die Kompo- 
nenten der Filterlsgg. sind CuSOt • 5 ll .fi ,  CuSOi ■ • 6 I I f i ,  Mannit u. H2S 0 3;
bzgl. der genauen Żus. der Lsgg. muB auf das Original rerwiesen werden. (Journ. 
Franklin Inst. 206. 696—97. N ov. 1928.) L e s z y n s k i .

Cu. Bouhet, EUiplische Polarisation, erzeugt durcli lieflexion an der Oberflaclic 
von Fettsaurclosungen in Wasser. (Vgl. C. 1927. II . 1789.) Die vom Vf. friiher durch- 
gefiihrten Messungen der E lliptizitat an melireren Sabslsgg. verschiedener Konz. 
wurden ausgedehnt auf wss. Lsgg. von Korpern, welche die Oberflachentension er- 
niedrigen. Untersueht wurde die Reihe der ITettsauren, von der Essigsaure bis zur 
Myristinsaure (niclit Ameisensiiure). Die Unterss. der Elliptizitaten gelten sowohl 
fur die loslichen, wie fiir die in W. yollstandig unl. Sauren. Die E lliptizitat fur die 
niederen Fettsauren scliwankt zwiselien +0,00040 (W.) bis zu dem W ert fiir reine 
Sauren. Vergliclicn mit den W erten aus Salzlsgg., ergibt sieli auch fiir vorliegende 
Falle die Existenz einer monomolekularen Saureschielit, die an der Oberflaclic der 
Lsg. adsorbiert ist. Die Elliptizitat durehlauft ein Minimum, das fiir Buttersaure 
(0,00028) bei der Konz. 9,9% liegt; fur Valeriansaure boi 0,00016 (Konz. 3,72%). 
Das Minimum der Elliptizitat sinkt mit steigendem C-Geh. der Sauren. Aus anderen 
Arbeiten ii bej' die Besetzbarkeit fiir jedes Sauremol. scklieBt Vf., daB fiir die vor- 
liegenden Lsgg. die KW-atoffkctte senkrecht auf der Oberflaclie der FI. steht. Aus 
den Kurven der Elliptizitat scheint hervorzugehen, daB die Orientierung der Moll. 
an der Oberflaclic reiner Sauren ganz anders is t ais bei Lsgg., wo fiir die Elliptizitat 
das Minimum liegt. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 59— 61. 2/1.) R e i n i c k e .

Wilward-Liquier und R,. Descamps, Hotationsdispersion von Nicotinlosungen 
im Ullraviolett. (Vgl. L iq u ie r , C. 1927. II. 1671.) Fugt man zu wss. Nicotinlsgg. 
allmahlicli HC1 bis zum Punkt yollstandiger Neutralisation der einen der beiden bas. 
Funktionen des Nicotins, so rerhalten sie sieli — im ultravioletten ebenso wie im sieht- 
baren Teil — wie Gemisehe m it jo nach der Pu wechselnden Anteilen aus zwei opt.-akt. 
Bestandteilen mit yerschiedener Dispersion. Der eine dioser Bestandteile ist das nicht 
elektrolyt. dissoziierte Mol., der andere das opt.-akt. łon. (Buli. Soc. chim. Belg. 37. 
345—50. Okt. 1928.) B l o c h .

Stotherd Mitchell. Rolaliunsdispersion Uiid Circułardichroismus von Caryophyllen- 
nitrosit. Die Rotationsdispersion einer Lsg. von Caryophylhnnitrosit in A. wird bei 
8 Wellenlśingen zwischen 435,8 u. 690,8 m/t untersueht. Die Rotation erreieht bei 
ca. 625,0 m/i ein positivcs Masimum, wird bei 680,0 m/t 0 u. danach negatiy. Schmale 
Absorptionsbande m it dem Kopf bei ca. 680,0 ,um, Caryophyllennitrosit zeigt also 
den COTTOX-Effekt (Masimum der Rotation an einer Seite der Absorptionsbande, 
ilinim um  an der anderen). Die Absorptionsspektren fiir rechts- u. links-zirkular- 
]X)larisiertes Lieht sind deutlich verschieden. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
3258—60. Dez. Univ. of Glasgow.) K r u g e r .

A. K. Bhattacharya und N. R. Dliar, Energetik, Qiw>iteimirkiint/und Temperalur- 
koeffizienten einiger photocJiemischer Beaktionen bei Strahlungen rerschiedener Freąuenz. 
(Vgl. C. 1929. I. 848.) Yff. untersuchen dureh Best. von Reaktionsordnung, Tempe- 
raturkoeffizienten u. Quantenausbeute die folgenden photochem. R kk.: 1. Zcrs. wss. 
Lsgg. von Nafio(NO,,)e. — 2. Zers. wss. Lsgg. von K2S f i s. — 3. Rk. zwischen K J  u. 
K2S20 8. — 4. Rk. zwischen Brom u. Mtlhylalkohol. — 5. Rk. zwischen Brom u. A. — 
6. Rk. zwischen Omlsdure u. Chromsaure. — 7. Rk. zwischen Jod u. Aceton in  Ggw. 
von IICl. — 8. Rk. zwischen Milchsdure u. KMnO^ in Ggw. von MnSOA. — 9. Rk. 
zwischen Weinsaure u. KM n04 in  Ggw. von MnS04. — Bei allen untersuchten Rkk. 
wird das Aquivalentgesetz uberschritten. Die Quantenausbeute steigt mit der Temp. 
u. der Freąuenz der einfallenden Strahlung. Im Sonnenlicht werden hohere Quanten- 
ausbeuten gefunden, ais bei Belichtung mit ausgesonderten Spektralgebieten (6000 bis 
4450, 5850—5450, 760S—7000 A). Die Temperaturkoeffizienten der photochem. Rkk. 
sind immer kleiner ais die der entspreehenden therm. Rkk. u. gróBer ais 1. Je  groBer
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die boobachtetc Beschleunigung durch die Belichtung war, um so niedriger war der 
Temperaturkocffizient. Die Berechnung der minimalen zur Beschleunigung not- 
wendigen Freąuenz aus den Temperaturkooffizienten ergibt, daB bei allen untersuchten 
Rkk. diese Aktivierungsfrequenz im Ultrarot liegt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 176. 
372—84. 17/11. 1928. Allahabad, Univ., Chem. Dep.) LESZYNSKI.

David Leonard Chapman und Philip Powell Grigg, Bemerkung uber die Ge- 
schwindigkeit der photochemischen Vereinigung von Chlor und Wassersłoff in  Glascapillaren. 
Im Licht der gleichen Intensitat ist die Gesclrwindigkeit der Veroinigung von H 2 u. 
Cl2 in  Glascapillaren groBer ais in  weiteren Rohren. Dies steht m it der Annahme in 
Einklang, daB die photochem. Vereinigung von H 2 u. CI2 auf der Ggw. eines instabilen 
Katalysators beruht, der im K ontakt m it Glas zerstort wird u. eine merkliche Lebens- 
dauer hat. (Journ. chem. Soc., London 1928. 3233—35. Dez. Oxford, Jesus Coli.) K bu.

Heinz Kieser, Theoretische Betrachtungen zur Phołolyse der Silberhaloide unter 
BerucksiclUigmg der Quantentheorie und des photoeleklrischen Effektes. (Vgl. C. 1928. 
II. 2427.) Es werden die chem. Sekundiirrkk. bei der Belichtung des reinen AgBr, 
des AgBr in  W., in N aN 02-Lsg., in AgN03-Lsg. u. in  Gelatine diskutiert, u. es wird 
versueht, auf Grund der Elektronenwanderungshypothese physikal. Sekundar- 
erscheinungen darzustellen. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 
275—87. Jan.) L e s z y n s k i .

Edwin Mutter, Zur Pliololyse des bindemitłdfreien Silberbromids (Brombestimmung). 
(Vgl. K i e s e e , C. 1928. II . 2427.) Vf. untersucht das Verh. des Broms bei derPhotolyse 
des bindemittelfreien AgBr, unter Verwendung einer Modifikation der titrimetr. 
Halogenbest. naeh VOLHAED. E s wird festgestellt, daf3 das gebildete Brom im End- 
zustand ais łon vorliegt. Durch Losungsverss. wird festgestellt, daB HNO, nur in  
sehr geringem MaBe lósend auf das gebildete Ag einwirkt. Ais sekundare Rk.-Prodd. 
treten H-Ionen in aquivalenter Menge u. freier Sauerstoff auf. Es wird angenommen, 
daB die OH-Ionen des H 20  mit den photolyt. entstandenen Br-Atomen in Rk. treten. 
Analog der Acceptorwrkg. des H20  wird die des N itrits gedeutet:

Br +  N O r  =  B r-  +  N 0 2.
Es wird versucht, die Photolyso des Ag-Kórpers ais erhohte AcceptorwTkg. der 

OH-Ionen des H 20  zu deuten. Es wird der zeitliche Yerlauf der Photolyse verschiedener 
AgBr-KSrper verfolgt, u. es wird die Abhangigkeit der relatiyen Empfindliehkeit des 
AgBr von den Konzz. der fallenden Lsg. untersucht. Das Quantenaquivalent des 
NitritkSrpers ist nahe gleich eins, ebenso das des Ag-Korpers, das des Aquivalent- 
kórpers dagegen infolge der Regression nur 0,1. Der Vergleich der Schwarzungskurven 
nut der gebildeten Br-Menge ergibt, daB der Verteilungszustand des gebildeten Silbers 
bei den verschiedenen AgBr-Korpern verschieden ist, so daB es nicht móglich ist, auf 
Grund der Schwarzungen yergleichende Schlusse auf den Grad der photochem. Zers. 
zu ziehen. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 193-—234. Jan.) Le .

H. Shipley Fry und Elmer G. Gerwe, Wirkung von ultraviolełte7i Lićhtstrahlen 
auf Ferricilratlosungzn. Eisenhaltige pharmazeut. Citronensaurelsgg. werden im Lichte 
leicht unter Bldg. von C02 u. Aceton bei Red. des Fe zers., nach quantitativer Unters. 
entstehen fur jedes Mol. Ferrisulfat 3 Moll. C02. Zunachst wird unter Bldg. von Aceton- 
dicarbonsaure 1 C02, dann unter Zers. letzterer zu Acetessigsaure ein weiteres C02 
frei, worauf letzterc Saure dann in  Aceton u. CO, zerfallt. Summar. Gleiehung: 

(CH,COOH)2-C(OH)COOH +  Fe2(S04)3— >
CH3‘ CO-CH3 +  3 C0 2 +  2 FeSOj +  H 2S04.

Die quantitativen Ergebnisse bestatigen diesen Reaktionsmechanismus. (Ind. engin. 
Chem. 20. 1392—94. Dez. 1928. Cincinnati, Univ.) Geoszfeld .

Maurice Arthus, Eintoirkung der ulłramoktłen Strahlen auf einige EiiceifSstoffe. 
(Unter Mitarbeit von Georges Boshell.) Lsgg. verschiedener EiweiBstoffe wurden 
in  offenen PETRI-Sehalen 1 Stde. bei Tempp. nicht uber 25° in 40 cm Entfernung 
mit einer Quarzlampe bestrahlt. Das Fibrinogen des Citratplasmas von Kaninchen 
u. Pferd verlor dabei seine Koagulierbarkeit bei 56°, seine teilweise bzw. yollstandige 
Fallbarkeit durch halbgesatt. bzw. gesatt. NaCl u. seine Eigg., unter dem EinfluB 
von Thrombin (Gift von Lachesis lanceolatus) oder CaCl2 F ibrin zu liefern. Fibrinogen- 
lsgg. (HAMMAESTEN) schieden bei Bestrahlung einen feincn Nd. ab u. wurden durch 
das Gift von Crotalus terrificus nicht mehr koaguliert. Casein in NaF-Lsgg. wurde 
in eine durch Essigsaure nicht fallbare Substanz verwandelt, Gelatine in  ŃaF-Lsg. 
zeigte eine Abnahme des Erstarrungsvermogens. (Arch. In t. Physiol. 30. 244—49. 
25/11. 1928. Lausanne, Inst. de Physiologie.) K e u g e e .
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Maurice Arthus. Einwirkung der ultrauioletten Slrahhn auf cinigc Gijle und Gtgen- 
gifte. (Unter M itarbeit von Henry N. Warner Collins.) (Vgl. vorst. Ref.) Dic Giftc 
von Crotalus terrificus, Lachcsis lanccolatus, Vipera Russellii, Na ja tripudians werden 
durch UltraYiolettbcstrahlung zerstort (gemesson durch ihre Wrkg. in vivo u. in yitro 
auf die Koagulierbarkeit von Eibrinogenlsgg. durch CaCl2). Beim Cobragift ging unter 
TJmstanden bei Bestrahlung die koagulationshemmende Wrkg. in eine schwach be- 
schleunigende iiber. Ggw. voa Pferdeserum, EiereiweiB oder WiTTE-Pepton schiitzt 
die Schlangengifte vor der Zerstórung durch ultraviolettes Licht. Die Gegengifte 
(Anticobra-^ Antidabaia. Antibothrops-Serum) werden durch die Bestrahlung wenig 
verandert, bei Verdiinnung, d. h. bei geringer Konz. an Proteinstoffen, werden sie aber 
ebenso zerstort wie die Gifte. (Arch. In t. Physiol. 30. 250—66. 25/11. 192S. Lausanne, 
Inst. de Physiologie.) K r u g e r .

E. Kirillow, Uber die Speklraherteilung des inneren Pholoeffekts in  den Silber- 
haloiden. Es wird die lichtelektr. Leitung in  kornigen Schiehten des AgJ, AgBr u. 
AgCl spektral untersucht, u. dabei festgestellt, daB durch chem. akt. Strahlen die 
Spektralkurve des Photoeffekts grandlegend verandert wird; die Belichtung bewirkt 
unter anderem im Gebiete langerer Wellen die Entstehung sekundarer Maxima, dic 
auf eino Verzerrung der Elektronenbahnen u. Schwarzung der Bindungen infolge 
einer Gruppierung der Elemente krystallin. Struktur zuruckgcfiihi-t wird. H aupt- 
u. Nebenmaxima verschieben sich beim Ubergang von AgJ u. AgBr zu AgCl nach der 
Seite kiirzerer Wellen. Fur den Ubergang von AgJ zu AgBr kann fur das Neben- 
masimum eine entsprechende Verschiebung festgestellt werden, wahrend sich die Ver- 
schiebung des Hauptmasimums der Beobachtung entzieht. Die Verschiebungen sind 
in  vollcr Uburcinstimmung mit der Ordnung der Halogene in der Reihe, in der sich 
die Anionen nach F a ja n s  (C. 192 3 .1. 1301) m it steigender Verzerrung der Elektronen
bahnen ordnen. Nach anhaltender Belichtung andert sich der Dunkelwiderstand 
etwas, vermindert sieli in  AgJ u. wiichst in AgBr u. AgCl. Der Zusammenhang der 
photoelektr. u. photograph. Effekte wird besonders durch das Zusammenfallen der 
beiden Masima deutlieh. Man kann annehmen, daB sich fiir die durch Lichtwrkg. 
abgespaltenen Elektronen zwei Moglichkeiten bieten, sie konnen sich erstens m it einem 
der benachbarten Kationen verbinden, zweitens konnen sie einige Zeit frei bleiben 
u. so Trager des primiiren Photostroms werden. Welche der Moglichkeiten eintritt, 
hangt von einer Reihe von Faktoren ab, die durch Besonderheiten der Krystallstruktur 
u. durch Yorhergchende Belichtung beeinfluBt werden. (Ztschr. wiss. Photogr., Photo- 
phj^ik u. Photochem. 26. 235—48. Jan . Odessa, Physikal. Inst.) L e s z y n s k i .

E. Frey, Beeinjlus&ung der Elektrmiensekunddremission einer Aluminiumplatie 
durch Licht. Bei der Belichtung nicht entgaster Al-Platten mit der Gesamtstrahlung 
einer Quarzlampe wird eine Verminderung der Sekundaremission im Hochvakuum 
um ca. 15°/„ festgestellt. Der Effekt laBt sich ais Vermindcrung der Zahl der echt u. 
diffus reflektierten Primarelelctronen deuten. Die Kurvcn der Sekundaremission ais 
Funktion der Primarelektronengeschwindigkeit zeigen eine Hysteresiserscheinung, 
die auch durch dic Belichtung beeinfluBt wird. (Helv. phys. Acta 1. 385—416. 192Ś. 
Basel, Pliysikal. Inst.) L e s z y n s k i .

Aa. E lek trochem ie. T herm ochem ie.
R. Sanger und O. Steiger, DiehktrizitatskonstanU. von Wasserdami>f, Konstitution 

des Wassermohkiils. (Ygl. C. 1927. II . 903.) Aus Messungen der Temp.-Abhangigkeit 
der DE. des Wasserdampfes ergibt sich nach DEBYE fiir das elektr. Moment des H 20- 
Mol. der W ert // =  1,84-10-18. Mit Hilfe der von E u c k e n  (C. 1921. III . 991) aus 
den ultraroten Absorptionsspektren berechneten Haupttraghcitsmomente werden die 
Dimensionen des symm., nicht gestreckten ILO-ilol. bcrechnct. (Helv. phys. Acta 1.
369—84. 1928. Ziirich, Physikal. Inst. d. E.T"H.) LESZYNSKI.

Sidney J. French und Louis Kahlenberg, Die Natur von Gas-Metalleleklroden. 
(Metal Ind. [London] 33. 443—46. 543—45. 569—70. 7/11. 1928. — C. 1928. II. 
2333.) COHN.

Vasilesco Karpen, Die van der Waalsche Głeichung und die Prinzipicn der Thermo- 
dynamik; Ableitung der Maxwell-Clau$iusschen Beziehung und der Clapeyronschen 
Formel aus jener Głeichung. D ie  CLAPEYRONschc G łeichung u . d ie  MASWELL-CLAUSIUS- 
PŁANCKsche F o rm el w erden , ohne  d as  CARNOTsehe P r in z ip  zu  ben u tzen , aus de r 
v a n  DER WAALSschen G łeichung  abgele ite t. (C om pt. ren d . A cad. Sciences 187. 1039 
bis 1042. 3/12. 1928.) " W . A. R o t h .
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R. D. Kleeman, Die Zustandsgleichung einer Substanz am absolutm Nullpunkl 
und damit in Verbindung stehende Eigenschaflen. (Vgl. C. 1929. I. 207.) Thermo- 
dynam. Ableitung einer Zustandsgleichung u. ihre Anwendung auf magnet., elektr. 
u. opt. Fragen. (Journ. Franklin Inst. 206. 631—46. Nov. 1928. Sehenectady.) Le.

Marie Kosińska, Der Joule-Thomson-Effekt und die innere Reibung von Flilssig- 
Iceilen. FlieBt eine FI. durch ein Rohr, so wird bei der Entspannung der FI. innere 
Arbeit (JOULE-TIIOMSON-Effckt) geleistet. Wenn das PoiSEUILLEsche Gesctz gilt, 
so wird in capillaren Rohren der Reibungskoeffizient r] durch den JOULE-TIIOMSON- 
Effckt seheinbar um 2 — T-a. (a =  Ausdehnungskoeffizient bei konstantom Vol.) 
ycrgroBert. Die Andcrungen von 7/ m it dem Druek gehen bei W. u. A. im gleiehen Sinn 
wie (2 — T-a.). (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1037—39. 3/12. 1928.) W. A. R o th .

Albert Gosselin und Marcel Gosselin, Konstitution und Thermocliemie. Die 
Vff. haben Formeln abgeleitet, aus denen die Werte fur die verschiedenen Bindungen 
wie C—H2, C—CH2> G—H ,0 , C—KH usw. hervorgehcn. 17 solehe Werte werden 
tabelliert, die aus 17 Bildungswarmen abgeleitet sind. Mit ilirer Hilfc konnten 38 anderc 
Bildungswiirmen von organ. u. anorgan. Verbb. berechnet werden; die Abweichungen 
vom Esperimentalbefund betragen selten nur 2—3 kcal. Ais Beispiel wird Harnstoff 
gegeben: Bildungswarme im gasformigen Zustand berechnet 72,3 kcal., fur den fl.

2ŚTH__C_NH3 Zustand gefunden 80,8 kcal.; die aus der Differenz folgende
ii Vcrdampfungswarmo 8,5 kcal. hat etwa die erwartete GroEe.
O Dabei wird ais Konst. des Harnstoffs die nebensteh. Formel an-

genommen. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1050—52. 3/12. 1928.) W. A. R o t h .
William Anthony Kirkby und Richard Vernon Wheeler, Explosionen in  ge- 

gesćhlossenen Zylindern. I. Methan-Luftexplosionen in  einem langen Zylinder. I I .  I k r  
Einflufi der Lange des Zylinders. I . Yff. vergleichcn Flammenbewegung u. Druckentw. 
boi der Explosion von CHyLufi-Gemischcn in Zylindern, dereń Lange (200 cm) viel 
groCer ist ais ihr Durchmesser (10 cm). Zeit-Druck- u. Zeit-Entfernungskurve ent- 
spreehen einander: schneller Druck<'mstieg kurz nach der Ziindung u. schnclle Bewegung 
der Flamme liings der ersten 20—30 cm; plótzliche Verzogerung der Druckentw. u. 
der Flammenbewegung, die dann iiber eine Entfernung von ca. 150 cm verhaltnismaBig 
langsam sind; schneller Druckanstieg zu einem Maximum u. schnelles Fortschreiten 
der Flamme wahrend der letzten 20 cm, wobei die Druckkurven u. die Flammenphoto- 
graphien rasehe Vibrationen anzeigen. Geschwindigkeit der Druckentw. u. Maximal- 
druck sind geringer ais bei der Explosion in  einer Kugel von gleichem Rauminhalt 
(ca. 16 1). Bei wechselnder Lage des Ziindungspunktes hat, sofern diese nicht zu un- 
symm. ist, die Flamme die Neigung, vom Ziindungspunkt nach beiden Seiten fort- 
zuschreiten u. die Zylinderenden gleichzeitig zu eneichen. Bei Ziindung 40 cm oder 
weniger von einem Zylinderende entfernt erreicht die Flamme das nahere Ende u. 
erlischt m it ansehliefiender schneller Abkiihlung der Yerbrennungsprodd., beyor sie 
an das entferntere Ende gelangt; BIaximaldruck daher kleiner ais bei Ziindung in der 
Mitte. W ird aufier an einem Rohrende noch an einem 2. Punkt geziindet, so ist der 
Druckanstieg zum 3Iaximum schneller, je niiher dieser Punkt der Mitte liegt; die an- 
fangliche Druckentw. ist dann rascher ais bei Ziindung an einem cinzigen beliebigen 
Punkt. Liegt der 2. Punkt 20 cm Tom anderen Rohrende entfernt, so ist die Druckentw. 
wahrend einer langen Periode sehr langsam u. der schlieBlieh crreiehte Druck viel 
geringer ais bei Ziindung nur an einem Ende. Der maximale Druck bei doppelter Ziin- 
dung tr it t  bei Ziindung an einem Ende u. in, der Mitte des Zylinders auf, ist aber geringer 
ais bei Ziindung nur in der Mitte. — II. Die krit. Lange des Zylinders (Durchmesser.
10 cm) fur die Entstehung yibrator., von schrillem Gerausch bcgleiteter Explosion 
in  Gemischen von 9,5% CH, u. Luft bei Ziindung an einem Ende betragt 140 cm; 
bei kiirzeren Zylindern zicmlich stillc Explosionen mit regelmaBiger Flammenbewegung 
u. Geschwindigkeit der Druckentw. Der Augenbliek, in dem die Vibrationen einsetzen, 
u. der dadurch bedingte Verlauf derExplosion scheinen yon geringfiigigen Andcrungen 
der Versuchsbedingungen beeinfluBt zu werden. Bei yibrator. Explosionen entsprachcn 
Explosionszeit u. Dauer des Flammendurchgangs einander, bei kiirzeren Zylindern 
erreicht die Flammenfront anscheinend das Ende vor Erreichung des Maximaldrucks. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 3203—14. Dez. Sheffield, Safety in  Mines Res. 
Labb.) _ _ K r u g e r .

01iver Coligny de Champfleur Ellis und Richard Vernon Wheeler, Ezpłosionen 
in gesćhlossenen Zylindern. I II . Die Art der Bewegung der Flamme. (II. vgl. K ir k b y  
u. W h e e l e r , vorst. Ref.) Einige der bei CH4-Luftgemischen beobachteten Phanomene
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lassen sich an Hand photograph. Aufnahmen der Flammenbewegung (vgl. E l l is  u . 
R o b in s o n , C. 1925. I .  2322) in Gemischen voa 10 GO +  0 2 erklaren. Die schnollo 
Zunahme der Flammengeschwindigkeit u. Druckentw. in den Anfangsstadien der E x- 
plosion beruhen auf der Zunabme, die merkliehe Verzogerung u. daran anschlieBende 
relatiy langsame Bewegung der Flamme auf der plotzlichen Abnahme der Ausdehnung 
der Flammenoberflache, wenn die Flamme m it Ausnahme der Front vollstandig mit 
den Zylinderwanden zur Beruhrung kommt, u. auf der plotzlichen Zunahme der Flachę, 
auf der sich die Verbrennungsprodd. abkiiblen. Die anfangliche Verzógerung der 
Flammenoberflache ruh rt wahracheinlich von einer Verzogerung des Mediums, in  dem 
dio Flamme fortschreitet, her. — Photograph. Aufnahmen der Flammenbewegung 
bei Zundung an einem Ende eines beiderseits gesehlossenen Zylinders, bei wechselnder 
Lage der Ziindungsstelle, bei gleichzeitiger Zundung an 2 Punkten u. m it Zylindern 
verschicdener Lange. Bei doppelter Zundung hindern sich die Flammen gegenseitig. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 3215— 18. Dez. Sheffield, Safety in Mines Res. 
Labb.) '  K r u g e r .

A3. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
A. Dumanski und A. Buntin, Weinsduremethode zur Herstellung negatw ge- 

ladener Sole. IV. Bildung von Sol und Gel des Pb(OU)„ aus bleitceinsaurem Alkali. 
(III. ygl. C. 1929. I. 730.) Auf Grund ihrer Unterss. kommen Vff. zu folgenden 
SchluBfolgerungen: Dio Lósungsrkk. von P bS 0 4 u. Pb(OH)e in weinsaurem K, Na 
u. KH., in Ggw. von Alkalien, sowie auch dio Lósungsrk. von PbC4H 40 6 in Alkalien 
yerlaufen in  ihrem ersten Stadium unter Bldg. einer komplexen Verb. R 2PbC.,H,06 
(wo R ein Alkalimetall oder N H 4 ist). Bei solchen Rkk., wo die Alkalitat der Lsgg. 
gering ist, ist eine Bldg. von kolloidalen Lsgg. von Pb(OH )2 móglieh, die, falls die 
Ausgangslsgg. nicht unter 3%  Pb enthielten, in  glasig-durchsichtige Gele iibergehen. 
Ais Grundstoff zur Bldg. von Solen u. Gelen dient dabei bleiweinsaures Alkali 
RjPbCjHjOg, das einer Hydrolyse unterliegt. Diese Verb. kann man leicht isolieren 
dureh Einw. von alkoh. Lauge auf weinsaur es Pb. Die Lsgg. des Kompleses R 2PbC4H 20 6 
haben alkal. Rk., drehen die Polarisationsebene nach links, geben bei Verdiinnung 
eine starkę Veranderung der molekularen Leitfahigkeit (was auf Hydrolyse der Verb. 
hinweist) u. geben bei Dialyse kolloidale Lsgg. von Pb(OH)„. Die erhaltenen Sole 
sind negativ geladen, koagulieren leicht in Ggw. von Elektrolyten u. haben die schemat. 
Formel [PbC4H 20 6-nPb(O H)2] i2N a. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 
933—49. 1928. Woronesh, Landwirtsch. Hochsch., Labor. f. Kolloidchem.) G o i n k i s .

Subodh Gobinda Chaudliury und Ashutosh Gangnli, Der EinflujŚ von Nicht- 
elektrolyten auf die Stabilitat von Kolloiden. II . Eisenliydroxydsol. (I. vgl. Ch a u d h u r y ,
C. 1928. II. 2537.) Best. der Flckungswerte von KOI, K^SOi u. K 3Fe{CN)e fur Fe(OH)z- 
Sol in Ggw. von Methylalkohol, A ., Pyridin, Hanisloff, Rohrzucker oder Glycerin. 
Methylalkohol, A. u. Pyridin (d. li. Ńichtelektrolyte mit kleinerer DE. ais W.) sensi- 
bilisieren unabhiingig von der Valenz des flockenden Ions. Harnstoff sensibilisiert 
gegen KC1 u. K3Fe(ĆN)6. Glycerin sensibilisiert gegen K 2S04 u. K3Fe(CN)6 u. in kleinen 
Konzz. auch gegen KC1; bei hoherem Glyceringeh. steigt der Flockungswert fur KC1 
wieder auf den ursprunglichen Wert. Dic Wrkg. eines Nichtelektrolyten scheint von 
der N atur des Hydrosols abzuhangen. Die Valenz des flockenden Ions ais solche hat 
auf die Stabilisierung oder Sensibilisierung von Solen in Ggw. von Niehtelektrolyten 
keinen EinfluB. (Journ. physical Chem. 32.1872—74. Dez. 1928. Calcutta, Univ.) K ru .

J. W. McBain und S. S. Kistler, Membramn zur Ultrafiltration mit abgestufter 
Feinhcit bis zu Molekulsieben. Membrancn aus dem dichtesten kaufliehen Cellophan 
lassen TF. sehr leicht dureh; Piperidin geht mit einer fiir dic Ultrafiltration geniigenden 
Gesehwindigkcit hindurch. A. u. Anilin  sehr langsam. Amylalkohol, Paraldehyd u. 
Diathylamin nicht mit meBbarer Gesehwindigkeit. Zwisclien dem Umfang der Quellung 
in  dem betreffenden Lcsungsm. u. der Permeabilitat besteht eine rohc KoiTelation; 
die Quellung bestimmt jedoch nicht allein die Permeabilitat. Vorquellung in W. erhoht 
die Permeabilitat der Cellophanmembran nur gegeniiber A., Atliylamin u. Diathyl- 
amin, d. h. gegen Fil., die mit W. mischbar sind, nicht gegen Anilin, Amylalkohol 
u. Paraldehyd. Werden W. u. Amylalkohol bis zur Einstellung des Gleiehgewichts 
geschiittelt, so geht bei der Filtration die wss. Sehicht, die zuerst m it der in W. vor- 
geąuollenen Membran in Beruhrung kommt, schnell u. scheinbar ohne Konz.-Anderung 
hindurch, dann hórt die Filtration auf. Die Cellophanmembran kann fiir andere Fil. 
(Amylalkohol, Bzl., Anilin, Paraldehyd) dureh Behandlung mit einer mit diesen misch-
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baren PI. (A.) permeabel gemacht werden. Einmal in W. geąuollenes Cellophan behalfc 
seineDicke gr5fitenteils bei, wenn das W. durch andere Pil. ersetzt wird. A. u. Eg. 
rufen keine merkliche Quellung hervor. Vorbehandlung m it A., Eg. u. besonders Amyl- 
alkohol beeintrachtigt das spatere Quellungsvermogen in W. — In  W. geąuollenes 
Cellophan laBt kleine Moll. wie Rohrzucker frei hindurch, halt aber grSfiere Kolloid- 
teilohen, z. B. in  Amylalkohol gel. CdJ2, zuruek. Die Permeabilitat kann in weiten 
Grenzen bis zu Molekiilsieben abgestuft werden, indem man die Poren teilweise durch 
Filtration einer Lsg. von Cellulose in SCHWMTZERschem Reagens verstopft oder 
Lsgg. von Kolłodiuin in  A.-A. durcli die in W. vorgequollene u. dann in A. gebrachte 
Membran filtriert, wobei sieh auf dem Cellophan eine auBerst dunne Kollodiumhaufc 
abscheidet. — Verss. von M. C. Field (Bristol, Univ.) Durch Quellung der getrockneten 
Membranen in A.-W.-Gemischen verschiedener Zus. lassen sieh Kollodiummembranen 
verschiedener Feinheit bis zu Molekiilsieben gewinnen; die Filtrationsergebnisse sind 
jedoch schlecht reproduzierbar. Von tier. Membranen erwiesen sieh nur solche aus 
Sehweinsblase ais Molekulsieb brauchbar, die aus wss. Lsgg. 1/„ bis 3/4 des Rohrzuckers, 
KCI teilweise, weniger Glycerin u. Urethan u. auch etwas A. u. Methylalkohól zuriick- 
hielten. (Journ. gen. Physiol. 1 2 .187—200. 20 /11.1928. Stanford Univ. Cal.) K r u g e r .

G. Ettisch und W. Ewig, Z tir Technik der Elektrodialyse, insbesondere der Mikro- 
elektrodialyse. (Vgl. C. 1928. II. 1894.) Es wird eine Eleklrodialysierzelle aus Glas 
beschrieben, die fiir beliebige Membranen brauchbar ist, hinsichtlich der Stromaus- 
nutzung zur beschlcunigten Ionenentfernung die giinstigsten Abmessungen besitzt 
u. bei der das Vol. der Mittełkammer von ca. 50 auf ca. 1 ccm variiert werden kann, 
so daB die Zelle zugleich auch ais Mikrozelle benutzbar ist. Die bei der Serumelektro- 
dialyse notwendige pu-Kontrolle laBt sieh bei der Verarbeitung ganz geringer Serum- 
mengen in einfacher Weise mittels 4 Rk.-Papieren (weiBes Phenolphthaleinpapier, 
rotes u. blaues Lackmuspapier, Kongorotpapier) durchfiihren; bei einwandfreier 
Elektrodialyse darf weder das Phenolphthalein-, noch das Kongorotpapier Farben- 
umschlag zeigen. (Bioehem. Ztschr. 200. 250—57. 30/9. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) K r u g e r .

B. Anorganische Chemie.
Egidius Terlinck, Das Sulfurylchlorid und seine. Darstellung. I. u. II. Auf Grund 

eigener Erfahrungen u. durch Naehpriifung bekannter Methoden zur Darst. von 
Sulfurylchlorid ist festgestellt worden, daB bei der Verb. von SO. u. Cl2 in Ggw. von 
Campher bei der Dest. 2 Fraktionen sieh ergeben. Davon is t die eine labil, dissoziiert 
oder gar zerfallen u. hat noch ungefalir die Zus. S 02C12, die andere is t bestandig u. 
gibt naeh der Reinigung ein Prod. konstanter Zus. mit scharfem F. u. is t das reine 
Sulfurylchlorid. Zur zweckmaBigen Darst. empfiehlt der Vf. das engl. Patent von 
P o p e  (EP. 122518 [1918]), der die beidon Gase gleichzeitig uber Holzkohle bei 
niedriger Temp. leitet. Is t auf diese Weise der erste Anteil gewonnen, so wird das 
Gasgemisch in eine Suspension von Kohle in Sulfurylchlorid geleitet. (Chem.-Ztg. 
52. 901— 03. 944— 46. 21/11. 1928! Briissel.) JUNG.

Giinther Briegleb, Die dynamischen, allotropen Zustande des Seleiis. Durch vor- 
nehmlich rontgenograph., absorptionsspektrograph. Unterss. u. an Hand eines modi- 
fizierten Extral£tionsverf. konnte ein polynares, zumindesten wahrscheinlich binares 
Verh. aller Phasenzustande des Se gezeigt werden. In  der Sehmelże gelang der Nach- 
weis zweier der Temp. entspreehend sieh ins Gleichgewicht setzender Komponenten 
durch E straktion abgeschreckter Schmelzen m it CS2. Die Extraktion war erschwert, 
da die Komponenten sieh in ihrer absol. Loslichkeit kaum unterscheiden, wohl aber 
in ihrer Losungsgeschwindigkeit. In  CS2-Lsgg. konnte spektrograph. ein mit der Konz. 
yeranderliches Gleichgewicht zweier Se-Arten festgestellt werden. In  anderen Lsgg. 
ist Se kolloid gelóst. Im  zum Teil geschwarzton, monoklinen Se findet wahrscheinlich 
eine Dissoziation des Se2 s ta tt. Die verschiedene Leitfahigkeit des krystallstrukturell 
ident. Se A  u. Se B  ist auf KorngróBeneffekt zuruckzufiihren. An Hand einer pseudo- 
binaren Tx-Darst. (vgl. A. Sj i i t s , Theorie d. Allotropie) u. pseudoternaren Darst. 
des Se in  Lsgg. kónnen die Umwandlungen in allen Se-Phasen einheitlich erklart 
werden. Es gibt nur folgende Modifikationen: 1. Amorphes Se, a) glasiges Se, b) rotes 
amorphes Se. — 2. Monoklines metalloides Se. — 3. Hexagonales metali. Se. (Natur- 
wiss. 17 . 51. 18/1. Kiel, Phys.-Chem. Abt. d. Chem. Inst.) LESZYNSKI.

Otto Ruff, Neue Fluoride, insbesondere das Chlorfluorid. In Gemeinschaft mit
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Joseph Fischer, Fritz Luft,. Ernst Ascher, Friedrich Laass und Herbert Volkmer.
Es gelang, Stickstoff-3-fluorid, N F3, ais Hauptprod. der elektrolyt. Zers. von ge- 
schmolzenem wasserfreien Ammoniumbifluorid in  Mischung mit Ammoniumfluorid 
darzustellcn; ais Gas u. FI. farblos, Kp. —119°, F. unter —210°. Besonders bemerkens- 
wert ist dic Temp.-Bestandigkcit u. der exotherme Charakter. Eine Misobung von 
F  u. Cl fiihrte zu Explosioncn. Beim Arbeiten in Geraten aus Quarzglas oder kupfernen
■ GefaGen konnto schlieBlich ein reines Chlorfluorid, CIF, dargestellt werden, fast farb- 
loses Gas, F. etwas iiber —110° u. erstarrt ais weiBe Substanz bei e k a  —150°; es 
reagiert lebhafter m it Metallen ais F  u. greift Baumwollc starker an. (Ztschr. angew.. 
Chem. 41. 1289—92. 8/12. 1928. Breslau, Techn. Hochsch.) J u n g .

Franz Adickes, Neuere Arbeiten iiber die IIydroxyde drei- und vierwerliger Elemente. 
Zusammenfassung. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1333—36. 22/12. 1928. Tiibingen.) Ju.

Horace Barratt Dunnicliff, Harnam Das Suri und Kishen Lal Malhotra, 
IJie E inm rbm g von Brom auf Slronliumoxyd wid seine Hydrate. SrO nimmt aus Br2- 
Dampf ca. 1 °/0 seines Gewiehts Br auf, ebcnsoviel wie trocknes Quarzpulver unter den 
gleichen Bedingungen. Aus einer Lsg. von Br in CC14 adsorbiert SrO l,5°/o seines 
Gcwichts Br. In  beiden Fallen wird das Br an der Luft wieder abgegeben; chem. Einw. 
lmt nicht stattgefunden. — Sr(0H)2-H20  kann durch 10-std. Extrald:ion von Sr(OH)2• 
8 1I20  mit A. (Kp.74„ 78,2°) im Sosleth bei 150—170 mm Hg gewonnen werden. In  
ubersehussigem Br2-l)ampf bildet Sr(0H )2-H20  eine dunkelbraune Substanz, die 
an CCI.! etwas Br abgibt; beim Aufbewahren in einem geschlossenen GefaB geht diesc 
Substanz alłmahlicli in  ein hellgelbes Prod. iiber, aus dem CCI., kein Br extrahiert 
u. das bei der Auflosung in W. Bromid u. Hypobromit, kein Bromat liefert; dic Einw. 
ist nicht quantitativ. An der Luft wird die heUgelbe Substanz tcigig u. enthalt schlieC- 
lich Bromid u. Bromat, kein Hypobromit. Beim Schiitteln von Sr(OH).,-H20  m it einer 
Lsg. von Br in  CCI., findet eine schnellc ehem. Rk. sta tt, bei der 0,45 g Br mit 1 g 
HjO im molekularen Verhaltnis Br„: Sr(0H)2-H20  =  1: 2,5 reagiert; danach wird 
Br adsorbiert, bis bei hohen Konzz. 1 Mol. Sr(0H)2-H20  mit 0,7 Mol. Br, reagiert bat; 
dieses Prod. laBfc sich nicht Br-frei waschen, es enthalt Bromid u. Hypobromit. — 
Sr(OH).z-8 11,0 geht in Br2-Dampf in eine gelbe, gelatinose, W.-Tropfchen enthaltende 
M. ubei% dio aus SrBr„ u. Sr(Br03)2 bestebt; die Rk. ist quantitativ. In  CCI,-Lsg. wird 
Sr(OH)2-8 H 20  zunachst braun, dann scheidet sich unter Verblassen der Farbę eino 
flockige, W.-Tropfchen enthaltcndc M. ab, schlieBlich setzen sich an der GefaBwand 
nadelfórmige Krystalle (SrBr2 m it etwas Sr(B03)3 u. W.) ab; ihre Bldg. wird durch 
Bestrahlung bcschleunigt. Die Br-Aufnahme aus CCl4-Lsg. verlauft zunachst rasch, 
dann folgt eine langsamere R k .; schHeBlich quantitative Ausbeute an SrBr„ u. Sr(Br03)3. 
In  der 1. Stufe der Rk. entsteht Sr(BrO)2, das sich dann in SrBr„ u. Sr(Br03)3 zers.; 
walirscheinlich kann aber in Ggw. von geniigend W. BrO' durch iiberschussiges Br., 
auch direkt zu B r03' oxydiert werden. Die Bldg. von Sr(Br03)3 wird durch Bestrahlung 
begunstigt.

V e r  s u c  h e  von Rama Krishna Bahl iiber die Einw. von J  auf SrO u. seine 
Hydrate: Keine Rk. m it SrO. Geringe Rk. m it Sr(0H)2-H20 . Sr(OH)2-8 H 20  reagiert 
mit einer 5%ig. Lsg. von J  in CC14 nur langsam u. nicht quantitativ. Das sehr hygro- 
skop. Rk.-Prod. gibt bei der Auflosung in W. S rJ2, S r(J03)2 u. etwas Sr(JO)2; letzteres 
entsteht Yielleicht durcli Eim\r. von absorbiertem J  auf freies SrO in Lsg. (Journ. ehem. 
Soe., London 1928. 3106—11. Dez. Lahore [Indien], Punjab Univ.) K r u g e r .

E. Carriere und p, Castel, Experimentelle Untersuchung des Uberganges von 
Ghromalen in  Bickromate. O s t w a l d  (Ztschr. physikal. Chem. 2. 78) u. andere sind 
zum SchluB gekommen, daB in den Lsgg. der Chromsaure sich Bichromsaure befindet

u. daB daher ein Ionengleichgewicht 2 Cr04 +  2 H  ^  Cr20 7 +  H 20  sich einstellt. 
ABEGG u. Cox, L u n d b e r g  u. auch D h a r  nehmen dagegen andere Ionengleichgewichte 
an. D ic Vff. verfolgen das Gleichgewiclit nach O s t w a l d  in der Weise, daB sic unl. 
BaCrO.i — eben erst aus titrierter K 2CrO.,- u. BaCL-Lsg. hergestellt — in  1. BaCr„07 
verwandeln durch Zugabe von titrierter HC1. Sie nehmen dabei an, daB die Uimvandlung 
crfolgt ist an dem Punkt, wo die Triibung verschwindet u. die FI. vollkommen klar 
geworden ist. Temp. (20°), Konzz. des Chromates u. der HC1 sind konstant, die Konz. 
der HC1 fiir die Auflosung is t von der Zeit unabhangig, wenn diese 1 Stde. 15 Min.

nicht uberschreitet. — Die Vff. fanden, daB die Gleichung (H )2 =  K nur
(C r04)
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bei nicdrigen Konzz. an BaCl, u. K 2CrO,, (0,00163—0,00495 mol-g/1) gilt. Fiir 18° 
(Loslichkeit des BaCrO, 1,5-10-10) wird die Konstantę K  zu 3-10-lli berechnet, wenn

(II) =  0,05, (Cr04), vom Loslichkeitsprod. abgeleitet, =  4,5-10-8 u. (Cr20 ;) =  0,00105 
ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1292—94. 26/12. 1928.) B l o c h .

B. Segall, Die Heduzierbarkeit von Thoriumoxy<l durcli Wasserstoff. Im AnschluB 
an Patentstroitigkeiten bespricht der Vf. versehiedene Arbciten iiber die Rcduzier- 
barkeit des Thoriumoxyds, aus denen hervorgeht, daB die Frago noch niclit geklart 
ist. Nach Ansicht des Vf. fehlt bisher das wirklieh entseheidende Expcriment. (Chem.- 
Ztg. 52. 897. 17/11. 1928. Tilburg, Holland.) Ju k g .

Leonard Charles Bannister, Oberfldclienoxydation von Aluminium, Wolfram und 
Mólybddn. Wird eine Zelle mit Al- bzw. li’-Anodę u. Pt-Draht-Kathode langsam mit 
Elektrolyt gefiillt u. gleielizeitig die Spannung gleicliformig verringert, so daB jeder 
Teil des Mctalls einer verscliiedenon Spannung unterworfen ist, so entstclien Oberflaclien- 
filmo mit einer Folgo von Interferenzfarben. Wurdc ein il/o-Streifcn horizontal in einen 
Elektrolyten zwischen Pt-Kathode u. Pt-Anodo olmc metali. Yerb. gcbraeht, u. kurze 
Zcit Strom durehgeschickt, so blieb die kathod. Halfte glanzend, wahrend sich die 
anod. Halfte m it cinem Film bedeckte, dcssen Dicke von der Mittc bis zum Ende iiber 
eine Folgo von Intcrferenzfarben bis zu einem schwarzen Nd. zunahm. Bei Al laBt 
sich dureh Hitzebehandlung schwer oder ubcrhaupt nicht eine Farbenfolge erhalten. 
Dagegen zeigen W- oder Mo-Streifen bei cinseitigem Erhitzen (boi Mo bis zur Ver- 
meidung der Vcrfliichtigung dos Oxydfilms in Glasrohrclien) eine Folgę von Interforcnz- 
farben. Die Filme auf W mit Farben 1. u. 2. Ordnung sind unabhiingig von der Alt 
der Horst. iiuBcrst hart. In  0.,-haltigen KOH-Lsgg. oder Lsgg. von KC103 oder H N 0 3 
werden frisch abgeschmirgeltc Mo-Oberfliiclicn jo nach der Temp. melir oder minder 
schnell oxydicrt; in  Cr03-Lsgg. werden auch boi hoherer Temp. keino sielitbaren Filme 
erhalten, u. die Cr03-Behandiung verlangsamt die Oxydation nach anderen Methoden. 
Dicke u. Farbo der Filme andern sich beim Einlcgen in Ldsungsmm. Ycrgleich zwischen 
Farbę u. Spannung bei der Filmbldg. auf Al bzw. W durch anod. Behandlung in 
Na.,HP04- bzw. KCl-Lsg. Boi Al stimmen die fiir den Breehungsindex des Films be- 
recfineten Wcrtc mit der CAUCHYschen Disporsionsformel gut uberein. Die Filme 
auf Al lossen sich durcli Verfliichtigung des A. im HCl-Strom isolieron; sio bestcheii 
hauptsiichlich aus Al2Oa, manchmal geringer Phosphatgeh. (wahrscheinlieh nur okklu- 
diert oder in den Poren des Films suspendiert). Die Filme auf Mo u. W ltonnten nicht 
isoliert werden. (Journ. ehem. Soc. London 1928. 3163—66. Doz. Univ. of Lirer- 
pool.) K r u g e r .

D. Orgaiiische Chemie.
G. Stadników und L. Kasehtanow, Die Anwendung von Titantelrachłorid zu

organischen Syntliesen. (Vgl. C. 1928. II . 241.) Vff. wandten TiCl., fiir einige Syn- 
thesen ań. Es orgah sieli, daB Benzyldthyl&tker in Ggw. von TiCl4 in  Bzl.-Lg. unter 
Bldg. von Benzylclilorid zerfallt, das weiter mit Bzl. reagiert u. mono- u. disubstituierte 
Benzole gibt (Diphenylmethan u. p- u. m-Dibenzylbcnzol). Die Isoamylester der Essig- 
u. der Benzoesaure obenso wie der Diisoamylather zerfallen in Ggw. von TiCl4 in 
Bzl.-Lsg. nicht. Dio Darst. von Benzophenon bei Einw. von Benzoylehlorid auf Bzl. 
in Ggw. von TiCl, ist nicht gelungen. Dagegen yorlauft die Einfiihrung von Benzoyl 
in den Kern von Thiophen in Ggw. von TiCl4 leiclit u. ąu an tita tir; liier ist ein starkor 
Untersehied zwischen der Wrkg. von AlCl, u. TiCl, bemerkbar. Bzl. reagiert mit 
TiCl4 nicht. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1117—22. 1928. Moskau, 
Labor. f. Kohlenforschung.) GoiN K IS.

H. A. Bahr und Th. Bahr, D/e ilelhansynthese u.us Kohltnozyd-Wassersloff- 
gcmischen an Nickel. (Vgl. C. 1928. II. 2228.) Verss. iiber die Katalyso yon CO-Hr  
Oemisclien ( l:3 V o l.)  zu Methan m it N i3C ais K ontakt bei 240—276° zeigen durch 
gasanalyt. Terfolgung u. Kontraktionsmessung, daB bei dieser Rk. die nachstehenden 
summar. Gleichungen eine Rolle spielen:

1. 2 CO +  2 H 2 =  CH4 +  CO,, 2. CO +  3 H 2 =  CH4 +  H 20 ,
3. NijC +  2 H ; =  CH, +  Ni3;  4. 2 CO =  Celemcntar +  C02.

Der K ontakt beginnt bei 240° zu wirken. Ober 260° bildet sich melir Methan, ais 
dcm Umsatz des boteiligten CO entsprieht. Dioses Mehr ist auf den Carbid-C des Kon- 
taktes zuruekzufuhren, der also bei hoherer Temp. entkohlt wird u. in einen K ontakt 
aus Ni-Metall ubergeht. Damit wird auch die CHj-Bldg. nach 1 melir u. mehr durch
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diejenigc nach 2 ycrdrangfc; abor auch bei 276° ist noch carbidhaltiger K ontakt vor- 
handen. Da der yerwendete Ni3C-Kontakt freies Ni nicht enthielt, bei 240° bereits 
wirkte, andererscits unter 260° seinen C-Geh. nicht nachweisbar verandcrte, laBt sich 
das Ergebnis so deuten, daB der Carbidkontakt zwar auch bei tiefen Tcmpp. durch H 2 
entkohlt, durch das im Gase yorhandene CO aber sofort wieder aufgekohlt wird. Ent- 
kohlung durch CH4-Bldg. u. Aufkohlung durch CO vcrlaufen bei diesen Tcmpp. an- 
scheinend ctwa gleich schnell. t)ber 260° nimmt jedoch die Hydrierungsgeschwindig- 
keit schneller zu ais die Wiederkohlung; die Folgę ist allmahliche Entkohlung des Kon- 
taktes u. tJbergang in  metali. Ni. Nach volliger Entkohlung des Kontaktkorpers tr itt  
ein stationarer Zustand ein, wo carbidgebundener C im K ontakt wegen 'Oberwiegens 
der Hydricrungsrk. 3 uber die Kohlungsrk. 5: Ni3 - f  2 CO =  Ni3C +  CO, nicht mehr 
gefunden wird. Auch die Rk. 4 — Abscheidung von freiem elementarem C im K ontakt
— tr i t t  in geringem Umfang in Erscheinung. Die Entstehung von freiem C bat zur 
Voraussetzung das Vorhandensein des Ni-Carbids, Ni3C, u. seine Verwandlung in das 
hohere Carbid, Ni3Cx, das dann sofort in  Ni3C u. freien C zcrfallt. Auffallend ist es, 
warum diese freiwerdenden C-Atome nicht zu Methan hydriert werden, ehe sie sich 
zu festem C polymerisieren, u. dadurch der Hydrierung entzogen werden. — Die Vff. 
machen sich uber die Methansynthese aus CO-H2-Gemisclien an Ni folgendes Bild: 
Prim. Rk. ist CO-Spaltung unter Ni-Carbidbldg., in der einfachsten Form ausgedruckt 
durch 6.: Ni3 +  CO =  Ni3C -f  O. Daran schlieBen sich ais Sekundarrkk.: a) das 
Carbid wird hydriert zu Methan unter Riickbldg. des Ni naeh Gleichung 3; b) der aus 
der CO-Spaltung stammende O wird entweder in W. oder C02 ubergefuhrt. Solange 
Ni-Carbid zugegen ist, verlauft die Methanbldg. vorwiegend nach Gleichung 1, wahrend 
sich in  dem Mafie, wio sich der K ontakt entkohlt, Gleichung 2 herausbildet. Die Methan
synthese am Ni verlauft also nicht ais direkte Hydrierung des CO, sondern unter Be- 
teiligung des Kontalctes m it Bldg. carbid. Zwisehenverbb. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 
24G5—69. 5/12. 1928.) B l o c h .

Alfred Rieche, Vber Meihylathylperoxyd und refraktometrische Untersuchungen an 
Alkylperoxyden. 2. Mitt. uber Alkylperozyde. (I. vgl. C. 1928. I. 2799.) Die noch 
heuto iibliche Auffassung des Hydroperosyds ais Yereinigung zweier OH-Gruppen (I) 
befriedigt nicht. Die von B r u h l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 28 [1895], 2847) fiir Mol.- 
Rcfr. u. -Dispersion gefundenen Werte fur Peroxydsauerstoff lagen zwischen den Werten 
fiir molekularen u. Hydrosylsauerstoff. Aueh andere Rkk. weisen darauf hin, daB 
der Sauerstoff in  einer der molekularen ahnlichen Form vorliegt (vgl. II  u. III). Zur

I  H -O -O .H  I I H - 0 : 0 - H  I I I  g > 0 : 0
Unters. dieser Fragen sind dio einfaehen Alkylperoxyde geeignet, von denen jetzt das 
Mełhylathylperozyd neu dargestellt wird, u. zwar durch Methylieren von Athylhydro- 
pcroxyd m it Dimethylsulfat. Das Athylhydroperozyd wird nach B a e y e r  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 33 [1900]. 3387. 34 [1901]. 738) aus 40°/oig. Hydroperoxyd u. Diathyl- 
sulfat (+  KOH) gewonnen, u. aus der Fraktion bei 95° ein ctwa 40°/oig. Destillat gleich 
auf Methylathylperoxyd weiter yerarbeitet. Zu dem mit Dimethylsulfat versetzten 
Destillat wird unter W.-Kiihlung allmahlich 50%ig. KOH zugetropft (in N-Atmo- 
sphare). Beim Erwarmen auf 70° dest. das Peroxyd in  die m it Kaltcmischung gekuhlte 
Vorlage. Das rohe Perosyd wird auf dem Wasserbade fraktioniert (Brille, Schutz- 
scheibe!). Methylathylperoxyd is t eino farblose, leicht bewcgliche FI., K p .,J0 40°.
D .”  0,8337; die Verb. zeigt nur schwache Osydationswrkg. Methylathylperoxyd ist 
explosiv, besonders stoBempfindlich. Aueh die Dampfe esplodieren heftig beim tJber- 
hitzen im Reagensglas. — Diathylperozyd, aus Hydroperoxyd u. D iathylsulfat unter 
guter Kuhlung. K p .,10 64°. Die festo Verb. bildet farblose Krystallblattchen, 
F . ca. —70°, D .17 0,8266. Refraktometr. Messungen wurden mit Dimethylperoxyd, 
Methylathylperoxyd u. Diathylpcrozyd vorgenommen. Aus ihnen geht hervor, daB 
sich der Peroxydsauerstoff nicht in  rein atherartiger Bindung befinden.kann. Aus 
den Exaltationen werden Refraktion u. Dispersion fur die Peroxydgruppe (0 2) auf- 
gestellt: JIR. Nao =  4,040; MD. H^ — Hu =  0,053; MD. H ;. — H^ =  0,095, welche 
Zahlen nicht m it den fur Hydroperoxyd gefundenen ubereinstimmen. Die Exaltationen 
weiehen von den fur Hydroperoxyd von B r u h l  gefundenen ab, wofiir unter Vorbehalt 
versehiedene Erklarungen gegeben werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 218—25. 9/1. 
Erlangen, Univ.) F i e d l e r .

R. Levaillant, Uber neutrales Isopropylsulfat und Di-n-propyUulfat. (Vgl. C. 1929.
I. 37.) Das bisher schwer zugangliche Diisopropylsulfat, S04(i:C3H7)„, laBt sich leicht
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dirckt aus SOoCL u. 2 Moll. wasscrfreiem Isopropylalkohol darstellen. In  S 02CI2, 
gel. im halben Gewicht CCI.,, unter Eiskiihlung u. Durchleiten eines schwaehen 
trockenen Luftstrom3 den Alkohol tropfen lassen, Luftstrom kurz verstarken, ifiit 
Eisstuckehen schiitteln, untere Schicht zweimal m it W. von 20—30° waschen, gleichc 
Menge CCI., zugeben, sorgfaltig trennen, CC14 cntfernen (Vakuum, W.-Bad), unter 
łióchstens 3—4 mm bei nicht iiber 90° dest.. Destillat nochmals unter moglichst 
2—3 mm. Ausbeute 34%. K p .3i7 78—80°, D .170 1,101, n a17 =  1,409, nach PAe. u. 
Aceton rieehend, 1. in Łg., bei Raumtemp. recht bestiindig, falls vólligrein, bei hoherer 
Temp. weniger bestiindig ais Di-n-propylsulfat. — Phenylisopropyldther, C0H 5-O-i-C3H7. 
Bildet sich wie folgt: CeH5-ONa +  S04(i-C3II7)2 =  Ć0H5-O-i-C3H 7 4- i-C3H 7 • S04Na. 
Schwach w. Lsg. von 24 g Phenol u. 25 g KaOH in 60 ccm W. auf einmal m it 45 g 
S04(i-C3H7)2 versetzen, 4 Stdn. auf ca. 80° erhitzcn, W. zusetzcn, ausathern usw. Roh- 
ausbeute 47%. Kp.n 63— 65°, D .17,"0 0,943, no17,5 =  1,4983, ziemlich angenekm 
rieehend. — Phenyl-n-propyldther, C„H5-0-C3H 7. Aus S 04(C3H7)2 m it 25% UberschuB 
an Phenol. Rohausbeute 66% . K p .17 81°, D .u 0 0,955, no11 =  1,503, angenehm
rieehend. — Die neutralen Schwefelsaureester konnen auch durch Oxydation der neu- 
tralen Schwefligsiiureester erhalten werden. Beispiel: Di-n-propyls-ulfit, K p .15 82°.
D .160 1,026, nn1* =  1,426. Liofert durch Schutteln m it iiberschussiger KM n04-Lsg. 
u. Ausziehen m it CCI, Di-n-propylsulfat, K p .35 87—89u, D.° 1 ,12, no18 =  1,414. 
(Coinpt. rend. Acad. Sciences 188. 261—63. 14/1.) L in d e n b a u m .

E. Klenk, Uber Cerebronsaure. (9. Mitt. uber Cerebroside.) (8. vgl. C. 1928. II. 
2565.) Die friilier (1. c.) gewonncnen Anschauungen, wonach es sich bei der Cerebron
saure nicht um eine oc-Oxypentakosansaure, C23H 17 • CHOH • COOH, sondern um a -Oxy- 
lignocerinsdure handelt, lieB sich durch Red. der Cerebronsaure zu Lignocerinsaure 
C23H 47-COOH bestatigen. Die Red. erfolgte m it H J  in  Eg., wobei 50% Lignocerinsaure 
neben einem neutralen KW-stoff entstehen. Die 4 Fettsaureu der Cerebroside: Ligno- 
cerin-, Nervon-, Cerebron- u. a-Oxynervonsaure stehen also in engem chem. Zusammen- 
hang, der sich sowohl bei reduktiycn wie oxydativen Vorgangcn ausdriickt. Es wird 
angenommen, daB die beiden Oxysauren: Cerebronsaure u. a-OxjTiervonsaure, sowie 
auch die in  den Lipoiden besonders hiiufig vertretenen Pc-ttsaui-en m it 18 u. 24 C-Atomen 
aus zusammengelagerten Hexosemolekiilen hervorgehen. Auch auf mogliche Bezichungen 
der Zucker zu den Sterinen u. den Sąualenen C30H 50 wird liingewiesen. Die Red. d. 
Cerebronsaure erfolgte in der 30-fachen Menge H J-Eg. bei Ggw. von P  bei 120—125° 
im zugeschmolzenen Rohr. Zur Isolierung der Lignocerinsaure wurdo die Rk.-Fl. 
mit W. verd., die abgeschiedene ICrystallmasse in  A. gel. u. m it methylalkoh. KOH 
das K-Salz der Lignocerinsaure abgescliieden. Die neutrale Substanz vom F. 48—50" 
(vgl. Levem e u . Mitarbeiter, C. 1913. I. 2045) bleibt im A. Die Reinigung der Ligno
cerinsaure erfolgt dureh fraktionierte Krystallisation der Li-Salze. Die Bldg. der 
neutralen Substanz lieB sich durch Anderung der Yersuchsbedingungen nicht zuriick- 
driingen. (Ztschr. physiol. Chem. 179. 312—19. 12/12. 1928. Tubingen, Univ.) Gu.

Bror Holmberg, Stereochemische Studien. XVII. Optische Spaltung und, Konfi- 
guralion. (XVI. vgl. C. 1927. II. 2444.) Der Satz von W in th e r ,  daB 2 Sauren, die 
von derselbcn Basc ausgefallt werden, unter sich analoge Konfiguration besitzen 
miissen, wurde an Hand der Spaltung von 22 racem. Sauren (s. Tabelle im Original) 
mit akt. Phcnathylaminen gepriift. Dabei wurden innerhalb mehrerer Gruppen von 
nahe verwandten Sauren bestimmte RegelmaBigkeiten gefunden; aber es traten  auch 
so bestimmte Widerspriiche auf, daB dem betreffenden Satz nur ein sehr beschrankter 
Wert ais Mittel zu Konfigurationsbestst. zuerkannt werden kann. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 137. 18—28. Okt. 1928. Stockliolm, Techn. Hochsch.) A m m erlahn .

Bror Holmberg, Stereochemische Studien. X VIII. Zvr Kenntnis der Nitrodpfel- 
sduren. (XVII. vgl. yorst. Ref.) Die Nilrodpfelsaure ist bisher von D u v a l  (C. 1903.
II. 488) nur durch F. u. Loslichkeitsverhaltnisse charakterisiert. Vf. untersucht 
daher die Eigg. der stereoisomeren Formen dieser Saure; aus der 1(— )-Apfelsaure 
gewinnt er eine opt. akt. Nitroapfelsaure, die ebenfalls linksdrehend u. von derselben 
Konfiguration wie das Ausgangsmaterial ist, da sie bei Redd. sowohl mit Na-Amalgam 
wie auch mit H2S wieder in  dieses iibergeht. Durch Einw. von Alkalien entsteht 
hauptsaehlieh Fumarsaure. Verss., sie m it N aJ in  aceton, oder m it K-Xanthogenat 
in wss. Lsg. umzusetzen, miBlangen; auch eine Racemisierung durch Einw. von N itraten 
oder eine Bldg. von Lactonapfelsaure aus den neutralen Nitromalaten konnte nicht 
naehgewiesen werden; die hydrolyt. Spaltung der 1(— )-Nitroapfelsaure wird von 
Autosydationen begleitet, die sogar bei der Einw. von Alkalien zur Bldg. von C02
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u. anderen noch iiicht identifizierten Prodd. fuhren. Die reine W.-Hydrolyse ergibt 
unter Umstellung d(+)-Apfelsaure, wahrend die durch das H oder Cupriion katalysierte 
Hydrolyse zur 1(—J-Apfelsaure fiilirt. Eine Umsetzung von Laetonapfelsaure oder 
Brombernsteinsaure ais Alkalisalz mit N itratcn gelang nur bei Ggw. von Ag-Ionen; 
hierbei wird aus (—)-Brombernsteinsaurc die 1(—)-Xitroiipfelsaure gebildet, so daB 
Vf. annimmt, daB die (—)-Brombernsteinsiiure ebenfalls der 1-Reihe angehort.

V e r  s u c h e. Inalet. Niirodpfelsdure. Aus d,l-Apfelsaure mit Salpeter-Sehwefel- 
siiuro. Prismen (aus absol. A. oder Essigester durch Bzl.). F. 132—133° (Zers.). 
Spaltung mittels akt. Phenathylamins gelang nicht. — l(— )-N;itrodpfelsaure. Aus 
1(—)-Apfelsilurc m it Salpetcr-Schwefelsaure. Farblose Prismen (aus absol. A., Essig
ester oder Aceton durch Zusatz von Bzl.). F. 114-—115° (Zers.). [a]n18~20 = —36,8° 
(0,6031 g Substanz in  10,04 cem abs. A.). [cc]n18-20 =  —38,6° (0,6034 g Substanz 
in  10,04 cem Aceton). [a]D,8-2° =  —23,1° (0,6034 g Substanz in  10,04 cem W.). 
Ag-Salz. Tafeln oder Prismen. Athylester. Farbloses 01. d420 =  1,202; M d 20 =  
—30,55°. (Ber. Dtsch. eheni. Ges. 61. 1885—92. 1928. Stockholm, Techn. Hoch- 
schule.) A m m e r l a h n .

Bror Holmberg, Stereochemische Studien. XIX. Die Diazotierung der Asparagin- 
sdure und ihres Athylesters. (XVIII. vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht zunachst, in 
welcher Weise die A ktivitat der aus der (Ą-)-Asparaginsdure durch Diazotierung 
entstehenden Apfelsdure durch den H-Ionengeh. des Rk.-Gemisches beeinfluBt wird; 
es zeigt sieh, daB bei zunehmenden H-Ionenkonzz. die BIdg. der 1(— )-Saure dominiert, 
wahrend sieh bei niedrigeren Konzz. an diesem łon auch die Mitwrkg. eines zur Bldg. 
von (+)-  oder von rac. Apfelsdure fiibrenden Rk.-Mechanismus bcmcrkbar macht. 
Bei Zusatz von einem NitritubersehuB erhalt man zum SehluB eine Saure vom U 02- 
[a]u =  —307° bei glcichzeitiger Isolierung eines Prod., das vielleicht fi-Nitronilroso- 
propionsdure ist. Die Diazotierung des Athylesters der (-\-)-Asparaqinsdure fiihrte 
tatsachlieh zu einer inakt. oder boi steigendem Geh. an Jlineralsaure zu einer seln- 
schwaeh reehtsdrehenden Apfelsaurc; die bei Gg\v. der entsprechcnden Neutralsalze 
entstehenden Ester der Nitroapfelsaure, sowie der Chlor- u. Brombernsteinsaure 
zeigten qualitativ dasselbe Verh., wahrend in quantitativcr Hinsiclit ein bedeutender 
Unterschicd yorlag, indem die Ester der halogensubstituierten Sauren viel starker 
akt. ais die anderen waren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1893—1905. 1928.) A m m e r l .

L. Kwieciński und L. Marchlewski, Die Ultraviolettabsorption der Inversions- 
produkte ton Rohrzucker. Ganz reine Kolilehydrate (auch reduzierende) zeigen keine 
selektive Absorption, wahrend nicht besonders gereinigte Praparate Beimengungen 
cnthalten, die bei 2700—2800 ein Absorptionsband besitzen. Nur Fructose konnte 
bisker nicht in eine nicht mehr absorbierende Form gebracht w'erden. "Unter Beriiek- 
sichtigung dieser Tatsaehe wird aus der starken bandenhaften Ultraviolettabsorption 
des rohen Inversionsprod. von Rohrzucker geschlossen, daB neben Glucose u. Fructose 
noch (unisolierbare) Nebenprodd. entstehen. Durch Methylglyosalbldg. kann der be- 
obachtete Effekt nicht erklart werden. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres 
Serie A. 1928. 257—61.) B e r g m a n n .

L. Kwieciński und L. Marchlewski, Die Ullratioleltabsorplion der Glucosane. 
(Vgl. vorst. Ref.) Auch fiir die Glucosane (a u. /)) — von denen man wegen der Oxyd- 
ringe Bandenabsorption erwarten sollte — wird wrahrseheinlich gemacht, daB sie in 
rcinem Zustande keine Bandenabsorption zeigen. Das a-Glucosan (unrein) zeigt ein 
Band vom Minimum 2500, Masimum 2810. Fiir das unreine fl-Glucosan sind die ent- 
sprechenden Werte 2410 u. 2695, die zugehórigen Extinktionskoeffizienten 3,31 u. 4,70. 
Bei der Reinigung (einmalige Unikrystallisation aus W.) werden die Koeffizienten
0,25 u. 0,36; die Bandę verschwindet”also fast ganz, in der Mutterlauge hauft sieh — 
die bisher nicht isolierte — stark absorbiorende Substanz, deren Extinktionskoeffi- 
zienten 5,58 u. 7,32 waren. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 
263—69.) B e r g m a n n .

L. Kwieciński und L. Marchlewski, Ultravioleitabsorplion ton Arabinose, Maltose, 
Saccharose, Raffinose, M a m ił und Dulcit. (Vgl. vorst. Ref.) Unreine Arabinose zeigt 
ein Band bei 2800; naeh der Reinigung (Eindunsten einer gesatt. wss. Lsg. im Vakuum) 
zeigte sie nur kontinuierliehe Absorption. Auch die andere in der Uberschrift genannten 
Korper absorbieren in reinem Zustande nicht selektiv. Bei Saccharose hat sieh gezeigt, 
daB Praparate, die in anderen physikal. Konstanten schon iibereinstimmten, noeh 
deutliche Unterschiede in der Intensitat ihrer Absorption aufweisen konnen. Die
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MeSsung der Extinktionskoeffizicnten ist die sicherstc Reinheitspriifung fiir Saccharose. 
(Buli. lu t. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1928. 271—82.) B e r g m a n n .

Hans Vogel, Vber das fi-Arabinosan. a.-1-Arabinose (Anfangsdrehung -f- 175°) 
(nach H u d s o n  /?-l-Arabinose. Der Ref.) lagert sieli bei 160° u. 15 nim in 2 Stdn. in 
die /3-1-Arabinose ([a]n =  +55,4°) um. Setzt man das Erhitzen 2 weiterc Stdn. fort, 
so cntstelit unter Abspaltung von H„0 das amorphe fi-Arabinosan, CVH80 4, [a]620 — 
+  G0,5° (W.; c — 1,148) (naeh HUDSON a-l-Arabinosan). F. 80—81°. Dic Substanz 
ist iiuBerst hygroskop., sil. in W.; die wss. Lsg. zeigt lceine Mutarotation. Sehmeckt 
bitter. Beim Kochen m it W. wird 1-Arabinose regeneriert. Das chem. Verh. des 

Arabinosans ist dem des a-Glucosans sehr ahnlich. Vf. nimmt 
auch hier eine 1,2-Sauerstoffbriicke, gemaBt Formel I an. 
if i t  dem a-Glucosan te ilt das Arabinosan die grofic Neigung 
zur Polymerisation. Durcli 1,5-std. Erhitzen auf 150° unter 
15 mm Druck u. in Ggw. von wenig ZnCL cntsteht ein Di- 
arabinosan, (C5H 80 4)2, aus wenig W. m it absol. A., amorphes 
Pulver, [a.]ir° — +18,9° (W., c =  2,77). F. 153—155°. Is t 
uur schwach hygroskop., 11. in  W., unl. in A. u. A. Schmeckt
fadc u. reduziert nicht mehr FEHLINGsche Lsg. Polymeri-
sationsprodd. hoheren Grades zu isolieren gelang nicht. (Helv. 
cliim. Acta 11. 1210—13. 1/12. 1928. Genf, Univ.) O h l e .

H. Brunswig, Beitrag zur Fragc nach der Natur von Nitrocellulose. R . O. H e r z o g  
u. S t. v. N a r a y -S za bó  (C. 1928. I .  1142) fanden bei llóntgendiagrammen ver-
schieden hoch nitrierter Nitrocellulosen stets gleichc Interferenzen u. folgern, daB
Nitrocellulose hauptsachlich ein Gemisch sei von unvcranderter Cellulose u. ilirem 
hochsten N itrat. Demgegcnuber verweist Vf. darauf, daB es sich bei der Umwandlung 
von Cellulose in Nitrocellulose um Gleichgcwichtszustande zwischcn Nitriergut u. 
Nitriersaure handelt, da man sowohl dureh „Umnitrierung“ (Abbau von hochnitrierter 
zu niedrig nitrierter Cellulose) ais auch entgegengesetzt dureh aufbauendc Nitrierung 
zu Nitrocellulosen gleicher ehem. u. physikal. Eigg. gelangt. Auch die Stabilitats- 
verhaltnisse sprechen nicht fiir die Annahme obiger Autoren, wonach die Zers.-Ge- 
sehwindigkeit der Nitrocellulose ihrem Geh. an Trinitrat einfacli proportional sein 
miiBte, wahrend sie dureh eine Exponentialfunktion gekcnnzeichnet ist. Ferner ist 
die versehiedene Reinigungsarbeit (zur Erzielung des Minimums der Abspaltung) 
fiir Nitrocellulosen verschiedenen N-Geh. nicht in Einklang m it obiger Auffassung 
zu bringen. Vf. zeigt cingehend, \vic die Losliehkeit der Nitrocellulose in A.-A. eine 
Funktion der Zus. der Nitriersiiure ist, die aufier von der Anfangsbeschaffenheit 
auch von der jMenge der angewandton Nitriersiiure im Verhaltnis zum Nitriergut ab- 
hangt. Es ergibt sich eine regelniafiige Abnahme der Losliehkeit bei steigendem Gew.- 
Verhiiltnis von Nitriersiiure zu Cellulose, da die Anderungen der Nitriersaure n a c h  
d e r  R e a k t i o n  mit steigenden Mengen geringer werden. Die Losliehkeit der 
Nitrocellulose wird in Abhangigkeit von W.-Geh. u. Saurererhaltnis der Nitriersaure 
kurvenmaBig yerfolgt.

Da N-Geh. u. Losliehkeit Fimktionen der Zus. der Nitriersauren sind, iniissen 
auch Losliehkeit u. N-Geh. gcsetzmiiBig miteinander yerkniipft sein, u. es ergeben 
sich Kurvcn, die Reihen von Nitriersauren darstellen, welehe gleiche Nitrocellulosen 
bestimmter Losliehkeit bei mógliehst hohem N-Geh. erzeugen. Vf. versucht, diese 
GesetzmaBigkeitcn im Sinne der iibliehen Auffassung der Nitrocellulose zu deuten. 
(Ztsclir. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23. 337—40. 384—87. Nov. 1928.) F. B e c k .

Otto Horn, Zur Acelylierung des Buchenholzes. Das Verf. von FuCHS (vgl. C. 1928. 
I. 2936) zur Acetylienng von Fichtenholz wird auf B u c h e n h o l z  I angewendet, 
u. man erhiilt in einer Ausbeute von 150% ein aeetyliertes Rotbuehenholz II, das un- 
veranderte Holzstruktur besitzt u. iiuBerlich I  gleicht, nur eine hellere Farbo bat. n  
gibt keine Farbrkk. auf Lignin. I enthiilt 5 ,l°/0 Acetyl, wahrend II nach einmaligem 
Acetylieren 42,2% enthiilt. Ligninbest. in I ergibt 25,G% , in  II 15,9%, die Hemi- 
cellulosen sind also wohl zum groBten Teil bei der Acetylierung entfernt worden. Der 
JIel.hoxijlgch. wird jedoch dabei nicht yerandert, also kommt auch in I das gesamte 
Methoxyl dem Ligninanteil zu. I hat einen Cellulosegeh. von 67,4% nach CROSS u* 
B e v a n ; nach derselben Methode erhalt man aus II 76%, wenn man entweder ab- 
wechselnd 4-mal mit Chlor u. Natriumsulfit behandelt u. 1-mal m it Kaliumpermanganat 
bleicht, oder nach dem ClilordioxydaufschluBverf. von E. SCHMIDT arbeitet; dio 
Analyse stimmt mit 42,75% Acetyl auf fast reine Triacetyleelhilose, die nur in Chlf.
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u. Eg. zu etwa 60% 1. ist. In  einer Tabello sind die Acetylierungsergebnisse von I  u. 
von Fichtenholz zusammengestellt, aus der hervorgeht, daB sieh bei sachgemaCer 
Ausfiihrung die Aeetylierung eines Laubholzes nicht von der von Fichtenholz unter- 
schcidet; Vf. kommt damit zu wesentlich anderen Ergebnissen ais SuiD A  u. TlTSCH 
(vgl. C. 1928. II. 2643). — Das Rotbuchenholzsagemehl wird nach dem Sieben mit 
Bzl.-A. 1: 1 so lange extrahiert, bis das Losungsm. farblos ist. In  einem Steinzeugtopf 
wird 1 kg Essigsaureanhydrid unter Riihren u. Kiihlon mit 2,5 g konz. H 2S04 ver- 
setzt. Innerhalb l lj, Stdn. wird unter wciterer Kiihlung 200g (mit 20 ccm H 20  gleich- 
iniiBig angefeuchtetes) Sagemehl eingetragen. DerTopf imWasserbade auf 60° erwarmt 
u. 2 Stdn. dabei gelassen. Der jetzt dicke, schwarzgriine Brei wird m it 2 1 Bzl. ver- 
sótzt, abgesaugt u. mit Bzl. mehrmals nachgewaschen. Das noch bzl.-feuchte II wird 
2-mal iiber Naclit in A. eingelegt, abgesaugt, m it A. u. zuletzt m it A. gewaschen. Dio 
Acetylbeat. nach OST u. K a t a y a m a  ergibt 42,27 u. 42,10% Acetyl; Ligninbcst. nach 
F u c h s  15,92 u. 15,98%; Methoxylbeat. nach ZEISEL 3,90 u. 3,92%. Zur Cellulosebest. 
wird m it Chlordioxyd aufgeschlossen u. in der schnceweiBen zu 76% erhaltenen Sub
stanz 42,75% Acetyl u. 53,0% Cellulose bestimmt. Zum Vergleich werden die ent- 
sprechonden Analysen von I  angefiihrt. — Zur Darst. der Triacetylcelhilose werden 
5 g II m it W. angefeuchtet u. 3 Stdn. in einem eisgekiihlten Becherglas m it Chlor be- 
handelt, mit schwefliger Saure iibergieCen, absaugen, mit W. waschen, 1 Stde. auf 
Wasserbad m it 2%ig. Natriumsulfitlsg. behandeln, wieder abBaugen. Diese Behandlung 
noch 3-mal wiederholen. AnschlieBend m it 0,5%ig. Kaliumpermanganatlsg. bleichen 
u. den gebildeten Braunstein m it schwefliger Saure entferncn. Nach Auswaschen mit 
W. u. Trocknen 3,8 g schneeweifies Praparat von unveranderter Holzstruktur m it den 
oben angegcbcnen Eigg. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2542—45. 5/12. 1928. Mulheim- 
Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) M i c h e e l .

H. Staudinger, Die Chemie der hochmolekularen organischen Stoffe im Si7ine der 
Kekuleschen Strukturlehre. I . u. II. X II. Mitt. (X. vgl. C. 1927- II. 2662.) Zu- 
sammenfassende Ubersicht iiber die Ergebnisse der Unters. der Polyozymethylent; 
Betrachtungen uber die Konst. der Cellulose, des Kantschuka, der Polyalyrole 
u. a. hochpolymerer Substanzen. Ais Ergebnis der theoret. Betrachtungen 
kommt Vf. zu dem ScliluB, daB zwischen seinen u . den von K. H . M e y e r  
geauBerten Anschauungen iiber die Konst. der Hochpolymeren Dbereinstimmimg 
herrscht. Es sind also die Hochpolymeren nicht aus kleinen Moll. mit starken Gitter- 
kraften aufgebaut, sondern die kleinen Moll. sind m it n. Covalenzen (Hauptyalenzen) 
in langen K etten gebunden. Die eharakterist. Eigg. der Hochpolymeren sind durch 
die Kettenlange bedingt. In  krystallisierten Hochpolymeren sind die Ketten durch 
mol. Gitterkrafte in einem Gittcr zusammengehalten. Die rontgenograph. Unterss. 
geben keinen AufschluB iiber dic MolekiilgroBe der Hochpolymeren, da sich hier ein 
Mol. durch mehrere Elementarzellen hindurchzieht. Im Gegcnsatz zu K. H . Me y e b , 
der von Micellen u. Jlicellarkraften spricht u. dadurch einen Zusammenhang mit den 
iiblichen Vorstellungen der Kolloidchemie herzustellen sucht, nimmt Vf. groBe Moll. 
u. zwischenmolekulare Krafte an u. glaubt, daB die Hochmolekularen das gleicho Bau- 
prinzip wie die niedermolekularen Stoffe liaben. (Ztschr. angew. Chem. 42 . 37— 40. 
67— 73. 19/1. Freiburg i. B.) H il l g e r .

K. H. Meyer, Bemerkwigen zu den Arbeiten von H. Staudinger (vgl. vorst. Ref.). 
Vf. weist darauf hin, daB zwischen den Ansichten von St a u d in g e r  einerseits u. M e y e r  
u. Ma r k  andererseits betreffs der N atur der Bausteine der hochpolymeren Natur- 
prodd. tłbercinstimmung besteht, in der Annahme, daB keine kleinen Einheiten dafur 
in Betracht kommen. Wahrend STAUDINGER jedoch im wesentlichen seine Ansicht 
iiber Cellulose, Kautschuk u. a. hochpolymere Substanzen aus Analogieschliissen von 
synthet. gewonnenen Verbb. aufbaut, stiitzen M e y e r  u . Ma r k  sich. auf die an den 
Objekten selbst Yorgenommenen Unterss. STAUDINGER nimmt an, daB das in Lsg. 
osmot. wirksame Teilchen mit den langen Moll. (Hauptyalenzketten) iibereinstimmt; 
dagegen glaubt Vf., daB in den Dispersionen der hochmolekularen Substanzen Gruppen 
oder Bundel von solchen K etten vorhanden sind. Es ist wahrscheinlich, daB diese 
Gruppen keine einheitliehe GroBe besitzen, vielmehr liegt meistens ein Aggregations- 
gleichgewicht vor. Das, was man durch osmot. Messungen bestimmen kann, ist nicht 
ais freie Hauptvalenzkette, sondern ais ein mehr oder weniger kompliziertes Gemisch 
aggregierter Faden anzusprechen. Die von S t a u d in g e r  an polymeren Prodd. er- 
mittelten Molekulargewichte sind demnach mSglicherweise um ein Mehrfaches zu hoch. 
Der STAUDINGERschen Behauptung, daB Assoziation zu Molekiilgruppen oder Micellen
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nur bei Seifon bekannt sei, steht die Ansicht von M e y e r  u. M a r k  cntgegen, die bcsagt, 
daB sio bei allen lidheren Yerbb. (Tannin in W., substantiyen Farbstoffen, hoheren 
KW-stoffen u. Fettsaurcn in Phenol, mittleren Fettsaurcn in W.) nachzuweisen ist. 
Das Vorliegen von Micollen in Celluloso ist durch Stabehendoppelbrechung, Acimut- 
effokt u. Rontgenanalyse sichergestellt. Nach Ansicht des Vfs. zerreiBt STAUDINGER 
den Zusammenhang m it der Kolloidchemie sowohl wie mit den niedriger molekularen 
Verbb., wenn er reinen Eukolloiden, z. B. dem Kautschuk die Micellennatur absprieht 
u . das osmot. wirksame Teilchen dem „Molekuł" (Hauptvalenzkette) gleichsetzt. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 76— 77. 19/1. Ludwigshafen a. Rh.) HlLLGER.

H. Staudinger, Schlufiwort. (Vgl. yorst. Rof.) Zur Beseitigung der durch die 
Bemerkungen von K . H . M e y e r  aufgedeekten Mifiyerstiindnisse teilt Vf. mit, daB 
durch die Unterss. der synthet. erhaltenen P0lyoxyme.lhyle.ne, u. der Polyslyrole zum 
ci^ten Małe der Bau hochpolymerer Verbb. widerspruchsfrei aufgeklart ist. Dabei 
gelang es, Reihen von polymer-homologen Verbb. aufzufindon, wobei der Ubergang 
von den niedermolekularen zu den hochmolekularen Substanzen verfolgt u. das Bau- 
prinzip der letztercn festgestellt werden konnte. Vf. betont, daB er sich den nunmehr 
zum erstcn Małe experimentell sichergestellten Ansehauungcn der alteren organ. Chemie 
immer angeschlossen hat. Bis je tzt ist der hochmolekulare Bau der Cellulose noch 
nicht bewiesen, es bedarf vorerst noch der Klilrung der auffallenden Ergebnisse der 
Beobachtungen von H e s z  u. B e r g m a n n .  Nach Ansicht des Vfs. konnen rontgenograph. 
Unterss. allein keinen cndgultigen Entscheid geben. Die bei den Polyoxymethylenen 
erstmalig bewiesene Tatsaehe, daB groBe Moll. ein Krystallgitter aufbauen konnen, 
wurde von K . H . M e y e r  u. M a r k  auf den Bau der Celluloso iibertragen. DaB Makro- 
moll. Assoziationserscheinungcn zeigen konnen, hat Vf. nicht bcstritten. Die Micellen 
von Seifen haben dagegen ein anderes Bauprinzip, da sie aus heteropolaren Substanzen 
aufgebaut werden, wahrend die Kautschukmoll. liomoopolar sind. Dio zwischenmole- 
kularen Krafto u. die Neigung zu Assoziationen nehmen mit wachscnder Molekul- 
gróBe zu. Im  Gegensatz zu K. H . M e y e e  nimmt Vf. an, daB Einzelmoll. die primaren 
Kolloidteilchen der eukolloiden Substanzen darstellen. Das Durchschnittsmolekular- 
gewicht ist nach Ansicht des Vfs. viel groBer, ais es K. H. M e y e r  annimmt. In  den 
Hauptyalcnzketten sind nicht 50—100 Isoprene gebunden, sondern in der GroBen- 
ordnung etwa 1000. Substanzen vom Durchschnittsmolekulargewicht 5000—10000 
zeigen hemikolloiden Charakter, wahrend Kautschuk ein Eukolloid ist. (Ztschr. angew. 
Chem. 42 . 77. 19/1.)  ̂ H i l l g e r .

H. Staudinger, Ober die Komtitution der Hochpolymeren. X III. Mitt. (XII. vgl. 
C. 1929. I. 1094.) Nach Arbeiten von M e y e r  u. M a r k  (C. 1928. I. 2574) u. friiheren 
Mitt. vom Vf. (C. 1 9 2 7 .1. 875) bestehen Cellulose, Kautschuk u. anderc hochmolekulare 
Stoffe aus Einzelmolekiilen, die durch n. Valenzen zu langen K etten (Hauptvalenz- 
ketten) yereinigt sind. Wahrend die physikal. Eigg. hauptsachlich von der Lange 
der K ette abhangen, werden die chem. Eigg. in erster Linie von den Endgruppen 
der K etten bestimmt. Mit zunehmender Kettenlange nehmen die Fliichtigkeit u. Los- 
lichkcit der Polymeren ab, der F. steigt, die zwischenmolekularen K jafte dagegen 
nehmen m it steigendem Mol.-Gew. zu. Da das Mol.-Gew. der unl. Polyozymethylene 
nicht bestimmt werden kann, lassen sich nur durch Vergleich der physikal. Eigg. der 
1. mit denen der unl. Polymeren Schliisse auf dio ungefahre Lange der Ketten ziehen. 
Die Moll. der Hochpolymeren bestehen aus Gemischen von Moll. yerschiedener Lange, 
so daB man nur yon einem Durchschnittsmolekulargewicht sprechen kann. Die Existenz 
langer Moll. wurde durch dio róntgenometr. Unterss. an Polyoxymethylenen yon 
M ir  u. HENGSTEKBERG (C. 1927. II. 2662) bestatigt, dagegen ergab dio rentgeno
metr. Forschung bei krystallisierten Hochpolymeren eine ldeine Elementarzelle. Die 
Annahme, daB die Lange der Elementarzelle der Maximallange eines Mol. entsprechen 
miisse ( K a r e e r ,  Polymore Kohlehydrate, Leipzig 1925) ist nicht zutreffend, denn 
sowohl die 1. Polyoxymethylendiacełate u. Polyoxymethylendimethyldther, ais auch dio 
unl. hochmol. Polyoxymethylene, in  denen das Vorliegen sehr groBer Moll. chem. 
nachgewiesen ist, haben kleine Elementarzellcn. Die Liinge der ais Makro- oder Faden - 
moll. bezeiehneten langgestreckten Moll. ist nicht bekannt, man weiB nur, daB sie 
parallel gelagert sind. Aus den Unterss. uber die Polyoxymethylene folgt, daB die 
Cellulose auch hochmolelrular is t; M e y e r  u. M a r k  schlieBen aus den Atomabstanden 
auf das Vorliegen yon Fademnoll. Da nach den neuesten Unterss. von H e s s  (Chemie 
der Cellulose, Leipzig 1928) die róntgenometr. Befunde keine Ruckschliisse auf die 
Konst. der Cellulose erlauben, ist Vf. nach wie yor der Ansicht, daB sie ein analoges

71*



Ó h2
l |  1! 

VI CII,.
ĆH-CH-CH CH-CH-CH--------CH

Bauprinzip wie dio Polyoxymethylene liat. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 24‘27—31. 
7/10. 1928.) '  t H il l g e r .

H. Staudinger, Hochpolymere Verbindungen. XIV. Uber die Konstilution des 
Dicycłopenladiens. (X III. vgl. vorst. Ref.) S t a u d in g e r  u. R h e i n e r  (C. 1924 . 
I. 1780) haben nachgcwiesen, daB Formel I  die Eigg. des Dicycłopenladiens am besten 
erklart. Analog waren das Mono- u . Dicyclopentadienchinon von A l b r e c h t  (L i e b i Gs 
Ann. 348  [1906]. 31) nach II u. III zu formulieren. Vor allem lassen dieso Formeln 
die leichte Entpolymerisierung von I  u. den Zerfall von II u. III in die Komponenten 
verstehen, indem die Doppelbindungen die an sich groBe Ncigung des Vierrings zur 
Spaltung crholien. Die hydrierten Verbb. sind viel bestandiger. Kun haben DlELS 
u. A l d e r  (C. 1 9 2 8 .1 .1186) gezeigt, daB sich znhlreiehe Butadienderiw . in 1,4-Stellung

CH.CH 2-CH -C H .CH 2-CH t t  CFI• CH2• CH• CH• CO• CH
1  £ h --------Ć H • CH-------- CII CII--------CII- C II.C O • &H

CH-CH-CH-CO-CH
C H .CH ^CH .ęH .CO .CH .CH .O H ^CH  |  , ; ||

CH--- 08.CB.00.Ah .OH----OH 'h -CH-OH. CO Jll
CH • CH • CH • CO • CII • CH • CII CII • CH • CII • CH, • CH

V CH,
ĆII-C II-C II-

an eine Athylenbindung anlagern, u. formulieren dalier die ALBRECHTschen Verbb. 
nach IV u. V. Das Dicyclopentadien wiirc d a n n  ctwa durch Formel VI wiederzugeben. 
Diese Formeln sind aber wegen der Cyclopentanringe nicht m it der leichten Spaltung 
der Verbb. vereinbar. Auch kann VI nicht die von STAUDINGER u. B r u s o n  (C. 19 2 6 . 
I . 3465) fcstgestellte Bldg. von Tri- bis Polycyclopentadienen u. dereń Eigg. crklaren. 
Im  nachst. Ref. wird denn auch die Richtigkeit der Formel I  bewiesen. (LlEBIGs 
Ann. 467 . 73—75. 29/11. 1928.) LlNDENBAUM.

Franz Bergel und Ernst Widmann, Zur Konstitulion des Dicycłopenladiens. 
(Vgl. vorst. Ref.) [Die Formeln des vorst. Ref. gelten auch fiir dieses Ref.] Fiir D i
cyclopentadien kornmen theoret. die Formeln I, VI u. M I in Frage. Eine Entsclieidung 
war nur durch Abbau moglicli. W i e l a n d  u . B e r g e l  (C. 1928. I .  1142) waren durch 
abweehselnde oxydative Aufspaltung der beiden AuBenringe zu 2 isomeren Diearbon- 
siiuren gelangt, wclche Vff. jetzt mit A  (F. 200°) u. B  (F. 133,5°) bezeichnen. War 
Formel VI richtig, so konnten die Siiuren strukturisomer, andernfalls mufiten sie 
stereoisomer sein. Die Lsg. diesel’ Frage ist Vff. nrittels des Verf. von HuCKEL u. G o th  
(C. 1925 . I. 1491) gelungen, bestehend in  der Umlagerung der Ester mit Na-Alkoholat. 
Der fl. Dimethylester von B  lieferte eine tiefschm., nicht weiter untersuehtc Silure, 
der krystallisierte Ester von A  jedoch 2 Sauren, deren eine mit B  ident. war. A  u. B  
sind also cis-trans-Isomere, u. Dicyclopentadien mufi einen symm. Bau besitzen. Von 
den beiden fraglichen Formeln I  u. VII geben Vff. aus den von STAUDINGER (vorst. 
Ref.) entwickelten Griinden I  den Vorzug. Den Sauren wurde dann Formel VIII zu- 
kommen. — Was nun die raumlichen Verhaltnisse betrifft, so ist I  selbst bisher nur 
in c i  n e r  Form gefaBt worden. Zu den Dicarbonsiiuren A  u. B  kommt eine dritte 
Sśiure C (F. 178°), welche bei obiger Isomerisierung von A  neben B  entsteht u. bei 
weiteren Umlagerungsverss. keine krj^stal 1 isierenden Prodd. lieferte. G wurde auch 
auf cinem anderen Wege erhalten: Oxydation von Ketotetralijnlrodicyclopcntadien 
(WlELAND u . B e r g e l )  m it wss. alkal. KMnO., fiihrt 7.U einer ^'ierten Saure D (F. 232°), 
welche ńaeh obigem Verf. glatt zu C isomerisiert wird. Dagegen liefert Dihydrodicyelo- 
pentadien mit KM n04 nicht D, sondern B  u. mit H N 03 keine krystallisierenden Prodd. 
Aus diesen Verhaltnissen geht hervor, daB I eine unsymm. riiiimlichc Konfiguration 
besitzt. — Oxydative Aufsprengung beider Doppelbindungen in I  muBte zu einer 
Jiiglulaamsaiire (IX) fiihren. Vff. haben das von WlELAND u. B e r g e l  beschriebene 
Dioxyd von I, das daraus gewonnene Diglykol X, ferner Kelodihydrodicyclopentadien- 
oxyd \i. das entsprcchende Glykol XI mit yerschiedenen Mitteln oxydiert u. stets in 
W . 1., in  A. unl. saure Sirupe u. aus diesen Pb-Salze erhalten, welche ziemlicli gut auf 
IX stimmten. Auch die Totaloxydation von I  ergab solclie Prodd., so daB die Bldg. 
von IX kaum zweifelhaft ist. — Damit ist die von D lELS u . A l d e r  (C. 1 9 2 8 . I. 1186) 
angenommene ausnahmslose 1,4-Addition des Cyclopentadiens nicht melir gultig. — 
Was schlieBlich die ALBRECHTschen Verbb. (II u. 1T1 bzw. IV u. V) betrifft, so fanden
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Vff. fiir deren Tetrahydroderiw. ganz andere F i', ais D ik ls  u. A ld e r ,  was wohl auf 
stereochem. Unterschiede zuriickzufuhren ist. Dic Formeln IV u. V werden zugunsten 
von II u. III abgelehnt, da Vff. die leichto Spaltbarkeit der Verbb. in die Komponenten 
nochmals festgestellt haben, wahrend die hydrierten Verbb. sieh nielit spalten lassen. 
Die liieraus von S ta u d in g e r  (yorst. Ref.) gezogene Folgcrung ist zwingend.

C ii-C H -C II-C II T U I  IX
Y II  CH2 Ó h2 II CHS • CH2 • CH • CH • CII* • C O Jl C O JI • CII, • CII • CH • CHa COaH

CII • 6 h  • ĆH • CII ------- CH • ÓH • COsH C02H • CH • CH § C021I
■ HO • CH • CH, • CII • CII • CH, • CH • OH HO • CH ■ CH, ■ CH • CIi • CH2 • CH,

HO-CH--------Ó h -6 h -------- CH-OH ‘ HO-CH-------- CII. C li--------CO
V o r  s u e h e. Dimethylcster der S&ure A, C12H 180 4 (naeli VIII). Mit Diazbmetlian 

in  ii. Nadelchen aus verd. CH30H , F. 72,5—73°. — Der Ester liefert, einige Stdn. m it 
NaOCH3-Lsg. gekocht, eine Rohsiiure yon F. unscharf 170°, welchc mit Lg. extrahiert 
wird. Der E xtrak t hinterlafit S&ure B, C10H 14O4, aus W., F. 133°. Ruckstand ist 
S&ure G, F. 178°. — Dimethylcster der S&ure B, K p.la 134°. Liefert m it sd. NaOCH, 
eine Saurc von F. 110° (aus W.). — S&ure D, C10H 14O.„ aus W., F. 232°. — Dimethyl
cster, CI2HlsO„ Nadelelien aus vcrd. CH3OH, F. 77,5—78°. Liefert mit sd. !\TaOCil, 
S&ure G, C10H 14O.„ aus W., F. 178°, welche bei nochmaliger Methylierung einen óligen 
Ester von K p .15 120° gibt. — Vereinfaehte Dnrst. der S&ure B  aus Dihydrodicyclo- 
pentadien (S t a u d in g e r  u . R h e i n e r , C. 1924. I .  1780) m it KMn04 (geringer Uber- 
sehufl) in Aceton. F. 133,5°. —  Dicycloj>entadiendioxyd, C10H 12O2. Nach W lEŁAKD 
u. B e r g e l . F. 187°. Bessere Darst. der Benzojjersaure (ygl. D. R. P . 409 779; C. 1925.
I. 1911): 50 g 30%ig. H 20 2 m it 150 cem W. verd., 35 g NaOH in 190 cem W., dann 
bei —5° 80 g Benzoylchloricl in 100 ccm A. zugeben, F iltrat mit 2-n. H 3S04 ansauern, 
m it Cliłf. aussehuttein. — Dihydrodicyclopentadienoxyd. Durch Hydrierung von Di- 
cyclopentadienoxyd in A. +  P t0 2. Kp.jj 98—100°, aus verd. CH3OH, F. 98°. — Di- 
cydcrpentadiendiglykol, CinH 10O4 (X). Obiges Dioxj>-d m it sehr verd. HC1 einige Stdn. 
liochen, im Vakuum yerdampfen, hygroskop. Harz m it A. waschen, im Hoohyakuum 
iiber P20 5 bei 80° troeknen. — Kelodihydrodicyclopentadienoxyd, C10H 12O2. Aus Keto- 
dihydrodicyclopentadien (WlELAND u. B e r g e l ) mit Benzopersaure "in Chlf. Kp .13 
145°, F. 115°. — Ketodihydrodicyclopentadienglykol, C10H 14O3 (XI). Aus yorigem mit 
sd. sehr verd. HC1 (2 Stdn.). Gelblicher, nicht destillierbarer Sirup. — Oxydation 
yon X in W . m it alkal. KMn04 ergab schlieBUcli ein amorphes Pb-Salz G10HsOsPb, 
(nach IX). Oxj-dation von I  mit KiMn04 in Aceton ergab ein saures Pb-Salz C10H10OsPb.
— Tetrahydrocycbypentadienchinm, Cn HJ40 2. Durch Hydrierung yon II  in Chlf. +  
P t0 2. Blattchen aus A., F . 246°, bestandig gegen Br u. ICMn04. Liefert durcli Oxi- 
mierung ein Prod. von F. 218° (Zers.), dessen Analysen werder auf ein Mono- noch 
ein Diosim stimmen. — Telrahydrodicyctepentadienchinon, C10H 20O2. Durcli Hydrierung 
von III. Blattchen aus A., F. 251°. Monoxim, C16H 210.,N, F. 247°. Dioxim nicht 
erlialtlich. — KW -sloff CUH21. Durcli Red. des yorigen nach CLEJIMENSEN. Kp. 15 
155—157°, terpenartig rieehend, ident. m it der von D ie ls  u. A l d e r  beschriebenen 
Verb. — Spaltung von i n  durch rasches Erhitzen iiber den F. in Chinon (identifiziert 
ais Hydrochinon) u. Cyclopentadien (identifiziert ais Diphenylfulyen). (LlEEIG s 
Ann. 467. 76—91. 29/11. 1928.) " L in d e n BAtjm .

L. Ruzicka, Uber die nach Moschus riechenden Produkte und die hochgliedrigen 
Koklensloffringe. Zusammenfassender Vortrag iiber dic Arbeiten des Vf. u. seiner 
Mitarbeiter (lctzte ygl. C. 1929. I. 505). (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1145—73. 
Nov. 1928.) L indenbau.m .

H. Thate, Die Verwandtschajt zwischen Konstitution und Geschmack bei einigen 
Harnstoffderwaten. Vf. konnte in  U bereinstimmung m it friiheren Beobachtungen (vgi. 
LoRANG, C. 1928. I. 1283) die Zunalime des siiBcn Geschnuicks bei dem Ersatz des 
Imidwasserstoffatoms durch eine CH3-Gruppe in phenylierten Harnstoffdcriw . an 
folgenden Verbb. bestatigen: Phenylharnstoff sehmeckt bitter, a.-Methyl-a.-plienyl-
liamstoff suB, 4-Methylphenyl(p-Tolyl)-7iarnstoff etwas siiB u. <x-Methyl-a.-i-methyl- 
phenylharnstoff sehr suB.

V e r s u c h e .  a.-Methyl-oc-phenylharnstoff, C3HluON2, Darst. nach G e b h a rd t  
(Ber. Dtseh. chem. Ges. 17 [1884]. 2095), Rrystalle aus Bzl.-Lg., F. 82°; Nebenprod. 
a-Melhyl-a-phenylbiiircl, C0HuO2K3, Nadeln aus W., F. 15G°. — 4-Methylphenylharnstoff, 
C8HI0ON2, Darst. analog yorst. Verb. (ygl. S e l l ,  L ieb igs Ann. 126 [1863]. 157 u.
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S te in e r ,  Ber. Dtseji. chem. Ges. 8 [1875]. 520), aus W., F. 176°. — a.-Melhyl-a.-p-tolyl- 
hamsioff, C9Hi2ON2, Darst. aus Methyl-p-toluidin (Kp. 208—214°), erhalten nach den 
entsprechend geanderten Methoden von H epp (Ber. Dtseli. chem. Ges. 1 0  [1877]. 327) 
u. PiCTET (Ber. Dtseh. chem. Ges. 2 1  [1888]. 1103), u. KCNO, Krystalle aus Bzl.- 
Lg., F. 103°. Nebenprod.: a.-Methyl-a-p-tolylbiuret, C,0H 13O,,K3, F. 167°. Bcide Biurete 
gebcn keine Biuretrk. (vgl. S c h if f ,  L ieb ig s Ann. 2 9 9  [1897], 253; 3 5 2  [1907]. 83). 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 116—20. 15/1. Leiden, Univ.) K och .

Alfred Wagner, Carmcrol. Geschiclite, Konst., York., Bldg., Darst., Eigg., 
Verh., Nacliweis u. Best. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 757—63. 773—77. 6/12. 1928. 
Pcsterzsćbct [TJugarn].) L. JOSEPHY.

Ramart-Lucas und Anagnostopoulos, Stabilildt non Isomeren nach ihren Ab- 
sorptionsspeklmi. Intramolekułare Umlagerujigen in  der JReihe der l-Aryl-2-phenyl-
2-dthylbutanole-(l). Kurzo Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1 9 2 8 . 11.
11. 621. Esperim entell ist nachzutragen: Die zur Darst. der genaimteu Alkohole er- 
forderlichen Ketone (C „IIh)20{ C'f, II CO-Ar werden aus Diathylphenylacetonitril u. 
ArMgBr in  Toluol nach dem Yerf. von Ram AUT-LUCAS u. S alm o n -L eg ag n eu k  
(C. 19 2 8 . I. 2395) erhalten. Die sehr stabilen Ketimidsalze werden durch ca. 10-std. 
Kochen mit alkoh. HC1 oder K-Acetat in Eg. hydrolysiert. — l-p-Tolyl-2-plienyl-
2-dthylbutunon-(l)-imidhydrobromid, CI9H 21NBr, Pulver aus wenig A. +  A., F. gegen 
210° (Zers.). Das Seinicarbazon des Ketons kann nicht aus diesem selbst, sondern 
nur aus dem Ketimidsalz erhalten werden. — l-[p-Methoxyphenyl]-2-phcnyl-2-dthyl- 
bvlanon-(l)-imidhydrobromid, C10H 24ONBr, Pu lrer aus A. +  A., F. 185—187° (Zers.). 
Seinicarbazon, Co0HŁr/J2N;„ F. 175°. — Die Syntliesen der beiden KW-stoffartcn werden 
durch folgende Schcmata wiedergegeben:

1. (C2Hs)jCH• CÓ• CeH6 (C2H5)2C H • C(OH)Ar• CUH5 1 ^ 1 ° ^
(C jH ^ C : CAr(CaH6)

2. ( c J f ( C 9Hs)CH.CO-Ar , c»HłMgBr, ^  (C2Il6XC6Hs)CH.C(OH)(C2H6).Ar i " * 0 ^
(C2H 6)(C0H 5)C : CAr(CjH5) .

In  den meisten Fallen werden die tert. Alkohole nicht isoliert, da sie nicht krystalli- 
sieren u. sich schon bei der Dest. dehydratisieren. Anderenfalls erfolgt die Dehydrati- 
sicrung durch gesatt. HBr-Eg. Das 3,4-Diphenylhexen-(3) schied nach einigen Wochen 
wenig Krystalle von F. 74° u. gleieher Zus. aus. Entweder liegt ein geometr. lsomeres 
oder 3,4-Diphenylhe.\en-(2) vor. — Die Best. der Absorptionsspektren der KW-stoffe 
w ird ausfuhrlich beschrieben. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1345— 61. Dez. 
1928.) L indenbatjm .

E. Bureś und M. Soućek, 3,4-Dib>om-o-ani$idin und einige seiner Derirale. Beilrag 
zur Substiłuiion im Benzolkern. Vff. untersuchen die Einw. von Br auf o-Anisidin 
unter verschiedenen Bedingungen (EinfluB von Temp., Losungsm., Sonnenlicht, Kataly- 
sator, Druck usw.). Bei Yerwendung von trocknem, flussigen Br im Dunkeln entstcht 
kein im Kern bromiertes Substitutionsprod. des o-Anisidins, sondern das sehr un- 
bestandige Broinhydrat des o-Anisidins. Weder die Yerwendung von A., Eg., CCI,, 
ais Losungsm. noch Anderung der Mengenverhaltnisse u. Rk.-Temp. fiihrten zur 
Kernsubstitution. Sonnenlicht wirkt nicht katalyt., yerkupfertes Aluminium in ge- 
ringem MaBe. Wegen dieser Widerstandsfahigkeit des o-Anisidins wurde desscn 
N-Acetylderiv. bromiert. Man erhalt in Eg.-Lsg. leicht Dibromacetanisid, woraus zu 
ersehen ist, daB die Abstumpfung der Aminogruppc durch Acetylierung dio Substituier- 
barkeit der Kern-H-Atome wesentlich erleichtert. Das WEUNERsche Substitutions- 
prinzip, das bei Substitution von Anilin u. Toluidinen gilt, trifft hier nicht zu, da dic 
Substitution in  o- u. in-Stellung zur Aminogruppc eintritt.

V o r s u e h e. l-Methoxy-2-acetaminóbenzol, C9Hu 0 2N, aus o-Anisidin (Kp. 218°) 
u. Eg. Nadeln aus h. W., F. 79°; 1. in den meisten organ. Losungsmm. — 3,4-Dibrom-
l-viethoxy-2-acetaminobenzol, C9H 9Br20 2N; durch vorsichtiges Zutropfen von trocknem 
Br in eine Lsg. von o-Acetanisid in  der 10-fachen Gewichtsmenge Eg. Sturni. Rk., 
nach Beendung am W.-Bad erwarmen. Glasige Tafeln aus A., F. 146°. LI. in  A., 
Eg., Chlf., Bzl., CH3OH, wl. in A. Durch 4-tagiges Erhitzen auf dem W.-Bad m it KOH 
wird das Acetamid zu 3,4-Dibrom-o-anisidin, C;H;Br2OIs verseift. Dinach Wasser- 
dampfdest. u. Krystallisation aus verd. A. seidenglanzende Krystalle, F. 103°; 1. in 
den meisten organ. Losungsmm. In  W. unl. — Hydrochlorid, C7H 8Br2ONCl, Nadeln, 
Zers.-Punkt 192°. — Sulfat, CjHsBr20 5NS, Zers.-Punkt 159—160°. — 3,4-Dibrom-
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1-methoxy-2-melhylaminobenzol, C8H 9Br2ON, Darst. aus vorst. Yorb., K 2C03 u. Dimetliyl- 
sulfat. Die dlige FI. mit K 2C03-Lsg. gewasehen u. m it W.-Dampf iibordest. Olige, 
stark rieohende FI., Kp. 162°, unl. iu W., 1. in den meisten organ. Losungsmm. —
S,4-Dibwm-l-metlioxy-2-benzoylami?iobenzol, C14Hn Br20 2lsT, aus 3,4-Dibrom-l-methoxy-
2-aminobenzol, K 2C03 u. Benzoylchlorid (unter langsamem Zutropfen) bei W.-Bad 
Temp. — Rk.-Prod. zur Troekue gedampft m it h. K 2C03-Lsg. u. h. W. gewasehen. 
Krystalle aus A., F . 137—138°, 1. in den meisten organ. Losungsmm., unl. in  W. 3,4-Di- 
brom-l-methoxy-2-oxybenzol, CjH6Br20 , durch Diazotieren von 3,4-Dibrom-l-meth- 
oxy-2-aminobenzolsulfat u. Verkoehen bei 160° m it W.-Dampf. Gelbliche Nadeln 
aus Eg., F. 94°. LI. in Eg., A., CH3OH, Bzl., Chlf., h. verd. Essigsaure. In  W. unl. 
Ais Nebenprod. ontsteht hierbei 3,4-Dibromguajakol. — 0-Benzoylderiv., Ci4H10Br2O, 
gelbliche Nadelti, F. 114°, 11. in CH3OH, A., Chlf., Bzl., wl. in Eg., unl. in W. — O-Acetyl- 
deriv., C0HsBr„O:), gelbliche Nadeln, F . 90°. LI. in  Chlf., CH3OH, Bzl., •wl. in  Essig
saure, unl. in W. — 3,4-Dibrom-l-7nełhoxybenzol, C7H 0Br3Ó, durch Erhitzen von 3,4-Di- 
brom-l-methoxybenzoldiazoniumsulfat auf dem W.-Bad. Braune Krystallmasse mit 
W.-Dampf iiberdest. Olige FI., Kp. 127°, 1. in den meisten organ. Ldsungsmm., Unl. 
in W. — 3,4-Dibrom-2-monochlor-l-metlioxybenzol, C.H6Br2C10, aus dem diazotierten 
Amin naeh SANDMEYER m it W.-Dampf destilliert. Sehuppige Krystalle aus absol. 
A., F. 98°, in der Kalte 11. in  Bzl., A., Chlf., wl. in Eg., CH3OH, A. aber 11. in der 
Warnio. — 2,3,4-Tribmm-l-mełlioxybenzol, C7H 5Br30 . D arst.: 3,4-Dibrom-o-anisidin 
in konz. H ,S 0 4 gel., diazotiert u. naeh 2 Tagen KBr-Lsg. zugetropft u. Kupferpulver 
zugegeben. Dann 3 Stdn. erwarmt u. mit W.-Dampf iiberdest. Nadeln aus absol. A., 
F. 101°, in den meist organ. Losungsmm. 11., unl. in W. — 3,4-Dibrom-2-rnonojod- 
l-methoxybenzol, CjH6Br3JO. Darst.: In  die Lsg. von 3,4-Dibrom-l-methoxy-2-diazo- 
bcnzolsulfat wird eine gesatt. Lsg. von K J  zugetropft u. Kupferpulver zugegeben. 
4 Stdn. am W.-Bad erwarmt u. m it W.-Dampf iiberdest. Nadeln aus A., F. 94°, 11. 
in organ. Losungsmm., unl. in W. (Oasopis Ćeskoslovenskćho Lćk&rnictva 8. 295— 99. 
317—25. Dez. 1928. Prag, Inst. fiir organ. Clicm. d. KARLS-Univ.) M a u tn e r .

S. Sabetay und P. Schving, Uber einige gemischte Formale und Kolilensaureester. 
Ais Ausgangsmaterialien dienen die naeh bekanntem Verf. dargestellten Chlormelhyl- 
dtJier II-O -C łLCl, welche sieh mit Na-Alkoholaten oder Na-Phenolaten, vereinzelt 
auch m it freien Alkoholen zu gemischten Formalen umsetzen. Diese sind im Vakuum 
unzers. sd., gegen Alkalien bestandige, angenehm (die hoher sd. sehwach) rieohende 
Fil. — [Phenylathyl]-cMormethyldłher, CeH 6 • CH2 • CH2 • O ■ CH2C1. Suspension von 
Trioxymethylen in Phenylathylalkohol unter Eiskulilung mit HC1 sattigen, wss. Schieht 
entfernen, m it P 20 5 trocknen, einige Zeit unterhalb des Kp. im Vakuum erhitzen. 
Kp.lri 119—121,5°, nDls =  1,5227. Liefert durch Erhitzen m it CuCN oder HgCN ein 
Nitril von K p .]5 96— 98°, D .19 1,067, ud13 =  1,5416. — Benzylchlormethylather, 
C8H90C1, K p .14i5 102—102,5°, nD17 =  1,5270 (vgl. H i l l  u. K e a c h , C. 1926. I. 2589).
— [Pkenylpro2>yl]-chlorrtKthyldłher, C1(>Hi3OC1, K p .J3 130,5°, nn18,5 =  1,5190. — Bei 
der Darst. des Cyclohexylchlormethylathers wurde Dicyclohexylformal, Cj3H 240 2, er- 
halten. K p .14 139—140°, D .21 0,9741, np21 =  1,4702, pfefferminzartig riechend. — 
[Phenylathyl]-methylformal, C10HI4O2. Aus [Phenylathylj-chlorniethylather m it NaOCH3 
in Bzl. K p .13 102—103°, D .19 1,002, nu19 =  i ,4951. — [Phenylathyl]-acetylformai, 
C„Hj■ CH2 • CH2• O • CH2 • O • CO • CH3. Aus demselben mit Na-Aeetat in  sd. Acetanhydrid. 
K p ,13 136—137°, nD2“’=  1,4950. — [Phenylathyl]-isobutylformal, C13H 200 2, K p .14131 
bis 132°, D.2ł 0,9504, nD21 =  1,4793. — [Phenylathyl]-pkenylformal, C15H 160 :. Mit 
CaHsONa in A. unter Kuhlung. Naeh Entfernung einer Kopffraktion (folgendc Verb.) 
K p .14 181—182°, D .18 1,074, nn18 =  1,5501, sehr angenehm riechend. Gibt m it HC1 
oder H 2S04 in sd. Eg. harzige Ndd. — [Plienyldthyll-athylformal, CJ1H 160 2, K p .]4 113 
bis 113,5°, D .21 0,9757, ud21 =  1,4846. — [Phenylpropyl]-'phe.nylfonnal, CicHi80.,, 
K p.2 166°, D .19 1,059, n D13 =  1,5454. — [Phenyldthyl]-o-kresylfor?nal, C16HI80 2, 
K p .14 190°, D.211,061, ud21 =  1,5472. — [Phenyldthyl]-l,3,4-xylenylformal, K p .17 203 
bis 204°, D.211,045. —- [Ph.enyldthyl]-a.-n-a])htJiylfarmal, K p .2 213-—215°, visoos. — 
Benzylphenylformal, C14Hli0 2, K p.14172°, D .21 1,090, nn21 =  1,5560. — [Phenyldthył]- 
guajacylformal, CieH 180 3, K p .12 207°, nD18 =  1,5562, viscos. — [Phenyldthyl]-linalyl- 
formal, K p .15 198—199°. nD18 =  1,5120. — [Phenylathyiybenzylformal, C16H 1S0 2. Mit 
Benzylalkohol (160°, 4 Stdn.). K p .14 192—194°, D.2° 1,012, nD2° =  1,5436. — Benzyl- 
melhylformal, C9HJ20 2, Kp.ie 95— 97°, D.2° 1,013, nn20 =  1,4941, stark  riechend. — 
KoliUnsdure-[phenylatliyl]-phmylester, C6H5-CH2-CH2- 0 - C0 - 0 - C 6H5. Aus Chlor- 
ameisensaure-[pheńylathyl]-ester, Phenol u. Pyridin in Chlf. K p .15 203°, aus absol. A.,
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F. 89“ (bloc), geruohlos. — KoJilensuureathyl-[phenyłąihylcarbinyl]-esler, C6H5- 
CH(C2Hs) ■ O ■ CO - O • C.,H3. Ebenso aus C1-C02C2H 5 u. Phenylathylcarbinol. I£p.u 131 
bis 133°, nj)'-1 =  1,4858. — [Phenylalhyl]-plienyUither, C„H5 ■ CK, • CH„ • O • C0H5. Aus 
PJłenylathylbromid, Phenol, KOH u. Cu bei 1C0°. K p .14 162—163“, D .1"6 1,054, n D16 =
1,5706 (vgl. S c h o r ig in . C. 1926. I. 73). (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1341—45. 
Dez. 1928. Puteaux, Parfumerie HOUBIGANT.) LlNDENBAUM.

Hemendra Kumar Sen und Kanailal Mondal. Alkylierung von Oxymethylea- 
cydo!iexahonen. Yff. Yersnchten durch Kondensation derO-Alkyliither vonOxymethylen- 
cyclohexanonen m it Cyanacetamid substituierte Chinolinderiw. (vgl. GUPTA, Journ. 
chem. Soc., London 107 [1915]. 1347) lierzustellen. Bei der Einw. von Alkyljodidcn 
auf die Na-Salze der Oxymethylenverbb. vollzog sich die Alkylierung nicht in der 
n. Weise; cs entstanden Prodd., die bei der Hydrolyse nicht die Oxymethylencyclo- 
hexanone zuriicklieferten, sondern es wurden Ketone gebildet, die im Kern alkylicrt 
waren. Die ais Zwischcnkorper gebildeten Yerbb. erwiesen sich ais substituierte Keton- 
aldehyde, die ammoniakal. AgN03- u. Cu-Salzlsgg. reduzierten. Unter Annahme einer 
Aldehydstruktur fur dio Na-Verb. war durch direkte Substitution des Na eine Alkyl- 
gruppe eingetreten. Zur Aufklarung des Rk.-Mechauismus wurde dcshalb in einer 
Anzahl von Oxymethylehverbb. die auftrotende Mengc der Enoi- u. Ketoform nach 
Yorschiedonen physikal. u. chem. Methoden bestimmt. Nach der Methodc von M e y e r  
enthielt z. B. das Oxymelliyle)i-o-methylcyclohexanon ca. 54%, die m-Verb. ca. 40% 
der Ketoform. In  A. wurde in allen Fallen eine stark ketonisicrcnde Wrkg. des Losungsm. 
beobachtet, wahrend in Bzl. u. A. das Gleiehgewicht nach der Seite der Enolform 
verschoben wurde. Dio Besultate liel3en lieinen Zweifel an der Existenz der Ketoform 
in den Oxymethylenverbb. u. ihren Na-Salzen. Die Methode konntc zur synthet. 
Herst. von o-alkylierten Ketouen Yerwendet werden. So liefcrte Cyclohexanon ein 
monosubstituiertes Deriv., u. die Mono- u. DialkyJketono die entsprechcnden Di- u. 
Trialkylverbb. Die Monoalkylverbb., die aus Oxymethylencyelohexanon in alkoh. 
Lsg., NaOC2H 5 u. Alkyljodid oder aus dem Na-Salz in Bzl. oder A. u. Alkyljodid er
halten wurden,, lieBen sich rein u. in guter Ausbeute lierstcllen. Die Dialkyldcriw. 
aus den Monoalkylketonen wurden in aikoh. Lsg. ais Gemische erhalton, wahrend sie 
bei Anwendung des Na-Salzes in  A. oder Bzl. rein isoliert wurden. Bei den Kondcn- 
sationsverss. der erhaltenen C-Methylather m it Cyanacetamid wurde keine Einw. fest
gestellt. Wurden dio Na-Yerbb. der Oxymetliylverbb. m it Siiureehloriden in Rk. ge- 
bracht, entstanden die n. Ester der Oxymethvlenketone.

CH, CHj CH2
C lL .-^ ^ -.C O  - j - R J - >  C H j r ^ N C O  +  N a J  - >  C H ^ ^ C O

c h ! J c < ™ 0  o h ; ^ J c < ™ °  c h J ^ J c h . r .
OHj CH^ CHo

V e r s u c h e .  Oxymethylencyclohexan,on wurde m it Na auf 100° erhitzt u. die 
gebildete Na-Verb. in  Bzl. m it CH3J  Yersotzt. Bei Dest. unter rermindertem Druck 
wurde bei 130—150°/45 mm eine FI. erhalten, dio F eh lingscIic  Lsg. u. ammoniakal. 
AgNO- reduzierte. Aus dem Destillat koimto bei Zusatz von NaOH das o-Methylen- 
cyclohezanon ais Semicarbazon, CsH 15ON3 (F. 191—192°) erhalten werden. Ebenso bei 
Hydrolyse der FI. u. Estraliieren m it A. das o-Methylcyeloliexanon ais Semicarbazon. — 
Bei Einw. von CHSJ  in alkoli. Lsg. in Ggw. von NaOC2Hs unter Druck oder am Rtick- 
fluBkiihler, ferner durch Einw. von CH3J  auf das Na-Salz des Oxymethylcncyclo- 
hexanons in  A. in der K alte wurde stets dio o-Methylverb. des Ketons ais Semicarbazon 
isoliert. — Aus dem Rk.-Prod. von C2H5J  u. der Oxymethylenverb. in A. in Ggw. von 
NaOC2H 5 FI. vom K p .J0 130— 132°, die nach der Hydrolyse o-Athylcyclohexanon lieferte, 
das ais Semicarbazon, C9H 17ON3, vom F. 157“ identifiziert wurde. — Aus CH3J  u. Oxy- 
mcthylen-o-methylcyclohexanon in A. in  Ggw. von NaOC2H 5 Gemisch von o-Methyl- 
cyclohexanon u. 2,6-Diimtliylcyclolmxanon. Letzteres m it Hydroxylaminhydrochlorid 
ais Oxim, CsHJ5ON vom F. 118°. Bei Einw. von CH3J  auf das Na-Salz des Oxymethylen-
o-methylcyelohexanons in Bzl. fast reines 2,6-Dunethylcyclohexanon. Semicarbazon, 
C3H17ON3. Nadeln vom F. 193—194°. — 2,5-Dimethylcycloliexanon. Durch Einw. 
von CH3J  auf das Na-Salz des Oxymethylen-m-methylcyclohexanons in A. bei Zimmcr- 
temp. ais Semicarbazon, C3H 170N s, Yom F. 176°. — 2,4-Dimethylcyclohexaiwn. Durch 
Einw. von CH3J  auf Oxymethyien-p-methylcyclohexanon in alkohol. Lsg. in  Ggw. 
von NaOC2Hs ais Gemisch m it p-Methylcyclohexanon. Oxim, C8H15ON. Prismat. 
Nadeln, F. 96°. Semicarbazon, C9H17ON3. — 2-Methyl-6-benzylcyclohexanon. Aus Oxy-
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methylen-o-methylcyclohexanon u. Benzyljodid in A. in Ggw. von NaOC2H6. Semi- 
curbazon (F. 140°, unrcin). — Menłhon. Aus Oxymethylen-m-methylcyclohexanon u. 
Isopropyljodid u. Na in A. Oxim, CJUH 20ON, F. 92°. Semicarbazon,' Cnl I 21ON3. — 
2,3,4-Trimethylcycloliexano?i. Ans dem Na-Salz des Oxymethylen-3,4-dimothylcyclo- 
liexanons u. CH3J . Semicarbazon, CuH),jOK‘.!. F. 212°. — Oxymethylencyclohexanon- 
acetat. Durch Behandlung des Na-Salzes der Oxymethylcnverb. in A. m it Acetylchlorid. 
Nach Extraktion mit A. u. Einw. von verd. Alkali ais dickes Ol. Semicarbazon, 
C10H 15O3N3) F. 182—184°. Liefert bei der Hydroly.se Cyclohexanon (Semicarbazon, 
F. 166°). — Oxymethylen-m-methylcyclohexanonacet(it. Wic Yoriges. Viscoses 01. — 
BcnzoyloxymetJiylen-o-methylcydohexanon. Aus Benzoylchlorid u. der Na-Verb. in A. 
Aus A., F . 85°. Semicarbazon, ClcH]90 3N3, F. 175°. — Benzoyloxymethylcn-p-methyl- 
cydohemnon, F. 95°. Semicarbazon, C10HwO3N3, F. 183—184°. — Me(hoxymethylen- 
acclophenon. Aus CH3J  u. dem Na-Salz des Oxymcthylenacetophcnons in Bzl. FI. 
vom Kp. ,5 120—130" (unrcin). Absorbicrt Br u. liefert bei der Hydrolyse Acctophcnon 
(Semicarbazon, CaHuON3, F. 196—197°). — Atlioxymethylenaceloplicnon. Alit C2HGJ. 
Bei der Hydrolyse Bldg. Yon Acetophenon. Mit Cyanacetamid in Ggw. von 
Pyridin cin Kondcnsat.-Prod., das oberlialb 2S0° unter Zers. sehmolz. — Bent. der 
Keto-Enolmenge in A., Bzl. u. A. durch Br-Anlagerung, Zufiigcn von ICJ u. Titration 
des J  m it Thiosulfat. Oxymctliylen-m-imethylcycloliexanon. In  A. Enolform am ’l .  Tag 
62%, nach 12 Tagen 41%, nach 4 Monaten 13%. — Oxymetliylencydoliexanoii. In  A. 
Enolform am 1. Tag 87%, nach 4 Tagen 66% , nach 8 Tagen 67%. Beim Kochen mit 
A. nach 3 Min. 45%. — Oxymetliylen-‘p-methylcydohexanon. In A. am 1. Tag 87%, 
nach 7 Tagen 50%, nach 3 Monaten 20% Enolform. In  Bzl. am 1. Tag 85%, nach 
3 bzw. 7 Tagen 93 bzw. 93,5%. In A. am 1. Tag 89%, nach 7 Tagen 97%. — Oxy- 
■methylencampher. In  A. am 1. Tag 98,4%, nach 4 Tagen 81,75%. — Oxymelhylen- 
acelololon. In  A. am 1. Tag 96,2%, nach 3 Tagen 01,5%, nach 5 Tagen 42,7% Enol
form. — Oxymethylen-3,4-methylcyclohexano}i. In  A. am 1. Tag 78%, nach einem 
Monat 40%, nach Kochen m it A. 52%. In  Bzl. am 1. Tage 82%, nacli 2 Tagen 86% , 
nacli einem Monat 86% . In  A. am 1. Tage 83%, nach 2 Tagen 89%, nach einem Monat 
87%. In  Cyclohexan in frisch bereiteter Lsg. 81% Enol. — Ózyin-ethylen-o-mtthyl- 
cydóliexanon. In  A. 46% Enol. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 609—30. 31/10. 192S. 
Caleutta, UniY.) POKTSOH.

T. Tsukamoto, Uber die Irockene Destillalion der Abielinsdure mit aktiver Kohle. 
(Vgl. C. 19 2 8 . I. 2408.) Ein japan. Kolophonium u. daraus nach S tio ełe  (C. 1922 .
III . 1379) isolierte Abietinsiiure wurden in der 1. c. beschriebenen Weise der trockenen 
Dest. mit akt. Kohle oder Adsol unterworfen, wobei sich wieder gezeigt hat, daB Adsol 
starker krackend w irkt u. auch das opt. Drehungsvcrmógen mehr beeintrachtigt. — 
Kolophonium liefert mit akt. Kohle ólige Prodd. u. im hochstsd. Antcil krystallisicrte 
Substanzen. Weitere Mengen letzterer werden erhalten, wenn dio Ole noehmals mit 
akt. Kohle erhitzt u. fraktioniert werden. Identifiziert wurden Antliracen u. Eeten, 
dagegen nur wenig Phenanthren. — Bei der Dest. der Abictinsaurc mit akt. Kohle 
wurden auch die gebildeten Gase untcrsucht u. aus 11, C1IX u. Propylen bestehend ge- 
funden. CH4 u. Propylen stammen aus den Seitenketten (CH3, i-C3H7). Im  iibrigen 
wurden wieder Ole u. Krystalle erhalten, rcichlich Anthracen u. Phenanthren, an- 
sebeinend kein Reten. — Nach diesen u. den fruheren Befunden scheint das opt.-akt. 
Erdol der Tier- u. Pflanzenwclt zu entstammen. (Journ. pliarmae. Soc. Japan 48. 
170—71. Doz. 1928.) L in d e n b a u m .

Henry Gilman und J. H. Mc Glumphy, Unabhangige Darstclhmg des Allyl- 
■magnesiumbromids. Die Darst. Yon C^H^MgBr fur sich ist bisher nicht gelungen. Um- 
setzungen mit diesem Agens }iat man so ausgefiihrt, daB man ein Gemisch von C3H5Br 
u. der anderen Komponento zu unter A. befindliehem Mg gab. In  der T at bilden sich 
nach M e is e n h e im e k  u. C a sp e r (C. 1921. III . 468) bei Zusatz von C3H5Br zu Mg 
unter A. fast quantitativ MgBr2-Diatherat u. Diallyl. — Vff. haben zunachst das von 
G i l l i l a n d  u. B la n c h a r d  (C. 1926. I. 2689) fiir C„H5MgBr angegebene Verf. auf 
C3H5Br ubertragen u. tatsachlich bis zu 50% C3H5MgBr erhalten. Aber die Ausbeutc 
ist maBig u. eine besondere Apparatur erforderlich. — Sodann wurden in  der schon 
friiher (GlLMAN u. 51c CRACKEŃ, C. 1927. II. 1472) benutzten Apparatur die besten 
Bedingungen zunachst fiir 0,1 g-Mol. C3H5Br ermittelt. Die Ausbeute an C3H5MgBr 
wurde durch Titrierung m it Saure (G ilm an u. M e y e r s ,  C. 1926. II. 801) bestimmt. 
LieB man das C3H5Br, gel. in 7,5 Moll. A., unter Ruhren in 1 Stde. zu 2 Atomen be- 
sonders dargestelltcn Mg-Pulvers (Sieb 30), bedeckt mit 25 ccm A. (abgenommen von
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obiger Mcnge), flieBen, so betrug die Ausboute 89%. Mg-Spane, Pulvcr (S ieb  80) u. 
auoh kaufliches Pulver gabon sohleohtere Auabeuteu. Ebenso gab C3H5J  nur B3% 
Ausboute. — Boi Verarbeitung von 0,5 g-Mol. C3H5Br gaben 3 Atome Mg-Pulver, 
7,5 Moll. A. u. 2-std. ZufluB dio besten Resultate, namlich 90,3%. — Einige Um- 
setzungen des m it 0,5 g-Mol. hergestellten Agens haben gozeigt, daB die Titrierung 
m it Siiuro richtige Resultate liefert. Der Verbrauch des Agens -\vurde mittels der Yon 
G il m a n  u . S c h u l z e  (C. 1928. I. 826) angegebenen Farbrk. verfolgt. 1. Mit C3H6Br 
glatto Bldg. von Diallyl. — 2. Mit Benzylchlorid Bldg. von 90,5% A 3-Butenylbenzol, 
C0HS • CH2 ■ CH2 • C H : CH2, wenn man vom iiberschussigen Mg vorher filtriorte. Anderen- 
falls rcagiort das Benzylchlorid zuerst mit dcm Mg unter Bldg. von Bonzyl-MgCl, u. 
das woiter zugesotzte Benzylchlorid setzt sich m it beiden GRIGNARD-Agenzien um. 
Man erhalt also /l^-Butenylbcnzol u. Dibenzyl. — 3. Mit Benzophenon Bldg. von 74,9% 
Allyldiphenylcarbinol, K p .6 165—170° (ber. auf Benzophenon). — 4. Mit Acetophenon 
Bldg. von 80,2% Allylmethylphenylcarbinol (ber. auf Acetophenon). — 5. Mit C02 Bldg. 
von nur 21,7% Vinylessigsavre u. reichlich nicht sauren Olen. — Die bisherigen MiB- 
crfolgo bei der Darst. von C3H 6MgBr sind auf die groBe Beweglichkeit des Br im C3H5Br 
zuruckzufiihren. Aber es ist auffallend, daB sich Benzyl-MgCl trotz der Beweglichkeit 
des Cl nach ublichem Verf. glatt darstellen laBt. Obiges Ycrf. durfto auch in  anderen 
Fallen gute Diensto leisten. Das C3H5MgBr ist, versclilossen aufbewahrt, vollig bc- 
standig. (Buli. Soc. chim. France [4] 43 . 1322— 28. Dez. 1928. Ames [Jowa], 
U. S. A .) L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Paul Marshall Dean, UntersucJmngen 
in  der Iteihe der Plienylindene. I. [ł,fl-Diplienylhydrindon. Die Eig. des ItuLrcns 
(C. 1928. I. 3066 u. friiher), ein Peroxyd zu bilden, welches sich schon in der Kalte 
unter der Wrkg. des Lichtes dissoziiert, erinnert lebhaft an das Hamoglobin u. sein 
obenfalls leicht dissoziierendes Peroxyd, das Oxyhiimoglobin. Es ist daher von liohem 
Wert, diejenigo Gruppierung zu ermitteln, welohe dem Rubren diese besondere Eig.

n r  ti \ verleiht. Dazu muBte zunaehst die Konst. des Rubrens, Yielleicht
p  , .  im Sinne der kiirzlich (C. 19 2 8 . II . 1560) aufgestellten Formel,

11 (Sf-, gesichert werden, u. zwar moglichst auf synthet. Wege. Vff. haben
sich daher synthet. Verss. in  der Phenylindenreihe zugewandt u. 

zuerst das ft,p-l)iphc?iylhydrhidon (nebenst.) synthetisiert, um dessen Dehydratisierung 
zu untersuchen.

Y o r s u c h e .  p,fi,fi-Triplienylpropioiisdure, (C6H 5)3C-CHo-C02H (vgl. H e l l e r -
MAN, C. 19 2 7 . II. 1267). 20 g Triphenylcarbinol, 8 g Malonsaure u. 8 g Acetanliydrid 
auf 170—180° bis zur beendeten COj-Entw. erhitzen, ausgieBen, erstarrtes Prod. mit 
viel sd. 2,5%ig. KOH ausziehen, mit H 2S04 fallen. Aus A., F. 179—180°. — 
phenylhydrindon. C21H 160 . 3 g  der vorigen m it 25cem konz. H 2S04 sehnell auf 70“ 
(nicht hoher!) erhitzen, nach Lsg. auf reichlich Eis gieBen, in  A. aufnehmen, mit 10%ig. 
'NaOH waschcn. Krvstalle aus A., F. 129—130°. Die CIL-Gruppe ist sehr reaktions- 
fiihig. Oxim. C^H^ÓN, aus A., F. 155—156°. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 3 . 1367—71. 
DezT 192S.) ’ L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Francois Baylocą, Untersuchungen in  
der llcihe der Phenylindene. I I . Vbergang vom fi.fl-Diphenylhydrindoii zum tx,P-Diphenyl- 
indon. (I. vgl. yorst. Ref.) Vff. haben versucht, p.p-Diphejiylhydrindon (I) in das Ace
tylen U liberzufuhren, in  der Erwartung, daB dieser zweifellos unbestandige KW-stoff 
sich zu 111 dimerisieren wiirde. Formel III liatten niiinlich Vff. urspriinglich fiir Rubren 
in Betraeht gezogen, da sie uunahmen, daB das Chlorid (C6H5)2CC1'C: C-C6H5, aus 
welehem Rubren erhalten wurde, zuerst imter HCl-Abspaltimg in II ubergehen wurde. 
Aber die Rkk. verliefen ganz imerwartet. Bei Einw. von PH al5 auf I wird das CO nicht 
angegriffen, sondern die rie l reaktionsfaliigeren H-Atome des CH., werden nacheinander 
dureh Halogen ersetzt. Auch in den Dihalogenderiw.. —CO-CX2—, konnte das CO 
nicht zur n. Rk. gebracht werden. Ebensowenig gelang die Darst. des a-Diketons, 
—CO-CO—. Zwar seheint sich das Isoniłrosoderii-. in n. Weise zu bilden, aber bei dessen 
Hydrolyse wurde eine K-haltige explosive Substanz erhalten. — Die auffallendste 
Erseheinung in  dieser Gruppe ist der leieht erfolgende tlbergang von I  u. se in en  D erirr. 
in x,fl-Diphenyl<>idon (IV). Am leichtesten tritt. dio Rk. beim Monobromderiy. unter 
HBr-Abspaltung ein, abier auch I u. das Dibromderii'. lassen sich, ersteres mit S, 
letzteres mit Metallen, bis zu einem gewissen Grade sogar dureh Erhitzen fiir sich, in 
lY^uberfuliren. Bei der Wiehtigkeit dieser Rk. fiir das Yorliegende Problem haben sich 
Yff. zunachst Yergewissert, ob  das Umlagerungsprod. wirldieh Formel IV besitz t.
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Von don zahlreichen fur IV bekanntcn Darst.-Verff. wurde das von O re ch o w  (C. 19 2 1 .
I. 406) gewahlt u. Identitat beider Prodd. festgestellt. Wurde ferner obigo Rk. ohne 
C6H5-Wanderung vcrlaufcn, so konnto aus der Zwisohenstufe V nur ein diineres Prod. 
hervorgehen. Nach der kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. liegt jedoch eine monomero 
Verb. vor. Formel IV durfte also richtig sein, obwohl sie dio Farbung nicht bc- 
friedigcnd erklart. Diese C0H6-Wanderung erfordert besondere Vorsicht fiir die Bosi. 
der Konst. des Rubrcns.

V c r s u c h c .  Monobrom-p,p-diphenylhydrindon, C21H 15OBr. Aus I  mit Br iu 
CS2. Rrystallc aus Bzl.-Lg., F. 154—155° (bloc, Zers.). — l)ibrom-jl,fl-diphc)iyl- 
liydrindon, C21Hu 0B r2. Aus I oder Yorigem m it molir Br in  CS2 bei ca. 35° oder mit 
PBrc. Krystalle aus Bzl.-Lg., F. 205° (bloc), wl. in  A. Liefert mit PBr3 (W.-Bad, einigc 
Min.) kleine Mcngen einer in A. 11. Substanz, Krystallo aus Chlf., Bzl., Lg., F . 143 bis 
144° (bloc). — a.,P-Diplienylindon, C21HuO (IV ).' 1. Nach ORECHOW aus Benzyliden- 
desoxybenzoindibromid [F. 154—155° (bloc)]. Nach der Vorschrift erhielten Vff. aus 
unbekanntcn Griinden nur Harze. Auch im Rohr (170°, 30 Min.) betrug die Ausbeuto 
nur 8% . 2. Aus I  mit S boi 200°. 3. Aus dem Monobromderiv. bei 150 bis allmaklich 
200° (5 Stdn.), aus Lg. umkrystallisieren. Ausbeute uber 75%. 4. Aus 1 Teil Dibrom- 
deriv. u.- 2 Teilcn Fe (durch H reduziert) bei nicht iiber 150°, m it A. extrahieren. 
Rubinrotc Krystalle, F. 151—152°, unter at-Druck destillierbar. Lsgg. an Luft u. 
Licht bestandig. — I liefert mit Amylnitrit in NaOC2H5-Lsg. (0°, 4 Tage) anscheinend 
das lsonilrosoderiv., aus A., F. 220° (bloc). Daraus mit Nitrosylsulfat in 80%ig. Essig- 
saure (Ktililung) eine gelbo Verb., aus A., F. 164—165° (bloc, Zers.), beim Erhitzen 
oiniger cg cxplosive Zcrs. u. Entw. nitroser Diimpfe. N-Best. entspricht annahernd 
einem Dinitrosoderiv. des a -Dikelons, C21H120 4N2. — P,p,p-Triphenylpropionylcldorid. 
Aus der Saure mit sd. S0C12 (2 Stdn.).’ Aus Lg., F. 120° (bloc). Liefert m it ł/» Teil 
A1C13 in CS2 (ca. 50°, 1 Stde.) I, aber das im vorst. Ref. beschriebene Verf. ist vor- 
zuziehen. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1371—80. De z. 1928.) L indenbaum .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Marius Badoche, Untersuchungen in  
der Reilie der Phenylindene. I II . Uber einige Derimte des a.fi-Diplienylindons. (II. Ygl. 
vorst. Ref.) I n  der Absicht, vom a ,P-Diphenylindon (I) zum KW-stoff I I ,  einem Iso- 
meren des Rubrons, zu gelangen, sollto CO in CCI2 ubergefiihrt u. das Cl durch Metallo 
entzogen werden. Aber PC16 greift das CO nicht an, sondern addiert nur 2 Cl unter 
wahrscheinlicher Bldg. von III, wie inzwischen auch SCHLENK u. BERGMANN (C. 1928 .
I I .  888) gefunden haben. Metallo entzichen beide Cl unter Regenerierung v o n  I, aber 
sd. alkoh. KOH eliminiert nur 1 Cl glatt, wahrend das zweite kaum angegriffon wird, 
womit Formel I I I  weniger gut harmoniert. —  Um auf anderem W ege zu II zu gelangen, 
wollten Vff. das CO in I  n a ch  dem SCHLENKschen Verf. mittels Na zu CH(OH) rc- 
duzieren- Den gleichcn Vcrs. haben inzwischen S c h l e k k  u . B e r g m a j tn  (C. 1 9 2 8 . I I .  
1213) ausgefiihrt u. die Bldg. eines Dihydroderiv. Yon F. 100° festgestellt. Vff. er- 
hielten 2 Verbb., namlieh ein Dihydroderiv. Yon F. 87°, vielleicht ein Stereoisomeres 
des eben erwahnten, u. eine Verb., welche in ihrer Zus. einem Diphenylindcm +  II.,O 
entspricht u. der sich das H»0 leicht entziehen laBt. Die Bldg. diesel- Verb. stellen 
sich Vff. so vor, daB ein auderes, schr oxydables Dihydroderir. aus der Luft 1 O auf- 
nimmt. S c h l e n k  u. BERGMANN konnten dieser Verb. nicht begegnen, da sic in 
N-at gearbeitet haben. Fiir die Verb. sind mehrerc Formeln denkbar (vgl. Original). — 
Die beschriebenen Rkk. verstarken den Eindruck, daB die bisherige Formel fiir I 
nicht befriedigt.

Y e r s u c h e .  DicMordiphenylhydrindon, Cr,H j4OCl3 (III). Gcmisch von 1 u. 
PC1B in Bad von 165—170° erhitzen, bis alles PC13 iiberdest. ist, Eis zugeben, in A. 
aufnehmen, mit NaHC03 schiitteln. Aus Lg., F. 132— 133°. Liefert m it Cu in  sd. 
Bzl. oder m it Mg in A. I  zuruck. Mit Na in  A. werden an Stelle von I  die naehst. 
beschriebenen Verbb. C21H 160 2 u. Cn H10O, mit Fe in sd. Eg. Verb. Cn H160  erhalten. — 
Yerb. I  mit Na-Pulver in A. im Rohr langere Zeit stehen lassen u. zeitweise

I I
C =

C-C 6H5
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schutteln, bis ziegelrotc Farbung eingetrcten ist, m it W. gesatt. A. zugeben, nach 
Entfarbung u. Beginn des Na-Angriffs durcli das*W. ath. Lsg. abtrennen, waschcn usw., 
Roliprod. mit Lg. waschen u. daraus umkrystallisieren. WeiBe Krystalle, F. 129—130u. 
Liefert durch Erwarmen m it P 20 5 oder ZnCl. in wenig Bzl. I zuruck. — Liphcnyl- 
hydrindon, C21H10(). Lg.-Mutterlaugc des Yorigen liefert nach Einengen ein liell- 
braunes 01, welches aus A., dann PAe. umgel. wird. Earblose Krystalle, F. S7—88". 
Entstelit aueh aus 1 m it Fe (durch H rcduziert) in sd. Eg. Wird durcli Erliitzen mit 
PbO zu I  reoxydiert. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1381—88. Dez. 1928. Paris, 
Coli. de France.) LlNDENBATJM.

Karol Dziewoński und Jan Moszew, Uber das peri-Dibenzylnaphthalin und zwei 
andere isomere KoMenwassersloffe. Bei der Einw. von Benzylchlorid auf Naphthalin 
entstcht neben a- u. /S-Benzylnaphtlialin (C. 19 2 8 . 1. 57) u. a. ein Gemenge drcier 
isomerer Dibeńzylnaphthalinc (iiber die Bildungsbedingungen s. unten) vom F. 14G,5° 
(a), 88° (/?), 132° (;<)• Nur dic fS-Vcrh. ist zur Bldg. eines Pikrats befahigt. Wahrend 
die li- u. y-Verb. bei Oxydationsverss. ais eliarakterisiertes Prod. nur Benzoesauro 
liefern, konnte die S truktur des a-Kórpers aufgeklart werden; er entstcht von den 
dreien am reichlichśtcn u. ist bereits von BOGU.SK [ (C. 1906 . II. 1197) beschriebcn. 
Scinc Bldg. aus a-Benzylnaphthalin u. Benzylchlorid beweist, daB ein Benzyl in 
a-Stellung sitzt; daB das zweite die peri-Stellung cinnimmt, folgt aus der Oxydation 
des a.-l,S-Dibenzyinaphthalins zu 1,8-Dibenzoylnuphlhalin (II). Nitrierung von I fiilirt 
zu einem gclbcn Monoiutroderiv., Sulfurierung mittels Chlorsulfonsaure zu cincr Mono- 
sulfosauro. — Neben den drei Isomeren konnte aus dem Reaktionsgemisch noch 
[i,fl-Dinaphthyl (F. 187—189°) isoliert werden.

V e r  s u c h e. Darst. von a- und p-Dibenzylnaphtlialin. Durch Erwarmen von
150 g Naphthalin, 15 g Benzylchlorid, 50 g Chlorzink bis zum Einsetzen der Rk., 5 bis G- 
std. Beagierenlassen u. 2-std. Erhitzen auf 110—120°, Wasserdampfdest. u. Vakuum- 
fraktionierung. Das Gemiscli der a- u. /?-Dibenzylnaphthaline sd. z. B. bei 23 mm u. 
285—305° (in der Fraktion 305—325° befindet sich das y-Isomere, s. unten), bei Wieder- 
holung der Dest. ist der K p .21 303—305°. Beim Auflosen in der 70-fachen Menge 
Alkohol u. Erkałtenlassen a-Korper: 1,8-Dibenzylnaphthalin, C24H20, aus A. oder Lg. 
lange Nadeln, F. 146,5°. — Beim Eindampfcn der Muttorlauge /Ś-Korper, C24H 20; aus 
vcrd. A. Nadelehcn, F. 88°. — Pikrat, C30H 23O7N3, aus den benzol. Lsgg. der Kompo
nenten. OrangegclbeNadeln, F.1070. — D arst.xony-DibeiizylnaplUlutlm,C.,tH.*0 (s.oben) 
am besten nach obigem Yerf. bei Anwendung von 200 g Naphthalin, 800 g Bcnzyl- 
chlorid u. 100 g Chlorzink. K p.n  310—311°. Aus sd. A. glanzende Tafclclien, F. 132°. —
l,S-Dibe}izylnaphlhalin gibt bei der Oxj’’dation mit H N 02 1,8-DibmzoylnapWialin, 
C24H10O2, farblose Nadeln aus Eg.. F. 189—190° (vgl. C. 1909 . II. 2009). — Diphenyl- 
hydrazon, Ca0H 28N4, gelbe, linsenformige Nadeln, F. 270—271°. — 4 ( 'i)-Nitro-l,8-di- 
benzylnaphthalin, C24Hj,g02N. Durch Nitrierung mit Salpeter-Schwefelsaure. Aus A. 
gelbe Siiulen von rliomb. Querschnitt. F . 141°. — l,8-DibenzylnapJUhalin-4( 1)-sulfo- 
saure. Mittels Chlorsulfonsaure bei 100—110°. Natriumsalz, C24Hm03SNa, aus W. 
farblose, glanzende Nadeln. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928 . 
283—91.) B e r g  m a n n .

Ch. Marschalk, In  1 niclit subslituierle IIalogeiułerivate des 2-Oxynaphthalins. 
Zuerst hat Yf. versueht, im l,3-Diehlor-2-oxynaphthalin das 1-standige Cl durcli H 
zu ersetzen, aber Na-Amalgam war wirkungslos. Folgender Weg fiihrte zum Ziel: 
lled . des l-Nitroso-3-chlor-2-oxynaphtbalins zur Amiiioverb., Diazotierung dieser 
mittels Cu-Nitrit ohne Saure u. Red. des gebildeten Diazooxyds mittels Na-Stannit 
zu 3-Chlor-2-oxynaphthalin. Ebenso wurden 3-Brom- u. 3,1-Dichlor-2-oxynaphthalin 
dargestellt. Die beiden Chlorderiw. sind nach D. R. P. 431 1G5 (C. 1926 . II. 1196) 
schou auf anderem Wege erhalten worden. Diese //-Naphtholderiw. besitzon ais 
Farbstoffkomponenten keine Vorteile. Sie geben m it den ublichen Diazoverbb. 
zwar ctwas andere Nuancen ais /?-Naphthol, aber die Liclitechtheit der Farbungen 
ist nicht besser.

V e r  s u c h e .  l-Nitroso-3-brom-2-oxynaphthulin. Nitroso-/?-nap)ithol in Chlf. 
uoter Kuhlung langsam mit Br versetzen, Additionsprod. absaugen, trocknen, in 
ca. l% ig- NaOH eintragen, bis zur Lsg. (griin) schutteln, mit HC1 fallcn. — 1-Amino-
3-brom-2-oxynaphthalin. Voriges (noch feucht) mit W. anteigen, m it Na-Hydrosulfit 
versetzen, nach 40 Min. absaugen. — 3-Bromnaphthalin-l,2-diazooxyd. Voriges (noch 
feucht) in W. suspeudieren, konz. Lsg. von NaNO» u. CuS04 zugeben, ea. 1 Stde. 
riihren, 10 Min. auf hochstens 50° erwarmen. Kastanienbraun, unl. in k. W., aus



sd. W. unter teilweiser Zers. gelbe Nadeln, welclie mit Resorem in alkal. Lsg. violett- 
ro t kuppeln. — 3-Brmn-2-oxynaplithalin, C10H 7OBr. Voriges (Rohprod.) in  W. sus- 
pendieren, nnter Ruhren frisoh bereitete Na-Stannitlsg. langaam zugeben, auf 75—80° 
erhitzen, naeh beendeter N-Entw. auf 55° abkiililen lassen, mit HCI fallen. Nadeln 
aus Lg., F. 84—85°, eharakterist. riechend, in  kleinen Mengen unzel's. sd. — 1-Nitroso- 
3-cldor-2-oxynaphtlialin. Nitroso-/?-naphthol in Tetraehlorathan unter Kiihlung 
tropfenweise mit S 02Ci2 versetzen, 12 Stdn. bei 15—20° stehen lassen. Krystalle 
aus Eg., F. 168°. H 2S04-Lsg. rot, alkal. Lsgg. griin. — l-Amino-3-chlor-2-oxynaphtlialiiu 
Voriges in sehr verd. NaOH Iosen, m it Essigsaure fein verteilt fallen, wie oben re- 
duzieren. Mkr. Nadelehen. — 3-Ghlornaphihalm-l,2-diazooxyd. Voriges m it Cu- 
Nitritlsg. anteigen, 3 Stdn. stehen lassen. Gelbe Nadeln. — 5-C/i lor-2-oxynaph Ilia lin, 
C10H?OC1, Nadeln aus PAe., F. 90°, dem Br-Deriv. ahnlieh, m it W.-Dampf fliichtig. 
Wurde zum Vergleieh naeh obigem P aten t aus l,3-Dichlor-2-oxynaphthalin u. Fe(OH)2 
im  Autoklaven (120°, 8 Stdn.) dargestellt. F. 92°. •— 3,4-I)ichlor-2-oxynaphthalin. 
Vom l-Nitroso-3,4-dichlor-2-oxynaphthalin aus. Reinigung aus Lg. u. durch Dest. 
Nadelehen, F. 108°. Liefert m it H N 02 das l-Nitrosoderiv. zuriick. (Buli. Soe. ehim. 
France [4] 43. 1361— 67. Dez. 1928. Etabl. K u h lm a n n , Usine de Villers-St. Paul.) Lb.

Luigi Mascarelli, Beilrag zur Kennlnis iks Diphenyls und seiner Derimte. Słereo- 
isomerie der Derivate der Monophemjhwplithaline und der DinapJiłhyle. III. Mitt. 
(II. vgl. C. 1929. T. 650.) Durch Vergleieh der versehiedenen D eriw . des Diphenyls, 
die von anderen Autoren opt. gespalten, bzw. nicht gespalten werden konnten, u. 
auf Gruiid eigener positiyer bzw. negativcr Spaltungsverss. kommt A7f. zu den SchluB- 
folgerungen: 1. Alle in den Stellungen 2,6,2',6' (vgl. I) trisubstituierten D eriw . koimen 
sieh nicht frei um ihre Aehse drehen. 2. Damit das Mol. asymm. wird, ist auBerdem 

notig, daB die 2,6-Stellungen des einen Ringes (A) untereinander ver- 
sehiedene Substituenten tragen, wahrend der dritte Substituent in 
Ring B gleieli oder nicht gleieh einem der beiden Substituenten des 
Ringes A sein kann- 3. Wenn alle 4 Stellungen 2,6,2',6' mit gleiehen 
Gruppen besetzt sind, wird nur Oszillation s ta tt freier Rotation statt- 
finden, u. nur wenn wenigstens 2 der 4 Substituenten unter sieh ver- 
schieden sind u. diese auf 2 Ringe verteilt sind, ist das Mol. asymm. 
Die Substituenten in  den Stellungen 3,5,3',5' u. 4,4' haben keinen Ein- 
fluB auf die Asymmetrie des Mol. — Von diesem Gesichtspunkt aus, 

untersueht Vf., unter welchen Bedingungen die D eriw . der beiden Monophenyl- 
naphthaline u. der 3 Dinaphthyle ein asymm. Mol. aufweisen. a-Phe?iylnaphthalin (II) 
[i-PJienyl]iaphthalin (III), 1,1'-Linaphthyi(IV), 2,2'-Dinaphtliyl (V), 1,2'-DinapTitliyl (VI) 
werden ausfulniieh besprochen u. durch zahlreiche Sehemata die Stereochemie dieser 
Verbb. erlautert. (Gazz. ehim. Ital. 58. 791—800. Nov. 1928. Turin, Univ.) F ie d l .

Prafulla Chandra Mitter und Asoke Kumar Sen, Ober M unjistin. I. Zur Auf- 
klarung der Konst. des in  ind. u. europaischen Krapparten Torkommenden Mun- 
jislins, dem die Strukturformel I oder II zugeschriebcn wird, wurde versucht, die Verb. I 
dureh Oxydation von Rubiadin herzustellen. Da die Synthese des Rubiadins aus 
Dioxy-p-toluylsaure (vgl. C. 1928. I. 2398) nur schlechte Ausbeuten lieferte, wurde 
4'-Oxy-3'-nu-thyl-2-benzoylbenzoemure (III) in 2-Oxy-3-methylanthrachinon ubergefiihrt 
u. dieses zum 3-Methylpurpurin osydiert. Letzteres sollte zum Rubiadin red. w-erden. 
Bei der Kondensation von o-Kresol m it Phthalsaureanhydrid (vgl. T Jllm ank, C. 1920. 
I. 528) w^urdc III u. eine zweite Benzoylbenzoesaure IV erhalten, die sehon von WEIZ- 
MANlł (Journ. ehem. Soe., London 91 [1907]. 163) synthetisiert worden war. IV lieferte 
beim Erhitzen mit H 2S04 das l-Oxy-2-methylanthrachin<m rom  F. 184°, HI bei analoger 
Behandlung l-Methyl-2-oxyanthrachwon u. 2-Oxy-3-mcthylairthrachinon, von denen

"  COOH COOH

CO OH '  CO
ersteres von WEIZMANN (I. e.) ais die 2,3-Verb. angesehen 
wurde, bei der Zn - Staubdest. aber das /j-Methylanthracen 
ergab. Durch Alkalischmelze wurde 2-Oxy-3-methylanthra- 
chinon in  3 - Methylalizarin ubergefiihrt u. dieses naeh 

PO Orf'—^  B- 260765 zum 3-Meihylprurprurin oxydiert. Die Aus-
beute war sehr gering, u. Red.-Verss. zum Rubiadin mit
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alkal. SnCl2 yerliefen erfolglos. l-Methjd-2-oxyanthrachinon wurde beł Osydation mit 
Chromsaure yollstandig gespalten, mit K3Fe(CN)6 wurde ein sauer reagierendes, nicht 
krystallisierbares Prod. isoliert.

V o r  s u c h o. d'-Oxy-3'-methyl-2-bemoylbmzoesaure (III). Aus o-Kresol u. Phthal- 
saureanhydrid ( +  A1C13). Aus Eg. F . ‘223°. — 2'-Oxy--1'-mMliyl-2-bciizoylbsnzoesdura (IV). 
Aus der Mutterlaugo des yorigen, F. 196°. — l-Methyl-2-oxyanthrachinon, C,sH100 3. 
Aus III durch Erhitzen m it H 2S04 auf dom W.-Bad. Aus Eg. F. 211—212°. Acetyl- 
<leriv., C17H 120 4, F. 125°. Bei der Oxydation mit K 3Fe(CN)6 u. KOH gelber Nd., der 
nicht krystallin. erhalten werden konnte. — 4'-Methoxy-3'-methyl-2-benzoylbenzoesdure. 
Mit Dimethylsulfat, F. 176°. — 2-Oxy-3-me.thylaMhrachinon. Aus yorigem durch E r
hitzen m it H 2S04 auf 155° u. Losen in  verd. sd. KOH. Nach Ansauern u. Umkrystalli- 
sieren aus Eg., F. 299°. Bei Dest. mit Zn-Staub im H-Strom Bldg. von /S-Methyl- 
anthracen yom F. 201°. Acetylderiv. Aus Eg. F. 176°. 2-Hethoxyderiv. Aus dem 
Riickstand der Rk.-Prodd. nach Losen in  KOH. Aus Eg. F. 184°. — 3-Methylalizarin. 
C^IT^Oj. Durch Erhitzen von 2-Oxy-3-methylanthrachinon in KOH auf 200—205". 
Nach Kochen der Schmelze mit W. u. Ansauern gelbe M., die in  schonen gelben 
ićrystallen yom F. 245— 246° sublimierte. Acetylderiv., F. 262°. — 3-Methylpurpurin, 
CisHjoOj. Durch Losen des yorigen in H 2S 04 u. Zufugen von Mn02. Reinigung durch 
Sublimieren, F. 234°. 0,l°/o Ausbeutc. Acetyldenv.. F. 287°. (Journ. Indian, chem. 
Soc. 5. 631—38. 31/10. 1928. Calcutta, Univ.) P o e t s c h .

Charles Marschalk, Uber die Darsłellung des Perylens. YeranlaBt durch die Mitt. 
von C o r b e l l in i  u. A ym ar (C. 19 2 8 . II. 146), berichtet Yf. sehr ausfuhrlich iiber 
die Unterss., welche zu den F. PP. .571 738 u. 571 739 (C. 19 2 6 . I. 498) gefiihrt haben. 
Wescntłich war im Anfang dic Feststellung, daB sich beim Erhitzen von /i-Dinaphthol 
m it POCl3 u. Zinkstaub ein komplexes, in sd. Toluol unl. Zwischenprod. bildet, welches 
beim Kochen m it W. zerfallt in ZnCl2, H3P 0 4 u. ein in W. unl., in Carbonaten 1. Prod., 
welches durch sd. KOH zu jS-Dinaphthol u. H 3P 0 4 yerseift wird, aber yerschieden 
ist yon dem unten erwahnten Phosphorsaureester des /3-Dinaphthols. Bei der Dest. 
dieses Zwischenprod. wird Perylen u. daneben fi-Dinaphthylen,oxyd erhalten. — 
Vf. ha t durch quantitative Verss. festgestellt, daB sich /?-Dinaphthol u. P0C13 im 
Verhaltnis 1 :1  Mol. unter Abspaltung yon 2 HC1 miteinander yerbinden. Das aus 
dem so gebildeten Chlor phosphorsaureester des fi-Dinaphthols mit Soda entstehendo 
Na-Salz des Phosphorsaureestcrs krystallisiert yorziiglich in Bliittchen oder Nadeln. 
Das Ba-Salz bildet Prismen u. der freie Phosphorsaureester mkr. Nadelchen. Letzterer 
ist infolge seines cycl. Baues sehr bestiindig gegen hydrolysierendo Agenzien u. wird 
erst durch Verschmelzen mit KOH in /?-Dinaphthol u. Phosphat gespalten. Erhitzt 
man ihn oder sein Na-Salz m it A1C13 V» Stde. auf 100°, so entsteht der Phosphorsaure- 
ester des l,12-Dioxyperylens, welcher durch Verschmelżen mit NaOH zu l,12-Dioxy- 
perylen yerseift wird. In  CC14 kondensiert A1C13 den Phosphorsaureester des /?-Di- 
naphthols schon bei Raumtemp. — Zur Darst. des Perylens ist der Chlorphosphor- 
saureester des ^-Dinaphthols am besten geeignet, u. zwar wird die hóchste Ausbeutc 
(45— 50%) erreicht, wenn man 4 Teile Ester m it 2 Teilen ZnCl2 1 Stde. u. nach Zusatz 
von 1 Teil Zinkstaub noeh 1 Stde. auf 270° erhitzt u. dann schnell dest. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 43 . 1388—1402. Dez. 1928. Etabl. KuHLMANlfl Usine de Villers- 
St. Paul.)  ̂ L indenbaum .

Max Bergmann und Leonidas Zervas, Uber katalytische Racemisatim von Amino- 
sduren und Peptiden. Vff. bringen neues Materiał zur Kenntnis der in unmittelbarcr 
Nachbarsehaft zum CO,,H stehenden Peptidbindung, ausgedriickt durch das Schema 
R-CH(C02H )-N H -C 0-R ', u. zwar untersuchen sie diese Gruppierung zunachst am 
einfachen Modeli der Acetaminosduren. Opt.-aH. Aminosduren liefern in  absol. Eg. 
mit 1 Mol. Acetanhydrid glatt opt.-akt. Acetaminosduren (I). Diese werden drach mehr 
Acetanhydrid (1 Mol. oder weniger) yóllig racemisiert, wobei das Acetanhydrid nur 
katalyt. wirkt. Mit noch mehr Acetanhydrid (mehrere Moll.) erfolgt Anhydrisierung 
zu den Azlactonen II. Bei der auffallend schnell u. glatt erfolgenden Racemisierung 
(schon gelegentlich beobachtet von B erg m an n  u . K o s te r ,  C. 19 2 6 . I I . 2693. 1 9 2 7 .
II. 1032) spielt das Acetanhydrid eine entseheidende Rolle, denn z. B. Monoacetyl- 
d-arginin wird durch Eg. allein bei 100° nicht yerandert, aber durch Zusatz yon wenig 
Acetanhydrid zur k. Lsg. schnell racemisiert. Die Racemisierung tr i t t  auch ein, wenn 
das Acetyl durch andere Acyle ersetzt ist. Dagegen' bleibt sie bei den Methylestem der 
Acylaminosauren aus, ebenso bei Dioxopiperazinen aus opt.-akt. Aminosauren. — 
B erg m an n  u. K o s te r  (1. c.) hatten ais Ursache der Racemisierung eine Tautomeri-



sierung von I zu III angenommen. Danae h. sollte jedooh dio Rk. aucli bei den Estern 
moglicli sein. Da sie ferner nur bei a e y l i e r t e n  Aminosauren beobaehtet wurde, 
nehmen Vff. an, daB sich zuerst I  zu IV isomerisiert, ein fiir die Ester unmoglicher 
Vorgang, darauf IV zu V tautomerisiert, womit die opt. Aktivitat Yerschwindet. Nach 
beiden Annahmen durfen a-Aminosauren, welehe am a-C keinen H  tragen, nicht 
racemisierbar sein. Ein Vers. mit Isom lin, (C2H 6)(CH3)C(NH2)-C02H, hat dies be- 
statigt. — Dio Racomisierung ist nicht auf Aminosauren beschrankt, sondern tr i t t  
auch bei opł.-akt. Peptiden ein. — Auch andere Saureanhydride, wio Benzoesaure- 
anhydrid, wirken katalyt-. racemisierend, aber viel langsamer. Saurechloride u. freie 
Sauren sind unwirksam.

j  R -C H -C O JI T[ R- CH--------- CO m  R.C:C(OH),
ŃH-CO-CH, Ń : C(CHS)■ Ó NH-CO-CH,,

IV R-CH.......... ...........CO y  R-C • —---- C-OII
NH- C(OIi)(CH3) -6  NH • C(OH)(CII3) • ó

V e r s u o h o .  Monoacetyl-l-liistidin, C8Hu0 3N3 +  H 20 . 1-Histidin in Eg. mit
1 Mol. Acetanhydrid 2 Stdn. auf 100° erhitzen, mehrfach mit W. im Vakuum ver- 
dampfen. Prismen aus h. W. +  Aceton, dann W., F . 169° (korr., Zers.), [oc]d2° =  +44,7° 
in W. Das Krystallwasser haftet sehr fest. Das m it sd. 2-n. HC1 regenerierte l-Eislidin 
zeigto [“ ]d21 =  —40,70° in W. — Monoacelyl-d,l-histidin, C8Hn0 3N3 +  H 20 . Wie 
yorst. m it 2 Moll. Acetanhydrid, im Vakuum zur Trockne bringen u. Behandlung 
wiederholen. Aus W. +  Aceton, F. 148° (korr., Zers.). Krystallwasser leicht entfern- 
bar. — Benzoyl-d,l-histidin, C13H ,30 3N3. Aus wasserfreiem Benzoyl-l-histidin m it 1 Mol. 
Acetanhydrid in Eg. bei 20° (8 Stdn.). Krystalle aus A. Mit 0,5 Mol. Acetanhydrid 
war nach 144 Stdn. noch nicht alles, m it 1 Mol. Benzoesaureanhydrid nach 8 Stdn. 
ca. J/5 racemisiert. — Monoacetyl-d-arginin, C8Hlf)0 3N4 -f  2 H 20, Tafeln oder Prismen 
aus W. -f  Aceton, Sintern ab 114°, F. teilweise gegen 120°, wasserfrei 270° (korr., 
Zers.), [<x]d23 =  +7,80° in W. Daraus regeneriertes d-Argininnitrat, C6Hu 0 2N4,H N 0r,, 
zeigte F. 130°, [a]n22 =  +10,05° in W. Racemisierung der Acetaminosaurc m it 1 Mol. 
Acetanhydrid bei 90° in 2 Stdn. vollstandig. — Acelyl-d-glulaminsaure, C,Hn0 5N. Mit 
Acetanhydrid u. 2-n. NaOH, dann mit 5-n. H 2SO., versetzen, im Vakuum Yerdampfen, 
mit absol. A. auskochen. Aus wenig W., F. 199° (korr.), [a]rr2 =  +3,83° in n. NaOH. 
Daraus regenerierte d-Olułaminsaure zeigto [cc]d21 =  -f31,0° in W. 1 Mol. HC1. — 
Acetyl-d,l-glulaminsaure, C7Hu0 6N. Rafcemisierung bei 100° in  2 Stdn. Aus W., F. 180°.
— 0,N-Diacetyl-l4yrosin, C13H 150 5N. Mit Acetanhydrid u. NaOH. Nadelchen aus 
Aceton +  PAe., dann Aceton +  W., F. 170°. Wird bei 100° in 2 Stdn. vóllig race
misiert. — Chloracetyl-l-leucin, C8H140 3NC1, Prismen, F. 131° (korr.). — Glycyl-l-leucin, 
C8H,e0 3N2. Dureh 2-tagiges Schutteln des vorigen mit starkem wss.-alkoh. NH4OH 
bei 20°. Blattchen, F. 249—250° (korr., Zers.), [<x]d10 =  —37,2° in W. — Acelylderiv., 
C10H18O4N2. Mit 1 Mol. Acetanhydrid in Eg. (100°, 1 Stde.). Blattchen aus Aceton +  
A., F. 129”—130° (korr., Zers.), [a]n18 =  —25,62° in W. — Acetylglycyl-d,l-hucin, 
C10H]8O4N2. Racemisierung bei 100° in 30 Min., m it A. fallen. Tafeln aus Aceton, 
F. 177° (korr., Zers.). — Acetyl-d-phenylalanyl-l-tyrosin (B e r o m ANN, St e r n  u . WlTTE,
C. 1926 . II. 2706) lieferte v6llig inakt. Tyrosin u. noch teilweise akt. Phenylalanin. 
(Biochem. Ztschr. 203 . 280—92. 9/12. 1928. Dresdcn, Kaiser Wilh.-Inst. f. Leder- 
forsch.) L in d e n b a u m .

Georg Koller und Hildegarde Ruppersberg, Ober eine merkwiirdige Bildung 
vcm 2-Aminopyridin. Beim Erhitzen von 2-Chlorpyridin m it Pyridin  wahrend 7 Stdn. 
auf 200° erhielten Vff. s ta tt des erwarteten 2,2-DipjTidylhydrochlorids 2-Aminopyridin, 
C5H 6N2, F. nach Umlosen aus sd. PAe. u. folgender Sublimation im Vakuum bei 57—85°; 
PiJcrał, F. 216—217°; Ooldsalz, C5H;N2Cl4Au, ist orange gefarbt, F. 231—232°. Dio 

Bldg. von 2-Aminopyridin aus 2-Chlorpyridin u. Pyridin erfolgt 
^  iiber ein intermediar gebildetes ąuaternares Prod. nebenst.

Konst. Um festzustellen, welcher der beiden Pyridinringe den
/  — \  Zerfall erleidet, haben Vff. 2- u. 3-Methylpyridin unter gleichen

Bedingungen auf 2-Chlorpyridin einwirken lassen. Aus 2-Methyl- 
N pyridin u. 2-Chlorpyridin konnte kein 2-Aminopyridin ge-

wonnen werden, wahrend aus 3-Methylpyridin u. 2-Chlorpyridin 
in geringer Ausbeute 2-Aminopyridin isoliert werden konnte. Dadurch is t bewiesen, 
daB der dem Pikolin zugeharige Pyridinring zertrummert worden ist, denn anderen-
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falls hiitte ein Aminopikolin entstehen miissen. Das Yorliandensein der H-Atome 
in  Stellung 2 u. 6 seheint fiir den Verlauf dieser Rk. von Bedeutung zu sein. Die bas. 
u. neutralen Nebenprodd. wurden nicht naher untersucht. (Monatsh. Chem. 50. 
436—3S. Doz. 1928. Wien, Univ.) H il l g e r .

R. P. Dikslioorn, Die Darstellung von 5- und 8-Aininochinołin. Vf. untersueht 
die Red.-Prodd. von 5- u. 8-Nitrochinolin unter verschiedenen Red.-Bedingungen u. 
arbeitet eine Rcd.-Methode zur Darst. von 5- u. S-Aminochinolin aus. Die Red. von 
5-Nitrochinolin m it SnCl2 u. HC1 (vgl. Me i g e n , Journ. prakt. Chem. 77 [1908], 472) 
ergab5-Aminochinolin. Das Rcd.-Prod. von8-Nitrochiiwl\n (untergleichen Bedingungen) 
bestand neben einem hydrierten Aminochinolin ( ?) aus einem festen Korper, der ais 
(lemisch von S-Aminocliinolin u. 5- u. 3( 1)-GJilor-8-aminochinolin erkannt wurde. Die 
gleichzcitige Bldg. von Chlorderiw. bei der Red. aromat. Nitroverbb. in  salzsaurer 
Lsg., war von B la n k sm a  (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 55 [1906]. 365) im Falle des 
Nitrobzl. festgestellt worden. Vf. konnte rcines 5- u. S-Aminocliinolin in 75°/0ig. Aus- 
beute durch Red. m it Eisenpulver u. 50%ig. Essigsiiure erhalten.

V o r  s u c li e. Red. miltels SnCl2 u. HGl. a) von 5-Nitrochinolin. Das beim Zu- 
geben von SnCL zu der konz. salzsauren Lsg. des 5-Nitrochinolins sich bildende Sn- 
Doppelsalz wird m it Soda zers. Das ausgefalltc 5-Aminochijwlin, C9H 8N2, 'kryBtallisiert 
aus A., E. 105—106°. — b) von 8-Nitrochinolin-. bei wechselnden Yers.-Bedingungen 
(vgl. Original) wurden erhalten: 8-Aminochinolin, C9HSN2, F. 62—63°, 5-Chlor-8-amino- 
chinolin, C9H 7N2C1, Krystalle aus A., E. 70-—72° u. 3( t)-Chlor-8-aminochinolin, 
C9H 7N2C1, gelbo Nadeln aus A., E. 85°. — Recl. mitteUFe u. GII/JOOH. a) von 5-Nitro- 
chinolin. Nach Abklingen der Red. (Temp. darf nicht iiber 60° steigen) wird die Lsg. 
mit W. yerdiinnt, Luft durchgeblasen, das ausgefalleno Fe(OH)3 abfiltriert u. 5-Amino- 
chinolin durch Na(OH) — in NEL, ist das Amin loslich — abgeschicden. Reinigung 
iiber das Hydrochlorid; lange Niidcln aus A., F. 110°. -— b) von 8-Nitrochinolin. Nach 
Beendigung der Red. wurde die Lsg. m it Sodalsg. alkal. gemacht u. 8-Ami)iochinoli>i 
(F. 65°) m it Wasserdampf abdestillicrt. (Rec. Trav. chim. Pay-Bas 48. 147—54. 15/1. 
Leiden, Univ.) K o c h .

T. U kai, Uber Quecksilberverbindungen des Chinolins. III. (II. vgl. C. 1928. II. 
18S5.) Um ein leichter 1. Prod. zu erhalten, wurde das in der I. Mitt. beschriebeno 
wl. S-[Chlormercicri]-chinolin allmahlich in 50°/oig. Na2S20 3-Lsg. eingetragen, wobei 
Erhitzung zu vermeiden ist. Die Lsg. scheidet mit ąuantitatiyer Ausbeute 8,8'-Mer- 
curibischinolin, (C9H0N)2Hg, aus, Nadeln oder Tafeln aus Bzl., F. 178—182° (Zers.), 
unl. in W., 11. in Bzl.. Chlf., 01ivenol. Liefert bei der trockenen Dest. mit Cu-Pulver 
8,8'-Dichinolyl, CJSH 12N2, Krystalle, F. 205—206° (vgl. N ie m e n t o w s k i , Ber. Dtsch. 
cliem. G!es. 38 [1905]. 764). Damit ist die Konst. des 8-[Chlormercuri]-cliinolins 
endgultig bewiesen. (Journ. pharamc. Soc. Japan 48. 171—72. Dez. 1928.) Lb.

Richard Weiss und Szassa R. Kratz, Uber die Einwirkung des o-Tolylmagnesium- 
bromids auf das Dilacton der Benzophenon-o-dicarbonsdure. Bei der Einw. von o-Tolyl- 
magnesiumbroinid auf das Dilacton der Benzophenon-2,2'-dicarbonstiure in der Kalte er- 
hielten Vff. die 2'-o-Toluylbenzoj)henon-2-carbonsaure (I). Beim Arbeiten in der Siedc- 
hitze erfolgt Bldg. von 2-Toluphenon-2'-phthalid (II). Behandlung von I mit H J  u. 
rotom P  fiihrt zum 2-Methylbenzhydrol-2'-phthalid (III). Mit KMnO,j liiBt sieli das 
K-Salz der SaureI zur o-Phenylendi-o-phthaloylsdure (IV) oxydieren, die ais Anhydrid (V) 
isoliert werden konnte. V wurde auch aus II mit Cr03 gewonnen. Mit Hydrazinhydrat 
liefert IV o-Phenylen-4',4"-dioxydiphthalazin (VI). Beim Erhitzen von IV mit A1C13 
wurde eine, durch geringe Verunreinigungen blaugefiirbtc Saure erhalten, die Vff. ais 
Anthrachinon-l,o-phthaloylaaure (VII) anspreclien. Red. von IV mit H J  u. rotem P  
ergab o-Phenylendiphthalid (MII), das durch wcitere Red. mit Na u. A. in o-Phenylen- 
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di-o-w-loluylsaure (IX) iibergefiihrt werden konnie. — 2'-o-'l'olwylbenzophenon-2-carbon- 
saure, C22H 10O4 (I), KryBtalle aus Eg., F. 188—192°; 1. in Alkali. — 2-Tóluphtnon- 
2'-phthali~d, C22H 1(,0? (II), Krystalle aus Eg., F. 170— 174°; unl. in  Alkali. — 2-Methyl- 
he.nzliydrol-2'-pWmlid, C22H]8b 3 (III), Krystalle aus h. Eg., F. 145— 147°; unl. in Alkali. 
— Dilactcn der o-Phenylendi-o-phthaloylsaure, C22H 120 6 (V), Krystalle aus Eg., F. 280 
bis 282°; 1. in Alkalien. — o-Phe?iylen-4',4"-dioxydiphlhalazin, C22H140 2N4 (VI), Krystalle 
aus h. Eg., F. 350°. — Anthrachiwm-l-o-plithaloylsaure, C22H 120 6 (VII), blauer Kórper, 
Reinigung durch Fallen der alkoh. Lsg. mit W. — o-Phenytendiphthalid, C22H140 4 (VIII), 
Krystalle aus h. A., F. 198—200°, unl. in Alkalien. — o-Phenyhndi-o,a>-toluylsaure-, 
C22H180 4 (IX), Krystallo aus Eg., F. 235—237°. Monatsh. Chem. 50. 429— 35. Dez. 
1928. Wien, Univ.) H i l l g e r .

Prafulla Kumar Bose und Bijon Kumar Sen, Benzidinumlagerung in  hetero- 
cyclischen Reihen. II. (I. vgl. C. 19 2 8 . I. 512.) Um das Verh. von Hydrazoverbb., 
die einen oder zwei heterocycl. Kingę enthalten, bei der Benzidinumlagerung zu unter- 
suchen, wurden eine Anzahl von Verbb. der heterocycl. Reihe dem EinfluB yon Mineral- 
sauren unterworfen. Bei der Kondensation von l-o- bzw. 1-m-Tolylthiosemicarbazid 
mit halogenicrtcn Ketonen entstanden Hydrazoyerbb., die leicht in die isomeren 
Basen umgelagert werden konnten. Dio Ergebnisse zeigtcn, daB ein konjugiertes 
System von Doppelbindungen in einem heterocycl. Ring vorhanden sein muB, um 
die Umlagerung in  das Isomero zu bewerkstelligen. Die Kondensation des 1-p-Tolyl- 
thiosemicarbazids mit den Ketonen yollzog sich glatt bei Zimmertcmp. Die Prodd. 
jedoch, die normalerweise durch Semidinumlagerung die entsprechenden isomeren 
Aminę liefern sollten, gingen beim Koehen mit verd. HC1 unter NH3-Abspaltung in 
Ketoyerbb. des Typus IV liber.

NH2- CS-XH-KH-C3H4.CH3 +  R -C 0-C H 2X 
(X == Halogen; R =  Alkyl- oder Arylgruppe)

N- I I:C-NH2
I > s NH

R • C— C • C8H3< q ^ j  8

NH—Cr III
-,N-NH-C:H;
'C-R

-C —XII • NH • C6H ,C H , 
> S CH

I
GOj— —N-NH-C.H,.

CH > H
'C-R

V e r  s u c h e. l-o-Tolylthiosemicarbazid, C3HUN3S. Durch Erhitzen von o-Tolyl- 
hydrazin u. K-Sulfocyanid in alkoh. HC1. Aus verd. A. Blattchen, F. 163— 164°. LI. 
in k. Aceton, A. u. Pyridin, unl. in  W. — 2-o-Tolylhydrazino-4-plienyl-l,3-thiazol, 
Ci8H]5N3S (I, R =  C6H5). Aus yorigem u. co-Bromacetophenon in A. bei Zimmcrtemp. 
Aus verd. A. Nadeln, F. 175— 180° (Zers.). L. in A., Aceton u. Pyridin, unl. in W. 
Mit konz. H 2S04 Blaufarbung. Acetylderiv., Ci8H 17ON3Ś. Aus A. sternfórmige Krystalle, 
F. 152°. — 2-o-Tolylazo-4-phenyl-l,3-thiazol, C]6H 13N3S. Durch Erhitzen des vorigen 
mit FeCl3. Aus verd. A. orangefarbene Tafeln, F. 110°, wl. in W., 11. in  A., Pyridin 
u. Aceton. Fiirbt Wolle gelb, m it II2S04 tiefe Blaufarbung. Keine Acetylierung. Bei 
Red. mit Zn-Staub u. verd. Essigsaure Ruckbldg. der Hydrazinoverb. — 2-Benzolazo- 
4-phenyl-l,3-thiazol, Ci5HuN3S. Analog aus 2-Phenylhydrazino-4-phenyl-l,3-thiazol. 
Nadeln, F. 117°. — 2-Benzolazo-4-p-tólyl-l,3-thiazol, C]9HnN3S. Aus 2-Phenylhydrazino- 
4-p-tolyl-l,3-thiazol. Aus verd. A. prismat. Krystalle, F. 161“. Farbt Wolle tief- 
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orange. — 2-Benzolazo-4-methyl-l,3-lhiazol, C10H9N3S. Aus 2-Phcnylh$łrazino-4-methyl-
1.3-thiazol. Krystalle vom F. 120°. Fiirbt Wollo gelb. — 2-Amino-4-phenyl-5-p-amino- 
(m)-tolyl-l,3-thiazol, C1CH 15N3S (IT, R  =  C0H5). Durcli Kochen von 2-o-ToIylhydrazino-
4-phcnyl-l,3-thiazol m it verd. HĆ1. Aus verd. A. blaBgelbe Nadeln, F. 165°. LI. in 
Pyridin, Aceton u. A., unl. in W. Ilydrochlorid, F. 197°. LI. in W. u. A., wl. in Aceton. 
Filtrat, C.,2H10Oi;N0S. Aus verd. Aceton rechteckige Tafeln, F. 227° (Zers.). Diacetyl- 
deriv., C20IIwO2NaS. Aus A. Rechtccke vom F. 182°. Chloróplatinat. — 2-o-Tólyl- 
hydrazinó-4-p-tolyi-l,3-lhiazól, C1THi;NaS (I, R  =  p-Tolyl). Aus dem Semicarbazid 
mit p-Methyl-co-bromacetophcnon. Aus Pyridin u. verd. A. Tafeln, F. 179° (Zers.). 
LI. in Aceton, A. u. Pyridin, unl. in W., mit H 2S 04 Grunfarbung. Acetylderir., C19H19- 
ON3S. Aus verd. Aceton Nadeln, F. 160—1(51°. — 2-o-Tolylazo-4-p-tolyl-l,3-thiazol, 
Cj7H]5N3S. Durch Oxydation mit FeCl3, F. 148°. — 2-Amiiw-4-p-tolyl-5-p-amiito- 
(m)-tolyl-l,3-thiazol, CJ7H I7N3S (II, R  =  p-Tolyl). Aus vorvorigem mit HC1. Aus verd. 
A. u. Pyridin Nadeln, F. 181°. LI. in A., Aceton u. Pyridin, unl. in W. Diacetyherb., 
C21H 210 2N3S. Rechteckige Krystalle, F. 208°. Ilydrochlorid, F. 278° (Zers.). Chloro- 
p l a t i n a tMikroskop. Krystalle. Pikrat, C23HlsOcNcS, F. 201° (Zers.). — 2-o-Tolyl- 
hydrazino-4-inethyl-l,3-thi'azol, CnH]3N3S (I, R  =  CH3). Alit Chloraceton. Aus Pyridin 
u. verd. A. Nadeln, F. 162° (Zers.). Unl. in W., 11. in A., Aceton u. Pyridin. Mit konz. 
H 2S04 Rosafarbung. Acelylderiv., G,3H 15ON3S. Aus verd. Aceton rechteckige Tafeln, 
F. 96°. — 2-Amino-4-methyl-5-p-amino-(m)-tolyl-l,3-thiazol, CUH]3N3S (II, R  =  CH3). 
Aus verd. Aceton Nadeln, F. 144°. LI. in Aceton, A. u. Pyridin, unl. in W. u. Bzl. Hydro- 
chlorid, F. 261° (Zers.). Diacetylderii'., Cj6Hl;0 2N3S. Aus vcrd. Aceton Nadeln, F. 266°. 
Pikrat, CnH^OjNoS. Krystalle vom F. 247° (Zers.). Ghloroplatinal. Mikrokrystalle. — 
1-m-Tolylthiosemicarbazid, CsHnN3S. Analog der o-Verb., Tafeln, F. 134—135°. L. in 
A., Aceton u. Pyridin. — 2-m-Tolylhydrazino-4-phenyl-l,3-thiazol, C10H15N3S (I, R  =  
C6H5). A us vorigem u. M-Bromacetophenon. Aus Pj-ridin nadelformige Krystalle, 
F. 188° (Zers.). L. in A., Aceton, Essigsaure u. Pyridin. Acetylderiy., C18H17ON3S. 
F. 145°. — 2-Amino-4-phenyl-5-p-amino-(o)-tolyl-l,3-thiazol; C|jH]5N3S (II, R  — CcH; ). 
Aus Yorigem mit HC1. Nadeln, F. 135°. L. in Aceton, Essigsaure, A. u. Pyridin, unl. 
in W. Ilydrochlorid, F. 265—270° (Zers.). Diacetylderii-., ClsH130 2N3S, F. 235°. Pikrat, 
Prismen, F. 215° (Zers.). — 2-m-Tolylhydrazino-4-p-tolyl-l,3-thiazol, CJ7H]7N3S (1, 
R  =  C7H ;). Mit p-Methyl-co-bromacetophenon. Aus Pyridin Nadeln, F. 191° (Zers.). 
L. in Aceton, Essigsaure", A. u. Pyridin, unl. in W. Grunfarbung mit H 2SO,,. Acetyl- 
deriv., C19H 19ON3S, F. 121°. — 2-'Amino-4-p-lolyl-5-p-amino-(o)-tolyl-l,3-lhiazol, C]7H]7- 
N3S (II, R  =  C7H7). Nadeln, F. 175°. L. in A., Pyridin, Aceton u. Essigsaure, unl. 
in W. Aceiylderii'., C2iH 1!10 2N3S. Nadeln, F. 243". Hydrochlorid, F. 247°. Pikrat, 
Nadeln, F. 202°. — 2-m-Tolylhydrazino-4-niethyl-l,3-thiazol, CUH]3N3S (II, R  =  CH3). 
Alit Chloraceton. Aus verd. Pyridin Nadeln, F. 135" (Zers.). L. in Aceton, A., Pyridin 
u. Essigsaure, unl. in W. Mit H„SO., rosarote Fiirbung. Acelylderiv., C,3H15ON3S. 
Prismen, F. 119". — '2-Arnino-4-methyl-5-p-amino-(o)-tolyl-l,3-thiazol, ĆuHi3N3S (II, 
R  =  CH3). Nadeln, F. 157°. L. in  Aceton, A., Pyridin u. Essigsaure, unl. in W. Acetyl- 
deriv., C15H 170 2N3S. Tafeln, F. 236°. Hydrochlorid, Nadeln, F. 263" (Zers.). Pikrat, 
Nadeln, F. 212" (Zers.). — 1-p-Tolylthiosemicarbazid, CsHnN3S. Aus p-Tolylhydrazin- 
hydrochlorid in der gewolmlichen Weise. Aus verd. A. hexagonale Tafeln, F. 174°. 
LI. in Aceton, Pyridin u. wss. Alkali, unl. in Bzl. — 2-Imino-3-p-toluidino-4-phenyl-
2.3-dihydro-l,3-thiazol, C16H 15N3S (Ul, R  =  C6H5). Aus Yorigem mit co-Bromaceto- 
phenon. Aus Aceton Nadeln, F. 193° (Zers.). L. in Pyridin, wl. in A. Mit konz. 1I2S04 
tiefblaue Fiirbung. Acetylderiu., C18H17ON3S. Aus A. lange Nadeln, F. 147°. — 2-Keto-
3-p-toluidino-i-phetiyl-2,3-dihydro-l,3-thiazol, C16H 14ON2S (IV, R =  C6H5). Durch 
Kochen des Yorigen mit HC1 unter NH 3-Abspaltung. Aus Bzl. u. Lg. Tafeln, F. 210 
bis 211°. L. in CH3OH, A., Aceton u. verd. Sauren. unl. in Alkali. — 2-Imino-3-p- 
loluidino-4-inethyl-2,3-dihydro-l,3-thiazol, CnH 13N3S (III, R =  CH3). Aus Pyridin u. 
A. Nadeln, F. 168—169°. p-Tolylthiocarbimidderiv., C!9H 20N4S2. Aus Aceton Nadeln,
F. 143". — 2-Keto-3-p-toluidino-4-methyl-2,3-dihydro-l,3-thiazol, CnH,2ON2S (IV, R  =  
CII3). Aus Yerd. CH3OH Krystalle vom F. 177°. — 2-Imino-3-p-toluidiiw-4-p-tolyl-
2.3-dihydro-l,3-thiazol, C17H 17N3S (III, R  =  C7H7). Aus A. u. Pyridin Nadeln, F. 184° 
(Zers.). Acetylderw., C19H19ON3S. Nadeln, F. 155°. p-Tolylthiocarbimidderiv., Tafeln,
F. 152°. (Journ. Indian, ehem. Soc. 5. 643—55. 31/10. 1928. Caleutta, Univ.) P o e t s c h .

Amarendr Nath Dey und Sikhibhusan Dutt, Fdrbungstheorie auf der Grundlagc 
molekularer Spannung. VI. Wirkung des Schwefels auf die Fiirbung. (Vgl. C. 1928 .
I. 2403.) Dio an yerschiedenen Farbstoffen gcmachte Beobachtung, daB bei Ersatz
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des O-Atoms dureh S eine Verstiirkung des Farbtons auftrat, veran,laflte Vff. zu der 
Unters., welchon EinfluB die Substitution eines C-Atoms dureh S auf dio Farbę aus- 
iiben wiirde. Es wurde zu diesem Zwecke eine Anzahl von Pyroninfarbstoffen aus 
Thiodiglykolsaure synthetisiert u. m it den aus Glutarsaure gewonnenen analog kon- 
stituierten Farbstoffen verglichen. Die hergestellten Verbb. wiesen eine erhebliehe 
Farbvertiofung gegenuber den S-freien D eriw . auf.

V o r  s u c h e. Thiodiglykolsaure. Aus Chloressigsaure in Na2C03-Lsg. u. einer
m it H 2S gesiitt. NaOH-Lsg. Die teigige M. wurde mit H,SO, versetzt u. die robo Saure 
aus W. nmkrystallisiert, F. 129°. — Resorcinthiodiglykolein, C,0H]2O5S. Aus vorigem 
m it Resorcin u. einigen Tropfen H 2S 04 boi 150°. Nach Reinigen m it NaOH u. Aus- 
fiillen mit verd. HC1 festor Kórper, der bis 310° nieht sehmolz u. in alkal. Lsgg. eine 
gelbe Farbo mit griiner Fluorescenz zeigte. — Phloroglucinthiodiglykolein, C16H120;S. 
Mit Pliloroglucin bei 170—180°. Nicht krystallin. In  Alkali orangefarbono Lsg. — 
Phenolłhiodiglykolein, CJ0H14O4S. Mit Phenol ( +  SnCl.,) boi 110—120°. Braunes Pulver
F. 129°. L. in Alkali m it tiefroter Farbc. — 4,4'-Telraathyldiamino-2,2'-oxidophenyl- 
fhiodigly kolein, C24H 30O3N2S. Mit m-Dinthylaminophenol boi 130—140°. Amorphes 
Pulver Tom F. 172— 173°. — 4,4'-Diamino-2,2'-iminophenylihiodiglykolein, C10H15O2N3S. 
Alit m-Phenylendiaminhydroehlorid boi ca. 220°. BlaBgelbes Pulver, in  A. 1. m it gelbor 
Farbo u. griiner Fluorcscenz. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 639—41. 31/10. 1928. 
Allahabad, Univ.) POKTSCH.

Adolf Muller und Paul Bleier, Rednklion Cyclohexanonisoxim. (a-Keio- 
hescamethylenimin). (Vgl. C. 19 2 8 . I .  1878.) Das von  W a l l a c h  (L ie b ig s  A nn. 3 2 4

[1902]. 292) bei der Red. von Gydóhexanonisoxim, CH2-CH2-CH2-CH2’CH2-CO-ŃH, 
erhaltcne Hcmmethylenimin, (CH2)0>  NH, das cr in einer spateren Abhandlung 
(L ie b io s  Ann. 3 4 3  [1905], 45) ais Cyclohexylamin C0HU-NH2, ansprach, wird von 
Vff. ais ident. mit dem von M u l l e r  u . SAUERWALD (C. 1 9 2 8 . I .  1293) dargestellten 
Hesamethylenimin erkannt. Das nach W a l l a c h  dargestellte Hexamełhylenimin- 
hydrochlorid, (CH2)„ >  NH-HC1, wurde in 18°/0ig. Ausbeuto gewonnen. Das Hydro- 
chlorid ais auch das cntsprcchendc N-p-Tolw ls,idfonylhexaviethyle,nirnin, (CH2)6>  N- 
SOjj-C^H,-CHj, erwiesen sich ais ident. m it den von M u l l e r  u . S a u e r w a l d  (1. c.) 
dargestellten Prodd.

V e r  s u c h o. Hezamethyleniminhydrocldorid, CSH,.,NC1, aus Cydohexanotiisoxim
(F. 69,2°, korr.) m it Na in absol. A. u. nachfolgendem Versetzen m it HC1, Nadeln aus 
einem Gemisch von 5 Vol. Aceton u. 1 Vol. A., F. 236—237° (korr.). Gibt m it dem 
aus l,6-Dibrom-n-]iexaii u. p-Tolitolsidfamid dargestellten Hexamethyleniniinhydro- 
chlorid keine Sehmelzpunktsdepression. — N-p-Toluólsulfonylhexamethyle?iimi?i, 
C13H]90 2NS, Krystalle aus Lg., F. 76,5° (korr.). Gibt mit dem aus l , 6-Dibrom-n-hexan 
u. p-Toluolsulfamid dargestellten Vergleiclispraparat vom gleichen F. keine Depression. 
(Das von Mu l l e r  u . S a u e r w a l d  [l. e.] beschriebeno P raparat vom F. 72° war nicht 
vóllig rein.) — Bei der Red. des Cyclohexanonisoxims m it Na u. A. entstand nebenher 
einoin A. wl. Baso, Kp. iiber 200°, die nieht niiher untersucht wurde. (Monatsh. Chem. 
50. 399—402. Dez. 1928. Wien, Univ.) \  H il l g e r .

H. Kondo und T. Sanada, Ober die Alkaloide von Stephania japonica, Micrs. IV. 
X X II. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculusarlen von H. Kondo. 
(III. vgl. C. 19 2 8 . I. 929. — X X I. vgl. C. 19 2 8 . II. 1337.) Vff. hatten gefunden 
(IIT. Mitt.), daB Desoxydehydroepisteplianinjodmethylat, C20H 2,O2N J, u. Apomorpliin- 
diimthylatlierjodmethylat opt. Antipoden sind. Boi Wiederhólung der Verss. wurde 
erstere Verb. aus CH3OH in Prismen, Zers. boi 165° ( ? D. Ref.), [a]n23 =  +42,28° 
in  A., erhalten. Mischung m it der 2. Verb. ergab die vollig inakt. rac. Verb., 
C20H„.,02N J +  CH,OH, Nadeln aus CH3OH, F. 214°. Desozydehydroepistephanin

ist also ident. m it Apomorpliindiimthylaiher (nebenst.). — 
Es war nun zu ermitteln, wo das CO im Episteplianin 
steht, u. ob dieses im Kern 3 eine Verkcttung analog 
dcm Thebain besitzt. Bei der Red. des Epistephanins 
nach Clem.mexSE.\’ entsteht neben Epistephanol eine 
Phenolbase. Wenn Ring 3 eine Methylenchinon- 
struktur besaBe, so miiBte er unter der Wrkg. starker 
Sauren leicht in eine Phenolstruktur ubergehen. In 
der Tat laBt sich Epistephanin dureh HC1 (100°,

3 Stdn.) Yóllig zu einer Phenolbase, Tsoepistephanin, C^H^OjN, isomerisieren. Um
72*
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dic Lage des OH (in Ó, 6 oder 7) festzustellen, wurden Korpholhebaindimethyl&ther- 
tmthylmethosuljat, C20H 23O3N, (CH3)2S 04, aus Aceton, F. 212", [a]D2:' =  —73,70°, 
ti. Morphothebaindimethyldtherjodmethylat, C21H 26OsN J, F. 187°, [a]n2'5 =  —97,80°, 
dargestellt u. zum Ycrgleich die Darst. derselbcii D eriw . des Isoepisiephaninmethyl- 
athers yersucht. Letztere war en jedocli amorph. — Daher wurde Isoepistephanin- 
methylather dem HOFMANNschen Abbau unterworfen. Erhaltene Dcs-N-Ve.rb. 
bildeto Nadeln, F. 60—61°; Pikrat, gelbe Nadeln, F. 126—130°. Zum Vergleicli 
durch Abbau des Morphothebaindimethylathers dargestelltes 3,4,6-Trimethoxy-8- 
vinylphenanthren bildeto Nadeln, F. 60—61°; Pikrat, rotviolctte Nadeln, F. 125—126°. 
Misch-F. der Abbauprodd. 60—61°, jedoch der P ikrate ca. 112°. Iden titat daher 
zweifelhaft. — Bei erneuter Unter8. des ursprungliclien Pflanzenestraktes wurden
2 weitero Basen entdeckt, so daB jetzt im ganzen 8 verschiedcno Basen isoliert worden 
sind, die 3 ersten von phenol., die ubrigen von nichtphenol. Charakter: 1. Stephanolin, 
C3IH 120 7N„ =  C2,H 590 2N2(0H)(0CH3).1, F. 186°, [a]D17 =  —255,37°, mit ff. Dihydrc  
chlorid, C31H 440,N 2C12 -f 2 H 20 , F. 230°. — 2. Homosteplianolm, C32H.,40 ;N2, F. 232°, 
[a]D=6 =  —255,6°. Uydrochlorid, F. 238°. — 3. Pseudoepislephanin, Ć]0H 21O3N =  
C16H 11(OH)(OCH3)2(NCH3), Zers. boi 257°, [<x]d27 =  +174,56°. Hydrochlorid zer- 
flicBlich. — 4. Metaphanin (vgl. I. Mitt.). — 5. Protostephanin (vgl. II. Mitt.). —
6. Epislephaniti (vgl. I II . Mitt.). — 7. Stephanin, C34H 36OsN2 =  C30H ,5O2(OCH3) 
(0 2CH„)(NCH3)2, F. 157°, M d 12 =5 —91,51°, mit [f. Dihydroclilorid, C34H 380 6N2C12 +  
H 20 , Zers. bei 280°. — 8. Base Ą , / /30O5xV2, F. 102—103°, [aJD-7 =  —83,33°. Iiydro- 
rhlcrid, Zers. bei 267—268°. (Journ. pharmac. Soc. Ja p a n 4 8 .163—66. Dez. 1928.) Lb.

Tohoru Kondo, Ober die Konstitution des Goclauńns. IV. X X III. Mitt. iiber 
die. Alkaloide ton Sinomenium• und Cocculusarlen von H. Kondo. (III. vgl. C. 1928.
II. 55. — X X II. vgl. Yorst. Ref.) Godaurin liefert n u t C2H5Br u. KOH Trialhyl- 
codaurin (I). Hydrochlorid, C23H 320 3NC1, Nadeln aus W., F. 162°. Chloroplatinat, 
(C23H 320 3N)2PtCl6, gelbe Nadelohen aus W., F. 130—131°, ab 147° Zers. Methyl- 
meihosulfat,' Nadeln aus W., F. 122°. Chloroplatinul aus dem Ghlormethylat, 
(C24H 310 3N)2PtCle, gelb, krystallin., F. ca. 175°. — Das Methylmethosulfat wird durch 
KOH” aufgcśpaiten zum opt.-inakt. Triathylmethylcoclaurimethin II. Chloroplatinat,

golb, bei 100° wasserfrei, Zers. bei 190°. — II wird durch KMnO., in wss. Aceton zu 
p-Athoxybenzoesdure u. einer Aminosaure oxvdiert, dereń Methylmethosulfat durch 
KOH gespalten wird in Athyldimethylamin u. 3-Athoxy-4-methoxy-6-vinylbenzoesaure, 
a j2H!40 4, Nadeln oder Korner, F. 165°. Denn diese laBt sich in Ggw. von Pd-Kohle 
hydrieren zur 3-Athoxy-4-metlioxy-6-(ithylbenzoesdure, C12Hi0O4, mkr. Krystalle aus W., 
Prismen aus Aceton -'r  W., F. 137,5—138,5°, welche mit syntliet. dargestellter Saure 
(nachst. Ref.) identifiziert wtu-de. — Coclaurin besitzt folglich Konst. III. (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 48. 166— 67. Dez. 1928.) ■ L indenbaum .

T. Kondo, S. Tanaka und T. Noto, Synthese der 3-Athoxy-4-melhoxy-6-athyl- 
benzoesdure. Guajacolathyliither liefert mit 1 Mol. CH3-COCl 2 Verbb. Eine davon 
ist 4- Athoxy-5-inethoxyacetophenon, CuH 140 3, Krystallkórner, F. 79°, da es bei der 
Oxydation die bekannte 4-Athoxy-5-methoxybenzoesaure liefert. Red. des Ketons 
nach Cl e m m e n s e n  ergibt 4-Athoxy-5-methoxyathjlbenzol, CnHlc0 2, K p .6 95°. Daraus 
mit CH3-C001 3-Athoxy-4-methoxy-6-dthylacetopheiwn, C13H 180 3, Nadeln aus absol. A.,
F. 50°. Wird durch N aO J oxydiert zur 3-Athoxy-4-methoxy-6-athylbenzoesdure, 
CJ2H180 4. Kjrystallpulver aus W., F. 137,5° (vgl. vorst. Ref.). (Journ. pharmac. Soc. 
Japan 48. 168—69. Dez. 1928.) L in d e n b a u m .

T. Kondo, K. Shinozaki und K. Ishii, Darstellung von fi-Phenyldthylamin - 
derimten. Synthese des 3-Melhoxy-4-dthoxy-l-[l3-a?ninodthyl]-benzols. Diese Synthese 
wurde analog der von K o n d o  (C. 1928. I I . 55) angegebenen Synthese des Homo- 
ycratrylamins durchgefiihrt. — 3-Methoxy-4-dihoxy-ft-nitrostyrol, CuH 130 4N. Alkoh. 
Lsg. von Vanillinathylather u. Nitromethan m it methylalkoh. KOH yersetzen, nach
1 Stde. in 10°/oig. HC1 gieBen. Gelbe Sehuppen aus A., F. 150°. — 3-Methoxy-4- 
athoxy-l-[fi-aminodthyl]-benzol. Durch elektrolyt. Red. des yorigen wie 1. c. bei 65°,

CH.

CH • CH, • C0H4 • OH(p)
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12 Volt, 5 Amp. Reinigung iiber das Omlat, (CuH170 2N);!, C2H 20 4, Zers. boi 195°. 
Chloroplatinat, (CuH 180 2N)2PtClc, braun, krystallin., Zers". bei 204°, Chlcroaurat, 
goldige Blattchen, F. 209° (Zers.). — Analog wurden 2,5-Diimthoxy- u. 4-Methoxy-
l-[p-aniinoathyl]-benzol synthetisiert. (Journ. pharmac. Soe. Japan 48. 169—70. 
Dez. 1928.) L indenbaum .

Robert Robinson, Die Beziehungen einiger komplexer Nalurstoffe zu den einfachen 
Zuchem und Aminosauren. Theoret. Erorterungen fiihren Vf. zu der Annahme, da fi 
dio Naturstoffe der C0-Reihe aus Hexosen entstanden sind, z. B. die Cojasaurc, die 
Naturstoffe der C9-Reihe sich von Kondensationsprodd. der Hexosen m it Triosen 
ableiten u. dio zur C15-Gruppe gehorenden Stoffe wie die Flayone, FJavonole, Antho- 
oyanidine naw. durch Kondensation von 2 Moll. einer Hesose u. 1 Mol. einer Trioso 
entstanden gedacht werden kónnen. Auch Athioporphyrin u. Chlorophyll kann man 
sich entstanden denken aus 4 Moll. einer Hexose, 4 Moll. Triose, 4 Moll. NIL, u. einem 
Atom Mg. In  analoger Weise wird die Entstehung der Alkaloide aus den Aminosauren 
abgeleitet. (Proceed. Univ. Durham 8. 14— 19. 1927—1928.) Oh l e .

E. Montignie, Beitrag zur Kenntnis des Cholesterins.'X. (IV. vgl. C. 1928. I. 2408.) 
Glwleslerin wird durch eine Lsg. yon HgO in Eg. in  der K alte — im Gegensatz zu den 
Terpenen u. iliron D eriw . (K lin g ) — nicht angegriffen. Tragt man es aber in  das 
auf 100° erhitzto Reagens ein, erhitzt noch sjt Stdn., filtriert vom Mercuroacotal, 
gieCt in W., wascht den Nd. mit Soda u. W., trocknet u. behandclt mit PAe., so 
erhalt man einen unl. Riickstand von a -Oxycholestenol, F. 180°, gebildet nach der 
Gleichung: 0 27H 460 -f 3 O =  C2,H 420 2 +  2 H 20 . Gibt mit Acetanhydrid u. H 2S 04 
gelbliche, griin fluorescierende Lsg. Ruekstand der PAe.-Lsg. gibt L ie b e r j ia n n -  
sche Rk. u. ein durch KOH leicht zersetzliches Bromid. — Cholestorin wird durch 
Acetanhydrid (Rohr, 150°, 20 Stdn.) nur aeetyliert. — Wird Cholestorin m it Campher- 
•saure 1/i Stdc. auf 190—200° erhitzt, so bildet sich Campliersauredicholesierylester, 
C8H,,(C02C27H 45)2, Krystallehcn aus A., F. 133—134° (bloc). — Mit HCIO,, (D. 1,615) 
liefert Cholesterin boi 100° (2 Stdn.) eino schwarzliche M., aus welcher p-Cholesterylen,
F. 193°, u. a.-Cholesteryle?i, F. 79—80°, isoliert wurden (diesc Verbb. vgl. auch 2. u.
з. Mitt.). HC104 wirkt also dehydratisierend. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1403
bis 1405. Dez. 1928.) L in d e n b a u m .

Takeji Okamura, Ober d\e Bujodesoxyclwhaure. II. (I. vgl. C. 1928. I. 2624.) 
Die in der I. Mitt. beschriebene Bufodehydrodesoxycholsaure, welclio Vf. mit a. bezeiclinet, 
liefert mit Alkoholen u. HCl-Gas die betreffenden Ester. Athylesler, C20H 4oOj, Tafeln 
aus yerd. A., F. 171—173°. Melhylester, CMH380 4, Nadeln, F. 167°. — Die a-Saui'o 
ist — analog der a-Hyodehydrodesoxycholsaure (W indaus, C. 1926. II. 228) — 
unbestandig. Kocht man.ihre Eg.-Lsg. 1 Stde. mit etwas konz. HC1 u. fiillt yorsichtig 
mit W., so erhalt man f3-Bufodehydrodesoxycholsdure, C24H 360 4, Nadeln aus verd. A.,
F. 251°. Athylester, C.,GH40O4, Nadeln aus verd. A., F. 228°, stabiler ais der a-Sam'e- 
ester. — Wird die a-Śawo in sd. Eg. m it amalgamiertem Zn u. konz. IlCi reduziert
и. nach Stehen iiber Nacht m it W. bis zur Triibung yersotzt, so seheidet sich langsam
Bufocholanmure, C24H 40O2, aus, Nadeln aus Eg., F. 236°, [a]n8,5 =  —20,27° in  A. 
Dreht also fast gleich hoch, aber entgegengesetzt wie Cholansaurc. Athylester, 
0 26H 44 0  2, Nadeln aus yerd. A., F. 108—111°. — Neutralisiert man die a-Sauro mit 
0,1-n. NaOH, verd. m it W., gieCt bei 0° in konz. KOBr-Lsg., yerd. m it W., laBt iiber 
Nacht bei 5° stehen u zerstórt uberschiissiges KOBr m it S 02, so fallt HC1 die Keto- 
iricarbonsdure aus, Nadeln aus verd Eg., F. 217—218°, yerschieden voji
Desoxybiliansiiure u. Dosoxyisobiliansaure. (Journ. Biochemistry 10. 5—9. Okt. 
1928. Okayama, Uniy.) ‘ ’ L indenbaum .

E. Biochemie.
George Edward Briggs und Arthur Hill Kelvin Petrie, Die Anwendung des 

Donnangleichgemchts auf die Beziehung der Ionen in  pflanzlichen Geweben. Auf Grund 
yon Bestst. an Gewebe von K arotten ergibt sich, dafi die Erscheinungen nicht durch 
Annahme eines einfachen DONNANschen Membrangleicligewichts, das zwischen zwei 
homogenen Phasen besteht, ausreichend erklart werden konnen. Fur die Ionenauf- 
nahme durch Pflanzengewebe miiCte man gleicho Konz. von Anionen u. Kationen 
im Inneren u. AuGeren annehmen. Gefunden wurde aber im Inneren ein groCeres 
Prod. von Anionen u. Kationen ais auCen. — Im  Inneren des Gewebes diirften zab!- 
reiche Phasen yorliegen, von denen jede yielleicht mit der auBeren Lsg. im D o n n a n -
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Gleichgewiclit steht. Das Prod. der inneren lonenkonzz., das sich zusammensetzt 
aus der Gesamtheit der im Inneren vorhandenen Phasen, is t dann grćiCer ais das auCerc 
Prod. Auffallend war nur, daB sowohl Kationen- wie AnionenJkonzz. auBen groBer 
waren ais die Einheiten. Das kann mail dadureli erklaren, daB eine innere Phasc nieht- 
diffusible Kationen u. eine andere nichtdiffusible Anionen enthalt. (Bioohemical Journ. 
22 . 1071— 82. 1928. Cambridge, S t . J o h n s  Coli.) I<\ M u l l e r .

L. R. Blinks, Die Injektion ton Sulfaten in  Valonia. Injcktion von KCl- oder 
A',.S'0.,-Lsg. in  die Zellen von Valonia macrophysa. Dic uberlebenden Zellen ertrugen 
dió Ggw. boidcrLsgg. SO.," wurde nicht selmell eliminicrt. Wenn daher durch mechan. 
oder andere Schadigung die Perm eabilitat der Zoile fiir Sulfate Yoriibergehend erhoht 
jst, kann bei der Erholung eine gewisse Mengę SO.," ohno weiterc Schadigung in der 
Zelle verbleiben. (Journ. gen. Physiol. 12. 207—08. 20/11. 1928. Rockefeller Inst. 
fo r  Medical Res.) ‘ • K r u g e r .

Floyd J. Brinley, Wirhung ton Cyanidcn auf das Proloplasma ton Amoben. (Vgl.
C. 1928. II . 133G.) Immersions- u. lnjektionsvcrss. mit HCN- u. KGN-Lsgg. ver- 
schiedener pji ergeben, daB dereń Toxizitat gegeniiber Amoben von der Wrkg. auf 
die Zellmembran u. nicht auf das innere Protoplasma herriihrt, Konz. HCN- oder 
KCN-Lsgg. (1/,0- bis 1/300-n.) rufen boi Immersion erst einen Anstieg der Viscositiit 
des Protoplasmas, dann Vcrflussigung u. Zerstorung der Zcllc hervor; verd. Lsgg. 
erniedrigen dic Viscositat. Injektion von HCN oder KCN-Lsg. bewirkt eine reversiblo 
Abnahme der Protoplasmaviscositat. (Journ. gen. Physiol. 12. 201—06. 20/11. 1928. 
Philadelphia, Univ. of P ennsy lY an ia .) K r u g e r .

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 4, Tl. 0, 
Halfto 2, H. 4; Tl. 7. C, H. 1. Abt, 5, Tl. 9, H. 1 =  Lfg. 2S0—282. Berlin, Wien: 
Urban & Sehwarzenberg 1928. 4°.

Abt. 4. Angewandte eliem. u. pliysikal. Methoden. Tl. 0, Halfte 2. Untcrsucliung d. 
Puiiktion d. Verdauuugsapparates, H. 4. = Lfg. 280. M. 0.—.

Abt. i .  Angewandte cliem. u. physikal. 11'ethodeu. Tl. 7 C. TJntcrsuchungs- u. Forschungs- 
iiictliodcil der Pharmazie. H. 1.

Richard Wasicky: Einleitung. Physikalisdie Untersuchungsmetbodeu der Pharmazie. Ludwig 
Kofler: Die Uiitersuclumg mit ireiera Auge, Lupę, Mikroskop u. seinen Nebenapparaten. Jakob 
Pollak: Schmelzpuukt, Sledepunkt, spezifisclies Gewiclit, Lflslichkeit. Otto Dafert: Optische 
Jlitboden. Capillaranalyse, ^'iscosimetrie, Wasserstoftioneukonzentration (192 S.). =  Lfg. 281. 
M. 10.-*.

Abt, 5. Methoden zum IStudlmn d. l^unktionen <1. eiuzelnen Organo d. tior. Organismus. 
Tl. 9. BcIastung*proben ais Jtethodlk der Eunktionsprufung. H. 1. = Lfg. 282. M. 10.—.

E ,. E nzym chem ie.
Richard willstatter. Bemerkungen zur Geschichte der Enzymadsorption. Dic 

altesten Arbeiten iiber die Anwendung von oberflachenaktiven Korpern zur Fallung 
von Enzymen (Pepsin) werden besprochen. Die „chromatograph. Adsorptionsanalyse“ 
kann ais Vorlaufer der sclektiven Adsorption gelten. (Unters. iiber Enzyme 1. G6— 67. 
1928.) W e id e n h a g e n .

Otto Ambros und Anna Harteneck, 1'ber die Wirkungen ton Proteasen \pflanz- 
licher Milchsafte. (Vorl. Mitt.) 12. Abhandlung iiber Pflanzenproleasen in  der ton  
Ił. Willstatter und Mitarbeitem begonnenen lieilie. (11. Mitt, vgl. C. 1928. I. 3081.) 
Dio Wrkg. von Frischpapain (Jlilehsaft von Carica Papaya) gegeniiber Golatine wird 
durch Zusatz von HCN wenig oder gar nicht beeinfluBt, wahrend die Wrkg. von Handels- 
j)apain naliezu Yerdreifacht wird. Pflanzliches Protein wird von inaktivem Papain 
iibcrhaupt nicht angegriffen, wahrend der frische Milchsaft mit u. ohne Zusatz yon 
HCN bei Edestin die gleichen Spaltungswerte ergibt. Auch gegeniiber Pepton u. 
Protamin, die nur von Papaincyanliydrin gespalten werden, zeigt der frische Milch
saft biswcilen die Wrkg. des aktivierten Papains. Ahnliches Verh. zeigen dio Milch- 
siifte von Ficusarten. Auch das Bromalin von Bromelia satiya yerhalt sich, vor allem 
bei reifen Ananasfriichten, wie blausaureaktiviertes Papain. Der Aktivierungsgrad 
ist bei verschiedenen Friichten weehselnd. Denmach muB im pflanzlichen Organismus 
die Entstehung des Aktiyators getrennt neben der inaktiven Protease vor sich gehen. 
lin  Zellsaft Yon Carica Papaya konnte der Aktivator gefunden u. Yon dem inaktiven 
Enzym getrennt ais ,,Phytokinase“ cliarakterisiert wferden. Die Wrkg. des Zellsaft es 
ist analog der HCN. Das gewóhnliohe Handelspapain, das nur in seiner Cyanhydrin- 
verb. Pepton angreift, wird auch nach Zellsaftzusatz peptol^-t. wirksam. Auch bei 
ilcr Ananas gelang es, in Yerschiedenen Teilen der gleichen Frueht die Protease in 
wcchselnden Aktivierungszustandcn zu isolieren. Bei der griinen Frueht zeigt der
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Saft aus dem Schalengewebe volle Aktivitat, wahrend der Fruchtsaft inaktiv ist; dio 
reifo Frucht zeigt umgekohrtes Verli. — Vff. vermuten, daB allo pfląnzlichen Proteasen, 
dio durcli die Erscheinung der HCN-Aktivierbarkcit ais besondere Gruppe zusammcn- 
gefaBt werden, sieh auf e i n  Enzym zuriickfuhrcn lassen, dessen eharakterist. Spezifitiit 
nur dureli die weeliselnde Ggw. der Kinase bedingt ist. (Unters. iiber Enzyme 2. 1698 
bis 1707. 1928.) W e id e n h a g e n .

Richard Willstatter, Cldorophyllase. (Vgl. Op p e n h e im e r -P in c u s s e n , Dio 
Methodik der Eermente, Leipzig 1928, S. 739—42.) Zusammenfassende Darst. der 
von W il l s t a t t e r  u . St o l l  erzielten Ergebnisse betreffend Gewinnung, Eigg. u. 
Bestimmungsmethodcn des Enzyms. (Unters. iiber Enzyme 1. 334—37.1928.) W e id h g .

Richard Willstatter und Wolfgang Grassmann. Zur Freilegung des Im crlins  
aus der Ilefe. In  einer friiheren Unters. von WILLSTATTER u. R acice (vgl. C. 19 2 2 .
III . 56) war gezeigt worden, daB in der Warme mit Essigester abgetótete Erischhefe 
durch fromde Proteasen (Pepsin oder Trypsin) weitgehend entleert werden kann, 
ohne daB Saeeharase in Lsg. geht. Die Freigabc der Saeeharase erfolgte erst naeh 
Behandlung der Heferestc m it Enzym praparat von hohem Carbohydrasengehalt 
(Malzextrakt). Vf. schlossen damals, daB die enzymat. Freilegung des Invertins im 
Polyoseabbau einer das Enzym absehlieBenden Membran besteht. In  neuen Verss. 
konnte die Saeeharase aus der durch Trypsin- bzw. Pepsinwrkg. entleerten Hefc aber 
auch durch amylasefreies Papain (Suce. Carieae, Merck) in Lsg. iibergcfulirt werden. 
Dio schutzcndo Schicht, von dereń Auflósung die Freilegung des Invcrtins abhangt, 
kann demnach auch durch Pflanzenprotease angegriffen werden. Dio Bcziehungcn 
des Papains zur Hefeproteinase werden erortert. (Biochem. Ztschr. 203 . 308—12. 
9/12. 1928; Unters. iiber Enzyme 1. 850—52. 1928.) .W e id e n h a g e n .

Hans v. Euler und Sven Gard, Versuche iiber Lipase. Die Estcrspaltung durch 
Serum- u. Lebcrlipaso wird zum nichtenzymat. Yorgang (HC1) in Beziehung gesetzt.
— Es werden Verss. iiber die Hiimolyse durch tier. Lipoidasen mitgeteilt. Das Ziel 
der Unterss., die fortgcsctzt wjśrden sollen, ist die Beschreibung der Hamolyse ais 
Lipoidasewrkg. derroten u. weiBen Blutkorperchcn. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. Abt. A.

Richard Willstatter, und Eugen Bamann, Ober die Proteasen der Magenschleim- 
liawt. 1. Abh. iiber Enzyme der Leukocyten. Vff. fanden in der Magensehleimhaut 
neben viel Erepsin eine bei schwach saurer Rk. (pn =  3,5—5,0) wirkende Proteinasc, 
dio Gelatine, Eieralbumin u. Clupein spaltct. Es wird die Annahme gemacht, daB 
auBcr Pepsin u. Trypsin zwei nicht in  Form wahrer Lsg. sezernierte proteolyt. Enzymo 
in den Organen hóhercr Tiere wirken, u. daB sie die Proteasen der farblosen Blutzellen 
sind. Diese Arbeitshypotliese soli weiteren Unterss., vor allem an den Leukocyten, 
zugrunde gelegt worden. Fiir die bei schwach saurer Rk. wirkende Magensehleimhaut- 
proteinase, welche wahrscheinlich mit Lienoprotease ident. ist, wird die Bezeichnung 
Kathepsin (von y-a&tiptiv =  verdauen) yorgeschlagen. Der leukocytare Apparat 
der Schleimliauto des Verdauungstraktes scheint durch Erepsin u. Kathepsin, die viel- 
ieicht leukoeytar gebunden auftreten, die ^'on den echten Sekreten Pepsin u. Trjq)sin 
eingeleitete Spaltung der EiweiBkorper zu vollenden u. ihre Resorption zu bewirken. 
Die Annahme, daB Kathepsin u. Erepsin ais Leukocytenenzyme auftreten, stimmt gut 
zu den liistolog. Beobaclitungen uber ihr Vork. u. zu der Erscheinung der „Leuko- 
pedesis gastrica“ . — Fur die Verss. dienten kaufliches Pepsin, sowie frischbcreitete 
Auszugc aus getroekneter Mueosa (Schwein, Hund) u. Glycerinauszuge von frischer 
Magensehleimhaut (Schwein, Hund), schlieBlich menschlicho Magensiifte. (Unters. 
iiber Enzyme 2.1756—66.1928; Ztschr. physiol. Chem. 1 8 0 .127—43. 4/1.) W e id e n h g .

Antonio Madinaveitia, Zur Kennlnis der Katalase. (Vgl. auch Dissertation 
MADINAVEITIA, Ziirieh 1912.) Bei der Krystallisation des Oxyhamoglobins blcibt 
dio Hauptmenge der Katalase in der Mutterlauge. Die Kon/., ist bei glcichem Hamo- 
globingeli. groBer ais im Blutkorperchenbrei. Das Enzym lieB sieh aber nur m it einer 
Ausbeute von 7% aus der Lauge gcwinnen. Der hamolysierte Blutkorperchenbrei 
lieferte dagegen 40°/o der ursprunglich vorhandenen „Hamase“ . Die Wrkg. des Enzyms 
in bezug auf den Trockenruckstand ist etwa 20-mal wirksamer ais eine kolloidale 
Platinlsg. naeh B r k d ig . Reinigungsverss. durch Alkoholfallung u. Adsorption mittels 
Kaolin, Blutkohle, Calciumcarbonat u. Tristearin waren erfolglos. — Die Methoden 
von SoRENSEN, sowie B a t t e l l i  u. St e r n  zur Darst. von Hepato- (Leber-) katalase 
werden yerglichen. Das Verf. von B a t t e l l i  fiihrt zu reineren Lsgg. (Unters. iiber 
EnzyTne 1. 381—99. 1928.) W e id e n h a g e n .

10 . Nr. 2. 1. 14/9. 1928.) W e id e n h a g e n .
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E j. P flanzenchem ie.
A. Scott Dodd, Das naturliche VorJcommen von Borwrbirukmgen in Friichten und 

pjlanzlichen Produkłen. Gefundene Werto in % 0 der Trockenmasse: Korinthen 0,11 
bis 0,17, Rosinen 0,11—0,26, getrocknete Aprikosen 0,29—0,30, pers. Datteln 0,08, 
Kirschen 0,18, tiirk. Feigen 0,08, Pfirsiclie 0,28—0,30, Pflaumen 0,04—0,04, Birncn 
0,11, Apfelringe 0,0S, frischo Johannisbeeren, sehwarze 0,30, roto 0,33, deutsche 
Kirschen 0,24, franzos. Kronsbeeren 0,55, belg. Stachelbeeren 0,28, liolland. Tomaten
0,09, dan. Kronsbeeren 0,39, kaliforn. Mandeln 0,15, holland. Kummel 0,14, gepulverter 
Zimt 0, CocosnuB 0,01, Ingwer 0, schwarzer Pfeffer 0,16, Misehgewiirz 0,10, ferner in 
% 0 des naturliehen Stoffes: brit. Wein 0,02—0,03, Grapesaft 0,18—0,24. (Analyst 
54. 15—20. Jan.) G r o s z f e l d .

J. T. Duun und H. Charles L. Bloxam, Borsaure in  Orangen. Gefunden wurde 
in 7 Proben in  den Sclialen 0,05—0,33, in dem Fruchtfleiseh 0,02—0,08°/ou H 3B 0 3. 
(Analyst 54 . 28—29. Jan.) G r o s z f e l d .

R. Herzner, Uber die Nalur des was&erlóslićlien Proleins im Weizeiisaincn. Loueosin, 
<las in W. 1. Protein des Weizensamens, wurde von Osb o r n e  (Handb. d. bioebem. 
Arbeitsmethoden 2 [1910]. 329) wegen dieser Eigensebaft ais Albumin besehrieben. 
Auf Grund der chem. u. physiko-chem. Eigg. des durch Elektrodialyso nach PAULI 
gereinigten Proteins reiht es Yf. in die Gruppe der tier. Pseudoglobuline ein, ohne 
zu boliaupten, daB diese auch biolog, gleichartig sind. (Bioeliem. Ztschr. 2 0 2 . 320 
bis 328. 24/11. 1928. Wien, Cbem. Labor. d. Hochsch. f. Bodenkultur.) E n g e l .

Fred W. Morse, Ber JodgehaU von ,,cape cod cranberries“. Die im Siidosten 
von Massachusetts gewachsenen Beeren enthielten zwischen 26 u. 45 Teilen Jod pro 
Billion. Am hoclisten ist der Geh. aus Orten, die der See naher liegen. Apfel, Orangen, 
Kartoffeln, Kohl u. Lattieh enthalten zwiselien 1 u. hoelistens 18 Teilen pro Billion. 
(Journ. biol. Chemistry 79 . 409—11. Okt. 1928. Amherst, Massachusetts, Agric. Exp. 
Stat. Chem. Dept.) ‘ F r . M u l l e r .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g le .  B a k te r io lo g ie .
Auneliese Niethammer, F o r t l a u f e n d e  U n l e r s u c h u n g e n  i i b e r  d e n  C h e m i s m u s  d e r  

A n g i o s p e r m e n s a m e n  u n d  d i e  a u f l e r e n  n ą i i i t i i c h ę n  i c i e  k i i n s t l i c h e n  K e i m u n g s f a k l o r e i t .

I II . Mitt. O b e r f l a c h e n a k l i v c  S u b s t a n z e n . (II. vgl. 0. 1 9 2 9 .1. 93.) Vf. priift eine Reiho 
von Samen auf ihren Saponingeh. nach den Methoden von LUFT, DE C o m b es , Ro- 
SOLLE, H a n a u s e k .  Eine starkere Hamolyse riefen besonders A g o j t o d i u m  p o d a g r a r i a ,  

A g r o s t e m m a  G i t h a g o  u. D i g i t a l i s  p u r p u r e u  lieryor. Von den Ackerunkriiutern ent
halten nur sehr wenige deutlich naehweisbare Saponinmengen. Die Prufung der Einw. 
von Saponinsubstanz auf saponinfreie u. saponinlialtige Samen im Keimbett im 
Dunkeln u. im Lichte einer 150 ,,H albwattnitralampe‘‘ ergab keine groBen Unter- 
schiede. Vf. studiert ferner den stimulierenden EinfluB von Chimnehlorid, Morphin- 
chlorid, Cocainchlorid u. Asculin. Bemerkenswert ist die Wrkg. von Cocain auf den 
sonst langsam keimenden Original-Rimpaus-Dicldcojjfweiz.en. Die Stimulation wurde 
in  einzelnen Fiillen auch an der verst&rkten Acetaldehydbldg. nacbgewiesen. (Bio- 
c)iem. Ztschr. 199 . 175—85. 22/8. 1928. Prag, Deutsche Tcehn. Hochsch.) T r e n e l .

Karl Gerhard Schulz. Uber den Sauerstoffverbrauch von Karłojjelknollen « r -  
schiedener Kartojjelsorlen. Es wurden Unterss. durckgefuhrt zur Feststellung, ob 
liei verschiedenen Kartoffelsorten der Sauerstoffverbraueb, also die n. Atmung, 
GroBenunterschiede erkennen laBt. Die angestellten Verss. werden nach Ausfiihrung 
u. Ergebnissen erórtert (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1326). (Ztschr. Spiritusind. 51 . 346—47. 
29/11. 1928.) R u h l e .

M. Padoa und Nerina Vita, Uber die pholochemische .4usbeute der Chloropliyll- 
assimilation mil komplezem und infermiłtierendem Licht. (Vgl. C. 19 2 8 . II. 1654.) 
Vff. messen die photochem. Ausbeute der CMorophyll&ssum\ai\on von Elodea cana- 
densis, die sich in  m it C02 gesatt-. W. befindet, durch gasvolumetr. Best. des ent- 
wickelten 0 2. Die Summo der Wrkgg. des roten u. grunen Lichtes (filtriertes Sonnen- 
licht) ist im Mittel 4,6, die Summę der Wrkgg. des roten, grunen u. gelben Lichtes 
im M i t t e l  21,8-mal gróBer ais diejenige des weiBen Lichtes. Wurde das Sonnenlicht 
durch ein Prisma zerlegt, so betrug das Verhaltnis der Wrkg. des Spektrums zu der- 
jenigen des weiBen Lichtes nur 1,5— 3,4, was wahrscheinlieh auf dem schadlichen 
EinfluB einer teilweisen Dberdeckung der Śpektralfarben beruht. Die Ausbeute scheint 
der Lichtintensitat proportional zu sein. Im intermittierendeu weiBen Licht zeigt
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die Ausbeute in Abhangigkeit von der Zahl der Unterbrechungen 5 Masirna; im 
hochsten Maximum erreieht sie unter Umstanden das 3-facho der Ausbeuto im kon- 
tinuierliohen Licht. Im  internńttierenden roten Licht (607—722 /ift) is t dio Ausbeuto 
gegeniiber kontinuierlichem Licht nur wenig gesteigert; auch liior treton m it waohsender 
Zahl der Unterbrechungen mehrero Maxima u. Minima auf. (Gazz. chim. Ita l 58 . 
647—54. Okt. 1928. Bologna, R. Scuola Superiore di Chim. Industriale.) K r u g e r .

Josef Penkava, Die Mologisclie Bedeutung der liadioaklwiłat des Kaliums und 
andere Folgerungm eines allgemeinen Zerfallschemas des Kaliums. (Vgl. S to  klasa u . 
P e n k a v a ,  C. 1 9 2 8 . II. 1223.) Auf Grand eigener u. fremder Arbeiten zioht Vf. den 
SchluB, daB die /3-Strahlen des radioaktiven Elementes K , resp. der radioakt. Alkalien 
iiberhaupt durch ihro Wrkgg. in den faserigen Salzkrystallen almliche „pleochroit. 
Hofe“ hervorrufen, wio die a-Strahlen auderer radioakt. Stoffe in anderen Miueralien. 
Der Parallelitat dieser Wrkg. auf dio Miueralien steht aber oin ausgesprochcner Anta* 
gonismus der biolog. Wrkg. der a- u. /?-Strahlen radioakt. Stoffe gegeniiber. Das auf- 
gestellte Zerfallssehema des radioakt. K  ist von urn so groBerer W ichtigkeit beim Ver- 
lauf biolog. Vorgange, da nach ihm zwoi sehr kurzlebige Zerfallsprodd. des K  auftreteu, 
ein tt-strahlendes Ca-Isotop u. ein ^-strahlendes Argonisotop. Naheres im Origina). 
(Erniilirung der Pflanze 24 . 429—35. 1/12. 1928. Prag.) Grimme.

Rudolf Meyer, Ubsr die Abhungigkeit der Ansłiegsłaiigenle der N-Erlragskurre. 
tton der Phosphorsauregabe bei Aspergillus niger. E in Widerspruch zum Miłscherlich- 
schen Wirkungsgesetz der Wachslumsfaktoren. Vf. studiert das Verh. der Anstiegs- 
tangente der Stiekstoffkurvo von K ulturen von Aspergillus niger. N wurde ais Ammon- 
sulfat., P  ais Na-Phosphat gegeben, u. zwar in folgenden Mengen: 0, 2,5, 5, 25, 500 mg Is 
u. 0, 0,25, 2,5, 25, 250, 500 mg P  je 25 ecm Nahrlsg. Die Saeeharose pur. Merck wurde 
mit Carbo mod. vorbehandelt. Die graph. Darst. der Ergebnisse bis zur 25-mg-N-Gabe 
zeigt: Bei P-Mangel bzw. beim Fehlen der P20 5 yerschwindet die Anstiegstangento 
nicht vollstandig; bis 2,5 mg P  steigt sie, um dann zu fallen u. konstant zu bleiben. 
B ei hohen P-Gaben tr i t t  oin Wendepunkt auf. Auf Grund dieser Ergebnisse lehnt 
Vf. das MiTSCHERLiCHsche Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren m it der K raft 
eines Notwendigkeitsurteils ab; es yersage im ersten Stiick des aufsteigenden Astes; 
der mittlere Teil der Kurvo konne aus analyt. Griinden nicht sicher dargestellt werden 
u. der absteigendo Ast soi von M i t s c h e r l i c i i  u. B e h r e n s  erkenntnistheoret. haltlos 
formuhert worden (ygl. Pflanzentum, Hcft 17. 1927/28). (Bioehem. Ztschr. 1 9 9 . 171 
bis 174. 22/8. 1928. Gottingen, Univ.) T r e n e l .

D. Bujanowski, Der Bakteriophage im  Wnsse.r des Donflusses. Vf. findet die 
Ursache dafur, daB Typhus-, Paratyphus- u. Colibakterien im Donwasser schnell 
zugrundo gehen, in dom Vorhandensein eines Bakteriophagen, der die eharak- 
terist. Eigg. besitzt, in endlosen Passagen die Eahigkeit zu ubertragen, Bakterien 
aufzulosen u. sog. ,,Piatterformen" der Kolonien u. „sterilo Pleeken“ zu bilden. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 1 0 . 120—25. 11/1. Rostow am Don, Staatl. 
mikrobiolog. Inst.) E n g e l .

Oskar Acklin und Walter Schneider, Zur Biochemie des Penicillium glaucum. 
Ein Beilrag zum Problem der Methylketonbildung aus Triglyceriden bzw. Feltsaure.n 
im Stoffwechsel des Schimmelpilzes. Ais geeignetste Nahrlsg. fur Penicillium glaucum 
urwies sich ein m it 1/s-m . Phosphat gepuffertes Mannit-Pepton-System, da hier dic 
[H'] bei den Stoffwechselvorgangen des Penicillium glaucum am gleichmaBigsten 
blieb. — Die maximale Ernto u. die maximale UmsatzgroBe werden fiir die Konzz. 
der Nahrstoffe C: N  =  1: 0,3 u. C: N — 2: 0,6 bestimmt, ebenso das Optimum der 
masimalen Wachstumsgeschwindigkeit u. der Endgeschwindigkeit. Es werden noch 
weitere Variationen der Nahrstoffkonzz. untersucht. — Der katalyt. EinfluB von 
Hamin auf das Wachstum des Penicillium glaucum wird graph. dargestellt. Eisen 
in ionogener Form ubt nur einen geringen EinfluB auf das Wachstum aus. (Bioehem. 
Ztechr. 202 . 246—83. 24/11. 1928. Zurich, Hygiene-Inst. d. Techn. Hochsch.) E n g e l .

Oscar W. Richards, Die Oeschimndigkeit der Vermelirung von Ilefe bei verschiedene.n 
Temperaturen. (Vgl. Journ. gen. Physiol. 11 [1928]. 525.) Wird der Logarithmus 
der Zahl der Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae Hansen) in der Einheit des Kultur- 
mediums gegen die Zeit aufgetragen, so ist die Kurve von 1 oder 2 Stdn. nach dem 
Impfen bis ca. 30 Stdn. geradlinig. Wird die Wachstumsgeschwindigkeit ais tang 
des Winkels, den die Wachstumskurye m it der Zeitaehse biidet, ausgedriiekt u. der 
Logarithmus dieses tang gegen den reziproken W ert der absol. Temp. aufgetragen, 
so erhii.lt man fiir Tempp. zwischen 9 u. 29° u. zwischen 4 u. 9° jo eine Gerade; dio
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Wachstumsgcschwindigkcit nimmt m it der Temp. zu, wobci dic Konstanten der 
A R R U EN iusschen Glcichung im aligemeinen den fiir Wachstumsvorg&ngc gefundenen 
entspreehen. (Journ. physical C hem . 32. 18G5— 71. Doz. 1928. Worcestcr, Clark 
■Univ., u. Cambridge, Harvard Univ.) K r u g e r .

Hans Lacroix, Ober den EinflufS tcachslumsfdrderiider Substanzen vom Charakter 
des Vitamins D auf die Hefezelle. Vf. lost die Widerspruche, die i u der Literatur uber 
das Hefewachstum in minerał. Nahrlsgg. olmo Aminosaurestiokstoff bestehen. — 
Kinzcllkulturen u. SproBverbande von 3—5 Zellen vermehrten sieli nicht. GroBc 
Einsaaten von etwa 200 Zellen pro ccm wuchscn bei ph =  4—G. Offenbar wurden 
aus toten Zellen durch Autolyse wachstumsfórdernde Stoffe frei. — Durch Adsorption 
an Kohle oder Fullererde lieBen sieli E xtrakten u. Siiftcn wachstumsfórdernde Stoffe 
entziehen. Eluiert, erniedrigten diesc schon bei Zusatz geringer Mengen dic Generations- 
dauer erheblicli. — Es besteht ciao Beziehung zwischen wachstumsfordcrndem EinfluB 
u. Geh. an Komplcttin B. — Verss. m it Yeraschtem Eluat verliefen stets negativ. 
(Ztrbl. Baktcr., Parasitenk. II. Abt. 76. 417—28. 8/1. Wicn, Tcchn. Hochsch.) E n g e l .

M. Schoen, The Problem of fermentation: the facts and the hypotlieses. A inonograpli uf 
. tho Institut Pasteur; trans, from the French by H. L. Hind. London: Chapman & H.

1028. (224 >S.) S". 21 s. net.

E«. T lerchem ie.
P. Di Mattel und F. Dulzetto, Ilistochemisclier Nachiceis des Glulathions und setne 

Verteilung in einitjen Organen. Besehrcibung der Technik des histocliem. Nachweises 
von Glutathion in Geweben mittels Nilroprussidnatrium u. NH3. Unters. der Ver- 
teilung des Glutathions in der Ncbenniere u. im Ovarium der weiBen R atte  u. des 
lluhns, im Pankreas des Huhns u. in den Artcrien der Ratte. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 8. 317—20. 1928. Catania, Univ.) K r u g e r .

D. Michaił und P. Vancea, Ober den Gehalt an reduziertem Glutathion in  normalen 
Geweben des Auges. Auf 100 g entlialten reduziertes Glutathion (im Mittel): Linse 35G, 
R etina 162, Choroidea 78, Tranondruse 50, Cornea u. Glaskorper 33, Conjunktiva u. 
Sklera 10 mg. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 891—92. 18/9. 1928. Cluj, Clin. 
ophthalm.) O p p e n h e im e r .

W. Ssadikow und E. Golowtschinskaia, Ober den Einflup des Alters auf die 
Zusammensetzung der Lipoidfraktion im  tierischen Organismus. Unterss. iiber die Zus. 
der A.-Fraktion der Gesamtgcwebe von Katzen in yerscliiedenem Alter (Neugeborcne 
bis mehrere Monate alte Ticre). Dio Tabellcn fiihren dio Angaben des Gew. der A.- 
Fraktion in  %  Lebendgewicht, R e ic h e r t -Me i SSL-, POLENSKE- u . J-Zahl, Menge 
der fliichtigen in  W. 1. u. in W. unl. Sauren, des Glyeerins, des Unvcrscifbaren usw. 
Das crste postcmbryonalc Stadium ist gegeniiber den alteren Stadien durch einen 
Reichtum an „Unverseifbarem“ u. an ungesatt., aliphat. Alkoliolen gekennzeichnet. 
Letztere ver\vandeln sieh spater in die entspreckendon Siiuren, die sieh ihrcrseits zu 
Triglyceridenestern umlagern, wobei die ursprunglichen Fettsaurekomponenten frei 
oder oxvdiert werden. (Biochem. Ztschr. 202. 421—38. 24/11.1928. Leningrad, Biocliem. 
Labor. d. Univ.) O p p e n h e im e r .

William Alexander Osborne, Eine Notiz iiber fliichliges Sulfid im Muskel. Dio 
frisclien Muskeln eines soeben getóteten, gut gonahrten Meersehweinchens liefern 
beim Dest. m it W. keine Spur von H ; S. Wenn man die Muskeln aber unter Vcr- 
meidung von bakteriellcr Zers. 24 Stdn. liegen laBt, so bewirkt die autolyt. Umwand- 
lung die Entstchung you locker gebundenem S, der durch Dest. nachgewiesen werden 
kann. Das gleiche kann man bekommen, wenn man Muskeln sofort naeh der Totung 
von einem Meerseliweinehen nimmt, das 2 Tage gehungert hat. (Biochcmical Journ. 
22. 1312. 1928. Melbourne, Univ., Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

Albert Abraham Hymans van den Bergh,, Der Gallenfarbstoff im Blute. Xach Untersuchgn.
mit J. Snapper u. P. Muller. 2., naliezu unverand. Aufl. Leideu: S. C. van Doesburgh;
Leipzig: Joh. Ambr. Bnrt-h 192S. (VII, 112 S.) gr. 8°. nn. M. 6.—.

E s. T ierphyslologie.
August Krogh und Axel Marius Hemmingsen, Die ZersWrung von Insulin- 

lósungen durch Hitze. Die Zers. von Insulinlsgg. folgt bei einer konstanten Temp. 
ziemlieh genau dem Gesetz der monomol. Rkk. Die Schnelligkcit der Zers. ist der
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■Konz. proportional. Dic A kuheniusscŁo GIcichung: login k = — 0,43/</2-1 /2 '.+  
Konstanto, wobei 1' die absol. Temp., k der Gesehwindigkeits-Koeffizient ist, driickt 
die Beziehung der Schnelligkeit der Zerstorung u. der Temp. gut aus. Das krit. 
thermalo Inkrement betrug 28 300. — Bei ph =  2—4 wird dio Schnelligkcit der 
Zerstorung der Insulinlsgg. nicht nennenswert durch Anderung der lik . beeinflufit. 
(Biochemieal Journ. 22 . 1231—38. 1928. Kopenhagen, Zoophysiol. Lab. u. Nordisk 
Insulin Lab.) F. M u l l e r .

Nobutaka Ishiyama, Uber physikochemische Verunderungen des JBlutes und 
Mslologische Veranderungen der Nieren bei experimentellen Nephriliden. I . M itt. 
Nephritiden ais Folgę tiberm&fiiger EiweipjiHterung. Bei einer langeren Futtcrung 
von Kaninchen m it Sojabohnen u. yegetabil. EiweiG finden sieli in der Nierc Vcr- 
gróBcrung der Glomeruli, Schrumpfung der Harnkanalclicn u. Bindcgewebebldg. 
Es tr i t t  geringo Abnahmo der Harnmengc, Albuminuric u. Erhohung des Rcst-N 
u. des PlasmaeiweiBes im Blut ein. Diese Vcranderungcn sind denen bei menschlicher 
Nephritis auftretenden durchaus unahnlich. (Ztschr. ges. exp. Medizin 63. 699 bis 
71(j. 13/12. 1928. Osaka, II . innere Klinik.) Me i e r .

Nobutaka Ishiyama, Uber physikochemische Veranderungen des Blutes und 
Mslologische Veninderungen der Nieren bei experimentellen Nephritiden. II . Mitt. 
Nephritiden ais Folgę von Oiftinjektiojien. (Vgl. vorst. Ref.) Nach Injektion vou 
Uran, TlgCL, Cantharidin u. Habugift treten nephrit. Veranderungcn beim Kaninelien 
auf, die bei den bciden ersten besonders an den Harnkanalclicn, bei den letzten an 
den, Glomeruli angreifen. Blit Ausnaiimc der Urannephritis tr i t t  eine starkę Zunahmo 
der Globulinfraktionen u. eine Abnalime der Albuminfraktión des Serums ein, Er- 
scheinungen, die denen bei menschlicher Nephritis entsprechen. Entsprechend der 
Erhohung der Globulinfraktion ist dic Scnkungsgeschwindigkeit der roten Blut- 
korperclicn gestcigert. (Ztschr. ges. exp. Medizin 63. 707— 19. 13/12. 1928.) M e i e r .

Beaumont Ś. Cornell, Plotzlicher Fali des JHulcholeslerins nach einer Mahlzeit 
und nacli Histamininjektion. Eine Uniersuchung der physiologischen Bedeulung. (Vgl. 
auch C. 19 2 9 . I. 1134.) Das Blutcholesterin fiillt nach der Nahrungsaufnahme u. nach 
Histamininjektion um 15—30% ab. Das verschwindendo Cholesterin wird walir- 
scheinlieh in der Leber zuriickgelialten. Nacli parenteraler Zuckerzufuhr oder nach 
Adrenalininjcktion — Anderung des Kohlehydratstoffweehsels der Leber — treten 
keine Anderungen des Blutcholesterins ein. (Journ. Lab. clin. IMed. 14 . 209—IG. 
Dez. 1928. Toronto, Canada, Banting and Best Chair of Med. Research.) Me ie r .

Marie Gomolińska, Die Zerstorung von Harnsdure im  Blut. Im Pferdeblut wird 
Harnsiłure innerhalb 2 Tagen bei 37° vollkommcn durch Osydation zerstort. Es 
entsteht Allantoin. Harnstoff u. NH3. Der Katalysator fehlt in den Stromata der 
Erytlirocytcn u. im Blutplasma. Selir wahrscheinlich stellt das Hiimoglobin das 
urikolyt. Ferment dar. — Die Zers. der Harnsaure wird gehemmt durch Propyl- 
alkohol u. Butylalkohol, aber nicht durch Cyanide. (Biochcmical Journ. 22. 1307 
bis 1311. 1928. Warschau, Univ. Lab. f. Biochemie.) F . MULLER.

C. I. Reed, Praktische Anwendung von Heparin. Heparin (H o w e l l ) kann m it 
ausgezeiehnctem Erfolg zur Gerinnungshemmung im Tiervers. u. in vitro benutzt 
werden. Schadliche Nebenwrkg. wurde nicht beobachtet, die chem. Analysc des 
Blutes wird durch Heparin nicht gestort. (Journ. Lab. clin. Med. 1 4 . 243—45. Dez. 
1928. Texas, Univ. of Chicago, Dep. of Physiol.) MEIER.

H. W. Barber und G. H. Oriel, Eine klinische und biochemische Studie iiber 
Allergie. (Lancet 215 . 1009—13. 17/11. 1928. — C. 19 2 9 . I. 554.) W a d e h n .

Ali Hassan, Glucose in  normalem H am . Im  n. Harn finden sich Stoffc, die dic 
Krystallisation von Osazon storen. Sie werden entfernt, wenn man den Harn mit 
Tierkohle zuvor behandelt. In  der Tierkolile bleibcn nicht nennenswerte Mengen 
von im Harn yorliandenen Zuckern zuriiek: 25 cm H arn -f  2 g MERCKscher T ie r
kohle. Nacli 5 Min. filtrieren, zu etwa 15 ccm des farblosen F iltrats wird 1 g cincs 
Gemisches von 1 Teil reinem Phenylhydrazinchlorid u. 2 Teilen Na-Acctat zugesetzt. 
In  kochendem Wasserbad 5 Min. erhitzen u. filtrieren. (Darauf 2 Stdn. wieder in 
das Wasserbad setzen u. dann zum langsamen Abkuhlen wegstellen.) — Nach 12 bis 
15 Stdn. findet man dann Krystalle. Die auf diese Weise angestellte Osazonprobc 
gibt noch positive Resultate bei Traubenzuckermengen von 2,5 mg-%. — N. Harn 
liefert Krystallgemische in  der Osazonprobc, die aus Glucosazon u. Isomaltosazon 
bestehen. — Von 700 untersuehten Harnen liefert on 1—2 Stdn. nach einer gemischten 
Mahlzeit 20—30% typ. Glucosazon, nach 4—5 Stdn. nur noch 12—15%. Nach
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12 Stdn. Huugem wurde es nur bei 7%  der F&llo gefunden. Eine zu niedrigo Kohle- 
hydrattoleranz bestand bei den positiven Fiillen nicht. — Dio meisten friiher bei n. 
Harn gefundencn Osazone waren unrein. Immerhin bestiitigt sich die alte Anschauung, 
daB man im n. Harn ldeine Mengen Traubenzucker nachwciscn kann. (Biockemical 
Journ. 22. 1332—40. 1928. Cairo, Physiol. Dept.) F. Mu l l e r .

Theodora Taslakowa, Die Lage des Kohlenstoff- und Oxydałionsquotienlen im 
Hani nach der peroralen Traubenzuckerga.be beim Kaninchen. Am Kaninchen wurde 
dio Wrkg. peroraler Traubenzuckergaben auf den Kohlenstoff- u. Oxydationsquotienten 
studiert. In  den 2 Verss. gingen im groBen u. ganzen die beiden Quotienten pa- 
railel, wenn auch dio Werto fiir C u. Vakat-0 oft ganz unregelmaBig auseinander, in 
gleicher oder in cntgegengcsetzter Richtung liefen. Es werden noch einige prakt. 
Itatsohlago zur Methodik der Vakat-0-Bost. gegeben. Die K JO a-Lsg. soli 50 g Jodat 
auf den 1 entlialten, im Dunkeln aufbewalirt u. der Titer ofters nachgepriift werden. 
(Biochem. Ztschr. 199. 212—15. 1928. Berlin-Dahlem, Forschungsinst. f. Hyg. u. 
Immunitatslehre.) MAHN.

E. Goldschinidt, Das Verhaltnis der Lage des Kohlenstoff- zum Oxydations- 
<juolmiten des Haines nach Kalkfiitlerung beim Kaninchen. Von W a t a n a b e  (C. 1926.
I. 3556) war der EinfluB peroraler Kalkzufuhr auf den Kohlenstoffquotienten des 
Harnes von Kaninchen studiert worden. Es wurde der EinfluB von Kalzan auf don 
Kohlenstoff- u. Oxydationsquotienten des Harnes von Kaninchen untersucht. Der 
C wurde nach einer von Go jie z  angegebenen Methode u. der Vakat-0 nach der Methode 
von H. Mu l l e r  erm ittelt. Die Best. der beiden Quotionten ergab fiir dio Einw. des 
Kalzans auf den Stoffwcchsel im wesentlichen eine Senkung der Quotienten u. damit 
eine Oxydationssteigerung im intermediaren Stoffwecbsel. Der Yergleicli kleiner 
Versuchsabschnitte lieB weder einen genaueren Parallelismus von C u. Yakat-O, noch 
oine gleiclisinnige Bewegung beider Quotienten feststellen, im Gegonteil bewegten 
sich die Quotienten haufig sogar in entgegengesetzter Richtmig. (Biochem. Ztschr. 
199- 207— 11. 1928. Basel, Berlin, exp.-biolog. Abtlg. d. Patholog. Inst. d. 
U n iv .) Ma h x .

A. Allen Goldbloom, Die Lage des Kohlenstoff- und Oxydationsquotienten des 
Harnes nach der Praphysoninjektion bei Kaninchen. An 3 Kaninchen wurde der EinfluB 
eines subcutan injizierten HypophysenYorderlappenpriiparates =  Priiphyson auf den 
Kohlenstoff- u. Oxydationsquotienten des Harnes studiert. Der C wurde nacli einer 
von Gomez angegebenen .Methode, der Vakatsauerstoff nach der Methode von
H. Mu l l e r  u . der N  nach der Methode von K j e l d a h i . bestimmt. GroBere Pra- 
physongaben erhohten vielfach die beiden Ouotienten. Dagcgeu liefen dio Werto 
des C u. das Vakat-0 innerhalb der einzelnen Perioden jedes Vers. u. von einer zur 
auderen Periode durchaus nicht genau parallel. Es ergibt sich also, daB bei genauen 
Stoffweeliselaualysen beido Quotienten bestimmt werden miissen. (Biochem. Ztschr. 
199. 202—06. 192S. New York, Berlin, exp.-biolog. Abtlg. d. Patholog. Inst. 
d. Umv.) Ma h k .

Dorotliy L. R. Moore. Marian Breckenridge und Hilda Croll Koser, Das 
physiologische Verhalien des Glycerinlrimargarats. Beim n. Menschen treten bei einer 
Kost, die wenig Kohleliydrat u. viel F e tt enthalt, wenn das F ett aus Glycerintri- 
margarat-Intaroin bcsteht, reichlicher Acetonkórper, organ. Sauren im Harn auf 
ais bei Butter. Intarvin kann also nicht ais antiketogene Substanz angesehen werden. 
Es werden von diesem im Darm S0— 85% resorbiert. (Journ. Lab. clin. M ed. 14. 
201—08. Dez. 1928. Urbana, Hlinois, Dep. of Home Economics, Univ. of 111.) M e i e r .

Chr. N. J. Gram, O. Jul Nielsen und E. Rud, Untersudmngen uber optisclie 
AkliuHut von Spinałfl~issigkeiten. Unmittelbar nach Lumbalpunktion ist der Liquor 
rechtsdrehend, entspreehend ca. 0,026% Glucose, aber wenicer opt.-akt. ais dem Red.- 
W ert entsprochen hatte (Unters.-JIethode vgl. C. 1 9 2 9 .1. 680). In  einigen, bei weitem 
der geringen Zahl von Yerss. — weshalb Erklaxungen der Erscheinung m it Yerschie- 
deneu Glucoseformen, m it Fiihigkeit Yon M utarotation nicht sta tthaft —, nimmt die 
Drehungsfahigkeit zu, bis zu Werten, die an den Red.-Wert herankommen. Nach 
Fallung mit Pb-Acetat ist in allen Fallen die Yermelirte Drehungsfahigkeit zu erhalten. 
Daraus u. aus DialyseYerss. ist zu schlieBen, daB das anfangliche DrehuBgsYermogen 
auf der Summation der opt. A ktivitaten des Yorhandenen Zuckers u. der Proteine 
berulit, u. die spontane DrehungsYermehrung m it einer Yerandenuig der EiweiBkórper 
zusammenhaugt — nicht m it einem Kondensierungsprod. von Zueker u. EiweiB. —
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Glucosezufuhr per os erhóht die Glucosekouz. im Liquor niclit. (Biochem. Ztschr. 201. 
353—68. 3/11. 1928. Kopenhagen, med. Univ. Klin. A.) Op p e n h e i m e r .

Chr. N. J. Gram und O. Jul Nielsen, TJntersuchungen iiber die optische Akti- 
mtat von Insulin-Muskel-Olucose-NaCl-Mischungen, sowie einige Bemerkungen iiber die 
Wasserstoffionenkonzentration. Da die Mehrzahi der Untersucher die alteren Angaben 
von L u n d sg a a rd  u . H o l b o l l  iiber die Multirotation der Glucose, iiber die łiypothet. 
„Neo-Olucose“ nicht bestatigen konnten, erfolgt Nachpriifung im Institu t der Letzt- 
genannten selbst, m it dem Ergebnis, daB die fruheren Vorstellungcn aufgegeben werden. 
(Vgi. vorst. Rof. u. C. 1929. I. 680.) Im  einzelnen wurden folgende Resultate fest- 
gehalten. Insulin  andert in vitro das Drehungsvermógen einer Glucoselsg. nicht. In  
Dialysaten von Insulin-Glucose-NaCl-Lsg. oder Insulin-Muskelbrei-NaCl-Lsg. kann ein 
die Vers.-Fehler iibersteigender Untersehied zwischen Rotations- u. Red.-Werten 
nicht gefunden werden. In  den Dialysaten von Glucose-frische Muskulatur-NaCl-Lsg. 
m it Insulinzusatz dagegen werden zwischen Red. u. Rotation Differenzen in einer 
Reihe yon Verss. entdeckt, die m it keinem tcchn. Eehler erklart werden konnen, anderer- 
seits aber so inkonst. sind, daB ihnen kcinc biolog. Bedeutung beigemessen werden 
kann. Eine Anderung im Glucosemolekiil kann zwar nicht ausgesehlossen werden, 
aber die gefundenen Drehungswerte konnen ebenso durch Auftreten von Milchsdure 
oder Aminosauren oder Verbb. diescr m it Glucoso cntstehen. SchlieBlich wird auch an 
die Bldg. yon Komplexverbb. gedaeht, da sich gezeigt hat, daB /iornipuffer fiir die 
Systemo wegen Bldg. von Komplesen aus Borsdure +  Glucose unbrauchbar sind. 
Ph der Glucose-NaCl-Mischung war in den Verss.: 7,4 geht aber der Muskulatur zu- 
gesetzt, rasch auf ph =  6,00—6,20. (Biochem. Ztschr. 201. 369—90. 3/11.1928. Kopen
hagen, Med. Univ. Klin. A.) Op p e n h e im e r .

W. Christiansen, Die Bedeutung der Leukocyten fiir die Diagnose und Prognose 
physiologisch normaler und pathologisch rerdnderter Milch. I. Mitt. Besprochen werden 
Morphologie, zahlenmaBiger Geh. in  Milch, Lebensfahigkeit, Inhaltsstoffe der Zellen, 
Phagocytose Yon Bakterien u. Leukocyten, das „weiBe Blutbild“ der Milch. Eigene, 
in  Tabellen wiedergegebene Zahlenwerte fur das quantitative Leukocytenbild. Bei 
den bisher untersuchten Tieren wieli letzteres z. T. recht erheblich Yon dem des Blutes 
gesunder Rinder ab. Der Geh. an Neutrophilen uberstieg mehr oder weniger den an 
Lymphocyten. Auch im qualitatiYen neutrophilen Blutbild keine 'Obereinstinmmng 
mit der Norm im Blute. (Milchwirtscliaftl. Forsch. 7. 233—53. 5/1. Kiel, PreuB. 
Versuchs- u. Forschungsanst-. f. Milchwirtsch.) G r o s z f e l d .

A. Bickel, _ Untersuchungen iiber den imchiumfordernden Einfluf! verschiedener 
anorganischer Eisenverbindungen und iiber die Eisenanreichemng des Kórpcrs bei der 
Fiitlerung mit dem aktiyen magnelischen Ferrioxyd „ Siderac“ . Der wachstumfórdernde 
EinfluB zweier Ferrioxyde wurde an R atten studiert. Das 1. Fe-Praparat war nach 
B a u d i s c h  (Siderac) hergestcllt, wahrend sich das 2. Yom 1. nur dadurch untersehied, 
daB ein wasseriLrmorer Magnetit ais Ausgangsmaterial gedient hatte. Die Verss. er- 
gaben, daB eine Wachstumsbeschleunigung durch versehiedene Fe-Praparate hervor- 
gerufen werden kann, daB aber noch eine Reihe unbekannter Faktorcn zusammen- 
treffen muB, um diese Wrkg. zu erreichen. E in weiterer Punkt der Unsicherheit ist 
in der Beschaffenheit des verwendeten Fe zu suehen. Wahrend sich das Siderac- 
praparat zur Wachstumsbeschleunigung eignete, war das 2. Praparat, obwohl es sich 
chem. nicht ohne weiteres unterscheiden liefi, Yollkommen unwirksam. Auch mit 
einem Ferroferricarbonat wurden weehselnde Ergebnisse erhalten. Allerdings sehien 
die spatere Unwirlcsamkeit des Praparatcs Yon dessen Beschaffenheit — teilweise 
Zers. — abzuhangen. Bei Verfiitterung von Siderac lieB sich eine Fe-Anreicherung 
um etwa 40°/o im Kórper nachweisen. (Biochem. Ztschr. 199. 60— 68. 1928. 
Berlin, esp.-biolog. Abtlg. d. Patholog. Inst. d. Univ.) M a h n .

P. M. Suski, Kann durch Ultrauiolettlichtbestrahlung der wachstumfórdernde Einflitji 
des Eisens verstarkt werden ? FeS04, vor der taglichen Verabreiehung 1/2 Stde. mit 
ultraviolettem Lichte bestrahlt, an R atten  verfuttert, forderte in  der ersten Zeit 
der Verabreichung das Wachstum der Tiere etwas mehr ais unbestrahltes FeSOj, 
wahrend am Ende der Versuchsreiho — nach 14 Wochen — das Yerhaltnis gerade 
umgekehrt war. Dio Kontrolltiere ohne FeS04-Futterung zeigten das geringste 
Wachstum. (Biochem. Ztschr. 199. 69—71. 1928. Los Angeles, Berlin, exp.-biolog. 
Abtlg. d. Patholog. Inst. d. Univ.) Ma h n .

E. Friedberger, A. Abraham und S. Seidenberg, Weitere Versuche iiber den 
Anschlagswert roher und gekochter Nahrung. In  neueren Yers.-Reihen fanden Vff.



1 1 2 2  E 5. T ie r p h y s io l o g ie . 1 9 2 9 . I .

im Gegensatz zu ihrcn fruheren Ergebnissen m it „Lagerciern“, daB ganz frische Eier 
roh giftiger sind ais gekocht. Aus den der Arbcit boigefiigten Tabellen geht hervor, 
daB boi Yerwendung ganz frischer Eier das Hartei fiir die R atte insofern zutraglicher 
ist, ais dic damit gefiitterten Tiorc bcsser gedeilien u. nur uńgemein sclten kalii werden; 
Es zeigto sich ferncr, daB dio dic Kahlheit bedingende Substanz ausschlieBlicli dem 
Eiklar angehort. Dio Bohauptnng von SCHEUNERT u. W a g n e r , daB nur rohe Eier 
kahl machen, trifft nicht zu, denn Vff. haben jetzt bei 10 Alin. langer Erhitzung auf 
70" cbenso oft Kahlheit gesehen wie bei Rohei, einmal auch bei 20 Blin. langer E r
hitzung auf 100°. Das Eiklar is t fiir die R atte roh u. erhitzt per os akut giftig, der 
E idotter bei langerer Fiittcrung sicher nicht. Das Vollei kann bei frischen Eiern akut 
giftig sein u. ist es sicher bei langer dauernder Verfutterung, roh u. bis zu 10 Min. 
auf 100° erhitzt, in ctwa gleichcr Weise. Bei sehr starker Erhitzung (20 Alin. u. mehr 
auf 100°) scheint diese Giftwrkg. teilweise zerstort zu werden. Das kann dazu fiihren, 
daB sta rk  gekochte Eier in langerdauernden Verss. einen hólieren Anschlagswert zeigen 
ais rohe. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 2092—93. 14/12. 1928. Berlin-Dahlem, For- 
schungsinst. f. Hygicnc u. Immunitatslehrc.) F r a n k ..

Herbert Grace Crabtree. Der Kohlehydratstofficechsel bei geicissen pathologischen 
Nevbildungen. Es wurde nach der WARBURGsclien -Methode der Kohlehydrat- 
stoffwechsel der dureh das Virus von Hiihnerpocken cntsteliendcn epithelial-hyper- 
plast. Geschwulstbldgg. untersucht u. im Typus dem der bosartigen Geschwiilsto 
gleich gefunden, sowolil was die Atmung wic die aerobe u. anacrobe Glykolyse betrifft. 
Beim Kaninchen ist die Entw. dieser Vaccinebldg. gering; entsprecliend einer selir 
geringen epithelialen Hyperplasie sind die Gaswechselwerte sehr vicl niedriger. Im 
Gehirn von m it Hundewutvirus infizierten Meerschweinchen findet man, wenn keine 
Zellreizung u. Vermehrung ststtfindet, keinen anormalcn Stoffwcehsel. — Bei dem 
ROUS-Sarkom von Hulinern wurden groBe Differenzen in den Stoffwechselwerten 
gefunden. Wurde zellfreics F iltra t von Rous-Sarkom bei Huhnern intramuskular 
injiziert, so tra t innerhalb 4 Stdn. eine geringe Steigerung des Kołileliydratstoff- 
wechscls ein. — Dio Resultate zeigen, daB die von WARBURG bei bosartigen Geweben 
gefuudene Steigerung des Kohlehydratstoffwechsels u. dic Bcziehung von respirator, 
u. glykolyt. Prozessen nicht spezif. fiir diese bosartigen Geschwulstbldgg. ist, sondern 
allgemein bei patholog. Neubldgg. festgcstellt werden kann. (Biochemical Journ. 
2 2 . 1289—98. 1928. London, Imp. Cancer Res. Fund Labb.) F . Mu l l e r .

G. Malcolm Dyson, Einige Ansichten iiber die Schicingitngsilieorie des Geruchs. 
Yf. geht bei seinen Betrachtungen von der Auschauung aus, daB fiir die Geruchs- 
empfindung ein direkter K ontakt zwischen den Moll. der riechenden Substanz u. dem 
Empfangsapp. der Nase stattfinden muB u. damit im Zusammenhang, daB eine Sub
stanz, um Geruclisempfindung lieryorzubringen, eine Dampfspannung oberlialb eines 
bestimmten Wertes haben muB. Diese kann selir gering sein: Die Dampfspannung 
von Trichlorphenol ist bei gewohnlicher Temp. ca. 0,0001 mm Hg. Der Geruch ist noch 
wahrnehmbar, wenn m it dem Dampf gesatt. Luft 10000-mal yerdiinnt wird. Vf. bc- 
rechnet, daB um den Geruch von Trichlorphenol walirzunehmen, 3000000000 Moll., 
die sich in einem n. Atemzug (100 ccm) befinden, eingeatmet werden mussen. Dic Gc- 
ruchsempfindung wird lieryorgerufen dureh intramolekulare Schwingungen des 
riechenden Mol. Dasselbe bildet ein loses Absorptionssystem mit den ProteinmoW. der 
Geruchszellen u. absorbiert stralilende Hitzenergie; dies yerursache Ablenkung eines 
oder mehrerer Elektrono aus ihrer Bahn. Wenn die Elektronen in ihre n. Lago zuriick- 
kehren, wird die Energie, welche ais Wellenbewegung einer bestimmten Freąuenz frei 
wird, dureh den Empfindungsapp. absorbiert u. lost einen Nervenreiz aus. Alit dieser 
Tlieorie konnen nach Ansiclit des Vfs. alle Geruchscrscheinungen in tJbereinstimmung 
gebracht werden. (Perfumery essent. Oil Reeord 19. 456—59. Nov. 1928.) E l l s ie r .

G. Embden, C. Riebeling und G. E. Selter, t)ber die Bedeutung der Adenyl- 
sdure fiir die Muskelfunklion. 2. Mitt. Die Desaminierung der Adenylsanre dureh 
Muskelbrei und die Ammoniakbildung bei der Muskelkontraktion. (1. ygl. C. 1S27.
II. 1044.) Die bei kurzem Stehen von lebensfrisehem Kaninchen- u. Froschmuskcl- 
brei in 2°/0 NaHC03 bei 38° eintretende Bldg. yon KH3 gelangt nach 3— 4 Stdn. 
zum AbsehluB. Sie wird dureh Harnstoff nicht beeinfluBt, wohl aber dureh Adeiiosi?!- 
phosphorsaure, >he im Verlauf weniger Stdn. ilire NH„-Gruppe bis iiber 80% ais 
XH3 abspaltet. iai. isolierte Froschmuslceln langere Zeit mit Einzelinduktions-
schlagen (bis zum Eim, 'ner gewissen Ermudung), so enthalten die gereizten Muskeln 
stets weitftus mehr X H a . . ;  dio Ruhemuskeln, wobci nach starker Ermudung die Zu-
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nahmc des N II3 cin liohes Vielfachcs des Ruhewertcs bctragen kann. Aueh ganz kurze 
tetan. Reizung — 2 bis 3 Sekunden, meist schon weniger ais 1 Sekunde — bewirkt 
deutliehe NH3-Abspaltung. Die Verss. zeigen, daB der Abbau einer N-haltigen Substanz 
zu den regelmiiBigen Erseheinungen einer Muskelkontraktion gehort u. daB die vermehrte 
N-Ausscheidung nach Muskeltiitigkeit nur zum Teil auf gesteigerten EiweiBabbau 
zuriiekgefulirt werden darf, zum Teil aber auf die NH3-Bldg. aus der Adenosinphosphor
saure. (Ztschr. physiol. Chem. 179 . 149—60.12/12. 1928. Frankfurt a. M., Univ.) Cu.

G. Embden und H. Wassermeyer, Ober die Bedeutung der Adenylsuure fiir die 
Muskelfunklion. 3. Mitt. Das Yerhalten der Awmoniakbildung bei der JSluskdarbeit 
unter terschiedenen biologisclien Bedingungen. (2. vgl. yorst. Ref.) Lebhafte Maieseulenlen 
zeigen einen weit hoheren Geh. an ŃH3-bildender Substanz, ais wabrend des Winjers 
u. an ruhigen Sommertieren. Nach langerem Springen von dcrartigen Froschen ist 
aueh der von Yornherein in den Musklen bestimmte N H 3-Geh. sehr hoeh. E r wird durch 
100 unter gleichen Bedingungen yorgenommene Induktionsreize weiterhin uberaus 
stark gesteigert. Diese Steigerung bei der Arbeit ist bei Esculenten unter ahnlichen 
Bedingungen weitaus groBer ais bei Temporarien. Es wird ycrsucht, hiermit die seit 
langem bekannte leichtere Erm udbarkeit der Eseulcntenmuskeln in Zusammenhang 
zu bringen. Beim nachtraglichen Ausruhen sinkt der beim Springen erreichto bobo 
NH3-Geh. wieder ab. Dunkelaufenthalt lebhafter Maifrosebe fubrt rasch zu ganz 
niedcren Werten. Mit Naehlassen der Lebhaftigkeit gegen Endo Mai u. im Juni sanie 
die Mengc der NH3-bildenden Substanz, des NH3 der Rubemuskeln u. des bei 100 Reizen 
gebildeten NH3 mehr u. mebr ab. Dem Vcrh. yon Maifrosclien ahnlich war dasjenigo 
von Herbsttemporarien, die mehrere Tage bei Tempp. von 20— 27° gehalten wordcn 
waren. Auch P-vergiftete Tiere, die zwar nicht im gewolinlichcn Sinne enniidet, aber 
in ilirer Beweglichkeit auf das starkste beeintriiclitigt waren, wiesen Erholning des XII,- 
Och. der ungereizten Muskcln u. bei sehr inangelhafter Arbeitsfiibigkeit starken NH,- 
Anstieg durob die Reizung auf. Das Verbaltnis der bei der Reizung isolierter Gastroe- 
nemien gebildeten Milchsaure- u. N7T;1-Mcngen ist starken Schwankungen unterworfen.
(Ztschr. physiol. Chem. 179 . 161—85. 12/12. 1928. Frankfurt, Uniy.) Gu.

G. Embden, M. Carstensen und H. Schuinacher, Ober die Bedeutung der Adenyl- 
sdure fiir die Muslcelfunktion. 4. Mitt. Spaltung und Wicderaufbauderammo?iiakbildenden 
Substanz bei der Muskeltiitigkeit. (3. vgl. yorst. Ref.) Auch im isolierten Frosehmuskel 
ist die bei der Kontraktion ointrotende NH3-Abspaltung regelmilBig reversibel. Das 
Wicderyerschwindon des bei der Tiitigkeit abgespaltenen NH 3 liiBt sich an lebhaften 
Fruhjahrs- u. Sommerfrosclien besonders leicht naeliweisen. Bei Winterfroschen liiBt 
sich die Abspaltung von NH3 erst nach anbaltender Tetanisierung feststellen. Die 
Tctanisierung bodingt eine Sehadigung der Muskulatur, welche die Resynthese yerzogert.
Bei hoher Reizfreąuonz tr i t t  dio NH3-Bldg. besonders deutlich in Erseheinung. Bei 
lilngeren Reizpausen kann sio fast vollig ausbleiben, weil dann auch wieder Reami- 
niorung erfolgt. Dio Bldg. von N H 3 u. Milchsaure bei der Arbeit. verlauft unabbiingig 
yoneinander. (Ztschr. physiol. Chem. 179 . 186—225. 12/12. 1928. Frankfurt a. M.
TIniy.) ” Gu g g en iieim .

G. Embden und H. Wassermeyer, Ober die Bedeutung der Adenylsaure fiir die 
Muskelfunklion. 5. Mitt. Die Quelle des bei der Kontraktion gebildeten Ammoniaks.
(4. vgl. yorst. Ref.) Das 5-faehe des aus den Muskeln(Hinterschenkelmuskeln n. Frósche 
u. Biceps femoris des Kaninchens) beim Absterben oder bei der Tiitigkeit abspaltbaren 
jStH3N ist annabernd gleich dem Ń  des in bestimmter Weiso aus Muskelextrakten dar- 
gestellten CuS04 +  Ca(OH).,-Nd., weloher die gesamte Adenosinphosphorsaure u. 
Inosinsaurc entlialt. Ais Quelle des bei der Muskeltiitigkeit abgespaltenen Ń II3 kommcn 
dahor nur solcho Substanzen in  Betracht, welche das 5-fache des aus ihnen abspaltbaren 
NH3 an N enthalten. Adenin, Guanosinphosphorsaure, Guanosin u. Guanin spalten 
unter der Einw. von Muskulatur kein NH3 ab. Dagegen wird Adenosinphosphorsaure 
durch Muskelbrei u. eine daraus dargestellte Fermentlsg. desaminiert., wobei ,/s des 
gcsamten N  in umgowandelt wird. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 9 . 226— 37. 12/12.
1928. Frankfurt a. M., Univ.) Gu GGKNHEM.

H. Wassermeyer, Ober die Dissoziationskonstanlen der Muskeladenosinphosphor-, 
saure und der Inosinsdure. Im Bereich der ersten Dissoziationsstufe ist die InoęiiF* - x  
saure (I) saurer ais die Adenosinphosphorsaure (II). Der Unterschied yersoliwindtt 6 \  
jedoch im Bereich der 2. Dissoziationsstufe. Die 1. Dissoziationskonstante .Tobl^betragt
2,4, die 2. 6,3—6,5, yon II 3,8 u. 6,2. Durch das bei der Kontraktion "£17?

w m
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crfolgb also eine Vorschicbung nach der alkal. Seitc. (Ztschr. physiol. Chem. 179 . 
238—42. 12/12. 1928. Frankfurt a. M., Univ.) G u g g e n h e im .

Gerhard Schmidt, Uber fermentative Desaminierung im Muslcel. Im  Kaninchen- 
muskelbrei wird in Form von Adenylsdure (Adenosinphosphorsaure) oder Adenosin- 
gobundenes Adenin leieht desaminiert, freies Adenin ist ganz oder fast unangroifbar. 
Die NH3-Bldg. aus Adenylsauro u. dem Adenosin erfolgt durch 2 verschiedeno spezif. 
Desaminasen. Der MuskelpreBsaft enthalt wechselnde Mengcn beider Fermente. Die 
Extraktion der Adenylsduredesaminase aus Muskelbrei gelingt leicht m it schwachen 
Alkalien oder Sauren oder durch Freilegung m it Hilfe yon protcolyt. Fermenten. Die 
mit 3 Voll. 2°/0ig. NaHC03-Lsg. gewonnenen E xtrakte sind frei von Adenosindesaminase. 
Sie werden unter Toluol aufbewalirt u. zu den Fermentyorss. jnit Eg. neutralisiert. 
Be* saurer Rk. sind sie weniger haltbar, ihr N-Geb. betragt 0,25—0,35%. Reinere, 
aber weniger haltbaro Fermentlsgg. mit 0,025—0,04% N, erhalt man, wenn man den 
Muskelbrei zuerst wiederholt mit 0,85%ig. NaCl-Lsg. auswascht u. dann erst mit dem
3-fachen Vol. des ursprunglichen Muskelgcwichtos 2%ig. KnHC03-Lsg. auszieht. Das 
Aktivitatsoptimum liegt zwischen pn =  5,7 u. 6,15. Die Bicarbonatestrakte wirken 
mu- auf Adenylsaure. N icht desamidiert werden: Glykokoll, d,l-Alanin, 1-Cystin, 
d,l-Serin, d,l-Phenylalanin, 1-Tyrosin, 1-Tryptophan, 1-Histidin, d,l-Leucin, d,l-Iso- 
leucin, d,l-Norleucin, d-Glutaminsaure, Glutamin, d,l-Asparaginsivure, d,l-Asparagin, 
d,l-Alanylglyoin, d,l-Loucylglycin, Taurin, Kreatin, Kreatinin. Harnstoff, Guanidin, 
Adenin, Guanylsaure, Guanosin u. Guanin. Adenosin wird nur in geringem MaBo 
u. bei langer Einw. angegriffen, wahrscheinlich infolge Anwesenlieit geringer Beimengung 
von Adenosindesaminase. Fermentlsgg., welche aus Muskcladenylsauro ŃH 3 abspalten, 
besitzen nicht dio geringsto Wrkg. auf Hcfeadmylsaure. Die Muskeladenylsaurc ver- 
liert ihre Angreifbarkeit auch nicht boi liingerer Einw. von l% ig. NaOH. Die boi der 
Darst. der Hefeadenylsaure stattfindende Alkalibehandhmg kann also nicht die Ursache 
der Unangreifbarkeit sein. Die Hefeadenylsaure ist also mit der Muskeladenyisaure 
nicht ident., sondern ihr isomer, wahrscheinlich infolge anderer Bindungsart der H3PO.,. 
Dic Adenylsiiuredesaminase kann aus den NaHC03-Extrakten bei schwacli saurer u. 
auch bei ganz schwach alkal. Rk. durch Al(OH)3 adsorbiert werden u. laBt sich aus 
dem Adsoi-bat m it 1-n. Na2H P 0 4-Lsg. wieder eluieren. Diese Behandlung ermaglicht 
ein© weitgehende Reinigung des Fermontes. — Das Adenosin-spaltende Ferment laBt 
sich aus dem Muskelbrei am beston durch proteolyt. Fermente, speziell durch Papain 
freilegen. Auch schwach saure, im Lactat gepufferte Lsgg. vom pn =  6,0—6,4 extra- 
hieren das Ferment. Am wirksamsten findet es sich in den MuskelpreBsaften. Zur 
Isolierung fiillt man den verd. PreBsaft mit Al(OH)3, w’elches das adenylsaurespaltondo 
Ferment adsorbiert. Das adenosinspaltende Ferment verbleibt dann in der Restlsg. 
Dio Darst. von Inosinsdure gelingt einfach, wenn man ein adenylsaurespaltendes 
Ferment an Kaolin adsorbiert u. das Adsorbat m it einer Lsg. von Adenylsaure digeriert. 
Nach beendeter NH3-Abspaltung kocht man dio vom Adsorbat getrennte Lsg. mil 
BaC03, worauf sich aus der konz. Lsg. das Ba-Salz der Inosinsaure absclieidet. (Ztschr. 
pliysiol. Chem. 1 79 . 243—82. 12/12. 1928. Frankfurt, Univ.) G u g g e n h e im .

H. Wassermeyer, Uber ionale Eińwirlcungen auf die Alterung im  Muskełprepsaft, 
insbesondere iiber den Einflufi der Wasserstoffionenlconzentration. MuskelpreBsaft zeigt 
im Gegensatz zum Muskelbrei bei langerem Aufbewahren nicht dio fiir starko Ermiidung 
u. fiir den Absterbevorgang charakterist. Minderung seiner Synthesefahigkeit gegeniiber 
den Komponenton der gepaarten Phosphorsauren, welcho im Energiestoffwechsel 
des Muskols eino Rolle spielen. Zusatz kleiner Alkalimengen, welche eine sauro Rk. 
bestehen lassen, zum MuskelpreBsaft beschleunigen die durch eine Yerminderung 
der Synthesefahigkeit ausgedruckten Alteriujgsvorgange. Das Ausbleiben der Synthese- 
minderung im ursprunglichen HefepreBsaft ist demnach auf dessen Saurerk. zuriick- 
zufuhren. Die ais Folgę der Muskeltatigkeit zutage tretenden Zustandsanderungen, 
sowie auch die Totenstarre sind ebenfalls mit einer Verschiebung der Rk. nach der 
alkal. Seito yerkniipft. (Ztschr. physiol. Chem. 179 . 283—311. 12/12. 1928. Frank
furt a. M., Univ.) ' GUGGENHEIM.

Marcel Florkin, Phannakołogische Unlersuchungen iiber die Ghronaxie des ge- 
streiften Muskels. {Adrenalin-Bariumchlorid-Pilocarpin-Antagonismus der sogenannten 
parasympathicotropeii Gifte.) Adrenalin 1: 100 000 verlangert die Reaktionszeit des 
Gastrocnemius bei der elektr. Reizung. BaCl2 in 5%ig. u. Pilocarpin in l% ig . Lsg. 
yerkiirzen sie. (Arch. In t. Physiol. 30- 289— 94. 26/11. 1928. Ltóge, Inst. Lćon 
Frfdericqne, Univ.) WADEHN,
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K. Kotschau, Die Wirkung einiger Opiumalkaloide auf die glatte Muskulatur 
des Blutegels und ilire Abhdngigkeit von der H-Ionenkonzentralion und der Oberfldchen- 
■spannung. Bei Lsg. von Opiumalkaloiden in Ringerlsg. kommt es bei Papayerin- 
HC1 u. Narkotin-HCl zu Erhohung der Oberflaehenspannung, langsam auch bei 
-Godein. phosphor., nicht dagegen bei Morphin-HCI u. Kodein-HCl. Durch Basen 
werden Papaverin u. Narkotin ausgefallt. Am Blutegelpraparat wirken Papaverin 
u. Narkotin am starksten. Die Wrkg. aller Alkaloide wird im alkal. Milieu gesteigert, 
was wahrschcinlich durch die Bldg. yon freier Base, nicht aber durch die Veranderung 
der Oberflaehenspannung bedingt ist. (Ztschr. ges. exp. Medizin 63. 747—57. 13/12. 
1928. Berlin, I. Med. Klinik, Pharmakolog. Inst.) M e ie r .

O. Bosi, Uber die Einwirkung von Thyroxin auf den Glykogengehalt des Skelelł- 
muskels und der Leber bei Meerschweinchen. Bei normaliter ausreiehender Nahrung 
geht unter taglicher subeutaner 2Vtt/rcmneinspritzung das Korpergow. zuriick. Muskel- 
glykogen bleibt erhalten. Leberglykogen nimmt ab. Durch erliohte Nahrungszufuhr 
kann diese Verminderung aufgehalten werden. Bei Nahrungseinschrankung geht auch 
Muskelglykogen yerloren. (Biochem. Ztschr. 2 0 2 . 299—319. 24/11. 1928. Miinchen, 
Anatom. Inst. d. Univ. Abt. f'. exp. Biol.) OPPENHEIMER.

R. L. Mayer, Uber die melanotischen Pigmenłe. Auf Grund von Vers ■. kommt 
Vf. zu der Ansicht, daB sich in pigmentfreier, also auch dopa-oxj'-dasefrcier H aut bei 
Einverleibung yon Chinonen durch Verb. derselten mit EiweiBkorpcrn schwarze Prodd. 
bilden. (Klin. Wchschr. 7. 2471— 72. 23/12. 1928. Breslau, Univ.-Hautklinik.) F k .

A. Binz und C. Rath, Uber biochemische Eigenschajten von Derivaien des Pyridins 
und Chinolin3. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 394 u. friiher.) Vff. haben einige der 1. c. beschriebenen 
As-Derivv. des Pyridins u. Chinolins auf ihre chemotherapeut. Wrkg. untersucht. — 
Fur 2-Oxypyridin-5-arsinsdure (ais Dinatriumsalz in W.) betragt pro g m it Trypano- 
somen infizierter Maus dio Dosis curat. 1,2 mg, pro g gesunder Maus die Dosis tolerata 
6,0 mg. Letzterer W ert ist uberraschond hoch, namlich 30-mal so groB wie fiir Atoxyl 
u. 2,66-mal so groB wie fiir Tryparsamid. Kaninchen yertragen 1 g der Saure pro kg, 
d. h. 75-mal mehr As in Form der Saure ais in Form von As20 3. — 2-Oxy-5-jodpyridin 
(ais Na-Salz) wird ebenfalls sehr gut yertragen, namlich pro g Maus 1 mg subcutan,
4 mg intravenos, pro kg Kaninchen 3 g subcutan, 0,6 g intravenos. W irkt nicht auf 
Trypanosomen, beeinfluBt experimentello Kaninchensyphilis, wirkt gut bei Staphylo- 
kokken- u. Streptokokkeninfektion. — In  der Pyridin-3-arsinsdure ist die Parasi to tropie 
qualitativ erhalten geblieben, aber quantitativ  weitgehend geschwacht. — 2-Amino- 
<pyridin-5-arsinsaure wirkt fast ebenso wio 2-Oxypyridin-5-arsinsaure. — Die 2-Halogen- 
■5-arsinsduren zeigen keine trypanoside Wrkg. mehr, sind aber stark tox., walirend .bei 
den 2-Oxy-3-halogenpyridin-5-arsi)isduren die trypanocide Wrkg. erhalten geblieben ist, 
u. zwar steigend m it der Schwere des Halogens. — Nach diesen Befunden scheint die 
chemotherapeut. Wrkg. von der Ggw. solcher Gruppen in  Nachbarschaft des N ab- 
zuhangen, welche Tautomerio hervorrufen konnen. — Ganz ahnlich liegen dio Ver- 
haltnisse in der Chinolinreihe. Die unsubstituierten Chinolinarsinsauren sind chemo
therapeut. unwirksam; die Carbostyril-6-arsinsaure ist stark parasitotrop. — Auch 
dio Stellung des As ist von EinfluB, denn 2-Oxy-5-jodpyridin-3-arsinsdure besitzt trotz 
Tautomeriefahigkeit keine trypanocide Wrkg. (Biochem. Ztschr. 2 0 3 . 218— 22. 9/12. 
1928. Berlin, Landw. Hochsch.) _ LlN DENBAUM .

William C. Emerson, Die Wirkung der Athernarkose und des Shoks auf den 
Calciumgehalt des Blules. In  der A.-Narkose kommt es bei Hunden zu einem Anstieg 
des Blut-Ca um ca. 2,1 mg-%, in der Asphyxie um ca. 2,4 mg-°/0. Beide Momente 
konnen bei Operationen die Blutgerinnung begunstigen. (Journ. Lab. clin. Med. 
14 . 195—200. Dez. 1928. Rochester [N. Y.], Dep. of Surgery, Univ. of Roch., School 
of Medicine.) M e i e r .

Karl Julius Anselmino, Uber die Beeinflussung der elektromolorischen Wirksamkeit 
von Kollodiummemhranen durch Narkotica. (Vgl. PFLUGERs Arch. Physiol. 220. 524.) 
Onters. der Wrkg. yon Athylurelhan, Propylurethan, Bulylurelhan, Amylurelhan bzw. 
Phenylurethan in isocapillarer Konz. auf die chem. Potentiale (Kette KCI-NaCl, 
KCl-LiCl, KCl-NaSCN, NaCl-NaSCN) u. dio Konz.-Potentiale (KCl-Lsgg. yersehiedener 
Konz.) an getrockneten Kollodiummemhranen, ergab eine Potentialyerminderung in 
Ggw. des Narkołicums, dereń Maximum je naeh der Porcnweite der Membran beim 
Butyl- oder Amylurethan liegt. Eine Potentialanderung unter der Einw. yon Al- 
koholen (Propyl- bis Heptylalkohol) u. oiner Reihe anderer Narkotica (Chloralhydrat, 
Thymol, Benzamid, Salicylamid, Phenylharnstoff) auBer Salicylamid, das einen

X I. 1. 73
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deutlichen Effekt zeigte, konntc nicht beobachtct werden. Der EinfluB der Urethane 
u. des Salicylamids auf das Mcmbranpotcntial wird ais narkot. Wrkg. infolge der 
OberfIiichenaktivitat dieser Substanzen aufgefaBt. Die Unwirksamkcit der anderen 
Narkotica beruht vielleicht darauf, daB die Adsorbierbarkeit bei Yerschiedenen Ad- 
sorbentien stark schwankt, so daB ein Stoff, der auf lebcndige Substanz narkot. 
wirkt, an einem anorgan. Adsorbens kcine narkot. Wrkgg. zu entwickeln braucht. 
Die biolog. Anwendbarkeit der Modellverss. auf die Narkose des Ruhestroms wird 
dargelcgt. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 220. 633—41. 8/10. 1928. Kiel, Univ.) K r u g e r .

Alberto Lungarotti, Die Epilepsiebehandlung und Borpraparate. Der ,,Liquor 
Saccr“ SERONO, ein K alium borattartrat enthaltendes Praparat, erwies sich ais un- 
schadliches Ersatzm ittel fiir die oftmals schlecht Yertraglichen Br-Verbb. (Rassegna 
Clin., Terap. Scienze aff. 27- 347—53. Juli/Aug. 1928. Pietralunga.) G r im m e .

Cl. Volmer, Die Behandlung der Ischias und anderer rheumątischer Erkranlcungen 
mit Tachalgan. Tachalgan (von „Labopharma“  Dr. LABOSCHIN G. m. b. H ., Berlin- 
Charlottenburg), bestehend aus Coffcin, Plienylathylbarbitursaure, Hexamethylen- 
tetramin, Salicyl, Phenacetin, Pyrazolon, ist von hervorragender Wrkg. bei Rheuma- 
tismus u. Ischias, besonders, wenn cs intravenós injiziert wird. (Ztrbl. inn. Med. 
49. 1225— 27. 29/12. 1928. Koln, Krankenhaus der Augustinerinnen.) M e i e r .

0. Nebesky, Uber Fluorbelmndlung mit Silargel. Silargel (H e y d e n ), eine Vcrb. 
von AgCl u. kolloider S i02, bcwahrte sich boi Behandlung nicht gonorrhoe. Fluor. 
(Wien. med. Wclischr. 79. 31. 1/1. Salzburg, Landesfrauenklinik.) F r a n k .

Josef Scliumaclier, Eine neue histochemische Metkode zur biologischen Unter- 
sucliung des Salvarsans und verwandler Arsenobenzolderirate. Bemerkungen zu der 
gleichnamigen Arbeit von v. Jancsó jr. (Vgl. C. 1928. II. 788.) Vf. hat die gleiche 
Methode wie JANCSO jr . schon friiher publiziert u. angewandt. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 63. 804. 13/12. 1928. Berlin.) M e i e r .

K. Scremin, Beeinflusmng pharmakologisclier Wirkung durch V er anderung des 
Ionengleichgewichts. II . Calcium und Krampfgifte. Die krampfmachende Wrkg. 
einer Reihe von Krampfgiften wird durch gleichzeitige intravenóse Gabe von CaCl2 
aufgelioben. Aus dem Verhiiltnis zwischen Krampfdosis u. hemmender Calciumdosis 
wird ein Indcx errechnet, der fiir das betreffende Gift charakterist. ist. Untersucht 
wurden: Strychnin, Nikotin, Thebain, Cocain, Narlcotin, Hexeton, Hydrastin, Lau- 
danin, Coffein, Pyramidon, Hydrochinon. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 
7. 1056— 61. 1928.) _ T a u b m a n n .

O. H. Horrall, Bilirubin, eine ungiftige Substanz. Ezperimentelle Untersuchung 
iiber Bilirubin am Herz-Lungenprdparat. Bilirubin hat in Konzz. bis zu 0,2% am 
Herz-Lungenpraparat kcinerlei Wrkg. auf das Herz. Die Ggw. von Bilirubin im Blut 
kann bei Ikterus fiir die Herzstórungen nicht in Anspruch genommen werden. (Journ. 
Lab. clin. Med. 14. 217—224. Dez. 1928. Chicago, Hull-Physiol. Labor. Univ. of 
Chicago.) M e i e r .

Eduardo Coelho, Ergotaminwirkung auf das Hmideherz. (Elektrocardiographische 
Studie). Ergotamin w irkt antagonist. dcm Adrenalin auch am Hundehcrzcn. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 99. 937—38. 18/9. 1928. Bukarcst, I. Clin. mćd. de la Fac. de 
med.) O p p ł n h l im e r .

C. Mladoveanu. Untersuchungen iiber die Wirkung des Sinigrosids (Sinigrin, 
Kaliummyronat). Linigrosid ist sehr wenig giftig. Die Kreislaufwrkg. auBert sjch in 
Blutdruckstcigerung; die Atmung wird etwas Yerlangsamt. (Compt. rend. Soc. Biologie 
99. 747—49.18/9. i928. Paris, Fac. dc mód. Labor. de Pharmacol. c t de mat. mćd.) O p p .

Bruno Kisch, Die Saisonempfindlichkeit des Froschherzens gegeniiber Magnesium- 
salzen und Sauerstoffmangel. Froschherzen (Rana esculenta u. temporaria) zeigten 
von Ende Mai bis Mitte Ju li eine starkę Ijberompfindlichkcit auf Mg-haltige Nahr- 
Isgg- 0,01%  (1/2oro -m.) MgCl2 war sehr stark wirksam, haufig wirkte schon 0,001% 
deutlich. Die Wrkg. an der Kammermuskulatur war starker ais an der der Vorliófe, 
wahrend an der Skelettmuskulatur mit dieser Konz. keine Wrkg. zu beobacliten war. 
Besonders deutlich wurde die K ontraktilitat gehemmt, tra t das Auftreten von Alternans
u. 2: 1-Rhythmus zutage. Diese Erscheinungen verschwanden bei Auswechslung 
der Mg-haltigen durch Mg-freie Ńahrlsgg. Der CaCI2-Gch. der Nahrlsg. (bis 0,04%) 
gesteigert hob die Wrkg. nicht auf, schwachte sie aber deutlich ab, wahrend Acet- 
aldehyd (1:100 000) teilweise den Mg-Effekt aufhob. Zur Zeit der Mg-Empfindlich- 
kcit lieBen sich wahrend u. nach der Mg-Zufuhr ab u. zu spontane period. Sehwan- 
kungen der K ontraktilitat des Hcrzmuskels beobacliten. Vor dem Yerschwinden
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der Mg-Empfindlichkeit zeigte sieli haufig dio Mg-Wrkg: nur in einer starken Er- 
schlaffung der Kammermuskulatur wahrend der Durchstromung m it Mg-Nahrlsg. 
Dic gleiehen Erscheinungen lieCen sieh auch naeh Atropinzufuhr beobachten u. waren 
innerhalb 14—26° von der Temp. unabhiingig. Im Gegensatz zu der Beeinflussung 
der Kammerkontraktilitat konnte eine Einw. des Mg auf die Herzreizbldg. nicht fest
gestellt werden. Wahrend der Mg-Empfindlichkeitsperiode wurde auch eine gróBere 
Empfindlichkeit gegen Sauerstoffmangel beobachtet, so daB der Synergismus in der 
Wrkg. von Mg-Zufuhr u. Sauerstoffmangel deutlich nachweisbar war. Weiterhin 
lieB sieh bestatigen, daB Sommerfrósche in  der Nahrlsg. mehr Ca- u. weniger K-Salze 
ais Winterfrosche brauchen. (Arch. exp. Patliol. Pharmakol. 137. 116—28. Nov.
1928. Koln, Chem. Abtlg. d. physiol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Christopher Howard, Die submucose Injektion der Hamorrhoiden mit salzsaurem 
Ghininhamstoff. (Lancet 216. 20— 22. 5/1.) M e i e r .

Brekenfeld, Eine Pre/2kopfvergiftung und ihre Leliren. Bericht uber eine Ma^sen- 
yergiftung naeh dem GenuB von PreBkopf. — Kulturell-bakteriolog. wurden Hcu- 
bazillen u. apathogene Vibrionen nachgewiesen. Kokken waren deutlich sichtbar, 
doch offenbar durch d'.e Zubereitung lebensunfahig geworden. Es erschcint Vf. am 
wahrscheinlichsten, dio Heubazillcn ais Ursaehe der Intoxikation anzusehen. (Ztrbl. 
Bakter., Parasitenk. I  Abt. 110. 139—47. 11/1. Wehrkreis I, Wehikreislabor.) E n g e l .

S. Nakarai und T. Sano, Beilrage zur toxiJęólogischen Untcrsuchung iiber giftige 
Bestandleile von Ryania acuminata. Naeh Fallung des Wasserauszuges der Wurzeln 
von Ryania acuminata mit Bleiacetat wird m it CHC13 eine glashelle Substanz aus- 
geschiittelt, naeh Hydrolyse reduziert sie FEHLINGsche Lsg. Ihre Wrkgg. bestehen 
am Warmbliiter in ton. Muskelkrampfen peripherer N atur u. Lahmung des Atcm- 
zentrums. Das Herz wird nicht wesentlich beeinfluBt. (Journ. pharmae. Soe. Japan, 
48. 157—61. Nov. 1928.) M e i e r .

A. Ponomarew, Uber die Folgen der Einfiihrung von Steinkohlenteer unmittelbar 
in  den Subarachnoidalraum bei Kaninchen. Bei Einbringung von Teer in den Suba- 
rachnoidalraum durch Occipitalpunktion kommt es zu encephalit. Erscheinungen 
im Gehirn. Diese lokalcn Prozesse sind wahrscheinlich die Ursaehe von Yeriinderungen 
im Organismus, dio mit dem Teer nicht direkt in Beruhrung kommen. In  den Lungen, 
im Magcn u. Duodenum treten Blutungen auf, die ausheilen kónnen u. vernarben. 
In  der Lunge haben die Blutungen eine auffallend symmetr. Anordnung in beiden 
Lungcnlappen. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 63. 652—61. 13/12. 1928. Leningrad, Staatl. 
Inst. fur exper. Medizin.) ' MEIER.

I. Pigalew, Ubir den Mechanismus der Entslehung von ,,Teerkrebs“. (Vgl. 
vorst. Ref.) Bei Pinselung des Ohres m it Teer u. bei submueóser Injektion von Teer 
am Magcn kommt es beim Kaninchen zu Epithelwucherungen. Naeh Durehtrennung 
der zu den Organen gehorenden Nerven treten nur Geschwiire u. Gangran auf, dio 
Epithelwucherungen fehlen. (Ztschr. ges. exp. Med. 63. 662— 76. 13/12. 1928.) M e i e r .

Ferdinand Flury und Heinrich Zingger, L;hrbach der ToxikoIogie fur Studium und Praxis. 
Bearb. von Max Cloetta, Edwin Stanton Faust, F. Flury, Erich Hubener, H. Zangger. 
Hrsg. von F. Flury und H. Zangger. B jrlin : J .  Springer 1928. (XIV, 500 S.) gr. 8°. 
M. 29—

John D. Gimlette, Malay poisons and charm cures. 3id ed. London: Churchill 1929. (314 S.) 
8°. 10 s. 6 d.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Sergio Berlingozzi, Fortschrittsbericht uber die phdrmazeutische und die 'pliarmako- 

logisćhe Chemie. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 521—23. 555—57. 609— 12. Nov. 1928. 
Rom, Chem. Inst. d. Univ.) WlLLSTAEDT.

F. Pablo Rey, Pliarmakognosie. Tabellar. Zusammenstellung einer groBeren 
Anzahl pharmazeut. wichtiger Substanzen, ihrer Herkunft, der botan. u. zoolog. Be- 
zeichnung der Pflanzen u. Tiere, die sie erzeugen, sowie dereń Vork., ihrer Eigg., 
ihrer anatom, u. mkr. Kennzeichen, ihrer chem. Zus. sowie ihres Verwendungszweckes. 
(Revista Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 17. 458. Sept. 1928.) W lLLST.

K . Siegfried, Samen stabilisierler Cola und die Fluidextrakte der stabilisierten 
Drogę. Die Stabiiisierung erfolgt durch in besonderer Weise geleitete Behandlung der 
Samen m it 95%ig. A. Das Pulver solcher Samen ist nur rosa (das nieht stabilisierter

73*



1128 F. P h a r m a z ie .  D e s i n f e k t i o n . 1929. I.

Drogo: braun). Froios Coffoin: a) stabilisicrto Drogo 0,05—0,2%; b) nicht stabilisierte 
Drogo 0,G—1,0%. Froior Coffoingoh. der Fluidextrakto a): 0,1—0,2%, nicht ver- 
iindorlich beim Lagom; b) sofort naoh dcm Trocknon des Samons bereitet schwankend 
boim Lagorn: 0,2—0,3—0,2% ; o) lango nach dem Trocknen des Samens bereitet: 
ca. 1,0%. (Pharmac. Acta Holv. 3 . 153—54. 29/12.1928.) A. Mu l l e r .

Th. BDkorny, Zur Anatomie und Chemie einiger Drogen. Eiweiflschlauche in 
denselben. Vf. zeigt, daB das in lobendon Zellen aller Pflanzenteile sich findende akt. 
'RcsorvooiwoiB m it Hilfo von 0,1—l,0%ig. Coffeinlsg. (auch Antipyrin u. anderer Basen) 
ais „Proteosomon“ sich sichtbar machcn laBt. Dieso ,,Aggregation“ ist eine Rk. 
kolloidalor akt. Protoinstoffo gegen Spuren von Basen, die auf eino W.-AusstoBung 
aus dor Substanz des gcąuollonen Korpors hinauslauft. Dic EiweiBnatur laBt sich 
m it don bekannton EiweiBrcagentien erkennen. Vf. beschreibt Verss. an Schnitten 
von Potontilla Tormontilla, Rosa contifolia (Abbildungcn) u. erwahnt floischfressende 
Pflanzon, sowio Fol. Rubi fructiosi u. Hopfen (weibliche Bliitenstande). (Pharmaz. 
Ztg. 74 . 57—60. 12/1.) A. Mu l l e r .

Herbert S. Shrewsbury, Uńbestandigkeit von Prdzipitinantiserum in den Tropen. 
Bemerkungen zu der Mitteilung yon B a m f o r d  (C. 1928. U . 2583). Ob durch Faulnis 
dio Wirksamkcit der Seren unbcdingt ycrnichtet wird, ist zweifelhaft, weil auch 
faulige EiweiBlsgg. sich noch priifen lassen. (Analyst 54 . 29. Jan.) G r o s z f e l d .

O. A. RojaJan und Gertraut Hamann, Galithozapfen. Galithozapfen (vgl. C. 1928.
I I .  1907) bostanden hochstwahrscheinlich lediglich aus reinem Bicnenwachs, allenfalls 
m it Zus&tzen anderer Stoffc in homoopath.-biochem. Dosis. (Apoth.-Ztg. 43 . 1354. 
7/11. 1928. Halle a. S., UniY.) H a r m s .

H. Gfeller, Ober Salben und iiber eine neue Sałbengrundlage. Geschichtliches iiber 
Salbon; zu stollonde Fordorung an Salbengrundlagen (Rcizlosigkeit). Mitteilungen 
iiber cino nouo Sałbengrundlage, A strafett; Konstanten: Rofraktion 52,7, VZ. 189,8, 
REICHERT-MEISZL-Zahl 0,3, POLENSKE-Zahl 0,9, Jodzahl 66,6, F. bzw. Tropfpunkt 
39,0°, Siiurcgrad 0,3. Astrafett ist ein pyrogenisiertes Sesam- u. ErdnuBol, dessen 
Herst. oingehend bosehrieben wird. Mitteilung von Verss. iiber die Haltbarkeit Yon 
KJ-Salbe, bereitet m it Astrafett, Schweinefett u. Coldcream (Tabelle), sowie die Ergeb- 
nisse der Wasserdampfdest. bei dcnselben Salben nach verschieden langer Lagcrzeit 
(Tabello). Mitteilung von iirztliclien Gut-achten iiber dio Wrkg. Yon m it Astrafett 
(„Adops hydrogenisatus") hergestcllten Salben. Astrafett unterliegt nicht so schnell 
der Ratiziditiit wie Schweinefett u. C!oldcream, ist reizlos, weiB, geschmack- u. geruchlos, 
bind et ca. 100%  W. (Pharmac. Acta H cIy. 3 . 154—63. 29/12. 1928. Vortrag.) A. Mu.

Luis de Prado, Bemerkungen iiber Sterilisation. Es werden Yerschiedene Typen 
von Ampullen zur sterilen Aufbówahrung u. Injektion Yon Mcdikamenten beschrieben, 
auch Tj^pen, bei denen die FI. sich unter einem inerten Gase befindet, 7 Abb. im  Ori- 
ginal. (R oY ista Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 17. 406— 12. Aug. 
1928.) _________  W i l l s t a e d t .

Felipe W ilderm uth, Buenos Aires, Argentinien, Terfahren und YorriclUttng zur 
Gncinmntg ron Sto/fen, die in zahfascrigcr Stiiizsubstanz (Bindegewebe) eingebettet sind. 
insbesondere fiir pharmazeut. Zwecko, 1. dad. gek., daB die betreffenden Organteile 
wiederholt- in ein geeignetes Lósungsm. gebracht u. aus diesem heraus wiederholt gegen 
eine Wand geschleudert werden. — Anspruehe 2—7 betreffen Ausfuhrungsformen 
der bemitzten App. — D:is Verf. fuhrt in kurzer Zeit u. unter geringem Arbeitsaufwand 
su einer Yollkommenon Trennung der z. B. in  Driisenorgancn, Leber, Eierstock, Hoden. 
M ilz usw. yorhandonen, pharmakolog. wertYollen spezif. Zellen Yon dcm biolog, wert- 
losen Bindegewebe, wobei unter schonendster Behandlung u. unter Benutzung geeigneter 
Fil. ( \ \ \ ,  A., Aceton usw.) hochwertige Zellemulsionen gewonnen werden. Die fur die 
Ausschleuderung der spezif. Zellen Yerwendete FI. braucht nicht unbedingt ein Lósungsm. 
eu sein, sondern es genugt, wenn sie die Ausschwemmung der Zellen aus dem Binde- 
gewobc> b?i der aufgewendeten Schleuder- u. Druek- oder Schlagwrkg. erleichtert. 
(D. R. P. 4 6 S S 0 6  KI. 30h vom 26/6. 1926, ausg. 4/S. 1928. Argentin. Prior. 12/11. 
1925.) R a d d e .

Spa-Monopole Co. Fermiere des Eaux et des Bains de Spa, Spa, Belgien, 
Jładimnhaliige Flussiękeiten. Durch eineradium haltigc Lsg. wird ein Luftstrom geleitet. 
dieser in einem Kieselturm herabflieGenden W. o. dgl. entgegen- u. zu der radium- 
haltigen Lsg. mruekgeleitet. (E. P. 29S 915 vom 15/10. 192S, Auszug reróff. 12/12. 
192S. Prior. 1510. 1927.) K u h lin g .
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Karl Jungmann, Aussig a. E., und Oswald Kolbert, Nestomitz a. E., Tscliecho- 
slowakei, Verfahren zum Stabilisieren fester alkoholischer Jodlosungen. Kurzes Ref. 
nach E. P. 277953; C. 1928. I. 241. Nachzutragen ist folgendes: Der Zusatz von N aJ 
oder anderen Jodiden dient dazu, das in fester Lsg. befindliche J  zu stabilisieren, da 
anderenfalls infolge einer Rk. des freien J  m it dem den A. festmachenden Na-Stearat 
oder Na-Palm itat einerseits das J  nach u. nach verbraucht u. andererseits die feste 
J-T inktur nach u. nach fl. wird, bzw. ihre Festigkeit yerliert. In  der stabilisierten festen 
Lsg. liingegen geht die Desinfektionskraft des J  nicht vcrloren. Z. B. wird reine Slearin- 
saure unter Erwiirmen in A. gel. u. bei ca. 65—70° m it alkoh. NaOCMr Lsg. vereinigt. 
In  die entstandene Lsg. trag t man N aJ ein, gibt zu der h. Lsg. unter Umriihren eine 
alkoh. J-Lsg., liiBt moglichst rasch in Glasróhren ab u. kiihlt jah. Man erhalt eine feste 
J-Tinklur. (D. R. P. 468710 KI. 30h vom 2209. 1926, ausg. 17/11. 1928.) S c h o t t l .

Catherine Allison Wright, London, Heilmittel. Man extrahicrt Irisbluien zunachst 
in der Kalte m it A. oder CH3OH, dekantiert letzteren ab u. es trah iert sie darauf m it 
W. boi erhóhter Temp., worauf beide Extrakte yermischt werden. Die E strak te  kónnen 
m it Zucker yermischt oder auf Salben yerarbeitet werden. Das Mittel soli gegen 
Scabies, Laryngitis, Ekzeme, Herzbeschwerden, Paralyse u. a. Krankheiten dienen. 
(E. P. 299 819 vom 2/6. 1927, ausg. 29/11. 1928.) S c h u t z .

Herman Seydel, Jersey City, New Jersey, V. St. A., Benzoate von Amino- 
benzoesaureestern. Molekulare Mengen von Estern der Aminobenzoesauren u. Benzoe- 
saure werden in A. gel. u. eingedampft, worauf die Salze auskrystallisieren. Auch 
dureh Umsetzung von Hydrochloriden der Ester m it Na-Benzoat lassen sich die in 
W. wl. Verbb. herstellen. Das Benzoat des p-Aminóbenzoesaureaihylesters, F. 70—71°, 
ist 1. in W. zu 0,2% bei 25°, 1. in  A., Olivenol, Mandelol. — Die Benzoate yon Butasin, 
Propasin, Procain u. anderen zeigen gleiche Losliehkeit. — Die Verbb. sollen zu In- 
jektionen oder in Form von Salben Verwendung finden. (A. P. 1 6S0 705 vom 5/4.
1927, ausg. 6/11. 1928.) A l t p e t e r .

Max Winckel, Berlin-Schoneberg, Herstellung eines vitaminreichen Yoghurl-
praparats unter Zusatz von kohlensaurem K alk u. Hefe zum Yoghurt. Der die Yoghurt- 
bakterien enthaltenden Milch wird auBer CaC03 noch entbitterte Trockenhefe zugesetzt
u. das nach Einw. der Yoghurtbakterien erhaltene geronnene Prod. wird dann in iib- 
licher Wcise getrocknet. (D. R. P. 470 035 KI. 53e vom 2/11. 1924, ausg. 3/1.
1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Vitamin D 
dureh Bestrahlung von gelóstem Ergosierin mit ultramoletten Strahlen, die spektrograph. 
oder photoelektr. vcrfolgt wird u. dic unterbrochen wird, bevor alles Ergosterin um- 
gesetzt worden ist. — 5 g Ergosterin in 5000 ccm A. ge], werden U ltrayiolettstrahlen 
ausgesetzt u. zeitweilig Proben genommen, die mittcls eines Quarzspektrographen auf 
ultrayiolette Absorption untersucht werden. Die erhohte Absorption findet bei /  =  250 
bis 230 sta tt. — In  einem anderen Beispiel wird die Ergosterinlsg. dureh einen Glas- 
zylinder ununterbrochen durchgeleitet, der yon einer Quarzquecksilber]ampe bestrahlt 
wird. Die Geschwindigkeit u. eine eyentl. WiederhoJung des Durchleiteis hangt von 
dem Umwandlungsgrade des Ergosterins in Vitamin D ab. (E. P. 296093 yom 22/8.
1928, Auszug veroff. 17/10. 1928. D. Prior. 26/8. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Otto Stiner und Bernhard Diethelm, Bern, Schweiz, Darstellung eines zu Arznei-
zwecken dienenden Nahr- und Futtermittels, das Jod oder andere Arzneimitlel in  dauemd 
gleichbleibender Verteilung chemisch gebunden enthalt. Zu dem Ref. nach Schwz. P. 
124440; C. 1928. I. 2427 ist nachzutragen, daB ąucllfahige Pflanzenstoffe auch andere 
Arzneimittel oder therapeut. wirksame Stoffe gleichmaBig aufnehmen u. chem. binden, 
wio z. B. Alkaliarsenite oder Strychnin. Diese kónnen auch gleichzeitig m it K J  auf 
die Pflanzen zur Einw. gebracht werden. (E. P. 274 915 yom 26/7. 1927, Auszug veróff. 
21/9. 1927. Schwz. Prior. 26/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Abbott Laboratories, Chicago, iibert. yon: George W. Raiziss, Philadelphia, 
und Avenir Proskouriakoff, Lansdowne, Pennsylvania, V. St. A., Verbindungen 
der Acctylaminosalicylsaure mit aliphatischen Aminen. Eine Lsg. von n-Propylamin 
in Methanol wird m it 5-Acetylamino-2-oxybenzol-l-carbonsaure (I) yersetzt u. in A. 
unter Riihren eingetragen, wobei ein weiBer Nd. entsteht. Das Salz is t 11. in W. u. A.
— Dureh Vermischen yon methylalkoh. Lsgg. yon I  u. Hezamethylentelramin u. Zusatz 
von A. wird das entsprechende Salz erhalten, welches im Vakuum uber NaOH wahrend 
mehrerer Tage yóllig getrocknet wird. Die Verbb. haben baktericide Wrkg. (A. P. 
1652796 vom 15/10. 1925, ausg. 13/12. 1927.) A l t p e t e r .
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Dangerous Drugs. International Convention with protocol, Geneya, Feb. 19. 1925. London:
H. M. S. O. 1928. 6 d. net.

G. Analyse. Laboratorium.
J. Friedrichs, Einheitsschliffgerate. Durch Skizzen erlauterte Beschreibung yon 

Apparatelementen m it Einheitsschliffen (Normung der Dcchcma) u. Beispiele fur 
die Zusammenstellung yon App. (Chem. Fabrik 1928. 725— 26. 26/12. 1929. 
5— G. 2/1.) J u n g .

F. Hahn, Trockenschrank fiir analytische und praparatire Arbeiten. Beschreibung 
cines Trockenschrankes mit besonders prakt. angebrachter Tur u. einer Vorr., die 
ca ermoglicht, don Trockenschrank an jedem Statiy zu bcfestigen. Zur Einfiihirung 
des Thermometcrs dient eine lose eingesetzte Al-Hulse. Der Sehrank ist ganz aus 
Al hergestcllt. Bezugsąuelle ist F. & M. L a u t e n s c h l a g e r , Frankfurt a. M., 
Kaiserstr. 73. (Chem.-Ztg. 52. 975. 15/12. 1928. Frankfurt a. M.) JUNG.

John Houston, Ein verbessertes Miscomeler. Beschreibung einer Yorr., bestehend 
aus einer Mischbiirette mit Zubehor an Hand einer Zeichnung. (Analyst 54. 30. Jan. 
Belfast, Queens Uniy.) G r o s z f e l d .

Karsten, Wicgesystemc, erlautert an modernen Waagen. Beschreibung des D in s e - 
Schaltwaagcnsystoms, der Neigungs-, der Mehrzeigcnvaagen, Verbb. von Lauf- 
gewichtswaagen m it Neigungseinrichtungen. Die Keigungswaagen mit losen Zusatz- 
gewichten ind fiir groCere Waagen durch Sehalteinrichtungen ubcrholt. (Chem. 
Fabrik 1929. 3— 5. 2/1.) J u n g .

Edward S. West, E in  Pyrezglasbrenner zur Erzeugung von Nairiumlicht. Auf 
pinem zylindr. Untertoil, der Sand u. Na2C 03 enthalt, ist ein Bunsenbrenner montiert, 
das Gas tr i t t  durch die Sand-Na„C03-Mischung, beyor es in den Bunsenbrenner kommt 
u. nimmt genug Na mit, um eine gleichmaBige intensive Na-Flammc zu geben. Alle 
Teile sind aus Pyrexglas. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 267—69. Dez. 1928. St. Louis, 
Washington School of Med. Dcp. of Biol. Chem.) Me i e r .

H. Wentzel, Ein praktischer Saugliebtr. Bsschreibung einer einfachen Anordnung, 
die aus einem gleichschenkeligen U-Rohr besteht, das durch Stopfen in 2 weitere 
Glasrohre cingefuhrt ist, von denen das eine unten ycrschlossen ist, wahrend das andere 
in  das Ablaufrohr, welches yerstellt werden kann, cingesetzt ist. Die Stopfen haben 
noch eine zweitc Bohrung, u. zwar der eine zum Einsaugen der FI. u. der andere fiir 
den Lufteintritt, sobald der Fl.-Spiegel gesunken ist, so daB ein Leerlaufen des Hebers 
yerhindert wird. (Chem.-Ztg. 52 . 898. 17/11. 1928. Ludwigshafen a. Rh.) J u n g .

Melville J. Marshall, Eine verbesserte liektifikationsvorrichlung fiir das Labora
torium. Beschreibung u. Abbildung einer Vorr., bei der die Diimpfe zunachst ein 
m it Kugeln gefulltes Rektifikationsrohr passieren, dann in einem Kiihler kondensiert, 
teils abflieBen, teils zur Befeuchtung der Kugeln dienen, regulierbar durch einen 
Verteilungshahn. (Ind. engin. Chem. 20. 1379. Dez. 1928. Vancouver, Univ. of Brit. 
Columbia.) G r o s z f e l d .

— , Funkes Schicebezentrifuge fiir Laboratoriumszwecke. Die von der Firm a P a u l  
F u n k e  & Co., Berlin N  4, Chausseestr. 8, konstruierten Schwebezentrifugen sind 
nieht auf einer Grundlagc montiert, sondern durch geeignetc Vorr. schwebend ge- 
halten. Die Schwingungen der Zentrifuge ubertragen sich nicht auf den Tisch, wo- 
durch ein gleichmaBiger, gerauschloser Gang erzielt wird. Samtliehe Elektrozentri- 
fugen lassen sich durch die Vorr. ais Schwebezentrifugen yerwenden. (Chem.-Ztg. 
53. 23. 5/1.) J u n g .

John Grindley. Bemerkung zu der Arbeił von Hartley und Barrett iiber „die Be- 
stimmung der Dichte von Fliissigkeiten“. Die Methode von H a r t l e y  u. B a r r e t t  
(C. 1911. II . 250) fiihrt zu merklichen Fchlern, wenn die D. yon Fil. mit groBerem 
Temp.-Koeffizienten der Ausdehnung bei Tempp., die um 5° oder mehr yon der 
Zimmertemp. abweichen, bestimmt werden. Eine Modifikation der Formel yon 
H a r t l e y  u. B a r r e t t  wird angegeben. (Journ. chem. Soc., London 1928. 3297 
bis 3298. Dez. Aberystwyth, Uniy. Coli. of Wales.) K r u g e r .

Victor Hardung, Beitrag zur Methodik der photographischen Absorptionsmessung 
im Ultramolett mit einigen Anicendungen. Es werden Genauigkeit u. Reproduzierbar- 
keit zweier photograph. Methoden zur Messung der Lichtabsorption untersucht. Beide 
Methoden sind gut anwendbar. Die erste ist im wesentlichen ident. mit der yon H e n r i  
(„Etudes de Photochimie“, Paris [1919]) angegebenen; die Anderung der Belichtungs-
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zeit wird m it Hilfo rotierender Sektoren durchgefiihrt. Die zweite Methode, die sich 
durch groBes Auflosungsyermogen auszeiehnet, laBt das Intcnsitatsverhaltnis zweier 
Spektren durch Extrapolation bestimmen, indem an jeder Stelle des Spektrums eine 
Intensitatsschwarzungskurve aufgenommcn wrird; diese Methode ist unabhangig yon 
Entw. u. Eigg. der Emulsion. Die Methoden werden auf die folgenden Probleme an- 
gewandt: 1. Es wird yersucht, die PFElFFERsche Theorie der Betainstruklur zu stiitzen, 
nach der die Betaine ais offene Zwitterionon aufzufassen sind. Messungen nach beiden 
Methoden an Betain, Glykokoll, Sarkosin u. den entsprechenden HCl-Verbb. sprechen 
weder fiir, noch gegen die Theorie. — 2. Nach der Sektormethode wird die Absorption 
der ultraviolettdurchlassigen Glaser, Uviolglas u. Ultravitglas, untcrsucht. Ultravitglas 
erweist sich ais iiberlegen, im Gebiet um 3000 A, wo gewohnliches Fensterglas yóllig 
undurchlassig ist, betragt seine Durchlassigkeit noch 50%. — 3. Nach beiden Methoden 
wird mit negativem Erfolg yersucht, durch Messungen bei Zimmcrtemp. u. bei —80° 
eine Temp.-Abhiingigkeit der Absorption des Benzols nachzuweisen. (Helv. phys. 
Acta 1. 472—507. 1928. Bascl, Physikal. Inst. d. Uniy.) LESZYNSKI.

John Ralph Nicholls, Die spezifischen Gewichte und Eintauchrefraktometer- 
ablesungen von verdiinnten Mischungen von Aceton und TYasser. Tabellen u. graph. 
Darst. fiir Konzz. yon 0— 10 g Aceton in 100 ccm, Angaben fiir D. u. Eintauch- 
refralctometerwert bei 60° F. (Analyst 54. 9—11. Jan.) GROSZFELD.

Rogelio Babuglia, Das Abbesche Befraktometer. Vereinfachte Interprelałion 
seiner Theorie. Hajidhabung des Apparaies. Anwendungen. Besehrcibung des A b b e - 
sehen Refraktometers u. Anweisung zu seinem Gebrauch. (Reyista Centro Estudiantes 
Farmacia Bioąuimica 17. 445—57. Sept. 1928.) WlLLSTAEDT.

John Albert Newton Friend und Erie George Kemp Pritshett, Stabilitat von 
Eerrosulfallósungen und ihre Anwendung zur Einstellung von Permanganat. Die Be- 
standigkeit von FeiS04-Lsgg. gegen Oxydation beim Einleiten eines langsamen Luft- 
stroms nimmt mit steigender Temp. (40—80°) u. steigender FeSO.,-Konz. ab, mit 
wachsendem Geh. an H 2S 04 zu. Erhohung der H 2S 04-Konz. iiber 2-n. hat nur noch 
geringen EinfluB. Zwischen der prozentualen Oxydation u. der FeS04-Konz. besteht 
annahernde Proportionalitat. Bei der Bereitung von FeS04-Lsgg. zur Einstellung 
von KMnOt -Lsgg. ist es nicht notig, zur Verhinderung des Eindringens von Luft 
beim Abkulilen das Ableitungsrohr des Auflosungskolbens in  Na,C03-Lsg. tauchen 
zu lassen, wenn man foJgendermaBen yerfiihrt: 1,4 g Fe genau bekannter Zus. werden 
mit 150—200 ccm 4-n. H2S 04 in einem m it Steigrohr yersehenen Kolben auf dem 
Wasserbad erwarmt, sof ort nach Auflosung des Fe rasch in W. abgekiihlt u. auf 
250 ccm aufgofiillt. Die Einstellung yon KM n04-Lsg. m it einer solchen FeS04-Lsg. 
u. mit Na-Oxalat stimmt auf 0,1% iiberein. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
3227—32. Dez. Birmingham, Techn. Coli.) K r u g e r .

H. A. Bahr, Einige Verbesserungen an gasanalytischen Apparaten. Einige t)bel- 
stande der Gasabsorptionspipetten werden geschildert u. einige prakt. erprobte Ab- 
anderungen angegeben. E in Orsatmodell fiir Gasanalysen einsehlieBlich H- u. Methan- 
best. wird besehrieben, m it dem eine sorgfaltige Vollgasanalyse in  20 Min. m it einer 
Genauigkeit von 0,1—0,2% gegeniiber den wahren Werten ausgefiihrt werden kann. 
{Chem. Fabrik 1929. 13—15. 9/1. Volklingen, Saar.) J u n g .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n is c h e  V e r b ln d u n g e n .
W. Garner, Anorganische Mikroanalyse. Ausfuhrlicher Oberblick iiber die 

Methoden der anorgan. Mikroanalyse unter Zuhilfenahme der Mikroskopie zur Iden- 
tifizierung der Salze u. Doppelsalze der hauptsachlichsten Metalle mit zahlreichen 
mikrophotograph. Schaubildern. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 357—62. 
410—14. Okt. 1928.) S ie b e r t .

A. Thurmer, Bestimmung und Trennung der Alkalien. Verss. iiber Verh. der 
Alkalichloride beim Gliihen ergaben, daB schon bei gelinder Hitze KC1 fliichtig ist, 
bei dunkler Rotglut yon beiden Chloriden ein Teil yerloren geht, bei hellcr Rotglut 
eine bedenkliche Abnahme stattfindet. Eingehend untersucht wurde ferner die Per- 
chloratmethode. NaC104 ist 11. in  96—99%ig. A. KC104 lost sich erst in  groBcrem 
Vol. u. allmahlieh ganz wenig. Die Trennung ist somit ąuantitatiy  moglich. Das 
NaC104 im F iltra t ist gut zu bestimmen, wenn im Olbad bei 80° der A. u. nachher 
bei 180° die Perchlorsaure abgedampft werden. Es is t zu empfehlen, das Perchlorat 
zu Chlorid zu reduzieren, Cl mit AgN03 zu bestimmen u. auf Na20  zu berechnen.
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[m Solinollyerf. kann oincs der beiden Metalle bestimmt, das andere aus der Differenz 
errcohnot werden. (Chom.-Ztg. 52. 974—75. 15/12. 1928.) J u n g .

F. Zambonini und V. Caglioti, Ober die quantitative speklroskojńsche Beslimmung 
kleiner Mengen Strontiwn, Barnim und Casium in Mineralien, Gesteinen, M imral- 
wtissern usw. Kloino Mengen Ba, Sr  u. Cs lassen sich durch Bcobachtung des Ver- 
soiiwindons bzw. Wiedorcrschoinons der Linien 553,5 m//, 662,7 mfi bzw. 455,5 m/i 
mit bofriedigonder Gonauigkeit quantitativ bestimmen. Bei Ba stort die Ggw. von 
Ca u. Sr nicht. Dio Sr-Best, wird durch Ba nicht beoinfluBt, wahrend groBo Mengen 
Ca dio Gonauigkeit horabsetzen. Anwendung der spektroskop. Methode auf den 
Anortit von den Monti della Ciacca (Atna) bestiitigt dio gravimetr. Analyse von 
STELLA S t a r r a b b a  (orhoblicho Mongen Sr, scheinbar vollkommene Abwesenheit 
Von Ba). Freio Siiuren dilrfen boi der spektr. Ba- u. Sr-Best. nicht zugegen sein. Die 
Cs-Bost. wird durch Li oder Rb nicht beeintrachtigt, K  stdrt. Die Yergleichslsg. 
muB daher ungofiihr denselben K-Geh. wio dio zu untersuohendo Lsg. besitzen. (Atti 
R. Aeoad, Linoei [Roma], Rend. [6] 8. 268—73. 1928. Neapel, Univ.) K r u g e r .

Oskar Meyer, Ober den heutigen Stand der Bcstimmung von Sauerstoff in  Stahl 
und Eisen. Zusammenfassendo Darst. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1273— 76. 95—98. 
1/12.1928. Aachen.) J u n g .

V. Marsson und L. W. Haase, Ober die Bestimmung des Bleis mit Hilfe von o-Oxy- 
chinolin. In  schwach ammoniakal. Lsg. kann man das Bleiion durch eine wss. oder 
alkoh. Lsg. von o-Oxychinolin ausfSllen. Die Fallung ist gelb u. schwer grobflockig. 
Bleiosyeliinolat ist in der Warme zll. Fiir gróBere Konzz. ist die Best. gut venvendbar, 
lK'i schr geringen Mengen aber infolge der lcichten Lóslichkeit in Ggw. eines ttber- 
sohusses von o*()xyohinolin, z. B. bei der Best. kleiner Pb-Mengen im W., ist der 
Fehler zu groB. Bericlite uber weitere Verss., die bereits im Gange sind, werden in 
Aussieht gestellt. (Chem.-Ztg. 52. 993— 995. 22/12. 192S. Berlin-Dahlem.) J u n g .

Alberto J. Folcini, Wirkung der komplezen Halogenide und Cyanide au f gewisse 
aromatische Diamine. Losliche Jodide geben mit Diaminen der Diphenylreihe bei 
Ggw. kleinster Mengen von Cu in tensir blaue, in W . unl. Ndd. (S p a c u , C. 1925. II. 
2283; F l e m in g , C. 1924. II. 1613). Yf. ha t untersucht, ob auch andere Halogenide 
die Rk. geben; er stellt fest. daB sie unter den Halogeniden nur vom Jodid gegeben 
wird. In  einer Yorhergehenden Mitt. (C. 1929. I . 562) war gezeigt worden, daB die 
Rk. auch von Rkodanid gegeben wird, sie tr itt  aber auch mit Cyanid ein. (Revista 
Centro Estudiantes Farmaeia Bioąuimica 17. 413—17. Aug. 192S. Buenos-Aires. 
Labor. f. org. Chem.) AYi l l s t a e d t .

O r s a n ts c h e  S u b s ta n z e n .
R. Goubau, Beitrag zur Mibroelementaranalyse. (Ygl. C. 1928- II. 1915.) Mit- 

teilungen uber die Technik der Wagung der Chlorcakium- u. Natronkalkróhren. Der 
Yf. ersetzt die Absorption von entstandenem W. u. der CO. durch eine Kondensation 
in abgekuhlten ROhren u. AYagung. Bei der Yerbrennung geht der durch konz. H 2S04. 
Katronkalk- u. Chlorealciumrohr gereinigte O. zuerst durch ein mit Platinsehnitzeln ge- 
ffilites rotgluhendes kurzes Quarzrohr. dann iiber einen Blasenzahler durch ein mit Silber- 
spŁralen gefulltes, mit fl. Os gekiihltes Rohr, dann folgt das Yerbrennungsrohr aus Quarz. 
an welehes sich die Kondensat ionsriłhren ansehlieBen, von denen das erste fur W. mit 
CO^-Sehnee-A.-Geimsch, das zweite mit fl. O. gefullt sind. (B u li. Soe. chim. Bel". 3™. 
335-—44. Okt. 192$. Gent, Univ.) '  B l o c h .

D. Y orlander, Das IHtuethylhydroresorciH ais Aldehydreage-ns und die Assimilaticn 
des Kchlćnsieffs, Der Yf. beanstandet. daB das von ihm entdeckte DimethYlhydro- 
resorein, ein Aldehydreagens, in  einem Buche von L. R o s e n th a le r  ais .JE rd jian n s  
Reagerts" bezeiełmet wird, u. daB ferner dieses Reagens. naehdem es von N eu b ek g  
u. RsiNFUKTH fur biolog. Zwecke Yerwendet worden ist. ais ,JDimedonverf. von 
N kvbekg u . R b i n f u r th "  bezeichnet wurde. (Ztschr. ansew. Chem. 42. 46— 47. 
12/1, Halle a. dLS.) '  JCNG.

P au l M ayer. Erste Bemerkitng zur rorsteheiiden Eekhtnuiiio>i D. Yorlanders. Die 
vo» Y o riA n o s s  (vorst. Ref.) erhober.en Yontiirfe werden. zuriickgewiesen mit der 
Begrtoslttng, daB erstens ein. Untersehied zwischen der Brauchbarkeit eines Reagenses- 
Zttm Naehweis eines KOrpers in  v itro  u. der Anwendung zur biolog. Abfangung von 
Dttrehgangsgliedern im Stoffwechsel tier. u. pflanzlicher Zeilen testeh t. u. daB es 
sweitens nicht moglieh sei, in  einem Referat iifcer biolog. Ergebcisse jede damit zc- 
saiutneuhaiigende Literatur zu zitiere--. (Ztschr. angew. Cfcera. 42. 4>. 121.1 JUNG-
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C. Neuberg, Zweite Bemerkung zur vorstehenden Reklamation D. Vorlańders. Der 
Vf. weist auf den Unterscbied zwisehen der rein chem. Entdcckung V o r l a n d e r s , 
der Anwendung des Dimethylhydroresorcins ais Aldehydreagena, u. der Anwendung 
dieses Reagenses fiir biolog. Naehweise hin u. weist ferner die von VORIANDER gegen 
die Veroffentliehungen in der L iteratur erhobenen Vorwiirfe zuriick. (Ztschr. angew. 
Chem. 42. 48. 12/1.) JUNG.

Ivan Marek, Beitrag zur Bestimmung des Schwefels in  organischen Substanzen. 
(Buli. Soc. ehim. Franco [4] 43. 1406—08. Dez. 1928. — C. 1928. I . 551.) Lb.

J. Schwaibold, Ober eine neue Methode zur Bestimmung von Jod (Halogen) in  
organischer Substanz. Der Vf. hat eine Methode zur Best. von Jod in organ. Sub
stanz mit geringem Halogengeh. ausgearbeitet, bei der dio Substanz in trockenem 
Zustand in einem geeigneten App. in reinem Sauerstoff verbrannt wird u. das mit 
den entstehenden Verbrennungsgasen entweichende Jod abgefangen wird. (Chem.- 
Ztg. 53. 22—23. 5/1. Weihcnstephan.) J u n g .

Charles Ambrose Adams und John Ralph Nicholls, Die Analyse von Aceton, 
Athylalkohol und Isopropylalkohol enthaltenden Mischungen. Vcrgleichende Werte 
fiir D. u. Brechungszahl m it dem Eintauehrefraktometer fiir CH3OH, A., n-Propyl-, 
Isopropylalkohol u. Aceton. Bei nicht iiber 10 Vol.-°/0 dieser Stoffe in wss. Mischungen 
addieren sieh die Werte der Einzelbestandteile. Zur Best. des Acetons wurde das 
Verf. von P e n z o l d  (1885), tJberfuhrung in Indigo m it o-Nitrobenzaldehyd, aus- 
gebaut: Hochstens 0,02 g Aceton mit W. auf 10 ccm bringen, dazu 1 ecm einer l% ig. 
frischen Lsg. yon o-Nitrobenzaldehyd in 50%ig. A., mischen, 0,5 ccm 30%ig. NaOH 
zusetzen, naeh 15 Min. m it auf gleiche Weise behandelten Verglciehslsgg. aus Aceton 
ycrgleichen: gelbe bis grunblaue Farbung. — Isopropylalkohol wird zuvor in Aceton 
iibergefiihrt: Von der auf 10 Vol.-°/0 A. gebrachten Lsg. 10 ccm -j- 5 ccm gesatt. 
Bromwasser 3— 6 Stdn. oder uber Nacht kiihl u. dunkel stehen lassen, dann 1 ccm 
l% ig. Lsg. von o-Nitrobenzaldehyd zufugen, dazu 2 ccm 30%ig. NaOH naeh 15 Min. 
mit aus 2,5 ccm Isopropylalkohol in 100 ccm 10%ig. A. durch Yerdiinnung m it 
10%ig. A. bereiteten Vergleichslsgg. vergleichen. Propylalkohol stort hierbei, bei 
dessen Ggw. naeh Oxydation m it H 2Cr04 Destillat prufen. — Quantitative Oxydation 
von A. zu Essigsaure, Isopropylalkohol zu Aceton (keine Zers. bereits yorhandenen 
Acetons) gelang wie folgt: l i g .  m it hochstens 1,5 g Isopropylalkohol in 800-ccm- 
Kolben m it W. auf etwa 100 ccm bringen, dazu 100 ccm Oxydationsgemisch (10 g 
K2Cr20 , +  25 cem H2S04 auf 100 cem), yerkorken u. 25— 30 Min. stehen lassen. 
Dann m it UbersehuB yon FeSO,, yersetzen, m it Dampf dest. Im  Destillat Essigsaure 
unter Zusatz yon 10—20 g NaCl u. festem Phenolphthalein titrieren. Daraus Aceton 
nochmals dest. u. durch Messung der D. oder colorimetr. wio oben bestimmen. — 
n-Propylalkohol wird teils zu Propionsiiure, teils zu Essigsaure oxydiert, stórt also 
bei der Best. des A. (Analyst 54. 2—9. Jan.) G r o s z f k l d .

I. Tananajew, Ober die Zusammensetzung des Niederschlags, der bei der Ein- 
wirkung von gelbem Blutlaugensalz auf Calciumsahe in  Gegenwart von Essigsaure ent- 
steht. (Jo u rn . R u ss . phys.-chem . G es. [ru ss .]  60. 905—08. 1928. — C. 1928. I I . 
590.) ~ G o i n k i s .

P. Budników, V er gleiche der Analysenterfahren des Kalium-Ferrocyanids. (Jo u rn . 
R u ss . phys.-chem . Ges. [russ .] 60. 1159—64. 1928. — C. 1928. II . 276.) Go in k is .

M. Wagenaar, Mikrochemische Reaktionen auf Theobrcmin. Zusamrnenstellung 
u. Besprechung der wichtigsten Rkk. Grenzempfindlichkeit 1:1000: Die Rk. mit 
Br2-Lsg., KSb-Jodid, J 2-Lsg., K-Bi-Lsg., gehemmt durch Mineralsauren, HgCl2; 1:100: 
Prazipitation, AuCl3, AgN03. (Pharmac. Weekbl. 66. 1—5. 5/1.) G r o s z f e l d .

M. Wagenaar, Mikrochemische Reaktionen auf Coffein. Besprechung der in 
Frage kommenden Rkk. u. dereń Empfindlichkeit. Am wertyollsten sind die Rk. mit 
HgCl2 u. die mit J  in  CsJ, dann folgt die m it AuC13, Krystallisation durch Aufaalzen, 
sehlieBlich Rk. m it Br2, K-Bi-Jodid u. K-Sb-Jodid. Wenig W ert haben die Rkk. mit 
AgN03 u. PtCl4. (Pharmac. Weekbl. 65. 1334—39. 29/12. 1928. Rotterdam.) Gd.

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Winifred Mary Clifford und Vernon Henry Mottram, Die Bestimmung von 

Camosin. Carnosin gibt m it Diazobenzolsulfosaure eine Farbung, die colorimetr. 
m it Kongorot u. Methylorange verglichen werden kann. Der Fehler betrug weniger 
ais l°/0. — Bei den versehiedenen Muskeln desselben Tieres oder bei yerschiedenen 
Tieren der gleichen Spezies bing die farbstoffbildende Substanz von der Musfcelmaeso
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ab, d. h. der Geh. an Carnosin ist konstant fiir eine gegebcne Menge. — Bei versehiedenen 
Spezies bestcht diese Konstanz nicht, wie der Vergleich von Katzen- u. Hundemuskeln 
ergab. (Biochemical Journ. 22. 1246—52. 1928. London, King’s Coli. of Honschold 
ans Soc. Science.) F. M u l l e r .

Alfred Hamlin Washburn, Eine mit Wrighta Farbung kombinierte Peroxydase- 
Fdrbung von Blutausstrichen. Farbung der Peroxydasegranula m it einer Benzidin- 
Fuchsinfarbe m it Zusatz von Nitroprussidnatrium u. H ,0 2, Entfarben m it 95% A., 
Nachfarben mit Wrightfarbe. Genauc Besclireibung der Technik, dereń Befolgung 
fiir gute Resultate wichtig ist. In  so gefarbten Blutpraparaten kann Peroxydascrk. 
u. Differenzierung des weiBen Blutbildes erm ittclt werden. (Journ. Lab. clin. Med. 
14. 246—50. Dez. 1928. San Francisco, Univ. of California, Med. School Dep. of 
Pediatr.) M e i e r .

S. van Creveld, Die Beslimmung des Lamlosegehalts in  kleinen Blutmengen. 
Die EnteiweiBung des Blutcs erfolgt nach SCHENCK, indem zu 1 ccm Blut 1 ccm 
4%ig. HC1 u. unter kraftigem Schiitteln langsam 2 ccm 5%ig. HgCl2 gegeben werden. 
Zu 1 ccm des F iltrats werden 0,1 ccm Diphenylaminlsg. (20%ig. inabsol. A.) u. 1 ccm 
25%ig. HC1 gefiigt u. die Mischung 15 Blin. auf dem W.-Bad erhitzt. Der entstehende 
blaue Farbstoff wird m it 2,5 ccm Amylalkohol ausgeschiittelt u. die Farbung mit 
ebenso behandelten Vergleichsproben von Blut verglichen, denen bekannto Lavulose- 
mengen zugesetzt wurden. (Arch. Nśerland. Physiol. Homme Animaux 13. 521—33. 
1/10. 1928. Amsterdam, Labor. de Pathol., Univ.) WADEHN.

D. Bogen, Adrenalinbestimmung im  defibrinierien Blut mittels eines isolierten 
Darmabschnittes. Der Nachweis von Adrenalin liiBt sich durch die lahmende Wrkg. 
am Katzendarm bis zu Konz. von 1: 30 Millionen in defibriniertem Blut erbringen. 
Hundeblut ist wegen groBer UnrcgelmaBigkeit im Effekt ungeeignet. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 63. "783—91. 13/12. 1928. Leningrad, Lab. der psychiatr. K linik der 
militar.-med. Akademie.) Me i e r .

Beaumont S. Cornell, Exakte colorimetrische Technik zur Bestimmung von 
Chólesterin im  Blut und Geweben. (Vgl. C. 1929. I. 1119.) Blutcholesterin: Extraktion 
m it A.-A. u. CHC13, LlEBERMANNsche Rk. in einem Tcil des eingedampftcn Extrakts, 
zur Gleichmachung der Farbę Entwicklung dcrselben 45 Min. bei 3°. Gewebe: Auf- 
schlieBen in  2%  NaOH, Extraktion mit A. im Schutteltrichter u. in der Zentrifuge, 
sonst wic oben. Methode gibt dann gleiclimaBige Farbung, Fehlerbreite ca. 2%. (Journ. 
Lab. clin. Med. 14. 251—57. Dez. 1928. Toronto.) M e i e r .

John Alexander Milroy, Eine Mikromethode zur Bestimmung der Fett- und 
Lipoidkorper im Blut. Alle Fettsaure enthaltenden Blutbestandteile werden ver- 
seift u. das gebildete Verseifungsprod. wird colorimetr. nach Farbung m it Nilblau 
im Vergleich zu einer Lsg. von reiner Palmitinsaure bestimmt. — Die Fette u. Lipoide 
wurden aus 0,1 ccm Blut durch A. u. A. extrahiert, 2 ccm des F iltrats m it 0,5 ccm 
1/10-n. alkoh. Kalilauge in der Warme verseift u. bei 80—85° die letzten Spuren A. 
entfernt. Nach Ansauern des trockenen Ruckstandes m it 0,1 ccm einfacli mol. Phosphor- 
saure wurde m it 10 ccm bei 50— 60° sd. PAe. extrahiert u. dann bei 75— 80° abgedampft. 
Zum Riickstand wird eine Lsg. von Nilblau zugesetzt u. nun m it Palmitinsaurelsgg. 
in bestimmter Konz. vcrglicłien. — AuBer diesem Gcsamtfettsauregeh. des Blutes 
wurde auch N eutralfett bestimmt. (Biochemical Journ. 22. 1206— 11. 1928. Belfast, 
J .  C. W h i t e , Dcpt. of Biochem.) F. Mu l l e r .

Ludwig Heilmeyer und Bernhard Wappler, Klinische Farbmessungen. VI. Mitt. 
Die ncrmale Serumfarbe. (V. vgl. C. 1928. II . 474.) Die Extinktionskoeffizienten 
werden fiir das menschliche Serum in Rot, Grim u. Blau bestimmt. An der Farbung 
ist das Bilirubin hauptsachlich beteiligt. Die Extinktionskoeffizienten in R ot u. Grun 
werden durch Hamolvse u. Lipamie gestort. (Ztschr. ges. exp. Med. 63. 630— 42. 
13/12. 1928. Jena, Med. Klinik.) Me i e r .

Hanns Will, Harnzuckerbestimmung mittels Garróhrchen. Vf. fiihrt Zuckerbestst. 
in  Traubenzuckerlsg. u. Zuckerharnen mit Hilfe folgender Garróhrchen aus: 1. Gewóhn- 
liches Einhorn-Saccharometer, 2. Saccharometer nach FlEBIG, 3. verbesserter Einhorn- 
Saccharometcr, 4. Saccharometer nach Dr. T h . LOHNSTEIN (kleines Modeli), 5. Pra- 
zisionssaccharometer nach L o h k STEIN fiir unverdiinnte Urine m it Hg-Indicator 
(groBes Modeli), 6. verbesserter Saccharometer nach LOHNSTEIN mit Glycerinindicator. 
Der Zuckergeh. wurde zur Kontrolle auch im Polarimeter bestimmt. Vf. kommt zu 
dem Ergebnis, daB nur 5. zurerlassige Resultate gibt. Auf einige zu Fehlresultaten
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Veranlassung gobendo Gcfahrenpunkte wird hingewiesen (6 Tabellen). (Apoth.-Ztg. 44. 
5 6 -5 9 . 12/1.) A. Mu l l e r .

A. Heiduschka, Nachweis von Arsen in  Leichenaschen. Zu der Veróffentlichung 
von P o p p  (C. 1928. U . 1132) bemerkt der Vf., daB der Nachweis einer As-Vergiftung 
in  Leichenaschen nicht cinwandfrei móglich soi, weil dio Móglichkeit der Zufiihrung 
von As bei einer Leichenverbrennung von auBcn her besteht. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 1286. 1/12. 1928.) J u n g .

Nelson W. Barker, Celluloidkorrosiónstechnik zur TJntersućhung normaler und 
pathologischer Anderungen der Nierenarterien. Die Arterien wurden dureh Fiillung 
mit Celluloid unter Druck dargestellt, das Nierengewebe wird dureh HC1 aufgel. Es 
wird nur die Verzweigung der GefaBo erhalten, anatom. Feststellungen lassen sich 
nicht machen, da auch die Arterienwand aufgelóst wird. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 
257—60. Dez. 1928. Rochester, Minnesota, Mayo Clinic. Section of Pathol. Ana
tom.) M e i e r .

Lad. Ekkert, Beitrag zu den Beaktionen des Nouokains und dessen Unterscheidung 
von Gocain, Alypin, Holocain und Stovain. Novocain gibt in alkal. Lsg. m it J  Jodoform- 
rk., mit ZnCl2 u. p-Dimethylaminobenzaldchyd-H2S04 gelbe bis biehromatrote 
Farbungen; m it Furfurol-BLSO., oder -H3P 0 4 oder m it alkoh. Furfurollsg. allein pracht- 
volle violettrote, purpurrote Farbungen. Letzterc Rkk. (mit Furfurol) werden von 
Cocain, /3-Eucain, Alypin, Holocain u. Stovain nicht gegeben. Empfindlichkeit 0,0001 g 
Novocain. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 616— 17. Budapcst, Univ.) H a rm s .

A. Tschirch und H. Fliick, Ober den Nachweis des Sterculiagummis (Indischer 
Traganth) im  Traganthpulver. Mit den bisher bekannten Rkk. zum Nachweis von 
Sterculiagummi im Traganthpulver is t mit Sichcrheit eine Falschung nicht naehweisbar. 
Yff. versuchten in den Gallertzentren — nach P e y e r  wahrscheinlich Plasmareste —, 
Peroxydascn nachzuweisen, u. glauben bei folgender Versuchsanordnung noch eine 
Beimiscliung von 10°/o Sterculiagummi im Traganth sicher erkennen zu kónnen: 20 ccm 
frische, k. bereitete, 1%'g- Lsg. von Traganth, m it je 0,5 ccm H 20 2 u. l% ig. Benzidin- 
lsg. versetzt, schiitteln; es diirfen sich nach 15 Min. nicht zahlreichc blaue Flóekchen 
zeigen. (Pharmac. Acta Helv. 3. 151—53. 29/12. 1928. Bern, Pharm. Inst., 
Univ.) ________________  A. Mu l l e r .

H. Lambourne and J. A. Mitchell, Volumetric analysis for interm ediate studenta. New York: 
Oxford 1928. (72 S.) 12°. Lw. 75 c.

D. P. Smith and H. K. Miller, An introduetion to qualitative chemical analysis and the 
related chemical principlcs. New York: Mc Graw-Hill 1928. (275 S.) 8°. (In ternat’1 
chemical ser.) Lw. S 2.25.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgetncine cliem ische Technologie.

Ch. H. Butcher, Chemisch-technische Kalkulationen. V. Mitt. Kondensałions- 
und Kuhlanlagen. (IV. vgl. C. 1928. II. 376.) Fortsetzung der 1. c. referierten Arbeit. 
(Ind. Chemist chem. Manufactnrer 4. 199—200. 1928.) SlEBERT.

Ch. H. Butcher, Chemisch-technische Kalkulationen. VI. u. VII. Mitt. liauch- 
gase und Abwarme in  der Trocken- und Calcinierungspraxis. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Vf. besprieht die warmewirtschaftlichen Verhiiltnissc bei der Nutzbarmachung von 
Iiauchgasen in Trockenanlagen mit Berechnungen u. Kalkulationsbeispielen. (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 4. 355— 56. 415—17. Okt. 1928.) S i e b e r t .

Karl Klemm, Die Mawald-W&lz-Kolbenpumpe. Die im Original abgebildete 
MAWALD-S-Pumpe saugt ohne FuB- u . Druckventil iiber 9 mm an u . druckt bis zu 
20 a t. Sie kann direkt mit dcm Elektromotor gekuppelt werden, arbeitet vollkommen 
stoB- sowie schaumfrei u. wird dureh wechselnde Fórderhóhe oder Druckzahl in  ihrer 
proportionalen Lcistung nicht beeinflufit. Hersteller ist die Pumpcnfabrik W a l d a u  
m . b. H., Rheinbach bei Bonn. (Chem.-Ztg. 52. 985— 86. 19/12. 1928. Dresden- 
Coschiitz.) J u n g .

Oskar Kron, Ein neuer Grofibehalter. Beschreibung einer neuen Bauart von recht- 
eekigen Grofibehaltern, die aus einzelnen Einheitsplatten zusammengeschraubt w erden . 
E s wird auf die Vorziige dieser GroBbehalter fiir die chem. Industrie hingewieseń. 
(Chem. Fabrik 1929. 15—16. 9/1. Berlin.) J u n g .
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Fr. Heinrich und F. Petzold, Tantal ais Werkstoff fiir chemische Apparate. 
Bericht iiber die chem. Angreifbarkeit von Ta an Hand des Schrifttums u. eigener 
Verss. (bearbeitet von S c h u t h ). (Chem. Fabrik 1928. 689—91. 5/12. 1928. Dort
mund.) J u n g .

Felix Singer, Ober die Verwendung von Schamotte, Steinzeug und Porzellan ais 
Werkstoffe der chemischen Industrie. Vortrag. (Chem. Fabrik 1928. 680—82. 691 
bis 692. 28/11. Charlottenburg.) JUNG.

Felix Hebler, Mahlvorrichtungen zur Kolloidisierung in  technischer und wirt- 
schaftlicher Hinsicht. K rit. Betrachtung der zur mechan. Dispergierung zur Ver- 
fiigung stehenden Zcrkleinerungsmaschinen m it hoher u. niedriger Tourenzahl, wie 
Kugcl- u. Schlagkreuzmiihlen, m it besonderer Berticksichtigung der Kolloidmiihlen. 
(Farben-Ztg. 34. 834—36. 5/1.) S ie b e r t .

R.Darbord, Manometer aus Quecksilber und Ol. Um Drucke zwischen einigen 
mm u. cm m it groBerer Genauigkeit messen zu konnen ais mit den gewóhnlichen 
Manometern, konstruierte Vf. ein U-fórmiges Manometer, dessen offener Schenkel 
verjiingt is t u. der iiber dem Quecksilber Ol enthalt. Die Quecksilberoberflachen 
in beiden Schenkeln sind gleich u. groB im Verhaltnis zur freien Obcrflache des iiber- 
geschichteten Oles. Die Empfindlichkeit ist ungefahr proportional: d/D  +  2 s /S ,  
wenn d u. D dio spezif. Gewichte von 01 u. Quecksilber, s u. S  die Oberflachen des 
Oles bzw. Quecksilbers im Manometer sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
50—52. 2/1.1928.) R e i n i c k e .

Pierre ver Eecke, Das Verfahren Cottrell-Moeller. Ausfuhrliche Bespreehung des 
COTTRELL-MOELLER-Verf. zur Reinigung von Abgasen u. Dampfen mittels des elektr. 
Stromes. (Buli. Fćdćrat. Ind. chim. Belg. 7. 293—305. 341—64. 389— 402. 1928. 
Antwerpen.) JUNG.

Hans Melhardt, Die Wandstarkenberechnung druckbeanspruchter Gefdfie aus 
Schu-eiPstahl-, FluPslahl-, Kupfer- und Aluminiumblech im  Apparatebau. Fortsetzung 
u. SchluB der C. 1928. I I . 2175 referierten Arbeit. (Chem. Apparatur 15. 207—10. 
243—46. 10/11.1928.) S i e b e r t .

L. Silberstein, Quantitative Beziehungen im Gegenstrcnnunschproze/3. (Journ. 
Franklin Inst, 206. 703. Nov. 1928. — C. 1928. II. 2494.) L e s z y n s k i .

Hans Wollenberg, Zur Leistungssteigerung von Verdampfem und Warmeaus- 
tauschem. Die Leistung kann durch Einbau kleiner Spiralen an der Eintrittsseite 
des stromenden Gutes bedeutend erhoht werden, weil hierdurch an Stelle der geraden 
Durchlaufbewegung ein wirbelartiger Lauf stattfindet u. ein verbesserter Warme- 
austausch. E in weiterer Vorteil liegt in der Reinhaltung der Rohre von Kesselstein 
u. Sehmutzteilchen. Hersteller der Spiralen ist die Firm a O. WOLLENBERG. Berlin 
NW 87. (Chem.-Ztg. 52. 915. 24/11. 1928. Berlin.) J u n g .

Stanniolfabrik Burgdorf, A.-G., Burgdorf, Schweiz, Gegen organische Sauren 
widerstandsfahiger Yerpackungsstoff, bestehend aus m it reinem Harz iiberzogenen 
Stanniolfolien. (Schwz. P. 128 942 vom 17/6. 1927, ausg. 16/10. 1928.) K a u s c h .

F. E. Smith, London, A. P. H. Desborough, W. T. Thomson, H. F. Reynolds 
und E. W. Blair, Wareham, Dorsetshire, Mischtn fliefiender Flussigkeiten. Man bildet 
aus einer der Fil. eine dunne Schicht (Film) oder einen diinnen Strahl u. laBt auf diesen 
einen Strom oder eine Schicht (Film) der anderen FI. einwirken. (E. P. 299 942 vom 
26/8. 1927, ausg. 29/11. 1928.) K a u s c h .

Maschinenfabrik Bnckan R. Woli Akt.-Ges., Magdeburg, Drehzellenfilter mit 
beheizten Zellenwanden, dad. gek., daB Absaugeleitungen fiir das Niederschlagswasser 
nur in der Periode ihres tiefsten Standcs unter SaugwTkg. stehen, dagegen wahrend 
der iibrigen Zeit selbsttatig abgeschlossen sind. (D. R. P. 470 276 K I. 12d vom 28/5. 
1925, ausg. 9/1. 1929.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin-Siidende), Elektrische Gasreinigungtmilage m it Niederschlagselektroden 
gemaB D. R. P. 43S972, 1. gek. durch eine Vorr., die den in den schlitzartigen Offnungen 
sich festsetzenden Staub in das Innere der Kastenelektrode hineintreibt. — 2. gek- 
durch eine Vorr., durch welche die Elektrode zunachst langsam in der Richtung der 
Gasstromung, dann aber rasch zuriiekbewegt wird, so daB der in den Schlitzoffnungen 
sitzende Staub in  die Kastenelektrode hineinfallt. — 3. gek. dureh eine Schlagrorr., 
dio bei der raschen Ruckbewegung der Elektrode diese derart erschuttert, daB der in  
den Schlitzoffnungen sitzende Staub sich leicht ablost. — 4. gek. durch eine Sehlag-
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vorr., die die Elektrodo beim Beginn der Riickbewogung einmalig erschuttort. — 5. dad. 
gek., daB die Schlago der Schlagvorr. etwa senkrecht zur Elektrodenoberfliiche ge- 
richtet sind. (D .R . P . 469 652 KI. 12e vom 19/12. 1925, ausg. 18/12. 1928. Zus. zu 
.D. R. P. 438972; C. 1927. I. 1195.) K a d sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Gastrennung durcli Ver- 
fliissigung. Man gowinnt H 2 aus Gemischon m it CH, oder leiehten KW-stoffen u. 
Katalysatorgiften durch Kiihlen bis iiber den Verflussigungspunkt dor H 2 u. unter 
den der anderen Bostandteile boi tlbordruek, wiiseht das Gas durch das fl. auf diese 
Weise erzeugte Kondensat u. loitot es durch eine vorgekiihlte hochporóse M. (E. P.
299 588 vom 29/9. 1927, ausg. 22/11. 1928.) K a u sc h .

Dryice Corp. of America, New York, Festmachen von Kohlendioxyd in Form 
groBer Błocko. Man bringt die fl. CO. unter cinem Druck von 1500—2500 Pfd. auf 
den Quadratzoll zum Gafrieren. Die Fl. wird kontinuierlich etwa bei der Gefriertemp. 
in  die Gefrierkammcr gepumpt. (E. P . 298792 vom 15/11. 1927, ausg. 8/11. 
1928.) _ K a u sch .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Spengler, 
Neubabelsberg, Otto Beurlen, Dessau, und Rudolf Weidenhagen, Berlin-Sehoneberg). 
Trocken- urid Mahltrommel fiir  feuchtes Gut m it einem durch Frischdampf boheiztem 
Heizmantel, dad. gek., daB der Heizmantel die Trommel allseitig geschlossen umgibt. 
(D. R. P. 470 308 KI. 82a vom 25/9. 1925, ausg. 11/1. 1929.) K a u sc h .

Edouard Charles Krebs, Odo, Eindampfapparat m it einem oder mehrcren aus 
rohrfórmigen Heizelementen aufgebauten schwingbaren Heizkorpern, 1. dad. gek., 
daB die Heizkorper, welohe in  an sioh bekannter Weise um eine an den Enden derselben 
liegendo, durch Dampfzufuhrung u. Kondenswasserablauf des Heizkórpers gehendc 
Aehse drehbar sind, bei geschlossonem Vordampfer nach aufwarts gegen bzw. iiber 
die Oberflache derF l. geschwungen werden konnen. — 2. dad. gek., daB die Heizkorper 
in  solcher gegenseitigen Lage angeordnet sind, daB die einzeinen Rohre eines Heiz- 
korpers unterhalb der Fl. in sehr geringen Abstand von den einzelnon Heizrohren eines 
oder mehrerer anderer Heizkorper gebracht werden konnen, wahrend die Rohre jedes 
Heizkórpers einen solchen gegenseitigen Abstand haben, daB sie in geschwungener 
Lage des Heizkórpers bequem gereinigt werden konnen. (D. R. P. 470 182 KI. 12a 
vom 26/9. 1924, ausg. 7/1. 1929. N. Prior. 1/10. 1923.) K a u SCH.

Hugo Reik, Wien, Vakuum-Destillierblase. Die im Innem  zweckmaBig exzentr. 
eum Mantel angeordnsten, ringfdrmigen oder polygonalen Versteifungen werden in 
solcher Hóhe vom Mantel durch Zwischenglieder in Abstand gehalten, daB in dem 
entsprechenden Zwischenraume erforderliohenfalls Dampfyerteilungsrohre angeordnet 
werden konnen u. ein volliges Entleoren des Riickstandes moglieh ist. (Oe. P. 111850 
vom 4/10. 1926, ausg. 27/12. 1928.) K a u sc h .

Otto C. Trautmann, New York, Saurekonzentrationskammer m it Feuerbiichse, 
Heiząuello u. Abzug der Heizgase. Sie besitzt Regelungsvorr., einen geneigten Kanał, 
der die Feuerbiichso u. den Abzug verbindet, oino Anzahl von Konzentrationsriiumen 
m it wagerecht sich crstreckenden Rohrteilen in dem Feuergaskanal, Vorr. zum Vor- 
warmen der Sauro u. eine Offnung in jedem Konzentrationsraum fur das Abfiihren 
der Dampfe. (A. P . 1695  619 vom 15/4. 1927, ausg. 18/12. 1928.) K a u sch .

Diccionario Teenológieo Hispanoamerieano. Red. por la Union Internaeional Hispano- 
americano de Bibliografia y Tecnologfa Cientificas. VoI. II. Acteonia-Ala. Madrid: 
Arto y Ciencia 1928. (S. 145—288) 4°. Ptas. 12.—.

II. G ew erbehygiene; Rettungswesen.
Max Griinewald, Die ges u ndhe i t.s schód igende Wirkung giftiger Gase und Dampfe. 

Ubcrsicht iiber die Art der Einw. giftiger Gase u. Dampfe auf den menschlichen Orga
nismus u. iiber GegenmaBnahmen bei Vergiftungserscheinungen. (Ztschr. ges. SchieB- 
n. Sprengstoffwesen 23. 407—08. Nov. 1928.) F . B e c k e r .

Floret, Arztliche Gutachten iiber gewerbliche Vergiftungen. I. Nacherkrankungen 
nach akuter Vergiflung mit nitrosen Gasen. Gutachten iiber einen Todesfall infolge 
Nacherkrankung nach akuter Vergiftung mit nitrosen Gasen. (Zentralblatt Gewerbe
hygiene Unfallverhiit. 15. 370— 72. Doz. 1928. Elberfeld.) JUNG.

Floret, Arztliche Gutachten uber gewerbliche Yergiftungen. II. Chronische Queck- 
silbervergiftung. Gutachten iiber einen Fali von Hg- Yergiftung, die bei einem
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Arboiter boi der Darst. cincr Seifo mit Hg-lialtigen Vcrbb. auftrat. (Zentralblatt 
Gowcrbohygiono Unfallverhut. 15. 372—73. Doz. 1928. Elberfeld.) J ung .

Koelscll, Gciccrbliche Ycrgiflung durch Acrolein. Boricht iiber zwoi Pallo von 
ukutor AcroU\ńvergiJtung, dio dndurch entstanden sind, daB in einem Oltransport- 
wagen, der vorher Rttbol onthaltcn hatte, SchwciBarbeiten ausgefiihrt werden muCten. 
Eu wird auf dio Notwendigkeit hingewiesen, zu solchen Arbeiten Atmungshelme unter 
Frisohluftzufilhrung zu yerwenden. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 15.
353—54. Dez. 1928. Miinchen.) J u ng .

W. R. H. Kranenburg und H. Peeters, Chronisclie Benzolvergiflung. Beriebt 
iiber chroń. Benzolvcrgiftw>gcn durch Vcrwendung von benzolhaltigen Lacken beim 
Emailliorcn der Fliigcl u. Rumpfo der Flugzeuge. Ummantelung der Fliigel u. Rumpfc 
unter goniigender Absaugung der Dampfe bictet keine Schwierigkeit u. verhindert 
Vergiftungen. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 15. 358. Dez. 1928.) JUNG.

G. Siebert, Gesundheitsschadigungen durch Lack-Losungsmitleł. Yf. bespricht die 
physiolog. Wrkgg. der hauptsachlichsten in der Zaciindustrie zur Verwendung ge- 
langenden Losungsmittel. (Ztschr. angew. Chem. 42. 17—19. 5/1.) S i e b e r t .

L. J. D. Healy, Chcmischc Gcsundheitsschddigungen in  der G-ummiindustric. Vf. 
berichtet iiber Unterss. des H e a l t h  H a z a r d  C o m m i t t e e  o f  t h e  R u b b e r  
S o o t i o n d e s N a t i o n a l S a f e t y C o u n c i l u .  maoht auf die Giftwrkg. einiger 
Vulkanisationsbeschleunigcr u. Antioxydationsmittel aufmerksam: ,.Ago-ritc powder“ =  
Phcnyl-fi-naphlhylamin u. „Age-ritc-resin“ , Aldol-a-naphthylamin entbaltend, vor- 
sielitig zu handhaben. „Autox“ , cnthalt p-Aminophctwl, crzcugt leiclite Hautentzundung 
„Ncozone", ein Gcmisch von PJienyl-a-naphłhylamin, m-Tohjldiamin u. Wachs, un- 
gefShrlieh lici vorsichtiger Handhabung. „Oxynone“ , ein Aminderiv., yorsichtig zu 
handhaben (Dermatitis). darf nicht eingeatmet werden. „Resistose“ , ein Aldehyd- 
kondensationsprod., ungefahrlich. „Stabilit.,, Diphenylatiiylendiamin, schwacb giftig. 
„V. G. B .'\  Acctaldchyd-z-naphthylamin, schwach giftig (Dermatitis); darf nicht ein
geatmet werden. (Chem. metallurg. Engin. 85. 621—22. Okt. 192S. Cudahy, Wiss.) Ju .

Weidinann. & Tittel, Basel (Sehweiz), FcuerldschmilUl, bestchcnd aus Na-Bi- 
earbonat, gelóschtem Kalk, XH4-Bicarbonat, Bolus, erentl. A12( S 0 4)3 u. einer organ. 
Saure, wie Citronen-. Wein- oder (u.) Phosphorsaure. — Es werden yermisclit z. B. 
1S% NaHCOs, 18% Ća (OH)„ 5%  N H^HCO,. 1S% Bolus. 19,5% WeinsaUre u. 21,5% 
Cittonensaure. — 18.5% XaHC03, 18,5% Ca(OH).,. 5%  XH4-HC03, 18% Bolus, 20,5% 
W ansauro u. 19,5% H-PO.,. — '23%  XaHC03, 13% Ca(OH).,, 5%  NH4-HCOs, 18% 
Bolus, 21,4% A1s( Ś 0 4)3 u . 19,6% Weinsaure. (Schwz. P. 127 885 vom 10/4. 1926,
ausg. 17/9. 192S.) ___  M. F. Mu ller .

3H. E lektrotechnik.
A. Herberholz. Ekilrischs Gliih- und Sarłcofcn, 1'herblick uber Widerstands- 

5fcn fiir hohere Tempp. nacli Tamki.E (SlEMENS-Ztschr. 192S. 162). (Chem. Fabrik 
192S. 717—1S. 19/12. 192S. Dortmund.)  ̂ J u n g .

A. Salmony. AY:;« zur skiigen U.Y.-Besirahhtng iwi FiSssighatcn. Beschreibung 
eines neuen Bcstrahluncsapp. fiir Laboratorien u. Krankenhauser unter Anwendung 
von Bestrahhmgszcllen nacli Dr. ScHOLL, bei welchem sieh wahrend der Bestrahlungs- 
dauer die FI. dauernd in einem gescklossenen System unter dem Drucke eines in- 
differenten Gases befindet. (Chem. Fabrik 52. 955—56. 8/12.1928. Berlin.) J u n g .

Western Electric Co.. New York, ubert. \~on: Earl Grover Stnrdevant. Oak Park, 
Illinois, V. St. A.. Ekitrische IsclUrrrMssc. i A. P.  16S7 525 vom 9/12. 1924. ausg. 
16/10. 192& — C. 1926. I I . 3070 [E. P. 353856].) F r a n z . ~

Koppers Co., ubert. von: Frederick W. Śperr jr., Pittsburgh, Pennsyl-ran., 
Peekrcrlyhn-.ęt. Man nuscht Pech mit Koksldsehe von der Yerkohlung yon Kohle a . 
cm  boi Yerkoknngstempp. im wesentliehen unschraelzbares Prod. (Bauxit) ti. unter- 
wirft das Geraisch der Yerkokung. Man erhalt so ein Prod.. das zur Herst. von Ekiiroden  
fur elektr. Ofen Yerwendung finden kann. (A. P . 1694  S00 vom 10/11. 1919, aussr. 
11/12. I92a) '  ̂ K a u s c h .

J. F. Monnot. London, E kliro icn  fS r  alhaJiscJit Sammlsr. Die Elektroden be
stehen aiis gelochtcn Stahlrohnen, wielche gcffillt sind jnit abwechselnden Lasren von 
N i(O H \ u. gelochtem Blattnickel. Letztere K>s.itzen etwas groSeren Durehmesser ais
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die Sfcahlrohro, bo daB ihre Riinder sich beim Zusammenpressen der Fiillung fost an 
dereń Innenwandunganlegen. (E. P. 297 996 vom 4/11. 1927, ausg. 25/10. 1928.) K uh.

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, Kanada, iibcrt von: John Wesley 
Marden, East Orango, und John Edward Conley, Denver, V. St. A., Elekłronen 
aussendende Massen. (Can. P. 266710 vom 24/3. 1924, ausg. 14/12. 1926. — C. 1926. 
I. 1004 [D. R. P. 420 581].) K u h l in g -.

Patent-Treuhand Ges. fiir Elektrische Gliihlampen, Berlin, Elektrische Gleich- 
richłer. 2 Platten aus verschiedenen leitenden Stoffen werden in Beruhrung gebracht 
u. gegcbenenfalls oiner Hitze-, Druck- oder einor Behandlung m it Gleich- oder Weehsel- 
strómen unterworfen, welche, unter Bldg. einor schlecht leitenden Zwischenschicht 
reagieren. Z. B. werdęn Platten aus Pb u. CuJ, welches iibersehussiges J Ł enthalt, 
yerbunden, woboi P b J2 entsteht, oder P b 0 2- u. P latten aus W20 5 oder W 02, aus denen 
sich PbWO., bildet. (E. P. 297 822 vom 29/8. 1928, Auszug veróff. 21/11. 1928. Prior. 
30/9. 1927.) K u h l in g .

V . Anorganische Industrie.
— , Die Fabrikation von Salpetersaure nach Fauser. Mitteilungen von Einzelheiten 

iiber die Ammoniakoxydation nach F a u se r , Verf., Apparatur u. EinfluB des Druckes. 
(Metallborse 18. 2305. 2358—60. Okt. 1928.) B lo ch .

M. Rakusin, Das Calcinieren von Metallsalzhydraten in  Theorie und Praxis. 
(Vgl. C. 1927. II. 2259.) Besprcchung der Caleination, d. i. Dehydratation ( =  Ent- 
fernung des Krystallwassers) obcrhalb 100° u. der Rehydratation von Nałriumborat 
u. dessen Hydraten, u. von Borax. (Metallborse 18. 2357—58. 24/10. 1928. Moskau.) B l.

W. Althammer, Betrachtungen zur IIcip- und Kaltzersetzung von Carnallit, zugleich 
ein Beiłrag zur Kcnntnis der Wilsonregel. Auf Grund bekannten Zahlenmaterials 
wird rechner. die Zers. des Carnallits unter Abscheidung von KC1, welche techn. An
wendung findet, unter Yerschiedenen Arbeitsbedingungen untersucht. Bei der zuerst 
behandelten hr-iGen Zers. wird der EinfluB des Geh. der Ansatzlaugen an jedem der 
Salze KC1, MgCU u. MgSO.j, sowie der Zus. solcher an KC1, NaCl, MgS04 gesatt. Laugen 
versehiedenen MgCl2-Geh. u. der Zers.-Temp. auf die Mengenverhaltnisse von Ausgangs- 
u. Endprodd. des Prozesses ermittelt. ISIit Riickficht auf die Kalimagnesia- u. Sulfat- 
laugen werden bei der k. Zers. auch die bei der h. auBer Betracht gelassenen hóheren 
MgSO.,-Gehalto der Ansatzlaugen berueksichtigt u. im AnschluB daran die Frage 
erórtert, welche Mengen dieser im Sulfatbetrieb bei einer gewissen Prod. fallenden 
Laugen beim k. Zorsetzen des Carnallits untergebracht werden kónnen. Vf. besohaftigt 
sich hicrauf mit der WlLSON-Regel (VAN’T H o f f , Ozcan. Salzablagerung II . Braun- 
sehweig 1909. S. 33) u. leitet dic Ersatzzahl MgCL: K2C12, dereń Temp.-Abhangigkeit 
u. Geltungsbereich ab. In  einem Anhang begriindet er seine Ansieht, daB es kaum 
móglich ist, aus dem Analysenresultat fiir Salz u. Lauge rechner. die Frage zu ent- 
scheiden, ob in dem Salzgemisch, das bei der k. Zers. des Carnallits erhalten wird, 
das SO., ais Bittersalz oder Sehónit yorliegt. (Mitt. Kali-Forschungs-Anst. 1928- 
21—51. Salzwedel.) F k ie d r ic h .

Gosta Angel, Die mechanischen Chlorkalkkammern „System Backman“. Be- 
schreibung u. Abbildungen von BACKMAN-Anlagen nach den neuesten K onstruk- 
tionen. (Chem.-Ztg. 52. 962— 64. 12/12. 1928.) J u n g .

M. Nekritsch, Darslellung kiinsllicher Blcicherden. Durch Einw. von A12(S04)3 
auf Na2Si03 werden Ndd. von hohem Adsorptionsvermćgen fiir Gase u. Dampfe 
erzeugt. Dieso Ndd. geben ihr A1,03 nicht vollstandig an Sauren ab u. zeigen eine 
kryat. Struktur. Ih r Verh. ais Reingungsmittel fiir Ole u. ihr Adsorptionsvermogen, 
sowie die Schwankungen des A120 3- u. IIjO-Geh. erinnern an die Eigg. der natiirlichen 
Bentonite. Sie sind ais wasserhalfige Al-Silieate von der ungcfiihren Zus. A150 3- 
7 S i02-n HfO anzusprechen. (Ztschr. anorg. allg. Chem. 177. 86— 90. 3/12.1928. 
Charków, Techn. Inst., Lab. f. Mincralchem.) RABINOWITSCH.

Great Western Electro Chemical Co., San Francisco, ubert. Yon: Wilhelm 
Hirschkind, Antioch und Carl W. Schedler, Berkeley, Califom., Salzsaure. Man 
leitet Wasserdampf u. Cl2 durch h. Kohle: C +  2 H ,0  - f  2 Cl2 =  4 HC1 -f- C02. (A. P.
1 659 552 vom 14/9. 1925, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, ubert. von; Walter H. Kniskem, 
Syracuse, V. St. A., Ammoniaksynlhese. (A. P. 1690 585 vom 16/8.1923, ausg. 
6/11. 1928. — C. 1925. I. 558 [E . P. 220 655].) K u h l in g .
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Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, iibert. yon: Birgor Fjeld Hal- 
V O rsen , Oslo, Reinigung von Gasen fiir die Ammoniakerzeugung. (A. P. 1694 594 
vom 3/2. 1927, aus". 11/12. 1928. N. Prior. 25/2. 1926. — C. 1927. I. 3123.) K a u s c h .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm, Konzentrieren von 
Salpetersaure mittels P>06, dad. gek., daB das P„0o in Brikettform ver\vendet wird 
(D. R. P. 470 430 K I. 12i vom 11/3. 1928, ausgr 12/1. 1929. Scliwed. Prior. 18/6.
1927.) K a u s c h .

Federal Phosphorus Co., Birmingham, Alabama, iibert. yon: Albert Noble, 
Anniston Alabama, Phosphorsdure. Phosphatgestein, S i02 u. C sind in einem Schacht 
iiber dem Herdo einer Erhitzungskammer untergebracht u. Luft wird nach unten 
durch die M. geleitet. Diese oxydiert dio P-haltigen Gase aus der Erhitzungskammer. 
(A. P. 1695 558 vom 29/2. 1924, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges... Frankfurt a. M., Ammoniumphosphat. Man 
behandelt CaH (PO )2 oder CaHPO, m it NH3 oder NH ,C03 in Ggw. von W., wobei 
man eine Lsg. von (NH|)3PO| u. Ca3(PO )2 erhalt, letztercs wird in die zuerst genannten 
Salze wieder tibergefuhrt. (E. P. 299 796 vom 29/6*1927, ausg. 29/11. 1928.) K a u s c h .

Henry Blumenfeld jr., Los Angeles, Californ., Borverbińdungen. K ernit, der 
m it Colemanit u. Ulexit vergesellschaftet in Californien yorkommt, wird zwecks Er- 
zeugung von Alkalimetaboratlsgg. m it einer Alkalilsg. (Na,C03) behandelt. (A. P.
1696 075 vom 24/10. 1927, ausg. 18/12. 1928.) '  K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stówener, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von stark adsorbierender Kieselsaure. Abanderung 
des Verf. nach D. R. I?. 428041, 1. dad. gek., daB man von einer auf dem Weg iiber 
ein homogenes Sol erhaltcnen S i02-Gallerte ausgeht u. diese ohnc yorhergehendes Ab- 
pressen der FI. mechan. behandelt u. eventuell der nachfolgenden Trocknung eine 
Formung yorangehen laBt. — 2. dad. gek., daB auf die mechan. Behandlung ein Pressen 
oder Kornen der M. folgt. (D. R. P. 469 653 KI. 12i vom 3/3. 1927, ausg. 17/12. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 428041; C. 1926. II. 237.) K a u s c h .

L. Wickenden, New York und S. A. W. Okell, Tyrone, Pennsylyan., Aklive 
Kóhle. Man yerwendet einen elektr. Ofen, in den das C-haltige Materiał durch eine 
der Elektroden eingefuhrt u. hoch (800—900°) erhitzt wird in Ggw. cincs Gases, worauf 
eine zweite Erhitzung (350—500°) in einem elektr. Ofen in Ggw. von Luft o. dgl. 
erfolgt. (E. P. 300 146 vom 5/7. 1927, ausg. 6/12. 1928.) K a u s c h .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Akiive Kohle. (Holi. P. 
18900 yom 19/11. 1921, ausg. 15/11. 1928. — C. 1925- II. 84 [E. P. 230293].) K a u s c h .

TJrbain Corp., Delaware, iibert. von: Edouard Urbain, Paris, Aktives Kohle- 
mineralprodukt. (A. P. 1 689 647 vom 5/5. 1926, ausg. 30/10. 1928. F. Prior. 25/6.
1925. — C. 1926. II. 2103 [E. U r b a in ].) K a u s c h .

D. A. Pritchard, Sandwich, Ontario, Canada und United Alkali Co., Ltd., 
Liyerpool, Reinigen von kanstischen Alkalien, wie solche aus elektrolyt. Zellen kommen, 
vom NaCl durch Verdampfen u. Zusatz von Sulfaten (Na2S04) oder H 2SO,. (E. P.
299 995 vom 21/10. 1927, ausg. 29/11. 1928.) ‘ K a u sch .

Wolf Johannes Muller, Wien, und Friedrich Klema. Modling, Alkalisulfide.
Na„S04 wird, m it Kohle u. fertigem Na2S gemischt, bei unterhalb 850° erhitzt. (Oe. P. 
n i  8 3 8  vom 27/5. 1927, ausg. 27/12.* 1928.) K a u s c h .

Aktiebolaget Termolit, iibert. yon: Aktiebolaget Malmó Glasbruk,Limhamn, 
Schweden, Wasserglas in  Kugel- oder Tropfenform. Wasserglaslsgg. werden getrocknet, 
um feste Massen zu erzielen, die gekornt werden u. dann m it einer h. Flachę unter 
Bewegung in Beruhrung kommen. Man kann auch fl. Wasserglas durch Siebo tropfen 
lassen u. trocknen. (E. P. 300 141 vom 5/11. 1928, Auszug veróff. 31/12. 1928. Prior. 
5/11. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Tonerde. Ton, Phonolit, 
Lencit werden m it H 2SO, oder Gemischen dieser m it HC1 behandelt, die erhaltene 
Lsg. ^yi^d yom Unlosliehen getrennt u. yerdampft m it einer der H2SO, aąuiyalenten 
Menge NaCl. Der Ruckstand wird (im Drehofen) auf 700° mit Heizgasen im Gleichstrom 
flieBend erhitzt. Dabei wird HC1 ausgetrieben u. die gesinterte M. wird auf 1000° 
m it Kohle erhitzt. Man erhalt dann Na„S, Natriumaluminat u. etwas Na2C03.(E. P.
300 184 vom 4/8. 1927, ausg. 6/12. 1928.) K a u s c h .

Elektrizitatswerk Lonza, Schweiz, Tonerde auf eleklrothermischem Wege. Um
zu yermeiden, daB boi der zu schnellen Beschickung der m it einem UbcrschuB 
an .Red.-Mittel yersetztcn Rohstoffe ein teilweises Festwerden der M. ein tritt, fiihrt



1 9 2 9 . I . HVJ. G l a s ; K kra .m ik ; Z e m e n t ; B a c s io f f e . 1 1 4 1

man anfangs dem Ofen weniger Red.-Mittel (Kohle) zu, ais zur Red. der Verunrcinigungen 
des Ausgangsmatorials erforderlieh ist, wodurch man eine leiclit fl. Schmclze von 
niedrigem F. erhalt, u. steigert nach u. nach den Zusatz der Kohle in der Weise, daB 
z. B. zu Anfang des zweiten Drittels der Beschickung ein DberschuB an Kohle yor- 
handen ist. Gegen Ende der Beschickung wird ein magnet. Schwermctall oder soine 
Verbb. zugesetzt, z. B. Fe-haltige Mineralien, die arm an Si u. Ti sind, eyentl. obenfalls 
in Mischung m it Kohle. (Vgl. hierzu auch F. P. 641 805 u. 642 200; C. 1929. I. 296. 
937.) (F. P. 641 692 vom 30/9. 1927, ausg. 8/8. 1928. D. Prior. 14/1. 1927.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wasser- und oxyd- 
freier Cldoride (MgCL). Kurzes Ref. nach F. P. 632503; C. 1928 .1. 2119. Naclizutragen 
ist folgendes: Ais Ausgangsstoffe des Verf. dienen die naturlichen oder kiinstlielien 
wasserhaltigen Chloride oder Doppelchloride, wclehe beim Entwassern durch Erhitzen 
einer Zers. in Oxyd u. HC1 untcrliegen. — Bei Venvendung von Cl2 ais chloridbildendem 
Mittel der Schmelze, welclie das Oxyd von Yornhorein, oder durch Zers. eines oxyd- 
bildenden Chlorids enthalt, mengt man in an sich bekannter Weise C in einer reaktions- 
fahigen Form bei. — Die z. B. aus Koks geeigneter Kornung bestehenden Fullkorpcr 
des Rieselturms dienen ais W iderstand einer elektr. Heizung. (Oe. P. 111549 yom 
23/3. 1927, aiisg. 10/12. 1928. D. Priorr. 29/5. u. 3/6. 1926.) S c h a l l .

Titanium Pigment Co., Inc., New York, iibert. von: Louis E. Barton uml 
Charles J. Kinzie, Niagara Falls, N. Y., Titanoxyd. Ti-Fe-Erze werden m it S 2SO, 
u. Alkalisulfat erhitzt, die Reaktionsmasse wird in W. gelóst u. aus der Lsg. Ti O, ge- 
wonnen. (A. P. 1695 270 vom 16/2. 1925, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

Reginald Hill Monk, Montreal, Quebec, Canada, Tilanoxyd. R utił usw. wird 
nach Entfernung der Verunreinigungcn u. eines groBen Teiles des Fe m it Alkalisulfat 
u. H 2S 0 4 gemischt u. auf 320—300° erhitzt, bis ein fester Kuchen entsteht, der gekuhlt 
u. gemahlen wird. (A. P. 1 695 341 yom 7/7. 1926, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

VI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
R. H. Crist, Vltraviolettdurchldssigkeit eines neuen Fensterglasersalzes. Unters. 

von Aldur, eines Kondensationsprod. von Formaldehyd u. Harnstoff. Durchlassig- 
keit fiir

Weilenliinge m//: 254 270 313 365 436 615
Durchlassigkeit % : 48 56 68 74 80 93

Naehlassen der Durchlassigkeit bei 254 nacb 18-std. Bestrahlung auf 40%, bei 302 
keine Anderung. (Ind. ongin. Chem. 20. 1367. Dez. 1928. New York, Columbia 
Univ.) G r o s z f e l d .

Walter Obst, Zement ais Farbstoff. Zement, der die Luft abschlieBt, ist ein 
gutes Rostschutzmittel fiir eingebettetes Eisen. Ais Rostschutzfarbe kann Zement 
mit Magermilch yerwendet werden, wobei sich ein Kalkcasein bildet. Zement kann 
auch mit Kalkfarbe oder mit Farbstoffen zusammen yerwendet werden. (Zement 17. 
1837—38. 20/12. 1928.) Sa l m a n g .

J. S. Rogers, Feinheit und verwerlbarer Kalkgehall von cliemischen Atzkalksorten. 
Von 17 Proben liefen durch Sieb Nr. 200 nach dem Loschen 5 Proben m it 90% u. 
dariiber, 4 Proben mit 80— 90%. Die yerwertbare Alkalitat lag zwischen 49,3— 97,1%, 
der Gesamt-CaO-Geh. zwischen 92,70—98,90%. (Ind. engin. Chem. 20- 1355—56. 
Dez. 1928. Washington, Bureau of Standards.) GROSZFELD.

D. A. Moulton, Feuerfeste Stoffe ais Morlel zum Aufmauern feuerfester Stehie. 
Die Kegelschmelzpunkte yon Mischungen yon Ton mit Portlandzement, Kalk, Asbest, 
Wasserglas, Salz u. Carborund werden angegeben. Vf. empfiehlt schlaekenfreie, ge- 
brauclite zerkleinerto Schamottesteine, die mit wenig Acąuacryptit oder dem ihm 
ilhnlichen Bentonit angemacht werden. Beide Stoffe erniedrigen den Kegelsclimelz- 
punkt yerhaltnismaBig wenig. (Trans, ceramic. Soe. 27. 329— 34. 1928.) Sa ł m a n g .

J. Kreidl, Wien, Getriibte Emaillen oder Gldser. Den Ansatzen zur Herst. yon 
Emaillen oder Glas werden Stoffe zugesetzt, welche beim Sehmelzen der Ansatze Gase 
entwickeln, die sich in der Sehmelze fein yerteilen. Geeignete Zusatze sind organ. 
Stoffe, wie Essig- oder Ameisensaure, Naphthol, Starkę, Mehl, halborgan. Stoffe, wie 
essig- oder ameisensaure Metallsalze, organ. Verbb. des Sn, Ti, Zr oder Sb, Mischungen 
yon Kohle u. Osydationsmitteln, Metalle, Metalloide o. dgl. Es sollen solehe Verbb. 
bzw. solehe Mengen der Zusatze yerwendet werden, daB der nacb dem Sehmelzen yer- 
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bleibcnde Iliickstand nur gcring ist. (E. PP. 297 724 vom 23/1. 1928, 297 725 vom 
24/1. 1928 u. 297 737 vom 21/9. 1928, Auszug yeróff. 21/11. 1928. Prior. 26/9.
1927.) K u h l in g . 

Corning Glass Works, iibert. von: H. P. Hood, Corning, V. St. A., Fur ullra-
violelte Strahlen durclilassige Glaser. Das zur Herst. der Glaser verwendctc S i02 soli 
frci sein von Fe u. Ti. Es wird aus Quarz gcwonnen, welchcr zu diesem Zweck gemahlen 
u. m it HC1 ausgelaugt oder auf SiF., verarbeitet wird, das mittels W. zers. wird. Bei 
der Herst. borhaltigcr Glaser wird dic Menge des B so gewahlt, daB der Geb. des. Er; 
zeugnisses an S i02 wenigstens 5-mal so groB ist ais der an B20 3. Die Summo des vor- 
handenen S i02 u. B20 3 soli das 10—22-fache des Goli. an Alkalien betragen. Vorhandenes 
Fo kann auch' durch Reduktionsmittel, wie Kohle unschadlich gemacht u. die durch 
die Einw. der Kohle entstandene gelbliche Fiirbnng durch ZnO boseitigt werden. Gliiser, 
welehe ihre Durchlassigkeit fiir ultrayiolette Strahlen ycrloren haben, gewinnen sic 
durch Erhitzen wieder. (E. P. 298 908 vom 15/10. 1928, Auszug veroff. 12/12. 1928. 
Prior. 15/10. 1927.) K u h lin g .

Baker & Co., Ltd. und J. F. Gimson. Śtoke-on-Trent, England, Keramisclie 
Erzeugnisse. Die geformtcn u. gegebenenfalls vorgebrannten keram. Stoffe werden 
entweder vor dem Fertigbrennen u. Glasiercn m it Einkerbuiigen u. dgl. yersehen u. 
m it keram. Farben bemalt oder zunachst glasicrt, bemalt u. dann fertig glasiert. 
(E. P. 2 9 8  0 1 8  vom 18/1. 1928, ausg. 25/10. 1928.) K u h l in g .

Urbain Bellony Voisin, Cette, iibert. von: Emile Marcel Roche. Castelnau- 
le-Lez, Frankrcich, Aluminiuinzement. (A. P. 1 6 8 9  891  vom 4/12. 1927, ausg. 30/10.
1928. F. Prior. 6/5. 1924. — C. 19 2 5 . I. 2721 [F. P. 583 555].) K u h l in g .

O. Simon und M. Kiiller. Berlin, Wasserdicliler MorUl u. dgl. Kalkstein, kalkiger 
oder toniger Mergel, Mischungen von Kalkstein u. Ton o. dgl. werden m it HC1 bo- 
liandelt, dic Erzeugnisse unter Erhitzen m it Paraffinol o. dgl. gemischt u. der M. Gips 
oder Mćirtel zugesetzt. (E. P. 298 034 yom 29/2. 1928, ausg. 25/10. 1928.) K u h lin g .

D. Macdonald und R. F. Macdonald, Śouthport, England, Bodenbelagmassen. 
S i02 oder kieselsaurereiche Stoffe werden m it Oxyden yerschicdener Elemente troeken 
gemischt, die Mischungen gcschniolzen u. nach dcm Erkalten auf passende KorngroBe 
yermahlcn. Die Erzeugnisse werden auf einen yorbereiteten StraBen- o. dgl. -grund 
aufgeschiittet, gewassert u. gewalzt. (E. P. 298 290 yom 15/7. 1927, ausg. 1/11, 
1928.) K u h l in g .

M. Hahn und K. B. Eisenberg, Berlin, Masse fiir Vibratioiisdampfmaschinen. 
Das Fundament von Vibrationsdampfmaschinen wird aus einer M. aus niclittrock- 
nendem Ol, Ton o. dgl. u. A1„03 hergestcllt. (E. P. 299 543 yom 9/8. 1927, ausg. 22/11. 
1928.) '  ' __________________ K a u sc h .

Eraail-Taschenbuch. 102S). 2 B;le. Bd. 1. 2. Ifebst Fachlitcratur-Verz. Berlin: Keramisclie 
Rundschau (Tonindustrie-Zcitg.) 192S. kl. S°.

1. Fachtechn. Bd. (VI, 122, 20S S.) Lw. — 2. Notizkalender (VIII, 122, 46, V III S.) 
L\v. — Fachliteratur-Verz. (XII, 52 S.) Gcli. — Lw. u. geh. M. 4.25; Ausland M. 4.75. 

Glas-Taschenbuck. 1929. 2 Bde. Bd. 1, 2. Nebst Fachlitcratur-Verz. Berlin: Keramisclie 
Rundschau (Tonindustrie-Żeitg.) 192S. kl. S°.

1. Fachtechn. Bd. (VI. 138,20S S.) Lw. — 2. Notizkalender. (VIII, 122,46, V III S.) 
Lw. — Fachlitcratur. (XII, 52 S.) Geh.

Froderick W. Taylor and others. Concrcte plain and rcinforced; A . 2. Xe\v York: Wiley 192S. 
(701 S.) S°. Lw. S 7.50.

VII. Agri kultur chem ie; Dungem ittel; Boden.
J. Frere, Die Fhiosilicate, ihre Amcendung zur Insckłenrerlilgung. Abhandlung 

iiber dio Eigg., tox. Wrkg. auf Insekten, Baktericn. Pflanzen, hóhere Ticre u. Menscheń 
u. iiber die Darst. der Fluosilicate. (Rcy. Produits chim. 31. 880—84.31/12.1928.) Ju n g .

J. Zaykowsky und A. Krasnokutska, Mineralernahrung der landwirlschaftlichen 
Tiere. H . Mitt. Dir Einflufl des CaCO3 auf die Enlwicklung der Kii Wer. (I. ygl. 
C. 1926 . I. 3099.) (Biochem. Ztschr. 202 . 239—45. 24/11. 1928. Leningrad, Land- 
wirtsch. Inst.) E jcgel.

F. Honcamp und W. Helms, Die Vericertung der Magermilch ais eiweipreiches 
Beifutler durch die Milchkuh. In  Gemeinschaft mit G. Kótter und A. Petermann. 
Aus den Yerss. ergab sich, daB Magermilch ein sehr brauchbares EiweiBfuttcrmittel 
fiir Milchyieh ist, aber gegeniiber Ólkuchcn u. Trockenschnitzeln keine wirtschaft-
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lichen Vorteilc bietet. Sie wird zweckniaBiger zur Aufzucht von Jungyieh u. im 
Schweinestall venvendet. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 502—12. 5/1. Rostoek, Land- 
wirtseh. Versuchsstation.) G r o s z f ELD.

R. Lucas, Vber eine Methode zur Bestimmung des Wassers in Kalksalpeter. Zur 
Erm ittlung des W.-Goli. in  Kalksalpeter eignet sich dic Methode von M a r k u SSON 
zur Best. des AV.-Geh. von Ólen, Dest. m it Xylol u. Best. des abgeschiedencn W. 
Man benutzt hierzu einen etwas modifiziertcn Soxhletapp. Das Verf. eignet sich fur 
Serienanalyscn. Es h a t sich auch bei der Best. des W. in ammonsalzhaltigen Kalk- 
gemischcn m it gróBerem W.-Geh. bewahrt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1367. 29/12. 
1928. Ludwigshafen.) J u n g .

K. Tarauow, Elektrodialytische Yersuclie mit Boden. Vf. elektrodialysiert Proben 
aus verschiedenen russ. Boden. Die Methode erweist sich geeignet zur Best. u. Aus- 
scheidung von Calcium, Magnesium u. Phosphorsaure. Die hygroskop. Eigg. der 
Erden werden dureh Elektrodialyse geschwacht. Im allgemeinen schcint diese Unters.- 
Methode nach Vff. iiber die Eigg. von Boden mannigfache Aufklarungcn geben zu 
kónnen. (Journ. chim. Ukrainę. Techn. Teil [russ.] 3. 89— 112. 1D28. Charków, Abt. 
f. Agr. Chem. der landwirtseh. Unters.-Station u. Abt. f. wissenscli. Unters. d. Agi'. 
Lehranst.) G u r IAN.

F. Uhde, Dortmund, Dungemittel. Bei der Bindung des NH3 bei der Herst. 
von Diingemitteln wird ein Teil des NH3 osydiert, um H N 03 zu bilden, um dam it das 
Rohphosphat zu behandeln u. darin (ias CaC03 in Ca(N03)2 uberzufiihren. (E. P.
299 896 vom 3/11. 1928, Auszug veróff. 28/12. 1928. Prior. 3/11. 1927.) K a u s o h .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz, tibert. von: Emil Molz, Halle a. S., 
Trockensaatgutbeizen. (A. P. 1685 715 vom 8/9. 1925, ausg. 25/9. 1928. D. Prior. 
24/9. 1925. —  C. 1928. I .  839.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Lommel 
und Heinrich Miinzel, Wiesdorf, Hermann Stotter und Berthold Wenk, Lererkusen), 
Verfaliren zum Sclmtz gegen Mottenfrap. (D. R. P. 469094 KI. 45 1 vom 14/7. 1926, 
ausg. 1/12. 1928. — C. 1929. I. 433 [E. P. 274425 u. F. P. 635973].) S c h o t t l a n d e r .

VIII. M etallurgie; M etallograpM e; M etallT rarbeitung.
Paul Graf, Die Warmeleitung von Graugup. Vf. crórtert die • jrschiedencn Formen 

des Warmeuberganges, gibt die Warmeleitzahlen von Metallen, u. berichtet iiber 
Verss. zur Feststellung der Warmeleitzahl von GrauguB. Der EinfluB der chem. Zus., 
der Hartę, des spezif. Gewichtes u. der Temp. werden betrachtet u. Angaben iiber dic 
Strahlungszalil von GuBeiscn gemacht. (Ciefierei-Ztg. 26. 45— 46.15/1. Miinchen.) Lii.

W. Tafel, H. Hanemann und A. Schneider, Die Rekrystalhsation beim ]Varm- 
walzen. Es wurden Verss. iiber die Rekrystallisation von weichem Stahl vorgenomincn, 
der bei Tempp. von 650—1200° verschieden stark gewalzt worden war. Die Ergebnisse 
wurden in ein Diagramm zusammengefaBt, das die Abhangigkeit von Temp., Druck 
u. KorngróBc darstellt. Die AusgangskorngroBe hat kcinen Einflu^, auf den Verlauf 
der Rekrystallisation nach dem Warmwalzcn. Eine eventuelle 1 ornyeięgroberiing 
des fertigen Stiickes liiingt daher lediglich yon Druck u. Temp. des letzten Walzstiches 
ab. (Stalli u. Eisen 49. 7— 12. 3/1. Berlin u. Breslau.) L u d e r .

R. Wasmuht und p. Oberhojfer, Ein Beitrag zur Kenntńis der Ehnschen Zemen- 
tntionsprobe. Es werden einige Vers.-Ergebnisse m it der EHNschen Zementations- 
probe mitgeteilt, die in  den letzten Jahren vielfach zur Feststellung der sogenannten 
,,Normalita,t“  oder ,,Anorm alitat“ von Stahl zur Anwendung gekommen ist. Ais 
Proben dienten niedriggckohlte, liochgekohlte Stalile, Chromst hl, Dynamobleche. 
Der Ausfall der Probe wird nicht eindeutig dureh gutes oder schlechtes Verh. bei der 
technolog. Priifung bzw. viel oder wenig O bestimmt, sondern es kónnen eine Reihe 
anderer Umstande ebenfalls wesentlichen EinfluB auf den Ausfall der Proben gewinnen, 
wio die A rt der Desosydation, Aufbau u. TeilchengróBe der Einsc.ilusse usw. (Stahl 
u. Eisen 49. 74—77. 17/1.) K a l p e r s .

J. Pomey und P. Voulet, Beitrag zur Studie der chromhaliięjen Dreistoffstahłe. 
Untersucht wurden die Umwandlungen in  Cr-Co- u. Cr-Ni-Stahlen. Der Umwandlungs- 
punkt A, kann auf ziemlich einfache Woise festgestellt werden, sei es m it Hilfe der 
magnet. Priifung, sei es m it dem Dilatometer nach C hf.YENARD. (Rev. Mćtallnrgie 
25. 665— 67. Dez. 1928.) K a l p e r s .
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Andre Michel und Pierre Benazet, Untersuchung eines Slahles mit 20%  Chrom. 
Der Stahl mit 0,54% C, 19% Cr u. 0,8% Ni wurde nach Hartungen im Olbade bei 
vcrschicdonen Tcmpp. bis 1250° u. nacli Anlassen nach diesen yerschiedenen Har- 
tungeii m it dem Diffcrentialdilatometer nach CHEVENARD, dann auf seine Hartę 
u. scin Kleingefuge untersuclit. Mit zunchmender Hartetemp. wird der Stahl mehr 
u. molu: austenit, u. er ist dies yollstandig nach H artung bei 1250°. Das Anlassen nach 
den verschiedenen Hartungen ergibt Anomalien bei 150°, 260° u, 000°. (Rev. Mćtal- 
lurgie 25 . 668. Dez. 1928.) ' K a l p e r s .

K. G. Brecht, R. Scherer und H. Hanemann, Untersitchungen an Wolfram- 
MagnetstM. Ein Stahl mit 0,67% C, 0,26% Si, 0,25% Mn, 0,01% P, 0,011% S,
0,40% Cr u. 6,62% W wurde planmaBig auf seine gunstigsten Gliih- u. Hartetempp. 
zur Erzielung gutcr Bearbeitbarkeit u. bester magnet. Eigg. gopriift. Proben, die vor 
der Hartung zwecks besserer Bearbeitbarkeit gegliiht wurden, zeigten geringere magnet. 
Eigg., was auf dio Ausseheidung von Zementit zuruckzufuhren ist. Sie miisscn daher 
langere Zeit auf der Hartetemp. gehalten werden, damit das Fe3C in Lsg. gehen kann. 
(Stahl u. Eisen 49 . 41—42. 10/1. Berlin u. Willicli.) L u d e r .

W. Schreck, Der heutige Stand des Elektroeisens. Vf. gibt eine allgemeine tlber- 
sicht iiber dio elektr. Ofen, ihro Zustellung, die Raffination des Pe, das Einschmelzen 
von Spanen, u. die Bedingungcn der Rentabilitat. Eine Rcihc von Abbildungen, 
Kurven- u. Zablentafelnsind beigefiigt. (GieBerei-Ztg. 26- 29—36.15/1. Halle a. S.) Lu.

Hoffmann, Uber das Wahverfahren. Vf. gibt eine tlbersicht iiber die yerschiedenen 
Yerff. fiir die Gewinnung yon ZnO aus Zn-annen Erzen u. anderen Stoffen u. erlautert 
im besonderen das neuerdings fiir diesen Zwcck ausgearbeitete Walzyerf. Die Yorgange 
im Drehrohrofen, die Betriebsbedingungen fiir eine gute Verfliichtigung des Zn u. 
die Vorteile des Walzyerf. werden eingehend erortert. Auch auf Pft-Erze ist das Verf. 
m it Erfolg ausgedehnt worden. (Metali u. Erz 26. 4—12. Jan. Clausthal.) L u d e r .

H. Goldmann. Der bolwianische Zinnerzbergbau und die Verhititung bolivianisclier 
Zimierze. Eine tJbcrsicht iiber die Fórderung u. Verarbeitung der boliyian. Sn-Erze. 
(Metali u. Erz 2 6 . 1—4. Jan . Harburg-Wilhelmsburg.) L u d e r .

W. Koster, biterkrystalline Korrosion des Nickels. Es wird die schadliehe Wrkg. 
des Ś  auf Ni erlautert, der durch S-haltige Gase in das Metali gelangt. Die Aufnabme 
des S erfolgt yorzugsweise liings der Korngrenzen u. bewirkt daher interkrystalline 
Sprodigkeit, so daB das Metali bei Bcarbeitung reiflt. Vf. hat diese Erscheinung der 
interkrystallinen Korrosion mikroskop, yerfolgt, u. erlautert an einigen Beispielen, 
wie peinlich in der Praxis jede Beriihrung des fl. oder erhitzten Ni mit S-haltigen Sub
stanzen yermieden werden muB. (Ztschr. Metallkunde 2 1 .19—21. Jan. Dortmund.) Lu.

H. Alterthum, Neueres iiber Molybdan und seine Yerwendung. Da Molybddn 
billiger gcwordcn ist, findet es in letzter Zeit immer mehr Yerwendung. Die Erze werden 
geróstet u. mit Soda ausgelaugt. Fiir die meisten Zwecke (ais Zusatz zum Stahl) wird 
Calciummolybdat ais Endprod. liergestellt. Dio scltenere elektrolyt. Rcinigung geschiebt 
mittels Blei- oder Grapbitanoden u. Kathoden aus Fe oder Al. Die Darst. yon Ferrro- 
molybdan, das neuerdings zur Zementation von Fe u. anderen Metallen benutzt wird, 
geschioht unter AusschhtB yon Kohlenstoff. In  der Elektrotechnik dient Mo in einigen 
Fallen ais Heizkórper in elektr. Vakuum- oder Niederdruckschmelzofen, ferner zur 
Herst. yon Gliilikathoden, insbesondere Gleichrichtern, u. ais Legierungsbestandt«il 
fur Thermoelemente. Fiir die Darst. des Molybddnsaurercagens sind neue Yorschriften 
ausgearbeitet; es wird jetzt auch zum Nachweis u. zur Unterscheidung yon Harzen 
venvondet. tjber dio Verwendung von Molybddnoxyd ais Katalysator ist nichts Neues 
bekannt goworden, jedo;h erobern sich Slo-Legierungen neue Anwendungsgebiete. 
Eine Lcgierung aus Mo (60%), Wo, P t, Cu, Ni dient ais Spitze yon Fullfederhaltern, 
Mo-Ni-Legierungen m it Si-Zusatz sind widcrstandsfahig gegen Chemikalien. Am meisten 
Mo wird zur Herst. yon Molybddnsiahl gebraucht, der sich durch ZerreiBfestigkeit, 
holien Schlagwert u. groBen Abnutzungswiderstand auszeichnet. Molybdanstahle 
werden fiir Kugellager, Walzenmaterial, Siederohre, in der Hoehdrucktechnik yer- 
wendet. Das Mo-haltige Toncan ist besonders widerstandsfahig gegen Rost u. Korrosion. 
(Ztschr. angew. Chem. 42. 2—11. 5/1. Berlin.) WlNKELMANN.

E. MaaB und W. Wiederholt, Untersuchungen iiber den Einflu/3 des Umschmelzens 
sowie des Walz- und Gliihprozesses auf Aluminium. An Al-Proben gleicher Ursprungs- 
zus. wurde der EinfluB yerschiedener Umschmelzbedingungen auf die chem. Zus., 
das spezif. Gewieht, die Brinellharte, die Tiefziehfiihigkeit, die Saurebestandigkeit, 
die ammoniakal. u. die oxyd. NaCl-Probe untersueht. In  gleicher Weise wurde der
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EinfluB yerschiedener Walz- u. Gliihbedingungen festgestellt. Unter anderem ergab 
sich, daB eine geringe Obcrhitzung bcim Umschmelzen unschadlich ist, daB auch der 
Zusatz groBer Mengen oinwandfreier Abfalle zum Rohmetall keine Verschlechterung 
nach sich zieht. Proben, die bei 450° wahrend 6 Stdn. ausgegliiht u. schnell abgekiihlt 
wurden, zeigten crhohte Korrosionsbestandigkeit, da durch solehen GliihprozeB be- 
kanntlich das freio Si aus dem Gefiige versc}iwindet. Die Versuchsergebnisse sind 
in Zahlentafeln zusammengesttllt. (Korrossion u. Metallschutz 4. 245— 51. 272— 77. 
Dez. 1928. Berlin.) L u d e r .

Ernst Stahl, Das Vanadium. Vf. beschreibt dic wichtigsten V-Erze u. dereń 
metallurg. Verarbeitung, sowie die Verwendung des V zur Herst. von Legierungcn 
(Stahlen). (Metallborse 18. 2833—34. 22/12. 1928. Berlin.) H e r z o g .

W. Graulich, Aus der Praxis der Elektrometallurgie des Goldes. Berechnungen 
fiir die elektrochcm. Goldraffination nach dem WOHLWILL-Verf. am prakt. Beispiel: 
Stromverbrauch u. Gesamtspannung, tagliche Goldniederschlagung, taglicher Gewichts- 
vcrlust der Anoden, Goldabnahme des Elektrolyten, Dauer der Belassung der Elek- 
troden im Bad, Zinsbelastung je kg Gold, rationello Bctriebsweise, Vorteile derElektro- 
lyse mit period. veranderlichem Gleichstrom (asymm. Wechselstrom). (Chem. Fabrik 
1928. 678—80. 28/11. Berlin.) J u n g .

N. T. Shaw, Shaw-Meiałl, ciii neues Lagermelall. Einige Angaben iiber ein Lager- 
metall aus Pb mit 50—80% Cu, das sich gut bewahrt haben soli. (GieBerei-Ztg. 26. 
50—51. 15/1. Berlin.) L u d e r .

Franz Skaupy, E in  neues Hartmetall. Hinweis auf dio neue, von Vf. in Gemein- 
schaft m it K. Schroter u. A. Fehse gefundene Legierung aus WC unter Zusatz 
von wenig Metali (Co) durch Zusammenfritten bereitet. Fest, wenig spróde, so hart, 
daB auch fiir Porzellan, Glas usw. geeignet, an Schneidleistung allcn bisher bekannten 
iiberlegen. (Umschau 33. 6. 5/1.) Gr o s z f e l d .

G. Sachs, Die Ermildung veredelbarer Aluminium- lValzleg ierungm. An Hand 
von Tabellen u. Schaubildern bespricht Vf. die Dauerfestigkeit yon veredelbaren Al- 
Legierimgen in ihren yerschiedenen Zustandcn. (Ztschr. Metallkunde 21. 27—29. 
Jan . Berlin-Dahlem.) L u d e r .

W. Fraenkel und L. Marx, Neuere Untersuchungen an vergiitbaren Al-Legierungen. 
Die Vergiitungserscheinungen der Al-Legierungen wurden an 5 Legierungen studiert, 
dio neben Al folgende Bostandteile hatten: 1. 4% Cu, 2. 4% Cu +  0,5% Mg, 3. 8% Zn,
4. 8% Zn +  0,5% Mg, 5. 8% Zn +  0,2% Li. Dabei wurden die Vergiitungsvorgange 
bei Zimmertcmp., bei 50, 100 u. 150° durch Messung der Hartę, Zugfestigkeit u.der 
elektr. Leitfahigkeit verfolgt. An Hand der Ergebnisse werden die Yergiitungstheorien 
Icritisiert. (Ztschr. Metallkunde 21. 2—5. Jan . Frankfurt a. M.) L u d e r .

W. Broniewski und B. Hackiewicz, Ober die Struktur der Ku-pfer-Zinmerbin- 
dungen. (R er. Mćtallurgie 25. 671—84. Dez. 1928. — C. 1929. I. 435.) K a l p e r s .

F. Eugene, Gluhanomalien in  Knpfer und Messing nach dem Kaltstrecken. Die 
Arbeit zerfiillt in  die Haupttoile: Beschreibung der Vers.-Einrichtungen fiir die 
Priifung der Anomalien des Cu u. Messings, erzielte Ergebnisse u. ilire Erklarung 
(Rev. Mćtallurgie 25. 685— 706. Dez. 1928.) K a l p e r s .

H. Obermiiller, Ober Schwindung und Lunkerung bei der Erstarrung metallischer
Schmelzen. Vf. beschreibt die Vorgange bei der Erstarrung von reinen Metallen, Eutek- 
tiken u. von Mischkrystallen u. dereń Zusammenhang mit der Schwindung u. Lunker- 
bldg. beim GieBen, woraus sich gewisse Gesichtspunktc fiir die Vermeidung bzw. Ver- 
minderung der Lunkerbldg. ergeben. Der Arbeit sind eine Reihe von Abbildungcn 
beigefiigt. (GieBerei-Ztg. 26. 41—44. 15/1. S tuttgart.) L u d e r .

W. Schreck, Das Reinigen der Metcdle. Enoiderung. Eine Auseinandersetzung 
mit. M. Schied uber die Wrkg. von Al-Yerunreinigungen in Bronzen. (Vgl. C. 1929. 
I .  798.) (Metali 1928. 205—07. 23il2. 1928. Berlin.) L u d e r .

L. Rostosky und E. Luder, PhysikaliscJi-cTiemische Grundlageu des Lótens. An 
einigen Schliffbildern werden die yerschiedenen Arten der beim Loten auftretenden 
Diffusion des fl. Lotes in  das feste Lotobjekt erórtert, u. an einem Beispiel gezeigt, 
daB auch dtu-ch Diffusion fester Korper haltbare Lotstellen erzielt werden konnen. 
(Ztschr. Metallkunde 21. 24—26. Jan . Berlin.) L u d e r .

— , Ober die Eigenschajten der Schnellote. Es werden die Erstarrungsverhaltnisse 
der bekannten niedrig schm. Legierungen aus Bi, Cd, Pb u. Sn  u. der EinfluB des Eg 
auf dieselben erlautert, ferner eine Tabelle ihrer ZerreiBfestigkeiten u. Dehnungen 
gegeben. (Metallborse 19. 91—92. 12/1. Berlin.) Lu d e r .
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F. Sauerwald, Einige neue Versuche zur Herstellung syntlietisćhęr Korper ans 
Mctallpuh-eni. Nach Yerss. von J. Hunczek. Bei der Erzeugung synthet. Korper 
durch Pressen von Cu- u. Fe-Pulver wurdc fcstgestellt, daB es yorteilhafter ist, das 
Pressen bei hoherer Temp. yorzunehmen, ais wic bisher iiblich. bei gewohnlichcr Temp. 
zu pressen u. darauf zu gliilien. (Ztschr. Metallkunde 21. 22—23. Jan. Breslau.) Lu.

W. van Wullen-Scholten. Die Yorbeliandlung von FAsenehklroden bei Korrosions- 
ver&ucJien. (Ygl. auch C. 1928. I. 2659.) Weehsel der Polaritiit beider Eisenelektroden 
eines galva». Elcmentcs wurdc auf die Vorbehahdlnng der Elektroden zurnekgefuhrt 
u. aufgeklort. Verss. zeigen, daB Sehmirgeln, Fcilen, Abspulen mit A. u. Liegen an 
der Luft Potentialo u. Stromriclitung im Element beeinflussen. Reinigungsmethode, 
dio auf das Potential nicht einwirkt, wird angefuhrt. (Korrosion u. Metallscliutz 4. 
265— 72. Dez. 1928. Dresden, Techn. Hoehseh., Inst. f. Elcktrochem.) W u-S cho l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. ar., Trennen fester Stoffe (wie 
Gangart u. Erz). .Alan gibt das zerkleinerte Gemisch auf ein Siebband ohne Ende 
u. blast Luft bindurch nach obon. (E. P. 299 936 vom 20/8. 1927, ausg. 29/11. 
1928.) K a u sc h .

Hampus Gustaf Emrik Cornelins, Stockholm. iibert. von: Henning Gustav 
Flodin, Roslags-Niisby. Schwcden, und Emil Gustaf Torvald Gustafsson, Stock- 
liolm, Kohlenstoffarme Metalle. (A. P. 1691273 vom 22/6. 1925, ausg. 13/11. 1928. 
Schwcd. Prior. 11/5. 1925. — C. 1926. II. 1579 [E. P. 252 017].) K u h l in g .

Hampus Gustaf Emrik Cornelius, iibert. von: Emil Gustaf Torvald Gustafs
son, Stockholm. Metallgeuinnung. (A. P. 1691439 vom 31/3.1926, ausg. 13/11.
192S. Schwcd. Prior. 16/5. 1925. — C'. 1926- II. 1579 [E. P. 252162].) K u h l i . \g .

Comptoir techniąue Albert Knaff & Leon Mayer, Luxemburg, Herstellung eines 
Futters fiir  Konverter und andere meiallurgische Ufen. (D. R. P. 469 863 K I. SOb vom
10/4. 1925, ausg. 27/12. 1928. — C. 1926- II. 638.) K u h l in g .

N. V. Handelmaatschappij Feriron, Rotterdam , Holland, iibert. yon: Tous- 
saint Levoz. Heer, Belgien, Reduliion von Eisenerzen. (A. P. 1689734 vom 16/2.
1924. ausg. 30/10. 1928 u. Oe. P. 111036 vom 30 1. 1924, ausg. 25/10. 192S. Big. 
Prior. 1/2. 1923. — C. 1924. I. 2818 [E. P. 210 795].) K u h l ix g .

Hampus Gustaf Emrik Cornelius, Stockholm, iibert, von: Henning Gustav 
Flodin. Roslags-NSsby, Schwcden. und Emil Gustaf Torvald Gustafsson, Stock- 
holm. Eisen und Eisenlegierungen. (A. P. 1691274 vom 22/6.1925. ausg. 13/11. 
1928. Schwcd. Prior. 26/5. 1925. — C. 1926. II. 1579 [E. P. 252 677].) K u iil in g .

New Jersey Zinc Co., New York, Zink. Bei der Dest. von Zn aus Mischungen 
zinkhaltigcr Rohstoffe m it Reduktionsmittel in senkrechten Retorten werden die 
letzteren aus einer gróBercn Anzahl ringformiger Teile aus feuerfestem Stoff, wie Car- 
borundum, A120 3, Zr02 oder gccigncten Silicaten hcrgestellt. welclie mittels Hohl-
stiicko fiir Zinkdampfe abgediehtet sind, dic m it Carborundumzement gefullt sind.
Die eutstandenen gas- oder dampffórniigen Rcduktionscrzeugnisse werden unter all- 
malilich steigendem Unterdruek abgcfiihrt. (E. PP. 29S 923 u. 29S 924 vom 8/7.
1927, ausg. 15/11. 192S.) K u h l in g .

E. A. Ashcroft, Dcvon, England, Zinn. Cassiterit wird mit gepulvertem Fe, Al, 
Mg oder gepulverten Legierungen von Fe u. Sn. Xi u. Sn oder Fe, Ni u. Sn auf Tempp. 
von z. B. nicht mehr ais 900° erhitzt, bei denen noch keine Sinterung oder Versehlaekung 
des Gutes crfolgt. (E. P. 297 7S4 vom 24/6. 1927. ausg. 25,10. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Eriinder: Paul Weise. 
Wiesdorf), Yerfahren zum Aufschlicjien ron Chromcrz. dad. gek., daB der Mischung 
von gemahlenem Cliromerz u. AufschluBmittel z. B. Alkaiiei', ein Gemisch von Fes0 3 
u. MgO zugesetzt wird. — Das aus F e ,0 3 u. MgO bestehende Gemisch wird durch Be- 
handlung des Auslaugeriickstandcs mit geringen Mengen H2S04 wieder zuriickgcwonnen 
u. vou neucm zum AufschlieBen yerwendet. — Bei dem Yerf. kann jedes beliebige 
Cr-Erz yerwendet werden, da freies MgO in Yerb. m it Fcs0 3 besser magert ais Fes0 3 
allein otler chem. Yerbb. aus MgO, A120 3 u. l l 2SiOs. Z. B. wird gemahlcnes Cr-Erz 
in solcher Mcnge m it Fe.,03 u. JlgO yersetzt. daB der ^ewunschte Lockerungszustand 
erreicht wirtl, sodann nach Zusatz \on  Alkalien wie iiblich erhitzt u. die Sehmelze mit
h. \Y. ausgelaugt. Der Ruckstand ist frei von A120 S u. HsSi03 u. bestcht aus F c.03. 
MgO u. unaiifgeschlóssenem Cr-Erz. Ist bei zu k. W. Al(OH's in den Nd. gelangt. so 
kann dieses durch geringe Mengen H»S04 leieht in Lsg. gcbracht werden. Der Laugen-



ruckstand wird wieder yerw endet. (D. R. P. 469 910 KI. 12m  vom 25/8. 1925, ausg. 
28/12. 1028.) _ S c h a l l .

Bell Telophone Laboratories, Inc., New York, Magnetische Legierungen. Aus 
40—60% Co u. 00—40% Fe besteliendo Legierungen werden zweeks ErhOhung ilirer 
Permeabilitat einer Hitzebehandlung unterzogen, z. B. werden aus gleiehen Teilen Co 
u. Fe bcstehende Legierungen 2—3 Stdn. bei ctwa 1100° gehalten u. dann langsam 
abgckublt. (E. P. 297 938 vom 29/8. 1927, ausg. 25/10. 1928.) K u h l i n g .

Karl Muller und Wilhelm Sander, Essen, Lagermetalle. (A. PP. 16 9 19 3 1 
vom 30/9. 1921. D. Prior. 1/10. 1920. — C. 1922. II . 322 [E. P. 109 703]; u. 1691932 
vom 2/9. 1922. 1). Prior. 15/9. 1921. — C. 1923. II. 140 [E. P. 180 058], ausg. 20/11. 
1928.) K u h l i n g .

Allied Process Corp., iibert. von: American Lurgi Corp.: New York, iibert.
von: Georg Welter, Frankfurt a. M., Lagermelalle. (Can. P. 266 897 vom 25/8. 
1925,' ausg. 21/12. 1926. —  C. 1928. I .  972.) K u h l i n g .

Ges. fiir Industriegasverwertung, Berlin, Metallbehandlung. Nach der Hitzc- 
beliandlung werden die Metalle m it den iiblichcn Abkulilimgsmittein, wic \V. u. Ol, 
oder fl. oder auf —140 bis —170° abgekuhlte gasfórmigc Luft abgekiihlt, u. die Dauer 
der Abkiihlung der Erhitzungsdauer gleich gemaeht. (E. P. 297 796 vom 23/8. 1928, 
Auszug vetoff. 21/11. 1928: Prioh 28/9. 1927.) K u h l i n g .

International Nickel Co., New York, Lolen von Gufieisen. Der yerwendete Lot- 
stab bestcht aus kohlenstoffarmen Eiscnlegierungen, welche bis zu 4 0 % , vorzugsweise 
5—20%  Ni enthalten. 5—5 0 %  des Ni kónnen durch Cu ersetzt sein. (E. P. 298 781 
vom 27/10. 1927, ausg. 8/11. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Oskar Spengler, 
Dessau, Lotmiliel. (A. P. 1691532 vom 13/7. 1925, ausg. 13/11.1928. D. Prior. 
24/9. 1924. — C. 1926. I. 1287 [E. P. 240 411].) ' K u h lin g .

Hall Research Corp., Chicago, ubert. von: Ray E. Hall, Eyanston, V. St. A., 
Rcgcne.rie.ren von elektrolytischen Biideni. In  elektrolyt. Badern wird die infolge Polari- 
sationsstroms unter die fiir den jeweiligen Zweck erfordcrliche Grenze gesunkene EK. 
dadurch erhoht, daB der Elektrolyt umgeriihrt wird. Die verwendete Yorr. setzt auf 
clektr. Wcgc selbsttiitig eine Ruhrvorr. in Tiitigkeit. (A. P. 1694 653 voin 14/10. 
1922, ausg. 11/12. 1928.) " K u h l i n g .

Ernest E. Fairbanks, The laboratory investigation of ores; a  sympoaium. New Y ork:
Mc Graw-Hill 1928. (202 S.) 8". Lw. $ 3.50.

Rśgnauld, Slćthodes ctProcódćs metallurciqucs. Paris: Gauthier-Villars e t Cie. 1929. (342 S.)
B r . : 60 fr.

IX. Organische Praparato.
— , Reinigung von Anthrucen mitlels Katalysatoren. Besprechung der Verff. zur 

Reinigung von Anthracen mittels Katalysatoren unter besonderer Bcrucksichtigung 
der Wrkg. der einzelnen zu diesem Zweck verwendeten Substanzcn. (Jfetallborse 
19. G— 8. 2/1.) J u n g .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. .Al.. HersleUung von neutralen 
Phosphorstiureeslern der alijihalisclien Alkohole. POCl3 u. prim. aliphat. Alkohole werden 
unter standiger Entfernung der entstehenden HC1 gegebenenfalls unter Anwendung 
eines Vakuums u. in Ggw. eines Lósungsm. u. eines metali. Katalysators, zur Rk. 
gebracht. — Man erliiilt so in einer Ausbeute von 85% aus n-Bulylalkohol reines Tri- 
n-butylphosphal; aus Isobutylalkohol 70% der Theorie an Triisobulylphosphat u. aus 
A.-Tri&thylphosphut. (E. P. 300 044 vom 12/1. 1928, ausg. 29/11. 1928.) U l l e i c h .

Societe Anonyme des Distilleries des Deux-Sevres, .Meile, Frankreich, Ver- 
fahren zur ununtcrbrochenen Ilerstellung von wasserfreien fliichtigen Fetlsduren. Zu dcm 
Ref. nach E. P. 220 822 u. F. P. 605 208; C. 1927- II- 2111 ist nachzutragen, daB man 
durch zweistufige Dest. von wss. I0%ig. HCOJI erst m it Butylformiat u. dann mit 
einer Bzn.-Fraktion, Kp. 75—80°, bzw. yon wss. 10%ig. Acrylsiiure crst m it Solvent- 
naphtha u. dann m it n. Butylehlorid, Kp. 77°, diese Sauren ebenfalls yóllig entwaasern 
kann. (D. R. P. 469 823 KI. 12 o vom 28/12. 1924, ausg. 29/12. 1928. Big. Prior. 
28/12. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Hermann Suida, Módling, Osterreich, Ilerstellung kmizentrierler Essigsdvre.
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(D. R. P. 469 942 KI. 12 o vom  18/6. 1926, ausg. 9/1. 1929. Oc. Prior. 13/7. 1925. — 
C. 1928. I. 1709 [E. P. 255 043].) S c h o t t l a n d e k .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Maleinsaurc 
Man leitet Naphthalindampi m it 0 2 uber O, iibcrtragende Katalysatoren, anschlieflend 
iiber C02 abspaltende Katalysatoren, beśonders unter Zusatz von W.-Dampf, u. 
darauf m it wieder m it 0 2 uber 0 2 iibertragende Katalysatoren. ■— Z. B. Man loitot 
NaphihalinAa.mpl m it Luft boi 400° iiber oine V20 h cntlialtendo Kontaktmasse, das 
W.-Dampf entbaltcnde Rk.-Prod. bei 390° iiber einen ZnO, CdO u. Al„03 enthaltenden 
Katalysator u. nacli Zusatz von L uft bei 410° iiber oino vanadinsaure Śalze enthaltende 
Kontaktmasse. Das in  der Rk.-Misehung enthaltene Maleinsaureanhydrid geht beim 
Auswasehen m it W. in Maleinsaurc iiber. (Schwz. P. 127034 vom 21/3. 1927, ausg. 
16/8. 1928. D. Prior. 3/4. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Chlorcyan aus 
Cyaniden u. Cl2 in Form seines Hydrates m it oder ohue Ggw. von indifferenten Losungs- 
mitteln. — 5 kg NaCl in  100 1 W. gel. werden auf 0° gekuhlt u. 10 kg Cl2 eingeleitet, 
so da!3 alles Cl2 ais H ydrat abgeschieden wird. Dazu werden 6,8 kg NaCN in 25 1 W. 
gel. bei nicht 8° ubersebreitender Temp. langsam zugeben. Ausbeute an Chlorcyan 
90% . (Oe.P. 111558  vom 14/10. 1927, ausg. 10/12. 1928. D. Prior. 20/10. 1926. 
F. P. 642548 voin 16/10. 1927, ausg. 30/8. 1928. D. Prior. 20/10. 1926.) M. F. Mu.

Gilbert Thomas Morgan und Francis Hereward Burstall, Teddington, England, 
Herstellung von Mctalherbindungen des Athylenthiohamstoffs, insbesondere des ein- 
wertigen Cu, Au, Cd, Pb, Pd etc. — 3 Teile Ćd-Nitrat u, 4 Teile Athylenthioharnstoff 
werden zusammen in wss. Lsg. bis zur Krystallisation konzentriert. Das kryst. Telra- 
athylenthiocarbamidcadmiumnitrat ist in  W. 11., in  organ. Losungsm. unl., Fp. 178°. — 
Aus einer Lsg. von 1 Teil PdCl2 u. 3 Teilen Athylenthioearbamid in 200 Teilen W. kry- 
stallisiert das Telraathylenthiocarbanid-Pd-chlorid. — In  gleicher Weise werden her- 
gestollt Tetraathylenlhiocarbamid-Cu-nitrat, Triathylenthioharnstoff- Cu-acelat oder Cu- 
sulfat. (E. P. 300 330 vom 25/8. 1927, ausg. 6/12. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M., Darstellung von Benzol. 
Man fiihrt Naphthalindampi m it 0 2, gegebencnfalls m it W-Dampf iiber 0 2 iibertragende 
Katalysatoren, ^vie die Oxyde der 5. u. 6. Gruppe, besonders Vanadinsaure, u. unter- 
wirft die Rk.-Prodd. der Einw. von C02-abspaltenden Katalysatoren, wie Carbonaten, 
7.. B. Na2C03, CaC03 oder Oxyden, Oxydhydratcn oder Silicatcn, z. B. den Oxyden 
des Zn, Cd, Pb, B i, Si, Al, T i, Fe u. N i  oder Mineralien wie Bauxil oder granul. Al. — 
Z. B. Man leitet Naphthalindampf m it Luft bei 400° iiber oine F20 5 enthaltende K ontakt
masse u. fiihrt das wasserdampfhaltige Rlc-Gemisch bei 380° iiber einen CdO u. A l202 
enthaltenden Kontakt. Das ge). Bzl. n'ird durch Absorption m it Teerolen oder akt. 
Kohle gewonnen. (Schwz. P. 126 818 vom 21/3.1927, ausg. 2/7.1928. D. Prior. 
3/4. 1926.) D e rs in .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler. Frankfurt a. M. 
(Erfinder: August Albert, Munelien, und Wilhelm Schulenburg, Frankfurt a. M.), 
Darstellung organischer Arsenverbindungen. (D .R . P. 468403 KI. 12o vom 4/2. 1923, 
ausg. 15/11. 1928. Oe. Prior. 4/3. 1922. — C. 1927. I. 357.) S c h o t t l a n d e r .

Abbott Laboratories, Chicago. Illinois, ubert. von: George W. Raiziss und 
Abraham Kremens, Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., Losungen von Derivatev 
des Arsenobenzols. Dic Haltbarkeit von Lsgg. der Arsenobenzole, wie Salvarsun. 
wird durch Zusatz von Ara2S203 u. einem Disaccharid erhoht. — Gegeniiber dem bereits 
aus dem A. P. 1 588 252; C. 1926. II. 1335, bekannten Zusatz von Monosacchariden 
haben Disaccharide den Yorzug, daC sie keine freien Aldehydgruppcn enthalten, 
welche Kondensationen m it den NH2-Gruppen der Arsenobenzolderiw. eingelien 
konnten. (A. P. 1609 960 vom 16/7. 1924, ausg. 7/12. 1926.) A l t p e t e r .

May & Baker Ltd., London, ubert. von: George Ńewbery, Jfew Malden, 
Surrey, England, Losungen von AminoaryldicMorarsinen oder Aminoarylarsinoxydev.
3-Amino-4-oxybenzol-l-dichlorarsinhydrochlorid wird in wss. Lsg. m it Piperazin bis 
zur eben noch sauren Rk. yersetzt. Die Lsg. enthalt freies Dichloriutsin. Wird Piperazin 
bis zur neutralen oder alkal. Rk. zugegeben, so enthalt die Lsg. freies Arsinoxyd. Die 
alkal. Lsgg. sind weniger bestandig gegen Oxydation durch Luftsaucrstoff. — A u d i 
andere Aminę, wio Athylamin, sind geeignet. (E. P. 260 382 vom 29/8. 1925, ausg. 
25/11. 1926.) " A l t p e t e r .

Philip A. Kober, Hastings-on-Hudson, New York, Y. St. A., Herstellung den 
Na-Sakes des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarse7iobenzols. Salvarsanbase wird zunachst in
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verd. NaOH gel. u. in dor Hitze m it HC1 gefallt. Der Nd. wird abfiltriert u. mit dest. 
W. gewaschcn. Die gereinigte, noch feuchto Base wird unter Vermeidung eines t)ber- 
schusses in NaOH gol. u. die filtrierte Lsg. bei niederer Temp. in gutem Vakuum ein- 
gedampft. Das so dargestellte Na-Salz ist sehr rein u. zur Herst. von Injektionslsgg. 
geeignet. (A. P. 16 114 6 1  vom 12/4. 1920, ausg. 21/12. 1926.) A l t p e t e r .

British Drug Honses, Ltd., London, ubert. von: William Jackson Pope, Cam
bridge, England, Herstellung der Borale von Alkaminestern. (A. PP. 1692 695, 
16 9 2  696, 1692 697, 1692 698 vom 18/3. 1926, ausg. 20/11. 1928. E. Prior. 28/7.
1925. —  C. 1927. I .  1746 [E . P . 260 346].) ‘ S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Frederick
H. Kranz, Buffalo, New York, V. St. A., Aromatische Kelonverbindungen. Beim 
Erhitzen von 4,4'-Diaminodiarylmethanen m it Na„S u. S entstehen 4,4'-Diamino- 
diarylketone. Sind dio Aminogruppen substituiert,"so entstehen 4,4'-DiaininodiaryI- 
thioketone. An Stelle der sonst ublichen Venvendung von Na2S laCt sich m it Vortcil 
ein Gemisch von NaOH (ca. 50°/oig) u - S yerwenden. — Z. B. wird 50°/oig. NaOH 
unter Ruhren bei 50° m it pulverisiertem S versetzt, wobei die Temp. auf 80—85° 
stcigt. Hierauf wird 4,4'-Dimethylaminodiphenylmethan, (CH3)2N—C6H4—CH,—C6H4— 
N(CH3)2, zugegeben u. unter Ruhren zum Sieden erhitzt (126°). Dauer der Rk. 72 Stdn. 
Nach Verdiinnon m it W. wird das gebildete 4,4'-Dimelhylaminodiphenyltkiokelov 
abfiltriert. Ausbeute ca. 90% der Theorio. — In  gleiclier Weise wird aus 4,4'-Diamino- 
diphenylmeihan das 4,4'-Diaminodiphenylketon gewonnen. (A. P. 1661293 vom 2/4.
1926, ausg. 6/3. 1928.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: K arl Daimler, 
Gerhard Balie und Franz Marschall, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung wasser- 
lóslicher Kondensalionsprodukte. Zu dem Ref. nach E. P. 240318 u. F. P. 588933;
C. 1927- I. 807 [ F a r b w e r k e  v o r  m. M e is te r  L u c iu s  & B ru n in g ]  ist folgendes 
nachzutragen: An Stello des dureh Erhitzen von Naphthalin m it Benzylchlorid ohne 
Kondeusationsmittel gewonnenen mscosen Oles kann man auch von einem Gemisch 
der beiden Komponenten ausgehen, zu diesem bei 80—90° eine Mischung von rauchender 
HjSO., m it 20°/o S03 u. Cl - SO:(R  langsam zulaufen lassen u. n ih rt dann noch die M. 
nach, bis sie in W. klar 1. ist. — LaCt man in  der Seitenkelle monochloriertes Toluol (1 Mol.) 
bei 100° auf a-Jlelhylnaphthalin (1 Mo!.) in Ggw. von HCl-Gas flieBen, so wird unter 
HCl-Entw. ein Ol erhalten. Dieses wird m it 2 Moll. Cl - S03H bei 80—90° sulfoniert, 
worauf man m it NaOH ncutralisiert u. trocknet. Man erha.lt ein schwach braunliehes, 
in W. klar 1. Pulyer. — Kondensiert man 1 Mol. Dichlordihydronaphthalin m it 2 Moll. 
Telrahydronaphthalin in  Ggw. von ZnCl2 zu einem Ol, giefit vom ZnCl2 ab, sulfoniert 
mit 1 Mol. 20°/„ig. Oleum 1/„ Mol. C1-S03H, fiihrt in das Na-Salz iiber u.trocknet, 
so erhalt man ein in W. m it gelbliehor Farbo 1. hellgelbbraunes Prod. (D. R. P. 466 361 
KI. 12o vom 24/7. 1924, ausg. 5/10. 1928. Zus. zu D. R. P. 436881; C. 1927. II. 
2H 7.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerhard Balie 
und Karl Daimler, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von kernalkylierten Aryl- 
sulfonsauren. Zu dem Ref. nach E. P. 268375; C. 1927. II. 2118 ist folgendes nach
zutragen: Das dureh Kondensation der dureh Einw. von Cl-SOaH auf Telrahydro
naphthalin gewonnenen Sulfonsaure m it n. Butylalkohol erhaltliche Prod. ist gelblicher 
gefarbt ais dic n. Butylnaphthalinsulfonsaure. — Prod. aus Methylcyclohexanol u. 
Xaphthalin-ji-sulfonsaure braunes Pulyer. — Versetzt man 5 Stdn. auf 150—160° gc- 
haltene techn. Naphthalin-p-sulfonsdure nach dem Abkuhlen auf 100° m it H 2S04- 
Monohydrat, kulilt dann weiter auf 70° ab, laBt ein Gemisch von Cl - S03H u. Isopropyl- 
allcohol langsam zulaufen, ruhrt bei 70—75° nach, bis die 31. in W. 1. ist, ncutralisiert, 
trocknet u. zerkleinert, so erhiilt man ein fast farbloses, glatt in W. 1., stark netzendes 
Pulver. (D. R. P. 469482 KI. 12o vom 28/3. 1926, ausg. 14/12. 1928. Zus. zu D. R. P. 
449114; C. 1927. II. 2117.) S c h o t t l a n d e r .

Newport Co., Carrollvillc, ubert. von: Ivan Gubelmann und John M. Tinker, 
South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von H-Saure. 1-Aminonaphthalin-
3,6,8-trisulfonsdure (Na-Salz) wird m it der doppelten Menge 50%’g- NaOH unter 
Zusatz von 29%ig. NH3 unter Druck auf 173—176° erhitzt. Die dureh Auflósen 
der Rk.-M. u. Ansauern gefallte l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsdure ist fast 
vóllig rein, da dureh den NH3-Zusatz die sonst bei der Alkalischmelze eintretende 
Abspaltung von NH3 vermieden wird. (A. P. 1 670 406 vom 9/5. 1925, ausg. 22/5. 
1928.) A l t p e t e r .
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Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Berthold Stein, 
Elberfeld, Herstellung von Telraniłrodianthron. (A. P. 1  686 992 vom 28/6. 1926, 
ausg. 9/10. 1928. D .'Prior. 25/6. 1925. — C. 1928. I. 1461 [F. P. 629 012].) Scho.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51., Darslellung von Alkyl- und 
Arylbeiizanthronen. 7a \ dem Ref. nach F. P. 631995: C. 1928. I. 2210 ist folgende? 
nachzutragen: Bz-l-J\IethylbenzantJiron aus A., Bzl. oder Eg. gelbe Nadeln, F. 164°, — 
Bz-1-Phenylbenzantliron aus organ. Lósungsmm. gelbe Nadeln, F. 1S3°, in konz. H„SO., 
m it blutroter Farbo u. kraftiger Fluorescenz 1., — Bz-l-Bz-2-Diinetjiylbenzanłhron aus 
Eg. gelbo Nadeln, F. 207°, in konz. H„S04 m it rotor Farbo u. rotbrauner Fluorescenz 1., — 
Bz-l-Athyl-Bz-2-methylbenzanthron aus A. gclbc Nadeln, F. 142°, — Bz-l-Bz-3-Di- 
phcnylbenzanthron gelbe Nadeln, F. 195— 196°, in konz. H2S04 mit roter Farbę u. 
starker Fluorescenz 1., — Bz-l-Methyl-Bz-3-phenylbenzanthron gclbc Nadeln, F. 175 
bis 176°, in konz. H2S04 m it rotor Farbę 1., — Bz-l-Bz-3-Dimethylbenzanthron aus 
CJHgOH gelbe Nadeln, F. i 14—115°, in konz. H„S04 m it roter Farbo u. roter Fluorescenz 
]., — Bz-1 -Phenyl-Bz-3-methylbenzantliron aus A. braune Nadeln. F. 174—175°, in 
konz. ir„SO, m it roter Farbę u. roter Fluorescenz 1. (Scłiwz.PP. 128112, 128113, 
12 8 11C  128115, 128116. 128117, 128118, 128119, 128120, 128121 vom 2/4.
1927, ausg. 1/10. 1928. D. Prior. 3/4. 1926. Zuss. zu Schwz. P. 127266; C. 1928. II. 
3082.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung von Bz-l-Oxy- 
benzanthron und dessen Deritalen. Zu dcm Ref. nach F. P. 631995; 0. 1928. 1. 2210 
ist folgendes nachzutragcn: Bz-1 -Oxy-Bz-2-acetylbenzanthron aus Nitrobcnzol goldgelbe 
Nadeln, F. 295°, in wss. Alkali u. konz. H2S 04 mit carminroter Farbo 1., dic schwefel- 
saure Lsg. fluoresziert braunrot, — Bz-l-()xy-Bz-2-phenylbenzanthron aus Eg. orange- 
farbene Nadeln, F. 230°, in konz. H 2S04 u. in wss. Alkali m it reinblauer Farbo 1., — 
Kondensationsprod. aus Anthron u." Maleinswreanhydrid aus Nitrobcnzol Prismen,
F. 215°; hicraus entsteht durch Erwarmen mit A1C)3 in Nitrobenzol Bz-1-Oxybenzanlhroti 
aus liochsd. Lósungsmm. rotorange Nadęlchen, F. 317°, in wss. Alkali u. konz. H„SO, 
m it rotvioletter Farbę 1.. lotztere Lsg. zeigt kriiftige roto Fluorescenz, — fi-Anthronyl- 
propionsdure aus verd. CH30H  oder CK3C02H farblosc Nadeln oder Blattchen, F. 181", — 
fl-Anthronyl-fl-methylpropionadure aus li. wss. CH3OH farblose Prismen, F. 160°, — 
Bz-l-Oxy-Bz-3-melhylbenzanthron aus Eg. -f- Nitrobenzol gelbbraune Nadeln, F. 287°, 
in konz. HjSOj m it rotvioletter Farbo 1., — jS-Antlironyl-ji-phenylpropionsaure aus sd. 
Xylol farblosc Prismen, F. 197°, — Bz-l-Oxy-Bz-3-phenylbenzantliron aus Eg. +  N itro
benzol orangcgefarbte, undeutlich boi 320“ schni. Nadeln, in konz. H2S04 Losungsfarbo 
in dicker Schicht blau, in diłnner Schicht u. in Aufsicht rot. (Schwz. P. 128122. 
128123 vom 2/4. 1927. auscr. 1/10. 1928. D. Prior. 3/4. 1926; 128124, 128125 vom 
2/4. 1927, ausg. 1/10. 1928. D. Prior. 10/9. 1926, 128126, 128127, 128128, 128 129 
vom 2/4. 1927, ausg. 1/10, 1928. O. Prior. 9/3. 1927. Zuss. zu Schwz. P. 127266;
C. 1928. II. 3082.) SCHOTTLANDER.

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et de Produits Chimiąues, 
Paris, Herstellung ton Perylen. (D. R. P. 469 553 KI. 12o vom 19/12. 1923, ausg. 
29/12. 1928. F. Prior. 21/12. 1922. — C. 1926. I. 498 [E. P. 208721, 208722].) S c h o t t ł .

FeliceBensa. Genua, Darslellung von Dinitroperylen und seinen Dernalen. (D. R. P.
468 453 KI. 12o vom 12/12. 1925, ausg. 13/11. 1928. Oc. Prior. 28/10. 1925. — C. 1927.
II. 506.) SCHOTTLANDER.

Schering-Kahlbaum A.-G.. Berlin (Erfinder: Curt Ratll. Rangsdorf, Teltow), 
Herstellung von Pyridyljodidchloriden. (D. R. P. 468 302 KI. 12p vom 12/11. 1924. 
ausg. 10/il. 1928. — C. 1927. II. 1089 [F. P. 621989].) S o h o t t l a n d e r .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, Y. St. A., iibert. von: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel und Kurt Meisenburg. Elberfeld, Herstellung ton unsymmetrisch 
disubstituierten Barbitursauren. (A. P. 1 690 796 vom 20/2. 1925, ausg. 6/11. 1928.
D. Prior. 21/3. 1924. — C. 1926. I. 2843 [1-1 P. 231 150, Oe. P. 101 982].) Scho.

Ralph William Ewart Stickings und' May & Baker Ltd., Battersea, London, 
Yerbesserte Herstellung von Organoarsenverbi?idungen. Arylarsinsauren, welche be- 
nachbart zu einer OH-Gruppe cino Aminogruppe enthalten, werden m it Halogen- 
fottsaurohalogeniden kondensiert, wobei unter Abspaltung des. zweiten Halogen- 
atoms D eriw . des Benzisosazins entstehen. —  Z. B. wird 3-Amino-4-oxybenzol-l- 
arsinsdure in W. suspendiert, NaOH bis zur Lsg. zugegeben u. unter Ruhren u. Kiihlen 
langsam Chloracetylchlorid eingetragen; etwa auSgeschiedene Saurc wird durch Zusatz 
von NaOH in Lsg. gebracht. Das Gcmisch wird m it HC1 gegen Kongo angesauert,
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wobei nach Ktthlen in Eis die 3-Chloraceiylamino-J-oxybenzol-I-arsinsdure sich ab- 
scheidct. Diese geht durch Erwarmen in vcrd. NaOH ii> 3-Oxy-l,4-benzisoxazin-G- 
arsinsdure iiber, weiBe Krystalle, 1. in Alkalien, unl. in verd. Mineralsąurcn. — In 
"Ieichcr Weise entstelit aus 3-Aęetylamino-4-oxy-S-aminobenzol-l-arsinsdure (dargestellt 
durch Nitrierung von 3-Acetylamino-4-oxybenzol-l-arsinsdure u. nachfolgende Red. 
der Nitroverb.) die S-Acelylamino-3-oxy-l,4-benzi$oxazin-6-arsinsdure. (E. P. 278444 
vom 8/7. 1926, ausg. 3/11. 1827.) A l t f e t e r .

May & Baker Ltd., London, iibert. von: George Newbery, New Malden, Surrcy, 
England, Herslellung von Organo-Arsenverbindu,ngen. Arylarsinsduren, welclie be- 
nachbart zu einer OH-Gruppe acyliertc NH2-Gruppen enthalten, werden in verd. 
NaOH mit Halogenessigsduren kondensiert u. nachfolgend yerseift, wobei D eriw . 
des l,4-Benzisoxazins entstehen. Die so erhaltlichcn Vcrbb. sind ident. m it den nach
E. P. 278 444, vorst. Ref., dargestellten. — Z. B. wird eine Lsg. von 3-Acelylamino-
4-oxybenzol-l-arsinsaure in verd. NaOH m it Cl-CHaCO,,!! yersetzt u. einige Stdn. 
erhitzt. Beim Ansauern der Lsg. m it Eg. scheidet sich ctwas unyerandertes Ausgangs- 
material aus; das F iltra t wird mit HC1 kongosaucr gemaclit, wobei die gebildete 
3- Acetylami iio-4-oxyessigsdurebenzol-l-arsinsdure sieli abscheidet. Durch Erhitzen 
m it 10%ig. NaOH auf 100° (1 Stde.) wird sie in 3-Oxy-l,4-benzisoxazin-6-arsmsdure 
ubergefiihrt. — In gleicher Weise entsteht aus 3,5-Diacetylamino-4-oxybenzol-l-arsin- 
sdwre (dargestellt nacli R a iz iss  u. G ay ro n , Journ. Amcr. cliem. Soc. 43. 485; C. 1921.
III. 405) dic 8-Amino-3-oxy-l,4-benzisoxazin-G-arsins&ure, welcho durch Acetylierung 
dic entsprcchcnde 8-Acelylaminoverb. liefert. — Auch durch Kondensation der Acctyl- 
aminooxybenzolarsinsauren m it Chloressigsdureamid u. nachfolgende Yerseifung lassen 
sich die Verbb. darstcllen. (E. P. 295744 vom 23/3. 1927, ausg. 13/9. 1928.) A l/rr.

X. Farben; Parberei; Druckerei.
K. B. Lehmann, Guluchlen iiber die Frage der hygienischen Zuldssiglceit von Zink- 

oxyd mit einem BleigeliaU von mehr ais 2°/0 ais Malerfarbe. Eingeliende Unterss. an 
einem groBcn Arbeitcrmaterial der verschiedenstcn Fabril^en, beim Arbeiten mit u. 
ohne SchutzYorr., liaben gezeigt, dal3 eine vcrniinftigc techn. Yerwendung von Zink- 
oxyd zu Innenanstrichen die Maler gcsundheitlich nicht scliadigen kann, selbst wenn 
der Bleigeh. s ta tt auf 2°/0 auf 5% festgesetzt wird. Da ZinkweiB mcistens ais (il- 
zinkwciB verwendct wird, ist in dieser Form selbst ein Geh. von 10% Bici noch nicht 
gefahrlich. (Zentrąlblatt Gewcrbehygicne Unfallverhut. 15. 358—70. Dez. 1928. 
Wiirzburg, Univ.) J u n g .

Koelsch, Ist das Sulfobleiweifl ein „ungifliger“ Ersatz fiir das Carbunatbleiv:eif! ? 
Es wird iiber Fiittcrungs- u. Einatmungsyerss. an Ticren m it SulfobleiwciB bcrichtet, 
aus denen sich ergibt, daB SulfobleiwciB keineswcgs ais „ungiftig" oder „vol)kommen 
ungcfahrlich“ zu betrachtcn ist, m it welchen Bezeiehnungen es in der Propaganda 
vielfach angepriesen worden ist. (Źentralblatt Gewcrbehygicne Unfallyęrhiit. 15.
354—58. Dez. 1928. Miinchen.) JuKG.

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Chemnitz, Netz-, Emulgierungs- und lłeinigungsmittel,
erhalten durch Sulfonierung ungesatt. hóherer aliphat. Fettsauren oder dereń Ester 
m it H2S04 in Ggw. von organ. Saurcanhydriden oder -chloriden. — Z. B. wird Olsdure 
m it H2S04 in Ggw. von Essigsaureanhydrid oder Leinolsduremethylester in Ggw. von 
Acetylchlorid sulfoniert. — Die Erdalkalisalzc der Sulfonsaurcn sind in W. 1. Ahnlichc 
Prodd. werden erhalten, wenn auch aromat. Saureanhydride oder -chloride yerwendet 
werden u. diese Kondprodd. m it aromat. Sulfonsaurcn gemischt werden, dio eine ali
phat. Seitenkette m it wenigstens 3 C-Atomen besitzen. — Z. B. wird Olsaure zunachst
sulfoniert u. die Sulfonsaure m it Dipropylnaphthalinsulfonsaure gemischt u. wobei
eyentl. KW-stoffe oder Halogen-KW-stoffe ais Losungsm. yerwendet werden. (E. PP.
298 559 vom 21/9. 1928, Auszug ycroff. 5/12. 1928. D. Prior. 11/10. 1927 u. 298 560 
yom 27/9. 1928, Auszug yeróff. 5/12. 1928. D. Prior. 11/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Seifenersatz und Netzmilleł. 
An Stelle der Seifen, des Tiirkischrotóls usw. yerwendet man die freien Sauren in 
kolloidalem Zustand in sauren Badern. .Man lóst Fettsauren, Harzsauren usw. in 
einem organ. Losungsm. u. setzt Stoffe hinzu. die ein Ausfallcn der freien Sauren 
in sauren FU. yerliindern. Man lost Olein in CH3OH, yersetzt m it dem Na-Salz der 
Isopropylnaphthalinsulfosaure, nach dem Yerdiinnen m it W. erhalt man eine klare



1152 H x. F a r b e n ; FAr b e r e i ; D r u c k e r e i . 1929. I.

Lsg., ans (ler beim Ansauern dio Fettsauren nicht ausfallen, u. die seifenartige Eigg. 
besitzt. (F. P. 33435 vom 6/5. 1927, ausg. 28/9. 1928. D. Prior. 15/5. 1926. Zus. 
zu F. P. 619650; C. 1927. II 3082.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Fdrbeverfahren. 
Zur Erzeugung von marineblauen Tonen auf Wolle verwendet man ein kocliendes 
Farbebad, das dio Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus 2-Amino-l-naphthol-4,8-disulfon- 
saure u. /S-Naphthol, die Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus l,2-Aminonaphthol-4-sulfon- 
sauro u. l-(3'-Sulfamido)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon, den Azofarbstoff aus 4-Chlor- 
2-aminophenol u. l,8-Dioxynaphthalin-3,6-disulfonsaure, Glaubersalz u. H 2S04 enthalt; 
liierbci bilden sieh die im H auptpatcnt bescliriebenen gemischten metallenthaltendeu 
Azofarbstoffo auf der F ase r. (E. P. 298091 vom 1/10. 1928, Auszug; veroff. 28/11. 
1928. Prior. 30/9. 1927. Zus. zu E. P. 297331; C. 1929. I. 445.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben und Drucken. Man 
verwendet die alkal. Lsgg. eines Arylthioglykol-o-carbonsiiureamids, trocknet nótigen- 
falls, dam pft u. oxydiert. Man klotzt gebleichte Banmwolle m it einem Bade, das
5-Chlor-l-inethylbenzol-3-thioglykol-2-carbonsdureamid u. NaOH enthalt, trocknet, 
dam pft n. entwickelt m it einer Lsg. von Kaliumferricyanid oder durch trockenes 
Cl, hierauf behandelt man m it einer Lsg. von Chlorkalk, trocknet, spiilt, wascht mit 
verd. HC1, spiilt u. seift. Ais WciBreserve verwendet man Weizenstarke-Tragant, 
neutrales NH4-Oxalat, Rongalit C u. Kaolinpaste. Eine Buntreserve besteht aus 
Indanthrenbrillantgrun B doppol Tcig, Weizenstarke-Tragant, K 2C03, NaHC03, 
Kaolin, Rongalit C u. Solutionssalz B. Man bedruckt Baumwolle m it einer Pastę 
aus 5-Chlor-l-methylbenzol-3-lhioglykol-2-carbonsdvreamid, NaOH u. Britishgum oder 
aus 5-Athoxybenzol-3-thioglykol-2-carbonsdureamid, Glykol, NaOH u. Britishgum. 
Dio bedruckto Baumwolle wird m it Kaliumferricyanidlsg., Hypochloritlsg. oder einem 
anderen Osydationsmittel entwickelt. (E. P. 299 069 vom 20/10. 1928, Auszug 
veróff. 12/12. 1928. Prior. 20/10. 1927.) F r a n z .

Durand &  Huguenin S. A., Basel, Sehwoiz, Verfahren zum Fdrben und Be- 
drucken mit Kiipenfarbstoffen. Man setzt den Farbebadern oder Druckpasten aus 
den Estern der Leukoverbb. der Kupenfarbstoffe Glykol, Monoathylglykol od. dgl. 
zu; man erhalt gleichmaBige u. kraftige Drucke u. Farbungen. Man bedruckt das 
Gewebe m it einer Druekpaste aus Indigosolrosa JR  extra oder Indigosolorange HR, 
Solutionssalz B, Monoathylglykol, Tragant, NaC103, NH,-Vanadat u. NH4-Thio- 
cyanat oder D iathyltartrat, trocknet, dampft, wascht, seift, wascht abermals u. 
trocknet. (E. P. 298088 vom 1/10. 1928, Auszug veroff. 28/11. 1928. Prior. 1/10.
1927. Zus. zu E. P. 203681; C. 1924. I. 1109.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M Verfahren zum Bedrucken 
mit Kiipen- und ScliicefdfarbsloJJen oder anderen Alkali erfordemden Farbstoffen. 
Ais Verdickungsmittel verwendet man Pflanzenschleime, die m it Alkali koagulieren. 
Die Koagulation zur Befestigung der Drucke erfolgt in  einem besonderen Arbeits- 
gang naeh dem Drucken. Den Druckpasten kann man zur Koagulation nicht aus- 
reichende Mengen Alkali, Reduktionsmittel u. andere Hilfsstoffe zusetzen. ilan  
erhitzt zerkleinerte, entschiilte u. cnthulst-c Johannisbrotsamen m it einer Lsg. yon 
K2C03 u. vermischt das erhaltene Verdiekungsmittel m it Indanthrenbrillantviolett 2 R ; 
die hierm it erhaltenen Drucke werden naeh dcm Trockneu in einem Bade, das Soda, 
Na-Formaldcliydsulfoxylat u. Glycerin enthalt, entwickelt, getrocknet, gedampft 
u. fertig gemacht. An Stelle des Joliannisbrotsamcns kann man den aus Salepwurzeln 
erhaltlichen Schleim venvenden. (E. P. 297 959 Tom 14/9. 1927, ausg. 25/10.
1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Drucken und Atzen mit 
Kiipenfarbstoffen. Ais Reduktionsmittel verwendet man das durch Einw. von Al- 
kalien auf Eisencarbonyl entstehende P rod .; die Druckpasten sind bestandig, sic 
konnen wochenlang stehen. Man yermischt Eisencarbonyl m it K,C03, Glycerin u. 
St§.rke-Tragant-Britishgum-Verdickung zu einer Pastę, gibt hierzu ” den" Kupen- 
farbstoff, druckt hiermit Baumwolle, dam pft 5 Min. im Mather & P latt, entfernt 
das auf der Faser gebildete Eisenoxyd durch Behandeln m it einem Oxalsaurebad, 
spult u. seift kochend. Zum Atzen vermischt man die Verdickung m it Eisencarbonyl, 
NaOH u. Anthrachinonpaste; naeh dem Aufdrucken der Atzfarbe dam pft man 
5 Min. im Mather & P latt, geht durch ein Oxalsaurebad u. spiilt; man erhalt rein 
weif3e Atzmuster auf allen atzbaren substantiven Farbstoffen u. Kiipenfarbstoffen. 
(E. P. 299 210 vom 25/11. 1927, ausg. 15/11. 1928.) F r a n z .
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Vivatex Processes, Inc., Lodi, New Jersey, ubert. von.- Clarence B. White,
Montclair, New Jersey, V. St. A., Farben ton Faserstoffen mit Mineralfarben. Man 
lóst ein Ferrisalz oder das durch Oxydation von Forrosulfat erhaltliche Ferrisalz 
unter Zugabe von Ameisen-, Essig- odor Weinsaure, u. ontfernt die ELSO,, durch Ba-, 
Ca- oder Pb-Salze. Nach dem Entforncn des unl. BaS04 durch Filtrieren tran k t man 
dio Faser m it der Lsg., ąuetseht ab, trocknet, beliandelt m it einer warmcn Alkali- 
lsg., wie NaOH, Soda, Seife, wascht u. trocknet. (A. P. 1688 540 vom 23/12. 1920, 
ausg. 9/10. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bedrucken ton Wolle mit 
Kilpenfarbstoffen. Man bedruckt Wolle m it don Estersalzen von Lcukoverl)b. der 
Kiipenfarbstoffe, dam pft u. cntwickolt m it der Lsg. eines Persulfats u. einer Saure. 
(E. P. 298648 vom 12/10. 1928, Auszug veroff. 5/12. 1928. Prior. 13/10. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben und Bedrucken von 
Celluloseestem oder -dthern. Man farbt m it Alkyl-ai-sulfosauren der primaren oder 
sekundaren aromat. Aminoazoverbb., dio man m it Alkalien in W. unter Zusatz yoii 
Dispersionsmitteln, wie Seife, Turkischrotol, Sulfitcellnloseablauge, Melasse usw 
dispergiert hat. Der Farbsloff aus diazotiertcm Anilin u. Metliylanilin-co-sulfonsaure, 
Krystalle aus Bzl., F. 150—151°, unl. in W., wird in  W. m it Seife oder Turkischrotol 
verteilt, man erhalt hiormit auf Celluloseacetatseide griinstichiggelbo Farbungen 
die nicht pliototrop sind. Der Farbstoff aus diazotiortem 3,4-Dichloranilin u. der 
Methylanilin-fo-sulfosaurc, Krystalle aus Bzl., F. 172—173°, farbt Celluloseacetat- 
seido goldgclb; der Farbstoff aus diazotiertem p-Nitranilin u. der Metliylanilin<o- 
nulfosaurc, Krystalle aus Nitrobenzol, F. 237—238°, fiirbt Celluloseacetatseide oder 
Nitrocellulose orange. Dor Farbstoff aus diazotiertem p-Nitranilin u. der Methyl- 
(o-sulfonsaure des Monometbylanilins farbt rotorange. (F. P. 646 371 vom 27/12.
1927, ausg. 10/11. 1928. D. Prior. 30/12. 1926.) ' F r a n z .

Celanese Corp. o£ America, Delaware, ubert. von: Henry Charles Olpin. 
Spondon b. Derby, England, Farben ton C'cllulosederivaten. (A. P. 1688 553 vom 
11/4. 1927, ausg. 23/10. 1928. E. Prior. 9/2. 1927. — C. 1928. I. 3110 [E. P. 
285 641].) F r a n z .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: George Holland Ellis und
William Oakland Goldthorpe, Spondon b. Derby, England, Farben und Bedrucken 
ton Celłuloseacelat. (A. P. 1690 481 vom 6/8. 1925, ausg. Q/ll. 1928. E. Prior. 14/8.
1924. — C. 1926. I. 2970 [E. P. 242711].) F ra n z .

British Celanese Ltd., London, England, iibert. von: W. Whitehead, Cumber
land, Maryland, und C. Dreyfus, New York, V. St. A., Farben ton Celluloseester und 
-dtliern. Man setzt don Druckpasten usw. Chlorsubstitutionsprodd. oder Chlor- 
additionsprodd. von gesatt. oder ungesatt. aliphat. KW-stoffen, wio Dichlordthylen, 
Triclilordthylen, Athylendichlorid, zu. Ais Verdickungsmittel yerwendet man Kolo- 
phonium u. Calciumresinat. Zum Bedrucken verwendet man eine Mischung von W., 
Tragant, Athylcndichlorid u. l,4-Bi-(methylamino)-anthrachinon usw. (E. P. 297 848 
vom 29/9. 1928, Auszug Y eróff. 21/11. 1928. Prior. 30/9. 1927.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und H. C. Olpin,
Spondon b. Derby, Farben ton  Celluloseestem oder -dthern mit Anilinschicarz oder 
dhnhchen Farbstoffen. Man oxydiert die aromat. Amino auf dor Fasor mittols eines 
Chloramids, zweckmaBig in Ggw. Yon Sauren u. Katalysatoren. Man behandelt 
Celluloseacetatseide m it einem Bade aus p-Aminodiphenylamin, Tiirkisebrotól u. W. 
u. osydiert dann in einem zweiten Bado m it p-Toluolsulfonchloramidnatrium u. Essig- 
saure, nach dem Waschen, Seifen usw. erhalt man schwarze Farbungen. Dunkel 
rotbraune Farbungen erhalt man durch Oxydation von 4-Chlor-2-amino-4'-dthoxy- 
diphenylamin, darstellbar durch saure Bed. des durch Kondensation Yon 2,5-Dichlor- 
nitrobenzol u. p-Phentidin erhaltlichen 4-Chlcr-2-nitro-4'-dthoxydiphenylamins, auf 
der Faser. Beliandelt man ein Gewebe ans Celluloseacetat u. Baumwollo m it einer 
Dispersion von 1-Naphtliylamin, oxydiert m it p-Toluolsulfonchloramidnatrium u. 
farb t dann m it Chlorazoleohtrot K , so erhalt man auf Celluloseacetat braune, auf 
Baumwolle rote Farbungen. Bronzebraune Farbungen auf Celluloseacetatseide erhalt 
man durch Behandeln m it einer Lsg. von p-Phenylendiamin, p-Aminophenol in CH30H , 
Turkischrotol u. Gummi arabicum, nach dem Ausquetsclien u. Trocknen oxydiert 
man m it einer Lsg. von p-Toluolchlorsulfamidnatrium, Gummi arabicum u. Vańadin- 
chlorid, nach dem Abąuetschen u. Trocknen wird feucht oder trocken im Dampfer 
auf 100° orwarmt. (E. P. 298 699 vom 19/7. 1927, ausg. 8/11. 1928.) F r a n z .
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British Celanese Ltd.. London, George Holland Ellis, Henry Charles Olpin 
und Ernest William Kirk, Spondon b. Derby, Farben und Bedrucken von orgauischen 
Celinlosederivaten. Man fiirbt m it unsulfonierten Azofarbstoffcn aus Aminonaphtholcn 
oder ihren Kcrnsubstitutionsprodd.. bei denen dic Azogruppc im Naplithalinkern 
in o- oder peri-Stcllung zu einer auxochromen Gruppe steht. Dic Farbstoffc kónnen 
auf der Faser diazoticrt u. m it ICupplungskomponenten entwickelt werden oder 
gcgbbcncnfalls m it Diazoverbb. nachbehandelt werden. Die Monoazofarbstoffc aus 
Diazobenzol u. l-Amino-8-naphthol in alkal. Lsg. oder diazotiertem p-Xylidin u. 
2-Amino-3-naphthol in saurer Lsg. farben Cciluloseacctatseide rot. Der Farbstoff 
aus diazotiertem p-Nitranilin u. l-Amino-8-naphthol in alka], Lsg. u. darauffolgendc 
Red. liefert Farbungen, die nach dem Diazotieren auf des Faser u. dem Entwickeln 
m it 2,3-Oxynaphthoesiuire schwarz werden. Der Disazofarbstoff aus tetrazotiertem 
Dianisidin u. 2 Moll. l-Amino-8-naphthol in alkal. Lsg. liefert Farbungen, dic durcli 
Nachbehandcln m it p-Nitrodiazobcnzol braun werden. (E. P. 298993 vom 19/7.
1927, ausg. 15/11. 1928.) FBANZ.

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis, Henry Charles Olpin 
und Ernest William Kirk, Spondon b. Derby, Farben und- Drucken von organischen 
Ccllulosederivaten. Man verwcndct Azofarbstoffe aus Naplithylendiaminen oder 
ihren Kcrnsubstitutionsprodd.; man erhalt (lic Farbstoffc dureh Yereinigen von 
Diazovcrbb. m it Naplithylendiaminen oder Kuppeln von diazotierten Naphthylen- 
diaminen oder Monoacidylnaphthylendiaminen mit Kupplungskomponenten. Dio 
Farbstoffc kónnen dureh Behandeln m it Dispersionsmitteln usw. 1. gemaeht werden. 
Der Monoazofarbstoff aus diazotiertem p-Nitranilin u. 1,5-Naphthylendiamin fiirbt 
Oelluloseacetatseide orangerot, der aus 5-Nitro-2-aminoanisol u. Monoacetyl-1,5- 
nnphthylendi amin rot. (E. P. 299 343 vom 19/7. 1927, ausg. 22/11. 1928.) F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., YerdicJcungsmittel fiir  Zeug- 
druckfarben. Man yerwendęt das zweckmafiig vom Saponin befreite Jiofikaslanien- 
mehl fiir sich oder m it Alkalien oder anderen Yerdickungsmitteln. Mit Kupenfarb- 
sloffen crhiilt man sehr gleichmilBige Drucke. Ap Stelle des BoBkastanienmchles 
kann man auch dic Extrakte der wirksamen Stoffe vcrwenden. 3\Ian erwiirmt eine 
Jlischung von RoBkastanienmehl, gegebenenfalls nach dem Entfernen des Saponins, 
m it NajPO, m it W. unter Ruhren u. verd. m it W. Man kann auch Mischungen von 
RoBkastanienmehl mit Wfiizenmehl oder Bananenmchl rerwenden. Den Verdickungs- 
m ittcln kann man Seifcn, Gummi arabicum, Harze usw. zusetzen. (F. P. 646 372 
vom 27/12. 1927, ausg. 10/11. 1928. D. Prior. 4/1. 1927.) F b a n z .

C. W inkler, Bern, Druckplalten. Bleiblech wird auf 100—120° erhitzt u. in die 
Form  gepreBt. (E. P. 297 289 vom 15/3. 1928, ausg. 11/10. 1928.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin, ubert. von: Karl 
Stephan. Berlin-Charlottenburg, Dnickfnrbc. (A. P. 1689 368 vom 14/4. 1927, ausg. 
30/10. 1928. D. Prior. 5/5. 1926. — C. 1927- II . 1098.) K a u s c h .

F. G. C. Stephens. L. J. Anderson und W. A. Cash, London, Titanfarbstoffe. 
Titansulfatlsg. wird m it einem 1. Erdalkalisalz (BaCl2) behandelt bei 30—35° u. dann 
die Temp. auf 100° erhoht, bis alles Ti in der Lsg. gefallt ist. (E. P. 299 835 vom 2/8.
1927, ausg. 29/11. 1928.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarb- 
stoffen. Man ycreinigt diazotierte 2,3-Aminonaphthocsaureester odes seine Sub- 
stitutionsprodd. in Substanz, in Ggw. eines Substrates oder auf der Faser m it einem 
Naphthol oder einem Arylid der 2,3-Oxynaphthoesaurc. Man grundiert Baumwolle 
m it einer alkal. Lsg. des p-Anisidids der 2,3-Oxynaphthoesaure u. entwickelt mit 
dem diazotierten 2,3-Amiiionaphthoesaureinethylesler; man crhiilt lebhafte beucli- 
u. lichtechtc, blaustichigrote Farbungen. Ahnlichc Farbungen erhalt man m it dem 
/i-Naphthalid der 2,3-Oxynaphthoesa.urc u. dcm diazotierten 2,3-Aminonaphthoe- 
saureathylester. Mit dem a-Xaphthalid der 2,3-Oxynaphthoesaure erhalt man bordeaux- 
rote Farbungen. Ebenfalls blaustichigrote Farbungen erhalt man aus dem 5-Chlor- 
a-anisidid der 2,3-Oxynaphthoesiiure u. der Diazoverb. des 2,3-Aminonaphthoesa.ure- 
methylesters. (E. P. 299 332 vom 22/10.1928, Auszug veróff. 19/12.1928. Prior. 
21/10.1927.) ‘ F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu r t  a. M., Azofarbstoffe. (Schwz. PP. 
127 441. 127442. 127443. 127444 vom 10/5. 1926, ausg. 1/9. 1928. D. Prior. 12/5.
1925. Zus. zu Schwz. P. 123737; C. 1928. I. 756 [A. P. 1 650 090].) F b a n z .



I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Stiisser. 
Kóln-Deutz), Darstellung von substanliren Disazofarbstoffen. (D. R. P. 469 340 KI. 22a 
vom  11/3. 1027, ausg . 8/12. 1928. —  C. 1928. I .  3118 [E. P . 286 717].) . F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von griinen 
substantiven Polyazofarbstoffen. Man vereinigte diazoticrte Aminoazoverbb. mit 
den Athcrn des l-Amino-2-oxynaphthalins oder ihren D eriw ., diazotiert u. kuppclt 
m it Acidyl-l-amino-8-oxynaphthalinsulfonsaure. Man vereinigt diazotierte Sulf- 
anilsaure m it o-Totuidin, diazotiert, kuppclt m it l-Amino-2-oxynaphthalinathylathor-
6-sulfosaure, diazotiert u. kuppelt m it Benzoyl-l-amino-8-oxynaphthalin-3,6-di- 
sulfonsiiurc. Der Farbstoff farbt Baumwolle blaustichiggriin. Ahnliohe Farbstoffe 
orhalt man m it l-Acetylamino-8-óxynaphthalin-3,6-disulfonsaure, o-Chlorbenzoyl- 
l-amino-8-oxynaphthaIin-3,6-disuIfonsaurc usw. (F. P. 646 679 vom 3/1. 1928, 
ausg. 14/11. 1928. Prior. 3/1. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Triaryl- 
metlianjarbstojfen. Die Lsgg. der Leukoverbb. von Triarylmethanfarbstoffen in 
Pyridin, Chinolin, ihren Homologen oder Gemisehen werden in Ggw. von Cu-Salzen 
mit molekularem 0 2 oxydiert; ais Verdunnungsmittel kann man W. oder A. verwenden.
Man oxydiert die Leukoverbb. aus Benzaldehyd-2,4-disulfosauro u. vic. m-Xylidin, 
p-Xylidin, o-Toluidin in Pyridin in Ggw. von CuCL m it 0 2. (E. P. 299473 vom 
26/10. 1928, Auszug veroff. 19/12. 1928. Prior. 28/10”. 1927.) ' F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. ar. (Erfinder: Oswald Meyer, 
Offenbach a. M.), Darstellung von Verbindungen der Triarylmethanfarbsloffbasen.
(D. R. P. 468 181 KI. 22b vom 6/7. 1926, ausg. 8/11. 1928. — Ć. 1928. II. 396 [F. P. 
636991].) F r a n z .

Newport Co., Carrollville, Wiseohsin, V. St. A., Herstellung von rcinem Indan- 
thron. Man dehalogeniert Halogenindanthron, insbesonderc das durch Kondensation 
von ],3-Dibrom-2-aminoantliracliinon erhaltliche Dibromindanthron, m it alkoh. KOH, 
Na-Amalgam, Glucose u. Atzalkali, Cu, m it oder ohne Łosungs- oder Verdiinnungs- 
m ittel oder Katalysatoren. (E. P. 297 692 vom 25/4. 1927, ausg . 25/10. 1928.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd. nnd Sidney Thornley, Manchester, Herstellung 
von grauen bis sćhwarzen Kupenfarbstoffeii der Benzanthronreilie. Man verschmilzt 
dio sulfonierten Homologen u. D eriw . des Benzanthrons oder die durch Einw. von 
Glyccrin auf Antbrachinonsulfonsauren darstellbaren Bcnzanthronsulfosauren mit 
Alkalien u. lil(3t auf dic so erhaltenen Prodd. Hydroxylamin oder seine Salzc in Ggw. 
oder Abwescnhcit von FcS04 einwirken. Man lost das durch Alkalischmclze von 
Bz. 1-Chlorbenzanthion erhaltliche Prod. in H2S04 u. gibt FeSO., u. Hj^droxjrlamin- 
hydróchlorid zu u. erw&rmt auf 165—170°; der Farbstoff farb t Baumwolle aus der 
Kiipe graublau. Das durch Alkalischmelze von Methylbenzanthronsuljonsaure, dar- 
stellbar durch Sulfonieren von Methylbenzanthron, F. 198—199°, aus 2-Methyl- 
anthrachinon, erhaltliche Prod. gibt m it FeSOj u. Hydroxylaminhydrochlorid einen 
Baumwolle grau farbenden Farbstoff. Die aus Anthrachinon-^-sulfosaurc u. Glyccrin 
erhaltliche Benzanthronsulfonsdure gibt beim Verschmclzen m it Alkalien ein Prod., 
das m it Hydroxylaminhydrochlorid u. FeSOj einen Baumwolle blaugrau bis blau- 
schwarz farbenden Kiipenfarbstoff liefert. (E. P. 298 928 vom 15/7.1927, ausg.
15/11. 1928. Zus. zu E. P. 276767; C. 1928. I. 2BI.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., James Baddiley, Arnold Shepherdson und 
Sidney Thornley, Manchester, Herstellung von Kilpenfarbstoffen der Benzanthron- 
reilie. Man sulfoniert- Homologe u. Substitutionsprodd. des Benzanthrons u. ver- 
schmilzt die erhaltenen Sulfonsauren m it KOH. Man erwarmt ein Gemisch von 
.Methylbenzanthron, F. 198—199°, m it 7°/0ig. Oleum auf 98—100° u. vcrschmilzt 
die gebildetc Sulfonsiiure m it KOH bei 235—240°. Der Farbstoff farbt Baumwolle 
rotlichblau. (E. P. 298 931 vom 10 7. 1927, ausg. 15/11. 1928. Zus. zu E. P. 276766;
C. 1928. I. 261.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., William Smith und John Thomas, Grangcmouth, Her- 
stellung von Anthrachinonazinfarbstnffen. Man bromiert 2-Amino-3-Moranthracliinón,
F. 310—312°, u. kondensiert das crhaltene J-Brom-^-amino-S-chloir/nthrarjiinm^rrt' ' 
Ggw. von su.urebindend.en Stoffen, wie Na-Aeetat, einem Cu-Salz u. eine 
dtlnnungsmittel zu 3,3 -Dichloranthraclnnonliydroazin. das Baumwolle aus S
in lebhaften, bleichcchten, rotstichigblauen Tonen farbt; es kann auch in (tó-J^My-lien^  ^
Weise im Druck u. in der Pigmentherst. yerwendet werden. (E. P. 29B^4Ź Y ~
1/4. 1927, ausg. 1/11. 1928.) [
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Heyna, 
Carl J. Molier und Ernst Fischer, Frankfurt a. M.-Hochst), Herstellung von Kiipen- 
farbatoffen. (D. R. P. 469 342 KI. 22e vom 21/2. 1926, ausg. 8/12. 1928. — C. 1927-
II. 339 [E. P. 266 382].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Bauer, 
Wiesdorf a. Rh., Wilhelm Neelmeier und Theodor Nocken, Lcvcrkusen b. Koln 
a. Rh.), Darstellung indigoider Farbstcffe. (D. R. P. 469 343 KI. 22e vom 12/6. 1926, 
ausg. 8/12. 1928. — C. 1928. I. 2545 [F. P. 634 305].) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Rupert William Pope, Hudders- 
field, und Max Wyler, Manchester, Herstellung von Azinen und Schwefelfarbstoffen. 
Man behandelt Oxyphenazine, -naphthophenazine, -dinaphthazine m it Alkali- 
bicarbonaten oder m it Alkalien u. CO„ unter Druck, liierbei entstehen Carbo.xylderivv.,

setzt die Carbonsaure, lebhaft rotliehes Pulyer, unl. in W ., 1. in Alkalien, durch Sauren 
in Freiheit. Durch Erwarmen m it Alkalipolysulfiden u. CuSO.! erhalt man einen 
rOtlich braun fiirbenden Schwefelfarbstoff. (E. P. 299152 vom 8/9. 1927, ausg. 
15/11. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schwefelfarbstoffpasten. 
Man yermischt die SchwefelfarbstoffpreBkuchen mit oder ohne Zusatz yon Na2S 
m it quellbaren Kohlehydraten, -wie Starkę, u. setzt der erhaltenen Pasto baktericide 
u. hygroskop. Mittel zu. Die so hergestellten Pasten scheiden auch bei liingerem 
Lagern keine Krystalle ab. (F. P. 645 519 yom 10/12. 1927, ausg. 26/10. 1928.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gelbe Schuiefelfarbstoffe. (Oe. P.
110 866 yom 12/8. 1927, ausg. 10/10. 1928. D. Prior. 17/8. 1926. — C. 1928. II. 1391 
[A. P. 1675499].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Orangefurbende Schwefel- 
farbstoffe. (Oe. P. 110 865 vom 12/8. 1927, ausg.. 10/10. 1928. D. Prior. 17/8. 1926. —

Harry B. Weiser und Robert S. Radcliffe, Die physikalische Chemie der Farb- 
lackbildung. IV. Rote Kongosaure und Kongorotlacke. (III. vgl. W e i s e r  u . P o r t e r ,  
C. 1928. I. 2240.) Wss. Lsgg. von Kongorot euthalten rote kolloide Anionen, die 
durch Cellophan-Ultrafilter zuruckgehalten werden. Vff. stellen durch Fallung einer 
Kongorotlsg. mit HC1, Waschen m it W. bis zur Peptisation u. Dialyse das blaue Sol 
der Kongosaure ber. Wird dieses zur Trockne eingedampft, in Pyridin gel. u. aus 
dor tiefroten Lsg. des Pyridinsalzcs das Pyridin durcli Erhitzen auf 120° vertrieben, 
so hinterbleibfc ein in der Durchsicht blauer, im reflektierten Licht rotbrauner Film 
der Saure. Die blaue Saure ist in  reinem A. nur swl. unter Bldg. einer braunrosa Lsg., 
dio beim Eindunsten einen blauen Film liefert. Die Esistenz der roten Saure im festen 
Zustande ist nicht erwiesen. Die wss. Lsgg. der blauen Saure sind bei gewóhnlicher 
Temp. blau u. bleiben es unhcgrenzt lange; bei hoheren Tempp. sind sie je nach der 
Temp. u. der angewandten Menge des blauen Sols farblos, rosa, rot, layendelblau 
oder blau. Beim Abkuhlen itehrt die blaue Farbę zuriick, wobei die Umwandlung 
rot — y  blau durch Impfen m it dem blauen Sol beschleunigt- werden kann. Dor 
Farbwechsel beruht auf einem Losungsyorgang; die relatiy wl. blaue Saure gibt bei 
der Auflosung ein rotes kolloides Anion; Steigerung der Temp. erhóht. dic Loslichkeit 
der blauen Saure. E in ljbergang einer azoiden in  eine cliinoide Struktur (HANTZSCH) 
l>ei nur geringer Temp.-Erhohung ist unwahrscheinlich. Kolloides Al„Ox adsorbiert 
die blaue kolloide Siiuro unter Bldg. blauer Lacko. Wenn die Menge der blauen Saure 
klein ist, geht die Farbę in ro t iiber, bei gewóhnlicher Temp. langsam, bei hoheren 
Tempp. rascher, indem infolge Adsorption des roten Anions durch A120 3 das Gleich- 
gewicht: n H 2R  (blaues Sol) ^  n H .E  (Lsg.) 2 n H ' 4 - n R "  (H "  rotes Anion) 
bis zum Verschwinden der blauen Saure nach rechts yerschoben wird. Wenn die 
H'-Ionenkonz. zu lioch ist oder die Menge blauer Saure die Adsorptio11skapa7.itiit

N

die nach dem Erwarmen m it Alkalipolysulfiden in 
Ggw. yon Cu oder seinen Vcrbb. ratlich farbende 
Farbstoffe liefern. Man erhitzt die wss. Lsg. der Na- 
Verb. des Oxyphenazins (I) m it NaHC03 10 Stdn. 
unter Druck auf 135° nach dem Abkuhlen entfernt 
man die 1. Na-Salze durch Waschen u. Filtrieren u.

C. 1928. II. 1391 [A. P. 1675498].) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.



1929. I. H ju,. Ka u t s c h u k ; G u t t a p e r c h a ; B a l a t a . 1157

des A120 3 fiir das rotę Anion ubersteigt, bleibt der Lack purpura bis blau. Dor biauc 
bzw. rotę Lack ist ein Adsorptionskoinplex der blauen bzw. roten Saure (oder Alkali- 
salz) u. des hydrat. A1,03. Der rotę Al-Lack ist kein Al-Salz des Kongorots ( B a y l i s s ) .  
Der Mechanismus der Rotfarbung von Baumwolle aus einem Sol der blauen Saure 
ist der Bldg. der roten Oxydlacke ahnlicli. (Journ. physical Chem. 32. 1875—85. 
Dez. 1928. Houston [Texas], The Riee Inst.) K r u g e r .

T. Hedley Barry, Synthstische flarze „Alberlol“. Abhandlung iiber dio olloslichen 
Kunstharzo aus Phenol-Formaldehyd durch Kondensation mit hochmolekularen organ. 
Sauron, die in Europa ais „Albertol"-Ha.rz.o u. in Amerika ais „Amberol"-Harze bekannt 
sind. Ihre Darst., Verwendung u. ihre Eigg. worden besprochen. (Ind. Chemist chem. 
Manufacturer 4. 501—04. Dez. 1928.) J u n g .

Schering-Kahlbaum A.-Gr., Berlin, Erich Freund, Berlin-Charlottenburg und 
Hans Jordan, Berlin-Wilmersdorf, Verfahren zur Hersłellung harzartiger Massen, 
dad. gek., daB man Halogenaddiłionsrerbb. des Naphthalins oder seiner Abkommlinge 
oder ihre Rohgemische bei Ggw. oder Abwesenheit von Lósungs- odor Verdunnungs- 
mitteln, von Hartungs- oder Weichmachungsmitteln m it katalyt. wirkenden Metallen 
oder Mctallverbb., m it Ausnahme von Ag20 , Metallhalogeniden u. ais Oberflachen- 
katalysatoren anzusprechenden Metallvcrb”b., bei Tempp. unter 215° behandelt u. 
gegebenenfalls dio erhaltenen Rk.-M. auf hóhere Tempp. erhitzt. — Z. B. wird 1 Teil 
eines durch Chlorieren von Naphthalin (Journ. Amer. chem. Soc. 2. 208) erhaltenen 
rohen Chlorierungsprod. in 1 Teil Xylol gel. u. naeh Zusatz von 0,5% Fe203 oder Fe- 
Feile bis zum Aufhóren der HCl-Entw. gekocht. Naeh dem Abtreiben des Losungsm. 
hinterbleibt eine hochyiscose, in der Kalte harzartig erstarrende M., die beim langeren 
Erhitzen iiber 200° ein erst bei W.-Badtemp. erweichendes, in den iiblichen Losungsmm.
1. Harz liefert. An Stelle von Fe kann man auch Al-Pulver verwenden u. unter Zusatz 
von geringen Mengen CH20  arbeite.., wodurch hartere Prodd. m it hohem Erweichungs- 
punkt erhalten werden. Dibromteirahydronaphthalin gibt bei ahnlicher Behandlung 
ein braunes Harz von groBer Hartę. Man kann auch ohne Ggw. von Losungsm. ar- 
beiten, wobei die Rk. durch Kiihlung gemaBigt werden muB, u. erhalt dabci naeh 
dem Umlosen aus einem Losungsm. ein springhartes, bernsteingelbes bis rubinrotes 
Harz. (D. R. P. 466262 KI. 12o vom 15/10. 1921, ausg. 1/10. 1928.) R a d d e .

Paul Haller, Bern, und Hans Kappeler, Basel, Sehweiz, Kunstmassen. In  Ab- 
anderung des Schwz. P. 123515 kann man die Nachbehandlung der in stark saurem 
Medium erhaltenen prim. Amin-CH20-Kondensationsprodd. s ta tt m it alkal. wirkenden 
Elektrolyten auch m it organ. Basen, wio Methylamin oder Pyridin, die unyerd. oder 
in Lsg. zur Anwendung gelangen, durchfiihren. Ferner lassen sieh die bas. Elektrolyten 
durch neutrale oder ganz schwach sauro Stoffe ersetzen, wie Alkali- oder NH,-Halo- 
genide, -Oxalate, -Tartrate, 1. Metallacctato, Alkalidisulfite, H3B03, HC02H, f!H,0, 
Glycerin, PyTOgallol, sowie h. W. Die Eigg. der Endprodd. sind dieselben wie cfie- 
janigen der naeh dem H auptpatent u. der fruheren Zusatzpatente Schwz. PP. 125369 
u. 125370; C. 1928. II. 1393 erhaltlichen. (Schwz. PP. 127 950, 127 951 vom 16/7.
1926, ausg. 1/10. 1928. Zuss. zu Schwz. P. 123515; C. 1928 1. 1584.) S c h o t t l .

X II. Kautscta.uk; Guttaperctaa; Balata.
A. Barazzetti, Der Kautschuk. Ubsrischt. (R?v. gen. Matióres piast. 3. 173—75. 

249—53. 321—24. 389-91. 453—56. 518-21. 581—84. 709—13. 1927. 4. 45—49. 
109—11. 173—75. 301—05. 427—28. 489—94. 553—58. 617—19. 681—88. 1928.) P f l u .

A. Brintet, Neue Vulkanisałionsverfahren. tibsrsicht. (Rav. gen. Mati&res piast.
3. 585—90. 652—54. 1927.) Pp u o k e .

Rudolf Ditmar und Manfred Rachner, Die Aldehyd-Derivate-Vulkanisalions- 
beschleuniger auf Schiffs Basen A —11, A —16, A —19, A—20, A— 50 und der Ullra- 
beschleuniger Z—88. Die Vulkanisationsbeschlcuniger, die Aldehydderiw. auf SCHIFFs 
Basen der Rubber Service Laboratories Co. in A k r o n ,  O h i o ,  u. die Ultra- 
besehleuniger Z—88 in ihren Loslićhkeitsverhaltnissen, sind in ihrem Verh. den Akti- 
vatoren Bleiglatte, Zinkoxyd, Magnesia usta u. Cadmiumoxyd, braunem Riibol- 
fa k tis  u. den Farbstoffen Goldschwefel, Zinnober, Vulkanscharlach, Vulkanblau u. 
Vulkan Cadmiumgelb gegeniiber gepruft worden. Die Ergebnisse sind in Tabellen 
zusammengestellt. (Chem.-Ztg. 52. 935. 1/12. 1928. Graz.) JUNG.

XI. 1. 75
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G. L. Gauthicr, Yulkailisalionsapparate fiir verschiedene Gegenstdnde. t ib e rs ie h t. 
(R ev . g ćn . M atićres p ia s t. 8. 781— 86. 1927. 4 . 179— 93. 192S.) P f l u c k e .

Axel Teodor Gustafson, Goteborg, Schweden, Ilerstellung von Gegenstanden aus 
Kautschuk oder dhnliclien bei Erhitzung plastischen Stoffen. (D. R. P. 470 270 KI. 39a 
vom 11/2. 1926, ausg. 9/1. 1929. Sehwed. Prior. 12/2. 1925. — C. 1927- I. 652 [E. P. 
247514].) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Harold Gray, Akron, Ohio, Jlart- 
kautschukgegenstande. Man vermischt Kautschuk m it Vulkauisierungsmitteln u. 
Pigmonten, vulkanisicrt kurzo Zeit in einer Form, entfernt aus der Form u. beendet 
dio Vulkanisation. Man vermiseht z. B. 100 Teile Kautschuk m it 40 Teilen Schwefel,
2 Teilen oines organ. Beschleunigers u. Pigmenten, wic Ton, Asbest, Kreide, RuB usw. 
u. vulkanisiert 2 Min. in  der Form bei 346°. Der Zusatz an Pigmenten bewirkt, daB 
die Mischung ihre Gestalt bohalt. Hierauf vulkanisiert man 4 Stdn. bei 292° in offener 
Warmc. Dio erhaltenen Kautschukgegenstande sind bestandig gegen Sauren u. Chlor. 
(A. P. 169 134 7 vom 14/6. 1923, ausg. 13/11. 1928.) F r a n z .

Brand Co., ubert. von: Robert Laughlin, Chicago, Illinois, V. St. A., Mittel 
zum Uberziehen von Bremsfldchen, Kupplungen usw. Man erwarmt eino Mischung 
von Schwammkautschuk m it Leinol auf etwa 125°, versctzt mit einem indifferenten 
Waehs u. unter Riihren m it einem Osydationsmittcl, Bleiglatte, u. dann m it Schwefel 
u. hartem Waehs; nach 20 Min. gibt man Harz u. ein Verseifungsmittel, Ca(OH)2, 
zu, ermaBigt die Temp. auf 70—80°, gibt Waehs- oder Petroleumabfalle zu, erhoht 
die Temp. auf 120—125°, filtriert, fiigt geschmolzene Waehs- oder Petroleumabfalle 
u. CCI., hinzu, crhitzt 1 Stde. im gesohlossonen GefaB auf 70° u. laBt dann abkiihlen. 
(A. P. 1 693 394 vom 3/11. 1924, ausg. 27/11. 1928.) F r a n z .

Rubber Growers, Association, Inc., G. Martin und w. Dayey, London, 
Verbessern der Alterungseigenschaften des Kautschuks. Man setzt den Kautsehuk- 
mischungen Serum der Kautschukmilch u. NaOH, KOH, Na2C03 oder ahnliche Stoffe 
zu. (E. P. 299 585 vom 26/9. 1927, ausg. 22/11. 1928.) F r a n z .

XIV. Zucker; K oblenhydrate; Starkę.
Erich Gundermann, Die Arbeiten und die Eniwicklung der Zuckerindustrie. auf 

maschinellem und apparativem Gebiet 1919—1926. (Vgl. C. 1928. II. 2297.) Fort- 
setzung der 1. c. referierten Arbeit. (Chem. Apparatur 15. 220—22. 254—57. 266— 68. 
16. 4—5. 10/12. 1928.) S i e b e r t .

VI. Stanek und J. Vondrak, Sludie uber das Schdumen des Saftes bei der Saluralion. 
(Ztschr. phy.'ikal.-ehem. Seifenforschung 1. 72—77. 30/11. 1928. — C. 1928. II. 
2685.)' H e l l e r .

G. Mezzadroli und G. Magno, Die acctonisch-bulylalkolwlische Gdrung und 
ihre Anwendung auf Melassen. Vff. haben untersuoht, ob die Ausbeuten u. die ein- 
zuhaltenden Rk.-Bedingungen eino industrielle Anwendung der aceton.-butylalkohol. 
Garung auf Melasse u. Starkę zulassen. Die Best. der Garungsprodd. erfolgte nach 
A l l e n - M a n f u a r d t  u . nach BouCHER. Vff. erhielten an aceton.-butylalkohol. 
Prodd. zusammen: aus Melasse 27—31% des vorhandenen Invertzuckers, aus Starkę 
33% der angewendeten Menge. Vff. kommen zum Ergebnis, daB fiir Lander m it 
reichlicher Melasseproduktion die Gewinnung von Aceton u. Butylalkohol auf fermen- 
tativem Wege lohnend sein durfte. (Giorn. Chem. ind. appl. 10. 551—54. Nov. 1928. 
Bologna.) ____________ _____  WlLLSTAEDT.

United Filters Corp., Hazleton, Pennsylvanien, ubert. yon: Robert C. Campbell, 
Millburn, New Jersey, Enlzuckcrung des Schlamines, der bei der Rohrzuckersaftreinigung 
durch Filtrieren anfallt. Der eingedickte Zuckersaft wird in einer Filterpresse durch 
mehrfach hintereinandergesehaltete roticrende Filter geschickt, wobei das zunachst 
triibe ablaufonde F iltra t mehrmals durehgelcitct wird, bis es klar lauft. Der Filtei kuchen 
wird sofort auf der Filterflache ausgewaschen u. dann entfernt, derart, daB bei jeder 
Rotation des Filters die Filterflache gereinigt wird. Der entzuekeite Sehlamm wird 
m it der Bagasse verbrannt. Es wird eine apparative Ausfuhrungsfcrm in allen Einzel- 
heiten besehrieben. (A. P. 1  685 118 vom 7/5. 1925, ausg. 25/9.1928.) M. F. M u l l e r .

A./S. Dansk Gaeiings-Industri, Kopenhagen, Reinigung von Melasse fiir die 
Zwecke der Spiritus- und Hefefabrikation. Die Metósse wird durch die Łebenstatigkeit 
von‘ betainabbauenden Bakterien vom Betain bzw. dessen Abkommlingen u. Dm-
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lagerungsprodd. ganz oder teilweise befreit, indem dam it gleichzeitig eine Milchsaure- 
erzeugung verbunden oder gesondert vorgenommen wird. Darauf wird die M. mit 
einem Alkaloidfallungsmittel behandelt, woran sich zweckmiiBig ein auf die Entfernung 
der Huminstoffe abzielender TeilprozeB u. die Ausfallung der Sulfate u. Carbonate 
u. der etwa vorhandenen iiberschussigen Ba- u. Al-Ionen anschlieBt. Eventl. wiid die 
Melasse nach Ausfallung der Alkaloide m it Ba-Aluminat behandelt. (Oe. P. 1115 4 7  
vom 21/1. 1927, ausg. 10/12. 1928.) M. F. M u l l e r .

Maschinenfabrik Grevenbroich Akt.-Ges., Grevenbroich, Niedęrrhein, Slreu- 
vorrichtung fiir feinkórniges oder puherfermiges Materiał, insbesondere zur Vtrwendung
iii Melasse-Entzuckerungsanlagen. Im  Boden des Vorratsbehalters sind kantige, dicht 
neboneinanderlicgende Stangen angeordnet, die gleichzeitig in gkiehmaBigen Schwin- 
gungen um ihre Liingsachse erhalten werden. Unterhalb der Vorr. ist ein Riittelsieb 
angeordnet. Auf den Zapfenenden der Stangen sind verstellbare Hebel vorgesehen, 
die durch eine Stange u. eine Schubstange von einer auf yersehiedencn Hub einstell- 
baren Kurbel oder Kurbelscheibe angetrieben werden. (D. R. P. 469 468 KI. 89 h 
vom 19/5. 1927, ausg. 12/12. 1928.) M. F. M u l l e r .

H. Claassen, Dormagen (Deutschland), Gewinnung von Zucker aus Riibenschnitzel- 
riickstcinden durch Extraktion m it w. W. u. Verwendung der verd. wss. Zuckerlsg. 
ais Waschfl. fiir Krystallzueker in Filterpressen. (E. P. 296 985 vom 24/8. 1928, Aus- 
zug veróff. 7/11. 1928. Prior. 10/9. 1927.) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Herstellung von 
Fruchtzucker aus Inulin  durch Einw. von fliichtigen organ. Sauren, wie H-COOH,
CH3- COOH oder C02, auf wss. Inulinbrei. — Z. B. wird 1 kg Inulin m it 0,5 kg W.
u. 20 ccm 5°/0ig. H-COOH auf 95° erwarmt u. der Sirup im Vakuum bis zur Krystalli- 
sation eingedampft. (Schwz. P. 127 996 vom 11/5. 1927, ausg. 16/10. 1928. Prior. 
15/6. 1926.) M. F. M u l l e r .

Franklin S. Earle, Sugar cane and its culturc. New York: Wiley 1028. (355 S.) 8°. Lw.
S 4.50.

XV. Garungsgewerbe.
Otto VOn KeuGler, Die Grundlagen der Sprit-Benzol-Destillation unter Druck, 

zur Gewinnung von wasserfreiem Alkohol. Vf. bespricht die physikal. Grundlagen, 
dio Abhangigkeit der Dampfzus. vom Druck, die Zus. der Zusatzfl. m it steigendem 
Druck u. den Warmeaufwand bei der Herst. von wasserfreiem Alkohol durch Dest. 
m it Bzl. unter Druck. (Chem. Apparatur 15. 205—07. 233—34. 25/10. 1928.) S ieb .

J. GroCfeld und A. Miermeister, Vorkommen, Nachweis und Bestimmung von 
Laurinsaure in  alkoholischen Getranken. Ais Hauptbestandteil des sogenannten Wein- 
beerdles (Cognacoles) wurde entgegen bisherigen Literaturangaben Laurinsaure (L), 
nicht Caprinsiiure, in Esterform nachgewiesen, ebcnfalls ilir Vork. in alkoh. Getranken, 
jedoch nicht dem Geh. an A. parallel gehend, z. B. fiir 11. A. aus trockenen Weinen
163,8—183,4, SiiBwein 47,5, Weinbrand 32,6, Rumverschnitt 48,4, Korn 57,5, Bier 
702,9, Prim asprit 0, Brennspiritus 2,2 mg. Bei der D est. is t L. ein typ. Bestandteil' 
des sog. Nachlaufes; die bei der MlCKO-Dest. in der 4. Fraktion auftretende Trubung 
ist durch L  oder dereń Ester bedingt. Bei Fuselólen scheint die Menge der L  von der 
Art der Vorbehandlung der Ole (Rektifikation) abzuhangen. Ausarbeitung eines neuen 
Verf. zum Nachweis u. zur Best. von L, Arbeitsvorschriften. Der Nachweis beruht 
darauf, daB das Mg-Salz bei Ggw. von Glycerin h. 1. u. nach Erkalten aus dem F iltrat 
sehr langsam flockig ausfallt. Bei Wahl geeigneter Bedingungen noch 0,2 mg L  naeh- 
weisbar, wahrend 3,0 mg Caprinsaure noch nicht stóren, Myristinsaure ebenfalls nieht. 
Quantitative Best. beruhte darauf, daB L  u. dereń Ester m it Dampf iiberdest. u. nach 
tjberfiihrung in das K-Salz bei neutraler Rk. ais Mg-Laurat gefallt werden. Da die 
Abscheidung des letzteren sehr langsam erfolgt, darf erst nach 24 Stdn. filtriert werden, 
Loslichkeitekorrektur fiir je 1 ccm wss. FI. 0,0126 mg Mg-Laurat. Hinweis auf die 
Bedeutung dieser Korrektur bei der Best. des Caprylsaurewcrtes, namlich der nicht' 
durch Mg, aber durch Cu fallbaren Fettsauren. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 56. 
167—87. Sept. 1928. Berlin, Staatl. Nahrungsmitteluntersuchungsanst.) G ro s z f .

International Yeast Co., Ltd., London, ubert. von: A. P. Harrison, New York, 
Hefe. Das Verf. wird in einem App. durchgefiihrt, der aus einer Reihe von konzentr. 
ineinander angeordneten Garbottichen besteht, die m it Vorr. zur Aufreehterhaltung

75’
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ęincs bestimmten Niyeaus versehcn sind. In  dem innersten Gefa.fi wird die Stammhefe 
in  W. oder in einor verd. Nahrlsg. suspendiert angesetzt, wozu unter standigem Luft- 
durchloiten kontinuierlich frischo Nahrfl. gegeben wird. Durch t)berlaufvorr., die 
U-formig ausgebildet sind u. durch ihre Gestalt ein Entwcichen der Gase u. des ent- 
standcnen Schaumes in  den nachsten Behalter verhindern, flicfit die verbrauchte 
Nahrfl. ab u. wird schlieBlieh abgozogen u. einem Separator zugefiihrt. Die D. der 
Nahrfl. im innersten Behalter soli annahernd 1,3° Balling betragen, die in den beiden 
auBcrcn 0,7° B. Durch Zwischenwande in den aufieren Behaltern wird yerhindert, 
daB dio uberflieBende FI. sofort weiter in den folgenden Behalter abflieBt. Auch die 
iiuBercn GafaBo sind m it Durchliiftungseinrichtungen yersehen. Ein groBer Yorteil 
des Vcrf. besteht darin, daB dio Hefe nur yerhńltnismaBig kurze Zeit m it der Nahrfl. 
in  Beriihrung bleibt u. daher eino dauernde Kontrolle der letzteren z. B. einer Mela-sse- 
Niihrsalzlsgg., in Fortfall kommt. (E. P. 259 572 vom 5/10. 1926, Auszug veróff. 8/12.
1926. Prior. 6/10. 1925.) R a d d e .

Ernst Pribram und Hugo Wertheim, Wien, Steigerung der Enzymwirkung (Gar- 
kraft) und der Vermehrungskraft der Hefe. Den Niihrmedien werden verhaltnismaBig 
kleine, nur ais Vitamintrager wirkende Mengen Mohrensaft, z. B. etwa 5°/0 der Gesamt- 
menge, zugcsctzt. AuBerdem werden 1. Metallsalze, z. B. des Mn, Fe, Cu, Zn, Al, Cr 
etc., in geringer Menge (ca. 2% 0) zugegeben. (Oe. P. 1115 3 2  vom 29/4. 1925, ausg. 
10/12. 1928.) M. F. M u l l e r .

Soc. Francaise des Produits Alimentaires Azotes, Paris, Aufspaltmig vege- 
łabilischer und animalischer Eirceiflstoffc zu Aminosduren durch Verdauung bei ver- 
lialtnismaBig niedriger Temp. (30—45°). Nachzutragen zu dem Ref. nach F. P. 585998;
C. 1928. I. 270 ist noch folgendes: Ais Antiseptikum werden 5—10% A. bzw. 
die durch Autolyse von Hefe erlialteno Fl. zugesetzt. (N. P. 43 446 vom 19/11. 1924, 
ausg. 22/11. 1926.) R a d d e .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
Alfred Scheppe, Naturgrune Konserven. Von den verschiedenen Verff. scheint 

sich das von B l a s s n e c k ,  Bchandlung mit CaO, besonders zu eignen, es ist der Kupferung 
hygien. bedeutend uberlegen. Besser ais letztere ist auch noch die Farbung m it un- 
echadlichen Farbstoffen. (Konserven-Ind. 16. 14—16. 10/1.) G r o s z f e l d .

R. C. Sherwood und c. H. Bailey, Beziehungen der Aschengehałłe von JFeizen 
und Mehl zueinander. Bei 148 Proben aus 3 Ernten stand der Asehengeh. von Auszugs- 
mehl zu dem des Weizens in  positiver gcradliniger Beziehung, wie auch aus den Zahlen- 
werten fiir Korrelationskoeffizient u. Korrelationsverhaltnis hervorgeht. Aus diesen 
Beziehungen ergibt sich, daB der Prozentgeh. an Asche in einem Mehl nur dann ais 
MaB fur den Ausmahlungsgrad gelten kann, wenn der Asehengeh. des ursprunglichen 
Weizens bekannt ist. (Cercal Chem. 5. 437—44. Nov. 1928.) G r o s z f e l d .

Hugo Kiihl, Gebeiztes Saalgełreide im Mahlguł wid sein Einfluji auf die Beschaffen- 
heit des Mehles. Das aus gebeiztem Korn ermahlene Mehl enthalt Beizstoffe, der Menge 
nach abhangig vom Schałengeli. des Mehles u. dessen Ausmahlungsgrad. Sie auBern 
sich beim Verbacken durch Verfarbung der Krume u. besonders durch einen auffallend 
stark  im frischen Geback hervortretenden, imangenehmen Geruch, noch bei Mehl- 
vcrdiinnung 1 : 10 ointretend. Fiir gesundheitsschiidlicli halt Vf. das Mehl wegen der 
geringen, in Frage kommenden Mengen As, Hg u. Cu nicht. Dagegen scheint die Ver- 
fiitterung der Kleie, besonders aus trocken gebeiztem Getreide, nicht ganz gefahrlos. 
(Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 256— 61. Dez. 1928. Berlin, Inst. f. Mullerei.) Gd.

G. van der Lee, Die Viscosita,t von Mehlsuspensionen. Entgegen DENHAM, 
W a t t s  u . S c o t t - B l a i r  (C. 1928. II . 2082) halt Vf. (vgl. C 1928. I. 1814) an seiner 
Meinung fest, daB zur Ableitung theoret Gleichungen u. zur Einfiihrung der E i n s t e i n -  
schen Formel in  dieses Gebiet die Versuchsgenauigkeit noch nicht ausreicht. (Cereal 
Chem. 5. 484— 85. Nov. 1928. Deventer, Novadel Lab.) G r o s z f e l d

Mohs, Weipbrot oder Schicarzbrotl Da 1 ha Weizen 20% mehr an verdaulichen 
Stoffen u. 70% mehr an Protein liefert, da Weizenbrot viel einfacher. leiehter u. schneller 
zu backen u. leiehter ycrdaulich ist, u. schlieBlich es im Brote nur auf die Zufuhrung 
von Starkę u. EiweiB bei mogliehstcr Ausschaltung der Cellulose ankommt, ist gegen 
die wcitere Zunahme des WeiBbrotverbrauches nach Vf. nichts einzuwenden. (Umschau 
33. 4—6. 5/1. Berlin, Inst. f. Mullerei.) G r o s z f e l d .
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L. P. Karacsonyi, Altbackenwerden und Wassersloffionenkonzentration. Nach 
den Verss. an 9 Weizen- u. 4 Roggenbroten wird entgegen der bisherigen Ansicht durch 
das Altbackenwerden [H'], clektromctr. gemcssen, nicht erhoht, sondern etwas er- 
niedrigt, Steigen des pu um 0,01—0,08. Der Sauregrad kann aber durch die Tatigkeit 
yon Kleinwesen spater wieder zunehmen. (Ccreal Chem. 5. 477—81. Nov. 1928. Buda-

W illy Weitzel, Der gesundheitliche Werł des Sauerkrautes. Der besondere Wert 
des rohen (nicht des gekochten!) Sauerkrautes bestebt in seinem Geh. an Milchsaure 
u. Milchsaurebakterien. Daneben ist der Geh. an Vitaminen, Sekretinen u. insulin- 
artigen Stoffen vcm Bedeutung. (Volksernahrung 3. 376—78. 20/12. 1928. Bad Diirk- 
heim.) G r o s z f e l d .

D. M. Gray, Chemische Betrachtungen uber Mayonnaise. Mit Zusetzungen u. Er- 
ganzungen versehene Obersetzung H . H e l l e r s  der C. 1928. II. 1951 referierten 
Arbeit. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 615—17. 5/12. 1928.) H e l l e r .

C. P. Wilson, Die Beziehung der Chemie zur Industrie der Citrusprodukte. Be- 
sproehen werden: die italicn. u. die californ. Industrie, Citronensaure, ather. Ole, 
Schalenprodd. u. Pektin. Besonders die Herst. des letzteren erfordert ganz besondero 
Sorgfalt. (Ind. engin. Chem. 20.1302—07. Dez. 1928. Ontario, Califomia F ru it Growers

F. M. Boyles, Die Chemie und die Getrankeindustrie. Besprechung der Aromafrage, 
des Einflusses des W., Verhinderung von Verunrcinigung, Herst. von Milchsehokoladc 
in Flaschen. (Ind. engin. Chem. 20. 1289— 92. Dez. 1928. Brooklyn, Jack Beverages 
Inc.) G r o s z f e l d .

Hansgeorg Lottes, Die Herstellung von Kakaopuluer. Beschreibung u. Abb. der 
wichtigsten Maschinen fiir Vorreinigung, Rósten, Brechen, Sehalen u. Entkeimen, 
AufschlieCen, Vermahlen der Bohnen, Abpressen des Fettcs, Mahlen, Kiihlen u. Ab- 
sieben des Kakaopulvers. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 60—64. 12/1. Dresden.) Gd.

B. Lichtenberger, Die Technik im  Mólkereiwesen. Zusammenhangende Darst. 
m it Abb. yerschiedener techn. Einriehtungen. (Gesundheitsing. 52. 17—22. 12/1. 
Kieł, PreuB. Versuchs- u. Forschungsamt f.- Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

Wilhelm Stocker, Beitrage zur Kenntnis der blauen Milek. Eine Blaufarbung 
von Milch durch den von B e i j e r i n c k  aufgefundenen Aktinomyces braucht nicht 
immer aufzutreten, da der gebildete Farbstoff nur bei neutraler u. alkal. Rk. blau, 
bei saurer Rk. ro t ist, also besonders in Milch von altmilchenden oder euterkranken 
Kuhen. Blaugefarbte Milch wurde erhalten: 1. von eingesandter blauer Milch bei 
Zugabe von 0,1% einer l% ig . Lsg. yon Si(OH)4 zu erhitzten Molken, aus denen das 
EiweiB nicht entfernt war. Nur das geronnene EiweiB war blau, die Molken nicht. 
Si(OH)4 in  bestimmten Mengen scheint die Bldg. des Farbstoffes zu begunstigen 
(Verfiitterung yon Sehachtelhalmen). 2. Vom k. wss. Auszug von Eąuisetum arvense 
bei Milch, die 30 Min. auf 65° u. bei solcher, die einen Augenblick auf 98° erhitzt war.
3. Von einer Abkochung der gleichen Pflanze bei Magermilch, die 30 Min. auf 65° 
erhitzt war. 4. Vom k. wss. Auszug yon Trifolium hybridum bei roher Milch. 5. Durch 
den gefundenen Aktinomyces bei neutraler Milch u. solcher m it 0,1% u. 0,2% NH4CI- 
Zusatz. Mit 0,3% Asparagin yersetzte u. mit Aktinomyces geimpfte Milch wurde 
yiolett. Beobachtet wurde ferner bei Aktinomyces, der in Milch oder Molken m it 
Zusatz von Ca-Salzen nur schwach wuchs, eine langsame Gcrinnung, spater schwache 
Peptonisierung in  keinem Falle Bldg. eines blauen Farbstoffes. Wachstumsoptimum, 
bei Zimmerwarme. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 332—39. 5/1. Wangen i. A., Milchw. 
Lehr- u. Forsehungsanst.) GROSZFELD.

Biinger, Lamprecht, Meetz und Blocker, Zwei Fiitlerungsversuche mit Lupinen- 
fischmehl „Original Holsatia“ an Kalber und Milchkuhe. (Vgl. C. 1928. I I . 2301.) 
Jungę K a l b e r  fraBen das Lupinenfischmehl sehr gem  ohne Storung des Wohl- 
befindens. GroBere Gaben (860 g je Tier u. Tag) steigern die Gewichtszunahme im 
Verhaltnis noch mehr ais geringere (350 g), Kostenvorteile gegeniiber reiner Hafer- 
Leinkuchenfutterung besonders im ersteren Falle. Sofortige Einw. auf Knochen- 
wachstum war nicht festzustellen. — Bei M i l c h k u h e n  war eine Steigerung der 
Milchmenge nicht zu beobachten, zeitweise Riickgang, der Fettgeh. wurde etwas 
gedruckt. Das Lebendgewicht wurde kaum beeinfluBt, Aussehen u. Haarkleid der 
Tiere ausgezeichnet. Aufnahme des Futters willig, teilweise gierig, keine Yerdauungs- 
•stórungen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 464—94. 5/1. Kieł, PreuB. Versuchs- u.

pest, Techn. Univ.) G r o s z f e l d .

Eschange.) G r o s z f e l d .

Forsehungsanst. f. Milchwirtsch.) G r o s z f e l d .
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0. Mrozek, Hanna Schlag und A. Eichstadt, Die Einwirkung von Lupinen- 
Jischmehl auf die Beschaffenhe.it der Milch und, des Butterfeltes. (Vgl. vorst. Ref.) 
E in bemcrkenśwerter EinfluB auf dio Milchbestandteile war nicht festzustellcn, dic 
Tiigesgemclko zcigton eine unter sich ausgeglickcne Zus. Der Dispersitatsgrad wird 
verandert, der Anteil der groBten Fettkiigelchen geht zuriick, besonders zu Anfang 
eines jeden Versuchsabsehnittes. Mit zunelimender Lupinenfisehmehlgabe steigt 
die JZ ., wahrend dio PZ. sinkt. YZ. u. RMZ. ziemlich unverandert, obenso die physikal. 
Fcttkennzahlen. (Milc)iwirtschaftl. Forseh. 7. 495—501. 5/1. Kiel, PreuB. Versuchs- 
u. Forschungsanst. f. Milchwirtsch.) GROSZFELD.

Karl Wurster, Maizenafutterungsver suche unter besonderer Beriicksicldigung der 
Kdsereilauglichkeit der Milch. Das Maizenafutter erwies sich ais gern gefressenes 
u. gutes Futterm ittel fur Milchkuhe. Bei einer Versuchsreihe wurde der Milchertrag 
deutlieh gesteigert, kein spezif. EinfluB anf don Fettgeh. der Milch, ebenfalls nicht 
auf D. u. Trockenmasse. Der Sauregrad der Milch wurde leicht erhoht. Wrltg. auf 
die Labfiihigkeit war nicht zu erkennen. Nachteilige Wrkgg. auf die Eignung der 
Milch zur Herst. von Weichkasen wurde nicht beobachtet, auch nicht Veriinderung 
des Korpergewiehts der Tiore. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 340—64. 5/1. Wangen
i. A ., Milchw. Forschungsanst.) GROSZFELD.

E. Mundinger, Uber die chemischen und bakieriologischen Vorgdnge beim Ver- 
derben des Butterfettes. Die Unters. einer groBen Anzahl Butterproben, unter den 
verschiedonsten Umstanden verdorben, zeigte, daB bei der bakteriolog. Zers. das 
F e tt gespalten u. freie Sauren, hauptsiichlich liochmolekulare Sauren (Ba-Bestst. 
der Ba-Salze) gebildet w-erden, wahrend bei der rein chem. Zers. die Siiuerung keine 
oder nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. In  letzterem Falle scheint es 
sich um Beeinflussung dureh Licht u. Luft zu handoln, die bosonders auf dio Doppel- 
bindung der Olsaure einwirken. Es gelang eine Darst. des von Pow iC K  (vgl. P r i t z k e r  
u. JUNGKUNZ, C. 1928. I. 437) ais Trager der K R E ISschen Rk. erkannten Epihydrin- 
aldehyds. Ahnlich wie Licht u. Luft wirken kleine Verunreinigungen von Cu u. Fe. 
Vergloiehende Verss. m it den Yerdorbenheitsrkk. von KREIS bzw. V0X F e l l e n -  
BERG lieferten ziemlich gleiche Ergebnisse, nur ist letztere viel empfindlicher, wenn 
sie auch der Empfindlichkeit von Gcrueh u. Geschmack noch erheblich nachsteht. 
Verss., die vielfach vermuteten Aldehyde u. Ketone, die beim Verderben der F e tte  
entstehen sollen, nachzuweisen, ergaben bei Dampfdestillaten von ranziger Butter 
Stoffe, die m it 2,4-Dinitrophenylhydrazin (vgl. G r i e b e l ,  C. 1924. II. 1754) deutliche 
Ndd. lieferten, bei frischer oder talgiger Butter nicht. Sowohl der talgige ais auch der 
ranzige Geschmack gingen in das Destillat, reduzierende Stoffe nicht. Fiir das 
bakteriolog. Verderben der Butter kommen verschiedene Kleinwesen in Frago, die 
aber verwandte Abbauprodd. (Ketone) liefern. (Milchwirtsehaftl. Forsch. 7. 292 
bis 331. 5/1. Wangen i. A., Milchw. Forschungsanst.) GROSZFELD.

Kurt Teichert und Hanna Schlag, Untersuchungen iiber den Wassergehall von 
Kasen. Gefundeno durchschnittliche W.-Gehalte fiir Kase m it 40—50 (20—30) %  
F c tt i. T .: Emmentaler 35, Hollander 43 (50), Tilsiter 43 (52), Limburger 50 (60), 
Camembert 55 (62). Bei jungem Kaso sind hohere W.-Gehalte zu erlauben, z. B. bei 
Limburger, Monatsware, bei Abgabe an die GroBhandlung etwa 5%  mehr ais bei 
gereiftem Kase. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 259—70. 5/1. Wangen i. A., Milchw. 
Forschungsanst.) G r o s z f e l d .

Teichert und Stocker, Bakteriologisch-chemische Studien an iiberalterten Kasen. 
Dureh Uberziehen m it Jelamasse (dunkelbraune waclisartige M., F. 50°) war eine 
langere Aufbewahrung von Weichkasen moglich ais m it Kasewachs; letzteres ermoglichte 
-wieder langere Aufbewahrung ais gewóhnliche Packung. Besondere Bedeutung bat 
die Aufbewahrung in Jelamasse fiir gerichtliche Beweisstucko. (Milchwirtschaftl. 
Forsch. 7. 271—79. 5/1. Wangen i. A., Milchw. Forschungsanst.) G r o s z f e l d .

Costantino Gorini, Uber die Mikroflora des ilalienischen Silofutters (Milchsaure- 
etisilage). (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 254—58. 5/1. — C. 1929. I. 455.) GROSZFELD.

H. Móllgaard und A. Lund, Ober einige neue Futterkuchen, aus selbsterzeugten 
Futtermitteln und Abfallprodukten von industriellen Belrieben zusammengesetzt. Zu Briketts 
gepreBte Mischungen aus 40 Tin. Luzernehacksel, 40 Tin. Biertreber, 10 Tin. Soja- 
schrot, 5 Tin. Blutmehl, 5 Tin. Melasse bzw. 40 Tin. Zuckerrubenschnitzel, 50 Tin. 
Biertreber, 5 Tin. Sojaschrot, 5 Tin. Melasse erwiesen sich im prakt. Vers. ais lager- 
feste u. Tom Standpunkte der Futterung gut ausnutzbare Futterm ittel. (Fortschr. d. 
Landwirtsch. 3. 1105— 13. 15/12. 1928. Kopenhagen.) G rim m e .
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M. P. Neumann, Wertmerkmile und Backfahigkeit der deutschen Weizetl. Sorten- 
versuche der Ernten 1924, 1925 und 1926. Mitbearbeitet von H. Luther. Aus dem 
umfangreichen Zahlenmaterial (tlbersichtstabcllen) ergibt sieh in  gewissem Umlange 
eine Bestandigkeit gewisser Wertmerkmale der Sorten, zwar nicht in engerer zahlcn- 
maBiger Gcbundenheit, sondern im Sinne einer ausgesprochenen Richtung. Dancben 
sind aber die Einflusse der Umgebung so stark, daB sie eine Klassifizierung der Weizen 
naeh ihrer Backfahigkeit ersehweren. Weitere Verss. miissen darauf abzielen, die 
rerschiedenen Einflusse in quantitativer Bedeutung zu erfassen u. zu unigrenzen. 
Bei der Ztichtung auf Backfahigkeit ist es schon jetzt notwendig, das Zuchtmaterial 
{2,5— 3 kg) naeh genau glcichartigen Baekverss. zu prufen. Ais W ertfaktoren fur den 
Backvers. gelten: Gcbackyol. m it 400 ccm/100 g Mehl. Porenbild mit Nr. 8 naeh 
MOHS. Zur vorbereitenden ersatzweisen Priifung kleinerer Mengen Weizen sind zu 
empfehlen: D. (>1,3475), hl-Gewicht (>77,5), Ar X 6,25 (>11,5) der Trocken- 
substanz. (Landwirtschl. Jahrbch. 68 . 393—406. 1928.) G r o s z f e l d .

P. Halton und E. A. Fislier, Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration 
von Mehl-Wassermischungen. Das elektrometr. Vcrf. zur [H']-Best. erwies sieh ais 
weit zuverlassiger ais das colorimetr. Die Chinhydronelektrocie liefert Ergebnisse in 
geniigender Obereinstimmung mit denen der H-Elektrode, Bedingung Au-Elektroden, 
m it Pt-Elektroden pn-Fehler von 0,4 nicht selten. tlbereinstimmcnde Werte fur [H‘] 
m it zentrifugierten Extrakten u. Dckantaten von den Suspensionen. Filtrierte Extrakte 
liefern im allgemeinen etwas niedrigere, Suspensionen stets etwas hóhere Werte. Die 
[ET] der wss. Ausziige wachst m it dem Verhaltnis Mehl/W. Das Gefalle der [H"]- 
Kuryen ist fiir yersehiedene Mchle yerschicden. Die [H‘] yon auf iibliche Weise er- 
haltenen Mehlausziigen stehen daher zur [H'] der cntsprechenden Teige nicht in fester 
Beziehung. Die [H 'j yon Mehlausziigen scheint m it der Verlangerung der Extraktions- 
dauer nur wenig zu steigen. Die Puffenrrkg. yon Mehl ist yon der eines Mehlauszuges 
sehr yerschicden. Erstere schwankt vom 1,5— 3,5-faehen der letzteren. (Cereal Chem. 
5. 445— 60. Nov. 1928. St. Albans, England, Research Association of British Flour- 
Millers.) GrOSZFELI).

Emily Grewe, Yólumenanderung durch Sałz-Zuckerlosungen. Beim Baekyers. 
werden Salz u. Zucker zweckmaBig gel. zugcsetzt. Da aber zur Ermittelung der Wasser- 
aufnahmefahigkoit des Mehlcs genaue Kenntnis der zugefuhrten Wassermenge er- 
forderlioh ist, werden Tabellen zur Ablesung der entsprechenden Zahlenwerte angegeben. 
(Cereal Chem. 5. 470— 72. Nov. 1928. Washington, Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

M. Wagenaar, Uber den Reismchlnachweis in  Pfejferpnher. Vf. fand, daB sieh 
zur Differentialfiirbung sehr gut eine Lsg. von Karmin in NH3-Lsg. u. Glycerin eignet; 
hieraus absorbiert das Reisplasma den Farbstoff sehr stark, das Pfefferplasma nicht. 
Farbstofflsg. 0,5 g Carmin in 25 g 4-n. NH3 u. 25 g Glycerin (D. 1,26) gel., naeh 
12 Stdn. filtrieren. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 56. 205— 08. Sept. 1928. Rotterdam, 
Nahrungsmittel-Untersuchungsamt.) G r o s z f e l d .

Raymond Hertwig und J. s. Hicks, Bemerkung zur gasometrischen Kohlen- 
diozydbestimmung mittels des Chittick-Vcrfahrens. Durch Auslassung des Korrektur- 
faktors fiir den Dampfdruck des Reagens (verd. H 2S04) naeh der Vorschrift (A. O. 
A. C. Book of Methods 1925. 305) konnen bei der Best. desC 02 in Backpulver, von selbst 
aufgehendem Mehl usw. erhebliche Feliler entstelien, wie an Verss. gezeigt wird. (Cereal 
Chem. 5. 482—84. Nov. 1928. Buffalo, N. Y., Hecker.H-O. Comp.) G r o s z f e l d .

Johann Rudolf, Munchberg und Agnesy, Bakteriologisch-hygienische Unter- 
suchungen uber die Beschaffenheit der Wiener Marktmilch. Von 68 wahllos entnommenen 
Proben waren naeh der bakteriolog, hygien. u. chem. Unters. nur 6 ais Vorzugsmilch 
bzw. Kindermilch, 24 ais Konsummilch guter Qualitat, 10 ais solche minderer Qualitat 
anzusehen u. 28 zu beanstanden. Hinweis auf die groBe Bedeutung der bakteriolog. 
Milchkontrolle. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1747—50. 20/12. 1928. Wien, Tierarztl. 
Hochsch.) G r o s z f e l d .

E. Mundinger, Etn neues Schnellverfahren zum Nachweis einer Milchwasserung 
au f oplischem Wege. Vf. bestimmt naeh Low e (Optische Messungen des Chemikers, 
Leipzig) die Lichtbrechung R  der Milch, zu der nur ein Tropfen Mileh benotigt wird, 
u. die zur Trockenmasse in ziemlich konstanter Beziehung steht. Durchschutteln 
u. kleine Schwankungen im Sauregrad haben auf das Ergebnis nur wenig EinfluB. 
(Milchwirtsehaftl. Forseh. 7. 280—91. 5/1. Wangen i. A., Milchw. Forschungsanst.) Gd.

J. Krenn, Die Gefrierpunktsbestimmung der Milch im  Dienste der Milchkontrolle. 
Bestatigung der iiberragenden Bedeutung der Gefrierpunktserniedrigung im Dienste
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der Milchkontrolie. Von 188 Stallproben koino m it A ■ 102 unter 51,5. Milch einzelner 
Kiihe m it A ■ 102 iiber 53,0 kann ais einwandfrei gelten, boi 53,0— 50,0 starker Ver- 
dacht auf Wasserung, bei unter 50,0 sicher Wasserung. (Milchwirtschaftl. Forsch. 
7. 436— 45. 5/1. Wien, Landwirtsch.-chem. Bundesversucbsanst.) G r o s z f e l d .

Fonzes-Diacon und Laforce, Das Chromiform, ein neues Konsermerungsrnittel 
fiir  Milchprcben fiir die Unte.rsucliv.vg. Vf. empfiehli Tabletten yon je 0,25 g Kalium- 
bieliromat u. Triosymethylen auf 250 ccm Milch. Damit konseryierte Proben waren 
nach 62 Tagen noch fast unverandert. (Ann. Falsifications 21. 536— 39. Nov.
1928.) G r o s z f e l d .

Georg Roeder, Untersuchmigen iiber die Empfindlichkeit der Thybromolprobe im  
Vergleiche mit anderen Methoden zum Nachweis krankhafter Verunderungen der Milch. 
Wahrend die Rk. der n. Milch verschiedener Kiihe gewissen Schwankungen unter- 
liegt, ist die der einzelnen Euteryiertel derselben Kuli n. fast gleich; Abweichung 
eines einzelnen Viertels bei der Thybromolprobe (C. 1929 .1 .163) gegeniiber den anderen 
zeigt also m it groBer Empfindlichkeit dessen Erkrankung an. Nach Verss. an 98 Kiihen, 
von denen 75 sich ais euterkrank erwiesen, envies sich die Probe ais die iibrigen (Ali- 
zarolprobe, Menge des Zentrifugates, Katalasezahl, Sauregrad, Cl-Geh., Cl-Zucker- 
Zahl) an Zuverlassigkeit u. Empfindlichkeit iibertreffend. Der ungeniigende Wert 
yon Cl-Geh. u. Cl-Zucker-Zahl an sich wurde nachgewiesen. Bestatigt -wurde wieder, 
daB bei Sekretionsstórungen die [H '] immer zuerst erniedrigt u. dann von einem be- 
stimmten Punkt an plótzlich stark erhoht wird, bei Abflauen der Stórung yielleicht 
umgekehrter Vorgang. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 365—435. 5/1. Lcipzig,
Dr. N. Gerbcrs Co.) G r o s z f e l d .

H. Gloy und O. Bischoff, Uber die Zurerldssigkeit der Thybromolprobe zur friih- 
zeitigen Erkennung von Eulerkrankheiten. Die Thybromolprobe von R o e d e r  (vgl. 
C. 1929.1 .163) zeigte bei 75% der untersuchten Kiihe (262 Viertelsproben yon 68 Kiihen 
aus 5 yerschiedenen Bestanden) eine bestehende Erkrankung an, yersagte aber bei 
16,2% m it Anfangsstufen der Erkrankung. Bei 2 Kiihen wurde eine Storung angezeigt 
obwohl mkr. n. Dagegen yersagte die Cl-Zahl (Grenze 120) in 29% der Falle. Die Thy
bromolprobe is t keine Uniyersalprobe auf Eutererkrankung, erganzt aber in wertvoller 
Weise ebenso wie die Cl-Zahl die mkr. u. kulturelle Unters. Notwendig ist, daB sie 
kurz nach dem Melken angestellt wird, da sich der ph u. damit die Farbung rasch 
iindem kónnen. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 39. 113—23. 1/1. Kiel, Versuchs- u. 
Forschungsanstalt f. Milchwirtschaft.) • G r o s z f e l d .

Stefan Steinmetz, Berlin, Veredeln von Getreide. Dio Getreidekorner werden im 
ununterbroehenen Arbeitsgange u. unter Zwangsfórderung eingeweicht u. gewaseben, 
dann unter AusschluB yon Luft einer Reibung ausgesetzt, worauf die gelockerten u. 
abgelosten Hiilsen abgeriebon werden. Es folgt dann eine neue Waschung der Kórner.
(Oe.P. 11 1 8 5 1  yom 11/10. 1926, ausg. 27/12. 1928.) K a u s c h .

Jersey Cereal Co., Cereal, Pennsylyan., iibert. von: C. E. Llike, Irwin, Penn- 
sylyan., Getreidenahrungsmittel. Die Kerne der Kórner von Stoffen wie Reis erhalt 
man durch Kochen der Kórner m it Salzlsgg., Sirup u. dgl. u. Hindurchschicken durch 
Walzen. (E. P. 299 803 vom 17/10. 1928, Auszug yeróff. 28/12. 1928. Prior. 1/11.
1927.) K a u s c h .

Charles W. Mann, Los Angeles, Californ. und Alexander Gordon Galloway, 
Washington, Kiihlen vo?i Friichten in  einem Kiihlwagen m it Eisbunkern unter ab- 
wechselndem Kroislauf yon L uft durch das Eis u. die Fruchte. (A. P. 1696 441 
yom 5/7. 1925, ausg. 25/12. 1928.) K a u s c h .

Rajmundo Julia, Barcelona, Spanien, Konscrvierung von Citrusfriichten durch 
Eintauchen derselben in eine Lsg. einer Boryerb. der eine kolloidale oder gummiartige 
Substanz zugesetzt worden ist. Dadurch wird die Schale der Fruchte gegen Angriffe 
von Sehadlingen bewahrt. (Aust. P. 7/1926 vom 4/1. 1926, ausg. 3/7. 1928. Span. 
Prior. .27/4. 1925.) M. F. M u l l e r .

George S. Hewett, Corning, Californ., Konservieren reifer Oliven, aus denen dio 
naturliehen Bitterstoffe entfernt sind, durch Eintauchen in eine sd. NaCl-Lsg. u. 
hohes Erhitzen. (A. P. 1  695 489 vom 28/12. 1925, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

Sun-Maid Raisin Growers of California, Fresno, Californien, Konservierung 
getrockneter Fruchte, insbesemdere von Weintrauben durch Behandlung m it Ozon u. 
W.-Dampf von ca. 125° wahrend weniger Sekunden u. durch nachfolgendes Trocknen 
der Fruchte durch Hin- u. Herrollen auf erhitzten Metallunterlagen unter gleichzeitigem



1929. I. HXVii- F e t t e ; W a c h s e ; Se i f e n ; W a s c h m it t e l . 1165

Absaugen der sich entwickelnden Dampfe. Dadureh wird das ubliche Schwefeln ent- 
behrlich u. die Fnichte erhalten ein besseres Aussehen u. einen besseren Geruch. (Anst.P.
10 4 8 0 /1 9 2 7  Tom 21/11. 1927, ausg. 19/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

N. V. Nederl. Parasinfabrieken, Amsterdam, Kiinsiliche Wursldarme. Man 
impragniert Gewebe m it einer frisehen, bei seiner Zerkleinerung u. Mischung m it Eis 
versetzten Fleischmasse. (Oe. P. 111539  vom 26/6. 1926, ausg. 10/12. 1928. D. Prior. 
21/11. 1925.) K a u s c h .

Electropure Corp., iibert. von: John O. Templeton, Detroit, Mich., Pasteurisieren 
von Milch. Die Milch wird zwischen die Elektroden eines elektr. Stromkreises geleitet. 
Zuerst laBt man eine Fl. durch den App. hindurchstrómen, die die gleiehe elektr. Leit- 
fahigkeit wio die Milch besitzt, u. erst spater wird die zu pasteurisierendeMilch hindurch- 
gefiihrt. (A. P. 1  695 300 vom 13/3. 1925, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

Phenix Cheese Corp., New York, iibert. yon: E. S. Martin, E ast Orange, N. J ., 
Kasę oder Kasemassen erhalt man durch Zusetzen von Milch, Sahne oder Buttcr zu 
zerkleinertem Kase unter Riihren, worauf die Massen durch Erhitzen auf 165° F. pasteu- 
risiert u. durch Hindurchfiihren durch schmale Offnungen unter einem Druck yon
300 Pfd. (engl.) auf den Quadratzoll homogenisiert werden. (E. P. 300113 vom 27/.2.
1928, Auszug yeroff. 31/12. 1928. Prior. 5/11. 1927.) K a u s c h .

Byk Guldenwerke Chemische Fabrik A.-G., Berlin, Schnellere lieifung von 
Quarkstiicken durch Behandlung m it Salzen u. Bakterien, 1. dad. gek., daB die Quark- 
stiicke m it einem Gemisch von Bakterien, Salzen oder Verbb. der NH4-Gruppe sowie 
der N Ha- u. NH-Gruppen, z. B. Amiden, Aminen, Aminosauren oder Abbauprodd. 
von EiweiBkorpern behandelt, z. B. m it einer Lsg. des Gemisches bestrichen werden. 
1 weiterer Anspruch betrifft eine Ausfiihrungsform des Verf. (D. R. P. 470 290 K I. 53e
vom 13/5. 1925, ausg. 9/1. 1929.) K a u s c h .

Alfred Olsen & Co., A.-S., Kopenhagen, Nahrungsmittelemulsion ton 61 in Wasser.
Ol, besonders vitaminreicher Tran, wird in  W. unter Zusatz yon Casein ais Emulgierungs- 
m ittel emulgiert, indem man ein Phosphat. (sekundares Natriumphosphat) zusetzt, 
welches nicht allcin auflosend, sondern auch konseryierend auf das Casein w irkt u. 
auBerdem noch Nahrwert besitzt. (Diin. P. 36 481 yom 10/3. 1925, ausg. 6/9.
1926.) R a d d e .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Harry M. Weber, Montclair, N. J ., Fuller fiir Hurtde 
u. dgl., bestehend aus Biskuit, das m it Vitaminen angereiehert ist, eine glasurartige 
harte K ruste zeigt u. frei yon Rissen ist. (A. P. 1  695 567 yom 26/3. 1924, ausg. 
18/12. 1928.) K a u s c h .

X V n. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
G. S. Meloy, Yerhaltniswertc der Veranderlichen in  Baumtcollsaat. Erórterung 

der yerschiedenen Móglichkeiten, den Marktwert der Cottonsaaten aus ihren Ver- 
iinderlichen (Ol, Protein, W. usw.) zu bestimmen. Sie beruhen darauf, daB Ol- u. 
Proteingeh. der Saat in umgekehrtem Verhaltnis zueinander stehen. Sehwierigkeit: 
Es ist bisher techn. nicht moglich, Kerne quantitativ  yon Linters u. Schalen zu trennen. 
Eine andere Basis ist dadureh gegeben, daB der Handelswert yon 01 u. Protein in 
gleichem Verhaltnis durch die Preise der tier. Ole bestimmt wird, u. zwar ist das Wert- 
yerhaltnis 1 0 1 :5  Kuchen (mit 41,13°/0 Protein). Der durch chem. Analyse fest- 
stellbare W ert vom zu erwartenden Kuchenanfall einer Saat kann also in W erteinheiten 
des Ols ansgedriickt werden. Der so gewonnene Ol-Kuchen-Verhaltniswert ist auf 
Grund der laufenden Analysen von ca. 400 000 Tonnen Saat yerschiedenster Pro- 
yenienz zu 555 erm ittelt worden. Die diesem W ert entspreebende „Standardtonne“ 
Saat enthalt 19°/0 01, 31/2°/o NH3, u. insgesamt 11% W. u. andere Fremdbestandteile. 
In  einer Tabelle legt Vf. die Aquivalente von 01 +  N H 3 zu den Prozenten Fremd
bestandteile +  W. (von 1—21%) nieder u. gibt Beispiele, wie hiernach der Wert 
einer jeden Saat be- bzgl. yerreehnet werden kann. (Cotton Oil Press 12. N r. 9. 
31—32. Jan. Department of Agriculture.) H e l l e r .

S. J. Miller, Einige allgemeine Betraćhlungen iiber Olseifen. Prinzipien der Darst., 
Zus. u. Eigg. von fl .  Seifen, ihrer Analyse u. Anwendungsweisen. (Amer. Perfumer 
essential Oil Rey. 23. 631—33. Dez. 1928. The Fischer Soap & Oil Company.) H e l l e r .

S. L. Neave und A. M. Buswell, Alkalische Fdulnis von Abwasserfett. Nach den 
yorliegenden Verss. werden Abwasserfett u. Seifen sowohl wahrend der n. alkal. 

'Faulnis des Schlammes ais auch wahrend der sauren Phase zers. Die entstandenen
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niedercn Fettsaurcn konnen unter diescn Bedingungen weiter unter Bldg. von Methan 
zerfallen. Hóhere Tempp. (37°) begunstigen die Zers. der nichtfettartigen Sehlamm- 
bestandteile mehr ais dio des Fettes selbst. (Ind. engin. Chem. 20. 1368—69. Dez.
1928. Urbana, Illinois State W ater Survey Division.) GROSZFELD.

Bruno Rewald, Eine. doppelte Fehlerguelle. Die gewóhnliche Fettextraktions- 
methodo gibt keine yóllig einwandfreien Resultate, da von ihr die meisten Lipoide 
nicht miterfaCt werden. Erstens stellen diese Lipoide den groGten Teil des ais Rest- 
fett bezeichneten Ruckstandes dar, wodurch erhebliehe Fehlcrąuellen unterlaufen 
konnen, zweitens aber wird der in  den Lipoiden entlialtene N ais EiweiB bestimmt, 
wenn vor der EiweiBbest. bei der Fettestraktion  nicht alle Lipoide entfernt worden 
sind. Es muG daher, um genaue Resultate zu erzielen, der A.- bzw. PAe.-Extraktion 
noch eine weitere zur Entfernung der Lipoide folgen, wozu sich die Extraktion mit
A., auch CH3OH, u. U. m it AnschluB einer solchen m it A.-Bzl., empfiehlt. (Chem.- 
Ztg. 52. 1013. 29/12.1928.) J u n g .

A. van Raalte, Die Luminescenz von Olen und Felten. (Ztschr. Unters. Lcbens- 
mittel 56. 195— 98. — C. 1928. I I .  1953.) G r o s z f e ld .

H. P. Kaufmann und M. Keller, Die rhodanometrische Bestimmung linolensdure- 
lialtiger Fetle, Analyse des Leinols. (Studien auf dem Fetlgebiel. 10. Mitt.) Ubersicht 
uber die bisherigen Unterss. zur Erm ittlung der Zus. des Leinoles u. Angabe einer 
neuen Methode, die yorwiegend titrim etr. durchfiihrbar ist. Verseifung des Leinoles 
unter 0-AusschluB, Entfernen des Unverseifbaren, Abscheiden der Fettsaurcn u. 
Trocknen der Lsg. (Pentan empfohlen). Best. der Jodzahl der Gesamtfettsauren, da- 
neben Best. der Rhodanzahl in groBem UbersehuB der Eg.-Rhodanlsg. (ca. 200%). 
Erm ittlung des Prozentgeh. an gesatt. Sauren nach B e r t r a m ,  weniger gut, weil 
ungenau, nach Pb-Salz-A.-Methode. Ausrechnung der prozentualen Anteile an 01- 
saure (O), Linolsdure (L) u. Linolensaure (Le) aus der Menge an gesatt. Fettsauren ((?) 
u. den oben gefundenen Zahlen nach der Gleichung: O +  O +  L  +  Le = 1 0 0 ; ferner

O +  2 £  - f  3X« =  ■ Jodzahl; O +  L  +  2 Le — ~gQ~g-Rhodanzahl. Hiernach
ist O =  (100 — G) — 1,104 (Jodzahl— Rhodanzahl), L  =  (100 — (?) — 1,104 (2 Rho
danzahl— Jodzahl), Le =  (100 — G) +  1,104 Rhodanzahl. Zugrunde liegen hier ab- 
gerundete Jodzalilwerte, da der Rechenfehler nicht groBer ais der Vers.-Fehler ist. 
Aus den Unterss. der Vff. ergibt sich folgende Zus. von La Plata- (u. von Calcutta)- 
leinol: Gesattigte Sauren +  Unverseifbares 8,6 (10,8)%, Ólsdure 7,6 (11,9)%, Linolsdure 
44,6 (32,6)%, Linolensaure 34,7 (40,2)%, Glycerinrest 4,5 (4,5)%. — An Hand von 
Tabcllen wird dio Exaktheit dieser raseh durchfuhrbaren Methode gezeigt u. insbesondere 
festgestellt, daB die Anlagerung von Rhodan an Leinol u. an dessen Fettsauren wirklich 
zu einem seharfen Endpunkt fiihrt. Reehner. wird weiter gezeigt, daB sowohl a -Linolen- 
saure wie auch Isolinolensdure (das n a t i i r l i e h e  Isomere, wahrend der Name 
ji-Linolensdure E r d m a n n s  fiir das von diesem dargestelltc Kunstprod. anzuwenden 
ist) in gleicher Weise je 2 Moll Rhodan addieren (%-Addition). — Die Verss. E rd -  
MANNs zur Reindarst. von Linolensauren konnten nicht reproduziert werden. Die 
Rhodanzahl 182,46 der Linolensaure konnte aber m it hinreichender Sicherheit aus 
der Best. der Jod- bzgl. der Rhodanzahl eines aus den Leinólfettsauren hergestellten 
Gemisches von Linol- u. Linolensaure erm ittelt werden. Aus diesem hohen Werte 
folgt, daB alle Gemisehe der freien fl. Sauren eines Oles, dereń Rhodanzahl uber 90 
liegt (maximale Rhodanzahl von Ól- u. Linolsaure) Linolensaure enthalten. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 20—23. 73—76. 5/1. Jena, Univ.) H e l l e r .

W . Prager, Die Glycerinanalyse nach der I . S. M. 1911. Es wird auf ein Supple- 
ment von 1914 des British Executive Committee zu der I. S. M. 1911 aufmerksam 
gemacht, dem nach Ansicht des Yf. noch Mangel anliaften, so daB die angegebene 
Methode vor ihrer allgemeinen Annahme der internationalcn Uberprufung bedarf. 
(Chem.-Ztg. 52. 903—04. 21/11. 1928. Darmstadt.) J u n g .

Erba Akt.-Ges., Zurich, Sulfonierung von pflanzlichen oder tierischen Olen, Fetten, 
Fettsauren oder Wachsen mittels organischer Sulfonsauren, wie j3-Naphthalinsulfonsaure, 
m it oder ohne Zusatz von H„S04 u. von Bleichmitteln, wie Fullererde oder Silieagel. — 
Z. B. werden mehrbas. Sauren, wie Schleim-, Adipin- oder Korksaure, oder Wachse, 
wie Japan-, Bienen- oder Carnaubawachs, sulfoniert. Die Prodd. dienen ais Weich- 
machungsmittel yon naturliehen oder kiinstlichen Faden. (E. P. 296 935 vom 30/12.
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1927, ausg. 4/10. 1928. D. Prior. 22/11. 1927. Zus. zu E. P. 294621; C. 1928. II. 
2522.) M. F. Mu l l e r .

Pilot Laboratory’ Inc., Arlington, New Jersey, iibert. von: W illiam B. Stod- 
dard, Stamford, Connecticut, und Vaman R. Kokatnur, New York, Bleichen von 
tierischen und pflanzlichen Sloffen, wie. Nahrungsmitteln, Fetlen, Seifen, Wachsen usw. 
Zum Bleichen yerwendet man ólloslichc Peroxyde von natiirlichen Fettsauren; man 
orhiilt die Peroxyde durch Einw. von H 20  auf die Fettsaurechloride oder Gemische 
von Fettsaurechloriden in Ggw. von Alkalien. (A. P. 1  687 803 vom 8/3. 1927, ausg. 
16/10.1928.) F r a n z .

Pilot Laboratory, Inc., Arlington, New Jersey, iibert. von: W illiam B. Stod- 
dard, Stamford, Connecticut, und Vaman R. Kokatnur, New York, Bleichen von 
pflanzlichen und tierischen Stoffen, wie Mehl, Olsaatmehl, Seife, Wachse, Ole, Eigelb usw. 
Man bleicht m it organ. Peroxydverbb., dereń W irksamkeit durch Zusatz von anderen 
organ. Perverbb. erhoht wird. Die Bleichwrkg. von triige wirkenden Bleichmittoln, 
wie Phthalyl- oder Fumarylperoxyd, wird durch Zusatz von Perosyden der natiir- 
lichen hoheren Fettsauren, wie Capryl-, Lauryl- oder 01eylperoxyd, erhoht. An Stelle 
der Fettsaureperoxyde kann man auch Benzoyl-, Cinnamoyl- usw. -peroxyd verwenden. 
(A. P. 1687 804 vom 7/6. 1927, ausg. 16/10. 1928.) F r a n z .

Pilot Laboratory, Inc., Arlington, New Jersey, ubert. von: W illiam B. Stod- 
dard, Stamford, Connecticut, und Vaman R. Kokatnur, Arlington, New Jersey, 

.V. St. A., Bleichen von pflanzlichen oder tierischen Stoffen, wie Nahrungsmitteln, Seifen, 
Wachsen usw. Man bleicht m it Peroxyden solcher Verbb., die auch in dem zu bleichen- 
den Stoffen enthaltcn sind. Man yerwendet Peroxyde des Glycerins, Cholcsterols, 
Phytosterols, Arabinosc, Glycose, Apfelsaure, Bernstein-, Milch-, Wein- usw. -saure; 
man kann diesen Perverbb. noch Stoffe, die die Bleichwskg. steigern, zusetzen. (A. P. 
1687 805 vom 2/9. 1927, ausg. 16/10. 1928.) F r a n z .

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

— , E in  neues schwedisches Produkt „Masonit“. Nach Angaben von W. H. MaSON 
wird in  Nordmaling harter proser K arton dadurch hergestellt, daB Holzabfallo unter 
hohem Druck m it W.-Dampf behandelt u. dann plótzlich vom Druck befreit werden. 
Sie werden dadurch zerrissen zu einer weichen M. langer Fasern, die auf der Four- 
driniermaschine zu K arton verarbeitet werden. (Rov. gen. Matiires piast. 4. 668. 
Nov. 1928.) S u v e r n .

M. Reclus, Die grofSen Probleme der Celluloidfabrikation. (Vgl. C. 1927- II. 519.) 
tibersiclit. (Rev. gćn. Matićres piast. 3. [1927]. 151—54. 293—96. 421—31. 501—503. 
671—75. 4 [1928]. 11—15. 195—201. 343—46. 391—99. 519—23.) P f l u c k e .

Maurice de Keghel, Uerstellung des Linoleum-s. Obersicht. (Rev. gćn. Matićres 
piast. 3 [1927]. 431—33. 626—28. 675—79. 4  [1928]. 85—87.) P f i u c k e .

W. de B., Die Industrien dis Korks und seiner Derivate. Das Zerschneidcn des 
Korks, das Binden des Korkschrots, die Herst. von Isolierstoffen, FlaschenvcrschluB- 
stiieken u. -stopseln sowie armiorter Korkstiicke u. Kunstleder ist beschricbcn. Zahl- 
reiche App. sind abgebildet. (Rev. gćn. Matićres piast. 3. 762—67. 1927. 4. 213—18. 
-275—79. 399—410. 587—93. 1928.) S u v e r n . '

F. Schubert, Lokale Festigkeitsprufung von Geweben, Wirkwaren, Kautschuk usw. 
Ein neues Verfahren an Stelle der ublichen Reifiprobe. Beschreibung eines neuen 
Verf., das auf der gleichzeitigen Spannung von K ette u. SchuB beruht. (Chem.-Ztg. 
52. 913—15. 24/11. 1928. Wien.) J u n g .

Hermetite Corp., iibert. von: Norman E. 01iver, New York, Uberziehen von 
Geweben oder anderen durchlassigen Stoffen. Man fiihrt das Gewebe durch PreBwalzen 
unter hohem Druck u. iiberzieht die eine Seite des Gewebes m it einer Lsg. von 100 Teilen 
Nitrocellulosc u. 60 Teilen Trikresylphosphat; hierbei dringt die Lsg. nicht in das 
Gewebe, da die Poren durch den hohen Druek geschlossen sind. Nach dem Troeknen 
behandelt man die nicht ubsrzogene Seite des Gswebes zur Erhohung der Biegsam- 
keit m it Weichmachungsmitteln, wie wasserloslichen Olen, Emulsionen von Ricinusol, 
01ivenol, Baumwollsaatol usw. (A. P. 1  690 426 vom 29/5. 1925, ausg. 6/11. 1928.) F r .

Hermetite Corp., ubert. von: Norman E. 01iver, New York, Uberziehen von 
Geweben oder anderen durchlassigen Sloffen. Man behandelt die eine Seite des Ge-
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webes m it einer Lsg, von Glucose oder einem anderen in W. 1. Fiillmittel u. iiberzieht 
dann m it einer Lsg. von 100 Teilen Nitrocellulose u. 60 Teilen Trikresylphosphat 
u. trocknet, dann wascht man m it einer Seifenlsg. oder Oicmulaion zur Entfernung 
der Glucose u. trocknet. Die Vorbehandlung m it der Glucoselsg. bewirkt, daB die 
Nitrocelluloselsg. nicht in  die Poren des Gewebes eindringen kann. (A. P. 1690427 
Tom 29/5. 1925, ausg. 6/11. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: H. Platt und C. M. Croft, Cumber
land, Maryland, Wasserdichtmachen von organische Cellulosederimte enthaltenden Ge- 
iceben. Aus Celluloseestern oder -athern bestehende oder sie enthaltende Gewebe werden 
m it einer wss. Lsg. eines Al-Salzes behandelt, die so behandelten Gewebe sind wasser- 
dicht u. kónnen bei hoheren Tempp. gebugelt werden, ohne daB das Biigeleisen klebt. 
(E. P. 299 058 vom 19/10.1928, Auszug veroff. 12/12.1928. Prior. 21/10.1927.) F r a n z .

W illiam W. Carter, Needham und Henry T. Nelson, Boston, Massachusetts, 
Wasserdichtmachen von Cellulosefaser, insbesondere Papier. Man erzeugt auf der Ober- 
flacho eine Schicht von Cellulosexanthogenat, indem man das Papier oder die Pappe 
in NaOH (15%) taucht, das eine Emulsion von Harz oder anderen zum Leimen von 
Papier geeignete Stoffe enthalt u. dann m it CS2 behandelt. (A. P. 1  693 573 vom 
27/12. 1922, ausg. 27/11. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Thauss, 
Kóln-Deutz, und Alfred Guenther, Koln-Riehl), Reseruieren von Wolle und Seide, 
darin bestehend, daB man an Stelle der Schweflungsprodd. des Phenols u. seiner Sub- 
stituenten die durch Sulfierung von Harzen erhaltlichen Prodd. verwendet. — Die 
Kolophonsulfosaure sehutzen Wolle u. Seide gegen die Aufnahme von ncutralziehenden 
oder sauren Farbstoffen. (D. R. P. 469 232 KI. 8m vom 4/12. 1926, ausg. 10/12. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 432 I I I ;  C. 1926. II. 2226. F. P. 645067 vom 2/12. 1927, ausg. 19/10.
1928. D. Prior. 3/12. 1926.) F r a n z .

Erich Bohm, Wien, Chloren von Haaren und Wolle oder den daraus hergestellten 
Gegenstdnden. (Ygl. E. P. 281 646; C. 1928. I. 1717.) Man laBt auf Haare oder Wolle 
Chlorverbb. u. daraus Cl freimachende Oxydationsmittel einwirken. Zur Erleiehterung 
der Rk. sauert man die zu behandelnden Gegenstande an. Man behandelt Haare oder 
Wolle 1/2 Stde. m it HC1 von 0,05—0,2%  u. 0,25— 1% H 20 2. Zum Ansauern verwendet 
man 0,01—0,1%  CuS04 oder MnCl2, nach dem Schleudem trocknet man bei 70°. 
Man behandelt Haare oder Wolle m it einer wss. Lsg. von 1%  KC103 u. 3%  HC1 u. 
vorteilhaft 0,5—1%  Oxalsaure oder Weinsaure u. trocknet bei 70—100°. (F. P. 
644 946 vom 30/11. 1927, ausg. 16/10. 1928. Oe. Prior. 1/12. 1926. 9/2. 1927 u. 8/4.
1927.) F r a n z .

Siebenhirtner Chem. Industrie-Werk G. m. b. H., Inzersdorf b. Wien, Her
stellung einer Masse zur Erzielung hohen Glanzes und reiner Weipe auf Papieren, Fein- 
pąpieren, Kunstdruckpapieren, Chromokartons, Ersatzpapieren u. dgl. durch Zusatz 
einer M. zu dem Papierbrei, die erhalten wird durch Hinzufiigen von Schwermetall- 
salzen, wie Zn-Salze, zu verseiftem Stearin. — 15 Teile Stearin werden m it 20—25 Teilen 
Atzkali oder -natron .yerseift u. 100 kg 5%ig. ZnS04-Lsg. zugegeben, eyentl. unter 
Zusatz von K- oder Na-Silicatlsg. Zu 100 Teilen Papierrohstoff werden 2—5 Teile 
der Pastę zugesetzt. (Oe. P. 11170 9  vom 24/3. 1927, ausg. 27/12. 1928.) M. F. Mu.

Charles Hamist, Mainz, Gewinnung von reinem Zellstoff (vgl. hierzu E. P. 156 777;
C. 1921. II. 1076) durch Erhitzen der zellstoffhaltigen Rohstoffe m it 1. bas. Stoffen 
u. S 02 unter Verwertung der dabei anfallenden Nebenprodd. Die Rohstoffe werden 
ein- oder mehrmals u. in  beliebiger Reihenfolge abwechselnd m it S 0 2 u. m it 1. bas. 
Stoffen, wie NH3, Alkalien, Alkalicarbonaten oder -sulfiden oder einem Gemiseh der- 
selben, bei erhohtem Druck behandelt, wobei die bei der yorhergehenden Behanalung 
erhaltene Kochlauge, gegebenenfalls nach Reinigung u. Zuleitung von bas. Stoffen 
oder S02, zur weiteren Kochung ein u. desselben Ausgangsstoffes stets wieder benutzt 
werden kann. Bei Anwendung von NH3 bringt man dieses sowie die S 02 in Gasform 
unter Druck u. unter allmahiicher Zugabe wahrend der verschiedenen Behandlungs- 
stufen auf die Ausgangsstoffe zur Einw. Zur Milderung der Einw. der S 0 2 oder ihrer 
sauren Salze auf die zellstoffhaltigen Rohstoffe werden der wss. Lsg. organ. Stoffe, 
insbesondere Gummi- oder Zuckerstoffe, wie sie in Melasse, Brennereiruckstanden
o. dgl. enthalten sind, oder Zellstoffablauge zugesetzt. (D. R . P. 469 372 KI. 55 b 
vom 9/7. 1920, ausg. 11/12. 1928. F. Priorr. 6/7.1914,17/4. 1919 u. 16/4. 1920.) M. F. M.

F. Kfittner Akt.-Ges., Pirna a. E ., Kunstseide. Die Kunstseidekuchen, die beim 
Zentrifugal-SpinnprozeB gemaB E. P. 2S7097 (C. 1928. I. 3014) erhalten werden,
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trocknet man, bevor die Faden aufgewundon oder -gespult werden. (E. P. 300 131 
voin 5/11. 1928, Auszug veroff. 31/12. 1928. Prior. 5/11. 1927.) K a u s o h .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, iibert. von: M. Klein, Mailand, Kunstseide. 
Der Spinnapp. zum Trockenspinnen gemaB E. P. 292 608 (C. 1928. II. 1407) ist derart 
abgeandert, daB jedo Zone der Spinnzelle m it Óffnungen fiir die Zu- u. Abfuhrung 
von Luft versohen ist. (E. P. 300 166 vom 22/6. 1928, Auszug yeroff. 31/12. 1928.
Prior. 7/11. 1927. Zus. zu E. P. 292561; C. 1928. II. 1407.) K a u s c h .

Alsa Soc. An., Basel, Kunstseide. Hohlfadenkunstseide wird in der Weise ver- 
edelt, daB man dio Faden wahrend der Koagulation oder danach in  eine eine Gas gelost 
enthaltende oder solches orzeugende FI. (W. m it Luft gesatt.) eintaucht u. sodann 
erhitzt oder einer Druckyerminderung aussetzt. (E. P. 299 710 vom 27/10. 1928, 
Auszug yeroff. 28/12. 1928. Prior. 29/10. 1927.) KAUSCH.

Sociśtó pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, ubert. von: Nicolas 
Benoit Grillet, Nouilly, Frankreich, Kunstseide. (A. P. 1695094 vom 24/9. 1926 
ausg. 11/12. 1928. F. Prior. 1/10. 1925. — C. 1927- I. 1089 [E. P. 259190].) K a u s c h .

Socićte pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, iibert. von: Joseph 
Edouard Gustav Lahousse, Lyon, Frankreich, Apparat zur Herstellung von Kunst
seide. (A. P. 1 6 9 5 1 1 1  vom 6/5. 1927, ausg. 11/12. 1928. F. Prior. 20/5. 1926. — 
C. 1927. II . 2526.) K a u s c h .

E. I. du Pont de Nemours &  Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Robert
E. Rose, Penns Grove, New Jersey, Weichmachen von Seide und Kunstseide. Man 
verwendet Chianidinsalze yon Iłicinusólsulfosdure, die man dureh Einw. von Di-o-tolyl-
guanidin auf das NH,-Salz der Ricinusolsulfosaure erhalten kann. (A. P. 1 691 994
yom 17/11. 1925, ausg. 20/11. 1928.) F r a n z .

Standard Varnish Works Now York, ubert. von: Joseph E. Hirch, Brooklyn, 
und Arthur D. Robson, New York, V. St. A., Mittel zum Polieren von Oberflachen 
der Celluloseestermassen. Man yerwendet oine Mischung aus einem Weichmaehungs- 
mittel fiir Celluloseester, einem indifferenten Verdunnungsmittel u. einem Poliermittel. 
Zum Polieren eines Laekiiberzuges aus einem Gemisch yon 90% Cellulosonitrat u. 10% 
eines Pigments yerwendet man oino Mischung yon 55 Teilen Leinol, 45 Teilen Essig- 
ester (85%ig) u. pulyerisiertem Bimsstein. (A. P. 1  690 680 vom 10/3. 1927, ausg. 
6/11. 1928.) F r a n z .

Lakewest Corp., V. St. A., Herstellung von plastischen Massen, insbesotidere 
Flaschenkapseln. Man befostigt mehrere Blatter aus Papier mittels eines Bindemittels, 
wie Asphalt, in der Warme dureh Walzen miteinander. (F. P. 643 452 vom 7/11. 1927, 
ausg. 18/9. 1928.) F r a n z .

K . Schneble, Ziirich, Fu/3bóden und FufSbddenbcłdge. Mischungen von Korkklein, 
Bimsstein, Kieselgur u. W. werden auf Mortel oder wasserdicht gemachte Holzgrund- 
lagen aufgetragen u. geglattet. (E. P. 297 750 yom 26/9. 1928, Auszug yeróff. 21/11.
1928. Prior. 26/9. 1927.) K u h l in g .

Fleuron Inc., North Tonawanda, N. Y., iibert. von: W illiam Hoffman Kobbe, 
New York, Schwefelsiliciumprdparat. Man mischt gleiche Gewiehtsteile yon ge- 
schmolzenem S u. S i02, das so zerkleinert ist, daB nicht mehr ais 10% von einem 80- 
Masehennetz zuriickgehalten werden. Das Praparat eignet sich zur Herst. yerschiedener 
gegossener Gegenstando. (A. P. 1  693 714 yom 26/11. 1926, ausg. 4/12. 1928.) K au .

Erik Oeman, MiBinalytischo Verfahren und dereń Auwendung in Zellstoffabriken. Mit
Anh.: Chemische Einwirkung d. schwefeligen Saure auf organ. Stoffe in d. Sulfitablauge.
tJbers. von W. Schmidt. Berlin: Carl Hofmann 1928. (V III, 119 S.) gr. 8°.
Lw. M. 5.—.

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Kichiro Yamaguchi, Schlammseparation von Kohle. Einige Verss. iiber Trennung 

von japan. Kohle u. P yrit dureh Separation m it blauem Campherol. (Journ. Fuel Soo. 
Japan  7. 126—28. Dez. 1928.) B o r n s t e i n .

D. J. W. Kreulen, Uber die durchschnittliche quantitative Zusammensetzung von 
Ruhrkohlenasche. Vf. sammelte die Aschenruekstande von etwa 4000 Unterss. von 
Ruhrkohlenproben u. nahm nach grundlicher Durehmischung daraus eine Probe, die 
auf die Kornfeinheit B 50 gebracht, naehgegliiht u. analysiert wurde. Sie wurde in 
einen W.-l. — hauptsachlich CaS04 nebst Na2S 04 u. MgS04 enthaltenden —, einen



HC1-1. u. cincn HCl-unl. Teil zerlegt, dic fur sieh untersucht wurden. Daraus ergaben 
aich folgende Zahlen fur die Ges.-Analyse der Ruhrkohlenasehc: 41,5% SiOr, 0,4% S03,
0,5°/0 P206. 13,4% Fe20 3, 31,5% A l-A , 0;7%  MnO, 1,8% CaO, 1,2% MgO, 4,8% 
wasserloslicli. (Brennstoff-Chem. 9. 399. 15/12. 1928. Rotterdam, Lab. f. Brennstoff- 
Chemic ,,Gliickauf“ .) BoRNSTEIN.

E. Audibert, Beitrag zum Studium der Synihese des Methanols. Auf Grand ein-
gehender Unterss. iiber dic Wrkg. der verschiedenen Katalysatoren zur Synthese des 
Mcthylalkohols aus CO +  2 H„ unter Druck lassen sieh zwei Wegc ausarbeiten fiir eine 
industrielle Darstellungsmethode. Der eine besteht in der Anwendung eines starken 
aber trage arbeitenden Katalysators unter dem Druck mehrerer hundert Atmospharen, 
der andere in  der Anwendung eines aktiveren Katalysators unter wesentlich schwaeherem 
Druck, bei geringerer Temp. aber bedeutend groBcrer Empfindlichkeit gegen Intoxi- 
kation. (Techniąue mod. 20. 861—66. 15/12. 1928. Chim. et Ind. 20. 1015—22. 
Dez.) . J u n g .

Hans Tiemessen, Die Nebenerzeugnisse der Gasfabrikation und ihre Rolle in  der 
chemischen Industrie. Schilderung der Bedeutung, welehe den Nebenprodd. der Gas- 
erzeugung ais Rohstoffen der chem. Industrie zukommt u. Hinweis auf die Aussichten, 
fiir dic stetig wachsenden Mengen Absatz zu schaffen. Auf 1 cbm Mischgas (Stein- 
kohlen- u. Wassergas) von 4300 kcal. oberem Heizwert, dem Normalgas der deutschcn 
Gaswcrke, gewinnt man an Nebenprodd. etwa 1,6 kg Koks, 0,1 kg Teer, 1,5 g Naph- 
thalin, 4 g NH3, 7g  S u. 0,5 g Cyan. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1242—44. 17/11. 1928. 
Frankfurt a. M.) BlOCH.

C. Singleton und J. E. stanier, Ammoniakgewinnung bei mit Dampfzusatz her- 
gestelltcm Yertikalretortengas. Durch den Dampfzusatz zwecks Erzeugung von Wasser
gas in Vertikalretorten ist der NH3-Geh. des Gases wie des Gaawassers wesentlich 
geringer geworden ais friiher bei Horizontalretorten. Vff. beschreiben die Reinigungs- 
iinlagcn des Gaswerks Stockport u. eingehende Verss. zur Anreicherung des Gas- 
wassers an NH 3 m it den erzielten giinstigen Ergcbnissen. (Gas World 90. 57—58. 
19/1.) W o lf f r a m .

M. Rakusin, Uber die Tier- und Pflanzenfette ais Muttersubstanzen der inaktiven 
Bestandteiłe des Erdóls. Bei der Behandlung m it wasserfreiem A1C13 naeh ZELINSKY 
u. LAWROWSKY gibt Olsaure lediglich fl. Paraffin-KW-stoffe, weder Cyclohexane 
noch feste Paraffine. Dagegen spaltcn bei dieser Behandlung Palmitin- u. Stearinsaure 
iiberwiegend (60%) feste Paraffine (F. 79—80°) ab. Vf. halt es fiir iiberaus wahrschein
lich, daB diese zwei Hauptbausteine der Fette auch in der N atur die Muttersubstanzen 
derfesten Paraffine gewesen sind. (Petroleum 24.1519—20. 20/11.1928. Moskau.) N a p h .

F. J. Meclllin, Wirtschaftliclie Wiedergewinnung von v:ertvollen Produkten aus ver-
brauchten Doctor- und kauslischeti Losungen. Die Abfallaugen von der Motorbrennstoff- 
raffination enthalten: NaOH, N a,C03, Na5S 0 4, Teerstoffe vom Typus ROH, Pb ais 
Plumbit, suspendiert PbS u. organ. Pb-Verbb. Bei Eindampfen unter Luftdurchblasen 
wird PbS oxydiert u. gel., die kolloide organ. M. koaguliert u. abgeschopft. Das Na2S04 
bildet beim Stehen des Gemisches eine Krystallage. Naeh Eindampfen bei 132° ent- 
hielt eine Seifenschicht nur Ideine Mengen NaOH, Na2C03 u. Pb-Reste, konnte durch 
Abschopfen beseitigt werden, wodurch bei weiterer Konz. Bldg. von Teer vcrhindert 
^"urdc. Beispiele fur Wiedergewinnung von 80—90°/o des NaOH, 84% des Pb. (Ind. 
engin. Chem. 20. 1352—53. Dez. 192S. Shreveport, Louisiana Oil Refining Cor
poration.) G r o s z f e l d .

Leopold Singer, Fortschritte der Erdóldestillation im  letzten Dezennium. Zusammen- 
fassender Bcricht. (Osterr. Chemiker-Ztg. 32. 1—7. 1/1. Wien.) JUNG.

R. Plank, Die Raffination des Petroleums naeh dem Edeleanu-Verfahren. Das 
Verf. benutzt fl. S 02 zum Trennen im wesentlichen der gesatt. u. Naphthen-KW-stoffe 
von den ungesatt. u. aromat. KW-stoffen in  einem auf — 10° gekiihlten Mischer; das. 
Losungsm. wird mittels Verdampfer bis auf 0.05% \  erlust wiedergewonnen. Das 
scharf getrocknete Dest. (D. 0,80 bis 0,82) wird m it 79% fl. SO, gemischt u. trennt sieh 
dann in eine obere Schicht, das Rajfinat (77% des angewandten Dest.) u. eine untere 
Eztraktschicht, die naeh Verdampfen der S02 etwa 23% des angewandten Dest. betragt. 
Die techn. von A. BORSIG, Berlin-Tegel, N. V. COMPRUIO, Amsterdam, in Zusammen- 
;irbeit m it der A l l g e m .  G e s . f. c h e m .  I n d u s t r i e ,  Berlin ausgefiihrte, maschinell 
sehr gut tiurchgebi 1 deto Anlage wird gestutzt auf zahlreiche Abbildungen beschrieben. 
Die Gesamtleistung bisher naeh dem Verf. ausgefiilirter Anlagen betragt S000 t  01 
taglich. Solche Anlagen stehen in Rumanien, Frankreich, Deutsehland, Niederland.-

1 1 7 0  H x,x. B i ie n k s t o f f k ; T e e r d e s t il l a t t o n  d sw . 1 9 2 9 . I .
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Indien u. Kalifornien. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 1613— 18. 10/11. 1928. K arls
ruhe.) N a p h t a l i .

G. Cattaneo, Technik und Okonomie des Edeleanu-Verfahrens zur Raffinalion 
von Mineralolen. Das Verf. (vgl. vorst. Ref.) wird in seiner histor. Entw. beschrieben 
u. eine diskcr tinuierliclie u. eine kontinuierliche Anlage abgebildet u. erlautert. Ein 
Diagramm zeigt die (kontinuierliehen) Raffinationskosten pro t  Destillat fur amerikan. 
Verhaltnjsse bei Tagesleistungen von 65 bis 1000 t. Ebenso werden Laboratoriums- 
u. Versuchsanlagen beschrieben. Hierauf wird eine nach Vorschlag des Vf. konstruierte 
(u. abgebildete) Anlage m it Mehrkorper-Yerdampfung eingehend besonders hinsichtlich 
ihrer Wirtschaftlichkeit (Dampfyorbraueh usw.) erortert. (Ztschr. Eis- u. Kalte-Ind. 
21. 121—25. 133— 36. Nov. 1928. Hilversum, Holland.) N a p h t a l i .

S. N am etkin, Vergleich von Sowjet- und amerikanischem Kerosin. ■ Die amerikan. 
Kerosine kennzeichnen sich durch relativ enge Siedegrenzen; 70—75% sieden inncrhalb 
von 70—80 Graden. Fraktionen bis zu 200° finden sich in sehr geringer Menge. Die 
Endsiedepunkte liegen niedriger ais bei russ. Kerosinen. Bzgl. der Raffination zeigen 
die amerikan. hohen Geh. an S u. anderen Verbb. sowie Unbestandigkeit der Farbo. — 
Die Sow/edterosine zeigen bedeutend weitere Siedegrenzen. Der „Grundkern“ von 
70—75% siedet innerhalb von 100 bis 110 Graden. Die Kerosine enthalten eine be- 
deutende Menge hóherer Benzinfraktionen u. geringe Mengen leichter Solarfraktionen. 
In  der Raffination stehen sie den amerikan. nicht nach. Ais Betriebsmatcrial fiir 
Verbrennungsmotore sollen sie wcgen des gleiclimaBigen Verlaufs der Dest.-Kurve 
den Vorzug vor den amerikan. Terdienen. Einzelheiten im Original. (Petroleum 24. 
1515—19. 20/11. 1928. Moskau.) N a p h t a l i .

St. v. Piłat und E. Dawidson, Zur Kenntnis der Naphthensulfosauren. AJs Aus- 
gangsmaterial diente das techn. Prod., das, nach v. P i ł a t  u .  SuK N A RO W SK I, aus 
den, durch Erhitzen unter Druck teilweise entolten Abfallaugen der Schmierolraffination 
durch verd. Sauren oder durch Aussalzen m it NaCl aus der wss. Schicht abgeschieden 
wird. Zur Raffination war 95%ig., nicht etwa rauchende H„SO., benutzt worden. 
Es sollto im Hinblick auf die techn. Verwendung ais Fettspalter der Geh. an wirk- 
samer Substanz, d. h. an Naphthcnsulfosaure erm ittelt werden. Eigg. des Rohprod.:
D.]6 1,024, W.-Geh. 19%, Ascho 6— 8%, SZ. 24,6. Die Acetonmethode zur Best. 
der Naphthensulfosauren beruht darauf, daB kaufliclies Aceton wolil die Sulfosauren, 
aber kein Mineralol losen soli. Nachpriifung ergab aber in  der Acetonlsg.: 5,64% 
Mineralol, 20,06% Sulfosauren, 4,33% Asche; in der Olschicht: 36,32 bzw. 11,68 bzw.
3,14%. Hieraus zusammen 41,96 bzw. 31,74 bzw. 7,47%. Damit ist zuziiglich 19% 
W. die Zus. des Prod. erm ittelt u. dio UnverlaBlichkeit der Acetonmethode beleuchtet. — 
Ein anderes Verf. beruht darauf, daB sich schwach alkal. wss. Lsgg. der Na-Salze 
des Sulfosauregemisches leicht von Mineralol durch Schiitteln m it A. trenen lassen. 
Die Unters.-Bedingungen werden naher angegeben u. die Eigg. des aus der Na-Salz- 
Isg. durch verd. HC1 erhaltcnen reinen getrockneten Prod. ais durchscheinende dunkle 
halbfeste klebrige, sehr hygroskop. M. ermittelt. Das Mol.-Gew. wurde titrim etr. 
zu 410,2 ebullioskop. (nach SW IETOSLAW SKI) zu 400,3 (401,5) bestimmt. Die Sub
stanz ist ais Gemisch von Sulfosauren aufzufassen. — Dio Unters. der Salze der 
Naphthensulfosauren ergab ais neu, daB es 2 Reihcn von Salzen gibt, z. B. in  A. 
unl. Ba-Salze =  a-Salze, in A. 1. Ba-Salzc =  /9-Salze. Verhaltnis a: /? =  1 :5 . Ana- 
lyse ergab Werte entsprechend einer Sulfosaure bzw. eines Sauregemisches C;6H37SO,H 
(Mol.-Gew. 430). Der Vergleich m it den Resultaten von GuRWITSCH u. PETROFF 
laBt den SchluB zu, daB der Unterschied der sulfonierenden Wrkg. rauchender u. 
gewóhnlichcr H ,S 04 vorwiegend quantitativer N atur ist. (Petroleum 24. 1559—61. 
1/12. 1928. Lemberg, Techn. Hoehsch., Lab. f. Petroleumtech.no].) N a p h t a l i.

— , Die handelsilblichen Eigenschaften der Schnierole. E in vorlaufiger Bericht 
von M. W E IS S  iiber Verss. zur Best. dieser Eigg., die an der „Ecole du Pótrole" in 
StraBburg im Gange sind. — Der Slockpunkt wird im Capillarrohr bestimmt. — Die 
Fluchtigkeit (Flammpunkt) wird durch Dest. im Kathodenvakuum ermittelt. Die 
bisherigen Verff. zur Best. der Schmierfahigkeit sollen zum grofiten Teil den Anfor- 
derungen nicht genugen. — Neue Verff. zur Kontrolle u. zur Eicbung sind in Aus- 
arbeitung. Dasselbe gilt fur die Unters. der Anderungen, denen die Eigg. der Schmier- 
óle im Betrieb unterliegen. (Petrole 18. 1361. 1/11. 1928.) N a p h t a l i .

N. Veiderpass, Neuere Forschungen iiber die Anwendbarkeit des Brennschieferóles 
und der Phenolate zur Holzkonservierung. Eingehende Studien haben gezeigt, daB 
m it Brennschieferoldestillat u. Phenolat impragnierte Bahnsehwellen nach 4—5 Jahren
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hinsichtlick der mechan. Eigg. des Holzcs unverandert geblioben sind. Dio Dauer- 
haftigkeit der m it Phenolat impragnierten Schwellen ist boi Druckverss. gróBer ais 
boi den m it Brennschieferol impragnierten. Dor W.-Geh. der Schwellen ist verhaltnis- 
maGig klein, wonn man die 25% W.-Geh. von Rohholz in Betracht zieht, boi mit 
Bronnschieferól impragnierten im Mittel 17,58—28,18%; boi m it Phenolat imprag
nierten 13,15— 24,72%. Das beweist, daB diese Impragnierungsmittel die Gebraucks- 
dauer des Holzes verlangern, ihre Desinfoktionsaufgabo erfiillen u. auch das Ein- 
dringen dos W. in das Holz verhuten. (Sitzungsber. d. Naturforseher-Ges. Univ. 
T artu  35. 13 Seiten Dorpat. Sep.) J u n g .

O. Hackl, Eine. gcnaue und rasclie Methode zur Bestimmung des Gesamtschwefels 
in  Kohle. Da die Mothode von ESCHICA boi sehr hohem S-Goh. zu niedrige Resultato 
ergibt, wurde eine Mothode ausgearboitet, die auf der von F e i g l  u . S c h ORR (Ztschr. 
analyt. Chem. 63. 10; C. 1923. IV. 846) angegebonen Rk. der Sinteroxydation mit 
Permanganat +  Soda fiir dio S-Bost. in Sulfiden beruht. Dic Anwendung dieser Mothode 
auf Kohlo unter mehrfaehor Abiinderung ergab sehr gut ubereinstimmendo Resultate, 
auch bei einem abnorm hohen S-Geh. (Chem.-Ztg. 52. 933—34. 1/12. 1928. Wien.) Ju .

P. Schlapfer und R. Flachs, Beitrag zur Bestimmung der Naphthaline in  festen, 
fliissigen und gasfórmigen Kohledestillationsprodukten. I II . (I. u. II. vgl. C. 1928.
II . 1843. 2693.) Aus der Schmolzpunktdepression von Mischungen von Naphthalin- 
pikrat m it a- bzw. /?-Methylnaplithalinpikrat wurde ersiehtlich, daB schon kloine 
Gehalte von Mothylnaphthalinpikrat den F. des Naphthalinpikrats wesentheh 
herunterdrueken. Wio durch besondero Priifung (Oxydation von a- bzw. /?-Methyl- 
naphthalin m it 2-n. KM n04) festgestellt wurde, beeinflusson die Methylhomologen
— andere spielen quantitativ keine Rolle — die Best.-Genauigkeit nicht stark, voraus- 
gesetzt, daB es sich nicht um besonders angeroicherte Spezialprodd. handolt. Die 
normalerweiso in geringen Mengen in Teerołen yorkommenden Methylnaphthaline 
stóren dio C10H8-Best. bei dieser Arbeitsweise nicht. Es wird in  30 Min. quantitativ 
ausgetriobon. — Auf Grund dieser Unterss. wird eine Ausfiihrungsvorschrift fiir die 
Naphthalinbest. in  Teerołen nebst den fiir verscliiedene Olo zweckmaBigen Ein- 
waagen gegeben, sowio eino Zusammonstellung der durchgefiihrten Verss. — Hierauf 
werden Naphthalinbestst. nach der Ausfriermethode u. nach K nublauch besehrieben 
u. krit. orórtert. (Monats-Bull. Sehweiz. Yer. Gas-Wasserfachmannern 8. 283—89. 
Okt. 1928. Ziirieh, Eidgen. Materialprufungsamt, Eidg. Techn. Hochsch.) N a phtali.

E. Kindseher und Ph. Lederer, Zum Nachweis von Teerpechen in  VerguPmassen 
Jur Kabelzubehórteile. Zur Trennung der phonolartigen Bestandtcilo der Teerpeohe 
von den Oxydationsprodd. des Kolophoniums wurde ein Verf. ausgearbeitet, welehcs 
au f der von Ma b c u sso n  (C. 1921. IV. 294) angegebonen Arbeitsweise bei der Unters. 
von Hoch- u. Tioftemperaturteeren zur Trennung von Carbonsauren u. Phenolen 
beruht. Das Verf. wurde an GScmischen gepriift, die neben Erdolasphalt u. Kolo- 
phonium auch Steinkohlen-, Generator-, Braunkohlon-Teerpech oder Naphtholpecli 
enthielton. E in Teerpeehgeh. der Massen von 5%  konnte noch einwandfroi nach- 
gewiesen werden. (Chem.-Ztg. 52. 1014. 29/12. 1928. Berlin-Dahlem.) JUNG.

Edmund Graefe, Die Bestimmung der Penetration der Asphalte. Nach kurzeń 
Angabon iiber die Best. der Eigg. der Asphalte u. der Beziehung der Eigg. von As- 
phalten m it nach versehiedenen Verff. techn. erhóhten F F . zu ihrer Harto werden 
die Penetrometer von VlCAT (fiir Zemontindustrio), D o w , R ic h a b d s o n - F o r b e s t  
{in Deutschland von GUSTAV H e y d e ,  Dresden N 23, zu beziehen) u. schlieBlich der 
autom at. ,,HALL-MARRIOTT-Penetrometer“  besehrieben u. die Vorbereitung des 
Materials fiir den Vers. sowie dieser selbst eingehend besprochen. Eine Tabelle von 
H u b b a b d  u. P b i t c h a r d  gibt die Unterss. der Penetration u. anderer Eigg. von 
einigen Asplialten verschiedener Herkunft wieder. Hieran schhoBen sich prakt. Er- 
órterungen iiber die Anwendung der mit dem Penetrometer erhaltenen Resultato 
fiir den StraBenbau. (Petroleum 24. 1599—1603. 10/11. 1928. Dresden.) N a p h ta l i .

M. Friedebach, Vereinheitlichung der 6lprufunqsverfahren. Durch krit. Priifung 
der SCHLUTERschen Vorschlago (C. 1928. II. 2891) iiber die Einfiihrung eines neuen 
Flammpunktspriifers kommt der Vf. zu dem SchluB, daB sie gegeniiber dem Ma b - 
CUSSONsehen Priifverf. wohl den Fortschritt bzgl. der Flammenfiihrung u. den des 
Wegfalls de3 Sandbades mit sich bringen, daB die ubrigen Anderungen aber nur eine 
Komplizierung u. Verteuerung des App. bedeuten. Tatsachliche Verbesserungen 
sind hingegen bei dem von der Firma SoMMER & RUNGE, Berlin-Friedenau, gelieferten 
App. angebracht. (Chem.-Ztg. 52. 964—66. 12/12. 1928. Kirchmoser, Havel.) J u n g .
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Typke, 'Transformatorenólprufmethoden. Beschreibung u. krit. Bespreehung der 
yorschiodonon Priifmethoden. Nur diejcnigen Priifmethoden sind gut, die dcii 
Licforanten zwingen, den gewiinschten Oltyp zu iicfcrn. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25. 
Mineralóle 1. 29—30. 33. 19/12. 1928.) T y p k e .

V. d. Heyden und Typke, Bestimmung der Sdurezahl mit stark verdiinnten Laugen. 
Mit 100-n. Laugen war die Feststellung der Saurezahl deshalb nicht moglieh, wcil die 
Lsg. sich unmittelbar nacli dem Farbumschlag wieder blau farbtc, u. dadurch der 
Endpunkt der Titration sehwer festzustellen war. Bei Verwendung von 25-n. Lauge 
tra t dieser "Obelstand nicht ein. (Olmarkt. 11. 16. 8/1.) TYPKE.

P. Fuclis, Beitrag zur Refraktometrie von Fliissigkeitsgemischen mit dem Zei/Jschcn 
„Butterrefraktometer“ nebsl Untersuchungen iiber einige Motorkraftstoffe. I. und II. 
Es wird auf den W ert opt. Methoden fur die Unters. yon Fl.-Gemischen liingcwiesen. 
An Hand refraktometr. Messungen mit dem einfachen Butterrefraktometer von 
Benzin-jBewzoi-Mischungen wird gezeigt, daB m it dieser Methode reclit genauo ąuanti- 
tative Bestst. ausgefiihrt werden konnen. Kurven u. Tabellen yeranschaulichen die 
Untersuehungsergebnisse. (Chem.-Ztg. 52. 921—22. 28/11. 1928. -942—44. 5/12.
1928.) J ung .

P. J. Spengler und J. P. Spengler, Ostswine b. Swmemiinde, Brikelłherslellung 
aus Kohle oder Gemischen von Kohle u. Koks m it einem Bindemittel (Teer) dureli 
wiederholtes Pressen bei ansteigendem PreBdruck. (E. P. 299 859 vom 27/4. 1928, 
Auszug yeroff. 28/12. 1928. Prior. 4/11. 1927.) K a u sc h .

Chemisch-Technische Ges., Duisberg, Brennsloffbriketls. Um Brennstoffo von 
yerschiedenen Kokungseigg. zu erhalten, erhitzt man die yerkokende Kohle auf 300° 
u. dio nicht yerkokenden auf 600° yor dem Brikettieren. (E. P. 300 195 vom 28/9.
1928, Auszug yeroff. 31/12. 1928. Prior. 8/11. 1927.) K a u sc h .

Trent Process Corp., iibert. von: w. E. Trent, New York, Gaserzcugung. Boim 
Verkoken u. Vergascn von gepulverter Kohle bringt man die Verbrennungsabgaso 
von einem Ofen in innige Boriihrung m it einer sich bestandig bewegenden Kohlemasse. 
Das Kokspulyer aus letzterer wird h. in den Gaserzeuger eingefuhrt. (E. P. 299 792 
vom 12/9. 1927, Auszug yeroff. 28/12. 1928. Prior. 25/10. 1926.) KaUSCII.

Bernitz Furnace Appliance Co., Boston, V. St. A., Gaserzeuger. Die Kohlen- 
masse ist von einem Gehause aus hohlen Ziegelsteinen umgeben. Gekiihlt wird es durch 
zirkulierende Gase, die hauptsachlich yon unten her durch die M. stromen. (E. P.
299 627 vom 2/12. 1927, ausg. 22/11. 1928.) K a u sc h .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, und Oswald Heller, Berlin-Halensee, Ent- 
gasen von Brennsloffen. (D. R. P. 470 275 KI. lOa vom 2/4. 1926, ausg. 10/1. 1927. —  
C. 1927. II. 1918.) K a u sc h .

Flintkote Co., Boston, Massachusetts, iibert. von: Harold L. Levin, Passaic, 
New Jersey und Lester Kirschbraun, Chicago, Illinois, V. St. A., Herstellung von 
wiifirigm Emulsionen oder Dispersionen pechartiger Sloffe. Die yerschiedenen Tonarten 
besitzen fiir die einzelnen Bitumina, Pecharte.. ein yerschiedenes Emulgierungsyermogen, 
das durch die Wasserstoffionenkonzentration der Emulsion geregelt werden kann. 
Das giinstigste Verhaltnis wird durch Vorverss. erm ittelt; bei der Herst. der Emulsion 
wird dann dic erforderliche Wasserstoffionenkonz. hergestellt. (A. P. 1691766 vom 
17/12. 1925, ausg. 13/11. 1928.) _ F r a n z .

Flintkote Co., Boston, Massachusetts, iibert. von: Lester Kirschbraun, Chicago, 
Illinois, Herstellung von Emulsionen oder Dispersionen von Pechen usw. Die zum Ernul- 
gieren der Peche benutzten in W. unl. Mineralpulyer, wie Bentonit, Tonarten, Silicate 
zeigen ein von pH abliangiges Emulsionsyermogen fiir Peche. Man erm ittelt die fur 
den einzelnen F ali giinstigste Wasserstoffionenkonz. durch Yoryerss. u. regelt die pn 
durch Zusatz yon Elektrolyten, wie Aluminiumsulfat. (A. P. 1691767 yom 16/12;'
1925, ausg. 13/11. 1928.) F ra n z .

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Herstellung von Emulsionen oder 
Dispersionen von bitumindsen Stoffcn. Zum Emulgieren yon Bitumen, Asphalt usw. 
yerwendet man Gemische von yerschiedenen Tonarten, die yerschiedene Emulgierungs- 
fahigkeit besitzen; die giinstigsten Mischungen u. Mengenyerhiiltnisse miissen aus- 
probiert werden, sie konnen durch Best. der Wasserstoffionenkonz. geregelt werden. 
(A. P. 1 691768 yom 16/3. 1928, ausg. 13/11. 1928.) F ranz.

Robert Houben, Belgien, Verfahren, Wasser mit solchen Fliissigkeiten oder zu 
verfliissigenden Stoffen zu rermischen, mit denen es niclit mischbar ist. Man stellt zunaóhśt
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oino ca. 40% W. enthaltendo Pastę lier, indem man ein yegetabil. oder animal. Ol 
yerseift, mischt diese m it gleichen Mengen eines organ. Losungsm., das gleichzeitig 
auch den zu yermischenden Stoff lost, u. setzt 1 Tcil der erhaltenen loslichmachenden 
M. zu 50— 100 Teilen des zu yermischenden Kórpers hinzu, worauf dieser sich m it W. 
leicht yermischen laCt. — Z. B. setzt man zu 25 kg einer Pastę aus yerseiften Olen 
20 kg tier. oder pflanzliches Ol (ais Losungsm.) u. 20 kg W. liinzu u. yermischt m it 
200—600 kg Mineraloł. Dio erhaltene Mischung laBt sich m it W. in jedem Verhiiltnis 
yermischen. An Stelle von Mineraloł konnen auch Terpentinol, Waclis u. a. Stoffe 
yerwendet werden. (F. P. 642 449 vom 16/10. 1927, ausg. 28/8. 1928. Big. Prior. 
23/6. 1927.) R a d d e .

B. D. Comyn, Bridge-of-Weir und L. Rottenburg, Glasgow, Trennen von Fliissig- 
kdten terschiedener Dichte. Man yerwendet hierbei einen App. m it Netzen aus Faden- 
material, von dem ein feiner Draht einen Bestandteil darstellt, mit einem EinlaB uber 
den Netzen u. getronnten Leitungen unter den Netzen. Der App. dient z. B. zum 
Trennen von Ol u. W. (E. P. 297 936 vom 25/8. 1927, ausg. 25/10. 1928.) K a u s c h .

Herbert E. Wetherbee, Cleveland, Richard F. Grant und Howard M. Hanna, 
Cleyeland, Ohio, Behandeln und Herstellen kiłnstlicher Brennstoffe. Die zerkleinerten 
kohlenstoffhaltigen Materialien werden in W. gebracht, ein Bindemittel wird zugesetzt, 
umgeruhrt, das uberschussige W. abflieBen gelassen u. dann das Ganze zu Briketts 
geprefit. (A. P. 1 696 511 yom 22/10. 1925, ausg. 25/12. 1928.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung synthelisclier 
organischer Verbindungen durch Red. von Kohlenoxyden bei erhshter Temp. u. gewóhn- 
lichem oder erhohtem Druck in Ggw. eines ICatalysators, der erhebliche Mengen von 
Fe, Ni oder Co oder dereń Verbb. m it Th oder Cd oder Mischungen dieser Stoffe en t
halt u. der frei ist von wesentliehen Bestandteilen yon Metallchloriden. Die Red. wird 
ohne Zusatz von Alkoholen, Esiern oder Aldehyden ausgefiihrt. An Stolle von oder 
in Verb. m it Fe, Ni oder Co konnen ein oder mehrero Elementc der 8. Gruppe des period. 
Systems treten. AuBcrdem konnen noch Cu, Au, Ag, Ce, Zr, Al, V, U, Cr, Mo, Wo, 
Mn, Alkalimetalle u. alkal. Erden oder Verbb. dieser, dem Katalysator zugesetzt werden. 
Schwer reduzierbare 0 2-Verbb. dieser Metalle sollen jedoch nicht oder nur in Hóhc 
von 5%, zweckmaBig weniger ais 1%, in dem Katalysator yorhanden sein. ■— Z. B. 
wird iiber einen Katalysator, hergestellt aus 12 Teilen Eisen-, 2 Teilen Cadmium- u.
3 Teilen Kupfernitrat, Wasscrgas, frei yon C02 u. Schwefelverbb., bei 300—350° u. 
unter 100 at. Druck geleitet. Man erhalt ais Rk.-Prod. eine FI., dic aus zwei Schichten 
besteht, die obere enthalt KW-stoffe, hohere Alkohole u. Ester u. die untero Schicht 
besteht aus W. m it etwa 40% niederen Alkoholen, besonders A. u. organ. Sauren. Durch 
Absorption mittels akt. Kohle konnen aus den Gasen KW-stoffe gewonnen werden, 
die unterhalb 20° sieden. (E. P. 300 294 vom 7/8. 1927, ausg. 6/12. 1928.) TJl l r ic h .

British Celanese Ltd., Stanley Joseph Green und Walter Bader, London, 
Herstellung von Methanol. Fiir die Herst. yon Mełhanol aus Kohlenozyden u. I I2 wird 
Zinkoxyd ais Katalysator yerwendet, das durch Fiillen von Zinkcarbonat in Ggw. eines 
Schutzkolloids in einem hohen kolloidalen Zustand erhalten wird. — So z. B. lafit man 
eine l% ig. Zinknitratlsg. bei 15° in eine entsprechende l% ig. Na2C03-Lsg. unter 
kraftigem Riihren flieBen. Der gelatinose Nd. wird durch Dekantieren m it W. gewaschen 
m it Starkesirup yermischt u. bei 60° getrocknet. Die gctrocknete M. wird in Stiicke 
gebrochen u. bei etwa 250—-300° in %inkoxvd von hoher katalyt. Wrkg. iibergefiihrt. 
(E. P. 300142 vom 2/5. 1927, ausg. 6/12. '1928.) U l l r ic h .

Deutsche Bergin Akt.-Ges. fiir Kohle- und Erdolchemie, Heidelberg (Erfindcr: 
Arno Debo, Mannheim-Rheinau), Verfahren zum Aufspallen oder aber Hydrieren ton 
Kohle und Kohhnwasserstoffen durch Erhitzen unter hohem Wassersloffdruck. (D. R. P.
469 867 Kl. 12 o yom 11/6. 1924, ausg. 29/12. 1928. — C. 1926. II. 2256 [Can. P. 
258 201].) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufarbeitung ton Kohle- 
hydrierungsabgas. Das 30— 10% CII,  enthaltcnde Gas wird m it C02 allein oder im 
Gemisch m it ]V.-Dampf u. 0 2 durch einen m it feuerfesten Stoffen ausgckleideten 
Schachtofen geleitet, der m it keram. Massen, auf denen katalyt. wirkende Metalle, 
wie N i, niedergeschlagen sind, gefiillt ist. Der Ofen wird auf 1100a durch das gleichc 
Gas u. Luft heiBgeblasen, ehe die Rk. beginnt. Man erhalt ein Gas, das 31,4°/0 CO, 
66,2°/q Ht, 2 ,2 %  CO, u. 2 ,3 %  N  enthalt. Durch Behandlung mit Dampf bei 500° 
unter Druck wird CO in  C02 u. H„ umgewandelt, die vor der Verwendung des rest- 
liohen Ht mit / /20  unter Druck ausgewaschen wird. — Der Schachtofen kann auch



H x,x. B r e n n s t o if e ; T e e r d e s t il ł a t io n  u s w . 1175

mit Koks gefiillt u. ais Generator betrieben werden, in diescm Falle werden die Gaso 
im Stadium des Kaltblascns m it Dampf u. C02 eingeblasen. (E. P. 279072 vom 
G/10. 1927, Auszug yeroff. 7/12. 1927. D. Prior. 14/10. 1926. Zus. zu E. P. 254713;
C. 1928. I. GI4.) D e r s i n .

P. M. Salerni, Westminster, Gaswdscher. Zur Entfernung von KW-stoffen aus 
Gasen oder Dampfen werden diese gemeinsam m it Ol oder einem anderen absorbierenden 
oder yerfliissigcnden Mittel durch Spiralgiinge getriebcn. (E. P. 299 481 vom 26/4.
1927, ausg. 22/11. 1928.) " K a u s c h .

Linus P. Burrows und L. Burrow, Erie, Pennsylyan., Gaserzeugung. In  einem
eine Retorto umschlieBenden Ofen m it einer Hochtemperaturzone wird Dampf erzeugt 
u. dieser durch in denOfenwiinden vorgeseheneEisenrohre geleitet. Ein Teil des Dampfes 
wird in H 2 u. 0 2 zers. Das H 2 wird durch die Rohre geleitet, der 0 2 yerbindet sich mit 
dem Fe zu Fe20 3. Der ubrigbleibende Teil des Dampfes wird iiberhitzt u. m it dem H a 
in den Rohren' gemischt, worauf er in die Kohle in der Retorte geleitet wird. (A. P.
1 695 914 vom 13/11. 1922, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c u .

M. Rohrscheider, Hamburg, Aufbewahrung von Acetylen. Ais Absorptions- 
material fiir die C2H 2-Behalter yerwendet man fein zerkleinertes Leder, das frei von 
Sauren, W. u. acetonl. Bestandteilen ist u. gegebenenfalls einen Zusatz von Bims- 
stein oder Kieselgur erhu.lt. (E. P. 299 681 vom 24/4. 1928, ausg. 22/11. 1928.) K au.

Joseph William Horace Ainscow, Lindfield b. Sydney, Gewinnung von Jluchtigen 
Olen aus OUcliieJern, Kohle o. dgl. Man fiihrt die Kohle o. dgl. durch eine lange Retorte 
hindurch, die beim Eingange ihre geringste, am Ausgange ihre hochste Temp. aufweist 
u. entzieht ihr die entwickelten Gase durch Offnungcn, die in Zwischenraumen in der 
Retortenwandung yorgesehen sind. (Aust. P. 10 5i7/27 vom 22/11. 1927, ausg. 27/11.
1928.) " K a u s c h .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, ubert. von: Walter M. Cross, Kansas
City, Miss., Verarbeilung von Petroleumol. Man erhitzt das Ol auf die Umsetzungstemp. 
u. fuhrt es dann durch eine Reaktionszone, in der ein Druck von 400—750 Pfund auf 
den Quadratzoll herrseht, le itet ein die Verbrennung unterhaltendes Gas ein, steigert 
dadurch dio Temp. u. leitet das Ol in eine Destillationszone m it vermindertem Druck, 
laBt die rerflussigten Gase in einem Dephlegmator zuriickflieBen u. sammelt dic End- 
prodd. (A. P. 1696 030 vom 14/10. 1922, ausg. 18/12. 1928.) K a u s c h .

Milion J. Trumble, Alhnmbra, Californ., Cracken von Kohlenimsserstoffen. Man 
laBt die KW-stoffe in diinner Scliicht iiber eine von auBen beheizte, senkrechte Flachę 
in einer Druckkammer flieBen. Die Temp. der Flachę wird auf Cracktcmp. gebracht. 
(A. P. 1 696 658 vom 2/9. 1924, ausg. 25/12. 1928.) K a u s c h .

Standard Development Co., New York, Cracken. Man verwendet Paare von 
Digestionstrommeln beim Craeken yon Olen in f). Form. Eine der Trommeln ist im 
Betrieb, wahrend die andere gereinigt wird. (E. P. 299 683 vom 22/9. 1927, ausg. 
22/11. 1928.) K a u s c h .

Standard Development Co., New York, Verarbeitung von Kohlenwasserstoff- 
rilckstunden. Die Ruckstande von Craekprozessen werden m it saurem Ol versctzt
u. dann m it Koks o. dgl. vermischt. Hierauf wird das Ol vom Brennstoff getrennt. 
(E.P. 299 925 vom 9/8. 1927, ausg. 2 / l l .  1928.) K a u s c h .

Franęois Layirotte, Lyon, Reines Vaselin. Zum Ref. nach E. P. 240 803; C. 1926.
I. 1343 ist noch folgendes nachzutragen: Die Behandlung m it rauchender H 2S04 wird 
in zwei Stufen vorgenommen u. zwar zunachst bei 70—100°, wobei sich die m it der Saure 
reagierenden Stoffe des KW-stoffgemisches in  sulfurierte Yerbb. umwandeln, u. darauf 
bei 160—200°, wobei die sulfuriertcn Verbb. carbonisiert werden. Die von den Kohle- 
abscheidungen getrennte FI. wird zwecks Entfernung von sulfurierten Verbb., welche 
der Carbonisierung entgangen sind, nochmals m it rauchender Saure behandelt. 
(Schwz. P. 126 409 vom 19/9. 1925, ausg. 2/7. 1928. F. Prior. 4/10. 1924.) R a d d e .

Standard Oil Co., W hitting, Ind., iibert. von: Gerald Louis Wendt und CliJford 
Banta, Chicago, Ceresinivachs. Das Waehs wird aus roliem Ol (Pelroleumrilcksland) 
abgeschieden, in einem Losungsm., das m it einem mischbaren Niclitlosungsm. yer- 
mischt ist, wie z. B. 2 Teile Xylol u. 1 Teil A., gelost, die Mischung abgekiihlt, 
das Wachs ausfallt, u. das Wachs abgetrennt. (Can. P. 267 746 yom 26/5.
18/1. 1927.) ' R.}

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F r a n k f u r t  a . M. (Erfinder: Wilhel 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Gemnnung von Ozydationsprodukten festet
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nua-Ssersloffe, dad. gek., daB man das rohe Oxydationsprod. bei Tcmpp., bei denen die 
nicht oxydierten KW-stoffe fest bleiben, einem SchwitzprozeB unterwirft u. die sich 
yerfliissigendcn Anteile abtrennt. Dio Oxydation wird vorteilhaft nur so weit getrieben, 
daB noch nicht angegriffene KW-stoffe yorhanden sind, da sonst leicht dunkle, harzige 
Massen entstehen, die. die Yerwendung der oxydiertcn KW-stoffe in yielen Fallen 
becintriłehtigcn. Die Abtrennung der unyerseifbaren Anteile dureh den SchwitzprozeB 
wird dureh Erwiirmen im Vcrlaufe einigor Stdn. von 15 auf 38—40° bowirkt, wobei 
dic sich yerfliissigenden Anteile des Oxydationsprod. unter Anwendung eines geringen 
Vakuums dauernd abgezogen werden, so daB schlicBlich ein fester Kuchen von nicht 
osydiertem Paraffin zuruckbleibt, wahrend das abgezogene Oxydationsprod. auch 
nach liingerem Stehen keino Paraffinausscheidung mehr zeigt. (D. R. P. 467 930 
KI. 12 o vom 30/8. 1922, ausg. 31/10. 1928.) R a d d e .

Standard Oil Development Co., New Jersey, ubert. yon: S. P. Coleman, Texas 
(V. St. A.), Verfahren zur Reinigung von Mineralólen zwecks Gewinnungyon Naphthen- 
sauren etc. dureh Behandlung m it Alkali, Abtrennung der Seife, Dest. des Óles u. Zers. 
der Seife m it Siiure zwecks Gewinnung der Sauren. Es wird eine Ausfiihrungsapparatur 
besehrieben. (E. P. 294 892 vom 30/7. 1928, Auszug yeroff. 26/9. 1928. Prior. 30/7.
1927.) M. F . Mu l l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Wilhelm Esmarch, 
Berlin-Halensee), Verfaliren und Vorrichtung zur Behandlung von Kohlenwasserstoffen 
mit eleklrischer Glimmentladung in Luft, gelt. dureh die Yerwendung von Hochfreąuenz- 
wechselstrómen so hoher, mindestens iiber 5000 liegender Periodenzahl, daB infolge der 
hierdurch ermoglichten Verkurzung der Behandlungsdauer die chem. Einw. der Luft 
auf den zu behandelnden KW-stoff auf ein unschadliches MaB zuriickgefiihrt wird; —
2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf., m it W.-Kiihlung der Elektroden, dad. gek., daB 
das Dielektrikum einem wassergckiihlteu, den einen Pol bildenden Metallmantel mit 
geringem Zwisehenraum parallel liegt, so daB der zu behandelnde KW-stoff in diinner, 
den Warmeaustauseh yermittelnder Scliicht in den Zwisehenraum treten kann; —
3. Vorr., dad. gek., daB das Dielektrikum auf der dem Kiihlmantel zugewendeten Seite 
m it einer metali., m it dem Kiihlmantel leitend verbundenen Belegung yersehen ist, 
um Entladungen in dem Zwisehenraum zu verhindern. Das Verf. kann zur Verbesserung 
der Yiscositat von Schmierdlen, zur Erhóhung des Flammpimktes von Petroleum, zur 
Behandlung des Urteeres usw. dienen u. gestattet eine erhebliche Abkiirzung der Be- 
handlungszeit u. eine wesentlicho Verkleinerung der notigen Vorr., wobei die Siiure-
u. Teerzahl der behandelten KW-stoffe niedrig bleibt. (D. R. P. 463 643 KI. 12o vom 
15/4. 1924, ausg. 1/8. 1928. N. P. 42 520 vom 31/3. 1925, ausg. 1/3. 1926.) R a d d e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Yerfahren zur Behandlung 
non Kohlenwasserstoffen und fetten Ulen mit Wechselstromentladungen, dad. gek., daB 
die zu behandelndo FI. dadureh zum Aufschaumcn gebracht wird, daB zwischen zwei 
ruhenden Elektroden, die unter den Fl.-Spiegel hinabreichen u. von denen mindestens 
die eine ein Dielektrikum ist, ein Gas bei erniedrigtem Druck aus der FI. entwickelt 
wird; — 2. daB an den seitlichen Randern der plattcnformigen Elektroden Distanz- 
leisten derartig angebraeht sind, daB ein oben u. unten offener schachtformiger Raum 
gebildet wird, dureh den der Schaum aufsteigen kann; — 3. daB die innere von zwei 
gleichachsigen Elektroden hohl ausgebildet u. oben offen ist, so daB der auBerhalb 
dieser Elektrode aufsteigende Schaum in ihrem Innern wieder herabsinken kann. Dureh 
das Verf. werden die Kosten fiir das Einblasen u. Wiederwegsehaffen, sowie auch dureh 
das Boreitstellen des bei den bekannten Vcrff. erforderlichen neutralen Gases (N oder 
H) vermieden. Beispielsweise werden 150 ccm Maschinenól zwischen Glaselektroden 
bei einer Freąuenz des Wechselstromes von ca. 500 Perioden/Sckunde, einer Spannung 
von C000 Volt zwischen den Elektroden u. einer Energieaufnahme des App. von 60 W att 
im Vakuum von 6 mm behandclt, wobei die absol. Zaliigkeit des Ausgangsprod. von
0,302 nach einer Energieaufnahme von 1 KW  auf 0,466, von 2 KW  auf 0,785 steigt. 
Der bei dem Verf. entstehende H„ wird abgesogen u. kann beliebig yerwendet werden, 
z. B. wegen seiner Reinheit zur Fetthartung. Man kann auch die zur Umwandlung 
der fl. Ólo geeigneten rolirenformigen Einrr. oben u. unten in gemeinsame Raume 
munden lassen, die dureh eine Zwischenwand yoneinander getrennt sind. (Hierzu ygl 
auch F. P. 615581; C. 1927- I. 2761.) (D. R. P. 466 813 KI. 12o vom 5/8. 1923, ausg! 
13/10. 1928. Oe. P. 110 695 yom 31/7. 1924, ausg. 25/9. 1928. D. Prior. 4/8. 1923 
(Erfinder: H ans Becker, Bcrlin-Charlottenburg). Schwz. P. 125 483 vom 29/4. 1926, 
ausg. 16/4. 1928. R a d d e .
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Alexis Naert, Detroit, Mich., Apparai zum Gewinnen ton Gcts und Ol aus Abfdllen 
(Holzspanen, Abfallpapier u. dgl.) .bestćhend aus einer senkrechten Retortc, einer 
hohlen Basis fiir dio Retorto, einer Verbronnungskammor, einem wagerechten Rohr 
im Oberteil der Retortę usw. (A. P. 1 693 456 vom 7/10. 192G, ausg. 27/11.1928.) K au .

Asiatic Petroleum Co., Ltd., London, A. E. Egerton, Oxford und C. H. Barton, 
Croydon, Surrey, Flussiger Brennstoff. Das StoCcn von Petroleum o. dgl. KW-stoff- 
Brennstoffen wird durch Lósen yon 0,5—1,5% einer Alkaliverb. (Na-, K-, Li-,Rb-, 
Ca-Sulfonat odor Gemisohe dieser) in der Fl. yermindert. (E. P. 300 156 vom 6/8. 

■1927, ausg. 6/12. 1928.) ____________ K a u sc h .

. C. L. Mantell, Industrial carbon. New York: Van Nostrand. 1928. (420 S.) 8°. Lw. $ 4.50.

XX. Schleli- und SprengstofFe; Zundwaren.
A. Haid und A. Schmidt, Die sprengtechnisch mchligen Eigensehaften explosibkr

.Gasgemische und der Einflu/3 einer slarlcen Vonerdichtung auf eine Erhohung ihrer 

.Sprengwirkung. Aus Warmetónung, spezif. Warme u. Dctonationsgeschwindigkeit 
:werdon fiir einigo Gasgemische unter bestimmten Voraussetzungen sprengtochn. 
.wichtige Daten bcreehnet. Die Berechnungen beziehen sich auf Gasgemische unter 
Normaldruck bei Beriicksichtigung der Dissoziation von W.-Dampf u. C02 u. auf 
yoryerdichteto Gasgemische. E in Verglcich mit entsprechenden Daten gebrauehlieher 
.Sprengstoffe zeigt, daB die Brisanz wirksanister yerdiehtcter Gasgemische der yon 
Fliissigluftsprengstoffen nahekommt. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1309—12. 15/12. 
,1928. Berlin, Chem.-Techn. Reichsanstalt.) F. Be c k e r .

Haid und Globig, Ober die Einleitung und Fortpflanzung der Explosion und die 
Priifung von Sprengkapseln auf Grund ausldndischer Bericlite. Nach A. M aiischat.l,
E. A. M ann, F. N. K i r to n  u . A. nimmt die Dctonationsgeschwindigkeit yon Spreng- 
gelatinc m it zunekmender Lagerzeit stark ab, kann bis auf %  des urspriinglichen 
Wertes sinken u. unter Umstiinden zu Versagern fiihren. Die Detonationsgeschwindig- 
keit ist ferner abhangig vom Durchmesser der Patronen, dem Initialimpuls u. dem 
EinschluB. Es ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung moglichst f r i s c h e n  
Sprengstoffs u. kraftiger Sprengkapseln (Nr. 6—8). Bei nicht gelatinćisen Spreng- 
stoffen kann sich Hygroskopizitat, krystallino Umwandlung, Plastizitat der Salze, 
yerschiedeno Wiirmeleitfahigkeit ungiinstig geltend maehen. G. ST. F. P e r r o t  u .
D. B. Gaw throp ( Journ. Franklin Inst. 203 [1927]. 387) zeigen an Verss., daB 
bei einem Strang n i c h t  dicht aneinanderschlicBender Patronen die m it dem Clirono- 
graphen gemessene „Geschwindigkeit“ gróBer ist ais bei ununterbrochener Patronen- 
reihe, so daB im gaserfiillten Żwischenraum ein Bewegungsyorgang gróBerer Ge- 
schwindigkeit ais die der Detonationswelle stattfinden muB. J . Se if e r t  (Vojensko 
teehnicke Zprdvy 1927. Nr. 6) unterzieht den in  Amerika haufig benutzten Sandtest 
einer eingehenden krit. Wiirdigung. F. W e ir  (Ztschr. ges. SehieB- u. Sprengstoff- 
wesen 23. 78) u. M. Sucharew sky  (Woina i technica 1926. H eft 306/07) verweisen 
auf dio starker aufkommondo Verwcndung yon Bleiazid an Stelle des Knalląueck- 
silbers. (Ztschr. ges. SehieB- u. Sprengstoffwesen 23. 302—05. 350—52. Okt.
1928.) F. Bec k e r .

H. Rathsburg, Ober die Bestimmung der Beibungsempfindlichkeit ton Ziindstoffen. 
Vf. yerwendet den KASTsehen Stempelapp., dessen oberer Stempel unter verander- 
liehcr Belastung rotierend bewegt wird. Auf diese Weise gelangt man zu yergleich- 
baren Werten. (Ztschr. angew. Chem. 41. 1284—86. 1/12. 1928. F urth  i. B.) J u n g .

B. I. Stoops, Ein neuer zugelassener Explosionsstoff. Das Zugeben ton wasser- 
haltigem Magnesiumnitrat zu Ammoniumnitrat lost das schwierige Trocknungsproblem. 
Eins der Problemo der Kohlesprengungen ist die Verminderung der Zorstorungswrkg. 
auf die Kohle durch die konzentrierto M. des Explosiystoffes am Grunde des Loches. 
Holzstoff, in eine NH4-N 03-Lsg. eingetaucht u. dann getrocknet, bildet einen sehr 
leichten yoluminosen Bestandteil fiir die Pulver, indem er die D. solcher Sprengstoffe 
stark  reduziert. Noch mehr findet diese Wrkg. bei Sagemehl der leiehtesten bekannten 
Holzart, Balsa, sta tt. Die NT^NO,,-Krystalle in den Poren dieses Holzes yerhindern 
iibermaBige Absorption des Nitroglycerins. Der groBe Naehteil bei diesen C-haltigen 
Materialien, die m it NH4-N 03 impragniert sind, ist die Schwierigkeit u. die Gefahrlich- 
keit beim Trocknen. N H 4N 03 halt jdas W. bei hóheren Tcmpp. hartnackig fest, u.
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lango Zeifc ist zum Trocknen einer Mischung notwendig. Die Feuersgcfalir is t dabei 
groB. Die so hergestellten Dynamite sind in  ihren Explosiveigg. cinwandfrei, aber 
die Gefahr der Herat. ist zu groB, ais daB man sie aufnehmen konnte. Diese Schwierig- 
keiten sind sofort iiberwunden, wenn man dem N H .jN 0 3 einige %  wasserlialtiges 
Magnesiumnitrat zumiseht. Eine Mischung von 20°/o Magnesiumnitrat u. 80°/o NH4 -NOs 
schmilzt in ihrem Krystallwasscr bei 110—115°. So geschmolzen kann sie dem Balsa- 
Sagemehl einverleibt werden u. impragniert es gut. Beim Abkiihlen wandelt sich das 
anwesende W. wieder in  die Form des Krystallwassers zuriick u. dio Mischung ist 
physikal. trocken. Auf diese Weise wird die gefahryolle u. teure Trockenoperation 
yollstandig umgangen. An Stelle des Balsa-Sagemelils kann auch mit gleichem oder 
besserem Ergebnisse das Mark aus dem Innern des Zuckerrohres genommen werden. 
E in Dynamit m it 1 2 %  Nitroglyccrin, 7 1 %  impragniertem Balsaholz oder Mark, 5 %  
NH4N 0 3 u . 1 2 %  N aN 03 ist nach dem Gutachten des Bureau of Mines in gasfiilirenden
u. staubhaltigen Bergwerken anwendbar. (Chem. metallurg. Engin. 35. 676. Nov.
1928. Kenvil [New Jersey], Hercules Powder Co.) WlLKE.

Lścorche und Jovinet, UnUrsuchung des Stabili&ierungswrganges von Nitro- 
glyceriwpuhem durch Didthyldiphenylhamstoff. Die Verwendung von symm. Di- 
iithyldiphenylharnstoff (Zentralit) fiir die Gelatinierung der Nitrocellulose u. dio 
Stabilisierung von nitroglycerinhaltigen Pulvern yeranlaBte eine Unters. iiber Stabili- 
satoren dieser Gruppe. Es gelang, die wahrend der Stabilisierung gebildeten Um- 
wandlungsprodd. des Zentralits festzustellen u. zu dosieren. Von allen ist das Athyl- 
■phenylnilrosamin das wichtigste. Fiir den Stabilisierungsvorgang ergibt sich folgendes. 
Sobald das Pulver sauer wird, erfolgt Hydrolyse des Zentralits; aus einem Mol. ent- 
stehen 2 Moll. Athylanilin, das sofort die salpetrige Saure absorbiert unter Bldg. von
iit-liy 1 pheny 1 nitrosamin, wahrend die Salpetersaure durch das Zentralit absorbiert, 
zur Bldg. von Mononitrozentralit fuhrt. Aus der Ggw. von Atl^lphenylnitrosamin 
ais Hauptumwandlungsprod. liiBt sich eine X)bcrwachungsmethode durch Dosicrung 
ableiten, die auf der Farbrk. des Nitrosamins mit a-Naphthylamin ln salzsaurer Lsg. 
beruht. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1147— 48. 10/12. 1928.) K. W o lf .

Alfred Stettbacher, Peniaerythriłtelranilrat-Nitroglycerin-Gemisch ais Geschofl- 
und ZiindsprengstofJ hochsler Brisanz. Ausfiihrliche Wicdergabc der C. 1928. II. 1051 
referierten Arbeit. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 23. 345—48. Okt.
1928.) F. B e c k e r .

H. Henkel, Farbige Leuchtsatze. Vf. bespricht Umsetzungen bei der Verbrennung 
von Leuchtsatzen u. Vorgange, die zur Lichtemission fuhren. Die Lichtwrkg. farbiger 
Leuehtsiitze kann durch Mg- oder Al-Zugabe gesteigert werden. Bei der Herst. von 
Leuchtsatzen muB auf die chem.-physikal. Eigg. der Komponenten geachtet werden, 
da sonst Selbstzers. u. Selbsten.tziindung eintreten kann. (Ztschr. ges. SchieB- u. 
Sprengstoffwesen 23. 388— 89. Nov. 1928.) F. B e c k e r .

James William Ireland, Glebe, Austr., Explosivstoff. Es handelt sieli um eine 
Mischung von K N 03, Tierkohle, S, CaC03, H 20 , beispielsweise: 69°/qKN03; 14% ge- 
pulyerte Tierkohle; 9,5% S-Pulver; 2,25% CaC03; 5,25% HaO. (Aust. P . 9055/27 
vom 25/8. 1927, ausg. 14/8. 1928.) T h ie l .

X X I. Leder; Gerbstoffe.
A. Deforge, yeuesle Unlersuchungen iiber die Feltung von Leder. Vf. bespricht 

auf Grund der Arbeiten von WILSON u von M e r i l l  die emulgierenden Eigg. des 
Eigelbs sowie die Verteilung yon Eigelb u. Fetten im Leder unter dem EinfluB ver- 
schiedener Faktoren. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1928. 329— 33. 18/11.
1928.) St a t h e r .

Meunier, WdfSrige Emulsionen von Fetten und Kohlenwasserstojfen. Kurze 
Charakteristik der Emulsionen, Beschreibung der Rolle der Emulgierungsmittel, der 
Herst. der Emulsionen u. ihrer industriellen Anwendung, vor allem in der Zedcrindustrie. 
(Cuir techn. 21. 540— 41. 15/12. 1928.) S ta T h e r .

Bruno Rewald, Lecithin ein wichtiges Emulsionsmittel fiir die Lederindustrit. 
Vf. yerweist auf die techn. Gewinnung yon Lecithin aus der Sojabohne u. behandelt 
die Eigg. dieser Lecithinpraparate u. die Yorteile ihrer Yerwendung an Stelle von
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Eigelb zur Herst. von Lickern fur dio Lcderfottung. (Ledertechn. Rdsch. 20. 268—70.
15/12. 1928.) S t a t h e r .

— , Spermacelól. Es worden einigo chem. Konstanten des Spermacetóls angegeben
u. seino Anwendung in der Lederindustrio kurz beschrieben. (Hidc and Leather 76.
Nr. 20. 33. 17/11. 1928.) St a t h ER.

Pierre Gouriay, Bemerkungen zum Weichen von Hduten. Vf. beschrcibt auf 
Grund der bekannten Literatur die Chemie u. Bakteriologio des Weichprozesses u. 
gibt eine Zusammenstellung der verschiedenen alteren u. neueren Verff. zum Wcichcn 
von Hiiuten. (Cuir teclm. 21. 542—45. 15/12. 1928.) S t a t h e r .

B. Kohler, Neue Methoden der Vegełabilgerbung bei Mitwrwendung von Tliic- 
sulfat und besonderen Kolloiden. Vf. beschreibt Verss., verschiedene pflanzliche Kolloidc 
der Fa. „N  o r  g i n e“ i n  A u s s i  g bei der Gerbung mitzuverwenden. Bei versehiedenen 
Chromgerbmcthoden kommen dio Leder boi Kolloidzusatz zwar voller aus der Gerbung, 
doch werden die Kolloide beim Neutralisieren u. Farben wieder ausgewaschen. Zusatz 
von Kolloiden zum Farbbad erholit die Gleichmafiigkeit der Farbung, doch werden 
dio Leder hart. Bei vegetabil. Gerbung wird durch Zusatz von l° /0 des BloBcngew. 
an Kolloid zu den Gerbbriihen ein Leder erhalten, das stets um vieles heller ist ais olinc 
Kolloidzusatz gegerbtes u. bessere mechan. Eigg. besitzt. Es wurde ein Ansteigen 
der ReiBfestigkeit bis zu 25% u. eine Abnahme der Dehnung um 50% festgestellt. 
Auch durch die Behandlung vegetabil. bereits ausgegerbten Leders m it Kolloiden im 
Farbbad werden seino Eigg. verbessert. Ebenso wurden Leder m it guten Eigg. er
halten bei kombinierter Schwefelgerbung u. Gerbung m it Tegetabil. Gerbstoffen unter 
Mitverwendung von Kolloiden. (Gerber 54. 198—99. 25/12. 1928. Koniggratz.) S t a t h .

E. Belani, Das Leder und seine Trocknung. (Cuir techn. 21. 532—36. 15/12.
1928. Villach. — C. 1928. II . 2212.) S t a t h e r .

— , Łacklederfabrikation. Kurzo Bcschreibung der Lacklederfabrikation, (Hide 
and Leather 76. No. 25. 42—43. 22/12. 1928.) S t a t h e r .

G. Vasse, Die Imprdgnierung von Leder. Vf. beschreibt ein Verf. von L e  P e t i t , 
m it Hilfe von Terpenen aus dcm „Latex“ gewisser Euphorbienarten Leder undurch- 
lassig zu machen u. seine H altbarkeit zu erhohen. Der Latex wird in  Tetrachlorathan 
gel., filtriert u. durch Abdampfen die Terpene gewonnen. Diese werden sowohl in reinem 
Zustande, ais auch im Gemiseh m it Natriumsulforicinat u. Aluminiumstearat von 
Leder, vor allem ungefettetem vegetabil. gegerbtem Leder, gicrig aufgcnommen. (Cuir 
techn. 21. 530—31. 15/12. 1928.) S t a t h e r .

G. Genin, Gasein und Lederfabrikalion. Vf. beschreibt die chem. u. physikal. 
Eigg. des Cascins, seine analyt. Best. u. seine Verwendung in der Lederindustrie. (Halle 
aux Cuirs [Suppl. techn.] 1928. 373—78. 16/12.) S t a t h e r .

E. Schell, Die Chemie und die farbenden und gerbenden Extrakte. (Halle aux Cuirs 
[Suppl. techn.] 1928. 321— 28. 1 8 /1 1 .1928 . — C. 1928. I. 1604.) S t a t h e r .

J. Berkmann, Ad-sorptions- und Gerbfdhigkeit der synthetischen Gerbsloffe. Vortrag, 
behandelt die Absorptions- u. Gcrbfahigkeit der synthet. Gerbstoffc, die zur Ileihe 
aromat. Sulfosauren gehoren. Absorptions- u. Gerbfahigkeit sind bei diesen Sulfo- 
sauren in anderer Weise vereinigt ais bei den vegetabil. Gerbstoffen u. mussen getrennt 
behandelt werden. Jeder techn. synthet. Gerbstoff ist ein Gemiseh von Stoffen ver- 
schiedener chem. Natur. Typ. Bestandteiłe der untersuchten synthet. Gerbstoffc sind: 
Sulfosaure, Sulfosalz u. minerał. Salze (Na2S04, NaCl u. a.). Dio minerał. Salzc werden 
gar nicht absorbiert, die Sulfosaure vollstandig. Die Absorption des Sulfosalzes ist 
verschiedenartig; sie ist fiir die Charakteristik eines synthet. Gerbstoffs besonders 
wichtig. Die Absorptionsfahigkeit eines Sulfosalzes ist hauptsachlich abhiingig von 
der Art des in ihm enthaltcnen Metalls. E in u. dieselbe Sulfoverb. kann durch Basen- 
auswahl verschieden absorbierbar gemacht werden. Die Absorbierbarkeit hangt weiter 
ab vom Ausgangsprod.; je hóher das Ausgangsprod. in  der homologen Reihe steht, 
desto gróBer ist die Absorption seines Sulfosalzes. Sie wird auch durch Kondensation 
bei der Sulfurierung, Oxydation oder Kondensation m it Aldehyden entscheidend be- 
einfluBt. Bei mit Aldehyden kondensierten Sulfosalzen ist die Menge des Konden- 
sationsmittels von groBer Bedeutung fiir seine Absorptionsfahigkeit. Der Begriff 
Gerbung ist an die Bestandigkeit u. die mechan. Eigg. des fertigen Leders gebunden. 
Die Bestandigkeit des m it synthet. Gerbstoffen gegerbten Leders hangt ab von der 
InversibilitSt der Absorption von synthet. Prodd., die mechan. Eigg. scheinen un- 
abhangig von der GrSfie der Absorption u. abhangig von der individuellen Wirksamkeit
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des angewandten Gerbstoffs. (Gerber 54. 197—98. 25/12. 1928. Hamburg, 16. Haupt- 
vers. des I. V. L. I. C.) St a t h e r .

J. Gordon Parker, Die Extraktion von festcn Gerbmaterialien unter gleichen 
Bedingungen im Kocliextraklor und Procterextraktor. Nach der neuen internationalen 
offiziellen Gerbstoffbestimmungsmethode wird gegenuber der friiheren (in England 
giiltigcn) Methode, boi der eine bestimmto Menge des Gerbmaterials im offenen Procter- 
extraktionsapp. auf 11 ausgelaugt wurde, die doppelto Menge im Kochextraktor auf
2 1 extrahiert. Vf. untersuelite eine Reilie der iibliehen festen Gerbmaterialien zu 
gleieher Zeit u. unter genau gleichen Bedingungen unter Verwendung des Kochextraktors
u. des Extraktionsapp, von Procter m it folgendem Ergebnis: Die Extraktion der 
doppelten Menge des Gerbmaterials m it 2 1 W. gibt bessere Werte ais die alte Methode. 
Der Procterestraktor ist beąuemer zu bedienen u. gibt mit dcm Kochextraktor iiber- 
einstimmende Resultate. Vollstandige Extraktion wird in  4 Stdn. erreicht; auch bei 
lilngerer Behandlung des Gerbmaterials m it W. kann eine Hydrolyse nicht festgestellt 
werden. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 23. 590—95. Journ. In t. Soc. 
Leather Trades Chemists 12. 564—68. Dez. 1928. London, London Leather Ind. 
Labor.) . S t a t h e r .

S. R. Trotman, Synthetische Gerbstoffe. tlborblick iiber Arbeiten u. Patente auf 
diesem Gebiet. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 499—500. Dez. 1928.) J u n g .

A. Bloemen, Synthetische Gerhstoffe. Ubersicht iiber dio Literatur bis 1. Ju li 1928. 
Bespreehung der Herst. von Verbb. m it hohem Mol.-Gew., die eine Gerbwrkg. ausiiben 
an Hand yon etwa 300 Patenten. Anwendung der teehn. wichtig gewordenen Er- 
zeugnisse, Analyse yon Extrakten u. Leder in  Verb. m it den synthet. Gerbstoffen. 
(Chem. Weekbl. 26. 34—42. 19/1. Den Haag.) Gr o sz fe l d .

L. M. Whitmore und G. V. Downing, Bestimmung des Wasseraufnahme- 
vermogens und der Wdsserdurchdrangung von Sohłleder. Vff. besprechen kurz die yer
schiedenen Methoden zur Best. des Wasseraufnahmeyermogens bzw. der Wasserdurch- 
drangung von Sohłleder u. empfehlen die Best. der Gewichtszunahme beim Einlegen 
in  W. nach 2 u. 24 Stdn. ais einfachste u. fur die Praxis geniigend zuyerlassige Methode. 
Nach 24 Stdn. ist bei allen Sohlledern aufier bei Chromsohlleder Sattigung eingetreten. 
Dio so ermittelte prozentulale Sattigung nach 2 Stdn. geht umgekehrt parallel m it 
der zur yollstiindigen Durchdrangung unter einer Wassersaule notwendigen Zeit. (Journ. 
Amer. Leather Chemists Assoc. 23. 603—06. Dez. 1928. Salem, Va., Labor of Leas & 
Me Vitty, Inc.) St a t h e r .

Georg Grasser, Einige Experimentaluntersuchungen des Inśtituts fu r  Gerberei- 
wissenschaft in Sapporo. I. t j b e r  l ó s l i c h e  M e t h y l e n y e r b b .  d e r  G e r b -  
s t o f f a n h y d r i d e .  Gerbstoffe bilden m it Formaldehyd in saurer Lsg. in der 
Warme oder bei langerer Behandlung unl. Methylenyerbb. Vf. stellt fest, daB man
1. Methylenyerbb. erhalt, wenn man die m it Mineralsiiure aus Gerbstoffen erhaltenen 
Phlobaphene in der Kalte m it Formaldehyd behandelt, gibt eine Beschreibung des 
Verh. der w. Formaldehyd-Phlobaphenlsg. u. eine Theorie der dabei eintretenden 
Vorgange. — II . O b e r  M e t h y l e n y e r b b .  d e s  T a n n i n s .  Vf. stellt fest, 
daB Tannin mit yerschiedenen Aldehyden, wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Furfurol, 
Benzaldehyd, Protocatechualdehyd u. Salicylaldehyd Methylenyerbb. bildetu.beschreibt 
die Eigg. der Lsgg. dieser. — III . Z u r P h l o r o g l u e i n r e a k t i o n d e r G e r b -  
s t  o f f e. Vf. nimmt an, daB das Phloroglucin in den Gerbmaterialien, in denen es 
yorhanden ist, in leicht dissoziierbarer Form yorliege, da die Phloroglucinrk.mitVanillin 
erst bei Zugabe starker HC1 erhalten werde. — IV. D a s Y e r l i .  v o n  A l b u m i n -  
G lo b u lin  u. C o r iin  g e g e n u b e r  A lb u m in re a g e n z ie n . Vf. cxtrahiert aus tier. 
H aut mittels 5%ig. Natriumchloridlsg. Albumin u. Globulin, weiter mit Caleium- 
hydroxyd das Coriin u. yergleicht Albumin-Globulin mit Coriin auf ihr Verh. boi den 
iibhchen Albuminrkk. — V. U b e r  d i e  U m w a n d l u n g s g e s c h w i n d i g -  
k e i t  g r i i n e r  C h r o m s a l z e  i n  d i e  v i o l e t t e n  S a l z e .  Vf. untersucht 
den EinfluB yersehiedener Zusatze (Salze, Sauren, Formaldehyd usw.) auf die Um- 
wandlungsgeschwindigkeit griiner Chromsalze in yiolette Salze. (Cuir techn. 21. 509 
bis 512. 537—40. 15/12. 1928.) S t a t h e r .

A. de la Bruere, Notiz uber das Messen der Farbę vón Gerbextrakten. (Journ. 
In t. Soc. Leather Trades Chemists 12. 485—89. Okt. 1928. — C. 1928. II. 
1520.) S t a t h e r .

F rin U J  in dennaoy SchluB der Kedsktion: den 15. Februar 1929.


