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A. Allgemeine und physikalisclie Cliemie.
Ernst Darmstaedter, Der babylonisch-assyrische kunstliche La surstein. Dor Vf. 

wendet sieh dagegen, daC NEUMANN (C. 1928. I. 1133) die Riclitigkeit einer Analyse 
anzweifelt, die im Cliem. Laboratorium in Miinchen ausgefiihrt wurde, wahrend 
NEUMANN keine Probe des dort untersuchten Materials in Handen hatte. (Chem.- 
Ztg. 52. 652.) J u n g .

B. Neumann, Der babylonisch-assyrische kunstliche Lasurstein. Der Vf. entgegnet 
auf die Einwande von D a r m s t a e d te r  (vgl. yorst. Ref.), daC erfahrungsgemaB die 
fraglichen Analysenresultate zu den Untcrss. anderer antiker Glaser in Widerspruch 
stehen. (Chem.-Ztg. 52. 652.) JUNG.

H. G. Chippindale, Ein A ra ra t zur Demonstration der Wasserabsonderung. Von 
2 Kollodiumosmometern nacli B ro w n  enthalt der oine eine 1,75-mol., der andero 
eine 0,035-mol., irgendwie gefarbte Rohrzuckerlsg. Sie werden angesetzt an ein mit 
fl. Paraffin gefiilltes capillares U-Rohr. Taucht man die Membran ins W., so kann 
man die Osmose demonstrieren. (Annals of Botany 41 [1927], Nr. 162. 2 Seiten Sep. 
Manchester, Univ. Botan. Dcpt.) F. M u l l e r .

B. K. Emerson, Die chemische Schnecke. Vf. gibt eine, seiner Ansicht nacli be- 
sonders wertvolle Anordnung des period. Systems der Elemente in „Scbnecken“- 
form (vgl. Science 34 [1911]. 160). Die Einteilung der Schnecke berulit auf der fiir 

die Gruppenteilung des period. Systems charakterist. Zahlenreihe 0, V*. 1. 2, 4, 8, 
16 u. 32. Fiir die ersten Spiralwindungen postuliert Yf. das Vorhandensein des Ele- 
mentes mit der Ordnungszahl 0 (Ather), der Elemente „Protohydrogen", Coronium, 
Nebulium usw. aus Symmetriegrunden. Die Schneckenordnung wird sodann noch 
mit der RYDBERGschen Einteilung der Elemente verglichen. (Chem. Reviews 5. 

215—29. Amherst [Massachusetts].) F r a n k e n b u r g e r .
Noboru Nagasako, Ober Enantiotropie und Monolropie. I. Ausgehend von der 

LEHMANNsehen Klassifizierung (Enantiotropie: reversibel, Monotropie: irreversibel) 
werden Definitionen fiir die moglichen Falle von Dimorphismus gegeben. Auf Grund 
der GlBBSschen f-Funktionen werden die thermodynam. Kriterien gegeben. Ab- 
schliefiend werden kurz die yorliegenden Theorien unter einheitlichen Gesichtspunkten 
diskutiert. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 90—95. Tokyo, Imp. Univ., Chem. Inst.) Le.

Susumu Miyamoto, Uber die Ozydalion von Stannohydrozyd in Natriumcarbonat- 
lósung durch Luft. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 8. 225—29. — C. 1928. 

I. 2041.) B loch.
Susumu Miyamoto, Uber die Oxydation von Natriunmilfit in  Natriumcarbonat- 

lósung durch Luft. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 8. 230—36. —  C. 1928. 
I .  256S.) B lo c h .

Susumu Miyamoto, Uber die Oxydation des Gemisches von Stannoliydroxyd und 
Natriumsulfit in Natriumcarbomatlósung mit Luft. (Scient. Papers Inst. physical. chem. 
Res. 8. 237— 40. — C. 1928. II. 1057.) B lo c h .

Susumu Miyamoto, Uber die Ldsungsgeschmndigkeit von Sauerstoff in Natrium- 
hydrozyd-, Nalriumcarbonat- und Salzsaurelosungen. (Scient. Papers Inst. physical. 
chem. Res. 8. 241—45. — C. 1928. I I . 1057.) _ B lo c h .

A . Mlodziejowski, Dissoziation der fliissigen Krystalle. (Vgl. C. 1924. I . 850.) 
Die fl. Krystalle aus Cholesterin u. Cetylalkohol oder Cholesterin u. Glycerin zers. sieh 
sowohl bei Erwarmung („obere Dissoziationstemp.“ ), wie bei Abkuhlung („untere 
Dissoziationstemp.“) in ihre Komponenten mit verschiedener Phase, diesc Verbb. sind 
also nur ais fl. Krystalle stabil im Bereiche von 35—52° bzw. 148 bis 160—170°. Bei 
Cholesterin-Cetylalkoholkrystallen entstehen bei der oberen Dissoziationstemp. feste 
u. fl., bei der unteren zwei feste Phasen, bei Cholesterin-Glycerinkrystallen bei der 
oberen Dissoziationstemp. zwei fl., bei der unteren eine feste Phase u. Fl. Jede ent-
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stehendo Phase entha.lt Komponenten der anderen in Lsg. Vf. konstruicrt móglichc 
Zustandsdiagramme fiir Legierungen mit oberer u. unterer Dissożiationstemp. u. ver- 
allgemeinert sie fur den Fali der Bldg. von Myelinformen. Unter Vernachlassigung 
von Loslichkeit der Komponenten in den fl. Krystallen wird ein Diagramm fur Chole- 
sterin-Glyeeringemische ais zutreffendstes ausgewahlt. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 
129—46.) R. K. M u l l e r .

D. Balarew, Ober neuartige Mischkrystalle. IX . Experimenteller Teil mit 
R. Kaischew und B. Srebrow. (VIII. vgl. C. 1928.1. 1611.) Bzgl. der Adsórptions- 
verbb. heteropolarer Krystallsalze mit aufgelosten starken Elektrolyten ergibt sich 
aua den Unterss. der Vff. folgendes: Ein Nd. von BaSO.u welcher K 2S04 enthalt, hat 
kein BaCl2 u. umgekehrt. In  gegebenen Grenzen der Fallungsbedingungen entsteht 
also nur eine Adsorptionsverb., trotzdem in der Lsg. Ionen yorhanden sind, die auch 
ais andere Verbb. gefiillt werden konnten u. trotzdem die adsorbierte Schicht die 
Krystall-(BaS04)-0berf lachę nieht fest bedeckt. Das sprioht fur die HABERsche An- 
sehauung iiber die Natur der die Adsorption bestimmenden Kriifte. — Ein aus KC1- 
u. BaCl2- mit Na2S04- bzw. Li2S04-Lsgg. erhaltener BaS04-Nd. enthalt nur K, kein 
Na bzw. Li; ein aus NH4C1- u. BaCl2- mit Na2S04- bzw. Li2S04-Lsgg. gewonnener 
enthalt kein NH4, der aus HN03, BaCl„ u. H 2S04 erhaltene kein BaCl2. Falls auf der 
Oberfliiche des BaS04 ein Alkalisulfat bzw. ein Ba-Salz adsorbiert ist, wird an ihr 
kein anderes Alkalisulfat, bzw. BaCl2 adsorbiert. Die Adsorption von Sulfaten u. 
Ba-Salzen auf den Oberflachen der BaS04-Krystalle ist vom Standpunkte der PANETH- 
sehen Regel aus erklarbar. Die BaS04-Adsorptionsverbb. mit Alkalisulfaten u. CaS04 
kann man ais Verbb. zwischen den Ionen der Gitter von BaS04 u. den Ionen des Ad- 
sorbierten, z. B. K 2S04, auffassen, welehe aber nieht das Verh. des festen adsorbierten 
Sulfats zeigen. Dafur sprioht, daO die adsorbierten Salze auf der Oberflaehe des Ad- 
sorbens sich nieht orientieren, sondern in allen moglichen Richtungen krystallisieren. 
Bei der Entstehung u. uberhaupt fiir die Existenz der Adsorptionsverbb. ist ein Anteil 
von W. immer notwendig; die Menge des W. wachst mit dem Geh. an adsorbiertem 
Salz u. kann Weiner sein ais letzterer, z. B. beim K 2S04-System (6,03% gegen 14,25% 
K 2S04) oder grofier wie beim Na2SO.,-System (7,12% gegen 6,77% Na2S04). Die Ad- 
sorptionsyerbb. sind zu bestimmten Umwandlungen fahig; System BaS04 • H20 ■ BaCU • 
HC1 ist mit uberschiissigem K 2S04 uberfuhrbar in BaS04-H20-K2S04.

Der Vf. unterscheidet polare Adsorptionsverbb., das sind solche, bei dereń Bldg. 
die PANETHsehe Regel giiltig ist (alle BaS04-Sulfat- u. BaS04-Ba-Salzsysteme, sowie 
solche des Typs CuS-H,0-ZnS) u. apolare, bei dereń Bldg. die PANETHsehe Regel 
nieht giiltig ist (NH4Cl-H20-FeCl3). Bei der Bldg. der polaren Adsorptionsverb. gilt 
das Verteilungsgesetz nieht, wie aus der Umwandlung BaS04 + KC1 K 2S04 + BaCl2 
heryorgeht. Die polare Adsorption yon K 2S04 auf der Oberflaehe des BaS04 steigt 
bei Erhohung des KCl-Geh. in der Lsg. fast spontan u. die Loslichkeit von BaS04 in 
KCl-Lsgg. hiingt von der Menge des zugefugten BaSO.j, also yon der GroBe der Ober- 
flache der festen Phase stark ab. Bei der Bldg. der Polaradsorptionsverbb. spielt die 
Fahigkeit der beiden Salze, Mischkrystalle zu bilden, keine Rolle. Die Adsorptions- 
verbb. beeinflussen die Verwachsungsweise der elementaren Bausteine eines gefallten 
Teilchens u. die Wachstumsgeschwindigkeit derselben, z. B. den Habitus von gefalltem 
BaS04. — System BaSOfKM nOi. Aus Sulfat-Permanganat- u. Ba-Salz-Permanganat- 
lsgg. fallt kein reines BaS04-KMn04-System aus, sondern im Innern des BaS04 ist 
eingeschlossen entweder das System BaS04*H20-K2S04 oder BaS04 ■ H20 • BaCl2. Bei 
hoher Temp. langsam krystallisiertes, reines BaS04 kann auch in Ggw. konz. Per- 
manganatlsg. KMn04 nieht einschliefien, die Krystalle sind farblos. Alle bis jetzt her- 
gestellten rosa gefarbten BaS04-Krystalle sind danach keine reinen Systeme BaS04- 
KMn04 gewesen. Die eingeschlossene Menge KMn04 steht im Zusammenhang mit 
dem Vorhandensein yon in der BaS04-Masse eingeschlossenen Polaradsorptionsverbb., 
welche immer W . enthalten. — Auch bei allen Praparaten, von Gr im m  u . W a g n e r  

(C. 1928. I. 2344) ist die polare Adsorptionsverb. BaSO., • H ,0  • (BaN03)2 eingeschlossen 
u. in ihr KMn04 aufgelost. — Fiir die Deutung der Abweichungen von der P a n e t h - 
schen Regel ist die Annahme von 3Mischkrystallbldg. nieht nótig. — Die Fahigkeit einer 
polaren Adsorptionsverb. (BaS04-H20 'K 2S04), bestimmte Salze aufzuldsen (KMn04), 
andere nieht (KC1), bildet eine Bestiitigung fiir die TAMJIANNsche Theorie der halb- 
durehlassigen Membrane. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174. 295— 317. Sofia, 
Univ.) ~ B l o c h .

Richard Willstatter, Zur Lehre von den Katalysatoren. (Vgl. C. 1927. I I . 1849.)
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Zusammenfasscnde Darst., in der die Analogien zwischen Enzymen u. den anorgan. 
Katalysatoren der Technik, besonders die spezif. Wrkgg. von Stoffgeinischen, hervor- 
gehoben werden. (Ztsehr. Ver. Dtseh. Ing. 72. 901—05.) E r a n k e n b u r g e r .

Otto Warburg, tJber die oxydationskatalytiscJte Wirkung des E i sens nach Handovsky. 
Polemik gegeii H a n d o v s k y  (C. 1928. II. 218). (Biochem. Ztsclix. 198. 241— 42. 
Berlin-Dahlem.) IlESSE.

R. M. Caven and J. A. Cranston, Symbols and formulae in chemistry: an historical study.
London: Blackio 1928. (230 S.) 8°. 15 s. net.

Etcole Cerasoli, Elementi di chimica generale. Arpino: G. Fraioli 1927. (IV, 180 S.) 1G°.
L. 12.—.

Moses Gomberg, Radicals in  chemistry, past and present. (Chandler Lecture 1928). London:
(Columbia Univ. Pr.) Oxford Univ. Pr. 1928. (24 S.) 8°. 2 s. 6 d. net.

A t. A to rns truk tur . R ad io c h e m ie . P ho tochem io .

David M. Dennison, Angabe eines Versuches iiber die Natur des Lichtes. Nach der 
Wellenoptik muB die Energie eines monochromat. Strahles von einem Beugungsgitter 
aus in alle Ordnungen des Beugungsspektrums gleichzeitig strahlen, nach Ansicht 
des Vf. werden dagegen gemaB der Quantentheorie die Energiepakete unabhangig 
voneinander in die einzelnen Ordnungen des Spektrums gestreut, wo ihr Zeitmittel 
darni mit dem Mass. ubereinstimmt. Vf. schliigt das Experiment vor, einen Róntgen- 
strahl geringer Intensitat an einem Rrystall zu beugen u. an den Stellen von 2 Laue- 

Punkten gleicher Intensitat mittels zweier GEIGER-Kammern dic Quanten zu zahlen. 
Nach der klass. Theorie miiBte die Absorption in ihnen immer gleichzeitig erfolgen, 
nach der oben entwiekelten Ansicht waren die Zeitpunkte der Absorption in beiden 
Kammern verschieden u. voncinander unabhangig. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14. B80—81.) ' " E is e n s c h itz .

1.1. Rabi, Das freie Elektron im homogenen Magnetfeld nach der Diraeschen 
Tlieorie. (Ztsehr. Physik 49. 507—11. Hamburg.) LESZYNSKI.

J. Holtsmark, Zur Theorie des Iłamsanereffekles. (Naturwiss. 16. 614—15. Kopen- 
hagen, Univ., Inst. f. teor. Eysik.) L e s z y n s k i .

W. Heitler, Eleklronenaustausch und Molekiilbildung. Vf. sohildert einleitend die 
Statistik, mit welcher der stationare Zustand eines Elektronensystems zweckmaCiger- 
weise dargestellt wird (Quantenzcllen im 6-dimensionalcn Phasenraum); hieraus wird 
der Begriff einer „abgeschlossenen Schale“ (2 Elektronen in 1 Quantenzelle) ent- 
wickelt. Hierbei spielt die Moglichkeit eines gegenseitigen Austausehes der Elek
tronen von einer Quantenzelle zur anderen eine wiehtige Rolle; Auskunft iiber die 
Haufigkeit eines solchen Austausehes gibt die ąuantenmechan. Stórungstheorie, 
dereń Ergebnisse Vf. kurz zusammenfaGt. Im  AnschluB hieran werden die mathemat. 
Ansatze fur die Stórung zwischen getrennten Atomen entwickelt u. die formalen 
Bedingungen aufgezeigt, denen zufolge beim gegenseitigen ZusammenstoB zweier 
Atome gewisser Elemente elast. AbstoBung, beim ZusammenstoB von Atomen anderer 
Art Mol.-Bldg. eintritt. Im  Zusammenhang hiermit wird auf die markantesten homóo- 
polaren Moll. der Chemie hingewiesen. (Nachr. Ges. Wiss., Góttingen 1927- 368 
bis 374. Góttingen, Inst. f. theoret. Physik.) F r a n k e n b u r g e r .

Hans Lessheim, Zur Quantentheorie der Molekiilbildung. Stellt man die Sym- 
metrieeigg. der Eigenfunktionen der Atome fest u. beriicksichtigt dabei die Weehsel- 
wrkg. zwischen Bahnimpuls u. Elektronendrall, so zeigt sich, daB die von LONDON 

(C. 1928. I. 1741) angegebene Form des Symmetriecharakters der Schwerpunkts- 
funktion eine von 3 moglichen Lósungen ist. Wahlt man eine andere der mogliehen 
Lsgg. aus, so ergibt die Theorie der Mol.-Bldg. eine Darst. des chem. Yerh. der Elemente, 
die in manchen Punkten noch besser befriedigt. (Naturwiss. 16. 576. Breslau.) E. Jos.

Linus Pauling, Die Anwendung der Quantenmechanik auf die Struktur des Wasser- 
sloffmolekuls, des Wasserstojfmolekulions und vencandte Probleme. Vf. verweist auf 

die bisherigen ergebnislosen Verss., m it Hilfe der ,,alten“ Quantentheorie fiir da3 
H 2-Mol. u. das H ,+-Ion Strukturen aufzustellen, die m it den empir. Werten, vor allęm 
dem Energieinhalt dieser Moll., in  E inklang stehen. Es werden die zur Behebung 
dieser Schwierigkeiten ausgefuhrten theoret. Arbeiten naher diskutiert; vor allem 
die in  ihrer mathemat. Formulierung ident. Ansatze der HEISENBERGschen Matrizen- 
rechnung u. der SCHRÓDINGERschen Wellenmechanik. Nach einer einfiihrenden 
Besehreibung der esperimentell festgestellten Eigg. von H 2 u. H 2+, besonders ihrer
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spektroskop, ermittelten Energiestufon, wird die Quantcnmechanik mit Hilfe der 
ScHRODINGERschen Ansatze in gleichmaBiger Weise auf diese Systeme angewendct; 
hierbei wird die einschlagige Literatur in iibersichtliclier Anordiiung beriicksichtigt. 
In  allen Fallen fiibrt dio Quantenmechanik im Gegensatz znr alten Quantentheorie 
zu Resultaten, die sich innerhalb der Fehlergrenzen mit den empir. Werten decken. 
Besonders hervorzuheben ist, daC die konseąuente Anwendung der Quantenmeclianik 
zu dem eindeutigen Schlusse fiihrt, daC 2 H-Atome zur Bldg. eines Mol. befahigt 
sind, 2 He-Atome hingegen nicht. — Die spektroskop, sowie thermoehem. ermittelten 
Werte fiir folgende Energiebetrage werden gegeben: Ionisierungsenergie von H 2 =  
15,34 ± 0,01 Volt; Dissoziationsenergie von H 2 — 4,34 ± 0,1 Volt (=  100 Cal). Trag- 
lieitsmoment des n. H2-Mol. =  0,467 ■ 10~40 gqcm, Kernabstand im H„ =  0,75 A, 
im  H2+ =  1,06 A; die Oscillationsfrequenz im H 2-Mol. betragt 4264-cm-1, im H2+- 
Ion =  2247 cm-1. Nach Anwendung des ScHRODINGERschen Ansatzes auf das 
H-Atom wird die Stórungstheorie gemaC der Quantenmechanik auf die gegenseitige 
Beeinflussung zweier H-Atome angewendet u. eine, infolge des Zusammentretens 
der H-Atome zum Mol. bewirkte Resonanzbeziclrang fiir die Elektronen festgestellt, 
welche die gegenseitige Bindung verursachen. Weitere Betrachtungen sind der Ver- 
teilung der Ladungsdiohten u. ihren Anderungen bei der Mol.-Bldg. u. bei elast. Zu- 
sammenstóBen der Atome gowidmet. (Chem. Beviews 5. 173—213. California Inst. 
of Technology.) FrANKENBURGER.

Alfred Leu, Unlersuchungen an Wismut nach der magnetischen Molekularslrahl- 
methode. Unlersuchungen zur Molekularslrahlmethode aus dem Institut fiir physika- 
lische Chemie der Hamburgisclien Universildt. Nr. 8. (7. vgl. WREDE, O. 1927. I I .
2039.) Die Unters. von Wismutmólekularstrahlen nach der STERN-GERLACHschen 
Methode ergab 2 synim. abgelenkte Stralilen, die dem Bi-Atom zugesclirieben wurden. 
Dio Gro Be der Ablenkung steht in Dbereinstimmung mit der Theorie. Ferner ergab 
sich ein mit wachsender Temp. schwaeher werdender unabgelenkter Strahl, der dem 
Bi2-Mol. zugeschricben wurde. Die Unters. der Temp.-Abhangigkeit der Intensitat 
dieses Strahles erlaubte eine rohe Berechnung der Dissoziationswiirme zu 60 000 
(±  15 000) cal., in annahernder tJbereinstimmung mit dcm nach dem NERNSTschen 
Theorem berechneten Wert von 56 000 cal. (Ztschr. Physik 49. 498— 506.) L e s zy n sk i.

S. E. Sheppard und R. L. Keenan, Monomólekulare Hautchen. Tropfen von 
Lsgg. der zu untersuchenden Substanz in verschiedenen Konzz. \nirden auf einer 
gereinigten Hg-Oberflache ausgebreitet. Die Oberflache des entstandenen Hiiutehens 
wurde gemessen u. die Dieke berechnet. Ais Grenzwerte fiir Cellulosenitmt aus Aceton 
ergeben sich 3—5 A, fiir Stearinsaure aus A. bei 25° 22—24 A, fiir Ólsaure 11,2 A, 
fiir Elaidinsaure 12,2 A, fiir n-Caprinsaure 13,6 A. Die Werte fiir die Fettsiiuren 
sind mit den von LANGMUIR u. A dam  erhaltenen vergleichbar, so daB diese Sub- 
stanzcn orientierte monomol. Filme in nahezu diehtester Packung darstellen. Anderer- 
seits steOen dio sehr niedrigen Werte fiir die „hochmol. Kórper“ eine mol. Dimension 
dar, welche nicht die Lange des Mol., sondern wohl dio Dicke einer polymeren Kette 
sein kami. Ais Minimalwert fiir die Dicke von Proteinfilmen aus W. wurden 6—7 A 
gefunden. (Naturę 121. 982. Rochester [N. Y.], Eastman Kodak Co.) E. Jos.

G. E. M. Jauncey und W. D. Claus, Ist Krystallreflexion von BcmtgenstraMen 
ein rem Iclassisches Plidnomen ? Die Behandlung der Krystallreflexion von Rontgen- 
strahlen ais rein klass. Phanomen (vgl. Wai.LER, C. 1928. I. 470) fiihrt zu einem mit 
der klass. Theorie nicht vereinbaren Ergebnis. (Naturę 121. 983. St. Louis, Washing
ton Univ.) E. JOSEPHY.

D. Coster und J.-A. Prins, Róntgenanalyse von Fliissigkeiten nach einer „Dreh- 
krystall“-Methode. Fil., die aus schweren Atomen zusammengesetzt sind, kónnen 
wegcn ihrer hohen Absorption nicht nach der DEBYE-ScHERRER-Methode auf- 
genommen werden. Zur Herst. von Róntgendiagrammen solcher Fil. konstruieren 
Vff. einen Spektrographen mit Rdntgenróhre, die untereinander starr yerbunden 
um eine der FI.-Oberflache parallele Aehse rotieren. Sie erhalten damit von einer 
Bleiplatte das gewohnliche DEBYE-SCHERRER-Diagramm, von fl. Hg deutliehe 
amorphe Ringe. (Journ. Physiąue Radium [6] 9. 153—55.) ElSENSCHITZ.

L. Tliomassen, Ober Darstellung und Kryslallstrukturen des Mono- und Dianti- 
monides von Palladium. Die Pd-Sb-Legierungen werden in einem an einen Quarzstab 
angeschmolzenen gesehlossenen Quarzrohrchen (bei 800°) zusammengeschmolzen, 
ein Verf., das Vf. allgemein fur ahnliche Fiille empfiehlt, wo es sich um Vermeidung 
von Stoffverlusten beim Sclimelzen, Gliihen oder Tempem, besonders von Stoffen
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mit sehr verschicdener Fltiehtigkeit, liandelt. Pd Sb zeigt nach dem Pulverdiagramm 
die Struktur von NiAs mit a =  4,070 A, c =  5,582 A, PdSb2 hat Pyritstruktur mit 
a ----- 6,439 A. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 383—92. Oslo, Univ. Mineralog. 
Inst.) R. K. M u l le r .

Elis Persson, Rontgenanalyse der HeushrscJien Legierungen. Eine Rontgcn- 
unters. der Heuslerschen Legierungen ergibt, daB die /i-Phase (vgl. H a r a n g ,  C. 1927.
I I .  540) dureh eine sogenannte Uberstruktur gekennzeiehnet ist. Das Grundgitter 
ist zwar raumzentriert kub., von derselben Art wie z. B. das des a-Eisens, die Al-Atome 
besetzen aber darin yorwiegend die Punkte eines flachcnzentricrt kub. Gitters mit 
dem doppelten Parameter des Grundgitters (im Original Eigur). Der Elementar- 
kubus enthiilt 16 Atome, yon denen 12 aus Cu u. Mn, 4 aus Al bestehen, so daB die 
Formel (Cu, Mn)3Al rontgenograph. bestatigt ist. Da immer die Linien der /3-Phase 
auftreten, wenn eino Legierung magnet, ist, soheint es zuzutreffen, daB diese Krystalle 
die Trager des Magnelismus sind. Es kann jedoch vorkommen, daB eine Cu-Mn-Al- 
Legierung aus fast homogener /?-Phase besteht u. dennoch unmagnet. ist. Die Ursache 
hierfiir liegt wahrscheinlich darin, daB die Mn-Konz. der Phase einen Mindestbetrag 
iibersehreiten muB, iim die Rrystalle magnet, zu machen. Eine von hołier Temp. 
abgeschreckte Legierung mit yerhaltnismaBig wenig Mn bestekt aus unmagnet., 
prakt. homogener /?-Phase. Wird sio dureli Tempem in den magnet. Zustand uber- 
gefiihrt, so scheiden sich a- u. y-Phaso aus, u. die zuriickbleibende /3-Pliase wird an 
Mn angereiehert. Legierungen mit hoherem Mn-Geh. sind im abgesehreckten Zustand 
am starksten magnet., da sie dann aus einer /J-Phase bestehen, die hinreichend Mn 
enthalt. Einige Aufnahmen weisen auf die Anwesenheit einer 4. Phase liin, die aber 
nichts mit den magnet. Eigg. zu tun haben kann. (Naturwiss. 16. 613. Stoekholin.) Le.

R. O. Herzog und W. Jancke, Rontgenographische Beobachtungen an Cełlulose. 
(Vgl. C. 1928. I I .  1179.) Róntgenfaserdiagramme yon nativer Cełlulose (Ramie usw., 
besonders deutlich Bambusrohr) zeigen bei grófieren Plattenabstanden auf dem Aquator 
neben dem DurehstoCpunkt eine punktformige Sehwarzung auf, die einem sin &/2- 
Wert von 0,0218 ± 0,0003 entsprieht. Auch bei mereerisierter Cełlulose tritt die 
Schwiirzung, allerdings weniger deutlich, auf. Wenn die Sehwarzung von der CuKa- 
Strahlung u. dem eigentlichen Cellulosegitter herriilirt, entsprieht ihr ein Gitter- 
abstand von 35,3 A. Nach SEEMANN-Aufnahmen ist damit zu rechnen, daB der 
Punkt wirldich von der CuK2-Strahlung erzeugt ist. Bei Naturstide wurde ein ahn- 
lieher Punkt (sin &/2 =  0,0269) beobaehtet. Bei der nativen Cełlulose wurde ein 
weiterer sehwaeher Punkt auf der 1. Schiehtlinie, sin &/2 =  0,0885, beobaehtet, der 
eine zur Easeraelise senkreehte Periode yon 16 A bedingen wiirde; es muB aber auch 
eine bestimmto Intensitatsvcrteilung im Bremsstrahlenspektrum ais Ursache in Er- 
wagung gezogen werden. (Natimv'iss. 16. 618. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. Faserforscli.) LESZYNSKI.

L. Rosenfeld und E. E. Witmer, Ober den Brechungsindex der Elektronenwellen. 
Zusammenfassendc Darst. des yorliegenden experimentellen Materials, das auf Gmnd 
der SOMMERFELDsehen Theorie der Metalle gedeutet 'ttird. (Ztschr. Physilc 49. 
534r—40. Góttingen, Inst. f. theoret. Physik.) LESZYNSKI.

E. Rupp, Versiiche iiber Elektronenbeugung am oplischen Oiłter. Naeh der Methode 
der streifenden Reflexion eines Elektronenstralils gelingt es, Elektronenbeugung an 
einem opt. Gitter nachzuweisen. Grundbedingung fiir das Gelingen der Verss. war 
1. ein auf Metali geritztes Gitter, 2. Abbildung des Elektronenstrahls mit Hilfe einer 
Magnetfeldspule, 3. mehrmaliges BeschieBen des Gitters mit schnellen Elektronen 
in Zwisehenpausen wahrend einer Aufnahme. Im Original sind Aufnalimcn mit 
Elektronenstrahlen von 150 V (theoret. Wellenlange 1,0 A) u. yon 70 V (1,50 A) 
wiedergegeben. (Naturwiss. 16. 656. Berlin-Reinickendorf, Eorschungslabor. d. 
A. E. G.) L e s zy k sk i.

Gaylord P. Harnwell, Iłichtungsabhangigkeit der Streuung von Elektronen in 
Wasserstoff und Helium. Messung der Intensitat der in verdiinntem H2, H u. He 
gestreuten Elektronen in Abliangigkeit vom Streuwinkel. Die Elektronengeschwindig- 
keit wurde yon 200—800 V yariiert, der Druck yon 5-10-2 bis 10“c. Es wurde nur 
ein Maximum erlialten, das ais Folgę einer elektr. Aufladung der GefiiBwand erklart 
wurde. Nach Beseitigung dieses Fehlers wirde keine beyorzugte Streurichtung beob
aehtet. Der entgegengesetzte Befund von D y m o nd  (C. 1927. I I . 12) in He konnte 
nicht reproduziert werden. (Proceed. National Aead. Sciences, Washington 14. 564 
bis 569.) E is e n s c i i i t z .



1526 A ,. A t o m s t r o k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1928. II.

J. Stark, Ionisierung von Quecksilberałomen durch ihre Beakłion mit Heliumionen. 
Vf. behandelt theoret. die Móglichkeiten, die beim ZusammenstoB zwischen Atomen 
u. Atomionen gegeben sind (elast. ZusammenstoB, Bldg. eines positiven Molekiilions, 
Austausch eines Elektrons). Der Austausch eines Elektrons, d. h. die Rk .: A+ + B — >- 
B+ + A tritt um so leichter ein, je hóher die Ionisierungsenergie der Atome A u. je 
geringer diejenige der Atome B  ist. Erstere Bedingung ist fur He, letztere fur Alkalien. 
alkal. Erden usw. weitgehend crfiillt. Vf. untersucht die boim ZusammenstoB von 
He+-Ionen mit Hg-Atomen erfolgenden Vorgange. Ein Gemisch verhaltnismaBig 
zahlreicher He+-Ionen u. weniger Hg-Atome wird hergestellt, indem Kathodenstrahlen 
der negativen Glimmschicht zur Einw. auf ein Gemisch von He-Gas von 1— 150 mm 
Druck u. von Hg-Dampf von etwa 0,001 mm Druek gebraoht werden. Primar ent- 
stehen dabei weit mehr He+-Ionen ais Hg+-Ionen; falls aber erstere Hg-Atome zu 
ionisieren yermógen, so ist eine verhaltnismaBig starkę Emission von Hg+-Linien 
zu erwarten, jedenfalls eine starkere ais in Gemischen von Hg u. Ne gleieber Partial- 
drueke, da letzteres ein geringeres Ionisierungspotential wie He besitzt. Entsprechende 
an Al bzw. Messingelektroden ausgefuhrte Verss. ergeben, daB die in He-Hg erfolgenden 
Entladungen von etwa 3500 yolt u. 5—60 Milliampere starkę Emission der Hg+- 
Linien, Entladungen derselben Starkę in Hg-Ne-Gemischen keine Hg+-Linien in 
Emission aufweisen. (Ann. Physik [4] 86. 541—56. Ullersrieht b. Weiden.) E k b g .

Kurt Zuber, Die Funkenpotentialkurve reiner Gase bei kleinen Drucken. Vf. 
leitet eine Bedingung fiir das Punkenpotential ab u. pruft die gefundene Beziehung 
an Hand der Messungen von F r e y  (C. 1928. I. 1933). (Naturwiss. 16. 615—16. 
Arosa.) L e SZYNSKI.

L. Du Sault und Leonard B. Loeb, Beweglichkeiten von Gasionen in  S02 und in 
SO„-H2-Gemischen. Vff. dehnen die Unterss. ii ber die Beweglichkeit von Gasionen 
in Gasgemisehen (vgl. C. 1928. I. 2575) auf S02-Hj-Gemische aus. Besonders fein- 
mascliige Netzelektroden beeinflussen das elektr. Hilfsfeld bei den Messungen nicht 
wesentlich anders ais n. Elektroden auBer im Gebiet des Auftretens des Bewegliehkeits- 
effektes. Die in besonders sorgfaltig gereinigtem S02 beobachteten Beweglichkeits- 
werte sind 0,34 bzw. 0,32 cm/sec fiir positiye bzw. negative Ionen, im extrem ge- 
rcinigten S02 'ergeben sie sich zu 0,48 bzw. 0,44 cm/sec. Die auf 760 mm reduzierten 
Beweglichkeiten seheinen mit abnehmendem Druck etwas anzusteigen; vermutlich 
beruht dies auf hoherer Reinheit des durch Eraktionierung gereinigten S02 bei niedrigeren 
Drucken. Bis zu Drucken von 0,5 mm von S02 in 38 mm von reincm H2 lassen sich 
keine freien negativen Elektronen nachweisen. Bei allen diesen Messungen ergibt 
sich die Beweglichkeit der negativen Ionen ais etwas kleiner wie die der positiven. 
Der EinfluB von S02 hoherer Konzz. in S02-H2-Gemischen śihnelt demjcnigen von 
NH3 in NH3-H2-Gemischen. Bei niedrigen Konzz. geben die reinsten S02-Proben 
in H2 Beweglichkeiten der positiven Teilchen von 22 cm/sec pro Volt/cm. Dies ist 
der Bldg. eines relativ einfachen, leichtbeweglichen positiven Ions in dem S02-H2- 
Gemiseh zuzuschreiben. Die Beweglichkeit des negativen Ions andert sich nur sehr 
wenig. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14. 384— 93. California

Irma Bleibaum, Zum Problem des Badiomelers. An Hand des vorliegenden 
Materials wird gezeigt, daB sich der Radiometereffekt durch die EiNSTEiNsche 

Gleichung (Ztsehr. Physik 27 [1924]. 1) darstellen laBt. (Ztschr. Physik 49. 590 
bis 600. Berlin.) L e SZYNSKI.

Georg Płaczek, Ober ponderomotorisclu Wirkungen des Lichłes auf ungeladene 
submikroskopische Kórper im elektrischen Felde. (Vorlaufige Mitt.) Vf. berichtet kurz 
von Bewegungserseheinungen an submkr. Teilchen, die in starken elektr. Feldern 
unter dem Eii3luB intensiver Belichtung auftreten. Eine Deutung der Erscheinungen 
ist noch nicht moglich. (Ztschr. Physik 49. 601—03. Wien, I I I .  Physik. Inst. d.

Frederic Joliot und Tadashi Onoda, Io)iisałionskurve ton <x-Slrahlen des Polo- 
niums in teinem Wassersloff. Vf. miBt die Ionisation von reinem H /  durch a-Strahlen 
in Abhangigkeit von der Entfernung. Die Messung wird bei konstantom Druck u. 
unter Variation der Entfernung durchgefuhrt u. in iiblicher Weise die R-eichweite 
extrapoliert. MeBgenauigkeit 2 u. 1%. Die Reichweite in H2 betragt 17,30 ± 0,03 cm. 
Die Bremswrkg. relativ zu Luft ist 0,223. (Journ. Physiąue Radium [6] 9. 175 
bis 179.) " E is e x s c h it z .

Univ.) P r a n k e n b u e g e r .

Univ.) LESZYNSKI.
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R. V. Hirsch und R. Dopel, Die ,,Axiąlitdt'' der Lichlemission und uericandte 
Fragen. (Vgl. C. 1927. I. 1657.) Vff. diakutieren die Fehlerąucllen der den Veróffent- 
liehungen von STARK (C. 1927. I I .  543; vgl. C. 1928.1. [299]) zugrundeliegenden Ab- 
klingungs- u. Polarisationsmessungen an Kanalstrahlen. Diese von den Vff. gemeinsam 
mit St a r e  ausgefuhrten Verss. werden durch neues Beobachtungsmaterial erganzt. 
Im  Gegensatz zu St a r k  sind Vff. der Ansickt, daB die bisherigen Verss. zu ungenau 
sind, um Schliisse iiber die Realitat der von S.TARK angenommenen Effekte zu gestatten. 
Die Arbeit enthiilt eino Diskussion der Verss. von Rupp (C. 1928. II . 621) iiber die 
Beeinflussung der abklingenden Polarisation durch ein Querfeld; die von Rupp beob- 
aehteten, ais Phasenanderung aufzufassenden Polarisationsanderungen wurden von 
den Vff. auch in Abwesenheit eines Feldes featgeatellfc. (Physikal. Ztschr. 29. 394 
bis 398.) L e s z y n s k i .

Yoshitaro Sakisaka, Der Einflup der Oberflaclienbescliaffenheit auf die Inlensital: 
der Róntgenstrdhlenreflexion durch Quarz. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 1. 66— 67. — C. 1928. I I .  1300.) K r u g e r .

F. Rasetti, Eine statistisclie Berechnung der M-Rimtgenterme. In  guter tlbor- 
einstimmung mit der Erfahrung werden nacli der FERMIschen Statistik die M-Róntgen- 
terme bereclmet. (Ztschr. Physik 49. 546—49. Rom, Physik. Inst. d. Univ.) Le.

E. Fermi, Statislische Berechnung der Rydbergkorreklionen der s-Temie. (Vgl. 
C. 1928. I. 2566; vgl. auch vorst. Ref.) Der Ausdruck des elektr. Potentials im Innem 
eines schweren Atoms ais Funktion der Entfernung vom Kerne wird auf die Berechnung 
der Rydbergkorrektionen der .s-Terme ais Funktion der Atomnummer angewandt. 
Die Ubereinstimmung mit der Erfahrung ist befriedigend. (Ztschr. Physik 49. 550 
bis 554. Rom, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

R. C. Gibbs und H. E. Wbite, GesetzmaPigJceiten zwischen bcstimmten Multiplett- 
freguenzen in der zweiłen gropen Periode. Eine Systematik von Termen neutraler 
u. ionisierter Atome der 2. groBen Periode. In  dieser sind die starksten Linien 5 p — 5 s 
tJbergange bei Ggw. von 0— 10 4 (Z-Elcktronen. Von den zahlreichen Linien eines 
d"-1 —■d,'~1 s-Uberganges wird je ein Reprasentant herangezogen u. z war jeweils
der Ubergang zwischen Zustanden mit den grofiten R-, L-, J -Werten. Im  Freąuenz- 
Ordnungszahldiagramm liegen die entsprechenden Ubergange yerschiedener Atome 
gleicher Elektronenzahl nahezu auf einer Geraden. (Proceed. National Acad. Sciences* 
Washington 14. 559—64.) E is e n s c h it z .

H. Ludloff, Abschattierung und Austauschentartung. Zwei neutrale, Atome, die 
sich zum Mol. vereinigen, konnen die Bindung eingehen auf Grund der raumlichcn 
Verteilung ihrer „Ladungswolken" u. der gegenseitigen Polarisation, u. auf Grund 
der Austauschentartung ihrer Elektronen (vgl. H e it l e r  u . L o n d o n , C. 1927. II . 
1657); wenn auch bei den meisten Moll. die beiden Effekte, dereń Summę die Bindungs- 
energie des betreffenden Elektronenzustandes bestimmt, zusammen auftretęn, lassen 
sich doch 2 Gruppen unterscheiden, welche durch die Abschattierung ihrer Banden- 
spektren das Vorherrschen der einen odcr der anderen Bindungsart deutlich zum 
Ausdruck bringen. Rote Abschattierung (Beispiel: H,) sagt a.us, von den beiden 
Elektronenzustilnden des Mol., die das Bandenspektrum erzeugen, besitzt der energie- 
armere den kleineren Kernabstand u. die groBere Bindungsenergie; das Vąlenzelektron 
nimmt fórdernd an der Bindung teil. Bei der violetten Abschattierung (Beispiele: 
MgH, [CaH, ZnH, CdH, HgH) hat der energiearmere Zustand den groBeren Kem- 
abstand u. die kleinerc Bindungsenergie; das Valenzelektron wirkt storend auf die 
Bindung ein. (Naturwiss. 16. 611— 12. Breslau.) L e s z y n s k i .

H. Rauseh von Traubenberg, Ober den Starkeffekt zweiter Ordnung beim Wasser- 
stoff. In  gemeinsam mit R. Gebauer ausgefuhrten Verss. uber die zeitliche An- 
passung der H-Atome bei plótzlichen elektr. Feldanderungen konnte auch in der STARK- 
schen Anordnung mit getrenntem Feld eine zeitliche Anpassung beobachtet werden, 
indem auBer dem Aufspaltungsbild der ruhcnden Intensitat ein zweites, der bewegten 
Intensitat zukommendes Aufspaltungsbild auftrat (vgl. C. 1927. I I .  2262). Die An
ordnung gab die Móglichkeit, den Starkeffekt erster Ordnimg sowie den Starkeffekt 
zweiter Ordnung (Rotverschiebung der Aufspaltungskomponenten) in Feldern bis 
zu 420 000 V/em zu beobaehten. Die Messungen decken sich besser mit den nach 
der SCHRODINGERschen Thcorie sich ergebenden Werten ais mit den niedrigeren 
nach der urspriinglichen Thcorie von E p s t e in  (Ann. Physik [4] 51 [1916], 184) 
errechneten Werten; allerdings ergibt sich mit steigender Komponentennummer eine
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wachsend groflere Rotverschiebung ais die SCHRODINGERsche Theorie fordert. 
(Naturwiss. 16. 655—56. Prag, Physik. Inst. d. dtsch. U niv.) LESZYNSKI.

W. Grotrian, Ober den inwrsen Starkeffekt des zweiten und drilten Gliedes der 
Na-Haupłserie. Vf. untersucht in Absorption den Starkeffekt des zweiten u. dritten 
Gliedes der Na-Hauptserie. Es ergibt sieh eine quadratiseh mit der Feldstarke wachsende 
Violettverschiebung. Qualitativ ergibt sich IJbereinstimmung mit der BECKERsohen

• Theorie (Ztsehr. Physik 9 [1922]. 332), quantitativ ist die Ubereinstimmung nioht 
so gut wie bei den D-Linien, da die beobachteten Versehiebungen nur etwa halb so 
groB sind ais die von der Theorie verlangten. (Ztsehr. Physik 49. 541—45. Potsdam, 
Astrophysikal. Observatorium.) LESZYNSKI.

P. Lacroute, Untersuchung der Funkenspeklren von Schwefel, Selen und Tellur 
im  Schumanngebiete. Aufnahme der Spektren von S, Se, Te im Vakuumspektro- 
graphen im Bereiehe von 2200— 1235 A. Das Konkavgitter hat 571 Strieh/mm u.
1 m Krummungsradius. Die Dispersion betrilgt 18 A/mm. Wellenlangen sind be- 
zogen auf bekannte C- u. N-Linien. Lichterregung gesehieht durch elektrodenlose 
Entladung in den Dampfen. Die Messungsergebnisse sind in Tabellen angegeben. 
(Journ. Physique Radium [6] 9. 180—84.) ElSENSCHITZ.

Gerhard Herzberg, Spektroskopisches iiber das Naclileuchten von Slicksloff. (Vgl.
C. 1 9 2 8 .1. 2161.) Es wird gezeigt, daB, wahrend die gewohnlich beobachteten Funken- 
u. Bogenlinien des Stickstoffs in keinem Zusammenhang mit dem Nachleuchten stehen, 
die roten u. ultraroten Bogenlinien unter allen Umstiinden in besonders groBer In 
tensitat in der erzeugenden Entladung auftreten. In einer Entladung, die zur Er- 
zeugung gerade nicht ausreicht, treten sie dagegen nicht auf. Hieraus ergibt sich, 
daB beim Nachleuchten auf jeden Fali N-Atome eine Rolle spielen. — Das Intensitats- 
maximum in der griinen, gelben u. roten Bandengruppe des Nachleuchtens ist bei 
der Temp. der fl. Luft sehr stark nach Violett verschoben. Mit zunehmendcm Druck 
u. mit zunehmender Zeit zwischen direkter Entladung u. Beobachtung verschiebt 
es sieh dagegen nach langeren Wellen. — Bei den CN-Banden wird eine zur Jod- 
resonanzfluorescenz analoge Erscheinung beobachtet, bei der die Anregung vermutlich 
durch die ultravioIetten Stickstoff banden erfolgt, die im Nachleuchten zu erwarten, 
aber noch nicht gefunden sind. — Das experimentelle Materiał wird in bezug auf die 
SPONERsche Theorie (vgl. C. 1927. I I .  544) diskutiert, nach der das Nachleuchten 
durch Rekombination von N-Atomen im DreierstoB zu deuten ist. Die Mehrzahl 
der Tatsachen spricht fur diese Theorie, also gegen die Deutung durch metastabile 
Moll. (Ztsehr. Physik 49. 512—33. Darmstadt.) L e s z y n s k i .

P. K. Kichlu und D. P. Acharya, Aktiter Slickstoff. Vff. haben das Spektrum 
von akt. Stickstoff im nahen Infrarot photographiert u. dabei ein neues Bandensystem 
zwischen 7500 u. 8900 A gefunden. Trotz 42-std. Exposition auf Neocyaninplatten 
wurde die dem N-Atom gehórige Liniengruppe um 8200 A nicht erhalten. Das im 
Spektrum von akt. Stickstoff neue Bandensystem, das schon von P f u n d  u. anderen 
im Spektrum von Stickstoff gefunden wurde, riihrt vom N»-Mol. her u. tritt auch in 
gewohnlichen Stickstoffentladungsróhren auf. Vff. sind der Ansicht, daB akt. Stick
stoff aus zweiatomigen Stiekstoffmoll. besteht, u. erkliiren noch, warum Mc L e n n a n , 

R u e d y  u. A n d e r s o n  (C. 1928. I. 2779) mit akt. Stickstoff nicht die Linien von 
Kr u. Xe anregen konnten. (Naturę 121. 982—83. Patna [Ind.], Science Coli.) E. Jos.

M. Hanot, Die Breite der Balmerlinien. (Vgl. C. 1928. I. 1498.) Vf. miBt die i  
Breite der Ha-, H^- u. Hx-Linie in Abhangigkeit von Druck u. von der Stromstiirke 
boi Funkenentladung. Der EinfluB von Dopplereffekt, StoBen u. Straklungsdampfung 
wird alś groBenordnungsmaBig kleiner abgeschatzt, ais die gemessene Verbreiterung. 
Durch Vorschalten einer zweiten Funkenstrecke wird die Verbreiterung durch Ab
sorption ermittelt. Danach ist die Eigenabsorption gleichfalls nicht zur Erklarung 
der Verbreiterung hinreichend. Durch Messung der Breite der Entladungsbalm wird 
die Stromdichte ermittelt. Die Linienbreite erweist sich ais proportional der 0,60 
bis 0,84 Potenz der Stromdichte. Nach der Theorie des Starkeffektes miiBte sie in 
erster Naherung der 2/s Potenz proportional sein. Auch das Breiteverhaltnis der drei 
Linien entsprieht der Theorie des Starkeffektes. Unter der Annahme, daB die Ver- 
breiterung im wesentlichen nur auf den Starkeffekt zuriickzufuhren ist, berechnet 
sich das zwischenmolekulare Feld zu 105 V/cm. (Journ. Physiąue Radium [6] 9. 
156— 69.) E is e n s c h it z .

Otto Laporte, Das Spektrum von ionisiertem Natrium. Klassifikation des Spek- 
trums von Na I I .  (Naturę 121. 941. Kyoto, Univ.) E. Jo s e p h y .
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L. Dobrezow und A. Terenin, U ber die Feinslruktur der D-Linien des Na. Die 
von SCHULER (C. 1928. I I .  1303) mitgeteilte Struktur der .D-Linien konnte yon den 
Vff. bei opt. Anregung eines Na-Atomstrahls beobachtet werden. (Naturwiss. 16. 
656. Leningrad, Staatl. Opt. Inst.) LESZYNSKI.

G. Ramsauer, Das Nachleuchten der Hg-Pesonanzstrahlung bei Stickstoffzusatz.
Bei Bestrahlung von Hg-Dampf mit Stickstoffzusatz von einigen mm bis zu 8 cm 
Druck mit einer wassergekiihlten Hg-Quarzlampe ergab sieli ein Nachleuchten von 
2537 A, dessen Intensitiit mit der Zeit abnahm, u. das sich bis zu 1/300 Sek. yerfolgcn 
liefl. Wurde dcm Gemiseh H 2 yon dem Druck zugesetzt, daB die Intensitat der Re- 
sonanzlinie 2537 auf etwa 3/4 ihres urspriinglichen Wertes zuriiekging, so wurde keine 
Spur eines Nachleuchtens von einer groCeren Dauer ais V2coo Sek. beobachtet. Die 
Erscheinung wird so gedeutet, daB Stickstoffzusatz angeregte Hg-Atome aus dem 
2 3Pl- nach dem metastabilen 2 3P0-Zustand uberfiihrt. Die metastabilen Hg-Atome 
kónnen durch ZusammenstoB mit N2-Moll. wieder in den 2 aP1-Zustand zuriick- 
gebracht werden u. die Resonanzlinie ausstrahlen oder durch StoB 2. Art wieder in 
den 2 3P0-Zustand zuriickkehren. Im  letzteren Falle wiederliolt sich der Vorgang. 
Bei dem angowandten Druck yernichtet H2 die metastabilen Hg-Atome. (Naturwiss. 
16. 577. Berlin-Potsdam, Astrophysik. Observatorium.) E. JOSEPHY.

A. Christy und R. T. Birge, Die Titanoxydbanden. Die Ti-Banden — bekannt 
aus den Spektren von Sternen oxydierender Atmosphare —  bei 5167, 4955 u. 5448 
lassen in der Analyse den Aufbau aus 3 P- u. 3 ii-Serien erkennen, wahrend Q-Serien 
nieht gefunden wurden. Die Triplettstruktur macht die Zuordnung zu neutralem 
(nieht + geladenem) TiO wahrscheinlich. Der Elcktronensprung ist yermutlich ein 
3 P — 3 P-Obergang. Das Tragheitsmoment betragt (56,78 bzw. 51,87 ± 0,03)-10-10. 
(Naturę 122. 205. Univ. of California.) E is e n s c i i i t z .

H. Ley, Ober Lichtabsorplion geldster und fester Salze und iiber lonenabsorption. 
Unter Mitwirkung von W. Heidbrink. Bei CwS04-Lsg. in W. zeigt die Extinktions- 
kurye ein Maximum bei 0,82 //, ein Minimum im Blau, um dann nach Ultrayiolctt 
stark anzusteigen; zwischen 0,30 u. 0,25 ist das Gebiet der Niehtgultigkeit des B e e r - 
schen Gesetzes. C«(C704)2 absorbiert, besonders in hohen Konzz., geringer ais das 
Sulfat, u. zeigt die Abweichungen vom BEERschen Gesetz auch erst bei wesentlich 
lioheren Konzz.; es scheint hier die geringere Neigung zur Komplexbldg. mitzuspielen, 
auch der spezif. „Storungs“effekt der Anionen diirfte bei CIO./ geringer sein ais z. B. bei 
N03'. Die Absorption des festen CuSO., ■ 5 H20 zwischen 0,265 u. 0,28 /i (anscheinend 
ziemlich unabhiingig yon der Flachę) ist wesentlich geringer ais die der lag. Die von 
F a ja n s  angenommeno Deformation der W.-Elektronenhullen durch die Cu -Ionen 
wird vom Vf. in Frage gezogen wegen der Verschiebung des Absorptionsbandes yon
0,82 nach 0,63 fi beim t)bergang zum Tetramminkomplex. Eine Farbaufhellung tritt 
ein beim Zusatz yon konz. H 2SO., zu einer CuS04-Lsg., ahnlich bei i\7i/S04-Lsg., bei 
der die Absorptionsbanden nach lioheren Wellenlilngen yerschoben werden. Vf. yer- 
mutet, daB die die Absorption im Rot erzeugenden Elektronen dem Cu"- bzw. Ni" -łon 
angehóren. Allgemein sind die Storungseffekte (Abweichung yom BEERschen Gesetz) 
bei Metallperchloraten am geringsten, wie auch an Ag CIOt beobachtet wurde. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 173. 287—96. Munster, Uniy., Chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

K. Sonunermeyer, tJber die Grundschwingungsguanten der gasfórmigen Alkali- 
halogenide. (Vorlaufige Mitt.) Vf. findet bei der Unters. der Absorption von Alkali- 
halogeniddampfen mit groBen Schichtdieken (15—20 cm) statt der Bandenkonyergenz- 
stellen an den langwelligen Grenzen der langwelligsten Kontinuen regelmaBige Ziige 
fast aąuidistanter diffuser Banden, dereń Verlauf durch Variation yon Dampfdruck 
u. Temp. iiber mchrere hundert A bis zu etwa 10—25 Gliedern ycrfolgt werden konnte. 
Nach der Struktur der Banden ist anzunehmen, daB sie den Schwingungsąuanten 
des Normalzustands der betreffenden Moll. entsprechen, die bei den Vers.-Tempp. 
(750— 1100°) weitgehend angeregt sind. Ein Yergleich der grofiten gemessenen Ab- 
stande der Banden mit den nach BORN u. HEISENBERG bereehneten Grundschwingungs- 
quanten gibt gute Cbereinstimmung. Beim Cs J  wurden aueh die lioheren Schwingungs- 
quanten des Normalzustands untersucht, auch hier ist die tJbereinstimmung mit 
der Theorie gut. DaB zum mindesten bei kleiner Dispersion im Bandengebiet nur 
die Struktur der Grundschwingungsąuanten heryortritt, zeigt, daB hier alle Ober- 
gange zu prakt. dem gleichen Anregungszustand fiihren. Dies kann durch die An- 
nahme gedeutet werden, daB die Dissoziationsarbeit des angeregten Zustandes klein 
ist. Der erreichte Anregungszustand muB prakt. seiner Energie nach mit der Dis-
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soziationsencrgie gleich sein, so daB es, wenn die kurzwelligste Bandę vom Normal- 
zustand des nicht schwingenden Mol. absorbiert wird, moglich ist, aus der Lage dieser 
Bandę die Dissoziationsenergie in n. Atome auszurechnen. In  einer Tabelle sind im 
Original fiir CsJ, K J, N aJ, GsBr u. KBr die experimentcll bestimmten u. berechneten 
Grundschwingungsąuanten sowie die nach dem Abbrechen der Banden u. dio chcm. 
ermittelten Dissoziationsarbeiten zusammengestellt. (Naturwiss. 16. 653—54. Got- 
tingen, II . Physik. Inst. d. Univ.) LeSZYNSKI.

Joseph W. Ellis, Die Infrarotdbsorption durch die S-IJ-Bindung. (Vgl. C. 1928. 
I. 2351.) Im  Spektrum eines Mercaptans befindet sich eine Bandę bei 3,8—3,9 //, die 
vollstandig oder prakt. verschwindet im Spektrum des entsprechenden Sulfids. Der 
Vf. ist der Ansicht, daB diese Bandę eine Hauptfreąuenzcharakteristik des S-H-Atom- 
paares darstellt, die den 3,4 //-, 3,2—3,3 /(- u. 2,8—3,0 /i-Banden entspricht, welche 
den Alkyl-C-H-, Aryl-C-H- u. N-H-Bindungen zugeschrieben werden. In  yorliegender 
Arbeit wurden Athyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, Tsoamyl-, Phenyl-(Thiophenol) u. Benzyl- 
mercaptan, sowie die entsprechenden Sulfide untersucht. Eine einzelne Bandę bei
1,99—2,00 fi unterscheidet das Spektrum eines Mercaptans von dem des entsprechenden 
Sulfids. Diese Bandę betrachtet der Vf. ais liarmon. zu der bei 3,8—3,9, u. beide werden 
der S-H-Bindung zugeschrieben. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2113— 18. Los Angeles 
[Calif.], Univ.) KlNDSCHER.

Annin Dadieu, Optische Untersuchung des Peryłens und seiner Derirate. I. Das 
sichtbare Absorptionsspektrum einiger einfaćher Derivate. Es wird das sichtbaro Ab- 
sorptionsspektrum von 5 • 10~G-molarer benzol. Lsg. von Perylen u. der EinfluB von 
Sub3titutionen auf das Spektrum untersucht. Die Spektren von Perylen, 3,9-Dichlor- 
perylen, Tetra- u. Hexaclilorperylen, 3,9-Dibromperylen, 3,9-Dicyanperylen, 3,9-Di- 
acetylperylen, 3,9-Perylendicarbonsdurediathylesler, 3,9-Dibenzoylperylen u. 3,9-p-Chlor- 
dibenzoylperylen werden tabellar. u. graph. dargestellt. Vf. vermutet, daB der zentrale 
Ring (naeh der Elektronenformel) die farbgebenden Elektronen enthalten miisse, 
weil hier die Elektronen offenbar am dichtesten gepackt sind. Die Substituenten be- 
wirken: 1. Yerschiebung der Banden (EinfluB steigend in der Reihe: Cl, Br, COC6H5, 
CN, COOC2H5, COC0H4C1, COCH3), 2. Verbreiterung der Banden (vielleicht abhangig 
von der Zahl der Elektronen in den Elektronenhiillen der substituierenden Atome 
oder Gruppen, steigend in der Reihe: Cl, CN, Br, COCH3, COOC2H5, COC6H5, COCoII.jCl, 
4 Cl), 3. Intensitatserniedrigung der Banden (Gang iihnlich wie bei 2, maBgebend ver- 
mutlich die Elektronenaffinitat der Substituenten). (Ztschr. phj-sikal. Chem. 135. 
347—61. Graz, Techn. Hochsch. Physikal. Inst.) R . K. M u l l e r .

J. Drechsler, Lichtabsorptionsmessungen am Eisenpenlacarbonyl. Vf. bestimmt 
die Lichtabsorption von Fe(CO)5 in CC14, Bzl., Toluol, m-Xylol, o-Xylol, Ch!f. u. Aceton 
im sichtbaren Teile des Spektrums. Das BEERsche Gesetz wird bestatigt. Die L icht
absorption erweist sieh in Ubereinstimmung mit den HANTZSCHschen Anschauungen 

(vgl. C. 1928. I I .  1174) ais unabhangig vom Lósungsm. Dagegen ist nach orientierenden 
Verss. die photochem. Rk.-Geschwindigkcit in starkem Mafie vom Lósungsm. abhangig, 
ohne daB sich ein Zusammenhang mit der DE. nachweisen, laBt. (Ztschr. Elektro- 
chem. 34. 320—23. Zagreb, Univ., Physilv.-chcm. Inst. d. techn. Fak.) L e SZYNSKI.

J. Plotnikow und K. Weber, Ein Beitrag zur Frage iiber die Lichlverteilung bei 
zwei absorbierenden Medien. (Vgl. P l o t n ik o w , C. 1927. I. 403; L a n g e d ij k , C. 
1928. I. 10.) Polemik. (Ztschr. Elektrochem. 34. 316—20. Zagreb, Univ., Physik.- 
cliem. Inst. d. techn. Fak.) LESZYNSKI.

F. Wolfers, Bemerkungen iiber die Theorie des Liclites, der Energie, KoMrenz und 
der nenartigen Interferenzeffekte. Die vom Vf. besehriebenen Interferenzeffekte (vgl. 
C. 1927. I I .  1124) sind weder klass., noch ąuantentheoret. zu deuten; Vf. meint, daB 
auch dic Quantenmechanik keine Erklarung liefert. (Journ. Physiąue Radium [6]
9. 170—74.) E is e n s c h it z .

Peter Pringsheim, Der Ramaneffekt, ein neuer von C. V. Raman entdeckler 
Slrahlungseffekt. (Vgl. R a m a n , C. 1928. I I .  1304.) Ausgehend von einer Diskussion 
der Unterscheidungskriterien fiir Fluorescenz u. Tyndalleffekt gibt Vf. eine zusammen- 
fassende Schilderung der vorliegenden Verss. iiber den Ramaneffekt, die durch Unterss. 
des Vf. erganzt werden. Aus all diesen Arbeiten seheint eindeutig kervorzugehen, 
daB die Differenzen zwischen den Frequenzen der Primarlinien u. der neuen RAMAN- 

Linien ident. sind mit Kernscliwingungsfreąuenzen der gleichen Substanzen, wio sie 
aus der Ultrarotforschung bekannt sind. Ais Beispiel wird die Linie bei 5000 A ge- 
nannt, die bei Einstrahlung der blauen Hg-Linie 4358 A im Streulieht aller organ.
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Fil. mit einer C-H-Bindung auftritt, beim CC14 odcr C2C14 dagegen fehlt: Die Freąuenz- 
differenz entspriclit der der C-H-Bindung zugeschriebenen Freąuenz bei 3,4 (i. Die 
Aufnahmen des Vf. zeigcn deutlich die „antistokessclien“ Linien, die in analoger 
Weise wie die entsprechenden Fluorescenzlinien zu deuten sind. Vf. weist auf den 
Zusammenhang mit den bei der Streuung von Elektronen in He beobachteten Er- 
scheinungen hia. Der RAMAN-Effekt, d. h. das Auftreten von Kombinationslinien 
i'0 ± vj- boi der Streuung von Licht der Freąuenz v0 an Moll. mit Eigenfreąuenzen 
vai wurde von der KRAMERSsclien Dispersionstheorie yorausgesagt. Vf. geht kurz auf 
die Grtinde ein, auf die es zuruckzufuliren ist, daB der Effekt bisher nicht bcobacktct 
wurde. Es ist zu erwarten, daB sieh bei starkerer Auflósung eine Verbreiterung der 
RAMAN-Linien nachweisen laBt, schon allein infolge der Rotation der Moll. Die 
SCHRODINGERsche Wellenmechanik scheint dem Effekt zu widerspreclien. (Es 
muBten beispielsweise entgegen dem experimentellcn Befund „stokessche“ u. „anti- 
stokessche" Linien gleiche Intensitat besitzen.) Vf. geht auf die Verss. an Krystallen 
(L a n d s b e r g  u. M a n d e l s t a m , C. 1928. I I . 1064) ein, die yon besonderer Bedeutung 
fiir die Beantwortung der Frage nach der Koharenz der RAMAN-Strahlung sind. Von 
Interesse ist die Frage, ob der Effekt aueh an Moll. auftreten wird, die zwar Kern- 
schwingungen mit wohldefinierter Eigenfreąuenz, aber wegen des Fehlens eines elektr. 
Moments keine diesen Freąuenzen entsprechenden ultraroten Banden besitzen. An 
fl. Luft konnte unter Bedingungen, die bei den anderen Verss. einen deutlichen Effekt 
ziachweisen lieBen, keine Andeutungen yerschobener Linien crhalten werden. (Natur - 
wiss. 16. 597—606.) LESZYNSKI.

Adolf Smekal, Zur Quantentheorie der Streuung und Dispersion. Dor Raman- 
effekt, d. h. Streuvorgange, bei denen gleichzeitig mit der Richtungsanderung ein 
Wechsel der Energiestufe des streuenden Gebildes auftritt, ist vom Vf. 1923 (vgl. 
Natunviss. 11 [1923], 873) yorausgesagt worden. Die Sicherstellung des Effektes 
wurde einen neuen Beleg fiir die tiefgehende Analogie zwischen Elektron u. Licht- 
quant darstellen: Es ware gezeigt, daB der Wechsel der Energiestufe eines Atom- 
systems ebensogut durch LichtCjuantenstóBe erster u. zweiter Art yon beliebiger 
Primarfrcąuenz herbeigefiihrt werden kann, wie durch ElektronenstóBe erster u. 
zweiter Art von beliebiger Anfangsgeschwindigkeit. (Naturwiss. 16. 612—13. 
Wien.) L e s z y n s k i .

H. Kornfeld, Bemerkung zu der Mittelung von G. Landsberg und L. Mandelstam 
Ober eine neue Erscheinuiuj in der Lichtzerstreuung in Krystallen. Eine yom Vf. 
(C. 1924. I I . 1884) angegebene Eigenschwingung des C03-Ions entspricht der naeh 
den Wellenlangenanderungen bei der Streuung (vgl. L a n d s b e r g  u . M a n d e l s t a m , 
C. 1928. I I . 1064) anzunehmenden Eigenschwingung des Kalkspats bei 9,1 /x. (Natur
wiss. 16. 653.) L e SZYNSKI.

Erling Schreiner, Die Refraklion und Dissoziation von Eleklrolyten. II. In  Methyl- 
und Athylalkohól. (Unter Mitarbeit von K. Seljesaeter.) (I. vgl. C. 1928. I. 2783.) 
Vf. untersucht bei 18° die Mol.-Refr. von Lsgg. yon LiC l u. HGl in absol. Methyl- u. 
Athylalkohol (C-, D- u. i^-Linien). Die tabellar. u. graph. dargestellten Ergebnisse 
zeigen, daB die Mol.-Refr. des LiCl in beiden Alkoholen wie in W. bis etwa zu 2,5-n. 
Konz. konstant ist, dann abnimmt, wahrend sie bei HC1 im ganzen MeBbereich linear 
mit der Konz. abnimmt (in W. bis 2-n. Konz. konstant). Das Verhalten des LiCl steht 
im Einklang mit der Annahme yollstandiger Ionisation in Verb. mit einer „Dissoziation 
zweiter Art“, die sieh erst von 2,5-n. Konz. an refraktometr, geltend macht. Die 
Refraktionswerte fiir unendliche Verdiinnung sinken fiir beide Elektrolyten in der 
Reihenfolge der Losungsmm. W., Methylalkohol, A. Der Abfall der Refraktions- 
kuryen wird ais ein Effekt der Deformation des Mediums durch die Kationen (Sol- 
yatation) erklart. Die Refraktionserniedrigung bei HC1 in den Alkoholen ist kein MaB 
fiir den undissoziierten Anteil der Saure, wie auf zwei Wegen bewiesen wird. Die Disso- 
ziationskonstante erster Art des HC1 in W. durfte etwa 105— 106 betragen, die zweiter 
Art 103—10’. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 461—72. Oslo, Uniy. Chem. Lab.) R. K. Mu.

Fritz Weigert, Eine neue photographische Ersclieinung. Vf. stellt fest, daB, wenn 
man eine klare AgCl-Gelatineplatte mit linear polarisiertem Licht bestrahlt u. die 
Platte nach dem Fixieren physikal. entwickelt, das abgeschiedene Silber dichroit. 
u. doppelbrechend ist (opt. Achse parallel dem elektr. Vektor der polarisierten Strahlung). 
Die Unters. wurde an YALENTA-Auskopieremulsionen nach den bei der Beobachtung 
des Photodichroismus an Photochlorid- u. Farbstoffschichten (C. 1921. I I I .  916) 
bereits angewandten Methoden ausgefiihrt. Durch polarisiertes Licht direkt (ołrne
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Entw.) abgeschiedenes Silber ist isotrop. Es ist also das anisot-rope latente Bild auch 
fur das Dichrometer latent. Da das Photosilber isotrop ist, kann die Entw. nicht an 
ihm angreifcn. Die neuen Verss. widerspreehen allen Vorstellungcn, naeh denen das 
Photosilber ais Keim fiir den Entwicklungsvorgang wirkt. (Naturwiss. 16. 613— 14. 
Leipzig.) L e s z y n s k i .

J. W. Beams und Ernest 0. Lawrenee, Uber das Abklingen der Feldslurke in  
Kerrzellen und die scheinbare Traghe.it des Kerreffektes. Die Tragheit des ełektroopt. 
Kerreffekls ist nach genauerer Unters. der Entladungsgcschwindigkeit in der ver- 
wondeten Apparatur nicht reell; der Kerreffekt stellt sieh (im Einklang mit der Theorie) 
in relativ zum Entladungsvorgang kurzer Zeit ein. (Journ. Franklin Inst. 206. 
169—79. Sloane Lab. Yale Univ.) ElSENSCHITZ.

Arthur Bramley, Kerreffekt hochfreguenter elektrisclier Schwingungen in Wasser. 
Nach der LORENTZschen Dispersionstheorie ist die Abhangigkeit der elektr. Erregung D  
von der Freąuenz des auBeren Feldes derart, dafi D  in der Nahe einer Eigenfreąuenz 
der Substanz zwei lim GroBenordnungen hóhere Maxima hat ais bei anderen Fre- 
ąuenzen; in diesen Gebieten ist der (mit B- proportionale) Kerreffekt zur Messung 
von Absorptionsfreąuenzen geeignet. Yf. miBt die elektr. Doppelbrechung des W. 
bei kurzeń elektr. Wellen mit Na-Lieht. Die angewandte Feldstarke (5 e.-st. Einh.) 
wurde auBerhalb des Absorptionsgebietes iiberhaupt keinen beobachtbaren Kerreffekt 
bewirken. Vf. findet eine Anzahl Absorptionsstellen, die auf der Freąuenzskala aqui- 
diśtant liegen. Dureh Reflexionsmessungen wird ihre Existenz bestatigt. Die Kenntnis 
des elektr. Spektrums des W. soli zur Aufklarung der Unstimmigkeiten bei Messungen 
der DE. von Salzlsgg. beitragen. (Journ. Franklin Inst. 206. 151—57.) ElSENSCHITZ.

Max Haitinger und Viktor Reich, Uber die Anderung der Fluorescenz im ultra- 
violetten Lichte. Die Vff. haben die Einw. des ultravioletlen Lichtes auf Fluorescenzfarben 
beobaehtet. Stark violett fluorescierendes Papier wurde wahrend 30 M n. Belichtung 
mit einer Cjuecksilberdampflampę teilweise mit Munzen, Porzellan u. Glas bedeckt. 
Bei Betrachtung unter dem dureh ein Uviolglas filtrierten ultravioletten Licht er- 
schienen die drach Metali oder Porzellan abgcdeekten Stellen in der urspriinglichen 
Fluorescenzfarbe, die mit Glas bedeckten in einem sehwacheren Farbton, an un- 
bedeckten Stellen war die Fluorescenz ausgelóscht. Wcitere Verss. bestatigten das 
Ergebnis. Im unfiltrierten ultravioletten Licht tritt keine Farbanderung ein. Inten- 
sives Sonnenlicht ruft ein. Verblassen der Fluorescenzfarbe herror. Die Ursache dieser 
Erscheinung ist noch nicht aufgeklart. Weitere Unterss. werden vorgenommen. (Ztschr. 
angew. Chem. 41. 982—83. Klostemeuburg.) Jung.

Rud. Suhrmann, Bemerkzmg zu der Milteilung „Uber eine neuartige lichlelektrische 
Erscheinung an diinnen Alkalinietallschichten“ . Vf. geht niiher auf die Deutung seiner 
Verss. (C. 1928. I. 3039) dureh die Annahme, daB sieh die an der langwelligen Grenze 
ausgelósten Elektronen in einem ąuasifreien Zustande befinden, ein. Ob diese Deutung 
oder die von GUDDEN (C. 1928. I I . 1065) vorgeschlagene Fleckenvorstellung zutrifft, 
diirfte dureh Verss. uber die Temp.-Abhangigkeit des Anstiegs der Stromspannungs- 
kurre zu entscheiden sein. (Naturwiss. 16. 616—17. Breslau, Physik.-ehcm. Inst. 
d. Techn. Hochsch.) LESZYNSKI.

M. Podaschewsky, Uber den E injlufi der Deformalion auf den inneren Photo- 
effekt in Steinsalzkrystallen. Vf. stellt einen EinfluB der piast. Deformation (Ver- 
schiebung in Richtung der Spaltflachen) auf den primaren inneren Photostrom in 
dureh Róntgenstrahlen yerfarbtem Steinsalz fest. (Naturwiss. 16. 653. Odessa, 
Physik. I n s t . ) ___________________ LESZYNSKI.

William Bragg, An Introduction to crystal analysis. London: Bell 192S. (176 S.) 8°.
12 s. net.

Jared Kirtland Morse, Bibliography of crystal structure. London: Camb. Univ. 1928. (184 S.)
8°. 15 s. net.

A 3. K lek tro chem ie . T he rm ochem ie .

H. Hellmann und H. Załrn, Uber Dielektrizitatskonstanten von Elektrolyt- 
losungen. Erwiderung auf den Artikel von P. Walden, H. Ulich -und O. Werner. (Vgl. 
C. 1926. II. 3023.) Vff. weisen recliner. u. experimentell (Verss. von Rieckhoff an 
KCI-, GuSOf Lsgg. u. a.) nach, daB die von W a ld e n ,  U l i c h  u . W e r n e r  (C. 1928.
I. 476) gefundenen starken DE.-Erniedrigungen wahrscheinlich auf 2 gleichsinnig 
wirkende Storungen zuriiekzufuhren sind, die bei der Unters. nichtleitender Fil. keine
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Rolle spielen, bei zunchmender Leitfiihigkeit aber immcr stiirkcr im Sinne einer 
Herabsetzung der DE. wirken. Die 1., im Prinzip der Methode liegende Storung 
bedingt nur kleine Korrekturen (bei Resonanzeinstellung mittels einer dem Fl.- 
Kondensator parallel gesehalteten Kapazitat wirkt eine Leitfiiliigkeitszunahme wie 
eine Abnahme der DE. bei isolierenden Fil.); die 2. Storung biingt mit Koppelungs- 
bedingungen zusammen. Vff. konnten bei Wiederholung der Vcrss. von WALDEN, 
U l ic h  u . W e r n e r  die von diesen angegebenen DE.-Erniedrigungcn nicht nur eben- 
falls finden, sondern aucli boi ganz loser Koppelung erheblich untersehreiten; inner- 
halb eines ziemlieh ausgedehntcn Bereiches war jede beliebige „Emiedrigung der 
DE.“ zu erhalten. (Ann. Physik [4] 86. 687— 716. Kici, Univ., u. Stuttgart.) K r u g e r .

Jean Cichoclli, Leitfiihigkeit gepulverter Salze. Gepulvertes, gut getrocknetes 
BaCl2 befindet sich in einem evakuierten Cu-Rohr, durch das konzentrisch ein diinncr 
Cu-Draht geht; Draht u. Rolir dienten ais Elektroden des Anodenstroms. Nach 
Y2-std. Durchgang des Heizstroms (J ) durch den Draht wird der Anodenstrom (i) 
hergestellt u. J , i, die auBero Temp. des Rohres, der Spannungsabfall am Draht u. 
die Dauer des Durchganges des Anodenstroms bestimmt. Trotzdem der groBere 
Teil des Salzes sich auf Tempp. befand, bei denen Ionenemission u. Leitfahigkeit 
noch nicht bemerkbar sind, war die Leitfiihigkeit des BaCl2 von der GroBenordnung 
der bei der Temp. des Heizdrahtes beobachteten. Vf. sehlieBt auf die Ggw. nicht 
kondensierter Salzdampfe in den k. Teilen des Rohres. (Compt. rend. Acad. Sciences 
187. 287— 89.) K r u g e r .

Margarete Samuel, Uber magnelische Eigenschaften des Kobalts. Fiir 2 ver- 
seliiedene Sorten Co werden die gewóhnliche u. die ideale Magnetisierungskurve, dic 
reyersible Permeabilitat auf der gewohnliehen u. auf der idcalcn Magnetisierungs- 
kurve u. die Koerzitivkraft ais Funktion der Temp. bestimmt. Beidc Sorten wichen 
sowohl yoneinander ais auch von den von anderen Autoren untcrsuchten Materialien 
im magnet. Verh. stark ab; wahrseheinlich war der physikal. Zustand (Ilartegrad) 
trotz gleicher therm. Vorbehandlung (Ausgliihcn) yerschieden. Durch Erhitzen auf 
1000° iinderten sich die magnet. Eigg. nicht merklich. Bei der magnet, schr weichen 
Sorte konnte erst eine AbkuMung auf — 185° eine magnet. Hartung bewirken, aber 
dennoch keino tlbereinstimmung mit der anderen magnet, harten Sorte lierbeifuhren. 
Die reversible Susceptibilitat ist eine eindeutige Funktion der Magnetisierung; das 
GANSsche Gesetz der magnet, korrespondicrenden Zustiinde gilt aber nicht. Die 
Koerzitiykraft ist zwisch.cn — 185° u. +400° eine eindeutige Funktion der Temp., 
aber nicht dieselbe Funktion wie die von GANS (Ann. Physik 42 [1913]. 1076. 48 
[1915]. 518) an Fe, Stahl u. Ni gefundene. (Ann. Physik [4] 86. 798—824. Kónigs- 
berg i. Pr., II. Physikal. Inst.) K r u g e r .

John D. Bali, Magnelisierungsarbeit von Stahl in  Abhungigkeit von der Methode 
der vorangegangenen Entmagnetisierung. Magnetisierter Stalli wird durch ein der 
Koerzitivkraft entgegengesetzt glciches Feld nur vorubergehend entmagnetisiert. 
Durch ein passendes, die Koerzitivkraft ubersteigendes Feld wird er in einen Zustand 
gebracht, von welchem er nach Verschwinden des Feldes spontan unmagnet. wird 
(„magnet. Elastizitat“). — Yf. entmagnetisiert Stahl nach 3 Methoden: I. ein lang- 
sames, abklingendes Wechselfeld; II . ein konstantes, der Magnetisierung entgegen- 
gesetztes Feld; I I I .  einmaliges Ummagnetisieren u. ein der ursprunglichen Magneti
sierung gleichgerichtetes Feld. Von derselben Stahlprobe wird nach dem Entmagneti- 
sieren eine Magnetisierungskurve aufgenommen, die je nach Vorgeschichte yerschieden 
ausfallt; der Energieyerbrauch ist nach yorhergehender Einw. eines gleichgerichteten 
Feldes klciner ais nach der eines entgegengesetzten. (Journ. Franklin Inst. 206. 
181— 200.) E is e n s c h it z .

G. E. Gibson und W. Heitler, Die chemische Konstantę in  der neuen Quanten- 
statistik. Es wird gezeigt, daB dio Abzahlung nach der FERMIschen bzw. BoSEschen 
Statistik zwangsliiufig zu dem gleichen Resultat fiihrt, wie die Einfuhrung einer Sym- 
metrio nach B o i/TZMANN. Vff. behandeln das Dissoziationsgleichgewicht zweiatomiger 
Moll. u. zeigen, daB dic nach den opt. Daten berechneten Werte fiir das J 2-Dissoziations
gleichgewicht genau mit den gemessenen Werten iibereinstimmen. (Ztschr. Physik
49 . 465—72. Berkeley u. Gottingen.) L e s z y n s k i .

Kamekichi Shiba, Gase mit Molekularattraktion. (Vgl. C. 1928. II. 737.) Es 
werden die Grundannahmcn der klass. kinet. Theorie der Gase diskutiert; ais Kor- 
rektur des MAXWELLschen Verteilungsgesetzes der molekularen Geschwindigkeiten 
wird der Ausdruck e- (3m/2')(u’ + "' + (e vom spezif. Vol. abhangige mittlere Idnet.
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Energie) yorgeselilagen u. auf einige ąualitatiye Folgerungon dieser Korrektur hin- 
gewiesen. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 65— 66.) K r u g e r .

Rudolf Wegscheider, Uber kritische Isothermen und die Zustandsgleichung von 
A. Wóhl. Vf. weist die Kritik von K. WOHL (C. 1928. I. 2787) an seinen fruheren 
Bemerkungen zur A. WOHLSchen Zustandsgleichung (C. 1922. I. 616) zuriick u. betont, 
daB das Vorliegen yon 3 reellen Wurzeln der Isothermengleichung v =  F  (p) niclit 
das Vork. eines krit. Punktes beweist. Auch die neuere Fassung der Zustandsgleichung 
gibfc keine krit. Isothcrme, die in t)bereinstimmung mit den experimentellen Befunden 
stiinde. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 362—67. Wien, Univ., I. Chem. Lab.) R. K. Mu.

Kurt Wohl, Bemerkungen zu der Abhandlung von R. Wegscheider: „Uber kritische 
Isothermcn und die Zustaiidsgleichung von A. Wohl“. Vf. vertritt gegenuber W e g 
s c h e id e r  (vorst. Ref.) die Ansicht, daB die A. WOHLscho Gleichung ais Gasgleichung 
im krit. Punkt die Grenzc ihres Geltungsbereiches erreicht, da dieser ohne Bezug auf
die fl. Phase nicht yollstandig zu definieren ist; das Gebiet, das sie mit groCer Genauig-
keit u. in weiten Temp.-Grenzen beherrsche, sei nur das vom krit. Punkt bis zu hochster 
Verdiinnung. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 368.) R. K. MULLER.

Franz Simon und Frieda Kippert, Messungen zur Zustandsgleichung des feslen 
Argons. Vff. messen in einer eingehend beschriebenen Apparatur den therm. Druck 
kondensierter Gase. Ais Mittelpunkt fur 3 p/3 T (at/Grad) ergeben sich fiir fesles Ar 
38 (7Vbsol. =  72,0—85,0°), fl. Ar 25 (T =  84,5—90,1°), festes CHt 28 (T =  78,0 bis 
90,1°), fl. 02 24 (T =  67,0—90,1°), fl. N„ 24 (T =  68,0—77,0°). Am genauesten sind 
die Messungen an festem Ar angestellt, dessen D. sieli zu 1,505 bei T =  76° ergibt. 
Fiir Ko7n/pressibilitat (absol. Einheiten) u. spezif. W dr men errechnen sich folgende 
Werte (absol. Tempp.): fl. Ar: -̂ ggo =  180-10“12, Crg80 =  6,99 cal.; fl. N2: K 750 =
247-10-12, CV7S0 =  5,20 cal.; fl. 02: Jfg2(, =  169-10-1̂ , =  8,08 cal. Festes Ar

hat einen besonders hohen y-Wert (y =  d log v/d log V), namlich 4,5 gegenuber 2,3 
bei Metallen u. 1,8 bei Ionengittern. Danach ist zu erwarten, daC sich an festem Ar 
event. die Existenz einer Nullpunktsenergie nachweisen laCt. (Ztschr. physikal. Chem. 
135. 113—28. Berlin, Univ., Physikal.-Chem. Inst.) R. K. M u l le r .

Cli. Mariller, Der Mechanism/us der Auslausches in  den Destillations- und Rekti- 
fikalionsapparaten. Besprechung der Theorie der fraktionierten Dest. u. der Beein- 
flussung der Zus. der Dampfgemische u. Destillate durćh Zugabe von dritten Stoffen. 
welche in einer der beiden ersten Komponenten leichter 1. sind oder mit einer derselben 
azeotrope Gemische nach L ec at  bilden (C. 1927. I. 2282). Die Azeotropio ist kein 
Hinderungsgrund, sondern ein Fórderer zur Darst. reiner Stoffe. (Chim. et Ind. 19. 

Sond.-Nr. 134—40.) E n s z l in .

A s. K o llo id ch e m ie . C ap llla rchem ie .

Heuri Braidy, Die Kolloidwissenschaft und ihre Amcendungen. I. u. II. Die 
Hauptmerkmale des kolloiden Zustandes sowio die Struktur der Kolloidteilchen 
werden an Hand der Literatur besprochcn, u. es wird ein Dberblick uber die Methoden 
zur Best. der TeilchengróBe kolloider Lsgg. u. iiber die Eigg. von hydroplulen u. 
hydrophoben Solen gegeben. (Ind. chimiąue 15. 294— 327. 346— 50.) K r u g e r .

Richard Gans, Zur Theorie der Brownschen Molekularbewegung. Theoret. Be- 
trachtung iiber die Kinetilt der BROWNschen Molekularbew'egung; es handelt sich 
im wesentliehen um die mathemat. Erweiterung der, yon E in s te in  u . Smoluchowski 
gegebenen Ansatze fiir die Translationsbewegung kugelformiger Teilchen fiir den all- 
gemeineren Fali der Molekularbewegung beliebiger Korper, also z. B. die gleich- 
zeitigen Translationen u. Rotationen eines dreiachsigen Ellipsoids, wodurch dann 
die speziellen Falle von Kugeln, Nadeln, Seheibcn usw. mit erledigt sind. (Ann. 
Physik [4] 86. 628—56. Kónigsberg, Univ.) FRANKENBURGER.

Otto Manfred und Josef Obrist, Gesetzmdfligkeiten der Plaslizierung in der Techno
logie der Werk- und Formerstoffe. Aus den angefuhrten Verss. geht hervor, daB die 
schon friiher mitgeteilten GesetzmaBigkeiten iiber den funktionellen Zusammenhang 
zwisohen Plastizierungsgrad des Rohstoffs einerseits u. den physikal. Eigg. des. er- 
zieltcn Werkstoffes andererseits (C. 1927. II. 229. 1136. 2161) aUgemeine Giiltigkeit 
besitzen, u. daB die auf dem Wege piast. Verformung erhaltenen Erzeugnisse ihre 
Formgebung nach dem „Aggregationsformprinzip“ erhalten. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 971—77. Brunn, Dtsch. techn. Hochsch.) J u n g .
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H. R. Kruyt und P. C. van der Willigen, Slrdimingspolentiale und Kolloid- 
stdbililat. I I . (I. vgl. K r u y t ,  C. 1918. II. 241.) Es werden einige Abanderungen 
der fruhcr verwendeten Apparatur beschrieben: I)aB nach. Best. der £-c-Kurveri fur 
Elektrolyte mit mehrwertigen Kationen der urspriingliche Wert des elektrokinet. 
Potentials f  fiir eine KCl-Lsg. durch Ausspiilen der Flasche u. Capillare nicht reprodu- 
ziert werden kann, sondern die mehnvertigen Kationen erst durch Cr03 von der Glas- 
wand entfernt werden mussen, ist eher durch chem. Bindung (Bldg. wl. Silicate) ais 
durch Adsorption zu erklaren. Bei Capillaren aus gewóhnlichem Glas u. KCl-Lsg. 
bestand Parallelismus zwischen der Giiltigkeit des PoiSEUILLEsehen Gesetzes u. der 
Proportionalitat von E  (Strómungspotential) u. P  (Druek); der Charakter der f-c- 
Kurven war fur Capillaren mit yerschiedenen Dimensionen gleich. — Es wird die Ab- 
hangigkeit des elektrokinet. Potentials f  von der Elektrolytkonz. c u. die spezif. Leit- 
fahigkeit der Lsgg. fur folgende Elektrolyte bestimmt: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, 
HCl, BaCL, Ced3, Co(NH.i )(lCl3, ThCllt Mg CL, LaCls, AlGl3, Triathylendiaminplatin-

^  - ........ u. y
[ \o h  {o h „-n h J J s

ni trat, {NH&Co<COH'>Oó{NH& (NOz\ (Glas-

capillare). Bei Elektrolyten (Luteokobaltchlorid u. das Pt-Salz), dic die Glaswand 
noch gerade umladen, nahm f  bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Messungen ab, 
u. die positive Ladung der Glaswand ging schlieBlich in eine negative uber; nach 
mehrstd. ruhigem Stehen wurde ungefahr der Atifangswert beobachtet. Eine ahnlicho

Abnahme bei [(NH3)4Co<°§;:= Co(NH3)4jc id hiingt wahrscheinlich mit dessen In-

stabilitat zusammen. Die Umladung der Glaswand durch Al-Salze entstelit nicht durch 
hydrolyt. gebildetes Al(OH)3, da auch in Lsgg. von A1C13 -f HCl, in denen die Hydro- 
lyse prakt. vollstandig zuriickgedrangt ist, die Glaswand umgeladen blieb. Bei den 
K-Salzen [KCl, A'2<S'04, KtFe(GN)e\ ist der EinfluB der Valenz des Anions gering; die 
Untersehiede z-wisehen einer frisch hergestellten u. im Dunkeln aufbewahrten u. einer 
einige Tage dem Licht ausgesetzten K,Fe(CN)0-Lsg. beruht wahrscheinlich auf der 
im Licht entwickelten Alkalitat. Bei Tageslicht aufbewahrte KsFe(CN)e-Lsgg. gcbcn 
niedrigcre f-Werte ais die anderen K-Salze, vielleicht infolge Anwesenheit von Fe'" 
durch photochem. Spaltung des Fe(CN)6-Komplexes. NaOH be\virkt bei gewóhnlichem 
Glas, J  e n a e r Glas u. Quarz eine ahnliche, starkę Ladungssteigerung, gefolgt von 
einer Abnahme. — Die entladende Wrkg. der Kationen hangt vor allem von der Valenz 
ab; inncrhalb der Alkalien ist die Reihenfolge diesclbe wie in der lyotropen Reihe; 
MgCl2>  BaCl2. HCl entladet etwa gleich stark wic MgCl2 u. BaCl2. A !"  ladet die Glas
wand bei einer ea. 100-mal kleineren Konz. um ais die anderen 3-wertigen Kationen.
— Die Ergebnisse lassen sich am besten unter Benieksichtigung der scheinbaren Ionen- 
radien, so wie diese aus der Beweglichkeit bcrechnet werden, erklaren; je grofier der 
scheinbare Radius, also das seheinbare Vol., desto kleiner die Ladungsdichte bzw. 
die entladende Wrkg. — Der Potentialsprung reines TF./Glas ist wegen seiner Ab- 
hangigkeit yon den yerschiedensten Faktoren unbestimmbar. (Kolloid-Ztschr. 45. 

307— 19. Utrecht, Univ.) K r u g e r .

H. Freundlich und K. Sollner, U ber die Beeinflussung der Thixotropie des Eisen- 
oxydsols durch organische Stoffe. (Vgl. C. 1928. I I .  22.) Die verfliissigende Wrkg. 
von Aminosauren auf thixotrope Fe203-Sole ist keine H'-Ionenwrkg., da Zusatz von 
Glylcokoll oder Alanin die ph der Sole erhóht, sondern hiingt mit der Bldg. liydrophiler 
Komplexverbb. zusammen. In  Ggw. von Aminosauren bleiben die gewohnlichen Rkk. 
der Fen i-Salze in weitem Umfangc aus, z. B. entstelit in einer mit Glykokoll oder 
Alanin gesatt. Fen l-Salzlsg. bei Ubersattigung mit NH3 auch naĉ h Tagen kein Nd. 
Die Fe203-Aminosaurekomplexe sind wahrscheinlich merklieh eeht gel.; T y n d a ll-  
Licht der roten, komplexhaltigen sauren Fe:lI-Salzlsg. viel schwaeher ais das eines 
aminosaurefreien Sols von gleichem Fe-Geh. Bei der Diffusion einer sauren oder alkal. 
aminosaurehaltigen Feln-Salzlsg. durch eine Pergamentpapierhiilse gegen Amino- 
saurelsg. tritt namentlich bei saurer Rk. reichlich Fe " durch die Membran. Sehr groB 
ist die Neigimg zur Komplexbldg. nicht. Die Wrkg. der Aminosauren auf die Thixo- 
tropie der Fe203-Sole ist danacli so zu erklaren, daB die Sauren an den Kolloidteilchen 
adsorbiert werden, u. dadurch ihre Konz. an den Teilchen Werte erreicht, die zu merk- 
licher Komplesbldg. fiihren; die an dem Kolloidteilchen gebundenen hydrophilen 
Komplexe erhohen den W.-Geh. der Teilchen u. begiinstigen die Solbldg. (Verlangerung 
der Erstarrungszeit). Traubenzucker yerlangert gleichfalls die Erstarrungszeit von Fe203-
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Sol + NaCl; durch Zuckerzusatz wird jedoch das Sol saurer; HCl wirkt erheblich 
starker yerlangsamend ais Gtykokoll, u. die Konz.-Abhangigkeit scheint anders zu sein.
— Ggw. von Glykokoll in groBeren Konzz. stabilisiert Fe203-Sol gegen die Koagulation 
durch NaCl; der negative Befund von F r e u n d l i c h  u . RAWITZER (C. 1928. I .  887) 
riilirt daher, daB das MeBverf. bei kleinen Aminosaurekonzz. nieht genugend empfind- 
lich war. Die Koagulationswerte von yerd. Fe203-Sol gegeniiber NaCl, KCl, KBr, 
NaOH, Na2S04, NajC^On u. K3-Citrat werden bestimmt u. die Beeinflussung der Er- 
starrungszeit eines thixotropen Sols durch dieselben Elektrolyte untersucht; in beiden 
Fallen ergeben sich ahnliche Reihenfolgen. DaB die Unterschiede in den Koagulations- 
werten yerschiedenwertiger Ąnionen viel groBer sind ais diejenigen in den Konzz. 
gleicher Wrkg. bei der Thisotropie beruht darauf, daB die eigentlich maBgebenden 
Gleichgewichtskonzz., die sich je nach der Adsorption einstellen, yon den Gesamt- 
konzz. durchaus yerschieden sind. Fiir die Abhangigkeit der Erstarrungszeit 0  von der 
Elektrolytkonz. c gilt die Regel von SzEGVARI u. SCHALEK (Kolloid-Ztschr. 33 

[1923], 326): 0  =  e~dk (k =  Konstanto). (KoUoid-Ztschr. 45. 348— 55. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhehn-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) KRUGER.

Mariano Messini, Uber die Stabilitat des mit Gelaline oder Blutserum hergestellten 
kolloiden Ferrophosphats. Bei der subcutanen oder intravenosen Einspritzung yon 
FeSO., verwandelt sich dieses in Phosphat, das wenigstens anfangs kolloidal ist. Vf. 
untersucht dic Stabilitat des beim Mischen von Na3P04- u. FeS04-Lsgg. mit gleichen 
Zusatzen von Gelaline oder Blutserum entstehenden kolloiden Fe-Phospliats in Ab
hangigkeit von der Salz- u. Gelatine- bzw. Serumkonz. Die SchutzwTkg. der Gelatine 
macht sich bei einer Konz. von 2,50 g/l bemerkbar u. erreicht bei 12,5 g/l ihr Maximum; 
die Fe-Pliosphatkonz. hat oberhalb eines gewissen Wertes nur einen geringen EinfluB, 
bei niedrigen Konzz. nimmt die Stabilitat mit fallender Fe-Phosphatkonz. zu. Die 
SchutzwTkg. yon Serum beginnt bei einer Konz. yon 100 ccm/1. Bei genugend hohem 
Gelatine- bzw. Scrumgeh. u. geringem Fe-Phosphatgeh. sind die kolloiden Lsgg. un- 
bestimmt lange lialtbar. (Kolloid-Ztschr. 45. 322—25. Padua, Univ.) K r u g e r .

J. Voigt, Zur Kenntnis geschulzter Silberhydrosole. VI. (V. vgl. C. 1927. I I . 2269.) 
Verd., ultrafiltriertc wss. AgN03- oder Aq„0-Lsgg. werden durch Bestrahlung mit 
Quarzquecksilberlicht nieht red. Ein Pliittchen von reinstem AgN03 oder eine 5%ige 
AgN03-Lsg. im Quarztrog loscht die Strahlen von 320—257 mfi fast vollstandig aus.
0,7%ig. Lsgg. yon reinstem arab. Gummi oder 0,4°/oig. Lsgg. der beiden durch Ultra- 
filtration gewonnenen Gummifraktionen zeigen nach 2-std. Bestrahlung makroskop. 
u. ultramkr. keine Veranderung; in Gcmischen yon yerd. AgN03-Lsgg. u. den bestrahlten 
Gummilsgg. findet innerhalb 24 Stdn. im Dunkeln keine Red. oder Solbildung statt. 
Beim Bestrahlen der AgN03-Lsgg. in Ggw. genugender Gurnmimengen tritt Red. 
ein, wahrend die Solbildung yon der Wellenlange des von der GefiiBwand durch- 
gelassenen Lichtcs abhangt (im Quarzkolben ziemlich klares Sol, im Uyioljrfos neben 
geringer Solbldg. deutliches Ausflocken, in Jenaer Gerateglas nur schwarzer Nd.) Das 
ultrayiolette Licht scheint eine „aufladende" oder „peptisierendo Wrkg.“ zu besitzen. 
Die Rolle des Gummis besteht wahrscheinlich darin, mit soinen Submikronen Reduk- 
tionszentren zu bilden. Auch in Abwescnheit von Sehutzkolloiden kónnen bei Ggw. 
von Keimen (Formol^oWso?) aus Ag20-Lsgg. durch Bestrahlung Ag-Sole gewonnen 
werden. (Kolloid-Ztschr. 45. 319—22. Gottingen.) K r u g e r .

H. Koller-Aeby, Uber die ,,Auflósung“ von kolłoidcm Silber in  Wasserstoffsuper- 
oxyd. Werden zu Ag-Solen (Kollargol yon H e y d e n , Elektrargol Clin oder „Argosol“ 
des Vf.) gleiche Mengen //„O, (Perhydrol M e r c k ) zugesetzt, so werden die konzen- 
trierteren, yorher klar durchscheinenden, rotbraunen Sole gelbbraun u. undurchsichtig, 
die yerdiinnteren losen sich wasserklar auf; dazwisehen liegt eine nieht immer reprodu- 
zierbare Verdiinnungszone, wo prachtig stahlblaue Systeme entstehen. Nach einigen 
Tagen war die Stabilitat aller Proben unverandert; nach ca. 14 Tagen hatte in den 
konzentrierteren Lsgg. Entmischung, in den stahlblauen Bldg. eines grauen Sediments 
stattgefunden, die wasserklaren Proben waren unyerandert. Ultramkr. Unters. zufolge 
besitzen alle Proben vor u. nach der Rk. u. auch noch nach einigen Tagen kolloiden 
Charakter. Die wasserklaren Lsgg. geben weder mit HCl noch mit NaCl die AgCl-Rk., 
wohl aber nach Zusatz von etwas konz. HN03. Mit dem Durchsichtigwerden der 
Proben beginnt ein Abfall der elektr. Leitfahigkeit. (Kolloid-Ztschr. 45. 371—74. 
Winterthur.) KRUGER.

P. P. V. Weimarn, Uber orangejarbige oder orangerote kolloide Goldlosungen. (Vgl. 
C. 1928. II . 1069.) Durch Red. yon AuCl3-HCl-Lsg. mit Na-Ciirat lassen sich leicht
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orangerote Au-Sole u. durch Entfernung der dio rotę Farbę yerursachcnden Teilclien 
mit KGN  rein orangc gefiirbte Sole erhalten. Die rein orangefarbigen Sole sind einigo 
Stdn., dio orangeroten cinige Monate haltbar, wobei letztere allmahlich rein rot werden. 
Es gelang nicht, durch unvoUstandige Auflosung mit KCN orangefarbige odcr gelbe 
kolloide Au-Lsgg. zu erhalten, wenn die nach der Citrat- oder Phosphormethode her- 
gestellten Sole rein rot waren; mit steigendem KCN-Zusatz wurden diese immer 
sehwacher rosa u. schliefllieh farblos. Bei den mit alkoh. P-Lsg. hergestellten, gelb 
oder orange gefarbten Solen, die kolloide Lsgg. von in W. prakt. unl. Au-Verbb. sind, 
ist der Grad der Entfarbung durch KCN geringer ais bei den roten Citrat-Solen. Die 
Auflosung yon in W. suspendiertem Au(OH)3 (nach KRUSS liergestcllt u. gut gereinigt) 
yerlauft in der Kalte u. bei 100° viel langsamer ais die der hochdispersen roten Sole. 
Vf. nimmt daher an, daB die Parbanderung der Citrat-Sole von orangerot nach orange 
bei KCN-Zusatz auf der gróBeren Auflósungsgeschwindigkeit der relativ reinen rot- 
farbenden Au-Ultramikroteilchen beruht. Der Farbumschlag orangerot-gelb bei Zusatz 
von KCN zu mit Tannin bereiteten Au-Solen riihrt yon der Auflosung der Au-Ultra
mikroteilchen her, durch die die gelbe Farbę des Dispersionsmittels (Tanninlsg.) — 
entstanden bei Red. des Au-Salzes durch das Tannin—  zum Vorschein kommt. (Kolloid- 
Ztschr. 45. 36G—70. Kobo.) K r u g e r .

Sakae Tsuda, Zur Kenntnis der Struklurmscosilat einiger Sole polymerer Kohle- 
hydrale. Die Viscositiit von Karloffelsłdrkekleister gehoreht bei 30° nicht dem Poi- 
SEUILLEschen Gesetz, aber den Gleichungen von Wo. OSTWALD: łp'\ — Ar,; 
(i — ł0)pn- =  K *; t — 10 — K3 łna . Fiir den EinfluB der Konz. gilt eine mit der A rr-  
HENIUSschen Gleichung formal iibereinstimmende Beziehung; der Proportionalitats- 
faktor hangt jedoch von den Dimensionen des Viscosimeters u. vom Druck ab. Die 
Viscositat yon Agarsol folgt bei 50° dcm PoiSEUILLEschen Gesetz, bei 30° dem Gesetz 
t pn =  K ; letzteres gilt auch noch langere Zeit, nachdem das Sol von 30° auf 50° erwarmt 
worden ist. — Ein Viscosimeter mit horizontaler Capillarc fiir Messungen bei variablem 
Druck wird beschrieben. (Kolloid-Ztschr. 45. 325—31. Keijo, Univ.) K r u g e r .

Max Frankel, Uber den Kolloidzmtaiid von Gelaiineldsungen und seine Beeinflusmng 
durch Temperaturverschiebungen. (Beitrage zur Kenntnis organischer Naturstoffe yon 
kolloidem Charakter III .)  (II. vgl. C. 1928. I. 307.) In einer unter milden therm. 
Bedingungen (1 Min. auf 36° erwarmt, dann dauernd bei 22° gehaltcn) hergestellten 
Gelalinelsg. bildet sieh erst nach ca. 75 Stdn. ein Zustand konstanter Viscositat u. 
konstanten Drehungsvermogens aus. Erneutes, 1 Min. langes Erwarmen auf 36° 
hebt den vorangegangenen AlterungsprozeB vollstiindig auf, u. es dauert wieder 
75 Stdn. bis zum Eintritt der Zustandsstabilitiit, wobei die Endwerte der Viscositilt 
u. Drehung dieselben sind wie das 1. Mai. 1 Min langes Abkiihlen auf 7—8° hat eine 
yerhaltnismiiBig geringe Erhohung der Drehwerte u. der Viscositat (Assoziation) zur 
Folgę, die jedoch innerhalb von 2 Stdn. auf den Anfangswert zuriickgeht. Die dureh 
kiirzere Wiirmebehandlung hervorgerufenen Zustandsanderungen von Gelatinelsgg. 
sind teilweise reversibel; bei langer therm. Vorbehandlung andert sieh der einmal 
ausgebildete Endzustand geringeren Assoziationsgrades auch bei nachheriger Ruckkehr 
zu niedrigeren Tempp. nicht mehr. Der EinfluB der Temp. auf den Zustand von Ge
latinelsgg. ist zwischen 5 u. 40° besonders deutlich; nahe don Grenzen dieses Bereichs 
werden die Eigg. rascher konstant ais bei mittleren Tempp. Lsgg. yon verschiedenem 
Assoziationsgrad zeigcn bei yorubergehender, nicht zu aggressiver Temp.-Erhohung 
weitgehende Angleichung in Viscositat u. Drehungsyermógen, bei Abkiihlung wieder 
Ausbildung differenter Zustiinde. (Kolloid-Ztschr. 45. 355—66. Jerusalem, Hcbraische 
Univ.) K r u g e r .

Richard Lorenz und Hans Adler, Oberflachenspannung einiger geschmolzener 
Metalle gegen geschmolzene Salze. Die Oberflachenspannung (OS.) yon reinem CdCl2 
gegen Luft nimmt zwischen 600 u. 750° von 77,2 auf 74,2 Dyn/cm ab. Nach der Formel 
von EOTVOS, RAMSAY u. Sh ie l d s  ergibt sieh daraus eine /t-Konstante 0,1653, also 
relatiy klein gegenuber dem n. Wert. Die im weiteren Rohre venvendete Schutzschicht 
von 68 Mol-% KCI u. 32 Mol-% CdCl2 zeigt gegen Luft im gleichen Temp.-Bereich 
eine OS. von 81,5—70,1, gegen geschmolzenes Cd eine yon 130,2—116,7 Dyn/cm. 
Die OS. yon Cd gegen KGl-GdOlr Mischungen steigt yon einem bei reinem CdCl2 etwa
4 Dyn/cm betragenden Wert schon bei geringen IĆCl-Zusatzen erheblich an, um sieh 
spater (untersucht bis 70% KCI) einem fast konstanten Wert yon etwa 130 zu nahern, 
gleichzeitig hórt die Nebelung des Cd in der Sehmelze auf, Tempp. 600—730°. Die OS. 
von PbCL-GdCl2-Ge,rnischen gegen Luft bei 660—665° nimmt mit steigendem PbCl2-

X. 2." “ 104
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Geh. kontinuierlich zu, ebenso steigt auch dic OS. derselben Schmelze gegen die Metall- 
phaso Pb-Cd kontinuierlich mit dem Pb-Geh. der letzteren. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 173. 324—36. Frankfurt a. M., Uniy., Inst. f. physikal. Chem.) R. K . M u l l e r .

Choucroun, Iłegel iiber die Diffusion von Elektrolyten in  geladenen Gelen. (Vgl. 
C. 1928. II . 524.) Die Diffusionsgeschwindigkeit eines Elektrolyten in einem ge
ladenen Gel ist gegeniiber der Geschwindigkeit in einem neutralen Gel nur dann ver- 
andert (vermindert), wenn die Ladung der Membran das Vorzeichen der Ladung 
des weniger bcweglichen Ions besitzt. Die Diffusionsgeschwindigkeit von K:lFe(GN)e 
ist in neutralen u. sauren Gelalinegelen prakt. gleich, in alkal. dagegen viel geringer, 
wahrend die Diffusionsgeschwindigkeit von Nd2(SOt)3 im sauren G!el gegeniiber dem 
neutralen yerlangsamt ist. Der Diffusionskoeffizient von K 4Fe(CN)6 ist in neutralem 
u. alkal. W. gleich (0,47 X 10-5 CGS-Einheiten bei 28°). (Compt. rend. Acad. Sciences 
187. 296—97.) K r u g e r .

Rudolf Kohler, Die Bodenkorpenegel bei der Entstehung von Olemulsionen. Bei 
der Emulgierung von Olivenól oder Erdnupól mit Zusatz von Olsaure in Na2C03- 
oder NaOH-Lsgg. ist die emulgierte Olmenge von der Ausgangsmenge 01 in derselben 
Weise abhangig, wie dio peptisierte Menge von der Bodenkorpermenge bei den Ad- 
sorptionspeptisationen. Bei geringerer Alkalikonz. u. geringer Menge freier Fettsaure 
im 01 hat die emulgierte Olmenge bei mittlerer Ausgangsmenge ein Maximum, das sich 
mit steigender Alkalikonz. nach dem Gebiete gróBerer Olmengen yerschiebt. (Kolloid- 
Ztschr. 45. 345—48. Leipzig, Physikal.-chem. Inst.) K r u g e r .

Raphael Ed. Liesegang, Modeli der Pickeringemulsion. Wird eine verd. Lsg. 
von LoFFLERschem Methylenblau mit der gleichen Menge Clilf. geschiittelt, so treten 
hernach die Chlf.-Trópfchen fast sofort wieder zusammcn u. sinken zu Boden; die obere 
Schicht ist blau, die untcre infolge Aufnahme eines Anteils des polychromen Farbstoffes 
rot. Bei vorhcriger Auflosung von NaCl in der Methylenblaulsg. geht auch fast der 
ganze blaue Anteil ins Chfl. Wird Chlf. + NaCl-Pulver mit Methylenblau iibersehichtet, 
so treten nach dem Schutteln die herabsinkenden, tiefblauen Chlf.-Tropfchen nicht 
mehr zusammen; sie werden hieran durch den ungelosten Teil des NaCl nach dem 
PlCKERING-Prinzip gehindert. Der Tropfendurchmesser nimmt mit steigendem NaCl- 
Geh. ab. Manchmal konnten auch intensiv rote Chlf.-Emulsionen erhalten werden. 
Die Praparate sind wochenlang haktbar. (Kolloid-Ztschr. 45. 370—71. Frankfurt a. M., 
Inst. f. physikal. Grundlagen der Medizin.) K r u g e r .

A. Magnus, E. Sauter und H. Kratz, Vber Holzkohle ais Ad-sorptionsmitiel fiir 
Gase. (Vgl. C. 1926. II. 1839.) Mit HC1 ausgekochte u. dann mit h. W. grundlich 
ausgewaschene Holzkohle zeigt nicht die friiher erwahnte Anomalie bei der Adsorption 
von C02; bei niedrigen Drucken ist die Abhangigkeit der adsorbierten Mengen vom 
Gleichgewichtsdruck linear u. entspricht dem HENRYschen Gesetz. Die Aufnahme- 
fiihigkeit der so gereinigten Kohle ist erheblich geringer ais die der ungereinigten. 
Dies beruht vielleicht darauf, daB die gewohnliche Holzkohle zersetzliche Metall- 
verbb., wahrscheinhch Alkali- u. Erdalkalicarbonate, enthalt, welche durćh Erhitzen 
im Vakuum zersetzt u. bei Zuleitung von C02 wieder regeneriert werden. Die Metall- 
oxyde erschcinen ais die Stellen hohen Adsorptionspotentials, wobei es sich tat- 
sachUch nicht um Adsorption, sondern um Bldg. einer ehem. Verb. handelt. — Die 
Adsorptionswarme fiir C02 an Kohle unterscheidet sich nicht stark von derjenigen 
an Kieselsauregcl, das Adśorptionsmittel scheint also eine untergeordnete Rolle zu 
spielen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174. 142—44. Frankfurt a. M., Univ., Inst. 
f. physik. Chem.) B l o c h .

Rene Dubrisay, Etude do cliimie capillaire. Paris: Impr. Nationalc 1927. (1S S.) 8°.
G. Genin, Osmose. Dialyse. Ultrafiltration. Les Colloides dans 1’industrie. Paris: Dunod 

1928. (X II ,  2G0S.) Br.: 48 fr.; rei. 57 fr.

B. Anorganische Chemie.
A. Kurtenacker und A. Czernotzky, Ober hohere Polythionale. Naclidem W e it z  

u. A c h t e r b e r g  (C. 1928. I. 1513) die Bldg. des K-Salzes der Hesathionsaure bei 
Einw. von konz. HC1 auf K 2S20 3 in Gg\v. von KN02 festgestellt haben, kommen die 
Yff. zum SchluB, daB in den bei Einw. von HC1 auf Thiosulfat in Ggw. kleiner Mengen 
Arsenit nach R a SCHIG erhaltenen Lsgg. auch Polythionate mit mehr ais 5 Atomen S 
zugegen sein mussen. Die Titration solcher Polythionatlsgg. S„O0" mit Jod nach
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der Sulfit- u. Cyanidmetliode (K urtenacker, Goldbach, C. 1928. I. 1793) ergibt 
n-Werte von 4,95—5,50, also uber 5. Vorheriger Zusatz von LaCl3-Lsg. andert die 
Resultate nicht, was beweist, daB kolloider S nicht anwesend u. nicht die Ursacho 
des erhóhten n ist; n wird um so groBer, je mehr HC1 pro Mol. Thiosulfat angewandt 
wird. Konzentriert man die erhaltenen Lsgg. dureh Eindampfen bei niedriger Temp., 
so bleiben nach Abtrennung von wenig S u. S02 gelbe ólige Fil. zuriick, Polythionat- 
Isgg. mit noch hóherem S-Geh. (bis 5,78). Gefafite Krystalle erwiesen sieh ais Gemischo 
yon IC-Penla- u. -Hezathionat. Zwischen ilinen ist wie zwischen den niedrigeren Poly- 
thionaten ein Gleichgew. S506"  + S203"  + H ’ =  S60„" -f- S03H' anzunehmen, das 
in schwach saurer Lsg. ganz auf der Pentathionatseite liegt u. zur Verschiebung nach 
rechts eine hóhere Aciditat notwendig hat. — Die Annahme der Bldg. der hoheren 
Polythionato aus den niedrigeren dureh direkte Anlagerung von S: Sn06"  -{- S =  
S„+]06"  laBt den groBen EinfluB der H nicht zum Ausdruck kommen. — Das von 
RaSC IIIG  zur Pentathionatbest. empfohlene Na2C03-Verf. liefert zu niedrige Zahlen, 
da nur ein Bruchteil des Pentathionats in S + S4O0"  zers., die groBere Menge aber 
ohne S-Abscheidung in Thiosulfat iibergefuhrt wird. Fiir die Annahme einer poly- 
meren Form, einer Dipentathionsdure, liegt kein Grund vor. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 174. 179—88. Briinn, Dtsch. techn. Hochsch.) B lo c h .

Edmund Brydges Rudhall Prideaux und Charles Beresford Cox, Uber Selen- 
telrafluorid. Vff. erlńtzten Ag-Fluorid (4— 5 Teile) u. Selentetraćhlorid (1 Tcil) im 
PlatingefaB auf 50— 60°. Bei der Dest. ging eine farblose, rauchende FI. iiber, die 
bei Analyse auf SeF4 stimmende Werte gab. Wie beim Oxyfluorid muB das Prod. 
aber iiber Ag-Fluorid nochmals dest. werden, um alles Chlorid zu entfernen. Etwas 
Oxyfluorid wird immer gebildet, da das Ag-Fluorid stets etwas Silberoxyd enthalt. 
Die D. des erhaltenen Prod. war etwas hoher ais die des Oxyfluorids u. viel hoher 
ais die der entsprechenden Mischung von Se02 u. HF. Die FI. yerfcstigt sieh rasch 
u. vollstandig bei — 70° u. beim langsamen Erwiirmen wurde der F. bei ca. — 13,5° 
gefunden. Mit Si trat in der Kalte sofortigc Rk. ein. Das entwickelte Gas war SiF4, 
wahrend im Rk.-GefaB rotes Se zuruckblieb. S gab keine Rk. in der Kalte. Roter P  
reagierte unter Bldg. gasformiger Fluoride (PF3 u. POF3); es hinterblieb rotes So u. 
Se02. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1603—07. Nottingham, Univ. Coli.) K ind .

Panchanan Neogi und Birendra Lal Nandi, Die Reduktion von Niłriten, 
Niłrałen und Salpelersaure mit Magnesiumamalgam-. Eine neue Methode zur Barstellung 
von Hyponitriten. Wegen der exothermen Natur der Red. u. der Unbcstandigkeit 
der Hyponitrite wurden die Lsgg. gekiihlt u. sorgfaltig geriihrt wahrend der Rk., so 
daB die Temp. 5° nicht uberstieg. Auch erwies es sieh ais wiclitig, die Red. so lange 
fortzusetzen, bis kein Nitrit verblieb, bevor mit der Konzentrierung der Lsg. begonnen 
wird, da Nitrite u. Nitrate die Zers. des Hyponitrits beschleunigen. — Li.,N202. Aus 
einer konz. neutralen Lsg. von LiNOz u. Mg-Amalgam. Nach Entfernen des Mg(OH)2 
enthielt die Lsg. NH4OH u. LiOH, Hydrosylamin u. Li2N202, aber kein Mg-Salz. Nach 
Stehen im Vakuumexsiccator iiber konz. H 2S04 ist Hydroxylamin zers. u. NH3 von 
der Saure aufgenommen u. LiOH u. Li2N20 2 abgeschieden. Letzteres rnrd mit absol. 
A. ausgezogen u. mit A. gefallt. — Na2N2Ó2. Aus 35 g NaN02 in 200 ccm W. u. 420 g 
von 5%ig. Amalgam. — K.NJO2. Aus KN02. — RuN20„-2 II.,0. Aus dem Nitrat. 
Die Lsg. enthielt kein Hydroxylamin. Lange nadelahnlichc, farblose Krystalle. — 
Cs2N 20„. Aus dem Nitrat. Krystallisiert mit 8 H 20. — MgN202. Aus dem Nitrat, 
findet sieh aber nicht in der Lsg., sondern beim Mg(OH)2. Konnte aber nieht in reinem 
Zustande isoliert werden. L. in A. u. Eg. — ZnN202 ■ II20. Aus dem Nitrat. WeiBes 
Pulver. —  GdN.,02. Aus dem Nitrat. d2\ — 2,121. Wahrend dem Auflosen u. Fallen 
des weiBen Red.-Prod. andert sieh die Farbę u. wird gelb. Die weiBe Verb. ist das 
Ozyhyponiłrit, Cd(OH) (NO). Das bas. Hyponitrit ist sehr explosiv. Das Hyponitrit 
ist ein gelbes Pulver. — GaN202 ■ -i H20. Aus dem Nitrat. — SrN202 ■ 5 II20. Aus dem 
Nitrat. — BaN202 • 5 II.fi. Aus dem Nitrat. — PbN.fi2. Red. des PbN03 gab eine Lsg., 
die NH3 u . Hydroxylamin, aber kein Mg oder Hyponitrit enthielt. Dor Nd. wurde in 
k. verd. Eg. gel. u. die Lsg. neutralisiert. Der weiBe Nd. zeigte die Zus. PbN202; nach 
4- oder 5-maliger Behandlung mit Eg. u. NH3 bei Zimmertemp. wurde er gelb u. zeigte 
die Zus. PbO, PbN202. — Hyponitrite konnten nicht erhalten werden; aus Hg1- u. 
Hg11-, Co-, Cu-, N i A g -  u. NH4-Nitrat. — Hydroxylaminsulfat. Aus 200 ccm 10%ig. 
HN03 u . 20 ccm 10°/oig. H2S04 bei der Red. mit Mg-Amalgam in der Kalte. Ausbeuto 
60%, bezogen auf HN03. Reinheit: 97,8% (nach RASCHIG). (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 1449—55. Calcutta, Presid. Coli.) K in d s c i ie r .
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A. F. Dufton und C. G.Webb, Ungewóhńliches gercohnlich.es Sałz. Durch Zusatz 
von Natriumsilicat zu HC1 wurden in einem Gcl Krystalle gebildet, welche Wiirfel 
mit ausgehohlten Fliichen u. schragen Kanten der Form {110} darstellten. (Naturę 131. 
942. Garston.) E. JoSErH Y.

F. Feigl und E. Backer, Bemerkungen iiber die Zusammensetzung und das Ver- 
halten von Fe2Ss. Auf Grund ihrer Verss. kommen Vff. zu dem SchluB, daB Fe,S3 ohne 
Mitwrkg. von H ’ u. in neutraler Lsg. mit Hg-Salzen ais Fe(II)-Sulfid reagiert, wahrend 
es gegenuber ammoniakal. Cd-Lsgg. sich wie ein Fe(III)-Sulfid yerhalt. —  Aus Fe(III)- 
Lsgg. entsteht mit Athylmercaptan Ferromercaptid. Durch tropfenweises ZuflieBen- 
lassen einer mit Ammontartrat yersetzten FeCl3-Lsg. in eine alkoh. Lsg. von Athyl
mercaptan erhielten Vff. jedoch auch Ferrimercaptid, Fe(SC2H5)3, eine dunkelrote, 
amorphe M. •— Die von MALFATTI dargestellte Verb. BaFe2S4 wurde auf ihr Verhalten 
gegenuber HgCl2 gepriift. Weitere Vcrss. ergaben, daB die Aufnalimefahigkeit von 
Fe2S3 gegen (NH.,)„S eine ganz yerschiedene ist, je nachdem Fe2S3 aus tartrathaltiger 
Fe"(lil)-Lsg. oder aus Fc(OH)3 erzeugt wird. Feuclites Fe(OH)3 setzt sich lediglich 
zu Fe2S3 um, wahrend sich aus FeCl3 u. (NH4)2S wahrscheinlich Doppelsulfide, ent- 
sprechend der Formel Fe2S3-(NH4)2S bilden. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 393—98. 
Wicn, Univ.) " WlNKELMANN.

A. Mittasch, Uber Eisencarbonyl und Carbonyleisen. Zusammenfassendcr Bericht 
iiber die Geschichtc der Herst., die Eigg. u. die Konst. des Fe(CO)s. Reagiert mit organ. 
Peroxyden unter Warmeentw., Abgabc von CO u. Bldg. yon Fc.,03, empfindliche Rk. 
Bisher unvcróffentlichte Konstanten: D.20, 1,453; Oberflachenspannung (20°) =
22,0 Dyn/cm; absol. Viscositat (20,2°) =  0,007 55 cm_ 1/g/scc-1; Schmelzwarme =
з,25 ± 0,04 kcal./Mol; Vcrbrennungswarme =  384,5 ± 0,7 kcal./Mol; Bildungswarme 
(fl. bei konstantom Vol.) =  54,2 ± 0,7 kcal./Mol; kryoskop. Konstantę =  7,6 ± 0,1; 
Brechungsindex M d10 =  1,517. Durch Eintropfen von Br in eine Lsg. von Fe(CO)5 
(z. B. in Pentan) entsteht eine Verb. der Zus. Fe(CO)iBr„, rotbraun, kórnig, von W. 
zers. —  Aus Fe(CO)5 durch Einw. von Licht: Dijerrononacarbonyl, Fe^GO)^, goldgelbe 
hexagonale Krystalle, entziindlich mit Luftsauerstoff, zerfallt beim Erhitzen auf etwa 
100° in Fe u. CO; aus benzol. Lsg. scheiden sich griine Krystalle von Fe(CO)i ab. Der 
Krystallbau der Carbonyle wird naher beschrieben. — Die Bldg. des Fe(CO)5 wird 
katalyt. stark beeinfluBt durch 02, schon gebildetes Fe(CO)5 u. durch die Beschaffen- 
heit u. Verunreinigungen des Fe. Das Gleichgewicht wurde von der Zersetzungsseitc 
licr bestimmt (Tabelle). Die durch metali. Fe eingeleitete Zers. laflt sich so leiten, 
daB sehr reines Fe entsteht (,,Carbonyleisen“), ygl. auch F r e u n d l ic h , PATSCHEKE

и. ZOCHER (C. 1928. I. 474. 1619). Ais feines Pulver wird dieses Fe erhalten bei der
Zers. des Fe(CO)5 dureh Strahlungswiirme. Die Venvendungsmoglichkeiten fiir Fe(CO)5 
u. Carbonyleisen werden besprochen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 827—33. Oppau,
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) R. K. M u l l e r .

Yosiharu Matsuyama, Uber die Volumenanderung von Mangan wahrend des 
Erstarrens. Mn kontrahiert sich wahrend des Erstarrens um 1,7% seines Vol. (Buli. 
Inst. phj'sical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 65.) K r u g e r .

Gaston Rapin, Direkte elektrolylische Darstellung des Kaliumpermanganats. Die 
elektrolyt. Darst. von KMnOt unter Verwendung einer j\In-Legierung ais Anodę u. 
einer wss. Lsg. von KOH oder eines anderen K-Salzes ais Elektrolyt wurde untersucht. 
Bei der Verwendung yon Ferromangan ais Anodę bedcckt sich letzteres bald mit einer 
Schicht von isolicrenden Mn-Oxyden. Benutzt man Mn-Si, so kann die Bldg. der 
isolierenden Schicht icicht yerhindert werden. Die Anodę lóst sich dann leicht u. gleich- 
maBig auf. Bei der Elektrolyse mit cincr lcompakten Mn-Si-Anode (66%  Mn u. 23% Si) 
bildet sich KMn04 u. K 2Mn04. Die Entstehung von K 2Mn04 ist bei einer gewissen 
Konz. im Elektrolyten begrenzt, wahrend das KMn04 am Boden auskrystallisiert. 
Si geht ais K 2Si03 in Lsg. Mit K 2C03 ais Elektrolyt bildet sich nur KMn04, welches 
aber durch die grofien Mcngen Si02, welche bei der Umsetzung K 2Si03 + C02 =  
K 2C03 + SiO, entstehen, yerunreinigt ist. Erhóhung der Temp. bewirkt starkę "Er- 
hohung der Ausbeute an KMn04, bessere Strom- u. Energieausbeute u. rascheren 
Angriff der Anodę. Zu hohe Konz. des Elektrolyten ist schadlich, da sich bei einer 
KOH von 50° Be. nur K 2Mn04 bOdet. Bei gleiehen Molyerhaltnissen an KOH u. 
K 2C03 erhalt man mit ersterem viel bessere Ergebnisse. — Die Ausbeute an KMn04 
betriigt bei KOH 30° B6. u. 3 Amp. bei 15° 85%, bei 60° 126%. bezogen auf [Si-Mn], 
Die Geschwindigkeit des Angriffs der Elektrode bei 15° 0,288 g pro Stde., bei 60° 
0,420 g pro Stde. 6-n. KOH ergab bei 30— 40° u. 3 Amp. eine Ausbeute von 158%
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u. eine Angriffsgeschwindigkeit von 0,457 g pro Stde., wahrend 6-n. K 2C03 unter gleiehen 
Bedingungen eine Ausbeute von nur 21,5% bei einer Angriffsgeschwindigkeit von 
0,267 g pro Stde. ergab. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 112— 14.) E n s z l in .

Eduard Kórner und Friedricli Hecht, Beitrdge zur Methodik der chemischen 
Analyse der Uranpechblenden. (I. Teil.) Es wird die Analyse eines Morogoroerzes nach 
einem im einzelnen mitgetcilten Verf. durchgefiihrt. (Monatsh. Chem. 49. 438 
bis 443.) B l o c h .

Eduard Korner und Friedrich Hecht, Beitrdge zur Methodik der chemischen 
Analyse der Uranpechblenden. (II. Teil.) An einem Kalangaerze wird die Analysen- 
metkode von C. W. D a v is  (C. 1926. I. 3015) nachgepriift. An ThO„ werden 0,01% 
gcfunden. Ware Th ein Zerfallsprod. eines hypothet. Uranisotopen vom At.-Gew. 236 
nach KlRSCH (C. 1924. I. 634), so miiBte der Th02-Geh. mindestens das 10-fache 
betragen. —  Das Pb/U-Verhaltnis war gegenuber dcm von D a v is  gefundenen Werto 
unerwartet hoch: 0,1063. Zieht man jedoch von dem Gesamtbleiwert den dem MoOa 
entsprechenden RaG-Geh. ab, welcher vielleicht einer Beimengung von Bleimolybdat 
(Wulferiit) zuzusehreiben ist, so ergibt sich ein korrigiertes Pb/U-Verhaltnis 0,076,,, 
das sich dem von D a v is  u . von ScHOEP (C. 1923. I I I .  995) angegebenen sehr gut 
anpafit. (Monatsh. Chem. 49. 444—59.) B lo c h .

Friedrich Hecht und Eduard Korner, Der Thoriumgehalt der Katangapech- 
blende. Analyiisch-ćhemische Untersuchungen. (Vgl. yorst. Ref.) Nach den bishcr an
gegebenen analyt. Verff. wird der Th-Geh. dieser Erze nicht hóher ais maximal ein bis 
zwei Hundertstel Prozent gefunden. Fiir die Th-Best. muB beim DAYISschen Analysen- 
gang die Lsg., aus welcher das Pb elektrolyt. abgeschieden worden ist, mit dem uran- 
haltigen Filtrat, in welchem spater Th bestimmt werden soli, vercinigt werden. Die 
Fallung des Th mit Natriumsubphosphat aus der stark salzsauren Lsg. scheint nicht 
ohne weiteres anwcndbar zu sein, ebenso die weitere Analyse des Thoriumsubphosphat- 
nd., da bei der Fallung vermutlich seltene Erden mitgerissen werden. Bei der Elektrolyse 
von Pb aus einer Nitratlsg., welclic Th enthalt, werden wahrscheinlich auch Spuren 
von Th mitgerissen. Boi der U-Bcst. in Ggw. von Phosphorsaure nach SCHOEP u. 
St e in k u h l e r  (C. 1922. IV. 527) sind, wenn es sich um groBe Mengen von U u. Phos
phorsaure handelt, die Fallungen mehrmals zu wiederholen. (Monatsh. Chem. 49. 
460—75. Wien, Univ., Analyt. Labor.) B l o c h .

A. Wigand und F. Wenk, Der Gehalt der Luft an Radium-Emanation, nach 
Messungen bei Flugzeugaufstiegen. (Vgl. W ig a n d , Physikal. Ztschr. 25 [1924]. 684.) 
Bei 5 Flugzeugaufstiegen in Adlershof bei Berlin bis 3800 m Hohe wurde im allgemeinen 
eine starkę Abnahme des Ra Em- Geh. mit zunehmender Hohe bis auf sehr kleine 
Werte gefunden, wobei im einzelnen die Luftschichtung, Herkunft u. Vorgescliichte 
der Luft in den verschiedenen Hohen mafigebend sind. Die Ra Em der Atmosphare 
stammt allein von der Erdoberflaohe. Messungen auf einem 30 m hohen Turm in 
Halle ergaben cinen auffallend hohen Emanationsgeh. der Rauchluftschicht iiber 
der Stadt. (Ann. Physik [4] 86. 657— 86. Hohenheim-Stuttgart, Physikal. Inst. d. 
Landwirtschaftl. Hochsch.) K r u g e r .

P. Saldau und I. Schmidt, Verwandlungen der fi-Phase im System Kupfer-ZinJc. 
Vff. untersuchen die Zustandseigg. des Systems Cu-Zn im Gebiete 58,87— 48,68 Atom-% 
Cu mit dem Ziele, festzustellen, ob eine Umwandlung der /?-Phase in eine Phase fi' 
stattfindet u. welches die Existenzgrenzen dieser Phasen sind. Die Unters. erfolgt 
durch Abschrccken u. durch 84-std. Tempern bei 440°. Die Angabe von CARPENTER 

(C. 1912. II . 180), daB die /?-Phase bei 470° in a- u. y-Phase zerfallt, wird nicht bestatigt. 
Die Grenzen der /S-Phase yerschieben sich beim Tempern bei 440° in der Richtung 
zum reinen Zn hin gegenuber den Grenzen bei gegossenen u. n. abgekiihlten Legierungen; 
im Laufe der Einstellung des Gleichgewichtes seheidet sie teilweise die a-Phasc aus 
u. lost gleiehzeitig die y-Phasc auf. Bei 480° sind die Grenzen der /?-Phase 56,01 bis 
51,39 Atom-% Cu, bei hoherer Temp. erweitert sich das Existenzgebiet nach beiden 
Seiten. Die zwischen 440 u. 480° auftretende Diskontinuitat im Schmelzdiagramm 
fiihrt Vff. zur Annahme einer Umwandlung der /J-Modifikation in diesem Gebiet in 
eine zweite Modifikation fi' oder fo  die Modifikation unterhalb 440° wird mit be- 
zcichnet. In einem Anhang werden die Ursachen der bisherigen yerschiedenen Ergeb- 
nisse verschiedener Autoren diskutiert. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 173. 273—86. 
Leningrad, Berginst.) R. K. M u l l e r .

V. M. Goldschmidt, Ober das Wóhlersche Cyansticlcstofftitan. Vf. weist auf die 
bei der Yerhuttung Ti-haltiger Eisenerzc im Hochofen entstehenden Cyanstickstoff-
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Titan-Verbb. hin, denen die Formel TiJ0C2N8 zugeschrieben wird. Vf. priift, angeregt 
dureli die groBe Harto der Hochofenwtirfel, ob diese etwa eine isomorphe Misehung 
der Stoffe TiC u. TiN darstellen. Wiirfel aus der Sammlung WoHLERs in Gottingen 
(Hoehofen in Rubeland im Harz) von 0,5—2 mm Kantenlange werden von E. Brock 
in Oslo nach der DEBYE-SCHERRER-Methode untersucht; es ergibt sich fiir das Cyan- 
stiekstofftitan eine dem NaCl analoge Itrystallstruktur. Eine vergleichende Zusammen- 
stellung macht es wahrscheinlich, daB die WÓHLERSchen Hochofenwtirfel ein iso- 
morphes Gemiseh aus 20% TiC und 80% TiN sind:

Zusammensetzung Gitterkonstante Dichte, ber. Dichte, gef. Hartę 
TiC 4,29 A 5,01 — 9—10

20% TiC, 80% TiN 4,243 A 5,32 5,29 8—8,5
TiN 4,23 A 5,40 5,29 8—9

Die Daten beweisen, daB das Cyanstickstofftitan ein Misehkrystall von TiC u. TiN 
ist; die Feststellung WÓHLERs, daB aus ihm durch Einw. von CI2 eine Cyanverb. 
entsteht, deutet darauf, daB atomarer C u. N, die dabei in Freiheit gesetzt werden, 
zum Radikal CN zusammentreten. (Nachr. Ges. Wiss., Gottingen 1927. 390—93. 
Oslo.) ___________________  F r a n k e n b u r g e r .

Gustavo Lauro, Nozioni elementari di chimica inorganica. Leggi generali delle combinazioni 
chimiche. Milano: A. Yallardi edit. 1927. (174 S.) Biblioteca popolare di coltura, 
no0 112. L. 3.— .

C. Mineralogische nnd geologische Cliemie.
Max Storz, Uber neuartige Gesleine und neuarlige rhylhmisclie. Vorgange in Ge- 

steinen. BhythmWches Umstehen. In  den Dolinenausfullungen von Sudwest-Afrika 
wurden Gesteine mit iiberwiegend kolloiddisperser Materie beobachtet, welche vom 
Vf. Gelite genannt werden. Diese bilden das Zwischenglied der kolloiddispersen Sedi- 
mente. Die beobachteten stark wechselnden u. verhaltnismaBig lebhaften Farben 
sind keine Eigenfarben, sondern ais Hcterogenitatsfarbung oder chromolyt. FiŁrbung 
im Sinne von Wo. OSTWALD zu betrachten. Die amorphe 0pal-Si02 kann durch 
iiuBere Einfliisse in krystalline Modifikationen „umstehen“, welcher Vorgang ungeregelt 
oder geregelt vor sich gehen kann. Im  letzteren Fali fiihrt er zu einer rhythm. Banderung, 
die sich durch physikal. Unterschiede bemerkbar macht. Dieser an 2 Si02-Gesteinen 
untersuehte Vorgang wird „rhythmisches Umstehen“ genannt. (Kolloid-Ztschr. 45. 
231—38.) E n s z l in .

Mituo Yamada, Uber den Einflu/3 der Mutlerfliissigkeit auf die Krystallform. (Vgl. 
C. 1926. I I . 2871.) Wird die Mutterfl. ais isotropes, homogenes Kontinuum angesehen, 
so fiilirt eine qualitative, energet. Behandlung zu dem SchluB, daB die Krystallform, 
nieht von der Ggw. der FI. beeinfluBt wird, daB also die spezif. Oberfliichenenergie 
im Vakuum u. in der FI. die gleichen Minima zeigt. Dagegen wird bei der atomtheoret. 
Betrachtung, bei der nur eine Wechselwrkg. benachbarter Atome in Botracht gezogen 
wird, der EinfluB der Mutterfl. auf die Krystallform deutlicli: Die atomaren Krafte 
werden durch die Atomdurchmesser versinnbildlicht, die fiir die Atome der FI. u. des 
Krystalls verschieden groB anzunehmen sind; es wird daher bei yerschiedener Form 
der Grenzflache die Beriihrung samtlicher Grenzflachenatome mehr oder weniger 
vollstandig durchfiihrbar sein, woraus dann verschiedene Werte fur die Oberflachen- 
energie resultieren. (Japan. Journ. Physics 4. 159— 63. Physie. Inst. Tohoku Imp. 
U niv.) “ L e s z y n s k i .

Charles Palache, Die Phosphorescenz und Fluorescenz der Franlclinmineralien. 
Willemit fluoresziert u. gibt manchmal starkę Phosphorescenzerscheinungen. Reinster 
weiBer Willemit gab keine Rk., ebenso Troostit. Die radialfasrige Varietat gibt die 
schónste grune Phosphorescenz. Reiner Calcit ist negativ. Ca-Larsenit gibt nur leb- 
hafte gelbe Fluorescenz. — Larsenit ist negativ. Peclolit gibt rein gelbe, Clinohedrit 
orangegelbe Margarosanit hellyiolette, Hardysionit stark yiolette bis negatiye, Roeblingit 
negative u. Hedyplian eine blaugraue Fluorescenz. (Amer. Mineralogist 13. 330 
bis 333.) E n s z l in .

Charles Palache, Mineralogischer Bericht uber Franklin und Sierling-Hill, 
New Jersey. Beschreibung Yerschiedener Mineralien mit Angabe von neuen Analysen 
u. opt. Werten. (Amer. Mineralogist 13, 297—329.) E n s z l in .



1928. II. C. M in e r a l o g is c h e  u n d  g e o l o g is c h e  C h e m ie . 1543

C. Palache, L. H. Bauer und H. Berman, Larsenit, Calciumlarsenit und die 
zusammen vorkommenden Mineralien in Franklin, New Jersey. Dio vorhergchende Mitt. 
(vgl. C. 1928. I. 2592) wird in bezug auf krystallograph. Eigg. erganzt. Der Larsenit 
hat das Achsenverhaltnis a : b : o =  0,4339: 1: 0,5324. D. 5,90. Der Ca-Larsenii hat 
die D. 4,42 u. die Zus. 24,10 Si02, 0,48 FeO, 0,57 Mn 0 , 16,36 CaO, 30,61 ZnO, 27,63 PbO,
0,23 MgO u. 0,12 H 20. (Amer. Mineralogist 13. 334— 40.) E n s z l in .

Martin A. Peacock, Art und Ursprung der Amphibolasbeste Siidafrikas. Der 
Asbest aus den siidafrikan. Eisensteinen bestcht in der Hauptsache aus blauem Kroki- 
dolit der Zus. 3 H20 ■ 2 Na20 • 6 (Fe, Mg)0 2 Fe20 3 • 17 Si02. Die Lichtbrechung betragt 
a =  1,698, P =  1,699 u. y =  1,706 mit starkem Pleochroismus von indigo nach gelb. 
Das orthorhomb. Minera! sieht Yf. ais fasrige Abart des Riebeckits an. Der langfasrige, 
aschgraue Amosit ist besonders am Kontakt der Eisensteine gegen das Bushveld Massiy 
ausgebildet. Lichtbrechung a u. /? =  1,675 u. y — 1,702. Ein grtinlicher Amosit mit 
11% CaO ergab a u. fi =  1,663 u . y =  1,680. Eingchen auf dio Bldg. der Asbeste. 
(Amer. Mineralogist 13. 241—86. Glasgow, Univ.) ENSZLIN.

Jacgues de Lapparent, Die mineralogische Kenntnis der Bauxite des Oebiets von 
Fenouillet. Die Bauzite von Fenouillet (Ost-Pyrenacn) sind sowohl im eisenreichen, 
ais auch im eisenarmen Zustand vorwiegend Diasporbauxite. Der Diaspor, welcher 
ungefahr 50% der Masse ausmacht, bildet mkr. kleine Krystallchcn mit Zwillings- 
bildung wie der Manganit. Die andere Form des A1203 • H20 der Bóhmit wurde in Bau- 
siten yon Ariege u. Var nachgewiesen. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1560 bis 
1561.) E n s z l in .

Charles Palache und Earl V. Shannon, Beryllonit und andere Phosphate von 
Newry, Maine. Der Beryllonit hat die D. 2,806 u. die Zus. 19,12 BeO, 0,40 CaO, Spur 
MgO, 23,28 Na20, 0,92 K 20, 0,07 Li20, 55,40 P205, 0,21 AI203, 0,07 Fe203, 0,52 Gliih- 
verlust u. 0,16 Unl. entsprechend der Formel NaBePO.,. Herderit hat die Zus. 
Ca(0H)2BeP04. Eosphorit entspricht nach der Analyse der Zus. 2 MnO • A120 3P„05 •
4 H 20. D. 3,067. (Amer. Mineralogist 13. 392—96.) ENSZLIN.

Martin A. Peacock und Richard E. Fuller, Chloropjidit, Sideromelan und 
Palagonit vom Columbia River Plateau. ChloropJiaeit hat die Zus. (FeAl)203-
2 (Mg, Fe, Ca)0-4 Si02-10 H«0 u. wird haufig mit Palagonit verwechselt, der bei 
der Wasseraufnahme unter tfbergang in die Gelform aus Sideromelan entsteht. (Amer. 
Mineralogist 13. 360—83.) ENSZLIN.

L. H. Bauer und Harry Berman, Friedelit, Schallerit und ajinliche Mineralien. 
Zusammenstellung der Mineralien dieser Gruppe. Vff. rechnen hierzu noch Pyrosmalit, 
Molybdophyllit. Mineralien mit weniger Ahnlichkeit sind Bementit, Dizenit, Mcgo- 
vemit, Hanatolit, Parsettensit u. Errit. (Amer. Mineralogist 13. 341— 48.) E n Sz l in .

Marland BillingS, Die Chemie, Optik und der Ursprung der Hastingsitgruppe 
der Amphibole. Die Hastingsitgruppe umfaCt die gewóhnlichen Amphibole der Alkali- 
gesteine mit Ausnahme der der Alkaligranite. Ferrohastingsit hat geringen Si02 
(37%), hohen FeO, CaO, Al203-Geh. u. wenig Alkalien (nicht iiber 6%), D. etwa 3,45. 
Lichtbrechung hoch. Im Femaghastingsit u. Magnesiahastingsit ist ein Teil FeO 
durch MgO isomorph ersetzt. Mit Zunahme des MgO-Geh. fallt die D. u. Lichtbrechung, 
der Aehsenwinkel nimrnt zu. (Amer. Mineralogist 13. 287— 96.) ENSZLIN.

Esper S. Larsen, Die optischen Eigenschajten der Humitgruppe. Die opt. Eigg. 
der Glieder der Humitgruppe im Vergleich zu ihrer Zus. u. dem Fundpunkt werden 
in Tabellen zusammengestellt. (Amer. Mineralogist 13. 354— 59.) Enszlin .

Gragg Richards, Newberyit und andere Phosphate von Ascension Island. Auf 
Basaltstromen wurden dunne Krusten weiBer bis gelblicher Phosphate gefunden, 
welche nach der opt. Best. aus Newberyit 2 MgO • PjOi • 7 B.X>, Collophan u. Martinit 
bestehen. (Amer. Mineralogist 13. 397—401.) E n s z l in .

R. A. Cooper, Ein neues Platinmineral aus den Buslenburg-Noriten. In  den 
Koriten wurde durch Aufbereitung u. Trennung nach der D. ein Minerał isoliert, 
welches ebenso wie der Sperrylit in Konigswasser unl. ist. Es unterscheidet sich nur 
dadurch, daB es sproder ist u. u. Mk. stahlgrau erscheint u. unregelmaBige IComer 
oder sehr komplizierte Krystalle bildet. Die Zus. zweier Stiicke verschiedener Herkunft 
war: Pt 64,2 (59,3), Pd 9,4 (— ), S 17,7 (3,7) u. As 7,7 (36,9). Danach handelt es sich 
um ein Sulfarsenid dem die Formel Pt(SAs)2 zukommt. (Journ. South African ehem. 
Inst. 28. 281—83.) E n s z l in .

Charles Palache, Seligmannit von Bingham, Utah. Bei Bingham wurden einige 
Krystalle Seligniannit Cu2S-2 PbS-As„Sz gefunden, welche Vf. krystallograph. be-
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sclireibt. Das Achsenverlniltnis betragt a: b : c =  0,9217: 1: 0,8718. (Amer. Mine- 
ralogist 13. 402—05.) E n s z l in .

Charles Palache und H. V. Ellsworth, Zirkon ton North Burgess, Ontario. 
Der Zirkon wird krystallograph. besohrieben. Seine Lichtbrechung vor dem Erhitzen 
betragt fiir 7. =  560, e =  1,994, co =  1,937 u. nach dem Erhitzen e =  1,989 u. a) =
1,931. Die entsprechenden DD. sind 4,646 bzw. 4,659. Das Achsenverhiiltnis a :c  
ist 1: 0,6429. Der Geh. an H f02 ist unbedeutend. (Amer. Mineralogist 13. 384 
bis 391.) " E n s z l in .

P. Lasarew, Die Eisenerzlagerstatten Zentral-Bufllands. Die magnetisclie Anomalie 
von Kursk. Aus Tiefbohrungen wurden in ZentralruBIand ausgedehnte Eisenlagcr 
entdeckt, welche auf 15 bis 30 Milliarden Tonnen geschatzt werden. Die Tiefe der 
Lager ist 100 bis 150 m u. ihr Geh. an Fe betragt 35 bis 55%. Die magnet. Anomalie 
von Kursk, welche daurch bedingt wird, wurde durch Messung der Vertikal- u. Hori- 
zontalkomponente u. durch die Deklination bestimmt. (Cliim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 
336.) t E n s z l in .

V. Bahet, Uber die kryslallinen Schiefer von Mayombe (Franzósisch Aquatorial- 
afrika). Diese Gesteine werden in 2 Gruppen eingeteilt, in gneiBartige Feldspatgesteine 
u. feldspatfreie Gesteine. Die ersteren enthalten Albit u. haben Alkalicharakter, 
auBerdem wird in ihnen bis 4,9% freies A120 3 angetroffcn. Die zweite Art besteht 
aus Glimmerschiefern u. Epidotiten, welche ebenfalls freies A1203 (bis 11%) enthalten. 
Angabc von Analysen. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 348—50.) E n s z l in .

A. Lacroix, Die Pegmatitoide der irulkanischen Basaltgesteine. In  Basalten ver- 
schiedener Herkunft wurden pegmatitartigc Gange gefunden, welche von wohl aus- 
gebildetcn Krystallen ausgefiillt sind. Besclireibung derselben. Diese vom Vf. Peg- 
matitoide benannten Gange haben sieh in der letzten Phase der Erstarrung des Magmas 
gebildet u. sind auf eine verhaltnismaBig hohe Konz. an leicht fliiclitigen Bestand- 
teilen, welche die Zahigkeit des Magmas erheblich herabsetzten, zuriickzufuhren. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 187. 321— 26.) E n s z l in .

A. F. VOH Stahl, Einige Betrachlungen uber die LagerungsierMltnisse des Erdóls. 
(Petroleum 24. 1002—04.) N a p h t a l i .

Charles Palache und Earl V. Shannon, Ein neuer Meteorit von Washington 
Counły, Colorado. Der Meteorit ist ein diskusartiges Eisen von 5750 g, welches an- 
geschliffen ein durchaus homogenes Aussehen hatte u. keinerlei Atzfiguren erkennen 
lieB. E r gehórt zu den Ni-reichen Atasiten u. hat die Zus. 0,004 Unl., 90,078 Fe, 
9,342 Ni, 0,548 Co, 0,010 Cu, Spur Mn u. Pt, kein Cr, 0,298 P u. 0,003 S. (Amer. 
Mineralogist 13. 406—09.) E n s z l in .

J. Tomitch, Uber eine Beihe von Laven aus dem nordlichen Serbien. Angabe von 
Analysen einer Gesteinsserie aus dem nordlichen Serbien u. Angabe des mineralog. 
Befunds derselben. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 133—36.) E n s z l in .

E. A. Milne, Die du/Jere Atrnosphdre der Sonne. (Naturę 121. 943—45.) E. Jos.

Alexander Wincliell, Elemcnts of mineralogy: an introduction to microscopic petrology.
Part I , Principles and methods. 3rd. ed., rev. and enl. New York: Wiley, London:
Chapman & Hall 1928. (246 S.) 8°. 17 s. 6 d. net.

D. Organisełie Chemie.
Walter Huckel, Uber slerische Hinderung. Vf. betrachtet die Unters. der ster. 

behinderten Bkk. ais einen Teil der Aufgabe, die Reaktionsgeschwindigkeit in Beziehung 
zur Konst. zu setzen. Direkte Vcrgleiehe der Beaktionsgeschwindigkeitskonstanten, 
die gewóhnlich angestellt werden, fiihrcn hier nicht weiter, da sie im wesentlichen ais 
Funktion zweier Variabler aufzufassen ist. Die Uberlegungen von Tr a u t z  (C. 1919. 
I I I .  248), SCHEFFER (Proeeed. Acad. Amster.-Chem. 15 [1913]. 1109) u. M a r c e l in

C. 1915. II . 994) haben zu folgendem Ausdruck gefiihrt:
T

^ = 1 f Y +  f F ( T ) d T  +  l ax .

o
Q

Bei hóheren Tempp. liiBt er sieh vereinfachen: k =  a-c 112 . q ist dic Aktiyierungs- 
energie, d. h. die Energie, die im Mittel den reagierenden Molekiilen zugefiihrt werden
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muB, um sie in den reaktionsfiihigen Zustand zu bringcn. a nennt Vf. Aktionskonstante; 
sie gibt die Haufigkeit der erfolgreiehen Nahewrkgg. der Molekule an. Dio Brauchbar- 
keit dieser vereinfachten Gleichung ist von Tr a u t z  fiir Gase u. verd. Lsgg. bewiesen 
worden. Hier soli sie fiir das Problem der ster. Hinderung nutzbar gemaclit werden. 
Vf. erortert sodann die von Va v o n  (C. 1928. I. 1181) gemessenen Veresterungs- 
gescliwindigkeiten der cis- u. trans-Form eines substituierten Cyclohexanols u. anderer 
eyel. Alkohole bei verschiedenen Tempp., u. kommt zu dem Ergebnis, daB die ster. 
„Hinderung" in den von Vavon untersuchten Fallen nicht einheitlich zu deuten ist. 
Auch die von O l s s o n  (C. 1928. I I . 1058 ausgefiihrten Messungen iiber die Verseifungs- 
geschwindigkeit von primiiren, sekundaren u. tertiaren Alkoholen ergeben kein ganz 
einheitliches Bild. Aber bei aller Luckenhaftigkeit des Materials laBt sich doch er- 
kennen, daB haufig genug neben der Aktivierungsenergie auch die Aktionskonstante 
fiir Geschwindigkeitsunterschiede maBgebend ist. Nachdcm Vf. noch eine Ubersieht 
iiber die ron O l iv ie r  untersuchten substituierten Benzylchlorido, dereń Verseifungs- 
geschwindigkeiten er bei 2 Tempp. miBt, gibt, erortert er noch kurz dio Beziehungen 
zwischen Gleichgewichtskonstanten u. Konst. Die Starkę einer Saure z. B. ist gegeben 
durch das Verhaltnis der Haufigkeit des Dissoziationsyorganges kd zur Haufigkeit 
des Assoziationsvorganges ka; es laBt sich im allgemeinen feststellen, daB durch konsti- 
tutive Einfliisse kd merklich, ka aber nur wenig geandert wird. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 
61. 1517.) A m m e r l a h n .

James B. Conant und George M. Bramami, Saure und lasische Katalyse der 
Acetylierungsreaklionen. Vff. maBen die Geschwindigkeit der Acetylierung des (i-Napli- 
tliols dureh Essigsiiureanhydrid in Eg.-Lsgg. bestimmter H-Ionenaktiyitiit. Der Stand 
der Rk. wurde naeh Verdiinnen mit W., Abfiltrieren des Gemisches von /S-Naphthol 
u. P-Napltiholaceiat, Waschen mit W. u. Verscifcn des Riickstandes mit NaOH bekannten 
Gehaltes fcstgestellt. Es ergab sich, daB die Geschwindigkeit von der Aciditat oder 

Basicitiit des Mediums abhiingt. Die maximale Geschwindigkeit ist bei Ph(U Ao) =  

—4,5, das Minimum bei ca. ph'11 Ac) =  +2,0; in diesem Bereich ist die Geschwindig
keit nahezu proportional der H-Ionenaktivitat. Zwischen +2,0 u. +5,0 steigt die 
Geschwindigkeit wieder an, woraus hervorgeht, daB der Vorgang sowohl saurer u. 
bas. Katalyse unterworfen ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2305— 11. Cambridge 
[Mass.], Univ.) K in d s c h e r .

Munio Kotake und Yasuji Fujita, Hersiellung organiście,r Ester. Durch Er- 
hitzen von organ. Saure, einem kleinen OberschuB Alkohol, einer dem iiberschussigen 
Alkohol fast aquivalenten H ,S04-Menge u. wasserfreiem A l^S O ^  auf 100° wurden 
organ. Ester in guter Ausbeute erhalten. Die Methode lieferte gute Ergebnisse bei 
der Hcrst. von Estern der Stearinsaure, Bernsteinsaure, Benzoesaure, Malonsaure, 
Maleinsaure, Zimtsaure, Brenzsehleimsaure u. von Amylacetat u. a. Oxalsauroester 
wurde nach geringer Abanderung der Methode in 77°/oig- Ausbeute erhalten. (Buli. 
Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 65.) KRUGER.

George Mac Donald Bennett und William George Philip, Der Einflu/i der 
Struktur auf die Loslichkeit ton Athem. I. Aliphatische Ather. Die gegenseitige Lóslich- 
keit von Diathylather u. W. ist genau untersucht, Daten fiir andere Ather sind bis jetzt 
nicht bekannt. Vff. ermitteln daher die Loslichkeit verschiedener aliphat. Ather in ]V. 
ii. umgekehrt. Die Bestst. wurden nach der Yolumetr. Methode von H i l l  (C. 1923.
I I I .  708) ausgefiihrt, die fiir die yorliegende Arbeit zu Bestst. an kleinen Substanz- 
mengen (4— 5 ccm statt ca. 400 ccm) modifiziert ■wurde. Die MeBfehler betrugen 
<0,01 ccm. Die synthet. Methode ergab niedrigere Werte; die Yergleichbarkeit der 
Werte wird aber dadurch nicht bceinfluBt. — Die Loslichkeiten von W. in den Athern 
sind gering u. veriindern sich wenig mit der Temp.; die der Ather in W. liegen bei den 
versehiedenen Isomeren sehr weit auseinander u. nchmen mit steigender Temp. ab. 
Bei den Isomeren bleibt die Reihenfolge der Loslichkeiten bei den untersuchten Tempp. 
immer dieselbe; sie ist fiir Verbb. C5H]sO: CH3- O • CH2 • CH2• CH2 • CH3 (bei 10° 1,51), 
CH30-CH„-CH(CH3), (1,79), CH30'CH(CH3)-C2H6 (2,33), C,HS • O • CH2 • CPI2 ■ CH3 
(2,74), C2H50-CH(ĆH3)„ (3,99), CH30-C(CH3)s (7,30), fur Verbb. C4H ,0O: CH30-CH2- 
CH2-CH3 (3,8), (C2H5)20 (9,0), CH30-CH(CH3)2 (9,7). Die Wasserloslichkeit nimmt 
mit steigender Verzweigung der Alkylgruppen zu. —  Die Eigg. der reinen Ather kenn- 
zcichnen sie ais „normale“ Fil., ilire Loslichlieit in W. zeigt aber „abnormes“ Verh. 
an; die Ather sind polar nach der Definition von L e w is  (Journ. Amer. ehem. Soc. 35 

[1913]. 1448). Dieses nur in Ggw. von W. auftretende abnorme Verh. deutet auf die
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Anwesenheit einer neuen polarcn Molekiilart; die relativen Loslichkeiten konnen ais 
ungefahre Andeutung des Umfanges gelten, in welchem die Bldg. des Ather-W.-Kom- 
plexes stattfindet. Bei gleichem Mol.-Gew. wird diese Rk. dureh. yerschiedene Faktoren 
beeinflufit. a) Ster. Hinderung dureh Anhiiufung von Gruppen neben dem O-Atom 
miiBte entgegen den Befunden die Loslichkeit yerzweigter Isomeren gegeniiber den 
unyerzweigten erniedrigen. Vielleieht ist diese Wrlcg. yorhanden, aber schwacher ais 
die ihr entgegenwirkenden. b) Die elektronenabgebenden Eigg. des O werden dureh 
CH3 u. vor allem dureh sek. Radikale stark erhóht, andererseits bewirkt Verlangcrung 
der mit O yerbundencn C-Ketten yerringerte Wasserlósliehkeit. Diese beiden liaupt- 
saehlich wirksamen Konst.-Einfliisse lassen sieh aber nicht sicher gegeneinander ab- 
grenzen.

Darst. der Ather meist nach C h a n c e l  (L ie b ig s  Ann. 151 [1861], 305) aus Alko- 
holen u. Alkylhalogeniden mit KOH; hierbei sind nur n. Alkylhalogenide anwend- 
bar, z. B. war Methylisopropyldiher [Kp. 32° (korr.), D.°,j 0,7383, D. 154 0,7237] nur aus 
(CH3)2CH-OH u . CH3J, nicht aus CIi3 • OH u. (CH3)2CHJ darstellbar. Entfernung 
der letzten auch nach mchrfachem Fraktionieren u. 6-std. Kochen mit K  noeh vor- 
handenen Spuren Halogenid dureh 5-std. Kochen mit Diathylamin, Waschen mit W., 
verd. Saure u. W. u. Dest. —  Methylbutyldther. Kp. 70° (korr.), D .°4 0,7635, D .204 0,7441.
— Methylisobutyldther. Kp. 58° (korr.), D .0,, 0,7523, D .204 0,7311. — Metliyl-sek.-
butyldther, C5H ,20 . Kp. 59° (korr.), D .°4 0,7621, D .204 0,74 1 5. —  Methyl-tert.-butylather. 
Darst. nach H e n r y  (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 23 [1904]. 329). Kp. 54° (korr.),
D .2»4 0,7578. — Athylpropyldłher. Kp. 64° (korr.), D .°4 0,7541, D .204 0,7330. — Atliyl- 
isopropyldihcr. Kp. 53° (korr.), D .°4 0,7440, D .204 0,7211. — Methylpropylather. Kp. 37° 
(korr.), D .°4 0.7494, D .13.°4 0,7356. — Dipropyldther. Kp. 91° (korr.), D .204 0,7360. — 
Propylisopropylather. Kp. 83°, D .°4 0,7597, D .12,54 0,7474. — Dibutylather. Kp. 140° 
(korr.), D .»4 0,7841. — Diallyldther. Kp. 94° (korr.), D.°„ 0,8449, D .204 0,82 60. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 1930—37.) Os t e r t a g .

George Macdonald Bennett und William George Philip, Der Einflup der 
Struktur auf die Loslichkeiten von Athem. II. Einige cyclische Ather. (I. vgl. yorst. Ref.) 
Die Unters. wird auf cycl. Ather der Formel C5H10O (Penlameihylenoxyd, a- u. f}-Methyl- 
tetrameihylenoxyd u. /?,/?'-Dimethyltrimethylenoxyd) ausgedehnt. a ,a '-Dimethyltri- 
viethylenoxyd (Kp.;50 71°, D .°4 0,8490, D .204 0,82 7 9) u. a.-Methyl-a.'-athyldthylenoxyd 
(Kp..55 80,5°, D .°4 0,8425, D .204 0,8220) waren fur die Unters. unbrauchbar, sie lósten 
sieh in W. unter starker Wiirmeentw. u. Hydrolyse zum entsprechenden Glykol. Die 
Losliclilieit der Ather in W. steigt mit fallender Temp., dic Reihenfolge ist auch hier 
bei allen Tempp. dieselbe: Athylpropylather (2,74 bei 10°), Pentamethylenoxyd (10,70), 
/?-Methyltctramethylenoxyd (11,25), a-Methyltetramethylenoxyd (18,20), /J,/S'-Di- 
methyltrimethylenoxyd (19,31). Auch hier bewirkt Ersatz des prim. Radikals dureh 
ein sek. starkę Loslichkeitserholiung; die Spaltung der tert. Ather dureh W. (s. o.) 
beweist die auGerordentliche Erhohung der Rk.-Fahigkeit des O dureh tert. Radikale. 
Auffallend ist ferner die starkę Erhohung der Loslichkeit dureh den RingschluB. Diese 
Verhaltnisse entsprechen der hoheren Rk.-Fahigkeit cycl. Alkohole u. Ketone gegeniiber 
acycl. u. der starkeren Basizitat yon Piperidin gegeniiber Diathylamin. Die Loslich- 
keitserhohung dureh RingschluB ist eine Wrkg. des Sauerstoffs; Hexan u. Cyclohexan 
lósen in W. bei 17° zu <0,005%. Es wird auBerdem darauf hingewiesen, daB die groBe 
Mehrheit der bestandigen Oxoniumyerbb. den O in ringfórmiger Bindung enthalten.
— Aus der Loslichkeit von Naphthalin (F. 80,05—80,07°) in den cycl. Athern u. in 
Athylpropylather, Athylisopropylather u. Dibutylather (s. Original) wird die n. Natur 
dieser Fil. abgeleitet.

Pe7itametliylenoxyd. Kp. 87° (korr.), D .2°4 0,8814. — a-Melhyltetramethylenoxyd. 
Kp. 80°, D .°4 0,8732, D .204 0,8540. — y-Acetylpropylalkóhol. Darst. nach P o s a n n e r  
u. V. E h r e n t h a l  (Monatsh. Chem. 24 [1903]. 352) gab schlechte Ausbeuten. Zu 
einer Lsg. yon 65 g Acetessigester u. 12 g Na in 130 g A. setzt man 45 g Athylenchlor- 
hydrin u. koelit 5 Stdn., filtriert, dampft ein u. kocht den Ruckstand 5 Stdn. mit 
120 ccm 10%ig. HC1, neutralisiert, engt ein bis zur Salzaussclieidung, fiigt uber- 
schiissiges Aceton zu, filtriert, dampft ein u. fraktioniert. — fl-Mcthylletramethylen- 
oxyd. Kp.73S S3°, D .°4 0,8850, D.20, 0,86 42. — (!,[}'-Dimethyltrimethylenglykolbroin- 
Tiydrin. Man erhitzt 1 Mol. des Glykols mit der Lsg., die man beim Einleiten von S02 
in ein Gemisch yon 100 g Br u. 110 g Eis bis zur Gelbfiirbung erlialt. Kp .05 100°. Aus- 
beute 41%. Liefert mit trockenem KOH bei 130— 180° f),[S'-Dimethyllrimethylenoxyd, 
C£H 10O, bewegliehe FI. yon campherartigem Gerucli. Kp .742 78°, D .°4 0,8550, D .204 0,8348.
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— a,a' -DimethyltrimelhylenglykolcMorhydrin. Aus CH3MgJ u. /?-Chlorpropionsaure- 
athylester. Ausboute 53%. — Bei den Loslichkeitsbestst. traten manchmal Schwierig- 
keiten auf, weil peroxydhaltige Ather Hg zu HgO oxydieren. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 1937—42. Sheffield, Univ.) O s t e r t a g .

V. Grignard und J. Doeuvre, Ober Citronellol und Rhodinol. I I .  (I. vgl. 
C. 1928. I I .  1316.) Aus einem Geraniumol wurde eine Hauptfraktion von Kp.ls 116 
bis 122°, sogen. Geraniol-Rhodinol-Gemisch, isoliert, welches nach dem Formylierungs- 
yerf. (P f a u , C. 1921. IV. 980) ca. 50% stabilen Alkohol, „Rhodinol", enthielt. — Zu- 
naclist wurde reines Geraniol ozonisiert. Es lieferte 51% (H-CHO + H-C02H ) u. 
92% Aceton. Dieses anormalc Ergebnis ist so zu erklaren: Der u. a. gebildcte Glykol- 
aldehyd wird wahrscheinlich ais Peroxyd, 0-0-CH-CH2-0H, zu H-C02H u. H-CHO

hydrolysiert; auBerdem kann das Geraniol eine isomere Form mit einer CH2-Gruppe 
in Stellung 6 enthalten,, welche H-CHO liefert. Die Ozonisierung eines Geraniol- 
Rhodinol-Gemisches kann demnach nur Auskunft iiber den Geh. an /?-Form geben. 
Oben genannte Fraktion lieferte 32% (H-CHO + HC02H) u. 80% Aceton. — Nun 
wurde Rhodinol aus dem Gemisch nach den beiden bekannten Verff. dargestellt, bei 
welchen das Geraniol zerstort wird: 1. Nach B a RBIF.R u . B o u v e a u l t  mit C„Hfc• COC1 
bei 150°, Verseifung des Rhodinylbenzoats. Erhalten oin l-Rhodinol von Kp.ls 118 bis 
119,5°, D .154 0,860, nu15 =  1,4574, [a]c17 =  —1° 52', Bromzahl 103. Allophanat, aus 
Lg.-Spur A., F. 105—106° (korr.), keine F.-Depression mit d-Citronellolallophanat. 
Ozonisierung ergab 45— 46% <*- u. 52—53% p-Form. — 2. Nach T ie m a n n  u . Sc h m id t  
mit Phthalsaureanhydrid bei 150° iiber das saure Phthalat. Erhalten ein Prod. von 
Kp .17 117—118,5°, D.15a 0,864, np15,5 =  1,4601, Bromzahl 102. Ozonisierung ergab 25% 
a- u. 71% fi-Form. -— Beide Rhodinole, dereń Konstanten mit denen der Citronellole 
iibereinstimmen, unterscheiden sich also nur durch das Verhaltnis von a- zu /?-Form; 
im zweiten Prod. ist dasselbe annahernd wic im Citronellol selbst. Der Gedanke liegt 
daher nahe, daB das Ausgangsprod. nichts andercs ais Citronellol ist, welches bei der Be- 
handlung zur Zerstorung des Geraniols teilweise isomerisiert wird, u. zwar mit C6H5- 
COC1, wobei HCl frei wird, in hóherem Grade. Um dies zu beweisen, wurde d-Citronellol 
aus Java-Citronellól isoliert: Kp.2o 119—121°, D.17, 0,856, no17 =  1,4617, [<x]d16 =  
+ 2° 14', Bromzahl 109 (etwas Geraniol yorhanden). Ozonisierung ergab 24% a- u. 
80% /?-Form. Dieses Citronellol lieferte, mit C6H6-C0C1 wie oben behandelt, ein Prod. 
yon Kp .18 118— 119°, D .154 0,860, nD16 =  1,4572, [cc]D15 =  2° 18', Bromzahl 96. Allo- 
phanat, F. 104,5—105,5°. Ozonisierung ergab 39% a- u. 59% /?-Form. Dasselbe 
Citronellol, 2 Stdn. mit HCl-Gas unter Erhitzen bis auf 150° behandelt, lieferte ein 
Prod. mit gleichen Konstanten, bestehend aus 42% a- u. 54% /S-Form. HCl bewirkt 
also dieselbe Isomerisierung, nur schneller, u. es scheint sich ein Gleichgewicht zwischen 
u u. j5 zu bilden. — Aus der Unters. folgt: Rhodinol ist kein chem. Indmduum. Die 
naturlichen ather. Ole enthalten Citronellol, welches ein Gemisch der cc- u. /?-Form ist. 
Letztere iiberwiegt (ca. 80%) u. wird passend ais „Citronellform“ bezeichnet. Erstere 
kónnte man ,,Rhodinform“ nennen. Die bisher angenommenen Formeln sind um- 
zukehren. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 330—34.) L in d e n b a u m .

V. Cerchez, Ober die Verwendung von MagnesiumalkoTiolaien bei der Darsldlung 
von Aihern. Die Darst. yon Aihem aus Na-Alkoholaten u. Alkylhalogeniden oder 
Alkylsulfaten begegnet bei Alkoholen mit langerer C-Kette (z. B. Amylalkohol) er- 
heblichen Schwierigkeiten, da die betreffenden Alkoholate schwer u. nur bei groBem 
AlkoholiiberschuB erhaltlich u. die Ausbeuten miiBig sind. Viel bessere Resultate 
liefern die Mg-Alkoholate, welchc mittels Mg-Amalgam dargestellt werden. Man erhitzt
1 g-Atom Mg mit der 15-fachen Menge Hg in einem Kolben iiber der Flamme, bis sich 
das Amalgam an der Kolbcnwand ausgebreitet hat, gibt nach Erkalten 3 Moll. Alkohol 
zu, erhitzt mit langem Steigrohr auf dem W.-Bad bis zur beendeten H-Entw. (einige 
Stdn.), ersetzt das Steigrohr durch Kuhler u. Tropftrichter, erhitzt in sd. NaCl-Lsg. 
u. laBt zur Darst. von Methylathern 2 Moll. (CH3)2S04 in die yoluminose M. des Alko- 
holats tropfen. Nach 1—2 Stdn. laBt man erkalten, gibt mit etwas H 2S04 angesauertes 
W. zu u. dest. mit Dampf. Zuerst geht fast nur der Ather, darauf ein Gemisch von W., 
Ather u. Alkohol iiber. Beide Portionen werden fur sich dest., schlieBlich iiber Na. 
Ausbeuten 70— 80%. In allen Fallen tritt nur e i n CH3 des (CH3);S04 in Rk. Ebenso 
kann man mittels (C2H5)2S04 Athylather darstellen, aber hier muB man im Olbad auf 
120— 130° erhitzen, wobci gewisse Alkohole schon teilweise zu Olefinen dehydratisiert 
werden. — Dargestellt wurden: Hethyl-n-butylather, Kp. 70°. — Mełhylisoamyldther,



1548 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1928. II.

Kp. 90— 91°. — Methylcyclohexylather, Kp. 133—135°. Das nicht fliiclitige Cyclo- 
hexanol bleibt zuriick. — Metliyl-sek.-octyldther, C|,H20O. Bldg. des Mg-Alkoholats 
langsam u. des Athers crst bei 120—130°, daher Bidg. von etwas Octen (Kp. 125°), 
dessen letzte Spuren durcb Sehiitteln mit l% ig . KMnO., entfernt werden. Ausbeute 
hócbstens 15%. Kp. 158°. Das Octen entsteht erst nach Zugabe des (CH3)2S04, wclchcs 
dehydratisierend wirkt. — Athyl-n-propyliither, Kp. 63,6°. — Alhyl-n-butylather, 
Kp. 91°. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 762—67. Lyon, Fac. des Sc.) L in d e n b a u m .

Bourguel und Rambaud, Bestimmung der raumliclien Konfiguration eines Paares 
von isomeren cis-lrans-Athylenverbindungen. Es handelt sich um die Tetramethyl- 
butendiole, (CH3)2C(OH)-CH: CH-C(OH)(CH3)2, welche S a lk in d  (C. 1923. I. 646) 
zuerst durch Halbred. des betreffenden Acetylenglykols mit kolloidalem Pd dar- 
gestellt hat. Nach S a lk in d  soli das a-Isomere (F. 76— 77°) das cis-Glykol, das /3-Iso- 
mere (F. 69— 70°) das trans-Glykol sein, weił ersteres leichter in das innere Oxyd 
iibergeht. Nun fanden aber B o u r g u e l  u. Y v o n  (C. 1925. I I . 719. 1926. I. 2338), 
daB bei der Halbhydrierung von Acetylenverbb. mit kolloidalem Pd niemals trans- 
Verbb. entstehen. Tetramethylbutindiol wiirde die einzige Ausnahme bilden, denn 
es lieferte obiges /9-Isomere. Eine erneute Unters. hat folgendcs ergeben: fi ist das cis- 
Glykol u. a. eine feste Lsg. aus ca. 83% cis-Glykol u. 17% eehtem trans-Glykol (F. 101°), 
welches jetzt mit y bezeichnet wird. Beim Studium der inneren Dehydratisierung 
unter der Wrkg. von H ' wurde namlich folgendes gefunden: fi dehydratisiert sich 
vollstandig nach der Formel K  =  l/i-log (1 — x/a), worin t =  Zeit in Min., K =
0,0108 bei 50° in 0,1-n. HC1. a dehydratisiert sich nur zu 83% nach der Formel IV  =  
1/Mog (1 —  x-/0,83 a), worin K ' =  0,095 bei 50“ in 0,1-n. HC1. Bisher war a nur durch 
Krystallisation aus PAe. gewonnen worden. Nimmt man es aber in W. auf, so ver- 
schwindet es vollig, u. man erhalt viel fi u. wenig einer neuen Verb. von F. 101°. Letztere 
entsteht auch durch Red. des Acetylenglykols mit Na u. A. u. ist das y-Glykol. a liiCt 
sich aus passenden Mengen /? u. y in PAe. kunstlieh reproduzieren. y ist das trans- 
Isomere, denn es dehydratisiert sich unter der Wrkg. von H ’ nicht zum inneren Oxyd, 
sondern langsam zu den Yerbb. (GH3)2C(OH)-CH ■. CH-C(CHZ) ■. CH2 u. OH2: C(CH3)- 
CH: GH ■ C{GHz) : CII.,. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 383—84.) L in d e n b a u m .

Osc. de Groote, Beitrag zum Studium der Geschwindigkeit der Zerseizung der 
Tribromessigsaure durch Wasser. Tribromessigsdure (Krystalle aus PAe., F. 131°) wird 
durch W . in Bromoform u. CO, zers. Anzeichcn fiir die von ElCHHOFF (LlEBIGs Ann. 
342 [1905]. 122) angegebene Bldg. geringer Mengen HBr konnte Vf. bei seinen Verss. 
nicht finden. Die Kinetik des Zerfalls in C02 u. CHBr3 wurde durch Best. des ent- 
wickelten C02 u. durch Verfolgung der Anderungcn in Normalitiit u. Lcitvermi3gen 
verschieden konz. wss. Lsg. bei 25° untersucht. AuBerdem wrden Verss. mit Zusatz 
von CH3'C02Na ausgefiihrt. Aus den Vers.-Daten wird geschlossen, daB die Rk. aus- 
schlieBlieh in einer Zers. des Ions CBr3 • CO,' besteht. (BuU. Soc. chim. Belg. 37. 225 
bis 239. Gent, Univ.) O s te r t a g .

Thomas Percy Hilditeh und Colin Henry Lea, Eine quaniiiative Studie uber die 
Oxydation von Melhyloleal und -elaidat durch Wasserstoffsuperoxyd in Gegenuart von 
Essigsdure. B o e se k e n  (C. 1928. I. 182) hat festgestellt, daB Perbenzoesaure u. Per- 
essigsaure auf Athlengruppen in der Wcise einwirken, daB erstere Saure die anfangliche 
Bldg. eines Oxidoderiv. — CH— CH—  verursacht, wahrend Peressigsaure sich mit

'-O-'
der Athylengruppe folgendermaBen yereinigt:

—C H : CH— +CH3C020H  — >• —CH(OH)—CH(OCOCH3)—
Bei der H20 2-Eg.-0xydation von Olsdure- und Elaidinsauremethylester fanden 

die Vff., daB weder bei gewóhnlieher Temp. noch bei 95° Oxidoverbb. auftreten, daB 
hingegen 3 Oxydationstypen entstehen, dereń Menge mit der Oxydationstemp. wechselt. 
Es bildete sich Dioxystearinsdureesler in nennenswerten Mengen, besonders bei niederen 
Tempp., acetylierte Dioxystearinsaureester bis zu ca. 50% des Totalprod. bei Raum- 
temp., aber in viel gróBercr Menge, wenn die Temp. anwachst. Drittcns bildet sich ein 
óliges Prod. in groBeren Mengen bei niederen Tempp. mit den Eigg. eines ungesatt. 
fetten Ols oder Esters, der der atmosphar. Oxydation untenvorfen war. Es macht 
momentan Jod aus angesauerter KJ-Lsg. frei, u. beim Erhitzen auf 100° unter vermin- 
dertem Druck schaumt es heftig u. entwickelt kleine Mengen beiBender Dampfe mit 
saurer Rk. u. dem Gerucli von Fettsauren mittleren Mol.-Gew. Nach der Hitze- 
behandlung im Vakuum, welche die Wrkg. auf Jodlsg. zerstórt, steigt seine Jodabsorption 
an, so daB eine gewisse Menge der Athylenverb. zuriickgebildet wird. Es scheint somit
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mol. Sauerstoff sehr lose mit dem ungesiittigten System verbunden zu sein. Nach der 
Hydrolyse des urspriinglichen Prod., darauffolgender Entfernung der Dioxystearin- 
saure u. achlieBlieher Erhitzung auf 100° unter vermindertem Druck zeigte die ólige 
Substanz keine Rk. gegen saure KJ-Lsg. u. hat eine Verseifungszahl 220—245. Die 
Analyse gab Zahlen, die auf Addition von 2 Sauerstoffatomen auf eine Athylenbindung 
stimmen —CH— CH— . Die Oxydation des Methyloleats mittels 11,0, in Eg. fiihrt 

'-O ,- '
durch 2 verscliiedene Prozesse zur ausschlieBlichen Bldg. von Deriw. derselben Dioxy- 
stearinsaure, F. 95°, wahrend Methylelaidat ausschlieBlieh die isomere Siiurc, F. 132°, 
ergibt. Da BÓESEKEN u . BELINFANTE (C. 1927. I. 1148) mit Perbenzoesaurc ahnliche 
Endprodd. aus 01- u. Elaidinsiiureestern erhalten liaben, so ist es klar, daB Oleate die 
Dioxysaure vom F. 95° u. Elaidatc die isomere Saure, F. 132°, geben, ob nun die 
Oxydation uber die Oxidoverb. fiihrt, oder nieht. Diese Tatsachen sind schwer mit 
der Ansicht dieser Autoren in Einklang zu bringen, daB Umlagerung wahrend der 
Hydratation der Oxidoverb. in saurem Medium stattfindet. Sie scheinen eher fiir die 
Ansicht der Vff. zu sprechen, daB die Saure vom F. 95°, z. B. ohno intramol. Um
lagerung durch Oxydation der Olsaure entsteht, so daB die Bldg. der isomeren Siiuro 
vom F. 132° durch alkal. Oxydation der Olsaure mit KMnO.j mit einer Umlagerung 
yerbunden sein muB. BoESEKEN u. BELINFANTE liaben darauf aufmerksam ge- 
macht, daB Oxydation mit KMn04 normalerweise keine Anderung der Konfiguration 
bedingt; sie iibersehen aber, daB zur Erzielung guter Ausbeuten an Dioxystearinsaure 
durch Oxydation von Na-Oleat mit wss. KMn04 ein deutlieher TJberschuB an Alkali 
notwendig ist. Die Vff. konnten bei Verss. mit versehiedenen Sauren der Olsaurereihe 
fcststellen, daB bei Yerwendung eines verhaltnismaBig kleinen tlberschusses an Alkali 
unbestimmte, manchmal nur halbfeste Prodd. erhalten werden. Deutlich alkal. Ver- 
haltnisse sind fur die quantitativo Bldg. der Dioxystearinsaure (F. 132) aus Olsaure 
oder der entsprechenden Saure (F. 95°) aus Elaidinsiiure wesentlich. Andererseits 
sind die entgegengesetzten Isomeren (F. 95 aus Olsaure u. F. 132° aus Elaidinsaure), 
auBer durch 3 altere Methoden, durch Oxydation uber die Oxidoester (Perbenzoe
saure), durch direkte Bldg. der Dioxystearinsaurcester u. durch die Bldg. von mono- 
acetylierten Dioxystearinsaureestern erhalten worden. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 1576—83. Liverpool, Univ.) K in d s c h e r .

Thomas Weston Johns Taylor, Die Einwirkung wn salpetriger Saure auf 
Aminoverbindungen. I I . Aliphatische Aminosauren. (I. Mitt. vgl. C. 1928. II . 137.) 
Die Einw. von salpetriger Saure auf Glycin, a.-Alanin u. fi-Alanin in verd. wss. Lsg. 
bei 25° verlauft annahernd ais Rk. dritter Ordnung. Neutralsalze (KOI, CaCl2) oder 
HoSO.j wirken verzogernd. Die hauptsaehlichen Rk.-Komponentcn sind undissoziierte 
HNO, u. die Aminosaure in Form des Zwitterions H3N-R-CO■ 0~. — Ermittlung des 
Rk.-Verlaufs durch Best. der unveriinderten Aminosaure nach folgender Modifikation 
des Verf. von SoRENSEN (Biochem. Ztschr. 7 [1908], 45): die Lsg. wird in uberschiissige 
Barytlauge gegossen, Phenolphthalcin zugefiigt u. verd. H ,S04 zugesetzt, bis die Rosa- 
filrbung eben verschwindet, dann fiigt man mit Barytlauge gegen Phenolphthalein 
ncutralisierte, 20%ig. Formaldehydlsg. im ObersehuB zu u. titriert die Aminosaure 
mit 0,05-n. Ba(OH)2. Das Verf. ist bei Glycin bei Konzz. <0,01-n. auf 1% genau, 
bei den anderen Aminosauren ist es weniger zuverlassig, doch ist keine bessere Methode 
bekannt. — u-Alanin, F. 295° (korr.) (aus verd. A.). ji-Alanin, F. 206° (korr.). (Journ. 
chem. Soe., London 1928. 1897— 1906. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Lab.) O s te r t a g .

Karl Freudenberg, Das System der einfachen Zucker und der a-substituierUn 
Fettsauren. Vf. erlautert das zurzeit iibliche System der Zucker u. deren Zusammenhange 
mit dem Glycerinaldehyd, der ais einfachste Monose mit einem asymm. Kohlenstoff- 
atom die Grundlage der Ableitungen bildet. Desgleichen werden die analog aufgebauten 
Systeme der a-substituierten Fettsauren behandelt, die auf die d-Weinsaure ais Aus- 
gangspunkt bezogen werden. (Naturwiss. 16. 581—87.) Ta u b e .

Burckhardt Helferich und Hellmut Bredereck, Zuckersyntliesen. V III. (VII. 
vgl. 0. 1927. II . 806.) Synthese der Vicianose. Durch Kondensation von 1,2,3,4-f}- 
Tetracetyl-d-glueose mit Acetobromarabinose ^-urde das fi-Aceiat einer P-Arabinosido- 
glucose erhalten, das bei der Verseifung nach ZEMPLE3S die a-Form der G-fi-l-Arabinosido- 
d-glucose lieferte. Das Disaccharid erwies sich nach F. u. Drehung ais ident. mit der 
von BERTRAND entdeckten Vicianose. — IIeptacetyl-6-f)-l-arabinosido-d-glucose, 
C^HajO,,, aus den obengenannten Komponenten in Chlf. mit Ag20 14 Stdn. bei Zimmer- 
temp. Aus absol. A. Nadclehen vom F. 158—160°, [a]Du =  +6,5° (Chlf.), 11. in Aceton,
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Chlf., schwerer in  A., A., CH3OH . — 6-fi-l-Arabinosido-d-glucose — Vicianose, Cn H 20O10, 
aus Eg. Nadelchen vom  F . 210° (Aufschaumen), [ajn11 =  + 56 ,6 °-- >- +40,5° (W .).

Synthese der Melibiose. Die von P ic t e t  u. V o g e l  ausgefuhrte Synthese dieses 
Disaccharids laBt keinen SchluB zu auf die Verkmipfungsstelle der beiden Hexosen 
u. auf die Konfiguration des C-Atoms 1 der Galaktose. — Wahrend bei der Umsctzung 
von a-Acetobrom-d-galaktose mit Na-Phenolat das Tetracetat des (i-Phenolgalaktosids 
entstelit, erhalt man beim Zusammenschmelzen der Acetobromgalaktose mit Pheno 1 
in Ggw. von Chinolin neben dieser /3-Verb. in erheblieher Menge auch. das entspreckende 
a-Isomere. Ganz analog fiihrt die Kondensation yon Acetobromgalaktose u. 1,2,3,4-/?- 
Tetracetyl-d-glucose mittels Chinolin zum Octacetat der 6-ct.-d-Galaktosido-d-glv.cose (I), 
das von der fruher mittels Ag20 bereiteten Octacetyl-6-/3-d-galaktosido-d-glucose ver- 
schieden ist. I  konnte bisher nicht absol. rein erhalten werden, jedoch ist es nicht 
zweifelhaft, daB diese Verb. das Octacetat der Melibiose darstellt. Damit wird die von 
H a w o r t h  diskutiertc Auffassung bewiesen, daB die Melibiose 6-a-d-Galaktosido- 
glucose ist. —  Tetracelyl-a-pkenol-d-galakiosid, C20H2.,O,0, aus absol. A., F. 131— 132°, 
[a]D20 =  +173,3° (Bzl.), =  +175,5“ (Chlf.); 11. "in Chlf., Bzl., Essigester, Aceton. — 
fj-Octacelyl-6-a-d-gaiaklosido-(S-d-glucose =  Octacetylmelibiose, C2SH38O10, aus 1,2,3,4- 
Tetracetyl-jS-d-glucose u. Acetobromgalaktose in Ggw. yon Chinolin 1 Stde. bei 100°. 
Aus absol. A. Krystalle vom F. 172— 173°, [«]d20 =  +97,2° (Chlf.).

Synthese des Acetats einer Cellobiosidogentiobiose. (Mitbearbeitet von W . Scliafer 
u. K. Bauerleiu.) MitRiicksickt auf das Interesse, das eine derartige Substanz fur 
das Studium der Polysaccharide bietet, haben Yff. die in der tlberschrift genannte 
Verb. durch Kupplung der fruher beschriebenen Acetobrom-6-/S-cellobiosido-d-glucose 
mit l,2,3,4-/3-Tetracetyl-d-glucose dargestellt. Dabei konnte auch durch einfachen 
Austausch von Br gegen OH eine Heptacetylcellobiosidotriacetylglucose entstehen. 
Um zwischen beiden Verbb. mit Sicherlieit entseheiden zu konnen, wurde die letzte 
Substanz besonders dargestellt. Sie crwies sieh yersehieden von dem Acetat des Tetra- 
saccharids. Die mit letzterem ausgefiihrten Mol.-Gew.-Bestst. in Campher ergaben 
n. Werto. Das aus seinem Acetat nach Z e m p l ŚN bereitete Tetrasaccliarid konnte nicht 
isoliert werden. Es ist in W. 11. u. gibt cin in W. 1. Osazon. — 6-ji-Heptacetylcello- 
biosidoacetobromglucose. Ihre Dąrst. wird etwas modifiziert. Ihr F. liegt nicht, wie 
fruher angegeben wurde, bei 231°, sondem bei 209°. [<x]d18 =  +63,8° (Chlf.). 
6'-p-Cellobiosido-fi-gentiobiosidotetradekacetat, C52H 75035, aus CH3OH lange, feine, seiden- 
glanzende Nadeln vom F. 239—240°, [«]d1? =  — 18,3° (Chlf.). — Hepiacelyl-6-fl- 
cellobiosido-2,3,4-p-triacetyIglucose, C38H5202|., aus Heptacetylcellobiosidoacetobrom- 
glucose mit Ag,O in wasserhaltigem Aceton. Aus Chlf. mit PAe. feine Nadeln vom
F. 233°, [«]D15 =  —5,5° (Chlf.).

Eine neue Tetracetyl-d-fructose. (Mitbearbeitet von Irmgard Modrow.) Durch 
Umsetzung von Fructose mit Tritylchlorid in Pyridin entsteht die 1-Tritylfruclose, 
die noch Mutarotation zeigt. Sie liefert bei der Acetylierung ein krystallisiertes Tetr- 
acetat in 30%ig. Ausbeute, aus dem sieh mit HBr-Eg. der Tritylrest in ublicher Weise 
abspalten laBt. Die so entstehende Tetracetylfruclose ist yerschieden yon den beiden 
in der Literatur besehriebenen Isomeren. Bei weiterer Acetylierung liefert sie die 
bekannte cc-Pentacetylfructose, was dafiir spricht, daB sieh das Tetracetat gleichfalls 
von der Fructopyranose ableitet. Die neue Tetracetylfructose ist auBerordentlieh 
empfindlich. Schon die Einw. von Toluolsulfochlorid in Pyridin fiihrt zu starker Zers. 
Bei der Kupplung mit Acetobromglucose entsteht das Octacetat eines Disaccharids, 
das yielleicht ident. ist mit dem von PlCTET erwiihnten Prod. gleicher Zus. Das aus 
dem Octacetat bei der Verseifung entstehende Disaccharid konnte nur im amorphen 
Zustand isoliert werden u. liefert bei der Osazonrk. geringe Mengen Glucosazon. Diese 
leichte Spaltung des Disaccharids liiBt sieh yielleicht durch die unmittelbare Nachbar- 
schaft der reduzierenden Gruppe zur Verknupfungsstelle der beiden Hexosen erklaren.
— Tritylfructose, C25H20O6, aus Chlf. mit PAe., dann aus Chlf. allein, diinne Blattehen 
yom F. 170°, [a]Dłli =  —26,2° — >• +4,2° (Pyridin); 11. in CH30H, Aceton, schwerer 
in Chlf., Essigester, Bzl., fast unl. in W., PAe. u. CC14. — Tetracetat, C33H31O10, nach 
der Pyridinmethode bei Zimmertemp. dargestellt, aus absol. A., F. 146°, [<x]d20 =  
+42,4° (Chlf.). — Tetracetylfructose, Cl4H 20OI0, aus absol. A. Krystalle yom F. 112°, 
M d 21 =  +51° (Chlf.); 1. in w. A. oder A., sil. in Aceton u. Chlf. In W. von 18° lóst 
sie sieh zu 2,5%. Diese Lsg. zeigt Mutarotation. —  Daraus gleichfalls nach der Pyridin
methode das a.-Fructosepentacetat, aus absol. A. mit wenig W. Krystalle vom F. 68 
bis 70°, [<x]d18 =  +37,1° (Chlf.). Die' Yerseifung der neuen Tetracetylfructose zur
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Fructose gelingt ohne Schwierigkeit nach der etwas abgeanderten ZEMPLENSchen 
Methode. Octacetyl-fi-d-glucosido-d-fruclose, C28ri3S0 I9, aus der neuen Tetracetylfructose 
u. Acetobromglucose in Chlf. mit Ag20 bei Zimmertemp. Aus absol. A., dann aus 
gleichen Teilen A. + Chlf. mit PAe. Nadeln vom F. 129°, [cc] d 20 =  +14,1° (Chlf.). 
(L ie b ig s  Ann. 465. 166—84. Greifswald, Univ.) O h le .

Kurt H. Meyer und H. Mark, Uber den Bau des krystallisierten Anteils der Cellu- 
lose. (Cellulosechcmie 9. 61—74. Beilage zu Papierfabrikant 26. — C. 1928. I. 
2574.) BRAUNS.

Ichiro Sakurada, Unlersuchungen iiber die Allylcellulose. Baumwollpapier, in 
40— 50 vol.-%ig. NaOH suspendiert, liefert mit Allylbromid bei einmaliger Behandlung 
Cellulosetri- bzw. -diallyldlher (pro C0-Einheit). Dabei bleibt dic Doppelbindung intakt. 
Das Tetrabromid des Diallylathers wurde fast rein isoliert. Hohere Allylather sind nur 
teilweise 1. Der Atlier bleibt bei 210° unverandert. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 31. 157B.) L in d e n b a u m .

Tadashi Nakashima, Unlersuchungen iiber die Cellulosexanthogenamide. (Vgl.
C. 1928. I. 2247.) Alkylxanthogenessigsaurcn reagieren mit NH3 oder Aminen unter 
Bldg. von Alkylxanthogenamiden: RO ■ CS • S ■ CH2 • C02H  + N H R 'R " =  HS-CH„- 
C02H + RO-CS-NR'R". Wird demgcmaB die wss. Lsg. des 1. c. beschriebenen Na- 
Cellulosexanthogenacetats mit NH4OH oder Aminen versetzt, so gelatiniert sie all- 
miihlich. Die FI. wird durch Synarese abgetrcnnt. Unter giinstigen Bedingungen 
kann man so quantitativ Cellulosexanlhogenamide mit ca. 1 Xanthogenamidrest pro 
C12H2c)OI0 erhalten, in welchen das Verhaltnis N : S immer 1: 1 ist. Die gebildete Thio- 
glykolsaure wurde naehgewiesen. Bei weiterer Einw. werden die Amidę zers. u. 
schlieBlich Cellulose regeneriert. In  W. wl. Aminę reagieren schwer. Vf. hat haupt- 
sachlich mit NH4OH, C2H,;-NH2, C6HB-NH2, (C2H5)2NH u. C6H5 ■ NH • CH3 gearbeitet. 
Tert. Aminę reagieren nicht. Cellulosexanthogenamid ist in W. u. organ. Solvenzien 
unl., in wss. Alkali 1. zu einer transparenten viscosen FI., welche sich langsam unter 
Bldg. von Cellulose zers. Gegen verd. Sauren ist es bestandig, zers. sich auch bei 105° 
(1 Tag) nicht. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 155B.) LiNDENBAUM.

G. Vavon und Crajcinovic, Uber die Hydrierung des Nitróbenzóls miilels Plalin- 
schwarz. Schon N o r d  (C. 1919. I I I . 786) hat versucht, bei der katalyt. Hydrierung 
des Nilrobenzols dio Bldg. von f)-Phenylhydroxylamin (I) ais Zwischenprod. nach- 
zuweisen, erhielt aber nur Spuren eines reduzierendcn Prod. Vff. haben mit Erfolg 
Tersucht, I  durch ein geeignetes Rcagens abzufangen. I kondensiert sich mit Aldehyden 
zu Nitronen, welche nach CUSMANO (C. 1922. I. 1017) in Ggw. von Pt zu /3-disub- 
stituiertcn Hydroxylaminen hydriert werden, z. B.:

C6H5• NH ■ OH -f~ C0H5 • CHO ^  C9H6-N(:0):CH-CaH5 C6H5.N(OH)-CHa.C0H6.

Die Hydrierung wurde daher in Ggw. von Benzaldehyd oder Piperonal vorgenommen. 
Die besten Ausbeuten (40%) an Nitron wurden nach Addition von 1,8 H, erhalten, 
auCerdem etwas Hydrid. Da etwas Nitrobzl. unverandert bleibt u. ein Teil l  der Kon- 
densation entgeht, so durchlauft sicher das meiste Nitrobzl. bei der Hydrierung die 
Stufe I. — Gleiche Teile Nitrobzl. u. Benzaldehyd in A. oder Eg. (+ Pt-Schwarz) 
hydrieren, nach Aufnahme von 1,8 H„ filtrieren, neutralisieren usw. Phcnyl-N-phenyl- 
nilron, C^HnON, bildet Nadeln aus Bzl. + PAe., F. 112°. Bei Aufnahme von ca.
3 H 2 erhiilt man das Hydrid, C]3H]3ON, aus PAe., dann Essigester, F. 86°. Mit Piperonal 
entsteht Methylendioxyphenyl-N-phenylnitron, F. gegen 135°. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 187. 420—22.) L in d e n b a u m .

Gr. Gilta, Uber die Isomerie der p-Oxyphf.nylarsinsa.ure. Kurzes Ref. nach 
Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1927. II. 245. Nachzutragen ist: Darst. der Saure I 
(Bezifferung wie im kurzeń Ref.) nach B e r th e im  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 
1854). Nach Zers. des Diazoniumsalzes mit h. konz. Barytlsg. unter Verwendung 
von Thymolblau behandeln, wodureh nur die Mineralsaure neutralisiert wird, Filtrat 
einengen, Rohprod. aus Aceton umkrystallisieren. — Darst. der Saure II  nach D. R. P. 
205 616 (C. 1909. I. 807). Zuerst scheint sich Arsensaurephenylester zu bilden, welcher 
sich bei 135° in exotherm. Rk. in I I  umlagert. Man verfahrt dann weiter wie bei I. — 
In  den Mutterlaugen von I I  hat Vf. p,p'-Dioxydip}ienylarsinsdure,^ (HO ■ C6H4)2AsO,H, 
gefunden, orthorhomb. Krystalle, a: b: c =  1,920: 1: ?, ferner eine Oxyphenylarsin- 
sdure, wolche mit keiner der bisher bekannten Sauren ident. ist. Die von JACOBS u. 
H e id e lb e r g e r  (C. 1920. I. 209) angeblich isolierte o,p'( 1)-Dioxydiphmylarsinsaure 
hat Vf. nicht gefunden. — Isolierung von n  ais Na-Salz ist nicht zu empfehlen, weil
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durch Red. gebildetes As203 schwer vom Na-Salz trennbar ist. — Darst. der beiden 
Mononitrosiiuren mit HN03 (D. 1,4), der Dinitrosaure mit HN03 (D. 1,5). — Die Salze 
der p-Oxyphenylarsinsaure seheinen sieli leichter zu isomerisieren ais die freie Saure.
—  Weitere krystallograph. Daten im Original. (Buli. Soc. chim. Belg. 37. 253—62.
Briissel, Univ.) LlNDENBAUM.

Alvin S. Wheeler und R. E. Thomas, 4-Amino-5-brom-l,3-dimethylbenzol. Darst. 
nach N o e l t in g , B r a u n  u . Th e s m a r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 2255).
E. 46° aus verd. Methylalkohol. Hydrochlorid, C8H 10NBr-HCl. WeiCe Krystalle. 
Sublimiert oline Zers. Benzoat, prismat. Nadeln aus verd. A., F. 186°. — 4-Oxy-5- 
brom-l,3-dimethylbenzqlmcthylather, C!)I I ]1OBr. Durch Diazotieren des Bromxylidins 
in Ggw. von PLSO,,, tjbcrfuhren durch Kochen der Lsg. in das Xylenol (Kp. 228—230°) 
u. Erhitzen desselben mit Methyljodid u. Na-Methylat. Kp. 232°, d2525 =  1,362. —
4-Oxy-5-brom-l,3-dimethylbenzoldthylather, C10H 13OBr. Kp. 246°; d2!i2S =  1,290. —
4-Clilor-5-brom-l,3-diniethylbenzol, CsHsClBr. Aus dem Bromxylidin beim Diazotieren 
in Ggw. von HC1 u. Zusatz von Cu. —  l,3-Xylyl-5-brom-4-niłril, C0H2(CH3)2BrCN. 
Durch Oberfiihrung des Bromxylidins in das Nitril nach G a t t e r m a n n -Sa n d m e y e r . 

Nadeln aus A., F. 86—87°. Daneben entsteht 5-Brom-l,3-dimethylbenzol (Kp. 205°).
— l-\5-Brom-l,3-xylyl-4-azo]-2-naphłhol, C6H2(CH3)2BrN2C10H6OH. Durch Diazo
tieren des Bromxylidins u. Kuppeln mit /S-Naphthol in Ggw. von NaOH. Rote Nadeln 
aus A. + PAc., F. 136°. — l-[5-Brom-1,3-xylyl-4-azo\-4-phenol, CMH 13ON2Br. Darst. 
analog yorst. Verb. Orangegefarbte Krystalle, F. 166°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
2286—87. Cliapel Hill, Nortli Carolina, Univ.) KlNDSCHER.

P. Carre, Ober Benzylclilormethylatlier und das Formal des Benzylalkohols. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 43. 767—68. — C. 1928. II. 652.) L in d e n b a u m .

J. F. Hyde, E. Browning und Roger Adams, Synthetisclie Iiomologe des d,l-Ephe- 
drins. Vff. stellten eine Reihe raccm. Yerbb. vom Typus II her, in denen R 1 =  Methyl, 
Athyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl oder Ji-Amyl, R 2 dagegen H, Methyl, Athyl oder 
7i-Propyl ist. Sie sind Homologo des Ephedrins I.

• CII • OH • CH • NH • CH3 ■ CII • OH • CH • NHR 1

l i )  l ^ J  b
AuCerdem wurden Verbb. hergestellt, in denen beide H am N durch Alkylgruppen 

ersetzt sind. Die Synthese erfolgte nach folgendem Scliema:

V CO • CHQ • CII, r ^ ^ C O  • CII • Br • CH3 r""X '|CO • CH • N H . CH3-yL J -^U ć h 3 - * •

v CH-OH-CH-NH-CH3 

Ć II3
Bei der Priifung der Aminoketone u. Aminoalkohole auf ihre Wrkg. auf Blut- 

zuclcer ergab sich, dafi in den Reihen, in denen die Methylaminogruppe konstant bleibt 
u. die Alkylgruppe am /3-C-Atom in der Lange wechselt (RŁ =  Methyl, R 2 =  H-re-Pro- 
pyl), dasjenige Mol. am wirksamsten ist, in dem R 2 =  H ist. Ist andererseits die Alkyl
gruppe am /i-C-Atom stets Methyl u. die Alkylgruppe am N yerschicden lang (R2 =  
Methyl u. R 1 =  Methyl-ra-Amyl), so geht der Blutzucker hinauf mit Anwachsen der 
Zahl der C-Atome in der Alkylgruppe. Die Butyl- u. Amylderiw. verursachen Krampf 
u. respirator. Lahmung. Solehe Verbb., in denen beide H-Atome am N dureh Alkyl
gruppen ersetzt sind, zeigen keine physiolog. Wrkg. Die den Alkoholen entsprechenden 
Ketone geben die gleichen Resultate. Nur das Homologe des Ephedrins, in dem die 
Methylgruppe am /3-C-Atom durch H ersetzt war, steigerte den Blutdruck. Alle anderen 
Deriw. verursachten einen sehr leichten Abstieg des Blutdrucks, dem gewóhnlich ein 
Abfall folgte, oder yerursaehten direkt einen Abfall.

V e r s u c h e .  cc-Brom-n-valerophenon. Strohgelbe FI., Kp.2i5150°; nu20 =  1,56 00; 
d20i =  1,3993. — Phenyl-(meihylaminomethyl)-kelonhydrochlorid. F. 219°. — Phenyl- 
{a-?mth ylaminodthyl)-ketonh ydroch lorid. F. 176— 177°. — Phenyl-(<x-methylamino-n-
propyl)-ketonhydrochlorid. F. 190—192°. —  Phenyl-(x-methylamino-n-butyl)-kelonhydro- 
chlorid. F. 183,5— 184,5°. — Phenyl-(n-butylaminomethyl)-1cet<mliydroclilorid. F. 214 
bis 215°. — Phenyl (athyl-n-butyla7ni7ioniethyl)-ket07ihydrochlorid. F. 138—140°. — 
Phenyl-(a.-atJiylaminodthyl)-ketonhydrochlorid. F. 183°. —  Phenyl-(y.-n-propylamino- 
athyl)-kelonhydrochlorid. F. 180°. — Phenyl-(tx.-isopropyla7ninoalhyl)-keionhydrochlorid.
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F. 213—213,5°. — Phenyl-(o.-n-butylaniinodthyl)-kctonliydroc}ilorid. F. 158— 159°. — 
Phenyl-{v.-n-amylaminodtliyl)-ketonliydrochlorid. F. 150°. — Phenyl-(a-diathylamino- 
dthyl)-ketonliydrochlorid. F. 167—168°. — Plienyl-(metliylaminomethyl)-carbinol. F. 75 
bis 76°. Hydroclilorid. F. 105— 106°. —  Phenyl-(a.-inethylaminodłhyl)-carbinol. F. 76 
bis 77°. Hydroclilorid. F. 189—190°. — Phenyl-(a.-mełhylamino-n-propyl)-carbinol. 
F. 89—90°. Hydroclilorid. F. 201—202°. — Phenyl-(a-methylamino-n-butyl)-carbinol. 
F. 76—77°. Hydroclilorid. F. 224—225°. — Phenyl-(n-butylaminomethyl)-carbinol. 
F. 58—59°. Hydroclilorid. F. 218— 220°. — Plienyl-(dthyl-n-butylaminomethyl)-carbinol- 
hydrochlorid. F. 114— 116°. — Plienyl-(tx-athylaminodthyl)-carbinolhydroclilorid. F. 190 
bis 191°. — Phenyl-(a-n-propylaminodtliyl)-carbinolhydrochlorid. F. 218°. — Plienyl- 
(a-isopropylaminodlhyl)-carbinolhydrochlorid. F. 193°. — Plienyl-{a-n-butylaminodthyl)- 
carbinolhydroclilorid. F. 220—221°. — Plienyl-(a.-n-amylaminodthyl)-carbinolhydro-
chlorid. F. 219°. — Phenyl-{a.-didtlnjlaminodthyl)-carbinolliydroclilorid. F. 205—206°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2287— 92. Urbana [111.], Univ.) KlNDSCHER.

Harold H. strain, Benzylidenanilin und Benzyliden-p-łoluidin ais Ammono- 
aldehydacelale. Nach F r a n k l in  sind dio ScHiFFschen Basen Aldehydacetale eines 
Ammoniaksystems der Verbb. Benzylidenanilin u. -p-toluidin bilden weiterhin 
Additionsyerbb. mit HCN u. GRIGNARD-Reagenzien, die den entsprechcnden Verbb. 
aus Aquoaldchydcn analog sind. Benzylidenanilin wird auch von nascierendem Wasser- 
stoff zum sek. Amin, dem prim. Ammonoalkohol, reduziert. Ais Ammonoaldchyd- 
acetale sollten die aromat. ScHiFFschen Basen die CANNIZZAROsche Rk. u. die 
Benzoinkondensation geben; auch sollten sie zu Ammonosauren nitridiziert u. zu 
Ammonoaldehyden u. Ammonoalkoholen ammonolysiert werden. Alle diese Voraus- 
setzungen konnten bestiitigt werden, u. aufierdem wurde eine Rk. beobachtet, die 
unter Bldg. eines moglicherweise polymerisierten Ammonoaldehydacetals yerlauft. 
Beim Stehen mit fl. NH3 ammonolysiert Benzylidenanilin zu Amarin u. Anilin, Benzy- 
liden-p-toluidin zu Amarin u. p-Toluidin. Das zu erwartende Benzylidenimin konden- 
siert sich unter Bldg. yon Amarin:

C II CH NU
3 C8H8 • C II—N • CaH6 +  2NH8 =  CV ^ H1_N> C-C^  +  2C0H5.NHS.

Werden die Verbb. mit einem t)berschuJ3 von K-Amid in fl. NH3 behandelt, so 
entstehen die Ammonosauren u. -alkohole, die aber in Form der Ammonoester auf- 
treten:

Benzylidenanilin liefert so Benzylplienylbenzamidin, C20H łaN2 (F. 99— 100°; 

Benzolsulfonylderiy.: F. 148°); Benzyliden-p-toluidin ergibt Benzyl-p-tolylbenzamidin 
(F . 127— 127,5°). Die Bldg. des Benzylphenylbenzamidins kann yielleicht am besten 
folgendermaBen erklart werden:

liefert Benzoinanilanilid, C56H,2N2 (hexagonale, geibe Prismen mit griinlicher Fluores- 
cenz, F. oberhalb 200°); Benźyliden-p-toluidin ergibt Benzoin-p-lolyl-p-toluidid, 
C28H28N2 (F. 122°). Wird Benzylidenanilin in fl. NH3 mit einem UberschuG an Jod 
behandelt, so entstehen teerartigo Massen noben etwas Be.nzom.itril. Bei Einw. Weiner 
Mengen yon Alkali in fl. NH3 werden die Ammonoaldehydacetale polymerisiert, u. es 
bilden sich Verbb., dereń Struktur noch nicht geklart ist. Benzylidenanilin ergibt so 
eine Verb. 033H.29N3 vom F. 132— 134°, die beim Behandeln mit einem OberschuG 
von K-Amid Phenylbenzylbenzamidin u. mit alkoh. HCl ein Hydroclilorid, C33H!9N3- 
HCl, liefert. Aus Benzyliden-p-łoluidin entsteht mit K-Amid eine Verb. (735//33iV3 
(F. 130— 137°, aus A.). (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2218— 23. S t a n f o r d  Univ. 
[Calif.].) KlNDSCHER.

M. Nierenstein, Die Nierensteinreaklion. Die NiERENSTElN-Rk., d. i. dio R k . 
die stattfindet, wenn Diazometlian zu Acylchloriden zugesetzt wird, R-CO-C1 + 

X. 2. 105

:N • CH2 • C„Hr

C8HS ■ CH—N • C0H6 +  NH3 =  C6H6.C H < ^ g - °A

I - C0TI5 C6H5.CH.NH-C6H5 c6h 5.c h = n
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CH2N2 =  R-CO-CHo-Cl + N„, ist yon A r n d t  (C. 1928. I. 2826) bestatigt worden, 
gleichzeitig hat A r n d t  festgestellt, daC beim umgekehrten Verf., beim Zugeben von 
Aeylchlorid zum Diazomethan, die R k . R  • CO • Cl + CH,N, =  R  • CO • CII ■ N, -f- HC1 
stattfindet. Dieser Befund erklart, warum B r a d l e y  u . ROBINSON (C. 1928. II. 552) 
nielit das Prod. der NiERENSTEiN-Rk. erhalten haben. (Naturo 121. 940—41. 
Bristol). E . J o s e p h y .

A. Wahl und J. Rolland, Beilrag zur Kenntnis der CMorbenzoylessigesier und 
ihrer Derhate. Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1928. I. 1025. 
Nachzutragen ist: Die 3 Chlorbenzoylessigesier, von welchen die m-Verb. neu ist, wurden 
nach dcm CLAlSENschen Verf. dargestellt u. durch eine Anzahl Deriw., welche sic 
mit der CO- oder CH2-Gruppe liefern, charakterisiert. Ihr Geh. an Enolform wurde 
festgestellt. Ihre Ketonspaltung fiihrt zu den 3 Chloracetophenonen, von welchen die 
m-Verb. wieder neu ist. In  der o- u. p-Vcrb. ist das Cl unter dem EinfluG der negativen 
Gruppe CO • CH3 bewcglich u. kann z. B. leicht gegen S03Na ausgetauscht werden. 
Auch in den heterocycl. Deriw. obiger Ester, den Pyrazolonen u. Isoxazolonen, ist 
das CII, reaktionsfahig; einige Kondensationsprodd. der Isoxazolono mit Aldehyden 
u. Isatinchlorid werden beschrieben.

Darst. der 3 Chlorbenzoylessigsauremethylester, C10H903C1, aus 1 Mol. Chlor- 
benzoesauremethylester, 1,5 Mol. Essigsauremethylester u. 1,25 Atom Na. Essig- 
ester u. Na allmahlich eintragen, Temp. auf ca. 100° halten, nach 12—15 Stdn. 
in verd. HC1 u. A. gieBen, ath. Schicht waschen, mit Cu-Acetat schiitteln, dabei 
von Zcit zu Zeit etwas Soda zugeben, ausgefallenes Cu-Salz mit HC1 zerlegen. Da 
das Cu-Salz der m-Verb. in A. etwas 1. ist, so wird hier das Rohprod. bis 150° 
(12— 15 mm) dest. u. erst der Riickstand in das Cu-Salz ubergefuhrt. Dieses Verf. 
ist auch in den anderen Fśillen brauchbar. Ausbeuten 65— 70, bei der p-Verb. 
nur 60%. o-Verb„ Kp .12 170—172°, D.°, 1,027. m-Verb„ Kp.u  165—169°, D .°4 1,185. 
p-Verb., Krystalle, F. 36—37°, Kp .]2 172°. Die p-Verb. wird am besten nicht dest., 
sondern durch Umkrystallisieren gereinigt. Die Cu-Salze, C20H 16O„Cl2Cu, der o- u. 
p-Verb. sind gelbgrun, unl. in A. u. A., das der m-Verb. bildet grune Nadelchen aus 
A. — Ais Nebcnprodd. entstehen bei der Dest. der Ester — u. zwar um so mehr, je 
schlechter das Vakuum ist — kleine Mengen der 6-[Chlorphenyl]-S-[chlorbenzoyl]- 
tx,y-pyrmione, C,8H 10O4Cl2 (I.), gebildet aus 2 Moll. Ester durch Austritt von 2 Moll. 
CH3OH, also Analoga der Dehydraeetsaure. Man erhalt sie durch Krystallisieren 
der Dest.-Ruckstande aus Eg. in gelben Krystallchen. o-, m- u. p-Verb., FF. 216, 
172 u. 242°. —  l-Phenyl-3-[chlorphenyl]-pyrazolone-(5), C]6Hn ON2Cl. Aus den Estern 
mit Phenylhydrazin in sd. A. u. etwas Eg. o-Verb., weiBe Krystalle aus CH3OH, F. 113 
bis 114°. m-Verb., kastanienbraune Krystalle aus verd. A., F. 144°. p-Verb., orange- 
farbige Blattchcn aus Eg., F. 140°. — l-[p-Nilrophenyl]-3-[chhrphenyl]-pyrazolone-(5), 
C15H i0OjN3C1. Mit p-Nitrophenylhydrazin. o-Verb., braune Nadeln aus Bzl.-PAe., 
F. 203—204°. m-Verb., braune Krystalle aus Bzl.-PAe., F. 189°. p-Verb., kastanien
braune Krystalle aus Eg., F. 200—200,5°. — Ismiitrosochlorbenzoylessigsduremethyl- 
esler, Cl-C6H4-CO-C(: N-0H)-C02CH3. Lsg. der Ester in Eg. mit wss. NaNO?-Lsg. 
yersetzen, erst bei 5—10° (Kaltemischung), dann bei Raumtemp., auf Eis gieCen. 
Nadeln aus CH3OH oder verd. A. o-, m- u. p-Verb., FF. 90— 91, 113—114 u. 124— 125°.
—  Chlorphenylisoxazolone, C9H60 2NC1 (II.). Aus den Estern u. NH2OH, HC1 in wss. 
A. Nadeln oder Blattchcn aus A., FF. 138, 98 u. 152°. —  [p-Nitrobenzolazo\-chlor- 
benzoylessigsauremethylesler, CI6H]205N3C1. Lsg. der Ester + Na-Acetat in verd. CH3OH 
eingieBen in (p)N02-CGH,,-N: N-Cl-Lsg. Gelbe Krystalle, FF. 104— 105, 174— 175 
u. 206—207°. — Der Geh. der Ester an Enolform wurde durch Bromtitrierung in der 
von Ca r r ie r e  (Compt. rend. Acad. Sciences 158 [1914]. 1429) vorgeschlagenen Form 
bestimmt. Das Ketoenolgleichgewicht ist ca. l 1/2 Stdn. nach der Dest. erreicht. Un- 
mittelbar nach der Dest. ist der Enolgeh. etwas geringer. Die o-Verb. enthalt 25,4, 
die m-Verb. 25,5, die p-Verb. 22,9% Enol.

1 CO—O—C-CaHi*Cl C l-C ^-C-- CH2

' ci-c0h 4-co-Óh . co- 6 h  ' N-O-CO

TrT Cl-C.H.-C-- C:CH*R C1-C6H4-C-- C = C — NH

ft-O-CO ' N-O-ÓO ÓO-Ó0H4
Zur Ketonspaltung kocht man die Ester 10 Stdn. mit 20%ig. H 2S04, nimmt 

mit A. auf usw. — o-Chloracetophenon, Kp. 226—228°. Phenylhydrazon, gelbe Krystalle,
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auBerst zersetzlich. p-Nitrophenylhydrazon, CiJHjjOjNjCl, kastanienbraune Krystalle 
aus Eg., F. 215°. Semicarbazon, C9HJ0ON3ĆI, Krystalle aus 40%'g- Essigsaure, F. 159 
bis 160°. — m-Chloracetophenon, C8H,0C1, Kp. 227—229°, D .°4 1,2130. Phenylhydrazon 
sehr unbestiindig. p-Nitrophenylliydrazon, C14HJ20 2N3C1, aus Eg., F. 175—176°. 
Oxim, C8HsONC1, Krystalle aus Eg., F. 88°. — p-Chloracetophenon, Kp. 231—232°. 
Phenylhydrazon sehr unbestiindig. p-Nitroplienylhydrazon, C14HJ20 2N3C1, aus Eg., 
F. 239°. Semicarbazon, C9H ,0ON3CI, aus 40u/oig. Essigsaure, F. 200—201°. —  Aceto- 
phenoni-o-sulfomsaures Natrium, C8H ,04SNa + 2 H 20. 15 g o-Cliloracetophenon (oder 
30 g Ester) mit Lsg. von 40—50 g Na2S03 in 400 ccm W. im Riihrautoklaven 20 Stdn. 
auf ca. 170° erhitzen, ausathern, wss. Lsg. verdampfen. Nadeln aus W. — Phenyl
hydrazon d&r Acetophenon-o-sulfonsaure, C,4H 1403N2S. Voriges in sehr wenig W. mit 
Phenylhydrazin in Eg. kurz koclien. Nadeln aus A., F. gegen 212° (Zers.). — Aceto- 
phenon-p-sulfonsaures Natrium, C8H704SNa + 2 H 20, Nadeln aus W. — Phenyl
hydrazon der Acetoplienon-p-sulfonsdure, C]4H 1403N2S, Nadeln aus A., F. gegen 215° 
(Zers.). — m-Chloracetophenon reagiert nieht. — JDarst. der Verbb. I I I .  aus den Verbb. II. 
u. R-HCO in sd. A. Benzylidenchlorphenylisoxazolone, Ci0H 10O2NCl, gelbe Nadeln 
aus A. o-, m- u. p-Verb., FF. 152, 116 u. 154°. — [p-DimethylaminobenzylidenĄ-clilor- 
phenylisozazolone, C18H]50 2N2C1, granatrote, kupferglanzende Krystalle aus Eg., FF. 199, 
192 u. 200°. — [3,4-Dioxybenzyliden\-chlorphenylisoxazolone, C,0H j0O4NC1, orangerote 
Krystalle, F. 233— 235, 190—192 u. 201—203° (Zers.). Ein Vergleich dieser Verbb. 
m it der Cl-freien Verb. (SlLBERZWEIG, Diss. Nancy, 1909) bzgl. der fiirber. Eigg. 
ergab, dafi die m-Chlorverb. ahnliche, aber etwas dunldere Tono liefert, wahrend die 
Isomeren schwiicher farben, u. zwar die o-Verb. weniger rot, aber dunkler ais die p-Vcrb.
— 3-[Chlorphcnyl]-isoxazol-(4)-i7idol-(2')-indigos, C17H903N,C1 (IV.). Isatin mit PC15 
in h. Bzl. umsetzen, betreffende Verb. I I .  zugeben, ca. l 1/2 Stdn. kochen. Braun- 
violette, kupferglanzende Krystalle aus Eg., FF. 250, 239 u. 244° (Zers.), wl. in A.,
1. in Aceton, Chlf. (violettrot), unl. in Sauren, 1. in Alkalien (farblos), wahrscheinlick 
unter Aufspaltung des Isoxazolringes, daraus mit Sauren wieder fallbar. Die Ab- 
sorptionsspektren der 3 Verbb. sind gleioh (Masimum bei 520 /(/i). (Ann. Chim. [10]
10. 5—49.) L in d e n b a u m .

H.I. Waterman und R.Priester, Beitrdge zur Kenntnis der aromatischen Allyl- und 
Propenylverbindungen. I. Untcrsuchung von Safrol wid Isosafrol. Sof roi, CH2O2:C0H3- 
CH2 • C II: CH2. Reinigung von zwei Handelspraparatcn iiber die Verb. mit Mercuri- 
acetat (vgl. Ma n CHOT, C. 1921. I. 212). F. u. Erstarrungspunkt 11,0°. Kp. im 
Kathodenvakuum 38—40° (Badtemp. 47°). D .204 1,100. na20 =  1,5331. nu20 =  1,53 83. 
n 2̂0 =  1,551 8. ny20 =  1,5638. F. der Verb. mit Mercuriosychlorid 140—141°. — 
fi-Isosafrol. Reinigung von 2 Handelspraparaten iiber die Pikrinsaureverb. D .204 1,122. 
n?2» =  1,5708. nD20 =  1,5782. nfl20 =  1,59 86. n720 =  1,6183. — Safrol u. Isosafrol 
binden bei LichtabschluG kein Jod. Findet im Dunkeln Addition u. Jodanlagerung statt, 
so sind andere ungesatt. Verunreinigungen anwesend. Im  Tageslicht bindet Safrol be- 
deutend mehr Jod ais Isosafrol; bei Zimmertemp. wird das Gleichgewicht fiir Safrol 
nach etwa 2 Tagen erreicht; infolge Nebenrkk. ist die Einstcllung unscharf. Isosafrol 
hat nach 5 Tagen das Gleichgewicht noch nieht erreicht. Bei niedriger Temp. wird 
mehr Jod gebunden. — In Gemischen aus Safrol u. Isosafrol liifit sich der Gehalt an 
den beiden Bestandteilen durch Vergleich mit den Gleiehgcwichtskonstanten von Go- 
mischen bekannter Zus. ermitteln. Die Anwendung von Vergleichsgemischen ist not- 
wendig, um den EinfluB der wechselnden Belichtungsverhaltnisse auszuschalten. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47. 849—60. Delft, Teehn. Hochsch.) OSTERTAG.

John Read und William Gallowąy Reid, Die Wirkung von Bromu-asser auf 
beslimmle Olefinkohlenwassersloffe und Atlier. (Vgl. C. 1928. I. 2611.) Friiher war 
gezeigt worden, daB Chlor- u. Bromwasser zu Addition von hypochloriger u. hypo- 
bromiger Saure an Olefine benutzt werden kónnen. Die Verss. wurden auf Styrol 
u. eine Anzahl verwandter aromat. Ather, sowie auf Amylen u. d,l-A3-Mentlien 
ausgedehnt. Da erstere Verbb. Bromhydrine geben, die niclit leicht von h. W. 
angegriffen werden, konnte gezeigt werden, daB der Geh. an Bromhydrin durcli 
Steigerung der Temp. wahrend der Rk. von Brom mit W. anwachst. Unter 
den gewiihlten Bedingungen war der %-Geh. bei gewohnlicher Temp. u. bei ca. 90°: 
bei Styrol 77,9 u. 96,7; bei Anelhol 47,9 u. 76,1; bei Safrol 65,2 u. 69,2; bei Isosafrol
67,0 u. 72,8. Es scheint demnach eine allgemcine Regel zu sein, daB, sofern das Halogen- 
hydrin gegen h. W. bestandig ist, das Verhaltnis Halogenhydrin: Dihalogenid mit 
steigender Temp. anwachst. Der Geh. an Halogenhydrin waclist auch durch Ver-

105*
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diinming. Bei Konzz. yon ca. 0,1—0,2 Grammol. por 1 wurden Ausbeuten yon mehr 
ais 90% des theoret. Bromhydringeh. erhalten bei Einw. von Bromwasser auf Athylen, 
Na-Maleat, Na-Fumarat, Jlaconsciure, Inden, Slyról, Zimlsaure, Melhylcumarsdure 
u. Methylcumarinsdure. Maleinsdure u. Allylalkohol gaben Ausbeuten von mehr ais 
85%, Amylen, Anethol, Safrol u. Isosafrol ca. 70—80 °/0 d,l-zl:l-Menthen 62,9% u. 
Ólsaure 51,5%. Die Rkk. konnen untcr anderem zur schnellen u. zufriedenstellenden 
Darst. von Aldehyden u. Ketonen aus Olefinen benutzt werden. So liefcrt Amylen 
(Trimetliyldthylen) Trimethyldthylenoxyd u. Methylisopropylkelon. Aus den Brom- 
liydrincn konnten mit k. konz. NH4OH a,/?-Aminoalkohole erhalten werden. So 
gibt Styrol fJ-Oxy-(3-phcnylathylamin. fS-Oxy-P-p-meihoxyphenylisopropylamin wurde 
aus Anethol erhalten u. in scine opt. akt. Komponenten zerlcgt. Aus Amylen entstand 
so y-Ammo-i>-oxij-p-methylbuta?i, eine asymm. Base, die bisher nicht opt. gespalten 
werden konnte.

Y e r s u c h e .  fi-Oxy-(}-phenyldthylbromid, OHCH(C6H5)CH2Br. Darst. aus Styrol. 
Kp., 109— 110°; no17 =  1,5800, d.,20 =  1,4994. Wird die Bromhydrindarst. bei ge- 
wohnlicher Temp. durehgefiihrt, so fallt die Ausbeute auf 77,9%, u. es wird Styrol- 
dibromid (a.,f}-Dibrom-a.-phenyldtlian) vom F. 74—75° erhalten. — f}-Oxy-fl-phenyl- 
athylamin, OHCH(CsH5)CH2NH2. Aus Styrolbromhydrin u. konz. NH4OH. Braungelber 
Sirup. Benzoylderiv., CJSH]60,Ń, F. 143°. — f)-Oxy-(3-p-met1ioxyphenylisopropylamin, 
CH3OC6H4CH(OH)CH(CH3)NH2. Dureh Einw. von konz. NH,,OH auf das Ein- 
wirkungsprod. von Bromwasser auf Anethol (Anetholbromhydrin). F. 84°. Hydro- 
clilorid, F. 182° aus Aceton. Benzoylderiv. Nadeln aus A., F. 159°. Benzylidenderiv., 
yiscoser Sirup. d-Campliersulfonat der d-Form. F. 194— 195°, [a]n =  +20,5°. [M]d =  
+ 85°, aus dem d-fi-Oxy-f}-p-methoxyphenylisopropylamin in Nadeln vom F. 80—81° 
u. dem Hydrochlorid, F. 171— 172°, u. dem Benzoylderiv., F. 153—154° erhalten wurde. 
d-a-Bromcamphersulfonat der inakt. Base, Prismen, F. 103°. — Bei Einw. von Brom
wasser auf Safrol wurde das Bromhydrin u. Safroldibromid (F. 87°) erhalten. —  Iso- 
safrolbromhydrin. Aus Isosafrol. Liefert bei der Rk. mit NH4OH fi-Amino-v.-oxy- 
dihydroisosafrol, CH20 2: C|,H3CH(OH)CH(CH3)!NH2 mit dem Hydrochlorid vom F. 154°.
— Eugenol u. Isoeugenol lieferten mit Bromwasser teerartige Prodd. — Amylenbrom- 
hydrin (y-Brom-{i-oxy-f}-rmthylbulan), G6Hn OBr. Farblose FI. yom Kp .12 45— 46°. — 
•y-Amino-f}-oxy-f}-meihyIbutan, OHC(CH3)2CH(CH3)NH2. Aus vorst. Yerb. u. NH.,011. 
Gelbes 01, Kp .]0 60—62°. Ghloroplałinał, orange Prismen, F. 186° unter Zers. Benzoyl- 
deriv., Ol. p-Nilrobenzoyldeirv., F. ca. 65°. d-a.-Bromcamphersulfonat. Farblose 
Nadeln. F. 170°. d-Camphersulfonat. Blattchen aus Athylacetat, F. 144°. — Tri-

methylathylenoxyd, (CH3),C---CHCH3. Dureh Erhitzen von Amylenbromhydrin
mit KOH in Methyl- oder Athylalkohol. Kp. 74— 78°. d,20 =  0,82 77; dt° =  0,8288; 
nr>18 =  1,3896. — Methylisopropylkełon, CH(CH3)2COCH3. Aus vorst. Verb. u. yerd. 
HjSO.j oder dureh Erhitzen von Amylenbromhydrin mit PbO u. PbCl2 (200°). — 
d,l-A3-Menthen. Darst. aus d,l-Menthol u. PC13 u. erhitzen auf 80°. Kp .]5 60—62°. 
Gibt mit Bromwasser ein bernsteinfarbiges Ol, nc13 — 1,5111, das sieh bei der Vakuum- 
dest. zersetzt. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1487—93. St. Andrews Univ.) K ind .

Norman William Hanson und Thomas Campbell James, Die Addilion von 
Halogenen an ungesatligie Sauren und Ester. I. Die Addilion aąuimolekularer Miscliungen 
von Brom und Chlor an Zimtsduren und ihre Derivate in hydroxylfreien Lósmigsmilteln. 
Bei der Anlagerung aąuimolekularer Gemische yon Cl u. Br an Zimtsdure in CCI.,-Lsg. 
entstehen zwei stereoisomere fi-Chlor-a-brom-p-plienylpropionsduren, C0H5 • CHC1 ■ 
CHBr-C02H, F. 182° u. 75°. In 'Obereinstimmung mit fruheren Beobachtungen reagiert 
ein Gemisch von Cl u. Br ais Bromchlorid, BrCl; die Addition yerliiuft rascher ais bei 
den Komponenten; die Rk. ist bimolekular. Die Annahme der Anlagerung des BrCl- 
Molekiils steht in t)bereinstimmung mit der modernen Polaritatstheorie. — /? Chlor- 
a-broni-fi-phenylprropionsaure, C9Hf0 2ClBr, F. 182° (aus Chlf. + CCI.,), gibt mit methyl- 
alkoh. KOH a-Bromzimtsaure (F. 131°), a-Bromallozimtsaure (F. 120°) u. /?-Chlor- 
allozimtsaure (F. 131— 132°); der abgespaltene Halogenwasserstoff besteht zu 61% 
aus HC1 u. zu 39% aus HBr. — allo-jl-Ghlor-a. brom-fi-phcnylpropionsdure, C9H 80 2ClBr. 
Prismen aus PAe. F. 75°. Bei der Einw. von methylalkoh. KOH laCt sieh nur a-Brom- 
zimtsaure (F. 131°) nachweisen; der abgespaltene Halogenwasserstoff besteht zu 84% 
aus HC1, zu 15% aus HBr. — Die isomere a.-Chlor-f}-brom-f}-phenylpropionsdure 
(F. 184,5°) spaltet mit methylalkoh. KOH ausschlieClich HBr ab. — Kinetik der An
lagerung yon ,,Bromchlorid" an a-Methylzimtsdure, o-MetJioxyzimlsdure?)ielhykster,
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o-Mctlioxyisozinitsauremelhylesler, u.-Brom-o-methoxyzimtsaurc, m-MetJioxyzimtsaure u. 
ihrcn Methylesler in CCI., oder Chlf. vgl. Original. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
1955—60. Aberystwyth, Univ. Coli. of Wales.) OSTERTAG.

John Masson Gulland und Cyril Joseph Virden, Die isomeren 2-Amino-ct-aryl- 
zimtsauren. P s c h o r r  (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 29 [1896]. 496) beobachtete, daB
2-Amino-a-phenylzimtsaure (I) in 2 gegenseitig umwandelbaren isomeren Formen 
existiert. Vff. beobachteten, daB II ebenfalls in 2 Formen bcsteht, einer gelben u. einer 
farblosen. Die Synthese dieser Verbb. aus 2,5-Dimethoxybenzaldehyd crfolgte durch 
Kondensation mit Hippursaure u. t)berfuhrung des 5-Keto-2-phenyl-4-{2' ,5' ~dimethoxy- 
benzyliden)-4,5-dihydrooxazols in a.-Benzaniido-2,5-dimethoxyzimtsaure durch kurzcs 
Erhitzen mit verd. HC1 oder NaOH. Fortgesetzte alkal. Hydrolyse des Azlactons 
ergab 2,5-Dimethoxyplienylbrenztraubensaure, die bei der Oxydation mit H202 2,5-Di- 
imthoxyphenylessigsaure lieferte. Wird das Na-Salz dieser Saure mit 2-Nitroveratrum- 
aldeliyd kondensiert, so bildet sich dic trans-Form IH, zusammen mit etwas 2-Nilro-
з,4-dimethoxyzimtsaure. Die Red. von IH  gibt ein Gemisch von farblosem A (U) 
(F. 219°) u. gelbem B  (F. 167°), die durch A. leiclit getrennt werden kónnen. Durch 
Zufiigen von einem t)berschufi von Na-Acetat zu einer Lsg. einer der beiden Verbb. 
in verd. HC1 entsteht die Saure B  u. jede der beiden Sauren kann leicht erhalten werden, 
wenn eine ammoniakal. Lsg. von A oder B  mit Eg. behandelt wird. Beide Sauren 
miissen die trans-Konfiguration habcn, denn sie ergeben IV, wenn eine methylalkoh. 
Lsg. des Diazoniumsulfat gekocht wird. Wird IV mit Eg. erhitzt (im geschlossenen 
Rohr), so bildet sich 3,4,5,8-Tetramethoxyphenanthrcn. Die entsprechende cis-Amino- 
saure kann auBerdem nur in alkal. Lsgg. bestehen. III wird teilweise in V yerwandelt, 
wenn eine wss. Lsg. seines Na-Salzes dem ultravioletten Licht exponiert wird u. die 
Red. des Ba-Salzes von V ergibt eine Lsg., aus der HC1 VI ausfallt. Dasselbe Carbo- 
styrolderiv. wird gebildet, wenn II  entweder (in alkoh. Lsg. von B) ultraviolettem 
Licht ausgesetzt wird, oder A oder B  mit Essigsaureanhydrid u. einer Spur H2S04 
erhitzt werden. Der Unterschied in der Farbę der alkoh. Lsg. von A (fast farblos)
и. B (tiefgelb) zeigt an, daB die Isomerie nicht durch Dimorphismus yerursacht ist 
u. das Mol.-Gew. bestatigt dies. Die Saure B  ist in Campher monomol., wiihrend die 
Saure A bimol. ist. In Azobenzol sind beide Sauren assoziiert, bei vergleichbaren 
Konzz. aber ist der beobachtete Wert fiir A nahezu der doppelto Wert ais fiir das 
Mol.-Gew. von B. In  Eg. sind A u. B 11. u. schcinen monomol. zu sein. In sauren oder 
alkal. Lsgg. dominiert die monomol. Form der 2-Amino-a-arylzimtsauren. In neutralen 
Lsgg. hingegen ist die bimol. Form dio bestiindige, so daB in Bzl. oder Azobenzol B 
in yerhaltnismaBig kurzer Zeit in A ubergeht.

c n o r ^ N  CH,or

GHi>0 \ /- \ CH 
NH2

C-CO.H

c h 3o / \ ^ co '2H h o o c ^ ^ / N o c h
'^/OCHa Cl^O^^J

V o r s u c h e .  2,5-DimethoxybenzaMehyd. Aus p-Dimethoxybenzol durch Einfiihren 
der Aldehydgruppe nach GattERMANN. Ausbeute 70%- — 5-Keto-2-plienyl-4-(2',5'- 
dimethoxybenzyliden)-4,5-dihydrooxazol. Aus vorst. Verb. u. Hippursaure (+ Na-Acetat 
u. Acetanhydrid). Orange Nadeln aus A., F. 170— 172°. — a.-Benzamido-2,5-dimeihoxy- 
zimtsdure, C,8H]705N. Aus dem Azlacton bei kurzem Erhitzen mit alkoh. HC1 oder verd. 
NaOH. Farblose Nadeln, F. 195— 196°. Durch Kochen mit Acetanhydrid wird das 
Azlacton regeneriert. — 2,5-Dimełhoxyphenylbrenztraubensaure, C0H3(CH3O)2-CH2-CO- 
C02H. Aus dem Azlacton bei der Hydrolyse mit k. 10%ig. NaOH. Cremefarbige 
Oktaeder aus Eg. F. 166— 170° unter Zers. — 3-Oxy-2',5'-di?nelhoxy-2-benzylchinoxalin,
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Cj7H )(103K2, 1/2 C,H5OH. Aus vorst. Verb. u. o-Phenylendiamin in A. Farblose Nadeln 
aus A., F. 179—i80°. — 2,5-Dimethoxyplienylessigsdurc, (CH30)2C6H3CH2 ■ C02H. Aus
2,5-Dimethoxyphenylbrenztraubensaure boi der Oxydation mit H 20 2 in NaOH. Blatt- 
clicn aus Bzl., F. 123°. — trans-2-Nitro-3,4,2' ,5'-tetramethoxy-u.-plienylzimtsdure,
Ci3Hj0OsN. Durch Kondensation yon 2-Nitroveratrumaldchyd mit 2,5-Dimethoxy- 
phenylessigsiiure. Gelbe hesagonale Blattchen aus A., F. 204—205°. Na-Salz, lange 
Nadeln. Daneben entsteht trans-2-Nitro-3,4-dimelIioxyzimtsdure in farblosen Nadeln 
aus A., F. 229°. — Isomere trans-2-Amino-3,4,2' ,5'-telramcthoxy-<x-phenylzimtsduren, 
Cj.HojO.N (II). Durch Red. yorst. Verb. mit Fen-Śulfat. Durch Krystallisation in A. 
konnen die beiden Isomeren getrennt werden. Sdure A: farblose Nadeln, F. 219°. 
L. in A. mit blaCgelber Farbę, in verd. HC1 mit gelber Farbo, in NaOH oder Na2C03 
oder NH.,OH ohne Farbung. Aus letzteren Lsgg. fiillt mit Na-Acetat oder Eg. Saure B 
aus. Beim Neutralisieren einer Lsg. yon A oder B  in verd. NIT,OH mit Eg. wird Saure A 
erhalten. Liefert bcim Erhitzen mit Acetanhydrid + H 2SO., 7,8,2' ,5'-Tetramelhoxy- 
3-phenylcarbostyril (AT). Siiure B: Gelbe Nadeln aus A., F. 167°. L. in yerd. HC1 
mit gelber Farbę, in verd. NaOH, Na,C03 oder NIT,OH farblos; bei Zusatz von Na- 
Acetat oder Eg. fallt B  wieder aus. Liefert wie A im ultravio!etten Licht das Carbo- 
styril Y I in farblosen Nadeln yom F. 189°. — Cis-2-NUro-3,4,2',5'-łetrarnethoxy-a-phenyl- 
zimtsdure, C19H21OsN (V). Aus dcm Na-Salz der trans-2-Nitro-3,4,2',5'-tetramethoxy- 
a-phenylzimtsaure im ultrayioletten Licht. Gelbe Nadeln, F. 186°. Liefert bei der 
alkal. Red. cis-2-Amino-3,4,2',5'-telramelhozy-a-phenylzimisaure, die beim Ansiiuern
VI ergibt. Letztere Saure gibt beim Diazotieren u. Verkochen 3,4,5,8-Telramethoxij- 
phenanllircn-9-carbonsdure in farblosen Nadeln aus A. yom F. 190—198°, die beim 
Erhitzen in Eg. unter Druck (240°) 3,4,5,8-Tetramethoxyphenantliren, C]8Hja04 in hell- 
braunen Nadeln yom F. 118— 120° liefert (Pikrat: F. 158°). (Journ. chem. Soc., London 
1928. 1478—86. Oxford, Dyson Perrins Lab.) K in d s c h e r .

Karl Kindler, Ortho-Effekt und Reaktionsfdhigkeil. I. Uber Grafie und Ursachen 
des Orlho-Effektes bei der Hydrolyse aromatischer Ester. (Vgl. C. 1927. I. 2298.) Die 
Rk.-Fahigkeit o-substituierter aromat. Verbb. hangt 1. yon der Haftfestigkeit des
o-substituierten Aryls u. 2. von der GroBe des o-Effektes ab; letztere ist gleich dem 
Vorhaltnis Kr/Km , wobei Km die bei der Hydrolyse eines o-substituierten aromat. 
Esters gefundene Hydrolysenkonstante u. Kjz diejenige Konstantę bedeutet, die der 
Ester ergeben wurde, wenn seine Hydrolysengeschwindigkeit nur von der Haftfestig
keit des Aryls abhingc. Dio Haftfestigkeit von Arylen u. Styrylen kann, wenn die 
Haftfestigkeitswerte fiir die Radikale einer der beiden Reihen bekannt sind, mit Hilfe 

der empir. Gleichung: Va: }/b =  a ': V (a =  Haftfestigkeitswert fiir C0HS =  100 
gesetzt, b, a' u. b' — Haftfestigkeitswerte fiir Ar, C0H5 • CII =  CH bzw. Ar—CH=CH, 
bczogen auf C6H5 =  100) errechnet werden. Die erhaltenen Werte stimmen mit den 
aus den Verseifungskonstanten nach der fruher angegebenen Beziehung abgeleiteten 
fiir eine Reihe m- u. p-substituierter Aryle gut iiberein. JNIit Hilfe der gleichen Be- 
ziehung ergibt sieh fiir die o-substituierten Arylen aus den Haftfestigkeiten K u  u. 
die GroBe des o-Effektes Kr/Km  (K u  =  gemessene Verseifungskonstante). Vf. findet 
fiir den o-Effekt: o-F-CeH4: 1; o-C1-C6H4: 2; o-Br-C6H4: 5; o-J-C6H4: 7,5; o-02N- 
C6H4: 11. Der o-Effckt ist nicht nur eine ster. Hinderung im Sinne von V. M e y e r , 
sondern beruht wahrscheinlich auBerdem auf der Betatigung yon spezif. Affinitaten.

V e r s u c h e  (mitbearbeitet von Karl-Georg Ellinger). Es wird die Ver- 
seifungsgcschwindigkeit folgender Ester bei 30° mit der theoret. Menge Lauge in der 
fruher beschriebenen Weise bestimmt: o-Fluorbenzoesaure,athylesler (Kp. 220— 221°); 
p-Fluorbenzoesdureathylesłer (Kp. 209—210°); o-Chlorbenzoesaureathylester (Kp. 243°);
o-Brombenzoesaureathylester (Kp. 265°); o-Jodbenzoesdureiithylester (K p .I8 153°); o-Nitro- 
benzoesaureathylester (K p .n  173— 174°); o-Fluorzimtsdureuthylesler (Ivp.n  140— 141°); 
p-Fluorzimtsaureathylesłer (K p .n  135— 140°; F. 30—32°); o-Bromzivitsauredthylesler 
(Kp.]C 158°); p-Bromzimlsaureathylesler (Kp.]6 180°); o - J  odzim tsdv. reathylesier (Kp.22 
192°) ; p-Jodzimtsauredithylester (Kp.20 210°; F. 37°); m-Atninozimtsaurcdlhylester (F. 55°).
— Die in der Literatur noch nicht angefiihrte p-Fluorzimtsdure wurde nach der Vor- 
schrift yon Gr ie s s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 18 [1885]. 961) fur die Herst. von o-Fluor- 
zimtsaure gewonnen; F. der o-FluorzimUdure 175° (korr.), der p-Fluorzimtsaure 208° 
(korr.). (L ie b ig s  Ann. 464. 278—92. Hamburg, TJniy.) K r u g e r .

Arthur Bertram Edmund Lovett und Elwyn Roberts, Die relative Reaktions- 
fahiglceit von Methylengruppen in 1: 3-Diketcmen. Nach B u l ó w  u. Gr o t o w SKY (Ber.
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Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 1479) ist im co-Phenylacetylacetophenon, C„H5-CH2(a)- 
C OCH 2(b)-CO'C6Hs (I), die Methylcngruppe (b) gegenuber HNO, u. Diazoverbb. 
reaktionsfahiger ais (a). Vff. haben nun gefunden, dafi bei der Kondensation mit 
Salicylaldehyd in Ggw. von Piperidin cin Prod. entsteht, das leicht in Acetophenon 
u. 3-Phenylcumarin iibergeht u. somit die Konst. HO-C6H 4-CH: C(CjH5)-CO-CH2- 
CO-00115(11) besitzt. Demnach ist bei der Kondensation mit Aldchyden die CH2- 
Gruppc (a) reaktionsfahiger ais (b). Substituierte Salicylaldehyde geben mit I un- 
mittelbar substituierte 3-Phcnylcumarine, meist in geringer Ausbeute; die Cumarine 
wurden zum Vergleich nach P e k k iN' dargestellt. 5-Chlor-3-nitrosalicylaldehyd u.
3,5-Dinitrosalicylaldehyd geben unter den Vers.-Bedingungen keine Cumarine, sondern 
Piperidide. 2-0xy-a-naphthaldehyd gibt mit I kein Phenylbenzcumarin, sondern eine 
Verb. Cj-HjgOj. Benzaldehyd u. Zimtaldehyd geben mit I  harzige Prodd., ebenso 
wurde ans co-Propionyl- u. Butyrylacetophenon u. Salic3rlaldehyd nichts krystallin. 
erhalten.

Bei der Darst. von I, Propionyl- u. Butyrylacetophenon u. Propionylaceton wird 
an Stelle des von Cl a is e n  vorgeschriebenen wasserfreien C2H5ONa eine Suspension 
von Na in Xylol venvendet. — Propionylacetophcnon. Kp.17149°, Kp .J0 151°. Cu- 
Salz, griine Nadeln aus Aceton, F. 151—152°. p-Nitroplienylhydrazon, C]-HI703N3. 
Feinc gelbe Nadeln aus Bzn. F. 67—68°. Anit, C17H 17ON. Prismen aus PAe. F. 48 
bis 49°. — o-Oxybenzal-ca-phenylacetylacetophenon, C23H,80 3 (II). Aus 7,5 g Salicyl
aldehyd u. 14,6 g I in 25 ecm absol. A. mit 45 Tropfen Piperidin auf dem Wasserbad; 
die Ausbeute ist von der Piperidinmenge abhangig. Prismen. F. 171—174°. Der F. 
erniedrigt sich beim Umkrystallisieren aus A. oder Bzl. durch teilweisen tJbergang in 
3-Phenylcumarin, das auch bei weiterem Erhitzen der Mutterlauge von II, sowie bei 
mehrstd. Erhitzen des oben angegebenen Rk.-Gemisches, oder durch Kondensation 
von Salicylaldehyd u. Phenylessigester in Ggw. von Piperidin entsteht. F. 140—141°.
— Boi den Kondensationen von I  mit substituierten Salicylaldehyden wurde 7—11 Stdn. 
erhitzt, das Cumarin meist aus A. umkrystallisiert. — 6-Chlor-3-phcnylcumarin. Aus
5-Chlorsalicylaldehyd. Schwacli gelbe Prismen. F. 199°. — 6-Brom-3-phenylcumarin. 
Schwaeh gelbe Prismen. F. 189—191°. — 6-Nilro-3-phenylcvmarin. Gelbe Prismen. 
F. 251—253°. —  6-Methyl-3-phenylcumarin. Schwaeh gelbe Nadeln. F. 146— 147,5°.
— 8-Nitro-3-plienylcumarin. Aus 3-Nitrosalicylaldehyd. Schwaeh gelbe Nadeln. 
F. 236—239°. —  6,8-Dichlor-3-phenylcumarin. Aus 3,5-Diehlorsalicylaldehyd. Nadeln 
aus Essigsaure. F. 193—193,5°. — 6,S-Dibrojn-3-phenylcumarin. Aus 3,5-Dibrom- 
salicylaldehyd u. I  nur in Spuren. Nadeln aus Essigsaure. F. 186— 187,5°. — 6,8-Di- 
nilro-3-phenylcumarin. Nur nach PERKIN erhalten. Schwach gelbe Nadeln aus Essig
saure. F. 244—246°. —  6-Chlor-8( ‘!)-nilro-3-pJtenylcumarin. Nur nach PERKIN er
halten. Gelbe Nadeln. F. 212—214°. — 6-Brom-8-nitro-3-phenylcumarin. Aus 5-Brom- 
3-nitrosalicylaldehyd u. I  nur in Spuren. Tafeln aus Acetanhydrid. F. 228—230°. — 
8-Nitro-6-methyl-3-phenylcumarin. Aus 3-Nitro-5-methylsalicylaldehyd. Gelbe Nadeln. 
F. 180— 182°. — 3,5-Dinitrosalicylaldehyd, C7H40„N2. Das bei der Nitrierung yon 
Salicylaldehyd entstehende Gemisch von 3- u. 5-Nitrosalicylaldehyd wird unter Kiih- 
lung mit Eis u. Salz mit konz. H 2S04 u. HNO? (D. 1,5) behandelt. Citronengelbo 
Prismen aus Bzl. F. 58—60°. KMn04 liefert 3,5-Dinitrosalicylsaure. — 5-Chlor-3( ?)- 
nitrosalicylaldfJiyd, C7H 40 4NC1. Aus 5-Chlorsalicylaldehyd in Eg. mit HN03 (D. 1,42) 
bei 60—70°. Gelbe Nadeln aus PAe. F. 105—107°. Konst. nach Analogie mit 5-Brom- 
3-nitrosalicylaldehyd {Au w e r s , B u r g e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 3934).
— Verb. C27//]S0„. Aus 2-Oxy-a-naphthaldehyd u. I in absol. A. in Ggw. von Piperidin.
Blutrote Prismen aus A. F. 155—156,5°. 1 g 1. in 200 ccm A. (Journ. chem. Soc., 
London 1928. 1975—79. East London Coli.) Os t e r t a g .

Letha A. Davies und Roger Adams, Di-{cyclohexylalkyl)-essigsauren. XIV. 
(X III. vgl. C. 1928. II. 876.) Vff. synthetisierten Sauren vom TypusI, in denen x =
1, 2, 3 oder 4 u. y =  0, 1, 2 oder 3 ist, indem sie zuerst in den Malonsdureester eine 
Cyclohexylalkylgruppe u. dann eine zweite einfiihrten. Das erhalteno Prod. wurde 
verseift u. die gebildete Malonsiiure erhitzt.

Die bakteriolog. Prufuńg ergab, daB durch Einfiihrung des 2. Binges kein be*

I
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sonderer Vorteil erzielt wird. Die 2 Verbb. mit 20 C-Atomen sind, wie die meisten 
der frtilier studierten Moll. mit der gleichen Zahl C-Atome, yerhaltnismafiig inakt.

V e r s u c h e .  Cyclohexyl-(cyclohe,xylatliyl)-malonsaurediaihylesier. Kp.4l6192°; 
nD20 =  1,4747; tZ204 =  1,010. — Cydohexylmethyl-(cyclohexylathyl)-malonsduredidlhyl- 
ester. Kp.3186— 188°; nr>20 =  1,47 25; <2204 =  1,003. —  Dicydohexyłdthylmalonsdure- 
didlhylesier. Kp.liE 200—202°; nD20 =  1,4722; d-\ =  0,9931. — Gydohexylathyl- 
(cyclohexyl-n-prcpyl)-malonsdurediathylcster. Kp .3l5 210—211°; nu20 =  1,471 3; d10l =  
0,9928. —  Dicyclohexyl-m-propylmalonsduredidłhylester. Kp .3 216—218°; nn20 =
1,4710; ii204 =  0,9811. — Cydohexyldlhyl-[cydohexyl-n-butyl)-malonsavrediathylester 
Kp .2,5 208—210°; nD20 =  1,4710; d204 =  0,98 1 7. — Cyclohexyl-(cydohexyldlhyl)-essig- 
sdure. Kp .4 182— 186°; nD25 =  1,4852; d204 =  0,9915. — Gydohexylmethyl-[cydohexyl- 
dthyl)-essigsaure. F. 50—51°; Kp .5 207—208°. — Dicydohexyldthylessigsaure. F. 73 
bis 76°; Kp .li5 210—213°. — Cydohexyldthyl-(cyclohexyl-n-propyl)-essigsdure. F. 46,5 
bis 47°; Kp .3 213—214°. — Dicydohcxyl-n-propylessigsdure. F. 42,5—45°; Kp .3 216 
bis 218°. — Cydohexylathyl-(cydohexyl-n-butyl)-essigsdure. Kp .4 221—223°; nn25 =
1,4831; d20.j =  0,9647. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2297—98. Urbana [111.], 
Univ.) K in d s c h e r .

Seiichi Yamada und Teruji Koshitaka, Verbesserung der Verfahren zur Be- 
stimmung der Yerunreinigungen im rohen Campher. II. Messungen der Jodzahlen des 
Campliers und seines Oles. (I. ygl. C. 1927. II. 1373.) Campherol absorbiert reichlich 
Halogen, Campher selbst wenig. Die Jodzahlen wurden nach H u b l  u. W lJS  u. mit 
Bromlsg. (Br in Eg. u. nach ROSENMUND) bestimmt. Die Jodlsg. wird langsam ab
sorbiert, u. die Absorption hangt von Konz., DberschuC, Rk.-Dauer u. Temp. ab. 
Die Bromlsg. wird sohnell absorbiert, u. die Absorption variiert nur innerhalb 1 Stde., 
wenn man mit 90% tlberschuB bei 20° arbeitet. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 31. 141B— 42B.) LlNDENBAUM.

Seiichi Yamada und Teruji Koshitaka, Verbesserung der Verfaliren zur Be- 
stimmung der Verunreinigungen im rohen Campher. I I I .  Bestimmung des Ólgehaltes. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Der ólgeh. wird mittels der JZ. (nach R o s e n m u n d s  Verf., 
yorst. Ref.) bestimmt, wobei man die Substanzmenge so wahlt, daB mindestens 90% 
uberschiissigc Bromlsg. yorhanden sind. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
31. 142B.) L in d e n b a u m .

Antoine Willemart, Beilrag zur Kennłnis der gefarbten KoJdenwasserstoffe der 
Rubrenreihe. (Vgl. M o u r e u , D u f r a is s e  u . W il l e m a r t , C. 1928. II. 1327.) Die 
Bldg. der KW-stoffe der Rubrenreihe laBt sich durch folgendes Schema wiedergeben:

2 ^ ,> C lO H ).C :C .R " ' — y 2 j^C C l-C -C -R '" KW-stoff.

Der Rk.-Verlauf hangt von der Art u. Stellung der 3 Radikale ab. Bei aliphat. Radi- 
kalen wird kein Rubren erhalten. Tolyl oder Naphthyl durfen nur die Stelle des R '"  
einnehmen. Obige Carbinole lagern sich bekanntlich leicht in Ketone yom Typus 
R 'R "C : CH • CO ■ R '"  um. Eine analoge Isomerisierung diii-ften die Chlorido erleiden, 
indem das Cl nach der /9-Stellung wandert unter Bldg. eines Allenderiy. Letzteres 
wurde unter HCl-Abspaltung in ein cycl. Allenderiy. u. dieses sicher auBerst unbestandige 
Prod. sofort in ein Dimeres iibergehen. Der ganze Vorgang wird durch folgendes 
Schema wiedergegeben (R' u. R "  =  C8H5):
CcH 5̂ ^ C l  C6H5 C8H5 C6H5 c 0h 5

caO° C*H<0>° °*H‘0 C!:C<c)C,H‘
R " ' R " ' R '"  R '"  R '"

Man yersteht jetzt die Schwierigkeiten, mit denen die Gewinnung der Rubrene ver- 
bunden ist. Sind R ' u. R "  yerschieden, so werden beide Radikale fur die Cyclisierung 
yerwandt, u. es entstchen prakt. untrennbare Gemische. Sind R ' u. R "  Naphthyle, 
so wird das Skelett des Mol. yerandert. Dagegen kann eine Variierung von R '"  keinen 
groBen EinfluB ausuben. Obige Formel erklart gut die Eigg. der Rubrene, welche 
die Difulyengruppe ais wirksames Chromophor enthalten. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 187. 3S&— 87.) L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Duiraisse und Leon Enderlin, Unlersuchungen 
iiber Rubren. Konstilution des Rubrens. (Vgl. yorst. Ref.) Bei der Oxydation mit 
Cr03 unter bestimmten Bedingungen liefert Rubren erhebliche Mengen o-Bibenzoyl-
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benzol, entsprechend folgender Gleichung: C.,2H,a + 402 =  2 C8H4(CO• C6H5)2 4- 2 C02.
C»C H C C  TT ®as Rubren yerliert also 2 C-Atome u. keinen H. Dies ist 

p tt . A / s  p tt am besten mit nebenst. Formel yereinbar, in welcher
6 4 q q  t j S f g  'j j 4 die beiden zentralen C-Atome von Oxydationsmitteln leickt 

0 6 0 6 angegriffen u. herausgespalten werden. Die Bldg. von
o-Dibenzoylbenzol ist ohne weiteres yerstandlich. Zur gleiclien Formel ist WlLLEMART 
(yorst. Ref.) auf Grund von Uberlcgungen gelangt. (Compt. rend. Acad. Sciences 
187. 406—07.) L in d e n b a u m .

Masataro Yamashita, Anwendung der Reoklion ton Hoesch auf Nilrobenzonilrile. 
Genannte Rk. ist auf aromat, nitrierte Nitrile bisher nicht angewendet worden. Dio 
zu erwartenden Nitroketone diirften fur die Darst. von Benzophenonderiw. Inter- 
esse besitzen. Da kurzlich Korczyński u. Nowakowski (C. 1928. I. 2397) eben- 
falls die Darst. von p-Nitrobenzoresorcin u. p-Nitrobenzophloroglucin beschrieben 
haben, gibt Vf. seine bishcrigen Resultate bekannt. Danach kondensiert sich o-Nitro- 
benzonitril nicht mit Resorcin oder Phloroglucin, wohT aber das m- u. p-Isomere. 
Phloroglucin gibt bessere Ausbeuten ais Resorcin. — 4'-Nitro-2,4-dioxybenzophenon, 
CI3Hn05N. Lsg. yon 3 g p-Nitrobenzonitril u. 2,5 g Resorcin in 150 ccm absol. A. 
mit 2 g ZnCl2 yersetzen, 5 Stdn. HCl einleiten, Ol mit W. kochen. Hcllgelbe Krystalle 
aus vcrd. A., F. 203°. Dimethyldther, C,6H]305N, hellgelbe Krystalle aus A.-PAe., 
F. 123—124°. — 3'-Nitro-2,4-dioxybenzophenon, C13Hg06N. Mit m-Nitrobenzonitril. 
Gelbe Nadeln aus yerd. A., F. 228°. Dimethyldther, C)6H J305N, Krystalle aus A., 
F. 116—117°. —  4'-Niłro-2,4,6-trioxybenzophenon, C]r,Hg06N. Aus p-Nitrobenzonitril 
u. Phloroglucin. Gelbe Krystalle aus verd. A., F. 246—247°. — 3'-Nitro-2,4,6-lrioxy- 
benzophenon, C]3H90„N. Mit m-Nitrobenzonitril. Gelbe Nadeln aus W., F. 194°. 
(Buli. chem. Soc. Japan 3. 180— 82. Sendai, Univ.) Lindenbaum.

Guyot, Reinigung des Naphlhalins zur Hydrierung. Ausfuhrliche Wiedergabe 
des von der C o m p a g n i e  de P r o d u i t s  C h i m i ą u e s  e t  i S l e c t r o -  
m ć t a l l u r g i ą u e s  A l a i s ,  F r o g e s  e t  C a m a r g u e  patentierten Verf. 
(Vgl. C. 1927. I I . 2117.) (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 408—09.) K r u g e r .

Guyot, Neue Hydrierungskatalysałoren. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Anwendung 
fl. Katalysatoren ist 1. gute Ruhrung, 2. Zusatz inerter Stoffe (MgO, Infusorienerde 
usw.) von Wichtigkeit, um die Vergiftung des Katalysators durch Bldg. von Ober- 
flachenschichten zu yerhindern. In Ggw. der Legierungen NaK oder NaK2 kann 
ungercinigtes Naphlhalin bei iihnlichen Tempp. u. Drucken wie mit Ni-Katalysatoren 
hydriert werden. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 410.) K r u g e r .

Henry Gilman und Lloyd L. Heck, Die Reaktion zwischen Organomagnesiuvi- 
haliden und Alkylsidfonaten. Alkylester der Sulfonsauren untcrscheiden sich von Aryl- 
estern der Sulfonsauren in ihren Rkk. mit Organomagnesiumhaliden:

2 RSOoO-AIkyl + 2 R'MgX — y 2 R'-Alkyl + (RS020)2Mg + MgX„ (1), 
~RS02-0-Aryl + R 'M gX— y R S 0 2R' + Aryl-0-MgX (2).

Werden Mol.-Aquivalente yon Alkylsulfonat u. GRIGNARD-Reagens benutzt 
(Rk. 1), so iiberschreitet die Ausbeute an Alkylierungsprod. im allgemeinen nicht 
50%. Dies yeranlaCte die Vff., die Rk. neu zu studieren. Es zeigte sich, daB Rk. 1 
nur teilweise richtig ist. Neben dem Alkylierungsprod. wird ein Alkylhaloid gebildet, 
dessen Alkylgruppe vom Ester, dessen Halogen vom GRIGNARD-Reagens stammt. 
Fiir den Rk.-Mechanismus wird folgendes angenommen:

RS020-Alkyl + R 'M gX— -)-R'-Alkyl + RSO„OMgX (3),
RS020MgX + RS020-Alkyl— >■ Alkyl-X + (RS020)2Mg (4).

In  tlbereinstimmung mit diesen Rkk. steigt die Menge des Alkylierungsprod. an, 
wenn 2 Moll. Alkylsulfonat fiir 1 Mol. GRIGNARD-Reagens yerwendet werden. Auch 
wurde gezeigt, daB, bei Verwendung von 2 Moll. Ester fiir I Mol. RMgX, die R-Alkyl- 
u. RX-Verbb. in aquivalenten Mengen gebildet werden. Offensichtlich ist, daB nach 
Bldg. yon etwas RS020-MgX nach Rk. 3, dieses Salz mit dem Ester unter Bldg. von 
R X  nach Rk. 4 reagiert, selbst wenn aąuimol. Mengen Ester u. GRIGNARD-Reagens 
benutzt werden. Die Richtigkeit der Gleichung 4 wurde durch Behandeln von P-Naph- 
thalinsidfonsaure mit Methyl-MgJ bestatigt, wobei /j-C,0H7SO2OMg.J entsteht, das 
bei Einw. von n-Butyl-p-toliwlsidfonat n-Butyljodid u. Mg-p-Naphthalinsidfonat ergibt: 

/?-C,0H,SO2OH + CH3MgJ — >■ /S-CJ0H 7SO2OMgJ + CH4, 
/?-C10H,SO,OMgJ + p-CH3C6H4S020C4Hr,— >• n-C4H9 J+(/3-C10H,SO2O)2Mg.

Die entsprechend Rk. 4 gebildeten Alkylhalide kónnen auch von Alkylsulfonaten 
erhalten werden, wenn die —MgX-Gruppe nicht an C, wie in den GRIGNARD-Re-
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agenzicn, gebunden ist. Dies wurde dadurch gezeigt, daB n-Butylhalid aus n-B-utyl- 
p-toluolsulfonat u. Athoxy-MgJ, Phenoxy-MgJ, p-Toluolsulfinyl-MgBr, Methylanilino- 
MgBr, Thiophenyl-MgJ, Mg-Jodid u. -Bromid gebildet wurde. Hinsichtlich der Konst. 
der GRIGNARD-Reagenzien hat J o l ib o is  (Compt. rcnd. Acad. Sciences 155 [1912]. 
353. 183 [1926]. 971) angenommen, daB sie nieht der Formel RMgX, sondern R 2Mg -f- 
MgX, entspreehen. Die Bldg. von R X  aus Alkylsulfonaten u. den Mg-Haliden ist in 
dieser Hinsicht interessant. Etwas Mg-Halid wird zwar bei der gewolmlichen Darst. 
aller GRIGNARD-Reagenzien gebildet, aber der Umfang dieser Seitenrk. ist im all- 
gemeinen zu gering in Hinsicht auf die hohen Ausbeuten an RX , die bei verschiedenen 
Verss. mit Alkylsulfonaten erhalten wurde. Die Konst. der GRIGNARD-Reagenzien 
diirfte hier von besonderem Interesse sein.

V e r s u c h e .  Im  allgemeinen wurden Vorratslsgg. der GRIGNARD-Reagenzien 

in A. benutzt. Dic Lsgg. wurden durch Filtration von unverbrauchtem Mg befreit, 
u. łangsam zum Ester gegeben, bis positiver Farbtest erhalten wurde. In einigen Fiillcn 
wurde auch der Ester zum GRIGNARD-Reagens gegeben, jedoch kein bemerkenswerter 
Untersehied festgestellt. Nach 1—2-std. Kochen am Ruckflufikiihler wurde mit ge- 
kuhlter Saure hydrolysiert. Die ath. Lsg. wurde, nach Waschen mit W., mit Dampf 
dest. Alle Alkylhalide wurden durch Umwandlung in die Alkyl-Hg-Halide identifiziert. 
Aus 0,04 Mol. p - Toluolsulfonsaureesler des Milchsaureathylesters u. Phcnyl-MgBr 
(0,05 Mol.) wurden 55% a-Brompropionsaureathyleslcr erhalten. 0,18 Mol. Cyclohexyl- 
sulfonsduredthylester u. Phenyl-MgBr lieferten Athylbenzol, etwas Athylbromid u. eine 
Verb. vom F. 107°, die aber nieht das erwartete Cyclohexylphenylsulfon war, das durch 
Oxydation des Sulfids erhalten wurde (F. 73°). —  Cyclohezylphenylsulfid. Aus Brom- 
cycloliexan u. Na-Thiophenolat. Kp.n 145°; ĆZ2020 =  1,0031; n25 =  1,5663. — 0,1 bis 
0,12 Mol. W. in A. waren erforderlich, um 0,1 Mol. Athyl-MgBr zu zerstóren. Zu dieser 
Lsg. wurde 0,1 Mol. m-Butyl-p-toluolsulfonat zugefiigt. Nach 2-std. Kochen am Riick- 
fluBkuhler wurden 14% n-Butylbromid u. 40% Mg-p-Toluolsulfonat erhalten. —
0,4 Mol. Brommagnesium-p-tolylsulfinat gaben mit 0,4 Mol. n-Butyl-p-toluolsuIfonat 
58% ?i-Butylbromid u. ein Gemisch der Mg-Salze der p-Toluolsulfin- u. -sulfonsaure.
— ?i-Butyl-p-toluo]sulfonat u. Jodmagnesium-/?-naphthalinsulfonat lieferten 33% 
?t-Butyljodid. — Phenyl-p-toluolsulfonat (0,2 Mol.) ergab mit 0,25 Mol. Mg-Bromid- 
atherat (100°) nach der Hydrolyse kein Mg-p-ToIuolsulfonat. (Journ. Amer. chem. 
Soe. 50. 2223—30. Ames, Iowa, State Coli.) K in d s c h e r .

Nicolas Maxim, Einwirhung von Athylmagnesiumbromid auf Acenaphthenchinon. 
t)ber die Einw. von RMgX auf Acenaphthenchinon ist bisher nur bekannt, daB dieses 
mit C6H6MgBr nach BESCHKE (C. 1909. II. 2011) das Pinakon oder o-Dichinol I. 
(R =  C6He) liefert. Vf. m il diese Unters. auf andere Verbb. RMgX ausdehnen u. 
besonders auch die Dehydratisierung der zu erwartenden Pinakone untersuchen, 
weil diese bei den Dichinolen in anderen Reihen recht yerschiedenartig yerlauft. 
Mit C2H5MgBr liefert Acenaphthenchinon leicht das Pinakon I. (R =  C2H5). Nach 
BESCHKE erleidet I. (R =  C6H5) bei der Dehydratisierung die Pinakolinumlagerung 
u. geht iiber II. in I I I .  iiber. Ganz anders yerhalt sich I. (R =  C2H5), indem es unter 
einfacher Abspaltung von 2 H ,0  den gefiirbten KW-stoff IV. liefert, eine Rk., welche 
auch bei anderen Dichinolen mit aliphat. Radikalcn ófters beobachtet worden ist. 
Ais Chromophor in IV. ist die Gruppierung V. anzusehen. Durch Na2Cr20, in Eg. 
wird IV. zu Acenaphthenchinon u. Essigsaure oxydiert.

V e r s u c h e. 9,10-Diathylacenaphthylenglykol, CI0H](1O2 (I., R  =  C2H5). In 
C2H5MgBr-Lsg. allmahlich Acenaphthenchinon eintragen, 4 Stdn. kochen, mit 20%ig. 
H 2S04 unter starker Kiihlung zers. Blattchen aus Bzl., Prismen aus A., F. 197°. -— 
9,10-Diathylidenacenaphthen, CJ6H h (IV.). Voriges in Eg. 4 Stdn. kochen, dann konz. 
HCl u. viel W. zugeben, Orangegelbe Krystalle aus A., F. gegen 140°, 11. in A., Bzl., 
Chlf., Aceton. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 769—78. Bukarest, Univ.) Lb.

M. Phillips, Schmelzpunkt des 2-Chloranthrachinons. Der F. des 2-Chloranthra- 
cliinons liegt bei 212,4° (korr.), nieht, wie friiher angegeben (C. 1925. I I .  2148), bei 
204°. (Ind. engin. Chem. 20. 874. Washington [D. C.], Bureau of Chem. and Soils.) B l.

.C(C0H6)2 

CO 

.C: CH-CHj 

Ć : CH ■ CH,
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Sydney Glenn Preston Plant und Dorothy May Lyddon Rippon, Die Kon
densation von Hexahydrocarbazol und von Tetrahydropentindol mit Cyelopentanoncyan- 
hydrin. Vff. versuchten, analog der Uberfuhrung von 1-Anilinocyclopentan-l-carbon- 
siiure in Carbazol (P l a n t  u . F a c e r , C. 1926. I. 386), hochkondensierte Carbazol- 
deriw. darzustellen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Hexahydrocarbazol (cis-Form, 
F. 99°) gibt mit Cyclopentanon u. KCN in Eg. l-[9'-Hexahydrocarbazyl]-l-cyancyclo- 
pentan (I); dieses gcht beim Kochen mit konz. oder alkoh. HC1 in Hexahydroearbazol 
u. Cyclopentanon, bei Einw. von konz. H2S04 in das entsprechende Amid iiber; bei 
Verss. zur Hydrolyse blieb dieses entweder unyerandert, oder es wurde unter Bldg. 
von Hexahydrocarbazol gespalten. Dann wurde das Nitrosamin der 1-Anilinocyclo- 
pentan-l-carbonsilure mit Zinkstaub u. Essigsaure in Ggw. yon Cyclohexanon redu- 
ziert; hierbei entstand J-\9'-Telrahydrocarbazyl]-cydopentan-l-carbonsaurc (U), die sich 
aber nicht zum entsprechenden Hexahydrocarbazolderiv. reduzieren liefl. — Das durch 
elektrolyt. Red. von Dihydropentindol crhaltene Tetrahydropentindol (HI) hat die 
cis-Konfiguration u. gibt mit Cyclopentanon u. KCN in Eg. l-[8'-Tetrahydropentindyl]-
1-cyancyclopentan; auch dieses lieferte bei der Hydrolyse entweder Cyclopentanon u. 
Tetrahydropentindol, oder das nicht weiter hydrolysierbare Saureamid. — Die von 
MANJUNATH (C. 1927. I I .  1698) durchgefiihrte Red. von 9-Nitrosohexahydrocarbazol 
mit Zinkstaub u. Essigsaure in Ggw. von Cyclohexanon liefert 8,9-[l',2’-Cydohexyl]- 
tetraliydrocarbazol, bei dessen elektrolyt. Red. 8,9-[l',2'-Cyclohexyl]-hexahydrocarb- 
azol(IV) entsteht; die von MANJUNATH fiir diese Verbb. angegebenen Formeln sind 
offenbar fehlerhaft.

CH2 CH2

h « Q ' ' c~h —

h 2c
CII

CH„ N

N(CN)—  

CH.-CH

-CH,

•CH,

IV  i
CH

> C H 2 
VCH, • CH2

V e r s u c h e .  l-[9'-Hexahydrocarbazyl]-l-cyancyclopentan, C18H22N2 (I). Aus 
Hexahydrocarbazol in Eg. mit Cyclopentanon u. KCN. Prismen aus verd. A. F. 76°. 
Kochen mit HC1 gibt Cyclopentanon (Kp. 129—130°, aus dem Phenylhydrazon Dihydro
pentindol, F. 108°) u. Hexahydrocarbazol. — l-[9'-Hexahydrocarbazyl]-cyclopentan-
1-carbonsaureamid, C]8H24ON2. Aus I  bei zweitagiger Einw. von konz. H 2S04. Tafeln 
aus A. F. 160°. Wird beim Kochen mit wss.-alkoh. KOH oder mit 40°/oig. H2S04 nicht 
yerandert; sd. konz. HC1 liefert Hexahydrocarbazol, ebenso festes KOH bei 180—200°.
—  l-[9’-Tetrahydrocarbazyl\-cyclopentan-l-carbonsdure, C]8H210 2N (H). Aus dcm Nitros
amin der 1-Anilinocyclopentan-1 -carbonsaure (PLANT u . Facer, 1. c.) in starker Essig
saure mit Cyclohexanon u. Zinkstaub. Prismen aus Toluol. F. 184°. Gibt mit 60%ig- 
H 2S04 auf dem Wasserbad Cyckpenten-(l)-carbonsaure-{l) (F. 118°) u. Tetrahydro- 
carbazol; dieselbcn Prodd. entstehen bei der Einw. von KÓH bei 320—340° oder bei 
der trockenen Dest.; k. konz. H2S04 wirkt nicht ein. Verss. zur Red. durch Elektro- 
lyse oder mit Na-Amalgam oder Sn u. alkoh. HC1 waren erfolglos. — Tetrahydropent
indol, CjjHjjN (ni). Aus Dihydropentindol in 60%ig. H 2S04 an Pb-Elektroden mit
0,03 Amp./qcm kathod. Stromdichte. Kp.j6152°, F. 21°. Pikrat, gelbe Prismen aus 
A., F. 159°. Acetylverb., C13H I6ON. Prismen aus A. F. 78°. Benzoylrerb., C18Hj,ON. 
Prismen aus A. F. 86°. — 8-Methyltełrahydropentindol, C12HJ5N. Aus Tetrahydro
pentindol u. CHjJ in A. Kp.j6 136— 137°. Pikrat, gelblichgriine Tafeln, F. 116°. Jod- 
mełhylat, C13HI8NJ. Prismen. F. 189° (eignet sich zur Identifizierung von Tetrahydro-
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pentindol). — l-\8'-Tetrahydropentindyl]-l-cyancydopenlan, C17H20N2. Aus Tetrahydro- 
pentindol, Cyclopentanon u. KCN in Eg. Prismen aus A. F. 51°. Pikrał, gelbe Prismen, 
F. 126°. Gibt mit sd. konz. HC1 Cyclopentanon u. Tetrahydropentindol, mit k. konz. 
H2SO., l-[8'-TeirahydropentindyV\-cyclopentan-l-carbonsuureamid, CnH 22ON2. Prismen 
aus A., F. 130°. Diesea liefert mit KOH bei 280—315° Tetrahydropentindol; Kochen 
mit konz. HC1 oder verd. HC1 bewirkt keine Hydrolyse. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 1906— 13. Osford, D y s o n  P e r r in s  Lab.) Os t e r t a g .

H. V. Moyer und F. B. Dains, Die Ersetzbarkeit bestimmter Mełhylengruppeh 
und die Bezielmngen der Konstitution zur Slabiliłat einer G-G-Bindung. (Vgl. C. 1923.

I. 932.) Fruher war gezeigt worden, daB Methylenwasserstoff in manchen Verbb. beim 
Erhitzen mit substituierten Formamidinen leicht dureh die Anilidomethylcngruppe 
ersetzt werden kann:

> C H , + RN—CHNHR = > C = C H N H R  + RNH2.
Die Rk. stellt also eine Synthese einer C—C-Bindung dar. Ausgenommen ist 

Methylisoxazolon, das mit Diphenylformamidin teerartige Prodd. liefert. Hingegen 
reagiert das Benzalderiv. unter Bldg. von Anilinomelhylenmetliylisozazólon:

CO • O-N—C(CH3)C—CHC0HS + C6H5N=CHNHC6H5 =

CO ■ O ■ N =C (Ć IQ  Cr:CHNHCaH5 + CeH5CH=NCcH6. 
i________________ i

Infolgedessen wurden auch anderc Verbb. dieses Typus untersucht, ob sie nach 
folgender Gleichung reagieren:

R 2C=CHCaH6 + R 'N=CHNHR' =  R.C—CHNHR + R 'N=CHR '.
Die Verss. fiihrten im Falle von Aldehydderiw. (RCH=) gewisser heterocyol.. 

Ringe zum Ziele, wie Isoxazolon, Pyrazolon u. Rhodanin (Thiazolidin). Der Ersatz 
ist wahrscheinlich auf solche Verbb. beschrankt, in denen die Benzalgruppe leicht 
dureh Hydrolyse mit verd. Sauren oder Erhitzen mit Phenylhydrazin entfernt werden 
kann. Bei Deriw. von offenen Ketten, wie Benzalphenylcyanid oder Nitrobenzalacełyl- 
acelon, war es nicht móglich, die Doppelbindung zu sprengen u. die Aminomethylen- 
gruppe einzufuhren.

V e r s u c h e .  4-Anilinomethylen-3-phenylisoxazolon, Cj6H]20 2N2. Aus 4-Benzal- 
3-phenylisoxazolon u. Diphenylformamidin. Ebenso wurde unter ahnlichen Be- 
dingungen die Aldehydgruppe beim Erhitzen mit Diphenylformamidin dureh das 
Anilinomethylenradikal ersetzt: bei Piperonal-, m-Nitrobenzal- u. Cinnamylidenphenyl- 
isoxazolon. Sonst gaben die Zimtaldehydkondensationsprodd. anderer Ringverbb. 
nur teerigo Prodd. Negative Ergebnisse wurden mit Furfuralphenylisosazolon er
halten. — Beim Benzal- u. Piperonalderiv. des l-Phenyl-3-methylpyrazolon wurde mit 
Diphenylformamidin 4-Anilinomethylenpyrazolon (140°) vom F. 154° erhalten. 1,3-Di- 
phenylbenzalpyrazolon gab bei 160° das Anilinomethylenderiv. vom F. 140°; das Di- 
phenylpyrazolon lieferte mit Diphenylformamidin daneben noch Bisdiphenylpyrazolon 
vom F. 247°. — 3-Oxy-l-phenyl-4-benzalpyrazolon, CO-N(C6H6)N: C(OH)C—CHC6H5.

Dureh Erhitzen yon Benzaldehyd u. dem Pyrazolon auf 130° oder dureh "Kochen beider 
Komponenten in A. am RuckfluBkiihler. Dunkelrote Nadeln, F. 275°. Beim Erhitzen 
mit Diphenylformamidin auf 210° u. dann auf 180° wurde l-Phenyl-3-oxy-4-anilino- 
meihylenpyrazolon, C,6H]302N, in gelben Nadeln aus Eg. vom F. 272—273° gebildet. 
Entsprechende Ergebnisse wurden mit dem Anisalpyrazolon (F. 250°) erhalten. — 
3-Phenyl- u. 3-Methyl-4-benzalpyrazolon, CONHNC(R)C—CHC6H5, in denen N  in

i____________ i
der Stellung 1 unsubstituiert ist, blieben beim Erhitzen mit Diphenylformamidin un- 
verandert, ein Zeiehen, daB die Doppelbindung bestandiger wird, wenn der positivo 
Charakter des Ringes anwachst. — 3-Methyl-4-anilinomeihylenpyrazclon:

CONHN—C(CH3)C—CHNHCeH5.

3-Methylpyrazolon mit einer freien CH2-Gruppe reagierte nur schwer. Erhitzen 
auf 200° mit einem groBen tJberschuB des Formamidins gab die gelbe Verb. vom F. 204°.
—  Benzal-3-phenylrhodanin, S • CSNC6H5COC—CHC6H5 (F. 192°), gibt beim Erhitzen

mit dem Formamidin auf 200° die 5-Anilinomethylenverb. vom F. 247°. — Cinnamyliden- 
phenylrhodanin (F. 223°) blieb bei Tempp. unter 200° unangegriffen, oberhalb dieser 
Temp. lionnten nur Zers.-Prodd. erhalten werden. —  Benzaldi-o-tólyithiazólidon, 
SC(NHC,H,)NC7H,COC—CHCjH5, gab mit dem Formamidin bei 5-std. Erhitzen auf

220° negative Ergebnisse. — BenzalacelophenoJi gab bei mol, Yerhaltnissen mit Form-
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amidin (130—150°) das Anil des Benzalacetoplienons, C6H5CHi:CHC-(NHC6H5)C6H5, 
weiBc Nadeln, F. 168°. — Benzalacetophenon-p-chlorplienylimid, C2XHIGNC1. WeiBe 
Nadeln aus A. F. 167°. — p-Tolyliminobenzalacetophenón, C22H 13N, F. 170°. (Journ. 
Amor. chem. Soc. 50. 2293—97. Lawrence, Kansas, Univ.) KlNDSCHER.

E. Soderback, Uber Tetrarhodandichlorid wid einige dwoon abgeleitete Verbindungen 
der Thiodiazolreihe. (Vgl. C. 1920. I. 206.) Das 1. c. beschriebene Rliodandihydro- 
chlorid laBt sich beąuem durch Schutteln einer 0,5- bis 1-molaren benzol. Rhodan- 
Isg. mit eisk. konz. HCl darstellen. — Das „Rhodanmonohydrochlorid“ enthalt keinen H, 
sondern besitzt nach kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. die Formel (SCN)4C12 u. wird daher 
ais Tetrarhodandichlorid bczeichnet. Seine Bldg. entspricht der Gleichung: 3 (SCN)2 + 
2 HCl =  (SCN)4C12 + 2 HSCN. Tatsiichlich enthalt die ath. Lsg. nach der Umsetzung 
reichlich HSCN. Bei der Darst. ist Feuchtigkeit absol. auszuschlieBen. Mit Hg reagiert 
die Verb. langsam, aber quantitativ unter Bldg. von Hg{SGN)1GL u. wird aus diesem 
durch Halogene oder Rhodan in organ. Solvenzien glatt zuruckgebildet. Eine der- 
artige Mercaptidbldg. ist nur bei Disulfiden mit heterocycl. Kern beobachtet worden, 
z. B. in der Antipyringruppe (V. K o n e k , C. 1920. I I I .  837). Vf. fand die gleiche 
Fahigkeit bei den Disulfiden aus 3-Phenyl-5-mercapio-l,2,4-łhiodiazol u. 3-Phenyl-
5-mercapto-2-thion-l,3,4-thiodiazoldihydrid-(2,3). Das Mercaptid aus ersterem zeigt 
F. 214— 215° u. wird durch J  glatt in das Disulfid zuruckverwandelt. Diese Rk. mit 
Hg scheint danach typ. fur Disulfide von D i a z o l e n z u  sein. Tetrarhodandichlorid 
besitzt nunmehr zweifellos Formel I. u. ist das dem 5-Chlor-3-mercapto-l,2,4-thio- 
diazol (H.) entsprechende Disulfid. Wahrscheinlich entsteht es auch durch Osydation 
von II. — Gegen HCl ist I. bestandig. Leitet man aber in die benzol. Lsg. HBr ein, 
so wird Br frei, u. es fallt eine gelbliche, krystallin. Substanz aus, in welcher das dom 
Rhodandihydrochlorid (1. c.) analoge Rhodandihydróbromid, (SĆN)22 HBr, yorliegt. 
Denn sie liefert mit W. Rhodanhydrat u. mit Anilin in Bzl. Thiuret. Es hat sich also 
folgende Rk. abgespielt: (SCN).,C12 + 6 HBr =  2 [(SCN)2 2 HBr] + 2 Br + 2 HCl. 
Offenbar wird I. zu II . reduziert u. I I .  in I I I .  umgelagert, analog der Umwandlung 
von Persulfocyansaure (IV.) in Xanthanwasserstoff (V.). Weiter wird HBr an die 
esocycl. Doppelbindung in I I I .  addiert u. Cl durch Br ersetzt.

Die Red. von I. zu II. scheint schwierig zu sein. Dagegen wird das Na-Mercaptid 
von II . leicht erhalten, wenn man obiges Hg-Mercaptid mit Na,S umsetzt: 

Hg(SCN),,Cl2 + Na2S =  HgS + 2 Na(SCN)2Cl.
Vf. nennt das Salz Na-Chlorditliiocyanat (VI). Es lost sich in W. mit neutraler 

Rk., ferner in A. u. Aceton, zerfallt aber bald —  in W. langsam, in Aceton besonders 
schnell — in NaCl u. Polyrhodan, (SCN)n. Beim festen Salz dauert dieser Zerfall 
ca. 1 Woche. Auch Schwermetallsalze sind aus VI durch doppelte Umsetzung in wss. 
Lsg. erhaltlich. Das Hg-Salz ist naturlich mit obigem ident. Pb( SCN)iCl2 ist blaBgelb. 
Das hellgrime Guprisalz zerfallt bald in gelbes Cuprosalz, Cu(SCN)2Cl, u. I., welch 
letzteres mit A. entfcrnt wird. Das Ag-Salz ist weiB. Diese Salze sind bestandig, auBer 
dem Hg-Salz swl. u. werden mit Ausnahmc des Cuprosalzes von J  in A. glatt in Metall- 
jodid u. I. zerlegt. — Freies II. konnte nicht isoliert werden. Es fallt beim Ansauern 
fl. aus u. kann mit PAe. ausgezogen werden. Die Lsg. zeigt die CuH-Salzrk. u. liefert 
mit HBr-Gas Rhodandihydrobromid. LaBt man aber nach dem Ansauern stehen, 
so geht das fl. schnell in ein festes gelbes Prod. uber, wclches aus benzol. Lsg. isoliert 
werden kann u. aus 2 Moll. I I . durch Austritt von 1 HCl gebildet zu sein scheint.

Wenn die Formeln I. u. II. richtig sind, so enthalten diese Verbb. denselben Thio- 
diazolring wie die Persulfocyansaure (IV.). In  der Tat kann VI durch Na„S leicht in 
Na-Persulfocyanat ubergefiilirt werden:

Cl • C2N2S ■ SNa + Na,S =  NaCl + NaS • C2N2S • SNa.
Darauf wurde auch die Einw. von NaOH auf VI untersucht. Es entstehen 2 Salze 

von der Zus. Na20(SCN)2 (Hauptprod.) u. Na20(SCN)4 (dieses vgl. unten). Ersteres 
Salz, welches Vf. Na-Oxydithiocyanat nennt, besitzt zweifellos Formel V II., leitet 
sich also vom 5-Oxy-3-mercaplo-l,2,4-thiodiazol ab u. ist das O-Analogon des Na-Per- 
sulfocyanats. Es ist in festem Zustand recht bestandig, zers. sich aber in wss., infolge 
Hydrolyse stark alkal. Lsg. in der Kalte allmahlich, beim Erhitzen sofort wie folgt: 
Na^SCN),, + 2 H20 =  S + Na2C03 + CS(NH2)2. Diese Zers. wird durch freie 
Lauge Terhindert, welche bei der Darst. von VII. infolge Bldg. des Salzes Na20( SCN)4 
auch yorhanden ist. Die Loslichkeit von VII. in A. hangt von dessen W.-Geh. ab; 
so lósen 100 ccm absol. A. von 18° 3,3 g, 92,2%ig. A. dagegen nur 0,23 g. Dies hiingt 
wahrscheinlich mit dem Krystallwasser (4 H 20) zusammen. Die alkoh. Lsg. zers. sich
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auch in N-Atmosphare allmahlich unter Orangegclbfarbung u. Ausscheidung eines 
weiBen Na-Salzes. Die absol. alkoh. Lsg. wird beim Koehen hellgriin, beim Abkiihlen 
wieder farblos. —  Verss., Na-Cyanaminothiocarbonat (K-Salz vgl. 1. c.) dureh Addition 
yon S in VII. iiberzufiihren, waren erfolglos. — Die freie Oxydithiocyansaure laBt sieh 
durch Zera. von VII. mit Sauren nicht erhalten, denn sie lagert sieh sofort in das 1. c. 
beschriebene Rhodanliydrat oder Oxoiminodiłhioazolidin um, durchaus analog der
Umlagerung IV .--->- V. — Mit J  reagiert V II. wie folgt:

2 NaO • C2N2S • SNa + 2 J  =  2 N aJ + NaO • C2N,S • S • S • C2N2S • ONa.
Das neue Salz wird Na-Dioxytetrathiocyanat genannt. Es reagiert in wss. Lsg. 

neutral u. ist darin bestandiger ais VII. Auch die freie Dioxytetrathiocyansaure oder 
Tetrarhodandihydroxyd, H 20 2(SCN)4, ist erhaltlich. Sie ist stark sauer u. in A. mit 
Phenolphthalein ais zweibas. Saure titrierbar. Ais Diazoldisulfid reagiert sie mit Hg 
in A. unter Bldg. eines Mercaptids, aus dem sie durch J  regeneriert wird. — Das nebcn
V II. entstehende Salz Na20(SCN)., wird Na-Oxyletralhiocyanat genannt. Es muB 
Formel V III. besitzen, denn es entfarbt momentan nur 1 J  pro Mol., enthiilt also nur 
e i n e  SNa-Gruppe. Es reagiert in wss. Lsg. neutral u. ist darin bestandiger ais V II. 
Die Loslichkeit in A. hangt wieder von dessen W.-Geh. ab; 100 ccm absol. A. losen 
5,7 g, 92,2%ig. A. nur 2,7 g Heptahydrat. Die freie Oxytetrathiocyansaure oder Tetra- 
rhodanmonohydrat, H20(SCN)4, wurde ebenfalls erhalten. — Das aus V III. u. J  ge- 
bildete Na-Dioxyoctałhiocyanat, Na20 2(SCN)s, ist ein Disulfid mit 4 Thiodiazolkernen. 
Es ist in wss. Lsg. neutral u. kolloidal. — Fiir die vorst. beschriebenen Sauren schlagt 
Vf. die Bezeiehnung Oxypolythiocyansduren vor.

S-- N I. N-- S S-- N II. S--- S III. S--- N IV.

Cl-Ó:N-Ó-S-S-6 -N:Ó-Cl Cl-Ć:N-Ó-SH Cl-C:N-Ó:NH tIS-Ó:N-fc-SH

S---- S V. V II. S---N V III. S---N S--- N

SC-NH-Ó:NH NaO-ÓrN-C-SNa NaO-dhN-^-S-ĆiN-Ć-SNa

V e r s u c h e .  Tetrarliodandichlorid, C4N4Cl2S4 (I.). Absol. ath. Rhodanlsg. mit 
bei 0° gesatt. absol. ath. HCl-Lsg. yermisehen (Eiskiihlung), nach 2 Tagen Rhodan- 
dihydrochlorid abfiltrieren, Lsg. allmahlich einengen, zwisehendurch unter Eiskiihlung 
krystallisieren lassen, schlieBlich HC1 u. HSCN mit Eiswasser u. Soda entfernen, Roh- 
prod. in A. mit Hg entfarben. Rhomb. Prismen oder Tafeln aus A. oder A., F. 69— 70°, 
sil. in CS2, CCl4, Chlf., Bzl., unl. in W., bestandig gegen k. verd. Sauren u. Alkalien. — 
Mercaptid C^N^Cl^Sjig. Durch Schtitteln von I. mit Hg in A. Blattchen aus Bzl., 
F. 168—169°. — Na-Chlordithiocyanat, C2N2ClS2Na + 2 H20 (VI). Aus je 1 Mol. des 
yorigen u. Na2S in W. unter Eiskiihlung, Filtrat im Vakuum bei 30—40° schnell ver- 
dampfen, Riickstand mit Aceton von Raumtemp. digerieren, in eisgekiihlten Kolben 
filtricren, GefiiBwande reiben. — Polyrhodan, (SCN)n. Lsg. yon VI in Aceton einige 
Stdn. stehen lassen, aus dem Nd. NaCl mit W. entfernen. WeiBes Pulver, Zers. ober- 
halb 300°, unl., beim Reiben elektr. — Na-Persulfocyanat, C2N2S3Na2 + 5 H20 (nach
IV.). Frisch hergestellte Lsg. von VI mit Na2S in W. aufkochen, im Vakuum bei ca. 40° 
yerdampfen, mit h. A. ausziehen, Lsg. bei Raumtemp. eintrocknen. Nadeln aus Aceton, 
iiuBerst hygroskop. Liefert beim Ansiiuern V. — Na-Oxydithiocyanat, C2ON2S2Na2 +
4 H20 (VII.). Wss. Lsg. von VI mit 2 Moll. NaOH einige Min. kochen, Filtrat im 
Vakuum yerdampfen, mit h. absol. A. estrahieren, durch Kiihlung rasch krystalli
sieren lassen, mit der Mutterlauge weiter extrahieren. Reinigung durch Lósen in wenig 
absol. A. u. Verdiinnung bis auf 92%. Rhomb. Blattchen, F. 108° (Zers.). Pb-Salz, 
C2ON2S2Pb, blaBgelb. Cuprisalz dunkel graublau. Ag-Salz blaBgclb. — Rliodan- 
hydrat, C2H2ON2S2. Aus VII. mit eiskalter verd. H 2S04. Farblose Blattchen aus W. 
Wird yon sd. W. allmahlich zu Thioharnstoff, CO, u. S zers. — Na-Dioxytetrathio- 
cyanat, C40 2N4S4Na, + 5 H„0. Aus V II. mit 1 J  in A. Prismen aus W. Gibt 4 H20 
schnell, den Rest langsam ab. — Dioxytetrathiocyansaure, C4H 20,N4S4. Mit verd. 
H2S04. Nadelchen aus A., Zers. oberhalb 160°. — Na-Oxytelralhiocyanat, C4ON4S4Na2+ 
7 H20 (VIII.). Aus der eingeengten alkoh. Mutterlauge von VII. Prismen aus A. — 
Oxytetrathiocyansdure, C4H 2ON4S4, gelblichweiB. (L ie b ig s  Ann. 465. 184—210. 
Upsala, Univ.) " L in d e n b a u m .

T. S. Hamilton und Roger Adams, Die Reduktion von Pyridinhydrochlorid und 
Pyridoniumsalzen durch Wasserstoff und Platinoxyd-Platinschuarz. X V III. (XVII. 
ygl. C. 1928. II . 880.) Pyridin allein yergiftet in den meisten Lósungsmm. den Kata- 
lysator, u. eine Red. tritt nicht ein. Dagegen kann sein IIydroclilorid leicht red. werden
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wobei aber die Auswahl des geeigneten Losungsm. wichtig ist. Absoluter A. eignet 
sich am besten, dann folgt Eg. W. im A. behindert die Red. sehr deutlicli, u. nicht 
zufriedenstellende Ergebnisse wurden mit 95%ig. A. oder kauflichem Methylalkohol 
erhalten. Absol. Methylalkohol gab nicht so gleiehmaBige Ergebnisse wie A. Acieton 
u. Athylacetat lósen Pyridinhydrochlorid nicht leicht u. sind daher nicht geeignet.
0,1 Mol. Pyridinhydrochlorid in 150 ccm Losungsm. u. in Ggw. von 0,15 g Platin- 
oxyd-Pt-Schwarz wurden in 6—7 Stdn. vollstandig red. 0,3 g Katalysator verringerten 
die Red.-Zeit auf 1 Stde. u. 0,5 g Katalysator auf 30 Min. Die Ausbeuten waren 
immer quantitativ. Ansteigen der Temp. vergrófierte die Red.-Geschwindigkęit. 
Bei 0,15 g Katalysator sank die Red.-Zeit bei 50° von 6—7 Stdn. auf weniger ais
2 Stdn. Kleine Mengen Ferro- u. andere Mineralsalze wirkten nicht auf die Red. 
Sauerstoff u. Luft hingegen wirkten auf einen Katalysator wiederbelebend, der bereits 
trage zu werden begann. Sie wurden bei Redd. verwendet, die sehr lange dauerten. 
Bei Pyridoniumsalzen wirkte eine Anderung der Vers.-Bedingungen in derselben 
Weise. Bei Anwendung von 0,1 Mol. Salz in 150 ccm absol. A. u. 0,15 g Katalysator 
wurden folgende Verbb. in den angegebenen Zeitcn quantitativ red.: Phenylpyridonium- 
chlorid (21/.1 Stdn.), n-Butylpyridoniumchlorid ( l 1/*1—2), Athylpyridoniumchlorid (1 bis 
l ł/4), Benzylpyridoniumchlorid (*/2—3/4), Garbqathoxymethylpyridoniumchlórid (1/2 bis 
3U)> p-Oxyathylpyridoniumchlorid (3—3x/4) u. y-Oxypropylpyridoniumchlorid ( l3/4 bis 
21/2). Die Pyridoniumsalze sind also leichter reduzierbar ais das Pyridinhydrochlorid. 
Chinolinhydrochlorid u. Benzylcliinoloniumchlorid konnen in derselben Wciso red. 
werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2260—63. Urbana [Ul.], Univ.) K in d s c h e r .

George Maedonald Bennett und Gervase Hewitson Willis, Slerische Hin- 
derung bei Reaktionen ton substituicrten Chinoxalinen. Vff. untersuchen die Konden
sation von 2,3-DiTnetliylcliinoxalin (I) mit aromat. Aldehyden. Hierbei entstehen meist 
glatt Distyrylchinoxaline (II), nur o- u. p-Methoxybenzaldehyd u. m-Nitrobenzaldehyd 
liefern ausschlieBlich oder neben II Monostyrylderiw. Die Nitroaldeliyde reagieren 
sehr rasch, die Methoxyaldehyde fallen durch langsame Einw. auf; auBerdem ist zu 
beachten, daB o-Methoxybenzaldehyd nur das Monostyrylderiv. liefert. Letztere 
Eigentumlichkeit ist auf ster. Hinderung zuriickzufuhren; die OCH3-Gruppe hat keine 
Affinitat zum Hetero-N, hierdurch wird eine Konfiguration (III) begiinstigt, welche 
eine weitere Kondensation mit Aldehyd ausschlieBt. Andercrseits begiinstigt die starkę 
Affinitat des N02 zum Hetero-N, die auch aus der Bldg. einer Mol.-Verb. aus I u. 2 Moll.
2,4-DinitrobenzaIdehyd erhellt, die Ausbildung einer Konfiguration IV, bei der die 
Kondensation mit einem zweiten Aldehydmolekiil begiinstigt wird. Zur Bestatigung 
dieser Ansicht wird die leiehte Kondensation von 1 mit o-Jodbenzaldehyd heran- 
gezogen, zu dereń Erklarung anzunehmen ist, daB die Affinitat des J  zum Hetero-N 
durch die damit verbundene Konfigurationsbeeinflussung die ster. Wrkg. des J  iiber- 
wiegt, die sich z. B. bei der Veresterung von Sauren sehr stark geltend macht. 2,3,6- 
Trimethylchinoxalin kondensiert sich noch leichter mit Aldehyden ais I, die 6-Methyi- 
gruppe ist zwar nicht reaktionsfahig, erhóht aber die Rk.-Fahigkeit der beiden anderen 
CH3-Gruppen. 2-Phenyl-3-benzylehinoxalin reagiert nieht mit Aldehyden, wohl aber 
2-Phenyl-3-methylchinoxalin u. 2-Benzylcliinoxalin-, beim Plienylbenzylchinoxalin tritt 
kombinierte ster. Hinderung durch Phenyl u. Benzyl auf. Auch 3-Phenyl-2-p-methoxy- 
benzylchinoxalin u. 3-Phenyl-2-p-chlorbcnzylchinoxalin reagieren nicht mit Aldehyden. 
Das Ghinoxalin aus Cyclopentandion reagiert mit Aldehyden leicht, wenn auch etwas 
schwerer ais I, u. liefert Prodd. der Konst. V. — Die Darst. des Jodmethylats yon I 
machte zuerst Schwierigkeiten, sio gelang durch Erhitzen der Base in einem groBen 
UberschuB an CH3J. Das Verf. diirfte auch in anderen ahnlichen Fallen zum Erfolg 
fiihren. Das Jodmethylat liefert keine Isocyanin- oder Carbocyaninfarbstoffe. — Boi 
der B r o m i e r u n g  lieferte 2-Methylchinoxalin das erwartete co-Tribromprod.,
2,3-Dimethylchinoxalin eine nicht weiter bromierbare Tetrabromyerb., dereń symm. 
Konst. sich aus ihrem Verh. gegen Ag-Acetat ergibt; das hierbei entstehende Prod.

N : C • CHS tt ^ „ ^ N ^ - C H r C H - R  v  n ^ / N :
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reagiert sofort mit p-Nitroplienylhydrazin. Eine ahnliche ster. Hinderung ist beim 
2-Methyl-3-phenylchinoxalin festzustellen, aus dem das eo-Dibromderiv. entstelit. 
Benzyl- u. Chlor benzylphenylchinoxaline liefern bromfreie Prodd., die offenbar durch 
Einw. der primar auftretenden Monobromverbb. auf das anwesende CH3-C02Na ent- 
standen sind. — I  liefert mit Diathyloxalat u. NaOC2H5 oder KOC2H 5 die Verb. VI, 
es reagiert nicht mit Amylnitrit, M lCHLERS Hydrol, p-Nitrosodimethylanilin u. diazo- 
tiertem 2,4-Dinitroanilin.

V e r s u c h e .  2-Methylchinoxalin. Aus Isonitrosoaceton u. o-Phenylendiamin 
in einem sd. Gemisch von HC1, Eg. u. W. Das Rk.-Prod. wird benzoyliert u. das Methyl- 
chinoxalin durch Wasserdampfdest. abgetrennt. Kp .]0 118°. — 2,3-Dimethylchinoxalin. 
Aus laonitrosomethylathylketon. —  2-Phenyl-3-meihylchinoxalin war aus Isonitroso- 
propiophcnon u. o-Phenylendiamin nicht erhaltlich. Darst. aus C6H5 • CO • CO • CH, u.
0-Phenylendiamin in A . — Benzylglyoxal. Aus Diathoxyacetpiperidid u. C6H 5-CH2- 
MgCl iiber das Acetal (Kp.4 131°, Kp.ls 148— 151°). F. 117— 118°. Gibt mit o-Phenylen
diamin 2-Benzylchinoxalin, dunkles 01, Pikrat, CI5H 12N2 + C0H3O7N3, gelbe Nadeln 
aus A., F. 117°. — P)ienyl-f}-methoxy-p-cMorstyrylketon, C16H]30 2C1 =  C6H5-CO- 
C(OCH3): CH-C6H4C1. A us co-Methoxyacetophenon u. p-Chlorbenzaldehyd. Kp.le 238°. 
Krystalle aus PAe. F. 45°. Liefert, in Eg. mit konz. HBr bis zur Grunlichfarbung der 
Lsg. erwarmt, Phenyl-p-chlorbenzyldiketon, C1BHU0 2C1, Krystalle aus PAe., F. 85°, 
wird aus der ath. Lsg. durch wss. Alkali nicht merklich aufgenommen. — 2-p-Chlor- 
benzyl-3-phenylchinoxalin, C21HJ5N2C1. Aus Phenyl-p-chlorbenzyldiketon u. o-Phenylen
diamin in A.; Isolierung des Diketons ist nicht erforderlich. Krystalle aus A. F. 142°.
— Phenyl-(i-3-dimethoxystyrylketon, C17H 1603. Aus co-Methoxyacetophenon u. m-Meth- 
oxybenzaldehyd. Kp .18 245°. Hydrolyse mit Eg. u. HBr liefert nicht das erwartete 
Diketon, sondern eine anscheinend polymere rótliche Verb. CJ8//U03, F. bei raschem 
Erhitzen 175—180° (Zers.), die mit o-Phenylendiamin nicht reagiert. — 2-Methyl- 
chinoxalin (1 Mol.) gibt in sd. Acetanhydrid (5— 6 Moll.) mit 1 Mol. 2,4-Dinitrobenz- 
aldehyd 2-[2,4-Dinitroslyryl]-chinoxalin, C]6H ]0O4N4 [F. 219— 220° (Zers.), aus Essig
saure, Ausbeute 80%]> mit o-Nitrobenzaldehyd 2-o-Nitrostyrylchinoxalin, C16Hn 0 2N3 
(blaBgelbe Nadeln aus Toluol, F. 156°, Ausbeute 78%), mit m-Nitrobenzaldehyd
2-m-Nilrostyrylchinoxalin, C16H n0 2N3 (fast farblose Nadeln aus Bzl. -f- Bzn., F. 199,5°, 
Ausbeute 68%), mit p-Nitrobenzaldehyd 2-p-Nitrostyrylchinoxalin (schwach gelbe 
Nadeln aus Toluol, F. 200°, Ausbeute 65%); mit Benzaldehyd wurde kein krystallin. 
Prod. erhalten.

K o n d e n s a t i o n  v o n  2,3 - D i m e t h y 1 c h i n o x a 1 i n m i t  A l d e 
h y d  e n. 2,3-Dislyrylcliinoxalin, Cj4H]SN2 (n). Aus I u. sd. Benzaldehyd. Ausbeute 
50—70%. Gelbe Nadeln aus Xylol PAe. F. 190,5°. Oxydation mit KMn04 liefert 
Benzoesaure. Mit Br in sd. Chlf. entsteht das Tetrabromid, C24HJ8N2Br4, silberglanzende 
Tafeln aus Bzl., F. 190°. —  2-Methylendioxystyryl-3-melhylchinozalin, C]8H]40 2N2. 
Aus I  u. Piperonal in sd. Acetanhydrid. Citronengelbe Nadeln aus Methanol. F. 150°.
— 2,3-Bis-[methylendioxy-styryl]-chinoxalin, C£6H]804N2. Aus I  u. sd. uberschussigem 
Piperonal. Gelbe Nadeln. F. 208°. Ausbeute 30%. — Die folgenden Prodd. wurden 
in sd. Acetanhydrid erhalten. 2,3-Di-m-nitrostyrylchinoxalin, C24H J0O4N4. Aus I u. 
m-Nitrobenzaldehyd. Gelbe Bipyramiden aus Bzl. F. 237°. Ausbeute 10%. Daneben
1— 2% 2-m-Nitroslyryl-3-imthylchinoxalin, C17H 130 2N3, fast farbloso Nadeln aus 
Methanol, F. 184°, entfiirbt KMn04 u. Br, geht in sd. Acetanhydrid mit m-Nitrobenz
aldehyd in die vorige Verb. uber. — p-Methoxybenzaldehyd liefert entsprechend 10%
2.3-Di-p-methoxystyrylchinoxalin, C20H22O,N2, gelbe Nadeln aus Bzn., F. 163°, u. 
10% 2-p-Methoxystyryl-3-me.thylchinoxalin, CjSH]6ON2, gelbe Nadeln, F. 122,5°. —
2.3-Di-rn-methoxystyrylchinoxalin, C26H 220 2N2. Aus I  u. m-Methoxybenzaldeliyd. 
Gelbe Prismen. F. 126°. Ausbeute 10%. — 2-o-Melhoxystyryl-3-methylchinoxalin, 
C18H]60N2. A us I  u. o-Methoxybenzaldehyd. Ausbeute 1— 2%. Mkr. gelbe Krystalle 
aus Methanol. F. 112°. Bleibt bei 12-std. Kochen mit o-Methoxybenzaldehyd u. Acet
anhydrid unyerandert. Entfarbt KMn04 u. Br. — 2,3-Bis-[3,4-dimeihoxystyryl]- 
chinoxalin, C ^H ^O^,,. Aus I u. 3,4-Dimethoxybenzaldehyd. Gelbe Nadeln aus A. 
F. 208°. Ausbeute 10%. — 2,3-Di-[fi-furyl-vinyl]-chinoxalin, C20H 14O2N2. Aus I  u. 
Furfurol. Ausbeute 5%. Gelbe Krystalle aus Bzn. F. 169°. — 2,3-Di-o-nitrostyryl- 
chinoxalin, C24H 1604N4. Aus I  u. o-Nitrobenzaldehyd. Ausbeute 80%. Nadeln aus 
Bzl. F. 194,5°. — 2,3-Di-p-nitrostyrylchinoxalin, C21H]60 4N4. Aus I  u. p-Nitrobenz- 
aldehyd. Ausbeute 75%. Tiefgelbe Krystalle aus Nitrobenzol. F. 288°. — I gibt mit
2.4-Dinitrobenzaldehyd: bei 10-tiigigem Stehen der Lsg. in Bzl. eine Additionsverb.
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aus 1 Chinoxalin + 2 Aldehyd (Krystalle, F. 96— 97°, wird durch Umkrystallisieren 
aus PAe. zerlegt), in Acetanhydrid bei 1-std. Kochen 2-[2,4-Dinitro-styryl]-3-methyl- 
chinoxalin, C17H 120 4N4 [Ausbeutc 80%, orangcgelbe Krystalle aus Cyclohexanol, 
F. 224— 225° (Zers.), gibt mit KMn04 2,4-Dinitrobenzoesaurc], bei 8-std. Erhitzen
2,3-Bis-[2,4-dinilro-styryT]-chinoxalin, C24HI,,08N(! (Ausbeute 75%, braune Nadeln aus 
Nitrobenzol, F. 295— 297° [Zers.]). Gemische von I  u. 2,4-Dinitrobenzaldehyd, schm. 
bei 100, 97,6, 75, 66,7, 52,4, 50, 47,6, 33,3, 25,0 u. 0 Mol.-% Dinitrobenzaldehyd bei 
71, 71, 75, 91, 80,5, 72, 74, 81, 88 u. 106°. — 2-[2,4,6-Trinitro-styryr\-3-methylćhinoxalin, 
C17Hn O„N5. Aus 2,4,6-Trinitrobenzaldehyd. Ausbeute 25%. Braune Krystalle aus 
Cyclohexanol. F. 250—251° (Zers.). — 2,3-Di-o-chlorstyrylchinoxalin, C Ą N .C l , .  
Aus o-Chlorbenzaldehyd. Ausbeute 60%. Gelbe Nadeln aus Bzl. F. 189,5°. — 2,3-Di- 
vi-clrforstyrylchinoxalin, C24H 16N2C12. Aus m-Chlorbenzaldehyd. Ausbeute 30%. 
Gelbe Nadeln aus PAe. F. 149°. —  2,3-Di-p-chlorstyrylchinoxalin. Aus p-Chlorbenz- 
aldehyd. Ausbeute 60%. Nadeln aus Bzl. F. 218°. •—- 2,3-Di-o-jodstyrylchinoxalin, 
C24H]0N2Jo. A us o-Jodbenzaldehyd. Ausbeute 40%. Schwach gelbe Tafeln aus Bzn. 
F. 179°. —- I  gab mit Dimethylaminobenzaldehyd, Chloral, Zimtaldehyd, Phenyl- 
acetaldehyd, Benzil, Glyoxal, Phthalsaureanhydrid, Xanthydrol keine krystallinen 
Prodd.

K o n d e n s a t i o n  v o n  2,3,6 - T r i m e t h y 1 c h i n o x a 1 i n m i t  A l d e 
h y d  e n. Mit sd. Benzaldehyd entsteht 2,3-Distyryl-6-methylchinoxalin, C25H 10N2. 
Ausbeute 81%. Gelbe Nadeln aus Xylol. F. 193°. Bei don folgenden Verss. wurde in 
sd. Acetanhydrid gearbeitęt. — 2,3-Bismethylendioxystyryl-6-methylchinoxalin, 
C27H 20O4N2. Ausbeute 10%. F. 168° (aus vcrd. A.). — p-Methoxybenzaldehyd liefert 
nach 5 Stdn. 1—2% 2-p-Methoxystyryl-3,6-dimethylcliinoxalin, C10H]8ON2 (gelbe 
Krystalle aus Methanol, F. 116°), nach 10 Stdn. 15% 2,3-Di-p-methoxystyryl-6-methyl- 
chinoxalin, C27H 240 2N2, gelbe Nadeln, F. 136°. —  2,3-Di-3,4-dimethoxystyryl-6-methyl- 
chinoxalin, C29H 280 4N2. Ausbeute 5%. Orangegelbe Krystalle aus PAe. F. 205°. — 
m-Nitrobenzaldehyd gibt 10% 2,3-Di-m-nitrostynjl-6-m£thylchinoxalin (Krystalle. aus 
Cyclohexanol, F. 244,5°), 1— 2% 2-m-Nitrostyryl-3,6-dimethylchinoxalin, C18HII;0 2N3, 
F. 165° (aus PAe.). — 2,3-Bis-[2' ,4'-dinitro-styryl]-6-methylchinoxalin, C^H^OgNj. 
Ausbeute .80%. Orangegelbe Krystalle aus Cyclohexanol. F. 251— 255° (Zers.).

2-Styryl-3-ph.mylchinoxa.lin, C22H 10N2. Aus 3-Phenyl-2-methylchinoxalin u. sd. 
Benzaldehyd. Ausbeute 90%. Schwach gelbe Nadeln aus A. F. 149°. — 2-p-Niłro- 
styryl-3-phenylchinoxalin, C22H 150 2N3. Aus Phenylmethylehinoxalin u. p-Nitrobenz- 
aldehyd in sd. Acetanhydrid. Ausbeute 80%. Gelbe Nadeln aus Bzl.-PAe. F. 233°.
—  2-[2',4'-Diniłro-słyryl]-3-phcnylchinoxalin, C22H ,40 4N4. Ausbeute 90%. Gelbe 
Nadeln aus PAe. F. 215°. — Rohes 2-Benzylchinoxalin liefert mit p-Nitrobenzaldehyd 
in sd. Acetanhydrid 2-[f}-Phenyl-p-nitrostyryV\-ćhinoxalin (schwach gelbe Nadeln aus 
A., F. 149°), mit 2,4-Dinitrobenzaldehyd sehr wenig 2-[f)-Phenyl-2,4-dinitroslyryl]- 
chinoxalin (?), F. 261—262°. — Chinoxalinocyclopenian gibt mit sd. Benzaldehyd das 
Dibenzalderiv., G,5H i8N2 (V) (Ausbeute 40%, braunliehe Krystalle aus A., F. 213°), 
mit p-Nitrobenzaldehyd in Acetanhydrid das Di-p-nitrobenzalderiv., C25H I6Ó4N4 (Aus
beute 85%, gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, Zers. bei 268—270°); das Kondensations- 
prod. aus 2,4-Dinitrobcnzaldehyd war unl. u. lieC sich nieht reinigen. — 2,4-Dinitro- 
benzaldehyd liefert mit Chinaldin 2-[2,4-Dinilro-styryl]-chinolin, Ci7H J104N3 (blaBgelbe 
Nadeln aus Bzl., F. 200°), mit 2,8-Dimetliylchinolin 2-[2,4-Dinilro-styryl]-8-methyl- 
chinolin, C18H 1304N3 (hellgelbo Nadeln aus Bzl., F. 198°), mit 2,3-Dimethylchinolin
2-[2,4-Dinitro-styryl]-3-7nethylchinolin (braune Nadeln aus Bzl., F. 257°). —  2-Styryl-
3-methylchinolin, C18H i6N. Aus 2,3-Dimethylchinolin u. iiberschussigem Benzaldehyd 
bei 150— 160°. Fast farblose Krystalle aus PAe. Ausbeute 50%. F. 102°. — 2-Methyl- 
chinoxalin-3-brenztraubensa,uredłhylesłer, C14H I40 3N2 (VI). Aus I  u. 2 Moll. Athyloxalat 
mit 2 Moll. KOC2H5 (NaOC2HE gibt geringere Ausbeuten) in mit etwas Xylol ver- 
setztem trockenem A. Orangegelbe Nadeln aus Essigsaure oder A. F. 129°. — p-Nitro- 
phenylhydrazon, C2(>H 1904N5. Orangefarbigo Nadeln aus A. F. 189°.

B r o m i e r u n g  v o n  C h i n o x a l i n b a s e n  mit Brom in Eg. in Ggw. von 
Na-Acetat bei Wasserbadtemp. —  2-[v)-Tribrom-melhyl]-chhwxalin, C9H5N2Br3. Aus
2-Methylchinoxalin. Ausbeute lu% . Rosafarbige Tafeln aus A. F. 109°. — 2,3-Bis- 
\o}-dibrom-methyl]-chinoxalin, C10H6N2Br4. Aus I. Nadeln aus Eg. F. 228°. Ausbeute 
quantitativ. Wird beim Kochen mit einem groCen UberschuB Br in Eg. nieht yerandert. 
Beim Kochen mit CH3 • C02Ag in Eg. wird das Halogen entfemt; die erhaltene Lsg. 
gibt mit p-Nitrophenylhydrazin einen wl., nieht rein erhaltenen Nd., der Dialdehyd

X. 2. 106
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zors. sich beim Eindampfen unter vermindertem Druck auch in incrter Atmosphare.
—  3-Phenyl-2-u)-dibrommethylchinoxalin, C]EH ,0N2Br2. Aus 3-Phenyl-2-mcthylchin- 
oxalin. Ausbeute 90%. Nadeln aus PAe. F. 148°. — 3-Phenyl-2-phenylaceloxymethyl- 
chinoxalin, C23H lg0 2N2. Aus 3-Phenyl-2-benzylchinoxalin bei der Einw. von Br in 
Eg. + CH3'C02Na. Ausbeute 90%. Prismen aus PAe. F. 126°. — 3-Phenyl-2-p- 
chlorphenyUtcetóxymĘhylchinoxalin, C23H],02N2CI. Analog aus 3-Phenyl-2-p-chlor- 
benzylchinoxalin. Ausbeute quantitativ. Prismen aus PAe. F. 119°. — 3-Phenyl-2-p- 
methoxybenzylchinoxalin reagiert nicht mit Br. — Monojodmeth ylat des 2,3-Dimethyl- 
chinoxalins, CUH]3N2 J. Aus I mit 10 Moll. CH3J  im Rohr bei 90°. Griinlichgelbe 
Nadeln aus A. F. 192°. Gibt in W. mit NaOH ein nicht krystallisierendes 01. Beim 
Kochen mit Benzaldehyd oder Nitrosodimethylanilin u. etwas Piperidin in A. entsteht 
ein unl., schwarzes Prod. — I gibt mit Dimethylsulfat kcin Additionsprod. (Journ. 
cliem. Soc., London 1928. 1960—75. Sheffield, Univ.) Ost e r t a g .

Joseph B. Niederl, New Kondensalionen von Kelonen mit Plienolcn. Der Phorondi- 
m-kresyluther. Durch Behandeln eines Gemisches von m-Kresol u. Aceton mit konz.
H,SO., wird der Phorcndi-m-kresylather gebildet. Offensichtlich verliiuft die Rk. 
in 4 Stufen: 1. Bldg. von Phoron aua 3 Moll. Aceton mit Mesityloxyd ais Zwischen- 
prod., 2. Addition von 2 Moll. H2S04 unter Bldg. von Phorondischwefelsiiure, 3. Wieder- 
entfernung der 2 Moll. H,SO., u. darauffolgende Addition von 2 Moll. m-Kresol, 
4. Atherbldg.

CHS • CJ13|H +  HÓ • ŚÓ2iC(CH3)2 ■ CH2 CH, • C6H3 • C(CH3)2 • CH,

ÓH ÓH V  _
)C—O =  )C—o — >

OH /  OH /

CH3 • Ć0H3;ii +  HO -Ś02iC(CH3)2 • CI-I2 CH3 • Ć0H3 • C(CHs)2. ch2

...CH3 • C8H3 • C(CH3)j • CH,>

Ó ) c = 0
CH3.Ć0H3-CiCH3)2- C h /

Dasselbe Prod. C23H280 2 wird erhalten, wenn Plioron mit 2 Moll. m-Kresoi in Ggw. 
von H,SO.| unter den gleichen Bedingungen behandelt wird. Die Verb. bildet mit 
Brom leicht Phorondibrom-m-kresylester u. beim Nitrieren Phorondinitro-m-kresyl- 
atlier. Bei der Oxydation mit Chromsaure wird Dimethylmalonsiiure u. m-Kresyl- 
isovaleriansdure gebildet.

V e r s u c h e. 2,6-Dimeihyl-2,6-di-(4-oxy-2-methyl)-'phenylheptanon-4-ather, Di-m 
tolylisobiitylketo7iather, Phorondi-m-kresylather, C23H2S02. Aus 3 Moll. konz. H„SO.,,
3 Moll. Aceton u. 2 Moll. m-Kresol. Wiirfel, Prismen oder hexagonale Krystalle, 
je nach den Krystallisationsbedingungen. F. 127°, Kp. 270° unter Zers. Dibrom- 
deriv. C23H2602Br2. Darst. durch Bromieren in CC14. Farblose prismat. Rosetten, 
F. 215°. Telranilroderiv. C23H24OjoN,j. Darst. durch Kochen mit konz. HN03. Gelbe 
Krystalle, F. 243°. — m-Kresylisoialeriansaure, HO(CH3)C„H3C(CH3)2CH2COOH. 
F. 107° aus Aceton. Dibromderiv., C12HJ403Br2. F. 140° aus A. Nitroderw., C12H]505N. 
Ais Nebenprod. bei der Nitrierung des Phorondi-m-kresylathers. F. 108° aus Bzl. 
(Di-Na-Salz, C]2H 1305NNa2). —  Dimethylmalonsaurc. Bei der Oxydation des Plioron- 
di-m-kresyliithers mit Chromsaure. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2230—35. New York, 
Univ.) KlNDSCHER.

Mario Giordani, Losungen von Chinin in Athylurethan. Bezugnehmcnd auf die 
Feststellungen von M i l l e r  u. R o h d e  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 27 [1894]. 1187. 
1279. 28 [1895]. 1056) u. zahlreicher anderer Autoren, daB das Chinin beim Erhitzen 
mit Essigsaure auf 100° in ein Isomercs, das stark giftige Chinitozin, iibergeht, unter
sucht Vf, die Einw. von HC1, H2S04, CH3C00H, Wein-, Citronen-, Apfel- u. Mileh- 
saure auf Chinin. Nur HC1 erweist sich ais katalysator. unwirksam in bezug auf ge- 
nannte R k . Auch das Lósungsm. ist von EinfluB auf die Bldg. von Chinitoxin. So 
farbt sich in Athylurethan gel. Chinin beim Sterilisieren zunachst grtin, dann gelb. 
Vf. lóst Chinin in A., Chlf., Urethan u. Glycerin. Ufethan u. Glycerin beschleunigen 
die Rk., A. u. Chlf. sind inaktiv. Die Versuehsbedingungen entsprechen denjenigen 
von MILLER u . R o h d e  (1. c.). Das gebildete Chinitoxin wird dureh Wagung oder 
ais Phenylhj-drazon quantitativ, bestimmt. Wenn man in Athylurethan gel. Chinin 
mit ultraviolettem Licht bestrahlt oder dem Sonnenlichte aussetzt, so nimmt die
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Lsg. eino gelbe Farbę an, u. es entsteht Chinitoxin. Vf. bestrahlt Chinindichlorhydrat, 
-disulfat, -acetat u. -eitrat in Athylurethanlsg. mit der Hg- Quarzlampe. Nach 48 Stdn. 
enthalten die Lsgg. der beiden ersten Verbb. kein bzw. Spuren von Chinitosin, dio 
der beiden letztgenannten 4 bzw. 5%. (Annali Chim. appl. 18. 239—44. Rom.) B e n c k .

Clemens Schópf, Ober die Alkaloide der Lupinen. I. Ober die isomeren Lupinin- 
sdureester und Lupinane. (Mit Otto Thoma.) Die Lupininsdure, C10H 17O2N, ist 
von WlLLSTATTER u. FOURNEAU (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 1910) dureh 
oxydativen Abbau des Lupinins erhalten worden. Vff. haben die Darst. verbessert, 
indem sie die Siiure ais Methylester isolierten. Dieser war offenbar ein Isomerengemisch, 
da die [a]n-Werte zwischen —19,4 u. +5,8° schwankten. Der Ester yon [a]c =  — 19,4° 
ist reiner (— )-Lupininsduremetliylester (I) (Bezeichnung nach W o h l u. Freuden- 
BERG, C. 1923.1. 889), da er dureh HC1 quantitativ zu dem 1. c. beschriebenen (— )-Lupi- 
ninsaurehydrochlorid von F. 275° yerseift wird. Die weniger linksdrehenden Ester 
liefern aufier diesem krystallisierten ein harziges Hydrochlorid, aus welchem dureh 
Verestern kein reiner (-f)-Ester erhalten wird. Dessen Darst. erfolgt jedoch leicht 
iiber das gut krystallisierte Pikrat. Der so gewonnene Ester zeigt [a]n =  +55° 
u. ist diastereomer mit I. Die beiden Ester unterscheiden sieh nur dureh die Konfi- 
guration an einem asymm. C, sind also Epimere, u. der (-f)-Ester wird ais (Ą-)-Epi- 
lupininsauremethylester (II) bezeichnet. Die gegenseitigen Beziehungen ergeben sieh 
daraus, daB I dureh NaOCH3 teilweise in II umgelagert wird. Daher muB — ent- 
sprechend analogen Umlagerungen (vgl. H iicK EL u. G o th , C. 1925. I. 1491, ferner 
Mc KENZIE u . SMITH, C. 1925. II. 176) —  das a-C-Atom asymm. sein, u. man kann 
die Formel des Esters nach I I I .  oder IV. auflósen, worin R 1 + R 2 =  CsH i5N ist. Nattir- 
lich muB R , oder R„ noch mindestens ein Asymmetriezentrum enthalten, da sonst dio 
Umlagerung nicht zu einer diastereomeren Verb. fiihren konnte. Die Umlagerung 
gelingt auch recht glatt, wenn man das (— )-Lupinmsaurehydrochlorid in das Siiure- 
chlorid iiberfiihrt u. dieses mit CH30H  umsetzt, u. erfolgt wahrscheinlich beim t)ber- 
gang in das Saureehlorid. — Die Bldg. des letzteren erfolgt librigens recht schwer, 
was auf ster. Hinderung des C02H schliefien laBt. Diese tritt auch in Erscheinung, 
wenn man methylalkoh, NH3 auf 1 wirken laBt. Bei 100° erfolgt noch keine Rk., sondern 
erst bei 140° u. fuhrt nicht zum Saureamid. Ein Teil von I wird zu II isomerisiert, der 
Hauptteil jedoch in einen opt.-inakt. Ester umgewandelt, welcher wie II ein gut 
krystallisiertes Pikrat liefert u. daher wahrscheinlich (±)-Epiesler ist, entstanden 
dureh Racemisierung des zuerst gebildeten II. —  Ein Lupininsdurcamid entsteht in 
geringer Ausbeute aus obigem Saureehlorid u. NH3. Es dreht rechts u. diirfte zur 
(-f)-Epireihe gehoren. Auch das zugehórige N itril wurde erhalten. — Vff. haben 
sodann das ebenfalls von obigen Autoren dargestellte Anliydrolupinin abzubauen ver- 
sucht. Dasselbe ist auBerst oxydabel, aber die Salze sind bestandig u. konnen polari- 
siert werden. Die Base ist opt.-inakt. Da Verss., sie an der Doppelbindung oxydativ 
abzubauen, erfolglos waren, wurde die schon im D. R. P. 396 508 (C. 1924. II . 1409) 
beschriebene Hydrierung naher untersucht u. gefunden, daB auBer Lupinan noch ein 
isomeres Lupinan entsteht. Da beide opt.-inakt. sind u. aus reinem opt.-inakt. An- 
hydrolupinin erhalten wurden, so muB ein neues Asymmetriezentrum entstanden sein, 
was in den Formeln V. fiir Anhydrolupinin, VI. u. V II. fur die beiden Lupinane zum 
Ausdruck kommt. — Die Formel des Lupinins kann nach V III. aufgelóst werden. 
Der Rest C8H 15 enthalt noch mindestens ein asymm. C.

III. ^C H - C O ^C H , IV. ^ > C H .C 0 2CHa V. ^ ‘> C  : CHS

VL § > C < c H VII. | :> C < g H S V III. N^{C8H 16i>C H .C H 2-OH

V e r s u c h e .  (— )-Lupininsauremethyle$ter (I). Zunachst wie 1. e. mit der be- 
rechneten Menge Cr03, nach Red. des letzteren die sd. h. Lag. mit NH4OH fallen, 
Filtrat yerdampfen, mit sd. A. ausziehen, Riickstand der alkoh. Lsg. mit CH3OH u. 
HC1 verestern. Kp .10 120— 122°, [a]n21 =  — 19,4° in CH3OH. Pikrat harzig, [a]n16 =
— 41,8° in Chlf. —  (— )-Lupininsaurehydrochlorid. Aus I mit sd. konz. HC1 (3— 4 Stdn.). 
Aus CH3-A., F. 275°, [a]D21 =  — 13,1° in CH3OH. — (Ą-)-Epilupininsaurernethyl- 
esłer (II). 1. Voriges in Benzoylchlorid mit PC15 langsam auf 100° erhitzen, nach vólliger 
Lsg. im Vakuum yerdampfen, mit PAe. waschen, mit CH3OH 1/1 Stde. stehen lassen, 
im Vakuum yerdampfen, mit K„C03 zerlegen, ausathern u. dest. Daraus in CH3OH 
das Pikrat, C17H2,OsN4, aus CILOH, F. 185°, [a]D17 =  +61,8° in Chlf. Aus diesem

100*
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abgeschiedener Ester zeigt Kp.n 126°, M d 18 =  +54,8° in 0H30H. 2. I  mit NaOCH3- 
Lsg. 1 Stde. crwarmen. — (±)-Epilupininsduremethylester. Aus I  mit gesatt. methyl- 
alkoh. NHn (Bohr, 150°, 8 Stdn.). Kp.n 128— 130°. Daraus in A. das Pilcrat, C1,H,i!2O0N,i, 
aus CHjOH, F. 208°. Mutterlauge liefert das Pikrat von II. — (+)-Epilupininsame- 
amid, C]0H 18ON2. Aus Lupininsaurechloridhydrochlorid (Darst. vgl. unter II) in Chlf. 
mit NH3-Gas, Filtrat Yerdampfen, aus Essigester A. fraktioniert fallen, im Vakuum 
sublimieren. Aus Essigester + A., Sintern ab 222°, F. 228°, [cc] d 18 =  +41,3° in CH3OH.
— (-\-)-Epilupininsaurenitril. Wie yorst., Chlf.-Riickstand dest. Kp.n  120°. Daraus 
mit ath. HC1 das Hydrocldorid, C10H 17N2C1, aus CH3OH-A„ [a]»2» =  +52,9“ in Chlf.
—  Anliydrolupinin (V.). Darst. wio 1. c. Chloroaurat, (C10H]8N)AuCIj, F. 142°. Pikrat, 
CI6H 20OTN4, in A. dargestellt, Prismen aus Essigester-A., F. 94°. — Glykol C1BHn02N. 
Aus V. in 2-n. H2S04 mit n. KMn04 bei 0°, Filtrat mit HC1 neutralisieren, yerdampfen, 
mit K 2C03 yersetzen, ausathern. Kp.n  165— 167°. —  rac. a- u. fi-Lupinan (VI. u. VII.).
V. in CH3OH + Pd-CaC03 hydrieren, Filtrat im Vakuum dest. Kp.u  75— 77°, be- 
standig gegen KMnO., in H 2S04. Das aus mcthylalkoh. Lsg. gefallte Pikrat wird durch 
fraktioniertes Krystallisieren aus CH3OH zerlegt in oc- u. fi-Pikrat, C16IL 20 7N4, FF. 187 
u. 163°. Mengenverhaltnis ca. 3:1. — Der Naehlauf des rohen Lupinans lieferte eine 
Spur yon Kp.n 110°, Icrystallisierend. Pikrat, aus Essigester, F. 163°, stimmte auf 
ein Lupininpikrat, C,6H 220 8N4. Etwas Lupinin ist der W.-Abspaltung entgangen.

II. Uber die mogliche Beziehung zwischen dem Lupinin und den Chinaalkaloiden. 
(Mit Erich Schmidt.) Die Annahme liegt nahe, daB Lupinin der zweiten Halfte 
der hydrierten Chinaalkaloide entspricht, also Formel I. besitzt, welche den bisherigen 
Kenntnissen vom Lupinin gerecht wiirde. Zur Priifung dieser Moglichkeit wurde ver- 
sucht, die Chinaalkaloide zu der dem Alkohol I. entsprechenden Carbonsaure abzu- 
bauen, welche mit der Lupininsaure hatte ident. sein konnen. Die ersten Verss. wurden 
mit Dihydrocinchonin ausgefiihrt. Um den Chinolinring fiir die Oxydation angreifbarer 
zu machen, wurde nach dem von K a r r e r  u . W id m e r  (C. 1925. II. 1360) angewandten 
Verf. das Alkaloid uber sein Jodmethylathydrojodid (IŁ ; C9H16N =  an CH2• OH ge- 
bundener Rest aus I.) zum Chinolon III.- oxydiert. Dieses zerfallt bei weiterer Oxy- 
dation in Cincholoipcm (IV.) u. V. — Da wahrscheinlich das sek. OH in II I . die leichte 
Aufspaltung des Mol. an dieser Stelle yerursacht — auch vom Dihydrocuprein aus 
wurde IV. erhalten —, haben Vff. Dihydrodesoxycinchonin (VI.) u. sein Jodmethylat
hydrojodid dargestellt. Letzteres liefert mit starker NaOH ein Ol, welchem zweifellos 
Formel V II. zukommt. Dasselbe ist sehr empfindlich gegen Luft-O, nimmt ca. 1 H 2 
auf, wird von KMnO., in saurer Lsg. nicht, dagegen in Aceton leicht oxydiert, wobei 
70% N-Methyl-y-chinolon entstehen. Die andere Mol.-Halfte konnte nicht gcfaBt 
werden. — Wenn Lupinin Formel I. besitzt, so miiBte man von der Lupininsaure 
durch COs-Abspaltung zum /S-AtJiylchinucIidin gelangen. Dahingehende Verss. mit 
der freien Saure u. ihrem Ca-Salz waren jedoch erfolglos, da entweder keine C02-Ab- 
spaltung oder vóllige Zers. eintritt. — SchlieBlich wurde noch der Lupininsaureester 
mit C6H5MgBr umgesetzt. Es entstehen das Keton V III. u. der Alkohol IX ., welche 
wegen ihrer starken Rechtsdrehung wohl der ( + )-Epireihe angehóren. Ware nun 
Formel I. richtig, so ware V III. dem Diliydrocinchoninon analog gebaut u. sollte sieh 
wie dieses yerhalten. Es liefert jedoch kein Oxim, offenbar wegen der gleichen ster. 
Hinderung, welche die Amidbldg. u. COo-Abspaltung bei der Lupininsaure erschwert.
V III. u. IX . sind gegen Oxydation sehr resistent; IX . wird gar nicht, V III. erst durch 
BECKMANNsche Sliscliung teilweise oxydiert unter Bldg. von Benzoesaure, Essig- 
saure usw. — Nach diesen Ergebnissen ist Formel I. fiir Lupinin sehr unwahrscheinlieh.

V e r s u c h e. Dihydrocinchoninjodmethylathrjdrojodid, C20H 28ON2J 2 + H ,0  (II.). 
Aus dem Monohydrojodid mit Chlf., CH3OH u. CH3J  (Druckflasche, 65°, 6 Stdn.). 
Gelbe Krystalle aus W , F. 242—243°. — Chinolon C20Hn O2N2 (III.). Wss. Lsg. yon
II. in gekiihlte alkal. K 3FeCy6-Lsg. gieBen. Nadeln aus A., F. 213—214°. Hydro- 
clilorid, F. 301°. — Oxydation yon I I I . mit Cr03 in sd. 25%ig. H„SO., (3 Stdn.). Weiter 
wie iiblicb. Ammoniakal. Filtrat liefert nach Einengen mit HC1 Verb. Cn H9OsN  (V.), 
Nadeln aus A., F. 246—247°. Salzsaure Mutterlauge im Vakuum yerdampft, mit absol. 
A. ausgezogen, Prod. mit CH3OH u. HC1 yerestert. Erhalten Cincholoiponmethylester, 
C10H]eO2N (nach IV.), Kp.I= 122— 124°. Daraus mit HC1 Cincholoiponhydrochlorid, 
F. 200°. — Dihydrocupreinhydrojodid, C^H^OoN,J. Aus essigsaurer Lsg. von Dihydro
cuprein mit K J. Aus A., F. 241° (Aufschaumen). — Jodmethylathydrojodid. Aus 
yorigem wie oben. Gelbe Krystalle aus W., F. 245— 246°. Ein Chinolon war daraus 
nicht zu erhalten. Daher wurde das J  in wss. Lsg. mit Ag-Aectat entfernt, Filtrat mit
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I.
CH, CH.C.H,

HO ■ CIi, • ĆH Y ’ OH,

CH(OH) • C9H 10N, HJ

II. C0H4< C : ? H 
“ N : CH

III .

CH(OH)-C0H10N
I0--— CII

0,H4<N(CH ,).Ćo

• IV.

,CH .

CII, (lH CH-C,H6

CO,H CH«

CH,

Ó: CH 

VL C A < N :C H

c„h 16n

VII. CUH4<

CH,

I
Nil-

CH-C9HI6N
ii

C---- CH

N(CH3)-CH

V.

CO,H

i = C I I

c “h ‘< N(ch 3) .6 o *

V III. CsH6-CO-C9HI0N 

IX . (C0H5),C(OH) • C9I I laN

der berechneten Menge H 2S04 versetzt, mit W. verd., mit KMn04 in der Kalte oxy- 
diert u. das Filtrat wie oben auf Cincholoiponmcthylester rerarbeitet. — Diliydro- 
desoxycinćhonin, CJ9H 24N2 (VI.). 1. Durch Hydrierung von Desoxycinchonin in
CH3OH + Pd-CaC03. Rohprod. scheidet beim Verreiben mit A. etwas Dihydro- 
cinchcn (F. 144°, aus beigemengtem Cinchen stammend) aus. Filtrat liefert nach Ein- 
engen Krystalle aus Lg., F. 73—74°. Hydrojodid, CJ9H 25N2J, F. 230—231° (Zers.). 
Pikrał, aus CH3OH, F. 178—179°. 2. Durch Hydrierung von Cinchen in A. + Pd-CaC03, 
spater bei 50°, Prod. in Essigsaure losen u. in das Hydrojodid ubcrfuhren. —  Jod- 
metliylathydrojodid, nicht krystallisierendes gelbes Pulyer. Daher in CH3OH ver- 
wandelt in das Dipilcrat, C32H32Oł4N8, Krystalle aus W., F. 170— 171°. -— N-Methyl- 
•y-chinolon. Voriges in NaOH eintragen, Ol sofort in A. aufnehmen u. in Aceton mit 
KMn04 oxydieren, wobei' 4 O verbraucht werden. Aus Bzl., F. 142—143°. Daraus 
in CH3OH das Pikrat, C]0H 12O8N4, aus Eg., F. 229°. — Umsetzung von Lupininsaure- 
methylester ([a]n21 =  — 7,4° in CH3OH) mit groBem UberschuB C8H6MgBr wie ublieh, 
schlieBlich 1/2 Stde. kochen, mit HCl zers., nach Alkalisieren ausathern. Ol laystalli- 
siert mit CH3OH teilweise zum Carbinol C2J I T1ON (IX.), aus A., F. 170— 171°, [a]n21 =  
+79,2° in CH3OH. Ilydrobromid, Nadeln aus A.-A., F. 205°. Methylalkoh. Mutter- 
lauge yon IX . verdampft, Riiclistand unter 1 mm dest. Fraktion 79—80° ist Lupinin- 
siiureester. Fraktion 126— 128° ist das Keton V III. Gibt in CH3OH ein Pikrat, 
C22H 240 8N4, Krystalle aus A., F. 185°, [a]D21 =  +38,5° in Chlf.

I I I . Uber das Spartein. (Mit Willy Braun.) Die bisherigen Kenntnisse von 
der Konst. des Sparteins, C15HseN2, werden besprochcn (neuere Arbeiten vgl. WOLFFEN- 

STEIN u. R e it m a n n , C. 1927. I I .  1276, u. W in t e r f e l d , C. 1928. I I .  56). Wahr
scheinlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Konst. des Sparteins u. Lupinins. 
Ozysparlein, ein von A h r e n s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 38 [1905]. 3268) u. WlLLSTATTER 
u. M a r x  (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 38 [1905]. 1775) erhaltenes Oxydationsprod. des 
Sparteins, soli nach A h r e n s  durch weitere Oxydation mit H 20 2 eine Verb. C10H ]7O2N, 
welcho Lupininsaure sein konnte, liefern. Vff. erhielten jedoch bei Wiederholung des 
Vers. nur Oxyspartein-N-oxyd. Auch andere Verss., das Oxyspartein abzubauen, 
waren erfolglos. — Darauf wurde versucht, durch HOFMANNschen Abbau eine Doppel- 
bindung so in das Mol. des Sparteins zu legen, daB ihre oxydative Sprengung 2 N-haltige 
Spaltstucke ergeben miiBte. Der HOFMANNsehe Abbau des a-Jodmethylats (Darst. 
nach D. R . P. 421 387; C. 1926. I. 2250) ergibt ein nur aus des-Basen bestehendes Ge
misch, da dasselbe genau 1 H 2 aufnim m t. Zur Trennung erwies sich Fallung m it HgCl2 
u. Krystallisation der Doppelsalze aus HCl ais sehr geeignet. Das schon von M o u r e u  
u. V aletjr  (Ann. Chim. [8] 27 [1912]. 304) beschriebene a-des-N-Methylspartein wird 
so leicht rein erhalten, wie die quantitative Dberfiihrung in das Diliydrojodid zeigte. 
Die Basc liefert ein Mono- u. ein Dijodmethylat, sowie ein Dihydroderiv., welches schon 
W in t e r f e l d  erwahnt hat. Verss., die Basc oxydativ abzubauen, ergaberi keine 
brauchbaren Prodd. Nur das entsprechende Olykol wurde m it geringer Ausbeute er- 
-halten. — Das Dihydrojodid der a-des-Basc, welches nach M o u r e u  h . Va l e u r  duręh
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h. W. zum Isosparteinjodmethylathydrojodid isomerisiert wird, verandert sich in 
alkoh. Lsg. so, daB die eine Halftc der anderen 1 H J  entzieht. Die beiden neuen Verbb. 
mit 3 u. 1 J  scheinen quart. Salze zu sein.

V e r s u c h e. Ozyspartein. Wss. Lsg. von Sparteinsulfat mit alkal. K 3FeCy„-Lsg. 
1/2 Min. scluitteln, sofort ausiithern. Aus Gasolin, F. 87°. Pikrat, aus A., F. 183°. — 
N-Oxyd. Nach 4-monatlichem Stehcn des vorigen mit H ,0 2 letzteres mit Pd-Mohr 
zers., im Vakuum eingeengt, mit Chlf. erschópfend ausgeschuttelt, Ruckstande der 
Chlf.-Lsgg. u. der wss. Schicht mit absol. A. behandelt, welchcr unvcriindertes Oxy- 
spartein herauslost. Sintern ab 180°, F. 220° (Zers.), hygroskop. Wird durch H 2S03 
glatt zu Oxyspartein reduziert. Pikrat, C21H 2709Ns, Krystalle aus A., F. 221° (Zers.).
—  a-Sparteinjodmethylat, C](,H,9N2J. Darst. des rohen Jodmethylats in Bzl. Davon 
je 10 g in 30 ccm w. Chlf. mit 40" ccm h. Essigester versetzcn, Chlf.-Verb. mit W. kochen. 
F. 243—244°, [oc] d 18 == —24,8° in W. — a -Jodmethylat, CJ6H28N2J. Chlf.-Essigester- 
Mutterlaugen des vorigen vcrdampfen, Riickstand wieder aus Chlf.-Essigester fallen, 
mehrfach aus Aceton, dann W. umkrystallisieren. F. 234°, [cc] d 18 =  — 48,5° in W. —  

HOFMANNscher Abbau des a-Jodmethylats: Darst. der quart. Base mit vóllig alkali- 
freiem Ag20 u. C02-freiem W., Dest. der des-Basen in N-Atmospliare. Das Basen- 
gcmisch zeigt Kp .10 170—180°; der Geh. an a-des-Base hangt von der Zers.-Weise der 
quart. Base ab. Gemisch in HC1 (D. 1,08) losen, mit wss. HgCl2-Lsg. versetzen, Nd. 
aus HC1 (D. 1,08) umkrystallisieren, Krystalle von F. 270—271° in HCl-Lsg. mit H„S 
zerlegen, Filtrat alkalisieren, unter N ausathern. a-des-N-Methylspartein, C]6H28N2, 
zeigt Kp .I0 172,5— 173°, [<x]d21 =  — 47,6° in absol. A. — Mutterlaugen des vorigen 
HgCL-Doppelsalzes eingeengt, Hg entfernt, Basen mit NaOH abgcschieden, langere 
Zcit in verd. HC1 stehen gelassen (jetzt alkal. Rk.), mit verd. HC1 gekocht, mit Soda 
alkalisiert, im App. ausgeathert, Base iiber das HgCl2-DoppeIsalz [Nadeln aus verd. 
HC1, F. 182— 185° (Zers.)] gereinigt. Diese des-Base ClaH.mN2 zeigte Kp .]0 160— 161°, 
[a]D18 =  — 21,3° in absol. A. Dihydrojodid, F. 223—225° (Zers.), [a]D18 =  — 37,5°. 
Die Base ist verschieden von der /9-des-Base von MOUREU u. VALEUR. —  Obige 
sodaalkal. Mutterlauge mit KOH yersetzt, ausgeathert, viscose Base von Kp .10 183 
bis 189° iiber das HgCl2-Doppelsalz [Wiirfel, F. 154— 156° (Zers.)] gereinigt. Die sehr 
ziihe Base C16H30ON2 zeigte [<x] d 13 =  +16,0° in absol. A. — <x.-des-N-Meihylspartein- 
dihydrojodid, CI6H30N ,J2. Aus CH3OH-Eg.-Lsg. mit NaJ. F. 236—237° (Zers.), 
[oc]ij10 =  —37,6° in W. — Verb. C'16//2SArs, 3 H J. Voriges in absol. A. 4 Stdn. kochen. 
Krystalle, F. 206—207°, [<x] d 19 =  +19,5° in W. Alkalisiert man die wss. Lsg. mit 
NaOH gegen Curcuma, so entsteht eine Verb. CUH2SN2, 2 H J, Krystalle aus CH3OH, 
F. 182— 184°, [a]D18 =  +41,7° in W., isomer mit obigem Dihydrojodid. Gibt im 
Gegensatz zu diesem mit mehr NaOH keine atherlósliche Base. Auch verschieden 
vom Isospartcin- u. a-Sparteinjodmethylathydrojodid. —  Verb. C\eHMN2, H J, H20. 
Durch Einengen der alkoh. Mutterlauge der Verb. 206—207°. Krystalle aus Aceton, 
F. 206—208° (Zers.), [a]p18 =  — 13,3° in W. Gibt mit NaOH keine atherlósliche Base.
— a-des-N-Methylsparteinjodmethylat, Cj7H31N ,J + H 20. Darst. in Bzl. (Rohr, 98°, 
61/, Stdn.). Nach Verreiben mit A. Krystalle aus sehr wenig W., F. 239°. — Dijod- 
methylat, CXSH31N2J 2. Aus der wss. Mutterlauge des vorigen. Krystalle aus CH3OH-A.,
F. 266° (Zers.). — Dihydro-a.-des-N-metliylsparlein, C10H30N2. Hydrierung in Eg. + 
P t02. Nadeln aus Aceton, F. 64°. Dihydrojodid, C]0H32N2J 2, Nadeln aus CH3OH,
F. 267— 268°. Ein krystallisiertes Jodmethylat war nicht erhaltlich. — a-des-N-Melhyl- 
sparteindibromid. Darst. in Chlf. Isoliert ais Perclilorat, C]0H28N2Br2, HClO.j, Krystalle 
aus Eg.-Ameisensiiure, F. 267°. AuBerdem muB sich ein Substitutionsprod. bilden, da
3,5 Br aufgcnommcn werden. — Glykol C\(iH.,l)02N2. Aus der a-des-Base in absol. A. 
mit 3%ig. KMnO., bei — 50 bis — 60°. Nadeln aus Bzl., F. 200°. (L ie b ig s  Ann. 465. 
97— 147. Freiburg i. Br., Univ., u. Miinehen, Akad. d. Wiss.) L in d e n b a u m .

E. Lagrange, Koagulation von Hiihnereiweifl durch biologisclie Agentien. LaBt 
man steriles HuhnereiweiB stehen, so beobachtet man nach einigen Tagen graue 
Klumpen von geronnenem EiweiB. Die Natur dieser Erseheinung ist noch nicht 
gekliirt. Wenn man andererseits HuhnereiweiB, das mit 4 Vol. W. versetzt ist, auf 
110— 120° erhitzt, koaguliert es nicht. Die Nichtkoagulierbarkeit ist bedingt durch 
eine Anderung in der Struktur des EiweiBmol. Auch ein Zusatz von 1% NaCl fallt 
es dann nicht aus. Selbst A. fallt es in diesem Zustand nur wenig. Derartiges EiweiB 
hat auch alle anaphylakt. Eigg. gegenuber gleichem oder auch nicht crhitztem EiweiB 
verloren. Wahrend frisches EiweiB allen mikroben Rkk. gegenuber resistent ist, ist 
dies beim erhitzten EiweiB' nicht der Fali. Auch Fermente, wie Trypsin, Pepsin usw.
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wirkcn jetzt darauf ein, was sonst niolit der Fali ist. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 
1527—29. Alexandrien, Bakteriolog. Labor.) R e w a l d .

A. Windaus und 0. Linsert, Uber die UltrawolettbestraMung des Dehydroergo- 
sterins. Das mit ultraviolettem Licht beslrahlle Ergoslerin (WlNDAUS u. H e s s , C. 1927.
I. 2921) ist nicht nur physiolog., sondern auch chem. verandert. Es ist nicht mehr durch 
Digitonin fallbar u. viel leichter 1. ais Ergosterin. Ferner nimmt dio starko Links- 
drehung des letzteren beim Bestrahlen ab u. geht schlieClich in schwacho Rechts- 
drehung iiber, u. gleichzeitig wird das Ultraviolettspektrum verandert. Vff. haben 
die 1. o. ausgcsprochene Vermutung, daB das Licht isomerisierend oder polymerisierend 
wirke, niiher gepruft. Letzteres trifft nicht zu, denu das Bestrahlungsprod. gab kryo- 
skop. in Naphthalin das einfaehe Mol.-Gew. Fiir die Isomerisierung gibt es mehrere 
Moglichkeiten: 1. Verschiebung der 2H  der Gruppe CH-OH an eine Doppelbindung. 
Nach dem Verf. von Z e r e w it in o w  enthiilt jedoch auch das bestrahltc Ergosterin 
noch das OH. 2. Umlagerung einer Doppelbindung in eine Ringbindung. Trifft eben- 
falls nicht zu, denn bestrahltes Ergosterin verbraucht bei der Titrierung mit Benzo- 
persaure in Chlf. bei 0° 3 O, obwohl etwas langsamer ais unbestrahltes, u. bei der katalyt. 
Hydrierung 3 H2. Die Zahl der Doppelbindungen ist also nicht geandert. 3. Ver- 
schiobung der Doppelbindungen im Mol. 4. Ster. Umlagerung im Mol., besonders an 
der Gruppe CH-OH, worauf die Nichtfallbarkeit durch Digitonin hindeutet. Diese 
Fragen konnten nicht geklart werden.

Um zu krystallisierten Prodd. zu gelangen, haben Vff. Deriw. des Ergosterins 
bestrahlt. Die besten Rcsultate gab ein Dcliydrocrgosterin, C27H 10O (I). Dasselbe liiBt 
sich aus Ergosterinperoxyd (W indaus u. B runken, C. 1928. 1. 1879) durch Red. 
zum dreiwertigen Alkohol-C21Hil(OH)3 u. Hochvakuumdest. des letzteren darstellen, 
wobei 2 H20 abgespalten werden. Beąuemer erhalt man I durch Dehydrierung von 
Ergosterin mittels HgII-Acetat, wobei eine neue Doppelbindung entsteht. I  enthiilt 
demnaeh ff1, dreht stark rechts, u. sein Ultraviolettspektrum ist nach den langeren 
Wellen yerschoben (Hauptbande boi 320 fifi). Im  iibrigen iihnelt I dem Ergosterin 
stark, ist cbcnfalls ein sek. Alkohol, wird durch Digitonin quantitativ gefallt u. gibt 
fast dieselben Farbrkk. Hydrierung des Acelats in Eg. + Pt bei 70° u. nachfolgende 
Verseifung fiihrt zu demselben Prod. wie beim Ergosterin, namlich zum AUo-a.-ergo- 
slanol (ReindEL u. W a lte r , C. 1928. I. 1777), wobei a-Ergoslenol ais Zwischenprod. 
auftritt. Desgleichen liefert I bei der photochem. Oxydatiori u. Dehydrierung ein 
Peroxyd u. ein Pinakon (vgl. WlNDAUS u. BORGEAUD, C. 1928.1. 1880) u. wird schlieB- 
lich durch Ultraviolettbestrahlung (seines Acetats) ahnlich veriindert wie Ergosterin. 
Hierbei entstehen ca, 40% krystallisierte Prodd., welche durch Digitonin in einen 
nicht fallbaren (Hauptmenge) u. einen fallbaren Anteil zerlegt werden konnen. Aus 
ersterem liiBt sich ein mit I isomerer Alkohol isolieron, der auch ff1 besitzt, aber schwacher 
dreht, leichter 1. ist, u. dessen Absorption nach den kurzeren Wellen vcrschoben ist 
(Hauptbande bei 260 /ąi). Diese Umwandlung ist demnaeh der des Ergosterins weit- 
gehend analog, nur besitzt der neue Alkohol keine antirachit. Eigg. Auch aus dem 
fallbaren Anteil wurde ein Alkohol isoliert, der aber wegen geringer Menge noch nicht 
untersucht wurde.

V e r s u e h e .  Alkohol C27JI4iOs. Aus Ergosterinperoxyd mit Zinkstaub in sd. 
10%ig. alkoh. KOH (1 St-de.), Filtrat mit W. bis zur Trubung verd. Blattchen aus 
Essigestcr, F. 227° (Zers.), [a]irl =  — 121,6° in Chlf. Gibt kcin Digitonid. Farbrkk. 
der l% ig. Chlf.-Lsg.: mit AsC13 rosa, dann violett; mit SbCl3 rotbraun, dann griin; 
mit konz. HjSO,, blutrot, Chlf. farblos. — Dehydroergosterin, C27H40O (I). 1. Voriges 
bei 230° u. 0,5 mm rasch dest., Prod. nach Krystallisieren aus Essigestcr oder A. uber 
das Phcnylurethan (vgl. unten) reinigen. 2. HeiBe alkoh. Ergosterinlsg. mit alkoh. 
Hgn-Acetatlsg. (mit Essigsaure angesiiuert) versetzen, 40 Min. kochen, Filtrat im 
Vakuum einengen. Reinigung aus Chlf. + CH3OH, dann A. oder Essigestcr CH3OH. 
Bei zu tiefem Drehwert Behandlung mit Hgu-Acetat wiederholen. Blattchen aus A., 
Nadeln aus A., Chlf. oder Essigester, lufttrocken mit ca. 1 H»0, welches auch im Hoch- 
vakuum bei 80° nicht yollig ontweicht, F. 146°, Kp.0iS ca. 230°, M d 18 =  +149,2° 
in Chlf., an Luft u. Licht zersetzlieh, 11. in A., Chlf., wl. in CH3OH (1: 640 bei 18°). 
Farbrkk. der l% ig. Chlf.-Lsg.: mit AsC13 braun, dann violctt; mit SbCl3 blaulich, 
dann rosa; mit Trichloressigsaure schmutzigrosa, dann griin; mit konz. 1LS0 4 blut
rot, Chlf. farblos. —  Acetat, C20H.,2O2. Mit sd. Acetanhydrid. Tafeln aus Essigester 
oder A.-CH3OH, F. 146°, [a]D18 =  +192,9° in Chlf. — Phcnylurethan, C:,,H.;50 2N. 
In sd. Bzl. (4 Stdn,). Prismen aus Essigester oder A.-CH3OH, F. 161—162°, [ajn16 =
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+202,2° in Bzl. — Peroxyd, C27H40O3. Lsg. von I  in 150 Teilen A. mit 1 mg Eosin 
pro g I  yersetzen, bis zum Verschwinden der Digitoninfiillung an der Sonno belichten,
A. im Vakuum yerdampfen, aus CH3OH umkrystallisieren, mit PAc. waschen. Nadeln 
aus CH3OH, dann A., F. 158°. Macht aus cssigsaurer KJ-Lsg. J  frei. Farbrkk. in 
Chlf.: mit konz. H 2S04 tiefblau, dann braunrot, Chlf. farblos; mit AsCl3 blaugriin; 
mit SbOI3 rotbraun; mit Trichloressigsaure griin. — Dehydroergopinakon, Ci4H7S0 2 + 
H20. Gleicho Teile I  u. Eosin in 180 Teilen A. auskoelien, unter LuftabschluB belichten. 
Feinkrystallin. Nd. Aus Pyridin-A., F. 196° (Zers.). —  Isomerer Alkohol c „ u 10o.
0,l%ig. alkoh. Lsg. von Dehydroergosterylacetat an der Uviollampc belichten (Naheres 
vgl. Original), im Yakuum einengcn, ausgeschiedenes Krystallgemisch in wenig h. 
Aceton losen. Beim Erkalten fallt das meiste wl. Acetat (vgl. unten) ans. Filtrat ver- 
dampfen, Riickstand mit sd. 5%ig. methylalkoh. KOH verseifen, mit W. fallen, Nd. 
in A. mit Digitonin yersetzen, Filtrat yerdampfen, mit A. ausziehen, iiber das Acetat 
reinigen. Nadeln aus Aceton-W. oder CH3OH-W., F. 134°, [a]p20 =  +119,5° in Chlf., 
an der Luft zcrsetzlich. Gibt kein Digitonid. Farbrkk. der l% ig. Chlf.-Lsg.: mit konz.
H ,S04 gelb, griin fluorescierend, dann rotbraun, Chlf. farblos; mit AsC13 gelb; mit 
SbCl3 gelb bis gelbgriin; mit Trichloressigsaure gelb bis sehmutziggrun. — Acetat, 
C29H420 2, Nadeln aus A.-CH3OH, F. 126—127°, [a]D10 =  +87,0° in Chlf. Nimmt in 
Eg. (+ Pt) 4H 2 auf. —  Obiges wl. Acetat zeigt F. 178° (aus A.). Der freie Alkohol 
bildet Blattchen aus A., F. 175°, wird durch Digitonin quantitativ gefiillt u. ist anti- 
rachit. unwirksam. (L ie b ig s  Ann. 465. 148—66. Góttingen, Univ.) L in d e n b a u m .

Oskar Huppert. Konstitution und Konfiguration der EiweiJBstoffe. Wion: F. Dcuticke 1928
(V II, 41 S.) 4°. M. 4.— .

E. Biochemie.
Bruno Heymann, Zur Geschichte der Seitenkettentheorie Paul Elirlićhs. Beitrag 

zur Geschichte der Seitenkettentheorie an Hand des Briefwechsels zwischen EHRLICH 
u. seinem Freunde W e ig e r t . (Klin. Wchschr. 7. 1257— 60. 1305— 09. Berlin, 
Univ.) F r a n k .

W. Kopaczewski, Die periodischen Phanmmne in der Natur. Vf. gibt eino ge- 
drangte t)bersieht iiber Periodizitat in den Experimentalwissenschaften, der Biologie, 
Therapie u. Medizin. Er fiihrt Beispiele aus Physik u. Chemie an, geht unter Beriick- 
sichtigung eigener Verss. naher ein auf ltolloidale period. Rkk., streift die period. 
Plianomene bei ^ńtalen Erscheinungen, wie z. B. period. Wrkg. von Heilmitteln, 
u. gibt schlieClich kurz die Theorien iiber den Mechanismus der period. Wrkgg. (La 
Naturę 1928. II. 201—06.) B e h r le .

Hans Netter, Uber die Elektrolytgleichgewićhte an elektiv ionenpenmabelen Mem- 
branen und ihre biologisclie Bedeutung. (Vgl. C. 1928. I. 1049.) Auf thermodynam. 
u. statist. Wege wird der Satz abgeleitet, daB sich alle permeierenden Ionen zu beiden 
Seiten einer elektiv kationen- oder anionenimpermeablen Membran im gleichen Ver- 
haltnis vcrteilen mussen; dieses Gesetz ist auch der Donnanformel zu entnehmen. 
Die Gleichgewichtsbedingung wird auch von den Kationen (bzw. Anionen) nicht voll- 
standig dissoziierter Elektrolyte erfiillt, wenn dereń diffusibler niehtdissoziierter Anteil 
sich auf beide Seiten in gleicher Konz. verteilt liat. Verss., bei denen sieh zu beiden 
Seiten einer ganz anionenimpermeablen Kollodiummembran Lsgg. gleichen osmot. 
Druekes befanden, u. die eine permeable Kationenart auf der einen Seite in hoher, 
auf der anderen Seite in geringer, die 2. Kationenart zu beiden Seiten in gleicher Konz. 
vorlag (x-K.iSO.v y-H„SOt \ x-K2S04 + Traubenzucker oder CaCl2; x-(NH,1)2SOĄ, 
y-K2S041 x-(NH4)2S04 + Traubenzucker) bestatigen die theoret. geforderte Be- 
fórderung einer Ionenart gegen ein starkes Konz.-Gefalle. Vf. bespriclit die biolog. 
Folgerungen aus seinen Gleichgewichtsbetrachtungen 1. fiir die Deutung der Verss. 
yon HlRUMA iiber den „Salzeffekt“ auf die Permeabilitiit der Erythrocyten u. 2. fiir 
den Zusammenhang zwischen der Stoffwechselintensitat (Gesehwindigkeit der H+- 
Bldg.) u. der K-Verteilung auf Blut u. Muskel. ( P f lu g e r s  Arch- Physiol. 220. 107 
bis 123. Kiel, Physiolog. Inst.) K r u g e r .

R . Ammnn. Zur Permeabilitdt uberlebender tierischer Membranen. Vf. untersucht 
die Gesehwindigkeit, mit der Traubenzucker aus Ringer- oder Barkanlsg. oder Serum 
durch iiberlebende oder tote tier. Membranen (Seitenrumpfmuskulatur von Mausen, 
Fróschen oder Meerschweinehen, Mesenterium des Diekdarms u. das Centrum ten-
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dineum vom Meersclnveinclien) in Ringer- oder Barkanlsg. bzw. Serum iibertritt. Die 
Durchlassigkeit der iiberlebenden Membranen ist yerschieden; die abgetóteten Mem- 
branen sind 3—5,5-fach durehliissiger ais die lebenden. In Ggw. von Serum ist, wahr
scheinlich infolge sciner hoheren Viscositat, bei toten u. lebenden Membranen dio 
Diffusionsgeschwindigkeit verringert. Verss. uber den EinfluB von Insulin (subcutan 
mit Insulin injizierter Tiere, Zusatz von Insulin zur Zucker-Ringerlsg. u. Ringerlsg.) 
lieBen keine eindeutige Erldarung zu; wahrscheinlich ist bei Ggw. von Insulin die 
Oxydation des Traubenzuckers an oder in der Membran verstarkt u. dadurch das 
Diffusionsgefalle herabgesetzt. Zwischen der Muskulatur von gewohnlichen u. pankreas- 
exstirpierten Froschen bestand kein Unterschied. Dureh Membranen aus gehartetem 
Filtrierpapier (Sc h l e ic h e r  u. S c h u l l  Nr. 575) wird die freie Diffusion des Trauben- 
zuckcrs in W. um das ca. 30-fache, dureh die tier. Membranen noch sehr viel 
starker herabgesetzt. (Biochem. Ztschr. 196. 441—64. Mannheim, Stadt. Kranken- 
anstalten.) K r u g e r .

B. Sen, Der Einflu/3 der Temperatur auf die Permeabilitat der Protoplasmamembran. 
(Vgl. C. 1923. I. 1400.) Der elektr. Widerstand vcrschiedener pflanzlicher lebender 
oder dureh Chlf. oder Hitze getoteter Gewebe wird nach der fruher beschriebenen 
Methode bei yerschiedenen Tempp. gemessen. Die Temp.-Abhangigkeit eines pflanz- 
lichen Gewebes kann a) von einer Veranderung der Permeabilitat der Plasmamcmbran, 
b) von der Ver&nderung der Dissoziation der Elektrolyte im Zellsaft u. von der Ver- 
anderung der Ionenbeweglichkeit, c) von chem. Vorgangen, die eine Veranderung 
der Konz. oder Natur der freien Ionen herbeifuhren, herriiliren. Effekt c ist sehr 
unbedeutend; Effekt b kann mit Hilfe der Temp.-Abhangigkeit des Widerstandes 
eines getoteten Gewebes bestimmt werden. Der Widerstand eines toten Gewebes 
nimmt mit steigender Temp. gleichfórmig ab; bei lebenden Geweben fallt der Wider
stand zwischen 20° u. 30—35° schnellcr, bei etwas hoheren Tempp. etwa gleich schnell
u. von 35° oder 40° an langsamer ais bei toten Geweben; bei ca. 60° werden die Zellen 
getotet, u. der Widerstand nimmt sehr stark ab. Vf. schlieBt, daB die Permeabilitat 
zwischen 20° u. 30—35° steigt, dann fast konstant bleibt u. von 35— 40° an bis zum 
Tod der Zelle abnimmt. (Procecd. Roy. Soc., London. Serie B. 103. 272—88. Bagh- 
bazar, Calcutta, Vivekananda Lab.) K r u g e r .

J. H. Bum, Methods of biological assay. New York: Oxford 1928. (142 S.) 8°. Lw. 
$ 2.25.

Alexander Jankę und Heinrich Zikes, Arbcitsmethoden der Mikrobiologie. Ein Prakikum 
f. Studierende an Hoehschulen u. zum Selbstunterriclit mit bes. Bcrucks. d. techn. 
Mikrobiologie. Dresden: Th. Steinkopff 1928. (XI, 183 S.) 8°.

E a. Pflanzenchem ie.
So Uehida, Uber das dtherische Ol der Bldller des „Sawara“ (Ghamecyparis pisi- 

fera, Endl). Genannte Blatter lieferten dureh Dampfdest. 1,07% eines hellgelben, 
lcichtfl., frisch riechenden Oles von D .44 0,8939, nD8 =  1,4710, [ct]n12 =  +12,55°, 
SZ. 1,50, VZ. 55,20, EZ. 53,70, nach Acetylierung 64,64. Eolgende Bestandteilc wrden 
isoliert: Pelargonsaure; Undecylsaure; d-cc-Pinen; Dipenten; Borneol; Bornylacetat; 
Bomylformiat; Sesąuiterpenalkohol Gn HK0, Kp. 290—300°, nn21 =  1,5002; tetracycl. 
Diterpen C20II32 mit ff, Kp. 320— 335°, D .214 0,9452, nn21 =  1,5125, Mn =  86,54, gibt 
ein fl. Monoliydrochlorid. Quantitative Zus. des Oles in % : Terpene 75 (hauptsachlich 
d-a-Pinen), Ester 20 (hauptsachlich Bornylacetat), Alkohole 3 (hauptsachlich Borneol), D i
terpen 2, Spuren Siiuren. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 158B.—59B.) Lb.

So Uchida, Uber das dllierisclie Ol der Bldtłer des „Hinolci" (Chamecyaparis 
óbtusa, Endl). Genannte Blatter lieferten dureh Dampfdest. 1,16% eines hellgelben, 
lcichtfl., wohlriechenden Oles von D .12,54 0,9053, nDl l i  =  1,4794, [a]o12,5 =  +41,25°, 
SZ. 0,60, EZ. 75,37, nach Acetylierung 100,2. Eolgende Bestandteile wurden isoliert:
1. Eine Sesguiterpensaure CllH ^-COJI, welche Vf. „Hinokisdure“ nennt, Prismen oder 
seidige Krystalle, E. 166°, geschmack- u. geruchlos, 1. auBer in W. Ag-Salz amorph. 
Hydrochlorid, Nadeln, F. 119°. 2. d-a-Pinen. 3. d-Limonen. 4. d-Borneol. 5. Bomyl- 
acetat. 6. Bomylnonylat. 7. Tricycl. Sesguiterpen C]SHU mit [7% Kp. 265— 268°,
D .2°4 0,9367, nD20 =  1,50 09, MD =  64,21, [a]D =  — 15,67° in A. (3,8%); gibt ein fl„ 
campherartig riechendes Monohydrochlorid u. ein fl. Bromid. 8. Cadinen. 9. Bicycl. 
Sesąuiterpenalkohol GlsHmO mit fp, Kp. 290— 295°, D.15u  0,9607, nn20 =  1,5020, Md =  
68,22, [a]u =  +18,0° in Chlf. (7,3%); gibt ein zahfl. Benzoat. 10. Tetracycl. Diterpen 
C20Hx  mit ff1, Kp. 340—343°, D.15i6 0,9632, hd20 =  1,5190, Md =  85,21, inakt.
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Quantitative Zus. des Oleś in % : Terpenc 40 (hauptsaclilich d-Limonen), Ester 25 
(hauptsaclilich Bornylaoetat), Sesąuitcrpcne 20 (hauptsachlioh tricycl.), Sesąuiterpen- 
alkohol 10, Diterpen 5. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 159B.— 60B.) Lb .

Maria G. Brandwyk, Die Chemie der Wurzel von Xysmalobium undalatum, Ii. Br. 
Diese in Sudafrika unter den Namen Chonga, Ishongwe u. Bitterwortel ais Arznci- 
mittel angewendete Wurzel entha.lt 10,3% W., 4,9% Asche, 20,3% alkoholi. Bestand- 
teile, 35,4% Gesamtkohlenhydrate, davon 7,6% freien Zucker, ausgedruckt ais Glucose. 
Aus dem mit 45%ig. A. gezogenen Extrakt wurden isoliert a) ein Olucosid, genannt Xys- 
malóbin, C,„)H70O20, 5 H 20, weifle Nadeln oder Federbiindcl, F. 177— 179° unter Zers. 
nach vorhergehendem Sintern, 1. in W., Alkalien u. Saurcn, unl. in A., gibt mit konz. 
HaSO,i braune, dann blaue Farbung; diese? zu 0,3% in der Wurzel enthaltene Glucosid 
scheint nicht der Haupttrager der Giftwrkg. zu sein; b) ein zweites glucosid. Prod., 
welches zerfliefilich ist u. das hauptsachliche tox. Prinzip zu enthalten scheint. Ein 
dirckt aus der Wurzel ausgezogenes reines Glucosid gleicht dem Xysmalobin, scheint 
aber nicht mit ihm ident. zu sein. Im  Extrakt sind noch neben einer erheblichen 
Menge eines Gummis eine geringe Menge eines Sauresaponins u. eine Substanz ent
halten, welche die Farbę des Blutes von Rot in cin schmutziges Gelb yerwandelt. 
Fluchtige wirksame Stoffe, Alkaloide oder Gerbsaure, fehlen. (Trans, of the Roy. 
Soc. of South Africa 14. 353—65. Sep. Johannesburg, Univ. of Witwatersrand.) B l o c h .

K. Suzuki, tlber die Beslandieile von Polypodium haslaium Thunb. In Japan 
wird Polypodium hastatum Thunb gegen Gonorrhoe gebraucht. Vf. fand in dem alkoh. 
Extrakt lufttrockener Blatter ca. 0,2% Cumarin, identifiziert durch F. 71°, Geruch u. 
Analyse, sowie Uberfiihrung in Cumarsaure (F. 208°). (Journ. pharmac. Soc. Japan 
48. 99.) A. M u l l e r .

Bror Holmberg, Die chemische Spaltung des Iiolzes. In  Forts. der Verss. iiber 
Alkoholyse von Holz (vgl. C. 1926. I. 136) setzt Vf. dem A. Mereaptane, wie Benzyl- 
mercapta'n oder Thioglykolsiiure, zu. Besonders letztere hat sich ais geeignet erwiesen, 
sowohl wegen ihres Lósungsvermógens ais auch wegen der Eigg. der entstehenden 
Ligninverbb. Es bilden sich esterartige Verbb., die durch Behandlung mit Alkali 
zu Ligninthioglykolsauren von der ungefiihren Zus. C.ioH.ioO]2-
2 HOCOCH.SH u. C53H620SiS4 =  C45H.,0O13, 4 HOCOCH2SH verseift werden. Die 
Verss. uber Mercaptolyse werden fortgesetzt. (Papierfabrikant 26. Verein der Zell- 
stoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 506—08.) B r a u n s .

E n. P flanzenphysiologie. B akteriologie.
Jean Dufrenoy, Uber Phdnomene, welche die Keimung begiinsligen. Samen, die 

von ihrer Samenhaut befreit sind, keimen bei 27° schon nach 2 Tagen, die intakten 
Samen dagegen erst nach 8 Tagen, Keimlingo von Pfirsich entwickeln sieh erst mehrere 
Monate nach der Fruchtreife, Kerne jedoch, die von ilirer Haut befreit sind, entwickeln 
sich schon in einigen Tagen, wenn sie auf fcuchter Baumwolle gehalten werden. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1497—9S.) R e w a l d .

H. Colin und R.Franę[uet, Entstehung der Starkę in der Bohne. Die Bohne ent- 
halt — u. zwar nur in schon groGeren Kernen —  das Polysaccharid Stachyose (Lupeose 
von SCHULZE), das bei der Keimung rasch resorbiert wird. — Hinsichtlich der Um
wandlung der Zuckerarten vom Blatt bis zum Reservestofflager wird folgendes an- 
gegeben: Die griinen Schalen enthalten fast ausschliefilich reduzierende Zuckerarten, 
Glucose u. Lavulo.se, die kleinen Kerne sind reicher an Saccharose u. Starkc. Der 
Stiel der Schote enthalt Rohrzucker, der Stengel noch mehr. Das Blatt enthiilt Starkę, 
besonders in den porosen Zellen, daneben Saccharose u. reduzierende Zuckerarten. 
Uberall in der Pflanze bemerkt man Starkekórner, besonders um die GefaBbiindel 
herum. Eine Tabelle gibt fiir Soissons-Stangenbohnen eine Ubersicht iiber das 
Drehungsvermogen der gesamten 1. Zuckerarten vor u. nach der Inversion, iiber den 
Geh. an 1. Gesamtzucker, ais Glucose bereehnet, an reduzierenden Zuckerarten, an 
Saccharose, Stachyose u. Starkę in den einzelnen Teilen. (Compt. rend. Acad. Sciences 
187. 309— 11.) ‘ B l o c h .

F. E. Denny, Chemische_ Verfo.hren zur Abkurzung des Ruhestadiums der Pflanzen. 
Ais geeignet erwiesen sich Athylenchlorhydrin u. die Thiocyanate von Na, K, NH3. 
Verss. an Kartoffelknollen, die in Stiicke geschnitten in die Lsgg. eingetaucht werden. 
Fiir Athylenchlorhydrin ist die Einw.-Zeit viel kiirzer. Einzelne Kartoffelarten ver- 
halten sich Yerschieden. Zur Erzielung bliihender Pflanzen fiir den Blumenhandel 
ist die Behandlung der ganzen Pflanze oder einzelner Zweige mit Dampfen von Athyleu-
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chlorhydrin gecignet (Flieder). Audi Gladiolenzwiebeln konnen nach Entfcrnung 
der auBeren Iliille auf diese Weise erfolgreich stimuliert werden. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 47. T 239— i3. New York, Boyce Thompson Inst.) Sc h n it z e r .

Giovanni Cascelli, Sojamilch in der bakłeriologischen Technik ais Ersalz fiir 
licrische Milch. I. Experimentelle Mitt. Zur Herst. von Sojamilch werden 150 g 
unbescliadigte Sojabolmen 12 Stdn. lang mit W. maceriert, darauf im Morser zer- 
rieben u. mit W. zur Emulsion yerarbeitet. Zugeben von 1 1 W., einige Min. kochen
u. filtrieren. Die Milch iihnelt im Aussehen sehr tier. Milch, zeigt u. Mkr. kleine Kiigel- 
ehen mit starker BROWNscher Bewegung, welche durch Jodjodkali nicht gefarbt 
werden. Auch Methylenblau u. Jutenrot sind ohne Einw. Jodtinktur + H 2SO.i 
koagulieren die Emulsion. Die bakteriolog. Unters. ergab, daB Bact. Coli u. verwandte 
Arten Sojamilch bei 37° in 24—36 Stdn. koagulieren. Sie kann gut ais Ersatz fiir 
tier. Milch gelten. (Clinica Mcdica 57 [1926], 7 Seiten Sep.) G r im m e .

I. Forest Huddleson und o. B. Winter, Magnesiumammoniumphosphatkrystalle 
in  aeroben Kulluren von Brucella abortus und Brucella melitensis. In einem Agar, 
Pepton u. Rinderleberaufschwemmung enthaltenden Niihrboden vom p h  =  6,6, der 
mit Brucella abortus resp. Brucella melitensis beimpft war, entstanden dachformigo 
Krystalle. Die qualitative chem. u. die opt. Analyse lassen auf Magnesiumammonium- 
phosphat MgNH.,P04 • 6 H„0 schliefien. Magnesiumphospliat ist im tier. Gewebe, 
besonders der Leber, enthalten; NH3 ist ein Abbauprod. des Peptons. — Die besonders 
gute Ausbildung der Krystalle mag durch den Widerstand des halbfesten Niihrbodens 
verursacht sein. ( Journ. of Infectious Diseases 40. Nr. 4 [1927]. 476—78. Sep.) E n g e l .

Hiroshi Tamiya, Studien uber die Stofficechselphysiologie von Aspergillus oryzae. II. 
(I. vgl. C. 1927. I I . 1359.) Wahrend Alkalimetalle selbst bei groBem Zusatz die p h - 

Wachstumskurve nicht sehr modifizieren, bewirken Erdalkalimetalle bei hoherer 
Aciditat Beforderung, bei niedriger Hemmung des Waclistums. Ahnlich wirken Al, 
Fe, Co, Ni, Mn. Zn, Cu, Hg, Ag wirken in der Nahe von pn =  4— 5 schon in geringen 
Konzz. wachstumsbeschleunigend, sonst mehr oder weniger hemmend. Die eigen- 
tiimliche pH-Abhiingigkeit kommt nur jungen Myzelien zu. Die Abhangigkeit des 
Wachstums u. der Atmung von der O-Ggw., die Alkoholgarung bei Anaerobioso u. 
Luftzufuhr u. der EinfluB der einzclnen Nahrsalzkomponenten werden eingehend be- 
sprochen. (Acta phytochim. 4. 77— 213.) HAMBURGER.

Hiroshi Tamiya, Uber das Cytochrom in Schimmelpilzzellen. Vf. untersucht die 
Bedeutung des Cytochroms, des im Tier- u. Pflanzenreicli allgemein verbreiteten u. 
biokatalyt. wirkenden Farbstoffs, fiir Aspergillus oryzae, u. findet einen Parallelismus 
zwischen Cytochromgehalt u. Atmungsintensitiit. Cytochrombldg. ist jedoch nur bei 
Luftggw. moglich, tritt aber nach Verschwinden wahrend mehrtagiger Anaerobioso 
bei Luftzufuhr wieder auf. Die Entstehung von Hamochromogen, das in gewisser 
Abhiingigkeit zum Cytochrom steht, ruhrt nicht ausschlieBlich vom Cytochrom her. 
(Acta phytochim. 4. 215— 18.) H a m b u r g e r .

Robert Percival Cook und Barnet Woolf, Desamidierung und Synthese von
l-Aspamginsaure in Gegenwart von Bakterien. Verschiedene streng aerobe, streng 
anaerobe u. fakultativ anaerobe Bakterien sind imstande, in ruhendem Zustande 
bei 37°, pn =  7,4, anaerob Asparaginsauro zu Bernstcinsauro zu desamidieren. Zusatz 
von Hemmungsmitteln, Propylalkohol, Toluol u. a. hebt diese Rk. auf. Bei fakul- 
tativen Anaerobiern stellt sieh, ebenso wie bei Bact. Coli, ein reversibles Gleich- 
gewicht: Asparaginsaure ^  Fumarsaure + Ammoniak her. Bei den strengen An
aerobiern u. Aerobiern kommt es nicht zu diesem Gleichgewicht. Gekochte Bakterien 
haben keine Wrkg. Auch Aminosauren werden desamidiert. (Biochemical Journ. 
22. 474—81. Cambridge, Biochem. Lab.) SCHNITZER.

W. Kulikow (i. Orig. Koulikoff), P. Smirnow und M. Bobkowa, Physiko- 
chemische Bedingungen der Thermostabilitdt des Diphlherie-Antitozins. Durch Alkali- 
zusatz zum Antitoxin erhalt man eine graduelle Ausfallung in der Zono pa =  4,8 
bis 7,0. Wahrscheinlich kann man auf diese Weise eine Reinigung des Antitoxins vor- 
nehmen. Beim Maximum des Nd. (ph =  6,1—6,5) findet sieh alles Antitoxin im Nd. 
Auch durch Erhitzen bei bestimmten Tempp. u. durch Saurebehandlung in be- 
stimmten Intervallen kann man eine Anreicherung des Antitoxins bzw. eine Ent- 
fernung fremdcr Begleitstoffe erzielen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1503—04. 
Moskau, Mikrobiolog. Inst.) R e w a l d .

C. H. Werkman und* Helen J. Weaver, Bakteriologie des „Sulphur Stinker1'- 
Ycrderbens von Maiskonserven. Bei Maiskonscrven kommt es vor, daB der Inhalt
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unter Scliwarzfiirbung verclirbt u. dabei stark H 2S gebildct wird. Vff. isolierten ais 
Erreger dieser Konservenkrankheit einen thermophilen, anaeróben, hitzcresistenten 
Sporenbildner, den sie ais Gloslridium nigrificans bezeichnen. Zur Bekampfung kommen 
vor allem KuhlmaBnahmen in Betracht. (Iowa State College Journ. of Science 2 
[1927]. 57— 66. Sep. Ames, Iowa Agricult. exp. Station.) Sc h n it z e r .

E. E. Buchanan and Ellis I. Fulmer, Physiology and biocliemistry of bacteria. Baltimore:
Williams & Wilkins 1928. (517 S.) 8°. Lw. S. 7.50.

E 6. Tierphysiologie,
J. H. Gaddum, Einige Eigenschaften der isolierten akliven Stoffe aus dem Hinter- 

lappen der Hypophyse. Kamm, ALDRICH, G rotę, Rowe u. Bugbee (C. 1928. I . 
1884) ist es gelungen, das blutdruckerhohende Prinzip des Hypophysenlappens yon 
der den Meerschweinchen-Uterus kontrahierenden Substanz zu trennen. Die Stoffe 
werden von Parkę, Davis & Co. ais „Vasopressin“ u. ,,Oxytocin“ hergestellt. — Was 
die Blutdruckwrkg. betrifft, so enthiilt Vasopressin pro ccm 25 internationale Ein- 
heiten, Oxytocin unter 1 (Verss. am Hund u. an der Katze). Es ergaben sich keine 
Anzeichen dafiir, daB die beiden Substanzen in den Priiparaten nicht yollkommen 
yoneinander getrennt sind. — Was die Oxytocinwrkg. betrifft, so enthiilt 1 ccm Oxy- 
tocin 12—13 Einheiten, Vasopressin unter 1 Einheit. — Bei iitherisierten Katzen 
dauert die diuret. Wrkg. nach groCen Dosen Oxytoein langer ais nach kleinen Dosen 
Yasopressin. Fiir eine Trennung einer antidiuret. wirkenden Substanz ergaben sich 
bisher keine Anzeichen. — Vasopressin wirkt niemals blutdrucksenkend. Durch zwei- 
faeh n. NaOH wird es yollkommen unwirksam. —  Oxytocin wirkt nur bei hohem Tonus 
der BlutgefiiBo blutdrucksenkend. Die Wrkg. sieht wie eine Histaminwrkg. aus, ist 
es aber nicht, da yorherige Alkalibehandlung sie zerstórt. —  Beim iitherisierten Huhn 
bewirken grofio Dosen der beiden Stoffe konstant Blutdrucksenkung, u. zwar Oxy- 
tocin starker ais Vasopressin. Es ist dies der einzige Fali, in dem Osytocin starker wirkt. 
Moglicherweise beruht die Blutdrucksenkung durch Vasopressin auf geringer Ver- 
unreinigung durch andere Stoffe. — Auf den Darm wirkt Vaaopressin erheblich starker 
erregend, am starksten auf das Kolon peristaltik-anregend. Verunreinigung mit Histamin 
kann nicht die Ursache sein, da Alkalibehandlung die Wrkg. aufhebt. — An der 
Froschhaut wirken 7,5 Einheiten Vasopressin weniger stark, 10 dagegen starker ais
5 Standardeinheiten. Oxytocin hat eine auBerst geringe Wrkg. — Es scheint also, 
daB im Vasopressin mehrere wirksame Stoffe yorhanden sind, die noch nicht isoliert 
wurden. (Journ. Physiol. 65. 434— 40. London, Nat. Inst. for Med. Res.) F. M u l l e r .

E. P. Bugbee und A. E. Simond, Der diurelisch-aniidiuretische Effckt des pres- 
sorischen Prinzips aus dem Hinterlappen der Hypophyse. Das pressor. Prinzip aus dem 
Hinterlappen der Hypophyse wirkt bei mit Griinzeug gefiitterten, narkotisierten Ka- 
ninchen sowohl diuret. wie diuresehemmend. Dem oxytox. Prinzip des Hinterlappens 
der Hypophyse fehlt diese Wrkg. bei narkotisierten Kaninchen yollkommen oder 
fast ganz. (Amer. Journ. Physiol. 86. 171— 77. Detroit, Pa r k ę  D a v is  and Co., Med. 
Res. Lab.) F. Mu l l e r .

Erwin Schliephake, Zur Kenntnis des Schilddriiseneinflusses auf die IYirkung 
vegetaliver Gifte. Durch gleichzeitige Blutdruekregistrierung u. Aufnahme des Elektro- 
kardiogrammes wurden an Hunden mit u. ohne Sehilddruse bei Injektionen yon Cholin
u. Suprarenin Anderungen im Erregungszustand der yegetativen Organe kontrolliert. 
Es zeigte sich, daB nach Entfernung der Sehilddruse die Erregbarkeit des Sympathikus 
durch Suprarenin etwas abnahm. Dagegen wurden die Wrkgg. von Cholinpriiparaten 
wesentlich gesteigert, ebenso wurde die Wrkg. auf das Atemzentrum yerstiirkt. Wurden 
die Hunde langere Zeit hindurch mit Schilddrusensubstanzen gefiittert, so lieBen sich 
die Wrkgg. zum Teil zur Norm zuruckfiihren. Die Neigung zu heteropolarer Reiz- 
bldg. wurde dabei yerstarkt. Aus den Versuchsergebnissen laBt sich folgern, daB diese 
Veranderungen nicht allein durch Veranderungen der yegetatiyen Nerven zu erklaren 
sind, sondern daB anzunehmen ist, daB das gesamte yegetatiye Systemzentrum, Neryen- 
bahn u. Erfolgsorgan beeinfluBt wird. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 132. 349—64. 
Jena, Medizin. Klinik.) M a i ix .

A. S. Parkes, Die Rolle des Corpus luteum fiir die Aufrechlerjmltung der Schwanger- 
schaft. Die Angaben iiber die Bedeutung der Erhaltung des Corpus luteum fiir Dureh- 
fiihrung der n. Schwangerschaft sind geteilt. Es kommt die» daher, daB bei den meisten 
Unterss. entweder die Ovarien ganz herausgenommen oder die Corpora lutea durch



1928. H. E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 1581

Kauterisierung oder chirurg, so zerstort wurden, daB ihre gesamte innere Sekretion 
aufhórte. — Vf. sterilisierte jungę Mause nur einseitig durch Bestrahlung mit Róntgen- 
strahlen, so daB das zweite Ovarium unverandert blieb. Sobald sie tragend geworden 
sind, entfernt er bis zum 17. Tage das gesunde Ovarium. In Kontrollverss. wurde 
das sterilisierte Ovarium entfernt. Es zeigte sich in allen sicheren Verss., daB bei der 
Maus die Anwesenheit der Corpora lutea notwendig ist zum Austragen des Fótus, 
was 17 Tage dauert. (Journ. Physiol. 65. 341—49. London, Univ. Coli. Physiol. and 
Bioch. Dept.) F. Mu l l e r .

G. P. Crowden und M. G. Pearson, Die Wirhung von Morphium auf den 
Adrenalingehalt der Nebennieren. Wenn Katzen nach Morphininjektion ruhig u. warm 
bleiben, wird kein Adrenalin yon den Nebennieren ausgeschiittet. Dagegen findet 
Aussehiittung auch ohne Unruhe der Tiere statt, wenn sie frieren. — Morphium wirkt 
also nur indirekt, indem es die Tiere erregbarer macht. — Durch Unruhe u. Kiilto 
kónnen die Nebennieren stark erschopft werden. (Journ. Physiol. 65. Suppl. 
X X X II.)  F. Mu l l e r .

Carl Gustaf Sundberg, Uber das Verschwinden des Adrenalins aus dem zirku- 
tierenden Blute. Die Zerstorung des Adrenalins findet hauptsachlich in der Leber 
statt, das Capillarsystem der Extremitaten ist unbeteiligt. (Upsala Lakareforenings 
fórhandlingar. Ny fóljd. 33 [1927]. 301—25. Sep. Freiburg, Physiol. Inst., Upsala, 
Physiol. Inst.) W a d e h n .

M. L. Tainter, Uber die Schutzwirkung von Epinephrin ui\d verwandter Aminę 
und von Hypophysenexlrakt auf kunstlich herrorgerufene ódeme. Epinephrin erwies 
sich sowohl bei Odemen, die durch Injektion von p-Phenylendiamin bei Kaninehen 
hervorgerufen worden waren, ais auch bei Odemen, die an bcstimmten Stellen durch 
Einreibung von Senfol erzeugt wurden, ais bestes Gegenmittel. Hypophysenextrakt 
war bei lokal erzeugtem Odem dem Epinephrin gleichwertig, bei der Vergiftung mit 
p-Plienylendiamin unwirksam. Ephedrin war in beiden Fallen wirkungslos. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 33. 129—46. San Francisco, Departm. of Pliarmacol., 
Stanford Uniy. School of Med.) W a d e h n .

L. Nelken, Uber Beziehungen des Insulins zum Hyperthyreoidismus. Bei Hyper- 
thyreoidismus wirkt Insulin auf die Blutzuckerkurve nach Einnahme yon Kohlen- 
liydrat wie beim Gesunden u. beim Diabetiker. —  Hyperthyreoidismus kann beim 
Diabetiker die Wrlcg. des Insulins storen. — Bei Tieren, denen man die Schilddruse
entfernt hat, wirkt Fiitterung mit Schilddriisen gegen Insulin, wahrend Entfernung
der Schilddruse allein die Blutzuckersenlcung durch Insulin begiinstigt. (Arch. f. Yer- 
dauungskrankh. 40 [1927], 75—82. Sep. Berlin, Jud. Rrankenh. Inn. Abtlg.) F. MtL

Z. Dinerstein und S. Genes, Der Stickstoffgehalt des Blutes bei sensibilisieken 
Tieren. Die Anderungen, die wahrend des anaphylakt. Schocks im Gesamt- u. Rest-N 
des Blutes eintreten, sind‘gering u. jedenfalls nieht spezif. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 
62. 249—58. Charków, Labor. der Forschungsanst. f. Physiol., Sektion f. pathol. 
Physiol. der Ukrnauka.) WADEHN.

Giulio Stella, Uber den Zusland von Cahiumearbonat und -phosphfit in den Knoćhen 
und im Blut. CaC03 u. Ca3(P04)3 befinden sich in den Knochen u. im Blute ais kol- 
loidal gel. Mischverb. Calciumphosphorcarbonat. (Arch. di Fisiologia 25 [1927]. 605 
bis 617. Sep.) G r im m e .

Herbert Davenport Kay, Die Verłeilung der Phosphorverbindungen im Blut 
bei verschiedenen Saugetieren. Das Verhaltnis der Menge des saurel. P in Esterform 
pro Einheit des Vol. der roten Blutkorper wird der P-Index genannt. Er ist sehr kon
stant bei n. Indmduen der gleichen Art, dagegen durchaus yerschieden bei verschiedenen 
Arten. — Man muB allerdings jede Spur von Hamolyse yermeiden u. das Blutsofort 
nach Entnahme yerarbeiten, da schon ganz kleine Anderung in der ph Hydrolyse der 
P-Ester bewirkt. Sobald die EiweiBkorper gefallt sind, hórt diese Umwandlung, die 
Zunahme des anorgan. P zur Folgę hat, auf. (Journ. Physiol. 65. 374—80. London, 
Hosp. Med. Unit.) F. M u l l e r .

Laurence Irving und G. M. Bastedo, Der anorganische Phosphor im Blut und 
Muskel. (Vgl. C. 1928. I. 1976.) Im  ermiideten Muskel wird Phosphokrealin ent- 
sprechend der Bldg. yon Milchsaure u. entsprechend Vermehrung yon anorgan.- P 
gespalten. Bei extremer Ermiidung reicht aber der so gebildete P nieht aus. Wahr- 
scheinlich stammt das Mehr an P aus dem Lactacidogen. —  Absperrung der Zirkulation 
bewirkt auch Spaltung yon Phosphokrealin. — Wenn keine Ermiidung stattfindet, 
sei es bei geringerer Arbeitsleistung oder ausgiebiger Zirkulation, wird weniger an-
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organ. P gebildet ais der Umsetzung des Phosphokreatins entspreehen miiBte. Es 
wird also wohl ein Teil des P zu organ. P abgebaut u. wahrscheinlich zu Lactacidogen. 
Der umgekelirte Vorgang, d. h. Zunahme von anorgan. P tritt ein bei der Erhohmg 
infolge Abnahme von Lactacidogen. —  Niemals steigt im venosen, aus dem Muskel 
strómenden Blut der anorgan. P, wenn auch das Blut dem Muskel mehr ais das 
Doppelte der n. P-Menge zuftihrt. (Amer. Journ. Physiol. 86. 225— 37. Toronto, 
Physiol. Dept.) E. M u l l e r .

C. A. Cary und Edward B. Meigs, Das freie Tryptophan im Rinderblut und seine 
Ausnutzung bei der Milchsekretion. (Vgl. C. 1928. I I . 1468.) Das freic Tryptophan 
schwankt im Rinderblut zwischen 1,0— 1,5 mg-%, im Blutplasma zwischen 0,71 bis
1,31 mg-%. — Bei der Lactation ist weniger freies Tryptophan im Blut der Vena 
mammaria ais in der Halsvene (bis etwa -—17%). — Etwa almliche Unterschiede 
zeigten sich im Amino-N-Geh. Bei dem Aufbau der MilcheiweiGkorper werden diese 
Aminosiiuren gebraucht. (Journ. biol. Chemistry 78. 399—407. Beltsville, Bureau 
of Dairy Ind. of. U. S. Dept. of Agric.) F. M u l l e r .

MasayoshiMorimoto, Untersuchungen iiber Fette und Lipoide im Blute. IV. Mitt. 
Uber die Verteilung der Felte und Lipoide nach der Insulininjeklion bei Hunden mit 
pankreatogenem Diabetes. Der Fett- u. Lipoidgehalt des Blutes nimmt nach Entfernung 
des Pankreas zu u. kann durch Insulin gesenkt werden. Diese Veriinderungen be- 
schranken sich ausschliefilich auf den Fett- u. Lipoidspiegcl des Plasmas. Die Blut- 
korperchen enthalten durchsclmittlich 156 mg-% Cholesterin u. 395 mg-% Gesamt- 
fett u. -lipoid; eine Veranderung tritt hier nach Pankreasentfernung oder Insulin 
nicht ein. (P f l u g e r s  Arcli. Physiol. 219. 733—37. Osaka, I I .  Med. Klin. d. med. 
Akad.) W a d e h n .

B. Zawadowski iind M. A. Nowikow, Uber die Art des Transports von 
Thyroxin im Blut. Jungę Hiihner wurden mit Schilddriise gefuttert u. die Bcstand- 
teile des Blutes auf Thyroxin im Kaulquappenvers. geprtift. Das Serum war stets 
stark thyroxinhaltig u. diirfte fiir den Transport des Hormons den wesentlichsten 
Anteil haben; die roten Blutkórperchen waren thyroxinfrei. (Endocrinology 10
[1926]. 541— 49. Sep. Moskau, Labor. of Exp. Biol. Sverdlov Comm. Univ.) W a d e h n .

W. Borchardt und c. Tropp, Ezperimentelle Studien zur Wirkung der einzelnen, 
arteigenen Blutbestandteile in der Zirkulation. Zugleich ein Beitrag iiber die fieber- 
erzeugende Ursache bei Krankheiten, die mit akutem Blutzerfall einliergehen. Bei 
Krankheitszustanden, die mit vermehrtem akuten Blutzerfall einhergehen, wird 
der auftretende Schiittelfrost nicht durch Hamatin, das fiir den Organismus indifferent 
ist, sondern durch die Blutschattcn lieryorgerufen. Hamatin wird durch die Nieren 
nicht ausgeschicden. Zur Hamoglobinurie kommt es bereits nach Zerfall von 0,8 bis
1,0 ccm Blut pro 1 kg Kórpergewicht. Arteigenes Serum ist selbst in groBen Dosen 
unscli&dlich. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 118—36. Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. 
Tropenlcrankheiten.) W a d e h n .

Luigi Condorelli, Uber das Hormon der Parathyreoidea. Verh. der Elektrolyten 
des Blutes K, Na, P, Cl u. Ca unter dem EinfluB des Hormons. (Bolletino della societa 
italiana di biolog, sperimentale. 2 [1926]. 250—52. Sep.) O tt .

Maurice NicIoux und I. Scotti-Foglieni, Absorption von Athylen durch Blut, 
Serum und Wasser. Bestimmung des Loslichkeitskoeffizienten. (Vgl. C. 1928. II. 682.) 
Bei reinem Athylen ebenso bei Mischungen, die 85% bzw. 36% davon enthalten, 
wird, gemaB dem HENRYschen Gesetz, von Blut, W. u. Serum soviel aufgenommen, 
wie dem partiellen Druck des Athylens entspricht. Der Loslichkeitskoeffizient nimmt 
bei steigender Temp. ab. Fiir W. schwankt er von 0,11—0,07; er ist beim Totalblut 
groBer ais beim Serum, groBer auch beim Schweineblut ais beim Rinderblut. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1544— 47. Strafiburg, Chem.-biolog. Inst. d. medizin. Fa- 
kultat.) R e w a l d .

Mario Rigoni, Wirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf Erythrocyten. Inhalt 
deckt sich mit der C. 1928. I I .  1228 referierten Arbeit. (Arch. di Fisiologia 24 [1926].
7 Seiten Sep. Padua.) Gr im m e .

■ J Franklin Yeager, Hdmolyse durch Saponin und tauroch-olsaures Natrium 
unter Berucksichtigung der Beihen von Ryrosh. Nach RYVOSH kann man dic Erythro
cyten verschiedener Tiere nach ihrer Hamolyse durch Saponin in einer bestimmten 
Reihenfolge ordnen. Diese Reihen bekommt man aber nicht, wenn man taurocholsaures 
Na zur Hamolyse verwendet. Die Beziehung von Konz. zur Schnelligkeit der Hamolyse
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ist in diesem Fali ganz anders ais bei Saponin. (Journ. Gen. Physiol. 11. 779—87. 
New York, Univ. Biol. Dept.) F. M u l l e r .

Harold A. Abramson, Der Mechanismus des Entziindungsprozesses. I I I .  Eleltiro- 
phoretische Auswandcrung tołer Teilchen oder von Blutzellen in Gelatinesolen und Gelen 
mit Berucksichtigung der Leukocytenauswanderung durch die Capillarwand. (II. vgl.
C. 1928. I. 2491.) (Juarzpartikelchen oder iihnliche bewegen sich kataphoret. in be- 
stimmten diinncn Gelatinegelen mit derselben Schnelligkeit wie in Solen. Die Schnellig- 
keit hiingt ab yon der wirkliehen Viscositat u. ist proportional der Potentialdifferenz. 
Diese Tatsache stimmt damit iiberein, daB bestimmte Sole ohne Anderung ihrer wahren 
Viscositiit gclatinieren, obschon anscheinend die Viscositiit sich stark iindert. — Rote 
Blutzellen yerhalten sieh in diinnen Gelatinescrumgelen anders. Sie wandern durch 
Sol oder Gel doppelt so schnell wie Leukocyten u. Quarzpartikelchen, die beide mit 
der gleichen Schnelligkeit wandern. Das gilt sowohl fiir Serum wie fiir Plasma. Dio 
absolute Gesehwindigkeit wird yerhiiltnismiiBig wenig bei Ggw. des Gels verinindert.
— In konz. steiferen Gelen wandern Leukocyten, Erythrocyten u. Cjuarzteilchen 
zuniichst mit der gleichen Schnelligkeit. Andert man die Steifigkeit der Gele mechan., 
so daB sic diinnfliissiger werden, so beginnen die Erythrocyten wieder schneller zu 
wandern. — Die Bewegung von Partikelchen in Gelatinegelen, die durch die Schwer- 
kraft oder magnet. Krafte erzeugt wird, ist in ihrer Art yerschieden von den Bewegungen 
durch Kataphorese. — In Fibringelen wird die kataphoret. Wanderung von Leuko
cyten u. Erythrocyten mechan. gehemmt. — Wenn man die Kataphorese der mkr. 
Teilchen in don Gelen mit der GroBenordnung u. der Art der Potentialdifferenzen 
in der Capillarwand yergleicht, kommt man zur Ubcrzeugung, daB die Auswanderung
u. Wanderung der polymorphkernigen Leukocyten von diesen Potentialdifferenzen 
zwischen den Teilchen u. der Capillarwand abhangt. (Journ. gen. Physiol. 11. 743 
bis 756. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Physik u. Elektrochemie.) F. M u l l e r .

Carmelo Toscano, Biologischc Kennzeiclmung von gebundenem Zucker. Unter- 
sucliungen mit fastenden Hunden. Unter der Einw. yon Insulin findet zuniichst all- 
gemein eine Verringerung des freien u. gebundenen Blutzuckers statt. Langeres 
Fasten erhoht nicht den n. gebundenen Blutzuckergeh. Einem Stadium von hohem 
gebundenen Zuckergeh. folgt regclmaBig eine Verringerung, damit ist auch ein Abfall 
von freiem Zucker yerbunden, aber nieht umgekchrt. Starkę Erhohung von gebundenem 
Zueker bedingt nieht die Abnahme von freicm. Gaben yon Adrenalin bedingen rapides 
Steigen des freien Zuekers unter gleichzeitigem Fallen des gebundenen. Hicrdurch 
wird die Hypothese gestiitzt, daB Adrenalin gebundenen Zucker in freien abbaut. 
(Policlinico. Sezione Mcdica 1927. 11 Seiten Sep. Rom.) GRIMME.

L. Suranyi und L. Jamo, Ober den Einflufl der Lipoide auf die Toxinvńrkung. 
Zusatz yon Gholesterin u. U. auch in Form der Rindergalle zu baktericllen Toxinen 
(Diphtherie, Tetanus, Bolulismus) macht die Gifte fiir Versuchstiere oft weitgehend 
unwirksam. Lecithin wirkt schwiicher (Diphtherie), kann aber auch (Tetanus) die 
Giftwrkg. yerstarken. (Ztsehr. Immunitiitsforsch. exp. Therapie 57. 199—204. Buda- 
pest, Bakt. Inst.) Sc h n it z e r .

A. B. Anderson und M. D. Anderson, Die Wirkung von Ergotoxin auf die 
Phlorrhizinglucosurie. (Vgl. C. 1928. I. 2957.) In friiheren Verss. war Tyramin ver- 
wendet worden, yon dem man damals annahm, daB es den wirksamen Stoff im Mutter- 
korn darstellt. Die Verss. werden mit Ergotoxinphosphat wiederholt: Bei unter 
Phlorrhzinwrkg. stehenden Ratten bewirkt Ergotoxin eine Zunahme des Verhiiltnisses 
von Traubenzucker zu N u. des Zuckergeh. im Harn bei einer EiweiB-Fett-Kost. — 
Die Wrkg. auf das Verhaltnjs yon Traubenzucker zu N im Harn ist wio beim Atropin.
— Es spricht nichts dafiir, daB Phlorrhizin auf dio sympath. Nervenendigungen der
Niere einwirkt u. daB dadureh die Glykosurie zustande kommt. (Journ. Physiol. 65. 
456—58. Cambridge, Biochem. Lab.) F. M u l l e r .

Robert Gesell, Regulierung der Atmung. X IX . Zentrale und peripherische Wirkung 
von Cyannatrium auf die Atembewegungen. In Verss. mit gekreuzter Zirkulation am 
isolierten durchbluteten Kopf zeigte sich, daB intraarteriell injiziertes NaCN in kleinen 
Mengen lokal durch die Gewebe fixiert wird u. nicht mehr in die Gesamtzirkulation 
kommt. Das zirkuliorende NaCN steigert intravenos injiziert die Ventilation, wiihrend 
die gleiche Menge in die Karotis injiziert nicht wirkt. Man erreicht aber eine Wrkg., 
wenn vor der Injektion die entgegengesetzte Karotis oder die Vertebralarterie ver- 
schlosscn werden. — Auch Injektion von NaCN in die Vertebralarterien bewirkt zu- 
nachst Reizung der Atmung, dann Lahmung. —  Jede Blethode, durch die NaCN zu
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den tieferen Nervenzentren kommt, erregt die Atemprozesse, wahrend jede Methode, 
die unter AusschluB der tieferen Neryenzentren NaCN zum Kopf fiihrt, keine Er- 
regung zur Folgę hat. — Daraus seheint hervorzugehen, daB der chem. Reizeffekt 
von NaCN peripher. nervose Meehanismen nicht in Tatigkeit setzt, sondern daB die 
Wrkg. eine rein zentrale ist. Das entsprieht der Tatsaehe, daB die peripher. Vagus- 
erregung indirekt dureh Stórung der Oxydationsvorgange zustande kommt. (Amer. 
Journ. Physiol. 86. 164—70. Ann Arbor, Uniy. of Jlichigan.) F. M u l l e r .

Miguel Ozorio de Almeida, Ober die chemische Regelung der Almung bei den 
Faultieren (Bradypus tridactylus). Die chem. Regelung der C02-Respiration bei den 
Faultieren folgt den gleichen Gesetzen wie auch sonst bei Saugctieren. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 98. 1576—78.) R e w a ld .

E. Mellanby, E. M. Surie und D. C. Harrison, Die antirachUische Wirhing 
von Mutterkorn. Wenn man jungę Hunde taglich mit 2—4 g Mutterkorn fiittert, so 
sieht man neben allgemeinen Vergiftungserscheinungen eine ausgesprochene antirachit. 
Wrkg. Es wurde aus dem Mutterkorn eine in A. 1. Substanz gewonnen. Die Verss., 
Ergosterin zu isolieren, gelangen nicht vollkommen, hochstens kónnten Spuren von 
aktivem Ergosterin yorlianden sein. — Die Ggw. yon Vitamin D im Mutterkorn ware 
deshalb interessant, weil ja TANRF/r 1889 zuerst Ergosterin aus Mutterkorn gewonnen 
hat. (Journ. Physiol. 65. Suppl. X X IX . Sheffield.) F. Mu l l e r .

Harriet Morgan, Das Durchdringen ultravioletter Strahlen dureh ICleiderstoffe. 
(I. vgl. O. 1928. I I . 166.) Die Versuchstiere -wurden dureh den zu untersuclienden 
Stoff hindurcli ultraviolett bestrahlt. Es wurden mógliehst gleichartig gewebte Gewebe 
verglichen, da sieh zeigte, daB der durchschnittliche Zwischenraum zwischen den 
Fasern u. das Gewicht des Stoffes das Durchdringen der ultravioletten Strahlen stark 
beeinfluBt. Allerdings sind dies nicht die einzigen Faktoren. Die Unters. der Tibia- 
knochen der bestrahlten Tiere zeigte fiir die wenig Asche enthaltende Viscose das 
giinstigstc Resultat. Bei Baumwolle mit viel Aschegeh. war das Resultat viel sehlechter. 
(Amer. Journ. Physiol. 86. 32—35. Logan. Utah Agric. Exp. Stat.) F. M u l l e r .

Nora Edkins, Der Einflu/3 des Alkohols auf die JResorpiion der Glucose. I. Bei 
narkotisierten Katzen -wurde das Gehirn zerstórt, dann der Magen freigelegt u. die 
Fl. direkt in ihn eingefullt. Bei 37° AuBentemp. zeigte sieh, daB 10% A. den Durch- 
tritt von Glucose (20%ig. Lsg.) dureh die Magenwand um etwa das Doppelte be- 
schleunigt. Die Vcrs.-Anordnung gestattete nicht festzustellen, ob die Glucose in das 
Blut aufgenommen wird. (Journ. Physiol. 65. 381— 84. London, B e d f o r d  Coli. 
Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

W. DreyfuSS, t)ber den Kalkstoffweehsel im Tierversuch. Wenn man Mause rein
sauer oder alle 2 Tage abwechselnd sauer u. alkal. ernahrt u. ihnen reichlich Ca gibt, 
findet man starkę Kalkablagerungen in Herz, Magen, Nieren, seltener in Lungen u. 
GefaBen. — Bei rein alkal. Ernahrung fanden sieh Kalkmetastasen nur regelmaBig 
in der Niere in Gestalt yon Kalkzylindern, die auch bei n. Futter ohne Ca-Beigabe, 
wenn auch sparlieher, zu finden waren. Ais Ursache werden Schwankungen in der 
Ca mit daraus sieh ergebendcm Ca-Ausfall angesehen. — Zur Vorsicht mahnt, daB 
auch bei n. Futter ohne Ca-Beigabe im Bronchialknorpel u. in den Lungenyenen aus
gesprochene Verkalkungen gefunden wurden. (Beitrage zur patholog. Anatomie u. 
zur allgemeinen Pathologie 76 [1926]. 254— 69. Sep. Wiesbaden, Stiidt. Krankenh.
Patholog. Inst.) F. M u l l e r .

Joseph Needham, Der Kohlehydratstoffwechsel bei der Entwicklung des Amphibien- 
embryos. Dureh Best. des gesamten Kohlehydratgehalts von unentwickelten Eiern 
u. von Eiern S Tage nach Beginn der Entw. zeigt sieh, daB nur 7% des gesamten Kohle
hydratgehalts yerloren geht. Wenn also von anderer Scite ein GlykogenveTlv.st von 
etwa 42% festgestellt wurde, so besagt dies nicht, daB das Olykogen bei der Entw. 
des Embryos Tcrbrannt worden ist, sondern nur, daB es sieh in andere Kohlehydrate 
zum gróBten Teil umgewandelt hat. Diese Auffassung der Befunde entsprieht den Yer- 
haltnissen, wie sie bei der Entstehung des Huhnchens festgestellt worden sind. — 
Wenn man die Entw. des Huhnchens u. Frosches miteinander yergleicht, so seheint 
es, ais ob die Wassertiere mehr EiweiB yerbrauchen ais die Landtiere, denn man hat 
bei Fischen zwischen 40 u. fast 100% des Energieverbrauchs dureh EiweiBverbrennung 
gedeckt gefunden. Dagegen yerbraucht z. B. die Seidenraupe weniger ais 10% EiweiB 
u. die Schlange fast nur Kohlehydrate. — Moglicherweise berullt der Unterschied 
von Land- u. Wassertieren darauf, daB die ersten die nicht weiter brauchbaren End- 
prodd. des EiweiBstoffwechsels schwerer entfernen konnen ais dic Wassertiere.
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(Ouarterly Journ. of cxpcrimcntal Physiology 18 [19271 153—59. Sep. Cambridge, 
Bioehem. Lab.) F . M u l l e r .

D. Campanacci, ScMcefel und Kohlenhydratstoffwechsel. Klinische und experimen- 
ielle Versuclie. Kolloidaler oder in A.-Glycerin gel. Scliwefel verandert in ldeinen 
Mengen oral oder liypoderm gegeben den Kohlenhydratstoffwechsel bei Mensch 
u. Tier unter Begiinstigung der Glykogenbldg. Gleichzeitig beobachtet man geringo 
Erhohung der Alkalireserve im Diabetikerblut, Yerringerung von Ketonhamie u. 
Ketonuiie, keine Beeinflussung der Cholcsterinhamie, Verringcrung der N-Ausseheidung 
u. der Harnstofffraktion, des 0 2-Verbrauches, sowohl bei Diabetikern wie bei Ge- 
sunden. Scliwefel wird bei der Behandlung im Pankreasgewebe gespeiehert. (Giorn. 
di eliniea Mediea 8 [1927]. 45 Seiten Sep.) G r i h ME.

KI. Gollwitzer-Meier und W. Brocker, Untersuchungen uber den Wasserhauslialt.
II. Mitt. Wirkung der IIypophysenextrakte auf die Salzdiurese. (I. vgl. C. 1926. II.
1655.) Nach Verabreichung von Hypophysenextrakten u. Fi.-Belastung steigt die 
Konzentrat-ion von Na, K, Cl u. P im Harn stark an, wahrend dessen Menge sinkt. 
Na u. Cl werden absolut mehr ausgeschieden. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 97— 104. 
Greifswald u. Frankfurt a. M., Med. Univ.-IClinik.) WADEHN.

KI. Gollwitzer-Meier und W. Brocker, Untersuchungen uber den Wasserhauslialt.
I I I .  Mitt. Uber die diuretische Wirkung des Thyroxins. (II. vgl. vorst. Ref.) Nach 
Verabreichung von Thyroxin u. einer Fl.-Belastung erfolgt ais Zeichcn einer extra- 
renalen Wrkg. ein Einstrom einer Na- u. Cl-reichen, aber relativ K-, P- u. Ca-armen 
Fl. aus dem GeWebe in das Blut. Der Na- u. Ca-Spiegel im Blut sinkt im Gegensatz 
zum reinen Wasscrvers. kaum oder steigt sogar an, wahrend der K- u. P-Spiegel eher 
starker abnimmt. Die absolute Na- u. Cl-Ausscheidung im Harn steigt nach Thyrosin 
auch dann, wenn die Wasserausscheidung unbeeinfluBt bleibt. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 62. 105— 13. Greifswald u. Frankfurt a.M., Med. Univ.-Klinik.) W adehn.

Alfred Schwartz, Entfemung des Ilarnstoffes bei den Balrachiern. Bei den 
Batrachiern scheint der Harnstoff eine besonderc Rolle zu spielen, da der Organismus 
ihn zuruckzuhaltcn sucht. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1552—54. StraBburg, 
Inst. f. experimcnt. Med. u. Pharmakol.) R e w a l d .

Walter Lówenberg, Experimentelle Untersuchungen uber die Natur der bacteri- 
ciden Stoffe (Bactericidine) im Duodenalsaft. Die. Keimarmut im oberen Diinndarm- 
abschnitt ist der bakteriziden Wrkg. des Duodenalsaftes zuzusehreiben; in vitro wirkt 
dieser bis zur Verdiinnung 1: 250 bakterizid. Die Stoffe, die Triiger dieser Eigg. sind, 
besitzen eine erhebliehe Widerstandsfahigkeit gegenuber erhóhter Temperatur. Sie 
sind unl. in A., stehen in ihrem Verh. bei Dialyse u. Ultrafiltration zwischen den 
EiweiBstoffen u. den Krystalloiden u. sind schwer adsorbierbar. Sie sind weder mit 
den (bakteriziden Stoffen des Serums, noch mit den Pankreasfermenten, noch mit 
Bakteriophagen ident. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 184—216. Berlin, Rudolf- 
Virchow-Krankenhaus.) Wadehn.

G. B. Ray, Chemische Studien uber die Milz. I I . Anderung im Hamoglobin nach, 
Entfemung der Milz. (I. vgl. R a y  u. STIMSON, C. 1927. I I . 949.) An Hunden wurde 
die Zahl der rotcn Blutkorperchen, der Gesamtfarbstoffgeh. u. die 02-Kapazitat des 
Hamoglobins bestimmt. Die Differenz zwischen Gesamtfarbstoff u. Hamoglobin, 
gemessen nach der Methode von STADIE, wird ais nicht funktionierender Farbstoff 
bczeiehnet, dessen Menge nach der Operation ais Index fiir die dureh Entfemung der 
Milz auftretenden Stórungen zu versehiedenen Zeiten sehwankt. — Kurz nach der 
Operation ist die 02-Bindungskraft des Hamoglobins erniedrigt. (Amer. Journ. Physiol. 
86. 138. Cleveland, Western Res. Univ. Mecf. School. Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

Thales Martins, Wirkung von Zuckern auf die durch Monobromessigsaure hervor- 
gerufene Muskelstarre. Zucker wirken fórdernd auf das Eintreten der Starrheit durch 
Monobromessigsaure. Saccharose wirkt am heftigsten, Lactose am wcnigsten. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 98. 1558—60. Physiolog. Labor. Inst. Oswaldo Cruz.) R e w a l u .

F. E. Nottbohm, Durchfuhrung einer 21-tagigen Milchkontrolle wahrend einer rollen 
Lalctationsperiode. Die Durchfuhrung einer 21-tagigen Kontrolle war geeignet, iiber 
den Yerlauf einer ungestorten Laktation u. ihren EinfluB auf die Zus. der Milch Auf- 
schluB zu geben. (Arch. Hygiene 100. 65—81. Hamburg, Staatl. Hyg.-Inst. [Fest- 
schrift fiir R. O. Neumann].) Sp littgerbeh .

M. Snamenski, Untersuchungen zur balneologischen DispersoidtMrapie. I I . Mitt. 
Die Wasse,rbindung in einigen Heilschlammarten. (I. vgl. Ztschr. f. physikal. Ther. 
33. 12.) Nach VAX BEMMELENs Methode, wie am Kieselsauregel untersucht, erwies

X. 2. 107
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sich die W.-Bindung des Moor von B a d  E i l s e n  der des Kieselsiluregels am ahn- 
lichsten, allerdings quantitativ viel niedriger. Schleeht reversibel in ihrer W.-Bindungs- 
fahigkcit waren Schla/mm von P i c s t a n y ,  H a p s a l  u. F a n g o .  — Je nacli An- 
ordnung nach der Entąuellungsncigung bei niedrigem oder hoherem W.-Dampfdruck, 
oder nach der entsprechenden Quellungsneigung ordncten sich die untersuchten 
Schlammsorten verschieden. Die Verss. bei niedrigem Dampfdruck sind am aus- 
sichtsrciehsten. Eilsen- u. Hapsalschlamm waren am begierigsten, W. zu halten oder 
aufzunehmen. —  Moore haben die hócliste W.-Bindungsfahigkeit, ihnen folgt mit 
Protozoenablagerungen durehsetzter Sedimentschlamm. Vulkan. Schlamm lmt 
niedriges W.-Bindungsvermógen. (Ztschr. f. d. gesamte physikal. Ther. Abt. A. 33
[1927]. 17—22. Sep. Dorpat, Pharmakolog. Inst.) F. M u l l e r .

John Freud, Die biologische Wirkung der Jodide. Bei chloralisierten Hunden 
wurde der Grundumsatz nach Infusion einer 0,0006%ig. Lsg. von K J  gemessen. Die 
minimal wirlcsame Menge betrug 1/,5 mg, innerhalb 1/2 Stde. injiziert. — In der ersten 
halben Stde. nahm der Gaswechsel um durchschnittlich 31%, in anderen Verss. um 
52% zu, wenn K J  in die Jugularyene injiziert war, nicht nach Injektion in die Schenkel- 
vene. — Nach Schilddrusenexstirpation zeigte der Grundumsatz eine Tendenz zur 
Abnahme oder hoclistens eine sehr geringe Steigerung. (Journ. Physiol. 65. Suppl.
X X X II I—XXXIV .) F. M u l l e r .

Th. Domec, Die Milch in  der Therapie. Besprechung der Zus., Eignung u. medizin. 
Wrkgg. der Milch fur Injektionszwecke. (Rev. gćn. Sciences pures appl. 39. 427—30. 
Dijon, Cliniąue ophtalmol.) Gr o SZFELD.

A. Preobraschensky, Ober den Mechanismus der Purindiurese bei Hunden und 
iiber ihren Zusammenhang mit dem Wasser- und Salzumsalz. Es werden die Harn 
menge bei Hunden u. der NaCl-Geh. im Harn u. im Blut bei ungenugender Fliissigkeits- 
zufuhr (Trockenverss.) bestimmt. Wiihrend Theobromin unter diesen Bedingungen 
stots eindeutig diuret. wirkt, ist der EinfluB des Kaffeins sehr schwankend, da die Menge 
des ausgeschiedenen Harnes u. NaCl auch abnehmen kann. Die Chloridkonz. im Blut 
weicht bei den PttM»diuresen von den Kontrollwerten nur unbcdeutend ab. Boi Zufuhr 
yon dest. W. per os wird die Geschwindigkeit der Absonderung auBerordentlich ge- 
steigert. Dio Konzz. an NaCl nehmen im Vergleich zu den Trockenverss. im Blut u. 
im Harn ab. Kaffein wirkt liier stets steigernd auf die Absonderung (Harn u. NaCl), 
auch im Blut wird die NaCl-Konz. gesteigert. Theobromin erhóht gleichfalls die NaCl- 
Konzz., wiihrend die ausgeschiedene Harnmenge zu- u. abnehmen kann. Bei isoton. 
Lsgg. ist dio NaCl-Konz. im Harn herabgesetzt, im Blut erhóht. Kaffein erhóht die 
Absonderung, ebenso Theobromin. Bei hyporton. Lsgg. erreicht die NaCl-Konz. im 
Blut wie im Harn das Maximum. Die Wrkg. der Purine besteht also darin, daB sie den 
W.-Salzumsatz so andern, daB sie einem Ausgleich im Sinne einer Naherung der physiol. 
Norm zustreben, also die Fahigkeit besitzen, den W.-Salzumsatz bei gestórtem Gleich- 
gewicht zu regeln. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 132. 330— 48. Charków, Pharmakol. 
Labor. d. Veterin.-Inst.) M a h n .

F. M. Pottenger, Der potentielle Asthmaliker. Man muB beim Asthma dio zu- 
grunde liegende Disposition in Gestalt einer parasympath. Dberempfindlichkeit von 
den auslósenden Faktoren unterseheiden. Das Asthma ist die lokale Manifestation 
eines mehr oder weniger schlecht ausbalancierten Nervenmechanismus. Dement- 
spreehend hat sich die Behandlung nicht allein gegen den auslósenden Faktor zu riehten, 
sondern in Gestalt der Anwendung von Suprarenin u. anderer Hormone, von Atropin 
u. Ca, sowie Anderung des Verhiiltnisses von H  zu OH gegen die zugrunde liegende 
Ursache. Das tjbergewicht von K  gegeftiiber Ca u. von ÓH gegenuber H wird durch 
die hormonale u. andere Behandlung beseitigt. Daneben soli alles getan werden, um 
die uberempfindlich reagierenden sensiblen Gebiete nicht zu reizen. (Journ. Lab. clin. 
Med. 13. 913—20. Monrovia, Californien.) F. M u l l e r .

Mertens, Vber die Erfahrungen mit Acidol. Acidol, das erst im W. HC1 ab- 
spaltet, aktmert die proteolyt. Wirksamkeit des Pepsins nicht so wie die aquivalente 
Menge HC1. Daraus folgt aber kein therapeut. Nachteil, weil man unbedenklich die 
zu Yerabreichenden Dosen vergróBern kann; andererseits wird bei Bindung der frei- 
werdenden HC1 das Acidol weiter gespalten. Das Anwendungsgebiet fiir Acidol ist 
das gleiche wie fiir HC1. (Pharmaz. Ber. 3. 97—99.) A. M u l l e r .

Bruck, Spirocidbehandlung bei Friijdues. Spirocid ist ein perorales Mittel, das 
Spirochaten u. Symptome der Fruhluesperiode raseh beseitigt u. auBerdem eine 
kraftige Wrkg. auf die Serumrk. ausiibt. Injektionstherapie ist einzuschranken, falls
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die Spirocidtherapie zur endgiiltigen Heilung ausreicht. (Pharmaz. Ber. 3. 100—102. 
Altona.) A. M u l l e r .

Wilh. Brack, Uber das vc.rschicde.narligę und verschieden siarkę Ansprechen aulo- 
nonier Funktionen auf Arzneimittel und seine Bedeutung fiir die Therapie. Nach dem 
Vf. laBt sieh nachweisen, daB yom autonomen Nervensystem gesteuerte autonome 
Funktionen ganz yerschieden auf Arzneimittel ansprechen konnen. Es ist bekannt, 
daB Funktionsstorungen autonomer Funktionen mit experimentell crfaBbaren Ver- 
anderungen im Blute einhergehen, diese Yeranderimgen werden vom Vf. ais hamoklas. 
Rk. bezeichnet. Es wurde nun die yerschiedene Wrkg. von Ergotamin an den klin. 
Symptomen der Funktionsstorungen u. zugleich an der hamoklas. Rk. untersucht. 
Die Verss. ergaben, daB schon bei n. Menschen auBerhalb der Fehlergrcnze fallcnde 
Unterschiede zu beobachten waren, um so bedeutend gróBer war der Unterschied von 
2 Prurigopatienten, bei denen die EmpfindlichkeitsgroBe um das 30—40-fache ge- 
steigert war. Aus den Verss. laBt sieh schlieBen, daB die Wrkg. yon Arzneimitteln 
nicht nur auf Funktionen bei verschiedenen Individuen, sondern auch auf yerschiedene 
Funktionen ein u. desselben Individuums yerschieden sein kann. Ferner geht aus 
den Verss. noch heryor, daB die Wrkg. auf n. Funktionen stets geringer ist ais auf ab- 
norm oingestellte Funktionen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 132. 277—95. Basel, 
Dermatolog. Uniy.-Klinik.) M a h n .

A. Łuisada, Neue Untersuchungen uber die Wirkung des Morphiums auf Blutgefdpe, 
besonders Lungengefafle. Es laBt sieh zeigcn, daB intravcnose jJ/orp/tiitraeinspritzungen 
bei ICaninchen keine wesentlichc Veriinderung des Blutdruckes erzeugen u. die Rcaktions- 
fahigkeit der GefaBe nicht yerandern. Intraycnóse Einspritzungen groBer Morphium- 
dosen bei Katzen bewirken eine Verengerung der klcinen Lungenycnen, dio yon einer 
Blutdruckerlióhung in dor Pulmonalarterie u. yon einer Volumenzunahme der Lunge 
gefolgt wird; ais weitere Folgę entwickelt sieh eine Drucksenkung in den Lungen
ycnen u. im linken Vorhof, sowie eine allgemcine Blutdrucksenkung. Diese Er- 
scheinungen treten aber sehr spiit auf u. sind von sehr kurzer Dauor. Ganz ahnliche 
Erscheinungen bewirken Histamin u. Wittepeplon intrayenos bei Katzen yerabreicht. 
Nur yerlaufen die angegebenen Erscheinungen hierbei viel rascher. Die GefiiBdurch- 
liissigkeit der Lungen wird bei n. Tieren durch Morphium nicht bceintrachtigt. Ferner 
scheint das Morphium auf die abfiihrenden Lebcrvencn iihnlich wde Histamin u. Pepton 
zu wirken. Die Wrkg.-Intensitat ist aber geringer. Die HerzkranzgefiiBe werden durch 
Morphium nicht erweitert. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 132. 290—312. Wien, 
Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Karl Schmidt, Uber die Wirkung einiger Arzneimittel auf den Druck und das 
Volumen des Kaninchenauges. Durch Wagung enucleierter Augen von Kaninclien 
wurde festgestellt, daB die Drucksenkung am Auge durch Physostigmin nicht auf Ver- 
minderung der Blutmenge des Auges beruht. — Nach Injektion von Pilocarpin in 
den Glaskorper erfolgt Drucksenkung, Pupillenyerengerung u. Volumzunahme. — 
Durch Suprarenin tritt Druckabnahme bei Pupillenerweiterung mit Gewichtszunahme 
(Hyperamie) ein. — Durch A. oder CHCl3-Injektion ins Auge wurde Drucksenkung, 
aber mit Gewichtsabnahme gefunden. — Die bei Glaukom yerwendeten Mittel be
wirken also Hypotonie unter Gewichtszunahme. (Ztsehr. f. Augenheilk. 62 [1927]. 
221—27. Sep. Bonn, Univ.-Augenklinik.) F. M u l l e r .

Swale Vincent und J. H. Thompson, Die pharmakodynamische Wirkung von 
Chloralose. (Vgl. C. 1928.1 .1887.) Bei decerebrierten Katzen sieht man nach Chloralose- 
Infusion auBer einem holien Blutdruckstand 'Obercrregbarkeit der Neryenendigungen, 
so daB man starkę, blutdrucksenkende Reflexe vom Darm aus beobachtet. Durch 
Vergleich mit u. ohne Absperrung der Nebennierenyenen u. durch Injektion eines 
Gemisches von Chloralose u. Adrenalin wird gezeigt, daB Chloralose die Bldg. von 
Adrenalin in der Nebenniere yerstarkt u. auch die Absonderung von Adrenalin in den 
Blutstrom fórdert. Es scheint aus beiden Stoffen ein Prod. zu entstehen, das sieh in 
der Blutbahn langer halt ais Adrenalin allein u. das die Neryenendigungen sensibilisiert, 
sowie den Blutdruck langer auf groBerer Hohe erhalt. (Journ. Physiol. 65. 449—55. 
Middlesex Hosp. Med. School. Physiol. Dept.) F. M u l l e r .

U. Lombroso und Frisco Angela, Uber die Verdnderung der Jodzahl der Fette 
der Leber bei aseptisclier Autolyse. Die Jodzahl zeigte in Fallen, in denen sie in den 
n. Proben bedeutend erhoht war, bei der Autolyse eine starkę Yerminderung, sogar 
bis 50% der urspriinglichen Jodzahl. Es kann auch parallel mit der Erhóhung des Fett- 
gehalts eine Erhohung der Jodzahl eintreten, die aber dio urspriingliche Zahl nicht
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erreicht, auch wenn der Fettgehalt dem urspriingliehen gleich oder sogar erhoht ist. 
In  Fallen, in denen die urspriingliche Jodzahl nicdrig war, kann diese in der ersten 
Zeit der Autolyse noch niedriger werden, um bald darauf anzusteigen u. betrachtlicli 
die urspriingliche Zahl zu uberschreiten. Im allgemeinen tendiert die Jodzahl bei der 
Leberautolyse zu einer gewissen Konstanz, unabhśingig yon der Ausgangszahl, wenn 
man die Erscheinung der Neubldg. (oder Wic.derbldg.) in Betracht zieht. (Bollettino 
societa italiana di biologia sperimentalc 2 [1927], 326— 30. Sep.) O tt .

U. Lombroso und A. di Frisco, Vber die Veranderung der Jodzahl der Felle der 
Leber bei aseplischer Autolyse. Die Jodzahl des Leberfettes beim liungernden Hund, 
der Ochsenfett erhalt, ist schon zu Beginn des Vers. sehr niedrig u. wird in der ersten 
Zeit der Autolyse noch niedriger, erhebt sich dann aber spater u. wird endlich eine fast 
konstantę Zahl, die erheblich hoher ist, ais die initiale. In einigen Fallen ist die Ver- 
minderung der Jodzahl parallel dcm Gehalt an Fettsauren, aber nieht in uberein- 
stimmenden Verhaltnissen; darauf tritt eine allmiililiche Erhóhung der Jodzahl ein. 
Bei Anwendung von Leinól treten die Erscheinungen weniger deutlich auf. (Bollettino 
della societa italiana di biologia sperimentalc 2 [1927]. 809—11. Sep.) O tt.

S. Fichera, Vergleićhende Untermchungen uber die Wirkung von Verdauungs- 
fermenten auf die intracutane Jieaktionsfdhigkeit und die spezifische Fdllbarkeit des 
Alltuberkulins. Alttubcrkulin verliert, der verdauenden Wrkg. yon Pepsin, Trypsin 
ausgesetzt, zuniichst die Eigenscliaft, Intracutanrkk. zu geben. Die spezif. Prazipitation 
geht langsamer verloren. Bei Verwendung von Darmsaft ais Ferment tritt unter 
Umstanden auch die umgekehrte Reihenfolge ein. (Ztschr. Immunitatsforsch. cxp. 
Therapie 57. 285—86. Catania, Med. Univ.-Klinik.) Sc h n it z e r .

Bodansky, Meyer and Marion S. Fay, Laboratory manuał of physiological cliemistry. New
York: Wiley 1928. (234 S.) 8°. Lw. 8 2.—.

Emile F. Terroine et E. Zunz, Le metabolisme de base. Coli. Les Problemes biologiąues.
Paris: Les Presses Uniyersitaires de France. 1928. (188 S.) eart.: 40 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
I. LiJschiitz, Einiges uber das Choleslerin des Handels. Das „Ghólesterinum purum“ 

des Handels ęrweist sich bei der Priifung meistens ais ein Praparat, das durch Meta- 
choleslerin u. Oxycholesterin yerunreinigt ist. Es zeigt sclten den richtigen F. u. das 
einheitliche mkr. Bild des Cholesterins. (Chem.-Ztg. 52. 609—10. Hamburg.) JujfG.

Klara Noodt, Compral, ein wirksames Antidysinenorrhoicum. Nach Erfahrungen 
des Vfs. ist Compral allen bekannten Antidysmenorrhoicis uberlegen. (Pharmaz. Ber. 
3. 99. Berlin.) A. M u l l e r .

— , Uberfl-iissige neue pharmazeulische. Prdparate. „Nautisan". Das unter Naulisan 
(ygl. C. 1928. II. 466) yon der C h e m o s a n A. - G. u. P h a r m a z e u t .  I n 
d u s t r i e  A. - G . , Wien, hergestellte Medikament ist ident. mit dem Chlorelon der 
amerikan. Firma P a r k ę , D a v is  & Co. Beide Priiparate sind Acetcmchloroform. Das 
dem Nautisan beigemisehte Trimethylzanthin (Coffein) dient ais notwendiges Herz- 
tonikum. Die Bezeichnung „Ungiftigkeit“ in der Ankiindigung des Nautisans ist un- 
richtig. Ein Gemisch von Aceton-Chlf. u. Coffein wird in England seit langem ais 
Motherhills Sea Sick liemedy in den Handel gebraeht. (Chem.-Ztg. 52. 611.) J u n g .

Max Piorkowski, Untersuchungen uber Ipsiform. Ipsiform (eine fl. Kaliseife 
mit 15% Formaldehyd u. 30% Seife =  Liąuor Formaldehyd, sapon. LlNGNER) ist in 
seiner desinfizierenden Wrkg. dem Lysoform uberlegen, der Kresolseifenlsg. ziemlich 
gleichwertig. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundheitswesen 20. 145— 46. Berlin, Eigenes 
bakteriolog. Inst. d. Vfs.) SPLITTGERBER.

Andre Leseurre, Das Slerilisationsnialerial muf! reformiert werden. Der Vorteil 
der beschriebenen Autoklaven besteht darin, daB die Luft yollstandig aus dem Auto- 
klayen mit Hilfe yon Dampf verdrangt werden kann, u. daB infolgedessen das Mano- 
meter den Dampfdruck des Wasserdampfes allein angibt. Man hat so die Gewahr, 
daB der vom Manometer angezeigte Dampfdruck auch mit der korrespondierenden 
theoret. Temp. tatsachllch iibereinstimmt. Abbildung im Original. (Buli. Sciences 
pharmacol. 35. 425—31. Paris.) A. M u l l e r .

E. Barboni, Uber die Praparation von sterilisierlem Catgut fiir chirurgisch-e Ndhte. 
Beschreibung der Herst. u. Eigg. yon Catgut, femer der Sterilisierung mit Jod nach
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CLAUDIUS. Mitteilung eines eigenen Verfahrens. (Giorn. Farmac. Cliim . 77. Nr. 5. 
4— 26.) ____________________ Ott .

Chemical Preparations, Inc., New York, iibert. von: Frank J. Mc Kenna,
New York, Haarwaschmittel. Das Mittel enthiilt 4 Teile Hydrazinliydrat u. 96 Teile 
W. (A. P. 1677 246 vom 26/3. 1928, ausg. 17/7. 1928.) SciIUTZ.

Aldus Arthur Hoopman, Seattle, Washington, Órlliches Heilmiłtd. Das Mittel 
besteht ans gleichen Toilen sublimiertem J, Phenol u. Menthol, die in gleielien Mengen 
Glycerin u. Alkohol gelóst sind. (A. P. 1676 554 vom 6/7. 1925, ausg. 10/7. 
1928.) Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Neubert, 
Elberfeld), Herstellung elaslischer, leicht losliclier Zubereilutigen von Arzneimitteln, wie 
Stabchen, Kugeln usw., dad. gek., daB man fur die Grundmasse dieser Arzneiformen 
hydrotrop. Stoffe, z. B. p-toluolsulfonsaures oder sulfanilsaures Na, allein oder in 
Mischung mit anderen in W. 1. Kórpcrn, yerwendet. — Z. B. werden Protargol, p-toluol
sulfonsaures Na, Na2B40- u. etwas Suce. Liąuir. innig gemischt u. mit Tragantschleim 
u. wenig W. zu einer piast. M. vcrknetet. Aus dieser werden Stabchen bestimmter Lange 
u. Dicke mit einer dafiir geeigneten Presse geformt. Dio elast. u. doch widerstands- 
fiihigen Stabchen losen sich in W. rasch u. yollstandig auf. Der wirksame Bestandteil 
wird, wio bakteriolog. Verss. zeigten, sehrleieht an das das Stabchen umgebende Medium 
z. B. eine Agar-Agar-Platte, abgegeben. (D.R. P. 459 017 KI. 30h vom 21/3. 1926, 
ausg. 25/4. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Richard Kempf, Uber die praktisclie Bedeutung physikalischer Apparate und 

Metlioden fiir den Fortscliritt der Naturwissenschaflen. Die Bedeutung alterer u. neuer 
Erfindungen fiir die Entw. der exakten Naturwissenschaften. (Chem.-Ztg. 52. 
649.) J u n g .

G. C. van Waisem, Praktisclie Notizen aus dem mikroskopischen Laboratorium. 
XX V II. Bleistifte fur Glas. Die kauflichen Bleistifte, dio das Schreiben auf Glas ge- 
statten, erfullcn iliren Zweck dann besonders gut, wenn man das Glas vor dem Schreiben 
erhitzt oder es mit einer hóchstens 4°/0ig. Lsg. von Mastix in A. bepinselt. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopio 45. 197. Haarlem.) B o t t g e r .

Oskar Meyer, Prazisionsbiirette zur volumelrischen KoMensloffbeslimmung. Es 
wird eine yerbesserte Gasbiirette zur yolumetr. Best. des O besehrieben, die im Gegen- 
satz zu den gebrauchlichen Biiretten guten Temperaturausgleich durch Umlaufkuhlung 
aufweist u. mit einem Hilfsmanometer ausgeriistet ist, das die p-T-Korrekturen in 
Fortfall bringt. Der App., der mit Kugelschliffen zusammengebaut wird, liefert genaue 
Werte. (Chem. Fabrik 1928. 520—21. Aachen, Techn. Hochsch.) B o t t g e r .

F. Henning, Noliz uber Temperaturmessung zioisclien 20 und 90° abs. Es wird 
eine empir. Beziehung gegeben, mit dereń Hilfe es moglich ist, unter Verwendung 
der Daten yon KAMERLINGH ONNES u. T u y n  (Leiden Communications Suppl. 
58 [1926]) ein beliebiges Platinthermomeler im Gebiet von T =  20 bis T =  80° absol. 
zu eichen. (Naturwiss. 16. 617. Berlin.) LESZYNSKI.

— , Ein neues Vorlage-Korrektions-Thermoimter fiir die Vorlagen an Destillier- 
apparaten fiir hochprosenligen Spiritus. Die Form der im Original abgebildeten Vorr. 
ist der der gewóhnlichen Vorlagethermometer sehr ahnlich; auf der etwa 17 cm langen 
Skala (Durchmesser des Thermometers etwa 1,5 em, der zugleich ais Hg-GefilB dienende 
Eintauchstiel ist 5 cm lang) befindet sich aber auBer der das Interyall +5 bis +30° 
umfassenden Teilung in 1/1 Grade die Korrektionsskala in roten Zahlen, so daB neben 
jedem schwarzen Gradteilstrich sich ein rot bezifferter befindet, der den Angaben 
der Weingcistermittlungsordnung fiir die betreffende Temp. entnommen ist. Der Ein
tauchstiel ist abgesetzt u. rechtwinklig bajonettartig in paralleler Richtung an das 
Thermometer angeschlossen, so daB nur der schmale Eintauchstiel in die enge Aus- 
fluBóffnung der Vorlage hineinreicht, die breite Thermometerskala selbst sich auBer- 
halb der AusfluBrohre befindet u. eine Beeinflussung der Beweglichkeit des Alkoholo- 
meters ausgeschlossen ist. (Apparatebau 40. 195— 96.) BOTTGER.

J. Cournot, Die automatischen Temperaturregler und ihre Wichtigkeit in Labora
torium und im Betrieb. Vf. beschreibt yerschiedene automat. Temp.-Regler fiir hohe 
Tempp. u. weist auf die Wichtigkeit u. die Wirtschaftlichkeit der genauen Einhaltung
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der Tompp. bei chem. Prozessen hin, welche durch Automaten in viel feinerem MaBe 
móglich ist ais durch Handbedienung. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 141—47.) EłCSZ.

Georges Fontes und Lucien Thivolle, Ober eine praktische Apparalur zur mikro- 
analyłischen Filtration. Die im Original abgebildeto Apparaiur ist eine Modifikation 
der yon PREGL (La microanalyse organique quantitative) besehriebenen. Das Filter 
bestoht aus' einem Platindrahtnetz, das mit einer Asbcstaufschlammung bedeckt ist, 
es ist mittels Kautschukpfropfens auf cinen Kolben aufgesetzt, der mit einem zweiten 
an die Wasserstralilpumpe angesehlossenen Kolben yerbundon ist, der seinerseits einen 
Kautsehukpfropfon mit Hahn fiir den Luftcintritt ais VerschluB hat (vgl. C. 1927.
II . 720). Es werden prakt. Anwendungen des Apparates mitgeteilt. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 10. 495—500. StraBburg.) JUNG.

Alex Augsberger, Beiłrag zur Technik und Tlworie der UUrafiltralion. (Vgl. 
Ergebn. d. Physiol. 24. [1925] 618.) Bei der Ullrafiltration zu quantitativen Zwecken 
kommen ais Fehlerąuellen 1. Membranfehler, 2. Verdunnungsfehler in Betraclit; erstere 
sind duroh Absiittigung der Membran (Hindurchschicken eines kunstliehen, kolloid- 
freien, dem erwarteten Ultrafiltrat mógliehst ahnlichcn Gemisehcs), letzterer durch 
Verwendung von tlbcrdruckapparaten auszuschalten. Es wird ein klciner selbstherzu- 
stellender Ultrafiltrationsapp. mit Uberdruck zur quantitatiyen Ultrafiltration be- 
schrieben. Die Entstehung eines Filtrats konstanter Zus. wird durch Verss. an Gelatine + 
NaCl u. Serum + NaCl gezeigt. Die kolloidc Bindung eines Elektrolyten laBt sich 
u. U. im Riickstand viel leiehter nachweiscn ais im Ultrafiltrat (Verss. an dialysiertem 
Serum + CaClr,). Bei Gelatinelsgg., Milch u. Serum ist dio Filtrationsgcsehwindigkeit 
umgekelirt proportional der durchgegangenen Filtratmenge; bei der Ultrafiltration 
von W. besteht eine, wenn auch minimale, dem gleichen Gesetz folgende Abnahme 
der Filtrationsgeschwindigkeit. — Bei Filtrationsprozessen (Nierenglomerulus) im 
Organismus muB eine Wiederhcrst. der sich yerstopfenden Membranen stattfinden, 
die ais eine „vitale“ Leistung aufzufassen ist. (Biochem. Ztsehr. 196. 276—88. Basel, 
Physiolog.-chem. Anstalt.) K r u g e r .

James Basset, Die Ullradrucke von 25 000 kg pro Quadratzentimeter und ihre 
wisseńschafilichen Anwendungen. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 148—51. — C. 1928. 
I. 942.) E n s z l in .

Claude L. Lyons, Laboratoriumsmessungcn der Kapazitdt, des Leislungsfaktors, 
der Dielelclrizitdtskonstante, der Induktanz und des Widerslandes mittels der Reihen- 
widerslandsbriicke. Verff. zur Messung der genannten GroBen auBer der Kapazitat. 
(Journ. scient. Instruments 5. 155—60. 188—94.) B ottgER.

H. Geiger und W.Muller, Elektronenzahlrohr zur Messung schwachster Aktimtaten. 
Es wird eine mit Elektronenzahlrohr bezeichnete Apparatur beschrieben, die mit 
der Empfindlichkeit eines Spitzenzahlers eine groBe Zahlflaeho yereinigt u. daher 
besonders zur Best. der Radioaktivitdt schwach aktiver Stoffe geeignet ist. Es ist 
ein diinner Draht mit einer mógliehst gleichmaBigen, aber schlecht leitenden Haut 
iiberzogen u. dann axial in einem Metallrohr ausgcspannt. Die isolierende Wrkg. 
der Haut erlaubt es, die Spannung zwischen Draht u. Metallrohr iiber das Funken- 
potential zu steigern. Dalier ruft ein von auBen kommender, oder an der Rohrwand 
entstehender, das Rohr durchsetzender Elektronenstrahl einen kraftigen Ionisations- 
strom hervor, der infolge der Aufladung der Oberflachenhaut sofort wieder abreiBt. 
Die einzelnen StromstóBe werden durch ein Fadenelektrometer sichtbar gemacht. 
Die Anordnung stellt einen auf Korpuskularstrahlen ansprechenden Zahler dar, bei 
dem die ganze Flachę des auBeren Zylinders ais wirlcsame Ziihlóffnung anzusehen 
ist. Die Empfindlichkeit ist so groB, daB, wenn ein Zahlrohr von gróBerer Oberflache 
ohne besonderen Strahlungsschutz in einem Zimmer aufgestellt wird, sieh Hunderte 
yon Aussehlagen in der Minutę zeigen, die yon der Hóhenstrahlung, der Strahlung 
der Zimmerwiinde, des Erdbodens usw. herruhren. Mit einem 80-qem-Rohr kann 
man durch Abschirmung (allseitiger Eisenpanzer yon ca. 25 cm Dicke) bis zu Aus- 
schlagszahlen von 0,6 pro Min. u. qcm der Oberflache herunterkommen; es steht noeh 
nicht fest, ob diese restliche Strahlung der Eigenaktiyitat des Zahlrohrs oder der 
durchdringenden Komponente der Hóhenstrahlung zuzuschreiben ist. Die y-Strahlung 
des K  konnte mit einem 50-qem-Zahlrohr in wenigen Min. an 100 g KCl naohgewiesen 
werden. Die Wrkg. war so stark, daB sich wohl Aktiyitaten, die tausendmal kleiner 
sind ais die des K, leicht messen lassen werden. (Naturwiss. 16. 617—18. Kiel.) Le.

Georg Stetter, Ober Massenspektroskopie. Im  AnschluB an A st on  hat Yf. ein 
Massenspektroskop mit sehr hohem elektr. Feld konstruiert zur Unters. der Alom-
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łrilmnier bei der BesehieBung von n. Elemcnten mit a-Teilchen. Es wurden in allen 
bisher untersuehten Fiillen //-Strahlen gefunden. Es wird noch die Anwendung der 
masscnspektroskop. Methode zur Unters. des M.-Verlustes beim Aufbau der Atomo 
aus elementaren Bausteinen besproehen. (Ztschr. angew. Chem. 41. S37—3S. 
Wien.) R . K. M u l l e r .

P. T. Newsome, Mc Bain-Bakr-Waage fur die Aufnahme von Ddmpfen dureh 
faser- und hautartige Małerialien. (Ind. engin. Chem. 20..827. — C. 1928- II. 1012.) B l.

Hrch. Lentze, Anisol stall Zede.rn.6l ais Immcrsionsmittel nach Becher. An Stelle 
des Zedernóls (Mischung von 01 mit Zedernkampher), das dureh seine Eig. zu schmieren 
u. anzutrocknen sieh haufig unangemehm bemerkbar macht, hat der yerstorbeno 
Zoologe B e c h e r  Anisol, C0H5 • O ■ CH3 ais Immersionsfl. empfohlen. Es ist dem Zedernól 
gleichwertig (Brechungszahl 1,504 bei 20°) ohne dessen nachteilige Eigg.; es ist u. bleibt 
klar u. diinnfl. u. greift weder die Linsen, noch dio Metali- oder lackierten Teile des 
Mikroskops an. Bei Schragstellung des Mikroskoptisches hat es allerdings die Neigung, 
vom Objekttriiger herunterzuflieBen; das laBt sieh aber yermeiden, wenn man bei 
Horizontalstellung die Erontlinse eintaucht u. dann erst das Mikroskop umkippt. 
(Ztschr. wiss.Mikroskopie 45.200—202. Miinchen, KaiserWilhelm-Gesellsch.) "Bo t t g e r .

R. Frisch, Ein Gerdt zum Ausmessen von Spektralphotographien, Registrierauf- 
nahmen u. dgl. (Ztschr. Physik 49. 008. Berlin-Cliarlottenburg.) L e s z y n s k i .

E. Beri und L. Ranis, Die Anwendung der Interferometrie in Wissenschaft und 
Technik. Die Vff. sehildern die Vorziige interferometr. MeBmethoden, besonders 
ihre Uberlegenheit gegeniiber der Anwendung des Refraktometers, u. geben in kurzeń 
Ziigen Aufbau, Arbeitsweise u. Anwendungsgebiete der Interferometer an. Eine neue 
Anwendungsmóglichkeit wird von den Vff. an einer neuen, der interferometr. Titrations- 
methode gezeigt. Versetzt man 1/J0-n. NaOH mit Yio-n- HC1, so nimmt der Brechungs- 
exponent der Lsg. mit wachsendem HCl-Zusatz stetig ab, bis zum Neutralisations- 
punkt. t)berschussige HC1 erhóht den Brechungsexponenten wieder. Tragt man 
auf der Abszisse die Volumprozente zugesetzter HC1 (auf die gesamte Fl. bezogen) 
auf u. auf der Ordinate die korrigierten Interferometerwerte der jeweiligen Losungs- 
stadien in Trommelteilen, so erhalt man zwei sieh schneidende Geraden. Ihr Schnitt- 
punkt ist ident. mit dem Neutralisationspunkt. [1/10-n. NaOH bricht demnach starker 
ais 1/20-n. NaCI, d. h. der Brechungsexponent des Clilorions ist nieht so viel starker 
ais der des Hydroxylions, daB der VerdunnungseinfluB dadurch aufgehoben wiirde. 
Ebenso hat 1/10-n. HC1 einen gróBeren Brechungsindex ais Yio_n- NaCI.] Dureh die 
Verdiinnungslinien der NaOH u. der HC1 im Diagramm sind die tatsachlichen Inter- 
ferometerwerte beiderseits in ihre Komponenten zerlegt. Auf der einen Seite setzen 
sieh die Ordinatenabschnitte aus den Werten fur die noch nicht umgesetzte NaOH 
u. die bereits gebildete NaCl-Lsg. zusammen, auf der anderen Scite tritt zum Aus- 
schlag der NaCl-Lsg. noch der der uberschiissigen HC1. Ist nun der Titer einer der 
beiden Lsgg. nieht bekannt, so liiBt er sieh aus dem Abszissenwert des Schnittpunktes 
bereehnen. — AuBcrdem wurden 1/2-n. NaOH, 2-n. NaOH u. —  ais Beispiel fiir die 
Anwendung bei auBerordentlich verd. Lsgg. — Yiooo-n- NaOH titriert. Weiter werden 
beschrieben u. in Diagrammen dargestellt: die Titration von 1/io"n- Sodalsg. mit 
ł/]0-n. HC1 (C02 stort die Ablesungen nieht!), von Ba(OH), mit 1/]o-n. HC1 u. Vjo'n- 
HN03, von Vi0-n. NaOH u. Ba(OH)2 mit 7io-n. Essigsaure (ais Beispiel fur die Neu- 
tralisation starker Basen mit einer schwachen Saure), von 1/I0-n. NH4OH mit 1/10-n. 
Essigsaure (scliwache Base u. schwache Saure), von 1/10-n- H2S04 u. 1/10-n. HC1 mit 
Vio -n. NH4OH (starkę Sauren mit sehwacher Base). —  Auch fiir Fallungsanalysen laBt 
sieh die Interferometermethode verwenden; die Titration wird hier wegen des stórenden 
Nd. nieht in der Interferometerkammer selbst ausgefuhrt, sondern sie erfolgt so, daB 
man 5 ccm der Fl. mit 2, 4, 6 usw. ccm des Fallungsmittels versetzt, zentrifugiert 
u. die (abpipettierte) iiberstehende Fl. im Interferometer miBt. Ais Beispiele werden 
gebracht die Titration von 7io-n- u. Viooo‘n- AgN03 mit ł/10-n. u. Vicoo"n- HC1, von 
1/i„-n. MgCl2 mit Vio-n- AgN03 u. 710-n. Ba(OH)2, von Vio'n- MgS04 mit V]o-n- Ba(OH),, 
von Vio-n- Ba(N03)2 mit 1/10-n. H2S04, von Vio-n- Animonoxalat mit Y,0-n. NH4Ć1- 
haltiger CaCl2-Lsg. u. yon Yio'n- Bleiacetat mit V,o-n. H2S04. Die Moglichkeit der 
gleichzeitigen Titration zweier Fil. wird an der aus H 2S04, HN03 u . H20 bestehenden 
Mischsaure, wio sie zum Nitrieren yon Cełlulose yerwendet wird, mit Ba(OH)2 gezeigt. 
Bei Gemisehen von NaOH- u. Sodalsgg. dureh Titration mit AgN03 laBt sieh nur 
die Gesamtalkalitat bestimmen. Versagt hat die Titration von MgCl2-MgS04-Gcmisehen 
u. die yon Endlauge- u, Kamallitlsgg. mit Ba(OH)a, wohl ais Folgę yon Komplexsalz-
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bldg. — Gute Dienste leistet die Interferometrie auch beim Einsldlen von — keine 
Fremdbestandteile enthaltenden — Normallsgg. u. beim Kontrollieren eingestellter 
Lsgg., z. B. von Vls-n. AgN03 u. Vio'n- HCl-Lsgg. (Fortschr. Chem. Physik u. physikal. 
Chem. 19. Nr. 7. 1—52. Darmstadt, Techn. Hochseh., Chem.-techn. u. elektrochem. 
Inst.)  ̂ B lo c h .

Axmann, Uber eine Quecksilberdampf-Quarzlampe und uber Phololuminescenz. 
Vf. beschreibt kurz eine neue Hg-Dampf-Quarzlampe, bei der dio Hg-Elektroden 
mittels einer durch Heizyorr. erzeugten Dampfspannung im Leuchtrohr auseinander- 
getrieben werden u. so den Lichtbogen herrorbringcn; das Kippen dor Lampe wird 
also vermieden, die Lebensdauer erscheint unbegrenzt, da wedcr eingeschmolzene 
noch eingeschliffene Pole yorlianden sind. Vf. berichtet zusammenfassend uber Photo- 
fluorescenzrerss., fiir die das ScHOTTsche Uvetglas (F 21 321), Durchliissigkeit von 
578—293 m/i (Maximum 366 m/j), sieh ais gut geeignet erwies. (Elektrotechn. Ztschr. 
49. 1226. Erfurt.) " L e s zy n sk i.

Kenneth H. Goode, Das Saure-Alkalimeler. Vf. teilt 2 neue Schaltungcn von 
Gitterróhren behufs Konstrulction eines App. zur direkten Ablesung der pn-Werte 
mit, durcK welche gewisso Miingol beseitigt werden, dio den fruher (C. 1922. IV. 524;
1926. I. 731) zu demselben Zweck yerfertigten Meflinstrumenten noch anhafteten. 
(Journ. opt. Soc. America 17. 59—71. Pennsylvania, State Coli.) BOTTGER.

Karl Miinzer, Ein verbesserter Orsatapparal zur Uniersuchung von Bauchgasen. 
Die durch D. R. G. M. 854 948 geschiitzto Vorr., die ais Mono-Orsat-App. bezeichnet 
wird, zeigt gegcniiber dem gewohnlichen Orsatapp. eine Reihe von Vorziigen, die sieh 
in erster Linie auf die groBerc Stabilitat beziehen. Die GlasgefiiBe sind aus stark- 
wandigen Rohren hergestellt, u. die ganze Apparatur ist in ein festes Metallkastchen 
eingeschlossen. Die Glashahne sind durch Nadelventile ersetzt; ais MoBbiirette dient 
die Spezialbiirette, dereń MeBbereich in den Grenzen, imierhalb dereń man sehr genaue 
Ablesungen braucht, wesentlich yergróBert ist. Je nach der Zus. des zu untersuchenden 
Gasgemisches gelangen MeBburetten fiir verschiedene MeBbereiche zur Anwendung. 
(Chem. Fabrik 1928. 518—20.) B o t tg e r .

E lem ente und anorganlsche Verbindungen.
F. Feigl, Uber einen neuen empfindlichen Nachweis von Sulfiden und Thiosulfaten. 

Der Nachweis von Sulfiden laBt sieh ais Reagensglasvers. folgendermaBen ausfuhren: 
Dio feingepulyerte Substanz wird in 5 ccm einer Mischung von gleichen Teilen an- 
nahernd 1/5-n. NaN3- u. K J- J2-Lsg. (die vorratig gehalten werden kann) eingetragen, 
oder die Jodazidlsg. wird auf das Pulver gegossen. Nach einigem Umschwenken tritt 
N-Entw. ein, da das Jod in Ggw. von Sulfid mit dem Azid in Rk. tritt. Vf. hat die 
Rk. an samtlichen, auf nassem Wege darstellbaren, sowie an vielen natiirlich vor- 
kommenden Sulfiden nachgepriift. Immer verlief die Gas-Entw. sehr stiirm. Nur 
beim Cu2S war sie triige. Wegen ihrer groBon Empfindliehkeit laBt sieh die Probe 
auch in mikrochem. Weise ausfuhren. Ferner lassen sieh mittels dieser Methode ganz 
geringe H2S-Mengen in Mineralwiissern erkennen. Selenide, Telluride, Arsenide u. 
Anłimonide sind auf die Jodazidrk. ohne EinfluB. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 369—76. 
Wien, Univ.) WlNKELMANN.

F. Feigl und E. Chargaff, Uber die analylisdie Auswertung einer durch CS2 
bewirkten Kalalyse zur jodomeirisćhen Beslimmung ton Aziden und zum Nachweis von 
CS„. Die Rk. 2 NaN3 + J 2 =  2 NaJ + 3 N2 wird unter anderem auch durch Zusatz 
kleincr Mengen CS2 ausgelóst. Dies laBt sieh zum Nachweis von CS2, sowie zur jodo- 
metr. Best. von NaNs verwenden. Fiir letztere geben Vff. folgonde Arbeitsweise an: 
In  einem 500 ccm-Kolben laBt man 0,5 ccm CS2, 6—8 ccm reinstes Aceton u. einen 
maBigen CberschuB yon ł/10-n. Jodlsg. einflieBen. Hierauf wird ein bestimmtes Vol. 
der zu anah’sierenden Azidlsg. hinzugegeben. Beim Umschiitteln erfolgt N-Entw. 
Nach dereń Beendigung wird mit 250 ccm W. verd. u. der JoduberschuB mit Vio"n- 
As203-Lsg. zuriicktitriert. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 376—80. Wien, Univ.) WlNK.

F. Feigl, Einige Beobachtungen zum Phosphat- und Molybdatnachweis. Kleine 
Mengen Phosphorsaure kann man neben einem groBen /lrsere.sówre-OberschuB auf folgendo 
Weise erkennen: Ein Tropfen dor auf Phosphorsaure zu priifenden arsensaurehaltigen 
Lsg. wird auf ein ąuantitatiyes Filter gebracht, 1 Tropfen einer salpetersauren (NH4)2- 
Mo04-Lsg. u. 1 Tropfen gesatt. essigsaurer Benzidinhg. aufgebracht u. der nasse Fleck 
iiber NH3-Dampfe gehalten. Blaufarbung zeigt P205 an. Es entstehen gleichfarbige 
Oxydationsprodd. des Benzidins u. Reduktionsprodd. des Molybdiins. Ferner teilt
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Vf. Beobachtungen iiber die Maskierung von Rkk. der Molybd&n- u. Omlsaure durch 
IComplexbldg. mit. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 386—92. Wien, Univ.) WlNKELMANN.

F. Feigl, Notiz zum Nachiceis von Magnesium in  Gesleinen mittels der Diphenyl- 
carbazidreaJclion. Zu dem vor kurzem mitgeteilten Nachweis von Mg in Gesteinen 
mittels Diphenylcarbazid (vgl. C. 1927. I I . 2514) macht Vf. einige strukturchem. Be- 
merkungen. (Ztschr. analyt. Chem. 74. 398—99. Wien, Univ.) WlNKELMANN.

B. J. Babbitt, Ein verbessertes Permeameter zur Priifung von Magnetslalilen. 
Das in der Abhandlung naher beschriebene, ais J-Permeameter bezeichnetc Instrument, 
das zum Jochtypus der Permeameter gehort u. von der Western Electric Co. hergestellt 
wird, ist zur genauen Messung der magnet. Eigg. von Stahlstiiben, namentlich von 
solchen aus Kobaltstahl bestimmt. (Journ. opt. Soc. America 17. 47— 58. Chicago 
[Illinois], Western Electric Co., Hawthcorne Station.) BOTTGER.

L. F. Curtiss, Eine Radonpumpe. Es wird ein System von Vorr. beschrieben, 
mittels dessen aus einer Lsg. von Ra-Salzen die Ra-Emanation entfernt werden kann, 
u. bei dcm alle Gummischlauche u. Halinę, durch die Hg liindurchtritt, vermieden sind, 
so daB die sonst auftretenden Stórungen durch Verunreinigungen des Hg fortfallen. 
(Journ. opt. Soc. America 17. 77—80. Washington, D. C., Bureau of Standards.) Bo.

F. Feigl, Ober silberspezifische lieagenzien und iiber einen neuen empfindlichen 
Nacliweis von Silber. Bei Unterss. iiber das Rliodanin u. seine Deriw. durch den Vf. 
u. seine Schuler hat es sich herausgestellt, da!3 die Bldg. farbiger u. spezif. Ag-Salze 
des p-Dimethylaminóbenzylidenrhodanms den Nachweis so geringer /ly-Mengen ge- 
stattet, wie er bisher nicht móglich war. Man benutzt 0,03 g der Rhodaninverb. in 
100 ccm Aceton. Ggw. von Pb stort nicht. Es gelingt noch der Nachweis von 1 //g Ag 
in 5 ccm einer Lsg., in der 2 g (PbN03)2 gel. sind (Ag: Pb =  1:1 250 000). Zur Darst. 
von p-Dimethylaminobenzylidenrliodanin werden aąuimolekulare Mengen Rhodanin 
u. p-Dimethylaminobenzaldehyd in Eg. gel. u. 1 Stde. am RiickfluBkuhlcr erwiirmt 
(Ausbeute 75%). (Ztschr. analyt. Chem. 74. 380—86. Wien, Univ.) WlNKELMANN.

S. Aoyama und T. Daigo, Ober die colorimetrische Beslimmung des Trubungs- 
grades des Chlorsilbers und iiber die Bariumsulfattriibung. Vff. liaben die AgCl-Trubung 
der ais Verunrcinigung in Chemikalien enthaltenen HC1 u. von dereń Salzcn colorimetr. 
bestimmt (Colorimeter von L e it z ). Wenn man bei dieser neuen Methode die im D. A. B. 
VI gegebenen Bezeichnungen „opalisierende Triibung“ =  1 u. „Opalescenz“ =  1 setzt, 
so gelingt eine zahlenmaCige Darst. der Triibungsverhaltnisse (Tabelle). In saurer FI. 
ist die Triibung stiirker ais in neutraler (keine Proportionalitat). Bei gefarbten Fil. 
soli der Komparator von W A LrO L E  benutzt werden. — Die Ba SO.,-Triibung hat einen 
anderen Farbton u. andere Niederschlagsform ais die AgCl-Trubung, u. darum ist 
der Gebrauch derselben Normallsg. unzweckmaCig. Die festgesetzte Fallungszeit 
(U. S. P.) von 10 Min. muB auf 15 Min. ausgedehnt werden. (Journ. pharmac. Soc. 
Japan 48. 98—99.) A. M u l l e r .

Arnold Lassieur, Anwendung der Schnellełektrolyse mit abgesluflen Polentialen 
auf lechnische Legierungen. Besprechung der Methoden yon Sa n d  u . der Vorteile 
der Methoden des Vf. (vgl. C. 1926. II. 2741). (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 129 
bis 130.) E n s z l in .

M. Rudolph, Analysenscjmellmethode fiir gewohnliches Messing und Rolgup. Die 
von KOLLREPP (C. 1928. I .  1983) angegebene Methode gibt fiir techn. Zwecke ge- 
niigend genaue Resultate. Noch um 1 Stde. verkurzt wird das Verf., wenn man das 
Zink nicht fallt, sondern nach GALETTI titriert, auch empfiehlt es sich, Cu nicht aus 
der Differenz zu ermitteln, sondern mit Pb durch Schnellełektrolyse abzuscheiden. 
(Chem.-Ztg. 52. 652.) JUNG.

K. Maśl und Ch. Os. Steyrer, Analysenschnellmethoden fiir gewohnliches Messing 
und Rotgufl. (Vgl. vorst. Ref.) Die Vff. halten es nicht fiir richtig, bei der Methode 
von KOLLREPP Cu aus der Differenz zu ermitteln, da ihnen die Best. der anderen Be- 
standteile nicht zuverlassig erscheint. Sie empfehlen die Schnellełektrolyse. (Chem.- 
Ztg. 52. 652. Bodenbach.) JUNG.

M. Berthet, Praktische Methode zur Analyse des Chromits. 0,5 g Chromit wird 
im Ni-Tiegel mit 5— 6 g Ńa202 aufgeschlossen u. die Schmelze mit W. aufgenommen 
u. noch 1 g Na20 2 zur Zerstórung etwa gebildeten Ferrats u. Permanganats zugegeben. 
Zur Entfernung des tJberschusses von Na202 kocht man mit (NH4)2C03. Die ent- 
standenen Ndd. von Fe(OH)3, MnO(OH)2, Ńi(0H)3, MgC03 u. CaC03 u. evtl. A1(0H)3 
u. Si02 werden abfiltriert. Im Filtrat wird das A1(0H)3 u. Si02 durch Erhitzen zur 
Trockne mit (NH4)N03 unl. gemacht u. abfiltriert u. in der Lsg. CrO/' titrimetr. u.
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S ais BaSO.i bestimmt. Der Nd. mit dem Fe wird mit HN03 zur Trockne verdampft, 
mit HN03 aufgenommen u. Fe, Mn u. Al durch NH3 u. H202 gefiillt, im Filtrat Ca 
ais Oxalat u. Mg ais MgNH.iPO,i bestimmt. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 133.) E n s z .

Organ ische  Substanzen .

E. Posner, Quantitative Beslimmung von Kohlenwasserstoffdampfen in der Luft 
durch aktive Kohle. Mittcls Pumpe wird die Luft durch einen KW-stoffvcrdampfer,
4 U-Rohren mit geschm. Atznatron, 2 U-Róhren mit akt. Kohle u. eine Gasuhr ein- 
gesaugt; vor dem erst-en Rohr ist eine horizontale Róhre, die mit HC1 getriinkte Watte 
enthiilt, angebracht. Stromgeschwindigkeit CO 1 je Stdc. Die an Hexan, Bzl., Bzn., 
Dimethylcyclohexan, Leiclitol, Gcmischcn aus Leichtólfraktionen + Bzl. + Toluol + 
Kerosindestillaten, an Hexamethylen u. Kerosin durchgefiihrten Verss. zeigen, daB 
es so móglich ist, KW-stoffdiimpfe in der Luft quantitativ mittels akt. Kohle zu be- 
stimmen, in Unabhangigkeit yon den physikal. Eigg. u. der chcin. Natur der Diimpfe. 
Ncutrale Gase, wie CO u. CH4, stóren die Best. nicht, saure werden durch Na(OH), 
bas. durch HC1 zuruckgchalten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 174. 290—94. Baku, 
Forschungslabor. des Volkskommissariats der ASSR.) B lo c h .

Berger, Ber Nachweis des Benzols mit Dracorubin. Zum Nachweis von Benzol 
eignet sich das yon D ie t e r i c h  (Analyse der Kraftstoffc, Verlag Chem. Fabrik H e lfe n -  

BERG) empfohlene Dracorubin. Dieser rote Farbstoff ist nicht in Benzinen, wohl aber 
in Bzl.-KW-stoffen mit rotor Farbo 1. Er wird in Form eines Reagenspapiers yerwendet. 
(Zentralblatt Gewerbehygicne Unfallverhut. 15. 227—2S. Hamburg.) JUNG.

Giovanni Romeo und Francesco Pirrone, Verhalten des Vanillins gegeniiber den 
Alkalisulfiten und -bisulfiten. Die ausgcsprochen saure Rk. des Yanillins, die durch 
die in genannter Verb. enthaltenen Hydroxylgruppen bedingt ist, verschwindet beim 
Titrieren mit 1/2-n. Alkalien in Ggw. von Rosolsdure ais Indicator. Walirend sich 
dieser Indicator also nicht zur Titration des Vanillins mit Alkalien eignet, wird er 
erfolgreich zur Best. der Vanillinsulfite u. -bisulfite angewandt. — Vf. untersucht 
die Śulfit- u. Bisulfitverbb. des Vanillins titrimetr. Die Differenz der yerbrauchten 
Menge V2-n. NaOH mit u. ohne Zusatz von Yanillin zur Sulfit- bzw. Bisulfitlsg. stellt 
einen Wert dar, der einem Saureaquivalent pro Mol. Vanillin entspricht. Somit lialt 
Yf. folgenden Rk.-Verlauf fiir den wahrseheinlichsten:

/C H O  / 0 H < “ ; n ,  /CHO

a) C JI^O - C IL , +  NaHS03 — >• C J I ^  O-CII, — > C0H3̂ O C H 3 +  H2S03 

'OH 'OH 'ONa

/CHO

b) C„H3̂ OCH3 +  NajSO 

'OH 
/CHO 

C3H3(-OCH3 +  NaHS03 +  H.O.
'ONa

(Annali Chim. appl. 18. 189—93. Messina.) B e n c k is e r .

Per Ekwall, Konduktometrische Titration von Natriumsalzen hochmolekula.rer Fett- 
sauren. Konduktometr. Titration yon Na-Acetallsg. u. yon Na-Laurat-, Na-Myristat- 
u. Na-Oleatlsgg. yerschiedener Konz. mit HC1; Best. der Leitfiihigkeit von NaCl-Lsgg., 
reinen u. Fettsaure enthaltenden Seifenlsgg. Wiihrend die Leitfahigkeitskurye bei 
der Titration von Na-Acetat bis zum Endpunlit langsam ansteigt, fiillt in nicht zu 
verd. Na-Laurat- u. Na-MyTistatlsgg. die Leitfaliigkeit zunachst bis zu einem Minimum 
(I. Knickpunkt), steigt dann langsam bis zu einem 2. Knickpunkt u. danach schneller 
bis zum Endpunkt; kurz yor dem Endpunkt ist die Steigung etwas langsamer. Das 
Leitvermógen der Rk.-Lsg. ist betrachtlich geringer ais dasjenige yon Lsgg., die nur 
NaCl u. fettsaures Na enthalten. Der Verlauf der Titrationskuryen wdrd folgendermaBen 
erkliirt: Zunachst Abnahme der Leitfiihigkeit, weil die hydrolyt. gebildeten OH'- 
lonen neutralisiert werden u. weil wl. saure Seife der Zus. 1 fettsaures N a : 1 Fettsaure 
entstcht; Anstieg infolge Bldg. wl. Seife mit 1 fettsaures Na: 2 Fettsaure; wenn der 
Geh. an neutraler Seife auf ca. 0,004 Aquivalente Na-Laurat oder 0,0007 Aquivalente 
Na-Myristat gesunken ist, hórt die Bldg. yon saurer Seife auf, u. weiterer HCl-Zusatz

.pfr^OH  
/ CH<S03Na 

+  H20 — y  CaII3f  -OCH, + NaOH — >-

\f'OH
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fiihrt, bei fast koiistanter Konz. an neutraler Soife, nur z u einer Zerlegung der ab- 
gcschiedencn sauren Seife (rasclier u. geradlinigcr Anstieg der Leitfahigkeit); langsamer 
Anstieg bis zum Endpunkt, wenn alle saure Seife zers. ist u. der geringe Rest neutraler 
Seife angegriffen wird. In  den Titrationskurven der Oleatlsgg. sind die Kniekpunkte 
nur angcdeutet, was wahrscheinlieh auf dem groBen Kolloidgeh. der urspriingliclien 
Lsgg. u. auf der hoheren Lóslichkeit der sauren Oleate beruht. Bei Yerdunnungen, 
in denen nach friiheren Unterss. des Vfs. (Acta Acad. Aboensis, Mathcmatica et Physica 
[IV.] 6) keine sauren Laurate, Myristate u. Oleate mehr gebildet werden, sind die 
Titrationskurven geradlinig. (Kolloid-Ztschr. 45. 291—306. Abo [Finnland], Abo 
Akademie.) K r u g e r .

N. Semiganowsky, Zrtr Frage der quanlitativen Bestimmung von reduzierendem 
Zucker. 20 ccm der Lsg. des Kohlenhydrats werden mit der Mischung aus 20 ccm Lsg. A 
u. 20 ccm Lsg. B  nacli F e i i l in g - B e r t r a n d  (vgl. Ztschr. analyt. Chem. 56 [1917]. 
197) genau 3 Min. gckocht, durch ein Rohrchen mit Asbestfilter dekantiert, wobei 
der Cu20-Nd. gut mit h. W . ausgewaschen wird. Dann gibt man zu dem im Kolben 
bcfindiichen Nd. in kleinen Portionen saure NaCl-Lsg., bis eine vollstandig ldare Lsg. 
entsteht, welche man durch das Filtrierrohrchen saugt. Kolben u. Rohrchen werden 
mit wenig saurer NaCl-Lsg. nachgespiilt. Das nun ais Chloriir vorliegende Cu wird 
dann mit Permanganatlsg. oxydiert u. schlieBlich jodometr. bestimmt. (Ztschr. analyt. 
Chem. 74. 400—02. Moskau, Chemo-pharmaceut. Inst.) W in k e lm a n n .

B estandteile vo n  Fflanzen und Tieren.
B. Ugriumow, Praktische Winkę zur Azur-II-Eosinfdrbung an Sclmiltpraparaten.

Vf. teilt einige VorsichtsmaBregeln mit, die bei der Darst. der Zellgranula mittels der 
von N0CHT-MAXIM0W eingefuhrten Farbung mit dem Gemisch der Lsgg. von Ażur I I  
u. Eosin zu beobachten sind, wenn man brauchbare Farbungen erhalten will. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopie 45. 191—92. Leningrad.) B o t t g e r .

J. Kisser, Zur Farbung kutinisierter Ccllulosemembranen. Bei allen Farbungs- 
yerss. von Diinnschnittcn ist dereń Vorbehandlung mit Eau de Javelle empfehlenswcrt, 
weil die Farbungen viel kraftiger u. reiner ausfallen. Zum Farben der kutinisierten 
Cellulose sind besonders brauchbar: Magdalarot(eckt)-rotlich, Methylgriin - blau, 
Solidgriin-tiefgrun, Malachitgriin-kraftig griin, Gentianaviolett-tief violett, Fuchsin- 
prachtvoll rot. Die neben den Farbstoffen stehenden Farben sind die der kutinisierten 
Cellulose. Keine Anfarbungen wurden mit Orange G, Benzopurpurin, Cottonblau, 
Berlinerblau, Deltapurpurin, wasserlosliches Nigrosin, Sauregriin, Lichtgrun S. F., Woll- 
schwarz, wasserlóslichem Anilinblau, Gallaminblau-Borax-Borsaure erhalten. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopie 45. 163—71. Wien, Univ.) BOTTGER.

Lad. Ekkert, Beiirag zu den Farbenreaktionen des Atropins und, einiger seiner 
verwcmdten Verbindungen. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 529—31. — C. 1928. I I . 699.) A. M.

J. G. Lacorte, Einflu/3 des pu bei den Farbungen nach der Methode von Giemsa. 
Vf. untersucht den EinfluB des ph auf die Eiirbung des mit Trypanosoma gambiense 
infizierten Meerschweinchenblutes nach GlEMSA. Das Optimum der Farbung wurde 
bei ph =  7,4 erhalten, wenn der Farbstoff ca. 1 Stde. einwirkte. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 98. 1579—80. Inst. Oswaldo Cruz.) R e w a l d .

M. Dorothy Rourke, Die Bestimmung des Na-Gehalts in kleinen Mengen Serum 
oder im Heparinplasma mit Hilfe der jodometrischen Methode. Serum oder Plasma von 
Menschenblut (im 2. Fali mit 1 mg Heparin auf 5 ccm Blut) wird nach Verdiinnung 
mit dest. W. u. Zusatz der Pyroantimoniatlsg. (nach K r a m e r  u . GlTTLEMAN, C. 1925.
I. 1350) auf 10° abgekiihlt u. 95°/0ig. A. schnell zugesetzt, darauf nach etwa 1 Stde. 
zentrifugiert. — Wenn dann wie iiblich weiter Na bestimmt wurde, -war das Resultat 
ebenso, wie wenn man vorher veraschte. — Zugesetztes Na wurde mit 1—2% Fehler 
wiedergefunden. Man braucht nur 0,3 g Plasma oder Serum. — Der durchschnittliche 
Na-Gehalt des Plasmas von 14 n. Menschen betrug 339 mg-% Na ± 4,7 mg-%. (Journ. 
biol. Chemistry 78. 337—44. Boston, H a r v a r d  Univ. Cancer Comission. Biophysikal. 
Labb.) F. M u l le r .

C. J. Weber, Die Bestimmung der Guanidinbasen im Urin. Die colorimetr. 
Methode beruht auf der Farbstoffbldg. von Guanidinbasen mit alkal. Nitroprussid- 
Femcyanidlsg. Das dazu nótige Reagens besteht aus gleichen Mengen 10%ig. Lsg. 
yon Nitroprussid-Na, Ferricyankalium u. NaOH, die mit der dreifachen Menge W. 
verdunnt werden. Die orangegelbe Lsg. ist nach 1/2 Stde. gebrauchsfertig u. halt 
mehrere Stdn. 1 ccm davon wird zu 5 ccm der zu untersuchenden Lsg. hinzugesetzt.
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N. Harn gibt mit dem Reagenz schon eine Farbung. Man yersetzt den Harn mit aus- 
gewaschenem Norit oder Tierkohle. Die Basen werden aus alkal. Lsg. durch Norit 
fast Yollstandig adsorbiert u. gehen aus Norit in saure wss. oder allcoh. Lsg. iiber. — 
90% Yom zugesetzten Guanidin wurden wiedergefunden. — Bei Beliandlung von 
Kreatinin mit Norit oder Blutkohle entsteht Methylguanidin in kleinen Mengen. Es 
mu 13 dementsprechejid eine Korrektur angebracht werden. — Man yergleieht mit 
Standardlsgg., die 0,07— 0,02 mg Guanidin in 10 ccm enthalten u. setzt 2 ccm Beagenz 
hinzu, liest nacli 5—9 Min. ab. (Journ. bioL Chemistry 78. 465— 73. Kansas City, 
Uniy. School of Med. Dept. of Exp. Med.) F. M u l l e r .

Horace Millet, Messungen der pu von normalen, fótalen Geweben und Gewebsneu- 
bildungen mit Hilfe der Glaselektrode. Die colorimetr. u. die vitalen Fiirbemethodon 
geben an Geweben keine richtigen pH-Werte. Man muB elektrometr. Methoden be- 
nutzen. Die gebrauehte Glaselektrode zusammen mit sofortigem Einfrieren der Ge- 
webe nach der Entfernung aus dem Kdrper nach den Angaben yon K e r r id g e  (Journ. 
Sc. Instr. II I . 404) ergab befriedigende Besultate bei 18°. — Das Gewebe von einem 
FLEXNER-Careinom der Ratte zeigte ph =  6,80 gegenuber ii. Leber oder Milz mit
pn =  7,10. — Nieht bosartige menschliche Neubldgg. ergaben ph =  6,92, bósartige
6,78, Zahlen, die niedriger waren ais die ph des umgebenden n. Gewebcs. — Ein Unter- 
schied in den nekrot. u. nichtnekrot. Teilen der Tumoren wurde nieht gefunden. — 
Fótale Gewebe von Mcerschweinchcn haben saure Rk., u. zwar in Hóhe weehselnd 
mit dem Alter des Fótus, indem Ph mit zunehmendem Alter ansteigt. 12 Stdn. nach 
der Geburt ist die Rk. schon n. (Journ. biol. Chemistry 78. 281—88. Liyerpool, Univ. 
M u s p r a t t  Lab. of Physik. and Elektro-Chem.) F. Mu l l e r .

Cesare Enrico, Flockungsreaktionen zur Syphilisdiagnose. Zusammenfassendes 
t)bersichtsreferat uber die verschicdenen Flockungs- u. Triibungsrkk. im Blutserum 
u. Liąuor cerebrospinalis bei Syphilis. (Annali Igiene' 38. 555— 82. Rom, Ist. 
d’Igiene.) SCHNITZER.

S. P. Kramer, Bakterienfilter. (Ygl. C. 1928. I. 367.) Durch die Zugabe yon bei 
1300° gebranntem Magnesiumoxyd zu gleichen Teilen Floridakaolin u. Erhitzen auf 
eine 900° nieht iiberschreitende .Temp. erhalt Vf. ein amphoteres Bakterienfilter, 
das sowolil positive ais auch negative Kolloide, also sowohl saure ais auch bas. kolloide 
Farbstoffe, zuruekhalt. Bei der Herst. sind Tempp. iiber 900° zu yermeiden, da sonst 
eine Verb. des MgO mit dem siliciumhaltigen Materiał stattfindet u. das gebildete 
Filter dann nur wie die gewohnlichen Si-haltigcn Filter wirkt. Das neue Filter halt 
auch die sogenannten filtrierbaren Bakterien zuruck, wie ebenso den Bakteriophagen 
u. den Virus der Mosaikkrankheit desTabaks. (Science 68. 88. Cincinnati [O.].) BEHRLE.

A. Schamelhout, Die sechste Erganzung der franzosischen Pharmakopoe. Die 
Bechste Erganzung enthalt 3 Artikel: Verbandgaze, Diaminodioxyarsenobenzolchlor-
hydrat (Arsenobenzol, Arsphenamin, 606, Saharsan, Treparsenan) u. Na-Salz der Di- 
aminodioxyarsenobenzosul}oxylsaure (Norarsenobenzól, Neoarsplienamin, 914, Neosalvar- 
san, NeotrŁparsinan, Bhodarsan, Neoarsaminol). Vf. kritisiert die Angaben der amt- 
lichen 6. Erganzung, die sich auBer auf die chem. Priifung auch auf eine biolog, er- 
strecken. (Journ. Pharmac. Belg. 10 . 513— 15. 529—33. 545— 47.) A. M u l l e r .

J. Bougault und BI. Leroy, Bestimmung des synthetisclien Catnphers in seinen 
pharmazeulischen Zubereitungen. Kiinstlicher Campher kami yerunreinigt sein mit 
Camphen, Borneol u. Isofenchon. Die Best. des Camphergeh. griinden Vff. auf die 
t)berfiihrung des Camphers in sein Oxim. Zuniichst yergleichen sie die Oxime von 
d-Campher (F. 117— 118°) u. synthet. Campher (F. 116— 117°) — Mischung 1 + 1 
(F. 110— 112°); beide sind bei gewohnlicher Temp. fliichtig; Verdunsten einer iith. 
Lsg. (0,5: 20 ccm) wahrend 12 Stdn. u. folgendes 12-std. Trocknen iiber CaCI2 ergab 
ca. 3% Verlust; beide sind 1. in yerd. Na2C03-Lsg., das d-Campheroxim schwerer, 
Eindimsten dieser Lsg. zur Trockne bedingt 77— 78% Verlust; auch in starken Sauren 
(z. B. HCl) sind sie 1. Aus diesen Lsgg. lassen sie sich mit A. ausschiitteln.

B e s t i m m u n g .  Alkoh. Campherlsg. (0,5/5 ccm A. 90%) mit Hydroxylamin- 
chlorhydratlsg. (l/5 ccm W.) u. 2 ccm Na2C03-Lsg. (20%) im Einschmelzrohr im sd. 
W.-Bade 2 Stdn. lang erhitzen, nach dem Erkalten mit Na2C03-Lsg. (2%) in einen 
Kolben bringen. Die durch 20 ccm W. entstandene Fallung (Oxim) muB sich auf Zusatz 
von 3 ccm Na2C03-Lsg. (20%) auflosen, wenn der Campher frei von Camphen u. Borneol 
ist. Die gegebenenfalls filtrierte Mischung (eytl. Nd. mit alkal. W. waschen) genau (!) 
mit HCl neutralisieren, das ausgefallene Oxim 20 ccm mit ii. ausschtitteln, diesen mit
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5 ccm W. waschen, wss. Fl. noch zweimal mit je 10 ccm A. ausschiitteln u. diesen 
jedesmal mit 5 com W. waschen. Vereinigtc A.-Lsgg. 12 Stdn. zum Verdunsten stehen 
lassen, Riickstand 12 Stdn. iiber CaCl2 trocknen, wagen. Das Gewicht vermehrt um 
4% (ICorrektion) =  Campheroxim (G). Berechnung: %  Campher =  G-152/167-200 
(152 =  Mol.-Gew. des Camphers, 167 =  Mol.-Gew. des Oxims). Das Verf. ist direkt 
anwendbar auf Campherspiritus; aus Campherol wird zunachst der Campher durch 
Kochen mit W. (20 g O l+ 50 g W.) (Temp. des Olbades 120— 130°) iibergetrieben. 
Nach 2 Stdn. 30 com A. (95%) hinzufiigen u. diesen ubertreiben; Destillationsfll. 
auf 100 ccm bringen u. zur Best. benutzen. — Eine Yerunreinigung dureh Isofenclion, 
das sich nicht wie Camphen u. Borneol abtrennen laBt, gibt sich durch Erniedrigung 
des F. des gewonnenen Oxims zu erkennen. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 8. 49— 53.) A. M.

Rapp, Die Verwendungsmdglichkeiten des Foliencolorimeters mit Indicatorfolien 
nach Wulff zur pjj-Bestimmung in der pharmazeutischen Praxis. Das Foliencolorimeter 
ermogliehte bisher die Messung yon pn =  2,6—9,0; durch Hinzufiigen von 3 weiteren 
Skaleń ist jetzt der Messungsbereich ausgedehnt auf 1,4— 12,6 pn- Vf. teilt die pn 
einer Reihe saurer u. bas. Arzneibuchpraparate mit. Durch Ermittlung der pu-Wcrte 
konnte Vf. Originalpraparate (z. B. Aspirin, Kollargol, Protargol) neben Ersatzpriiparaten 
erkennen. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 542—43. Miinchen.) A. M u l l e r .

A. Langer, Bestimmung des Santonins in pharmazeutischen Prdparaten durch eine 
titrirnetrische Methode. Die iiblichen Extraktionsmethoden (besonders mit Chlf.) 
zur Best. von Santonin in Pastillen, Zeltchen u. Pralinen, geben meist einen zu hohen 
Santoninwert, da das in den Priiparaten enthaltene Phenolphthalein wie auch Zucker 
u. Farbstoffe mit in Lsg. gehen u. vom krystallin. Santonin zuriiekgehalten werden. — 
An Stello des Chlf. wird zweckmaBiger Bzl. yerwendet. Santonin ist in Bzl. von 20°
1 + 24, in sd. Bzl. 1+31 .  —  Die Best. des im Verdunstungsruckstande befindliclien 
reinen Santonins erfolgte duroh Digestion mit alkoh. KOH (Abwcsenheit von Fett 
u. Essenzen Bedingungl). Das im gewonnenen Santonin noch enthaltene Phenol
phthalein dient ais Indicator. Einstellung der etwa V20"n- KOH (alkoh.) yorher auf 
bei 80° getrocknetes Handelssantonin. — Prakt. Ausfiihrung der Methode: Trocknen 
der Santonin-Zuckcrkerne (Geh. etwa 0,2—0,3 g Santonin) bei 80°, Sehutteln mehr- 
mals mit mit Santonin k. gesatt., filtriertem PAe. u. Dekantieren. Sehutteln des 
Filtcrriickstandes mit Bzl. Nach einiger Zeit AbgieBen der Fl. durch Watte, Be- 
freiung eines genau gewogenen Teiles des Filtrates vom Bzl., Trocknen bei 80° u. wagen. 
Reinigung des so erhaltenen Rohsantonins nochmals mit mit Santonin gesatt. PAe., 
Lsg. in etwas w. Bzl u. 93%ig. A., Zusatz yon 1/zo‘n- KOH u. Digestion am RuckfluB- 
kiihler im Wasserbad. Rucktitration mit 1/i0-n. HCl. Ende der Rk. zeigt rein hell- 
gelbe Farbę der Santoninlsg. — Diese titrimetr. Methode erwies sich ais genauer ais 
die gravimctr. (Apoth.-Ztg. 43. 815.) L. J o s e p h y .

G. Mansfeld und z . Horn, Digitalisicerlbestimmung am Froschherzsinus. Die Verss. 
der Vff. ergaben, daB HerzsinusprapaTate von Fróschen ganz besonders dafiir geeignet 
sind, die wirksamen Stoffe yon DigitalisblatteTn duroh absol. Einheiten — u. zwar 
auf Milligramme yon krystallin. Strophanthin bezogen — zu bestimmen u. aus- 
zudriicken. Es lieB sich zeigen, daB die • Sinuspraparate unter gleichen Bedingungen 
eino auBerordentlich konstantę Strophanthinempfindlichkeit aufweisen. Die Frósche 
diirfen allerdings nicht zu ausgehungert u. zu lange gefangen sein. Ferner lieB sich 
nachweisen, daB bei willlcurlich yeranderter Strophanthinempfindlichkeit (Tempp. 
zwischen 15—25°) sieh die Empfindlichkeit der Digitalisstoffe genau quantitativ mit- 
yerandert. Fiir die Best. der 5/rop7ia»<7»raempfindlichkeit ais Standardempfindlichkeit 
fiir die der Digitalisstoffe ist es notwendig, diese im Thermostaten bei 20° yorzunehmen, 
da der Temperaturkoeffizient der Strophanthinwrkg. betrachtlich groB ist. Fiir Digi
talisstoffe besteht ein Unterscliied insofern, ais sich die Wrkg. eines alkoh. Extraktes 
aus den Blattern nach dem VANT’ HOFFschen Gesetz andert, wahrend die Wrkg. eines
Bliitterinfuses ziemlioh unabhangig von der Temp. ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol.
132. 257—76. Pecs, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a iin .

L. Rosentlialer, Chemisćhe Charakterisierung von Drcgen. (Amer. Journ. Pharmac. 
100. 454—62. — C. 1926. II. 83.) A. M u l le r .

A. Hamy, Charakterisierung des Gummis von „Acacia Verek“. Arab. Gummi 
yon Acacia Verek ist erlcennbar durch die opt. Linksdrehung (—29 bis —38° spezif. 
Drehung). Allo anderen Acacia-Gummis sind rechtsdrehend u. werden dadurch ais 
Fiilschungen erkannt. (Buli. Sciences pharmacol. 35. 421— 22.) A. M u l l e r .
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R. L. Rees, Wembley, England, Kolorimelrische Untersuchung. Das yerwendete 
Colorimeter ist mittels Siphon mit oinem Behalter verbunden, in welehem dio zu unter- 
suchende Lsg. mit abgemesscnen Mengen einer Indicatorlsg. gcmischt wird. Der Zu- 
flul3 der Indicatorlsg. erfolgt automat, unter der Einw. der bei der Entleerung des 
Mischbehiilters eintretendon Druckerniedrigung. Letztcre wirkt auf ein einerseits mit 
dem Mischbehalter, andererseits mit einem VorratsgefaB vcrbundenes GefiiB, wolches 
unter EinfluB eines Quecksilberverschlusscs eine bestimmte Menge Indicatorlsg. 
aus dem Vorratsbehiilter ansaugt u. in den Mischbehalter befordert. (E. P. 291174 
vom 11/3. 1927, ausg. 28/6. 1928.) K u h l in g .

Electrolux, Ltd., London, ubert. von: Platen-Munters Refrigerating System 
Aktiebolag, Stockholm, Gasanalyse. Ein Hohlraum ist dureh porose Scheidewande 
einerseits von einem Raum, dureh den das zu priifende Gas, andererseits yon 
2 Raumcn getrennt, dureh welche ein Absorptionsmittel fiir den fcstzustellenden 
Gasbestandteil (z. B. eine Lsg. von KOH fiir C02) von konstantem Geli. zu- bzw. 
abflieBt. Die dureh die Absorption bcwirkte Druckvcrminderung wird gemessen. 
(E. P. 292 607 vom 22/6. 1928, Auszug yeroff. 15/8. 1928. Prior. 23/6. 1927.) K u h l.

A. H. Olsson und P. D. Peterson, Lidkóping, Schweden, Gaspriifung. Auf 
2 innerhalb eines Behalters befindlichen beweglichen Schalen sind austariert ein ge- 
schlossener Hohlkorper u. eine ihn umschlieBende Metallglocke angeordnet. Das zu 
prufende Gas tritt von unten in den Behalter dureh ein Filtcr aus Gewebstoff ein. 
Bei Verringerung der D. des zu prufenden Gases sinkt der Hohlkorper u. es wird ein 
Strom gcsehlossen, welcher die Metallglocke ertonen lilBt. (E. P. 292 083 vom 11/6. 
1928, Auszug yeróff. 9/8. 1928. Prior. 11/6. 1927.) K u iil in g .

Lunge and Keane, Technical methods of chcmieal analysis. 2nd. ed., ed by C. A. Keane 
and P. C. L. Thorne. Vol. 2. London: Gurney & Jackson 1928. (GG4 S.) 63 s. net.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiselie Technologie.

F. M. Jaeger, Uber unsere naturlichen Hilfsguelłen in der Gegenwart und in der 
Zukunft. In  Form eines Vortrages wird das Problem: wie wird es moglich sein, die 
Rohstoffreehnung der Menschheit auf die Dauer yon den in friiheren geolog. Perioden 
entstandencn u. begrenzten natiirlichen Yorraten moglichst unabhangig zu machen, 
behandelt. Vf. zeigt an Hand der materiellen u. energet. Hilfsąuellen, welche fiihrende 
Rolle die Chemie in unserem Wirtschaftsleben, insbesondere bei Rohstoffwahl u. Energie- 
yerbrauch spielt. (Chem. Wcekbl. 25. 482—91.) K. W o l f .

B. Sass-Tisowski, Der Trans-port von fliissigem Chlor. Die Verwendung von 
Stahlzjdindern u. Kesseln fiir den Transport von fl. Chlor wird erortert. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheslcoi Promyschlennosti] 5. 510—12.) BLINOFF.

Earl D. Stewart, Uber einige neue Moglichkeiten fiir die ZersUhibungstrockmmg. 
Sehilderung der Vorziige dieses Trocknungsyerf. u. Vorfiihrung von Einriehtungen 
dazu. Jede Fl., welche etwas Festes in Lsg. oder in feiner Suspension enthalt, sollte 
dureh Zerstaubung getrocknet werden, auBer wenn sie angreifend wirkt oder wenn 
das Prod. zu billig ist. AuBer bei Milch u. Milchprodd. hat das Verf. Anwendung ge
funden zur Trocknung von Blut, Blutserum u. Hamoglobin, von Eiern, Eialbumin, 
Eigelb, von Gelatine, Seifen u. Scifenpulyer, von Kartoffel- u. Bananenmehl u. Zucker- 
prodd. Von anorgan. Salzen hat es sieh bisher nur Na2S04 erobern konnen. Von 
besonderem Wert ist es fiir die Lebensmittel- u. Getrankeindustrie. (Chem. metallurg. 
Engin. 35. 470—72. Chicago, Douthitt Eng. Co.) B l o c h . .

Karl Kieper, Beohachtungen der Yorgdnge bei der Krystallisation in der Ruhe 
und in der Bewegung. Die innerhalb der zu krystallisierenden Fil. yorhandenen Be- 
wegungen sind bedingt dureh die Leitung der uberschiissigen Lósungswarme bis zum 
Krystallisierpunkt u. die weitere Abkiihlung der Laugen, sowie dureh den Dichte- 
unterschied an den einzelnen Krystallisierpunkten. Bei der Wiegenlcrystallisation 
muB in jedem Fali der Krystallisierpunkt gefunden werden, wo die Wachstumskurve 
parallel mit der Abscheidungskurye lauft. Der giinstigste Punkt der D. der Salzlsgg. 
bei der Krystallisation in Bewegung muB dureh Verss. festgestellt werden, indem das 
Wachstum der Krystalle . in bestimmten Temperaturabstanden u. bei yerschiedenen
D.D. in der Ruhe beobaehtet wird. Das Temperaturgefalle, bei dcm die Wachstums-
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mit der Abscheidungskurye parallel lauft, ist fast bei allen Salzlsgg. ycrschieden u. 
betragt bei einigen Lsgg. etwa 5°. (Chem. Apparatur 15. 185— 86.) J u n g .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges., Berlin, HochscJmelzende Massen. Gepulverte 
hoohsehm. Oxyde, wie Zr02, Th203, BeO o. dgl. werden mit bis zu 5% MgO, AI203 
oder Misehungen dieser Oxyde u. einer geringeren Menge der Lsg. eines Salzes der hoch- 
sehm. oder zugesctzten Oxyde versetzt. Die Mengo dieser Lsg. (des in ihr enthaltenen 
Salzes? d. Ref.) soli etwa 10% der den zugesetzten Oxyden aquivalenten Menge be- 
tragen. Dio hoohsehm. Oxyde werden durch die Behandlung in form- bzw. gieBbaren 
Zustand gebraclit. (E. P. 292 529 vom 5/4. 1928, Auszug veróff. 15/8. 1928. Prior. 
21/6. 1927.) K u h l in g .

Bronisław Goldman, Berlin-Grunewald, Ruhrwerk fur Flussigkeiten mit in der 
Hohe verstellbaren Strombrechern. Die letzteren bilden im RiihrgefiiB ein frei- 
hiingendes, bewogliches Gebilde, das beim Umtricb der Fl. im RiihrgefaB durch deren 
Umlauf hoch treibbar ist. (Schwz. P. 126191 vom 8/3. 1927, ausg. 1/6. 1928. Bolg. 
Prior. 9/3. 1926.) KAUSCH.

Societe Anonyme le Carhone ubert. yon: Rene Oppenheim, Levallois-Perret, 
Dichlmachen v<m Gasabsorptionskorpern gegen Flussigkeiten. (A. P. 1678 405 vom 
18/4. 1925, ausg. 24/7. 1928. F. Prior. 3/6. 1924. — C. 1927. I. 1353 [F. P. 
594-709].) ' K a u s c h .

II . Gewerbehygiene; Rettungswesen.

P. W. Edwards und R. W. Harrison, Neue Angdben uber die Sauerstofflconzen- 
tration zur Verhutung von Explosionen. (Vgl. B r o w n , Cl e m e n t , C. 1918. II. 1099; 
F r e v e r t , C. 1925.1. 1456.) Zur Vermeidung der Explosion von Korkmehl, Pyrethrum- 
blutenmehl (Insektenpulver) u. Haferliulsenmehl darf der 02-Geh. der Luft 14,1, 15,5 
bzw. 13,7% nicht iibersteigen. Es empfiehlt sieh, den 02-Geh. jedoch um 1% niedriger 
zu halten. (Chem. metallurg. Engin. 35. 479—81. Washington D. C., U. S. Bureau of 
Chem. and Soils.) B l o c h .

Holtzmann, Gefahr beim Schweipen mit Acetylensauerstoff. Es wird uber einen 
Fali einer CO-Vcrgiftung infolge Verwendung yon Acetylen u. Śauerstoff zum Schweipen 
innerhalb eines Kessels bericlitet unter Hinweis auf die Notwendigkeit ausgiebiger 
Frischluftzufuhrung bei SchweiBarbeit in eng umschlossenen, sieh stark erhitzenden 
Rśiumen. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallyerhut. 15. 233—34. Karlsruhe.) J u n g .

Erich Neitzel, CMorierte Kohlenwasserstoffe und die Entstejiung von Phosgen bei 
ihrer teclinischen Verwendung. Abhandlung uber gesundheitlicho Schaden beim Arboiten 
mit chlorierten KW-stoffen u. dem dabei entstehenden Phosgen. Fiir Fabriken, in 
denen mit CCi4 gearbeitet wird, empfiehlt der Vf. Absaugyorr. Die beim Auftreffen 
von CCI, auf gliihende Eisenteilo beim Lóschen yon Branden entstehenden Phosgen- 
mengen halt der Vf. fiir unbedenklich, wenn beim Loschen Gasmasken yerwendet 
werden. Bei Olbranden sind Tetralóscher besonders goeignet, die etwa entstehenden 
Phosgenmengen werden durch das brennende Ol sofort zers. (Gesundheitsing. 51. 
561—64. Berlin.) J u n g .

Max KrahnstÓver, Schadigungen der Augen durch Schwefelwasserstoff. Es wird 
uber eine Geu-erbeerkrankung der Augen berichtet, die hiiufig beim Arbeiten mit H2S 
auftritt, eine Augenentziindung, die weniger die Bindehaut ais die Hornhaut des Auges 
angreift. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallycrhut. 15. 245—47. Bitterfeld.) J u n g .

Kockel und Timm, Zur chronischen Blewergiftung. Dio Vff. berichten uber einen 
Fali von Arteriosklerose am Herzen ais Folgę einer chroń. Bleivergiflung. (Zentralblatt 
Gewerbehygiene Unfallyerhut. 15. 243—45. Leip/.ig, Univ.) J u n g .

E. Jansen, Neuzeitliche Schaumloschung. Schaumpulverakkumulatoren von 250 kg 
Pulyerinhalt konnen eine Olflache von 90—100 qm mit einer Schaumschicht von 15 cm 
Hóhe abdecken. —  Der Schaum wird im modernen Generator durch W. vom Hydranten 
u. trockenes Schaumpulver erzeugt. (Petroleum 24. 1092—r93.) NAPHTALI.

Charles Allen Thomas und Carroll A. Hochwalt, Ncv.es Feuerldschverfahren. 
MlDGLEY hatte 1920 bemerkt, daB etwas Athyljodiddampf in einem Becherglase 
infolge negatiyer katalyt. Wrkg. die Flamme eines eingesenkten Zundholzes erstickte, 
obwohl noch geniigend 0 2 zur Vcrbrennung yorhanden war. Vff. suchten nun nach 
ahnlichen wasserloslichen negativen Katalysatoren. Solche sind die Alkalisalze, u. 
zwar um so besser, je hóher das At.-Gew. der Alkalis. Ein App. zum Studium dieser 
Wrkgg. wird abgebildet u. beschrieben. Nach einer Tabelle sind yon einer groBen
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Reihc von anorgan. u. organ. Salzcn dic wirksamsten: KC103, KClO.j, KMn04, K 2Cr20„ 
sowio K-Butyrat, -Bitartrat u. -Gallat. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 14. 142. 147. 
148.) N a p h t a l i .

M. Rakusin, Zur Frage des Lóschens brennender Mineralnie. Vf. weist an Hand 
der Arbeit yon THOMAS u . HOCHWALT (vgl. vorst. Ref.) auf entsprechende eigne 
Verss. mit Na2C03 bzw. K 2C03-Lsgg. boi Branden von Erdolprodd. hin u. schlagt zum 
SchluB vor, auch die Na-Salze der Naphthensauren zu diesem Zweck zu yerwenden. 
(Petroleum 24. 1091—92.) N a p h t a l i .

Soc. Bouillon Freres, Frankreich, Herstellung eines Schaumfeuerloschmittels unter 
Zusatz von Metallchloriden, Seifenkraut u. Blutalbumin. Dio saure Lsg. bestekt z. B. 
aus 200 Teilen Weinsdure, 400 Teilen A12(S04)3, 250 Teilen MgCl2, 200 Tcilen NaCl 
u. 600 Toilen W.; die Carbonatlsg. besteht z. B. aus 900 Teilen Na2C03, 2500 Teilen 
MgCl2, 1000 Teilen NaCl, 200 Teilen Seifenkraut, 100 Teilen Blutalbumin u. 5000 Tcilen 
W. oder in andoror Zus. aus 900 Teilen CaC03, 2500 Teilen MgCl2, 175 Teilen Seifen
kraut, 70 Tcilen Blutalbumin u. 4000 Tcilen W. (F. P. 640 520 vom 17/2. 1927, ausg. 
16/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

I I I .  Elektrotechnik.

G. S. Parlour und C. H. Crowe, Der Chemiker in der elektrotechnisćhen Industrie. 
Die Aufgabe des Chcmikcrs besteht hauptsachlich in der Beaufsiehtigung u. Analyse 
der Rohmaterialien, der Kontrolle der yersehiedenen Werksprozesse, in der Unters.- 
u. Forschungstiitigkeit, sowie der Aufnahme techn. Daten iiber Matcrialien u. Verff. 
(Canadian Chem. Mctallurg. 12. 224—26. 234. Peterboro Works Lab., Canadian General 
Electric Co.) B l o c h .

U. Retzow, DurcliscMagspannung und Durcjischlagfestigkeit. Die Durchschlags- 
Festigkeit ist die auf eine bestimmte Langeneinhcit umgerechnete Durchschlags- 
spannung eines Materials. Letztere steigt mit zunehmender Plattendicke an. Die 
umgereehneten Werte der Festigkeit aber nehmen bei gróBerem Querschnitt ab. 
(Arch. fiir Elektrotechnik 20. 270—72. Sep.) Sa l m a n g .

M. Krahl, Das elektrotechnische gummifreie Isolierprefhnaterial der AEG. Vf. 
macht Angaben iiber die Klassifizierung der IsolicrpreBmassen fiir elektrotechn. Zwecke, 
u. gibt eine Ubersicht iiber die Eigg. u. Verwendungszwecke des Isoliermaterials Tenacit. 
Die Untcrschiedc in der Formgebung werden an einer Rcihe yon Beispielen niihcr er- 
liiutert. (AEG.-Mitt. 1928. 390—98. Hennigsdorf.) L u d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (Erfinder: Jan Hendrik de Boer), Eind- 
hoYcn, Holland, Elektrisclie Gluhlampe. (D. R. P. 464737 K I. 21f yom 30/10. 1926, 
ausg. 24/8. 1928. Holi. Prior. 12/12. 1925. — C. 1927. I. 1628.) ICu h l in g .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrisehe Gliihlampen, Berlin (Erfinder: Franz 
Skaupy, Berlin-Lichterfelde, Fritz Koref, Berlin-Charlottenburg, und Hans Wolff, 
Berlin), Gasgefullte elektrisclie Lampe mit einem Leuchtkorper, der ganz oder zum 
iiberwiegenden Teile aus W besteht, dad. gek., daB sic neben den iiblichen indifferenten 
Fiillgasen, wie etwa Ar, N2 oder dereń Gcmischen, gleichzeitig noch H2 u. gasformige 
oder fluchtige Halogenyerbb. enthalt. — 2. dad. gek., daB sie vor der Inbetriebnahme 
neben den iibliehen indifferenten Fiillgasen nur Halogcnwasserstoff, u. zwar zwcck- 
miiBig HC1 enthalt. — Die Lcbensdauer der Lampen gemaB der Erfindung ist aus- 
nahmslos schr lang, yerdampftes oder zerstaubtes Leuchtkorpermetall wird in Verbb. 
yerwandelt, welche keine Scliwarzung der Glocken bewirken. (D. R. P. 464 876 K I. 21f 
vom 19/3. 1925, ausg. 29/8. 1928.)" K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sammlerelektroden. Aus Blei- 
legierungen hergestellte Platten werden boi der Elektrolyse vcrd. H2S04 o. dgl. ais 
Anoden gesehaltet. Elektrolysiert wird z. B. mit Stromstarkcn von 1,2 Amp. je qdcm 
Elektrodenfliiche. Dic mit dem Pb legierten Metalle werden herausgcl. u. die Elcktroden 
gleichzeitig aufgeladen. (E. P. 291032 vom 23/5. 1928, Auszug yeroff. 18/7. 1928. 
Prior. 24/5. 1927.) K u h l in g .

M. Kugel, Modling, Sammler. Bei den Sammlern gemiiB dem Hauptpatent ent- 
stehen Verluste an freier H3PO., durch dereń Umsetzung mit Pb02. GemaB der Er
findung wurden diese Verluste ausgeglichen durch wiihrend des Gebrauchcs der Sammler 
allmahlich erfolgenden Zusatz yon unycrd. oder mit dem, wie iiblich, zugesetzten W.
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verd. IŁjPO.,. (E. P. 291020 vom 28/10. 1927, Auszug veróff. 18/7. 1928. Prior. 24/5
1927. Zus. zu E. P. 280197; C. 1928. I. 1081.) K u h l in g .

A. Pouchain, Turin, Eleklrolyt fiir Sammler, wclcho Blei- u. Zinkelektroden 
enthalten. Der Elektrolyt besteht aus 80—150 g H2SO.,, 450—650 g ZnS04, 1000 ccm 
W. u. gegebenenfalls 15— 30 g H3B03, A12(S04)3, HgS04, Na2S04 oder K 2S04. Fur 
je 75 Amperestunden Kapazitat sind wenigstens 800 ccm dicses Elektrolyten er- 
forderlich, (E. P. 290 665 vom 9/5. 1928, Auszug veroff. 11/7. 1928. Prior. 19/5.
1927.) K u h l in g .

,,Pertrix“ Chemische Fabrik Akt.- Ges., Berlin, Elektrolyt fur gahanische Elemente 
nach Patent 360660, dad. gek., daB die Elektrolytfl. 1. Verbb. der Metalle der Eisen- 
gruppe, ausgenommen Manganosalze, entha.lt. — Der Spannungsabfall der Batterien, 
welcher sonst 0,55—0,6 V betragt, wird durch einen Zusatz gemiifl der Erfindung von 
z. B. FcClj oder Cr03 auf 0,2 V herabgedriickt. (D. R. P. 464415 K I. 21b vom 7/4.
1926, ausg. 16/8. 1928. Zus. zu D. R. P. 360660; C. 1923. II. 83.) K u h l in g .

IV . Wasser; Abwasser.

R. Stumper, Theoretische und experimentelle Untersuchungen iiber Kesselstein- 
bildungen. Abhandlung iiber dio physikal.-chem. Gesetze, die eine Rolle bei der Kessel- 
steinbldg. spielen u. Besprechung der Behandlung des Kesselwassers nach yerschiedenen 
Verff. (Chim. et Ind. 20. 10—20.) J u n g .

Tillmans, Neue chemische Erkenntnisse bei verschiedenen Verfahren der Wasser- 
reinigung. Kurze Zusammenfassung eines friiheren (C. 1928.1. 953) Vortrages. (Wchbl. 
Papierfabr. 59. Technologio u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 25. 109—13. 
Frankfurt a. M., Inst. f. Nahrungsmittelchemie d. Univ.) SPLITTGERBER.

P. Patin, Uber einige neuere Fortschritte bei der Enthartung des Wassers. Der 
Reaktionsmechanismus des Permutitverf. wird beschrieben u. einige neue ,,Permutite“ 
auf ihre Wirtschaftlichkeit untersucht u. besprochen. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr; 
158— 62.) E n s z l in .

G. Batta, Enthartung des Wassers durch Permutit. Vf. untersucht die Enthiirtungs- 
leistung des Permutits (Typ „Palermo") bzgl. des W. von Liittich, indem er die Hartę 
u. die Alkalinitat des durch das Permutitfilter geflossenen W. bestimmt (Tabelle). 
Andererseits bestimmt er den Verlauf der Regeneration des yerbrauchten Permutits 
durch festes u. gel. NaCl (Kurve u. Tabellen). (Journ. Pharmac. Belg. 10. 615—19. 
Lićge, Univ.) A. M u l l e r .

Umberto Pomilio, Riickgewinnung und Verwertung von Abicdsse.ru in der Papier- 
industrie. Das Problem der Wiedergewinnung von verwertbaren Abfallstoffen in 
den Abwassern der Papierindustrie ist bis heute noch nicht befriedigend gelóst worden: 
Teils sind es die hohen Unkosten, die die hierfiir notwendigen Apparaturen verursachen, 
teils aber auch der niedrige Geh. an verwertbaren Stoffen in den Abwassern. Beim 
AufschluB des Holzes durch Chlor jedoch lassen sich nach mehrmaligcm Gebrauch 
der Abwasser die darin enthaltenen verwertbaren Stoffe auf 35—40% anreiehern; 
unterwirft man die alkal. Abwasser der Elektrolyse nach dem Diaphragmaverf., so 
erhalt man 2,2%ige NaOH-Lsgg. Die Methode von Rinman, darin bestehend; daB 
man die Riickstande der eingedampften Abwasser mit oder ohne Zusatz von Alkall 
der trockenen Dest. unterwirft, liefert nur geringe Ausbeute an wertvollen Stoffen 
u. besitzt daher keine prakt. Bedeutung. H agg lund  verbessert das Verf., indem er 
gleichzeitig unter hohem Druck arbeitet; das Verf. liefert hóhere Ausbeuten u. laBt 
sich auch auf Abwasser anwenden, die Lignin u. Zuckersauren enthalten; man erhalt 
teerige Substanzen, Gase, Methylalkohol u. einige Acetate. Vf. befaBt sich z. Z. mit 
Verss., bei denen er statt hohen Drucks ICatalysatoren, wie ZnCl2 u. A1C13 oder 
fein Terteilte Metalle benutzt. Casaburi schlagt vor, die Abwasser direkt zur Be- 
kampfung von Pflanzenschadlingen und zum Gerben von Hauten zu verwerten. 
(Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 344— 46.) Ammerlahn.

Erik Oeman, Welchen Einfluft iibt das Eińleiten von Sulfitablauge in  Flupwasser 
auf dessen Sduregrad aus 1 Die Best. des Sauregrades von mit Sulfitlauge vermengtem 
FluBwasser hat bei einem Verdunnungsgrade von 1: 350 eine Steigerung des natur- 
lichen Sauregrades yon pn =  6,6 auf 4,8 u. von 1: 3000 nur eine solche von ph =  6,6 
auf 6,4 ergeben. Diese Zunahme ist bedeutungslos u. fiir Fauna u. Flora im FluB
wasser nicht nachteilig. Langere Aufbewahrung eines Ablaugen-W.-Gemisches ist 
mit geringer Sauregradsteigerung yerbunden. Die Sauregrade wurden eolorimetr.

X. 2. 108
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bestimmt. (Papierfabrikant 26. Verein d. ZeUstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
529—32. Stockholm, Techn. Hoehsch.) B r a u n s .

Thomas G. Thompson und Robert C. Miller, Apparat zur Mikrobeslimmung von 
gelosłem Sauersloff. Der App. ist zur 0 2-Best. in W . geeignet, wenn nur kleine Mengen 
W. yerfiigbar sind. Das Verf. ist eine Verbesserung des von L u n d  angegebenen (C. 1922.
I I .  1103), indem es eine genauere Kontrolle des Zusatzes kleinerer Reagensmengen u. 
eine yollstiindige AbschlieBung des zu untersuehenden W. yon der Luft gestattet. 
Das in Freiheit gesetzte J  wird mit 0,002-n. Na2S203-Lsg. titriert; falls die Menge sehr 
gering ist, wird die colorimetr. Methode yon L a n g e  u . W a r d  (C. 1925. I I .  74), die
o-Toluidin benutzt, angewandt. (Ind. engin. Chem. 20. 774. Scattle [Wash.], Univ. 
Washington.) W lLKE.

I. Smorodinzew und A. Adowa, Elektrische Leitfćihigkeit und Brechungsi-ermogen 
von Torfwasser. Das W. yon Sphagnummooren enthalt mehr Asche u. leitet besser, 
ais das W. von Niederungsmooren. Die Leitfilhigkeit des letzteren andert sich im 
Laufe des Jahres, wie der Troekengehalt, u. zwar ist der Troekengehalt (mg/l) =
0,69— 0,71 X 10~“ Leitfahigkeit (in reziproken Ohm). Ein Parallelismus zwisehen 
der Leitfahigkeit des Sphagnummoorwassers u. seinem Troekengehalt besteht nieht, 
weil diese Troekensubstanz zu 80%  aus organ, schlecht leitenden Verbb. besteht. Da
gegen ist der Brechungsindex ein MaB seiner Konz. an organ. Stoffen. — Die Wasser, 
dereń Leitfahigkeit (18°) kleiner ais 8-10-5 Ohm-1 cm-1 u. dereń nn25 groBer ais 
1,33272 ist, sind fur die Entw. von Anopheles ungtinstig. (Journ. Russ. pliys.-ehem. 
Ges. [russ.] 60. 497— 505.) B ik e r m a n .

Charles Lepierre, Bestimmung des akliven Schwefels in  den Mineralwassem. 
Unter akt. S in den Mineralwassem wird der in H2S oder den neutralen u. sauren 
Sulfiden yorhandene S yerstanden. Zur Best. desselben in kleinen u. sehr kleinen Mengen 
eignet sich das Thionin sehr gut. Dem W. wird nacheinander HCl, etwas p-Plienylen- 
diamin u. einige Tropfen FeCl3 zur Oxydation zugegeben. Beim Erhitzen auf 60° 
erseheint allmahlich die schon yiolette Farbę des Thionins, welche in 25 Min. ihren 
Hohepunkt erreicht. Der Geh. an S wird so colorimetr. bestimmt. Die Farbung ist 
noch bei 0,01 mg H,S im Liter sehr deutlich. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 131 
bis 132.) “ E n s z l in .

Johann Billwiller, Schweiz, Miltel zum Auflosen von Kesselslein und zur Ver- 
hinderung der Kesselsteinbildung, bestehend aus einer wasserlmltigen oder (u.) oxydierten 
oder (u.) polymerisierten Harzsaure, wie z. B. Abietinsaure, Pimarsdure oder Gajacon- 
sdure, die in Form einer Pastę in Verb. mit arab. Gummi, Tragant, gummiartigen Sub- 
stanzen oder Glycerin zu dem Kesselspeisewasser zugesetzt werden u. zwar 30—50 g 
auf den cbm W. pro Monat bereehnet. Die wasserhaltige Harzsaure wird durch Fallen 
aus einer Harzseifenlsg. gewonnen. (F. P. 639 856 vom 20/8. 1927, ausg. 2/7. 1928.

E . Prior. 25/8. 1926.) M . F. M u l l e r .

Societe des Perfectionnements Appliąues a Tlndustrie, Frankreich, Gewinnung 
einer Emulsion zur Verliinderung der Kesselsteinbildung und Korrosion aus Olkuchen, 
insbesondere Leinolpreftkuchen, durch Behandlung mit h. W. oder Wasscrdampf, wo- 
durcli die wirksamen Schleimstoffe in das W. gehen u. eine Emulsion bilden, wahrend 
das Ol in den Samenresten zuruckbleibt u. nieht storend wirken kann. (F. P. 640 465 
Tom 10/2. 1927, ausg. 13/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

Bruno Bohm, Gewerbliche Abwasser, ihre Reinigung, Beseitigung und nutzbare Verwertung.
Berlin: O. Elsner 1928. (XV, 320 S.) gr. 8°. M. 15.—; geb. M. 17.G0.

V. Anorganisehe Industrie.

G. Malcolm Dyson, Die Geuńnnung und Anwendungen des Tellurs. Te wird 
aus Tellurreicherz, das 4— 5%  Ag2Te enthalt, u. aus dem Anodenschlamm der elektro- 
lyt. Cu-Raffination hergestellt. Tellurreicherz wird zur Gewinnung yon Te mit Oleum 
(20% S03), bis kein S02 mehr entweicht, erhitzt. Die Lsg. wird vom Ruelcstand ab- 
gegossen, verd., Ag mit HCl gefallt u. im Filtrat Te durch S02 abgeschieden. Die 
zweite Quelle ist die wiehtigere u. besonders die Raritan Copper Works u. die U.S.S. 
Lead Refinery, Inc., arbeiten damit. Der Schlamm wird in einem starken Luftstrom 
gerostet u. das Tellurdioxyd mit As203 u. Sb20 3 in den Flugkammern niedergeschlagen 
u. dieses rohe Oxyd durch Schmelzen mit Holzkohle zu Metali reduziert. Das auf den
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beiden Wegen hergestellte Metali enthalt nur 72— 85% Te u. muB gereinigt werden, 
am besten elektrolyt. aus H2S04-Lsg. To wird in der Keramik zum Farben u. in der 
Photographie benutzt. Diathyltellurid findet Verwendung ais Antiklopfmittel beim 
Bzn., yerschiedene organ. Te-Verbb. in der Medizin, hingegen ist die Bedeutung des 
Te nach den yorliegenden Unterss. ais Legierungsmetall beim Al u. Fe gering. (Chem. 
Age 19. Monthly metallurgical Sect. 17—19.) W i l k e .

M. Lipiatskich, Die Gemnnung von Ammoniak nach dem Kreisproze[5verfahren. 
(Vgl. C. 1928. I I . 706.) Die beiden Verff. zur Gewinnung yon NH3 aus den Kokerei- 
gasen, das neue KreisprozeByerf. u. das alte Kalkyerf., werden miteinander ver- 
glichen u. ihre Vorteile u. Nachteile diskutiert. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 480—83.) B l in o f f .

Charles E. Kern, Die Regierung beabsiclitigt Helium aufzuspeichern. Es sollen 
durch Unterss. von seiten der Regierung der Ver. Staaten in letzter Zeit auBerordent- 
lich reiche Heliumvorkk. in Erdgas- u. Petroleumąuellen festgestellt worden sein. 
Einige Fundorte liefem bis 2% He-haltige Gase, einer sogar 7%ige. (Oil Gas Journ. 
27. Nr. 11. 42. 87. 88.) NAPHTALI.

Kuno Woli und Max Praetorius, Kieselsduregel und Silicagel. I I I .  (II. vgl. 
W o l f , C. 1928. II . 96.) Krit. Besprechung ciniger Yerff., bei denen bestimmte Kon- 
zentrationsyerhiiltnisse die Formbarkeit der Gallerte beeinflussen u. zur Herst. yon 
geformten, bei Benutzung stabilen Stiicken fiihren. An Hand experimenteller Unterss. 
werden einige Storungen bei der Herst. von Kieselsauregelcn erkliirt. Beziiglich des 

■Auswaschens u. der Abkiirzung des Waschprozesscs ist zu bcrucksichtigen, daB cin 
kleiner Salzgeh. eine Austauschadsorption bei der Anwendung des Gels erleichtern 
kann. Unter diesem Gesichtspunkte sind die yerschicdenen Verff., bei dencn „Um- 
stimmung" durch Alkali, Zusatz von Mg-Salzen erfolgt, zu beurteilen. Das Herab- 
gehen bis auf 2% Salzgeh. kann so ausgefiihrt werden, daB man die stark wasser- 
haltige Gallerte etwas auswascht, dann trocknet u. nachwascht, dann wieder trocknet. 
(Metallbórse 18. 1293—94. Berlin-Charlottenburg.) K. W o l f .

W. Kirejew, Die aklive Kohle und andere Gasabsorptionsmitlel. I I I .  (II. vgl.
C. 1928. II. 704.) Zusammenfassender Bericht iiber die Struktur u. Herst. akt. Kohle. 
AnschlieBend wird die Verwendung von Nalrcmkalk u. Cupramit (CuS04-5 H20 auf 
Bimsstein) ais Gasabsorptionsmittel kurz besprochen. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5.489—97. Moskau, Karpowinst.) B l in o f f .

J. H. Frydlender, Einige tMoretische und praktische Angaben iiber den Chlorkalk. 
Wiedergabe der neueren Ansichten iiber dio Zus. u. den chem. Charakter von Chlor
kalk u. Beschreibung der Herst.-Verff. nach B a c k m a n , nach der L a  B e l l e  A l 
k a l i  Co., sowie der akt., chlorreichen Formen nach dem Verf. der M a t h i e s o n  
A l k a l i - W o r k s  u. nach anderen Verff. (Moniteur Produits chim. 11. Nr. 113. 
1—6.) ___________________  B l o c h .

H. Harter, Wiirzburg, Ausfiihrung katalytischer Gassynthesen, yorzugsweise zur 
Ammoniaksynthese u. Ammoniakverbrennung. Die verwendeten Gase bzw. Gas- 
gemische werden durch cin oder mehrere Hauptrohrc in den Kontaktraum cingefiihrt, 
welche sich innerhalb dieses Raumes yerzweigen. Die Zweige sind yerschiedcn lang 
u. besitzen eine Anzahl seitlicher Austrittsoffnungen, durch welche die Gase innerhalb 
der Kontaktmasse gleichmaBig yerteilt werden. Uberhitzung kann weiteThin auch 
dadurch yermieden werden, daB der Druck der Reaktionsgase oder der yon Hilfsgasen 
beim Eintritt in den Kontaktraum yermindert wird. (E. P. 291253 vom 4/7. 1927, 
ausg. 28/6. 1928.) K u h l in g .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd. und F. H. Bramwell, Billingham, For- 
richtung zur Ausfiihrung katalytischer Gasreaktionen. Bei der Vorr. gemafi dem Haupt- 
patent wird das bzw. die inneren spiralen Gasrohre durch eine Anzahl paralleler Rohre 
ersetzt. (E. P. 292 404 yom 27/10. 1927, ausg. 19/7. 1928. Zus. zu E. P. 241817;
C. 1926. I. 2132.) K u h l in g .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, V. St. A., iibert. yon: Roland Edgar Slade, 
Billingham-on-Tees, und Kenneth. Gordon, Stockton-on-Tees, England, Ammoniak
synthese. (A. P. 1679 792 vom 28/1. 1926, ausg. 7/8. 1928. E. Prior. 30/1. 1925. —
C. 1926. I. 1264 [E. P. 241071].) K u h l in g .

Metallhuttenwerke Schaefer & Schael Akt.-Ges., Breslau, und Otto Naeser- 
Oranienburg, Gewinnung von Metali aus alkali- und erdalkalihaltigen Metallriickstdnden, 
dad, gek., daB diese mit erbsengroBem Koks u. H2S04 oder sauren Alkalisalzen, yor-

108*
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zugsweise NaHS04, gemischt u. in ein hochorhitztes Bleibad eingetragen werden. — 
Die aus den yorhandenen Alkalien bzw. Erdalkalien entstehenden Salze sehutzen das 
frei werdende Metali yor Oxydation. (D. R. P. 464836 EU. 40a vom 19/5. 1926, ausg. 
29/8. 1928.) K u h l in g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Wilhelm Eitel, Physikalisch-chemisclie Grundlagen der Scldeifmiłtelkunde. Vf. 
erlautert die allgemeinen Aufgaben der Scbleifmittelkunde u. beschreibt dann die 
Modifikationen u. Eigg. der hauptsachlich ais Sehleifmittel benutzten Kórper A1203 
u. SiC an Hand von Diagrammen u. Schliffbildem. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 1155 

bis 1157. Berlin-Dahlem.) LuDER.

— , Ableitung der Homogenitdt des Glases aus der „Zelle.“ Die einzelnen Gemenge- 
korner werden auch nach ihrer Vereinigung keinen homogenen GlasfluB bilden, sondern 
die ursprimglichen Umrisse werden wenn auch undeutlich ais eine Zellenstruktur
des Glases zuriickbleiben. (Sprechsaal 61. 666— 69.) Sa l m a n g .

A. Nawrath, Das Brennen von Gips. Die yersohiedenen Ofentypen werden be-
schrieben. (Tonind.-Ztg. 52. 1278—79. Berlin.) Sa l m a n g .

E. Staudt, Volumenveranderung von Sand bei verschiedenem Feuchligkeilsgehalt.
Dio Yolumzunahme yon Sand bei Anfeuchtung kann bekanntlich bis zu 42% bei 
feinem Sand ansteigen. In  Yerss. wurde gezeigt, daB Sande mit yerschiedenem W.-Geh. 
bei Lagerung ycrsehieden stark an Vol. zunehmen. Sande mit 45% W. nahmen 
bis zu 38% bei feuchter Lagerung zu. Im  Regen ist die Volumzunahme etwas geringer. 
(Zement 17. 1077—78.) Sa l m a n g .

Soc. an des Manufactures des Glaces et Produits Chimiąues de St.-Gobain, 
Chauny et Cirey, Paris, Sehleifmittel. Mischungen von gemahlenem Bauxit u. hochstens 
2% eines in der Hitze Gase, welchc das im Bausit enthaltene A1203 angreifen, ent- 
wickelnden Stoffes, vorzugsweisc eines Alkali- oder Erdalkalifluorids oder -fluorsilicats 
worden auf etwa 1300° erhitzt. (E.P. 292 611 vom 22/6. 1928, Auszug yeroff. 15/8.
1928. Prior. 23/6. 1927.) K u h l in g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. yon: H. P. Hollnagel, 
Swampscott, V. St. A., Formen von Quarzglas. (Juarzglas wird geschmolzen, bei einer 
Temp. yon etwa 1400° iiber dio Oberflache einer Form geleitet u. dort durch mechan. 
Druck in der gewiinschten Weise gestaltet. (E. P. 292 624 vom 23/6. 1928, Auszug
yeroff. 15/8. 1928. Prior. 23/6. 1927.) K u h l in g .

K.  Sticha, J. Hubacek und J. Kneifl, Lusneroya, Tschcchoslowakei, Kunst- 
marmor. Auf Glas-, Asbestplatten o. dgl. werden bei einer Temp. yon etwa — 2° Glasur- 
massen aufgebracht. Die Erzeugnisse werden getracknet u. geglattet. Die Glasur- 
masse besteht z. B. aus 2 Teilen NaŁSO.„ 5 Teilen CaCl2, 10 Teilen eines tiefschwarzen,
2 Teilen eines roten Earbstoffes, 16 Teilen Wasserglas, 28 Teilen W. u. etwas NH4C1. 
(E.P. 292 388 vom 5/9. 1927, ausg. 19/7. 1928.) K u h l in g .

J. Meyer und E. Asmus, Breslau, Poriger Zement. Zement wird mit gepulyerten 
Legierungen von yorwiegend Ca u. Zn oder Mg gemischt. Beim Anmaehen der 
Mischungen mit W. entwickelt sich Gas, welches Porositat der abgebundenen Stiicke 
bewirkt. (E. P. 292 468 vom 7/6. 1928, Auszug yeroff. 9/8. 1928. Prior. 18/6.
1927.) K u h l in g . 

Heinrich Pferdmenges, Giesenkirchen, Herstellung eines Leichtbetons aus Mórtel-
bildnern u. Hohlkdrpern, dad. gek., daB aisHohlkórper mógliehst unyersehrte Musehel- 
schalen yerwendet werden. (D. R. P. 464 817 KI. 80b yom 22/9. 1926, ausg. 27/8.
1928.) K u h l in g .

A. C. Brown, London, Zum Slrapenbelag dienende Mischungen. Steinklein wird
mit einer geeigneten Fl., z. B. einer Lsg. von weichem Asphalt in Petroleum befeuchtet 
u. dann mit geschmolzenem barterem Asphalt gemischt. (E. P. 290 725 vom 17/2.
1927, ausg. 21/6. 1928.) K u h l in g .

F. Raschig (in Firma Dr. F. Raschig), Ludwigshafen a. Rh., Mischungen fiir 
Strapenbauzwecke. Ton, bituminóse Stoffe, yorzugsweise Steinkohlenteer- oder 
Petroleumpech, u. W. werden bei 40—50° gemischt, u. die angewendeten Mengen W. 
so gewahlt, daB das Erzeugnis beim Erkalten fest wird. Beim Verriihren mit mehr W. 
bildet es eine Emulsion. (E. P. 291 276 yom 20/10. 1927, ausg. 28/6. 1928.) K u h l .
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Louis Fitte, Frankreicb, Slrafienbdagsmas.se. Pech u. Teer werden h. gemischt 
u. die M. gegebenenfalls in der Hitze mit Steinklein innig verriihrt. (F. P. 640 387 
vom 2/9. 1927, ausg. 11/7. 1928.) K u h l in g .

Karl Jessen und Martin Girndt, Leitfaden der Baustoffkunde. In 2 Ausg.: A mit, B ohno 
d. Anh.: H. Keppner, Leitfaden der Geologie. (Ausg. A). 9., unverand. Aufl. Leipzig: 
Teubner 1928. (VIII, 147, V, 25 S.) gr. 8°. =  Dor Unterricht an Baugewerksohulon. 
Bd. 1 A. M. 4.60.

Rudolf Niederleuthner, Unbildsame Rohstoffo koramiseher Massen. Magerungsmittel, FluD- 
mittel u. fouerfesto Stoffe. Wien: J. Springer 1928. (XIV. 577 S.) gr. 8°. Lw. M. 39.—.

E. W. Twining, The art and craft of stained glass. London: Pitman 1928. (256 S.) 8°. 
42 s. net.

V II. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.

Hellmut Fabian, Der Einflufl der Ernahrung auf die werlbeslimmenden Eigen- 
schaften von Bastfaserpflanzen (Flachs und Nessel) unter besonderer Beriicksichtigung 
der Ausbildung ihrer Fasem. Teil I. An zahlreichen Verss. aus den Jahren 1922—26 
wird der EinfluB der Ernahrung auf don Strohertrag, auf die Qualitat des Strohs u. 
auf den Fasergeh. gepruft. Die Resultate sind in zahlreichen Tabellen zusammen- 
gestellt. Die Verss. ergeben, daB ein Mangel, aber auch ein t)bermaB an jedem der 
drei Kernniihrstoffe K, N u. P ungiinstig auf die Faserbldg. wirkt. Bei einer Diingung, 
die die Nahrstoffe in dem fiir das Wachstum giinstigsten Vcrhaltnis enthalt u. die 
zur Erzielung des hóchstcn Stengelertrages noeh nicht ganz ausreicht, scheint die 
giinstigste Ausbildung der Faser in quantitativer Bezichung zu erwarten zu sein. 
Nahrstoffmangel wie -iiberfluB wirken schadlich. Auch eine Dungung, dic einen 
Nahrstoff im UberschuB enthalt, verursacht eine Senkung des Fasergeh. Hierbei 
spielt der N die Hauptrolle. Die durch ihn yerursachte Minderung des Fasergeh. 
laBt sich durch weitere Zufuhr von K  bis zu einem gewissen Grade wieder ausgleichen. 
(Faserforsćh. 7. 1—56.) Br a u n s .

Walter Bucłunann, Uber Zusammensetzung, Eigenschaflen und Wirksamkeit von 
Pyretliruminsektenpulvem. Die nicht offizinelle Drogę Flores Pyrełhri oder Flores 
CKrysanlhemum, inseclicidi stellt eines der starksten Insektengifte dar, wirkt nicht durch 
fliichtige Stoffe, sondern ruft bei feinster Verteilung im Kontakte mit dem Insekten- 
kórper, insbesondere durch Aufnahme mittels der Mundóffnung, eine Nerven- oder 
Muskelyergiftung hervor. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundheitswesen 20. Der prakt. 
Desinfektor 20. 153—55. Berlin-Dahlsm.) Sp l it t g e r b e r .

— , Pyrethrum ais Insekiicid und Vermicid. Kurze Ubersicht iiber die Verwendung 
von Pyrethrum u. der Pyrethrine ais Insekticido (vgl. Ch e v a l ie r , C. 1928. I. 838) 
u. die neuesten Unterss. von J. Ch e v a l ie r  iiber ihre gute Wrkg. u. steigende Ver- 
wendmig ais Anihtlminthica bei Tieren u. Menschen. (La Naturę 1928. II . 227.) B e h r l e .

G. Fox Wilson, Nicotin ais Insektenverlilgungsmittel. Besprechung der Wrkg. 
u. Anwendungsformen des Nicotins in der Gartenbaupflege ais Insektenyertilgungs-
- mittel, u. zwar in Lsg. ais Wasch- u. Sprengmittel mit Seifenzusatz, ais Nieotinstaub 
in trockener Form in 2%ig. Misehung mit Kalk, Kaolin oder Gips u. ais Ausraucherungs- 
mittel durch Verbrennen von etwa 50% nicotinhaltigem Pflanzenmaterial. Nicotin- 
lsg. kann auch mit anderen Insektentotungsmitteln zusammen yerwendet werden; 
bei Cu-As-Verbb. ist darauf zu achten, daB diese bas. reagieren u. die der Nicotinlsg. 
zugesetzte Seife yóllig neutral ist. — Vf. erwahnt ferner dio Verwendung von Nicotin- 
deriw., wie schwefelsaures u. ólsaurcs Nicotin ais Insektenvertilgungemittel u. ihre 
Eignung. (Amer. Journ. Pharmac. 100. 403—08.) L. JoSEPHY.

Walter E. Fleming und Reinhold Wagner, ,,Mischbarer Schwefelkohlensloff“ . 
Der zur Bekiimpfung der japan. Fliege (Popillia japonica Newm.) im Boden bewahrte 
„mischbare Schwefelkohlenstoff“ ist eine bewegliche, durchsichtige FI. von D.15 1,1156, 
die sich mit W. in allen Verhaltnissen mischt unter Bldg. einer weiBen, ungleich den 
seifen- u. wasserhaltigen Emulsionen homogen u. bei 0° eine Woche lang ungetrennt 
bleibenden Emulsion. Sie besteht aus 49,5% Ricinusol u. 2,2% KOH ais nicht- 
fliichtigen, nebst 40,5% CS2, 5.1% denaturiertem A. u. 2,7% W. ais fliichtigen Kom- 
ponenten. Die Bereitung u. Analyse dieses Mittels wird eingehend geschildert. (Ind. 
engin. Chem. 20. 849—51. Moorestown, N. J., U. S. Bureau of Entomol.) B l o c h . 

Raebiger und G. Haas, Unlersuchungen yon Rattenbekampfungsmittdn. Berichfc
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iiber Priifungen der im Handel befindliclien Mittcl zur Vertilgung von Ratten u. Miiusen. 
(Ztschr. Desinfektions-, Gesundheitswesen 20. 139—42. Halle a. S.) Sp l it t g e r b e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Luftbestandige streufdhige Dunge- 
mitłel. Wss. Lsgg. von NH4N03 werden bis zu einem Geh. an W. von zweckmaBig nicht 
mehr ais 2—4% eingedampft u. dio etwa 140° h. Schmelzc mit anderen, festen u. ge- 
gebenenfalls erlntzten Dungemitteln, wie KC1 oder (NH4)2S04 gemischt, wobei der Rest 
des W. yerdampft. (F. P. 640 263 vom 30/8. 1927, ausg. 10/7. 1928. D. Prior. 8/9.
1926.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dungemittel. Harnstoff wird 
bis zum Aufhóren der Entw. von NH3 erhitzt. Das Erzeugnis wird entweder unmittel- 
bar ais Diingemittel oder Bestandteil von Dungemitteln yerwendet, oder man isoliert 
die entstandenen Verbb., wie Ammelid u. Cyanursaure, u. verwendet diese zu Diinge- 
zwecken. (E. P. 292 098 vom 29/5. 1928, Auszug ver8ff. 9/8. 1928. Prior. 13/6.
1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Wissing,
Griesheim a. M., und Georg Biittner, Frankfurt a. M.), Herstellung von Bestaubungs- 
puhern besonderer HaftfdMgkeit zur Schddlingsbckampfung, 1. dad. gek., daB man den 
wirksamen Stoff fiir sieh oder in Form seiner Bildungskomponenten in Ggw. von 
Kolloiden oder kolloidahnlichen Stoffen naB vermahlt, danach trocknet u. in Staub- 
form iiberfiihrt u. mit die Kolloidstoffe fallenden Stoffen, wie CaO, Tannin u. a., trocken 
vermischt. —  2. dad. gek., daB man den wirksamen Stoff mit einer Leimsubstanz u. 
einem Gerbstoff in Pulyerform innig miseht oder in nasser Form zunachst mit einer 
Leimlsg. behandelt, trocknet, fein pulvert u. darauf den Gerbstoff in Pulyerform zu- 
setzt. — 3. gek. dureh Zusatz von inerten Stoffen. — Ais Kolloide eignen sieh Zellstoff- 
ablaugen, Humusstoffe, in W. 1. Harze oder Peche. Wird ein solehcs Gemenge auf 
Pflanzen trocken yerstaubt, so lost die dureh den Tau bereits vorhandene oder erst 
auftretende Feuchtigkeit den Leim oder die Gelatine u. den Gerbstoff (Tannin) auf 
u. erzeugt einen Nd. von gerbsaurem Leim. Dureh diesen werden die Pulverstaubchen 
des eigentlichen Schadlingsbekampfungsmittel, wie Ca-Arsenat, oder S, auf der Ober- 
fliiche der Pflanzen derart fest verklebt, daB sie trotz starken u. anhaltenden Regens 
lange Zcit haften u. infolgedessen wirksam bleiben. Hierdurch ist das trockene Be- 
staubungsverf. dem nassen Spritzverf. sowohl bzgl. Einfachheit der Anwendung, ais 
auch Wirtschaftlichkeit bedeutend iiberlegen. Z. B. gibt man zu Na3As04 u. Zellstoff- 
ablauge langsam Pb-Acetal unter gleichzeitigem kraftigen Riihren oder Mahlen in Ggw. 
oder Abwesenheit eines inerten Stoffes. Man erhalt hochdisperses, nicht flockendes 
Pb-Arsenat. Die Haftfahigkeit des getrockneten u. staubfein yermahlcnen Pulvers 
wird dureh Zusatz von CaO vergroBert. — Ca-Arsenat, Zellpeeh u. Talk werden bei 
Ggw. von W. vermahlen, getrocknet u. das Pulyer mit CaO vermahlen. — CuS04 u. 
Zellpeeh werden gol., Na2C03-Lsg. bis zur Neutralisation zugegeben u. mit Kaolin 
vermahlen. Die getrocknetc M. wird mit CaO innig vermahlen. — Man miseht ein 
Gemenge yon feinstem Gelatinepulver u. der zur Ausfallung des Leims erforderlichen 
Menge Tanninpulver, etwa 2—20%, mit dem ais Schadlingsbekampfungsmittel 
dienenden Ca-Arsenat oder Schweinfurtergriin innig miteinander. —  Das Sehadlings- 
bekampfungsmittel kann auch mit einer Leimlsg. gleichmaBig durchtrankt, dann ge
trocknet u. zu einem staubfeinen Pulyer gemahlen werden, worauf man es mit der 
berechncten Menge Gerbsaure trocken innig miseht. (D. R. P. 458 954 KI. 451 yom 
19/2. 1924, ausg. 24/4. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Begr. von P aul Soiiauer . In 6 Bdn. hrsg. von Otto 
Appel, Pani Graebner u. Ludwig Reh. Bd. 2, Tl. 1. Berlin: P. Parey 1928. gr. 8°. 2. Die 
pflanzl. Parasiten. Tl. 1. 6., neubearb. Aufl. Hrsg. von O. Appel (X, 758 S.) Lw. 
M. 54.—.

E. Crivelli, L’industria chimico-metallurgica del solfato di ramę e le miscele eupriche funghi- 
cide ed anticrittogamiche. Milano: U. Hoepli 1928. (VIII, 321 S.) 8°. L. 35.—. 

Festschrift anlaBlich des siebzigsten Geburtstages von Julius Stoklasa. Hrsg. von Ernst 
Gustav Doerell u. a. Berlin: P. Parey 1928. (434 S.) gr. 8°. M. 22.—.

V IIL  Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

G. B. Waterhouse, Basische Siemens-Martin-Ofenprazis. Die augenblickliche 
Lage wird geschildert u. dabei der Ofenbau, die Ofenrkk., das Schlackenyol. u. die
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GieBpraxis der F o r d  M o t o r  Co. ,  Dearborn, Mich., beruhrt. (Iron Coal Trades 
Rey. 117. 258— 59.) W i lk e .

Leon Guillet, Uber die Anwendung der NilrierMrtung bei gewissen Sonderstahlen. 
Vf. berichtet iiber 2 neue Anwendungsmoglichkeiten von nitrierten Stahlen im Kraft- 
wagen- u. Flugzeugbau, u. z war handelt es sich um Stiihle fiir Explosionsmotoren u. 
fiir Kurbelwellen. Im  1. Falle besaB der Stahl 0,35% C, 1,60% Cr u. 1,20% Al. Das 
Harten u. Anlassen bei einer Temp. von iiber 600° verlciht diesem Stahl eine ZerreiB- 
festigkeit von 90 kg/qmm. Die Ńitrierhartung yerlciht ihm die Beibehaltung einer 
sehr hohen Hartę. Die nitrierten Zylinder konnen sowohl mit Kolben aus GuBeisen 
ais aus Al betrieben werden. Der 01verbrauch wird geringer, ebenso die Abnutzung 
der Zylinder. Das Nitrieren von Stahlen fur Kurbelwellen fiihrt zu einer kenn- 
zeichnenden Politur, dio die Reibungsbedingungen yollstandig iindert. So kann man 
Al-Legierungen unmittelbar auf nitrierten Stahlen reiben lassen. Weiter lassen sich 
die Umdrehungsgeschwindigkeiten steigern. In bezug auf das Gewicht, den Preis u. 
die Lebensdauer stellen die nitrierten Stiihle beachtenswerte Neuerungen dar. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 186. 1177—80.) K a lp e r s .

J. H. Hruska, Herstellen elektrisćhen Manganstabls. Eine yollstiindige Auf- 
stellung aller auszufiihrenden Handlungen ist von einer zur Zufriedenheit ausgefallenen 
Charge, dio kiirzlich in einem 7 Z-bas. Heroultofen hergestellt wurde, angegeben. (Iron 
Age 123. 455—56. Berwyn [111.].) W i l k e .

Kotaro Honda und Sinkiti Sekito, Ober die Róntgenslraldenuntersuchung der 
Marlensitbildung. Es ist bekannt, daB es 2 Martensitarten a u. fi gibt u. daB a-Mar- 
tensit weniger stabil ist u. durch Saure leichter angegriffen wird ais /9-Martensit. 
Es -wurde nun im abgeschreckten C- Stahl gefunden, daB die auBere Schicht ein raum- 
zentriertes, tetragonales Gitter u. der innere Teil ein gewohnliches raumzentriertes, 
kub. Gitter enthielt. Die auBere Schicht wurde ais a-Martensit, das Innere ais /?-Mar- 
tensit identifiziert. Austenit wurde immer mit Martensit yermischt gefunden, die 
Menge fiel schnell von der Oberflache zum Innem des Stiickes. Der Mechanismus 
der Martensitbldg. aus Austenit wird auf Grund des Raumgitters erklart. Ein ein- 
facher, gleichmaBiger Druck in der Richtung der tetragonalen Achse c des Austenits 
u. eine gleichmśiBige Ausdehnung in der rechtwinkligen Richtung ergibt die a- u. 
/J-Martensite. Die Bldg. dieser Martensite ist eine direkte Bestatigung der Abschreck-
theorie yon einem der Vff. Dio Ursache der Diffusion der Spektrallinien der Martensite
ist auch auf Grund der Storung des Fe-Gitters erklart -worden; sie wird yeranlaBt 
durch den groBen inneren Zug, der durch die im Gitter vorhandenen C-Atome hervor- 
gerufen wird. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 743—60. Research Inst. 
Iron, Steel and other Metals.) W ilk e .

Takehide Inoknty, Uber łltermische Briichigkeit in Metallen. Die Erscheinung 
der Blaubruchigkeit, d. h. ein abnormes Anwachsen der Festigkeit in Stahlen zwischen 
etwa 200—300°, wird fiir gewóhnlich durch die Hartung bei der Deformation des 
Materials erklart. An folgenden Materialien wurde nun nach der gleichen Erscheinung 
gesucht: Armco-Fe (0,03% C, 0,06% Mn, 0,03% Si, 0,016% P, 0,032% S), A l (0,293% 
Fe, 0,144% Si), Cu (0,016% Fe, 0,0018% As, 0,0095% Sb), Sn (0,0385% Pb, 0,0184% 
Fe), Zn (0,18% Pb, 0,223% Cd, Spur Fe) u. Messing (61,2% Cu, 36,7% Zn, 0,30% 
Si, 1,71% Pb, 0,165% Fe). Die Festigkeit u. Hartę beim Ajrmco-Fe zeigen bei rund 
250° ein Maximum, wahrend Dehnung u. Kontraktion umgekehrt sich andern. Kalt 
bearbeitetes Materiał zeigt die Briichigkeit nicht so eindeutig. — Beim Al ist die 
Festigkeit bei — 185° beinahe 2-mal so groB wie bei Raumtemp.; sie fallt im Bereich 
von — 185 bis — 100° schnell u. von — 100° bis 70° ist eine wenig deutliche Anderung 
bemerkbar. Zuletzt fallt die Festigkeit von 80— 200° wieder schnell. Die Hartę andert 
sich fast in der gleichen Art. Dehnung u. Kontraktion besitzen beide ein Minimum 
bei rund 0°. Danach hat auch Al eine therm. Briichigkeit zwischen — 100° bis 200°. — 
Bei —185° ist beim Sn die Dehnung u. Kontraktion fast Nuli. Von —185 bis 
—150° steigt die Festigkeit sehr schnell an (von 11 auf 17 kg) u. erreicht hier ein 
Maximum; sowohl Dehnung ais auch Kontraktion wachsen betriichtlich. Von 
—150 bis 140° fallt dann die Festigkeit schnell, zeigt aber eine kleine Anormalitat 
zwischen — 100 u. 30°; in demsclben Bereich wird ein abnormer Fali in den Dehnungs- 
u.-Kontraktionskurven beobachtet, die dio Ggw. therm. Briichigkeit im Sn anzeigen.
— Beim Zn steigt allmahlich die Festigkeit von — 185° auf Raumtemp. bis zu einem 
Maximum, wahrend Dehnung u. Kontraktion bis zu —40° fast bei Nuli bleiben, um 
dann schnell bis 70° auf ein Maximum zu steigen. Spater tritt dann ein Fallen ein,
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erst schnell u. dann langsam. Aus Vergleichung mit dem Sn kann man auf eine therm. 
Briichigkeit in der Nahe von 120° schlieBen. Die Kurven fiir Festigkeit u. Hartę 
zeigen aber in dem Bereich kaum eine Anormalitat. — Beim Cu wird aus yerschiedenen 
Tatsacken auf die Ggw. einer thirm. Briichigkeit zwischen 20—500°, beim Pb zwischen 
— 130° u. 40° u. beim Messing zwischen 100—550° geschlossen. (Science Reports 
Tóhoku Imp. Univ. 17. 817—42. Research Inst. Iron, Steel and other Metals.) W i l k e .

Takełlide Inokuty, Zugversuch von Stalden bei liolien Temperaturen. Die mechan. 
Eigg. von Armco-Fe u. Stahlcn mit 0,1— 1,5% C wurden zwischen 20—1100° bestimmt 
u. die Beziehung zwischen diesen Eigg. u. den Mikrostrukturen festgelegt. Bei Raum- 
temp. sind die Ergebnisse betreffend der Wrkg. des C auf die Festigkeit mit denen 
der verschiedenen friiheren Autoren alle ahnlich. Bei Stahlen mit bis zu 0,3% C sind 
die Ergebnisse in zufriedenstellender Ubereinstimmung mit denen von JEFFRIES 
(C. 1919. IV. 606), L u d w ik  (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 59 [1915], 657) u. F r e n c h  
(C. 1922. IV. 630). Aus den Zugyerss. bei hoheren Tempp. hat Vf. die genauen Be- 
dingungen fur die Schmiedetempp. abgeleitet. Die Dehnung andert sich ahnlich der 
Flachenkontraktion, wahrend die Festigkeit sich umgekehrt zur Dehnung andert. 
Unter 300° besteht die Dehnung hauptsachlich aus der allgemeinen Dehnung, aber 
iiber 500° ist die órtliche Dehnung yorherrschend. Die mechan. Eigg. hangen all- 
gemein yon der Struktur des Materials ab u. andern sieli dementsprechend wahrend 
einer Transformation. Eine geeignete Schmiedetemp. fiir C-Stahlc ist iiber 1000°, 
das Schnrieden niedrig C-haltiger Stahle in der Nahe yon 900° sollte yermieden werden. 
(Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 791—816. Research Inst. Iron, Steel and 
other Metals.) W i l k e .

— , Der North-Star-Zinklrichter. In  dem N o r t h - S t a r - C y a n i d w e r k  
bei Grass Valley in Kalifornien wird Zinkstaub in einen Zn-Trichter getan, der die 
Au-haltige, desoxydierte Lsg. empfangt. Ein Schwimmer lialt die Lsg. in dem Zn- 
Trichter auf konstanter Hóhe. An diesen Schwimmer ist ein kon. VerschluBorgan 
angeschlossen. AuBerdem ist eine Alarmvorr. yorhanden, die ertónt, sobald der 
Fl.-Spiegel unter ein bestimmtes Niveau gesunken ist. (Engin. Mining Journ. 126, 
297.) W i l k e .

Schumann, Sachsen und Bólimen, die Lander mit den Moglichkeilen zur Gemnnung 
von Zinn in Zinnseifenwerken. 1778 hat CHARPENTIER Grundsatze iiber die Ent- 
stehung der Zinnseifen der kursachs. Lande aufgestellt, u. yertrat die Ansicht, daB die 
Entstehung von Zinnseifen nicht ausschlieBlieh auf die Zeit der Bldg. der Erdober- 
flache zuriickzufuhrcn ist, sondern auch auf gewisse Naturereignisse, wie Wolken- 
bruche, Wasserflutungen. Die Sn-Gewinnung aus Seifen hat friiher yomehmlich 
von Hand aus in Trógen stattgefunden. Die Sand- oder Schottermassen wurden 
daher auch nur in geringen Tiefen, von etwa 1 m, bearbeitet. Die einfachen Verff. 
reiehten fiir eine griindSche Ausseifung nicht aus. Ein neuzeitlicher Seifenabbau 
muB die sogenannten Erzstróme feststellen u. nur diese bearbeiten. Die reichsten 
Zinnseifen befinden sich in Sachsen bei Eibenstock, Johanngeorgenstadt, Schnee- 
berg u. Geyer-Ehrenfriedersdorf, in Bóhmen bei Platten, Seifen, Fórsterhauser, 
Hirschenstand, FriihbuB u. Sauersack. (Metali-Wirtschaft 7. 8S0—81.) K a l p e r s .

Ezer Griffiths und F. H. Schofield, Die tliermische und elektrische Leitfahigkeit 
einiger Aluminiumlegierungen und -brcmzen. (Vgl. C. 1927. II. 2046.) 2 Gruppen
von Legierungen wurden untersucht, erstens solche, die reich an Al waren u. ais zweiten 
oder dritten Bestandteil Ni, Mg, Fe, Zn, Mn oder Ag enthielten, u. zweitens Legierungen, 
die reich an Cu waren. Die Al-Legierungen zeigten eine Warmeleitfahigkeit von rund 
70— 80% derjenigen des reinen Al, wahrend die der Bronzen nur etwa % —1/10 der 
von Cu betrug. Bemcrkenswert ist die Tatsache, daB mit wenig Ausnahmen besonders 
bei den hoch-Si-haltigen Legierungen, das LoRENZsche Gesetz gilt. Im  Gegensatz 
zu den reinen Metallen zeigen die Legierungen eine steigende Warmeleitfahigkeit mit 
zunehmender Temp. Ein Vergleich zweier Bronzen gleicher Zus., abgesehen von 
geringen Mengen P, zeigte, daB P-Anwesenheit die Warmeleitfahigkeit betrachtlich 
herabsetzt. Zusatz yon 10% Al setzt die Leitfahigkeit des Cu in gleicher Weise herab 
wie ein Zusatz yon 10% Sn. Von den untersuchten Al-Legierungen zeigten diejenigen 
mit 8% bzw. 4,5% Cu die gróBte Warmeleitfahigkeit; die geringste Warmeleitfahigkeit 
zeigte eine Legierung mit 13% Zn u. 3% Cu. Es wird dann noch die elektr. Leit
fahigkeit behandelt. (Journ. Inst. Metals 39. 337— 74. Teddington, National Physical 
Laboratory.) WlLKE.
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Victor N. Hybinette jr., Hyb-lum, eine neue Leichtaluminiumlegierung. Die 
neue Legierung ist von der S h o e t A l u m i n i u m  C o r p . ,  Jackson, Mich., auf 
den Markt gebracht worden. Ni u. die Metalle der Cr-Gruppe sind zugesetzt worden. 
Die Hohe de3 Gesamtzusatzes aller schweren Metalle ist mit etwa 2% angegeben. 
Die Legierung ist mittels Gas u. elektr. Lichtbogen schweiBbar u. soli viele Vorteile 
besitzen. (Iron Ago 122. 433.) W ilke .

R. S. Archer, Die Enliwcklung des Aluminiums fur Automobilzweclce. Nach 
einer geschichtlichen Einleitung werden die Al-GuBlegierungen (Al-Cu mit 8% u. 
12% Cu, Al-Cu-Fe-Mg, S. A. E. Nr. 34, Lynite 122, Al-Zn-Cu-Fe, Al-Si, die wiirme- 
behandelten Gufistiicke u. Y-Legierung), die bearbeiteten Al-Legierungen (Al-Cu-Mg-, 
Al-Cu-, Al-Mg-Si- u. Al-Cu-Mg-Si-Legierungen u. Alcladblech), der Fortsehritt im 
Verarbeitungsverf. u. die Anwendung fiir die einzelnen Automobilteile behandelt. 
(Journ. Soc. automot. Engineers 23. 149—61. Cleveland, Alumin. Co. of Amer.) W lL K E .

R. Chadwick, Die Konstitution der Magnesium-Zink-Legierungm. Das System 
bildet 2 intermetall. Verbb. MgZn2 u. MgZn5 u. alle festen Phasen Mg, MgZn2, MgZns 
u. Zn bilden fcste Lsgg. Im Liąuidus sind keine groBen Veranderungen. Es ist ein 
Gleichgewichtsdiagramm aufgestellt worden. —  Die Best. des Mg ais Pyrophosphat 
kann fiir die quantitative Fiillung des Mg aus Zn-haltigen Lsgg. benutzt werden; 
die vorherige AusfiŁllung des Zn ais Sulfid ist hierbei nieht nótig. Man lost die Le- 
gierungen in einem betriichtlichen UberschuB HCl, neutralisiert nahezu mit NH3 u. 
fiigt einen UberschuB an Natriumphosphat zu. Man erhitzt dann nahezu zum Kochen, 
fiigt das gleiche Vol. 10%ig. NH3-Lsg. zu; es bildet sich dann sofort ein Nd. von Zink- 
phosphat, der sich im UberschuB von NH3 wieder lost, wahrend das Mg langsam aus- 
fallt. Man laBt die Lsg. 2 Stdn. lang bei etwa 60° u. dann iiber Nacht stehen. Zn 
wird im Filtrat nach einer ahnlichen Methode bestimmt. Man erhitzt das Filtrat, 
um das NH3 zu vertreiben u. sauert dann mit Essigsaure sorgfaltig an. Fur diese 
Fiillung sind 3—4 Tage erforderlich. (Journ. Inst. Metals 39. 285— 300. Cambridge, 
Downing Coli.) WlLKE.

Alfred Drebes, Legierungen ais Ersalz fiir Diamantformwerlczeuge. Die neuen 
Materialien kćinnen ais Ersatz fiir den Diamant benutzt werden sowie die gewohnlichen 
Ziehwerkzeuge aus Fe- u. Stahllegierungen zum Drahtziehen ersetzen. Die geeignetste 
Legierung enthalt 75— 95%  W  u. 5—25%  Co. Solche Legierungen werden aus einer 
Mischung yon Wolframsaure u. CoO hergestellt, wobei pulverformiges Al ais Rk.- 
Material dient. Eine andere Art Hartmetall wird durch Sintem harter Metallegierungen. 
die Wolframcarbide enthalten, mit rund 3— 7% C u. einem Metali mit verhaltnismaBig 
niedrigem F.. wie W, N, Co oder Fe gewonnen. Die Zusatzmaterialien sollen nieht 
10% iiberschreiten. Werkzeuge aus diesen gesinterten u. gepreBten Materialien sind 
harter ais das gegossene Materiał. (Iron Ago 122. 392. Herbom, Deutschland.) W i l k e .

R. Schulze, Verwendung von Prepmessing an Stelle von Rotgup bei der Deułschen 
Reićhśbalm-Gesellsćhaft. An Hand einer Reihe von Beispielen wird die vorteilhafte 
Verwendung von PreBmessing an Stelle von RotguB gezeigt. (AEG.-Mitt. 1928. 402 
bis 407. Berlin.) L u d e r .

Adolf Smekal, Die moleJculartheoretischen Grundlagen der Fesiigkeitseigenschaflen 
des Werkstoffkomes. Sichtbarmachung molekularer Hóchsłspannungen in verformten 
Krystallen. Vf. weist zuerst darauf hin, daB die mechan. Eigg. eines Werkmetalls 
vor allem durch die Eigg. des einzelnen Werkstoffkorm, weniger durch die der Zwischen- 
komgrenzen gegeben sind. Uber die Eigg. des einzelnen Metallkrystallits laBt sich 
sagen, daB die elast., therm. u. einige opt., yisbesondero die rontgenograph. Eigg. 
durch Kaltbearbeitimg unbeeinfluBt bleiben, wahrend die Festigkeitseigg., Hochst- 
dehnung, ZerreiB- u. Gleitfestigkeit, Warme- u. Elektrizitatsleitvermogen, Fremd- 
u. Selbstdiffusionsvorgange, lichtelektr. u. Phosphorescenzeigg., Bestandjgkeit gegen 
chem. Wrkg., Wacbstums- u. Ldsungsyorgange gegen Kaltbearbeitung „empfindlich“ 
sind. Ebenso wie durch Kaltbearbeitung sind diese Eigg. durch Verunreinigungen, 
Art der Mischung mit anderen Krystalliten usw. beeinfluBbar. Alle diese Faktoren 
laufen auf eine Herabsetzung der „Giite des Krystallbaus“ des einzelnen Werkstoff- 
korns hinaus. In  Ubereinstimmung mit diesem Befund laBt die Theorie der Krystall- 
gitter auf vollig unrichtige Werte fiir das elektr. u. Warmeleitvermógen, Selbst- 
diffusion usw. der Krystalle schlieBen, da im Experiment diese Eigg. weitgehend 
von den in jen er Theorie auBer Acht gelassenen ,,Fehlstellen“ der Realkrystalle ab- 
hangen. Yf. stellt die Festigkeitseigg. eines Idealkrystalls denen eines Reallcrystalls 
gegeniiber u. zeigt, daB bei Berucksichtigung der „Feństellen“ die empir. beobachteten
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Festigkeitseigg. zu deuten sind. Zur Erforschung des Molekularbaus der Realkrystalle 
sind die mcisten opt. Methoden zu grób; Vf. weist auf die Moglichkeit hin, mittels 
Erforschung des lichtelektr. Effektes Lockerstellen im Bau der Realkrystalle nach- 
zuweisen; es gelingt, das Vorhandensein der letzteren mit den Festigkeitseigg. zu 
verkniipfen u. ibre gemeinsamen Anderungen bei Verformungen der Krystalle zu 
verfolgen. Vf. geht im einzelnen auf die Ursachen der Plastizitat u. Verfestigbarkeit 
der Realkrystalle ein; endlich werden aus dem Lockerbau der Realkrystalle Folgerungen 
verschiedener Art liber die meehan. Festigkeit u. chem. Bestiindigkeit, vielkrystalliner 
Werkstoffe gezogen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 667—73. Wien.) F r a n e e n b u r g e r .

— , Giefien ohne Grunsandfortnen. Die Grunsandformen sind bei der Herst. von 
Automobilzylinder-Blockgiissen von D o d g e  B r o t h e r s ,  I n c . ,  Detroit, voll- 
kommen ausgeschieden worden. Die Form wird jetzt ganz aus trockenen Sandkernen 
hergestellt. Hiermit soli an Arbeit u. an Raum gespart werden, u. die Giisse sollen 
besser sein ais bisher, indem sio in den Dimensionen, in der Metallstarke u. im Gewicht 
gleichmiiBiger sind. Die neue Arbeitsweise wird unter Zuhilfenahme von Abbildungen 
erlautert. (Iron Ago 122. 449—51.) WlLKE.

Heinz Bablik, Zur Priifung von Beizzusatzen. Um beim Beizen des Fe einen 
Angriff der ais Beizmittel verwendeten H2S04 auf das eigentliche Metali zu vermeiden, 
ohne dabei das Blankwerden der Oberflilche zu beeintrachtigen, gibt man der Beize 
gewisse Zusatze. Vf. hat eino Reihe solcher Zusatze unter Beriicksichtigung von Temp. 
u. Beizdauer untersucht u. gibt Richtlinien fiir die Priifung solcher Stoffe in der Praxis. 
(Korrosion u. Metallschutz 4. 179—81. Wien.) L u d e r .

— , Das Metallisieren mit der Schrdgtrommel. Das Metalłisieren in der Schrag- 
trommel hat man auf das Metallspritzverf. ausgedehnt u. auf diese Weise insbesondere 
Zn-Uberziigc hergestellt. Solche Zn-tlberziige erwiesen sieh in einer Reihe von Ge- 
brauehspriifungen den durch Feuerverzinkung hergestellten ais uberlegen. Im  Aufsatz 
werden noch eine Reihe von Betriebszahlen gegeben. (Metali 1928. 125—26 
Berlin.) L u d e r .

St. Renier, Vergleichende Versuche mit Spritzverzinkung und Feuerverzinkung 
von Eisenblechen. Einige Fe-Bleche wurden durch Spritzen u. durch Feuer verzinkt u. 
den Einfliissen von Leitungswasser, Lsgg. von l°/o NaCl, 3% NaCl, 1% Na2C03, l°/0 
H^SOi, 1% NaOH u. der atmosphar. Luft 5 Wochen lang ausgesetzt. Der Angriff 
war bei den spritzyerzinkten Proben durchweg geringer. (Metali 1928. 127. Dort
mund.) L u d e r .

— , Brauclibare Bader fur Cadmiumuberzuge auf Aluminium. Es werden einige 
bewiihrte Elektrolyte zur Herst. von Cd-Ndd. auf Al bekannt gegeben. Fiir die gute 
Haftung des Cd ist die Vorbereitung des Al, unter anderem Beizen in FeClz-Lsg., be
sonders wichtig. (Metali 1928. 127—28. Berlin.) L u d e r .

A. Thiel und H. Luckmann, Uber Korrosionsersćheinungen. 14. Uber Schuiz- 
wirkungen bei der Korrosion des Eisens unter den Bedingungen des Dampfkesselbetriebes. 
(13. vgl. C. 1928. I I .  1146.) Um die Móglichkeiten der Bldg. einer Schutzhaut unter 
den Bedingungen des Kesselbetriebes zu priifen, wurden Fe-Proben der Einw. folgender 
FU. ausgesetzt: 1. reines W. u. verd. NaOH unter N2 u. unter Luft bei 100°, 2. reines 
W. u. verd. Laugen, 3. reines W. bei 100° bei gleichzeitiger Beruhrung des Metalls 
mit Luft, 4. NaCl- u. Na2S04-Lsgg. bei 100° unter LuftabschluB, 5. NaOH Yerschiedener 
Konz. bei 200°, teils mit Zusatz versehiedener Salze. Die unter Umstiinden gebildete 
Schutzhaut diirfte die Zus. FeO besitzen. — Eine Schutzwrkg. des Na,S04 tritt nur 
ein, wenn sieh dieses Salz abscheidejj kann. (Korrosion u. Metallschutz 4. 169—77. 
Berlin.) L u d e r .

A. Thiel, Uber Korrosionserscheinungen. 15. Die Ergebnisse der Darmstadter 
Korrosionsarbeilen und ihre Beziehungen zu den Marburger Untersuchungen. (14. vgl. 
vorst. Ref.) (Korrosion u. Metallschutz 4. 177—78. Berlin.) L u d e r .

W. Perschke und G. Tschuf arow, Die korrodierende Wirkung von Kalisalzlosungen 
auf Gufieiscn und Blei. Die gróBte zerfressende Wrkg. auf Gufieisen haben NaCl- 
Lsgg., schwacher wirken KCl-Lsgg. am schwśichsten MgCL-Lsgg. Dementsprechend 
zeigen die starkste Wrkg. Sylvinitlsgg. u. die schwachste Karnallitlsgg.; gemischte 
Sylvinit-Karnallitlsgg. nehmen die Mittelstellung ein. Die masimale Wrkg. kommt 
den verd. (ca. l% ig.) Lsgg. zu, beim standigen Umruhren u. Sattigen mit Luft. 
Ais Schutzmittel wird der Anstrich mit Holzkohlenteer empfohlen. —  Blei ist 
9-mal bestandiger gegen die Wrkg. dieser Salzlsgg. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 523—28.) BlinOFF.
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D. S. Mosby, Sublimierłes Bleisulfal ais BostscJiutzanstrich. Sublimiertes Blei- 
sulfat besteht in der Hauptsacho aus bas. PbS04 mit geringen Vcrunreinigungen, 
besitzt auBerordentliche Feinlieit u. ist von schiefergraucr Farbę. Es wirkt in Leinol- 
abreibung vorzuglich rostschiitzend. besonder in Kombination mit Mennige u. dunklem 
PbCr04 fur Grundierungen. Das Gemisch mit Leinól bildet eine haltbare Suspension, 
wodurch hohe Haftfestigkeit gesioliert ist. Durch die Feinheit hat das Pigment auBerst 
hohe Deckkraft u. steht auf Grund von Verwitterungsverss. an der Spitzo von allen 
Handelsrostsebutzfarben. (Farbę u. Lack 1928. 402.) Konig.

Hayfien, Roslsćhutz von Eisenkonslruktionen im Seewasser. Vf. erlautert die An- 
forderungen, die an einen seewasserfesten Anstrich von Sehleusentoren zu stellcn sind, 
u. die bis heute nicht erfullt werden. Am besten haben sich noch bitumenhaltige An- 
striche bewahrt, dio aber von den Seepocken Balanus improvisus beschadigt werden, 
u. dann doeh dem Secwasser Zutritt zum ungesehiitzten Metali ermoglichen. (Korrosion 
u. Metallschutz 4. 182. Kiel-Holtenau.) L u d e r .

Juan Garcia, Unterwasseranstriclie. Ihre Hcrslellung. Vf. bespricht die ver- 
schiedenen fiir submarine Anstrioho in Betraeht kommenden Stoffe u. Mischungen, 
ihre Vorziige u. Nachteile u. ihre Herst. (Quimiea e Industria 5. 164— 67. Barce
lona.) ___________________  R. K. M u l l e r .

Talbott Hewitt France, Brooklyn, V. St. A., Gewinnung von Eddsieinen und 
Edelmetallen aus steinigen Boden. Das feine Vermahlen der Boden, durch welches die 
zu gewinnenden Stoffe haufig beschadigt werden, wird gemiiB der Erfindung dadurch 
vermieden, daB die Boden bis zum tjbergang in einen Zustand, der ihre leichte Zer- 
kleinerung gestattet, erhitzt u. dann abgekiihlt werden, zweckmaBig durch Absclirecken. 
(A. P. 1679 857 vom 9/7. 1926, ausg. 7/8. 1928.) K u i il in g .

Frank F. Marquard, Clairton, V. St. A., Venvertung von Hochofenflugstaub, Erzfein 
u. dgl. Der gegebenenfalls mit etwa 10°/0 gekórnter Hochofenschlacke gemischte Roh- 
staub wird mit, wenn erforderlich, konz. Abwasser von Ammoniakwasserdestillations- 
kolonnen durchfeuchtet u. die Mischung entweder einige Zeit bei gewóhnlicher Temp. 
sich selbst iiberlassen oder erhitzt. Es bilden sich gróBere Stucke, welche sich gut im 
Hochofen verarbeiten lassen. (A. P. 1680107 vom 15/10. 1927, ausg. 7/8.
1928.) K u h l in g .

Heraeus-Vakuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, Hanau a. M., Ver- 
fahren zum Betriebe von eleklrischen Blankgliihofen mit ununterbrochenem Arbeitsgang, 
bei welchem Gliihgut und Heizwickelung mittels eines Schutzgases umspiilt werden, 1. dad. 
gek., daB das Schutzgas nach Verlassen des Ofenteiles, in welchem die Heizwickelung 
eingebaut ist, auf der der Beschickungsóffnung gegenuberliegenden Seite dem Gliih- 
raum zugefiihrt wird u. ihn auf der entgegengesetzten Soite verlaBt. — 2. Elektrischer
Blankgliihofen nach Anspruch 1, dad. gek., daB der die Heizwickelung enthaltende,
luftdicht abgeschlossene, warmeisolierte Ofenmantel noch von einer warmeisolierenden 
Schicht umgeben ist. — Wird das gegliihte u. erkaltete Gut durch einen SandabschluB 
ausgetragen, so wird mitgerissener Sand aus einem Trichter standig ersetzt. (D. R. P. 
464 830 K I. 18c vom 2/11. 1924, ausg. 28/8. 1928.) K u h l in g .

Eisen- und Stahlwerk Hoesch Akt.-Ges., Dortmund und Willy Heidenhain, 
Hagen i. W., Verjahren und Vorrichtung zum Hdrten von Gegenstdnden aus Eisen, Stahl 
und anderen ferromagnetischen Stoffen unter Festhalten des Hartegutes mittels eines 
elektromagnet. Kraftfeldes bis zur Erreichung der magnet. Umwandlung u. darauf- 
folgendem Fallenlassen des Gutes, 1. dad. gek., daB dio Aufenthaltsdauer des Harte
gutes im Erhitzungsraum durch Fiihrung auf einer schriigen Bahn verlangert wird. —
2. dad. gek., dafl das Hartegut wahrend seines Aufenthaltes im Ofen einer Erschutterung 
unterworfen wird. — 3. Ofen zur Ausfuhrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB der Ofen geneigt angeordnet ist. — Eine Exzenterwelle ertcilt dem Ofen eine 
hin- u. hergehende Bewegung. (D. R. P. 464 828 KI. 18 c vom 29/12. 1926, ausg. 
28/8. 1928.) K u h l in g .

General Motors Research Corp., iibert. von: Alfred L. Boegehold, Detroit, 
V. St. A., Eisenlegierungen. Die Legierungen enthalten ncben Fc 2,4— 2,8% C, 1,75 
bis 2,25% Si, 3,75—4,25% Ni u. 5,75— 6,25 Al. Die Legierungen sind leicht bearbeitbar 
u. hitzebestandig. Sie eignen sich besonders zur Herst. von innen beheizter Maschinen 
bzw. Maschinenteile. (A. P. 1 680 007 vom 6/6. 1927, ausg. 7/8. 1928.) K u h l in g .

International Nickel Co., ubcrt. von: Paul D. Merica, New York und Thomas
H. Wickenden, Roselle, V. St. A., Legieren von Eisen mit Nickel und gegebenenfalls
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Glirom, Mangan, Wolfram, Mólybdan u. dgl. Das mit dom Fe zu legierende Ni wird 
vor dcm Einbringen in das Eisenbad mit 0,25— 2,5% C, 1—10% Si u. gegcbenenfalls 
den iibrigen, yorstehend genannten Metallen legiert. Der Zusatz yon C u. Si emiedrigt 
den F. der mit dem Fe zu legierenden Metalle. Es wird yermicden, daB Anteile dieser 
Metalle ungol. bleiben bzw. daB dio Legierungen sieh entmischen. (A. P. 1 680 058 
vom 28/4. 1925, ausg. 7/8. 1928.) K u h l in g .

Meehanite Metal Corp., iibert. von: A. F. Meehan, Chattanooga, V. St. A., 
Reinigen von granem Gufleisen. Das fl. GuBeisen wird mit einem im wesentlichen 
eisenfreien Silicid, yorzugsweise dem Silicid eines Alkali- oder Erdalkalimetalles, u. ge
gebenenfalls einem siliciumfreien Erdalkalimetall, wie Ba, einer kleinen Menge Fe, 
Ni, Al, Cr, Ti u. V yermisoht. (E. P. 292 164 vom 7/6. 1928, Auszug ver6ff. 9/8. 1928. 
Prior. 16/6. 1927.) K u h l in g .

International Nickel Co., New York, iibert. von: P. D. Merica, Westfield und 
A. E. Kayes, Huntington, V.'S. A., Kohlenstoff- und gasfreie Metalle und Legierungen. 
Die von C u. Gaseinschliissen zu befreienden Metalle, hauptsachlich Ni u. Legierungen 
des Ni, werden geschmolzen u. den Schmelzen Nickeloxyd oder andere geeignete 
Oxydationsmittel zugcsetzt u. das entstandene CO weggekocht. Uberschiissiges Nickel- 
oxyd o. dgl. wird dureh ein Reduktionsmittel in Metali yerwandelt, welches keine 
gasfórmigen Oxydationserzeugnisse liefert, z. B. Si. Wenn erforderlich, wird etwas 
Mn zugesetzt u. in ublicher Weise mit Mg behandelt. (E. P. 290 647 vom 24/11. 1927, 
Auszug yeroff. 11/7. 1928. Prior. 19/5. 1927.) K u h l in g .

Deutsche Gasgliiłilicłit Auer-Ges., Berlin, Behandeln von Erzen. Titan-, Zirkon- 
oder andere Erze seltener Erden werden mittels H2SO., aufgeschlossen u. die Erzeugnisse 
zu Oxyden abgeróstet. Das beim Rósten entstehende S02 u. S03 wird, in Mischung 
mit Luft oder 02 u. gegebenenfalls anderen Gasen iiber weitere Mengen fein gepulverten 
Titan- usw. -erzes geleitet. Dio entstehenden, unvollkommen sulfatisierten Erze werden 
mittels H,SO., yollig aufgeschlossen. Das Verf. wird zweckmaBig in Drehófen aus- 
gefiihrt. (E.P. 291004 vom 26/4. 1928, Auszug veróff. 18/7. 1928. Prior. 23/5.
1927.) K u h l in g .

fitablissement Metallurgiciue de Vienne (Isere) und Georges Augustę Louis. 
Robert Collard, Frankreich, Trennen des Platins von anderen Edelmetallen. Bei der 
bekannten Aufarbcitung Pt, Au u. Ag enthaltender Riickstande mit PbO, Koks usw. 
wird der M. Cu zugesetzt. Es bilden sieh dann beim Erkalten der Schmelze 2 Schichten, 
von denen die obere das gesamte Pt, die Hauptmenge des Cu u. etwas Au u. Ag enthiilt. 
Diese Schicht wird gegebenenfalls wiederholt einem Abtreibeverf. uber Pb unterworfen, 
wobei das Cu entfernt wird. Der nur noch Pt, etwas Au u. Ag enthaltende Riickstand 
wird in ublicher Weise auf reines Pt yerarbeitet. (F. P. 640 110 yom 4/2. 1927, ausg. 
6/7. 1928.) K u h l in g .

Victor O. Homerberg, Belmont und Dexter N. Shaw, Philadelphia, V. St. A., 
Behandeln von Kupferlegierungen. Die zu behandelnden Legierungen, yorzugsweise 
Messing oder andere Kupferzinklegierungen, aber auch Legierungen des Cu mit Sn, 
Al o. dgl., wolche in gewohnlichem Zustand auś mehreren physikal. verschiedenen 
Bestandteilen, meist aus 2 yerschicdenen festen Lsgg. bestehen, werden zunachst 
eine gewisse Zeit, z. B-. 2 Stdn. lang, auf Tempp. erhitzt, welche oberhalb des Punktes 
liegen, bei denen sieh die Legierung in eine einheitliche feste Lsg. yerwandelt, dann 
sehr rasch, z. B. dureh Abschiecken in Salzlsgg.. yon —8° abgekiihlt u. von neuem auf 
niedrigere Tempp. erhitzt, dereń Hohe abhangig ist von dem gewiinschten Grade- an 
Festigkeit, Harto oder Duktilitat der Legierungen. Beim ersten Erhitzen werden 
zweckmaBig Tempp. von etwa 825°, beim zweiten Erhitzen Tempp. von z. B. 250, 
300—350, 400—450 oder 700—750° eingehalten. Wiedererhitzen auf gleiche Tempp. 
bewirkt Entstehung yon Erzeugnissen mit yorauszubestimmenden Eigg. (A. PP.
1 680 045 vom 28/1. 1926 u. 1 680 046 vom 30/1. 1924, ausg. 7/8. 1928.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Magnetische Legierungen, 
bestehend aus 30—80% Ni, 20—70% Fe u. 1— 20% Si, besonders 78,5% Ni, 17,5% Fe 
u. 4% Si. Die Legierungen werden zweckmaBig einige Zeit bei 900° erhitzt, langsam 
auf 625° abgekiihlt, einige Zeit auf dieser Temp. erhalten u. dann in beliebiger Weise 
abgekiihlt. (E. P. 290 658 vom 20/4. 1928, Auszug yeroff, 11/7. 1928. Prior. 20/5.
1927.) K u h l in g .

Dow Chemical Co., iibert. von: John A. Gann, Midland, V. St. A., Magnesium- 
legierungen, bestehend aus 80—99,5% Mg u. 0,5—20% Sn. Teile des Sn kónnon dureh 
Cu, Al oder Cd oder mehrero dieser Metalle ersetzt werden. Die Legierungen besitzen
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hohe Festigkeit u. Ziihigkeit. Geeignete Zuss. sind z. B. 88% Mg, 8% Sn, 4% Al 
bzw. 86% Mg, 8% Sn, 4%  Al u. 2% Cd. (A. P. 1 680 262 vom 27/10. 1921, auśg. 
7/8. 1928.) K u h l in g .

Henri Benit, Paris, Aluminiumlegierungen. Die in iiblicher Weise gewonnehęn 
Legierungen bestehen aus 97,8—88% Al, 1,5—5°/0 Cu, 0,3—3% Ni, 0,2—2% W 
u. 0,2—2% Mg. Bei gro fi er Leichtigkeit besitzen sie hohe Festigkeit u. Dehnbarkeit. 
(A. P. 1 680 004 vom 25/2. 192G, ausg. 7/8. 1928. D. Prior. 19/2. 1925.) K u h l in g .

H. C. Hall und T. F. Bradbury, Derby, England, Hitzebehandlung von Legierungen 
Die im Hauptpatent beschriebenen Legierungen werden wenigstens 20 Stdn. lang 
auf Tempp. von 160— 190° erhitzt u. dann abgeschreckt. (E. P. 292 407 vom 5/11.
1927, ausg. 19/7. 1928. Zus. zu E. P. 281912; C. 1928. I. 1580.) K u h l in g .

P. W. Sliimer und E. B. Shimer, Easton, V. St. A., Hdr ten von Melallen. Bei 
der Metallhiirtung in Badem geschmolzener Salze werden den Badera mit kurzeń 
Unterbrechungen kleine Mengen von Verbb. zugesetzt, welche die CN-Gruppe enthalten. 
Vorzugsweise wird NaCN, Kalkstickstoff oder das Erzeugnis verwendet, welches beim 
Sohmelzen von Kalkstickstoff mit NaCl entsteht. (E. P. 292 557 vom 21/6. 1928, 
Auszug veroff. 15/8. 1928. Prior. 22/6. 1927.) K u h l in g .

Ami Jucker, Ziirich, Vorrichtung zur Herstełlung von Metalluberziigen durch 
Aufstaubung, dad. gek., daB ein Geblasebrenner mit nur 2 Bohrungen versehen ist, 
durch dereń eine das fertige Brenngas-, Sauerstoff- u. Metallpulvergemisch, durcli 
dereń andere Bohrung PreBluft bzw. -gas der Flamme zugefiihrt wird. — Die Vorr. 
ist einfacher, billiger u. bequemer zu handhaben ais die zu gleichem Zweck bislier 
benutzten Yorr. (D. R. P. 464 623 KI." 75 c vom 9/5. 1925, ausg. 24/8. 1928. Schwz. 
Priorr. 30/6. u. 8/12. 1924.) K u l h in g .

tfernstedt Mfg. Co., iibert. von: J. F. K. Mc Cullough und B. W. Gilchrist, 
Detroit, V. St. A., Eleklrólylisclie Erzeugung von Chrombeldgen. Die ais Elektrolyt 
dienende wss. Lsg. enthii.lt CrCl3 u. mehrere Alkali-. oder Erdalkalimetallsalze, z. B. 
jo 1 300 g (yiolettes) CrCl3-Hydrat, 250 g KC1, 150 g NaCl, 150 g NH4C1 u. gegebenen
falls 3— 5 g NaF, 75— 100 g OxalsauTe u. l°/0 HN03. Ais Anodę dient Cr. Elcktroly- 
siert wird mit 8—12 V u. 250— 1000 Amp. je QuadratfuB Kathodenflache. (E. P.
292 094 vom 11/5. 1928, Auszug veroff. 9/8. 1928. Prior. 13/6. 1927.) K u h l in g .

Siemens &  Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Zinnbeldge auf anderen 
Metallen. Das Verf. gemaB dem Hauptpatent kann unter Verwendung 1. oder unl. 
Anoden ausgefiihrt werden. Die Elektrolytlauge wird aus Zinnerzen oder Abfallzinn 
gewonnen. Im  letzteren Fali erfolgt die Bereitung der Lauge in einem eisernen Be- 
halter, welcher spater ais Anodę dient. Die bei der Elektrolyse einzuhaltende Temp. 
betragt 70°. (E.P.290 552 vom 19/3. 1928, ausg. 14/6. 1928. Prior. 13/10. 1927. 
Zus. zu E. P. 286673; C. 1928. II. 1262.) KuHLING.

Technische Beratungsstelle G. m. b. H., Bielefeld, Elektrólytische VcrbeJiandlung 
von Gegenstanden, die einen metallischen tfberzug erhalten sollen, insbesondere im Wander- 
bade, dad. gek., daB die zu behandelnden Gegenstande in ein u. demselben Bade iiber
2 hintereinander verlaufenden, durch ein isolierendes Zwischenstuck miteinander ver- 
bundenen Stromzufiihrungsschienen gefiihrt werden, von denen die erste kathod. ge- 
schaltet ist, wahrend der zweiten Strom mit wechselnder Richtung zugefiihrt wird.
— Durch das Verf. werden die Gegenstande gleichzeitig entfettet u. aufgerauht. (D . R. P . 
464 709 K I. 48 a vom 1/8. 1926, ausg. 23/8. 1928.) K u h l in g .

J. F. Bennett, Dronfield und J. Hadfield, Sandford Grove, England, Elektrode. 
zum Aufbringen von Metallbeldgen auf andere Metalle u. dgl. Das eine Ende der aus 
Kohle o. dgl. bestehenden Elektrode wird mit dem ais Rohrstiick, Drahtgewebe o. dgl. 
geformten Metali bekleidet, welches galvanisiert werden soli, u. iiber dicsem eine, 
z. B. aus Asbestwatte o. dgl. bestehende Schicht angeordnet, welche mit einem geeigneten 
Elektrolyten getrankt ist. (E. P. 290 704 vom 22/1. 1927, ausg. 21/6. 1928.) K u h l .

C. H. R. Gower, London und S. 0’Brien & Partners, Ltd., Westminster, 
England, Uberziige auf Aluminium und Aluminiumlegierungen. Das zu iiberziehende 
gut gereinigte Metali wird bei der Elektrolyse von gegebenenfalls HC1 oder Chloride 
enthaltender H2S04 oder einer anod. H2S04 bildenden Lsg. ais Anodo geschaltet. Um 
den Uberzug zu farben, konnen dem Elektrolyten K 2Cr20 ;, Na2S204, Pb(C2H302)2, 
BaS03 o. dgl. zugesetzt werden. Elektrolysiert wird 1—4 Min. lang bei gewohnlieher, 
aber nicht unter 15° liegender Temp. mit 6 V u. 40 Amp. je QuadratfuB. Ais Kathoden 
dienen Blei- oder Kołdestiicke. Gegebenenfalls wird die elektrolyt. Behandlung in
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einer alkal. Lsg. wicderholt. (E. PP. 290 901 vom 20/10. 1927 u. 290 903 vom 25/10.
1927, ausg. 21/6. 1928.) _________  K u h l in g .

Quirino Sestini, La chimica per i meccanici ed i metallurgici. Generalita c metallurgia.
Aria ed aoqua nei loro rapporti colTindustria. Combustibili solidi, liquidi e gassosi.
Lubrificanti. Materiali refrattari. Introduzione allo studio delle leghe metallichc.
Metallurgia del ferro, dcl rame o degli altri metalli. Brescia: G. Vannini 1928. (509 S.)
8°. L. 25.—.

IX . Organische Praparate.

P. H. Groggins, Die Nitrierung — ein allgemeiner Prozep der chemisćhen Industrie. 
Angaben iiber die Ersetzung von H-Atomen in Ringen aromat. Verbb. durch die 
N02-Gruppe mittels HN03 oder salpetersaurer Salze oder Mischsaure, unter besonderer 
Hervorhebung der Wiederverwendung unverbrauchter Saure u. Anfiihrung von Rat- 
schliigen fur eine derartige Zus. der Mischsaure, daB nach yollendeter Nitrierung ein 
bestimmtes optimales Verlialtnis zwischen H2S04 u. H20 bestelit, also ein vorteil- 
hafter ,,Entwasserungswert“ der Mischsaure, d. i. der (Juotient aus wirksamer H2S04 
durch das vorhandene Gesamtwasser, welches sich aus dem Reaktionswasser u. dem 
mit der Mischsaure u. dem KW-stoff eingefiihrten W. zusammensetzt. (Chem. metallurg. 
Engin. 35. 466— 67. Washington [D. C.], U. S. Burcau of Chem. and Soils.) B l o c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schir- 
macher und Konrad Renn, Frankfurt a. M.-Hochst), Verfahren zur Diazotierung 
schwer diazolierbarer Aminę 'der carbo- und heterocycliscten Reihe, darin bestehend, 
daB man solche Amino durch Eimv. von Halogensulfonsauren oder dereń Alkylestern 
in Ggw. tert. Basen in die Sulfaminsauren iiberfiihrt u. diese mit HN02 behandelt. — 
Hierbei gehen die mehr oder weniger leicht in W. 1. Salze der Sulfaminsauren unter 
Verlust der SOaH-Gruppo leicht in die Diazoverbb. iiber, zu beachten ist aber, daB 
jedc Sulfaminsaure oine bestimmte Temp. hat, unterhalb welcher sich die Umwandlung 
nur sehr langsam oder gar nicht vollzieht. Es lassen sich so auch zur Diazotierung 
groBo Mengen W. benotigende Aminę in eine 11. Form iiberfiihren, so daB konz. Diazo- 
Isgg. erhalten werden konnen. Z. B. laBt man in trockenes Pyridin Cl- SOaH  eintropfen 
u. hfi.lt die Temp. durch Ktihlung auf 35— 40°. Dann sotzt man 2,5-Diclilor-l-amino- 
benzol zu, halt l/2 Stde. auf 35— 40°, gieBt in eine Lsg. von NaOH in wenig W., treibt 
das Pyridin durch Wasserdampfdest. ab, engt den alkal. Riickstand auf ein kleines 
Vol. ein u. fiillt das 2,5-dichlorphenyhulfaminsaure Na durch NaCl-Zusatz. Das Salz 
wird in wenig W. suspendiert, 20%ig. HC1 zugesetzt u. unter Riihrcn eine konz. wss. 
NaN02-Lsg. einflieBen gelassen, wobei sich die Diazoverb. wl. abscheidet. Bei Ver- 
wendung von mehr W. erhalt man eine klaro Diazolsg. Die Temp. soli 25° nicht iiber- 
steigen. —  Analog entstehen: aus 2,5-DicMor-4-methyl-l-aminobenzol iiber das in k. 
W. zwl., in h. W. 11. Na-Salz, der 2,5-Dichlor-4-inethylphenylsulfaminsaure bei 15° die 
Diazoierb. ais gelblichweiBes, krystallin. Pulver, — aus 2,3-Dichlor-4-methyl-l-aviino- 
benzol iiber das Na-Salz der 2,3-Dichlor-4-methylphenylsulfami?isaure bei 15° das 2,3-Di- 
ćhlor-4-methyl-l-diazobenzol, gelblich weiBes Pulver, — aus: 3,4,5-Trichlor-l-aminobenzol 
iiber das Na-Salz der 3,4,5-Trichlorplienylsulfaminsdure, wl. in k., 11. in h. W., bei 40° 
das 3,4,5-Trichlor-l-diazobenzol, graugelbe, Yoluminose M., — aus 4,6-Dinitro-2-amino- 
l-oxybenzol iiber das rotgefarbte Dinatriumsalz der Zus. C6H2(0Na)a-(NH-S03Na)2- 
(N02)24'6, sil. in k. W., bei Zugabe von 20°/oig. HC1 in das gelbe Mononatriumsalz, 
CcH2(ÓH)1-(NH-S03Na)2'(N02)'’'6 iibergohend, das gelbe 4,6-Dinilro-2-diazo-l-oxy- 
benzol, — aus p-Aminoazobenzol iiber das krystallin. Na-Salz der Azobenzol-p-sulfamin- 
sdure bei 15° das p-Diazoazobenzol, braunliche, voluminóso M., — aus Aminoazotóluol 
iiber das in k. W. wl. Na-Salz der Azotoluolsulfaminsaure das Diazoazotoluol, braunliche 
voluminose M., — aus 5,8-DicMor-l-a7ninonaphthalin iiber das in k. W. fast unl., in 
w. W. 1. Na-Salz der 5,8-DicMor-l-naphlhylsulfaminsdure bei der Einw. yon konz. 
NaN02-Lsg. in Ggw. von wss. H2SO., boi 25— 30° das l-Diazo-5,8-dichlomaphtlMlin- 
sulfat, krystallin. M., —  aus 3-Aminocarbazol iiber das Dikaliumsalz der Carbazol-3,9-di- 
sulfaminsaure, sil. in k. W., nur schwer aussalzbar, unter Eiskiihlung das Carbazól-
3-diazoniumcMorid, schwach gelbgrune Krystalle, — aus 4-Nitro-l-aminonaphthalin 
iiber das Na-Salz der 4-Nitro-l-naphthylsulfaminsdure bei 25— 30° das 4-Nitronaph- 
thalin-l-diazoniumchlorid ais schwach gefarbte Lsg., — u. in derselben Weise das isomere
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5-Nilronaphthalin-l-diazoniu?nchlorid ausgehend von dem weniger gelb gefarbten Na- 
Salz der 5-NilronapJithalin-l-sulfaminsdure. (D. R. P. 462149 KI. 12q vom 31/3. 1926, 
ausg. 7/7. 1928. E. P. 268 789 vom 30/3. 1927, Auszug veróff. 1/6. 1927. D. Prior. 
30/3. 1926. P.P. 631838 vom 30/3. 1927, ausg. 27/12. 1927. D. Prior. 30/3.
1926.) SCHOTTLANDER.

Hans Priewe, Berlin, Darstellung von organischen Queckdlberverbindungen, dad. 
gek., daB man Hg-Salze auf Athylen-KW-stoffe oder ungesatt. Alkohole ohne Losungsm. 
oder in Ggw. wasserfreier Sauren einwirken liiBt. — Die Rk. ist nicht auf C2H4 u. seine 
Homologen besehrankt, sondern findet auch bei cycl. Deriw. statt. AuBcr Hgn-Acetat 
konnen auch andere Hg-Salze, wie HgS04 oder Hg(N03)2 Verwendung finden. Die 
Verbb. bilden Ausgangsstoffe fiir therapeut. wertvolle Verbb., da in ihnen die Hg- 
Reste gegen Halogen ausgetauscht werden konnen u. dieses zahlreichen Umsetzungen 
zuganglich ist. Z. B. wird in Eg. suspendiertes, bzw. festes, feingepulvertes Hgn-Acetat 
bis zur Sattigung mit G,H4 geschiittelt u. gegebenenfalls der Eg. abdest. Es hinter- 
bleibt in quantitativer Ausbeute Acetoąuecksilberathanolacetal, CH2(HgO ■ CO • CH3) • 
CH2-0-C0CH3, gliinzende Schuppen, F. 99—100°, 1. in W., A., Bzl., wl. in A. u. PAe. 
gibt mit 1 Mol. KBr das HgBr-Deriv., CH2(HgBr)-CH2'0-C0CH3, das sich iiber das 
Jodaeelin, J 'C H 2-CH2-0-C0CH3 in das Acetylcholinjodid, (CH3);jNv(J)CH2-CH2-O- 
COCH3 iiberfiihren, wodurch die Zus. des Acetoquecksilberathanolacetats erwiesen 
ist. —  Schiittelt man ein Gemisch von Hgn-Acetat u. Allylalkohol in der Kalte bis zur 
Lsg., dampft die Hauptmenge des Alkohols ab u. befreit den riickstandigen Klcister 
auf Ton von den letzten Anteilen C3H50H, so erhiilt man das a-Acetoąuecksilber-fi-acelo- 
propanol, CH2(Hg-0-C0CH3)-CH(0-C0CH3)-CH2-OH, gegen (NH4)2S einige Zeit in 
der Eiskalte bestandig, 1. in W., 11. in NH3, kaum 1. in A. — Leitet man in eine ciskalto 
Suspension von HgSOt in H2SO.,-Monohydrat bis zur Sattigung 6'2//4, so entsteht der 
Sulfatester des Mercurisulfatdlhanoh, auBcrst leicht sich zers. Prod. — Beim Behandeln 
einer Suspension von Hgu-Acetat in Eg. mit Propylen erhiilt man den Essigsdureester 
des Acetatąuecksilberpropanols, aus A. Krystalle, sich gegen 100° allmahlich zers., 1. in 
W. u. A., durch (NH4)2S wird in der Kalte HgS gefallt; gibt mit KBr einen sich zers., 
wl. Nd. der HgBr-Verb. — Leitet man in eine Suspension von feingepulvertem Hgn- 
Propionat in Propionsaure unter Schuttcln CtHt bis zur Sattigung ein, so gewinnt 
man den Projńonsdureester des fi-Propionaiąuecksilberdthanols, sich beim Erwarmcn 
langsam zers, Krystalle. Mit iiberschussigem NaBr entwickelt seine wss. Lsg. C'2//4 
unter Absclieidung von HgBr2; durch (NH4)2S erfolgt ebenfalls Zers. — Gibt man zu 
einer Suspension von Hgn-Acelai in Eg. Styrol, so erfolgt unter leichter Erwiirmung 
Bldg. von P-Phmyl-p-acetoinercurialhanolacetat, Ol, gegen (NH4)2S ebenfalls labil. 
(D.R. P. 459145 KI. 12o vom 5/11. 1924, ausg. 1/5. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: George Barsky, Hersłellung 
von Estern organischer Sauren, einsehlieBlich Oxy sil uren, ausgehend von einer organ. 
Saure u. einem Cyanhydrin, z. B. a-Ozyisobuttersdure u. Acetoncyanhydrin, die sich 
zunachst vereinigen nach der Gleichung:

(CH3)3.C(OH).COOH +  (CH^-CO-IICN =  (CH3)2-C(0H)-C=0

Ó
(CH31, • C(OH)—Ó—NH 

u. durch weitere Einw. von 30°/oig. alkoh. HC1 entstehen 2 Moll. (CH3)2-C(OH)-COOC2H5 
(a-Oxyisobuttersdureałhylester) u. NH3 resp. NH4-C1. Die alkohol. Salzsiiure wird 
mit 20% UberschuB innerhalb 1 Stde. bei 50° zugegeben, worauf die M. 4 Stdn. 
auf 75° gehalten wird u. dann schlieBlich 2 Stdn. unter RiickfluB gekocht wird. (A. P. 
1678719 vom 13/4. 1927, ausg. 31/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Haller, 
Wiesdorf), Darstellung aromalischer Oxaminsdurcćhloride, dad. gek., daB man auf die 
Hydrochloride von prim. aromat. Aminoverbb. Oxalylchlorid einwirken liiBt. — Im  
Gegensatz zu den freien prim. aromat. Aminen lassen sich dereń Hydrochloride glatt 
mit Osalylchlorid, das in groBerem oder ganz geringem t)bcrschuB, bei Ggw. oder 
ohne indiiferente Verdiinnungsmittel, zur Anwendung gelangen kann, umsetzen. Bei 
manchen prim. aromat. Aminen wird die Rk. zweckmaBig durch gelindes Erwiinnen 
nnterstiitzt. Z. B. wird feingepulvertes AnilinhydrocMorid unter Riihren bei 15° in 
Omlylchlorid ziemlich rasch eingetragen, unter lebhafter HCl-Entw. tritt Lsg. ein u. 
bald erstarrt das Ganze zu einem bei gelindem Erwarmen wieder in Lsg. gehenden 
Brei farbloser Blattchen. Das ubersehussige OxalyIchlorid wird im Yakuum abdest.
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u. der Ruckstand aus Lg. umgel. Die Ausbeute an Phenyloxaminsaurecldorid, F. 82,5°, 
ist nahezu quantitativ. — Durch Eimy. auf in Chlorbenzol suspendiertes jj-Naphthyl- 
aminhydrochlorid bei 10—1.5° erhalt man das (]-Naphihyloxaminsdurechlorid, aus Bzl. 
fast farblose Nadeln, F. 114— 115° unter Zers. —  o-Tolyloxaminsdurechlorid, gelbe 
Nadeln, F. 89—90°, — a.-Naphtliyloxaminsdureclilorid gelblich gefarbte Nadeln, F. 86°. 
(D . R . P .  463140 KI. 12o vom 26/11. 1925, ausg. 23/7. 1928. E. P. 282 891 vom 
30/9. 1926, ausg. 26/1. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

Rudolph Koepp & Co., Oestrich, Rhg. (Erfinder: Paul Askenasy, Karlsruhe i. B., 
und Wilhelm Mohrschulz, Barmen), Herslellung von Glyoxylsdure aus Oxalsaure u. 
Alkalimetallamalgam, dad. gek., daB man die Red. in saurer wss. oder in saurer alkoh. 
Lsg. bei Ggw. yon Zn-Amalgam, zweckm&Big bei niedrigen Tempp., ausfuhrt. — Man 
erhalt so gegenuber bekannten Verff. hohere Konzz. von Glyoxylsaure ohne gleieh- 
zeitige Bldg. wesentlicher Mengen von Glykolsaure u. ohne Ggw. uberschussiger Mengen 
Oxalsauro. Man arbeitet z. B. in schwefel- oder salzsaurer oder methylalkoh. oder 
athylalkoh. Lsg. bei Ggw. von etwas Zn-Amalgam mit Alkaliamalgam ais Reduktions- 
mittel. Es wird also bei nichtelektrolyt. Red. der Oxalsaure ein Zusatz von etwas 
Zn zum Alkalimetallamalgam benutzt. Ais Amalgam eignet sich auch das der Natron- 
zelle des Hg-Verf. der Chloralkaliclektrolyse, sei es auBcrhalb dieser, sei es in ihr, wobei 
man dafiir sorgt, daB kein EinfluB an der Anodę die kathod. gebildeten Prodd. wieder 
oxydieren kann. Die Glyoxjdsaure ist zur Herst. von syntliet. Weinsdure yon techn. 
Wert. (D .R.P. 458436 KI. 12o vom 10/7. 1925, ausg. 12/4. 1928.) Sc h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Athern der 
Cellulose, Starkę oder dhnlichen Sloffen. Man laBt auf feuchte Alkalicellulose gasformige 
Alkylierungsmittel unter Druck einwirken; man kann das Alkylierungsmittel, das mit 
einem anderen Gase verdunnt sein kann, mittels einer Pumpe durch die Alkalicellulose 
leiten oder man bewegt die Alkalicellulose in dem GefaB. —  Man triinkt Baumwolle 
mit NaOH 35%ig., preBt nach 24 Stdn. ab, laBt 5 Tage reifen u. leitet bei 125— 130° 
Chlorathyl iiber die M.; das Prod. ist teilweise 1. in W. u. in einem Gemisch von A. 
u. Bzl. Man trankt dann die M. abermals mit der NaOH, preBt nach 24 Stdn. u. laBt 
das Chlorathyl bei vermindertem Druck einwirken. Eine mit 50°/oig. NaOH getrankte 
Cellulose wird nach dem Abprcssen zerfasert u. in einem mit Umlaufpumpe versehenem 
GefaB mit gasfórmigem Chlormethyl bei 70° bei 6—8 atm. methyliert, das erhaltene 
Prod. lost sich in W. von 5°, dio Lsg. gibt nach dem Verdunsten des W. einklares durch- 
sichtiges festes Hautchen, beim Kochen fiillt diese Methylcellulose quantitativ aus 
W. aus, ebenso fallen Gerbstoffe u. ihre Ersatzprodd. die Methylcellulose aus ihrer wss. 
Lsg., sie lost sich in Eg., konz. Ameisensaure, Mischungen von A. mit Bzl. oder Chlf.- 
unl. in Methylacetat, Butylacetat, Aceton. Man trankt Natronccllulose mit einer NaOH 
yon 70% bei 60° 2 Stdn., preBt u. zerfasert, die M. wird dann in einem GefaB mit 
Athylenchlorid bei 110—115° behandelt. Die erhaltene Athylcellulose ist 1. in Eg., 
Ameisensaure, 11. in Mischungen von A. mit Bzl. oder Chlf., unl. u. aueh nieht ąuellbar 
in W., Aceton, Bzl., Methylacetat, Butanol, sie dient zur Herst. yon Kunststoffen 
Faden, Lacken usw. Man trankt Cellulosepappe mit 70%ig. NaOH in der Warme im 
Vakuum, preBt ab u. behandelt die Pappe auf Drahtnetzen in einem geschlossenen 
GefiiB bei 5 atm. mit Athylenchlorid. Man trankt Sulfitzellstoff mit NaOH 70% bei 
60—65° wahrend 2 Stdn., preBt ab, zerkleinert in einer Miihle u. erhitzt dio M. in einem 
drehbaren Autoklayen mit gasfórmigem Athylenchlorid auf 100—105° bei 5 atm.
7— 10 Stdn. Man yermischt Starkę mit 30%ig. NaOH bei 20°, das erhaltene Pulyer 
wird in einem Autoklayen bei 40° u. 5 atm. 6 Stdn. mit gasfórmigem Methylchlorid 
methyliert; nach dem Reinigen durch Dialyse erhalt man eine Methylstarke, die zum 
Leimen yon Papier usw. yerwendet werden kann. (F. P. 640 174 vom 30/7. 1927, 
ausg. 7/7. 1928.) F r a n z .

Kodak Ltd., London, iibert. von: H. T. Ciarkę und C. J. Malm, Rochester, 
New York, V. St. A., Herstellung von Cellulosenitratcarboxylaten. Man behandelt eine 
Nitrocellulose mit einem Esterifizierungsmittel, das eine Acylgruppe mit einer Athylen- 
bindung enthalt, u. behandelt dann den so erhaltenen ungesatt. Ester mit Halo- 
genierungsmitteln. Man verestert eine nieht vóllig nitrierte Cellulose mit Crotonsaure 
unter Zusatz eines milden Katalysators, Magnesiumperehlorat, fallt aus, wascht, 
lost in Eg. u. behandelt dann mit Br oder Cl, das Prod. ist 1. in Aceton, Essigsaure 
oder A., es liefert durchsichtige u. biegsame Filme. An Stello der Crotonsaure kann 
manUndeeylensaure, Zimtsaure usw. yerwenden. (E.P. 290570 yom 4/5.1928, Auszug 
ycroff. 11/7. 1928. Prior. 14/5. 1927. Zus. zu E. P. 289853; C. 1928. II. 1282.) F r a n z .
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E. Merck (Erfinder: Hans Mayen), Darmstadt, Ilerstellung von Guanidincarbonat 
aus Dicyandiamidinoarbonat durch Kochen der wss. Lsg., dad. gek., daB das Kochen 
unter dauerndem Einleiten von C02 stattfindet. — Man erhalt so ohne jegliche Spaltung 
zu Harnstoff, C02 u. NH3 quantitativ reines Guanidincarbonat. Z. B. wird eine 20 
bis 25%ig. Dicyandiamidincarbonatlsg. unter dauerndem Einleiten von C02 u. gleich- 
zeitiger IConz. ca. 5—6 Stdn. gekocht. Man erhalt eine ca. 50%ig. Lsg. von Guanidin
carbonat (NH: C[NH2]2)2-H2C03. (D .R .P . 458437 KI. 12o vom 7/9. 1926, ausg. 
12/4. 1928.) SCHOTTLANDER.

I. G. Parbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Basilius Malen- 
kovi6, Neulengbach, Niederosterreich), Herstellung von Additionsverbindungen aus Di- 
nitrohalogenbenzolen, dad. gek., daB man diese auf prim. aromat. Aminę, zweckmaBig 
unter Vermeidung langeren Erwarmcns, einwirken laBt. — Die Additionsverbb. ent
stehen beim gemeinsamen Losen der Komponenten in geeigneten Lósungsmm., oder 
beim Verschmelzen ohne Lósungsm., oder durch inniges Verreiben in festem Zustand 
miteinander. Sie zeigen, besonders diejenigen aus den einfachen Aminen der Bzl.-Reihe, 
in hoherem oder geringerem Grade die Neigung, sieh in die um 1 Mol. Halogenwasser- 
stoff armeren sek. Aminę umzuwandeln. Dagegen sind dio Additionsverbb. aus anderen 
Aminen, wie aus a-Naphthylamin oder Benzidin, sehr bestandig. Die gut krystallisieren- 
den, dunkel, meist ahnlich den aus ihnen entstehenden nitrierten Diphenylaminderiw. 
tiefrot gefarbten Prodd., in dereń Lsgg. ein Gleichgewicht zwischen den Verbb. u. 
ihren Komponenten besteht, u. denen sieh das Amin durch starkę Sauren vol!standig 
entziehen laBt, sind durch starkę fungicide Wrkg. ausgezeichnet, so daB sie vorteilhaft 
zur Verhinderung des Wachstums sehadlicher Pilze Yerwendung finden konnen. Z. B. 
werden 2,4-Dinitro-l-clilorbenzol u. Anilin mit W. vorsichtig unter Ruhren auf 95° 
erwarmt u. sogleich wieder abgekiihlt, wobei die unter dem W. gesclimolzene M. zu 
einem roten, in der Hauptsache aus der bei 69° schm. Addilionsverb. bestehenden 
Krystallkuchen erstarrt. — Lost man 2,4-DinilrocMorbenzol u. 3,3'-Dimttliyl-4,4'-di- 
aminodiphenyl in Bzl. u. erhitzt bis zum beginnenden Sieden, so erhalt man durch 
Krystallisation der eingeengten Lsg. die Additionsverb. in braunsehwarzen Nadeln,
F. 78—79°. — Schm. man 2,4-Dinitro-l-chlorbenzol mit a-Naphtliylamin bei 70° zu- 
sammen, so erstarrt die Sehmelze zu einem Krystallkuchen der Additionsverb., F. 70°, 
mit 10,1% Cl (fiir ClcHJ204N3Cl ber. 10,3%). Durch Ausziehen mit HC1 lassen sieh 
ihr 40,8% a-Naphthylamin (ber. 41,3%) entziehen. (D. R. P. 459 548 KI. 12q vom 
21/4. 1926, ausg. 4/5. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 4-Oxy-3-aceł- 
aminoaryl-l-arsinsauren. l-Nitro-3-acetamino-4-oxybenzol oder dessen Deriw. werden 
mit reduzierenden Mitteln behandelt u. die entstandenen Aminoverbb. nach der Methode 
von B a r t  in die Arsinsiiuren ubergefiihrt. — Die Red. ais auch die Arsinierung ver- 
laufen glatt, ohne daB dabei Verseifung eintritt. Die 4-Oxy-3-acetaminoaryl-l-arsin- 
sauren sind bekanntlich an sieh therapeut. wertvoll u. aueh ais Ausgangsstoffe fur 
andere therapeut. wertvolle Prodd. verwendbar. Z. B. wird das l-Niiro-3-acetylamino- 
4-oxybenzol mit Fe-Spanen u. CH3C02H unter Erhitzen reduziert u. aus der vom Fe 
befreiten Lsg. das Hydroćhlorid des l-Amino-3-acetyla?nino-4-oxybenzols, schwach- 
violette, in W., verd. Sauren u. Alkalien sil. Krystalle, eine citronengelbe, mit Resorem 
eine sehr stark blaustichig rot, mit R-Salz zogernd schmutzig violett kuppelnde Diazo- 
Isg. liefernd, abgeschieden. Zu der wss. Lsg. des Hydrochlorids gibt man reine HC1, 
D. 1,15, u. Eis u. diazotiert mit der berechneten Menge NaN02-Lsg. Dann gibt man 
Na3AsÓz zu, macht durch ganz allmahlichen Zusatz von NaaC03 schwach alkal. u, 
sauert nach Verbrauch der Diazolsg. mit HC1 an. Die abgeschiedene Arsinsaure wird 
abgesaugt, ebenso noch weitere Mengen beim Stehen des Filtrats sieh abscheidende 
rohe Saure, u. aus Na-Acetatlsg. umgel. Das gereinigte Prod. zeigt die Eigg. der be- 
kannten 4-Oxy-3-acetylaminobenzol-l-arsinsdure. — Analog erhalt man aus: 5-Chlcr- 
l-nitro-3-acetylamino-4-oxybenzol, fast farblose Krystalle, F. 192— 193°, in organ. 
Lósungsmm. 11., in h. W. zwl., in k. W. swl., in Alkali- u. Alkalicarbonatlsgg. 11. mit 
gelber Farbę, durch Behandeln von 5-CMor-l-nitro-3-amino-4-oxybenzol, F. 160°,_ in 
alkal. Lsg. mit Essigsaureanhydrid gewonnen, uber das 5-Chlor-l-amino-3-acetylamino-
4-oxybenzolhydrochlorid, aus W. Nadeln, F. 222—224°, 11. in W., die Diazoierb. gibt 
mit Resorcin einen rotlichen Farbstoff, freie Base sehr oxydabel, die 5-Chlor-4-oxy- 
3-acetylaminobenzol-l-arsinsaure, aus W. Krystalle, ident. mit dem durch Acetylierung 
von 5-Chlor-4-oxy-3-aminobeńzol-l-arsinsaure erhaltlichen Prod., — sowie aus 5-Meihyl- 
l-nitro-3-acetylamino-4-oxybenzol schwaeh gelbliche Krystalle, F, 207—208°, wl. in k, 

X . 2. 109
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W., 11. in li. W. u. organ. Losungsmm., durch Eimv. von Essigsdureanhydrid auf die 
alkal. Lsg. von 5-Me(hijl-l-nitro-3-amino-4-oxybenzol gewonnen, iiber das Hydroclilorid 
des 5-Methyl-l-amino-3-acetamino-4-oxybenzols, fast farblose, an der Luft sich rasch 
dunkel farbende, in W. sil. Krystalle, freie Basc sehr osydabel, dio 5-Metliyl-4-oxy-
3-acetylaminóbenzol-l-arsinsdure, aus h. W. Krystalle, in h. W. u. A. 11., beim Abktihlen 
der Lsgg. wieder ausfallend, unl. in A. u. Bzl., 11. in Lsgg. yon Na-Acetat, Alkalicarbo- 
naten u. Alkalien. (E.P. 278789 yom 7/7. 1926f*ausg. 10/11. 1927. Oe.P. 109 715 
vom 12/7. 1926, ausg. 25/5. 1928. Schwz. P. 122190 vom 8/7. 1926, ausg. 1/9. 1927 
u. Schwz. PP. 123863, 123 864 [Zus.-Patt.j vom 8/7. 1926, ausg. 16/12.
1927.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Hahl, 
ElbeTfcld), Darstellung uasserloslicher, komplezer organischer Anlimoni-erbindungen, 
darin bestehend, daB man in Abanderung des D. li. P. 454761 an Stelle der neutralen 
Salze von Carbonsauren mit infolge benachbarter saurer Gruppen leicht beweglichen 
H-Atomcn oder der neutralen Salze aliphat. Oxycarbonsaurcn hier die neutralen Salze 
yon Carbon- u. Sulfonsauren solcher Polyphenole, die 2 OH-Gruppen in o-Stellung 
enthalten, yerwendet. — Von solchen Sauren kommen in Frage: Gallussaurc, Gallo- 
carbonsaure, Brenzoatechindisulfonsaure, 2,3-Dioxynaphthalindisulfonsauren u. a. Die 
Komplexverbb. sind feste, in W. 11. Stoffe, mit Mineralsauren zunachst einen sich in 
uberschiissiger Saure wieder losendcn Nd. gebend. Dio wss. Lsgg. der trypanocide 
Wrkg. aufweiscnden Prodd. werden reizlos yertragen. Z. B. wird eine Lsg. von Gallus
saure in wss. NaOH mit einer wss. Suspension von Antimonylbrenzcalechin yersetzt 
u. einige Zeit erhitzt, wobei der groBte Teil der Sb-Verb. gel. wird u. lackmussaure 
Rk. eintritt. Nach der Neutralisation mit Na,C03 wird die komplexe Sb-Verb. (I) mit 
Aceton gefallt, fast farbloses, mit fast neutraler Rk. in W. 1., durch Schwefelalkalien 
aus der wss. Lsg. fiillbares Pulver mit 21— 22°/0 Sb. — In analoger Weise erlmlt man aus

OH OH OH

\  / ~ — S-  y~' \
^>Sb .O -(» ' ) + 5 H sO; I ‘ |___^>Sb - O— A - S 0 3Na +  5H20

o V — /

^  COaNa IL S03Na

Brenzcatechindisulfonsaiire u. Antimonylbrenzcalechin die kompleze Sb- Verb. (n), schwach 
gefarbtes, in W. 11. Pulyer mit ca. 17— 18% Sb. (D. R. P. 456 858 KI. 12q vom 23/4.
1926, ausg. 3/3. 1928. Zus. zu D. R. P. 454761; C. 1928. I. 1232. E.P. 288 370 yom 
7/1. 1927, ausg. 3/5. 1928. Zus. zu E. P. 271940; C. 1927. II. 1397.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung der 1-Methyl- 
2,5,G-lriclilor-3-aminobenzol-4-sulfonsaure. l-Methyl-2,5,6-trichlorbonzol-4-sulfonsaure 
wird nacheinander mit nitrierenden u. reduzierenden Mitteln behandelt. — Trotz der 
Ggw. von bereits 5 negativen Substituenten im Benzolkern erfolgt die Nitrierung in 
der freien 3-Stellung glatt ohne gleichzeitige Verdrangung der S03H- durch die N 02- 
Gruppe. Die entsprechende Aminosulfonsaure ist ais Ausgangsstoff fur die Herst. 
lichtechter Azofarbsloffe wertvoll. Z. B. wird die l-Methyl-2,5,6-trichlorbenzol-4-sulfon- 
sdure, durch Chlorieren yon p-Toluolsulfonsaure, l-Methyl-2-chlorbenzol-4-sulfonsaure 
oder der l-Methyl-2,6-dichlorbenzol-4-sulfonsaure bis zur Aufnahme der fiir die Bldg. 
des Trichlorderiy. erforderlichen Menge Cl2 erhaltlich, bei 70° in 97%ig. H2S04 gel. 
u. in die Lsg. wahrend 3 Stdn. bei 70° 62%ig. HNOn einlaufen gelassen. Nach 5-std. 
Riihren boi 70° wird die l-Methyl-2,5,G-tricMor-3-nilrobenzol-4-sulfonsdure in iiblicher 
Weise yon der H2S04 getrennt u. mit Fe in saurer Lsg. reduziert. Nach Entfernung 
des Fe-Sohlammcs wird die Lsg. mit HCl gefallt u. der Nd. abgepreBt u. getrocknet. 
Die l-Methył-2,5,6-trichlor-3-aminobenzol-4-sulfonsdure, weiBliches, in W. swl., in A. 
u. A. unl. Pulyer, gibt mit konz. H 2S04 eine schwach gelbliche Lsg., aus der sie beim 
Verd. mit W. wieder gefallt wird. (E.P. 277372 vom 12/9. 1927, Auszug yeroff. 
9/11. 1927. D. Prior. 11/9. 1926. F. P. 640 748 vom 10/9. 1927, ausg. 20/7. 1928.
D. Prior. 11/9. 1926.) Sc h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New-York, V. St. A., iibert. von: Hermann Wagner, 
Bas Soden a. Ts., und Bartholomaus Vossen, Hochst a. M., Darstellung der 1-Methyl-
2,S,6-irichlor-3-aminobenzol-4-sulfonsdure. (A. P. 1 677 536 vom 13/8. 1927, ausg. 17/7. 
1928. D. Prior. 11/9. 1926. — yorst. Ref.) SCHOTTLANDER.
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J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung von Ałhern des l-Propyl-3,4- 
dioxybenzols, 1. dad. gek., daB man l-Allyl-3-oxy-4-methoxybenzol (Chavibetol) bzw.
l-Propenyl-3-oxy-4-methoxybenzol (Isochavibetol) oder l-Allyl-3,4-metliylendioxy- 
benzol (Safrol) bzw. l-Propenyl-3,4-methylendioxybenzol (Isosafrol) der katalyt. 
Hydrierung in Ggw. der iiblichen Rcduktionskatalysatoren unterwirft u. das im zweiten 
Fali entstandene l-Propyl-3,4-metliylendioxybenzol (Dihydrosafrol) bei hoherer Temp. 
mit alkoh. Alkali u. das Reaktionsprod. mit methylierenden Mitteln behandelt, worauf 
man schliefllich das Gemisoh der entstandenon Alkoxymethylather in der Hitze mit 
Sauren spaltet u. gegebenenfalls das hierbei gebildete l-Propyl-3-oxy-4-methoxybenzol 
(Dihydrochavibetol) dureh Ausfrieren vom l-Propyl-3-methoxy-4-oxybenzol (Dihydro- 
eugenol) trennt. — 2. darin bestehend, daB man zwecks Gewinnung der beiden isomeren 
C-Propylbrenzcateehinmonomethylather das bei der alkoh.-alkal. Spaltung des 1-Pro- 
pyl-3,4-methylendioxybenzols entstandene Gemisch mit acylierenden Mitteln be
handelt, die beiden isomeren O-Acylderiw. dureh Ausfrieren oder Behandeln mit organ. 
Lósungsmm., wie KW-stoffen, trennt u. sie alsdann, jedes fiir sieh, m it Alkali verseift, 
methyliert u. mit h. Sauren behandelt, wobei man, je nachdem, welche der beiden 
Isomeren man darzustellen wiinscht, die erst- u. letztgenannte MaBnahme in ilirer 
Reihenfolge yertauschen kann. — Die Prodd. zeiehnen sieh vor dom die Propylgruppe 
nicht enthaltenden Brenzeątechinmonomethylather (Guajaeol) dureh noch hohere 
antise.pt. Wrkg. u. dureh einen angenehmeren Gerueh aus. Z. B. wird 1-Propenyl-
3-oxy-4-methoxybenzol in alkoh. Lsg. in Ggw. von Pd mit H2 gesehiittelt. Nach Auf- 
nahme von 1 Mol. setzt die H2-Aufnahme aus. Man filtriert, dest. den A. ab u. frak- 
tioniert den Riickstand im Vakuum. Neben einem auBerst geringen Vor- u. Riieklauf 
erhalt man reines l-Propyl-3-oxy-4-iiie.tlwxyhe.nzol, Kp.12 123— 150° (? der Referent), 
in der Kalte erstarrend u. aus Hexahydrotoluol in Blattehen, F. 26°, krystallisierend. — 
Man erhitzt 3,4-Methylendioxy-l-propylbenzol mit einer methylalkoh. Lsg. von metali. 
Na 2 Tage unter Druek auf 140—150°. Nach Verd. mit W. wird die alkal. Lsg. zwecks 
Entfernung nicht umgesetzten Dihydrosafrols mit A. estrahiert, alsdann mit verd. 
H vS04 angesauert u. die saure Lsg. mit A. extrahiert. Man erhalt Propyl-oxyniethcxy- 
methyloxy-benzol, Kp.ls 160°. Dieses yersetzt man in einer wss. NaOH-Lsg. allmahlich 
mit(QH30)2S0„ unter gutemRiihren u. Kiihlen, envarmt dann kurz auf 90—100°u. extra- 
hiert die alkal. Lsg. nach dem Erkalten mit A. Es wird so Propyl-methoxy-methoxy- 
methyldtherbenzol, Kp.12 144— 146°, erhalten. Das in A. gel. Prod. versetzt man bis 
zur beginnenden Triibung mit W. u. sauert mit HC1 eben an. Nach 6-std. Kochen unter 
RiickfluB wird der A. groBtenteils abdest. u. aus der alkal. gemachten wss. Lsg. ge
gebenenfalls unveranderterAusgangsstoff mit A. extrahiert. Aus der wieder angesiiuerten 
Lsg. wird ein Gemisch von l-Propyl-3-metlioxy-4-oxybenzol u. l-Propyl-3-oxy-4-meth- 
oxybenzol, Kp.12 124— 126°, bei 15° nicht krystallisierend, mit A. extrahiert. Beim 
Abkiihlen auf — 20° u. gegel>enenfalls Impfen, krystallisiert reines l-Propyl-3-oxy-
4-methoxybenzol, F. 26°, aus. (D. R . P. 459 309 KI. 12q vom 16/12. 1925, ausg. 3/5.
1928.) SCHOTTLANDEK.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Herstellung von o,N-Monoalkyl- 
undo,N-Monoalkyloxyalkylaminobenzoesdurealkaminestern. o,N-Monoalkylaminobenzoe- 
sauren mit mehr ais 2-C-Atomen im Alkylrest oder o,N-Monoalkyloxyalkylamino- 
benzoesauren werden naeh den iiblichen Methoden mit Aminoalkoholen verestert, oder
o-Aminobenzoesaurealkaminester werden an der aromat, gebundenen NH2-Gruppe mit 
mehr ais 2 C-Atome enthaltenden alkylierenden oder mit alkyloxyalkylierenden Mitteln 
behandelt. — Die Prodd. finden ais Óberfldchenandsthelica, insbesondere zur Anasthesie 
der Schleimhaute, therapeut. Verwendung, wobei sie das Cocain in seiner Wrkg., ebenso 
wio die analog, zusammengesetzten, von der p-Aminobenzoesaure sieh ableitenden 
Alkaminester (ygl. hierzu F a r b w e r k e  v o r m .  M e is t e r  Lucius & Beuning u . 
E is l e b , A. P. 1550350; C. 1926. I. 232), erheblich iibertreffen. Z. B. wird eine wss. 
Lsg. yon anthranilsaurem Na mit p-CMordthylmethylather, Cl • CH2 • CH2 • OCHn gekoeht, 
wobei sieh die o,N,fl-Methoxydthylaminobenzoesdure, F. 102°, fast unl. in W., abscheidet. 
Diese liefert dureh Veresterung mit A. den Athylester, Ol, Kp.8 160— 165°. Erhitzt 
man den o,N,f3-Methoxydthylami?iobenzoesdureathylester mit (3-Piperidinodthylalkohol u. 
wenig NaOC2H5 ais Katalysator, so dest. A. uber. Der Riickstand wird in A. gel. u. 
unter Kiihlung mit alkoh. HC1 bis zu neutraler Rk. versetzt. Das sieh ausscheidende 
Ol erstarrt bald. Beim Umlosen aus Essigester erhalt man das Hydrochlorid des o,N,fi- 
Methoxydt7iylamiiiobenzoesdure-P-piperidinodłhylesters ais farbloses Krystallpulver,
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F. 118°, die wss. Lsg. fluoresziert blau. — Dieselbe Verb. kann man auch ausgehend 
von der freien Methoxydthylaminóbenzoesdure bei mehrstd. Erwarmen mit dem Sulfat 
des (3-Piperidinoathylalkohols in konz. schwefelsaurer Lsg. auf 90— 100°, — bzw. durch 
mehrstd. Kochen von o,N,[)-Methoxydthylaminobenzoesdure-f}-chlcrdthylester, Ol, aus 
der Saure u. Athylenchlorhydrin beim Erhitzen in Ggw. von HC1 auf 100° gewonnen, 
mit Piperidin unter RuckfluC erhalten. Derfreie Alkaminester ist ein Ol. (E. P. 260 605 
vom 28/10. 1926, Auszug yeroff. 30/12. 1926. D. Prior. 28/10. 1925. Zus. zu E. P. 
241767; C. 1926. I. 3946. Schwz. P. 123597 vom 26/10. 1926, ausg. 1/12. 1927.
D. Prior. 28/10. 1925 u. Schwz. PP. 124 690, 124 691 [Zus.-Patt.] vom 26/10. 1926, 
ausg. 16/2. 1928. D. Prior. 28/10. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., iibert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Briining, Hoelist a. M., Hersłellung von Molekiili-erbindungen 
organischer Azide. Man laBt auf organ. Azide organ. Verbb. mit blutdrucksenkender 
oder spasmolyt. Wrkg., wie J-Verbb., Benzyl- oder Purinderiw., einwirken. — Gegen- 
iibcr den organ. Aziden ais solchen, dereń blułdrucksenkende Wrkg. infolgo zu schnellen 
Abbaues oder Ausscheidung aus dem Organismus eine zu fliichtige ist, wird durch 
Wechselwrkg. geringer Mengen eines Azides, z. B. 5%, mit den gebriiuchlichen Hypo> 
tonicis eine wesentlich gunstigere Wrkg. erzielt, da die durch Homogenisierung der 
Komponenten in feinverteiltem Zustande erlialtlichen Molekuherbb. die Verteilungs- 
u. Ausscheidungsverhaltnisse der Azide stark yerandern, was offenbar ein langeres 
Verweilen der Azide im Organismus zur Folgę hat. Folgende Beispiele sind angegeben: 
p-Jodathoxybenzoesdurebenzylester (vgl. F a r b w e r k e  v o r m .  MEISTER LUCIUS & 
B r u n in g  usw ., D. R. P. 412699; C. 1925. I I . 613) u. Pseudosaccliarinazid werden in 
Aceton gel. u, das Lósungsm. im Vakuum verdampft. Der Riickstand entha.lt 9,5°/0 N. — 
In  einer noch w. Schmelze von p-Joddłhoxybenzoesdurebenzylester wird Carbaminsdure- 
azid yorsichtig gel. Nach dem Abkiihlen erstarrt das Ganze zu einer farblosen M. — 
Man lost Joddioxypropan u. p-Oxybenzoesaureazid in A. u. yerdampft das Lósungsm. 
vorsichtig. — Zu einer h. hergestellten u. etwas abgekiihlten Lsg. von Theobromin in 
Eg. gibt man Hippursaureazid bzw. fi-Naplithalinsulfonsaureazid u. yerdampft das 
Lósungsm. yorsichtig. Die erwahnten Reaktionsprodd. (Molekułverbb.) yermischt man 
zum Gebraueh mit einem OberschuB des jeweils yerwandten blutdrucksenkenden oder 
spasmolyt. wirkenden Mittels homogen, derart, daB das bzgl. Prod. zum SchluB einen 
Azidgehalt von ca. 5% aufweist. (E. P. 251 651 vom 30/4. 1926, Auszug veróff. 14/7.
1926. D. Prior. 1/5. 1925. Oe. P. 109 989 vom 25/3. 1926, ausg. 25/6. 1928. D. Prior. 
1/5. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella& Co. G. m. b. H. (Erfindcr: RichardHerzundFritz Schulte), 
Frankfurt a. M., Darstellung von l-Oxynaphtkalin-8-carbonsdure, darin bestehend, daB 
Naphthalin-l,8-sulfocarbonsaure oder dereń inneres Anhydrid mit Atzalkalien ver- 
schmolzcn wird. —  Die bisher schwer zugangliche l-Oxynaphthalin-8-carbonsaure 
(vgl. hierzu E k s t r a n d , Journ. prakt. Chem. [2]. 38 [1888]. 278) -wird so leicht u. in 
guter Ausbeute gewonnen. Z. B. wird KOH mit W. geschmolzen, das innere Anhydrid 
der Naphthalin-l,8-siilfocarbonsdure (vgl. D. R. P. 444325; C. 1927. II. 742) oder die 
aąuiyalente Menge eines Alkalisalzes der Naphthalin-l,8-sulfocarbonsaure eingeriihrt 
u. die Temp. der Schmelze zunachst unter weiterem Ruhren auf 190—200°, dann nach 
ca. 1 Stde. auf 220—230° gesteigert. Nach becndeter Rk. verd. man die Schmelze 
u. sauert mit Mineralsaure an. Die Ausbeute an l-Oxynaphthalin-8-carbonsdure, aus 
A. Krystalle, F. 169°, betragt ca. 80% der Theorie. (D. R. P. 459 404 KI. 12q vom 
30/11. 1924, ausg. 4/5. 1928.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von l-Oxynaph- 
tlwlin-8-carlonsdure. (Schwz. P. 123734 vom 27/7. 1926, ausg. 16/12. 1927. — yorst. 
Ref.) Sc h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Richard Herz und
Fritz Schulte, Frankfurt a. M., Darstellung des inneren Anhydrids bezw. der Alkali- 
salze der Naphthalin-l-sulfo-8-carbonsdure und. derl-Oxynaphihalin-8-carbonsdure. (A. P. 
1 623 678 Tom 12/7. 1926, ausg. 5/4. 1927. D. Prior. 29/11. 1924. —  C. 1927. I I .  742
[D. R . P. 444325] u. vorvorst. Ref.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Monosulfo- 
derivaten der 2-Oxynaphthalin-6-carbo?isaure. Die 2-Oxynaphthalin-6-carbonsaure wird 
entweder mit H 2S04 von mindestens D. 1,82, oder bei 50—80° mit konz. H2S04 be- 
handelt u. aus dem cntstandcnen Gemisch die 3- u. 8-Monosulfonsauren auf Grund der
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yersehiedenen Loslichkeit ilirer neutralen Alkalisalze getrennt, oder man boliandelt 
die 2-Oxynaphthalin-6-carbonsauro mit freies S03 enthaltender H2S04, zwcckmaBig 
bei 20— 50°, u. fiihrt dio so gebildete Disulfonsauro durch kurzes Erwarmen der mit 
W. yerd. Sulfonierungsmasse in die Monosulfonsiiure iiber. — Man tragt z. B. bei 40 
bis 50° 2-Oxynaphthalin-6-carbonsdure langaam in H2S04 66° B6 ein u. riilirt das Gemisch 
unter langsamer ErhOhung der Temp. auf 80° einige Stdn. Die M. wird auf Eis gegossen 
u. dio sauren Na-Salze der entstandenen Sulfonsauron durch Zusatz von NaCl ab- 
gesehieden. Diese fiihrt man mit Na2C03 in die neutralen Salze iiber u. dampft die 
neutralo Lsg. bis zur beginnenden Krystallisation ein. Nach dem Erkalten scheidet 
sich das neutrale Dinatriumsalz der 2-Oxynaphihalin-3-monosulfo-6-carbcmsdure nahezu 
yollstandig in dichton Nadeln ab. Aus dem Filtrat erhalt man auf Zusatz von HCl 
dio 2-Oxynaphthalin-8-monosulfo-G-carbonsdure. Durch Ansauern der wss. Lsg. des 
neutralen Dinatriwnsalzes der 2-Oxy-6-carboxynaphthalin-3-monosulfosdure wird dio 
freie Saure gewonnen, aus dereń wss. Lsg. NaCl das saure Na-Salz abscheidet. — Tragt 
man boi 20—25° 2-Oxynaphthalin-6-carbonsaure langsam in H 2S04-Monohydrat oin, 
gibt gleichzeitig Oleum mit 60% S03 hinzu u. riihrt das Gemisch einige Stdn. unter 
langsamer Temperatursteigerung auf 50°, so scheidet sich nach dem AusgieBon auf Eis 
u. Zusatz yon NaCl das saure Dinatriumsalz einer Disulfonsauro, yermutlich der 2-Oxy- 
naphthalin-l,3-disulfo-6-carbonsdure, ab. Bei kurzem Erwarmen der schwefelsauren Lsg. 
der Disulfonsaure wird eino S03H-Gruppe abgespalten, u. die in verd.[H2S04 wl. 2-Oxy- 
6-carboxynaphthalin-3-vwnosulfonsdure krystallisiert beim Erkalten nahezu yollstandig 
aus. Boi der Alkalischmelze geht dieso Saure nach Abspaltung der C02H-Gruppe in 
das bekannte 2,3-Dioxynaphthalin iiber, wodurch ihre Zus. bewiesen ist. Die isomere 
Saure enthalt dio S03H-Gruppe yermutlich in der 8-Slellung. Dio 2-Oxynaphthalin-
3-monosulfo-6-carbonsaure, trocken farbloses Pulver, 1. in h. W., wl. in verd. Sauren, 
ist durch die blaue Fluoreszenz ihrer Lsg. in verd. Alkalicarbonatlsg. u. das wl. neutrale 
Ca-Salz ausgezeichnet. Die 2-Oxynaphthalin-8-monosulJo-6-carbonsdure, saures Mg- 
Salz wl., saures Na-Salz aus h. W. Nadelchen, kuppelt in verd. Na2C03-Lsg. nieht mit 
schwach kuppelnden Diazoverbb., wie diazotiertem Anilin oder p-Toluidin, u. weist 
sonst analoge Eigg. wie die isomere Saure auf. Die beiden Monosulfonsauren finden 
ais Farbstoffzwischenprodd. Verwendung. (E. P. 291965 vom 16/6. 1927, ausg. 12/7.
1928. F. P. 636 561 vom 24/6. 1927, ausg. 12/4. 1928. D. Prior. 26/6. 1926.) Sc h o t t l .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. yon: Friedrich Krecke,
Offenbach a. M., Darstellung von Monosulfcderivaten der 2-0xynaphth-alin-6-carbonsaure. 
(A. P. 1676 698 vom 2/6. 1927, ausg. 10/8. 1928. D. Prior. 26/6. 1926. — vorst. 
Ref.) SCHOTTLANDEE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Richard Herz und Fritz Schulte), 
Frankfurt a. M., Darstellung von Naphthostyril beziehungsweise l-Aminonaphthalin- 
8-carbonsaure, dad. gek., daB man 8-Cyannaphthalin-l-sulfonsaure oder ihre Salzo 
mit Atzalkalien bei hoheren Tempp. yerschm. — Hierbei tritt yermutlich zuniichst 
eino yerscifung der CN- zur CONH2-Gruppe u. dann ein RingschluB, entweder unter 
Abspaltung von S02 oder von W., aus der intermediar gebildeten Oxyverb. ein. Die 
Bldg. des Naphthostyrils erfolgt in guter Ausbeute. Z. B. wird in eine Schmelze von 
KOH in W. bei ca. 150° allmahlieh unter Riihren 8-cyannaphlhalin-l-sulfonsaures Na 
oingetragon u. die Temp. auf 190°, zuletzt kurze Zeit auf ca. 200° gesteigert. Wesentlich 
hohere Tempp. sind hierbei zu yermeiden, da sonst unter NEL,-Abspaltung Zersetzungs- 
prodd. auftreten. Die tiefgelbo Schmelze scheidet beim Losen in k. W. einen groBen 
Teil des gebildeten Naphthostyrils wl. ab. Die Mutterlauge enthalt das K-Salz der
l-Aminonaphthalin-8-carbonsaure. Das gesamto Naphthostyril kann leicht in diese 
Verb. ubergefiihrt werden, wenn man die Schmelze starker yerd, u. einige Stdn. bei 
ca. 90° digeriert. ZwcckmaBig sauert man aber die yerd. Schmelze an, wiirmt an, laBt' 
wieder erkalten u. saugt das Naphthostyril ab, aus verd. HCl Krystalle, F. 180— 181° 
(vgl. hierzu E k s t r a n d , Journ. prakt. Chem. [2] 38 [1888]. 160). Ausbeute ca. 80% 
der Theorie, beim Arbeiten im geschlossenen GefiiB annahernd theoret. (D. R. P. 
441225 KI. 12p vom 30/11. 1924, ausg. 5/6. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Richard Herz und 
Fritz Schulte, Frankfurt a. M., Darstellung von Naphthostyril beziehungsweise 1-Amino- 
naphthalin-8-carbonsdure. Zu dem yorst. Ref. nach D. R. P. 441225 ist folgendes nach- 
zutragen: Die Umwandlung der 8-Cyannaphthalin-l-sulfonsaure kann auch durch Er
hitzen mit alkoh. Alkali oder mit wss. Ca(OH)2 unter gewóhnlichem oder erhohtem
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Druck crfolgen. Unterbrickt man das Schmclzcn nach ca. 1 Stde. u. verd. die M. mit 
W. bis zur Bldg. einer konz. alkal. Lsg., so scheidet sich das wl. K-Salz des 1-Sulfo- 
napMhalinS-carbonsaureamids, aus W. rhomb. Blattchen, ab. Diese Verb. kann man 
auch durch Erhitzen von Alkalisalzen der 8-Cyannaphthalin-l-sulfonsaure mit NaOH 
30—40° Bć, mit oder ohne Zusatz von A., wahrend einiger Zeit auf 100—120° ais Na- 
Salz, rhomb. Blattchen, erhalten. Beim Verschmelzen mit konz. Alkalihydroxyden oder 
beim Erhitzen mit Na-Acetat oder HC02Na auf hohere Tempp. wird das Amid in 
NaphtJwsiyril umgewandelt. Dagegen erhalt man beim Verseifen mit verd. Sauren 
unter Abspaltung von NH, Naphthalin-l,8-sulfocarbonsaure. Folgende Beispiele sind 
angegeben: Man erhitzt KOH u. CH3OH einige Zeit auf 80— 100°, tragt bei dieser 
Temp. das Na-Salz der S-Cyamiaphthalin-l-svlfonsaure cin, dest. den CH3OH langsam 
ab, bis die Temp. auf 130—150° gestiegen ist u. erhitzt bei dieser Temp. unter Riick- 
fluC einige Stdn. weiter. Es wird so in der Hauptsache Naphthostyril erhalten, das ais 
solches abgeschieden oder auf die l-Aminonaphthalin-8-earbonsaure verarbeitet werden 
kann. — In  einem Autoklayen wird bei 15° das Na-Salz der 8-Cyannaphthalin-l-sulfon- 
saure in NaOH 40° B6 eingetragen. Die M. wird dann 6— 10 Stdn. auf 150— 200°, 
entsprechend einem Druck von 10—15 at. erhitzt. Das Reaktionsprod. besteht aus 
dem wl. Na-Salz der l-Aminonaphthalin-8-carbonąaure. Nach dem Erkalten wird die 
M. mit NaCl-Lsg. verd. u. entweder das Na-Salz der Carbonsaure, aus verd. NaCl- 
Lsg. Krystalle, abfiltriert oder die freie Saure durch Ansauern abgeschieden. — Er
hitzt man das Na-Salz der 8-Cyannaphthalin-l-sulfonsaure einige Stdn. mit Kalkmilch 
25° Bó unter Druck auf 200—250°, unter Riihren, so entsteht die 1-Aminonaphthalin-
8-carbonsaure, die in der Lsg. ais 11. Ca-Salz enthalten ist. Die M. wird mit W. verd., 
filtriert u. die freie Saure aus dem Filtrat durch Ansauern abgeschieden. (A. PP. 
1 646 290 vom 12/7. 1926, ausg. 18/10. 1927. D. Prior. 29/11. 1924 u. 1 668148 vom 
12/7. 1926, ausg. 1/5. 1928. D. Prior. 29/11. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsiellung von o-Amino- 
aldehyden und o - AminoJcetonen der Anlhrachinonreihe. Anthrachinon - l,2-isoxazolo 
werden mit Reduktionsmitteln behandelt. — Hierbei werden die yon den 1-Nitro-
2-methylanthrachinoncn abgeleiteten Isoxazolderiw. in o-Aminoaldehyde, die aus den
1-Nitro-2-athylanthracliinonen entstelicnden Anthracliinon-l,2-methylisoxazole in
o-Aminoketone umgewandelt. Die Herst. der Isoxazole laBt sich vorteilhaft mit der- 
jenigen der o-Aminoaldehyde u. o-Aminoketone in einem einzigen Arbeitsgang ver- 
einigen. Z. B. w’ird Anlhrachinon-l,2-isoxazol (vgl. F a r b w e r k e  v o r m .  Me is t e r  
L u c iu s  & B r u n in g , F. P. 520542; C. 1921. IV. 804) mit einer wss. ammoniakal. 
Na2S204-Lsg. gemischt u. unter Luftabschlufi das Gemisch bis zur Lsg. der M. auf 
90—-100° erhitzt. Beim Durchleiten von Luft durch die filtrierte Lsg. scheidet sich 
der l-Aminoanthrachinon-2-aldehyd, F. 239°, in roten krystallin. Flockcn ab. Er ist unl. 
in W., Sauren u. Alkalien, wl. in A. u. A., 11. in sd. Bzl., Toluol, Eg. u. Amylalkohol, 
in einer ammoniakal. Na2S204-Lsg. mit roter, in atzalkal. Lsg. mit griiner Farbę 1. — 
Analog entsteht aus Anthrachinon-l,2-methylisoxazol (vgl. F. P. 520542) das 1-Amino-
2-acetylanthrachinon (l-Aminoanthrachinon-2-methylketon), aus Eg. rotc Nadeln,
F. 220°, in ammoniakal. Na2S204-Lsg. mit rótlich gelber, in atzalkal. Lsg. mit fcrauner 
Farbę 1. — Der l-Aminoanthrachinon-2-aldehyd kann auch durch Erhitzen einer dtinnen 
Pastę von Anthrachinon-l,2-isoxazol mit uberscliiissiger NaHS03-Lsg. zum Sieden 
bis zum Verschwinden der gelben Farbę des Isozazols u. Bldg. eines roten krystallin. 
Nd. erhalten werden. —  Ebenso gewinnt man ihn durch Einlaufenlassen der schwefel- 
sauren Lsg. des Isoxazols in eine wss. FeS04-Lsg. bei 30—40°. — In  der letztgenanntcn 
Weise erhalt man aus 5-Nitroanthrachinon-l,2-isoxazol (vgl. F. P. 520542) beim Er
hitzen zum Sieden den l-Amino-5-nitroanthrachinon-2-aldehyd, aus Chlorbenzol oder 
Eg. braunes, einen roten Strich hinterlassendes krystallin. Pulver, F. 228°, in konz. 
H^S04 mit blafi rótlich-gelber auf Zusatz von CH20 nach tiefblau umschlagender Farbo 
1., mit alkal. Hydrosulfit eine schon gnin gcfarbte Kiipe liefernd. — Erhitzt man das 
Anthrachinon-l,2-isoxazol mit Anilinsulfat in konz. H2S04 auf 170°, kuhlt ab u. fallt 
den l-Aviinoanlhraćhinon-2-aldehyd mit W., so betragt dessen Ausbeute ca. 97% der 
Theorie. —  Tragt man unter sorgfaltigem Kubień l,5-Dinitro-2,G-dimethylanthrachinon 
in rauchende H2S04 mit 65% SÓ3 ein, so entsteht das AnthracMnon-l,2,5,6-diisoxazol, 
das bei der Red. mit FeS04 in schwefelsaurer Lsg. bei 90— 100° den 1,5-Diaminoanlhra- 
chinon-2,6-dialdehyd ais rotes Pulver liefert; aus Nitrobenzol violettrote Nadeln, F. 340°, 
in konz. H 2S04 mit briiunlich-gelber, auf Zusatz von CH20 nach Blau umschlagender 
Farbę 1., gibt eine smaragdgriine Hydrosulfitkupe. — Ersetzt man das 1,5-Dinitro-
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2,6-dimethylanthrachinon durcli das l,8-I>initro-2,7-dimetliijlanthraclrinon, so erhalt man 
uber das An(hraóhinon-l,2.8,7-diisoxazol den l,8-Diaminoanthraćliinon-2,7-dialdehyd, 
aus Nitrobenzol dunkelviolette Nadeln, in konz. H2SO,, mit briiunlich-gelber Farbę 1., 
Hydrosulfitkiipe griin gefarbt. Die Prodd. dienen ais Ausgangsstoffe fiir dio Herst. 
von Farbstoffen. (E. P. 267163 vom 8/3. 1927, Auszug veróff. 4/5. 1927. D. Prior. 
8/3.1926. F. P. 630 392 vom 5/3.1927, ausg. 1/12.1927. D. Prior. 8/3.1926. Schwz. P. 
125 967 vom 7/3. 1927, ausg. 16/5. 1928. D. Prior. 8/3. 1926.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Wilke, 
Hóchst a. M.), Darslellung von o-Aminocarbonsduren der Anthrachinonreihe und dereti 
Subslituiionsprodukten, dad. gek., daB man die durch Einw. von rauchender H2S04 
auf l-Nitro-2-methylanthrachinone erhaltlichen Anthrachinon-l,2-isoxazole mit alkal. 
reagierenden Mitteln in der Warme behandelt. — Ais solche eignen sieh verd. Alkalien, 
Alkalicarbonate oder Ca(OH)2. Die ais Ausgangsstoffe fur die Darst. von Farbstoffen 
wertvollen l-Aminoanthrachinon-2-carbonsa.uren entstehen so in glatter Rk. u. sehr 
guter Ausbeute, ohne Bldg. nennenswerter Mengen von Nebenprodd. Diese Tatsache, 
in Verb. damit, daB die durch Einw. von rauchender 1I2S0., auf l-Nitro-2-methyl- 
anthrachinone erhaltlichen Prodd. (vgl. D. R. P. 360422; C. 1923. I. 190) durch Red. 
in l-Aminoanthrachinon-2-aldehyde iibergehen (vgl. E. P. 267163 usw. vorst. Ref.), 
laBt nunmehr erst die im D. R. P. 360422 lediglich auf Grund der empir. Zus. aus- 
gesprochene Yermutung ais richtig erkennen, daB es sieh aus den l-Nitro-2-mothyl- 
anthrachinonen durch Austritt von W. zwischen N 02- u. CH,-Gruppen entstandene 
Isoxazolderiw. des Anthrachinons liandelt. Z. B. wird das gelbe Anthrachino7i-l,2-is- 
oxazol mit uberschiissiger verd. Atzalkalilauge oder Na2C03-Lsg. unter Umruhren auf 
ca. 80—90° bis Lsg. mit roter Farbę eingetreten ist, bzw. mit uberschiissiger verd. 
Kalkmilch solange zum Kochen erhitzt, bis eine Suspension des roten Ca-Salzes der 
Carbonsiiure in rotangefiirbter Mutterlauge entstanden ist, worauf man, gegebenenfalls 
nach Filtration, mit verd. HC1 ansauert u. notigcnfalls kurze Zeit erhitzt. Die aus- 
gesohiedene, abfiltrierte, gewascliene u. getrocknete l-Aminoanllirachincm-2-carbonsdure 
ist ein rotes, in niedrig sd. organ. Lósungsmm. zwl. Pulver, F. 286°, in konz. H 2S04 
mit blasser, rótliehgelbcr, auf Zusatz von CHaO nach Violettblau umschlagender in 
yerd. wss. Alkalien mit kraftig roter Farbę 1. Pulver. — Analog erhalt man aus: 5-Niłro- 
anłhrachinon-l,2-isoxazol die l-Arnino-5-nitroant]irachinon-2-carbon$tiure, rote, bei 325°, 
selun. Flocken, unl. in W., swl. in den gebriiuchlichen niedrig sd. organ. Lósungsmm. 
etwas leichter 1. in h. Nitrobenzol mit gelbroter Farbę, die gelbbraune Farbę ihrer Lsg. 
in konz. H 2S04 schlagt auf Zusatz von CHaO sofort in ein tiefes Blau um. — Anthra- 
cliinon-l,2,5,6-diisoxazol, braungelbes, in konz. H2S04 mit braungelber Farbę 1. Pulver, 
die l,5-Dianiinoanthrachi?ion-2,6-dicarbonsdure, roto Flocken, swl. auch in hochsd. 
Lósungsmm., in konz. H aSO., mit braungelber, auf Zusatz von CH20 nach Blau um- 
śchlagender Farbę 1., — sowie aus dem Anthrachinon-l,2,8,7-diisoxazol, olivbraunes, in 
konz. H2S04 mit braungelber Farbę 1. Pulver, die l,8-Diaminoanthrachinon-2,7-dicarbon- 
saure, die sieli in ihren Eigg. yon der isomeren Diaminodicarbonsaure nur durch die 
molir blaustichige Farbę ilires Pulvers sowie ihrer Alkalisalzlsgg. unterseheidet. (D. R. P. 
464 863 KI. 12q vom 9/3. 1926, ausg. 29/8. 1928. E. P. 267 164 vom 8/3. 192T, Auszug 
veroff. 4/5. 1927. D. Prior. 8/3. 1926. F. P. 630 511 vom 7/3. 1927, ausg. 5/12. 1927.
D. Prior. 8/3. 1926. Schwz. P. 125 478 vom 7/3. 1927, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 
8/3. 1926.) SCHOTTLANDEK.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Abspaliung von 
Sulfogruppm aus Sulfonsduren von Oxy- wid Aminoanthrachinonen. Hydrierungsprodd. 
von homonuclearer (im gleichen Kern) substituierten Amino-, Oxy- oder Aminooxy- 
anthrachinonsulfonsauren, die durch Anlagerung yon 2 H-Atomen entstehen, werden in 
wss. Lsg. oder mit konz. H 2S04, mit oder ohne Zusatz von H3B03, erwarmt oder in 
wss. Lsg. mit alkal. reagierenden Verbb. bei 15° oder erhóhter Temp. behandelt. — 
Die Darst. der H2-Anlagerungsprodd. u. die Abspaltung der S03H- Gruppen kann auch 
in einem Arbeitsgang erfolgen. — Vermutlich tritt hierbei das eine der beiden an- 
gelagerten H-Atome mit der S03H-Gruppe ais H2S03 aus, wahrend das andere an die 
Stelle der S03H-Gruppe tritt. Hierdurch unterseheidet sieh die neue Arbeitsweise von 
den bisher iiblichen Verff. zum Ersatz von S03H durch H, bei denen die S03H-Gruppe 
durch Hydrolyse ais H 2S04 abgespalten wird. Die Rk. yerlauft sehr leicht u. glatt. 
Bei Anwendung eines geringen Uberschusses von NaOH in verd. wss. Lsg. ist sie bei 15° 
in wenigen Augenblicken beendet. Bei Anwendung yon reinen Ausgangsstoffen erhalt 
man die entsulfonierten Yerbb. unmittelbar ganz rein u. meist gut krystallisiert. Ent-,
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halten die Anthrachinonderiw. 2 S03H-Gruppcn, so konnen diese nach demselben 
Verff. nacheinander oder in einem Arbeitsgang abgespalten werden. Z. B. wirAl-Amino-
4-oxyanthrachinon-3-sidfonsaure, durch aufeinanderfolgendes Sulfoniercn u. Nitrieren 
von l-Oxyanihrachinon u. Red. der so entstandenen 1-Nitro-J-oxyanthrachinon-3-sulfon- 
saurt erhaltlich, in h. W. mit violetter, auf Zusatz von NaOH nach Blau umsclilagender 
Farbę 1., setzt man zu diesen Lsgg. h. HC1 oder H 2S04 im UberschuB, so schciden sich 
hellgelbe Krystalle der freien Saure bzw. ihres inneren Salzes ab, in konz. H2SO., mit 
gelber, auf Zusatz von H3B03 braunorange mit rotor Fiuorescenz werdender Farbę 1., 
farbt ungebeizto Wolle in saurem Bade in violetten Tónen, unter Zusatz von wss. Na2C03- 
Lsg. in W. gel. u. bei 15° mit 86°/0ig. Na2S204 versetzt. Die violette Farbę der Lsg. 
schlagt sehr rasch in Gelb um. Setzt man eine k. gesatt. KCl-Lsg. hinzu, so scheidet 
sich nach kurzer Zeit das Mono-K-Salz der Dihydrorerb., goldgelbe Nadeln, ab. Erwarmt 
man die wss. Lsg. dieser Verb. oder die obige gelbe Rohlsg. auf 90— 100°, so scheidet 
sich bald reines l-Amino-4-oxyanthrachinon krystallin. ab. Rascher erfolgt die Um- 
wandlung beim Erwarmen der Na2C03- oder ammoniakal. Lsg., in wenigen Augen- 
blicken bei 16° beim Alkalischmachen der wss. Lsg. mit NaOH. In  allen Fallen liiBt 
sich die abgcspaltene H ,S03 durch Ansauem nachwcisen. — Beim Erwarmen der gelben 
Lsg. der Dihydroverb. der l-Amino-4-oxyanthrackinon-3-sulfonsdure in konz. H2S04 
mit H3B03 wird dic Farbę blaurot mit zinnoberroter Fiuorescenz, indem sich ebenfalls
l-Amino-4-oxyanthrachinon bildet. —  Weitere Beispiele betreffen dio Ubcrfuhning der 
4,8-Diamino-l,5-dioxyanthrachinon-2,6-disulfonsdure iiber die Diliydroverb., Na-Salz 
violettbraune, in W. mit gelbroter Farbę 1. Nadelchcn in: 4,8-Diamino-l,5-dioxyanthra- 
chinon-6-monosulfonsaure, —  der letztgenannten Saure uber die I>ihydroverb. in 4,8-Di- 
amino-l,5-dioxyanthraćhinon, das bei Anwendung einer groBeren Menge Na2S204 auch un- 
mittclbar aus der 2,6-Disuljonsdure erhalten werden kann. — Versetzt man die wss. 
Lsg. des l,5-dioxyanthrac)iinon-2,6-disulfonsauren Na mit Na2S204 u. erhitzt rasch auf 
95— 100°, so scheidet sich bald das l,5-Dioxyanllirachinon ais hellgelber krystallin. 
Nd. ab. —  In  analoger Weise erhalt man iiber die entsprechenden Dihydroverbb. aus:
1.4-Dioxyanthrachinon-2-sulfotisdure das 1,4-Dioxyanthrachinon, — l,2,4-Trioxyanthra~ 
chinon-3-sułfonsaure das 1,2,4-Trioxyanlhracliinon, — l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsdure 
das l-Aminoanthrachijion, —  l,5-Diamincanthracliinon-2,6-disulfonsdure das 1,5-Di- 
aminoa?ithraęhinon, — l-Amiiw-4-brovianthrachinon-2-sulfonsdure das 1 -Amino-4-brom- 
antlirachinon, — 4,8-I>iamino-l,5-dioxyanihrac7iuion-3,7-disulfonsdure die 4,8-Diamino-
1.5-dioxyanthrachinon-7-mcmosulfonsaure, bzw. das 4,8-Diamino-l,5-dioxyantlirachinon,
—  4,5-Diamino-l,8-dioxy-2,7-dis'ulfonsaure die 4,5-Diamino-l,8-dioxyanthrachinon-7- 
monosulfonsdure, bzw. das 4,5-Diamino-l,8-dioxyanthrachinon. Das Verf. ermóglicht 
die Gewinnung auf anderem Wege schwer zuganglicher Monosulfonsauren der bzgl. 
Anthrachinonderiw. (E. P. 274558 vom 21/4. 1926, ausg. 18/8. 1927. F. P. 618 308 
vom 16/4. 1926, ausg. 7/3. 1927. D. Prior. 17/4. 1925. Oe. P. 108 681 vom 8/4. 1926,* 
ausg. 25/1. 1928. D. Prior. 17/4. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. S t. A ., iibert. von: Robert Emanuel 
Schmidt, Elberfeld, Verfahren sur Abspaltung von Sulfogruppen aus Suljonsauren von 
Oxy- und' Aminoanilirachinonen. (A. P. 1650158 vom 3/8. 1926, ausg. 22/11. 1927. 
Oe. Prior. 8/4. 1926. — vorst. Ref.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von l-Oxy-
3,4,8,0-dibenzpyren-5,10-chincmen und dereń Alkylatliern. Zu dem Ref. nach E. P. 263845; 
C. 1927. I I . 336 ist folgendes nachzutragen: Bz-2-Benzoyloxybenzanthron aus Chlor- 
benzol gelbe Krystalle, F. 215— 216°, in konz. H2S04 mit braunroter Farbę u. brauner 
Fiuorescenz 1. — Bz-2,p-Toluyloxybenzanthron aus Chlorbenzol braungelbe Krystalle,
F. 212— 213°, in konz. H 2S04 mit rotbrauner Farbo u. brauner Fiuorescenz 1. — l-Oxy-
3,4,8,9-dibenzpyren-5,10-chinon getrocknet rotbraunes, in organ. Losungsmm. fast unl., 
in konz. H2S04 mit rotvioletter Farbę 1. Pulver, farbt Baumwolle aus kirschroter Na2S204- 
Kiipe in kraftig roibraunen Tonen, die beim Betupfen mit Saure nach Gelb umschlagen. — 
Das durch 6-std. Erhitzen des l-Oxydibenzpyrenchinons mit Nitrobenzol, Na2C03 u. 
p-Toluolsulfonsauremethylester auf 180° erhaltlich & l-Methoxyderiv., goldgelbe Krystalle, 
nur in hochsd. organ. Losungsmm. mit braungelber, in konz. H„SO., mit blaulich-roter 
Farbę 1., farbt Baumwolle aus kirschroter Hydrosulfitkiipe in echten gelben Tonen. — 
Das in analoger Weise mit p-Toluolsulfonsdureathylester gewonnene l-Alhoxyderiv. zeigt 
dem homologen Ather ahnliche Eigg. — l-Oxy-3,4-methylbenz-8,9-benzpyren-5,10-ehinon 
gibt bei der O-Methylierung einen gelben echten Kiipenfarbstoff. (F. P. 32788 vom 
30/12. 1926, ausg. 28/2. 1928. D. Prior. 30/12. 1925. Zus. zu F. P. 612367; C. (927. II.
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1087. Schwz. P. 125722 vom 28/12. 1926, ausg. 1/5. 1928. D. Prior. 30/12.
1925.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Wolff, 
Mannheim), Darstellung von Bz-l-Methoxybenzant)ironen, darin bestehend, daB man 
Bz-l-Nitrobenzanthron oder dessen Deriw. bei hoheren Tempp. in Ggw. yon alkal. 
Mitteln, mit oder ohne Zusatz HN02 zers. Stoffe, mit CH3OH behandelt. — Ais HN02 
zers. Stoffe eignen sich Na2S oder Harnstoff. Die Bz-l-Methoxybenzanthrone sind 
ais Zwischenprodd. fiir die Farbstoffherst. techn. wichtig. Z. B. wird Bz-l-Nilrobenz- 
anthron, F. 244—245°, mit gepulvertem NaOH u. CH3OH langere Zeit am RuckfluB- 
ktihler zum Sieden, bzw. mit Na2C03, Harnstoff u. CHjOH ca. 15 Stdn. in der Riihr- 
bombe auf 135° erhitzt. Die Schmelze wird mit W. yersetzt, der olivgriine Nd. ab- 
filtriert, gewaschen u. getrocknet, sowie mit niedrigsd. Losungsmm., wie Aceton oder 
A., in denen er mit gelber Farbc u. moosgriiner Fluorescenz 1. ist, ausgekocht. Das 
Bz-l-Methoxybenzantliron, aus Aceton gelbe Nadeln, F. 173°, ist in konz. H2S04 mit 
kraftig rotvioletter Farbę u. carminroter Fluorescenz 1.; auf Zusatz yon HN03 schlagt 
die Farbę in Rot mit gelber Fluorescenz um. -— Weitere Beispiele betreffen die tlber- 
fiihrung yon: Bz-l-Nitro-6-cMorbenzanthron, F. 277°, in: 6-Chlor-Bz-l-methoxybenz- 
anthron aus Pyridin u. Nitrobenzol rotbraune Nadeln, F. 258°, 11. in organ. Losungsmm. 
mit gelber Farbę u. moosgriiner Fluorescenz, in konz. H 2S04 rotviolett mit kraftig 
carminroter Farbo 1., diese Lsg. mit HN03 nach Rot umschlagcnd u. keine Fluorescenz 
mehr zeigend, — 6-Bz-l-Dinilrobenzanthron, F. 266°, in: 6-Nitro-Bz-l-methoxybenz- 
anthron, aus Nitrobenzol rotbraune Nadeln, F. 318°, in konz. H2S04 mit blaustichig- 
roter Farbę ohne Fluorescenz 1., die auf Zusatz einiger Tropfen Nitriersaure nach Rot- 
gelb umschliigt u. jetzt braungelbe Fluorescenz zeigt, in leichtsd. organ. Losungsmm. 
mit gelber Farbę ohne Fluorescenz zwl., — Bz-l-Nilro-6-melhylbcnzanthron, F. 280°, 
in: 6-Methyl-Bz-l-methoxybcnzanlhron, gelbe Nadeln aus Aceton, F. 218°, in organ. 
Losungsmm. mit gelber Farbę u. moosgriiner Fluorescenz, in konz. H 2S04 mit blau- 
yiolctter Farbę u. yiolettroter Fluorescenz 1., —  sowie von: Bz-l-Nitro-8-chlorbcnz- 
antliron, F. 221°, in: 8-Chlor-Bz-l-methoxybenzanthron, aus Eg. oder Monochlorbenzol 
gelbe Krystallchen, F. 225— 226°, in organ. Losungsmm. mit gelber Farbę u. moos- 
griiner Fluorescenz 11., in konz. H2S04 mit kraftig blauvioletter Farbę u. stark carmin
roter Fluorescenz 1. (D. R. P. 459 366 KI. 12q vom 6/11. 1926, ausg. 2/5.
1928.) • Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Bz-l-Meth- 
oxybenzanthronen. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 459366 ist folgendes nachzutragen: 
Auch andere in Bz-l-Stellung einen negatiyen Substituenten, wie Halogenatome, dio 
S03H- oder S02-Gruppe, enthaltende Benzanthrondcriyy. tauschen beim Behandeln 
mit CH3OH u . alkal. Mitteln den bzgl. Substituenten gegen die 0\CH3-Gruppe aus. — 
Z. B. gibt Bz-l-CMorbenzanthron, F. 17G— 178°, bzw. Bz-l-Brombenzanthron beim Er
hitzen mit gepulvertem NaOH u. CHsOH wahrend 20 Stdn. unter Druck auf 120° 
das Bz-l-Methoxybenzanthron (vgl. vorst. Ref.). — Dieses erhalt man auch aus CH3OH 
u. NaOH beim Erhitzen mit dem Na-Salz der Benzanthron-Bz-l-s-ulfonsdure, bzw. 
dem durch Oxydalion von Bz-l-Bz-l'-dibenzanthronylsulfid mit NH4-Persulfat in H 2S04- 
Lsg. bei 0° entstandenen Prod., F. oberhalb 350°, auf 135° unter Druck. —  Weitere 
Beispiele betreffen die Herst. yon: 6-Brom-Bz-l-methoxybc,nzanthron, aus Nitrobenzol 
u. dann Pyridin gelbbraune Nadeln, F. 275°, in konz. H 2S04 mit rotyioletter Farbę 
u. kraftig carminroter Farbę 1., auf Zusatz einiger Tropfen HN03 schlagt die Farbę 
nach Rot um u. die Fluorescenz yerschwindet, aus: 6,Bz-l-Dibrombenzanlliron, F. 253°, 
bzw. aus: 6-Brom-Bz-l-chlorbenzanthron, F. 252°, — von: 6-Chlor-Bz-l-metlwxybenz- 
anthron (vgl. vorst. Ref.) aus: 6-CJdor-Bz-l-brombenzanłhron, durch Bromieren yon 
6-Cblorbenzanthron in geeigneten Losungsmm. erhaltlich, gelbe Nadeln, F. 262°, bzw. 
aus: 6,Bz-l-Dichlorbenzanthron, F. 262°, — yon: 6-Nitro-Bz-l-rmthoxybenzanthron (vgl. 
yorst. Ref.) aus: Bz-l-Chlor-6-nitrobenzanihron, F. 281°, — yon: 8-Chlor-Bz-l-meihoxy- 
benzanthron (ygl. yorst. Ref.) aus: 8,Bz-l-Diddorhenzanthron, F. 222°, — sowie yon:
6-Methyl-Bz-l-methoxybenzanthron (vgl. vorst. Ref.) aus: Bz-l-CMor-6-methylbenz- 
anthron, durch Chlorieren yon 6-Melhylbenzanthron in geeigneten Losungsmm. er
haltlich, gelbe Nadeln, F. ca. 220°. (E. P. 291131 vom 21/2. 1927, ausg. 28/6.
1928.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2-Amino- 
anthracen. (Schwz. P. 124 350 yom 13/10. 1926, ausg. 1/2. 1928. D. Prior. 17/10.
1925. — C. 1928. H. 1489.) Sc h o t t l a n d e r .
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X. Farben; Farberei; Druckerei.

, Fortscliritte der Farbstoffsynthese, Farberei und Faserstoffaufbereitung. Zu- 
sammcnstcllung der im Jahre 1928 auf diesen Gebieten yeróffentliehten Patente. 
(Ztschr. ges. Textilind. 31. 569—70.) Br a u n s .

F. Scholefield, Eva Hibbert und C. K. Patel, Uber die Einwirkung von Liclit 
auf Ausfdrbungen. In  belichtetcn Ausfarbungen von Cibablau 2B (Tetrabromindigo) 
konnte Dibromisatin u. yon Methylindigo o-Methylisatin nachgewiesen werden. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 44. 236—37. Manchester.) Su v e r n .

— , Das Bleichen in der Wdscherei. Es werden die yerschiedenen Bleichmittel u. 
dio dureh sio verursachten Schiiden kurz besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 
566— 68.) B r a u n s .

A. T. King, Chemische WirTcungen des natiirlichen Schwcfels der Wolle auf das 
Ausbleichen von Azofarbstoffen. Es wurde nachgewiesen, daB beim Belichten yon 
Wolle sieh SO„ bildet, welches zur Bldg. yon Azosulfiten fiihrt. Dureh Belichtung 
gehen die Azosulfito nicht wieder in die urspriinglichen Farbstoffe iiber, die Azosulfite 
yersehieBen ais solche. (Journ. Soc. Dyers Colourists 44. 233—36.) Suvern.

— , Das Fdrben von Stranggarn auf Apparaten mit Kupenfarbstoffen. Verss. mit 
App. yerschiedener Firmen ergaben, da8 sieh das Farben yon Stranggarn mit Kiipen- 
farbstoffen auf solchen kaum einbiirgern wird, da die dabei auftretenden S6hwierig- 
keiten zu groB sind. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 569.) B r a u n s .

E. Gillson, Dos Fdrben von Putzmachereimaterial. Es wird die Vorbereitung des 
Strohes zum Farben, die Bleiche, das Farben von Stroh u. Raphiafaser, dafiir ge- 
eignete Farbstoffe u. das Farben von Miscbgeweben besprochen. (Ind. Chemist chem. 
Manufacturer 4. 223—25.) B r a u n s .

J. E. Booge, Uber die Qualitat der amerikanischen Lithopone und ihre Bestimmung. 
Die amerikan. Lithopone wird mit Hinweis auf die Deckkraft propagiert, zu dereń 
Best. die Kryptometer- u. die Aufstrichmethodo yerwendet wird. Erstere hat den 
Nachteil, daB die Mcssung mit einer Fl., nicht mit dem trockenen Farbfilm yorgenommen 
wird. Dio Aufstriche auf 30 qcm groBen Platten mit Schwarzem Strich werden mit 
einer Standardfarbe verglichen. Ferner wird die Feinheit des Materials u. die Mischungs- 
fahigkeit mit Ol ermittelt. (Farbę u. Lack 1928. 398.) KONIG.

Cajus, Die Herstełlung von Zinkchromat (Zinkgelb). Berieht iiber die Unters. von 
J. L. B u c h a n  u . J. J. Fox (The Oil and Colour Trades Journal L X X II I  [1928], 501) 
iiber die Herst. von Ammonium-, bas., Kalium-, Natrium- u. gemisehten Zinlcchromaten. 
Zinkgelbfarben miissen vor der Verwendung auf ihre Zus. untersucht werden. (Farbo 
u. Lack 1928. 401.) KÓNIG.

Friedrich Wagner, Fleckige Fassadenanstriche. Das Fleekigwerden von An- 
strichen kann beruhen auf Verwendung eines ungeeigneten Bindemittels (z. B. Natron- 
wasserglas), auf zu groBen oder ungeeigneten Beimengungen zur Farbo (z. B. CaS04 
im Marsgelb), oder auf zu diekem Anstrieh, der zu viel Feuchtigkeit aufnehmen kann, 
so daB bei ŚVost Sprengung des Farbfilms eintritt. (Farbę u. Lack 1928. 347 bis 
348.) H a m b u r g e r .

P. E. King, G. M. Wadadekar und E. N. Johnson, Bestimmung von Katanol O 
(By) und Untersuchung seiner Aufnalune dureh Viscoseseide. Die Best. erfolgte dureh 
Titrieren mit KMn04. Es wurde bestimmt, wieviel Katanol von Viscoseseide aus 
Lsgg. verschiedener Starkę, bei verschiedenen Tempp. u. Zeiten u. in Anwesenheit 
weehselnder Mengen NaaC03 aufgenommen wurde. (Journ. Soc. Dyers Colourists 
44. 237—41. Leeds.) ’ ___________________  Su v e r n .

Edgecombe M. Jones, Utica, New York, Bleichmittel. Man yerwendet eino 
Mischung von 20 Teilen trockencm Natriumsilicat, 20 Teilen Oxalsaure, 10 Teilen 
Borax u. 50 Teilen Natriumperborat zum Bleichcn von Rohbaumwolle; man erhalt 
ein reines WeiB, Farbstoffe werden hierbei fixiert. (A. P. 1677283 vom 17/8. 1925, 
ausg. 17/7. 1928.) F r a n z .

Barnet Leather Co., Inc., New York, ubert. von: George J. Laemmle, New 
Rochelle, New ł ’ork, V. St. A., Fdrben von Pelzen. Man farbt die ungebeizten Pelzo 
mit Lsgg. von p-Phenylendiamin oder anderen Basen, die mit Traganth, Irishmoos 
usw. verdickt u. dann dureh ein feinmaschiges Seidensieb gedriickt worden sind; zum 
Oxydieren yerwendet man eine mit Traganth yerdiekte Lsg. von H 202. (A. P. 1 663 849 
yom 27/7. 1927, ausg. 27/3. 1928.) ’ F p.a n z .



1928. II. H XIV. Z u c k e r ; K o h l e n h y d r a t e ; St a r k ę . 1627

J. D. Mc Lachlan, Port Pirie West, iibert. von: S. J. Warren, Sydney, Australien, 
Sublimierles Ble.iwe.ifS. Pb u. S enthaltende Schornsteingase oder der aus ihncn ab- 
geschiedene Flugstaub werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Luft oder lufthaltigen 
Gasen u. schwefelhaltigen Stoffen erhitzt. Der Zusatz schwefelhaltiger Gase bewirkt 
meist, daB yorhandenes Cd in 1. CdS04 ubergeht; welches, falls seine Dissoziations- 
temp. nicht erreicht ist, durch Auswaschen entfernt wird. (E. P. 291079 vom 28/3.
1928, Auszug yeróff. 18/7. 1928. Prior. 28/5. 1927.) K u h l in g .

P. Spence & Sons Ltd. und s. F. W. Crundall, Manchester, Titanverbindungen 
und -farbstoffe. Freie Saure enthaltende Lsgg. von Titansalzen werden mit H3P04 
oder Phosphaten gemischt. Die yom ausgefallten Titaniumphosphat abfiltrierte Lsg. 
wird zur Gewinnung von BaCl2 aus BaC03, zum AufschluB von Ilmenit o. dgl. gebraucht. 
Das Titaniumphosphat kann mittels bas. oder Basen abspaltender Oxyde, Hydrozyde, 
Carbonate, Sulfate o. dgl. in Ti02 oder Ti02 enthaltende Farbstoffe venvandelt werden, 
z. B. durch Kochen des Phosphats mit einer 1. Base u. Gliihen des Erzeugnisses oder durch 
Gliihen trockner Mischungen des Phosphates u. CaO, FeS04 oder (NH,)2C’r20, u. 
gegebenenfalls Auswaschen des Erzeugnisses mit yerd. Siiuren u. erneutes Gluhen. 
(E. PP. 290 683 u. 290 684 vom 17/11. 1926, ausg. 21/6. 1928.) K u h l in g .

XIV . Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.

C. D. Adams, Die englische Rubenzuckerindustrie. Die wirtsehaftlichen Vor- 
teile, die die Entw. dieser Industrie zur Folgę hatte, werden besprochen. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 47. T 179— 84.) N a p h t a l i .

M. A. Joslyn, Die Bedeutung der Viscosildl fiir die Wdrmedurchdringung. — 
Wdrmedurchdringung in Zuckerldsungen; Schliisse und Endergebnis. Ais Ergebnis 
der angestellten Verss. u. Betrachtungen ergibt sich, daB die GroBe der Warmedurch- 
dringung mit zunehmender Viscositat der Lsg. abnimmt. (Fruit Products Journ. 
Amer. Vinegar Ind. 7. Nr. 9. 16—19. Nr. 10. 22—24. Nr. 11. 13—15. 18.) R u h l e .

H. Claassen, Die Steinansatze in den Verdamj)fem und ihre Warrneleilfahigke.il. 
Erórterung an Hand der Arbeit yon E b e r l e  (Archiy f. Warmewirtsch. u. Dampf- 
kesselwescn 1928. 171) iiber die Wiirmcleitfahigkeit yon Kesselsteinen u. ihre groBe 
Bedeutung fiir die Verdampfer in Zuckerfabriken. (Ztrbl. Zuekerind. 36. 864 
bis 8 6 5 . ) _________________ R u h l e .

August Grantzdorffer, Deutschland, Kochverfahren von Dicksaft und Gewinnung 
von Kryslallzucker daraus unter Durchleitcn eines elektr. Wechsclstromes, wobei eine 
schwache elektrolyt. Zers. unter Gasblaschenbldg. eintritt, dio eine gute Ruhrung u. 
lebhafte Krystallbldg. yerursacht. (F. P. 638 328 vom 27/7. 1927, ausg. 22/5. 1928. 
Holi. Prior. 13/10. 1926.) M. F. M u l l e r .

August Grantzdorffer, Deutschland, Elektrode, insbesondere zur Gewinnung yon 
Krystallzucker aus Dicksaft (ygl. vorst. Ref.), bestehend aus einem kon. Stuck, das 
zahlreiche Einschnitte u. Durchbohrungen besitzt. (F. P. 638 327 yom 27/7. 1927, 
ausg. 22/5. 1928.) M . F. M u l l e r .

Larrowe Construction Co., Detroit, Michigan, iibert. von: Donald K. Tressler, 
Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., Verfahren zur Gewinnung von Bełainhydrochlorid, 
Gluiaminsaure und Kalisalzen aus Melasseschlempe und anderen Ablaufen der Riiben- 
zuckerfabrikation. Die bzgl. Ablauge wird auf eino Temp. unterhalb 70° erwiirmt u. 
mit HC1 yersetzt, wobei das Betainhydrochlorid u. anorgan. Chloride ausfallen, worauf 
man das Filtrat auf 80—85° erwarmt, das ausgeschiedene Glutaminsaurehydroclilorid 
abtrennt u. die filtrierte Mutterlauge im Vakuum bei ca. 50° soweit eindampft, daB 
sie bei 15° gerade noch fl. bleibt. — Das Verf. ermóglicht eine nahezu quantitative 
Abscheidung von reiner Glutaminsaure, Betainhydrochlorid u. anorgan. K-Salzen 
aus den Ruckstanden der Melasseentzuckerung, yorzugsweise nach dcm STEFFENs- 
Verf., sowie aus anderen Ablaufen der Rubenzuckerfabrikation, ohne Anwendung 
teurer organ. Losungsmm., wie absol. A. Z. B. wird enłzuckerte Melasse oder Ablauge 
des STEFFENs-Verf., D. 1,29— 1,40, mit HCl-Gas langsam unter Innehaltung einer 
unterhalb 70° liegenden Temp. gesatt. oder nach Eindampfen auf D. ca. 1,42 unter 
gleichen VorsiehtsmaBregeln mit konz. HC1 yersetzt. Hierauf laBt man ca. 18 Stdn. 
u. liinger an einem kiihlen Ort stehen u. trennt den hauptsachlich aus KCl u. Belain- 
hydrocMorid bestehenden, von Glutaminsaurehydroehlorid freicn ausgeschiedenen Nd. 
durch Ausschleudern yon der Mutterlauge. Der Nd. wird dann mit nahezu sd. CHaOH
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oder A. bzw. mit konz. HCl bei 15° estrahiert. Die anorgan. Chloride, yorzugsweise 
KCl, neben weniger NaCl, bleiben dabei ungel. zuriick (30% der Menge des Trocken- 
riickstandes der Ablauge), wahrend das Betainhydrochlorid (Rohausbeuto ca. 11% 
des Trockenruckstandes) beim Abkuhlen der gesatt. alkoli. oder methylaikoh. Lsg. 
auskrysta llisiert. Die ausgeschleuderto Mutterlauge wird auf 70—95° erhitzt. Beim 
Abkuhlen scheidet sich Glutaminsaurehydrochlorid zusammen mit kohligen Stoffen 
(Huminsauren) aus u. wird abfiltriert. Der Nd. wird mit h. W. estrahiert, die Lsg. 
mit akt. oder Knochęnkohle entfarbt u. entweder mit der berechneten Menge Alkali 
oder. Alkalicarbonat die freie Glutaminsdure ausgefallt oder durch Sattigen der Lsg. 
mit HCl-Gas das Hydrochlorid (Ausbeute ca. 19% des Trockenruckstandes) ab- 
geschieden. Dampft man die yon dem Glutaminsaurehydrochlorid befreite erste Mutter
lauge im Vakuum bei Tempp. unterhalb 50° soweit ein, daB sie bei 15° gerade noch 
fl. bleibt u. laBt sie dann 24 Stdn. stehen oder dampft sie unter der angegebenen Be- 
dingung yóllig zur Trockne u. yerriihrt den Riickstand mit absol. A., so lassen sich noch 
weitere Mengen Betainhydrochlorid u. anorgan. Salze gewinncn. Gesamtausbeute an 
Betainhydrochlorid ca. 20% des Trockenruckstandes. — Eine wesentliche Yereinfachung 
des obigen Verf., die ein Arbeiten in konz. Lsg. ermoglicht u. die Erzeugung von HCl- 
Gas yermeidet, wird dadurch erreicht, daB man die entzuckerte Melasse usw. mit H 2S04 
u. mit solchcn Metallchloriden behandelt, die, wie CaCl2, mit I I 2S04 unl. Salze bilden.
— Z. B. wird konz. Ablauge des STEFFENs-Verf., D. ca. 1,29 auf 15° abgekuhlt, ge- 
pulvertes, wasserfreies CaCl2 langsam in ihr gel., dio Lsg. mit konz. I I 2S04, D. 1,84, 
bei 15° yersetzt u. 36 Stdn. stehen gelassen. Die ausgeschiedenen, Betainhydrochlorid, 
KCl u. unl. CaS04 enthaltenden Krystalle werden abfiltriert, das Betainhydrochlorid 
durch Estraktion des Gemisches mit h. CH3OH u. Krystallisation gewonnen, wahrend 
die ungel., ca. 50% KCl enthaltenden Krystalle ais Diingemittel Verwendung finden 
oder auf reine K-Salze yerarbeitet werden konnen. Die Mutterlauge wird dann wie 
oben weiterbehandelt. (A. P. 1 634 231 vom 2/7. 1924, ausg. 28/6. 1927. E. P. 
265 831 vom 17/5. 1926, ausg. 10/3. 1927. F. P. 616 974 vom 1/6. 1926, ausg. 11/2.
1927. A. P. 1 634 222 vom 13/7. 1925, ausg. 28/6. 1927.) SCHOTTLANDER.

Henrik Mautner, Ungarn, Haltbarniachen und Konsermerung von Zucker. durch
Zusatz von A. Zucker enthalt yon der Fabrikation her gewisse Mengen W., die infolge 
der hygroskop. Eigg. des Zuckers sich beim Lagern noch erhóhen. Besonders in warmen 
Gegenden yerdirbt der Zucker deshalb evtl durch Garung. Dies wird yerhindert durch 
Zusatz von A., der dem eingedickten Zuclcersaft vor dem Abkuhlen u. Erstarren zu
gesetzt wird oder auch durch Impragnieren der festen Stucke oder durch Krystalli
sation aus A. (F. P. 636 731 vom 28/6. 1927, ausg. 16/4. 1928. Oe. Prior. 16/7. u. 
20/8. 1926.) M. F. M u l l e r .

William Fawcett Cole, V. St. A., Gewinnung von Zuckersirup aus Bohrzucker 
durch Auflosen in einem Dampfbade, wobei beispielsweise eine Lsg. von 60° Ballinger 
hergestellt wird, dio dann mit Kalkwasser neutralisiert wird. SchlieBlich werden je 
30 g NaCl auf je 5 kg Zucker zugesetzt, um die Koagulation der Albuminę u. anderer 
Verunreinigungen zu erleiehtern, u. dann wird die Lsg. iiber Tierkohle filtriert. (F. P. 
639 687 yom 19/8. 1927, ausg. 27/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Marc Ernest Malotaux, Frankreich, Gewinnung von Zuckerrubensirup durch 
Verkochen der gereinigten Riiben im Autoklayen unter Druck. Der abgezogene Riiben- 
saft wird dann unter gewóhnlichem Druck oder im Vakuum bis zu 30—41° Bś. ein- 
gedickt u. dient ais Zucker- u. Farbzusatz bei der Bierbereitung oder zur Herst von 
Konfitiiren, Marmeladen etc. (F. P. 640 523 yom 17/2. 1927, ausg. 16/7.
1928.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.

A. Schweizer, Ubersicht uber die Hefeindustrien. SchluB yon C. 1928. I. 3121. 

(Chim. et Ind. 19. 604— 16.) H e s s e .
Ch. J. H., Ber Eisenbeton fiir Gar- und Lagergefafie. Besprechung des Ebon- 

p l a t t e n  s y s t e m s ,  der Zus., der Verwendung u. Haltbarkeit der M. (Allg. Ztschr. 
Bierbrauerei Malzfabr. 56. 205—08.) R u HLE.

Eduard Jacobsen, Kalte- und Kiihkorrichtungen in  der Gelrdnkeindustrie. Vf. 
erórtert die Bedeutung der Kalte fiir die Aufbewahrung u. Frischhaltung frischen 
Obstes u. gibt einen Uberblick iiber das in dieser Beziehung bereits yorhandene u. 
Angaben, was daran etwa yerbesserungsbediirftig ist. (Ztschr. ges. Mineralwasser- 
Kohlensaure-Ind. 34. 263— 65.) R u h l e .
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Yoshinori Tomoda, Uber die Gewinnung von Glycerin durch Garung. VI. EinflufS 
der Zuckerkonzentrałion auf die Ausbeute an Glycerin. (V. vgl. C. 1928. I. 1917.) Die 
Garungsyerss. wurden in Ggw. yon Na,S03 ausgcfiihrt. Die alkoh. u. die Glycerin- 
garung gehen von Anfang bis zu Ende parallel. Wahrend der ersten Periode bildet sich 
trotz uberschussigen freien Sulfits eine gewisse Menge A., u. gegen Ende, wo das freie 
Sulfit fast erschopft ist, eine gewisse Menge Glycerin. Die in einem gegebenen Vol. 
Miscliung gebildete Glycerinmenge laGt sich nach folgender Gleichung berechnen: 

w =  (a -j- K x) yy, worin w =  g Glycerin in 100 ccm, x =  Zuckcrkonz., y — Gesamt- 
sulfitkonz., a — 0,42, K  =  0,11. Die yorteilhafteste Zucker- u. Sulfitkonz. wird durch 
folgende Glcichungen ausgedriickt:w [ w  S\Vt

X =  K.(u>l2K-Sls)% ' V ‘=  \ 2K  ‘ T j ’
worin S  u. s =  Preis fiir Zucker u. Sulfit pro Gewichtseinheit. —  Die Ggw. yon Acet- 
aldehydbisulfit begiinstigt die Glycerinbldg., u. wenn man mit NaHC03 alkalisiert, 
kann die Glycerinmenge 17% des yergorenen Zuckers erreichen. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 31. 151B—52B. Toldo, Uniy.) L in d e n b a u m .

Fred M. Maynard, Pasteurisation. I I I .  (II. ygl. C. 1928. II . 606.) Fortsetzung 
der Betrachtung. Pasteurisation unter Druck. (Brewers Journ. 64. 359— 60.) R u h l e .

Staiger, Ber Diastasegehalt der Kórnerfriichte und seine ‘praktische Ausnutzung 
in  der Kombrennerei. (Chem.-Ztg. 52. 679—80. — C. 1928. II . 403.) J u n g .

Adolf Mayer, Alkohol ais Nahrstoff. Ausfiihrungen hieriiber an Hand der An- 
schauungen LlNDNERs (C. 1928. I. 2951) iiber das Wesen der Garung u. der Eignung 
des A. ais Nahrstoff auch fiir Hefezellen. (Ztschr. Spiritusind. 51. 218.) R u h l e .

Giovanni Issoglio, Chemische Uniersuchung eines edelfaulen griechischen Weines. 
Der aus edelfaulen Trauben von Calandri hergestellte Wein war ein typ. Likorwein yon 
dunkelgelbbrauner Farbę, stiCem Geschmack u. angenehmem Geruch. Die Analyse 
ergab D.15 1,0782, D. des A. 0,9818, D. des entalkoholisierten Weines 1,0966. A. 
14,58 Vol.-%, Gesamtriickstand 25,76, reduziert-er Zucker 22,08, zuckerfreier Riick- 
stand 3,68, Asche 0,33, Gesamtsaure (ais Weinsiiure) 0,532, fliichtige Saure (ais Essig
saure) 0,152, Glycerin 0,92, Alkalitat der Asche =  28,40 ccm n. HC1, H-Konz, (Ch ) 
in Millimol. 0,28. An einzelnen organ. Sauren wurden festgestellt in % 0: Weinsiiure
1,827, Apfelsaure 0,858, Milchsaure 1,440, Bernsteinsaure 1,096, Essigsaure 1,518, 
Gerbsaure 0,720. (Giorn. Farmac. Chim. 77. Nr. 8. 3—7.) Gr im m e .

Karl S. Felix, Helmrich und Wanderscheck, Uber einen Farbenbestimmungs- 
apparat. Der App. wird an Hand einer Abbildung nach Einriehtung, Handhabung u. 
prakt. Ergebnissen beschrieben; es liegt ihm das Substitutionsyerf. zugrunde im Gegen- 
satze zu dem App. von St o c ic h a u se n  u . W in d is c h  (C. 1928. I I .  606), der auf photo- 
metr. Grundlage aufgebaut ist. (Wchschr. Brauerei 45. 312— 16.) R u h l e .

U. S. Industrial Alcoliol Co., West Virginia, iibert. yon.- Donald B. Keyes, 
New York, Gewinnung von absolutem Alkohol etc. durch Dest. von verd. A. unter 
Zusatz einer dritten Fl., wie Paraffin-KW-stoffe, z. B. Hexan u. Heptan, oder Halogen- 
KW-stoffe, z. B. CC14, C2H, • Cl2, C2H6C1, oder aromat. KW-stoffe, wie Bzl. Daś Kondensat 
trennt sich in zwei Sehichten, wobei sich das W. abscheidet u. aus der anderen Schicht 
der absol. Alkohol yon der Zusatzfl. durch Dest. getrennt wird. Es wird auch eine 
Ausfiihrungsform der Kolonnenapparatur beschrieben. (A. P. 1676735 yom 27/12. 
1922, ausg. 10/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

Hansena Akt.-Ges., Schweiz, Verfahren zum Fillrieren von Wiirze, Bier u. a. 
schaumenden Fliissigkeiten. Zunachst wird ein Teil der Fl. mit dem Filtermaterial gut 
yermischt u. unter Druck mehrere Małe durch ein Filtertuch etc. geleitet, so daB eine 
gute Filterschicht erhalten wird, durch die dann der ubrige Teil der Fl. geschickt wird. 
(F.P. 639620 vom 17/8. 1927, ausg. 26/6. 1928. D. Priorr. 7/9. u. 15/11. 
1926.) M. F. M u l l e r .

Carl J. Lintner, GrundriB der Bierbrauerci. 6. Aufl., yollig neu bcarb. von Heinrich Liiers. 
Berlin: P. Parey 1928. (IY, 172 S.) 8°. = Thaer-Bibliothek. Bd. 85. Lw. M. 6.50.

XV I. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
Joseph S. Caldwell, Chemische Zusammenselzung von in  Amerika gewaćhsenen 

franzosischen Ziderapfeln und anderen Apfeln gleichen Charakters. Zur Charakterisierung
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u. Klassifizierung von Zideriipfeln benutzt Vf. neben dem Sauregehalt den Gehalt 
an adstringierenden Substanzen, d. h. aller Verbb., welche KMnO., reduzieren, jedoch 
nicht durch Gelatinc fallbar sind (d. h. nicht Gerbstoffcharakter besitzen). Berechnung 
auf %  in 100 ccm Saft. Im  Original zahlreiche Tabellen; (Journ. agricult. Res. 36. 
391—406.) G r im m e .

Joseph S. Caldwell, Chemische Zusammenselzung des Saftes amerikanischer Apfel. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. ergaben, daB die klimat. Bedingungen wahrend der 
Rcifungsperiode einen ausschlaggebenden EinfluB auf die chem. Zus. des Apfclsaftes 
ausiiben. Zahlreiche Tabellen im Original. (Journ. agricult. Res. 36. 407— 17.) G r i .

Georges Schaeffer, Georges Fontes, Eliane Le Breton, Charles Oberling 
und Lucien Thivolle, Untersuchungen uber die physiologische Wirkung von Minerał- 
backpulvern mit Alaunzusatz. Backpulver vom Typus der „Ałun Phosphate Baking 
Powders“ hinterlassen im Brot Al-Phosphat, das sieh im Verdauungstraktus n i c h t  
ais unl. Korper verhalt. Bei fortgesetzter Verfutterung derartigen Brotes treten bei 
den Versuchstieren Verdauungsstorungen auf; das Al wird z. T. resorbiert u. verdrilngt 
Fe aus den Geweben; bei jungen Tieren wird das Wachstum verzógert; besonders 
ausgepragt ist die Schiidigung der Ovaricn. Vor Anwendung alaunhaltiger Back- 
mittel ist zu warnen. (Buli. de la Soc. Scient. d’Hygićne alimentaire 16. 3—56. 
Sep.) W a d e h n .

Jose Agell y Agell, tlber die kunstliche Fdrbung von Supperimassen. Vf. diskutiert 
die Bedingungen, die an Ftirbestoffe fiir Nahrungsmittel gestellt werden miissen, u. 
die gesetzlichen Bestst. Spaniens u. anderer Lander. Ais geeignet empfiehlt er Naphthol- 
gelb S u. Ponceau 2 R. Es wird die Organisierung der Fabrikanten zum Zweckc ge- 
meinsamer Kontrolle vorgeschlagen. (Quimica e Industria 5. 161—63. Barce
lona.) R. K. M u l l e r .

Oskar Mrozek und Hanna Schlag, Zur Kenntnis des Kolostrums des ostjriesischen 
Milchschafes. Die ersten Kolostrumgemelke sind dickfl.; stark klebrig u. schleimig, 
nicht fadenziehend; nach dem 3. oder 4. Gemelk wird die Konsistenz n. Die Farbę 
ist tiefgelb, nach 30 Stdn. weiB, der Geruch sehr rein, der Geschmack des ersten Ge- 
melkes etwas talgig u. bitter. Von einem Schaf lieB sieh die Milch nach 24 Stdn., von 
den beiden anderen nach 70—80 Stdn. noch kochen. Die D. ist bei den ersten Gemelken 
sehr hocli, sinkt rasch u. ist bei den letzten Gemelken im Durchschnitt hoher ais bei 
Kulimilch. Der Sauregrad der ersten Gemelke ist viel hóher ais bei Kuhmilch, wird 
aber schnell n. Dio Trockenmasse geht auch in den letzten Gemelken nicht unter 17%. 
Der Fettgeh. der ersten Gemelke betrug 11,7— 15,5% u. blieb auch nachher sehr hoch. 
Die Lichtbrcchung des ersten Scrums war auffallend hoch (Gegensatz zu Kuhkolostrum) 
u. blieb auch bei der reifen Milch bei 41. Gefrierpunktserniedrigung ist hoch, verlauft 
aber regelmaBig. Milchzucker, im ersten Gemelk 2%, steigt schnell an, zuletzt uber 
5%, Cl 0,058—0,100%, im Mittel 0,07%, Asche bei einem Schaf uber 1,0%, bei einem 
anderen gering u. nur in einem Gemelk 1,0%. N-Substanz gleich nach dcm Lammen 
17,89—25,12%> anfangs mchr 1. EiweiBstoffe ais Casein, mehr Globulin ais Albumin. 
Der Abbau der EiweiBstoffe verlauft anfangs sehr schnell, im ganzen aber recht gleic-h- 
maBig, zuletzt noch 5,35— 6,12%. Nach 3—4 Tagen ist das Kolostrum in n. Milch 
iibergegangen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 5 [1927]. 134—58. Kiel, PreuB. Vers.- u. 
Forschungsanstalt f. Milchwirtschaft.) GROSZFELD.

Alfred Pfeiffer, Untersuchungen uber das Sponfanserum von Kolostralmilchen ost- 
friesischer Milchschafe. Verfolgung des Abbaues der Kolostralsera an Hand von physikal. 
u. chem. Unterss. Tabellen. Kurvenzeiehnungen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 5 [1927], 
159— 66. Kiel, PreuB. Versuchs- u. Forschungsanstalt fur Milchwirtschaft.) Gd.

Stephan Filipovic, Uber die sogenannte zweite Phase der Milchsekretion. Die bis- 
herige Auffassung, nach der sieh die Milchsekretion wahrend eines Saug- u. Melkaktes 
in zwei Phasen abspielen soli, wobei die erste Phase yom Ende der letzten Sekretion 
bis zum Anfang der naehsten, die zweite Phase wahrend der Extraktion selbst dauert, 
wobei dann in der zweiten Phase, also in wenigen Minuten, ebensoviel Milch wie in der 
ersten Phase, also in einigen Stdn. gebildet werden soli, wird ais unrichtig nachgewiesen. 
Die Menge der gebildeten Milch ist eine parallelc Funktion der GroBe des Euters u. 
seiner Dehnbarkeit. Die zweite Phase ist nicht erforderlich u. auch physiol. nicht 
moglich. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 4—52. Zagreb [Agram], Univ.) G r o s z f e l d .

H. G. Sanders, Die Anderungen in den Milchertragen infolge von Jahreszeit, Arbeits- 
leistung, Alter und Trockenperiode und dereń Ausschaltung. IV. Trockenperiode und 
normaler Ertrag. (III. vgl. Ć. 192S. I. 1468.) Analysenstatistik iiber 3918 Lactationen,.
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Tabellen u. Kurvenzeichnungen. Yergleiche zwischen den Milclicrtragen im Penritli- 
Distrikt (fruhcr beschrieben) u. dem yorliegenden Norfolkgebiet. Die Zeit des Trocken- 
stehens der Kuk vor Beginn der Laetation erwies sieh ais von groBem EinfluB auf den 
Milchcrtrag sei es dureh Behebung der allgemeinen Korperkrafte oder dureh bessere 
Entw. der Milchdriise. Besprechung der Unterschiede bei Kiihen von hoher u. ge- 
ringer Milchleistung sowie bei yerschiedenen Gruppen. Ableitung von Formeln u. 
zahlenmaBigen Korrekturen zur Abschatzung des Milehertrages. (Journ. agricult. 
Science 18. 209—51. Cambridge, Sehool of Agriculture.) G r o s z f e l d .

Franz Zaribnicky, Beitrage zur chemischen Leistung einiger in der Milch vor- 
kommenden Baklerien. I I I .  Mitt. Adolf Staffe, Uber den Eiweifiabbau in dar Milch dureh 
Baklerien der Coli-Typhus-Paratyphus-(Salmonclla-)Gruppe. (II. vgl. C. 1927. II . 1106.) 
Fur keimarm gewonnene, fraktioniert bei 100° sterilisierter Milch betrug fiir folgende 
Vertreter der Coli-Typhus-Paratyphus-( Salmonella)-Gruppe der Abbau nach 7 Woehen 
in %  des verfiigbaren Gesamt-N: B. coli 9,8— 44,2, B. ty phi 15,3—20,9 (5 Woehen),
B. paratyphi B. 25,9—33,8, B. breslayiense 29,4—97,9, B. enteritidis Giirtner 10,6 
bis 43,6, B. paratyphi C. 25,4, Vibrio alealigenes 25,6—27,3%. Die CH3OH-Methode 
ist fiir die Unters. des EiweiBabbaues geeignet. Letzterer wechselt in den auf einander 
folgenden Woehen bei demselben Stamme oft an Starko, ist aber bei allen Organismen 
in der zweiten Halfte der Versuchsperiode bedeutender. Der Abbau lauft gewóhnlich 
mit Aufhellung u. gelblicher Yerfarbung einher. Bakterienmenge u. proteolyt. Spaltungs- 
yermógen scheinen in keinem Zusammenhange zu stehen. Die EiweiBkorper scheinen 
teils nur zu widerlich bitter riechenden Peptonkórpern, teils zu Aminosauren u. starken 
Fiiulnisgestank entwickelnden Prodd. (Fettsauren, Mercaptańe, Skatol) gespalten zu 
werden. Im  gefilterten Ultralicht konnte das so noch nicht sichtbare Wachstum der 
abbauenden Bakterien in der Milch leicht erkannt werden. (Milchwirtschaftl. Forseh. 
5. 361—73. Wien, Tierarztl. Hochsch.) G r o s z f e l d .

Karl J. Demeter, Sludien iiber Milchsuureslreplokokken. Beschreibung der zu 
einer typ. Lackmusmilckprobe gehórenden Erscheinungen auf Grund der Erfahrungen 
an mehr ais 100 Streptokokkenstammen. Die Mehrzahl der Stamme sauert bei 37° 
schneller ais bei 30°; diese Temp.-Anspriiche sind aber dureh die Vorbehandlung be- 
einfluBbar. Ohne O, von auBen tritt keine Reoxydation der Leukobase ein. Stamme, 
die nicht reduzieren u. Milch nicht zum Gerinnen bringen, tun dies unter AbschluB 
yon 0 2, Magermilch gerinnt mit Str. lactis rascher ais Vollmilch, mit A. ausgezogene 
Milch rascher ais Magermilch, Entfernung eines hemmenden Stoff es oder Systems. 
Yon Stimulantien hatte nur KMn04 EinfluB auf Gewinnung u. Red. der Lackmus- 
milch dureh Str. paracitroyorus. Dureh erniihrungsphysiolog. Mittel (Pepton, Glyko- 
koll, Trypsinmileh) konnten atyp. Streptokokken yeranlaBt werden, eine pseudo typ. 
(mit Pepton oder Glykokoll) oder sogar eine typ. (mit 10% Trypsinmileh) Lackmus
milckprobe zu geben. (Milchwirtschaftl. Forseh. 5. 505—31. Weihenstephan, Siid- 
dtsch. Yers.- u. Forschungsanstalt fur Milchwirtschaft.) GROSZFELD.

Libby, Mc Neil & Libby, Maine, James Hanson, Sunnyyale, und En Fon Lee, 
Locke (Kalifornien), Unterscheidung von slerilisierłen und nicht sterilisierten Konserven 
etc. dureh Markierung des GefaBes mit einem Farbstoffanstrich, z. B. mit Erythrosin, 
der bei der Sterilisation dureh Erhitzen auf Tempp. von 100— 125° yerschwindet. 
(A. P. 1668767 vom 20/7. 1927, ausg. 8/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Alfred B. Haslacher, Farmington, Californien, Konservierung von Pflanzen- 
produkten. Man taucht das betreffende Pflanzenprod., z. B, Getreide, in W. u. unter- 
wirft die M. einem Vakuum, um alle Luft zu entfernen, worauf man sio gefrieren laBt 
u. im gefrorenen Zustand bis zur Vorwendung aufbewalirt. Es empfiehlt sieh, das Prod. 
vor dem Gefrierenlassen etwa 3 Min. im W. zu kochen. (A. P. 1 668 903 yom 22/9. 
1926, ausg. 8/5. 1928.) Sc h u t z .

Maria Garzuly, Wien, Frischerhaltutig von Schnittblwnen, Sommerobst und Jung- 
gemiise. Man taueht die Blumen usw. in eine '/a'11- Lsg. von Glucose ein u. kiihlt sie 
bis etwa 0° ab. (0e.p .l09 411 vom 31/5. 1926, ausg. 25/4. 1928.) Sch u t z .

Industrial Appliance Co., iibert. yon: Frederick L. Dunlap, Chicago, Illinois,
V. St. A., Behandlung von Mehl. Man yerleiht dem Mehl einen Alkalitatsgrad yon 
einer pa =  9 bis 12, wobei das Gluten eine chem. Veranderung erleidet, dureh die 
das betreffende Gebiick, z. B. Kuchen eine murbo u. brocklige Eig. ohne den iiblichen 
Zusatz von Fett erhalt. (A. P. 1 661 250 vom 16/11. 1923, ausg. 6/3. 1928.) Schutz.
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John Howard Sasseen, New Braunfcls, Tcxas, V. St. A., Konservierung von 
poliertem lieis. Man erhitzt den polierten Rcis so lange, bis das darin enthaltene Ol 
u. Fett schmilzt u. die anderen im Reis enthaltenen Bestandteile umhiillt. (A.P. 
1662 401 vom 1/2. 1927, ausg. 13/3. 1928.) Sc h u t z .

Hawaiian Pineapple Co. Ltd., Honolulu, Hawaii, iibert. von: Simes T. Hoyt, 
Honolulu, Trocknen von Friichten, Pflanzenstoffen u. dgl. Man liiBt iiber dio Friichte 
u. dgl. iiberhitzten Dampf bei niedercm Druck zirkulieren, wodurch die M. getroeknet 
wird, oline Veranderungen zu erleiden. (A.P. 1668 591 vom 22/4. 1926, ausg. 8/5.
1928.) Sc h u t z .

Hydraulic Press Manufacturing Co., Mount Gilead, Ohio, iibert. vori: Elton 
R. Darling, Deeatur, Illinois, Hochkonzentrierter Apfelsaft. Man yersetzt don Trester 
mit einem Enzym, z. B. Diastase, erhitzt die M. auf iiber 135° F., um die Starkę in 
Fruchtzueker iiberzufiihren, worauf der Saft abgepreBt u. filtriert wird. (A. P. 1 659 086 
yom 10/11. 1926, ausg. 14/2. 1928.) S c h u t z .

Hermann Bollmann, Hamburg, Leichllosliches Kakaopuher. Kakaopulver wird 
mit einem Zusatz von feingepulverten Phosphatiden aus Ólsamen oder Sojabohnen, 
welche Phytosterin enthalten, versehen. Die M. muB frei von Starkę u. Olen sein. (A. P. 
1 660 541 yom 15/12. 1925, ausg. 28/2. 1928. D. Prior. 30/10. 1925.) Sc h u t z .

People of the United States of America, iibert. von: Arthur C. Dahberg, 
Geneva, New York, Herstellung von Weichkase. Man mischt siiBen Rahm mit etwa 
5% loslicher Trockenmileh u. etwa l 1/2%  gepulvertem Agar, pasteurisiert dio Mischung, 
liiBt abkiihlen, fiigt Salz u. dgl. hinzu, seiht durch, homogenisiert u. erniedrigt die Temp. 
des Kases bis etwa 70° F., worauf man ihn bei dieser Temp. aufbewalirt, bis er einen 
mildsauren Geschmackhat. (A. P. 1 661 601 vom3/8.1927, ausg. 6/3.1928.) Sch u t z .

Frankfurter Forschungsinstitut fiir Getreidechemie Ges., Frankfurt a. M., 
Bestimmung des Feuchligkeilsgehalles bełiebiger Stoffe. Es werden die DEE. des zu 
priifenden u. eines chem. gleichartigen Stoffes von n. Feuclitigkeitsgeh. bestimmt 
u. die Ergebnisse verglichen. (E. P. 290 645 vom 18/5. 1928, Auszug veróff. 11/7.
1928. Prior. 18/5. 1927.) ___________________  K u h l in g .

C. F. Doane and H. W. Lawson, Varieties of cheesc: descriptions and analyses; rev. ed.
by K. J. Matheson. Washington: D. C. Gov’t Pr. Off.; Sup’t of Doc. 1928. (68 S.) 8°.
(Dept. of Agriculture, buli. 008) pap. 10 c.

Angelo Manaresi, Ricerche sullo sviluppo c sulla maturazione dclle frutta e sulla loro conser-
vaziono mediante il freddo. Dati compilativi. Bologna: Stab. poligr. riuniti 1928. 

(72 S.) 16°.

X V II. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

H. Krafft, Seleklive Exlraktion. Durch Yerbindung des Extraktionsprozesses 
mit einem AdsorptionsprozeB (nach L e im d o e e f e r ) gelingt es, Fette ohne die un- 
erwunschten Begleitstoffe (freie Fettsauren, fremde Zellbestandteile usw.) zu ge- 
winnen. (AUg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 435—36.) R ie t z .

P. Martell, Uber Oliven und Olivendl. Technologisches. (AUg. Ol- u. Fett-Ztg. 
25. 400— 02.) R ie t z .

J. S. Long, E. K. Zimmermann und S. C. Nevins, Studien uber trocknende Ole. 
V III. Fliissigkeitsabsorplion durch Olgele. (Vgl. C. 1928.1. 128.) Durch Erhitzen oder 
Trocknen an der Luft (ais Olfilme) wurden aus yerschiedenen trocknenden Olen einge- 
dickteProdd. hergestellt, die durcli Acetonextraktion in den fl. u. gelatinierten Anteil 
zerlegt wurden. Die beiderartigen Gele zeigen verwandtes Verh. bei der Absorption von 
Fil. (Lsgg. von Fettsauren, ferner Mineralól, Leinol, H ,0, Glycerin, Amylaeetat usw.). 
Fettsauren, Bzl., Aceton erweichen dio Gele, Mineralól u. Glycerin liefern zahe, gummi- 
artige, knetbar feste Substanzen. Die Absorptionserscheinungen sprechen dafiir, 
daB die aufgenommenen Substanzen mehr ais nur mechan. gebunden werden; analogo 
Schliisse crlauben auch die Heizwertbestst. Es ist anzunehmen, daB die feste Phase 
in den Olfilmen eine wohldefinierte Verb. darstellt, die Versehiedenartigkeit von 
Filrnen auf ihrer fl. Phase beruht u. die Unterschiede sich mit dem Altem der Filme 
wegen des Obergangs des fl. in den festen Anteil verwischen. — Tabellen. Heizwerte 
von Leinólfilmsubstanzen. (Ind. engin. Chem. 20. 806—09. Bethlehem [Pa.], Lehigh 
Univ.) R ie t z .

Max Hartmann, Saure Seifen. (Pharmac. Acta Helv. 3. 97— 101. Ztschr. 
angew. Chem. 41. 127— 30. — C. 1928. I .  1729.) R ie t z .
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P. Friesenhahn, Das Texin, seine Bedeutung und Anwendung in  der Seifen- 
industrie. Der Emulgator Texin festigt die Konsistenz u. erlióht dio Waschkraft 
transparenter Schmierseifen, vermindert Hydrolyse u. Bldg. von Erdalkaliseifen u. 
macht Schmierseifen konkurrenzfahig gegen feste K- Seifen in der Textilindustrie, 
„selbsttatige" Waschmittel im Haushalt usw. (vgl. auch C. 1928. II. 1044). (Seifen- 
sieder-Ztg. 55. 281— 83.) R ie t z .

R. Heilingdtter, Einiges iiber den Trubungspunkt von Seifenlosungen. Fiir die 
Beurteilung einer Textilseife ist die Best. der Trubungstemp. von besonderer Bedeutung. 
Um vergleichende Resultate zu erzielen, muB diese stets bei gleicher Seifenkonz. vor- 
genommen werden. Verss. zeigen, daB stearin- u. palmitinsaurereiche, gehiirtete 
Fette, Hammeltalg, Palmól u. Japanwachs wegen ihrer hohen FF. wenig geoigncte 
Seifen geben, daB dagegen dio Leimfette, die Kernfette, besonders das 01ivenól u. 
das Olein, guto Textilseifen mit niedrigliegendem Trubungspunkt ergeben. (Ztsehr. 
ges. Textilind. 31. 565—66. Zwickau, Chem. Lab. Dr. Wolf.) B r a UNS.

Bruno Walther, Viscosildt verschiedener Seifenlosungen. Im  Englerviscosimeter 
wurden die AusfluBzeiten wss., in bezug auf Fettsiiurengeh. 0,3%ig. Seifenlsgg. 
bestimmt; die benutzten Na- u. K-Scifen waren aus kontrollierten Fetten eigens 
hergestellt u. exaktest analysiert. Zum Vergleich diente die AusfluBzeit yon 50,8 Sek. 
fiir H ,0  bei 20°. Die Sek.-Werte lagen fiir Seifenlsgg. yon 20° zwischen 52 u. 56,2 
(meistens bei K-Seifen etwas hóher ais bei den entspreehenden Na-Seifen, ausgenommen 
Na-Seifen aus Talg u. Schmalz mit 240,3 bzw. 66,6), fiir Lsgg. von 50° zwischen 47,2 
u. 50,8. Weitere Werte fiir 30 u. 40°. Die Viscositiitsbcstst. sollcn in Beziehung zum 
Waschwert gebracht werden. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 448— 50.) RlETZ.

Ernst Schlenker, Die Herstellung und Weiterverarbeitung der Fettsduren. Krit. 
Bemerkungen iiber die Apparaturen zur Fettsauredest. — Der Ersatz der kostspieligen 
PreBarbeit in der Fettsaureindustrie durch fraktionierte Dest. ware iiuBerst wcrtyoll; 
es fehlen jedoch, abgesehen yon prakt. bedeutungslosen Kp.-Bestst. im Vakuum ohne 
Wasserdampf, die grundlegenden Unterss. iiber das Verh. der Fettsauren bei der 
Dest. mit Wasserdampf, besonders mit iiberhitztem. Bei einer gewohnlichen Bctriebs- 
dest. eines Palm- u. Knochenfettsauregemisches (ohne Yakuum) wurden aus 3 ver- 
schiedenen Kondensationsbereichen Proben entnommen; der Titertest zeigte nur 
anfangs eine gewisse Fraktionierung an. — Auch der Weg fraktionierter Kondensation 
der Fettsauredampfe erscheint nicht aussichtsreich. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 437 
bis 439.) R ie t z .

H. P. Kaufmann, Die Jihodanzahl der Fette und ihre Ausuiertung. In  einem 
langeren Artikel bcfaBt sich Vf. mit den Ausfuhrungen von DlTTMER (C. 1928. I. 
2884). Nach Klarlegung der theoret. Grundlagen der Rhodanzahl ais Kennzahl der 
Fette u. ais Mittel zur Erkennung der Zus. der Fette, beweist Vf. an Hand der Analyse 
eines Sesam-, Sonnenblumen- u. Mohnoles, daB er entgegen der Behauptung D it t - 
MERs durchaus berechtigt ist, die Analysen anderer Forscher seinen eigenen Arbeiten 
zu Grundo legen zu diirfen. Nach Feststellungen des Vf. verursacht das in einem Fett 
enthaltene Unverseifbare keinen erheblichen Fehler boi der rhodanometr. Best. 
Durch Ausfiihrung einer Analyse eines Sesamóls in ursprunglicher Beschaffenheit 
u. nach Abtrennung des Unyerseifbaren wurde dies einwandfrei festgestellt. Die 
gefundenen Unterschiede yon ± 1% liegen innerhalb der Fehlergrenzen der Jodzahl 
u. Rhodanzahl. Vf. bestatigt weiterhin die Brauchbarkeit seiner Rhodanzahlmethode, 
indem er einerseits nach der Bleisalz-Alkoholmethode, bzw. nach der Methode von 
B e r t r a m  die Menge der gesatt. Bestandteile eines Sesamóls zu rund 11,7% bzw. 
12,5% ermittelt u. andererseits aus der Rhodanzahl den entspreehenden Wert mit 
Hilfe der inneren Jodzahl zu 11,6% errechnet. —  Auf Grund dieser Feststellungen 
weist Vf. die Bedenken D it t m e r s , daB in bezug auf die Auswertung der Rhodanzahl 
bei den bisher veróffentlichten Fetten noch Unklarheiten bestehen, ais gegenstandslos 
ziiriick. (Seifensieder-Ztg. 55. 297—300.) Sc h w a r z k o p f .

William Rieman III  und Alfred T. Hawkinson, Eine einfachere Ableitung <hr 
Cookschen Formel fiir die Bestimmung der Acetylzahl fiir Fette und Ole. Ist x das Ge- 
wicht des acetylierten Ols, das 1 Mol. (59 g) Acetatradikal enthalt, dann wird x g 
aeetyliertes 01 bei der Hydrolyse 1 Mol. Essigsaure geben u. diese Menge wird zur 
Neutralisation 1 Mol. oder 56,000 mg KOH erfordern.

(1)

X. 2. 110
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x g des acetylierten Oles entstammon aber einer Menge des urspriinglichen Oles, die 
1 Mol. (17 g) OH-Radikal enthalt. Die Gewichtszunahme wahrend der Acetylierung 
dieser Menge Ol war 59 — 17 oder 42 g. Deshalb entstammen x g acetyliertes 01 
von (x — 42) g urspriinglichetn Ol. Da A gleioh den mg KOH ist, die zur Neutrali- 
sation der Essigsaure von 1 g des acetylierten Ols gebraucht wurden, so sind A x mg 
KOH fur die Essigsaure von x g acetyliertem 01 erforderlich. Ahnlich werden S' x mg 
KOH (Verseifungszahl nach der Acetylierung =  S') zur Verseifung yon x g acetyliertem 
Ol erforderlich sein, u. S (x — 42) mg (S =  Verseifungszahl yor der Acetylierung) 
sind nótig zur Yerseifung yon (x — 42) g des urspriinglichen Ols, die x g acetyliertem 
Ol entspreehen. x g acetyliertes Ol erfordern also S (x ■—- 42) mg KOH, um mit dem 
Glycerinester zu reagieren, A x mg, um mit dem Acetatester zu reagieren u. S' x mg 
sind fiir die yollstandige Verseifung notig. Also

S (x  — 42) + A x = S ’ x (2)
Substitution 1 in 2

„ /  56,000 , . 56,000 56,000

I ---42j + A~~ =  5 —T ~
<S (1 — 0,00075 A) + A =  S’

g ' __ gj

A =  ( =  der C00Kschen Formel).

(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2311— 12. New Brunswick [N. J.), Uniy.) KiNDSCHER.

H. Króper, Fehler der Beslimmungsmethoden des unverseiflen Neułralfeiłes in  
Seifen. Dą dio Grundseifen yieler Firmen hochstens noch einige 7ioo% unyerseiftes 
Neutralfett enthalten, muB von den Analysenmethoden zur Best. dieses Bcstand- 
teiles eine dementsprechende Genauigkeit yerlangt werden. Einige Verff. (Estraktion 
der getrockneten Seife mit A., PAe., iiber KOH destilliertem A.; Ausschutteln des aus 
der Grundscife abgescliiedenen, wiedcryerseiften Gesamtfettes mit PAe. nach 
dem Vorgang der nieht mehr giiltigen „Konventionsmethode“ aus den „Einheits- 
methoden yom Jahre 1910“) wurden kontrolliert. Die Mengen unyerseiften Neutral- 
fetts konnten, tcils titrimetr., teils grayimetr., auf 1/1oo> bei dem Ausschuttelungs- 
yerf. u. in einem Falle auch beim Extraktionsyerf. auf 1/ł000%  bestimmt werden. 
Das einwandfreieste Ergebnis diirfte die Ausschiittelungsmethode geben. (Chem. 
Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 213—17.) R ie t z .

X V III. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

A. J. Turner, Die Beziehung zwisclten almospMriscMr Feuchtiglceit und der jReifi- 
fesligkeit und der Delmbarkeit von Texlilxvaren vor und nach der Bewitlerung. Yf. 
schildert zuniichst den EinfluB der Fcuchtigkeit auf die Textihvarenfabrikation u. 
die Resultate friiherer Arbeiten iiber den EinfluB der Feuchtigkeit auf die Festigkeit. 
Er beschreibt weiter seine Unters.-Methoden, die Einrichtung des Raumes zur Er-- 
zeugung bestimmter Feuchtigkeiten, die Methode zur Kontrolle derselben. 14 Flachs-, 
10 Baumwoll-, 2 Seiden-, einige Ramie- u. Jutefabrikate, ferner Paekpapier, Cellon- 
blatter, Acetatcellulosefilme u. Nitrocellulosefilme werden bei 30, 50, 70 u. 90% 
relatiyer Feuchtigkeit u. im nassen Zustand, sowohl in der SchuB- wie in der Ketten- 
riehtung untersucht. Die Proben wurden vor u. nach der Bewitterung gepriift. Die 
Probenahme u. Arbeitsmethode wird ausfuhrlich besehrieben. Die Resultate der 
einzelnen Unterss. sind in zahlreichen Tabellen u. Kurven zusammengestellt. Vf. 
fiihrt den Ausdruck Feuchtigkeits-Festigkeitskoeffizienten ein, der die prozentuale 
Festigkeitszunahme, die aus der Zunahme der relativen Feuchtigkeit von 1% resultiert, 
angibt. Aus seinen Unterss. zieht Vf. folgende Schliisse: Es ist unmoglich, einen all- 
gemein giiltigen Feuchtigkeits-Festigkeitskoeffizienten fiir Waren aus ein u. dem- 
selben Materiał zu bestimmen. Nur fiir Waren, die nieht mehr ais 4 oz. pro (Juadrat- 
yard wiegen u. die weder chem. yorbehandelt noch dem Sonnenlicht ausgesetzt ge- 
wesen sind, wurden folgende Koeffizienten gefunden: fiir Baumwolle 0,2, Flachs 0,4, 
Ramie 0,4, Jutę 0,1, Seide —0,0, Papier —0,7, Ccllon —0,5, Acetatcellulosefilm —0,7 
ii. Nitrocelluloscfilm —0,5. Der Wert fiir Baumwollstucke ist fiir die SchuBrichtung 
geringer ais fur die Kette. Bei Flachsfabrikaten ist bei niedrigen Feuchtigkeiten 
der Koeffizient niedriger, bei liohen Feuchtigkeiten hoher. Fiir Seide gilt er nur bei 
Feuchtigkeiten zwischen 50 u'. 90% relatiyer Feuchtigkeit, bei unter 50% ist er prakt.
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gleicli 0. Bei schwereren Fabrikaten ist der Feuchtigkeits-Festigkeitskoeffizient wescnt- 
Hch groBer. Dieser Unterschied stimmt nicht tiberein mit der Formel von H a v e n  
oder B a r r , er scheint von der Fabrikationsstruktur abhangig zu sein. Verscliiedene 
physikal. Unterschiede zwischen Garn u. Fertigstuck aus derselben Faser scheinen 
nur einen geringen EinfluB auf den Wert des Feuchtigkeits-Festigkeitskoeffizienten 
zu haben. Chem. Behandlung ruft einen ganzliclien Wechsel der Werte der Koef- 
fizienten hervor, so verursacht die Mercerisation bei Baumwollfabrikaten eine weit- 
gehende Erniedrigung des Wertes. Der EinfluB des Tauchens (doping) hangt sehr 
von der Dehnbarkcit der Ware ab. Liegt diese unter einer gewissen Grenze, so ist 
die Einw. auf dic Festigkeit betrachtlich, liegt sie iiber dieser Grenze ist der EinfluB 
gering. Der Festigkeits-Feuehtigkeitskoeffizient fiir alle Arten von Geweben wird 
weitgehend geandert durch Bewitterung. Bei Fabrikaten mit im unbewitterten Zu
stand positiven Feuchtigkeits-Festigkeitskoeffizienten nimmt dieser ab u. kann negativ 
werden, bei solchen mit negativem wird er unter dem EinfluB der Bewitterung noch 
geringer. Die Dehnbarkeit eines Gewebes wachst mit der Feuchtigkeit, besonders 
weil Garnwellungen in einem Fabrikat mit der Feuchtigkeit zunehmen u. weil die Be- 
seitigung dieser Wellungcn dio Dehnbarkeit beeinfluBt. Weiter wurde gefunden, 
daB die Kette in Baumwollgeweben mehr durch Feuchtigkeitswechsel beeinfluBt wird 
ais der SchuB, mercerisierte Baumwollfabrikate sind gegen Feuchtigkeitswechsel 
weniger empfindlich ais nicht mercerisierte, Rolifabrikate wieder mehr ais Feinfabrikate. 
(Journ. Textile Inst. 19. T 101—68. Techn. Unters.-Labor. d. Indisch. Baumwoll- 
gesellschaft.) B r a u k s .

Alois Herzog, Zur Bewertung der verarbeiteten Baumwollfaser. Zur Kennzeichnung 
der Fascrn nach ihrer qualitativen Beschaffenheit bestimmt Vf. folgende Eigg.: die 
Stapellśinge, die Feinheit, die je nach dem Rcifegrad verschiedene Ausbildung der 
Zellwand des Haares, das Mercerisierungsvermogen, vorkommende Verunreinigungen, 
die Festigkeit u. Bruchdclinung des Haares, die Farbo u. den Glanz. Diese Eigg. 
werden naher behandelt u. an zahłreichen Abbildungen erlautert. (Faserforsch. 7. 
56— 62.) BRAUNS.

G. Rey, Beitrag zum Studium der Wolle (Forts. u. SchluB zu C. 1928. H. 117.)
Besonders behandelt wird die Einw. des Lichtes u. das Verh. der Wolle gegenuber 
Chinon. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 6. 649—51. 763—65. 
869—77.) SuVERN.

H. Wilkinson und A. G. Tyler, Die Absorption von Sauren durch Wolle. Teil I.
Lileraluriibersicht. Die in der Literatur fur die chem. u. physikal. Theorie geltend 
gemachten Griinde sind besprochcn. (Journ. Soc. Dycrs Colourists 44. 241— 45. 
Huddersfield.) SuVERN.

Fritz Arledter, Das Dellhirna-Leimverfahren der Socieie d’exploiiation de Brevets 
et ProcMks P. N. Lyon. (Vgl. C. 1928. I. 1473.) Erwidcrung auf die Veróffentlichung 
von G y l l e n h o f f  (C. 1928. I I . 508). (Wchbl. Papierfabr. 59. 808.) B r a u n s .

Gerald Strecker, Das Delthima-Leimverfahren. Zu dem Artikel von Arledter. 
(Vgl. yorst. Ref.) Vf. schildert die prakt. u. chem. Vorteile des Dethima-Leimyeri. 
(Wchbl. Papierfabr. 59. 859—60.) BRAUNS.

— , Hartharzleim. Es werden an Vergleichen von ungeleimtem, von mit 2% Harz 
mit Handelsleim u. von mit 1,2% Hartharzleim geleimten Papieren die Vorteile der 
Papierleimung mit Dr. - Se IDE L-IIarlha rzleirn dargetan. (Wchbl. Papierfabr. 59. 860 
bis 862.) B r a u n s .

W. Schmid, Trocknen von Papier in Vakwumtrockenpartien. Es werden einige 
Betriebscrfahrungen mit Vakuumtrockenpartien mitgeteilt. (Cechoslovak. Papier-Ztg. 
8. Nr. 29. 1—3, Nr. 30. 1—3.) B r a u n s .

Karl Fenchel, Die Beeinflussung physikalischer Eigenschaften des Papierblattes 
bei der Fabrikation. Vf. bespricht in einem Vortrag die Beeinflussung des Gewichts, 
der Durchsicht, der Dicke u. Dichte, der Oberflache, der Festigkeit u. der Wasser- 
dehnung des Papierblattes bei der Herst. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 517—21. Biberist, Schweiz.) BRAUNS.

Charlotte Boerner, EinJlu/3 der Luftfeuchtigkeit auf die Berstfestigkeit von Papier.
Vf. priift 13 Papiersorten yerschiedener Art u. Stoffzus. mit dem Mullentestapp. bei 
einer Luftfeuchtigkeit von 40,65 u. 90%, dereń Prufungsergebnisse in einer Tabelle 
u. einem Kurvendiagramm zusammengestellt sind. Daraus ergibt sieh, daB sieh eine 
allgemeine GesetzmaBigkeit im EinfluB der Luftfeuchtigkeit, wie sie bei der ReiB- 
langc u. Dehnung besteht, fur den Berstdruck nicht herleiten laBt. (Papierfabrikant
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S6. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Cbemiker u. -Ingenieure 521—22. Zellstoff u. Papier 8. 
602—03; Wehbl. Papierfabr. 59. 910—11. Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) B r .

— , Die Geschichte der Sulfatzellstoffdbrikation. (Vgl. D o r e n f e l d t , C. 1928. n .  
508 . (Paper Ind. 10. 809—-13.) Br a u n s .

D. W. Stewart, Enttmcklung in  der Herslellung von Calciumniagnesiwńbisulfit- 
laugen. Feingepulverter, bei niedriger Temp. gegliihter Magnesit ist in schwefliger 
Saure leichter 1. ais bei hohen Temp. gegliihter Magnesit u. 1,2-mal so 1. ais Kalkstein- 
pulvcr gleicher TeilchengroCe. Zur Erzeugung Mg-haltiger Bisulfitlaugen setzt man 
bei den mit Kalkstein- u. Dolomitbrocken beschickten Absorptionstiirmen dem oben 
zulaufcnden W. fein gepulvertcn gegliihton Magnesit oder Dolomit zu. (Canadian 
Chem. Metallurg. 12. 227. Ottawa.) B lo c h .

LeoFriedlander, Mechanisieren der Zellstoff kochung. Vorbedingung einer Mechani- 
sierung der Zellstoffkochung ist eine gleiche Beschaffenheit von Holz, Lauge u. Dampf, 
die Festlegung der Kochzeit u. der stiindlich zuzufuhrenden Dampfmenge fiir jede 
Stoffart, die selbstandige Regelung der Dampfzufuhr u. des Kocherdruckes u. eine 
Kontrolle der Kochung durch Registrierinstrumente. (Papierfabrikant 26. Vercin 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 474—75.) B ra u n s .

Walter Qvist, d-Borneol und cis-Terpin aus den Destillalion-sriickstdnden des 
Sulfat-Terpentinols. Das ais Kebenprod. der Sulfatzellstoffabrikation anfallende 
Terpentinól wird destilliert. Der Dest.-Riickstand (0,3—0,6 kg je Tonne Zellstoff) 
wurde untersucht u. in ihm cis-Terpin u. schwach rechtsdrehendes Bomeol nach- 
gcwiesen. Bemerkt wird, daB in Finnland bei der Zellstoffherst. meist Kiefernholz 
(Pinus silvestris) Verwendung findet. (Biochem. Ztschr. 197. 476—81. Ab6 [Finn
land], Akad.) H e s s e .

Katsumoto Atsuki und Kaoru Watanabe, Uber Baumwollseidenpapier fiir Cełlu- 
loid. Die physikal. u. chem. Eigg. von 5 Proben Baumwollseidenpapier u. ihrer 
Nitrierungsprodd. sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Verss. ergeben, dafl 
bei der Nitrierung in der Ausbeute Verluste eintreten, die aber durch geeignete Wahl 
der Papierlierst. ausgeglichen werden konnen. Die mechan. Eig. des Films aus dem 
Cellulosenitrat ist geringer, da der kolloidale u. chem. Abbau der Cellulose groBer 
ist. Die Farbę des Papiergewebes ist nach der Nitrierung tiefer u. der Grad der Ver- 
farbung ist bemerkenswert, da die Veranderung der Cellulose groBer ist. Eine Be- 
handlung mit Oxalsiiure oder Chlorkalklsg. ist ohne EinfluB. (Cellulose Industry 4. 
19—20. Tokyo, Imp. Univ.) BRAUNS.

T. Mukoyama, Uber die Viscose. IX . Der E influji der Temperaturen auf die 
Viscosilat. (Y III. vgl. C. 1928. I I . 1162.) Vf. hat Viscose mit 4,12% Cellulose- 
geh. u. 3,45% Alkali bei 12° 3 Tage reifen lassen u. die Viseositat dieser Viscose bei 
verschiedenen Tempp. bestimmt; dabei wurde gefunden, daB zwischen 0 u. 20° mit 
je 1° steigender Temp. die Viscositat um 2% fallt, bei einer Temp. von etwa 30° um
1,5% u. bei noch weiterer Erhóhung verringert sich der Prozentsatz weiter. (Cellulose 
Industry 4. 19.) BRAUNS.

Takayoshi Mukoyama, Uber die Viscose. X . Uber die Triibung und Gelatinierung 
der Viscose nach Zusatz von Chemikalien. (IX . vgl. vorst. Ref.) Viscose, wie 
friiher hergestellt, wurde mit verschiedenen Salzlsgg. verschiedener Konz. yermischt 
u. mit dem Farbenfilter u. der OSTWALDschen Grauleiter gemessen. Dabei zeigte 
sich, daB NH4‘ die Triibung u. Gelatinierung der Viscose im Verhaltnis zur Konz. 
des r o /  beschleunigt, NaCl, Na2S04 u. Glycerin ebenso aber langsamcr wirken, 
S02"  u. S03"  den Wert der Schwelle gegen die Gelatinierung erhohen u. daB, falls 
die Menge der Na" nicht zu groB ist, ihr EinfluB gering ist. (Cellulose Industry
4. 21.) " B r a u n s .

R. Tomihisa, Untersuchungen uber Viscose. XVI. Mitt. Versuch iiber das Spinnen.
VI. Bedeutung der Alterung der Alkalicellulose fur das Spinnen der Faden. (XV. vgl.
C. 1928. I I . 1404.) Nach Schilderung der Spinnbedingungen berichtet Vf. iiber Unterss. 
iiber den EinfluB des Alterns der Alkalicellulose auf die Fadenbldg., dereń Ergebnisse 
in Tabellen zusammengestellt sind. Aus ihnen geht horror, daB mit zunehmender 
Dauer u. Temp. des Alterns der Alkalicellulose der Faden dicker wird u. eine liingere 
Reifedauer der Viscose notig ist, um diese spinnbar zu machen. Bei niedriger Temp. 
iibt die Dauer des Alterns auf die hochste Zugfestigkeit des Fadens keinen groBen 
EinfluB aus. Bei miiBiger Alterung in bezug auf die Temp. u. Dauer wird ein sehr 
zugfester Faden erhalten u. das Spinnbarkeitsbereich wiihrend der Reife ist weit. 
Der Reifegrad der Viscose, die die hochste Dehnbarkeit des Fadens gibt, ist im Ver-
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gleich mit dem der Viscose, die die hóchste Zugfestigkeit gibt, junger. Der Spinn- 
barkeitsbereich der Viscose ist bei kleinerer Spinnbarkeitsgesehwindigkeit gróBer. 
Die Zugfestigkeit des mit groCerer Gesehwindigkeit gesponnenen Fadens ist im all- 
gemeinen gróBer ais die des mit kleinerer Gesehwindigkeit gesponnenen. (Cellulose 
Industry 4. 15—18.) B r a u n s .

Frederick Thomas Peirce, Der Einflup der Feuchligke.it auf die elastischen Eigen- 
schaflen von Starkefilmen. Um die Verwendbarkeit von Starkę fiir Appreturzwecke 
zu priifen, bestimmt Vf. den EinfluB der Feuehtigkeit auf die Steifigkeit, die Biegbar- 
keit, die Ausdehnung, die Dicke u. die Debnbarkeit von Starkefilmen. Die erhaltenen 
Resultato sind in zahlreichen Tabellen u. Kurven zusammengestellt (vgl. Original). 
(Journ. Textile Inst. 19. T 237—52.) BRAUNS.

George Smith, Die Bestimmung von Tonerde in  appretierten Baumwollgeweben. 
Nach einer krit. Betraohtung der bisherigen Best.-Methoden besehreibt Vf. eine ein- 
fache, direkte Methode, die darin besteht, daB eine gewogene Probe des zu unter- 
suchenden Materials mit HC1 (D. 1,1) auf dem W.-Bad bis zur vollstandigen Zer- 
storung der Faser erhitzt u. der Riickstand auf einem Filter gesammelt wird. Dann 
wird yerasoht u. bis zur Gewichtskonstanz gcgluht. Weiter werden die Fehlerąuellen 
der Methode diskutiert u. fiir einige Tonerdearten Korrektionsfaktoren angegeben. 
(Journ. Testile Inst. 19. T 323—28.) Br a u n s .

R. Burgess, Ein Beitrag zum Studium der Mikrobiologie der Wolle. Naoh Schilde- 
rung der durch Baktcrien verursaehten Schaden auf Wolle u. der Wichtigkeit ihrer 
Bekiimpfung bespricht Vf. Verss. iiber den EinfluB verschiedener Antiseptika u. Farb- 
stoffe auf das Wachstum der Bakterien auf Wolle, die vcrsehiedenen fiir die Zer- 
stórung der Wolle in Frage kommenden Bakterienarten u. den EinfluB der [H'] u. 
der Feuehtigkeit auf das Wachstum der Bakterien. (Journ. Textile Inst. 19. T 315 
bis 322. Leeds.) B r a u n s .

Adam Hilger Ltd., Rontgenstralilenuntersuchungen von Wollproben. Nach Be- 
schreibung der angewandten Apparatur sehildert Yf. seine róntgenograph. Unterss. 
von Wolle u. kommt zu folgendem Resultat: Ein Beweis fiir die Annahme, daB die 
Wollfaser eine krystallinc Struktur habe, ist nicht yorhanden. Wenn eine solche 
Struktur existiert, muB sie in Form von auBerordentlieh kleinen Krystalliten vor- 
handen sein, die zu klein sind, um ein charakterist. Róntgenspektrum zu geben oder 
die Gitterkonstante d ist kleiner ais 0,77 A, d. h. <  / In K  a/2, so daB sin 0  =  A/2 cf> 1 
ist. Es ist hóehst unwahrscheinlich, daB Wolle ein wahrhaft amorpher Kórper ist, 
da prakt. alle tier. u. vegetabilen Fasern bis zu einem gewissen Grade krystalline 
Struktur zeigen. Es scheint ais ob die Wollfaser aus einem Aggregat yon auBer- 
ordentlich kleinen krystallinen Teilchen, d. h. kolloidalen, besteht. (Journ. Textile 
Inst. 19. T 233—36.) B r a u n s .

Hellm. Schwalbe, E in neuer Blattapparat. Es wird an cinigen Abbildungen ein 
neuer halbautomat. Blattapp. zur Best. der Festigkeit von Halbstoffen beschrieben. 
(Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 485—88. 
Heidenau.) BRAUNS.

R. E. Lofton und L. W. Snyder, Resultate mit Prufung.sajtparaten fiir lieiflfeslig- 
keit von Papier. Vff. bestimmen mit sechs ReiBlangenbestimmungsapp. versehiedener 
IConstruktion unter sonst gleichen Bedingungen die ReiBfestigkeit verschiedener 
Papiere, dereń Ergebnisse in Tabellen zusammengestellt sind. Daraus ergibt sich, 
daB einzełne App. gut ubereinstimmende, andere mehr abweiehende Werte geben. 
(Paper Trade Journ. 86. Nr. 24. 63—66.) B r a u n s .

Gerhard Wehrhahn, Dickebeslimniung „federleichter“ Werkdruckpapiere. Wieder- 
gabe der bereits C. 1928. I. 2145 referierten Arbeit. (Wehbl. Papierfabr. 59. 855—59. 
Berlin.) BRAUNS.

W. Nippe, Quellfuhigkeitsmessungen an angebleichten Sulfitzellstoffen. Nach einer 
Definition der Begriffe Quellgrad u. Qucllfahigkeit u. einer Diskussion der bisherigen 
Quellfahigkeitsmessungen besehreibt Vf. eine Methode zur Best. hygroskop. Feuchtig- 
keitsmessung u. die damit erzielten Ergebnisse u. die Verwendung der Quellfahigkeits- 
messung ais Betriebskontrolle. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. Ingenieure 501—06. Saekheim, Koholyt-A.-G.) B r a u n s .

Gunther Teschner, Uber die Bestimmung des Aufschluflgrades von Holzzellstoffen. 
Zusammenstellung der verschiedenen Methoden zur Best. des AufschluBgrades von 
Holzzellstoffen. (Wehbl. Papierfabr. 59. Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff- 
Fabrikation 25. 93—98. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .
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Bakelite Corp., New York, iibert. von: Sandford Brown, Montclair, New Jersey, 
V. St. A., Hersłellung imprdgnierter Gewebe. Man trankt das Garn mit einer wss. kolloi- 
dalen Suspension eines Phenolformaldehydharzes, trocknet u. preflt nach dem Yer- 
weben das Gewebe heiB. Dio kolloidale Suspension erhalt man, indem man das ge- 
scbmolzene Phenolformaldehydharz in W. in einer Kolloidmiihle einlaufen laBt. (A. P. 
1673 797 vom 11/8. 1925, ausg. 19/6. 1928.) F r a n z .

Taisan Shiga, Tokyo, Japan, Mittel zum Feuersicher- und Faulniswidrigmaclien. 
Es besteht aus einer Mischung einer MgSO.,-Lsg. mit wss. NH3, Borsaure, Essigsaure 
u. Kresolnatrium; es dient zum Imprdgnieren von Geweben, Papier, Holz usw. (A. P. 
1674802 Tom 1/11. 1926, ausg. 26/6. 1928.) F r a n z .

Lloyd Earl Jackson und Helen Erma Wassell, Pittsburgh, Pennsylvania, 
V. St. A., Sćhiitzen von Faserstoffen, wie Wolle, Pelze, Federn u. dgl. gegen Mottenfrafi 
Die zu schiitzenden Faserstoffo werden mit Lsgg. yon mindestens einem Chinaalkaloid 
oder Salzen oder Deriw. eines solehen Alkaloids behandelt. —  (Hierzu vgl. auch Ind. 
engin. Chem. 19. 1175; C. 1927. I I . 2524.) Z. B. wird eine l°/0ig. Lsg. von Chinidin- 
oleat in Petroleumnaphtha hergestellt, u. in die Lsg. der zu schiitzende Stoff eingetaucht, 
bis er vollstilndig durehdrungen ist, hierauf der Stoff entnommen, ausgepreBt u. ge- 
trocknet. —  Ais Lósungsmm. fiir die Salze der Chinaalkaloide eignen sich auBer Petro
leumnaphtha: W., A., Bzl., CC14, PAe., Petroleum, Aceton. Zum Arbeiten in alkoh. 
Lsg. eignet sich Chinidinsulfat, in wss. Lsg. das ChinidinhydrocMorid. Z. B. wird 
Wolle in eine h. wss. Lsg. des HydrocMorids eingetaucht, wobei das Ckinidin yollstiindig 
auf die Faser zieht u. so fest haftet, daB es durch die ublichen Lósungsmm. nicht ent- 
fernt werden kann. (A. P. 1 615 843 vom 17/12. 1925, ausg. 1/2. 1927. Aust.P. 
4 538 /1926 yom 4/11. 1926, ausg. 24/11. 1927. A. Prior. 17/12. 1925. E. P. 263 092 
vom 29/9. 1926, Auszug veróff. 9/2. 1927. A. Prior. 17/12. 1925. F. P. 625 380 vom 
7/10. 1926, ausg. 9/8. 1927. A. Prior. 17/12. 1925. Schwz. P. 125 139 vom 23/10.
1926, ausg. 16/4. 1928. A. Prior. 17/12. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Carl van Overstraeten, Belgien, Reinigung von Wollwaschwassem etc. unter 
Gewinnung der Nebenprodd. Zunachst werden nach dem Absitzen die obenschwimmen- 
den dicken Fettschichten etc. u. die abgesetzten Schlammassen entferat, u. die Fl. wird 
dann mit Sauren, A1?(S04)3, oder CaCl2 behandelt, worauf der erhaltene Nd. mit den 
ersten abgetrennten Prodcl. yereinigt wird, die in Ggw. yon Alkali erhitzt werden. 
Aus den vom Ungclósten abgetrennten alkal. Wassern werden Neutralfette u. Fett
sauren gewonnen. Dio nach dem Abtrennen der Fettstoffe anfallenden Wasser werden 
neutralisiert u. mehrfach wieder yerwendet. (F. P. 637 912 yom 22/11. 1926, ausg. 
11/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Soc. Generale d’Exploitations Industrielles, Basel, Behandeln von mineralischen 
Faserstoffen. Dio Ausgangsstoffe, besonders Asbest, werden, gegebenenfalls nach Vor- 
behandlung mit Alkalisilicaten, mit sauer reagierenden Stoffen, yorzugsweise verd. 
H 2S04, behandelt. Durch die Behandlung wird die Haftfestigkeit von Bindemitteln 
an den Faserstoffen yerbessert. (E. P. 291002 yom 16/3. 1928, Auszug veróff. 18/7.
1928. Prior. 23/5. 1927.) K u h l in g .

Prosper Jean Augustę Maignen, Philadelphia, Gewinnung von Zellstoff aus pflanz- 
lichem Fasermaterial aller Art. Um die yon der Cellulose eingescblossenen leicht hydro- 
lysierbaren Stoffe, wie Starkę, Zucker, lósliehen Gummisubstanzen, Tannin u. Farb
stoffe, u. auch die schwerer, d. h. mit starkerem Alkali, hydrolysierbaren Stoffe, wie 
Harze, Fette, Wachse, Pectosen etc., móglichst gut aus dem Zellstoff zu befreien, wird 
die zu behandelnde M. zunachst mit einer schwachen u. spater mit einer starkeren 
Natronlauge behandelt. Dies wird erreieht, daB in dem Kocher selbst die Natron- 
lauge gebildet wird, indem ein mit k. W. zugefiihrtes Gemisch yon geldschtem Kalk
u. Na2CO, beim langsamen Erwarmen sich allmahlich in NaOH umsetzt, so daB zu
nachst eine schwache Alkalilauge auf das Fasermaterial einwirkt u. spater eine starkere 
Lauge. (A.P. 1672895 vom 2/7. 1924, ausg. 12/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vorbehandeln von Cellulose 
fiir die Hersłellung von Cellulosenitrat. Man erhitzt Cellulose mit W. unter Druck auf 
140— 170° wahrend 6 Stdn. Man erhalt eine Cellulose, die nach dem Nitrieren ein 
Cellulosenitrat liefert, dessen 10%ig. Lsg. in Amylacetat nur den zehnten Teil der 
Viscositat besitzt, die eine mit gewóhnlichem Cellulosenitrat hergestellte Lsg. hat. Man 
kann hernach die Viscositat des Cellulosenitrats durch die Hohe der Temp. u. die 
Dauer des Erhitzens der Cellulose mit W. beeinflussen. (F. P. 640 087 vom 27/8. 1927, 
ausg. 5/7. 1928. D. Prior. 22/11. 1926.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vorlieliandeln von Cełlulose 
fiir Herstellung von Celluloseacetat. Man geht mit der Celluloso in Form einer endlosen 
Bałm dureh Eg. u. rollt die mit Eg. gesatt. Bahn auf. Zur Acetylierung wirdVievvoh 
der Walze abgerollt. (F. P. 639119 vom 5/8. 1927, ausg. 14/6. 1928. D. Prior. 5/3. 
1926.) Fb a n Ż;

Eastman Kodak Co., ubert. yon: Edward S. Farrow jr., Rochester, New York, 
V. St. A., Herstellung von Celluloseacetat. Man behandelt Cełlulose 5— 6 Stdn. mit einer 
wss. HC1 von etwa 30—35% u. trennt von der Saure, bevor die Cełlulose eine physikal. 
Anderung erfahren hat; nach dem Auswaschen u. Trocknen wird acetyliert; hierdurch 
wird die Acetylierung erleichtert. (A. P. 1679 966 vom 5/9. 1925, ausg. 7/8.
1928.) F r a n z .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Chauncey U. Prachel und Leonard
E, Branehen, Rochester, New York, V. St. A., Vermiiidern der Viscositat von Cellu- 
losedthern. Man behandelt in W. unl. Cellulosealkylather solange mit verd. Sauren, 
bis die Viscositat um mehr ais ein Drittel iibgenornmen hat. Man yerwendet zweck
maBig die bei der Nitrierung von Cełlulose abfallende Saure. Die 20%ig. Łsg- des 
Celluloseathylatliers in einem Gemisch yon 90 Teilen Methylacetat u. 10 Teilen CH3OH 
liefert biegsame Uberzuge u. Filme. (A. P. 1 679 943 vom 24/12. 1925, ausg. 7/8.
1928.) F r a n z .

Kalle & Co., Akt.-Ges., Deutschland, Entfernen von sebrumpffahigen Kapseln 
aus Viscose von iliren Formen. Man bringt die Viscose in einem 80° warmen Bade, 
das 10% (NH4)2S04 u . 0,4% H2S04 enthalt, zur Koagulation, die Kapseln lassen sieh 
dann leicht ablósen, man kann die Kapseln nach dem Koagulieren in saurem Bade 
auch erst mit k. W. spiilen u. dann von der Form entfernen. (F. P. 639 937 vom 
23/8. 1927, ausg. 2/7. 1928. D. Prior. 24/8. u. 30/11. 1926.) F r a n z .

Cutler-Hammer Mfg. Co., iibert. von: Oscar A. Cherry und Cletus F. Chosa, 
Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Plastisclie Masse. Man vermiseht inerte Fiillstoffe 
mit einem Bindemittel, dem geringe Mengen Kresol u. Chlorschwefel zugesetzt sind, 
man formt unter Druck. Zur Herst. des Bindemittels yermischt man 50 Teile Stein- 
koblenteerpech, 35 Teile Stearinpech u. 15 Teile Gilsonit, gibt 10% Ricinusol, 1— 10% 
Paraffinol u. Bzl. zu; 37—40 Teile dieses Bindemittels werden mit einer Mischung 
von 150 Teilen zerkleinerten Asbests u. 9 Teilen Schwefel yermischt; zu 100 Teilen 
dieses Gemisches gibt man 1 Teil Kresol u. 1 Teil Chlorschwefel, hierbei entwickelt 
sieh Warme u. HC1, nach dem Zerkleinern der Mischung wird in Formen unter Druck
u. Warme geformt. (A. P. 1 678 635 vom 8/7. 1922, ausg. 31/7. 1928.) F r a n z .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Courtney Conover, Crafton, Pennsylvania, 
Plastische Massen. Man erhitzt mehrwertige Alkohole, Glyeerin, mit Phthalsaure u. 
gibt Furfurol zu; dureh den Zusatz des Furfurols wird die Bldg. des unscbmelzbaren 
Kondensationsprod. beschleunigt. Man erhitzt Olycerin mit Phtlialsaureanliydrid etwa 
1 Stde. auf 240°, kiihlt auf 140° u. yermiselit dann mit Furfurol; die t)berfiilirung in 
das unschmelzbare Prod. kann in Formen yorgenommen werden. (A. P. 1678105
vom 4/9. 1923, ausg. 24/7. 1928.) F r a n z .

W. Neumeyer, Warenkunde fiir den Texfcilwarenhandel. Tl. 2. Hamburg: Weltbund-Verlag
1928. 8°. =  Biiekerei d. Einzelhandels. Bd. 4. 2. Die Herstellg. d. Garnę, Zwirne u.
Stoffe. Stoff-Untersuehg. u. Behandlung. Mit Anh.: Die wichtigsten Stoffe. (156 S.)
M. 2.40; geb. M. 4.— .

X IX . Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
i

A. B. Manning, J. G. King und F. S. Sinnatt, Die „ungesdttigten Koldenicasser- 
stoffe“ in den Gasen von der Kohlenverkokung. Nach Waschung der Dampfe mit Gasól 
(Kp. 250—350°), in dem Olefingase prakt. unl. sind, werden die ungesatt. Gase Athylen, 
Propylen, Butylen ais Bromide abgeschieden u. mittels Cu-Zn-Paar aus diesen isoliert. 
Das resultierende Gasgemisch wird a) dureh Absorption von Propylen u. Butylen in 
87%ig. H2S04, u . b) dureh Verbrennung einer anderen Menge des Gemisches iiber CuO 
bei 700° u. Best. des Volumens der gebildeten CO, analysiert. Nach diesem Yerf. fand 
man im allgemeinen eine Vermehrung der Olefin-KW-stoffe mit yon 400—700° 
steigender Temp. Die Bldg. der ungesatt. Gase u. ihr relatiyes Mengenyerhaltnis ist 
abhiingig in erster Linie yon der Temp., dann yon der Art des Ofens u. endlich yon der 
Qualitat der Kohle. (Chem. News 136. 345—47.) N a p h t a l i .
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Herbert Klinger, Vereddung der Kóhle durch Kochan. Polemik gegen dic Aus- 
fiihrungen von B r a u n e is  (C. 1928. II. 722). (Montan. Rdscli. 20. 502—04.) N a p h t .

Felix Brauneis, Vereddung der Kohle durch Kochan. Erwidęrung auf yorst. 
Arboit. (Montan. Rdscli. 20. 504.) N a p h t a l i .

Karl Deimler, Die Trocknung der Braunkohle mit Luft ais Trager des Wasser- 
dampfes. Unter Bezugnahmc auf eine friihere Arbeit des Vf. (C. 1928. I. 1925), wo 
die Gewichtsyerhaltnissc zwischen Braunkohle u. W.-Dampf bei der Trocknung von 
Briketts untersucht werden, wird in yorliegender Abhandlung das Luft-Dampfgemisch 
betrachtet. Das geschieht an Hand von Diagrammen, die die Zustandskurven des 
W.-Dampfes, die Zustandsgleichung von Gasen, die Warmezustande des gesatt. Luft- 
Dampfgemisches bei 700 mm Hg u. die eines Gemisches von Gas mit W.-Dampf 
veranschaulichen. Damit werden dann die Vorgiinge bei Kuhlanlagen u. Trocknern 
niihcr untersucht. (Braunkohle 27. 621—27. Halle a. S.) NAPHTALI.

C. Coleridge Farr und M. N. Rogers, Helium und die Entstehung von Petroleum.
Aus den Arbeiten von L in d  u . B a r d w e l l  (C. 1926. II. 2770) iiber die Wrkg. yon 
a-Teilchen auf KW-stoffe u. aus den He-Vorkk. in Nordamerika ziehen die Vff. Schliisse 
auf das durch radioakt. Zerfall gebildete Petroleum. (Naturę 121. 938. Christchurch 
[N. Z.], Canterbury Coli.) E. J o s e p i iy .

R. Van A. Mills, Erorterung der mit der Wasserauswaschung verbundenen Ge- 
fahren. Die Arbeit behandelt die mit der Olgewinnung mittels Wasserauswaschung 
verbundenen Nachteile u. gibt nach Erklarung der Ursachen AbhilfemaBnahmen be- 
kannt. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 13. 38—39. 88.) Sp l it t g e r b e b .

G. T. Yost, Kontinuierliche JRaffination ton Gasolin. Craekgasolin wird in einer 
Zentrifugalpumpe mit der notwendigen, durch Laboratoriumsverss. jeweils ermittelten 
Menge H2SO., gemischt, die Mischung in einem besonders konstruierten Mischrohr 
vollendet u. der RaffinationsprozeB in 2 Saureabsetztiirmen, 2 Wasser- u. 2 Natron- 
absetztiirmen beendet. Es werden insbesondere die bei der „Luftmischung“ ent- 
stehenden quantitativen u. qualitativen Verluste yermieden. Per barrel werden 0,7 
bis 1,2 pounds H2S04 benótigt. Schemat. Abbildung der Anlage im Original. (Oil 
Gas Journ. 27. Nr. 14. 120.) NAPHTALI.

G. Spettmann, Die Wirkungsweise und Beschaffenheit von Transformatorenolen. 
Besprechung der Anforderungcn an Transformatorenóle u. der neuen Bedingungen. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 447—48.) T y p k e .

Fritz Evers und Rolf Schmidt, Die kunstliche Allerung von Mineralólen.
I I . Teil. (I. vgl. C. 1927. I. 670.) Die Prufmethode wird in ihrer jetzigen Form so 
ausgefuhrt, daB 15 g 01 auf 60 g Katalysator im geschlossenen Rolir bei 120° einer 
Oxydation unterworfen werden; der Saucrstoff wird elektrolyt. entwickelt u. in Amp.- 
Min. abgelesen. Durch Abanderung des Verhaltnisses Eisenoxyd: Molybdanoxyd 
lieB sich ein besonders wirksamer Katalysator herstellen. — Bei Zusatz eines KW- 
stoffs mit doppelter Bindung stieg die Sauerstoffaufnahme, Zusatz yon Stearin- u. 
Olsiiure hatte keinen groBen EinfluB. Zum SchluB werden die Alterungserscheinungen 
theoret. ausgewcrtet. (Wissenschl. Ver6ffentl. Siemens-Konzern 7. 343—71.) T y p k e .

R. Ascher, Was lieifit Schmierenl Uber molekulare Krafte beim Schmierwrgang. 
Ausfiihrungen iiber Reibungskoeffizienten, Adhasionskraft, Randwinkel, sowie prakt. 
Ratschlage zurErzielung einer sieheren Schmicrung. (Erdól u. Teer 4. 424— 25.) Ty p k e .

D. J. W. Kreulen, Uber Sturzfestigkeit und Zerreiblichkeit verschiedener Kohlen-
arten. Zur Best. der Sturzfestigkeit dient ein App., bei dem Kohlenstucke yon be- 
stimmter GroBe von 1,5 m Hohe auf eine Eisenplatte fallen, wobei die erhaltenen 
Kohlensplitter nach GróBe u. Menge bestimmt werden. Fiir die Zerreiblichkeitsproben 
diente eine mit der Hand betriebene Drehtrommel in ahnlicher Weise. Aus den durch 
Zahlentafeln u. Kurven yeranschaulichten Ergebnisse in Yerbindung mit der in einer 
friiheren Arbeit (0. 1928. I. 772) definierten Aktiyitat der Kohle (=  mg Huminsaure, 
die sich beim Arbeiten nach einer dort gegebenen Vorsclirift aus 1 g Reinkohle bilden) 
werden Schliisse auf das Verhaltcn der Kohle beim Lagern (Selbstentzundliehkeit) 
gezogen. (Brennstoff-Chem. 9. 264— 67.) N a p h t a l i .

George L. Clark, Spektroskopische Untersuchung von Brennstoffen und Analysis 
der Detonationslheorien. Eine Anzahl yerschiedener handelsublicher Gasolinsorten 
wurde mittels des ultrayiolettcn Spektrums ilirer Detonationsflammen untersucht. 
Es ergeben sich dabei interessante u. wertyolle Betrachtungen iiber Verbrennung, 
Explosion u. Detonation, auf die nur yerwiesen werden kann. Vf. hat eine Listę yon 
12 Theorien der Wrkg. von Antiknockmitteln zusammengestellt u. gibt bei jeder
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das Fiir u. Wider an, um zum SchluB zu gelangen, daB keine der Tlieorien restlos 
befriedigend ist. (Journ. Soe. automot. Enginecrs 23. 167—73. Urbana [Iii.], Unir. 
Illinois.) W i l k e .

Baum, Verte.erungszald und Widerstandsfahigkeit von Schmierolen. Die Ver- 
teerungszahl hat bei Turbinenólen keine mit der Bewiihrung des Oles im Betriebe 
iibereinstimmenden Resultate ergeben. Die Metliodc von B a a d e r  in Ggw. der im Lager 
venvandten Metalle erseheint geeigneter. (Erdól u. Teer 4. 423.) T y p k e .

Standard Development Co., V. St. A., Herstellung von Koldenwassersloffen durch 
Hydrierung von Kohle. Kobie mit einem betrachtlichen Asehegeh. wird sehr fein ge- 
mahlen, darauf mit einer -wss. FI. u. einem KW-stoffól yerriihrt, wodurch die Asche 
abgeschieden u. eine Pastę von Kohle mit KW-stoffen erhalten wird. Diese wird der 
Druckhydrierung in Ggw. von Katalysatoren zweeks Gewinnung von KW-stoffen 
unterworfen, das Prod. dest. oder geerackt. (F. P. 639 681 vom 19/8. 1927, ausg.
27/6. 1928.) D e r s in .

Societe Internationale Des Combustibles Lięiuides, Luxemburg, Abscheidung 
unloslicher Anleile aus dem Endprodukt der Kohlehydrierung nach Bergius. Die Ab
scheidung unl. Bestandteile durch Zusatz von Naphthalin u. iihnlichen aromat. KW- 
stoffen zu dem Rohhydrierungsprod. oder seipen Dest.-Riickstanden. Mechan. Vor- 
sedimentieren, Abnutschen u. Zentrifugieren des C10H s-haltigen Oles. Weiterer Zusatz 
von Adsorptionsmitteln, wie Fullererde. Abschciden einer aschearmen Restkohle 
aus den unl. abgeschiedenen Bestandteilen durch Flotation. Mitverwendung extra- 
hierender FlotationsmitteL (F. P. 639 240 vom 9/8. 1927, ausg. 16/6. 1928. D. Prior. 
19/2. 1927 [ D e u t s c h e  B e r g i n  A k t i e n  Gos.  f u r  Koh l e-  u. E r d ó l -  
c h e m i e ] . )  DlSRSIN.

Societe Internationale Des Combustibles Liquides, Luxemburg, Verfahren 
zur Hydrierung ton Kohle nach Bergius. Man erreicht eino Śteigerung der Wrkg. des 
Verf., wenn man verschiedene Sorten Kohle gemischt hydriert. Besonders geeignet 
ist eine Mischung von 100 Teilen Gasflammkohle u. 40 Teilen Pechglanzkohle. (F. P. 
639 241 vom 9/8. 1927, ausg. 16/6. 1928. D. Prior. 1/4. 1927 [ D e u t s c h e  B o r g i n  
A k t i e n  Gos.  f u r  Koh l e-  u. E r d ó l c h e m i  e].) D e r s in .

Societe Internationale Des Combustibles Liąuides, Luxemburg, Verarbeitung 
der Abgase der Hydrierung von Kolilen oder Kohlenwasserstoffen nach dem Bergiusverfahren. 
Die Hydrierungsabgase werden mit Waschólen behandelt, in denen sich auBer CH4 
die hóheren Homologen losen. Um die aus den Waschólen ausgetriebenen Gaso in wert- 
volle, fl. KW-stoffe uberzufiihren, leitet man sie bei Tempp. zwischen 500 u. 1000° 
iiber Kontakte. Daboi kann man noch andere Gase, wio Wassergas, Generatorgas, 
NH3 oder dio Dampfo von Destillaten der Kohlehydrierungsprodd. beimischen. (F. P. 
639 243 vom 9/8. 1927, ausg. 16/6. 1928. D . Prior. 21/4. 1927 [ D e u t s c h e B e r g i n  
A k t i e n  Ges.  f i i r  Koh l e-  u. E r d ó l c h e m i c ] . )  DERSIN.

Max Braune, Leipzig-Sellerhausen, Vorrichtung zum Anzeigen von Leuchtgas 
oder anderen Oasen von geringerem spezifischen Gewichte ais Luft in geschlossenen Raumcn, 
bei der ein an dem einen Arm eines Waagebalkens liangender Hohlkórper innerhalb 
eines Gehiiuses infolge Vemngerung des Auftriebes sinkt u. dadurch ein elektr. Laute- 
werk oder ein anderes Warnungssignal auslóst, dad. gek., daB ein an dem anderen Arm 
des Waagebalkens hangender glockenfórmiger, mit dem Hohlkórper austarierter 
Kórper iiber der Offnung am Boden des Behalters die Bewegung des Waagebalkens 
durch den Auftrieb des Gases in der Glooke unterstiitzt. —  Die Vorr. ist empfindlicher 
ais bekannte, dem gleichen Zweck dienende Vorr. (D. R. P. 463 570 K I. 4 c vom 20/2.

1927, ausg. 1/8. 1928.) K u h l in g .
Record Cement-Industrie G. m. b. H., Frankfurt a. M., iibert. von: Oskar Tetens, 

Oerlinghausen, Verwertung von Olschiefem. Mischungen von Olsehiefer u. Kalkstein, 
Mergel oder CaO werden in einem Behalter erhitzt, welcher teilweise von einem. Wasser- 
mantel umgeben ist. Es destilliert 01, aus dem Wassermantel, der das Sintern derMischung 
von Olsehiefer u. kalkhaltigem Stoff verhindert, wird Dampf gewonnen, der Destillations- 
riickstand dient ais Rohstoff zur Zementherst. (A. P. 1 678 751 vom 19/9. 1924, ausg. 
31/7. 1928. D. Prior. 14/7. 1924.) K u h l in g .

Leo Steinschneider, Tschechoslowakei, Verfahren zum Destillieren von Petroleum- 
und Teerdlen, darin bestehend, daB dio Dest. in zwei Phasen stattfindet. Zunachst 
werden die leicht fliichtigen Prodd., wie Gase, dissoziierte KW-stoffe u. Leichtprodd., 
abdestilliert u. dann werden die schweren KW-stoffe in einer oder melireren Kammera
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destilliert, wobei die Dest.-Prodd. fraktioniert gekiihlt u. kondensiert werden. Das 
Ausgangsmaterial wird allmahlich, in mehreren Stufen hochgeheizt derait, daB die 
Verdampfung in jeder Heiz- u. Temp.-Stufe in der beschriebenen Zweiphasentrennung 
stattfindet. (F. P. 639 081 vom 26/7. 1927, ausg. 13/6. 1928. —  A. Prior. 28/7.
1926.) M . F . M u l l e r .

Paul Gustave Grenś, Frankreich, Seine, Verfahren zur Destillation eder pyro-
genetischen Umwandlung von Brennstoffen. Das Yerf. des Hauptpat. wird auf die 
Behandlung yon Diimpfcn der Dest. fester Brennstoffe ausgedehnt. (F. P. 33 079 
vom 24/9. 1926, ausg. 12/6. 1928. Zus. zu F. P. 629406; C. 1928. !. 778.) D e r s in .

Walther Claasen, Koln a. Rh., Herstdlung geruchloser Naphtliensauren, 1. dad. 
gek., daB man Naphthensauren mit den Chloriden der H2SO., oder mit S02(0H)N02 
bei gewóhnlicher (oder maBig erhóhter) Temp. behandelt. — 2. dad. gek., daB man die 
so yorbehandelten Naphtliensauren oder ihre Salze einem OxydationsprozeB unter- 
wirft. — Eine eigentliche chem. Einw. der sulfonierenden Mittel auf die Naphthen
sauren tritt nicht ein, sondern die iibelriechenden, durch Dest. von den Naphtliensauren 
nicht trennbaren Boimengungen werden angegriffen u. in W. 1. gemaclit, so daB sie sieh 
muhelos entfernen lassen. Durch die Osydation werden dann die letzten Spuren des 
unangenelimen Geruehs restlos beseitigt. Ais Oxydationsmittel eignen sieh Dichromate, 
Permanganate, Superoxyde, wie Na202, oder nascierendes Cl. Die erhaltenen Prodd. 
sind in den niederen Fraktionen farblos, in den hoheren lichtgelb gcfarbt u. lassen 
sieh in ebenfalls geruchlose Seifen, Ester u. Amidę uberfiihren, die techn. Yerwendung 
zu verschiedenen Zwecken finden konnen. Z. B. laBt man in yon harzigen Bestandteilen 
durch Dest. befreite Naphthensaure des Handels SOr,H-Cl oder S02C12 eintropfen, 
wobei sieh die Naphthensaure unter HCl-Entw. lost. Nach Stehen tiber Nacht gieBt 
man das rotbraun gefaTbte Reaktionsprod. in yiel W., wobei die Naphtliensauren unl. 
ausfallen u. die riechenden Verunreinigungen in das Waschwasser gehen. Sie lassen 
sieh von der obenauf schwimmenden Naphthensaure leicht abtrennen. Etwa gebildetes 
Harz wird durch Glaswolle abfiltriert. Die yon der wss. Lsg. abgetrennte Naphthensaure 
enthalt sehr yiel mechan. anhaftende u. durch Auswaschen schwer zu entfemende 
HC1, die zur nachfolgenden Oxydation gut mitverwendet werden kann. Man yersetzt 
liierzu die Naphthensaure mit frisehem W. u. einer wss. 2%ig. K 2Crs0 7-Lsg., laBt nach 
langerem Ruhren absitzen u. trennt die Naphthensaure durch Zugabe von NaCl ab. 
SchlieBlich wird sie unter yermindertem Druck mit Wasserdampf dest. Sio ist dann 
yollig geruchlos. Ersetzt man die Cl - SO,H durch S02(0H)-N02, so erubrigt sieh eine 
Nachoxydation, da die bei der Einw. des W. auf diese Same freiwerdende HN02 
sogleich ais Oxydationsmittel wirkt u. die Verunreinigungen zerstort. (D. R. P. 
459 143 KI. 12 o yom 9/10. 1926, ausg. l/ó . 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Constantin Chilowsky, Frankreich, Vergasung von Scliwerólen jeglicher Herkunft 
durch teilweise Verbrennung mit Luft, wobei die hierzu erforderliche Luit auf Tempp. 
zwischen 500— 1000° uberhitzt angewendet wird. (F. P. 640 686 yom 8/9. 1927, 
ausg. 19/7. 1928.) K a u s c h .

Pan American Petroleum Co., Los Angeles, iibert. yon: Raymond T. Howes, 
Wilmington (Kalifornien), Behandlung von Zylinderol zwecks Erniedrigung der Ober
flachenspannung durch Zusatz von 2,5% Turkischrotol. (A. P. 1677 389 yom 5/1.
1927, ausg. 17/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Basilius Malen- 
kovi5, Neulengbach, Niederósterreieh), Verfahren zum Konsermeren von Holz, 1. darin 
bestehend, daB man Doppelyerbb. aus aromat. Nitrochloryerbb., insbesondere aus
l,2-Dinitro-4-chlorbenzol u. aromat. Aminen, gegebenenfalls in Ggw, anderer holz- 
konseryierender Stoffe, in das Holz einfuhrt. — 2. darin bestehend, daB man Doppel
yerbb. der in 1. genannten Art in hochsd. ólen auflóst u. das zu konservierende Holz 
mit dieser Lsg. trocknet. — Die erwahnten Doppelyerbb. weisen gegeniiber liolz- 
zerstorende.n Pilzen eine ganz besonders starkę, die Summenwrkg. ihrer Komponenten 
erheblich ubertreffende Giftwrkg. auf. Zur Konservierung des Holzcs geniigen schon 
geringe Zufuhren, u. infolge der geringen Loslichkeit in W. u. der Sohwerfluchtigkei 
der Doppelyerbb. ist der Schutz des Holzes ein langanhaltender. Zur Einfiihrung 
in das Holz yerwendet man yorteilhaft Lsgg. der Verbb. in schwerfluchtigen Ólen, 
die entweder, wie paraffinhalliges Erdol, an sieh keine fungiciden Eigg. haben oder selbst 
ebenfalls hoch konserviercnd wirken, wie Sleinkoldenteeról oder andere phenolhaltige 
Ole, dereń Wrkg. durch den Zusatz der Doppelyerbb. gesteigert wird, so daB man mit 
einer geringeren Menge Ol ais bisher iiblich denselben Schutz des Holzes erreicht.
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Z. B. yerhindcrn Doppeherbb. aus l,2-Dinitro-4-chlorbenzol u. a-Naphthylamin bzw. 
fj-Naphthylamin bzw. Benzidin auf einem kiinstlichen Nahrboden daa Wachstum 
des Hausschicammes Merulius lacrymans boreits in Konzz. von 0,0075, bzw. 0,004 
bzw. 0,008%. (D. R . P. 461 389 KI. 38 h vom 12/12. 1926, ausg. 18/6. 1928. A. Prior. 
16/12. 1925.) SCHOTTLANDER.

Basilfus (Vaso) MalenkoviĆ, Neulengbaeh, Niederosterreich, Verfahren zum 
Konseruieren von Holz. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 461 389 ist folgendes nach- 
zutragen: Will man die in W. wl. Doppeherbb. in wss. Lsg. verwenden, so mischt man 
diese mit Lsgg. anderer Impragniermiitel, wie ZnCl2, Alkalifluoriden, oder Mischungen 
der Alkalifluoride mit Dinitrophenolsalzen. Das Holz kann auch zunachst mit einer 
Lsg. der Doppelverbb. in einem hochsd., wenig fluchtigen Ol u. dann mit einer wss. 
Alkalifluoridlsg., mit oder olme Zusatz von Salzen der Dinitrophenole oder von ZnCl2 
impragniert werden. (A. P. 1 656 863 vom 16/12. 1925, ausg. 17/1. 1928. .E.P. 
263 173 vom 16/12. 1926, Auszug veroff. 16/2. 1927. A. Prior. 16/12. 1925. Schwz. P. 
125 045 vom 3/12. 1926, ausg. 16/3. 1928. A. Prior. 16/12. 1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Paul Lafaye, Frankreich, Verfahren zum Ausfullen von Wurmlochern bei der 
Holzkonservierung. Mit Hilfe einer kleinen aus Kork hergestellten Stampfe klopft 
man leicht auf den wurmstichigen Teil, um zerfressene Teile oder Ruckstande der 
Wurmer loszulósen, worauf mit Hilfe eines starken Saugers der im Inncrn des Holzes 
vorhandene Staub entfernt wird. Darauf wird mittels einer Druckpumpe Tischlerleim 
in den wurmstichigen Teil gespritzt, wo er beim Erstarren die Wurmer gewissermaflen 
mumifiziert u. das Holz widerstandsfaliig macht. (F. P. 639 229 vom 9/8. 1927, 
ausg. 16/6. 1928.) S c h u t z .

K. Kegel, Freiburg i. S., Bestimmung des spezifischen Gewichtes, besonders von 
Kolilen. Ein weiter, mit Schaurohr versehener, tcilweise gefiillter Fliissigkeitsbehalter 
steht austariert auf der einen Schale einer Wage. Der Fliissigkeitsstand wird mittels 
einer an dem Behalter beweglich befestigten Skala bestimmt, von der eine Spitze in 
das Schaurohr hineinragt. Diose Spitze wird jeweils so weit herabgcsenkt, bzw. gehoben, 
daC sio die Oberflache der in dem ]3ehalter befindlichen Fl. eben bcriihrt. Die zu unter- 
suchende Probe wrird in den Behalter geschiittet u. dio Volumveranderung an der be- 
weglichen, die Gewichtsveranderung an einer zweiten, zwischen den Schalen der Wage 
angeordneten festen Skala abgelesen, welche zugleich den Aschengeh. der Kohle an- 
zeigt. (E.P. 290 913 vom 19/11. 1927, ausg. 21/6. 1928.) K u h l in g .

James H. Westcott, Oil —  i tg conservation and waste. New York: Beacon Pub. Co. 1928.
(213 S.) Lw. S 3.— .

XX IV . PhotograpMe.

— , Der Film aus Papier. Zusammenfassung iiber Verss., Papier ais Bildtrager 
fiir durcbscheinende Projcktion zu venvenden. Es sind drei Gruppen von durch- 
scheinenden bzw. durchsichtigen Papieren zu unterscheiden. Dio in Gestalt Ton Fenster- 
kuverts bekannte erste Gruppe kommt ais Bildtrager kaum in Frage, da fur die ais 
Aufhellungsmittel verwandten Harze kein Wcichhaltungsmittel genugender Wirksam- 
keit bekannt ist. Fiir die zweite Gruppe wird Gelatine ais Aufhellungsmittel benutzt; 
diese Papiere verhalten sich mechan. gunstiger ais die der ersten Gruppe. Die dritte 
Gruppe stellen die sog. Pergaminpapiere dar. (Photogr. Industrie 26. 855—56.) Le.

Olaf Bloch und H Horton, Eine mechanische Entwicklungsvorrichlung fur sensito- 
metrische Arbeiten. (Photographic Journ. 68. 352—53.) L e s z y n s k i .

J. M. Eder, Wichlige neue Forschungen uber die Empfindlichkeitsbestimmung 
jihotographischer Platten. (Vgl. C. 1928. I I . 1056.) Ubersicht iiber neuere Arbeiten 
iiber die Best. der Empfindlichkeit photograph. Schichten. Da die visuell abgelesenen 
effektiven Sehwellenwerte mit den densitometr. bei den Schwarzungen 0,15 bis 0,2 
ermittelten Werten des „Sehwellenwertes der nutzlichen Gradation“ (minimum usefull 
gradient) annahernd proportional verlaufen, so ergibt sich, daB diese beiden Methoden 
nur wenig abweichende u. gut vergleichbare Empfindlichkeitszahlen geben. Vf. halt 
es fiir einen bemerkenswerten Fortschritt, daC der Schwellenwert neuerdings ais 
EmpfindliehkeitsmaC in seine Rechte wieder eingesetzt wurde, da die fiir die Brauchbar- 
keit der Inertiawerte vorausgesetzte Konstanz bei verschiedener Entwicklungszeit 
nicht in allen Fallen zutrifft. (Photogr. Industrie 26- 831—32. Wien.) L e s z y n s k i .

S. E. Sheppard und A. Ballard, Das Deckvermogen photographischer Silbernieder- 
schlage. I. Mitt. (Photographic Journ. 68. 354—66. — C. 1928. I I . 839.) LESZYNSKI.
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R. E.Liesegang, Zur Untersuchung von Meiallspuren im Papier. Vf. besehreibt 
ein Verf. zum Nachweis der minimalen Mengen von Metallen oder Metallyerbb. im 
Papier, die seine Brauchbarkeit zur Herst. von photograph. Papier gefahrden, bzw. 
unmóglich machcn, weil sich um sie herum in dem photograph. Bild kreisformige helle 
Flecken bilden. Man erzeugt durch AufgieBen von 2%ig. Kollodium, das mit dem 
Gemisch yon 3 ccm einer 50%ig. wss. Lsg. von AgN03 mit 3 ccm A. auf 400 ccm ge- 
schuttelfc wird, bis alles AgN03 gel. ist, auf das Papier in einem GieBrahmen eine dunne 
Haut, die nach einigen Stdn. trocken ist, u. iibergieBt sie dann mit 12%ig. Gelatinelsg. 
Nach mehrtagigem Lagern wird der entstandene Film abgezogen. Er liiuft dann im 
Tageslicht braun an, u. in ilrm treten bei Ggw. von Metallen dieselben Flecken auf, 
die sich zeigen, wrenn das Papier zu photograph. Papier yerarbeitet wird. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopie 45. 179—82. Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. Grundlagen der 
Medizin.) ___________________  B ó t t g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Desensibilisieren photo- 
graphisclier Platlen und Filme. Die AgBr enthaltenden lichtempfmdlichcn Schichten 
werden mit einem Isophenosafranin behandelt, z. B. mit stark verd. wss. Lsgg. von
1,3-Diaminophenylphenazoniumchlorid oder von 2,3-Diaminophenylphenazoniumnitrat. 
Hande u. Kleider werden beim Arbeiten mit diesen Lsgg. nicht befleckt. (E. P. 292140 
Tom 23/5. 1928, Auszug yeroff. 9/8. 1928. Prior. 15/6. 1927.) K u h l in g .

John Edward Thornton, London, Mehrfarbenfilm. Ein einfacher Vierfarbenfilm 
wird durch Vereinigung zweier Zweifarbenfilme, yon denen der eine rot u. griin, der 
andere blau u. gelb gefarbt ist, hergestellt, indem entweder vier photograph. Drucke 
in verschiedenen Farben zu je zwei auf einen diinnen Triiger gebracht u. die beiden 
so erhaltencn Teilbilder mit der gefarbten Kolloidschicht nach innen zusammengeklebt 
werden, so daB der transparente, wasserfeste Celluloidtrager sich auBen befindet u. 
das Bild gegen Risse, Kratzer usw. schiitzt, oder indem man von zwei Zweifarben- 
bildern ausgeht, die ebenfalls in der bescbriebenen Weise miteinander yereinigt 
werden. (E. PP. 224 569 u. 224 570 (Zus.-Pat.) vom 18/5. 1923, Auszug veróff. 7/1. 
1925.) R a d d e .

John Edward Thornton, London, Mehrfarbenfilm. Aus Celluloid, Acetylcellu- 
lose u. dgl. bestehende Filmtrager von der doppelten Breite n. Filme werden mit zwei 
parallelen, liclitempfindlichen Streifen aus absorptionsfahigen Kolloiden, z. B. Gelatine, 
yersehen. Diese Kolloidstreifen werden in je zwei yerschiedenen Farben angefarbt, 
z. B. fiir einen Vierfarbenfilm: der eine Streifen scharlachrot u. blaugrun bzw. carmesin- 
rot u. blaugriin, der andere dunkelblau u. heligelbgrun bzw. violett u. orangegelb, oder 
fiir einen Dreifarbenfilm: der eine Streifen rot u. gelb, der andere blau u. gelb. Durch 
Zusammenpressen zwischen Rollen wird erreieht, daB die Kolloidschicht nur die Dicke 
eines einzelnen Kolloidkornes erreieht u. keine ungefaTbten Stellen zwischen den ein- 
zelnen Kórnern mehr yorhanden sind. Die Kolloidschicht wird durch Behandlung 
mittels Bichromat oder Silbersalzen lichtempfindlieh gcmacht, oder sie wird aus einer 
liclitempfindlichen Gelatine-AgBr-Emulsion gebildet. ZweckmaBig farbt man die 
eine Farbę der Schicht mit Beizenfarbstoffen, die andere mit anderen, indem man in 
die nicht gebeizte Kolloidschicht gebeizte Kolloidkorner einbettet u. zunachst mit einem 
Nichtbeizenfarbstoff farbt, wobei die gebeizten Korner ungefarbt bleiben, u. darauf 
nach dem Abspiilen mit einem Beizenfarbstoff nachfarbt. Der erhaltene Farbenfilm 
kann durch spater abziehbare Papierstreifen yerstarkt werden. Vor den nach E. PP. 
224 569 u. 224 570 (vgl. vorst. Ref.) hergestellteft Filmen zeichnet sich der so erhaltene 
Farbenfilm dadurch aus, daB er aus einem einzigen Film besteht. (E. P. 231 058 vom 
16/7. 1924, ausg. 16/4. 1925.) R a d d e .

Goerz Photochemische Werke G. m. b. H., Berlin-Zehlendorf (Erfinder: Hans 
Tappen, Berlin-Lichterfelde), JBeschriftung von Silberhalogenemulsion auf belicbigen 
Schichttrdgern durch Aufdruch naeh Patent 415 431, dad. gek., daB ais Aufdruckmaterial 
Lsgg. von farblosen Korpern gewahlt werden, die in der photograph. Schicht ein vor 
oder bei der Entw. sichtbares Silberbild entstehen lassen. — Yorzugsweise geeignet 
sind mit Destrin yermischte yerd. wss. Lsgg. yon AuGl3. (D. R. P. 462 925 KJ- 57 b 
-yom 7/7. 1927, ausg. 27/8. 1928. Zus. zu D. R. P. 415431; C. 1925. II. 1244.) K u h l in g .

ń-intca in G.imuny SchluB der Redaktion: den 17. September 1928.


