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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Frank Lathe Gilbert und Thomas Martin Lowry, Untersuchungen uber Valenz. 

X. Elektromelrische Titration von Vemons a- und ji-Dimethyltelluroniumbasen. (IX . vgl. 
B e r r y  u . L o w r y , C. 1 9 2 8 . I I . 1174.) Dio molekulare Leitfahigkeit der a-Base bei 25° 
bewegt sich zwischen 3 u. 6, der /S-Base zwischen 31 u. 36 iiber v — 32— 512. Mógliche 
Fehlerąuellen durch unzersetztes Halogenid, Silbersalzo aus dom Ag20  oder Trimethyl- 
telluroniumverbb. konnten durch dio A rt der Herst. ausgeschlossen werden. Die molc- 
kularen Leitfahigkeiten konnten durch Sattigen der Lsg. m it C02 auf 40 (v =  32) erhóht 
werden, sanken jedoch beim Durchleiten von reiner Luft durch die Lsg. auf den n. Wert. 
Leitfahigkeitstitrationen der Basen zeigten einen Knick bei der Zus. des Oxyhalogenids 
([a(/?)-Te(CH3)2OH]Cl). Potentiometr. T itrationen der a-Base m it einer Glaselektrode 
zeigten das Verh. einer schwachen Base, die ein nahezu neutrales Oxysalz bildet. Die 
Anwesenheit von V e r n o n s  Dioxyjodid in  der Lsg. konnte durch die Messungen nicht 
dargetan werden. Die Kurye der /3-Base zeigt eine Biegung bei 50% Neutralisation, 
entsprechend 2 Te(CH3)20 ’HCl; die Verb. konnto ais solche nicht isoliert werden. 
Ferner wurden Bestst. des Gefrierpunktes der Lsgg. ausgefuhrt. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 8 . 1997—2010. Cambridge, Univ.) T a u b e .

Nello Carrara, tfber Gasmischungen. Es werden fiir Mischungen von untereinander 
nicht chem. reagierenden Gasen aus den Anfangszustanden der einzelnen Gaso u. den 
Herst.-Bedingungen der Mischung die Gleichgewichtsbedingungen berechnet u. m it 
den nach der charakterist. Gleichung fiir vollkommene Gase oder nach der Gleichung 
von v a n  DER W a a l s  berechneten verglichen. (Nuovo Cimento 5 . 224—33. Lrrorno, 
Acc. N a v .)  R . K . M u l l e r .

D. H. Peacock, Der Geschmndigkeiłskoeffizienł fiir  bimoleknlare Heaktionen in
Losung. Vf. diskutiert einige die G«schwindigkeit bimol. Rkk. in einem Losungsm. 
betreffende ITragen. (Naturę 1 2 2 . 131—32. Rangun, Univ. College.) E . Jo se p h y .

S. Arzybischew, Einige Bemerkungen zu der Arbeit von W. Kusnezow und
N. Bessonow: „Zur Frage nach dem Verhallnis der Obcrflaćhenenergien verschiedener 
Flachen bei Steinsalzkrystallen“. Vf. findet auf Grund von Federwaagenmessungen 
an Steinsalzkrystallen fiir a (110): aaoo) [das Verhaltnis der Abschleifarbeit langs der 
Flachen (100), (110)] bedeutend hohere W erte ais K u s n e z o w  u . B e s s o n o w  (C. 1 9 2 7 .
II. 1660). Die Annahme von K u s n e z o w  u . B e s s o n o w , daB die Sehleifarbeit pro- 
portional der Flachenenergie gesetzt werden kann, is t unberechtigt. (Ztschr. Physik 
48. 286—87. Irkutsk, Physik. Lab. d. Univ.) L e s z y n s k i .

W. Jacek und Z. Lehr-Splawińska, Ober die Auflósungsgeschwindigkeit fester 
Kórper. Die von Vff. fiir die Auflósungsgeschwindigkeit fester Korper gegobene 
Gleichung (s. C. 1 9 2 7 . I .  2793) geht fiir die Auflosung eines kugeligen Kórpers in 
— d r/d  t — kx (c +  t3) iiber, wo r =  Kugelradius nach der Zeit t, c =  Oj3 — a3 (a Kugel- 
radius am Anfang, ar Radius einer Kugel, die gesatt. Lsg. liefern wiirdo). Kugelig 
geschnittene Ara(7Z-Krystalle verhielten sich bei der Auflosung wie amorphe Korper, 
ohne die Kugelform zu verlieren. Ais charakterist. Konstanto des Vorgangs wm-do 
die Dicke der Schicht gefunden, die sich in  der Zeitcinheit auflost. (Roczniki Chemji 
7 [1927], 309—33. Krakau, Univ.) W a j z Ur .

F. E. King und J. R. Partington, Der Einflufl eines Salzes auf die Loslichkeit 
eines anderen in  dthylalkoholischer Losung. U . Quantitative Diskussion der Loslichkei t 
von Natriumjodid in  Gegenwart von NatriumtMocyanat. (I. vgl. C. 1 9 2 7 . I I .  2035.) 
Vff. berechnen die Leitfahigkeiten der Gemische von N a J  u. NaSCN aus den Leit
fahigkeiten der einzelnen Salze auf den durch die folgenden Annahmen gekennzeichneten 
drei verschiedenen Wegen: 1. Die Dissoziation eines jeden Salzes ist durch die Ggw. 
des anderen unbeeinfluBt. 2. Die Dissoziation eines jeden Salzes is t gleich der in einer
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Lsg., in  der dio Konz. des Salzes gleich der Gesamtkonz. des Gemisehes ist. 3. Die 
Dissoziation eines jeden Salzes ist gleich der in  einer Lsg., in  der sich die Ionen dieses 
Salzes in einer Konz. gleicli der des gemeinsamenlons in  derMischung befinden. W ahrend 
die nach 1. bereehneten Leitfahigkeiten m it den beobacliteten W erten unvereinbar 
sind, geben 2. u. 3. prakt. ident. Ergebnisse m it einer maximalen Abweichung gegeniiber 
den Messungen von weniger ais 6% . — Aus den Leitfahigkeits- u. Losliehkeitsmessungen 
werden die Konzz. der ionisierten u. niehtionisierten Anteile der Mischung berechnet. 
Die W erte der Konzz. des undissoziierten N a J  sowie die W ertc der Loslichkeitsprodd. 
fallen m it steigender NaSCN-Konz., obwohl die Menge des NaSCN gegeniiber der des 
N a J  gering bleibt. (Trans. Faraday Soe. 23 [192?]. 531—35.) L e s z y n s ic i .

F. S. Hawkins und J. R. Partington, Der Einflufi eines Salzes auf die Lóslichkeit 
eines anderen in  aihylalkóliolisclier Lósung. I II . (II. vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen 
bei 25° den EinfluB der 11. Salze N a J  u. M gJ2 auf die Lóslichkeit des weniger 1. K J  
in A. u. bestimmen ferner die D.D., Leitfahigkeiten u. Viscositaten der Lsgg. Die 
Losliehkeitsmessungen werden rom  Standpunkt d e r  Tlieorien von B r o n s t e d  (C. 1921. 
I I I .  507) ti. von D EBYK-HuCKEl  (vgl. N o y e s , C. 1924. II . 2001) diskutiert. Es ist 
bemerkenswert, daB die Ionenradien von M gJ2 u. K J  durch ein Minimum gehen bei 
Konzz., die einem Maximum der Lóslichkeit entsprechen. Die D arst. der Leitfahigkeiten 
der Mg J 2-Lsgg. in  Abhangigkeit von d e r  Konz. ergibt Kurven, die nieht im entferntesten 
der D E B Y E -H uC K EL schen Theorie entsprechen. Die Leitfahigkeiten der KJ-Lsgg. 
lassen sich durch die Gleichung / 0 =  A +  699,1 c0,318 darstellen (}.„ im M ittel =  52,31). 
Der Exponent entspricht also nicht dem D E B Y E -H ucK E L schen  W ert 1/„, sondern ist 
annahernd gleich dem der W ALDEN schen Theorie (Ztschr. physikal. Chem. 54 [1906]. 
137) entsprechenden W ert 1/3. (Trans. Faraday Soc. 24. 518—30.London, Univ., E ast 
London Coli., Dep. of Chem.) L e s z y n s k i .

Norrłs F . Hall und Tyrrell H. Werner, Untersuchung superacider Losungen.
I I I .  Die Tilrations- und Verdiinnungskurven von Basen, die in  Eisessig gelost sind. 
(II. vgl. C. 1928. I. 1139.) Es wird nochmals das Wesen der ,,superaciden“ Lsgg. aus- 
einandergesetzt u. gezeigt, daB Eisessig ein ganz besonders geeignetes Lósungsm. ist, 
um die Starko von schwachen Basen zu bestimmen, weil dio moisten der in Frage 
kommenden Salze 1. in Eg. sind. Zur T itration eignet sich, wie an einer Reihe von 
EK .-Kurven gezeigt ist, besonders tłberehlorsaure; HC1 gibt zwar aueh scharfe Um- 
schlage, aber der Potentialsprung ist nieht so grofi; ganz schwache Basen, wie Harnstoff 
gebon m it HC1 keinen Kniek. H 2S 04 steht zwischen HC104 u. HC1, aber wegen eines 
geringen Einflusses der 2. Dissoziationsstufe sind die K urven etwas yerwaschen. Der 
Einflufi der Konz. w irkt sich anders aus ais in  wss. Lsgg. Bei diesen liegen bei starken 
Basen die pn-Kurven bei wechselnder Konz. viel weiter auseinander ais in  Eg., wahrend 
andererseits bei schwachen Basen in  W. die pn-W erte nahezu unabhangig von der 
Konz. sind im Gegensatz zu don Eg.-Lsgg., in  denen sich starkę Unterschiede zeigen. 
Alles in allem zeigt sich ein grofiercr EinfluB der Konz. u. der N atur der zur Titration 
benutzten Saure ais in  wss. Lsgg. Um die Verhaltnisse genauer zu iiberblicken, werden 
von 8 Basen verschiedener Starkę die Titrationspotentiale bei Verwendung von HCIO., 
neu aufgenommen, da die friiher m it H,SO., aufgenommenen Kurven nieht eindeutig 
sind (vgl. oben). T ragt man die pn-W erte gegen log [z/( 1 —  a:)] auf (x  =  Bruchteil 
der Base, der neutralisiert ist), so erhalt man zwar nahezu Gerade, wie es das Massen- 
wirkungsgesetz verlangt, aber diese Geraden haben eino andere Neigung ais die Theorie 
fordert. T ragt man pn gegen —log (1 — x) auf, so zeigen die K urven fiir die starksten 
Basen ein Vcrh. wie vollstandig dissoziierte E lektrolyte in W .; eino Annahme, dio wegen 
der geringen DE. von Eg. Schwierigkeiten macht. DaB diese Basen in  Wirklichkeit 
keine starken Elektrolyte sind, zeigt die Unters. des Einflusses der Verdunnung, der 
nicht, wie meist iiblich, durch Messung der Leitfahigkeit, sondern durch EK.-Messungen 
erfolgt; die Neigung der K urren  zeigt das typ. Verh. der schwachen Basen. Yff. geben 
der Best. des Einflusses der Verdunnung durch EK.-Messungen gegeniiber Leitfahigkeits- 
messungen entschieden den Yorzug u. zeigen, daB in einzelnen Fallen das Bild wesentlich 
cinfacher wird. SchlioBlich wird der EinfluB der Fl.-Potentials zwischen gcsatt. wss. 
KCl-Lsg. u. den Eg.-Lsgg. verschiedener Konz. besprochen. Yff. kommen nach 
eingehender Diskussion zu dem SchluB, daB die Verss. zeigen, daB es prakt. konstant 
ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2367—86. Cambridge, Mass. Univ.) K l e m m .

Harrison Hale, American chemistry. New York: Van Nostrand 1928. (2C0 S.) 12°. Lw. 
S 2.50.
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01iver L. Reiser, Tko alchemy of light and color. New York: W. W. Norton 1928. (78 S.)
1G°. (New science ser.) Lw. S I .—.

At. Atom struktur. R adiochem ie. Photo chem ie.
B. Cabrera, Die Enluńcklung der chemischen Elemente. (Anales Soo. Espanola 

E sica  Quim. 26 . 186—205. — C. 1 9 2 8 . II. 424.) R. K. Mu l l e r .
Robert S. Mulliken, Die Zuteilung von Quantenzahlen zu den Elektronen von Mole- 

hulen. Vf. sueht, den Elektronen 2-atomiger Moll. bestimmte Quantenzahlen zu- 
zuordnen, wobei er sieb bei der ersten kurzeń Periode des period. Systems auf Banden- 
spektren, daneben auf Ionisierungspotentiale u. Kanalstrahlenanalysen ais oxperi- 
mentelles Materiał stiitzt. Hierbei geht er auf IiU N D s tbeoret. Ansiehten zuriick u. 
sebreibt den Molekiilelektronen in  erster Annaherung formal den Atomelektronen 
entspreebende Quantenzahlen zu; sie entspreeben den Quantenzahlen eines, in einem 
starken elektr. Eeld befindlichen Atoms. Dieser Gedanke wird im einzelnen aus- 
gefiihrt. Vf. bezeichnet ais „angestoI3ene“ (promoted) Elektronen solche, dereń 
Hauptcjuantenzahl bei der Vereinigung der Atome zum Mol. erhóht w ird; die Elek
tronen eines Mol. unterseheiden sieli in ihrem B i n d u n g s v e r m ó g e n  in  posi- 
sive, niebt u. negativ bindende. „Angestol3ene“ Elektronen zeigen gewóhnlieh nega- 
tives, unangestolieno positives Bindungsvermógen, wobei zwiseben einem energet. 
u. einem Abstands-Bindungsvermogen zu unterseheiden ist. Es werden einige all- 
gemeine Regeln fiir den Bestand u. Weehsel der einzelnen Quantenzahlen bei der 
Bldg. eines Mol. aus den Atomen aufgestellt. Den „Schliissel“ zur Zuordnung ein- 
zelner Quantenzahlen zu den Mol.-Elektronen bilden bestimmte Eigentiimlichkeiten 
des Termsystems der Moll. BO, CO+ u. C N ; sio lassen die Eolgerung zu, daC die dem 
Bandensystem dieser Verbb. zugrundeliegenden Elektroneniibergange mebr Róntgen- 
strahliibergangen ais opt. tlbergiingen enłaprechen. Hiervon ausgckend, lassen sich 
fiir CO, N„, NO, 0 2, 0 2+, F„, C2 usw. < iuantenzablen der Bindungselektronen auf- 
finden; es gelingt so, die spektroskop. Abnlichkeit von CN, N„, NO usw. zu Na, Mg, 
Al, sowie die Ausnahmen biervon, z. B. ciie ebem. Abnlichkeit zwischen CN u. einem 
Halogenatom, zu deuten. Aueh die Ionisierungspotentiale ergeben sich in  der richtigen 
Grófienordnung ais MaC fiir die Abtrennung eines Einzelelektrons aus einer gesehlossenen 
Schale; ebenso lassen sich die Eluoreseenzbanden von N„+ erklaren. Der Abfall der 
Dissoziationswarmen in  der Richtung N2—NO—0 2—P 2 fiigt sich gu t in  das tbeoret. 
Bild. Bestimmte tJbcrgangswahrscheinlichkeiten beim N2-Mol. werden m it den 
spektroskop. Eigg. des akt. Stickstoffs in Zusammenhang gebracht. (Physical Rev.
[2] 32 . 186—222. New York, Univ.) E r a n k e n b u r g e r .

H. Molier u n d  A. Reis, Zur Methodik der rontgenographischen Untersucliung 
trikliner Krystatlarten. (Z tsch r. R r y s f allogr. M inerał. 67 . 555— 58. K a rls ru h e , T echn . 
H ochsehu le , I n s t .  f. p h y sik a l. C hem ie.) G o t t f r i e d .

G. Friedel, Betreffend eine Milłeilung von W. O. Burgers uber einachsige Krystalle
mit Bolationspolarisatioyi. Bemerkungen zu der Arbeit von B u r g e r s  iiber Rotations- 
polarisation einaebsiger Krystalle (C. 1 9 2 8 . I. 2050). (Compt. rend. Acad. Sciences 
186 . 1788— 90.) G o t t f r ie d .

Rita Brunetti, Polycliroismus und Orientiemng der Ionen in  den Krystallen der 
seltenen Erden. An Salzen des N d  u. Pr wird die Polarisationsrichtung von Ab- 
sorptionsfreąuenzen relativ zu den Krystallaohsen festgelegt. Es gelingt, Absorptions- 
freąuenzen, dereń Polarisationsebene aufeinander senkreeht steh t u. die ca. 10— 50 A 
auseinanderliegen, getrennt nachzuweisen; bei Zimmertemp. zusammcnfallende 
Preąuenzen lassen sich bisweilen bei tiefer Temp. trennen. Die Deutung der Absorptions- 
spektren u. ihrer Polarisation soli analog durchgefuhrt werden, wie bei der Einw. eines 
iiuBeren Peldes auf ein strahlendes Gas. Vf. erórtert den Zusammenhang ausgezeichneter 
Polarisationsebenen m it der Orientierung der Atome im Gitter. (Physikal. Ztschr. 29 . 
571—75. Eerrara.) ElSENSCHITZ.

H. Brakken und L. Harang, Zur Krystallstruktur einiger rhombischer Verbindungan 
M X 2. I. U ntersucht wurden m it Hilfe von Drebkrystall- u. Pulveraufnabmen die 
rhom b.-bipyram idal krystallisierenden Salze PbCl2, PbB r2 u. HgCl2. F ur PbCl2 
wurdo gefunden: a =  4,496, 6 =  7,66,, c =  9,153 A; Achsenverhaltnis in  guter tJber- 
einstimmung m it dem krystallograph. gefundenen a : b : c  =  0,586: 1: 1,194. Die ent- 
sprechenden W erte fiir PbB r2 sind: a =  4,70„, b =  7,98g, c =  9,475 A; a : b : c  —
0,589:1:1,186. Im  Elementarbereich sind vier Moll. PbCl2 bzw. PbBr2 enthalten;

148*



2 2 2 0 A t. A t o h s t e t jk t u b . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1928. II.

Raumgruppe fiir beide Salze Diskussion der mógliehen Punktlagen fiihrt Yf.
dazu, anzunehmon, daB sich die Halogenatome ebonso wie die Bleiatome in  den beiden 
Spiegelobcnen (100)l/4 u. (100)»/4 befinden u. vierzahlige Lagen einnehmen. Das Er- 
gebnis ist demnach eine sechsparametrige S truktur. N im m t man an, daB die Halogen
atome symmetr. zu den Pb-Atomen gebunden sind, so wird die S truktur auf eine vier- 
parametrige reduziert. Bis je tzt is t es den Vff. noołi niołit gelungen, Parameterwerte 
zu finden, die eine tłbereinstimmung zwischen beobachteten u. bcreehneten Intensitaten 
herbeifiihren. — Fiir HgCL ergaben sich ais Kantenlangen des Elementarbereiebs: 
a — 4,307, b — 5,93e, c =  12,66, A; Achsenverhaltnis 0,7255: 1: 2,1336, dem krystallo- 
graph. gefundcnen gegeniiber ist der c-Aehscnabschnitt verdoppelt. Im  Elem entar
bereich sind 4 Moll. HgCl2 enthalten; Eaum gruppe Vhw. Vff. nehmen an, daB die 
S truktur des HgCl, iihnlich der der Bleihalogenide ist. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
68 . 123—38. Trondhjem, Norwegen, Techn. Hochscbule.) G o t t f e i e d .

J. D. Bernal, Die komplexe Struktur der intermetallischen Kwpfer-Zinnverbindungen. 
In  dom Diagramm des Systems Cu-Sn sind bei gewohnlicher Temp. 3 intermetall. 
Verbb. bekannt: ó-Bronze Cu4Sn, r/-Bronze Cu3Sn u. g-Bronze CuSn. Rontgenunterss. 
m it Einkrystallen fiihrten zu den folgenden vorlaufigcn Ergebnissen: (5-Bronzo h a t 
kub. S truk tur m it einem flaclienzentrierten G itter u. der Kantenlange a =  17,92 A. 
Aus Analogiegrunden m it dem strukturahnliclien y-Messing erhalt man ais Anzahl 
der Atome in der Elementarzello die Zahl 416. Diese Zahl ist m it der Formel Cu.,Sn 
nicht Tereinbar; ais mógliehe Zahlenwerte erhalt Vf. bei einer D. von 8,95 328 Cu- 
Aome u. 88 Sn-Atome, was auf eine Formel Cu,11Sn11 fiihren wiirde. Mkr. Unters. 
einer Reihe von Legierungen m it 19— 22 A t.-%  Sn zeigte einwandfrei Zweiphasen- 
struk tu r bis auf die Legierung m it 20,6 A t.-%  Sn, weleher W ert sehr angeniihert auf 
die neue Formel paBt. Die Punktlagenanorclnung ist ebenfalls sehr iihnlich der fur 
y-Messing gefundenen. Raumgruppe T dK rj-Bronze ist rhomb. m it den Kantenlangen 
a =  4,33, 6 =  5,55 u. c =  38,1 A. Daneben laCt sich jedoch eine Pseudozelle m it 
denselben a- u. 6-Werten u. c =  4,76 A angeben, dereń Dimensionen angenahert auf 
eine hexagonal dichtest gepackte Anordnung passen. Es ist das die von E v a n s  u . 
J o n e s  (C. 1 9 2 8 . I. 637) mittels Pulveraufnahmen gefundene S truktur. Das Gitter 
ist ic-flachenzentriert, wahrscheinlichste Raumgruppe F ft17 m it 16 Moll. Cu3Sn im 
Elementarbereich.

e-Bronze h a t ein hexagonales G itter m it den Elementarkorperdimensionen 
a =  20,85 u. c =  25,1 A, aber sehr angenahert ein G itter m it l/s der angegebenen 
Dimensionen vortauschend. Solch eine Zelle wiirde 2 Moll. CuSn in  Nickelarsenid- 
anordnung enthalten. Die Zus. differiert aber sehr von der Formel CuSn. Die Analyse 
ergab 45 At.-°/0 Sn, wahrend mkr. Unters. zu einem W ert von 46 At.-°/0 Sn fiihrt. 
Bei einer D. von 8,27 sind in  der Zelle 230—250 Atome Sn u. 280— 300 Atome Cu 
enthalten, was zu der Formel 50 Cu0Sn5 fiihrt. (Naturę 1 2 2 . 54. Cambridge, Univ., 
Minerał. Labor.) - G o t t f r i e d .

H. Brakken, Die Krystalktruktur von Titanmonozyd. D E B Y E -A ufnahm en mit 
Cu-Antikathode ergaben ein kub.-flachenzentriertcs G itter m it einer G itterkonstante 
a =  4,235 ±  0,005 A. Intensitatsbetrachtungen fiihrten dazu, fiir TiO ein NaCl- 
Atomgitter anzunehmon; die fiir ein Ionengitter errechneten Intensitaten stimmen 
m it den beobachteten n icht gut iiberein. Eine Stutze fiir das angenommene Atom- 
gitter bei TiO ware noch die, daC die gemessene Gitterkonstante sehr gut m it den 
Atomradien iibereinstimmt, wahrend ein Ionengitter fiir den unbekannten Radius 
des zweiwertigen Ti den sehr niedrigen W ert von 0,80 A ergeben wiirdo, was sehr 
unwahrscheinlich erseheint. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 547—49. Trondhjem, 
Techn. Hochsch., Physikal. Inst.) G o t t f e i e d .

Isamu Nitta, Ober die Krystallstruktur von Tetraathylammoniumjodid. N(C2H 5)4J  
krystallisiert tetragonal-skalenoedr. m it einem Achsenverhaltnis a: c =  1: 0,5544. 
Laueaufnahmen senkrecht (001) zeigten eine Unsymmetrie, wenn auch gering, in  bezug 
auf die Intensitatsverteilung, daB es den Anschein hat, ais ob im K rystallgitter keine 
Symmetrieebene parallel zu [001] rorhanden ware. Auswertung der L au cd iag ram m e 
fiihrte zu den Elementarkorperdimensionen a  =  12,52 u . c =  6,93 A. Da jedoch die 
Indizierung ein flachenzentriertes G itter ergab, kann ein kleiner E lem en ta rb e re ich  
m it a —  8,85 u. c =  6,93 A gewahlt werden; in  der Elementarzelle sind zwei Moll. 
N(C2H5)4 J  enthalten. Das neue Achsenverhaltnis betriigt a : c =  1: 0,783. An Krystall- 
klassen kommen in Frage S4, C4 u . Clh. Von den zugehorigen Raumgruppen kónnen
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alle bis auf S / ,  C45 u. C4ft5 ais m it dem experimentellcn Befund nicht yereinbar aus- 
geschloisen werden. Auf Grand der disphenoidalen Ausbildung des Krystalls nim m t 
Vf. S42 ais die wahrscheinJichste Raumgruppe an. Eine genaue Punktlagenanordnung 
kann bei dem yorliegenden experimentellen Materiał noch nicht gegeben werden, wird 
aber fiir spater in  Aussicht gestellt. (Proeeed. Im p. Acad., Tokyo 4. 292—95.) G o t t f r .

Ralph W. G. Wyckoff, Ober die Krystallstruktur von Tetraathylammoniumjodid. 
Mittels L a u e - u . Spektralaufnahmen wurden ais Elementarkantenlangen des tetragonal 
krystallisierenden Tetraatbylammoniumjodids a =  8,87 u. c =  6,95 A gefunden. Im  
Elementarbereich sind 2 Moll. N(C2H 6)4 J  enthalten. Genaue Punktlagen lconnten 
n icht angegeben werden. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 550—54. New York, 
Rockefeller Inst. for Medical Research.) G o t t f r i e d .

E. Ernst, Ober Vcrsuche zur Bestimmung der Kryslallklasse des Pentaerytlirits. 
Sehr eingehende morpholog. u. opt. Unters. einer groCen Anzahl von Pentaerythrit- 
lo-ystallen. E ine bestimmte Symmetrieklasse kann jedoch fur die einfachen Penta- 
erythritkrystalle noch nicht festgelegt werden. Vf. hofft, durch das Studium des sich 
morpholog. u. opt. dem P entaerythrit sehr ahnlichen Perroeyankaliums einen tieferen 
Einblick in  die A rt u. Weise der Verwachsung der einfachen Pentaerythritkrystalle 
u. dam it aucli in die N atur der einfachen K rystalle zu gewinnen. (Ztschr. Krystallogr. 
Minerał. 68 . 139—51. Heidelberg, Univ.) G o t t f r i e d .

Rudolf Brill und Kurt H. Meyer, Rontgenuniersuchungen an Laurinsdure. Durch 
D re h a u fn a h m e n  wurden 2 Perioden des Elementarkorpers, die einen rechten Winkel 
einschlieBen, bestimmt, u. zwar a =  9,76 u . b =  4,98 A. D re h a u fn a h m e  m it der 
Normalen der Laurinsaureblattchen ais Drehacbse ergaben kein ausgesprochenes 
Schichtliniendiagramm. Eine Spektralaufnahme m it den Blattchen ergab einen 
W e rt von d =  27,5 A. Aus D E B Y E -A ufnahm en m irde der Winkel /5, u . zwar sin fi —
0.750 u. hieraus die Lange der c-Achsc zu 36,9 A berechnet. Bei einem spezif. Gewicht 
von d — 1,020 ergibt sich ais Anzahl Moll. im Elementarbereich die Zahl z =  4. — 
Eine eingehende Diskussion fiihrt auf die Raumgruppe C ^ 1 u. C ^ 2, jedenfalls bestimmt 
auf die Krystallklasse C!h. In  dieser Krystallklasse mtissen die Moll., gleichgultig 
w elche Raumgruppe man wiihlt, die Eigensymmetrie einer Spiegelebene besitzen; 
e ine Spiralstruktur d e r  K etten  i s t  demnach nicht móglich. Perner mussen im K rystali 
Bimolekule vorliegen, die m it den gleichnamigen Enden gegeneinanderstehen. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 67. 570—82. Ludwigshafen a. Rh., I . G. Parbenindustrie
A.-G.) G o t t f r i e d .

J. Hengstenberg, Ronłgenuntersuchungen uber den Bau der C-Eetlen in  Kohlen- 
wasserstoffen (CnH„n+,,). Zunachst wurde das in  Blattchenform krystallisierende 
Pentatriakontan untersucht. Spektralaufnahmen an der Bliittchenebene ergeben 
ais Ebenenabstand fiir die ersto Ordnung einen W ert von d =  46,2 A. Aufnahmen 
in einer zylindr. Kamm er m it der Blattchennormalen ais Achse ergeben eine a-Kanten- 
lange von 7,43 A u. eine auf ihr senkrechte 6-Kante von 4,97. Bei einer D. von 0,942 
errechnet sich ais Anzahl der Moll. im Elementarbereich z =  2. Durch das Studium 
der Intensitatsverhaltnisse, hauptsachlich der hóheren Ordnungen von (0 01) ergibt 
sich m it einer Genauigkeit von etwa 1% fur die GróBc einer CH2-Gruppe in der 
c-Richtung 1,27 A.

Bei der Unters. hochmolekularer Paraffine zeigt sich, daB man bei Gemischen 
von Paraffinen Diagramme erhalt, die von einem einfachen CH2-G itter herzuruhren 
scheinen. U nter Armahme rhomb. Symmetrie ist die Raumgruppe F ft1G ais die wahr- 
scheinlichste anzusprechen m it einem ebenen Bau der K etten. Weitere Uberlegungen 
fiihren schlieBlich zu der Vorstellung von Zickzackketten, in denen die C-Atome
1,52 A Toneinander entfernt sind u. den Winkel der Tetraedernormalen miteinander 
einschlieBen. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 67. 583— 94. Preiburg i. Br.) G o t t f r .

Jean-J. Trillat, Ober eine neue Methode der Jtonlgenspektrographie. Anwendung 
zum Studium der Orientierung der Feltsiiuren durch Quecksilber. Die Methode besteht 
darin, daB m an auf einen Tropfen (juecksilber eine kleine Menge Pettsaure bringt; 
dw ch Erwarmen schmilzt die Saure u. bildet eine dunne H au t auf dem Hg. Die hierm it 
erhaltenen Spektrogramme sind geniigend intensiv. Ais Yorlaufiges Ergebnis ergibt 
sich, daB m an trotz der fl. Hg-Oberflache eine vollkommen orientierte Pettsaurescliicht 
erhalt, einerłei, ob die Fettsaure fest oder fl. ist. Die Spektren zeigen ebenfalls ein 
m it der Zahl der C-Atome lineares Anwachsen des Netzebenenabstandes, wie es bereits 
bei fruheren Aufnahmen m it festem Metali ais Unterlage beobachtet war. Die Saure, 
die sich nicht an der Grenzflache befindet, g ibt einen amorphen Ring, wenn sie fl.
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ist, ein eigenes Spektrum, wcnn sie fest ist. Der Temp.-EinfluB wurde bis zu einer 
Temp. von 100° verfoIgt; selbst boi dieser Temp. besteht die vollkommene Orientierung 
weiter. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 168—69.) G o t t f r i e d .

George P. Thomson, Die Wellen eines Elekirons. (Chem. News 137. 86—89. — 
C. 1928. II. 1740.) L e s z y n s k i .

A. Ellett und H. F. Olson, Oeschiuindigkeit von reguldr von einem Steinsalzkrystall 
reflektierten Cadmiumatomen. (Vgl. C. 1928. II . 7.) Vff. bestimmen fur Winkel von 
22,5°, 45° u. 67,5° die Geschwindigkeiten u. Geschwindigkeitsverteilung von an Stein- 
salzkrystallen reflektierten Cd-Atomen. Imierhalb der Yers.-Gcnauigkeit sind die 
reflektierten Stralilen „monochromat.“ . Fiir Tempp. von 200—500° ist die Geschwindig- 
keit von der Temp. unabhangig. Vff. deuten dio Verss. durch die Annahme, daB 
die don Protonen zugeordneto Grundperiodizitat durch die Vereinigung von Protonen 
zu Atomen nicht beeinfluGt wird, daB also in  der DE B ROG LlEschen Gleichung 
7. =  h /M  V (A =  DE BitouŁlBsehe Wellenlange von Atomen der Gesehwindigkeit F) 
fiir M  nicht dio Atommasse, sondorn die Protonmasse oinzusetzen ist. (Science 
68 . 89.) L e s z y n s k i .

Axel Corlin, Statistische Behandlung der Hohenstrahlungsmessungen. S tatist. 
Behandlung des yorliegenden Materials. Ais spezieUe Probleme werden behandelt: 
die sternzeitliehen Schwankungen, die Schwankungen zweiter A rt u. der EinfłuB der 
Sonno. (Ztschr. Physik 50. 808— 48. Lund, Astronom. Observat.) L e s z y n s k i .

G. v. Salis, Beitrag zum Intensitatsverlauf der Hohenslralilung. Beohachtungen
im  Jungfraugebiet 1927. (Vgl. KOLHORSTER u. Sa l is , C. 1927. I I .  214.) Vf. berichtet 
iiber dio von Ju n i bis September 1927 m it einem KOLHORSTERschen Elektrom eter 
im Jungfraugebiet ausgefiihrton Messungon der Hohenstrablung. Dor Sch-wachungs- 
koeffizient fiir dio Masse 1 ergibt sich zu 4,96 -10-3 cm-1 aus dem Unterschied dor 
Strahlungswerte am Monch (467 mm Hg) u. Jungfraujock (504 mm). Die sternzeit- 
lich geordneten Werte weisen eine m it ziemlicher Wahrschoinlichkeit reolle Periode 
auf. Es worden wiedorum lcurzfristige Schwankungen unbekannten Ursprungs beob- 
achtet. (Ztschr. Physik 50. 793—807. Berlin.) LESZYNSKI.

S. W. Watson und M. C. Henderson, Die Anzalil der von Th(C  -|- C ) emittierlen 
a-Teilchen. Nach der Ionisationsmethode wurde boi gleicbzeitiger Variation des Gas- 
druekes die Zahl der a-Toilchen, dio pro sec. von Th(C +  C') ausgesandt wurden, zu
4,26 : t  0,08 • 1010 unter folgenden Bedingungen bestim m t: Das verwendeto P rap ara t 
von Th(C C') ist im Gleichgewicht m it RdTh, es ist in  seiner Starkę aquivalent
1 Curio RaC, was durch dio y-Strahlung des ThC" beim Durebgang durch 18 mm 
starkes Pb gomessen wurde. Die Ergebnisse 'wurden m it den Angaben von Sh e n s t o n e  
u. S c h l u n d t  (C. 1923. I. 146) verglichon, deron Werto extrapo!iert wurden, u. m it 
denen das R esultat der Vff. bis auf l° /0 iibereinstimmt. Bei der Berechnung wurde 
der nach den Messungen von Cu r i e  u . B e h o u n e k  (C. 1926. II . 1617) giiltige Verlauf 
d e r  BRAGGschen Kurvo fur Th(G +  C ') u. das Abzweigungsverhaltnis 35: 65 zugrunde 
gelegt. M it der gleichen Versuchsanordnung wurde der Verlauf der BRAGGschen Kurve 
in  den ersten 3 cm der Reichweite bestimmt, der zu den Angaben von CURIE u. B e - 
HOUNEK paBt, wahrend die von G. H . H e n d e r s o n  (C. 1922. I. 181) angegebene 
Kurve zu steil in  der Nahe der Ordinatenachse abfallt. (Proceed. Cambridge philos. 
Soc. 24. 133—38. Gonville u. Caius College, T rinity  Coli.) H . M u l l e r .

H. Beuthe, Weitere ronłgenspeklroskopische Messungen in  der L- und M-Serie
des Rheniums. Es werden die schwiicheren Linien aus der L- Serie des Re, fernor die 
Z-Absorptionskanten u. die starksten Linien der iVf-Serio relativ ausgomessen u. daraus 
dio zugehorigen Termwert-e berechnet. (Ztschr. Physik 50. 762—68. Physikal.-Techn. 
Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .

J. C. McLennan, Richard Ruedy und Leslie Howlett, Bemerkung iiber den 
Einflu/3 von Argon au f das Spektrum des Schivefels. J o h n s o n  u . Ca m e r o n  (C. 1924.
I I .  1557) fanden keinen EinfluC von Ar auf das S-Spektrum. Seitdem wurden aber 
wichtige neuo S-Linien entdeckt; auBerdem fanden M c L e n n a n  u. M itarbeiter (vgl.
C. 1927. I . 2530) den EinfluB von Ar auf das Spektrum des O (Beschrankung der 
Anregung auf die tiefsten Stufen, A uftreten der „verbotenen“ griinen Nordlicłit- 
lin ie ). Die Verss. werden dahor wiederholt. Ergebnisse: Auoh im S-Spektrum (erzeugt 
durch eine elektr. Entladung im S 0 2) verstarkt ein Zusatz von v ie l Ar zu wenig S 0 2 
die Linien, die einen relativ niedrigen Anregungspotential haben, speziell die Bogen- 
linien re la tir  zu den Funkenlinien. Bei der Variation der E n tlad u n g sb ed in g u n g en  
in  einem solchen Gcmisch zeigte sich, daB bei der Erhóhung der Stromstarke im
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Primarkreis des Transformators die S-Bogenlinien dauernd an In tensita t zunehmen, 
wahrend die Ar-Linien bei 15 Amp. Primarstrom cin Intensitatsm axim um  haben. 
Eine der griinen Nordliehtlinie analoge verbotene S-Linie konnte noch nieht entdeckt 
werden. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. I II . 79—86. Toronto, Phys. Lab. 
d. Univ.) R a b in o w it s c h .

J. C. Mc Lennan und Richard Ruedy, IAclitabsorption im  angeregten Krypton 
und Xenon und die Speklren vom Typus „Edelgas Es wird die Absorption des 
Kr- bzw. X-Liclites in  einer m it demselben Gas gefiillten stromdurcliflossenen Rohre 
untersucht. Im  R ot u. U ltrarot werden folgende Linien absorbiert: K r: 8929 A 
(30% ); 8113 +  8104 A (70% ); 8060 A (30% ); 7855 A (30% ); 7695 A (20% ); 7602 A 
(50%). X : 8819 A (70%); 8232 A (30%). In  Analogie zu den Erfahrungen an den 
anderen Edelgasen (Ne, Ar) mussen die absorbierten Linien Ubergangen von den 
metastabilen 2 s-Niveaus (2 3P 0 u. 2 3P., in der neuen Bezeiehnung) zu den 2 p-Nrveaus 
entaprechen. Dabei schcinen prakt. nur tłbergange aus 2 3P„ aufzutreten (die von 
2 3P 0 ausgehenden Linien werden wahrscheinlich weiter im U ltrarot zu suehen sein). 
Aus diesen Daten, zusammen m it den selion bekannten Wellenlangen der Resonanz- 
linien u. den von Vff. neu aufgefundenen konstanten Differenzen im K r- u. X-Spektrum 
kónnen die Termdifferenzen zwischen 2 3P1, 2 1P 1 u. % 3P„ berechnet werden.

K r: 2 xP j — 2 3P X =  4930 cm "1; 2 3P„ —  2 1P1 =  945 cm -1
X : 2 1P 1 — 2 3P 1 =  9140 cm -1; 2 3P~„ —  2 ^  =  978 cm "1

Im  Ne, Ar, K r u. X  liegen die metastabilen Niveaus nur 0,05—0,1 Volt unter 
den nachsten unstabilen; die metastabilen Atome lconnen daher dureh therm . StóBe 
„zerstort“ werden; darin ist die Erklarung fur die Nichtexistenz von mehratomigen 
Moll. bei diesen Edelgasen (im Gegensatz zum He) zu suchen. Die Anordnung der 
2 P-Term en im  K r u. X  entsprieht der Anordnung der hóheren P-Term e im Ne u. 
Ar (wahrend die tiefen P-Terme im  Ne u. Ar anders angeordnet sind).

Die Arbeit enthalt noch eine Diskussion der relativen In tensitaten  der Singulett- 
Triplett-Kombinationen im Ar u. Ne u. eine Anordnung der ultravioletten N a+- 
Linien in eine Gruppe, die der roten Liniengruppe im Ne entsprieht. (Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 22. Sect. U L  15— 26. Toronto, Phys. Lab. d. Univ.) R a b i n .

J C. McLennan und A. B. McLay, Obtr den Bau des ersten Funkenspektrums 
des Silbers, Ag I I .  Ausgehend von einer Unters. von B e a l s  (C. 1927. I . 238) wird 
die' Analyse des Spektrums Ag I I  weiter verfolgt. Es gelingt, nachzuweisen, daB 
sich dieses System, analog den Termsystemen Cu I I  u. Zn I II , ii ber dem Ag++-Ion 
im Zustand d° (Term 2D) aufbaut. Es werden Terme identifiziert, die nach der H u n x >- 
schen Theorie aus diesem Grundterm des Ag I I I  dureh Addition eines s- oder eines 
p-Elektrons entstehen sollten. Der tiefste zu erwartende Term 1»S (Anordnung d10) 
konnte noch nieht festgclegt werden. Eine Diskrepanz m it der H U N D sehen  Theorie 
ergibt sich nur bei der Verteilung der D-Termfolgen 3Dh 2i 3 u. XD„ auf die beiden 
Grenzen 2Z>/„ u. 2D'i„. — Im  Bogenspektrum des Ag (Ag I) werden Linien identifiziert, 
die der Ionenanordnung da s entsprechen (s ta tt der gewóhnlichen Anordnung d10). 
(Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. I I I .  1— 13. Toronto, Univ., Phys. Lab.) R a b i n .

J. C. Mc Lennan, A. B. Mc Lay und M. F. Crawford, Ober das zweiłe Funken- 
spektrum des Cadmiums (Cd I I I ) .  E s p e r i m e n t e l l e s .  Das Funkenspektrum 
des Cd im Gebiet 1850—2250 A wird neu ausgemessen. T h e o r e t i s c h e s .  Die 
in diesem Gebiet liegenden Cd I I I -Linien werden ais Kombinationen da s — dB p 
erkannt u. die nach H u n d  fur diese Anordnung zu erwartenden Terme werden auf- 
gefunden. Das Spektrum baut sich also, genau wie dasjenige des Ag I I  (vgl. vorst. 
Ref.), iiber dem <2°-Zustand des Ions Cd+++ auf. Im  ersten Funkenspektrum  (Cd I I )  
wird die Existenz eines ,,anomalen“ D-Terms erkannt, der nach H u n d  der Anordnung 
d9 s2 entsprieht (aueh hier Analogie zu Ag). (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. I I I .  
45—54. Toronto, Phys. Lab. d. Univ.) R a b in o w it s c h .

J. C. Mc Lennan und A. B. Mc Lay, Das erste Funkenspeklrum des Goldes (Au II) . 
Das erste Funkenspektrum  des Au wird analysiert. Die Ergebnisse sind durchaus 
analog den beim Studium des Ag I I  gewonnenen (vgl. vorvorst. Ref.). Wesentlicher 
Unterschied besteht darin, daB im Au I I  einige Linien gefunden werden, die auf Terme 
mit der Anordnung d8 s2 schlieBen lassen (also auf ein Termsystem, welches sich iiber 
dem Zustand ds s des Au+++, s ta tt  des gewóhnlichen dB, aufbaut); im Cu I I  u. Ag I I  
sind solche Linien noch nieht bekannt. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Seet. I I I .  
103—15. Toronto, Phys. Lab., Univ.) R a b in o w it s c h .
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W. F. Meggers, Die Speklren der Platinmetalle. (Ann. Inst. Platine [russ.] 6. 
302—09. — C. 1 9 2 6 . I. 2775.) R o l l .

D. G.Bourgin, Eine NćLlierungsmetliode und ihre Anwendung auf einige HCl- 
Banden. Vf. bchandclt m athem at. dio Lósungsmoglichkeiten der Integralgleichung

4  ( * ) - / “ ( 1 - r ' w  x)d v ,  vor allem die gegenseitige Abhangigkeit von A  (x ) u.
fi (v). Die Formel wird auf die fundamentalen Bandenlinien des HCl angewendet, 
die Vf. friiher ausgemessen ba t (C. 1927. II. 901). Die Resultate sprechen fur eine 
atomare N atur der Bindung im HCl-Mol.; indirekt fiihren Messungen der DE. zu 
W erten, die den aus obiger Eormel bereehneten entsprechen. Im  Anschlufl hieran 
werden weitere, die Theorio des Bandcnspektrums von HCl betreffende Eragen er- 
órtert. (Physical H er. [2] 32. 237— 49. Illinois Univ.) F r a n k e n b u r g k r .

F. W. Klingstedt, Ullravioletłe Absorptionsspektren einfacher Benzolderivale. E s 
werden Messungsergebnisse iiber die ultraviolette Absorption des Aeelanilids in  Hexan 
u. in  A . mitgeteilt. In  Hexan treten  zwischen 2900 u. 2630 A schmale Banden auf, 
die in  A. verschwinden. Diese Veranderung des Spektrums kann nicht durch die be- 
kaimtc Tautomerie des Anilids erldart werden. Der Vergleich des gemessenen Spek- 
trum s m it dem des Anilins ergibt, daB durch Einfiihrung der Acetylgruppe die Freąuenz 
der Kernachwingungen von 450 auf 950 cm-1 ansteigt; die langwellige Grenze der Ab
sorption yersehiebt sich um  164 A naeh kiirzeren Wellen entsprechend einer Energie- 
aufnahme von 5470 cal. Qualitativ kónnen diese Veranderungen des Spektrums ais 
Verfestigung von Bindungen beschrieben werden, die nicht so ausgepragt sind wio 
bei Salzbldg. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 1. 74—93.) E i s e n s c h i t z .

H. Elizabeth Acly, Struktur und Anregungsstufen der Molekeln einiger Nitriłe, 
bestimmt durch das iiltravioktte Absorptiovsspektrum der Dampfe. Es werden dio ultra- 
violetten Absorptionsspektren von Benzonitril, o-, m-, p-Tolunitril u. Dieyan im 
Dampfzustande bestimmt u. analysiert. Die Spektron des Benzonitrils u. der Tolu- 
nitrile bestehen aus zwei Gebieten: einem m it Bandenstruktur u. einem zweiten m it 
kontinuierlicher Absorption. DieVibrationsspektren sind aus Dubletts gebildet; fur ihre 
Darst. werden Formoln gegeben. Aus dem Vibrationsspektrum laBt sich die Deformier- 
barkeit der Molekel angeben. Bei der Anregung der Molekel vergróBcrn sich die Ent- 
fernungen der sehwingenden Atome im Mittel um 3% . Eine angenaherte Best. des 
Tragheitsmomentes von Benzonitril ba t fur diesen den W ert J  =  38,8-10-40 ergeben. 
Nach zwei Schwingungsanregungen t r i t t  dio Molekel des Benzonitrils in  den pra- 
dissoziierten Zustand iibor, wahrend die Molekeln der Tolunitrile sohon bei der ersten 
Anregung pradissoziiert sind. (Ztschr. physikal. Chem. 1 3 5 . 251—90. Ziirich, Physik.- 
chem. In st. d. Univ.) LESZYNSKl.

Hanns Giinther [d. i. Walter de Haas], Ins Innere des Atoms. Eine gemeinverst. Darst. d. 
Elcktronen- u. d. Quantentheorie. Deutsche Bearb. nach John Mills, Within the Atom. 
Leipzig: Reclam 1928. (206 S.) kl. 8°. =  Bucher d. Natunvissenschaft. Bd. 32 =  
Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 6907/6909. M. 1.20; Lw. M. 2.—.

William Houlder Zachariasen, Untersuchungen uber die Krystallstruktur von Sesquioxyden 
und Verbindungen ABO?. Oslo: J . Dybwad in Komm. 1928. (165 S.) 4°. =  Skrifter 
utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 1. Mat.-natury. Kl. 1928. No. 4. 
Kr. 12.—.

Aj. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
W arren  C. V osburgh, Eine Blei-Merkurojodid-Vollazelle. Mit der friiher be- 

schriebenen Anordnung (C. 1 9 2 4 .1. 2408) werden dio EK . der folgen K etten  bestimmt:
1. Pb(Hg) I P b J , +  x K J  I x K J  +  P b J , +  Hg„J2 I Hg. 2. Pb(Hg) I P b J2 +  CdJ2ges. I 
C dJ2ges. +  P b j'2 +  Hg2J 2 1 Hg. 3. Cd(Hg) | C dJ2ges. ] C dJ2 +  Hg2J 2 | Hg. Man fand 
fur 1. u. 2. E t =  0,31 748 +  0,000 129 (t — 25)V ; von den beiden K etten  erwies 
sich 1. etwas schlechter reproduzierbar ais 2. Besonders gute W erte erhielt man, wenn 
das Hg2 J„ auf einem Dampfbade unter W. digeriert worden war, um es in einen stabilen 
Zustand zu bringen. F ur 3. fand m an in  Obereinstimmung m it COHEN u. Mu INS 
(C. 1 9 1 8 . II . 435) E t =  0,41 702 +  0,000 360 (i —  25) Volt. Die von den genannten 
Autoren m it einer gekrummten K urye angegebene Temp.-Abhangigkeit laBt sich 
m it der vorstehenden linearen Formel auch fur ihre Messungen gu t wiedergeben. — 
Aus don EK.-Messungen werden die A F , A  S u. A H-W erte berechnet; m it dem Wert 
fur die Bildungswarme fur P b J2 von B r a u n e  u . K o r e f  (C. 1 9 1 4 . I I . 522) ergibt sich 
fur 2 Hg (fi.) +  J 2 (fest) — >- Hg2J 2 (fest) A H ^  =  —28,939 cal. [Y a r e t  —28,850,
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N e r n s t  —28,400; T h o m s e n  —31 000 (!)], fiir Cd (fest) +  J„ (fest)— >- CdJ2 (fest) 
A  =  — 48,918 cal. [T h o m s e n  —48,830]. (Journ. Amer. chem. Soe. 50 . 2386 
bis 2394. Jowa City, Univ.) KLEMM.

Wolf Johannes Muller, Neue Unlersucliungen zur Passwilat der Metalle. Zu- 
sammenfassender Vortrag. (Vgl. auch C. 1 9 2 8 . I . 13.) Zunachst wird die gemeinsam 
m it KONOPICKI (C. 1 9 2 8 . I . 1506) entwickelte Gleichung der Bedeckungspolarisalion 
besprochen, aus der sieh orgibt, daB die Polarisationsspannung des Metalls wahrend 
der Bedeekung konstant gleich der Polarisationsspannung des akt. Metalls gegen die 
entsprechend gesiitt. Metallsalzlsg. bleibt; t r i t t  dagegen „chem. Passiv itat“ ein (z. B. 
bei Fe u. Ni, nicht bei Cu) so biegt — nach anfiinglicher Ubereinstimmung — die ge- 
fundene K urve von der berechneten ab. DaB es sich tatsśichlich in  den Poren der 
Decksehicht um gesatt. Lsgg. der stabilen H ydrate handelt, ergibt sich daraus, daB 
sich fiir diese Porenfl. — abgesehen von einer Unstimmigkeit beim Ni, das chem. nicht 
rein war — Leitfahigkciten berechnen, die m it denen der in  Frage kommenden Salze 
iibcreinstimmen. AuBerdem zcigte die Unters. im polarisierten Licht fiir Fo u. Ni, 
daB die prim are Bedeekung m it dem n. H ydrat des Sulfats erfolgt. Aus der anfangs 
genannten Gleichung ergibt sich weiterhin iiber den Zusammenhang zwischen Passi- 
vierungszeit tv u. anfanglieher Stromdichte ?0 die Gleichung: l o g — log B — m log(i0/F 0). 
Die Priifung dieser Gleichung an friiheren u. neuen Messungen an Cr, Fe, Ni u. Zn, 
sowie cingehende Verss. m it H 2SO,,-Lsg. verschiedener Konz. bestatigen weitgehend 
die allgemeine Giiltigkeit dieser Beziehung. Der Einwand, daB dio Verss. m it „ge- 
schiitzten" Elektroden infolge der kiinstlich unterdruckten Diffusion keinen ScłiluB 
auf die Vorgiinge an freihangenden Elektroden zulieBen, veranlaBt eine Reihe von Verss. 
iiber den EinfluB der Konvektion bei der Passivierung. Es wird nachgewieson, daB 
prinzipiell der Vorgang derselbe ist, wie an einer geschutzten Elektrodo, nur werden 
die Passm erungszeiten entsprechend dem Verlust an Ionen in dor Grenzflache durch 
Konyektion langer; bei sehr hohen Strom dichten ist der EinfluB der Konvektion 
nur noch gering. Betreffs den EinfluB von Oxydschichten an Fe [vgl. dazu E v a n s  
(C. 1 9 2 8 .1 . 1506)] ergaben Messungen der Passm erungszeiten fiir Fe in  saurer Lsg. an 
verschiedenen oxydierten u. frisch polierten Elektroden gleiche Passm erungszeiten; 
die Oxydhautchen werden also sof ort gelóst bzw. abgestoBen u. haben auf die Passi- 
vierung tiberhaupt keinen EinfluB. W ird eine passm erte  Elektrode m it L uft bespiilt, 
so sieht man keinerlei Rosterscheinung; in  dem Augenblick, wo, wie das Potential 
zeigt, das Eisen akt. wird, t r i t t  sofort das Rosten ein. Vff. sehen hierin einen entscheiden- 
den Beweis fiir die Auffassung, daB akt. u. passives Eisen verschiedene Zustande des 
Eisens selbst darstellen. Die Einw. einer 1/20-mol. Cu(N03)2-Lsg. auf passives Eisen 
erfolgte bei Aktivierung momentan — Filmaufnahmen erwiesen die Zeit <  1/20 Sek. — 
u. yóllig gleichmaBig; dies kónnte nicht der Fali sein, wenn es sich um die Entfernung 
oder Auflósung oder Aufspaltung einer Oxydschicht handelte. Am SchluB werden 
die Hauptergebnisse der Feststellungen iiber die „Bedeckungspassivitat“ zusammen- 
gefaBt, die ein vollig einheitliches Bild iiber die N atu r der Passivitatserseheinungen 
gewinnen lassen. (Ztschr. Elektrochem. 3 4 . 571—86. Wien.) K l e m m .

F. P. Bowden, Ber E influfi der Wasserstoffionenkonzeniration auf die Uber- 
spannung. Die Beziehung zwischen H-Uberspannung an der Hg-Kathode u. der [ H ‘] 
von E lektrolyten wurde in  metallion- u. 0 2-freien Lsgg. untersucht. Der Zusammenhang 
zwischen Uberspannung (rj) u . Stromdichte (i) wird durch die Gleichung: t) =  ax +  6 log i 
gegeben (a u. 6 sind Konstanten). Derselbe wurde bei yerschiedenen [H ‘] u. Strom
dichten (10-8 bis 10“3 Amp./qcm) gepruft, u. dio Uberspannung in Abhiingigkeit von 
dem Logarithmus der Stromdichte graph. aufgetragen, wobei gerade Linien erhalten 
wurden. Vf. woist darauf hin, daB den Bezeichnungen „Minimumuberspannung“ oder 
„H-Abscheidungspotential“ keine spezielle Bedeutung zugeschrieben werden kann. 
t)ber Stromdichten, bei welchen bereits H 2 entwickelt wird, is t die tlberspannung 
unabhangig von der [H ‘] der Lsg. W ird eine bestimmte H-Abscheidung iibersehritten, 
oder die [H ‘] unter einen Minimalwert emiedrigt, so wird aus obiger Gleichung rj =  
o2 +  2 6 log i. Boi weiterer Steigerung dieser Verhaltnisse wachst die t)borspannung 
m it Abnahme der [ H ‘], was dem Verh. einer reversiblen H-Elektrode entspricht. E in 
Ubergangswiderstand konnte n icht nachgewiesen werden. Ais MeBapparat wird eine 
modifizierte Hg-Tropfelektrode beschrieben. (Trans. Faraday Soc. 2 4 . 473— 86. Cam
bridge, Lab. of Phys. Chem.) H a n d e l .

Karl Fredenhagen, Beitrage zur Kenntnis der elektrolylisćhen Ldsungskrafte und 
des elektrólytischen Ionenzustands. D l. Loslichkeiten und Bósungskrafte, Losungs- und
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Ionisierungsvermdgen. (II. vgl. C. 1 9 2 7 . I I . 1794.) Die Theorie der Lóslichkeit wird 
auf zwei Probleme zuriickgefuhrt: Die Theorie der Sattigungsdrucke der zu lósenden 
Stoffe u. die Theorie der Lósungskrafte. Yf. beschiiftigt sich nur m it den Lósungs- 
kraften. Bei niehtdissoziierenden Stoffen sind, solange auf den Dampf des zu lósenden 
Stoffes u. auf das Gelóste die G asgesetze  anwendbar sind, dio Konzz. des Gelósten 
u. des Dampfes d u rc h  das H EN R Y sche Verteilungsgesetz verkniipft. Der H e n r y - 
Koeffizicnt ist ein MaB fiir die Lósungskrafte. Bei binaren, elektrolyt. dissoziierenden 
Verbb. ist die Lóslichkeit durch d r e i  Verteilungszahlen gegeben: Die Verteilungs- 
zahl des Undissoziierten u. die Verteilungszahlen der beidea Zerfallsteile. Die letzteren 
lassen sich aus den Normalpotentialen erreehnen, sie sind namlicli gegeben durch die 
„ e l e k t r o l y t .  V e r t e i l u n g s z a h l e  n .“ Das sind jene Zahlen, welche an- 
geben, wieviel mai gróBer die Konz. der Ionen in  dem betreffenden Lósungsm. sein 
muB ais die Konz. der entsprechenden neutralen Atome in der Gasphase, dam it zwischen 
Gas- u. Elussigkeitsphase Verteilungsgleichgewicht u. zugleich das Potential Nuli 
h e rrs e h t. W are n  d ie  Konzz. des Stoffes B, d e r  n e g a tiv e  Io n e n  B~  b ild e t, in  Gas- u. 
Elussigkeitsphase gleich, so bestiinde zwischen ihnen das Verteilungspotential 
e s  — log [i?] l i  T /n F ,  wenn [2?] die Konz. des gesatt. Dampfes des Eleinentes B  u . 
bb das Normalpotential von B  bedeutet. D am it das Potential Nuli herrseht, muB die

eB-n 'F
Konz. in  der Elussigkeitsphase [-B~] =  e R1 sein. Daher ist die elektrolyt. Ver-

j
teilungszahl von B  gegeben durch P b  =  e R ' T /  [-B]. Anderung der W ahl des Bezugs- 
nullpunktes des Normalpotentials wiirde zwar P b  andern, aber bei Berechnung des 
Ionenprod. u. der Lóslichkeit fallt diese Unbestimmtheit heraus, da stets das Prod. 
zweier Verteilungszahlen au ftritt. Das Ionenprod. der binaren Verb. B  8, die in Lsg. 
in  B  r -f- S~, im  Gas in  B  +  S  zerfallt, is t  [.S+] ■ [<S'~] =  [5 ]  ■ [SJ • P b  ' Ps- Die Reihen- 
folge der elektrolyt. Verteilungszahlen entsprieht n icht derReihenfolge derNormalpoten- 
tiale. Eiir n icht wss. Lósungsmm. weichen dic Reihenfolgen der Normalpotentiale u. 
dam it die der elektrolyt. Verteilungszahlen z. T . stark  roneinander ab. Aus den Ver- 
teilungszahlen, den Dampfdrucken der Salze u. den Dissoziationskonstanten in  der 
Gasphase werden die Ionenprodd. mehrerer Salze in  wss. Lsg. berechnet u. m it den 
esperimentell gefundenen verglichen. Die Gesamtlóslichkeit des Stoffes B  S  m it den 
elektrolyt. Verteilungszahlen P b  u . P s  der Ionen B + u. S~  u. dem H E N E Y -K oeffi- 
zienten L b s  der undissoziierten Verb. is t Lg =  \ 'P b  • P s  ’ [B] [5] +  2/bs'[-B jS']. 
Dam it ist die Lóslichkeit u. die Dissoziation von B  S  auf dio Dissoziation in  der Gas
phase u . die Yerteilungszahlen P b, P s  u- L b s  zu riick g e fiih rt. (Z tsch r. physikal. Chem. 
1 3 4 . 33—56. Greifswald, Chem. L ist., Abt. f. physikal. Chemie.) JUNG-Greifswald.

C. T. Lane un d E . S. Bieler, Magnetisclie Susceptibilitał von Nałrium  und Kalium. 
Naeh der Berechnung -von P a u l i  (C. 1 9 2 7 . I . 2519), die auf der Vorstellung roni 
Eigenmagnetismus des Elektrons u . der E E R M lschen  Statistik  b e ru h t, miissen dic 
Allcalimetalle schwaeh paramagnet. sein (dabei wird angenommen, daB in den Gitter- 
punkten des festen Metalls edelgasahnliehe Ionen sitzen, wahrend dio Valenzelektronen 
samtlich abdissoziiert sind u. ais Elelctronengas den Gitterraum fiillen). Vff. priifen 
diese T h eo rie  durch genaue Messung der magnet. Susceptibilitat von N a u . K . Sie 
e r h a l te n :

N a K
Magnet. Susc. gemessen (próg) 0,65-10-6 0,54-10-6
Magnet. Susc. ber. (P a u l i ) 0,67-10_o 0,60-10“°

Die 'Obereinstimmung ist gut, besonders wenn m an bedenkt, daB die Theorie den 
Diamagnetismus der edelgasahnliehen Ionen unberiicksichtigt liiBt, der dem Para- 
magnetismus der freien Elektronen entgegemvirkt. W ahrend der Unters. erschien 
eine Arbeit von M c L e n n a n ,  R u e d y  u . C o h e n  (C. 1 9 2 7 . II . 2650), die zu gleichen 
Ergebnissen fiihrte. Die vorliegende Arbeit ergiinzt jene besonders insofern, ais durch 
dreifache Dest. im Vakuum die Alkalimetalle sorgfaltig von móglichen Eisenbei- 
mengungen befreit wurden. Eisenfreiheit ergab sich aus der colorimetr. Analysc, 
sowie aus der Unabhangigkeit der Susceptibilitat von der magnet. Eeldstiirke (bis 
12 000 Gauss). (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 2 2 . Sect. H I. 117— 23.) R a b in .

Alessandro Mazzari, Der HalleffeJct in  sehr starlcen magnetischen Feldern. Nach 
theoret. Diskussion der fiir die elektrodynam. Erseheinungen zweiter A rt geltenden
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Gleichungcn werden Messungen des HALL-Koeffizienten an B i in  magnet. Feldern 
von 11 900—36 500 GauC besehrieben. Der Koeffizient steigt m it dem Eeld bis 
29 000 Gaufi u. bleibt dariiber hinaus konstant. (Nuovo Cimento 5. 215— 23. Pisa, 
Univ., Physikal. Lab.) R . K . M u l l e r .

A. Eucken, Warmehitfahigke.it von Nichlmetallen und Metatten. Zu der Warme- 
leitfahigkeit nichtmetall. Krystallo l ie fe rt der Energietransport d u re h  elast. Wellen 
einen groBen Beitrag; dieser nim m t m it fallender Temp. sta rk  zu, wahrend bei amorphen 
Kórpern infolge des Fehlens dieses Beitrages die Leitfahigkeit bei tiefer Temp. ab- 
nimmt. Die Ausbreitung der elast. Wellen ist auoh von der KorngróBe krystallinen 
Materials abhangig, wenn die Substanz nieht kub. krystalhsiert. E in KorngróBen- 
effekt wird auch in  Gemisehen zweier kub. krystallisierter Substanzen beobaehtet. 
Je  komplizierter das Schwingungsspektrum eines Krystalls ist, desto geringer ist 
der Beitrag der elast. Wellen zum Warmeleitvermógen u. desto geringer die Temp.- 
Abhiingigkeit. In  Metallen t r i t t  zu der W armeleitung dureh Gitterschwingungen 
noch die duroh Elektronenbewegung T eru rsach te . In  den fruher vorliegenden Theorien 
wird iiberhaupt nur diese in  Betraeht gezogen. Bei niclit kub. Metallen (Sb, Bi) kann 
dureh Messungen bei versehiedenen KorngróBen der Anteil der Gitterschwingungen 
eliminiert werden, wobei der Beitrag der Elektronenbewegung unabhangig von der 
KorngróBe angenommen wird. Bei kub. Metallen gelingt die Aufspaltung dureh 
Deutung der Temp.-Abhangigkeit des Warmcleityermógens. Die W i e d e m a n n - 
FRANZsche Zahl erscheint dann temperaturabhangig. (Physikal. Ztschr. 29. 563 
bis 566.) E is e n s c h i t z .

P. DroBbach, Zur Berechnung theoretischer Potentiale aus thermischen Gro/Jen. 
Mit Bemerkung von G. Devoto. D r o s s b a c h  gibt die in der friiheren Arbeit (C. 1928.
II . 626) benutzten thermodynam. Reehnungen wieder, weil er m it D e v o t o s  K ritik  
(C. 1928. I I . 851) nieht einverstanden is t; D r o s s b a c h  halt seine W erte u. den ein- 
geschlagenen Weg fur einwandfrei. — D e v o t o  beharrt gleichfalls auf seinem Stand- 
punkt u. betont, daB seine W erte m it denen, die L a t im e r  (C. 1927. II . 1545) angibt, 
fast ident. sind. (Ztschr. Elektrochem. 34. 715—16. Lautawerk.) W. A. R o t h .

W. A. Roth, Die Verbrennungswarme von Hiittenkoks und anderen Kohlenstoff- 
arten. Bisher wurde m it 7950 cal/g Hiittenkoks gerechnet. Der Vf. verbrennt ver- 
schiedene Koksproben m it móglichster Genauigkeit u. findet fur 1 g asche- u. wasser- 
freien Koks m it 1,0% S 7949, 7949, 7991 u. 7962, im Mittel 7966 ±  10 eal/g in  der 
Bombę; Umrecknun£ auf die Verhaltnisse auf dem Rost ergibt 7944 ±  10 cal/g. — 
Vf. roferiert iiber seine Unterss. an anderen Kohlenstoffarten (vgl. C. 1928. I. 2067). 
Nachzutragen ist: das wichtigste bei der Abscheidung von Kohlenstoff aus einem 
Gase ist die Temp. an der Abscheidungsstelle. Aus Acetylen ha t M i x t e r  boi hoher 
Temp. fast graphit. Kohlenstoff erhalten (7886 cal/g); kiihlt man die Abscheidungs- 
stelle, so liegt die spezif. Verbrennungwarme des Ace.tylenrv.fies viol hóher, bis 8130 cal/g 
boi Verss. m it W. Naeser. Die aus Methan u. aus Kohlenoxyd abgeschiedenen Kohlen- 
arten, die nach HOFMANN (C. 1928. I. 1636) D.D. bis 2,17 u. starkę Graphitinter- 
ferenzen zeigen, sind auch therm . fast reiner /?-G raphit: ihre Verbrennungswarme 
ist nach Verss. m it F rl. H. W olf 7864 bis 7892 (Methankohłe) bzw. 7862 ±  3 cal 
(F r a n z  F is c h e r s  CO-Kohle). Der amorphe Kohlenstoff (D. < 1 ,86  spezif. Verbrennungs- 
w arm e>  8148 cal) existiert. (Arch. Eisenhiittenwesen 2. 245— 47. Stahl u. Eisen 
48. 1442—43. Braunschweig, Phys.-ehem. Inst. T. Hochsch.) W. A. R o t h .

R. E. Gibson, Der Einflufi des Drucks auf die P-cc-Umicandlung des Quarzes. 
Um eine Boreehnung der Bildungstemp. des unter geolog. Verhaltnissen ontstandenen 
Quarzes zu ermóglichen, miBt Vf. die Druckabhangigkeit der Umwandlungstemp. 
von /?- in  a-Quarz. Die Drucke variieren zwischen 0 u. 3000 Megabar. Die Temp.- 
Steigerung dureh einen hydrostat. Druck von j> Megabar ergibt sieh zu A T  =  —0,3 +
2,l-10“2p +  8,6-10- 7 jj2, die latente Umwandlungswarme zu 3,1 cal./g (vgl. nachf. 
Ref.). (Journ. physical Chem. 32. 1197—1205.) R. K. M u l l e r .

R. E. Gibson, Bemerkung zur (1-a-Umv:andlung von Quarz und zur Warme- 
kapazitat von tx-Quarz bei 573°. (Vgl. B a t e s  u . P h e l p s , C. 1928. I. 227 u. vorst. Ref.) 
Vf. nimm t m it massiven Quarzstiicken (sta tt Pulver) Erhitzungs- u . Abkuhlungskurven 
auf. Trotz der bei gewóhnlichem Druck regelmaBig auftretenden Uberhitzung u. Unter- 
kuhlung wird eine Temp. angenommen (572,3° ±  0,2), bei der sich beide Phasen im 
Gleichgewicht befinden. Die Umwandlung von a- in  p- Quarz geht m it solcher Uber- 
hitzung vor sich, daB die Temp. nie unter die Gleichgewichtstemp. fśillt. Da es sich 
um eine adiabat. Rk. handelt, laBt sich die seheinbare W arm ekapazitat des a-Quarzes
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bei etwa 573° borcclmen, sie ergibt sich zu 4 ±  1 cal./g/Grad. (Journ. physical Chem. 
3 2 . 1206— 10. W ashington, Ca r n e g ie  Inst., Geophys. Lab.) R. K . M u l l e r .

A. Levasseur, L’RIectrochimic et rEIectromćtallurgie. Paris: Dunod 1928. (VII, 362 S.)
Br.: 65 fr.; RcL: 75 fr.

B. Anorganische Cliemie.
Ulricłi Hoimann, Die Kohlenstoffabscheidung aus Kohlenoxyd und Benzin an 

Eisen. I I .  Krystalliner Kohlenstoff m it hohem Adsorptionsvermogen. Der nach dem in 
der I. Mitt. (vgl. C. 1 9 2 8 . II . 1071) angegebenen Verf. abgeschiedene C zeigt auf- 
fallenderweisc ein Adsorptionsverm6gen, desscn GroBe nach O. R u f f  m it l% ig . 
Phenollsg. bestimmt wurde. Es erreicht bei sinkender Darst.-Temp. betrachtliche 
Werte, bei dem bei 400° dargestellten dio GróBenordnung guter akt. Kohlen. DaB 
diese Ersclieinung nicht durch Beimengung von amorphem C zum krystallisierten 
erklart werden kann, beweist das Ergebnis des genau beschriebenen oxydierenden 
Abbaus m it C 02, ferner die Oxydation m it sd. H„S04 u. Mercurosulfat. Bei diesen 
Oxydationen w ird die amorphe C-Art leicht angegriffen, Graphit u. Glanzkohlenstoff 
nur schwer, so daB die beiden A rten auf diese Weise getrennt werden konnen. Die Ur- 
sache des Adsorptionsvermógens des krystallisierten C liegt in  seiner auBerordentlich 
feinen Verteilung u. der groBen akt. Oberflache, der lockeren Abscheidung u. einer 
Kantenlange von 10~4— 10~G cm, so daB die Oberflache etwa 100-mal so groB ist, ais 
bei dem Glanzkohlenstoff. Die Aktivierung dieser Kohlenstoffe beruht auf der Ent- 
fernung bereits adsorbierter Fremdstoffe u. auf der Aufrauhung der gesamten Ober
flache. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 2183—94. Berlin, Teehn. Hochschule.) B e r l i t z e r .

H. A. Balir und Th. Bahr, Die KóhlenoXydspaltung an Nickel. Es wird ein Glas- 
apparat beschrieben, m it dessen Hilfe die R k.: 2 CO =  C +  C 02 +  38,9 kcal. im Gas- 
strom  verfolgt werden kann. Nickelmetall u. -oxyd kann diese Spaltung nicht daucrnd 
katalysieren, sondern erst von 270° an das Carbid Ni3C. U nter 270° wird CO nur so- 
lange zers., bis sich alles N i in das Carbid umgewandelt hat. Von 270— 420° erfolgt 
die Spaltung durch das Carbid, in das das ganze N i umgewandelt wird. Der dann ab
geschiedene C liegt ais freier C vor. tlber 420° zerfallt der Carbidkohlenstoff. Der 
Beweis fiir das Vorhandensein des Carbids wird durch die Bldg. von Methan beim Er- 
hitzen m it H 2 bewiesen. Der Vorgang der Katalyse wird durch* das Auftreten eines 
labilen Zwischenprod., wahrseheinlich Ni3C2, erklart. Dafiir, daB das bereits auf anderem 
Wege erhaltene Ni3C m it dem in dieser A rt aufgefundenen endothermen ident. ist, 
sprechen die ausfiihrlich wiedergegebenen energet. Dberlegungen. (B er. Dtsch. chem. 
Ges. 6 1 . 2177—83.) B e r l i t z e r .

C. Claus, Beitrag zur Chemie der Platinmelalle. Obersetzung des Eestbeitrages 
zur Eeier des 50-jahrigen Bestehens der U niversitat K asan im  Jahre  1854. (Ann. 
Inst. P latine [russ.] 6. 195—302.) R o l l .

A. Grigorjew, tlber einige physikalische Eigenschaflen des Platins. Nach der 
Methode von M y l IUS u. E o e r s t e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25  a [1892] 665) dar- 
gestelltes reines Pt wurde auf seine elek.tr. Leitfahigkeit u. Brinellharte gepriift. Erstere 
wurde bei 25 u. 100° gemessen u. zu 7.25 =  9,190-101 bzw. AJf)0 =  7,248-101 gefunden. 
Temperaturkoeffizient der Leitfahigkeit =  0,003 92. Die Brinellharte wurde fiir 
Drueke von 100 bzw. 200 kg m it einer Kugel von 9,95 mm Durchmesser' gepriift u. 
ergab sich zu H 100 =  23,9 bzw. H 200 =  24,3. AnschlieBend wurde ein Handelsmuster 
von P t  aus der russ. staatl. Raffinationsanstalt untersucht. Die Analyse nach M y l IUS 
u. MAZZUCCHELLI (Ztschr. angew. Chem. 8 9  [1914]. 1) ergab Anwesenheit von 0,07% Ee,
0,04%  I r  u . Spuren Au. Die Leitfahigkeit fiir 25 bzw. 100° w ar 8,736-104 bzw. 6,961-10*, 
Brinellharte fiir 100 bzw. 200 kg Druck =  27,9 bzw. 28,8. Zugfestigkeit war 
3105,5 kg/qcm. (Ann. Inst. P latine [russ.] 6 . 178—83.) R o l l .

A. Griinberg, Bliodanide des zweiwertigen Platins. Es wurden an komplexen 
Rhodaniden des zweiwertigen Platins folgende GesetzmaBigkeiten bestatigt, die fur 
Platochloride, P latonitrite usw. bereits nachgewiesen sind: 1. Die Regel von P E Y R O N E ,  
wonach bei der Einw. von N H 3 auf K „[PtX 4] das cis-Deriv. [Pt(N H 3)2X2] entsteht. 
Die Ausbeute an cis-[Pt{NH3)2(SCN)^) (1) is t hóher, ais bei den anderen X-Radikalen, 
weil I  schwerer 1. ist ais cis-[Pt(NEf3)2'Cl2], u. weil der Unterschied in  der Haftfestigkeit 
verschiedener SCN-Gruppen gróBer ist, ais von verschieden gelegenen Cl-Ionen. 2. Die 
hohere Bestandigkeit u. geringere Loslichkeit von trans-lsom eren (s. Yersuchsteil).
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ais I  u. gleicht elier dem trans-\Pl{N  (II). Dagegen sind fiir Rhodanide
charakterist. folgende Beobaclitungen: 1. Bei der Eimv. von KSCN auf 
(SCN)2 (III) wird nicht ausschlieBlich trans-[Pt(NH3)2(SC N )2] gebildet (Regel von 
Y o r g e n s e n ), sondern daneben auch [P i(A # 3)4] [Pt(SGN).t] (IV). 2. Bei der Um- 
setzung von K 2[PtCl4] m it K 2[Pt(SCN)4] bildet sich s ta tt  des ęrwarteten cis- 
K 2[PtCl2(SCN)2] das Salz Pt(SCN)2. Diese letzte Eigentumlichkeit laCt sich durch 
die Theorio der „trans-Wrhg.“ (T s c h e r n j a j e w , C. 1927. I I .  1556. 1557) erklaren. 
Die SCN-Gruppe schwacht die Bindung des ihr gegeniiberliegenden Radikals sehr stark  
ab; deshalb ist das cis-[PtCl2(SCN)2]"-Ion, in welchem die Cl-Ionen, dereń Yerwandt- 
schaft zu P t  gering ist, den SCN-Ionen, die am P t  sehr fest haften, gegeniiberliegen, 
unbestandig. Die starkę Verwandtschaft von SCN zu P t  erklart auch, daB die Ver- 
drangung von N H 3 durch SCN nicht bei der Stufe II  stehen bleibt, sondem zu IV  fuhrt.
— Die Verbb. P tX 2 sind keine Salze, die aus durch elektr. K rafte zusammengehaltenen 
Ionen bestehen; sie sind eher dem CC14 ahnlich u. miissen deshalb eine bestimmte 
Konfiguration haben. I s t  diese X -Pt-X , so wurde P tX 2 N H 3 unter Bldg. von trans-

[PtX 2(NH3)2] binden, ist sie Ptx^-£, so wurde cis-[PtX 2(NH3)2] entstehen. Bei der

Einw. von wss. NH3 auf festes P tJ 2 bildete sich ais H auptprod. das cis-[PłJ2(N H 3)2] (V), 
wodurch das zweite Bild bestatigt -wird. — Best. des Mol.-Gew. isomerer cis- u. trans- 
Salze s. C. 1927. I. 255. I I .  1556.

Im  Laufe der Arbeit wurden folgende Verbb. dargestellt: I , aus K 2[Pt(SCN)4] m it
2 Moll. wss. N H 3, hellgriinlichgelbe Nadeln; 100 g wss. Lsg. enthalten bei 20° 0,179 g 
Salz; 11. in  A., Aceton; E. 123—124° (Zers.); liefert m it Thioharnstoff [P t(H 2N-CS- 
NH2)4]CI2 (VI) (Beweis der cis-Konfiguration von I). — II, aus KSCN u. trans- 
[PtCl2(NH3)2], goldgelbe Tafeln, zers. sich unter Bldg. von metali. P t  bei 165°; 100 g 
wss. Lsg. enthalten bei 20° 0,099 g; schwerer 1. in Aceton ais I ;  ist gegen sd. Natron- 
lauge bestandiger ais I ;  gibt m it Thioharnstoff [Pt(N H 3)2(H2N -C S-N H 2)2]Cl2 (Beweis 
fiir die trans-Konfiguration von II). —  cis-[PłPy2(SG N )2] (Py =  Pyridin), aus 
K 2[Pt(SCN)4] u. Py, gelbliche Krystallchen, F . 97— 99°, die Schmelze wird bei 100 bis 
105“ trube; 100 g Chlf.-Lsg. enthalten bei 14,2° 2,18 g; 1. in CH3OH, wl. in  W., unl. 
in A.; gibt m it Thioharnstoff VI. — trans-[PtPij2(SCŃ)2\, aus [P tPy4]Cl2 u. KSCN, 
citronengelbe Krystalle, wird bei 145° dunkel, 151—152° braun, zers. sich bei 167 bis 
168°; 100 g Chlf.-Lsg. enthalten bei 14,2° 1,21 g; 100 g wss. Lsg. enthalten bei 20°
0,009 g; gibt m it Thioharnstoff [P tPy2(H2N ■ C S-N H JJC L , Krystalle m it 1 H 20  
(aus W.). — Verb. m it Athylendiamin [Pten(SCN)2], aus K 2[Pt(SCN)j] u. en; hellgelbe 
Nadeln; F. 170°; 100 g wss. Lsg. enthalten bei 20° 0,069 g, 1. in CH3OH, Aceton; liefert 
mit Thioharnstoff VI. — HI, aus [Pt(NH3)4]Cl2 u. KSCN, gelbliche Prism en; ist nach 
dem Trocknen iiber H 2S 0 4 wasserfrei; wird bei 127—128° rosa, geht bei 140-—145° in
IV iiber. Beim Aufkochcn eirfer wss. Lsg. von III  wird dagegen II  ais Hauptprod., IV  
in geringerer Menge gebildet. — IV, aus [Pt(N H 3)4] [PtCl4] u. KSCN, rote Nadeln, 
unl. in  k. W., A., Aceton, wl. in  sd. W., 1. in  wss. Aceton, zers. sich bei 166°. — Bei 
Einw. von KSCN auf [Pt(NH3)3Cl]Cl entsteht s ta tt [Pt(NH3)3(SCN)]SCN, in  welchem 
das dem SCN gegeniiberliegende NH 3 gelockert wird, das trans-[Pt(N H 3)2(SCN),]. — 
[Pt e?i2] [PĄSCN),], aus [P te n 2]Cl2 u. K 2[Pt(SCN)4] odcr aus [P t en2] [PtCl4] u. 
KSCN, goldgelbe Tafeln, 1. in sd. W. u. wss. Aceton, unl. in  k. W. u. wasserfreiem 
Aceton. — [P tP y4] [PUSGN)^, aus [PtPy4]Cl2 u. K_[Pt(SCN)4], braungelbe Kjry- 
stallchen, unl. in  W., Chlf., Aceton. — Pt(SC N )2, aus K 2PtCl4 u. K 2Pt(SCN)4 in  W. 
bei 75°, orangerotes Gel, das beim Trocknen ein eisenhydroxydahnliches Pulver liefert; 
das Gel ist unl. iii Sauren u. Alkalicn, 1. in Konigswasser, liefert m it KSCN K 2[Pt(SCN)4], 
m it N H 3 ein in  iiberschussigem NH3 1. gelbes krystallin. Pulver. — [Pl(NH3)^] ■
[P t(SC N ),(N 02)2], durch Ausfallen einer w. Lsg. von K 2[Pt(SCN)4] u. K 2[P t(N 02)4] 
mit [Pt(NH3)4]Cl2, gelbliche Nadeln. Das łon  [Pt(SCN)2(N 02)2] ist im Gegensatz zu 
cis-[PtCl„(SCN)2] stabil, weil die Haftfestigkeit von N 0 2 u. SCN am P t  etwa gleieh 
groB ist. Aus K 2[Pt(CN)4] u. K 2[PtCl4] entsteht Pt[GN)2; [Pt(CN)2Cl2] ist nicht be-
NH4rCl C1NH4-i 
NH4 Cl Eh Cl NO.
nh4Lci Cl J

standig. — Aus P t J 2 (durch Erwarmen von K2PtCl, m it 
K J)  u. verd. N H3 entsteht neben wenig [Pt(NH3)4] [P t J 4] 
hauptsaehlich V, gelbe Krystalle (aus Aceton), die m it Thio- 
ham stoff VI ergeben. — cis-[Pl(NH3)2(SCN) (SC N Ag)]N 03,
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ans l  u. 2 Moll. AgN03 in  W., goldgelbe Krystalle, en thalt freies N 0 3'-Ion, spaltet selbst 
m it konz. HC1 kein Ag ab ; ist zweiionig. H ier t r i t t  AgSCN ais Radikal auf. Ahnlich 
besetzt NH,C1 im Salz von W ilm  eine Koordinationsstelle (s. nebensteh.). (Ann. Inst. 
Platine [russ.] 6. 122—77. St. Petersburg, Chem. Lab. d. Uniy.) B ik er m a n .

K. Paal und K. Amberger, Zur Kenntnis des Osmiwms. (Ann. In st. P latine 
[russ.] 6. 310—16. — C. 1 9 0 7 . I. 1395.) R o l l .

Gmelin u. Kraut’s Haadbuch der anorganischen Chemie. 7. Aufl. Hrsg. yon C. Friedheim
u. Franz Peters. Lfg. 226/227. Bd. 6, Abt. 2, Bog. 9—16. (S. 129—25C.) Heidelberg:
Carl Winter 1928. gr. 8°. M. 8.—.

0. Mineralogische nnd geologisclie Chemie.
Alfred Schroder, Beitrage zur Kenntnis des Feinbaues des Brookits und des physi- 

kalischen Ve.rhaltens soioie der Zusiandsanderungen der drei naturlichen Titandioxyde. 
Mittels der L a u e - u . Sehiehtlinienmethode wurden fiir den rhomb. bipyramidalen 
Brookit folgende Elementarkórperdimensionen gefunden: a — 9,136 ±  0,020 A, b =  
5,439 ±  0,010 A u. c =  5,153 ±  0,030 A ;  im Elementarbereich sind 8 Moll. T i0 2 
enthalten. Die beobachteten Auslósehungen lieflen eine einwandfreie Raumgruppen- 
best. nicht zu. Vf. glaubt, daB der untersuchte R rystall nicht ais homogen im Sinne 
der Geometrie des Diskontinuums anzusprechen ist, yielleicht infolge Instabilita t 
unter den yorhandenen Bedingungen yon Druek u. Tem p.; diese Instab ilita t kónnte 
móglicherweise durch die sehr langsam verlaufende monotrope Zustandsanderung 
in  R util erkliirt werden. Um dies event. festzustellen, wurde weiterhin die Abhiingig- 
keit einer Reihe yon physikal. Eigg. des Brookits von der Temp. untersueht. Eine 
Best. der Lichtbreehung fiir yerschiedene Wellenlangen bei yerschiedenen Tempp. 
zeigte, daB der Brookit in  den Dimensionen, die m it der Wellenlange des sichtbaren 
Lichtes yergleichbar sind, ais einheitlich u. stórungsfrei anzusehen ist; bei konstanter 
Wellenlange nehmen die Hauptlichtbrechungen a u. fi in dem Temp.-Bereich yon 
Zimmertemp. bis 600° m it der Temp. zu.

Die Unters. der Abhangigkeit des spezif. Ge-wichts von der Temp. ergab, daB die 
monotrope Umwandlung des Brookits in  den R util sehr trage yerliiuft. Die Um- 
wandlungsgeschwindigkeit erreicht erst von etwa 650° an meBbare W erte. Ferncr 
deutet die stetige Ausdehnung des Brookits yon Zimmertemp. bis 850° ebenfalls auf 
die oben angenommene Inhomogenitat hin, denn er b a t bei der Ausdehnung seine
D. bereits in der Richtung auf die des Rutils geandert.

Unterss. m it Anatas u. Rutil hatten  folgende Ergebnisse: Die Dispersionskuryen 
fur Anatas im sichtbaren Spektrum ergaben zwischen 24° u. 900° stetige Kurven. 
Die Ausdehnungskurve zeigt bei 642 ~  3° einen scharfen K nickpunkt, bei welchem 
P unk t der unterhalb dieser Temp. bestandige bekannte tetragonal holoedr. ^-Anatas 
in  den yermutlich ebenfalls tetragonalen a-Anatas ubergeht. a-Anatas ist bis 915 ±  20° 
bestandig; bei dieser Temp. wandelt er sich unter Pseudomorphosenbldg. monotrop 
in  R u til um. — Bei R util wurde die bisher bekannt gewordene starkste Abnahme 
der Hauptlichtbrechungen s u. co m it steigender Temp. beobachtet; yon Tempp. ober- 
halb 600° an wird die Anderung der Hauptlichtbrechung immer kleiner, bei 700° kort 
sie ganzlich auf. Bei dieser Temp. geht der rote R util in einen schwarzen uber, der 
aueh bei Abkiihlung die schwarze Farbę beibehalt. Dieser schwarz gefarbte Rutil, 
der in der N atur ais Nigrin  bekannt ist, stellt jedoch keine neue Modifikation dar, 
denn seine Ausdehnung yerliiuft stetig uber 700° bis 900° hinaus. (Ztschr. Krystallogr. 
Minerał. 6 7 . 485—542. Hamburg.) G o t t f r i e d .

Ch. M auguin, Untersuchung der Chlorite mittels Róntgenstrahlen. Es wurden 
untersueht nach dem D rehkrystallverf.: P  e n n  i n (Zermatt) 8 S i02, 2 A120 3, 13 MgO 
10 H „0, L e u c h t e n b e r g i t  (Midongy) 7 S i02, 3 A120 3, 12 MgO, 10 H 20 , G r  o - 
c h a u i t  (Carter Mine) 4 SiO,, 2 A120 3, 7 MgO, 6 H„0. Es v,n.irde gefunden, daB 
die Chlorite ahnlich wie die Glimmer aus Elementarlamellen aufgebaut sind, dereń 
Dicke sich nur wenig je nach dem Typ andert u. ungefahr d as  lYo-fache derjenigen 
der Glimmerarten betragt. Die L am ellen  sind derart angeordnet, daB d a s  KrystaO- 
gebiiude den Translationon eines rhomboedr. Netzes geniigt, m it den Elementarkanten- 
langen des Grundrhomboeders yon a =  3,07 u. c ~  42 A ; die Lange der c-Achse ist 
etwa d re im a l so lang wio die Dicke einer Elementarlamelle. Die L A U E -B ilder zeigen 
klare dreizahlige Symmetrie; Vf. liiBt aber die Frage offen, ob diese Symmetrie wirk-



Die Anzahl von H-Atomen sohcint konstant, u. zwar gleich a/3 zu sein. Dięs fttthrt 
dazu, vielleicht anzunehmen, daB die wahre Elementarzelle dreimal groBer is t aS>jiia. 
rontgenograph. gefundene m it 18 O-Atomen u. 8 H-Atomen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 186. 1852—55.) G o t t f r i e d .

Ch. M auguin, Die Bontgenstrahlen ergeben nicht immer den wirkliclien Elementar- 
korper der Krystalle. (Vgl. vorst. Ref.) Der Biolit u. der Chlorit bieten ein Beispiel 
dafiir, daB durch die Róntgenstrahlenunters. nicht immer die wahre Elementarzelle 
zu finden ist, da diese Unterss. eine solche m it nur 40 bzw. 60 Atomen ergeben im 
Gegensatz zu der S truktur der anderen Glimmer. Bei den Chloriten miiBte eino 
Elementarzelle m it 8/3 H-Atomen angenommen werden, d. h. man miiBte dem H  
nur statist. Bedeutung beimessen. N immt man die gefundene Elementarzelle dieser 
Mineralien 3-mal, so erhalt m an die ubliche Glimmerstruktur. Vf. gibt eine Erldarung 
fiir diese Anomalie an. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 303—04.) ENSZLIN.

E dw ard S. Sim pson, Ausgezeiclmete Mineralfundpunkte: W odgina, Nord-W est 
Australien. Aufzahlung der im Wodginagebiet vorkommendcn Mineralien. Analysen 
sind angegeben von Spineli, Spessartin, Mackintoshit, Thorogummit, Pilbarit, Hydro- 
thorit, Calciotantalit u. Purpurit. (Amer. Mineralogist 13. 457— 68.) E n s z l i n .

John W. Gruner, Die cliemische Formel des Boracits. Boracit wurde róntgeno- 
graph. untersucht u. dio Kantenliingen des Elementarwiirfels in  einem Fali zu a0 =  &0 =  
16,97 A u. im anderen Fali zu a0 =  b0 — 17,11 A u. c0 =  12,10 A bestimmt. Die D. 
ist 2,92—2,97 bzw. 2,97 bis 3,10. Dies wurde nach der alten Formel Mg,B]0O30Cl2 
7 bis 7,3 Moll. im Elemontarkorper gobon. Die neuen Analysen ergaben einen lióheren 
Geh. an Cl', wodurch die Formeln Mg,5C 8BEGO105 u. Mg„C 2Bu O,6 moglich werden. 
Die erste Formel ha t infolge ihror Kompliziertheit wenig W ahrscheinlichkeit fiir sich. 
Die zweite Formel kann nocli voreinfacht werden zu Mg3ClB,013, wenn man fiir den 
Borazit orthorhomb. holoedr. an s ta tt hemiedr.-homimorphor S truktur annimmt. 
(Amer. Mineralogist 1 3 . 481— 83.) E n s z l i n .

H. V. Ellsworth, Euzenit von Sabinę Toimship, Nipissing Dislrict, Ontario. Der 
Euxenit bildet eino rein schwarze dichte M. m it Metallglanz. H arto 6,5, D.20 5,002,

H20  ( =  110°) 0,08 H 20  (+110°) 2,51. (Amer. Mineralogist 13 . 484—87.) E n s z l in .
Frank A. Wilder, Gips und Anhydrit. Dio Vorkk. von A nhydrit sind haufig an 

das Vorhandensein von Gips gebunden, der sich sekundiir aus dem Anhydrit gebildet 
hat. Die Anhydritlager sind meist von einer Gipssehicht bedeckt, oder ihre Spalten 
mit Gips ausgefullt. In  sehr wasserreichen Gegenden wird dor Gips an der Oberflache 
gelóst u.' abgetragen. (Amer. Mineralogist 1 3 . 476—80. Nord-Holśton, Virg.) E n s z .

Earl V. Shannon, Xantlioconit und vervxmdte Mineralien von der General Petite 
Mine, Atlanta Distrikt, Idaho. Der Xanthoconit bildet goldgelbe bis braunlichgelbe 
halbkugelige Massen, welche auBen m it feinen, 0,1 mm grofien Krystallen besetzt 
sind. Kein wesentlicher Pleochroismus, aber sehr hoho Lichtbrechung. Ais Bcgleit- 
minoralien werden Proustit, Silberglanz u. Polybasitlcrystallc eingehend krystallo- 
graph. beschrieben. (Amer. Mineralogist 13 . 469— 75.) E n s z l i n .

T. Hedley Barry, Naturliclie amorphe Iiieselsaure. Sie kom m t im Yellowstone- 
Park, in  Illinois, in  Scnaca (Siidwest-Missouri) in  Island u. auf dor Insel Melos vor. 
Sie ist bei 200° untor Druck in  Alkalien 1. Sie g ibt eine gute weiBe Pigmentfarbo fiir 
verschiedene Zwecke ab. In  der keram. Industrie findet sic wegen ihrer Formbestandig- 
keit bei hohen Tempp. Verwendung. Sie wird ferner ais Schleifmittel, in  der chem. 
Industrie u. zur Isolation benutzt. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 226 bis 
228.) S a l m a n g .

Enrico Cleriei, Eine interessante Lavaauswitterung in  Petronella in  Agro Bomano. 
Beschreibung des Lavavork. von P e t r o n e l l a .  Analyse im  Original. Die Lava ist 
zwischen die augit. Andesite, u. zwar wegen ihres niedrigen S i02-Geh. nahe den t)ber- 
gangsglicdern zwischen augit. u. basalt. Andesiten einzuordnen. (A tti R. Aecad. Lincoi

Zus. PbO 1,35, UOo 8,61, U 0 3 0,20, T h 0 2 3,94. (Ce, La, Di)„03 0,44, (Yt, E r)20 3 (A t- 
Gow. 108) 24,30, Fe20 3 2,07, MnO 0,28, A120 3 +  BcO 0,26, ĆaO 1,92, MgO 0,03, !Na20
0,17, K 20  0,04, Z r0 2 0,05, SnO„ 0,07, T i0 2 22,96, Ta„0B 2,65, Nb.,Orj 28,62, SiO„ 0,09,

[Roma], Rend. [6] 7 . 769—72.) K r u g e r .
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D. Organisciie Chemia
Erich Schmidt und Gustav Rut z, Meihode zur Darsiellung von Nitro- und Chlor- 

nitroolefinen. Zur D arst. der Nitro- u. Chlornitroolefine werden Ester u. zwar die 
A cetylderiw . der Nitro- u. Chlornitroalkohole gewahlt. Diese Alkohole sind bekanntlich 
durch Kondenaation von N itrom ethan m it Aldehyden zuganglich. Die Acetylester 
werden bei mehrstd. Sieden ihrer ath . Lsgg. in  Ggw. von K-Bicarbonat leicht ge- 
spalten: R-CH (0-A cyl)-CH 2-N 02 =  R -C H : C H -N 02 +  Acyl-OH, R-CH(O-Acyl)- 
CH C-N02 : R-C H  =  CC1-N02 +  Acyl-OH. Die Annahme der Doppelbindung in
1.2-Stellung zur N itrogruppe erfolgt, weil das 1. Glied der Reihe, das Nitropropylen, 
sich deutlich unterscheidet von dem isomeren Nitroally], das von ASKENASY u. 
V. M e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 1701) u. H e n r y  (Buli. Acad. Roy. 
Belg., Classe Sciences [3] 34 [1897]. 555) beschrieben wurde. Die Annahme der 
gleichen Lage der Doppelbindung bei den iibrigen Verbb. stiitz t sich nicht nur auf 
die gleiche Darst.-W eise der Verbb., sondern wird auch durch dio Ergebnisse der 
Molekularrefraktion gerechtfertigt. Samtliche Verbb. zeigen ausgepragte Exaltationen, 
die ais Beweis fiir konjugierte Systeme gelten diirfen. Ferner ergab sich, daB die 
Substitution des H  in  C : CU-NO, durch Cl eine Depression der E xaltation bewirkt, 
ein Beitrag zur Frage, ob einzelne schwere Atome bei E in tr itt in  die Konjugation 
eine ahnliche Rolle wie Seitenketten spielen konnen. Dio Neigung der Nitroolefine, 
sich zu polymerisieren, nim m t m it zunehmender Kohlenstoffkette schnell ab. AuCer- 
dem w irkt Chlor der Polymerisationsneigung entgegen.

V e r s u c h e .  Acetyl-l-nitropropanol-2, CH3 • CH( O • CO ■ CH3) ■ CH„ ■ N 0 2, aus Nitro- 
propanol (H e n r y , Buli. Soe. chim. France [3] 1 3  [1895]. 999) u. Acetylchlorid. 
K p.s 94—95° (F. i. D .); nD20 =  1,42 42; d420 =  1,1568; MD =  32,53. — Acetyl-1 -chlor-
l-nitropropanol-2, CH3- CH(0 • CO • CH3) • CHC1-NO,, aus Chlomitropropanol (SCHMIDT 
u. W il k e n d o r f  C. 1 9 2 2 . I. 805) u. Acetylchlorid. K p.9 90— 91° (F. i. D .); nD20 =  
1,4391; d420 =  1,2773; Md =  37,39. —  Acetyl-1 -nitrobutanol-2, CH3 • CH, •
CH(0 • CO ■ CH3) • CH, - NO,, aus l-N itrobutanol-2 (H e n r y , Buli. Soc. chim. France
[3] 1 5  [1896]. 1223) u.' Acetylchlorid. K p.u  105—106° (F. i. D .); nD20 =  1,42 85; 
d420 =  1,1224; Md =  36,97. — l-Chlor-l-nitrobutanol-2, CH3-CH2-CH(0H)-CHC1-N02 
aus N a-l-nitrobutanol-2 m it Chlor. K p.s 97—98° (F. i. D .); n420 =  1,45 48; d.,20 =  
1,2827; Md =  32,54. — Acetyl-l-chlor-l-nitrobutanol-2, CH3-CH2-C H (0-C 0-C H 3)- 
CHC1-N02, aus der rorigen Verb. m it Acetylchlorid. K p.12 98— 99° (F. i. D .); no20 =  
1,4429; d420 =  1.2376; Md =  41,87. — Acetyl-1 -nitropentanol-2, CH3-[CH2],- 
CH(0 • CO ■ CH3) • CH, • N 0 2, aus 1-Nitropentanol-2 (S c h m id t , A s c h e r l , M a y e r , 
C. 1 9 2 6 . I. 617) u." Acetylchlorid, K p10 111—113° (F. i. D .); nD20 =  1,4339; d*20 =  
1,0898, Md =  41,84. — Acetyl-l-nitrooctanol-2, CH3-[CH2]5-CH(0-CO-CH3)-CH2-N 02, 
aus l-Nitrooctanol-2 (S c h , A ., M ., 1. c.) u. Acetylchlorid. —  l-Clilor-l-nitrooctanol-2, 
GHS- [CH2]6-CH(0H)-CHC1-N02, durch Chlorieren von Na-l-nitrooctanol-2. K p.9 140° 
(F. i. D.);’ nD20 =  1,45 70; d420 =  1,1174; M D =  51,09. — Acetyl-l-chlor-l-nitrooctanol-2, 
CH3-[CH2]5-C H (0-C 0-C H 3)-CHC1-N02, aus dem vorigen m it Acetylchlorid. — 
Die Olefine werden aus den Acetylestern durch gelindes Sieden in  A. unter Zusatz 
ro n  K-Bicarbonat gewonnen. Alle Verbb. sind gelb gefarbte, leicht bewegliche Fil. 
Die niedrigen Glieder bis zu den Amylenen besitzen stechenden Geruch u. reizen 
heftig zu Tranen. — 1-Nitropropylen-l, CH3-CH: CH-NO„, K p.10 37° (F. i. D.); 
nD2° =  1,4527; d ,20 =  1,0661; MD =  22,06. EMd =  + 0 ,93 ." — Polymeres-l-Nitro- 
propylen-1, gelbbraunes Pulver. —  1,2-Dibrom-l-nitropropan, CH3-CH Br-C H Br-N 02, 
Kp-is 97—99° (F. i. D .); nD20 =  1,5228; d42° =  2,0303; Md =  37,14. — 1-Chlor-l- 
nitropropylen, CH3-CH: CCl-NO,, ICp.13 51—52° (F. i. D.); nD20 =  1,4759; d„2° =  
1,2840; Md =  26,68; EMd =  +0,69. —  1-Nitrobutylen-l, CH3-CH„-CH: CH-NO,, 
Kp.j„ 55° (F .i .  D .); nD2° =  1,4532; d42° =  1,0251; MD =  26,67; EMd = + 0 ,9 3 .  —
1.2-Dibrom-l-nitrobutan, CH3 ■ CH2 • CHBr ■ CHBr - NO,. K p.12 99— 100° (F. i. D .) ;n D20 =
1,5181; d420 =  1,8857; Md - 41,94. — 1-Chlor-l-nitrobutylen, CH3-CH ,-CH : CCl-NO,, 
K p.10 57—58° (F. i. D.); nD20 =  1,47 28; d / °  =  1,2143; Md =  31,31; EMD =  +0,70. —
1 -Nitroamylen-1, CH3-[CH„],-CH: CH-NO,, K p .,, 69—70° (F. i. D .); nD20 =  1,4550; 
d420 =  0,9952; Md =  31,37'; EMD =  +1,01. —  1-Nitrooctylm, CH3• [CH,]S■ C H : CH• 
N 0 2, K p.9 112° (F. i. D .); nD20 =  1,4596; d /°  =  0,9476; MD =  45,38; EMd =  +1,17-
— 1 -Chlor-1 -nitrooctylen, CH3• [CH2]5• C H : CCl-NO,, K p.9 110—111° (F. i. D .); nD20 =
1,4700; d420 =  1,0685; Md =  50,03; EMD =  +0,95. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61.
2142—48. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) F i e d l e r .
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V. Grignard, L. Lapayre und Tcheou Faki, Uber die Monwnagnesiumrerbindung 
des Acetylens. Das von S a l k in d  u . R o s e n f e l d  (C. 1 9 2 4 . I I .  2391) angegebene Verf. 
zur Darst. von CH \ CMgBr ist sehr mangelhaft. Vff. haben die Konz. des C2H 2 erhóht, 
d. h. unter Druek gearbeitet. Zuerst wurde das 1. c. gebrauchte C6H5MgBr beibehalten, 
die Luft aus dem App. vertrieben, der Druek des C2H 2 auf ca. 0,5 a t erhóht. Bldg. 
des C6H 5MgBr regelmaBig, Absorption des C2H 2 zuerst sehnell, dann immer langsamer. 
Nach Aufnahme der bereehneten Menge wurde unter n. D ruek earbonatisiert. E rhalten 
28% Propiolsaure u. 13% Acetylendiearbonsaure. Derselbe Vers., unter sehwaehem 
Erwarmen u. gutem Riihren ausgefiihrt, ergab 62% Propiol- u. 10% Acetylendicarbon- 
saure. — Offenbar bildet sich ein Gleichgewicht zwischen CH • CMgBr u. (EECMgBr)2, 
dessen Zus. vom Gasdruck abhangt. Es war anzunehmen, daB dasselbe auch rom  
(^CM gBr)2 aus zu erreichen sein wiirde. Letzteres wurde daher durch Einleiten von 
C2H2 in C2H5MgBr dargestellt u. nach Wegkochen des uberschiissigen C2H„ m it A. 
auf ein bestimmtes Vol. aufgefiillt. In  einer Probe wurde die Ausbeute zu 95% erm ittelt. 
In  diese Lsg. wurde C2H 2 unter ca. 0,5 a t Druek u.- Riihren bei verschiedenen Tempp. 
eingeleitet: 1. A. teilweise durch Bzl. ersetzt, auf 65° erwarmt. Nach 4 Stdn. 80— 81% 
C,>H2 absorbiert. Umsetzung m it Benzylbromid ergab 70% echtes Plienylpropin (Kp.17 
71—73°, D.284 0,931, nD23 =  1,53481), 8%  Dibenzylacetylen (F. 80°) u. 12% C2H 2. —
2. In  A. allein bei 45°. Nach 50 Min. schon 70, nach 4 Stdn. 85%  absorbiert. Carbona- 
tisierung ergab 78% Propiolsaure, 8% Acetylendiearbonsaure u. 5%  C2H 2. — 3. Ebenso 
bei —10°. In  45 Min. 100% C2H 2 absorbiert. Umsetzung m it C3H5Br lieferte 75% 
Allylacetylen, K p. 41— 42°, D.2222 0,777, no22 =  1,3653, u. wenig von Kp. 120— 125°, 
Ag-Lsg. fallend, wahrscheinlich 3-Allylallylacetylen oder 3-AUylpenten-(l)-in-(4). Di- 
allylacetylen -wurde nicht erhalten. Offenbar ist das mittlere CH2 des Allylacetylens 
stark sauer, so daB (^C M gB r)2 zum Teil zers. wird unter Bldg. von CH2: CH • CH(MgBr) • 
C • CH. Mit n-C4H 9Br wurden analog 72% echtes Hexin (Kp. 71—72°, D .17, 0,720, 
no10 =  1,402) erhalten. — Aus den Verss. folgt, daB die Ausbeute an CH : CMgBr viel 
mehr eine Funktion des Druckes ais der Temp. ist. Die eehten Acetylenc sind so leichter 
zuganglich ais nach den bisher bekannten Verff. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 
517— 20.) L in d e n b a u m .

Daniel Florentin, Enlflammungspunkte wrschiedener organischer Losungsmittel. 
LaboratoriumsmiUeilung. In  dem vorgeschriebenen App. von S u c h a ik e :  CH3OH 
(bei 750 mm Hg) — 7°, C2H 6OH (750) — 12°, n-Propylalkohol (752) +21°, n-Butyl- 
alkohol (740) +40°, Garungsbutylalkohol (740) +32,5°, Amylalkohol (740) +46°, 
Methylformiat (765) — 12°, M ethylacetat (750) — 11°, Athylacetat (765) — 3°, Amyl- 
acetat des Handels (750) +32°, Isobutylacetat (749) +22°, Terpentinól (751) +38°, 
Benzin (751) — 8°, Aceton (751) —20°. (Ann. Falsifieations 2 1 . 345.) G ro s z f e ld .

Charles William Shoppee, Ober die Moglichkeit von Ringkettentautomerie und 
einen T yp  von au f beweglichem Wasserstoff beruhender Tautomerie analog der Wagner- 
Meerweinschen UmLagerung. IV. Substitutionsreahtionen einiger cyclischer Derivate des 
Phorons. (H I. vgl. C. 1 9 2 8 . I I .  1429.) Vf. untersucht, unter welchen Verhaltnissen 
Deriw . des l,l,2,2-Tetramethylcyclopenten-(3)-ol-(4)-ons-(5) (,,Oxyphoron“ ) (I) bei 
der Substitution ihren cycl. Aufbau beibehalten. O-Acyl- u. ALkylverbb. liefern unter 
HBr-Entw. das cycl. „Bromoxyphoron“ (H). Br-Addition findet nicht s ta tt;  dio Ab- 
spaltung der Acyle oder Alkyle erschwert die Deutung des Rk.-Verlaufs. Bei Bromierung 
mit Chinolinperbromid entstehen teilweise Prodd., die die Acyl- oder Alkylgruppen 
noch enthalten, so daB die Abspaltung in den anderen Fallen wahrscheinlich erst nach 
der Substitution stattfindet. Eine Ionisation des organ. Molekuls ist hierbei unwahr- 
seheinlich. — „Oxyphoron“ kuppelt g la tt m it D iazonium rerbb . ; da dio Alkyl- u. Acyl- 
deriw . kaum reagieren, liegt hier wohl eine Rk. des Anions Tor. — Bei den beschriebenen 
Rkk. bleibt die R ingstruktur einschlieBlich der Lago der Doppelbindung erhalten. 
Auch der reduzierte Ring im 4-Methoxy-l,l,2,2-tetramcthylcyclopentanon-(3) geht bei 
Einw. von Halogen in das System I iiber.

I H O .C <COf CH^  II  H O . C ^ ' ^ ^
CH.C(CH2),2 ^ C O  ■ C(CHs)2

V e r s u c h e .  4-Acetoxy-lJ,2,2-tetramethylcyclopenten-(3)-on-(5). K p .,0 120 bis 
121°. Liefert bei 35° m it Brom in Chlf. oder auf dem Wasserbad m it Chinolinperbromid 
HBr u. „Bromoxyphoron“ (II) (F. 116°), m it Chinolinperbromid u. Chinolin 3-Brom- 
4-acetoxy-l,l,2,2-tetramethylcyclopenten-(3)-on-(5). —  4-Methoxy-l,l,2,2-leiramelhyłcyclo- 
penłen-(3)-on-(5). Durch Methylierung des Oxyketons. K p.ls 110°. Mit Br in Chlf.
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entstehen H Br u. Bromoxyphoron. — 4-p-Bron\henzyloxy-l,l,2,2-tetrameihylcyclo- 
penten-(3)-on-(5). F. 86°. G ibt m it Br in  sd. Chlf. HBr, p-Brombenzylbromid u. Brom- 
oxyphoron, m it Chinolinperbromid m it oder ohne Zusatz von Chinolin 3-Brom-4-p- 
brombenzyloxy-l,l,2,2-tetramethylcyclopenien-(3)-on-(5) (F. 64° aus Lg.). — 4-Metlioxy-
1,1,2,2-tetramethylcyclopentanon-(3) gibt m it Br in Chlf. H Br u. Bromoxyphoron, da- 
neben das Dibromderivat, CI0H 1(iO2Br2, Prismen aus Lg., F. 99—100°; zers. sich beim 
Aufbewahren unter Br-Abspaltung. — 1 ,1 ,2 ‘2-Tetramethylcyclopenlanon-(4) g ibt m it 
Br das Dibromderivat, C9H 14OBr2, Nadeln aus Lg., F. 93°. — Die C. 1 9 2 8 . I. 2597 
untersuchte Bromierung von 4-Benzoyloxy-l>l,2,2-tetramethylcyclopentanon-(5) lieferte 
auCer freier Benzoesaure eine bei 100—101° schm. Br-freie Substanz (C 71,3—71,6°/0, 
H  7,4—7,2%). — Chinolinperbromid wird zweekmaBig aus Chlf. s ta tt aus A. (R o s e n - 
m u n d  u. K u h n h e n n , C. 1 9 2 3 . I II . 386) umkrystallisiert. •— 3-[2.4,6-Tribrombenzol- 
azo]-l,l,2,2-tetramethylcyclopenlen-(3)-ol-(4)-07i-(5), Cj5H 150 2N2Br3. Aus Oxyplioron u. 
diazotiertem 2,4,6-Tribromanilin in  wss. Methanol. Seharlachrote Nadeln, 1. in  NaOH. —
3-p-Carboathoxybenzolazo-l,l,2,2 - tetramethylcydopenten -(3)-o l-(4)-on-(5), ClgH 220 4iSr2. 
Seharlachrote Nadeln, F. 160° (Zers.). Gibt bei Red. m it N a2S20., in wss.-alkoh. 
Lsg. ein Prod., dessen A .-Extrakt bei weiterer Red. m it H J  u. Phosphor 2,2,3,3-Tetra- 
methylcyclopentylamin liefert; daneben entsteht eine weitere Base, dereń P ik ra t bei 
185° sehm. (Journ. chem. Soe., London 1 9 2 8 . 2360—65. Leeds, Univ.) OSTERTAG.

O. Magidson, J. Silberg und N. Preobrashenski, Zur Frage des Chlorierens der 
Essigsdure. Vff. untersuehten die H erst. von CH2 • Cl • COOH m it Hilfe von verschiedenen 
Katalysatoren. Yon allen verwendeten K atalysatoren (roter P  +  PC15 +  J ; akt. 
K ohle; B i; S) bewahrte sich am besten S, der in  Mengen von 1—2%  die Rk. am starksten 
beschleunigt. Die vórherigc Behandlung m it Cl2 aktiviert den Sehwefel. (Journ. 
chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promysohlennosti] 5. 528—29. Labor. d. 
A bt. f. synthet. Chemie des Wiss. Chem.-Pharmazeut. Inst.) G o i n k i s .

Katsumoto Atsuki und Masanori Ishiwara, Studien iiber Vere$terung vori Cellu- 
lose und Celluloseestern. I . Nitrierungsgeschwindigkeit der Baumwollfaser. Vff. studieren 
den Mechanismus der Nitrierung von Baumwollfasern m it einem Sauregemisch yon 
64,2% H 2S 04, 17,96% H N 03 u. 17,84% H 20  bei 30°. Sie sehlieBen aus ihren Ergeb- 
nissen, daB zuniiclist Diffusion der Mischsaure in die Faser u. dann die fortschreitende 
N itrierung der Hydroxylgruppen im Cellulosemolekul stattfindet. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokyo 4 . 382—85. Tokyo, Imperial Univ.) A m m e r l a h n .

Katsumoto Atsuki und Masanori Ishiwara, Studien iiber Yersterung von Cellu- 
lose und Celluloseestern. I I . Die Viscositat$abnalime der Nilrocellulose mit der Dauer 
der Nitrierung. Vff. stellen fest, daB bei groBerer Nitrierungszeit die Viscositat der 
Nitrocelluloselsg. abnim m t; die Beziehung zwischen beiden Faktoren wird ausgedruckt 
dureh die Gleichung: (a — yx) =  a-e~ K z ĉ~ n!^ . Hierbei sind c u. n  Konstanten, 
a die Viseositat vor, a — die Viscositat nach der Nitrierungszeit Z; IC is t die Ge- 
schwindigkeitskonstante. Vff. nehmen an, daB die Viseositatsabnahme von der Depoly- 
merisation des Molekiilkomplexes der Nitroeellulose herriihrt. (Proceed. Im p. Acad., 
Tokyo 4. 386—88.) A m m e r l a h n .

G. Dupont, Der Stand unserer Kenntnisse -iiber die Chemie des Lignins. I II . u.
IV. Mitt. (II. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2886.) Vf. bespricht die verschiedenen Arbeiten iiber das 
Mol.-Gew. u. die Formel des Lignins, die Holzverzuckerung u. die Zellstoffabrikation. 
(Buli. Inst. Pin 1 9 2 8 . 95—96. 185—92.) B r a u n S.

Ranchhodji Dajibhai Desai, Nitroderivate des Dibenzylanilins. Nach iilteren 
Literaturangaben soli Dibenzylaniiin bei der Nitrierung das p-Nitro- u. 2,4-Dinilro- 
deriv. liefern. Vf. fand jedoeh, daB auch kleine Mengen von o-Nitro- u. 2,6-Dinitroderiv. 
entstehen. Die 3 M ononitroderiw. kónnen zu den Aminoderiw. reduziert werden, 
welche m it Benzaldehyd ScHiFFsehe Basen liefern.

V e r s u e h e .  p-Nilrodibenzylanilin. 1. Aus 10 g Dibenzylaniiin u. 3 ccm HNOs 
(D. 1,48) in Eg. bei nieht iiber 10°. E in  Teil fallt aus. F iltra t m it W. fallen, aus Eg. 
umkrystallisieren. Mutterlauge verdampfen, Riiekstand m it k. A. behandeln; p-Deriv. 
bleibt zuriick, Lsg. liefert 1 g o-Deriv. (dieses vgl. unten). — 2. Synthet. dureh 12-std. 
Erhitzen von p-Nitroanilin m it 2 Moll. Benzylchlorid, Na-Acetat u. Spur J . In  W. 
gieBen, Prod. m it Xylol digerieren. Gelbe P latten, F. 132—133°. Bildet kein Hydro- 
chlorid. —  p-Dibenzylaminoanilin. Aus vorigem m it Zinkstaub u. HC1 in A. Mit W. 
fiillt das Zn-Doppelsalz aus, Nadeln, F . 200—202°. Das Amin bildet Nadeln aus A., 
F . 89—90°, an der L uft braun. Acetylderiv., C22H 22ON„, P latten aus A., F. 137—138°.
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Benzoylderiv., C2JH24ON,, Nadeln aus Eg., E. 166°. — Benzylidenderiy., C27H24N2. Mit 
Benzaldehyd ohnc Lósungsm. bei 0°, m it A. waschen. Mkr. Nadeln aus Bzl., E. 166 
bis 167°. W ird durch P„Oc in h. Xylol nicht veriindert, gibt m it h. Acetanhydrid obiges 
Acetylderiv. Hydrochlorid, C^H^NjCl, m it HCl-Gas in  Bzl., P latten  aus Eg., sublimiert 
beim Erhitzen, durch h. W. zers. Dibromid, C27H 24N2Br2, in Chlf. bei 0°, liellgelbes 
Pulvcr, F. 220-—225° (Zers.); liefert m it h. alkoh. NaOH Benzaldehyd u. ein brom- 
haltiges Prod. — p-Nitrobenzylanilin. Aus p-Nitroanilin u. 1 Mol. Benzylchlorid wie 
oben (125—130°, 8 Stdn.). Goldgelbe Niidelchen aus Toluol, E. 147°. — p-Benzyl- 
aminoanilin. Wie oben. 01, an der Luft braun. Acelylderiv., C15H10ON2, seidige Nadeln 
aus A., E. 141—142°. Benzoylderiv., C20H 1SON2, P latten  aus Eg., E. 182—183°. — 
Benzylidenderiv., C20H ]8N2, nach Waschen m it PAe. hellgelbe P latten  aus A., E. 92—93°. 
Hydrochlorid, C2nH lsN2Cl, Nadeln aus Eg., E. 170—172°, durch W. zers. Dibromid, 
C20H ,8N2Br2, gelb, mikrokrystallin., Sintern bei 200°, E . 210° (Zers.), durch alkoh. 
KOH' wie oben zers. — o-Nitrodibenzylanilin. Aus o-Nitroanilin u. uberschussigem 
Benzylchlorid wie oben (15 Stdn.), letzteres m it Dampf entfernen, ausathern, im 
Vakuum dest. Gelbe P latten  aus PAe., E. 32-—33°. Bildet kein Hydrochlorid. — 
o-Dibenzylaminoanilin. Red. verlauft schwer. Ol, an der L uft dunkel. Acetylderiv., 
C22H 22ON2, Nadeln aus A., E. 121— 122°. Benzoylderiv., C27H 21ON2, Nadeln aus Eg.,
E. 155—156°. — m-Nitrodibenzylanilin, C20H 18O2N2. Aus m-Nitroanilin wie oben (125 
bis 130°, 5 Stdn.). Nach Reinigung uber das Hydrochlorid goldgelbe, seidige Nadeln 
aus A., E. 73—74°. Hydrochlorid, C20H I0OłN 2C1, Nadeln aus Eg., F. 140— 142°, ver- 
liert leicht HC1. — m-Dibenzylaminoanilin, ólig, an der L uft oxydabel. Acetylderiv., 
Nadeln aus A., F . 143— 144°. Benzoylderiv., C27H 24ON2, Nadeln aus Eg., E. 171— 172°.— 
Benzylidenderiv., C2;H,,,N2, mkr. gelbe P latten  aus Bzl., E. 156— 158°. Hydrochlorid, 
C^HojNoCl, F. 185° (Zers.), durch W. zers. Dibromid, C27H„.,N2Br2, gelbes Pulvcr,
E. 196— 198° (Zers.). — 2,4-Dinilrodibenzylanilin, C20H ]7O4N3. Aus 10 g Dibenzyl- 
anilin u. 10 ccm H N 03 (D. 1,48) in  Eg. bei 15— 20°. E in  Teil fallt aus. F iltra t m it W. 
fallen, aus Eg. umkrystallisieren. Eingeengtc M utterlauge liefert weitere Mengen u. 
durch mechan. Trennung der Krystalie 0,5 g 2,6-Derii>. (dieses vgl. unten). Citronen- 
gelbe Nadeln, F . 103— 104°. — 2,4-Dinitrobmzylanilin, C13H n O.N3. Voriges m it Acet
anhydrid u. etwas konz. HC1 2 Stdn. kochen, in  W. giefien. Gelbe Nadeln aus Eg.,
E. 116°. — E rh itz t man dasselbc Gemisch 8 Stdn. im Rohr auf 145— 150°, so entsteht
2,4-Diniłroanilin. — 2,6-Dinitrodibenzylanilin, C20H 17O4N3, orangegelbe Nadeln, F. 107°. 
Liefert bei 2-std. Kochen m it Acetanhydrid-HCl 2,6-Dinilroanilin, aus A., E. 138°. 
(Journ. Indian, chem. Soc. 5. 425—31. Baroda, Coli.) L in d e n b a u m .

A. Thiel und O. Peter, Beitrage zur syslematischen Indicatorenkunde. 12. Mitt. 
Zur Kenntnis der Azoindicatoren. (11. vgl. C. 1 9 2 7 . II . 2669.) Das in der 8. Mitt. 
(C. 1 9 2 4 . I I . 2227) behandelte Versuchsmaterial, durch das die Beziehungen zwischen 
Konst. u. Indicatoreneigg. von Azofarbstoffen dargelegt wurden, soli erweitert werden 
durch Messungen an Indieatoren, bei denen der EinfluB der Isomerie studiert werden 
kann. Der beim Methylrot u. Athylrot untersuchte doppelte Umschlag, der auf dem 
tlbergang des Zwitterions +R2NC6H 4NHNC0H.1CO2_ in das K ation +R2NC6H 4NH- 
CcH ,C 02II  beruht, lieB.dies Phanomen auch bei anderen o-Carbonsauren, nicht aber 
bei den isomeren m- u. p-D eriw . eiwarten. Wiihrend damals festgestellt wurde, daB 
die gelbe (alkal.) Form tatsachlich rein gelb, frei von roter Form ist, konnte diese 
Entscheidung fiir die rotę Form noch nicht gefallt werden. Sie wird nun durch Unters. 
auBerhalb des sichtbaren Spektrums gebracht. Hinsichtlich der Mefimethodik ver- 
weist Vf. namentlich auf die 8. M itt. (1. c.). Die Messungen am Helianthin (M ethyl- 
orange) im U ltraviolett fuhrten ebenfalls fiir die rotę Grenzform zu dem Ergebnis, 
daB sie rein rot, ohne prakt. in Betraeht kommende Teile gelbcr Grenzform sind. 
Farbgleichgewichte u. Eloktrolytgleichgewichte decken sich beim Helianthin, es 
bildet also ein Beispiel fiir die Gultigkeit der OSTWALDschen Theorie des Indicator- 
umschlags im besonderen Falle der Rk. Anion +  H+ =  Zwitterion, m it der Modi- 
fikation, daB die Verschiedenfarbigkeit der Indicatorderiw . nicht auf ihrem Ladungs- 
zustand, sondern auf der Yerschiedenheit der Konst. beruht. Dieser Fali steht im 
Gegensatz zu dem des Phenolphthaleins, das ais farblose Saure nicht nur farbige, 
sondern auch erhebliche Mengen farbloser Anionen liefert (vgl. C. 1 9 2 7 . H . 2669). 
AuBerdem is t eine Zusammenstellung der W erte von log e fiir das sichtbare Spektral- 
gebiet des Helianthins, sowie die graph. Darst. des Isobathmensystems [log e =  f '  (A)] 
gegeben. — Ferner wurden untersueht: lp-Aminoazobenzol-o'-carbonsaure. — p-Amino- 
azobenzol-m'-carbonsaure. — p-Aminoazóbenzol-tf-carbons&ure (durch Kuppeln von
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diazotierter p-Aminobenzoesaure m it Formaldehydbisulfitverb. des Anilina gewonnen). 
•— o'-Propylrot (p-Dipropylaminoazobenzol-o'-carbonsdure), aus diazotierter Anthranil- 
saure u. Dipropylanilin, aus A. dunkelpurpurrote Krystalle. —  m'-Methylrot (p-Di- 
methylaminoazobenzol-m'-carbonsaiire), nach P. G r i e s s  (Ber. D tsch. chem. Ges. 10 
[1877]. 527), aus A. gelblichrote Krystallchen, F. 210°, korr. — m'-Athylrot (p-Di- 
alhylaminoazobenzol-m'-carbonsdure), aus diazotierter m-Aminobenzoesaure u. D i
athylanilin, aus A. orangefarbige Blattehen, F . 187°, korr. —  p'-Athylrot (p-Didtliyl- 
aminoazobenzol-p'-carbonsdure), aus diazotierter p-Aminobenzoesaure u. Diathylanilin, 
aus A. hochrotes Krystallpulver, Zera. 238°. — m'-Helianthin (m'-Methyloran<je, 
p-Dimelhylaminoazobenzól-m'-sulfonsdure), aus diazotierter Metanilsaure u. Dimethyl- 
anilin. — o'- Athylorange (p-Didthylaminoazóbenzol-o'-sulfonsdure), aus diazotierter 
o-Sulfanilsaure u. Diathylanilin, aus A. dunkelgriine, fast schwarze Krystallchen. —• 
tn'-Athylorange. (p-Diathylaminoazóbenzol-m/sulfonsaure), aus diazotierter Metanil
saure m it Diathylanilin, aus A. violette Krystallchen. F . 212° unseharf. — mf-Anilin- 
orange (p-Aminoazobenzol-m'-sulfonsdure). — Metanilgelb (m'-Tropdolin 00, p-Mono- 
phenylaminoazobenzol-m'-sulfonsdure). — OrthanilgeTh (o'-Tropdolin 00, p-Mcmophenyl- 
aminoazobenzol-o' -sulfonsdure, aus diazotierter o-Sulfanilsaure u. Diphenylamin. — 
F ur alle Substanzen sind die W erte fur e in  Tabellen u. in graph. D arst. gegeben, aus 
denen folgt, daB das Phanomon des doppelten Umschlags tatsachlich auf die o'-Derivv. 
beschrankt ist, so daB die Vermutung, daB es sich um eine Ringbldg.-Rk. handelt, 
an  Wahrscheinlichkeit gewinnt. Aus einer Tabelle, in der das gesamte bisher ge- 
wonnene Zahlenmaterial zusammengestellt ist, ergeben sich folgende GesetzmaBig- 
keiten: Die Halbwertstufe der Sulfonsauren sowie der m '- u. p'-Carbonsauren ist 
prakt. gleich u. stim m t m it derjenigcn der freien Base von gleicher Beschaffenheit 
des Aminokomplexes iiberein. Die Starkę der Base is t durch Beschaffenheit des 
Aminokomplexes bestimmt, sie nim m t zu in  der Rei ho Phenyl — y  unsubstituiert -—->• 
Dimethyl — y  DiiŁthyl. — Die o'-Carbonsauren sind zweiwertige Indicatoren. Die 
Halbwertstufo ihres ersten Umschlags liegt l 1/^— i 1/,  Stufe tiefer ais die Halbwert- 
stufe der Sulfonsauren u. m '- u. p'-Carbonsauren m it gleichem Aminokomplex. Es 
gilt dieselbe Starkereihe. Der auf der Saurefunktion beruhende zweite Umschlag 
laBt die gleiche Abhangigkeit der Halbwertstufe erkennen, nur nim m t die Saure- 
starke in der oben angegebenen Reihenfolge ab. Die Farbtiichtigkeit der gelben Grenz-
formen steigt bei allen D eriw . m it Saurecharakter in der Reihenfolge o ' ---- y  m '---- ->- p'.
Die Farbtiichtigkeit der roten Grenzformen steigt bei allen Sulfonsauren in  der Reihen
folge o' — >- m ' — y  p ', bei den Carbonsauren dagegen in der Reihenfolge m ' — y 
p ' — o' . Die Farbtuchtigkeit der gelben Grenzformen steigt bei Veriinderung 
des Aminokomplexes in der Reihenfolge: unsubstituiert — y  Dimethyl — y  Di- 
athyl (Monophenyl ungefahr =  Dimethyl). Die Farbtuchtigkeit der roten Grenz- 
form steigt bei Yeranderung des Aminokomplexes in  der Reihenfolge: unsubstituiert 
— y  D iathyl — y  Dimethyl — ->- Monophenyl. Die Farbtiefe der gelben Grenz
formen wachst bei Anderung des Aminokomplexes in  der Reihenfolge: unsubstituiert
— ->- Monophenyl — >- Dimethyl ---- ->• Diathyl. Die Farbtiefe der roten Grenz-
form wachst m it Anderung des Aminokomplexes in der Reihenfolge: unsubstituiert 
— ->- Dimethyl oder Diathyl — y  Monophenyl. Zum SchluB wird ein Yerf. an- 
gegeben zur Auffindung isosbestischer Punkte ohne die vollstandige Absorptions- 
kurvo aufnehmen zu mussen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 173. 169— 98. Marburg, 
U niv.) F i e d l e r .

K. ElbS und O. H . Schaaf, Zur Kenntnis der Azopilcrinsaure. (Vgl. E l b s  u. 
S c h l i e p h a k e , C. 1923. I. 748.) Die Ather der Azopikriiisaure (I) sind nicht direkt, 
sondern nur durch Nitrierung von m-Azoanisol u. m-Azophenetol rein erhaltlich. Lctzterc 
Verbb. werden vom m-Nitrophenol aus durch Alkylierung u. Red. dargestellt. Da die 
Ather von I  sehr leicht zu I  verseift werden, so wird auch I  sclbst auf diesem Wege 
weit vorteilhaftcr gewonnen ais auf dem friiher angegebenen. Die Ather von I  sind 
vor dem Umkrystallisieren kaum tiefer gefarbt ais m-Azoanisol u. m-Azophenetol u. 
weniger tief ais I, aber beim Umkrystallisieren aus Eg. oder A. schlagt die Farbę nach 
ro t um. Es ist anzunehmen, daB die hellen Prodd. die O-Ather sind, welche sich beim 
Umkrystallisieren in die aci-Nitrodther II umlagern. Hierfiir spricht auch die Tatsache, 
daB Additionsprodd. der Ather m it aromat. KW -stoffen nicht erhalten werden konnten, 
indem 2 NO, eine Veranderung erfahren haben. —  Red. von I  m it verscliiedenen Mitteln 
f i ih r te  n ic h t  zur g ew u n sch ten  Azopikraminsaure, sondern wie bei vielen o-N itroazo- 
verbb. zur Bldg. eines Benzotriazolderiv., w elchem  die Konst. I I I  zu erteilen ist. — Gegen
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Alkali ist I  sehr unbestandig. NaOH zers. sie zu braunen schmierigen Prodd., aber 
K 2C03 oder N a2C03 bauen sie zu einer Verb. ab, in  welcher Trihydroxylaminophloro- 
glucin (IV) vorliegen diirfte. Dicselbe is t allerdings so oxydabel, daB sie nur in partiell 
osydierter Form isoliert werden konnte. Das Endprod. der Óxydation ist ident. m it 
dem bekannten Trinitrophłoroglucin. — SehlieBlich werden noch die opt. Eigg. von I 
m it denen der Pikrinsaure u. des m-Azophenols verglichen.

O O

N 0 2- r t< S ,:N - 0 E
= N '

n

NO,,

•N^NOj-p ^ j-N O j HO - N H - p J ^ y N H -  OH
I I I  | | >n - L ^ J  H O - l ^ J - O H

NO„ ń i-i -o h
NO-j

V e r s u c h e .  m-Azoanisol, C14H 140 2N2. Sd. alkoh. Lsg. von m-Nitroanisol unter 
Rtihren allmahlich m it Zinkstaub u. starker NaOH versetzen, F iltra t einengen, in 
wenig W. gieBen, Mutterlauge der Krystalle noch ausathern. Erhaltenes m-Azoxy- 
anisol (F. 49°) ebenso weiter reduzieren. Orangegelbe Nadeln aus A., F . 76— 77°. — 
m-Azophenetol, C10H18O2N2. Ebenso aus m-Nitrophenetol iiber das noch unbekannto 
m-Azoxyphe.ne.tol (orangegelbe Prismen aus A., F . 75—76°). Orangefarbige Prismen 
aus A., F . 90°. Die Hydrazoverb. bildet gelbliche Krystalle, F . 78— 80°. —  2,4,6,2',4',6'- 
Hexanitro-5,5'-dimethoxyazobenzol, C14H80 14N8 (aci-Form nach II). m-Azoanisol unter 
Eiskiihlung in  Lsg. von K N 03 in  konz. H 2S 0 4 eintragen , nach einigen St-dn. etwas 
Oleum zugeben, am anderen Tag in  Eiswasser giefien, rotgelbes Prod. aus Eg. oder 
besser CH3OH umkrystallisieren. Rote bis rotbraune Krystalle, F. 127°. — 2,4,6,2',4',6'- 
Hexanitro-5,5'-didthoxyazóbenzol, CJ6H 120 i4N8. Ebenso aus m-Azophenetol. Rote bis 
rotgelbe Krystalle aus A., F. 138—139°. — Die beiden Ather werden schon durch sd. 
W., besser durch sd. 20— 30%ig. A. +  einige Tropfen HC1 zu I  verseift. Die Verseifung 
gelingt auch m it der berechneten Menge (nicht m ehr!) NaOH in  sd. A., m it HC1 fiillen. —• 
Pentanitrodioxyphenylbenzotriazol, Ci2H40 12N8 (III). Wss. Lsg. des Na-Salzes von I  
allmahlich m it 2 Moll. NaSH-Lsg. versetzen. Braun, amorph, F . 176—180° (Zers.),
11. in A., Eg., Aceton, wl. in h. W. F allt aus den Lsgg. erst auf Zusatz eines Tropfens 
HC1 glatt aus. F arb t Seide u. Wolle d irekt ro tbraun u. wasehechter ais I. K ataly t. 
Red. nach B r a n d  u . S t e i n  e r  (C. 1 9 2 2 . I . 1367) ergab das Vorliegcn von 5 N 0 2. — 
Einw. von K 2C03 auf I : Mit K 2C03-Lsg. neutralisieren, unter Erwarmen konz. K 2C03- 
Lsg. zusetzen, wobei sich etwas Gas entwickelt (wahrscheinlich N), nach weiterem 
Zusatz von festem K 2C 03 kurz kochen, konz. HC1 eintropfen bis zum Umschlag von 
braun in  rot, ausathern. Man erhalt gelbliche Nadelchen, dereń gelbe wss. Lsg. m it 
einem Tropfen verd. Saure (auBer C02) rosarote, darauf m it einem Tropfen verd. Alkali 
iviedcr gelbe Farbung annimmt, wic ein empfindlicher Indicator. Beim Umkrystallisieren 
der Verb. resultieren sehwach gelbe Nadelchen von F . 166° (Zers.) u. aus der M utter
lauge etwas tiefer gelbe Nadelchen von F . 146° (Zers.), beide 11. in  A., A., Eg., h. W.,
1. in Bzl., verd. Sauren, m it Wasserdampf fliichtig, in Lsg. oxydabel, benzaldehydartig 
riechend, unter Entw . stechend riechender Gase verbrennend. Verb. 146° schmeckt 
stark bitter. Beide bilden keine Molekulverbb. m it aromat. KW -stoffen. Nach den 
Analysen durfte in  der Verb. 166° ein Nitrodihydroxylaminophlorogluein, C0H;O7N3 
u. in der Verb. 146° ein Dinitróhydroxylaminophloroglucin, C6H50 8N3, vorliegen, ent- 
standen durch partielle Oxydation der ursprunglichen, fast farblosen Verb. m it Indicator- 
e*gg-, welche offenbar Trihydroxylaminophloroglucin (IV) ist (nicht analysiert). Beim 
Kochen der wss. Lsgg. oxydieren sich alle 3 Verbb. zu Trinitrophłoroglucin, rotgelbe 
Krystalle aus Bzl. (MoIekiilverb.), F . 157°.

Zum Vergleich der Lichtabsorption von I  u. Pikrinsaure wurden 0,01-molare wss. 
JLsgg. benutzt. Bei 10 cm Schichtdicke beginnt die Absorption von I  bei 600 n n  u. 
ist gegeniiber der Pikrinsaure um 104 Einheiten nach dem roten Ende hin yerschoben. 
Bei geringerer Konz. bzw. Schichtdicke geht die Absorption von I  starker zuruck ais 
die der Pikrinsaure. Die Farbintensitat von I  in anderen Lósungsmm. hangt von der 
Natur der letzteren stark  ab ; A. vertieft im Gegensatz zur K u N D T schen  Regel die 
Farbo am meisten. Mit steigender Temp. nim m t die Farbintensitat der wss. u. alkoh. 
Leg. deutlich zu. Das B E ER sehe Gcsctz is t erfiillt. I  absorbiert kontinuierlich vom 
orangen bis zum yioletten Teil, Pikrinsaure nur den blauen Teil des Spektrums. — 
SchlieBlich wurden noch die Extinktionskurven von I, Pikrinsaure u. m-Azophenol 
festgestellt. Die K urve des m-Azophenols liegt fast genau in  der Mitte zwischen den
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Kurven der beiden anderen Verbb. Die K urven sind einander sehr ahnlicli, ent- 
sprechend der chem. Verwandtschaft der Verbb., nur is t die K urve von I  stark  nach 
ro t versehoben. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 0 . 1—35. GieBen, Univ.) L in d e n b a u m .

W. Bradley und R. Robinson, Die Nierensteinreaktion. Entgegnung auf die Mit- 
teilung von N iE R E N S T E iN  (C. 1 9 2 8 . I I .  1553). Vff. haben allmiihlich 1 Mol. Diazo- 
m ethan zu einer 1 Mol. enthaltenden Lsg. von Benzoylchlorid in trookenem A. ge- 
geben. Nach dem Aufhoren der Stickstoffentw. enthielt dio Rk.-Lsg. hauptsiichlicli 
Diazoacetophenon, etwas unverandcrtes Benzoylchlorid u. sehr wenig Chloraeetophenon. 
Demnach ist die R k .: C0H6COC1 +  CH2N2 =  C6H 6C0CH,C1 +  N2 nicht die primare 
R k., u. die R k k .:

C6H5COCl +  CH2N2 =  C0H5COCHN2 +  HCI u. HC1 +  CH2N2 =  CH3C1 +  N2 
•yerlaufen schneller ais die Rk. C6H5COCHN2 +  HCI =  C0H 5CO • CH2C1 +  N2. Selbst 
unter giinstigen Bcdingungen haben die Vff. aus je 1 Mol. der Komponenten nur 9% 
Chloraeetophenon erhalten. Wenn 1 Mol. Diazomethan langsam zu einer ath. Lsg. 
von 2 Moll. Benzoylchlorid gegeben wurde, bliob die Hiilfte des Benzoylchlorids un- 
angegriffen, u. das Rk.-Prod. enthielt Chloraeetophenon u. Diazoacetophenon. Vff. 
sind wie A r n d t  (C. 1 9 2 8 . I. 2826) der Ansicht, daB der joweilige Verlauf der Rk. von 
der Konst. des Saurechlorids abhiingt. (Naturę 1 2 2 . 130—31. Manchester,
U n iv .)  E . J o s e p h y .

John Baldwin Shoesmith und Alexander Mackie, Alternierende reaktionsfahige 
Stellungen im  K em  des iert.-Butylbenzols. tert.-Butylbenzol wird im allgemeincn in 
p-Stellung substituiert. Ausnalimen wurden von KOZAK (C. 1 9 0 7 . I. 1787) bei der 
Bromierung u. von S e n k o w s k i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 3  [1890]. 2414) bei der 
Nitrierung beobachtet. Die Befunde von S e n k o w s k i  konnten von M a l h e r b e  
(C. 1 9 1 9 . I. 617) nicht reproduziert werden, es lieB sich aber zeigen, daB S e n k o w s k i  
das o-Nitroderiv. tatsaehlich isoliert hat. Der alternierende EinfluB des tert.-Butyls 
zeigt sich ferner in. der Tatsache, daB nur o- u. p-Jod-tert.-butylbenzol m it H  J  reagieren. 
o-Jod-tert.-butylbenzol reagiert g la tt m it M g. — tert.-Butylbenzol. Isobutylalkohol 
wird m it ZnCl, u. PC13 in ein Gemisch von Iso- u. tert.-Butylchlorid verwandelt; die 
Ausbeute betriigt 32%, das H auptprod. ist ein Gemisch von polymeren Butylenen. 
Das Chloridgemisch wird m it Bzl. kondensiert; Anwendung von gutem weiBem A1C13 
ist vorteilhaft. Kp. 165—170°. — p-Nitro-tert.-butylbenzol. Der KW-stoff wird unter 
starkem Riihren m it H N 0 3 (D. 1,52) versctzt. K p .xo 125— 130°. — 2,4-Dinitro-tert.- 
butylbenzol. Aus tert.-Butylbenzol m it H N 03 u. konz. H 2S 04 bei 60° oder aus p-Nitro- 
tert.-butylbenzol u. H N 03 (D. 1,51) bei 60°. — 2-Nitro-4-amino-tert.-butylbenzol, 
C10H 14O2N2. Aus der Dinitroverb. m it alkoh. NH,,HS. Gelbe Tafeln aus wss. A. oder 
gelbo Nadeln aus PAe. F . 55°. Acetylverb. Nadeln aus wss. A. F . 112°. — o-Nitro- 
tert.-butylbenzol. Aus der Nitroaminoverb. durch Diazotieren u. Yerkochen. Gelbes, 
eharakterist. rieehendes 01. K p.i0 114—115°; K p.705 250,5°. Mit Fe-Spiinen u. Essig- 
saure entstelit o-Aviino-tert.-butylbenzol, K p .10 102°; leicht fliichtig m it Wasscrdampf. 
W ird an der Luft ro t u. scheidet Krystalle (Carbonat?) aus. Acetylrerb., prismat. 
Nadeln aus Bzl. F. 161°. — o-Jod-tert.-butylbenzol, C10II i3J . Aus der Aminoverb. durch 
Diazotieren (das Diazoniumsulfat is t sehr unbestandig u. zers. sich anscheinend bei 
—8°) u. Umsetzung m it K J  (stark riiliren!). Ol, m it Wasserdampf fliiehtig. K p.j0 116 
bis 118°. — m-Jod-tert.-butylbenzol, C10H i3J . p-Nitro-tert.-butylbenzol wird m it Fe 
u. HCI reduziert, das Amin acetyliert, die Acetylyerb. bei 35— 40° m it H N 0 3 (D. 1,46) 
n itriert, hydrolysiert, das Nitroam in zu m-Nitro-p-amino-tert.-butylbenzol reduziert; 
hieraus wird die Aminogruppe entfernt, dio entstehende Nitroverb. zu m-Amino-tert.- 
butylbenzol (Kp.9 107—108°, Aeetylrerb., F . 99°) reduziert; dieses Amin wird schlieB- 
lich in die Jodverb. verwandelt. K p.B 106— 108°. —  p-Jod-tf.rt.-but.ylbenzol. Aus der 
p-Nitroverb. K p.9 116— 118°. — Im  Gegensatz zu o-tert.-Butylbenzoldiazoniumsulfat 
sind m- u. p-Verb. recht bestandig (analog dem Yerh. der Toluolverbb.). — 2-Brom- 
4-nilro-tert.-butylbenzol, C10H j2O2NBr. Aus p-Nitro-tert.-butylbenzol u. Br in Ggw. 
von Fe. Nadeln aus A. F . 94,5°. — 2-Brom-4-amino-tert.-butylbenzol, C10H 14NBr. Aus 
der N itiw erb . m it Fe u. konz. HCI in A. Schwach gelbe FI. K p.n  153— 155°. HC1- 
Salz, F . 235° (Zers.). Acetyherb., Tafeln aus wss. A. F . 142—143°. Eliminierung deś 
N H , iiber die oberhalb —2° unbestandige Diazoniumverb. g ibt o-Brom-tert.-butyl- 
benzol, K p .r > 96— 98°. —  o-tert.-Butylbenzoesaure. Aus o-Brom- oder Jo d - te r t.-b u ty l
benzol durch Einw. von Mg u. etwas Jod  u. Behandlung des Prod. m it C02. Tafeln 
aus wss. A. F . 6S,5°. — Bei Einw. von H J  in  Eg. setzt sich o-Jod-tcrt.-butylbcnzol 
nach 2, 4 u. 14 Stdn. bei 25° zu 61, 76 u. 86%, das p-Deriv. nach derselben Zeit zu
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11,19 u. 35% um ; das m-Deriv. bloibt hierbei mwerandert. Die Reihenfolge bleibt 
bei 100° u. 110° dieselbe. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 2334— 40. Edinburgb, 
Univ.) OSTERTAG.

Gopal Chandra Chakravarti. Thioplithalsauren. I . Vf. ha t zunachst yersueht, 
die von C h a k r a v a r t i  u . S a h a  (C. 1 9 2 7 . II. 1689) beschriebenen Dithiophthalsaure- 
ester zur Darst. von Mono- (I) u. Dithiophthalsaure (U) zu benutzen. Aber die HycLrolyse 
des Di-p-tolylesters m it alkoh. K SH  ergab nur DibenzoyIdisulfid-o,o'-dicarbonsdure, 
[C02H 'C 6H ,,-C 0-S—]2 (HI). Die intermediare Bldg. von I  is t anzunehmon. — Darauf 
wurde die Rk. zwischen Phthalylchlorid u. K SH  in A. untersucht, welche sehr lebhaft 
rerlau ft u. verschiedene Prodd. liefert, daruntcr aucli I. Diese ist sehr unbestandig, 
weil sie sich ungemein leicht zu ILI oxydiert, aber die bisherige Ansicht, daB I sofort 
in Thiophtłialsaureanhydrid iibergehe, ist unriehtig. Die Bldg. von I verlauft wahr
scheinlich so:

C0H.i(COCl)n +  2 K SH  — >• 2 KC1 +  C6H 4(CO-SH)„ (II) ± H=0>.
C02H • C„H4 ■ CO ■ SH (I) +  H2s .

H wurde zwar nicht in  reiner Porm erhalten, aber ihre Bldg. ist zweifellos. Denn das 
erhaltene Sauregemisch scheidet in  ath. oder wss. alkal. Lsg. an der L uft Diphlhalyl- 
disulfid (IV) ab, welches nur aus II durch H 2S-Abspaltung entstanden sein kann. T at

r o  <Z n n  siichlich entwickelt das alkal. F iltra t auf Zu-
IV  CaH4<^Q Q 'g’Q Q >C 8H4 satz von Saure reichlich H 2S u. liefert ferner

Thioplitlialsaureanhydrid, ebenfalls aus II  durch
H2S-Abspaltung entstanden.

V e r s u c h e .  Alkoh. Lsg. von Phthalylchlorid unter starlcer Kiihlung m it H,S- 
gesatt. alkoh. KSH-Lsg. vcrsetzen, 1/2 Stde. bei — 5° stehen lassen, 3 Stdn. bei unter 
10° schutteln, nach weiterem Stehen in  Eiswasser gieCen, ausathern, ath . Lsg. m it 
Sodalsg. neutralisieren, wobei ein Nd. (A) ausfallt. Diesen u. dio ath . Lsg. (B) vgl. 
unten. E in Teil des alkal. Auszugs liefert, angesauert u. ausgeathert, Dibenzoyldisulfid-
o,o'-dicarbonsaure, C16H 10O6S2 (HI), eremefarbige Krystallchen aus A., P. ca. 242° 
(Zers.), wl. in A. K-Salz, C16H 80 6S2K 2. Pb-Salz, CI6H 80|;S2Pb. Rest des alkal. Auszugs 
liefert durch tjberfiihrung in das Pb-Salz u. Zers. dieses m it H»S Monoiliiophihalsaure, 
C8Ha0 3S (I) Nadeln aus A., P . ca, 198° (Zers.). Na-Salz, C8H4Ó3SNa2, KrystaUe. Pb- 
Salz, GgHjÓjSPb. Die ath . Mutterlauge von I  hinterlaBt ein stark  saures, unangenehm 
riechendes Ol, vermutlich H. — A  wird m it viel A. ausgczogen, welcher nur S lost. 
Riiokstand ist Diplitlialyldisulfid, C1GH 80 4S2 (IV), eigelbe Nadeln aus Pyridin, keinc 
Zers. bei 320°, meist unl. — B  liefert bei langsamem Verdunsten Thiophtłialsaureanhydrid, 
C8H40 2S, Nadeln, F. 114°, u. ein óliges Prod. — Darst. von 1H aus Dithiophthalsiiuredi- 
p-tolylester m it K SH  in absol. A. nach Sattigen m it H 2S (Rohr, 120°, 8—9 Stdn.). 
(Journ. Indian, chem. Soc. 5 . 405— 10. Bangalore, Indian Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

W. Kónig, W. Schramek und G. Rosch, Uber Vinylenliomologe des ■p-Dimetliyl- 
aminobenzaldehyds. Um den EinfluB zu studieren, den die Verlangerung der lcon- 
jugierten Kohlenstoffkette bei „vinylen-homologen“ Reihen farbiger Substanzen 
auf die Lichtabsorption ausiibt, sollen zunachst die Vinylen-Homologen des p-Di- 
methylaminobenzaldehyds (I) dargestellt werden. Das zweite Glied, der p-Dimethyl- 
aminozimtaldehyd, ist bekannt. Die Angabe ro n  M o h l a u  u. A d a m  (Ztschr. Farben- 
industrie 5 [1906]. 402), daB sie ihn in besserer Ausbeute durch Kondensation von 
Dimethylaminobenzaldehyd m it Acetaldehyd s ta tt Paraldehyd erhielten, findet Vf. 
nicht bestatigt. Paraldehyd gibt bessere Ausbeuten. Wichtig ist, daB eine bestimmte 
Rk.-Dauer nicht iiberschritten wird, da sich sonst neben Acetaldehydharzen hóhere 
Vinylenhomologe bilden konnen, die wohl auch dem Aldehyd von F e d e r  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 37 [1904]. 827) u. M o h l a u  (1. c.) beigemengt gewesen sind, denn der 
reine p-Dimethylaminozimtaldehyd zeigt F . 141°, nicht wie die genannten Autoren 
angeben 133°. Durch langer dauernde Kondensation von p-Dimethylaminobenz- 
aldehyd m it Paraldehyd u. konz. H 2S 04 -wurden nun die ungeraden Vinylenhomologen 
dargestellt, u. zwar, wenn man den p-Dimethylaminozimtaldehyd ais „strepto-Mono- 
vinylen-p-dimethylaminobenzaldehyd“ bezeichnet, das „streplo-Trivinyleiideriv.“ u. das 
,,strepto-Pentavmylenderiv.“, welch letzteres allerdings nur einmal u. in ganz geringer 
Ausbeute gefaBt werden konnte. Trotzdem wurde der Aldehyd durch die spektro
skop. Unters. ais Pentavinylenderiv. erkannt. Die L iehtabsorptionskurren lassen 
einmal die Ahnlichkeit der 4 verschieden langkettigen Aldehyde deutlich erkennen, 
dann zeigen sie eine sukzessive Abnahme des bathoehromen Effekts pro Vinylengruppe
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m it der Lange der K ette. Die Absorptionsmaxima, in  alkoh. Lsg. graph. dargestellt, 
zeigen eine stetig verlaufende Kurve. Die Differenz is t jedesmal 50 fifi. — Auf einem 
Umwege wurde dann eine Substanz gewonnen, dereń Absorptionsmaximum bei 
420 genau an der nach der Kurve erwarteten Stelle, sich befindet, u. dio somit 
ais strepto-Divinylen-p-dimethylaminobenzaldehyd angesprochen werden kann. Ferner 
wird vorausgesagt, daB das noch unbekannte Tetravinylenderiv. bei 457 ji/j. eine Bando 
aufweison wird.

I  (CH8)2N - /  ^ > -[C H  : CH]n—CH : O (u =  0, 1, 2, 3 • • • •)
V e r  s n c h e. p-Dimethylaminozimtaldehyd (l-[p-Dimethylaminophenyl]-propen-

[l]-al-[3]) (I, n =  1) aus p-Dimethylaminobenzaldehyd u. Paraldehyd. Aus wenig A., 
besser aus Lg. rótlichgelbe Blattchen, F. 141°. Absorptionsmaximum 390 fi/i. — 
Phenylhydrazon, Cl;H 19i\T3, aus Methylalkohol hellgelbe, verfilzte Nadelchen, F. 169°.
— Oxim, Cu H 14ON2, aus Lg. gelbe Nadelchen, F. 151°. — strepto-Trivinylen-p-di- 
mełhylaminobenzaldehyd (1 - [p-Dimethylaminophenyl^-heptatrien- [J ,3,5]-al- [7]), C15Hj,ON 
(I, n =  3), durch langeres Erhitzen von p-Dimethylaminobenzaldehyd m it Paraldehyd. 
Aus Bzn. himbeerroto Nadeln, F. 184°. Aus Essigester kupferrote Blattchen, F. 176°. 
Maximum der Lichtabsorption in A. 440 fifj. — Phenylhydrazon, C2]H 23N3, Mikro- 
niidelchen, F. 217°. — strepto-Pentavinylen-p-dhnethylaminobenzaldehyd (l-[p-Di-
7nethylaminophenyl]-undecapentaen-[l,3,5,7,9]-al-[ll]), C19H 21ON (I, n  =  5), einmal 
aus der ersten Fallung des rohen Trivinylcnaldehyds erhalten. Aus Essigester tief- 
braune, kupferglanzende Blattchen, F. 209°. Absorptionsmaximum 470 fjfi- — strepto- 
Divinylen-p-dimethylami?wbenzaldehyd (1 - [p-DimethylaminophcnyT]-peritadien-[l,3]-al- 
[5]) (I, n =  2), aus- p-Dimethylaminozimtaldehyd u. Brenztraubensaure in konz.
H,SO.,. Durch umstandliche Manipulationen wurde schliefilich ein orangegelber,
amorpher Nd. erhalten, aus dem durch Reinigen ein gelber Kórper abgesehieden 
wurde. F . sehr unscharf ca. 155°. Durch das Absorptionsmaximum bei 420 \ij-i wurde 
er ais der gesuchte Aldehyd erkannt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2074—80. Dresden, 
Techn. Hochsch.) F i e d l e r .

Isidor Morris Heilbron und Francis Irving, Die intermolekulare Kondensation 
von StyrylJcełonen. H . Styrylnonylketon und die Bildung von Dimeren. (I. vgl. D ick in -  
SON, H e i l b r o n  u . I r v in g , C. 1927. H . 1825.) Die Kondensation von Methylnonyl- 
keton m it aromat. Aldehyden kann je naeh Bedingungen (Alkalikonz. usw.) einfaehe 
Styrylnonylketone oder Dimere, wahrscheinlich Cyclobutanabkómmlinge, liefern (vgl. 
Ca r e t t e , Compt. rend. Acad. Sciences 131 [1900]. 1225). Eine Nachpriifung der von 
S c h o l t z  u. M e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 1861) aus Methylnonylketon 
u. Aldehyden erhaltenen Prodd. ergab, daB die fur Styrylketone gehaltenen Konden- 
sationsprodd. m it p-Toluylaldehyd u. Cuminaldehyd in W irklichkeit Dimere darstellen. 
Die Dimeren entstehen anscheinend am leichtesten aus p-substituierten Aldehyden. 
Sie sind farblos, gesatt. u. reagieren sehr schwer m it Ketonreagenzien.

Styrylnonylketon. Aus Benzaldehyd u. Methylnonylketon in A. m it Piperidin. 
Blattchen aus Methanol. F. 44°. — Monoxim des dimeren Styrylnonylkelons, C36H 5302N. 
Bldg. durch 2-std. Kochen m it Hydroxylamin in  A . Nadeln aus A. F . 125— 126°. — 
Dimeres 4-Metlwxystyrylnonylketon, C^H^Oj. Aus Anisaldehyd u. Methylnonylketon 
m it sd. l% ig . allioh. KOH. Nadeln aus A. F. 120°. — 3,4-Dimethoxystyrylnonylketon, 
C20H30O3. A us 4 g  Veratrumaldehyd u. 4 g  Methylnonylketon in  10 ccm A. m it 2 ccm 
8"/0ig. NaOH. Sehwach gelbe Tafeln aus Methanol. F . 61°. — Dimeres 3,4-Dimdhoxy- 
styrylnonylketon, C10H,j0O6. Aus je 4 g Aldehyd u. K eton beim Kochen m it 25 g l%ig- 
alkoh. KOH. Nadeln aus A . F. 135°. — Dimeres 3,4-Methylendioxystyrylnonylketon, 
CmH 520 6. A us Piperonal u. Methylnonylketon m it 2°/0ig. alkoh. KOH. Nadeln aus A. 
F. 128°. — Dimeres 4-Methylstyrylnonylketon, CMH 6ą02 (von S c h o l t z  u . M e y e r ,
I. c., ais monomeres 4-Methylstyrylnonylketon beschrieben). A u s p -T o lu y la ld eh y d  u. 
Methylnonylketon m it 15%ig. NaOH. F. 134—135°. — 4-Isopropylstyrylnonylketon, 
C21H 320 . A us Cuminaldehyd u . M ethylnonylketon in A. m it wenig 8%ig. NaOH. Tafeln 
aus Methanol. F . 40°. —  Dimeres 4-Isopropylstyrylnonylketon, C,t2HM0 2 (von SCHOLTZ 
u . M e y e r  ais monomeres K eton beschrieben). Bldg. m it 15%ig. NaOH. F. 150°.
4-Chlorslyrylnonylketon, C^H^OCl. Aus p-Chlorbenzaldehyd u . M ethy lnony lke ton  
in  A. m it wss. NaOH bei Zimmertemp. Tafeln aus A. F . 62—63°. — Dimeres 4-Chlor- 
styrylnonylketon, C36H50O2Cl2. Bldg. m it sd. l% ig . alkoh. KOH. Nadeln aus A. F . 126 
bis 127°. — 3-Chlorstyrylnonylketon. Tafeln aus Methanol. F . 57°. — 2-Chlorstyryl- 
nonylketonsemicarbazon, CjgH^ONjCl. Das Prod. aus o-Chlorbenzaldehyd, Methyl-
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nonylketon u. 0,25%ig. alkoh. KOH ist unkrystallisierbar u. wird m it Semicarbazid 
behandelt. Nadeln aus A. F. 123—124°. — 2-Oxystyrylnonylketon, C18H 2()0 2. Aus 
Salicylaldehyd u. Methylnonylketon in absol. A. m it starker NaOH. Blattchen aus 
Methanol. F. 79°. (Journ. chem. Soe., London 1 9 2 8 . 2323—26. Liverpool, Univ.) O s t .

RajendraNath Sen und Duhkhaharan Chakravarti, Alkalisulfonale des Cumarins 
und Nitiocumarins. P e r k i n  hat vor langer Zeit die Mono- u. Disulfonsaure des Cumarins 
(Sulfo- u. Disulfocumarilsaure) dargestellt, aber die Stellung der S 03H-Gruppen niclit 
bestimmt. Vf. ha t die Darst. durch Isolierung ais Na-Salze vcrbessert, ferner das Na- 
Sulfonat des 6-Nitrocumarins dargestellt u. die Konstst. samtlicher Verbb. aufgeklart. 
Hierzu wurden die Lactonringe oxydativ aufgespalten. Cumarinmono- u. -disulfonsaure 
lieferten 5-Sulfosalicylsaure (Me l d r u m  u . S h a h , C. 1 9 2 3 . I I I .  1561) u. die Nitro- 
sulfonsiiure 5-Nitrosalicylsaure. Das S 0 3H  der Mono- u. das eine S 03H  der Disulfon
saure nehmen folglich Stellung 6 ein, u. das zweite S 03H  der Disulfonsaure sowie das 
S 03H  der Nitrosulfonsaure befinden sich im Lactonring, u. zwar sehr wahrscheinlich 
in Stellung 3, da 6-Nitrocumarin bei weiterer Nitrierung 3,6-Dinitrocumarin liefert.

V e r s u c h e .  Na-Salz der Cumarin-6-sulfonsdure, CjHjOjSNa. Cumarin mit 
der 5-fachen Menge gewohnlichen Oleums 2 Stdn. auf sd. W asserbad erhitzen, in  gesatt. 
NaCl-Lsg. filtrieren, 2 Tage stehen lassen. Seidige Nadeln aus W. — Sulfoclilorid, 
C,,H50 4C1S. Aus T origem  m it PC15 oder POCl3 (Wasserbad). Krystallin., F . 115°. — 
Sulfamid, C0H7O,]NS. Aus vorigem m it NH4-Carbonat (Wasserbad). Nadeln aus 
W., F . 186°. — Sulfanilid, CiSH u 0 4NS. Ebenso m it Anilin. Nadeln aus verd. A., 
F. 132°. — Oxydation obigen Na-Salzes in  2-n. KOH m it 4%ig. KM n04 bei 0°. Ein- 
geengtes F iltra t liefert m it HC1 das saure K-Salz der 5-Sulfosalicylsaure, CjHsOeSK. 
Daraus iiber das Ba-Salz 5-Sulfosalicylsaure, aus W., F . 113°, Sintern ab 115°, Zers. 
bei ca. 178°. — Di-Na-Salz der Cumarin-3,6-disulfonsaure, C0H 4OsS2N a2. C u m arin  
m it der 7-fachen Menge 50°/0ig. Oleums 3—4 Stdn. auf 150° erhitzen, weiter wie oben. 
Seidige Nadeln aus W., wobei das leichter 1. Monosulfonat in  der Mutterlauge bleibt. — 
Disulfochlorid, C0H4O6CI2S2, Nadeln, F. 170—173°. — Disulfamid, C9H 8O0N2S2, Nadeln 
aus W., F. oberhalb 240°. — Disulfanilid, C21H 160 6N2S2, gelbe Krystalle aus verd. A. — 
Na-Salz der G-Nitrocumarin-3-sulfonsdure, CnH 40 7NSNa. Mit 50%ig. Oleum wie oben. 
Gelbliche Nadeln aus W. — Sulfoclilorid, C0H 4O6NClS, krystallin. aus Bzl., F . 205°. — 
Sulfamid, C9H6O0N2S, Nadeln aus W., bei 260° nicht schm. — Sulfanilid, C15H 10O6N2S, 
krystallin. aus A., F. 130°. (Journ. Indian, chem. Soc. 5 . 433—37. Calcutta, Presi- 
dency Coli.) L in d e n b a u m .

Hemendra Kumar Sen und Umaprasanna Basu, Bildung heterocyclischer Ver- 
bindungen. I I I .  Wećhseluńrkung von Gycloiiexanon-2-carbonsdureeslern m it Phenolen. 
(II. vgl. C. 1 9 2 7 . I I . 435.) /9-Ketonsaureester konnen sich bekanntlich m it Phenolen 
entweder zu a-PyTonderiw. (Cumarinen) oder zu y-Pyronderiw . (Chromonen) konden- 
sieren. Mit den iiblichen Agenzien (H2S 04, HC1, ZnCl2) entstehen meist a-Pyrone, 
wiihrend m it P 20 6 y-Pyrone erhalten worden sind. Vff. haben untersucht, wie die Rk. 
bei cycl. /?-Ketonsaureestern verlauft, in  denen die reaktionsfahige Methingruppe Glied 
eines Ringes ist. Schon D ie c k m a n n  (L ie b ig s  Ann. 3 1 7  [1901]. 27) ha t Cycfohemnon-
2-carbonsdureester (I) m it Resorcin kondensiert u. das Rk.-Prod. ais a-Pyronderiv. (II) 
angesehen. Wenn es richtig ist, daB schwcrere Substituenten in der CH2-Gruppe eines 
/J-Ketonsaureesters die Bldg. von y-Pyronen begiinstigen, so ware eher das y-Pyron- 
deriv. I II  zu erwarten. N un ist ferner bekannt, daB /J-Ketonsaurenitrile bei der Kon- 
densation m it Phenolen u. naehfolgender Hydrolyse a-Pyrone liefern (S o n n , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 51  [1918]. 1829). Vff. haben daher erstens den DiECKM ANNschen Yers. 
wiederholt u. zweitens 2-Cyancyclohexanon m it Resorcin kondensiert u. das Zwischen- 
prod. hydrolysiert. D a die auf beiden Wegen erhaltenen Verbb. ident. waren, diirfte 
tatsachlich II  vorliegen. — Verss., m ittels P20 5 das entsprechende y-Pyronderiv. dar- 
zustellen, waren erfolglos. — Auffallend fiir a-Pyrone ist allerdings das Verh. gegen 
Alkali. n  selbst ist naturlich wegen des phenol. OH alkaliloslich; wird dieses aber 
acyliert oder alkyliert, so resultieren in Alkali unl. Prodd. Desgleichen sind die Kon- 
densationsprodd. von I m it m-Kresol u. a-Naphthol selbst in starker Lauge unl. I I  wird 
selbst durch langeres Kochen m it 50%ig. KOH  nicht aufgespalten, sondern im wesent- 
lichen unverandert zuruckgewonnen. I n  der Kalisehmelze wird der Cyclohexenring 
dehydriert u. etwas Benzoesaure abgespalten. Der kondensierte Ring scheint die Auf- 
spaltung des Pyronringes zu Terhindern.

V e r s u c h e .  3,4-Tetrahydrobenzo-7-oxycumarin, CI3H 120 3 (II). 1. Gemisch von
2 g I  u. 1,2 g Resorcin ohne Kiihlung langsam m it 6 ccm konz. H 2S 0 4 Tersetzen, nach
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2 Stdn. auf Eis gieBen, etwas A. zugeben. 2. Gemisch von 2-Cyancycloliexanon (Darst. 
nacli V. A u w e rs  u . Mitarbeitern, C. 1 9 2 5 .1. 966) u. Rcsorcin unter K uhlung m it konz. 
H 2S 0 4 versetzen, nach 36 Stdn. auf Eis gieBen, N-haltiges Prod. (F. 290°) m it 15°/0ig. 
KOH 3V2 Stdn. kochen, nach Zusatz von W. m it HC1 fallen. Nadeln aus A. +  wenig 
W., F . 202°, 11. in verd. Alkali (gelb). H 2SO,,-Lsg. fluoresciert violett. Aoe.lylde.riv., 
C15H 140 4, aus A., E. 186— 187°. Be.nzoylde.riv., C20H ]6O4, aus A., E. 157°. Methylather, 
Ci4H 140 3, Nadeln aus verd. A., F. 121— 122°. — Verb. C13Hs0 3. H m it festem KOH
10 Min. auf 190—-200° erhitzen, ivss. Lsg. m it HC1 fallen. Aus vcrd. A., F. 230°, 1. 
in  Alkali (gelb). H 2S04-Lsg. fluoresciert hellgriin. Benzoylderiv., F. 195°, unl. in Alkali. 
H 2S 04-Lsg. fluoresciert grasgriin. — 3,4-Tetrahydrobenzo-7-methylcumarin, c 14h 140 2. 
Aus 1, m-Kresol u. konz. H 2S 0 4 unter Kuhlung, uber N acht stehen lassen. Nadeln 
aus verd. A., E. 119°. H 2S 04-Lsg. farblos, nicht fluorescierend. — 3,4-Tetrahydrobenzo- 
naplithociimarin, C17H 140 2. Mit a-Naphthol ohne Kuhlung (2 Stdn.). Aus A., F. 190°. 
H 2S04-Lsg. gelb, seegriin fluorescierend. — Nilroderiv., C17H 130 4N. Eg.-Lsg. in H 2S 0 4- 
H N 0 3 tropfen. Aus Eg., E. 244°. —  3,4-{Tetrahydro-4'-methylbenzo}-5,7-dioxycumarin, 
Ci4H140 4. Aus 6 g 5-Methylcyelohexanon-2-carbonsaureester, 4 g Phloroglucin, 4 ccm 
Eg. u. 27 g ZnCl2 (115°, 5 Stdn.), m it W. kochen. Aus A. +  PAe., dann A., E. 264—266°,
11. in w. Alkali. H 2SÓ4-Lsg. gelb, nicht fluorescierend. —  3,4-[Tetraliydro-4'-methyl- 
benzo]-5-methyl-7-oxycumarin, C]5H 10O3. Mit Orcin u. H 2S 04 unter Kuhlung, stehen 
lassen. Nadeln aus A. +  wenig W., F . 249°. Lsgg. in Alkali u. H 2S 0 4 gelb. — 3,4-[Tetra- 
hydro-4'-metliylbenzo]-7',8-dioxycumarin, C14H 140 4. Ebenso m it Pyrogallol. Nadeln aus 
CH3OH, E. 231°, 11. in Alkali. H ,S 0 4-Lsg. gelb, smaragdgriin fluorescierend. — Samt- 
liche Verbb. werden durch EeCl3 in A. nicht gefśirbt. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 
467— 76. Calcutta, Univ.) L in d e n b au m .

B. Rutowski und I. Winogradowa, Ober das Vorkommen von d-fł-Pinen. Nach 
L iteraturangaben soli /j-Pinen in  ather. Olen nur in  der 1-Eorm vorkommen. 
Vff. haben aus den reifen Eruchten von Feruła Badra-Kema (F. galbcmiflua) durch 
Dampfdest. 2,35% eines eigentumlich nach Kienol riechenden Oles isoliert. D.2020 0,8736, 
nD20 =  1,4765, [«]d =  +16,16°, SZ. 1,2, EZ. 6,65, nach Acetylierung 31,78,1. in"8,05Voll. 
90%ig. A. Mit fuchsinschwefliger Saure schwache Farbung. Das Ol besteht haupt- 
sachlich aus KW-stoffen. Durch -wiederholte fraktionierte Dest. einer grófieren Menge 
wurde eine F raktion von folgenden Eigg. isoliert: K p. 162—163°, D.2020 0,8662, nr>20 =
1,4745, Md =  44,17, [a]r> =  +20,75°. Dieselbe ist d-f}-Pinen, liefert, m it alkal. wss. 
KM n04 oxydiert, eine Nopinsdure von F. 126,5— 127° (aus Bzl.), [ oc] d  =  +17,0° in 
A. u. diese, m it saurem KMnO., weiter oxydiert, ein Nopinon von E . — 3°, F . 0—1°, 
[a ]D =  —18,35° in  A. Semicarbazon, C10H 17ON3, aus A., F . 187—188°. Zum Vergleich 
wurde l-/3-Pinen aus Ysopol ausfraktioniert u. ebenso beliandelt; die erlialtenen Prodd. 
zeigten gleiche F F . u. annahernd gleiche, aber entgegengesetzte Drehwerte. — Obiges 
Ol en thalt bis zu 30% d-/]-Pinen, ferner ca. 40% d,l-a- u. d-a-Pinen, ca. 1,5% d-Limonen, 
ca. 3%  eines Alkohols, ca. 1%  eines Ketons u. eine Saure von F. 114—116°. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 1 2 0 . 41— 48. Moskau, Chemopharmazeut. Inst.) L in d e n b a u m .

M. Tomeo, Untersuehungen uber die Camphersynthese. Die Konzentration des Iso- 
bomylacetats. F iir die synthet. Eabrikation des Campliers ist eine hohe Konz. des Iso- 
bornylacetats deswegen von besonderer Bedeutung, weil sie die Bldg. des sekundar 
ais schlecht verwertbares Nebenprod. auftretenden Borneolols herabdruckt. Aus 
Camphen erhiilt man durch Behandlung m it Essigsaure leicht ein reiches Acetat, 
schwieriger aus Pinenchlorhydrat, bei dem man bei einer urspriinglichen Acetatkonz. 
von 75% in 2 Stufen auf 90, bzw. 98— 99%ig. Prod. arbeiten muB. Es werden die 
Aufarbeitungsmethoden durch fraktionierte Dest. an H and von Siedekurven be- 
sprochen. Die Analyse kann bei der ersten Rektifikation nach der D., bei der zweiten 
nach der Refraktion erfolgen. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 2 6 . Secc. Tecn. 1.
30— 55. Santander.) R. K , Mu l l e r .
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Mahan Singh, Ram Singh Ahuja und Kishen Lal, Die Wirleung von su.bstiluie.rlen 
aromatiachen Aminen auf Ca mph e rsa u reanh ydrid. Brom- und Jodcampheranilsduren 
und Campherbrom- und -jodphenylimide. (Vgl. C. 1927. I I . 2057.) Durch Konden- 
sation von Camphersaureanhydrid m it Brom- u. Jodanilinen stellten Vff. dic ent- 
sprechenden Campheranilsauren u. ihre Imide her, dereń Ausbeuten von der N atur 
des Substituenten u. seiner Stellung im Amin abhiingig waren. Alle Kondensationeu 
m it Ausnahme des o-Jodanilins wurden bei einer Temp. von 145— 150° ausgefuhrt, 
u. das Rk.-Gemisch 3—4 Stdn. erhitzt. Hinsichtlich der opt. A k tm ta t der erhaltenen 
Verbb. gaben die o-Brom- u. o-Jodsauren in Aceton u. Methyliithylketon negativc 
W erte; das p-Isomere zeigte in  allen Fallen die gróBte Drehung. In  einer Tabellc sind 
die W erte fiir das Drehungsvermógen der Brom- u. Jodcampheranilsauren u. der ent- 
sprechenden Imide in CH3OH, A., Aceton u. Methyliithylketon zusammengestellt.

V e r s u c h e .  Camphersdure-o-bromplienylimid. Darst. nach S in g h  u. S in g h  
(C. 1927. II . 2057). Nadeln, F. 142°. m-Bromverb. Nadeln, F . 190°. — 2 '-Bromcampher- 
anilsdure. Nadeln, F. 168°. — 3'-Bromcampheranilsaure. Prismen, F . 224°. —  Campher- 
sdure-p-bromphenylimid. Nadeln, F . 182,5°. — 4'-Bromcamphera?iilsdure. Nadeln, 
F. 206—207°. — 2'-Jodcampheranilsdure. Aus Camphersaureanhydrid u. o-Jodanilin 
bei 115°. Pulver vom F. 147—149°. Das entsprechende Im id konnte n icht isoliert 
werden. — Camphersawre-m-jodplienylimid, C10H 18O2N J. Flockige M. vom F. 172°. — 
3'-JodcampJieranilsdure. Nadeln vom F. 226—227°. — Camphersdure-p-jodphenylimid. 
Nadeln, F . 197°. — 4'-Jodcampheratiilsaure. Nadeln, F. 221°. — Dic Imide sind 11. in 
Aceton u. Methyliithylketon, zl. in CH3OH u. wl. in A. Die Siiuren losen sich in den 
gewóhnlichen organ. Lósungsmm. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2410— 14. Lahorc 
[Indien], Government College, Punjab Univ.) POETSCH.

Rajendra Nath Sen und Benoybhushan Ghosh, Azotriphenylmethan- und Azo- 
pyroninfarbstoffe (m-Reilie). Den gegenseitigen EinfluB des Azo- u. Triplienylcarbinol- 
chromophors in  der p-Stellung haben G re e n  u .  S en  (Journ. chem. Soc., London 101 
[1912], 1113), S e n  u .  S e t t  (C. 1924. I. 1026) u. D u t t  (C. 1926. II . 1856) untersucht. 
Fiir dio analoge Unters. in der m-Reihe haben Vff. dio Azoaldehyde I (R =  C0H5 u. 
a-C10H 7), II  u. III dargestellt u. m it passenden Komponenten 7.11 Azolriplienylmethan- 
u. Azopyroninfarbstoffen kondensiert. Aus der Tabelle im Original gelit licrvor:
1. E i n e  Azogruppc in  m-Stellung zum zentralen C-Atom bewirkt im allgemeinen 
Farbvertiefung, aber weniger ais in p-Stellung. 2. Eino zweite Azogruppe vertieft 
die Farbę noch etwas. 3. Eine zweite Triphenylcarbinolgruppe, eingefiihrt in  einen 
Farbstoff m it 2 Azo- u. 1 Triphenylcarbinolgruppe, bewirkt Farbaufhellung. Die 
Lcukofarbstoffe aus II  u. m  m it o-Kresotinsaure farben —  wie I I  u. EU selbst — Baum- 
wolle direkt, nicht dagegen die betreffenden Carbinole u. ebensowenig die iibrigeu 
Farbstoffe aus II u. III. Dic m it o-Kresotinsaure erhaltenen Farbstoffe der p- u. m-Reihe 
unterscheiden sich stark : Die gelbe Nuance der Leukoverbb. auf Wolle wechselt durch 
Nachchromieren in der p-Reihe iiber braun nach dunkelgriin u. sehwarz, in  der m-Reihe 
nur nach olivbraun, u. die Carbinole sind in  der p-Reihe stark, in der m-Reihe schwaeh 
l>oIygenet.

CHO CO,H CHO
________ 1 1________  _______1

R -N 2.< / I ^>-OH HO-<^ II  \ - N s-C0H4-C6H l.N 2.<^___ ^ > -0 1 1

CHO

-C6H 4-N a- /  III  ^-O H

V e r s u c h e .  (Bezifferung des Triphenylmethans nach IV.) Benzolazosalicyl- 
aldehyd (nach I), goldgelbe Prismen aus verd. A., F. 127°. — Nap]itfiaUn-a.-azosalicyl- 
aldehyd, C17H 120 2N2 (nach I). Aus a-C10H ,-N 2-Cl u. alkal. Salicylaldehydlsg. Orange- 
gelbes Pulver aus verd. A., F. 151°. Phenylhydrazon, C23H 18ON4, aus verd. A., F. 96°. 
Oxim, C1,H ]30 2N3, aus verd. A., F. 201°. — Diphenyldisazosalicylsauresalicylaldehyd,

(II). Tetrazotiertes Benzidin erst m it Salicylsaure, dann m it Salicylaldehyd 
in  alkal. Lsg. kuppeln. Orangegelbes Pulver aus Nitrobzl., F . iiber 300°. Oxim, C20H 19 
O5N5. aus verd. Pyridin, F . iiber 300°. — Diphenyldisazodisalicylaldehyd, C2eH 180 4N4 
(III). Darst. analog. Gelbes Pulyer aus Nitrobzl., F. iiber 300°. Dioxim, C26H 20O4N0,
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F. tiber 300°. — I, II u. D I farben Wolle u. Seide orangegelb. — Kondensation m it 
Dimethylanilin u. wenig konz. HC1, 5— 6 Stdn. bei 100° (I), 120° (II u. III). Prodd. 
aus Chlf. umkrystallisieren. Sie zers. sich ohne F. 2-[Benzólazó]-5-oxy-8,13-tetramethyl- 
diaminotriphenylmethan, sehon von D u t t  (1. e.) besehrieben. 2-[NaphthaUn-a.-azo]-
5-oxy-8,13-teiramethyldiaminotriplienylmethan, CjjHjoON.,. 2-[Diphenyldisazosalicyl- 
saure]-5-oxy-8,13-letramethyldiamiiiotri‘phenyhnethan, C.)2H 36O4N0. Diphenyldisazodi- 
\5-oxy-8,13-tctra?nethyldiaminolriphenylmelhan], C58H580 2N8. Oxydation zu den Garbi- 
nolen m it P b 0 2 in  verd. HCl-Eg. Dieselben farben grunblau. — Kondensation m it
o-Kresotinsaure in  moglichst wenig konz. H 2S 04, am anderen Tag aus alkal. Lsg. um- 
fallen, m it Bzl. waschen. Gelbe Pulver aus verd. A. 2-[Benzolazo]-5,8,13-trioxy- 
9,12-dimetliyl-7,14-dicarboxytriphenylmetlian, C2gH 240 7N2, F. 212°. 2-[Naphthalin-a- 
azo]-5,8,13-trioxy-9,12-dimelhyl-7,14-dicarboxytriphenyl7nethan, C3:)H 2C0 7iSr21 F. 159°.
2-[Diphenyldisazosalicylsaure]-5,8,134rioxy-9,12-dimethyl-7,14-dicarboxylriphenyl7nelhan. 
C42H32O10N4, F. iiber 300°. J)ipkenyldisazodi-\5,8,13-lrioxy-9,12-dimełhyl-7,1 d-dicarl- 
oxytriphenylmethan], Cs8H4(!Oi4N4, F. iiber 300°. Darst. der Carbinole dureh Zugabe 
einer Lsg. von N aN 02 in  konz. H 2S 0 4 nach erfolgter Kondensation. Aus P 3>Tidin um 
krystallisieren. Sie farben orangerot. — Kondensation m it Resorcin in konz. H 2S 04 
(120°, 5—6 Stdn.), welehe direkt zu den Farbstoffen oxydiert. Aus alkal. Lsg. um- 
fiillen. Benzolazoresorcinsalicein, C^H^OjNo. Naphthalin-cr.-azoresorcinsalicein, C^Hjg 
0 4N2. Diphenyldisazosalicylsdureresorcinsalicein, CMH240 7N4. Diphenyldisazodi- 
[resorcinsalicein], CjjHjoOgN,,. F F . iiber 300°, unl. Farbungen braunrot. Alkal. Lsgg. 
fluoreseieren selwach. — Kondensation m it Pyrogallol ebenso. BenzolazopyrogaUol- 
salicein, CjjHjjOjN,. Naphthalin-<x-azopyrogallolsalicein, CjgHjgOcNj. Diphenyldisazo- 
salicylsaurepyrogallolsalicein, C38H 24O0N4. Diplienyidimzodi-[pxjrogallolsalicein'], C50H30 
0 12N4. F F . iiber 300°, unl. Farbungen grauschwarz. — Kondensation m it m-Diathyl- 
aminophenol in konz. H 2S 04 (140°, 6—7 Stdn.). Mit N H 4OH fallen, aus verd. A. 
umkrystallisieren. Bejizołazo-m-diathyl-aminophenolsalicein, F . 185°. Naph-
thalin-a.-azo-m-diuthylaminophe?iolsalicein, Diphenyldisazosalicylsaure-m-di-
athylaminophenolsalicein, C40H 44O3N4. Diplienyldisazodi-\m-didthylaminophenolsalicein], 
CjjH-oOjNg. FF. iiber 300°. Farbungen violett bis blauviolett. (Journ. Indian chem. 
Soc. 5 . 487— 96. Calcutta, Presidency Coli.) L i n d e n b a u m .

Isaac Vance Hopper und Forsyth James Wilson, Eine optische Spaltung des 
Benzoins. Mit Hilfe der zur opt. Spaltung von rac. Aldehyden u. Ketonen verwendeten 
akt. Formen des ó-(a-Phenyldlhyl)-semicarbazids (I) (vgl. C. 1 9 2 2 . H I. 1162) is t es Vff. 
gelungen, die d- u. 1-Formen des Benzoins zu isolieren. Bei der Rk. des Benzoins mit 
der rae. Form von I, die in Pyridinlsg. glatt, weniger gunstig in A. reagierten, wurden von 
den 4 moglichen Verbb. 3 Modifikationen erbalten, die a- (F. 174°), fi- (F. 154°) u. die 
y-Form (F. 137°). LieB man rac. Benzoin auf die d-Form von I  einwirken, wurde von 
den 4 akt. Formen nur eine in  krystalliner Form erhalten, da die anderen ólig u. sehr
11. waren. Das isolierte linlcsdrehende d-d-(a.-Phenyldłhyl)-semicarbazon des d-Benzoins 
stim m te in Drehung u. F . m it dem aus d-Benzoin u. d-Semicarbazid synthetisierten 
Prod. iiberein. Hydrolyse dieses Semicarbazons m it Oxalsaure lieferte d-Benzoin. 
In  derselben Weise wurde aus der 1-Form von I u. Benzoin ein rechtsdrehendes Semi- 
earbazon isoliert, das bei der Hydrolyse l-Benzoin lieferte.

Y e r s u c h e .  Bei der Rk. von Benzoin u. rac. 8-(a.-Phenyldthyl)-semicarbazid- 
hydrochlorid in  Pyridinlsg. wurden auf Grund der yerschiedenen Loslichkeiten nach- 
einander drei Formen des Semicarbazons abgeschieden. Benzoin-d-(a.-phenylathyl)- 
semicarbazon (f}-Form), C23H 230 2N3. Nadeln, F . 154°. — (a.-Form). Aus A. Prismen, 
F . 174°. — (y-Form). Aus A. u. PAe. Nadeln, F. 187°. Alle drei Formen lieferten bei 
der Hydrolyse m it HC1 Benzoin. Aus alkoh. Lsg. wurden nur die a- u. yS-Form erhalten.
— l-d-(o.-Phenylathyl)-semicarbazid. Hydrochbrid. Aus 1-a-Phenylathylamin u. Aceton- 
semicarbazon iiber das Aceton-l-<5-(a-phenylathy])-semicarbazon. Aus A. F . 188°, 
[cc]d12,2 =  —66,06°. — d-Benzoin. Aus d-Mandelsaure nach W k e n  (Journ. chem. Soc., 
London 9 5  [1909]. 1583). F . 133—134°. [a]n ł l  =  +118,5°. Daraus m it dem Hydro- 
chlorid der d-Form von I  d-Benzoin-d-d-(a-phenylathyl)-semicarbazon, C23H230 2N3. Aus 
absol. A. Nadeln vom F. 181—182°. [a]nw == — 140,7°. —  Spaltung des Benzoins. — 
Mit d-(5-(a-Phenylathyl)-semicarbazidhydrochlorid lieferte Benzoin neben einem 
klebrigen Prod. vorstehende Verb., F . 181—182°. [oc]d 14 =  — 141,5°. — Mit l-<5-(a-Phe- 
nylathyl)-semicarbazidhydrochlorid reines l-Benzoin-l-d-(a.-phenyldthyl)-semicarbazcm. 
F. 181—182°. [a]n14 =  +140,9°. — Aus vorvorigem m it Oxalsaure in  wss. Lsg.
d-Benzoin. Aus A. F. 133— 134°. [a jn 11 =  +118,3°. Mischen m it synthet. d-Benzoin
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gab keine F.-Depression.— l-Benzoin. AusPAe. u. A. F. 133— 134°. [ccJd11 = —118,5°.
— Oxydation der beiden Benzoine m it H N 03 lieferte Benzil. — Aus dem klebrigen 
Riickstand bei der Spaltung des Benzoins Benzildi-d-d-(a.-phenyldthyl)-semicarbazon, 
C32H 320 3N6. Nadeln vom F. 233°. [oc]d17 =  +178,2°. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 2483—89. Glasgow, Royal Technical Coli.) P o e tS C H .

James Kenner und Harold Augustus Turner, Die Molekularkonfiguralioneń 
mehrkerniger aromatischer Verbindun<jen. V III. 6,6'-Dimetlioxydiphensdure. (VII. vgl. 
Mc A l i s t e r  u. K e n n e r ,  C. 1928. II. 1439.) 6,6'-Dimethoxydiphensaure ist asymm. 
u. laBt sich iiber die Chininsalze opt. spalten. Teilweise Spaltung ist auch m it Hilfe 
von Chinidin moglich. — 2-Nitro-m-kresol. Die Darst. nach G ib so n  (C. 1924. I. 171) 
wird etwas modifiziert. W ird iiber den Methyliither u. 2-Nitro-3-methoxybenzoesaure 
in 2-Amino-3-methoxybenzoesaure iibergefiihrt. Aus dieser 2-Jod-3-methoxybenzoe- 
sdure, C8H70 3J , gelbliche Nadeln aus verd. A. F. 150— 151°. Methylester, Prismen aus 
Bzl.-PAe., F . 57°. Geht beim Erhitzen m it Kupferpulver auf 205— 210° in 6,6'-Di- 
ineihcxydiphensduredimethylester, C18HI80 G (Prismen aus Bzl., F. 137— 138°), iiber. — 
6,6'-Di7nethozydiphensaure, C10H14Ó0. Prismen aus A. F. 288—290° (Zers.). Saures 
Brucinsalz, C39H40O10N2. F . 268°, wl. in  Aceton. — l-Diw.thozydiphensaures Chinin, 
C53HC0O10N „ scheidet sich aus der m it Chinin neutralisierten Lsg. der Saure in  Methanol 
zuerst aus. F. 172— 173° (aus Aceton). [cx]d =  +126° (c =  0,95 in  Chlf.). Das ent- 
sprechende NH4-Salz hat [oc]d =  — 291° (c =  0,59 in  W.), die freie l-Dimethoxydiphen- 
sdure h a t [oc]d =  — 115° (c =  0,56 in  Aceton) u. F. 294—295° u. ist wl. in Chlf. u. A. 
d-Dimethoxydiphemaures Chinin, ist umkrystallisierbar, 11. in Bz . [<x]d =  — 68° (c =
1,27 in Chlf.); das entsprechende NH4-Salz h a t [cc]d =  +254°. — Teilweise Trennung 
mit Chinidin durch Umlósen aus Bzl.-Lg. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2340— 43. 
Sydney, Univ.) OSTERTAG.

Th. Sabalitschka und H. Haase, i)ber Kondensationsprodukte von Pyrrol mit 
aliphatischen Ketonen. Die sehr leicht, schon in Gegenwart von in Pflanzen vor- 
kommenden organ. Sauren, verlaufende R k. des Acetons m it Pyrrol wird untersucht 
u. auf hóhere Ketone iibertragen. Neben den farblosen Rk.-Prodd. entstehen farbige, 
harzartige Stoffe. Die Umsetzung verlauft iiber Zwischenprodd. nach der Gleichung: 
4 C4H5N +  4 C3H60  =  C28H 36N4 +  4 H 20 . W ahrend beim Aceton die Ausbeute fast 
der Theorie entspricht, geht m it steigender AlkylgroBe des Ketons die Bldg. des 4-pyr- 
roligen Rk.-Prod. immer trager u. m it immer geringeren Ausbeuten vor sich. "Ober den 
Verlauf der Rk. kann man annehmen, daB erst ein K eton m it 2 Pyrrolen reagiert: 
CjHjN—CR,—C0H4N. Ein drittes K eton stellt dann die Verbindung zwischen 2 solchen
2-pyrroligen Stoffen her, u. schlieBlich lagert sich ein yiertes K eton an die noch freicn 
a-Stellen zweier Pyrrole an, so daB der auch von T sch elin zew  u. T ronow  (C. 1923.
III . 1086) angenommene symmetr. Ring (I) geschlossen wird. Es ist dics dieselbe An- 
ordnung, die von K u st e r  (Ztschr. physioi. Chem. 82 [1912], 463) u. H. F isc h er  
(C. 1928. I. 1048) fiir dio Porphyrine u. Porphyrinogene angenommen wird.

V e r s u e h e .  Tetraacetontetrapyrrolverb. C2SH 30iśT4, aus Pyrrol u. Aceton. Aus 
Bzl. Krystalle, F . 296° unter Braunfiirbung. — Telramethylathylketontetrapyrrol-Verb.

Tip____ p tt t> -R ttp_____ „CH C32H44N4, aus Pyrrol u. Methyl-
il !l ilU || [ r n  athylketon. Aus Methylalkoliol

d l^ ^ j lC ------------ C------------O J ^ ^ C  Krystalle, F. 149°. — Tetra-
NH N H  '

R.

didihylketontetrapyrrol- Fer6.,C36 - 
H52N4, aus Pyrrol u. Diathyl- 

R keton. Aus Metliylalkohol oder
1 Bzl. KrystaUe, F. 208°. — Te-

trameihylpropylketontetrapyrrol- 
Verb., C30H52N4, aus Pyrrol u.

Q| |)C------------ C------------ G-| |,C M e th y lp ro p y lk e to n . F. 226°. —
0 jjlJ____[|qjj q|J____[|q jj Tetradthylpropylkelontetrapyrrol-

Verb., GjnH00N4, aus Pyrrol u. 
Athylpropylketon, F. 219°. — Tetramełhylbutylketontetrapyrrol-Verb., C40H60N4, aus 
Pyrrol u. Methylbutylketon, F. 193—194°. — Tetraathylisobutylketontetrapyrrol-Verb., 
C41H68N4, aus Pyrrol u. Athylisobutylketon. Aus Methylalkohol oder Bzl. Krystalle, 
F. 199°. — Tetraathylbutylketontetrapyrrol-Verb., C44H 68N4, aus Methylalkohol Krystalle, 
F. 205— 206°. — Tetramethylhexylketcmtetrapyrrol-Verb., C48HT6N4, aus Pyrrol u. Methyl- 
hexylketon, F. 178°. — Bei der Oxydation der Tetramethylathylketontetrapyrrol- 
Verb. m it Chromsaure bildet sich Maleinimid (F. 93°). — Tetraacetontetrapyrrol-Verb,
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gibt bei der Zinkstaubdestillation a-Isopropylpyrrol, C7Hn N. (Arek. Pharmaz. u. 
Ber. Dtseh. pharmaz. Ges. 266. 484—92.) F i e d l e r .

R. Weinland und Hermann SeufJert, Uber Verbindungen des 2,3-Dioxynaplithalins 
m it dreiwertigem Eisen, mit Alum inium  und mit Arsensdure. Vf. untersucht das 2,3- 
Dioxynaphthalin auf sein Vefh. gegen F e(III) u. findet, daB es dcm Brenzcatechin 
in  jeder H insieht gleieht. Es yerbindet sich m it Fe(IH ) zu den beiden bekannten 
Anionen: a) m it drei Resten (tiefrote Lsgg. der Salze), b) m it 2 Resten (tiefyiolette 
Lsgg.). Die Verbb. der roten Reihe: [Fem (OC,0H6O)3]X3 +  n H 20 , aus Ferriaeetat,
2,3-Dioxynaphthalin u. Alkalihydroxyd, sind dunkelbraunrote Pulyer m it geringer 

n l  ' 1 Krystallisationskraft. In  W. 1. m it tiefroter
F e < £ > C 10H6 

:^\iO C I0H - 0 -

Farbe, gegen wss. A]kalihydroxydlsgg. be- 
TT 4 _ H O  stiindig. In  A. 1. im Gegensatz zu den ana-

■ 2 locrpn T?rpin7,rta,t^n]n’nv p rh h . Difi Sal7.fi d a rlogen Brenzcatcchinverbb. Die Salze der 
yioletten Reihe (s. nebenst.) aus Ferriaeetat,
2,3-Dioxynaphthalin u. A lkaliacetat in  verd. 

A. zeigen noeh weniger Krystallisationsfahigkeit ais die roten. Die freie Saure konnto 
in  dieser Reihe dargestellt werden. Auch m it Al wurden komplexe Verbb. erhalten, 
die den Eisensalzen der roten Reihe entsprechen. Ebenfalls m it Arsensdure entsteht 
die der Tribrenzcatechinarsensaure entspreehende 2,3-Dioxynaphthalinarsensdure.

V e r s u c h e .  Kaliumtri-2,3-dioxynaphthalinferriat, [Fe(OC]0H 6O)3]K3 -f- 2 H 20 , 
aus 2,3-Dioxynaphthalin u. Ferriaeetat -f- KOH. Dunkelbraunrotes, mattglanzencłes 
Pulyer. — Ammoniumtri-2,3-dioxynaphthalinferriat, [Fe(0C,0H60 )3](NH4)3 +  2 H„0 
(iiber H 2S 04 im Vakuum getroeknet) [Fe(OCj0H 6O)3](NH4)3 -f- 5 H 20  (iiber CaCl2 ge* 
trocknet). — Natriumlri-2,3-dioxynaphthalinferriat, [Fe(C10H 6O2)3]Na3 -j- 1 H 20 . — 
Violelte Di-2,3-dioxynaphthalinJerrisdure, [Fe(C10H6O2)2]H +  2 H 20 , yiolettschwarzes 
Pulver, feine Nadelehen unter dem Mkr. —  Kaliumdi-2,3-dioxynaphthalinferriat 
[Fe(C]0H 6O2)2] K +  4H„0. Dunkelyiolettes Pulver, unter demMk. grauyioletteNadelchen,
1. in W. u. A. — Ammoniumdi-2,3-dioxynaphthalinferriat, [Fe(C10H 0O2)2]NH4 +  4 H 20 , 
dunkelyiolettes Pulyer. — Natriumdi-2,3-dioxynaphthalinferriat, [Fe(C10H 0O2)2]Na +  
1 H 20 , dunkeM olettes Pulyer, unter dem M k. grauyiolette B lattehen .— Kaliumtri-2,3- 
dioxynaphthalinaluminiat, [Al(C10H6O2)3]K3 +  H 20 , aus 2,3-Dioxynaphthalin, A1C13 +  
KOH. Farblose Tafeln von Rhomboidform, die sich allmahlich dunkel farben. — Am- 
moniumtri-2,3-dioxy7iaphthalinaluminiat, [Al(C10H,iO2)3](NH4)3 +  3H 20 , unter demMk. 
undeutlieh begrcnzte Blattehen (iiber H 2S 0 4 getroeknet). Uber CaCl2 getroeknet, ent- 
h alt das Salz 5 H 20 . — Nairiumtri-2,3-dioxynaphthalinaluminial, [A^CjoHjO^Na., +
7 H 20 , weifies Pulyer. Nach dem Trocknen zur Gewiehtskonstanz en thalt es noeh 
2 H 20 . — 2,3-Dioxynaplithalinarsensdure, [As(C10H 0O2)3]H  +  5 H 20 ,  aus 2,3-Dioxy- 
naphthalin u. PyTOarsensaure (H4As20 7) in  absol. A. Krystalle, 1. in A., wl. in  W. 
(Areh. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 6 6 . 455— 64. Wiirzburg, Univ.) F i e d .

William Bennett Price und Samuel Smiles. Naphthylen-l,8-disulfid. Die Verb. 
entsteht leieht durch Diazotieren von l-Naphthylamin-8-sulfonsaure, Umsetzung mit 
S 0 2 u. Cu zur Naphthalin-l-sulfinsaure-8-sulfonsaure, Red. zur DisuJfiddisulfonsaure, 
Behandlung von dereń Chlorid m it N a2S 0 3 u. Red. der so erhaltenen l,l'-D ith io- 
dmaphthalin-8,8'-disulfinsauro zum 1,8-Dithiolnaphthalin, welches an der L uft oder 
durch milde Oxydationsmittel g la tt in Naphthylen-l,8-disulfid (I) iibergeht. Bldg.

komplexer Polysulfide wurde nicht beob- 
achtet. Die Leielitigkeit des besehriebenen 

tt n  tt / S \ r ,TT p  Ringsehlusses steh t im Einklang m it der 
G Existenz des entsprechenden Sultons u.

Sultams u. m it der Bestandigkeit yon o-Di- 
thiobenzoyl- u. D iphenyl-2 ,2 '-disulfid u. 

-disulfoxyd. Eine weitere Ahnlichkeit zwischen 2,2'-Dithioldiphenyl u. 1,8-Dithiol- 
naphthalin ist die Leichtigkeit, m it der letzteres m it Aldehyden Mercaptale (n )  liefert.

Y e r s u c h e .  Naphtkatin-l-sulfinsdure-8-sulfonśdure. Aus diazotierter 1-Amino- 
naphthalin-8-sulfonsaure m it SO, u. Kupferpulver. NaC10H 7O5S2 (aus h. W.). Gibt 
m it H J  bei 95— 100° unter Durchleiten eines schwaehen S 0 2-Stroms l,l'-D iihio- 
dinaphthalin-8,8'-disulfonsaure [H 0 3S ■ C10IT0■ S—]2-Na2C20H ]2O6S4 (aus h. W.). Daraus 
durch Umsetzung m it PC15 u. Behandlung des Chlorids m it N a2S 0 3 1,1'-Dithiodinapli- 
thalin-8,8'-disulfinsaure, C20H ,4O4S4, Nadeln aus A., F. 144°. ■— 1,8-Dithiolnaphthalin. 
Aus Dithiodinaphthalindisulfonsaure m it Zinkstaub u. konz. HC1 in A. Tafeln, F. 113 
bis 114°, 11. in organ. Mitteln. Mit Dimethylsulfat 1 ,S-BimethylthiolnapMhalin, CI2H J2S2,
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Tafeln aus Essigsaure, F . 84°. Nickelverb. des Ditliiols, C10H 6S2Ni. Braunlichpurpurn, 
krystallin. Wl. in Chlf. — 2-Phenylperinaphtlia-l,3-dithian, C,7H]2S2 (II). Aus dem 
(nicht isolierten) Ditliiol u. Benzaldehyd m it HC1. Nadeln aus wss. A. F. 116°. — 
Naphthylen-l,8-disulfid, CJ0H0S2 (I). Aus dem Dithiol beim Durchleiten von Luft 
durch eine ammoniakal. Lsg. Anwendung von FeCl3 ist wegen Bldg. komplexer Fc- 
Verbb. zu vermeiden. Orange Tafeln aus A. F . 116°. H ,0 2 in  Eg. oxydiert leicht 
zur Thiolsulfonsaure u. anderen Prodd. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 2372—74. 
London, Kings College.) O s t e r t a g .

John Baldwin Shoesmith und Alexander Guthrie, Die Synthese von 1-Phen- 
anthrol. Dieses einzigo bisher unbekannte Monooxyphenanthren (I) entsteht beim 
Erhitzen von a-Naphthylparaconsaure (II) auf 180—340°. — a-Ńąphlhaldehyd. Aus 
a-Naphthoylchlorid durch katalyt. Red. nach R o s e n m u n d  (C. 1 9 1 8 . I. 1009); Aus- 
beute 33% ; wird kein Lósungsm. angewandt, so wird die Seitenkette in groBem

Umfang unter Bldg. von Napli- 
ihalin abgespalten. Becjucmer laBt 

ATT /C II -C O J I  man Orthoameisensaureester in  A.
Uli II  CI0H7-CH< > C H , auf C10H 7MgBr einwirken; Aus-

x O-CO beute 25%. K p.35 173—174°. p-Ni-
trophenyl - hydrazon. F . 233—235°.
— a - Naphthoylclilorid. F. 22°; 

Ivp.12 158°. — a-Naphthyl-paraconsaure, C16H120 4. Aus a-Naphthaldehyd u. Bern- 
steinsaureanhydrid m it CH3-C02Na bei 122°. Prismen aus wss. A. F. 169° (Zers.).
— 1-Phenantlirol, C14H 10O. Prismat. Nadeln aus PAe. F. 156°. Rohe Naphthylpara- 
consaure gibt bessere Ausbeuten (bis 15%) ais reine. Das 1-Phenanthrol ist im 
Gegensatz zum 9-Isomeren an der Luft u. in Lsg. vóllig bestiindig. Gibt ilhnlich wie 
/j-Naphthol m it Chlf. u. Alkali eine blaue Farbung, g ibt aber kcine Farbung m it 
Glucose u. konz. H 2SO.,. L. in konz. H 2SO,, gelb, die Lsg. wird langsam rot, beim 
Erwiirmen farblos. K uppclt in  alkal. Lsg. m it Diazolcórpern. Pikrat, orangerote 
Nadeln aus Methanol, F . 182°. — l-Methoxyphenantliren (vgl. P s c h o r r , W o l f e s , 
B u c k ó w , Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 3  [1900]. 170). Bldg. m it methylalkoh. KOH u. 
Dimethylsulfat in  Methanol. Prism at. Nadeln aus Methanol. F. 105°. (Journ. chem. 
Soc., London 1 9 2 8 . 2332—34. Edinburgh, Univ.) O s t e r t a g .

Henry Vincent Aird Briscoe, John Buttery Peel und Percy Lucock Robinson, 
Bemerkung -iiber ein verbessertes Verfahren zur Darslellung von Selenophen. (Vgl. C. 1 9 2 8 .
II. 1089.) Die Bldg. von KW-stoffen laBt sich durch folgendes Verf. stark  zuruck- 
drangen: Selen wird in  Portionen von 5 g in einem am unteren Endo geschlossenen, 
geneigten Pyrexrolir erh itzt; das Acetylen wird durch ein axiales Rohr eingeleitet, 
die Dampfe durch ein moglichst tief angebrachtes seitliches Rohr abgeleitet. Man 
erhitzt das Rohr in der M itte auf Rotglut, das Se wird durch Erhitzen von der Ober- 
flachc aus verdam pft. Auch hier ist es zweckmaBig, das Se m it den kohligen Ruck- 
standen friiherer Verss. zu mischen. Aus 135 ccm Destillat (3— 4 ccm in 4 Stdn.) erhalt 
man 20 ccm Bzl., 80 ccm Selenophen, je 10 ccm KW-stoffe vom Kp. 110— 120° u. 
150—180°, 10 g N aphthalin u. 4 ccm einer griinen, Se-haltigen Fl., aus der sich durch 
Mikrodest. eine himmelblaue Fl. m it ca. 20% Se abtrennen laBt (Kp. ca. 240— 250°; 
wahrscheinlich unreines Selenophthen). (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 2628—29. 
Newcastle on Tyne, Univ. of Durham.) O s t e r t a g .

Anukul Chandra Sircar und Prem Ranjan Sen-Gupta, Studien uber Bingbiłdung.
II. Konstitution des Monophtlialylbenzidins. (I. vgl. C. 1 9 2 7 . I. 285.) Vorliegende 
Unters. wurde ohne K enntnis der das gleiche Thema behandelnden Arbeit von L e  K y r e  
u. T u r n e r  (C. 1 9 2 7 . I. 81) ausgefiihrt. — Dem Monophthalylbenzidin wurde von 
seinem Entdecker K o l l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 7  [1904]. 2880) u. auch von 
K a u f l e r  (L ie b ig s  Ann. 3 5 1  [1907]. 151) wegen seiner Unloslichkeit in  Sauren die 
Konst. I zugeschrieben. Vff. zeigen jedoch, daB Formel H die richtige ist, denn die 
Verb. kondensiert sich m it Aldehyden u. m it einem zweiten Mol. Phthalsaureanhydrid 
u. laBt sich ferner diazotieren u. kuppeln.

1 ^ N h S h !  11 CeH4< ^ > N . C 6H4.C0H4.NH3

V e r  s u c h e. Benzylidenphthalylbenzidin, C27H ]80 2N2. Mit Benzaldehyd in  sd. 
Nitrobzl. Hellgelbc P latten  aus Nitrobzl., F. iiber 300°. — o-Oxyderiv., C^H^OaN,. 
Mit Salicylaldehyd. Gelbe Nadeln, F. 297°. — m-Nilroderiv., C27H 170 4N3, gelbe Nadeln,
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F. 280°. — 4-Phlhalimidodij)hcnyl-4'-azo-P-naphthol, C30H 10O3N3. II bei 20— 22° 
diazotieren, alkal. /J-Naphthollsg. zugeben, am folgenden Tag m it HCl fallen. Mkr. 
Krystallc aus A., Eg. u. Nitrobzl.', F . 273—275°. —  Diplithalylbenzidin. Aus II u. 
Phthalsaureanhydrid in sd. Nitrobzl. Gelbe P latten  aus Nitrobzl., F.,iiber 300°. (Journ. 
Indian chem. Soc. 5. 397—99.) L in d e n b a u m .

Anukul Chandra Sircar und Prem Ranjan Sen-Gupta, Studien uber RingUldung.
I I I .  Kondensalion von Benzidin m it Anhydriden zweibasischer Sauren. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Diese Anhydride kondensieren sich m it Benzidin ebenso wie Phthalsaureanhydrid, 
d. h. bei Verwendung aąuimolekularer Mengen nur m it e i n e m  N H 2. Der Beweis 
wird wie im vorst. Ref. gefiihrt.

V e r s u c h e .  Naphthalylbenzidin, C24H 160 2N2. Mit Naphthalsaureanhydrid in 
sd. W. (15 Min.). Gelbe Nadeln aus Pyridin, E. iiber 300°, meist wl., unl. in  verd. 
Sauren u. Alkalien, diazotierbar. — Benzylidenderiv., C31H S0O2N2. Darst. in  sd. Pyridin. 
Hellgelbe P latten  aus Pyridin, F . 297°. — Salicylidenderiv., C31H 20O3N2, griingelbe 
Platten, F . 283°. — m-Nitróbenzylidenderiv., C31H I0O4N3, gelbe Prismen, F. 299°. — 
Dinaphthalylbenzidin, C36H 20O4N2. Mit 2 Moll. Naphthalsaureanhydrid bei 250° 
(3—4 Stdn.). Goldgelbe Nadeln aus Pyridin, F . uber 300°, meist wl., unl. in verd. 
Sauren u. Alkalien. — Camphorylbenzidin, C22H 240 2N2. Mit Camphersaureanhydrid. 
Nadeln aus verd. A., F . 190°, zl., wl. in  verd. Sauren u. Alkalien, unl. in  Soda. Kon- 
densiert sich m it Aldehyden u. ist diazotierbar. — Chinolinoylbenzidin, C]9H 130 2N3. 
Mit Chinolinsaureanhydrid. Hellgelbe Prismen aus Nitrobzl., E. iiber 300°, unl. in 
verd. Sauren u. Alkalien. Das Rohprod. ist in  verd. Alkalien 11. u. daher wahrscheinlich 
p-Aminodiphenylchinolinamidsdure, - NH2 • C6H4 • C0H 4 • NH • CO ■ C5H 3N • C02H, welche 
beim Umkrystallisieren H 20  Terliert. — p-Aminoditolylchinolinamidsaure, C21H 1B0 3N3. 
Aus Tolidin u. Chinolinsaureanhydrid in  sd. Bzl. (15 Min.). Gelbe Nadeln aus N itro
bzl., F . 231°, 1. in  verd. Alkalien. E in Chinolinoyltolidin wurde nicht erhalten. — 
p-Aminodiphenyldiphenamidsdure, C26H 20O3N2. Aus Benzidin u. Diphensaureanhydrid 
wie vorst. Mkr. Krystalle aus verd. A., F . 199°. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 401 
bis 404.) L in d e n b a u m .

Anukul Chandra Sircar und Jnanendra Narayan Majumdar, Mitt&ilung uber 
einen Versuch zur Darstellung von p-Diphenylen. Im  AnschluB an Verss. von SlRCAR 
u. D e (C. 1927. I. 285) zur Darst. von p-Diphenylen haben Vff. 5 g p,p'-Dijoddiphenyl 

m it 10 g Cu in  einem vóllig trockenen Rohr 15 Stein, auf 300—310° 
CoH,-C0H.| erhitzt u. Tetraplienylen, C24H ]0 (nebenst.), erhalten. Prod. m it Bzl.
C I I  -C H  ausgekocht u. eingeengt. Plattehen, E. 304—305°, wl. Mol.-Gew.-

Bestst. in sd. Pyridin ergaben im  Mittel 310. — Derselbe Vers. unter 
Zusatz von 1 cem W. (280— 300°, 5—6 Stdn.) ergab Diphenyl. (Journ. Indian chem. 
Soc. 5. 417—18. Dacca, Univ.) L in d e n b a u m .

Sydney Glenn Preston Plant und Reginald John Rosser, Deńvate des Tetra- 
hydrocarbazols. V II. Reaktionen des 3-Methyltetrahydrocarbazols, 6-CldorMrahydro- 
carbazóls und ihrer Acylderivaie. (VI. vgl. C. 1926. II . 2807.) Die bei der Einw. von 
H N 03 auf die 9-Acylderiw. des Tetrahydrocarbazols neben den einfaclien Nitroverbb. 
entstehenden Prodd. (vgl. C. 1923. I. 1623), bei denen an die Doppelbindung eine OH- 
u. N 0 2-Gruppe bzw. 2 OH-Gruppen angeiagert worden waren, veranla!3ten Vff. zu 
untersuchen, wie diese Additionsrkk. bei anderen Tetrahydrocarbazolverbb. verliefen, 
u. welchen Einflufi die N atur u. die Stellung der Substituenten auf den Rk.-Mechanis- 
mus ausiibtc.

H , H a H ,

|OH
!o h

INOj
OH Ju

NH H„ NH H , NH H2
Zur Unters. gelangten das 3-Methylletrahydrocarbazol (I) u. 6-Chlorlelrahydro- 

carbazol (II) u. ihre A cylderiw . So lieferte die 9-Acetylverb. von I beim Behandeln 
m it H N 0 3 neben dem 5(7)-Nitro-9-acetyl-3-methylletrahydrocarbazol das 10,ll-Dioxy- 
9-acetyl-3-methylhexa'hydrocarbazol, das beim Kochen m it Acetanhydrid in 6-Acetyl-3- 
methylpseudoindoxylspirocyclopentan uberging. Die entsprechende 9-Benzoylverb. bildete 
neben der 5(7)-Nitroverb. das ll-Nitro-10-oxy-9-benzoyl-3-methylhexahydrocarbazol u. 
unter ahnlichen Bedingungen die 9-Carbathoxyverb. des 10,ll-Dioxyderiv. Im  all- 
gemeinen glichen die m it I  erhaltenen Prodd. denen des Tetrahydrocarbazols selbst:
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In  ahnlicher Weise bildeto II dieselben Anlagerungsverbb. Bei der Red. von I wurden 
von den theoret. mógliehen 4 Isomeren nur 2 3-Methylkexahydrocarbazole von FF. 58,5° 
u. 128° isoliert, dereń Konfiguration nicht festgestellt werden konnte.

V e r s u c h e .  3-Melhyltetmhydrocarbazol, C13H16N (I). Aus rohein 4-Metkyl- 
cyclohexanonphenylhydrazon (aus gleichen Mengen 4-Methylcyclohexanon u. Phenyl
hydrazon) durch Erwarmen m it H„SO.,. Rhomb. Prismen aus A., F. 109— 110°. -— 
6-Nitro-3-methyltetrahydrocarbazol, ć 13H 140 2N,. Aus 4-Methylcyclohexanon-p-nitro- 
piienylhydrazon (F. 128,5°). Prismen aus A., F . 165—166°. — S-Nitro-3-mełhyltelra- 
hydrocarbazol. Aus 4-Methylcyclokexanon-o-nitropkenylkydrazon (F. 59°). Aus A. 
in  Nadeln vom F. 188°. — Aus 4-Metkylcyclokexanon-m-nitrophenylkydrazon (F. 80 
bis 81°) wurden 2 Nitroverbb. in  annahernd gleicker 'Menge gebildet: 5(7)-Nilro-3- 
methylletrahydrocarbazol in  Nadeln vom F. 188° u. 7(5)-Nitro-3-methyltetrahydrocarb- 
azol, aus Cklf. Pliittcken, F . 175°, dereń Konst. nicht festgelegt wurde. — Bei der 
Nitrierung von I  wurde nur das 6-Nitroderir. erhalten. — 9-Acetyl-3-methyltełrahydro- 
carbazol, Ci6H 17ON. Mit Essigsaureanhydrid. Nadeln, F . 108,5°. —■ 5(7)-Nitro-9-acetyl-
3-melhyltełrahydrocarbazol, G,6H 10O3N2. Durck Nitrieren des vorigen bei Zimmertemp. 
Nadeki vom F. 134°. Bei der Verseifung die 5(7)-Nitroverb. vom F. 187°. — 10,11-Di- 
oxy-9-acetyl-3-methylhexahydrocarbazol, C15H 130 3N. Aus den Mutterlaugen des vorigen u. 
NaOH. Aus A. P lattchen, F . 189—190°. — G-Acetyl-3-metliylpseudoindoxylspirocyclo- 
penian, C15H 1;0 2N. Durck Kocken der Dioxyverb. m it Acetanhydrid. Aus A. Blattchen, 
F. 93,5°. Durck Verseifung 3-Methylpseudoindoxylspirocyclopenian. Prismen, F . 114,5°.
— 9-Benzoyl-3-methyltetrahydrocarbazol, C20H 19ON. Aus I  iiber das MgJ-Salz m it 
Benzoylcklorid. Farblose Prismen, F . 99°. — ll-Nitro-10-oxy-9-benzoyl-3-methylhexa- 
hydrocarbazol, C20H .0O4N2. Aus vorigem m it H N 0 3 in Eg. Kleine Prismen, F . 123—124° 
(Zers.). — 5(7)-Ńilro-9-benzoyl-3-methyłtetraliydrocarbazol, C20H 18O3N2. Nadeln, F . 142,5°. 
Durch Vcrseifung die 5(7)-Nitroverb. vom F. 186°. — 3-Methyltetrahydrocarbazol-9- 
carbonsaurealhylester, CieHiaOoN. A usI u. Cklorameisensaureatkylester. Aus A. Prismen, 
F. 66— 67°. — 5(7)-Nitro-3-methyltetrahydrocarbazol-9-carbonsdureathylesier, C16H 180 4N2. 
Durch Nitrieren des vorigen unterhalb 50°. Prismen, F . 104°. — 10,ll-Dioxy-3-methyl- 
hemhydrocarbazol-9-carbonsdureathylester, C16H 210.,N. Aus den Mutterlaugen des vorigen 
durch Konzentrieren im Vakuumexsiccator iiber NaOH. Aus A. Prismen, F . 135°. —
3-MethyUiexahydrocarbazol, C13H n N. Durck elektrolyt. Red. von I  oder durch Red. 
mit HC1 u. Sn. Aus A. Prismen vom F . 58,5°. 9-Benzoylderiv., C20H 21ON. Aus A. 
Nadeln vom F. 81,5°. 9-Acetylderiv. Rkomb. Prismen, F . 101°. Pihrat. Prismen, 
F . 115—116°. — Isomeres 3-Methylhexahydrocarbazol. Aus der Mutterlauge der Red. 
mit Sn u. HC1 in Ideinen Mengen. Aus A. Nadeln, F . 128°. — 6-Chlorletrahydrocarb- 
azol(H) nack B o rs c h e , W i t t e  u. B o th e  (L ieb ig s  Ann. 359 [1908]. 53). Aus A. 
Prismen vom F. 144°. — 6-Chlor-5(7)-nitrotetrahydrocarbazol, C12H U0 2N2C1. Durck 
Nitrierung von H . Aus A. u. Atkylacetat P lattchen vom F . 183,5°. — 4-Chlor-3-nitro- 
phenylhydrazin, C6H60 2N3C1. Aus 4-Chlor-3-nitroanilin. Aus CH30 H  Nadeln, F . 109°. 
Gab m it Cyclohexanon das Cyclóhexanon-4-chlor-3-nitroplie>iylhydrazon, C12H h 0 2K3G1, 
vom F. 106—107°, das beim Kochen m it wss. H 2S 04 in  die vorstekende Nitroverb. 
vom F. 184° iiberging. — Aus der Mutterlauge das isomere 6-ChIor-7(5)-nitrotetrahydro- 
carbazol, C12H n 0 2N,Cl, Nadeln vom F. 162°. — 4-Chlor-2-nilrophenylhydrazin (Nadeln, 
F. 134°) lieferte das Cyclohexanon-4-cMor-2-niirophenylhydrazon (F. 101°), das unter 
NH3-Abspaltung das 6-Clilor-8-nitrotetrdhydrocarbazól bildete. Aus A. Nadeln vom 
P. 213°. — 6-Chlor-9-acetyltetrahydrocarbazol, C14H 140NC1. Nadeln vom F. 136°. 
Lieferte bei Behandlung m it H N 03 u. Eg. das 6-Chlor-10,ll-dioxy-9-acetylhexahydro- 
carbazol, C14H J60 3NC1, in  Prismen vom F. 222° u. in geringcr Menge 6-Chlor-5(7)-nitro- 
9-acetylle.trahydrocarbazol, C,4H 130 3N2Cl, aus A. Nadeln vom F. 184,5— 185,5°. Letzteres 
wurde auch durch Behandeln der 9-Acetylverb. m it rauchender H N 0 3 bei 55° erhalten. 
Bei Hydrolysc die 5(7)-Nitroverb. vom F. 184°. — 6-Chlor-9-benzoyltetrahydrocarbazol, 
CisHjeONCl, Nadeln, F. 122—123°. Mit H N 03 in Eg. 6-Chlor-5(7)-nitro-9-benzoyltelra- 
hydrocarbazol, C]9H 150 3N2C1, Nadeln, F. 148°. — 6-CMor-ll-nitro-10-oxy-9-benzoyl- 
hexahydrocarbazol, Ci8H n 0 4N2Cl. Prismen vom F. 147° (Zers.). — 6-Chlortetrahydro- 
carbazol-9-carbonsdureathylester, C]5H j60 2NC1. Nadeln, F. 111—112°. — 6-Chlor- 
ó(7)-nitrotetrahydrocarbazol-9-carbonsauredthylester, C,5H ]S0 4N2C1. Nadeln, F . 126°. 
Liefert bei der Hydrolyse das 6-Chlor-5(7)-nitrotetrahydrocarbazol vom F. 184°. — 
6-Chlor-ll-nitro-10-oxyhexahydrocarbazol-9-carbonsauredthyle3ter, C15H 170 5N2C1. Durch 
Behandlung des vorvorigen m it rauchender H N 03. Aus Athylacetat Prismen vom 
F. 136—1370. Geht beim Kochen in  A. in 6-Chlor-10,11 -dioxyhexahydrocarbazol-9- 

X. 2. 150
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carbonsa/ureathylesler, C13H]80.jNC1, iiber, Prismen, F. 132°. (Journ. chem. Soc., London 
192S. 2454— 64. Oxford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) P o e t s c h .

Satish Chandra De und Nirode Chandra Dutt, Synthesm  in  der Pyrazolonreihe. 
Einimrkung von Thiosemicarbazid und Semicarbazid auf Ketonsdureesler. I I . (I. vgl.
C. 1926. II- 211.) W ahrend Acelessigesler m it Thiosemicarbazid zuerst das Thiosemi- 
carbazon liefert (1. Mitt.), kondensiert er sich m it 4-substituiertcn Thiosemicarbaziden 
sofort zu Pyrazolonen, wahrscheinlich weil die Komponenten bei Kaumtemp. iiberhaupt 
nicht miteinander reagieren. — Sodann wurde die Einw. von Semi- u. Thiosemicarbazid 
u. ihren 4-Substitutionsprodd. auf Benzoylessigesler u. Diacelbernsteinsaureester unter- 
sucht. Auch hier sind keine Semicarbazone faBbar, obwolil schon bei Raumtemp. 
Rk. ein tritt. Der erste Ester liefert sofort die Pyrazolone. I , u. der zweite Ester reagiert 
unter allen Umstanden gleich m it 2 Moll. der Semicarbazide unter Bldg. der Bis- 
pyrazolone II. —  W ahrend aus dem 3-Methylpyrazolon-l-earbonamid die Gruppe 
CO-NH, leicht climiniert wird (1. M itt.), vertragen die entsprechenden Verbb. I u. 31 
langeres Kochen m it W. oder A., u. erst unter starkeren Bedingungen werden dic 
Gruppen CO-NH„ abgespalten. — Die Verbb. I u. II (R =  H) kondensieren sich nicht 
m it einem weiteren Mol. Ketonsaureester.
c6h 6. c= n  I  n = c -ch3 c h 3-c^ = n  II

ĆH2.C0-Ń-CS[0].]STHR NHR-CS[0]-Ń-C0-CH-------------CH-C0-Ń-CS[0].NHR
V e r  s u c li e. 3-Phenylpyrazolon-{5)-l-thiocarbonamid, C10H0ON3S (nach 1). Durch 

E rhitzen von je 1 Mol. Benzoylessigester, Thiosemicarbazidhydroehlorid u. Na-Acetat 
in  verd. A. Rechtecke aus A., F . 161°. — 4,4-Dibromderiv., C]0H 7ON3Br2S. Mit iiber- 
schussigem Br in  Eg. Mkr. orangerotc Krystalle aus verd. Eg., Sintern ab 130°. —
4-Iso?iitrosoderiv., C10H8O2N,,S. JHt NaNO, in Eg. Gelbe Nadeln aus A., F. 174°, 
stark  sauer. — 3-Phenylpyrazolon-(5)-l-thiocarbonaniłid, C16H 13ON3S. Mit 4-Phenyl- 
tliiosemicarbazid in  sd. A. Rechtecke aus verd. A., F . 127°. — l-Thiocarbon-p-loluidid,
C1,H 1jON3S. Mit 4-p-Tolylthiosemicarbazid. Rechtecke aus verd. A., F . 106°. —
1 - Thiocarboiiathylamid, C]2H 13ON3S. Mit 4-Athylthiosemicarbazid. Rechtecke aus 
verd. A., F . 136°. —  1-Carbonamid, C10H 3O2N3. Mit Semicarbazidhydrochlorid wie 
oben. Nadeln aus A., F . 179°. Liefert m it alkoh. HCl (Rohr, 120—130°, einige Stdn.)
3-Phenylpyrazolon (F. 236°). — 4,4-Dibromderiv., C10H ;O2N3Br2, aus Eg., F. 144°. —
4-Isonitrosoderiv., C10HsOaŃ |, gelbe ICrj'stalle aus A., F . 204°. — 4-Bis-\3-metliyi- 
pyrazolon-[S)-l-carbonamid], CJ0H 12O4N0 (nach II). Durch Erhitzen von 1 Mol. Diacet- 
bernsteinsaureester m it je 2 Moll. Semicarbazidhydrochlorid u. Na-Acetat in  verd. A. 
Krystalle aus A., F. 128°. Liefert beim Erhitzen auf denF . 4-Bis-[3-methylpyrazolon (5)], 
C8H ]0O2N4, aus W., Briiunung ab 255°, F. 290°. — 1-Thiocarbonarnid, C^H^O-NcS;., 
Rechtecke aus A., F. 197°. — 1-Thiocarbonanilid, C22H 20O2NcS2, Rechtecke aus A., 
F . 191°. —  1-Thiocarbon-p-toluidid, C24H 240 2N6S2, Nadeln aus A., F . 201— 202°. —
1-Thiocarbonathylamid, C14H20O2N6Ś2, Rechtecke, F . 191°. — 3-Melhylpyrazolon-(5)-l- 
thiocarbonanilid, Cn H u ON3S. Aus Acetessigester u. 4-Phenylthiosemicarbazid in sd. 
A. Rechtecke aus A., F . 117°. — l-Thiocarbon-p-loluidid, C12H ,3ON3S, Rechtecke 
aus verd. A., F . 121°. —  1-Thiocarbonmethylamid, C6H 0OŃ3S, Krystalle aus verd. 
A., F. 84°. (Journ . Indian chem. Soc. 5. 459— 65. Dacca, Univ.) L in d en b au m .

W. Konig, t)ber ein vereinfachtes Verfahren zur Gewinnung subsliluierter / i-Methył- 
benzthiazole und dereń Umwandlung in  neue Helerocyclo-Polymethinfarbstoffe. Die 
bisher bekami ten Farbstoffe der Typen I u. II sollen durch solche verm ehrt werden, 
die im Benzolkern der Benzthiazolylreste Substituenten tragen. Die dazu nótigen 
Ausgangsmaterialien, Benzthiazoliumsalze m it besetzter 4- bzw. 5- oder 6-Stellung 
werden beąuemer zuganglich gemacht durch Heranziehen der Methode von R. H e rz  
(D. R . P. 360 690 [C. 1 9 2 3 . I I .  190], D. R. P. 367 344 [C. 1 9 2 3 . I I .  572]), nach welcher 
durch Umsetzung von Schwefelchlorur m it den Salzen primarer arom at. Aminę 
o-Aminophenylmercaptane gebildet werden, die dann unm ittelbar m it Acetanhydnd 
umgesetzt werden konnen u. sogleich die Thiazole ergeben. Die quartaren Salze 
erhalt m an g la tt m it Methylhalogenid oder m it Dimethylsulfat.

1 S
S h

C-[CH: CH]n- /  \-N (A lk)j
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V c r  s u c h e. 5-Ghlor-2-methylbenzthiazol, C8H„NC1S (III), durch acetylierende 
Red. von 2,2'-Dinitro-4,4'-dichlordiphenyldisulfid. Aus PAe. farblose Blattchen, 
F. 62°. — Jodmethylat, hellgraue Blattchen, F. 212°. — Perchlorat, C9H90 4NC12S, 
aus A. farblose Nadelchen, F . 192°. — Die den Salzen zugrunde liegende Methylen- 
base, CgHgNCIS (IV), aus dem Jodm ethylat, gelbe Nadeln, F . 138°. —  (i-Chlor-2-methyl- 
benzthiazol, C8H„NC1S, durch Oxydation von p-Chlorthioacetanilid m it Kaliumferri- 
cyanidlsg. nach J a c o b s o n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 1 9  [1886]. 1071). WeiBe Blattchen 
mit chinolinartigem Gerucli, F. ca. 80°. — Jodmethylat, blaBgriine Nadelchen, F. 222°.
— Perchlorat, CgH90 4NCl2Ś, farblose Nadeln, F. 198°. —  Die Methylenbase bildet 
gelbliche Nadelchen, F. 145°. — Die Verb. wird auch gewonnen nach der neuen Methodo 
durch Einw. von Schwefelchlorur auf Anilinhydroehlorid. Das entstandene m-GJilor- 
o-aminothiophenol wird m it Aeetanhydrid umgesetzt zum 6-Chlor-2-methylbenzthiazol, 
F. 81°. — Brommełhylat, aus A. farblose Nadelchen, F . oberhalb 270°, Zers. Die 
Methylenbase g ibt ein Additionsprod. mit Scliwefelkohlenstoff, C10H 8NC1S3 (V), orango 
Mikrokrystalle, Zers. oberhalb 275°. Nach dem Formelbild wird die Substanz auf- 
gefaBt ais betainartiges Salz m it einem farbigen Benzthiazoliumkation u. einem eben- 
falls farbigen Dithioessigsaureanion, die intramolekular miteinander yerbunden sind.
— 6-Brom-2-methylbenzthiazol, C8H6NBrS, durch Oxydation von p-Bromthioacet- 
anilid m it Ferricyankalium. — Jodmethylat, F . 208°, Perchlorat, F . 216°. — p-Brom- 
thioacetanilid, aus p-Bromaeetanilid m it P2S5, farblose Blattchen, F . 153°. — 6-Metli- 
oxy-2-methylbenzthiazol, CjHgONS, a) aus dcm Thioacet-p-anisidid nach F r i e s  u . 
E n g e l b e r t z  (L i e b i g s  Ann. 4 0 7  [1915]. 207), b) durch Einw. von Schwefelchloriir 
auf p-Anisidin u. Einw. von Aeetanhydrid auf das Rk.-Prod. 01, K p.20 170°, Kp.„5 176°, 
Kp. 284°, Zers., nim m t durch die geringe Zers. einen unangenehmen Geruch u. stark  
grune Fluorescenz an. — Brommełhylat, C10H 12ONBrS, Nadeln, F. 248°, Zers. — 
Jodmethylat, C10H ]2ONJS, Nadeln, F . 228°. — Perchlorat, F. 196°. — 2-Methylen-
6-melhoxy-2,3-dihydrobeiizthiazol, gelbliche Nadelchen, F. 135°. — Additionsprod. von 
Schwefelkohlenstoff an die Methylenbase, Cu H n ONS3, gelbe Krystalle, F . 239°, Zers.
— 6-Methoxy-5{‘!)-chlor-2-inethylbenzthiazol, CsHsONClS, entsteht ais Nebenprod. bei 
der Darst. (b) des 6-Methoxy-2-methylbenzthiazols wohl durch uberschussigen Chlor- 
schwefel. Aus PAe. farblose Nadeln, F . 69°. — Jodmethylat, farblose Krystalle, F . 215°.
— 6-Chlor-2,4-dimethylbenzthiazol, C5H6NC1S, durch Einw. von Chlorschwefel auf 
o-Toluidinhydrochlorid u. von Essigsaureanhydrid auf das Rk.-Prod. Aus Methyl
alkohol lange Krystallnadeln, F. 79°. (Das sich abscheidende Zwischenprod. h a t ver- 
mutlich die Konst. VI.) — Jodmethylat (2,3,4-Trimethyl-G-chlorbe.nzthiazolimnjodid), 
CJ0HnNClJS, farblose Nadeln, F . 244°, nur in  etwa 20% Ausbeute erhalten.

F a r b s t o f f e .  I .  Vinylenhomologe der Thioflavine (I, Alk =  CH-, n =  1).
3-Methyl-2-\(p-ditnethylaminobe7izyliden)-methyl]-6-chlorbenzihiazoliumbromid, c 18h 18n 2- 
CIBrS, aus 6-Cklor-2,3-dimethylbenztkiazoliumbromid u. p-Dimethylaminobenzaldehyd 
durch Erhitzen am RiickfluBkiihler m it wenig Aeetanhydrid. Violette Blattchen, 
F. 249°. Der Farbstoff zeigt in  der blaustichigroten alkoh. Lsg. eine Absorptionsbande 
bei 537 ///.;. In  konz. H 2SO, gelb 1., durch starkę Alkalien entfarbt. -— 3-Metliyl-2- 
[(p-dimethylaminobenzyliden)-methyl]-6-methoxybenzthiazoliunibromid, Cj9IT21ON2BrS, 
aus 6-Methoxy-2,3-dimethylbenzthiazoliumbromid u. p-Dimethylaminobenzaldehyd. 
Violette Krystalle, F. 255°. Absorptionsmaximum in A. 521 ///(. — 3-Methyl-2- 
\_(p-dimethylaminóbenzyliden)-mcthyl]-5( ’!)-cJdor-G-melhoxybcnzthiazolium jodid. C19H 20 •
ON2Cl JS , aus 6-Methoxy-5( ?)-chlor-2,3-dimethylbenzthiazoliumjodid u. p-Dimethyl
aminobenzaldehyd. Dunkelrote mikrofeine Nadeln, F. 214°. Absorptionsmaximum 
in A. 534 /i;i. — 3,4-Dimethyl-2-[(p-dimethylaminobenzyliden)-methyl~\-6-chlorbenz-
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thiazoliumjodid, C1sH 20N2C1JS, aus 6-Chlor-2,3,4-trimethylbenzthiazoliumjodid u. 
p-Dimethylaminobenzaldehyd, F . 234°. Absorptionsmasiinum des rotvioletten Farb- 
stoffs 534 /ift. — I I .  SireptomonovinylentMocyanine, von M il l s  (C. 1922. I I I .  1227) 
,,Carbothiocyanine“ bezeiclmet (II, Alk =  CH3). 1 -Dimetliyl-6,6'-dicMorslrepto-
monovinylen-2,2'-thiocyaninjodid, C10H i0N2C12JS 2, aus 5-Chlor-2,3-dimethylbenzthiazo- 
liumjodid u. Orthoameisensaureester. Aus A. feine lange, blauschimmcrnde Nadelchen, 
Zers. oberhalb 270°. Absorptionsbandon: H auptstreifen 563 /i/t, Nebenstreifen 526 /i/t. 
Auf tannierter Pflanzenfaser farb t der Farbstoff einen reinen, ro trio letten  Ton. —
l,r-Dimetliyl-5.5'-dichlorstreplomonovinylen-2,2'-thiocyaninjodid, C1gH16N2Cl2JS 2, wie 
oben aus 6-Cklor-2,3-dimethylbenzthiazolium;jodid. • Haarfeine Nadelchen, Zers. bei 
286°. Masima der Absorption 575 /i/i u. 541 /i/ł. Blaustichig anfarbend. — 
me(hyl-6,6'-dimeihoxystreptomonovinylen-2,2'-thiocyaninpe.rchlorat, C21H 21O0N 2C1S2, aus
2,3-Dimethyl-6-methoxybenzthiazoliumperclilorat (F. 196°) u. Orthoameisensaureester. 
Feine, stahlblau glanzende Nadelchen, Zers. ca. 290°. G ibt tiefblaue Ausfarbung. 
H auptstreifen 628 fifi, Nebenstreifen 574 /i/i. — l,l'-Diimtliyl-5,5'-dibromstreptxymono- 
vinylen-2,2'-thiocyaninjodid, Cx9H]5N2Br2JS 2, stahlblau glanzende Mikronadelchen, 
Zers. 280°. In  alkoh. Lsg. Hauptstroifen 574 /i/i, Nebenstreifen 540 ///i. — 1,1',7,7'- 
Tetramethyl-5,5'-dichlorstreptomonovinylen-2,2'-thiocyaninjodid, CyHuNjjCLJSn, aus
2,3,4-Trimethyl-6-chlorbenzthiazoliumjodid u. Orthoameisensaureester. Haarfeine, 
duńkelrote, metali, glanzende Nadeln, F . 243°. In  alkoh. Lsg. 2 scharfe Banden, 
562 /i/t u. 529 /i/i. Der F arbton ist ein reines blaustichiges Rot. Durch Halogenatome 
wird bei p-Substitution zum N  der Farbton in  den Farbstoffen I  positiv verschoben. 
Chlor in 6-Stellung in n  w irkt schwacher bathochrom. Noch starkere positive Farb- 
verschiebung wird durch Methoxygruppen in  p-Stellung zum N  bewirkt. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 2065— 74. Dresden, Techn. Hochschule.) F i e d l e r .

Praphulla Chandra Guha und Tejendra Nath Ghosh, Uber o-Aminophenylhydr- 
azin und einige interessante heterocyclisclie Derivat.e desselben. IV. Verlangerte o-Di- 
derimte des Benzols und ilir Ringschlufi. (III. vgl. C. 1928. I. 1775.) Zunachst wurden 
die in  der 3. M itt. beschriebenen Synthesen heterocycl. Verbb. auf 1 -[o-Aminophenyl]-
4-phenylsemicarbazid (I) ausgedehnt. Bei dessen Darst. aus der entsprechenden Nitro- 
verb. bildet sich infolge N H 3-Abspaltung etwas H, welches auch aus fertigem I  erhalten 
werden kann. — Mit HNCO u. C8H5-NCO liefert I  die Verbb. H I (R =  H  bzw. C6HE), 
m it CcHj-NCS die analoge S-Vęrb. III (R =  H) konnte durch sd. konz. HC1 zu dem 
in der 3. Mitt. beschriebenen 6-Anilino-8-oxo-2,3-benzo-l,4,5,7-octaletrazin anhydrisiert 
werden. — Durch FeCl3 wird I  zu IV  oxydiert, durch Hydrazin in  V iibergefuhrt, wobei 
wohl das N H 2 durch N H -N H 2 ersetzt u. dann N H 3 abgespalten wird. — W eitere hetero
cycl. Verbb. wurden vom o-Nitrophenylhydrazin (VI) aus wie folgt syntlietisiert: 
Mit HNCO u. HNCS liefert VI l-lo-Nitrophenyll-semicarbazid u. -łhiosemicarbazid, 
welche beide bei der Red. unter Abspaltung von H 20  bzw. H 2S in V n  iibergehen. Die 
Aminoverbb. sind hier — im Gegensatz zu den 4-Arylderiw . (3. M itt.) — nicht faBbar. 
Herrorzulieben ist ferner, daB die Cyclisierung der Verbb. m it den Endgruppen CO -NH2 
u . CS-NH2 unter Abspaltung von H 20  u. H 2S, dagegen die der Verbb. m it CO-NHAr 
u. CS-NHAr unter Abspaltung von N H 3 erfolgt. — Red. des o-Chlorbe.nzylidenderiv. 
von VI fiihrt unter HCl-Abspaltung zu VHI u. des Glyoxalosazons unter Abspaltung 
von 2 NH3 zu IX, analog der Bldg. von /i-Plienylbenzimidazol aus dem Benzyliden- 
deriv. (1. M itt.). — o-Niirophenyldithiocarbazinsaureester, NO„-C6H 4-NH-NH-CS-SCH3, 
Di-[o-nilrophenyl]-carbohydrazid, CO(NH-NH-C8H 4-NÓ2)2, liefern bei der Red. unter 
Abspaltung von H„S bzw. NH3 X u. XI.

NHa I  '  N(C9H 6)■ CO N H -C O -N IIR  I I I
8 N H -N H - CO-NH-C0H6 0 NH------ -NH 0 N H  • N H • CO • NH • C„HS

IV  c  h  V c  h  <r N H— v n  c  h  < -n h ' ?  : NH
0 4 < N H -N :C -N H .C 0H5 6 N H ‘N : C-OH 3 NH-NH

™ l  >C.H, IX  c ^ ) c .  0< ™ > O .H ,

„N H -C -SC H . . „  ,------------ N H -
X G“U;<"N H -N  ' X I  • NH • CO ■ NH • N H / CcH‘

V e r s u c h e .  l-[o-Nilrophenyl}-4-phenylsemiccirbazid, C13H120 3N4. Aus dem 
Hydrochlorid von VI u. C6H5-NCO in W. Gelbe P latten  aus A., F . 202°. — 1-[o-Amino-
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phenyl]-4-phenylsemicarbazid, C13H14ON4 (1). Aus yorigem m it Sn u. konz. HCl (W.-Bad, 
4 Stdn.). Auf Zusatz von wenig W. fallt etwas II aus. F iltra t nach Zusatz von mehr 
W. entzinnen, yerdampfen. Das Hydrochlorid, C13H j6ON4G1, zeigt nach Reinigung 
aus A. +  A., dann verd. A. F. 250—251° (Zers. unter Blaufarbung), sil. in  W. Roter 
Azofarbstoff m it /3-Naphthol. Mit NH4OH das freie I, braunliche Nadeln aus A., F. 145°.
— l-Phenyt-6-oxo-2,3-benzo-l,4,5-lriazin, Ci3H u 0N 3 (II). 1. Neben I. 2. Aus dem Hydro
chlorid von I  m it sd. Acetanhydrid. Prismen aus vcrd. A., F . 170—171°, 1. in  k. verd. 
Alkali. — l-Ureido-2-[phenylsemicarbazino]-benzol, C14H 150 2N5 (III, R  == H). Aus dem 
Hydrochlorid von I  u. K-Cyanat in  wenig W. unter Kuhlung. P latten  aus verd. A., 
bei 290° n icht schm., ]. in  k. Alkali. — l-[Phenylureido~\-2-[phe.nylsemicarbazino]- 
benzol, CjoHjgOjNg (D3, R =  C6H5). Ebenso m it C0H5-NCO. P latten  aus A., F. iiber 
290°. — l-[Phc.nyithioiircido\-2-['phenylscmicarbazino~\-benzol, C20H 19ON5S. Aus I  u. 
0gH- ■ NCS in sd. A. Braunliche P latten  aus yerd. A., F . iiber 290°, 1. in  k. konz. Alkali.
— l-[o-Nilrobenzylidenamino]-2-[phe7iylsemicarbazino]-be7izol, C20H 17O3N5. Aus dem
Hydrochlorid von I  u. o-Nitrobenzaldehyd in sd. A. Aus A., F . 245—246°. —- 7-Anilino-
3,4-benzo-l,2,5,6-heptaoxtriazinhydrochlorid, C13H 12ON4, HCl (nach IV). Aus dem H ydro
chlorid yon I  m it sd. EeCl3-Lsg. Rotbraune Nadeln aus sehr yerd. HCl, n icht bei 290° 
schm. — l-Phenyl-7-oxy-3,4-benzo-l,2,5,6-heplatetrazin, CJ3H 12ON4 (V). Aus I  u. N£H 4- 
H ydrat in  sd. A. Nadeln aus verd. A., F . 90— 91°, 1. in  k. verd. Alkali. — l-[o-Nitro- 
phenyl]-semicarbazid, C7H80 3N4. Aus dem Hydrochlorid von VI u. K-Cyanat in wenig 
W. unter Kuhlung. Aus wenig A. gelb, krystallin., F . 225° (Zers.). — l-[o-Nitrophmyl]- 
thiosemicarbazid, C-H80 2N4S. Ebenso m it K-Rhodanid, schliefilich erhitzen. Hell
gelbe Nadeln aus W., E. 200° (Zers.). — 6-Imino-2,3-benzo-l,4,5-triazin, C7H6N4 (VII). 
Aus den beiden yorigen m it Sn u. h. konz. HCl, nach Zusatz von W. entzinnen u. ver- 
dampfen. Das Hydrochlorid, C7H8N4, 4 HCl +  2 H 20 , bildet braunliche Prismen aus 
sehr verd. HCl, F . 248— 249° (Zers. unter Blaufarbung) u. wird beim Lagern rotbraun. 
Daraus m it NH40 H  das freie VII, aus verd. A., E. 85°. Ace.tyide.riv., Nadeln aus Eg., 
F. 182—183°. — o-Chlorbenzaldehyd-o-nilrophenylhydrazon, C13H j0O2N3C]. Aus den 
Komponenten in  sd. A. Orangegelbe P latten  aus A., E. 171°. — 2,3,7,8-Dibenzo-l,4,5- 
octatriazin, C13H n N3 (VHI). Aus ■yorigem m it Sn u. h. konz. HCl iiber das Hydrochlorid 
(aus verd. HCl, E. 285°). P latten  aus A., F . 217—218°. — Glyoxal-o-nitrophenytosazon, 
C14H 120 4N6. Aus dem Hydrochlorid von VI u. Glyoxalbisulfit in sd. W. Rotę Nadelchen 
aus Eg., F . 279—280° (Zers.). — Bisbenzimidazol, C14H 10N ł (IX). Aus yorigem m it 
Sn u. HCl. Hydrochlorid, C14H 12N4Cl2 +  2 H 20 , aus A., E. 253° (Zers.). Freies IX, 
aus A., F. iiber 300°. Diacetylderiv., C18H i40 ,N 4, Nadeln aus Eg., E. 183—184°. —■
o-Nilrophenyldithiocarbazinsaureinethylester, C8H90 2N3S2. Alkoh. Lsg. von VI bei 0° 
tropfenweise m it konz. wss. Lsg. von CS2 u. KOH versetzen (Blaufarbung), nach einigen 
Min. CH3J  zugeben. Rote Nadeln aus verd. A., F . 113—114°. — 6-[Metkylmercapio]-
2,3-benzo-l,4,5-triazin, C8Hj,N3S (X). Aus yorigem m it Sn u. HCl iiber das Hydrochlorid 
Aus verd. A., F . 199—200°. — Di-[o-nitrophenyl]-carbohydrazid, Cr H ,2OsNc. Aus VI 
mit COCl2-Toluollsg. in  sd. Bzl. Gelbe Nadeln aus Eg., E. 260—261 < — 6-0x0-2,3,9,10- 
dibenzo-1,4,5,7,8-dekapentazinhydrochlorid, C13H 13ON6, 3 HCl +  4 H 20  (nach XI). Aus 
vorigem m it Sn u. HCl. Braunliche Prismen aus verd. HCl, E. 251—252° (Zers. unter 
Blaufarbung). Freies XI sehr unbestandig. — o-Nitrophenylcarbazinsaureathylester, 
NO ,• C6H4• M i • N H • C02C„H,. Aus VI u. C i-C02C2H5 in sd. Bzl. Aus A., F . 185°. 
(Journ. Indian chem. Soc. 5. 439—51. Dacca, Univ.) L in d e n b a u m .

Gopal Chandra Chakravarti und Jogendra Mohan Saha, Organische cyclische 
Polysulfide: Kondensation von Athylenmercaplan mit Di- und Trichloressigsaure. Vor- 
liegende Unterss. schlieBcn sich denen von R a y  (C. 1 9 2 2 . I II . 1370.1 9 2 4 . I I .  663) an. — 
Dithioathylenglykol (I) u. Dichloressigsaure kondensieren sich ohne Losungsm. nicht, 
wie erwartet, zu II, sondern zu H I nach der Gleichung:

2 C2H 4(SH)2 (I) +  CHC12-C02H  =  C5H 10S4 (IH) +  2 HCl +  H , +  C02.
In Bzl. erfolgt keine Rk., wohl aber in Xylol, u. zwar unter Bldg. yon einem fl. u. 2 festen 
Prodd., samtlich yon der Zus. C3H 6S2 u. wahrsclieinlich yerschiedene Polymere yon
IV. Aus dem K-Salz yon I  u. Dichloressigester entsteht hauptsachlich der Ester von
II, daneben etwas V. Genannter Ester konntc zu I I  yerseift werden, aber Verss., II 
in IV  iiberzufuhren, ergaben kein definiertes Prod. n  wird glatter aus dem K-Salz 
von I  u. K-Dichloracetat erhalten. — Trichloressigsaure u. ih r Ester kondensieren
TTS-CH(C02H).S ■ S— CH2— S S-CH„-S S • CH(C02CaH5) • S
l i  i,TT i III  i i IV i i \  i

CH,-------------CH, C2H4.S -S -C 2H4 CH,— CH, C2H ,-S --------- S-CsH4
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sich unter verschiedensten Bcdingungen nicht m it I, sondern oxydieren dieses zu 
polynierem Ahtylendisulfid (rerschiedene Formen). In  einem Falle (in sd. Xylol) 
wurde aucli etwas III erhalten infolge Red. der Tri- zu Dichloressigsaure:

cci3-c o 2h  +  c 2h .,(s h )2 =  c h g i, - c o , h  +  c 2h 4s 2 +  h c i .
V e r s u c h e .  Pentamethylentetrasulfid, C5H 10S4 (III). Aus 2 Moll. I u. 1 Mol. 

Dichloressigsaure (W.-Bad oder schwach kochen), m it verd. Lauge u. W. waschen, 
m it h. A. ausziehen, einengen. Nadeln aus A., F . 96°. Riickstand ist polymeres Athjden- 
disulfid. — Trimethylendisidfid (verschiedene Polymere), C3H 0S2 (IV). W ie vorst. 
iri sd. Xylol (ca, 30 Stdn.). Nach Einengen fallt das H auptprod. aus, gelbe Krystalle 
aus Xylol, F. 192—194°. F iltra t m it Bzl. verd., m it verd. Lauge u. W. waschen usw. 
Trennung durch wiederholtes Ausziehen m it wenig A. in ein sehweres, hellbraunes, 
siłC riechendes 01 u. ein festes Prod., Ilrystalle aus A., F . 83—84°. — K-Salz von I 
u. Dichloressigsaureathylester in  absol. A. 5 Stdn. kochen, F iltra t verdampfen, m it 
Bzl. ausziehen, Lsg. m it verd. Lauge u. W. waschen usw., Prod. m it A. ausziehen. 
Riickstand ist Didłhylejitetrasulfidessigsduredthylester, CsH 140 2S4 (V), dickes, braun- 
liches Ol. Der ath. Auszug liefert nach mehrfachem Verdampfen u. Aufnehmen m it 
A. Athyiendisulfidessigsdureathylesłer, C6H 10O2S2 (nach II), dickes Ol, durch sd. alkoh. 
KOH Yerseifbar. — Athylendisulfidessigsdure, G4H60 2S2 (H). K-Salz von I u. K-Di- 
chloracetat in absol. A. kochen, F iltra t verdampfen, m it verd. IICl zerlegen, in Bzl. 
aufnehmen, m it A. reinigen. Sehweres, stechend riechendes Ol, lackmussauer. K-Salz, 
C4H50 2S2K, aus A. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 453—58. Calcutta, Univ., u. Bangalore, 
Indian Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

E. Calzavara, Die Cyanine. Zusammenfassender Bericlit. (Science Ind . photo- 
graphiques 8. Informat. cinćmatograph. phot-ograph. 9—11.) LlNDENBAUM.

I. Lifsehiitz, Zur Kenntnis des Metacholeslerinbromids. (Vgl. C. 1921. I I I .  1283. 
1922. I II . 726.) Zur Unterseheidung des Metacholesterins vom Oholesterin dient 
besonders das Metacliolesterinbromid. Der Schmelzpunkt wird je tzt bei 104—-105° 
festgestellt, der Schmelzpunkt des Chólesterinbromids bei 93—94° bestiitigt. Ober Herst. 
Eigg., Rkk. der beiden Dibromide ygl. C. 1919- I I I .  715; C. 1922. I I I .  726. (Areh. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 518. Hamburg.) F i e d l e r .

E. Biochemie.
— , Edward Słafford Edie (1S79—1927). Nachruf auf den Professor der Biochemie 

an der Univ. von Cape Town. (Biochemieal Journ. 22. 617—18.) L o h m a n n .
Paul Micełi, Beziehung der Chemie zur Gesundheit und Krankheit. Obersicht 

iiber die Arbeitsgebiete des Chemikers in  der Medizin. Krankheitsverhutung, Herst. 
von Antitoxinen, Aniistheticis, Drogen, Hormon- u. Vitaminchemie. (Journ. chem. 
Education 5. 1056— 61. New London, Conn.) POETSCH.

Julius Stoklasa, Uber den E influp  der Badioaklivitat der Wasser auf die biologischen 
und biochemischen Vorgange in  der Zelle der niederen und hoheren Orgaimmen. Bericht 
iiber fremdes u. eigenes Schrifttum. Radioaktivitat steigert im allgemeinen in  Ggw. 
von genugend 0 2 cUe Lebenstiitigkeit bei niederen u. hoheren Organismen. (Strahlen- 
therapie 29. 324—32. Prag, Sep.) G r im m e .

A. B. Carlstrom, R. Ege und V. Henriąues, Untersuchungen uber die Redktim  
der Gewebe. pn-Bestst. m it der K ER R iD G Eschen Glaselektrode in n ach  besonderer Vor- 
schrift hergestellten Gewebsextrakten. Fiir ruhendes Muskelgewebe (Kaninchen) wurde 
fiir 37° ein ph =  6,8—6,95 gefunden, woraus sich auf Grund einer Pufferlcurve ein ph =  
ungefiihr 7,1 fiir vóllig milchsaurefreie Muskeln ergibt. Nach Muskeltatigkeit wiirde 
maximal ein pn =  6,34 erreicht, nach Totenstarre =  5,90. Die fiir andere Organe 
gefundenen W erte sind (fur 37°) im  Mittel fiir Leber pn =  6,80, Niere 6,51, Hoden 6,73, 
Geliirn 6,42, dereń Temperaturkoeffizienten fiir 1° Temperatursteigerung =  -i-0,007,
i-0,018, H-0,012, -f-0,017, fiir Kaninchenmuskulatur =  “ 0,007. (Biochem. Ztschr. 

198. 442—62. Physiol. L ab . d. Kopenhagener U nir.) L o h m a n n .
W. W. Lepeschkin, Die chemische und physikalische Zusammensetzung des Proto- 

•plasmas. Vortrag. Aus den chem. u. kolloidchem. Eigg. des Protoplasmas ist zu 
schliefien, daB das Protoplasma eine Lsg. hydrophiler Kolloide darstellt, wobei das 
Dispersionsmittel aus Protein-Lipoidverbb. besteht. (Science 68. 45—4S. Univ. of 
I llin ois.) K r u g e r .

Samuel Gelfan. Die elektrische Leitfdhigkeit des Protoplasmas und eine neue 
Mełhode zu ilirer Beslimnmng. (Vgl. C. 1928. II. 1336.) Es wird eine Methode be-
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schrieben, bei der durch Eihfiihrung nicht polarisierbarer Mikroelcktroden (Ag/ AgCi, ! 
KCl-Systeme) in das Innere einer lebenden Einzelzelle die Leitfahigkeit des’; Prófo-;- 
plasmas unabhangig von der Zellwand gemessen werden kann. Best. der Leitfffliigktót\\^1, ; ^  
des Zellsaftes von Nitella u. des Protoplasmas von 4 Protozoen ergibt, daB die Elektrolyt- 
konz. in der lebenden Zelle erheblick hoher ist ais im umgebenden Medium (SiiBwąsseę^ ,,
\i. bei Verletzung u. U. bis fast auf die Leitfahigkeit des Mediums fiillt. Die spczif. Leat-./ ' 1 -  ’
fahigkeit des Protoplasmas scheint m it der A ktivitat des Organismus in Beziehiihg <"• 
zu stehen. (University of California Publications in  Zoology 29 [1927], 453—65. Sep. — ' 
Univ. of Cal.) K r u g e r .

H audbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 3, Tl. A.
H. 7; Abt. 5, Tl. 3B, H. 5, Abt. 0, Tl. C I I ,  H. 3. =  Lfg. 272—274. Berlin, Wien: 
Urban & Schwarzenberg 1928. 4°.

A bt. 3. Physikaliscli-ciiem. Metlioden, TI. A, H . 7.
Heinrich Schade u. Karl Mayr: Methodik d. Gewebaelastometrie u. <1. H-Ionenmessg. am 

lebenden Organismns. Silvesler Prńt: Die polarograph. Methode. I. M. Kolthoff: Die Puffer- 
lOsgn. bei d. colorimetr. Bestimmg. d. 'Wasserstoffioiienkonzentration. Karl Schultze: Methodik 
d. Bestimmg. d. C apiiiaritat. (S. 1373—1544.) = Lfg. 272.

A bt. 5. Methoden sum Studium d. Funktionen d. einzelnen Organe d. tier. Organismus, 
Tl. 3 B, II . 5.

Adolf Bickel u. Carl van Eweyk: Sekretnie. Johannes H ett: Morphologische u. experimentelle 
Untersuchgn. am Eierstock. G. L. Schkawaia: Die Methodik d. Untersuchg. an cl. isolierten 
endokrinen Drusen. J . B. Collip: Darstellg. u. Auswertg. des Hormons d. Nebenscliilddrusen 
(S. COO—S22.) =  Lfg. 273. M. 8.— .

A bt. (i. Tl. C I I .  H . 3. =  Lfg. 274. M. 11.—.
A. T. Cameron, A tcxtbook of biocliemistry; forstudents of medicine and science. New York.: 

Macmillan 192S. (470 S.) 12°. Lw. § 5.50.
Otto F iirth , Lelirbuch der physiologischen und pathologischen Chemie in 75 Vorlesgn. f. 

Studierende, Arzte, Biologen u. Chemiker. Zugleich 2. Aufl. d. „Probleme d. physiolog. 
u. patholog. Chemie". Bd. 2. Stoffweclisellehro. Lfg. 0. <SchluB d. Bds.> Leipzig: 
F. C. W. Vogel 1928. gr. 8°. 2, 6. (Purin und Kohlehydratstoffwechsel.) Fettstoff- 
wechsel u. allgem. Stoffwechsel. Arorlesg. 63—75. (V I S., S. 335—615, 2. S.) M. 15.—.

Ej. Pflanzenchem ie.
E. Canals und G. Daucan, Kalk- und Magnesiumgelialt einiger Pflanzen des 

Mitielmeergebietes. Bei den Phancrogamen ist im allgemeinen das B latt Mg-reicher 
ais der Stengel. Boi den Kriiutern sind die aus trockenen Gegenden Mg-armer ais dio 
aus feuchten. Salzpflanzen sind relatiy Mg-arm. Mit dem A ltem  steigt der Ca-Geh. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 43. 779—84.) G r i m j i e .

Jippei Kawamura, Ober die chemischen Besłandteile de?- Fnicht von Ginkgo bilobn. I. 
Die F rucht von Ginkgo biloba verursacht wie Urushiol auf der H au t heftige Ent- 
ziindung. Aus den A.-Auszugen des Fruclitfleisches hat Vf. eine ungesatt. Oxysaure 
C"oH30{ÓH)(C02H) isoliert, welche er Ginkgolsdure nennt. Das C 02H laBt sich durch 
Erhitzen abspalten; dic so resultierende Verb. C20H31 • OH wird Ginkgol genannt. 
Nach den Farbrkk. beider Verbb. u. den Mol.-Kefrr. des Ginkgols u. seines Methyl- 
athers scheint Ginkgolsiiure eine liohere Phenolcarbonsaure zu sein. Beide Verbb. 
liefern Dihydroderiw., u. diese sind ident. m it Cyclogallipharsiuire u. Cyclogallipharol, 
welche K u n z - K r a u s e  1904 in  japan. Galliipfeln entdeckt hat. Diese D ihydroderiw . 
sind nitrierbar. Nach Unterss. von J. Saito wirken die Alkalisalze der Ginkgolsiiure 
sehr stark  hamolyt., u. die freie Siiure sowie Ginkgol u. dessen Methylather rufen 
starkę Hautentziindung hervor. — Aus den A.-Ausziigen des Fruchtfleisches wurden 
ferner isoliert: 1. E in Ginnol genannter sek. Alkohol C^Hjj-OH, welcher zum ent- 
sprechenden Keton, Ginnon, oxydierbar ist. Zus. u. FF. liefien anfangs Iden titat 
mit Dimyristylcarbinol u. Myriston vermuten, aber Mischproben ergaben F.-Depres- 
sionen von ca. 7°. — 2. Eine Bilobol genannte Verb. C21H3,(OH)2, welche ebenfalls 
ein Dihydrodsriv. liefert. Letzteres kónnte nach Zus. u. F . Isohydrourushiol sein, 
gibt jedoch niclit dessen grune Farbung m it FeCl3. Bilobol verursacht noch starkere 
Hautentziindung ais Ginkgolsiiure. — 3. Eine Saure C21H 420 3 (?) von F. 63° (noch 
nicht untersucht). — Die von SCHWARZENBACH 1857 " entdeckte Ginkgosaure, 
CsjHtóOo, eine Fettsaure, F . 35°, hat Vf. nicht aufgefunden. — Die Trockensubstanz 
des Fruchtsaftcs besteht hauptsachlich aus direlct reduzierenden Zuckern. AuBer- 
dem wurden H 3POi u. Asparagin isoliert.

V e r  s u c h e. Ginkgólsaure, C21H320 3. Lufttrockenes Fruchtfleisch m it A. 
extrahiert, E s tra k t m it Soda, dann verd. NaOH ausgeschiittelt, letztere Lsg. an- 
gesiiuert, ausgeathert, A.-Riickstand in A. m it Pb-Acetat versetzt, m it NaOH neutra-
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lisiert, Pb-Salz m it A. gewasehen, in ath . Suspension m it HC1 zers., Rohprod. m it 
PAe. in  einen schwerer 1. Teil (Gemiseh, wahrscheinlieh etwas Hydroginkgolsaure 
enthaltend) u. einen leichter 1. Teil zerlegt. Letzterer liefert Nadelchen, F . 42—43°. 
Mit FeCL in A. violett, m it Diazobenzolsulfonsaure in allcal. Lsg. orangerot. L i e b e r -  
MANNsche Rk. positiv, M lLLONsche Rk. negativ. H 2S 04-Lsg. gelblieb, griin fluores- 
cierend. —  Hydroginkgolsaure, C21H 310 3. Dureh Hydrierung m it P t  in  A. Nadeln 
aus PAe., F . 86—88°. Ag-Salz, C2łH330 3Ag. Alkalisalze seifenartig. — A<xtylderiv., 
C23H 3e0 4. Wie iiblich bei 140—150°. Nadelchen aus PAe., F . 73— 74,5°. — p-Nitro- 
benzoylderiv., C28H 37O0N. In  Pyridin. Nadeln aus Lg., F . 87—89°. — Methylesler, 
C22H360 3. Mit Diazomethan. Tafeln aus verd. A., F . 41— 42,5°, dureh alkok. KOH 
verseifbar. — Nitroderiv., C21H 330 6N. Mit konz. H N 0 3 in Eg. bei Raumtemp., aus- 
athern. Gelbe Nadeln aus PAe., F. 66— 68°. — Verb. Cr16£?2205Ar2. Ebenso auf sd. 
W.-Bad. Hellgelbe Nadeln aus A., F . 55— 56°. — Gi.nl.gol, C20H 32O. Ginkgolsaure 
in  H -at raseh auf 240° erhitzen, Prod. fraktionieren. Diclces 01, K p.4 221—223°,
D .2°, 0,9148, nD20 =  1,50217, MD =  93,02 (ber. 92,02 fur |=). .Mit FeCl3 keine. m it 
Diazobenzolsulfonsaure orangerote Farbung. LlEBERMANNSche Rk. positiv. H 2S 0 4- 
Lsg. orangerot, m it H N 0 3 unter Warmeentw. dunkelbraun, m it Formalin dunkel- 
braunes Harz. Lsg. in alkoh. KO H 'wird allmahlieh rotbraun. — Methyldther, ColH340 . 
Mit CH3J  in  NaOCjHj-Lsg. erwarmen. K p.3 200—203“, D.2°4 0,8996, no20 =  £49454, 
Md =  97,83 (ber. 96,75 fur |—). — Verb. Ca H 3iO(OH)2. Aus vorigem m it KM n04 
in  Aceton. Nadeln aus PAe., F . 98— 98,5°. Daneben scheint sich B uttersaure. zu 
bilden. — Hydroginkgol, C20H34O. Wie oben. Nadeln aus PAe., F. 50,5—51°. — 
p-Nitrobe.nzoylde.riv., C27H 3-0.jN> Schuppen aus Aceton, F. 60— 61,5°. — Ginnol, C^H^O. 
Mit NaOH ausgeschiittelter ath . E x trak t des Fruehtfleisches einengen, ausgeschiedenes 
Prod. zur Trennung von sterinartiger Substanz ofters aus A. umkrystallisieren. 
Krystalle aus A. (Kohle) oder Aceton, F. 82,5°. — Acelylderiv., CMH580 2. Darst. bei 
150—155°. Blattchen aus Aceton, F. 43—43,5°. — Ginnon, CstH^O. Mit K„Cr,0, 
in  sd. Eg., ausilthern, m it NaOH a n ssc h u tte ln . Krystalle aus A., F. 74— 75°. Semi- 
carbazon, C28H5!ON3, Pulrer aus verd. A., F. 45— 46°. Oxim, C^HjjON, Nadeln aus A., 
F. 49— 50°. — Bilobol, C21H 340 2. Aus der ath. Waschfl. des rohen ginkgolsauren Pb 
nach Entfernung des Pb m it verd. HC1. Nadeln aus PAe. (Kohle), F . 36—37°. Mit 
FeCl3 keine, m it Diazobenzolsulfonsaure orangerote, m it Chlf. u. Alkali beim Er- 
wiirmen r o te ' Farbung. LiEBERM ANNsche Rk. positiv. H 2S 04-Lsg. gelb. Alkal. 
Lsg. wird allmahlieh rotbraun. — Hydrobilobol, C21H360 2. Wie oben. Nadeln aus 
B zn .,F . 89—90°. Keine Farbung m it FeCl3. — Diace.tylde.riv., C^H^O,,. Darst. bei 150“. 
Nadeln aus verd. A., F . 56°. — Dinitroderiv., C21H 34OeN2 +  H 20 . Mit konz. H N 03 
in Eg. (50°, 1 Stde.). Rotgelbe Krystalle aus A., F . 68—71°. (Japan. Journ. Chem.
з . 89—108. Meguro bei Tokyo, Forstversuchsanstalt.) L in d e n b a u m .

Amaresh Chandra Roy und Sikhibhushan Dutt, Iionslitution des wirksamen 
Prinzips von Chiła. I . Ghitraka oder Chita is t die Wurzel eines ind. Strauches, der 
in 3 Abarten k u ltm e rt oder wild vorkom m t: Plumbago rosea, P . zeylaniea u. P. euro- 
paea. Sio wird seit langer Zeit ais Heilmittel gegen Tiele Krankheiten gebraucht. 
Das wirksame Prinzip, welches Vff. „Plumbagin“ (I) nennen, beschreibt B e t t i n CK 
(1888) ais gelbe Nadeln von F. 72° u. der Zus. C6H 130,;. — Vff. fanden, da8 I  in der 
Pflanze im Maximum zu 1%  vorkommt u. der Geh. bei frischen Wurzeln hóher ist 
ais bei langer lagernden. Der F. des reinen I ist 78° u. die Bruttoformel nach Analysen
и. Mol.-Gew.-Best. (kryoskop. in  Bzl.) CISH ]50 6. Oxydation m it KM n04 ergab Zimt- 
silure u. etwas Benzoesaure; Zinkstaubdest. ergab N aphthalin u. /J-Methylnaphthalin 
(Pikrat, F . 112°). Mit Zinkstaub in Eg. gibt I  ein Leukoderiv., welches sich an der 
L uft schnell zu I  reoxydiert. Ferner liefert I  ein Dioxim, ein Monophcnylhydrazon 
u. ein Monosemicarbazon. Diese Tatsachen, zusammen m it der gelben Farbę u. dem 
stark  chinonartigen Geruch, lassen vermuten, daB I ein Deriv. des p-Benzochinons 
oder a-Naphthochinons ist. Ferner enthiilt I  ein acylierbares OH phenol. Natur. 
Die 2 restlichen O gehóren wahrscheinlieh einer Lactongruppe an, denn die alkal. 
Lsg. gibt wie die des Cumarins m it Sauren eine von I  verschiedene Substanz, welche 
sich in  der sauren FI. allmahlieh in I  zuriickrerwandelt. Schliefilich liefert I  ein Tetra- 
nitroderii'. u. ein Dibromid.

Y e r  s u c h e .  Plunibagin, C18H 150 5 (I). Dureh Extraktion der zerkleinerten 
Wurzel m it PAe. (Kp. 70—90°). Goldgelbe, seidige Nadeln aus verd. A., F. 77—7S°, 
meist 1., etwas 1. in h. W., m it Dampf fliiehtig, sublimierbar. Mit FeCl3 blutrote Far
bung, m it alkoh. Cu-Acetat griiner Nd. H 2S 04-Lsg. rotbraun, beim Erwarmen riolett.
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Alkal. Lsgg. kirschrot, an der Luft allmahlich rotbraun. N ur die kirschrote Lsg. gibt 
mit Sauren I  zuriick. Reduziert FEH LIN Gsche, aber n icht ammoniakal. Ag-Lsg. 
Zieht Blasen auf der H au t u. hinterlaCt schwurzen Flcck. — Acetylderiv., C20H 17O6. 
In  Pyridin. Braungelbe Nadeln aus verd. A., F. 138°. — Benzoylderiv., C25H j90 6, 
hellgelbe Prismen aus verd. A., F. 147°. — Carbathoxyderiv., C21H ,0O7, gelbbraune 
Nadeln aus verd. A., F. 109°. — Dioxim, C18H170 6N2. In  h. Pyridin. Heligelbe Nadeln 
aus A., F. 220°. Alkal. Lsg. gelbbraun. — Phenylhydrazon, C2.,H210,,N2, rotbraune 
Nadeln aus A., F. 198°. H 2S 0 4-Lsg. violett. — Semicarbazon, C]9H ]80 5N3, hellbraune 
Nadeln aus Pyridin-A., F. iiber 280°. — Teiraniiroderiv., C]8H n O]3N.,. Mit w. rauehender 
H N 03. Hellgelbe Nadeln aus A., F. 172°. — Dibromid, C18H 150 5Br„. In  w. A. Hell
gelbe Nadeln aus A., F. 122°. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 419—24. Allahabad, 
Univ.) • L in d e n b a u m .

Mitsumaru Tsujhnoto, Ober die Konstitution der Tełradecensaure aus dem Tsuzuol. 
Fiir A ',5-Tetradccensaure, CI4H 20O2, aus Tsuzuol (von der Lauracee Tetradenia glauca 
Matsum.) schlagt Vf. den Namen ,,Tsuzusdure'• vor. Die Saure bildet Krystalle, 
F. 20°, liefert bei Ozonidspaltung Caprinaldehyd u. -saure sowie Bemsteinsaure- 
halbaldehyd u. Bernsteinsaure. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 225 
bis 227. Tokio, Kaiserl. A nstalt fiir chem. Technologie.) R i e t z .

B. A rbusow, Untersucliung der Zusammensetzung des Harzes von Pinus silrestris.
II. Untersuchung der festen Bestandłeile des Harzes von Pinus sihesiris. (I. vgl. C. 
1 9 2 7 . I I . 1759.) Beim Stehen des frischen Harzes von Pinus silvestris scheiden sich 
Krystalle ab, nach dereń Abnutschen u. Verdampfen des F iltrates Kolophonium 
hinterbleibt. — Der krystalline Bestandteil ist opt. akt. — linksdrehend; die Drehung 
schwankte bei Proben verschiedenen Ursprungs: [oc]d =  —102,23 bis — 60,47°; 
M f  =  — 106,47 bis —175,26°; [a]c =  —43,93 bis — 73,26° in absol. A .; in Bzl. 
war die Drehung um ca. 20° geringer; das Verhaltnis [a]]?/[a]c =  2,37—2,39 ist bei 
verschiedenen Proben, wie auch der F. 118—130° konstant, was auf die gleiche Be- 
schaffenheit des krystallinen Bestandteils hinweist. (Durch fraktionierte Krystal- 
lisation der Harzsiiuren aus h. Aceton wurde ein kryst. Korper isoliert, F . 132—134°, 
M d  =  — 112,20°, [<x]F/[a]c =  2,37.) — Nach langerem Stehen (365 Tage) werden 
die Krystalle gelblich, ih r F . wird 90° u. dio Linksdrehung geht in  eine Rechtsdrehung 
iiber (konstanter Endw ert [«]d =  +12,90°). Vf. nim m t an, daB es sich hier nicht 
um M utarotation handelt, sondern um eine Veranderung des Kórpers durch Einw. von 
Luft, da frische Krystalle beim Kjystallisieren aus HCl-haltiger Eg. Krystalle vom
F. 153—159° (Abietinsaure ?) gaben, die veriinderten Krystalle aber n icht mehr krystal
lisierten; die Drehung der Lsgg. der Krystalle in  zugeschmolzenen Rohren veranderte 
sich kaum, K rystalle eines Harzes, die seit 1884 unter den fl. Bestandteilen des- 
selbcn aufbewahrt wurden, hatten sich kaum Teriindert: [oc]d =  — 45,89, [a]F/[a]c =  
2,37. — Die Drehung des Kolophoniums, wie auch seine Farbę, waren vom Ausgangs- 
material wie auch von der A rt der Dest. der fliichtigen Bestandteile abhiingig; es 
schwankte [a]o =  0° bis —74,79° in  absol. A.; [o: ]d  =  +31,65° bis —21,82° in  Bzl.; 
M f /M c  =  2,11—2,83; der Drchungswinkel fur festes, in Saulen gegossenes Kolo
phonium liegt zwischen den W erten der A.- u. Bzl.-Lsg. (Journ. Russ. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 60 . 707—19.) '  F e r r e i n .

A. Windaus, Ober die GlyJcoside der Digitaliśblatler. Zusammenstellung der Er- 
gebnisse der Arbeiten von W iNDAUS (C. 1 9 2 8 . H . 669) iiber die Glykoside der Digitalis- 
bliltter u. Besprechung der Verschiedenheiten zu den Ergebnissen der Arbeiten von 
C l o e t t a  (C. 1 9 2 8 . I I . 771). Wiihrend C l o e t t a  den Aglykonen der Digitalisglykoside 
sehr verschiedene Formeln (C^H^O^, C22H340 5, Cu H ]80 3) erteilt, t r i t t  nach der Deutung 
I°n  W in d a u s  die nahe Verwandtschaft zwischen den Geninen noch deutlicher hervor: 
Digitoxigenin, C23H 310 4; Gitosigenin, C23H340 5; ein Oxydigitoxigenin; Gitaligenin, 
C23H320 G; Oxydigitoxigeninhydrat; Strophantidin, C23H320 0; Oxooxydigitoxigenin. 
Diese Genine finden sich in den aktiven Glykosiden der pflanzlichen Herzgifte mit 
verschiedenen Zuckern verbunden. Moglicherweise gehort aueh das Antiarin hierher. 
Alle gut untersuchten Aglykone der akt. Glykoside sind Oxylactone, die in ihrem 
Kohlenstoffgeriist einen Komplex ro n  4 hydrierten Ringen enthalten. Die Aglykone 
stehen in ihrem Bau den Sterinen u. Gallensauren nahe u. hangen vielleicht genet. 
mit den Sterinen zusammen. Die Aglykone der Scillaglykoside scheinen nach S t o l l s  
Unterss. einem anderen Typus anzugehóren. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 5 . 
-o3—58. Gottingen, Allgem. Chem. Univ.-Labor.) M a h n .
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Sudhmnoy Ghosh und Nagendra Nath Ghosh, Uber die Alkaloide der Kurchee- 
rinde (Holarrliena antidysejiterica). I. VorIavfige Mitteilung iiber ziuei neue, in  indischer 
Holanhena cnideckte Alkaloide. Vff. haben aus genannter Rinde neben dem bekannten 
Conessin 2 neue Alkaloide isoliert. Gepulverte Rinde m it A. extrahiert, A. entfernt, 
Prod. m it verd. HC1 ausgezogen, Lsg. neutralisiert, ausgeathert, m it iibersckiissiger 
NaOH gefiillt, Nd. aus HC1 +  NaOII umgefallt, in Chlf. aufgenommen. Ausbeute 
an Rohalkaloiden im klcinen 1,3, im groBen nur 0,7%. Zur Trennung alkoh. Lsg. 
m it gesatt. alkoh. Weinsiiurelsg. yersetzt, Nd. aus W. +  A. umgefallt, mit NaOH 
zerlegt, aus Chlf. +  PAe. mehrfaeh umgefallt, weiter iiber das Sulfat (Platten aus W.) 
gereinigt. Dieses Alkaloid wird Kurćhicin genannt u. bildet Nadeln aus Chlf. +  PAe.,
F . 175°, [a]p =  ca. — 10° in Chlf., des Hydrobromids —18,75°. — Die Mutterlaugen 
des Kurchicins cnthalten Conessin. — Die urspriingliclie Mutterlauge des Tartratnd. 
lieferte ein weiteres Alkaloid, Kurcliin genannt, dessen Isolierung u. Reinigung wegen 
seiner Leichtlóslichkeit schwierig ist, obwohl es den H auptanteil bildet. Nadeln aus A.,
F. 75°. Sulfat, mkr. Nadeln. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 477—82. Calcutta, School 
of Trop. Med. and Hyg.) LiNDENBAUM.

E 6. Tierphysiologie.
Torao Sakurai, Experimentelle Beilrage ■zur Wirkung der Parasympathikmgifte 

au f den Blutzucker. I I . t)ber den Einflufi des Eserins und des Pilocarpins auf die 
Adrenalinliyperglykamie. (I. vgl. C. 1 9 2 6 . I I . 2086.) Die durch 0,1—0,2 mg Adrenalin 
beim 48 Stdn. hungernden Kaninclien auftretende Hyperglykamie wird durch Eserin
0,2—0,5 mg u: Pilocarpin 2—5 mg pro kg Korpergewicht manchmal gehemmt. (Journ. 
Biochemistry 6 [1926]. 465—85. Niigata, Biochem. Inst. der med. Akademie.) M e i e r .

Torao Sakurai, Experimentelle Beitrdge zur Wirkung der Parasympathikusgifte 
au f den Blutzucker. I II . Ober Herabsetzung des Blutzuckers durch Parasympathikus- 
reizung. (Vgl. vorst. Ref.) Die Hyperglykamie nach Adrenalin u. Diuretin (0,5 g) 
wird durch Ergotoxin aufgehoben. Ergotoxin in  Dosen von 1 mg pro kg ru ft eine 
geringe Blutzuckenvrkg., geringe Steigerung m it nachfolgender Senkung, liervor, 
gleichzeitige Gabe von Ergotoxin u. Pilocarpin (je 1 mg pro kg Korpergewicht) rufen 
meist deutliche Blutzuckersenkung hervor. (Journ. Biochemistry 6 [1926]. 487 
bis 498.) M e i e r .

Shungo Osato und Risei Ohba, Uber die Wirkung von Insulin-Glucose auf nicht 
diabetische schwere Krankheitszustande. I. Experimenteller Teil. Es wurden verschiedene 
Saurevergiftungen untersucht, so die bei Kaninchen u. Hunden durch Typhusbacillen- 
injektion hervorgerufene. Die Alkalireserve des Blutes nahm ziemlich schnell ab. 
Sie stieg wieder durch gesonderte Glucose- oder Insulininjektion, noch starker durch 
Kombination beider. Die Acidose war hauptsachlich durch Zunahme der Milchsaurc 
im  Blut hervorgerufen. — Wenn bei Hunden u. Kaninchen durch Ureterenunterbindung 
u. Uranvergiftung Acidose hervorgerufen war, ging diese voriibergehend durch Insulin 
oder Glucose u. Insulin zuriick. Auch wenn dio Acetonkórpcr des Blutes yermehrt 
waren, nahm die Acidose ab, ebenso die Vermehrung des anorgan. P  des Blutes. — 
Bei der Hungeracidose der Tiere konnte Anderung durch Insulin allein, wie durch 
Insulin u. Glucose erziclt werden. — Es is t daber therapeut., dic kombinierte An- 
wendung von Insulin u. Glucose bei schweren, nicht diabet. Krankheiten, bei denen 
man eine Acidose verm utet, zu empfchlen. (Japan. Journ. of medical Sciences. 
Interna! Medicine 1 [1926]. 1—24. Sep. Kanazawa, II. Univ. Med. Klinik.) F. M u l l e r .

Shungo Osato, Risei Ohba und Motoki Kasai, Uber die Wirkung von I n 
sulin-Glucose au f nicht diabetische schwere Krankheitszustande. II. Klinischer Teil. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bei Infektionskrankheiten (Typhus, Pneumonie) m it maBig er- 
hohtem Blutmilchsauregeh. verm indert Injelction von Insulin u. Glucose die Milch- 
sauremenge unter Besserung der klin. Symptome. Bei chroń. Uramie m it Erbrechen 
wurden die subjektiven Erscheinungen voriibergehend durch Insulin- u. Glucose- 
injektion gebessert. Besonders giinstige Wrkg. wurde bei schwerer Herzinsufficienz 
gesehen. Auch am isolierten Kaninchenherzen wirken ja  Insulin u. Glucose kraftigend. 
(Japan. Journ. of medical Sciences. In ternal Bledicine 1 [1926]. 25—35. Sep. Kanazawa,
II . Univ. Med. Klinik.) F . Mu l l e r .

J. B. S. Haldane, G. C. Linder, R. Hilton und F. R. Fraser, Das arterielle 
Blut bei der Chlorammoniumacidose. W ahrend 24 Stdn. wurde durch Einnahme einiger 
gróBerer Dosen ro n  Chlorammonium Acidosis erzeugt u. dies 2 weitere Tage fort- 
gesetzt. Schon nach 1 Tag ist das Saurebasengleichgewicht im arteriellen Blut stark
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gestórt: C02-Geh. u. C02-Spannung sind gestmken, die Rk. wird saurer; Zunahmc 
des Hamoglobins zeigfc Bluteindickung. Es stellt sich dann allmahlich ein neues Gleich- 
gewicht ein. — Bei Yermehrter Einnahme von Chlorammonium wird die Acidosis 
starker. — Die Pufferung des Blutes blieb trotz der Eindiekung unverandert. — Ais 
Folgę der Acidosis zeigte sich Zunahme der groBen Leukocytenformen u. Tcndenz 
der Erythroeyten zu Hamolyse. Es folgte geringe Anamie. — Alles das beweist, daB 
NHjCl das Blut u. auch die Endothelzellen schadigt. (Journ. Physiol. 65 . 412—21. 
London, St. Barthol. Hosp. Med. Prof. Unit. Cambridge, Biochem. Lab.) F. M u l l e r .

W. Heubner, Hydroxylaminderivate ais Blutgifte und Eiweifiabbauprodukle. Be- 
merkung zu der Mitteilung von F. Rosenthal, L . Wiślicki und L. Kollek. (Vgl. C. 1 9 2 8 .
I I . 73.) (Klin. Wchschr. 7. 1514.) F r a n k .

F. Rosenthal, L. W iślicki und L. Kollek, Erwiderung zuder Arbe.il von W. Heub
ner ,,Hydroxylaminderivate ais Blutgifte und Eiweif!abbauprodukte“. (Vgl. vorst. 
Ref.) (Klin. Wehsehr. 7. 1514. Breslau.) F r a n k .

Walter L. Mattick und Kenneth Buchwald, Eine klinische Studie iiber die 
Wirkung der Bestralilung au f das Blut cliolesterin bei bosarligen Kranklieiten. Durch 
Bestrahlung nahm boi 34 von 36 Patienten das Cliolesterin im Blut voriibergehend ab. 
Es stieg von selbst, auch bei wiederholten Bestrahluugen wieder zum Ausgangswert. 
Ein Unterschied zwischen n. u. kranken Mensehen fand sich nicht. — Bei 40 Patienten 
mit bosartigen Neubldgg. war der Cholesteringehalt des Blutes 159,5 mg-°/0, d. h. gleich 
dem n. W ert von 157 mg-%. (Journ. of Cancer Research 1 1  [1927]. 86—94. Sep. 
Buffalo, N. Y. S tate Inst. for Malign. Diseases.) F. M u l l e r .

A. H. Roffo und H. De Giorgi, Physikalisch-chemische Verdnderungen des Serums 
durcli Rubidium. Es wurden an Meerschweinchen u. an Mensehen Verss. unter- 
nommen, indem Lsgg. von RbCl u. Rb2SeOx intravenós eingespritzt wurden. Das 
P h  des Blutes wurde dadurch leicht herabgesetzt, ebenso die Oberflachenspannung 
des Blutes. Die Injektion verursacht also phj'sikal.-chem. Storungen im Blut, ver- 
mutlich durch Veranderung des kolloidalen Gleiehgew. im  Serum. Die angewandten 
Dosen wurden von den Kranken gut vertragen. (Bolet. del Institu to  de Medicina 
experimental 1 9 2 6 . Nr. 14. 14 Seiten Sep. Buenos-Aires, Inst. f. exp. Med.) W i l l s t .

Johann Schubert, Studie:i iiber Tetanustoxin, R icin und einige Alkaloide und  
iiber ihre Entgiftung. Tetanustoxin kann in vitro durch Tyrosin entgiftet werden, 
wahrend andere Aminosauren unwirksam sind. Cliolesterin u. A.-A.-Extrakte von 
Menschenknochenmark, ebenso Lebertran, Capryl- oder Olsaure haben gleichfalls 
eine entgiftende Wrkg. Von anderen Olen war Ol. lini, citri u. menthae wirksam. 
Der Mechanismus der Entgiftung ist noeh nicht klar, in vivo kommt sie nicht zustande, 
auch die Oberflachenspannungsmessung gibt keinen AufschluB. Emulsionen von 
saprophyt. Bakterien entgiften weder lebend noeh gekocht Tetanustoxin; in einem 
Falle war Prodigiosus wirksam. Cocainlsg. kann Tetanustoxin entgiften, ebenso 
Morphin u. Heroin. Die Ricinvcrgiftung der Maus kann nur durch Vorbehandlung 
des Giftes m it Cholesterin oder Heroin verhindert werden. Gegen die F ettna tu r der 
Bakterientoxine spricht, daB Ricinolsdure u. Crotonolsdure ungiftig sind. Alkaloide 
(Aconitin) sind durch Lipoide nicht zu entgiften. (Ztschr. Immunitatsforseh. exp. 
Therapie 57 . 261—84. Hamburg, Inst. exp. Therapie.) S c h n it z e r .

K. Landsteiner und J. van der Scheer, Die serologische Differenzierung sterischer 
Isomere. Es wurden 1-, d- u. dJ-Phenyl-p-nitrobenzoylaminoacetessigsaure nach Diazo- 
tieren in der K alte m it Pferdeserum in alkal. Lsg. gękuppolt. Nach 10 Min. wurde das 
Azoprotein durch HC1 gefallt. — N ur bei hoherer Konz. ergab sich bei Priifung der 
Spezifizitat der Immunkorper gekreuzte Rk., so daB man sagen darf, daB d- u. 1-Antigen 
in Verdunnung von 1: 100 u. niedriger 2 spezif. Immunsera bilden. Das d,1-Antigen 
reagiert m it beiden Immunseris, u. zwar schwacher ais d u. 1. — Es ergibt sich, daB 
die raumliche Konfiguration der antigenbildenden Gruppe einer der Faktoren ist, die 
die serolog. Spezifitat bestimmt. Im  vorlicgenden Fali ist es die verschiedene raum 
liche Lagerung von H  u. COOH. (Journ. exp. Bied. 48. 315—20. PvOCKEFELLER Inst. 
for Med. Res.) F. M u l l e r .

Franz Faludi, Uber die Coffeindiurese. Durch Coffein u. yerwandte DiM etika 
wird die U ltrafiltrierbarkeit des Serums u. in  Konz. wie sie bei diuret. Wrkg. im Serum 
yorkommen, die Quellbarkeit von Gelatine u. Gummi nicht veriindert. Eine Ver- 
anderung des Wasserbindungsvermógens der SerumeiweiBkórper ais Ursaehe der 
Diurese anzusehen, erscheint danach unzuliissig. (Ztschr. ges. exp. Med. 62 . 242—48. 
Ludapest, I I . Bied. Klinik. Pćter Pasmany-TJnir.) M e i e r .
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Er. Friedrichsen, Die Salabrose und ihre Verwendmig beim Diabetes. Salabrose 
erwies sich bei der Behandlung des Diabetikers ais eine sehr wer trolle u. vorlaufig 
dureh kein anderes Mittel ersetzbare Heilnahrung. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1294 
bis 1295. Bad Neuenahr.) F r a n k .

F. Fischler, Zur Chemie und zur therapeutischen Wirkung des Traubenzuckers. 
Neben .seinem Brennwert kommt dem Traubenzucker eine spezif. Bedeutung fiir ge- 
wisse Funktionen des tier. Organismus zu. Eine yollkommene Entfernung der Glucose 
aus dem Organismus is t unmóglich, unter den Erscheinungen der Ilypoglykamie 
t r i t t  dor Tod ein. Zufuhr von Glucose hebt diese Schadigungen sofort auf. t)ber die 
im  Organismus vorliegende Strukturform  ist Sicheres nieht bekannt. Wahrscheinlieh 
sind zahlreiehe Wrkgg. der Glucose auf die Bldg. von Dioxyaceton zu beziehen, das 
allo Erscheinungen der Hypoglykamie ebenso aufhebt wie Glucose. (Miinch. med. 
Wchschr. 75 . 1541—44. Miinchen, Biol. Abt. d. Dtsch. Forsch.-Inst. f. Lebensmittel- 
chemie.) M e i e r .

Otto Warburg, Chemische Konstitution des Atmungsfermentes. (Wien. med. 
Wchschr. 7 8 . 1145— 46. — C. 1 9 2 8 . I. 3082.) L o h m a n n .

Fritz Tiemann, Ober das Atemzenlrum lahmende und erregende Substanzen. An 
Kaninchen lieB sich bei Unterss. iiber die Starkę der Vagushemmung auf die Atem- 
tatigkeit zeigen, daB unter Morphin- u. Chloralhydratvergiftung u. in der Avertin- 
narkose die Hemmung verstarkt wurde. Am starksten atemzentrumerregend wirkte 
C02, weniger stark  Lobelin, Atrinal, wahrend Atropin wirkungslos war. C02, Lobelin 
u. A trinal konńten den Hemmungseffekt der Yagusreizung verhindern oder absehwachen. 
Lobelin lahmte in hóheren Dosen das Atemzentrum, wodurch die Vagushemmung 
verstarkt wurde; die zentrale Vaguserregung diirfte hier mitwirken bei der Verliingerung 
des Atemstillstandes. (Arch. exp. Pathol. Pharmakpl. 1 3 5 . 213— 27. Miinchen, Pharma- 
kol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Rudolf Schoen, Untersuchungen iiber die zerebrale Innervation der Atmung.
I. Mitt. Atmung nach Exstirpation iibergeordneter Hirnteile und Angriffsorte erregender 
und lahmender Mittel, insbesondere des Morphins. W ird Kaninchen stufenweise das 
Gehim bis zur Briicke abgetragen, so wird die Atmung nieht wesentlich verandert; 
wird nun weiterhin das Verh. solcher Tiere gegen bestimmte Reize (Morphinvergiftung) 
untersucht, so ergibt sich, daB die Atmung von 2 iibergeordneten Stellen aus beeinfluBt 
wird: vom M ittelhirn (Bereich der hinteren Vierhugel) aus wird die Atmung erregt, 
vom Thalamus, Striatum  u. wahrscheinlieh auch vom GroBhirn aus wird die Atmung 
verlang8amt u. unregelmaBig. Erregend wirkende Mittel greifen an den bulbaren 
Zentren an. Untersucht wurde die Wrkg. von C 02 (5%), Lobelin, Cardiazol. Die 
Morphinvergiftung w irkt auf die suprabulbiiren Zentren, indem die Lahmung der 
Atmung beim Kaninchen dureh Thalamus u. GroBhirn, die Erregung dureh das Mittel
hirn verm ittelt wird. U ntersucht wurden die Wrkgg. an Kaninchen u. Katzen. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 5 . 155—87. Leipzig, Med. Klinik.) M a h n .

Erwin Bendzulla, Aminosaure und Diatelik. Vf. empfiehlt zur Anregung der 
Magensekretion Zufuhr von Aminosauren in Form von Maggiwiirze. Da hiervon 
bereits wenige Tropfen geniigen, spielt dabei auch der NaCl-Geh. nur eine unter- 
geordnete Rolle. (Volksernahrung 3. 292—93. Spandau.) G r o s z f e l d .

Erich Nassau, Praktische Anwendung der Vilamine. Ubersichtsreferat. (Dtsch. 
med. Wchschr. 54. 1590—92. Berlin.) F r a n k .

R. Leco<ł, Die neuen Forlschr-itte unserer Kenntnis iiber Nahrungsmiitel und Er- 
nahrung. Zusammenfassender Bericht iiber den Stand der Vitaminfrage. (Buli. 
Sciences pharmacol. 34 [1927]. 357— 71. 433— 54.) PFLUCKE.

Erik M. P. Widmark und Bertel Svensson, Studien iiber den Bedarf und zur 
Verfiigung stehende Mengen an fettloslichen Vitaminen der Kinder in  den Volksschulen 
zu Matmo. E in Mangel an fettl. Vitaminen in der Nahrung der Kinder der Yolks- 
schulen von M a 1 m 6 konnte nieht festgestellt werden. Bei dieser S tatistik  wurde 
besonders Gewichtszunahme, Langenzuwachs, Hamoglobingeh., Hcmeralopie, Zu
stand u. Entw. der Zahne, Krankheitsfreąuenz beriicksichtigt. Die der Beobachtung 
unterzogenen Kinder wurden in  zwei gleich groBe Gruppen eingeteilt, von denen 
die eine ais Kontrolle diente, wahrend die andere einen ZuschuB an fettl. Vitaminen 
in  Form von Dorschlebertran erhielt. (Skand. Arch. Physiol. 54 . 127—44. Lund, 
Med.-Chem. Inst.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

W. Arnoldi, E. Fink und R. Michelin, Untersuchungen iiber den Einflufl einzelner 
Fastentage („Vitaminfastentage“) au f den Stoffwechsel. An sog. Yitaminfastentagen,
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d. ii. Tagen m it yitaminreieher, aber energet. unzulanglieher Ernahrung, wurde der 
W.- u. Salzgeh., sowie der Purin- u. EiweiBhaushalt untersueht. W.- u. Salzgeh. 
wechselten erheblich, die Ausscheidung der N-haltigen Stoffwechselendprodd. war 
haufig, die der Harnsaure stets begiinstigt. Angebracht erscheinen solche Eastentage 
bei Herz-, Nieren-, Stoffweehselkranken ais Entlastungskuren. (Arcb. f. Verdauungs- 
krankheiten 4 1  [1927]. Nr. 3—4. 239—46. Sep. Berlin, II . Med. Univ.-Klinik 
Charitó.) _ HiRSCH-KAUFFMANN.

Pierre Delbet und Pałios, Karenz und Magncsium. Die Mg-Salze iiben eine gute 
Wrkg. auf den Organismus aus. MgCl2 reguliert manohe Synthesen, die die Abwesenheit 
von Antiskorbutvitaminen hervorruft. Man sollte desbalb Mg-Salze dauernd der ge- 
wóhnlichen Nahrung zusetzen ebenso wie NaCl. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 390 
bis 392.) _ _ R e w a l d .

L. Randoin und A. Michaux, Vergleiche uber Wasser-, Fettsaure- und Choleslerin- 
yehali der Leber und M ilz normaler Meerscliweinchen und von Mcerschwcinchen, die 
einer das Skorbidvitamin nicht entlialtenden Diiit unterworfen waren. Die Leber n. 
Tiere enthiilt im Mittel 0,21 %  Cholesterin, auf frisches Organ berechnet, 1,81—2,26% 
Fettsauren u. 72,5—74,6% W. Die Milz 0,4% Cbolesterin, 1,4% Fettsauren u. 
78,3% W. W ahrend der Skorbut sicb ausbildet, steigt Cbolesterin in  unbedeutendem 
AusmaB, die Fettsauren in  der Leber deutlich an. Die Milz nimm t an Gewicht wabrend 
der Entw. der hamorrhag. Symptome zu. Gegen Ende der Erkrankung werden hier 
Cholesterin u. Fettsauren vermindert yorgefunden. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 7 . 146— 49.) O p p e n h e i m e r .

M. Javillier, H. Allaire und Simone Rousseau, Nucleinphosphor und Phosplior- 
bilanz bei Mausen unter Mangel von fettloslichem Vitamin. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II . 1722.) 
Mause wurden auf eine V itam in A-freie K ost gesetzt u. naehdem sie 25% an Gewicht 
hinterdenN orm altieren zuriick waren, der P-Geh. ihres Organismus m it dem derN orm al- 
tiere vcrglichen. Auf 100 g Troekensubstanz wurde bei den Karenztieren gefunden 
2,392 g Gesamt-P, unl. P  (der Knochen) 2,005, „alct“ P  0,387, davon 0,066 g Nuclein-P; 
die gleichen Werte der Normaltiere: Gesamt-P 1,921 g P, unl. P  1,521, „ak t.“ P
0,400, davon 0,069 g Nuelein-P. E in Unterschied im Geh. an „ak t.“ P  der verschieden 
ernahrten Tiere war also nicht aufzufinden. (Buli. Soc. Chim. biol. 1 0 . 294—300.) W a d .

Otto Stiner, Andmien ais 'Vitaminrnan<gdkrankhdten. Bei F iitterung von Meer
schweinchen m it sterilisierter Nahrung (Heu u. Riiben, 1/2 Stde. im Autoklaven bei 
120° sterilisiert) oder m it vitaminarm er Nahrung (gekochte Milch u. WeiCbrot) sah 
Vf. Anamien. 3—4 Wochen nach Versuchsbeginn wurden zunachst Veranderungen 
des roten Blutbildes (Sinkcn des Hamoglobingeh. auf 70—60, Anisocytose, Poly- 
chromasie) beobachtet. Bei Tieren, bei denen erst nach 6—8 Wochen der fur Skorbut 
charakterist. Gewichtsstillstand ein trat u. die noch weitere 6—8 Wochen lebten, 
sank der Hamoglobingeh. bis auf 20, dio Zahl der Erythrocyten unter 2Millionen; 
im Blutbild wurden reichlich Normo- u. Megaloblasten nachgewiesen. In  2 Fallen 
war der Farbeindex erhólit, so daB also die Blutveranderung vollkommen dem Bilde 
der perniciósen Anamie entsprach. —  Das weiBe Blutbild zeigte eine absolute Ver- 
minderung der Zahl, ferner eine prozentuale der eosinophilen Zellen u. eino Yermehrung 
der Lym phocjien, besonders der ldeinen Lymphocyten im Verlauf des akuten Gcwichts- 
sturzes beim chroń. Skorbut. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 1 9 . 791—84. Hyg. 
bakteriol. Labor. d. Eidgenóss. Gcsundhcitsamtcs.) H i r s c h -K a u f f m a n n .

R. Mc Carrison, Beriberi bei Tauben. Durch bestimmte Kostformen konnte 
bei Tauben eine Beriberi erzeugt werden, dio der des Mensehen pathol. durchaus glich 
u. sicb von der Polyneuritis der Tauben besonders durch die Herzhypertrophie unter
schied. Grundbedingung fiir das Auftreten von Beriberi ist Vitamin-B-Mangel; 
besonders gunstig wirken Kostformen m it 20—50% weniger Vitamin B, ais zur 
Erzielung eines n. Stoffwechsels erforderhch ist. Ais letzte Ursache erscheint nicht 
der Vitamin-B-Mangel, sondern die dadurch lierrorgerufene Stoffweehselstorung u. 
die sie begleitenden tox. Produkte. (Indian medical Res. Memoirs Nr. 1 0 . Suppl. Series 
to the Ind. Journ. of Med. Res. 1—146. Coonoor, S. India, Pasteur Inst.) H ir s c h -K .

G. Zanghi, Uber den Beri-Beriąuotienten und den Forrał an Vitamin B  in  nor- 
nuilen Tauben. A m a n t e a  (vgl. C. 1 9 2 8 . I I .  1792) ha t nachgewiesen, daB Tauben, 
die mit geschaltem Reis gefuttert werden, erst dann Symptome von Beri-Beri zeigen, 
wenn sie ca. 70% ihres urspriinglichen Gewichts an geschaltem Reis eingenommen 
haben. E r fiihrte das darauf zuriick, daB die Tauben das Vitamin B bis zu einem 
gewissen Grade speichern. A m a n t e a  hatte  seine Yerss. an Tauben vorgenommen,
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bei denen die Speicherung móglichst weit getrieben war. Vf. untersuclit Tauben, die
11. ernahrt sind u. findet, daB diese n ieht die gróBtmógliche Menge Vitamin speicbern, 
sondern eine mittlere. (Boli. della Soe. Italiana di Biologia sperimentale 2 [1927]. 
206—08. Sep. Messina, Univ., Physiol. Inst.) W il l s t a e d t .

Henry E. Never, Avitaminose und Verdauungsorgane. 3 Hunde, die zunachst 
eine K ost von 300 g Beefsteakhack, 100 g Zuckcr, 100 g Butter, 400 cem konden- 
sierter Milch, 500 cem H 20  u. 1000 ccm physiol. NaCl-Lsg. erhielten, wurden auf 
vitaminfreie Ernahrung (300 g Rcismelil, 100 g Palmin, 50 g entfettetes Casein, 
15 g Nahrsalze, 1200 ccm H 20  u. 750 ccm physiol. NaCl-Lsg. m it 0,2% Soda) um- 
gesetzt. Dabci zeigtcn die Tiere eine gestorte Resorption m it sekundarer Bcteiligung 
der Sekretion u. M otilitat sowie der FreBlust. Pepsin u. Trypsin  oder dereń Vor- 
stufen werden wahrend der Avitaminose gespeichert. (PFLUGERs Arch. Physiol. 
219. 554— 63. Hamburg, Univ., Physiol. Inst.) H ir S C H - K a u f f m a n n .

Hugo Bach, Rachitisprophylaxe durch mit (juarzlicht (Original Hanau) bestrahlte 
Frischmiłch (System Dr. Scholl). Besprechung der giinstigen Ergebnisse von S c h e e r  
(C. 1928. I. 2421). Ais Ultraviolettquelle eignet sich aber bisher nur der Quarzbrenner, 
nicht das L icht ultraviolettstarker Bogenlampen, das Rachitis nicht heilt, obwolil es 
bei den Kindern ein schónes samtbraunes Pigment erzeugt. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 
530—02.) G r o s z f e l d .

C. Serono und A. Cruto, Aussendung von ultravioletten Strahlen einiger orga- 
nischcr Phosphalide nach ihrer Bestrahlung. (Vgl. C. 1928. I I . 1783.) Cerebrin, Lecithin 
u. Chbropliyll, haben nach der Bestrahlung oder Besonnung photogene Eigg. Aus dem 
gemeinschaftliehen Vork. von Lecithin u. Chołesterin im  Pflanzen- u. Tierkórper wird 
der ScliluB gezogen, daB Chołesterin eine Schutzsubstanz fiir Lecithin ist, um dieses 
entweder vor einer zu intensiyen Absorption von ultravioletten Strahlen zu scliiitzen, 
oder die zu rasche Entladung naeh der Bestrahlung zu verhindern. Das Chołesterin 
ist also eine A rt Isolator u. Fixator, das wegen seiner W asserpermeabilitat, obwolil 
selber wasserunl., einen wirksamen Sehutz der Zelle bildet, ohne die Osmose oder 
Resorption zu hindern. Auf der Eig. des Lecithins, Energie zu sammeln u. auszusenden, 
beruht die energ. Einw. von injiziertem Lecithin auf den Stoffwechsel. (Rassegna Clin., 
Terap. Scienze aff. 27. 167—71.) O t t .

steplian Wurzinger, Erfahrungen mit Vigantol bei der Behandlung der Rachitis. 
Vigantol erwies sich ais sicher u. prom pt antirachit. wirkendes Heilmittel bei der 
Bekiimpfung u. Vorbeugung der Rachitis. (Klin. Wchsclir. 7. 1859—60. Miinchen, 
Siiuglingsheim.) F r a n k .

Arthur Stern, Zur Therapie der parathyreopriven Tetanie mit Vigantol. Eine seit 
15 Jahren bestehende chroń. u. therapeut. unbeeinfluBbare Tetania parathyreopriva 
konnte durch 6 wóchentliche Behandlung m it Vigantol geheilt werden. (Dtsch. med. 
Wchsehr. 54. 1292. Charlottenburg.) F r a n k .

G. Franzen, TJntersuchungen iiber Alkohol. V II. M itt. Alkolwhoirhungen auf 
die Magemerdauung. (VI. Mitt. vgl. C. 1928. II . 1890.) Es liefi sich im naturlichen 
Magenverdauungsvers. zeigen, daB gewisse A.-Konzz. auf die Pepsinverdauung eine 
gunstige Wrkg. ausiibten. A.-Konzz. von 5— 7% u. dariiber wirkten im Magen auf 
den Entleerungsmechanismus des Magens hemmend ein, wahrend geringere Konzz. 
entweder wirkungslos waren, oder die Entleerung bis zu einem gewissen Grade bc- 
schlcunigten. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 129—41. Jena, Pharmakol. Inst. 
d. Univ.) M ahn.

Sergius Morgulis, Schwefelstoffwechsel und Verteilung des Schwefels im  Urin 
hungernder Hunde. U nter M itarbeit von V. L. Bollman u. H. J. Brown. W ah ren d  
einer Hungerperiode ist das Verhaltnis N : S im Urin beim einzelncn Tier ziemlich 
konstant, schwankt aber bei verschiedenen Individuen zwischen 16,1—29,7. Das 
Gleiche gilt, wenn alle Tiere m it demselben F u tte r von konstantem  N : S -V erhaltn is 
ernahrt werden. Wenn das Verhaltnis N : S in der Hungerperiode sich verandert,_geht 
es durch Einsparung von S bei Futterzufuhr auf das alte Nivcau zuriick. Alle Ande- 
rungen, n ie  auch solche des anorgan. SO., u. der Atherschwefelsauren sind von der 
Nahrung weitgehend unabhangig u. nur von individuellen Faktoren beherrscht. (Journ. 
biol. Chem istry77.627—45. Univ. ofNebraska, Omaha. Biochem. College ofMed.) M e ie f -

George T. Lewis und Howard B. Lewis, Der Schwefelstoffwechsel. X II. Der 
Wert von Diglycylcystin, Dialanylcystin wid Dialanylcystindianhydrid fu r  das Nahrungs- 
bediirfnis der weifien Ratte. (VI. vgl. C. 1924. I I . 205.) Bei wachsenden weiBen R a tte n , 
die m it eystinarmem F u tte r ernahrt wurden, forderte Beigabe von Diglycylcystin oder
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Dialanylcystin das Wachstum. Das Anlrydrid des letztgenannten Stoffes wurde nicht 
ausgenutzt, obwolil es resorbiert wurde. (Journ. biol. Chemistry 73 [1927]. 535— 42. 
Ann Arbor, Univ. of Michigan.) F . Mu l l e r .

George T. Lewis und Howard B. Lewis, Der Schwefelstoffwechsel. X III . Dic 
Wirkung ton elementarem Schwefel au f das Wachstum junijer weiper Ratten. (X II. vgl. 
vorst. Ref.) 0,08— 1,0% S wurden ais Schwefelblumen einer cystinarmen K ost zu- 
gesetzt. Ergebnis: S wird n icht zum Cystinaufbau benutzt bei wachsenden R atten.
— 1%  S-Zusatz zu MilchpuIver-Stiirkekost („Sherman-Merrill") w irkt geradezu tox. 
Bei niederer Dosis oder bei Zusatz zur „Osborne-Mendelkost“ ist das W achstum ver- 
zogert. — Die Giftigkeit des S wird durch zum W achstum ausreichende Cystinbeigaben 
nicht beeinfluBt. — Der Glykogengeh. der m it S gefiitterten Tiere war n icht vermehrt. 
(Journ. biol. Chemistry 74 [1927]. 515— 23. Ann Arbor, Lab. of physiol. Chem. Univ. 
of Michigan.) F . M u l l e r .

I. Snapper und A. Griinbaum, Uber den Milchsuurestofficechsel beim, Sport. 
Bei FuBballspielern wurde der H arn u. der SchweiB auf Milchsaure untersucht. Bei 
den langdauernden Anstrengungen wie FuBball kommt es zu keiner starken Milch-
saureerhóhung im Blut, u. an w. Tagen auch mcist nicht zu einer Milchsaureaus-
scheidung >  60 mg im Harn. An k. Tagen werden jcdoch in 50% der Falle Mengen 
iiber 60 mg bis 290 mg im  H arn ausgesckieden. Dies hangt offenbar davon ab, ob 
der Spieler wahrend des Spiels H arn absondert, oder erst nach AbschluB der An- 
strengung. Im  SchweiB fanden sich betriichtlichc Mengen Milchsaure, aOein im Hemd 
0,5— 1,1 g, so daB die insgesamt ausgeschiedene Menge 1,1—2,5 g betragen diirfte. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 1494— 95. Amsterdam.) M e i e r .

M. Kochmann und H. Seel, Wirkung der Stahląuellen auf den Sloffwechsd. 
Beitrag zur Frage -nach dem alctiven Eisen. Das in einem natiirlichen Mineralwasser 
vorhandene Ferrobicarbonat, welches durch einen stark  positiven Ausfall der Benzidin-
H,0„-Rk. gekennzeichnet ist, iib t eine besonders giinstige Wrkg. auf den Stoffwechsel 
junger, waclisender R atten  aus; hierbei iiberwiegen dio Assimilationsvorgange die 
cbenfalls gesteigerten Dissimilationsrorgangc bei weitem. Es wird die Vermutung 
ausgesprochen, daB diese Wrkg. durch eine Vermehrung des Plasmaeisens zustande- 
kommt. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1321—22. Halle, IJniy.) F r a n k .

A. Bornstein und H. Gremels, Uber den Sauerstoffverbrauch isolierter Organe. 
Es werden die Extrem itat, die Leber u. Niere des Hundes kiinstlich durehstromt. 
Der Sauerstoffverbrauch ist fiir diese Organe pro kg u. M in.: Muskel ca. 4,0 ccm, 
Leber 30,5 ccm, Niere 84 ccm. Im  Schnitt nach der Methode von W a r b u r g  ergeben 
sich fiir Niere ein gleicher Wert, fiir Leber ein hóherer u. fiir Muskel ein wesentlich 
hóhercr Wert. W ahrend im Schnitt alle Organe einen ahnlichen Sauerstoffverbrauch 
haben, wird im isolierten Organe der Stoffwechsel bei manchen, besonders beim 
Muskel stark  gebremst. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 220. 466— 79. Hamburg, Pharma- 
kol. Inst. d. Univ., Krankenhaus St. Georg.) M e i e r .

Stephan Hediger, Experimenlelłe Untersuchungen iiber die liesorption der Kohlen- 
sdure durch die Haut. Vf. beschreibt eine einfache Methode, die gestattet, m it prakt. 
geniigender Zuverliissigkeit die Resorption der C02 durch die H au t nachzuweisen 
u. diese Resorption sowie die CO.-Abgabe durch die H au t analyt. zu verfolgen. Die 
Resorption der C 02 u. die sogenannte H autatm ung beruhen auf einer Diffusions- 
erseheinung, welche einzig durch die physikal. Gesetze der Gasdiffusion bestimmt wird. 
Die CO,-Diffusion durch die H au t erfolgt in  Richtung des Spannungsgcfiilles so lange, 
bis sich ein Gleichgcwicht diesseits u. jenseits der H au t in  der Hohe der alveolaren 
bzw. Gewcbs-C02-Spannung herausgebildet hat. Der Betrag, der in  einem natiirlichen 
C02-Bad durch die K órperhaut aufgenommenen CO, bemiBt sich auf etwa 200 ccm 
pro Minutę oder 6 1 in  einer halben Stde. Badedauer. (Klin. Wchschr. 7. 1553— 57. 
St. Moritz, Balneo-Klimat. Station.) F r a n k .

E. Enderlen, S. J. Thannhauser und M. Jenke,1U ber die Herlcunft der Gałłen- 
sauren. IV. Mitt. Versuche an Hunden m it kompletler GaUenfistel und umgekehrter 
Eclcscher Fistel. (Vgl. I I I .  C. 1928. I I .  278.) In  einem Vers. an einem Hunde m it kom- 
pletter GaUenfistel u. umgekehrter E cK sch e r Fistel lieB sich bestatigen, daB es dem 
Organismus unmoglich ist, direkt aus Cholesterin Gallensauren zu bilden. Weiterhin 
heB sich zeigen, daB auch Oxydationsprodd. des Cholesterins keine Zwschenstufen 
zu den Gallensauren im intermediaren Stoffwechsel darstellen. Dagegen wurde in 
beiden Verss. beobachtet, daB Allocholesterin bei intravenóser Zufuhr im Organismus
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in Gallensauren iibergehen kann. (Arch. exp. Pathol. Pkarmakol. 1 3 5 . 131—36. Heidel
berg, Chirurg.' Klinik, u. Dusseldorf, Med. Klinik.) M a h n .

E. Enderlen, S. J. Thannhauser und A. Distl, Vber die Herkunft der Gallensauren.
V. Mitt. Besteht ein Zusammenhang zwischen Fettsdureabbau und GaliensaurenbiIdung ‘t 
(IV. vgl. vorst. Eef.) Einem Hundo m it kompletter Gallenfistel wurde einmal Triolein 
intraperitoneal injiziert, dann Olsaure m it Hundeserum vermischt, intravenós ver- 
abreicht, drittens das Riickenmark zwischen 2. u. 3. Brustwirbel durchtrennt. Nach 
W e r t h e i i i e r  t r i t t  dabei eine Blockierung der Eettmobilisation aus den peripheren 
Eettdcpots zur Leber hin auf. In  keinem der 3 Verss. war eine Anderung der GróBe 
der Gallensiiureausscheidung zu beobachten. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 35 . 
137—42. Heidelberg, Chirurg. K linik u. med. Poliklinik.) M a h n .

A. B. Hastings und H. B. van Dykę, Die Wichtigkeit des Carbonations fiir  
die physiologische Wirksamkeit. Bei Unterss. iiber die Wrkg. von P ituiłrin  auf den 
Meerschweinehenuterus ergab sich umgekehrte Proportionalitat zwischen Wrkg. von 
P itu itrin  u. Carbonation. Wenn dessen W irksamkeit geringer war, war die Wrkg. 
des P itu itrin  gróBer u.um gekehrt.— W urde die W irksamkeit desCarbonations móglichst 
konstant gehalten, so war die Anspruchsfahigkeit der Uterusmuslculatur auch ziemlich 
konstant. Dabei wurden Schwankungen im Ca-Ion móglichst vermieden. (Proceed. 
of the Soc. for experimental Biol. and Med. 2 4  [1927]. 831—32. Sep.) F . M u l l e r .

K. K ótschau , Die Wir kun g kleiner Dosen m it Bezugnahme auf das Amdt-Schulzsche 
Gesetz und die Homóopathie. Vf. fiihrt in Eorm eines Vortrages aus, daB unter geeigneten 
Bedingungen die Móglichkeit gegeben ist, einen nicht irreversibel veranderten Funktions- 
zustand durch bestimmte kleine Dosen zur Norm zuriickzufiihren u. zwar besonders 
durch Stoffe, dereń eigentliche u. Hautwrkgg., d. h. bei groBen Dosen henrortretende, 
den an sich schon veranderten Funktionszustand noch yerschlimmern wurde. (Dtsch. 
med. Wchschr. 54 . 1586—88. Berlin, Charitć.) F r a n k .

Bonne, Jod ais Verjungungsmittel der Kulturboden und der Vólker Europas. Vf. 
fiihrt Alterungserscheinungen mancher unserer Kulturboden u. dam it in Beziehung 
stehende gesundheitliche Sohaden der Bevólkerung auf Jodmangel zuriick u. emp- 
fiehlt ausgedehnte kiinstliche Zufiihrung von Jodsalzen durch Diingung. (Volkś- 
ernahrung 3. 265—67. 293—94. Adendorf bei Liineburg.) G r o s z f e l d .

Adolf Bickel, Praktische Therapie m it Eisenprdparaten und Slahlgucllen. F e  
findet a l s B a u s t o f f i m  K órper Verwendung sowohl in  organ, oder anorgan. Bindung, 
a l s B e t r i e b s s t o f f i m  wesentlichen nur dann, wenn es in  anorgan. Verb. zugefiihrt 
■wird. Zur Erzielung dynam. Fe-Wrkgg. (Anregung der Blutzellenbldg., Waehstums- 
forderung, Stoffwechselbeeinflussung) muB das Fe in anorgan. Form gegeben werden. 
Diese dynam.-biolog. Fe-Wrkg. liimgt nicht von Fe-Ionen, sondern von komplexen 
Fe-Verbb. ab, die sich im Kórper aus dem peroral zugefiihrten anorgan. Fe bilden 
u. die ebensowohl ais Ferri- wie ais Ferro-Verbb. moglich sind. U nter den bisher auf 
ihre dynam. Wrkg. geprtiften anorgan. Fe-Verbb. lieB das Ferrioxjrd  Siderac die urn- 
fangreichsten dynam.-biolog. Wrkgg. erkeimen, die in vieler H insicht an die As-Wrkgg. 
erinnern. (Dtsch. med. Wchschr. 54 . 1581—84. Berlin, Univ.) F r a n k .

M. Morimoto, Vber die Wirkung von Histamin au f die Nierengefa/3e. In  Durch- 
.strómungsrerss. an Nieren von Hundcn u. K atzen bew rktc H istam in selbst in  grofien 
Verdunnungen noch eine deutliche K ontraktion der NierengefiiBe. Die Empfindlich- 
keit war bei einzelnen Tieren sehr verschicden. Durchschnittlich lieB sich noch mit 
0,000 000 5 mg eine K ontraktion erhalten. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 5 . 194 
bis 197. Osaka, Berlin, Physiol. Inst. d. Univ.) M a h n .

A. Galamini, Wirkung von Aihylalkóhol au f die Nierensekretion. 95%ig. A. 
zur Halfte m it W. verd., ha t in Dosen von 0,5—0,75 ccm immer eine mehr oder weniger 
starkę diuret. Wrkg. Die Menge des im Urin ausgeschiedenen Alkohols entspricht 
dem im Blut vorhandenen Alkohol m it einem Zeitintcrrall von 30 Min. (A tti B . Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 6 . 347—51. Rom, Univ.) Ot t .

H. und L. Mazoue, Verdnderungen der Erregbarkeit des Ruckenmarks und des 
Riickenmarkreflexes durch lokale Applikatioji von Nicotin. Nicotin ru ft am Riickenmark 
dieselben Erscheinungen wie Morphin hervor; sie entspringen aber einem anderen 
Mechanismus. (Compt. rend. Soc. Biologie 99 . 392—94. Allgemein. physiolog. Labor. 
der Sorbonne.) R e w a l d .

Giemsa, Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Chemotherapie. Vortrag. Vf. ist der 
Ansicht, daB es in  absehbarer Zeit gelingen wird, die Malaria tropica ganz ohne Mit- 
hilfe ro n  Chinin zu heilen. (Ztschr. angew. Chem. 4 1 . 731—37. Hamburg.) F r a n k .
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F. Schieck, Die lclinischen Ergebnisse der Chemotherapie auf dem Gebiete der Attgen- 
heilkunde. "Obersichtsreferat. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1579—81. Wurzburg.) Ek.

K. Steinmetzer, Verstarkung der Schlafmitteluńrkung dureli Antipyretika. (Vgl. 
auch C. 1928. II . 1009.) An weiBen Mausen lieB sich zeigen, daC sowohl Hirnrinden- 
m ittel: Paraldehyd, Chloralhydrat, ais auch H irnstam m ittel: Veronal-Na in ihrer 
Schlafwrkg. durch kleine Mengen A ntipyretika: Antipyrin, Pyramidon u. Chinin ver- 
sta rk t werden. Diese W irkungsyerstarkung kommt nur durch Hinzufiigen kleiner 
Mengen Antipyretika zustande u. weist fiir die Wrkg. ein optimales Mengenverhaltnis 
yon Antipyretikum zum Schlafmittel auf. Da die Antipyretika, allein gegeben, nicht 
imstande sind, Schlaf zu erzeugen, aber unwirksame Schlafmitteldosen wirksam machen, 
handelt es sich um echte Wirkungsyerstiirkungen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 135. 
198—209. Wien, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Angelo Rabbeno, Vber Athylathernarkosen im  Hochgebirge. (Boli. della Soc. 
Medico-Chirurgica di Pavia 2 [1927]. 9 Seiten Sep. — C.1928. II . 1355.) W lLLSTAEDT.

Heinrich Zahler, Uber Dilaudid. Es werden die Anwendungsgebiete fiir Dilaudid 
eingehend erórtert. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1596—98. Berlin-Charlottenburg, 
K uranstalten Westend.) F r a n k .

Hans Hammer, Somnifensclidden. Bericht iiber eine Vergiftung m it Somnifen 
bei einer 19-jahrigen Patientin, die in selbstmórder. Absicht 12—13 ccm Somnifen 
getrunken hatte. Die Vergiftung fiihrte nach 3 Wochen zum Tode. (Dtsch. med. 
Wchschr. 54. 1340. Bremerhayen, S tadt. Rrankenh.) FRANK.

A. Lagueur und E. Gruner, Ober die Transkutaribadetherapie unter besonderer 
Beriicksichtigung der Ischias. Transkutan (Herst. L a b o r a t o r i u m  f i i r  T r a n s -  
k u t a n p r a p a r a t e ,  Berlin W. 30) bewahrte sich in  Form des Transkutanbades 
ausgezeichnet bei der Behandlung yon ischiat. Bcschwerden. (Dtsch. med. Wchschr. 
54. 1595—96. Berlin, Rudolf Virchow-Krankenh.) F r a n k .

Martin Hirsch, Das Chloramin in  der Otorhinologie. Das Chloramin wird ais sehr 
gutes physiolog. Antiseptikum fiir die Hals- u. Ohrenpraxis empfohlen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 54. 1422. Breslau, Allerheiligenhospital.) F r a n k .

Bernward H. U. Mohrmann, Stellung des Targesin in  der Gonorrhoetherapie. 
Klin. Bericht iiber die yorziiglichen Erfolge bei Behandlung der Gonorrhoe m it Targesin. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 1296—97. Hannoyer, Stadtkrankenh.) F r a n k .

E. Kromayer, Intravendse Trypaflavintherapie bei Gonorrhoe.- Trypaflavin u. 
Gonoflayin (I. G. Farben) hatte  keinen gunstigen Effekt bei akuter Gonorrhoe u. 
Epididymitis u. Prostatitis, doch war bei Posteriorcystitiden meist schon nach wenigen 
Injektionen eine erhebliche Besserung yorhanden. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1467 
bis 1468. Berlin, Sanatorium Prof. Kromayer.) M EIER.

G. Maloff, Ober die Resorption des Quecksilbers nach Applikation der weiflen 
Prazipitatsalbe auf die Haut. Bei der Applikation 5%ig. weiCer Prazipitatsalbe auf

’ die H aut yom Menschen konnten im H arn nur sehr geringe Mengen Hg nachgewiesen 
werden, ein Beweis dafiir, daB nur sehr geringe Mengen Hg zur Resorption gelangen. 
Irgendwelche Zeichen einer H g-Intoxikation wurden nicht beobachtet. (Dtsch. med. 
Wchschr. 54. 1381. Berlin, Univ.) F r a n k .

Otto Kauders, Erfahrungen m it der Saprovitanbehandlung bei progressiver Paralyse. 
Neosaproyitanbehandlung war bei Paralytikern ohne Erfolg. (Miinch. med. Wchschr. 
75. 1499—1501. Wien, Psychiatr. Uniy.-Klinik.) M e i e r .

E. Firnbacher, Klinische Studien iiber arteriellen Hochdruck und seine thera- 
peutische BeeinfluPbarkeit. K rit. Unters. fast siimtlicher gebrauchlicher Arzneimittel 
zur Behandlung des erhohten Blutdrucks, Brompraparate, Sedatiya, N itrite, Rhodan, 
Jod, physikal. Heilmittel usw. Nur der labile Hochdruck liiBt sich herabsetzen, 
wahrend sich der permanente Hochdruck durch keins der Mittel auf die Dauer 
therapeut. beeinflussen laBt< (Dtsch. Arch. klin. Med. 161. 1—17. Wurzburg, Med. 
Univ. u. Neryenklinik.) M e i e r .

H.Weese, Digitalisverbraućh und Digitaliswirkung im  Warmbluter. I . M itt. Die 
Effektivdosen verschiedener Digitalisglykoside fiir das Herz. Am STARLlNGsehen Herz- 
wmgenpraparat von K atzen wurden die minimalen todlichen Dosen von Digitosin, 
g-Strophanthin u. Scillaren (B) festgestellt u. auf g Herz bezogen. Ferner wurden die 
minimalen todlichen Dosen bei intrayendser Injektion an der intakten  Katze festgestellt 
u. ebenfalls auf g Herz bezogen. Das Yerhaltnis dieser beiden Werte g ibt fiir jedes 
Wykosid das Verhaltnis der Effcktiydosis des Herzens zur extracardialen Effektiy- 
dosis an. Der elektiy yom Herzen gebundene Anteil des im Blute zirkulierenden Glyko-

X. 2. 151
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sids betriigt bei den untersuchton Substanzen 4,5—9% . Die Hauptmenge des Glyko- 
sids wird also von den anderen Organen u. Geweben gebunden, da unter den an- 
gegebenen Bedingungen keines der Glykoside ausgeschieden wird. W ahrend Digitoxin 
u. Strophanthin vom Blute nicht nachweisbar zerstórt werden, wird Scillaren vom 
Blute u. Herzen des Warmbliiters hydrolyt. gespalten, so daB es schnell seine Wrkg. 
Y e r l ie r t .  W eiterhin lieB sich durch Aufbrauclrverss. zeigen, daB das W armbluterherz 
unabhiingig von der Konz. u. der absol. Menge des angebotenen Giftes stets dieselbe 
Glykosidmengc speichert. Es vermag also bis zu seiner Absattigung GlykosidJsgg. 
restlos zu entgiften. Die Wirkungsgeschwindigkeit ist eine einfache, lineare Funktion 
der Glykosidkonż. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 135. 228—44. Miinchen, Pharmakol. 
Inst. d. Univ.) M a h n .

Irvin Fisher, Hans Guggenheimer und Erich A. Muller, Uber die Beeinflussung 
von Koronardurcliblutung und Herztonus durch Theophyllinprdparate und Strophantin 
nach Unłersuchungen am Slarlingschen Uerz-lAingenprdparat. Am Herz-Lungenpraparat 
vermeliren Euphyllin  u. Theophyllin die Koronardurchblutung, Strophantin verringert 
sie. Auf das Herzvolumen wirken die 3 Stoffe vcrkleinernd u. dam it tonusbessernd. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 1584—85. Berlin, Univ., Kaiser W ilhelm -Institut f. Arbeits- 
physiologie.) F r a n k .

W. Duliere und L. de Borggraef, Einflu/3 vcm Beryllium au f die Erregbarkeit 
des Froschherzens. Be kann 2/3 des Ca ersetzen, aber das letzte D rittel nicht. Be kann 
auch in gewissem Grade das Mg ersetzen. (Compt. rend. Soc. Biologie 98. 1255—5G. 
Louvain [LSwen], Physiolog. Lab.) R e w a l d .

Gottfried Eismayer, Zur Behandlung der Herzinsuffizienz mit Scillaren. Scillaren-
u. Digitaliswrkg. gleichen sich in  vieler Beziehung, dio Kumulierung des Scillarens 
ist starker ais die des Strophantins, weniger stark  ais die der Digitalis. Scillaren eignet 
sich zur Behandlung ganz leichter Herzinsuffizienzen u. ais Mittel, das die Digitalis 
von Zeit zu Zeit ablósen kann. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1324—25. Heidelberg, 
Univ.) F r a n k .

Willy Crecelius, Uber Antimonbehandlung der multiplen Sklerose. Die Erfolge 
m it Slibenyl u. Aniimosan boi Behandlung der multiplen Sklerose waren nur voruber- 
gehende. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1332—34. D resden-Johannstadt, Stadt-
krankenh.) F r a n k .

Hans Handovsky, Zum Mechanismus der Blausdurewirkung, zugleich ein Beitrag 
zur Frage der funklionellen Bedeutung des Glutaihions. I . Mitt. Kaninchen, die mit 
Blausaure rerersibcl vergiftet wurden, zeigten eine Vermehrung des Glutathions im 
Muskel, so daB es wahrscheinlich gemacht ist, daB die Blausaure m it den natiirlichen 
Schwefelsystemen der Zelle direkt reagiert. W eiterhin war bei Blausaurevergiftung 
der Milchsauregeli. im Muskel bei gleichbleibendem Kohlehydratgeh. gesteigert. In 
einem spateren Stadium war der Milchsauregch. bei einem erhohten Kohlehydrat
geh. gesteigert u. noeh spiiter tra t  Steigerung des MilchsiŁuregeh. bei erniedrigtem 
Kohlehydratgeh. ein; dabei ist das Glykogen vermindert, der Geh. an niederen Zuckern 
iiber dio Norm erhóht. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 135. 143—54. Góttingen, 
Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a h n .

Walter Ernst, Gibt es eine langsam verlaufende akute perorale Cyankalium- 
Kergiftungl Vf. berichtet iiber eine Vergiftung m it KGN, bei der der Tod erst nach
12 Tagen eintrat. Hierdurch wird die allgemein verbreitete Ansicht, eino perorale 
KCN-Vergiftung miisse, wenn sie iiberhaupt todlich verlaufe, sehr rasch zum Tode 
fiihren, -widerlegt. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1373— 74. Hochweitschen i. S., Landes- 
anstalt f. Epileptische.) F r a n k .

A. H. Roffo und L. M. Correa, Uber eine Eigenschaft des neoplastischen Gewebts. 
Bei der Einw. alkal. Eosinlsg. auf Gewebe konnten Vff. feststellen: 1. daB durch Tumor- 
gewebe starkere Entfarbung ein tritt ais durch n .; 2. daB boi Ggw. von Tumorgewebe 
die FI. ih r Aussohen in eigentiimlicher Weise andert, indem die Fluorescenz des Eosins 
verschwindet. Vff. fuhren die Erscheinung auf die Ggw. von Cliolesterin u. Lecithin 
zuriick. (Bolet. del Institu to  de Medicina experimental 1925. Nr. 5. 5 Seiten Sep. 
Buenos-Aires, Inst. f. exp. Med.) WiLLSTAEDT.

A. H. Roffo und L. M. Correa, Verhalten der Kolloide im  Serum Krebskranker 
zum Eosin. Vf. haben friiher (vgl. vorst. Ref.) gezeigt, daB Lsgg., die ein neoplast. 
Gewebe enthalten, bei Zugabe alkal. Eosinlsg. eine eharakterist. Farbo annehmen, 
wobei die Fluorescenz des Eosins verschleiert wird. Sie haben die Unterss. auf das 
Serum n. u. geschwulstkranker Tiere ausgedehnt u. gefunden, daB auch da die Er-
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scheinung auftritt. Es wurde nun versucht, die Rk. zu diagnost. Zwecken beim 
Menschen zu verwerten. In  den nicht neoplast. Seren sind die Resultate immer 
negatiy, dagegen gaben nur 73°/o der untersuchten neoplast. Seren positive Resultate.
— Das Zustandekommen der Rk. ist auf die Ggvv. eines Kolloids zuriickzufiihren, 
das die Fluorescenz der Lsg. des alkal. Eosins versclileiert. Es kommen vor allem 
Lipoide in Frage, die ja  in  der neoplast. Zelie reichlich vorhanden sind. Setzt man 
den Seren, die die Rk. nicht geben, Lipine zu, so t r i t t  sie sofort auf. Auch m it wasser- 
haltigen Emulsionen reinen Lecithins laBt sich derselbe Effekt erzielen. (Rev: de la 
Universidad de Buenos Aires [2] Sección 4. 3 [1925]. 5 Seiten Sep. Buenos-Aires, 
Inst. f. exp. Med.) W i l l s t a e d t .

A. H. Roffo und H. L. de Roffo, Ober die Zerstórung neoplastischer Zellen in  
vitro. (Vgl. C. 1926. II. 2195.) Es wurde die Einw. von i?&-Salzen auf Aufschwem- 
mungen neoplast. Zellen untersucht. Die Aufschwemmung w ird in  folgender Weise 
hergestellt: Fein zerschnittenes u. zerąuetschtes Tumor- oder Organgewebe wird 
m it physiol. Kochsalzlsg. bis zum Klarwerden der iiberstehenden FI. gewaschen. 
Dann wird filtriert. Diese Operationen miissen streng asept. durchgefiihrt werden. 
Die weitere experimentelle Technik ist die von F r e u n d  u .  K a m in e r  zur Unters. 
der cytolyt. Wrkg. des Serums angegcbene. Ergobnisse: Die Ionen Rb', SeO4" , 8eOs"  
iiben auf neoplast. Zellen eine starker zerstorende Wrkg. aus ais auf n. Die zerstSrende 
Wrkg. wird nocli ausgepragter, wenn die Lsg. die Elemente lib  u. Se zusammen ent- 
hiilt. Die Wrkg. des Rb wird auf seine /3-Strahlung zuriickgefuhrt. Die i?6-Salze 
werden vom Organismus gut vertragen u. schnell ausgeschieden. Tox. Wrkgg. treten 
erst bei langerer Einw. auf die Zellen auf. (Memoria del Institu to  de Medicina ex- 
perimental 1924. 9 Seiten Sep. Buenos-Aires, Inst. f. exp. Med.) W lL LSTA ED T .

A. H. Roffo, Einflup  des Mediums auf die Entwicklung von normalem und neo- 
plastischem Gewebe „in vitro“. Veranderung des Ionengehalts von Ringerscher Losung. 
Vf. stellt fest, dafi die Entw. u. das W achstum einer Gewebekultur von der ion. Zus. 
des Mediums abhangen. Es besteht auch hier ein biolog. Antagonismus zwischen 
K  u. Ga", ebenso bei n. wie bei neoplast. Zellen. K ' w irkt in Meinen Dosen akti- 
vierend, Ga," maBigend, u. zwar so stark, daB es fahig ist, jede Entw. zu hemmen. 
(Bolet. del Institu to  de Medicina expcrimental 1925. Nr. 6. 10 Seiten Sep. Buenos- 
Aires, Inst. f. exp. Med.) W il l s t a e d t .

S.L. Baker und James M clntosh, Der EinflufS der Fermentwirkung auf die 
InfeJcliositat des Rous-Sarkoms. Die Infektiositat ist in F iltraten der Rous-Sarkomę 
durch die Faktoren beeinfluBt, welche fiir die Enzymwrkg. von Bedeutung sind, 
namlich [H ], Fermentgeh., Temp. u. Zeit. Variationen einea dieser Faktoren konnen 
die Tumorbldg. fordem oder aber ganz verhindern. (British Journ. of experimental 
Pathology 8 [1927], 257—65. Sep. London, Middlesex Hospital.) H e s s e .

A. H. Roffo und J. B. RivaroIa, tJber eine refraktornetrische Eigenschaft des 
Sermis Krebskranker und ihren diagnostischen Wert. Friihere Verss. hatten  ergeben, 
daB die Zufugung von Pferdeserum beim Serum n. R atten  eine Erhóhung, beim 
Serum tumorkranker R atten eine Erniedrigung des Brechungsindex bewirkt. Dio 
Verss. wurden auf den Menschen iibertragen u. an den Sera von 78 gesunden u. 69 krebs- 
kranken Personen ausgefiihrt. Sie ergaben dasselbe Resultat. Es kommt dieser Rk. 
also anscheinend eine diagnost. Bedeutung zu. (Rev. de la Universidad de Buenos 
Aires [2] Sección 4. 2 [1925]. 15 Seiten Sep. Buenos-Aires, Inst. f. exp. Med.) W iL L S T .

A. H. Roffo und H. De Giorgi, Die Wasserstoffionenkonzentration und die Neutral- 
rolreaktion im  Serum Krebskranker. Um sicherzustellen, daB der Ausfall der Neutral- 
rotrk. vom pH der Lsg. nicht abhangt, wurden Verss. m it Seren verschiedener pic 
unternommen. Die Seren stammten von n. u. krebskranken Menschen u. Ratten. 
Innerhalb des Bereichs von p a  =  7,38 bis pn =  8,49, in  dem untersucht wurde, 
waren die Resultate vom ph unabhangig. (Rev. de la  Universidad de Buenos Aires
[2] Sección 4. 3  [1925]. 3 Seiten Sep. Buenos-Aires, Inst. f. exp. Med.) W il l s t .

O. Steppułm und I. Dure-Delage. Verqleiche,nde Untersuchungen iiber den Grad 
der Aułolyse verschiedener Organe. Yff. autolysierten verschiedene Organe bei saurer 
(Ph =  3,8) u. a lk a l. (pH =  7,6) Rk. u. zeigten, daB die Autolyse im sauren Milicu 
Itraftiger ist. AnschlieBend werden Schliisse iiber den relativen Geh. an Peptidasen
u. Tryptasen in den verschiedenen Organen gezogen. (Journ. fiir exp. Biologie u. Medizin 
[russ.] 1927. 51—57. Sep. Moskau, Pharmazeut. Inst.) St e r n .

W. Reichmann, Die Therapie der krupposen Pneumonie mit Sohochin. Klin.
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Bericht. Sohochin erwies sich ais ein spezif. wirkendes M ittel gegen kruppose Pneunionie. 
(Dtsch. med. Wchschr. 54. 1592—93. Charlottenburg.) F r a n k .

Georges Boinot, I4) róle du calcium en biologie et en thśrapeutique. Paris: F. Bouchy;
1927. (VIII. 125 S.) 8° 20 fr.

Dejust, Veme, Combes, Parat, Urbain, Dujarric de la Riviere, de Saint-Rat* Etudes sur la 
chimie physiologiąue de la peau. Paris: A. Legrand 1928. (380 S.) Br.: 55 fr.

Th. Gassmann, Die Beziehungen des Phosphors zum Nucleinstoffwechsel und zu r. Ent- 
stehung der Krebs- und Gichtkrankheit. Bern: K. J. Wyss Erben 1928. (23 S.) gr. 8°. 
M. 1.60.

B. Gondeau, Du mecanisme do la syneopo adrenalino-chloroformiąue. Paris: A. Legrand
1928. (83 S.) Br.: 10 fr.

Anton Sopp, Die Zuckerkranklieit <diabetcs mellitus>, ihre Ursachen, Wesen und Be- 
kampfung, einsohl. Insulinbehandlung. 4., erg. Aufl. Leipzig: C. Kabitzsch 1929 [Ausg. 
1928]. (VI, 109 S.) 8°. =  Arztliohe Beratung. Nr. 13. M. 3.60; Hlw. M. 4.35.

M. Wol£f, Des variations de la glyećmie chez la femme normale au cours de la gestation. 
Paris: A. Legrand 1928. (193 S.) Br.: 18 fr.

Gr. Analyse. Laboratorium.
L. Ramberg und J. F. Heuberger, E in  Thermostat fu r  polarimetrisćhe Arbeiten. 

Der App. reguliert bei einer Temp. von etwa 25° auf ±0,01° genau, gestattet rasches 
Einbringen u. Auswechseln der B eo b ac h tu n g sro h ren  u. kann auBerdem m ehrere  
Rohren gleiehzeitig aufnehmen. Das wesentlich Neue ist, daB die Beobachtungsróhre 
allseits von der Thermostatfl. (Petroleum) umgeben ist. (Svensk Kem. Tidskr. 40 . 
227—29.) W . W o l f f . 1

J. R. Cotter, Methode zur Bestimmung des absoluten Nullpunkts der Temperatur. 
Vf. beschreibt eine A pparatur zur vergleichenden Dampfdruckmessung bei verschiedenen 
Tempp., bestehend aus 2 GefaCen verschiedener GróBe, dereń oberes kleineres mit 
der zu untersuchenden F I. gefiillt ist, wahrend das untere, m it dem Dampfraum des 
oberen dureh ein Steigrohr verbunden, m it Hg in Tersehiedener Hohe gefullt wird 
u. m it einem Hg-Barometer in Verb. steht. Am oberen GefaB ist ein kleines Mano- 
meter angebracht. E in die GefaBe umgebender Glasmantel kann evakuiert werden. 
Nach der CLAPEYRON-Formel wird der absol. N ullpunkt berechnet. (Philos. Maga- 
zine [7] 6. 318—20.) R . K . Mu l l e r .

Wallace Frank Short, Apparat fu r  Oxydationen mit Chromsaureanhydrid. Bei 
Oxydationen m it C r03 in Eg. wird das Cr03 in  dem vom Kiihler zuriickflioBenden Eg. 
gol. (Journ . chem. Soc., London 1 9 2 8 . 2630. Auckland [Neuseeland], Univ.) Os t .

Renzo Volterra, Anweridung der Speklralanalyse fu r  MeialluntersucJiungen. 'Ein- 
richtung fu r  Speklralanalyse im  wissenschaftlichen iećhnisćhen lnslitut von E. Breda. 
Beschreibung der Einrichtung fur Spektralanalyse im wissenschaftlich-techn. In- 
s titu t von E r n e s t o  B r e d a . E s werden dort hauptsachlich Metalle u. Legierungen 
untersucht u. Vf. zeigt an Hand einiger Tafeln die Analyse verschiedener Legierungen, 
die innerhalb gewisser Grenzen auch quantita tiv  auswertbar sind. (Giorn. Chim. 
ind. appl. 1 0 . 313— 18. Sesto S. Giovanni, Institu to  Scientifico Teenico Ernesto 
Breda.) G o t t f r ie d .

O. Specchia, Uber die Anwendung der prismatischen Blattchen von Fabry und Perot 
zur Messung des Brechungsindez von Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 967.) Es 
wird eine einfache u. genaue Methode zur Best. des Brechungsindex von Fil. besehrieben, 
die auf den von F a b r y  u . P e r o t  entdeckten Interferenzerscheinungon an dunnen 
versilberten Glasplattchen beruht. (A tti R. Aecad. Scienze Torino 6 3 . 253—58.) K ru .

M. Wachtler, Uber die Anwendung der akzidentellen Doppelbrechung zum Studium  
der Spannungs-certeilung in beanspruchten Korpem. In  einem isotropen Kórper kann 
dureh Einw. auBerer mechan. K rafte opt. Anisotropie entstehen. Diese sogenannte 
„akzidentelle Doppelbrechung" kann zur Homogenitatspriifung durchsichtiger Mate- 
rialien u. zur Erm ittlung des Spannungszustandes in  einem mechan. beanspruchten 
Modellkorpor angewandt werden. Die Arbeit stellt einen zusammenfassenden Bericht 
iiber die namentlich in  jiingerer Zeit auf diesem Gebiete erschienenen Arbeiten dar. 
(Physikal. Ztschr. 2 9 . 497—534.) Cr e m e r .

K. Linders trem-Lang, Uber die titrimetrische Bestimmung von Sauren und Basen 
in  beliebigen Lósungsmitteln. Ausgehend von der B R 0N STED schen Auffassung (C. 1924-
I. 457), daB d ie  Sauren Yerbb. sind, die bei ihrer Lsg. in einem beliebigen Losungsm.
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H ' abspalten, wahrend die Basen Verbb. darstellen, die unter den glcichen Umstanden 
H ' aufnehmen, entwickelt Vf. unter Beriieksichtigung benachbarter Gebiete, wie der 
Definition u. Messung der pn-Werte, eine ausfiihrliche Theorie der Saure-Alkali- 
titration  u. umgekehrt, sowie der Fehler, die durch das Lósungsm., die N atur der zu 
titrierenden FI. u. der Titersubstanz bedingt werden, u. erlautert sie an einer groBeren 
Zahl von Beispielen, aus denen er schlieBt, daB in gewissen Fallen die Zuverlassigkeit 
der Titration durch Anderung des Mcdiuras, z. B. vom W. zum Alkohol, rerbessert 
werden kann. (Danslt Tidsskr. Farmaci 2. 201—32.) BoTTGER.

E le m en te  u n d  ano rgan ische V erb indungen .
T. Gaspar y Arnal, Sehr empfindliches Reagens auf Phosphation. ZJnlerscheidung 

von Antimon w id Z inn. Na„MoOt  gibt m it SbCl3 einen gelben Nd., der sich in SbCl3- 
t)berschuB lost. G ibt man vor der Wiederauflósung ein Orthophosphat hinzu, dann 
tr it t  allmahlich eine intensiye blaue Fiirbung oder Nd. auf. Die Farbung halt sich 
lange im Gegensatz zu einer unter gleichen Bedingungen m it SnCl3 s ta tt SbCl3 er- 
haltenen, dio durch verschiedene Farbtone hindurch in rosa iibergeht. Wesentlich 
ist eine hohe Konz. an Na2Mo04. N icht alle Molybdate des Handels geben die Rk. 

. gleich gut. Vielleicht ist ein Unterschied zwischen Ortho-, Meta- u. Paramolybdaten. 
Die Rk. scheint fiir P 0 4'"  spezif. zu sein. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26 . 
181—83. Madrid, Univ., Inst. f. Radioaktivitat.) R  K  M u l l e r .

J. Gnessin, Ober die quantitative Arsenbestimmung nach der Methode von Smith. 
Beschreibung der ro n  G a d a m e r  (Lehrb. d. Chem. Tox. 1924. 166) angefiihrten 
Methode. Umanderung der Methode, indem AsH3 im MARSH-LoCKEMANNschen 
App. entwickelt wird u. dann in die (HgCl2 +  K J  +  NaH C03)-Lsg. eingeleitet wird. 
(Pharmaz. Journ. [russ.] 8 9 . 442—44. Odessa, Chem.-Pharm. Inst.) F e r r e i n .

W. H. J. Vernon und L. Whitby, Die Bestimmung kleiner Mengen Carbonat in  
Gegenwart von viel Sulfid und Ghlorid unter besonderer Beriicksichtigung der Analyse 
metallischer Korrosionsprodukte. Vff. vergleichen verschiedene Reagenzien bzgl. ihrer 
Wirksamkeit, aus einem Gemisch von HCl, I I2S  u. C02 HCl u. H 2S zu absorbieren. 
Zur Zers. des Analysenmaterials is t H 3PO.j am geeignetsten. Absorption von HCl: 
Eine gesatt. Lsg. von K„Gr,,0^ in H 2SO.„ danach eine Flasche m it Zn-Spilnen, Ag3PO4 
u. N a2S 0 4-10 H 20  versagen schon bei geringen, CuSO^-1 H 20  auf Bimsstein bei 
gróBeren NaCl-Mengen. W irksamer war Benzidin u. besonders p-Nilrosodimethyl-
anilin; bei letzterem zeigt der Farbenumschlag tiefgriin ----y  gelb an, wann das
Reagenz verbraueht ist. Absorption von H 2S: Unbefriedigende Ergebnisse bei einer 
gesatt. KM nOx-Lsg. in verd. H 3P 0 4, einer gesatt. Lsg. von Cr03 in  konz. oder verd. 
H2S04 oder W., CuS04 • H 20-Pulver auf Glasperlen, Ag2CrO,v gefalltem oder ge- 
schmolzenem PbCrO4; viel giinstiger sind fein gepulvertcs MnOv  Ag3P 0 4 u. CuS04- 
H20  auf Bimsstein; vollstandige H 2S-Absorption durch fein verteiltes Cu. Durch 
Red. m it H 2 hergestelltes Cu absorbiert auch C02. — Um bei der Sulfidbcst. nach der 
friiher beschriebenen Methode (V e rn o n , C. 19 2 7 . II. 495) bei Ggw. von viel Cu-Salzen 
quantitative H 2S-Ausbeuten zu bekommen, muB das Cu in  der Entwieklungsflasche 
durch Zusatz von SnCl2 auf der C u(I)-S tufe gehalten werden. — Die Entfernung 
der Feuchtigkeit von Korrosionsprodd. erfordert ein sehr langes Trocknen (zweck- 
maBig im Toluoltroekenschrank von 110°). p-Nitrosodimethylanilin wird von H 2S 
unter Bldg. einer teerigen, p-Aminodimethylanilin enthaltenden M. angegriffen; 
man entfernt daher zunachst H 2S durch Cu, dessen Absorptionsvermógen durch HCl 
nicht bceintrachtigt wird. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 7 . T 255— 59. Teddington, 
Middleses, Chem. Res. Lab.) K r u g e r .

A. TorstensenDalsgaard, Uber die Bestimmung des Kaliums ais Kaliumperchloral. 
Nach einer tlbersicht iiber die friiheren, die Best. des K  ais KC104 behandelnden 
Arbeiten gibt Vf. auf Grund eigener Verss. folgendes Verf. ais das geeignetste an: 
Die zu priifende Probe wird m it dem l 1/2-fachen der theoret. Menge ca. 20%ig. HC104 
auf. freier Flamme (Asbestplatte) ungefahr zur Trockne gebracht, der Riickstand nach 
dem Abkiihlenin m it ca. 1 ccm 20%ig. HC104 versctztcm W. gel. u. abermals zur Trockne 
gebracht. Darauf .wird der Riickstand 15— 30 Min. m it absol. A. Terriihrt, die FI. durch 
ein Jenaglasfilter dekantiert, m it wenig 0,2 Vol.-°/0 einer 60— 70%ig. HC104 ent- 
haltendem 96%ig. A. behandelt, die FI. ebenfalls abdekantiert, der Nd. in wenig W. 
gel., zur Trockne gebracht u. m it Hilfe von HC104- u. KC104-haltigem A. (dargestellt 
durch Sattigen von obigem HC104-haltigen A. m it KC104 bei 18°) auf das F ilter ge-
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bracht. Die Trockming erfolgt in  30—45 Min. bei 150—200°. (Dansk Tidsskr. Farmaci
2 . 257—73. Kopenhagen, V. S t e i n s  Lab.) W . W o l f f .

T. Gaspar y Arnal, Neues Reagens auf Kalium-, Ammonium-, RuMdium- und 
Cdsiumion. 5%ig. Uranylniiratlsg. gibt m it den 5°/0ig. Lsgg. der Chromate yon K , 
Rb u. Cs einen gelben Nd., m it N a2C r04 keinen Nd., m it (NH4)2Cr04 erst in der Warme. 
Die Ndd. sind i. in  konz. NaCl-Lsg., melir noeh in U 0 2(N 03)2-t)berscliuB u. in Siiuren.
A. verm indert die Lóslichkeit. Die Unlóslichkeit nim m t yom K  zum Cs zu. Das Verh. 
des N H / kann yicllcicht aus der bei hóherer Temp. stattfindenden Umwandlung 
(NH4)2Cr04 — y  NHjHCrO.! erklart werden. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26. 
184—85. Madrid, Uniy., Inst. f. R ad ioak tm ta t.) R. K. Mu l l e r .

B. S. Evans und S. G. Ciarkę, Ein neues Fdllungsrerfahren zur Bestimmung von 
Vanadium und seine Anwendung zur Analyse von Stalil. Das Verf. beruht auf der 
Fallung des V ais Ferrocyanid, die quantitativ  erfolgt; der Nd. ist strohgelb, flockig, 
erscheint auf dem Filter braunlich; unl. in  Mineralsauren yon recht hoher Konz. 
Die Ausfiihrung der Yerf. wird eingehend beschrieben; es erfordert, m it Ausnahme 
des Ni, nicht die Abscheidung irgendeines anderen Elementes, da diese die Ausfallung 
des V nicht behindern. Das Yerf. is t genau bis hinab auf etwa 0,1%  V, bei Verwendung 
einer Probe yon 5 g. Unterhalb diesem Betrage (0,005 g) werden die Ergebnisse 
ungenau; dies is t aber unwesentlich, da solch geringe Mengen meist ohne prakt. W ert 
sind. Bei der Ausarbeitung dieses Verf. gelang, Vff. auch die quantitative Uberfuhrung 
des Fe aus dem Ferrizustande in den Ferrozustand durch Reduktion, z. B. m it Na- 
Sulfit, in alkal. Citratlsg. u. in Ggw. eines Cyanids. (Analyst 53 . 475— 86.) R u h l e .

W. Singleton, Einige Bemerkungen uber die Aluminiumbestimmung m it besonderer 
Beziehung iiber die Anwendung von Oxychinolin ais Reagens. H a h n  u. VlEWEG 
(C. 1 9 2 7 . I I .  300) haben 8-Oxychinolin ais analyt. Reagens u. H a h n  u . H a r t l e b  
(C. 1 9 2 7 . II . 854) eine maBanalyt. Al-Best. dam it beschrieben. Die Einzelheiten 
der Al-Best. sind von B e r g  (C. 1 9 2 8 . I. 946) ausgearbeitet worden. Es wird die Al- 
Trennung von verschiedenen Metallen behandelt. Die Al-Abscheidung m it N H 3 in  Ggw. 
yon viel Mg gelingt bei ph  =  7 gut. Bei der Trennung des Fe u. Al yom Zn ist dio 
folgende Methode zu empfchlen: Zur sauren Lsg. wird verd.N H 3 zugegeben bis alles gefiillt 
ist. Dann werden ein kleiner UberschuB an NH3, 100 ccm einer kalt gesatt. (NH.,)2C03- 
Lsg. u. dest. W. zugegeben bis zum Fl.-Vol. yon 400 ccm. Manchmal is t es ratsam, 2 g 
NH,C1 am Anfang zuzugeben, um die Bldg. einer kolloidalen Lsg. zu yerhindern. Hierauf 
wird 5—10 Min. auf 75° erwarmt, filtriert, der Nd. m it h. W. gewaschen, in verd. HC1 
aufgelost u. das Verf. nochmals wiederholt. — Die folgende Methode h a t sich bei der 
quantitativen Trennung. von Be u. Al bewahrt. Sie beruht auf dem yerschiedenen Verh. 
von Be u. Al, wenn Tannin zu einer Lsg. gegeben wird, die einen groBen Geh. an Am- 
moniumacetat hat. Al w ird dabei ąuan titatiy  gefallt, Be bleibt in Lsg. Zur Ausfiihrung 
der Best. wird schnell eine klare Lsg. von Ammoniumacetat u. Tannin (3 g Tannin auf 
100 ccm einer k. gesatt. Ammonacetatlsg.), die auf 80° erwarm t worden ist, zugefiigt, 
einige Min. gekocht u. filtriert. Vor der Be-Fallung im F iltra t muB die organ. Substanz 
zerstort werden. (Chem. Age 1 9 . Montlily Metallurg. Seet. 25—26.) W lLKE.

M. G. Rosder, Beslimmung des Kupfers in  Molybdanglanz. Vf. weist auf einige 
Mangel des noch jiingst von K o l t h o f f  u. V. 1). M e e n e  (C. 1 9 2 8 .1. 1210) empfohlenen 
Rhodanuryerf. yon R iv o t  (Compt. rend. Acad. Sciences 3 8  [1854]. 868) zur Trennung 
yon Cu u. Mo hin, u . te i l t  dann das von ihm ausgearbeitete Verf. m it. 1,0 g Mo-Kon- 
zentrat oder allgemein so viel, daB der Cu-Geh. nicht > 0 ,0 2  g, werden in  einem mit 
einem Uhrglas zu bedeckenden Becherglas von 250 ccm in 25 ccm Konigswasser unter 
Zusatz von 6—7 ccm konz. H 2S 04 unter gelindcm Erwarmen gel., worauf m an in der 
Warme eindampft, bis der Geruch nach S 0 3 auftritt. Man lóst in  etwa 100 ccm 
kochendem W. u. filtriert in  ein Becherglas yon etwa 500 ccm, yerd. das F iltra t auf 
200—300 ccm u. laBt, am besten aus einer Biirette, so lange 1-mol. Lsg. von Na2S20 3 
zu der sd. Lsg. hinzuflieBen, bis deutlich die Abscheidung von S in  der sich intensiv 
blau farbenden FI. erkennbar ist. Man kocht noch 3—5 Min., filtriert h. durch ein 
aschefreies F ilter u. waseht m it w. W., dem zweckmaBig S 0 2 hinzugefiigt wird, aus, 
bis das Waschwasser farblos ist. Das F ilter m it dem Nd. aus CuS u. freiem S wird in 
einem offenen Porzellantiegel gegliiht u. das Cu am schnellsten u. leichtesten jodometr. 
nach Low  unter Anwendung von a/so-n. Na2S20 3 bestimmt. Das Cu wird aus der sauren 
Lsg. durch N a2S20 3 ąuantita tiy  gefallt, wahrend das 6-wertige Mo, zu meist blau- 
gefarbten niederen Osydationsstufen reduziert, in  Lsg. bleibt. (Tidskr. Kemi Berg- 
yaesen 8 . 91— 93. Norweg, techn. Hochschule.) BOTTGER.
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B. Karpow, Eine Methode zur Trennung von Iridium  und Bhodium durch Zu- 
sammenschmelzen m it Wismut. Die Best. von Iridium  im Gemisch m it Bhodium  
(z. B. in Prodd. der Rh-Raffination) geschieht folgendermaBen: Konzentrate, die 
Ir, Rh, P t  u. andere Metalle enthalten, werden m it Ag versclimolzen u. die Legierung 
m it H N 03 u . Konigswasser behandelt. Der ungeloste Riickstand wird m it Bi in 
reduzierender Atmosphiire im Kohletiegel 2—3 Stdn. bei ca. 1000° zusammen- 
geschmolzen, das Prod. zuniiclist m it verd. H N 03 u. dann m it Konigswasser (1 :1 ) 
behandelt. Der ungel. Riickstand, der durch Schmelzen m it K 2S20 7 u. erneute 
Legierung m it Bi weiter gereinigt werden kann, ist Ir. Bei geringen Ir-Gelih. emp- 
fiehlt sich zweimaliges Schmelzen m it Bi u. Behandlung nur m it H N 03, da Kónigs- 
wasser I r  in  geringen Mengen lost. Im  F iltra t der salpetersauren Lsg. der Ag-Legierung 
wird P t u. Pd  bestimmt. Aus der salpetersauren Lsg. der Bi-Legierung wird nach 
Abrauchen der Hisr03 u. Salzsauermachen das Bi ais Oxychlorid gefallt, danach dio 
Rh-haltige Lsg. auf Ggw. von P t u. P d  gepruft. Dio Lsg. in  Konigswasser entlialt 
P t u. Au, die nach den iiblichen Methoden bestimmt werden, u. Rh, das nach Yer- 
einigung der beiden Lsgg. der Bi-Legierung darin durch Ausfallung durch Zn er- 
m ittelt wird. — Die Metliode gibt die gleichen Analysenwerte, wie die ubliche Methode 
der Legierung m it Pb. Sic h a t vor dieser den Vorzug der Zeitersparnis, der bei einem 
Verhaltnis der R h zum Ir  von 1 :1  ca. 30—40% betragt u. bei Rh-reiclieren Kon- 
zentraten noch groBer ist, da s ta tt der zahlreichen (bis 10) Pb-Schmelzen 2 Bi-Schmelzen 
genugen. (Ann. Inst. Platine [russ.] 1 9 2 8 . 98—100. Leningrad, Labor. d. Geolog. 
Komitees.) R o l l .

B estan d te ile  v o n  P flanzen  u n d  T ieren.
Hermann Eitel, Ober eine empfindliche Methode des Urannachweises und die 

Lokalisation des TJrans im  tierischen Organismus bei der Vranvergiftung. Sehr kleine 
Mengen Uran lassen sich im tier. Organismus auf folgendem Wege nachweisen. Dio 
Organe werden verascht u. die in der Asche vorhandene Uranverb. wird in eine 
Uranylverb. ubergefuhrt. Diese Uranylverb. kann durch ihre charakterist. gclbgriine 
Fluorescenz im ultravioletten Licht nachgewiesen werden. Diese Methode gestattet 
geringere Mengen Uran, ais auf chem. Wege móglich ist, nachzuweisen. Ferner licB 
sich nachweisen, daB bei einer todlichen Uranvergiftung das Uran lediglich in der 
Nierenrinde abgelagert ist, wahrend das Niereńmark u. dic anderen Organe des Tieres 
uranfrei sind. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 5 . 188—93. Miinchen, Pharmakol. 
Inst. d. Univ.) M a h n .

H. W. Wade, Die verschiedene Lóslichlceit von basiscliem Fuclisin in  Alkohol. 
Bei Lsg. von bas. Fuchsin kommen bei gesatt. Lsgg. durch Auskrystallisieren, Zuriick- 
bleiben von verschiedenen Mongen unl. Ruckstandes u. bcssero Lsg. durch Erliitzen 
groBo Unterschiede im Geh. an Farbstoff vor, die fur die W irksamkeit der Fiirbung 
von Bedeutung sein kónncn. Ais Ausgangslsg. zur Bereitung z. B. von Carbolfuclisin 
u. ahnlichen Lsgg. wird eine Lsg. von 10 g in  100 ccm 95% A., dio stabil ist, u. einen 
konstanten Geh. von 8,5% hat, empfohlon. (Journ. Lab. clin. Med. 1 3 . 1052—55. 
Philipine H ealth Service, Culion Leper Colony.) M e i e r .

A. Portnow, Zur Anwendung des Yanillins ais Alhaloidreagens. Vf. hat' m it dem 
von L. v a n  I t a l ie  u . S t e e n h a u e r  (C. 1 9 2 8 . I .  826) empfohlenen Reagens m it 
Strychnin schlechte Farbungen erhalten, er empfiehlt eine Lsg. von Vanillin in Glycerin 
(0,1 g in 10 ccm); erhalt beim Erwarmen des Alkaloids m it 2 Tropfen des Reagens u.
2 Tropfon 2-n. H 2S 0 4 rosaviolette, in  himbeerrot ubergehendo Farbung. Das Reagens 
ist haltbar. Empfindlichkeit 0,01 mg Strychnin. (Pharmaz. Journ. [russ.] 8 9 . 453. 
Odessa.) F e r r e i n .

Bethv. Euler und Hans v. Euler, Zur coloriinetrischen Bestimmung des A -V it- 
amines. Das Blut von W armblutlern ais Zugabe zu A- u. D-vitaminfreier Rattenkost 
ruft eine auffallend starkę Wachstumswrkg. hervor. Besondere Verss. ergeben, daB 
das A-Vitam in  sich zum groBen Teil im Serum befindet. — Der 0,14 g betragende 
Riickstand des A .-Extrakt aus 100 ccm Ochsenblutserum, der neben F etten  u. anderen 
Lipoiden die Lipochrome (Carotin u. Xanthopliyll) enthalt, wird in  2,5 ccm Chlf. gcl.;
0,2 ccm dieser Lsg. werden m it 2 ccm 30%ig. Chlf.-SbCl3-Lsg. gemischt u. nach 
L o v ib o n d  untersueht, wobei 7 Lovibondeinheiten erhalten werden. Es zeigt sich, 
daB der urspriingliche A .-Extrakt bzgl. der A-Farbenrk. doppelt so stark  wie der 
beste Tran ist. — Der Riickstand des A.-Extraktes aus troclcenem Mohrrubenpulver 
gibt die CAJRR-PRiCEsche Rk. in sehr hohem Grad. Lost man den Riickstand in  CS2
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u. fallt m it A., so erhalt man neben einem roten Ol rote Krystalle, die sieh ais Carotin 
erwciscn u . die Farbenrk. m it SbCl3 nach Ca r r -P r i c e  geben. (Syensk Kem. Tidskr. 40.
242— 44.) W . W o l f f .

Luigi Scotti Foglieni, Uber das Bezssonoffsclie Jieagens auf Y itam in C. Vf. be- 
statigt, daB dasReagens von B ezSŚONOFF den niehtfluchtigen Ajiteil des antiskorbut. 
Vitamins nachzuweisen gestattet. (Boli. della Soc. medico-chirurgica di Payia. Neue 
Serie 2. [1927]. 2 Seiten Sep. Pavia, Univ., histolog. u. patholog. Lab.) W i l l .

B. J. Krygsman, Stalagmometrische Bestimmung von lA-pasm. Es wird die Herst. 
u. die Bedicnungsweise eines neuen Stalagmometers beschrieben, das folgende Vorziige 
bcsitzt: Die Fehlergrenze betriigt nicht mehr ais 2% ; der App. laBt sich leicht reinigen; 
eine Best. dauert nur ungefahr 2%  Min.; die Tropfengesehwindigkeit ltiCt sich regu- 
lieren u. konstant halten. —: Mit diesem App. wird am Tributyrin  das fettspaltende 
Vermógen yon Lipase (aus Helix pomatia) gepriift, wobei sich folgendes ergibt: Zu 
Beginn der Rk. besteht umgekehrte Proportionalitat zwischen der Menge Enzym 
u. der Zeit, die zur Spaltung einer bestimmten Menge Tributyrin nótig sind; zwischen 
■der Menge gespaltenen Tributyrins u. der Rk.-Zeit besteht direkte Proportionalitat; 
MgCl2 iibt in den yerwendeten Konzz. auf die Geschwindigkeit der Rk. keinen EinfluB 
aus. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 10. 137—44.) W . W o l f f .

G. C. van Waisem, Mikrometlioćk zur Bestimmung der Koagulationsgeschwindigkeit 
des Blutes. Beschreibung u. Abbildung einer einfachen Vorr., in  der festgestellt 'wird, 
wie oft ein Blutsaulchen in  einer Capillare durch kleine Druckunterschiede hin u. her 
bewegt werden kann, bis es gerinnt. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 72. II. 4944. 
Haarlem.) GROSZFELD.

Josef Bakucz, Eine einfache neue Methode zur Unlerscheidung des normalen und 
des pathologischen Liguors. (Vorlaufige Mitt.) Die Veranderung, die die Sonkung 
oiner Kaolinsuspension unter Thymolzusatz durch Liquor cerebrospinalis erfahrt, 
scheint dem EiweiBgch. des Liąuors parallel zu gehen u. ist dam it bei leichter Aus- 
fiihrung ein den Kolloidrkk. an die Seite zu stellendes Diagnostikum zum Nachwois 
pathol. LiąuoreiweiBgeh. (Klin. Wchschr. 7. 1639—40. Berlin, Debreczen, Univ.- 
K inderklinik.) M e i e e .

R. Stern und A. Beyer, Ober die Brauchbarkeit der Liguorreaktion von Takata-Ara. 
Die T a k a t a -A r a -Rk. ist den iibrigen Kolloidrkk. nicht unterlegen in bezug auf Zu- 
verlassigkeit u. Spezifitat. In  bezug auf Einfaehheit ist sie den belcannten Kolloidrkk. 
weit uberlegen. Vff. sehen in  ihr eine begruBenswerte Bereieherung der klin. Unter- 
suchungsmethoden. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1589—90. Breslau, Univ.) F r a n k .

E. A. van Ryn, Der Nachweis von Veronal, Adalin und Bromural im  Urin. Aus 
dem Verf. yon v a n  I t a l l i e  u . S t e e n h a u e r  (0. 1921. IV . 774) abgeleitete, ver- 
besserte Vorsehrift (F. des Yeronals 20° hóher!): 100 ccm Urin m it lO cem l/2-n. Pb- 
Acetat klaren, F iltra t m it Essigsaure ansauern, auf 20 ccm eindampfen, 2-mal mit 
40 ccm A ausschutteln, Emulsion, wenn nótig, durch A. beseitigen, Atherriickstand 
in  10 ccm h. W. 1., 10 ccm verd. IT2S 0 4 zugeben, zum K p. erhitzen, 0,1-n. KMn04 
im UberscliuB zugebend 2 Min. kochen, nach Abkuhlen m it H20 2 zers., noehmals 
aufkochen, wieder 2-mal m it A. ausschiitteln, yerdampfen. Bei Veronal sofort richtiger
F., Bromural u. Adalin aus W. umkrystallisieren. — Mit N e s s l e r s  Reagens gibt Veronal 
keinen Nd., Bromural gelben bis schmutziggrunen, Adalin braunen, N e u ro n a l weiBen 
Nd. (Pharmae. Weekbl. 65. 1030—32. Amsterdam, Univ.) G r o s z f e l d .

Franz Delhougne, Zur Verleilung von Salzsaure und Fermenten im  Mageninhalt. 
Bei Auspressung der festen Teile des Probefruhstiicks zur Prufung der Magensekretion 
finden sich an die festen Kórper ca. 8— 10% der sezernierten HC1 u. Pepsin adsorbiert. 
(Dtsch. Arch. klin. Med. 160. 267—70. Heidelberg, Med. Klinik.) M e i e r .

W. W. C. Topley, Quantitative Versuche zum Studium von Infektion und Resistenz. 
3 allgemein gehaltene, sehr interessante Vortrage, welche die m athem at. Behandlung 
der Vers.-Ergebnisse bei biolog. Fragestellungen betreffen. Grundlage bilden die 
sehr ausgedehnten Infektionsyerss. des Vf. m it verschiedenen Erregern (Paratyphus, 
Pasteurella, Pneumokokken) u. yerschiedenen Infektionswegen. Es wird auf die 
Unzulanglichkeit der im allgemeinen in der esperimentellen Bakteriologie iiblichen 
MeBmethoden hingewiesen u. gezeigt, wie man dureh Anwendung mathemat.-statist. 
Methoden die Beweiskraft von Verss. beurteilen kann. Selbst scheinbar einfache 
Fragestellungen, wie z. B. die Best. der minimalen tódlichen Dosis oder die Fest- 
stellung von Schutz- u. Heihvrkgg. der Immunsera lassen ihre Kompliziertheit er- 
kennen, wenn man sie m athem at. analysiert. Ais mathemat. Methoden dienen die
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Bereclinung des m ittleren Fehlers u. die Aufstellung des Korrelationsąuotienten. 
(Journ. of S tate Medicine 35 [1926]. Nr. 1—3. 70 Seiten Sep. London.) Sc h n it zer .

G. Joachimoglu, Pliarmakologische Auswertung einiger Digitalisspezialpraparale. 
Es wurden eine Reihe der haufigst verordneten D/gritoifo-Spezialpraparate pliarmakolog. 
untersueht, um festzustellen, ob eine Einheitliohkeit des Wirkungswcrtes vorliegt, 
wie bei den offizinellen Praparaten. Vf. zog nur die fliissigen Formen hierzu heran, 
die alle A. in  Mengen von 7—25%, meist auch Glycerin enthielten. Gepriift -wurden: 
Pandigal, Digijmral, Digifolin, Digalen, Digiłalysał u. Liguitalis. Es zeigte sich, daB 
der W ert der untcrsuchten Praparate zwischen 33 (Digifolin) u. 250 (Liąuitalis) F.
D. pro ccm schwankte. Den lióchsten W irkungswert -wieś Liąuitalis auf. S ta tt der 
deklarierten 100 F. D. wurden 250 F. D. gefunden. Es erscheint demnach eine amtliche 
Prufung dieser Digitalis-Spezialpraparate unbedingt notwendig. (Dtsch. med. Wchschr. 
54. 1585—86. Pharmaz. Ztg. 73. 1212—13. Berlin, Unrv.) F ra n k .

W. Mansfield Clark, The dctermination of hydrogen ions: an elementary trcatise on elec- 
trode, indicator and supplementary methods; with indexcd bibliography on applications. 
3rd. ed. London: Bailliere 1928. (734 S.) 8°. 30 s. net.

Louis Heitzmann, Urinary analysis and diagnosis by microscopical and chemical examination. 
5th. ed., rev. Chap on the Kidneys by W. T. Dannreuther. London: Bailliere 1928. 
(388 S.) 8°. 32 s. 6 d.

Heinrich Hermann Hlasiwetz, Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 17. Aufl. von 
Georg Vortmann. Wien: F. Deuticko 192S. (VI, 54 S.) gr. 8°. M. 1.60.

Johannes Hoppe, Analytische Chemie. 2. Berlin: W. de Gruyter & Co. 1928. ki. 8°. -  
Sammlung Goschen. 24S. 2. Gang d. qualitativcn Analyse. 4., verb. Aufl. (159 S.) 
Lw. M. 1.50.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Felix Hebler, Ober Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeii sogenannter „Kolloid- 
miihlęn“. Zur Beurteilung des Wirkungsgradcs einer Mahlvorr. ist die Vornahme einer 
Dispersoidanalyse unerlaBlich. W irkungsgrad u. W irtschaftlichkeit einer Sehlagkreuz- 
miihle wurden gepriift. Die Erm ittlung des „kolloiden“ Anteils geschah durch Sedi- 
mentationsanalysc unter Benutzung eines Flockungsmessers nach Os t w a l d  von H a h n . 
Aus den tabellar. zusammengestellten Ergebnissen goht heryor, daB ein gewisser Anteil 
des Mahlgutes ziemlich leicht kolloidisiert werden kann, daB es dann aber eines sehr 
erheblichon Kraftaufwandes bedarf, um weitere Anteile zu kolloidisieren u. daB eine 
vollstandige Kolloidisierung nicht erreicht wird. (Chem. Fabrik 1928. 581—82. 
Hannover.) J u n g .

C. Fórderreuther, Wirkungswei-se von Staubsichtern und Słaubabscheidern. Bc- 
trachlungen iiber die trockenmeclianische Abscheidung von Słaub aus einem Luft- und 
Abgasstrom. Nach kurzer Erórterung der Naehteile der elektrostat. u. naBmechan. 
Verff. behandelt Vf. die Vorzuge u. theoret. Móglichkeiten der trockenmechan. Staub- 
abscheidung aus Luft u. Abgasen, berechnot fiir angenommene prakt. Falle die Massen- 
wrkgg. — Schworkraft, Massentragheit u. Fliehkraft — u. vergleicht die Ergebnisse 
mit solchen von Verss.; endlich bespricht er auf Grund der gcwonnenen Erkenntnisse 
krit. die grundsatzlich wichtigeren Bauarten — W indsichter von P f e i f f e r  (nebst 
Abarten) u. R a y m o n d , Fliohkraftabschoidor u. Zyklone, Staubkammern. (Areh. 
Warmewirtsch. 9. 323—28. Berlin.) " W o l f f r a m .

■—, Aufientemperatunnessung von Trockenzylindern u. dgl. Die Wirkungsweise u. 
Anwendung des VETTER schen thermoelektr. Anlegepyrometers, das gestattet, die 
Oberflachentemp. von bewegten u. ruhenden Walzen, PreBplatten, Heizkorpern aller 
Art usw. zu messen, werden kurz besprochen. (Zellstoff u. Papier 8. 662.) B r a u n S.

Le Roy Himes Minton, Metuehen, V. St. A., Hitzebestandige Gegenstande. Z r0 2 
oder ZrSi04 wird m it W. u. einem Schutzkolloid auBerst fein vermahlen, m it etwa der 
doppelten Menge von etwas weniger fein gemahlenem Z r0 2 oder Z rSi04 u. einem Binde- 
mittel gemischt, geformt u. bis zum Sintern gebrannt. (A. P. 1684739 vom 27/6.
1925, ausg. 18/9. 1928.) K u h l in g .

A. Rosenheim, Berlin-Charlottenburg, Reinigen von Fliissigkeiien wie W. von 
geloster H 2Si03 mittels T i0 2-, S n02-, T h 0 2-, Z r02, W o03- oder MoOs-Gel. oder der
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Oxyde oder Hydroxyde der Cu, Zn, Cd, Fe, Ti, Al, Mn u. Mn, die auf akt. Kohle, Holz- 
kohle, Kalk, Marmor, Bimsstein, calcinierten Ton, Textilgeweben, Holzmehl oder 
Cellulose niedergesehlagen oder dam it gemischt wurden. (E. P. 295 317 vom 4/5. 
1928, Auszug verdff. 3/10. 1928. Prior. 9/8. 1927. Zus. zu E. P. 291435; C. 1928.
II. 1243.) KAUSCH.

H. H. Hollis, Leeds, Gasreiniger. Eino Anzahl yon Ventilen zum Regeln des 
Gasstromes durch dic Reiniger ist angeordnet, die aus vertikalen Rohryerbb. bestehen, 
von denen jede oben u. unten Ventile aufweist, ebenso zwei ais Ein- u. AuslaB dienende 
Óffnungen. (E. P. 295 269 vom 8/4. 1927, ausg. 6/9. 1928.) K a u s c h .

A. Godeł, Lagnieu, Ain, Frankreich, Trennen von Gasen und Dampfen. Man ver- 
wendet hierbei einen App. nach A rt des E . P . 267 369, der aber dahin abgeiindert ist, 
daB der Behśilter fiir das Absorptionsmaterial m it einer zentralcn, zylindr. Kammer 
yerselien ist, in der eine Heiz- oder Kiihlyorr. angeordnet ist. (E. P. 295 504 vom 
25/7. 1927, ausg. 6/9. 1928. Zus. zu E. P. 267369; C. 1927. II. 308.) K a u s c h .

P. Lechler, S tu ttgart, Verhiitung der Gasabsorption durch Flussiglceitcn durch 
Bedecken der letzteren m it einer Schicht einer leichteren unl. FI. (Mineralol). (E. P.
295 319 T o m  13/7. 1928, Auszug vcróff. 3/10. 1928. Prior. 9/8. 1927.) K a u s c h .

W. Hessling, Genf, Festmachen von Kohlendioxyd. CO»-Śchnee wird durch einen 
Kolben, der kontinuicrlich das C02 in einen offenen Kanał driickt, zusammengeballt. 
(E. PP. 284 584 und 294 614 vom 26/7. 1928, Auszug veroff. 19/9. 1928. Prior. 
26/7. 1927.) K a u s c h .

Ericli Landt, Berlin-Nikolassee, Lagerung fliissiger Luft, inshesondere au f Fahr- 
zeugen m it Schwimmkórperabdeckung, 1. dad. gek., daB die Oberflache der FI. m it 
Schwimmkórpern sehlechter W armeleitfahigkeit, zwischen denen einzelne Gasdurch- 
lasse bestehen, beispielsweise m it Korkkórnern, bedeekt gehalten u. zur Verminderung 
der Oberflachenstromungen mindestens der obere Teil der FI. durch schottartige 
Zwischenwandungen unterteilt wird. — 3. W eitere Anspriiche betreffen Vorr. zur Durch- 
fiihrung des Verf. (D. R. P. 448 801 KI. 17g vom 4/3. 1926, ausg. 26/9. 1928.) K au .

Nicolass Nobel, Haarlem, Niederlande, Extrahieren fester Stoffe. Das Verf. ist 
besonders zur Aufarbeitung yoluminoser MM., dereń D. m it der der Extraktionsfl. 
annahernd ubereinstimmt, geeignet u. besteht darin, wenigstens einen Teil der Ex- 
traktionsfl. in Umlauf zu halten u. durch ihn gleichzeitig auch einen Transport der 
zu extrahierenden festen Substanz zu bewirken. Dabei liifit man die FI. unter Aus- 
nutzung hydrostat. u. durch D.-Unterschiede oder Zentrifugalkraft heryorgerufener 
Druckdifferenzen m it Hilfe geeignet angeordneter Siphons in gewundenem Lauf den 
App. durchstróm en. Das durch Siebe von der Extraktionsfl. getrennte Gut wird durch 
besondere, rechenformige Transporteure weiteren Behandlungsfll. zugefiilirt, wobei 
sich ein Arbeiten nach dcm Gegenstromprinzip von Vorteil erweist. Das Verf. leistet 
bei der E xtrak tion  von Bagasse gute Dienste. (Aust. P. 7468/2? vom 24/5. 1927, 
ausg. 24/4. 1928.) R a d d e .

Gerhard Jander & Hans Banthien, Deutschland, Erhilzer fiir  Salzlosungcn, 
dem ein ein Reduktionsm ittel (Cu-, Fe-Spiine) enthaltendes F ilter yorgeschaltet ist. 
(F. P. 641 530 vom 27/9. 1927, ausg. 6/8. 1928.) K a u s c h .

Ernest Walter Geere, Beckenham, K ent, Bchandeln cliemischer Stoffe zur Ver- 
hinderung ihrer Zerstorung und ihrer Eimvirfzung auf andere Stoffe. Saure Phosphatc, 
Sulfate, Weinsdure, Citronensaure u. a. Verbb. werden m it Olen, Fe.ltcn oder Wachsen 
vom gewiinschten F. behandelt. Diu’ch Zusatz von 5—20°/0 dieser Stoffe z. Ii. zu 
NaH 2P 0 4 yerschwindet dessen hj^groskop. Charakter; eine Mischung m it NaHC03 
u. W. reagiert bei gewóhnlicher Temp. nur ganz unwcsentlich. Durch Temp.-Erhóhung 
bis zum F. des Stabilisationsmittels kann jedoch die Schutzwrkg. aufgehoben u. Bk. 
bew irkt werden. (Aust. P. 5502/1927 vom 11/1. 1927, ausg. 15/9. 1927. E. Prior. 
21/8. 1926.) R a d d e .

III. Elektrotechnik.
Robert Stewart, London, Gluhfaden. Aus Einzel- oder langen Krystallcn bestehendc 

metali. Gluhfaden werden auf diinne Kerne aufgewickelt u. an einzelnen Punkten oder 
ihrer gesamten Oberflache kraftigen Drucken ausgesetzt. Die so behandelten besitzen 
liingere Lebensdauer ais unbehandelte Faden u. hangen nicht durch. (Aust. P- 
9241/1927 vom 6/9. 1927, ausg. 26/6. 1928. D. Prior. 18/9. 1926.) K u h l in g .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., E ast Pittsburgh, V. St. A., Bimetallelement. 
Der Streifen von hoheren Warmeausdehnungskoeffizienten besteht aus einer etwas C u.
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gegebenenfalls N i enthaltenden Eisenmangan-, der Streifen yon niedrigerem Wiirme- 
ausdehnungskoeffizienten aus einer Eisenniekellegierung. (Aust. P. 10868/1927 vom 
12/12. 1927, ausg. 10/7. 1928. A . Prior. 27/12. 1926.) K u h l i n g .

American Automotive Corp., Boston, iibert. von: A. Benjamin Werby, Newton, 
V. St. A., Eleklrolyt fu r  Bleisammler, bestehend aus verd. H 2S 04, welcher ein oder 
mehrere Salze organ. Sauren, vorzugsweise ein Alkaliaeetat, u. gegebenenfalls das
1. Salz einer anorgan. Saure, wie Na2S 04 zugesetzt ist. Die m it diesem Elektrolyten 
besehiekten Sammler kónnen ohne Schadigung m it starken Strómen aufgeladen u. 
raseh entladen werden. (A. P. 1684 852 vom 5/6. 1928, ausg. 18/9. 1928.) K u h l .

Patrick J. Kelleher, Salem, V. St. A., Eleklrolyt fu r  Bleisammler. In  verd. H 2SO,, 
werden MgS04, (NH4)2S 04, K 2S 04 u. A12(S04)3, vorzugsweise im  Verhaltnis von 84 Teilen 
MgS04, 3 Teilen (NH4)2SO.„ 6 Teilen K 2S 04 u. 7 Teilen A12(S04)3 gelóst. Der Lsg. 
kann noch Glycerin oder A. zugesetzt werden. Die Lebensdauer der Sammler wird 
dureh Mitverwendung der genannten Salze verliingert. (A. P. 1685 674 vom 16/3.
1926, ausg. 25/9. 1928.) K u h l i n g .

Electro-Metallurgical Co., West-Yirginia, iibert. von: William C. Read, Niagara 
Falls, V. St. A., Elektrolylisclie Gleichrichter. Die K athoden der Gleichrichter bestehen 
aus Legierungen des Si m it 10—40%  Ti oder Zr, die Anoden vorzugsweise aus Pb oder 
Legierungen des Pb, z. B. m it Sb. Ais Elektrolyte werden Lsgg. bas., neutraler oder 
saurer Stoffe, wie NaOH, N a2B40 ., neutraler oder saurer Salze oder Sauren ver- 
wendet. Vorzugsweise wird verd. H 2S 04 gebraueht, welehe etwas F eS 04, CoSO.„ 
NiS04 oder V S04 enthalt. Die Gleichrichter sind sehr wirksam u. besitzen lange Lebens
dauer. (A. P. 1684 684 vom 8/3. 1927, ausg. 18/9. 1928.) K u h l i n g .

Fansteel Products Co., Inc., N orth Chicago, V. St. A., Eleklrolyt fu r  Gleich- 
richter m it Elektroden aus Pb u. Ta. Der Elektrolyt besteht aus verd. H 2S 04, welche 
eine kleine Menge eines Kobaltsalzes, z. B. CoSO.„ enthalt. Die Zerstórung der Blei- 
elektrode wird vermieden. (Aust. P. 11424/1928 vom 25/1. 1928, ausg. 5/6. 
1928.) _ K u h l i n g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Dorothy H. Brophy und William  
A. Ruggles, Sehenectady, V. S t. A., Einfiillen von Alkalimetallen in  kapillare Glas- 
oefer Metallróhren. E in Glasrohr ist dureh verjiingte Teile m it einer Entltiftungsvorr., 
einem H ahnrohr u. einer Glaskugel verbunden, an welche dureh eine verjungte Verb. 
ein geschlossener Glaszylinder angeschlossen ist. In  diesem befindet sich ein Nickel- 
behalter, der eine Mischung eines Salzes des in ein Kapillarrohr zu fiillenden Alkali- 
metalles m it metali. Ca enthalt. Nach Entliiften des Systems wird dureh elektr. (Hoch- 
frequenz-) Heizung Alkalimetall erzeugt u. in die Glaskugel dest. Nun wird der Glas
zylinder u. die Verb. zum EntliiftungsgefaB abgeschmolzen, das Alkalimetall ver- 
fliissigt, dureh Drehen des Behiilters in das Glasrohr gedrangt u. m it aus dem H ahn
rohr zuflieBendem Petroleum bedeckt. Das H ahnrohr wird abgeschnitten, die zunachst 
dureh ein leicht zerbrcchliches R ohr geschutzte Kapillare eingefiihrt, das Sehutzrohr 
zerbrochen u. das Alkalimetall in die Kapillare eingesaugt. (A. P. 1685 666 vom 
29/8. 1927, ausg. 25/9. 1928.) __________________  " K u h l i n g .

Beyerly B. Burling, Prepnratory electricity; pt. I, a manuał for junior high scliools, technical 
high schools and introductory courses in applied electricity; loose leaf shop manuał. 
Milwaukee: Bruce Pub. Co. 1928. 4°. pap. 75 c.

F. Edmund Kretzschmar, Die Krankheiten des Blei-Akkumulators, ihre Entstehung, Fest- 
stellung, Beseitigung, Verhutung. 3. verb. Aufl. Miinchen: R. Oldenbourg 1928. 
(VII, 181 S.) 8°. nn. M. 9.—; geb. nn. M. 10.50.

J. B. Whitehead, Dielectriques et Isolants. Theories et experiences. Paris: Etienne Chiron 
1928. (173 S.) 4°. 30 fr.

IV. Wasser; Abwasser.
H. w. van Urk, Uber die Verwendung von kupfernen Kuhlschlanrjen in  Destillier- 

geraten zur Bereitung von destilliertem Wasser. Vf. fand in  W. aus Destilliergeriiten, 
wie sie auf Schiffen gebrauchlich sind u. aus Cu bestehen, dauernd gewisse Cu-Mengen, 
“j® cr hygien. nieht fiir unbedingt harmlos halt. (Pharmac. Weekbl. 65. 1075 bis 
1077-) _ GROSZFfiLD.

Georg Ornstein, Chlorgasanwendung. Kurze zusammenfassende Besehreibung des 
derzeitigen Standes des Verf. (Gesundheitsing. 51. 600—601. Berlin, Chlorator- 
Gesellschaft.) SPLITTGEEBEE.
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G. Thiem, Der Filier- und Spiilmrgang in  offenen Enteisenungsanlagen. Durch 
Beluftung wird das im Grundwasser in  Oxydulform in Lsg. befindliche Fe ais Oxyd 
ausgeschieden, sofern nicht H 2S 04 oder Huminsaure zugegen ist, dabei wird nur die 
fiir die Rk. erforderlicho Luftmenge aufgenommcn. Nach Verlauf der fur die Einw. 
des 0 2 erforderlichen Zeit mufi der flockige Fe-Nd. durch F iltration  entfernt werden. 
Vf. erortort die wachsenden W iderstande in  Fein- u. Grob-Kiesfiltern, die erforderliche 
Verwendung verschiedener KorngroBen, die im  Einzelfall durch Verss. zu ermitteln 
ist, die Berechnung der Filterleistung u. Filtergeschwindigkeit, hebt den Vorteil der 
leichten Reinigung von Grobfiltern durch StoBspiilung bei geringem Bedarf an W. 
u. Zeit hervor, wahrend bei Feinfiltern die oberen La gen nach Verschlammung en t
fernt werden miissen, u. gibt an H and der Ergebnisse bei der besonders umfangreichen 
Anlage in Leipzig eine prakt. Erliiuterung hiorfur. (Gas- u. Wasserfach 71. 852—54. 
Leipzig.) W o l f f r a m .

W. Steffens, Ober die Beschaffenheit und Reinigung des zur Fabrikation von Mineral- 
wdssern benutzten Wassers. Zusammenfassende Besprcchung der Anforderungen, 
dio an solches W. zu stellen sind. (Ztschr. ges. Mineralwasscr-Kohlensaure Ind. 34. 
339—42. Bautzen, Spezialinst. f. Wasserunters.) R u h l e .

Gustay ter Meer, Neiierę Angaben uber die selbstćindig arbeitende Sclileudermaschine 
Bauart „ter Meer“. Ausfiihrliche Beschreibung der Arbeitsweise u. Arbeitsleistung 
der Schlcudermaschine Bauart „ter Meer“ , die ais erste Maschino fiir ununterbrochenen 
Botrieb fiir 'd ie  Trockńung von Klarschlamm bei stadt. Kanalisationsanlagen gebaut 
ist. (Chom. Fabrik 1928. 557—59. Miinchon.) J u n g .

Heinr. Popp, Neue Wege zur wirksaiwn StoffabscJieidung aus Induslrieabwassern. 
A ntwort auf die Erwiderung von SCHMIDT (C. 1928. II. 1805). (Wchbl. Papicrfabr. 
59. 983—84.) __________ B ra u n s .

J. Mucłlka, Wien, Verfahren und Apparatiir zur Reinigung von IVasser, insbes. 
von Cl2-lialtigem W., unter Durchleiten des W. durch eine Schicht von Kohle oder 
kohlehaltigem Materiał. (E. P. 290 166 vom 5/5. 1928, Auszug veróff. 4/7. 1928. 
Prior. 7/5.1927.) M. F. M u l l e r .

National Aluminate Corp., Chicago (Illinois), iibert. von: Artliur R. Moberg, 
Elm hurst, Reinigung von Wasser durch Zusatz von Kalk oder Na2C03 etc. in Ggw. 
von A12(S04)3 u. Na-Aliiminat ais Koagulierungsmittel. (A. P. 1 679 777 vom 23/12.
1926, ausg. 7/8. 1928.) ~ M. F. Mu l l e r .

National Aluminate Corp., Chicago (Illinois), iibert. von: Ralph B.Derr, 
Oakmont (Pennsylvanien), Reinigung von Wasser durch Zusatz von Kalk oder Na2C03 
in  Ggw. von Na-Aluminat u. MgS04 ais Koagulierungsmittel, die sich umsetzen: 
Na2Al20 4 +  MgS04 +  4H20  =  Na„S04 +  A12(OH)0 +  Mg(0H)2 (vgl. vorst. Ref.). 
(A. P. 1 680 506 vom 20/9. 1927" ausg. 14/8. 1928.) M. F. M u l l e r .

Max Pruss, Fortschritte in der Ausfaulung von Abwasserschlamm. Bine ausfuhrl. Anlcitg.
zur Berechng. d. techn. u. wirtschaftl. Leistungsfiihigkeit d. Faulbehiiltcr bei Verwertg.
d. Faulgase. Munchen: R. Oldenbourg 1928. (35 S.) 4°. nn. M. 6.—.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
F. Chemnitius, Ilundert Jahre Glanzgóld. (S p rech saa l 61. 748—50.) Sa l m a n g .
P. William Lee, Suspensionen von Glasuren und Bariumcarbonaticasser. Durch 

Zumischung von 0,7—1%  W ilkinit zum Bariumcarbonat wird das Absetzen rerhindert. 
W ilkinit ist ein dem Bentonit iihnliches Minerał. (Journ. Amer.ceram. Soc. 11. 713 
bis 715. Chicago Heights 111. Northwestern Terra Cotta Co.) SALMANG.

Leo Lipkin, Ober verschiedene Methoden zur Versilberung yon Parabelglas. Die 
Yersilberung erfolgt zweckmaBig nach dem „Aufspritzverf.“ : Die beiden Y ersilberungsfll. 
werden zugleich aufgespritzt. Noch sicherer ist es, die Fil. so zu wahlen, daB die Rk. 
erst bei hóherer Temp. eintreten kann. Die verschiedenen Móglichkeiten der Konz. 
u . der Chemikalien werden in  Hinsicht auf die ZweckmaBigkeit diskutiert. (Sprech
saal 61. 754. Bischofswerda i. S.) SALMANG.

Willi M. Cohn, Einige Beobaclitungen uber den Einflufi der feuerfesten Wandungen 
au f das Auftreten von Gaseinschliissen in  der Glasschmelze. Vf. behauptet, daB porige 
Wandungen die Befreiung der Schmelze von Blasen fordert u. fordert die Yerwendung
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porigen Materials fiir Hafen u. Wannenblocke. (Glastechn. Ber. 6. 295— 303. 
Berlin.) SALMANG.

L. Riedel, Beitrag zur Geschiclite der Technologie der reduzierlen Kupferglaser. 
Vf. gibt eine gute Zusammenstellung der Geschickte des Aventuringlases u. seiner 
Erforsehung. (Kerapi. Rdsch. 3 6 . 704—06.) S a l m a n g .

T. Cantor, Ubersichtsbild der Flaśchmgruppe in  einem Vierdimensionaldiagratnm 
nach Zscliimmer. t)bersicht iiber die Zus. der fiir die Flasekenherst. gebrauehten Gliiser. 
Spreehsaal 60  [1927]. 891—93. 920—22. 941—43. 962—66.) P f l u c k e .

W. Hannich, Die Herstellung der Atlasperle. Atlasperlen sind m it feinen Glas- 
faden iibersponnen. Man kann die schwierige Herst. durch eine vom Vf. angegebene 
Vorr. mechan. gestalten. Die Perlen werden dann in der Warnie durch feingesponnenes 
Glas gewalzt, das śich aufbrennt. (Glas u. A pparat 9- 183.) S a l m a n g .

Georg Jaeckel, TJltraniolettdurchlassiges Flachglas. Die biolog. Wrkgg. des ultra- 
■riolett-durchlassigen Glases haben sein Studium gefórdert. E rórterung der physikal. 
Grundlągen u. biolog. Yerss. Es werden Spektra des Nernstbrenners m it rerschiedenen 
Glasern gegeben. Das letzte W ort fiir den W ert dieser Glaser ist aber noch zu sprechen. 
(Glastechn. Ber. 6. 281—93. Berlin-Lichterfelde.) S a l m a n g .

Georg Jaeckel, Celldrahtgewebe oder ullraviolettdurchldssiges Glasl Celldrahtgewebe 
ist ein engmaschiges D rabtnetz m it eingetragener erharteter organ. Substanz, die sehr 
liehtdurchlassig ist. Die geringe lichtdurchlassigo Flachę m acht das Gewebe aber 
unbrauchbar. (Glastechn. Ber. 6. 293—95.) Sa l m a n g .

W. Dienemann, Das Hallesche Kaolingebiei. (Tonind.-Ztg. 52. 1515— 16.) Sa l m .
Paul F. Collins, Studie iiber Kaolinmassen vom Belleektypus. Diese M. ahnelt 

den Weichporzellanen. Die Verss. gingen auf Yerbesserung der Brennbedingungen 
u. der Giite des Erzeugnisses hinaus. Es wurden Wrkgg. erzielt durch Elfenbeinfarbung 
u. Erhóhung des Durchscheins. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 706— 12.) S a l m a n g .

O. Krause, Strukturuntersuchungen am Harlporzellan. Beitrdge zur Kenntnis der 
Sinierungsvorgange und der Konstitution keramischer Massen. Vf. beschreibt zunachst 
die einzelnen Kom ponentendes Porzellans, ihr Verh. beim Erhitzen u. die Umwandlungs- 
erscheinungen. Die Tonsubstanz A l,03-2 SiO.,'2 H 20  verliert zwischen 300 u. 800° 
ihr W. unter Veriinderung des Kaolinitmol. u. bei etwa 1200° erfolgt die Bldg. von 
SilHmanit. Ebenso werden die Stabilitatsverhaltnisse der Kieselsaure besprochen, 
soweit sie fiir die Porzellanbldg. in  Betracht kommen. Der Feldspat (Orthoklas) 
schmDzt bei 1200° unter Zerfall in krystallisierten Leucit u. kieselsaurereiches Glas. 
Es wird weiterhin die W ichtigkeit des Zweistoffsystems S i02-Al20 3 besprochen unter 
dem ausdriicklichen Hinweis, daC m an in der Porzellanmasse nicht m it Gleichgewichten 
zu tun hat, da die Silicate sehr langsam reagieren.

Auf Grund von Róntgenunterss. verschieden hoch erhitzter Kaoline kommt Vf. 
zu dem Resultat, daB bei 950° neben der Rekrystallisation der Tonerde auch eine 
Bldg. von Mullit 3 Al20 3-2 S i02 erfolgt u. daB aus geschmolzenem Kaolin stets Mullit, 
nicht aber Sillimanit krystallisiert. W eiterhin werden Terschiedene techn. Porzellane 
untersucht u. der Ansatz gemacht, zwischen Zus. u. Eigg. die Zusammenhange heraus- 
zuschalen. (Ztschr. techn. Physik 9. 247— 63. Freiberg [Sa.], Bergakademie, Hab.- 
Scbr.) G o t t f r i e d .

, Die Trocknung keraniischer Waren und die Messung der Luftfeuchtigkeit. All- 
gemeines uber den Trocknungsvorgang u. Beschrcibung von Feuehtigkeitsmessern 
m der Industrie m it Anwendung auf die Ziegelindustrie. (Dtsch. Ton-Ziegel-Ztg. 5.
486—89.) S a l m a n g .

W. Schuen, Die Herstellung von Steinzeug. Es wird eine m it vielen Abbildungen 
versehene eingehende Beschreibung des Fabrikationsganges gegeben. (Tonind.-Ztg. 
52. 1604—08.) S a l m a n g .

W. Miehr, H. Immke und J. Kratzert, Der Anteil an offenen und gescklossenen 
1 oren in  keramischen Erzeugnissen. Mit Hilfe einer einfachen yolumetr. Methode wurde 
an ganzen Nornalsteinen festgestellt, daB die erhaltenen W erte so brauchbar wie bei 
der pyknometrischen Methode waren. Feuerfeste Steine haben nur offene Poren. Nur

.̂en a' s bekannten keram. Scherben wurden gesehlossene Poren nachgewiesen. 
(lonind.-Ztg. 52. 1566— 68. Stettin, Diderkonzern.) Sa l m a n g .
■ Pearson, Erzeugung und Verwendung von chemischem Steinzeug. Es wird

.Uberblick iiber Einteilung, Erzeugung im keram. Fabrikationsgang u. die viel- 
ialtigen Erzeugnisse gegeben. (Chem. Age 19. 98— 99. 159—60.) Sa l m a n g .
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beliebig yerkiirzt oder verliingert werden. (Oe. P. 110 265 Tom 29/7. 1925, ausg. 
25/7. 1928.) K u h l t n g .

Hugo Apfelbeck, Falkenau a. d. Eger, Beton formsteine. Nach dem H arten von 
Betonformsteinen mittels Druckdampfes wird der Dampf sehr langsam abgelassen. 
Diese MaCnahme bcwirkt wesentliche Erhohung der Festigkeit der Formsteine gegen- 
iiber Erzeugnisseu, bei welchen der Druekdampf rasch abgelassen worden ist. (Oe. P. 
110 270 Tom  2-3/12. 1925, ausg. 25/7. 1928.) K u h l i n g .

William Arnol, Swansea, Australien, Stapeln von Zementpłatten. Beim Stapeln 
frischer Zem entpłatten wird das Zusammenbacken der P latten  dadurch yermieden, 
daB zweekmaBig m it Leuchtol getrankte B latter aus Papier oder Gewebe zwischen 
den Einzelplatten angeordnet werden. (Aust. P. 7446/1927 vom 23/5. 1927, ausg. 
19/6. 1928.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
S. C. J. 01ivier, Johannes Hendrikus Aberson. Wurdigung der Lebensarbeit des 

1857 in Olst geborenen Agrikulturchemikers. (Chem. Weekbl. 25. 582—85. Wage- 
ningen.) G r OSZFELD.

G. Wagner, Orundlagen und Erfolge der Bemuhungen um die Erschliejiung neuer 
Kaliąuellen. Beschreibung der Ersatzstoffe, wie Algen, silicat. Mineralien usw. u. 
dereń AufschluBmethoden, welche bis je tz t zu keiner befriedigenden Lsg. fiir die 
Lander, welche keine Kalisalze besitzen, in bezug auf ihre Kaliversorgung gefiihrt 
haben. Ebenso stóBt die Verarbeitung von salinen Vorkk., die Gewinnung aus Salzseen, 
wic in Tunis u. im  Roten Meer, teils wegen der hohen Beimengungen, teils wegen der 
Schwierigkeit des Transports u. des Absatzes der Nebenprodd. (Brom) auf groBe 
Schwierigkeiten. Die bisherigen Ergebnisse der Bohrungen in  den Vereinigten Staaten 
sind ebenfalls prakt. erfolglos verlaufen. (Kali 22. 175—78. 198—201. 223—25. 238 
bis 243._ 253—56. 267—70. 287—90. 293—300. Berlin.) E n Sz l in .

Julius Stoklasa, Ober die Verwendung der Radioaktivitdt im  Oartenbau. fi- u. 
y-Strahlen fordem  ungemein die photosynthet. Prozesse. Wachstumssteigerungen in 
der Gartenbautechnik konnen erzielt werden durch Erhohung der C02-Produktion 
des Bodens bzw. durch Erhohung des C02-Geh. der Luft unter gleichzeitiger Ver- 
wendung yon a- u. /3-Strahlen. (Gartenbauwissenschaft 1. 141—53. Prag. Sep.) G ri.

Lenglen, Drei Jahre Weizendungu.ngsversuche. Vf. fordert auf Grund seiner 
Verss. crhohte N-Diingung unter gleichzeitiger Gabe schnell wirkender P 20 5- u. K 20- 
Diingcr. (Chim. e t Ind. 19. Sond.-Nr. 884—86.) Grimme.

G. Barbier, Bedeutung der Adsorptionsphanomene fu r  die Landwirtschaft. Die 
Best. austauschbarer Basen, ihrer Menge u. Eigg., des Sattigungsgrades der Kolloide 
is t von gr6Bter W ichtigkeit fiir die Charakterisierung eines Bodens. (Chim. et Ind. 19. 
Sond.-Nr. 895—96.) G r im m e .

E. Burban, Eine neue Ansicht der landwirtschaftlichen Stickstoffprobleme. Vf. 
fordert die erhohte Herst. von synthet. H N 03 28—30° Be. u. ihre Verwendung zur 
Darst. von Nitrophosphaten. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 898.) G r im m e .

E. Burban, Phosphorsaure und Kalk. Bespreehung d e r  W echsclbeziehungen  
zw ischen  P2Os u. CaO im Boden u. bei d e r  Pflanzenernahrung. (Chim. e t  Ind. 19. 
Sond.-Nr. 897.) G r im m e .

A. Bruno, Die Oiftigkeit geimsser Dungemittel. Ihre landwirtschafthche Verwendung. 
Bericht iiber die Verwendung von rohem N H3 u. Sylvinit ais Sehadlingsbekampfungs- 
m ittel in  der Landwirtschaft. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 909—11.) G r im m e .

Lenglen und Durier, Ober die Art des Ankaufs von Kalk fiir  landwirtschaftliche 
Zuiecke. Vff. fordern gesetzliche Vorschriften fur den Handel m it Dungekalk. Der Geh. 
an wirksamem CaO muB garantiert werden, zuliissige Latitiide 5°/0. Zur Best. von 
freiem CaO gibt man 1 g in einen 100 ccm-Kolben, fiillt m it 10%ig. Zuckerlsg. zur 
Markę auf u. schilttelt mechan. 1/2 Stde. lang. 25 ccm F iltra t titrie rt man m it Vio"n; 
H 2S 04 gegen Lackmus oder Methylorange. Verbrauchte ccm ■ 1,12 =  %  CaO. Bei 
Anwendung einer H 2S 0 4 4,373 zu 11 ist 1 ccm =  1%  CaO. Best. von CaC03 nach 
M o h r . (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 880— 83.) G r im m e .

A. Riad, Die Bestimmung von Kohlensdure in  Carbonaten im  Boden. Vf. bespricht 
die Abanderung H e p b u r n s  (C. 1927. I. 1620) des Verf. yon VAN S l y k e  u. die von 
ihm dam it gemachten Erfahrungen. (Analyst 53. 486— 87.) R u h l e .
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American Cyanamid Co., New York, iibert. von: George E. Cox, Niagara Falls, 
V. St. A., Kalkslicksloffofen. Der Ofen besteht aus 3 Teilen, welche ihrerseits je aus 
einem eisernen Mantel, einem Warmeschutzstoff u. einem F u tter aus keram. M. her- 
gestellt sind. Der untere Teil ist einheitlieh aus der Bodenplatte u. Seitenwanden in 
etwa 1/3 der Gesamthóhe des Ofens zusammengesetzt; die Bodenplatte wird von den 
Zuleitungsrohren fiir den N 2 u. die eine Elektrodo durchsetzt. Der mittlere Teil, welcher 
abnehmbar auf den unteren Teil aufgesetzt ist, bildot die oberen %  der Seitenwandung 
des Ofens; gasdichte Verb. m it dem unteren Teil wird mittels Sand erzielt. Der obere, 
ebenfails mittels Sand gasdicht aufgesetzte Teil dient ais Deekel; er wird von der zweiten 
Elektrodo durchsetzt. (A. P. 1684758 vom 17/6. 1925, ausg. 18/9. 1928.) K u h l .

U. S. Dept. oS Agriculturo, Ycarbook of Agriculturc 1927; od by Nelson Antrim Crawford.
Washington: D. C., Gov’t  Pr. Off.; Sup’t of Doc. 1928. (1256 S.) 8". Lw. §1.50.

"VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Edgar C. Evans und F. J. Bailey, Hochofenwerte und ihre Auswertung. (Journ. 

Iron Steel Inst. 117. 53— 144. — C. 1928. I I .  104.) W il k e .
Hugh 0 ’Neill, Zwillingsahnliche Krystalle, in  angelassenem a-Ei.sen. AnlaB- 

zwillinge sind nach allgemeiner Auffassung im a-Fo nicht vorhanden, obgleich Vf. 
bereits darauf hingewiesen hat (Journ. Iron Steel Inst. 1926. Nr. I. 435), daB in einigen 
besonderen rekrystallisierten dichten F errit sich zwillingsahnliche Banden fanden, 
dio du rch . 2 gegcnsoitig zwillingsyerbundene Korner gingen. Vf. bcschreibt nun das 
Auftreten von zwillingsahnlichen Krystallen in Ferrit. Bei der Unters. einiger kleiner 
Ferritkorner, die in  den gro!3en Krystallen eines entkohlton Stahlblechs sich vorfanden, 
wurden die Atzfiguren, dio Drucklinien festgestellt, u. es zeigte sich, daB zwillings- 
ahnlicho Formen vorlagen. Fiir das Auftreten dieser Krystallo kónncn 3 Ursachen 
vorhanden sein. Es kónnen in  iiblicher Weise durch Kaltbearbeitung u. Hekryst-alli- 
sation wahre Gliihzwillinge entstanden sein. Es kann sich auch um nichtabsorbierte 
Korner des urspriinglichen feinkornigen Aggregats handeln, dereń Richtungen gegen- 
seitig m it den grofion Krystallen in  Zwillingsstellungen kamen. 3. is t es móglich, daB 
dio Zwillingskrystallo im a-Fo jnit Zwillingskrystallen von y-Fe, aus dem sie entstanden 
sind, vcrgcscllschaftet sind. Vf. glaubt, daB die von ihm untersuchten Krystalle Gliih- 
zwillingskrystalle sind m it Riicksicht auf die Oriontierung zu der Richtung des an- 
gewandten Zuges. (Journ. Iron Steel Inst. 117. 689—97. Manchester.) W il k e .

Arthur B. Everest und D. Hanson, Der Einfhi.fi des Nickels auf die Eisen- 
Kohlenstoff-Siliciumlegierungen, die Phosphor enthalten. (Journ. Iron Steel Inst. 117. 
339—67. — C. 1928. II. 485.) W il k e .

J. A. Jones, Die Eigenschaften von Nickelstahlen unter besonderer Berucksichtigung 
des Einflusses von Mangan. (Journ. Iron Steel Inst. 117. 295—337. — C. 1928.
II. 106.) W il k e .

A. Roitzheim, Die Physik der Zinkofenbeschickung. Wenn wir die Vorgange 
in der Muffel beobachten, so sind es 2 Tatsachen, in  denen der ZinkhiittenprozeB 
grundsatzlich von den sonst ublichen hiittenm ann. Methoden der Erzred. unter- 
schiedlich ist: dio ruhende Beschickung in  der Muffel u. der Reduktionsvorgang selbst, 
indem daś Erz „trocken“ bleiben muB u. die Red. nicht in einem Gasstrom vor sich 
geht, sondern in cincr sta t. CO-Atmospharo. Fiir das Muffelverf., das die Erzeugung 
kompakten Zn bezwecltt, muB, weil ZnO-haltigo Zn-Diimpfe nur mangelhaft oder 
gar nicht zu fl. Zn kondensieren, das ZnO in der Gasphaso zu 100% reduziert werden. 
Diese Bedingung ist solbsttatig nur in einer sta t. CO-Atmospharo zu erfiillen. Die 
Geschwindigkeit der Red. des Erzes in der Muffel ist dabei lediglich durch die Ge- 
sehwindigkeit bestimmt, m it der die Red. der C02 durch die Red.-Kohle erfolgt. 
Fiir diesen Vorgang sind dio der liegenden Muffel eigenen techn. Moglichkeiton nicht 
gerado giinstig. Dio Beschickung in  der Muffel muB locker u. leicht sein. Die ruhende 
Lage der Beschickung erlaubt aber m it einfachen Mitteln eine Auflockerung der fein- 
kórnigen Beschickungsmasse. Aus einor Berecknung ergibt sich, daB dio ubliche 
Beschickung eine Verminderung ihres Volumgewichtes von 31% haben muB. Zu 
diesom Zwecke gibt man W. zur Beschickung u. zwar so, daB die Beschickung eine 
gewisse Klebrigkoit erhalt, wozu 10—12% W.-Zusatz genugen. AuBerdem muB die 
M., um locker zu werden, noch durchliiftet werden, was durch Schwefeln entweder 
von Hand oder in Mischmaschinen besorgt wird. Der lockere Zustand der M. bleibt
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auch nach dom Vordampfen des W . in  der Muffcl erhalten. Zum SchluC wird die 
Rollo der Red.-Kohlo fur dio Gasdurchliissigkcit der Bcschickung crórtert. (Motall- 
borse 18. 1993—94. 2049—50.) W lLK E.

H. Alterthum, Die Herstellung w id Verwendung der N . E. Metalle in  der Elektro
technik. IV. Mitt. Blei. (III. vgl. C. 1928. I I .  1144.) Nach einer Beschreibung der 
Pb-Herst. wird auf seine W eichheit u. seinen verhaltnismaBig edlen Charakter hin- 
gewiesen, worauf sich die Verwendung in  der N. E. M.-Technik meistens griindet. 
E s folgt dann eine ausfiihrliche Besprecliung des Pb-Akkumulators sowie kurz die 
Verwendung das Pb ais Schutzumhullung fiir Kabel u. Abschmelzsieherungsstreifen. 
(Metall-Wirtschaft 7. 755—-57.) W i l k e .

Colin G. Fink und James D. Prince, Die gemeinsame Abscheidung von Kupfer 
wid Gfraphit. Es sollte fiir die Verwendung zu Schmierzwecken untorsucht werden, 
ob sich Cu u. G raphit gemeinsam elektrolyt. ausscheiden lassen. „Aquadag“ der 
A c h o s o n - Werke, d. h. m it Tannin stabilisierte Graphitsusponsionen in  NH3-Lsgg., 
enthiolten negativ geladene Graphitteilchen; durch Ansauern wurden diese positiy. 
Dabei geniigto aber Tannin zum Schutz nur noeh fiir kurze Zeit, wenn geriihrt wurde; 
besser gab man ais weiteres Sehutzkolloid Gelatine zu, etwas mohr ais 1 g/l. Verss. 
bei 20 u. 55° ergaben Gehalte des Nd. an Graphit bis zu 16 Gew.-%. Die Ndd. waren 
sehr zerbrechlich; durch Erhitzen auf Rotglut wurde die Sprodigkeit erheblich ver- 
m indert. (Trans. Amer. elcctrochem. Soc. 54. 6 Seiten Sep.) K le m m .

Kanji Matuyama, Uber das Gleichgewichtsdiagramm des Kupjer-Silicimnsyslems. 
Das benutzto elektrolyt. Cu enthielt 0,01% Fe u. das Si 0,75% Fe, 0,05% Mn, 0,23% Al,
0,24% Ca, 0,41% C, 0,03% P  u. 0,13% S. Der Liąuidus des Cu-Si-Systems ist dem 
von R u d o l f i  (C. 1 9 0 7 .1 .1393) erhaltenen ahnlich; es besteht aus 4 Teilen entsprechend 
der Ausscheidung von festen a.-, fi-, <5-Lsgg. u. des Si-Krystalles. Cu lóst Si unter Bldg. 
der a-Lsg.; die maximale Losliehkeit ist 4,9% bei Raumtemp. u. 5,9% bei 800°. Die 
Die 2. feste /i-Lsg., die die Zus. 6,9% Si hat, wird erst durch die peritekt. Rk. boi 860° 
hervorgebracht. Sio bildet m it Si eine festo Lsg.: der Sattigungspunkt ist 9,0% Si 
bei 830°. Beim Abkiihlen scheidet fi die feste <x- oder <5-Lsg. (spater y') aus u. zers. sich 
sehliefilich in  2 Pliasen, a  u. y', beim eutektoiden P unkt: 8,0% Si u. 795°. Die Verb. y, 
das ist Cu5Si, wird bei 800° durch die Rk. der beiden festen Lsgg. fi u. <5 gebildet; sie 
h a t 2 allotrope Formen, die iiber u. unter 738° stabil sind. Die Legierungen, die zwischen
9 u. 11,5% Si enthalten, vollenden ihre Erstarrung m it der eutekt. Krystallisation, 
die bei 10% Si-Geh. u. 828° stattfindet. Der maximale P unkt auf der Liąuiduslinie 
ontspricht der Vcrb. Cu3Si. Sie lóst Cu u. Si, um die feste y-Lsg. zu bilden, dereń 
Existenzbereich von 11,5—14,0% Si bei 800° u. von 12,2—13,2% Si bei gewohnlicher 
Temp. reicht. Dio Erstarrung der Legierungen m it mehr ais 14,0% Si endet eutekt. 
bei 17%  Geh. u. 805°. (Science Reports Tóhoku Im p. Univ. 17. 665—73. Research 
Institu te  of Iron, Steel and Other Metals.) W il k e .

Merz, Uber Aluminiumłegierurigen. E ine Darst. des augenblicklichen Standes. 
(Aluminium 10. Nr. 18. 1— 7. Clausthal, Harz.) W lLKE.

Torkel Berglund, Technisch uńchtige leichte Aluminiumlegierungen. (Teknisk 
T id sk r. 58. B e rg v e ten sk ap  57— 64.) W . W o l f f .

W- Boos, Elektron, das leichteste Leichtnveta.il. E lektron eine Legierung von Mg u-
A l  unter Zusatz von Cu, Zn, M n, N i  u. Si, is t 40% leichter ais Al u. etwa doppelt 
so schwer ais Eichonholz. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit aus, liefert einen 
dichten GuB, ist leicht zu bearboiten, kann gewalzt, gepreBt, gezogen u. gelótet werden, 
is t gegen Laugcn u. Alkalien haltbar, nicht aber gegen W. u. Wasserdampf. Verss., 
es gegen Rostgefahr zu sehiitzen, sind bereits erfolgreich vorgenommen worden. 
Auf die W ichtigkeit dieser Legierung fiir die Automobil- u. Flugzeugindustrie wird 
hingewiesen. (Umscliau 32. 813—15.) JUNG.

Harold K. Work, Elektrolytische Uberzuge auf Alum inium  und seinen Legierungen. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 53. 24 Seiten Sep. —  C. 1928. n .  1146.) S c h u lz .

Wehrmann, Flammentemperaturen von Schweififlammeji. Den Begriff der theoret. 
Flammentemp., die an sich nur bei yollkommen adiabat. Verbrennung ( =  ohne jede 
Warmeabgabe nach auBen) moglieh ware, verwendet Vf. ais Vergleichswert-, um zu 
priifen, weshalb C2H 2- u. Leuchtgas-(Mischgas)-SchweiBbrenner trotz listenmaBiger 
Best. fiir gleiche Materialstarke oft prakt. sehr verschieden arbeiten, besonders letztere 
die angegebene Leistung nicht erreichen. Die fiir die rechner. Erm ittlung der Entw. 
u . Temp. der Flammen maBgebenden Faktoren werden eingehend erórtert. Ein neu 
ausgearbeitetes Verf. zur Messung der tatsachlichen Tempp, in  der Flam m enachse
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mittels keram. Korper (Seger-Kegel) wird beschrieben, aus den Ergebnissen der Verss. 
werden Folgerungen fiir die Praxis gezogen. Zum SchluB werden zum Vergleich dio 
bei der Yerbrennung in der Sehneidbrennerflamme anzunehmenden Verhaltnisse be- 
sproehen. (Gas- u. Wasserfach 71. 950—52. Duisburg.) WOLFFRAM.

R. W. Miller, Schmelzschioei/Smig schwerer Plailen. Die bei Gebr. S u l z e r  in 
W interthur, Sehweiz, ausgefiihrte Praxis des 0 2-Acetylen- u. elektr. SchweiBens, die 
Priifung der SehweiGstellen u. a. werden mitgeteilt. (Iron Age 122. 567—70. W itten, 
Ruhr.) W i l k e .

J. Newton. Friend, Eine Untersuchung der Widerstandsfdhigkeit von iibcrrecktem 
Schmiedeeisen und Iiolilenstoffslahlen gegen Satzwasserkorrosion. (Journ. Iron Steel 
Inst. 117. 639—59. — C. 1928. I I .  491.) W i l k e .

Pomilio Brothers Corp., New York, iibert. von: Francesco Giordani, Neapel, 
Trennen von Mełallen bzw. Metalherbindungen. In  wss. Lsgg., welebe Salze versehiedener 
Metalle enthalten, werden einzelne von diesen dadureh entfernt, daB man innerhalb 
der Lsg. ein galvan. Metallpaar anordnet, dessen eine Elektrode aus einem Metali be
steht, welches eine gróBere Losungstension besitzt ais das zu entfernende. Das Verf. 
dient yorzugsweise zur Abseheidung von Fe aus Lsgg., welche dureli Auslaugen yon 
Lcucit mittels Sauren gewonnen worden sind. (A. P. 1 685 156 vom 25/8. 1922, ausg. 
25/9. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Ludwigshafen a. Rh., JRdnes Eisen. Eisen- 
carbonyl wird, gegebenenfalls m it indifferenten oder reduzierenden Gasen gemischt 
oder unter yermindertem Druck durch Erhitzen zersetzt. (N. P. 43 873 vom 15/12. 
1925, ausg. 28/3. 1927.) K u h l i n g .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Zinkgewinnung. Mischungen von zer- 
kleinerten Zinkerzen oder -abfallen u. Reduktionsm itteln werden zu Kugeln yon ziemlich 
geringer GroBe geformt. Die Kugeln werden in senkreclite R etorten eingefuhrt, welche 
von Heizmanteln umgeben sind u. yon den gegebenenfalls vorgewarmten oder gesinterten 
Kugeln in der Richtung von oben nach unten durchwandert werden. Die GroBe der 
Kugeln ist so zu bemessen, daB geniigend Rauin zum ungehinderten Aufsteigen der 
innerhalb der R etorte erzeugten Gase u. Diimpfe bleibt. (Aust. P. 9108/1927 yom 
29/8. 1927, ausg. 24/1. 1928.) K u h l in g .

Dow Chemical Co., M idland, V. St. A., Eleklrdytische Oewinnung von Magnesiuni. 
Ais E lektrolyt d ient geschmolzenes, wasserhaltiges MgCl2, dessen Geh. an W. jedoch 
geringer sein soli ais der des H ydrates MgCl2-6 H 20 . Der Elektrolyt wird dem Bade 
zweckmaBig in Anteilen u. m it Kohle gemischt, in der Nahe der Anodę zugefiihrt. 
(N. P. 44472 vom 20/5. 1925, ausg. 10/10. 1927.) K u h l i n g .

Standard Electrisc A/S., Oslo, Bleilegierungen. Die Legierungen enthalten mehr 
von dem m it dem Pb legierten Metali, ais sich bei gewóhnlieher Temp. in dem Pb zu 
Ibsen yermag, z. B. 2,5%  Sb. Sie werden, z. B. bei etwa 247°, einer Hitzebehandlung 
unterzogen u. dann schnell abgekiihlt. (N. P. 44 471 vom 16/12. 1924, ausg. 10/10.
1927.) K u h l i n g .

Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, iibert. von: Georg Masing, 
Berlin, und Otto Dahl, Charlottenburg, Harlen von Nickelberylliumlegierungen. Bis 
zu 5% Be enthaltende Nickelberylliumlegierungen werden von einer Temp. yon etwa 
700° abgeschreekt u. dann von neuem auf 300—600° erhitzt. (A. P. 1685 570 vom 
11/10. 1927, ausg. 25/9. 1928. D. Prior. 16/9. 1926.) K u h l i n g .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: William R. Veazey, Cleveland Heights, 
V. St. A., Magnesiumlegierungen. Die Legierungen enthalten auBer Mg 1/]0—1/,00%  Cr. 
Sie konnen erhaltcn werden durch Zusammenschmelzen von Mg u. metali. Cr unter 
einer sehiitzenden Dccke oder durch Zusatz einer Chromverb., yorzugsweise Cr20 3 
oder wasserfreies CrCl3, zu in gleicher Weise gcschiitztem geschmolzcnem Mg, von dem 
ein entsprechender Teil zur Red. der Chromverb. yerbraucht wird. (A. P. 1 685 653 
vom 19/12. 1924, ausg. 25/9. 1928.) K u h l i n g .

British Aluminium Co. Ltd., London, Aluminiumlegierungen. Der Bau von 
Aluminiumkupferlegierungen, welche wenigstens 6%  Cu, wenigstens 50%  Al u. ge- 
gebcnenfalls andere Metalle enthalten, wird durch Einschmelzen von etwa 2— 7%  
einer Alkalimetallverb., wie N a20 , NaOH, N aF oder NaN H2 unter giinstiger Becinflusung 
der Eigg. der Legierungen geandert. (N. P. 43 894 vom 16/7. 1925, ausg. 28/3. 1927.
E. P. 19/7. 1924.) K u h l i n g .
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International General Electric Co. Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektrizitatsges., Berlin, Uberziige fu r  Kessel, EismascMmn usw. Die Gegenstande 
werden m it den Reaktionsprodd. aus vielwertigen Alkoholen u. vielbas. Sauren m it 
Zusatz katalyt. Stoffe (Metalloxyde) m it oder ohne Zusatz von Fiillstoffen (Kaolin, 
Quarz, Asbest usw.) uberzogen. (E. P. 294 240 vom 5/7. 1928, Auszug veróff. 12/9. 
1928. Prior. 22/7. 1927.) K a u s c h .

British Mannesmann Tubę Co., Ltd. und R. F. Weiser, Newport, Monmouth- 
shire, Rohre. Hohlkórper, wie Rohre, werden m it einer h. M. aus naturlichem Asphalt 
oder Bitumen nebst ihrem n. Mineralgeh. u. einem Ol (Asphaltól) dureh Zentrifugieren 
ausgefiittert. (E. P. 295 267 vom 5/4. 1927, ausg. 6/9. 1928.) K a u s c h .

Richard Bitmead, French polishing and enamelling. 9th. impr. London: Crosby Lockwood
1928. (120 S.) 8°. 2 s. 6 d. net.

IX. Organiscłie Praparate.
N. Posdnjaków, Uber die Anwesenheit der o-Arsanilsaure in  technischer Arsanil

saure. Die Unterss. der techn. Arsanilsaure zeigten, daB sie ziemlich bedeutende 
Mengen o-Arsanilsaure enthalt. Nach Vf. ist die beste Methode zur Reinigung der 
techn. Arsanilsaure von dem o-Prod. das Umkrystallisieren aus W., da die o-Saure 
leichter im W. 1. ist u. im F iltra t bleibt. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chi mi - 
tscheskoi Promyschlennosti] 5. 530. Zentral-Labor. d. Anilintrusts.) G o i n k i s .

P. Ssokolow und W. Drewing, Uber die Lóslichkeit von Anthrachinon in  Schwefel- 
saure und seine Ausscheidung aus schwefelsauren Losungen. Die Reinigung des aus 
Anthracen dargestellten Rolianthrachinons gesehieht dureh Auflósen desselben in 
konz. H^SOi, wobei alle Verunreinigungen sulfoniert werden, wahrend das A nthra
chinon unverandert in  Lsg. geht u. dureh Verdiinnen m it W. wieder abgesehieden 
wird. Vff. untersuchen die Lóslichkeit des Anthrachinons in  H 2S 04 verschiedener 
Tempp. u. Konzz., den EinfluB von heiBer konz. H 2S 04 auf Anthrachinon u. den 
EinfluB der A rt der Verdiinnung der Lsg. auf die Form des ausfallenden A nthra
chinons. Die Lóslichkeit wurde nach ROTHMUND (Ztschr. physikal. Chem. 63 
[1908]. 54) bestimmt, welches Verf. sich nach Kontrollverss. ais geniigend genau 
erwies. Die gefundenen W erte werden in  einer Tabelle u. 2 Diagrammen gegeben. — 
Zur Prufung der Bestandigkeit des Anthrachinons in h. konz. H,SO,, wurden Lsgg. 
desselben in 99,7%ig. bzw. 93,3%ig. H„SO.j 6 Stdn. auf 120° erhitzt, das Anthra
chinon m it W. ausgefiillt u. die gefundene Menge m it dem Ausgangsgewicht ver- 
glichen. Fiir die konzentriertere Saure fand sich ein Verlust von ca. 1,2%, fur die 
verdiinntere ein soleher von 0,025%, fiir die Praxis also bedeutungslos. In  verd. 
(4%) H 2S 0 4 war die Lóslichkeit des Anthrachinons 0. Bei der Unters. des Ausfallungs- 
T organges des Anthrachinons aus sciner schwefelsauren Lsg. zeigte sich, daB die Art, 
wie die Verdiinnung vorgenommen wird, insbesondere die Geschwindigkeit des W.- 
Zusatzes, von groBer Bedeutung ist fiir die Form des ausfallenden Anthrachinons, 
das bei ungeeigneter Behandlung in  so feinkórniger Form ausfallen kann, daB es 
unfiltrierbar u. unauswaschbar wird. Nachdem sich gezeigt hatte, daB m it der iiblichen 
A rt der Verdunnung (Hinzufiigung des W. auf einmal oder in  kurzer Zeit) ein ge- 
niigend grobkórniger Nd. nieht zu erzielen ist, arbeiteten Yff. 2 neue Yerff. aus, die 
zu grobkrystallinen, gut filtrierbaren Ndd. fiihren. Das erste besteht darin, daB eine 
gesatt. Lsg. von Anthrachinon von einer bestimmten Temp., z. B. 110°, auf 30° ab- 
gckiihlt wird, wobei sich grobkrystallines Anthrachinon abscheidet. Sodann wird 
die H 2S 0 4 soweit verdiinnt. daB eine erneute Erwarmung der verd. H 2SO.j auf 110° 
das beim Verdiinnen ausgefallene Anthrachinon wieder zu lósen vermag. Da dieses 
erheblich feinkórniger ist ais das beim Abkuhlen der H 2S 04 erhaltene, geht nur jenes 
in  Lsg. Dureh Abkuhlen der verd. H 2S 0 4 fallt wiederum grobkrystallines Anthra
chinon aus. D ie H 2S 04 wird wiederum wie oben Yerdiinnt, erwarmt usw., bis sie eine 
Konz. von 80% erreiclit hat, bei der prakt. alles Anthrachinon ausgefaOen ist. Von 
da an kann ohne weitere Vorsicht auf eine zum Filtrieren beąueme Konz. verdiinnt 
werden. — Die andere Methode, die gegeniiber den ersten den Vorzug gróBerer Schnellig- 
keit hat, besteht darin, daB das W. der h. ET2SO,t sehr langsam (2 Tropfen pro Min.) 
unter Riihren zugefiigt wird. Dureh die beim Verdiinnen entstehende Rk.-Warme 
erniedrigt sich die Temp. der H 2S 0 4 wenig, so daB das Anthrachinon au s  der h. H2S0., 
grobkrystallin ausfallt. Der Nachteil der Methode besteht darin, daB die Geschwindig-
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keit des W.-Zusatzes je nach der Apparatur yon Fali zu Fali yerschieden ist u. empir. 
erm ittelt werden muB, wahrend der Gang der ersten Methode aus den von Vff. ge- 
gebenen Diagrammen vorher genau festgelegt werden karm. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 412—16. Kontroll-Labor. d. 
Versuch3wcrkes d. Aniltrustes.) R o l l .

Holzverkohlungs-Industrie A.-G., iibert. von: Erich Krause, Konstanz i. B., 
Chlorieren von Methan. (A. P. 1677 831 vom 6/1. 1923, ausg. 17/7. 1928. D . Prior. 
27/3. 1922. — C. 1924. I. 1866.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung gasformiger 
Kóhhnuiasserstoffe aus Kohlenstoffozyden und Wasserstoff durch Uberleiten uber 
Katalysatoren bei erlióhter Temp. u. erhóhtem Druck. — Man erhiilt ein Gemisch 
gasformiger Olefine m it gesatt. gasformigen KW-sioffen, wenn man m it geringerer 
Strómungsgeschwindigkeit arbeitet, ais es zur H erst. fl. KW-stoffe erforderlich ist. 
Ais Katalysatoren dienen Fe oder Co, besonders in Verb. m it Edelmetallen oder m it 
durch H 2 nicht reduzierbaren Metalloxyden, yorziiglich der 6. Gruppe des period. 
Systems, z. B. Fe -)- Ag, Fe20 3 -f- U 0 2 oder Fe m it l° /0 Pd. Man erlialt so Gemische 
von Atliylen, Propylen, Butylen  m it Athan u. Propan. (E. P. 293 572 vom 13/7. 1927, 
ausg. 2/8. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Athylen aus 
Acetylen uńd Wasserstoff durch Einw. des Gasgemisches auf einen K atalysator, z. B. 
auf Kieselgur niedergeschlagenes Palladium, der in einem inerten Medium wie Deka- 
hydronaphthalin fein yerteilt ist, bei Tempp. iiber 100° u. gegebenenfalls unter Druck. 
(E .P . 294 787 vom 27/8. 1927, ausg. 23/8. 1928.) D e r s i n .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., N ew  Y o rk , i ib e r t .  v o n : Ernest W. Reid, 
C lendenin, W e s t V irg in ia , V . S t .  A ., Konzentrierle Chlorhydrinlosungen. (Can. P. 
245 156 v o m  8/5. 1924, ausg . 9/12. 1924. Holi. P. 16 285 y o m  23/8. 1924, ausg . 16/4.
1927. — C. 1928. n .  711.) S c h o t t l a n d e r .

Holzverkohlungs-Industrie A.-G., iibert. von: Erich Krause und Koloman 
Róka, Konstanz i. B., Herstellung von Formaldehyd aus Methylenchlorid. (A. P.
1679 673 vom 23/10. 1924, ausg. 7/8. 1928. Oe. Prior. 17/9. 1921. — C. 1924. I.
2542.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M ., G&idnnung von konzentrierter 
Essigsdure aus yerd. wss. Lsg. durch Extraktion  m it einer in W. unl. Base, z. B. Chinolin, 
Chinaldin, Dimethyl- oder Didthylanilin etc. unter Zusatz eines in W. unl. Lósungsm., 
wie Bzl., Chloroform oder Trichlorathylen. Die Prodd. werden durch Dest. getrennt. 
(E. P. 295 238 vom 4/5. 1927, ausg. 6/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

California Cyanide Cc. Inc., New York, Herstellung von trockenem Calcium- 
cyanid. (D. R. P. 465 497 K I. 12k yom 24/10. 1926, ausg. 21/9. 1928. A. Prior. 23/11. 
1925. — C. 1926. I. 2840.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, iibert. yon: Herbert 
Schotte, Berlin-Wilmersdorf, Herstellung von symmełrischen Diarylguanidinen. (A. P. 
1672 431 yom 22/11. 1926, ausg. 5/6. 1928. D . Prior. 30/11. 1925. Schwz. P. 124 634 
vom 11/11.1926, ausg. 16/2.1928. D . Prior. 30/11.1925. — C. 1927- H . 2352.) S c h o t t l .

Abbott Laboratories, iibert. yon: Roger Adams, James A. Arvin, Illinois und 
Carl R. Noller, Missouri, V. St. A., Herstellung von substituierten aliphatischen Cyclo-

C H = C H \
pentenylcarbonsauren von der Formel _)CH- CH2- (CHY)X- COOZ. Wo Y =  ein

CH,—CH2
einwertiges Atom oder eine einwertige Gruppe, z. B. H 2, OH, Halogen, Carbozyl usw.,
, ,.=  * °^ cr niehr u. Z =  H 2, Metali oder eine Alkylgruppe bedeuten. Die Verbb. 
kónnen auf die yerschiedenartigste Weise hergestellt werden. Z. B. erhalt man durch 
Kondensation von Cyclopentenyldthylbromid m it dem Natrium salz des Malonsaure- 
esters zunachst Cyclopentenyl-athyl-malonsdureester bzw. Cyclopentenyl-dthyl-malonsa,uve 
u. durch Abspaltung yon C 02 aus dem Kondensationsprod. Cyclopentenylbutlersdure. 
Die Prodd. sind wertyolle M ittel gegen Aussatz u. Tuberkulose. (A. P. 1 678 175 vom 
9/7. 1927, ausg. 24/7. 1928.) U l l r i c h .

M. Naef & Cie., ubert. yon: Leopold Ruzicka, Genf, Schweiz, Herstellung von 
monocyclischen Ketonen mit mehr ais 9 Ringgliedern. (A. P. 1 673 093 yom 9/6. 1925, 
ausg. 12/6. 1928. Schwz. Prior. 16/6. 1924. — C. 1926. I I .  1688.) SCHOTTL.
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British Dyestuffs Corp. Ltd., Joseph Baron Payman und Wilfried Gibson,
Blackley, Manchester, Uerstellung wachsartiger Polychlomaphthaline. In  geschmolzenes 
N aphthalin wird bei 130 bis 160° Cl2 in Ggw. von FeCl3 ais Ubertrager in Ggw. oder 
Abwesenheit von Lieht cingeleitet, bis 47 bis 57% Cl2 aufgenommen sind. Durch Dest. 
erhalt man ein lielles, wachsartiges Prod., das bei 30° schm. u. bei 200 bis 230° unter
10— 15 mm Druck dest. Das Prod. ist łiart, hellgelb, durchscheinend, nicht entflainm- 
bar u. gut isolicrcnd. — Man kann CJ2 auch in eine Lsg. von N aphthalin in CC14 bei 5° 
in  Ggw. von FeCl3 einleiten. (E. P. 291 849 vom 4/3. 1927, au.se. 12/7. 1928. E. P. 
292 056 Tom 4/3. 1927, ausg. 12/7. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Uerstellung fettaromaiischer 
Garbonsduren durch Erhitzen von ungesiitt. Carbonsauren der Formel C(X)2:C(X)- 
COOH, wo X  =  H 2 oder einwertige Radikale bedeutet, m it polycycl. arom at. KW- 
stoffen, zweekmaBig in  Ggw. eines Lósungsm. u. unter Verwendung eines sauren 
Kondensationsmittels. — Man erhalt so aus Anihracen u. Acrylsdure eine neue Verb. 
yom F. 187—188“. Dieselbe Verb. erhalt man auch aus Anthracen u. fi-Ghlorpropion- 
saure. An Stelle von Acrylsaure konnen Maleinsdure, Maleinsaureanhydrid, o- u. 
p-Chlor-oxy-phenylacrylsdure oder Zimtsdure u. an Stelle von Anthracen z. B. Meso- 
dichloranthracen u. Phenantliren treten . (F. P. 639 359 vom 20/7. 1927, ausg. 20/6. 
1928. D. Prior. 11/8. 1926.) U l l r ic h .

British Dyestuffs Corp. Ltd., Manchester und Anthony James Hailwood, 
Elektrolytische Entsulfonierung von Anthrachinonsulfonsauren. Bei der elektrolyt. 
Red. von Anthrachinonsulfonsauren in alkal. Lsg. in einer geteilten Zelle findet im 
wescntlichen zunachst Red. der Carbonylgruppen u. Bldg. von O xyanthrolderiw . 
s ta tt, aus denen dann die in a-Stellung befindlichen Sulfogruppen abgespalten u. 
durch Wasserstoff ersetzt werden, wahrend /?- Sulfogruppen unangegriffen bleiben. 
Wegen der leichten Oxydation der Oxyanthrole ist wahrend der Elektrolyse Luft- 
abschluB erforderlich, u. erst nach Beendigung derselben werden durch Einleiten 
von L uft Anthrachinon bzw. D eriw . zuruckgebildet. — Z. B. wird eine Lsg. von 25 g 
Dinatriumsalz der Anthrachinon-l,5-disulfonsdure u. 14 g NaOH in 1 1 h. W. mit 
einer Stromdichte von 2—3 Amp./qdcm elektrolysiert. Ais ICathode dient Queck- 
silber, das sich in einer m it Ruhrer u. Abzugsrohr versehenen geschlossenen porosen 
Zelle befindet. Der Katliodenraum wird von 25%ig. NaOH u. der Eisen- oder Kohlen- 
anode umgeben. Nach ca. 13—17 Amp.-Stdn. wird in die abgezogene Katliodenfl. 
bis zum Verschwinden der roten Farbę des Oxyanthrols L uft eingeleitet u. das in ca. 
70%ig. Ausbeute abgcschiedene sehr reine Anthrachinon abfiltriert. In  der Lsg. ver- 
bleibt Monosulfonsdure. — Analog wird Anthrachinon aus Anthrachinon-1-sulfonsaure 
oder -1,8-disulfonsaure, 1-Chloranthrachinon aus l-Chloranthrachinon-5-sulfonsaure er
halten. Ebenfalls konnen auch /3-Sulfonsauren von a-Sulfonsauren getrennt werden.
— Z. B. erhalt man aus einem Gemisch von 1,6- u. 1,7-Anthrachinondisulfonsaure, 
das noch etwas 1,5- u. 1,8-Disulfonsdure enthalt, wic vorst. eine Lsg. von yorzugs- 
weise Anthrachinon-2-sulfonsdure, die ais /J-Naphthylaminsalz abgeschieden wird. 
(E. P. 273 043 vom 15/4. 1926, ausg. 21/7. 1927. F. P. 626 669 vom 23/12. 1926, 
ausg. 16/9. 1927. E. Prior. 15/4. 1926.) H o p p e .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. S t. A., iibeit. von: Karl Schranz, 
Elberfeld und Clemens Lutter, Barmen-Langenfeld, Hersldlung von l-Alkoxymethyl-
3,7-dirmthylxantliinen. (A. P. 1679 053 vom 19/2. 1926, ausg. 31/7. 1928. D. Prior. 
23/5.1925. — C. 1928. I I .  1388 [D. R . P . 458 086, E. P. 288 366].) S c h o t t l a n d e r .

British Dyestuffs Corp. Ltd., Manchester und Max Wyler, Blackley b. Manchester, 
Herstellung von Chinaldinderivatm. Aus Rk.-Gemischen, insbesondere erhalten nach 
der DÓBNER-M iLLERschen Synthese, w erd en  die Chinaldinderiw . ais Chlorzinkdoppel- 
salze der allgemeinen Formel (R, HC1)2, ZnCl2 abgeschieden (R =  Chinaldinmolekul). 
Diese Chlorzinkdoppelsalze ergeben bei der Dest. bei 250—300° die reinen Chinaldin- 
hydrochloride. — Z. B. fugt man zu einem Gemisch von 448 Teilen Anilin , 672 Teilen 
30%  HC1 u. 672 Teilen Acetaldehyd (vgl. Ber. D tsch. chem. Ges. 16. 2465) 500 Teile 
Chlorzink u. erhitzt auf 300°. Nach Abkuhlen auf 200° gieBt man in  2000 Teile W. u- 
setzt 200 Teile Salzsaure zu, worauf das auskrystallisierte Chinaldinclilorzinkdoppelsalz 
abfiltriert u. m it Salzsaure gew aschen  wird. WeiBe K rystalle, F. 240°. Dic durch  
Behandlung m it Natronlauge hicraus in ublicher Weise, z. B. durch Wasserdampf- 
dest. erhaltene freie Baso ha t den K p. 247—250°. Analog wird das Chlorzinkdoppd- 
salz des o-Toluchinaldins gewonnen. F. 273°. Freie Base, fest, F. 27°, Kp. 256°. Wird 
das Chlorzinkdoppelsalz des Chinaldins in einer saurebestandigen R etorte durch ein
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geeignetes Bad erhitzt, so dest. reines Chinaldinhydroclilorid ais Ol iiber, welches zu 
weiBen Krystallen erstarrt, F . 211°. Das ebenso erhaltene Ilydrochlorid des o-Tolu- 
chinaldins schm. bei 227°. (Hierzu vgl. auch W y l e b , Ber. Dtsch. chem. Ges. 60. 398;
C. 1927. I. 1677.) (E .P . 276156 vom 6/9. 1926, ausg. 15/9. 1928. F. P. 634 782 
vom 21/5. 1927, ausg. 25/3. 1928. E. Prior. 6/9. 1926.) H oPPE .

Gesellsehait fiir Cliemische Industrie in Basel, iibert. von: Alplionse Gams 
und Paul Scheidegger, Basel, Seliweiz, Darstellung von Verbindungen der Gallensauren 
mit Sdureamiden. (A. P. 1677 554 vom 31/7. 1926, ausg. 17/7. 1928. Schwz. Prior. 
2/9. 1925. — C. 1927- H- 980.) S c h o t t l a n d e b .

Gesellsehait fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, iibert. von: Walter 
Minnich, Montrcux, Schweiz, Herstellung von Estern des Cholesterins mit ungesdttigten 
Sduren. (A. P. 1680 799 vom 10/11. 1924, ausg. 14/8. 1928. Schwz. Prior. 19/11.
1923. — C. 1926. II- 2498.) S c h o t t l a n d e b .

X. Farben; Farb er ei; Druckerei.
Fred Grove-Palmer, Seifen fiir  Seidetifarber. Vf. bespricht die Anforderungen, 

die an fiir die Seidenfiirberei geeignete Seifen zu stellen sind, er gibt die Zus. einiger 
solcher Seifen an u. schildert kurz einige MiBstande, die durch ungeeigncte Seifen ent- 
stehen kónnen. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 493—95.) B b a u n s .

Thomas F. Hughes, Die geeignete Bleiche fu r  Seide und Kunstseide. Vf. bespricht 
die Vorbereitung der Ware fiir die Bleiche, eine geeignete Einrichtung zum Bleichen 
im Stiick, die Ausfiihrung derselben, u. gibt zum SchluB eine Zusammenstellung der 
Identifizierungsmethoden von Kunstseiden. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 496 bis 

' 498.) B b a u n s .
Fred. Grove-Palmer, Herabsetzen der Ldsliclikeit von Sericin. Behandeln m it 

verd. Lsgg. von Formaldehyd ha t keine deutliche Wrkg., iiber 40° zeigt sich ein 
Sehwerloslichwerden des Sericins. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 555— 57.) SiiVEEN.

August Noll, Ober Netzmittel und Emulgatoren. (Vgl. auch C. 1928. II . 186.) 
Durch Wasserlóslichkeit ihrer Ca- u. Mg-Salze sowie durch Saurebestandigkeit zeichnen 
sich die hochmolekularen Alkalisulfonate, d. h. die Mehrzahl der modernen Netz- 
mittel (Emulgatoren), vor den gewóhnlichen Seifen aus, so daB sie bei gróBerer Preis- 
wiirdigkeit letzteren einmal Konkurrenz machen kónnen. Vf. beschreibt die Eigg. 
der Netzmittel Nekal, Leonii, Betan, Majamin, Algosol, Dinaton, Oktatron, betan- 
sulfosaures K, idrapidsulfosaures K, tetrahydronaphthalin-/3-sulfosaures Na, K, NH4, 
Mg, ferner Anon, Methylanon, Hexalin, Methylhexalin. — Einfache Priifungen er- 
lauben bereits eine gewisse Charakterisierung der Praparate: 1. Trennung in sulfo- 
saures u. anorgan. Salz durch A .-Extraktion oder A.-Fallungsmcthode. 2. Asche- 
best. (auch ,,Sulfatasche“ ). 3. Best. des Punktes, bei dem ein Gemisck von je 25 Gew- 
Teilen Netzmittel, Cyclohexanol oder -hexanon u. W. sich beim Verdunnen m it H 20  
triibt (bzw. bei welchem H ,0-Zusatz sich die obige Misehung liomogenisiert). — Ta- 
bcllen der Unters.-Resultate. — Vf. ist der Ansicht, daB Nekal S u. Idrapidspalter 
(100%, fl.) ident. sind; die Phantasienamen richten sich weniger nach der chem. 
Natur der Prodd. ais nach dem Verwendungszweck. (Seifensieder-Ztg. 55. Chcm.- 
techn. Fabrikant 25. 95— 97. 99— 100. 101—02. 103—04. 107—08. Tilsit.) R i e t z .

Henri Zublin, Dampfen unter Druck. Dampfen unter Druck wird ais vorteil- 
hafter bezeichnet ais kontinuierliches Dampfen. Wcsentlich ist, daB der Dampf móglichst 
gesatt., der Druck nicht hóher ais 4 a t ist, daB am hóchsten P unkt der Kufę sich bis 
zuletzt etwas Luft rorfindet, die die Red. gewisser Farbstoffe verhindert u. daB die 
Ware nach dem Trocknen wieder schwach angcfeuchtet wird. (Rev. gćn. Teinture, 
Impression, Blanchiment, A ppret 6. 1013— 17. Singen-Hohentwiel.) Su v e b n .

K. Wiirth, Ober den Begriff Farbstoff. Bezicht sich auf die Ausfiihrungen von 
VAN W u l l e n -S c h o l t e n  (vgl. C. 1928. I .  1716) iiber einheitliche Begriffsbestst. fiir 
Anstrichstoffe. Vf. ha.lt die Zuziehung umfassenderer Faehliteratur fiir nótig u. gcht 
auf verschiedene Einzelheiten ein, die nach seiner Ansicht verbesserungsbediirftig 
sind. (Farben-Ztg. 34. 85— 86.) K o n ig .

Hans Wolff, Obersicht iiber die Literatur der Anstrichstoffe und ihrer Bohstoffe im  
Jahre 1927. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 218—21. 228—32.) R i e t z .

Bernhard Heinemann, Pigment und Fabrikationserfahrung. Behandelt das Ab- 
setzen von Farbpulvern in streichfertigen Farben u. die ublichen Schnellverff. zur
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Erm ittlung dieser Eig. Vers.-Ergebnisse m it dem P e n e t r o m e t e r ,  das auf dem 
Eindringen yon m it yerschiedenen Gewichten bolasteten Stempebi in  das Priifgut 
innerhalb einer bestimmten Zeit beruht. (Farbę u. Lack 1928. 437—39.) K o n ig .

H. A. Gardner, Ober den Anslrich von Metallen. Anstriche von ycrzinktem Eisen- 
blech u. Zinlcblech, yon Kupfet, Aluminium, WeiBblech, oxydierten u. phosphati- 
sierten Metallen, yon Gasbehaltern, Sehiffsanstricli, yon Leitungsróhren in  Fabriken, 
Innenanstrich von Lagertanks, weiBe Anatrichfarbe von Seescbiffon u. Oltanks, Ilost- 
scliutzmittel. (Farben-Ztg. 33. 3144—46. Nach Scientific Section Circular 28. 
Nr. 331.) K o n ig .

H. A. Gardner, Anslrichstoffe fiir Eisen, Stahl, Kupfer, Weiflblech, Zinlcblech und  
andere Melalle. Erfahrungen m it Anstrichen von Mennige-, Bleisuboxyd- u. Blcipulyer- 
farben, Anstrichstoffe aus sublimiertcm Bleisulfat (blue lead), ZinkweiB- u. Zinkstaub-, 
Eisenoxyd-, Eisensehwarz-, Chromrot-, Koblenstoff- u. Aluminiumfarben. (Farben- 
Ztg. 33. 3265—67. Nach Scicntific Circular 28. Nr. 331.) KÓNIG-

H. A. Gardner, Mitłel zur Beschleunigung des Trocknens von Anstrichsloffen. 
(Vgl. auch C. 1928. II . 1494.) Vers.-Ergebnisse iiber die Beschleunigung des Trocknens 
yerschiedener Anstrichstoffe durch Bestrahlung m it Bogenlicht im Vergleich mit 
Dunkelkammer u. diffusem Tagcslicht, die bei kiinstlicker Bclichtung eine Verkurzung 
der Trockenzeit auf et\ya 1/3 ergaben. (Farben-Ztg. 33. 3203. Nach Scientific Section 
Circular 28. Nr. 335.) K o n ig .

— , Neue TJntersuchungen iiber Rostschutzpigmente. Nach dem Verh. gegeniiber 
S tahl werden die Pigmente in rostfórdernde, rostyerhindernde u. neutrale eingeteilt 
u. dementsprechende Yerss. m it Stahlplattchen in  Pigmentpulver-W.-Gemischen 
•wahrend 20—30 Tagen durchgefiihrt. Es ergab sich, daB BleiweiB u. Mennige einen 
gewissen Rostschutz gewahren, wahrend ZinkweiB weniger sicher ist; 5—10% Zink- 
chromat yerringern die Korrosion in  erheblichem MaBe. Durch Befeucbtung des Farb- 
films auf S tahl hat sich gezeigt, daB m it elektrolyt. Korrosion zu rechnen ist, wenn 
der Grundieruberzug ein die E lektrizitat leitendes Pigment enthalt. (Farbę u. Lack
1928. 434—35. Dayton, U. S. A.) KONIG.

A. Grunder und R. S. Stepherd, Nonnung der Priifmethoden fiir Trockenfarben. 
Nach lcrit. Betrachtung einiger ublicher Prufyerff. werden die fiir eine brauchbare 
u. genaue Prufmethode maBgebenden Gesichtspunkte angefuhrt. Yorsehlage zur Er
m ittlung von Farbstarke, Durchsichtigkeitsgrad, Olbedarf, Lichtechtheit, Best. des 
Auslaufens oder Ausblutens, Identifizierungsproben. (Farben-Ztg. 34. 29—31. Paint, 
Oil, Chem. Rev. 85. Nr. 22. 86. Nr. 6.) K onig .

Victor Yngve, Lakewood, Ohio, Bleichlósung. Eine Ca(OH)2, Mg(OH)2 u. NaOH 
in einer Menge, die gróBer ist, ais zur Fallung des Ca u. Mg notwendig ist, enthaltende 
NaCl-Lsg. wird auf etwa 100° erhitzt, der Hydroxydnd. abgetrennt u. letzterer mit 
chloriert u. zwar in  der Weise, daB keine betrachtliche Menge des Mg(OH)2 cliloriert 
wird. (A. P. 1 683 431 vom 9/4. 1925, ausg. 4/9. 1928.) K a u s c h .

H. T. Bółune Akt.-Ges., Chemnitz, Netzmittel. Man yerwendet die durch Be- 
handeln von Olen, F etten  oder ihren freien Sauren m it H 2S04 in  Ggw. von organ, 
oder anorgan. Saureanhydriden oder -chloriden unter Kiihlen erhiiltlichen Prodd. 
ais Netzm ittel beim Mereerisieren m it Alkalien oder Sauren, beim Carbonisieren, 
Bleichen m it oxydierend oder reduzierend wirkenden Bleicbmitteln, beim Farben 
m it Kupenfarbstoffen usw.; durch den Zusatz der genannten Verbb. wird das Ein
dringen der Bader in die Faser erleichtert u. das Abscheiden von Salzen der F e ttsau re n  
bei Gebrauch yon hartem  W. oder Seewasser yerhindert. (E. P. 290 256 yom 10/5.
1928, Auszug veróff. 4/7. 1928. D. Prior. 11/5. 1927.) F r a n z .

Inecto, Inc., ubert. von: Alexander Winogradoff, New York, V. St. A., Farben 
von Pelzen, Haaren, Fedem usw. Zur Erzeugung der Farbungen aus den Leukoverbb. 
yerwendet m an Jod  oder jodabspaltende Verbb. u. Oxydationsmittel. Man trankt 
das Farbegut m it Cadmiumjodid, wascht m it W. u. behandelt dann m it einer Mischung 
von p-Phenylendiamin m it H 20„; man kann das Jod  auch der Farbflotte aus p-Phenylen- 
diamin u. H 20 2 zusetzen. (A. P". 1 677 508 yom 11/7. 1925, ausg. 17/7. 1928.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp., Ltd. und Kenneth Herbert Saunders, M anchester, 
Herstellung von Zwischenprodukten und Azofarbstoffen. Die durch Red. der Sulfon- 
saurechloride yon aromat. o-Oxycarbonsauren erhiiltlichen Sulfinsauren werden mit
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arom at. N itroverbb., die ein bewegliclies Halogenatom enthalten, zu Sulfonen um- 
gesetzt. Bei der Red. der Nitrogruppen dieser Sulfone entstehen diazotierbare Aminę, 
die zum Aufbau von chromierbaren •Azofarbstoffen besonders geeignet sind. — Z. B. 
trag t man in eine Lsg. von 10 Teilen Salicylsulfonsdurechlorid (erhalten nach E. P. 
18 430; vgl. auch 0 . 1913. II. 1350) in 20 Teilen A. unter Kiihlung u. Riihren 2,8— 3 Teile 
Zn-Staub ein, filtriert vom Losungsm., lóst den getrockneten Riickstand in N a2C03 
u. fa-llfc durch Ansauern die Sulfinsdure ais wahrscheinlich aąuimolekulare Verb. der 
freien Siiure u. ihres sauren Na-Salzes aus. Kleine glanzende Krystalle, unl. in  A., 
1. in A., bei ca. 200° sich zers.; die wss. Lsg. wird m it FeCl3 blaurot gefarbt. In  iihnlicher 
Weise werden Sulfinsdurederim. der o-Kresotinsdure u. der 3-Chlorsalicylsdure er
halten. 10 Teile Salicylsułfinsaure, 13 Teile Na-Salz der 4-Chloi--3-nitrobenzolsułfoii- 
sdure, 5,5 Teile Na2C03 u. 25 Teile W. werden mehrere Stdn. gekocht. Aus der orange- 
roten Lsg. kann durch Ansauern das Sulfon abgeschiedeń werden, welches m it beliebigen 
Reduktionsm itteln reduziert wird. Die so erhaltene farblose Lsg. des Aminosulfons (I) 
dient unm ittelbar zur Farbstoffdarst. In  das Nitrosulfon kann vor der Red. mittelś 
Alkalihypochlorit in der iiblichen Weise ein Cl-Atom eingefuhrt werden, das ver- 
mutlich in  die freie o-Stellung zur Hydrosylgruppe tr it t .  Analog wird aus o-Kresoiin- 
sulfinsdure u. 2,4-Dinitrochlorbenzol in  alkoh. Lsg. ein JDiniłrosulfon erhalten, in dem 
z. B. durch SnCl2 eine oder beide Nitrogruppen reduziert werden kónnen. Das Mono- 
amin (II) is t diazotierbar, das Diamin  (DÓŁ) gibt Monoacylderiw. u. m it H N 02 einen 
dunkelbraunen Farbstoff. In  gleicher Weise kondensieren sich l-Ckłor-2,4-dinitro- 
naphthałin u. 2,6-Dinitrochlorbenzol-4-sulfonsdure m it derartigen Sulfinsiiuren. Die 
diazotierten Aminosulfone geben m it geeigneten Komponeńten in der iiblichen Weise 
Azofarbstoffe. — Z. B. aus der Diazoverb. von I  wird m it ft-Oxynap1ithoesaureanilid 
ein Farbstoff erhalten, der m it Cr-Beize auf Baumwolle gedruckt, lachsrote, seifen- 
u. chlorechte Tóne liefert. Mit fS-Naphthol (orange), ft-Naphthylamin (scharlach), 
Alhyl-fi-naphthylamin (blaurot), Phenylmethylpyrazolon (reingelb), Athylbenzylanilin 
(orange) u. an s ta tt I  m it dem Aminosulfon aus o-Kresotinsulfhisdure u. 4-Cłdor-3-nitro- 
benzolsulfonsdure entstehen ahnliche Farbstoffe, die auch ais saure Cłiromierwigs- 
farbstoffe auf Wolle walk- u. pottingechte Farbungen liefem. Farbstoffe m it gleichen 
Eigg. gibt das Aminosulfon aus Salicylsułfinsaure u. 4-Chlor-3-nitrobenzoesdure m it 
fi-Naphlhylamin (scharlach), (i-Naphthol (orange), Athyl-fi-naphthylamin (blaurot),
l-Naphthol-4-sulfonsaure (scharlach), l,8-Dioxynaphthalin-3,6-disulfonsdure (heliotrop) 
usw. Wird das analog UL aus Salicylsułfinsaure erhaltene Diamin m it Oxalsdure 
gekocht, so entsteht ein Oxaminsdurederiv., welches m it fi-Napłiihol einen orangeroten, 
seifen- u. chlorechten Beizenfarbstoff fiir Zeugdruck gibt. E in ahnlicher roter F arb 
stoff entsteht aus II u. fj-Naphthylamin-co-methylsulfonsdure. W eitere Beispiele be- 
treffen die D arst. von Polyazofarbstoffen. — Z. B. das Kupplungsprod. aus I  u. p-Xylidin  
wird m it Acetyl-J-saure kombiniert. (Im  Baumwolldruck seifenechtes Heliotrop.) 
Tetrazobenzidin wird einerseits m it dem Monoazofarbstoff aus I  u. H-Sdure, anderer- 
seits m it Phenol kombiniert. Der Farbstoff liefert, auf Baumwolle gedruckt, griine 
seifeneclite Tóne u. farb t Wolle aus saurem Bade in griinen Tónen, die beim Nach- 
chromieren wenig geandert werden. (E. P. 245 865 vom 21/10. 1924, ausg. 10/3. 1926. 
F. P. 604 253 vom 21/8. 1925, ausg. 1/5. 1926. E. Prior. 21/10. 1924.) H o p p e .

Roland Scholl, Deutschland, Neue Zwischenprodukte und Farbstoffe der Anthracen- 
reihe. Werden Anthrachinon-a-carbonsaurechloride m it geeigneten aromat. Verbb. nach 
F r i e d e l -Cr a f t s  kondensiert, so entstehen neben Ketonen der Anthrachinonreihe 
neue Kondensationsprodd., indem sich die arom at. Reste m it den meso-C-Atomen 
unter gleichzeitiger Bildung von Hydroxylgruppen verkniipfen, wobei letztere ge- 
gebenenfalls m it den in peri-Stellung befindlichen Carboxylgruppen unter Lacton- 
bldg. reagieren. Diese Lactone bzw. Osysauren gehen durch Red. in meso-arylierte 
D eriw . des Anthrons, Anthranols, Anthracens oder Dihydroanthracens m it einer 
oder mehreren Carboxylgruppen in  a-Stellung iiber. Durch wasserentziehende Mittel, 
insbesondere konz. H 2S 04 bilden sich aus den Reduktionsprodd. unter RingschluC 
D eriw . des Coeroanthrmis.— Z. B. erh itzt man 2,9 Teile Anihrachincm-1-carbonsaure- 
cłilorid, 10 Teile Bzl. u. 3,3 Teile A1C13 mehrere Stdn. auf 60°, so erhalt man beim Auf- 
arbeiten in der iiblichen Weise neben 1-Benzoylanthrachinon die 9-Phenyl-9-oxyanihron-
1-carbonsdure ais Na-Salz in wss. Lsg., aus der beim Ansauern die freie Saure in 
weiBen Flocken ausfallt. Beim Kochen m it Eg. wird sie in das alkaliunl: Lacton (I) 
verwandelt. Aus Eg. farblose Krystalle, F. 162— 163°. Das m it Chlorbenzol an Stelle 
von Bzl. entsprechend erhaltene CJilorphenyllacton schm. bei 177° u. lóst sich in  konz.
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H 2S04 m it gelbgriiner Farbę. — In  ahnlicher Weise werden erhalten: Aus Anthra- 
chinon-l-carbonsiiurechlorid m it Anisol das Lacton der 9-Anisyl-9-oxyanthrm-l-carbon- 
sdure, F. 183—184°, Lsg. in  konz. H 2S04 rotorange, aus 2-Methylanthrachinon-l-carbon- 
saurechlorid m it Bzl. das Lacton der 2-Methyl-9-phenyl-9-oxyanthron-l-carbonsdure (II),
F . 204—205°, m it Chlorbenzol das Lacton der 2-Methyl-9-chlorphenyl-9-oxyanthron- 
1-carbonsdure, aus Anthrachinon-l,5-dicarbonsdurechlorid m it Bzl. das Dilaclon der
9.10-Diphenyl-9,10-dioxymesodihydroanlhracen-l,5-dicarbonsdure (DI), aus Eg. oder 
Pyridin farblose Krystalle, F. iiber 360°, m it Naphthalin das Dilaclon der 9,10-Di- 
naphthyl-9,10-dioxymesodihydroanthracen-l,5-dicarbonsdure (IV), aus Nitrobzl. oder 
Pyridin farblose Nadeln, u. aus 2,6-Dimethylanthrachinon-l,5-dicarbonsdurechlorid (er- 
lialten aus 2,6-Dimethyl-l,5-diaminoanihrachinon [vgl. Monatsh. Chem. 3 3  [1912], 
143]) das entsprechende Dilaclon. — Wird II m it A1C13 in Benzollsg. gekoclit oder 
langere Zeit m it alkal. Hydrosulfitlsg. erwarmt, so erhalt man 2-Methyl-9-phenyl- 
anthron-(10)-l-carbonsdure (V), aus Eg. farblose Krystalle, F . 292°. Dieselbe Verb. 
en tsteht unm ittelbar aus 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaurechlorid bei langerem 
Erhitzen m it Bzl. u. A1C13, daneben in  geringer Menge eine Verb., wahrscheinlich 
C44H30O3, unl. in A., swl. in Eg., F. 290—292°. — In  der griinen Lsg. der Saure V in 
konz. H 2S 04 erfolgt bereits bei 15° in  wenigen Min. Kondensation zu 7-Methyl-10-oxy- 
coeroanthron-(6), aus A. blauyiolette Krystalle, 11. in Alkalien m it griinblauer Farbę, 
fiirbt die vegetabil. Faser m it gleicher Farbę an, die m it Saure nach yiolettrot um- 
schlagt. Die gleiche Verb. entsteht unm ittelbar aus dem Lacton II beim Verriihren 
m it konz. H 2S04 u. Al-Pulver bei gewóhnlicher Temp. Denselben Rkk. kann das 
Lacton I  bzw. seine D eriw . unterworfen werden. Die so erhaltene 9-Phenylanthron-
1-carbonsaure schm. bei 243—245°. — E rh itz t man Lacton II m it 10°/oig. NaOH u. 
Zn-Staub unter Zusatz von etwas NH 3 u. CuS04 5 Stdn. zum Sieden, so erhalt man
2-Methyl-9-phenylanthracen-l-carbonsdure, aus Eg. hellgelbe Krystalle. Mit konz. 
H 2S 04 erfolgt augenblicklich Kondensation zu 7-Methylcoeroanthron-(6), aus Eg. rot- 
braune Nadeln, nicht reduzierbar m it alkal. Hydrosulfitlsg., gibt wie Benzanthron 
bei der Alkalischmelze einen violette.n Farbstoff. — Analog gewinnt man aus der durch 
Oxydation von H  z. B. mittels H N 03 erhaltlichen Lacton-2-carbonsdure 9-Phenyl- 
anthracen-l,2-dicarbonsaure u. Coeroanthron-[6)-7-carbonsdure. — Bei 30-std. Kochen 
von i n  m it wss. Ammoniak, Zn-Staub u. etwas CuS04 entsteht ein Gemisch von
9.10-Diphenyl-9,10-dihydroanihracen-l,5-dicarbonsaure (VI), farblos, Lsg. in wss. NH3
farblos m it blauer Fluorescenz, u. 9,10-Diplienylanthracen-l,5-dicarbonsdure (VII), 
hellgelb, leichter 1. in Eg. ais VI. Beide Sauren gehen durch konz. H 2S04, YH bei ge
wóhnlicher Temp., VI beim Erwarmen unter gleichzeitiger Oxydation iiber in Hetero- 
coerodianthron-6,15, aus Essigsaureanhydrid oder Pyridin yiolette Nadeln, 1. in den 
gewohnlichen organ. Lósungsinm. m it yiolettroter Farbę u. lebliaft roter Fluorescenz. 
Baumwolle wird aus der blaugriinen Kiipe violett gefarbt. Der gleiche Farbstoff ent
steh t aus HI unm ittelbar mittels konz. H 2S 04 u. Al-Pulver bei 15°. In  gleicher Weise 
wird erhalten: Aus dem Dilacton der 9,10-Di-p-chlorphenyl-9,10-dioxyanthracen-l,5-di- 
carbonsdure (erhalten analog HI) 4,13-DichlorheterocoerodiantJiron-6,15, aus dem Di
lacton IV ein entsprechender Farbstoff, der iiber seine Kiipe gereinigt, aus Pyridin 
ein krystallin., dunkelblaues, m it lebhaft ro ter Fluorescenz in organ. Losungsmm. 
1. Pulver bildet. (F. P. 601 856 yom 16/7. 1925, ausg. 9/3. 1926. Schwz. Prior. 30/7. 
1924.) H o p p e .

United Alkali Co. Ltd., Liverpool, Herbert Dodd und William Colin Sprent, 
Herstellung von Anthrachinonderiraten. Bei der Umsetzung von Chinizarin m it aromat. 
Aminen m it Hilfe von Kondensationsm itteln findet bei Ggw. von Eisen nur Austausch 
einer H ydrosylgruppe s ta tt, wahrend bei Ggw. von Ni oder Ni-Salzen beide Hydroxyle 
durch Arylaminreste ersetzt werden. — Z. B. erh itzt m an 60 g Chinizarin, 170 g 
p-Chloranilin u. 30 g Borsiiure in einem Eisenkessel un ter Riihren allmahlich auf 
130°. Nach 2 Stdn. bei dieser Temp. wird in verd. HCI gegossen u. das 4,p-Chlorplienyl- 
amino-l-oxyanthrachinon abfiltriert. Dagegen wird durch 2-std. Erhitzen von 60 g 
Chinizarin m it 200 g p-Chloranilin u. 30 g Borsaure in  einem Nickelkessel auf 150° 
das l,4-Di-(p-Chlorphenylamino)-anthrachinon erhalten. (E. P. 248 874 vom 29/12. 
1924, ausg. 8/4. 1926.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Violetter Kupenfarbstoff der
2-Thionaphthen-2-indolindigoreihe. (Schwz. P. 125 878 vom 9/5. 1927, ausg. 16/5. 
1928. Zus. zu Schwz. P. 121345; C. 1928. I. 759. — C. 1927- I . 1227 [A. P.
1 590 685].) F r a n z .
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
— , Bleichen des Schellacks. S y s te m a t. Abhandłung iiber das Bleichen des Schellacks 

m it  2 Tabellen iiber das B leich en  m it  J AVELLEscher Lauge u. m it freiem C hlor, je 
einer Tabelle iiber die  physikal. Konstanten u. die Lóslichkeit des gebleichten Harzes. 
Einige ergiinzende Bemerkungen iiber das Bleichen des Schellacks. (Rev. Produits 
chim. 31. 625— 28.) K o n ig .

Jan Novak und Vojt8cłl ćech, Phenolformaldcliydverharzung. I. Es werden drei 
Methoden zur Erm ittlung des Verliarzungsgradcs im Rk.-Gemisch angegeben:
1. Messung des Brechungsexponenten; 2. Best. der Viscositat einer Lsg. des Rk.- 
Gemisches in  A .; 3. Best. der Bromzahl. Die erhaltencn Resultate geben Einblick in 
den Verharzungsverlauf u. lassen den Mechanismus der Verharzung erklaren. W ahrend 
der Verharzung vollzieht sich zumeist Kondensation, wahrend Polymerisation nach 
der Fiillung der unl. Harzsubstanzen eintritt. Verschiedene Stoffe liaben verschiedene 
katalysator. W rkg.; sie werden ais kondensierende u. polymerisierende Katalysatoren 
unterschieden. (Ind. engin. Chem. 20 . 796—801. Brno [Briinn].) K ó n ig .

— , Die Meiallresinate. Ihre Herstellung, Eigenschaflen und Anwendungsgebiete. 
tJberblick iiber Herst. u. Eigg. der Metallresimaie u. ihrer Verwendung ais Trocken- 
stoffe in der Lackindustrie. (Chem. Trade Journ. 82 . 107—08. 135— 37.) SlEBERT.

Fritz Zimmer, Uber die Verwendung von Acaroidharzen in  der Lackfabrikation. 
Nachtciłe der Acaroidharze sind die starkę natiirliche Farbung u. der hohe Geh. an 
spritunl. Riickstanden. Verwendung der Acaroidharze zur Herst. von Polituren, 
Platten- u. Schraubenlacken, lichtechten Goldlacken, fiir Grund- u. Leistenfarben in 
der Rahmenindustrie, Lederspritlacken m it Zusatz von Kautsehuk, Hutlacken u. a. 
Die Entfiirbung des Acaroidharzes behufs weiterer Anwendungsmóglichkeiten wird 
angestrebt. (Farben-Ztg. 33. 3202—03. Berlin-Tempelhof.) K o n ig .

J. O. Nordmann, Uber Holzdllacke. Rohes Holzól ist wegen seiner Neigung zur 
Eisblumenbldg. fiir Lacko nieht geeignet. Das Erhitzen ist m it besonderer Vorsieht 
vorzunehmcn, um eine Gelatinierung zu vermeiden, die auch dureh bestimmte Zusatze 
(Losungsmm., Leinól u. Harze) rerzógert oder aufgehoben werden kann. Holzolprodd. 
neigen bei Ofentrocknung zur Bldg. ungleichmaBiger Filme, was dureh Zusatz gewisser 
Losungsmm. u. Sikkative wirksam bekampft werden kann. Hauptanwendung von 
Holzolpraparaten fiir Anstriehe, die besonders gegen W. u. Atmospharilien widerstands- 
fahig sein sollen, sowie fiir FuBboden- u. Isolieranstriche. (Farbę u. Lack 1 9 2 8 . 448 
bis 449.) K o n ig .

M. J. Callahan, Die Entwicklung der Duco-Typ-Lacke. Ausfiihrliche Abhandłung 
iiber Entw., Fabrikation, Eigg. u. Verwendung der D u c o - T y p - L a c k e ,  dereń 
Basis Nitrocellulose ist. (Journ. Soc. chem. Ind. 47 . T 232—39.) K ó n ig .

P. M. Mowen, Die fu r  die Celluloselackfabrikation geeigneten Harze. (Farben-Ztg. 
33. 3086—87. — C. 1 9 2 8 . I I .  1828.) Su v e r n .

R. Schwarz und Fr. Schroder, Isolierlacke und Lacklrocknung. I . Anforderungen 
an Isolierlacke: 1. Hohe Isolationsfiihigkeit, 2. gutes Impragniervermógen, 3. einwand- 
frei troclcnende Eigg., 4. móglichst gute E lastizitat, 5. Unempfindlichkeit gegen Warme,
6. harte u. glatte Oberflache, 7. Bestandigkeit gegen Feuehtigkeit, 8. Bestandigkeit 
gegen chem. Einww., 9. Bestandigkeit gegen Mineralól, 10. Indifferenz gegen Metalle. 
Es miissen rasch verdunstende Losungsmm. fiir Harze verwendet werden; Lacke auf 
Olbasis miissen gewissermaBen von innen heraus ohne zu hohen Sikkativzusatz trocknen; 
Beschleunigung des Trocknens dureh erhóhte Temp. bei guter Liiftung. — II .  Zus. 
verschiedener Isolierlacke auf Grund von Analysen u. Patentschriften. — I II .  Weitere 
Angaben -von Lackrorschriften, wie sie vorwiegend in Deutschland iiblich sind unter 
besonderer Berueksichtigung der Zellonlackprodd. Bericht iiber mechan.-techn. Unterss. 
an Isolierlacken nach D., Yiscositat, G«wichtsveranderung beim Trocknen, Fluorescenz, 
chem. Analyse, Róntgenanalyse, ZerreiBfestigkeit u. Dehnung der getroekneten Filme u. 
Widerstandsfahigkeit gegen 01 u. W. (Farbę u. Lack 1 9 2 8 . 425— 36. 451—52.) K o n ig .

— , Adhasion von Lackjihnen auf verschiedenen Oberflachen. Verss. m it Nitrolaeken, 
denen gewisse Harzprodd. zugesetzt wurden, auf galvanisiertem Eisenblech, Schwarz- 
eisen, Glas, Holz, Zinn u. Aluminium. Tabellar. Aufzeichnung der dureh Abziehen 
eines in den Lackiiberzug eingebetteten Seidenstreifens gewormenen Ergebnisse. Be- 
ziehungen zwischen Adhasion u. Kohasion der Aufstriche; EinfluB von Feuehtigkeit 
u. Temp. auf die Yers.-Ergebnisse. (Farbę u. Lack 1928. 463.) K o n ig .



2292 H XII. K a t jt s c h u k ; G u t t a p e k c iia ; B a la ta . 1928. II.

August Noll, Ober die Untersuchung von Lackverdunnungsmilteln. Tabellar. Ver- 
suchsergebnisse iiber volumetr. Best. der Bzl.-Gehh. von Normal- u. Handels-Bzn., 
sowie kiinstlicher Bzl.-Bzn.-Mischungen durch Sulfurierung u. Nitrierung; Analyse einer 
Spiritus-Bzl.-Bzn.-Mischung. Schema fiir den Analysengang von Verdiinnungsmittel- 
gemischen. Abbildung der etwas modifizierten SchiittelgefaBe fur die Best. (Farben- 
Ztg. 33. 3260—65. Tilsit.) KONIG.

K. M., Neue Versandvorschrifłen fiir Lacke w id Loswngsmitid. Regelung des Ver- 
sands brennbarer Fil. beim Inkrafttreten des Internationalen tłbereinkommens fiir den 
Eisenbahnfrachtverkehr am 1. Oktober 1928. Die brennbaren Fil. werden in 4 Ge- 
fahrenldassen eingeteilt, die sich nach dem Flam m punkt u. K p . unterscheiden u. von 
einem 30% nicht uberschreitenden Geh. an gel. oder aufgeschlammten festen Stoffen 
abhangig sind. Bei tJberschreitung dieser 30% gehort die Fl. iiberhaupt nicht mehr 
zu den brennbaren Fil. der Gefahrenklasse I II . Beforderungsvorschriften nach Ver- 
packung u. Frachtbrief; sonstige Yorsehriften. (Farben-Ztg. 33. 3138—39.) K o n ig .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie inBasel, Basel, iibert. von: Alphonse 
Gams und Gastav Widmer, Gewinnung Idslicher Produkte aus unlóslichen Harnstoff- 
formaldeliydliarzen. (A. P. 1679246 vom 4/1. 1926, ausg. 31/7. 1928. Schwz. Prior. 
17/1. 1925. — C. 1926. II . 2502 [Schwz. P. 114 705].) M. F. Mu l l e r .

John Bobert Kohler, Stockholm, Gepre/ile Gegensidnde aus Resii, Resinit oder 
anderen kiinstlichen Harzen. Ais Fiillstoff dient Holzmehl von Birken oder anderen 
harzfreien Baumen, das in einer solchen feinen Form Yerwendung findet, daB 20 g 
hochstens ein Schiittvol. von 65 ecm haben u. ein Sieb von 40 Mascben/ccm olme 
wesentlichen Riickstand passieren. (N. P. 44 578 vom 16/4.1927, ausg. 7/11. 1927.) R a.

Selden Co., Pittsburgh, Pennsylyania, V. S t. A., ubert. von: Leonhard Deutsch 
und Isak Thorn, Wien, Verfahren zum Harten von Kondensationsprodulcten aus Phenolen 
und Aldehyden. (A .P . 1678 108 vom 15/9. 1923, ausg. 24/7. 1928. Jugoslaw. Prior. 
28/9. 1922. — C. 1925. II . 355 [D. R. P . 412 189 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Lack. E in Teil eines Harn- 
stofformaldehydkondensationsprod. u. mindestens ein Teil eines prakt. nicht fliichtigen 
Stoffes, der m it dem Kondensationsprod. eine feste Lsg. bildet, werden gel. gemischt. 
Beispiel: Man 1. 10 Teile einer 50%igen Lsg. eines Kondensationsprod. von Harnstoff 
u. Formaldehyd in 40 Teilen einer 20%igen Kollodium-Lsg. u. gibt 20 Teile Hexyl- 
acetat u. 20 Teile Bzl. zu. (Schwz. P. 125 725 vom 8/12.1926, ausg. 1/5. 1925, D. Prior. 
14/12. 1925.) ' T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celluloselacke. Ais Beispiel 
wird angegeben: 66,6%ige alkohol. Linosynlsg. wird einer 8% igen Lsg. von Celluloid 
in  A.-Amalycetat zugesctzt. (E. P. 287 137 vom 10/3. 1928, Auszug veroff. 9/5. 1928, 
Prior. 16/3. 1927.) T h i e l .

Commercial Solvents Corp., iibert. von Charles L. Gabriel und Charles Bogiń, 
Terre H aute, V. St. A., Nitrocelluloselack. Ais Losungsmm. werden Gemische voji 
n.-B utyllactat, A thylacetat u. KW-stoff verwendet. (A. P. 1 673 111 vom 21/5. 1925, 
ausg. 12/6.1928.) T h i e l .

Asahi Glass Co., Ltd., Japan, Firnis fiir  Isolierzwecke. Man behandelt eine 
Mischung von Harz u. Holzol m it einer Mischimg von Gljrcerin u. einem Sulfid, z. B. 
Na2S bei Ggw. von Aluminium ais K atalysator. (F. P. 638 197 vom 25/7. 1927, ausg. 
18/5. ,1928.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Linoxyn. 
Das Ol wird in  wss. Emulsion m it z. B. Gummi arabicum m it Sauerstoff geblasen. 
(Holi. P. 17 975 Tom 24/6. 1925, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 11/8. 1924.) T h i e l .

Cooper Hewitt Electric Co., Hoboken iibert. von: Roy D. Mailey, E ast Orange, 
Vorrichiung zum Trocknen gefirnister Gegenstdnde. Die m it Firnisiiberziigen versehenen 
Prodd. werden m it ultravioletten Strahlen behandelt. (A. P. 1 672 331 vom 11/7.1923, 
ausg. 5/6. 1928.) T h i e l .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Heinrich Loewen, Z ur Konstitution des Kautschuks. Vf. setzt sich dafiir ein, 

daB die N atur des Kautschuks nur durch seine chem. Konst. nicht aber durch seinen 
physikal. oder kolloidchem. Zustand erldart werden kann. Yerschiedene nach Ansicht 
des Vf. noch bestehende Unklarheiten bzw. Widerspriiche in  den physikal. bzw. kolloid-
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chem. Strukturtheorien werden erórterfc u. rein organ. chem. Konstitutionsiiberlegungen 
denselben gegeniibergestellt. (Kautschuk 4. 163—64. 194—95. Berlin.) H a u s e r .

M. Kroger und H. Staude, Die Lichtabsorption des gespannten und ungespannten 
Kautscliuks und des Isoprcns. Es wird iiber Messungen der Lichtabsorption von Iso- 
prenkautschuk, Rohkautschuk im gespannten u. ungespannten Zustand u. yon Kalt- 
vulkanisatcn berichtet. Hierbei ergab sich, daB vor allem bei gespannten Membranen 
die Durchlassigkeit insbesondere gegen ultrayiolettes L icht wesentlich starker ais im 
ungedehntcn Zustand ist u. dies gilt auch fiir aus Isopren hergestellten kunstlichen 
Kautschuk. Vulkanisate zeigen sich hingegen fiir ultraviolettes Licht weniger durch- 
lassig. Die Móglichkeit, diese Peststellung prakt. durch Bau von fiir ultraviolett durch- 
liissigen Linsen auszuwerten, wird diskutiert. (Gummi-Ztg. 43. 22— 24. Leipzig, 
Univ., Physikal.-Chem. Inst.) H a u s e r .

H. Pohle, Ober die 7erbesserung der Kautschulceigenschaften durch die technische 
Veraiulerung der Mikrostruklur. Vortrag. Vf. rersucht an H and zahlreicher Mikro- 
photographien die Bedeutung mkr. Forschung fur ein tieferes Verstandnis des K aut- 
schukmischwesens im allgemeinen u. die hierbei auftretenden Veranderungen in  der 
M ikrostruktur des Kautscliuks zu geben. (Gummi-Ztg. 42. 2687—88.) H a u s e r .

Lotłiar Hock, Isomerisation des Kautscliuks au f eleklrischem Wege. Nach Verss. 
von Guido Fromandi. Verss. zur Isomerisation von Kautschuk, welcher in Dekalin 
gel. war u. der der Einw. yon Wechselstrom-Glimmentladungen in einer yerd. H-Atmo- 
sphiire unterworfen wurde, werden beschrieben. Entsprechend der zunehmenden 
Sattigung ergab sich ein Absinken der Jodzahl, wahrend andere GroBen wie Viscositat, 
Schmelzpunkt u. Molekulargewicht abnehmen, bis ein pulverfórmiges Prod. erhalten 
wird, welches ais cyclisierter K autschuk anzusprechen ist. Bei synthet. Isoprenkautschuk 
konnte anfangbch eine Veriinderung der GróBen in entgegengesetzter Richtung fest- 
gestellt werden. (Ztschr. Elektrochem. 34. 664— 67. GieBen, Uniy.) H a u s e r .

Lothar Hock, Eine thermodynamische. Theorie der Kautschukfułlstoffe. Nach Verss. 
von Fr. Hartner. Vf. berichtet iiber eino Methode, die Verstarkung, die K autschuk 
durch Zusatz aktiyer Fiillstoffe erfahrt, zahlenmiiBig auszudriicken. Ais Grundlage 
dieser Unterss. wird die Benetzungswarme des Fullstoffes bei der Quellung des in einer 
Mischung enthaltenen Kautschuks angewandt. Es zeigt sich, daB sich die yerstarkende 
Wrkg. auf die Veranderung in der freien Grenzflachenenergie zwischen K autschuk 
u. Fiillstoffen zuriickfiihren lassen. (Ztschr. Elektrochem. 34. 662—64. GieBen.) H a u s .

Werner Esch, Wichtige Beobachtungen an ru/3haltigen Kautschukrnischungen. 
Einige Beobachtungen an Kautschukrnischungen, die GasruB enthalten, werden mit- 
geteilt. (Gummi-Ztg. 43. 75— 78. Hamburg-Uhlenhorst.) H a u s e r .

Patschke, Ein neues Kautschukerweichungsmittel. Kurze Darst. yon Kautschol 
ais Erweichungsmittcl in Kautschukrnischungen. (Caoutchouc et Guttapercha 25. 
14156—57.) H a u s e r .

Nicholas Bacon, Vulkanisation von Kautschuk. Vf. unterzieht die gesamte 
Literatur iiber die Vulkanisationsprobleme bis ungefahr 1920 einer eingehenden 
Diskussion u. zieht daraus den SchluB, daB die Vulkanisation nicht ais die Ausbildung 
einer festen Lsg. im K autschuk aufgefaBt werden darf. Vf. v ertritt den Standpunkt, 
daB der Grundgedanke der WEBERschen Theorie auch heute noch die richtigste Deutung 
des Vulkanisationseffektes ermoglichen. Auf neuere Arbeiten, die das Vulkani- 
sationsproblem vom kolloidchem. Standpunkt aus betrachten, ist nicht eingegangen 
worden. (Journ. physical Chem. 32. 801—28. Cornell Univ.) H a u s e r .

Rudolf Ditmar, Ober amerikanische Vułkanisationsbeschleuniger. Die unter den 
Handelsnamen A— 11, A— 16, A—19, A—20 u. A—50 yorkommenden, teils fl., teils 
festen Aldehydderiw . SC H lFFscher Basen, wirlcsam bei 2,3—3 a t in  ansteigender 
Linie, u. ein Gemisch Z—88, wirksam bei 1,4—2,1 at, geben unrerm ischt folgende 
Fluorescenzen: hellgelb, fahlgrau, hellgelb, fahl graublau, leucbtend hellgelb u. braun 
unter Hanauer IJyiollampe; im  Vulkanisat: sammetbraun, dunkelbraun, dunkel- 
braun, dunkelgrau, graugriin u. grau. (Chem. Ztg. 52. 730. Graz.) E s c h .

E. A. Hauser und M. Hiinemórder, Beitrag zur Mikroskopie der Vulkanisalion 
des Kautschuks. Es wird ein geschichtlicher tJberblick iiber die mkr. Yerfolgung des 
\ ulkanisationsyorganges an Kautschuk gegeben u. zwei neue mkr. Hilfsapparate be- 
schrieben, welche die Vulkanisationsyerfolgung unter Anwendung von Dampfheizung 
zulassen. Die Apparate sind ais Mikroautoclaven, bzw. Mikroplattenpressen ausgebildet.

e wichtigsten an einfachen Kautschuk-Schwefelmischungen gemachten Beobachtungen 
werden mitgeteilt. (Caoutchouc e t Guttapercha 25. 14146— 49. Frankfurt a. M.) H a u .
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F. Jacobs, Die Alterung von Kautschuk. (Vgl. auch C. 1928. II . 2074.) Zum Ab- 
schluB der Arbeit wird noch der MARZETTIsche Plastizitiitsmesser sowie eine von dem 
1’office des inyentions herausgebrachte A pparatur u. die Anwendung der HANAUschen 
Analysenquarzlampe u. ihre Bedeutung fiir das Alterungsstudium h e rv o rg eh o b en . 
(Caoutehouc e t Guttapercha 2 5 . 14110—11.) H a u s e r .

F. Kirchhof, Ober Farbreaktionen von Kautschuk und Guttapercha. Vf. berichtet 
iiber einige bisher in der L iteratur noch nicht bekannt gewordene Farbrkk. bei K au t
schuk bzw. K autschukderiw . In  bezug auf die WEBERschen Farbrkk. glaubt Vf. 
nicht, daB sie eine zuveriassige Methode zur lleinlieitserm ittlung der enthaltcnen Sub- 
stanzen darstellt. (Kautschuk 4. 190—92.) H a u s e r .

Norton Co., iibert. von: Duane E. Webster, Worcester, Massachusetts, V. St. A., 
Herstellung von rauhen Kautschukgegenstdnden. Man yermischt geschmolzene kry- 
stallisierte Tonerde, Siliciumcarbid usw. nach dem Kórnen m it einer mindestens 30% 
Kautschuk enthaltenden Kautschukmilch, Schwefel u. einer Lsg. von Kautschuk 
in  N aphtha, formt, trocknet u. yulkanisiert. (A. P. 1 681 891 vom 26/10. 1926, ausg. 
21/8. 1928.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Harold E. Cude, 
F lo ra l  Park, New York, Herstellung von pastenfórmigem mit Wasser misclibarem Kautschuk. 
Man yermischt zerkleinerten yulkanisierten oder nicht yulkanisierten Kautschuk 
m it einer organ. Seife' bildenden Saure u. neutralisiert m it Alkalien bis zur schwaeh 
alkal. Rk. Man yermischt zerkleinerte yulkanisierte Schlauche in der Warme mit 
Mineralol, das eine eine organ. Seife bildende Saure gelóst enthalt, etwa 4 Stdn.-, dann 
gibt man NaOH zu; das Prod. kann zum Kleben, Wasserdichtmachen usw. yerwendet 
werden. (A. P. 1680  862 vom 27/5. 1927, ausg. 14/8. 1928.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. yon: Sidney M. Cad- 
well, Leonia, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Kautschukgegenstdnden aus Kaut- 
schukmilch. Man yulkanisiert Kautschukmilch in  Ggw. eines Vulkanisationsbeschleu- 
nigers u. schlagt den yulkanisierten Kautschuk unm ittelbar auf poróse Formen nieder. 
Man yermischt die von NH3 befreite Kautschukmilch m it Osynormalbutylthiocarbon- 
sauredisulfid, Dibenzylamin, ZnO u. Schwefel, emulgiert u. litBt zur Vulkanisation 
stehen. Die wss. Dispersion des Vulkanisationsbesehleunigers erhalt man durch Losen 
von Leim in W., Zugabe von Na-Oleat u. Vermischen m it einer Lsg. yon Oxynormal- 
butylthiocarbonsauredisulfid in Solyentnaphtha, die Emulsion des Dibenzylamins 
wird in der gleichen Weise hergestellt. Ais Vulkanisationsbeschleuniger kann man auch 
Tetram ethylthiuram disulfid usw. yerwenden. (A. P. 1680 857 vom 22/9. 1925, 
ausg. 14/8. 1928.) F r a n z .

General Rubber Co., New York, iibert. von: Reed P. Rose, Jackson Heights, 
New York, V. St. A., Herstellung von Schichten aus Gellulosefasern. Man yermischt 
im Hollander eine Suspension der Cellulosefaser m it einem Gemisch aus einer alkal. 
Dispersion von K autschuk in  W. u. harzsaurem Na u. sauert das Gemisch durch Zusatz 
e in e r Alaunlsg. an, hierbei wird der Kautschuk auf die Cellulosefaser n iedergesehlagen. 
Hierauf wird auf der Papiermaschine zu Schichten geformt. (A. P. 1 675 959 yom 
2/12. 1926, ausg. 3/7. 1928.) F r a n z .

Albert C.Burrage, jr., Ipswich, iibert. von: Ralph V. Heuser, Burrage, Massa
c h u se tts , V. St. A., Vulkanisieren von Kautschuk. Ais V u lk an isatio n sb escb leu n ig er 
yerwendet man Tritolylguanidin, insbesondere Tri-o-tolylguanidin, m ik ro k ry sta llin . 
Pulver, F. etwa 132°, unl. in  W., 1. in Mineralsauren, erhiiltlich durch Einw. yon
o-Toluidin u. PbO auf Di-o-tolylthioharnstoff. (A. P. 1681806  yom 27/1. 1921, 
ausg. 21/8. 1928.) F r a n z .

Mechanical Rubber Co., Cleveland, Ohio, iibert. yon: Reed P. Rose, Jackson 
Heights, New York, Wiedergeuńnnung von Kautschuk und Faser aus Faser enthaltenden 
Kautschukgegenstdnden. Die aus den zerkleinerten Reifen gewonnene Faser wird nach 
dem Erm itteln  des Kautschukgehaltes in einer Mischyorr. m it 10 Teilen Ol- oder Stearin- 
saure auf 100 Teile K autschuk yermischt, hierbei wird der Kautschuk in Pastenform 
iibergefiłhrt; zu dieser Mischung gibt m an auf 100 Teile K autschuk 12—15 Teile 
Atznatron oder ein anderes Alkali in Form einer 5— 40%ig. wss. Lsg. u. mischt 10 bis 
30 Min. Die Mischung wird dann in einem Hollander m it W. u. Alkali erforderlichenfalls 
unter Zusatz yon Schutzkolloiden yermischt, bis der K autschuk yóllig von der Faser 
entfernt u. fein dispergiert ist; die Faser wird dann yon der Kautschukdispersion 
getrennt. (A. P. 1 680 915 vom 7/1. 1928, ausg. 14/8. 1928.) F r a n z .
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XIII. Atherisełie Óle; Riechstoffe.
P. Leone, Die Entterpenung der Ole der Cilrusarten unter Yerwendung von Ober- 

jlachenkolonnen. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2877.) Vf. bestimm t fiir Cilronenól, Orangenol u. 
Bergamolleól dio Zus. der bei der fraktionierten Dest. im Vakuum erhaltenen Destillate 
in Abhangigkeit -von der Zus. der FI. u. zwar die Aldehyde (Methode von ROMEO,
C. 1 9 2 8 . I. 2877), dio fluchtigen Ester, die Gesamtmcnge von Harzriiokstand u. Sesqui- 
terpenen in der FI. u. dio Sesąuiterpene u. Terpene in den Destillaten. Zur Best. der 
Sesąuiterpene u. Terpene wird entweder 1. die Gesamtmengo der KW-stoffe nach 
BOCKER oder 2. dio Menge O-haltiger Verbb. u. auBerdem das Drehungsvermógen 
der Fraktion erm ittelt, woraus sich der Sesąuiterpen- u. Terpengeh. berechnen laGt, 
wenn ihr Drehungsvermógen bekannt ist. Diese Best. muB fur jedes 01 besonders 
vorgenommen werden, u. zwar fur die Terpene m it Hilfe der 1. sesąuiterpenfreien 
Fraktionen, fiir die Sesąuiterpene m it Hilfe der letzten terpenfreien Fraktionen nach 
Entfernung der Aldehyde dureh Bisulfit u. der O-haltigen Stoffe nach der Methode 
von BÓCKER. Analysen der Fraktionen von Citronenol im Original. Orangen- u. 
Bergamotteól liefern ahnlicho Ergebnisse. Vf. berechnet aus seinen D aten unter 
gewissen vereinfachenden Voraussetzungen dio Abmessungen von Entterpenungs- 
kolonnen m it Fullkorpern im  AnschluB an die Theorien von T h o r m a n n  (C. 19 2 7 .
I I . 2413) u. M o l i n a r i  (C. 1 9 2 7 . II . 1396). (Annali Chim. appl. 18 . 299—313. Palermo, 
R . Scuola d’Ingegneria.) KRUGER.

F. Elze, Isolierung von Alkoholen primarer und sekundarer Natur aus atherischen 
Olen. Zur Isolierung primarer Alkohole laBt man das Phthalsaureanhydrid in Bzl.- 
Lsg., zur Isolierung sekundarer Alkohole ohne Verdiinnungsmittel auf das zu unter- 
suchende Ol oinwirken. (Riechstoffind. 3. 175.) E llm er .

M. Folsch, Uber einige in  Ungarn gewonnene atherische Ole. Dio nach dem Kriege 
entstandene, recht bedeutende Industrie der Gewinnung ath. Ole aus einhoim. Pflanzen 
ist nach dem Eintreten normaler Handelsbeziehungen m it anderen Landem  wieder 
bedeutend zuriickgegangen. Vf-. berichtet aus eigener Erfahrung iiber eine Anzahl 
aus ungar. Rohmaterial, teils im GroBbetriebe, teils zu Vers.-Zwecken gewonnener 
Ole. Akazienbliitendl. Aus der in  Ungarn weit verbreiteten, wild wachsenden Robinia 
pseudacacia wurde dureh systemat. Extraktion m it PAe. ein Concrete u. aus diesem 
eine alkoh. Lsg. des Extraktóls gewonnen, die den siiBen D uft der Akazienblutc sehr 
naturgetreu wiedergab. Dillól. Zum Zwecke der Tersuchsweisen Gewinnung von 
Carvon aus Dillól wurde Anetlium graveolens in  gróBerem MaBstabe angebaut. Zwei 
groBere Dest.-Portionen von Dillfruchten ergaben Ausbeuten von 3,56 u. 2,5% Ol 
einschlieBlich des W.-Ols. D. 0,9125 u. 0,915; an =  +70,61°; no =  1,4863, 1. in  4 
bis 6,5 Yoll. 80%ig. A .; Carvongeh. des Oles 53 u. 56%, Carvongeb. des W.-Oles 91 
u. 85%. Fenchelol. Aus gut geąuetschtem Foenicidum officinale A li. wurde dureh 
Dest. m it trockenem W.-Dampf in  einer Ausbeute von durchschnittlich 4,5%  ein
schlieBlich W.-Ol das ath . 01 gewonnen. D. 0,962—0,976; an =  +12,47°; n^ =
I,5379. E . 5,5—8°; E. des W.-Ols unter 0°. Kamillendl. Mit der weitverbreitet u. 
wild wachsenden Matricaria Chamomilla L. wurden Dest.-Verss. m it trockenem u. 
feuchtem Dampf gemacht. Das mittels feuchten Dampfes von 8 a t Uberdruck dest. 
01 war in geruehlicher Beziehung u. in  der Farbo besser ais das mittels trockenem 
Dampfe von gleichem Uberdruck gewonnene Ol, bei welchem sich Zers.-Erscheinungen 
bemerkbar machten. Bei Anwendung von Dampf von 6 a t Uberdruck wurde ein 
einwandfreies 01 erhalten. Bei Anwendung von trockenem Dampf erhii.lt man Ole 
yon hoherem E. Die Ausbeute an 01 schwankte im Jahre 1923 zwischen 0,21 u. 0,41%, 
im Jahre 1924 zwischen 0,14 u. 0,25%; D. 0,922—0,956. Aus 100 kg Dest.-W. konnten 
durchschnittlich 100— 120 g W.-Ol gewonnen werden. E. +22° bis +30°. Korianderol. 
In  Erganzung friiherer Mitteilungen (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 3004) werden folgende K on
stanten angegeben: D. in  einigen Fallen bis 0,868 herunter; o® =  9° 48' bis 11° 30'; 
nn =  1,4629—1,4645; 1. in  2,5—3 Voll. 70%ig. A. SZ. 1,42 u. 1,65; EZ. 11,27 u.
II,91. Krauseminzol. Eine Probedest. von trockenem K rau t der Mentha spicata 
Huds. var. crispata (Schrad.) Briąu. ergab 2,3% Ausbeute an Ol. D. 0,9327; <xd =  
—51° 7'; nn =  1,4823; Caramgeh. 65% ; 1. in 1 Vol. ,80% ig. A. Lavendel6l (vgl.
C. 19 2 8 . I .  762). (Riechstoffind. 3. 123—25. 141—42. 162— 63. 180—81.) E l l m .

B. Rutowski und N. Prokoptschuk, Uber die Zusammensetzung des dthe- 
rischen Oles aus den Bldttem von Rhus Coiinus. Die W.-Dampfdest. der B latter von 
Rhus Coiinus aus der Krim ergab fiir frisehe B latter 0,07—0,19%, fiir trockene Blatter
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0,134—0,207% Ausbcute an ath. Ol. D .20 0,843; ocd =  +5,25°; nn20 =  1,48 25; 
SZ. 0,66; EZ. 20,1; EZ. nach Acetylierung 27,2. Aldehyde sowie nennenswerte Mengen 
von O-haltigen Bestandteilen wurden nicht gefunden. Aus den bei der Dest. im 
Vakuum erhaltenen Fraktionen K p.13_16 155—184° (starko Verharzung) wurden iso- 
liert: 10—11% a-Pinen  (Niłrosochlorid F. 99—100°, f l .  Pinonsaure an =  — 37,18° 
In Chlf. bei c =  9,678; feste Pinonsaure F. 103°, an =  0°, Semicarbazon F . 202—203°). 
8—9%  Camphen (tJberfuhrung in Gemisch von Borneol u. Isobomeol, F . 208°, Phenyl- 
isocyanat F. 138°), u. ca. 50°/„ eines ICW-stoffes C10H 16 (D. 0,8209—0,824) m it drei 
Doppelbindungen, der zu starker Polymerisation neigte. Derselbe lieB sich mittels 
N a u. A. zu einem Prod. D.20 0,8057, nD20 =  1,4605 rcduzieren, welches ein Tetra- 
bromid F. 87° lieferte. Die nach B e r t r a m  u . WALBAUM bei — 5° durchgefuhrtc 
H ydratation crgab Acelate, Kp. 107— 109°, D.20 0,9187, welche bei der Verseifung 
zu Alkoholen fuhrtcn, die ais Linalool u. a  -Terpineol (Niłrosochlorid F. 107°, Nitrol- 
piperidid F. 150°) identifiziert werden konnten. Nach diesen Unterss. glauben Vff., 
in  dem vorliegenden KW-stoff Myrcen erkennen zu diirfen. (Riechstoffind. 3. 172 
bis 173. Moskau, Chem.-Pharm. Forschungsinst.) E l lm e r .

Axel Jermstad, Beitrag zur Kenntnis des norwegischen Wacholderols. I. Ober die 
Konstanten und uber einen der sauerstofflialtigen Bestandteile des Oles. Von 6 vom 
Vf. untersuchten Wacholderólmustcin entsprachen 5 den Anforderungen des norweg. 
Arzneibuchs. D. 0,8684— 0,8775; ocD =  1,4729—1,4752; nD (200 mm) = + 3 4 ,0 5 °  bis 
41,0°; SZ. 0,33—0,60; EZ. 2,50— 8,56; VZ. 3,0— 8,88; AZ. 20,43—30,40; nD des acc- 
tylierten Oles =  1,4724— 1,4747; 1. in 0,3— 10 Voll. 90%ig. A. F iir Wacholderbeerol 
gelten folgende K onstanten: D.15 0,860—0,882; nn =  1,479— 1,484 (wichtigster Unter- 
schied vom Wacholderol); ocd20 = —1° bis — 15° (1-dm-Rohr), selten rechtsdrehend; 
SZ. bis 3; EZ. 1—8. Durch Ausschutteln m it 65%ig. A. konnte Vf. aus norweg. 
Wacholderol 11% eines Oles K p.6 89— 90°, D.16 0,9440; nu10 =  1,4786. gewinnen, 
welches durch Oxydation m it KMnO., nach W a l la c h  z u  l,2,4-Trioxylerpan, F . 126 
bis 127°, m it Terpinetiol-4 identifiziert werden konnte. (Riechstoffind. 3. 159—60. 
178—79. Oslo, Pharmakol. Inst. d. Univ.) E l lm e r .

So TJchida, Ober ein dtherisches Ol aus ,,Yomena“ (Aster indicus L). Genannte 
japan. Pflanze lieferte wahrend der Blutezeit durch Dampfdcst. 0,123% eines hell- 
gelben, angenehm riechenden Oles von D .‘4 0,8790, nn8 =  1,4917, [a]D12 =  — 14,50°, 
SZ. 0,98, VZ. 20,28, EZ. 19,30, nach Acetylierung 69,79. Folgende Bestandteile (in %) 
wurden isoliert: 1. 0,1 Octylsaure u. Sesquiterpensdure GJSHi3-C02H. 2. 0,1 phenol. 
Substanz. 3. 25 Dipenten. 4. 5 prim. Terpenallcohol C10/ /18O, Kp.T00 224—226°, D.2°4
0,9317, ud21 =  1,4872, nach Myrtenol riechend. 5. 7 Bomylacetat u. Bornylformiat 
(Yerhaltnis 7: 1). 6. 50 bicycl. Sesquiterpen CVtll„x m it |~ , Kp.;oo 258—260°, D .154 0,9053, 
nD15 =  1,4995, Md =  66,15, [a]D =  —7,25°. Gibt ein Dihydrochlorid. 7. 12 tert. 
bicycl. Sesguiterpenalkohol C15II2iO m it \~, K p.T60 2 95— 300°, D.15’54 0,9406, no15,5 =
1,5072, Md =  70,25. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 214B—16B.) Lb .

So TJchida, Ober das (itherische Ol des ,,Sansho'1 (Xantlioxylum piperilum Bon). 
Die Friichtc dieser Pflanze, welche in Japan  u. China ais Gewurz gebraucht werden, 
lieferten durch Dampfdest. 4,20% eines hellgelben, leichtfl., wohlriechenden Oles 
von D.!=4 0,8736, nD15 =  1,4720, [a]D =  +11,69°, SZ. 6,7, VZ. 74,93, EZ. 68,23, 
nach Acetylierung 104,6. Folgende Bestandteile (in % ) wurden isoliert: 1. 1 freie 
Citronell- u. Palmitinsaure (sehr wenig letzterer). 2. 8 Cilronellal. 3. 10 freies Geraniol 
u. Citronellol, hauptsachlich ersteres. 4. 24 Ester der Essig- u. Gitronellsaure (4:_1) 
m it genannten Alkoholen. 5. 54 Dipenten. 6. 3 tricycl. Sesąuiterpen ClsII2i m it |~ , 
Ivp.j„ 165— 175°, D .18ls 0,9003, no18 =  1,4975. Gibt ein fl. Hydrochlorid. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 216 B— 17 B. Tokio, Techn. Hochsch.) Lb.

— , Die Fetlsduren und ihre Derivate in  der Parfumerie. Hinweis auf die Bedeutung 
der Feitsduren u. der von diesen sich ableitenden Alkohole u. Aldehyde C8 bis C1S fiir 
die Parfumerie u. Angabe ihror K onstanten u. ihrer Geruchscharakteristika. (Par
fumerie mod. 21. 283—85.) E llm er .

Vittorio Nigrisoli, Lavendel. Bericht iiber Lavendelkultur, Verwendung u. 
wertbestimmende Bestandteile der Drogę. (Boli. chim. farmac. 67. 298—301 
Forli.) Grim m e .

I. Clemente, Die Verivendungsmdglichkeit einiger dtherischer Ole in  der Parfumerie. 
Vf. weist auf den parfumist. W ert einer Anzahl ath . Ole hin. Fiir K a r d a m o m e n o l ,  
Basilicumol, Estragonol, Elemiol, Cuminól, Myrthenol, schwarzes Pfefferol, Thymianol, 
Erigeronol, Matikool, Korianderol, Macisol, Helichrysumol, Sadebaumol, Bruereól,
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Pastinacol, Amikabliitenol u. Gingergrasol werden Anrcgungen zur Yerwendiing in 
Kompositionen m it kiinstlichen Riechstoffen gegeben. (Riechstoffind. 3. 174 
bis 175.) _________________ E llm er .

Erich Bark, Berlin-Reinickendorf, Herstellung von parfiimierlen Drucksachen,
1. dad. gek., daB Parfiim m it der Druckfarbe den Drucksachen zugefiihrt wird. —
3 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen des Verf. (D. R. P. 465 980 
K I. 15 k Tom 13/12. 1927, ausg. 27/9. 1928.) K a u s c h .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Erich Gundermann, Die Arbeiten und die Entwicklung der Zuckerindustrie auf 

maschinellem und apparalivem Gebiet 1919—1926. Umfangreiche Zusammenstellung m it 
zahlreichen Abbildungen. (Chem. A pparatur 15 . 3—4. 27—28. 62—63. 85— 86.114—15. 
125— 26.) _ _ S i e b e r t .

W. Reinders und A. Klinkenberg, Das ternare System Slronliumoxyd-Saccharose- 
Wasser. Bemerkungen zu dem głeichnamigen Arlikel von G. Grube und M . Nujibaum. 
Vff. weisen auf erhebliche Widerspruche hin, die zwischen den von G r u b e  u . N u s s - 
BAUM (vgl. C. 1928. I. 2547) mitgeteilten Ergebnissen u. den Resultaten ihrer eigenen 
noeh nicht abgeschlossenen Unterss. iiber das gleiche Thema sowie denen anderer 
Autoren bestehen. (Ztschr. Elektrochem. 34. 406—07. Delft, Holland, Techn. Hoch- 
schule.) Stamm.

Edward Hart, Ahornsaft und dessen Verbesserung. Durch gceignete ZuchtmaB- 
nalimen hofft Vf. den n. Zuckergeli. von Ahornsaft von 2—3%  so zu steigern, daB 
eine techn. Zuckergewinnung daraus moglich erscheint. (Ind. engin. Chem. 20. 581. 
Easton [Pa.], Lafayette Coli.) G r o s z f e l d .

A. H. Erdenbrecher, Das Auftrelen von Huminsduren bei der hydrothermalen 
Zersetzung der Melasse. Vorl. Mitt. Vf. ist es gelungen, durch Erhitzen von Melasso 
im Autoklaven in Ggw. von W. bei 188° die Saccharose der Melasse vdllig zu- zers. 
Es handelt sich nach Meinung des Vf. um eine fast augenblicklich cinsetzende exo- 
therme Rk., die einmal begonnen freiwillig weiter verlauft u. in  einigen Min. zur 
restlosen Zers. der Saccharose fiihrt. Es bilden sich dabei feste huminsaureahnliche 
Stoffe, groBere Mengen W., Essigsiiure u. sehr viel Gas, das zu 9 2 %  aus C 02, zu etwa 
5% aus CO u. aus einem unverbrennlichen Reste, in  der Hauptsache vermutlich N 
aus der Luft, besteht. (Dtsch. Zuckerind. 53 . 996. Greifenberg i. Pomm.) R u h l e .

J. Schlemmer, Eine neue Modifikation der Clergetmetliode zur Saccharoscbestimmung. 
Da sich die Klarung von Melasselsgg. m it Chloramin u. K B r ais sehr giinstig erwies, 
hat Vf. eine Abanderung des CLERGETschen Verf. m it diesem K larm ittel ausgearbeitet; 
ais Klarmittel diento ein Gcmisch der Lsgg. von Chloramin (Aktivin der Fabrik Pyrgos), 
KBr u. Essigsaure (oder Na-Acetat u. HC1), das Br in  Freiheit setzt. Die Inversions- 
konstante wurde unter den der Zus. der Melassen entsprechenden Verhaltnissen im 
Mittel zu 131,75 gefunden. Zur Ausfiihrung der Melasseunters. verf;ihrt man wie folgt: 
Man wagt 52,00 g 2-n. Melasse in eine Wageschale, verruhrt m it w. W., spult in ein 
200 ccm-MeBkólbchen, fiillt bei 20° zur Markę auf u. mischt gut. Zu 50 ccm dieser Lsg. 
in einem 100 cem-Kólbchen gibt man ein Gemisch von 10 ccm HC1 (D. 1,092) u. 
20 ccm Acetatlsg. (400 g Na-Acetat u. 50 g K B r in  1 1) u. unter gelindem Kreisen des 
Kolbchens 10 ccm wss. 15%ig. Chloraminlsg.; man schuttelt gut durch, fiillt zur Markę 
auf, filtriert, was bei nur unbedeutendem Nd. schnell erfolgt, u. polarisiert im 200 mm- 
Rohre. I n  ein anderes 100 ccm-Kólbchen gibt man wieder 50 ccm der Melasselsg., 
dann 10 ccm HC1 (D. 1,092) u. invertiert nach H e r z f e l d .  Nach Ablauf der Erhitzungs- 
zeit fiigt man sofort 20 ccm Acetatlsg. zu, kiihlt ab auf 20° u. gibt unter Schiitteln
10 ccm Chloraminlsg. zu, dann wird filtriert u. polarisiert. Das einschlagige Schrifttum 
sowie die zur Ausarbeitung des Verf. erforderlichen Arbeiten werden eingehend erórtert. 
(Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 5 3 . 13—23.) R u h l e .

Aleś Linsbauer und Josef Va§atko, E in  teclmischer Laboratoriumsapparat zur 
Prufung von Filtrations- oder Entfdrbungsmassen. Der App. wird an H and einer Ab- 
bildung eingehend nach Einrichtung, W irksamkeit u. Handhabung beschrieben; er 
gestattet die Beriicksichtigung aller Umstande, die bei der Zuckererzeugung entscheidend 
smd fiir die Venvendung aktiver Kohlenarten oder auch anderer Filtrationsmassen. 
Die Yorteile, .die die Arbeit m it dem neuen App. bietet, werden dargestellt. Der App. 
kann in allen Gewerbezweigen Yerwendung finden, in  denen es sich um die Prufung von

X. 2. 253



2298 H xv. G a r u n g s g e w e b b e . 1928. n.

Filtrations- oder Adsorptions- u. ahnlichen Stoffen handelt. (Listy CukroTarnickć 46. 
659; Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 25— 30.) R u h l e .

— , Die Zuckeraschenbriicke. Zur Best. des Aschengeh. von Zuekerlsgg. wird eine 
WHEATSTONEsche Briicke in  Verb. m it einer handfesten Widerstandszelle u. einem 
Galvanometer ais Nullinstrum ent benutzt, da sich der W iderstand einer Zuckerlsg. 
m it dereń Geh. an Aschenbestandteilon andert u. man aus dem ersteren auf den letz- 
teren schlieBen kann. Dor von der F irm a L e e d s  a n d  N o r t h r u p  C o m p a n y  
in  Philadelphia hergestellte App. wird m it Wechselstrom von 110 V Spannung u. der 
Freąuenz yon 60 Perioden betrieben. (Journ. seient. Instrum ents 5. 296—97.) Bo.

01iver Continuous Filter Co., San Francisco, ubert. von: John F. Borden, 
Berkeley, Californien, Behandlung von Zuckerrohrbodensaiz. Man unterw irft den Boden- 
satz der Einw. der chem. Rk. zwischen Ca(OH)2 u. H 3P 0 4, so daB ein adsorbierender 
u. umhullender Nd. gebildet u. in dem Bodensatz dispergiert ist. Dadurch wird dieser 
Bodensatz leichter filtrierbar. (A. P. 1 653 491 vom 22/9. 1926, ausg. 20/12.
1927.) K a usch .

F. H. Faulding & Co. Ltd., Austral., ubert. yon: Luther Robert Scammell, 
Adelaide, Angesauerter Strup. Man yereinigt ein K ohlehydrat m it einer Menge Saure, 
die die pH-Konz. der dam it zu mischenden Milch erhoht. (Aust. P. 4936/1926 vom 
26/11. 1926, ausg. 6/10. 1927.) K a u s c h .

Oskar Wohryzek, Chomie der Zuckerindustrie. Ein Handb. 2. verb. u. verm. Aufl. Berlin:
Julius Springer 1928. (XVI, 680 S.) gr. 8°. (Ruekent.:) Wohryzek: Zuckerindustrie.

XV. Garungsgewerbe.
Staiger, Berichl aus dem Laboratorium der Versuchsanstalt fu r  Getreidebrennerei 

am Institut fu r  Garungsgewerbe iiber die Alkoholergiebigkeit von Roggen, Weizen und 
Mais. Angabe der Ausfuhrung der Unterss. u. der Ergebnisse. (Brennerei-Ztg. 
45. 35.) R u h l e .-

Fritz Kutter, Der Eisengehalt des Malzes. Wolil jedes Malz entbalt mehr oder 
weniger Fe. Durch W. laBt sich bereits ein geringer Teil des yorhandenen Fe aus- 
ziehen, durch HC1 bedeutend mehr. In  der Asche von je 100 g yon 5 yerschiedenen 
Malzen fand Vf. 4,7— 6,5 mg Fe, durch Ausziehen yon 100 g ganzer Korner m it 200 ccm 
W. wahrend 15 Stdn. u. Nachwaschen m it 50— 60 ccm W. (200 ccm F iltrat) 0,1 bis
0,6 mg Fe u. desgleicben m it 10%ig. HC1 wahrend 48 Stdn. 2,0— 6,4 mg Fe. (Ztschr. 
ges. Brauwesen 51. 133.) R u h l e .

Alexander Jankę, Alkoholproduktion und Branntiveinwirtschaft in  Osterreich. 
(Osterr. Chemiker-Ztg. 31. 153—57. Wien, Techn. Hochsch.) J u n g .

Fritz Windisch, Garung im  geschbssenen Garkessel wid. Gewinnung der Kohlensaure 
im  Brennereigewerbe. Zusammenfassende Erorterung; ygl. STOCKHAUSEN u. F. Win- 
DISCH (C. 1928. II. 1274). (Brennerei-Ztg. 45. 161—62; Ztschr. Spiritusind. 51.
243— 44.) R u h l e .

E. Liihder, B. Lampe und W. Kilp, Untersuchung und Wertbeurleilung von Fusel- 
olen. Vf. erortert die Notwendigkeit der Abseheidung des Fuselóles aus dem Lutter, 
sowie die Unters. u. W ertbeurteilung yon Fuselólen, dereń Zus. u. Geh. an wertyollen 
Amylalkoholen zu wissen, fiir den Spiritusfabrikanten u. Fuselolkaufer gleicherweise 
wichtig ist. (Brennerei-Ztg. 45. 15— 16.) RUHLE.

Walter Meyer, Uber gefalschte Brennweine und Micko-Destillation. Hinweis auf 
dio wichtigen Anwendungsmoglichkeiten der Mickodest. in  der Pharmazie (Vgl. BrE- 
BECK C. 1928. I. 3122). (Chem.-Ztg. 52. 692. Leipzig.) J ung .

George G. Schaut, Garrohrchen. Beschreibung u. Zeichnung eines neuartigen 
Garrohrchens ohne FuB, bestehend aus groBem Garkolben m it flachem Boden, in 
ein seitliches MeBrohr iibergehend, stabil, leicht zu behandeln, schwer zerbrechlich, 
in  jeder GroBe herstellbar. (Amer. Journ. publ. H ealth  18. 1171— 72. P hiladelph ia , 
Bureau of W ater.) _ G b o s z f e l d .

B. Lampe und W. Eilp, Untersuchungen iiber Gemische von Athylalkohol, Amyl- 
alkohol und Wasser. Es sollte festgestelit werden, ob u. wie die Ggw. yon Amylalkohol 
in  A.-W.-Gemischen die Spindelanzeige des Alkoholometers beeinfluBt. Es hat sich 
gezeigt, daB der im Gemische, wie es in Lutterboden oder Fuselwaschen yorliegt, vor-
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handonc Amylalkohol das Alkoholometer in gleicher Weise beeinfluBt, ais wenn der Amyl- 
alkohol ais A. Yorliigc. (Ztschr. Spiritusind. 51. 250. Brennerei-Ztg. 45, 176.) R u h l e .

B. Lampe und W. Kilp, Die Ermittlung des Fuselólgelialles in  Branntwein nach 
der Rosemethcde und dereń Anwendung auf fuselolreichere alkoholische Flilssigkeiten 
(Lulterproben). (Brenneroi-Ztg. 45. 165— 66. — C. 1928. II. 1275.) R u h l e .

H. Wiistenfeld, Nachiceis von Obstwein und Traubenwein nach der Rótlgen-Methode 
unter Zuhilfenalime der Ostwaldschen Farbmessung. In  Gemeinschaft m it C. Lucków 
und E. Walter. Vf. erortert die Ausfiilirung der Farbmessung u. die dabei erhaltenen 
Ergebnisse m it in- u. ausland. WeiG- u. Rotweinen, sowio m it Obstweinen u. a. Bei 
der Unters. von selbst hergestellten Verschnittweinen (Mosel- u. Rheinweine m it jo 
10% Apfelwein) zeigten sich zwischen den Originalen u. den 10%ig. Verschnitten zwar 
nicht unerhebliche Unterschiede im Farbton, dio indes keino sichere Unterscheidung 
ermogHclien, da die fiir deutschen WeiBwein ermittelten Farbtóne noch erheblich mehr 
schwanken. (Korr. Abtlg. Trinkbranntwein- u. Likórfab. Inst. Giirungsgewerbe Berlin 
18. 1—4.) R u h l e .

Wallerstein Co., Inc., iibert. von: Leo Wallerstein, New York, Brauexlrak(e. 
Man stellt eine Malz enthaltende Maische her u. laBt diese bei solcher Temp. u. so lange 
stehen,bis die Starkę zu einem hohen Prozentsatz in D extrin u. einem geringen Prozent
satz Zucker iibergefuhrt ist, setzt dann ein proteolyt. Enzym in solcher Menge zu, 
daB der Geh. an wasserl. Protein in der Maische steigt u. halt die Maische bei einer 
proteolyt. Temp. (A. P. 1 673 273 vom 13/8. 1920, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

Wallerstein Co., Inc., iibort. von: Leo Wallerstein, New York, Alkoholarmes 
Getreidegebrau. Man stellt eine Maische aus malzhaltigem Materiał her, fiihrt die Starkę 
zu einem hohen Prozentsatz in Dextrine u. zu einem geringen Prozentsatz in ver- 
garbaren Zucker iiber, setzt ein proteolyt. Enzym zu, kocht m it Hopfen u. fiihrt den 
BrauprozeB zu Ende. (A. P. 1 673 274 vom 13/8. 1920, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

Wallerstein Co., Inc., iibert. von: Leo Wallerstein, N ew  York, A n  Proteinen 
reiclies, alkoholannes Gebrclu. Man stellt eine Maische her u. fiihrt den BrauprozeB 
zu Ende, wobei man der Maische ein Materiał zufuhrt, das rcich an nichtkoagulier- 
baren Proteinen (Kuchen von dem Auspressen von Sojabohnen, Baumwollsamen usw.) 
ist. (A. P. 1 673 275 vom 13/§. 1920, ausg. 12/6. 1928.) K a u s c h .

Renś Piąue, Vinification e t alcoolisation des fruits tropicaux e t produits coloniaux. Paris: 
Desforges, Girardot ot Cie. 1928. (296 S.) 16°.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Karl Schmorl, Beitrage zur elektrolytischen Leitfahigkeit wasseriger Mehlausziige. 

Die elektrolyt. Leitfahigkeit (L) addiert sich aus L  der Mineralstoffe u. L  von in  W.
I- organ. Bestandteilen. Von letzteren scheinen N-Substanzen am meisten die L  zu 
beeinflussen. Mit dem Grade der Ausmahlung steigen Mineralstoffe u. N  gesetzmaBig 
an; die Best. der L  erganzt somit die Best. der Asche, ohne sie indes zu ersetzen. 
Eine zuverlassige Kontrolle von Ausmahlung u. Mineralstoffgeh. durch L  liegt vor, 
wenn es sich um Mehl aus demselben Aufschiittgute handelt. Die Bezeichnung „Sehnełl- 
aschebest.“ fiir L  is t nnzweekmaBig. Bei Mehlen verschiedencr H erkunft kann ver- 
schiedener W ert fiir L  bei sonst gleichen Analysenzahlen ais Idcntitatsrk. verwendet 
werden. (Ztschr. ges. Muhlenwcscn 5. 62—65. 88—90. 126—27. Koburg.) GROSZFELD.

E. Berliner und J. Koopmann, Uber die Bestimmung des Mischungsverhaltnisses 
von Roggen- und Weizenmehl. Der K ritik  S e i d e l s  (vgl. C. 1928. II . 947) iiber die 
Schalenteile ais Grundlage der Beurteilung (vgl. B e r l i n e r  u. K o o p m a n n ,  C. 1928.
II- 197) wird ais zu ungiinstig entgegen getreten. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 5. 91
Ws 93.) G r o s z f e l d .

W. Ekhard, Ein, neuer Weg zur Erhohung des Starkegelialts der Kartoffel. Diingung 
mit CaO ais Kopfdiingung kurz vor dem Hacken u. Haufeln bewirkt einen deutbch 
erhohten Starkegeh. u. gróBere Knollenertrage. (Ztschr. Spiritusind. 51. 259.) R u h l e .

M. S. Fine und A. G. Olsen, Talgigkeit oder Ranzigkeit von Getreideerzeugnissen. 
Es wurde gefunden, daB die bei zu starker W .-Entziehung beim Aufbewahren ein- 
tretenden talgigen Geruchs- u. Gteschmackseigg., wahrscheinlich durch unvollkommene 
Oxydation der Ólsaure zu Aldehyden (bei Ggw. von mehr W. zu geruchlosen freien 
Sauren 1) yerursacht, bei 2%  W.-Geh. oder weniger ziemlich rascb eintreten. Bei

153*
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5%  W. wird das Talgigworden bcreits gehemmt, Proben m it 10—12% W. waren sogar 
nach 3 Jahren noch nicht talgig. Ebenfalls hielt Glycerin in  Mengen von 0,25—0,50% 
das Talgigwerden lange Zeit auf. (Ind. engin. Chem. 20. 652—54. Battle Creek 
[Mich.], Postum Comp.) G r o s z f e l d .

Janos Stitz, Zusammensełzung ungarischer Honige aus den Komitaten Baranya 
und Somogy. 30 Analysonergebnisso von 1927-er Honig, dessen Qualitat dem 1926-er 
nachsteht. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 608—11. Pćcs, Kgl. Ungar. Landw. 
Versuchsstation.) G r o s z f e l d .

J. Fi ehe und W. Kordatzki, Beitrag zur Kenntnis der Dextrine des Honigs und 
des Kunsthonigs. Die aus Honig u. Kunsthonig nach besonderem Verf. hergestellten 
u. gereinigten D estrine zeigten positive Fructoserk. nach J o l l e s .  Die Fructose- 
best. durch Zerstórung m it HCl nach L u c iu s  unter jodometr. Messung des Red.- 
Wertes bei Entfernung des gebildeten Oxymethylfurfurols durch Ausathern m it Essig- 
iither (nahere Beschieibung des Verf. im Original) lieferte fiir die Dextrine 20—30% 
Fruotosegeh. Die bisherige Annahme, daB die Honigdextrine nur aus Glucose auf- 
gebaut seien, ist somit unrichtig. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 602—08. Lands- 
berg a. W arthe, Pr. Hygieneinst.) G r o s z f e l d .

Heinrich Fincke, Kleine Beitrage zur Untersuchung von Kakaobohnen und ICakao- 
erzeugnissen. V. M itt. (IV. vgl. C. 1927. I . 1764.) Vf. faBt die Bldg. der farbenden 
Stoffe des Kakaos, Kakaorot, 11. in A., in  saurem Zustande rot, neutral violett, alkal. 
grun, u. Kakaobraun, wl. in  A., II. in wss. Alkali m it brauner Farbę, nach folgendem 
Schema auf:

Yorgang im toten Samen bei Fermeutation, 
K akaobraun-M uttersto ff---------------------------------------------------->  Kakaobraun

Trocknon, Rfisten u. Welterverarbeltung ^
\v o rg a n g  In der lebendon Pflanze? 1* ermentation der Kakaobohnen^

Behandlung mit alkob. HCl \  ^/Kakaopulyerhorst. m. Alkalizusatz^  Behandlung mit alkoh. HCl, , K--------- /
K akaorot

Der Aschengeh. von 24 Proben Kakaomasse betrug fiir die Trockenmasse 2,16—4,17, 
im Mittel 2,91%. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 559—68. Koln, Gebr. Stoll- 
werck A .-G .) G r o s z f e l d .

Hanns Lengerich, Yorschldge zu Richtlinien fiir  die BegutacMung von Fisch- 
praserren in  Dosenpackuntjen. Besprochen u. unterschieden werden Fischpr;iserven 
oder Halbkonaerven u. Fischkonserven oder Vollkonserven, von ersteren Kaltmarinaden, 
Kochmarinaden u. Bratmarinaden. Besprechung der verschiedenen, teilweise harm- 
losen Bom bagearten: Warmebombage, Warmezerfall, Kaltebombage u. -zerfall, 
Diffusionszerfall von GJeleewarc, Quellungsbombage, Essigzerfall, Garungs-, Faulnis-, 
chem., Packungs- u. Stauchungsbombagen. Auch manche Yerfarbungserscheinungen 
bei Fischpraserven sind, wie naher ausgefiihrt, harmloser Art. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 55. 568— 73. Altona, Forsehungsinst. f. Fischindustrie.) G r o s z f e l d .

Georg Schulze, Obergang von der Colostral- zur Frischmilch. Einen prakt. ver- 
wertbaren Anhaltspunkt fiir den AbschluB der Colostralperiode, der ungefiihr auf den 
9. bis 14. Tag nach dem Kalben fallt, liefert der Schnittpunkt der Refraktions- u. 
Milchzuckerlinie, wonach die Colostralperiode ais beendet angesehen werden kann. 
Aus der Stellung der beiden K urven zueinander laflt sich innerhalb der Colostralperiode 
die nach dem Kalben verstrichene Zeit ziemlich genau ermitteln. F iir diese Zeit lassen 
sich aus der Rcfraktion keine Schliisse auf den Milchzuckergeh. ziehen. (Milchwirt- 
schaftl. Forsch. 6. 445—57. Hamburg, Hygien. S taatsinst.) G r o s z f e l d .

Adolf staffe, Uber den E influfi der Naclitfiitterung auf einige Bestandteile und 
Eigenschaften der Morgemnilch im  Stalle gehaltener Kiihe. Bei Verabreichung der n. 
Futterm enge in  3 Tages- u. einer N achtration an 5 Kiihe s ta tt in 3  Tagesportionen 
wurde der prozentuale Fettgeh. der Morgenmilch, aber ohne Anderung des Tages- 

. durchschnittes, erhóht. Die vorher um 4,7— 19,5 g unter der Abendfettmenge liegende 
Fettm enge des Morgengemelkes iiberschritt sie durch die N ąchtfuttcrung m it 22,4 g. 
Auch die fettfreie Trockenmasse wurde merklich gesteigert, die D. der Milchtrockenmasse 
erniedrigt. — Ahnlich scheint bei dauernder Sommerweide die nachtliche Futteraufnahme 
auf die Zus. des Morgengemelkes zu wirken. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 505—18. 
Wien, Tierarztl. Hochsch.) G r o s z f e l d .
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Walter Saleck, Ober den C-Vitamingehalt von frischer und von gefrorener roher 
Winierkuhmilcli. Die der Tubinger Universitatsklinik im  W inter 1926 gelieferte rohe 
Kuhmilch enthielt so bedeutende Mengen C, daB sie in Mengen von 10—15% des 
Korpergewichtes Meersełrweinchen dauernd vor Skorbut scliiitzte. Durch 3 x  24-Stdn. 
Lagerung in gefrorenem Zustande sank der Geh. an C zwar, aber nur etwas, so daB zum 
dauernden Schutze vor Skorbut etwas iiber 15% des Korpergewichtes an Milch nótig 
waren. Das Gefrieren ist daher bei E inhaltung der notwendigen Bedingungen zur 
einwandfreien Rohmilchgewinnung, wie sie naher erórtert werden, zu empfehlen. Be- 
schreibung einer Versuchsanordnung fiir cxakte vergleichcnde Untcrss. iiber den Geh. 
an C, wobei die Milch m it der P ipette zwangsweise yerfuttert wird. Das Meer- 
schweinchen ist hierbei ein sehr geeignetes Versuchstier. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 
464—86. Tiibingen, Univ.) G r o s z f e l d .

J. H. Buchanan und E. E. Peterson, Die Pufferstoffe der Milch und, ihr Pufferungs- 
vermdgen. Der Pufferwert von Milch schwankt m it der pn-Stufe u. ist am ausgepragtesten 
bei p a  =  8,5—9,0 m it einem M ittelwert von 0,0067. Casein h a t bei seinem isoelektr. 
Punkt nur wenig Pufferwrkg., da die Ausfallung des Caseins den Pufferwert nicht 
sehr beeinflufit. Dagegen sind die Phosphate der M ich wenigstens die wichtigsten 
Pufferstoffe, was sich auch in  der groBen Ahnlichkeit der Titrationskurven von Milch 
u. Na2H P 0 4 zeigt. (Journ. of Dairy Science 10 [1927]. 224—31. Ames, Jowa State 
College, Sep.) G r o s z f e l d .

Constantino Gorini, Ober die Verbreitung der sdureproteolytischen Eigenschaft 
unter den pathogenen Bakterien. Das Studium u. der Nachweis der gemischten saure- 
proteolyt. Fermente (Acidoproteolyten G o r i n i s ,  vgl. C. 1928. I I . 948) ist auch fiir dic 
aligemeine u. medizin. Bakteriologie wichtig, wie an Streptokokken, Enterococcus u.
B. pyogenes gezeigt wird. Die Verschiedenheiten im Gerinnungsmechanismus werden 
erórtert. Die saureproteolyt. Eig. ist unter den pathogenen Bakterien sehr verbreitet, 
bei Streptococcus, Enterococcus u. B. coli verhalten sich die saprophyt. Stamme 
vorwiegend wie einfache, die parasit. wie gemischte Fermente. (Milchwirtschaftl. 
Forsch. 6. 519—29. Mailand, K. landwirtsch. Hochsch.) G r o s z f e l d .

Frank E. Rice, Die Zubereitung non Acidophilusmilch. Da der B. acidophilus 
am besten bei 90—105° F. gedeiht u. besonders gut in ungezuckerter Kondensmilch, 
bringt m an letztere bei 105° m it der kiinstliehen K ultu r zusammen, mischt, gibt das 
Gemisch (Temp. 100— 102°) in eine Thermosflasche, verschlieBt u. laBt 24 Stdn. stehen. 
Darauf kann man die eingetretene starkę Sauerung durch Gefrieren unterbrechen. 
Kaufliche K ulturen bestehen oft aus B. bulgaricus, durch den die K ultu r schnell stark  
sauer oder b itter u. auBerst viscos wird. (Amer. Journ. publ. H ealth 18. 1105— 08. 
Raleigh, N orth Carolina S tate College.) G r o s z f e l d .

G. Uxa, Metlwde zur Bestimmung des Verrostungsgrades von Milchkannen. In  
die zu priifende Kanne gibt Vf. 11 verd. HCI (10 ccm konz. Salzsaure/1), verschlieBt 
mit dem Deckel u. rollt 3 JMin. langsam am Boden, daB Deckel u. Innenwandung 
gleichmaBig bespult werden! 10 ccm Lsg. +  0,5 ccm 10%ig. KCNS colorimetr. auf 
Farbstarke priifen, Vergleichslsg. 0,8995 g Eisenalaun, Fe2(S()4)3 -K2SO ,-24 W. -f-
1 ccm HC1/1, 1 ccm =  0,1 mg Fe, Kannen m it mehr ais 0,03 mg Fe/10 ccm Lsg. waren 
zu beanstanden. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 538—42. Graz, Univ.) G r o s z f e l d .

Biinger, Die Verfiitterung von Fisclnnehl an Milchkuhe. E in Fulterungsversuch.
I. Die Einwirkung der Verfutterung von Fischmehl auf die Milchleislungen. U nter Mit- 
wirkung von Lamprecht, Neuhaus und Meetz. (Vgl. C. 1927. II . 2421.) Der Ersatz 
eines Teiles des K raftfutters durch Dorschmehl bei gleichbleibendem Gesamtnahrgeh. 
der Futterrationen bleibt ohne wesentlichen EinfluB auf die Hóhe der Milehleistung 
(keine milchtreibende Wrkg.). Auch der Fettgeh. wird nicht beeinfluBt. Wegen Er- 
hóhung der Futterkosten ist die Fischmehlfiitterung gegeniiber Olkuchen unwirt- 
schaftlich. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 487—97. Kiel, PreuB. Vers.- u. Forsehungs- 
anst. f. Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

Dibbern und Eichstadt, Die Yerfutterung von Fischmehl an Milchkuhe. E in  
Fiitterungsrersuch. I I .  Der Einflufi des Dorschmehls au f die Konstanten der Milch und 
des Butterfettes. (I. vgl. vorst. Ref.) Der EinfluB war gering, aber erkennbar. D. 
Trockenmasse, Fettgeh. fettfreie Trockenmassc u. Fettgeh. der Trockenmasse gehen 
im ersten Abschnitt der Hauptperiode etwas zuriick, steigen jedoch m it zunehmender 
Gabe an Dorschmehl iiber die Werte der Vorperiode hinaus. Der Caseingeh. erhóht 
sich nach anfanglichem Sinken im 1. Abschnitt der Hauptperiode im dritten Abschnitt
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bei der Morgenmilch um etwa 10% u. bei der Abendmilch um etwa 7% . Wrkg. auf den 
Dispersitatsgrad wie bei andern K raftfutterm itteln, Erhohung der Anzahl der gróBtcn 
Fettkugelchen. Von den Kennzahlen des Butterfettes nur Erhohung des Erstarrungs- 
punktes u. des F. Mit steigenden Gaben an Dorschmehl wird dio S truktur der Butter 
starlc yerandert, anfangs brockelig, spater beim Schmelzen auf der Zunge zahe, gummi- 
artig, stark  an Margarine erinnernd, im Nachgeschmack bitter. (Milehwirtschaftl. 
Forsch. 6. 498—504.) G r o s z f e l d .

Biinger, Ver suche uber die Wirkung der S  onnen blumenkuchen bei der Yerfiitterung 
an Milchkuhe. I . Die Einwirkung der Sonnenblumenkuchen auf die Milclileistung. 
U nter Mitwirkung yon Lamprecht, Sudholt und Dorwaldt. (Vgl. auch yorst. Ref.) 
In  den Sonnenblumenkernen wirkten gleiche Nahrstoffmengen nieht ganz so giinstig 
wie in  den Erdnufikuchen. Ebenso wie bei letzteren keine besondere Einw. auf den 
Fettgeh. der Milch. FreBlust u. Gesundheitszustand der Kiihe blieben n. (Milchwirt- 
schaftl. Forsch. 6. 543—63. Kiel, Pr. Vers.- u. Forsehungsanst.) G r o s z f e l d .

A. Eichstadt und H. Dibbern, Versuche iiber die Wirkung der Sonnenblumen
kuchen bei der Verfiitterung an Milchkuhe. I I . Die Einwirkung der Sonnenblumenkuchen 
auf die Fettverieilung in  der Milch und au f das Butterfett. (I. vgl. yorst. Ref.) Entgegen 
Verfutterung anderer K raftfutterm ittel nahm die Anzahl der gróBten Fettkugelchen 
dureh Sonnenblumenkuchen ab. Butterungsdauer bei 12—13° n., Aussehen, Geruch 
u. Geschmack der B utter ebenfalls. RMZ. u. VZ. sanken, JZ. stieg dureh Sonnen
blumenkuchen, F. u. Erstarrungspunkt waren erniedrigt. Die Kpnsistenz des Fettes, 
meBbar dureh FlieBpunkt u. Tropfpunkt nach UBBELOHDE, waren nieht yerandert. 
(Milehwirtschaftl. Forsch. 6 . 564— 66.) G r o s z f e l d .

Wilhelm Hartmann, Beitrag zur Bestimmung der Phosphorsdure in  Lebensmitteln. 
Dureh T itration des Molybdannd. nach H u n d e s h a g e n  (1 ccm n. NaOH =  3,08 mg 
P 20 B) wurden brauchbare Ergebnisse erhalten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 
610—13. Erlangen, S taatl. Untersuchungsanst. f. Nahrungs- u. GenuBm.) GROSZFELD.

E. Berliner und R. Riiter, Mehlmikroskopie. I I I .  Die mikroskopische Struktur des 
Weizenmehlkorpers und ihr E influp auf die Vermahlbarke.it des Weizens. (II. vgl. C. 1928.
I I .  197.) Beschreibung der Verteilung des Klebers im Weizenmehlkórper an H and von 
Abbildungen. Dio H artę  des Mehlkórpers wird hauptsachlich dureh seine Dichtigkeit 
(liickenlose Einlagerung der Starko in die Klebermasse) u. die Klebermenge bedingt. 
Beide Merkmale treten  im durchgeschnittencn Korne (glasige bzw. mehlige Woizen), 
aber auch im fertigen Mehle mkr. hervor. So lassen sich bei einiger t)bung auch Mani- 
toba u. Durum erkennen. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 5. 105—08. F rankfurt a. M., 
Forschungsinst. f. Getreidechem.) G r o s z f e l d .

W. Pfliicker, Ad. Steinruck und Fr. Starek, Bestimmung der Kakaoschalen. 
Antwort auf die Ausfuhrungen von Grofifeld, Griebel und Sonntag. Nochmalige Er- 
widerung (vgl. C. 1928. I. 3126). Gegenuberstellung der ‘Obereinstimmungen des 
Verf. der Yff. m it dem von G r i e b e l  u . S o n n t a g .  Erklarung der Untęrscliiede in 
den Sklereidenzahlen dureh Mitzahlen der aufgerissenen Steinzellen. (Ztschr. Unters.
Lebensmittel 55. 622—23.) G r o s z f e l d .

J. GroBfeld und A. Simmer, Vergleichende Versuche uber den Nachweis von un- 
zulassigen Sclialenmengen in  Kakao und Kakaozubereitungen. Vergl.eichende Verss. 
an dem Verkehr entnommenen Proben yon Kakao u. Kakaozubereitungen nach 
G r i e b e l  u . S o n n t a g  (C. 1926. I I .  503) sowie nach G r o s z f e l d  (C. 1927. I. 1765), 
wobei 100 Sklereiden =  1%  fettfreie Schalentrockenmasse gesetzt wurden, ergaben 
von 26 Proben bei 13 ubereinstimmende Oberschreitung von 3% , bei 6 uberein- 
stimmende Unterschreitung yon 3% , 3 Oberschreitung yon 3%  nur nach G r i e b e l  
u. S o n n t a g ,  4 t)berschrcitung yon 3%  nur nach G r o s z f e l d .  Bei 2 Proben Kakao 
wurde eine Verfalschung m it sehr sklereidenarmen Schalen, bei 3 Proben ein hoher 
G eh. an sehr fein zerkleinerten, bei der Abschlammung teilweise y e rlo re n  gehenden 
Schalen beobaehtet. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 553—59. Berlin, Staatl.
Nahrungsmittel-Unters.-Anst.) G r o s z f e l d .

R. Saar, Beitrage zur Errećhnung der Milchtrockensubstanz. Die H ER Z sche Formel 
gibt in  der Form: r =  0,25 d +  0,2 /  +  0,26 m it der FLElSCHM ANNschen Formel 
ubereinstimmende Ergebnisse, wie dureh m athem at. Ausreehnung. fiir 'd  — 26,6 bis 
38,4 gezeigt m rd . Dagegen ist fiir d —  23,8—26,5 das letzte Glied zu 0,25, fiir 
d — 21,7 bis 23,7 zu 0,24 einzusetzen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 573—77. 
Halle a. S., Nahrungsmitteluntersuchungsamt der Stadt.) GROSZFELD,
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O. GerngroB und M. Schulz, Uber die Fluorescenzerscheinungen von Milch und 
Milchprodukleji im  filtrierten Ultraviolettlicht. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 567—74.
— C. 1927. II . 1106.) G ro s z f e ld .

G. Schroeter, Uber die Guajacreaktion der Milch. Vf. nim m t an, daB Isoeugenol, 
auch im Lignin des Holzes aufgefunden, sich biochem. in  der Pflanze zu Guajac-Harz- 
sdure polymerisiert:

2 CH3O(OH)C0H3—CH=CH(CH3) =
Isoeugenol

CH30(0H )C6H 3—CH=C(CH3)—CH(CH3)—CH2—C6H 3(OH)OCH3 
Guajac-Harzsaure

(Vgl. 0. 1919. I. 20.) Ferner wurde gefunden, daB alteres Aceton, nicht frisches, die 
Guajacrk. bei Milch ak tm ert. Dasselbe scheidet auch, aber erst nach mehrstd. Stehen 
aus K J  J 2 ab. Angaben fiir nahere Ausfiihrung der Rk., auch fiir colorimctr. Messung 
der Farbstarke. Reagenzien in der ueuen Form zu beziehen von v. H e y d e n  A.-G., 
Radebeul-Dresden. (Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 533—37. Berlin, Tierarztl. Hoch- 
schule.) _ _ _ G ro s z f e ld .

P. Weinstein, Die Gefrierpunktsbestimmung der Milch. Beweismaterial fiir die 
Brauchbarkeit des PRiTZKERschen Verf. (ygl. G ro n o y e r ,  C. 1926. I. 527), die aber 
von der Yerwendung eines geeigneten Thermometers abhiingig ist. Fiir Mischmilch 
von wenigstens 4—5 Kiihen liegt A • 102 niedrigstens bei 53,5°, wobei sich hóchstens 
5% W.-Zusatz dem Nachweis entziehen, ahnliche Scharfe wie bei der N itratrk. Die 
Best. kann im Verdachtsfalle bei niedriger Refraktion u. D. entscheiden, ob die Milch 
eingestellt oder n icht n. ist. Besonderes Beweismaterial, daB auch Milch m it anormalen 
Eutersekreten n. Gefrierpunkt zeigt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 590—602. 
Bochum, Chem. Untersuchungsamt.) G r o s z f e ld .

G. Schwarz, Einfache Methode zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration
der Milch. 20 ccm Milch werden m it iiber Alkali dest. 92— 95%ig. CH3OH auf 50 ccm 
aufgefiillt, nach 5—-10 Min. durch Faltenfilter filtriert u. das klare F iltra t m it Indicator- 
reihen von MiCHAELlS (ph =  2,8—8,4) colorimetr. gemessen. Gute Ubereinstimmimg 
m it den elektrometr. gemessenen W erten. — N icht anwendbar ist das Verf. bei suBem 
Rahm m it iiber 15% F e tt (Abweichungen bis zu 0,5 Ph), wohl aber bei angesauertem 
Rahm, dessen Pufferungsfahigkeit durch die Bldg. von Milchsaure zugenommen hat. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 6. 458—63. Kónigsberg, Univ.) Gr o szfeld .

C. Rohmann, Uber die potentiometrische Chlorbesiimmung in  Milch. Bei der Best. 
von Cl' in Milch, werden die Ionen reversibel adsorbiert. Die bei hoheren Konzz. 
auftretende Bindung von Ag'-Ionen ist anderer A rt u. durch Kochen nicht riickgangig 
zu machen. Kleine Saurekonzz. sind von groBem EinfluB auf das Ergebnis. Beschrei- 
bung einer den prakt. Verhaltnissen angepaBten Ausfuhrungsform des Verf. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 55. 580—90. Munster i. W., Univ.) G ro s z f e ld .

H. T. Fawns, Die Bestimmung zugesetzten Phenols und Kresols in  Milch. Sie er-
folgt nach MuMFORD (C. 1913. II. 717) durch Uberfiihrung in NH4-Pikrat u. Best. 
dieses colorimetr. (A nalyst 53. 489—90.) R u h le .

A. F. Lerrigo, Wasser in  Rahm. (Ygl. C. 1928. II. 502.) Es wurde festgestellt, 
daB die meisten Proben Rahm  zugesetztes W. enthielten. (Analyst 53. 488—89. 
Birmingham, Analytical Department.) R u h le .

O. Baumann, Uber den Nachweis von Verdickungsmilteln in  Schlagrahn. Nachweis 
von Traganth: 5 g Rahm  werden m it 5 ccm W., 2 ccm 10%ig. N H3 u. dann nach 
G o tt l ie b -R o s e  m it A., A. u. PAe. geschtittelt. Lauft dabei der letzte Anteil der 
wsa. Płiaso beim AusgieBen fadenziehend u. schleimig ab, so is t Traganth nachgewiesen. 
Is t die Probe frei von Zuckerkalk u. Traganth, so erhitzt man 25 ccm Rahm  +  25 ccm 
W. +  5 ccm Pb-A cetat u. filtriert. Gibt daa F iltra t m it konz. Pikrinsaure gelben Nd., 
so ist Gelatine nachgewiesen, im anderen Falle zeigt Nd. m it 5%ig. Gerbsaurelsg. 
A gar-A gar an. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 577—80. Hamburg, Hygien. Staats- 
institut.) ______________  G ro s z f e ld .

American Protein Corp., Boston, Mass., ubert. von: Francis Ciarkę Atwood,
Newton, Mass., Eiweipprodukte. Man scheidet aus B lut alle roten Teilchen ab u. unter- 
wirft die FI. alsdann einer Erhitzung zwecks vollstandiger Vergarung des Blutzucker- 
gehalts. (A. P. 1 673 964 vom 5/12. 1922, ausg. 19/6. 1928.) K a u sc h .

Wharton B. Mc Laughlin, New York, Fruchtkonserven. Friichte werden der 
Einw. einer konz. Zuckerlsg. bei einer unter dem Kp. der natfirlichen Fruchtsafte
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Mg-Salzen fallbaren Fettsaureanteiles (F ') bereehnet werden aus Gesamt-VZ. (F) 
u. Caprylsaurezahl O (vgl. C. 1928. II . 1728) nach der Formel: V' =  (1 — 1,22 G): 
( F  — 0,0034 G), bei Ggw. von B utterfett unter Heranziehung der Buttersa/urezahl B  
(ygl. C. 1927. II . 1217) nach der Formel:

V — 1,122 [B  +  0,3 B  (1 — 0,0020B) +  1,1 G (1 — 0.0008B) (1 — 0,0020 £ )] 
(1 — 0,0020 B) (1 — 0,0008 B) (1 — 0,0034 O)

Nahere Begriindung im Original. Aus der Formel zur Bereclmung des m ittleren Mol.- 
Gew. M  wird durch Bldg. des Diffcrentialąuotienten abgeleitet:

56,110 — 12,675 7  d M  _ ( 236,9 \ 2
V d V  ~  \ V )

u. eine Tabello zur Berechnung yon M  fur F  yon 170—269 angegeben. Die aus F ' 
berechneten W erte fiir M ' entsprechen nahezu dem Mol.-Gew. der nichtfliichtigen 
Fettsauren nach JuCKENACK u. PASTERNACK (bei Cocosfett erstere etwas hoher). 
Merkwiirdig war die Feststellung, daB F  — B  fast genau F ' entspricht, F  — 1,5 B  
nahezu der VZ. des von den niederen Glyceriden einschlieClich der Myristinsaure- 
glyceride freigedachten Fettrestes ( Vk). Zur Berechnung der Laurinsaurezahl L  
(ccm 0,1-n. Laurinsiiure/5 g Fett) werden dio Formeln L  =  3,3 (F  — 1,2(7— Vk), 
bei Ggw. yon B utterfett: £ = 3 , 3  ( F  — B  — 1,2 C — F fc) entwickelt, in denen Vk, 
im allgemeinen zu 197 eingesetzt wird, u. L  bei Cocos- u. Palm kernfett im M ittel zu 
126 (111— 138), bei B utterfett zu 11 (5— 18) erm ittelt. Aus L  ergibt sich die Menge 
Cocos- Palm kernfett (X)  zu: X  =  0,79 L  oder bei Ggw. von B utterfett zu X  =
0,79 (L  — 0,6 B). Hinweis auf die wahrscheinliche Abhangigkeit des Laurinsaure- 
geh, des Butterfettes von Fiitterungseinfliissen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55. 
520—53. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Unters.-Anstalt.) Gr o szfeld .

Adolf Welter, t)ber den Triibungspunkt der Seifen. Vf. schlagt vor, bei der Best.- 
Methode des Triibungspunktes, die yon der W lZOEFF in  den „Einheitlichen Unters.- 
Methoden fiir die Fettindustrie (1927)“ festgelegt worden ist, ausdriicklich die Be- 
nutzung gekochten oder m it etwas NaOH yersetzten destiUierten W. yorzuschreiben. 
Die Triibungspunkte kónnen sonst 10— 15° yoneinander abweichen, da C02-Geh. 
des H ,0  Triibung oder Opalescenz wegen abgeschiedener Fettsauren yerursacht. — 
In  ahnlicher Weise m acht Luft-C02 auch in mangelhaft gesottenen Seifen Fettsauren 
frei, wodurch Ranzigkeit entsteht. Abweichend von den unbegriindeten Forderungen 
der Textilindustrie ware es zweckmiiBiger, Textilseifen (auch Fein-, Haushaltkern- 
seifen u. dgl.) nicht zu neutral zu halten, um Ranzigkeit infolge Einw. yon C02 auf 
die Seifenoberflache zu yerhindern. (Seifensieder-Ztg. 55. 319—20. Krefeld-Rhein- 
hafen.) __________________  R i e t z .

K. F. Wilhelm, Stralsund, Reinigung uon Feilen und Olen m ittels Alkohol oder 
eines anderen m it W. misehbaren Losungsm., das die freien Sauren, Harze, Bitter- u. 
Schleimstoffe aufnimmt, in  Ggw. von W. u. N H 3 u. durch weiteren Zusatz von einem 
m it dem Entsauerungsm ittel n icht misehbaren F ett- u. Ollósungsm. u. yon etwas 
Na2S 04. — Z. B. wird Fett m it gleichen Teilen von N H 3-lialligem wss. Alkohol u. Bzn. 
oder Methylenchlorid oder Trichlormethylen unter Zusatz yon 1%  N a2S 0 4, das in dem 
wss. A. gel. wird, erh itzt u. nachher stehen gelassen. Das gereinigte F e tt, in dem 
Losungsm. gel., trenn t sich sehr gut voń der sauren wss. Schicht ab. (E. P. 289 801 
vom 24/1. 1928, Auszug veróff. 27/6. 1928. Prior. 22/5. 1927.) M. F. M u l l e r .

E. I. Du Pont De Nemours &  Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Walter
D. Baldsiefen, Parlin, New Jersey, und Thomas Hunton Rogers, Wilmington, 
Delaware, Yerfahren, das Ranzigwerden von Olen zu rerzogern. Zusatz von schwer 
oder nicht fliichtigen sek. Aminen (z. B. 0,25— 4%  Diphenylamin, Nitroarylaminen, 
wie p-Nitro-o-aminoplienol, m-Nitro-p-toluidin, m-Nitranilin, von o-Aminobenzoe- 
sauren, Ditolylamin, Amylamin u. a.) zu yegetabil., ungesattigten, leicht ranzig 
werdenden Olen (Ricinusol, geblasenes Leinól u. a.) yerzogert das Ranzigwerden 
erheblich. Die so gewonnenen Olmischungen werden ais Weichmaehungsmittel fiir 
Nitrocelluloselacke u. zur H erst. yon kiinstlichem Leder yerwendet. (A. P. 1 675 631 
vom 9/3. 1922, ausg. 3/7. 1928.) R a d d e .

I. K. Marcus, Indianapolis, V. S t. A ., Geuńnnung von vitaniinhaltigen Produkten 
aus nicht oder schwer yerseifbaren Stoffen pflanzlichen oder tier. Ursprungs, z. B. 
Fettm, Olen oder Geweben, durch Extraktion  m it einem Cl2-haltigen KW-stoff etc. 
in  Abwesenheit von Licht oder Sauerstoff. — Z. B. wird Lebertran m it iiberschussiger
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wss.-alkoh. Kalilauge yerseift, u. die Seife -wird wiederholt m it Athylandichlorid extra- 
hiert. Die Extraktionslsg. wird m it W.-freiem Na„SO,, getrocknet, filtriert u. das 
Losungsm. im Vakuum abdest. Der zuriiekbleibende E x trak t wird m it Ol aufgenommen.
E. P. 289 798 vom 30/4.1928, Auszug yeróff. 27/6.1928. Prior. 30/4. 1927.) M. F. Mii.

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

Marc Darrin, Inirofiers oder Impragnierungsbeschleuniger. Ein „In trofier" (lat. 
introfero, eintragen) ist eine Substanz, die die Impragnierung beschleunigt. Wenn ein 
„Introfier“ einem Impragnierungsmaterial zugesetzt wird, iibertriigt er seine fl. u. 
benetzenden Eigg. auf die zu impragnierenden Stoffe, so daB das Eindringen erleichtert 
wird. Der Vorgang der „Introfaktion“ kann nicht ais bloBer VerdiinnungsprozeB er- 
k lart werden, da die erforderliche Menge des „Introfiers" oft sehr gering ist. Es werden 
solche Zusatze zu geschmolzenem Schwefel angegeben, die dessen Eindringen in poróse 
u. faserige Materialien erleichtern. (Ind. engin. Chem. 20. 801—04. Pittsburg.) K o n ig .

— , Wasserdichimachen von Zellbahnen und Waggondecken. Angabe yon Rezepten, 
die geeignet sind, hoheren Anspriichcn an Wasserdiclitigkeit zu geniigen. (AJlg. Brauer 
u. Hopfen-Ztg. 68. 1199.) R u h l e .

W. Kąęzkowski und H. Bortnowska, Anwendung des Volłols in  der Faserstoff- 
industrie. Die Gefahr der Selbstentziindung is t beim Vóltol sehr gering. Das Aus- 
waschen m it Seife auf der Faser ist schwierig im Vergleich zum NuBol. (Przemyśl 
Chemiczny 12. 99—102. Warschau, Polytechn.) W a jz e r .

A. H. Tiltman und B. D. Porritt, Der Einfluft von Hitze auf Baumwolle. Nach einer 
t)bersicht uber die bisherigen Arbeiten uber dieses Thema, beschreiben Vff. eigene 
Verss., dereń Resultate in  Kuryen wiedergegeben sind. Aus den Verss. ergibt sich, 
daB m it der Dauer des Erhitzens der Baumwolle auf 120° die Festigkeit abnimmt, 
dieser Verlust steigt m it steigender Temp., bis bei 240° im Verlauf von 4 Stdn. ganz- 
Hche Zerstórung ein tritt. Der schadliche EinfluB der Hitze wird hauptsachlieh von 
der Einw. des L uft-0  bewirkt. Bei AusschluB desselben wird der Festigkeitsyerlust 
yermindert. Auf die elast. Eigg. seheint die H itze keinen EinfluB zu haben, jedoch 
auf die Bruchigkeit. (India Rubber Journ. 76. 245— 48.) B rau n S .

J. Clavel, Chemisches EntJiolzen oder Carbonisieren. Nach geschichtlichen Angaben 
werden die yerschiedenen Carbonisiermittel u. ihre Anwendungsweisen besprochen. 
(Rev. gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, A ppret 6 1019—27.) S u v e r n .

RagnarBergqvist, Uber das Bleichen von Sulfitzellstoff. Bei der Bleiche m it Chlor- 
kalk findet sowohl Oxydation, ais auch Chlorierung durch Substitution oder Addition 
statt. Durch die Oxydation wird die A lkalitat des Bleichbades yerringert, dureh Chlo
rierung gesteigert. Die bei weitem yorherrschende Rk. ist die Oxydation. Durch Verss. 
mit einem leicht bleichfahigen Zellstoff bei guter WeiBe erzielt Vf. tro tz nicdriger Cu- 
Zahl u. geringem Aschengeh. eine Ausbeute von 99—99,4%. Den optimalcn Bleich- 
nutzeffekt erreicht Vf. durch Regelung der je nach den Verhaltnissen geeigneten [OH']. 
Er untersueht den EinfluB saurer u. alkal. Bleichbader auf den BleichprozeB an einem 
gut aufgeschlossenen, m it 7,5% Chlorkalk bleichfahigen Zellstoff. Die entsprechenden 
[H-] u. [OH'] der Bleichlsgg. werden durch kiinstlichc Zusatze yon NaOH u. HCl er
zielt, u. das yerbrauchte Bleichbad auf [H '] u. [OH'] untersueht. E in stark saurer 
BleichprozeB yerbraucht viel H", u. ein stark  alkal. OH'. Dies zeigt sich schon dadurcli, 
daB bei den Bleichrkk. ein Bestreben yorliegt fiir yerschiedenes Ph beim Beginn den 
ProzeB bis zu einem konstanten ph yon 11—11,5 zu Ende zu fuhren. Beginnt man m it 
einem pn-W ert yon 11—11,5, so bleibt er bis zum SchluB konstant, jedoch is t eine 
Verschiedenheit dieser K onstantę bei wechselndem AufschluBgrad des Stoffes wahr- 
scheinlich. D a von Anfang an schwach saure Bleichbader alkal. werden, so ist die Auf- 
fassung, daB durch das Freiwerden groBer HCl-Mengen der BleichprozeB m it saurer 
Rk. abschlieBt, n icht mehr haltbar. Freies Cl ist nur in  Badern m it einem Ph yon 1—4, 
freie unterchlorige Saure nur in solchen m it einem pn yon 1— 9 moglich, in Badern 
mit pH =  9 u . mehr ist nur Hypochlorition ais bleichendes Agens yorhanden. Aus dem 
Vergleich m it den erzielten Bleichwrkgg. ergibt sich, daB dem Hypochlorition die 
hochste Bleichwrkg. zukommt, dcm die unterchlorige Saure bedeutend nachsteht, 
wahrend dem freien Cl uberhaupt keine Wrkg. zukommt. Aus den Verss. ergibt sich 
alflo, daB man bei stark  alkal. Bleiche zwar lange Zeiten braucht, aber das beste u.
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sicherste R esultat erzielt. (Wchbl. Papierfabr. 59. Technologie u. Chemie d. Papier - 
u. Zellstoff-Fabrikation 25. 72—74. Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 593—604.) Bea u n s .

E. Oeman, Beizmittel bei der Harzleimung. U nter M itarbeit von G. Pihl. AuBer 
Al-Salzen konnen auch andere Salze ais Beizmittel angewandt werden, wenn sie der 
Faser geniigend hohe positive Ladung erteilen, was jedoch fur die einzelnen Salze sehr 
verschieden ist. Die GróBe der Ladung ist fur die Aufnahme des negativ geladenen 
Harzes ausschlaggebend. Yon der Fśihigkeit der Salze, kolloidales H arz auszuflocken, 
ist der Leimungsgrad der Faser abhiingig. Wenn man fiir die Fixierung ein Beizmittel 
benutzt, welches der Faser nur eine geringe positive Ladung erteilt, so muB das Harz 
in grobdisperser Form, dessen negative Ladung gering ist, angewandt werden. Vf. 
zeigt an einer Reihe von Verss. m it einem gebleichten Sulfitzellstoff unter Verwendung 
von Chloriden, Sulfaten u. N itraten ais Beizmittel, daB CaS04 u. N a2S 0 4 ein ganz 
besonders gutes Aufnahmevermógcn fiir Harz haben. Von letzterem sind jedoch zur 
Erreichung einer guten Leimung groBe Mengen erforderlich. Auch die Anwendung 
von A12(S04)3 zur Erteilung einer positiven Ladung der Faser u. dann Na2S 04 zur 
Fixierung des Harzes ist móglich. Ebenso ist m it HC1 oder H 2S 04 eine gute Leimung 
erzielbar. Bei allen Verss. ist alles H arz von der Faser aufgenommen worden u. trotz- 
dem verschicdene Leimungsgrade erhalten worden. Letzteres beruht auf der verschieden 
starken A ttraktion der Harzteilchen auf der Faser, u. diese wiederum ist fiir die ein
zelnen Beizmittel den Schwankungen der elektr. Ladungen in  Faser u. H arz zuzu- 
schreiben. Da diese Ladungen von der [H ‘] abhangig sind, so ha t diese einen maB- 
gebenden EinfluB auf die Giite der Leimung. (Wchbl. Papierfabr. 59. Technologie u.
Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 25- 67— 69.) BraunS.

R. J. Schadt, Betriebskontrolle in  dem Holzschleifereibetrieb. Die W ichtigkeit des 
Freenesstests im Holzschliffbetrieb wird kurz besprochen. (Paper Trade Journ. 86. 
Nr. 8. 157.) B rau n S .

W. D. Sommerville, Elektrische Wellen zur Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes 
beim Trocknen von Papier. Vf. bespricht die Verwendung von elektr. Wellen zur 
kontinuierlichen Kontrolle des Feuchtigkeitsgeh. von Papier auf der Trockenmaschinc 
u. zeigt an zahlreiehen Abbildungen die hierzu verwendeten App. (Paper Trade 
Journ. 86. Nr. 8. 131—35.) B ra u n s .

Th. C. Bentzen, Dauerhaftigkeit von Papier. Die Dauerhaftigkeit ist von allen 
noch zu lósenden Fragen beim Schreibpapier die wichtigste. Je  gróBer der Geh. des 
Papiers an hochwertigen Hadern, um so gróBere Gewahr besteht auch fiir die Wider- 
standsfahigkeit gegeniiber physikal. u. chem. Einww. Die iiblichen Bestst. des Geh. 
an a-Cellulose u. der Cu-Zahl ergeben keinen zuverlassigen A nhalt fiir die Dauer
haftigkeit des gepriiften Papieres. Vf. empfiehlt die Einsetzung eines Ausschusses 
zur Klarung der hier noch zu lósenden Fragen. (Paper Trade Journ. 86. Nr. 8. 147 
bis 149.) B ra u n s .

Joseph Rossman, Ubersicht iiber die Sulfatverfahrenpatenle. Zusammenstellung 
der auf dem Gebiete der Sulfatzellstoffgewinnung erteilten Patente. (Paper Trade 
Journ. 87. Nr. 6. 57—59.) B eau n s.

Maurice Brot, Die Chlorverfaliren zur Geuńnnung von Zellstoffen. Nach einem 
kurzeń allgemeinen Uberblick iiber die verschiedenen Verff. der Zellstoffabrikation 
bespricht Vf. die Chlorvcrff. von POJIILIO, DE V a in  u .  WALDHOF u .  zeigt an zahl- 
reichen Abbildungen ihre industrielle Venvcrtung. (Science mod. 5. 357—64. Grenoble, 
Univ.) B eau n s.

Walther Sembritzki, Zellstoff ans Maiskolben und Maisstengeln. Vf. schildert 
seine Erfahrungen, die er m it Zellstoff aus Maiskolben u. Maisstengeln gemacht hat. 
Das beste Materiał der Maispflanze bilden die Kolbenblatter. Eine Zusammen- 
verarbeitung von Kolben, Stengeln u. B lattern diirfte nur einen geringen Rohstoff 
ergeben. (Zellstoff u. Papier 8. 664.) B eauns.

Charles F. Goldthwait, Die Struktur von Einzelfasern. Angaben uber die Struktur 
der Cellulosefaser, ihre aus der S truktur erkliirbaren Eigg. u. die Ergebnisse der Unters. 
von Fasern m it X-Strahlen. (Amcr. Dyestuff Reporter 17. 565— 71. Pittsburgh.) Su.

A. Bahls, Celluloid ais Deckmaterial und Vortauschungsstoff. Fertigung von Cellu- 
loidbiirsten. Abhandlung iiber die Verwendung yon Celluloid zur Herst. von Spiegel- 
fassungen u. Biirsten m it Abb. der zur Fabrikation vonB iiisten verwendetenMaschinen. 
(Chem.-Ztg. 52. 773—75. Eilenburg.) JUNG.
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R. A. Kólliker, Geschichtliches und Paienłrechtłiches aus der Entwicklung der Acetyl- 
celluloseinduslrie. Es wird nachgewiesen, daB die cdle acetonl. Acetylcellulose in erster 
Linie deutscher Arbeit zn verdanken ist, daB weiter Bayer-Cellit bis zum Kriege fiihrend 
war u. daB erst dieser die Entw. der ausland. Acetatindustrien erzwang, dereń Erfolg 
heute die Acetatseide ist. (Kunstseide 10. 409—10.) SUVERN.

Wilhelm A. Dyes, Dr. Leon Lilienfelds Foschungen und Patenie. Besprechung der 
Arbeiten auf dem Gebiete der Viscose u. anderer Cellulosederiw. (Kunstseide 10. 
401—07. Berlin.) S u v e rn .

K. Polaschek, Die Spinntopje der Kimslseidcnspinnerei. (Kunstseide 10. 415— 17. 
Bratislava.) S u v e rn .

M. David, Anwendungen der Formel, welclie die Seidenerschwerung aus der Asclie 
ermitteln lapt. Die Anwendung verschiedener, in  der Seidenerschwerung brauchbarer 
Formeln is t erlautert. (Rev. gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 6. 
1011—13.) S u v e rn .

W. F. Hoffman, Wasserstoffionenmessunng in  der Zellstoff- und Papierfabrikation. 
Vf. bespricht den Begriff der [H ‘], das Wcsen der Pufferlsgg., die verschiedenen 
Methoden zur Best. der [H‘] u. ihre Anwendung in der Zellstoff- u. Papierindustrie. 
(Paper Trade Journ. 86. Nr. 8. 151—57.) B r a u n s .

Bruno Schulze, Pu  ( Wasserstojfionenkonzentrations)-Bestimmung von Papier. 
Nach einer kurzeń Schilderung der Theorie des pH-Begriffs u. der [H']-MeBmethoden 
beschreibt Vf. Verss. fiir ein Verf. zur techn. [H']-Best. von Papier. Zu diesem Zweck 
wurde eine Extraktionsmethode ausgearbeitet u. in den E xtrak ten  pn m it dem Folien- 
colorimeter nach W u l f f  bestimmt, die m it Ausnahme von Pergament- u . Roh- 
papieren allgemein brauchbar ist. Weiter wird gezeigt, daB m it Hilfe der elektro- 
metr. MeBmethode oder m it der Indicatorpapierm ethode nach B e h r e n s  die ph- 
Best. auch am Papier selbst ohne Auszug ausgefiihrt werden kann. (Papierfabrikant 
26. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 625—29. Wchbl. Papier - 
fabr. 59. 1087— 90. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriifungsamt.) B ra u n s .

Bruno Schapiro, Ober die Messung der Leimfestigkeit des Papiers. Nach Auf- 
zahlung der verschiedenen Methoden zur Priifung der Leimfestigkeit von Papieren 
berichtet Vf. iiber die Ergebnisse, die F . T. CARSON vom amerikan. Bureau of Stan- 
dards bei einer krit. Unters. gefunden hat. Diese Ergebnisse s ind : Die besten relativen 
Werte der inneren Leimfestigkeit bei rerschiedenen Papierproben werden nach dem 
Trockenanzeigerverf. des Bureau of Standards erhalten, dereń Resultate m it wenigen 
Ausnahmen m it dem nach dem Krauselverf. erhaltenen ubereinstimmen. Das Verf. 
von S to c k ig t  g ibt auch gleichmaBige Resultate, es ha t jedoch eine Fehlerąuelle, 
die m it wachsender Leimfestigkeit steigt. Dieser Fehler wird wahrscheinlich durch 
die wahlweise Adsorption bedingt. Die elektrolyt. Methode ist nicht brauchbar. Die 
Tintenschwimmethode ist zu unzuverlassig u. fehlerhaft, ais daB sie zur Best. der 
inneren Leimfestigkeit von gut geleimten Papieren benutzt werden kann. (Papier
fabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 609—17.) B ra u n s .

— , Sklerenchymflecke in  Papier. Die H erkunft der Flecke, die zweierlei A rt sein 
kann, u. die Unterscheidung beiderlei Arten u. Mk. wird besprochen. (Mitt. deutsch. 
Materialpriifgs.-Anstalten 1928. 14—15.) R u h le .

Ragnar Bergqvist, Untersuchungen iiber die Bestimmung von Alpha- und Beta- 
cellulose. Von groBtem EinfluB auf die a-Cellulosebest. ist die Temp. ais Regulator 
des Adsorptionsgrades von NaOH, sowie der inhomogenc <x-Geh. u. der W.-Geh. des 
Pasermaterials. Vf. bestimmt die bei rerschiedenen Tempp. von demselben Stoff 
adsorbierten NaOH-Mengen u. findet, daB m it zunehmender Temp. eine Adsorptions- 
verringerung stattfindet. Dies verursacht auch, daB der a-Cellulosegeh. des gleichen 
Materials m it der Temp., bei der die Behandlung geschah, schwankt. Bei allen Verss. 
Wurde eine Abnahme des a-Geh. um 0,1% pro Grad festgestellt, so daB eine ent- 
sprechende K orrektur der erhaltenen Werte mittels dieses Bruchwertes auf z. B. 20° 
zulassig erscheint. Eine erneute NaOH-Behandlung der erhaltenen a-Cellulose m it 
NaOH bei verschiedenen Tempp. zeigte, daB letztere nieht in reiner Form yorliegt. 
Sie ist jedoch ziemlich gleichmaBig unabhangig davon, bei welcher Temp. sie her- 
gestellt wurde. Prim ar findet also eine Adsorption von NaOH s ta tt, wahrend dieser 
oder nach dieser t r i t t  eine H ydratation ein, die ro n  einer partiellen Hydrolyse oder 
Osydation begleitet ist, wobei noch ein Teil der vorhandenen a-Cellulose in  alkalil. 
P-Cellulose verwandelt wird. Von dieser wird ein Teil beim Auswaschen m it W. wieder 
auf der a-Cellulose koaguliert u. wird bei der zweiten Behandlung wiedergefunden.
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(Wchbl. Papierfabr. 59. Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 
25. 69—71. Slottsbron.) Br a u n s .

Silver Springs Bleaching &  Dyeing Co. Ltd. und A. J. Hall, Timbersbrook, 
Conglton, Cheshire, Mercerisieren von Oanien und Oeweben. Man mercerisiert Garnę 
aus Baumwolle, Leinen usw. u. einer entschwcfelten Viscoseseide m it KOH. (E. P. 
295 488 vom 9/7. 1927, ausg. 6/9. 1928.) F r a n z .

Heinrich Hackl, Heufeld, Oberbayern, Herslellung von Calciumbisulftllauge aus 
phospliatlialtigen Kreiden, unter gleichzeitiger Nutzbarmachung der darin  enthaltenen 
Phosphate, dad. gek., daB man phosphathaltige Kreide ohne yorhergehende mechan. 
Aufbereitung zur Auflosung des CaC03 in  an sich bekannter Weiso der Einw. von 
Róstgasen aussetzt, aber m it der MaBgabe, daB die h. Gase zuvor iiber den bei dem Verf. 
yerbleibenden Pliosphatriickstand geleitet werden. (D. R. P. 465 927 KL 12 i vom 
13/1. 1926, ausg. 28/9. 1928.) K a u sc h .

Harry P. Basset, Cynthiana, Kentucky, V. St. A., Yerfahren zum Entfernen 
von fliiclitigen Plastizierungsmitteln aiis Celluloid o. dgl. Man erwarmt die zerkleinerten 
Celluloidabfalle m it einer yerd. H N 03 yon 0,25% u - leitet dann Wasserdampf durch, 
der yerdampfte Camplier wird lcondensiert; die Nitroccllulose wird nicht angegriffen. 
(A. P. 1 681 692 vom 11/6. 1927, ausg. 21/8. 1928.) E r a n z .

Samuel A. Neidich, Edgewater Park, iibert. von: William Mendel, Bcverly, 
New Jersey, V. St. A., Htrstellung von Cełlulosexanthogenał. Man riihrt Alkalicellulose 
so lange im Vakuum, bis die L uft u. das W. Yóllig entfernt sind, dann laBt man CS, 
auf die Alkalicellulose einwirken u. riihrt das gebildete Cellulosexanthogenat, bis 
der CS2 entfernt ist. (A. P. 1 681 900 vom 1/5. 1926, ausg. 21/8. 1928.) F r a n z .

Samuel A. Neidich, Edgewater Park, N. J ., Apparat zur Herslellung von Kunsl- 
fuden aus Viscose, der so eingerichtet ist, daB selbsttatig der Viscosefaden durch FI. 
in der Langsrichtung fortgefuhrt wird. E r besteht aus einer Leitung u. Vorr., die die 
F I. durch diese treiben. (A. P. 1 683 478 v om  3 0 /6 .1 9 2 6 , ausg. 4 /9 .1 9 2 8 .) K a u .

Cutler-Hammer Mfg. Co., Milwaukee, iibert. von: Frank E. Layman und 
Linwood T. Richardson, Milwaukee, Wisconsin, Schallplallen. Man erhitzt eine 
Misehung von 10 Teilen eines durch Einw. yon Chlorschwefel u. Schwefel auf Naphtłialin 
oder Phenole darstellbaren Kunstharzes m it 1 Teil BleiweiB auf iiber 300°. (A.P.
1 682 913 vom 13/9. 1923, ausg. 4/9. 1928.) F r a n z .

Cutler-Hammer Mfg. Co., Milwaukee, iibert. von: Frank E. Layman, Lindwood, 
T. Richardson, Milwaukee und Oscar A . Cherry, Wauwatosa, Wisconsin, V. St. A., 
Plastische Massen. Man erwarmt ein Phenolscliwefelharz aus 100 Teilen Phenol u. 
140 Teilen Chlorschwefel auf 140° F. u. dann auf 175° F . ;  175Teilc'deś Harzes ver- 
mischt man m it 50—75 Teilen Schwefelmonochlorid, erh itzt iiber den F .,  yermischt 
m it Fiillstoffen u. laBt dann in  der Form abkiihlen. (A. P. 1 682 914 vom 13/9. 1923, 
ausg. 4/9. 1928.) F r a n z .

Kemikal Inc., iibert. von: Isadore Sidney Mellanoff, Philadelphia, Pennsyl- 
yania, V. S t. A., Herstellung von plaslischen Massen aus Torf. Man yermischt eine 
Lsg. yon Torf in Alkali m it Phenol u. einem Aldehyd u. erh itzt die erhaltenel. u. sclimelz- 
bare M., bis ein unl. u. unschmelzbares Prod. entstanden ist. (A. P. 1 681155 yom 
23/2. 1928, ausg. 14/8. 1928.) F r a n z .

Mechanical Rubber Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: R. P. Rose und A. F. Owen,
New York, V. St. A., Lederersalz. Man tran k t Baumwolle m it einer wss. Dispersion 
von Kautschuk, form t zu Schichten u. preBt erst kalt u. nach dem Trocknen warm. 
Die Faser kann yorher durch Kochen m it W. teilweise hydrolysiert werden; der Kaut- 
schukdispersion kann man Fiillstoffc, Schutzkolloide, zusetzen. Die Schichten kónnen 
auf einer Papiermaschine, in  einer Schleuder oder durch Filtrieren auf einem Sieb usw. 
erzeugt werden. (E. P. 295 387 vom 2/8. 1928, Auszug yeróff. 3/10. 1928. Prior. 
11/8. 1927.) F r a n z .

Texas Gulf Sulphur Co., Bay City, Texas, iibert. von: Harry A. Noyes, Sound 
Beach, Connecticut, V. St. A., Herstellung von Qegenstande.il aus Schwefel. Man erwarmt 
Sagemehl, Papier, Lumpen usw. in  Formen m it Schwefel bis zum Schmelzen u. laBt 
dann erstarren. (A. P. 1 675 376 vom 27/1. 1927, ausg. 3/7. 1928.) F r a n z .

Mary E. Wheelock, Paper: its history and deyelopment. Chicago: Amer. Lib. Ass’n 1928. 
(12 S.) 8°. pap. 25 o.
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XIX. Brennstoffe: Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
L. de Chaumont, Eine neue Wissenschaft: die Carbonurgie (Kohlenkunde). Vf. 

bespricht die Methoden der Kohlenunters. (mkr., Stromwaseher, Flotation) u. ihre 
Auswertung fur die Verwendung der Kohle. (Science mod. 4. 464— 72.) R . K . M ii.

W. Wislicenus, Dampf, Abgas und Hochofengas ais Zusatz zur Ver<jasungsluft 
des Gaserzeugers. Vf. berechnet auf der Grundlage einer Tollkommenen u. yerhist- 
losen Vergasung von reinem C die Wrkg. des Zusatzes yon Dampf, Abgas u. Hochofen
gas zur Vergasungsluft des Gaserzeugers ais K uhlm ittel auf die Tem p. der Rk.-Zone, 
die Temp., Menge u. theoret. Verbrennungstemp. des Gases, den W irkungsgrad der 
Vergasung, den Abgasyerlust u. den Durchsatz. Die erzielten Ergebnisse werden in
2 Zahlentafeln ubersiclitlieh zusammengestellt u. eingehend erlautert. (Arch. Warme- 
wirtsch. 9. 331—34. Rosenberg [Oberpf.].) W o l f f r a m .

Chaplin Tyler, Berichtigung betreffend SiicJestoffstatislik. E ine Zalilenangabe in 
S h e r m a n n s  Bericht iiber die Gewinnung von N  ais Verkokungsnebenprod. (C. 1928.
I. 1244) wird berichtigt. (Ind. engin. Chem. 20. 873. W ilmington, Del., Lazote, 
Inc.) B o r n s t e i n .

R. W . Wheeler, Die Konstitution der Kohle. Vortrag iiber die altere Theorie, 
wonach die Kohlenarten dureh sukzessive Umbldg. von Torf bis A nthracit entstehen, 
u. Mc K e n s i e  T a y l o r s  Anschauung, daB das Stadium der Vertorfung der Pflanzen- 
masse fiir die N atur der entstehenden Kohlenart mal3gebend sei, indem die Wrkg. 
anaerober Bakterien im  alkal. Medium einsetzt. (Iron Coal Trades Rev. 117. 
450.) B o r n s t e i n .  '

— , Der chemisclie Aufbau der Braunkolile. Ais Bestandteile der Braunkohle sind 
jetzt erkannt: Wachse, Harze, freie Huminsauren, Huminsaureanhydride, Humin- 
ketone, in W. 1. Carbonylsauren, Essigsaure, Lignin u. Cellulose. (Mitt. deutsch. Material- 
priifgs.-Anstalten 1928. 16.) R u h l e .

R. Lieske und E. Hofmann, TJntersuchungen uber die Mikrobiologie der Kohlen 
und ihrer nalurlićhen iMgerstulten. I I . Mitt. Die Mikroflora der Steinkohlengruben. 
(I. Mitt._vgl. C. 1928. II. 610.) Die in verschiedenen Steinkoklenbergwerken des Rulir- 
gebiets in  Tiefen von 400—750m  angestellten Unterss. auf Mikroorganismen ergaben: 
Die Grubenwśissor sind nur selten steril, der W etterstrom  enthalt stets sehr viel Keime, 
dereń Zahl an den ein- u. ausziehenden Schachten nieht 'wesentlich differiert; in 
einzelnen Stollen fanden sich Fe-Bakterien, vorwiegend Gallionella, u. S-Bakterien 
(Thiothrix). Auch in  grofien Tiefen ist die Erde nieht steril. In  den FJótzen sind fast 
immer Bakterien nacliweisbar, vonviegend aus der Subtilis- bzw. Mesentericusgruppe, 
oft auch Kokken, aber keine spezif. Steinkohlenflora. Pilze wurden zahlreich im W etter
strom, aber n ieht in  der Kohle getunden. Die von den Vff. aus Stein- u. Braunkohlen 
isolierten Bakterien waren fur Mause nieht pathogen. (Brennstoff-Chem. 9. 282—85. 
Miihlheim-Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) B o r n s t e i n .

W. Chapman, Reinigung der Kleinkóhle. Besprechung der yerschiedenen exi- 
stierenden Reinigungsmethoden u. ihrer Ausfiihrungsbedingungen. (Iron Coal Trades 
Rev. 117. 452—53.) B o r n s t e i n .

K. C. Appleyard, Die trockene Reinigung der Kohle. Bespricht Methoden u. 
Ergebnisse des Kohlenreinigungsprozesses. (Iron Coal Trades Rev. 117. 453 bis 
454.) B o r n s t e i n .

R. A. Mott, Die Enlwasserung und Trocknung der Kohle. Die Menge des von 
feuchten K ohlen nach yolligem Abtropfen noch zuriickgehaltenen W. richtet sich 
nach der GroBe der Zwischenriiume zwischen den einzelnen Kohlenpartikeln u. dereń 
Verhaltnis zu dem Gesamtyolumen. Die Weite der Zwischenraume ist abhangig von 
der KorngróBe, gróBer bei einheitlicher Kórnung, kleiner bei gemischten Kohlen. Der 
W.-Geb. kann bei geringer Differenz zwischen gróBten u. kleinsten Kórnern bis zu 
50% betragen, bei fester Lagerung dureh starkes Riitteln 40%, bei groBer Differenz 
fallt er bis 30% ; eine weitere Verringerung bis zu 10% kann dureh mechan. Behandlung
— Zentrifugieren, Absaugen — erzielt werden, rolle Entwasserung nur dureh Hitze. 
Es wird eine Anzahl gebrauchlicher Entwasserungsvorr. besehrieben. (Iron Coal Trades 
Rev. 117. 451—52.) B o r n s t e i n .

S. C. Blacktin, Spontane Eleklrisierung in  Kohlenstaubwolken. F ast alle Arten 
fein zerteilter Stoffe werden, wenn sie dureh einen Luftstrom  in eine Dunstwolke ge- 
blasen werden, elektr. geladen, meistens entgegengesetzt der Luft. Bei einigen Sub- 
stanzen is t die Ladung positiy, bei anderen negatiy u. bisweilen teils positiy, teils
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negativ. U nter bosonders giinstigen Umstanden kann sich nun auch Kohlenstaub 
cloktr. aufladen. Man weiB, daB oinc Kohlenstaubwolkc gcniigend elektr. K raft zum 
Hervorbringen ’von Funken hat, aber die notwendigo Bildungskraft ist nicht orforscht. 
t)ber einige Vorverss. wird in  dieser Arbeit berichtet. Die verschiedenen Kohlenstaub- 
sorten geben sehr yerschiedene elektr. Aufladungen, auBerdem wachst die Aufladung 
m it der Luftgeschwindigkeit u. der Kolilenstaubmenge. Mit derselben Kohle erhalt 
man um so hohere elektr. Aufladungen, je feiner man den Kohlenstaub malilt. (Iron 
Coal Trades Rev. 117. 365— 66. Mines Department.) WlLKE.

J. H. Jones, J. G. King und F. S. Sinnatt, Die Reaktionsfahigkeit von Koks. 
Die yorgeschlagenen Unters.-Verff. zur Best. der R eaktiv itat sind im Fuel Research 
Board Teehnical Paper Nr. 18 erschienen. Die Rk.-Fiihigkcit des Kokses kann dc- 
finiert werden ais das MaB der Rk.-Geschwindigkeit zwisclien Koks u. C02, wahrend 
der Ausdruck Verbrennbarkeit fiir die Rk. zwischen Koks u. 0 2 vorbehalten bleiben 
soli. Bei der Unters. der Rk.-Fahigkeit des Kokses wurden die W erte der Rk.-Fahig- 
keit dargestellt durch das Vol. CO, das erzeugt wird, wenn ein bestimmtes Vol. C 02 
m it konstanter Geschwindigkeit iiber ein bestimmtes Vol. Koks geleitet wird, der 
auf bestimmter Tomp. gehaltcn ist. Es wird dann iiber die durchgefuhrten Unterss. 
an einer Reihe von Koksprobcn berichtet. Um die Beobachtungen erklaren zu kónnen, 
muB m an erst die Erschoinungen der Rk. u. die verschiedenen Faktoren, die die Rk. 
beeinflussen, kennen. Der W ert der Unters. liegt in der Sammlung von Vers.-Er- 
gobnissen an Kokssorten von bekanntem techn. W ert. Die theoret. Deutung wird 
dadurch erśchwert, daB man unter gegebenen Verbaltnissen nicht sicher eine Re- 
aktiviorung hervorrufen kann. Der Aschengeh. des Kokses scheint diesen Vorgang 
u. die W erte der Rk.-Fahigkeit zu beeinflussen. Die einzige Hypothese, die man zur 
Klarung der Erscheinungen anfuhren kann, beruht auf der Annahme einer Gasschicht 
durch dio akt. Oberflache des Kokses, denn m an kann nicht eine Anderung der C-Modi- 
fikation bei der geringen Wiirmebehandlung u. bei der raschcn Abnahme der Rk.- 
Fahigkeit naoh dem tJberleiten von C 02 annehmen. U nter Annahme einer diskontinuier- 
lichen akt. Oberflache des Kokses u. der Annahme einiger akt. Stellen kann man eine 
Erkliirung fiir die Erscheinungen der Reaktivierung u. der Oxydation boi tiefer Temp. 
geben. Eine noch nicht abgeschlossene Unters. iiber die Carbonisation von Kohle 
in  der Form von kleinen Teilchen — „Cenospheres“ — wird fiir dio Erklarungcn 
wcrtvoil werden. W ird ein solch kleines Teilchen genau der gleichen Behandlung 
zur Best. der Rk.-Fahigkeit unterworfen, so ist seine Oberflache m it kleinen Lochern 
bedeckt. (Journ. Iron Steel Inst. 117. 145—69. Greenwich, Fuel Research Stat.) WlL.

J. F. Gram, Die Veredelung und die Hydrierung von Kohlen. Eine Beschreibung. 
(Teknisk Ukcblad 75. 342—45.) W. W o lf f .

Charles Cooper, Die Reinigung von Kohlengas. Nachteile der Kiihlung des h. 
Rohgases m it Luft gcgeniiber der Verwendung von W., Lcistung der W.-Kiihler ent- 
sprechend ihrer GroBe; Gewinnung des Tecrs durch Waschung u. durch elektr. Nieder- 
schlagung nach dem CoTTRELL-Verf.; NH3-Waschung m it W., erzielbare Anreicherung 
der Lsgg., Bauarten der Wascher, Leistungsgrenzen, Waschung m it Sauren; Trocknung 
von Gas durch Kompression, Tiefkiihlung, Absorption u. Adsorption. Schrifttum. 
(Gaa Journ. 183. 671—77.) W OLFFRAM .

J. H. Steinkamp, Der Schulz von Gasbeha.lle.rn gegen Korrosion mittels Mineralólen. 
Vf. beschreibt Verss. im  Laboratorium u. in gróBerem MaBstabe zum Vergleich der 
rostschiitzenden Eigg. von „Imunol“ ( L e c h l E r ,  Stuttgart) u. einem Gemisch glcicher 
Viscositat aus 3/4 ausgebrauchtem Transformator- u. 1/i Zylinderól ais Deckschicht 
iiber dem Sperr-W. von Gasbehaltern. Das Olgemisch erwies sich ais vollkommen 
gleichwertig m it „Im unol“. Auch die Aufnalime von Bzl.-Dampf, bzw. schweren 
KW-stoffen aus dem Gas war bei beiden gleich stark, nach Sattigung tra t  schon bei 
Zimmertemp. Entflam mung ein, urspriinglich erst bei 105°. Dies wird deshalb ais 
wichtig hervorgehoben, weil das zwecks Rostschutz iiber das Sperr-W. geschichtete 
Ol leicht durch Funken, z. B. aus dem Abzugssclilot der Wassergasanlage, en tzu n d et 
werden kann, wenn es sich allmahlich, wenn auch vielleicht in Jaliren, m it schweren 
KW-stoffen aus dem Gas gesatt. hat. (HetGas 48. 406—08. Haarlem, Lab. van het 
Gasbedrijf.) W OLFFRAM.

Zimpell und Frank, Eisenbeton in  Reinigergebauden. Vff. berichten iiber Zer- 
■storungserscheinungen, die sich besonders an den unteren Teilen der aus Eisenbeton 
bestehenden Saulen des Reinigungsgebaudes im Gaswerk Augsburg, aber auch bei 
dem aus gleichem Materiał hergestellten Estrich des Lagcrraumes fiir die regeneriertc
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Reinigungsmasse zeigten. Die Korrosion wurde offenbar durch mehr oder woniger 
starkes Auftreten von Rissen, bzw. toilweises Abheben des Estrichs, verursacht durch 
starkes Rosten der Armierungscisen. Dieses erfolgte, wie sich deutlich nachweisen 
lieB, durch dio Einw. von NH^CNS, welches aus der Reinigungsmasse durch W. aus- 
gelaugt u. m it letzterem kapillar vom Beton aufgesaugt wurde, weshalb die Wrkg. 
nahe am FuBboden am starksten war. Verss. im Laboratorium ergaben, daB CNS nur 
die Bldg. von Rost fórdert, wahrend 0 2 die Zerstorung verursacht. Die m it Erfolg 
getroffenen AbhilfemaBnahmen — moglicbst vollstandige Isolierung der Saulcnfunda- 
mente u. FuBbodenoberflache gegen das Eindringen von Feuchtigkeit durch Asphalt- 
belag, Impragnierung m it „G abran“, einem fi. Teerprod., usw. — werden eingehend 
geschildert. (Gas- u. Wasserfaeh 71. 952—54. Augsburg.) W olffram .

Hajime Isobe und Shuichi Mori, Gasolingeuiinnung durch Adsole. Beschreibung 
der Anordnung der App. u. der Ergebnisse bei der Gewinnung von Gasolin aus „nassem“ 
Naturgas durch Adsorption auf Adsolo. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 1. 63—64.) B ó r n s te in .

Martin J. Gavin, VersuchseinricMung fiir  Olschiefer beim Bureau of Mines. Das 
Olschieferversuehsfeld des U. St.-Bureau of Mines in Ruleion, Colo., arbeitet m it zwei 

, Retorten, der schott. Pumpherston- u. der N-T-U-Retorte der N-T-U-Company in 
Casmalia, Calif. Beide Formen haben sich bewiihrt u. sollen m it geringen Modifikationen 
fiir weitere Verss. benutzt werden. (Ind. engin. Chem. 20. 784—91.) B ó r n s te in .

G. Gane, Das runianische Erdol und seitte chemische Zusammensetzung. (Vgl.
C. 1927. I I .  2134.) Vortrag iiber die Erdólgewinnung in Rumanien u. die chem. Analyse 
des rumśin. Erdóls. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 26. Secc. Tecn. 1. 5— 29. 
Bukarest.) R. K . M u l l e r .

S. Mantel, Thcrmische Zersetzung der gasfórmigen Kohlenwasserstoffe. In  einem 
Verbrennungsofen m it Magnesitziegelfullung wurde die therm. Zers. von Leuchtgas u. 
Erdgas durch HeiBluftgeblase untersucht. Die KorngroBe der Ofenfiillung ist von 
katalyt. EinfluB. Erdgas m it 97% KW-stoffen lieferte Wasserstoff m it einem auBersten 
Geh. von 0,7%  CH4. Bis 1700° konnte groBerc Reinheit nicht erzielt werden. (Przemyśl 
Chemiczny 12. 333—42. Warscliau, Chem. Forschungsinst.) W a jz E R .

Tsutomu Kuwata, Untersucliungen uber Naphthensauren. X III . Polymethylen- 
ringe von Naphthensauren aus Nishiyarnapetroleum. Die verwendete Naphthensaure- 
fraktion zeigte Kp.„ 133—170°, D.2», 0,9629, nD20 =  1,4649, Neutr.-Z. 297,1 u. ent- 
sprach einem Gemisch von Undeka- u. Dodekanaphthensiiuren. Sie wurde iiber das 
Chlorid in  den Phenylester iibergefiihrt u. dieser m it N a u. A. reduziert zum Naphthen - 
alkohol, K p.9 100—133°, D.2°4 0,8953, ni>20 =  1,4592. Letzterer wurde m it J  u. rotem P  
in das Naphthenjodid iibergefiihrt u. dieses m it Zn-Amalgam reduziert zum Naphthen, 
Kp. 160—192", D.2°4 0,7930, nD20 =  1,43 36. Der KW-stoff blieb beim Erhitzen m it 
Pt-Schwarz auf 300° nach Z e l i n s r y  prakt. unYeriindert. Daraus folgt, daB obige 
Naphthensauren keine Homologen der Hexamethylencarbonsaure sind, sondern wahr
scheinlich aus Pentamethylenearbonsauren bestehen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 31. 202B—03B.) L in d e n b au m .

Tsutomu Kuwata, Untersuchungen uber Naphthensauren. XIV. Polymethylenringe 
vo>i Naphthensauren aus Kurokawapetroleum. (X III. vgl. vorst. Ref.) Dio verwendete 
Naphthensaurefraktion zeigte K p.9 168—198°, D.204 0,9942, n ę20 =  1,4744, Neutr.-Z. 
260,8 u. entsprach einer Tridekanaphthensaure. Sie wurde wie im vorst. Ref. iiber- 
gefiihrt in das Naphthen, Kp. 203—243°, D.204 0,8425, nn20 =  1,4548. 10 g desselben 
lieferten bei der Dehydrierung 12 ccm Gas. Das Prod. zeigte jetzt D .204 0,8447, ud20 =
1,4552, u. durch konz. H 2S 04 w rd e n  6,5 Vol.-% absorbiert. Obige Naphthensauren 
enthalten demnach kleine Mengen von Homologen der Hexamethylencarbonsaure. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 203B—04B. Tokyo, Univ.) L in d en b a u m .

J. C. Greniesse und H. F. Huf, Einflu/3 der Fliichtigkeit von Petroleumfraktionen 
auf den Detonationsuiert. Vff. untersuchtcn 5 verschiedene Potroleum-Naphthasorten 
u. je 6 Fraktionen derselben in einem Einzylinder-LOCKWOOD-ASH-Motor auf ihren 
Detonationswert u. fanden eine bestimmte Beziehung zwischen diesem u. dem spezif. 
Gewicht einer Fraktion eines gegebenen Rohols einerseits u. der Dest.-Temp. von 50% 
einer Fraktion andererseits. Slit diesen Daten liiBt sich ein Diagramm konstruieren, 
aus dem sich der EinfluB einer Fliichtigkeitsanderung auf den Detonationswert vorher- 
sagenlaBt. (Ind. engin. Chem. 20. 794—96; Oil Gas Journ. 27. Nr. 15.348—49.) B ó r x s t .

P. G. Nutting, Petroleum und die Filtererden. (Journ. W ashington Acad. Sciences 
18. 409—14. — C. 1928. II. 724.) R. K. M u l l e r .

X. 2. 154



2314 B b ENNSTOFFE; TEERDE8TILLATION USW. 1928. n .

S. ęasiorowski, Ober Sdureasphalte. Dor aus dem Olsauregoudron erhaltene 
Asphalt enthielt Mo?ioalkylschwefelsduren, Polynaphtliensauren, Sulfosduren u. Oxo- 
niumverbb., sełir wenig Asphaltene u. S, boi hohem Ol-, N 2- u. 0 2-Geh. Bei dor Oxydation 
bis zum H artasphalt, die durch Zugabe von S katalyt. beschleunigt wird, stehon Poly- 
merisationsprozesse im  Vordergrund. (Przemyśl Chemiczny 12. 90—99. Lemberg, 
Polyteohn.) WAJZEK.

Yoshimi Konaka, Ober die Hartparaffine des Fusanschieferóls. Dieses Ol ist 
schwarzbraun, salbenartig, eigentiimlich riechend, in Bzl. fast ganz 1. D .15 0,889,
F. 30,5°. Es wurde unter 20 mm fraktioniert u. dio Fraktionen m it borsaurehaltiger 
konz. H.SOj u. 8%ig. NaOH behandclt. — Zur Isolierung der rohcn Paraffine wurde 
das 01 m it Aceton auf —20° abgekiihlt, bei derselben Temp. filtriert u. m it absol. A. 
gewaschen; oder besser m it Aceton +  wenig Bzl. auf — 20° abgekiihlt, zentrifugiert 
u. dekanticrt. Nach 5—9-maliger Wiederholung Ausbeuto an wciBen Paraffinen 11 bis 
12%. Trennung durch Bzl., Athylenchlorid, Bzl. +  A. Die Krystalle sind blattformig. 
Der hochstsclim. Bestandteil zeigte F. 83,2°. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
31. 205B—06B.) L in d en b a u m .

— , MaPnahmen zur wirtschaftlichen Ausnutzung der Transformatorendle. Aus- 
wahl der Ole, MaBnahmen zum Schutz wahrend des Betriebes u. Regeneration w erden. 
besprochen. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 68. 1231—32.) T y p k e .

Sverre Launy, Ober „Germ process oil“. Es wird angegeben, daB das sogenannte 
„Gerrn ProzeP 01“ ein m it freien Fettsauren versetztes MLneralól ist. Die Schmier- 
fahigkeit oines solclien Priiparats ist zwar anfanglich gróBer ais die eines reinen Mineral- 
oles, aber es liegen Griinde zu der Annahmo vor, daB durch die Ggw. von Fettsauren 
die Lebensdauer des Oles verkiirzt wird. (Toknisk Ukoblad 75. 388—89. Valle, Nor- 
wegen.) W. W o lf f .

J. E. Southcombe, Neue Unłersuchungen iiber Friktion und Sclmiierung. Eine 
zusammenfassendo Darst. der Arbciten yerschiedencr Vff. unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Grenzschmierung u. der Flussigkeitsfilmschmierung. (Teknisk Ukeblad 
75 . 354— 48.) W . W o l f f .

Pradel, Eine neue Methode zur Verfeuerung von Abfallholz. Die UngleichmaBigkeit 
der Holzabfalle machte fiir die Feuerungen doppelte Aufgabevorr. notwendig, eine 
mechan. fur das Feino u. eine Handaufgabo fiir das Sperrige. Durch Verschroten, 
Zerschneiden u. Zusammcnąuotschon der nassen Holzabfalle wird ein stiickiges Abfall
holz, Schrotholz, erhalten, das sich iiber kurze Strecken verfrachten u. wio ein anderer 
stuckigor Brennstoff verfeuern lafit. Die Verfeuerung erfolgt in Vorfeuerungen mit 
Planrost, Schragrost, Scheitelrost u. Treppenrost. In  Papiermiihlen wird dio Schrot- 
holzfeuerung m it Olfeuerung kombiniert derart, daB dio Olfeuerung ais Unterfeuerung 
u. die Schrotholzfeuerung ais Vorfeuerung ausgefuhrt ist. Geeignete Anlagen sind 
abgebildot. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In- 
genieure 584—87.) SuVEEN.

K. N. Cederąuist, Einige Eindriicke von der amerikanischen Holzverkohlungs- 
Industrie wahrend einer Reise durch die Vereinigten Staaten im  Winter und Friihling 1927.
II . (I. vgl. C. 1928. I I . 1511.) (Teknisk Tidskr. 58. Kemi 61—64.) W- W olff .

E. Hubendick, Spiritusmotoren. Umfangreiche Arbeit iiber das gesamte Problem 
des Spiritusmotors u. die Verwendung von Alkohol zum Betrieb von Vcrbrennungs- 
motoren unter Berucbsichtigung der friiheren Veroffentlichungen des Vfs. iiber Motor- 
brennstoffe. (Auto-Technik 16 [1927], Nr. 21. 19— 22. Nr. 23. 19—22. Nr. 24. 17—20. 
Nr. 25. 17— 20. Nr. 26. 15— 18. 17. Nr. 1. 23—26. Nr. 2. 21—23. Nr. 4. 15—18. Nr. 8.
21—24. Nr. 13. 21—24. Nr. 14. 17—20. Nr. 19. 17—20.) SlEBERT.

I. Blum, Betraelitungen uber die Beslimmung des elementaren ozydierbaren Kohlen- 
słoffs in  festen fossilen Brennstoffen. Bei der Best. des elementaren oxydierbaren C, 
Tornehmlich junger Kohlen, rn.uB man von der durch Verbrennung bestimmten C02 
diejenigen C02-Mengen abziehon, dio in  der Kobie absorbiert vorhandon waren, ferner 
die aus der Mineralsubstanz stammende C02 u. dic aus der Zers. organ. Verbb. der 
Kohle entstandene C02. Bei Best. des Heizwertes mittels der Elementaranalyso muB 
man diese Korrekturen beriicksichtigen. Beispiele u. Arbeitsverff. im  Original. (Bulet. 
Chim. pura aplicata, Bukarest 30 [1927]. 43—49.) N a p h ta l i .

Typke, Transformatorenolprufungen ohne Oxydaticm. Sehwefelsaureprobe, Re- 
fraktolyse, Emulgierungsprobo u. Loitfahigkeitsmessung werden besprochen. (Allg-
01-u. Fett-Ztg. 25. 508.) T y pk e .
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Friedrich Moll, Untersuchung von insbesondere mit Quecksiibersublimat impr&g- 
niertem Holz mittels Rontgenstrahlen. Vf. zcigt, daB die Anwendung yon Rontgenstrahlen 
zur Unters. von Holz auf yerborgono Fehler u. auf Impragnierung prakt. nicht móglich 
ist, weil einmal die Kosten fiir eine genugend starkę Apparatur zu hoeh sind u. die 
Ergebnisse yollstandig unzuyerlassig sind. (Elektrotechn, Ztschr. 49. 1432—33. 
Berlin.) BRAUNS.

K. Brliggemann, Eine einfache Yorrichtung fiir  die technische Gasanalyse zur 
Betriebsuberwachung in  Kolcereien und Gaswerken. Vf. beschreibt eine dem Orsat-Gerat 
ahnliche Apparatur zur Ausfiihrung yollstandiger Gasanalysen, in  der C02, CmHu 
(cv. auch CO) in  P ipetten m it eingebauter Schlange durch KOH, rauch. H 2SÓ4 (bzw. 
Cu,Cl2) u. 0 2 m it P  absorbiert, H 2, CH4 u. am besten auch CO nach der yon O t t  ver- 
besserten Methode yon J a g e r  im Quarzrohr uber CuO yerbrannt werden. Die Er- 
hitzung des CJuarzrohrs erfolgt in einem m it Thermometer yersehenen Ofen durch 
T e c 1 u - Brenner. Die boi der Verbrennung von CO unyermeidlichcn kleinen Un- 
genauigkeiten gegeniiber der Absorption werden in den Kauf genommen, da sie sich 
stets wiederholen u. so den Vergleich der yerschiedenen Analysen nicht stóren. Dauer 
der Analyse 30—45 Min. (Gliickauf 64. 1394—96. D atteln i. W.) W o lf f r a m .

J. Pintsch Akt.-Ges., Berlin,Formen von Brennstoffen. Pulyrige Brennstoffe 
wie Braunkohle werden in Stiicke dadurch iibergefiihrt, daB man sie feucht rotieren 
laBt. (E. P. 295 327 yom 4/8. 1928, Auszug yeróff. 3/10.1928. Prior. 9/8. 1927.) K au .

Paul C. Mulligan, Luther J. Hull und Isaac M. Foster, Seattle, Washington, 
Brikettierungsverfahren. Man orhitzt den zu brikettierenden Brennstoff, mischt Melasse 
damit u. erhitzt das Gemisch zwecks Austreibung des W., halt dabei aber die Temp. 
unterhalb derjenigen, bei der dic fliichtigen Anteile entweichen, kiihlt dio M. ab, preBt 
sie zu Briketts u. erhitzt diese zwecks Verkohlung des Bindemittels. (A. P. 1 683 094 
vom 4/10. 1926, ausg. 4/9. 1928.) ' K a u sc h .

F. L. Schmidt, Berlin-Lichterfelde, Brikettieren von Kohle usw. Gopulyerte Kohle 
wird m it einem Bindemittel (Melasse, Cellulosepech) aus dem die Zuckerstoffe ganz 
oder zum Teil durch Giirung entfernt u. die Riickstande durch Verdampfen iiber 100° 
konz. sind, gemischt. (E. P. 294 879 vom 19/7. 1928, Auszug yeróff. 26/9. 1928. 
Prior. 30/7. 1927.) K a tjsc h .

Knut Henning Robert Tillberg, Stockholm, Herstellung von BrikeUen aus pufoer- 
forniigen Brennstoffen. (D. R. P. 466 035 KI. 10 b yom 25/8. 1925, ausg. 28/9. 1928. 
Schwed. Prior. 11/3. 1925. — C. 1926. II . 678.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Robert GrieB- 
bach und Julius Eisele, Ludwigshafen a. Rh., Stabile Suspensicm und Pastę aus 
Kohle. (A. P. 1681335 vom 23/3. 1927, ausg. 21/8. 1928. D. Prior. 24/3. 1926. —
C. 1928. I. 281.) K a u sc h .

Soc de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Puteaux, Seine, 
Destillation von Kohle o. dgl. Bei der Tieftempcraturdest. von Kohle, Braunkohle usw., 
die 26—38°/0 fliichtige Anteile enthalt, w ird sie m it einem Ol (Anthracenól, Petroleum, 
Kohlenteer) zusammengeballt, das kein Pech bei der Dest. (500°) gibt. (E. P. 294 568 
yom 18/6. 1928, Auszug yeróff. 19/9. 1928. Prior. 26/7. 1927.) K a u sc h .

International Bitumenoil Corp., New York, Destillation kohlenstoffhaltiger Stoffe 
wie Olschiefer o. dgl. Man benutzt dabei eino rotierende Retorte, die in  Zonen steigender 
Temp. geteilt ist. Die h. Gase fiir die innere Heizung jeder Zone werden zum Heizen 
einer Reihe yon Blasen benutzt, dereń jede bei einer anderen Temp. arbeitet u. durch 
die das Ol aus der R etorte geleitet wird. (E. P. 295 225 yom 5/4. 1927, ausg. 6/9. 
1928:) K a u sc h .

August Driez, Madagasear, Rotierende Retorte fu r  die kontinuierliche Destillation 
von bituminosen Sanden und Schiefern, die eine Archimedesschraube enthalt, durch 
die die Stoffe zwisehen einen von auBen erhitzten Rohrerhitzer u. ein zentrales gelochtes 
Rohr gefuhrt werden. (F. P. 641 543 yom 20/7. 1926, ausg. 6/8. 1928.) K a u sc h .

E. Gevers Orban, Liege, Belgien und J. Pieters, Paris, Verkoken ton Brennstoff- 
briketts. Um das Aneinanderldeben der Briketts wahrend des Verkokens zu yerhiiten, 
bettet man sie in  Staub aus dem rohen Brennstoff oder der Kokslósche einer friiheren 
Dest. (E. P. 294 58i vom 26/7. 1928, Auszug yeróff. 19/9. 1928. Prior. 26/7. 
1927-) _ K a u sc h .

Eugene Albert Prudhomme, Frankreich, Alpes-Maritimes, Petroleumdhnlicher 
Brennstoff. Die im Generator neben CO u. H  oberhalb der Reduktionszone entstehenden
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fliichtigen Prodd., wie CH4, C0Hc u. a., werden zur Erhóhung der Ausbeute bei dem 
im H auptpatent besebriebenen Verf. m it der CO- u. H-Misebung gemeinsam zur Rk. 
gebracht. Doch mussen zuyor die Gase von S-Verbb. befreit werden. (F. P. 27 421 
vom 15/2. 1923, ausg. 1/7. 1924. Zus. zu F. P. 554529; C. 1924. I. 605.) R a d d e

Herbert E. Wetherbee, Richard F. Grant und Howard M. Hanna, Cleveland, 
Ohio, Kunstliclie Brennstoffe. UnregelmaBige kleine Anthracitstiicke werden feucht 
m it einem Ol (Leinól, chines. Holzól) behandelt, um das W. zu yerdrangen. (A. P. 
1683 061 vom 1/10. 1925, ausg. 4/9. 1928.) K a u sc h .

Deutsche Ólholzwerke Hiilster &  Co., Konnn.-Ges., Walsrode, Herstellung 
von m it Ol gelranklem, von seinem Wassergelialt befreitem Brennholz nach D. R. P. 464 152 
dad. gek,, daB das m it Ol gctriinkte Brennholz einem Vakuum ausgesetzt wird, zum 
Zwecke, das Nachfetten desselben zu verhindern. (D. R. P. 466 036 Kl. 10 b vom 
24/9. 1927, ausg. 28/9. 1928. Zus. zu D. R. P. 464152; C. 1928. II. 1514.) K a u sc h .

Compagnie Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, 
Paris, Reinigen von Oasen. Bei der h. Reinigung von Destillations- u. anderen Gasen 
bei der H erst. fl. Brennstoffe, bei der Metalle oder Metalloxyde (Ni20 3) geschwefelt 
u. regeneriert werden, wird eine der beiden Reihen der Reiniger abwechselnd aus dem 
Kreislauf ausgeschaltet. (E. P. 295 272 vom 7/5. 1928, Auszug yeroff. 3/10. 1928. 
Prior. 8/8. 1927.) K a u sc h .

Societe Anonyme des Charbons Actifs Edouard Urbain, Frankreich, Gemische 
von Wasserstoff und. Kohlenoxyd aus natiirliclien Kohlenwasserstoffen und Kohlensdure 
fur synthet. Verff., wie die synthet. Herst. von CH;)OH. Man laBt die KW-stoff-C02- 
Gemische u. Wasserdampf bei 600—1200° iiber K atalysatoren strómen. (F. P. 641195 
vom 2/3. 1927, ausg. 30/7. 1928.) K a u sc h .

Roessler &  Hasslacher Chemical Co., iibert. von: Henry Herman Storch, 
New York, V. St. A., Synthese von Methanol. E in aus CO u. H 2, m it H 2 im UberschuB, 
bestehendes Gasgemisch wird bei 150— 450°, zweckmiiBig bei 300—400° u. bei 5—300 at, 
zweckmaflig bei 200 at, iiber einen K atalysator geleitet, der aus Cu u. MgO besteht. 
Die Herst. des K atalysators erfolgt durch Fallung des Kupferoxydes aus einer annnoniakal. 
Kupfersalzlosung in Ggw. von gefalitem MagnesiumJiydroxyd, Trocknen des Nd. u: 
Red. des Kupferozyds zu metali. Cu in dem gcfiillten Nd. (A. P. 1 681 752 vom 27/5.
1927, ausg. 21/8. 1928.) U l l r ic h .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Erzeugung eines leuchlgasdhnlichen hoch- 
wertigen Gases genm.G D. R. P. 458516, dad. gek., daB die in dem Warmespeicher 
fixierten u. erhitzten Gase durch die Zusatzschwelretorte hindurch geleitet werden. 
(D. R. P. 465 491 Kl. 26a vom 23/7. 1925, ausg. 17/9. 1928. Zus. zu D. R. P. 453516; 
C. 1928. I. 2685.) K au sc h .

C. Cooper, D. M. Henshaw und W. C. Holmes &  Co., Ltd.. Hiiddersfield, 
Troclcnen von Brenngasen durch Inberiihrungbringen m it Fil. Die Menge der ab- 
zuziehenden aus dem Trockenapp. u. diejenige der zuriickkehrenden Fl. wird wahrend 
einer Tagesfolge o. dgl. konstant gehalten. (E. P. 295 411 vom 7/4. 1927, ausg.

Barrett Co., New York, iibert. von: S. P. Miller, Tenafly, N. J ., Reinigen von 
Kohlengas. Zwecks Gewinnung von N H3, Pech u. Ol aus Kohlengas kiihlt man es auf 
200—250° ab, worauf das Pech u. Teer niedergeschlagen werden. Alsdann konden- 
siert man die Creosotóldampfe, zieht das NH 3 aus u. entfernt die Leichtole u. das Bzl. 
(E. P. 294 106 vom 6/7. 1928, Auszug veróff. 12/9. 1928. Prior. 16/7. 1927.) KausCH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, 
Ludwigshafen a. Rh.), Gewinnung von Sclncefel aus gasfórmigen Scliwefelverbindmgen 
in  Gasgemischen, 1. dad. gek., daB das Gasgemisch bei erhóhter Temp. abwechselnd 
m it Osydations- und Reduktionsbcschleunigern fiir H 2S u. S 0 2 in Beriilirung gebraelit 
wird. — 2. dad. gek., daB der K atalysator ais H auptbestandteil Cr, Vd, Mo, Al oder 
dereń Misehungen u. ais Zusatz in geringer Menge Fe, Ni, Zn, Mn, Cu o. dgl. oder 
dereń Misehungen enthalt. — 3. dad. gek., daB die Oxydationsbeschleuniger aus den 
gleichen Kompouentcn bestehen wie die Reduktionsbeschleuniger nach 1, wobei 
jedoch die Mengen der Komponenten im umgekehrten Verhaltnis der Zusammcn- 
setzung nach 1 zueinander stehen. — 4. dad. gek., daB die Katalysatoren in Form 
von Legierungen, Osyden, Salzen, Uberziigen oder Ndd. yerwendet werden. (D. R. P • 
465 764 K l. 12c vom 23/2. 1926, ausg. 25/9. 1928.) K au sc h .

Gewerkschaft Kohlenbenzin, Berlin, Regenerierung von MetaUoxyden, die zur 
Entschwefelung von Gasen und Ddmpfen gedient haben, dad. gek., daB die Reinigungs-

6/9. 1928.) K ausch .
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masse in dem Reinigungsapp. selbst auf eine Temp. von iiber 3B0° erhitzt, hierauf 
der Einw. eines an der Auatrittsseitc eingefiihrten Stromes von red. Gasen ausgesetzt 
wird, u. daB sie dann der Einw. von Luft oder eines anderen Oxydationsmittels unter- 
worfen wird, das an dor A ustrittsseite oingefiihrt wird, so daB sieli bei der Red. 
gebildetes reines Metali oxydiert u. genugend Warme zur Entsehwefelung der ganzen 
M. entwiekelt unter ausschlieBlicher Bldg. von S 0 2 u. Vermeidung der Bldg. von 
Sulfaten. (D. R. P. 464 834 KI. 26d vom 18/9. 1927, ausg. 18/9. 1928. E. Prior. 
3/2. 1927.) K a u sc h .

Jean Louis Pierson, Frankreieh, Erhohung der Heizwirkung eines armen Oases in  
einem Gaserzeuger. Man fiihrt m it dem Wasserdampf Naphthalin in  den Gaserzeuger 
ein. (F. P. 641 445 vom 29/8. 1927, ausg. 3/8. 1928.) K a u sc h .

William W. Blaisdell, New York, ExtraMeren von Ólschiefer und anderen hitu- 
mindsen Stoffen. Man erhitzt die ólschiefer bis etwas unter die Temp., bei der KW-stoff- 
dampfe sich bilden u. sodann iiber diese Temp. u. fiihrt jede dieser beiden Er- 
hitzimgen in einer anderen Kammer aus. Die Hitze der Abgase der tlberhitzungskammer 
dient zum Vorwarmen der Schiefer in der anderen Kammer. (A. P. 1 684 007 vom 
3/5. 1923, ausg. 11/9. 1928.) K a u sc h .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von-. Eugene C. Herthel, Chicago, 
Apparat zum Cracken von Kohlenwasserstoffen, bestehend aus einer Trommel m it einer 
Filtrierlage (Absorptionsmaterial), die sich durch die ganze Trommel langs erstreckt 
u. unter dem n. Fliissigkeitsspiegel befindet. Ferner ist eine Batterie von Heizrohren 
u. Verbindungsleitungen vorgeselien, dio eine Zirkulation des Óles ermóglichen. (A. P. 
1683184 vom 11/6. 1927, ausg. 4/9. 1928.) K a u sc h .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. voh: Gustav Egloff. Chicago und 
William R. Howard, Washington, Columbia, Apparat zum Cracken von Ol, bestehend 
aus einem rohrformigen Erhitzer, durch den Cl hindurchgeleitet wird, einem am Ende 
angebrachtcn StoBfanger u. einem in diesen endigenden Schraubenrubrer innerhalb 
des Erhitzers. (A. P. 1 683 766 vom 23/3. 1921, ausg. 11/9. 1928.). K a u sc h .

Universal Oil Products Co., iibert. von Gustav Egloff, Chicago, Cracken w n
Olen. Man unterwirft Olriickstande, die wahrend des Crackens entstandene Kolile 
suspendiert enthalten, zwecks Abscheidung der letzteren einer Zentrifugierung u. 
setzt durch Zusatz einer geeigneten Substanz (leichtere Ole, Destillate, Lósungsm.) 
vor dem Zentrifugieren die Viscositat der FI. herab. (A. P. 1683767 vom 24/3.
1924, ausg. 11/9. 1928.) K a usch .

TTniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Robert T. Pollock, New York, 
Crackapparat fiir Ole, bestehend aus einem Dephlegmator, der eine senkrecht stehende, 
zylindr. Glocke m it drei iibereinanderliegenden Abteilen darstellt, dereń m ittlere m it 
tler Dampfzu- u. -abfiihrung in Verb. steht, Vorr. die die unterste m it der obersten 
Kammer durch die m ittlere hindurch verbinden, usw. (A. P. 1 683 801 vom 2/12. 
1920, ausg. 11/9. 1928.) K a u sc h .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Lyman C. Huff, Chicago, Behandeln 
von Olruckstanden. Man zieht den Ólriickstand aus der Crackblase bei uber 400° F  ab, 
red. den Druck der FI. u. fiihrt diese in eine verbreiterte Zone ein. Die sich hier ent- 
wickelnden Dampfe zieht man ab u. laBt das restliche Ol in einem geschlossenen 
Kreislauf! zirkulieren. Geregelte Mencen des Oles werden in Ofen ais Brennstoff ver- 
wendet. (A. P. 1683 826 yom 26/57 1924, ausg. 11/9. 1928.) K a u sc h .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W . Isom, Scarsdale, 
N. Y. und Eugene C. Herthel, New York, Destillation von Rohpetroleum. Man halt 
eine Menge Ol in einer Verdampfzono u. ordnet in diesem Ol eine Filterschicht von fein 
verteiltcm Absorptionsmaterial quer an. Das Ol unter der Filterschicht laBt man 
durch Heizrohre nach dem Ol oberhalb der Filterschicht zirkulieren u. erhitzt es auf 
eine milde Craektemp. Dem zirkulierenden ólstrom  wird Rohpetroleum zugefiihrt
u. man zieht sowohl die Gasolinprodd. enthaltenden Dampfe uber der Filterschicht 
ais auch das fl. riickstandige Ó1 von unterhalb der Filterschicht ab. (A. P. 1 683 193 
vom 11/6. 1927, ausg. 4/9. 1928.) K a u sc h .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: Edward W. Isom, W innetka, Ul., 
Bestillalion von Petroleum. Man fiihrt in die Destillationsblase weniger Rohpetroleum, 
ais die n. Charge betriigt, ein, erhitzt die Blase u. unterw irft die darin entstehenden 
Dampfe einem RiickfluB, bis das gewiinschte Leichtdestillat aus der Charge entfernt 
ist, fiihrt alsdann wieder Rohól im Gegenstrom zu den Dampfen aus der Blase ein u. 
setzt das Erhitzen der Blase fort. Eine Unterbrechung findet s ta tt, wenn die Blase
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annahem d gefiillt ist. Dann werden die Destillationsdampfe direkt einem Konden
sator zugefiihrt. Es wird destilliert, bis oin koksartiger Riickstand yorbleibt. (A. P. 
1 683 135 yom 6/5. 1924, ausg. 4/9. 1928.) K a u sc h .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: John E. Bell, Brooklyn, N. Y., 
Fraktionierte Deslillation von Petroleum. Man vcrdampft das Roliól u. entfem t das 
Gasolin u. Gasbestandteile dieses letzteren, setzt die Verdampfung bis zur Verdampfung 
der Schmierólanteile fort, fiihrt diese Dampfe in das untere Ende eines RiickfluB- 
turmes u. oben ein leichteres Ol ein. (A. P. 1 683 150 vom 27/3. 1924, ausg. 4/9.
1928.) K ausch .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: John E. Bell, Brooklyn, N. Y., 
Destillation von Petróleumólen. Man fiihrt h. Dampfe in den unteren Teil eines Frak- 
tionierturm es u. oben das zu fraktionierende Ol ein. (A. P. 1 683 151 vom 1/4. 1924, 
ausg. 4/9. 1928.) KAUSCH.

' Standard Development Co., New York, Deslillation von Kohlenwasserstoffen. 
Das zu destillierende Ol wird in einer Serie yon miteinander yerbundenen Blasen oder 
Behaltern von einer zur anderen durch einen Fliissigkeitsinj ektor geleitet. Dio Blasen 
sind m it Fraktioniertiirm en verbunden. (E. P. 295142 vom 8/9. 1927, ausg. 30/8.
1928.) K a usch .

Harold Lester Kauffmann, iibert. von: Irwin Arthur Clark, Parco, Wyoming, 
Entfarbeti, Klaren und Reinigen von Petróleumólen m it Hilfe yon fein zerteiltem Ton
o. dgl., den man unter Einleiten von iiberhitztem Dampf innig m it den Olen mischt. 
Man leitet das Gemisch durch eine geeignete Erhitzungsvorr., erh itzt es darin auf eine 
iiber dem Kp. liegende Temp., dam pft das h. Ol auf eine iiber dem Kp. des W. liegende 
Temp. herab u. trenn t den Ton von der Fl. (A. P. 1 684 035 yom 28/11. 1924, ausg. 
11/9. 1928.) K au sc h .

Roxana Petroleum Corp., Virginia, iibert. von: Sijbren Tijmstra, Madison 
County, Raffinieren von Olen. Man setzt zu dem zu raffinierenden Ol eine Lsg. von PbO 
in NaOH-Lsg. zu u. behandelt alsdann das Ol m it einer Alkalipolysulfidlsg., die man 
schlieBlich von dem Ol trennt. (A. P. 1 684 159 vom 6/12.1926, ausg. 11/9.1928.) K au.

Standard Oil Co., iibert. von: Harry F. Glair und Oscar E. Bransky, Wliiting 
Indiana, Raffinieren von Ol, um das Wachs aus den solches enthaltenden Destillations- 
prodd. der Mineralóle zu entfemen. Man yermischt die Destillate m it einem Paraffin- 
wachs enthaltenden Ol holicrer Viscositat, ais sie die Brennóle aufweisen, u. geringerer 
Viscositat, ais das Ol u. schickt die behandelten Roliprodd. dann durch Filterpressen. 
(A. P. 1 683 289 yom 7/7. 1922, ausg. 4/9. 1928.) K au sc h .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Hiram J. Halle, New York, 
Raffinieren von KoMemcasserstoffolen. Man laBt die Ole in Dampfform durch eine 
Kolonne von erhitzter H 2S 04, dereń Temp. wenigstens gleich der Temp. der Oldiimpfe 
ist, stromen. Die angewendete iiberschiissige Saure muB eine Konz. von 20—55% 
haben. Dann werden die Dampfe neutralisiert. (A. P. 1 681 638 yom 12/5. 1920, 
ausg. 21/8. 1928.) K au sc h .

Aktiebolaget Separator-Nobel, Stockholm, Kohlenwasserstoffole. Zwecks Raffi- 
nation behandelt man die Ole m it einer Fl. wie I I2S 04 u. trenn t alsdann das Ol von 
der Saure durch eine Zentrifugalmaschine. (E. P. 294 539 vom 20/7. 1928, Auszug 
yeroff. 19/9. 1928. Prior. 25/7. 1927.) K au sc h .

Albert Turek, Graz, Kunstaspha.lt. Holz-, Torf-, Braunkohlen- oder Steinkohlen- 
teeren wird soviel Phenol zugesetzt, daB der Gehalt an dieser 12—24%  betragt, u. 
es werden die so angereicherten Teere bei Ggw. yon Katalysatoren, z. B. schwefel- 
haltigem Fe„03, so lange geblasen, bis die Phenole weitgehend kondensiert sind. (Oe. P- 
110 401 vom 27/12. 1926, ausg. 25/8. 1928.) KuHLlNG.

Anglo-California Trust Co., iibert. yon: Forrest Wayland Eley, Newark, 
Ohio, Veredelung von Nineralolen m it Hilfe einer Lsg. yon Eisessig in A. Die entstehenden 
polymerisierten Prodd. werden abgetrennt. (A. P. 1 683 288 vom 15/3. 1923, ausg. 
4/9. 1928.) K au sch .

Brown Comp., iibert. von: George A. Richter, Walalce B. van Arsdel und 
John G. Gosselink, Berlin, New Hampshire, V. S. A. A., Holzimpragnierung. Man 
yerdrangt die L uft in  den Poren u. Zwischenraumen des Holzes durch Dampf, indem 
man es z. B. auf iiber 100° im geschlossenen GefaB erhitzr- (wobei die im Holz ent- 
haltene Feuehtigkeit entweicht u. ihr Dampf die L uft yerdrangt), so daB nach der 
Kondensation des Dampfes die Behandlungsfl. in das Holz hineingesaugt wird u. es
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durehdringen kann. W ahrend der Erhitzung kann man NH3-Gas in den geschlossenen 
Behalter leiten. (A. P. 1 680 529 vom 8/4. 1927, ausg. 14/8. 1928.) S c h u t z .

C. J. Sims, South Famborough, Hampshire, Molorbrennstoffe. Brennstoffolen 
wird eine kleine Menge einer Substanz (Nitroyerbindungen, Trinitroresorein, Methyl- 
n itra t, AmyLnitrit, Diazoaminomcthan, CHJ3, Hydrazindiperchlorat, Cu-Acetylid, 
Benzinozonid, Nitroamine, Pikramide, Knalląuecksilber, Phenylnitram in u. phenyl- 
selenige Siiure) zugesetzt, die beim raschen Erliitzen auf eine unter der Entziindungs- 
temp. des Oles liegenden Temp. explodiert. (E. P. 294 129 vom 14/4. 1927, ausg. 
16/8. 1928.) K a u s c h .

Canadian Electro Products Co., Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Hugh
S. Reid, Shawinigan Falls, (Juebec, Brennstoff fu r  Verbrennungskrartmasćhine.n ent- 
haltend einen fl. KW-stoffbrennstoff u. Aeetaldehyd, der C2H 2-Gas gel. enthalt. 
(A. P. 1 680 392 vom 30/3. 1925, ausg. 14/8. 1928.) K a u s c h .

Hooker Electrochemical Co., iibert. von: Charles Edward Lyon, Niagara Fails, 
N. Y., In  Gegenicart von Wasser Hitze erzeugendes Gemisch, bestehend aus einem Alkali- 
hydroxyd, u. einem dureh das Hydroxyd unter Warmeentw. zersetzliehen Salz (A1C13).
(A. P. 1 679 432 vom 21/12. 1925, ausg. 7/8. 1928.) K a u s c h .

George Richmond Delamater, Lakewood, V. St. A., Prufapparai fiir  Schwimm- 
und Sinkstoffe zum Scheiden von Gemengegut mittels einer Fl. m ittlerer D. dureh 
Sammlung der Gemischkomponenten in iibereinanderliegenden Tauchbehaltern, 1. dad. 
gek., daB das Tauchbehaltersystem aus einer t)bertragungsvorr. in Form eines Be- 
halters ohne Boden u. aus zwei oder mehreren Sammelbehaltern besteht, wobei die 
pbertragungsvorr. derart in  seitlicher Richtung schwingbar angeordnet ist, daB sie 
in Deckung m it jedem der Sammelbehalter gebraeht werden kann. — 2. dad. gek., 
daB dio Sammelbehalter u. die t)bertragungsvorr. in der Hohenrichtung gegeneinander 
yerstellt werden kónnen, um sie in u. auBer Eingriff miteinander zu bringen. — Die' 
Vorr. soli vorzugsweise zur Best. des Gehaltes der Kohlen an nieht brennbaren Be- 
standteilen dienen. (D. R. P. 465 591 KI. 42 1 vom 3/4.1925, ausg. 21/9.1928. A. Prior. 
26/4. 1924.) • __________________  K u h l i n g .

F. Blanc, iSfcude analytique e t comparative des charbons au point de vuc de leurs impuretes. 
Courbes caracteriatiąues. Application au lavage e t a  la  recherohe de la valeur eommerciale 
des charbons. 2° tirage. Paris e t Liege: Ch. Bćranger 1928. (65 S.) 8°.

Max Ringelmann, Le Charbon do bois, oarburant national. Fabrieation en ioiSt par les 
procedćs ordinaires e t avec les appareils actuels. Paris: Libr. agricole de la <£Maison 
rustiqueS> libr. d. 1’Acadśmie d ’agrioulture 1928. (125 S.) 16°. 6 fr.

X X n i. Tinte; Wichse; Bołinermassen usw.
Carl Becher jr., Putz- und Reinigungsmittel fiir  Nubuck-, Wildleder- und Leinen- 

schuhe. Wiedergabe einer Anzahl von Vorschriften zur Herst. yon Reinigungsmitteln 
fiir obige Schuhsorten. (Seifensieder-Ztg. 55. Chem.-techn. Fabrikant 25. 91—92. 
93—94.) ______________ ______  S c h w a r z k o p f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Kopiertinten usw., enthaltend 
Farbstoff u. Sorbitol, seine Entwasserungsprodd. oder D eriw . (Acetylsorbitol) u. 
gegebenenfalls Leim, Gelatine, Dextrin, Glykol, Glycerin u. Acetin u. W., A. oder 
ein anderes Losungsm. (E. P. 292 655 yom 16/3. 1927, ausg. 26/7. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hektographenmassen u .dgl., 
Sorbitol, dessen dureh Entwasserung dureh Hitze u. gegebenenfalls Wasserentziehungs- 
nnttel erhaltene Dehydratationsprodd. oder D eriw . (Acetylsorbitol) werden m it 
Gelatine, Leim o. dgl. u. Harzen, Ólen, F etten  oder Waehsen gemischt. (E. P. 292 894 
vom 16/3. 1927, ausg. 19/7. 1928.) K a u s c h .

R. D. Bain, E. G. Nixon und Lamson Paragon Supply Co. Ltd., London, 
Kohlepapiere und Druckfarbe fur Vervielfaltigungszwecke. Die Druckfarbe besteht 
aus Farbstoff u. kiinstlichen Harzen oder Celluloseprodd. u. gegebenenfalls Fiill-, 
stoffen u. Losungsmm. anderer A rt ais Naturole. (E. P. 295 118 vom 18/7. 1927, 
ausg. 30/8. 1928.) K a u s c h .

R. D. Bain, E. G. Nixon und Lamson Paragon Supply Co., London, Kohle- 
papiere u. dgl. werden m it den Gemischen des E. P. 295118 (yorst. Ref.) in der K ai te 
impragniert. (E .P .295119  vom 18/7. 1927. ausg. 30/8. 1928.) K a u sc h .
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S. A. Jago, Dovonport, W. A. Crofts und P. W. Hancock,. Plymouth, Mittel 
zum Ausfegen von Fuftboden, bestehend aus Sagespiinen, Holzbrei oder Papier, For
malin, Paraffinwachs u. Paraffinól. Dem Gemisch konnen atlier. Ole, hygroskop. 
Salze, Kreosot u. Farbstoffe zugesetzt werden. (E. P. 293 892 vom 11/4. 1927, 
ausg. 9/8.1928.) K a u s c h .

Albert Hausser, Sehwamendingen, Schweiz, Zahes, teigartiges Reinigungsmittel fiir 
Wandę, Gipsflachen, Tapeten usw. Man riihrt in eine li. Lsg. eines Metallsulfates 
(CuS04, Alaun) Melil in  soleher Menge ein, dafj eine teigartige zahe M. entsteht. 
(Schwz. P. 126154 vom 3/1. 1928, ausg. 16/5. 1928.) K a u s c h .

Byk-Guldenwerke Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Ent- 
fernung von Rostflecken, gek. durch die Verwendung von Bilactaten. — Man halt das 
angefeuchtete Gewebe uber kochendes W., bestreut dann den Rostfleck m it Calcium- 
bilactat, verreibt das Pulver u. laBt iiber Dampf kurze Zeit einwirken, dann wird 
gespiilt. (D. R. P. 466130 KI. 8i vom 13/8. 1926, ausg. 1/10. 1928.) F r a n z .

XXIV. Photographie.
E. P. Wightman und R. F. Quirk, Die Verstdrkung des latenłen Bildes. (Vgl.

C. 1927. I I . 2486.) Vortrag. Die Verstarkung des latenten Bildes durch l i 20 2 ist 
bei Entw . m it Pyrogallol von der gleichen GróCenordnung wie bei Entw . m it Genol- 
Hydrochinon. E in durch Rontgenstrahlen hervorgerufenes latentes Bild laBt sich 
durch H20 2 nicht verstorken. Zur Unters. der Wrkg. von Bromacceptoren wird der 
EinfluB von Gemischen von H 20 2 m it Aceton-Semicarbazon auf das latente Bild 
untorsucht. In Vorverss. wird festgestellt, daB Aceton-Semicarbazon m it H 20 2 nicht 
reagiert. Obwohl Aceton-Semicarbazon allein auch verstarkend auf das latente Bild 
wirkt, is t in Ubereinstimmung m it der Theorie (1. c.) die Einw. des Gemischcs schwiicher 
ais die des H 20 2 allein. Auch Benzoylperoxyd (in wss. Aceton gel.) verstarkt das 
latente Bild. (Science Ind. photographiąues 8. 141—42.) ' L e s z y n s k i .

A. Steigmann, Das Silberjodid in  einer vollig ammoniakalischen Emulsion. 
Vortrag. Es wird die Wrkg. des A gJ auf photograph. EmuLionen bei Zugabe von 
AgJ-Keimen m it der Wrkg. bei Zugabe von K J  zur KBr-Lsg. verglichen. (Science 
Ind. photographiques 8. 156.) LESZYNSKI.

T. Thorne-Baker und W. A. Balmain, Einflu/3 der Temperatur auf die Emf-  
findlichkeit 'photographischer Platten. Vortrag. Vff. untersuchen den EinfluB von Tempp. 
von 7—100° auf dio Empfindlichkeit verschiedener Emulsionen. In  allen Fallen wird 
ein Anstieg yon y  m it der Temp. beobachtet. Bei empfindlichen P latten  wird auBerdem 
eine Erhohung der Empfindlichkeit beobachtet. Dio Temp.-Erhóhung bis auf 100° 
wahrend der Belichtung verursacht keinen Schleier. (Science Ind. photographiąues 8. 
157.) L e s z y n s k i .

S. O. Rawling, Einflu/3 der Wasserstoffionenkonzentration auf die Empfindlich
keit photographischer Emulsionen. Vortrag. Neue Verss. bestatigen die E rgebnisse 
von R a w l in g  u. G l a s e t t  (C. 1927. I. 554). Verss. m it „inerter“ Gelatine zeigen, 
daB die pn-Abhangigkeit durch die Ggw. von Thioearbamiden nicht beeinfluBt wird. 
Die Unters. der Umkehrbarkeit des pn-Einflusses auf die Empfindlichkeit ergibt, daB 
es sich um eine Oberlagerung yon zwei Prozessen handelt, von denen der eine sehr 
schnell, der andere langsam (oder gar nicht) um kehrbar ist. (Science Ind. photo- 
graphiques 8. 156—57.) L e s z y n s k i .

Raphael Ed. Liesegang, Entwickler-Oxydationen. Es wird gezeigt, daB be- 
lichtetes Silberhaloid eine wesentlich starkere Osydation von Entwicldern lierror- 
rufen kann ais der Luftsauerstoff. Vf. versucht einen Vergleicli zwischen dem Ent- 
wicklungsprozeB u. dem WARBURGschen Atmungsmodell durchzufiihren; die Ahnlichkeit 
scheint aber nur eine auBerliche zu sein: Vf. fiihrt aus, daB die oxydierende Entwicklung 
vom AgBr auszugehen scheint, also, da das AgBr n icht in  die urspriinghcho Form 
z u riick k e h rt, g a rn ic h t  katalyt. N atur ist. W enn (nach SHEPPARDschen GedaaHn- 
gangen) eine Adsorption der Entwicklersubstanz an den Ag-Keimen angenommen 
dann miiBte infolgo des GroBerwerdens der adsorbierenden Flachę die Entwicklungs- 
geschwindigkeit viel schneller ansteigen ais dies der Fali ist. — Es wird ein Modell- 
vers. fiir die Vorgange bei der gerbenden Entw . angegeben. (Photogr. Korrespondenz 
64. 240—42.) L e s z y n s k i .
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