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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
— , Die Nomenklatur der anorganischen Verbindungen. Die Vorschlage der Nomcn- 

ldaturkommission der Internationalen Union fiir reine u. angewandte Chemie werden 
iinter besonderer Berficksichtigung der Anwendung auf die italien. Nomenklatur ein- 
gehend erliiutert. (Gazz. chim. Ital. 58. 883— 91. Dez. 1928.) R . K . Mu l l e r .

Louis S. Kassel, Eine weitere Prilfung der Slrahlungshypolhese. Nach den von 
H in s iie l w o o d  (C. 1927. I. 394), dem Vf. (C. 1928. II. 843) u. a. ausgearbeiteten 
Theorien der „quasi-unimolekularen“ Rkk. ist es móglich, alle bislier bekannten 
monomolekularen Rkk. befriedigend zu erkliiren, einschlieBlich der Zers. yon N20 5 
bei at-Druck; dagegen versagten diese Theorien alle bzgl. der Zers. von N20 6 bei 
kleinen Drucken. Vf. will priifen, ob etwa liier die bei hoheren Drucken nicht wirksamo 
Strahlung eine Rolle spielt; er laBt daher die Strahlung einer auf 2200° abs. erhitzten
— im Original niiher beschriebenen — Liehtąuelle durch ein Koehsalzfenster auf 
N20 5 von 6,8-10- '1 mm Druck bei 0° u. 2,45-10-2 mm bei 25° auffallen. Die Zers.- 
Geschwindigkeiten m it u. ohne Belichtung waren innerhalb der experimentellen 
Fehler ( <  10%) gleieh. Sieher kann daher nicht mehr ais 3% der therm. Gesamtrk. 
durch Strahlung von Wellenliingen < 5  fi yerursacht sein. Wahrscheinlich muB der 
wichtige Spektralbereich, wenn iiberhaupt Strahlung einen Einflu/3 hat, zwischen 
5 u. 10 /i liegen; aber es ist nicht zu yerstehen, wie genug Strahlung absorbiert werden 
kann, um die Zers.-Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. — Zur Erklarung des „N 2Or>- 
Dilemmas“ bleiben 3 Moglichkeiten: . 1. Die Verss. sind, vielleielit infolge yon Ad- 
sorption, falsch gedeutet. 2. Ferner bleibt die Annahme, daB Strahlung groBer Wellen- 
liinge verantwortlich ist, die theoret. kaum zu verstehen u. experimentell kaum zu 
])rufen ist. 3. wird die Moglichkeit, daC die Durchmesser fiir StoGdesaktivierung 
~  10-6 cm sind, genannt. Vf. diskutiert namentlich 3 eingehender, entscheidet sich 
aber fiir keine der 3 Annahmen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 54—61. Jan. Ber
keley u. Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K l e m m .

H. J. Schumacher und G. Sprenger, Der Zerfall von Slicksk>ffpentoxyd. II. 
(I. vgl. C. 1928. II. 1854.) Vff. untersuchen in einer Apparatur, die es gestattet, den 
Reaktionsverlauf manometr, u. durch Photometrieren des NO, zu verfolgen, den Zerfall 
des N 2Or, bei Ggw. kleiner Mengen Ozon. Es wird gefunden, daB Ozon nicht hemmend 
wirkt. Des weiteren wird die Bldg. von N20 5 aus N 0 2 u. 0 3 quantitativ untersueht, 
u. festgestellt, daC pro gebildete N20 5-Molekel 1 0 3-Molekel vcrbraucht wird. Es wird 
folgendes Sehema angegeben:
ja.- 1. N O lff  0 8 — >-N 03 +  0 2, 2. N 0 3 +  N 0 2 — y  N20 5.

Hieran schlieBen sich Betrachtungen iiber den reinen N 20 5-Zerfall an. Vff. kommen 
zu dem Ergebnis, daB das N 0 3 keine Rolle beim monomolekularen N20 5-Zerfall spielt. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 140. 281—91. Febr. Berlin, Phys.-Chem. Inst. 
Univ.) SCHUMACHEll.

Hubert N. Alyea und Hans L. J. Backstróm, Die hindernde Wirkung von Alko- 
holen auf die Oxydałion von Nalriumsulfił. Die Arbeit deckt sich im wesentlichcn 
mit dem C. 1929 .1. 836 referierten Vortrag yon BaCKSTROM. (llourn. Amer. ehem. 
Soc. 51. 90—109. Jan . Princeton [New Jersey], Uniy.) Klemm.

A. Nasini und C. Rossi, Innere Reibung von Edelgasinischungen. I. (Vgl. C. 1928. 
II. 1646.) Mit einer gegeniiber der friiheren Mitt. um eine Apparatur zur Misehung 
sehr kleiner Gasmengen erweiterten Apparatur bestimmen Vff. die innere Reibung 
von Mischungen von He u. Kr u. von He u. Ne in yerschiedenem Mischungsyerhaltnis 
bei n. Temp. bzw. 11° u. bei 100°. Wahrend die innere Reibung des Gemisches He-Kr 
bei etwa 40% Kr-Geh. ein Maximum zeigt (r/ =  2561-10-7 bei 16°, 3142-10- ’ bei 100°), 
wurde bei He-Ne-Misehungen kein Maximum beobachtet. Die Ergebnisse stimmen 
mit den nach der Formel von P u lu j  (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 79 [1879].
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97. 745, vgl. K u e n e n , Dio Eigg. der Gaso [1919]. S. 109f.) gut uberoin. Dic Formel 
von K u e n e n  (1. c.) kann wegen der Unsicherheit des Yorzoichens der Konstanton 
der Mol.-Anzickung unter Uiustiinden zu einem bisher noch nicht beobachteten 
Minimum fiihren u. isfc deshalb nicht anwendbar. (Gazz. ehim. Ital. 58. 898—912. 
Dez. 1928. Florenz u. Mailand.) R. K . Mu l l e r .

A. Nasini und G. Rossi, Innere Reibung von Gasmischungen. (Vgł. vorst. Ref.) 
Nach der Formel von P u l u j  werden fiir Miseliungen von He m it anderen Edelgasen 
u. von H 2 m it HC1 u. m it C3H 8 aus der inneren Reibung der Komponenten die Tcmp.- 
Grenzen fcerechnet, innerhalb dereń die Kurven der inneren Reibung in Abhangigkeit 
von der Zus. der Misehung Maxima zeigen konnen. Dio Anwendbarkeit der Formel 
von P u l u j  hangt von der Genauigkeit der SuTHERLANDschen Formel fiir die Ab
hangigkeit der inneren Reibung von der Temp. ab. W ahrend in einigen Fallen sieli 
die Temp.-Grenzen reeht genau festlegen lassen, kónnten in anderen Fallen nach der 
Berechnung Maxima immer oder nie auftreten. Die berechneten Grenzen werden 
durcli die Messungen von T r a u t z  u . N a r a t h  (C. 1926. II. 355) iiber die innere 
Reibung von Gasgemischen bestatigt. (Gazz. ehim. Ital. 58. 912—21. Dez. 1928. 
Mailand u. Florenz.) R. K. M u l l e r .

Tetsuya Ishikawa, Eine Viscositulsformel fiir  binare Miseliungen unier Beriick- 
sicktigung des Assoziationsgrades der Komponenten. I. Unter Beriicksichtigung des 
Assoziationsgrades {ax, a„), der Zahl der Seheinmoll. (nv  n2), eharakterist. „Feld- 
konstanten“ (kv  k2) der 2 Komponenten u. cines seheinbaren Molbruches zm der 
Moll. der Komponente 2 eihes Gemisehes von 2 teilweise assoziierten Fil. erhalt Vf. 
fiir die Viscositat des Gemisehes die Formel:

Nach dieser Formel werden die Viscositaten verschiedener Fl.-Gemisehe bereehnet 
u. m it den vorliegenden experimentellen Daten yergliehen. Die Gemische Methyl- 
acetat-Athylacetat, A.-Methanol, A.-n.-Propanol, Methanol-Formamid, A.-Formamid, 
Toluol-Bzl., Brombzl.-Toluol u. Brombzl.-Bzl. entsprechen nahezu dem Fali =  
h  (kt lk x — 0,81—1,15), bei den Gemischen W.-Formamid, Bzl.-Athylacetat, A.-CS2, 
Bzl.-CS2, BzI.-CCIj, Chlf.-CCl4, Essigsaure-Athjdaeetat (alle Werte bei 25°) ist k2 =)= kx 
(k2jk 1 == 0,35—0,64 u. 1,32—2,24). Die berechneten Werte stimmen m it den ex- 
perimentellen gut iiberein. (Buli. ehem. Soc. Japan 4. 5—15. Jan . Tokyo, Inst. of 
Pliys. and Chem. R es.) R . K . Mu l l e r .

Joel H. Hildebrand, Loslichkeił. X II. llcgulure Losungen. (XI. vgl. C. 1929. 
I. 599.) Eine groBe Reihe von Lsgg., bei denen H ydratation, Assoziation usw. nicht 
anzunehmen sind, geben nahezu parallele Kurven, wenn man N2, die in Molenbriichcn 
ausgedriickte Loslichkeit, gegen 1 jT  auftriigt. Vf. nennt solche Lsgg. regulare u. de- 
finiert sie ais Lsgg., bei denen — abgesehen von der geringen Volumentropie — eine 
Entropieanderung nicht ein tritt, wenn man einen Teil aus der Lsg. in eine ideale Lsg. 
derselben Konz. iiberfiihrt. Vf. diskutiert die Gleichungen von VAN L a a r  (Ztschr. 
physikal. Chem. 72 [1910]. 723 bzw. C. 1925. II. 1123), der von der v a n  d e r  W a a l s - 
schen Gleiehung ausgeht, u. von H e i t l e r  (C. 1926. II . 1820), der ganz andere Er- 
■\vagungen anstełlt u. zu dem gleichen Ergebnis kommt. Die genannten Ansatze werden 
umgeformt zu einer vereinfachten Gleiehung: R  T  ln (aJN„) =  Ł-A' ,2 (a„ =  Akti- 
v ita t des Gelósten). Da a 2 fiir alle gesatt. Lsgg. gleieh ist, ergibt sich weiter log (NJ/N*)
— b-N j2/R  T  — k -N -^ jT ; dabei ist N j  die aus F. u. Lósungswarme des Gelósten 
leicht zu ermittelnde Loslichkeit in einer idealen Lsg. An vielen Beispielen wird 
gezeigt, daC k  konstant ist, d. h. daft der einfaehe Ansatz ausreicht. Will man auch 
die Syateme, die 2 fl. Phasen enthalten, einschlieBen, miissen die Gleichungen ent- 
sprecliend umgeformt werden; es ist dann nótig, eine geringe Temp.-Abhangigkeit 
von k  zu beriicteichtigen; fiir das System SnJ4-Heptan geniigt in erster Naherung 
k  =  643 — 0,7 T. — Yff. behandelt dann Konz.-Zellen, bei denen eine Elektrodę 
aus der geschmolzenen Legierung eines Metalls m it einem edleren Metali, die andere 
aus dem reinen, unedlen Metali besteht, wahrend der Elektrolyt das łon des unedleren 
Metalls enthiilt. F ur den Temp.-Koeff. ergibt sich d E /d  T  — R /N F - ln  N 2; die 
Messungen von T a y l o r  (C. 1924. I. 1325) sind im Einklang m it diesem Ausdruck, 
soweit sie Cd/Sn, Cd/Pb, Zn/Cd betreffen; Legierungen v o n  Zn/Sn u. Cd/Bi sind ir- 
regular. — Weiterhin werden auf Grund der v a x  LAA R-H EiTLERschen Gleichungen 
behandelt: die Lóswigs- u. die MiscJinngswctrme, die Yolumandemng beim Misehcn
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u. dic GiBBSsche Adsorptionsgleichung. Die Auswertung der zur Anwendung der 
abgeleiteten Gleichungen notwendigen Konstantę b bzw. k erfordert die Kenntnis 
der exakten Beziehungen zwisclien b u. dem inneren Druek, die vom Vf. z. Z. bearbeitet 
werden. (Journ. Amer. ehem. Soe. 51. 66—80. Jan . Berkeley [Cal.], Univ.) KLEMM.

A. Mittasch, Aktivator, Promotor oder Verstarker1 Zur Nomenklatur kalalylisclier 
Ersclieinungęn. Histor. t)berbliek ii ber die Benennung der, erstmulig in der Bad. Anilin- 
u. Sodafabrilc vom Vf. systemat. verfolgten Erscheinung, daB Einstoffkatalysatoren 
dureh Zusatz eines zweiten Stoffes Wirkungssteigerungen weit uber die A dditivitat 
liinaus erlangen konnen. Urspriingliche Bezeiehnung des Stoffs bzw. des Effcktes 
,,Aktivator“ bzw. ,,Aktivierung“ , in der angelsaehs. Patentliteratur ,,promoter“ bzw. 
„Promotor-W irkung.“ Letztere Ausdrucke sind z. T. in  die wissenschaftliche ausland. 
u. aueh deutsehe Literatur iibergegangen; aueh der Ausdruck ,,Verstarker“ wird in 
jiingster Zeit gebraueht. Vf. neigt zur Beibehaltung des Ausdrueks ,,Aktivator“ bzw. 
„Aktivierung.“ (Ztscbr. Elektrochem. 35. 96—97. Febr.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Skrabal, Saure- und Basenkalalyse. Zusammenfassende Ubersicht uber die 
neueren Arbeiten; vgl. dazu aueh C. 1929. I. 839. (Ósterr. Chemiker-Ztg. 32. 12—14. 
15/ 1.) K lb m m .

Georg-Maria Schwab und Ericli Pietsch, Zur Topocheinie der Kontaktkałalyse. 
Vff. kniipfen an die experimentellen Hinweise an, die dafiir spreehen, daB katalyt. 
Gasrkk. an festen Oberfliiehen sieli an Phasengrenz 1 i n i e n abspielen, die zwisclien 
Yerschieden besehaffencn Oberflachenpartien des festen Korpers yerlaufen. Sowohl 
dic Anzeiclien fur das Vorhandensein akt. Stellen an Katalysatoroberfliichen, ais aueh 
die Feststellung der zweidimensionalen Beweglicbkeit adsorbierter Moll. deuten darauf 
hin. In  weiteren Ausfiihrungen priifen Vff., ob bei dieser Annahme des Reaktions- 
mechanismus die Befunde iiber Temp.-, Druek- u. Zeitfunktion der Rk.-Gesehwindig- 
keiten in befriedigender Weise theoret. abzuleiten sind. Eine systemat. Aufziihlung 
der prinzipiell m oglichen kinet. Fiille u. dereń Deutung dureh die bisherige, auf der 
iiblichen Anschauung iiber Adsorption basierende LANGMUIRsche Theorie wird den 
weiteren Betraehtungen zugrunde gelegt u. es wird gezeigt, daB cin Verlegen der Re- 
aktionsmeehanismen aus der Elache in die Linie ( =  aktive lineare Gebilde), d. h. der 
Ersatz der Adsorption dureh die „Adlineation“ zu Geschwindigkeitsgleichungen fiihrt, 
die den fiir die Eiachenkatalyse entwickeltcn analog sind u. im gleichen MaB wie diese 
die esperimentellen Befunde zu deuten gestatten. Im  einzelnen werden dic iiberhaupt 
denkbaren Falle der Grenzflaehenkinetik aufgezahlt u. cs wird gezeigt, daB sic dureh 
Adlineationsvorgange m it oder ohne gleichzeitige Hemmung der Rlck. dureh Rk.-Prodd. 
oder Eremdgase in Kombination mit mono- oder bimolckularen homogenen Um- 
setzungen, beruhen konnen. Quantitativ werden die Darlegungen dadurch g e s tiitz t, 
daB Vff. die StoBgleichungen eines 2-dimcnsionalen Gases auf eine Linie u. eines 
1-dimensionalen auf einen Punkt sowohl fiir ideale ais unideale Gase ableiten, im An- 
schluB daran kinet. sow ie mittels th erm o d y n am . Kreisprozesse die Adsorptions- u. 
Adlineationsisothermen in befriedigender tlbereinstimmung m it V o l s ie r  u. L a n g m u ir  
errechnen u. nachweisen, daB die so erhaltencn Gleichgewichtssysteme in keinem 
Widersprueh m it den Daten der Reaktionskinetik stehen. Tabellar. t)bersichten iiber 
die moglichen Einzelfalle erleichtern die systemat. Betraehtungen. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 1. 385—408. Dez. 1928. Miinchen u. Berlin.) F r a n k e n b u r g e r .

Arthur F. Benton und Joseph C. Elgin, Die Synthese von Wasser mit einem 
Silberkatalysator. II . Aktivierungsenergie und Mechanismus. (I. vgl. C. 1927. I. 1654.) 
Vff. hatten friiher die Geschwindigkeit untersucht, m it der sich H., u. 0 2 an einem 
Silberkatalysator vereinen. Hm zu priifen, wie weit die Theorie der bimolekularen 
Rkk. auf diesen Vorgang anwendbar ist, werden die Verss. an einem neuen Kata- 
lysator wiederholt u. Adsorptionsmessungen von H 2, 0 2 u. H ,0  durchgefuhrt. Es 
ergab sich, daB H„ von dem Katalysator kaum adsorbiert wurde, O. dagegen sehr 
stark  u. nahezu unabhangig von Temp. u. Druek. Unter der Annahme, daB die Ad
sorption in einer monomolekularen Schieht erfolgt, wird aus der adsorbierten 0 2-Menge 
die Oberflaclie des Katalysators bereclmet. H„0 wird von der 0 2-freien Katalysator- 
oberflache nur wenig adsorbiert, viel stiirker dagegen, wenn die Oberflaclie sehon 
m it adsorbiertem O., besetzt ist. Vff. stelltcn sich vor, daB die adsorbierten O-Atome 
weiterhin H 20  in einer 2. Schicht adsorbieren konnen. Die Adsorptionsmessungen 
m it H20  lassen sich gut nach L aNGMUIR darstellen; man kann so leicht den Teil der 
Oberflache berechnen, der nur von 0 2, nicht aber auBerdem noch von H 20  bedeckt 
ist. — Die Rk.-Oeschwindigkeit ist unabhangig von 0 2-Druck, dagegen proportional
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dom Ho-Druck u. der H.,0-freicn Oberfliichc. Aus dem Temp.-Koeffizienten berechnet 
sioh dio Aktiyierungswarme zu 16,000 ±  1,000 kcal. Stellt man sich vor, daC die 
Rk. erfolgt boi jedem StoB ołnes H 2-Mol. auf dio nur mit O., — nicht m it H„0 — bc- 
deckten Stellen der Katalysatoroberflaclie, bei der die verfiigbare Energie 16,400 kcal 
uberschreitet, so sind die berechneten Geschwindigkeiten gleich den gefundenen. 
Da dieser W ert fur die Aktiviorungs\viirmo m it der aus dem Temp.-Koeffizienten 
gefundenen innerhalb der Fehlergrenzen ubereinstimmt, so sehen Vff. dio Theorio 
der bimolekularen Rkk. in diesem Falle bestatigt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
7—18. Jan. Yirginia, Univ.) K lem m.

Per K. Frolich, M. R. Fenske und D. Quiggle, Studien Uber Kupferkatalysatoren, 
die aus gefallten Hydroxyden dargestellt sind. I. Aklivitdt ais Funktion der Fiillungs- 
temperatur. Bei Verss. iiber die Hochdrucksynthese von Methanol hatte Vff. ge- 
funden, daB die Wirksamkeit der aus gefallten Hydroxyden hergestellten Katalysatoren 
wechselte; sie untersuchten daher den EinfluB der Fiillungstemp. auf die Wirksamkeit 
des Katalysators u.fiillten Cu(II)-Salz-Lsgg. m it NH3 beiO0, 10°, 22°, 55°, 86° u. 100°; 
getrocknet wurde bei 110° u. bei 220° im iST2-Strom etwaiges NH.,-Salz yertrieben. 
Es zeigte sieh ein deutliches Maximum der A ktivitat bei dem bei 22° gefallten Prod. — 
Rontgenograph. Unterss. zeigten, daB die bei hohen Tempp. gefallten Prodd. aus 
CuO +  wenig Hydroxyd bestanden, die bei tiefen Tempp. dagegen kaum noćb CuO 
enthielten. Die getrockneten Gele enthielten sehr kleine Teilchen, die um so kleiner 
waren, je groBer die A ktivitat war. Vff. stellen sieh nun iiber das Zustandekommen 
des Minimums der TeilchengroBe bzw. des Maximums der Aktivitilt vor: 1. Die Teilchen 
sind um so kleiner, je tiefer die Fiillungstemp. 2. Beim Trocknen wachsen die Teilchen; 
die, welche viel W. onthalten (tiefo Temp. der Fallung), haben mehr Zeit zum Wachsen 
ais die wasserarmen (hohe Fiillungstemp.). Es sind also 2 Einfliisse da, die entgegen- 
gesetzto Wrkg. haben, so daB das Minimum der TeilchengroBe yerstiindlich wird. — 
SchlieBlich wird nocli darauf hingewiesen, daB die Katalysatoren nieht nur in Form
aldehyd zersetzen, sondern auch Methylformiat bilden; je groBer die A ktivitat ist, 
desto mehr t r i t t  die Methylformiatbldg. in den Vordergrund. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 61—65. Jan. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l e m m .

Per K. Frolich, M. R. Fenske, L. R. Perry und N. L. Hurd, Shidien uber 
Kupferkalalysatoren, die aus gefdlllen Hydrozyden dargestellt sind. II. Vergleicli von 
Nalriumhydroxyd und Ammoniak ais Fallungsmittel. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei der 
Darst. von Cu-Katalysatoren ist es nicht gleichgiiltig, ob das Hydroxyd m it NH3 
oder NaOH gefallt wird. Mit NaOH gefallte u. nicht oder nur wenig ausgewaschene 
Hydroxyde geben Katalysatoren von einer sehr erhóhten A k tm ta t; wird dagegen 
dialysiert (2 Wochen bei 60°), so ist der m it NaOH gefallte Katalysator unwirksam, 
wahrend bei der Fallung m it NH.,OH die Dialyse nichts ausmacht. Die aktm erende 
Wrkg. des NaOH bleibt aber nur dann, wenn der Katalysator nicht iiber 313° erhitzt 
wird; im anderen Falle nimmt die A k tm ta t sehr schnell ab; offenbar deshalb, weil 
das NaOH schmilzt (F. 316°). Ahnliehes gilt fiir N aN 03; dagegen lieB sich m it hóher 
schmelzenden Na-Salzen (Sulfat, Chlorid) eine Aktivierung nieht erzielen; im Gegen- 
teil wirkten diese Stoffe ais Katalysatorgifte. — Wie bei anderen besonders wirksamen 
Kupferkatalysatoren war auch hier bei der Zers. von Methanoldampf eine um so 
groBere Methylformiatbldg. u. eine entsprechend geringere Formaldehydproduktion 
festzustellen, je starker die aktiyierende Wrkg. des NaOH war. — Dieser groBe E in
fluB von okkludierten Alkalisalzen macht es wohl auch erklarlich, daB bzgl. der Hoch- 
drucksynthese aus Wassergas die Ansichten verschiedener Vff. iiber die Wirksamkeit 
der Cu-Katalysatoren so auseinandergehen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 187—93. 
Jan . Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l e m m .

Georg von Hevesy, Das A lter de r G rundstoffe. V ortr. F re ibu rg  i. B .: Speyer & K arn er 1929.
(29 S.) gr. 8°. =  F reiburger w issenschaftl. Gesellschaft H . 17. b. nn . M. 1.25.

W. Kuhn, Physikaliach-chcm ische Ubungen. Zuricli: Gebr. Lcem ann & Co. 1928. (102 S.)
8°. P re is  n ich t m itg e te ilt.

Giorgio Renato Levi, Lezioni d i chim ica fisica, a  cura  di Carmelo Freni. M ilano: C. Tam - 
b urin i 1928. (495 S.) 8°.

Albert Willy Mayer, Chemisches Fachw orterbuch (Chemical D ic tionary  — D ictionnaire du 
chim iste.) D eutsch —  E nglisch —  Franzosisch. Bd. 1. Leipzig: O. Spam er 1929. 4°.
1. Deulscli —  Englisch — Franzosisch. (XV, 826 S.) M. 70.— ; Lw. M. 75.— .
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Rudolf Bojanovsky, Atomisnius und Kontmuumslehre. Ausgehend von eincr 
histor. Ubersicht iiber den Zwiespalt zwischen Atomismus u. Kontmuumslehre weist 
Vf. nuf die philosoph. Bedeutung der Wellenmechanik hin, die in der Vereinheitlichung 
des Weltbildes liegt. (Ann. d. Philosophie 7. 239—50. 1928. Sep.) L e s z y n s k i .

James Jeans, Die Physik des Universums. In  einer W il l s  Memoriał Leoture 
an der Universitiit Bristol zeichnet Vf. in grofien Ztigen Ursprung u. Best. des physikal. 
Universums. E r zeigt auf Grund physikal. Uberlegungen, daB die Sonne Elemente 
von hoherem At.-Gew. ais Uran enthalten haben muB oder noch enthalt, u. daB die 
Umwandlung von Atomen in Strahlung, obwohl in der ird. Physik unbekannt, einer 
der Eundamentalprozesse des Uniyersums sein muB. Die Degradation des Universums 
auf Grund des Anstrebens eines Zustands des Maximums der Entropie, die nach der 
alten Annahme ein kontinuierlicher ProzeB .war, yollzieht sich nach den Leitsatzen 
der neuen Physik ( Quantentheorie) ais eine Reihe plótzlicher Veranderungen. Die 
aus dem Zusammentritt von Protonen u. Elektronen zu Atomen im Weltall unter 
Emission der durchdjingenden kosm. Strahlung nach M i l l i k a n  (C. 1 9 2 8 . I. 846) 
zu folgernde Hypothese der stiindigen Vernichtung der M. im Innern der Sterne u. 
dereń Wiedererstehen auBerhalb derselben widerspricht dem zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik, da man nicht Protonen u. Elektronen bei hoher Temp. sich in 
Strahlung umwandelnd u. bei niedriger Temp. den ProzeB umgekehrt verlaufend an- 
nehmen kann. (Naturę 1 22 . 689—700. 3/11. 1928.) B e h r l e .

P. A. M. Dirac, Theorie der Quantenmechanik. Die neue Atommechanik von 
H e is b n b E R G  (vgl. C. 1 9 2 6 . II. 702) beruht auf der Annahme, daB die ein dynam. 
System beschreibenden Variablen s ta tt des kommutativen Gesetzes der Multiplikation 
gewisse Quantenbedingungen erfiillen. Die Theorie kann ohne andere Kenntnisse iiber 
die dynam. Variablen ais die der von ihnen befolgten algebraisohen Gesetze aufgebaut 
werden, u. die Yariablen konnen durch Matrizen dargestellt werden, vorausgesetzt, 
daB eine Gruppe von uniformisierenden Variablen fur das dynam. System existiert. 
Einen anderen Ausgangspunkt fur die neue (Juantenmechanik ha t S c h r o d i n g e r  
(C. 1 9 2 7 . I. 2268) gegeben. Davon ausgehend, daB ein Atomsystem nicht durch eine 
Trajektorie, d. h. durch einen in einem Koordinatenraume bewegten Punkt, sondern 
nur durch eine Welle in diesem Raum dargestellt werden kann, erhalt er aus einem 
Variationsprinzip eine Differentialgleiehung, der die Wellenfunktion gehorchen muB, 
die eng m it der HAMILTONschen Gleiehung des Systems zusammenhangt. Yf. ver- 
allgemeinert die SCHRODINGERSche Theorie, indem er die Zeit ais den librigen Variablen 
gleichwertig u. die negativ genommene Gesamtenergie des Systems ais ihr zugehóriges 
kanon. Moment b e tra c h te t.  Die Theorie wird auf ein System m it nahezu g le ichartigen  
Teilchen, etwa cin Atom m it mehreren Elektronen, spezialisiert. Da Vertauschung 
zweier Elektronen einen von dem ursprunglichen ununterscheidbaren Zustand liefert, 
so muB man erwarten, daB sich nur symm. Funktionen der Koordinaten samtlicher 
Elektronen durch Matrizen darstellen lassen. Man erhalt so zwei Lsgg., die allen not- 
wendigen Bedingungen entsprechen u. zwischen denen die Theorie zu entscheiden 
zunachst nicht imstande ist. Die eine von ihnen fiihrt zum P.AUI.I-Yerbot (C. 1 9 2 5 .
I .  2358), w on ach  au f e in e r b estim m ten  B ah n  n u r  e in  einziges E le k tro n  vorkom m en 
d a rf, d ie  a n d ere  zu r B oSE-E lN STEIN schen s ta t is t .  M echanik  (EINSTEIN, C. 1924 .
II. 2125). Vf. arbeitet die Theorie des idealen Gases unter Voraussetzung des P a u l i- 
Verbots aus. E s wird dabei im Sinnc der SCHRODINGERschen Wellenmechanik an- 
genommen, daB die Lsg. m it antisymm. Eigenfunktionen die richtige ist, so daB mit 
jeder Welle nur ein einziges Molekuł yerbunden sein kann. Dann wird in ub licher Weise 
die Wahrscheinliehkeit einer Verteilung berechnet, bei welcher Ns-Molekule einem 
durch bestimmte Quantcnzahlen eharakterisierten Zustandsbereiche zugeteilt sind, 
u. diese Wahrscheinliehkeit zu einem Maximum unter den Nebenbedingungen gemaeht, 
daB Molekulzahl u. Gesamtenergie nicht variiert werden. Jlan  erhalt so die Entropie, 
u. dam it den gesamten thermodynam. Zustand des Gases. Das eigenttimliche Siittigungs- 
phanomen der ElN ST EIN -B oSE sehen Theorie tr i t t  hier nicht auf. Die spezif. Warme 
nahert sich stetig dem Nullwert bei Annaherung an den absol. Nullpunkt, anstatt wie 
bei EINSTEIN-BOSE bis zum Sattigungspunkt zu wachsen, um dann erst bei A n 
naherung an den absol. Nullpunkt zu Nuli zu werden. Vf. b e tra c h te t  dann den EinfluB 
einer willkiirlichen, auf das Atom ausgeiibten Storung, u. wendet die Theorie auf Ab- 
sorption u. Emission durch ein Atom an, wobei sowohl angeregte, wie spontane Emission
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behandelt werden kónnen. (Procced. Roy. Soo., London. Serio A. 1 1 2 . 661—77. 
1926.) B y k .

S. N. Bose, Wdrmegleichgewicht im  Strahlungsfeld lei Anicesenkeit von Materie. 
Das Problem des Wiirmegleichgewiclits kann im G-cgensatz zu den bisher angewandten 
Methoden naeh der statist. Mechanik behandelt werden, unabhiingig von jedcr besondercn 
Hypotheso ubcr den Mechanismus der Elementarprozesse, auf denen der Energic- 
austausch beruht. Vf. versucht die Beziehung abzuleiten, zu der alle Hypothesen 
fiihren miissen, wenn das PLANCKsche Gesetz fiir das Strahlungsfeld u. das M a n w e l l - 
Gesetz fur die materiellen Teilchen gelten sollen. Um das Problem in dieser Weiso 
zu lósen, muB der Ausdruek fiir die thermodynam. Wahrscheinliehkeit fiir die Strahlung 
u. fiir die materiellen Teilchen gefunden werden, wofiir Vf. einen geeigneten Ansatz 
liefert. (Ztschr. Pliysik 27. 384—93. 1924.) B y k .

R. H. Fowler, Allgemeine Formen der slatislischen Mechanik mit besonderer Rilck- 
sicht auf die Erfordemisse der neuen Quantenmechanik. (Vgl. B o s e ,  vorst. Ref., E i n 
s t e i n ,  C. 19 2 4 . II. 2125, F e r m i ,  Ztschr. Physik 36  [1926]. 902, D i r a c ,  vorvorat. 
Ref.) D ie crwiihnten Arbeiten zur Theorie des idealen Gascs insbesondere die Arbeit 
von D i r a c ,  die an die HElSENBERG-ScHRODiNGERsche allgemeine (Juantenmechanik 
anschliefien, zwingen zu einer Anderung der Grundlagc der ldass. statist. Mechanik. 
Hierzu dient die Methode der komplexen Integration, die D a r w i n  u . F o w l e r  (C. 1 9 2 3 .
I. 1249) bereits auf den klass. Fali angewandt haben. Der allgemeine Ansatz des Vf. 
deckt einc sehr groCe Anzahl von Móglichkeiten der Charakterisicrung von Zustanden 
im Sinne der S tatistik u. der Art u. Weise, Komplcxionen zu zahlen. Man kommt 
so zu Integralausdriicken fur dic Anzahl der fiir die Gesamtheit moglichen Komplex- 
ionen u. fiir die mittlere Anzahl von Systemen der Gesamtheit, die den einzelnen Quantcn- 
zustanden entsprechen. Es gelingt, Entropie u. Temp. vom Standpunkt der neuen 
Statistik zu definieren. Anwendbar ist die neue Statistik auf die gleichen F a llc  wie 
die klass., namlich auf ideale ans Molekiilen gebildete Gase beliebiger Struktur, Krystalle 
u. Strahlung. Die moglichen Zustande jedes Systems der Gesamtheit werden durch 
seine Eigenwerte im Sinne der Wellenmechanik gegeben. Die S tatistik von F e r m i- 
D ie a c , die Vf. fiir Gase fiir die richtige halt, wahrend die BoSE-ElN STEIN Sche fiir 
die Strahlung giiltig sein soli, wird ais der wichtigste Spezialfall seiner allgemeinen 
S tatistik  cingehender betrachtet. Die statist. Verteilung der Gasteilclien im Raume 
ist eigentlich der entwiekelten Theorio fremd u. wird zum ScliluB mittels einer Zusatz- 
annalime behandelt. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 113 . 432—49. 1927.) B y k .

C. G. Darwin, Die elektromagnetischen Oleichungen in  der Quantentheorie. (Naturo 
1 2 3 . 203. 9/2. Edinburgh, Univ.) L e s z y n s k i .

L. Brillouin, DieSominerfeldscheEtektronentheorie der Melalleunddiemittłerefreie Weg- 
lange der Elektronen. Die Bereehnung der mittleren freien Wegliinge der Elektronen auf 
Grundder SoMMERFELDschen Theorie wurdenaehMethodendurchgefiihrt(vgl.FRENKEL 
u. M ir o l u b o w , C. 19 2 8 . I I .  2105), die denen zur Bereehnung der Streuung von Licht 
oder Róntgenstrahlen an Krystallen entsprechen. Damit ist auch bereits der Grund 
fiir die Schwache dieser Methoden angegeben, denn fiir das Licht ist die B o s e - E in s t e i n - 
sche Statistik anzuwenden, wahrend fiir die Elektronen die F e r m is c Iig Statistik  u. 
das PAULlsche AusschluBprinzip anzuwenden ist. Es wird gezeigt, daB der Ausdruek 
fiir die Wcglange durch Beriioksichtigung des PAULIschen Prinzips grundlegend ver- 
andert wird. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 8 . 242—44. 14/1.) L e s z y n s k i .

F. Bloch, Zur Susceplibililat und Widerstandsćinderung der Metalle im  Magnel- 
feld. Vf. untersucht das Verh. der Susceptibilitat der Metalle fiir den Fali, daB die 
Leitungselektronen nicht frei, sondern in einem period. Kraftfeld angenommen werden 
(vgl. C. 1 9 2 9 .1 .1303). Es wird gezeigt, daB sich die n. Widerstandsanderung der Metalle 
im Magnetfeld auch nach ihrer GróBenordnung verstehen laBt, wenn man neben dem 
EinfluB der LORENTZ-Kraft den hier iiberwiegenden der Spinorientierung m it beriick- 
sichtigt. (Ztschr. Physik 53 . 216—27. 12/2. Ziirich, Physikal. Inst. d. E. T. H.) Le.

Rudolf Peierls, Zur Theorie der gahanomagnetischen Effekte. Es wird gezeigt, daB 
man aus den BLOCHschen Rechnungen (C. 1 9 2 9 . I. 1303; vgl. auch vorst. Ref.) quali- 
ta th r richtige Aussagen iiber die galyanomagnet. Effekte erhalt, insbesondere beide 
Vorzeichen des HAl.L-Effekts u. die GróBenordnung der Widerstandsanderung. 
(Ztschr. PhysLk 5 3 . 255—66. 12/2. Leipzig, Theoret.-physikal. Inst. d. Univ.) Le.

O. Klein, Die Iłeflexion von Elektronen an einem Potenlialsprung nach der relati- 
vislischen Dynamik von Dirac. (Ztschr. Physik 53. 157—65. 12/2. Kopenhagen, Univ.- 
Inst. f. theoret. Pbysik.) L e s z y n s k i .
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M. Ponte, Die Beugung dxirr.li krysłaUine Pulrer. Ehklronenanalyse. Es werden 
Beugungsdiagramme besohrieben, dio an krystallinem ZnO-Pulver m it Elektronen 
von 7,6, 11,17, 13,92 u. 17,25 Kilovolt (entsprechend /. 140,6—93,4 X-E.) erhalten 
wurdcn. Es wird auf die Vortcilc der Elektronenanalysc zur Best. der Krystallstruktur 
gegeniiber der Róntgenanalyse hingewiesen. (Compt. rend. Aoad. Sciences 188. 244—46. 
14/1.) _ L esz y n sk i.

F. Reiche, Zur ąuantenmechanisclien Dispersionsformcl des alomaren Wasser- 
sloffs im  Grundzustand. Es wird die Iden tita t der von PODOLSKY (C. 1928. II. 520) 
fur don Grundzustand des atomaren H  gegebenen quantenmechan. Dispersionsformcl 
m it der LADENBURG-KRAMERSschen Dispersionsformcl bewiesen, es wird eine strenge 
Vcrifikation des F-Summensatzes fiir den vorliegcnden Fali durchgefiihrt, u. es werden 
aus PODOLSKYs Formel die Absorption im Kontinuum u. der Breehungsąuoticnt fiir 
sehr holie Freąuenzen abgeleitet. (Ztschr. Physik 53- 1G8—91. 12/2. Breslau.) Le.

Dan Radulescu, Allgemeine Theorie des Valenzoktetts im  „ torularen“ Alommodell. I. 
Eingehende Ausfuhrungen iiber die „O ktettstruktur“ der Elektronenschalcn im Zu- 
sammenliang m it Valenzbetrachtungen: Darstellung der B oiIR schen  Ausfuhrungen 
iiber das hcrrsehende Prinzip der Achterschalen. Aus dem Prinzip des „torularen11 
Atommodells ( L e n a r d ,  S t a r k ,  J . J . T h o m s o n )  soli notwendigerweise die Vor- 
stellung T o ra  „VaIenzoktett“ folgen. Hieraus lassen sieli Ruckśchliisse ziehen auf die 
Stabilitat von Verbb., die Polaritat der verschicdenen Teile der Moll., die S truktur 
u. Eigg. der Koordinationsverbb. Dies wird am Bcispiel des H-Atoms naher crlautert. 
Die Valenzelektronen der torularen Atome sind ąuasi-elast. gebunden, im Inncrn des 
Atoms verliert das CouLOMBsche Gesetz seine Giiltigkeit. Es wird ein „Gleichgewichts- 
gesetz“ fiir das torulare System aufgcstellt, welehes hóclistmogliche Symmctric u. 
minimale Elektronenverschiebungen postuliert. Vf. erliiutert diese Prinzipien niiher 
an typ. Verbb. verschicdener Art. (Bulct. Soc. ętiin^e Cluj 4. 263—79. Nov. 
1928.) F r a n k e n b u r g e r .

Dan Radulescu, Die Theorie des Valenzokletts im  „torularen"' Alommodell. I I . Die 
Theorie des Valenzokletls in  der organischen Chemie. (I. vgl. yorst. Ref.) Vf. entwickelt 
die Ansickt, daB die n. Symbolik der organ. Chemie vollig unzureiehend ist, daS hin- 
gegen die Einfuhrung von ,,Oktettformeln“ erhcbliehe Klarheit schafft. Dies wird 
daran gezeigt, daB sich die physikal. u. chem. Eigg. der doppelt konjugierten Bindungcn 
hieraus befriedigend ableiten lassen, ebenso die S truktur des Bzl., Naphthalins u. 
Anthracens, sowie der bestimmende EinfluB von Substituenten. Durch eine Reihe 
ster. Molekiilmodelle wird dies erliiutert; Einzelheitcn miissen im Original eingesehen 
werden. (Bulet. Soc. ^tiinte Cluj 4. 280—91. Nov. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

Dan R4dulescu, Die Theorie des Valenzeleklron-s im  torularen Atom. I II . A ll
gemeine Beziehungen zwischen dem Absorplionsspektrum und den chemischen Eigen- 
schaflen der organischen Subslanzcn. Theorie der „Gemeinsamkeitsresonatoren.“ (II. vgl. 
vorst. Ref.) Entw. einer neuartigen Absorptionstheoric, die auBer Bckanntem die 
Regel einbegreift, daB dio Freąuenzen der ultravioletten Absorptionsbanden ein Viel- 
fachcs der entsprechenden infraroten betragen u. ein Sj^stem clektr. Ladungcn gleich- 
zeitig mehrere Freąuenzen besitzt. Weiterhin werden die Zusammenhange zwischen 
den Valenzolektronen, ihrer Loekerung u. der ro ten  Grenze der Absorptionsbanden 
diskutiert. Sodann definiert Vf. den Begriff der gekoppelten u. der „Gemeinsamkcits- 
resonatoren“ ; dieselben treten z. B. bei Einfiihrung von doppelten u. dreifachen 
Bindungen in gesatt. Kohlcnwasserstoffe auf u. sind am Absorptionsspektrum aus der 
Feinstruktur der Banden erkennbar. So besitzt C2H 4 4 gemeinsamo, 2 Oktettcn der 
C-Atomo angehorende Elektronen; ihre harmon. Gemcinsamkcitsfreąuenzcn sind um 
so geringer, je groBcr die Zahl der zugehorigen Komponenton ist. Diesen Regcln ent- 
sprechen analogo Abstufungen der Infrarotfreąuenzen der entsprechenden Moll. Dies 
wird noch an weiteren Beispielen erliiutert wie an dem der konjugierten Doppcl- 
bindungen, am Spektrum des Bzl., N aphthalins u. Anthracens. Auch werden Parallelen 
zwischen dem Typ des Absorptionsspektrums u. den chem. Eigg. der Bzl.-Derivate 
aufgezoigt. (Bulet. Soc. §tiin{c Cluj 4. 292—305. Nov. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

D at Radulescu, Die Theorie des Valenzelektrons im  torularen Atom. IV. Neue 
Beispiele fiir  den Zusammenhang zwischen dem Absorptionsspektrum u?id den chemischen 
Eigenschaften. (III. vgl. vorst. Ref.) Scliilderung von Analogicn zwischen der Lage 
der roten Grenze der Absorptionsbanden u. den chem. Eigg. des betreffonden Chromo- 
phors, welche von JONESCU (vgl. C. 1925. I. 2221) u. Vf. fcstgestellt worden sind. 
Diese Ergebnisse stehen mit den allgcmoinen Ansiehten des Vf. iiber (lic opt. Eigg.
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organ. Moll. im Einklang (vgl. yorst. Ref.). (Bulet. Soc. ęUin^-o Cluj 4. 306—11. Nov. 
1928.) F r a n k e n b u r g e r .

Dan R&dulescu, Die Theorie des Valenzelektrons im  toruldren Atom. V. Ober 
eine neue allgemeine Theorie der Halochromie. (IV. vgl. yorst. Ref.) Vf. entwickelt 
auf Grund seiner Theorie der „Gemcinsamkcitsrcsonatoren" (ygl. Mittcilung III.)  
Anschauungen iiber dio Konst. der metallorgan. Verbb. von S c h l e n c k , dio Triaryl- 
methane u. die sogen. Carboniumsalze. Es wird eine allgemeine Theorie der „wahren“ 
Halochromie-Phanomene u. der ICoordinationshalochromie aufgestellt. F ur allo diese 
Falle wird auf S truktur u. Konst. der Resonatoren geschlossen. (Bulet. Soc. ętiinf.c 
Cluj 4. 312—22. Nov. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

Dan Ridulescu, Die Theorie des Valenzoktetts im  „ toruldren“ Atom. VI. Einige 
Beziehungen zioischen den photochemischen Eigenschaften und der Polaritdt der Sub- 
stikienten in der Oktett-Theorie (Bemerkungen zu den Arbeiten ton Tanasescu). (V. vgl. 
yorst. Ref.) Vf. bezieht sich auf Arbeiten von T a n a s e s c u  (C. 1927. I. 75) iiber dio 
chem. u. photochem. Eigg. gewisser Substanzklassen u. ihrer Struktur, vor allem auf 
Studicn iiber Nitro-Aryl\oxhh., die bei Bestrahlung in Nitrosoverbb. iibergehen; aueh 
der EinfluB von Substituentcn yerschiedener Polaritiit auf die photochem. Empfind- 
lichkeit (ygl. T a n a s e s c u , C. 1927. I. 1299) wird diskutiert. Vf. weist nach dafi diese 
Ergebnisse m it der Októtttheorie im besten Einklang stehen. (Bulet. Soc. fj>tiin$S Cluj 4. 
323—25. Nov. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

Dan R&dulescu, Die Theorie des Valenzoktetts im  ,,toruldren“ Atom. V II. Ober 
eine neue allgeineine Theorie der Fluorescenz und der Phosphorescenz. (VI. vgl. yorst. 
Ref.) Vf. griindet auf seiner Annahme der „Gemeinsamkeitsresonatoren" eine neue 
Fluorescenztheoric. Nach ihr soli die Fluorescenz auf harmon. Schwingungen dieser 
Resonatoren allein unter Wegfall der infraroten, d. h. der atomaren Schwingungen 
beruhen. Die experimentellen Ergebnisse der Fluorescenz- u. Phosphorescenzeffektc 
stehen m it dieser Ansicht im Einklang. (Bulet. Soc. ętiin^e Cluj 4. 326—32. Nov. 
1928. Cluj, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Gustav Kettmann, Beitrdge zur Auswertung von Debye-Scherrer-Aufnahmen. 
Es wird ein einfaches graph. Verf. zur genauen Best. der Gitterwerte aus D e b y e - 
S CH ERRE R - Au f n ah men entwickelt, dessen besonderer Vorzug darin besteht, daB man 
iiber die spezielle GróBe oder aueh nur die Form der immer auftretenden systemat. 
Fehlereinflusse keinerlei Kenntnis zu haben braucht. Man ersieht ohne weitere Rech- 
nung dio Genauigkeit der Ergebnisse u. kann notigenfalls dio Fehler der Linienlagen 
schr einfach nachtraglich bestimmen u. naher untersuchen. Bei Stoffen, die nur wenige 
Interferenzen liefern, liiBt sich die Sicherheit der Auswertung durch Benutzung 
m e h r e r e r  Stralilungen fur die Herst. e i n e s Diagrammes oft erheblich steigern. 
Das Verf. ist unter anderem heryorragend geeignet zur Auswertung fremder Aufnahmon, 
bei denen die techn. Angaben oft liiokenhaft sind, oder ganz fehlen. (Ztsclir. Physik 53. 
198—209. 12/2. Physikal.-Techn. Lab. d. Betriebskontrolle Oppau d. I . G. Farben- 
ind. Akt.-Ges.) L e s z y n s k i .

Einar Broch, Ober die Oitterart einiger rnonoklinen Verbindungen vom Typus  
MgWOi. Eingehende Unters. des Raumgitters von MgWOt fiihrt im AnschluB an die, 
N iG G Llschen Raumgitterklassifikationen zu folgenden Resultaten: Das Gittersystem
ist monoklin, die Gitterfamilic monoklin cinfaeh, die G itterart yom Typus | ^
Die Verbb. Z n W 0 4, FeW 04, M n W O j NiW O 4, CoWO„ [MnFe]lV04 (Wolframit) ge- 
horen demselben Typus an. Die Gitterdimensionen von MgW04 ergeben sich zu: 

a =  4,67 A, 6 =  5,66 A, c =  4,92 A, /? =  89» 35', j? =  90° 25'.
Die Elcmentarzelle enthalt 2 Moll. MgW04, indem das spez. Gew. zu 5,66 bestimmt 
wurde. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 1. 409—21. Dez. 1928. Oslo, Univ., Mineralog. 
'In st.)  F r a n k e n b u r g e r .

G. Natta, Konstitution der Hydroxyde und Hydrate. I II . Ober das Strontium- 
hydroxydoctohydrat. (II. ygl. C. 1929. I- 191.) Vf. untersucht rontgenograph. nach 
der LAUE-Methode, m it rotierendem K iystall u. nach der Pulyermethode in Paraffinól 
eingebettete Krystalle des tetragonalen Sr(OH)2-8 H J). Aus den Messungen der 
001-Ebene folgt ein Achscnyerhałtnis c/a =  0,906; a ergibt sich zu 6,41 A, c zu 5,807 A, 
das Vol. der Elementarzelle m it 1 Mol. zu 238,6-1 0 '24 ccin, D. 1,85. Die Lage der 
oinzelnen Atomc bzw. Atomgruppen ist: Sr" (000), O in OH' (*/2 0 0) u. (0 x/2 0),
O in den 8]W.-Moll. («, u, v) (u, —u, v) (—u, u, v) (—u, —u, v) (u, u, —v) (u, —u, —v) 
(—ut u, —v) (—u, —u, —t’). Die Lage der O-Atome des Krystallwassers ist bestimmt
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durch dio Paramcter 0,25 fur v u. 0,29—0,30 fiir u. (Gazz. chim. Ital. 58 . 870—82. 
Doz. 1928. Mailand, R. Politccnico, Lab. f. allg. Chem.) R. K. M u l le r .

J. Kudar, Wellenmechaniache Begrilndung der Nernstschen Hypotliese von der 
Wiederentsłehung radioaktiver Elemenle. Dio NERNSTscho Hypotheso von der Moglich- 
keit spontaner Wicderentstohung radioakt. Kerne kann cinfach u. klar im Rahmon 
der wellenmeohan. Beschreibung der radioakt. Erscheinungon (vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1415) 
begrundot werden. Dor Kern kann ein a-Toilchen aufnehmen, wenn dicses m it einer 
dom reellen Teil des Eigenwertes entspreehcndon Geschwindigkeit in die Nahe des 
Kernes kommt. Dio Wahrseheinlichkoit fiir die Bldg. eines radioakt. Komes bei einem 
ZusammenstoB ist durch dio Zerfallskonstanto des entstebenden Kernes gegobon. — 
Es wird kurz vom wellcnmochan. Standpunkt der Zusammenhang zwischcn der 
a-Strahlenemission boim radioakt. Zorfall u. der y-Strahlung diskutiert. (Ztsehr. Physik 
53. 166—67. 12/2. Berlin.) L e s z y n SKI.

Marc Bruzau, Ober die raumliche Verleilung der y-Slralilung des Radiums in  
leichłen zerstreuenden Medien. Dio Verteilung der primaren /-Strahlen von einer punkt- 
formigen Quello aus ist im leeren Raum umgekehrt proportional dem Quadrat der Ent- 
fernung, in einem materiellen Medium aber wird die Intensitat noch auBerdem ver- 
ringert, da dio durchstrahlten Sehichten einen Teil der Wellenenergio zuriickhalton. 
Fiir Rontgen- u. /-Strahlen ist kein durcbsiehtiges Medium bekannt. E„ seł dio pro 
sec von einer monoehromat. Strahlonąuelle ausgcstrablte Energie, dann ist in der 
Entfernung R  in einem absorbierenden Medium dio In tensitat der Prim arstrahlung:

Hj — i R
Zprim. == —- ^ r  e ~ ( f ‘ — Absorptionskoeffizient der Strahlung fiir das botreffende 4 jT Ji*
Medium). Neben der Umwandlung primiirer y-Strahlen in sekundiire y-Strahlen ent- 
steht eine sekundare -/-Diffusionsstralilung. Dio Gesamtintensitat der y-Strahlung

in der Entfernung R  von der Strahlenąuello ist /total — —— • e ~ /‘ +  /sekumlar-

^sekundar ist eine Funktion von E0, //, Ii  u. der Wellenlange der primaren y-Strahlung. 
Das Problem der raumlichen Verteilung der -/-Strahlen in zerstreuenden Medien ist 
nicht nur von theoret. Interesse, sondom auch von groBer W ichtigkeit fiir biolog, u. 
therapeut. Anwendungen. Dio Messungen wurden m it einer kleinen Ionisationskammer 
ausgofiihrt; (2—3 ccm Inhalt) sio war ron zylindr. Form ebenso lang wio breit, um don 
Bedingungen der Isotropie moglichst zu geniigen. Der sehr schwacho Ionisationsstrom 
(ca. 10" 11 Amp.) wurde m it einem elektrostat. App. gemessen. Die in oiner kleinen 
Kammer gemessene Ionisation ist zum groBen Teil von der Elektronenemission der 
Kammerwande abhangig. Wegen der biolog. Zwecke dieser Arbeit waron Kammer- 
wiinde wunschenswert, die ahnlieh wirken wie lebende Gewebe; leichtes Materiał 
war dringend erforderlich, Kohle-Wiinde waron ideał gewesen, Al erwies sich ais hin- 
reichend genau. Ais zerstreuendes Medium wurde W. gewahlt. Die wichtigsten Er- 
gobnisse der Arbeit sind: 1 . E in e  i n d i r e k t e  V e r i  f i  k a t i o n  des  C o m p t o n -  
E  f f o k t  s , die Wellenlange der sekundaron /-Strahlung des W. ist 3-mal so groB 
wie die Wellenlange der Primarstrahlung. 2. D ie  R e l a t i v i t ś i t  d e r  o f f e k -  
t i v e n  W e l l e n l a n g e .  Die effektivo Wellenlange oiner komplexon Strahlung 
ist zuriiekzufuhren auf oine Rk. eines oder mehrerer Elementc, die diesor Strahlung 
unterworfen sind, diese Rk. hangt von der analysierten Strahlung ab u. gleich- 
zeitig von den bei der Analyse verwendeten Elementen. Die effektive Wellenlange 
der Diffusions--/-Strahlen des W. nimmt zu, wenn man einen Schirm aus Elementen 
hoherer Atomnummer benutzt. 3. D ie  s e l e k t i v e  W r k g .  o i n e r  k l e i n e n  
I o n i s a t i o n s k a m m e r .  Die Intensitat des Ionisationsstromes ist proportional 
dem Prod. aus der Intensitat der anregenden Strahlung u. dem Absorptionskoeffizienten 
der Kammerwand. 4. D i e  P s e u d o d u r c h s i c h t i g k e i t  z o r s t r e u e n d o r  
M e d i e n .  Infolgo der selektiven Wrkg. kleiner Kammern kann der Fali eintreten, 
daB die weiche Diffusions-/-Strahlung einen starkeren Ionisationsstrom erzeugt ais 
dio Primarstrahlung, dieser Effekt wiiehst m it zunehmendem Atomgowicht der Wand 
u. kann zu paradoxen Sehlussen fiihren. Dio Pseudodurchsichtigkeit ist vielleicht 
die Ursache eines Fehlers bei den Messungen von M il l ik a n  iiber „durchdringende 
Strahlen in hochgelegenen Seen“ (C. 1 9 2 7 .1. 1122). 5. M essu n g  d e r  / - S t r a h le n -  
e n e r g i e  v o n  l g Ra (pro sec.). Diese Messung (in absol. MaB) wurde m it einer 
m it Druckluft gefiillten Ionisationskammer ausgefuhrt. Dabei ergab sich E  =  1,08 
10;‘ erg/sec. Dieser W ert zeigt gute Ubereinstimmung m it friiheren ealorimetr. Mes-
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sungon von E l l i s  u. W o o s te r  (C. 1925. II. 135). (Ann. Physicjuc [10] 11. 5—140. 
Jan . Paris, Ra-Inst.) WRESCHNER.

L. Bastings, Temperatur kocffizient der y-Strahlenabsorption. (Vgl. C. 1927- I. 
1414.) Mit Hilfe oines Goldblattelektroskops wurde dic Wrkg. der Temp. auf die Ab- 
sorption der y-Strahlen untersuelit. Die nbsorbierenden Metalle (Pb, Fe, Al u. Sn, 
letzterea in festem u. in geschm. Zustand) befanden sich in einem zylindr. Quarzofen, 
der durch elektr. Sferom bis auf 1050° gehcizfc werden konnte. Die Tempp. wurden 
m it einem Thcrmoelement bestimmfc. Die Atomabsorption wachst m it steigender 
Tem p.; eine Theorie fiir diese Erscheinungcn laBt sich vorlaufig noch nicht aufstellen. 
(Philos. Magazine [7] 7. 337—45. Febr. Durham, Univ.) WRESCHNER.

Pierre Auger, Der E l u f lup des Ursprungsniveaiis der Pholoelektronen au f die 
raumlićke Verteilung ihrer Anfangsrichtungen. Unters. der raumlichen Verteilung 
(vgl. C. 1929. I. 193. 1191) der Photoelektronen aus der A'-Schalc u. der Z-Schale des 
Xe fiihren zu folgendem Ergebnis: Dic Elektronen der /t-Sehale verhalten sich so, 
nls wenn sie vor dem Herauslosen aus dcm Atom wenig Bewegung. gehabt hatten, 
wahrend die Elektronen der L -Schale schon im Atom Bewegung besitzen. (Compt. 
rend. Acad. Scicnccs 188. 447—50. 4/2.) L o r e n z .

W. Ehrenberg, Uber die Streuung von Honłgenstrahlen. Es wird an Graphit ge- 
streute Róntgcnstrahlung spektroskopiert, wobei auBer der COMPTON-Linie keine 
verschobenen Linien gefunden werden. Es gelingt also nicht, den von D a v i s  u . 
M i t c h e l l  (C. 1929. I. 194) bcobachteten Effekt zu reproduzicren, obwohl dic von 
diesen bcobachteten yerschobenen Linien, die etwa die halbe Intensitiit der unver- 
schobenen Linie hatten, noch hatten erkannt werden miissen, wenn sie nur den zehnten 
Teil der Intensitiit der unyerschobenen Linie gehabt hatten. Die von D a v i s  u . M i t 
c h e l l  angegebone, um 11,3 X-E. verschobene Linie fiillt sehr genau m it der Uran- 
L f l y Linie zusammen. Nach Verss. des Vfs. konnte die von D av is  u . M i t c h e l l  ge- 
fundene Linie durch eine Verunreinigung des Graphits m it 0,005 Atomprozent U er- 
lclart werden. (Ztschr. Physik 53. 234—36. 12/2. S tu ttgart, Rontgenlab. d. T. H.) Le.

H. R. Robinson und C. L. Young, Die Absorplion von Honłgenstrahlen. Es 
wird auf die Bedeutung der magnet. Spektrometrie der sekundaren Kathodenstrahlen 
fiir die Erforsehung der Rontgenabsorptionsprozesse hingewiesen. Vff. berichten von 
vorliiufigen Unterss., von dereń Ergebnissen ais Beispiel angefuhrt wird, daB die beiden 
K -Elektronen des Zn  stiirker oder gleich stark  Strahlung der Wellenlange 0,56 A ab- 
sorbieren ais die 8 Z.-Elektronen des Wolframs. Die K ram erscIio  Theorie, die den 
Elektronen in Bahnen hoherer Quantenzahlen geringere Gewichte zuteilt, vermag dic 
Ergebnisse wiederzugeben, nielit dagegen die Theorie von DE B r o g l ie , die wiederum 
dic direkten Absorptionsmessungen besser wiedergibt. (Naturę 123. 203—04. 9/2. 
Cardiff, Univ. Coli.) LESZYNSKI.

Sigge Bjorck, Eine neuentdeckte Beziehung zwischen den Grenzfreąuenzen in  der 
charakleristischen RontgenstraMung. An Hand der yorliegenden Daten wird dic Giiltig- 
keit der folgenden empir. Beziehungen nachgewiesen: Fiir die Grenzfrequenzen
L m, ii/,,, etc. der Elemente M n bis J  gelten: M m =  (Lm | / 3 /v)/l 1,05. M u =
(Ln \'JSIlv)l 11,07. Fiir dic Elemente Sr bis Cd gelten: N y =  (M v ]/A7v,i)/ll,91.
N k  =  ( i f IT t e ) / l l , 9 5 .  N m =  (M m f e / 8 , 2 7 .  f j ,  =  ( if„  > f§ v )/8 ,2 9 . N , =

5 --------
( if ,  ]/AT,H)/8,73. Eine theoret. Erkliirung der Beziehungen wird nicht gegeben. 
(Ztschr. Physik 53. 228—33. 12/2. Upsala.) LESZYNSKI.

M. Mińnaert und B. van Assenbergh, Inlensitdlsmessungen an Fraunhoferschen 
Linien. (Vgl. C. 1928. I .  1260.) An 57 FRAUENHOFERschen L in ien  des Sonncn- 
sp e k tru m s zwischen 4400 u. 4550 wird bestimmt, welche totalc Energie in der Linio 
yerscliwunden ist. Die R o w  l a n d  -Skala wird in diesem Gebicte geeicht. Durch Kombi- 
nation m it den  E rg eb n issen  von R u s s e l l ,  A d a m s  u . M o o r e  (C. 1928. II . 1859) wird 
gefunden, daB die absorbierte Energie annahernd proportional der Quadratwurzel 
aus der Anzahl der absorbierenden Atome ist. (Z tsch r. P h y s ik  53. 248—54. 12/2. 
U trecht, Heliophysik. Abt. d. Physikal. I n s t .  d . Univ.) L e s z y n s k i .

Leon Blocli und Eugene Bloch, Die Bogen- und Funkenspeklrcn der Halogene. 
Vff. weisen unter Bezugnahmc auf eine Bemerkung yon La p o r t e  (C. 1928. II. 621) 
darauf liin, daB entgegen dessen Annahme dic Bogen- u. Funkenlinien des Chlors gc- 
miiB N e l t h o r r e  (Astrophysical Journ. 41 [1915]. 16) entsprechend ihrem Auftreten 
in der kondensierten Entladung gut zu unterscheiden sind. Vff. haben in letzter Zeit
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oine systemat. Trennung der Bogen- u. Funkenlinien vorgenommen u. dabei aueh dic 
Brom- u. Jodspektren analysiert (vgl. C. 1928. II. 1183). (Naturę 122. 171. 4/8. 1928. 
Paris.) F r a n k e n b u r g e r .

E. L. Kinsey, Notiz iiber die Erregung der D-Linie dureh die grune. Natriumbande 
und die Dissoziationsspannung von Nalriumdampf. Hinweis auf die bisherigen Unterss. 
iiber opt. Dissoziation von Moll. (H2, N aJ, J 2) in n. u. angeregte Atome u. daran ge- 
knupfte Berechnungen der Dissoziationsenergien. Im  AnschluB an Befunde von W o o d  
(C. 1928. II. 325) u. des Vfs. (O. 1928. II . 1184) uber die Anregung der Z>-Linie des 
Na dureh Einstrahlung der blaugriinen Emissionsbanden des N a2-Molekiils yerfolgt 
Vf. diesen Effekt in quantitativer Beziehung. Das Fluorescenz-Na befindet sich in 
einem, in einem groBeren Stahlrohr befindlichen Stahlofchen, die erregende Strahlung 
stam m t von einem Bogen zwischen Kohlen, die m it Salzen der seltcnen Erden im- 
pragniert sind. Beobachtung der Fluorescenz m it einem rechtwinklig brechenden 
Prisma. Die jO-Linien treten bei Anregung m it blaugriinen Spektralgebietcn, welche 
die D-Linien nicht enthalten, in Fluorescenz m it betrachtlicher Intensitat auf; letztere 
hangt wesentlich von der Wellenliingc der erregenden Strahlung u. der Temp. des 
Na-Ofens ab. Anwesenheit von Fremdgas ist nicht notig. Die J-L in ien  treten etwas 
unter 400° auf, erreichen ein scharfes Maximum bei etwa 410° u. verschwinden wieder 
bei 450°. Das Maximum beruht yermutlioh auf der gleichzeitigen Wrkg. erhóhter 
Emissionsintensitat u. erhóhter atomarer Absorption. Die erregende Strahlung zeigt 
eine langwellige Grenze bei 5240 A, maximale Wrkg. bei 4856 A u. kurzwellige Grenze 
bei 4470 A beziiglich der Anregung der D-Linie; bei 4930 A wird die blaugrune Fluores
cenz maximal angeregt, bei 4485 A liegt die kurzwellige Grenze der die Blaugriin- 
fluorescenz erregenden Strahlung. Dies widerspricht einer Deutung, die derjenigen 
der opt. Dissoziation von J 2-Dampf analog ist; in diesem Falle diirfte nilmlich im kurz- 
welligen Gebiet jenseits der langwelligen Grenze der die D-Linien erregenden Strahlung 
k  e i n  e Bandenfluorescenz auf treten. Der spektrale Befund laBt yielmehr darauf 
schlieBen, daB die Atome dureh StoBe zweiter A rt von den angeregten Moll. in den 
2 P-Zustand gehoben werden, d. h. die angeregten Atome sind n i c h t  die Dissoziations- 
prodd. der opt. errcgten Moll. Berechnungen ergeben, daB die Dissoziationsenergie des 
Na2-Mol. zwischen etwa 0,84 u. 0,97 Volt liegt; sie ist wahrsclieinlich =  0,85 ±  0,02 V. 
Die zum Zerfall des Mol. in ein ń. u. ein angeregtes (2,1 V) Atom notige Energie wiirde 
2,1 +  0,85 =  2,95 Volt betragen, wahrend die h i>-Werte der erregenden Blaugriin- 
strahlung nur 2,36—2,76 Volt betragen; eine einfache opt. Dissoziation ist also aueh 
aus energet. Griinden unmoglich. Dissoziation mittels StoBen zweiter A rt dureh dic 
angeregten Moll. ist jedoch sehr wahrscheinlieh. Vf. schlieBt hieraus, daB die Berech- 
nungen der Dissoziationswarmcn aus Verss., wclche Anregung von Atomlinienfluorescenz 
in Gemischen von Moll. u. Atomen dureh eine, nur die Moll. anregende Strahlung 
erweisen, nicht eindeutig sind. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 
37—41. Jan . California Univ., Los Angeles.) F r a n k e n b u r g e r .

J. C. Ghosli und T. L. Kasturi Rangacharya, Ullraviolett-Extinklionskoeffizienten 
von Gemischen des Qttecksilberchlorids mit organischen Sduren ais experimenleller Beweis 
fiir  die Bildung von unstdbilen Zwisćhenprodukten. I I I . (II. vgl. C. 1928. II. 
326.) Es ist bekannt, daB fast alle organ. Sauren in Ggw. von HgCl2 pliotochem. Zers. 
crleiden. Der allgemeine Mechanismus dieser Zers. ist noch nicht aufgeklart, u. Vff. 
suchen festzustellen, ob die Annahme, daB vor der Zers. Zwischenprodd. auftreten, 
dureh Messungen der Extinktionskoeffizienten der lichtempfindliehen Gemische ge- 
stiitz t wird. Versuchs- u. Rechenmethode sind dieselben wie friiher. Die Rcsultate 
werden in ausfiihrlichen Tabellen zusammengestellt u. werden analog den friiher m it 
U ranylnitrat u. m it FeCl3 erhaltenen aueh in quantitativer Hinsieht erklart dureh die 
Annahme 1. eines Rk.-Gleichgewichtes zwischen HgCi, u. der betreffenden organ. 
Saurc einerseits u. einer loekeren Verb. aus je einem Mol. HgCl2 u. Saure andererseits,
2. eines bestimmten Wertes der BIol.-Extinktionskoeffizienten dieser Verb. fiir jedc 
Wellenlangc. Die fiir diese Zwischenverb. berechneten Dissoziationskonstanten lassen 
gewisse konstitutive RegelmaBigkeiten erkennen. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 569—78. 
31/10. 1928. Univ. of Dacca.) St a m m .

C. V. R a m a n u n d K . S. Krishnan, Polarisierung zerslreuter Lichtquanlen. Priifung 
der Frage, ob das im Ramaneffekt zerstreute, in seiner Freąuenz verminderte Licht 
analog zerstreuter Rontgenstrahlung besonders hohe Polarisierung aufweist. Das 
Licht eines Hg-Bogens wird in Fil. abgebeugt: an Bzl. zerstreutes Licht zeigt, daB 
die neu auftretenden Ramanlinien z. T. oinen bedeutend hoheren Polarisationsgrad
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bcsitzen ais die Linien des ursprunglichen Hg-Spektrums; der Grad der Polarisierung 
ist fiir die yerschiedenen Linien des Streulichtes yersehieden. Das gleiche gilt fiir an 
Amylalkohol gestreutes Hg-Licht u. zwar sowohl fiir dessen neu auftretenden Linien, 
ais auch dic sich ausbildende kontinuierlieho Strahlung. Der theoret. Grund fur diesen 
Effekt seheint auf der Anderung der opt. Anisotropie der Moll. zu beruhen, dereń 
Deformation das Auftreten der „andersfarbigen" Streustrahlung verursacht. (Naturo 
1 2 2 . 169. 4/8._ 1928. Calcutta.) F r a n k e n b u r g e r .

F. Rasetti, Ramaneffekt in Gasen. Vorlaufiger Berieht iiber Unterss. des Raman- 
effekts an gasformigem CO u. C02. Bei CO werden zwei Ramanlinien gefunden, dic 
der Absorptionsbande bei 4,66 f i  entsprechen. Bei C02 werden 4 Ramanlinien beob- 
achtet, die don aus Absorptionsmessungen nicht bekannten tlbergangen 1284 bzw. 
1392 (± 10) cm- 1  entsprechen; man findet aber die hiermit gut ubereinstimmenden 
Worte 1279 bzw. 1381, wenn man die Differenz zwisehen den beiden Komponenten 
der bekannten Bandę bei 2,7 f i  u. der ebenfalls bekannten Bandę bei 4,25 bildet. 
(Naturę 1 23 . 205. 9/2. Pasadena, California Inst. of Techn.) L e s z y n s k i .

Joseph W. Ellis, E in  scheinbar anomaler Ramaneffekt in  Wasser. Es wird eino 
Erklarung fiir die scheinbare Anomalie der von C a r r e l l i ,  P r i n g s h e i m  u . R o s e n  
(C. 1 9 2 9 . I. 609) beobachteten, der Freąuenz 2,9 f i  entsprechenden Ramanlinie gegeben. 
Vf. hat zur Deutung des Ultrarotspektrums angenommen, daB die Bandę bei 3 f i  von 
komplexem Charakter ist, u. sich aus einer Oberschwingung bei 6,1 n  u. einer Grund- 
schwingung zusammensetzt, die Vf. bereits friiher (C. 1 9 2 7 . I I . 215) bei 2,9 f i  an
genommen hat. Die ungewóhnliche Breite der Ramanlinie entspricht ebenfalls der 
Breite der Ultrarotbanden. (Naturę 1 2 3 . 205—06. 9/2. Los Angeles, Univ. of Cali
fornia.) L e s z y n s ic i .

Jean Cabannes, Die Sekunddrstrahlungen im  durch Quarz gestrculen Licht. Es 
wird von Unterss. des Polarisationszustandes der von Quarz gestreuten Ramanlinien 
in Abhangigkeit von der Orientierung des Quarzes berichtet, aus denen auf Koharenz 
der Ramanstrahlung geschlossen wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 88 . 249—50. 
14/1.) L e s z y n s k i .

W. L. Lemeke, Die. Ijuminescenzerregung durch Schiitteln von Quecksilber in  Glas 
und in Rohren und Gefafien aus durchsichtigem geschmolzenem Quarz. Hinweis u. histor. 
t)berbliok iiber die bisherigen Verss. der Luminescenzphanomene, die beim Schiitteln 
von Hg in evakuierten GlasgefaBen infolge der Reibungsclektrisierung u. dadurch 
crregten GEISSLER-Entladungen auftreten. Modifizierung der Luminescenzfarbcn 
durch Zugabe verdiinnter Edelgase (Neon) u. fluorescierender Substanzen wie Willemit, 
ZnS usw. EinfluB der Róhrcnform (Einschnurungen) auf A rt u. Intensitat der Leucht- 
effekte, Doppelrohren mit kombinierter Ne-Innenrolire u. Hg-Aul3onmantel optimale 
Resultate m it Ne von 10—15 mm. Verss. des Vfs. mit rotierenden, m it Hg gefullten 
Glaskolben u. Rohren; optimale Drehgeschwindigkeiten fiir Hg-Ne (von 10—15 mm) 
gefiillte Birnen ist 700—800 Touren/Minute, fur flachgedriickte Spharoide 400—500- 
Touren. Verss. mit yerschiedenen einfachen u. DoppelgefaBen aus verschiedenen Glas- 
sorten. Unters. der Ultrayiolettemission an Gefafien aus geschmolzenem Quarz. (Science 
69 . 75—78. 18/1. Franklin, Pa.) F r a n k e n b u r g e r .

L. Mallet, Ober die ultraviolette Strahlung von Kórpern, die y-Strahlen ausgesctzt 
sind. In  einem Quarzspektrographen wird das Licht untersucht, das Fil. unter der 
Einw. yon y-Strahlen aussenden (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1420). Das Luminescenzlicht yon 
TTasser konnte bis 2500 A beobachtet werden, doch ist es wahrscheinlich, daC es bei 
yerbesserter Anordnung bis zur Absorptionsgrenze des W. oder Quary.es beobachtet 
werden kann. Das Luminescenzlicht von Schiuefelkohlenstoff bricht bei 3950 A plótz- 
lich ab, ubereinstimmend m it dem Beginn der Absorption des CS2. (Compt. rend. 
Acad, Sciences 1 88  . 445— 47. 4/2.) " L o r e n z .

Warren P. Baxter und Roscoe G. Dickinson, Mechanismus der photochemisclien 
Zersetzung von Slicksloffpenloxyd. Fiir die photochem. Zers. von N,On ist d ic  
Anwesenheit von ctwas N 0 2 notwendig; N o r r is h  (C. 1 9 2 7 . II . 384) hat dem- 
entsprechend folgenden Mechanismus angenommen: Durch das Licht zerfallt zu- 
iiaclist. NO, in NO +  O u. sekundiir t r i t t  ais Dunkelrk. cin: NO +  N20 5 =  3NO». 
D a  NO +  N20 ? momentan reagieren, ist diese Annahme diskutierbar: Da nacli
D i c k i n s o n  u . B a x t e r  (C. 1 9 2 8 . I- 2783) die Zers. von N 0 2 durch Licht der Wellen- 
lange 4350 kaum, durch solches von 4050 u. 3660 A sehr viel starker zersetzt wird, 
war eine Priifung der Hjrpothese von NORRISH dadurch moglich, daB man die photo- 
chem. Zers. von N20 5 unter dem EinfluB von monochromat. Licht untersucht. Man
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fand, daB 4350 A unwirksam, 4050 u. 3660 A dagegen wirksam waren, ganz wie es 
die Annahme von NORRISH verlangt; naheres iiber die Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Rk.-Gesehwindigkeiten im Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
109—16. Jan . Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) KLBMM.

Willis Conway Pierce, A. Leviton und W. Albert Noyes jr., Photochemische 
Untersuchjlngen. V III. Die ‘photochemische Zersetzung von Malonsaure bei Oegenwart 
und Abwesenheit von Uranylsulfat. (VII. vgl. C. 1928. II. 2439.) Vff. untersuchen 
die photochem. Zers. von Malonsaure u. yergleichen sie m it dem entsprechenden Verh. 
von Oxalsaure. Ais Zers.-Prodd. werden nur C02 u. CH3-C 00H  gefunden. Die Zers.- 
Geschwindigkeit bei Strahlung einer Hg-Bogenlampe steigt m it der zugesetzten 
Menge U 0 2S 04 u. erreicht einen konstanten W ert; scheinbar fallen die Geschwindig- 
keiten eine Kleinigkeit, wenn die Konz. an U 0 2S04 >  0,005 Mol. wird. Die Quanten- 
ausbeute der katalysierten Rk. ( ~  0,25) ist kleiner ais die der unkatalysierten (0,73). 
Bei konstanter U 0 2S 04-Konz. fallt die Geschwindigkeit der photochem. Zers. von 
Malonsaure m it der Konz., u. zwar etwa mit der 3. Wurzel. Fiir die Bldg. eines Kom- 
plexes zwischen U 0 2S 04 u. Malonsaure besteht kein Anzeicken, vielleicht abgcsehen 
davon, daB nach F a y  (Journ. Amer. chem. Soc. 18 [1896]. 269) Uranylmalonat im 
ObersehuB von Malonsaure 1. ist. Zugabe von H 2S 04 bringt keine nennenswerte 
Anderung der Zers., der Dissoziationsgrad der Malonsaure ha t also keinen erheblichen 
EinfluB. Eine ausgepragte Wrkg. der Wellenlange auf die Quantenausbeute ist nicht 
zu erkennen. Vff. diskutieren die yerschiedenen Moglichkeiten fiir den Rk.-Mechanismus, 
ohne eine Entseheidung treffen zu kónnen. Scheinbar yerlauft die Zers. von Malon
saure bei Ggw. von U 0 2S 0 4 anders ais die yon Oxalsaurc, weil sich bei dieser wahr- 
scheinlich ein Komples bildet, bei jener nicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 80 
bis 89. Jan . Chicago [111.], Univ.) K lem m . •

A. Bachem und R. P. MacFate, Zur Frage der Cholesterinverande.rung nach 
Itontgenbestrahlung in vitro. Lsgg. von Cholesterin in CHC13, CC14, Bzn., Bzl., Toluol, 
A., Aceton, Butylather, CS2 werden mit 8000 deutschen R.-Einheiten bestrahlt. Zer- 
stórung von Cholesterin tra t  nur in CHC13 u. CC14 auf. W ird CHC13 u. CC14 allein 
bestrahlt, so findet sich eine deutliche Zunahme des Sauregeh. in der Oxydations- 
kraft, freies Cl wurde nicht nachgewiesen. Zusatz von gasformigem Cl, HCIO,, HC104, 
HCIO, in geringem Mafie auch COCl2, bewirken Zerstorung von Cholesterin. (Strahlen- 
therapie 25. 476—78. 1927. Chicago, Res. Labor. of the Coli. of Med., Univ. of 
Illinois. Sep.) Me i e r .

[russ.] A. Joffe, K rysta llphysik . Moskau, L eningrad : Staatsvorlag  1029. (192 S.) R bl. 4.— 
[russ.] N. Ssemenow, E lcktronenerscheinungen. U n ter der B ed. von A. JoJfe. Leningrad:

W issonschaftl. ehem .-teolin. Verlag 1928. (320 S.) R bl. C.25.

A a. E le k t r o c h e m ie .  T b e r m o c h e m ie .
Max Steenbeck, Zur Entstehung des normalen Katliodenfalls. Es wird eine an- 

schauliche Begrundung des Extrempostulats von Co m p t o n  u . Mo r s e  (C. 1928. I. 155) 
gegeben. Danach erfolgt die Umbildung der TowNSEND-Entladung in die n. Glimm- 
entladung durch Kondensation der Entladung um eine Stelle besonders hoher Raum- 
ladungsdichte. Die Stromdichte steigt an bis zur Einstellung der fur die Ionisation 
gunstigsten Potentialyerteilung. Der Umschlag der TOWNSEND- in die Glimm- 
entladung zeigt weitgehende Analogien mit der Weiterbildung der Glimm- zur Bogen- 
entladung. (Ztsehr. Physik 53. 192—97. 12/2. Berlin-Siemensstadt, Wiss. Abt. d. 
S i e m e n s -ScnucKERT-Werke.) _ _ L e s z y n s k i .

W. Uyterhoeven, Positive Ionenstróme in  der positiven Sdule der Olimmentladung 
in  Edelgasen. Anwendung der von L a n GMUIR fiir den Hg-Bogen ausgebauten Sonden- 
methode zum Studium der Verhaltnisse in der positiven Saule bei Glimmentladungen 
in Edelgasen. Es werden Entladungen in Ne, Ar u. He m it ebenen Schutzringkollektoren 
(Ni, Mg, C) untersucht. Abstand Kollektor—Rohrenwand ~  1 cm, gute Isolierung, 
Durchmesser der Entladungsrohren 6 cm, Gluhkathode; Drueke gewóhnlich fiir Ne 
0,02 mm, Ar 0,01 mm, He 0,04 u. 0,1 mm. Liegt das Potential der Sammelelektrode 
erheblich unter dem des umgebenden Gases, so werden die positiven Ionen gesammelt 
u. registriert. Entgegen dem Befund am Hg-Bogen lassen sich keine Sattigungswerte 
der positiven Ionenstrome erreichen. Die Elektronenstrome zeigen einen logarithm. 
Anstieg m it linear abnehmendem Negatiypotential des Kollektors, was fiir M a n w e l l - 
soho Greschwindigkeitsyert-eilung der Elektronen spricht. Die „Elektronentempp." sind
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sehr hooh, ara hóchsten in cler He- (~70000° K), am niedrigslcn in der Ar-Entladung 
(•—'30000° K). Sio wachsen m it abnehmendem Druck u. sinkcnder Stromdiohtc. Beob- 
aehtung u. Bereehnung der Dicke des um den Kollektor entstehenden Dunkclraums 
(= p o s itiv o  Raumladung) fuhren zu Diskrepanzen; Vf. erortert die zur Behebung 
dieser Abweiehung gegebenen Moglichkeiten (Sekundare Elektronenemission der 
Kollektorplatte, Ionisierung im abgeschirmten Dunkelraum). Die mutmaflliehen 
Griinde fiir derartige Effekte werden diskutiert; eine definitive Entscbeidung, welclier 
Effekt dem experimentellen Befund zugrundeliegt, ist nicht móglieh. (Proceed. National 
Aead. Sciences, Washington 15. 32—37, Jan . Princeton Univ.) F r a n k en bu rg er .

Ralph F. Nielsen und Herman A. Liebliafsky, Notiz iiber die Bestimmung 
der Aktwitat einer Substanz aus der einer anderen durch eine Ketie mil einer Flussigkeits- 
verbindung. Vff. diskutieren kurz die bei der Ableitung der Formel von L ew is u . 
S a r g e n t  fiir Fliissigkeitspotentiale (vgl. aueh M ac In n e s  u . Y eh, C. 1922. III . 112) 
gemachten Voraussetzungen u. kommen zu dem SchluB, daB man aus den Messungen 
von SciIUHMANN (C. 1924. I. 1637) nur schliefien darf, daB die A k tm tiit von H+ 
in HC1- u. HC10.,-Lsgg. dieselbe ist, nicht aber, dafi die von Cl-  u. C104~ in HC1 bzw. 
HC10., gleicher Molalitat gleicli sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 223—24. Jan. 
Nebraska [Univ.].) K lem m.

Worth H. Rodebush und J. Merriam Peterson, Die Elektrolyse metallorganisclier 
Verbindungen. Bei Verss. zur Elektrolyse von Athyl-MgBr in A.-Lsg. unter Benutzung 
von Pt-Elektroden fanden dio Vff., dafi die Lsg. gute Leitfiihigkeit besaB, u. daB sich 
auf der Pt-Kathodo ein wundervoller krystalliner Nd. von metali. Mg sehnell bildete, 
der fest haftete. In  der Lsg. wurden Prodd. aufgefunden, die den von G addum  u . 
F r e n c h  (C. 1927. II. 413) ahnlich waren, von denen aber nicht gesagt werden konnte, 
ob sie durch direkte Elektrolyse oder durch eine sek. Rk. des an der Anodę gebildeten 
Broms m it dem GRIGNard-Reagens entstanden sind. Um yon dieser Wrkg. des Halo- 
gens freizukommen, wurde Zn-Didlhyl an Stelle des GRIGNari>Reagens benutzt, das 
zwar im reinen Zustande koino nennenswerte Leitfahigkeit, in A.-Lsg. aber die spezif. 
Leitfiihigkeit 10“'* besitzt. Mit 110 Volt wurden merkliehe Mengen metali. Zn  auf 
der Kathode niedergesehlagen. Die Prodd. der Anodę, die in der Lsg. enthalten waren, 
konnten nicht genugend identifiziert werden, es besteht aber kein Zweifel, daB das 
Athylradikal an der Anodo in Freiheit gesetzt wird. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
638—39. Febr. Urbana [111.], Univ.) K in d s c iie r .

W. J. Mtiller, Ober die experimentelłen Grundlagen der Passivitatstheorie. Zu 
den Auseinandersetzungen betreffend der Auffassung ro n  STRAUSS u. H  INKUB Eli 
(C. 1928. I I . 1982) iiber period. Vorgange an der Anodę wird darauf hingewiesen, daB 
der auf Grund einer Arbeit des Yfs. (vgl. C. 1928. II . 1982) geanderte Standpunkt 
von HlNNUBER ebenfalls verfehlt sei, da geloster 0 2 nur das kathod. u. nie das anod. 
Verh. im Reststromgebiet beeinflussen kann. Die bisherigen esperimentellen Grund
lagen sollen es vielmehr eindeutig erwiesen haben, daB die anod. Passm erung primar 
immer der Bldg. einer Oberflachenschieht u. sekundar, bei Metallen, welehe chem. 
Passivitat zeigen, nur einer Anderung des Metalls bei liohen, effektiv passivierenden 
Stromdichten zuzuschreiben ist. (Ztschr. Elektroehem. 35. 93—94. Febr.) H a n d e l .

J. Hinniiber, Ub&r die experimentellen Grundlagen der Passimtalstlieorie. Zur 
roraufgehenden Arbeit von W. J  Miiller. (Ygl. vorst. Ref.) Auf die vorst. referierte 
Arbeit wird entgegnet, daB die Ausfuhrungen von W . J .  Mu l l e r  fiir die vorliegenden 
Falle der Passm erung des Chroms bzw. chromreichen Stahls nicht maBgebend sind 
u. gegen die Annahme der Passivierung durch gelósten O, keinen Beweis enthalten. 
(Ztschr. Elektroehem. 35. 95. Febr. Esson.) H a n d e l .

P. I. Wold, Hall-Effekt in  einem metallischen Einkrystall. Boi der Unters. des 
Halleffekts in Einkrystallen von Silieonstahl (0 .1928. II. 2534) lieB sich keine Anderung 
des Effekts bei Yariierung der krystallin. Orientierung auffinden; dieses Verh. ist 
auch bei Metallen m it kub. Raumgitter zu erwarten. Neuere Messungen an einem 
grofien Z»-Krystall vom dichtgepackten hesagonalen System zeigen, daB der Hall- 
effekt in dem einkrystallinen Teil den im polykrystallinen um etwa 50°/o iibersteigt. 
(Science 69. 72. 18/1.) ' ' F ra n k e n b u rg e rT

A. R. Carr und D. W. Murphy, Dam-pfdrucke von rerwandten Verbindungen. 
Die Anwendung der Duhringschen Regel. Nach D u h r in g  gilt (7 \ — T„) (O, — 0 2) =  K, 
wobei Ty u. T 2 die Kpp. eines Stoffes bei don Drucken u. j)2, Qv u. Q„ die eines ver- 
wandten Stoffes bei den gleichen Drucken bedeuten. Tragt man die T-W erte gegen
0  auf, so erhałt man gerade Linien. Yff. zeigen, dafi sich diese Geraden bei verwandten



Stóffen yielfach in oinem Punkte schneiden oder abcr, daB sic parallel gehen. Schnitt- 
punkte finden sich: bei den normalen KW-stoffen (gegen Hexan) — die Isomeren 
haben andero Schnitfcpunkto —, den Alkoholen (gegen W.), einigen substituierten 
Anilinen (gegen Hexan), Estcm  (gegen W.), Halogenderiw . von Benzol (gegen Hexan), 
Athern (gegen W.). Parallele finden sich bei Siiuren (gegen W.). Vff. weisen auf dio 
Bedeutung dieses Ergebnisses zur genauen Berechnung des Kp. unter einem beliebigen 
Druek hin. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 116—21. Jan . Detroit, College of tho 
City.) K l e m m .

Kiyohiko Yumoto, Entziindung von Wasserstoff-Luftgemisch durch Funken. Ref. 
iiber Verss. zur Feststellung des Einflusses, den die A rt der Erzeugung des elektr. 
Funkens auf die Entflammbarkeit eines Gemisches von 5,5% H 2 u. 94,5% Luft ausubt. 
(Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 20—21. Febr.) S t a m m .

A a. K o l lo id c h e m ie .  C a p l l la r c h e tn le .
Subodh Gobinda Chaudliury und Nirmala Pada Chatterjee, Die Wirkung von 

Nichtelektrolyłen auf die Koagulation von Kolloidęn. I II . Kupferferrocyanidsol. (II. vgl.
C. 1 9 2 9 . I. 1086.) Bei Kupferferrocyanidsol wird untersueht, welchen EinfluB ein 
Zusatz von Methanol, Athanol, Harnstoff, Rohrzucker, Gelatine u. schlieBlich Essig- 
siiuro (silmtlich in verschiedenen Konzz.) auf die Koagulationswerte von HC1, H 2SO.,, 
Citronensiiure, KC1, BaCl2 U. A1C13 ausubt. Im  Zusammenhang dam it wird der E in
fluB von Harnstoff- u, Rohrzuckerzusatzen auf das kataphoret. Verh. des genannten 
Soles studiert. Es erschcint ungerechtfertigt, Beobachtungen iiber Koagulation mit 
Elektrolytgemischen oder bei Ggw. von Nichtelektrolyten nur auf Grund yon An- 
derung der adsorbierten Mengen des flockenden Ions zu diskutieren; vielmehr sind 
auch zu beriicksichtigen elektr. Krafte, die Kollisionen entgegenwirken, die elektr. 
Adsorbierbarkeit usw., yor allem aber auch die durch den Zusatz von Nichtelektrolyt 
verursachtc Anderung des krit. Potentials des Sols. (Journ. physical Chem. 33. 244 
bis 249. Febr. Calcutta, Univ. Coli. of Science.) S t a m m .

Ann E. Davies, Die Kinetik der Koagulation von Goldsolen. Untersuchung uber 
den „tJiermischen Alterungseffekt“ bei hoheren Temperaturcn. Die Anderung der 
Koagulationsgeschwindigkeit, die ein Goldsol infolge von Erliitzen (auf 80°) zeigt, 
der „therm . Alterungseffekt“ , wird untersueht. Der Effekt setzt sich zusammen aus 
einer Primarwrkg. (die darin besteht, daB der SMOLUCHOWSKIselie Koeffizient fl 
m it wachsender Alterungszeit einem Minimum zustrebt; letzteres wird bei solchen 
Solproben erreicht, die etwa 3 Stdn. lang auf 80° gehalten worden sind) u. einer 
Sekundarwrkg. (Wiederansteigen von fi bei liingerem Erhitzen des Soles). Fur den 
Primareffekt werden mehrere Erklarungsmoglichkeiten diskutiert; doeli kann eine 
siehere Theorie noeli nieht gegeben werden. Der Sekundareffekt diirfte auf Ver- 
dampfung zuriickzufuhren sein. Die Primarwrkg. ist irreyersibel. Man kann daher 
Goldsole durch geeignetes Erhitzen in einen Gleichgewiehtszustand bringen, der m it 
dem Minimum von (i (vgl. oben) erreicht wird. Dies ist notwendig fiir Messungen 
an solehen Solen, auch wenn sie bei Zimmertemp. ausgefiilirt werden, wenn man zu 
yergleiclibaren Resultaten kommen will. Bei Verss. zur Best. des wahren Temp.- 
Effekts fiir die Geschwindigkeit der langsamen Koagulation wird gefunden, daB das 
Verhiiltnis /?80/ f t5 fiir yerschiedene Solc zwisclien 1,5 u. 3,3 liegt; es kann also nicht 
die Viscositatsanderung allein fiir den Temp.-Effekt maBgebend sein; denn dann 
wurde der W ert /?80//?25 fiir alle Sole 2,9 sein. (Journ. physical Chem. 33. 274—84. 
Febr. Liverpool, Univ., Muspratt Labor. f. physikal u. Elektroehcm.) S t a m ji .

Robert Gibrat, Ober die Anderung der Capillarkonstante snieklischer K  dr per mit 
der Richtung. Dio GAUSSsche Theorie der Capillaritat wird auf smskt. Tropfen aus- 
gedehnt, auf diese Weise gelangt Vf. zu einer Formel fiir dio Capillarkonstante. Wegen 
der Kleinheit der zu messenden Werte ist eine quantitative Verifikation dieser Theorie 
sehr fraglich. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 183—85. 7/1.) W k e s c h n e r .

K. W. Hunten und O. Maass, Untersuchung iiber die Konstanten der Oberflachen- 
spannung in  einer homologen Reihe vom Standpunkt der Oberflachenorientierung. Nach 
der Steighohenmethode werden die Oberfliichenspannungen von Propionsaure, Butter- 
saure, Capronsaure, Caprylsaure, Laurinsaure, Myristinsaure, Palmitinsaure, Margarin- 
saure, Stearinsaure u. Dicetyl bestimmt in einem Bereich vom F. bis etwa 100° ober- 
halb des F . ; Genauigkeit ~  1/20o- Zur Kontrolle, ob wirklich der Kontaktwinkel 
m it dem Glas 0 ist, wurde die Methode von R i c h a r d s  u . C a r v e r  (C. 19 2 1 . I II . 1451) 
angewendet; es ergab sich, daB dies der Fali ist u. die Capillar-Steighohenmethode
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anwendbar ist. Entsprechende Diehtebestst. waren auf 1/20on genau. Dic sehr sorg- 
fiiltige Reinigung der Siiureu wird z. T. ausftihrlich beschrieben. Dic totale Ober- 
flachenenergie fallt zunachst yon der Ameisensaure (68,3) bis zur Buttersaure (54,6), 
urn von Mer bis zur Stearinsaurc konstant zu bleiben. Aueh bei den n. KW-stoffen 
wird bei den liohcren Gliedern ein konstanter W crt angestrebt; der Grenzwert ist 
aber hier niedriger u. wird erst spater erreicht. Das genannto Verli. der Fettsauren 
lilBt sich aueh so angeben, daB die RAMSAY-SlIIELDS-Konstante m it steigendem 
Mol.-Gew. steigt; es liiBt sich dies dureh die empir. Formcl K e =  j\r'/o (2,12/3,95) 
ausdriicken; dabei ist N  die Zahl der C-Atome. —- Bei den hóheren Paraffinen nimmt 
diese Konstantę abnorm hohe W erte an. Es wird dieses Verh. darauf zuriickgefuhrt, 
daB eine — wegen der Warmebewegung — t e i l w e i s e  O r i e n t i e r u n g  der 
Molekule an der Oberflache stattfindet, so daB mehr untergebracht werden konnen, 
ais dem Mol.-Vol. entspricht. Wegen der polaren COOH-Gruppe ist dieser Effekt 
bei den Siiuren groBer ais bei den KW-stoffen. — Aueh die nach S u g d e n  berechneten 
Parachor-W erte zeigen eine Abweichung von dem normalen Verh., das siclier auf dic 
glciche Ursache zuriickgeht. — Bestst. der V i s c o s i t a t e n  von Palmitin-, Mar- 
garin- u. Stearinsaure zeigten, daB die letzteren nahezu gleich yiscos sind, die erstero 
jedoch um 10% weniger. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 153—65. Jan . Montreal 
[Canada], Uniy.) KLEMM.

R. O. Herzog und D. Kriiger, Diffusionsversuche mit Nitrocellulose. Nitro- 
cellulosen, dargestellt aus Cellulose yerschiedener Herkunft dureh Bchandeln mit 
Mischsaure bekannter Zus., unter bestimmten Bedingungen, werden in geeigneten 
Losungsmm. (hauptsachlich Aceton u. Methylathylketon) meist unter Erwiirmen 
gelost. Die Diffusionsltoeffizienten der Lsgg. werden in dem App. von O eholm  
(Ztsohr. physikal. Chem. 50  [1904]. 309) bestimmt u. auf W. von 20° ais dispergierendes 
Medium berechnet; dic fiir die natiirlichen Fasern erhaltenen Werte liegen zwischen
0,015 u. 0,021. Die Koeffizientcn sind unabhangig von der Dauer der Nitrierung u. 
des Erwarmens der Nitrocellulose m it dem Lćjsungsm. Nur in wenigen Yerss. unter 
Hunderten war der Diffusionskoeffizient innerhalb des Einzelvers. konstant fiir die 
vier verschiedenen Schichten in einem Diffusionszylinder; bei der weitaus gróBten 
Zahl von Bestst. t r a t  eine Abweichung vom FiCKschen Diffusionsgesetz auf, woraus 
zu schlieBen ist, daB die Giiltigkeitsbedingungen des genannten Gesetzes (Homo- 
dispersitat der Lsg., Unabhangigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Konz.) im 
yorliegenden Falle nicht erfiillt sind; auBer der Heterodispersitat kommt zur Erkliirung 
der Erscheinung aueh eine Aufspaltung der grófieren in kleinere Teilchen in Betracht. 
Die TeilcliengroBen, die sich aus den Diffusionskoeffizienten der angewandten Nitro- 
eellulosen bereehnen lassen, liegen in groBer Nahe der Werte, die man aus den rentgeno
metr. Daten fiir natiirliche Cellulose u. fiir nitrierte Fasern erhalt, d. h. die Kolloid- 
teilchen in der Nitrocelluloselsg. entsprechen den Cellulosekrystalliten in der Faser. 
(Journ. physical Chem. 33 . 179—89. Febr. Berlin-Dalilem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
Faserstoffchem.) Stamm.

Harry B. Weiser und G. E. Cunningham, Adsorption von Ionen und der •physi- 
kaliscke Charakter von Niederschlagen, Das Gesetz der korrespondierenden Zustande 
fiir den Vorgang der Nd.-Bldg. (v o n  W e im a r n ) wird diskutiert. Vf. kommt zu der 
Ansieht, daB dies Gesetz haufig unanwendbar u. yon geringem prakt. W ert sei. Zu 
den Faktoren, die auBer der prozentualen Oberauttigung einen EinfluB auf den physikal. 
Charakter der Ndd. ausiiben, gehoren die spezif. Tcndenz der Teilchen zur Lósungsm.- 
Adsorption, die Gisstalt der Teilchen u. die Ionenadsorption. Die spezif. Wrkg. der 
Ionenadsorption laBt sich an ODENschem Schwefelsol gut studieren, da sich der 
physikal. Charakter des dureh Elektrolytzusatz gefallten Schwefels mebr oder weniger 
kontinuierlich von gelatinos u. reversibel bis piast. u. yollig irreyersibel yerandern 
liiBt. Nimmt man die Neutralisation dieses Soles bis unter den krit. W ert m it einem 
hocli hydratisierten, schwach adsorbierten łon  (Li, Na) vor, so erhalt man einen 
gelatinosen Nd., welcher aus indiyiduellen Micellen besteht, die dureh eine adsorbierte 
W .-Schicht getrennt sind; ein solcher Nd. laBt sich dureh Auswaschen des neutrali- 
sierenden lons leicht wieder repeptisieren. Bei Neutralisation m it einem schwach 
hydratisierten, stark adsorbierten łon entsteht ein piast., nicht repeptisierbarer Nd. 
Ultramkr. lassen sich die Anderungen (Schrumpfung) yerfolgen, die ein gelatinoses 
Schwefelkliimpchen erleidet, wenn die daran adsorbierte, stark hydratisierte Kationen- 
a r t dureh eine schwaclier hydratisierte u. stiirker adsorbierte Kationenart ersetzt 
wird. Allgemein laBt sich folgendes sagen; E in reyersibler Nd. entsteht bei der



Neutralisation irgendeincs Soles unter Bedingungen, dio das Veroinigen der Toilchen 
erschweren (Bldg. einer Zwischenschicht von adsorbiertem Losungsm.; Verhinderung 
von Zusammenstófien zwiseken den neutralisierten Partikeln), wobei die Adsorption 
des neutralisierenden Ions hinreickend schwaeli sein muB, um eine Entfernung des 
letzteren durck Auswasehen zu ermoglichen. (Journ. physieal Ckem. 33 . 301—16. 
Febr. Houston, Texas, The Rice Inst.) S t a m m .

D. N. C hakravarti und N. R. D har, Adsorption von Ionen durch Aluminium- 
hydrozyd- und Vanadiwpentoxydsol. Die Adsorptionen von Bromat-, Chlorid-, Jodat-, 
Dichromat-, Ferrocyanid- u. Oxalation durch k. bereitetes Al-Hydroxydsol werden 
gemessen, desgleichen dio Adsorptionen ?on K-, Ba-, Al- u. Th-Ion dureh dialysiertes 
V20 6-Sol. In  beiden Fiillen werden einwertige Ionen starker adsorbiert ais zwoi- u. 
dreiwertige. Dies Resultat ist nach der von den Vff. abgeleiteten Adsorptionsgleichung 
(vgl. C. 1928. I. 891) zu erwarten. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 539—43. 31/10. 1928. 
Allakabad, Univ., Nagpur, Victoria College of Science.) St a m m .

M. R . M ehro tra und N. R . D har, Adsorplionssludien. X X II. Die Adsorption 
von Alkali und von Cuprisalzen bei der Fallung von Cuprihydrozyd. (XXI. ygl. C. 1928 .
I. 891.) Bei der Fallung von Cuprisalzlsgg. m it Alkali (zum Zwecke der quantitativen 
Best.) erhalt man gewóhnlich trotz guten Auswaschens zu lioke Werte. Vff. studieren 
dic Ursacken dieser Ersckeinung am Beispiel der Fallung von CuCl2 bzw. CuS04 mit 
NaOH bzw. KOH. Zunachst wird festgestellt, daB NaOH u. KOH in betrachtlicher 
Menge an Cu-Hydroxyd adsorbiert werden, u. zwar besser an dem aus CuCl2 ais an 
dem aus CuS04 gefiillten. Dabei ist die Adsorption hóker fur NaOH ais fur KOH 
(in Aquivalenten gereeknet). Sie erreickt in allen Fallen bald einen Grenzwert. Ferner 
werden aber aueh CuS04 (beide Ionen in aquivalenter Menge) u. CuCl2 von Cu-Hydr- 
oxyd adsorbiert; dementsprechend ist es moglick, m it etwas weniger ais der aqui- 
yalenten Menge Alkali alles Cu aus Cu-Salzlsgg. zu fallen. Die Adsorption von CuS04 
an Cu-Hydroxyd wird quantitativ  verfolgt. Bei der gravimetr. Cu-Best. arbeitet 
man am besten m it einem geringen tJbersehuB von Alkali. (Journ. physieal Chem. 
33 . 216—25. Febr. Allahabad [Indien], Univ.) St a m m .

B. Anorganische Chemie.
Jam es K . H un t, Die Bildung von Ozon in  der elektrischen Entladung bei Drucken 

unterhalb drei Millimetem. Bei den bisherigen Unterss. iiber die Bldg. von 0 3 in der 
elektr. Entladung waren meist Drucke von 1 a t yerwendet, so daB die Verteilung der 
Ionisation ungleichfórmig war. Bei den verwendeten Drucken waren die Bedingungen 
etwas gleichformiger. Die apparatiye Einriehtung wird beschrieben. Um Katalysator- 
effekte zu yermeiden, waren die Elektroden klein; die Titration m it n/1000 Thiosulfat- 
lsg. war auf 0,1 ccm genau. Eine Gleichgewichtskonz. an 0 3 wurde in weniger ais
1 Min. erreicht; die Ausbeute stieg m it dem Druck, aber weniger stark ais dieser an. 
Vergroflerung der Kathodenflache erhókte die Ausbeute; das Elektrodenmaterial 
war ohne EinfluB; nur Al zeichnete sick durck stark gesteigerte Ausbeuten aus. Maximal 
wurden 26 g 0 3/Kilowatt-Stde. erzielt; wegen der Zers. von 0 3 durck die Entladung 
sind allo Ausbeuten zu niedrig. Die gebildeten Ionenpaare u. 0 3-Molekiile sind, wie 
eine Recknung auf der Grundlage der Ionisationspotentiale des 0 3 zcigt, von der- 
selben GróBenordnung. Ais Rk.-Mechanismus wird ZusammenstoB von einatomigen 
O-Ionen m it neutralen Molekiilen angenommen, etwa gemaB: 0 2 =  0+ +  O-  (durch 
dio Entladung). 0+  +  0 2 =  0 3+; O-  -f- 0 2 =  0 3“ ; 0 3+ +  0 3“  =  2 0 3 bzw. 0 3+ +
O-  =  2 0 2 bzw. 0 3~ -f  0+  =  2 0 2. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 30—38. Jan . Madi
son [Wisc.], Uniy.) K l e m m .

E rik  H agglund, Ober den EinJlufS von Zuckerarten auf die Slabilildt von Bisulfit- 
losungen. Ggw. von Glucose beschleunigt die Rk. 3 H2S 0 3 — 2 H 2S 04 -f- S -f- H 20 . 
Wurden NaHSOs-Lsgg. m it 2% Glucose in DruekgefaBen in 6 Stdn. auf 135° erhitzt 
u. dann auf dieser Temp. gehalten, so fiel 4—5 Stdn. nach Erreickung der Maximal- 
temp. der S 0 2-Gek. plotzlick unter gleickzeitigem Anstieg des H 2S 04-Gek. u. des Gek. 
an „lose gebundener S 0 2“ (der aber spater zu riick g eh t); in  diesem Stadium fanden 
sich in der Lsg. aueh erhebliche Mengen H 2S20 4 u. evtl. aueh Polythionsauren. In  
NaH S03-Lsg. ohne Z uckerzusatz  ist unter gleichen Bedingungen die Abnahme d e r 
H S03'-Konz. u. die Zunahme der S04"-Konz. viel geringer. Das Reduktionsyermógen 
gegen FEHLiNGsche Lsg. betragt nach 18-std. Erhitzen nur noch ungefahr die Halfto 
des u rsp riing lichen . E rh o h u n g  der Sulfit- oder der Glucosekonz. begiinstigt den  Zerfall.
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Mannose, Xylose, Arabinose geben einen ahtilichcn katalyt. Effekt wie Glucose, Fruciose 
ist wcniger wirksam. — Wahrscheinlich beruht dic Bcschlcunigung der Sulfitzers. 
durcli Zucker auf dereń reaktionsfahiger Cnrbonylgruppc, u. die katalyt. Wrkg. erstreckt 
sich im wcsentliehen auf die crlcichterte Bldg. von solchen Zwischenprcdd. des Sulfit- 
umsatzes, insbesondere S20 3"-Ionen, die die Zers. yermitteln u. beschleunigen. Dafiir 
is t Red. eines Teiles unter Oxydation eines anderen Teiles der H 2S 03 erforderlich, 
etwa nach dem Schema: 4 H S 0 3' — >- 2 S 0 4" -f- S20 3"  -f- 2H ' +  H 20  (ygl. F o e r s t e r ,  
L a n g e ,  D r o s s b a c i i  u . S e i d e l ,  C. 1 9 2 3 . I II . 345); diese Rk. wird yielleicht durch 
Bldg. von Bisulfityerbb. der Zucker erleichtert. Vf yermutet, daB die Zuckercarbonyle 
I I2S03 unter den Versuchsbedingungen unter Bldg. von Aldonsiiuren reduzieren. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62 . 84—90. 9/1. Abo, Akad.) K r u g e r .

G. Canneri, Heterotrisahe. V. Uber die Exislenz von Hclerotriboraten und ilire 
Isomorphie m it den anderen Ilelerotrireilien. (IV. ygl. C. 1927- I. 1423.) Durch wieder- 
holte Einw. eines starken Obcrschusses an Borsiiure auf ein Gemisch yon Alkali- 
wolframat u. -yanadat in der Hitze u. Trennung der bei Abkiihlung erhaltenen Prodd. 
werden aus den Endlaugen grofie ąuadrat. u. octaedr. braune Krystalle von Bor- 
wolframvanadalen erhalten, jedoch nur ais Mischkiystalle m it den entsprechenden 
P- u. Si-Trisalzen in Ggw. klciner Mengen von Phosphaten u. S i02, wie sie in nicht 
yollstandig gereinigter Borsaure yorhanden sind, nicht aber m it reiner Borsaure. 
B yermag also fur sich nicht die Gruppen W20 7 u. V20 6 gleichzeitig zu koordinieren. 
(Gazz. chim. Ita l. 58 . 840—44. Dez. 1928. Florenz, Univ., Lab. f. anorg.
Chem.) R. K. Mu l l e r .

G. B orelius, Uber die Lóslichkeit und Diffusion von Wassersloff in  Metallen. Dic
Besprechung der bestandigen Verbb. von H 2 m it Metallen, die eigentlichen Hydride, 
wird ausgcschlossen. Nur die richtigen Lsgg. yon H 2 in Metallen werden behandelt, 
sowie diejenigen Hydride rein metali. N atur, die durch direkte H 2-Aufnnhme gebildet 
werden u. nur unter bestimmten auBeren Ho-Drucken bestiindig sind. Die Arbeit 
is t eine kurze Ubersicht uber den heutigen Stand dieser Frage. (Metall-Wirtscliaft 8 
105—08. 1/2. Stockholm, Techn. Hochschule.) W lLKE.

L. B. Miller und J. C. Witt, Lóslichkeit von Calcivmhydroxyd. Dic Lóslichkeit 
von C'a(OH)2 in W. wird bei 30° gemessen. Die Werte liegen zwischen 1,194 u. 1,202 g 
CaO auf 1000 ccm. Um festzustellen, wann Gleichgewicht zwischen der festen u. 
der fl. Phase herrseht, werden Leitfahigkeitsmcssungen wahrend des Losungsvorganges 
angestellt. Dabei zcigen sich gewisse Unterschiede zwischen friseh gelóschtem CaO 
u. 24 Stdn. altem Hydroxyd. Im letzteren Falle steigt dic Leitfahigkeit zunachst 
raseh, dann langsamer, um schlieBlich einen konstanten W ert zu erreichen. Wird 
dagegen das CaO crst unm ittelbar vor dem Loseyers. hydratisiert, so steigt die Leit
fahigkeit beim Losen scbnell bis zu einem Maximum u. fallt dann wieder ab, um den 
gleichen konstanten W ert wie das iilteie Hydroxyd anzunehmen. (Journ. physieal 
Chem. 3 3 . 285—89. Febr. Chicago, Illinois.) S t a m m .

W. R. C. Curjel, Eine neue Alaunart. Aus aąuimolekularen Lsgg. von K 1BeFi 
u. A l2(SO.,)3 werden Alaunkrystalle der Zus. K 2BeF4-Al2(S04)3-24 H 20  erhalten, wo- 
durch dic nach den krystallograph. Daten zu erwartende Isomorphie von K 2BeF., 
u. K„SOi bewiesen ist. Ein entsprcehender Alaun wird m it KnZnCl4 erhalten. RbiBeFi 
biklct m it dem K-Salz isomorpho ICrystalle; die krystallogi-aph. u. opt. Eigg. der Misch- 
krystalle werden beschrieben. (Naturo 1 2 3 . 206. 9/2. Woodbridge, Suffolk.) Le.

H. Armin Pagel und Paul H. M.-P. Brinton, Sludien iiber die hoheren Oxyde 
einiger Elemente der sełlenen Erden. Vff. untersuchen 1. die Oxydation von P r20 3 zu 
P r0 2 u. 2. die Fiihigkeit einiger anderen seltenen Erden, hohere Oxyde zu bilden. 
Die Einw. von Luft bzw. 0 2 crfolgte entweder bei Atmosphiirendruck oder bei hoheren 
Drucken (bis 405 Pfund/Quadratzoll); ein hierfiir geeigneter Spezialofen wird be
schrieben. Die Waage war so umgebaut, daB es moglich war, auch stark  hygroskop. 
bzw. C02-anziehende Substanzen sehr genau zu wagen; naheres im Original. — Die 
Zus. des durch Gluhen in Luft gewonnenen Oxydes iindert sich m it den Erhitzungs- 
u. Abkiihlungsbedingungen; wenn man aber diese konstant halt, ist auch die Zus. 
des erhaltenen Oxyds innerhalb enger Grenzen konstant. Sauerstoff unter Druclc fiihrt 
bei 215 Pfund/Zoll2 bei je 5l/4-std. Erhitzen zu einer maximalen 0 2-Aufnahme bei 
~400° (entsprechend 98,7% P r0 2); oberhalb 405° sank der Geh. ziemlich stark; 
offenbar is t der Dissoziationsdruck des P r0 2 bei 405° gleich dem yorgelegten 0 2-Druck. 
Durch 11,5-std. Erhitzen bei dem genannten Druck erhielt man ein Pr02 m it 99,2% 
Geh.; ein 100%ig. P raparat konnte nicht erhalten werden, trotzdem die Druekc noch
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gesfceigert wurden. — Dor EinfluB eiuer Beimengung von wenig Ce02 (2%) auf die 
Oxydationsgeschwindigkeit von Pr20 3 ist bei gewólinlichem Druck sehr gering; da- 
gegen fiihrt er bei hóheren 0 2-Drucken zu einer starken Beschleunigung cler 0 2-Auf- 
nahmen. — La, Nd, Sm, Od, Er u. Yb ergeben auch mit Sauerstoff unter Druck 
keine hóheren Oxyde. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 42—54. Jan . Minneapolis 
[Minnesota], Univ.) K l e m m .

N. R. D har, Zustand von Jodsaure, Fluorwasserstojfsaure und Chromsdure, sowie 
ihren Salzen in  wdsseriger Losung. Aus den Unterss. verschiedener Forscher iiber dio 
elektr. Leitfiihigkeit, die Gefrierpunktserniedrigung u. die Siedepunktserhóhung wss. 
Lsgg. von Jodsaure gelit hervor, daB letztere teilweise polymerisiert ist zu H 2J 2O0. 
DaB aufier bei der freien Siiure auch in den Lsgg. von Alkalijodaten eine mindestens 
teilweise Polymerisation des Anions zu J 20 6" vorliegen muB, zeigen I!’lockungsverss. 
von W e i s e r  u. jyilDDLETON (C. 1920. I. 866), sowie von W e it z  u . S ta m m  (C. 1928.
II. 121) m it Fe(OH)3-Solen. In  analoger Weise ist aus den Forsehungen vęrschiedener 
Autoren zu schliefien, daB Fluorwasserstoff u. Fluoride in wss. Lsg. assoziiert sind.

Chromsaure, dereń zweite Dissoziationskonstante sehr klein (etwa 5 -10~8) ist, 
wie unter anderem eigene Messungen des Vfs. zeigen, existiert in wss. Lsg. haupt- 
sachlich ais H 2Cr04, H ', HCrO,,' u. Cr04", u. kaum ais H 2Cr20 7 (H ' u. Cr20 7"), ins- 
besondere bei Ggw. von Alkali. Letzteres findet eine Parallele in der Tatsache, daB 
Sole von Kieselsaure, Vanadinsaure, Molybdan- u. Wolframsaure durch kleine Alkali- 
mengen depolymerisiert werden. K 2Cr20 , geht in wss. Lsg. teilweise in K H Cr04 iiber 
(Leitfahigkeit, Koagulationswerte). (Journ. Indian chem. Soc. 5. 585—92. 31/10. 1928. 
Univ. of Allahabad, Chem. Lab.) STAMM.

G. M alquori, Die Systeme KCl-FeCl^-H„O und AlCl3-FeCl3-H20  zwischen 0 und 60°. 
(Vgl. C. 1928. I. 21.) Die Isothermen bei 0°, 25°, 35° u. 60° des Systems KCl-FeCl3- 
H 20 , die 0°-lsothcrme des Systems AlCl3-FeCl3-H20  u. die 2 Zweige der 40°- u. 60°- 
Isotherme m it A1C13-6 H ,0  ais Bodenkórper werden tabellar. u. graph. dargestellt. 
Ais feste Phasen treten im ersteren System auf: KC1, Mischkrystalle von KC1 u. FeCl3,
2 KCl-FeCl3-H 20 , FeCl3-6 H 20  u. Fe2Cl0-5 H 2O u. zwar liegt auf der Verb.-Linio 
der gesatt. Lsgg. von KC1 u. von KC1 +  FeCl3-2 KC1-H20  immer reines KC1 bei 
25, 35 u. 60° ais Bodenkorper vor, wfi.hrend Mischltrystalle (mit geringem Fe-Geh.) 
bei 0° auftreten. Im  System AlCl3-FeCl3-H20  sind bei 0° A1C13-6 H 20  u. FeCl3-6 H 20  
ais Bodenkorper vorhanden. (Gazz. ehim. Ita l. 58. 891—98. Dez. 1928. Rom, Univ., 
Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

W illiam  G. M oran, Zwei einfaclie Hethoden zur Beinigung von Radiumemanalion. 
Dio Emanation, die von einer wss. Ra-Salzlsg. abgepumpt wird, enthiilt stets eine 
verhiiltnismaBig groBe Menge von H u. O; kommt die Emanation in Beriihrung mit 
H ahnfett, so wird auch otwas C02 gebildet. O kann leicht durch Verbrennung m it H 
entfernt werden, C02 wird von KOH aufgenommen; dann bleibt stets noch ein t)ber- 
sehuB von H  zuriick, dessen Entfernung die Hauptschwierigkeit beim Reinigen der 
Emanation bildet. Es wird ein App. zur Reinigung von RaEm besehrieben, der ein- 
facher ist ais die bisherigen Apparate. Es wird keine fl. Luft bei der Reinigung yerwendet, 
auch die P 20 5-Rohre zur Entfernung des W.-Dampfes sind fortgelassen. Die Em 
wird aus der Lsg. in eine einfache Reinigungsróhre gepumpt u. von dort direkt in dio 
diinnwandige Capillare gedruckt. Der groBte Teil des W.-Dampfes kondensiert sich 
an den Glaswiinden vor E in tritt in die Capillare, die gereinigte Em. enthiilt hochstens 
10% W.-Dampf. Zwei verschiedcne Reinigungsrohren konnen in den App. eingesetzt 
werden. In  der einen Róhre befindet sich eine Heizspirale aus yerkupfertem Pt-D raht, 
diese verbrennt den O m it einem Teil des H  u. oxydiert den uberschiissigen H. Bei 
der 2. Methodo wird O u. H durch einen Funken vereinigt, der uberschiissige H geht 
durch ein elektr. geheiztes Pd-Róhrchen nach auBen. Bei beiden Methoden wird festes 
KOH verwendet, um CO„ zu entfernen. Der in allen Teilen genau abgebildeto App. 
ist seit 2 Jahren im V i c t  o r  i a H o s p i t  a  1, H  a 1 i f a  x in Gebrauch m it 200 mg 
Ra. Die Konz. der dam it erhaltenen Em betragt 75—125Millicuries pro emm bei einem 
Druck von 25 cm Hg. (Philos. Magazine [7] 7. 399—404. Febr. Halifax, Dalhousie 
Univ.) ' W r e s c h n e r .

K. L. M alhotra, Die Loslichkeit von Mercuribromid in Athyl- und Methylalkohol. 
Die Loslichkeit von HgBr2 in 99,78°/0ig. A. fiir Tempp. von 0,0—79,25°, ferner in 
87,73%ig. A. zwischen 32,90 u. 68,97°, schliefilich in 99,88°/0ig. Methanol zwischen 
22,10 u. 49,80° wird bestimmt. — Aus einer gesatt. Lsg. von HgBr, in Methanol fallen 
nach mehrstd. Stehen nadelfórmige Krystalle aus, dereń Hg-Gehalt die Zus. HgBr„-

117ł
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CH3OH yermuten laBt. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 545— 47. 31/10. 1928. Lahore, 
Goyernment College, Dep. of Chem.) St a m m .

Priyadaranjan Ray und Jyotinnoy Dasgupta, Verbindungen des Hexamethylen- 
ietramins mit geuńssen Salzen von Silber und anderen Metallen, und der Einflu/3 des 
Anionvolumens auf die Assoziationskapazitat des positiven Zentralatoms. Die Arbeit 
schlieBfc sich im Gedankengang an die zahlreichen Unterss. von EPHRAIM iiber den 
EinfluB des Anionyolumens auf die Assoziationskapazitat yon Kationen an. Folgende 
Hexamethylentetraminsilberverbb. werden dargestellt (B =  Hexam ethylentetram in): 
3AgCN, B ; 2 AgCNO, B; 2 AgCNS, B; AgC104, B ; Ag2C i04,B ;  4 Ag2Cr20 „  5 B, 
4 H 20 ; Ag2Mo04, 2 B, 2 H 20 ; Ag2W 04, 2 B, H 20 ;  2 Ag2S 04, 3 B, 6 H 20 ; 4A g2S 0 4, 
5B,~13H20 ; Ag2Se04, 2 B, 12 H 20 . V on anderen Autoren bereits friiher dargestellt 
sind folgende Verbb.: AgF, B, 3 H 20 ; 4 AgCl, B ; 3 AgBr, B ; 2 Ag J , B ; AgC103, B, H 20 ; 
Ag2C20 4, B (V a n in o  u . S a c h s , Arch. Pharmac. og Chem. 251 [1913]. 290); ferner 
4 AgBr, B . (S c h w a r t z , Chem.-Ztg. 14. 787); AgN03, B (D e l e p i n e , Compt. rend. 
Acad. Sciences 119 [1894]. 1211); 3 AgN03, 2 B (P r a t e s i , Gazz. chim. Ita l. 13 [1884]. 
437). Die von E p h r a im  bei den entsprechenden Ammoniakaten beobachtete Gesetz- 
maBigkeit, daB namlich m it steigendem Anionyolum die Assoziationskapazitat des 
Kations zunimmt, gilt auch fur die Hexamethylentetraminsilberverbb. In  beiden 
Reihen nimmt das Fluorid eine anomale Stelle ein. Vff. stellen weiterhin die Verbb.
3 CuCN, 2 B u. 3 Cd(CN)2, B dar. Die Cd-Verb. enthalt wie die cntsprechende Ag- 
Verb. ein B; dies hangt wohl dam it zusammen, daB Ag-Ion u. Cd-Ion fast das gleiche 
Volum haben. Alle diese Substanzen sind 1. in wss. Ammoniak, werden beim Erhitzen 
m it Mineralsauren unter Entw. von Formaldehyd zers. u. geben beim Behandeln m it 
Alkali Metallosyd. Ag-Sulfit, -Benzoat u. -Salicylat geben gut krystallisierende Verbb. 
m it Hexamethylentetramin, doch lieB sich dereń Zus. nicht feststellen. Ag-Tellurat, 
-Borat, - Jodat, -Phosphat, -Arsenit u. -Arsenat yerbinden sich nicht m it Hexamethylen- 
tetram in. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 519—25. 31/10. 1928. Calcutta, Uniy. College 
of Science and Technol.) ' STAMM.

V. W. Melo che und Willard Woodstock, Bereitung und Untersuchung von zwei 
Awmoniummolybdotelluraten. Vff. stellen die genannten Verbb. dar, um zu ermitteln, 
ob sich kleine Betrage von Te ebenso bestimmen lassen wie kleine Betrage yon P. 
Aus einer wss. Lsg., die aquimol. Mengen von Te03 u. Mo03 u. so yiel NH3 enthielt, 
daB 3 der H  der H6T e06 abgesatt. werden konnten, krystallisierte nach Einengen u. 
Kiihlen weiBes 3 (NH4)20 -2  Te03-6 Mo03-10 H 20 . W ar Te03 zu Mo03 1 :4  u. NH3 
im tjberschuB yorhanden, erhielt man das ebenfalls weiBe 3 (NH4)20 -T e 0 3'6 Mo03- 
7 H 20. Beide Verbb. werden analysiert u. ihre Eigg. kurz beschrieben. Die eingangs 
erwahnte Best. yon Te ist nicht móglich, da man m it SnCl2 nicht nur das Mo des Kom- 
plexes reduziert, sondern auch das iiberschussige Ammon-Molybdat u. die Tellursaure. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 171—74. Jan . Madison [Wisc.], Univ.) K l e m m .

Prafulla Chandra Ray und Kshitish Chandra Bose-Ray, Komplezi-erbindungen 
des Ooldes mit Mercaptanradikalen. II . Uestaffinilaten der Goldchloridchlorwasserstoff- 
sdure. (I. vgl. C. 1925. I. 488.) Mit 1,4-Dithian bzw. Triathylentetrasulfid u. HAuC14 
werden folgende Komplexverbb. dargestellt: 2 AuCl, HC1, (C2H 4S)2; AuCl, (C2H 4S)2; 
2 (H)AuCl4, 3 (C2H 4S)2, 4 H 20 ;  KAuC14, 3 (C2H 4S)2, 4 H 20 ; (H)KAuC15, 3 (C2H 4S)2, 
2 H aO; AuC1(C2H 4)3S2. Darstellungsmethoden u. Analysendaten werden mitgeteilt. 
Bei Einw. von N H3, Pyridin oder Benzylamin auf diese Verbb. werden die S-haltigen 
Radikale ganz oder teilweise yerdrangt u. ersetzt. (Journ. Indian chem. Soc. 5. 527—33. 
31/10. 1928. Calcutta, Uniy. College of Sc. and Techn.) St a m m .

M. Daubois, Cours dc chim ie: m etalloidcs. P a r is : Ecole du Genie civil 1928. (236 S.) 4°.

D. Organische Chemie.
G. J. Oestling, Zur Erinnerung an den 100. Jahrestag der Wóhlerschen Harnstoff- 

synthese. E in Vortrag. (Fińska Kemistsamfundets Medd. 37. 83—87. 1928.) W. W.
Gregg Dougherty, Einige Beobachtungen uber die katalylische Aktivitat des 

Ałuminiumchlorids. A1C13 bildet m it den yerschiedensten Typen organ. Moll. Additions- 
prodd. u. fast bei jedem Erklarungsyers. des Mechanismus der FRiEDEL-CRAFTSschen 
Rk. ist die katalyt. A ktiyitat des A1C13 m it der Bldg. solcher Komplexe in Verb. ge- 
bracht worden. Legt man nun aber die Anscbauungen der Elektronentheorie der 
Yalenz zugrimde, so kann man zeigen, daB bei Addition yon Bzl. durch A1C13 u. darauf-
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folgender Polarisation oder Dissoziation ais wahrscheinlichcs Ergebnis polarisierte 
Moll. oder Ionen vom Typus (C6H6A1C13)_—H+ entstehen. Mit Alkylhaliden wiirde 
sich Ahnliches ergeben:

: ć i : : c i :
K : x ; A i : ć i :  ^  r +— : x : A i : ć i :

"  : ć i : "  ’ ’ : ć i : "

odor R+ u. (xA1C13)~. Das einfachste Beispiel einer FiUEDEL-CRAFTSschen Rk., boi 
dem dio Wrkg. wirklich katalyt. ist, d. h. boi dem das A1C13 nicht aus dem System in 
Form inerter Additionsprodd. mit fortlaufender Rk. herausgenommen wird, ware 
folgendes Sohema:

C6H(j +  A1C13 ^  C6H„A1C1, (C0H5A1C13) - — H+
RX +  A1C13 RXA1Ć13 ^  R+ — (XA1C13)- 

(C6H5A1C13)-— H + +  R+— (XA1C13)- (Ć6H,A1C13)-— R + +  H+— (XA1C13)~
(C6H5A1C13)- - R +  C„H5RA1C13 ^  c„h 6r  +  a ici3 

H+ — (XA1C13)~ ^  HX-A1C13 ^  HX +  A1C13.
Verschiebung in einer oder der anderen Richtung wird eintreten, wenn ein Ionenpaar 
eine unl. oder sehr fluchtige Verb. bildet. In  obigem Beispiel wird infolge der Fliichtig- 
keit des HC1 nahezu yollstandige Rk. eintreten. Die Rk. wiirde reversibel sein, u. es 
ist bekannt, daB man Alkylbenzole mit A1C13 u. einem HCl-Strom entalkylieren kann. 
In  Wirklichkeit liegen aber die Verhaltnisse nicht so einfach, ais die Gleichungen an- 
geben. Dies beruht auf der Tatsache, daB C„H5R auch A1C13 addieren kann. Das E r
gebnis ist ein Gemisch verschiedener polyalkylierter Benzole neben der Monoalkyl- 
verb. Wird in obigen Gleichungen Bzl. durch ein Alkylhalid ersetzt, so ergibt sich 
folgendes:

R X  +  A1C13 ^  RX-A1C13 ^  R+ — (XA1C13)- 
R .X , +  A1C13 ^  R A -A IC I, ^  R,+ — (X1A1C13)- 

R+ — (XA1C13)- +  Rx+ — (X1A1C13)-  R+ — (X1A1C13)- +  R x+ — (XA1C13)~
R+ — (X1AIC13)- RX j +  A1C13 u. R x+ — (XA1C13)- R ŁX +  A1C13 .

Is t eines der neuen Alkylhalide RjX oder RX ,, im Vergleich m it R X  u. R iX x fliichtiger, 
so t r i t t  die R k .: R X  +  R 1X 1 — y  R tX +  RXj auf. Anderenfalls, wenn alle Alkyl
halide gleiche Fliichtigkeit besitzen, schreitet die Rk. bis zu einem Gleichgewichtspunkt 
fort. W a lk e r  (Journ. chem. Soc., London 85 [1904]. 1082) beobachtete, daB bei 
Zusatz einer kleinen Menge A1C13 zu einem Gemisch von C2H5J  u. Chlf. eine kraftige 
Rk. einsetzt; die Prodd. sind C2H 5C1 u. Jodoform. Ahnlich gibt CH3J  u. CC14 die Yerbb. 
CH3C1 u . CJ4. Vf. fand, daB bei Zusatz von A1C13 zu einem Gemisch von Mełhyljodid 
u. Athylbromid u. kurzem vorsichtigem Erwarmen Mełhylbromid entwickelt wird u. 
Athyljodid isoliert werden kann. Beim Vermischen von 20 g Athylenbromid, 30 g Athyl- 
jodid u. 1 gA!Cl3wurde Athylbromid mit 70% Ausbeute entwickelt. Die Rk.-Gemische 
farbten sich stark, sobald A1C13 zugefiigt wurde, etwas freies Jod tra t auf u. Teerprodd. 
wurden gebildet. Alkylchloride u. -bromide reagieren ohne nennenswerte BIdg. kom- 
plexer Nebenprodd. u. Teerprodd. 1 Mol .Athylbromid u. 1 Mol. Chlf. geben in Ggw. 
von etwas A1C13 (45—50°) Athylchlorid-Entw. Es wird etwas Halogenwasserstoff ge
bildet, dessen Menge durch Temp.-Steigerung anwachst. Nach 36-std. Stehen des 
Rk.-Gemisches bei Raumtemp., Zusatz von H 20  u. verd. HC1, Waschen m it NaOH 
u. Trocknen iiber CaCl2 wurden beim Fraktionieren Athylchlorid, eine Athylbromid- 
u. Chlf.-Fraktion, sowie eine kleine Menge einer Fraktion vom Kp. 120—122° u. eino 
ziemlich groBe Fraktion yom Kp. 88—93° erhalten. Letztere zeigte die Eigg. des 
Dichlorbrommethan. Die hochsiedende Fraktion war wahrscheinlich ein Gemisch von 
Dibromchlormethan u. Bromoform. Beim Mischen aąuimol. Mengen von Athylenbromid 
u. Athylenchlorid -f- 0,04 Mol. A1C13 tra t Rk. ein, die nach 35 Stdn. bei 25° beendet 
war. Es wurden 3 Fraktionen erhalten. Die 1. u. 3. zeigte die Eigg. der Ausgangs- 
materialien, die mittlere Fraktion (Kp. 106—109°) enthielt Athyknchloridbromid. 
Wurde letztere Verb. m it A1C13 gemischt, so wurden unter den gleichen Bedingungen 
wie vorher wieder die gleichen Fraktionen erhalten, so daB die Rk. reyersibel ist: 

2 C,H4ClBr ^  C2H 4C12 +  C2H 4Br2 .
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 576—80. Febr. Princeton [N. J.], Univ.)’ KlNDSCHER.

Merle Randall und Frank W. Gerard, Synthese von Methan aus KoMendiozyd 
und Wasserstoff. Vff. bestimmten das Rk.-Gleichgewicht der CH4-Bldg. aus CO.
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w. H nach der Gleichung C02 +  4 H„ =  CH4 -f  2 TL unter Mitwrkg. eines Ni- u. 
eines Ni-Ceroxyd-Katalysators, indem sie im besonderen App. die Rk. nacli beiden 
Riehtungen verlaufen lieBen. Die aus ihren Ergebnissen abgeleitete freie Energio 
des CH, zeigte sieli in Obereinstimmung m it dem aus der direkten Synthese aus 
Graphit u. H im gleichen Temp.-Intervall sich berechnenden Wertc. Weiter werden 
dic Ursachen der C-Abscheidung auf don Katalysatoren erórtert. (Ind. engin. Chem. 
20 . 1335—40. Doz. 1928. Berkeley, Calif., Univ. of California.) B o r n s t e in .

E. Briner und P. Schnorf, Untersuchungen iiber die Ozonisierung der ungesdttigten 
gasformigen Kohlenwasserstoffe. I. Ozonisierung des Atliylens. Die Einw. von Ozon 
auf Athylen bei Abwesenheit u. Ggw. von W. oder Wasserdampf wird systemat. unter- 
sucht. Ais stabilo Endprodd. der Ozonisation treten Ameiscnsaure u. Formaldehyd 
auf; sie entstehen durch Zers. der aus 1 Mol. Ozon u. 1 Mol. Athylen sich bildenden 
Ozonids. Bei Ggw. von W. wandelt sich das O/onid teilweisc in das Bisoxymethyl- 
peroxyd, H 0-C H 2-0 -0 -C H 2-0H  (W ie la n d  u . W in g le r ,  C. 1 9 2 3 . III . 826) um, 
das auch aus den Ozonisierungsprodd. isoliert werden konnte. Das Auftreten dieses 
Kórpers erklart die Bldg. von Wasserstoff u. von ubersehussiger Ameiscnsaure boi 
der Hydrolyse des Ozonisicrungsprod. Dio von Athylen in Form von 1 Mol. Ozon 
aufgenommenen 3 Atomo O finden sich in der Ameisensaure u. im Formaldehyd wieder; 
bei Ggw. von W. wird diesem ein viertes O-Atom entnommen u. zur Bldg. von Ameisen- 
sauro verbraucht. Unter den gunstigsten Bedingungen u. in Ggw. von Wasserdampf 
betragen die Ausbeuten 90% des Ozons u. 75°/0 des Atliylens. Dio Zers. der Ozoni- 
sationsprodd. laBt sich so leiten, daB die Bldg. von Saure zugunsten der Bldg. von 
Aldehyd zuriickgedrangt wird. — Angaben von H a r r i e s  u . K o e t s c h a u  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 4 2  [1909]. 3306) uber die holie Explosivitat des Athylenozonids lieBen sich 
in kciner Weise bestatigen. Auch bei Initialziindung war hochstcns schwaehe Ver- 
puffung zu erreichen. Weitere experimentellc Einzelheiten siehe im Original. (Helv. 
ehim. Acta 12 . 154—81. 1/2.) O s t e r t a g .

E. Briner und P. Schnorf, Untersuchungen -iiber die Ozonisierung der ungesdttigten 
gasformigen Kohlenwasserstoffe. II . Ozonisierung des Propylens und ei7ies Crackgases. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Die Ozonisierung des Propylens verlauft analog der des Athylens 
unter Bldg. von Formaldehyd, Ameisensaure, Acetaldehyd u. Essigsdure. Auch hier 
nimmt W. an der Rk. teil, doch ist die H,-Entw. weniger ausgepragt ais beim Athylen- 
ozonid, weil dio Zers. des intermediar auftretenden Acetaldehydperoxyds kein H 2 
liefert. Aus diesem Grund ist auch der Prozentsatz an Aldehyden im Rk.-Prod. lióhcr 
ais beim Athylen. — Das verwendete Grachgas (aus Masut) enthielt 15% Athylen, 
12% Propylen u. 8%  Butylen u. hóhere KW-stoffe. Die Ozonisierung yerlauft analog 
wie bei Athylen u. Propylen. Dic Ausbeuten betrugen bei KW-stoff-tibersehuB 79% 
des Ozons u. 59% der KW-stoffe, bei OzoniiberschuB 55% des Ozons u. 68%  der KW- 
stoffe. (Helv. ehim. Acta 12 . 181—86. 1/2. Genf, Univ.) Os t e r t a g .

Harold Hibbert, Edward O. Houghton und K. Austin Taylor, Reaktionen zur 
Erforschung der Kohlehydrate wid Polysaccharide. X X I. Vergleich der Neigung gesattigter 
und ungesdltiglcr Aldehyde zur cyclischen Acetalbildung. (XX. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1322.) 
Vff. berichten iiber die Kondensation von Athylenglykol m it Zimtaldehyd, a-Chlorzimt- 
aldehyd, fl-Phenyl-a,f3-dichlorpropionaldehyd, Dichlorbutyraldehyd, ct-Melhyl-p-dthyl- 
acrolein, Crotonaldehyd u. a-Chlorcrotonaldehyd bei Ggw. von verd. H 2S 04 oder Phosphor- 
siiure ais Katalysator. Der ungesatt. Zimtaldehyd, Crotonaldehyd u. a-Methyl-/S-athyl- 
acrolein zeigen prakt. keine Neigung zur Bldg. cyel. Acetale unter den gewahlten Vers.- 
Bedingungen; die Ausbeuten sind zu yernachliissigen. Die ungesatt. chlorierten Alde- 
hyde, die Chlor am a-C-Atom enthalten, zeigen dazu groBcre Neigung; Ausbeute 22%. 
Dic gesatt. Aldehyde, z. B. Phenyldichlorpropionaldehyd u. Dichlorbutyraldehyd bilden 
leicht cyel. Acetale m it 37 u. 50% Ausbeute.

V e r s u e h e .  Cinnamylidendthylenglykol. Aus 33 g Zimtaldehyd, 31 g Athylen
glykol u. 3 Tropfen 40%ig. H 2SO., bei 100°. Die Verb. konnte von den groBen Mengen 
unyerandertem Aldehyd nicht abgetrennt werden. Ausbeute gering. — p-Phenyl- 
(x,fS-dichlorpropylidendthylenglykol, CUH 120 2C12. Aus 1 Mol. Aldehyd u. 2 Moll. Athylen
glykol bei 70° ohne Katalysator. K p.s 164'—166°. Ausbeute 37%. — a-Chlorcinnamy
lidendthylenglykol, C11H 110 2C1. A us 1 Mol. Aldehyd u. 2 Moll. Athylenglykol +  3 Tropfen 
40%ig. H 2S 04 bei 130°. F. 69—70° aus Bzl., Ausbeute 22%. — a -Methyl-fi-athyl- 
acrylidenathylenglykol, CsH 140 2. Aus 20 g a-Methyl-/3-;ithylacrolein u. 25 g Athylen
glykol +  3 Tropfen 40%ig. H,SO.,. K p .12 170—174°. Die Verb. ist nicht rein. — 
Crotylidenathylenglykol. Aus 2 Moll. Crotonaldehyd u. 3 Moll. Athylenglykol +  2 ccm
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20°/oig. Phosphorsiiuro wurde nur eine zu vernachliissigende Menge des Kondensations- 
prod. erhalten. — DiMorbutylidenathylenglykol, C0H 10O2Ci2. Aus 1 Mol. Aldehyd u.
1,5 Mol. Glykol bełm Erhitzen auf dem Wasserbad ohne Katalysator. Ausbeute 50,3%. 
Kp.ł3_i5 100—105°. — a-Chlorcrotylidenathylenglykol, C0H 9O2Cl. Aus %  Mol. Chlor- 
crotonaldehyd u. 1 Mol. Glykol +  1 cem 20%ig. Phosphorsaure. Es tra t  betrachtlieho 
Polymerisation ein. Ausbeute 22%, K p.u  76—80°. (Journ. Amor. chem. Soo. 51. 
611—14. Febr. Montreal, Canada, Univ.) K in d s c h e r .

Harold Hibbert und Myron S. Whelen, Reaklionen zur Erforsćhung der Kóhle- 
hydrate and Polysaccharide. X X II. Die isomeren Cinnamylidenglycerine. (XXI. vgl. 
vorst. Ref.) Uber die Eigg. der cycl. Acetale u. die N atur der cyel. Acetalbldg. liaben 
dic Vff. schon ófters berichtet (beziiglich der Beziehung zu den Kohlehydraten u. Poly- 
sacchariden). In  dieser Richtung sind die engen Beziehungcn zwischen Cellulose, bc- 
trachtet ais Anhydroglucose (I), u. l,2-Dioxypropylidenglycerin (I!) besonders 
interessant, Aus diesem Grunde erschien die Synthese solcher D eriw . wie II erwiinscht, 
urn festzustellen, inwieweit eine solche Struktur zur Polymerisation oder Assoziation 
befahigt. Die oinfachste A rt der Synthese solcher Prodd. erschien die Darst. cycl. 
Acetale aus ungesatt. Aldehyden (Acrolein, Crołon-, Zimtaldehyd) u. Glycerin. Dann 
konnte die Identifizierung der 2 strukturisomeren Acetale III u. IV folgen dureh Um- 
wandlung z. B. von III in die entsprechende Oxyverb. II. Acrolein u. Zimtaldehyd 
kondensieren sich leicht m it Glycerin, ersteres ohne Katalysator. Vff. beschreiben die 
Isolierung, Identifizierung u. die Eieg. von 2 strukturisomeren Cinnamylidenglycerinen 
V u. VI.

C-H  C-H

H —C—OH

HO—C—H n /C H 2OH 
V < H

I I - C —OH | O
I I  | O 

H O - C - I I  i A /C H .O H  
- ° < H  '

II II-C-H
r\_p jr  O__CII

III CHJ= C H - C H < 0 _ ÓH*_CH20H T  CsH 6 CH—lCH C H <  _ ,

IV CH2~ C II -C H (
O— CHj 

HCOH 
O— ÓH„

O -C H — CH2OH 
O— CHj

VI C6H,—CHZTCH-CH HCOII 
O— CII,

V e r s u c h e .  Isomere Cinnamylidenglycerinc. Darst. aus 1 Mol. (132 g) Zimt
aldehyd, 92 g Glycerin u. 5 Tropfen 40%ig. H 2SO., bei 20 mm Druek. Aus Bzl. krystalli- 
sierten lange asbessahnliche Nadeln vom F. 121° aus. Es vcrblieb ein Ol, das bei der 
Dcst. unter vormindertem Druek nur unveranderten Zimtaldehyd u. eine kleine Jlenge
Ol vom K p .6 200—225° ergab, das sich beim Abkiihlen verfestigtc u. ais l,l'-C inn-  
amylidenglycerin erkannt wurde, welches beim Krystallisieren nicht ausgefallen war. 
Die Mutterlauge verblieb ais gummiartige M. u. bestand aus 1,2-Cinnamylidenglycerin. 
Die Identifizierung dieser Isomeren wurde dureh die Methylicrungshydrolysc nacli 
lRVINE vorgenommen. Methylierung m it Ag-Oxvd u. Methyljodid gab die entsprechen- 
den Methylather, die bei der Hydrolyse die Glycerinmcthylather lieferten. — l,l'-C inn- 
amylidenglycerin-fł-methylathcr, C13HJ(;0 ;]. Aus VI (F. 121°). WeiCe Blattchen aus Lg., 
F. 79—80°. Liefert bei der Hydrolyse m it alkoh. HC1 Zimtaldehyd u. Glycerin-p-methyl- 
ather, K p .13 123°; nD17 =  1,4497. — l,2-Cinnamylidenglyce.rin-'j.-methylather. Aus V. 
K p .6 164—166°; n^20 — 1,54 55. Liefert bei der Hydrolyse Glyce.rin-x-inethyla.iher, 
K p .13 110°; nD17 =  1,4435. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 620—25. Febi. Montreal, 
Canada, Univ.) K in d s c h e r .

Wallace H. Carothers und Donald D. Coiiman, Die thermische Zersetzung des 
Natriumathyls. Vff. stellten fest, daC Hg-Athyl mit einem UberschuB an N a  im Vakuum 
unter Bldg. von Na-Athyl vollstandig reagiert. Die therm. Zers. letzterer Verb. (in 
Ggw. von Na u. Hg) begann sehr langsam bei Zimmertemp. u. wurde bei 100° sehr 
rasch. Das bei der therm. Zers. gebildete Gas besteht bei Tempp. in der Nahc von 90 
bis 100° aus Athylen u. Athan, im Verhaltnis von etwa 85: 15. Im  Riickstand wurde 
Na-Hydrid festeestellt, so daB die Hauptrk. folgendermafien yerlauft:

NaC2H 5 — >- NaH +  C2H4.
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Das Gas, welches bei dor spontanen Zers. des Na-Athyls bei Zimmertemp. gebildet 
wird, enthalt mehr Athan ais Athylen. Hierfur wird folgende Rk. angenommen:

2 NaC2H 5 — >• Na2C2H 4 +  C2He .
F ur die Existenz dieses Na2C2H 4 geben die analyt. erhaltenen Daten gewisse Anhalts- 
punkte. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 588—93. Febr. Wilmington [Delaware].) K in d .

C. R. Noller, Die Darstellung von Zinkalkylen und ihr Gebrauch bei der Synthese 
von KóhUnwasserstoffen. Wird ein prim. Alkyl-Mg-Halid mit einem tert. Alkylhalid 
zusammengebracht, so verlauft dio Rk. langsam u. unvollstandig; die Ausbeuten sind 
gering. H at der gebildete KW-stoff einen hohen Dampfdruck, so ist er schwierig vom 
A. zu trennen. Dieselben Schwierigkeiten treten auf, wenn ein tert. Alkyl-Mg-Halid 
mit einer Verb. wie Diathylsulfat behandelt wird, u. aufierdem sind die Ausbeuten 
an Grignardreagens gering. Verss. zur Darst. von KW-stoffen R.,C mittels der W u rtz -  
Rk. aus einem Gemisch von tert. u. prim. Haliden yerliefen ergebnislos. So wurdo 
auf die Darst. aus Zn-Alkylen zuriickgegriffen. Die Entflammbarkeit dieser Zn-Verbb. 
wurde durcli Losen z. B. in Athylacetat ausgeschaltet, was aueh andere Vorteile bot. 
Die besten Ausbeuten an Zn-Alkylen wurden m it Zn-Cu nach GLADSTONE u. T r ib e  
(Journ. chem. Soc., London 26 [1873]. 961) u. L ach m an n  (Amer. chem. Journ. 
24 [1900]. 31) erhalten. Gleich gute Ergobnisse lieferten feino Spane einer Legierung 
von Zn m it 5—8%  Cu, die leichter in groBen Mengen im Laboratorium hcrstellbar 
ist. Da die Rk. m it Alkyljodiden sehr stiirm. verlauft, wurden aąuimol. Gemische 
von Alkyljodid u. -bromid benutzt. Die Rk. t r i t t  leicht ein, yerlauft glatt u. wenn 
das Prod. im Vakuum dest. wird, sind die Ausbeuten genau so gut wie m it Jodid 
allein. Eino kleinere Menge an Jodid ist bei der Darst. hóherer Zn-Alkyle erforderlich, 
so beim Zn-Dibutyl, wo man ein Gemisch von 1 Mol. Butyljodid auf 3 Moll. Butyl- 
bromid benutzen kann. Wenn Zn-M hyl bei Benutzung eines Gemisches yon Athyljodid 
u. Athylbromid hergestellt wird, ergibt Dest. unter gewohnlichem Druck eino Ausbeute 
von 68% , bei Vakuumdest. eine solche von 89%. Gewohnliche Dest. liefert bei Zn- 
Dipropyl 39%, Vakuumdest. 86%  Ausbeute. Es scheint, daB die Rk. bei Gemischen 
von Haliden folgendermaBen yerlauft:

Zn -f R  J  — 5-  Zn JR  
Zn JR  -{- RBr —  V R J  ZnBrR .

Dies wiirde besagen, daB geringe Mengen Jodid ausreichen, um die Rk. in Gang zu 
bringen. Dem steht aber gegeniiber, daB eine betrachtliche Konz. an Jodid notwendig 
ist. Hergestellt konnten werden: Diathyl-, Di-n-propyl-, Di-n-butyl- u. Diisoamyl-Zn. 
Sek. Halide, wie Isopropyl- u. Isobutylhalide gaben hauptsachlich gasfórmige Prodd., 
vermutlich die gesatt. u. ungesatt. KW-stoffe, u. nur geringe Mengen Zinkalkyl. Cyclo- 
hexylbromid reagiert m it Zn-Cu beim Kp. unter Bldg. eines Gemisches von Cyclohezen 
u. Dicydóhezyl, D iathylsulfat reagiert nicht m it Zn-Cu. An Alkylhaliden, die m it 
Zn-Alkylen reagieren, fand der Vf. nur die tert. Alkylhalide; prim. u. sek. Halide u. 
solche Verbb., wie Diathylsulfat u. Allylbromid konnten nicht zur Rk. gebracht werden. 
Es ergab sich, daB die Ausbeuten in Ggw. eines inerten Losungsm. yerbessert werden 
konnten, sofern seinKp. eine leichteTrennung durchDest. ermoglichte. Ohne Losungsm. 
war die Ausbeute an Trimethylathylniethan 18%, bei Ggw. von Xylol 45°/0. Um mog- 
lichst halogenfreie Prodd. zu erhalten, wurde die Lsg. des Alkylhalids in einen leiehten 
UbcrschuB von Zn-Alkyl im Losungsm. gegeben. Die Temp. wurde so niedrig ais mog- 
lich gewahlt. Wichtig ist, daB nur eine kleinc Menge Halid zuerst zugefiigt u. dio 
Mischung erwarmt wird, bis die Rk. in Gang kommt. Bei dieser Temp. wird dann 
das Gemisch wahrend der Rk. gehalten. Die Ausbeuten sind zwar niedrig (25—51%), 
das Verf. gibt aber lióhere Ausbeuten u. reinere Prodd., ais die bisher bekannten 
Methoden.

V e r s u c h e .  Die Zinkalkyle wurden aus 2 Moll. Zn-Cu-Legierung m it 5—8%  
Cu, 0,5 Mol. Alkyljodid u. 0,5 Mol. Alkylbromid durch Kochen am RuckfluBkiihler 
hergestellt. Is t die Rk. in Gang gekommen, so wird die Erwarmung unterbrochen 
u. eyent. gekiihlt. — Diathylzink. Kp. 112—117°; Ausbeute 87—89%. — Di-n-propyl- 
zink. K p.g 39—40°; Ausbeute 85—89%. — Di-n-butylzink. K p.s 81—82°; Ausbeute 
78—79%. — Diisoamylzink. K p .12 100—103°. Ausbeute 50—55%. — Trimełhyldthyl- 
meOian. Aus Diathyl-Zn u. tert. Butylchlorid in Xylol. Kp. 49,5—50,5°; D .204 0,6512; 
ud20 =  1,36 75. Ausbeute 45%. — Triniethyl-n-propylmetlian. Aus Di-n-propyl-Zn u. 
tert. Butylchlorid in Xylol. Kp. 80—81°; D.20., 0,67 78; nn20 =  1,38 28. Ausbeute 
40%. — Trimethyl-n-butyhnethan. Aus Di-n-butyl-Zn u. tert. Butylchlorid in Tetralin. 
Kp.-106—-107°; D .204 0,6967; nD20 =  1,3931. Ausbeute 36%. — Trimeihylisoamyl-
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tmlhan. Aus Diisoamyl-Zn u. tert. Butylchlorid in Tetralin. Kp. 121—123°; D.20,,
0,7091; no20 =  1,3997. Ausbeute 25%. — Dimethyldiathylmethan. Aus Diathyl-Zn 
u. tert. Amylchlorid in Xylol. Kp. 86—86,5°; D.2°, 0,6952; nc20 =  1,39 08; Ausbeuto 
51%. — DimethyldtKyl-n-propylmethan. Aus Di-n-propyl-Zn u. tert. Amylchlorid in 
Tetralin. Kp. 111—112°; D .2°4 0,7116; nD20 =  1,39 98. Ausboute 24%. — Dimethyl- 
dthyl-n-butylmetlian. Aus Di-n-butyl-Zn u. tert. Amylchlorid in Tetralin. Kp. 137 bis 
138°; D .204 0,7304; lin20 =  1,4095. Ausbeute 29%. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 594 
bis 599. Febr. Evanston [111.], Univ.) K in d s c h e r .

George H. Coleman und Charles B. Yager, Die Bildung primdrer Aminę aus 
Grignardreagenzien und Monochloramin. II. (I. vgl. C. 1928. I. 2807.) NH 3 u. prim. 
Aminę werden aus Monochloramin u. Grignardreagenzien folgendermafien gebildet: 

RMgX +  NHoCl =  RNH2 +  MgXCl 
RMgX +  NH2C1 =  RC1 +  MgXNH2 

Diese Rk. wurde nun auf Aminę mit der Aminogruppe an sek. u. tert. C-Atomen an- 
gewendet. Der Verlauf der Rk. u. die Ausbeuten sind oft dieselben wie m it prim. 
Aminen. Wiederum wurde der Weehsel in den Ausbeuten m it Chloriden, Bromiden 
u. Jodiden erhalten, so beim Isopropylmagnesiumchlorid 65,5% RNH 2 u. 29,5% NH3, 
beim Bromid 37,2% RNH 2 u. 54,7% NH3 u. beim Jodid 9% RNH 2 u. 79,0% NEL,. 
Gearbeitet -wurde weiterhin m it sek. Butyl-, sek. Amyl-, tert. Butyl- u. tert. Atnyl-MgCl, 
-MgBr- u. M gJ. Benzoyl-tert.-amylamin, C,2H i7ON haite F. 93—94° aus Lg. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 567—69. Febr. Jowality, Univ.) K in d s c h e r .

W. H. Lycan und Roger Adams, Aliphatische a>-Oxysduren. Synthese der Sabinin- 
sdure. (Vgl. C. 1928. II. 538.) Dio co-Aldehydosiiuren sind geeignete Zwischenprodd. 
fiir dio Darst. der Ester von co-Oxysauren, da die Aldehydester quantitativ  m ittels 
H 2 +  P t zu den entsprechenden Alkoholen reduziert werden kónnen. Durch Ver- 
seifung entstehen die co-Oxvsauren.

CIIs(CH2)7CH=:CHi&Hj)iC02CH3

CH2I3CH(CH2)BC02CH3 — >- CH0(CH2)xC03CHn — >■
CH2= CH(CH2)0C 02CH3 CHj0H(CH2)xC 02CH3 — v
CH2_C H (C H 2)I0COi1CH:j CH20H(ÓH2k C 0 2H.
CHs(CH2)-CH—CH(CH,)llCOłCH,

Von solchen co-Óxysauren kommen die Sabininsaure u. Juniperinsaure in der Natur 
vor u. sind von B o u g a u l d  ais 12-Oxydodecansaure bzw. 16-Oxyhexadecansaure 
erkannt worden. E r nahm an, daC diese Sauren in der Pflanze in Form Polymerer 
(I oder II) enthalten sein konnten.

I II0[(CII2)xC00(CHs)x]yC00H oder II j~ęH 2(CH2)x- C O O -(CH2)x -C O|^

Ais dio Vff. 9-Oxynonansau>e erhitzten, erhielten sie ein gut krystallisierendes Polymere, 
(las dimol. war. Bisher wurde aber nicht bestimmt, ob das Mol. ein einfaches dimol. 
Lacton, ein Polymeres eines derartigen Lactons oder eine offene Verb. m it sehr langer 
Kette ist, in der die freien Hydroxyl- u. Carboxylgruppen prakt. keinen EinfluB auf 
die Analyse haben.

V e r s u c h e .  Das Verf. zur Darst. der cy-Aldehydosauremethylester wurde bereits 
friiher beschrieben. Nach der Ozonisierung der Methylester der 11,12-Dodecensaurc 
u. der 12,13-Tridecensdure u. der Dest. der Aldehydoester konnten aus dem Dest.- 
Ruckstand folgende Verbb. isoliert werden: Decan-l,10-dicarbonsauremcmomethylester, 
C13H 5j0 2, vom F. 51,5—52° aus Lg., der bei der Hydrolyse die Decan-l,10-dicarbonsaure 
vom F. 126,5—127° lieferte u. Nonan-l,9-dicarbonsaure vom F. 109—110°. — 11-Alde- 
hydoundecansdurtimthylestersemicarbazon, C14H 280 3N3, F. 90—92° aus Athylacetat. — 
w-Oxysauremethylester wurden durch Red. der w-Aidehydosauremethylester nach 
C a r o th e r s  u. Adams (C. 1923. III. 1139) gewonnen, wobei 0,2 Mol. Aldehydester 
in 100 ccm 95%ig. A., '0,2 g Pt-Oxydkatalysator u. 2 ccm frisch bereitete 0,1 Mol. 
Ferrosulfatlsg. m it H 2 bei ca. 2,5—3 at Druck geschiittelt wurden. Die erhaltenen 
Ester wurden dann hydrolysiert. — a>-Oxyoctan-a.-carbonsdure. Aus Olsduremethylester, 
F. 53—54° korr. Liefert beim Erhitzen bei 3 mm Druck auf 220—230° ein Polymeres 
(C9H ]60 2)x vom F. 64—66° aus Bzl. +  Lg. Methylester, K p .3 137—139°; nD =  1,4438,
D.2° 0,9588. Phenylurethan des Methylester. F. 53—54° korr. — co-Oxynonan-ot.-carbcm- 
sdure. Aus Undecensauremethylesters. F. 75—76° k o rr . ' Methylester, K p .3 145—147°, 
nD =  1,4471, D.2° 0,9618. Phenylurethan des Methylesters, F. 54—55°. — u>-Oxydecan- 
a.-carbmsdure. Aus ’Dodecensauremethylesler. F. 65,5—66° korr. Methylester, K p .3 156
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bis 159°, ii]) =  1,4493, D .20 0,95 42. Phenyluretlian des Methylesters. F. 64,5—65,5°. — 
w-Oxyundecan-a-carbonsdure. Aus Tridecejis&uremethylester. F. 83—84° korr. Metliyl- 
esłer, Kp .3 164—166°, F. 34—35°. Phenyluretlian des Methylesters, F. 64—65°. — 
co-Oxydodecancarbonsdure. Aus Erucasduremelhylester. F . 77—78°. Melliylester, F. 40,5 
bis 41,5°, K p ,3 170—173°. Phenyluretlian des Methylesters, F . 73,5—74° korr. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 625—29. Febr. Urbana [Ul.], Univ.) K in d s c h e r .

Reynold C. Fuson und Raymond L. Bradley, Die Spaltung von Didthyl-a,v.’- 
dibroinadipinat durch sekunddre Aminę. Wird a.,a'-Dibromadipinsduredidthylester mit 
gewissen sek. Aminen behandelt, so spaltet er sich unter Bldg. von Brenzweinsaure- 
iithylester u. eines Aminoesters, der von v. B r a u n , L e i s t n E r  u. Mu n c h  (C. 1926.
II. 2589) ais a-Dialkylaminopropionsaureathylester angesprochen wurde: 

CII2ĆHBrC02C2H3 lw m  CH3- C O —C02C2II5

ÓH2CI-IBrC02C2H5 -------------- CH3- C H - C 0 2CsH 6

NR,
So wirken nach diosen Autoren Diathylamin, Di-n-propylamin, Kopellidin u. Diiso- 
amylamin, wahrend nach v. B r a u n , J o s t e r  u. W a g n e r  (C. 1928. II. 1075) Dimethyl- 
amin u. Piperidin keinc Spaltung, sondern Tetraalkyldiaminoadipinsiiurecster geben.

NR,
CHjCHBrCOj • C2H6 =  CH2- Ć H - C 0 2C2H 5 2HBr
CH2CHBrC02 • C2II6 2 CH2- C H - C 0 2C2H5

ŃE2
F u so n  (C. 1928. I. 3050) erklart den Rk.-Meelianismus folgendermaBen:
C H .-C H B rC O .C A  1WIN
C II2— C H B rC O jC jII:5

I

->■
c h 2—c h —c o 2c 3h 6 

Ć h 2—ć — c o 2c 2h 5

N R ,

CH2= C H C 0 2C2H5 +  RNH
-->• c h 2. c h 2c o 2c.,ii5

NK,

CII2—C - C 0 ,C 21I5 - f  H20  =  CH3C 0C 02C,I-I5 - f  RjNII 
Dieser Mechanismus entspricht den Ergebnissen von v. B r a u n ,  L e i s t n e r  u . M u n c h  
bis auf dic Bldg. des /J-Alkylaminopropionsiiureesters an Stelle eines a-Esters. Diese 
Theorie bewahrheitete sich dadurch, da 13 bei der Rk. von a,a-Dibromadipinsaureathyl- 
ester u. Diathylamin f}-Didthylaminopropionsduredthylesler gebildet wird, u. m it Di- 
n-propylamin P-Di-n-propylaminopropionsaureathylester entsteht. Die Stellung der 
Aminogruppe wurde durch F.-Best. von Gemischen der Methyljodide des Aminoesters 
u. einer authent. Probc sichergestellt. Der Umfang der Spaltung betrug im Falle des 
Di-n-propylamins 85%. Im Gegensatz zu V. B r a u n  konnte auch festgestellt werden, 
daB Piperidin eine Spaltung des Meso-a,cc'-dibromadipinsaurediathylesters in fl-Piperi- 
dinopropionsduredthylester (75%) bewirkt.

V e r s u c h e .  Mcso-a.,<x'-dibromadipinsdiiredidthylesler (I) (0,1 Mol.) gibt beim 
Erhitzen m it Di-n-propylamin (0,6 Mol.) eine kleine Menge Brenzweinsduredthylester 
u. S5% f)-Di-n-propylaminoproińonsdureathylesler vom K p .,0 112—114°. Lctztcrc Verb. 
M'urde aueh aus Di-n-propylamin u. fi-Chlorpropionsaureathylestcr dargestellt; ihr 
Methyljodid hatte F. 76°. Mit Piperidin gibt I kleine Mengen Brenzweinsaureatbylester 
u. 75% P-Piperidinopropionsduredthylester (II) vom K p .22 114—116° u. dem Methyl- 
•jodid, F. 100—102°. AuBerdem wurde a,a'-Dipiperidinoadipinsduredidlhylester vom 
F. 94° gebildet. II wurde auch aus Piperidin u. /?-Chlorpropionsaureathylestcr er- 
lialten. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 599—602. Febr. Urbana [111.]. Univ.) K i n u .

M uham m ad Q udra t-I-K huda, Sludien iiber Keto-Lactoltautoinerie. I . Bing- 
ketlentautomerie bei der a.-Carboxy-y-acetyl-p,(ł-dimethylbutters&ure und eine Synthese der 
■y-Acetyl-fljp-dimethylbultersdure. Ketolactoltautomerie ist bislier z. B. bei y-Kcto- 
a,jS,/3-trimethylglutarsaure, einer y-Ketonsaure, u. einigen Homologen beschrieben. Es 
wird gezeigt, daB auch einige (5-Ketonsauren diese Tautomerie aufweisen kónnen. Die 
Rltk. der a.-Carboxy-y-acetyl-fi,[}-dimethylbultersdure, CH?• CO • CH2• C(CH3)2 • CH(C02H )2 
(I) lassen sich nur unter der Annahme crklaren, daB sic unter gewissen Bedingungen 
auch in der Lactolform II existiert. I  entsteht durch alkal. Hydrolyse des Konden- 
sationsprod. von Mesityloxyd u. Cyanacctamid. Wird in Ggw. von wenig NaOC„H5 
kondensiert, so entsteht das Piperidinderiv. III. Dieses gibt bei Behandlung m it verd.
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Na OH kein NH;) ab u. gibt durch Einw. von POCl3 das Tetrahydropyridinderiv. IV . 
Dic Konsfc. von I I I  u. IV  ergibt sich durch Synthesc von I I I  durch Einw. von NH, 
auf C H ,• CO • CH2• C(CH3)2• CH(CN)• C02• C2HS u. Behandlung des Rk.-Prod. m it alkoh. 
Na- O ■ C2H5. Hydrolyse von I I I  m it konz. wss. KOH gibt ais einziges Prod. die Saure I, 
dercn Athylcster durch Einw. von alkoh. NaOC,H5 in l,l-Dimethylcyclohexandion- 
(3,5)-carbonsaure-(2)-athylester ubcrgeht. Oxydation von I  m it NaOBr gibt a-Carb- 
oxy-/',/i-diinethylglutarsaurc. Hydrolyse von IH  m it konz. HC1 licfert ais Hauptprod. 
das Dilacton V von V o r l a n d e r  u . G a r t n e r  (L ie b ig s  Ann. 304 [1898]. 16), das 
auch aus I durch Erhitzen m it konz. HC1 oder durch Einw. wasserabspaltender Mittel 
entsteht. Erhitzen von I auf 130—140° licfert ein Gemisch von CH3 • CO • CH, ■ C(CH3)2 • 
CH2-CO,H (VI) u. V; aus dem Mengenverhaltnis dieser Verbb. geht hervor, daB die 
Car"boxyacetyldimethylbuttersaure aus I  u. H etwa im Verhaltnis 3: 1 zusammen- 
gesetzt ist.

V c r s u c h e. G-Oxy-2-keto-3-cyan-4,4,fi-lrimethylpiperidin, C0H 14O2N2 (III). Aus 
Cyanacetamid u. Mesityloxyd mit alkoh. ŃaOC,H5. Krystalle aus A., F. 272° unter 

. Verkohlung. Etwas 1. in W., 1. in h. A., unl. in A., Bzl., Chlf. — 2-Keto-3-cyan-4,4,6-tri- 
mcthyl-2,3,4,5-tetraliydropyridin, C,jH 12ON2 (IV). Aus HI u. POCl3. Nadeln aus Essig- 
siiure, F. 253°. Sil. in A., zl. in verd. Mineralsauren, unl. in A., Ćhlf., Bzl. — a-Cyan- 
y-acetyl-ji,P-dimethylbuttersdureatJiylester, Cn H 170 3N. Aus Mesityloxyd u. Cyancssigester 
m it alkoh. Natrium athylat, K p.10160°, D .20,34 1,03705, no20,3 =  1,44652. Semicarbazon, 
C12H 20O3N4, F. 166,5° (aus verd. Methanol). — Der Ester gibt m it NH3 (D. 0,880) 
d-Oxy-8-AinimM:cyan-{),P-diinełhylca,pronamid, C0H 17O,N3. Krystalle m it 3 H 20  aus 
W., F. 87° (Zers.). L. in W. u. A., swl. in Chlf., Aceton, unl. in A., Bzl. Beim Kochen 
mit W. wird NH, abgegeben. Beim Erhitzen m it konz. HC1 entsteht das Dilacton, 
C0H I2O., (V), prismat. Nadeln aus verd. A., zwl. in k., 11. in h. A„ wl. in A., h. Bzl. Gibt 
bei 200° langsam CO, ab u. geht in das ungesatt. Lacton M I iiber. E ntsteh t auch 
durch Einw. von konz. HC1 auf IV oder auf a-Cyan-y-acetyl-/?,/?-dimethylbuttersiiure- 
ester. — a.Carboxy-y-acetyl-f},p-dimelhylbuttersaure, CgH^Os (I). Aus III durch Er- 
liitzen m it wss. KOH. Prismen aus Chlf.-PAe., F. 95°. Ag2C0H ł2O6. iSemicarbazon. 
Prismen aus W., F.177". Athylester, Kp.12153°, D .2024 1,03921; nn20,2 — 1,4413. Athyl
cster semicarbazon, F. 76°. — <x-Carboxy-fl,p-dimethylglularsaure. Aus I u. NaOBr-Lsg., 
F. 173° (Zers.). — y-Acetyl-p,fi-diiMthylbutUrsaure (VI). Neben V aus I  bei 130—140°. 
Zahe FI. K p .„5 162°, D.19’5, 1,03646; nD19'5 =  1,44652. AgC8H 130 3. Semicarbazon, 
F. 172° (Zers.)/ Athylester. Charakterist. riccliende FI. K p .J7 112°, D.19'8., 0,96248, 
im10'8 =  1,43047. Athylestersemicarbazon. Nadeln aus verd. Methanol, F. 114°. — 
P,P-Dimetliylglutarsauremonodthylcster. Aus Dimethylglutarsaureanhydrid u. absol. A. 
auf dem Wasserbad. K p.10164°, D.18,1., 1,05574, nn18,1 =  1,4403. AgCjHjjO,. Gibt 
mit SOC1, ein Chlorid (Kp .16 117°), das in Bzl. mit CH3Z nJ den Athylester von VI (s. o.) 
licfert. K p .18 113°, D.20,9, 0,96323, no20,9 =  1,43067. — Lacton CsHn O„ (VII). Aus VI 
u. Acetylchlorid boi gewohnlicher Temp. Charakterist. riechende Fi". K p .10 82°, D .22 -, 
0,98658, no22,2 =  1,45573. — fS,f},ó-Trimethylvalcrolacton, CjH^O,. Aus VI durch Red. 
mit Na u. absol. A., Kp.IS 120°, D .174 0,98039, n D17 =  1,44743." (Journ. chcm. Soc., 
London 1929. 201—09. Jan. London S. W. 7, Imp. Coli. of Science and Techno
logy.) OSTERTAC.

H. W. Coles, L. D. Goodhue und R. M. Hixon, Die Struktur der p-Glucochloralose. 
Die Abwesenheit reduzierender Eigg., das Fehlen einer Kondensation m it Hydroxyl- 
amin u. Phenylhydrazin u. die Widerstandsfahigkeit gegen Hydrogenisation zeigen 
an, daB in der /S-Glueochloralose die Aldehydgruppen der Glucose u. des Chloral ver- 
andert sein miissen. Die Bldg. von Tetraderiw . u. die Tatsache, daB die Kohlehydrat- 
kette m it H N 03 ohne Sprengung der Glueose-Chloralbindung oxydiert werden kann, 
fuhrte zur Aufstellung der Formeln I, II  u. III. Andererseits wurden die Chloralkonden- 
sationsprodd. m it Glycerin u. m it a-Oxysauren ais Acetalbindungen angesehen. Ahn- 
liche Strukturen wurden in Dichloralglucose angenommen. Bei der Red. der /?-Gluco-

I I I  (CH.

/C H 2------- C-CH3
(CH3)2C< " > N

X CH(CN) ■ CO 
IV

O
> N V (CH3)jC- CH2 • C(CH3)2 • ĆH

o
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chloraloso m it Al-Amalgam entsteht Diehloro-/?-glucochloralose (Glucosedichloracet- 
aldehyd), die beim Kochen m it verd. HC1 hydrolysiert wird. Es erscheint nun un- 
wahrscheinlich, daB die Entfernung eines Chloratoms die Bindung in Formel I, II u. 
i n  so labil macht, ais diese Rk., die zum Dichloracetaldehyd u. zur Glucose ftibrt, 
anzeigt. Die Umwandlung der /?- Glucochloralose in 2 versehiedene Dichloralglucosen, 
die m it den in der L iteratur beschriebenen ident. sind, wiirde nur m it der Acetalstruktur 
liarmonieren. Es gibt keine logisohe Erklarung fiir die Kondensation.des Cbloral m it 
/J-Glucochloralose nach Formel I, II oder III m it 4 freien Oxygruppen, die eine Di- 
chloralglueose m it einer freien Oxygruppe entstelien laBt. H iermit stim m t nur eine 
Acetalformel m it einer keto-enol-Isomerisation, iihnlich Formel IV u. V, uberein, die 
die Bldg. von Tetraderiw . erkliirt. Die Formel IV zeigt die 1,2-Monoehloralglueose. 
Vff. kondensierten Chloral m it 3,5,6-Trimethylglucose, die aus der entsprecbenden 
Moiioacetonglucose erhalten wurde. Diese Verb. ist nicht ident. m it der Trimethyl- 
P-glucochloralose, die durch direkte Methylierung der /9-Glucochloralose gewonnen wird. 
Die beiden isomeren Trimethylchloralglucosen sind sehr ahnlich in der Loslichkeit. 
Die 3,5,6-Trimethylmonochloralglucose gibt keine Bk. auf akt. H  nach Ze r e w i t i n o f f . 
Die Trimethyl-/J-gIucochloralose gibt nicht allein diesen Test, sondern bildet ein Mono- 
acetylderiv.

CLC
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V e r s u c h e .  (3-Glucochloralose. 300 g Chloralhydrat u. 400 cein konz. H 2S 04 

werden auf 12—15° gekiihlt u. dann werden 200 g Glucose hineingeriihrt. Nach 10 
bis 12 Stdn. wird die rótliche riscose M. in 4 1 W. gegeben. Der weifle Nd. der Dichloral- 
glucosen setzt sich ab. Die Mutterlauge wird abdekantiert, zum Kochen gebracht u. 
dann abgekuhlt, wobei sich die fi- Glucochloralose ausscheidet. Ausbeute 60 g. Da- 
neben findet sich noch Dichloralglucose, F. 225° u. eine andere vom F. 135°. — Di- 
chloralglucosun. Werden 20 g /ff-Glucochloralose m it 100 g Chloralhydrat u. 100 ccm 
ILSO4 behandelt, so scheiden sich nach Fallen m it H 20  die Dichloralglucosen aus, 
die m it Aceton von der unveranderten Verb. getrennt werden. Eine derselben is t in 
Bzl. unl. (F. 268°) u. verbleibt ais Ruckstand. Liefert ein Monoacetat vom F. 198°. 
Die andere in Bzl. 1. Verb. ha t F. 225° u. liefert ein Monoacetat vom F. 126°. — Tri- 
methyl-fj-glucochlorabse, Cn H i,0 9Cl3. Darst. aus /?-Glucochloralose u. Dimethylsulfat 
(60°). F . 109—110°. — Trimethyhnonodechloro-p-glucochloralose (Trimethylglucosedićhlor- 
acetaldehyd), Cu H 180 6C]2. Aus vorst. Verb. in A. (-|- HC1) u. Al-Amalgam, F. 68°. 
Saure Hydrolyse liefert Dichloracetaldehyd. — Trimethylbidechloro-P-glucochloralose 
(Trimethylglucosemonochloracetaldehyd). Durch Red. der Trimethyl-/?-glucochloralose 
mit Na-Amalgam. Die Prodd. waren nicht krystallin. Bei der Vakuumdest. wurde 
bei K p . , 155—160° ein Sirup erhalten, der teilweise krystallisierte. — Monoacetonglucose. 
Darst. durch partielle Hydrolyse von Diaeetonglueose in wss. Lsg. oder in Athylacetat 
( +  H N 03) beim Kochen. — 3,5,6-TrimethylmonochloraIglncose, Cn HI70 6Cl3. Aus 3,5,6- 
Trimethylglucose (aus vorst. Verb.), H ,S 0 4 u. Chloralhydrat. F. 120° aus PAe. [a]D25 =  
—29,01°. Reagiert nicht m it Methyl-MgJ. (Journ. Amer, chem. Soc. 51. 519—24. 
Febr. Ame3 [Iowa], S tate Coli.) ' K in d s c h e r .
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C. Trogus, Beziehung zwischen Quellung, Salzbildung und Feinbau bei der Gełlulose- 
faser. (Papierfabrikant 27. Vercin der ZeOstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
55—60. 27/1. — C. 1 9 2 9 .1. 1438.) S u v e r n .

Lothar Birckenbach und Karl Huttner, Uber Pseudohalogene. I I I . Ober das 
Pseudohalogen Tricyanmethyl und das Mischhalogen Bromtricyanmetliyl. (II. ygl. 
C. 1926. I. 1798.) Die elektrolyt. Dissoziation von Cyanoform (richtiger: Tricyan- 
methyl-wasserstoff) ist in wss. Lsg. so stark wie die von Halogenwasserstoffsśiuren. 
Der Pseudohalogencharakter des Restes C(CN)3, der durch die zur Ausbildung yon 
drei Achter- u. e i n e r  S i e b e n e r s e h a l e  ausreichende Zahl von Valenzelektronen 
bedingt ist, iiuBert sich aueh in dem Verh. des von den Vff. eingehend untersucliten 
„Mischhalogen" (CN)3CBr (I), das den Namen Bromtricyanmethył enthillt, weil es das 
Bestreben hat, in (CŃ)3C' u. Br' iiberzugehen u. darin yon den Vff. eine Analogie zum 
Verh. der Triarylmethyldimeren gesehen wird. Wie im Chlorjod das Jod ist in I  das 
Brom der elektropositivere Anteil; so betragt die Zersetzungsspannung in 1/10-n.(CN)3CK- 
Lsg. 2,08, in 1/10-n. KBr-Lsg. 1,680. Auffallend ist, daB in Nitrobenzol kein Leitfahig- 
keitseffekt wie fur die gemischten Halogene sonst festgestellt werden konnte. —
I entsteht nach Ag-C(CN)3 +  Br2 =  AgBr +  Br-C(CN)3; es handelt sich bei dieser 
Rk. nicht um ein Gleichgewicht. Die farblosen, dumpf u. stecliend riechenden, feuchtig- 
keitsempfindlichen rhomb. Krystallo sind sehr 1.; sie farben sich bei 68° rotgelb u. 
schmelzen bei 72° rot. Aus alkoh. NH4J  u. wss. K J  wird Jod, aus wss. KBr (nicht 
aber ath . Suspension von AgBr) wird Brom in Freiheit gesetzt. Wahrend aus K  J  Jod 
quantitativ  u. schnell abgeschieden wird, erfolgt m it wss. K Br zuerst Hydrolyse yon I 
zu BrOH u. (CN)3CH. — Wss. S 0 2 reduziert zu H Br u. (CN)3CH; ersteres liiflt sich 
mit AgN03 fehlerfrei potentiometr. titrieren. — KCN gibt Bromcyan u. (CN)3CK 
(analog der Rk. yon CU). Aus AgJ macht I  in Bzl. oder A. Jod frei; es entsteht sicher 
ein kompliziertes Gleichgewicht, denn: BrC(CN)3 +  J 2 JC(CN)3 +  JB r. — Silber- 
selenocyanid gibt m it I  (CN)3CAg u. Bromselenoeyan bzw. Brom u. freies Selenocyan. 
Athylen addiert 1 Mol. I  unter Bldg. eines roten, in Lauge leicht, in organ. Solyentien 
schwer 1. Polymeren.

V e r s u c h e .  Tricyanmethylsilber, AgC4N3. Aus Malonitril, 2 Mol. alkoh. C2H5ONa 
u. Bromcyan u. Umsetzung m it AgN03, wobei zuerst AgBr ausfallt. — Bromtricyan
methyl, C4N3Br. Aus dem yorigen u. Brom in absol. Ather bei — 10°. Reinigung durch 
Sublimation, wobei 25% infolge Bldg. eines roten Polymeren yerloren gehen. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 153—63. 9/1. Clausthal, Chem. Inst. d. Bergakademie.) B e r g m a n n .

Carl A. Kerr, Die Synthese Von Gyclobutansduren. I. Norpinsaure. Wahrend 
cis-Cyclobutan-l,3-dicarbonsaure, Metliylcyclobutan u. l,2-Dimethylcyclobutan-3,4-di- 
carbonsaure aus Verbb. m it offener Kette sjmthetisiert werden konnten, waren alle 
Verss. zum CyclobutanringscliluB bei Kohlenstoffketten, die dio gem.-Dimethylgruppe 
ais Substituenten haben, erfolglos. Vf. fand, daB a,a'-Dicyan-(l,fi-dimethylgl-utarimid (I) 
ais Na-Deriy. mit Methylenjodid unter Bldg. von 70% des dicj-cl. Imids II reagiert.
II liefert bei der Hydrolyse Glutarsaure. Bei der Hydrolyse mit H 2S 04 bei 80—140° 
ergibt II wechselnde Mengen von Glutarsaure u. Phoron, welches durch Acetonbldg. 
bei der Sprengung des Rings entsteht. Behandlung von II mit 100% Phosphorsaure 
oder salpetrigor Saure ergab keine stickstoffreien Prodd. Verd. Alkali hingegen liefert 
ca. gleiche Mengen III u. IV beim Kochen m it dem Imid. III u. IV werden zu V durch 
konz. Alkali hydrolysiert. In  IV wird eine der Carbamylgruppen durch Zusatz yon
1 Mol. H20  zum entsprechenden NH,-Salz (VI) umgewandelt, das beim Ansauern seiner 
Lsg. eine W.-unl., stickstoffhaltige Saure vom P. 236° liefert, die beim Kochen mit 
konz. Alkali 2,2-Dimethylcydobidan-l,1,3,3-tetracarbonsaure gibt u. wahrscheinlich
l-Carbamyl-2,2-dimethylcydobuian-l,3,3-tricarbonsaure ist. Wird V auf 200—205° er- 
hitzt, bis keine CO, mehr entweicht, so yerbleibt ein Ol, das sich yerfestigt. Dies ist 
trans-Norpinsaure.

^ C H (C N )-C O , CN^COOH CONH^COOH
C(CHs)j \ n H I P T
\ C H ( C N ) - C 0 /  C(CHa)'j' > C H S C > C H ,

^ C (C N )-C O x \ ( T

-C (C N )-C O /
C(CH3)3 >C H „ )NH  I I  CN COOH CONH, COOH

■ y  n i  i v
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COOH COONH, COOH COOH COOH
^ . ó h

> G H 2 (CH3)2C ^ > C H .  (CH3)2C ^ > c i i ,

cOoircoNHj vii cooii v cooiTcoon
V e r s u c l i e .  a,a'-Dibrom-a,fi,fi-trime(hijlgluiarsaureathylester. Darst. nach P an - 

d y a  u. T i i o r p e  (Journ. chem. Soc., London 123 . 2852; C. 1 9 2 4 . I. 475). Verss. zur 
Kondcnsation dieser Verb. m it Methylenjodid lieferten ein Gemiscli ungesatt. Ester. — 
P,fl-Dimethylpropan-a.,a,a.',a:'-tetracarbonsdureesłer konnte nicht m it der von K o tz  
(Journ. prakt. Chem. [2] 75 [1907]. 498) angegebcnen Ausbcute erhalten werden. Bei 
Verss. zur Kondensation der Di-Na-Verb. dieses Esters m it Methylenjodid wurde ein 
Gcmisch von Malonsdureester, Isopropylidenmalonsaureester u. etwas nicht destilliertem 
Riickstand erhalten. — (S,(3-Dimethyl-<x,u.'-dicyanglutarimid. Darst. nach K on  u. 
T h o r p b  (Journ. chcm. Soc., London 1 1 9  [1919]. 818). Ausbeute 60°/o- 20 g dieser 
Verb. liefern in 100 cem Methylalkohol +  7,2 g Na m it 45 g Methylenjodid Dicyan- 
norpinimid, C10H9O2N3, in rhomb. Bliittchen vom F. 305—306° unter Zers. 3,6 g dieser 
Verb. ergaben beim Erhitzen m it 5,4 ccm H 2S 04 u. 1 ccm H 20  Glutarsdure (F. 98—99°).
— Symm. Dicyannorpinsaure, Cl0HJ0O4N2. Dicyannorpinimid gibt beim Behandeln 
m it verd. Alkali symm. Dicyannorpinsaure vom F. 225—226° unter Zers. (Dimethylester, 
F. 139—140°) u. symm. Dicarbamylnorpinsaure vom F. 190° unter Zers. Letzterc 
Verb. liefert bei Einw. von W. ein NH.r Salz, C10H 16O-N2, das beim Ansiiuern seiner 
Lsg. l-Carbamyl-2,2-dimethylcyclobutan-l,l,3,3-tetracarbansdure u. bei weiterer Hydrolyse
2,2-Dimethyleyelobutan-l,l,3,3-tetracarbonsauregibt. — 2,2-Dinieikylcyclobulan-l,l,3,3- 
łetracarbonsdure, CI0H 12O8. Aus symm. Dicarbamylnorpinsaure beim Erhitzen mit NaOH, 
F. 200°. Tetramethylester, C14H 20Os. K p .25 100°. Die Saure kann aueh aus symm. 
Dic3',annorpinsaure beim Erhitzen m it Alkali erhalten werden. — trans-Norpinsdure, 
C8H120 4. A us yorst. Saure beim Erhitzen auf 200—205°. S intert bei 138°, F. 146°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 614—19. Febr. Ann Arbor [Michigan], Univ.) K inD.

Barrett C. Fisher und George W. Raiziss, Derhate der Mono- und Diamino- 
oxyplienylarscmsduren. Die direkte Bromierung der 3-Amino-4-oxyphenylarsonsaure 
gelang wegen der leichten Oxydierbarkeit der Aminosilure nicht. Vff. nehmen an, 
dafl bei der Bromierung der 3-Nitro-4-oxyphenylarsonsaure, wio bei der Mercurierung, 
das Halogen in die 5-Stellung im BzI.-Ring tr itt . 5-Brom-3-amino-4-oxyplienylarson- 
siiurc ist, wie ihre N-Acyl- u. D iacylderiw . nicht mehr trypanocid oder spirochiiticid 
wirksam ais die 3-Amino-4-oxyphcnylarsonsaure oder ihre Acetylderiw . Die wenigst 
tox. der beschriebenen Verbb. ist 3,5-Diacetylamino-4-oxyphenylarsonsaure. Ihre 
Maximaldose fiir weifie R atten bei intrayenóser Injektion ist 1,4 g per kg Korper- 
gewicht; fiir Kaninchen 0,6 g per kg.

V c r s u c h e. 3-Acetylaviino-4-oxyphenylarsonsdure. Hergestellt wurde das Li-, 
Ca-, Ba- u. Sr-Salz. — 5-Brom-3-nitro-4-oxyphenylarsoiisdure, C6H 5O0NBrAs. Darst. 
aus 3-Nitro-4-oxyphenylarsonsaure. Gelbe Bliittchen, Zers.-Punkt ca. 280°. — 5-Brom-
3-amino-4-oxyphenylarsonsdure, C6H;0 4NBrAs. Darst. dureh Red. vorst. Verb. mit 
Na-Hydrosulfit. Farbloso Prismen. — 5-Brom-3-acetylamino-4-oxyphenylarsonsdure, 
C8Ha0 5NBrAs. Darst. aus vorst. Verb. Farblose Prismen. Zers.-Punkt 267—270°. —
3,5-Diamino-4-Qxyphenylarsonsdure, CGIT30,,N2As ■ lj„ H 20 . Darst. dureh Red. von 3,5- 
Dinitro-4-oxyplienylarsonsdurc mit Na-Hydrosulfit. — 3,5-Liformylamino-4-oxy-phenyl- 
arsonsdure, C8H90 6N2As. Aus vorst. Verb. u. Ameisensiiure. Farblose Nadeln. Zers.- 
Punkt ca. 200“. Na-Salz. — 3,5-Diacelylamino-4-oxyphenylarsonsdure, C10H 13OcN2As. 
Farbloso Nadeln, schwarzt sich bei 235—240°. — 3,5-Dipropionylamino-4-oxyphenyl- 
arsonsaure, C12H l;0 6N2As. Farblose Nadeln, F. 197— 198°. — 3,5-Dibutyrylamino-
4-oxyphmylarsonsdure, C14H210 6N2As. Farblose Nadeln aus h. W., F . 177°. — 3,5-Di-
ćhloracetylamino-4-oxyphenylarsonsdure, C10H u OcN2Cl2As. Farblose Nadeln, F . 210 bis 
211° unter Zers. Na-Salz. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 527—32. Febr. Philadelphia 
[Penn.].) K in d s c h e r .

E. Raymond Riegel, Howard W. Post und E. Emniet Reid, Die Nitrieruncj 
substiiuierłer Anilinę. Vff. untersuchten den Einflufi verschiedener Substituenten auf 
die Stabilitat des Anilins. Bestimmte substituierte Anilinę geben gute Ausbeuten an 
Nitranilinen, wahrend andere dureh das gleiche Nitrierungsgemisch vollkommen zer- 
stOrt werden. Ais Substituenten wurden Oxy-, Carboxyl- u. Sulfonsiiuregruppcn,
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sowie in cincm Falle die Nitrogruppe gewahlt. Die Nitrierung erfolgte in der Weise, 
daB das Ainin in 13—18 Teilen konz. I I2S 04 (1,84) gel. u. unter 5° das Nitriergemisch 
aus rauchender HNO;, u. konz. H2S 04 tropfenweise zugefiigt wurde. Das Sauregemisch 
wurde in  10%ig. OberschuB, bezogen auf die fiir eine Mononitroverb. erforderlicho 
Menge, zugesetzt. Anilin  gab hierbei ein Nitrierungsprod., das wahrsclieinlieb aus 
einem Gemiseh von D initroderiw . bestand. Die Ggw. der Oxygruppo in o-Stellung 
zur Aminogruppe macht die Verb. scheinbar gegen Oxydation sehr empfindlieh, wahrend 
dieselbe Gruppe in p-Stellung ein Mol. gibt, das m it guter Ausbeute nitriert werden 
kann. Dieser EinfluB der Oxygruppe in o-Stellung kann durch Einfiihrung der Sulfon- 
siiuregruppe ausgescbaltet werden, docli ist die Sulfonsiiuregruppe im einen Falle ein 
besseres Schutzmittel in  p-Stellung, im anderen Falle in ra-Stellung zur Aminogruppe.
o-Aminoplienól u. seine D eriw . sind in Ggw. starker Oxydationsmittel, wio rauchender 
H N 03 unbestiindig. p-Aminophenol gibt gute Ausbeuten an Nitroaminophenolsulfon- 
siluro unter gleichen Bedingungen. Es dirigiert die Sulfonsiiure- u. die Nitrogruppe 
zur o-Stellung zum Hydroxyi, so daB die Oxygruppe der bestimmende Faktor ist. Die 
Aminogruppe neigt in diesem Falle zur Annahme eines elektropositiven Charakters.
2 elektronegative Gruppen in j;-Stcllung zueinander seheinen das resultierende Mol. 
gegen Oxydation widerstandsfahiger zu machen. — l-Amino-0-oxij-4-benzolsvlfonsditre. 
Darst. aus o-Aminophenol, das in das Acetylderiy. iibergefiihrt wurde. Durch Dest. 
bei 200° in Ggw. von P20 5 wurde Athenyl-o-aminophenol erhalten, das m it rauchender 
H„SO, sulfoniert u. dann hydrolysiert wurde. Blauschwarze Nadeln, F . 205—210°

NHCOCHj

OH ''"'NOH
+  (CH8C0)20  — +  P20 6 —

N = C C H 3 N —CCH3 NHa

f / 'X |° -f- ir2so , — > +  2H0H — >• I +  chJcooh

^SO.,11 so3h
unter Zers. l-Amino-6-oxy-3-benzoesaure. Durch Kuppeln von ?>Oxybenzoesiiure mit 
Benzoldiazoniumchlorid u. Red. mit Sn HCl oder durch Nitrieren der ;;-Oxybenzoe- 
siiure u. Red. des Prod. F. 226°. — l-Amino-3-m£thyl-6-oxybenzol. Darst. aus p-Kresol 
u. Benzoldiazoniumchlorid u. Red. des Prod. m it SnCl2 +  HCl, F. 129°. — 1-Amino- 
3-ni(ro-6-phe>iol. Durch Red. von Dinitroplienol, F. 136°. — l-Amino-4-phenol-2-sulfon- 
sdure. Durch Behandeln von Plienol m it H N 02 u. dann m it N aH S03, F. 270°. (Journ. 
Amor. chem. Soc. 51. 505—08. Febr. Baltimore [-Maryland], Univ.) K i n d s c h e r .

G-. Bargellini, Ober die Konslitution einiger Dichlorphenetidine. Der Inhalt der 
Arbeit ist bereits zum gróBten Teil referiert nach A tti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 8. 399—404 u. A tti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 8. 505—11 (C. 1929. I. 
1441. 1442.) Nachzutragen ist folgendes: Das Dichlorphenetidin, das R e v e r d in  u . 
D u r in g  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 154) durch Verseifen des Rk.-Prod. aus 
naszierendem Chlor auf Phenacetin in Eg. erhielten, wird vom Vf. ais 2,5-Dichlor- 
phenełidin (I) erkannt. Wahrend das erste Chloratom im Phenacetin in o-Stellung 
zur -OC2H5-Gruppe eintritt, tr i t t  das zweito Chloratom in o-Stellung zur -NH-CO-CHj- 
Gruppe." Von diesem 2,5-Dichlorphenetidin werden D eriw . dargestellt.

V e r  s u c h e. 2,5-Dichlorplienacetin, C10H I1O2NCl2, aus Phenacetin mit nas
zierendem Chlor (aus NaC103 +  konz. HCl) in Eg. nach R e v e r d in  u . D u r in g  (1. c.). 

„ p  „  Aus h. A. ICrystalle, F. 162°. — In  den Mutterlaugen bleibt etwas
i 2 5  ]V[onochlorphenacetin gol., F . 132°. — 2,5-Dichlorphenetidin,

0 .q j C8H90NC1, (I), durch Verseifen yon N-Aeetyl-2,5-dichlorphene-
tidin mit konz. HCl. Aus verd. A. Prismcn, F. 64°. — Pikrat, 
lange gelbe Nadeln, F. 148—150°. — 2,5-Dichlor-p-aminoplienol,

i T C„HrONCl2, durch Verseifen des Phenetidins m it H J  (D. 1,70).
* Aus°h. Bzl. Krystalle, F. 178—179°. Beim Losen in h. W. ver-

andert sich dio Verb., indem sie erst rot, dann schwarz wird. Noch schneller verandert 
sich ihre alkal. Lsg. an der Luft. — 2,5-Diclilorchinon (ais Konst.-Beweis), durch Oxy- 
dation der vorigen Verb. mit K-Bichromat, F . 161° (ygl. L e v y , S c h u l t z , L ie b ig s  
Ann. 210 [1881]. 136. 150). — 4-Alhoxy-2,5-dichlor-2',4'-dinilrodiphcnylamin, CUH U-
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0 5N3C12, aus I  durch Erhitzen m it l,3-Dinitro-4-chlorbenzol in Ggw. von Na-Acetat 
u. A. Aus A. roto Krystalle, F . 136—138°. — 4-Ałhoxy-2,5-dicIilor-N-piperonyliden- 
aniłin, C16H ]30 3NC12, aus I  durch Erhitzen m it Piperonal (in A.) am RiickfluBkiihler. 
Aus h. A. gclbliehweiBe Nadelchen, E. 148°. (Gazz. chim. Ital. 59 . 16—32. Jan . Rom, 
Univ.) F i e d l e r .

Reuben B. Sandin, Die Mercurierung des Resorcins und einiger Alkylresorcine. 
Da angenommen wurde, daB mercurierte Allylresorcine gut baktericid wirkende Yerbb. 
sein wurden, u. um den EinfluB der GroBe der Seitenkette in  diesen Verbb. zu stu- 
dieren, stellte der Vf. einige Hg-Deriw . des Atliyl- u. Hexylresorcins her. Letztere 
Verb. wurde ihres hohen Phenolkoeffizienten wegen gewahlt. Auch wurde ein tri- 
mercuriertes Deriy. des Resorcins dargcsDellt. Verss. zur Ermittlung der Stellung der 
Hg-Gruppen wurden zwar nicht vorgenommen, es ist aber fast sicher, daB die Hg- 
Gruppen in o- u. p-Stellung, d. h. in 2- u. 6-Stellung, zu den Phenolgruppen in den 
dimercurierten Verbb. stehen. 1 Mol. Athyl- u. Hexylresorcin reagiert leicht mit
2 Moll. Hg-Acetat in h. A. unter Bldg. prakt. quantitativer Ausbeuten dimercu- 
rierter D eriw . Aus der Analyse wurde geschlossen, daB eine Hg-Gruppe ais Acetoxy- 
mercurigruppe, die andere ais Anhydridgruppe vorliegt. Die dimercurierten Alkyl- 
resorcine sind unl. in organ. Losungsmm. u. kónnen daher niclit durch Krystallisation 
gereinigt werden. Wird aber m it reinem Ausgangsmaterial gearbeitet, so fallen sie ge- 
wóhnlich rein aus. Die monomercurierten Alkylresorcine wurden durch Hinzufugen 
von 1 Mol. von trockenem Hg-Acetat zu 2 Moll. des -Alkylresorcins in wenig h. Eg. 
dargestellt. Diese Verbb. sind naeh der Analyse Monoacetoxymercurialkylresorcine. 
Sie sind, wie die Monochl6rmercuriverbb. aus Losungsmm. schwer rein zu erhalten, 
wegen ihrer Neigung ais gelbe, unl., feste Korper auszufallen. Letzteres ist wahrschein- 
lich durch die Bldg. von anhydromonomercurierten Verbb. bedingt. W ird 1 Mol. 
Resorcin zu einer h. Lsg. von 3 Moll. Hg-Acetat in A. gegeben, so bildet sich ein tri- 
mercuriertes Deriv.

O -H g O—Hg O -H g OH

A c O H a ^ Y
k > H

A c O I I g , ^ /

k > H HOH# o h

H O H g , ^ \

\ / '
(CH2)6 HgOAc CH j CII2

Ó h3 ĆH3 CH.,
V e r s u c h e .  Anhydromerciiriacetoxymercuridthylresorcin. Aus Athylresorcin 

(0,01 Mol.) in 10 ccm A. u. einer kochenden Lsg. vori Ag-Acetat (0,02 Mol.) in 50ccm
A. u. 5 ccm Eg. wurde die Verb. C ^H ^O JIg , gebildet, die in NaOH 1. ist u. keinenF. 
hat. Schwarzt sich im Licht. Liefert m it HC1 das Dichlordimercuriathylresorcin, C8H80 2 ■ 
CI2Hg2, ?om Zers.-Punkt 207—209°, m it CO, in NaOH A7ihydromercurihydroxymercuri- 
athylresorcin, C8H80 3Hg2 ais dunkelbraune Verb. — A<xtoxymercuriatliylresorcin, C10H 12 • 
OjHg. Aus 1 Mol. Hg-Acetat u. einer h. Lsg. von 2 Moll. Athyhesorcin in sehr wenig 
Eg. Wird die Lsg. in W. gegossen, so bildet sich die Monoacetoxymercuriverb. vom 
F. 163—164° korr. unter Zers. aus A. W ird die Lsg. in eine gesatt. Salzlsg. gegossen, 
so entsteht das Chlor mercurialhy Iresorcin vom F. 145—146° korr. aus A. — Anhydro- 
mercuriacetoxymercuri-n-hexylresorcin, Cj4H 180 4Hg2. Darst. analog der Athylverb. 
Schwarzt sich bei 200°, schmilzt nicht bei 300°; wl. in NaOH. — Dic1dormercuri-n-hexyl- 
resorcin, C12H 160 2Cl2Hg2, F. 137— 138° korr. — Aceloxymercuri-n-hexyhesorcin, 
c 14h  aoOjHg. WeiBe Krystalle aus A., F. 177—178° korr. unter Zers. — Trtmercurterles 
Resorcin C10HsOeHg3. Bei Zusatz einer Lsg. von 0,01 Mol. Resorcin in 10 ccm A. zu 
einer h. Lsg. von 0,03 Mol. Hg-Acetat in 75 ccm A. u. 5 ccm Eg. Schwarzt sich bei 
210°, schmilzt nicht bei 300°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 479—83. Febr. Edmonton, 
Canada, Univ.) K i n d s c i ie r .

Tenney L. Davis und Julian W. Hill, Die Oxydation des Tribromresorcins. Vff. 
gelang es, Tribromresorcein in Bzl.-Lsg. durch Schutteln m it wss. Chromsaure zu 
oxydieren u. 3 Prodd. zu isolieren. Durch fraktionierte Krystallisation aus wasser- 
freiem Bzl. u. mechan. Trennung der Krystalle gab das rohe Osydationsprod. Tribrom- 
resochinon, eine Verb., welche die Vff. „Rhodo-(brom)-resochinon“ nennen u. der sie 
die Formeln I—IV zuschreiben, von denen sie aber I —)H fiir wahrscheinlicher halten, 
u. Tetrabromresochinon. Den Rk.-Mechanismus erklaren die Vff. so, daB Tribrom- 
resorcin bei der Oxydation m it Chromsaure zunachst eins Oxydation einer Osygruppe
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u. die Entfernung eines Bromatoms aus dem Kern erleidet. Das entstandene Zwischen- 
prod. schliefit sich zu dem bisher unbekannten 2,2'-Dioxy-3,5,3',5'-tetrabromdipheno- 
chirum zusammen. Die isolierten Prodd. sind Brom deriw . dieser V erb.: Rhodo-(brom)- 
resochinon wird durch Substitution eines H-Atoms durch Brom, Tribromresochinon 
durch Ersatz von 2 u. Tetrabromresochinon durch weitere Addition von 2 Bromatomen 
gebildet.

O
6

B r - C ^ C C g
H—d i^ ^ jc —O

c
IIc

H - G j ^ C - O H
B r - c l ^ J c — B r

C
u

O
V e r s u c h e .  Tribromresorcin, C0H3O.,Br3. Durch Bromieren von Resorcin in 

'Chlf. Weifie Nadeln, F. 111°. — Bhodo-(brom)-resochinonu C12H 30 4Br5. Durch Oxy- 
dation yorst. Verb. Mol.-Gew. 616, 620. Liefert m it Bzl., A. u. CS2 Mol.-Verbb. Gibt 
bei der Red. in yerd. A. m it SO» Tetrabromtetrahydrodiphenyl, C12II60 1Br1, in weifien 
Nadeln yom F. 277—278° unter Zers. u. dem Tetracetat, C20H 14OsBr4, vom F. 194,5° 
aus A. Beim Bromieren in Eg. entsteht Tribromresochinon, C12H 20 4Brc, vom F. 210° 
unter Zers. — Tetrabromresochinon gab beim Kochen m it Eg. Tribromresochinon, u. 
sowohl Rhodo-(brom)-resochinon ais auch Tribromresochinon lieferten m it Brom Tetra
bromresochinon. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 493—504. Febr. Cambridge [Mass.], 
Inst. of Techn.) KlNDSCHER.

Richard H. F. Manske und Treat B. Johnson, Die Synthese des Ephedrins 
und strukturell ahnlicher Verbindungen. I. Eine neue Synthese des Ephedrins. Es wurde 
beobachtet, dafi eine Lsg. von l-Plienyl-l,2-propandion, C0H 5COCOCH3 in PAe. m it 
getrocknetem, gasfórmigem Methylamin unter Bldg. einer farblosen, krystallinen Verb. 
(unter A ustritt von H 20) exotherm reagiert. Diese Verb. ist unbestandig u. zers. sich 
allmahlich zu einem undefinierten Gemisch. Behandlung m it Sauren regeneriert die 
beiden Komponenten, u. die Titration zeigt, dafi nahezu 1 Mol. Amin m it 1 Mol. 
Diketon yerbunden ist. Es kommen fiir diese Verb. die Formeln I  u. II  in  Betracht, 
von denen I  aus rein theoret. Griinden ausscheidet.

I  CcH-C =  (NCH3)COCH3 II C2H 5COC =  (NCH3)CH3
m C0H5CH(OH)CH(NCH3)CH3

Dafi Formel II richtig ist, geht daraus heryor, dafi es bel der katalyt. Red. Ephedrin 
(IH) liefert. Interessant ist, dafi nur sohr geringe Mengen des Pseudoephedrin das Haupt- 
prod. d,l-Ephedrin begleiten.

V e r s u e h e .  d,l-Ephedrin. Ein Gemisch von 50 ccm absol. A., 7,4 g Methyl- 
phenyldiketon u. eine alkoh. Lsg. yon 1,6 g Methylamin wurden m it H 2 in Ggw. von
0,1 g Pt-Oxyd katalyt. red. Nach Entfernung des Katalysators u. des Uberschusses an 
Methylamin wurde die angesauerte Lsg. zur Trockne verdampft u. das Pseudoephedrin- 
hydrochłorid m it h. Chlf. extrahiert. d,l-Ephedrin wurde aus dem Hydrochlorid (F. 189° 
aus A. +  Aceton) m it F. 75° aus Chlf. +  PAe. erhalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
580—82. Febr. New Haven [Connect.], Univ.) K in d s c h e r .

E. Raymond Riegel und Kenneth W. Buchwald, Ultraviolettabsorption der 
p-Aminobenzoesaureester in  tedsseriger Losung. Vff. studierten die Absorptionskuryen 
der p-Aminobenzoesiiure, ihres Methyl-, Athyl-, n-Propyl- u. n-Butylesters, des Butyns, 
Procains u. Tutokains, sowio der Dimethyl-p-aminobenzoesdure, des Anilins u. zweier 
ihrer Salze, der Benzoesiiure, p-Oxybenzoesaure, des Guanidins, Nitroguanidins u. Amino- 
nitrogmnidins. Alle Verbb. wurden in wss. Lsg. untersucht, u. aufierdem wurde eine 
wss. Lsg. von Bzl. in W. hergestellt u. ikro Absorption gemessen. Unter Ultrayiolett 
ist das Bereich zwischen dem Sichtbaren u. 2100 A zu yerstehen. Die Mctliodo war 
die gleiehe, wie sie von R i e g e l  u. R e i n h a r d  (C. 1926. I I . 537) beschrieben wurde. 
Die selektiye Absorption der p-Ammobenzoesaureverbb. liegt zwischen 9700 u. 15900, 
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im Mittel bei 14100, wahrend diejenige des Bzl. in wss. Lsg. weniger ais 100 ist. Daher 
kann die bctrachtlichc Absorption der p-Aminobenzoesaureyerbb. nicht durch den 
Bzl.-Ring, sondern vielmehr durch einen hemichinoiden Zustand verursacht sein. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 484—92. Febr. Buffalo [N. Y.], Univ.) KlNDSCHER.

Marston Taylor Bogert und Frank Rose Elder, Die Syntliesc von 6-Oxy- 
piperonylsdure und wrwandler Yerbindungen. Yff. stellten folgende Verbb. her:

Es ist bemerkenswert, da!3 6-Oxypiperonylsauremethylester im Gegensatz zum 
Methylsalicylat nur einen sehr schwachen angenehmen Geruch besitzt, ohne jeden 
Wintergriinolcharaktcr. Ahnlich ist der Methylester der 6-Aminopiperonylsaure eine 
farblose, nahezu geruchlose Verb.

V e r  s u c h e. 6-Nitropiperonal. Darst. aus Piperonal durch Nitrieren. BlaBgelbe 
Nadeln aus Athylacetat +  A., F . 97—98° korr. Daneben entsteht 4-Nitro-l,2-melhylen- 
dioxybenzol. — 6-Nitropiperonylidendiurethan, C14H 170 8Nj. Aus yorst. Verb. u. Athyl- 
urethan, F. 207—208° korr. unter Zers. —  6-Nitropiperonaloxim. Gelbe Krystalle aus 
A., F . 201—203° korr. — 6-Aminopiperonaloxim. Darst. durch Red. yorst. Verb. m it 
alkohol. NH4-Sulfid. Nahezu farblose Nadcln aus A., F . 182—183° korr. — 6-Acet- 
aminopiperonylnitril, C10HsO3N2. Darst. aus yorst. Yerb. u. Essigsaureanhydrid ( +  Na- 
Acetat). F. 215— 216° korr. — 6-Diacetaminopiperonylnitril, C12H 10O4N2. Blattehen 
aus A., F. 146— 147°. —  6-Nitropiperonyliden-p-toluidin. Darst. nach R i l l i e t  u . 
K r e i t m a n n  (Compt. rend. Acad. Sciences 157 [1913]. 782). Gelbe Nadeln, F. 121 
bis 122°. — 6-Aminopipermiyliden-p-toluidin, C15H 140 2N2. Durch Red. yorst. Verb. 
m it alkoh. NH.,-Sulfid. Gelbe Nadeln aus Bzl., F. 137—138°. — 6-Aminopiperonal. 
Darst. durch Hydrolyse yorst. Verb. m it alkoh. KOH. Gelbe Nadeln aus H 20 , F. 107 
bis 108° korr. Die Verb. kann aueh aus Nitropiperonal durch Red. m it Ferrosulfat u. 
Ammoniak erhalten werden. Acetylderw., F. 161—162° korr. — 6-Acetylaminopiperonyl- 
saure, C10H 9O5N. Durch Osydation yorst. Verb. m it KM n04 in Ggw. yon MgS04. 
Gelbliche Nadeln aus yerd. A., F. 124—125° korr. — Piperonylsaure. Darst. durch 
Osydation von Piperonal m it KM n04. —  G-Aminopiperonylsauremetliylester. Aus 
yorst. Verb. durch Nitrieren u. Red. des Nitroesters. Acetylderw., Cn H n 0 5N. Farb
lose Nadeln, F . 183—184° korr. — 6-Oxypiperonylsauremethylester, CBHS0 5. Durch 
Diazotieren yorst. Yerb. F. 99—100° korr. Liefert bei der Hydrolyse die freie Saure,

n jCH(NHCOOC,
koa

,CH=:NOH
!n h 2

iNHCOCH,

Y
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C8H 60 6 in farblosen Nadeln aus verd. A., F . 211—212° korr. Ace.tyldc.riv. des Methyl- 
esłers, CnHioO,.. Nahezu farblosc Nadeln, F . 97—98° korr. — 6-Acetoxypiperonylsdure, 
C10i r 8O0. Nahezu farbloso Nadeln, F . 155,5—156,5° korr. (Journ. Amer. chem. Soe.
51 . 532—39. Febr. New York, Uniy.) K in d s c h e r .

H. W. Foote und J. K. Dixon, Dampfdrucke in  den Systemen aus Phthalsaure- 
didthylester und Athylalkohol bzw. Methylalkoliol. Zur Erm ittlung yon Mischungen m it 
definiertem Alkohol- bzw. Methanoldampfdruck werden die Dampfdrucke in den 
Systemen aus Phthalsauredidthylesler (Dampfdruck p  bei 25° < 0 ,2  mm) u. Athylalkohol 
(p.js : 58,8 mm) bzw. Methanol (pa : 126,1 ±  0,3 mm) nach einer stat. Metliode bestimmt.
Vgl. die Tabellen im Original. Die Dampfdruckkurven weichen stark  von denen idealer 
Gemischo ab, die Abweichungen sind, auf Mol-°/0 umgerechnet, bei beiden Alkoholen 
fast ident. Die Gemischo eignen sich sehr gut zur Einstellung definierter Alkohol- 
partialdrucke; innerhalb gewisser Grenzen ist der EinfluB der Konz. auf den Dampf
druck yerhiiltnismaBig gering. (Amer. Journ. Science [SlLLIMAN] [5] 1 7 . 146— 52.
Febr. New Hayen [Conn.], Yale Univ.) O s t e r t a g .

R. H. Kienle und A. G. Hovey, Die Reaklion zwischen mehrwertigen Alkoholen 
und mehrbasischen Sauren. I. Glycerin-Phthalsdureaiihydrid. Vff. fanden, daB die Rk. 
zwischen Glycerin u. Phthalsaureanhydrid unter Esterifizierung fortschreitet u. W. 
das einzige Prod. war. Es konnte kein Aldehyd ais Zwischenprod. bis nahe der Gela- 
tinierung aufgefunden werden. Die Rk. yerliluft bei Beginn sehr rasch unter Iiitze- 
entw. u. ist offensichtlich innerhalb einer Minutę zur Hiilfte beendet. Mit fortschreitender 
Rk. unter isothermen Bedingungen fallt die freie Saure ab, dic Verseifungszahl bleibt 
ziemlich konstant, u. der Prozcntsatz der Esterifizierung wiichst. Die Anderung an 
yerschiedenen Eigg. — Tropfpunkt, Viscositiit, Dichte, Refraktionsindex u. Farbo — 
yerliiuft kontinuierlich, so daB es ziemlich zwcifelhaft ist, ob die Rk. stufenweise ver- 
liiuft (Mono-, Di- u. Triglycerid). Es ist wahrscheinlicher, daB ein heterogener Komplcx 
von Estcm  entsteht u. schliefilich die Bldg. noch komplexerer Strukturen eintritt. 
Ansteigen der Temp. befórdert die Rk.-Geschwindigkeit wie bei einfacheren Estern. 
Ungeaehtet der Temp., bei der die Rk. stattfindet, scheint es nicht moglich, die Rk. 
zu Ende zu fiihren, da Gelatinierung unvariabcl bei 75—79% Esterifizierung eintritt. 
Ahnliche harzige Prodd. entstehen, wenn andere mehrwertige Alkohole an Stelle des 
Glycerins treten oder wenn andere mehrbas. Sauren das Phthalsaureanhydrid ersetzen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 509—19. Febr. Schenectady [N. Y.].) K i n d s c h e r .

Frank C. Whitmore und Paul J. Culliane, Der Ersatz der Carboxygrvppe durch 
Quecksilber in  gewissen 3-substituierten Phthals&uren. Vorl. Mitr. Es ist bekannt, daB 
die Behandlung von Phthalsiiure mit Hg-Acetat eine o-mercurierte Benzoesaure gibt.
Vff. untersuchten nun den Meehanismus der Mereurierung u. den EinfluB von Sub- 
stituenten auf die Rk. Die erste Stufe der Rk. ist dio Bldg. eines unl. Hg-Salzes. Das 
Hg-Phthalat mag dann C02 unter Ersatz des Carboxyls durch Hg yerlieren. Einey r  
andere Erklarung ware, daB "das Hg-Salz unter dem EinfluB der Warme den B z l.-R in a^  
in o-Stellung zu einem der Carboxyle, mereuriert. Das Prod. ware dann 3-mereurie^ftw •vs\'=>c 
Phthalsiiure, die durch Verlust von C02 die o-mercurierte Benzoesaure liefern kón/ttV  
Daher wurden 3-substituierte Phthalsauren studiert. Die Mereurierung yon 3 -N ftję -^  
phthalsiiure gab eine nahezu quantitative Ausbeuto an Hg-Verb., die m it HC1 
Bldg. von m-Nitrobenzoesdure u. m it Brom unter Bldg. von 2-Brom-3-nitrobenzoeslii&£ y- 
reagiert. Dies zeigt auf einen wirklichen Ersatz der Carboxylgruppe durch Hg 
In diesem Falle war der Ersatz auf die 2-Carboxylgruppe beschrankt. Wenn dio M erc^  
rierung der CO„-Abspaltung yorausginge, wiirden die Prodd. entweder m-Nitrobenzoe\ ‘ • 
saure u. 2-Brom-5-nitrobcnzoesaurc oder o-Nitrobenzoesiiure u. 2-Nitro-5-brombenzoe- 
saure gewesen sein. Der Verlauf der Rk. ist daher:
f ^ C O O H  f^ N C O O  v . ^ C O O H  r ^ C O O H
U c O O H  L JcO O > H g  ^  L  J - H g O  U  +  L
..NO, NOs NO, NO.. N 02
Ahnliche Ergebnisse wurden mit 3-Bromphthalsdure u. 3-Chlorphthalsaure erhalten.
Die erhaltenen Hg-Verbb. gaben bei der Einw. yon HC1 3-Halogenbenzoesauren. 3-Jod- 
phthalsaure reagiert m it Hg-Aćetat unter Bldg. yon H g J2 u. einer komplexen organ. 
Hg-Verb., aus der keine substituierte Benzoesaure gewonnen wurde.

V e r s u e h e .  Anhydro-2-hydroxymercuri-3-nitrobenzoesdure, C,H30 4NHg. Aus Na-
3-Nitrophthalat u. Hg-Acetat (170°). Liefert m it HC1 m-Nitrobenzoesdure vom F. 141 
his 1430, mit Brom u. KBr in W. 2-Brom-3-nxlrobenzoesdure vom F. 186—188°, m it
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Chlor 2-Chlor-3-nitrobenzoesaure vom F. 180—182°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 
602—05. Febr. Evanston [Ul.], Univ.) K i n d s c i ie r .

Marston Taylor Bogert und Bernard B. Coyne. Weitere Untersuchungen der 
Syringasdure und ihrer Derivale. (Vgl. Journ. Amer. chem. Soc. 4 1  [1919], 798.) Die 
Nitrierung yon Polyoxybenzoesauren ist insofern m it Sehwierigkeiten verbunden, ais diese 
Verbb. zur yollstandigen Zers. neigen oder die Carboxylgruppe durch die Nitrogruppe 
ersetzt wird. Diese Schwierigkeit wurde dadurch uberwunden, daB die Carboxyl- 
gruppe durch Esterifizierung u. die Oxygruppen durch Atheiifizierung oder Esteri- 
fizierung geschutzt wurden. W ird Nitrosyringasaure m it Sn +  HC1 gekocht, so ent
steht Aminopyrogalloldimethylather; die Aminosyringasaure kann aber bei Aus- 
fiihrung der Eed. bei 40—45° unter geeigneten Bedingungen erhalten werden. Acetyl- 
syringasiiure kann leiclit in Essigsaureanhydrid nitriert werden; es bildet sich Nitro- 
syringasaurc ohne CO„-Verlust.

OH '  OCH,
H O ^ ^ O H  ________^  CH30 ^ \ | 0 CH3 ______

OOOH COOH

OCOCH,
c h . o^ N o c h .
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A IXt
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C H ,O j^N O C H ,
L J n HjHCI
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V e r  s u c h e. Trimethylgallussaure. Darst.

M a r t  Z (Liebigs Ann. 3 4 0  [1905]. 219). F . 168° korr. —  Syringasdure. Darst. aus 
vorst. Verb. nach B o g e r t  u . E h r l i c h  (Journ. Amer. chem. Soc. 4 1  [1919]. 798). 
S intert bei 204°, F. 206,5° korr. Methylester. F . 107° korr. — Acelylsyringasaure. 
Darst. durch Acetylierung vorst. Verb. m it Essigsaureanhydrid +  Na-Acetat. F. 190,5°,
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korr. aus W. Beim Losen der Verb. in absol. Hethylalkohol u. Sattigen m it HCl wird 
Syringasauremethylester gebildet. Methylester. Darst. durch Acetylieren des Syringa- 
saureesters. F. 131,5° korr. — Nitrosyringasdure, C9H 30 TN. Darst. aus Nitroacetyl- 
syringasaure. Farbloso Krystalle, sintert bei 213° korr., F. 218° korr. unter Zers. 
Hydrat, blaBgelbe Nadeln. Methylester, CI0H u O,N. Bldg. aus Nitroacetylsyringa- 
sauremethylester oder aus der entsprechenden Saure. Farblose Nadeln F. 210° korr. — 
Nitroacetylsyringasdure, Cn H n OsN. Darst. aus Acetylsyringasaure. Farblose Blattchen, 
F. 190° korr. unter Zers. Methylester. Darst. durch Nitrieren von Acetylsyringasaure- 
methylester oder Acetylieren des Nitrosyringasaureesters. Farblose Nadeln aus A., 
F . 107,5° korr. — Aminosyringasaure, C„Hn 0 5N. Darst. durch Red. von Nitrosyringa- 
saure m it Sn +  HCl. Farblose Nadeln aus W., F. 169° korr. unter Zers. Hydrochlond. 
Farblose Nadeln, F. 185° korr. unter Zers. Methylester, C10H i3O5N. Farblose Krystalle, 
F. 126,5° korr. Ilydrochlorid des Methylesters, C10H 14ÓeNC1. F. 217° korr. unter Zers. 
Liefert beim Diazotieren u. Behandeln m it CuO Methylsyringat. — Acetanthranil der 
Acetylsyringasaure, (CH3O)2(CH3COO)C0HN(COCH3)CO. Aus vorst. Verb. in Essig- 
saureanhydrid (-f- Na-Acetat). Farblose Nadeln, F . 169° korr. — Acetaminoacetyl- 
syringasdure, C13H 160 7N. Darst. aus yorst. Verb. F. 193° korr. Methylester, F. 154° 
korr. — 3-Amino-2,6-dimethylpyrogallolhydrochlorid, CgH i20 3NCl. Aus Nitrosyringa- 
saure in  HCl beim Behandeln m it Sn. Farblose Krystalle, F. 198° korr. unter Zers. 
Benzoylderiv., C15H 160 4N. Farblose Schuppen aus A., F. 158,3° korr. — Methylen- 
aminosyringasaure, C10Hn O|;N. Aus der Aminosaure u. Formaldehyd. F . 195° korr. 
unter Zers. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 569—76. Febr. New York.)  ̂K in d s c h e r .

E. Puxeddu, Uber Aminoderivate der Oxybenzoesduren. Vf. h a t in fruheren Ver- 
offentlichungen (Gazz. ehim. Ital. 36 [1906]. I I . 87. 305. 3 7  [1907], I . 68) eine Methode 
zur Darst. von Aminoderiw. der Osybenzoesauren angegeben. In  der vorliegenden 
Arbeit werden einige Modifikationen dieser Darst.-Methoden sowie der Reinigung 
der Prodd. gegeben, einige D eriw . der Oxyaminosauren hergestellt u; eine neue Ge- 
winmmg der Gentisinsaure beschrieben. Diese Saure entsteht sowohl aus der Diazo- 
salicylsaure, aus der bereits G o l d b e r g  (Journ. prakt. Chem. 1 9  [1879]. 359) sio erhielt, 
wie aueh aus der Diazo-m-oxybenzoesaure. Letztere Saure hat L im p r ic h t  (L ie b ig s  
Ann. 2 6 3  [1891]. 234) erhalten, jedoeh ohne eine genaue Beschrcibung zu geben.

V e r s u c h e .  5-Aminosalicylsdure (I), aus Benzolazosalicylsaure durch Red. 
mit PhenyLhydrazin, nach der etwas modifizierten friiher angegebenen Methodo (1. c.).

Aus W. eine leicht blaulichrote Substanz, die sich bei 239° braunt 
COOII u , te j 259° unter Zers. schmilzt. Unter dem Mikroskop lange

0' (-.tt nadelformige Krystalle. Das Acełylderiv. der Benzolazosalicyl- 
saure, CisH^OiN,, aus A. orangegelbo Krystalle, F. 145°, reagiert 
ebenfalls leicht m it Phenylhydrazin u. gibt Aminosalicylsaure. 
Letztere Verb. wird auch aus o-Toluolazosalicylsaure erhalten, 

die leiehter aus Bzl. krystallisiert u. ebenso leicht durch Phenylhydrazin reduziert 
wird. o-Toluolazosalicylsaure, C1iII120 3N2, aus diazotiertem o-Toluidin durch Kuppeln 
mit Salicylsaure in alkal. Lsg., F. 186°. Die Uberfiihrung der 5-Aminosalicylsaure 
in Gentisinsaure Yerlauft wie folgt: Die Aminosalicylsaure wird nach G o l d b e r g  (1. c.) 
diazotiert u. ergibt winzige Nadeln, die bei 162° esplodiercn u. bliiulichgrau gefarbt 
sind. Durch Erhitzen der erhaltenen Diazoniumverb. in schwcfelsaurer Lsg. zum 
Sieden geht sie in Gentisinsaure, Nadeln, F . 199°, uber. W ird die Zers. der Diazonium- 
verb. in Ggw. von Kupfersulfat Yorgenom m en, so entstehen'kleine Nadeln, F. 173°. 
Vielleicht handelt es sich um ein Gemisch Yon Hydrochinon u. Gentisinsaure. Di- 
acetylderiv. der 5-Aminosalicylsaure aus I  m it Aeetanhydrid u. geschmolzenem Na- 
Acetat durch einstd. Kochen. Fallt ólig aus u. erstarrt zu einem gelblich weiBen PulYer. 
Aus Chlf. prismat. Nadeln, F . 184°. — 6-Amino-3-oxybenzoesdure, aus 6-Benzolazo- 
3-osybenzoesaure (vgl. Gazz. ehim. Ital. 36  [1906]. 305) durch Red. m it Phenylhydrazin. 
Aus h. W. nadelformige Krystalle, dio sich bei 235° braunen u. bei 252° unter Zers. 
schmelzen. — Diazo-m-oxybenzoesaure (2-Carboxy-4-oxy-benzoldiazoniunihydroxyd), nach 
L b i p r i c h t  (1. c.) durch Diazotieren der 6-Amino-3-oxybenzoesaure m it N aN 02. 
Winzige grauweiCe Nadelchen, dic auch in kleinen Mengen bei 169° explodieren. Auch 
diese Verb. geht wie Diazosalicylsaure in Gentisinsaure uber. (Gazz. ehim. Ital. 59 . 
10—15. Jan . Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

H. Staudinger, Vber die Konstitution der hochmolekularen Stoffe. Kurze Zu- 
sammenfassung der Ansichten des Vf. iiber den Bau der hochmol. Verbb. u. Dar-
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legung  des U n tc rscliied s gegen iiber don A uffassungen  v o n  K . H . M e y e r  (vgl. C. 1929.
I .  1094. 1095). (N a tu rw iss. 17. 141— 44. 1/3. F re ib u rg  i. B r.)  B e h r l e .

H. Staudinger und R. Signer, Ober hochpolymere Verbindungen. X I. M itt. Be- 
merhungen zu der Arbeit von E. Ott „Bóntgenomelrische Untersuchungen an Jiochpoly- 
mere.n organischen Substanzen“. (X. Mitt. C. 1927. II. 2662.) Ot t  (C. 1928. I. 2776) 
hat auf Grund róntgenograph. Untcrss. an polymeren Formaldehydpraparaten (u. 
Polyoxymctliylcndiacetaten) dic Ansicht aufgestellt, daB die Substanzcn aus kloinen 
Molekeln aufgebaut seien. Die Molekeln der Hochpolymeren seien vierfach polymerer 
Formaldehyd CH30-CH20-CH20-CH 0. Aus Analogicbctrachtungcn schlieBen Vff. auf 
die Unriehtigkeit der OTTschen Annahnien u. selien dereń prinzipiellen Fehler in dem 
Asiom, daB in der Elementarzello auch bei Hochpolymeren mindestens eine Molekel 
enthalten sein miisse. In  W ahrheit kann die Molekel sich durch mchrere Elementar- 
zellen hindurchziehen. Bei Hochpolymeren sind die Molekeln nicht alle gleich lang, 
sie kónnen sich aber infolge der Gleichartigkeit ihres Baus parallel zu einem Gittcr 
zusammcnlagern. (Bei „krystallisierten“ Stoffen sind hingegen die Molekeln unter 
sich gleich.) (Helv. chim. Acta 11. 1047— 51. 1/12. 1928.) B erg m an n .

H. Staudinger und F . Breusch, Uber hochpolymere Verbindungen. XVI. Mitt. Uber 
die Polymerisation des a-Methylstyrols. (XV. Mitt. C. 1929. I. 1334.) Im  AnschluB 
an dio Unters. des Styrols, das in der K alte ein Eukolloid (Mol.-Gew. 100000), in der 
Hitze oder m it Katalysatoren ein untrennbares Gemisoh hemikolloider (1000—10000) 
Polystyrole gibt, wird a-Methylstyrol untcrsucht, das weder beim langen Stehen, 
noch beim Belichten u. auch m it Katalysatoren langsamer ais Styrol sich veriindert. 
Bei hohom Erhitzen oder m it Floridaerde oder TiCl.j oder BiCl3 polymerisiert sich 
oc-Methylstyrol zu gesatt. Polymeren u. zu dcm ungesatt. (einlieitliehen ?) Dimeren 
von KLAGES (C. 1902. II . 584), das vielleicht Formel I  hat. Mit SnCl., entstehen gesatt. 
Prodd., das Dimere von TlFFENEAU (C. 1907. I. 1200), vielleicht II, sowie lióhere 
Polymcre. Diese erhalten, da sie vóllig gesatt. sind, die allgemeine Formel III, wo 
x  — 1—6 ist. Es gelang nśimlich, alle Polymeren vom Tri- bis zum Hexameren an- 
nahernd rein oder rein darzustellen, krystallisicrt nur das Di- u. Tetramere. Mit dcm 
Mol.-Gew. steigt der Kp. u. die Viscositat u. sinkt die Loslichkeit. Dio Viscositat 
nimm t rascher zu ais das Mol.-Gew. Das spezif. Gewicht (u. der Brechungsexponent) 
steigen gleichfalls; bei stoigender Polymerisation nimm t die Zahl der chem. Bindung 
zu gegeniiber der Zahl der zwischenmolekularen (VAN DER W AALSschen) Krafte. 
Die Mol.-Refr. stim m t m it der fiir gesatt. Binge uberein. — Auffallend, aber nicht 
analogielos ist die T atsach e , daB das gesatt. Dimerc einheitlich ist, also die Polymeri
sation nur in einer Riclitung Yerlauft. Das Verh. der beschriebenen Polymeren zeigt, 
daB kolloide Eigg. erst bei sehr hoch polymerisierten Prodd. auftreten.

I  ° A > C = C H .C H ,.C H < g H fi °a | ; > 0 = C H . C ^ 0 S  d .K rf.

— c h 2n  C H j^Y  i p rr  I I I  CR2—CIL—[CRt—CH,]X—c b 2—CII2
0 H s— C < Coh 5 ' 1

V e r s u e h e .  Darst. von a -Methylstyrol aus Dimethylphenylcarbinol u. Acet- 
anhydrid. Mit SnCl4 tra t  sturm. Aufsieden ein; nach Entfernung des SnCl,, ■\vurde 
die Bzl.-Lsg. des Prod. m it Methylalkohol gefallt: 20 g Hexa-, Hepta-, Octameres, 
die m it Methylalkohol u. A. getrennt wurden (s. Orig.). Im  Bzl.-Methylalkohol blieben 
Di- bis Pentameres, die durch fraktionierte Dest. im Hoehvakuum getrennt wurden. — 
Dimeres a-Methylstyrol, l,3-Dimetliyl-l,3-diphenylcyclobutan, CleH 20. F. 52°, K p.nil 118 
bis 120°. —  Trimeres, l,3,5-Trimethyl-l,3,5-triphenylcydohexan, C^Hjo. Farbloses, 
zahes Ol, Erweichungspunkt — 3 bis +  9°. K p.0l] 172—178°. — Tetrameres, 1,3,5,7- 
Tetramethyl-l,3,5,7-tetraphenylcyclooctan, C30H lo. Wurde amorph u. krystallisicrt 
(weiBe Stabchen) erhalten. F. der Krystalle 127—128°, des Amorphen 38— 48°. K ry
stalle gehen spontan in  den amorphen Zustand iiber (Isomerisation ?). K p.0il 208—212°.
— Pentameres, l,3,5,7,8-PentaTnethyl-l,3,5,7,9-j>enlaphenylcydodecan, C15H50. WeiBe 
amorphe Flocken. Verfliissigung 60— 68°. K p.0il 240— 244° (Zers.). —  Hexameres, 
l,3,5,7,9,ll-Hexamethyl-l,3,5,7,9,ll-hexaphenylcyclododecan, CMIfc0. Amorphes, weifies 
Pulver (einheitlich?), erweicht bei 98— 108°. K p.0il 275— 285° (Zers.). —  Heptameres, 
l,3,5,7,9,ll,13-Heptamethyl-l,3,5,7,9,ll,13-hzptaphenylcyclotetradecan, CG3H;0. WeiBes, 
amorphes Pulver, erweicht bei 125—133°. Kp.0il 312—316° (Zers.). — Octameres,
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l,3,5,7,9,ll,13,15-Octamelhyl-l,3,5,7,9,ll,13,15-odap}ienylcydohexadeccm, C'72HS0. WeiB,
amorph. Erwcicht bei 165— 172°. Kp.0il 345— 360u (Zers.). —  Vngesa.it. dimeres 
a-Methylslyrol, C18H 20. E nthalt eine Doppelbindung, wie aus Bromtitration u. Mol.- 
Refr. folgt. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 442—56. 6/2. Ereiburg i. Br., Chem. Inst. 
cl. Univ.) B erg m an n .

F . Bacher, Studien zur Truxin- und Truzillsauresynthese. (Ygl. C. 1928.1. 1953.) 
Von den drei fur die Synthesc von Cyclobutankorpern theoret. denkbaren Wegen:
1. Verkniipfung von je zwei benachbarten C-Atomen zweier gleichartiger oder ver- 
schiedenartiger Molckeln, 2. RingschluB durch doppelte Verkniipfung eines C-Atoms 
m it 2 durch ein anderes C-Atom getrennten C-Atomen einer anderen Molekel u. 3. der 
intramolekularen Verkettung zweier in 1,4-Stellung zueinander stehenden C-Atome 
einer kettenformigen Verb. ist nur der letzte fur die Synthcse der Truxin- u. Truxill- 
siiuren prakt. brauchbar. Nach 1. wurde Stilbendibrotnid in Toluollsg. auf die Dikalium- 
verb. des Atlianletracarbcmstiuretithylesters zur Einw. gebracht; dabei entsteht unter 
Abspaltung von KBr lediglich Stilben. Aus Dibronibenisteinsaureester oder Isodibrom- 
bemsteinsaureesler u. Benzil in Ggw. von Zn bildet sich neben liarzigen Prodd. nur 
Hydróbenzoin. Bei der Darst. der Dikaliumverb. des Athantetracarbonsaureesters 
machte Vf. die Beobachtung, daB der Athylester aueh bei vollstandiger Abwesenheit 
von A. beim Erwarmen m it fein zerstaubtem K  in Toluollsg. quantitativ  dio Dikalium- 
verb. liefert, wahrend der Dimethylester sich trotz stundenlangen Kochens m it Toluol 
unter denselben Bedingungen in keiner Weise umsetzt. Die Dikaliumrerb. des Methyl- 
esters laBt sich nur m it Alkoholat darstellen. — Bei dcm Vers., die Truxillsaure nach
2. aufzubauen aus der Dinatriumverb. des 2-Phenylpropan-l,l,3,3-letracarbonsaureesters 
mittels Benzalcldorid oder -bromid wurde ais einziges isolierbares Reaktionsprod. Benzal- 
imbnsdureesler gewonnen. — Die Synthesc der Truxinsaure gelang nach 3. durch 
RingschluB zwischen den 1,4-C-Atomen des 2,3-Diplienylbulan-l,1,4,4-tetracarbonsaUTe- 
tełramethylesters nach dem Schema:

Der 2,3-Diphenylbutan-l,l,4,4-tetracarbonsauretetramethylester wurde aus Benzal- 
malonsaureniethylester durch Red. mittels Na-Amalgam gowonnen. Da bei der Ver- 
wendung von Al-Amalgam haufig ,,dimolekulare“ Hydrierungen stattfinden, besteht 
hier ein naher Zusammenhang m it den Ergebnissen der Arbeiten von SciILENK (Ber. 
Dtseh. chem. Ges. 47 [1914]. 473). Nach den Beobachtungen dieses Autors sind Verbb. 
vom Typus I  an beiden C-Atomen der Doppelbindung besonders additionsbereit fiir 
Alkalimetalle. Die Einw. von 1 Mol. K  auf Benzalmalonester in H-Atmosphare unter 
sd. Toluol fuhrt zu der hoch schm. Form des 2,3-Diphenylbutan-l,l,4,4-tetracarbon- 
sauremethylesters, der aueh beim Hydrieren mittels Al-Amalgam gewonnen werden 
konnte. Die durch Verkniipfung zweier Mole Benzalmalonsaureester mittels Alkali 
erhaltene Dikaliumverb. ist nicht ident. m it dem Prod. der Einw. von Alkoholat auf 
den Ester; Im  lctztercn Fallc liegt nielit eine wahre Organometallverb. vor, sondern 
eine Metallverb. der Enolform (II). Die Anlagerung von Allcalimetall an ungesatt. 
Saureester m it einem zur Enolisierung fahigen a-standigen H-Atom erfolgt erheblich 
leichter ais beim Benzalmalonester, bei dem die Enolisierung der Carboxylgruppe aus- 
gesehlossen ist, denn es entstanden weder die beiden 2,3-Diphenyladipinsaureester 
noch Hydrozimtsaureester. — Fiir die beiden moglichen stereoisomeren Formen des
2,3-Dipkenyl-l,l,4,4-tetracarbonsaureesters kommen die Formeln III u. IV in Frage. 
Fiir die f- u. d-Truxinsdure ist die Konst. streng bewiesen. In  den beiden Truxinsauren 
befinden sich die beiden Phenylgruppen in trans-Stellung zueinander (V—AU) u. daher 
ist dem niedrig schm. Ester die Racemform zuzuerteilcn. Der cycl. Tetracarbonsaure, 
aus der die beiden Truxinsauren entstehen, kame die Konfigurationsformel VIII zu. 
Aus dem hochschm. 2,3-Diphenylbutan-l,l,4,4-tetracarbonsauremethylester konnte 
durch Verseifung u. Abspaltung von C02 die hochschm. Diphenyladipinsaure (ES) 
gewonnen werden. Bei der Synthesc bildet sich aus dem Tetracarbonsaureester (VIII) im 
wesentlichen der C-Truxinsaureester (V) neben geringen Mengen (5-Truxinsaureester (VII).

C0H 5.CH-CH(COOCH3)2 __ CaH5-CII-C(Na)(COOCH3)2

C0Hs.CII-CH(COOCH3)2 _  ^  CaH5• CII*C(NaXCOOCHa)2
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Aus der Bldg. des f-Saureesters ais Hauptprod. der Rk. laBt. sich folgern, daB die Vcr- 
seifung des Tetracarbonsaureesters im wesentlichen asymm. yerlauft. Da nur freie 
Carboxylgruppen ais CO„ abgespalten werden konnen, muB die zweibas. Estersaure, 
ans der beim Erhitzen der £-Truxinsaurcester entsteht, die Konfiguration X liaben.

Es folgt die Besehreibung von Verss., den 2,3-Diphenyltetracarbonsiiure-l,l,4,4-ester 
aus Benzil u. Malcmsdurc u. dereń D eriw . zu gewinnen. Die Umsetzung von Benzil 
m it Brommalcmsdureester in Ggw. von aktiviertem Zn in Bzl. ergab nur sehlechte Aus- 
beuten an krystallisierten Prodd. Bei der Kondensation von Cyanessigester m it Benzil 
in  Ggw. von Piperiditi oder Diatliylamin erhielt Vf. neben anderen Kondensations- 
prodd. 2-Bcnzoylbenzalcyanessigester (Desylidencyanessigester) (XI). Aueh dureh Einw. 
von Bromcyanessigester auf Benzil in Ggw. von Zn entsteht XI. Ein zweites Mol Cyan- 
essigester lieB sich m it dem Korper nicht kondensieren. Sowohl der Methyl- ais aueh 
der ilthylester u. die Saure (Na-Salz) liefern bei der katalyt. Hydrierung am Pd-BaSOr  
K ontakt den gesatt. Ester (XII). Dieser Ester konnte aueh aus Bromdesoxybenzoin u. 
Nałriumcyanessigesłer synthetisiert werden. A udi dieser Ester addiert kein zweites
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Mol Cyanessigester. Die Darst. des 1,2-Dibenzoyldlliantetracarbonsdureesters (XIII) ge- 
lingt m it guter Ausbeute durch Umsetzung yon 2 Mol Benzoylchlorid m it 1 Mol alkohol- 
freiem DikaliumatJianletracarbonsdureesler. Die beiden Benzoylreste werden durch 
Alkalien u. Sauren ais Benzoesdure abgespalten. Die freie Saure ist nicht darstellbar. 
Bei der Behandlung vonX H I m it Al-Amalgam in ather. u. alkoh. Lsg., m it Na-Amalgam, 
m it H  am Pd- u. am P t-K ontakt blieb der Ester entweder unyerandert oder es erfolgt 
Abspaltung der Benzoylgruppen unter Bldg. yon Benzaldehyd. Zum SchluB beriohtet 
Vf. iiber einen Vers., der ausgehend von den beiden stereoisomeren 1,4-Diphenyl-
l,4-dioxybutanen zum 1,2-Diphenylcyclobulan fiihren sollte. Beide Diole liefern m it 
Pliosphorbromid in Toluollsg. ein u. dasselbe l,4-Diphenyl-l,4-dibrombutan. Durch 
K J  in Aceton liifit sich das Brom leicht durch Jod  ersetzen u. durch nachfolgendes 
Kochen m it Zn in Aceton eliminieren. Erhalten wurde ein dickes Ol, das trotz mehr- 
monatlichen Stehens nicht krystallisierte. Ob in diesem Prod. tatsiichlich das gesuchte
1,2-Diphenylcyclobutan yorliegt, muB noch festgestellt werden.

V e r s u c h e .  2,3-Diphenylbutan-l,l,4,4-tetracarbonsduretetrametlnjlesler wurde in 
26%ig. Ausbeute gewonnen durch Red. yon Benzalmalomsauredimethylester in Methyl- 
alkohol m it Al-Blech unter Zugabe von einer 0,l% ig. methylalkoh. Sublimatlsg. Die 
Trennung der beiden isomeren Ester gelingt durch Ausziehen des Reaktionsprod. m it 
wenig A.; der niedriger schm. Ester laBt sich aus h. CH3OH umkrystallisieren, wahrend 
zur Reinigung des lioher schm. Esters Bzl.-Lg. zur Anwendung kam. Die durch 6-std. 
Erwiirmen des Esters m it 15%ig. methylalkoh. KOH gewonnene Dimethylestersaure 
vom E. 203—205° ist nicht yóllig einheitlich, denn durch Erhitzen auf 210° bildet sich 
neben dem ^-Truxinsdureesle.r der S-Truxinsduredimethylester. Letzterer schm. bei 75 
bis 76° u. liefert bei der alkal. Verseifung die 5-Saure vom F. 173—174°. — Verseifung 
des liochschm. Diphenylbutantetramethylesters durch Kochen m it starkem alkoh. 
Kali ergab die hochschm. 2,3-Diphenyladipinsdure, Krystalle aus h. A., F . 276°. •— 
Desylidencyanessigester, C19H 150 3jSI (XI), F. 141°. Der Ester reduziert KM n04; durch 
Oxydation entsteht Benzil. Die Ausbeuten steigen anfanglich m it der Menge des an- 
gewandten Amins, spiiter entstehen Nebenprodd., darunter eine Verb. yom F. 172°, 
der naeh der Analyse die Summenformel C2iH 2„05N2 zukommt. Methylesłer, Ci3H 1303N, 
aus CH3OH, F. 125°. Verseifung des Desylidencyanessigesters fiihrt zur zugehorigen 
Nitrilsdure, Krystalle aus Bzl. (enthalten Krystallbzl.), F. 118°, krystallbenzolfrei 
sehmilzt die Saure bei 135°. — Durch Hydrierung m it Pd-BaS04 in der Schiittelente 
entsteht der 2-Benzoyl-2-phenyl-l-cyanpropionsauremethylester, C13H 150 3N (XII), 
Krystalle aus h. Lg., F. 118°. Jithylester, aus Bzl.-PAe., F. 83°. 2-Benzoyl-2-phenyl-
l-cyanpropiovsdure, C17H 130 3N, Krystalle aus wss. A., F. 190° (Zers. u. Rotbraun- 
fiirbung). Boi der Osydation der Saure m it KJInOj entsteht Benzoesaure. Durch Auf- 
lósen des Athylesters in Didthylamin oder Piperidin krystallisiert aus der orangefarbenen 
Lsg. ein bei 152° schm., schwer farblos zu erhaltender Kórper von derselben Zusammen- 
setzung wie das Ausgangsmaterial. — Dibenzoyldthantetracarbonsdureester, C^H^On) 
(XIH), Itrystalle aus A., F. 91°. — l,4-Diplienyl-l,4-dibrombutan, Krystalle aus Bzl.- 
PAe., F . 139°. Dijod-(l,4)-diphenylbutan, F. 140°. 1,2-Diphenylcyclobutan ( ?), kaum 
bewegliches, hellgelbes Ol. (Journ. prakt. Chem. [2] 120 . 301—38. Febr. Rostoek, 
Univ.) HlLLGEE.

Harry Schmidt, Umlagerung des Pinocarteols und des Sabinols. /?,y-ungesatt. 
Terpenalkohole m it s e m i c y c l .  Doppelbindung lagem sich, m it Aluminiumalkoholat 
auf 150—170° erhitzt, in die isomeren gesiitt. Ketone um, Pinocarveol (I) in Pinocam- 
phon (II), Sabinol (IH) in Tanaceton (IV). Yerbenol (V) u. Garreol (VI) erleiden keine

C li ,

1 CH(OIl)—C— CH
(CHa)4( T :  

CHj—CH ^— CH
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CO-CH(CH3)-C H  C —. r Ć— -C H
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analoge Veranderung ihrer e n d o c y c l .  Doppelbindung. Dic Rk. ist nicht revcrsibel; 
geringe Harzbldg., W.-Abspaltung u. (beim Tanaceton) weitere Isomerisierung ist 
nicht zu vermeiden.

V e r s u c h c .  Pinocarveol (I), aus Eucalyptus globulus-Ol iiber den Borsaure- 
estcr. Die Rk. m it Al-Isopropylat (analog m it Natrium) yerlauft bei 170° iiuBerst 
stiirm. Noch 3 Stdn. im Sandbad kochen, W.-Dampfdest.: Pinocamphon (II), CioHkjO. 
Rcinigung iiber das Semicarbazon (iNadeln, F. 223°, an — 5,20 in 10°/oig. alkohol. Lsg.).— 
Ozim, farbloses, dickes Ol, an =  +38°. — Dibromid, C10H I1OBr;:. Aus Pinocamphon 
m it Brom in Chlf. Aus A. liarte Prismen, F. 95—96° (Orig. 65—96°; d. Ref.). Bei 
der Umlagerung treten alkoh. Nebenprodd. auf, dereń Menge bei liingerer Einw. des 
Katalysators u. langerem Erhitzen abnimmt. Dabei tr i t t  jedoch stiirkere Verharzung 
auf. — Sabinol (III) aus Sadebaumol gibt bei der obigen Behandlung (naeh dem Auf- 
hóren der Rk. sofort W.-Dampfdest.) Tanaceton (IV), C10H I0O (Semicarbazon, Nadeln 
aus Methylalkohol, F. 175°, an =  +17,6°; Oxim, Ol, a u =  +32°; Tribromid, harte 
Prismen aus A., F. 121°; Oxydation zu a -Thujaketosaure), linksdrehendes Thujon u. 
Isothujon (inakt. Semicarbazon, aus verd. Methylalkohol, F. 206°). Isothujon entsteht 
auch aus Tanaceton u. N atrium  in der Iiitze. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 103— 07. 
9/1. Zentral-Lab. d. A.-G. Lignose.) BERGMA5TST.

Henry Giiman und James E. Kirby, ReaHion von Organomagnesimnhaliden 
m it einigen Salzen. (Vgl. C. 1929. I. 1101.) Bei Verss., Organomagnesiumhalogenide 
'm it Salzen m it einer Funktionsgruppe wie CN zu iihnlichen Additionsverbb. um- 
zusetzen, wie sie bei der Einw. der Grignardreagenzien auf Phenylcyanid entstehen, 
fand wahrscheinlich die erwartete Anlagerung nicht s ta tt. W ahrend bei einigen Salzen 
wie AgCN eine intermediiire Bldg. einer Organometallverb. unter folgender Zers. zu 
dem n. Kuppel.-Prod. eintrat, verlief die Rk. im allgemeinen nach dem bekannten 
Rk.-Schcma:

MN, +  2 RMgX —Hy  R —R +  MX (oder M) +  MgXg 
(M =  Metali, X  =  Ńichtmetalł).

V e r s u c h e. Eine Suspension der Salze wurde unter Schiitteln m it dem Grignard-
reagens erhitzt u. das Rk.-Prod. m it verd. HC1 hydrolysiert. Die Abwesenheit von 
RMgX am Ende der Rk. wurde m it der Farbrk. von GlLMAX u. SCHULZE (C. 1925. 
U . 1781) festgestellt. — Cu(CN)„ lieferte m it C0H5MgBr in A., Bzl. oder Toluol D i
phenyl in  yerschiedenen Ausbeuten. — Bei Einw. von AgCN  in A. Auftreten einer 
tiefpurpurnen Farbung, die schon yon K r a u s e  u . W e n d t  (C. 1923. I I I .  1403) bei der 
Hcrst. von AgC6H 5 beobachtet wurde. Aus dem Rk.-Prod. Diphenyl. Mit Benzyl- 
magnesiumchlorid u. AgCN Bldg. von Dibenzyl. — Hg(CN)2, Ni(CN)„, AgCNO, GuCNS, 
AgCNS, Ag„COz, AgaPOt  u. das Ag-Salz der Citronensaure lieferten in A. m it C0H 5MgBr 
ebenfalls Diphenyl in verschiedener Ausbeute. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 48. 155 
bis 159. 15/1. Ames, Jowa [U. S . A.], Jowa State Coli.) P o e t s c h .

Henry Gilman und R. J. Vanderwal, Einftu/3 versćhiedener zufalliger Fahore.n 
auf die Bildungszeit tonGrignardreagenzien. (Vgl. C. 1928 .1 .1519.) Infolge der Schwierig
keit der Bldg. von Grignardreagenzien, die eine Funktionsgruppe wie die Cyan- oder 
Carbonylgruppe enthalten, wurde der EinfluB yersehiedener negativer Katalysatoren 
auf den Rk.-Beginn bei der Herst. von Grignardverbb. untersucht.

V e r s u c h e. Nach Erm ittlung der durchschnittlichen Bildungszeit der Organo-
Mg-Verb. aus n-Butylbromid u. Mg in trocknem A. u. in  Abwesenheit von Katalysatoren 
wurde unter Anwendung der Farbprobe von G ilm an  u . S c h u lz e  (C. 1925. II . 1781) 
durch Zusatz yon Fremdstoffen die Verzógerung des Reaktionseintritts gemessen. 
Bei Anwesenheit yon Fcuchtigkeit in den Reagenzien oder in der Luft wurde die Rk. 
erheblich yerzogert, wahrend gepulyertes Glas, Hg-Kugelehen u. Gummi keinen wesent- 
lichen EinfluB ausubten. Trockne u. C02-freie Luft war gleichfalls ohne Wrkg. Dagegen 
tra t bei Siittigung des A. m it trocknem O eine geringe Verzógerung ein. CO, hatte 
geringen, HC1 etwas starkeren EinfluB; Bzl. u. PAe. alsLosungsmm. ubten eine erhebliche 
retardicrende Wrkg. aus. MgBr-Atherat wirkte ais positiver Katalysator u. verkurzte 
die Durchschnittszeit von 7,25 auf 4,3 Min. Bei Temp.-Anderungen betrug die Rk.-Zeit 
bei 0—5° 24, bei 17° 11,9 u. bei 26° 7,2 Min. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 48. 160—62. 
15/1. Ames, Jowa [U. S. A.], Jowa State Coli.) P o e ts c h .

Henry Gilman und Lloyd L. Heek, Weitere Beobachtnngen iiber die qualitative 
Fai-breaklion fiir reahtionsfdhige Organomitallierbindungen. (Vgl. C. 1928. I. 826.) 
Zur weiteren Yereiufaehung der von G il m a n  u. S c h u l z e  (C. 1925. II. 1781) be- 
schriebenen Farbrk. zum Nachweis der Bldg. von Organometallyerbb. wurden Verss.
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angestellt, die Rk.-Zeit zu verkiirzen, die Menge des Rk.-Gemisches fiir die Farbrlc. 
zu reduziercn u. die Empfindlichkeit der Probe zu steigern. Zu diesem Zweeke wurden 
a n  einer Reihe von typ. Grignardreagenzien dio Minimalkonzz. fiir die Farbrk. be- 
stimrnt.

V e r  s u e li e. Von den untersuehten Methoden erwies sieh die Reagensrohr- 
methode m it 1 ccm der Lsg. des Grignardreagens am geeignetstcn, obwohl eine groBere 
Menge der Lsg. angewandt werden muBte. Sie gab zuverlassige Rkk. m it molaren 
Konzz. von 0,03 an RMgX in ath. Lsg. Im folgenden ist die Genauigkeit dieser Methode 
unter Angabe der minimalen molaren Konz. des Grignardreagens, die eine positive 
Farbrk. gab, angefiihrt. CH^MgJ, 0,02—0,03. C,JIr>MgBr, 0,031. C„H5MgJ, 0.031. 
n-C3H7MgJ, 0,025. n-CJl^MgCl 0,02. n-GtHtM g£r, 0,02. n-CtH9MgJ, 0,025. Iso- 
C’.,HBMgBr, 0,048. sek.-C^H^MgBr, 0,01 bis 0,02. Cyclo-CeHn MgBr, 0,05. CeHs ■ 
C lh-M gC l, 0,025—0,05. CJLJOH =  GHMgBr, 0,038. G6H5MgBr, 0,02—0,05. p-CHx- 
C j i jń g B r ,  0,05. — Die Empfindlichkeit der Farbrk. stieg bei Anwendung einer h. 
gesatt. Lsg. von M ic h l e r s  Keton in Bzl. Bei tertiaren Grignardverbb., die bekanntlich 
erst nacli liingerer Zeit m it dem Keton reagieren, wurde z. B. bei 0,5-moI. łert. Butyl- 
M gBr bei Anwendung der h., konz. Lsg. des MiCHLERschcn Ketons sofort eine Farbrk. 
erhalten. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 48 . 193—97. 15/1. Ames, Jowa [U . S. A.], 
Jow a State Coli.) " P o e t s c h .

Wendell W. Moyer und Roger Adams, Stereoisomerie von Diplienylverbindungen. 
Spallung des 3,3'-Diaminodimesityls. II. (I. vgl. C. 1S28 . II. 2143.) Die Diphenyl- 
Terbb., welche bisher in Paare von Spiegelbildisomercn gespalten werden konnten, 
waren 2,6,2'-tiisubstituierte oder 2,6,2',6'-tetrasubstituierte Verbb. vom Typus I 
oder II. Die einzige Erldarung einer solclien Isomerie ist, daB die beiden Bzl.-Ringe 
koaxial sind. T u r n e r  u. Le F e v r e  (C. 1 9 2 7 . I. 895) glauben, daB die elektr. N atur 
der Substituenten, die Restaffinitaten jeden Rings u. die internuclearen Kriifte von 
wesentlichem EinfluB sind. Sie nehmen an, daB die Isomerie von einer inneien Eig. 
des Stammkohlenwasserstoffs herriihrt. Solehe Theorie wiirde zu der Erldarung fuhren, 
daB opt.-akt. Diphenylyerbb. leicht racemisieren. B e l l  u. K e n y o n  (C. 1 9 2 7 . I. 
894) glauben, daB die Isomerie hauptsiichlich durch die orthosubstituicrten Gruppen 
Yerursacht ist, die ais Hindernis fiir die freie Rotation wirken, obgleieh auch sie die 
GroBe u. den elektr. Charakter der substituierenden Gruppen ais von EinfluB annehmen. 
M il ls  (C. 1 9 2 7 . I. 895) hingegen betrachtet die Isomerie ais rein mechan. Er nimmt 
an, daB die 2,6- u. 2',G'-Gruppen unfahig sind, infolge ihrer GróBe u. ihres raumlichen 
Abstandes, ancinander voriiberzugleitcn, u. daB somit die beiden Ringe niemals in 
derselben Ebene liegen. Nach dieser mechan. Theorie solltcn 3 andere Typcn von 
Diphenylyerbb. spaltbar sein (HI, IV u. V). Hier sind die substituierenden Gruppen 
in 2,6- u. 2',6'-Stellung dieselben u. die einzelnen Ringe asymm. Vff. stellten nun die 
Veibb. VI u. VII, die dem Typus V entsprechcn, dar. AT lieB sich leicht in die opt. 
Isomeren spalten u. aus diesen wurden dic akt. Formen von VII liergestellt. Die 
d-Form von VI wurde lange Zeit mit alkoh. KOH u. HCl gckoeht. Mit Alkali tra t keine 
Racemisierung ein u. m it Siiure konnte nur eine sehr geringe Anderung der Drehung 
festgestellt werden. Diese Tatsaehe, in Verbindung damit. daB Gruppen in 2,6- u. 
2',6'-Stellung in  spaltbaren Diphenylen dieselben sein konnen, schlieBt die Moglichkeit 
aus, daB die Isomerie durch don elektrochem. Charakter der o-Substituenten ver- 
ursaeht ist. Die Ggw. von 2 Amino- oder Acetaminogruppen bewirkt Asymmetrie 
in jedem der Ringe, was die Grundbedingung fiir opt. Isomerie ist, auch wenn die Ringe 
nicht in derselben Ebene liegen. Dies deutet auf die Richtigkeit der mechan. Theorie hin.

_ C H 3 CHj_ ____ _ ____
x  h 3c < ^ T V <  ^ > ch 3 h 3c < ^ v i i ^ > - /  )> c h 3

— Y NHTCH3 CH7NH, CII3C O N irC H 3 CH7NHCOCH,
V e r 8 u e h e .  Dimesityl. Darst. aus Mg u. Brmnmzsitylen in A. ( +  J  u. CuCla) 

nach Sa k e l l a r io s  u. K y r im is  (C. 1 9 2 4 . I. 1186). F . 99,5— 100°. — Tetranitro- 
dimesityl, CjgH^OsN,. Aus vorst. Verb. m it H N 03 (1,50). F. 270—271° aus Eg. Die 
Verb. lieferte bei der Red. mit alkoh. NH4-Sulfid ein Gemisch von Verbb„ das im
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Mittcl nur der Triaminostufe entspracli. —* 3,3'-Dibromdiimsityl, C16H 50Br2. Durch 
Bromieren von Dimesityl in CCl4. F. 112—113° aus A. Verss., eine Monogrignard- 
verb. in A. herzustellen, waren nicht sehr erfolgreich. Das Mg lóste sich nur teilweise, 
u. 'wenn nach beendeter Rk. C02 eingefiihrt wurde, wurde nach Aufarbeiten nur ein 
gummiartiges Prod. erhalten, aus dem keine reinen Verbb. abgetrennt werden konnten.
— Tehaaminodimesityl. Tetranitrodimesityl wurde partiell red. u. das Aminonitro- 
dimesityl in  iihnlicher Weise red. wie bei der Darst. yon Diaminodimesityl. WeiBe 
Verb. ohno F . Wird beim Stehen am Licht gelbbraun. — 3,3'-Dinilrodiinesityl, 
ClsH.;0O1N2. Durch Nitrieren von Dimesityl in CC14 m it Acetylnitrat. F. 162—163,5° 
korr. — d,l-3,3'-Diami?ioditmsiłyl, C1SH 21N2. Aus vorst. Verb. in Eg. +  HCI durch 
Red. m it Zn-Staub. F . 206—207° korr. aus 60°/0ig. A. Die opt. Spaltung erlolgte 
m it d-Campliersulfonsaure. d-Form: F. 203,5— 204,5° korr., [a]n20 =  +42,3°. l-Form: 
F . 203—204° korr., [<x ]d 2° =  —41,5°. — d,l-3,3'-Diacetylaminodiniesityl, C22H 230 2N2. 
Aus der Diaminoyerb. F. 303—304° aus verd. Methylalkohol. Aus den akt. Formen 
der Diaminoyerb. wurden die ak t. Formen der Diacetylaminoyerb. gewonnen.d-Form-. 
F . 312—313° korr., [a]D20 =  +30,8°. l-Form: F. 311—313° korr., [a]D2° =  —30,4°. — 
Nitroaminomesitylen. Durch partielle Red. des Dinitromesilylcns m it alkoh. M r  
Sulfid. — Nitrojodmesitylen. Durch Diazotieren yorst. Verb. in HCI u. K J. Leder- 
farbene Krystalle aus A., F. 96—97°. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 630—38. Febr. 
Urbana [111.], Uniy.) KlNDSCHER.

Emil Klarmann und John von Wowern, Die Darstellung gewisser Chlor- und 
Bromderimle des 2,4-Dioxydiphenylmeihans und -athans und ihre keimtotende Wirkurtg. 
(Vgl. C. 1826. II. 2566.) Es is t bekannt, daB Halogensubstitution in Phenol u. semen 
Alkylderiw. zu Verbb. fiihrt, die eine wesentlich hóhere keimtotende Wrkg. ais die 
unsubstituierte Yerb. besitzen. W aluend diese Wrkg. m it der Zahl der eingefuhrten 
Halogenatome ansteigt, sinkt die Tosizitat zunachst, um dann wieder anzusteigen. 
Weiterhin ist bekannt, daB manche Verbb., die stark  keimtotend wirken, in  Ggw. 
organ. Stoffe stark  oder yollkommen inaktiyiert werden. Vff. studierten den EinfluB 
einer Monohalogensubstitution auf die keimtotende Wrkg. gewisser A rylderiw .des 
Resoreins. Die studierten Verbb. entsprechen dem Typus

In  diesen Formeln ist X  =  Cl oder Br. Es scheint, daB die Ggw. von Halogen 
die keimtotende Wrkg. sehr betrachtlich erhóht. Die Einfiihrung des Halogens in den 
K em , der die Hydroxylgruppe tragt, fiihrt aber zu Deriyy. m it geringerer Wrkg. 
ais die Substitution in p'-Stellung. Es besteht kein sehr deutlicher Unterschied zwischen
B. typhosus u. Staph. pyog. aureus; es scheint somit, daB die beschriebenen Verbb. eher 
ais allgemeine denn ais spezif. Desinfektionsmittel angesehen werden kónnen. Organ. 
Stoffe bewirken eine betrachtliche Red. der keimtótenden Wrkg. (in allen Fallen bis 
auf 2 mehr ais 50%); im Gegensatz hierzu ist die Inaktivierung der unsubstituierten 
Dioxyphenylmethane yiel geringer. Bei Ausdehnung der Verss. auf die entsprechenden 
Halogenderiw. des 2,4-Dioxydiphenylathans ergab es sich, daB die Ggw. organ. Stoffe 
die keimtotende Wrkg. dieser Verb. in viel groBerem Umfange yerschlechtert, ais die 
des entsprechenden Methanderiy. Die bakteriolog. Unters. der 5-Chlor- u. Brom deriw . 
des 2,4-Dioxydiphenylathans wird durch ihre Unlóslichkeit sehr erschwert.

V e r s u c h c .  4'-Chlor-2,4-dioxydiphenylmethan, C iaH i^ C l. Darst. durch Kon- 
densation yon Resorcin m it p-Chlorbenzylchlorid ( +  A1C13) oder m it p-Chlorbenzonilril 
( +  ZnCl2), Uberfiihrung des gebildeten 4'-Chlor-2,4-dioxybenzophenonimidhydrochlorids 
in 4'-Clilor-2,4-dioxybenzophen(m (F. 155°) u. Red. dieser Verb. m it amalgamiertem 
Zn ( +  HCI). WeiBe Nadeln, F . 80,4°. — 4'-Brom-2,4-dioxydivhenylmethin, C13H n 0 2Br. 
Darst. analog yorst. Yerb. aus Resorcin u. p-Brombenzonitril iiber das 4'-Brom-2,4-di- 
oxybenzophenon (F. 169°). F . 96°. — 5-Chlor-2,4-dioxydiphenylmethan, C13H 110 2C1. 
Aus 2,4-Dioxydiphenylmethan in A. u. Sulfurylchlorid. WeiBe Nadeln aus CC14, F . 122°.
— 5-Chlor-2,4-dioxydiphenylałhan, C14H 130,C1. Darst. analog yorst. Verb. Nadeln, 
F . 136,7°. — 5-Brom-2,4-dioxydiphenylmetkan, Ci3H n 0 2Br. Aus 2,4-Dioxydiphenyl- 
methan u. Br. F . 122,4°. — 5-Brom-2,4-dioxydiphenyldthan, Ci4H 130 2Br. Darst. 
analog yorst. Verb. F . 152,1°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 605—10. Febr. Bloom- 
field [N. J.].) KlNDSCHER.

OH OH

X '
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Wilton C. Harden und Nathan L. Drakę, Eine neue lieihe von Sulfonphihaleinen. 
Vff. stellten Sulfonphthaleine m it 4 Halogenen im o-Sulfobenzoesaurerest her (X =
Halogen; Y =  H  oder Halogen). — Phenolletrachlorsidfonphthalein, C19H 10O6Cl,,S.

Darst. aus Phenol u. Tetraclilor-o-sulfóbenzoesaureanhydrid
( +  SnCl.i; 120—130°). — Tetrabromphenoltetracldorsulfon-
phthałein, C19H 0O5Cl,,Br,iS. Darst. aus Phenoltetrachlorsulfon- 
phtlialein in Eg. u. Brom. Lacbsfarbige Krystalle. — Phenol- 
tetrabrom&idfonphthalein, Ci0H 10O6Br4S. Aus Phenol u. Tetra- 
brom-o-sulfobe?izoesdureanhydrid. — Tetrabromplienóltelrabrom- 
sulfonphłhalein, C10HcOr,BrsS. Durcli Bromieren vorst. Verb. 
in Eg. Cremefarbige Krystalle aus Eg. — o-Kresoltetrachlor- 
sulfonphthalein, C21H 140 5Ć14S. Darst. aus o-Kresol u. Tetra- 
chlor-o-sulfobenzoesaureanhydrid (120—130°). Grunliehrot 
schillernde Blattehen. — Dibrom-o-kresoltelrachlorsulfonphtha- 

lein, C21H i2O0Br2Cl.iS. Dureh Bromieren yorst. Verb. in Eg. WeiBe Blattehen.— o-Kresol- 
łetrabromsulfonphthalein. Darst. aus o-Kresol u. Tetrabrom-o-sulfobenzoesaureanhydrid.
— Dibrom-o-kresoltetrabromsulfonphthalein, C21H 120 6Br6S. Darst. dureh Bromieren 
vorst. Verb. in Eg. BlaBrot. — o-Kresoltelrajodsulfonphlhalein, C21H 140 5J 4S. Aus 
o-Kresol u. Tełrajod-o-sulfobenzoesdureanhydrid. — DibrompnenoltUrabromsv.lfonph.tha- 
lein, C19H a0 6Br6S. Aus o-Bromphenol u. Tetrabrom-o-sulfobenzoesaureanhydrid. — 
Da die niehthalogenisierten Analogen gute Indieatoren sind (zur Best. der pn), wurden 
aueh diese Verbb. darauf untersucht. Es ergab sich, daB die N atur des Halogens im 
o-Sulfobenzoesaureteil die Farbę nur sehr wenig beeinfluBt. Nur im Falle der Chlorverbb. 
sind die Nuancen etwas heller. Der Ersatz von 4 H  im o-Sulfobenzoesiiurerest im Mol. 
dureh Halogen andert das brauehbare pa-Bereich der Verbb. nicht wesentlieh. Ob- 
gleieh die Farben in den beiden Reihen etwas verschieden sind, ist das brauehbare 
Bereich prakt. dasselbe. Die halogenierter> Verbb. zeigen ein zusatzliches Saurebereich, 
das dureh die gewóhnlichen Puffer nicht gemessen werden kann. Die neuen Yerbb. 
besitzen keinen offensichtlichen Vorteil ais Indieatoren gegenuber den jetzt iibliehen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 562—66. Febr. Baltimore [Maryland], Univ.) K in d p c h .

H . W. Underwood jr. und L. A. Clough, Sludien in  der Diphenmurereihe. HI. 
(H. vgl. C. 1924. II. 2334.) Wird Diphensauremonomethyl-, -monodthyl-, -dimethyl- 
oder. -didthylesłer m it Essigsaureanhydrid erhitzt, so bleibt jeder dieser Ester unver- 
andert. Unter ahnlichen Bedingungen wird Diphenaminsaure auf 2 verschiedene 
Weisen dehydratisiert unter Bldg. von Diphenimid u. l-Cyanbiphenyl-10-carbonsdure; 
Diphensaurediamid wird in 2,2'-Dicyanbiphenyl verwandelt unter VerJust von 2 Moll. 
H 20 . p,p'-Dibromdiphensdure bildet bei Bchandlung m it Essigsaureanhydrid ein 
Anhydrid; das Verh. dieser Saure ist also rerschieden von dem der p,p'-Dinitrodiphen- 
siiure. BlSCHOFF u. ADKINS (C. 1923. III . 926) erhielten dureh Kondensation von 
Diphenanhydrid m it Resorcin bei 135—150° in Ggw. von ZnCl2 eine amorphe Verb., 
welche sie ais homogen ansprechen. Bei Wiederholung dieser Verss. far den die Vff., 
daB diese ,,Verb.“ otfensichtlich mit der von den Yff. boi 175° erhaltenen iibercinstimmt. 
Diese enthalt 2 Substanzen, Resorcindiphenein, das lirystallin. erhalten werden kann, 
u. ein amorphes Kondensationsprod., das sich von der Diphenylenketon-4-carbonsaure 
ableitet. Es stellte sich heraus, daB der F. des Resorcindipheneins offensichtlich sich 
andert, wenn die Verb. erhitzt wird oder lange Zeit steht. Lsgg. des reinen Resorcin- 
dipheneiną in wss. NaOH zeigen keine deutliche Fluorescenz.

V e r s u c h e .  30 g Diphenaminsaure, das Monamid der Diphensaure, geben 
beim Erhitzen m it 60 g Eg. u. 60 g Essigsaureanhydrid (145) Diphenimid vom F. 219°. 
Daneben bildet sich l-Cyanbiphenyl-10-carbonsditre, C ^ ^ O jN  vom F. 168°, welche 
bei der Hydrolyse Diphensaure liefert. — 10 g Diphensaurediamid geben m it 25 g Eg. 
u. 40 g Essigsaureanhydrid auf 145° erhitzt 2,2'-Dicyanbiphenyl vom F. 172°, das bei 
der Hydrolyse Diphensaure gibt. Danoben entsteht eine kleine Menge einer Verb. vom 
F. 166—1G7°, die vermutlich das Diacetyldiphensaurcdiamia ist. — p,p'-Dibromdiphen-
saure (F. 277__278°) liefert beim Erhitzen m it Eg. u. Essigsaureanhydrid (145°) das
p>p'-Dibromdiphensdurecinhydrid vom F. 304—305°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
583—87. Febr. Cambridge [Mass.] Inst. of Techn.) K in d s c h e r .
ł ‘ N. Woroshtzow, Ober den Mechanismus der Bisulfitreaktion von Naphlhol- 
Derh-aten. (Słudien in  der Naphtlialinreihe. I.) Nach BuCHERER verlauft die Bldg. 
von Naphthylaminen aus Naphtholen u. umgekehrt uber Ester analog der Formel I, 
wahrend vom Vf. schon friiher Additionsverbb. analog n  ais Zwischenstufen an-

|S03H 

x  
X
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genommen wurden. E s konnte nun auf k. Wcge (der Sekundarrkk. ausschloB) aus 
der Dinatriumvcrb. III der 2-Oxynaphthalinsulfosaure (ToBIA Ssehe Oxysaure) m it 
Schwefeldioxyd in W. eino Verb. der Zus. IV erhalten werden. IV zerfallt sehon m it 
steigender Verdiinnung in wachsendem MaBe in wss. Lsg. in dre Komponenten, eine 
Rk., die dureh OH-Ionen beschleunigt,'durch H-Ionen gehemmt wird.

O • SO..H OH OSOJ-I
i

XII “ . *■

S03Na H SOjNa-
' -ONa ^ X / O H

III  I I I IV I I 0 ■SO.Na

V e r  s u c h e. Darst. von III nach T o b ia s  (D.R.P. 74688). Ausbeute: 21,5% d. Th. 
—  Bisulfilverb. IV, C]0H 8O,S2Na2. Aus der wss. Lsg. von III u. S 0 2-Gas. Lange, glan- 
zende Nadeln. Dio gesatt. Lsg. gibt m it BaCl2, ZnCl2, CaCl2, HgCl2 in gesatt. Lsg. 
(in verd. Lsg. fallen Schwermetallsulfito) krystallin. Ndd. — Ba-Salz, G10HsO-jS2Ba. 
Earblose Nadelchen. — Cu-Salz, C\0IIHO-SX'u. Glanzendc, hellgraue Nadeln. (Ber. 
Dtseh. chem. Ges. 62. 57—68. 9/1. Moskau, Technol. M ENDELEJEW -Iriat.) B e r g m - 

N. Woroshtzow und S. Bogdanow, V ber die Einuńrkung von Natrium- 
bisulfit auf NitrosonaphlJiole. (Siudien in  der Naphlhałinreihe. II.)  (I. vgl. vorst. Ref.) 
Nach einer sehr eingehenden Beaprechung der L iteratur iiber Einw. von schwefliger 
Siiure auf Nitrosophenolc u.Nitrosoarylamine untersuchenVff. die S truktur dcrBisulfit- 
additionsYcrb. von l-Nitroso-2-naphlliol. Von den beiden mogliehen Formeln I u. II 
ist II wahrscheinlicher, weil auch der Methyliither III Natriumbisulfit addiert. 
In  derselben Weiso addiert auch l-Nitroso-2-naphthol-6-sulfonsaure u. 4-Nitroso-l- 
naphthol, nicht aber 2-Nitroso-l-naphthol. (Letztere beiden Kórper kónnen auf Grund 
dieser Tatsache sehr einfach voneinander getrennt werden.) — Einw. von Sauren 
auf II fiihrt zu einer braunen, alkaliloslichen Verb. — Bemerkenswert ist die Analogie 
im Verh. der Nitrosonaphthole u. der entsprechend gebauten (z. B. Ha) Azokórpcr, 
die glcichfaUs (aber nur bei entsprechcndem Bau) Bisulfit addieren.

N < c n v  NO II N -N H .R  NOCH3
, ^ b O . N a  j ,  •• 3

0 0 < o -

V e , r s u c h o .  Bisulfilrerb. des l-Nilroso-2-naphthols, O10HsO5NSNa. Aus den 
Komponenten in W. durch Aussalzen. Reinigung m it W.-A. Farblose Nadeln. Bei 
maBigcm Erwarmen der Lsg. m it Bisulfit u. HC1: Nadeln der l-Amino-2-naphthol-4- 
sulfosaure. — Bisulfitverb. von III, Cn H 10O5NSNa. Darst. wic oben. Aus verd. A. 
weiBe rhomb. Tafelchen. Mit Alkali Regenerierung von III. — Bariumsalz der Bisulfit- 
verb. aus l-Nitroso-2-naphtlwl-G-sulfosaure. Gelbliche Nadelchen aus W. durch Hinzu- 
fiigen von BaCl2 zu der Lsg. der Komponenten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 68—80. 
9/1. Moskau, Technol. MENDEI/EJEW-Inst.) BERGMANN.

J. N. Brónsted, Mary Kilpatriek und Martin Kilpatrick, Kinctische Studien 
iiber Athylenoxyde. Die Verss. der Vff. fuhrten zu folgenden Ergebnissen: Die Athylen- 
oxyde (Athylenoxyd, Glycid u. Epichlorhydrin) reagieren m it wss. Lsgg. auf 4 ver- 
schiedenen Wegen. Sie vcreinigen sich m it H 20  unter Bldg. von Glykolcn;

CHS ^  , H20  CH20I1 +  O H - _
Ó H .'"  H20  X CH.OH +  H+ 5

Dieselbcn Rkk. spielen sich bei Katalyse durch H-Ionen H 30 + ab:
CH. ^  , HsO+ CHjOH +  HaO „
Ó lL  +  HjO *  ĆHaOH +  H +  ( ]

Sie reagieren m it Anionen u. W. unter Aufnahme von Saure:

S>° + c£ -+ K H + ° H (III)
u. sehlieBlieh addieren sie Sauren direkt:

9H'> 0  +  H' ° ł  - +  +  H’°  (IV,
CHj ^  Cl-  CHjCl . ..

Alle diese Rkk. kónncn getrennt studiert werden. Die H ydratation des Athylenoxyd
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(Rk. I  u. II) wird von cincr betraclitlichcn Kontraktion bcgleitet u. kann dilatometr. 
vcrfolgt werden, wahrend dies bei den Rkk. III u. IV-auf titiim etr. Wege moglieh ist. 
In  letzterem Falle (III) wurde eine titrim etr. Spezialmethode in kontrollierten Puffern 
verwendot, wahrend lV  durch lconduktometr. Mcssungen yerfolgt wurde. Die Athylen- 
oxyde besitzen offensichtlich in bcstimmten Lsgg. bas. Eigg., sind aber keine Basen 
oder Pseudobasen. Ihre ,,Basizitiit“ beruht auf ihrem Aufnahmeyermogen fiir Siiuren 
nach H I u. IV. Unter gewóhnlichen Verhaltnissen herrscht in dieser Beziehung Rk. IV 
vor. AuBerdcm konnen die Athylenosyde aueh Basen addieren, was Aciditat yer- 
ursacht. Die H-Ionenka.talyse (II) wird durch die Konz. des H-Ions bestimmt. Es 
besteht ein betrachtlicher positiyer prim. Salzeffekt, der im Einklang m it der all- 
gemeinen Theorie der Geschwindigkeit linearen Charakter besitzt. Rk. I II  schreitet 
proportional der Anionenkonz. fort u. zeigt leicht negatiyen prim. Salzeffekt. Die Ge- 
schwindigkeitskonstantc wachst in der Reihenfolgc Cl- , Br", CSN~, J~  u. in der Reihen 
folgę Formiat-, Benzoat-, Acetat- u. Trimethylacetation an. Die direkte Addition 
starker Sauren wurde besonders mit Glycid u. I I  Br studiert. Dio Rk., bei welcher 2 Ionen 
mit entgegengesetztem Vorzeichen teilnehmen, folgt, wie gezeigt werden konnte, der 
theoret. Gleichung fiir solche Rkk. u. weist einen negativen Exponentialsalzeffekt 
der vorauszusehenden GróBenordnung auf. Die Konstanten kv  k2, k3 u. kx fiir die Rkk. I 
bis IV entsprechen annahernd der Gleichung k j k 2 =  fc3/fc4. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 428—61. Febr. Kopenhagen [Danemark], Polytechn. Inst.) KlNDSCHER.

0 . Schm itz-D um ont, Uber die Nebenvalenzkrafle des Pyrrol-Stickstoffs. In  den 
vom Vf. untersuchtcn Komplexen aus Stannihalogeniden u. Pyrrolverbb. besitzt das 
Zinn fast ausnahmslos die Koordinationszahl 6. — P3Trol gibt m it SnCl4 die hellgelbe 
Verb. SnCl4-2C4HiiN, die sich aber vom dimeren Pyrrol ableitet (letzteres konnte 
nicht isoliert werden). Wahrend offenbar Pyrrol nur geringe Nebenyalenzkrafte besitzt, 
ist das ,,Dipyrrol“ so bas., daB es aus dem Komplex durch Pyridin nicht yerdrangt 
wird — was bei allen andern beschriebenen Kórpern der Fali ist (Bldg. von SnHal., • 2Py). 
Aueh Tripyrrol ist zur Komplexbldg. mit SnCl4 u. sogar SnBr4 (dessen Additionsfahig- 
keit bekanntlieh geringer ist) geeignet. Gegen SnBr4 ist es koordinatiy einwertig, gegen 
SnCl4 zweiwertig. Vielleicht ist es aueh gegen SnCl4 einwertig u. die Formel ware zu 
yerdoppeln (oder die Bindungsstelle des Zinns ist in don beiden Komplexen yerschieden). 
— 2,4-Dimethylpyrrol gibt eine Doppelyerb. (ohne Polymerisation), N-Methylpyrrol 
nicht, dagegen wohl a J-Bis-N,N'-[2,5-dimethylpyrryl]-athan (I), u. zwar mit 2 Mol. 
SnCl4: Jedes N  besetzt eine der beiden Koordinationsstellen des Doppelmolekiils SnX'l8. 
Die letzteren Korper reagieren m it SnBr., nicht mebr, wohl aber a-Acetylpyrrol, u. zwar 
(wie m it SnCl4) 2 Mol. Additionsstelle ist der Stickstoff u. nicht das Carbonyl, da m it 
2,5-Diaccty]pyrrol analog zusammengesetzteVerbb. existieren. Wiehtig ist, daB e in  Mol. 
Bis-[2,4-dimethyl-3-carbathoxy-pyrryl]-methen (II) zwei Koordinationsstellen des SnCl4 
ausfiillt, trotz der Ungleichartigkeit der N-Atome. Vielleicht steht damit das Fehlen 
von Isomerien bei solchen Methenen im Zusammenhang. III gibt keine Doppelyerb., 
wohl aber IV m it SnCl4. IV m it SnBr., reagiert abnorm, da neben Addition aueh Sub- 
stitution ein tritt: Bldg. von V. Resultat: Mit Ausnahme des Tripyrrols ist die ko- 
ordinatiye Zahligkeit der untersuchtcn PyTrole gleich der Zahl ihrer Stickstoffatome.

N N NH N
I  "-C H ,— C H ,-" I I
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V e r s u c h e .  Verb. 2 C J I.N  ■ SnClĄ. Aus Pyrrol u. SnCl4 in Chlf. unter Kuhlurig. 
Hellgelber N d., der unter FeuclitigkeitsausschluB isoliert wurde. — Verb. (C.iHnN)3 ■ SnCl:l 
Aus Tripyrrol u. SnCl4 in  Bzl. Gelbroter Nd., Abdunsten der FI. im  Yakuum. — Yerb. 
2(GiH6N)3 ■ SnBrA. Aus Tripyrrol u. SnBr4 in  Bzl. Oekergelbcr, in Nitrobenzol 11. Nd. — 
Yerb. 2CfH0N ■ SnClt. Aus 2,4-Dimethylpyrrol u. SnCl4 in Chlf. Gelbliche Krystall- 
nadeln, F. 123—124°; unl. in Nitrobenzol u. Nitromethan. Regenerierung der Base 
m it N H j oder NaOH, Identifizierung durch P ikrat. — Yerb. C'11/ / 20iY2 ■ 2 SnClĄ. Aus I  
u. SnCl4 in CS2. Gelbliche Prismen; F. 234° (Zers.); 11. in Nitrobenzol, Nitromethan, 
Acetonitril. — Yerb. 2GeH10 N ■ SnCl4. Aus 2-Aeetylpyrrol u. SnCl„ in CS2.Weif3e 
Gallerte. — Yerb. 2C(sH7O N -SnBri . Wie das yorige. Gelbe Krystalle, 11. in N itro
benzol; F. 106°. — Yerb. 2CaH$02N  • SnC l^  Aus 2,5-Diacetylpyrrol u. SnCl4 in Chlf. 
WeiBes Pulyer, 11. in Nitrobenzol, F. 133°. — Yerb. 2CsH0O2N  ■ SnB r ,,. Aus den Kom
ponenten in Bzl. Gelblich, krystallin, F. 105— 108° nach Erweichen. LI. in Chlf., 
Nitrobenzol, Acetonitril. — Verb. Gl0II2iOiN 2■ SnCli . Aus II u. SnCl4 in Chlf., Fallen 
m it Lg. u. Abfiltrieren oder in  CS2 u. Evakuieren. Orangegelbes Pulyer, das nach 
yorherigem Sintern u. Dunkelwerden bei ca. 200° tiefblau schm. LI. in Chlf., N itro
methan, wl. in  Bzl. — Yerb. C20772GA72• SnClt . Aus IV u. SnCl4 in Chlf. u. Fallen m it 
Lg. Ockergelbes Krystallpulver, F . 170—175° (Zers.). —  Yerb. 3C'20/ / 2eAr2 -2SnBrJH. 
Aus IV u. SnBr4 in Chlf. u. Fallen m it Lg. Heli ockerfarbenes Pulver; F. oberhalb 280°. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 226— 34. 9/1. Bonn, Chem. Inst. d. Univ.) B e r g m a n n .

P. Pfeiffer, H. Behr, H. Kiibler und H. Riiping, Synthese von Phenylindonen 
aus Nitrilen der Zimtsaurereihe. Im  AnschluB an die Unters. der Veresterung cis-trans- 
isomerer a-Phenylzimtsaurenitrile R -C H : C(CN)-R' (C. 1929. I. 883) wurde das Verh. 
dieser Nitrile gegen konz. H 2S 0 4 untersucht. ErwartungsgemaB gehen hierbei die cis- 
Nitrile leicht in  Indone (z. B. I) iiber. Wahrend das cis-a-Phenylzimtsaurenitril bei 
kurzer Einw. von konz. H 2S 0 4 eine tiefyiolette Lsg. liefert, aus der W. ein orangerotes 
(sulfuriertes u. deshalb .nicht naher untersuchtes) Indon ausfallt, gibt das isomere 

py, trans-Nitril eine goldgelbe Lsg., die m it W. hellgelb gefallt
I  CsH 1<Q'!(-) > C -C 6H5 wird; ein Indon entsteht dabei nicht. Sterische Schliisse 

lassen sich aber nur bei positivem Ausfall der Rk. ziehen, 
da das Ausbleiben der Rk. auch strukturchem. bedingt sein kann. So erfolgt bei den 
cis-Nitrilen p- u. m -02N-C6H 4-CH: C(C6H 5)-CN, p-CH30  ■ C0H 4 ■ C H : C(CcH5)-CN u. 
p-(CH3)2N ■ C6H4 • C H : C(CN) • CcH 4 • CN (p) keine Indonbldg.

V e r s u c h e .  4-Nitro-a.-cyanstilben (gelbe Nadeln, F. 175—176°) wird durch 
HC1 in Methanol nicht yerestert u. gibt m it konz. H 2S 0 4 auf dem Wasserbad 
4'-Nilro-2-phenylindon, C15H90 3N. Rote Nadelchen aus Eg., F. 156—157°. Sil. in Bzl., 
schwerer in A., A., Eg., in konz. H 2S04 tief braunrot. — 4'-Chlor-4-nitro-<x-cyanslilben 
(gelbe Nadeln, F . 182°) wird durch methylalkoh. HC1 nicht yerestert u. gibt m it konz. 
H 2S 0 4 auf dem Wasserbad 4-Chlor-4'-nitro-2-phenylindon, C15HS0 3NC1 (tiefrote Nadeln 
aus Eg., F. 195°, 11. in Bzl., A., A ., Eg., in  H 2S 04 tiefrot) u. 4-Chlor-4'-nitrostilben- 
a-carbonsaureamid, CI5H n O,N2Cl (Nadeln aus Eg., F. 230°, 11. in A., Eg., in H 2S 0 4 
schwaeh gelb, auf dem Wasserbad rot). — p.rj.-JJicyanslilben, CI6H 10N2. Aus p-Cyan- 
benzyleyanid, Benzaldehyd u. etwas Piperidin bei 100—110°. Nadelchen aus A., F. 146 
bis 147°. — a.-Cyanstilben-4-carbonsduremethylester, CI7TTK10 2N. Aus Dicyanstilben u. 
Methanol auf dem Wasserbad unter Durchleiten von HC1. Nadelchen aus A., F. 146 
bis 147°. — a.-Cyanstilben-4-carbonsdureuthylester, C,8H 150 2N. Nadelchen Aus A., F. 133 
bis 134°. — 2-Phenylindon-4-carbonsaureamid, CIGH 110 2N. Aus Dicyanstilben u. konz. 
H 2S04. Orangefarbige Krystalle. F. 198°. LI. in sd. Eg., unl. in wss. NH3, kaum in 
wss. NaOH. — a,4-Dicyan-4'-imtlioxystilben, C17H I2ON2. Aus p -CyanbenzyIcyanid, 
Anisaldehyd u. etwas Piperidin bei 100—130°. Griinstichig hellgclbe Nadelchen aus A., 
F . 161— 162°. Gibt m it konz. H „S04 auf dem Wasserbad eine Sulfonsaure (NH4-Salz, 
Nądeln), aber lsein Indonderiy. — a-Cyan-4'-imthoxystilben-4-carbonsauremetliylester, 
ClfiH 150 3N. Aus Dieyanmethoxystilben, CH3OH u. HC1 auf dem Wasserbad. Hell- 
gelbe Nadelchen aus A., F. 158°. — Monoamid der 4'-Dim£thylaminostilben-a..4-dicarbon- 
saure, ClgH ls0 3N2. Aus 4'-Dimetliylamino-a-4-dieyanstilben u. konz. H 2S 04 auf dem 
Wasserbad. Aus dem Rk.-Prod. lassen sich gelbbraune Nadeln aus Eg., F. 268°, ab- 
trennen, wahrscheinlioh Diamid. Das rohe Amid gibt beim Koelion m it 10%>g- NaOH 
das hellgelbe Hydrat, CxgHI80 3N2 +  H 20 , das beim Erhitzen auf ca. 100° oder beim 
Umkrystallisieren aus A. in  die wasserfreie Form iibergeht. Diese bildet rotorange 
Blattchen, F . 264°. Aus der gelben Lsg. in  A. wird durch W. wieder das H ydrat gefallt. 
Ba(C16H 170 3N2)2 (uber CaCl2 u. bei 120° getrocknet). Hellgelbe Nadeln. Methylester
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des Monoamids, C10H 20O3N2. Gelbe Krystalle, F . 217°. LI. in h. A., Bzl., Eg. Wird 
durch Erwarmen m it 10%ig. NaOH zum Monoamid yerseift. Athylester des Mono
amids, C20H 22O3N2. Gelbe Nadelchen auś Bzl. W ird bei 168° weich, F. 185°. LI. in 
w. A., Bzl., Eg. (Journ. prakt. Chem. [2] 121. 85—96. Febr. Bonn, Univ.) O g .

F. P. Mazza und E. Melchionna, Uber tellurhaltige organische Verbindungen. 
Vf. stellt die Diphenyltelluriddicarbonsaure-2,2' dar. Die Verss. zur Gewinnung der 
dem Thioindigo u. Selenindigo (vgl. LESSER, W e is z , Ber. Dtscli. ehem. Ges. 45 
[1912]. 1835) analogen Telluryerb. fiihrten yorlaufig nicht zum Ziel, sondern nur 
zum Oxytelluronaphthen. Schwierigkeiten machte die Darst. des Kaliumtellurids, 
das zur Herst. der oben genannten Saure nótig war. Die friiher angewandte Methode 
der Darst. aus H 2Te u. KOH wurde wegen ihrer Unbeąuemliehkeit u. der geringen 
Ausbeuten verlassen u. nach H u g o t  (Compt. rend. Acad. Sciences 129 [1899]. 388. 
im  Original steht fabclilich Compt. rend. Acad. Sciences 134. 1209. D. Ref.) eine 
Lsg. von Na in fl. Ammoniak auf Tellur zur Einw. gebracht. Der von H u g o t  
(Compt. rend. Acad. Sciences 126 [1898], 1719. Im  Original steht falschlieh 
Compt. rend. Acad. Sciences 136. 1709. D. R ef.) yorgeschriebene App., der nur m it 
kleinen Mengen zu arbeiten gestattet, wird durch einen Autoklaven aus Stalli ersetzt. 
Zu dem schnell in luftfreiem W. gel. Na2Te wird luftfreies Na2C03 gefiigt, sowie unter 
Riihren u. Eiskiihlung eine Lsg. von diazotierter Anthranilsaure in móglichst wenig W . 
Die Lsg. farb t sich rot, wird einige Min. auf dem Wasserbade erwarmt, warm filtriert 

COOH COOH COOH

_ T e  /  \  . T eH  n i  T e -C^ - C 00H
| | I I  | Te • CeH 4 • COOH

COOH 

f^ jy ^ fT e ' CH2 • COOH

u. m it HC1 angesauert. Der Nd. wird aus h. Eg. umkrystallisiert. Die Diphenyl- 
telluriddicarbonsaure-2,2', C14H 10O4Te (I), bildet eine mikrokrystallin., gelbe Substanz,
F. 215°. Unl. in W., A., Bzl. u. PAe., 1. in A. Na2-Salz, kleine Prismen, 1. in W., 
krystallwasserfrei. — Durch Red. mit Zn KOH erfolgt Zers. unter Bldg. von 
Tellurosalicylsaure (H) (nur ais Salz bestandig) u. Benzoesaure. Wenn das Na-Sałz 
der Tellurosalicylsaure angesauert wird, scheidet sich Te u. Benzoesaure ab, sowie 
eine geringe Menge einer Substanz, die wahrscheinlich Dilellurosalicylsuure (HI) dar- 
stellt. Findet die Red. aber in Ggw. des Na-Salzes der Chloressigsaure start, so ent
steht Pkenyltelluroglykolsdurecarbonsdure-2 (IV), aus Eg. Nadelchen, F. gegen 195°. 
L. in k. H 2Ś 04 m it gelber Farbę, die beim Erhitzen in Braun iibergeht. IV gibt beim 
Erhitzen m it Na-Acetat u. Acetanhydrid 3-Oxytelluronaphthen, C8H6OTe (V), aus 
h. W. gelbKchweiCes Pulver, F . 200°, Zers. bei 160°. Gibt m it Acetanhydrid ein 
Acetylderiv. (Rend. Accad. Scienze fisiehe, mat., Napoli Serie 3a. 34. 54—59. 1928. 
Neapel, Uniy.) F i e d l e r .

G. Ponzio und M. Milone, Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber Perozyde. 
51. Mitt. der Untersuchungen iiber Dioxime. (50. vgl. C. 1928. I I . 894.) Durch Wasser- 
stoffentziehung des jS-Glyoxims erhalt man 2 Peroxyde, die sich in ihren physikal. 
». chem. Eigg. deutlich unterscheiden. Das bei niedrigerer Temp. schm. Peroxyd 
(Formel I) wird durch PC15 zu einem Furazan CH3(C2N 20)Ar reduziert, durch Natrium- 
iithylat in eine in Basen 1. Verb. (C3H3N20 2)Ar isomerisiert u. beim Erhitzen in das 
andere Peroxyd umgewandelt. Das bei hoherer Temp. schm. Peroxyd (Formel n )  
ist gegen PC15, Natrium athylat u. Hitze bestandig. Den Konstitutionsbeweis er- 
bringen Vff. auf physikal.-chem. Wege, indem sie von der Erfahrung ausgehen, daB 
Stoffe m it ahnlieher Molekularstruktur leicht feste Lsgg. miteinander bilden, u. dafl 
bei der Best. ihres Mol.-Gew. nach der kryoskop. Methode leieht Abweichungen auf
treten. So wird Kórper I  mit Korper III leicht eine feste Lsg. bilden, da beiden der
Fiinfring —0 ---------C— gemeinsam ist. Aus demselben Grunde wird Kórper II mit

u n
N—O—N

Korper III keine feste Lsg. eingehen. Bei einer Reihe von D eriw . hat Vf. nun das 
kryoskop. Verh. untersucht: 1 . IV, V, VI u. VH zeigen in Eg., Bzl. u. Phenol normales 
Mol.-Gew. —• 2. IV, V u. VIII zeigen in IX hóheres Mol.-Gew. ais der Formel nach

XI. l. ’ ’ 119
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zu erwarten ist. — 3. T I u. X haben in ES normales Mol.-Gew. — 4. IX h a t in VI u. 
VH normales Mol.-Gew. — 5. IX ha t in IV u. V hoheres Mol.-Gew.

_ CH3-C--------C-A r „  CII3-C--------------C-Ar CH-,-0-------- C-Ar
O—N—O—N N—O - O —N 1 1 1  N - O - N

CII3 • C------- C • C0H6 c n 3 • C-------C • C0H4 • O CH3 (p) c h 3 • C-------------- C • C J I ,
» II II II ' I I  II

0 = N —O - N  O—N—O—N N - O - O - N
IV, F. 96° V, F. 99° YI, F. 02°

CH3. C--------------C • C J I, • OCH3 (p) CH3 • C------- C ■ CsII,B r (p)
N —O—O—N V II, F. 78 -7 9 °  0 ' “ ^ —O—N V III, F. 108—109°

C li3 • C ------C • C(jH, • OCH3 (p) CH., • C— ---------- C • C0H ,B r (p)
N—O—i!r IX , F. 05—66° A—O - O —N X, F. 88—89°

0 H- - f — ę - c ' H> < o r a i , (P) c h * - # — ę - c *H* < o c H ,(P)
O—N - O - N  X I, F. 109° O—N—o —N X II, F. 88°

c „ , . 0 ------------- C H ..C ---------------------------------------------------O . C , H , < ^
N - O - O —N X III ,  F. 115—110° N - O - O - N  XIV, F. 112“

OH, ■ C----------O. C .H ,<B 'CHi CH, ■ O------- O. C .H ,< g ° f ,
N - O - N  XV, F. 76° N - O - N  XVI, F. 9 0 -97°

Vff. untersuchen fernor das kryoskop. Verh. der bromierten u. nitrierten Verbb. 
V, VII u. IX : 1. XI u. XII haben in IX hóheres Mol.-Gew. — 2. XIII u. XIV haben 
in IX normales Mol.-Gew. — 3. XI hat in XV normales Mol.-Gew. — 4. XII hat in 
XVI normales Mol.-Gew. — 5. XIII, gel. in XV, ruft uberhaupt keine Gefrierpunkts- 
erniedrigung hervor, ebensowenig wie XIV gel. in XVI.

Der Kórper IX, das Methyl-[p-methoxyphenyl]-furazan, wurde nach BOERIS 
(Gazetta Chimica 23 . I I  [1893], 186) hergestellt durch Red. von Methyl-[p-meth- 
oxyphenyl]-furoxan (Formel V) m it Zinn u. Salzsaure. F. 65—66°. Niiheres iiber 
die Mol.-Gew.-Messungen s. Original. (Atti R. Accad. Scienze Torino 63 . 335— 48. 
1928. Turin, Uniy.) A m m e r l a h n .

G. B. Semeria und B. Somigliana, Kinetik der Dioximbildung. 52. Mitt. der 
Untersućhungen iiber Dioxime. (51. vgl. vorst. Ref.) Im  AnschluB an O l a n d e r s  
Arbeit iiber die Acetoximbldg. (C. 19 2 7 . II. 2258) untersuchen Vff. die Bldg. yon 
Mełhylglyoxim, CH3 -C(: NOH) -C(: NOH) -H, aus Isonitrosoaceton, CH3-CO- 
C (:N O H )-H , u. Hydroxylamin. Die Rk.-Geschwindigkeit bei yariabler Aciditat 
(pn =  1,2—12) wird gemessen durch jodometr. Best. des yerbrauehten Hydroxyl- 
amins in stark yerdiinnten Lsgg. Wahrend beim Acetoxim die Bldg.-Geschwindigkeit

fiir pn =  5— 8 ziemlich groB ist, bei weiter 
C O "  C , steigendem pn aber sinkt, um bei stark

B j—C—NOH R —C—N___ O bas. Lsgg. wieder sehr hohe W erte an-
zunehmen, wachst sie beim Methylglyoxim 

stetig m it steigendem pn- Vff. nehmen an, daB zwischen dem freien Isonitrosoketon 
u. seinen Metallsalzen nebenstehendes Gleichgewicht besteht. (R. Accad. A tti Scienze 
Torino 63 . 325—34. 1928. Turin, Uniy.) A m m e r l a h n .

F. P. Mazza, Beitragzur Untersuchung der Einwirkung von Magnesimnverbindungen 
au f die Anhydride asymmetrischer Polycarbonsauren: Einwirkung ton Athylmagnesium- 
jodid auf Cinchomeronsaureanhydrid. Die Rk. zwischen Ąthylmagnesiumjodid u. 
Cinchomeronsaureanhydrid yerlauft selbst beim Kp. des A. nicht sehr glatt. In  
geringer Ausbeute wird ein Gemisch zweier isomerer Verbb. erhalten. Durch Dest.

tt fi p  i r lassen sich 2 Fraktionen abtrennen. Die erste
5 - 1 ^  2 5 Fraktion vom Kp.ę0 132— 133° erwies sieli ais

CO-—O C-------O Lacton der .3 - [a - Athyl - a  - oxypropyl\-pyridin-
X ^ C SH5 i n  carbonsdure-4, Cu H 130 2N (I), gelbliche FI. von

| j  i—^^C ^H s I u  | sellerieahnlichem, doch yorherrschend terpen-
I I " I I artigem Geruch. Unl. in W., mischbar in

jedem Verhaltnis m it A., A., Chlf. u. anderen 
organ. Losungsmm. Die Konst. wird durch
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die alkal. Spaltung bewiesen. Es entsteht hierbei Diathylketon (Kp..eo 102—103°). 
Oxim, K p .,03 165°. Ais zweites Prod. wurde Isonicotinsaure (P. 300°) erhalten. — 
Die Eraktion vom Kp.co 165° stellt das Isomere dar: das Lacton der 4-[a- 
Athyl-ot.-oxypropyl]-pyriduicarbonsdure-3, Cu H 130 2N (II); die FI. wird sehnell fest. 
Aus Bzl. F . 65°. Geruohlos. Durch dio allcal. Spaltung wird die Konst. sichergestellt. 
Es entstehen Di&thylketon u. Nicotinsdure (F. 227°). Das Verh. beider Verbb. ist 
iihnlich dem der Dialkylphthalide, doch ist durch die Ggw. des bas. Pyridinringes 
die Verseifung der Lactonbindung schwierig u. yerlauft trage. (Rend. Accad. Scienze 
fisiche, mat., Napoli Serie 3a. 34. 59—65. 1928. Neapel, Univ.) F i e d l e r .

R. P . D ikskoorn, Derivatedes5-Aminochinolins. (Vgl. C. 192 9 .1 .1108.) 5-Amino- 
chinolin wurde m it Athylisocyanat, Methyl- u. Athylchloroformiat u. Cyansaure in die 
entsprechenden Harnstoffderiw . ubergefiihrt, u. diese der Nitricrung unterworfen. 
r/.-5-Ghinolyl-p-dthylhamslojf lieferte mit H N 03 iiber den a-S-Niiro-5-chinolyl-f},f!-dlhyl- 
nilroharnsłoff bei Zers. m it W. das 8-Nitro-5-aminochinolin, bei der Nitrierung m it 
H N 03 u . konz. H 2S04 das 6,8-Dinitro-5-aminocliinolin. Bei Einw. von CH3OH auf 
den a-Mononitro-5-chinolył-/?,j8-athylnitroharnstoff krystallisierte anstatt des erwarteten 
Urethans das Prod. unyerandert wieder aus, ebenfalls lieferte NH3 nicht den ent
sprechenden 8-Nitro-5-chinolylharnstoff, sondern 8-Nitro-5-aminochinoIin. Die Nitro- 
chinolylurethane lieCen sich durch Nitrierung der Ckinolin-5-carbaminsaurecster er
halten. Wahrend der Methylester sich sehr leicht in das Dinitroderiy. iiberfuhren lieB, 
bildete der Athylester unter denselbcn Bedingungen nur das Mononitro-5-chinolyl- 
urethan, bei Anwendung von H N 03 u. konz. H 2S 04 jedoch ebenfalls dio Dinitroverb.

V e r s u c h e .  a.-5-Chinolyl-f}-dthylhamstoff, C12H 13ON3. Aus 5-Aminochinolin m it 
Athylisocyanat in iither. Lsg. Aus yerd. A. F. 219—220°, 11. in A. u. verd. Sauren, 
wl. in Bzl. u. Toluol, unl. in W., A. u. PAe. — Chinolin-5-carbaminsauremethylester, 
C9H 6N-NH-COOCH3. Aus 6-Aminochinolin in Eg. u. Zufugen von Chlorameisensaure- 
methylester u. Na-Acetat. Aus verd. CH3OH F. 134°, zll. in CH30H , wl. in  Bzl. u. A. 
u. swl. in W. u. PAe. Athylester, ClsH120 2N2. Analog m it Athylchloroformiat. Aus 
verd. A. F . 137°, 11. in A., zll. in Bzl., A. u. Chlf., wl. in W. u. unl: in PAe. — S-Chinolyl- 
hamstoff, CI0H9ON3. Durch Erwiirmen einer Lsg. von K-Cyanat in W. m it 5-Amino
chinolin in Eg. Bei 224° Zers. u. erneutos Schmelzen bei 280°. Ais Nebenprod. das 
Biuretderiy. C9H 6N-NH-CO-NH-CO-NH2 (?) in feinen Nadeln vom F. 305°. — 
a.-8-Nilro-5-chinolyl-P,P-dthylnilrohanistoff, Ć12H n 0 5Ns. Durch Nitrieren yon a-5-Ckino- 
lyl-/3-athylharnstoff m it absol. H N 03. Nach Trocknen iiber H 2S 04 im Yakuum F. 173° 
unter heftiger Zers. Blieb beim Lósen in CH3OH unyerandert. Beim Kochen mit 
CH3OH oder A. Zers.-Prodd., die bei ungefahr 160° unter Zers. sckmolzen. — 8-Nilro-
5-aminochinolin, C9H70 2N3. Beim Erkitzen des yorigen m it alkok. NH3 oder durck 
Kochen m it W. Nadeln,"F. 280°, 1. in A. u. warmem W., prakt. unl. in Bzl., A. u. PAe. 
Hydrochlorid. Gelbe Nadeln, F. ca. 250° (Zers.). — 6,8-Dinitro-5-aminochinolin, 
09H,.04N4. Durch Nitrieren des Harnstoffs m it H N 03 u. konz. H 2S 04 uber den cc-0,8-Di- 
nitro-5-chinolyl-/?,/?-ttthylnitroharnstoff, der wegen seiner UnbestSndigkeit nicht isoliert 
werden konnte. F. 273—277° (Zers.). LI. in A., wl. in Bzl., Toluol u. A., unl. in PAe. 
u. k. W. Bei Diazotierungsyerss. in 60% H 2SO, konnten keino Prodd. erhalten werden.
— S-Nitrochinolin-5-carbaminsdureinethylesUr, C^HjO ^ -N O j. Aus dem Urethan m it 
absol. H N 03 unter Kiihlen u. EingieBen des Nitrierungsprod. in Eiswasser, F. 180°, 
schwach bas. Eigg., 11. in w. CH3OH, miiBig 1. in der Kalte, Bzl. u. A., unl. in W. u. 
PAe. Beim Erkitzen m it konz. H 2S04 auf 105° Zers. zu 8-Nitro-5-aminockinolin. — 
0,8-Dinitrochinolin-5-carbaminsduremethyłester, C21H 80„N4. Neben yorigem. Aus CH3OH 
F- ca. 195° (Zers.). LI. in w. CH3OH, kaum 1. in k. CH3OH, unl. in Bzl., A., W. u. PAe. 
Bei der Zers. das Dinitroaminochinolm vom F. 273°. — 8-Nitroćhinolin-5-carbamin- 
sduredthylester, C1„H110 4N3. Mit konz. HNO.? in der Kalte. Aus CH3OH Nadeln, F. 156°. 
Sekr 11. in w. A., weniger 1. in Bzl., unl. in A. u. PAe. Bei Zers. das Nitroaminockinolin 
(F. 280°). — 6,8-Dinitrochinoli7i-S-carbami?isauredthylester, C12H 10O0N4. Durck Be- 
kandeln des Uretkans m it absol. H N 03 u. konz. H 2S04. Aus A. Nadeln, F. 180— 183° 
(Zers.). LI. in Bzl., wl. in A., swl. in PAe. Bei Zers. m it konz. H 2S04. Dinitroamino- 
ekinolin (F, 270°). (Rec. Trav. ckim. Pays-Bas 48. 237—46. 15/2. Leiden,
Uniy.) ' ' POETSCH.

C. H. Brow ning, J .  B. Cohen, S. E llingw orth  undR . G ulbransen, Aniiseptischc 
Verbindungen: Einige weitere Derwate des Anilchinolins. (Vgl. C. 1926. II . 2183.) 
Zur Unters. der antisept. Wrkg. auf Staphylococcus aureus u. Bacterium coli wurden 
weitere Anilckinolinderiw. kergestellt. Dabei war bei VergroBerung der M. des Chinolin-
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kernes die Loslichkeit der entstehenden Kórper beschrankt. Die yerhaltmstnaBig ge- 
ringe A ktivitat des 2-[p-Dimełhylaminoanils\ des 6-[N2-Phe7iylureido]-chinaldinimtho- 
acełals (I) kann teilweise dieser Ursachc zugeschrieben werden. Die M ethanderiw ., 
dic 2-[p-Dimethylaminoa)iile] des 6-\Carbomcthoxylamino]-ćhinaldinmethochlorids bzw. 
-methoacetais u. des 6-[Carbdthoxylamiiio]-chinaldi?imetJiochlorids, zeigten wie die Acetyl- 
aminoehinolinverbb. (1. c.) auBerst kraftige antisept. Wrkg., die fiir diese Gruppe 
charakterist. ist; ebenso lieferten die Kondcnsationsprodd. aus Chinaldylurethanen 
u. anderen Nitrosoverbb., die Anile des 6-[Carbathoxylamino]-chinałdi?imethochl&rids 
mit 6-Amino-l,2,3,4-telrahydrochinolin bzw. l-Methyl-6-amino-l,2,3,4-tetrahydrochinołin 
u. das 2-[p-Melhylaminoanil des 6-[Carbathoxylamino']-chinaldinmethochlorids, liberaus 
akt. Substanzen. Trotz seiner Schwerlóslichkeit zeigte das 2-[p-Dimethylami7ioanil] 
des 8-Acętylamino-p-naphthochi'rialdinmethochlorids (II) im Gegensatz zu I eine ziemlich 
kriiftige Wrkg. auf St. aureus, unterschied sich aber von den meisten Anilen durch 
seine verhaltnismaBig schwache Wrkg. auf B. coli. — Bei der Addition von weiteren 
aromat. Kerncn an den Bzl.-Kern sclieint die Wirksamkcit nicht erhóht zu werden, 
da das 2-[p- Alhylbmzyla7ninoanil\ des fl-Naplithoclmialdinmethochlorids gegen B. coli 
relativ schwach u. das 2-[p-Phenylaminoanil] des 8-Acet7jlmnino-P-7iaphlliochinaldin- 
methochlorids iiberhaupt unwirksam war. Analog zeigten die Aińle des N,N-JJimethyl-
1.4-naphthyle7idiai7iins znit 2,6-Dimelhylchi7ioli7i7nethochlorid (III) u. des N,N-Diuthyl-
1.4-naphthijle7idiamins 1/iit 2,G-Dimethylchi7ioli7imethochlorid bzw. G-Acetylai7iinochi7i- 
aldimnelhochlorid nur schwache Wrkg. Die Dianile des N,N'-Bis-[p-ami7ioplte7iyl]- 
piperazins 7tiit 2,6-DiinethylchinoUm7iet}ioacetat (IV) bzw. jl-Naphthodmialdinmetlto- 
acetat wirkten schwach, besonders gegen B. coli. Dic 2-[p-Ćyclohexyla7>ii7ioa7iile\ des 
fi-Naplithochiiialdinmetliochlorids u. 6-Acetylami7iochinaldi7imethochlorids, in denen der 
addierte Kern red. ist u. aliphat. Charakter annimmt, waren erheblich wirksamer ais 
die entsprechenden Phenylverbb. Sehr stark  zeigten sich die Aziile des 6-Amino-l,2,3,4- 
letrahydrochi7ioli7is m it (l-Naphthochinaldi7imethochlorid, 6-AceUjlami7iochi7ialdi7imetho- 
cldorid u. 6-[Carbathoxyla7ni7io]-chi7ialdin?7iethochlorid u. die entsprechenden Anile des
1 -Melhyl-6-amino-l,2,3',4-telrahydrochi7ioMns. —  Beim Ersatz der tertiiiren Gruppe des 
Benzolkerns durch eine primare nahm die antisept. Wrkg. zu. Die 2-[p-Methylamino- 
anile des j5-Naphthochi7ialdim7iethochlorids, G-Acetijlaminoclii7ialdin77iethochlorids u.
6-[Carbathoxylami7io\-chi7ialdi7i7nethocMorids erwiesen sich ebenso wirksam wie die 
Dimethylaminoverbb.

V e r  s u c h c. Die Anilchmolinverbb. wurden samtlich durch Kondensation der 
entsprechenden Nitrosoyerb. m it dem ąuarternaren Salz des Chinaldinderiy. in alkoh. 
oder wss.-alkoh. Lsg. liergestcllt. In  den meisten Fallen wurde eine geringe Menge

C1I3 OOC-CH,

CH3 Cl

CII3.
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Piperidin ais Kondensationsmittel zugesetzt. Wic dic fruher beschriebenen Anilo 
wurden die Prodd. in gut ausgebildeten Krystallen, gewóhnlich Prismen oder Nadeln, 
erhalten, die in A. blaue oder violette Lsgg. gaben. — Zur Herst. der verschiedencn 
Zwisehenprodd. (vgl. C. 19 2 4 . II. 1229) wird hinzugefiigt: Die Methyl- u. Athylchin- 
aldincarbamate lieBcn sich durch Einw. von Methyl- u. Athylchloroformiat auf 6-Amino- 
chinolin herstellen. Aus dem Rk.-Gemiseh wurde dic Base m it NH3 ausgefallt u. aus 
verd. A. in farblosen Prismen oder Nadeln erhalten. Chinaldin-6-carbaminsdurenwthyl- 
ester, F . 182—183°. Athylester, F . 150,5°. — Zur Darst. des S-Acetylamino-p-na.jihtho- 
cliinaldinmetliochlorids wurde 5-Nitro-/3-naphthylamin m it Paraldehyd in Ggw. von 
HCl kondensiert u. nach Extraktion mit h. Eg. das Hydrochlorid des 8-Nilro-ji-naphtho- 
cliinaldins erhalten. Daraus mit NH3 u. nach Umkrystallisieren aus A. die freie Base 
in P lattchen vom F . 166—167°. Durch Red. m it SnCl2 u. HCl die Aminoverb. vom
F . 169—170°. Mit Acetanhydrid u. Na-Acetat aus verd. A. die Acetyherb., C^H^ON^ 
in Nadeln, F . 235—237°. — 6-Plienylureidochinaldin. Aus Phenylisocyanat u. 6-Amino- 
chinaldin in Chlf. bei 20—25°. Aus Nitrobenzol feine Nadeln, die sich oberhalb 200° 
zersetzten. —  Die N itrosoderiw . der sekundaren Basen wurden aus den Nitrosaminen 
durch Einw. von HCl in A.- oder A.-A.-Lsg. gewonnen. p-Nitrosocyclohexylanilin. Aus 
A. grofie blaugriine Prismen, F . 91—93°. — Die Nitrosoverbb. der tertiaren Basen 
lieBcn sich direkt durch Einw. von H N 02 naeh der Methode yon FRIEDLANDER u . 
W e l m a n s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 3125) erhalten. (Procecd. Roy. Soc., 
London. Serie B. 1 0 3 . 404—11. 1/9. 1928. Leeds, St. Georges House Medieal School
u. Glasgow, Univ.) P o e t s c ii .

Harry Raudnitz, Uber 5,8-Dioxy-a.-anlhrapyridinchinone. Bei der Na-AlCl3- 
Schmelze von Chinolinsaureanhydrid mit kernhydroxylierten aromat. Verbb., dereń 
OH-Gruppen sich in 1,4-Stellung befanden, gelang es Vf., in einem Arbeitsgang die 
cntsprechenden 5,8-Dioxy-a-anthrapyridinchinone herzustellen. So lieferte die Konden- 
sation m it Hydrochinon das 5,8-Dioxy-a.-anthrapyridinchinon (cc-Pyrchinizarin) (I), m it
1,4 - Dioxynaphthalin 5,8-Dioxy-6,7-benz-a.-anthrapyridinchinon (6,7-Benz-<x.-pyrchini- 

„ „  „ n  rtTj zarin) (II). Bei der Einw. von Phthal-
saureanhydrid auf Hydrochinon u.
l,4-Dioxynaphthalin wurde ChinizarinOSO 00 l,4-Dioxy-2,3-benzanthrachinon in 
vorziialicher Reinheit gewonnen. Letz- 

N CO OH N CO OH te re sw a r  bisher nur auf indirektem
Wege zuganglich u. war ident. mit dem bei der Behandlung von Athindiphthalid mit 
Kaliummethylat entstehenden Isoathindiplithalid (vgl. KAUFMANN, Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 30  [1897]. 382). Da die Ggw. eines Pyridinringes im Anthraehinonkomplex gegen- 
iiber dem Anthraehinon eine Farbvertiefung hervorzurufen seheint, wurde der E in
fluB des Pyridinringes spektroskop. (Tabelle vgl. Original) untersueht. Dabei tra t 
eine deutliche Verschiebung der Maxima der Absorptionsstreifen gegen das rote Ende 
des Spektrums ein.

V e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von Grete Laube.) Chinizarin. Durch Schmelzen 
von aquimol. Mengen P h th a lsau re an h y d rid  u . Hydrochinon mit Na-AlCl3 bei 200°. 
Nach Zers. des Schmelzgutes mit W. wurde das gel. Chinizarinaluminat m it KOH 
zers. u. m it verd. HCl angesauert. F. 198°. — l,4-Dioxy-2,3-benzanthrachinon, ClsH 10O,,. 
Wic yoriges m it l,4-Dioxynaphthalin bei 200° u. Steigern der Temp. auf 230—240°. 
Aus dem Al-Salz m it KOH u. Fiillen mit verd. HCl. Aus Nitrobenzol oder Chlorbenzol 
lange, dunkelrote Nadeln, F. 349° (unkorr.). — a -Pyrchinizarin, Cj3H ,04N (I). Aus 
Chinolinsaureanhydrid u. Hydrochinon in der Na-AlCl3-Schmelze bei 180—200°. Aus 
dem Al-Salz m it uberschiissiger KOH Bldg. des Na-Salzes, das in h. W. gel. u. mit 
verd. HCl gefallt wird. Aus Toluol dunkelrote Nadeln, F. 237° (unkorr.). — 6,7-Benz- 
x-pyrchinizarin (5,S-Dioxy-6,7-benz-a.-anthrapyridinchinon) (H), Cj,H90 4N. Analog 
vorigem m it l,4-Dioxynaphthalin. Aus Toluol braunrote Nadeln, F. 363° (unkorr.). 
Swl. in A., 1 in Bzl u Toluol, 11. in Nitrobenzol u. Cumol. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
509—13. 6/3. Prag, Univ.) .. P o e t s c h .

G. Maffei, Ober Chinazoline. I I . Synthe.se des 6-Athoxy-3-\4-athoxyphenyl]-
3,4-dihydrochinazolins. (I. vgl. C. 1928- II. 1333.) Die fruher durch Einw. von Form
aldehyd auf p-Phenetidin erhaltene Base vom F. 140°, das 6-Athoxy-3-[4-athoxy- 
phenyV\-3,4-dihydroćhinazolin (III), wird jetzt aus dem 3-Oxy-6-nitrobenzaldehyd 
von P s c h o r r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34  [1901]. 4000) u. p-Phenetidin erhalten. 
Die Rk.-Fol"e ist aus dem Yersuchsteil ersichtlich. — Die auf diese Weise erhaltenen



1 8 3 0 D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 9 . I .

Chinazolinderiw. werden ais eycl. Amidine aufgefaBt, die durch eine CH„-Gruppe 
zum Ring geschlossen sind. Vf. yergleicht sie m it dem substituierten Formamidin (I)

a ą - o / ^  .N H - c j i . - o - c y r ,  c2h 5- ° - | - ^ N  n h . c0h 4. o . c 2h 5 
s/"CH ' \J \J c .C H 3
N N

von G o l d s c h m id t ( D .R .P .  97103, 103982) u. 
r* w  n  p  t t  ^ em sllllst,itu ’ert:en Acetamidin (Holocain) II,

CjH5*0>| | Js • C0H4 ■ O ■ G2H6 die beide anasthesierende Eigg. besitzen. Um
I i , J c H  zu priifen, welcher Atomgruppierung die an-

iisthesierenden Eigg. seines Chinazolinderiv. 
zuzuschreiben sind, nimm t Vf. verschiedene 

Veranderungen an dessen Mol. vor. Durch Red. zum Tetrahydrochinazolinderiy. 
verschwinden m it der Doppelbindung auch die anasthesierenden Eigg. Durch Oxy- 
dation entsteht ein Chinazolon ohne physiol. Eigg. Ersatz der Athoxygruppen durch 
Methoxygruppen laBt die anasthesierenden Eigg. unyerandert. Elimination der 
Athoxygruppen liefert Orexin, das keine anasthesierenden Eigg. hat. Diese Eigg. ver- 
schwinden auch, wenn eine Athoxygruppe aus HI abgelóst wird, wie aus den physiolog. 
Eigg. des 3-[4-Athoxyphenyl]-3,4-dihydrochinazolins von P a a l  (Journ. prakt. Chem. 
[2] 4 8  [1393]. 557) hervorgeht. Ersatz der Athoxygruppen durch 2 CH3-Gruppen 
bringt die anasthesierenden Eigg. zum Verschwinden, u. die Salze der entstehenden 
Base haben einen ausgesprochen brennenden Geschmack. SchlieBlich wird noch das
6-Athoxy-3,4-dihydrochinazolin hergestellt, das keine anasthesierenden Eigg. besitzt, 
dessen Salze aber einen bitteren Geschmack haben. Alkylierung schwacht die an
asthesierenden Eigg. ab, u. ein bitterer Geschmack tr i t t  auf. Ersatz des H-Atoms 
in 2 durch andere Gruppen fiihrt nicht immer zum Verschwinden der anasthesierenden
Eigg.

V e r s u c h e .  3-Athoxy-6-?iitrobenzaldehyd, C9H90 4N, aus 3-Oxy-6-nitrobenz- 
aldehyd durch Erhitzen im gesehlossenen Rohr m it KOH u. C2H5J  auf 100°. Aus 
w. A. Krystalle, F. 62°. — N-[3-Athoxy-6-nitrobenzyliden\-p-phenetidin, C1TH iS0 4Nn 
aus der yorigen Verb. durch Erhitzen m it p-Phenetidin im Olbade auf 120°. Aus verd. 
A. goldgelbe Krystalle, F. 92°, die sich am Licht ro t farben. — N-[3-Ałhoxy-6-amino- 
bmzyliden]-p-pheiielidin, C17H20O2N2, durch Red. der Nitroverb. m it Na2S in A. Aus 
Methanol gelbliche Nadeln, F. 156°. — N-[3-Athoxy-6-aminobenzyl]-p-phenelidin 
C17H!20 2N2, durch Red. der yorigen Verb. mittels Na in A. Aus A. Nadeln, F. 81°. — 
fi-Athoxy-3-[4-athoxyphenyl\-3,4-dihydrochinazolin (HI), aus N-[3-Athoxy-6-amino- 
benzyl]-p-phenetidin durch Kochen m it 85%ig. Ameisensaure. Aus A. Tafelchen,
F . 140°, wie in der yorigen Arbeit beschrieben. — 6-Athoxy-3-[4-athoxyphenyl\-
1,2,3,4-tetraliydrochinazolin, ClsH„20 2N2, aus EH durch Red. m it Na u. absol. Amyl- 
alkohol. Aus A. nadelfórmige Krystalle, F . 144°. — 3-Ałhoxy-6-nitrobenzalde7iyd- 
oxim, CgH10O4N2, aus dem Aldehyd m it Hydroxylamin-Hydrochlorid in Ggw. von 
Na-Acetat. Aus yerd. A. blaBgelbe Krystalle, F. 125°. — 3-Athoxy-6-amiiwbenz- 
aldehydoxim, C9H 120 2N2, aus der Nitroverb. durch Red. m it starkem Ammonium- 
sulfid. Aus Bzl. u. yerd. A. Krystalle, F . 132°. — 3-Athoxy-6-aminóbe.nzylamin, 
OjHuONj, aus der yorigen Verb. durch Red. m it Na-Amalgam in absol. A. Das 
Hydroćhlorid, C„H14ON3, 2 HC1, krystallisiert aus A. in weiBen Krystallen, die sich 
am Licht u. an der Luft ro t farben, beginnt sich gegen 200° zu zers. Bei 235—237° 
ist es yółlig zers., h a t bitteren Geschmack. Die freie Base ist olig, zieht leicht Kohlen- 
saure aus der Luft an. Wenn die ath . Lsg. an der Luft yerdunstet, erhalt man das 
Carbonat leicht in  Krystallen. — 6-Athoxy-3,4-dihydrochinazolin, aus der yorigen 
Verb. durch Erhitzen m it Ameisensaure u. Na-Formiat. Die Base wird m it NaOH 
gefallt. Aus Bzl. Krystalle, F . 125—127°. (Gazz. chim. Ital. 59 . 3— 9. Jan . Mailand, 
Labor. des „Lcpetit Farmaceutici“ .) F i e d l e r .

The Svedberg und Francis F. Heyroth, Das Molekulargewicht des Hamocyanins 
von Limulus polyphemus. Vff. stellten Messungen des Mol.-Gew. in  yerd. Phosphat- 
pufferlsgg. bei ph =  6,63 u. bei Konzz. des Proteins yon 0,03—0,09% mittels der 
Sedimentationsgesehwindigkeits- u. der Sedimentationsgleichgewichtsmethode in  der 
Ultrazentrifuge an. Beide Verff. zeigen an , daB das Protein bei Konzz. yon ca. 0,06 
bis 0,1% Zers. erleidet. Die Tatsache der Zers. wurde durch Messungen der Ultra- 
yiolettabsorption festgestellt, da die W erte e/c in diesem Konz.-Bereich m it der Verd. 
ansteigen. Diese Zers. ist groBtenteils, wenn nicht yollkommen, reyersibel u. ein Protein
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vom selben Mol.-Gew. u. s/c, ais das urspriinglich angewendete, kann aus verd. Lsgg. 
durch Entfernung der Elektrolyte durch Dialyse gefallt werden. Die Sedimentations- 
geschwindigkeitsmethode zeigt fiir das Hamocyanin von Limulus polypliemus ein 
mógliches Mol.-Gew. von 2,04 X 10s unter den beschriebenen Bedingungen an. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51 . 539—50. Febr. Upsala, Schweden, Univ.) K in d s c i ie r .

The Svedberg und Francis F. Heyroth, Der EinfluP der 1 VasserslojJionenakiivitat 
auf die Stabilitat des Ilamocyanins von Helix pomatia. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I . 3077.) Yff. 
raaCen die Anderung der spezif. Sedimentationsgeschwindigkeit u. der Diffusionskon- 
stante des Hamocyanins von Helix pomatia im pu-Bereich 3,8—8,2. Die Verb. besitzt 
bei einer Konz. von 0,089% in verd. Acetat- u. Phosphatpufferlsgg. von pn =  4,5—7,4 
ein Mol.-Gew. von 5 Millionen. Kommt man diesen Grenzen in der pn nahe, so wird 
das Proteinmol. hydratisiert u. werden diese Grenzen uberschritten, so erfolgt rasche 
Spaltung in kleinere Teile unbestimmter GróCe. Die Saurespaltung ist in ihren 
friihesten Stadien roversibel, aber die Spaltung der zuerst gebildeten Prodd. schreitet 
langsam vorwarts u. ist in ihren spateren Stadien nicht reversibel. Die pH-Bereiche, 
innerhalb dereń die Spaltung auftritt, sind dieselben wie diejenigen, innerhalb dereń 
die Viscositat des Schneckenserums bekannterweise rasch ansteigt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 51 . 550—61. Febr. Upsala, Schweden, Univ.) '  K in d s c h e k .

Leon Marchlewski und Jadwiga Wierzuchowska, Absorption von ultraviolettem 
Licht durcli gewisse Eiweifisłoffe. (Vgl. L. Ma r c h l e w s k i  u . A. N o w o t n ó w n a , 
C. 1 9 2 6 . I. 588.) Die Absorptionsspektren von I. Eter- u. II. Serumalbumin, III . Eier- 
u. IV. Serumtjlobulin, V. Gaseinogen u. VI. Vilellin werden beschrieben. I. zeigt ein 
breites deutliches Band zwischen ). 3109—2415; II. ist I. ahnlich, sein Absorptions- 
band liegt bei /  2960—2411, dasjenige von I II . bei A 2975—2407, von IV. bei 3071 
bis 2434. V. in 1/50-n. NaOH gel. zeigt ein Band bei /. 3176—2628, VT. in 1/2S-n. NaOH 
gel. ein solches bei ). 3441—2645. Das Nucleoproteid der Leber in 1/10-n. NaOH gel., 
absorbiert ultraviolettes Licht sehr stark, zeigt jedoch nur eine schwache Bandę zwischen 
l  3212—2295 u. unterscheidet sieli in dieser Hinsicht also von den Proteinen. Der Ver- 
gleich der obigen Ergebnisse erweist eine Almlichkeit der Albuminę u. Globulinę bzgl. 
Absorption von ultraviolettem Licht; ebenso verhalt sich das Caseinogen u. Vitellin. 
Hierdurcli ergibt sich ein leicht festzustcllendes Untcrscheidungsmerkmal gegeniłbcr 
den Phosphorproteinen. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A 1 9 2 8 . 471 
bis 478.) ___ _  _______  H o y e r .

Emil Klarmann, Die Ilollo der zyklischcn Aminosaurcanhydride in der neuercn Struktur- 
chemie der Proteino. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. (TO, 93 S.) 4°. = 
Portachritte d. naturwissehenscbaftl. Forschg. N. F. H. 7. M. 9.—.

E. Biochemie.
Hans Pringsheim, 25 Jahre Biochemie. (Science 68. 603—08. 21/12. 1928. 

Ithaca.) H ir s c h -K a u f f m a n n .
Otto Furth, Wege und Ziele physiologisch-chemischer Forschung. Dbersichts- 

rcferat. (Wien. ldin. Wchschr. 42 . 161—64. 7/2.) F r a n k .
Raphael Ed. Liesegang, Beilrage zu, P .F . TJnms Werk-. Histochemie der Haut. 

Zusammenfassung physikal.-chem. Beobachtungen, die komplexe Vorgange in der 
Zelle zu erklaren versuchen. Besprochen wird die Zus. der Zellmembran aus anta- 
gonist. EiweiCkórpern u. Lipoiden, Dipolnatur der Membrankomponenten u. ihre 
Bedeutung fiir Permeabilitiitsfragen, die Theorien der Zellatmung u. die verschiedenen 
Oxydationssysteme der Zelle, die Bedeutung der elektr. Vorgange fur Zellrkk. (Der- 
matologischc Woehenschrift 86. 355—60. 1928. Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. 
Grundlagen der Medizin. Sep.) M e i e r .

Handbuch der biolorischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abilerhalden. Abt. 2, Tl. 2,
H. 9. 10. Abt. 5, Tl. 5a, H. 5. Abt. 5, Tl. 9, H. 2 = Lfg. 283—286. Berlin, Wien: 
Urban & Schwarzenberg 1929. 4°.

Abt. 2. Phys.kali-iclie Me-hodcn. Tl. 9, H. 9. 10.
9 M. C. Keller: Die quatititative Spektralanalyse. — Walter R. Hess: Die Vcra-endung des 

Schmalfilm3 fur biologische Zwecko. — Ludwig Hellmeyer: Farbmtssungen an gefiirbten Kórpcr- 
flusslgkdten mit dcm Pulfrlchschen Stufenphotometer. (S. 2263—2366) = Lfg- 283. M. 6. —. 
10. Gunther Schelbe: Photographische Abaorptionsspcktrophotometric. (S. 2367—2418) = Lfg. 
284. M. 3.—.
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Alit. 5. Mcthoden zum St.ud:uin d. Funktioncn d. einzelncn Organe des tier. Org&ui&mus.
Tl. 5a. Mcthoden d. Muskel- u. Nervenphysiologle, H . 5. =  Lfg. 285. M. 10.—.

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktionen d. einzeluen Organe d. tier. Organismus.
Tl. 9, Methodlk d. Belastungsproben ais Funktionsprufg., H. 2. 4. Lfg. 288. M. 9. —.

E . Lang£elflt, Laorebok u. fysiologisk og m cdisinsk k jem i. Oslo: Jacob  Dybw ad 1929. (279 S.)
In n b . 15.80.

E j .  P f la n z e n c h e m le .
Louis Kahlenberg u n d  John O. Closs, Ober die Gegewwart von Aluminium  in  

pflanzlichen und tierischen Stoffen. M itte ls  des H iL G E R -Q uarzp rism enspek trog raphen  
fin d cn  Yff. im  G egensatz  zu  Mc Co l l u m , R a s k  u . B e c k e r  A l in  e inor groBen R e ih e  
v o n  p flan z lich em  u . tie r . M ateria ł w ie E i, K a rto ffe ln  usw . (Science 69 . 186. 15/2. 
M adison, U n iv . of W isconsin .) B e h r l e .

F. P. Mazza und G. Spagnolo, Ober Camphorosma monspeliacum L. von S. Cesarea 
(Lecce). Uber Camphorosma monspeliacum, eine zur Familie der Chenopodiaceaen 
gchórige Pflanze, die in Sudfrankreich, sowie im Salentiner Gebiet bei Lecce (Apulicn) 
haufig ist, findet sich, was das Chcmische anbetrifft, nur eine einzige Angabe. CASSAN 
(Diss. Montpellier 1901) will dureh Dest. der Pflanze im Dampfstrom 0,2% eines 
griinlichen ath. Ols erhalten haben, das nach bitteren Mandcln riecht, bei + 4° fest 
wird u. n =  1,3724 zeigt. Mit KOH soli es Propylamin entwickeln, u. es wiirde dem- 
nach das einzige ath . Ol scin, das Aminstickstoff enthalt. Vf. priift diese Angaben 
nach. Bei der Dest. im Dampfstrom wird nur eine klare, farblose FI. erhalten, die 
keine beachtenswerten Mengen ath. Ol enthalt u. weder nach Campher noch nach 
bitteren Mandeln riecht. Dureh Extrahieren von 5 kg lufttrockener Pflanze im 
SoxhIetapp. u. umstśindliche Behandlung des Destillats u. Riickstandes wurde schlieB- 
lich eine geringe Menge (ca. 0,03%) Ol erhalten, das beim Erkalten nicht krystallisiert, 
nur boi ganz niedercm Druek destillierbar ist, u. dessen Eigg. wesentlieh von denen 
des CASSANSchen Prod. abweichen. Stickstoff wurde, entgegen den Angaben CASSANs, 
weder beim Erhitzen m it KOH noch nach der LASSAIGNESchen Pro be aueh nur in 
Spuren gefunden. Ferner wurde ein geruch loses gelb liches Pulver in ca. 0,15% A us- 
beutc isoliert, das F. 74—75° zeigte. Die Yerb. gibt ein Diacetylderiv.; demnach 
handelt es sich um einen zweiwertigen Alkohol C14.ffM0 2, fiir den Vf. den Namen 
Camphorosmol vorschliigt. Ob diese Verb. m it dem von H. u. A. EULER (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 4 0  [1907]. 4760) au s A lnus Glutinosa isolierten zweiwertigen Alkohol 
CuHjijO;,, F. 76°, ident. ist, entscheidet Vf. nicht. — Diacetylcampliorosmol, C1,1H210 2- 
(CO-ÓH3)2, weiÓc flockige Substanz, aus verd. A., F. 80°. (Rend. Acead. Scienżc 
fisiche, m at., Napoli Serie 3a. 3 4 . 51—54. 1928. Neapel, Univ.) F i e d l e r .

Shigeru Komatsu, Biochemische Untersuchungen 'iiber Pityrol. I. Einleitunrj in  
die Biochemie des Pityrols. Eine tlbersicht iiber altere, sowie die im folgenden referierten 
Arbeiten iiber das Pityrol, das teerige Destillat der Reiskleie. (Memoirs Coli. Science, 
Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11 . 481—95. Nov. 1928.) W . W o l f f .

Shinzaburo Fujita, Biochemische Unter suchungen uber Pityrol. I I . Deslillation 
von Reiskleie. (I. vgl. vorst. Ref.) Es wird zunachst eine Analyse der verwandten 
Reiskleie, sowie einer m it PAe. extrahierten Reiskleie ausgefuhrt, wobei W.-Gehalt, 
Aschengehalt, Elementarzus., Rohfett, Proteine, Cellulose, Pentosane, reduzierende 
Zucker u. Sucrose bestimmt werden. Darauf werden die beiden Kleien der trockenen 
Dest. bei Tempp. bis zu 450° in der FisCHERschen Al-Retorte unterworfen u. die Aus- 
beuten an Gas, wss. Destillat, Teer u. Koks angegeben. Der Teer wird mittels W-- 
Dampfdest. in einen fliichtigen u. einen nichtfliichtigen Anteil zerlegt, diese wiederum 
werden in neutrale, saure u. bas. Fraktionen aufgeteilt u. dereń Eigg. aufgefiihrt. 
(Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 1 1 . 497—503. Nov. 1928.) W. Wo.

Saburo Sakami, Biochemische Untersuchungen iiber Pityrol. I I I . Neutrale Be- 
standteile des Pityrols. (II. vgl. vorst. Ref.) Der f l i i c l i t i g e  n e u t r a l e  Anteil 
des Pityrols wird mit S03-haltiger H 2S 04 u. fl. S 02 behandelt u. so in gesatt. u. un
gesatt. Bestandteile zerlegt. Zur Isolierung der Paraffin-KW-stoffe wird der bei dcY 
Einw. obiger H 2S 0 4 unangegriffen gebliebene Teil zur Entfernung von Polymethylen- 
verbb. iiber Ni bei 300° getrieben u. das Rk.-Prod. nach Behandlung m it konz. H.,S04 
fraktioniert dest., wobei Octan, C8H 18, Kp. 135,8°; Nonan, C9H 20, Kp. 149,5°; JDecan, 
C10H 22, Kp. 172°; Undecan, Cn H 24, Kp. 194,5°; Dodecan, C12H 26, Kp.15 95°;Tridecan, 
CuH^, K p.151140; Tetradecan, C14H3n, K p.13129“; Pentadecan, C15H32,K p.18144°; nacli- 
gewiesen werden. — Die ungesatt. KW-stoffe werden bei dieser Behandlung m it Sauren 
zum Teil in hochpolymere Verbb., zum Teil in Alkohole ubergefiihrt. Erstere werden



1929. I. E a. P f l a ń z e n c h e m ie . 1833

durch fraktionierte Dest. gctrennt u. ais C10H.,0, CJ8/ / 30, Cn H;a, C.,.JI3S u. C.,JI.K identi- 
fiziert; Vf. ist der Ansicht, da(3 diese Verbb. aus im urspriinglichen Pityrol vorliandencn 
KW-stoffen der C„H2U- oder CnH2n_ 2-Reiho, namlich C^HW, C'10/ / 18, CUI1.,0 u. CUH„.„ 
cntstanden sein diirften. Die aus ihren H2S04-Estern in Freiheit gesetzten Alkohole 
werden durch fraktionierte Dest. getrcnnt; sic haben die Zus. C8H180  bis C14H30O, u. 
diirften aus den Olefinen C J llH bis C'H/ / 2S hervorgegangen sein. — Die N atur der 
n e u t r a l e n  Verbb. des n i c h t f l u c h t i g e n  Teeranteiles wird m it Hilfe der 
physikal. Konstanten der einzelnen Fraktioncn festgestellt; es liegen KW-sioffc der 
Polymethylenreihe von hohem Mol.-Gew. (C20H 40) u. einzelne KW-stoffe der aromat. 
Reihe vor. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 505— 15. Nov.
1928.) W . W o l f f .

Bunkichi Masumoto, Biocliemische Untersucliungen -iiber Pityrol. IV. Saure 
Bestandteile des Pityrols. (III. vgl. vorst. Ref.) Durch 5%ig. NaOH werden dem 
Pityrol geringe Mengen saurer Bestandteile entzogen. Sie werden fraktioniert dest. u. 
die Eraktion Kp.19 120—150° mittels Dimethylsulfat metliyliert, um Oxydationen zu 
vermeiden. Die erhaltenen Methylderiw. werden in 18 Fraktioncn vom Kp.7 40—167° 
zerlegt. Hauptbestandteil ist eine Yerb. CinH ir)OCH3. (Memoirs Coli. Science, Kyoto 
Imp. Univ. Serie A. 11. 517—19. Nov. 1928.) W . W o l f f .

Shigekiyo Suzuki, Biocliemische Untersuchungen •iiber Pityrol. V. Basische Be
standteile des Pityrols. (IV. vgl. vorst. Ref.) Handelspityrol wird m it Hilfe von verd. 
H2SO., von seinen bas. Bestandteilen befreit; diese bilden eine viscose FI., die den 
charakterist. Geruch u. die physiolog. Wrkgg. des Pityrols bedingt. Die Basen werden 
durch wiederholte Dest. fraktioniert u. die einzelnen Fraktioncn in die HgCl2-Doppel- 
salze oder P ikrate ubergefiihrt, die ihrerseits durch fraktionierte Krystallisation aus 
wss. oder alkoh. Lsg. weiter zerlegt werden. Auf diese Weisc werden naehgewiesen: 
2-Metliylpyridin, Kp. 150—160°; HgClr Verb., C6H7NHCl-2 HgCl2, F. 151° oder 154°.
— 3-Methylpyridin, HgClr  Yerb., C6H7NHC1 • 2 HgCl2, F. 147—146°. — 2,6-Dimethyl- 
pyridin, HgCL-Verb., C7H0NHCl-HgCl2-H2O, dargestellt aus Basenfraktionen vom 
Kp. 157—164°"bzw. 160—165°; F. 188° bzw. 191°. — 2,4-Dimethylpyridin, IigCL-Yerb., 
CjHaNHCl-2 HgCl2, dargestellt aus Fraktioncn vom Kp. 150—160° bzw. 157—164°;
F. 127°. — 2,4,6-Trimethylpyridin, HgCl.,-Verb., aus Basenfraktionen vom Kp. 155
bis 175° bzw. 170—180°; F. 157° bzw. 154°. — Anilin, isoliert aus der Basenfraktion
Kp. 180—190° in Form von Phenylazo-/?-naphthol, C|;H.N,Ct„H,OH, F. 130°. — 
Chinolin, isoliert aus den Basenfraktionen vom Kp. 240—-255° bzw. K p.13 117° in 
Form des Pikrats, C16H10N4O7, F. 200°. — 2,5( t)-Dimethylpyridin, HgClr Verb., 
CjlI^NHCl • 2 HgCl.„ dargestellt aus Basenfraktionen vom Kp. 150—164° bzw. 166—176° 
bzw. bis 155°; F."l63—164° bzw. 167°. — x,x-Dimethylpyridin, HgCL-Verb., CjH0- 
NHC1-2 HgCl,, dargestellt aus Basenfraktionen vom K p.ls 100—117° bzw. Kp. 145 

■bis 160° bzw” 160—165°; F. 110°. — x,x-Dimethylpyridin. HgCl„-Verb., dargestellt 
aus einer Basenfraktion vom Kp. 165—170°; F. 112°. — Pyridinderiv., HgCL-Verb., 
dargestellt aus Basenfraktionen vom Kp. 130—-145° bzw. 160—165°; F. 116°. — Tetra- 
methylpyridin (?), Pikrat, dargestellt aus den Basenfraktionen vorn Kp. 170— 175° 
bzw. 175—180°; F. 106°. — Base unbekannter Zus., Pikrat, aus der Mutterlauge des 
Chinolinpikrats; F. 180° (Zers.). (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serio A.
11. 521—32. Noy. 1928.) ' W. W o l f f .

Seiichi Shoyama, Biochemische Untersuchungen iiber Pityrol. VI. Destillation ton 
Palmitinsdure. (V. vgl. vorst. Ref.) Um festzustellen, ob die gesatt. u. ungesatt., 
aliphat. KW-stoffe des Pityrols aus den Fettsubstanzen der Kleie stammen, werden 
Palmitin- u. Oleinsaure aus dem ,,Nebeltalg“ („Haze tallow“ ) bzw. dem „Tsubaki 01“ 
(vgl. naehst. Ref.) rein dargestellt u. in Form ihrer Na-Salzc einer troekenen Dest. aus 
der FisC H ER schen Al-Retorte unterzogen. — Ein Haze tallow m it den Konstanten:
F. 49—53°, VZ. 227—246, SZ. 20—28, EZ. 207—218 u. JZ. 8,5—9,0, bestehend aus 
84% Palmitinsaure, 14% Oleinsaure u. 2% Japansaure, wird verseift, die abgeschiedeno 
Seifenlsg. mit H 2S 04 versetzt u. die freien Fettsaurcn fraktioniert dest.; ais Palmitin
saure wird die Fraktion K p.,6 215—220°, F . 59°, JZ. 8,5, angesprochen. Dereń Na-Salz 
wird in der FisC H E R schen ltetorte bei Tempp. bis zu 540° trocken dest., wobei 70% 
Teer, 24% Koks u. 6% Gas erhalten werden. Der Tecr wird durch W.-Dampfdest. 
in einen fliichtigen u. einen nichtfluchtigen Anteil zerlegt. Im fliichtigen Teil sind an 
gesatt. KW-sloffen der CnHin+2-Reihe die Verbb. C8 bis CI3, an ungesatt. KW-stoffen der 
GnH2n-Reihe die Verbb. C? bis C13 vorhandcn; im nichtfluchtigen Teil werden Palmiton, 
(Ci5H21),CO, Oxim, F. 58°, sowie die ungesatt. KW-stoffe C15, C13, C20 u. C30, u. die gesatt.
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KW-aloffe C14H30, C18H38 u. C„0H.,, nachgewiesen. (Memoirs ColJ. Science, Kyoto Imp. 
Uuiv. Serie A. 11. 533—42. Nov. 1928.) W . W o l f f .

Hirosłli Ogata, Biochemische Untersuchungen uber Pityrol. V II. Destillation von 
Olsaure. (VI. ygl. vorst. Ref.) Aus einem Tsubaki Ol (Thea Japonica Nois) m it den 
Konstanten: D.25, 0,9093, n D26 =  1,4626, SZ. 3,9, VZ. 187,7, JZ. 81,5, wird iiber das 
Pb-Salz eine Olsaure mit den Konstanten: K p.iS235°, E. 9,2°, E. 4,5°, D.254 0,8863, 
nn25 =  1,45 35, JZ. 90,6 dargestellt, dereń Na-Salz aus einer Al-Retorte bei Tempp. 
bis zu 550° trocken dest. wird, wobei 65% Teer, 17% Koks u. 18% Gas ( +  Verluste) 
erhalten werden. Der Teer enthalt ca. 90% an ungesatt. KW-stoffen der CnH in-Reihe, 
u. zwar von C7H ,, bis C18H 36, wie dureh fraktionierte Dest. u. Best. der physikal. Kon
stanten festgestellt wird. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 543 
bis 547. Nov. 1928.) W . W o l f f .

Yoshinori Hidaka, Biochemische Untersuchungen uber Pityrol. V III. Destillation 
von Saccharose. (VII. vgl. vorst. Ref.) Saccharose aus Rohrzucker (F. 170—171°, 
[a]n =  -j-64°) wird in einer Fe-Retorte bei gewohnliehem Druck u. Tempp. bis zu 
600° trocken dest., wobei 25% Teer +  wss. Destillat u. 45% Koks erhalten werden. 
Das teerhaltige Destillat wird von darin suspendiertem Humus befreit u. m it A. extra- 
hiert. Der A.-Auszug enthalt an neutralen Bestandteilen: Fufural, C5H 40 2, K p., 34 
bis 42°, D.25, 1,1449, nc2S=  1,5188; Methylfurfural, C6H„02, Kp., 47—65°, D.-5, 1,1219, 
nD25 =  1,5147, u. Oxymethylfurfural, C6Hf0 3, Kp.7 140—142°, D.25, 1,2065, nn25 =
1,5366, — an sauren Bestandteilen: Ameisensaure u. Lamlinsdure. (Memoirs Coli. 
Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 549—51. Nov. 1928. Kioto, Univ.) W . W o l f f .

E 4. T lerchem le.
Gulbrand Lunde, Karl Closs, Helmer Haaland und Sigurd Opstad Madsen,

Der Jodgehalt norwegischer Fische und Fischprodukte. Eine zusammenfassende Darst. 
der Unterss. L u n d e s  iiber den J-G ehalt von frischen u. getrockneten Fischen, Fisch- 
konserven, Dorschlebertran, sowie Dorsch- u. Heringsmehl. (Arsberetning ved- 
kommende Norges Fiskerier 1928. 39 Seiten Oslo, Univ. Sep.) W . W o l f f .

Gulbrand Lunde, Die Biochemie des Jods und dessen Kreislauf in  der Natur. 
Ein zusammenfassender Vortrag. (Norges Apotekerforenings Tidskr. 1928- 17 Seiten 
Sep.) W. W o l f f .

Taro Noguchi, Uber die Trennung von Hexonbasen durch Elektrolyse. (Vgl.
G. L. F o s t e r  u . C. L. A. S c h m id t ,  C. 1923. II . 382.) Durch Elektrolyse der Hydro- 
lysenprodd. von Casein u. Ochsenblut, die sich in der Mitte einer drciteiligen Zelle 
(Trennung der Zellwande durch geeignete Membranen) befanden, gelang es Vf., aus 
der Lsg. im Kathodenraum Arginin, Histidin u. Łysin  zu isolieren. (Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 22. F eb .) P o e t s c h .

SeiicMUeno, MatasakuHamashitaundYasuo Ota, Uber den Gehaltan V itam inA ' 
des unverseifbareji Anteils von Leberólcn. (Vgl. U e n O, C. 1915. II . 636.) Leberól des 
Ishinagifisches (Stereolepis ischinagi H il g e n d o r f ) enthalt mehrere hundertmal 
so viel Vitamin A ais Lebcrtran. Der Geh. stim m t immer iiberein m it der Farbrk. 
(Violettfarbung) m it saurem Ton. WeiBe R atten zeigten bei Zufiihrung von Ishinagi- 
leberól starkę Wachstumsfórderung. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 31. 
281 B — 82 B . Nov. 1928.) B l o c h .

E v  Tlerphysiologle.
Werner Kollath und Rudolf Suhnnann, Uber die Absorption des ultrauioletten 

Lichtes durch Blut, Serum und Lipoide. (Vgl. C. 1927. II. 1332.) Unters. des Absorptions- 
vermógens von Blut, Plasma, den ausgeschuttelten Lipoidstoffen des Blutes bzw. 
Plasmas u. kauflieher Lecithin- u. CAo/esżenwpraparate. Wesentlicher ais die Ab
sorption des Blutes im sichtbaren Gebiet ist der Teil der Absorptionskurve, der sich 
von der Grenze des Sichtbaren in das Sonnenultraviolett erstreekt u. an der Grenze 
desselben noch betrachtlich ansteigt. Vielleicht ist die therapeut. Wrkg. auf die RacBitis 
gerade auf das Gebiet des letzten Anstiegs zuriickzufuhren. Das Plasma h a t nur einen 
geringen, die Blutkórperchen den hauptsachlichsten Anteil an der UltraTiolettabsorption 
des Gesamtblutes. Die Absorptionskurven der aus den gewaschenen Blutkórperchen 
u. dem Plasma durch A.-A.-Extraktion gewonnenen Lipoidstoffe erinnern an die Ab- 
sorptionskurve des Cholesterins, weniger des Leeithins u. zeigen eine Absorption erst 
von A < 300 m/< an. Wahrscheinlicli setzen die rachit. wirksamen Strahlen an den 
Lipoiden an. Anscheinend besteht kein wesentlicherUntersehied zwischen den Lipoiden
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des Plasmas u. denen der Blutkórperchen. (Ztschr. f. wissenschaftl. Baderkundc 1928.
3 Seiten Sep.) K r u g e r .

Chi Che Wang, Jean E. Hawks und Agnes A. Wood, Der Einflu/3 von Nahrun-g 
mit hohem und niedrigem Eiweipgehalt auf die Blutchemie. In  Perioden von mehreren 
Wochen wurde 6 gesunden Frauen eino Nahrung m it 2 g EiweiB u. 0,5 g EiweiB pro 
kg zugefuhrt. Der Rest bestand aus Eett u. Kohlehydrat, so daB im ganzen 40 Kai. 
pro kg zugefuhrt wurden. Im  Blut war keine Anderung des Blutzuckers, des Kreatinins 
(ca. 1,4 mg-°/0) u. der Harnsaure yorhanden. Der Milclisauregeh. war bei niedriger 
EiweiBzufuhr 18,1—29,4 mg-°/0, bei hoher EiweiBzufuhr 11,1—20,7 mg-°/0, der Rest-N 
u. der Harnstoff-N waren im letzten Falle im Durchschnitt um 50—100% erhóht. 
(Proceed. Soc. exp. Biology and Medicine 25. 106—07. 1927. Sep. Chicago, Nelson 
Moris Inst. for Med. Res., Michael Rcex Hospital.) Me i e r .

Otto Jul Nielsen, Die Einwirkung der Acridinderirate auf den Blutzucker in  direklem 
Anschlu/3 an Injeklionen. Injektionen von Septacrol (Acridinderiv.) haben beim 
n. Menschen in den Stdn. naeh Injektion keine blutzuckersenkende Wrkg. Auch 
beim Diabetiker t r i t t  in der Zeit nach der Injektion keine starkere Blutzuckersenkung 

'ein ais bei Hunger. (Acta med. Scandinavica 70. 12—29. 23/1. Sonderburg, Innere 
Klinik des Staatshospitals.) M e ie r .

H. Bierry, Der Eiweipzucker im  Hundeblutplasma. (Vgl. auch C. 1929. I. 770.) 
Die Spaltung der aus dem Plasma isolierten Glykoproteide liefert iiberwiegend Glucose, 
in geringerer Menge Mannose, die mit Phenylhydrazin charakterisiert wurden. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 100. 229—31. 1/2.) F r e u n d .

Philip Bayer und A. Victor Neale, Blutzuckerbestimmungen in  der Behandlung 
des diabetischen Komas. Bei einem Kinde m it Zuckerausscheidung im H arn blieb 
diese noch bestehen (2% Glucose im Harn) trotz Herabsetzung des Blutzuckers auf 
13 mg-%. Die Ausscheidung von Zucker durch die Nieren blieb lange Zeit bei n. 
u. subnormalen Blutzuckerwerten bestehen. (Lancet 216. 129—30. 19/1. Birmingham, 
(jueens Hospital.) M f.i e r .

C. E. Reyner, Wirkungsweisc des Formaldehyd$ auf Kom-plementbindungssysteme. 
Die Rk.-Verbesserung, die man durch Zusatz von CHOH zu der Komplementbindungsrk. 
erhalt, beruht auf einer Einw. auf das Antigen. Vff. zeigen, daB m it CHOH behandelte 
Bakterien ein erhóhtes Aufnahmevermógen fiir Farbstoffo besitzen u. auch in hóherem 
MaBe die homologen Antikórper binden. AuBer CHOH hat nur Paraformaldehyd 
eine gleicho Wrkg., die vielleicht auch mit der Steigerung der Oberflachenspannung 
in Beziehung steht. (Journ. Immunology 16. 1—16. Jan . New Haven, Yale 
Univ.) Sc h n it z e r .

C. H. Lasch, Ober die Wasserstoffzahl des normalen TJrins sowie uber die Móglichkeit 
ihrer medxkame.ntdsen Beeinflussung. ph des n. Urins schwankt zwischen 5,5 u. 7,5. 
Am Tage ist der Urin alkalischer, besonders nach Mahlzeiten, was auf die Ausscheidung 
saurer Valenzen im Magensaft bezogen wird. Durch Zufuhr von NaHC03 intravenos
— dabei treten haufig Schuttelfrostc auf — u. per os, einfacher u. konstanter durch 
Urocedin-Stroschein per os laBt sich der Urin dauernd alkalisieren bis pH =  7,8. 
Sauerung des Urins liiBt sich durch perorale Zufuhr von HC1 erzielen u. durch intra- 
venose Zufuhr von Hexamethylentetramin verstarken bis pH =  5,0. (Ztschr. f. Uro- 
logie 21. 886—90. 1927. Sep. Rostock, Chirurg. Univ.-Klinik.)- M e i e r .

Harold B. Myers und John B. Flynn, Der Einflu/3 von geringen Mengen Morphin 
auf das Wachstum ton weipen Ratten. Injiziert man jungen R atten taglich 1—5 mg 
Morphin, so ist ihr Wachstum u. ihre Gewichtszunahme geringer ais die der n., ohne 
daB sonst irgendwelche Symptomc zu beobaehten sind. (Proceed. Soc. exp. Biology 
and Medicine 25. 786—87. 1928. Sep. Univ. of Obregon, Med. School, Dep. of Phar- 
macol.) M e i e r .

A, A. Horvath und H. C. Chang, Die Wirkung der Fiilterung mit Sojabohnen 
auf die Blutlipase bei Kaninchen. Fiitterung von Kaninchen mit Sojabohnen oder 
Sojabohnenmilch erhóht die Lipaseaktivitat des Blutserums. Dies tr i t t  auch dann 
ein, wenn die Lipasewrkg. der Sojabohnen durch Kochen zerstort ist. Durch Fut- 
terung von Sojabohnen kann Fettnekrose auftreten. (Trp.ns. 6th Congress Far Eastern 
Assoc. tropical Medicine 1925. 591—607. Peking, Union Med. Coli., Dep. of Me
dicine. Sep.) Me i e r .

Alfred F. Hess, Charles E. Bills und Edna M. Honeywell, Antirachitische Wirk- 
samkeit im  YerhaJlnis zum Olgehalt der Dorscfdeber. Dorschlebern werden m it k. A.
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cxtrahiert u. dio antiracliit. Wrkg. des Ols biolog, crm ittelt. Jc  weniger Ol aus einer 
Lcber extrahiert wird, um so hóher ist der Geh. an antiracliit. Vitamin. (Journ. 
Amer. med. Assoc. 92. 226—28. 19/1. Evansville [Ind.], Dep. of Pathol. Columbia 
Univ.) M e i e r .

Alfred Joseph Clark, Die medizinische Anwendung von Vitaminen. Hinweis 
auf die Notwendigkeit der Vitamine fiir dic Menschcn. Bei nicht geniigender Vitamin- 
zufuhr durch Nahrungsmittel bilden dic vitaminhaltigen Medikamente eine gunstige 
Erganzung der Ernahrung. (Pharmac. Journ. 121. 518—20. 1/12. 1928. Edinburgh, 
Univ.) L. JoSEPH Y .

W. E. Dixon und J. Clifiord Hoyle, Wirkung beslrahlten Ergosterins in  groflen 
Dosen. Rattcn, dio bei einer ausreichenden D iat in geniigender Zufuhr der ubrigen 
Vitamine bestrahltes Ergosterin in Dosen von 1 u. 2 mg pro die erhalten, zeigen keine 
pathol. Erscheinungen. Bei einer Dosis von 11 mg wurden Kalkkonkremente in Blasc, 
Ńierenbecken u. Ureter gefunden. Aorta, GefaBe u. Hcrz zeigten keine Kalkablagerung. 
(Brit. med. Journ. 1928. II . 832—35.10/11. 1928. Cambridge, Pharmacol. Lab.) M e i e r .

A. V. Marx, Untersuchungen iiber Verdauung aus geschlossenen Pflanzenzdlen und 
ihre Bedeulung fiir Physiologie und Pałhologie der Vcrdauung beim Menschcn. I I I . Quan- 
tilalive Untersuchungen iiber Starkeverdauung aus unrerletzten Pflanzenzellen (Kar- 
toffelzellen) nebst Bermrhungen zur Physiologie der Diastase im  Darm. (Vgl. C. 1928.
II . 2037.) Um die Wrkg. der Darmdiastaso auf intrazellulare Starkę prtifen zu kónnen, 
wird eino Mothode beschrieben, die Kartoffelzellcn mit im Innern befindlicher ver- 
kleisterter Stiirke in haltbarcm Zustande herzustellen gestattet. Die Starkę in den 
Zellen wird durch Diastase angegriffen, Best. der diastat. Wrkg. durch Zusatz von 
J  u. Colorimetrie. In  allen Teilon des Darms wird Diastase nachgewiesen, die Wirk- 
samkeit nimm t vom Duodenum zum Dickdarm etwas ab, im Stuhl finden sich 
ca. 50% der AVirksamkcit. (Arch. f. Verdauungskrankheiten 41. 180—93. 1927. Frank
furt, Med. Univ.-Poliklinik. Sep.) M e i e r .

Paroulek, Der Anleil der Leber am Purinstoffwechsel. Leberbrei wird boi kon- 
stanter Temp. mehrere Stdn. ohne u. m it 0,-Durchliiftung gehalten. Der Harnsaurc- 
geh. steigt in beiden Fallen an. Wird dem Leberbrei Harnsaure zugesetzt, so ver- 
schwindet ein betrachtlicher Teil derselben. Bei Autolyse von Leberbrei kommt es 
zur Vermehrung von NH3, NichteiweiB-N u. der [H+]. (Acta medica Scandinavica 
68. 79—95. 1928. Prag, Med. Klinik u. Med.-chem. Inst. Karl-Univ. Sep.) M e i e r .

A. Allen Goldbloom, Experimentellc und klinische Untersuchungen uber den
Einflu/3 des Coffeins auf die sekretoriseke Tatigkeit des Magens. Zufuhr von 0,2 bis
0,4 g Coffein pcroral in 300 ccm W. u. intravenós ruft beim PAWLOW schen Magen- 
blindsackhunde keine Sekretionssteigorung von Magensaft hervor. Beim Mcnschen 
tr i t t  nach 0,2 g Coffein in 300 ccm W. per os in 50% der Falle eine Sekretionssteigerung 
auf, die aber der in 80% auftretenden Steigerung nach Zufuhr von 300 ccm W. unter- 
lcgon ist. (Arch. f. Verdauungskrankheiten 42. 7 Seiten. 1928. Berlin, Exper.-biolog. 
Abt. des pathol. Inst. Sep.) M e i e r .

L. Grimbert und P. Fleury, Uber die chemische Zusammenselzung der ,,Histamin“- 
Magensafte. Die Zus. des Magensaftes weicht nach Histamininjektionen von der n. 
ab u. nahert sich den „Hunger“ -Werten von Ca r l s o n . (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 
244—47. 1/2.) • F r e u n d .

B. Popielski, Einflu/3 des Hislamins auf die Magensaftsekretion beim Froscli.
Die beim n. temperierten Frosch nur geringe Einw. subcutaner Histamininjektionen 
auf die Magensaftsekretion zeigt sich bei auf 37° erwarmten, vorher akklimatisiertcn 
Tieren bedeutend verstarkt. (Compt. rond. Soc. Biologie 100. 295—96. 1/2. Lwów, 
Lab. f. exp. Pharmacolog. d. Univ.) F r e u n d .

Louis M. Gompertz und William Cohen. Die Wirkung kleiner Dosen von Histamin 
zur Sekrełionserregung des Magens. Im allgemeinen wird zur Anregung der Magen- 
sekretion 0,5 g Histaminhydrochlorid gegeben, wobei aber oft unerwunschte Neben- 
erscheinungen auftreten. Es genugen zur Anregung der Magensekretion fiir dia- 
gnost. Zweekc 0,25 g Histamin, dabei sind die Nebenwrkgg. vermieden. (Amer. 
Journ. med. Sciences 177. 59—64. Jan. New Haven [Conn.].) M e i e r .

W. Koskowski und P. Kubikowski, Magensaftsekretion und Anwesenheit von 
Histamin im  Blut nach Histamininjektion. Nach subcutan oder durch Darmfistel be- 
wirkter Histaminzufuhr beim Hunde wurde mengenmaBig u. acidimetr. die Magen
saftsekretion u. m it gleichzeitig entnommenem u. defibriniertem Blut am isolierten
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Meerschweinutcrus die Histaminkonz. im Blut bestimmt. Es IieB sieli zwischen dem 
Auftreten von Histamin im Blut u. der yermehrten Magensaftsekretion ein Parallelismus 
feststellen. (Compt. rcnd. Soc. Biologie 100 . 292—95. 1/2. Lwów, Lab. f. exp. Pliarma- 
colog. d. Univ.) E r e u n d .

A. Norgaard und Th. E. Hess Thaysen, Wassersloffionenkonzentrałion und 
Fermentgehalt im  Duodenalsaft. Beim n. Menschen variiert Ph im fraktioniert aus- 
geheberten Duodenalsaft in Grenzen von pn =  8,5 bis >  1,0, wobei die saure Rk. 
dureh Einstromen von Magensaft bedingt ist. Die Lipasewrkg. der Proben ist im 
ganzen dem pn parallel, so daB in alkal. Proben gróBere Lipasewrkg. gefunden wird, 
Ausnahmen kommen vor. Bei einem Ealle von Pankreasdiarrhóe wurde stets eino 
sehr geringe, vom pn unabhiingige Lipasewrkg. gefunden. (Acta medica Scandinayica 
68. 18—31. 1928. Sep. Kopenhagen, Innere Abteilung St. Elisabeth-Hospital.) Mf.i e r .

J. T. Myers, Bezieliungen des harłen Wassers zur Gesundheit. II. Wirleung des 
luirten Wassers auf das Wachstum, das Ausseheji und das allgemeine Wohlbefinden. 
(Kali 21. 99—102. 1927. — C. 1926. II. 606.) R o l l .

S. Hoffheinz und N. Dimitroff, Experimentelle Studie uber die liesorption parenteral 
zugefuhrten melallischen Magnesiums. In die Milz u. dic Ohrvene des Kaninchcns 
eingefiihrte Pfeile von metali .Mg werden nach mehreren Wochen vollkommen resorbiert. 
Es kommt zu einer entziindlichen Rk. m it Gasbldg. u. Verflussigung, Phagocytose
von Mg-Partikeln. Der ZerfallsprozeB gclit wahrscheinlich iiber Mg(OH)2 ---- >-
MgC03 ----•>- MgHCO:1. In  der Milz zeigt der entziindlichc Herd spater fibrose Um-
wandlung. (Dtsch. Żtschr. f. Chirurgie 208 . 346—53. 1928. Leipzig, Chirug. Univ.- 
Klinik. Sep.) M e i e r .

TJhlenhuth und Seiffert, Zur Wismuttherapie der Weilschen Krankheit. Es ge- 
lingt, die experimentelle WEILSclie Krankheit des Meerschweinehens dureh Behandlung 
mit yerschiedenen Bi-Priiparaten des Handels zu heilen, wobei sich besonders Bismuto- 
Yalren A  bewahrtc. Dieses Praparat wirkte am besten bei Spatbehandlung, d. h. 
am 4.—6. Tage nach der Infektion. Die Heilerfolge sind nicht immer ganz regelmaBig, 
die Wrkg. wird ais eino indirekte aufgefaBt. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 110 . 
Nr. 6—8. 47—53. Ereiburg i. Br., Hyg. Inst.) SCHNITZER.

G. G. Colin, E in  Beitrag zur Chemie, Pharmakologie und Therapie von Agave 
Salmiana. Agave Salmiana bzw. Agave americana, span. „Maguey manso“ , mexikan. 
„Metl“ , gilt in Mexiko ais Panacee. Vf. untersuchte den Saft, der Saponino, reduzierende 
Zuckcr, ein 1. Ca-Salz, P, etwas Protein u. andere n. Bestandteile enthielt. Die hamolyt. 
Saponinę u. eine stark  reizende Substanz wurden dureh fraktioniertc Fallung mit 
groBen Mengen A. entfernt. Aus dem vom A. befreiten Saft konnten dureh teilweise 
Einengung des sauren Saftes bzw. dureh Eallung des neutralisierten m it A. 2 krystallinc 
Substanzen erhalten werden. Das ersterc, ein hellbraunes, in  W. teilweise u. kolloidal
1. Pulver, enthielt ca. 15% Ca, Asche 24%, davon 62% Ca u. 0,50% P«05. Die zweite, 
in feuchtem Zustand layendelfarbig, getrocknet dagegen dunkelgrau aussehend, war 
prakt. unl. in W. u. den gebrauchlichcn Losungsmm. Sie enthielt 2% P 20 6. 1,5 u. 4%ig. 
Lsgg. der ersteren wurden von Mensch u. Tier reaktionslos vertragen, abgeselien von 
der Schmerzhaftigkeit bei Injektion der letzteren Lsg. Verss. an Sypjiiliskranken lieBen, 
besonders beim Sekundarstadium, yielfach deutliche Einw. auf die klin. .Symptome 
u. auf die Wa.-Rk. erkennen. Ebenso hiiufig waren aber aueh komplette Versager, 
só daB von einer spezif. Wirksamkeit der Substanz nicht dic Rede sein kann. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 17 . 1182—89. Dez. 1928. Mexiko, Central Chem. Lab.) H a r m s .

Paul Trendelenburg, Theorie des Narkolisierens mit Gasen. Die modernen Nar- 
kosegase: Acetylen, Athylen, Propylen u. N20  sind anderen Narkoticis, inbesondere 
Chlf. u. A., insofern iiberlegen, ais sio die Gefahr einer tlberdosierung sicher zu ver- 
meiden gestatten. Die Absorption eines narkot. Gases dureh das Blut folgt dem H e .\'RY- 
schen Gesetz. Die Zeitcn, in welchen die Sattigungsgleichgewiehte im Blute sich ein- 
stellen, yariieren m it den einzelnen Narkosegasen. Eur Stickstoff t r i t t  die Sattigung 
schon nach wenigen Minuten ein. Je  kleiner der Losliehkeitskoeffizient des narkot. 
Gases im Blute ist, je schneller erfolgt die Sattigung im Blut. Am relativ giinstigsten 
liegen Loslichkeitskoeffizicnten u. narkot. Wrkgg. bei Athylen u. Propylen. Die Ein- 
stellung des Gleichgcwichtes wird dureh C02-Zusatz besehleunigt. (Narkose u. An- 
aesthesie 2. 1—12. *15/1. Berlin, Pharmakolog. Inst.) E r e u n d .

N. C. Gilbert und John Austin Kerr, Klinische Erge.bnisse der Behandlung der 
Angina pectoris mit Diureticis der Purinbasenreihe. Die Anwendung von Theobromin
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u. Theophyllin hat bei Angina pectoris in einem groBen Prozentsatz Besserung der 
subjektiven Symptome zur Folgę in allen Fallen, in  denen keine anatom. Veranderungen 
der CoronargefaBe vorliegen. (Journ. Amer. med. Assoe. 92 . 201—04. 19/1. Chi
cago.) Me i e r .

Kingsley Roberts, Der Wert einer 5°/0-Losung von Methylenblau-Gezitianamolett 
zur HautdesinfeJction vor der Operation. Die H aut wird nach Abreiben m it A. m it 
einer 5%ig. Lsg. von Methylenblau-Gentianaviolett bepinselt. Von der so behandelten 
H aut angelegte Baktcrienkulturen bleiben steril, auch wenn vor der Bepinsclung 
Bakterien, Staphylokokken, Streptokokken, Bact. subtilis auf die H au t gebracht 
werden. Bei Anwendung der Lsg. ais Operationsvorbereitungsmittel war die. Wund- 
infektion unter 1%. Die desinfizierende Wrkg. hiilt melirere Stdn. an. Die H aut 
wird nicht geschadigt. (Ann. Surgery 8 9 . 183—90. Febr. New York, F ifth  Avenue 
Hospit. Surg. Res. Dep.) M e i e r .

Georges Delrue, Vergleich der Ausscheidung von Bismutyl und Dermatol. Nach 
intramuskularcr Injektion von Dermatol oder Bismutyl ist der Ausscheidungsmodus 
fiir Bi ein verschiedener. Beim Bismutyl wird nur Ausscheidung im Urin gefunden, 
in 20 Tagen ca. 15% der injizierten Menge. Bei Dermatol findet sich Bi-Ausscheidung 
sowohl im H arn wie in den Faeces; in 12 Tagen ca. 7% der injizierten Menge, davon 
ca. 70% im Urin u. 30% im Stuhl. (Ar. In t. de Mćdicine exp. 3. 167—84. 1927. 
Univ. dc Louyain, Lab. do physiol. chim. Sep.) Me i e r .

Christopher Johnston, Gardiazol, ein Iclinischer. Bericht. Die Wrkg. von Cardiazol 
wurde bei Fallen von Myokarderkrankung untcrsucht. In  einzelnen Fallen ist eine 
Besserung der Zirkulation, Erhohung des Blutdrucks, Pulsverlangsamung, Besserung 
des subjektiven Befindens vorhanden, in den meisten Fallen ist keine Wrkg. auf Herz 
>i. Zirkulation nachzuweisen. (Buli. Johns Hopkins Hospital 44 . 32—39. Jan . Bal
timore, Johns Hopkins Univ. and Hospital, Cardiogr. Labor.) M e i e r .

J. Crighton Bramwell und Reginald Ellis, Die neuesten Ergebnisse der Ghinidin- 
therapie bei Vorhofsflimmern. Bei 27 beliebig ausgewahlten Fallen von Yorhofs- 
flimmern wurde in 9 Fallen dauernde, in 10 Fallen voriibergehendc Besserung m it 
Riickkehr zum n. Rhythmus erreicht. (Lancet 2 1 5 . 960—66. 10/11. 1928. Manchester, 
Manchester Royal Infirmary.) M e i e r .

R. W. Watsoa und H. F. Bluin, Der Sitz der Wirkung von Veratrin am Kalt- 
bluterherz. Bei Froschen bewirkt Veratrin in die Blutbahn injiziert einen 2: 1 Herz- 
block. Die Applikation am Vaguszentrum oder am Vagusstamm hat diese Wrkg. 
nicht, so daB der Angriffspunkt der Herzmuskel selbst sein muB. (Univ. of California 
Publicat'. in Physiology 7. 25—28. 1927. Sep. Univ. of California, Rudolph Spreckels 
Physiol. Lab.) Me i e r .

W. Pfannenstiel und B. Scharlau, Heilikrsuche an irypanosomenuifiziertcn T i er en 
auf unspezifischem Wege. Zugleich eine Moglichkeit zur Verbesserung der Germanin- 
wirkung. Das trypanozide Prinzip, das im n. menschlichen Serum enthalten ist, kann 
durch Trocknung angereichert werden. Solches Trockenserumpulver kombiniert sich 
m it an sich unwirksamen Mengen von Germanin oder Neosaharsan zu trypanocider 
Dauerwrkg. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 1 0 . Nr. 6—8. 84—87. Munster
i. W.) * SCHNITZER.

Rodolfo Stanziale. Tellurtherapie bei Lepra. Unter Tellurbehandlung, Zufuhr 
von 1—2 g Te in mehreren Wochen, zeigt sich bei tuberoser Lepra ein Riiekgang der 
Knoten u. Neigung zur Vernarbung, die auch bei Ulzerationen ein tritt. Makulose 
I^epra wird nicht. beeinfluBt. Die Wrkg. scheint auf einer Abtotung der Leprabazillen 
zu beruhen. Schwere Stórungen des Allgemeinbefindens treten durch die Bchandlung 
nicht ein, meist ist Gewichtsverlust, Depigmentation der H aut vorhanden. (Journ. 
trop. Medicine Hygiene 32 . 33—36. 1/2. Neapel, Univ.-Klinik fur Haut- u. Geschlechts- 
krankheiten.) M e i e r .

Harold B. Myers und Charles Ferguson. Thiosulfat ais Gegengift bei Jodvergiflung. 
Bei subcutaner Anwendung ist ca. 0,175—0,180 g Jod tinktur die tódliche Dosis beim 
Kaninchen. Der Tod t r i t t  nach einem mehrstd. Intervall ein. Wird Thiosulfat — es 
kann ohne Gefahr 3 g pro kg injiziert werden — subcutan oder intraven8s eingefiihrt 
oder per os gegeben, so t r i t t  bei der doppelt tódlichen Dosis keinerlei Vergiftungs- 
symptom auf. Heilung ist noeh bei 0,45 g Jod pro kg moglich. (Proceed. Soc. exp. 
Biology and Bledicine 25 . 784—85. 1928. Sep. Univ. of Oregon, Med. Sehool, Dep. 
of Pharmacol.) M e i e r .
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F. Gr. Cawston, Emetimergiftung. Bei der Behandlung von Billiarziaerkraiikung 
kommen £durch dic Notwendigkeit groBer Dosen von Emctin haufig Vergiftungs- 
symptomc, Pulsbeschleunigung, Beinschwilche usw. zur Beobachtung. Diese treten 
gegen Ende der Behandlung durch Kumulation der Einzeldoscn ein. (Journ. trop. 
Medicine Hygiene 32 . 22—24. 15/1.) M e i e r .

M. Jowett, W. J. Dilling und W. Blair Bell, Bestimmung von Blei iii Geweben 
von mit Blei behandelten Patienten und Ti tren. Von den Organen m it Pb yergifteter 
Katzen enthalten Lebcr u. Lunge die weitaus groflten Mengen. Bei Behandlung von 
tumorkranken Menschcn m it Pb enthalten die Tumoren 4—10-mal soviel Pb wie 
die n. Gewebe in der Nachbarschaft. (Lancet 216 . 12G—28. 19/1. Liverpool, Medical 
Res. Organisation.) M e i e r .

Leila Charlton Knox, Bleibehandlung. Fiir die Behandlung von bósartigen
Tumoren m it Pb werden in G—8 Wochen Mengen von 300 bis selten 600 mg Pb ver- 
schiedener Priiparate von kolloid. Pb-Phosphat zugefiihrt. Es treten dabei fast immer 
Symptome von Pb-Intoxikation, Hiimatoporphyrinurie, Darmkoliken, Ubelkeit, 
Anamie auf. Bei einzelnen Tumoren, Sarkom, Epitheliom, war bei gleichzeitiger 
Róntgenbestrahlung Riickgang des Tumors festzustcllen. Die Sensibilitiit der Tumoren 
gegen Bestrahlung wird erhóht. Ein sioherer Dauererfolg ist nicht yorhanden. (Journ. 
Amer. mcd. Assoc. 92 . 106— 09. 12/1. New York.) Me i e r .

Albert Soiland, William E. Costolow und Orville N. Meland, Kombination von 
kolloidem Blei mit Bon tg en- und Badiumbestrahlung in  der Behandlung des Krebses. 
Weiłere Beobachtungen. Die intravenóse Injektion von kolloidem Pb-Phosphat hat 
keinen EinfluB auf das Wachstum bósartiger Geschwiilste, doch wird die Empfindlich
keit der Geschwiilste gegen Bestrahlung erhóht. Der Erfolg ist in allen Fiillen ein 
yorubergehender. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 104—06. 12/1. Los Angeles.) M e i e r .

J. U. Mottram, Die Kombination von Anilinfarbstoffen und Bestrahlung bei der 
Behandlung von Tumoren. Rattensarkomstuekehen, die in Lockelsg. 3 Stdn. mit 
Ra bestrahlt werden oder 6 Stdn. in V80°/o Fluoresccinnatrium ausgesetzt werden, 
liefern bei Einimpfung keine Tumoren. Werden bcidc Einww. nacheinander auf die 
Tumorstiicke angewandt, so geniigen kleinere Dosen (21/, Stdn. Ra-Behandlung +
5 Stdn. 1/200°/0 Fluorescein), um das Wachsen des Tumors zu yerhindern. (Brit. med. 
Journ. 1 9 2 9 . I. 149—50. 26/1. London, Res. Labor. Radium Imst.) Me i e r .

Alexis Carrel, Lillian E. Baker und Albert H. Ebeling, Der E influp gewisser 
reiner chemischer Substanzen auf die Vermehrung sarkomatoser Rattenfibroblasten. 
Nach Verdauung von rcinem Casein u. Eieralbumin m it Pepsin ermoglichen die ent- 
standenen Spaltprodd. Rattensarkomzellen in geringem Mafie Wachstum. Wird 
diesen Prodd. Glykokoll u. Thymonucleinsaure zugesetzt, so wird das Wachstum 
erlieblich yerbessert, so dafi die Zcllen an mehreren Passagen in dcm Medium ge- 
zuchtet werden konnten. Das Wachstum unter Zusatz von Embryonalextrakt wird 
jedoch nicht erreicht. (Arch. f. exp. Zellforschung 5.125—27. 1927. New York, Rocke
feller Inst. for Med. Res. Sep.) Me i e r .

Hesse, Verfahren fiir die Auswahl von Substanzen zur Chemotherapie der Tuberkulose. 
(Vgl. auch C. 1 9 2 8 . II. 2663.) In  vitro nehmen Tuberkclbazillen wahllos die yerschie- 
densten Farbstoffe an. Eine Differenzierung erhalt man, wenn man die Anfarbung 
in der Bauchhohle der lebenden Maus yornimmt. Farbstoffe, die in solchen Verss. eine 
Affinitat zum Tuberkelbacillus zeigen, wirken auch entwicklungshemmend im Reagens- 
glasyers. nach WRIGHT. Von 250 gepriiften Praparaten selieinen Azinfarbstoffe ais 
Chemotherapeutiea aussichtsreich. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 10 . Nr. 6—8. 
170—71. Breslau.) S c h n it z e r .

Gertrud Meifiner, Anfarbung, Waćhstumshemmung und Bactericidie der Tuberkel- 
bazillen durch Farbstoffe. (Vgl. vorst. Ref.) Die Einzelheiten der Anfarbungs-, Ent- 
"'icklungshemmungs- u. Tierverss. werden mitgeteilt. In  vitro  wirkten Amethystviolett, 
Safranin, Methylenviolett u. Indaminblau. Bei milder Infektion des Meerschweinchens 
erkrankten von den behandelten Tieren 11%, von den Kontrollen 41% an Tuberkulose. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 110 . Nr. 6—8. 172—76. Breslau.) S c h n it z e r .

[russ.] P. Schirjaew, Zur Frage des Queeksilbergehalts in  B lu t und H arn  bei gemischter 
Syphilistherapi’e m it Queckilber und Neosalvarsan. Rostów  a. D on: Nordkaukasische 
S taa tsu n iv e ra ita t 1928. (44 S.)

Frank Pell Underhill Toxicology or, tho effects of poisons; 2nd  ed. rev. PhtJadelplna: 
B lakiston 1928. (322 S.) 12°.
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F. Pharmazie. Desinfektion.
Pal Liptak, Die wissenscliąftlichen Bestrebungen der Zipser Apothelcer in  der

I I .  Hdlfte des 19. Jahrhunderls. (Magyar gyógyszerćsztudomanyi Tarsasag Ertesitóje 
[Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 378—84. 15/11. 1928.) B e r l it z e r .

G. A. Rojahn, Neuere Arbeiten aus dem Gebiele der anorganischen und physi- 
lMlisclien Chemie (1925—1927) sowie der analytischen Chemie (1927) unter besonderer 
Berucksichtigung der Pharmazie. (Areh. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 
43—60. 23/1.) H a r m s .

Ludwig Kro eh er, Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus heimischen 
Arzneipflanzen. (Vgl. C. 1929. I. 1023.) Eztractum Erythraeae centaurii fluidum  
(Tausenguldenkrautfluidextrakt). Angabe der Konstanten, Rkk., des Aussehens, Vork. 
u. der medizin. Verwendung der Pflanze. E n tha lt die Glucoside Erythrocentaurin, 
krystallin., geschmacklos u. Erytaurin, bitter, linksdrehend; ferner den Bitterstoff 
Erythramarin, der boi der Hydrolyse amorphes, harzartiges Erythrocentaurol liefert. 
Ferner oinen lactonartigen Kórper Erytauron, Cerylalkohol, Phytosterin, Stearin- 
u. Palmitinsiiure, ath. Ol, H arz u. Mg-Laetat. — Exlraclum Verbenae officinalis fluidum  
(Eisenkrautfluidextrakt). Angabe der Konstanten, Vork., Rkk., Abstammung u. 
Vorwendung. Die wss. Abkochung der Drogę (1: 100) bewirkt komplette Hamolyse. 
E nthalt neben anderen Stoffen ein Glucosid Verbenalin, bitter, in Nadeln krystalli- 
sierend, 1. in W. u. A. Verbenalin besitzt keine hiimolyt. Eigg., bewirkt Kontraktions- 
steigerung der Muskulatur. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 807—09. 20/12. 1928. 70. 
4—6. 3/1. Miinehen, Schwabing.) L. JOSEPHY.

Bela Pethes, Beitrdge zur Anatomie der vegetativen Organe einiger Chenopodien. 
Vf. gibt einen kurzeń geschichtliehen Uberblick iiber die Verwendung der Cheno- 
podiumarten zur Yertreibung von innerliehen Sohmarotzern sowie eine Reihe von 
Literaturangaben uber dieses Tliema. E r untersuchte 6 yerschiedene Chenopodium- 
arten u. besehreibt ausfiihrlich ihre anatom. Eigg., die der Wurzel, des Stengels u. 
des Blattes. Zeichnungen nach mkr. Beobachtungen erlautern das Gesagte. (Magyar 
gyógyszerćsztudomanyi Tarsasag Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 397— 406. 
15/1 i .  1928.) ' ' B e r m t z e r .

B. E. Read und C. T. Feng, Bemerlcungen iiber indische Ephedraarten. In  Nord- 
indien kommen Ephedra intermedia, E. Gerardiana u. E. foliata (letztere in der Ebene) 
vor. E. intermedia enthielt durchschnittlich 1,155% Gesamtalkaloide, davon nach der 
Biuretprobe (F e n g , Chinese Journ. Pliysiol. 1. 397) beurteilt 30—40% Ephedrin 
u. 60—70% P-seudoepliedrin [in der Pflanze 0,347—0,462 bzw. 0,693—0,809%]; E. 
Gerardiana: 1,65— 1,70% Gesamtalkaloide, davon 70—80% Ephedrin, 20—30% Pseudo- 
ephcdrin [in der Pflanze 1,17— 1,34 bzw. 0,335—0,505%], E. sinica: 1,315%, davon 
80—85% Ephedrin u. 15— 20% Pseudoephridin [in der Pflanze 1,052—1,118 bzw. 0,197 
bis 0,263%] u. E. eguisetina 1,754%, davon 85—90% Ephridin u. 10—15% Pseudo- 
ophridin [in der Pflanze 1,49—1,579 bzw. 0,175—0,264%]. Nach einer Diskussion 
der morpholog. Unterschiede der einzelnen Ephedraarten geben Vf. eine Ubersichts- 
tabelle iiber Lange u. Zahl der Aste, sowie Zahl u. mittlere Lange der Internodien u. 
dereń Durchschnittsgewicht bei E. intermedia. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 17. 
1189—92. Dez. 1928. Peking, Union Med. Coli.) H a r m s .

MiklÓS Janicsek, Der Alkaloidgehalt des aus Datura Stramoniumbldttern geiuonnenen 
Chlorophylls. Veranlassung zur Unters. gab die Frage, ob m it Stechapfelblśittern 
yerunreinigte andere Bliitter zur Chlorophyllgewinnung verwendet werden diirften. 
Vf. wendete die techn. Methode der Extraktion, zuerst m it A., dann die des A.-Ruck- 
standes m it Benzol, an. Die Lóslichkeit des Atropins in diesem wurde zu 7,1% bestimmt. 
Um die Farbę des techn. reincn Chlorophylls bestandig zu machen, werden die Blatter 
m it einer l% ig. CuSO.,-Lsg. besprengt, wobei ein unzerstórbares Cu-Salz entsteht. 
Es werden die Ausbeuten angegeben, die man nach dem techn. u. nach dem Labora- 
toriumsverf. (im Soxhlet) an Roh- u. Rcinchlorophyll m it u. ohne Cu-Besprengung 
erhalt. Es wurde der Alkaloidgeh. in den Stechapfelbla.ttcrn nach der Pharmac. 
Hely. IV. bestimmt, ferner in den nach den obengenannten Methoden erhaltenen 
8 Extrakten. In  diesen geschah die Best. durch Auskochen m it sehr verd. H 2S 04, 
Neutralisieren m it BaC03, Eindampfen eines aliąuoten Teils u. Best. des Alkaloidgeh. 
nach Pharmac. Helv. IV. So wurde in den yerschiedenen Extrakten 0,58—2,76% 
Alkaloid gefunden. Im  letzteren Fali (Soxhletextrakt) war fast das ganze Alkaloid 
cxtrahiert worden, ja  es tra t sogar oine Anreicherung im A.-Extrakt gegcniiber der
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Konz. in der Pflanze ein, dann aber eine Konz.-Verringerung im Benzolextrakt. Es 
eignen sioh also m it Stechapfelblattern vermisehte Blatter anderer Pflanzen niclit zur 
Herst. von Cblorophyll fur die Fiirbung von Lebensmitteln. (Magyar gyógyszerestudo- 
manyi T  rsasag Ertesitóje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 5. 86—95. 15/1.) B e r l it z e r .

V. Zotier, Ober die Ne.utralisa.tion des fiir therapeutische Zwecke bestimmten Wasser- 
stoffsiiperoxyds. Medizin. H 20 2 wird mit 0,5%, 1% u. 10% Na-Borat versetzt u. seine 
Zers. quantitativ  verfolgt. Es zeigt sioh unter anderem, daB in den ersten Tagen dio 
Zers.-Gesehwindigkeit m it der Menge des Borats waehst, u. daB das vollstandige Ver- 
seliwinden des H20 2 raseher bei den Konzz. 0,5% u. 1% ais bei 10% erfolgt. Bei Neu- 
tralisation des H20~2 mit Hilfe von Na-Bicarbonat ist innerhalb weniger Śtdn. durch- 
gehende Zers. eingetreten. — Aus den Verss. golit hervor, daB H20 2-Lsgg., die mit
0,5% Na-Borat versetzt sind, innerhalb einer Woche verbraueht werden miissen, 
solehe, clio mehr Borat oder Na-Bicarbonat enthalten, sofort zu verwenden sind. (Buli. 
Sciences phannacol. 36. 17—20. Jan.) W. W o l f f .

Thomas Joseph Glover, New York, Krebstoxin und -antiloxin. Man bringt vom 
Krebs befallenes Gewebe in einen sterilen Niihrboden, der aus der Mischung einer fil- 
trierten Abkochung yon Sonnenblumenkernen, isliind. u. ir. Moos unter Zusatz von 
l ' / 2%  Pepton besteht u. eine pu von 6,4—6,6 besitzt; aufierdem enthalt der Niihrboden 
etwas Hormongełaline u. Glucose. Nach dem Ziichten der Organismen wird aus dem 
Nahrboden durch Eiltrieren ein Krebstoxin von starker Wrkg. gewonnen. Nach Ein- 
verleiben dieses Toxins in den tier. Korper soli aus letzterem in iibliclier Weise ein 
Krebsanhtoxin erhalten werden. (E. P. 300 144 vom 6/5.1927, ausg. 6/12. 1928.) Schu.

Eli Lilly & Co., iibert. von: Jasper P. Scott, Indiapolis, Indiana, V. St. A., 
Gewinnung von Fruchltcasser. Man entfernt aus Fruchtwasser, das von schwangeren 
Saugetieren, z. B. Kuhen, kurz nach dem Schlachten erhalten ist, diejenigen Frak
tionen, welche in  etwa 70—80%ig. A. unl. sind, u. zweckmaBig auch solehe, die in etwa 
90—95%ig. A. 1. sind. Der Riickstand, der also in dem weniger konz. A. 1., u. dem 
hoher konz. A. unl. ist, enthalt fast samtliche wirksamen Stoffe. (A. P. 1 699 479 
vom 27/4. 1928, ausg. 15/1. 1929.) SCHUTZ.

Herbert L. Johnson, Boston, Massachusetts, V. St. A., Mittel zur Behandlung 
voii Kiirperrerletzungen u. dgl. Das Mittel besteht aus Fruchtwasser, aus dem die scliad- 
lichen Stoffe entfernt worden sind. (A. P. 1696 958 vom 2/3. 1927, ausg. 1/1. 
1929.) SCHUTZi.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Pomaden u. dgl. Man setzt den 
Grundlagen fiir Pomaden, Zahnmittel, Desinfektionsmittel u. dgl. Lsgg. von Sulfon- 
sauren oder dereń Salzen, z. B. Butyl- oder Jsobulylnaphthalinsulfosauren, zu, welclic 
eine hohe Netzfiihigkeit besitzen. (F.P. 646836 vom 13/7. 1927, ausg. 16/11. 1928.
D. Prior. 14/7. 1926.) Schutz.

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Ges.), Deutschland, Desinfektions- 
losujigen. Lsgg. von Situren, Basen oder Salzen von weniger ais Vto’n - Konz., welche 
fiir sich desinfektor. wirkungslos oder schwaeh wirksam sind, werden m it 0,85% NaCl 
oder aquivalenten Mengen KOI, CaCl2> N alIC03 o. dgl. oder Miseliungen dieser Salze 
u. gegebenenfalls sehr kleinen, fiir sich unwirksamen Mengen eigentlicher Desinfektions- 
mittel, wie AgNO,, versetzt. Die Miseliungen wirken kraftig desinfizierend. (F. P
648 749 vom 8/12. 1927, ausg. 13/12. 1928.) K u h l in g .

Jaliresbericht der Pharm azie, hrsg. vom Deutschcn A potliekerverein. B earb. v. C. A. Rojahn 
unter M itw. von S . M . v . Bruohhausen. Jg . 62. < D e r  ganzen R eiho Jg . 87>. B ericht 
uber 1927. G óttingen: Vandenhoeck & B uprech t 1929. (0, 432 S.) gr. 8°. nn. M. 22.— ; 
Lw. nn . M. 24.50.

[russ.] A. Ginsberg, K ursus der pharm azeutischen Chemie. 1. T eil. (Anorgan.) Moskau, 
Leningrad: S taatsverlag  1928. (272 S.) R bl. 3.20.

G. Analyse. Laboratorium.
Henry J. S. Sand, Ein Dampftrockenschrank mit abnelimbarem Unterteil. (Journ. 

chem. Soe., London 1929. 214. Jan. Sir John Cass Tcchn. Inst. London E. C. 3.) Oo.
N. Ernest Dorsey, Ringmethoden fiir Messungen der Oberflachenspannung. Dio 

'neisten in den Vereinigten Staaten nach den Ringmethoden ausgefuhrten Messungen 
der Oberflachenspannung benutzten dasTensiometer von D u N o u y  (Journ. gen. Physiol. 

XI. 1. 120
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1 [1919], 521; Surface Eąuilibria of Colloids, New York 1926, p. 23) ohnc zu beachten, 
daB das Instrum ent fiir jede von 2 yersehiedenen Methoden gebrauelit werden kónnte. 
Wird ein Ring langsam von der Oberflache einer FI., die ihn benetzt, emporgehoben, 
so geht der entstehende Abwartszug der FI. durch ein ausgepragtes Maximum. Ist 
der Ring nicht zu klein, so wird vor dem AbreiCen ein kleinerer u. konstanter W ert 
erreicht. Die Oberflachenspannung kann aus beiden Werten fur den Zug abgelcitet 
werden, aber das Verf. differiert. Die erst angefiihrte Methode bezeichnet Vf. ais Ring- 
ablosungsmethode, da das Zugmaximum der geringste Zug ist, der geniigt, um den 
Ring von der FI. abzulosen. Der niedrigere u. konstanto Zug entspricht der Existenz 
eines wahren Doppelfilms zwiselien FI. u. dem Ring, u. die darauf beruliende Methode 
mag Ringfilmmethodc genannt werden. Es sollte bei allen kunftigen "Unterss. stets 
genau angegeben werden, welehe der beiden Methoden zur Anwendung kam, da der 
W ert der vorhandenen Angaben teilweise dadurch stark gemindert ist, daB man aus 
den Publikationen nicht feststellen kann, ob das D u NOUY-Tensiometer ais Ablósungs- 
oder ais Filminstrum ent in Funktion getreten war. (Science 69. 187—88. 15/2. 
Washington [D. C.], Nat. Res. Council.) B e h r l e .

A. Schleicher, Die Fortschritte der Elektroanalyse. Zusammenfassender Bericht. 
Besonders besproehen sind: Literatur, Form der Ndd., Yereinfachung der App. in 
solchen Fallen, bei denen ein bestimmtes Kathodenpotential eingehalten werden muB. 
(Ztsehr. angew. Chem. 42. 146—48. 9/2. Aachen, Techn. Hochsch.) K l e m ii .

R. Wernicke und F. Modern, Mikroicasserstoffelektrode. Bcschreibung u. Abb. 
einer H-Eleklrode fiir Fil.-Mengen zwischen 0,05 u. 0,4 ccm. (Compt. rend. Soc. Biologie 
1 00 . 133—35. 18/1. Department national d ’hygiene.) K r u g e r .

Andre Boivin, Mikrokohlenstoffbestimmung nach Nicloux fiir sełbst stark ver- 
diinnte wasserige Losungen. Kohlensaureyerluste infolge von GO-Bldg. werden ver- 
mieden, wenn die wasserloslichc Substanz m it N a2S 04 gel. u. im Vakuum getroeknet 
cino groBere Oberflache erhalt. ICohlenstoffarme Fil. werden in der Kiilte im Vakuum 
iiber H2SO.j, die nicht mehr ais 1—2%  W. enthalten darf, mit reichlich Natriumsulfat 
zur Trockne gebraeht. Das trockeno Gemisch wird durch quantitatives Auskratzen 
der Troekenschale u. Nach„spiilen“ m it trocknem Natriumsulfat in die NlCLOUXsche 
Apparatur iibergefiihrt. (Compt. rend. Soc. Biologie 100 . 273—76. 1/2. StraBburg i. E., 
Inst. f. biol. Chem.) F re u n d .

E le m e n te  u n d  a n o r g a n l s c h e  V e r b in d u n g e n .
Heinrich Menzel und Walter Kretzschmar, Kritisclie Studien an gasanalytischen 

Bestimmungsmefhoden des Stickozyduls. Vff. geben eine Anordnung zur Darst. von 
reinem N„0 u. untersuchen mit diesem reinen Gas krit. die yersehiedenen Methoden 
zur gasanalyt. Best. das N20 . Es erwies sich dabei durchweg notwendig, m it Hg ais 
Sperrfl. zu arbeiten. Dio Aufspaltung in N2 +  0 2 (Cl . W in k l e r ) wurde m it einer 
noukonstruierten Gliihpipette untersueht; sie ist m it leidlicher Genauigkeit (± 0 ,2  ccm) 
fiir Gase, die maximal 10% N20  enthalten, brauchbar; bei hóheren Konzz. entstehen 
nitroso Gase, dio das H g  angreifen. Auch die Methode von HEYMANN(Diss., Dresden 
1906), bei der die Rk.-Wiirme einer Knallgasziindung den Zerfall des N20  auslóst, ist 
nur bis zu Konzz. von 5%  brauchbar, da sonst ebenfalls nitrose Gase auftreten. Da- 
gegen erwies sich die Red. des N ,0  m it H 2 nach B uNSEN bei E inhaltung der von 
BUNSEN u. HEMPEL gegebenen Vorschriften sowohl in der Explosionspipette, wio in 
einer Pt-gefiillten Quarzcapillarc bei Konzz. von 0,4— 100% ais brauchbar; die Ge
nauigkeit war 0,1 ccm, was der Grenze der benutzten Apparatur uberhaupt entspricht. 
Unbrauchbar sind dagegen: dic therm. Aufspaltung in der Quarzcapillare u. die Red. 
m it H 2 in der D lETZschen Platincapillarpipette. — Die yorherige Entfernung von 0 2 
aus dcm Gasgemisch mit P  geht nur, wenn man H g  ais Sperrfl. benutzt u. iiuBerst 
wenig W. verwendet, das schon vorher m it einem Gasgemisch gleichen N20-Gehalts 
gesatt. wurde. — Fiir den therm. Zerfall des N20  u. die Red. m it H . werden kurze Rech- 
nungen iiber dic Gasgleiehgewichte nach der NERNŚTsehen Naherungsgleiehung ge- 
geben. (Ztsehr. angew. Chem. 42. 148—56. 9/2. Dresden, Techn. Hochsch.) K l e m m .

Bfetislav G. Simek, Uber die Bestimmung von kleinen Mengen von Nitratsticksloff. 
Vf. berichtet von seinen Erfahrungen bei der Best. kleiner Mengen Nitratstickstoffs 
nach yersehiedenen colorimetr. u. grayimetr. Methoden. Die Red.-Methoden von 
D e w a r d ,  U l s c h  u . die v o n  A r n d  haben keine befriedigenden Ergebnisse gezeitigt. 
Die G LADSTONE-TriIiE-M cthode ist wohl fiir colorimetr., aber nicht fiir titrim etr. 
Messungen y ęrw en d b a r. Die MARX-TROMMSDORF-Indigomethode lieferte nach einigen
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unbedeutenden Anderungen die giinstigsten Resultate. (Cliemickć Listy 22. 353 
bis 357. 473—76.) GuNTHER;

E. W. Schwartze und Raymond M. Hann, Eine vorldufige Mitteilung -iiber den 
Gebrauch des Spektropholometers bei der Bestimmung sehr kleiner Mengen von Aluminium. 
(Vgl. YOE u. H i l l ,  C. 1928. I. 104.) Vff. bestimmten zunaehst die Extinktions- 
koeffizientcn von ,dż?mi»OM(Aurintricarbonsaure)-Lsgg. bei verschiedcner [H ]  in
2 cm Schichtdieke. Die bei Al-haltigen Lsgg. auftretende Rotfarbung erwies sich 
nach Entfarbung des iiberschiissigen Aluminons mittels Ammoncarbonat enthaltender 
NH3-Lsg. ais zu schwach, urn in einer 2 cm-Zclle gemessen werden zu konnen, so daB 
eine modifizierte B a ly -Z o IIc  verwendet wurde, die die Beobachtung einer 20 cm dicken 
Sehicht absorbierender Lsg. gestattete. Bei Konzz. von Al zwischen 25/io o o n  u. 3/I00 
eines mg Al auf 100 ccm Lsg. wurde fast genaue Proportionalitiit zwischen Zunahme 
der Al-Konz. u. Zunahme des Wertes des Extinktionskoeffizienten festgestellt. Bei 
noch grófieren Verdd. war dies nicht mehr so scharf der Fali. Vff. diskutieren zum 
SchluB einige Eaktoren wie Blasenbldg. usw., die zu einer Entwcrtung des Vcrf. ais 
quantitative Methode bcitragen konnen. (Science 69. 167—69. 8/2. Univ. of Pitts- 
burgh, Mellon Inst.) ' BEHRLE.

H. Pesefeldt, Der spektrographische Naćhweis von Beryllium. Vf. benutzt ein 
Bogenspektrum u. untersucht an Gemischen von Al30 ;l-Be0 — praparatiy dargestellt 
von Haakon Haraldsen — die Empfindlichkeit des Nachweiscs. Bzgl. Einzelheiten 
betreffend Spektrographen, Platten, Kohlen usw. s. Original. — Dic letzten Linicn 
sind 3131,06: 3130,42; 2348,62 A; namentlich die letztere ist bei Anwesenheit von 
M O '4 %  Be noch so sicher zu erkennen, daB sic aueh noch bei einer Verdiinnung um 
cinc weitere Zehnerpotenz sichtbar sein wurde. Verss. m it Beimengungen von lsra2COn, 
CaO, Fe„0:| u. SiO., zeigen folgendes: Starker Alkalizusatz setzt die Empfindlichkeit 
wesentlieh herab; gleichzeitiger S i02-Zusatz gibt wieder fast dio urspriingliche Emp
findlichkeit. Neben schwaehem Alkalizusatz laBt sich Be leidlich nachweisen, sehr gut 
neben Fe. CaO setzt die Empfindliehkeit etwas herab, aber vicl weniger ais Na2C03. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 140. 254—62. Febr. Oslo.) K l e m m .

St. Reiner, Zur „Bestimmung von Sauerstoff in  Stahl und Eisen.“ Im  AnschluB 
an dic Veroffentlichung von O. MEYER (C. 1929- I. 1132) weist der Vf. auf einen von 
ihm abgcanderten App. nach OBERHOFFER (Achema-Jahrbueh 1925) hin, bei dem 
die dureh Undichtigkeit der Quarzglassehliffc entstehenden Fehler daduroh vermicden 
sind, daB an Stelle des Schliffapp. cin einfaches, an einer Seite zu einem diinnen Rohr 
ausgczogenes Quarzglasrohr yerwendet wird. (Ztschr. angew. Chem. 42. 159—60. 
9/2. Duisburg.) JUNG.

Sunao Ato, Ober die potentiomelrische Tilration von Gallium. Die gravimetr. 
Best. von Ga ist verhaltnismaBig zeitraubend. Bei der potentiometr. Titration mit 
K.,[Fe(CN)0]-Łsg. haben K i r s c h m a n  u. R a m s a y  (C. 1928. II. 590) nach Meinung 
des Vfs. verhaltnismaBig schwankende Werte erhalten; auBerdem sind die Angaben 
dieser Autoren in bezug auf die Saurekonz. nicht genau genug. Vf. fand: 1. Man 
erhalt bei 40—50° zwar etwas schnellere Einstellungen, kann aber ebensogut bei Zimmer- 
temp. titrieren. 2. Nur bei K onzz. an HC1, die zwischen 0,05 u. 0,0025-n. sind, erhalt 
man wirklich brauehbare Endpunkte. 3. Bei Siiurekonzz. zwischen 0,005 u. 0,0028 
ist das Verhaltnis Ga: Fe(CN)0 genau 1,334, entsprcchend Ga4[Fc(CN)c]3; bei groBeren 
Siiurekonzz. ist der (Juotient bis zu l°/0 kleiner. (Scient. Papers Inst. physical. chem. 
Res. 10. 1—5. 24/1.) K le m m .

O rg a n isc h e  S u b s ta n z e n .
J. F. Reith, Die Mikro-Jodbestimmung in organischen Materialien. (Vgl. C. 1929.

I- 1483.) Nach einer Kritik verschiedcner Verff. zur Mikrojodbest. in organ. Substanzen, 
gegen dieVf. yersehiedene Bedenken erhebt, werden die bisher in der Praxis bewahrten 
Destruktionsmethoden, die Verasehung nach v. FELLENBERG (C. 1925. I. 1233) in 
offener Schale u. die Verbrennung mit O im Quarzrohr naeh Mc CLENDON (C. 1928.
I. 2633) besprochen. Wahrend die erste nach Verss. des Vfs. nicht immer gute Ergebnisse 
zu gewiihrleisten schien, erforderte die zweite Methode viel Substanz u. kostspielige 
App., doch wurden einwandfreie Resultate erhalten. Vf. sehlagt ein neues Analysen- 
verf. vor, das die Vorteile dieser Verbrcnnung mit O beibehiilt. Im Gegensatz zu der 
fast explosiven Verbrennung nach Mc Cl e n d o n  wird bei Zimmertemp. libersehusśiger
O iibergeleitet, die Gase werden dureh ein gliihendes Pyrexrohr mit Pt-Kontaktstern 
nach D e n x s t e d t  abgefiihrt u. dann dureh einige Absorptionsapp. abgeiogen (App.

120*
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vgl. Original). Gelingt dio Destruktion nicht ganz volłkommen, wird diese durch Gliihen 
in Pt-Schalen vervollstandigt. Zum Konzentrieren des J  wird m it A. nach v . F e l l e n - 
BERG wiederholt extrahiert u. die Salzmasse auf dem Wasserbade eingedampft. Dic 
endgultige Best. wird colorimetr. u. titrim etr. nach der „Azidmethode“ oder „Brom- 
Sehwefelsauremethodc“ ausgefiihrt. In  der Salzmasse anwesendo N itrite werden vorher 
durch Zusatz von Natriunwzid zerstórt. Durch dio yerfeinerte Endbest. des Jodids 
wird es ermóglicht, weniger Substanz in die Analyse zu bringen u. m it einfacherer App. 
auszukommen. An cinigen Bclcganalysen werden die Ergebnisse der Methodo gezeigt. 
(Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 48 . 254—62. 15/2. Utrecht, Zentrallab. fur Volksgesund- 
lieit.) POETSCH.

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .

W. Fyg, U ber einige Carminfdrbungen. Sehr gute, kriiftig blaue Kernfśirbungen 
erhalt man durch Verwendung von Chromalaun ais Losungsm. von Carmin. Herst.:
6 g Chromalaun in 100 W. h. gol., 1 g Carmin zugesetzt, 15 Min. gekocht u. nach Ab- 
kiihlen filtriert. Ein in ahnlicher Weise m it Kupferalaun bereitetes Carmin kann ais 
Spezialfarbung fiir quergestreifte Muskeln dienen. Empfohlen wird auch eine 0,5%ig. 
Carminlsg. in 5%ig. Natriumbicarbonatlsg., die eine kriiftige, rote fast reine Kernfarbung 
gibt. Vorbeizc in l,5°/0ig. Lsg. von schwefelsaurem Eisenoxydammon dient zur spezif. 
Darst. von Zollgrenzen. Genauo Farbevorschriften im Original. (Ztschr. wiss. Mikro
skopie 45 . 442—54. 1928. Thun.) S c h n it z e r .

Jean Roche, Kohlenstoffbeslimmung in den Fillraten des gefdlllen Blutes. 3 ccm Blut 
in 10,5 ccm dest. W. werden m it 4,5 cem 10%ig. Phosphorwolframsaure u. 3 ccm 
2/3-n. H 2S 04 gefallt. Nach 10 Min. wird filtriert. 10 ccm des F iltrates werden mit
0,2 g Natrium sulfat im Vakuum iiber Schwefelsaure in der K alte in einer Glasschale 
zur Trookne gebrącht, dann quantitativ  von der Sehale mittels Skalpells abgekratzt 
u. in die NlCLOUXsche Apparatur ubergefiihrt. Fehlergrenze ca. 1—2%. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 100 . 278—80. 1/2. StraBburg i. E ., Inst. f. biol. Chemie.) F r .

James Percy Baumberger und John Field II., Hanonietrische Methode fiir  
quantitative Bestimmung von Milchsdure. Im  VAN-SLYKE-App. wird die Milchsilure 
mit KM n04 unter Zusatz von MnS04 zu C02 u. CH3-CHO oxydiert. 1 ccm Milchsaure- 
lsg. Vioo'n -> 1 ccm ó-n. H 2S04, 1 ccm Vio"m - M nS04 u. V10-m. KM n04 bilden das 
Rk.-Gemisch. Nach wenigen Minuten ist die Rk. beendet. Mengen von unter 1 mg 
werden m it ca. 4% Fehler bestimmt. (Proceed. Soc. exp. Biology and Medieine 25. 
87—89. 1927. Sep. Stanford Univ., Dep. of Physiol.) M e i e r .

Robert Gesell, Almungsregulierung. XX. Chinhydronelektrodengefa/3, Vorsto(3, 
Sammelrohre fu r  Blut und Oewebsfliissigkeil fiir  Cn-Beslimmuugen an kleinen Proben 
ohne Yerlust von Kohlendioxyd. (XIX. vgl. C. 1 9 2 8 . II . 1583; X V III. vgl. C. 1 9 2 8 .
II . 1792.) Beschreibung einer verbesserten Apparatur zur schnellen Cn-Best. an sehr 
kleinen Mengen biolog. Fil. (Amer. Journ. Physiol. 87 . 1—7. 1/11. 1928. Ann Arbor, 
Uniy. of Michigan.) K r u g e r .

Casimir Funk und Henri-Rene 01ivier, Die Untersuchung physiologischer Zu- 
stdnde und der Organ- und Drusentatigkeit durch die biologische Hamanalyse. I. Die 
Diagnose der Schwangerschaft. Dic Unters. des H arns auf Vitamine u.Hormone erleichtert 
die Diagnose wesentlich. Bei Uberfutterung m it Vitamin B wurde der vom Kórper 
nicht adsorbierte Anteil im Urin aufgefunden. —  Das yon ZONDEK u. LoEWI im Harn 
gefundene Hormon Folliculin bildet die Grundlage zu einem yon den Vff. angewandten 
Verf. zur Diagnose der Graviditat. Der zu untersuchende H arn wird fast bis zur 
Trockne eingedampft, m it yiel A. aufgenommen, wieder eingedampft u. m it A. auf- 
genommen. Der iith. Riickstand wird in einer bestimmten Menge Oliven0l gel. u. 
weiblichen, kastrierten R atten  injiziert. Aus den Resultaten ergab sich, daB der Harn 
nicht grayider Frauen kein Folliculin enthalt. Die Methode yon ZONDEK, L oew i, 
Z o n d ek  u. A schheim  zur Diagnose der Grayiditat durch Nachwcis des Hormons 
des Hypophysenhinterlappens im H arn halten Vff. fiir nicht so spezif. wie den Nach- 
weis des Folliculins. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 8. 449—53. 16/11. 1928.) L. Jo s .

I. N. Orpwood Price, Die Oxydasereaktion bei der Laboratoriumsdiagnose der 
Gonarrhoe. Bei Anwendung der Oxydaserk. m it Dimethyl-p-phenylendiamin ais 
Fiirbemittel von Bakterien geben Gonokokken u. einige Arten der Neissergruppe 
poaitiye Rk., die abe-r yon Gonokokken leicht zu trennen sind. Bakterien, wie Pneumo- 
kokken, Staphylokokken, dereń Yerwechslung m it Gonokokken móglich ist, geben
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keine positiyc Oxydaserk. (Brit. med. Journ. 19 2 9 . I. 199. 2/2. London, St. Thomas 
Hospital.) Me i e r .

Ed. Justin-Mueller, Sclmrlacli R , Aminoazotoluol und Acetazotoluidid ais ver- 
narbungsfórdemde Miiłel. Die Prufung der epithelisierenden Wrkg. von Acetazotoluidid, 
CGH 1(CH3) 'N = N -C 6H3(CH3)-NH-COCH3 (Azodermin Agfa) gegenuber der Wrkg. von 
Scliarlach R  Agfa u. Aminoazotoluol Agfa geschali nach folgender Methode: Eine KW- 
stoffhaltige Lsg. (oder Vaselin) u. Zusatz von geringen Mengen je eines der drei genannten 
Stoffe wird yorsichtig m it EiweiBlsg. yersetzt u. stark geschiittelt. Es tr i t t  Emulsionsbldg. 
ein. Die auf oin F ilter gebrachten Emulsionen ergaben nach dcm Trocknen an der Luft 
ein Hautchen, das am starkstcn bei der Azoderminprobe heryortrat. Das Filtrierpapier 
um das Hautchen hcrum war bei der Scliarlach R-Probe rot, bei der Aminoazotoluol- 
probe gelb u. bei der Azoderminprobe nur sohwach rosa gefarbt. Es wird den 3 Stoffen 
eine peptisierende Wrkg. zugeschrieben. Infolge der starksten Hautchenbldg. u. der 
weniger storenden, geringen Farbwrkg. wird dem Azodermin vor den beiden anderen 
Kórpern der Vorzug gegeben bei der Wundvernarbung. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 8. 
441—49. 16/11. 1928.) L. J o s e p h y .

Karl Neumayer, Ober organotherapeutische Prdparale in  den Arzneibuchern und 
ihrc Untersuchungsmethode. Vf. bespricht die in yersohiedene Pharmacopoen auf- 
genommenen organotherapeut. Prdparale u. fordert fiir diese Drogen die Best. physikal.- 
chem. Konstanten, wie Trockenruckstand, Aschengeh. u. Extraktgeh. Am Beispiel 
der Thyreoidea zeigt Vf. die Anfertigung von Mikrotompraparaten (3 Abb., davon 
eine farbig) von 6—10 /( Dicke. Plasmafarbung laBt sieh m it Eosin bzw. Saurefuchsin 
u. Pikrinsaure nach VAN GlESON, Kernfiirbung m it einer Mischung von WEIGERT- 
scher Hamatoxylinlsg. u. Hamatoxylin nach D e l a f ie l d  erzielen. Vf. sieht in der 
Histologie m it ein Hilfsmittel zur Identifizierung u. zur Erkcnnung von Verfalsehungen 
mit Muskulatur usw. Mikrochem. laBt sich J  in Schilddrusensubstanz nachweisen. 
>  0,03 g m it 0,5—1,0 ccm frischer 5°/0ig. Bichromat-H2S 04 yersetzen im zylindr., 
ca. 3 cm hohen, 1 cm weiten GlasgefaB im W.-Bad (nur Boden lieizen). Bedecken m it 
Deckglas, auf das Starkekorneraufschwemmung gestrichen wurde. Makroskop. u. mkr. 
laBt sich die Farbung erkennen, evtl. auch zu quantitativen Schatzungen verwenden. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 67 . 27—30. 23/1. Wien, Univ.) H a r m s .

W. Bottger, Ober die Bestimmung des Phosphorgehalts von „Phosphor solulus“ 
nach D. A .-B . 6. Vf. berichtet iiber Unterss. zur Best. von P  im Phosphor solutus 
mit einer Jodid-Jodatmischung unter Zusatz eines kleinen . Saureuberschusses. Es 
wurde von Brennecke der P-Geh. sowohl jodometr. aus dem Verbrauch an J  wie auch 
acidimetr. durch T itration der entstandenen Saure erm ittelt u. zwar wurden in den 
verschiedenen Versuchsreihen neutrale Jodlsg. (Jodlsg. I.), Lsg. aus K J  +  J  unter 
Zusatz von 0,002 Aquivalente HCl auf 0,1 Aquivalent J  (Jodlsg. II.) u. Lsg. aus Jodid- 
Jodatgemisch +  Saure, von letzterer ein UberschuB von 0,002 Aquivalcntc (Jodlsg.
III.) verwendet. Es ergab sich gute Ubereinstimmung der P-Werte aus dem Lauge- 
verbrauch, es kann also die J-Lsg. ctwas frcie Saure (bis zu 2,4% der J-Menge) ent
halten. Die jodometr. bestimmten P-Werte lagen etwa 25% hoher ais die acidimetr. 
bestimmten. (Apoth.-Ztg. 43 . 1551—53. 22/12. 1928. Leipzig.) L. J o s e p h y .

J. Rae, E in volumetrisches Verfahren zur Bestimmung von Phenazon. Das Verf. 
beruht darauf, daB Phenazon mit Pikrinsaure eine Verb. bildet, die im TJberschuB 
von Pikrinsaure unl. ist. 10 ccm einer wss. l% ig. Phenazonlsg. werden mit 25 eem 
Vio-n. Pikrinsaure versetzt u. mit W. auf 100 ccm aufgefullt. Nach ciniger Zeit wird 
filtriert u. in 50 ccm des Filtrates die noch freie Pikrinsaure durch Titration m it 1/10-n. 
NaOH bestimmt. Daraus Berechnung der an Phenazon gebundenen Pikrinsaure.
1 ccm 7io-n. Pikrinsaure entspricht 0,0188 g Phenazon. (Pharmac. Journ. 121 . 575. 
15/12. 1928.) L- J o s e p h y .

P. Andron, Die Bestimmung des Chlorals im  Ohloralsirup. Entgegcn den Aus- 
fiihrungen von FRA N ęoiS (vgl. C. 1928 . I. 1898) stellt Vf. fest, daB beim Chloralsirup 
dio Titration nach einer Min. kein befriedigendes Resultat liefert. Der Zucker be- 
einfluBt die Rk., Vergleichsverss. m it wss. Lsg. gaben gute Resultate. Candiszuckcr, 
gereinigte Saecharose u. Sirupus simplex wirken in dem gleichen Sinn wie Zuckcr.
(Journ. Pharmac. Chim. [8] 8. 453—55. 16/11. 1928.) L. J o s e p h y .

Aranka Stasiak, Jodgehalt und biologische Werligkeit rerschiedener Schilddriisen- 
prdparate. Vf. bestimmte den Jodgeh. yerschiedencr Tabletten u. es ergab sich, daB 
der Jodgeh. aueh der gleichen Menge Driisensubstanz entsprechender Tabletten sehr 
verschieden war. Die wss. Schilddrusencxtrakte enthalten Jod nur in Spuren, haben
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also aucli keine physiolog. Wirksamkeit, wie experimentcll durch ihre Priifung nach 
dem HuNTschen Acetonitrilyerf. gezeigt wurde. Es werden folgende Vorschlage 
gemacht: 1. Die Standardisierung der Schilddriisenpraparate geschehe in der Praxis 
auf Grund ihres Jodgeh. 2. Es sollcn nur solche aus Schilddriisenpulyer bereitete 
Tabletten oder das Pulver selbst in den Handel kommen, bei denen eine Beschriftung 
den Jodgeh. des Praparats in Prozcnten oder in Milligrammen pro Tablette kenn- 
zeichnet. 3. Da die wss. Auszuge wirksame Substanz nur in Spuren enthalten, ist 
es unbegriindct, sie iiberhaupt in Verkehr zu bringen. (Magyar gyógyszerćsztudomanyi 
TarsasAg ]5rtesitoje [Ber. Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 385—91. 15/11. 1928.) B e r  l it  ZER.

Gyula von Mikó, Die Reinigung des Essigdlhers zur Werłbeslimmung des Opiums 
und der Opiumprdparale. Der Zerfall des Essigathers laBt sich dadurch yermeiden, 
daB man ihn iiber Krystallen neutralen K alium tartrats aufbewahrt. Is t der Zerfall 
eingetreten, dann sehiittelt man ihn zur Reinigung u. Neutralisierung m it der gleichen 
Menge von Aqua Calcis, das 0,15% Ca(OH)2 enthalt. Nach kurzem Schutteln wird 
das Gcmisch wieder klar u. der Essigiither reagiert auf Łackmus neutral. Wie Ana- 
lysen beweisen, kann der so gereinigte Essigather ohne weiteres zur Wertbest. von 
Opiumpraparaten dienen. (Magyar gyógyszerćsztudomanyi Tarsasag iSrtesitóje [Ber. 
Ungar. pharmaz. Ges.] 4. 392—96. 15 /li. 1928.) " B e r l i t z e r .

Jeanne Levy, Hauptsachlicliste wirksame Beslandteile und biologische Bestimmung 
von Digitalis. Eine Zusammenstellung der Arbeiten iiber Digitalis u. der verschiedenen 
Verff. zur biolog. Best. der Wirksamkeit von Digitalispraparatcn. Yf. sehliigt vor, 
diese Priifungen durch Fcststellung des Kumulationsvermógens zu erganzen. (Buli. 
Sciences pharmacol. 36. 28—51. Jan.. Paris, Univ.) W. WOLFF.

P . Bourcet, Die Bestimmung des Pilocarpins. Da der Geh. der Jaborandibldtler 
an Pilocarpin trotz zufriedenstellendem Gesamtalkaloidgehalt sehr verschiedcn ist, 
schlagt Vf. vor, den Pilocarpingehalt der Bliitter folgendermafien zu bestimmen: 25 g 
zerriebene u. gesiebtc Jaborandiblatter werden mit 200 ccm einer 10%ig. Na2C03-Lsg. 
versetzt u. 3 Stdn. im Soxhlet mit Bzl. extrahiert. Die k. Bzl.-Lsg. wird s o f  o r t  
mchrmals m it kleinen- Mengen l% ig. H2S 04 durchgeschiittelt, die Yereinigtcn wss. 
Schichten werden filtriert, m it NH3 gegenuber Kongo neutralisiert u. m it einer l% ig. 
wss. KMnO.,-Lsg. tropfenweise bis zum E in tritt einer bleibenden Rosafiirbung ver- 
setzt. Darauf alkalisiert man mit NH3, extrahiert 10-mal mit Chlf. u. neutralisiert 
dic yereinigtcn Chlf.-Auszuge (insgesamt 50—60 ccm) nach einer Eiltration iiber 
trockenes Ńa2C03 genau mit H N 03. Nachdem man die Lsg. auf dem W.-Bad zur 
Trockne gcbraeht hat, extrahiert man den Riickstand m it kleinen Mengen k. Aceton, 
wobei das Pilocarpinnitrat zuruckbleibt, welches filtriert, bei 100° getrocknet u. darauf 
gewogen wird; der F. liegt bei 174— 175° u. darf nicht geringer ais 165° sein, wenn sich 
eine Fabrikation yon Pilocarpin aus den untersuchtcn Jaborandibliittern noch lohnen 
soli. — LaBt man obigen Bzl.-Extrakt der Alkaloide 24— 48 Stdn. im Lichte stehen, 
so sinkt sein Alkaloidgehalt um mehr ais die Halfte, wahrend sich gleichzeitig an den 
GefaBwandungen ein Nd. bildet. Zieht man aber die Bliitter m it Bzl. oder PAe. aus 
u. behandelt man nach Entfernung des Losungsm. m it Na2C03 u. darauf m it Bzl., so 
ist keinerlei Abnahme des Pilocarpingehalts zu beobachten. (Buli. Sciences pharmacol.
36 . 26—27; Ann. Falsifications 21 . 23—24. Febr. Paris, Univ.) W. W o l f f .

[russ.l J. Finkelstein, Tnstruktion  zur A usfuhrung der B ordet-W asserm annschen K eaktion  
(Zur V ereinheitlichung der Serodiagnostik der S jp h ilis). Mosknu: M edizin. S taats- 
vcrlag 1928. (62 S.) R bl. 0.70.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

— , Gegen Saure ividerstandsf(ihige Materialien. Es wird eine einfaohe Aufzahlung 
gegeben. (Dtseh. Farber-Ztg. 65 . 153— 54. 17/2.) SALMANG.

Gustav Kail, Ober die Filtrierung von Luft, die indu-striell Verwendung finden soli. 
Vf. gibt eine kurze Zusammenfassung der theoret. Grundlagen der Luflfiltration u. 
bespricht sodann die in der Praxis iibliehen Anwendungsarten yon Filtern. Es werden 
an Hand yon Abb. erlautert: Streiffilter, Durehgangsfilter, Schichtfilter, bewegliche 
Umlauffilter, NaBfilter sowie die zugehorigen Zerstauberdiisen u. Elektrofilter. (Pho- 
togr. Industrie 27- 31— 34. 57— 60. 80— 82. 106— 07. 30/1.) R o l l .
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Ant. Aleg, Die Absorption der Ddmpfe fliichliger Losungsmillel. Zusammenfassung 
iiber dio Wiedergewinnung fliichtiger Lósungsmm. durcli Kondensation, Adsorption 
durch feste Stoffe oder Absorption durch Fil. (Chemickć Listy 23. 1—5. 10/1.) G u n th .

— , Ein neuer Schnelltrockenapparat. Der neue Sohnelltrockenapp. besteht aus 
mehreren ncbeneinander gereihten miteinander verbundenen Trockenkammcrn mit 
zwischengebauten Heizkammern. Oben eingebaute Windrader (sog. Turbo-Liifter) 
treiben die Trockenluft, nachdem sic sieh an den Heizelementen der Heizkammer cr- 
warmt hat, in den einzelnen Trockenkammern in Schlangenlinien von links nach rechts, 
dann wieder von rechts nacli links iiber die m it feuehtem Trockengut gefiillten Horden 
hinweg. Durch gleichzeitige Einfuhrung von seitlicher Zwischenluft ist dafiir gesorgt, 
daB dic oberen Horden genau so schnell trocltnen wie die unteren. Sehr sparsamo 
Trooknung, geringer Dampfverbrauch, geringer Kraftbedarf sind die Vorziigc dieser 
Apparate, die von der Spezialfabrik fiir Trocknungsanlagen FRIEDR. H a a s , Lenncp 
(Rhld.) geliefert werden. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 26. 42. 5/2.) J u n g .

Metalastic Inc., Jersey City, iibert. von: Walter Rautenstraucli, Palisadę (New 
Jersey), Packungsmaterial, insbes. fiir Dampfturbinen, bestehend aus 65 Teilen Cu-Pvlver,
2 Teilen Flachs, 6 Teilen Asbest, 12 Teilen Talg u. 15 Teilen Graphit. Zur Geruchs- 
yerbesserung werden geringe Mengen Benzaldehyd hinzugegeben. (A. P. 1 698 654

Metalastic Inc., Jersey City, iibert. von: Walter Rautenstrauch, Palisadę (New 
Jersey), Sauremdcrstandsf&hges Packungsmaterial. Eine M., die gegen Fruchtsaftc u. 
durch Giirung entstandene Sauren widerstandsfiihig ist, besteht aus 75 Teilen Zinn,
4 Teilen Asbestfasern, 13 Teilen Talg u. 10 Teilen Graphit. Ein gegen HC1 widerstands- 
fahiges Materiał besteht aus 73 Teilen Kupfer, 4 Teilen Asbest, 10 Teilen F ett u. 
10 Teilen Graphit. Gegen H N 03 ist eine M. folgender Zus. widerstandsfabig: 55 Teilc Al,
5 Teile Asbest, 10 Teilc Wachs, 30 Teilc Graphit. (A. P. 1 698 655 vom 26/7. 1024,
ausg. 8/1.1929.) M. F. Mu l l e r .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Wcchselwirkung zwischen Gasen und darin fein verteilten Stoffen. (F. P. 648 525 vom 
8/2. 1928, ausg. 11/12. 1928. D. Prior. 9/2. 1927. — C. 1928. I. 2525.) K a u s c h .

Travers-Lewis Process Corp., Columbus, Ohio, Remigen von Flussigkeiten. 
Man entfernt die Kolloide, indem man die Konz. der OH-Ionen der zu reinigenden FI. 
derart hiilt, daB jedes Kolloid eine negative Ladung erhiilt. Dann fiigt man eine Sub- 
stanz zu, dic einen Elektrolji.cn bildet, um dic Ladungen der Kolloide zu nentralilicren. 
Belg. P. 350 882 vom 27/4. 1928, Auszug veróff. 9/10. 1928.) K a u s c h .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: B. L. Newkirk, 
Sehenectady, N. Y., Reinigen von Flussigkeiten. Um aus einer FI. kleine Tcilchen, 
dio durch die FI. nicht benetzt geworden sind, abzuscheiden, laGt man sio durch eino 
Sehicht kleiner Kórper (Stahlkugcln), dic von der FI. nicht benetzt werden, hindurch- 
stromen. Man trennt z. B. kleine Stahl- oder Fe-Teilchen vom Hg, das in einem Hg- 
Dampfkraftsystem Vcrwcndung gefunden hatte. (E. P. 302 319 vom 14/12. 1928, 
Auszug yeroff. 6/2. 1929. Prior. 14/12. 1927.) KAUSCH.

Woodall-Duckham (1920) Ltd., iibert. von: Reginald Frank Krall, London, 
Apparat zum Trennen fester Stoffe von Flussigkeiten. Gegen die Oberfliiehe eines nach 
unten kon. erweiterten, sich um eine yertikale Achse drehenden Siebes wird das zu 
troeknende Gut geschlcudert. Durch einen an Hand von Zeichnungen erlauterten 
VersehluB wird erreicht, daB das abgeschleudertc W. nicht mehr an das Trockengut 
gelangen kann. (A. P. 1 695 193 vom 24/4. 1926, ausg. 11/12. 1928. E. Prior. 28/8.
1925.) R a d d e .

Niels Breinholt Bach, Iloilo, Philippinen, Abscheidung ton suspendierten Stoffen 
aus heipen bzw. stark dampfenden Fliissigkeiten. Die Fl.-Oberflache wird durch darauf 
schwimmendc, nicht aus der FI. stammende festc oder fl. Stoffe, z. B. durch (51, Holz, 
Kork, Fett u. dgl., derart abge.schlossen, daB eine weiterc Verdampfung u. dadureh 
bewirktc Stromung in der Fl. verhindert wird. (Holi. P. 18 838 vom 29/6. 1926, 
a"sg. 15/10. 1928.) R a d d e .

Anton Seiberl, Wien, Einrichtung an nut Filtertuehern aysgeslatteUn Filieranlagęn 
zum Reinigen der Filtertiicher. In  der Niihe der m it den Tuehern bespannten Flaehen 
sind Luftvcrdranger angeordnet, dio bei ihrer Bewegung infolge des vor ihnen auf- 
Łretcnden Luftuberdruckes u. des hinter ihnen entstehenden Luftunterdruekes die

vom 11/9. 1923, ausg. 8/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .
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Eiltertiiclicr abwechselnd aus dom Bewegungsraum des Verdrfingcrs wegdrucken u. 
in sio hineinsaugcn. (Schwz. P. 127 770 vom 26/4. 1927, ausg. 17/9. 1928.) K a t jsc ii.

American Kreuger & Toll Corp., New York, ubert. von: Alfred M. Goodloe, 
Bradford, Pennsylvan., Filtriermalerial fiir Luft und Gase, bestehend aus Birndelii 
dunncr Metallbandor oder Drahte, Asbestfaden usw., die m it einer mehr oder weniger 
K lebkraft aufweisenden FI. (Viseosine) iiberzogen sind. (A. P. 1700126 vom 17/6.
1926, ausg . 29/1. 1929.) K a u s c h .

F. L. Wilder, E. Morris, E. Schiff und E. S. King, London, Trennen von
Gasen. Man fukrt das zu trennende Gasgemisch in eine herabstromendc Simie eines 
Losungsm. ein u. le itet dieses dann in eine Kammer, wo das ungel. Gas abgetrennt 
wird. Die das gol. Gas enthaltende FI. kann man in einem Niederdruckbchalter auf- 
steigen lassen, wo das Gas ausgotrieben wird. (E. P. 302 386 vom 15/9. 1927, ausg. 
10/1. 1929.) K a u s c h .

L’Air Liąuide Soc. Anon. pour Ffitude et l ’Exploitation des Procedes
G. Claude, Paris, Wiederverdampfung mrflussigtcr Gase. Dio verfliissigtcn Gase bringt 
man unter Atmosphiircndruck in einen Behiilter u. von da mittels einer Pumpo in 
einen Verdampfer, worin die Gase unter Druek verdampfen. (E. P. 302 681 vom 
30/11. 1928, Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 20/12. 1927.) K  AUS CII.

Dryice Corp. of America, New York, Festmachen von Kohlendioxyd. Man ver- 
mindort den Druck der komprimierton fl. C02. Die FI. wird unter ihro Gleichgewichts- 
temp. bei dem bcrrsehenden Druok gekuhlt. (E. P. 302 070 vom 17/1. 1928, ausg. 
3/1. 1929.) K a u s c h .

W. Hessling, Genf, Festmachen von Kohlendioxyd. Man lilfit komprimierte fl. 
C02, die durch iiuBere Kuhlung mittels eines zirkulierenden Mittels gekuhlt ist, expan- 
dieron. (E. P. 302 359 vom 12/12. 1928, Auszug veroff. 6/2. 1929. Prior. 15/12.
1927.) K a u s c h . 

Maschinenfabrik Buckau R. Wolf Akt.-Ges., Magdeburg, Brikettieren von
Salzen gemaC D. R. P. 469822, dad. gek., dafi zur Behandlung des Salzes vor dcm 
Pressen an Stelle des iiberhitztcn Wasserdampfes gesiitt. Wasserdampf verwendet 
wird. (D. R. P. 470 183 K I. 12e vom 14/11. 1924, ausg. 7/1. 1929. Zus. zu D. R. P. 
469822; C. 1929. I. 1386.) K a u s c h .

J. Gonze, Charleroi, und J. Gerin, Wasme, Unmittelbare Fraklioinerung der 
Deslillationsprodukte beim Verlassen der Ófe.n m it uberhitztem Wasserdampf. (Belg. P. 
350 914 vom 28/4. 1928, Auszug veroff. 9/10. 1928.) K a u s c h .

G. F. Lathrop und John J. Dodge, ubert. von: Seth L. Bright, Detroit, Mich..
Kiihlen von Fliissigkeiien. Man leitet die zu kiiklende Fl. uber eine Flachę, dic zunachst 
m it W. u. sodami m it einer k. Solc gekuhlt worden ist. (A. P. 1 700 430 vom 20/8.
1927, ausg. 29/1. 1929.) K a u s c h .

Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag, Stockholm, Konlinuierlich 
arbeitender Absorplioyiskdlteapjiaral. (D. R. P. 471 475 KI. 17a vom 1/8. 1926, ausg. 
13/2.1929.) K a u sc h .

Maschinenfabrik EBlingen, EBlingen (Erfinder: Fritz Oldenburg. Stuttgart- 
Bcrg), Kalteerzeugungsmaschine. (D. R. P. 471 625 K I. 17a vom 4/12. 1926, ausg. 
14/2, 1929.) K a u s c h .

De Laval Separator Co., New York, iibert. von: Alan E. Flowers, Poughkccpsie, 
N. Y.. Apparal zum Behandeln von Fliissigkeiien bei chem. Verf. oder Adsorptionsrkk. 
Der App. ist so eingeriehtet, daB die Fl. unter kontinuicrliehem FlieBen sich m it dcm 
anderen Stoff inischt, u. weist Vorr. auf, die die Trennung fórdern, dic Gemisclic in 
dunno Schichten zerlegen usw. (A. P. 1 701 068 vom 22/6. 1926, ausg. 5/2. 1929.) Ka-

Assoc. of British Chemical Mannfacturers. B ritish  Chemicals: th e ir  m anufactures and  uses.
Official (lirectory. London: Bonn 1929. (320 S.) 8°. 1 0 s . ( i d .n o t .

W. R. Woolrich, Handbook of re frigerating  engineering. New Y ork: Van N ostrand 1929. 
(328 S.) 16". f!cx. fab. § 4 .— .

m . Elektrotechnik.
G. Aschermann, Elektńsche Leuchtróhren. Wesen des Leuchtvorganges, Horst, 

u. Betrieb der Leuchtróhren, Verwendung von Edelgasen, insbesondere Neon, zu 
ihrer Fiillung, Erzeugung des verschiedenfarbigen Leuchtens, prakt. Verwendung 
fiir Reklame u. Signalzwecke. (Glas u. Apparat 9. 223—24. 233—35. 2/12. 1928. 
Berlin.) R o l ł .
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Siemens -Elektrowanne - Ges. m. b. H., Sornewitz, Elekirischer Salzbadofen. Dor 
Ofen besteht aus 2 ineinandergestellten Isolierticgeln, von denen der innerc m it seinem 
umgebogenen Rand auf dem iiuBoren aufliegt. Den Zwischenraum zwischen den 
Tiegeln nimmt das ftls Heizkorpcr dienende Salzbad ein, u. der Querschnitt diesos 
Zwischenraum.es wird so gewahlt, daB das Salzbad einen so hohen elektr, Widerstand 
besitzt, daB es an einen Strom von ublicher Spannung (olme Umformer) angesehlossen 
werden kann. (Oe. P. 111537 vom 21/5. 1926, ausg. 10/12. 1928. D. Prior. 23/5.
1925.) K u h l in g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Franz Skaupy, Berlin, Einkry- 
stallige Melalloxyde o. dgl. Die auf Einzelkrystalle zu yerarbcitendcn Metalloxyde o. dgl., 
z. B. Th20 3, wurden in gepulvertem u. gepreBtem oder geschmolzenem Zustande m it 
einem metali. Gehause umgeben, z. B. in ein aus Cu, Ni, Fe oder W bestehendes Rolir 
gegossen, bei nahe ihrem F. liegenden Tempp. zu D raht ycrarbeitet u. auf WeiBglut 
erhitzt. Dic Erzeugnisse werden ais Gliikfaden yerwendet. (A. P. 1 701 342 vom 
20/4. 1925, ausg. 5/2. 1929. D. Prior. 3/5. 1924.) K u h l in g .

C. H. F. Muller, Hamburg, Einschmelzverbindung von oxydierbarem Metali und 
Glas. Die Einsohmelzstelle wird mit einem diinnen Uberzug von Al yersehen. Zweck- 
maBig yerwendet man einen Aluminiumlaek, dessen Bindemittel beim Erhitzen der 
Einsohmelzstelle yerbrennt. (Oe. P. 111468 yom 14/10. 1926, ausg. 26/11. 1928.
D. Prior. 30/1. 1926.) K u h l in g .

Bernhard Erber, Wien, Gliihlampe. Auf einem glaserncn Trager ist ein diinner, 
aus dem Oxvdc einer seltenen Erde bestehender Stab angeordnet, weleher von einem 
schraubenformig gewundenen, z. B. aus W bestelienden Heizdraht umgeben ist. 
(Oe. P. 111964 yom 28/8. 1926, ausg. 10/1. 1929.) K u h l in g .

Bernhard Erber, Wien, Gliihlampen. Die Lampen enthalten einen Gliihfaden 
aus Tantalcarbid oder dem Carbid eines anderen Metalles der Tantalgruppe. Um 
die Zers. des Carbids in der Gliihhitze zu yermeiden, wird der Hohlraum der Lampo 
mit einem oder mehreren, gegen das Carbid inerten, besonders stickstofffreien Gase, 
z. B. Ar, oder Dampfen kohlenstoffhaltiger Verbb., z. B. Bzl., C2H„, C2H4, Ci0Hs o. dgl. 
oder beiden gefiillt. (Oe. PP. 111965 u. 111 966 yom 9/3.1927, ausg. 10/1. 1929.) K u.

Johannes Hendrikus Bernardus Aloysius Holtus und Johannes Antonius 
Kloks, Arnhem, Holland, Gasgefiillie Gliihlampen. Die Lampen sind m it Edelgas, 
z. B. Ar, gefiillt, welehem etwas P20 3 beigemiseht ist. Die Fiillgasmischung wird dar- 
gestellt durch Durchleiten yon Gemengen von Ar u. 0 2 oder Ar, 0 2 u. N2 durch ge- 
sohmolzenen P. (Oe.P. 111460 vom 4/5. 1926, ausg. 26/11. 1928.) K u h l in g .

Sendlinger Optisclie Glaswerke G. b. b. H., Berlin, Róntgenrtihre. Die aus 
diinnem Hochvakuumglas bestehende eigentliche Rontgenrohre ist yon einer erheblieh 
dickeren Schicht aus gegebenenfalls gefiirbtem Oberfangglas umgeben, welehc eine 
Aussparung (Fenster) zum A ustritt der Rontgenstrahlen enthalt. (Holi. P. 18 611 
yom 23/7. 1925, ausg. 15/9. 1928. D. Prior. 31/7. 1924.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Gliihkałhoden. Die Kathoden bestehen 
aus einem Tragermetall, z. B. W, auf dem ein Belag von Hf durch Aufsclimelzen eines 
Doppelfluorides des Hf u. seine elektrolyt. Zers. erzeugt worden ist. (Holi. P. 18 773 
vom 31/7. 1925, ausg. 15/10. 1928. D. Prior. 5/8. 1924.) K u h l in g .

N. V. Philips’ G lo e ila m p e n fa b r ie k e n , Eindhovcn, Holland, Elekirodcn fiir Enl- 
ladungsrohren. Dio Elektroden enthalten eine zusammenhangende Chromeisonsehieht, 
welehe m it einem Rand zum Einschmelzen der Elektroden in das Glas der Entladungs- 
róhren yersehen u. so ausgebildet ist, daB sic nach dem Einschmelzen das Inncre der 
Rohre yon der Luft abschlieBt. (Oe.P. 111351 yom 25/4. 1923, ausg. 26/11. 1928. 
Holi. Prior. 13/6. 1922.) K u h l in g .

N. V. Philips’ G lo e ila m p e n fa b r ie k e n , Eindhoyen, Holland, Entladungsrohre mil 
Gliihkalhode zum doppelphasigen Gleichrichlen von Wechselslrom. Dio Rohren sind m it 
Edelgas unter einem Druck yon 0,5—5 mm gefiillt u. besitzen Anoden, welche wenig- 
stens an der Oberflache aus Kohle bestehen. (Schwz. P. 128 078 yom 12/7. 1927, 
ausg. 1/10. 1928. Holi. Prior. 9/10. 1926.) K u h l in g .

Westinghouse Lamp Co., Bloomficld, V. St. A., Anlikathoden fUr Ronlgenrohren. 
Zur Herst. der Antikathodcn dienen reines zusammenhangendes II oder Th oder Le- 
gierungen dieser Metalle, welche durch allmahliches Erhitzen diesc-r Metalle oder 
Misehungen ilirer Salze mit Reduktionsmitteln in Pulverform im hohen Vakuum 
erhalten werden. (Oe. P. 111 386 vom 21/12. 1921, ausg. 26/11. 1928. A. Prior. 
21/12. 1920.) K u h l in g .



C. H. F. Muller Akt.-Ges., Hamburg;- Kathodipslrahlenrohre. Bej m it Lenard- 
fenster ausgeriisteten Kathodenstrahlenróhren wird dns Fenster durch einen diinnen 
Flussigkeitsstrahl gekiihlt. Ala Kuhlfl. kann auBer W. z. B. CCI, dienen. (Oe. P. 
111 9 5 8  vom 22/12. 1927, ausg. 10/1. 1929. D . Prior. 23/12. 1926.) K u h l i n g .

Westinghouse Brake & Saxby Signal Co. Ltd., London. Elektroden fiir  Wechsel- 
slromgleichrichler. Kupferschciben oder Sclieiben von Kupferlegierungen werden unter 
Bedingungen erhitzt, unter denen eine ihrer Oberflaehen schwaoher oxydiert, die 
andrc m it zwei iibcrcinanderliegenden starkeren Schichten von Cu20  u. CuO bedeckt 
wird. Die Oxydschichten werden von der erstgenannten Oberflacho vollig cntfernt, 
wahrend die iibrigen Oberflaehen nur vom CuO befreit wurden. Dio Entfernung des 
bzw. der Oxyde gesohieht durch chem. Mittel, z. B. Alkalicyanidlsgg. (Oe. P. I l i  794 
vom 4/8. 1927, ausg. 27/12. 1928. A. Prior. 26/8. 1926.) K u h l in g .

Westinghouse Brake & Saxby Signal Co. Ltd., London, MetalUlektroden von 
Gleichrichtern. Zweeks Erzeugung geniigend festhaftender Oxydulschichtcn werden 
Kupferplatten in  Luft oder 0 2 auf etwa 1015° erhitzt, dann allmahlich auf etwa 600° 
abgekuhlt u. dann abgesehreckt. Man kann auch unm ittelbar nach dcm Erhitzen auf 
1016° abschreeken, das Erhitzen wird dann aber zweckmaBig mehrfach wiederholt 
unter jedesmaligem Entfernen des oberflachlich gebikleten CuO. (Oe. PP. 111 458 
vom 5/2. 1926, u. 111 459 vom 10/3. 1926, ausg. 26/11. 1928.) K u h l i n g .

V. Anorganische Industrie.
Walter Qvist, Die Schwefelsdure ais Zentralsubstanz in  der chemisclien Industrie. 

Ein Yortrag. (Fińska Kemistsamfundets Medd. 37. 118—25. 1928.) W . W o l f f .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wasserstoffsupcroxyd durch 
kalhodtsche Reduktion von Saucrstoff. Man elektrolysiert iibersatt. Lsgg. von O, wo- 
durch die Ausbeute betrachtlich erhóht wird u. auch m it einem Vielfachen der bisher 
móglichen Stromdichte gearbeitet werden kann. Z. B. wird l% ig . H„S04 in einem 
DruckgefaB bei 25 at m it O gesatt. u. nach Ablassen des Druckes mit cincr Kathodc 
aus amalgamiertem Gold u. einer Anodę aus P latin  elektrolysiert: Stromdichte bis 
4 Amp./qdm (gegeniiber 0,2 Amp. bei den bekannten Verff.). In den ersten Minuten 
bildet sieh H 20 2 m it mehr ais 90% Stroniausbeute. Durch Wiederholung der t)ber- 
sattigung u. Elektrolyse kann man zu einer 3%ig. H 20 2-Lsg. m it einer Gesamtstrom- 
ausbouto von 80% gelangen. (Schwz. P. 128 224 vom 14/7. 1927, ausg. 16/10. 1928.
D. Prior. 16/7. 1926.) R a d d e .

Raymond F. Bacon, Brouxville, N. Y., Schicefelicasserstoff. Man laBt H 2 m it 
geschmolzenem S unter Druek reagieren. (A. P. 1 700 578 vom 5/5. 1927, ausg.~29/l. 
1929.) K a u s c h .

Vincent A. Lapenta, Indianapolis, Indiana, Adsorpiion von Salzsaurc. In  einem 
Autoklayen wird eine Agar-Agarabkochung unter Dampfdruck gesetzt, w. filtriert u. 
HCl zugesetzt, dann wird das Ganze m it gereinigter Kiesclcrde, die Ca3(P0.,)2 enthalt, 
gemiseht, getroeknet u. pulverisiert. (A. P. 1 699 596 vcm 17/8. 1927, ausg. 22/1. 
1929.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M.. Ammoniaksynthese. Die Ab- 
gase von der zersetzenden Hydrierung kohlenstoffhaltiger Matcrialien wcrdeii von ihrem 
KW-stoffgehalt befreit, indem man ihn in H2 uberfiihrt, u. dann bei der 3S.H3-Synthese 
Yerwendet. (E. P. 302 620 vom 17/9. 1927,'ausg. 17/1. 1929.) K a u s c h .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, V. St. A., iibert. von: Frederick W. de 
Jahn. New York, Ammoniaksynthese. Das katalysierte Gasgemisch wird durch eine 
Anzahl Warmeaustauscher einer Vorr. zugcfiihrt, in welcher das entstandene NH3 
in fl. Zustand abgeleitet wird. Die unveranderten Anteile des Gasgemisches werden 
durch dic gleichen Wiirmeaustaufcher im Kreislauf zum Kontaktraum  u. von da 
zu der Abscheidungsyorr. fiir fl. NH3 zuruckgefiihrt. An einer halbwegs zwisehen 
K ontaktraum  u. Ammoniakabscheider gelegenen Stelle wird Frischgas zugefiihrt. 
Der Arbeitsdruck betragt. etwa 100 at. (A. P. 1 701 478 vom 18/2. 1926 ausg. 
4/2. 1929.) K u h l i n g .

Metallbank und Metallurgische Gesellschait Akt.-Ges., Frankfurt a. M.. 
Aktire Kohle. Man erhitzt feinporige yegetabil. Stoffe, wie KakaonuBsehalen o. dgl., 
die in kleine Stucken zerbroehen worden sind, m it einer konz. Lsg. von ZnC)„ wobei
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das Gewieht des ZnCl2 gcringor ais das der yegetabil. Stoffe ist. (E. P. 302 774 vom 
1/11. 1927, ausg. 17/1’. 1929.) K a u s c h .

Franz Giilker, Deutsehland, Wasserstoff. ■ CO wird in Ggw. yon C02 absorbierenden 
Stoffen m it Wasserdampf, der teilweise durch Luft oder 0 2 ersetzt werden kann, 
katalyt. behandelt. (F. P. 647 257 vom 20/7. 1927, ausg. 22/11. 1928. D. Prior. 30/7., 
16/10. u. 13/12. 1926.) “ K a u s c h .

Burnham Chemical Co., iibert. von: George B. Burnham, Reno, Neyada, 
Koclisalz aus solches u. andere Salze enthaltenden Solen. Man tibersattigt die Lsg., 
indem man sie dureh NaCl-Krystalle derart flieBen laBt, daB die letzteren darin in 
Suspension gehaltcn werden. (A. P. 1 701 295 vom 16/11. 1925, ausg. 5/2. 1929.) K a.

Franz Menter. Hallein, Konstanterhaltung des Jodgehalłes von Vollsalz (NaCl 4- K J)  
oder anderen Gemischen von Koclisalz mit Jodiden. Man setzt dem Salzgemisch (NaCl +  
K J) MgC03 hinzu. Der Zusatz von MgC03 ist auch fiir Badesalze, welehe Jodsalze 
enthalten, yon Vorteil. (Oe. P. 112104 yom 4/12. 1923, ausg. 25/1. 1929.) S c h u t z .

Federal Phosphorus Co., Birmingham, Alabama, iibert. von: Charles F. Booth 
und Arthur B. Gerber, Anniston, Alabama, Neuirales Nalrimnphosphat. Na3P 0 4, 
das kein freies Alkali enthalt, gewinnt man durch Versctzen einer im wesentlichen von 
Na2C03 freien Na2H P 0 4-Lsg. mit NaOH, bis die Lsg. ein Verhaltnis der Phenol- 
phthalointitration zur Metliylorangetitration wio 0,432: 0,451 aufweist. (A. P. 
1 700 972 yom 19/7. 1924, ausg. 5/2. 1929.) K a u s c h .

Federal Phosphorous Co., Birmingham, Alabama, iibert. von: Charles F. Booth 
und Arthur B. Gerber, Anniston, Alabama, Trinalriumphospliat, das kein freies Alkali 
enthalt. (A. P. 1 700 973 yom 19/7. 1924, ausg. 5/2. 1929.) K a u s c ii .

Societś des Usines Chimiques Rhóne-Poulenc, Paris, iibert. von: Jean Altwegg 
und Anne-Marie Dutel, Lyon, Calciumarsenit. Man formt ein trockenes Gemisch 
von CaO u. As20 3 u. liiBt einen Strom von trockenem Dampf dariiber hinweg stromen. 
(A. P. 1700 756 vom 29/1. 1927, ausg. 5/2. 1929. F. Prior. 29/7. 1926.) K a u s c h .

N. V. Elektrochemische Industrie, Roermond, Holland, Halogenide. Man erhalt 
anorgan. Halogenide durch Behandeln yon Gcmischen von Oxyden oder sauerstoff- 
hultigen Verbb. m it Kobie u. m it freien Halogencn bei 200—1000°. Z. B. erhitzt man 
ein Kohle-Calciumphosphatgemisch m it Cl2 bei 600°, um PC15 u. CaCl2 zu crhalten. 
(E. P. 302 927 yom 21/12. 1928, Auszug yeroff. 13/2. 1929. Prior. 22/12. 1927.) K a.

J. A. Weil, Manchester, H. Rawlinson, Liverpool, und Imperial Chemical 
Industries Ltd., Westminster, Ammoniumranadat und Vanadiumpenioxyd. Man lóst 
zwecks Reinigung Ammoniumvanadat in W. annahernd bis zur Sattigung; entfernt 
die ungel. Yerunreinigungen u. fiillt das Vanadat durch ein NH.r Sa)z (NHjNO.,). das 
nicht reduzierende gasige Prodd. bei der therm. Zers. ergibt. Der Nd. wird nach dem 
Waschen m it NH4N 03 durch Erhitzen zers., gegebenenfalls nach Einyerleibung von 
Tragern, so daB ein Katalysator (Vd,Of) entsteht. (E. P. 302 129 vom 3/7. 192S, ausg. 
3/1.1929.) ' " K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Chromoxyd. Man laBt ein 
Chromat oder Dichromat m it rotem P  in Mengen, die nicht zur Bldg. yon erheblichen 
Mengen yon Cr-Phosphaten geniigen (z. B. 3 M oll.: 2 Moll.), reagieren unter Entziinden 
des P an der Obcrflache des Gcmisches oder Erhitzen des Gemisches auf 300° u. folgende 
Verbrennung. Die resultierende M. wird ausgewaschen. Cr20 3 bleibt ais Riickstand. 
Man kann dem Gemisch ein Reduktionsmittel (C oder S) zusetzen. (E. P. 302178 
vom 10/12. 1928, Auszug yeroff. 6/2. 1929. Prior. 10/12. 1927.) KAUSCH.

Metallges. Akt.-Ges. (yormals: Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.- 
Ges.), Frankfurt a. M., Zinksalzlósungen. Man behandelt roho ZnO-haltige Stoffe mit 
so viel Siiure, daB ein órtlicher UberschuB an Siiure in Hinsicht auf den ZnO-Gehalt 
vermicden wird, wodurch das Eintreten yon Verunreinigungen in die Zn-Salzlsg. lierab- 
gesetzt wird. (E. P. 302 924 yom 20/12. 1928, Auszug yeroff. 13/2. 1929. Prior. 23/12.
1927.) K a u s c h .

A. Rosenheim Berlin-Charlottenburg, Basenaustauscher. Glaukonit oder kiinst- 
liehe Aluminiumsilicate werden stabilisiert u. in ihrer Basenaustauschfahigkeit erhoht 
durch Behandeln bei gewohnlicher oder erbehter Temp. u. n. oder reduziertem Druck 
mit sauer reagierenden wss. Salzen von Metallen, yon denen wenigstens eines 2-wertig ist, 
u. dann mit neutralen Alkalisalzen (NaCl). -Man yerwendet zu der crsten Stufe Śalze 
des Fe, Mn, Al, Cr, Zn, Zr, Ni, Cu, Sn u. Ti. Zwischen beide Stufen kann eine Be- 
handlung m it wss.'Lsgg. alka!, reagierender Alkalisalze (Alkalisilicatc) eingeschaltet
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werden. (E. P. 302 690 vom 19/12. 1928, Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 20/12.
1927.) K a u s c h .

Selden Co., Pittsburgh, tibert. von: Alphons O. Jaeger und Johann A. Bertsch, 
St. Louis, Miss., Zeolithe. Man laBt 1. Silicate m it 4-wertigen Vd-Verbb. (Vd20 4) unter 
Aufrechterhaltung einer alkal. Bk. (gegen Laekmus) zur Rk. kommen. (A. P. 1  7 0 1  075  
vom 27/2. 1926, ausg. 5/2. 1929.) K a u s c h .

H. Pćclieux, Les Acides chlorhydriąue, nzotiąuo, su lfuriąuo (sulfate cle Bodium e t eau regale)
e t le s  chlorures dćcolorants (eau de Jav e l, eau de L abarraąue, ehloruro de chaux). P a ris:
■T.-B. Baillifcre o t fils 1928. (96 S.) 16°. Encyclopćdic technologiąuc e t commerciale.
IV . L a  G randę Industrie  chim igue. 12.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Berdel, Roerstrand-Feldspat und Forshammar-Feldspat. Beselireibung der beiden 

ausgezeichneten schwed. Vork. Man sollte mehr reinen Albit yerbrauchen, weil er um
1—2 Kegel fruher sohmilzt. (Keram. Rdseh. 37 . 87—92. 7/2. Bunzlau.) SALMANG. '

R. Weinig und E. Zschimmer, Uber den gesetznwipigen Verlauf des mittleren 
linearen Ausdehnuiigskoeffizienten zwischen 25 und 1500 im  technisclien Feld des SiO„- 
B 20 3-Na20-Systems. Tragt man don N a20- u. B20 3-Geh. dieses Systems in ein recht- 
winkliges Koordinatensystem ein u. senkreeht zu dieser Ebene in jedem Punkte den 
Ausdehnungskoeffizienten, so stellt die erhaltene a-Flache eine Zylindcrflache n-ten 
Grades dar, die sich durch eine Gleichung darstellcn laBt. (Sprechsaal 62 . 93. 7/2. 
Karlsruhe, Techn. Hochsch.) SALMANG.

W. Slotte, Die Gieptechnik in  der keramischen Industrie. E in Vortrag. (Fińska 
Kemistsamfundets Medd. 37 . 88—94. 1928.) W . W o l f f .

Marc Larcheveque, Uber das GiePen keramischer Massen und terschiedene inte- 
ressanle Anwendungen dieser Verformu?igsarl. Vf. bespricht das keram. GieBverf., 
bringt dann in vielen Zeiehnungen u. Beschreibungen Schnitte von GieBformen fur 
komplizierte keram. Gegenstande. Es folgt Besehreibung yon Giefiyerff. unter Druck 
u. Vakuum. (Cćramiąue 31 . 261—71. 32 . 21—26. Vicrzon, Ecole Nationale Pro- 
fessionellc.) Sa l m a n g .

W. Fischer, Emailtechnik und Emailwissenschaft im  Jahre 1928. (Keram. Rdscli.
37 . 92—93. 7/2.) Sa l m a n g .

Heinrich Kirst, Fełdspat in  der Emaille. Besprcchung der Sorten u. der Not- 
wondigkeit der Unters. (Glashiitte 5 9 . 57—58. 74—75. 28/1.) Sa l m a n g .

Roy E. Swain, FormguPglas. P rakt. Beobachtungen iiber den Gebrauch yon 
GuBformen. Es werden yiele Fehler bei der Herst. solcher Formen an Hand von 
Zeichnungon erórtert. (Glass Ind. 10 . 25— 28. Febr.) S a l m a n o .

Benj. Frosterus, Uber keramisclie Massen. Vf. gibt im Rahmen eines Vortrages 
einen Oberblick iiber einige Grundregeln zur Behandlung u. Bearbeitung keram. 
Rohmassen. (Fińska Kemistsamfundets Medd. 37 . 95— 117. 1928.) W . WOLFF.

Poulle, Uber den Gebrauch feuerfester Stoffe in  6Jen mit Kohlenstaubfeuerung. 
(Ceramique 32 . 11—13. Jan.) SALMANG.

F. Niebling, Siliciumcarbid ais feuerfestes Materiał. SiC hat etwa 10-mal so groBc 
Hartę u. Warmeleitfahigkcit ais Schamotte. Die Steine werden unter LuftabschluB 
bei SK. 13 gebrannt, die Erweichung ist bei 1765— 1860° zu Ende, F. bei 1825— 1980°. 
(Tonind.-Ztg. 53 . 227—28. 11/2.) S a l m a n g .

Hasch und Moritz, GuPbeton. Bei einem Mischungsverhaltnis von 1: 6 zeigtc 
eino W.-Zunahme yon 2% bereits eine Festigkeitsabnahme von 51 kg. Elastizitat, 
W.-Diehtigkeit, Entmischung, Porositat werden durch hohen W.-Zusatz ungiinstig 
beeinfluBt. Der W.-Zusatz sollte deshalb aueh bei GuBbeton mogliehst niedrig gehalten 
werden. (Tonind.-Ztg. 53 . 274—75. 18/2.) Sa l m a n g .

Gg. Fredl, Schlacke ais Betonzuschlag. Salzhaltige Schlacke ist unbrauchbar. 
Durch W intem  laBt sich das Salz am besten entfernen. Es werden Beispiele fiir die 
Wrkg. der Salze aus der Baupraxis gebracht. (Zement 18 . 203—05. 14/2.) Sa l m a n g .

Leopold Jesser, Bezielmngen der Veranderungen der Mortel durch Austrocknung 
vjul Wiedermlsserung zu den gleicharligen Reaktimen der krystallisierten Zeolithe. Das 
Silicatraumgitter u. der W.-Geh. von Heulandit erleiden bei Erhitzungen bis 200° 
nur reyersible Veranderungen. Oberhalb dieser Temp. stellen sich Gleichgewiehte 
ein, die n icht mehr reyersibel sind. Vf. konnte dasselbe bei den Mórteln nachweisen.
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Bas Gelskelett entsteht durcli Vereinigung der gesamten entladenen Teilchen. Die 
Nacherhartung ist auf don Umbau der unvollstandig peptisierten Aufbaubestandteile 
dieses Skeletts durcli weitere Peptisation u. Koagulation zuriickzufiihren. Die W.-Bin- 
dung in Zeolithcn u. Mórteln diirfte ident. sein. (Zement 18 . 158— 65. 7/2.) Salm .

S. H. Ingberg und H. D. Foster, Feuerfestigkeit von Belastung Iragenden hohlen 
Mauerziegeln. 3 Serien yon Feuerproben wurden durehgefiihrt. Die erste wurde bei 
Wandteilen von 1 FuB Breite u. 6 FuB Hohe angewandt. Das Feuer lieB man, wiihrend 
die Ziegel unter Belastung waren, auf einer Seite wirken. Man wollte dam it vor allem 
bestimmen, wie das Feuer den einzelnen Ziegel angreift. Dies schwankte m it der Tonart, 
Brennkartc u. den Abmessungen der Ziegel. Die 2-Versuehsserie wurde m it Wandteilen 
von 4 FuC Breite u. 4 FuC Hohe ausgefuhrt. Aueh hier wirkte das Feuer nur yon einer 
Seite ein, dabei wurde die Wrkg. der Anderungen in den Abmessungen der einzelnen 
Bauteile boi den Bestandteilen u. bei der Tonherst. untcrsucht. E in Zusatz bis zu 2% 
von gemahlenem gebranntem Lehm zu dem rohen Lehm war ohne EinfluC, aber hóhero 
Anteile yergróCerten den Feuersehaden, scheinbar wegen der anfanglichen Schwindungs- 
spriinge, die von den gebrannten Lehmteilchen ausgehen. Zusatz bis zu 15 Vol.-°/„ 
Sagespane zu dem Rohton yerminderte die Neigung zur Sprungbildung im Feuer 
ohne die n. Festigkeit des Ziegels stark zu vermindern. Feineres Mahlen u. erhohtes 
Kneten des rohen Lehms yergróCerte die Festigkeit der Ziegel u. dam it aueh ihre Be- 
lastungsmóglichkeit im Feuer. Von den Abiinderungen in den Abmessungen der Ein- 
heiten bewahrte sich eine m it doppelter Ummantelung fiir alle Ziegel m it Ausnahme 
der sehr dichten, in dem die Spriinge auf der iiuBersten diinnen Sehieht lokalisiert 
blieben. Erhóhte Starkę der Ummantelung yerminderte ebenfalls die Wrkgg. des 
Feuers ebenso wie Einfassungen von l/4 in. Radius an den Yerbb. von Ummantelung 
u. Rippen. Die 3. Untersuchungsserie bestand aus 167 langeren Feuerproben u. 4 Feuer- 
u. W.-Unterss. typ. Mauerkonstruktionen, 71 davon wurden m it Wiinden von 10 
bis 11 FuC Hohe u. 8— 16 FuC Breite ausgefuhrt. Die Dicke schwankte zwischen 
8 u. 16 Zoll u. Stuck, Gips u. Verblendung wurden bei einigen Mauern in Anwendung 
gebracht. Die Wandę wurden einer konstanten Belastung von 70—120 lbs/sq. in. 
wiihrend der Feuerprobe unterworfen oder aueh nicht belastet. Die Ergebnisse sind 
in Zeitdauern des Feuerwiderstandes angegeben, die dadurch erhalten wurden, daC 
die belastete Wand eine Zeitlang dem Feuer standhielt u. der Temperaturanstieg an 
der nicht ausgesetzten Seite 139° nicht iiberscliritt oder an irgendeinem Punkt 180,6° 
maximal nicht libertraf. Dabei diirfen keine Spriinge u. Offnungen yorhanden sein, 
die so groB sind, daB Flammen durchschlagen. Die SchluGzusammenstellung der Unter - 
suchungsergebnisse ist in 3 Klassen entsprecliend dem Bau der Ziegel durehgefiihrt. 
Die Zeitdauer des Feuerwiderstandes wird in jeder Klasse fiir 8,12 u. 16 Zoll Wandę 
gegeben, wobei die Werte m it der Dicke u. dem Bau von l 3/4 bis 11 StćLn. fiir nicht 
gestuckte Wandę u. von 4—15 Stdn. fiir auf beiden Seiten gestuckte Wando schwan- 
ken. Ebenso werden die Zeitdauern angegeben, die notwendig sind, um Holz in einer 
bestimmten Tiefe des Mauerwerks zu entziinden. Diese Zeiten crstrecken sich von 
1 Stde. bei 8 Zoll starken ungestuckten Wiinden bis zu 10 Stdn. bei 16 Zoll starken 
gestuckten Wanden, wobei der beste Ziegel angewandt wurde u. die holzernen Teile
4 Zoll auf der dem Feuer nicht ausgesetzten Seite in die Mauer hineinragten. Wegen 
weiterer Einzelheiten muG auf die sehr ausfiihrliche Arbeit yerwiesen werden. (Bureau 
Standards Journ. Res. 2. 1—334. Jan.) W i l k e .

Hermann Saknang und Friedrich Schick, Untersuchungeń Uber die Verschłackung 
feuerfester Stoffe. II. Der Einflufi der chemischen Zusammensetzung der ScJilacken. 
(I; Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 836.) Vff. wiederholen die im ersten Teil gemachten Verss. bei gleich- 
zeitiger quantitativer Auswertung. . Diese besteht in planimetr. Ausmessung der korro- 
dierten Bodenflachę von Schamottetiegeln. Die planimetr. Erfassung des Angriffs 
fester Oxyde ist schwierig, weil die Rkk. im festen Zustande ungleichmaGig yerlaufen. 
Wegen ihres niedrigeren Śehmelzpunktes greifen Eisenoxyd u. Manganoxydul starker 
an ais Kalk. In reiner Form zeigen die Oxyde, bzgl. der Starkę ihres Angriffs auf 
Schamotte abfallend geordnet, dio Reihenfolge: PbO, FeO, MnO, CaO, Fe„03, K 20 , 
Na20 , Mn20 3. Gemische aus Oxydpulvern haben geringeren EinfluC ais Schmelzen 
dieser Oxyde. In durchgeschmolzenen Schlaeken haben die untersuchten Oxyde in 
bezug auf die Starkę ihres Angriffs auf Schamotte eine andere Reihenfolge ais im freien 
Zustande. Sie lautet: CaO, FeO, MnO, Fe20 3, MgO. In polynaren Schlacken mit hohem 
Basengeh., wie Hochofen-, Siemens-Martin- u. Thomasschlacken, ist die Tonerde ais 
Saure aufzufassen. Von den angewandten Siiuren greift nur Borsaure den Tiegel an,
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Tonerde u. Kieselsiiure nicht. 3 C a 0 -P 20 5 greift bei den Versuchstempp. iiberhaupt 
nicht an, wohl aber oberhalb seincs Schtnelzpunktes, Fe20 3-P20 6 greift ebenso stark 
an wie Fe20 3 allein. Demnach ist die Phospkorsiiure in dem Kalkphosphat sełir stark, 
in dem Eisenphospbat nur locker gebunden. Die in den teehn. Schlaeken auftretendc 
Kieselsiiure u. Tonerde wirkt in bezug auf den Scblackenangriff auf die bas. Oxydc 
vcrdiinnend ein. Dies zeigt sich bei der angewendeten Siemens-Martin- u. Kuppelofen- 
sclilacke, dic beide gleich groBen Eisenoxydulgeli. haben, aber verschiedenen Geh. 
an K alk u. Kieselsiiure. Dic Siemens-Martin-Schlacke greift besonders stark  an, dio 
Kuppelofensehlaeko fast gar nicht. Die biniiren Systeme F e0-S i02, M n0-Si02 u. CaO- 
S i02 greifen bei gróBcrem Kieselsauregeh. ais der Formel R 0 -S i0 2 entsprieht nicht 
mehr an. Durch Synthese einer techn. Hochofenschlacke aus ihren einzelnen Oxyden 
konnte gezeigt werden, daC diese entsprechend ihrer Menge u. ilirem Angriffsvermógen 
die Eigg. der techn. Schlacke bestimmen. Diese enthalt demnach im SchmelzfluB 
die Oxyde offenbar dissoziiert. Magnesiumoxyd seheint bei hohen Tempp. sein kenn- 
zeichnendes Verh. ais Base einzubiiBen. Bei hohem Kalkgeh. (40%) iiben Zusatze von 
Eisenoxydul u. Manganoxydul eine iiberraschend fórdernde Wrkg. auf die Verschlackung 
aus. Die Viscositiit dieser Schlacken bei gleichzeitig hohem Eisenoxydul- u. Mangan- 
oxydulgeh. ist sehr gering; infolgedessen ist die Eindringungstiefe in die Sehamotte 
gróBer. Auf Grund der Erm ittlung des Angriffs von durchgeschmolzenen Schlacken- 
bestandteilen wurde eine Verschlaekungsformcl fiir bas., schmelzflussige, polyniire 
Schlacken aufgestellt, dic fiir eine Stde. Versuchsdauer u. einen einheitlichen feuer- 
festen Stoff bei 1410° Geltung ha,t.

K  9 (CaO) +  5 (FeO) +  4 (MnO) +  (MgO) +  (Pe20 3)
(A120 3) +  2 (S i02) +  4 (P20 5) +  (S03) +  (S)

Nur schmelzfl. Schlacken kónnen in ihrer korrodierenden Wrkg. auf Sehamotte mit 
einander verglichen werden. In  dem terniiren Diagramm Kalk-Tonerde-Kieselsaure 
greifen bei der Temp. von 1410° gerade diejenigen Schlacken den Tiegcl am meisten 
an, die in dem von W. MATHESIUS beschriebenen Felde der Kokshoehofenschlacke 
liegen. Phosphorsiiure liegt im bas. SchmelzfluB nicht ais freies Oxyd vor, sondern 
blcibt an Kalk gebunden. Die Einhaltung von genau gleichen Versuehsbedingungen 
erwies sich ais besonders notwendig, da geringe Temp.-Differenzen grofie Unterschiedc 
in der Korrosion bedingen konnen. Ferner ist es wiehtig, bei quantitativen Vergleichen 
der Verschlackung auf gleiche Viscositat zu achten. (Arch. Eisenhuttenwesen 2. 
439—47. Jan . Aachen, Techn. Hochsch.) SALMANG.

— , Der Fletcherofen, ein einfacher Laboralorhimsschmelzofen. (Glashiitts 59. 55 
bis 57. 28/1.) SALMANG.

H. W. Gonell, E in  Windsichter zur Bestimmung der Kornzusammensetzung staub- 
formiger Stoffe. Es wird ein App. besehrieben, der im LaboratoriumsmaBstab trockne 
Trennung von Mischungen gestattet. Es werden viele Ergebnisse nngegeben. (Tonind.- 
Ztg. 53. 247-49 . Zement 17. 1786—91. 1819—23. 1848—53. 14/2.) S a l m a n g .

I. M. Sutter, Uber die Anwendung von Schnelhnethode?i im  keramischen Betriebs-
laboratorium. Vf. macht Angaben uber einige Móglichkeiten, die Analyse abzukiirzen. 
(Sprechsaal 62. 78—79. 31/1. Karlsruhe.) S a l m a n g .

V. Bodin, Studia iiber eine Methode zur Untersuchung des Bruchgewichtes beim 
Bruch von Hohlziegeln. Die Bruchfestigkeit von etwa 30 Hohlziegeln verschiedener 
AusmaBe u. Lochung wird angegeben, wegen dereń Einzelheiten auf das Original ver- 
wiesen wird. Nur wenige Werte liegen uber 50 kg. (Ceramicjuc 32. 1— 10. Jan.) SALM.

Willi M. Cohn, Apparalive Anordnungen zur Prufung feuerfester Materialien auf 
Widerstand gegen Schlackenangriff. Mittcilung der gebrauchten Apparaturen u. einiger 
Vers.-Ergebnisse. (Chem. Fabrik 1929. 75—77. 88. 9G—98. 13/2. Berlin-Dahlem.) Sa l m .

Julius Bauer, Neustadt, Glasherslellung. Bei der Herst. von Glas im Wannen- 
betrieb wird der Schópfraum selbstandig u. unabhiingig von der Schmclz- u. Lau- 
terungswanne beheizt u. durch selbstśindige, vom iibrigen Wannenbetrieb unabhiingigc 
regelbare Anschliisse an den Schornstein yentiliert. (Oe. P. 111 939 vom 9/12. 1926, 
ausg. 10/1. 1929.) K u h l in g .

Yvon Brancart, Ronąuieres, Belgien, Gleichmapiges Kiihlen beider Fldchen gegos- 
sener Glasplatten. Zwischen der gegossenen Glasplatte u. ihrer Unterlage wird ein 
Luftpolster gebildet, z. B. dadurch, daB die Unterlagen gelocht oder in anderer Weise 
unterbrochen sind u. von unten her ein Druckluftstrom zugeleitet wird. Es wird ver-
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hindert, daB die untcrc Glasfliiclio sich rascher abkiihlt ais dic obero u. die Platten 
ein sogenanntes gehiimraertes Aussehen erhalten. (Oe. P. 111 954 vom 17/11. 1927, 
ausg. 10/1.1929. Big. Prior. 21/12. 1926.) K u h l in g .

John Newton, England, Ve.rbund.glas. 2 sorgfiiltig gereinigtc Glasplatten werden 
cinseitig m it EiweiBlsg. bestrichen u. gctrocknct. Auf die EiweiBlsg. streicht man 
eino Kollodiumlsg., trocknet wieder, bringt zwischen die Glasplatten eine Celluloid- 
platte, welche man zuvor in eine Lsg. von C0H5-N(CH3)2 getaucht hatte u. bewirkt 
dic Vereinigung der P latten dureh Warnie u. Druek. (P .P . 648 085 vom 2/2. 1928, 
ausg. 5/12. 1928. E. Prior. 13/6. 1927.) K u h l in g .

Robert Henry Abrey, England, Kunststeine. Gemenge von MgO, Wasserglas, 
Borax o. dgl. u. gegebenenfalls A120 3 u. BaCO:, werden gegliilit, die gegliihte M. ge- 
pulvert, m it einer wss. Lsg. angeriihrt, welche MgClo u. gegebenenfalls andere Metall- 
ehloride enthalt, der Mischung zweckmaBig eine 1. oder unl. Seifc zugefiigt u. sie in 
Formcn abbinden gelassen. (F. P. 648 544 vom 8/2. 1928, ausg. 11/12. 1928. E. Prior. 
14/2. 1927.) K u h l in g .

Georges Mollier-Billiet, Frąnkreieh, Marmorarlige Gegenslande. Gemenge von 
MgO, Quarzmehl u. BaSO,, werden mit MgCl2, Pb(C2H 30 2)2 u. gegebenenfalls CH„0 u. 
Glycerin enthaltenden wss. Lsgg. angeriihrt u. die Mischungen in Formen gegossen. 
(F‘. P. 648 186 vom 13/6. 1927, ausg. 6/12. 1928.) K u h l in g .

J. Capmany, Barcelona, Slrapenbau. Auf den befestigten StraBengrund wird 
eine Schieht bitumenfreien Źements oder Mortels aufgebracht u. in diese Steinklein 
cingeprcBt. Das Ganze wird mit Asphalt oder einer Zement-Sandmischung iiberzogen. 
(E. P. 300 828 vom 13/1. 1928, ausg. 13/12. 1928.) K u h l in g .

Isabey, Cours de cliim ie industriellc appliąuee au  batim efit. P a ris: Ecole du Genie civil 1928. 
(191 S.) 4°.

[russ.] I. Kitaigorodski, D er EinfluB von Alum inium - und M agnesiuinosyd auf die K rysta lli- 
sationsfiihigkeit des Glases. Moskau: Silikatlaboi. des Pleehanow -Institu ts fu r Volks- 
w irtsehaft 1928. (84 S.) R b l. 1.50.

Springer’s Jahrbucli <K alender> fiu- die G lasindustrie. Hrsg. von Ludwig Springer. Jg . 26. 
1929. A ltenburg, T h u r.: F. O. Muller 1928. (V III, 152, 64, 28, X V I, S.) kl. 8°. 
Lw. M. 5.— .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
J. E. Russell, Amuendung der Chemie in  der modernen Landmrtschaft. Einige 

Probleme der Diingerlehre, des Pflanzenschutzes u. der "Bodenkunde werden besprochen. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 10—11. Jan.) S u v e r n .

J. H. Walton, Nitrijikation von Kalkstickstojf in  indischen Boden. Mit einer 
Ausnahme tr i t t  die Nitrifikation yon Kalkstickstoff, der frei war von Dicyandiamid, 
in ind. Boden sehr verspatet ein. (Jlemoirs Dpt. i5gricult, India Baeteriol. Series 2. 
35—64. Scpt. 1928.) T is e n e l .

F. VOn Meer, Uber das Wesen der Gelbrostschutzwirkung von Kalisalzdiingungen. 
Dic Rostanfiilligkeit des Weizens nimmt schnell zu, ^ cnn er K„0-Mangel leidet. Rost- 
befall u. Chlorgeh. der Pflanze sind einander umgekehrt proportional. Ist der Zell- 
saft weniger sauer ais ph 6,1, so nimmt die Rostanfiilligkeit schnell zu. Vf. schlieBt 
aus seinen Vcrss., daB die Kalichloride besser gegen Rost scliiitzen ais die Sulfate. 
(Ernahrung d. Pflanze 25. 73—77. 15/2. Bonn, Ldw. Hoehscli.) T r e n e l .

Glasfort, Einiges zur Kalidiingung auf Sandboden mit besondererBeriicksichtigung 
der Neukułturen. Auf Neukulturen lohnen nur hohe Kaligaben (300 kg K 20/ha). 
(Ernahrung d. Pflanze 25. 78—81. 15/2.) _ T r e n e l .

H. Sappok, Das Kalibediirfnis der oberschlesischen Boden im Lichle der Neubauer- 
Analyse. Die NEUBAUER-Analyse bestiitigt die K aliarm ut der oberschles. Boden. 
(Ernahrung d. Pflanze 25. 77—78. 15/2. Oppeln, O .-S ., Ldw. Kammer.) T r e n e l .

Earl S. Johnston und D. R. Hoagland, Uber den kleinsten Kalibedarf von in  
1Vasserkidturen gezogenen Tomaten. In flieBcnder Nahrlsg. geniigt ein K-Geh. von 
^%o> um optimales Wachstum von Tomaten zu gewahrleisten. Die Strćimungs- 
geschwindigkeit war 8 ccm in der Minutę. Bei l,4°/00 zeigen dic Pflanzen Kalihunger. 
(Soil Science 27. 89—106. Febr. Univ. of Maryland and California.) T r e n e l .

P. R. Nelson, Die Durchdringung des BocUm mil Kalk bei der Oberflachenkalkung 
von Weideland. 1921 wurde mit KOI, P20 5 u. CaSO,, gedungtes u. ungediingtes Weide- 
land m it 2400 Pfd. gemahlenem Kalkstein/acre iiberstreut u. nach 6 Jahren in Tiefen
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von 0, 3, C, 9 u. 12 Zoll Proben gezogen, dio auf CaO-Geh. nach H il g a r d  u. auf ihro 
Rk. gepriift wurden. Die Bestsfc. zeigen, daB die Kalkwrkg. des oberflaohlich gegebeneu 
Kalkes auf dera untersuehten Boden nicht tiefer ais 3 Zoll reicht. (Soil Scienco 27. 
143— 16. Febr. Massachusetts, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

J. F. Muller, Der EinflufS der organischen Substanz und von Kalk auf die Boden- 
feuchligkeit und auf den Kohlenstoff-Sticksloffgehalt in  natiirłich gelagerten Boden. Stall- 
dung erhokte den Feuehtigkeitsgeh. des Feldes, ICalkung erniedrigte ihn. Der Geh. 
von C u. N  wurde durch Stalldung erhoht. (Soil Science 27. 137—41. Febr. K a t g e r s  
Univ.) T r e n e l .

O. Nolte, Steigerung der Kartoffelertriige und Besserung des Stdrkegehaltes durch 
Dimgung mit schwefelsaurer Kalimagntsia. Der Starkegeli. besonders wird durch 
schwefelsaure Kalimagnesia erhoht (bis zu 1,5%, gegeniiber 40%ig. Kalisalz). (Er- 
nahrung d. Pflanze 25. 81—82. 15/2.) T r e n e l .

J. C. Martin, Einwirkung der Ernie auf die austauschbaren Basen in  kalifornischen 
Boden. In  12 Jahren wurde der Gesamtgeh. an austauschbaren Basen durch den Ernte- 
entzug der Nahrstoffe nur wenig verandert. Dagegen war der Kaliumverlust durch 
Gersto betrachtlich; er betrug nach 12 Jahren 32% des Anfangsbetrages. (Soil Science 
27. 123—36. Febr. Univ. of California.) T r e n e l .

Walter E. Fleming, Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf Mikroorganisnien, 
Ammoniak- und Nilralgehalt des Bodens bei der Bekdmpfung des Japankafers. 48-std, 
Behandlung des Bodens m it gasfórmigem CS, (1 Pfd. auf 1 Kubikyard) beeinfluflt die 
Bakterienzahl nur wenig u. regt dio Entw. der Pilze an; der NH4-Geh. des Bodens wird 
erhoht, wahrend der Ń itratgeh. unyerandert bleibt. Behandlung des Bodens m it
0,05%ig. wss. CS2-EmuIsion yerryigert — ebenso wie die Behandlung des Bodens mit 
W. — zuniichst die Zahl der Mikroorganismen. Nach 10 Tagen beginnen diese sich 
jedoch lebhaft zu erholen u. der NH.r Geh. steigt. Auf den Ńitratgeh. ist auch diese 
Behandlung ohne nennenswerten EinfluB. Diskussion dieser Ergebnisse fiir die Praxis. 
(Soil Science 27. 153—58. Febr. U. S. Dep. of Agrlc.) T r e n e l .

F. J. Veihmeyer, Ein verbesserter Bodenprobennehmer. Beschrcibung des App. 
(Soil Science 27. 147—52. Febr. Agric. Exp. S tat. Californien.) T r e n e l .

Chas. F. Shaw, Die Bestimiming der Saugkraft von Boden. Die Saugkraft des 
Bodens u. dam it sein Kolloidgeh. kónnen nicht m itH ilfe yon porósen Porzellan- oder 
Tonzellen nach der Methode von J o f f e  u. Mc L e a n  gemessen werden, weil poróses 
Materiał selbst eine hohe Saugkraft hat. (Soil Science 27. 111— 15. Febr. California, 
Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

E. P. Deatrick und Clarence Dorman, Bestimmung der Mahlfeinheit von Mergel. 
(Soil Science 27. 121—22. Febr. West Virginia, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

W. T. Mc George, Der Einfluf} manganlialtiger Boden au f die Oenauigkeit der 
Chinhydronelektrode. Die Ggw. von Mn stórt die Best. der Bodenrk. m it Hilfe der 
Chinhydronelektrode so erheblich, daB zu alkal. Werte gefunden werden. Bei einem 
Mn-Geh. von 4,5% wurde so s ta tt pn 5,6 m it H2-Elektroden pn  7,28 gefunden. (Soil 
Science 27. 83—88. Febr. Hawaiian Sugar Planters Acc. Exp. S tat.) T r e n e l .

Antonin NSmec, Neue colorimetrische Bestimmung der Phosphorsd.urebediirftigkeit 
der Biiden. (Vgl. C. 1928. I. 1318.) Feldverss. bei Zuckerriiben, Kartoffeln, Weizen, 
Gerste, Roggen, Hafer, sowie auf Wiesen m it Phosphorsaurediingemitteln in Bohmen, 
Mahren u. in der Slowakei bestatigen, daB der naturliche Geh. von yersehiedenen 
Bodentypen an Kieselsaure betrachtliehe Schwankungen in der Assimilationsintensitat 
der Pflanze fiir Phosphorsaure bewirkt. Eine deutliche ertragsteigernde Phosphor- 
saurewrkg. der yerabreichten Diingemittel tra t  besonders dort ein, wo der wss. Boden- 
auszug eine geringere Menge an I. Kieselsaure aufwies. (Biochem. Ztsehr. 198. 
112—27. Prag, Staatliche Versuehsanstalten f. Pflanzenproduktion.) L u c k ó w .

Soc. d’filectrochimie, d'filectrometallurgie et des Acieries Electriq.ues 
d’Ugine, Frankreich, und Theodor Haege, Deutschland, Volldungemittel. Beim 
Gliihen von Gemischen von Rohphosphaten, kalihaltigen Silicaterzen u. Kohle wird 
nach Abdest. des P  die Temp. gesteigert, um K  zu verfluehtigen, die Destillate yer- 
einigt, oxydiert u. das entstandene Gemenge von H 3P 0 4 u. Kaliumphosphat mittels 
NH3 neutralisiert. (F. P. 648 834 vom 28/6. 1927, ausg. 14/12. 1928.) K u h l i n g .

Victor Chemical Works, iibert. von: William H. Waggaman und Henry 
W. Easterwood, Chicago, Phosphorsaure und Kali. Man erhitzt in einer Kammer 
ein inniges brikettiertes Gemisch von feingemahlenem Phosphat, einem Kali ent-
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Łaltenden Silicat u. Kohlo auf 1200—1600°, bis K  u. P20 5 abgetrieben werden. (A. P. 
1 7 0 1  286 vom 18/1. 1924, ausg. 5/2.1929.) * K a u s c h .

Toranosuke Ito, Tokio, Insekteiwertilgungsmiltel. Z. B. -werden 400 Teile Chrys- 
anthemumpulyer, 800 Teile Seifenpulyer, 50 Teile Seife, 50 Teile Lorbeerblatter, 
10 Teile Pfefferminz, 10 Teile Borax, 1,5 Vol. Petroleum, 0,5 Vol. A., 0,2 Vol. Sanslio 
(Gewiirz) gemiscbt u. in  einem Kessel 2 Stdn. m it der 5-fachen Menge W. gekoeht. 
Dio nach dem Abpressen der festen Bestandteile erhaltene wss. Lsg. to te t z. B. Ameisen 
noch in  300-facher Verdiinnung, Kiichcnschabcn in 400—500-facher Verdunnung ab. 
(Japan. P. 78 988 vom 23/5.1928, ausg. 5/12. 1928. Zus. zu Japan. P. 70791.) R a d d e .

A. Daniel Hall, Fertilise rs and  m anures. 3rd ed., rev. an d en l. London: M urray 1929. (414 S.)
8°. 8 s. net.

[russ.] W. Winogradow, Landw irtschaftliche Analyse. D ungom ittel. 3. neubearb. Aufl.
Moskau, L en ingrad : Staatsverlag 1928. (286 S.) R b l. 3.60.

Vin. Metallurgie; Metallograpliie; Metallverarbeitung.
J. Seigle, Einwdnde zu der Studie von Derdaye iiber „Die neuzeitlichen wissenschafl- 

■lichen Grundlagen des Betriebs der Hochofen fiir grofle Erzeugung". (Vgl. C. 1928. I. 
1803.) Die Einwande beziehen sich auf den Warmeausgleich, die Verbrennungszonen 
in einem Gaserzeuger oder Hochofen, die Berechnung der Hóhe der Verbrennungszone, 
die Strahlungsyerluste. (Rev. Mćtallurgie 26. 12—18. Jan.) K a l p e r s .

M. Derclaye, Erwiderung auf die Einwande von Seigle. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. 
ba t keineswegs die Aufstellung einer yollstandigen Theorie iiber die Vorgange im Hoch
ofen m it mathemat. Sieherheit bezweckt. Die Theorie iiber den Warmeausgleich kann 
nur fiir die Praxis wertlose Anhaltspunkte geben. Hinsichtlich der Hóhe der Yer- 
brennungszone hat Vf. den Vers. gemacht, ihren W ert zu bestimmen. Die Theorie 
von KoREVAAR trag t zur Klarung der Vorgange im Hochofen bei u. erganzt die Ge- 
danken von JOHNSON. (Rev. Mćtallurgie 26. 19. Jan.) K a l p e r s .

Kazu-hiko Oma, Schioefel in eleictrolytischem Eisen und seine Entfemung. Aus 
einem sulfathaltigen Bad elektrolyt. abgesehiedencs Fe enthalt kleine Mengen yon S 
in Form von Sulfid u. Sulfat. Der Schwefel laBt sich yóllig entfernen durch Erhitzen 
auf iiber 800° in einer H 2-Atmosphare. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 2. 19—20. Febr.) St a m m .

— , Riickgewinnung von Zinkverlusten in  Verzinkereien und Zinkschnelzen. Dio 
Schmelzanlage muB die Erzielung einer geniigend gleichmaBigen Temp. gewahrleisten 
u. ein, wenn auch nur zeitweiliges Oberhitzen des Schmelzbades muB ausgeschlossen 
sein. Ein Zusammontreffen des fl. Schmelzgutes m it der Frischluft oder m it den Heiz- 
gasen ist zu yermeiden. Die Einrichtungcn an den Zn-Schmelzanlagcn miissen so 
beschaffen sein, daB ein Nicderschlagen bzw. Auffangen der sich entwickelnden Zn- 
Dampfe in moglichst reiner Form gestattet wird. Der Auffangbehaltcr wird zweck- 
maBig m it Prallflachen ausgestattet u. derart m it dem Schmelzofen yerbunden, daB 
nur die reinen Metalldampfe mittels selbsttatiger Saugwrkg. zur Ablagerung gelangen, 
wahrend die Abgase des Brennstoffes anderweitig zum Abzug gebraeht werden. Neu 
beim Bau yon Zn-Schmelzofen ist die Kohlenstaubfeuerung. (Metali 1929. 34—35. 
3/3.) K a i PERS.

Friedr. Vogel, Kieselfluorwasserstoffsdure oder Dilhionsdure ais Eleklrolytbildner 
fiir die Bleiraffinaticm durch Eleklrolyse. Die Herst. von H2SiF„ wird besprochen. 
Der Elektrolyt wird zubereitet, indem man in der verd. Saure BleiweiB auflost oder 
in einer elektrolyt. Zelle mit Diaphragma anod. Rohblei in Lsg. bringt, wahrend an 
der Kathode sich H  entwickelt. Man muB durch moglichst lange Ausnutzung des 
Elektrolyten dafiir Sorge tragen, daB die laufenden Kosten fiir die Verzinsung des 
Metallstockes durch zu rasche Umarbeitung des Elektrolyten nicht unnótig erhoht 
werden. Der Elektrolytbildner muB so beschaffen sein, daB an der Anodę keine 
sekundaren Nebenrkk. auftretcn. Bei der Regenerierung des H 2SiF6-Elektrolyten 
wird sich das Bild so gestalten, daB zunachst die Hauptmenge des in ihm enthaltenen 
Pb, wie der etwa erfolgten Sn-Anreioherung ais eine Sb-freie Pb-Sn-Legierung kathod. 
niedergeschlagen wird. (MetaÓbórse 19- 313—14. 9/2.) K at.p e r s .

H. Rohrig, Der Einflu/3 langer Gluhzeiten auf die Fesiigkeit von kaliverformlem 
Aluminium. Hartgewalzte Proben aus Rein-Al wurden bei yerschiedenen Tempp. 
langen Gluhzeiten unterworfen u. die Entfestigung ermittelt. Tempp. yon 70 u. 90u 
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bewirken auch in langor Zeit prakt. kein. Nachlassen der Festigkeit, bei 120° entfestigt 
sich ein 99,5°/0ig. Metali in 50 Tagen um 9%. Dabei schreitet die Verminderung der 
Festigkeit nicht stetig fort, sondern nahert sich bald einem Minimum. (Metali-Wirt- 
schaft 8. 182—85. 22/2. Greyenbroieh.) L u d e r .

Herbert Kurrein, Verwertung von silberlialtigem Abfall. Bei den Ag-Abfiillen 
muB zwischen solchen untersehieden werden, bei denen das Ag in metali, fester Form 
u. solchen, bei denen es ais Salz in fester Form oder ais Lsg. abfallt. Zu den Abfśillcn 
der crsten A rt gehoren AbfiŁlle yon Bleeh, Draht, GuB usw., die ohne weiteres zu Barren 
einzuschmelzen sind. Das Einsehmclzen selbst erfolgt im Graphitsełunelztiegel. In 
der Galyanotechnik ist Ag ais Abfall in dreierlei Form festzustellen: ais Feinsilber- 
anodenreste u. Badschliimme, in Entsilberungslsgg. u. in  ausgebrauchten oder ver- 
dorbenen Badcrn. Dic Anodenreste werden einfaeh von anhaftenden Verunreinigungen 
befreit u. im Graphittiegel eingeschmolzen, wahrend dic Badsehlamme vom Bado 
durch Filtration getrennt u. in Tontiegeln m it FluBmitteln yermischt geschmolzen 
werden. Gegenstandc, dic yersilbert waren u. neu yersilbert wrerden sollen, sind vor 
der neuen Plattierung auf chem. oder clektrolyt. Wege restlos zu entsilbern. Bei der 
Photographie ist Ag zu gewinnen aus den gcbrauchten photograph. P lattcn, aus den 
ausgebrauchten Fixierbadern u. aus den photograph. Papieren. Das gleiche gilt fiir 
die Filmindustrie. Weiter kommen in Frage der Ag-Belag der Spiegel u. Ag-Salze 
in der chem. u. pharmazeut. Industrie. (Metall-Wirtschaft 8. 205—08. 1/3.) K a l p e r s .

W. Broniewski und B. Hackiewicz, Ober die Struktur der Kupfer-Zinnlegierungen. 
(I. ygl. C. 1929. I. 1145.) Das eine GleichmaBigkeit der Legierungen bezweckende 
Gliihen wurde langer ais in friiheren Unterss. durchgefuhrt. Die Legierungen mit 
bis 24% Sn wurden im Vakuum 330 Stdn. bei 620° u. 670 Stdn. bei 400° gegliiht, 
diejenigen m it 25— 40% Sn 1000 Stdn., bei 400° u. 6000 Stdn. boi 200°, die Legie
rungen m it melir ais 40% Sn 7000 Stdn. bei 200°. Das Abschrecken erfolgte bei 620°. 
Diese Unterss. bestśitigten das Vorhandensein der Verbb. Cu.,Sn, Cu3Sn u-. Cu3Sn2. 
Das Bestehen der Verbb. CuSn u. CucSn. konnte nicht nachgewiesen werden. Die 
A rt der Dissoziation der /9-Phase kann entweder durch ein Eutektoid oder durch die 
Ggw. der Verb. Cu3Sn erklart werden. (Rev. Mćtallurgie 26. 20—28. Jan.) K a l p e r s .

William E. H arper, Amalgam  — eine lypische eutektische Mischlegierung. Wird 
eine Zahnlegierung m it einem UberschuB von Hg in Reibeschalchen gemischt, so ent
steht eine yolllcommen andere A rt Legierung, u. die Eigg. der neuen Legierung hangen 
stark  von der Zeit u. der A rt der Mischung, der erreichten Plastizitat u. von der K raft 
der Einfiillung ab. Dies wird an den Umsetzungen innerhalb des Amalgams u. an Mikro- 
grapliien erlautert. Besonders wird bei richtiger Herst. ein nachtragliches Schwinden 
der Amalgamfiillung yermieden. (Dental Cosmos 71. 12—18. Jan . Chicago [111.].) Wl.

— , Ober die Eigensduiften und Verivendungs-mdglichkeit von Aluminium-Silicium- 
legierungen. (Vgl. C. 1929. I .  1501.) Die Wiirmeleitfahigkeit der Al-Si-Legierungen 
ist hóher ais die aller anderen Al-Legierungen u. betragt 75% derjenigen des reinen 
Al u. 45% der des Cu. Auch die elektr. Leitfiihigkeit ist hoeh u. verha.lt sich zu der 
des reinen Al u. Cu etwa wie die therm. Ausdehnung. Fiir die Bcwertung der mechan. 
Eigg. sind in England Verss. an Probestaben yorgesehrieben worden, dic einen Durch- 
messer von 1 Zoll haben u. in Kokillen gegossen werden. Die Festigkeiten u. Dch- 
nungen yon in Kokillen gegosscnen Legierungen werden m it den in Sand gegossenen 
yerglichen. Die prakt. Verwendungsmoglichkeit der Al-Si-Legierungen iibertrifft die- 
jcnige aller iibrigen Legierungen in bezug auf Festigkeit, Dehnung, Schlag- u. Dauer- 
festigkeit u. geringes spezif. Gewicht. (IMetallborse 19. 314—15. 9/2.) K a l p e r s .

— , Die Aluminiumlegierungen und dereń Bedeutung fiir die Industrie. Bei den 
Al-Legierungen ist dio Widerstandsfahigkeit gegen chem. Einww. bedeutend groBer 
ais beim reinen Al. Falls die Legierungen besonders widerstandsfahig gegen Witterungs- 
einfliisse sein sollen, konnen sie yerzinnt, yerzinkt, yerkupfert oder yernickelt werden. 
Besonders giinstig verhalten sioh yerkupferte Al-Legierungen. Diese Legierungen 
sind dazu geeignet, an Stelle des reinen Cu verwendet zu werden. Bei der Zubereitung 
der Legierung ist eine gutc Uberwaehung des Schmelzprozesses yon groBer Bedeutung. 
Der Schmelztiegel aus Graphit wird m it einer m it W. u. 3 bis 5%  Wasserglas zu- 
bereiteten Schliehte aus Schamottemehl yon innen bcstrichen, wodureh man eine 
festhaftende, hochfeuerfeste Glasur erhalt. Die besten Desoxydationsmittel sind 
Chlorzink u. Mg. Das beste Merkmal fiir eine geniigende Desoxydation ist, wenn die 
Oberfliiche der Legierung ein blankes u. silberfarbiges Aussehen hat. Bei Cu- u. Ni-
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haltigen Lcgierungen ist es empfehlenswcrt, eine Yorlegierung zuzubereiten, die in 
Kokillen gegossen wird. (Metali 1929. 33—34. 3/3.) K a l p e r s .

F. Eugene, Gluhanomalien von Kupfer und Messing nach dem Kaltstrecken. (Vgl. 
C. 1929. I. 1145.) In  Rein-Cu ist die Anomalie A2 ausgepragter ais die Anomalie Aj. 
Der Zusatz von Zn yermindert die Starkę von A2 u. erhoht die von Aj. Die D. wird 
durch das Gliihen merklich beeinfluBt. Die dilatometr. Verss. zeigen, daB das Gliih- 
phiinomen des Cu ziemlich yon dem des Messings abweicht. Die therm. Analyse be- 
statigt, daB die Rekrystallisation des Cu u. des Messings ohne Warmeaufnahme u. 
-Entw. sich yollzieht. (Rev. Mótallurgie 26. 29—42. Jan.) K a l p e r s .

Keiji Yamaguchi und Sakuichi Togino, Aujtrelen von GUilbdnde.ru bei Streckung 
von Aluminiumkrystallen. Teil II. Gebiet lioher Temperaluren. (I. vgl. C. 1929. I. 
693.) Vff. haben friiher (C. 1928. I. 574. II. 1295) nachgewiesen, daB dio bei Streckung 
von /K-Einkrystallen bei gewóhnlicher Temp. auftretende Verfestigung quantitativ  
mit der Zahl der in den Krystallen auftretenden Gleitbiindern verkniipft ist; aueh bei 
hóheren Tempp. treten solche auf, ohne daB aber dabei dio Deformation zu einer Hartc- 
zunahme fiihrt. Es werden Einkrystalle von etwa 100 X 10 X 1 mm bis 40 X 5 X
0,8 mm aus Al-Gries ausgewahlt u. bei hóheren, d. h. iiber der Rekrystallisations- 
temp. liegenden Tempp. gestreckt, indem sie, vertikal in einem elektr. Ofen hangend, 
mit Gewichten belastet werden. Teleskop. Beobachtungen der Liingung lassen die 
GróBe der erforderlichen Belastungsgewichte ermitteln (bei 550° ~  0,29 kg/qcm). 
Die Streckung bei den hóheren Tempp. entspricht einem ,,FlieBen“ des Metalls, ist 
also aueh zeitabhangig; tabellar. werden die bis zu 40% betragenden Langungen ais 
Temp.-, Gewichts- u. Zeitfunktion wiedergegeben. Die krystalline Orientierung der 
Einkrystalle wird jeweils d u rc h  LAUE-Aufnahm en erm ittelt; die S treck u n g  bei hoheren 
Tempp. ist relatiy gleichmaBig. Die Verdrehungen sind heterogener ais bei gewóhnlicher 
Temp. u. dio Krystalle weisen nach der Streckung keine inneren Spannungen auf. 
Die auftretenden" Anderungen der Achsenrichtung der Krystalle gegeniiber ihrer 
Drehungsrichtung werden in Polarkoordinaten wiedergegeben; es ergibt sich, daB 
die a u B e r  e Deformation bei Streckung bei hóheren Tempp. m it der bei gewóhnlicher 
Temp. auftretenden ident. ist. Die Oberflache der gestreckten Proben zeigen auBerlich 
den Gleitbanden ahnelnde Streifung; genaue mkr. Unterss. erweisen aber, daB es 
sich hier um feine Risse handelt, die bei der Streckung in der diinnen, die Proben be- 
deckenden O x y  d  sc h ich t entstehen. Die Streckung bei hoher Temp. beeinfluBt 
nicht dio Streckbarkeit bei Zimmertemp., was einen Unterschied gegeniiber der 
Streckung bei gewóhnlicher Temp. bedeutet. Vff. schlieBen noch Verss. iiber die Strek- 
kung von Al-Einkrystallen bei der Temp. der fl. Luft an; sie werden in gleicher Weiso 
wie bei gewóhnlicher Temp. deformiert. Die Gleitbiinder sind dabei wesentlich kurzer 
ais dio bei Zimmertemp. auftretenden; dies deutet auf den EinfluB der therm. Bewegung 
der Atomo des Krystallgitters auf die GróBe der Gleitflachen hin. (Scient. Papers 
Inst. physieal. chem. Res. 9. 277—92. 10/1. Tokio, Hongo Inst.) FRANKENBURGER.

Leon Guillet und Albert Roux, Gliihen der Metalle im Vakuum. Mit Hilfe der 
beschriebenen Vers.-Einrichtung wurden gegliiht sehr weiche Stiihle, Zementations- 
stiilile, halbharte Stahle, Messing, Ni, Al u. Duralumin. Diese im Vakuum gegluhten 
Werkstoffc wurden dann Festigkeitsverss. unterworfen. Die ZerreiBfestigkeit bei dem 
im Vakuum gegluhten, sehr weichen Stahl weicht nur wenig yon dcm in Ggw. yon 
Luft gegluhten ab, ebenso die Brinellharte. Dagegen wird die Kerbzahigkeit dieses 
Werkstoffes durch Gliihen im Vakuum betrachtlich yerbessert. Bei den Zementations- 
stahlen u. den halbharten Stahlcn konnte eine Verbesserung der Kerbzahigkeit nicht 
beobachtet werden. Messing mit 67% Cu yerhiilt sich anders wie Messing m it 60% Cu; 
in dem ersten Fali wird dio Kerbzahigkeit erhoht, in dem zweiten yerringert. In  beiden 
Fallen wird die H artę erhoht. Die Veranderung der Eigg. des Al ist unbedeutend. 
Duralumin wird durch Gliihen im Vakuum etwas weichcr. (Rev. Metallurgie 26. 
1— 11. Jan.) K a l p e r s .

— , Herslellung galmnischer Bronzeilberziige. Man erhalt Bronzendd. in brauch- 
barer, schóncr Form, wenn man ais Badfl. eine wss. Lsg. von Zinnchlorid u. Kupfer- 
sulfat oder Kupferchlorid benutzt, die Cyankalium u. Natronlauge enthalt. S ta tt 
des Cyankaliums kann aueh die nicht giftige Weinsaure oder Seignettesalz in stark  
alkal. Lsg. Anwendung finden. Durch Anderung der Mcngenyerhaltnisse yon Zinnchlorid 
u. Kupfersalz gelingt es, Bronzen m it yerschiedenen Sn- u. Cu-Gehh. herzustellen. 
In 2 angegebenen Badcrn soli die Badspannung 1,5 bis 2 V, die Stromdichte etwa 0,3 Amp. 
betragen. Ais Anoden kónnen abwechselnd Cu- u. Sn-Anoden yerwendet werden.

1 2 1 *
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Ein anderes Verf. sieht Bader vor, die neben den ałkali- u. cyankalihaltigen Cu- u. 
Sn-Lsgg. Alkalisulfit oder Alkalioxalat enthalten. (Metali 1929. 35—36. 3/3.) K a l p .

Matagrin, Is t das Problem der Korrosion gelósll Die Theorien der liorrosion. 
Die chem. Theorie der Korrosion stellt dic wissenschaftliche Grundlage fiir die heute 
vorgeschlagenen Korrosionsschutzverff. dar. Die starkere Einw. von O in Ggw. von W. 
kann durch das Gcsetz von H e n r y  uber die Lósliehkeit der Gasc in Fil. erklart werden. 
Dementsprcchend miissen sich O u. N  in W. im Verlialtnis zu ihrem Druck u. im um- 
gekehrten Verhaltnis zu ihrer Temp. losen. J .  F. T h o m p s o n  u. R. J . Ma c  K a y  
haben in ihren Verss. in m it Luft gesatt. Lsg. eine Zunalime der Korrosion um bis 500% 
festgestellt. (Ind. chimiąue 16. 12—15. Jan.) K a l p e r s .

F. Schott, Bostschutz von Lagereisen. Vf. erortert die Schwierigkeiten, die sich 
einer korrosionsbestandigen Lagerung von Fe-Teilen entgegenstellen, u. empfiehlt 
die Lagerung in Kesselwasser, das m it einer Olschicht zu bedecken ist. Derartig auf- 
bewahrte Teile haben sich vollig blank erhalten. (Gliickauf 65. 307—08. 2/3. Glad- 
beek.) L u d e r .

F. N. Speller und E. L. Chappell, Die Korrosion von Metallen in  Wasserleitungs- 
systemen. Vff. geben eine Ubcrsicht iiber das Korrosionsproblem in Wasserleitungen 
u. besprechen die Ursachen, dio Erscheinungsformen u. die Verhutung der Korrosion. 
(Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 40—43. Jan . Baltimore.) L u d e r .

Ernst Vogelsang, Schades plastische Schutzbinde ais Korrosionsscliutz fu r  Bohr- 
leitungen. Es wird empfohlen, dio Rohrc m it diesen impragnierten Stoffstreifen zu 
umwickeln. (Chem. Fabrik 1929- 77:—78. 13/2. Dortmund.) Sa l m a n g .

F. Todt, Die direkle Anzeige der Melallicorrosion durch Stromstarkemessung und 
ilire praktische Bedeutung. Das Korrosionsverh. von Fe gegen verschiedene Lsgg. 
miBt Yf. auf elektrochem. Wege, indem der betreffende Werkstoff in der Angriffs- 
lsg. gegen eine P t-, bzw. eine Zn-Elektrode geschaltct wird. Die GróBe der Strom- 
starke u. dereń Veranderung ist dann das MaB fur die gel. Metallmenge. Gewichts- 
analysen bestatigten die Zuyerlassigkeit dieser MeBwerte. Neben eingehender Be
handlung der theoret. Grundlagen wird die prakt. Anwendung des Verf. besonders 
unter Bezugnahme auf die Herst. von Zucker erortert. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zucker- 
ind. 79. 1—16. Jan . Berlin.) L u d e r .

Minerals Separation & De Bavays’ Processes Australia Proprietary Ltd.,
Melbourne, Anreicherung von Erzen mittels Schaumschwimmverfahrens. 1. Ais Schwimm- 
mitt-el in Verb. m it Sehaummitteln, wie Terpentinol, Kresol u. dgl. wird D ixanthat 
yerwendet. Das Mittel bewirkt das t)bertreiben von Cu, Ag, Pb u. Zn, Fe bleibt im 
Ruckstand. — 2. Carbonat. Kupfererzo werden unter Zusatz g r ó B e r e r  Mengen 
von Alkalisanthaten, Mercaptiden, Thiophcnolen u. anderen schwefelhaltigen Verbb. 
flottiert, ais bisher yerwendet worden sind. (Aust. PP. 8288/1927 vom 13/7. 1927, 
ausg. 14/8.1928 u. 8644/1927 vom 4/8.1927, ausg. 28/8.1928. A. Prior. 4/8.1926.) K ii.

Richard Rodrian, New York, Metallgewinnung. Metallhaltigc Erze, Abfalle o. dgl. 
werden in  rcin wss., schwach saurer oder schwach alkal. Suspension der Einw. von 
Gleichstrom ausgesetzt, von der Fl. getrennt, unter Zusatz von FluBmitteln aus- 
geschmolzen u. im SchmelzfluB m it Graphitkathodcn u. Eisenanoden elektrolysiert. 
(Aust. P. 7313/1927 vom 14/5. 1927, ausg. 11/9. 1928.) K u h l in g .

Soeieta Italiana per le Industrie Minerarie e Chimicłie, Genua, Behandeln von 
Mełallozyden o. dgl. mit Kohlenwasserstoffen. Man behandelt Metalloxyde bei hoher 
Temp. m it KW-stoffen zwecks Red. u. Erzcugung fliichtiger Stoffe u. Metalloidwasscr- 
stoffyęrbb. (Belg. P. 350 575 yom 14/4. 1928, Auszug yeroff. 9/10. 1928.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Blankgluhofen fu r  Bander, Drdhte 
u. dgl. Das in  iiblicher Weise durch ein Wasserbad gefiihrto Gliihgut wird zunachst 
abgeąuetsclit, gelangt dann in einen auf Tempp. uber 100° gehaltenen Vorwarmer, 
von da in eine Vorr., in  welcher das verdampfte W. kondensiert oder absorbiert wird u. 
schlieBlieh in  vollig trockenem Zustande in  den Gliihofen, in  welchem ihm H , ent- 
gegenstromt. (Oe. P. 111 557 vom 26/8. 1927, ausg. 10/12. 1928. D. Prior. 26/8.
1926.) K u h l in g .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin, Blankgluhofen. Bei dem zum 
ununterbrochenen Betricb bestimmten Ofen besteht der mit, Schutzgas gefiillte Gliih- 
raum aus einem metallcnen Behalter. Die elektr. Heizwicklung befindet sieh in  einem 
vom Gluhraum getrennten, luftdicht abgeschlossenen, warmeisolierten u. m it Schutz
gas gefullten Raum. Gluhraum u. die an seinen beiden Enden yorgesehenen Yor-
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warm- u. Abkuhlungsriiume werden von einem Metallrohr gebildet. (Oe. P. 112 112 
Tom 31/10. 1925, ausg. 25/1. 1929. D. Priorr. 1/11. u. 15/12. 1924.) K u h l in g .

Arthur Dossmann, Genua, Eleklrolytische Geuńnnung ton Metallen aus gal- 
mnischen oder anderen Metallabfdllen, dad. gek., daB zwecks besseren Kontaktes an 
den Stromklemmen die (Juerstangenenden sehalthebelartig m it den Stromschienen 
in Yerb. gelangen. — Es werden Energieverluste vermieden. (D. R. P. 470 200 
KI. 40c vom 15/1. 1926, ausg. 7/1. 1929.) K u h l in g .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Metallisches Z ink aus Erzen u. dgl. Die 
Ausgangsstoffe werden m it reduzierenden Mitteln, Kobie oder Koks, gemischt, die 
Mischungen zu Kugeln o. dgl. geformt u. diese allmahlich durch senkrechto metali. 
Retorten geleitet, welche von auBen auf 1150° nicht iibersteigende Tempp. erhitzt 
werden. (Aust. P. 9106/1927 vom 29/8. 1927, ausg. 25/9. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Riickgewinnung und Rei- 
nigung von Leichlmetallen, besonders Magnesium. Zur Entfernung von Verunreinigungen 
aus den Metallsebmelzen dienen Mischungen von CaCl2 u. CaF2 in Mengenverbaltnissen, 
welche von der Zus. des Eutektikums abweichen. (Oe. P. 111 837 vom 23/3. 1927,

Bohumil Jirotka, Berlin, Veredelung von Gegenstanden aus Aluminium und Alu- 
tniniumlegierungen. (D. R. P. 471 053 K I. 48a vom 18/6. 1926, ausg. 6/2. 1929. Zus. 
zu D. R. P. 469534; C. 1929. 1. 1503. — C. 1 9 2 9 .1. 802 [F. P. 645341].) K u h l in g .

Bohumil Jirotka, Berlin, Veredelung ton Gegenstanden aus Aluminium und Alu- 
miniumlegierungen nach Patenten 469534 u. 471053, 1. dad. gdk., daB das Al erst 
nach Behandlung in  salpetersauren Badem m it einem galvan. Oberzug in  an sich 
bekannter Weise versehen wird. — 2. dad. gek., daB das Al zuerst in alkal. Badem, 
insbesondere nach Ptschr. 442766, mit einem Zinn- oder Bleiuberzug versehen, dann 
in salpetersauren Badern m it oder oline Metallsalz behandelt u. zuletzt in  die galvan. 
Bader hineingebracht wird. — Die zu uberziehenden Metalle braueben nicht entfettet 
zu werden. (D. R. P. 471054 K I. 48a vom 18/6. 1926, ausg. 6/2. 1929. Zus. zu 
D. R. P. 469534; C. 1929. I. 1503.) K u h l in g .

Georg Emanuel Ragnar Nilson, Stockbolm, Kohlenstoffarme Legierungen. Me- 
tallosyde oder oxyd. Erze werden m it einer wenigstens 15% Si entbaltenden Legierung 
zusammengeschmolzen, welche durch Erhitzen von S i02, Kobie u. mindestens einer 
Komponente der lierzustellenden Legierung erhalten worden ist. (Schwz. P. 128 265 
vom 1/10.1926, ausg. 16/10. 1928.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Verbesserung der mechanischen Eigen- 
schaften von Kupferberylliumlegierungen. Die hochstens 12% Bc u. gegebenenfalls noch 
andere Elcmente, wie Sn, Zn, Al, Ni u. P  cnthaltenden Legierungen werden einige Zeit 
auf zwischen 580 u. etwa 800° liegende Tempp. erhitzt, abgekiihlt u. gegebenenfalls 
von neuem auf etwas niedrigere Tempp. erhitzt. (Schwz. P. 128 266 vom 2/5. 1927, 
ausg. 16/10. 1928. D. Priorr. 21/5. u. 22/5. 1926; 13/4. 1927.) K u h l in g .

Hermann Hammerer, Stockach, Schuhnagel von gro/ier Fesligkeit. Aluminium- 
kupferlegierungen, welche zweckmiiBig noch kleine Mengen Ni, Mn, W, Fe u. Si ent- 
halten, werden von Tempp. von 100 bis 500° abgeschreekt u. nach mindestens 12-std. 
Lagern zu D raht ausgewalzt, aus dem die Schuhnagel hergestellt werden. (Schwz. P.
128 218 Tom 13/6. 1927, ausg. 16/10. 1928. D. Prior. 14/6. 1926.) K u h l i n g .

Richard Rodrian, New York, Trennen der Beslandteile ton Edelmetallegierungen. 
Die (kompakten) Legierungen werden dadurch in den Zustand feiner Verteilung ge- 
braeht, daB sie bei der Elektrolyse von Mineralsauren, yorzugsweise H 2SO.,, ais Anoden 
geschaltet werden. Die Trennung der fein Terteilten Metalle erfolgt in im wesentlichen 
bekannter Weise. (Aust. P. 7312/1927 vom 14/5. 1927, ausg. 11/9. 1928. Can. Prior. 
17/9. 1926.) K u h l in g .

Earl Holley, ubert. von: Harry P. Kimber, Detroit, V. St. A., Schutzschichten 
Jur MetallguPformen. Die m it dem fl. Metali in  Beriihrung kommenden Oberflachen 
der Formen werden auf etwa 180° erhitzt u. dann wiederholt m it einer Suspension 
von Kieselgur oder Ton in  einer 10%ig- wss. Lsg. von A1C13 bestrichen. (A. P. 1 7 0 1 1 5 9  
vom 1/7.1926, ausg. 5/2.1929.) K u h l in g .

Rudolf Ullmann, Wien, Sandformen zum Formen ton Modellplatten aus Magnesia- 
zement. Der verwende’te Sand wird m it Borax impragniert u. nach dem Formen wird 
die Oberflache der Form stark erhitzt. (Oe. P. 111 272 vom 12/1. 1925, ausg. 10/11.

ausg. 27/12. 1928.) K u h l in g .

1928.) K u h l in g .
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Walker, Hunter & Co., Ltd., und J. Walker, Falkirk, U ber zieli en von Metall- 
gegenstanden. Man yerwendet eine FI. oder Pastę aus gepulvertera Schiefer oder Tal- 
kum usw., W hite Spirit u. Leinól, trocknet u. biirstet dic dam it iiberzogenen Fliichen. 
Aueh kann man Emaillc yerwenden, der man eine Kautschuklsg. zugesetzt hat. (E. P. 
300 764 vom 20/10. 1927, ausg. 13/12. 1928.) K a u s c h .

Lampen- und Metallwarenfahriken R. Ditmar Gebriider Briinner Akt.-Ges., 
Wien, Spiegelnde Metallube.rzuge auf biegsamer Unterlage. Vor dem Aufbringen der 
blattartigen, biegsamen Unterlagen auf die auf einer Arbeitsplatte erzeugten spie- 
gelndcn Metallschichten wird eine dieser Schichten m it einem weichen, erstarrungs- 
fiihigcn Bindemittel versehen. Das Zusammenpressen von Metallschicht u. Unterlage 
erfolgt vor dcm Erstarrcn des Bindemittels. (Schwz. P. 128 316 vom 31/5. 1927, 
ausg. 16/10. 1928.) K u h l i n g .

F. Haigk, Slaithwaitc bei Huddersfield, Metalipoliermittel, bestehend aus 
Mischungen von Stearin, CoeosnuBol, NuBol, Tripelpulver, Poliererde, Paraffinól u. 
Petroleum. (E. P. 302 423 vom 29/9. 1927, ausg. 10/1.1929.) K a u s c h .

James D. Klinger und Clete L. Boyle, Detroit, Mich., Reimgungsmittel fiir  
Metalle fur Anstrichzwccke, bestehend aus einer rostentfernenden Saure (H3P 0 4) u. 
einem Atherdcriy. des Athylenglykols. (A. P. 1 700 739 vom 22/9. 1927, ausg. 5/2. 
1929.) ” K a u s c h .

Freeport Sulphur Co., iibert. von: Homer S. Burns und Lyman S. BushnelL 
Freeport, Texas, Schulz von Roliren gegen Korrosion. Man stellt eine Lsg. von Ca- u- 
Mg-Salzen her, erhitzt die Lsg. u. bringt sie in  Beriihrung m it den Rohrflachen, wo- 
selbst sie Ndd. absetzt. (A. P. 1 700 995 vom 13/7. 1926, ausg. 5/2. 1929.) K a u s c h .

Freeport Sulphur Co., iibert. von: Lyman Seldon Bushnell, Freeport, Texas, 
Oberziehen von Roliren, insbesondere solchen, die bei der bergmann. Gewinnung des S 
Verwendung finden. Man liiBt die korrosionsverhindernde Uberzugsfl. in den Rohren 
zirkułieren u. erhitzt die Rolirwiinde. (A. P. 1700 996 vom 4/5. 1928, ausg. 5/2. 
1929.) K a u s c h .

[russ.] M. Eyangulow, Lóten und Vcrzinnen. 2. Aufl. Moskau, Leningrad: Staatsverlag
1929. (80 S.) Rbl. 0.55.

Arturo Salvi, Lezioni di metallografia. Biella: A. De-Tliomatis 192S. (68 S.) S°.
W. H. J. Vernon, A bibliograpliy of metallic corrosion; comprising reforenccs to papers 

on ferrous and non-ferrous corrosion (including methods of protection) published up 
to tlio end of 1927. New York: Longmans 1928. (352 S.) 8°. §8.40.

IX. Organische Praparate.
Carl Oechslin, Frąnkreieh, Herstellung einer organischen Arsen- Wismutverbindung. 

Isooxypropyldiarsinsaure bildet m it Bi ein haltbares, aueh in schwach saurer oder 
alkal. Lsg. nicht hydrolysiertes Salz, dessen Darst. nach iiblichen Mcthoden, wie Einw. 
von B i20 3 oder Bi(OH)3 auf die freie Siiure oder doppelte Umsetzung eines Bi-Salzes 
m it einem Salz der Saure erfolgt. (F. P. 648325 vom 14/6.1927, ausg. 7/12.1928.) A l t .

Imperial Chemical Industries Ltd. und Herbert Sim Hirst, England, Her
stellung von Acetaldeliyd aus Gasen, die arm an C2H 2 sind, wie sie z. B. erhalten werden 
bei der Zers. von CH4 dureh Hitze oder elektr. Entladungen, dad. gek., daB man die 
Gase, zweckmaBig unter einem Druek bis zu 10 at, in  einem Turm im Gegenstrom 
auf eine geeignetc katalyt. Lsg. cinwirken laBt. Die Lsg. kann z. B. folgender Zus. 
sein: 10—20°/o H 2S04, l° /0 Quecksilbersulfat u. 7°/0 Ferrisidfat; die Absorptionstemp. 
is t 60—70°. Der entstandene Aldehyd wird durcli Waschen m it W. aus den Gasen 
entfernt, die katalyt. Lsg. elektrolyt. regeneriert u. wieder verwendet. (E. P. 302 515 
vom 25/1. 1928, ausg. 10/1. 1929.) U l l r ic h .

Holzverkohlungs-Industrie A.-G. und Kolomon Roha, Konstanz, Herstellung 
aliphatischer Ketone. Prim. alipliat. Alkohole m it zwei oder mehr C-Atomen, ihre 
A ldehydderiw ., ihre aliphat. E sterdcriw . oder Mischungen dieser Stoffe miteinander 
oder m it anderen D eriw . der Alkohole oder m it inerten Substanzen, werden bei hohen 
Tcni-pp. (250— 650°) m it W.-Dampf in  Ggw. eines Katalysators, wie Oxyde der Sehwrer- 
metalle, besonders des Fe, bchandelt. Zusatze von Sauerstoffverbb. des Ca, Mg u. dgl. 
zu den porósen Katalysatoren sind vorteilhaft. Die Katalysatoren wrerden von Zeit 
zu Zeit dureh Uberleiten yon O oder Luft regeneriert. Der entstehende H 2 wird zur 
Heizung des Rk.-GcfaBes yerwendet. Man erhalt auf diese Weise aus CH3CHO oder
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A. oder Athylacetat u. W. Aceton in guter Ausbeute. (E. P. 302 759 vom 18/10. 1927, 
ausg. 17/1. 1929.) _ U l l r ic h .

Soc. des Etabłissements Barbet, Frankreich (Soine), Verfahren und Apparatur 
zur Gewinnung von konzentrierten Fettsduren aus verd. wss. Sauren, z. B. Essigsaure 
oder Buttersaure, durch Dest. Abandcrung des Verf. nach E. P. 620332 (C. 1927.
I I . 473) dahingehend, daB hier sta tt des festen Salzes eine konz. Salzlsg. zugesetzt 
wird. — 200 kg CaCl2 in 100 kg W. gel. werden zu einer verd. Essigsaure zugesetzt u. 
diese wird in einer Kolonnenapparatur unter Begelung des Zu- u. Ablaufs dest., wobei 
eine ca. 50%ig. Saure erhalten wird. An Hand einer Zeichnung wird eine apparatiye 
Ausfuhrungsform beschrieben. (F. P. 649121 vom 16/2. 1928, ausg. 18/12. 1928. 
I t. Prior. 17/2. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Samuel Coffey, Manchester, 
England, Herstellung von Sdurederivaten von fS-Keloneslern und ji-Diketonen. Auf Verbb. 
der Zus. I. werden Saureanliydride (R3-C0)2 0 , wo R, l i 1, R2 u. R3 KW-stoffradikale 

^ C O R  ^ C O R  ^CR-O CO R3
I NaCR2 II R 3—COĆR2 III R2—C

" - C O R 1 '" -C O R 1 ^ -C O R 1
bedeuten, einwirken gelassen. Dabci entstehen in  der Hauptsache Ester der Formel II., 
u. in geringerer Mcnge solche von der Zus. I II . So erhalt man aus Na-Acetessigsdure- 
athylester u. Essigsaureanhydrid Diacctessigsduredthylester, aus Na-Acetessigsdure- 
dthylester u. Propionsaureanliydrid u. aus Na-Acetessigsduredthylester u. Buttersaure- 
anliydrid dic entsprechenden gemischten Ester. (E. P. 302 750 vom 6/10. 1927, ausg. 
17/1. 1929.) U l l r ic h .

N. V. Nederlandsche Mijnbouw enHandel-Maatschappij, Amsterdam, Cyanide. 
Mischungen von Kobie, Alkali- u. Erdalkalisalzen, sowie Alkalihumaten werden im 
Strom von N2 erhitzt. (Holi. P. 18 802 vom 17/2. 192G, ausg. 15/10. 1928.) K u i il in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Aminen der 
hydroaromatiscli-aliphatisclien Beihe. Hydroaromat. Ketone oder Oxyde werden m it 
aliphat. Oxyaminoverbb. oder hydroaromat. Aminę m it Alkylenoxyden bzw. aliphat. 
Hydroxylverbb., welche eine Halogen-, Aldehyd- oder Ketogruppe enthalten, kon- 
densiert u. die CO-Gruppcn gleichzeitig oder anschlieBend reduziert. — Z. B. wird 
rolies, 85%ig. Athylenoxyd in eine wss. Lsg. von Cyclohexylamin unter Eiskiihlung 
eingeleitet u. nach beendeter Rk. das iiberschussige Amin u.. W. abdest. Der Riiek- 
■stand wird im Vakuum dest., wobei Gyclohexyldthanolamin, Ivp.14 123—127°, iiber- 
geht, stark  bas. reagierend, beim Abkiihlen erstarrend, F. ca. 50°. Danebcn entsteht 
Diutlianolcyclohexylamin,.Kp.]., 180—184°. — Cyclóhexanon u. Athanolamin, in A. gel., 
werden bei Ggw. von fein yerteiltem N i  im Autoklav bei 130—140° unter 35 a t m it H 2 
behandelt, wobei hauptsachlich Cyclohexyldthanolamin entsteht. In  gleicher Weise 
lassen sieli homologe Yerbb. umsetzen, wie Metliylcyclohexanon, Propanolamin, But- 
anolamin. — Cyclohexylamin wird mit Glykolcldorhydrin langsam erwarmt, wobei 
heftigc Rk. ein tritt. Hierauf wird NaOH zugesetzt u. dic Verb. m it gesatt. NaCl-Lsg. 
gewasclien; bei Dest. im Vakuum wird in  guter Ausbeute Cyclohexyldthanolamin, 
Kp.JS 129—133°, erhalten. — Die nach dem Verf. erhaltlichen Yerbb. besitzen stark 
baktericide Wrkg. u. eignen sich zur Konservierung von Proteincn. Ihre Acylderiw. 
sol len ais Weichmachungsmittel u. Camphtrersatz verwcndet werden. (E. P. 297 484 
vom 23/5. 1927, ausg. 18/10. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Hexahydro- 
anilin. Bessere Ausbeute u. eindeutigerer Rk.-Verlauf bei der Hydrierung von Anilin  
wird durch Yerwendung von Katalysatoren erreicht, welehe Go oder Go-Verbb. ent- 
halten. — Mittels Co-Oxyd wird bei 250—300° u. 100 a t Druck eine Ausbeute von 88% 
erzielt; der Katalysator wird dureh Erhitzen von Co-Oxalat auf 200—400° oder durch 
Einw. von NH3 u. Na„C03 auf Co-Salze dargestellt. (F. P. 644 366 vom 22/11. 1927, 
ausg. 6/10. 1928. D . Prior. 26/11. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Verfahren zur Darstdlung von 
aromatischen Aminen. Die Hydrierung von aromat. N-Sauerstoffrerbb. wie Nitro-, 
Azoxy-, Hydrazo- oder Azoverbb. laBt sich m it guter Ausbeute bei niederen Tempp. 
durchfuhren, wenn ais Katalysator unedle Metalle, wie N i, Go, Cu oder Gcmische 
dieser verwendet werden, welche aus der wss. Lsg. der entspreehcndcn Salzc mit Hilfe 
von elektropositiveren Metallcn zux Abscheidung gebracht sind. Zur VergróBerung 
der Oberflache werden die Metalle auf Tragersubstanzen, wie Kieselgur, Kohle, Kaolin, 
Talkum  niedergeschlagen. Z. B. wird Nitrobenzol bei Ggw. von W. bei 70—80° u.
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30—40 a t hydricrt, wobei ais Katalysator N i  yerwendet wird, welclies aus NiCl2-Lsg. 
m it Z»i-Staub auf Kieselgur niedergesclilagen ist. — 1-Niironaphthalin wird bei Ggwv 
von A. boi 70—100° u. 40 a t hydriert. Dor yerwendete Katalysator wird durch Um- 
sctzung einer ammoniakal. j\ri-Lsg. m it zlZ-Pulver erhalten. (Schwz. P. 125 966 vom 
29/1. 1927, ausg. 16/5. 1928. D. Prior. 26/4. 1926. F. P. 628 226 vom 29/1. 1927, 
ausg. 20/10. 1927. D. Prior. 26/4. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von 7-Acylamino-
1,4-naphlhochinonen, dad. gek., daB 7-Acylamino-l-oxynaphthalin oder dessen D eriw , 
m it oxydierenden Mitteln behandelt werden. — Z. B. wird 7-Acetylamino-l-oxynaph- 
ihalin  bei Tempp. unter 0° in  eine Lsg. yon Cr03 in  50%ig. CH3COOH unter Riiliren 
eingetragen u. 2 Stdn. bei dieser Temp. yorruhrt. Nach Zugabe von W. wird noch
3 Stdn. geruhrt u. das Rk.-Prod. unter 0° abgesaugt. Durch E strak tion  des Rohprod.. 
m it Chlf. oder Xylol wird das 7-Acetylamino-l,4-naphthochinon ais gelbes, krystallines 
Pulyer erhalten, F. unscharf, bei 228—230° zers., 1. in  Na2S20 4-Lsg. oder verd. Alkali. — 
In  gleicher Weise wird 7-Benzoylamino-l-oxynaphlhalin oxydiert. Das Rk.-Prod. 
wird aus Trichlorbenzol krystallisiert, gelbes krystallines Pulyer, uber 232° sich zers.,. 
welehcs dio gleiche Loslichkeit wie das Acetylderiy. zeigt. (E. P. 291 340 vom 29/5.
1928, Auszug yeroff. 25/7. 1928. D. Prior. 28/5. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Derivaten des- 
2-Oxynaphihalin-3-carbonsaureamids. 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure wird m it Phenyl- 
^enfól auf etwa 220° so lange erhitzt, bis die Entw. von COS beendigt ist. Beim Ab- 
kuhlen krystallisiert das gcbildete 2-Oxynaphlhalin-3-carbonsaurephenylamid aus. A n  
Stelle yon Phenylsenfól lassen sich m it gleichem Erfolg Isothiocyansdureesler yerwenden. 
(Hierzu vgl. auch P e r c y K a y , Ber. Dtsch. chem. Ges.26 [1893]. 2848.) (E. P. 289 037 
vom 4/1. 1928, Auszug yeroff. 13/6. 1928. D. Prior. 22/4. 1927. F. P. 643 795 vom 
12/11. 1927, ausg. 22/9. 1928. D. Prior. 22/4. 1927.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Martin L. Griffin, Entwassern. und Trocknen bei einigen Fabrikations-prozesscn. 

Betrachtungen uber Abquetschyorrichtungen, Maschinentrocknen, Trocknen m it 
Dampf u. Luft, Warmewirtschaft, Kontrolleinrichtungen. (Amer. Dyestuff Reporter 
18. 29—33.. 7/1.) S u v e r n .

H. G. Smolens, Bleichen von BaumwoUwarc im  Kier mit Wasserstoffsuperozyd. 
Einzelheiten iiber die innezuhaltenden Arbeitsweisen. (Amer. Dyestuff Reporter 18-
11—14. 7/1.) SuVERN.

A. R. Thompson, Kieropon — Neues Verfaliren zum Bleichen und Mercerisieren 
ton Baumwollware, welche Kiipen-, Naphthol- und Schwefelfarbsloffe enthalt. Eine 
eigentliche Bleichwrkg. ha t Kieropon nicht, es yerhindert das Ausbluten der genannten 
Farbstoffe bei der Behandlung m it Alkalien yerschiedener Starkę. Verschiedene An- 
wendungsweisen werden beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 5— 10. 7/1.) S u .

F. M. Rowe, Farbenehemie und Farben vom akademischen Standpunkt. Vf. ver- 
breitet sich uber die Ausbildung der jungen Chemiker. (Journ. Soc. Dyers Colourists- 
45. 5—8. Jan .) Su v e r n .

Max Kerth und Ernst Pfeffer, Einige Anwendungsgebiele der Indigosole in  der 
Druckerei. Das Fixieren durch Diimpfen, das N itrityerf., das Chloratdampfyerf. fiir 
Wolle, das Beclrucken unerschwertcr Seide, der Reservedruck u. das Klotzen m itln -  
digosolen ist beschrieben. Druckmuster sind beigefugt. (Melliands Textilber. 10-
37—40. Jan.) Su v e r n .

W. H. Cotton, Anwendung von Indigosolen im  Druck. Dio Vorteile der Indigo
sole, welche ihren P re is  a is nicht hoch erscheinen lassen, werden heryorgehoben. Einzel
heiten iiber das Drucken m it der Hand, iiber die Herst. yon Schokoladetónen u. das 
Atzen dieser Tóne, iiber das Drucken auf Celanese. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 
33—36. 7/1.) Su v e r n .

Walter F. Haskell, Probłeme beim Farben mit Schuxfelblau. Die <S-Blaumarken, 
welche sich zu einem gelben oder nahezu farblosen Bade reduzieren lassen, farben 
rótlieh u. triibe, der Ton laBt sich schwer durch Osydieren yerbessern. B ei Marken, 
die nicht sehr reduziert werden, t r i t t  dieser Ubelstand nicht auf. In  der B r a n d w o o d - 
Kettbaummaschine laBt sich ein gutes Blau m it 6%  Pyrogendirektblau u. 1% S-Schwarz. 
100% farben. Angaben iiber Nachbehandlung u. Echtheiten. (Amer. Dyestuff Reporter 
18. 42—44. 7/1.) S u y e rn .
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Wacław Kączkowski und A. Simonberg, Einfarbiger Druck mit basisclten 
Farbstoffen und Beize. (Vgl. K a c z k o w s k i u. K o z ł o w s k i , C. 1927. II. 1309.) Die
3 bisher getrennt yorgenommenen Operationen der Tanninbehandlung, des Beizens 
u. Farbens lassen sich vereinigen. Wesentlich ist dabei die Herst. eines „Glycero- 
tannates“ , einer Verb. von Glycerin u. Tannin, fur welche ein Konstitutionsbeweis 
u. eine Herstellungsyorschrift nicht gebracht wird. Bei entsprechender Reinigung dieser 
Verb. wird m it der Beize ein hellfarbiger Lack-Nd. erhalten, welcher m it Farbstoff 
yorschriftsmaSig gute Ausfarbung gibt. Die Verwendung von Acetin an Stelle yon 
Essigsaure wird empfohlen. Folgende Arbeitsvorschrift wird gegeben: 5g  Farbstoff, 
50 g Acetin, 5—20 g Glycerotannat, 50—100 g Glycerin, 5 g Antimonbeize, 2 g NaC103, 
20—50 g Nekal (Benetzungsmittel) u. ein Verdickungsmittel (Gummi arabicum, Tra- 
gant, Brit. Gummi) bis zum Gesamtgewieht von 1000 g. Mit diesem Praparat wird 
gedruckt, getrocknet, 5—60 Min. gedampft, m it normaler Seife unter Zusatz von Brillant- 
Avirol SM 100 gcwaschen. — Durch 2 Stdn. Erhitzen von 0,2 Mol. Glycerin m it 0,05 Mol. 
Sb20 3 (frisch hergestellt) bis 210° wird der Glycerinester des Antimonigsaureanhydrides 
ais gelblich klarer Sirup erhalten. Kp.30 180° unter Zers. Mit W. wird schon bei Zimmer- 
temp. Sb2(OH),, abgeschieden. (Przemyśl Chemiczny 13. 89—92. 15/2. Warschau, 
Polyteehn. Inst. f. organ. GroCindustrie u. Farberei.) H o y e r .

S.Liepatow, O. Jamenkowa und H. Liepatowa, Theorie der basisclien Fdrberei 
und praktische Anleitungen zur Frage der Rezeplurunifikalion. Aus Unterss. iiber die 
Bedeutung der Saure beim Farben wird gesehlossen, dafi in der bas. Fśirberei u. beim 
Druck die Anwendung organ. Sauren nicht wunschenswert ist, da durch sie die Affinitat 
des Farbstoffs zur Faser yerringert wird. Die Anwendung neutraler organ. Losungsmm. 
unter gleichzeitiger Einfiihrung von Stoffen, welche dic freiwerdende Saure binden, 
ist wunschenswert. Zweck u. Best. der in manchen Druckereien der Farbę zugesetzten 
Salze ist theoret. nicht zu crklaren u. ihr prakt. W ert muB bezweifelt werden. Katanol 
besitzt keine merkbaren substantiven Eigg., taucht man m it Methylenblau geklotztes 
Gewebe in Katanol, so reagiert dieses u. bildet m it dem Farbstoff auf der Fascr einen 
Lack. Verwendet man beim Farben Stoffe, welche die Bldg. von HC1 yerhindem, so 
wird die Lackbldg. weitgehend gefórdert. (Melliands Textilber. 10. 51—54. Jan.) Suv.

F. Rheinsberg, Das Farben des rohen Strohes. Das Vorkochen u. das Farben mit 
sauren, bas. u. substantiven Farbstoffen ist besehrieben. Bas. Farben farben schwer 
durch, Schwarz ist einwandfrei nur mit substantiyen Farben zu farben. S- u. Kiipen- 
farbstoffe sind wegen des Alkalis schadlich. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 41—42.13/1.) Suv.

— , Neuartiges Verfahren zum Nachegalisieren subslantiver Fdrbungen aiif Viscose. 
Ein yon C o u r t a u l d s  L t d .  angegebenes Verf. besteht darin, die gefarbte Warc 
in einem etwa 90° warmen Bade mit /S-Naphthol u. NaCl zu behandeln. Das Verf. 
wird ais wesentliche Verbesserung in bezug auf Egalisierung hingestellt, es ermoglicht, 
eine freiere Auswahl unter auch schwer egalisierenden substantiyen Farbstoffen zu 
treffen. Fiir Garnę m it Acetatseide ist das Verf. nicht anwendbar. (Ztschr. ges. Textil- 
ind. 32. 12. 2/1.) S u v e rn .

H. Sutton, Farben und ÓUacke fiir das Flugwesen. Opakc Uberzuge erwiesen 
sich wirksamer ais durchsichtige. Anod. Oxydationsuberzuge auf Al im wss. Chromsaure- 
bad gewiihren betrachtlichen Schutz gegen Korrosion. Bei Mg-Legierungen erwiesen 
sich Celluloseemaillen ais relatiy der beste Korrosionsschutz. Ais Grundlage fiir Farben 
u. Emaillcn ha t sich bei Leichtmetallegierungen Tauchen in Chromatlsgg. bewahrt. 
(Farbę u. Lack 1929. 76. 13/2. Oil & Colour Trades Journ. 74. 1347—48.) K onig .

— , Amlrichmdngel bei Hobfldchen und Qualitatsfarben. Atnerikanische und deutsche 
Stellungnahme. I. I I . Definition u. Ursachen yon Abkreidcn u. Wischen, Rissig- 
werden, Nichttrocknen u. Verwaschen, Sichabschalen, Blasenbldg., Verfarbung, Dunkel- 
farbung, Kupfer- u. Unwetterflecken, Schimmelbldg. Widerspriiche in deutscher 
u. amerikan. Anschauung. Abstellung der Mangel. (Farbę u. Lack 1929. 62—63. 
77— 78. 13/2.) K onic;.

W. C. Holms, Neue Vorrichtung zum Identifizieren von Farbstoffen. Fur den 
Nachweis der Bestandteile yon Farben ist das Spektrophotometer geeigneter ais das 
Colorimeter. Bei bas. Fuchsin z. B. lassen sich die 4 Homologen auch in Misehung 
miteinander nachweisen. Zur Identifizierung von Phenolen ist die Umwandlung in 
Indophenole u. dereń spektrophotometr. Prufung zu empfehlen. Zum Nachweis an- 
organ. Stoffe wurde bei Al die Uberfuhrung in den Tricarboxyaurinlack u. bei B eine 
gefarbte Verb. m it Curcumin hergestellt, dic Untersuchungsergebnisse befriedigten 
^licht, immerhin konnte 1 Teil B in 25 000 000 Teilen Lsg. nachgewiesen werden. Bei
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der Unters. des Vcrli. von lebenden Zellen konnte nachgewiesen werden, daB Methylen- 
blau nur zu einem gcringen Teil 111 die Zelle eindringt, der hauptsiiehlichste Komponent 
war Trimęthylthionm, ein niedrigeres Homologes, welches sich stets im Methylenblau 
ais Verunreinigung vorfindet. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 2—3. 7/1.) St/VERN.

Fr. Kuttner Akt.-Ges., P irn a a . E ., Vorrichtung zum Wasćhen, Bleiclien und 
Fdrben von Kunstseide in  Słrahnen oder Kuchen. Die Vorr. besteht aus Gitterlcilfigen 
oder Kórben, die iibereinander angeordnet sind u. senkrecht yon der Behandlungsfl. 
duichflossen werden. Die Striihne werden einer gegen den anderen in einfacher 
Schicht auf die Boden der Korbę gelagert. (Belg. P. 350 515 vom 13/4. 1928, Auszug 
Yeroff. 9/10. 1928. Prior. 16/4. 1927.) K a u s c h .

P. Peyret, St. Etienne, Loirc, Frankreich, Verzieren von Geiueben, Bandem usw. 
Man bringt auf das Gewebe diinne Seliichten von piast., perlmutteriihnlichen Massen 
durch Pressen, Walzen usw. auf. Ais Losungsm. fiir die piast. Massen verwendet man 
A thyllactat, A., CH3OH, Essigsiiureathylester usw. (E. P. 302 328 vom 26/5. 1928, 
Auszug veróff. 6/2. 1929. Prior. 16/12. 1927.) F r a n z .

Alfred P. Goodell, Salem, und Gardner W. Tarr, Everett, Mass., Wasserfarbe, 
bestehend aus einer Cascinlsg., einem weiBen bestandigen Pigmentfarbstoff, Ton u. 
einer Wachsemulsion. (A. P. 1700  404 vom 11/3. 1926, ausg. 29/1. 1929.) K a u s c h .

Titan Co. A/S., Frederikstad, Titanfarbstoffe. ' In  Titansalzlsgg. werden konz. 
Suspcnsionen von nadelfórmigem CaS04 eingeruhrt, auf diesem Ti(OH), in  ublicher 
Weise nicdergeschlagen u. die M. gegebenenfalis unter Zusatz von Verbb. des P  gegliiht. 
Die Erzeugnisse sind durch liohe Deckkraft ausgezeichnet. (Oe. P. 111 241 vom 
20/11. 1926, ausg. 10/11. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung hydrierler aro- 
matisclicr Aminę. Aromat. Aminę der allgemeinen Zus. R-N(Xj)(X2), worin R  =  Aryl- 
rest der Bzl.- oder Naphthalinreihe, X x =  H  oder Alkyl, Aralkyl, Aryl, X 2 =  Alkyl, 
Aralkyl, Aryl oder Acylrest, werden bei Ggw. von N i, Co oder Cu, bzw. ein Gemisch 
dieser enthaltenden Katalysatoren der Einw. von H 2 bei erhohtem Druck unterworfen. 
Z. B. wird Athylanilin bei 280—310° unter 100—150 a t m it NiO  u. H 2 behandelt, 
wobei m it ca. 85°/0ig. Ausbeute llexahydrodthylanilin erhalten wird. Ebenso wird 
Dimethylanilin in  Hexahydrodimethylanilin ubcrgefiihrt; aueh die Mono- bzw. Dialkyl- 
deriw . der Homologen des Anilins oder des N  aphthylamins lassen sich so hydrieren, 
wobei letztcrc Tetrahydroderiw. liefern, wahrend erstere in  Hexahydroverbb. iibergehen.
— 1-Acetylaminonaphlhalin wird bei Ggw. von Tetralin bei 110—180° unter 15— 30 at 
Druck m it Ni u. H 2 in fast quantitativer Ausbeute in  l-Acetylaminotetrahydronaphtlialin 
iibergefiihrt, Nadeln, F . 159°. Die daraus durch Verseifung erhaltene frcie Base ist 
ein nicht erstarrendes 01 vom K p.760 275°. — In  gleicher Weise wird 2-Acetylamino- 
naplithalin hydriert; die durch Verseifung erhaltene freie Base sd. bei 271—273° 
(760 mm). — Aus 2-Benzoylaminonaphlhalin entsteht ebenso bei 170° das entsprechende 
Tetrahydroderiv. Die durch Yerseifung erhaltene Base zeigt F. 165— 167°. — 2-Acetyl- 
aminonaphthalin-3-carbonsduredtkylester, F. 123°, wird bei Ggw. von Dekalin bei 15 
bis 30 a t bei 120° hydriert. Durch Verseifung wird aus dem Rk.-Prod. 2-Amino-ar- 
telrahydronaphthalin-3-carbonsdure erhalten, 11. in  Sauren u. Alkalien, Krystalle aus 
50°/oig. CHjCOOH, F. 180—182°. — l-Acetylamino-2-dihoxynaphthalin wird bei 100 
bis 150° in  l-Acełylamino-2-athoxy-ar-tetrah,ydronaphthalin iibergefiihrt, Nadeln aus 
Bzn., F. 150°. Die durch Verseifung erhaltene Aminoverb. ist U. in h. Bzl., wl. in  k. 
Bzn. u. CH3OH, F. 54—55°, K p.,2 176°. Das Hydrochlorid is t wl., das Sulfat 11. 
in  W. Die Diazovcrb. kuppclt m it 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfonsdure zu einem blaB- 
roten Farbstoff, wahrend die Aminoverb. selbst m it p-Nitrodiazobenzol einen gelben, 
m it Diazobenzol einen braunroten Farbstoff liefert. — In  gleicher Weise wird 1-Acetyl- 
amino-7-methoxynaphthalin (F. 161°) in  l-Amino-7-mełhoxy-ar-tetrahydronaphłhalin 
iibergefiihrt, K p.12 182—183°, F. 72—73°. G ibt m it p-Nitrodiazobenzol einen braun- 
roten Farbstoff. Die Diazoverb. liefert m it 2-Oxynaphthalin-3,6-disulfonsdure einen 
gelbroten Farbstoff. (F. P. 634 031 vom 7/5. 1927, ausg. 8/2. 1928. E. P. 300 285 
vom 4/5. 1927, ausg. 6/12. 1928. Schwz. P. 127 524 vom 28/4. 1927, ausg. 1/9.
1928.) A l t p e t e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Wilhelm Eckert, 
Hóchst a.M ., Deutschland, Kiipenfarbstoffe aus 1,4,5,8-Naphlhalintetracarbonsdure. 
(A. P. 1690 775 vom 27/1. 1927, ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 29/1. 1926. — C. 1927.
II. 337 [E. P. 265232].) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Herz und 
Werner Zerweck, Frankfurt a. M.), Herstellung von orangen Kiipenfarbstoffen. 
(D . R . P . 470 947 KI. 22b vom 19/10. 1926, ausg. 31/1. 1929. Zus. zu D. R. P. 458598; 
C. 1928. I. 3001. — C. 1928. II. 397 [E. P. 287 020].) F r a n z .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ra n k fu r t  a . M., Violetter Kupenfarbstoff der 
2-Thionaphthen-2-indólindigoreihe. (Schwz. P. 127 268 vom 14/2. 1927, ausg. 16/8.
1928. D. Prior. 19/2. 1926. — C. 1928. I. 1721 fA. P. 1 655 697].) F r a n z .

E. I. du Pont deNemours & Co., Wilmington, V. St. A., Herstellung in organischen 
Losungsmitteln lóslicher Farbstoffrerbindringen. (D. R. P. 469 179 KI. 22e vom 18/3.
1926, ausg. 4/12. 1928. — C. 1927. I. 1378. [F. P. 612 382].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farblackbildner. Die Sauren 
der Formcln: 24(W03 +  Mo03)P20 5-3H20  u. 18(W03 +  Mo03)-P20 5-3H20  werden 
bis zum Auftreten einer tiefdunkelblauen Fiirbung reduziert u. die entstandenen Red.- 
Erzeugnisse durch Fallung oder Aussalzcn abgeschicden. (Oe. P. 111553 vom 19/4.
1927, ausg. 10/12. 1928. D. Prior. 14/7. 1926.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Benischek,
Rolirbaeh, Heidelberg, und Carlos Thode, Mannheim), Erzeugung von Lackuberzugen 
durch Tauchen, dad. gek., daB man die zu lackiercndcn Gegenstiinde in einem Kessel 
zweckmaBig unter Anwendung eines Traggestellcs anordnet, den Kessel m it dem Lack 
fiillt, danach den Lack entfernt u. sodann einen Luftstrom. der vorgewarmt sein kann, 
eyentuell unter Erzeugung eines Unterdruckes, durch den Kessel fiilirt. — E in weiterer 
Anspruch kcnnzeiclmet eine Vorr. fiir das Verf. (D. R. P. 471 599 KI. 75c vom 27/3. 
1927, ausg. 14/2. 1929.) K a u s c h .

Johannes Flecken, Hiils bei Krefeld, Herstellung von Seidenglanzschliffen auf 
Lackierungen u. Lackfarbenanstrichen, dad. gek., daB die Oberschiclit der zu be- 
handelnden Flachen durch Auftragen eines Losungsm. aufgeweicht, in der gewunschten 
Riclitung yerstrichen u. nach Erziclung des gewiinschtcn Effckts m it W. abgewaschen 
wird. (D. R. P. 471 862 K I. 75c vom 18/1. 1927, ausg. 15/2. 1929.) K a u s c h .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Benton Dales, Die Kolloidchemie des Kautschuks. Zusammenfassendcr Bericht. 

Besprochen werden: Latex, Rohkautschuk, Vulkanisation, Hypothesen iiber die S truk
tur des Kautschuks (Einphascn-, Zwciphasentheorie etc.). (India Rubber World 79. 
53—57. 1/1.) K r o e p e l i n .

Max Rathke, Das Waschen von Hartgummistaub. Bcschrcibung einer Anlage 
zum Abschlammen des Gummistaubes von Verunreinigungen m it hoherer D. ais 1,2: 
System geneigter Holzrinnen m it (Juerleisten am Boden; nur bei groBen Mengen mit 
Vorteil anzuwenden. (India Rubber World 79. 69. 1/1.) K r o e p e Li n .

S. G. Byam, Herstellung gummierter Sloffe und angrenzende Fdrbereiprobleme. 
Herst. u . Prufung der gummierten Stoffe, sowie die an die Stoffe selbst zu stellenden 
Anforderungen sind beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 15—23. 7/1.) Su.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Konservieren von Kautschuk- 
milch. Der durcli Zusatz von Salzen von Sulfonsiiuren m it gerbenden oder scifcn- 
ahnlichen Eigg. konservierte Kautschukmilchsaft wird m it aliphat. oder aromat. 
Alkoholen, iliren Halogensubstitutionsprodd., Ketonen, KW-stoffcn oder ihren Halogen-, 
Nitro- oder Aminoderiw. versetzt. Man versctzt z. B. 100 Teile Kautschukmilch mit 
5Teilen des Na-Salzes der Butylnaphthalinsulfon.saure u. versetzt nach dem Losen 
mit 10 Teilen Heptylaldehvd. Die Mischung ist bestandig u. dringt leicht in  Gewebe. 
(E .P. 300  4 5 6  Tom 2/4/1928. Zus. zu E. P. 294412; C. 1928. II. 2194 u. 300394; 
C. 1929. I. 1518.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: A. M. Clifford, Akron. Ohio. Kon- 
senieren von Kautschuk. Man setzt den Kautschukmischungen auf dic Vulkanisation 
nicht beschleunigend wirkende, substituiertc Oxj’arylverbb. zu, wie: l-Chlor-2-naph- 
thol, erhaltlich durcli Einleiten von Cl2 in eine gekiihlte Lsg. von 2-Naphthol in Essig- 
saure, l-Amino-2-naphthol, erhaltlich durch Red. von l-Nitroso-2-naphtliol m it NaHS. 
(E. P. 302 147 vom 4/9. 1928, Auszug veróff. 6/2. 1929. Prior. 10/12. 1927.) F r a n z .

A. Jenny, Berlin, Dberziehen von Metali mit Kautschuk. Man schlagt aus einer 
Mischung einer alkal. Kautschukdispersion, wie Kautschukmilch, u. einer alkal. 
Schellacklsg. auf elektroplioret. Wege einen Nd. auf die zu iiberziehenden Metalle
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nieder; der Mischung kann man auch Vulkanisiermittel zusetzen. (E. P. 302 250 
vom 12/12. 1928, Auszug veroff. 6/2. 1929. Prior. 12/12. 1927.) F r a n z .

A. Voshage, Hannover, Deutschland, Vulkamsieren. Man behandelt die Formen 
zur Vcrliutung von Krustenbldg. m it einer Lsg. von Zuckerarten, wio Zucker u. D estrin . 
(B. P. 301 802 vom 1/12. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior. 5/12. 1927.) F r An z .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, ubert. von: J. Teppema, Twin Oaks, 
Ohio, V. St. A., Vulkamsieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger ver- 
wendet man die Einwirkungsprodd. aus 2-Halogenbenzthiazolen u. Dithiocarbamaten. 
2-Chlorbenzłhiazol erhalt man durch Einleiten von Cl2 in  die erwiirmte Lsg. von Mer- 
eaptobenztliiazol in  Pentaclilorathan unter RuckfluB u. fraktionierte Dest. Der zwisehen 
240—252° ubergehende Teil enthalt die Hauptmenge des Reaktionsprod. Man lóst
2-Chlorbenzthiazol u. ein Dithiocarbam at in A. u. kocht 6 Stdn. unter RuckfluB, 
nach dcm Abdestillieren des A. wird das zuruekbleibende 01 m it W. gewaechen u. 
m it CaCl2 getrocknet; man destilliert hierauf bei 5 mm Quecksilberdruck; hierbei 
geht ein schwach gelbes 01, das keine beschleunigenden Eigg. besitzt, iiber. Der 
harzigo Riickstand bildet den Beschleuniger. An Stelle des 2-Chlorbenzthiazols kann 
man 6-Nitro-2-chlorbenzthazol, ais Dithiocarbamate Diathyldithiocarbamate, Piperidyl- 
oder Benzyldithiocarbamate Yerwenden. (E. P. 302142 vom 27/8. 1928, Auszug veróff. 
6/2. 1929. Prior. 10/12. 1927.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, ubert. von: J. Teppema, Twin Oakes, 
Ohio, V. St. A., Vulkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger ver- 
wendet man die Einwirkungsprodd. von Benzoylnitrophenylschwefelhaliden auf die 
Alkalisalzo von organ. Sulfiden. Man lost 2-Benzoyl-l-nitraphenylschwefelbromid u. 
Na-Didthyldithiocarbamat in  trockenem Bzl. u. erwarmt unter RuckfluB; nach dem 
Abdestillieren des Losungsm. mittels Dampf wird der Riickstand durch Losen in  h. W. 
gereinigt. Zu einer Lsg. des Na-Salzes des Mercaptobenzothiazols in  A. g ibt man
2-Benzoyl-4-nitrophenylschwefetbromid, kocht, kiihlt u. filtriert; die gleiche Verb. erhalt 
man durch Einw. der Basen in  Ggw. von A1C13. (E. P. 302 143 vom 27/8.1928, Auszug 
verSff. 6/2. 1929. Prior. 10/12. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von synthelischem 
Kautschuk. Man polymerisiert kolloidale wss. Lsgg. oder Suspensionen von Isopren, 
Butadien u. Dimethylbutadien m it Elektrolyten in  Ggw. von 0 2, 0 3 oder sauerstoff- 
abgebenden Stoffen oder in einer indifferenten Atmosphare, wie Ń2, CO,. — Man ver-
mischt z. B. Dimethylbutadien m it EiweiB, Natrium phosphat u. W. bei 80°. An Stelle
des EiweiBes kann man andere Kolloide, wie Leim, Casein, Alkalioleate, Saponin, 
Seifen, ais Elektrolyte Caseinkalk, Na2S 04, K I, NaCl, Tetrahydronaphthalinsulfon- 
saure, Essigsaure, Malonsaure, HC1, N aH S04, H 3P 0 4 verwenden. (E. P. 286 272 vom 
1/3. 1928, Auszug veroff. 25/4. 1928. Prior. 2/3. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Synthetischer Kautschuk. 
Man polymerisiert die ungesatt. KW-stoffe in  Ggw. eines Kolloids u. eines Elektro
lyten, wie Leim u. Na2S 04, in  Ggw. von 0 2, Leim u. K J  in  Ggw. von C02, Alkalioleat 
u. NaCl, Casein u. Essigsaure, EiweiB u. Tetrahydronaphtbalinsulfonsiiure, Saponin u. 
Essigsaure, Casein u. Malonsaure, Marseiller Seife u. Alkali- oder Erdalkaliacetat, 
EiweiB u. HC1, Casein, K alk u. HC1, EiweiB u. N aH S04, EiweiB u. H3P 0 4. (E. P. 
300 167 vom 1/3. 1928, Auszug veróff. 31/12. 1928. Prior. 7/11. 1927. Zus. zu E. P. 
286272; vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

XV. Garungsgewerbe.
G. Ruschmann, Bakteriophagie in der Landicirlschajt und im  Garungsgewerbe. 

Zusammenfassende Darst. (Vgl. C. 1929. I . 1277.) (Dtsch. Essigind. 32. 434—38. 
445— 49. 456—59. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) L u c k ó w .

J. GriiB, Saccharomyces Winlocki, die Hefe aus den Pharaonengrabern. C. 1928.
I I . 2518. (Dtsch. Essigind. 32. 428—29. 7/12. 1928. Berlin, Gesellschaft f. d. Ge- 
schichte u. Bibliographie d. Brauwesens, E . V.) L u c k ó w .

A. uilrich, Die Herstellung von Butylalkohol und Aceton durch Garung. Zusammen- 
fassendo Darst. (Metallbórse 19. 5—6. 61—62. 229—30. Berlin-Steglitz.) J u n g .

R. Seligman, Die kontinuierliche Pasteur i sation von Schwarzbieren. Vortrag iiber 
dio Anwendung des Plattenwarmeaustauschers zum Kiihlen von Wiirze bei der konti- 
nuierlichen Pasteurisation von Schwarzbieren. (Brewers Journ. 35. 10—19. Jan .) Ju .
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H. Wiistenfeld und C. Lucków. Versuche iiber das Verhalten derDrogenmacerałe 
bei der Destillation. Die Macerate werden im Gegensatz zu fruheren Verss. (vgl. C. 1928.
I. 1591) zweeks Nachahmung der Verhaltnisse im Fabrikbetrieb auf dem kleinen 
SEiTZsehen 3-1-Apparat fraktioniort dest. u. genauen Ausbeutemessungen unter- 
zogen. — Es werden die fur die Likórfabrikation wichtigen Wurzeln aufgeziihlt u. die 
Ergebnisse der geschmacklichen Priifung der Destillatanteile, sowie des Riickstandes 
mitgeteilt. (Korrespondenz Abtlg. Trinkbranntwein- u. Likorfabr., Inst. Garungs- 
gewerbo Berlin 18. 35—38. Noy. 1928.) L u c k ó w .

E. Liikder und B. Lampe, Mangelhafte Endvergarung der reifen Maisclien. Der 
Mangel bzw. das vóllige Fehlen wirksamer Diastase in zahlreichen reifen Kartoffel- 
maisehen is t m it dem fast allgemein festgestellten geringen Enzymgehalt diesjahriger 
Gersten zu erkliiren. Die meisten untersueliten Maischen waren demzufolge nicht 
endyergoren. —  Es empfiehlt sich, bei dem heutigen modernen Dunnmaischyerf., nicht 
zu hoch konz. Maischen zu yerarbeiten. (Ztschr. Spiritusind. 51. 335—36. 22/11. 1928. 
L ab. d. Ver. d. Spiritusfabrikanten in Deutschland.) LUCKÓW.

Hermann Rabe, Ablaufregler Bale bei der Essigherstełlung. Bei der Verteilung 
der Maische auf die Essigbildner wird die Regelung des Ablaufens dureh einen Gegen- 
druck in der Auslaufseite bewirkt, der direkt mittels eines Eintauchrohres yon dem 
Fliissigkeitsniveau im Behalter abhiingig ist. (Dtseh. Essigind. 32. 425—26. 7/12. 1928. 
Berlin-Charlottenburg.) LUCKÓW.

Erich Walter, Grunds&tdićhes uber allcoholfreie Getranke. I I .  Brauselimonaden 
u. Brauselimonadensirupe. Sirupe, fiir die unter I. (vgl. C. 1929. I. 586) genannten 
Getranke, sowie fiir alkoholfreie Kalt- u. HeiCgetranke. III . Brauselimonaden. 
IY. Alkoholfreie Kalt- u. HeiCgetranke. V. Grundstoffe fiir alkoholfreie Getranke. 
Es werden die Herstellungsartcn ebenso wie die Kennzeichnungen der genannten 
Prodd. unter besonderer Beriicksichtigung der jeweils yerbotenen Zusatze besproehen. 
(Kohlensaure u. Mineralwasser 1928. 237—39. 245—46. Berlin-Johannisthal.) L u c k ó w .

H. Wiistenfeld, Die analytisćhe und geschmackliche Priifung der im  Handel be- 
findlichen Weindestillate und Weinbrande. Ausschlaggebend ist die Qualitatsprufung 
der Anteile der fraktionierten Dest. einsehlieBlich des Riickstandes, nicht aber die 
chem.-analyt. Priifung, da es ein Leichtes ist, Erzeugnisse „analyscnfest" zu machen. 
Ais Vervollkommnung der geschmacklichen Unters. h a t sich die Ausgiebigkeitsprobe 
sehr bewaŁrt, m it dereń Hilfe festzustellen ist, ob der zur Herst. eines Weindestillats 
yerwendete Brennwein m it Weindestillat u. nicht m it Industriesprit yiniert worden ist. 
(Korrespondenz Abtlg. Trinkbranntwein- u. Likórfab., Inst. Garungsgewerbe, Berlin 18.
38—39. Noy. 1928.) _________  __ L u c k ó w .

Richard Willstatter, Miinchen, und Harry Sobotka, New York, IJefeprdparat, 
hergestellt dureh Autolyse u. Verfliissigung yon Hefe u. darauffolgenden Zusatz eines 
Monosaccharids zu der yerfliissigten M. — 100 kg gewascheno PreOliefe werden m it 
wenigstens 50 kg Starkesirup auf 40— 60° erhitzt u. nach der Verfliissigung der M. 
werden 100—150 kg krystall. Glucose zugesetzt u. die M. bei 85—110° in einer Knet- 
mulile weiter behandelt (ygl. hierzu A. P. 1574776; C. 1926-1. 3285). (A. P. 1 701 200 
vom 19/6. 1926, ausg. 5/2. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Friedrich Schrank, Wiesbaden, Vorrichtung und Verfahren zum Kiililen von 
Gropessigbildnem. Je  nach der gewiinscliten Kuhlwrkg. laCt man einen kleinen oder 
groCen Teil dpr yerstarkten Maischgusso gegen die Innenwande des Bildners spritzen 
bzw. an diesen herunterflieCen. Die Bildnerwiinde sind auCen m it Kuhlrippen ver- 
sehen. Eine Zeichnung erlautert die Vorr. (D. R. P. 470 639 KI. 6e yom 12/8. 1927, 
ausg. 24/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
H. Serger„ Wissenschaftliche und łechnische Fortschritle der Konsermeruiigslechnik 

im Jahre 1928. (K o nserven-Ind . 15 . 800— 01. 27/12. 1928. B raunschw eig , K onserven- 
V ersu ch ss ta tio n .) L u c k ó w .

Rudolf Ripa, Pektin ais indusłrielles und gewerblichcs Hilfsmaterial. Pektin hat 
auCcr in der Nahrungsmittelindustrie aueh in der Pharmazie u. der Kosmetik Eingang 
gefunden. Eine groGe Zukunft steht ihm auf dem Gebietc der inneren Medizin bevor, 
wo es gilt, gewisse Stoffe, wie z. B. Zueker, ohne nachteilige Folgen dem mensehlichen 
Korper zuzufuhren, was am besten in Ggw. eines wirksamen Kolloids, wie es das Pektin
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ist, geschieht. Mit Alkalicn bildct Pektin noutrnlc Verbb., sogenannte Pektate, dic 
bei sclir sauren Magensiiften ais unschadiichcs Ausgleichsmittel eingenommen werden 
konnen. (Konserven-Ind. 15. 810. 27/12. 1928.) LuCKOW.

Th. Zschokke, Weitere Versuche iiber das Sterilisieren von Obst- und Trauben- 
saften. Bei der Fafisterilisation yon Birnensaft m it verschiedenen App. konnte wohl 
die Garung, nicht aber dio Schimmelbldg. unterdriickt werden. Bei der Sterilisation 
von Apfel- u. Traubensaft war stets dio Behandlung in GlasgefaCen giinstiger ais in 
Fassern. Durchlaufapp. erwiesen sich am vorteilhaftcsten, umstandlicher u. langsamer 
ist dio Arbeit der Tauchsieder. Der in Glasflaschen aufbewahrte Apfelsaft aus dem 
SEITZschen E. K .-Filter war in der Qualitat der beste. (Landwirtschl. Jahrbch. 
Schweiz 42. 643—56. Wadenswil, Schweizer. Versuchsanstalt f. Obst-, Wein- u . 
Gartenbau.) L u c k ó w .

C. L. Roadhouse und G. Koestler, Beitrag zur Kenntnis des Milćhgeschmackes. 
Es wird zwischen einem Primar- u. einem Sekundtirgeschmack der Milch unterschieden. 
U nter Primargeschmack ist die Summę aller Geschmackseindrucke zu verstehen, die 
von der n. gebildeten, nicht durch das F u tter geschmacklich beeinfluBten u. nach der 
Sekretion nicht geschmacklich veriinderten Milch gegeben wird, wahrend in dem Begriff 
Sekundargcsehmack alles eingeschlossen sein soli, was sich zum Primargeschmack 
auf yerschiedenc Weise, wie Fiittcrung, Kranklieit des Tieres usw., noch hinzugesellt. 
Eine der wichtigsten Grundlagen fiir die A rt des Primargesckmackes stellt das Chlor- 
Milchzuckeryerhaltnis dar. Mit Hilfe der Milchdialyse konnte die Milch in zwei bzgl. 
Geschmack extrem yorschiodene Teile: Dialysat u. Riickstand, zerlegt werden. Alle 
den Primargeschmack bedingenden Milchbestandteile gehen in das Dialysat iiber, 
dio im Riickstand yerbleibenden sind weitgehend geschmackfrei. Bei der Dialyse yon 
M ich m it ausgcsprochenem Futtergeschmack findefc sich dieser gróBtenteils im Riick- 
stand. (Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 42. 583—97. 1928. Licbofeld-Bern, Schwcizer. 
milchwirtsehaftl. u. bakteriolog. Anstalt.) LuCKOW.

Alfred Schneck, Beitrag zur Alkalizahl m  der Milchasche verschiedener Tiere. 
Vf. zeigt, wie sehr die Alkalizahlen bei den yerschiedenen Autoren yoneinander wie 
auch von den von ihm gefundenen Wcrten, abweichen. Es ist notwendig, dio Angaben 
nur in Verbindung m it anderen Faktoren period, oder zufiilliger A rt (Fiittcrung, Lac- 
tation, Krankheit usw.) zu beurtcilen. Der n. Alkaliwert von 2,5 in  der Kuhmilch 
wurde bei don Verss. nur erreicht, wenn im F utter genugend Na20  yorlianden war. 
(Milchwirtsehaftl. Ztrbl. 57. 373—79. 1928. Halle, Univ.) L u c k ó w .

Industrial Spray-Drying Corp., V. St. A., Behandeln von Stoffen m it Gasen, 
insbesondere Trocknen von Fil. oder festen, fein yerteilten Stoffen u. Gcwinnung dieser 
Stoffe in  Form eines trockencn oder lialbtrockenen Pulyers. Verwendung findet eine 
Kombination von zum Teil bekannter App., durch dic eine yollstiindige u. unabhangige 
Kontrolle der Verf.-Bedingungen (gesamte zugefiilirte therm. Energie, Menge, Druck 
u. Temp. des Trockengases u. Trockcngutes) u. der Eigg. des Endprod. (TeilchengróBe 
u. -form, Feuchtigkeitsgeh., D. u. Loslichkeit des Trockcngutes) ermoglicht wird. 
Um eine gleichmaBige Vertcilung der Gase uber die ganze Fliiche des Trockenturmes 
hin zu erzielen, wird eine besondere, aus mehreren Zwischcnwanden bestehende Vorr. 
yerwendet. Durch gceignete Anordnung der Sammelbchalter wird gleichzcitig auch 
ein Sortieren der Prodd. nach ihren Eigg. erzielt. Die Kontrolle aller in Betracht 
kommenden Vorgiinge bei der Troeknung ist yon groBer W ichtigkeit zur Erzielung 
brauchbarer Trockenprodd., z. B. bei der Troeknung yon Lebensmitteln, die leicht 
durch Warme zerstort werden. (F. P. 645 757 vom 15/12. 1927, ausg. 31/10. 1928. 
A. Prior. 1/9. 1927.) R a d d e .

National Canners Assoeiation, Washington, iibert. von: George S. Bohart, 
San Francisco, Verhiiten des Verfdrbens eingelegler Nahrungsmitlel. E in  Teil der Innen- 
flache des Aufnahmebehalters fiir die Nahrungsmittel wird m it einem Uberzug ver- 
sehen, der m it einer unl. Mctallyerb. (ZnO) homogen yerruhrt ist, dio cin gefarbtes 
Sulfid n icht gibt. (A. P. 1 699 274 vom 13/3. 1926, ausg. 15/1. 1929.) K a u s c h .

Brogdex Co., iibert. von: Homer C. Ricketts, W inter Haven, Florida, Be
handlung von Frucliten u. dgl. Man iiberstreicht die Oberflacho von Friichten m it einer 
emulsionsartigen cremcartigen M. aus Paraffin u. raffiniertem Mineralol, so daB ein 
filmartiger Uberzug entsteht. (A. P. 1 700 908 yom 23/2.1922, ausg. 5/2. 1929.) Schu.

Leon W. Stetson, Cranston, Rhode Island, V. St. A., Konfekt. Es handelt sich 
um ein dem Kaugummi ahnliches piast. u. zahes Prod., welches neben Gluten, Erdnufiol
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u . Olucose geschm acksyerbessernde Stoffe e n th a lt.  (A. P. 1 700 387 vom  29/6. 1923, 
ausg. 29/1. 1929.) S c h u t z .

Richard W. Dyer, Newfield, N. J., Fleischpasłe. Man kocht Gefliigel unter Be- 
dingungen, bei denen sieli die gelatinosen Bestandteile der Knoehen lósen u. we ich 
werden, worauf das Fleisch u. die Knoehen gemahlen u. miteinander u. m it Mark ge- 
mischt werden. (A. P. 1 697 857 vom 5/12. 1927, ausg. 8/1. 1929.) K a u s c h .

The Fleischmann Co., New York, iibert. von: Martin Nilsson, Perskill, New York, 
Futtermillel. Man yermischt Hefe, die zum Teil aus einer bei etwa 30° getrockneten 
PreBhefc besteht, m it Zucker bis zur Sirupkonsistenz des Prod., also bis zu einem 
Feuchtigkeitsgehalt von iiber 20%- (A. P. 1701081 vom 2/3. 1926, ausg. 5/2.
1929.) S c h u t z .

Edward H. Brune, St. Louis, V. St. A., Geruchlosmachen und Erhólien des Futter- 
wertes von tierischen Abfalhtoffen. Zum Geruchlosmaehen ersetzt man tier. Abfall- 
stoffe (Knoehen, Muskeln, Eingeweide) m it einer Misehung von 1 Teil FeSOv  20 Teilen 
W. u. 100 Teilen CaO. Um eine geeignete Futtergrundlage aus diesen Stoffen her- 
zustellen, besprengt man die Abfallstoffe m it einer pulverisierten M. aus Ca(OH), u. 
FeS04. (A. P. 1 700 608 vom 25/9. 1926, ausg. 29/1. 1929.) Sc h u t z .

[russ.] A. Popow, D ie K asefabrikation. Handbuch fiir die H erstnllung von Schweizer-,
Hollander- und Backsteinkase. 2. Aufl. Moskau 1928. (270 S.) Rb!. 2.50.

XVII. Fette; Waclise; Seifen; Waschmittel.
W. W. Bray, Kali- oder Natronseifen — welche? Es besteht kein verniinftiger 

Grund, bei der Wollbehandlung IC-Seifen den Na-Seifen vorzuziehen. Bei Verwendung 
der letztgenannten lassen sieli 10—15% ersparen. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 
24—28. 7/1.) S u v e r n .

J. Davidsohn, Ober den Leimniederscldag bei der Fabrikation abgesetzter Kern- 
seifen. Angaben iiber Anfall, Zus., rationelle Aufarbeitung. (Allg. Ól- u. Fett-Ztg. 26.
39—41. 23/1. 1929. Berlin-Schoneberg, Chem. Lab. f. d. Ol-, Fett- u. Seifen-Ind.) R i e t z .

A. L. Bacharach, Proben auf das beginnende Eanzigwerden von Ulen und Fetten.
Hinweis auf die Arbeit yon M undinG K R  iiber chem. u. bakteriolog. Vorgange beim 
Verderben des Butterfettes (C. 1929. I- 1162). (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 113. 1/2. 
London.) J u n g .

B. M. Margosches, Bruno Krakowetz und Fritz Schnabel, Aceton ais Fett-
losungsmittel fiir die Jodzahlschnellmethodik des Betriebslaboratoriums. Im  Versvchsleil 
mitbearbeitet von Fritz Schónaich und Maria Bóhm. Aceton darf an Stelle von A. 
benutzt werden, da dank seinem guten Losungsvermogen 2 ccm Aceton auf 0,1 g 
(vereinheitlichte) Fetteinwage geniigen u. der J-Verbrauch dieser geringen Menge 
rernachlassigt werden kann. Sonnenlieht becinfluBt die Resultate nicht. Die alkoh. 
J-Lsg. darf nicht durch aceton, ersetzt werden. Fiir wissensehaftliche (exaktej Bestst. 
der Jodzahl-Werte ist A. ais Lósungsm. beizubehalten. Tabellen fiir die Kontrollverss. 
(Chem. Umschau, Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 300—05. 21/11. 1928. Briinn, Deutsche 
Tcchn. Hochsch., Lab. f. chem. Teclm. I.) RlETZ.

Pomeranz, Analyse der Fette und Ole. II . Zur Arbeit von L o f p l  iiber dio Best. 
des Wasehwertes von Wasehmitteln (C. 1929. I. 1285) auGert Vf. seine Bcdenken be- 
sonders hinsiehtlich der Best. des freien Alkalis in Seifen. Ferner ist es bzgl. der Seifen- 
eehtheit eines Farbstoffes durchaus nicht gleichgultig, welche A rt von Fettsaure zu 
dem Sud verwendet wurde. (Seifensieder-Ztg. 56. 39— 10. 31/1.) ScHWAKZKOPF.

E. L. Lederer, Zur Bestimmung des Wasehwertes von Wasehmitteln. Die yon 
L ó f f l  (C. 1929. L  1285) unter obigem Titel gemachten Ausfiihrungen werden dahin
gehend kritisiert, da!3 dio aufgcstellte Waschformel unriehtig ist, wcil die einzelnen 
Werte derselben, wie Leitfahigkeit, innere Reibung, Oberflaehenspannung etc., sich 
nicht reehncr. z u s a m m e n z a h le n  lassen. Vf. versteht unter „Wasehwert“ den Bruchteil 
von Vcrunreinigungen bestimmter Art, welcher yon einem bestimmten Substrat dureh 
eine bestimmte° Men^e des Waschmittels in bestimmter Konz. in einer bestimmten 
Zeit unter Einhaltung bestimmter gleichbleibender physikal. Bedingungen entfernt 
wird. Nach diesen Erwagungen ware erst die MeBmetliode des Waschmittels fest- 
zulegen, ferner die A rt der \Vaschung u. die WaliI des Substrats. Schwicrig ist ferner 
dic Beurteilung der Schadigung der Faser, wobei vor allem die Ansicht des Textil-
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chemikers u. dio der Hausfrau maBgebend ist. (Seifensieder-Ztg. 56. 33.
31/1.) SCHWARZKOPF.

Karl Lóffl, Zur Bestimmung des Waschwertes von Waschmitleln. Unter Hinweis 
auf seine eigene Arbeit (C. 1929. I. 1285) verteidigt Vf. nochmals seine Ansieht iiber 
die Best. des Waschwertes gegeniiber den Ausfuhrungen von L e d e r e r  (vgl. vorst. 
Ref.). (Seifensieder-Ztg. 56 . 49. 14/2.) " S c h w a r z k o p f .

J. Herites, Die Uberpriifung der Salz-Rubinmetliode. Kongorubinpraparate 
G r u b l e r  ergaben Werte, die m it denen von B e y r o d t  u . Z a k a r ia s  (C. 1929. I .  
1631) im  wesentlichen iibereinstimmen. Es werden die Salzrubinzahlen zweier Seifen 
des Handels mitgeteilt, sowie Ergobnisse m it verschiedenen Kongorubinsorten des 
Handels. (Ztschr. physikal.-chem. Seifenforschung 2- 22—25. 28/2. Prag, Technolog. 
Gewerbemuseum.) HELLER.

[russ.] W. Rudakow, Die Kerzenfabrikation. Tschita 1928. (117 S.) Rbl. 1.60.

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

F. Samson, Die Baumwollkultur in  Agyplen. Beschreibung der Bewiisserung 
der Felder. (Journ. Agricult. prat. 93. 150—52. 23/2.) T r Ś n e l .

Trevor Trought, Uber das Nichł-Aufspringen der Slaubbeutel bei Punjab — ameri- 
lcanischer Baumwolle. Vorlaufige Mitteilung. (Mem. Agr. Botan. Series 17. 1—5.

H. D. Clayton, Das Sclirumpfen ton Baumwollgewebe. Bei der Prufung auf 
Schrumpfbarkeit ist darauf zu achten, daB beim Netzen eine voIlkommene Imprag- 
nierung stattfindct u. alle Luft in u. zwischen den Fasern u. Faden entfernt wird. Die 
Verwendung von w. W. ist bei stark  appretierter Ware angezeigt. Die Herst. einer 
bei der gewohnlichen Behandlung nicht schrumpfenden Ware ist sehr sekwer. Hand- 
oder Maschinenplatten ist von EinfluB. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 40—42. 7/1.) Su.

V. D. I. Belani, Linters. Es wird an Hand von 3 Mikrophotographien ein ameri- 
kanisches Baumwollrohprod. in seiner Verarbeitung besprochen. (Papierfabrikant 
27. 181—84. 24/2.) B r a u n s .

Ernst Hochberger, Uber das „Dełthima“-Harzleimverfahren. (Vgl. C. 1928.
II . 2420.) Prakt. Erfahrungen m it dem Delthirnaverf. ergaben, daB ohne Be- 
eintriichtigung der Leimung nur geringe Ersparnisse an Harz gemacht werden kónnen. 
Dieser Vorteil wird aber durch eine Reihe gesehilderter Nachteile wieder aufgehoben. 
(Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 83—91. 
97—99. 10/2. Arnau a. E.) B r a u n s .

L. Rys, Das Bleichen von Sulfiizellstoff. (Paper Trade Journ. 85. No. 18. 61—67

Erik Hagglund, Untersućhungen uber die Chemie des SulJitzeUstoffkochprozesses. 
(Vgl. C. 1929. I. 954.) Fichtenholz enthalt 41,5% des Holzgewichts an Cellulose. In 
der Sulfitkochfl. ist Glykose anwesend, um sie nachzuweisen, war es notwendig, die 
Lignosulfonsaure von den Zuckerarten zu trennen. Dies gelang durch a-Naphthyl- 
aminsulfat nach K l a SON u . nachfolgende Behandlung m it akt. Kohle. E in Teil der 
Lignosulfonsaure besitzt reduzierende Eigg. Die dureh Sulfitkochfl. leicht hydrolysier- 
bare Hemieellulose macht 18% des Holzgewiehtes aus. Galakturonsiiure diirfte ais 
konstitutioneller Bestandteil des Pektins eine Rolle spielen. Im  Anfang der Kochung 
enthalt das Holz S u. CaO in fester chem. Bindung. Die Auslosung des Lignins aus 
dem Holz unter weitestgehender Schonung der anderen Faserbestandteile geschieht 
am besten durch Anwendung von Kochsauren móglichst geringer Wasserstoffionen- 
konz., z. B. N aH S03-Lsgg. Da in diesem Falle aber infolge der geringen Aciditat die 
Kochzeit bei gewohnlicher Temp. 130—135° sehr lang wird, muB man hohere Endtempp. 
wahlen. Die geringe Wasserstoffionenkonz. u. die hohe Temp. begiinstigt den Zerfall 
ro n  H 2S 0 3 in H2S 04 u. freien S. Da letzterer diese Zerfallsrk. stark  beschleunigt, ver- 
schwindet plótzlich das Sulfit u. starker Anstieg der Aciditat tr i t t  ein, der in kurzer 
Zeit zur Schwarzkochung fiilirt. Is t dic Kochung gut yerlaufen, so kann man Ausbeuten 
von iiber 60% an leicht defibrierbarem, sehr weiBem Zellstoff erhalten. Der Sulfit- 
gehalt der Kochsaure ist móglichst hoch zu halten. Mit Ca(HS03)2-Lsgg. ist eine Aus
beute von 55% an defibrierbarem Stoff zu erzielen, der Ligningehalt des Stoffes betriigt
7—8%. Wichtig ist, daB die Aciditat der Kochsaure in mśiBigen Grenzen gehalten

Okt. 1928. Lyallpur.) T r e n e l .
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wird u. dio Siiuro stets zirkuliert, dio Endtemp. in den Grenzcn 120—135° spiolt keine 
Kolie. Wciterc Ausfiihruugen beziehen sich auf don anormalen Verlauf der ICochung, 
dio Fluorescenz u. das Rotwerdcn der Sulfitzellstoffc, die Zuckerbldg. (Papierfabrikant 
27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenicurc 49—54. Zellstoff u. Papier 
9. 89—90. 27/1.) Su v e r n .

L. R. Benjamin, und J. L. Somerville, Papierzellstoff und Cellulose aus Euca
lyptus nach dem Sulfitverfahren. Nach kurzer Schilderung der friiheren Arbeiten 
iiber dio Zellstoffgewinnung aus Eucalyptus beschrcibcn Vff. in einer Reihe von Ver- 
offentlichungcn die Herst. von Zellstoff aus Eucalyptus nach dem SulfitkoeliprozeB, 
die Prufung der Festigkoit u. der Bleiehfahigkeit der erhaltenen Stoffe, die Analysen- 
methoden zur Best. der Zus. der Kochsaure, des Ligningeh., der Asche, der a-Cellulose 
u. den EinfluB der Zus. der Kochlauge, des Verhaltnisses der Laugenmenge zum Holz 
u. der Zeit- u. Temp.-Kurven auf den KocliprozeB. (Chem. News 137. 387—90. 
405—407. 138. 5—7. 22—24. 11/1.) B r a u n s .

F. Wallenberger, Das Elektro-Natronrerfahren zur Regeneration von Schwarz- 
oder Braunlauge in  Natroncellulosefabriken bei vollstandiger Aussclialtung jeglicher 
Geruchsbeldstigung. Nach Schilderung der Nachteile des bisherigen Natroncellulose- 
verf. bespricht Vf. sein Eleklro-Nalronverf., boi dem dio Schwarz- oder Braunlauge 
mit HC1 angesauert, der dabei sich entwiekelnde H2S zur Herst. des Na2S in NaOH 
geleitet, u. die dabei ausfallenden Ligninę von der NaCl-Lsg. abgetrennt u. ais Heiz- 
material verwandt werden. Die NaCl-Lsg. wird durch Elektrolyse in NaOH u. Cl 
ubergefiihrt. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In- 
genieure 81—83. 10/2.) B r a u n s .

—, Zellsloffwalte. Es werden kurz dio Anforderungen, dio an Zellstoffwatte gestellt 
werden, u. die Herst. derselben geschildert. (Ztsehr. ges. Textilind. 32. 96. 6/2.) B r a u n s .

P. Krais, Uber chemische Schuiierigkeiten bei der Weiterverarbeitung der Kunstseide. 
Es sollto grófiere Offenheit bzgl. der zum Gesehmeidigmachen benutzten Praparation 
geiibt, auch sollten alle Mittel vermieden werden, welche unyerseifbare F ette u. Wachse 
enthalten. UngleichmaBigkeiten beim Farben von Viscoseseide h a t man versucht 
durch eine Behandlung m it Aktivin oder eine Nachbleiche oder durch Behandeln mit 
verd. k. NaOH-Lsg. zu beheben, besonders das zuletzt genannte Verf. erscheint aus- 
sichtsreich. Ungebleichte Makobaumwolle bei Knnstseidestrumpfen zu yerwenden, 
ist unzweckmaBig, man sollte gebleichte Makogarne oder eine gute glanzreiehe, an sich 
weiBe Baumwolle nehmen. Beim Farben sollte das erlaubte MaB von Abweichung 
von der Vorlage fiir die yersehiedenen Warengattungen genau prazisiert werden. 
(Leipziger Monatssehr. Textil-Ind. 44. 25—26. Jan . Dresden.) S u v e r n .

Ragnar Bergqvist, Uber die Bestimmung von a- und fl-Cellulose. Vf. untersucht 
die yersehiedenen Einfliisse, die die Filtrieranordnung, yerschiedene Laugenmenge, 
die Menge des Verdunnungswassers vor dem Abnutschen, die bei der Zerfaserung 
aufgewendete Zeit u. die Temp. bei der a-Cellulosebest. auf diese haben u. stellt auf 
Grund seiner Unters.-Ergebnisse einige Forderungen auf, die bei der Ausfiihrung 
der Best. eingehalten werden sollen. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 119—23. 24/2. Billeruds A. Boi.) B r a u n s .

Kom, Korrektionskurren fur die Bestimmung des Mahlnngsgrades mit dem Schopper- 
Riegler-Apparat. Mit Hilfe von durch Verss. ermittelte Kuryen ist es moglich, den 
am MeBzylinder abgelesenen Mahlgrad zu korrigieron, wenn s ta tt der yorgeschriebenen 
Menge von 2 g Stoff etwas mehr oder weniger Stoff in Anwendung gekommen ist. 
(Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 123—25. 
24/2; Wehbl. Papierfabr. 60. 199—200. 16/2. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

C. Ahnert Masnon-Ocata b. Barcelona, Spanien, Mercerisieren von Baumwolle. 
Man triinkt lose, unyersponncne Baumwolle bei hoher Temp. m it der Mercerisierlauge 

streckt durch’ Schleudern wahrend der Einw. der Lauge. (E. P. 301 591 vom 3/10. 
1927, ausg. 27/12. 1928.) F r a n z .

A. F. Galvin, Lyons, Franlaeich, Appreturmittel. Es besteht aus Wachsen, 
Carnaubawachs, Stearin oder Spermacet, Talg u. Benzinseife. Man schmilzt z. B. in 
Gasolin oder Benzin Jap an w ach s, Carnaubawachs oder Dammarharz oder anderen 
benzinlosliche Harze Talg. Stearin oder Paraffin, Benzinseife oder ein yerseifbares Ol, 
Olivenol, Vasclin oder Paraffin. (E. P. 302 358 vom 12/12. 1928, Auszug yeroff. 6/2.
1929. Prior. 15/12. 1927.) F r a n z .
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British Celanese Ltd., London, iibcrt. yon: C. Dreyfus, New York, Appretieren 
oon Kunstseide aus Gellulośederivaten. Gewebe, die ganz oder teilweiso aus Cellulose- 
acctatseide bestcken, werden durch Behandeln m it Losungs-, Weichmachungs- oder 
CJuellungsmitteln gesteift. Man behandelt z. B. ein Gewebe m it verd. oder unverd. 
Athylendichlorid u. yerdunstet dann das Losungsm. (E. P. 302 361 yom 13/12. 1928, 
Auszug yeróff. 6/2. 1929. Prior. 15/12. 1927.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., England, Schulz von tierischen Fasern und Haaren 
gegen Alkalien oder Sauren durch Behandlung m it 1. Hamstojf-Formaldehyd-Konden- 
sationsprodd. oder m it Mono- oder Dimethylolharnstoff. — Zwecks Entfettung von 
Wólle wird diese Ya—3/i Stdn. m it einer Lsg., die 10% Na2C03 u. 5%  Dimcthylol- 
harnstoff enthiilt, behandelt. (F. P. 643 742 vom 10/11. 1927, ausg. 21/9. 1928. 
E. Prior. 16/11.1926.) M. F. Mu l l e r .

Takaichi Shikakura, Tokio, Mottenschutzmittel fiir Wolle. Es werden z. B. 80 g 
p-Dichlorbenzol, 20 g Paraformaldehyd u. 1 g Hydrosulfit in  Pulyerform zusammen- 
gemischt. Das Mittel weist keinen unangenehmen Geruch auf. Das Hydrosulfit dient 
zur Red. der entstandenen Ameisensaure. (J a p a il. P. 78 953 vom 8/3. 1928, ausg. 
3/12. 1928. Zus. zu Japan. P. 70632.) . R a d d e .

Soc. Inoxi, Villeurbanne, Rhóne, Frankreich, Kreppgarn aus Kunstseide. K unst
seide aus Nitrocellulose, Viscose, Kupferoxydammoniakcellulose, Celluloseaeetat 
werden vor dem Zwirnen ganz oder teilweise durch Erwarmen entwassert, dann m it 
Lsg. von Mineralsalzen oder organ, oder anorgan. Sauren, die eine vorzeitige Wasser- 
aufnahmo yerhiiten konnen, behandelt. Man entwassert z. B. eine Viscoseseide durch 
Erwarmen, tran k t dann m it einer Lsg. yon Al-Acetat, trocknet u. zw im t. Beim Farben 
oder beim Triinken m it lauwarmem W. erhalt man einen Kreppeffekt. (E. P. 302 340 
yom 17/10. 1928, Auszug vcróff. 6/2.1929. Prior. 16/12. 1927.) F r a n z .

Oberrheinische Handels-Gesellschaft, Karlsruhe, Deutschland, Behandeln von 
Fasern. Man behandelt loseBaumwoll-, Woli- oder Kunstseidenfaser m it Fil. u. trocknet 
in  Trommeln im loscn Zustande, die Fasern werden hierdureh geltrauselt u. fur das 
Spinnen geeigneter gemacht. Zum Anfeuchten yerwendet man W/., dem vorteilhaft 
etwas Seife, Alkali, Saure usw. zugesetzt sein kann. (E. P. 301 881 vom 7/12. 1928, 
Auszug yeróff. 30/1. 1929. Prior. 7/12. 1927.) F r a n z .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., Pennsylvan., ubert. von: Paul
B. Cochran, Wilkinsburg, Pcnnsylyan., Erhohung der Zugfestigkeit von vegetdbilischen 
Fasern. Man setzt die Fasern bei erhóhter Temp. ozonisierter Luft aus. (A. P.
1 699 779 yom 15/7.1927, ausg. 22/1. 1929.) K a u s c h .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: C. Dreyfus, New York, Verzieren 
von ganz oder teilweise aus Celluloseestern bestehenden Geweben. Man behandelt das Gewebe 
Ortlich m it Verseifungsmitteln u. dann m it Carbonisierungsmitteln, wodurch die Faser 
aus regenerierter Cellulosc entfernt wird. Besteht das Gewebe ganz aus Celluloseacetat- 
seide, so entstchen hierbei Lócher. Ais Verseifungsmittel yerwendet man m it Gummi 
arabicum oder Tragant yerdickte Lsgg. von KOH, Soda usw., ais Carbonisiermittel 
benutzt man Lsgg. von A1C13 oder HC1. (E. P. 302 363 yom 14/12.1928, Auszug veróff. 
6/2. 1929. Prior. 16/12. 1927.) F r a n z .

M. Waddell und H. C. Watson, Belfast, Rósten von Flachsfasern in  einem Hefe 
enthaltende Bad bei 70—80° F. Man .fugt dem letzteren gegebenenfalis S 02 oder 
eine andere S-Verb. oder einen E strak t, der S enthalt, bei. (E. P. 302 300 yom 14/9.
1927, ausg. 10/1. 1929.) K a u s c h .

Guy C. Howard, Seattle, Washington, A u f arbeiten von Sulfitabfallaugen. Man 
setzt ein festes Reagens (Ca(OH)2, CaO) im t)berschuC zu einer Sulfitlauge, aus der 
der gróBere Tcil des Ca-Salzes der Ligninsulfosaure zuvor zers. u. entfernt ist, trennt 
den dabei sich bildenden Nd. ab u. benutzt den Nd. zur Behandlung weiterer Sulfit
lauge.' (A. P. 1 699 845 vom 22/11. 1926, ausg. 22/1. 1929.) K a u s c h .

Alsa S. A., Basel, Kunstliches glanzendes, hohles Texlilgut. (D. R. P. 471 458 
K I. 29b yom 19/2. 1924, ausg. 12/2. 1929. F. Prior. 13/4. 1923. — C. 1925- II. 
2189.) _ . ’ K ą u s CH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Viscoseseide. Zu dem Spimi- 
bade setzt man Spuren eines Zn-Salzes (ZnS04), u. zwar n icht iiber 0,1%, hinzu. 
(Belg. P. 350 339 yom 7/4. 1928, Auszug veroff. 9/10. 1928. D. Prior. 10/5.1927.) K a.

O. Kohorn & Co. und A. Jager, Chcmnitz, Viscoseseide und -filme. Zu den Fall- 
badern von Yiseosefaden, -filmon usw. setzt man K eratin oder Glutin enthaltende:
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Stoffe oder dereń Zersetzungsprodd. (E. P. 301 305 vom 18/10. 1928, Auszug ver6ff. 
23/1. 1929. Prior. 26/11. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kunslfaden und Filme aus 
Celluloseestern u. -athern in leieht fliichtigen Losungsmm., die Gase losen. Man regelt 
die Verdampfung des Losungsm. wahrend wenigstens.der ersten Teile des Verf. durcli 
tiefe Temp. (10 bis —20°), um die Bldg. einer undurehlassigen H aut zu verhindern u. 
die gel. Gase in  dieser Stufc entweichen zu lassen. (E. P. 302 667 vom 19/12. 1928,
Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 19/12. 1927.) K a tjsch .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Durchlochte Bobinę fiir das 
Waschen u,sw. von Kunstfwden,.insbesondere Kunstseide. Der Kórper der Bobinę ist m it 
Kautschuk o. dgl. iiberzogen. (Belg. P. 350 234 vom 3/4. 1928, Auszug veróff. 9/10.
1928. D. Prior. 29/7. 1927.) K a u s c h .

Valencin, Charpy et Besacier, Frankreich, Kunstseidefaden werden zum Drehen
mit starker Kraft dadurcli geeignet gemaolit, daB man sie in Zustand von Flotten oder 
Strangen in  ein Bad fiihrt, das aus einem perlfórmig gemackten Scbaum aus Sulfo- 
ricinat, griiner Seife u. Tiirkisehrotol in wss. Emulsion besteht. (F. P. 648 973 vom 
29/6. 1927, ausg. 17/12. 1928.) _ K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Linoleum-Fabriek und P. C. 
van der Willigen, Krommenie, Holland, Fu/3boden- und Wandbelag. Die zum tjber- 
•/.iehen notigen Stoffe werden ais kolloidale Suspension oder Emulsion gemischt u. 
dann durch Zusatz von Elektrolyten oder Durchleiten eines elektr. Stromes koaguliert; 
die koagulierte M. wird dann vom W. befreit. Man yermiseht z. B. eine kolloidalo 
Emulsion von Linoxyn u. Harz in W. mit einer wss. kolloidalen Suspension von Kork- 
mehl, Porzellanerde, Ocker u. Leim, nach dem Koagulieren unter Ruhren wird der 
groBte Teil des W. durch Filtrieren entfernt, getroeknet u. gepreBt. Bei Verwendung 
der Kautschukmilch ais Bindemittel setzt man der Emulsion kolloidalen Schwefel 
u. geringe Mengen eines Besehleunigers zu, das Endprod. wird dann in der Warmc 
vulkanisiert. (E. P. 301 901 vom 22/11. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior. 8/12.
1927.) F r a n z .

Compagnie Franęaise d’Exploitation des Procedes Plinatus, Paris, iibert. von: 
W. Plinatus, Ermont, Frankreicb, Kunstleder. Man preBt auf die aus Gewebe, 
Papier usw. bestehende Grundlage Schichten aus Celluloseestern oder -athern bei 
erhohter Temp. durch Kalandern auf. Man knetet Nitrocellulose, Celluloseacetat oder 
Athylcellulose in  feuehtem Zustande, aber oline Zusatz von Losungsmm., m it Weich- 
lnachungs- u. Gelatinierungsmitteln, wie Pktlialsiiureathylester, Ester mehrwertiger 
Alkohole, tier. oder pflanzliche Ole, Glykol oder Glykolestcr u. walzt dann zu dunnen 
Schichten. (E. P. 301 759 vom 3/12. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior. 3/12.
1927.) F r a n z .

E. Teltsehick & Co., Jogsdorf, Tschechoslowakei, Plasłische Masse. Pflanzliches 
Elfenbein wird nach dem Zerkleincrn mit verd. Sauren oder Alkalien behandelt, ge- 
wasehen u. getroeknet; hierauf sattigt man es m it MgCl2-Lsg. u. Tersetzt m it MgO; 
man kann den Mischungen wasserdichtmachende Stoffe, wio Lsgg. von Kautschuk, 
Celluloid oder Kunstharzen zusetzen; man erhalt Kunststeine. (E. P. 301 893 vom 
15/10. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1928. Prior. 9/12. 1927.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
David F. Smith und Briant F. Branting, Da.sGleichgewicht zwischen Methanol,Kóhlen- 

vionoxyd und Wasserstoff. (Vorl. Mitt.) Vff. geben eine vorlaufige Best. der Gleich- 
gcwichtskonstantenK  — CH,OH/(GO)(H.,)2 der Methanolsynthese. K  wurde zu5,57 X 10“' 
bei 303,8° bei 1 a t Gesamtdruck crmittelt; die wahrseheinliche Unsieherheit betragt 
±  5%. Mit den bisher fiir besonders zuverliissig gehaltenen Daten von K e l l e y  
(Ó. 1928. I. 2508) ist dieser Wert nicht in Einklang zu bringen; weit besser ist die 
Ubereinstimmung m it Ch r is t ia n s e n  (C. 1926. I. 3381), dessen Konstanto 34% 
kleiner ist. Fiir dic Gleiehung CO +  2 H 2 =  C H 3O H  berechnet sioh A F  =  —20,857 -f-
41,17 T  log T __0,01423 T- — 54,42 T. Berechnet man dam it dic Ausbeute bei
hohen D ru ck en , so stim m en  die W erte  m it d en  von  L e w is  u . F r o l ic ii  (C. 1928.
1- 2889) experimentell bestimmten leidlich uberein; zu einer genaueren Prufung ware 
'ine bessere Kenntnis der Abweichungen der Gase bzw. Gasgemische vom idealen 
Zustand bei hohen Drucken erforderlieh: (Journ. Amer. chem. Soc. 51- 129—39.
Jan. Pittsburgh [Penns.], Bureau of Mines.) K lemm .
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M. Naphtali, Die Crackverfaliren inwirtschaftlicher und łechnischer Hinsicht. Nach 
kurzeń statist. Angaben wird eine systemat. Eintcilung der Crackverff. gegeben, einige 
der wichtigeren Verff. geschildert u. schlieBlich auf die Bedeutung der hydrierenden 
Spaltung der KW-stoffe des Erdóls u. der Kohle fiir die Yersorgung m it Kraftstoffen 
hingewiesen. (Auto-Technik 18. Nr. 5. 8—10. 3/3.) N a p h t a l i .

Metallbank und Metallurgisclie Gesellschaft Akt.-Ges., ubert. von: Otto 
Hubmann, Frankfurt a. M., Destillation von Brennstoffen. Die Dest. von bitumen- 
reichen Braunkohlcn oder ahnlichen Brennstoffen wird durch Hindurchleiten nicht 
oxydierend wirkender heiBer Gase bewirkt, wobei der erzeugte Koks gleiehzeitig durch 
Zuleitung kalter Gase abgekiihlt wird. Verwendung findet ein einfacher, an Hand 
von Zeichnungen beschriebener Schachtofen, der eine Dest.-Zone u. eine darunter 
befindliche Kuhlzone aufweist u. m it geeignet angebrachten Zu- u. Ableitungen fur 
das Dest.- u. Kiihlgas yersehen ist. (A. P. 1 690 934 vom 12/7. 1926, ausg. 6/11.
1928. D. Prior. 23/10. 1924.) R a d d e .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., ubert. von: Otto 
Hubmann, Frankfurt a. M., Destillation von Brennstoffen. S tark aschchaltige, feste 
Brennstoffe (Olschiefer u. ii.) werden in  einem an Hand von Zeichnungen beschriebenen 
App. in Bcruhrung mit h. Gasen kontinuierliek nach abwarts durch eine Dest.-Zone 
zur Abtrcibung des Bitumens, eine Rk.-Zonc zur vol!standigen Entgasung u. eine 
Kuhlzone gefUhrt. Ais KUhlgas dienen die beim Kondensieren der Dest.-Prodd.an- 
fallenden sauerstoffreien Restgase, wahrend der Rk.-Zone O-haltigc Gase (Luft)zu- 
gefubrt werden, wodurch dio sonst Ubliche Mischung m it Dampf fortfallt u. voll- 
kommeno Vergasung erzielt wird. Die h. Gase der Rk.-Zone u. der Kuhlzone werden 
m it Hilfe einer injektorartigen Vorr. abgesogen u. nach dem Vermischen durch die 
Dest.-Zone geleitet, wo sic den Brennstoff auf die Dest.-Temp. erhitzen. (A. P. 1 690 935 
vom 7/12. 1926, ausg. 6/11. 1928. D. Prior. 18/12. 1925.) R a d d e .

Humphreys & Glasgow, Ltd., London, Gaserzeugung durch restlosc Vergasung. 
Die Erfindung bezwcckt, die der Entgasungsretorte zugcfUhrte Warmemengc ent- 
sprechend der Qualitat der zu verarbeitenden Brennstoffe (Steinkohle) derart zu 
regulieren, daB nicht allein die Kapazitiit der Vorr. in bestimmten Grcnzcn gehalten 
werden kann, sondern daB auch stets trotz der Verschiedenheit der Brennstoffe ein 
Gas der erforderlichen gleichmaBigen Qualitat erzeugt wird. Das Verf. wird in einer 
an H and yon Zeichnungen beschriebenen Vorr. durchgefUhrt, dic aus einem Wassergas- 
generator m it einer darUberliegenden Dest.-Kammer u. einem oder mehreren Re- 
generatoren besteht. Die Dampf- u. Gaszu- u. -ableitung wird durch miteinander 
gekoppelte Ventile geregelt. Der W.-Dampf kann sowolil von unten in den .Generator 
eingefUhrt werden ais auch in  tiberhitztem Zustande nach dem Passieren der Re- 
generatoren von oben, wobei abweehselnd ein Aufwarts- u. Abwilrtsgasgang geschaltet 
wird. (Holi. P. 18 935 vom 3/6. 1925, ausg. 15/10.1928. E. Prior. 4/6.1924.) R a d d e .

H. H. Gas Plant Syndicate Ltd., England, Gaserzeugung. E in fl. oder fester, 
pulyerfórmiger Brennstoff (animal., regetabil. u. minerał. Ole, Asplialt u. a.) wird mit 
Luft in  die Verbrennungskammcr eingespritzt u. darin in Beriihrung m it einem metali. 
Kórper (Fe, Stahl, Messing u. a.) einer teilweisen Verbrennung unterworfen. Die 
gasformigen Verbrennungsprodd. finden ais Leucht- oder Ileizgas Verwendung. Man 
erhalt z. B. aus 1 kg 01 u. 100 g Fe, das vollstandig zu Oxyd yerbrennt, 10 cbm Gas. 
TJm den H-Geh. u. dam it den Heizwert des Gases zu erhohen, spritzt man W.-Dampf 
in die Yerbrennungskammern. Die ZufUhrung der Brennstoffe in den Verbrcnnungs- 
raum wird derart geregelt, daB die eingefUhrtc Menge m it dem im Innern der Kammer 
herrschenden Druck variiert. (F. P. 645 572 vom 12/12. 1927, ausg. 27/10. 1928. 
E. Prior. 13/12. 1926.) R a d d e .

Compound Gas Power Co., Ltd., England, Gaserzeuger m it absteigendem Zug, 
der besonders fUr Brennstoffe m it einem hohen Geh. an flUchtigen Prodd. (Holz, 
Braunkohle usw.) geeignet ist. E in Teil des Gases wird in einen verengtcn Durch- 
gang geleitet, wo er mit dem andern Teil aus der intensivsten Verbrennungszone ver- 
mischt wird, wobei an den weiBgluhenden Rosten aus feuerfestem Materiał eine voll- 
stiindige Vergasung aller flUchtigen Stoffc ein tritt. Der Verbrcnnungsraum is t yon 
Reinigimgskammem umgeben, die mit kleinen Stcinen u. ii. angefullt sind u. durch 
die die erzeugten Gase hindurchstromcn. Die Ycrbrennungsluft wird durch Entlang- 
fUhren am Verbrennungsraum yorgewiirmt. (F. P . 645 632 vom 13/12. 1927, ausg. 
29/10. 1928.) R a d d e .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gaserzcuger. In  dem oberen 
erweiterten Teil des Gaserzeugers oder in  dem Staubabscheider ist ein Dampfkesscl 
angeordnet. (E. P. 300 277 vora 7/11. 1928, Auszug veroff. 9/1. 1929. Prior. 10/11.
1927. Ziis. zu E. P. 214544; C. 1928. I. 869.) K a u s c h .

Rodway Stepliens (Pirbright Co., Ltd.), iibert. von: William George Gordon
Pirie Lumsden, London, Trenneii von FliiesujkeUen von verschiedener Diclile. Die 
Vorr. besteht aus zwei horizontalen langen Trennkammern, in denen beim Hindureh- 
stromcn der Mischung der gróBte Teil der spezif. leicbteren FJ. aufsteigt, einem Sammel- 
behiilter fiir die leichtcrc FI. u. einem zwischen die Trennkammern geschaltenen 
KoalesziergefiiB, in dem der beim Passieren der ersten Kammer verbleibendc Rest 
an leichterer FI. zu gut abscheidbaren Tropfen vereinigt wird. Die Vorr. eignet sich 
besonders zum Trennen von Ol u. W., z. B. bei der Reinigung yon Oltanks u. -schiffen. 
Die Vereinigung des sogenannten „01staubes“ zu Tropfchen erfolgt an aus animal. 
Jlaaren bestehenden Filzplattcn. (A. P. 1 690 741 vom 31/3. 1926, ausg. 6/11. 1928. 
E. Prior. 8/4. 1925.) R a d d e .

Cecil Howard Lander, Frank Sturdy Sinnatt und James Grieve King, London, 
Hydrierung von Kohle u. dgl. Das Hydrierungsgas soli aus dem Hochdruckbehalter 
dureh eine Zweigleitung teilweise abgezogen u. seino Zus. bzgl. seines Geh. an C'0„- 
fliichtigen KW-stoffen u. S-Verbb. iiberwacht werden. Nach Entfernung dieser, be
sonders der S-Verbb., wird das Gas in denselben oder einen anderen Hochdruck-
hydrierungsapp. erneut eingeleitet. (E. P. 302 629 vom 17/9. 1927, ausg. 17/1.
1929.) D e r s in .

Piron Coal Distillation Systems, Inc., iibert. von: Emil Pirou, New York, 
Gasreinigung. Um den Teer oder die teerbildenden Bestandteile aus den Gasen der 
trockenen Dest. des Holzcs zu entfernen, wascht man die Gase m it H,SO., unter Haltcn 
der Temp. iiber der Kondensationstemp. der niehttecrigen Diimpfe. (A. P. 1701054  
vom 7/1. 1925, ausg. 5/2.1929.) K a u s c h .

Koppers Co., iibert. von: William H. Hill und David L. Jacobson, Pittsburgh, 
Pennsylyan., Gasreinigung. Man bringt das vom H 2S zu befreiende Gas m it einer Lsg. 
(Na2C03), die eine Verb. (Fe-Verb.), die den S des absorbierten H ,S aufnimmt u. eine 
Humussubstanz (Humussiiure) enthalt, die die Osydation der sulfid. Verbb. fordert, 
in Beriihrung. (A. P. 1700 982 vom 13/7. 1925, ausg. 5/2. 1929.) K a u s c h .

U. G. I. Contracting Co., Philadelphia, iibert. von: Walter H. Fulweiler, 
Wallingford, Pennsylyan., Reinigen von Gasen m it Hilfe einer alkal. Lsg. (Na2C03), 
dereń Alkaligehalt hinreicht, den H2S der Gasc ais Sulfhydrat zu absorbieren, wobei er 
verbraucht wird. Das Sulfhydrat wird hauptsachlich zu dem urspriinglich verwendeten 
Salz zuriickoxydiert, unter Freigeben von S, indem man Luft hindurchstromcn laBt. 
(A. P. 1 700 698 vom 1/8. 1924, ausg. 29/1. 1929.) K a u s c h .

Humphreys & Glasgow Ltd., England, Carburierles Wassergas. Die benutztc 
Anlage besteht aus einem Gaserzeuger, einem CarburiergefaB, Uberhitzer, Wascher 
u. einem Abdampfhcizkessel zur Nutzbarmachung der Warme des Blasgases. Zwischen 
tiberhitzer u. Wascher wird ein Regenerator eingeschaltet, der m it grobstiickigen oder 
iihnlichen wiirmeabsorbierenden Stoffen (Schlacke) angefiillt ist. Die hicr gespeicherte 
Warme w ird zum Vorwarmen der Verbrennungsluft u. zum Uberhitzen des W.-Dampfes 
fiir das Kaltblasen nutzbar gemacht. (F. P. 644 969 voni 1/12. 1927, ausg. 17/10.
1928. A. Prior. 10/12. 1926.) R a u d e .

C. Still, Reeklinghausen, Geioinnung von Benzol aus Kohlengasen. Das Leichtol
(fl. Destillat bei der Dest. von Bzl. enthaltendem Waschol) w'ird in einem besonderen 
Destillationsapp. rektifiziert, u. der mit Naphthalin beladene Rektifikationsriickstand 
noch w. zu dem dest. Waschol zuruckgefuhrt. (E. P. 300 964 vom 15/11. 1928, Auszug 
veróff. 16/1. 1929. Prior. 21/11. 1927.) KAUSCH.

David Thomas und Frederick Arthur Hill, Caleutta, Bilumina. Zwecks Er- 
liohung ihrer Durchdringungsfiihigkcit u. Bindekraft werden naturlichc oder kiinst- 
liche Bitumina in h. Zustande mit KW-stoffolen von wenigstens 0,9 D. innig gemischt 
u. in dieser Mischung in dicht schlieBenden Behaltern aufbewahrt oder versandt. 
(Aust. P. 8798/1927 vom 11/8. 1927, ausg. 4/9. 1928.) K u h l in g .

Junjiro Nagazuka, Tokio, Zerkleinerung ton Asphall wid ahnlichem. Man k iih lt  
die A sp h alte  bis zum  E rs ta rru n g sp u n k t a b  u . y e rm a h lt  sic  in  gek u h ltcn  Miihlen bei 
tiefer Temp. (Japan. P. 7 8  958  vom  14/10. 1926, ausg. 3/12. 1928.) R a d d e .

Gustave Lyon, Paris, Apparat zur Behandlung von llolz mil Ozon. E r besteht aus 
einem Behalter, der m it einem Ozongenerator in Verb. steht, u- einem Lufttroekner,



1878 I!**,. L e d e r ; G e r b s t o f f e . 1929. I.

der m it beiden verbunden ist. E r en thalt Vorriehtungen zum Verandern des Druckes 
im Behalter, zur Aufrechterhaltung einer Luftzirkulation, Ventile zum Kontrollieren 
der Verbindungsrohre u. Anordnungen zum automat. Funktionieren der Ventile un- 
abhiingig voneinander u. zum Offen- oder Geschlossenhalten derselben. (A. P.
1 693 486 vom 16/1. 1923, ausg. 27/11. 1928. F. Prior. 27/1. 1922.) S c h u t z .

Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, JReinigung von Sulfonsauren, 
Naphthmsauren etc. oder dereń Salzen in  wss. Lsg. durch Ausfallen mittels eines fliich- 
tigen Elektrolyten, wio HCl, H N 03, CH3- COOH oder NH3, wobei die Verunreinigungen 
in  der wss. Lsg. zuriickbleiben. Gleichzeitig werden evtl. in  W. unl. F il., wie Bzl. oder 
Mineralól zugesetzt. Dic fluchtigen Fallungsmittel u. die zugesetzten Fil. werden 
von der gereinigten Saure durch Dest. getrennt. — Z. B. wird ein Mineralól m it 1,5% 
Naphthensauregeh. m it konz. H 2S 04 behandelt u. nach Abtrennen des Saureschlamms 
wird die Lsg. m it Natronłaugo neutralisiert. Die wss. Schicht wird m it 50% A. ver- 
setzt u. dabei werden die naphthcnsauren Seifen extrahicrt. Der A. wird abdest. u. 
durch Zusatz von W. u. Bzl. wird eine Emulsion hergestellt, aus der durch NH3 die 
Naphthenseifcn abgeschieden werden. — Im  zweiten Beispiel werden aus Saure- 
sehlamm m it W. die Sauren herausgel. u. aus der wss. Lsg. werden durch HCl die 
Sauren ausgefallt. Die Prodd. dienen ais Emulgierungs- u. Stabilisierungsmittel u. 
dienen gleichzeitig ais Entemulgicrungsmittel z. B. von Petroleumemulsionen. (E. P. 
300 264 Tom  11/10. 1928, Auszug veroff. 31/12. 1928. Prior. 11/11. 1927.) M. F. Mii.

Siemens & Halske Akt.-Ges., iibert. von: . Heinz Griiss, B e rlin , Bestimmung 
des Kohhnsauregehaltes von Rauchgas. E in oder mehrere MeBdrahte werden in  einem 
Strom der zu untersuchenden Gase, eine gleiche Anzahl von Mefidrahten in Luft oder 
einem andferen VergleichBgas angeordnet u. beide Drahte, Drahtepaare usw. ais Teilo 
einer W HEATSTONEschenBriicke geschaltet, in  dereń Diagonale ein doppelt gewickeltes 
MeBinstrument liegt. Man schickt d u rc h  das System einen Strom von solcher Starkc, 
daB die MeBdrahte auf eine zwischen 200 u . 350° liegende Temp. erhitzt werden. 
(A. P. 1 701181 vom 11/10. 1927, ausg. 5/2. 1929. D. Prior. 25/10. 1926.) K u h l in g .

Handłrach der BrennstoHtechnik. Hrsg. von d. Heinrich Koppers Aktiongesellschaft in 
Essen. Essen: W. Girardet 1928. (321 S.) 8°. Lw. M. 5.—.

Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- und Erzindustrie, der Salinen, 
des Erdol- und Asphaltbcrgbaus. Hrsg. vom Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein,
E. V., Halle <Saalo>. Jg. 20. 1929, bearb. v. Heinrich Hirz u . W ilhelm Pothm aun. 
Halle: W. Knapp 1929. (XXXII, 408, 56 S.) gr. 8°. Hlw: M. 10.—.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Georges Genin, Kolloidchemie und Lederindustrie. Vf. erlautert kurz dic all- 

gemeinen Gcsetze der Kolloidchemie in ihrer Anwendung auf die Lederindustrie. 
(Halle aux C uirs [S u p p l. techn.] 1929. 44—47. 17/2.) St a t h e r .

H. van der Waerden, Ledcrbereitung. Zusammenhangender Vortrag iiber dic 
Theorie der Ledergerbung m it den yerschiedenen in Frage kommenden Gerbmitteln. 
(Chem. Weckbl. 26. 82—91. 9/2. Waalwijk.) GROSZFELD.

A. Golowin und N. Ignatow, Larclie ais Gerbstoff. Vff. untersuchten unter Ver- 
wendung des Schiittelverf. dio Rinde frischcr u. trocken gelagerter Larchcnbaume 
sowie auch von Wurzclklótzen auf ihren Gerbstoffgch. Die Rindc der Wurzelklotze 
enthalt 5,78—8,78% Gerbstoff u. 0,91—2,81% Nichtgerbstoffe, die Rinde der troekenen 
Baume 2,28—3,50% Gerbstoff u. 1,57—3,54% Nichtgerbstoffe, die Rinde der frischcn 
Biiume 3,91—11,47% Gerbstoff u. 1,6—7,15% Nichtgerbstoffe. Die Ergebnissc 
stimmen nicht m it den Angaben von J a k im o w  iiber einen Gerbstoffgeli. der russ. 
Larchenrinde von 18% iiberein. Fiir die Verwertung ist die Rinde von solehen frischen 
Larchenbaumen am geeignetsten, dereń Durchmesser nicht unter 34 cm betragt. ■ Die 
Hauptmenge an Gerbstoff ist in den Holzteilen der Rinde aufgespeichert. (Leder- 
teehn. Rdsch. 21. 25—26. 15/2.) St a t h e r .

— , E in  neuer Musterstecher fiir die Bemusterung fliissiger Gerbextrakte. Es wird 
ein Musterstecher nach dem Prinzip des Butterstechers beschrieben, der sich zur Be
musterung nicht zu diinnfl. Ole u. Gerbextrakte bewahrt hat. E r wird von der Fa. 
A l b e r t  D a r g a t z , Hamburg, hergestellt. (Ledertechn. Rdsch. 21. 10—11. 15/1. 
Hamburg, Facblab. f. Gerbereiind. L. A l l e n .) St a t h e r .

John H. Highberger und E. Kenneth Moore, Melhoden zur Analyse von Weich- 
und Asókerbriihen. Yff. geben eine Zusammenstellung der von ihnen bei ihren friiheren
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Ar bei ten (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1053) ausgearbeiteten Metlioden zur Unters. der Weicb- u. 
Ascherbriihen. 1. Zur Best. des Gesamt-N in Weioh- u. Ascherbriihen kann ohm- 
weiteres die Kjeldahlmethode verwandfc werden. 2. Best. des Gesamtprotein-N. Zu 
50 ccm der filtrierten Analysenlsg., die, falls es sich um eino Asclierbruko handelt, 
mit 2-n. HCI scliwacli śauer gegen Phenolphthalein gemacht wird, gibt man unter 
Umschutteln 150 ccm einer Lsg. von 5% Trichlorcssigsaure u. 6,6% NaCl, laBt iiber 
Nacht stellen, wascht mehrmals durch Dckantieren m it einer Trichloressigsaure-NaCl- 
Lsg. aus u. bestimmt im abfiltrierten Nd. den N nach K j e l d a h l . 3. Den Nicht- 
protein-N der Weich- u. Ascherbriihen errechnet man ais Differenz aus Gesamt-N u. 
Gesamtprotein-N. 4. Best. des hitzekoagulierbaren Protein-N. 100 cem der filtrierten 
Analysenlsg. werden in einem Erlenmeyer ausgewogen, m it 2 ccm Eg. angesauert,
5 Min. zum Sieden erhitzt u. mit dest. W. wieder austariert. In  25 ccm des klaren 
Filtrats wird der N  nach K j e l d a h l  bestimmt; der W ert vom Gesamt-N subtrahiert, 
ergibt den N-Geh. des koagulierbaren Proteins. 5. a) Best. des gesamten fliichtigen N 
(freies NH3 +  fliichtiger Aminstickstoff). Eino abgemessene Menge Analysenlsg. 
(30 mg fliichtiger Gesamt-N) wird bei Ggw. von iiberschussigem Ca(OH)2 45 Min. 
unter yermindertem Druck in 1/10-n. H2SO_, dest. u. das Destillat m it 1/l0-n. NaOH u. 
Methylrot zuriicktitriert. b) Zur Trennung von NH3 u. Aminen wird das titrierte 
Destillat von a) verd., m it einem Gemisch von NaOH u. Na2C03 alkal. gemacht, auf 
500 ccm aufgefullt u. m it gelbem Mercuriosyd (1 g fiir je 1 ccm 1-n. Saure bei Best. 
des fliichtigen Gesamt-N) 1 Stde. geschiittelt, iiber Nacht stehen lassen u. die liber- 
stehende Lsg. mittels besonderem App. abdekantiert. c) Zur Best. des gesamten fluch- 
tigen Amin-N werden 400 ccm der vom HgO dekantierten El. in  1/10-n. H„SO,, dest. u. 
der SaureiiberschuB zuriicktitriert. d) Der freie Ammoniak-N ist die Differenz zwischen 
fluchtigem Gesamt-N u. fluchtigem Gesamt-Amin-N. 6. Die Best. der Chloride in 
Weieh- u. Ascherbriihen wird wie iiblioh mit AgN03 yorgenommen. (Journ. Amer. 
Leather Chemists Assoc. 24 . 68—76. Febr. Cincinnati, Uniy., Dep. of Leather Res.) St a .

XXIV. Photographie.
Hans Tollert, Quantilalive Untersuchungen einiger_ photographischer Effekte. A n 

nitrithaltigen, den LiPPM ANN-Emulsionen ahnlichen S eh ich ten  wird nach den M ethoden 
von E g g e r t  u . N o d d a c k  (C. 1 9 2 2 . I . 671) das photolyt. gebildete, sowie das durch 
Entw. gebildete Silber im  Gebiet des ansteigenden A stes der S eh w arzungskurye  bis 
zur Solarisation titrim etr. bestimmt. Die primar gebildete Silbermenge nimmt im 
Gebiet der Solarisation m it wachsender Lichtmenge zu, wahrend die entwickelte Silber
menge u . die Schwarzung sich nicht yergroB ern (vgl. E g g e r t  u . N o d d a c k ,  C. 1927 .
I. 1915). — An einer m it Erythrosin fiir griines Licht sensibilisierten E m u lsio n  wird 
die am AgBr adsorbierte Farbstoffmenge colorimetr. bestimmt u. die im grunen Licht 
gebildete Ag-Menge titriert. Die auf dem F ab rik a tio n sw eg e  sensibilisierte E m ulsion  
enthielt 15% des Farbstoffs am AgBr adsorbiert; die photolyt. gebildete Ag-Menge 
stieg bis 13,3-10~7g-cm -2 an. Der (juotient der Zahl der photolyt. gebildeten Ag- 
Atome durch die Zahl der am AgBr adsorbierten Farbstoffmoll. betragt 64 (vgl. 
L e s z y n s k i , C. 1 9 2 7 . I. 678). — A n drei Emulsionen m it yerschiedenen Zusiitzen — 
einem Sensibiiisator (Brillantgriin) bzw. einem Desensibilisator (Pinakryptolgelb) 
bzw. einem Acceptor (Nitrit-Bromkali) — kann nachgewiesen werden, daB die Anlauf- 
farbe einer belichteten, mit Zusiitzen yersehenen Emulsion keinen Anhaltspunkt fiir 
die Schiitzung der Menge des photolyt. gebildeten Ag bietet. — Es wird festgestellt, 
daB der Herscheleffekt nioht mit einer m eB baren Anderung der primar gebildeten 
Ag-Menge verbunden ist, wahrend die d irek te  Schwarzung durch die Rotbelichtung 
zunimmt. Dadurch erhalt die Hypothese, die den Herscheleffekt auf eine Dispersitats- 
iinderung des primar gebildeten Ag zuruckfiihrt, eine Stiitze (vgl. LESZYNSKI, C. 1928 .
I. 3142). — Mit Hilfe der d irek ten  Schwarzung wird das Wirkungsverhaltnis der Energie 
im Blau zu der im R ot ermittelt: Die d irek te  Schwarzung wachst um den gleichen 
Betrag bei Einstrahlung y o n  einem Quant im Blau u. von 2,2-105 Quanten im Rot. 
Vergleicht man dagegen die Energie im Blau, die eine bestimmte entwiekelbare 
Schwarzung erzeugt, mit der Energie im Rot, die diese Schwarzung wieder aufhebt, 
so findet man, daB im Mittel 10° ± 1 aufgestrahlte Quanten im R ot einem aufgestrahlten 
Quant im Blau entsprechen. Fiir den Schwerpunkt der Aufhellung ergab sich unter 
den Vers.-Bedingungen 7430 A. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 0 . 355—78. 
Febr. Berlin, Physik.-chem. Inst. d. Uniy.) L e s z y n s k i .
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E. Mauz, Die kurztcellige Grenze des Herscheleffekis. Es wird von Vcrss. iiber den 
Hcrscheleffekt an Satroxpapier berichtet. Verss. m it orangegelben Filtern werden an 
Hand einer grapli. Darst. durcli tjberlagerung von aufhcllenden u. schwiirzenden Wrkgg. 
gedeutet. Spektrograph. Verss. ergeben ais kurzwellige Grenze des Herseheleffekts 
fiir Satrospapier etwa 600 m/f. (Ztsehr. wiss. Pliotogr., Photophysik u. Photochem. 26. 
289—94. Febr. F rankfurt a. M., Physik. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Luppo-Cramer, Intermediare Regressionen. Es wird von Verss. berichtet, bei 
denen bei Belichtung unter einem EDER-HECHT-Keil die Solarisation unter der Grau- 
skala, sowie unter den Blau-, Gelb- u. Griinstreifen durch N itrit verhindert war, die 
Aufhellung unter dem Rotstreifen aber von N itrit unbeeinfluBt blieb. Diese Er- 
scheinung setzt Vf. in Beziehung zum Herscheleffekt. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photo
physik u. Photochem. 26. 295—99. Febr.) LESZYNSKI.

Luppo-Cramer, O be r Bromsilber-Kolloidum. An einer Reihe von Bromsilber- 
Kollodiumemulsionen wurde eine Yersclileierung durch W. beobachtet. Die fiir ge- 
wohnliche Entw. verschleierten P latten lieCen sich physikal. glasklar entwickeln. 
Die Verschleierung blieb aus oder wurde betraehtlich yermindert, wenn die frisch ge- 
gossene, kurz m it W. benetzte P latte in der wss. Lsg. yerschiedener Farbstoffe ge- 
badet wurde. Ebenso t ra t  kein Schleier auf, wenn die P latte  s ta tt in W., in l°/0ig. Lsgg. 
von Chromsaure, Citronensaure oder K Br gelegt wurde. Die durch W. verursachte 
latente Verschleierung kann auch nachtriiglich durch Chromsaure aufgehoben werden. 
Dio Vers.-Ergebnisse weisen darauf hin, daB in den verwendeten Emulsionen eine 
reduzierende Substanz yorhanden war, die zwar in alkoh.-ath. Lsg. wirkungslos ist, 
die aber sobald das ursprungliehe Losungsm. des Pyroxilins durch W. yerdrangt ist, 
im AgBr relatiy rasch entwiekelbaro Keime erzcugt. DaB es sich um Verunreinigungen 
handelt, scheint daraus liervorzugehen, daB nicht alle Emulsionen die Schleierbldg. 
zeigen. Die urspriinglich nur blauempfindlichcn Emulsionen werden durch die W.-Be- 
handlung panchromatiseli. Von prakt. Bedeutung ist, daB Emulsionen, die keine Ver- 
schleierung durch Behandlung m it W. zeigen (UvachromemuIsion), nach 40-std. Be- 
handlung m it W. eine dreifaeh hóhere Empfindlichkeit zeigen ais yorher. — Vf. be
richtet kurz iiber dio Wrkg. von Desensibilisitoren u. Sensibilisatoren auf Kollodium- 
emulsionen. Yorher sensibilisierte Emulsionen reagierten auf die Desensibilisatoren, 
wahrend im allgemeinen vorher niehtsensibilisierte Emulsionen nicht desensibilisiert 
werden konnten; eine Ausnahme bildet die Uvaehromemulsion, dereń Empfindlichkeit 
in unsensibilisiertem Zustand durch Desensibilisatoren wesentlich herabgesetzt werden 
konnte, selbst wenn sie yorher m it Chromsaure behandelt war, die Keime also zerstórt 
waren. (Photogr. Korrespondenz 65. 6—10. Jan . Schweinfurt.) L e ŚZYNSKI.

A. Steigmanu, Farbstoffe bei photographischen Reduktions- und Ozydation&prozessen. 
Kurze Zusammenfassung iiber die Wrkg. von Farbstoffen bei photograph. Red.- u. 
Oxiydationsprozessen. Im  System Farbstoff-Gelatine wird der Farbstoff reduziert
u. die Gelatine oxydiert. Dasselbe gilt auch fiir andere oxydierbare Farbstoffsysteme, 
die z. B. substituierte Thiocarbamide enthalten. In solchen Systemen steht die Wrkg. 
des Luft-0„ der Red. der Farbstoffe hindernd im Wege. Na2S03 wirkt in Systemen 
wie Thiosinamin-Eosin-HjO-O;, ausbleichbeschleunigend. Es komien durch die be- 
lichteten Farbstoffe auch regelrechte Oxydationen, d. h. O-0bertragungen im Gegen- 
satz zu Dehydrierungen, eintreten. An der Desensibilisierung kann gezeigt werden, 
daB die Farbstoffe auch durch Verhinderung der Red. u. nicht nur durch Reoxydation 
desensibilisierend wirken. Vf. diskutiert weitere photograph. Farbstoffyerss. u. betont 
den engen Zusammenhang zwischen Ausbleich-Rkk. u. Rkk. der photograph. Trocken- 
piatte. (Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 299—304. Febr.) L e .

Heinz Kieser, Zum Problem der Bestimmung des Reifungskeimsilbers. Es werden 
die Unters.-Ergebnisse yon SCHMIDT u. PRETSCHXER diskutiert (C. 1929. I. 1411). 
Die Analysenmethode gestattet keinerlei Aussagen dariiber, ob die gefundenen iiber- 
schiissigen Ag-Mengen ais elementares Silber yorliegen. Vf. ist der Ansicht, daB es 
sich um im Korn eingeschlossenes AgNOa handelt. Vf. diskutiert ferner die Dichromat- 
schwofelsaureyerss. von S c h m id t  u . P r e t s c h n e r  ; die von diesen yersuchte Deutung 
der Ergebnisse ais Entwieklungsersclieinung wird ais auBerordentlich unwahrscheinlich 
angesehen u. es wird ausgefiihrt, daB dic Yerss. gerade eine Stiitze der Keimzerstdrungs- 
theorie durch Dichromat sind; die Verss. bilden eine neue Stiitze fiir die Annahme, 
daB sich auch im Innem  des Korns Reifungskeime befinden. (Ztsehr. wiss. Photogr., 
Photophysik u. Photochem. 26. 305—10. Febr.) L e s z y n s k i .
1'rinted in U rm uuy SchluB der Redaktion: den 27. Marz 1929.


