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A. Allgemeine und physikalisclie Cłiemie.
Frederick Gowland Hopkins, Der Ilundertjahrestag von Wohlers HarnsloJJ- 

syńthese. Dic Bedeutung der WÓHLERschen Harnstoffsynthese fiir clie Entw. der 
physiolog. Chemio wird in  einem histor. (jberblick gewiirdigt. (Biochemical Journ. 22. 
1341—48. 1928. Cambridge, Biochem. Inst.) M e ie r .

Dauve, Die gegenseitige Verdr&ngung der Metalle. Es wird die irreversible u. stets 
exotherme Rk. A  M  +  M ' =  A M ' +  M  ausfuhrlich besprochen. E in Metali kann 
durch ein anderes nur ersetzt werden, wenn es sieli im ionisierten Zustand befindet. 
(Sn in einer cssigsauren SnCl4-Lsg. wird durch Al nicht ersetzt, Zusatz einiger Tropfen 
W. ru ft aber sofort eino heftige Rk. hervor) u. wenn — bei in die Lsg. des Salzes A  M  
getauehten Metallon — sieli ein Strom einstcllen kann, der von M  zu M ' inner- 
halb der Lsg. u. von M ' zu M  aufierhalb der Lsg. geht. Ee u. Cu-Bleehe in Kupfer- 
aeetatlsg.: Fe wird negativ zum Cu; gieCfc raan die Aeetatlsg. ab u. taucht ein Eisen- 
blech vollstandig ein, zieht naeh einigen Stdn. das Eisenblech heraus u. taucht es zugleich 
m it Cu in  W. oder Kupferacetatlsg., so ist Fe positiv gegeniiber Cu gcworden. Yer- 
drangt M ' das Metali M  aus A M , wird die Bildungswarme von A  M ' sieherlich viel 
grofier sein ais die Bildungswarme von A M . Doch folgt aus einer móglichen Warme- 
entw. nicht notwendig, daC der Ersatz stattfinden muB (Cd wird entgegen der thermo- 
ehem. Bezieliung in  der wss. Lsg. seines N itrats nicht durch Zn ersetzt). Diese Regel 
erganzt das Gesetz von den therm. Konstanten von T o.m m a si, daB der reziproko Ersatz 
der Metalle unabhangig ist von der N atur des Saureradikals des betreffenden Salzes.
— Das ersetzte Metali M  ist fast immer in Dendriten krystallisiert, dereń Bldg. ais 
skelettartigeFormen zurBest.der k r y s t a l l i n e n  Symmetrie dienen kann. DieVerdriingung 
trag t rhythm . Charakter. Danach krystallisieren Tl, B i u. Cd hexagonal, Pb te tra 
edr. Dieses Verf. erwoist sich auch niitzlich, um Verunreinigungen metali. A rt nacli- 
zuweisen. Vf. sehildert ausfuhrlich den Mechanismus der Verdrangung. (Ann. Chim. 
analyt. appl. [2] 11. 5—9. 15/1.) B lo c h .

Wilder D. Bancroft und H. L. Davis, Bindrę Lósungen misćhbarer Fliissig- 
keiłen. Zum  Ausdrucke der Andcrung der Partialdrueke der M ischung zweier F il. 
m it den K onz.-V erhaltn issen  w ird das RAOULTsche G esetz genannt. Vff. fanden em pir. 
die Form el [[Oi/M 1)/(G^/M„)\a =  (N JN 2)a =  K ■ (p2— p2')/p2. (Bezeichnungen analog dom  
RAOULTschen G esetz.) 'W irdK zur E inheit der K onz. gew ahlt, so w ird (S \  +  S a2) jS a„ =  
p jp * '.  D ie  R ich tigk eit w ird auf Grund experim enteller D aten  fiir A .-W . u. fiir A ceton- 
A'.-]Viischungen gepriift. (Proeeed. N ational Acad. Sciences, W ashington 15. 8—10. 
Jan. C o r n e l l  U n iv ., Dopartm . of Chem.) H a n d e l .

Robert E . Burk, Seclister Bericht des Komitees fiir  Kontaktkaialyse. Sehr inhalt- 
reicher, zusammenfassender Bericht, welcher neben der Darst. neuerer Arbeiten auf 
dem Gtebiet der Kontaktkatalyse die H auptpunkte der friiheren Berichte zusammen- 
faBt. Einzelheiten, insbesondere dic Inhaltsangaben der verschiedenen wichtigen 
Unterss., sind im  Original einzusehen. Die Hauptgesichtspunkte, die der Vf. be- 
handclt, sind folgende: Allgemeine Anschauungen iiber Rk. - Geschwindigkeiten, 
neuere Theorien iiber Rkk. monomolelcularcn Charakters, Fragen der Energie- 
iibertragung (Abtransport der Rk.-W arme), Erniedrigung der Aktivierungsenergio 
in Ggw. von Katalysatoren, Spezielle Deutungen dazu, namlich die Theorie von 
Atomdeformationen u. Mol.-Verzerrungen. Vf. neigt dazu, letztere Erscheinung ais 
wesentlich fiir das Zustandekommen der meisten heterogenen Katalysen zu betraehten, 
wobei die „m ultiple Adsorption“ , d. h. die Adsorption verschiedener Atome bzw. 
Atomgruppen eines Mol. an voneinander getrennten Punkten der Katalysatorober- 
flaehe diese Verzerrungen verursacht. Im  einzelnen behandelt Vf. im Zusammen- 
hang hierm it die N atur u. das Zustandekommen der chem. Bindung u. sehildert 
die neueren Anschauungen auf diesom Gebiet. Ais wesentliches Phanomen der 
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Kontaktkatalyse folgt eine Diskussion der neueren Theorien iiber den Zustand, in 
dcm sich adsorbierte Gasmoll. befinden; es wird die Móglichkeit besprochen, daI3 
diese in Atome oder in Ionen dissoziieren. U nter den experimentellen Unterss. 
hierzu werdcn die Messungen der differentiellen Adsorptionswarmen referiert, ferner 
die Zusammenhange zwischen der Adsorptionsfahigkeit u. der katalyt. A ktiyitat 
von Katalysatoren. Nach einer Besprechung yon der Bedeutung yon Zwischen- 
verbb. fur die K ontaktkatatyse u. der Feinstruktur der Oberflachen von K a ta 
lysatoren (aktiye Stellcn) wird die Wirkungsweise der „Aktivatoren“ bohandelt, 
cl. h. yon Zusatzen, die weit iiber die A dditiyitat hinaus die A ktiv itat yon Kontakt- 
substanzen zu steigern yermogon. Im  AnschluB hieran referiert Vf. einige Unterss. 
iiber den EinfluB des Tragermaterials auf die Wirksamkeit von Katalysatoren 
u. iiber Feststellungcn, daC in einzelnen Fallen die Katalysatoroberflaclion in 
diinnen Sehicbten sich chem. yerandern, so daB eigentlich eine erst durch die katalyt. 
Rk. gebildete K ontaktsubstanz neuer Zus. wirksam ist. In  kiirzeren Abschnitten 
wird die ,,Vcrgiftung“ der Katalysatorflachcn behandelt, sowie der in manehen 
Rkk. sich bemerkbar machende EinfluB winziger Staubteilchen ais Kontaktsub- 
stanzen. Naher geht Vf. auf die katalyt. Wrkg. von Feuchtigkeit bei zahlreichen 
Umsetzungen ein; aueh die Phanomcne u. theoret. Deutungen der negatiyen K ataly
satoren (Verzogerer) werden naher besohrieben. Auch der homogenen Katalyse wird 
gedacht und die Beziehungen zwischen den Rk.-W armen u. dem Mechanismus der 
katalyt. Prozesse erortert. Ein A bschnitt handelt iiber die Palle, in welchen durch 
oinen K atalysator mehrere yerschiedenartige Rkk. ausgelost werden u. weitere Kapitel 
iiber naher studierte Einzelfiille, niimlich die therm . Źers. yon NH3, H 20 2 sowie die 
katalyt. Sjmthese yon PLO. Ein Absohnitt ist noch einigcn besonders bemerkens- 
werten Beobachtungen, oin weiterer R«sultaton yerschiedener Forsclicr gewidmet, 
die nicht unter den yorherigen Kapitelu cinzuordncn waren. (Journ. physical Chem. 
32. 1601—45. Nov. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

G. M. Schwab und E. Pietsch, Zur 'fopochemie der Kontaktkatalyse. Etwas 
modifiziertc Darst. der C. 1939. I. 1779 ref. Arbeit. (Ztschr. Elektrochcm. 35. 135 
bis 141. Marz.) F r ANKENBURGER.

Carl William Gray and others, Fuudamentals of ohomistry; rev. and oni. cd. Boston:
Houghton 1024— 29. (H64 S.) 12“. fal). $ 1.80.

H. A. J. Schoutisseu, Handleiding bij de practische oefeningen in de schcikundc. Eotter-
dam: Nijgh & van D itm ar ]929. (85 S.) 8°. fl. 1.— ; gol), fi. 1.35.

A,. Atom struktur. Radlochem ie. Photochemle.
F. H. Loring, Das Wasserstoffmolekiil und da.s Elektron. Yorschlag, das Elektron 

ais oinen kegelfórmigen Wirbel aufzufassen, dcssen Spitze am Proton haftet. (Chem. 
N ew s 138. 116. 22/2.) R a b in o w it s c h .

N. Seljaków, Die Beschaffenheit des Martensits. E ine krit. Betrachtung der 
auf krystallograph. bzw. rontgenograph. Grundlage bestehenden Anschauungen iiber 
die raumliche Verteilung der C-Atome im Martensit. (Naturę 123. 204—05. 9/2. Lenin
grad, Phys.-Techn. Lab.) H a n d e l .

F. W. Aston, Das Massenspektrum von Urańblei und das Atomgewicht von 
Protactinium. Die Isotope des gewóhnlichen Bleis waren identifiziert worden an einem 
P raparat yon Tetramethylblei (C. 1927. I I . 2273). Nachdem bis zu einem gewissen 
Stadium eine photometr. Methode entwickelt war, urn die relative Menge von Isotopen 
zu bestimmen, wurde sie angewendet auf die entsprechende Yerb. von Urańblei (aus 
norweg. Broggerit yon PiGGOT hergestellt). — Das Spektrum besteht aus einer starken 
Linie 206, einer seliwachen 207 u. einer noeh schwiicheren 208. F ur 203 u. 205 keinerlei 
Anzeichen. Best. der wahren relatiyen Intensitaten experimentell sehr sehwierig, 
daraus die prozentualen Mengen 86 ,8 :9 ,3 :3 ,9 . Mittleres At.-Gew. zu 206,19 be- 
rechnet, hoher ais das chem. fur anderes Urańblei bestimmte. —  Besondere Bedeutung 
der A tom art 207; nicht infolge yon Ycrunreinigung durch gewohnliches B le i:in  ge- 
wóhnlichem Blei ist die Linie 208 doppelt so sta rk  ais 207, ebensowenig Prod. yon Ra 
oder Th. Naheliegender SchluC: Endprod. der Actiniumreihe. Falls dies zutrifft, 
wiirde P a das At.-Gew. 231 besitzen. (Naturę 123. 313. 2/3. Cambridge, Cayendish 
Lab.) S k a l ik s .

E. Rutherford, Ursprung von Actinium und Alter der Erde. Nach A s to n  
(yorst. Ref.) scheint es luichst wahrscheinlich, daB das Pb-Isotop 207 hauptsachlich ais
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Aotiniumblei anzusprechen ist, u. daB dio Ac-Reihe ihrcn Ursprung ha t in  oincm Isotop 
von Uran, was unabhangig Yoneinander verschiedeno Beobachter wahrscheinlich 
gemaoht haben. — Fur das At.-Gew. dieses neuen Isotopen (,,Actino-Uran“ ) solieint 
235 die einfachste Annahme zu sein. Es wandelt sieli zuerst unter a-, dann /J-Strahlung 
um zu Pa. Der /?-Strahler is t vermutlich ident. m it U Y  (entdeckt von A n t o n o f f ). 
Die Umwandlungen baben also die Reihenfolge a §  u.fS. — U nter gewissen wahr- 
seheinlichen Annahmen wird die Halbwertszeit von Actino-Uran zu 4,2 • 108 Jahren 
bereehnet. Aus dieser Halbwertszeit u. einem Alter des Minerals von schatzungsweise 
109 Jahren ergibt sieb der Geh. an Actino-Uran zu 0,28% des Hauptisotopen des U, 
ein Betrag, welcher das gewóhnlicb gemessene At.-Gew. von U nieht merklich be- 
einflussen kann. Die geringe Prozentzabl ist in Ubereinstimmung m it der Regel von 
A s t o n , wonacłi (m it 2 Ausnabmen) bei einem Element m it geradzahliger Orclnungs- 
zahl das in iiberwiegender Menge vorbandene Isotop geradzahliges At.-Gew. hat. — 
Es wird gesehlossen, daB die Erde hochstens 3,4-103 Jahre a lt ist, u. daB die Bldg. 
von U auf der Sonne erst in einer spiitenPcriode ihrer Geschichte begonnen hat. (Naturę

A. Dorabialska, Ober die Wdrmebildung der fi- und y-Strahlen des Iiadiums. 
(Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A 1928- 459—70. — C. 1929. I.

E. Regener, Messungen, iiber das kurzwellige Ende der durchdringenden Hohen- 
slrahlung. Vorl. Mitt. Mit Hilfe selbstregistrierender Apparate wurde im Bodensee 
bis hinab zur Wassertiefe 230 m eino Abnahme der Ionisation in  einem gesehlossenen 
GefaBe festgestellt.Danach enthiilt dio HESSsche Strahlung noch wesentlich liartere 
Komponenten, ais bisher bekannt waren. Wird der Absorptionskoeffizient fiir senk- 
rechten Durchgang der Strahlen durch das W. bereehnet, so ergibt sich der W ort 
1,8-10~* cm- 1  (Berechnung fiir allseitige Ineidcnz muB einen noch etwas niedrigeren 
W ert ergeben). U nter der Annahme, daB bei diesen estrom  kurzwelligen Strahlen der 
ganze AbsorptionsprozeB auf COMPTON-Streuung beruht, wird die WelJenlange der 
hartesten Strahlung bereehnet. Nach der Form cl von Co m pt o n  ergibt sich X =  4,6* 
10-13, nach der von D ir a c  2,74-10-13  u. nach der von K l e i n  u . N is h in a  (C. 1929.
I. 1303) 0,6-10-13  cm. Diese Differenzen besagen, daB auch die Heranziehung ąuanten-
maBiger Auf- u. Abbauvorgange von Materie in Strahlung ais Quelle der kosm. Strahlung 
in bezug auf die zahlenmaBige Ubereinstimmung nur sehr vorliiufig erfolgen kann. — 
Bei den stundlichen, sich iiber zwei Tage erstreckenden Registrierungen waren auch die 
eharakterist. Schwanliungen der Hohenstrahlung festzustellen. (Naturwiss. 17. 183 
bis 185. 15/3. S tu ttgart.) L e s z y n s k i .

Y. Nishina, Pólarisation der Comptonslreuung nach Diracs neuer relałivislischer 
Dynamik. Berichtigung einer friiher (C. 1929. I. 475) gegebenen Formel. (Naturę 
123. 349. 9/3. Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) S k a l ik s .

O. W. Richardson und U. Andrewes, Weiche Ronlgenstrahlen von Krystall- 
fldchen. Fortsetzung u. Verbesserung der Experimente yon R ic h a r d s o n  u . Ch a l k l in  
(C. 1928. I I . 1063). Dio an polykrystalliner Kohle u. einem Spaltblatt (0001) von Graphit 
erzeugten weichen Rontgenstrahlen fallen auf eine Nickelplatte, der entstehende 
photoelektr. Strom wird gemessen. Der W ert des Bruches Photostrom/primarer Elek- 
tronenstrom wird graph. ais Funktion der angelegten Spannung dargestellt. Bei poly
krystalliner Kohle zeigt die Kurve im Bereich von 20—560 V viele, meist gut definierte 
Diskontinuitaten. Die Kurve fiir Graphit hat zwischen 70—320 V 17 Spriinge, wahrend 
bei Kohle auBer diesen weitere 15 Diskontinuitaten vorhanden sind. Bei Anwendung 
noch besser ausgebildeter Krystallflachen mag sich die Zahl der Diskontinuitaten weiter 
vermindern. Der K-Sprung ist stets bemerkbar. (Naturę 123. 344. 9/3. London, 
Kings College.) Sk a l ik s .

S. Ramachandra Rao, A n  Nickel-Einkrystall erzeugie weiche Ronlgenstrahlen. 
Experimentelle Anordnung iihnlich wie bei R ic h a r d s o n  u. Ch a l k l in  (C. 1928.
II . 1063). Krystallflache (100), angelegte Spannungen zwischen 0 u. 300 Volt. Bei 
einer Belastung m it 1,5 Milliamp. ilndert sich die In tensitat der Rontgenstrahlung 
sprungweise bei 63,8, 72,2, 106,2 u. 116,0 Volt. Bei starkerem Bombardement der 
Antikathode (3 M.-A.) treten weitere Strahlungen auf, sie sind aber schwacher u. 
haben ihren Ursprung wohl in Unvollkommenheiten der Krystallflache. Dio beiden 
ersten Potentialwerte s i n d  Ubergangen vom M n,in-Niveau zuzuschreiben; 63,8 V  ent- 
spricht der Entfernung eines Elektrons bis zur Peripherie des Atoms, 72,2 V der vólligen

123. 313—14. 2/3.) S k a l ik s .

721.) G. S c h m id t .
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Loslósung. Die Werte 100,2 u. 116,0 V sind ais entsprechende Ubergangc vom M,-Niveau 
zu deuten. (Naturę 1 23 . 344—45. 9/3. London, Kings Coli.) S k a l ik s .

J. Stark, U ber den ełementaren Vorgang der Emission und Absorplion des Lichłes. 
Weitere Ausfuhrung der im Buch „A tom struktur u. Atombmdung“ (Yerlag A. S e y d e l ,  
Berlin 1928) entwickelten eigenen Theorie des Vf., m it spezieller Anwendung auf die 
Ausstrahlung seitens Kanalstrahlen, die aus einem starken elektr. Feld in einen feld- 
freien Raum ubertreten. (Verss. von R a u s c ii  V. T r a u b e n b e r g  u . G e b a u e r ,  C. 1937.
II . 2262 u. von B r o s e , Ann. Physik [4] 58 [1919]. 731.) (Ann. Physik [4] 87. 909—26. 
8/12. 1928. GroBhesselohe bei Miinchen.) RABINOWITSCH.

J. Stark, Weiłerer oplischer Beitrag zur Erforschung der Atomstruktur des Hdium s. 
Vergleich der Aufspaltungen der Orthohelium- u. der Parheliumlinien im elektr. Feld; 
die Analogie zwisehen den Aufspaltungsbildorn in beiden Fiillen wird ais Beweis fur die 
vom Vf. im Buch „Die Axialitiit der Lichtemission u. A tom struktur" (Yerlag Poly- 
techn. Buchhandlung S e y d e l , Berlin 1927) entwickelten Auffossungen gedeutet. 
(Ann. Physik [4] 87. 927—34. 8/12. 1928.) R a b in o w it s c h .

Edward U. Condon, Kcrnbeicegungen, die durch Elektronensprimge in  zwei- 
aiomigen Molekiilen lierwrgerufen werden. 1. Die FRANCKsche Theorio der Anregung 
von Kernschwingungen durch Elektronensprungo (vgl. C. 1926. I. 2125) ist m it Hilfc 
von klass. Uberlegungen gewonnen worden; daB sio nieht ganz streng gelten kann, 
folgt schon daraus, daB die von der Theorie geforderte Kernschwingung im allgemeinen 
den Quantenbedingungen nieht entspricht; in W irklichkeit soli stets die „nachst- 
liegende“  erlaubte Schwingung entstehen. Eine korrekto Fassung der Theorie mufi 
m it Hilfc der Quantenmcchanik móglich sein. Die Separation der Wellenfunktionen 
des jMolckiils in eine Funktion der Elektronenkoordinaten u. eine Funktion der Kern- 
abstónde u. die Untcrs. der allgemeinen Eigg. des Integrals, der dic Anderung des elektr. 
Moments hei einem bestimmtcnElektronensprung u. verschicdenen Schwingungssprungen 
darstellt, fiihrt zur Erkcnntnis, daB dio nach FRANCK a l le in  mó g l i c h e n  Śpriingc 
in W irklichkeit dic w a h r s c h c i n l i c h s t e n  sind; dio Wahrscheinliehkeit der 
Spriinge in der Umgcbung des wahrschcinlichsten kann wellenmechan. berechnet 
werden. Wenn es sich z. B. um Absorption seitens eines ,,nicht-sehwingenden“ Molekiils 
handelt, so ist in der Wellcnmechanik die Kcrncntfernung nieht s t r e n g  gleich ?'0, 
viclmclir besteht eine (nach beiden Seiten rasch abnehmende) Walirschcinlichkeit, 
dic Kcrno in einem gróGeren oder kleineren Abstand voneinander zu finden; daher 
sind auBer den Ubcrgangen, dio von rn „vertikal nach oben“ fiihren, auch andere m it 
gewisser Wahrscheinliehkeit moglich. Wenn man ein schwingendcs Molekiil bctrachtet, 
so darf man in der Quantenmcchanik nieht den Kcrnen im Umkehrpunkt (rmax oder 
rmin) don Moment Nuli zuschreibon (dies hatte  dem HEiSENBERGschen Ungenauig- 
kcitsprinzip widersprochcn); vielmehr muB man auch hicr eine gewisse Verteilung 
um den wahrscheinlichsten W ert annehmen, was wieder zu einer Mógliehkeit ver- 
schiedener tlbcrgange fiihrt, usw. 2. Die ąuantenmechan. Fassung der FRAXCKschen 
Regel wird zunachst auf die Intensitatsverteilung in den k o n t i n u i e r l i c h c n  
B a n d  e n angewandt, dio der direkten Dissoziation des Molekiils unter Entsteliung 
kinet. Energie entsprechen. Im  J 2 konnen die Ivurven der potentiellen Energie ais 
Funktion von r im Grundzustand u. im angeregten Zustand vollstiindig gezeichnet 
werden. Dio Vertikale von dem schwingungslosen Grundzustand nach oben ergibt 
eine Absorptionsfreąuenz 19 000 cm- 1  (A =  5263 A). In  W irklichkeit t r i t t  eine 
Bando 4300—5800 A auf, w o be i der Teil 4300—4995 A kontinuierlick ist (Dissoziation 
ais Folgę der Absorption), wahrend der Teil 4995—5800 A Bandenstruktur aufweist. 
Wenn man die Wellenfunktion des schwingungslosen Grundzustandes in die Figur 
einzeiclinet (diese Kurve hat die Form der GAUSSschen Fehlerkuive), u. dann t)ber- 
giinge nieht nur bei der Kernentfernung r0, sondern auch bei allen anderen Entfernungen, 
bei denen diese Kurve eine merldiche Ordinate hat, m it entsprechender In tensitat 
bcriicksichtigt, so erhalt man s ta tt der Linie 5263 A auch tlieoret. eine Bando von einer 
Breito u. Intensitatsverteilung, die dem empir. Ergebnis entspricht. Die Theorie wird 
auch am Cl2, B r, u. JC1 gepriift. Die inzwischen erschienene Arbeit von WlNAKS 
u. S t u e c k e l b e r g  (C. 1929. I. 846) fiihrt dieselben Ideen fur das Spektrum des H» 
durch. 3. F ur den Fali der t)bergiinge zw isehen zwei Zustiinden, die in  solcher Beziehung 
stehen, daB dem Potentialminimum auf der einen Potentialkurye ein  fast horizontaler  
Yerlauf der anderen Potentialkurye entspricht, laBt dio beschriebene Theorie die  Ent- 
stehung von aufeinanderfolgenden M axim a u. M inim a in den kontinuierlichen B anden  
erwarten — also eine bis jetzt ganz unbekannte Bandenstruktur des kontinuierlichen
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Spektrums, dio aussehlieBlich durćli Diffraktionserseheinimgen der Materiowollen 
bedingt scin kann. Mit Vorbokalt wird die R ay le igH scho  Bandę 2476— 2482 A im 
Hg ais oine solcke Diffraktionsbandc im  Hg,-Molekul gedeutet. 4. Es w ird gezeigt, 
daB die F ranckscIio  Rcgel auch fiir das atomare Spektrum giiltig ist, daB abor seine 
Anwendung auf dieses Spektrum wenig Interesse bietet. (Physical R ev. [2] 32. 858 
bis 872. Doz. 1928. Princeton, Univ., Palmer Phys. Lab.) R a b in o w i t s c h .

Robert S. Mulliken, Elektronenziistande und die Struktur der Bandenspektren 
in  zweialomigen Motekeln. V II. - P — y 2S  u n d - S — >- 2P- Obergdnge. Eine Korrektur. 
Korrektur zu einer Fig. in der in C. 1929. I. 195 reforierten Arbeit. (Physical Rov. 
[2] 32. 997. Dez. 1928.) R a b in o w it s c h .

Vladimir Rojansky, U ber die Tlieorie des Slarkeffekts im  Wassersloffatom. 
Die Energieworte des H-Atoms im sehwachen u. starken elektr. Feld u. die Inten- 
sitaten der einzelncn tJbergange in beiden Fiillen werden nacli den ąuantenmechan. 
Methoden bestimmt. Dabei wird in beiden Fiillen der Starkoffekt sowie die Relativitat 
+  Drall-Korrektur beriicksichtigt (wiihrend man gewóhnlich in sehwachen Feldern 
die erste, in starken die zweite Stórung vernaehliissigt). Die erhaltenen Ergcbnisso 
stimmen m it den inzwischen von ScilLArP (C. 1928. II. 1419) veroffentlichten uberein, 
sind aber in expliziter Form angegeben u. daher beąuemer im Gcbrauch. (Physical 
Rev. [2] 33. 1—15. Jan . St. Louis, Missouri, Dep. of Phys. of the Washington 
Univ.) R a b in o w it s c h .

Robert S. Mulliken, Deutung der almospharischen Absorptionsbanden des Sauer- 
sloffs. Es wird eine neue Deutung der atmósphar. 0 2-Bandon, ais tJbergange von 
;|»S-Grundzustand zu einem 1 /S'-Zustand vorgeschlagen. Der 1<S-Zustand kónnte der 
gleichen Elektronenkonfiguration (1 s a-, 2 p o 2, 2 s o 2, 3 p o 2, 2 p n ',  3 s o2, 3 p n 2) 
wie der 3i9-Grundzustand entspreehen u. dementspreehond m etastabil sein; diese 
M etastabilitiit konnte die iiuBerst sehwache Absorption der in Frage stehenden Banden 
crkliiren (die Dicke der ganzen Atmospharo ist nótig, um oine merklicho Absorption 
hcrvorzurufen). Derselben Elektronenkonfiguration sollte theoret. ein noch tiofer 
liegender metastabiler 1i)-Zustand entspreehen; im Ultraroten miiBten demnach weitere 
atmosphiir. Absorptionsbanden des 0 2 zu suchen scin. (Physical R ev. [2] 32. 880— 87. 
Dez. 1928. New York, Univ., Washington Square Coli.) R a b in o w it s c h .

W. F. Giauęiue und H. L. Johnston, E in  Isotop des Sauerstoffs vom Atoin- 
gewicht 1S. Die sehwachen Dublotts der atmosphiir. Absorptionsbanden des Sauerstoffs 
riihren her von oinem Molekuł, welches aus einem Sauerstoffatom der M. 18 u. einom 
anderen der M. 16 besteht. Kein anderes Isotop in Bindung m it einem Atom des Gc- 
wichts 16 g ib t die cxperimcntcllen Datcn befriedigend wieder. (Naturę 123. 318.
2/3. Berkeley, Calif., Univ.) S k a l ik s .

Leon Bloch und Eugene Blocli, Funkenspeklren des Jods. Die Methode der 
oscillierenden elektrodenlosen Entladung wird auf die Unters. des Spektrums des Jods 
angewandt. Es wird eine Tabelle von ca. 1500, meist fruher unbekannten Linien im 
Gebiet 2223—7351 A angegeben u. diese Linien auf die vier Spektren A, E j, E2 u. 
E3 verteilt, die bei wachsender Spannung liintereinander erscheinen. Wahrscheinlich 
handelt cs sich um die Spektren des J ,  des J +, des J++ u. des J+++. Im  Chlor u. 
Brom konnten unter gleichen Bedingungen nur die zwei ersten Funlcenspektren an- 
geregt werden. (Ann. Physiąue [10] 11. 141—66. Febr.) R a b in o w it s c h .

Masamichi Kimura und Michika Miyanislii, E in  Banden-Absorptionsspektrum 
des Jods im  ezlremen Ultravioletl. Im Bandenspektrum des Jods sind zwoi Ab- 
sorptionsbandensystemo bekannt; das eine geht vom Grundzustand aus, das andere 
von einem angeregten Zustand; letzteres crscheint erst bei 500°. Ol d e n b e r g  (C. 1924.
1. 857) fand in  Fluorescenz (Erregung dureh /. =  1900 A) ein neues Bandensystem im 
extremen U ltrayiolett (1860—2173 A), welches ebenfalls zum Grundzustand fiihren 
sollte. Dio Vff. suchen dieses System in Absorption nachzuweisen. Ais kontinuerliche 
Lichtąuelle dient ein H 2-GeiBlcrrohr; ais AbsorptionsgefiiB ein Quarzrolir von 15 cm 
Lange; der Dampfdruck des J„ wird dureh besondere Temp.-Regulierung eines m it 
festem Jod  gefiilltcn Ansatzes erreicht. (T  =  35 bis 120°.) Im  Spektrum erscheinen 
Absorptionsbanden, die sich bei 35° von 2064 bis 1950 A ausdehnen; bei 120° werden 
die kurzwclligeren Banden schwach, dafur bilden sich neue an der langwelligcn Seite 
(bis 2145 A) aus. Die ca. 150 Bandkanten werden in ein Kantenschema eingeordnet, 
m it n ' =  1 bis 12 u. n "  =  9 bis 31. Die Schwingungsąuanten des Endzustandes der 
Absorption betragen 78—60 cm -1, dio des Ausgangszustandes ca. 210  cm -1; die 
Banden gehen vom Grundzustand des J 2 aus. Es ist moglich, daB der Endzustand



2142 A j. A t o m st r t jk t o r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1929. I .

des neuen Bandensystems ident. ist m it dcm Endzustand des cingaugs erwahnten 
zweiten Absorptionsbandensystems. In  der J 2-Molekel waren in diesem Falle vier 
Zustande bekannt: a) Grundzustand (co =  210 cm-1); b) Ausgangszustand der Ab- 
sorptionsbanden bei 500° (co =  180 cm-1) ; c) Ausgangszustand der siehtbaren Emissions- 
banden (w =  126 om-1) u. d) Endzustand der 500°-Absorptionsbanden u. der neuen 
Banden (co =  70 cm-1). (Scient. Papers Inst. physical. cliem. Res. 10. 33—42. 
10/2.) R a b in o w it s c h .

P. K. Kichlu und D. P. Acharya, Ultrarote Strahlung von aklivem Stickstoff. 
Das Ultrarotspektrum  von akt. Stickstoff wurde pbotograph. untersucht im Bereicli 
X 7500—8900 u. ais zugehorig zur ersten positiven Bandengruppe des gewohnlichen 
Stickstoffspektrums erkannt. Die wiehtigste Liniengruppo des atomist. Stickstoffs 
um 1 8200 ist jedoch abwesend, d. h. die von S p o n e r  vermutete Analogie zwischen 
akt. Wasserstoff u. Stickstoff is t nicht vollkommen. (Proceed. Roy. Soc., London 
Serie A 123. 16S—71. 6/3. Patna, Science College, Dep. of Phys.) S k a l ik s .

Clarence Hodges und W. C. Michels, Intensitdtsmessungen im Heliumspektrum. 
Die Intensitaten von 4 Ortholielium- u. 8 Parheliumlinicn bei Drucken von 1,92 bis 
34,3 mm Hg werden relativ zu der In tensitat der Ą -Linio (5876 A) nach der O r n s t e in -  
DoRGELOschcn Mcthode gemessen. Die absol. In tensitat hat ihr Maximum bei ca.2 bis
4 mm, die relativen Intensitaten der Parlieliumlinien sind bei kleinen Drucken groBer, 
ais die der Orthoheliumlinien; bei bohen Drucken ist das Verhaltnis umgekekrt. Bei 
Druckerhohung verschiebt sich die In tensitat in Orthoheliumserien zugunsten der 
hoheren Seriengliedern, wahrend im Parbelium keine solche Veranderung beobachtet 
wird. (Physical R ev. [2] 32. 913—17. Dez. 1928. California Inst. of TeclmoL, Norman 
Bridge Lab.) R a b in o w it s c h .

L. C. Glaser und Ernst Bohm, Beitrag zur Kennlnis des Zeemaneffektes an D3 
des Heliumspektrums sowie an ausgewdhlten Linien des Neonspeklritms. Die i ) 3-Linie  
des H elium s w ird m it H ilfe  eines HiLGERSchen Stufengitters aus P lin tg las u . eines 
GoERZschen Stufengitters aus K ronglas ohne u. m it M agnetfeld auf Feinstruktur  
untersucht. Ohne F eld  w ird, im  G egensatz zu den Ergebnissen anderwartiger Mes- 
sungen (vgl. HOUSTON, C. 1927. II . 784) eine funffaclie A ufspaltung der Ą -L in ie  
beobachtet: die beiden K om ponenten sollen  doppelt sein (A /. =  ca. 0,03 A); zwischen  
den beiden K om ponenten (im  A bstand 0,115 A  von  der kurzwelligeren K om ponente) 
soli noch e in  schwacher B egleiter  liegen . Der A bstand der starken K om ponenten  
voncinander w ird zu 0,347 A bestim m t. Im  M agnetfeld g ib t jede der 5 K om ponenten  
ein  norm ales T rip lett; der von  anderer Seite  beobachtete anom ale ZEEMAN-Effekt 
u. d ie  PASCHEN-BACK-Umwandlung sollen nach V ff. n ich t esistieren  u. nux durch un- 
geniigende A uflosung der 5 feldfreien K om ponenten yorgetauscht sein. A uch die  
Aufnahm en der Z eem an -A u fsp a ltu n g  an den N eonlin ien  5852, 5882, 5945 u. 6143 A 
fiihrt d ie Vff. zur Annahm e, daC diese L in ien  im  feldfreien Zustand kom p les sind, 
u. daB die von  anderer Seite  angegebenen anom alen ZEEMAN-Effekte drach diese F ein 
struktur yorgetauscht wurden. (Yerhandl. Physikal.-M ed. Ges. W urzburg Sonder- 
lieft 1928. 39— 49.) R a b in o w i t s c h .

L. C. Glaser und O. Notter, Zur Kennlnis der Feinstruktur des Neons. Die 
H yperfeinstruktur der Neonlinien 5852, 5945, 6217, 6267 u. 6335 A wird m it Hilfe 
der Lum m er- GEHRCKE-Platte u. des Stufengitters untersucht. Bei jeder Linie werden 
2 Trabanten gefunden; nur bei 5945 ist die Messung unsicher. (Verhandl. Physikal.- 
Med. Ges. Wurzburg Sonderheft 1928. 50—59.) R a b in o w it s c h .

F. W. Loomis und S. W. Nile jr .,  Neue Eigenschaften des roten Bandensystenis 
des Natriums. 1 . Aufnahmen des Absorptionsspektrums des Na-Dampfs auf Neo- 
cyaninplatten zeigten, daB sich die roten Absorptionsbanden m it wachsendem Druck 
u. Temp. n icht imrner weiter nach U ltrarot ausdehnen, wie dies zunachst zu erwarten 
war; yielmehr zeigt sich bei 8150 A eine von der Temp. unabhangige Grenze, an der 
die Banden plotzlich abbrechen. Es handelt sich um keine Konvergenzstelle des 
Bandensystems, denn hinter ihr liegt kein Gebiet kontinuierlicher Absorption. Vff. 
geben folgende Erklarung fur diese Grenze: Wenn man die Kuryen zeichnet, die die 
potentielle Energie des Systems Na2 ais Funktion des Kernabstandes im Grundzustand 
u. im oberen Zustand der roten Banden auf Grund der bekannten Bandenkonstanten 
darstellen, so zeigt sich, daB dem oberen Zustand ein gróBerer Normalabstand der 
Kerne (r0' =  3,56 A, r0"  =  3,08 A), also ein kleinerer Schwingungsąuant (co0' — 
115,22 cm-1, co0"  =  158,5 cm-1) entspricht; die Potentialkurve ist daher im oberen 
Zustand in der Umgebung des Minimums flacher, ais im Grundzustand. Dem oberen
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Zustand entsprieht abor eine gróBere Dissoziationsenergie (D ' — 1,25 V gegeu D "
1,0 Y). Das Ergebnis ist, daB dor vertikale Abstand der oberen Potentialkurye von 
der unteren (dem nacli F r a u c k  u. CONDON der wahrscheinlichsto Sprung der 
Schwingungsenergie bei der Absorption entsprieht) m it wachsendem r", hinter r„", 
zuerst abnimmt, dann ein Minimum erroicht u. bei lióherem r0"  (also bei lióherem n ' ) 
wieder groBer wird. Dem Minimalwert des Abatandes entsprieht v — 12 000 cm-1, 
in  offenbarer Dbcreinstimmung m it der Lagę der roten Grenze (A =  8150 A, v — 
12 300 cm-1). Das Auftreten der Grenze beruht also darauf, daB bei hóheren 
Schwingungszustanden n "  des Grundzustandes die wahrscheinlichsten Absorptions- 
iibergange wieder kurzwelligeren Linien entsprechen. 2. Aueh die Bandonstruktur 
an der grunen Grenze des roten Systems wird durch almlicho tJberlegungen gedeutet.
3. Aus dem Verlauf der Potentialkuryen in den beiden Zustanden folgt, daB die 
Schwingungsąuanten bei kleinen w-Werten im  Grundzustand, bei hohen »-Werten 
im oberen Zustand gróBer sein miissen; die Banden, die den Ubergiingen zwisclien 
kleinen ji-Werten entsprechen, miissen nach Bot, die den tlbergangen zwisehen hohen 
ji-Werten entsprechenden Banden nacli Violett absehattiert sein. Die iibliche lineare 
Darstellung von B  muB also bei hohem n  yollkommen yersagen. 4. Die Bandenserie im 
Gelb, die WOOD u. G a l t  (Astrophysieal Journ. 3 3  [1911]. 72) bei der Unters. des 
Kathodenstrahllichtes im Na-Dampf fanden, wurde von S c h u l e r  (C. 1 9 2 7 . II. 1436) 
ais ein Teil des roten Systems aufgefaflt, der durch StóBe zweiter A rt zwisehen angeregten  
Na-Atomen u. N a2-Moll. selektiv angeregt wird. Wenn diese Deutung zutrifft, so muB 
gleichzeitig ein Bandenzug im U ltrarot auftreten, der dem anderen Zweig der F r a n c k - 
CONDONschen Parabel entsprieht. Diese ultraroten Banden konnten ta tsach lich  von 
WOOD u. Loom is (noeh unveroffentlieht) nachgewiesen werden. Vff. weiaen durch 
Cberlegungen naeh, daB von den beiden Zweigen der Parabel derjenige, der Uber- 
gangen von groBem n ' nach groBem n"  entsprieht, stets viel intensiver sein muB, ais 
der andere. (Physical R ev . [2] 3 2 . 873—79. Doz. 1928. New York, Univ.) R a b .

R. F. Paton und G. M. Rassweiler, Das Spektrum des Berylliums im  elek- 
IriscJien Ofen. Es wird ein elektr. Widerstandsofen aus W  fiir Tempp. bis 2500° kon- 
stru iert (Kohle erweist sich ais ungeeignet, da sie bei hohen Tempp. m it Be-Dampf 
reagiert). Zur Vermeidung der Oxydation wird der Ofen im Vakuum untergebracht. 
Das Absorptions- u. Emissionsspektrum des Bc wird m it Hilfe dieses Ofens bei Temp. 
1200—2200° im Gebiet 2150—7000 A untersucht. In  A b s o r p t i o n  wird nur die 
Linie 2348,62 A gefunden, u. zwar schon ab 1400°, so daB das Nichtauftreten anderer 
Absorptionslinien nicht auf zu kleinen Dampfdruck zuruckgefiihrt werden kann. 
Jedenfalls ist es sicher, daB 2348,62 A die erste Linie der Be-Hauptserie ist. Aus den 
in Emission beobachteten Linien konnten die Serien 2 1P  — 3 1S, 4 1jS, 5 1S; 2 1P —3 lD,

2i P 2‘ S 31 S 4 1 S 5‘ S 3‘ D 4!D 5‘ D 6‘ D 7* D

Das Ionisierungspotential des Be berechnet sich durch Extrapolation zu 9,277 Volt. 
(Physical Rev. [2] 33. 16—21. Jan . Urbana, 111.; Univ. of Illinois, Dep. of Phys.) Rab< 

M. L. Pool, Messung der Lebensdauer der metasłabilen Quecksilberatome. E in 
Hg-ResonanzgefiiB wird m it dem Licht einer wassergekuhlten u. magnet. vor Selbst- 
umkehr geschiitzten Hg-Lampe beleuchtet. Dio Beleuchtung wird mittels einer 
rotierenden, m it Lóchern yersehenen Scheibe unterbrochen, t sec. spater (t — etwa 
10-* sec.) ein Strahl von einer zweiten Hg-Lampe (ohne 2537 A) quer durch das Rc- 
sonanzgefaB geschickt. Es wird die Starkę der Absorption der vom Niveau 2 aP 0 
ausgehenden Linie 4047 A ala Funktion der Zeit t, bei versehiedener Konz. des zu- 
gesetzten N„ u. a. Fremdgase bestimmt u. daraus die Lebensdauer der metastabilen
2 P 0-Atome“ unter yersehiedenen Bedingungen abgeleitet. Es ergab sich beim N2-Zu- 
satz eine masimale Lebensdauer von 4-10-4 sec. bei 6,8 mm N2-Druck, u. ein Abfall 
der Lebensdauer bei kleineren u. gróBeren N2-Drucken. Die Abnahnie nach kleineren 
N2-Drucken wird durch die geringere Anzahl der gebildeten 2 P 0-Atome u. ihro 
schnellere Vernichtung durch WandstoBe erklart. Mit He, Ne, Ar u. H 2 konnte nach 
Unterbrechung der Belichtung m it 2537 A keine Absorption von 4047 A nachgewiesen 
werden, aueh wenn die sichtbare Fluoreseenz wahrend der Belichtung stark  war.
0,14—0,3 mm H , in  7,3 mm N2 yernichteten ebenfalls die Absorption. (Physical Rcv. 
[2] 33. 22—26. Jan. Ohio State Univ., Mendenhall Lab.) R a b in OWUSCH.
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E. K. Plyler, Kombinationsjreąmnzen in  den ultraroten Banden des Quarzes. 
Es werden zwoi noue Absorptionsbanden des Quarzes bei 2,72 u. 3,18 /t nachgewiesen. 
Zusammen m it den Ergebnissen anderer Beobachter ergibt sich eine Tabcllo von
11 Absorptionsbanden im  Gebiet 2,7—26 /(. Die vier starken langwelligen Banden 
9,0; 12,5; 20,5 u. 26 fi werden den vier Grundschwingungen zugeordnet, die iibrigen
7 Banden den harmon. Oberschwingungen u. Kombinationsschwingungen; die so 
berechneten Werte stimmen gut m it den beobachtcten ubercin; einige nach dem Schema 
zu erwartende Kombinationsbanden sind aber noch nicht beobachtet worden. (Phy- 
sical Rev. [2] 33. 48—51. Jan . Univ. of N orth Carolina.) R a b in o w it s c ii .

Joseph W. Ellis, Energie der G-H- und der N-H-Bindung, abgeleitet au-s Schuńngungs- 
spektren. Die Methodo der Bereclinung der Dissoziationsenergie aus der Konyergenz- 
stelle der Schwingungsąuanten im  Normalzustand des Molekiils wird auf dio Verbb. 
lle.xan, Hezamethylen, Benzol, Chloroform u. Anilin  angewandt. Es wird angenommen, 
da!3 dio Absorptionsbanden dieser Verbb. auf Schwingungen des H-Atoms gegcniiber 
dem Molekiilrest beruhen; im  Anilin wird eine Reihe von Schwingungen der C-H- 
Bindung, eine andere der N-H-Bindung zugeordnet. Die Wellenlangen der Banden 
werden einer friilieren Arbeit (C. 1928. I. 2351) entnommen. Es ergeben sich folgende 
W erte fiir don Schwingungsąuant im  uuangeregten Zustand a>0 u. die extrapolierte 
Dissoziationsarbeit D.

F. to0 cm" 1 D kcal/mol F. co„ cm- 1 D kcal/mol

c 6h 14 . .
C6H)2 . . 
C^Hd . . . 

') C - H -

3000
2950
3090

iindung.

97
94

117
-) N—H-Bind

CHCl, . . 
C„H5ŃH2 . 
C6H5N II2 . 

ung.

3110
3070
3440

108 
117 !) 
113“)

Der W ert 97 kcal./mol. fiir die Energie der aliphat. C-H-Bindung stim m t m it dem 
W ert iiberein, den man fiir die Festigkeit der H-Bindung im CH4 erhalt, wenn man dio 
Gesamtbildungsenergie (C) +  (4 H) =  (CH4) durch 4 dividiert. (Wenn man dio 
Sublimationswarme des C zu 141 kcal. annimmt, so erhalt man fiir diese lik . dic 
Warnic 92,5 kcal.) Im  C6H 0 u. C0H 5NH 2 ist die Bindungsenergie des II  groBer, ais 
in gesatt. Verbb., was durchaus plausibel ersclieint. Der W ert 113 kcal. fiir die N-H- 
Bindung ist zu yergleiehen m it dem W ert, den man erhalt, wenn man die Bildungs- 
energio des NH 3 aus N  u. 3 H  durch 3 diyidiert. (101 kcal., unter Benutzung des 
SpoNERschen Wertes 268 kcal. fiir dic Dissoziationswarmc des N2). Dio Absorptions- 
banden des C6H 14 u. CcH 12 sind doppelt. Vf. sucht diese Eeinstruktur der Banden 
durch dic Annahme zu erkliiren, daB die C-H-Bindungen in aliphat. Kórpern nicht 
Yollkommen ident. sind; yielniehr sollten z. B. im CH., zwei C-H-Bindungen eine um 
eine geringes kleinere Bindungswiirme besitzen, ais die zwei iibrigen. (Physical Rev. 
[2] 33. 27—36. Jan . Los Angeles, Uniy. of California, Dep. of Pliys., Organo-molecular 
lnvest.) R a b in o w its c h .

R. M. Langer, Inkoliarenle Streuung. U ltrarotlinien bei Streuprozessen kónnen 
nur selten Quantenspriingen direkt zugeordnet werden. S m e k a l  ninim t an, das Molekiil 
fiige zum einfallenden Quant ein charakterist. Energieąuantum hinzu oder entziehe 
es, u. die Summę oder Differenz wiirde ais einheitliches Quant gestreut. Diese Er- 
kliirung wird abgelchnt; K r a m er s  u . H e is e n b e r g s  Korrespondenzprinzip-Betrach- 
tung entspriclit besser den experimentellen Tatsaclien, u. S c h r o d in g e r s  Wellen- 
meclianik fiihrt zu fast dem gleichen Resultat. (Naturę 123. 345. 9/3. Washington, 
Bur. of Stand.) S k a l ik s .

R. T. Dufford, Luminescenz verbunden mit Elektrolyse. Es werden typische 
Beispiele von Lumineseenz, weiche wiihrond der Elektrolyse auftreten, genannt. Diese 
Erscheinung t r i t t  z. B. an Al-Anoden in  N atrium phosphat, oder Bicarbonatlsgg., 
oder an Metallen, w eiche in absol. ath . Lsgg. von GRIGNARUschen Verbb. eintauchen, 
auf. Die Hclligkeit dieser Luminescenz wiichst schnell m it der angelegten Spannung, 
bis sie durch die  Emissionswiirme zuriickgedrangt w-ird. Die Energieausbeute betragt 
10~8 bis 5 - 10—6 %  u. hangt, so wie die Helligkeit, sehr wenig yon der Konz. u. yon 
Verunreinigungen der betreffenden Lsgg. ab. (Journ. opt. Soc. America 18. 17—28. 
Jan . Columbia, Uniy. of Missouri.) H a n d e l .

Karl Pfeilsticker, Die Photooxydalion mit Anthrachinon. Eine Lsg. von anthra- 
chinoti-fl-monosidfosaurem JSTa -f  SO., +  KOH wird bei der Belichtung m it einer 250- 
Watt-Metallfadcnlampe in 15 cm Abstand bei 0 2-AusschluC erst gelborange, dann
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dunkelrot. Dunkclkontrolle farblos. Beim Schiitteln m it Luft geht die dunkclroto 
Farbo in Hellbraun iiber; beim Ansauern wird die FI. farblos u. wieder alkal. gemacht, 
kohrt dic Farbę nur noeh scliwaeh oder nicht mehr zuriićk. Es ist Anihrahydrochinon 
u. vielleieht P-Oxyanthrachinon entstanden. — Gemisehe von anthrachinon-/?-mono- 
sulfosaurem Na -|- Glucose +  was. KOPI werden bei Belichtung zuniichst hellbraun, 
dann undurclisichtig schwarzbraun. Die Farbę entstoht dureh 3 Substanzen. Eino 
dunkelgriine (I) wird beim Ansiiuern sichtbar; sie wird sauer u. alkal. beim Stehcn 
an der Luft entfiirbt. Substanz II zeigt die Farbrk. eines Anthrahydrochinons. Sub- 
stanz III ist alkal. hellbraun, sauer liellgriin u. gegen 0 2 in beiden Fallen bestandig. 
Sie entsteht auch beim Belichten der reinen Na-Salzlsg., wahrseheinlich infolgo Ersatz 
der Sulfogruppe durch OH, u. stellt also /3-Oxyanthrachinon dar. Im  Dunkeln bildet 
sich II ebenfalls, I u. III nicht. Diese Dunkelrk. liiBt sich bis zur vollstandigen Oxydation 
der Glucose wiederholen; ihre Geschwindigkeit wachst m it dem pn u. der Konz. des 
Na-Salzes; Fe (Il)-Salz w irkt katalyt. — Olykokołl w ird unter den gleiehen Bedingungen 
nicht oxydiert, dagegen iibertriigt aueh nicht substituiertes Anthrachinon in Suspension 
im Dunkeln auch in nur schwach alkal. Lsg. 0 2 auf Glucose. Anthrachinon ist also 
ein spezif. Atmungsmodell fiir Kohlehydrate, iihnlich wie Phosphate. — Beim Be
lichten einer Lsg. von anthrachinon-/?-monosulfosaurem Na +  Glucose (ohne Alkali) 
entsteht nur II u. III, beim Belichten einer Lsg. von anthrachinon-/?-monosulfosaurein 
Na -f  Alkali II u. III. Eine Aufschliimmung von Anthrachinon in  wss. KOH bleibt 
im L icht u. im Dunkeln farblos; bei Ggw. von S 0 2 farb t sie sich im Licht schwach 
rotorange, indem Anthrahydrochinon entstoht; beim Schiitteln m it L uft farblos. 
Dunkelkontrolle farblos. — Anthrachinon wird also bei seiner Photooxydationswrkg. 
oxydiert u. zwar an den beiden Carbonylgruppen. Vf. nim m t an, dalj die lichtempfind- 
lichen Carbonylgruppen unter dem EinfluB der L ichtąuanten H-Atome des W. an- 
lagern, gewohnlich pro Quant 1 H, wiihrend die ontsprechenden OH-Gruppen von 
oxydablen Substanzen aufgenommen werden. Es liangt von den Energieverhaltnissen 
ab, ob dieser Vorgang móglich ist, oder sofort durch Gegenwrkg. zum Stillstand ge- 
bracht wird, oder schon ohne Lichtenergie zustandekommt, wie bei Glucose. (Biochem. 
Ztsclir. 199. 8— 11. 22/8. 1928. Tiibingen, Univ.) K r u g e r .

Karl Pfeilsticker, Eine Theorie zur Pliolosynthese. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
Lichtwrkg. bei Chlorophyll besteht wie bei Anthrachinon in der Anlagerung von H- 
Atomen des W., in diesem Fali 4. Chlorophyll B verm ittelt die Lichtwrkg. u. ver- 
wandelt sich dabei unter Anlagerung von H-Atomen an dio beiden O-Atome u. die beiden 
anderen Metliin-C-Atome u. unter Abspaltung von W. in  Chlorophyll A. Die oigentlicho 
chem. Umwandlung der CO, wird durch die vom Licht erzeugten OH-Gruppen bewirkt, 
die sich dem Mg-Atom ais der positivsten Stelle zuwenden. Die Rkk. dieser Anionen 
aufeinauder sind vdllig ident. m it den anod. Vorgangen bei einer Elektrolyso, indem 
das Mg des belichteten Chloropliylls eine Mikroanode bildet. Dabei kónnen dio 4 OH- 
Ionen durch andere aquivalente Anionen vcrtreten werden, z. B. 1 OH' durch 1 H C03'. 
Unter Zugrundelegung dieses Falles wird eine Peroxydtheoric der Assimilation ent-
wickelt, die iiber eine Diperearbonsaure 0 C < q q | [  durch 0 2-Abspaltung in schwach
saurer Lsg. nacli dem Schema: OC(OOH)2 =  OCH„ +  2 0 2 zu Formaldehyd fiihrt. 
DaB die Pflanzenzello trotz der groBeren Wahrscheinlichkoit der Bldg. von Mono- 
percarbonsaure Diperearbonsaure bildet, beruht darauf, daB die C02 liier an EiweiB- 
stoffe u. ahnliche Substanzen gebunden ist; diesclbe Wrkg. wie EiweiBbindung hat 
auch Bindung an Fe, N i oder Co in den komplexen Carbonaten. S ta tt der OH'-Ionen 
benutzt die assimilierende Zelle vielleicht auch andere Anionen ais Trager der Licht
wrkg., etwa H 2P 0 4' oder das łon einer organ. Phosphorsaure zur Synthese einer ge- 
mischten Dipersaurc. Vf. diskutiert die Eegeneration des Chlorophyll B, die Schwer- 
metallkatalyso bei der Photosynthese u. oinige andere Fragen vom Standpunkt seiner 
Theorie. (Biochem. Ztsclir. 199. 12—20. 22/8. 1928. Tiibingen, Univ.) K r u g e r .

Enrico Fermi, Introduzione alla fisica atomioa. Bologna: N . Zanichelli (Azzoguidi) 1928.
(330 S.) 8°. Biblioteea di opere seientifiche. L. 75.— .

Arthur Haas, Atomtheorie. 2. vollig umgearb. u. wesentl. verm. Aufl. Berlin: W. de Gruyter 
& Co. 1929. (\T II, 258 S.) er. 8°. M. 10.— ; Lw. M. 11.50.

Jared Kirtland Morse, Bibliography of crystal strueture. Chicago: L niv . of Obie. rress
1928. (183 S.) S°. pap. S 3.— .

Institut international de pliysigue Solvay, Llcctrons ot photons. Rapports et discussions
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du cinąuiemo conseil de physique tonu a Bruxelles du 24 au 29 octobrc 1927. Paris:
Gauthior-Villars et Cie. 1928. (VIII, 291 S.) 8°.

A». E le k tro c h em ie . T h en n o ch em le .
Hans Pettersson, Leuchtende Entladung in  Gasen bei niedrigem Druck. Durch 

eloktr. Schwingungen hoher Freąuenz angeregte leuchtende Entladungen in  Gasen 
bei sehr niedrigen Drucken scheinen besonders geeignet fiir Unters. der Prodd. des 
Atomzerfalls. — Leuchtende Entladung konnte in Quarzróhrcn von 5 mm Durchmesser 
bei Drucken weit unter 10-6 mm aufrechtorhalten werden; Anregung durch elektr. 
Schwingungen der Freąuenz 108 u. betrachtlicher Energie (45 W att u. m ehr; kiiufliche 
Senderóhren fiir Kurzwellen). Boi niedrigstem Druck leuchtet das Gas sehr schwach 
blaulich, Quarz fluoresciert stark  blau-blaugriin. Einige Rohren gaben glilnzend roto 
Pluorescenz. Auch Thermoluminescenz u. Nachlcuchten beobachtot. Die ultraviolette 
Komponente des letzteren scheint die fiir den Beginn der Entladung nótige Ionisation 

• zu erzeugen; nach langerer Unterbrechung ist boi niedrigen Drucken erst Belichtung 
m it ultraviolettem Licht erforderlich, dam it das Gas zu leuchten beginnt. — W ird das 
evakuierte Rohr von der Pumpe abgeschlossen, so geht die blauliche Entladung all- 
mahlich in heli weiB leuchtende uber, u. der Druck steigt. Erklarung des Effekts: 
wahrscheinlich Sauerstoffabspaltung aus S i0 2 durch Ultraviolettstrahlen sehr kurzer 
Wellenlange u. folgende Ozonisation. W ird das Rohr durch fl. Luft gekiihlt, so t r i t t  
nur gelbes Sauerstoffleuchten auf. Adsorbierte Gase oder Hg-Dampf sind nicht die 
Ursache der Erscheinung. (Naturo 123. 346. 9/3. Lunds Fysika Institution.) S k a l ik s .

W. Mandell, Die Anderung der elastischen Eigenschaften beim Ersatz des K-Atoms 
in  liochellesalz durch die Ammoniumgruppe. (Vgl. C. 1928. I. 2058.) Die Krystalle 
wurden in  wss. Lsg. gezuchtet. Durch Anbringen eines Kriiftepaares an einem Salz- 
stab  von rechteckigem Querschnitt m it Lichtspiegeln in  fixem Abstande, wurde das 
Salz meBbar tordiert. Das Ammoniumsalz ist weniger elast. ais das K-Salz. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serio A. 121- 122—30. 1/11. 1928. London, Ring’s Coli.) K y k .

W. Mandell, Die Bestimmung der piezoełektrischen Moduln von Ammonium- 
Seignetl-esalz. (Vgl. vorst. Ref.) W ahrend die piezoelektr. Moduln d25 u. d3a fiir das 
K- u. NH.j-Salz nahe gleieh sind, u. nur wenig kleiner beim NH.,-Salz, ist der Moduł du  
des letzteren + 5 6  X 10-8 gegen dli — +1000 X 10-8 fiir das K-Salz. Die Vorzeichen 
korrespondierender Moduln sind fiir beide Salze gleich, was in  Anbetracht der Beziehung 
zwischen piezoelektr. Er.-cheinungen u. opt. Drehung uberrascht, da das NH,-Salz links, 
das K-Salz dagegen rechts dreht. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 121. 130—40. 
1/11. 1928. London, King’s Coli.) KYROPOULOS.

R. de L. Kronig, Die Theorie der Gleichricltiung von Wechselstróinen. Fur 
Krystallgleichrichter ist die Erklarung des Effekts durch elektrolyt. oder thermo- 
olektr. Vorgango nicht moglich, es muB direkte Wrkg. des Krystallgitters auf die 
Leitungselektronen angenommen werden. — Der W iderstand eines metali. Leiters 
is t bedingt durch den tlbergang des Bewegungsmomentes von Leitungselektronen 
an die Gitterionen infolge von ZusammenstóBen oder — in der Sprache der Wellen- 
mechanik — durch Streuung der Elektronenwellen an den Gitterpunkten. Bei Gleich- 
richtern muB fiir Elektronenwellen entgegengesetzter Richtung das Streuvermogen 
versehieden sein. Das ist der Pall, wenn die Ionen in den Gitterpunkten elast. durch 
unsymm. K rafte gebunden sind, nicht dagegen, wenn sie starr fixiert sind. Die unsymm. 
Bindung wird sich besonders bemerkbar machen an der Oberflache, den K anten u. 
Eeken des K rystalls; Erklarung, warum Gleichrichterwirkung bei einigen Kombi- 
nationen Metall-Krystall durch Gegeneinanderpressen yermindert wird. Nach dieser 
Theorie miiBte bei Krystallen, welche im Innern Ionen m it unsymm. Bindung ent- 
halten, auBer einer Gleichrichterwirkung in  der Oberflache eine entsprechende im 
Innern esistieren. Bisher fehlen esperimentclle Daten, welche den letzteren Effekt 
klar erweisen. (Naturę 123. 314. 2/3. U trecht, Phys. Lab. d. Rijks Univ.) S k a l ik s .

M. Blumentritt, Genauere Berechnung des Wienschen Spannungseffekłes. So- 
wohl dio von D e b y e  u. H u c k e l  ais auch die von On s a g Er  (C. 1928. I. 164) aus- 
gearbeitete Theorie der Leitfahigkeit gilt nur fiir ldeine aufiere Felder. Zur aus- 
gedehnteren Klarung der Leitfahigkeitstheorien auch bei hoheren Feldstarken sucht 
Vf. dio Beziehungen zwischen der Leitfahigkeitsiindcrung u. der auBeren Fcldstarke 
zu formulieren. Hierzu werden die Relasationskraft u. die elektrophoret. K raft der 
Ionen, unter Beriicksichtigung der BROWNsehen Bewegung der Ionen nach ONSAGER 
in hóherer Naherung berechnet. Hierbei crgeben sich Zusatzkrafte, welche nicht mehr
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linear von  der auCcren Feldstarke abhangen u. daher fiir don W iENsclien Effekt maB- 
gebond sind. W eiterhin untersucht Vf., wio die Anderung der Leitfahigkeit von der 
Konz., der Bewegliehkeit u. W ertigkeit der Ionon u. der DE. des Losungsm. abhangt. 
Dio hier berechnete Spannungsabhangigkeit der Leitfahigkeit stelit aueh fiir Feld- 
btarken bis 25000 V/cm in guter Obereinstimmung m it experimentell erhaltenen 
Daten, auBer fur sehr hoehwertige Ionon, bei donen die Konzentrationsabhangigkeit 
der Leitfahigkeit noeh nicht genau genug wiedergegeben werden konnte. (Ann. Physik 
[5] 1. 195— 215. Jena, Phys. Inst.) H a n d e l .

Max Planck, Ober die Połentialdifferenz verdiinnter Losungen. I I . M itt. (I. vg], 
C. 1928. I. 2785.) Es wird eine Formel aufgestellt, welche den GróBenunterschied 
der nach der Theorie von HENDERSON u. der nach der Theorie des Vf. bereclineten 
Potentialdifferenz angenahert zu erkennen gestattet u. eine Versuehsanordnung an- 
gegeben, welche fiir eine messende Vergleichung der beiderseitigen Werte besonders 
geeignet erscheint. Die Ergebnisse von B u ch i (C. 1924. II . 2638) lassen eine Bestatigung 
der Eormel von H e n d e r s o n  vermuten, was, besagen wurde, daB bei Vermischung 
zweier Lsgg. aueh bei gróBtmóglicher Vorsicht die Konvektion eine viel gróBere Rollo 
spielt ais die Diffusion. Entsprechende Verss. sind im physikal. In stitu t der Univ. 
Berlin im Gange. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1929. 9— 11. 10/1.) Sk a l .

N. Trifonow und S. Tscherbow, Zur Frage der ełektrischen Leitfahigkeit binarer 
fliissiger Sysleme. Vff. untersuchen, inwieweit elektr. Leitfahigkeitsbestst. sich zur 
physikal.-ehem. Analyso binarer fl. Systemo eignen. Unter Benutzung der K o h l -  
RAUSCHschen Briicke u. des ARRHENlUSschen GefiiBes bestimmen Vff. dio elektr. 
Leitfahigkeit von 5 biniiren fl. Systemen, dereń andero Eigg. bereits untersucht sind. —
1. Anilin-Essigsaure gibt bei 21° eine zur Konz.-Achse konvexe Leitfahigkeitskurve 
m it einem Maximum bei 17 Mol.-% Anilin. — 2. Dimethylanilin-Allylsenfól liefert 
bei 25° eine ebenfalls konvexe Leitfahigkeitskurve m it einem Maximum bei 20 Mol.-% 
Amin, wobei die Leitfahigkeit dieses Systems so groB ist wie die des 1.—3. Athyl-
anilin-Allylsenfól. Die Leitfahigkeitskuivo weist bei 25° 2 Maxima auf: bei 25 bzw. 
(30 Mol.-°/0 Amin. — 4. Acetanhydrid-W. Die Leitfahigkeitskurvo besteht bei 17° 
aus 2 Asten, die sich bei 50 Mol.-°/0 W. bzw. Acotanhydrid schneiden. Bei 95 Mol.-% 
W. zeigt der entsprechende Ast ein Maximum, wahrend der andere leicht konvex zur 
Konz.-Achse verlauft. — 5. Pyridin-Essigsauro ergibt eine zur Konz.-Achse konvexo 
Kurve m it einem Maximum bei 80 Mol.-% Siiure. — Aus dem gesammelten oxperi- 
mentellen Materiał ziehen Vff. folgende Schliisse: E in Kurvenminimum entsprieht 
einer sich bildenden in  der fl. Phase undissoziierten Verb. Systeme, in denen die Bldg. 
dissoziierter Verbb. vor sich geht, weisen einfache Maxima auf. Das Maximum der 
Leitfahigkeit eines Systems ist immer nach der Seite der Komponente m it dem kleineren 
Mol.-Gew. u. der kleineren inneren Reibung yerschoben. Da die Leitfahigkeit der 
meisten untersuchten Systemo sich m it der Zeit andert, ist nur der Verlauf der Kurven 
charakterist., nicht aber die absol. Werte. (Ber. aus d. wiss. biol. Inst. d. Staatl. Univ. 
Perm. 6 . 247—60. 1928 [russ.]. Saratów, Physik. Inst. d. Univ. Sep.) Gu r i a n .

Hersehel Hunt und H. T. Briscoe, Die Leitfahigkeit von Losungen einiger ali- 
phalischer organisćher Sauren in  Wasser und in  Athylalkohol. Dio Leitfahigkeit 
folgender Sauren wurde in A. u. in W. bei verschiedenen Konzz. gemessen: Essigsaure, 
Propionsaure, Butlersaure, Isobuttersdure, n-Valeriansaure, Isovaleriajndure, n- u. Iso- 
capronsaure, Mono-, Di- u. Trichloressigsdure, Glykólsaure, Broni-, Jod-, Gyan-, Amino- 
u. Thioessigsaure, Brenztravhensaure, a- u. fi-Brompropionsdure, a-Bronibuttersaure, 
<x.-Bromisobuttersaure, a.-Bromvaleriansaure u. -isovaleriansaure. Die graph. Darst. 
der Werte zeigt dio tlbereinstimmung der Leitfahigkeitsiinderungen m it dem Massen- 
wirkungsgesetz bei hohen Verdunnungen. Die mol. Leitfahigkeit ist bei allen Substanzen 
in A. niedriger ais in W. Es wird weiter noch auf einige RegelmaBigkeiten hingewiesen, 
welche auf Beziehungen zwisehen Leitfahigkeit u. Konst. deuten. (Journ. physical 
Chem. 3 3 . 190— 99. Febr. Indiana Univ.) H a n d e l .

J. Baborovsky und A. Wagner, Elektrolytische Uberfiihrwig von Wasser in  
1/10-normalen Losungen von Bromioasserstoff. Nach der Methode von B a b o r o v s k y  
(C. 1928. I. 1071) wird in 1/i0-n - HBr-Lsg. die Oberfiihrung des W. z u £  =  0,860 be- 
stim m t (3  is t die Zahl der Grammoll. W., die von 96 490 Coulomb ubergefiihrt werden). 
Die wahre Oberfiihrungszahl des Kations ist 1 — N  =  0,867. In  beiden W ertcn ist 
der EinfluB der Pergamentmembran unberucksichtigt geblieben. Ohne Membran ist 
die Uberfiihrungszahl 0,79,. (Chemicke Listy 23. 97—98. 10/3. Briinn, Inst. f. theoret. 
u. physikal. Chem. d. cech. Techn. Hochsch.) M a u t n e r ,
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M. M. Haring und E. G. Vanden Bosche, Das Potenlial der Nickełelektrodc. 
Das Normalpotential von Ni wurde boi 25° zu —0,231 i  0,002 V bestimmt. Das 
durch Elektrolyse boi hohen Stromdichten hergestellte Ni ist ais Normalelektrodc 
oft d irekt verwcndbar. Zu den Verss. diente die Zelle: N i/N iS04/Hg2S0.,/Hg, wobei 
NiSO.j von yersehiedcner H erkunft angewendot wurde. Bei den Potentialmessungen 
wurden dio Folgon von Gaseinfliisseri der Elektroden streng beaehtet. Naeh den Er- 
gebnisson ist Co positiver ais Ni, oder aber weniger polarisiert. Zu Potentialmessungen 
erwies sich NiCL wegen leichtor Hydrolysierbarkeit fiir unbrauclibar. (Journ. pliysical 
Chem. 33. 161—78. Febr.. Maryland, Univ., Lab. of Phys. Chem.) H a n d e l .

Edgar Nietz, Quanliiative ełeklrolytische Reduktionen. I. Reduktion des drei- 
wertigen Eisens zu zweiwertigem. Nach einer allgcmcinen Bespreehung der Ausfiihrungs- 
moglichkeiten fiir olektrolyt. Redd. wird die Versuchsanordnung zur Abscheidung 
von Fo aus schwofelsaurer Lsg. besehrieben. Zur ąuantitatiyen Best. von Fe worden
3 Verff. angegebon. Die bei der Elektrolyse yerwandten Diaphragmen bestanden aus 
Ton- bzw. Kollodiumzellen; es wird auf cinige Fehlerąuellen bei Verwendung dieser 
Diaphragmen hingewiesen: etwas Fo diffundiert gegen die Stromriehtung zur Anodo, 
wahrend die anod. entstehenden Oxydationsmittel ebenso zur Katliode gelangen u. 
dio Red. unyollstandig maelien. Das Diaphragma halt auBordem noch Fe durch Aus- 
tauschadsorption zuriick. Dio Red.-Vorss. wurden indessen m it bzw. ohne Ruhrung, 
weiterhin m it loslichen u. m it unlosliehcn Anoden ausgefiihrt. Vorgleichende Verss. 
erwiesen die Uberlegenheit eines der von A l l a n  angegebenen Vcrff. mittels kurz- 
geschlossencr Zelle boi Anwendung oinor loslichen Zn-Anodę u. rotierender Cu-Kathodc. 
Bei Vcrwendung von loslichen Anoden wird auf einige hierdurch entstohonde Fehlcr- 
ąuellen hingewiesen. (Journ. prakt. Chem. [2] 121. 1—26. Febr. Leipzig, Uniy., 
Phys. Chem. Inst.) H a n d e l .

Edgar Nietz, Quantitative chktrolytisclie JReduktionen. I I .  Reduktion der Salpeter- 
sćiure. (I. vgl. vorst. Ref.) Es werden die bei der H N 0 3-Red. auftretenden Fehler- 
ąuollon besproeben. DemgemaB werden cinige Andorungen an der fiir Schnellelcktro- 
lysen iibliehen Versuchsanordnung yorgenommen. Ais Anodo diente ein rotierender Pt- 
Draht, ais Kathodo ein schwammig yerkupfertos Cu-Drahtnetz. Dio Vorss. zur Vor- 
ringorung dorFehlerąuellen waren in  bezug auf dicEliininiorung derN 2-Entw. erfolglos. 
Das Ablosen von Cu durch Spiilon der Katliode konnte dagegen durch Neutralisation 
der reduzierton Lsg. yormieden werden. Zum Studium des Red.-Verlaufs wurdo der 
EinfluB der Stromdichte, der Rotationsgescliwindigkeit der Anodo, der Aoiditat der 
Lsg., der absol. N itratmcnge u. der Beschaffenlieit der Kathodenoberfłachc unter- 
sucht. Hieraus ergaben sich die Bedingungon, unter welchen auBer NH 3 aueh andore 
Ilod.-Prodd. entstehen. Es wurde festgestellt, daB nach beendigter Red. an schwam- 
migen Cu-Kathoden eino starko H 2-Polarisation auftritt. Der Potentialvorlauf bei 
Verwendung yerschiedenartiger Cu-Kathoden wird graph. yeranschaulicht. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 121. 27—55. Febr. Leipzig, Univ. Phys. Clicm. Inst.) H a n d e l .

W. Edwards Deming, Ubersicht der clektromagnetischen Energiebeziehungen. 
Zusammenstellung u. graph. Darst. der die elektromagnet. Energie bestimmenden 
Faktoren in  ihrer Abhiingigkeit von der Freąuenz. (Journ. opt. Soc. America 18. 
50—52. Jan . Washington, Dcp. of Agrieulture.) H a n d e l .

N. Trifonow, t)bcr das magnetische Drehungsvcrmdgen binarer jlussiger Systems. 
(Wissenschaftl. Naehrichten d. Staatl. Uniy. Saratów 4. 4 Seiten. 1925 [russ.]. 
Saratów, Physik. Inst. d. Uniy. Sep. ■— C. 1927. I. 2635.) Gu r i a n .

T. L. Ibhs und A. A. Hirst, Die Warnuhitfaliigkeit von Gasmisćhungan. Ver- 
wendung des Katharometers (D a y n e s  u . S i ia k e s p e a e , Proceed. Roy. Soc., London 
Serie A 97 [1920]. 237) fiir indirekto Best, der W armeleitfahigkeit von Gasen u. Gas- 
mischungen. Ais indirekte Methodo nicht sehr genau, jcdoch wegen Schnelligkeit der 
Messung empfehlenswert. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 123. 134—42. 6/3. 
Birmingham, Univ., Phys. Department.) S k a l ik s .

As. K ollo ldchem ie. C ap lllarchem ie.
H. R. Kruyt und H. G. Bungenberg de Jong. Zur Kennlnis der lyophilen 

Kolloide. I. M itt. Allgemeine Einleitung: Das Agarsol. Fiir die Unterss. werden Sole 
von Agar, das m it dest. W. von allen frei diffundierenden Elektrolyten gereinigt u. bei 
Zimmertemp. staubfrei an Luft getrocknet war (Aschengehalt: l,56°/0; W .-Gehalt: 
24,1%) benutzt. — Viscositatsmessu7igen oberhalb 40° (wo die Sole dem P o i s e u i l l e - 
schen Gesetz gohorchen) zeigten, daB die experimentolle Yiscositat bei allen Konzz.
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weit gro Ber ist, ais dio m it Hilfc der EiNSTElNschen Formcl bcreclmeten Worte. — 
Sowohl Abnahme der relativen Viscositatscrholmng (j;s — Vo)/Va bei Temp.-Anstieg 
sowie Zunahme der Viscositatserhohung pro gleicho Mengo disporgierter Phase m it der 
Verdunnung lassen auf eino starkę H ydratation des Agarsols sehlieBen, die bei der 
Verdiinnung pro Teilohen zunimmt, bei Temp.-Erliohung aber in  Ubereinstimmung 
m it der positiven (Juellungswiirme sinkt. — Zusatze von Elektrolyten yorringern in 
kleinen Konzz. die Viscositat stark, u. z war abhangig u. steigend m it der W ertigkeit 
der Kationen. Im  Einldang dam it ergeben Messuńgen der kataphoret. Wanderungs- 
gesehwindigkcit eino negative Ladung des Agarsols, dio dureh Elektrolytzusatz stark  
herabgesetzt wird. Der Bereich der wirksamen kleinen Elektrolytkonzz., sowio dio 
Viscositatsabnahmo fallen gróBenordnungsmaBig m it dem quasi-viscosen Effokt yon 
V. SjiOLUCIIOWSKI zusaramen. Es ergibt sich demnach, daB dio elektr. Eigg. des 
emulsoidon Agarsols denjenigen der typ. Suspcnsoide gleichen. — Dor zweite Stabilitats- 
faktor des emulsoiden Agarsols neben der eloktr. Ladung ist dio H ydratation der 
kolloiden Teilchen. Ehe eine Floekung stattfindct, miissen beide Faktoren unter einen 
krit. W ert sinken. — Bei Zusatz von ctwa 50% A. oder Aceton zu einem Agarsol wird 
dieses blau opalcsoierend u. ultramkr. in leuchtende Teilchen m it starker BROWNscher 
Bewegung auflósbar. Dies opalescierendo Sol (gleiehfalls negativ geladen) wird nun 
dureh Elektrolyte leicht flockbar, m it entscheidendom EinfluS der Kationenwertigkeit. 
W ahrend die Floekung irreyersibel ist, la-Bt sich die Dehydratation dureh neuen Zusatz 
von W. zum stark  alkoh. Sol wieder aufheben. — Auch einige Salze, wie Na2S 04, K 2SO.,, 
Mg2SO.t, wirken in  gróBeren Konzz. dehydratisierend, u. yermógen das Sol auszusalzon.
— Diese Bcobachtungen werden dureh eino starko Abnahme der relativen Viscositat 
(im Verhaltnis zum Dispcrsionsmittel) im fragliehen Konz.-Gebiet bestatigt. Nach der 
Dehydratation nim m t das yorher emulsoide Sol vollstandig suspensoiden Charakter 
an. — Vff. orwoitorn die fiir das Agarsol entwickelte Stabilitatsthcorie fur alle Hydro- 
sole u. weisen ihrc Anwendbarkeit besondors fiir EiweiBsolc nach. Unter Beriick- 
sichtigung der starken pH-Empfindlichkcit der EiweiBsolc wird ein Schema fur ihre 
verschieden oxtremen kolloidehem. Zustande u. dereń Ubergarigo aufgestellt u. dis- 
kutiert. (Kolloidchem. Beih. 28. 1—54. 1/12. 1928. U trecht, v a n ’t  HOFF-Lab.) C ohn.

H. Freundlich, Ober Thixolropie. Vf. gibt einen zusammenfassenden tlberbliek 
iiber die ais Thixotropio bezeichneto isotherme reversible Sol-Gelumwandlung. Am 
Beispiel dor positivon Fe20 3- u. yU,0 3-Sole wird die Abhangiglceit der Erstarrungszeit 
von der Elektrolytkonz., "der bevorżugte EinfluB der Anionen, die verfestigende Wrkg. 
des OH', die verfłussigende Wrkg. des H ', u. ais Folgo der pH-Empfindlichkeit die ver- 
festigende Wrkg. eintauchender Metallo gezeigt. — Vf. behandelt weiter den Parallclis- 
mus zwischen Strómungsdoppolbrechung u. Thixotropie, u. folgert daraus, daB auch 
fiir die thixotropen Erseheinungen zwischen den dureh Fl.-Schichten getrennten Kolloid- 
teilchen wirksame K rafte maBgebcnd sein miissen, die, wie an einem thixotropen Teig 
von in W. geąuollenem Bentonit gezeigt, eine Reiehweite yon ca. 120 m /i haben konnen.
— Die N atur dieser ICrafto wird in Zusammenhang m it der eigentliehen Koagulation,
ais dereń Vorstufo die thixotropen Erseheinungen angeselicn werden konnen, dis- 
kutiert. —  Auch dio von F e e u n d l ic h  u . A b r a m so n  (C. 1928. I. 1511) gefundene 
Abnahme der E lastizitat von Gelatino beim Schiitteln oder FlieBen, sowio die Un- 
abhangigkeit der kataphoret. Wanderungsgcschwindigkeit von in  Gelatine suspenclierten 
Stoffen beim Ubergang des anfangs unelast. Sols in ein starres Gel sind ais thixotrope 
Erseheinungen zu deuten. — Zum SchluB hebt Vf. die allgemeine Bedeutung der thixo- 
tropen Sol-Gelumwandlung fur das Verstiindnis biolog. Vorgiingo hervor, unter be- 
sonderem Hinweis auf einige thixotrope Erseheinungen im Protoplasma. (Kolloid- 
Ztschr. 46. 289—99. Dez. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. 
Chem. u. Elektrochem.) COHN.

Wo. Ostwald, Uberblick iiber das Gebiet der Gąlierten und Gele. Vf. bespricht 
kurz die bisherigen Klassifikationen der Gele u. Gallerten, u. gibt dann an Hand yon 
Gelmonographien eine genet. Klassifikation der Gallerten. Auf Grund der Entstehungs- 
weise werden hauptsachlich folgendo Arten unterschieden: Dcsolutionsgallerten, 
ehemogene Gallerten, Koagulationsgallerten; radiogene u. thixogeno Gallerten; 
Quellungsgallerten oder odogene Lyogele; fermentogeno, bakteriogene, organismisehe, 
geolog. Gallerten; sowio die teehn. Gele: Vitreoide (unterkiihlte Sehmelzen), Kryogele 
(unterkiihlte Lsgg.), Magmoide (Teige, Schlamme), Spumoide (Sehaume). — Vf. g ibt 
weiter eine allgemeine Ubersicht uber den Vorgang der Gelatinierung, ais dessen 
wesentliches Merkmal die Immobilisierung des fl. Anteils bzw. des ganzen dispersen
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Systems gegeniiber Einfliissen der Schwerkraft u. Oberfliichenspannung anzusehen 
ist. Es werden die Struktnrformon der Capillargallerten u. Wabengallerten diskutiert 
u. allgemoin die Gallerten definiert ais fliissigkeitsreiche Systeme verschiedener Zus. 
u. yerschiedenen Dispersitatsgrades, dereń Strukturelemente durch meohan. Ver- 
waehsung oder geordnete Unterteilung u. geniigend kleinen Abstand das ganze System 
unterteilen, so daB der gróBte Teil der FI. in Lyospharen aufgeteilt wird. — Vf. gibt 
eine Ubersicht uber dio verseliiedenen Quellungstheorien, u. zeigt aueh hier, daB die 
Mannigfaltigkeit der vorhandenen Formen keino allgemeino QuelIungstheorie ge- 
statten. Es wird auf den stark  positiven Temp.-Koeffizienten der Quellung, der thermo- 
dynam. im Gegensatz zu der positiven Quellungswarme steht, hingewiesen. An Hand 
des gleichartigen Verlaufes der Quellunqskurve von Aeetylcellulose in  Gemischen von 
Iizl.-A. u. der nach P. D e b y e  berechneten Kurve der dioloktr. Polarisation der gleiehen 
Losungsmisehungen wird der starko EinfluB dielektr. Krafto auf die (juellung gezeigt.
— Vf. gibt fernor einen Uberblick uber dio yerschiedenen Moglichkeiten des Vergehens 
von Gallerten (durch Trocknen, Syniiresis, Krystallisation, Koagulation, kolloido 
Verflussigung durch Erwarmen oder thixotrope Verfliissigung, Dissolution). (Kolloid- 
Ztschr. 46. 248—67. Dez. 1928. Leipzig.) Cohn .

W. B. Hardy, Freie und gebundene Flussigke.it in  Gelen. Vf. zeigt, daB die Reich- 
weite der Kohasionskrafte eine reeht betrachtliehe ist, die iiber mchrere Tausend Mol.- 
Schiehten geht, u. die GróBenordnung a 5 / i  hat. Die Wirkungsweite ist eine Funktion 
der Temp. — W ird ein zwisehen Zylinder u. P latte  gefrorenes Schmiermittel auseinander- 
gerissen, so wird deutlich, daB die Schmiermittelschicht aus je einor Adsorptionsschieht 
an den Metalloberflachen u. einer mittleren Sehicht von flaehen Krystallen bestelit. 
Beim ReiBen treten an beiden Grenzen von Krystallschieht/Adsorptionsschicht Briicho 
auf, wenn Zylinder u. P la tte  aus gleichem Metali bestehon. Bei unsymm. System, 
z. B. Cu u. Stahl, t r i t t  nur ein Bruoh an der Cu-Seite auf, u. zwar in 6 /i Abstand von 
der Stahloberflache, wobei dieser Adhasionswert genau dem Mittel zwisehen dem des 
Cu u. dem des Stahls entspricht. — Am gleiehen System: Zylinder/Schmiermittel/ 
P latte  kann aus den experimentellon W erten der sta t. Reibung u. Adhasion der Wider 
stand der Grenzflachen gegen n. u. tangentiale Krafto abgeleitet werden. Es zeigt sieli, 
daB der W iderstand gegen n. K raft (AuseinanderreiBen der Metallflaehen) ca. das
10 000-fache des Widerstandes gegen tangentiale K raft (Gleitung) botrśigt, indem 
letzterer nur von unm ittelbar an der Oberflache haftenden Moll. herriihrt, ersterer 
aber auf die R-eichweito der Kohasion zuruckzufiihren ist. Bestst. dor Dicke einer 
Adsorptionsschieht lassen demnach keinen SchluB uber die Reiehweite der Kohasions
krafte zu. —  Vf. iibertragt dio an diesem Sehulbeispiel gewonnenen Erkenntnisse auf 
dio Vorgange bei der Gelbldg. Diese beruht sowohl auf dem Zusammenhaften der dis- 
persen Teilchen iri einem Netzwerk, ais auf einem Steifwerden des Dispersionsmittels 
durch die Kraftfolder der dispersen Teilchen. — Vf. definiert allgemein gebundene FI. 
ais eino solehe, dio yon den Teilchen der dispersen Phase starker angezogen wird, ais 
von allen anderen gleiehzeitig vorhandenen Materieformen. Diese gebundene FI. 
nim m t unter dom EinfluB des Attraktionskraftfeldes Strukturen u. dam it gewisse 
physikal. Eigg. fester Kórper an. (Kolloid-Ztsehr. 46. 268—77. Dez. 1928. Cam
bridge.) COHN.

Alfred Kuka, tJber Synarese. Vf. gibt eine allgemein*1 Ubersicht iiber die ais 
Synarese bezeichneto Erscheinimg der spontanen Abscheidung von FI. aus Gelen 
ohne naehweisbare auBere Eimvw. — Es werden die Einfliisse von Konz., von Dis- 
persionsmittel u. Zusatzen, von Temp. u. der therm . Vorgeschichte, sowie der Ober- 
fliichengróBe auf den Beginn der Synarese, ihre Geschwindigkeit u. die Menge der 
synaret. abgesehiedenen FI. behandelt. —  Zwisehen Synarese u. S tabilitat, sowie 
H ydratation der Kolloide bestelit ein Zusammenhang, u. zwar ist die Synarese am 
groBten, wenn das Gel am instabilsten, d. h. bei isolabilen Gelen im isoolektr. Punkt, 
wahrend bei isostabilen Kolloiden gerade im isoelektr. P unkt die Synarese am kleinsten 
ist. —  Auf Grund theoret. Betrachtungen kennzeichnet Vf. dio N atur der Synarese 
ais eino Fortsetzung der ais Entmischungsvorgang angesehenen Gelatinierung dureli 
Strukturanderung u. Desolvatation. Es wird auf den engen Zusammenhang m it den 
groben Strukturanderungen bei der Koagulation hingewiesen. (Kolloid-Ztsehr. 46. 
299—314. Dez. 1928. Molln, Lauenburg, Lab. d. Fa. Dr. Ma d a u s  & Co.) Co h n .

Pierre Jolibois und Louis Chassevent, Uber die Eeaktionen zwisehen kolloidaler 
Kieselsaure und Kalk. Werden bei 30° Lsgg. von kolloidaler S i0 2 u. von Kalk  gemiseht, 
so fallt SiOo sofort bei geniigender Konz. ais gelatinoser Nd. aus. Aus kalkreieheren
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Lsgg. fixiert S i02 K alk wahrend der Koagulation, die fixierte Menge nim m t beim 
Stehen zu, bei kalkarmen Gemischen, die weniger ais 1 Mol. K alk auf 1 Mol. S i0 2 
enthalten, andert sich die Konz. der Kalklsg. — durch elektr. Leitfahigkeit bestimmt — 
nach einigen Tagen nicht wesentlich. Lsgg., die 0,063 g K alk im Liter enthalten, lassen 
an einem Knick die Bldg. einer Verb. eines Monocalciumsilicathydrats erkennen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 452—54. 4/2.) B lo c h .

Rudolf Auerbach, Ober die Entstehung von Konzentrationsdifferenzen geloster 
Stoffe enłgegen dem osmotischen Druck in  Gallerten. Vf. gibt Schaubilder uber die 
Diffusion von 2 Fil. m it u. ohne Konyektion, sowie bei Zwischenschaltung von Mem- 
branen. — Es wird gezeigt, daB die Diffusionsgeschwindigkeit hochdisperser Stoffe 
in  verd. Gallerten prakt. der in reinem Losungsm. gleicht. Bei hochdispersen Stoffen 
besteht Proportionalitat zwischen der Diffusionsgeschwindigkeit in reinem W. u. in 
4%ig. Gelatine; jedoch macht sich m it abnehmendem Dispersitatsgrad die Ultrafilter- 
wrkg. der Gelatine bemerkbar. —  Komplizierter yerlauft die Gallertdiffusion, wenn 
der diffundierende gel. Stoff von der Gallerte adsorbiert wird. Diffusion von Methylen- 
blau im System Gelatine (4%ig.)-W. ergibt eine starkę Anreicherung des Farbstoffs 
in der Grenzschicht: Gelatine/W. — Auch bei verschieden konz. Gelatinegallerten 
m it urspriinglich gleicher Methylenblaukonz. bildet sich in der Grenzflache eine starkę 
Konz.-Differenz aus, ahnlich dem Verteilungsgleichgewicht eines gel. Stoffes zwischen 
zwei Lósungsmm. (KoUoid-Ztsc.hr. 46. 321—23. Dez. 1928. Leipzig, Phys.-Chem. Inst. 
d. Univ.) Co h n .

Duncan A. Mac Innes und Irving A. Cowperthwaite, Der Effekt der D if
fusion zwisclie.n zwei Elektrolytlosungen mit rerschiebbaren Grenzen. Im  Sinne der an- 
gegebenen Formel werden die Ergebnisse der Best. von 0 berfuhru ngszahlen nach der 
Methodo der beweglichen Grenzen mitgeteilt u. die Brauchbarkeit dieses Verf. be- 
sprochen. (Proceed. N ational Acad. Sciences, Washington 15. 18—21. Jan . R o c k e - 
1’ELLER-Inst. for Med. Research.) . H a n d e l .

R. O. Herzog und K. Weissenberg, Ober die ihermisćhe, mechanische und, 
rimtgenoplische Analyse der Quellung. Bei der therm. Analyse zeigen Vff. an Hand oines 
Maschinenmodells, welches die Quollung reversibel zur Arbeitsleistung ausnutzt, dal3 
die Quellung der Verdiinnung einer ideał konz. Lsg. vergleichbar ist, u. der Energie- 
verteilungsschliissel zwischen der gebundenen Energie G u. der geleisteten Arbeit F  
angenahert. G/F =  0 ist. In  extremen Fallen, wo die W armetónung ( Quellungswarme) 
groB ist, kann diese, wio bei Gelatine, der GroBe nach m it einer Hydratationswiinne 
verglichen werden. — Die mechan. Analyse ermoglicht weiterhin eine quantitative 
Erfassung des Unterschiedes zwischen Gallerten u. konz. Lsgg. Die Gele u. Gallerten 
nahern sich in  bezug auf Schubfestigkeit (Gcstaltfestigkeit) den festen Korpern. Die 
zugefiihrte Gesamtenergie ist in 3 Summanden: kinet. (JEkln.), elast. (Eelast.) u. 
Warmeenergie (Swarmc) zu zerlegen. Zum Unterschied von den yiscosen unelast. 
FIL ist bei don Gelen ein erheblicher Teil der Energie ais elast. Energie aufgespeichert. 
Die experimentellen Merkmale dafur sind Abweichungen vom PoiSEUlLLEschen  
Gesetz, Thixotropie, opt. u. mechan. Anisotropie. —  Es wird kurz die Anwendung 
einer molekularkinot. Analyse diskutiert, welche iiber die Verteilung der mechan. 
Energie in  Translations-, Rotations- u. Schwingungsenergie Aupkunft gibt. — AuBer 
diesen energet. Untersuchungsmethoden geben Vff. eine Ubersicht iiber die materielle 
Analyse der Gele u. Gallerten. Die Dispersitatsanalyse fiilirt m it Hilfe opt. Methoden 
zur Aufteilung der kolloiddispersen Systeme in  Vol.- u. Grenzphasen, weiter zur Unter- 
teilung jeder einzelnen Phase in Teilchen u. schlieBlich zur Feinstruktur der Teilehen 
selbst. Es werden dabei folgende Vol.-Begriffe eingefuhrt: Systemvol. 7 v , Phasen- 
vol. V<p, Teilchenyol. F „  Periodizitatsvol. F„ (d. i. das Vol. der die homogenen u. 
krystallinen Einzelteilchen aufbauenden Translationszellen), /t-Vol. Vf, (d .i. das Yol. 
der cliem. gefundenen minimalen Bruttoformel). Die Bedeutung dieser Vol.-Begriffe 
wird diskutiert. — Ausgehend von einer allgemeinen phasentheoret. Betraclitung der 
Veranderungen, dio ein fester Kórper untor Beibehaltung seines Aggregatzustandes 
bei Rk. m it einer zweiten. Substanz erleiden kann, geben Vff. ein Sehema iiber die 
mSglichen Veranderungen ’ eines Quellkórpers bei der Quellung. — Es werden die 
Móglichkeiten der Rontgenstrahlunters. der Quellung besprochen u. Beispiele fiir die 
Andeningen der Texturen, KorngróBo, Anzahl der krystallisierten Phasen, des Perio- 
dizitatsvol. u. der Zahl der Komponenten bei der Quellung gegeben. ~  Vff. weisen 
zum SehluB darauf hin, daB trotz der groBen experimentellen Schwierigkeiten der 
rontgenograph. Unters. der Gele, in gewissen Fallen doch eine Priifung der Reyersibilitat
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aller Yeranderliehcn des Systems (wie System-, Makro-, Mikrovol., Textur u. a.) móg- 
lieh ist, welehe bei Vergleich m it den therm. u. meehan. Eigg. der Gallerten zur Auf- 
klarung der Quellung fiihrt. (Kolloid-Ztselir. 46. 277—89. Dez. 1928.) COHN.

B. Anorganische Chemie.
Karl Fredenhagen und Gustav Cadenbach, Die Reindarstellung und die Eigen- 

leitftihigke.it des Fliiorioasserstoffs. Kalimnbifliioridachmeizen geben das erste D rittel 
ihres HF-Ge k. bei allmahlich ansteigender Temp., den Rest. bei konstanter Temp. 
(504°) ab; dio Schmelze ist dann an K F  gesatt., das ais Bodenkorpcr ausgescbieden 
wird. Durch Obcrwaehung der Temp. der Schmelze u. der Heizstromstarke kann man 
die HF-Abgabe in beliebiger Weise regeln. E in  W.-Geh. der Schmelze verandert dio 
Temp.-Kurven der HF-Abgabe merklich; das gelóstc W. wird von den Sehmelzen nur 
sehr allmahlich abgegcben, so daB die Tenip.-Kurvcn einer feuchten u. einer troeknen 
ICHFn-Schmelze einander erst in  ihrem letzten Teil nahern, Dementsprechend sind 
dio spezif. Leitfiihigkeiten der Destillate einer fouehten KHF„-Schmclze erheblich gróBer 
ais die einer troeknen. Um H F  von inoglichst geringer Lcitfiihigkeit zu erlialten, muB 
man von seharf getroeknetem K H F 2 ausgehen u. das Eindringen u. Adharieren von 
Fcuchtigkeitespuren vorhindern. Noeh geringere spezif. Leitfiihigkeiten (14-10_c) 
erhalt man, wenn man den entwickelten H F  zuerst einer Zwischenkondonsation unter- 
w irft u. langsam bei schwach erhohter Temp. abdest. Dieser Wert, der 2000-mal klciner 
isfc, ais der von H i l l  u .  S i e k a r  (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 83 [1910]. 142) 
angegebene, gibt aber noch nicht die wahre Eigenleitfahigkeit an, diese liegt noeh er
heblich tiefer. — Ais Gegenmittel bei Atzungen durch H F  wird Abspiilen m it Atzkalk 
u. Dauerverband m it fouchtem MgO empfoblen, bei Behandlung erst nach langerer 
Zeit w irkt Einspritzung einei M gS04-Lsg. giinstig. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 
289—99. 22/1.) . B l o c i i .

Karl Fredenhagen und Johannes Dalnnlos. Die Dieleklrizitiitskonslanle des 
flussigen Flwrwasserstoffs. Mittcls einer MeBanordnung, die an Stelle des R e r n s t - 
schen Saitonunterbrechers hochfrequenten Stroni yerwendet u. im wesentlichen die 
NERNSTsehe Briicke beibehiilt, wurde dio DE. des HF  bei fiinf verschiedenen Tempp. 
gemessen. Die Resultate — e iif  von —73 bis 0° =  174,8 bis 83,6 — zeigen daB der 
H F  in die Reihe dor Lćisungsmm. m it aborm groBer DE. gehórt u. in dieser Hinsicht 
vergleichbar ist dem W. u. dem Cyanwasserstoff. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 
272—74. 22/1. Greifswald. Univ., Abt. f. physikal. Chem.) B lo c h .

A. Simon und R. Glauner, Beitrtige zur Kenntnis des komplex-chemischen Ver
halt en des Lithiums. 1. M itt. Die Systeme Lithium-Halogenid, Mono-, Di- und Tri- 
methylamin. 1. Mitt. Es wurde nach Auflockerung der Litliiumhalogenide m it NH , 
entsprechend B o n n e f o i  der isobaro Abbau der Gemischo im Tensieudiometer vor- 
genommen. Mit dem iiber dem wasserfreien Halogenid bei —80° kondensierten 
Amin entstanden in stark exothermer R k. weifie voluminóse Verbb. — System 
LiCl +  CH3N H 2 zeigt vier wohldefinierte ehem. Verbb.; von —70 bis — 47° ist die Verb. 
LiCl• 4-Monom. bei einer Tension von 14 mm, von •—47 bis '—19° LiCl +  3Monom. bestan
dig; LiCI-2Monom. hat das E xistenzgebiet—19 bis ±0°, zwischen 0 u. -f 16° ist die 
Verb. LiCl2- l  Monom, hestiindig. — System LiCl +  (CHS)«NH; es existieren drei 
Verbb.: LiCl - 3 Dim., Existenzgebiet —60 bis —36°, LiCl-2 Dim., Existenzgebiet —‘36 
bis —25°, bisetw a 0° LiCl-1 Dim. — System LiCl +  (CH3)3N ; zwei Yerbb.; Verb. m it 
2 Trim. bis —67,5°, Verb. m it 1 Trim. bis +16° — dazwischen Neigung der beiden 
Verbb. zur Bldg. fester Lsgg. — . System L i Br +  CHSN I L ; fiinf Verbb.; m it 
5 Monom, bis —57°, m it 4 Monom, bis —32°, m it 3 Błonom, bis +28°, m it 2 Monom, 
bis +35°, m it 1 Monom, bis +63° bestandig. — System L iB r  +  (C IL ^ N I l; fiinf Verbb.;
5 Dim. Zersetzungstemp. —61°, 4 Dim. —30°, 3 Dim. —18", 2 Dim. +30°, 1 Dim. +44°, 
ł/2 Dim. +59°. — L iB r +  (CH3)SN :  zwei Verbb.: 2 Trim. zwischen —65 bis — 15° 
u. 1 Trim. bis +23°. — System IA J  +  CH3N H 2; die entstehenden Verbb. sind weiB 
u. krystallin u. bilden hiLufig Mischkrystalle oder fest© Lsgg. miteinander; das Diagramm 
liiBt ersehen: Verb. m it 3,5 Monom. (—56°), 3 Monom. (2 Monom. ?), 1,5 Błonom.,
1 Błonom. (Existenzgebiet +65° bis +100°), (3/4 Monom. u. xji Monom.). — System 
L iJ  +  (CH3)2N H : krystallin. 5 Dim. u. 3 Dim. (2 Dim. ?) u. 1,5 Dim. (1 Dim.) u.
0,5 Dim. System L iJ — {CH3)3N : 2 Trim. u. 1,5 Trim. (1 Trim. ? u. 0,5 Trim. ?); k ry
stallin. — Dio Bindungsfiihigkeit ist beim Bromid am groBten. Die Zersetzungstempp. 
steigen ron i Chlorid iiber das Bromid zum Jodid. Bei den Addenden nim m t die An-
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lagerungsfiihigkeit vom Monomebhylamin zum Trimetkylamin hin ab. Die Zorsotzungs- 
temp. der die gleiehe Molektilzahl aufweisenden Komplose steigt yom Trimethylamin 
zum Monomethylamin. Aus don Valenzisobaren werden SchluBfolgerungen gezogen 
iiber don E in tritt der Aminomolekiilo in  die verschiedenen Koordinationsschalen der 
Li-Halogenide. In  diesen Verbb. zeigt Li dio seltono Koordinationszahl 5. SchlieBlich 
werden die tkormochem. Daton dieser Vorbb. unter Zugrundelogung des NERNSTschen 
Warmesatzos bereehnet; es ergibt sich die chan. Konstantę des Dimethylamins zu 3,6, 
des Trimethylamins zu 3,1. Dio aus den Tensionsmessungen berechneten Warme- 
tonungen der Rkk. zeigen, daB dio pro Mol des eintretenden Addenden freiwerdendc 
Bildungswarmo m it der Molzahl des lotzteren steigt. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 178. 
177—201. 22/1. S tu ttgart, Techn. Hochsch., Lab. f. anorgan. Chem. u. anorg.-chem. 
Teehnol.) B l o c h .

R. Weinland und Wilhelm Hubner, Ober gemischte Oxalatofluoro- vsw. -anionen 
des dreiwertigen Chroms, Eisens, Antimons und Wismuts. (Ygl. W e in la n d ,  S ie r p ,  
C. 1921. I II . 941.) Der Oxalsaurerest kann bei gemischten Anionen dreiwortiger Metalle 
haufig das eino Glied vorstellen. Zur Bldg. des anderen ist in  orster Linio das Cl be- 
fahigt, dann folgen der Reihe nach das F  u. der Rest der Salpetor-, bzw. Schwefelsaure. 
Bei diesen gemischten Anionen besteht eine gewisse Neigung, mehrkernig zu werden. 
Nach den Auffassungen iiber dio Konst. mehrkerniger Komplexo konnten gerado bei 
diesen Anionen zahlreicho Isomere auftreten; solche wurden aber nicht gefunden. 
Die Bldg. dorartiger Salze yon gemischten Anionen ist abliangig yon der Base, die das 
K ation bildet (Pyridin bewiihrt sich am besten), die Verbb. scheiden sich nur bei bc- 
stim m ter Zus. der Lsg. aus u. nur einzelne lassen sich umkrystallisieren. — Pyridin- 
trioxalatotrinitratodichromiat, [GV2(C20 4)3(N03)3(H .0  )3]H3 -Py,,; aus Chrominitrat m it 
Oxalsilure (auch Chromoxalat aus Chromsiiure +  Oxalsaure) u. Pyridin; dunkelrot- 
yiolette rautenformigeBlattchen, sil. inW .u.Pyridin.—Chinolinlrioxalalonilrodichromial, 
[Cr2(C20 4)3N 0 3(H20 )4]H-Chin2, rosayiolette undeutliche Krystalle. — Pyridindioxalato- 
irifluorodickromiat, [Cr2(C20 4)2F3]H -Py2-7 H 20 ;  auf yorsęhiedenartigo W eise darstell- 
bar; sattgriines Pulver aus mkr. kornigen Krystallon, ll. in  W., die wss. Lsg. g ibt m it 
CaCl2 koino Fallung. — PyridindioxalatopentafluorodichroTniat, [CY2(C20 3)2F J H 3-Py2- 
5 H 20 ;  hellgriinos Pulver aus mkr. kornigen Krystallen, 11. in  W., die ws. Lsg. gibt 
m it CaCl2 keino Fallung. — Pyridi?ioxalatodifhiorodiaquoferriat, [Fe(C20 <1)F;(H„0)2]H • 
Py; schneoweiBes Pulver aus mkr. yierkantigon Stabchen, 11. in  W. m it gelblich griiner 
Farbę. — Pyridinoxalatodifluoroantitnoniat, [SbfCoO.JFJH-Py; yierkantige farblose 
Saulen, 11. in  li. W. u. verd. Sauren. — Mehrkemiges Oxalatochloropyridinsalz des 
Antimon-(3), Sb4(C2O.1)5Cl1!H 10Py3; yioreekige, zu groflen Aggregaten aufeinander- 
geschichteto P latten ; wird von W. unter Abscheidung yon Antimonoxychlorid zers.; 
scheidet, in h. verd. HC1 gel., ein oxalsaurefreies Chlorosalz aus. •— Mehrkemiges Oxalato- 
chloropyridinsalz des Wismuts, [Bi3(C20 4)4Cl10]H 9-P j^ ; prismat. Krystalle m it zum 
Teil triiber Oborflachę, 1. in  vord. HC1 u. H N 03, wird von W. unter Abscheidung von 
W ismutoxychlorid zers. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 178. 275—88. £2/1. Wurzburg, 
Uniy., Lab. f. angow. Chem.) B l o c h .

R. Weinland und Karl Rein, Ober ein Ferrioxalat und ein Ferrioxalatperchlorat. 
E in reines Ferrioxalat, Fe„(C,04)3-5 H 20 , erhalt man, wonn man eine Lsg. von Ferri- 
nitrat-9-hydrat u. Oxalsa’ure" in yiel konz. H N 03 iiber H 2S 0 4 langsam eindunstet, 
ais kanariengelbes Pulver, das am Licht gelbgriin wird, in  k. W. sich nach einiger Zeit 
m it saurer Rk. lóst, im frischen Zustand m it Ferricyankalium keine Rk. auf Ferro-, 
nach wenigen Stunden aber eino Grtinfarbung ergibt. Aus der 'Lsg. schcidet sich nach 
einigen Tagen Forrooxalat ab. Die wss. Lsg. zeigt alle Eisenrkk., scheidet aber m it 
K J  ohno Ansauern nur wenig Jod aus, gibt m it Alkalirhodanid nur Hellrotfarbung, 
m it CaCU keinen N d.; dio gesamte Oxalsaure is t also komplex m it dem dreiwertigen 
Fe yerbunden. G ibt man auBer CaCL aueh Na-Acetat zu, so scheidet sich in der K alte 
ein aus Ca-Oxalat u. bas. Ferriacetat bestehendor rotlieher Nd. aus; boim Kochen m it 
Na-Acetat t r i t t  die bas. Fallung ein. — E rh itz t man eino Lsg. von FeCl3 +  6 H 20  u. 
Oxalsaure in 50%ig. Uberchlorsaure auf dem Wasserbad, so scheidet sich nach einigen 
Stunden ein iiberaus hygroskop., blaBgriines, foinkrystallin. saures Ferrioxalatperchlorat, 
Fe3(C20 4)(C20 4H)2(C104)5 -f  14 H„0, aus; dio Verb. yerliert im  Vakuum iiber H 2S 04
6 H 20 , ist n icht explosiy, aus ihrer wss. Lsg. fallt NH3 sogleich Fe(OH)s, CaCl2 wurkt 
erst nach Zusatz yon Na-Acetat fallend; KC1 laBt sogleich einen Nd. von KC104, Nitron 
einen solchen von Nitronperchlorat entstehen. (Ztsehr. anorgan. allg. Chom. 178. 
219—24. 22/1. Wurzburg, Uniy., Lab. f. angew. Chem.) B lOCII.
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L. Cambi, G. Bozza und D. Masperi, Eim oirkung von K alkstein und Dolomit 
a u f Zinksulfatlósungen. Boi der Dauereinw. von CaC03 auf ZnS04 in Ggw. von W. 
kónnen theoret. folgende Rkk. eintrotcn:

1. ZnS04 +  CaC03 +  Aq ^  ZnC03 +  CaS04-2 H„0 + .A q ;
2. ZnC03 ^  (Zn0)n(ZnC03),-n +  nCO„;
3. ZnC03 +  m Z n S 0 4 ^  (Zn0)(ZnS04)m +  C02;

boi der Einw. von Dolomit entspricht der Formel 1 die Formel:
4. 2 ZnSO., +  CaMg(COa)2 +  Aq 2 ZnC03 +  MgS04 +  CaS04-2 H „0 +  Aq.

Vff. haben den Rk.-Verlauf boi 40 u. 100° in vorschicden langer Einw.-Dauer exakt 
yerfolgt unter Vcrwendung aąuimolekularer Mengen u. Marinor bzw. Dolomit ver- 
schieden feiner Kornung. Es ergab sich generell, daB der Verlauf der Rk. steigt m it 
der Feinhcit der Kornung. Die Umsetzungen sind in instruktiyen Kurvenbildern 
m itgeteilt u. aus ihnen mathem at. Formeln iiber den Verlauf der Rk. abgeleitet. 
(Giorn. Chim. ind. appl. 11. 3—8. Jan . Mailand.) Grim  m e .

J. d’Ans und W. Dawihl, Uber saure Phosphate des Thoriums. Lósliclikeits- 
bcstst. im System Thoriumphosphat-Pho-sphorsaure, fiihrten auBer zu dem sauren 
'1'lioriumpliosphat T h(H P 04)„ • H 20  von V o l c k  zu einem neuen, starker sauren Phosphat, 
Th4(H P 0 4)-(H „P04)2-2 H„0." Man erkalt dieses, wenn man neutrales Tli-Pliosphat in 
oino Phosphorsaure m it mindestons 40% P 20 6 k. einruhrt u. stohen liiBt, in langen 
Krystallen. Loslichkeitsbestet. im System H 20-Th0n-H3P 0 4 ergaben, daB der t)ber- 
gangspunkt des ncutralen Pliosphats zum sauren Phosphat von Voi.CK boi etwa 20% 
P 20 5 u. 0,5% ThOo, der des sauren Phosphats in das stiirker saure Phosphat boi etwa 
30% P 20 5 u. 5%  Th O o licgt. In  dem ąuaternaren System —  Zusatz steigender Mengen 
IT2S 04 z u  einer konz. Lsg. von Tli-Phospliat in Phosphorsaure —  wurdon zwei terniire

Nadeln, die im Gegensatz zum starker sauren Phosphat — boi Zugabe von W. sofort 
untor Abscheidung von amorphem Thoriumphosphat zerfallen. Im  Bćreicke verd. 
Phosphorsaure -rnirde Thoriuniplwsphatsulfal II gefundon, in sehr kleinen undeutliclien 
Krystallen, die m it W. sich wie Verb. I, aber langsamer zers. (Ztsclir. anorgnn. allg. 
Chem. 178. 252—56. 22/1. Berlin, Dtsch. Gasgliihlicht-Auer-Ges.) B l o c h .

Richard Lorenz und Margarete Hering, Oleichgewichte zwisehen Metallen wid 
Salzen im Schmełzflu/3. N r. 13. VerscMebu.ngen des Schmelzgleiehgeiuichtes Cd +  PbCh ^  
Pb - f  CdCL durch Zusatze zur Salzphase. (12. vgl. C. 1929. I. 965.) Die Salzphase 
erhielt pro Mol. Salz %> 2, 3, 4 Mole des Zusatzmittels (KOI +  NaCl)/2. Durch
diesen chem. indifferenten Zusatz wird Pb gegeniiber Cd immer edler, Cd wird durch 
Salzzusatz unedler, das Verh. ist also umgekehrt wio bei den Zusatzen von Sb u. Bi 
zur Metallphase. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 33—39. 22/1.) B l o c h .

Richard Lorenz und Margarete Hering, Gleichgewichle zwisehen Metallen und 
Salzen im  Schmelzflu/3. Nr. 14. Vcrschiebungen des Schmelzgleichgewichis Cd +  PbCl2 ^  
Pb +  CdCl2 durch Zusatze żu beiden Phasen gleichzeitig. (13. Mitt. vgl. vorst. Ref.) 
Der Salzphase u. der Metallphase wurdon pro Grammatom Motali %> 1, 2, 3, 4 Gramm- 
atome Sb zugesetzt, pro Mol. Salz % , 1, 2, 3, 4 Mole (KC1 +  NaCl)/2. Durch den 
gleichzeitigen Zusatz zu beiden Phasen in gleichem Verhaltnis wird das Gleichgewicht 
verschoben. Die Verschiebung der Isotherme erfolgt zunachst im Sinne der im Titel 
angegebenen Gleichung yon links nach reclits (Cd wird edler), bei zunehmendem Zusatz 
in  umgekehrtem Sinne. Dic Figuron lassen eino Angleichung der verschobenen Iso-

zusatzlose Gleicligewichtsisotherme nieht erreichbar, wenngleich eine tlbersehneidung 
dieser Isotherme durch diejenigen m it den Zusatzen crsichtlich wird. Um die An- 
niihcrung genauer zu gestalten, mussen offenbar die Zusatze zu den beiden Phasen 
ungleich molarer gewahlt werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178. 40—48. 22/1. 
F rankfurt a. M., Univ., Inst. f. physik. Chemie.) B l o c h .

Richard Lorenz und Margarete Hering, Gleichgewichte zwisehen Metallen und 
Salzen im  Schmelzflufj. Nr. 15. Verschiebungen des Aquivalenzpun1ctes bei dem Schmelz- 
gleichgewicht Cd +  PbCL =̂ = Pb +  CdCL. (14, vgl. vorst. Ref.) Das Schmelzgleich- 
gewicht Cd +  PbCl2 =ć= Pb +  CdCL wird durch Zusatze yon Sb oder Bi zur Metall
phase von rechts nach links, durch Zusatze von indifferenten Salzen (NaCl +  KC1)

Verbb. gefundon, bcim Stehen in 
der K alte schied sich Vcrb. I  aus 
in feinen, gegen Luftfeuchtigkeit 
sehr empfindliehen, lichtbrechenden

therm en an das ideale Massenwirkungsgesetz erkennen. Bei gleiehzeitigem Zusatz 
gleiclier molarer Mengen zu beiden Phasen ist eine Annaherung an die ursprungliche
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von links nach rechts verschobcn. Es wurde nun die gegensoitige (gloichzcitigo) Wrkg. 
von Zusiitzen von Sb oder B i  eincrseits u. von KOI +  NaCl anderersełts untersucht 
u. zwar die Wrkg. auf einen einzigen Punkt der urspriinglichen OleichgewichtsisotJierme, 
namlich den Aquivalenzpunkt. Es ist derjonige Punkt, der entsteht, wenn man zur 
experimentellen D arst. des Gleichgewiehts aquivalente Mengen der zur Ek. kommenden 
Stoffe anwendet, hier also 1 Atom Cd +  1 Mol. PbCl; oder 1 Atom Pb +  1 Mol. CdCl.,. 
Die Verschiebung dieses Punktes dureh die verschiedenen Zusatze ist aus Tabellen u. 
Diagrammen zu ersehen. Sie strebt in beiden Fiillen einem Grenzwert zu. Zusatze 
zur Salzphase wirken wesentlich starker versehiebend ais gleichmolige Zusatze zur 
Metallphase. Von Sb ist dio bis yierfache, von Bi noch viel gróBere Mengo des gleich- 
zeitig zugesetzten Salzgemisches nótig, um keino Versehiebung des Aquivalenzpunktes 
zu erhalten. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 178. 337—45. 1/2. F rankfurt a. M., Univ., 
Inst. f. physik. Chem.) B lo c h .

Wilhelm Eitel und Bruno Lange, Losung von Mełallen in  Salzsdimdzen. I I .  M itt. 
(I. M itt. C. 1928. I. 2771.) Nachdem die Grenzfliichenspannung von Cd gegen CdCU 
dureh L o r e n z  u. A d l e r  (C. 1928. I I . 1537) gemessen ist, fiihren dio Vff. eine thermo- 
dynam. Best. der Verteilungskurve des genannten Systems dureh. Sie fanden fiir 
ein Cd-Teilehen Molckiilzahlen von 7 u. 11, ivonaeh die Verteilung des Cd in CdCl2 
nieht kolloidal, sondern wesentlich molekular verliiuft. Die Auflosung crfolgt unter 
Bldg. einer Verb. (Cd)n -CdCl2, wahrscheinlich eines Subehlorids nach Cd +  CdCL ^
2 CdCl, u. zwar vcrschiebt sich bei niederen Tempp. das Gleichgewicht nach der linken 
Seite der Gleichung. Die wiedererstarrte Schmclze bestelit daher aus CdCl., u. — mkr. 
auch nachweisbarem — Cd-Metall. Die Auflsg. des Pb in PbCl„ u. des Cd in CdCl, 
ist daher ein chem. Vorgang, der zur Einstellung eines Gleichgewiehts fiihrt. E rst 
im erstarrtcn Zustand ist die Metallverteilung kolloidal. Fiir derartige Systeme trifft 
der Name Pyrosol nieht zu. Im  yerfestigten (krystallisierten) Zustand dagegen sind 
solche Systeme ais Pyronephelite auszudriicken. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 178. 
108—12. 22/1. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Silicatforscli.) B lo c h .

PraJulla Chandra Ray und Kshitish Chandra Bose Ray, Eine neue. Art kom- 
j)lexer Plaiinve.rbindungen. Drei- und funfwertiges Plałin. (Vgl. C. 1928. I. 669.) Das 
Chloromereaptid (C2H 5)2S;,PtCl, ein Sulfonderiv. m it fiinfwertigem P t, zeigt nach der 
ebullioskop. Best. in Bzl. eine Verdreifachung der Formol u. wird danaeh ais eino einen 
neungliedrigen Ring vom Sulfontypus entlialtende Verb. angesehen. Mit Benzyldisulfid 
an Stello von Athyldisulfid erhalt man eine Verb. ( HbCILS)„PtCl, die jedoch, in 
Chlf. ebullioskop. bestimmt, [(C6H5CH2S)2PtCl]5, in  Bzl. kryoskop. bestimmt, 
[(Co^CHjSJoPtCl], zusammengesetzt ist." IDanach konnen nieht nur drei, sondern 
fiinf u. sogar sieben Atome P t in ein- u. dersclben Molekcl auftreten. — Die Mutter- 
substanz, [(C6H 5)„S2PtCl]3, ist ein homogener Stoff, da mehrere Fraktionen die gleiche 
Zus. zeigten. S ieliefert m it N H 3 Alkyl- u. Arylaminen, sowie auch m it dem hcterócycl. 
Piperidin eine Reihe von Sulfonderiw. (vgl. Tabelle), in denen das P t offenbar drei- 
u. fiinfwertig auftritt. In  den meisten Fiillen ist der Typus P t5Cl-4 (C2H 5)2S„ m it einem 
oder melireren Molekiilen Amin Ursache fur die Rk. ist, daB das DiiithyWisulfid sich 
wie eino ungesatt. Verb. ahnlich dem Acetylen verhalt u. Sulfonderiw. liofert, Bc- 
dingung, daB wenigstens 1 Atom Cl sich in direkter Bindung m it P t befindet. Von 
Aryl- u. cycl. Basen wird — wohl wegen ihrer Schwere — nur 1 Mol. addiert. Benach- 

r,,„  TT , „  TT „ T), OXIt t  rt-t n  barto Pt-Atome werden dureh S-
P i 5 f " /  2 Atonie ais Bindemittel zusammen-

4  c p  tt gehalten (vgl. nebenstehende For-
h—0 2u 5 mel). NH3 oder Amino diirften m it

der Molekel ais Ganzes dureh Restaffinitat yoreinigt sein, nach W e r n e r s  Thcoric 
lassen sio sich n ieht auffassen. Dargestellt wurden auBer den bereits genannten Yerbb.
([S] =  (C2Hs)2S2):

P t3Cl, 2[S], 2NH3, 6H20 P t5Cl, 4[S], C6H 4CH3NH 2 
P tsCl, 4[S], 4NH2NH„ (Hydrazin) 
P t5Cl, 4[S], C5H n N  "
Pt,Cl, 5[S], 2C3H 7NHo 
P t9Cl, 7[S], C0H 5NHNH2 
P tu Cl, 8 [S], 2Alkylamine 
P t13Cl, 10[Ś], 2C2H 5NH2-8H20 .

36. 22/L Calcutta, U niv. Coli.) B lo c ii.
140*
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W. Ipatjew, Ferdrangung von Mełallen und ihren Oxyden durch Wasserstoff 
unter Druck bei hohen Temperaluren. W. Ipatjew und O. Swjaginzew, Ein- 
imrkung von Wasserstoff bei hohen Drucken und Temperaturen auf Losungen von Buthe- 
nimnsalzen. Vff. untersuchten die E in w. von Wassorstoff auf dio wss. m it HC1 schwach 
angesauerten Lsgg. yon K-, Na- u. NH 4-Pentaehlorruthenaten, sowie auf die Lsg. 
des Oxychlorids der Rutheniumsaure, H 2Ru(OH)sCl4, bei Drucken zwisehen 50 u.
3 50 at, u. bei Tempp. zwisehen 18° u. 350°. Boi 25° unter 50 a t Druck wurden 20 ccm 
Lsg. in 3 Tagen cntfarbt (bei 150 a t sehon in  einem Tage). Die Salze roagieren nach der 
Gleiohung: Me2RuCl5 +  3 H 20  =  Ru(OH)3 +  2 MeCl +  3 HC1 (Me =  NH4, K  u. Na). 
R u(0H )3 geht beim Gliihen in R u20 3 iiber, is t aber beim Trocknen auGerst unbestandig. 
Liil3t man don erhaltenen Nd. von Ru(OH )3 unter der sauren Rk.-Fl. stehen, so geht 
Ru unter Gelbfarbung der Fl. in  Lsg. Bei einem 6-std. Vers. bei 160° unter 80 a t Druck 
wurde nebeń R u(0H )3 noch Ru20 3 im Nd. beobachtet. Boi Anwendung von 125 a t 
u. 350° bestand der Nd. nach 6-std. Dauer zu 97,7% aus metali. Ru. Somit zeigte es 
sich, dafi bei Erhohung des Druekes u. der Temp. ein allmahlicher Ubergang von den 
sich anfangs abscheidenden Hydratformen des Metallosyds, Ru(OH )3 -j- aq., u. von 
Ru(OH )3 z u  dem wasserfreien R u20 3 u. dann zum metali. Ruthenium  stattfindet. 
Blaufiirbung der Lsg., die boi Red. von Ru-Salzen durch Zn oder H 2S zu entstehen 
pflegt, wurde nicht beobachtet. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 708—10. 6/3. Leningrad, 
Chem. Inst. d. Akad. d. Wiss.) M e i n h a r d - W o lf f .

Ginelin u. Kraut’s Handbuch der anorganiseken Chemie. 7. Aufl. Hrsg. von C. Friedkeim
u. Franz Peters. Lfg. 228/229. <B d. 6 , Abt. 2, Bog. 17— 24> <S. 257— 384). H eidel
berg: Carl W inter 1929. gr. 8°. M. 8.— .

D. Organische Cłiemie.
P. Krishnamurti, Tenoendung von Zirkoniumtełrachlorid bei organisclien Syn- 

thesen. Das ZrClt wurde durch Leiten von Cl, gemischt m it CCl4-Dampf, iiber stark  
erhitztes Zr ais weiGes Pulrer erhalten. Es raueht an feuchter Luft, reagiert m it W. 
heftig unter Bldg. von ZrOCl£ u. laBt sich verschlossen im Exsiccator gut aufbewahron. 
Es w irkt wie A1C13 bei Kondensationen, welclio unter Abspaltung von HC1 oder H 20' 
oder aueh ohne jede Abspaltung verlaufen, ferner bei der Entalkylierung von Phenol- 
iithern. — Acctophenon. 1 Mol. ZrCl4 m it viel Bzl. iibergieBen, 1 Mol. CH3-C0C1 ein- 
tropfen usw. Ausbeute 65—70%. — Benzophenon. Gemisch von CeH 5-COCl u. viel 
Bzl. m it ZrCi4 versetzen, 2 Stdn. erhitzen. Ausbeute 75%. — Anisaldehyd. Aus Anisol, 
Zr(CN)2 u. ZrCl4 in Bzl. Ausbeute gering. — Triphenylmethan. Aus Chlf. in viel Bzl. 
m it ZrCl4. Ausbeute gering. — Gibt man zu einer Lsg. von Benzylchlorid in CS2 otwas 
ZrCl,„ so entwickelt sich heftig HC1. Das Rk.-Prod. ist fest, gelb, Cl-frei, wahrschemlich 
ein Gemisch von (C.H0)n. W ird dio Rk. in  Bzl. ausgefiihrt, so entstehen ca. 30% Di- 
phe.nylmethan u. hochsd. Prodd. — Plienolphthalein. Gemisch von Phthalsaureanhydrid 
u. Phencl langsam m it ZrCl4 versetzen, auf 110—120° erhitzen. Rohausbeute ca. 25%.
— Anisol wird durch ZrCl4 bei 120° (2 Stdn.) g la tt zu Phenol entmethyliert. —  Phenyl- 
isocyanat kondensiert sich m it Bzl. u. seinen D eriw . in Ggw. von ZrCl4 zu Saureaniliden, 
wenn man einige Stdn. auf dem W.-Bad erhitzt. Ausbeuten verschieden. — Mit Bzl.: 
Benzanilid, aus A., F. 159—160°. — M it Toluol: p-Toluylsdureanilid, aus A., F. 145 
bis 146°. — Mit p-Xylol: p-Xylylsa.ureanilid, F . 143°. — Mit Mesitylen: Mesitylen- 
carbonsaureanilid, F . 163—164°. — Mit Chłorbzl.: p-Chlorbenzanilid, F. 170—175°. — 
Mit Anisol: Anissaureanilid, aus A., F. 169—170°. Aufierdem Salicylsaureanilid, aus 
A., F. 136— 137°. — C„H5-NCO reagiert nicht m it Nitrobzl., Acetophenon. (Journ. 
Madras Univ. 1928. 4 Seiten Sep.) L indenisau.m .

V. Grignard und Tcheoufaki, Uber die addiliven Eigenschaften der a-DiacetyTen- 
kohłenwassersloffe. I . (Vgl.C.1929.1.1674.) Dio v.-Diacetylene entsprechen dem Bau nacli 
den Erythrenen. Um den Yergleich der beiden Kórperklassen durchzufiihren, haben 
Vff. die additiven Eigg. einiger a-Diaeetylene untersucht, u. zwar zunaehst ihre Hydrati- 
sierung. Einigo Beobaehtungen uber das Verh. gegen Osydationsm ittel werden voraus- 
gesehickt. Die rein aliphat. a-Diacetylene oxydieren sich allmahlich an der Luft, 
wahrend Aryle enthaltende recht bestandig sind. Di- [asymm. m-xylyl)-diacMylen wird 
durch ca. 2%ig. K M n04 in  saurer Lsg. nur hydratisiert, durch ca. 6%ig. KM n04 in  
der Warme jedoch zu Dimethylbenzoesaure oxydiert. Diphenyldiacetyłen w ird durch 
Ozon in  CC14 bei 0° zu Benzoe- u. Oxalsdure osydiert. — Obwohl die v6llige Hydrati-
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siorung eines a-Diacetylens zu einem a-, /?- oder y-Diketon fiihren kann, entstehen 
nur fj-Dikelone. Wie sehon Gr in e r  (1892) am Dimethyldiacctylcn beobaektet hat, 
verlauft die Rk. in  2 Phasen, aber soine Annakme, daB zuerst eine der beiden 3 -fachen 
Bindungen H 20  addiere, is t unriehtig. Ais Vff. vorsuchten, obiges Di-m-xylyldiacetylen 
durch Schiitteln m it O in wss. A. zu oxydieren, erhielton sie das einfache H 20-Additions- 
prod. C20H 20O, Kryś talie, F. 125°, welches zugleich Acetylen- u. Ketoneigg. aufweist. 
Dessen Ozonisierung in CC14 ergab 2,4-Dimetliylphenylessigsaure (F. 106°) u. 2,4-Di- 
methylphenylglyoxylsiiure (F. wasserfrei 75°, m it 1 H ,0  53—54°); Bisulfitverb., 
C10H 10O3, N aH S03. Yerb. C20H 20O ist demnach l,4-Di-[asymm. m-xylyI\-butin-(2)- 
on-(l), (CH3)2C0H 3-CO-C; C-CH2-CęH3(CH3)2, entstanden durch H 20-Anlagerung 
in 1,4. Sie geht durch nochmalige H 20-Addition in  das /J-Diketon iiber. — Analog 
liefert Dipentin zuerst l,4-Dipropylbutin-(2)-on-(l), Kp. 108°, darauf Decandion-(4,6) 
(dieses vgl. unten). — Dio Mitwrkg. des O bei dieser Hydratisierung ist hochst merk- 
wiirdig, aber m it Luft sind die Resultate yiel sehlechter. Am besten versetzt man die 
alkoh. Lsg. m it etwas A. u. H 2S 04, ersetzt die Luft durch O u. schiittelt 5— 6 Stdn.
— Die vollige Hydratisierung gelingt m it H 2S 04 oder HgCl2. 1. Decandion-(4,6), 
C3H7 • CO • CH2 • CO • CH2 ■ C3H7. Dipentin m it 40%ig. Eg.-H2SÓ4 8 S tdn. schiitteln, 
m it Eis zers., unverandertes Dipentin in A. aufnehmen. Blattchen, F. 147°, welche 
sich an Luft u. Licht schnell schwarzen. Mit FeCl3 rot, m it Cu-Acetat grunvioletto 
Nadelclien. — 2. Tetradecandion-(6,8). Diheptin m it 10%ig. alkoh. HgCl2-Lsg. 1 Stde. 
schiitteln, Nd. m it sehr verd. HC1 bis zur Lsg. kochen. Auf Zusatz iiberschussiger Soda 
fiillt das Na-Salz, C14H 250 2Na, aus, aus A., F. 237° (Zers.). — Die IigCl„-Verh. des 
Dipentins wurde analysiert u. besitzt die Zus. C10H 14CI4Hg2. — Die Hydratisierung 
der a-Diacetylene verlauft nach folgendem Schema: R  ■ C : C ■ C i C ■ R — Y  R  • C H : 
C :C :C (O H )-R  oder R -CH ,-C  ; C-C(OH),-R— >-R-CH 2-C: C-CO-R ~ >  R-CH„- 
C(OH): CH-CO-R — ■>-R -C H 2-CO-CH2-CO”R. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
527—30. 18/2.) ” _ L in d e n b a u j i .

Raymond Delaby und Pierre Dubois, t)ber die DarsleUung des Allylalkohóls. 
(Vgl. C. 1929. I. 376.) Aus den bisherigen Unterss. folgt, daB man die Veresterung 
des Glycerins durch H -C 02H bis zum Diforminstadium troiben muB, um eine gute 
Ausbeute an Allylalkohol zu erhalten. Guto Erfolge werden unter folgenden Be- 
dingungen erzielt: Glycerin u. H -C 02H móglichst wasserfrei; 2 Veresterungen von 
kurzer Dauer nacheinander, dabei Entfernung der verd. Siiure im Vakuum; regelmaBige 
Pyrolyse ohne Uberhitzung. Beispiel: Man erwarmt 184 g wasserfreies Glycerin m it 
300 g 96%ig- H -C 02H  im Olbad unter 110—120 mm. Bei ca. 65° Innentemp. bcginnt 
die Dest. Es sollen in  der Min. einige Tropfen iibergehen. Nach ca. 2 Stdn. muB der 
Druck erniedrigt werden, dam it die Temp. nicht steigt. Nach noch 1 Stde. (Druck 
jetzt 40 mm) erhitzt man schnell auf 110° u. laflt erkalten. Riickstand 270 g, Destillat 
214 g 64%ig. H -C 0 2H. Man gibt zum Riickstand 200 g 96°/<,ig. H  • CO„H u. verfahrt 
in gleicher Weise. "Nach 1V4 Stde. ist 135° (35 mm) erreicht. Riickstand 297 g, 
Destillat 174 g 83%ig. H-CO»H. Die Pyrolyse erfolgt unter at-Druck zwischen 200 
u. 250° u. wird nach der Gaseńtw. geregelt. Zum SchluB darf nur kurz auf 250° erhitzt 
werden, dam it sich kein Acrolein bildet. Dauer 1 Stde. Riickstand (16 g) ist Glycerin 
u. kann wieder verwandt werden. Destillat (190 g) wird m it NaOH verseift, alles unter 
100° iibergehende iiber K 2C03 getrocknet u. rektifiziert. Man erhalt 80 g =  70% 
Allylalkohol von Kp. 96—98°. Das Verf. iibertrifft alle bisher beschriebenen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 710—11. 4/3.) L in d e n b a u m .

George Macdonald Bennett und Gervase Hewitson Willis, Die Struktur von 
organisclien Molekiiherbindungen. Dio von den Vff. gegebene Formulierung yon organ. 
Additionsverbb. auf Grund der Elektronentheorie der Valenz ergibt sich in vielen 
Fiillen aus SlDGWlCKs Interpretation der WERNERschen Theorie (C. 1923. I II . 278). 
Manche Komplese, besonders die aus zwei verschiedenen organ. Verbb. gebildeten, 
lassen sich aber auf diese Weise nicht einfach formulieren, u. wurden bisher so auf- 
gefaBt, daB die Molekule der Bestandteile mehr durch molekulare, ais durch atomare 
Krafte zusammengehalten werden; man schreibt diese Krafte den Restvalenzfeldern 
von Molekulen oder auch Atomgruppierungen zu (P f e i f f e r , Organ. Molekiilverbb.
2. Aufl. [1927], S. 23). Nun konnen derartige K rafte fur die Kohasion einer FI. oder 
fiir die stabile Anordnung von Molekulen in  einem K rystall yerursachen, wo aber 
M w . ( =  Molekiilverbb.) in einer fl. Phase vorkommen, was verschiedentlich nach- 
gewiesen ist, mtissen die Komponenten fester zusammengehalten werden ais durch 
Restvalenzeń. Es wird angcnommen, daB die Bindung durch Kovalenze?i erfolgt (vgl.



L o w r y , C. 1924. I. 2678). — Gcgen dio Annahme cincr Restvalenzbindung in den 
M w . sprechen auch die oft ais Anzeichen fiir die Bldg. von M w . herangezogonen 
Farberscheinungen. Wenn 2 organ. Verbb. zusammen einen festen Kdrper liefern, der 
tiofer gefarbt ist ais die Komponenten, so liegt Bldg. einer echten Mv. vor. Wurde 
die Vereinigung der Molekule nur auf Absattigung der Restvalenzen beruhen, so miiBte 
eher Farberhóhung ais Farbyertiefung eintreten. — Auch das Mol.-VerJialtnis, in dem 
organ. Verbb. meist zu M w . zusammentreten (1 :1 , selten 2: 1) spriclit gegen die Rest- 
valenztheorie. Zwar ist die Bldg. der Verb. 1 :1  z. B. aus Trinitrobenzol u. Chinolin 
ais Stiitze fiir diese Theorie herangezogen worden, weil die dirckte Bindung zwischen 
Chinolin u. N 0 2 zu einer Verb. 1: 3 fuhren miiBte, doch ist dieses Mol.-Verhiiltnis nach 
der Elektronentheorie der Valenz nicht zu erwarten, da durch die Bldg. eines elektr. 
Dipols durch Bindung von Chinolin an das erste NO, neue K rafte auftreten, die die 
Anlagerung von Chinolin an das 2. u. 3. NO„ verhindern, wenn auch diese N 0 2-Gruppen 
durch ihre allgemeinen polaren Wrkgg. zur S tab ilita t der von der 1. N 0 2-Gruppe ge- 
bildcten Mv. beitragen. Die Verhiiltnisse liegen hier ahnlieh wie bei den Monojod- 
m ethylaten der Diazine u. des 1,4-Dithians (ygl. B e n n e t t  u. H o c k , C. 1928. I. 347). 
Diese Darlegungen iiber die Einfachheit der Molverhaltnisse in den M w . gelten ziemlich 
allgemcin. — Eine wichtige Gruppe von M w . entsteht aus Nitrokorpern einerseits 
u. Aminen oder KW-stoffen u. ihren D eriw . andererseits. Die stabilsten u. zahl- 
reichsten dieser Verbb. entstehen aus den Aminen; hier ist das Amin der (Elektronen)- 
Geber, der Nitrokórper der (Elektronen)-Empfanger. Dio Beteiligung der Nitrogruppe 
(u. nicht des aromat. Restes) ergibt sich aus der Bldg. ahnlicher Verbb. aus dem Tetra- 
nitromethan. Die direkte Beteiligung der bas. Gruppe folgt aus den Farbungen, die 
Polynitroverbb. m it alkoh. N H 3 goben, u. aus der Bldg. einer farbigen Verb. aus Piperidin 
u. Trinitroanisol. Die Bindung zwischen der Nitrogruppe u. der Base h a t man sich 
offenbar so vorzustellen, daB nach Aktiyierung des N 0 2 zu einer Form I z. B . ein te r t .

I  +  n  + /O  111 +  /O  +  /O  / C H :C H  + o
A r - N  C A r - N <  A r - N < _  A r - N <  CH > C H - N < _

+  x <  R g i [  R , t ó °  R 2k X ° H  - C H . C H +

+ +
Amin unter Bldg. von II  angelagert w ird, worin jedes N  eine + -  u. jedes O 
eine —-Ladung triig t, eine S truk tu r, die durch die Nachbarschaft entgegen- 
gesetzt geladener Atome bis zu einem gewissen Grade stabilisiert wird. Der ent- 
sprechendc Komplex III aus A r-N 0 2 u. einem prim. oder sek. Amin kann durch 
Wanderung eines Protons in die Form  IV iibergehen (vgl. B re w in  u. T u r n e r ,
C. 1928. I. 2081). Unter diesem Gesichtspunkte muB man annehmen, daB o-Nitro- 
benzyldialkylamin intram olekulare, m- u. p-Nitrobenzyldialkylamine dagegen inter- 
molekulare Selbstkoordination aufweisen; tatsachlich zeigt o-Nitrobenzyldiathylamin 
niedrigeren Kp., hóheres Lósungsvermogen fiir Naphtlialin u. liohere Lóslichkeit in 
Trimethylenglykol ais dio m- u. p-Verb., die unter sich fast ident. Eigg. zcigen. — Die 
Funktion der KW-stoffe in ihren M w . m it Polynitroverbb. ist ahnlieh wie die der Basen; 
der KW-stoff is t das Gebermolekiil. Diese Eig. scheint ein Charakteristikum der 
Athylengruppc zu sein (vgl. PtCl2-Verbb. des Athylens, in  denen C2H 4 1 NH3 ersetzt; 
.To r g e n s e n , Ztschr. anorgan. allg. Chem. 24 [1900]. 153). Eine CH: CH-Gruppe 
liefert somit eine Kovalenz, doch gelten die oben fiir Trinitrobenzol angestellten Uber- 
legungcn auch fiir die drei (wahren oder scheinbaren) Doppelbindungen des Benzol- 
kernes, der danach im allgemeinen ebenfalls eine Kovalenz betatigt. In  Verbb., die 
mehrere nicht kondensierte Benzolkerne enthalten, bindet jeder dcrselben 1 Mol. T ri
nitrobenzol (S u d b o ro u g h , Journ. chem. Soc., London 109 [1916]. 1341). Die Verb. 
von Bzl. m it einer Nitroverb. ist nach V zu formulieren; das +-geladene, dreiwertige 
C-Atom Ycrursacht teilweise die tiefe Farbung. — Die gróBcre Stabilitat der M w . aus 
Polynitroverbb. gegeniiber denen aus Mononitrokórpern laCt sich auf den EinfluB der
2. u. 3. Nitrogruppe auf die Funktion des bindenden N 0 2 zuriickfiihren. Eine ahnliche 
Wrkg. sollten theoret. auch andere Gruppen ausiiben, die fahig sind, Elektronen an- 
zuziehen, z. B. C02 • CH3, SO„Cl. Tatsachlich bildet 5-Nitroisophthalsauredimethyl- 
ester eine Verb. m it a-Nap"hthylamin, u. Nitrobenzol-3,5-disulfochlorid, 4-Nitro- 
naphthalin-2,6- u. -2,7-disulfochlorid, 4,5-Dinitronaphthalin-2,7-disulfochlorid u. 
-2-sulfochlorid krystallisieren m it meist 1 Mol. Bzl., Toluol oder Xylol. Das erstere 
Chlorid wurde genauer untersucht; auBer m it Toluol, Mesitylen, Naphthalin u. Anisol 
verbindet es sieli auch m it Chinolinbasen. — Die M w . der Pikrinsaure zerfallen in
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2 Klassen. Dio Piltrate starker Basen sind charakterist. hcllgelb gefarbt u. werden 
von P f e i f f e r  (Organ. Molekułverbb., S. 343) ais (O„N)3C0H 2-OH . . .  NCnH m formu- 
liert. Da dieso liellgelbe Farbo aucli bei quaternaren Ammonium- u. Trialkylsulfonium- 
pikraten auftritt, muB man sie dem Pikration zusclireiben, u. diese P ikratc ais 
[BH]+[C0H 2(NO2)3-O]“  formulieren. P ikrate der 2. Klasse entstehen aus Pikrin- 
saure u. sehwachen Basen oder KW-stoffen, u. sind meist tiefer gefarbt. H ier erfolgt 
die Vereinigung dureh ein N 0 2 in der oben dargelegten Weise, doch ist bei Basen auch 
eine isomere Form O: CcH^NO,;),: N 0 2~ des Pilcrations denkbar. Solche yerschiedenc 
Moglichkeiten sind wohl bei der „Komplexisomerio“ der gelben u. roten Porm des
o-Bromanilinpikrats ( H e r t e l ,  C. 1927. I. 1465) u. bei dem Gegensatz zwischen dem 
hellgelben 2,4-Diehloranilinpikrat u. der tiefroten Pikrinsaureverb. des 2,4,6-Trichlor- 
anilins in Betracht zu ziehen. — In  der groBen Gruppe von M n .  des Benzochinons 
u. seiner Substitutionsprodd. m it KW-stoffen, Amincn u. Phenolen ist das Chinon die 
Empfangerkomponente. Dies stimmt m it der Tatsache iiberein, daB Einfiibrung von 
Halogen in das Chinonmolekiil die Fahigkeit zur Bldg. von M w . vcrstarkt u. die Farbo 
der Prodd. vertieft. DaB Chinon nieht ais Gebcr fungieren kann, folgt daraus, daB es 
sich nieht m it Pikrinsiiure verbindet. In  den Yerbb. von Cliinonen m it Basen sind 
weder Halogenatome,' noch an N  gebundener H  wesentlich fiir die Bldg. einer M v.; 
es gelang, Verbb. aus Chinon u. p,p-Tetramethyldiaminodiphenylmethan bzw. -carbinol 
zu isolieren. Das Molverhiiltnis dieser Komplexe (2 Basen: 1 Chinon) zeigt, daB, ahn- 
lich wic bei den Polynitroverbb., nur eine (CH3)2N-Gruppe dieser Verbb. die Bindung 
verm ittelt. Die Verbindungsfahigkeit der Chinone wurde von K. H. M e y e r  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 1149. 43 [1910]. 157) der Carbonylgruppc, u. besonders 
dem O dieser Gruppe, zugeschriebcn. Es ist jedoch unmóglich, anzunehmen, daB 
dieses Atom Elektronen aufnehmen kann. Dic CO-Gruppe kann erst dann Elcktronen

4- —
aufnehmen, wenn sie zu > C —O aktiviert ist, wobei ani C freie positivo Affinitat auf-

— +
tritt . Vereinigung m it einer tert. Base liefert dann den KompIex > C (—O)—NR3; dio 
Vereinigung m it einem aromat. KW-stoff ist ahnlich wie V zu formulieren. — Dio 
Halochromieerscheinungen, die dic Chinone in Ggw. von konz. H 2S 04 zeigen, werden 
dureh Substituenten in genau entgegengesetzter Weise wic die Vcrbindungsfahigkeit 
beeinfluBt. Dieser Gegensatz war vorauszusehen, da die bei den Halocliromieerschei- 
nungen auftretenden M w . zwischen Chinon u. H 2S0., dureh Elektroncnabgabc vom

Carbonyl-0 zum H  der Schwefelsaure entstehen, entsprechend > C = 0 —H—S 0 4H. 
Ahnliehc t)berlegungcn geltcn fur dio Halochromieerscheinungen bei aromat. Ketoncn 
u. Chinolinbasen u. bei den von den Vff. untersuchten substituierten Styrylćhinowlinen.
— Die organ. Komplexe, in  denen die Komponenten durcli ein Halogenalom verbunden 
sind, sind meist Additionsverbb. von A. oder einem Amin m it einer Halogenyerb. Diese 
Verbb. werden dureh eino Geberbindung (dative bond) vom N  oder O zum Halogen 
zusammengehalten. Die zahlreichen Additionsverbb. von organ. Ammonium-, Sulfo- 
nium-, Arsonium- u. Stiboniumjodiden m it 1 Mol. Jodoform gehoren hierher, u. sind
analog K J 3 ais [RnM ]+[J—J-C H J2] aufzufasscn. Dic einfachcn Komplcxe von
Aminen m it Halogenverbb. sind von erheblichem theoret. Interesse, da sie ais crste 
Stufe bei der Bindung von Halogenalkylaten aus Aminen oder Sulfiden auftreten.

Y e r s u c l i e .  Nitrobenzyldiathylamine. (gelbe Fil.) aus den Nitrobenzylehloriden 
u. Diathylamin, Nilrobenzyldimethylamine (gelbe Fil.) aus den Nitrobenzylehloriden u. 
Hexamcthylentetramin (Goss, I n g o l d  u . W il s o n , C. 1927. I. 70) oder Dimcthyl- 
amin. — o-Nitrobenzyldiathylamin. K p.13144°. Starker gefarbt ais die Isomeren. 
Losungsvcrmogen fiir Naphthalin (F. 80,05—80,07°) bei 8,4° 23,54, bei 20,1° 31,86, 
bei 25,5° 36,23, bei 42,3° 50,13 Mol.-°/o- Losliehkeit in Trimetliylenglykol (Kp. 214°) 
bei 75° 2,28, bei 86° 2,68, bei 94,5° 2,96 Mol.-%- Pikrat, F. 117°. — m-Nitrobenzyl- 
diathylami7i. K p . ,3 158°; Losungsverm ógen fiir Naphthalin bei 11,3° 27,32, bei 25,7“ 
37,19, bei 37,5° 46,85 Mol.-%. Losliehkeit in Trimetliylenglykol bei 76,5° 2,75, bei 90°
3,30 MoL-%. Pikrat, F. 151°. — p-Nitrobenzyldiathylamin. K p.13160°. Losungs- 
vermógen fiir N aphthalin bei 7,7° 24,97, bei 20,5° 33,08, bei 33,9° 43,56, bei 43,5° 
52,29 Mol.-°/0. Losliehkeit in Trimethylenglykol bei 65“ 2,32, bei 71“ 2,55, bei 78“ 
2,80 Mol.-0/0. Pikrat, F. 131°. — o-Nitrobenzyldimethylamin, C9H 120 2N2. K p.1? 133°. 
StSrkcr farbig ais die Isomeren. C9H 120 2N2 +  HC1. Krystalle. F. 215°. LI. in M . 
Pikrat, C9H 120 2N2 +  C0H3O7N3. Schwach gelbe Tafcln aus A. F . 143“. — m-Nitro-
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bemyldimethylamin. K p.is 144°. Pikrai, C9H 120 2N2 -|- C6H30;N 3. Hellgelbe nikr. 
Krystalle. F. 217°. Wl. in  sd. A. — p-Nitrobenzyldimelhylamin. K p.16146°. Pikrai, 
C9H 120 2N2 +  C6H 30-N3. Hellgelbe Prismen. F. 149°. Wl. in li. A. — Verss., dic Dampf- 
clrucke der Nitrobenzyldialkylaminc nach S m it h  u . Me n z ie s  (Journ. Amer. chem. 
Soc. 32 [1910]. 1412) zu bcstimmen, licferten infolge langsamer Zers. boi den an- 
gewandten Tempp. ungenaue Resultate. — Verb. aus 5-Nitroisophthalsduredimelhylester 
u. a-Naphthylamin, C10H„N +  C10H sOrN. Orange Krystalle aus PAe. F. 82°. — 
t~)-Nitrobenzol-l,3-disuljochlorid, C6H 30|jNCl2S2. Man erh itzt Bzl. m it Oleum von 60% 
S 03 4 Stdn. auf 210—230°, kiihlt ab, setzt rauchende H N 03 zu, erh itzt 8 Stdn. unter 
RiickfluB u. erwiirmt das Rk.-Prod. m it PC16. Fast farblose Krystalle aus CCI.,. F.97 
bis 98°. Verb. mit 1 Mol. Tohiol. Gelbe Krystalle; vcrw ittert rasch. Verb. mil 1 Mol. 
Mesitylen. Citronengelbe Prismen. F . 68—70°. Verb. mit 1 Mol. A n i sol. Hellgelbe 
Prismen. F. unscharf 55—60°. Verb. mit 1 Mol. Naphlhalin. Hellgelbe Nadeln (aus 
CC14). F. 102—103°. — Das Chlorid bildet m it trockenem Chinolin unter betrachtlicher 
Warmeentw. dunkel gefiirbte, zahe Lsgg. —  Verbb. von Benzochinon mit p,p'-Tetra- 
nieihyldiaminodiphenylcarbinól, CcH 40 2 +  2 Cj7H 22ON2. Dunkelgriine Prismen aus 
absol. A. F. 169—170°. — Verb. von Benzochinon m it p,p'-Telramethyldiaminodiphenyl- 
melhan, CeH 40 2 +  2 C17H 22N2. Schwach purpurrote Prismen aus Xylol. F . 71°. — 
Pikrai des 2,4,6-TricMoranilins (1: 1). Ticfrote Nadeln aus A. oder Bzl. +  PAe. F. 80 
bis 83°. — 3-Styryl-2-methylchinoxalin, Cj-H^N,. Aus 2,3-Dimethylchinoxalin u. 
Benzaldehyd in Benzylalkohol oder Nitrobenzol bei 180°. Schwach gelbe Krystalle.
F. 137°. Lsg. in konz. H 2S 04 purpurrot, beim Yerdiinnen m it W. orangegelb. — 
Farbungen, die yerschieden substiluierle Styrylmethyl-' u. DislyrylcMnoxaline m it konz. 
H„S04 u . m it H 2S 0 4 in Methylacetat geben, s. Original. (Journ. chem. Soc., London 
1929. 256—68. Febr. Sheffield, Univ.) OSTERTAG.

George Macdonald Bennett und Frederick Hęatlicoat, Einige Derivate der 
aliphalischen Glykole. Vff. haben fiir syntliet. Zweoke Ather, R - 0 • [CH2]n -X, u. Aeyl- 
deriw ., R • C02 • [CII2]U • X, von Halogenhydrinen einiger Glykole dargestellt. — Melhyl- 
P-chlorathylather. Aus Glykolmonomethylatlier u. Thionylchlorid in  Dimethylanilin. 
K p-747 90,5°. D.», 1,056. D.2% 1,031. L. in W. bei gewóhnlicher Temp. zu 8%- — 
Vcrss. zur Darst. von Bromdiathylather aus Athylcnbromid u. NaOC2H 5 nach den A11- 
gaben von F o ra w  (C. 1925. I I . 153) waren erfolglos_. Ais H auptprod. der Rk. seheint 
Vinylbromid aufzutreten. — Bei der Darst. von Athylenchlorhydrin u. Trimethylen- 
chlorhydrin aus Glykol bzw. Trimethylenglykol u. S2C12 filtriert man vom S ab u. dest. 
sofort, zweckmaBig unter Zusatz von Marmorstiicken. — 3,5-Dinitrobenzoesdure-y- 
chlorpropyleste.r, C10H 9O6N2Cl. Aus Trimethylenchlorhydrin u. 3,5-Dinitrobenzoyl- 
ehlorid. Tafeln aus PAe. F. 77°. — y-Chlorpropylacetat. Man erhitzt Trimethylen
glykol u. Acetanhydrid (1 Mol.) einige Min. auf dem Dampfbad, dest. die Essigsaure 
im Vakuum ab u. erhitzt 4 Stdn. m it 1 Mol. S2C12 auf 100°. K p .14 66°. — y-Oxydi- 
•propylsulfid, C6H 14OS. Aus je 1  Mol. Propylmercaptan, y-Chlorpropylacetat u. NaOH 
in sd. wss. A.; der entstandene Ester wird durch Kochen m it iiberschussigem Alkali 
verseift. Unangenehm riechendes Ol. K p.18112°. Wl. in W. D .204 0,9794. na20 =
1,477 89. — Phenylurelhan, CI3H J90 2NS =  C3H 7 ■ S ■ [CH2]3 • O ■ CO • NH ■ CcHc. Mkr. 
Tafeln. F. 36°. — Phenylurelhan des fi-Oxyathylbutylsulfids, C4H 0 ■ S ■ C2II4 ■ O • CO • 
NH-C6H j. Tafeln aus PAe. F. 44,5°. — Tctramethylenglykol. Man erhitzt das nach 
v. B r a u n  u . L em ke (C. 1923. I. 410) erhaltene Gemisch von Tetramethylenbromid 
u. Benzonitril unter RuekfluB m it Kalium acetat u. Eg.; das Rk.-Prod. wird durch 
Dest. unter gewohnlichem Druck m it einer guten Kolonne von Benzonitril befreit, 
das (obcrhalb 210° sd.) Tetramethylendiacetat wird durch Erhitzen m it Ca(OH)2 auf 
160—170° verseift. K p .?0 127°. Bis-a-naphłhylurethan, C26H 240 4N 2. Nadeln aus Butyl- 
alkohol. F . 198°. — Bei Einw. von S2C12 auf Tetramethylenglykol bei 100—150° ent- 
steh t unreiner d-Chlorbulylalkohol (Kp.15 86°); bei nochmaliger Dest. versehwindet 
dieser unter BIdg. von yiel HC1. Aus dem Rohprod. u. a-Naphthylisocyanat entsteht 
das a.-Naphlhylurelha?i, C15H 160 2NC1, Tafeln aus PAe. F . 66°. — 5-Chlorbutylacelat, 
C0Hu O2C1. A us Tetramethylenglykol durch Erhitzen m it Acetylehlorid im  Rohr bei 
100°, oder durch Erhitzen m it S2C12 u. Acetylieren des Rk.-Prod. Angenehm riechende 
FI. K p .17 S7°. K p .32 98°. D .»4 14024. D .2»4 1,0803. na2” =  1,438 1 1 . n /o  =  1,443 69. 
n/ 0 =  1,451 30^ — Alhyl-6-oxybulylsulfid, C6H 14OS. Aus ó-Chlorbutylaeetat, Athyl- 
mercaptan u. KOH in  wss. Methanol; der entstandene Ester wird durch Kochen m it 
wss.-alkoh. KOH verseift. Unangenehm riechende FI. K p.,9 120°. D .204 0,9794.
Ua-° =  1,481 18. Phenylurelhan, C13H 190 2NS. Mkr. Tafeln. F. 37°. — Phenyl-ó-oxy-
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butylsulfid, C10H 14OS. Analog aus Tkiophenol. Nadeln aus PAe. F. 24°. Unl. in W.,
11. in  organ. Mitteln. Phenylurethan, C17H 190,N S. Tafeln aus PAe. F. 68,5°. — Penta- 
methylenglykol. Analog Tetramethylenglykol aus dem durch Einw. von PBrc auf 
Benzoylpiperidin erhaltenen Gemiscli von Benzonitril u. Pentamcthylenbromid. Bis- 
phenylurethan, C19H 220 4N2. Nadeln aus A. F. 174°. Bis-a-?iaphthyluretha?i, C^H^OjN,. 
Mkr. Tafeln. F . 147°. — Bei Einw. von S2C12 auf Pentamethylenglykol entsteht eine 
offenbar noeh Pentamethylendichlorid enthaltendo Fraktion K p.10114°, aus der sich 
das a.-Naphthylurelhan des e-Chlor-n-amylalkoliols, C16H 180 2NC1 (Nadeln, F. 72°), iso- 
lieren laBt. — e-Chlor-n-amylacctat, C7H 130,C1. Aus Pentamethylenglykol u. Aeetyl- 
ohlorid. Angenclim riechende FI. Kp.lg 103°. D .204 1,0648. n a20 =  1,437 91. — Methyl- 
e-oxy-n-amylsulfid, C0H 14OS. Aus Chloramylacetat, Methylmercaptan u. KOH in 
wss. Methanol. Unangenehm riechende FI. K p.10121°. D .204 0,9846. n a20 =  1,488 185. 
Phenylurethan, C13Hj(,02NS. Mkr. Tafeln. F. 43,5°. Phe?iyl-E-oxy-n-amylsulfid, 
Cn H lcOS. Analog aus Thioplienol. Nadeln aus PAe. F . 31,5°. Fast mil. in W. Phenyl
urethan, C18H 210;N S. Tafeln aus PAe. F. 59°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 
268—74. Febr. Sheffield, Univ.) Os t e r t a g .

S. Scherlin und W. Wasilewsky, Allyl-P-omthylsulfid und seine Derivale. 
Allyl-p-oxyathylsulfid, HO ■ CH2 • CH2 • S • C II,• C H : CH2. Rohes Allylmercaptan unter 
Riihren u. Eiskiihlung in  wss. KOH giefien, uberschussiges Athylenelilorhydrin ein- 
tropfen, erwarmen bis zur beendeten Entw. von Athylenoxyd, W. bis zur Lsg. des KC1 
zugeben, trennen, wss. Schicht ausathern, Ol +  A .-Extrakt iiber K„C03 troeknen, 
zweimal fraktionieren. Reinausbeute ca. B0°/o. K p .12 90—92°, D .2o20 1,0283, n —
I,5079, fast geruchlos, 11. in  A., A., fast unl. in W. E ntfarb t Br in CS2 sehon in der 
Kalte. — Allyl-p-chlordthylsulfid, C6H0C1S. Voriges unter Eiskiihlung tropfenweise 
m it PC13 versetzen, 1 Stde. erwarmen, in Eiswasser gieBen, abgetrenntes Ol in  Bzl. 
m it 2°/0ig. Soda waschen, trodknen usw. Beinausbeute ca. 45%. K p .I2 67,5—69°,
D .2020 1,0768, n  =  1,5078, schwach, unangenehm riechend, 11. auBer in W. E ntfarbt 
Br in CS, langsam. Besitzt keine physiolog. Wrkg. —  Allyl-f)-acetoxyathylsulfid, 
C,H 120 ,S ." 1. Aus Allyl-/?-oxyathylsulfid m it Acetanhydrid +  Tropfen H 2S 0 4 (20 Min. 
erwarmen). 2. Aus Allyl-/?-ehlorathylsulfid u. Ag-Acetat in 86%ig. A. (10 Stdn. er- 
hitzen). K p.j, 94,5—96°, D .20,0 1,0469, n =  1,4824, angenehm nach Fruchten riechend,
II. auBer in  W. E ntfarb t Br in CS, sofort. — Allyl-/?-oxyathyIsulfid u. sein Aeetat
wurden mittels elektrolyt. Oxydation analysiert, da bei der S-Best. nach Ca r iu s  
Explosion eintrat. (Journ. prakt. Chem. [2] 121. 173—76. Marz. Moskau, Techn. 
Hochsch.) LiNDENBAUM.

Nicolas Maxim, Mcchanismus der Jleafction zwischen den gemischten Organo- 
matjnesiumverbindungen und den N-disubstiluierten Grotonsaureamiden. Die Unterss. 
von Ma x im  u . I o a n id  (C. 1928. II. 754) wurden an den N-disubsliluierten Croion- 
saureamiden I  (R =  C2Hc u. C?H5) fortgesetzt. Dieselben reagieren m it C2H5MgBr u. 
C0H5MgBr — ganz wie" dio N-disubstituierten Zimtsaureamide — unter ausschlicBlicher 
u. quantitativer Bldg. der gesiitt. Amidę H (R ' =  C„H5 u. C0H6). Die Konst. letzterer 
folgt aus der Verseifung der Diphenylamide zu den bekannten Sauren; die Diathyl- 
amide konnten auf keine Weise verseift werden. Wie 1. e. auseinandergesetzt, kommen 
fiir den Rk.-Mcchanismus theoret. 2 Erklarungsweisen in Betracht. Wie aber an anderer 
Stelle (nachst. Ref.) bowiesen wird, erfolgt dio Anlagerung des Agens im Sinne der 
THiELEschen Theorie (1,4-Addition). —  t)ber die Rk. von I  m it CH3M gJ wird spater 
berichtet.

I CH3 • C H : CH • CO • NR, II CH3-CHR'-CH2-CO-NR,
V e r s u c h e .  Crotonylchlorid. Aus Crotonsaure u. S0C12 (60°, 4 Stdn.). Kp. 124 

bis 125°. —  Crotonsauredidthylamid, CsHlsON (nach I). In  Bzl.-Lsg. von 2 Moll. 
NH(C2H 5)2 unter starker Kiihlung Bzl.-Lsg. von 1 Mol. des vorigen tropfen, F iltrat 
m it wenig W. waschen, dest. Kp .,3 113°, K p .7E6 224—225°, angenehm riechend. — 
Crotonsaurediphenylamid, C16H 15ON. Mit NH(C6H5)» bei 90° (1 Stde.). Nadeln aus
Lg.-A. (9 :1 ), F. 113__114°. — Zur Darst. der Amidę H gibt man zur Lsg. der Organo-
Mg-Verb. allmahlich das Amid I, gel. in A. oder in fester Form, kooht 4 Stdn., laBt
12 Stdn. stehen, zers. m it 20%ig. H2S 04 oder HC1 usw. — f}-Methylvaleria?isćivre- 
dialhylamid, C10H2łON (H, R  u. R ' =  C2H5). Aus I  (R =  C2Hc) u. C2H5MgBr. K p .7G0 
224°, K p.,s 123°, ‘ angenehm riechend. — fj-Phenylbuttersdurediathylarnid, CJ4H 21ON 
(II, R  =  C2H5, R ' =  C6H5). Aus demselben m it C6H 5MgBr. K p .23 184°. Wurde 
zum Vergleich auch aus ^-Phenylbutyrylchlorid u. NH(C,H0), in Bzl. dargestellt. — 
P-Methylvaleriaiiśduredip1ienylamidt C18H 21ON. Aus I  (R =  C0H6) u. C2H5MgBr.
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K p.;s 270—278°, viscos, nach ciniger Zeit erstarrend, F . 55—56°. — (i-Methylvahrian- 
saure, CcH]20 2. Aus yorigcm m it 10°/oig. alkoh. KOH (90°, 4 Stdn.). Kp. 196°. — 
(ł-PMnylbuttersiiurediphenylamid, C22H 21ON. A u sI(R  — CeH5)u . C6H 6MgBr. K p.18267°, 
i '.  76°. Wurdo aueh aus /J-Phenylbutyrylehlorid u. NH(CcH5)2 in Bzl. dargestellt. — 
f)-Phe7iylbuitersiiure. Aus vorigem wie oben. F. 40°, Kp. 270°. (Bulet. Soc. Chini. 
Romania 10. 97—115. Okt. 1928.) L i n d e n b a u m .

N. Maxim und N. Ioanid, Hechanismus der Einwirkung der Organomagnesium- 
rerbindungen au f die N-substituierten Zimlsaureanilide. In  ihrer friiheren Mitt. 
(C. 1928. II. 754) muBten Vff. fur den Rk.-Verlauf bei der Bldg. der Amidę I 2 Móg- 
lichkeiten offen lassen. Um dio Prago zu entseheiden, haben Vff. Acetylchlorid auf 
die aus den N-siibstituierten Zimtsaureaniliden u. C0H EMgBr gebildeten Komplexe 
wirken lassen. Bei 1,2-Addition des Agens an die Athylenbindung muBten dio Keton- 
siiureanilide II, bei 1,4-Addition an die Konjugation die ungesatt. Ester III entstehen. 
In  der T at erhielt man Verbb. von dieser Zus., dereń Konst. sich aus dem R esultat 
ihrer Verseifung ergeben muBte. Denn es waren aus II die entsprechende Ketonsaure, 
aus III die Saureanilide IV bzw. dio Siiuro V zu orwarten. In  W irklichkeit wurden 
durch alkal. Verseifung in den Fśillen R  =  CH3 u. C2H 5 die Anilide IV, im Falle R  =  C6H 3 
direkt V erhalten. Nachtragliclio Verseifung von IV zu V gelingt m it HBr. Aus diesen 
Befunden folgt, daB die Anlagerung von C2H 5MgBr u. C6H5MgBr an dio, N-substituierten 
Zimtsaureanilido im Sinne der TiiiELESchen Theorie erfolgt.

II C.H, ■ CH—GH ■ CO • N R ■ CfiH ,I C„H5 • CHIV • CH2 • CO • N R ■ C„H5
C0H 5 CO-CII,IV (C0H5)2CH-CH..-CO-NR-C0H 5

v  (c 6h 5)2c h . c h 2. c o 2h  “  o - c o - c h .
III CRHS • CH • C H : C ■ NR ■ C0H S

V e r  s u c h  e. 3,3-Diphenyl-l-[methylanilino]-l-aceloxypropen, C»1H„30 ,N  (nacli 
III). CcH5MgBr-Lsg. m it Zimtsauremethylanilid versetzen, 3 Stdn. kochen, unter 
starker Kiililung ath . Lsg. von CH3-C0C1 eintropfen, 4 Stdn. kochen, weiter wio 
iiblich. Krystalle aus A., F . 154°. — 3,3-Dij>henyl-l-[athylanilino]-l-aceloxypropen, 
CjjH^OjN. Aus Zimtsaureatliylanilid. Krystalle aus A., F . 138°. — 3,3-Dipheiiyl- 
l-\diphenylamind\-l-a<xtoxypropen, C5I)H„50 2N. Aus Zimtsaurephenylanilid. ICrystallo 
aus A., F . 148°. — P,ti-Diphenylpropionsauremethylanilid (nach IV). Aus der
1. Verb. III m it sd. 20°/oig. alkoh. KOH (4 Stdn.). K p -13 261°. — Athylanilid. Aus 
der 2. Verb. III. Kp.jj 278°. — f},f}-Diphenylpropion$iiure, C1!;H h 0 2 (V). 1. Aus don 
beiden vorigen m it 40°/0ig. HBr. 2. Aus der 3. Verb. III m it alkoh. KOH. F. 152°. 
(Bulet. Soe. Chim. Romania 10. 116—26. Okt. 1928. Bukarest, Univ.) Lb.

T. P. Hilditch und N. L. Vidyarthi, Die Produkte der teilweisen Hydrierung 
ton holierenMonoathyleneslem. Zur Konst.-Erm ittlung der bei der teilweisen Hydrierung 
von Ólsauro (zl0-10-Octadeccnsaure) entstehenden „Isoolsauren“ wurden diese der 
Osydation m it KM n04 unterworfon, wobei eine beinahe quantitative Aufspaltung 
zu den ontsprechenden ein- u. zweibas. Sauren eintrat.
CH3 ■ [CH2]x ■ C H : CH• [CH,]y • COOR — > CH3 • [CH2]X• COOII +  COOH• [CH2]y • COOR 
MOORE (C. 1919. I II . 987) iiatte gezeigt, daB bei der Hydrierung ein Gleichgowichts- 
zustand zwisehen der gewóhnlichen Olsauro u. den isomeren Formen auftrat u. letztero 
durch Wanderung der Athylenbindung entstanden. Vff. stellten nun fest, daB die 
cis- u. trans-Modifikationen jeder isomeren Olsauro gebildet wurden u. die Doppel- 
bindung in einer zur urspriinglichen benachbarten Stellung auftrat. So wurde aus der 
j9.io_Octadecensa.ure zl8,9- u. A 10ili-Octadecensaurc erhalten. Im  folgenden wurden 
dio Methylester der gewóhnlichen Olsaure, der Palmitólsiiuro (A ̂  °-Hexadecensaurc) 
u. der Erucasaure ( A -Dokosensiiuio) solango m it H  in Ggw. von Ni ( +  Kieselgur) 
behandelt, bis otwa 1/3 der Athylenyerbb. in  gesatt. D eriw . iibergefuhrt war. Boi 
Verss., aus den Hydrierungsprodd. die Isoolsauren durch fraktionierte Fallung ihrer 
Pb-Salze abzutrennen, gelang es nur, einige fl. Sauren—in der Hauptsache A 8,°- u. A 10'u - 
Octadeeensaure — zu isolicren. Nach der allgemeinen Theorie der katalyt. Wrkg. 
an festen Oberflaehen (vgl. E. F . A r m st r o n g  u . T . P. H il d it c h , C. 1920...I. 735) 
laBt sich dio Bldg. der Isoolsauren so erklaren, daB bei der Vereinigung der Athylen-

—CH»• CH, • C II: CH • C H, • CII, — hindung m it N i zunachst ęme An- 
8 2 ; lagerungvon H u . Bldg. der gesatt. Verb.

_________  erfolgt u. diese vor Verlassen derK ata-
lysatoroberflache entweder an derselben
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Stolic oder einem bonachbarten C-Atom wieder dehydriert wird. Dieso Auffassung 
stim m t auch m it der Beobachtung MOOREs (1. c.) iiberein, daB keinc isomere Ólsaure 
boi fortschreitender Hydrierung gebildet wird. Zur Oxydation wurden dio teilweiso 
hydrierten Ester in Aceton gelóst u. dann allmahlich K M n04 zugesetzt. Das Rk.- 
Gemisch wurde m it A. extrahiert u. dio freien Mono- u. Dicarbonsaurcn durch Dest. 
unter vermindertem Druck getrennt. Bei der Hydrierung yon O l s a u r e m e t h y l -  
o s t e r  (zl!J'10-Octadecensauromethylcster) boi 217—220° lieBen sich aus den Spalt
prodd. der Oxydation folgende Siiuren nachweisen: A^-Octadecensaure (Spaltprodd. 
Suberinsiiure u. Decansilure), / l 9'10-Octadccensaurc (Spaltprodd. Azclain- u. Nonan- 
saure), A l0,11-Octadecensdure (Spaltprodd. Sebacin- u. Octansiiure) u. A li,n -Ockidecen- 
saure (Spaltprodd. Dodecandicarbonsaure u. Hexansaure). W urde bei 114—118° 
hydriert, entstandon in ahnlichen Mengenverhiiltnissen dicselben Sauren. P a lm i tó l -  
s a u r e m e t h y l e s t e r  (z)9'10-Hoxadecensaurcmcthylester) lieferte bei 170— 180° 
hydriert A s*-Hexadecensdure (Spaltprodd. Suberinsiiure u. Octansaure), zl9,10-Hexa- 
decensaure (Spaltprodd. Azelain- u. Hoptansaure) u. A l0,11-Heo:adecensdure (Spalt
prodd. Sebacin- u. Hexansaure). E r u c a s a u r e m e t h y l e s t e r  (A 1,1,1 -Dokoscn- 
saure) bei 200° hydriert bildete A 12‘ ̂ '-Dokosensaure (Spaltprod. Dodecandicarbon
saure), A 13,14-Dokosensaure (Spaltprod. Tridecandicarbonsauro [Brassylsaure]) u. 
A ll’1!,-Dokosensdure (Spaltprod. Tetradecandicarbonsiiure?). (Procccd. Roy. Soc., 
London Serie A 122. 552—63. 4/2. Liverpool, Univ.) P o e t s c h .

T. P. Hilditch und N. L. Vidyarthi, Die Prndukte der teilweisen Hydrierung 
einiger hoherer Polyathylenester. (Vgl. vorst. Ref.) Die teilweise Hydrierung der Ester 
hóherer Polyathylenfottsauren zu den Monoathylenverbb., die dann zur Identifizierung 
durch Oxydation zu den entsprechenden mono- u. dibas. Sauren aufgcspalten wurden, 
lieB sich dazu benutzen, die Stollung der urspriinglichen Doppelbindungen festzustellen. 
Dabei konnto sich bei der Bldg. der Monoathylensauren der EinfluB verschiedener 
Faktoren geltend machen. Einmal fand beim HydrierungsprozeB eino Isomerisierung 
der entstehendon Sauren s ta tt, die aber in viel geringerem MaBe ais bei den Mono- 
athylenestern (vgl. vorst. Ref.) beobachtet wurde, u. weiter wurde bei der H-Anlagerung 
nicht jede Athylenbindung in der gleiehen Weise angegriffen, sondom die der Carb- 
oxylgruppe am entforntesten liegendo Doppelbindung wurde am leichtesten hydriert. 
Zur Priifung der Oxydationsmothode wurden Sauren m it bekannter S truktur u. zwar 
Linolsaure (Aa'10,1"-1'-Oc(adecadie>isaure) aus Sojabohnen- u. Baumwollsaatól u. Liiiolen- 
saure (A^^-^^M -O cladecatriensuure) aus Leinsamenól untersucht. — Die goreinigton 
Ester der Sauren wurden zur Verminderung der Umlagerung in die Isomeron bei 100 
bis 105° m it N i ais Katalysator hydriert. Die hydrierten Ester wurden in 10%ig. 
Acetonlsg. m it gepulvertem Permanganat behandelt u. dio Oxydationsprodd. abgetrennt.
— Nach der Hydrierung von Linolsauremelhylesler (aus Sojabohnenol) lioferten die 
halbliydrierten Ester bei der Oxydation noben neutralem Materiał Suberinsiiure (F. 139 
bis 140°), Azelainsaure (E. 104—105°), Undecandicarbonsaure (F._ 110— 111°) u. Dodecan
dicarbonsaure (F. 125— 126°). Die Analyse der Diearbonsauren‘zeigto, daB den Haupt- 
bostandteil des Methyloleatgemisches /I910-Octadeeensaure neben etwas A M- u. wahr- 
scheinlich A  ̂ ' “ -Oetadecensaure bildete, daB aber eine merklicho Mengc der A 1--13- 
Octadecensaure u. etwas daraus durch Isomerisierung gebildeter / l u '12-Sauro ebenfalls 
anwesend war. — Das hydrierte Prod. aus Linolsaureinethylesler u. Olsauremethylester 
(aus Baumwollsaatól) lieferte bei der Oxydation Suberinsdure (F. 139— 140°), Azelain
saure (F. 102—103°) u. Dodecandicarbonsaure (F. 125—126°). Die geringen Mengen 
der vorhandenen Suberinsiiure u. die reichlichen Mengen der Azelainsaure stimmten 
m it der Beobachtung von Mo o re  (C. 1919. I II . 987) iiberein, daB bei der Hydrierung 
eines Gemisches von Linolat u. Oleat das letztere unverandert bleibt. An einbas. Sauren 
waren im Oxydationsgemisch Hemnsiiure- u. ebenso Nonansauremcthylestcr in groBer 
Menge anwesend, wahrend Ester niedrigerer Sauren nicht beobachtet wurden. — 
Linolensdureathylester (aus Leinsamenól) lieferte nach Hydrierung zu den Monoathylen- 
verbb. u. folgender Oxydation an zweibas. Sauren Suberinsdure, Azelainsaure, Dodecan
dicarbonsaure u. eine "Saure vom F. 112— 113°, die anscheinend aus Gemischen yon 
Tetra- u. Pentadecandicarbonsaure bestand. Offenbar fiihrte dio teilweise Hydrierung 
von Linolensiiure liauptsiichlich zur Bldg. von zl°'10-Olsaure neben der A 12 ^-Olsaure, 
wahrend das dritte  Isomere in so geringer Menge erhalten wurde, daB eine nahere 
Identifizierung nieht gelang. — Wurde Linolensaureiithylester nur bis zu Diathylen- 
verbb. hydriert, entstanden bei der Osydation eine Saure yom F. 130— 135° im Ge- 
misch m it Suberinsdure, Azelainsaure u. Dodecandicarbonsaure. Die Saurespaltprodd.
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bcstanden wieder hauptsachlich aus Azelainsaure u. Dodecandicarbonsaure, wahrend 
an Monocarbonsauren neben Hexansaure eine Saure von einem Mol.-Gew. niedxiger 
ais 82 anwesend war. Aus diesen Resultatcn ergaben sich fiir die Lage der Doppel- 
bindungen in dcm urspriinglichen Ester klar die A s l°- u. A 121 ,-Stcllungen; dagegen 
konnte aus den Versuchsergebnissen die Doppelbindung in der zl1-',llJ-Stellung nicht 
sichergestellt werden. (Procced. Roy. Soc., London Serie A 122. 563—70. 4/2. Liver- 
pool, U n iv .) POETSCH.

C. Neuberg, Uber die Venvendung von meihylalkóhólischem Bariumliydroxyd. 
Zur M itt. von  E s c h e r  (C. 1929.1 .1436) bem erkt V f., daB schon N e u b e r g  u. B e h r e n s  
(C. 1926. I . 3315) auf d ie  V orteile m ethylalkoh. Ba(O H )2-Lsgg. aufm erksam  gem acht 
haben. (H elv . chim . A cta  12. 304. 15/3. B erlin-D alilem , K aiscr W ilh .-Inst. fiir 
B iochem ie.) L in d e n b a u m .

H. Kiliani, Bulan-a,fS,5-tricarbonsaure. Da sich in  der L iteratur nur wenige 
Angaben iiber dic Butan-a,f3,d-iricarbonsaure u. ihre Salzo finden u. auBerdem ein 
Hinweis darauf fohlt, daB die Saure ein asymm. C-Atom enthalt u. deshalb in  2 Eormen 
existieren kann, ha t Vf. dio Saure noclimals nach L e u c h s  u . Mo b is  durch Verseifung 
des a,/?-Dicyanbutan-(5-carbonsaureesters dargestellt (ygl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 42. 
[1909], 1232). Aus W. durch Verdunsten an der Luft R rusten von derbon Saulen 
oder Prismen vom F. 123°. Die Metallsalze zeichnen sich durch kein gutcs Krystalli- 
sationsyermogen aus. Krystallograph. Beschreibung der Saure yon Steinmetz. Die 
Krystalle gehoren anscheinend der triklinpinakoidalen Klasse an. (Bor. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 640—41. 6/3.) Oh l e .

H. Kiliani, Darstellung von d-Gluconsćiure. Vf. g ibt fiir die Darst. der d-Glucon- 
sdure durch Br-Oxydation (vgl. L ie b ig s  Ann. 205. [1880]. 182) eine ycrbesserte Arbeits- 
weise an. Dic wesentlichen Neuerungen bestehen: 1. in einer Beschleunigung der Rk. 
durch andauerndes Schiitteln, wodurch eine Verkiirzung der Rk.-Zeit auf 2,5—3 Stdn. 
erzielt wird. 2. Vermeidung von Silbersalzcn bei Entfernung des HBr. Dio Sauro 
wird je tzt m it BaC03 ncutralisiert u. die Ba-Salze durch fraktionierte Fiillung der 
wss. Lsg. m it A. von geeigneter Konz. getrennt. Ausbeute ca. 65% an Rohprod. Die 
Trennung gelingt recht gut, trotzdem BaBr„ in A. entgegen den Angaben in A beggs 
Handbuch der organ. Chemie Bd. I I  2, 256 sehr wl. ist. Die Trennung gelingt nur wegen 
der starken Loslichkeitsbecinflussung der beiden Salze. — A n h a n g. Bzgl. der Best. 
des Ba ais Oxalat ist zu bemerken, daB neben neutralem Oxalat auch saures Oxalat 
gebildet wird, das an 50%ig. A. froie Oxalsaure abgibt. Das Ba ist daher nach Gliihen 
ais BaCOa zur Wagung zu bringen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 588—92. 6/3.) Oh l e .

Felix Ekrlich und Kurt Rehorst, Zur Kenntnis der d-Glykuronsaure. I I .  M itt. 
(I. ygl. C .1926.1 .54.) Bei der Darst. der d-Glykuronsaure aus dem NHji-Salz der Menthol- 
glykuronsaure ist die Isolierung der Mentholglykuronsaure mittels A. zu yermeiden, 
tla auch (NH,i)2S 04 m it in  dic saure alkoh. Lsg. hineingeht. Vff. schiitteln daher die 
Saure m it A. aus. Beim Neutralisieren der H 2SO., nach Yerseifung der Mentholglykuron
saure ist eine langere Einw. von iiborschussigem BaC03 zu yermeiden, da sie zur Zers. 
der Saure fuhren kann. Die krystallisierte Glykuronsaure zeigt in  W. [<x]d10 =  +16,58 —  
+35,68° (c =  0,995). Die Enddrehung scheint von der Konz. abhangig zu sein u. 
zwar nim m t sie m it steigender Konz. zu. Die Anfangsdrehung schwankt erheblich, 
jedoch gelingt es in keinem Fali der wahren Anfangsdrehung nahe zu kommen. Diese 
wurde aus Lsgg. des Na-Salzes gewonnen, in  denen die Saure durch die berechnete 
Menge 1/io_n- &2S 04 in Freiheit gesetzt wurde. [a]20 =  +3,61° (Anfangsdrohung; 
fiir c — 1,938). Der von H u d s o n  (C. 1925. I. 2550) berechnete W ert von —5° konnte 
in keinem Falle erreicht werden. Die folgenden Salze werden am besten aus der kry- 
stallisierten Glykuronsaure in alkoh. Lsg. dargestellt. Na-Salz, m it 1 H 20 , kolloidaler 
Nd., der nach einiger Zeit in kleine nadelformige Krystalle ubergeht. [a]i)2° =  —0,56° >  
+22,51° (W.; c =  5,243). 1 g H 20-freies Na-Salz reduziert nach 2 Min. langem Kochen 
173 ccm F e h lin G ,  1 g freie Saure m ithin 193 ccm. — K-Sate, m it 1,5 H 20 , krystallin. 
Pulver, [a]D21 = + 4 ,5 3 ° — >+20,02° (W.; c =  2,647). Fiir das wasserfreie Salz 
M d 21'5 =  —2,78° - +  +22,47° (c =  1,246). —  N H t-Sah, feine Nadelchen, [oc]D20 =  
—4,05— >- +23,17° (c =  3,453). — Ba-Salz, amorphes Pulyer, [a]n20,5 = + 1 7 ,4 5  
(keine M utarotation; c =  3,725). — Br-ucinsalz, m it 1 H„0 aus A. Nadeln vom F. 156 
bis 157°, [a]n2° =  —15,08 (W.; c =  3,117). (Ber. Dtsćh. chem. Ges. 62. 628—34. 
6/3. Breslau, Uniy.) O h le .

Wemer Cremer, Realclionen des Kohhnoxyds m it Metallverbindungen des Cysteins. 
W ird Cystein in alkal. Lsg. in CO-Atmospharc m it F eS 04 gemischt, so wird CO absorbiert,
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u. es entsteht Kohlonoxyd-Ferro-Cystein. E in Atom Fe bindę t  2 Molekule Cystein 
u. 2 Molekule CO. Die Lsg. ist orangefarben, das Spektrum zeigt ein Masimum bei 
480 pp. Bei Belichtung w ird Kohlenoxyd-Ferro-Cystein in CO u. Ferro-Cystein ge- 
spalten, wobei 1 absorbiertes L ichtąuantum  2 CO abspaltet. Verss., die Substanz zu 
krystallisieren, waren ohne Erfolg. Dagegen wurde die swl. Pb-Vorb. isoliert. Dio 
Pb-Verb. ist in Lsgg. von Weinsaure u. weinsauron Salzen 1. — 1-Ferro-Cystein dreht 
polarisiertes Licht sehr schwach ([a]r> =  +3,66°), Kohlenoxyd-Ferro-Cystein dagegen 
ungewóhnlich stark  ([a]n =  +595°). — Eine ahnlioho CO-Verb. bildet Ferro-Iso- 
eystein; die Fe-Verbb. von Thioglykolsiiure, Thiomilebsaure reagieren nicht m it CO. 
Von anderen Schwermetallen, dio untersucht wurden (Cu, Ni, Mn, Ru, Pd, Ir, Co) 
g ibt eine Cysteinearbonylverb. nur Co. Kohlenoxyd-Cobalt-Cystein cnthalt pro Atom 
Co 2 Cystein u. 1 CO. Dio Lsg. ist olivgriin u. nicht lichtempfindlieh. (Vgl. auch 
K r e b s , C. 1929. I. 2200.) (Biochem. Ztschr. 206. 228—39. 23/2. Bcrlin-Dahlem, 
Kaiser W ilhelm-Inst. f. Biologie.) K r e b s .

Karl Josephson, Neue Besidlale in  der Kólileliy dr alchemie. Eine Zusammen- 
fassung. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 24—48. Febr.) W. W o lf f .

G. Mezzadroli und E. Vareton, Wirkung ultravioletter Strahlen au f die Bildung 
von Zuckem und komplexen Aldehyden aus Losungen von Dicarbonaten der Alkalien 
und alkalischen Erden und aus Kohlensaurelosungen in  Gegenwart von reduzierenden 
und kolloidalen Katalysatoren. Die zu bestrahlenden Lsgg. befanden sich entweder 
in offenen Glassehalen oder geschlossenen QuarzgefaBen, zur Bestrahlung diento 
eine Original-Hanau-Lampe, Abstand zwischen Lampe u. FI. 15 cm. W ahrend des 
Vers. wurde dio Temp. u. pn standig kontrolliert, das Red.-Vermógen der FI. wurdo 
jodometr. bestimmt. Ganz allgemein wurde festgestellt, daB dio Rk. in QuarzgefaBen 
onergischer verlauft ais in  Glas, da das gebildete 0 3 den Verlauf der Photosynthese 
begiinstigt. Ais Katalysatoren dienten Zn u. Pb feinst gepulvert, kolloidales Cu-, 
Al- u. Fe-Hydrat, N orit u. Carboraffin. Bestrahlt wurden Lsgg. von CaH2(C03)2, 
K H C03 u. CO„ in W. Durch dio Bestrahlung steigt das Red.-Vermogen, um nach 
1I«—1 Stde. ein Maximum zu erreichen, dann t r i t t  Braunung ein. Ggw. von K ata
lysatoren beschleunigt die Rk. Dio hóchsten Werte wurden bei Bestrahlung von 
CaH,(C03)2 in Ggw. von metali. Mg erhalten. (Zymologica Chim. Colloidi 3. 165 
bis 171. Dez. 1928.) Gr im m e .

D. Mac Gillavry, Uber das Molekulargewichł der Cellulose. Aus der Beziehung 
des Drehungsvermógens zur Konz. von Celluloselsgg. in S c h w e it z e r s  Reagens hat 
H e s s  den SehluB gezogcn, daB die einzelnen Glucosebausteine der Cellulose fiir sich 
m it den Cu-Amminkomplexen reagieren u. daher dio Cellulose ein assoziiertes Anhydrid 
sei. Vf. zeigt indessen, daB die von H e s s  aufgestellte Formel auch einer anderen Aus- 
legung fahig ist. Es kSnnten namlieh in der Lsg. opt.-akt. Zwischenprodd. anwesend 
sein, die auf n  gleichwertigo Glucosereste nur r Cu-Komplexe aufgenommen haben, 
wobei r <  n  ist. Wenn man nun annimmt, daB daa Collulosemol. sehr groB ist, aber 
jeder Glucoserest unabhangig von den anderen Glucoseresten desselben Mol. reagiert, 
u. jeder dieser Einzelkomplexe gleiches Drehungsvermogen besitzt, so wird dio von 
H e s s  gegobone Formel gleichfalls erfiillt. Man kann also aus dem opt. Verh. der Cellu
lose in  S c h w e it z e r s  Reagens keine Riickschlusso auf dio Mol.-GróBe der Cellulose 
ziehen. Es laCt sich nur aussagen, daB samtliches Glucosereste gleichwertig sein miissen. 
Daa gleiche gilt fiir Abbauprodd. der Cellulose. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 48. 18—22. 
15/1. Amsterdam, Uniy.) Oh l e .

Karl Weissenberg, Das Translationsgilter der Hydralcellulose. In  Fortfuhrung 
der Yerss. von H e r zo g  u . J a n k ę  (C. 1929. I. 1304) ha t Vf. gemeinsam m it A. Bur- 
geni u. O. Kratky eine Fokusierungsmethode ausgebildet, durch welche nahe am 
DurchstoBpunkt gelegene Interferenzen um ein bis zwei GroBenordnungen gegeniiber 
den anderen Punkten yerstarkt werden konnten. Das Prinzip der Methode besteht 
darin, daB das P raparat in  Richtung des einfallenden oder besser austretenden Strahls 
sehr groB (etwa 15 mm) dimensioniert wird. Auf diese Weise konnto bei naliver Cellu
lose, Hydralcellulose u. natiirlicher Seide je eine scharfe Interferenz gefunden werden. 
Wenngleich die bisherigen Ergebnisse noch nicht zu einer yollig gesicherten Gitter- 
best. gefiihrt' haben, ist doch anzunehmen, daB die gekennzeichneten Methoden (ygl.
1. o.) zur sieheren Best. des Translationsgitt-ers der hochmolekularen Substanzen 
fiihren werden. Zu der nachfolgenden Deutung der bisherigen Befunde wird bemerkt, 
daB die Diagramme nooh einzelne unaufgeklarte Effekte zeigen. Qualitativ ergibt sich, 
daB das b isherfiir Hydratcellnlose yorgeschlagene Translationsgitter m it den neuen
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Befunden nieht zu yereinen ist. Gemeinsam m it K ra tk y  sehlagt Vf. eine quadrat. 
Form vor, die fiir den Elementarkórper die folgenden Werte gibt: a =  14,66 ±  2% , 
b =  8,89 ±  2% , c =  10,35 ±  2% ; a — 90°, /? =  90°, y =  85 ±  5°. Dieser Elem entar
kórper enthiilt dann 8 Formelgewichto C8H 10Or,, wenn die D. m it s =  1,60 angesetzt 
wird. N immt man in  Analogie zur Hydratceliulose auch bei der natiyen Cellulose
8 Formelgewichte im Elementarkórper an, so kommt man auf eino ąuadrat. Form, 
die die experimentollcn Daten gut wiedergibt u. bei der dio zu den drei innersten Punkten 
gehórigen Ebenen nur kleine Winkel von etwa 30° miteinander einschliefien. (Natur- 
wiss. 17. 181. 15/3. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemic.) L e s z .

Kottiazath Narayana Menon und John Lionel Siinonsen, Die elektrolytische 
Heduktion von Imiden cyclischer Sduren. (Vorl. Mitt.) Es wurde untersueht, ob die 
Red. von Imiden der Formel I  sich zu einer allgemeinen Methode zur Darst. von Sauren 
der Formel II eignet. Die Red. yon Cyclobutandicarbonsaure-(l,2)-imid u. Cyclo- 
pentandicarbonsaure-(l,2)-imid lieferte dio Lactamc IV. Die Red. von Caronimid (III) 
fiihrte jedoch unter Aufspaltung des Cyclopropanringes zum j>,y-Dimethyl-a-piperidon, 
yerlauft also ahnlich wie die katalyt. Red. von Caron u. die Red. von Caronsaureanhydrid 
m it Na u. A. — Die beiden Laetame (IV) iihneltcn den isomeren Camphidonen, sio

lieBen sich nieht m it B a(0H )2 yerseifen u. gaben m it H N 0 2 N itrosoderiw ., dio m it 
verd. Alkali untor N„-Entw. in  die Na-Salze der entsprechenden Oxysauren iiber- 
gingen. — Darst. der Imide aus den Anhydriden u. troekenem NH 3 bei 180°. LI. in 
W. u. organ. Mitteln. Caronimid, C,H90„Ń (III). Prism at. Nadeln aus W. F. 120°. — 
Cycłobulandicarbo?isaure-(l,2)-imid, C6H ,0 2N (I, n  =  2). Tafeln aus Chlf.-PAe. F. 121°.
— Cycloj)entandicarbmsaure-(l,2)-imid, C;H 0O2N (I, n — 3). Tafeln aus PAe. F. 90°.
— y,y-Dimethyl-<x-piperidon, CjH-^ON. Aus Caronimid dureh elektrotyt. Red. in
sehwefelsaurer Lsg. Dickes, unkrystallisierbares Ol. Gibt m it Phosphorwolframsiiure 
einen weiBen, m it Phosjihormolybdiinsaure einen gelben Nd. Benzoylrerb. Prismen. 
F . 114°. — y-Lacłam der 2-Aminomethylcyclobulancarbonsaure-(l), C6H 9ON (IV, n =  2). 
Aus Cyclobutandicarbonsaureimid. Tafeln aus PAe. F. 127—128°. W ird aus W. dureh 
Phosphormolybdiinsaure u. Phosphorwolframsauro gefallt. Das Nitrosoderiv. ist fl. — 
y-Lacłam der 2-Aminomethylcyclopentancarbonsaure-(l), C7H n ON (IV, n =  3). Aus 
Cyclopentandicarbonsaureimid. Tafeln aus PAe. F. 83°. W ird dureh 10°/oig. Baryt- 
lauge bei 100° nieht yerandert. Das fl. Nilrosoderiv. g ibt m it 10%ig. NaOH N2 u. das 
Na-Salz einer Oxysiiure, dereń Lacton sich beim Erwarmen der angesauerten Lsg.ab- 
scheidet. p-Nitrobenzoylderiv. des Lactam-s, CI 1H 1.,0.JN2. Bliittchen aus yerd. A. F . 123°. 
(Journ. chem. Soe., London 1929. 302—05. Febr. Bangalore, Indian Inst. of 
Science.) Os t e r t a g .

Alfred Raymond Steele und Frederic Stanley Kipping, Einige Derivaie des 
Tri-p-tolylsilicans. Bei der Dest. des Rk.-Prod. aus SiCl4 u. p-CH3-C6H.,-MgBr (P in k  
u. K ip p in g , C. 1924. I. 1361) erhalt man erhebliche Mengen einer bei 250—300° sd. 
Fraktion, die bei mehrwoehigem Stehen Krystalie von Tri-p-lolylsilicylchlorid, 
C21H 21ClSi =  (CH3-CeH 4)3SiCl, abseheidet. Prismen aus PAe. F . 115—116°. LI. in 
den meisten organ. Mitteln. R aucht an der Luft nieht merklich; wird dureh k. W. nur 
langsam zers. Dureh Einw. einer Lsg. von NH 3 in wss. Aceton en tsteht Tri-p-tolyl- 
silicol, C21H21OSi =  (CH3• C„H4)3S i• OH (I&ystalie aus PAe., F. 99—100°, sil. in  Chlf., 
Bzl., Aceton, wl. in k. PAe., A.), das beim Eindampfen einer m it etwas NaOH yersetzten 
alkoh. Lsg. in Tri-p-tolylsilicyloxyd, C42H 42OSi2 =  [(CH3-C6H 4)3Si]20  (Tafeln aus 
Chlf.-Aceton, F. 223—224°, 11. in Chlf., zll. in  Bzl., wl. in  PAe., Aceton), iibergeht. 
(Journ. chem. Soe., London 1929. 357—58. Febr. N ottingham , Univ. Coli.) O st.

Y. Takino, Studien zur Herstellung von yerschiedenen Praparaten aus Gallapfeln. 
Zur Gewinnung yon Gerbsaure aus Gallapfeln wird der wss. E x trak t letzterer in einem 
besonderen Vakuumverdampfkessel eingeengt, die konz. Lsg. m it wenig A. zu einer 
Emulsion yerarbeitet u. diese dem Zerstaubungsverf. in  einer Trockenkolonne unter- 
worfen. Der A. yerfliegt explosionsartig u. hinterlaBt die Gerbsaure in diinnen Schuppen, 
welche besonders Ioeker u. yoluminos u. vollig in  W. 1. sind. Diese Gerbsaure is t ohne 
weiteres fiir alle Zwecke geeignet. — Zur teclin. D arst. der Gallmsaure dient der A.-Ruck-
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stand der GalliipfcJ, wclcher entweder m it Mineralsiiuren zers. oder nock besser dem 
Garungsyerf. unterworfen wird. Das Sauroyerf. liefert ca. 63, das Garungsyerf. 75°/0 
Ausbeute, berechnet auf die vorliandene Gerbsaure. —  Es ist Vf. gelungen, in einer 
besonderen Schmelz- u. Sublimationsvorr. m it 50% Ausbeute ein Pyrogallol herzustcllen, 
wclches in seiner wolligen Besehaffenheit m it dem SCHERiNGschen P raparat iiber- 
einstimmt. Auch kompaktes Pyrogallol liiBt sich durch Kombination von Druck u. 
Vakuumdest. leicht gowinncn. (Journ. pharmac. Soc. Japan  4 9 . 1—3. Jan .) Lb.

C. Naegeli, Lydia Gruntuch und P. Lendorff, E in  modifizierter Curtiusscher 
Abbau. I II . Der Abbau der gesatligten Feltsauren und. der Benzoesdure. • (II. ygl. C.
1 9 2 9 . I. 1440.) Wie in der I. Mitt. am Beispiel der Chaulmoograsaure gezeigt, liiBt 
sich der Curtiussćhe Abbau erheblich yereinfachen. Eine weitere Abktirzung des Verf. 
besteht darin, daB man auch auf dio Isolierung von Urethan u. Harnstoff verzichtet 
u. das durch Verkochon der Azidlsg. in oinem indifferenten Medium entstandene 
Isocyanat direkt in das frcie Amin, scin H y d ro ch lo rid  oder Aeetylderiy. iiberftihrt. 
Dieses Verf. ist in allen Fallen anwendbar, in denen die Saurechloride leicht zuganglich 
sind u. die Isolierung der Zwischcnprodd. nicht interessiert, u. besonders dann, wenn 
der HOFMANNsche Abbau versagt. Die Isolierung des Azids (vgl. L in d e m a n n ,  
C. 1 9 2 9 . I. 500 u. dort zitierte friihere Arbciten) kommt fiir eine Verallgemeinerung 
aus verschiedenen Grtinden nicht in Pragę. E in Vorzug der Untertcilung des Abbaus 
in die Stufen Isocyanat-Amin ist die Tatsache, daB die Darst. des Amins m it Alkali 
nur m it dem schon umgelagerten Mol. móglich ist, weil das Azid einfach verseift wurde. 
Auch erlaubt sie die quantitative Verfolgung der Rk. durch getrennte Messung des 
in der 1. P h ase  abgespaltenen N  u. des in der 2. Phaso gebildeten C02. — Auch dic 
naheliegende einstufige Uberfuhrung der Saurechloride in die acetylierten Aminę 
durch N3Na in Eg. ist nicht empfehlenswert. — Is t ein Saurechlorid nicht oder schwer 
zuganglich, so diirfte ais nachstbeste Abktirzung des Abbaus die tlberfiihrung der 
H y d ra z id e  in die Urethane durch Verkochen in absol. A. m it A m ylnitrit u. HC1 in 
Pragę kommen (vgl. dazu J a c k s o n  u . K e n n e r ,  C. 19 2 8 . II. 772). — In  yorliegender 
Arbeit wird der Abbau einiger Fettsiiuren u. der Benzoesiiure beschrieben. Die Aus- 
beuten sind recht gut u. dtirften bei gróBeren Ansatzen nocli besser werden. Die 
Bldg. yon sek. u. tert. Aminen wurde nicht beobachtet.

V e r  s u c h e. Wie schon in der I. Mitt. heryorgehoben, ist die Besehaffenheit 
des N3Na wesentlich. Vff. haben 3 Praparate benutzt, ein nach T h i e l e  selbst lier- 
gestelltes, welches am aktiysten ist, u. 2 kaufliche von K a iil b a u m  u. R a s c ii ig . 
Ais Lósungsm. wurde Bzl. bevorzugt. Zur Gasmessung gentigt es, don RtickfluB- 
kuhler des App. m it Sicherlieitsflasche u. wassergefulltem MeBzylinder zu yerbinden. 
Die W eiteryerarbeitung der Lsgg. erfolgt immer erst nach vóllig beendeter N- bzw. 
C02-Entw. — A b b a u  d e r  S t e a r i n s a u r e .  Heptadecylaminhydroclilorid, 
C17H 38NC1. 6 g Siiurechlorid u. 1,4 g N3Na (T h i e l e ) in 15 ccm Bzl. im  Paraffinbad 
erwarmt. N-Abspaltung nach 2}j„ Stdn. beendet (520 ccm). F iltra t (filtrieren jedoeh 
nicht unbedingt notig) m it 10 ccm konz. HC1 yersetzt. Sofort C 02-Entw., durch
10 Min. langes Erwarmon beendet (500 ccm). Bzl. im Vakuum (W.-Bad) abgesaugt, 
Prod. iiber KOH getrocknet. Roliausbeute ca. 94%. Blattchen aus wenig absol. A. 
oder A. +  A., F. 158°. — Heptadecylamin. Zunachst wie vorst. Bzl.-Lsg. in Retorte 
m it 15 g frischem Ca(OH)2 filtriert, m it weiteren 15 g Ca(OH)2 iiberschichtet, Bzl. 
durch Erwarmen ubergetrieben, Dest.-Kolben m it Lg. u. KOH-Stangen yorgelegt, 
diesen durch Eis gekiihlt, Retorte erhitzt, bis keine weiBen Dampfe mehr auftraten, 
Amin durch Erwarmen im Lg. gel., Lg.-Schicht abgetrennt, nochmals m it KOH er
warmt, in N -at iiber Na dest., sofort eingeschm. Ausbeute 75%. F. 49°. — Acelyl- 
deriv., C19H 39ON. Filtrierte Bzl.-Lsg. m it Eg. bis zur beendeten CO„-Entw. (ca. 1 Stde.) 
erwarmt, Bzl. u. Eg. im Vakuum cntfernt, Prod. in h. A. gel. Aus der erkalteten Lsg. 
fielen ca. 19% Stearinsaurehepladecylamid, C35H;lON, aus, F. 88°. Dessen Bldg. ist 
nur dam it zu erklaren, daB das Saurechlorid noch freie Saure enthalten hat, welche 
schon in der 1. Phase m it dem Isocyanat reagiert hat. Diese Erklarung wurde durch 
cinen besonderen Vers. m it Stearinsaure gestutzt. Die alkoh. Mutterlauge liefertc, 
in Eis gekiihlt u. weiter eiDgeengt, das Acetylderiy., Nadeln u. SpieBc aus A., dann 
Lg., F. 62°. Ausbeute 81%. Bildet ein Hydrochlorid. — A b b a u  d e r  P a l m i t i n -  
s a u r o .  Psntadecylaminhydroclilorid, C15H 31^śC1. 3 g  Saurechlorid, 0,7 g N3Isa 
( R a s c h ig ) ,  30 ccm Bzl. Dauer 5 Stdn. Nach Zusatz von 10 ccm konz. HC1 4 Stdn. 
gekocht, dann wie oben. Ausbeute 9o—96%. Aus A. ~  ^ ■, Sintern bei 164°, F. 199°. 
Mit N3Na (THIELE) Dauer nur 1 Stde. Auch weniger Bzl. ktirzt die Dausr ab. —
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Pentadecy lamin. Genau wie oben. Ausbeuto 80%. Perlmuttcrgliinzende Blattchen 
u. SpioBo, F. 33,5°. — Acelylderiv., C1TH 35ON. Wie oben. H ier ist das aus der alkoh. 
Lsg. abgesehiedene Rohprod. ein Gemisch des Aeetylderiv. m it Palmitinsaure u. wird 
aus Lg. umkrystallisiert, wobei dic Palmitinsaure in der Mutterlauge bleibt. Noch- 
mals aus A., Nadeln u. SpieBe, F. 72°. Ausbeuto 81,5%. Biklet ein Hydrochlorid. 
Das zur Erganzung aus Pentadecylisocyanat u. Palmitinsaure dargostellte Palmitin- 
saurepentadecylamid zeigt F. 93°. — A b b a u d e r  L a u r i n s a u r e .  Undecyl- 
aminhydrochlorid, C11H 20NC1. 3 g Saureehlorid, 1,2—1,5 g N3Na (T h i e l e ), 15 ccm 
Bzl. N icht filtrierte Bzl.-Lsg. m it HC1 vorkocht. Dahor die HCl-Lsg. yollig yerdampft, 
Prod. m it h. absol. A. extrahiert, alkoh. Lsg. im Vakuum stark  eingeengt, m it A. ver- 
rieben. Ausbeuto 77—80%. K rystallin., Sintern bei 180°, F . 190° zu zahem Ol, 
erst bei 230—235° leiehtfl,, wl. in k. konz. HC1. Gldoroplatinal, (Cn H 20N)2PtClc, 
gelbo Bliittchen aus h. A. -|- W., Schwiirzung ab ca. 180°. — TJndecylamin. Ausbeuto 
71%. F. 15—16°, K p .727 231—232°. — Acetylderm., C13H 27ON. Nach Entfernung 
von Bzl. u. Eg. Riickstand m it absol. A. extrahiert, ath. Lsg. m it 0,1-n. Soda ge- 
schiittelt, gowaschon, iiber Na2S 04 getrocknet usw., im Vakuum fraktioniert. Aus- 
beute 76%. K p .12 192°, Nadeln aus PAe., F. 48°. Gibt m it HCl-Gas in A. ein Hydro- 
chlorid, C^HjjONCl, krystallin., Sintern bei 52°, F. 65— 66°. Bei oinzelnen Abbau- 
verss. wurde' im Dest.-Riickstand etwas Dinndecylhamsloff, C23H 48ON2, gefunden, 
K p .ł2 200°, aus Lg. u. A., F. 103°.

A b b a u  d e r  I  s o v  a 1 o r  i  a  n  s a u  r  e. IsobutylaminhydrocMorid, C4H 12NC1.
5 g Siiurechlorid, 2,7 g N3Na, 10 ocm, Bzl. H ier wurde filtriert, m it 3 ccm konz. 
HC1 yerkocht, dann in  Sehale yerdampft. Rohausbeute 71%. Blattchen aus wenig 
absol. A., dann A. +  A., F. 164°. Chloroplatinat, (C4H 12N)2PtClfl, orangegelbe Blattchen 
u. Saulen aus verd. A., Zers. oberhalb 200°. Durch Eindampfen der alkoh. Lsg. m it 
K-Cyanat: Isobułylhamsloff, spieBige Krystalle aus Aceton, F. 141,5°. —  Isobutyl- 
amin. Am besten iiber das Hydrochlorid wegen des tiefen Kp. des Isocyanats. — 
Acetylderiv. Mit moglichst wenig Bzl. arbeiten, daher Isocyanatlsg. nicht filtrieren. 
Ausbeuto 79%. Kp. 227°. E in Yers. m it A. ais Losungsm. ergab 81,5% Ausbeute. 
Im  allgemeinen ist jedoch von A. bei niedrigen Fettsaureaziden wegen Explosions- 
gefahr abzuraten. — A b b a u  d e r  E s s i g s a u r e .  Methylaminhydroclilorid, 
CH„NC1. K raftig wirkendes Kiihlsystem erforderlich. Vorsichtig erwiirmen, bei 
70—80° Badtcmp. zu Ende fiihren. Bei der 2. Phase gentigt Erwiirmen auf 30—40°. 
SchlieBlich yerdampft, bei 110° getrocknet, m it sd. absol. A. extrahiert, event. m it 
A. gefallt. Ausbeute bestenfalls 65, durchsehnittlich 60%. F. ca. 226°, bei den m it 
A. gefiillten Antcilen wenig iiber 200° nach Sintern bei 180—185°. Dio Praparato 
enthalten Spuren N H 4C1. — Acetylmethylavun, C3H-ON. Da das iiblieho Verf. hier 
schwankende Ausbeuten (52—63%) lieferte, wurde ausnahmsweise dio direkte, ein- 
stufige Verarboitung des CH3-COCl in Eg. yorsucht u. tatsachlich ein besseres Re- 
su lta t erhalten. 5 g  CH3-C0C1, 5 g  NsNa, 50 ccm Eg. Am beston laBt man dio 
spontan einsetzende Rk. bei ca. 75° Badtcmp. so stiirm. yerlaufen, daB die gesamte 
Gasmenge in wenigen Min. abgespalten ist. Durch direkte Fraktionierung erhalt 
man kein reines Prod., da die Essigsaure stetig m it iibergeht, wahrscheinlich ais 
Acetat chem. gebunden. Daher wird bei at-Druck u. Badtemp. bis 170° die meisto 
Essigsaure entfernt, der Rest in  A. gel., m it festem Na2C03 oder KOH entsiiuert u. 
dest. Ausbouto 72%. K p .726 202—204°, zu langon Nadeln u. Balkon erstarrend, 
F. 27—28°, 11. auBer in Lg., an der Luft zorflioBend, m it W.-Dampf fliichtig. Das 
Hydrochlorid, C3H 8ONCl, yerliert (wie das des Acetamids) iiber KOH allmahlich 
1 /2 HC1. — A b b a u  d e r  B e n z o e s a u r e .  Anilinhydroclilorid. Wie iiblich. 
Dauer der 1. Stufe auch m it N3Na (T h ie le )  1x/2—3 Stdn. Ausbeute 73—76%. — 
Anilin. Ausbeuto 75,5%. AuBerdem gohen 4—9% Diphenylharnstoff m it in die 
Vorlage. — Acetanilid. Direkte Verkochung von C6H5 • COCl m it N3Na in Eg. geht 
nicht an. Man erhalt nur wenig Acetanilid neben Diphenylharnstoff, Benzoesaure 
u. einer noch unbekannten Substanz, weiche sich erst ais gelbes bis rotes Ol aus- 
scheidet, bald erstarrt u. aus yerd. A. oder W. Plattchen yon F. 103—104° m it einem 
N-Geh. gleich dem des Diphenylharnstoffs liefert. Auffallend is t bei dem yólligen 
AusschluB von W. die Bldg. von Diphenylharnstoff. Einen ahnlichen Fali ygl. 
LiNDEliANN u . WESSEL (C. 1925. I I . 1043). Das gewohnliche Verf., u. zwar m it 
5%  Acetanhydrid enthaltendem Eg., ergab 86—93% Acetanilid u. danoben 6—8%  
Benzanilid. Ohne Acetanhydrid bilden sich 20— 30% Benzanilid. (Hely. chim. 
Acta 12. 227—61. 15/3. Ziirich, Uniy.) LiNDENBAUM.
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Ernest Edward Ayling, Die Chlorierung von Phthalsaure in  alkalischer Łowny. 
Dio Literaturangaben iiber die genannte Rk. enthalten einige Widerspriiche. Genaucre 
Unters. zeigte, daB die Rk. am besten boi Ggw. von 3 Moll. iiborsehiissiger KOH ver- 
lauft. Das Rk.-Prod. besteht hauptsiichlich aus 4-Chlorphthalsauro u. geringen Mengon 
Phthalsauro u. 4,5-Dichlorphthalsaure in Form der sauren K-Salze, dereń Bldg. bei 
dieser Rk. bisher noch nicht nachgewiesen wurde. Die Aufarbeitung des Rk.-Prod. 
geschieht am besten durch fraktionierte Dest. der Methylestor. Im  Gegensatz zu der 
Annahme von E g e r e r  u . M e y e r  (Monatsh. Chem. 3 4  [1913], 81) findct direkte 
Einw. von Cl auf das gel. P h thalat s ta tt, der Alkaliuberschufi dient zum Aussalzen 
des Chlorierungsprod. duroh das entstehendo KC1. Die Richtigkeit dieser Ansicht wird 
dadurch bestatigt, daB bei Anwendung von NaOH bedeutend mehr Dichlorphthalsaure 
entsteht. Dieses yerschiedene Verh. kann nur auf Loslichkeitsunterschieden beruhen.
— 4-Chlorphthalsdure. Man leitet einen rasehen Cl2-Strom in eine Lsg. von 16,6 g 
Phthalsaure u. 28 g KOH in 200 cem W., bis die Ausseheidung von saurem K-Salz 
sich nicht mehr vermehrt. Das Rk.-Prod. wird m it Methanol u. HC1 verestert u. fraktio- 
niert. E. 151°. Dimełhylester. Nadeln aus PAe. E. 38°. K p .32 186—187°. Anhydrid. 
Aus der Siiure u. Ącetylchlorid Tafeln aus CC14. E. 97°. — W ird das rohe Rk.-Prod. 
durch Ącetylchlorid anhydrisiert u. das Anhydridgemisch aus CC14 umkrystallisiert, 
so erhiilt man neben unreinem 4-Chlorphthalsaureanhydrid 4,5-Dichlorphthalsaure- 
anhydrid. F. 187°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 253—56. Febr. Swansea, Univ. 
Coli.) OSTERTAG.

Arthur Fairbourne und Geoffrey Wilson Cowdrey, Die teilweise Veresterung 
mehrwertiger Alkohole. V II. Die Unzuverlassigkeit von Beweisen fiir die Struktur di- 
substituierter Glycerine. (V. vgl. C. 1927 .1 .1443.) Eine Reihe von „a,/3“ -disubstituierten 
Glycerinen h a t sich ais ident. m it den „a,y“ -Isomeren erwiesen. a,fl-Dip]ithalimido- 
y-oxypropan von P h il ip p i  u. S e k a  (L iebigs Ann. 433 [1923]. 88), dessen Konst. 
durch eine Beziehung zum opt. spaltbaren cc,/3-Diamino-y-oxypropan sichergestellt ist, 
erwies sich ais ident. m it dem „a.,y-Diphthalimido-f}-oxypropan“ von G a b r ie l  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 224). Auch dio Aeetate u. Benzoate dieser Diphtlialimido- 
oxypropane sind ident. — a, (3- u. a,y-Dibromhydrin liefern v e r s c h i e d o n o  p-Nitro- 
benzoate; auch die Palmitate der beiden Dibromhydrine sind verschieden, liefern aber 
i d e n t .  Di-p-nitróbenzoate. Weitere Beispiele aus der L iteratur s. Original. — Unter 
Verzicht auf eine Erklarung fiir alle diese ziemlich ahnlichen Umwandlungen wird die 
Ansicht ausgesprochen, daC der einzige Beweis fiir die unsymm. S truktur von Di- 
glyceriden in der opt. Spaltung vorliegt, u. daB dieser Beweis nicht m it Sicherheit 
sich auf die D eriw . ausdehnen laBt. Wenn kein opt. Materiał vorliegt, scheint es daher 
gerechtfertigt, in  allen Fallen, in denen ein disubst. Glycerin in 2 Isomeren vorliegt, 
diesen von ihren Ausgangssubstanzen abgeleitete Strukturen zuzuschreiben, solange 
nicht das Gegenteil bewiesen ist. In  allen anderen Fallen muB die Moglichkeit einer 
Umlagerung in  Betracht gezogen werden.

V e r s u c h e .  Diphthalimidooxypropan. P raparate nach P h i l i p p i  u .  S e k a  u .  
nach Ga b r i e l  schmolzen allein oder gemischt bei 204°. — Diphthalimidoacetoxypropan, 
C2iH 10OcN„. A us Phthalimidkalium u. a,^-Dibrom-y-acetin oder <x,y-Dichlor-jŚ-acetin 
bei 140—170° oder aus Diphthalimidooxypropan u. sd. Ącetylchlorid, F. 194° (vgl. 
P h i l i p p i  u. S e k a ). — a,P-Dibrom-y-acetin. Aus a,j3-Dibromhydrin u. Ącetylchlorid, 
Kp. 227—228°. — Diphthaliminóbenzoyloxypropan, C28H le0 6:N2. Aus a,fi-Dibromhydrin- 
benzoat u. Phthalimidkalium bei 170° oder aus Diphthalimidooxypropan u. Benzoyl- 
chlorid. Prismen aus Eg., F. 194—195°. — Allylpalmitat, C15H 31-Ć 02-CH2-CH: CH,. 
Aus Palmitylchlorid u . A llylalkohol, F. 20—25°. —  o.,fl-Dibromhydrinpalmitat, C13II3C • 
0 ,B r2. Aus Allylpalmitat u. Brom oder aus Palmitylchlorid u. a,/3-Dibromhydrin. 
Nadeln aus A., F. 34°. — a.,y-Dibromhydrinpalmilat, C15H 31-C02-CH(CH,Br)2. Aus 
Palmitylchlorid u. cc,y-D ibrom hydrin, E  35,5°. Mischprobe m it a,jS-Dibromhydrin- 
palm itat 28°. Verss. zur Umsetzung der beiden Isomeren m it Phthalim id warcn er- 
folglos. — Glycerinpalmitatdi-p-nitrobenzoat,%C33Hu 0 1(̂ N2. A us p-nitrobenzoesaurem Ag 
u. cc.jS- oder a,y-Dibromhydrinpalmitat in A. Nadeln aus Chlf.-A., F . 102°. — a ,y-Di- 
chlorhydrintriphenybnethyldther, C22H ,nOCl2 =  (CGH5)3C • O ■ CH(CH2C1),. A us Triphenyl- 
chlormethan u . a.y-Dichlorhydrin in Pyridin bei 100°. Krystalle au s A., F. 108— 109°. 
Bestandig gegen KOH. Rcagiert nicht mit Phthalimidkalium. Zur Konst. vgl. aucli 
H e l f e r ic h  u . S ie b e r  (C. 19 2 8 . I. 194). (Journ. chem . Soc., London 1 9 2 9 . 129 35. 
Ja n . London, Kings Coli.) OSTERTAG.

Mario Covello, Ober die Di-(phthahmido)-chinone. Vf. s te ll t  auB er d em  se it
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1886 bekarmten 2,6-Di-(plithalimido)-chinon auch die anderen Isomcrcn dar. — Die 
drei isomeren Dinitrohydroehinone werden m it Zinn und Salzsaure reduziert u. die 
Hydrochloride der Aminoverbb. nach der friiher (0. 1929. I. 1443) angegebenen 
Methode m it Phthalsaureanhydrid kondensiert. Alle drei Rk.-Prodd. schmelzen zwischen 
250 u. 300° unter Entw. weifier Dampfe von penetrantom Geruch. — 2,3-Di-(phthal- 
imido)-hydrochinon, C22H 12O0N2. — 2,5-Di-(plithalimido)-hydrochinon, 0 22H 120 ,jN2. 
2,6-Di-{phthalmiido)-hydrochinon, C22H 12OcN2. — Durch Oxydation dieser Verbb. m it 

pj-. Salpetersiiure (D. 1,4) entstehen dio
yOG ‘i i entsprechenden Chinone. 2,3-Di-

i I 'O C -i (phthalimido)-chinon, C22H 10O0Ń2, F.
\> j . l  I 320°.— 2,5-Di-(phthalimido)-chinon,

0 0  cćT C22H I0O0N 2 (I), F . 305°. — 2,6-Di-
{phthalimido)-chinon, C22HJ0O0N2, F . 

277°. Alle drei Chinone sind von schoner gelbcr Farbę, die 2,6-Verb. etwas heller, 
dio beiden anderen etwas dunkler gelb. Die Chinone sind sehr bestandige Verbb. 
Aus Eg. krystallisieren sio leicht, sil. in  w. Eg. Dio Yerbb. sind starko Oxydations- 
m ittel; durch Red. m it S 0 2 werden dio Phthalimidohydroehinone zuriickgebildet. 
(Rend. Accad. Scienze fisiche, mat., Napoli Serio 3a. 34. 149—51. 1928. Neapel,
Univ.) F i e d l e r .

Ramart-Lucas und Amagat, Rdalire Slabilitdt von Isomeren nach ihren Ab- 
sorptionsspeklren. Allyl- und Isoalłylderivałe der Benzolreilie. (Vgl. C. 1928. I I . 2624 
u. friiher.) Die friiher aufgestellten Regeln bewahren sich auch im Falle der Wan- 
derung einer Doppelbindung. Vff. haben die Absorption der KW-stoffe Ar-G H : 
GH-CH3 (I) u. Ar-CH 2-G H :CH 2,(H) gemessen u. festgestellt, daB bei I  der auf- 
steigendc Ast der Absorptionskuryen dem sichtbaren Teil naher liegt ais bei II (Kurven 
im Original). Folglich mufiten sich, wenn die gleiche labile Zwischenphase cxistiert,
II bei hóherer Temp. in I umlagern, u. jedo Rk., welche zu I I  fiihrt, miiBte unter 
anderen Bedingungen (z. B. boi hóherer Temp.) aueh zu I  fiihren. Beides trifft in 

' der T at zu. 1 Allylbenzol, Esdragol u. Safrol gehen, iiber auf 500° erkitzte Infusorien- 
erde geleitet, in  Isoallylbenzol, Anetliol u. Isosafrol iiber. 2. Die Alkohole Ar-C H 2- 
CH2-CIL-O H  werden unter milden Bedingungen zu II, unter starkeren zu I  de- 
hydratisiert. Z. B. liefort 3-Phenylpropanol-(l) m it S0C12 viel Allyl- u. wenig Iso- 
allylbcnzol, dagegen, iiber Infusorienorde boi 4—500° dest., viel Isoallyl- u. wenig 
Allylbenzol. —  DaB die KW-stoffe I  die stabileren sind, stim m t auch dam it iiberein, 
daB Yerbb. m it konjugierten Doppelbindungen geringero Verbrennungswarmen be- 
sitzen ais Verbb. ohne solche. — Neu dargestollt: 3-[p-Meihoxyphenyl)-propaiwl-(l). 
Durch Red. von p-Methoxjrphenvlpropionamid. K p.lc 160°, F . 26°. Phenylurethan, 
F. 67°. — 3-[3',4'-Metliylendioxyphenyr\-propanol-(l). Analog. K p .13 180°. Phenyl
urethan, F . 97°. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 638— 40. 25/2.) L in d en b au m .

Jeanne Levy und Frajda Gombinska, Behydratisicrung einiger symmetrisch 
disubstituierter a-Glykole und Isomerisierung der entsprechenden Athylenoxyde. EinflufS 
der relativen Affinitdtsgehalte der cyclischen und acyclischen Radikale. Die Dehydrati- 
sierung der Glyhole Ar-CH(OH)-CH(OH)- R  u. die Isomerisierung der entsprechenden 
Athylenoxyde kann theoret. zu den 3 Prodd. Ar-CO• CH, -R, A r• CH, ■ CO■ R  u. 
Ar-CHR-CHO fiihren, jo nachdem, welches OH abgespalten bzw. an welcher Stelle 
die O-Brucke der Athylenoxyde gesprongt wird. Diese Rkk. wiederum werden auf 
der Seite des Radikals m it dem starkeren Affinitatsgeh. eintreten. Yff. haben einige 
Glykole u. Athylenoxyde m it Ar =  C6H 5 oder CcH.,-OCH3 (p) u. R  =  verschiedenen 
Alkylen untersucht. Alle Glykole liefern, m it verd. H „S04 erhitzt, die Ketone Ar- 
CFL-CO-R, d. h. das dem Ar benachbarte OH wird abgespalten. Ob dieses m it 
dem am benachbarten C oder O stehenden H  austritt, bleibt eine offene Frage. Die 
Athylenoxyde liefern, in Ggw. von Katalysatoren erhitzt, dieselben Ketone, d. h. 
die 0-Briicke wird auf der Seite des Ar gesprengt. Aus diesen Befunden folgt, daB 
dio acycl. Radikale geringere Affinitatsgehh. besitzen ais die cycl. — Im  folgenden 
sind s ta tt  der Atliylenoxyde dio betreffenden KW-stoffe aufgefiihrt. Alle Ketone 
wurden m it synthet. Praparaten identifiziert. —  l-Phenylpmpen-(l), C0H 0-CH: CH-
CH3, au. l-Phenylpropandiol-( 1,2), CcH5• CH(OH)■ CH(OH) ■ CH3, ---- ->• 1-Phenyl-
propanon-(2), CcH- • CH, ■ CO ■ CH:J. — l-Phenylbuten-(l), CGH5 ■ C H : CH ■ C,H5, u. 
l-Phenylbutandiol-(l,2), CGH- ■ CH(OH)• CH(OH) • C„H5> — l-Phenylbutanon-(2), C6H-- 
CH,-CO-C2H-. -— l-Phenylpenten-(l), CjHj-CH: CH-C3H-, u. l-Phenylpentandiol-{l,2),
C .-Ą -C H tO H J-C H tO H J-C ^, — -y l-Phenylpentanon-(2), C6H 5-CH2-CO-C3HT. —
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l-Phenyl-3-methyU>uten-(l), C0Hr>-CH: CH-CH(CH3)2, u. l-Phenyl-3-methylbutandiol- 
(1,2), C0H 6-CH(OH)-CH(OH)-CH(CH3)„, — y  l-Plienyl-3-imihylbiUanon-(2), C0Hr 
CH2 • CO ■ CH(CH3)2. — 1,3-Diphe?iylprópen-(1), C6H 5-CH: CH-CH2-C0H5, u. 1,3-Di
phenylpropandiol-(l,2), C„HS ■ CH( Oli) ■ CH(OH) • CH2 ■ C„HB, ---- >■ ~l,3-Diphenylpropa
non-(2), 0 0H5-CH2-ĆO-CH2 -C6H5. — l-[p-Methoxyphenyr\-propen-(l), CH30-C GH4 
CH: CH • CH,, u . l-\p-Metlioxyphenyl]-propandiol-(l,2), G H :sO  ■ C„H,, • CH(OH) ■ CH(OIi) 
CII3, — ->- l-[p-Methoxyplienyl]-propanon-(2), CH3O-C0H.,-ĆH2-CÓ-CH3. — l-[p-Meth 
oxyphenyl]-bułen-(l), CH30 • C„H4• C H : CH■ C2H5, u. l-[p-Melhoxyp]ienyl]-buta'iidiol-(l,2) 
CH30-C„H ,-C H(0H )-CH (0H )-C 2H5, — y  l-[p-Methoxyphcnyl]-butanon-(2), CH30  
C0H ,• GH2 • CO • C2H S. — l-[p-Mcthoxyphcnyl\-penten-(l), CH30 • CGH 4 • C H : C H • C3H7. 
u. J-[p-Methoxyphenyl]-pe7itandiol-(l,2), CH30  ■ C|;H, -ĆH(OH) -CH(OH) • C3H7, -— y
l-[p-Metlioxyplienyr\-penlanon-(2), CH30  ■ CGH t • GIL • CO • C3H7. (Compt. rend. Acad, 
Sciences 1 8 8 . 711— 13. 4 /3 .) L i n d e n b a u j i .

Ernest Harold Farmer und William Dallas Scott, Eigenschaften konjugierter 
Verbindungen. VI. Die Dibromierungsprodulete cyclischer Butadiene. (V. vgl. C. 1928.
I I . 1079.) A 1,3-Cycloliexadien licfert in Hexan oder Clilf. unterhalb — 15° bromiert 
ein Gemiscli zweier Isomcrer, eines festen u. eines fl. Dibromides. Beide lagern sich 
bei Zimmertemp., sclineller beim Erhitzen, in ein drittes festes Isomeres, aus PAe. 
F. 108°, um, idcnt. m it der Verb. von Cr o s s l e y  u . H a a s  (Journ. chem. Soc., London 
83 [1903]. 498). Nach Ansieht der Vff. entspricht die Verb. Formel I oder II, dio 
urspriinglichen Bromido stereoisomeren Formen von m .  Dio Unterss. T h i e l e s  (Lie- 
BIGs Ann. 314 [1900]. 296) iiber die Bromierung des Cyclopentadiens konnten im 
wescntlichen bestatigt werden, bei sehr yorsichtigem Arbeiten konnte jedoch auch 
das Vorliegen eines 1,2-Dibromides gczeigt werden.

BrCH BrCH CH
c h ^ S c h  c h ^ c h  c h / ^ c h

Ch I J c H  C I-IJ^ JC I-I  C H ^ ^ J c H B r
BrCH HCBr CHBr

V e r s u c h e .  Die Bromierung des A^-Cydohezadiens, Kp. 80°, D. ,16'0 0,8421, 
nn 18,0 =  1,4760 in  Chlf. oder n-Hexan liefert l,2-Dibro?n-A3-cycloliexen, C6H ,B r, (HI), 
F. 68° u. ein f l .  Dibromid. III gibt m it K M n0t in Aceton oxydiert l,2-Dibrom-3,4- 
dioxycyclohexan, C^IjoOnBr^, aus PAe. F. 96—98°. Dio Verhiiltnisse bei der Bromie
rung des Cyclopentadiens lassen sich wie folgt darstcllen:

Cyclopentadien (in Hexan)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i IY Y Y

1,2-Dibromid (fliissig) 1,4-Dibromid (fest) 1,4-Dibromid (F. 46°)
j,KMn04 j,KMn04 ^EMnO*

Dibromglykol (fliissig) Dibromglykol (cis) (F. 76°) Dibromglykol (trans) (F.750)
| verd. I Tera. | verd.

yC hrom aSuro Y ChromsSure Y Clirorasaure
Bromosiiure (fliissig) meso-aa'-Dibromglutarsśiure r-aa'-Dibromglutarsaure 

jzn -E g . - |za-E g . |zn -E g .

Glutaconsiiure Glutarsaurc Glutarsiiure
(Journ. ehem. Soc., London 1929. 172—80. Jan . London, Imp. Coli.) T a u b e .

E. Puxeddu, Uber die Konslituiion des Isoborneols. Der strittige Punkt, um 
den es sich meist bei den Diskussionen iiber die Konst. des Isoborneols handelt, ist 
die experimentell sehwer zu losende Frage, ob das Isoborneol ein sekundarer oder 
tcrtiarer Alkohol ist. Vf. gibt unter Angabe zahlreicher Literaturstellen eine tjber- 
sicht iiber die yerschiedenen Anschauungen. Die Verteidiger des sekundaren Alkohols 
(ais Stcreoisomeres des Borneols) glauben eine Stiitze ihrer Theorie darin zu haben, 
daB bei der Oxydation yon Isoborneol sowohl in saurer, wie in alkal. u. neutraler Lsg. 
immer Campher entsteht. Umgekehrt entsteht bei der Red. yon Campher ein Ge- 
misch yon Borneol u. Isoborneol. Andere Tatsachcn dagegen stehen in Ubereinstimmung 
mit der N atur des Isoborneols ais tertiarer Alkohol: Durch einfache H ydratation des 
Camphens erhalt man Isoborneol, umgekehrt gibt Dehydratation yon Isoborneol 
Camphen. Borneol gibt diese Rk. nieht. Bei der Red. von Isoborneol m it Zmkpulyer

141*
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entsteht Camplien u. Dihydrocamphen, wahrend man m it Borneol unter denselben 
Bcdingungen ein negatiyes R esultat erhalt. Die K onstantę der Esterifizierungs- 
geschwindigkeit des Isoborneols steht im Einklang m it der N atur eines tertiaren 
Alkohols. Will man fiir das Isoborneol, da es sich durch H ydratation von Camphen 
bildet, die Camphenstruktur annehmen, so kann man zwar leicht den Ubergang von 
Isoborneol in Campher erkliiren (vgl. Formeln I —IY), doeh ergeben sich andere Dis- 
krepanzen. Vom Camphenilon (V) ausgehend erhalt man mittels der GEIGNARDschen 
Rk. einen tertiaren Alkohol, das Methylcamphenilol, das m it Isoborneol ident. sein 
miiBte, jedoch in seinen physikal. u. chem. Eigg. betrachtlicli von ihm abweieht. 
Um nun die Camphenstruktur aufrechterhalten zu konnen, muB man sich vorstellen, 
daB boi der H ydratation des Camphens im ersten Moment Methylcamphenilol entsteht, 
das sich dann zu Isoborneol isomerisiert (vgl. Formeln VI—VIII). Darnit wiirde das 
Isoborneol dio Eormel eines tertiaren Alkohols haben u. verschieden vom Methyl
camphenilol u. nicht stereoisomer m it ihm sein. — Wenn man die Chlordoriw. des 
Borneols, Isoborneols u. Camphens betrachtet, so wird das Problem der Konst. des 
Isoborneols noch komplizierter. — Um einen Beitrag zur Losung des Problems zu 
liefern, unterwirft Vf. die beiden Terpenalkohole der photochem. Oxydation. Wenn 
bcide Alkohole getrennt m it einer ath. Lsg. von sublimiertem Eerrichlorid behandelt 
u. eine Zeitlang dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden, so g ibt Borneol Campher, 
wahrend das Isoborneol ein chloriertes Ol, ein Gemisch yerschiedener Prodd., in  dem 
Campher vollig fehlt, ergibt. Vf. is t der Ansicht, daB das chem. Verh. zugunsten eines 
Borneols m it sekundarer Campherstruktur u. eines Isoborneols m it tertiarer Camphen
struk tur spricht.
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V e r  s u c h e .  In  einem Literkolben werden 10 g Borneol in 400 ccm wassor- 

freiem A. gel.; dazu werden 10 g sublimiertes Eerrichlorid in  100 ccm A. gefugt. Die 
gelbbraune Lsg. wird dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt. Am dritten  Tage hat 
sich ein schwarzbrauner Nd. gebildet, der filtriert u. ausgewaschen wird, wahrond 
das E iltra t weiter der Sonne ausgesetzt wird. Nach weiteren 3 Tagen hat sich ein 
schmutzig weiBcr Nd. abgesetzt, der wiederum filtriert u. gereinigt wird. SchlieBlich 
fallt weiBes, leicht blauliches Eerrochlorid aus. Die Behandlung m it Ferrichlorid 
wird mehrfacli wiederholt, bis 30 g Eerrichlorid verbraucht sind. Aus der ath . El. 
wird sclilieBlich ais Rk.-Prod. Campher erhalten, F . 179°. — Oxim, F. 118°, Semi- 
carbazon, F . 236°. Aus 10 g Borneol hat Vf. 8 g Campher erhalten. Die chom. N atur 
der schwarzbraunen Substanz lconnte noch nicht erm ittelt werden. Das eben be-
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sehriebene Verf. wird auch auf Isoborneol angowandt. Es wird' ais Rk.-Prod. ein 
chloriertcs Ol erlialten, das sich ais Gemisch erwies, in  dcm Campher yollig fehlte. 
(Gazz. chim. Ita l. 59 . 59—69. Jan. Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Lóon Enderlin, Unter michungen 
iiber Rubren. Einwirkung vcm Sauren. (Vgl. C. 1928. II. 1560 u. friihcr.) In  Fort- 
setzung friiherer Verss. (C. 1928. I. 507) wurde die Einw. von H J  auf Rubren in  ver- 
sehiedenen Losungsmm. untcrsucht, u. zwar in Bzl., Chlf., CC14, CS2, C2HC13, C2C14, 
C2HC1e, A., Tetra- u. Dekahydronaphthalin. Schon fiir ein u. dasselbe Medium wechselt 
die in  Freiheit gesetzte J-Mengc stark, noch starker fiir die yerschiedenen Medien, 
u. zwar — ausgedriickt in ccm 0,1-n. Hyposulfit — zwischen 0 u. 29 ccm fiir 0,2 g 
Rubren. Auch bei langerem Binleiten von H J  in Bzl. allein wird kein J  abgeschieden. 
Die L uft spielt zwar eine gewisse Rolle, aber auch bei AussehluB derselben, z. B. im 
C 02-Strom, wird J  abgeschieden. Es muB also eine Hydrierung eintreten. — Sodann 
wurde jedes erhaltene Prod. aus dem Lósungsm., in dem es dargestellt war, um- 
krystallisiert. Jedes zeigte auf dem bloc dio Erscheinung des doppelten F ., den ersten 
m it Krystallsolvens, den zweiten ohne dieses, u. zwar in  Bzl. 210 u. 278°, Chlf. 195 
u. 277°, C a ,  212 u. 276°, CS2 218 u. 270°, C2HC13 202 u. 276°, C2CI4 230 u. 276°, C2HClc 
232 u. 278°, Dekahydronaphthalin 215 u. 278°. — In  A. yerlauft die Rk. in besonderer 
Weise. Erstens wird viel mehr J  abgeschieden ais in den anderen Medien, u. zwar 
entsprechend 15—29 ccm. Zweitens zeigt das Rk.-Prod. nur einen F., namlich ca. 230°.
Moglicherweise liegt hier ein Hydrierungsprod. des Rubrens yor, welches bei der
Reinigung der anderen Prodd. yielleicht in den Mutterlaugen yerbleibt. — Die Iso- 
merisierung des Rubrens kann auch dureh andbre Sauren bowirkt werden. Mit HC1- 
u. HBr-Gas in Bzl. entsteht dasselbo Prod. wio m it H J , aber die Rk. dauert ca. 5 
bzw. 1 Stein., m it H J  nur einige Min. Konz. H 2S 04 w irkt sehr energ. (einige Min.); 
75%ig. H 2S 04 ist unwirksam. P 20 5 entfarbt erst in einigen Tagen. Ameisen-, Essig- 
u. Oxalsaure sind wirkungslos. H N 03 entfarbt zwar, oxydiert aber auch. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 673—75. 4/3.) L in d e n b a u m .

Julius August Muller, Zur Kenntnis des Eupliorbons aus Euphorbiuniharz.
Vf. hat die Acylicrung des Eupliorbons aus dem offizinellen Euphorbium (von Euphorbia 
resinifera) untersucht u. je 2 yerschiedene Acetyl- u. p-Brombenzoylderivv. erhalten. 
In  dem bisher fiir einheitlieh gehaltenen Euphorbon liegt also ein Gemisch von wenigstens
2 Substanzen vor, welche Vf. ais Viiorbol u. Novorbol bezeiehnet. Ersteres ist der 
Hauptbestandteil, bildet in Aceton ll. Acylderiw. u. besitzt yielleicht Formel C2,H 43 • OH. 
Ob es schon einheitlieh ist, is t unsicher, da sein F. u. die FF. soiner Acylderiw . stets 
unscharf ausfielen. Es dreht rechts, ebenso die Acylderiw ., wird dureh Digitonin nieht 
gefallt u. ist sehr bestandig, besonders gegen Alkalien. Sein Acetylderiy. liefert ein 
linksdrehendes Dibromid, was auf eino Doppelbindung schliefien laBt. — Das in Aceton 
schwerer 1. Noyorbolacetat schm. recht scharf u. dreht links. Noyorbol besitzt yiel
leicht Formel C26H 41-OH u. ist viel weniger widerstandsfahig ais Vitorbol, so daB die 
Zus. der Acylderiw . yielleicht nieht der der urspriinglich yorhandenen Substanz ent- 
spricht. Auch liiBt sich die Zus. des Acetats m it der des p-Brombenzoats n ieht yer- 
einigen.

V e r  s u o li o. Euphorbon. Euphorbium m it PAe. bei Raumtemp. ausgezogcn, 
Riickstand desAuszugs wiederholt aus Aceton umkrystallisiert, kreidigesProd. mehrfach 
m it sd. PAo. ausgezogen, in welchem es jetzt nieht mehr vóllig 1. ist. Auch wird das 
ersto blanko F iltra t dureh die folgenden Auszuge zunehmend getriibt. Aus der PAe.- 
Lsg. erlialtenes Prod. in  A. gel., m it Digitonin yersetzt, nach eintagigem Stehen vom 
Sterin-Digitonin-Nd. filtriert, yerdampft, Prod. m it k. A. ausgezogen, in dem Digitonin 
unl. ist, Lsg. eingeongt. Aus Aceton erhalt man aus mkr. doppeltbrechenden Nadeln 
bestehende Kiigelchen, F. 118—125°, sil. in PAe., A., Chlf., CC14, Essigester, weniger 
in A,, Aceton. Enthielt im Mittel 84,17°/0 C u. 11,65% H. Mol.-Gew. im Slittel 380 
(kryoskop. in  Bzl.). [a]D16 =  +16,58° in Bzl. — Acetylierung des Euphorbons m it 
Acetanhydrid u. Na-Aeetat, 10 Min. gekocht, in W. gegossen, m it Soda iibersatt., 
Prod. aus Aceton umkrystallisiert, wobei sich zuerst Noyorbol-, spater Vitorbolaeetat 
ausscheidet. — Vitorbolacetat, C29H 460 2. Ausbeute ca. 6 g aus 10 g Euphorbon. Blattchen 
aus Aceton, F . 85—98°, sil. aufler in A., Mol.-Gew. im Mittel 426. Acetylbest. m it 
H3P 0 4 fiel zu niedrig aus. [«]d18 =  +H»34° in Bzl. — Novorbolacetat, CngHjłO,, 
sechsseitige Iirystalle oder Nadeln aus Aceton, F. 123—124°, 11. auBcr in A., Aceton. 
Mol.-Gew. im Mittel 429. Acetylbest. fiel ebenfalls zu niedrig aus. [<x]d18 =  — 12,52° 
in Bzl. — Yitorbol, C.,-H440 . Befand sich in der phosphorsauren Fl. yon der Acetyl-
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best. ais floekige M. u. wurde in A. aufgenommen. Aus Aceton zu Kiigelchen ver- 
einigte mkr. Na dcl n, F. 120,5—125°, [oc]d17 =  +12,85° in Bzl. — Das ebenso ge- 
wonnene Verseifungsprod. des Noyorbolacetats .bildete watteahnliehe Krystallfaden, 
ab 120° unscharf schm., [<x]d17 =  +29,61° in Bzl., offenbar tiefgreifend verandert. 
Daher wurde das Acetat m it 10°/oig. alkoh. KOH 5— 8 Tage stelien gelassen. Das m it 
W. gefiilltc Prod. bildete aus Aceton Krystallfaden, F. 123,5— 124,5°, opt.-inakt. 
u. stimmto auf C„5H,j.,0 oder C2GH,,G0 . — Vitorbolacetatdibromid, C29HJC0 2Br2. Darst. 
in  Chlf. unter Kiihlung. Durch Verdunsten erhaltenen Sirup aus A., dann mehrfacli 
aus Aceton umkrystallisiert. Rliomb. Bliittchen, Sintcrn bei 156°, F. 163—164° (Zers.),
11. in A., Bzl., Clilf., swl. in A., Aceton. Mol.-Gew. im Mittcl 580. [oc]d17 =  —5,615° 
in  Bzl. — Zur Darst. der p-Brombenzoate wurden auf —8° gekuhlte Lsgg. von Euphorbon 
in Pyridin u. p-Brombcnzoylchlorid in PAe. zusammengegossen, nach Stelien iiber 
Nacht bei W interkalte m it A. u. Soda durchgeschuttelt, von p-Brombenzoesaure- 
anhydrid getrennt, Riickstand der A.-PAe.-Lsg. aus Aceton um krystallisiert. — 
Vitorbol-p-brombenzoat, C3]H.170 2Br, Nadeldrusen, F . 132—137°, 11. in  A., Bzl., Chlf., 
weniger in Aceton, swl. in A. Mol.-Gew. im Mittel 557. [<x]d1q =  +20,45° in Bzl. — 
Novorbol-p-brombenzoat, rhomb. Bliittchen u. kurze Nadeln, F. 183,5—184,5°, U. in 
A., Bzl., Chlf., swl. in A., Aceton. Mol.-Gew. 615. [a]D19 =  +18,88° in Bzl. Die 
Analysenwerte paBten nicht zu obigen Formeln. — Das erste Brombenzoat lieferte 
m it alkoh. KOH obiges Vitorbol, das zweite sternformige Nadeln aus Aceton, F. 124°, 
anscheinend ident. m it dom Vorseifungsprod. jles Acetats, aber m it abweichenden 
Analysenwerten. — S alkow sk i-H essesc Iio  Rk. aller P raparate: Beriihrungszone 
zwischen Chlf. u. H 2SO., gelb bis orange, allmahlich blutrote Fiirbung der H 2SO.j u. 
oliygriine Fluorescenz. LiEBERMANNsche Rk. ro t bis braun, griin fluorescierend. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 1 . 97— 112. Marz. Halle, Uniy.) L in d en b au m .

A. Chaston Chapman, tiber die Indiwdualitat des Humulens. Gegeniiber 
D e u s s e n  (C. 1 9 2 9 . I. 58) hśilt Vf. daran fest, daB der inakt. KW-stoff des Nelkenóls 
m it Humulen ident. ist, u. weist nach, daB D e u s s e n  bei der Interpretierung der Resul- 
ta te des Vfs. (C. 1 9 2 8 .1 .  2942) einige MiBverstandnisse unterlaufen sind. Die Bedenken 
D e u s s e n s  bzgl. Nomenldaturschwierigkeiten kann Vf. n icht teilen. (Journ. chem. 
Soc., London 1 9 2 9 . 359—60. Febr. London E. C. 3. 8, Duke Street.) O s t e r t a g .

Julius v. Braun und Gottfried Manz, Die relalwe Bildung.sleich tigkeit von 
fiinf-, sechs- und siebengliedrigen Kohlenstoffringen. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1527. 1767.) 
Verss. m it den Verbb. VI, X, XIV u. XIX ergaben zusammen m it fruheren Verss. das 
Gesamtergebnis, daB die Bildungstendenz des Tetralinringes eine dominicrende ist; 
ih r folgt die Bildungstendenz des Hydrindenringes u. erst in  weiterem Abstand die 
des Benzosubcranringes. — Vom Standpunkt der modernen Spannungstheorie, die 
im Hydrindenring eine geringe Spannung, im multiplanen Tetralin- u. Benzosubcran- 
ring einen spannungslosen Zustand annimmt, erscheint vor allem die bevorzugte Bldg. 
des Totralinringes den beiden anderen Ringen gegeniiber yerstandlich; in einem Fali 
is t es die groBere Wahrscheinlichkeit, daB das an einem zum Aryl ó-standigen C-Atom 
gebundene Cl sich viel haufiger ais das am e-C-Atom gebundene Cl dem o-standigen 
H-Atom des Aryls nahert, im anderen, bei an sich geringerer W ahrscheinlichkeit dieser 
Annaherung, der Yorzug des spannungslosen Zustandes des Endprod. Wenn die ge
ringe Spannung im Hydrinden gegeniiber der Spannungslosigkeit des Benzosuberans 
bei der Ringbldg. m it in Kauf genommen wird, so weist das darauf hin, daB die Wahr- 
seheinlichkeit der Annahenmg des am y-C gebundenen Cl eine sehr yiel groBere ais

CO
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am £-C sein muB, womit im ganzen aueh die Erfahrungen aus dem Gebiete monocycl. 
Verbb. iibercinstimmen.

V e r s u c h e. Die Benzoyherb. des p-Bmzyl-p-plienylaihylamina gibt m it PC15 
Benzonitril u. P,y-Biphenylpropylćhlorid. — Das Chlorid spaltet boi der Dest. m it 
PC1G HC1 ab u. gibt durch Verschiebung der Doppclbindung a-Methylslilben, Cr H j4 =  
C6H 5C H : C(CH3)C0H 5, aus CH3OH, F. 81°. — c/.-Phenylzimtsaureathylesler, K p.13192°; 
F. 33-34°. G ibt boi der LADENBURG-Red. m it 24 Atomen Na neben a-Phenylhydrozimt- 
saure a.,p-Diphenylpropan, CJ5H J0 (Kp.13 145— 148°; F ., aus verd. CH3OH, 50°), u. 
p,y-Diphenylpropylalkohol, C16H 160  (Kp.13 185—188°). Der Alkohol g ibt m it rauchender 
H B r bei 130° P,y-Diphe.nylpropylbromid, K p .13 188—190°. Gibt m it KCN in wss.- 
alkoh. Lsg. das N itril der P,y-Diphenylbuttersaure, C10H 15N, K p .13 204—206°. Gibt 
m it konz. HC1 bei 120° P,y-Diphenylbuttersdure (VI); aus PAe., F . 93—94°. — Chlorid, 
Bldg. mittols Thionylchlorid; gibt in CS2 m it 1 Mol. A1C13 3-Phenyltetralon-l, ClcH140  
(VII); K p .13 213—215°; schneeweiBo Krystalle, aus CH3OH, F. 65— 66°. —  Oxim, 
F . 190°. — Semicarbazon, aus CH3OH, sintert boi 204°, F . 208°. — Gibt bei der Red. 
nach CLEMMENSEN 3-Phenyltetralin, CK,H;c (VIII); K p.13180—181°; D.13, 1,0579; 
n D18 =  1,5980; Mol.-Refr. ber. C10H 1C fjf 66,69; gef. 67,08. — Gibt bei der Dehydrierung 
beim tjberleiten iiber rotgluhendes Pb-Oxyd p-Phenyłnaphthalin, C10H 12; aus verd. 
CH3OH, F. 101—102°. —  Benzylmalonester gibt m it y-Phenylpropylbromid Benzył-y- 
phenylpropylmalonester, C23H 280 4; ICp.13 244—247°. — Gibt m it KOH (12 Stdn.) die 
Malonsaure C^H,znO^; aus Bzl.-PAe., Zers. von 96° ab unter CO,-Abgabe. — Gibt durch 
Erhitzen im Vakuum u. Dest. Benzyl-y-phenylpropylessigsaure, G,8H„n0 2 (X); ICp.13 243 
bis 245°. Gibt m it Thionylchlorid u. dann in CŚ2 m it A1C13 2-fi-Phenylpropylhydr- 
indon-l, C18H 180  (XI); K p .13 227—229°. — Semicarbazon, aus verd. A., F. 172°. — 
p-Nitrophenylhydrazon, aus A., F. 161°. — Das Osim gibt bei der Red. m it Na u. A.
1-Amino-2-y-phenylpropylhydrinden, C1SH 21N ; K p .13 217°. — Chlorhydrat, F. 169°. — 
Pikrat, F. 203°. — Das Keton gibt bei der CLEMMENSEN-Red. 2-y-Phenylpropyl- 
hydrinden, C18H 20, K p.13197°; D .18, 1,0128; nD18 =  1,5667; Mol.-Refr. ber. C1SH 20 
75,92; ber. 76,09. — Vorb. XI gibt bei 0° in Chlf. m it 1 Mol. Br das Monobromderiv. 
ClsH17OBr, aus CH3OH, F. 82°; das Br ist zwoifcllos benachbart zum Carbonyl am 
C-Ato'm 2 des Hydrindenringes gebunden; es wird m it alkoh. KOH leicht ais HBr 
eliminiert. —  Ein aąuimolekulares Gemisch von a-Hydrindon u. Zimtaldehyd gibt 
m it methylalkoh. KOH Cinnamalhydrindon, C ^H ^O ; gelbo Nadeln, aus CH3OH, 
F. 124°; gibt in Aceton in Ggw. von Pd-Tierkohle naeh Aufnahme von 4 Atomen H 
Verb. XI. — Benzj7lmalonoster gibt in A. m it 1 Atom N a +  p-Jod- oder -Chlor- 
propionsaureester auf dem W.-Bade d-Phenyl-y,y-dicarboxyathylvaleriansdureiithylester, 
C19H ?6O0; K p .J3 219—221°. — Gibt m it w. wss.-alkoh. KOH zunaclist das Estersalz 
C6H5CH2-C(C02K)2-CH2-CH2-C02C2H5, das wieder in Lsg. geht; gibt m it HC1 u. Ein- 
dampfen ein Rk.-Gcmisch A aus viel Tricarbonsiiure,. G0H r)CH2 ■ C(C02H)2• CH2■ CH„• 
C02H ; C13H 14Oe, schoeeweifle Krystalle, aus sd. Bzl., F. 166°, u. wenig Dicarbonsaure, 
C0H 5CH„ •CH(C0,>H)CH2 • CII, • COJ1. — Aus A erhalt man durch Erhitzen im Vakuum 
u. Dest."bei 0,5 mm u. 231—236° a.-Benzylglutarsaure, C,„11^,0., (XIV), Krystalle, F. 76°.
— Gibt m it Thionylchlorid das Anhydrid, C12H 120 3; farblosc Nadeln, aus Bzl.-PAe.,
F . 81°. — Das Anhydrid gibt in der 6-fachen Menge Nitrobzl. m it 1 Mol. A1C13 bei 0°
2-v.-Hydrindonyl-P-propionsaure, C12H 120 3 (XV); K p .14 238—243°; gelbliehweifie
Krystallmasse, aus Bzl.-PAe., F. 103—105°. — Oxim, F. 145°. — Semicarbazon, F. 244 
bis 246°, aus CH3OH. — Die Sauro gibt beim Erhitzen m it Natronkalk zur Rotglut 
u. Dest. a-Hydrindon, K p .„  123°. — Bearbeitet von R . Murjahn: Nitril, Ci3H 0N 
(XVm ), Bldg. aus o-Aminobiphenyl iibor das Diazoniumsalz m it Na-Cuprocyanid;
K p.,, 163°- E  3 6 ° .__Gibt in Ggw. von Ni bei 15—20 a t Druck m it H s bei 120—130°
o-Phenylbenzylamin, C13H 13N; Kp.12163°. Chlorhydrat, F. 212°. — Pikrat, F . 188°.
— Acetylverb., F. 125°. — Benzoylverb., F . 95°. — Gibt m it N aN 02 in essigsaurer 
Lsg. o-Phenylbenzylalkohól, C13H 120 , K p.13174°. — Gibt m it konz. HC1 bei 100°
o-Plienylbenzylclilorid, C13Hn Cl, K p .12 154°, m it HBr o-Phenylbenzylbro-mid, C13H n Br, 
K p.,, 166°. Beide m it scharfem , die Schleimhaute sta rk  reizendem Geruoh. — o-Phenyl- 
benzyldithiourethan, C0H 3C6H.iCH2-S-CS-NH2, farblose Krystalle, aus A.-PAe., F. 106°.

•CN
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— o-Phenylbcnzylmercaplan, C13H 12S, K p .]2 160°; gelbes Ol, lauchartiger Geruch. — 
2,2'-Dibiphenylatlian, C20H22, Bldg. aus dem Bromid m it N a in  Ggw. von A. neben 
2-Methyldiphenyl; ersteres ha t K p .12 260°. —  o-Phenylbenzylcyanid, C14H UN, aus dem 
Bromid m it alkoh.-wss. KCN; K p.j2 182°. —  Gibt m it konz. HC1 bei 120° o-Biphenyl- 
essigsdure, C14H 120 2; Nadeln, aus A.-PAe., F . 114°. — o-Phenylbenzylbromid gibt m it 
Na-Malonester o-Plienylbenzylmalone.ster, K p .12 245—250°. •—• Gibt m it wss.-alkoh. 
AJkali u. Krystallisation aus W. 2r[i-Diphenylpropionsdim, CJ!;H u 0 2 (XIX), F. 125°. — 
Das Chlorid g ibt in Lg. m it A1C13 auf dom W.-Bade 4-Phenylhydrindon, C15H 120  (XX); 
K p .„  200—205°. — Semicarbazon, F . 192°. — Gibt bei der Oxydation m it 30°/oig- 
H N 03 im Rohr bei 200° eine Saure, die m it der boi einer aromat. o-Dicarbonsaure zu 
erwartenden Leichtigkeit m it Chlorzink u. Resorcin intensiy die Fluoresceinrk. ergab. 
(L ie b i g s  Ann. 468 . 258—77. 16/2. Frankfurt a. M., Uniy.) B u s c h .

Julius v. Braun, Gottfried Manz und Ernst Reinsch, Subsliłuierbarkeit aro- 
matisch gebundener Wasserstoffatome. (Vgl. yorst. Ref.) Es wird dio Richtung untor- 
sueht, in  der bei einem Saurechlorid (Ar-R) (A r-R ')>  CH-R"-COCl mittels A1C13 
RingschluB stattfindet, wenn R  u. R ' untereinander gleich, die beiden Arylrestc Ar 
dagegen yersehieden sind. In  erster Linio wurde der EinfluB der CH3-Gruppe unter- 
sucht. — Da das zu CH3 p-standigo H-Atom in Toluol leichter substituierbar ais ein 
Bzl.-H-Atom ist, bewegt sich in  einer Sauro I u. IV die FRiEDEL-CRAFTSsche Rk. 
ausschlioBlich in Richtung auf II bzw. V. — Dagegen fiihrto VII ausschlieBlich zu V1H, 
u. ahnlich X zu XI, XDI zu XIV, XVII zu XVIII. — Durch Kombination der Resultate 
kommt man zu folgender Reihenfolge, die die abnohmonde Umsetzungsfahigkeit 
aromat, gebundener H-Atomo ausdriickt:

CH„
\  \  CH:l

... ........ I  ©  ©
Danach ist ein im Toluol zum CH3 m-standiges H-Atom nicht nur reaktionstrager 

ais das im selben Mol. zu CH3 p-standige, sondern auch ais der H  im Bzl. •— Weitere 
Verss. in  der Naphthalinreihe (zum grofien Teil von L. Cassel) ergaben ais sichores 
Resultat, daB bei der FRlED EL-CRA FTSschen Rk. die a-H-Atome des N aphthalins 
reaktionsfahiger ais die Bzl.-H-Atome sind, u. das wahrscheinliche Ergebnis, daB seine 
/j-H-Atomo s ich  a h n lic h  yerhalten.

V e r s u c h e .  Phenyl-m-tolylketon, K p.16183—185°, g ibt m it Zn u. Bromessigester 
oinen ungesatt. Ester (Kp .10 208—210°, enth a lt noch Keton), der die ungesatt. Saure
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gibt; K p.1T 229—232°; farblose Krystalle, F. 114°. — fl-m-Tolylhydrozimt- 
saure, C1GH i60 2 (I); K p .I3 20G—210°; Krystalle; F . 109°. — Das Chlorid der Saure 
(Kp.16200°) gibt m it A1C13 in CS2 das Keton CieHu O (II); K p.ic 210—215°. — Oxim, 
C16H j4ON, aus CH3OH, F. 163°. Gibt m it sd. 20%ig. H 2S 0 4 (20 Stdn.) das Keton 
zurfick, das je tzt erstarrt: F. 61°. — Gibt in sehwach sodaalkal. Lsg. m it K M n04 
(12 Atome O) 2,5-Benzopłienondicarbonsaure, C15H 10O5; aus w. W., F. 285°. — Benzyl- 
m-xylylmalonester, C22H 20O4, Kp. 231—233°, gibt die disubstituierte Malonsaure 
C18/ / 180 4, weiBe Nadeln, aus Bzl.-Gasolin, F . 168°. — Gibt beim Sehmelzen Benzyl-m- 
zylylessigsaure, C17H 180 2 (IV), F. 67—68°. — Der RingschluB zu V erfolgt in  CS2-Lsg. 
(12 Stdn. bei Raum-, 1/2 Stde. bei W.-Badtemp.); Verb. G„HwO (V), K p .17 223—224°; 
aus CH3OH, F. 87—89°" — Oxim, aus CH3OH, F. 103°. — Semicarbazon, F. 196°. — 
Der Teil von IV, der nieht naeh V zum Ring geschlossen wird, ist ganz geringfiigig. — 
m-Methylhydrozimtsdurechlorid gibt m it A1C13 die Verb. VI; aus PAe., F. 59—60°; 
Oxim, F . 127°. Das Keton wird im Gegensatz zu Y o u n g  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 25  
[1892]. 2108) ais einheitlichps Prod. VI aufgefaBt. Verb. VI gibt m it H N 03 im Rohr 
bei 160° reine Trimellitsaure. — Be.nzalve.rb. von VI, Bldg. in Ggw. von wenig Alkali; 
aus CH3OH, F. 134°; gibt in CH30H-Lsg. m it H 2 +  P d  das Keton V. — Phenyl-o- 
tolylketon gibt m it Zn u. Bromessigester einen ungesatt. Ester (Kp.14 160—180°). — 
/U-Tolylzimtsaure, C10H 14O„; F. 114°; Kp .14 218—220°. — p-o-Tolylhydrozimtsaure, 
C,aH ,„0, (Vn), F . 129°. — Ihr Chlorid, K p.10189°, gibt m it A1C13 das Ringketon G1(iHu O
(Vm), "Kp. ! 195__196°; Kjystalle, F. 77—78°. LaBt sich dureh CH3OH in einen
Teil (s/i0) vóm F. 87° u. einen kleinen Rest vom F. 80° zerlegen. Beide geben das gleiche
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Oxim, Blattchen, F . 166°, das gleiche Semicarbazon, F . 267°, u. bei der Oxydation m it 
H N 0 3 bei 190° dio gleiche 2,2'-Be?izophenondicarbonsaure, C15H 10O5; aus verd. CH3OH, 
sehm. bei 148—150° unter Bldg. des Anliydrids, F . 212°. — Das dem Keton YIII ent- 
spreehende Hydrinden C10Hie, Bldg. nach C lem m ensen ; K p .14 160—162°; riecht 
Kehwaeh, angenehm; Nadeln, F . 57°. — Ester der fl-p-Tolylzimts&ure, ClsH 180 2, K p .14 205 
bis 210°. — jl-p-Tolylzimtsaure, C16H ]40 2, aus verd. A., F. 140°. — Gibt m it Na-Amalgam 
fi-p-Tolylhydrozimtsdure, Ci0H lcO, (X); F . 140°; K p .14 230—232°. — Ih r Chlorid, 
K p .14 194°, gibt m it A1C13 in CS2 das Keton C1(sHu O (XI), K p .14 202—204°; F. 78—80°.
— Oxim, ClcH 15ON, aus verd. CH3OH, F . 200°. Gibt m it vcrd. H,SO., ein Keton, das 
den friiheren Kp., aber einen etwas kolieren F. 92° besaB, ein Semicarbazon vom F. 219°, 
u. m it H N 0 3 im Rohr bei 190° neben einer Spur Phthalsauro 2,4'-Benzophenon- 
dicarbonsaure, CX5H i0O5; aus verd. A. m it 1 Mol. H 20 , F. 241°. — Das Keton XI gibt 
bei der Red. den entspreohenden Hydrinden-KW-stoff CieH10; K p.w 168—170°;
D .2°4 1,0455; n D-° =  1,5878; Mol.-Refr. C10H 10 f= ber. 66,7; gef. 67,0. —  Benzyl-p- 
xylylmalonester, K p .14 232—235°. —  Benzyl-p-xylylmalonsdure, C18H 180 4, aus PAe.,
F. 155— 157°. — Be.nzyl-p-xylylessigsdure, CI7H 180 2 (XUT), K p .13 235—237°; aus PAe.,
F. 88—89°. — Amid, F. 131°. — Das Chlorid g ibt m it A1C13 in CS2 im wesentlicken 
das Keton X1Y, das in nicht erheblieher Menge das gesiitt. Keton aus XVI enthalt. — 
Keton GwHn O (XIV), Bldg. aus X III: K p .14 221—223°. — Semicarbazon, F . 195—197°.
— Phenylhydrazon, aus verd. CH3OH, Zers. 105—113°. —  Oxim, Nadeln, F . 131—142°.
— ct-Hydrindon gibt m it p-Toluylaldehyd Verb. G17Hu O (XV), Nadeln, aus CEL,OH,
F. 138°. — Gibt nach Aufnahme von 2 H  ein dem aus X III ganz ahnliches Keton (XIV): 
K p.16223—226°. — Oxim, F . 132°. — Phenylhydrazon, F. 109°. — 6-Methylhydrindon 
g ibt m it Benzaldehyd Verb. Cv Hu O (XVI), aus CHnOH, F. 165°. — Gibt nach Auf- 
nalimo von 2 H  das Keton C17Hlrp ,  K p.lf! 206—210°; F . 38—39°. — Oxim, F . 130—143°.
—  Das Keton aus X III g ibt m it H N 0 3 bei 180° Terepkthalsaure, Trimellitsaure, P h thal
saure u. etwas Benzoesaure, bei der sodaalkal. Oxydation m it K M n04 Terephthalsaure 
ais H auptprod., daneben Phthalsaure u. etwas Benzoesaure. — Ester der (5-p-Tolyl- 
hf/drozimtsdure (X), Bldg. aus dem Ester der p-Tolylzimtsaure m it N i +  H „; K p .14 205 
bis 207°; F. 41°. — Gibt m it Na u . A. den Alkohol CVHIS0 , Ivp.20 210—215°. — Gibt 
m it rauckendem H B r bei 100° (50 Stdn.) das Bromid GieHl7Br, K p .14 202—203°. — 
Gibt m it 4 Moll. KCN (Siedotemp.) das N itril von X V II; K p.u  211—222°. — y,y'- 
Phenyl-p-tolylbuttersdure, CI7H 180 2 (XVII), K p ,14 238—239°. — Chlorid, K p .14 205—208°.
— Gibt m it A1CL das Keton O17/ / 10O (XVIII), K p .14 198—200°; F. 65°, erweicht von 
60“ ab. — Semicarbazon, CI8H j0ON3, aus CH3OH, F. 204°. — Das aus dem Semicarb
azon regenerierte Keton XVIII g ibt aus verd. CH3OH Nadeln, F. 75°, u. gibt m it H N 03, 
im Rohr wie das Keton XI 2,4'-Benzophenondicarbo?isaure, u. eine Spur Phthalsaure.

2-P-Naphłhylzimtsaure, C19H 140 2, weiBe Schuppchen, aus h. W . +  HC1, F . 217°.
— 2-p-Naphthijlhydrozimtsaure, C19I i ,G0 „ (XIX), F. 132°. — Das Chlorid gibt in CS., 
m it AlClj das Keton CldHu O (XX); K p .13 257—259°; F. 119°. — Oxim, F. 190— 192°'
— Semicarbazon, F . 235—238° (Zers.). — 3-Phenyl-6,7-benzohydrinden, C10H ie, K p .13 226 
bis 229°; rhomb. Krystalle, aus CH3OH, F. 79°. — 1-fS-Naphthylinden, C19H 14, Bldg. aus 
a-Naphthylbromid m it Mg u. dann m it a-Hydrindon; K p .14 246—250°; farblose 
Blattchen, aus CH3OH, F. 88°. — Gibt in  Ggw. von Pd-Tiorkohle +  2 Atomen H
1-p-Naphthylhydrinden, C]0H ,6 (XXII); K p .13 229—230°; Krystalle, aus CH30H , F. 47°.
— Verb. XX gibt m it K Jln 0 4 (5 Atome O) in  verd. alkal. Lsg. (}-Benzoyl-a-naphthoe- 
sdure, C16H 120 3; Nadeln, aus CH3OH, E. 139—140°. — G ibt m it KOH bei 260—280° 
a-Napkthoesaure u. Benzoesaure. — Benzylmalonester gibt m it /?-Naphthouiethyl- 
bromid den Ester C ^H^O ą, Ivp.0 3 225—230°. — Die freie Malonsaure schm. bei 111 bis 
113° unter C02-Abgabe u. Bldg. von Benzyl-f>-naphlhomethylessigsaure, C20H 18O2 (XXHI); 
Kp. im Hochvakuum 235—240°; F . 103—104°. — Das Chlorid g ib t m it A1C13 in  Nitro- 
bzl. auf dem W.-Bade das Keton Oi0H10O (XXIV); Ivp.0jE 205—210°; F ., aus Lg„ 72—74°.
— 6,7-Benzoindanon gibt m it Benzaldehyd das Benzylidenprod. CwHu O, F ., aus Lg., 
166°. —  Gibt in  CH3OH m it Pd +  H 2 XXIV. — Benzyl-a-naplithomethylmalonester, 
C^H^Oj, Kp.„ 5 225—230°. — Die freie Saurc gibt naeli der Deearboxylierung Benzyl- 
tx-naphlhomethylessigsaure, C20H 18O2 (XXVI); K p .0.8 245—250°; F. 101—103°. — Das 
Saureelilorid gibt beim RingsehluB" das Keton XXVII, das n icht ganz cinheitlich ist; 
doch konnte XXIX in der Rk.-M. leicht identifiziert werden, so daB der sich n icht zu 
XXVII cyclisierende Teil von XXVI anscheinend einen RingsehluB nach der /S-Stellung 
des Naphthalinrestes erleidet. — Benzyl-peri-naphlhindanon, C„0H 16O (XXVII); 
K p .0i4 205—210°. — Oxim, aus verd. CH3OH, F. 163—164°. — peri-Naphthindon,
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C13H80 , aus a-Naphthylpropionsiiurechlorid in Lg. oder CS2-Lsg., Kondensation in  
Nitrobzl. m it A1C13 u. Dehydrierung des Prod.; K p.0lS 175—180°; gelbe Blattchen, aus 
CH3OH, F. 130—143°. — M m m t 2 H  auf unter Bldg. von per i-Naph Ih md ano n (XXVIII).
— Gibt m it Benzaldehyd Verb. CwHviO, gelbe Krystalle, aus CH3OH, F . 163°. — 
Nim m t bei katalyt. Hydrierung 2 H  auf unter Bldg. von XXVII. — a-Hydrindon gibt 
m it a-Naphthaldehyd eine Verb. vom P. 128° (aus CH3OH), die m it 2 Atomen H  das 
Keton C„JIwO (XXIX); Blattchen, aus CH3OH, F. 87—88°. — a-Naphthomethyl-p- 
napMhomelhyhralonester, C23H2S0 4, Kp.0j0r) 255—260°. — a-Naplitliomethyl-p-napiitho- 
metliylessigsaure, C24H20O2 (XXX), Kp.0,g 280—290°. — Ih r Chlorid gibt in Nitrobzl. 
m it A1C13 hauptsaehlieh das Naphihindanon C2iIllfO (XXXI); ob der Rest das Prod. 
des Ringschlusses nach der peri- oder nach der /f-Stellung (ygl. die Pfeile in XXXI) 
darstellt, war n icht zu erm itteln; K p.0il 250—255°; scheidet m it A. das feste Keton 
XXXI, F. 137—138“ (aus Lg.), ab. — 6,7-Benzoindanon-l g ibt m it a-Naphthaldehyd 
Verb. C„4H 160 ; P. 189—190°. Gibt m it 2 H  das Keton XXXI; aus A., P. 139°. (L ie b i g s  
Ann. 468. 277—303. 16/2.) _ B u s c h .

Hans Th. Bucherer und Erich Hoffmann, Ober die Einwirkung sćhweflig- 
saurer Sake auf aromatische Amino- und llydroxylverbindungen. X H I. Vber Er- 
weiterungen der SulfilreaUionen auf Resorcin (Synthese von m-Oxyazofarbstoffen), 
p-Phenylendiamin und ihre Derivate. (XII. vgl. C. 1926. I. 1562.) 1. Schon vor
langerer Zeit liat B u c h e r e r  (Journ. prakt. Chem. [2] 69 [1904]. 71; Ztschr. angew. 
Chem. 17 [1904]. 1073) festgestellt, daB Resorcin m it 3 Moll. Bisulfit reagiert unter 
Bldg. eines Diestersulfonats von der sehr wahrscheinlichen Konst. I. DaB FuCHS
u. E l s n e r  (C. 1920. I II . 134) die Verb. anders formulieren, is t fiir dic prakt. Er- 
gebnisso vorliegender Arbeit unwesentlieh. Dereń Ziel war zunachst, die I  entsprechende 
Resorcinsulfonstiure auf ihr Verh. ais Azokomponente zu untersuchen u. durch Einw. 
von NH3 u . aromat. Aminen auf I  Kondensationsprodd. zu erhalten, wie sie bisher 
nur in  der Naphthalinreihe dargestellt worden waren. Die Resorcinsulfonsiiure, von 
der eine Lsg. durch Verseifung von I  m it schwachem Alkali hergestellt wurde, besitzt 
wie Resorcin selbst in  Ggw. von NaHC03 oder Na-Acetat eine gute Kuppelungs- 
fahigkeit u. bildet z. B. m it (p) N 0 2-C(lHll-IST: 3ST-Cl einen gelben, infolge der Sulfo- 
gruppe wasserl. Parbstoff. Dessen alkal. Lsg. ist — im Gcgensatz zu der des Resorein- 
farbstoffs — ro t ohne jeden Blaustich, was besonders bei starker Verd. deutlich wird. 
Vff. nehmen daher an, dafi die Diazokomponente liier nicht in o,p (wie beim Resorcin), 
sondern in 0,0 zu den beiden OH eingegriffen hat, entsprechend F o rm elll. — 2. Mit 
NHjOH liefert I unter verschiedenen Bedingungen von Druck u. Temp. eine Verb., 
welche m it Diazolsg. zu einem orangegelben Parbstoff kuppelt u. diazotierbar ist. 
Polglieh ist nur e i n  OH durch NH2 ersetzt worden unter Bldg. einer Aminophenol- 
sulfonsdure, welche sehr wahrscheinlich dio Konst. N H 2: O H : S 03H = = 1 : 3 : 4  be
sitzt. — 3. Kocht man Resorcin m it Bisulfit u. Phenylhydrazin, so bleibt die Rk. 
unter verschiedenen Bedingungen bei der Bldg. der N-Sulfonsaure einer Monohydrazo- 
verb. stehen, welclier wohl Pormel IH zukommen diirfte, wenn man zunachst annimmt, 
daB das nicht reagierende OH yerestert bleibt (ygl. jedoch unten unter 6). Ais Zwischen- 
prod. ist zweifellos I anzunehmen. NaOH fiihrt HI leicht in  IV iiber, welehes der 
erste bisher bckannte m-Oxyazofarbstoff sein diirfte. E r zieht aus schwach essigsaurem 
Bade gut auf Wolle u. Seide (gelb bis rotgelb), n icht dagegen auf Baumwolle. Im  
librigen unterscheidet er sich stark von den o- u. p-Oxj'azofarbstoffen. Saurc bewirkt 
Umschlag in ein kriiftiges Ultramarinblau, Alliali in moosgrun. Bcide Lsgg. ver- 
blassen aber schon bei Raumtemp. in einigen Stdn. yollkommen, u. der Farbstoff 
kann naeh Keutralisieren nicht zuriickgewonnen werden. E r kann aber durch Kuppeln 
mit einer Diazolsg. stabilisiert werden. Es bildet sieh ein schwerer 1. gelbbrauner 
Parbstoff, der m it SiŁure nicht, m it Alkali wenig umschliigt u. in  beiden Medien be-
standiw ist. __ Die Bldg. von III ist von einer 2. Rk. uberlagert, welche durch das
uberschiissige Bisulfit bedingt ist. Dicses bewirkt Spaltung an der N-Briicke in  Anilin
u. m-Aminophenolsulfonsaure, wodurch die Ausbeute stark  beeintrachtigt wird. 
Zum Vergleicli wurde festgestellt, dafi auch Resorcingelb (diazotierte Sulfanilsaure — 
R esoreinf diese Spaltung erleidet, obwohl bcdeutend langsamer. Die gelbe Lsg. wird 
beim Kochen m it Bisulfit sehnell entfarbt (Bldg. der N-Sulfonsaure der Hydrazo- 
verb.); boi langerem Kochen erfolgt Spaltung in  Sulfanilsaure u. Aminoresorein. —
4. M itbesserer Ausbeute u. schneller erhalt man III bzw. IV, wenn man Phenylhydrazin 
auf fertig gebildetes I  wirken laBt. Daraus folgt, dafi die schlechte Ausbeute bei der 
Darst. aus Resorcin auf die geringe Bldg.-Geschwindigkeit yon I  zuruckzufiihren ist.
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5. Durch Einw. von p-Phenylendiamin, welches bekanntlich m it Bisulfit nicht 
reagiert, auf das Resorein-Bisulfitgemiseli entsteht das Diphenylaminderiv. V, -welches 
wegen gleiehzeitiger Anwesenheit saurer u. bas. Gruppen amphoteren Charakter ha t
u. sich in Siiuren u. Alkalien leicht lóst. Im  ubrigen ist es ais p-Diaminderiv. recht 
oxydabel, nim m t schon an der Luft einen griinlichen Ton an u. wird durch PeCl3 
blau, dann griin gcfarbt. Durch HSST02 w ird es zwar hauptsachlich diazotiert, teil- 
weise abor auch oxydiert unter Moosgriinfarbung. Dio Lsg. liefert m it R-Salz einen 
gelbroten, m it Saure nach gelb umschlagenden Farbstoff. GieBt man die Diazolsg. 
in  Soda, so bildet sich ein etwas hellerer Farbstoff infolge Eigenkuppelung. Ais Azo- 
komponente liefert I  m it wenig C6H5 -N : N-Cl  einen gelbroten, m it mehr einen brauncn, 
gegen Sauron bestiindigen Disazofarbstoff (?).  — 6. Schneller bildet sich V bei Einw. 
von p-Phenylendiamin auf fertiges I. Da das nicht in Rk. getretene OH nicht mehr 
an H 2S 03 gebunden ist, so ist anzunehmen, daB wahrend oder sofort nach der Kon- 
densation der einen Estergruppe die andere verseift wird. — 7. Dieses ist offenbar 
auch die Ursache, weshalb man bei Anwendung von 2 Moll. p-Phenylendiamin auf
1 Mol. Resorcin ebenfalls nur V erhalt. — 8. Mit 1 Mol. p-Phenylendiamin auf 2 Moll. 
Resorcin entsteht ebenfalls V, d. h. nach Bindung des einen N H , ist die Kondensations- 
fahigkeit des anderen aufgehoben. — 9. Aus demselben Gruncie reagiert Monoacetyl- 
p-phenylendiamin weder m it Resorcin-Bisulfit noch m it fertigem I. —  10. p-Amino- 
phenol reagiert nicht. —  11. p-Aminosalicylsaure reagiert nicht. — 12. Nach friiheren 
Unterss. (1. c.) reagiert m-Phenylendiamin m it Bisulfit unter Bldg. von I. Auch auf 
m-Toluylendiam.in w irkt Bisulfit nach vorlaufigen Verss. unter reichlicher NH3-Ab- 
spaltung, also Bldg. von Schwefligsiiureester, aber eine Sulfonierung des Kerns t r i t t  
nicht ein, denn das verseifte Endprod. kuppelt m it (p) N 0 2-C6H.,-N: N-Cl  zu einem 
rotbraunen, in W. unl., in  A. 1. Farbstoff. Diesor Befund w ird dadurch bestiitigt, 
daB beim Erhitzen von m-Toluylendiamin m it Bisulfit u. p-Phenylendiamin ein gelbes, 
krystallisicrtes Prod. entsteht, dessen Eigg. auf die Abwesenheit von S 03H schlieBen 
lassen. Das CH3 yerhindert demnach die Sulfonienmg. — 13. Phcnol reagiert m it 
Bisulfit u. p-Phenylendiamin auch boi mehrtatigem Kochen nicht. — 14. Bei den 
friiheren Unterss. (Journ. prakt. Chem. [2] 71 [1905]. 434 u. IX . M itt.) hatten  die 
a-Naphtholschwofligsaureester im Gcgensatz zu den /]-Verbb. bei der Kondensation 
m it aromat. Aminen regelmaBig versagt. Es zeigte sich aber jetzt, daB mittels 
p-Phenylendiamins auch die a-Verbb. zur Rk. gebracht werden lcónnen. So liefert
1,4-Naphtliylaminsulfonsaure m it Bisulfit u. p-Phenylendiamin recht g la tt VI, u. 
zwar ais f r  e i o Sulfonsiiure, welche sehr oxydabel ist. Sie zieht aus essigsaurem 
Bado direkt auf Wolle u. kann dann m it Bichromat entwickelt werden. Ais p-Phenylen- 
diaminderiy. kuppelt VI nicht m it Diazoniumsalzen, sondern zerstort diese vóllig. 
Dagegen ist VI selbst diazotierbar u. kuppelt m it R-Salz zu einem 1. violetten F arb 
stoff, der m it Saure nach blau, m it Alkali nach gelbbraun umsckliigt. — 15. 1,5- 
Naphthylaminsulfonsaure liefert die analoge Verb., aber ais Na-Salz, offenbar weil 
diese Saure viel leichter 1. u. saurer is t ais die 1,4-Saure. Im  ubrigen besitzt das Prod. 
dieselben Eigg. wie das yorige. — 16. Das aus 1,6-Naphthylaminsulfcmsaure erhaltene 
Prod. (freie Saure) kuppelt in Aeetatlsg. erst nach Bonzoylierung des N H 2 u. liefert 
dann m it (p)N02-C6H 4-N :N 'C l einen blauvioletten Farbstoff, der m it Alkali nach 
Yiolett, m it Saure nacli blau umschlagt. In  schwaoh saurer Lsg. kuppelt das Prod. 
auch unverschlossen zu einem blauYioletten Farbstoff, der m it Alkali nach gelbbraun 
umschlagt. — 17. Das aus 1,2,4-A7)iinonaphtholsulfonsdure erhaltene Prod. (freie 
Saure) ist sehr oxydabel, wahrscheinlich zum entsprechenden Oxazin, zers. Diazo- 
Isgg., is t diazotierbar u. kuppelt m it R-Salz zu einem blauroten Farbstoff, der Baum- 
wolle substantiy fiirbt.

V e r s u c h e .  Darst. der Lsgg. von I  aus 1 Mol. Resorcin u. 6 Moll. 30°/oig. 
N aH S 03 durch mehrwochiges Erhitzen auf dem W.-Bad (Innentemp. 92°) oder 30-std. 
Kochen. Nach dem ersten Sauorkoclien darf A. nur noch Spuren Resorcin aufnehmen. 
—- 1,3,4-Aminoplienólsulfonsaure. Lsg. von I  m it iibersekussigem 25%ig. N H 4OH
2 Wochen auf dom W.-Bad erhitzen. Im  Rohr (145°, 10 Stdn.) bildet sich dasselbe 
Prod. Darauf sauer-alkal.-sauer aufarbeiten. Toluolsulfochlorid w irkt in  iiber- 
schiissiger Soda nicht ein, liefert aber in Ggw. von CaC03 das N-AcylderiY., welches 
durch sd. Ycrd. Lauge nicht verseift wird u. in  Bicarbonat m it Diazolsg. einen gelben 
Farbstoff liefert. — Na-Salz der vi-Oxyazóbe.nzol-p-sulfonmure, C^HjO.jNjSNa;, (IV). 
Je  1 Mol. Resorcin u. Phenylhydrazin in 5 Moll. N aH S03 16 Stdn. oder besser jo 1 Mol.
I u. Phenylhydrazin 3/j Stdn. kochen, Yon ausgefallener Phenylhydrazin-N-sulfon-
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NaOjS • O - • O • SO„Na
L^J.S03Na

C0H5 -NH ■ N( S03N a ) O  • S 02Na
l ^ J - S 0 3Na

(p)NH3 ■ C0II, ■ NH ■ OH 
l ^ J - S O . H

ś o 3h

saure filtrieren, Lsg. (DI enthaltend) m it NaOH neutralisieren, bei 50—60° NaOH bis 
zur doutlich alkal. Rk. eintropfen, m it NaCl aussalzen. Dunkelrotes Krystallpulyer 
aus A., 11. in W. (gelbrot), sonst unl. — p-Amino-m'-oxydiphenylamin-p'-sulfonsaure, 
C12H ,20.,N2S (V). Je  1 Mol. Resorcin u. p-Phenylendiamin in 4 Moll. N aH S03 18 Stdn. 
kochen oder besser je 1 Mol. I u. p-Phenylcndiamin einige Zeit auf dem W.-Bad er
hitzen. Gelbliche Krystalle, welche sich ab 180° dunkel farben u. bei 270° yerkohlen. 
wl. in  h. W. u. Soda. Liefert in alkal. Lsg. ein Benzoylderiv., aus A., F. 107°. — p-Amino- 
phenyl-l-naphthylamin-d-sidfcmsaure, C16H]403N2S (VI). Jo 1 Mol. der Komponenten 
in 4 Moll. N aH S03 8 Stdn. kochen. Griinliche SpieBe aus W., wobei ein Teil durch 
Oxydation zers. wird, kein F., 11. in Sauren u. Alkalien, sonst unl. — Na-Salz der 
p-Aminophenyl-l-naphthylamin-5-sulfonsdure, C16H 130 3N2SNa. Mehrere Tage kochen, 
Krystalle zwischendurch abfiltrieren. Blattchen aus W., ab 150° gelbgriin, oberhalb 
200° yerkohlend, unl. in A., A., Bzl., 1. in  verd. Sauren. Liefert in alkal. Lsg. N-Acyl- 
deriw ., welche in Sauren unl. sind. — p-Aminophenyl-l-naphthylamin-6-sidfonsaure, 
blaugrunes Krystallpulyer. — p-Aminophenyl-l-aniino-2-iiaplUhol-4-sulfonsdure, grun- 
liche Krystallwarzen, 1. in  h. A., sonst unl. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 1 .  113—52. 
Marz. Miinchen, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Leo P. Hubbuch und Alexander Łowy, Die elektrochemische JReduklion von 
Azofarbsloffen zu ilire.ni entsprechejiden Aminoverbindungen. Es wurden eine Anzahl 
Azofarbstoffe yon verschiedenem Typ elektrochem. zu den entsprechenden Amino- 
verbb. in einer N a2C03-Lsg. an einer Hg-Kathode reduziert. Die giinstigsten Be- 
dingungen fur dio Red. ergaben sich bei einer Temp. von 95°, einer Stromdichte von
0,885 Amp./qdm u. einer Konz. von 7,5 g des Farbstoffs in 200 ccm Lsg. Im  Gegen- 
satz zu den Angaben von St o h r  (Dissert., Giei3en 1903) u. S c h n e id e r  (Dissertat., 
GieBen 1906), daB sich nur Azoverbb. m it einer Amino- oder Hydroxylgruppc in o- 
oder p-Stellung zur Azogruppe elektrochem. red. lassen, konnten Vff. Methylorange 
u. ebenso Metanilgelb in alkal. Lsg. in guter Ausbeute zu den Aminen reduzieren. — 
Methylorange, ■|(CH3)2N-CaH1-N =  N-CcITj-fSOoNa)1', wurde in N a2C03-haltigem W. 
an einer Hg-Kathode"3 Stdn. lang bei 95° red., nach Erkalten der Lsg. m it konz. HC1 
angesauert u. zur Best. der gebildeten Aminę m it 1/2-n. N aN 02-Lsg. unter Zusatz yon 
K J-Starkepapier ais Indicator titriert. Zur Isolierung der Aminoderiw. wurde der 
Zelleninhalt eingedampft. Beim Abkuhlen schied sich p-Sulfanilsaure in Nadeln ab. 
Das F iltra t wurde alkal. gemacht u. m it A. extrahiert. Bei Behandeln des Auszuges 
m it konz. H „S04 grauer Nd. yon p-Aminodimaihylanilinsulfat. Freie Base aus Bzl.-Lg. 
F. 40,5°. — 'Metanilgelb, ^(NaO^SJ-CoHi-N =  N-CcHj-NH-CjHs1. Bei analoger Be- 
liandlung Bldg. von Melanilsaure u. p-Aminodiphenylaminsulfat. Freie Base, F. 67°. — 
Sdurescharlach, M(CH3),-CflH3-N =  N 1'-C10H 1(OH)2'(SO3Na) 3'0/. Bei der Red. Bldg. 
von m -Xylidin  (Benzoylyerb., F. 192°) u. l-Amino-2-naphthol-3,G-disulJonsdure, die 
in h. Alkalilsg. zu l-Oxy-2-naphthol-3,6-disulfonsaure zers. wurde. — Crimson, 
CjoH.-Ń1 =  N 1/-C10H 1(OH)-/(SO3Na)2'''-6'. Red. zu a-Naphthylamin (aus verd. A. 
F. 49'°) u. l-Amino-2-naplithol-3,6-disvlfonsdurc. — Kongorot, 4(NaO3S)2(NH2)C10H5-N1 =  
N-CaH I-C6H.1-N =  N 1'-C10H5(NH2)2'(SO3Na)'1'. Bei der Red. Spaltung in Benzidin 
(aus h. W. F. 126,5°) u. 1,2-Diaminonaphthalin-d-sulfonsdure, die durch Behandeln 
m it Phenanthrpnchinon u. Na-Bisulfit ais Diphenylennaphthochinoxaliiimcmosulfon- 

.sdure identifiziert wurde. -  Echtbraun O, C10Hr -N2 =  N --C 10Hc(ONa)>'. Red. zu 
fi-Naphthylamin (F. 110°) u. l-Amino-4-naplithol, das sich durch Kochen m it K 2Cr20 ,

N : N • Carl4 • N 0 2(p)

H 0 ' j l l  r ° H
L  J*SOsH

c8h , n :n . ^ . (■ONa 
^  --SOgNa 

N H -C 0H4-NH2(p)



2 1 8 2 D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 1929. I.

u. H 2S 04 in u-Naplithochition iiberfuhren licB. (Trans. Amer. elcctrochem. Soc. 5 5 .
13 Seiten. P ittsburgh [Pa.], Univ. Sep.) P o e t s c h .

Gustav Heller, Uber l,2,5,6-Telraoxyanthrachinon (Rufiopin) und 1,2,7,8-Telra- 
oxyanthraćhinon. Zur Sicherstcllung der IConst. u. der versęhiedencn Eigg. von reincm 
Rufiopin  (l,2,5,6-Tetraoxyanthracliinon) (I), das schon von L i e b e r m a n n  u . C h o j
n a c k i  ( L ie b ig s  Ann. 1 6 2  [1872]. 321) u. weiter von K u n z - K r a u s e  u . M a n i c k e  
(C. 1 9 2 0 .  I. 525) untersucht wurde, ging Vf. von der Anthraflavinsaurc (2,6-Dioxy- 
anthrachinon) aus, um diese iiber verschicdene Zwischenprodd. in  I  iiberzufiihren. 
Die Diazotierung der Diaminoanthraflavindisulfonsaure (ILI) fiihrte in  konz. H,SO., 
zu einem Nitrosamin, das auch in der isomeren Form ais echte Diazoverb. zu reagieren 
vermochte. Mit Kupferchloriir in salzsaurer L sg . ging diese in  l,5-Dichloranłhraflavin-
3,7-disulfonsaure iiber u. beim Verkochcn m it CuS04-Lsg. wurde l,2,5,6-Telraoxy- 
anthrachinon-3,7-disulfo7isdure (IV) gebildet, dio bei der Entsulfurierung in I iiber- 
ging. I  erwies sich ident. m it dem nach D. II. P. 103 988 dureh Alkalisclimelze der 
Anthrarufindisulfonsaure erhaltenen Prod. u. lieferte beim Beliandoln m it H,SO., 
wiederum IV, in der sich die Sulfogruppon durch Br substituieren lieBen. Bei Verss., 
aus Isoanthraflavinsaurc (2,7 -Dioxyanthrachinon) auf analogem Wege 1,2,7,8-Tetraoxy- 
anthracliinon herzustellen, ergaben sich unerwartete Schwierigkciten. Bei der Acetylierung 
lieB sich sowohl das n. Tetraacetylderiw ais auch eine Diacetylvcrb. isolieren. Die 
Sulfurierung fiihrto g la tt zur 1,2,7,8-Tetraoxyanthracliinon-3,6-disulfonsaure u. die 
Einw. yon Br lieferte ein gut krystallisierendes Dibromderiv. Das von P u n t a m -  
b e k e r  u . A d a m s  (C. 1 9 2 7 .  I. 2200) ais l,2,5,6-Tetraoxyanthrachinon bezeichnete 
Priiparat aus Opiansiiuro u. Bromguajacol, das diese durch Vergleich m it dem von 
K u n z - K r a u s e  u . M a n i c k e  (1. c.) hcrgestellten I  identifiziert zu haben glaubten, 
ist in W irklichkcit ais l,2,7,8-Tctraoxyanthrachinon anzusprcchen. Es ergab sich dies 
daraus, daB nicht nur die Verb. selbst m it dem aus Chrysazin (l,8-Dioxyanthrachinon) 
dargestellten Priiparat ident. war, sondern auch die Tetraaeetylverb. in den Eigg. 
keinen Unterschied zeigtc.

V e r s u e h o .  (Bearbeitet von Konrad Muller und Erhard Mertz.) Antlira- 
flavinsaure. Reinigung uber das Na-Salz. Zers. von 360° ab unter Braunfiirbung. 
L. in  Na2COa u. h. Na-Acetat lsg., unl. in k. Na-Acetat. — l,5-Dinitro-3,7-disulfo- 
anthraflavinsaure, C jiH gO jjN ^. Voriges wurde m it 15%ig. Oleum eine halbe Stele, 
auf 125° erhitzt, darauf m it konz. H 2SO.j verd. u. m it H N 03 in H 2S 04 versetzt. Nach 
Bchandeln der abgeschiedenen Same m it NaCl-Lsg. schied sich das Di-Na-Salz ab, 
das sich aus W. m it NaCl-Zusatz umkrystallisieren lieB. — l,5-Dinitroanthraflavinsaure, 
C14H GOsN2. A us dem Na-Salz des vorigen durch Erhitzen m it W. u. H 2SO.j, im Rohr 
auf 170°. Aus A. oder Eg. gelbe Nadeln, die sich gegen 350—375° unter Braunfarbung 
zersetzten. — l,5-Diamino-2,6-dioxyanthrachinon, C14H I0O4N2. Aus vorigem dureh 
Red. m it N a2S ais Na-Salz. Bleibt bis 350° ungesehmolzen, swl. in  A., Eg. u. Phenol, 
sonst fast uni. Das Na-Salz fiirbte Wolle weinrot an, Chrombeize wurde etwas dunkler 
gefarbt. — l,5-Diamino-3,7-disulfoanthraflavinsaure, Na-Salz, C14H sOi0N2S2Na2 (HI). 
Durch Red. der Dinitrodisulfonsaure m it Na2S bei 60°. Aus Essigsaure rote Nadeln. —
l,5-Dinilrosamino-3,7-disulfoanthraflavinsaure, Na-Salz, C ^H jO jaN Ą N a,. Durch Di- 
azotieren des vorigen. Aus W. dunne Prismen. Mit alkal. /?-Naphtliol nur langsam 
Kuppelung unter Dunkelrotfarbung. — l,5-Dicldor-3,7-disulfoani!iraflavinsaure, Na- 
Salz, C1,JH 4O10Cl2S2Na2, H„0. Aus dem Nitrosamin nach Zugabe von Kupferchloriir 
in konz. HC1 unter N-Entw. Wolle w irde in saurer F lotte rotorange, chromgebeizte 
Wolle braunorange angefarbt. — l,2,5,6-Tetraoxyanilirachinon-3,7-disidfoTisaure, Na- 
Salz, C14H 0O]2S2Na2 (IV). Durch Koehcn des Nitrosaminsalzes m it einer CuS04-Lsg. 
in  W. Aus HC1- u. NaCl-haltigem W. gelbe Nadeln. Farbte Wolle lebhaft orange, • 
chromgebeizte braunrot an. — 1,2,5,6-Tetraoxyanthrachinon [Rufiopin), C14H80„ (I).
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Aus yorigem dureh Erhitzen m it W. u. H 2S 04 im Bombenrohr auf 175—185°. Orange- 
rote Nadeln, swl. in  A. u. Toluol, leiehter 1. in Pyridin u. anderen hoehsiedenden Agentien. 
Von 290° ab beginnende Verfarbung, kein Schmolzen bis 340°. Parbte ehromgebeizte 
Wolle rotyiolett an, verschiedene gebeizte Baumwollstreifen rotbraun bis schwarz- 
violett. Tetraacetylverb., C22H 10O10. Mit Essigsaureanhydrid. Gelbe Nadeln, bei 230° 
Dunkelfarbung, bei 260—263° Schmelzen unter Zers. Unl. in  verd. Alkali. — Bei 
Verss. zur Synthese von I  nach K u n z -K ra u se  u . M a n ic k e  (1. c.) dureh therm . Kon- 
densation yon Protocatechusaure wurden Nadeln erhalten, dic bis 360° nieht schmolzen. 
Die Acetylyerb. zeigte einen F. von 245° u. erwies sich ais ein Gemisch von breiten, 
gelben u. haarfeinen Nadeln, so daB wahrscheinlich neben 1,2,5,6- auch andere Tetra- 
oxyanthrachinone entstanden. — Rwfiopin-3,7-disulfotisaure, K-Salz, C11H0O12S2K 2. 
Mit 20%ig. Oleum bei 135—140°. — 3,7-Dibromrufiopin, C^HgbgBr,,. Aus I  m it 
Br-Eg.-Lsg. oder analog aus yorigem. — 1,2,7,8-Tetraoxyanthraćhirum, C^HgO,,. Die 
aus Chrysazindisulfonsaure dureh Alkalischmelze dargestellte Substanz war in reinem 
Zustande in  Eg., A., Essigester, Aceton u. Pyridin leiehter 1. ais I. Aus Eg. glanzend- 
rote Prismen, F. gegen 315° unter Dunkelfarbung u. Sublimation. JDiacetylderiv. Aus 
Eg. brcito Nadeln, die bei 235° sinterten u. bei 24-2° unter Gasentw. schmolzen. Tełra- 
acetylderiv. Aus Eg. gruiilichgelbeNiidclchen,F. 236—238° unter Gasentw.u. Schwiirzung.
— l,2,7,8-Telraoxyanthrachinon-3,6-disulfonsaure. Analog wie bei I. — Dibrom-1,2,7,8- 
tetraoxyanthrachinon, Cu H 6O0Br2. Dureh Suspendieren der Tctraoxyverb. in A. u. 
Zusatz von Br. Aus Eg. goldgelbe Nadeln. Acelylverb. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 236 
bis 238°. (Ztsehr. angew. Chem. 42. 170—75. 16/2. Leipzig, Uniy.) P o e t s c h .

Theodor Boehm, Uber die Umsetzurujm zwischen Furfurol, A nilin  und Malonsaure. 
Bei der Rk. von Furfurol, Anilin u. Malonsaure in Ggw. von A. (vgl. K n o e y e n a g e l , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 1  [1898]. 2596) entsteht eine yiolette Krystallm., die nieht 
aus der erwarteten Furfuraerylsaure besteht, sondern dio Konst. I  eines furfuralmalon- 
sauren Furfuranilins bat, wie sich u. a. daraus ergibt, daB diese Verb. bei der Behandlung 
m it NH3 neben Furfuralmalonsaure eine Base liefert, die m it HC1 das salzsaure Furfur- 
anilin S t e n h o u s e s  (L ie b ig s  Ann. 1 5 6  [1870]. 200), dessen Konst. feststeht, bildet. — 
Eine Reihe von analogen Vorbb. wird dadurch gewonnen, daB in I das Anilin dureh 
andere aromat. Basen, die Furfuralmalonsaure dureh andere organ. Sauren ersetzt 
wird. — Der Rk.-Verlauf wird eingehend erórtert.

HC-----CH l/j CjlljOH +  IiOOC HCn------nCH
I  HC C -C H = N C 6H5 • H O O C . Ó = C H - d l i ' C H

C9H5-ŃH OH o
V e r s u c h e .  Furfuralmalonsaures Furfuranilin, C25H 22O0N2 +  1/2 C2H5OH, Vei- 

setzen einer Lsg. von je 2 g Furfurol u. Anilin in 20 ccm A. m it einer Lsg. von 1,2 g 
Malonsaure in A., fast schwarze Nadeln mit violettem Schimmer, F . 106— 107° (Zers.). 
Analog m it Methanol: C25H2„0(!N2 +  lU CH3OH, dunkelviolette Nadeln, F . 109—110° 
(Zers.); m it Isopropanol: C25H220,,"N2 +  lU C3H7OH, fast schwarze Nadeln, F . 99—100° 
(Zers.). Aus Eg. krystallisiert das Salz m it 1 Mol. Eg.: C27H 20OSN2, violettschwarze 
Nadeln, F. 117—118° (Zers.). — Salzsaures Furfuranilin, C17H 170N 2C1 +  H 20 , Ver- 
setzen yon I  in A. m it verd. HC1, dunkelrote Krystalle, F. 167—169° (Zers.); wasserfrei 
yiolette Krystalle, F. 173— 174° (Zers.). — Furfuranilinbase, C6H5N H -C H : CH-CH: 
C(OH)-CH: NCijH;, Eintragen einer Suspension von I  in A. in Sodalsg., brauno M.; 
die hinterbleibende Lsg. gibt beim Ansauern Furfuralmalonsaure, F. 204—206° (Zers.).
— Furfuralmalonsaure p-Toluidinbase, C^HjjOuN, +  1/2 C2H5OH, grunstichig-yiolette 
Nadeln, F. 128—129° (Zers.). — Furfuralmalonsaure m-Toluidinbase, C27H 20O6N2 +  
7„ C2H5OH, yiolette Nadeln, F. 98—100°. — Furfuralmalonsaure p-Chloranilbase, 
C.,jH20d 6N,CU, fast schw arze K ry s ta lle , F. 120—121°. — Furfuralmalonsaure p-Brom- 
a?u7iw6ase,“CorH„00 0N ,B r„ gru n lich  schw arze Nadeln, F. 121—122°. — Furfuralmalon
saure p-Phenetidinbase, Ć29H30OsN2, dunkelblaue Prismen, F. 135—136°. —  Furfural
malonsaure Pseudocumidinbase, C31H340<.N2 +  l/2 C2H 6OH, dunkelgriine Krystalle, F. 97 
bis 99°. — Malonsaures Furfuranilin, C20H 20O5N4 +  V2 C2HsOH, Versetzen einer Lsg. 
von STENHOUSEscher Base in A. m it der berechneten Menge Malonsaure, w em ro te
Krystalle, F. 107__108° (Zers.); gibt m it Furfurol I. — Oxalsaures Furfuranilin,
C,sHlfiO,Ń„ +  CJI-OH, 12-std. Stehenlasscn einer Lsg. von 1 g Furfurol, 2 g Anilin 
u. 1,3 g°Oxalsaure“in ca. 20 ccm A., carminrote Nadeln, F. 135—136° (Zers.); m it Eg. 
an Stelle von A. erhalt man das Salz CiBH3g06N2 -|~ GH3COOH, yiolette !Nadeln, F. 132 
bis 133°. — Essigsaures Furfuranilin, CJ9H 20O3N2 +  C'H3COOH, Darst. in Ggw. von
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Essigather, blauviolotte Nadeln, F. 63°; zers. sich beim Liegen an der Luft. — Fumar- 
saures Furfuranilin, C21H 20O6N2 +  1/2 C2H5OH, yiolette Nadeln, F. 137—138°. — 
Weinsaures Furfuranilin, C21H 220 ;N 2 +  1/2 Ć2H5OH, rotviolctte Nadelchen, F. 159 bis 
162° (Zers.). — Citronensaures Furfuranilin, C23H 2.,OsN2 +  1/2 C2H5OH, dunkelyiolette 
Nadeln, F . 130—131°; wenige Grad holier Zers. (Arek. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pbarmaz. 
Ges. 2 6 7 .  129— 41. Febr. Berlin, Univ.)  ̂ W . W o l f f .

O. Sehm itz-D um ont und E. M otzkus, Uber die Nebenvafonzkrafte des Indol- 
slickstoffs. Dio Unterss. von S ch m itz-D u m o n t (C. 1 9 2 9 .  I. 1823) iiber die Additions- 
fahigkeit des P</m>fotickstoffs werden durch Yerss. m it Indol u. einigen D eriw . erganzt. 
Indol gibt m it SnCl2 dio n. Verb. SnCl4 +  2 C8H ;N, aus der das Indol regeneriert werden 
kann. Dio auffalligo blaue Farbo des Additionsprod. ist auf die Bldg. eines Nebenprod. 
zuriickzufuhrcn, das sich durch Behandeln m it Nitrobenzol ais unl. Riiekstand ab- 
trennen liiBt. Mit TiCl., u. AlBr3 entstehen die n. zusammengesetzten Verbb. TiCl., +
2 C8H;N  u . AlBr3 +  C8H-N, in denen Indol e i n e  Koordinationsstelle einnimmt. Die 
tiefyiolette Farbę der TiCl.,-Verb. muB dem besonderen Valenzzustand des Ti in  dieser 
Yerb. zugesehriobon werden; vgl. R o sen h e im , Ztschr. anorgan. allg. Chem. 26 [1901]. 
245). — Triindol h a t ein starkeres Additionsyermógen ais Indol; es t r i t t  einziiklig 
auf, nur gegen SnCl, soheint es zweizahlig auftroten zu kónnen. — Substitution des 
Imid-H durch CH3 erhoht (iibereinstimmend m it den Erfahrungen beim Pyrrol) das 
Additionsvermogen des N  nicht. N-Hetliylindol addiert eher schwaclier ais Indol,' es 
g ibt m it SnCl., in Chlf. oder Cl2 grune bis braungruno Harze. •— a-Methylindol reagiert 
in unerwarteter Weiso m it ŚnCl4 unter Bldg. von a-Mełhylindyl-N-zinnlrichlorid, 
C9H8N • SnCl3, u. das a-Methylindolsalz einer a-Methylindolpen iachloroziniisaure, 
CjHjN, SnCl5H, NC9H(i. — Bis-[a-methyl-fi-indyl]-metlien besotzt im SnCl., 2 Koordi- 
nationsstellen. Mit SnBr4 reagiert es nicht. — /j,/j-Bis-[a-methyl-/?-indyl]-propan (Deriy. 
des Diindylmethans) gibt m it SnCl4 in Chlf. eine orango Verb. 1: 1, aus der es sich nicht 
regenerieren liiBt. Regenerationsverss. licfern eine gelbe, ziihe M.

Y e r s u c h e .  I?idolverbb., 2 CgH7N, SnCl4. Bldg. in  CS2, Chlf., CC14 oder Toluol. 
Dunkelblau (s. oben). Erweicht bei 133°, is t bei 153° (Zers.) gesehm. W ird an der Luft 
hellgrun. W. zers. unter Entfiirbung. Regeneration des Indols m it NH3 u. KOH in 
CC14. — 2 C8H7N, TiCl.,. Bldg. in CC14. Violettbraun. W ird an der Luft rasch hellgrun. 
W. entfarbt unter Bldg. weiBor Nobel. A. g ibt eino braunliehe, hellblau fluorescierende 
Lsg. L. in Nitrobenzol u. Pyridin (rubinrot). — C8H7N, AlBr3. Bldg. in  Bzl. Gclb- 
liche Nadelchen. Schm. bei 130—140° unter Orangerotfiirbung. W ird beim Auf- 
bewahren rotlich. — Triindoherbb., C24H 21N3, SnCl4. Bldg. in Bzl.-Lsg. Eigg. je nach 
Darst.-Bedingungen yerschicden: Schwach gelblieh, F. 166— 168°, unl. in k. N itro
benzol u. in  N itrom ethan oder Acetonitril; oder hellgelbe Niidolchen, F. unscharf 150° 
(erweicht bei 130°), 1. in Nitrobenzol, 11. in  Acetonitril, unl. in  Nitromethan. Beide 
Praparate regenerieren m it NH3 u. NaOH in Bzl. Triindol. — 2 C24H 2lN3, SnBr4. Bldg. 
in  Bzl. Gelbes Pulver. F. 120— 133° (Zers.). Unl. in  CC1.„ Bzl., 11. in  Nitrobenzol. 
Pyridin gibt ein farbloses, amorphes Prod. — 2 C24H 21N3, TiCl.,. Bldg. in Chlf.Violett-

* schwarz. Wird an feuchter Luft rótliehweiB. LI. in Nitrobenzol, Pyridin. — C24H 21N3, 
AlBr3. Bldg. in Bzl. Floekig. — Prodd. aus a-Melhylindol: 2 C9HSN , IISnCl5 (Methyl- 
indolsalz einer Methylindolpentachlorozinnsaure). F. 207°. Wl. in Nitrobenzol, konz. 
Ameisensiiure. Aceton yerwandelt in  ein gelbes Prod. Pyridin lost erst yollkommen, 
dann scheidet sich ein amorpher Nd. von Dipyridinzinntotrachlorid, 2 C5H EN, SnCl4, 
aus. Cr,HfN, SnCl3 (a-Methylindol-N-zinntriehlorid). Nadelchen. F. 149°. Sil. in 
konz. Amoisensaurc, Nitrobenzol, Aceton. Pyridin liefert sofort ein weiBes Prod. NH3 
u. NaOH regenerieren aus beiden Verbb. reines a-Methylindol. — Yerb. aus N-Methyl- 
indol u. A lBr3, C9H9N, AlBr3. Bldg. in  Lg. RótliehweiB. — Yerb. aus Bis-[a.-methyl- 
fl-indyl]-methen u. SnClit C19H 1CN2, SnCl4. Bldg. in CS2. Orangerot. F. 201°. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62. 466—73. 6/2. Bonn, Univ.) " Os t e r t a g .

Costin D. Nenitzescu, Derivale des Bz-Tetraliydroindols. I . Diese konnen 
durch Hydrierung des Indols u. seiner Deriyy. erhalten werden. Da sich hierbei aber 
yerschiedene Hydricrungsstufen bilden, w ahlt Vf. den synthet. Weg. E r ha t a-Brom- 
•cyclohexanon m it Na-Acetessigester kondensiert, um zum 1,4-Diketon I  zu gelangen,

C ll2 C ll2

c h 2
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konnte dieses jedoeli wegen Bldg. zahlreichcr anderer Prodd. u. zu hohen Kp. nicht 
isolieren. E r  konnte aber durch Kondensation des Rohprcd. m it NH4-Acetat sehr 
geringe Mengen II erhaltcn, womit die Bldg. von I bewiesen ist. P rakt. Bedeutung 
besitzt dieses Verf. nicht. — 4,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-3-carbathoxyindol, C12H i70 2N 
(II). Gleiche Moll. a-Bromcyclohexanon u. Na-Acetessigester in absol. A ." l Stde. 
kochen, einengen, m it W. verd., Ol m it vicl NH4-Aeetat in  E g . 1/2 Stde. kochen, in  W. 
gieBen, ausathern. Das olige Prod. schcidet bei mehrtagigem Stehen wenig Krystalle 
ab. Aus A., dann verd. A., F . 132°. Gibt in sd. Lsg. die EHRLiCH sehe Rk. (Bulet. 
Soc. Chim. Romania 1 0 .  131— 33. Okt. 1928.) L in d e n b a u m .

Costin D. Nenitzescu und Virginie Scortzeanu, 'De.rir.aie, des Bz-Telrahydro- 
indols. II. Ober einige Derivaie des 4,5,6,7-Telrahydro-3,6,6-trimethyl-4-oxoindols. 
{I. vgl. vorst. Ref.) l,l-Dimethylcyclohexandion-(3,5) kondensiert sich m it a-Amino- 
acotessigester (nascierend durch Red. von Isonitrosoacetessigester) ziemlich g la tt zum 
Ester I. Die zugehórige Saure lafit sich leicht zu II decarboxylieren. I u. die Saure 
geben die EH RLiCH sehe Rk. erst in sd ., II schon in k. Lsg. — I liefert m it Br ein 
Additionsprod., u. zwar anscheinend m it 2,5 Atomen Br. Dasselbe verliert das Br 
langsam schon an der Luft, schneller u. yollstandig im  Yakuum iiber NaOH oder bei 
Behandlung m it w. W., besondors bei Zusatz von etwas S 0 2, unter Riickbldg. yon I. 
U nter der direkten Wrkg. der Sonnenstrahlen entfarbt es sich zusehends unter HBr- 
Entw . u. Bldg. eines farbloson Prod., welches bei Behandlung m it Lósungsmm. ver- 
harzt. Auch in  sd. E g . entfarbt sich das Additionsprod. unter starker HBr-Entw. 
W. fallt je tzt ein weiBes Pulver, welches jedoch nicht einheitlieh is t u. mehr Br enthalt, 
ais einem Monobromsubstitutionsprod. entspricht. Das Br kann sich nicht in Stellung 5 
oder 7 befinden, da es auBerst fest sitzt u. auch durch langes Kochen m it NaOC2Hs 
nicht eliminiert wird. Wahrscheinlich befindet es sich im Pyrrolkern an Stelle einer 
eliminierten Seitenkette.

V e r  s u c h e. 4,0 ,6 ,7  - Tetraliydro - 3,6,6 - trimethyl - 4 - oxo - 2 - carbathoxyindol, 
Cu H190 3N  (T). In  Eg.-Lsg. yon Acetessigester unter Eiskuhlung u. Ruhren konz. 
NaNOn-Lsg. tropfen, noch 10 Min. ruhren, schwach w. Lsg. von 1,1-Dimethylcyclo- 
hexandion-(3,5) in Eg. zugeben, allmahlich Zinkstaub in  dem MaBo eintragen, daB die 
FI. nicht zu stark  sd., schlieBlich noch 1 Stde. auf sd. W.-Bad erhitzen, ausgefallenes 
Zn-Acetat m it etwas sd. W. losen, von Zn absaugen, in W. gieBen. Nadeln aus 50°/0ig. 
A., F . 171°. Liefert m it H N 03 (D. 1,4) ein annahernd auf Ci3H170 8N3 stimmendes Prod., 
Krystalle aus A., F. 193° (Gasentw.), 11. in vcrd. Alkali, keine EHRLiCH sehe Rk. — 
Freie Carbcnisaure, C12H130 3N. Mit sd. wss.-alkoh. KOH. Aus Eg., F. 235°. — 4,5,6,7- 
Tetrahydro-3,6,6-trimethyl-4-oxoindol, Cn H I503Sr (H). Vorige iiber direkter Flamme bis 
zur beendeten C02-Entw. erhitzen. Krystalle aus A., F. 162°. — Additionsprod. 
Cu HwOzN B r ^ .  Aus I  m it Br in Eg. Orangerote Blattchen aus ca. 50° w. Eg. oder 
Chlf., F. 132°. — Das daraus durch Kochen m it Eg. u. Fallen m it W. erhaltene Prod. 
zeigt, aus A. umkrystallisiert, F. 202° (heftige Zers.). — Mit sd. A. liefert das Additions
prod. ein farbloses Prod. von F. 208° (ohne Zers.). (Bulet. Soc. Chim. Romania 1 0 .  
134—40. Okt. 1928.) L in d e n b a u m .

Costin D. Nenitzescu, Derhate des Bz-Tetrahydroindols. I I I . Vber einige mehr- 
hernige Derivate des 4,5,6,7rTetrahydro-3,6,6-lrimethyl-4-oxoindols. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Das im vorst. Ref. beschriebene 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6,6-trimethyl-4-oxo- 
indol(I) kondensiert sich m it Formaldehyd leicht zu II, wogegen die Kondensation 
mit Ameisensaure, welche zum Methenfarbstoff I I t  hiitte fiihren miissen, nicht gelang. 
Das MiBlingen dieser in der Pyrrolreihe sonst so leicht erfolgenden Rk. (vgl. F i s c h e r  
u. Z e r w e c k ,  C. 1 9 2 2 .  III . 674) konnte entweder daran liegen, daB das H-Atom des 
Pyrrolkerns hier wenig reaktionsfahig ist, oder daran, daB keine Neigung zum Uber- 
gang der Pyrrol- in die Pyrroleninform besteht. Erstere Annahme scheidet aus, weil I  
nieht nur m it anderen Aldehyden (auch Benzaldehyd), sondern auch m it C8H5-N : N-CI 
unter Bldg. einer Azoyerb. leicht reagiert. Letztere Annahme wird dadurch gestutzt, 
daB CyclohexenderiYV. eine geringere Verbrennungswarme besitzen, also stabiler sind 
ais die Isomeren m it semicycl. Doppelbindung. Auch durch Oxydation von II m it FeCls 
oder Br, sowie durch Kondensation von I  m it Chlf. u. Alkali wurde III nicht erhalten.

CO

NH
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SchlieBlieh kam Vf. dadurcli zum Zicl, daB er I  m it Orthoameisenester zu IV konden- 
sierte u. aus diesem mittels H C 1 1 Mol. I  wieder abspaltcto (vgl. dazu F is c h e r  u . H e y s e , 
C. 1924- II . 2254). Die Pyrroleninform ist demnach auch in der Bz-Tetrahydroindol- 
reike existenzfaliig, bildet sich hier aber nicht durch direkte Kondensation. — Letzteres 
konnte auch durch die CO-Gruppe in  Stellung 4 verursacht sein, weil dieselbe m it der 
Kerndoppelbindung konjugicrt ist. Vf. ha t daher I  m ittels Hydrazins nach K is h n e r - 
W o l f f  zu V reduziert, welches so oxydabel ist, daB es nur ais P ik ra t analysiert werden 
konnte. Vielleicht ist das auch die Ursache, weshalb seine Kondensation m it H-CO„II 
kein positives R esultat ergab. Ais Nebenprod. bei der Darst. von V entsteht das 
Azin VI.

CO
r ° H 3 CHa j —

NH J„ 'N H  III  n "
( a s s ę *

CH,
CH2 C :N -

r \ •ch3' H2C < > i|------7,-CH3 1 L C ,< \ ------ r.-CIŁ,
II CH VI

(CHs)aC ^ ^ ^
NH 3 CII, NH CII, NH

V e r  s u c h e. D i- [4,5,6,7-tetrahydro-3,6,6-trimethyl-4 -oxoindolyl- (2)] -mełhan,
C23H30O2N2 (H). I  in  A. m it 40°/0ig. Form alin u. einigen Tropfen konz. HC1 1/.1 Stde. 
kochen. Nadeln aus A., F . 267°. — 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6,6-triniethyl-4-oxoindol-(2)- 
azobenzol, C17H 19ON3. I  in verd. A. m it eiskalter CeH5-N : N ■ Ćl-Lsg. yersetzen, m itN aO H  
neutralisieren, m it W. verd. Gelbe Nadeln aus A., F. 224° (Zers.). — Tri-[4,5,6,7- 
tetraJiydro-3,6,6-trimethyl-4-oxoindolyl-(2)'\-methan, C3,iH430 3N3 (IV). Aus I  m it Ortho
ameisenester in  sd. Aeetanhydrid. Krystalle aus Pyridin, F. 284°. — [4,5,6,7-Tetra- 
hydro-3,6,6-lrimethyl-4-oxoindolyl-(2)]-[4,5,6,7-telrahydro-3,6,6-trimethyl-4-oxoindoUnyl\- 
methen (III). IV lóst sich leieht in konz. HC1. Nach einiger Zeit fallt das Hydrochlorid 
von III, C23H2D0 2N2C1, ais orangefarbiges, mikrokrystallin., swl. Pulver aus. —  4,5,6,7- 
Tetrahydro-3,6,6-trimetliylindol (V). I  m it N2H r H ydrat in wenig A. 8 Stdn. erhitzen, 
NaOCH3-Lsg. zugeben, zuschmelzen, 12 Stdn. auf 150—160° erhitzen, von wenig VI 
filtrieren. Auf Zusatz von W. fallen sehr oxydable Krystalle aus, aus A. +  W., F. 63°. 
Zusatz von ath . Pikrinsiiure zur urspriinglichen Lsg. liefert das Pikrat, C17H 20O7N4, 
gelbe Nadeln aus A., F . 140° (Zers.). — A zin  des 4,5,6,7-Telrahydro-3,6,6-lrimethyl-
4-oxoindols, C22H30N4 (VI), Blattchen, nicht bis 300° schm., meist unl. (Bulet. Soc. 
Chim. Komania 10. 141—48. Okt. 1928. Bucarest, Univ.) LlNDENBAUM.

Stefan Minovici, Costin D. Nenitzescu und Barbu Angelescu, Ober einige 
Derirate des 2,5-Diphenyloxazols. In g h am  (C. 1927. I. 3195) hat fiir die Synthese 
der 2,5-Diaryloxazole aus aromat. Aldehydcyanhydrinen u. Aldehyden ein befriedigendes 
Rk.-Sehema aufgestellt, ohne jedoch zu erklaren, weshalb die Synthese nur m it aromat. 
Komponenten gelingt. Vff. haben die Synthese auf eine gróBerc Anzahl von im aromat. 
Kern negatiy substituierten Komponenten ausgedehnt u. in  allen Fallen Oxazole cr- 
halten, m it einer einzigen Ausnahme: Anisaldehydcyanhydrin u. p-Nitrobenzaldehyd 
liefern nur p-Nitróbenzyliden-p-methoxymandelsaureamid. Auch Benzaldehydcyan- 
hydrin reagiert m it demselben Aldehyd nach dieser Richtung, aber es bildet sich auch 
das Oxazol. Die Basizitat der Oxazole wird durch diese Substituenten vermindert, 
u. zwar um so mchr, je negativer dieselben sind. So werden die Hydrochloride der 
N 0 2- u . Cl-haltigen Oxazole schon durch absol. A. zers., verlieren auch an der Luft 
oder im  Vakuum reichlieh HC1. — Einige dieser Oxazole wurden sehon von L i s t e r  
u. R o b in so n  (C. 1912. II . 1371) auf anderem Wege dargestellt. Die von M in o v ic i 
(1S96) durch Nitrierung des 2,5-Diphenyloxazols erlialtene Verb. wurde durch Oxy- 
dation (Bldg. von p-Nitrobenzoesaure) u. Synthese ais 2-Phenyl-5-[p-nitrophenyl\- 
oxazol erkannt.

V e r  s u e h e. Darst. der Oxazole durch Siittigen absol. ath. Lsgg. von gleiehen 
Moll. Aldehydeyanhydrin u. Aldehyd unter Eiskiihlung m it HCl-Gas u. Zerlegen der 
ausgefallenen Hydrochloride durch Lósen in A. u. Fallen m it W. oder nur durch Um- 
krystallisieren aus absol. A. (bei den N 0 2- u. Cl-substituierten). —  2-p-Tolyl-5-phenyl- 
oxazoł, C10H ]3ON. A us Benzaldehydcyanhydrin u. p-Toluylaldehyd. Aus Lg., F . 74°. 
Hydrochlorid, aus absol. A., F. 160—161° unter starker HCl-Entw. — 2-Phenyl-5-p-
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tolyloxazol, CleH 13ON. Aus p-Toluylaldehydeyanhydrin u. Benzaldehyd. Aus Lg., 
F . 81°. Rohes Hydrochlorid, F . 180°. — 2-[p-Methoxyphcnyl]-5-p-lolyloxazol, C17H ]50 2n !
Wio vorst. m it Anisaldehyd. Aus verd. A., F. 88°. Rohes Hydrochlorid, F .1000. ' __
2-[3',4'-Methylendioxyphenyl]-5-phenyloxazol, CMH u O^N. Aus Bcnzaldchydcyanhydrin 
u. Piperonal. Aus Lg. +  Tropfen absol. A., F. 116—i l7 “. Hydrochlorid,, aus absol. A., 
F. 193°. — 2-[o-Nitrophenyl]-5-pMkylomzol, C15H10O33S!2. Wie vorst. m it o-Nitrobenz- 
aldehyd. F . 123°. — 2-[m-Nilrophenyl]-5-phenyloxazol, C15H 10O3N2, F . 154—155°. — 
2-[p-Nilrophe7iyl]-5-phenyloxazol, C]5H 10O3Ń2. Darst. in Chlf. Dor in sd. absol. A. wl. 
Teil bildet gelbe Nadeln aus Chlf., F. 208°. — p-Nitrobenzylidenma7idelsdureamid, 
CcHr, • CH(OH) ■ CO -N : CH-C6H4-N 02. Aus dem alkoh. F iltra t des vorigen. Aus absol. 
A., F. 168°. — 2-\o-Chlorphmyl\-5-phe.7iyloxazol, C15H ioONC1. Mit o-Chlorbenzaldehyd. 
F . 83°. — 2-\_m-Chlorphenyl\5-phenyloxazdl, C15H 10ONC1, F. 107°. —  2-p-Tolyl-5- 
[p-methoxyphenyl]-oxazol, C17H 150 2N. Aus Anisaldeliydcyanhydrin u. p-Toluylaldehyd. 
Aus Lg., F. 90°. Hydrochlorid, aus absol. A., F. 179°. — 2-[3',4'-Methylendioxyplie7iyl]- 
5-[p-metlioxyphe7iyl]-oxazol, C17H130 4N. Wie vorst. m it Piperonal. F. 145°. — 
2-[o-Nitroplie7iyl]-5-\p-methoxyphe7iyl]-oxazol, C16H 120 4N2. Mit o-Nitrobenzaldehyd. 
F. 116°. — 2-\m-Nilrophenyl]-5-[p-methoxyphenyl]-oxazol, C10H 12O4N2, F. 163°. Rohes 
Hydrochlorid, F. 172°. — p-Nilrobe7izyliden-p-melhoxyma7idelsaureamid, CH30-C rH .- 
CH(OH)-CO N : CH-C6H4-N 02. Darst. in Chlf. S tark gliinzende Krystalle aus absol. 
A., F. 168°. — 2-[o-Chlorphenyl]-5-[p-methoxyphenyl]-oxazol, C,cH120 2NC1, griinlieh- 
gelbo Krystalle, F. 108°. Rohes Hydrochlorid, F. 127°. — 2-\m-Chlorplie7iyl]-5-[p-7neth- 
oxyphenyl]-oxazol, C10H 12O2lSrCl, F. 123°. Rohes Hydrochlorid, F . 162°. — 2-Phenyl-
5-\p:riiirophenyZ]-oxazol, G,5H 10O3N2. Je 1 Mol. p-Nitrobenzaldehyd u. trockenen HCN 
in A. m it Spur Piperidin versetzen, nach erfolgter Lsg. (Bldg. des Cyanhydrins) m it 
einigen Blasen HCl-Gas neutralisieren, Benzaldehyd zugoben, dann wie iiblich. 
Griinlichgelb, F. 187°. (Bulet. Soc. Chim. Romania 10. 149—59. Okt. 1928. Bucarest, 
Univ.) L in d e n b a u m .

H. Pauly und E. Ludwig, Imidazoldicarbo7isdure zur Kennzeiclmung und Trennung 
vo7i organischen Basen. Erwiderung an Y. Tamamushi. Vff. stellen einige Punkte 
richtig, in denen T a m a m u s h i (C. 1928. II . 2559) die Arbeit von P a u l y  (C. 1922.
III . 1192) mi!3verstanden hat. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsoh. pharmaz. Ges. 267’. 
143—44. Febr.) W . W o l f f .

Robert Robinson und Krishnasami Venkataraman, Anthoxanthine. V III. Eine 
Synthe.se des Morins und 5,7,2',4'-TetraoxyJlavons. (VII. vgl. C. 1926. II . 2910.) 
cu-Metlioxyphloraoetophenon liefert m it 2,4-Dimethoxybenzoesaureanhydrid u. Na- 
2,4-dimethoxybenzoat auf ISO—185° erhitzt u. das Bk.-Prod. vcrseift Morin-3,2',4'- 
trimethyleither u. dieser wie iiblich entmethyliert Morin (I). Das anormale Schwefd- 
sdurederiv. formulieren Vff. nach II. Die von D u n s t a n  u . H e n r y  (Philos. Trans. 
Roy. Soc. London 194 [1901]. 515) vorgeschlageno Formel fiir Lotoflavin (IV) konnte 
nicht bestatigt werden. Die Verb. wurde durch Entm ethylienm g ihres Dimethyl- 
athers HI synthetisiert u. erwies sich ais von IV versehieden.

OHO _ TT

I
H0r ^ 'Y " > i 0— \  ) 0H h o i ^ N ^ — /  \

I I  j c .O H  11 L I J o H ^ — ^
HO CO HO OH

OCH, 0

">OCHs H O ,/

OH

«CH IV
HO CO HO CO

V e r s u o h c. 2,4-Dimethoxybenzoesaure, aus /?-Resorcylsaure m it Dimethyl- 
sulfat hergestellt, liefert m it Thionylchlorid nach dem D. R. P . 201 325 2,4-DUmthoxy- 
benzoes&ureanhydrid, C1SH1S0 7 aus Bzl.-A. F. 82°. Hieraus m it co-Methoxyphloraceto- 
phenon u. Na-2,4-dimethoxybenzoat 4 Stdn. bei 180—185° Morin-3,2',4'-trhnethyl- 
ather, ClaH ,60~, aus 95% A. glitzernde, strohgelbe Krystalle vom F. 132°, Pentametliyl- 
ather, Cz0H.,0O-, aus 50°/„ A., F. 155—157°. Bei einem Vers. O-Diacetyl-O-tiimethyl- 
morin herzustellen entstand 0-2,4-Dimethoxybenzoyl-0-acetylmorin-3,2',4'-irimethyldther, 
C2DH 2eOu , aus verd. A. F. 170°, Sintern bei 167°. Aus dem O-Trimethylmorin u. H J

142 *
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in  Acetanhydrid Morin, C15H 100 7, H 20 , lange, hellgelbe Nadeln vom F. 286—288°, 
Sintern bei 281°. Phloracetophenon, 2,4-Dimethoxybenzoesaureanhydrid u. Na-2,4- 
D im e th o x y b e n zo a t liefern bei 180—185° 5,7-Dioxy-2',4'-dimethoxyflavon, C17H 140„, 
V, H 20  (III), aus verd. Eg. m it wenig HC1 gelbe, verfilzte Nadeln vom F. 258—259°. 
Hieraus m it H J  in Acetanhydrid 5,7,2',4'-Tetraoxyflavcm, C15H 10O<j (IV), aus Eg. 
F. 332—335°, Verfarbung bei 300°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 61—67. 
Jan .) T a u b e .

Tom Heap und Robert Robinson, Anthoxanthine. IX . Syringetin. (V III. vgl. 
vorst. Ref.) Die Synthese der Verb. gelang'durch Erbitzen von co-Benzoyloxyplilor- 
acetophenon m it Natrium-O-benzylsyringat u. O-Benzylsyringasaureanhydrid u. Ver- 
seifen des resultierenden Syringetin-4'-benzylathers (II) m it alkoh. HC1 zu Syringetin (I). 
Die Verb. konnte durch ein Telracetylderiv. u. Methylieren zum Myricetinhexamethyl- 
ather charakterisiert werden.

V e r  s u  c h e .  co-Benzoyloxyphloracetophenon, Natrium -O-trimethylgallat u.
з,4,5-Trimethoxybenzoesaureanhydrid liefern auf 180—185° erhitzt Myricetin-3',4',5'- 
trimethylather, C18H I60 8 aus Eg. gelbe Nadeln vom F . 290—293°; 0-Triacetylderiv., 
C21EL2Ou , aus A. F. 195— 195,5°. E in  Versueh, vom Trim ethylather m it 20% Oleum 
zum Syringetin zu gelangen lieferte Monomethylmyricetinsulfosaure, Ci0H12On S, aus 
JMethylalkohol Nadeln ohne definierten F . Aus Benzoylchlorid u. Syringasiiure in  alkal. 
Lsg. O-Beryzoylsyringasdure, CIBH u 0 6, aus Eg. F . 229°—232°, Sintern bei 215°, Chlorid, 
C10H1:lO5Cl, aus PAe. F. 116,5—118°; Anhydrid. Der holie E. des schlecht definierten 
Anhydrids verhinderte die Synthese auf diesem Wege. O-Benzylsyringasaure liefert 
m it Thionylehlorid u. Pyridin O-Benzylsyringasdureanhydńd, CjjHjoO;,, aus Bzl.- 
PAe. F . 112—113° u. hieraus m it co-Benzoyloxyphloracetophenon u. Na-Benzylsyringat
и. Verseifung m it alkoh. KOH Syringetin-4'-benzyldther, C2,,H20O8 (II), aus Eg. braune
Nadeln vom F. 240—241°, Triacetylderin., C30H 2(iOu , aus Eg. F. 191—-194°. Aus dem 
Benzylather durch Entbenzylierung m it alkoh. HC1 Syringetin (5,7,4'-Trioxy-3',5'-di- 
inethoxyflavanol), C17H u 0 8 (I), aus Eg. gelbe Nadeln vom F. 288—289°, Verfarbung 
bei 270°; Tetracetylderiv., C25H220 12, F . 224—226°, durcli Methylierung m it Dimethyl- 
sulfat Myricetinhexaniethylather, C21H 220 8 (im Original irrtum lich C12H 220 8) aus PAe.
F . 159—161°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 67—73. Jan.) T a u b e .

Wilson Baker, Ryuzaburo Nodzu und Robert Robinson, Anthoxanthine. 
X . Eine Synthese des Gossypetins und Quercetagetins. (IX . vgl. vorst. Ref.) A. G. P e r -  
KIN (Journ. chem. Soc., London 103. 650) hatte  fiir das Qvercetagetin u. Gossypetin 
die Formel I  aufgestellt, ohne die Stellung der Hydroxyle in  den Tetraoxybenzolkernen 
festlegen zu kónnen. Yersuchsweise wurden von ihm die Formulierungen H  u. III 
angenommen. H  konnte jedoeh von N i e r e n s t e i n  (Journ. chem. Soc., London 111 
[1917]. 872) synthetisiert werden u. erwies sich ais von den oben genannten Verbb. 
verschieden. Die Arbeit der Vff. steht in  tlbereinstimmung m it A. G. P e r k in  u. wider- 
sprieht den Verss. yon N ie r e n s te in .  Hiernach ha t Gossypetin die Formel H, dieses 
wie auch Quercetagetin sind D eriw . des l,3,4,5-Tetraoxybenzols u. infolgedessen ist 
letzteres nach III zu formulieren. Die Synthese gelingt wie folgt: Der Tribenzyldther 
des Pyrogallols (IV) liiBt sich m it H N 03 zu 2,6-Dibenzyloxy-p-benzocliinon (V) oxy- 
dieren u. zum Hydrochinon VI reduzieren, welches m ethyliert 2,6-Dibenzyloxy-l,4-di- 
methoxybenzol (VII) liefert. Die Verseifung gibt 2,5-Dimethoxyresorcin (YJLłl). Der 
Monomethylather des Iretols von L a ir e  u . T lEM A Kir (Ber. D tsch. chem. Ges. 26 
[1893]. 2034) muB VIII oder XTT entsprechen, erwies sich jedoeh verschieden von 
beiden (vgl. Ch a p m a n , P e r k in  u. R o b in so n , Journ. chem. Soc. London 1927. 
3015). Aus V m  nach H o esc h  Trimethoxyresacetophenon (IX) u. durch Veratroylierung 
OxypentamethoxyJlavon (X). Hieraus durch Entm ethylienm g Gossypetin (fi). Die 
Synthese des Qwrcetagetins rerlauft analog, ausgehend vom 4,5-Dimethoxyresorcin 
(XH); wegen Verschiedenheit des resultierenden Hexaoxyflavons vom Gossypetin 
bleibt ais einzige Alternatiye Formel IH. Die nach CHAPMAN, P e r k in  u. ROBINSON,
1. c. ausgefiihrte Ilerst. des Dioxytrimetlioxj'acetophenons aus 4,5-Dimethoxyresorcin 
u. Methoxyacetonitril miiBte ein Prod. XIII geben, das hieraus entstehende Oxy-
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pentamethoxyflavon miiCto dann ein 7-Oxyflavon sein. Tatsachlich entsteht jedoch 
ein, seinen Eigg. nach ais 5-OxyfIavon anzusprechendes Deriy., woraus folgt, daB 
das Methoxyacetylderiv. nach XIV zu formulieren ist.

O

HC^OH)3̂ ę — \ _

_OH
\ q h

HO O n  
H O ^ ^ ^ N . C —

_0H
N o h

ho.-^N
O I I I

HO1 rr<-
OH
^ > -O H

H0/ V ^ 0

V III

IV  C6H3(OCH2C0H 6)5 
V C6H 2(=O)2(OCH2C0H6)2 

V I C6H2(OH)2(OCH2C0Hs)2 
V II  C6H2(OCII3)2(OCH2C0H5)2 

o  OCH3

X
H O -

OCH,

IX

o c h 3

c o -c h 2o c i-i 3
u c h 3

h o ^ ^ o h  h o ^ ^ o i i

X I

C H ,0 ,^ > 0 H
•OCH, c h 30 ^ • OCH,c o -c h 2-

HO XIV 
u. Benzylchlorid unter

CH3O k ^ J  c h 3o L I - Co . c h 2
X II  CH30  CH:lO X I I I

V e r s u c h e .  Pyrogallol liefert in Aceton m it K 2C03 
H 2 1,2,3-Tribenzylozybenzol, C^H^O;; (IV) aus A. F. 70° u. dieses m it H N 03 oxydiert 
2,6-JDibenzylozy-p-benzochinon, C20H lcO4 (V) aus Aceton F. 201—202°. (Ais Neben- 
prod. 5-Nitro-l,2,3-tribenzyloxybenzol, C27H 230 6N, im Original irrtum lich C^H^OjN, 
aus Aceton F. 139°). Dio Red. des Chinons m it H 2S 04-Zn fiihrt zu 2,6-Dibenzyloxy- 
hydrochinon, C20H 18O.i (VI) aus A.-H2SOlS F. 116—117° u. hieraus durch Methylierung 
m it Dimethylsulfat 2,6-Dibenzyloxy-l,4-dimethoxybenzol, C22H 220 4 (VII), aus Aceton ■ 
F. 82—83°. Die Verseifung m it HCl-Eg. liefert 2,5-Dimetlioxyresorcin, CsH 10O4, 2 H 20  
(VM ) aus W. F. 61—62°. Das Resorem gibt m it Methoxyacetonitril u. HC1 in A. 
2,4-Dioxy-a),3,6-trimetlioxya<xtoplie.non, Cu H i4Oc (IX) aus W. F. 150—151° u. hieraus 
m it K -V eratrat u. Veratrumsaureanhydrid bei 175— 180° wie friiher 7-O x y -3,5,8,3',4'- 
penlamethoxyflavon (O-Pentamethylgossypetin), C2oH200 6 (X), aus verd. A. F . 253—254° 
u. schliefilich m it H J  3,5,7,8,3',4'-Hexaoxyfłavon (Gossypetin), C15H 10OR (H), aus verd. 
A. gelbe Nadeln vom F. 310—314°, Uexaacetylderiv., aus A. F . 229—230°; 3,5,7,8,3',4'- 
Hexamethoxyflavon (0-Hexamethylgossypelin), C2iH 22Os, aus A. F. 171—172°. Nach 
Ch a p m a n , P e r k i n  u . R o b in so n , 1. c., 2,6-Dioxy-(o,3,4-trimetlioxyacetophenon (XIV) 
u. hieraus wie oben 5-Oxy-3,6,7,3',4'-pentamethoxyflavon (0-Pentamethylquercetagetin), 
C20H 20O„ (XI), aus Methylalkohol F. 159—160°. Durch Methylierung 0-Hexamethyl-
que.roetage.tin, CyHpjjOg, a-Form aus Aceton 143—144°, fi-Form aus Aceton F. 157°
u. schliefilich m it H  J  3,5,6,7,3',4'-Hexaoxyflavon (Quercetagetin), C15H 10Os, 2 H 20  (HI), 
aus 50%ig. Eg. gelbe Nadeln vom F. 316° (Zers.); Hexaacetylderiv., C2,H 220 14, aus 
Eg.-A. F. 210°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 74— 84. Jan . U n iw . Manchester 
u. Oxford. London. Univ. Coli.) T a u b e .

Hanns John, Chinolinderirate. X I. Synthese substituie.rter 2-Phenyl-4-athyl- 
chinolinz. (X. vgl. C. 1928. H . 151.) Entsprechend den in der I. u. I I . Mitt.(C. 1926- 
I. 1653. 1655) beschriebenen Synthesen von Substitutionsprodd. des 2-Phenyl-4-methyl- 
chinolins wurden unter Verwendung von Bcnzalathylmethylketon (sta tt Benzalaceton) 
2-Phenyl-4-dthylchinolin u. zahlreiche Substitutionsprodd. desselben dargestellt. Die 
Ausbeuten hangen von A rt u. Stellung dor Substituenten im Kern des Anilins ab u. 
betragen zwisehen 2 u. 36°/0. m-Substituierte Anilinę geben die besten Ausbeuten.

Y e r s u c h e .  (Mit Max E. Schmied.) 2-Phenyl-i-atliylddnolin, CJtHi3N.



2190 D . O r g a n is c h e  Ch e m ie . 1929. I.

10 g Anilinhydrochlorid u. 7,5 g Benzalathylmethylketon dureh Erwarmen misclien, 
nach Erkalten 15 Tropfcn konz. HC1 u. 3,75 ccm W. zugeben, 16 Stdn. kochcn, dicke 
Fl. -f- H arz m it verd. HC1 (1:100) auskochen, bis gesiitt. HgCl2-Lsg. keinen Nd. mehr 
crzcugt. Gesamto Fi. m it Tierkohle erhitzen, F iltra t m it HgCl2-Lsg. fiillen, Nd. in
0,1-n. HC1 lóscn, F iltra t wieder m it wonig HgCl2-Lsg. versetzen, im Kuhlschrttnk aus- 
gefallenes Doppelsalz in sd. vcrd. HC1 m it H„S beliandeln, m it Kohle erhitzen, F iltra t 
einengen, m it konz. NH4OH fallen. Rhomboeder aus A., PAe. u. A., F. 50°. Pikrat, 
gelbe Krystalle aus A., F. 189—190°. — 2-Phenyl-4-athyl-6,8-dimethylcMnolin, C19H19N. 
Mit asymm. m-Xylidinhydrochlorid. HgCl,-Doppelsalz aus verd. HC1 umkrystallisiert. 
Nadeln aus absol. A. u. Bzl., F. 88°. Pikrat, gelbe Prismen aus A., F . 158°. — 2-Phenyl- 
4-dthyl-S-methoxychinolin, C18HI7ON. Mit o-Anisidinhydrochlorid. Prismen aus A., 
dann Bzn., F . 76°. Pikrat, Nadelrosetten aus A., F. 140°. — 2-Phenyl-4-athyl-5 (oder 7)- 
methylchinołin, C1SH1TN. Mit m-Toluidinhydrochlorid. Undeutliche Krystallchen aus 
absol. A. (yerdunsten), dann A. u. A., F. 112°. Pikrat, P latten  aus A., F. 185°, Zers. 
bei 18S°. — 2-Phenyl-4-athyl-5 (oder 7)-oxychinolin, C17H ,5ON. Mit m-Aminoplienol, 
u. zwar im Rohr (100°, 48 Stdn.). Nadeln aus absol. A., F. 219°. Pikrat, gelbe Wurfel 
aus A., F . 211°. — 2-Phenyl-4-dthyl-5 (oder 7)-methoxychinolin, Ci8H 17ON. Aus vorigem 
m it CH3J  in  sd. absol. alkoh. KOH (24 Stdn.). Nadeln aus A. u. PAe., F. 52°.— 2-Phenyl- 
4-athyl-5 (oder 7)-dthoxychinolin, C19H 190N. Mit m-Phenetidinhydrochlorid. Wurfel aus 
absol. u. verd. A., F. 118". Pikrat, gelbe Krystalle aus A., F. 215—216°. — 2-Phenyl- 
4-dthyl-6-methylchinolin, C]SH17N. Mit p-Toluidinhydrochlorid. Nadeln aus A. u. Bzn., 
F. 109°. Pikrat, gelbe Rhomboedcr aus A., F. 183°. — 2-Phenyl-4,6-didthylchinolin. 
M it p-Athylanilinhydrochlorid. Isoliert ais Pikrat, Cs H220 7N.,, gelbe P latten  aus A., 
F. 158°. — 2-Phenyl-4-dthyl-6-chlorchinolin, C17H 14ŃC1. Mit p-Chloranilinhydrochlorid. 
Undeutliche Krystallchen aus absol. A. u. Bzn., F. 65—66°. Pikrat, Prismen aus A.,
F. 170°. — 2-Phenyl-4-athyl-6-oxychinolin, C17H15ON. Mit p-Aminophenolhydrochlorid. 
Nach Umfiillcn aus verd. HC1 +  NH,,OH Nadelrosetten aus absol. A. u. Bzl., F. 149°. 
Pikrat, gelbe Krystalle aus A., F. 204° (Zers.). K-Salz, Nadeln aus 33%ig. Lauge. — 
2-Phenyl-4-dthyl-6-methoxychi?iolin, C18H j7ON. M it p-Anisidinhydrochlorid. Nadeln 
aus absol. u. verd. A. (bei starker Verd. fluorescierend), F. 193°. Pikrat, gelbe 
Rhomboedcr aus A., F. 173°. — 2-Phenyl-4-dthyl-G-dthoxychinolin, Cj9H 19ON. Mit 
p-Phenctidinhydrochlorid. Nadeln aus absol. A. u. Bzn., F. 122—123°. Pikrat, gelbe 
Wurfel aus A., F. 189°. — 2-Phenyl-4-dlhyl-6-isobutyloxychinolin, C21H 23ON. Aus der
6-Oxyverb. m it i-C4H9J  in sd. absol. alkoh. KOH (14 Stdn.). P latten  aus absol. A.,
F. 102°. — 2-Phenyl-4-dthyl-6-isoamyloxychinolin, C22H S5ON. Mit i-Cr,Hn Br. Nadeln aus 
verd. A., F. 91°.— 2-P]icnyl-4-dthyl-G-allyloxychinolin, CJ0H 13ON. M it C3H5Br. Nadeln 
aus absol. A. u. Bzn., F. 116°. — 2-Phejiyl-4-dithyl-6-'plie.nacyloxychinolin,CojHjiOoN. Mit 
C6H3-C0-CH2C1. P latten aus A. u. Bzl., F. 136°. — Samtliche Basen bilden gut krystalli- 
sierte Hydrochloride, Sulfatc u. N itratc, ferner krystallisierte, teilweise tieffarbige 
Doppelsalzc m it HgCl2, K 2CrO.„ K4FcCy,, u. J -K J . — Andere Substitutionsprodd. 
des Anilins, ferner /?-Naphthylamin u. 7-Aminonaphthol-(2) gaben hóchstens Spuren 
von Chinolinbasen. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 1 . 177—92. Marz. Prag, D tsch. Hyg. 
Inst.) L in d e n b au m .

G. R asuw ajew , Merichinoide Dcrivate des 9,10-Dihydroplienarsazins. I . M itt. 
Dio von W i e  i. a n d  u. R h e i n h e i m e r  (C. 1 9 2 1 . I II . 725) beobachtetc Rotfarbung 
der Lsgg. von Dihydrophenarsazinderiw. in  H 2S 0 4, die dureh Halochromie erkliirt 
■\Mirde, konnten Vff. ebenfalls beim Losen des Dihydrophenarsazmoxyds in  Chlorsiiure 
feststellen. Ebenso tra t bei der Schmelze m it Chlor- u. Trichloressigsiiure Grunfarbung 
auf. Bei Einw. von Ameisensaure auf 10-Chlor-(Brom)-9,10-diliyrdrophenarsazin u. 
yerschiedcne andere D eriw . bildeten sich schwach gelbe Lsgg., die beim Erwarmen 
intensiy rotę Fiirbung annahmen. Diese Erscheinung konnte nieht dureh die von 
W IELAND (1. c.) angenommene Dissoziation zu freiem Phenarsazin erklart werden, 
da die Farbung auch bei yerhaltnismaBig niederer Temp. beobachtet wurde u. dio Lsg. 
im  Gegensatz zum freien Phenarsazin gegen W . unempfindlich, gegen L uft-0  dagegen 
sohr empfindlich war. — Beim Losen des Oxyds, des M ethylathers u. des Acetats des 
Phenarsazins in k. Ameisensaure entstand das entsprechende Formiat (I), das beim 
Erwarmen m it Ameisensaure die intensiye Rotfarbung zeigte, die ebenfalls beim E r
warmen einer ameisensauren Lsg. des Sulfats, Chlorids u. Bromids auftrat. Das Jodid  
zeigte keine Farbung. Bei dieser Rk. wurde eine Zers. der Ameisensaure zu C 02 u. H 2 
beobachtet, wobei der H  reduzierend auf das Form iat bzw. Chlorid des Dihydrophen- 
arsazins einwirkte, so daB die gefarbte Verb. ais Red.-Prod. anzusehen ist. Die gleiche
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Farbung tra t  bei der Red. m it Zn oder SnCl2 bzw. P t  ais K atalysator auf. Da bei der 
Einw. von P t  auf Ameisensaure keine Zers. eintrat, ist die Farbung walu-scheinlich 
auf die Bldg. einer unbestandigen Komplexverb. zuruckzufuhren, die sich beim E r
warmen oder bei Einw. des P t  zorsetzte. Die bei der Spaltung abgeschiedene C02-Menge 
entsprach der Bldg. eines Chinhydrons der Formel II, die aber nicht im Einklang m it 
einer gaii7.cn Reihe von Eigg. der Lsg. der farbigen Verb. stand. Der deutlich zum 
Ausdruck kommende ungesatt. Charakter der Yerb. sowie die betrachtliche Leitfahigkeit 
ihrer Lsgg. legtcn das Yorliandonsein eines Radikals nahe. Bei Annahme der meri- 
chinoiden S truktur eines halbfreien Radikals III entspraehen die Eigg. der zu unter - 
suchenden Substanz. Bei Einw. von Halogenen reagierten diese sofort unter Ent- 
fiirbung der Lsg. m it dem Halbradikal; das Prod. der direkten Addition konntc dabei 
nicht isoliert werden. Es entstand stets in  theoret. Ausbeute das entsprechende 10-Halo- 
gen-9,10-dihydrophenarsazin. DaB der H  am As-Atom nur sehr labil gebunden war, 
wurde weiter durch die Rkk. m it O u. S bestatigt; die bei diesen Rkk. entstehendo 
Ausgangsyerb. konnte von neuem durch Ameisensaure beim Erwarm en der Lsg. zum 
intensiy rotgefarbten Halbradikal red. werden. Die Einw. von NO fiihrte zu einer

V e r  s u c h e. 9,10-DUiydrophenarsazinformiat (I). Aus 10-Methoxy-9,10-dihydro- 
phenarsazin, seinem Oxyd oder Amid durch Losen in  Ameisensaure oder in  Acetonlsg, 
aus dcm 0xyd  durch allmaklichcs Zufugen von Ameisensaure. Nadeln, die sich gegen 
100° dunkel farben u. bei 150° wieder gelb werden. — Bei der Red. von 10-Chlor- 
9,10-dihydrophenarsazin oder yon I  durch Lósen in Ameisensaure u. folgendem E r
warmen im N-Strom farbte sich die Lsg. raseh intensiy rot, die Red. war in wenigen 
Minuten beendet. Die gebildete C02 wurde im Kaliapp. bestimmt. —  Bei der Addition 
von O in der red. Lsg. des 10-Chlor-9,10-dihydrophenarsazins wurde der absorbierte O 
bestimm t. 1 Mol. der Ausgangssubstanz absorbierto 1/„ Atom O, genau die Menge, 
dio zur Abspaltung des addierten H  erforderlicli war. Aus der entfarbten Lsg. wurde 
das 10-Chlor-9,10-dihydrophenarsazin in intensiy gclben Nadeln vom F. 192—194° 
zuriickgewonnen. Analog yerlief die O-Addition in der red. Formiatlsg.; dabei wurde 
nebenlier ein brauner Nd. erhalten, der hauptsachlich aus As bestand. — Bei Einw. 
von S auf eine red. Lsg. von Dihydrophenarsazinderiw. yerscliwand die Farbung der 
Lsg. nur beim Erwarmen unter Entweichen von H 2S. — Dio Addition yon J  in einer 
red. Lsg. yon 10-Chlor-9,10-dihydrophenarsazin oder dessen Form iat fiihrto zur Bldg. 
von 10-Jod-9,10-diliydrophenarsazin, das sich in langen, intensiy roten Nadeln yom
F. 222—224° abschied. Diese T itration war das geoignetste Verf. zu einer quantitativen 
Best. des Radikals in  der Lsg. Die Addition yon J  in  einer red. Chlorid-, Bromid- u. 
Sulfatlsg. ging beim Sulfat sehr leicht vor sich, beim Chlorid schwerer, wahrend sie 
sich beim Bromid sehr schwierig gcstaltete. —  Boi der T itration m it Br in w. Lsg. schied 
sich aus der entfarbten Lsg. des Radikals das 10-Brom-9,10-dihydrophenarsazin in 
langen gelben Nadeln vom F. 210° ab. Die Einw. von Cl auf eine red. Lsg. von Dihydro- 
phenarsazin fiihrte zum 10-Clilor-9,10-dihydroplienarsazin yom F. 191—193°. — Die 
Addition von NO yerlief in einem Gemisch von 50% A. u. 50% Ameisensaure schnell, 
wobei noch nach der Entfarbung eine bedeutende Menge NO absorbiert wurde. Es 
gelang jedoch nicht, das Rk.-Prod. zu isolieren, da die entfarbte Lsg. sieh an der Luft 
unter Nd.-Bldg. sehr rasch zersetzte. —  Zur weiteren Orientierung wurde die elektr. 
Leitfahigkeit einer Lsg. yon 10-Chlor-9,10-dihydroplienarsazin vor u. nach dem Auf
treten  der intensiy gcfiirbten Lsg. bestimm t (Tabelle vgl. Original). (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 6 2 . 605—16. 6/3. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. d. Wiss.) POETSCH.

— , SyniJietisches Morphium. Allgemeine Betrachtung iiber die Morphinsynthese 
von J. Mc L a n g  u . Vcrgleich der Eigg. des syntliet. Prod., das yon der Forschungs- 
abt. der „A. G. fiir Herstellung chem. P rodukte" in Kolin horgestellt worden ist, m it 
denen des Morphiums aus Opium. Die Unterss. (Farbrk. m it FROHDEscliem Reagens 
Lóslichkeit in konz. H 2S 04, Yerh. gegen die Reagenzien nach M arc ju ise  u . WasiCKY,
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FF.) bewcisen die Iden tita t des synthet. m it dem natiirlichen Prod. Chlorhydrat 
des synthet. Prod. entsprioht dem D. A.-B. 6, ebenso das daraus hergestellte Codein 
u. Diacetylmorphin. — Die pharmakolog. u. physiolog. Unters. wird gegenwartig 
ausgefiihrt. Dio Herst. gesehieht nur im Laboratorium. (Chemiekó L isty  23. 79 
bis 81. 25/2.) Ma u t n e r .

P. Karrer und W. E. Bachinann, Ober PJlanzenfarbstoffc. X I. Zur Kenntnis 
des Lycopins. (X. ygl. C. 1929. I. 541.) Nach S c h l e n k  kónnen sich Alkalimetalle 
an  ungesatt. Verbb. anlagern. Vff. haben gepruft, ob auch die natiirlichen Carotinoid- 
farbstoffo, welche zahlreichc konjugierte Doppclbindungen enthalten, zu dieser R k. 
befiihigt sind. Verss. m it Carotin, Xanthophyll, y-Crocetin u. Bixinmethylester waren 
negatiy. Dagegen reagiert Lycopin (I) leicht m it Alkalimetallen. Ais Lósungsm. eignet 
sich Bzl.-A. Die Rk. beginnt erst nach langerem Schiitteln, bisweilen erst nach 1 bis
2 Tagen, kann aber durch Erwarmen beschleunigt werden. Dabei treten charakterist. 
Farbanderungen auf: m it N a dunkel olivgriin, griinblau, blau, yiolettblau, dann braun- 
sehwarzer, schlammiger Nd. des Additionsprod.; m it Li rotbraun, blaugrun, blau, 
dann Nd., aber nicht yollstandig; m it K  braun, violettblau, yiolett, ltein Nd. Obwohl 
I 13 Doppclbindungen enthalt (VII. u. X. Mitt.), seheint es doch nur 2 Metallatome 
zu addieren, wie die Titrierung der yioletten K-Lsg. m it HC1 zeigte. Es ist nicht ge- 
lungen, irgend ein Umsetzungsprod. dieser Verbb. krystallisiert zu erhalten. Durch 
CH3J  wird I nicht regoneriert, woraus man nach den Unterss. von S c h l e n k  folgern 
darf, daB die Metallatome nicht an benachbarten C-Atomen haften, sondern weiter 
auseinander liegen. Durch Einw. von W. auf die Metallverbb. entsteht ein sehr autoxy- 
dables, daher noch nicht rein erhaltenes Prod. Einw. yon C02 liefert ćine ebenfalls sehr 
autoxydable Saure G.u IimOs, dereń Analysen zwar auf eine Tetracarbonsiiure, dereń 
Titrierung aber auf eine Dicarbonsaure stimmen, so daB die restliehen 4 O anders ge- 
bunden sein miissen. Diese Saure bildet einen Ubergang yon den Lipochrom-KW- 
stoffen (Carotin, Lycopin) zu den Lipochrom-Carbonsauren (Crocetin, Bixin). — Der 
Ozonabbau yon I  ergab keine hóheren Fettsauren, sondern groBe Mengen yon Acet- 
aldehyd u. Essigsaure, auBerdem Aceton. Durch die Bldg. des letzteren ist das eine 
Ende des Mol. in der Form (CH3)2C =  festgelegt. N im m t man an, daB das Mol. aus 8 Iso- 
prenresten aufgebaut ist, so kónnen nicht alle Doppclbindungen konjugiert sein. Vff. 
stelien sich dio Konst. etwa wie folgt yor: CH3-C(CH3): CH ■ CH0 • CH„• [C(CH3) : CH- 
C H : CH]3• C(CH3) : CH • CH2 • CH2 • C(CH3) : C H • CH3. Die 4 CH2-Gruppen kónnen auch 
eine andere Lage haben. DaB CH3 tragende C-Atome gesatt. yorliegen, is t unwahr- 
scheinlich, weil sie dann Asymmetriezentren waren.

V e r s u c h e .  Darst. der Metallyerbb. von I  nach der Vorschrift yon S c h l e n k  
(vgl. H o u b e n -W e y l , Methoden d. org. Ch., 2. Aufl., Bd. IV, 959ff.). Dauer mindestens
14 Tage. — In  die yom uberschiissigen N a getrennte Aufschlammung der Na-Verb. 
C02 geleitet, nach yólliger Aufhellung in  W . gegossen, Bzl.-A.-Schicht m it verd. NH4OH 
extrahiert, m it wss. Schicht yereinigt, m it HC1 gefallt, in  A. aufgenommen. Die Saure 
CuHooOs ist amorph, 11. in A., A., Bzl., fast unl. in PAe. —  Lsg. der Li-Verb. unter 
LuftabschluB in ausgekochtes W . dekantiert, hellgelbe Bzl.-A.-Schicht getrocknet, im 
Vakuum yerdampft, Prod. in PAe. aufgenommen, F iltra t im  Vakuum yerdampft. 
Orangegelb, amorph, yielleicht ein Gemisch yon Dihydrolycopinen. — Lsg. der K-Verb. 
in  N -at m it CH3J  umgesetzt. Sofort Umschlag nach orange u. Nd. yon K J . F iltra t 
lieferte, im Vakuum yerdampft, ein orangefarbiges, amorphes, 11. Prod. ■— Die K-Verb. 
lieferte m it O teilweise I  zuruck. (Hely. chim. Acta 12. 285—91. 15/3.) L in d e n b a u m .

P. Karrer und Rose Widmer, Ober Pflanzenfarbsloffe. X II. Z ur Konstitution 
des Monardaeins und Sahianins. (XI. ygl. yorst. Ref.) Die Zus. des Monardaeins (I) 
(II. u. V III. Mitt.) war bisher noch nicht yóllig erkannt, da dasselbe einen OCH3-Geh. 
von ea. 6%  besitzt, welcher dem Monardin fehlt. Bei den Verss. zur Kliirung dieser 
Frage fanden Vff., daB I auBer Monardin u. p-Oxyzimtsaure ais 3. Komponento Malon- 
saure fiihrt, wclche bei der alkal. Verseifung yon I  zusammen m it p-Oxyzimtsaure, 
dagegen bei yorsichtiger saurer Verseifung allein abgespalten wird. — Ein Anthocyan, 
an dessen Aufbau Malonsaure teilnimmt, is t das von W il l s t a t t e r  u . B o l t o n  (C. 
1916. I I .  1153) aus einigen Salviaarten isolierte Salvianin  (H), welches aus Sal- 
yin in , einem Pelargonidindiglykosid, u. ca. 25% Malonsaure bestehen soli. Vff. 
haben den Farbstoff dargestellt u. gefunden, daB er auch den p-Oxyzimtsaurerest u. 
ca. 6%  OCH3 en thalt u. m it I  ident. ist. Das yon genannten Autoren beschriebene 
Salyininchlorid war nicht rein. — Was die Konst. yon I  (II) betrifft, so befindet sich 
der Diglykosidrest wahrscheinlich in Stellung 3 des Pelargonidinmol. (ygl. dazu
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IV. M itt.). Der p-Oxyzimtsaurerest mufi das OH in 5 oder 7 verostern (V III. M itt.). 
•Ais Haftstellen der beiden Malonsaurcreste bleiben nur OH-Gruppen des Zuckerrestes

ubrig, wie aus der Methy- 
_  lierung u. naehfolgenden Ver-

N O - ^ ^ y ^ . C e H ^ O H t p )  seifung von I (V III. Mitt.)
O • C13II190 8(0 • CO • CH2 • C 02CH3)2 heryorgebt N im m t man an,

3 2 daB jeder Malonsaurerest m it
OH einem C02H in den Zueker-

rest eingreift u. das andere 
C 02H  m etbyliert ist, so ergibt sich fiir I (II) nebenst. vorlaufige Formel (X =  p-Oxy- 
einnamoyl). X  kann aueh in 5 stehen.

V e r  s u  c h e. Salvininclilorid. Salvianinchlorid (H) m it 10%ig. NaOH 1 Stde. 
stehen gelassen, m it HC1 angesauert, ausgeathert. Aus der ath. Lsg. ist p-Oxyzimtsaure 
(F. 206°) isolicrbar. Die wss. Lsg. seheidet im Eisschrank den Farbstoff ab, roto Nadel- 
ehen aus wenig W. +  konz. HC1 (bis zu 5%ig. Lsg.), F. 184°, [oc]D =  —236,2° in  0,l°/0ig. 
HC1, ident. m it Monardinchlorid, dessen fruherer F. 180° (in der II. M itt. ist 280° an- 
gegeben) auf 184° gebraeht werden konnte. — W ird I  m it 20%ig. HC1 3 Min. gekoeht 
u. das F iltra t im  Vakuum bei 45° eingeengt, so laBt sich Malonsaure isolieren. (Helv. 
chim. Acta 12. 292—95. 15/3. Ziirich, Univ.) L i n d e n b a u m .

St. Minovici und M. Vanghelovici, Beitrage zur Oxydation des Cholesterins. 
Mechajiismus der Oxydation mit Ghromsaure. Durch starkę Oxydation des Gliolesterins 
m it C r03 in Eg. erhielten Vff. eine Verb. C^H u 0 3, welche wahrscheinlieh M a u t h n e r  
u. S u id a  (Monatsh. Chem. 17 [1896]. 584) schon in Hiinden gehabt haben. Sie nehmen 
folgenden Rk.-Verlauf an: Acetylierung des OH, Addition von 2 OH an die Doppel- 
bindung, Oxydation der CH(OH)-Gruppen zu CO, Acetolyse bei der Aufarbeitung. 
Der Verb. wiirde also Formel I  zukommen. — Durch energ. Oxydation des Cholesteryl- 
chlorids erhielten Vff. eine neutrale Verb. Ci7Hi5OCl m it Ketoneigg., welche versehieden 
is t von den beiden bekannten stereoisomeren Verbb. II u. daher zweifellos Formel III 
besitzt.

I  C25Ha„ II  C22H39 III  C22H;

CH, CH CO CH2 CH CO

^ h ^ bmdcT  ' ^ c h c i^ c h T CHC1
V e r s u c h e .  Verb. C27Hu 0 3 (I). Cholesterin m it gleieher Menge Cr03 in  Eg.

2 Stdn. auf 60°, 4 Stdn. auf 100° erhitzen, m it W. verd., ausiithern, event. nach Zusatz 
von NaCl, Prod. m it A. yerreiben, bis es kornig wird. Nadeln aus Eg., F. 216—127°. 
SALKOWSKlsche Rk. hellgelb, griin fluorescierend. — Verb. C2yHi6OCl (in). Darst. 
fast ebenso (ca. 8 Stdn.). Krystalle aus A., F . 137°. qi-Nitrophenylhydrazon, Nadelchen 
aus Eg., F . 200°. (Bulet. Soc. Chim. Romania 10. 91—96. Okt. 1928. Bukarest, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Gr. Ettiseh, W. Ewig und H. Sachsse, Vber gegenseitige Beeinflussung der 
Loslichkeit von Proteinen. Natiyes Rinder«er?t»t wurdo m it dem halben Vol. gesatt. 
( N H ^ S O f  Lsg. yersetzt, 24 Stdn. stehen lassen, zentrifugicrt, 2/3 des Fl.-Vol. ab- 
pipettiert u. ih r EiweiBgeh. refraktometr, bestimmt. Dio abpipettierte Menge wurdo 
durch Wasehlsg. (1/3 gesatt. (NH4)2S 04-Lsg. m it u. ohne Zusatz yon Eieralbumin, 
Pankreatin oder Serumalbumin) ersetzt, zentrifugicrt u. wieder 2/3 des Fl.-Vol. ab- 
p ipettiert usw., bis sich die Wasehlsg. in bezug auf ihren Brechungsindcx nicht mehr 
anderte. Es zeigt sich dabei, dafi ein Teil des durch % -Sattigung des Serums m it 
(NH4)2S 04 gefallten EiweiGes beim Auswaschen m it '/j-gesatt. (NH4)2S 0 4 wieder gel. 
wird. Die Erscheinung beruht nur teilweise auf einer Konz.-Erhóhung des (NH4)2S 04 
beim FallungsprozeB, sondern hauptsachlich auf einem EinfluB der in Lsg. yerbliebenen 
EiweiBstoffe auf die Ausfallung. Das Inlosunggehen beim Waschen m it 1/? gesatt. 
(NH4)2S 04 kann durch Zusatz von EiweiBstoffen verhindert werden, wobei Serum
albumin besonders wirksam ist. Der EinfluB der gel. EiweiBstoffe nim m t m it ihrer 
Konz. zu. Der bei 1/3-Sattigung des Serums m it (NH4),S 0 4 erhalteno Nd. ist nicht 
einheitlieh; nur ein Teil geht in  reiner ł/3-gesatt. (NH4)2S 04-Lsg. wieder in Lsg. A rt 
u. Menge des Proteinnd. sind verschieden, je nachdem verd. oder unverd. Serum an- 
gewandt wird. Die durch Salzfallung u. durch Elektrodialyse gewonnenen Fraktionen
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sind nicht ident. (Biochom. Ztschr. 2 0 3 . 147—58. Dez. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) K r u g e r .

M. Sourn und F. Podbreznik, Uber die Losliclikeit der Huminsauren in  Phenol. 
Es wird gezeigt, daB die Huminsauren, die man bisher nur ais in Pyridin u. in Alkali
1. kannte, aueh in Phenol, unter Zusatz von wenig HC1 gel. werden kónnen. Dadurch 
werden sie den Ligninen genahert, was eine Bestatigung fiir dic Theorie von F is c h e r  
u. ScHRADER abgibt. N icht nur die Huminsauren sind in Phenol 1., sondern aueh 
gewisse, mehr kondensierte Huminkórper, die dabei, ebenso wie durch die Kali- 
schmelze, depolymerisiert werden diirften. Man kann die Lóslichkeit in Phenol aueh 
zur Best. gewisser Huminkórper in fossilcn Brennstoffen benutzon. (Buli. Inst. Pin 
1 9 2 9 . 61—64. 15/2.) B o r n s t e i n .

Hakon Lund, Ve.jledning i organisk  Syntese. K o b en h arn : D e t p rivate  Ingeniorfonds Forlag
(Poly teknisk  L ae ręan sta lt) . 1929. (124 S.) 4 .—  no .

E. Biochemie.
H. Runge und H. Schmidt, Membransludien an menschlichem Amnion. Mit 

Methylenblau-Tylodelsg. gefiillte Sackchen des Amnions wurden in korperwarme Tyrode- 
lsg. getaueht, derart, daB einmal das Epithel, das andere Mai das Bindegewebe m it 
der AuBenfl. in  Beriihrung stand. Im  allgemeinen war m it u. ohne 0 2-Zufuhr die Farb- 
stoffdiffusion im 1. Falle grófier, desgleichen aueh bei Palenlblau m it u. ohne Zusatz 
von KCN oder HgCl2. Aueh Verss. m it weiteren Farbstoffen (Kongorot, Cyanol) bei 
37 u. 2° ergaben meist den gleichen deutlichen Untersehied in  der Richtung der 
Diffusion. Vff. schlieBen, daB tatsachlich eine durch besondere Eigg. der Membran 
bedingte irreziproke, gerichtete Pcrm eabilitat vorliegt; es handelt sich dabei nicht 
um eine vitale zellulare Funktion, sondern das Phanomen riihrt von einer besonderen 
strukturellen Schichtung der Membran her. (Biochem. Ztschr. 2 0 3 . 394—99. Dez. 1928. 
Kici, Uniy.-Frauenklinik.) K r u g e r .

Karl Lark-Horovitz, Eine Durchldssigkeitsprufung mit radioaktiven Indikatoren. 
E in Vers. zur Priifung der OSTERHOUTschen Theorie (C. 1 9 2 8 . I. 1049), nach der das 
Protoplasma der lcbenden Zelle nur fiir undissoziierte Molckiile, n icht aber fiir Ionen 
durchlassig sein soli, w ird besehrieben. Um sehr geringe Mengen von Ionen, die in  die 
Zelle eintreten, schon nachweisen zu konnen, bedient sich der Vf. der Methode der 
radioakt. Indicatoren. Radioakt. Pb(ThB) wird a is  Indicator fiir Pb-Ionen benutzt. 
Die an den Zellen von Valonia inaerophysa ausgefiihrten Durchlassigkeitsmessungen 
ergeben, daB Pb-Ionen nicht in  den Saft der lebenden Zelle eintreten, sogar wenn die 
Zellen wahrend mehrerer Monate sich in  einer Pb(N 03)2-Lsg. befinden. Dagegen treten 
dio Pb-Ionen in den Saft der toten Zelle ein. (Naturę 1 2 3 . 277. 23/2.) G. SCHMIDT.

J. Hernandez Guerra y  S. Ochoa de Albornoz, E lem entos de B ioau im ica. M adrid : Blass
1928. (255 S.) 8°. Ptos. 18.—.

E ,. Enzym chem ie.
Obdulio Fernandez, Die kalałytischen Eigenschaften der medizinischen Mineral- 

uusser. Vf. fiihrt dio Eig. zahlreicher Mineralwasser, H 20 2 zu zerlegen, auf einen Geli. 
an Katalase zuriiek, der von Bakterien herriihrt, die sich in  dem W. ansiedeln. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 2 7 . 45—48. Jan . Madrid, Pharm azeut. Fak.) WiLLST.

P. Rothschild, Uber spezifische Hemmungen der Lipase, insbesondere durch Fluorid. 
Die Lipase wurde nach W il l s t a t t e r  u . Memmen aus Schweinsleber dargestellt. 
Ais Substrat dienten yorwiegend Buttersaureester. Die Geschwindigkeit der Spaltung 
wurde nach R ona u . L a sn itz k i manometr, gemessen. Die Angaben von P e ir c e  
(vgl. C. 1 9 1 4 . I. 43) iiber Fluoridwrkg. werden bestatigt. Hemmend wirkte ferner 
Arsenit (10-3 mol. hemmt 80%) u. Hgu , Ag, Cu11, Au. Ohne Wrkg. noch in  1/irj0-n. 
waren: Blausaure, H 2S, Pyrophosphat, Weinsaure, ferner NO von 1 Atm. Druck. 
(Biochem. Ztschr. 2 0 6 . 186—93. 23/2. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. 
Biologie.) K re b s .

G. P en n etti, Einwirkung einiger Arzneimilłel au f die tributyrinspaltende Serum- 
lipase. Atropinsulfat u. Antipyrin waren unwirksam, Pilocarpinchlorhydrat schwach, 
K affeincitrat stark, 3IorphinchlorhjTdrat sehr stark, Apomorphin weniger, Dionin 
desgl., Heroin merklich, Na-Salieylat u. Aspirin wenig wirksam. (Riv, d i Patologia 
sperimentale 2. 93—100. Marz-April 1927. Neapel. Sep.) G ium m e.
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E a. Pflanzenchemie.
Pierre Dangeard, Begiinstigende Wirkung von Jodkdlium auf die Jodrerflilchtigung. 

Vf. konnte nachwcisen, daB zahlreiche Algęn aus jodhaltigem Meereswasser in Ggw. 
von Spuren ICJ schon nach kurzcr Zeit Jod frci machcn. (Compt. rend. Acad. Sciences 
187. 1156—58. 10/12. 1928.) Gr im m e .

A. Fourton, Existiert die Antirrhinsaure in  der Digitalis'! Die 1845 von Morin  
(Journ. Pharmac. Chim. [3] 7. 294) aus D i^ a fe b la tte rn  erhaltcne Antirrhinsaure 
(acido antirrhinique) existicrt nicht, sondcrn bcsteht aus einem Gemisch von Iso- 
yalerian-, n-Butter-, Propion-, Essig- u. Ameiscnsaurc. (Buli. Sciences pharmacol. 35. 
689—91. Dez. 1928. Paris, Uniy.) H a rm s.

L. v. Noel, O ber Kaffeeol. Vf. untersuchte 6 Sorten yon Kaffeeol. a stammte 
aus Extraktionsruckstanden der Kaffee-Hag-Ges.: zahfl., hellbraunlich-gelb m it Stich 
ins Rótliche. Unyerseifbares: rotlichbriiunliche, gelbe, but,terartige, z. T. krystallin. 
M. Drehung 159° in  Chlf. [a] des durch Troclcnen bei 100° weitgehend Zers. sterin- 
freien Unyerseiften 59,2°. a  der Fettsaurcn 3,97°, wahrscheinlich durch Reste des 
sehr seliwer zu entfernenden Unyerseifbaren bedingt. Olprobc b wurde durch Loscn 
in der 15-fachen Menge PAe. (Kp. 25—40°) u. 3 wóchentliches Stehen im Eisschrank 
von Coffein u. harzartigen Prodd. (aus 470 g selbstextrahiertem Kaffeeol 2,1 g) befreit, 
doch zeigten auch die daraus erhaltenen Fettsiiuren geringe Drehung. Aus lufttrockenem 
Rohkaffee (10,96% W.) wurden durch PAe.-Extraktion 11,09%, durch A. 12,88%; 
durch CC14 13,42% u. durch Trichlorathylen 11,96% Rohfett erhalten. Bei der Ex- 
traktion  des Unyerseifbaren aus der Seifenlsg. wurden besondere VorsichtsmaBregeln 
beobachtet (Zusatz klciner Mengen A. zum Extraktions-A., 15-maliges Ausscliiitteln, 
Eiszusatz beim Atisschiitteln m it gekuhltem PAe.). Die derart isolierten Fettsiiuren 
zeigten koine Drehung mehr. Trennung nach Grun  (O. 1921. IV. 1239). Annahernde 
Zus. des Kaffeeóls: 29 Teile Palmitinsiiuro, 3 Teile Daturinsaure, 14 Teile Carnauba- 
saure, 2 Teile Ólsaure, 50 Teile Linolsiiuro. Caprinsaure konnte n icht gefunden werden. 
Beim Brennen des Kaffees wurden die Fettsaurcn wenig angegriffen. (Pharmaz. Zentral- 
halle 70. 69—77. 31/1. Hamburg, Hygien. S taatsinst.) H a r m s.

Marc Bridel, Ober das Vorkommen von l-Asparagin in  den Bliilen von Ulex euro- 
paeus L. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 9. 112—13. 1/2. — C. 1929. I. 1360.) H arm s.

J. Dekker, Die neueren cliemischen Untersuchungen iiber die Anthocyane. I I .  Die 
Zuriclier Untersuchungen. Fortsetzung der C. 1928. I. 1883 begonnenen Zusammen- 
fassung der Untcrss. iiber Anthocyane. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 789—92. 13/12. 
1928. Haag.) Ha r m s.

L. Linsbauer, Ober Fluorescenzerscheinungen ąn Wurzeln. Vorl. M itt. lin  feuchten 
Raume frei kultiyierte Pflanzchen von P h a s e o l u s  y u l g a r i s  zeigten in Hg- 
L icht an der Wurzelspitze keine, an der anschlieBenden, noch wurzelhaarfreien Partie 
bliiulicho, an wurzelhaarbesetztcn Teilen yiolctte Fluorescenz. In  Substrat ku lti
yierte Wurzeln haben m attblaue Eigenfluorescenz, wahrend das die Wurzel um- 
gebende Filtrierpapier hellyiolett erstrahlte. Vf. bezeichnet diesen fluorescierenden 
Streifen ais ,,W urzelspur“ . Letztere bleibt auch nach Entfernen der Wurzel vom 
Substrat erhalten. Das Hypokotyl nimm t bei weiterer Entw. eine mitisgrune Fiirbung 
an, die Prim iirblatter fluorescieren infolge Chlorophyllgeh. rótlich. Die Samenschale 
der weiBcn Varietiiten fluoresciert blaulicliweiB. Die Fluorescenz der Wurzelspur 
ist gegen Solycntien wie Amyl- u. Methylalkohol, Oliyenol, PAe. u. Xylol bestandig, 
HC1 ist ohne Einw., KH 3 liiBt in Gelb umschlagcn. Neutralisation bringt die ur- 
spriingliche Farbo zuriick. Tempp. bis 220° sind ebenfalls ohne Einw. (Botan. Arcli. 
23. 441— 44. Sep.) Grim m e .

E ,. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Tsung-L§ Loo, Der Einflufi der Wasserstofjionenkonzentration au f das Wachstum 

von Keimpflanzen einiger Kulturpflanzen. (Vorl. M itt.) Bericht iiber Verss. m it 
Keimpflanzen yon Reis, Weizen u. gelben Lupinen. Ais Kulturmedium diente 
K nopscIio Lsg., in der Ca(N03)2 durch Na3ST03 oder NH.r Salze anorgan. Sauren ersetzt 
war, stets eingestellt auf gleichen IST-Gehalt. Zur Verliinderung yon Ndd. infolge 
Veranderung von pH wurde ein kleiner Zusatz yon CaCl„ u. Spuren Fe-Salz gemacht. 
Zur Best. yon ph diente die colorimctr. Methode von Cla r k  u . L u b s . Messungen 
jeden Tag. Generell stieg p a  bei den physiolog. alkal. bzw. neutralen N-Verbb. 
(N aN 03 u. NH^HCOj), wahrend sie bei den physiolog. sauren Verbb. (anorgan. NH--
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Salze) stellenweise betrachtlich fiel. Mit Eallen von pn geht das W achstum zuruck. 
NH4-N war ais Nahrstoff dem N20 5-N unterlegcn, doch lieB sich dies ausgleichen, 
wenn dafiir gcsorgt wurdo, daB pn nieht schadigcnd wirken konnte. Man erreicht 
dies dureh Verwendung stark  gepufferter Nahrlsgg. oder dureh Zusatz yon Calcium- 
ionen. (Botanical Magazine, Tokyo 4 1 . 33— 41. 1927. Sapporo. Sep.) Gr im m e .

Tsung-Le Loo, Ober die Wecluselwirkung zwischen Pflanzenwachstum und Reaktions- 
dnderung der Ndhrlósung cnihallend Ammoniumsalze ais Stickstoffyuelle. Ausdehnung 
friiherer Verss. auf Mais, Buchweizen, Weizen, Erbse, Ackerbohne u. Reis bestatigte 
die friihcrcn Befunde (vgl. yorst. Ref.). (Japan. Journ. Botany 3. 163—203. 1927. 
Chiekiang [China]. Sep.) Gr im m e .

Tsung-Le Loo, Einfluf! der Erneuerung der Ndhrlósung auf das Waclistum von 
Kulturpflanzen und ihre Beziehung zur Durćhliiftung. (Vgl. vorst. Reff.) Tagliche 
Erneuerung der Kulturlsg. yerhindert die Verschiebung von ph u. dadurcli ungiinstige 
Wachstumsbeeinflussungcn. Infolgedessen maehtc sich auch die Unterlegenhcit von 
NH4-Salzen gegeniiber N itraten  nieht so bemerkbar. Bei Anwcndung von NH4HCOa 
ais N-Quelle wirkte die Erneuerung schadlich. Durchleiten von Luft war ohne Ein- 
fluB auf das Wachstum der Keimpflanzen, so daB die Wrkg. des Lsg.-Wcchsels nieht 
auf den hoheren 0 2-Geh. der frischen Lsg. zuriickzufuhren ist. (Japan. Journ. Botany
4 . 71—98. 1928. Chiekiang [China]. Sep.) Gr im m e .

C. Pieri, Untersuchungen iiber die Unabhdngigkeit des Auftrelens von fettlóslichem 
Vitamin in  Pflanzen von der Wirkung des Lichtes und von Bakterientatigkeit. U nter 
LichtabschluB u. unter sterilen Bcdingungen gekeimter Roggon bildet merkliche 
Menge Vitamin A neben reichlichen Mengcn B u. C. (Atti della Soc. Toscana di 
Scienze naturali 38. 15 Seiten. Ju n i 1927. Sep.) Gr im m e .

Silvestr Prat, Die Resorption von Blei dureh Pflanzen. Dio Verss. des Yfs. er- 
gaben, daB V i c i a  E a b a  aus Lsgg. PbCl2 aufnehmen kann. Zur quantitativen 
Best. eignet sich am besten die polarograph. Methode. Mehrere Tabellen im Original. 
(Preslia 6 . 72—78. 1928. Prag. Sep.) Gr im m e .

K. Bernhauer, Ober die Charakterisierung der Stamme von Aspergillus niger.
II. Mitt. Die Bedeuiung saurer Subslrate fiir die Charakterisierung und Ziichtung der 
Pilzstdmme. (Nach Verss. m it H. Hardtl.) (I. vgl. C. 1928. I I .  1341.) Es gelingt, 
dureh Saurezusatze die Pilzstamme m it groBerem SaurebUdungsvermogen auszuwahlen. 
Die Kulturverss. wurden m it N H iN 0 3 oder K N 0 3 u. IICl oder H 3POt angesetzt. Die 
Resistenz der einzelnen Stamme war reeht yerschieden. Dureh systemat. Fortzuchtung 
konnen Stamme m it erhóhtem Saurebildungsvermogen gewonnen werden. (Biochem. 
Ztsehr. 205. 240— 44. 24/1. Prag, Biochem. Abt. d. chem. Labor. d. dtsch. Univ.) Opp.

A. Heiduschka und Ch. Reymann, Ober Buttersduregarung. Aufgabe der Vff. 
war es, die Buttersduregarung in systemat. Verss. bei Variation des Zuckergehalts im 
Gargut u. der Gartempp. m it jeweils nachfolgender Analyse der Garprodd. zu unter- 
suchen, u. die gunstigsten Verhaltnisse fiir die Buttersaureproduktion eines typ. Butter- 
saurebildners der Amylobaktergruppe zu bestimmen. Die optimale Traubenzucker- 
konz. wurde zu 5%, die optimale Giirtemp. zu 37° bestimmt. U nter diesen Bedingungen 
wurden 56,3% der sog. theoret. Buttersśiureausbeuten u. 60,5% der Gesamtsaure ais 
Maximum erhalten. Techn. Einzelheiten s. Original. (Pharmaz. Zen trał halle 70. 
87—92. 7/2. Drcsden, Sachs. Techn. Hochsch.) H a r m s .

Kotaro Sbimo und Taro Harada, Gdrung des Sojabohnenmehls. Da gegorenes 
Sojabohnenmzhl fiir gewisse Pflanzen ein vorteilhafteres Dungemittel ist ais ungegorenes, 
haben Vff. die Zus. des Mehls vor u. nach der Giirung untersucht. Das Mehl wurde m it 
W. bis zu ca. 30% an letzterem vermischt u. mehrere Tage im  Brutschrank stehen 
gelassen. Dabei wird es allmahlich sauer bis zu einem Masimum, dann wieder weniger 
sauer u. schlieBlich alkal. Die Garung wird ais beendet angesehen, wenn das Mehl 
neutral wird. Folgendes h a t sich ergeben: Dureh die Garung werden F ette u. Kohlen- 
liydrate zum grofien Teil zerstórt, wiihrend der % -Geh. an Gesamt-N, Proteinen, 
llohfaser u. Aschc zunimmt. Der Amid-N nim m t sta rk  zu, der Monoamino-N stark  
u. der Humin- u. Diamino-N mehr oder weniger sta rk  ab. Diese Befunde erklaren, 
weshalb ungegorenes Mehl ein langsam, gegorenes Mehl ein schnell wirkendes Diinge- 
m ittel ist. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 40 B— 42 B. Febr. Oji bei 
Tokio.) _ _ L i n d e n b a u m .

F . Lipmann, Weitere Versuche iiber den Mechanismus der Fluoridhemmung und die 
Dissoziationskurve des Fluor-Methdmoglobins. Die Hemmung der Hefegarung dureh N aF 
(vgl. C. 1928. II . 1008) yerschwindet, wenn die Hefe m it W. gewaschen wird. Die
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liommende Wrkg. des Eluorids ist bei ph =  6,2 etwa doppolt so groB wie bei pH =  8. — 
Die Dissoziation des Fluor-Metlidmoglóbins (spoktrophotometr. gemessen) folgt der 
Gleiehung Methb. - f  MethbF. Die Dissoziationskonstante war bei pn =  6,9 etwa
0,015 [Mole/Liter], — Eluorid hemmt ferner einige Metallkatalysen: die Oxydation 
von Oxalsaure durch Perm anganat, die H 20 2-Zers. durch Fe111, die Oxydation von 
Dioxymaloinsaure in Ggw. von Fe. (Biochem. Ztschr. 206. 171—85. 23/2. Berlin- 
Dablem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Biolog.) K r e b s .

Oswald Richter, N u triu m , e in  notwondiges N ahrelem ont fu r eine m arino m ikroiirophile
L euch tbak terie . W icn: Holder-Pichler-Tom psky, A. G. A b t.: A kad. d . W iss. in  K om m .
1928. (S. 261— 292) 4°. [U m schlagt.] Aus: D enkschriften d . A kad. d . W iss. in  W ien.
M ath .-na tu rw . K I. B d. 101. M. 5.20.

E«. Tierchemie.
M. Kollmann, F. van Gaver und J. Timon-David, Die Entwicklung der Leber 

und ihr Ólertrag bei Scyllium canicula L. und ihre Beziehungen zum Geschlechtszustatid. 
Es wird Lcbergewickt zu Gesamtgewicht, Gewicht des Leberóls zum Lebergewicht 
einerseits, zum Gesamtgewicht des Fisches andererseits, in Beziehung gesetzt u. dabei 
werden gleichverlaufende Kurven erhalten. Diese zeigt bei weiblichen Fischen einen 
steilen Abfall m it zunehmender Entw. von Eiern, dem bei U bortritt der Eier in  den 
Oviduct ein Anstieg folgt. Bei den Mannchen sinkt die Rruve m it zunehmender 
Hodenentw. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 355—58. 8/2. Marseille, Lab. 
Marion.) S c h n it z e r .

Walter C.Alvarez, Charles Sheard und George M. Higgins, Die Natur des 
Pigments im  Darm des Seeumrms (Cliaetopterus). Der im Meer yorkommende, im all- 
gemeinen weiB aussehende Wurm Ghaeiopłerus enthalt griinen Mageninhalt. Dureli 
A .-Extraktion u. spektrophotometr. Messung wurde yollkommene Gleichlieit m it ent- 
sprechenden Lsgg. yon Chlorophyll festgestellt. Es scheint, daB niedere Pflanzen sym- 
biot. m it dem Wurm zusammcnleben u. sich daher in  den Geweben finden. (Proceed. 
Soc. exp. Biology andM edicine25. 302.1928. Rochester, Ma y o  Foundation. Sep.) F . Mu.

James Tutin Irving, Ober den Milchsaure- und Glykogengehalt der Nierenrinde. 
Nierenschnitte bilden unter anaeroben Bedingungen ca. 40—50 mg Milchsaure pro 
Stde. Der Glykogengeh. u. der Zuckergeli. nehmen nur in  einer Menge ab, die ca. 20 
bis 40% der gebildeten Milchsaure entspricht. Die M uttersubstanz, aus der der gróBte 
Teil der Milchsaure entsteht, is t yorlaufig unbekannt. (Biochemical Journ. 22. 1508 
bis 1512. 1928. Oxford, Biochem. Lab.) Me i e r .

C. Colella und M. Napoli, Ober die chemische Zusammenselzung des Buffel- 
fleisches (bos bubalus). Italien. Biiffelfleisch ha t folgendc Zus.: W. 75,96%, Trocken- 
riickstand 24,04%, Asche 1,15%, Gesamtstickstoff 3,49% ( =  21,85% EiweiB), Fett- 
sauren 1,11%, Gcsamtphosphor 0,186%. (Arch. Scienze biologieho 13. 235— 40. 
1928. Sep.) T a u b i i a n n .

E s. Tierphysiologie.
Manfred Oesterlin, Ober die Chemie der Hormone. E ine Cbersiclit iiber die 

Chemie u. Biochemie yerschiedener Hormone, speziell des Adrenalins, Thyroxins 
u. Insulins. (Metallborse 19. 565—67. 13/3.) W . W o l f f .

Hubert Machon, Die Bedeutung der Hormone. (Apotli.-Ztg. 44. 276. 279—80. 
23/2. Chemnitz.) H a r m s .

R. Rigler, Fortgesetzte Unłersuchungen iiber das Herzliormon. Der wirksame Be- 
standteil des Haberlandtschen Frosćhherzhormons. (Vgl. hierzu C. 1928. II. 1345.) Der 
IlABERLANDT-Effckt, d. h. die Yerbesserung der Hubhohe u. der Schlagfolge des 
isolierten Froschherzens durch Sinusringer, ist n icht durch ein Herzhormon bedingt, 
sondern durch 2 verschiedene Substanzen, von denen die eine die Hubhohe, die andere 
die Schlagfolge beeinfluBt. Der yeraschte Sinusringer h a t nach dem Wiederauflósen 
in  physiol. NaCl-Lsg. dieselbe Wrkg. auf die Schlagfolge des Herzens wie die ur- 
spriingliclie Sinusringerlsg.; das wirksame Agens is t K . Die zweite Wirksubstanz 
des Sinusringer, die die Hubhohe regelt, ist ein atherloslicher, von C la r k  nachgewiescner 
Stoff. (P fl u g e r s  Arch. Physiol. 221. 509—25. 20/2. Wien, Inst. f. allgem. u. experim. 
P at hol.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Ober ein Hormon der Herzbewegung. X I. M itt. Weiłere Frosch- 
herzvermclie m it dem Herzhormonpraparat. (X. Mitt. vgl. C. 1928. II. 1345.) Die fur 
das Herzhormon typ. pulsauslósenden, pulsbeschleunigenden u. pulsyerstarkenden
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Wrkgg. konnten noeh in Verdiinnungen bis 1 :1 0  MiJlionen nachgowiesen werden. 
Durch ebcn wirksame Praparatdosen kann die Empfindlichkeit der Froschherzkammer 
gesteigert werden, so daB nock weitere Verdiinnungen deutliche herzfórderndc Wrkgg. 
gewinnen. Starkę Konzz. des Herzhormons (1: 100) geben m itunter eine hemmende 
Wrkg. (P fl u g e r s  Arch. Physiol. 221. 576—90. 20/2. Innsbruck, Univ.) W a d e h n .

Hamish Allan, Frank Dickens, Edward Charles Dodds und Frederick 
01iver Howitt, Eine Untersućhung iiber das Oestrushormon: Seine Prdparation und 
seine Standardisierung in  einer wasserloslichen Form. Nach zahlreichen Verss., durch 
Alkali- oder Siiure-AufschlieBung eine gute Ausbeutc an  Oestrushormon aus Placenta 
zu gewinnen, wird eine Methode ausgearbeitet, die durch Aufschliefien der organ. Sub- 
stanz m it Ba(OH)2, Extraktion m it Butylalkohol, A .(genaue Angaben im Original) 
eine meist farblose wss. Lsg. oft von blauer Fluorescenz ergibt, die eine Oestrus hervor- 
rufende Ratteneinheit auf 0,01 mg Trockensubstanz entha.lt. Das wirksame Prinzip 
is t 1. in  A. u. A., in  A. unter W irksamkeitsyerlust, es ist dialysabel, durch B e r k e f e l d - 
Kerze filtrierbar, die Lsg. karm 15 Min. auf 120° autoldaviert werden ohne Aktivitats- 
verlust, ebenso wird durch Trikresolzusatz die Aktiyitiit nieht beeinflufit. Frauen 
vcrtragen groBe Dosen ohne Nebenwrkgg. (Bioehemical Journ. 22. 1526—43. 1928. 
London, Middleses Hosp. Courtauld Inst. of Biochem.) Me i e r .

Giorgina Giacomini, Experimentelle Untersucliungen uber den E in  f iu  fi einiger 
Driisen mit innerer Sekretion au f die Zunahme der Kórpergrofic. Bei jungen Meer- 
schweinchen bcwirkt die Zufiittcrung von Nebennierenmark- oder -rinde eine Zu- 
nahme des Wachstums gegeniiber den Kontrollcn. Schilddriise hemmt das Wachstum 
u. fiihrt zu Verringerung der Knochen- u. Muskelmasse. (Boli. Soc. Ita liana Biologia 
sperimentale 2. 135— 40. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

Ercole Giacomini, Erste Resultate der experimentellen Verfiitlerung von Schild
driise an Hiihner. Durcli Verfiitterung von Schilddruse wird zunachst eine intensive 
Mauserung heryorgerufen, die evtl. zu vorubergehender vollkommener Federlosigkeit 
fiihrt. Die neue Befiederung hat bei vorhcr bunten Tiercn eine weiBe, bei schwarz 
gewesenen eine blaugraue Farbo. Bei Hahnon u. Kapaunen t r i t t  ein weiblicher H abitus 
des Gefieders auf. (Rendiconto Sessioni R. Accad. Scienze Istitu to  Bologna 1925. 
23 Seiten Sep.) T a u b m a n n .

Ercole Giacomini, Weitere Untersucliungen uber den Einflu/3 von Schilddrusenfiitte- 
rung auf Entwicklung, Mauserung, Farbę und Aussehen des Gefieders bei Vógeln. Die In- 
tensitat der Wrkg. der Schilddruse is t proportional der Menge verfiitterter Driise. Um 
die volle Wrkg. zu erzielen, sind 2—5 g frischer Ochsenschilddriise nótig. Dic Wrkg. 
is t spezif. u. kann durch Fleischnahrung u. F iitterung anderer Driisen nieht er- 
zielt werden. (Rendiconto Sessioni R. Accad. Scienze Istitu to  Bologna 1925. 26 Seiten 
Sep.) _ _ T a u b m a n n .

E. Giacomini, Uber die Anwesenheit, Verteilung und den Aussclieidungsweg des 
Tliyreoideainkrets beim. experimentellen Hyperthyreoidismus, sowie entsprecliende Beob- 
achtungen iiber das Adrenalin und andere Iiormone. (Vergleichende chemische und 
biologische Untersucliungen an Vogeln, Sdugetieren, Kaulquappen und Axolotln.) Bei 
schilddrusenuberfutterten Tieren laBt sich dio Ggw. von Thyroxin, bzw. einer gleich- 
artig  wirkenden Substanz in fast allen Organen m it Hilfe des Kaulquappenversuchs 
nachweisen. Besonders reich daran sind Leber u. Galie, die deshalb ais Ausscheidungs- 
organ angenommen werden. Auch der Harn enthalt die wirksame Substanz. Ebenso 
kann nach Nebennierenfutterung das Adrenalin in H arn u. Galie m it Hilfe der chem. 
(FeClj usw.) u. biolog. Methoden (Froschpupille) naehgewiesen werden. (Boli. Soc. 
I ta liana  Biologia sperimentale 2. 955—1001. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

Ercole Giacomini und Alula Taibell, Die Wirlcungen der Schilddriise au f 
Mauserung und Legefdhigkeit des Huhnes. Durch kleinere Dosen Schilddruse w ird die 
Zahl der abgelegten Eier vergróBert, die Pause zwisehen den Legeperioden yerkleinert. 
GroBe Dosen bringen die Legetatigkeit zum Stillstand. (Rendiconto Sessioni R. Accad. 
Scienze Istitu to  Bologna 1927. 10 Seiten Sep.) T a u b j i a n n .

E. Giacomini, Beeinflussung der Axolotlmetamorpliose durch jodierte M ilzund Leber vom 
Lamm und durch Organe von Hulmern, die mit diesen Substanzen behandelt wurden. Beitrag 
zur Funktion desJods im Organismus. Durch Jodieren von Milz- u. Lebergewebe werden 
JodeiweiBycrbb. erhalten, dio eine dem Thyroxin gleichartige Wrkg. auf die Axolotlmeta- 
morphose łiaben. (Boli. Soc. Italiana Biologia sperimentale 3. 92—97.1928. Sep.) Taubm .

E. Giacomini, Wirkimgen der Verfiilterung jodierter Substanzen im  Vergleich 
mit Schilddrusenfiitterung auf das Gefieder des Huhnes. Mit jodiertem Eigelb lassen



1929. I. E 6. TtERPHYSIOLOGIE. 2 1 9 9

sieli die gleiehcn Federyeranderungen erzielen wie m it Schilddriise. (Boli. Soe. Italiana 
Biologia sperimentale 3. 326—31. 1928. Sep.) T a u b m a n n .

Eiichi Sakurai, Experi)mn telle Beitrage zur Seh  etion der Gaik. I I .  M itt. Experi- 
mentelle Untersuchungen iiber den Einflv.fi des Fiebers auf die Gallensekretion. (I. ygl. 
C. 1927. I. 2438.) Bei Hunden m it permanenter Choledochusfistel bewirkte kiinstlicho 
Erhóliung der Kórpertemp. dureli Impfung yon Yaeeinen oder Injektion von korper- 
fremdem Eiweifi oder durch Erhóhung der Aufientemp. eine Verminderung der Gallen- 
sekretion u. der durch die Galie abgeschiedenen NaCl-Menge. Das spezif. Gewieht 
u. die Bilirubinkonz. waren erhoht. (Japan. Journ. med. Sciences. V III. Interna! 
Medieine 1. 163—72. 1927. Sep.) W a d e h n .

G. Pennetti, Die Verhinderung pholodynamischer Phdnomene. Es is t bekannt, 
daB Eosin u. Erythrosin Adrenalinlsgg. inaktiyieren. Verschiedene Vorschliige zur 
Aufhebung dieser Wrkg. werden vom Vf. nachgepruft. Dabei erwiesen sich Kaninehen- 
serum u. -plasma, Gelatine u. Eiweifi, Glucose, Saccharose, Pepton, Glykokoll un- 
wirksam, Pyrogallol, Hydrochinon u. Resorcin ais wirksam zur Aufhebung der photo- 
dynam. Wrkg. des Eosins auf Adrenalin. (Arch. di Scienze biologiehe 9. 398— 404.
1927. Neapel. Sep.)  ̂ Gr im m e .

D. den Hoed, S. E. de Jongh und A. E. J. Peek, Uber das Yerhalten von Insu lin  
gegenuber Róntgen-, Radium- und ultravioletten Strahlen. (Vgl. C. 1928. II . 1454.) Noeh 
mehr ais Radium strahlen fiihren ultrayiolette Strahlen zur Insulinzerstorung (durch 
H 20 2-Bldg. oder 0 2 in  den wss. Lsgg.). (Biochem. Ztschr. 205. 144—53. 24/1. Amster
dam, pharmako-therap. Labor. d. Univ.) Op p e n h e im e r .

A. Levi, Calcium in  Harn und Blut wdlirend der Eingabe von Citronensaft. Nach 
Zufiihrung yon Citronensaft steigt der Ca-Geh. des Harnes erheblich, der Blutkalk- 
spiegel sinkt etwas. Dies wird auf Mobilisierung yon Kallcdepots im Organismus be- 
zogen u. so eine giinstige Wrkg. des Citronensaftes auf arteriosklerot. Ersclieinungen 
angenommen. (Boli. Soc. Biologia sperimentale 3. 67—70. 1928. Sep.) T a u b m a n n .

G. Popoviciu, Wirkung von Ilochsalzbadern auf Blutkalk und Blutphosphor. 
Die Bader von Sovata fiihren zu einer Vermehrung yon Ca u. P  im  Serum, wobei das 
Verhaltnis C a: P  sinkt. Dio Wrkg. ahnelt dem Effekt der Ultrayiolettbestrahlung 
bei Rachitis, worauf auch die Heilwrkgg. der Badekuren wohl zuruckzufuhren sind. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 100. 377—79. 8/2. Cluj, Inst. de pharmacol.) ScHNlTZER.

Francesco Bellelli, Wirkungen des Novocains auf das Blut. Durch Novocain,
0,03—0,04 g/kg intrayenós, kann allgemeine Aniisthesie erzielt werden. Bei hoheren 
Dosen t r i t t  der Tod durch Atemlilhmung ein. Durch GefaBerweiterung u. Stase in 
der Peripherie kommt es zu scheinbarer Zunahme der roten Blutkorperehen. Das 
Blutbild zeigt eine Zunahme der polynuclearen Formen u. der alten Lymphoeyten 
sowio der Eosinophilen. (Folia Medica 1928. 14 Seiten Sep.) Ta u b m a n n .

G. Viale und J. M. Soncini, Das Schicksal des Acetylcliólin im  Blute. Eine 
Esterase, die Acetylcholin in  der von Ga l e h r  u . P l a t t k e r  (C. 1 9 2 8 .1. 1056) an- 
gegebenen Weise yerseift, ist im Blute nicht yorhanden. Es ist n icht bewiesen, dafi 
der Vagusstoff m it Acetylcholin ident. ist (C. 1929. I. 770). (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 
221. 594—98. 20/ 2. Rosario, Argentinien, Med. Fakult.) W a d e h n .

L. Krasnjanski, Die Tagesschwankungen des Blutzuckergehalles beim Menschen. 
(Biochem. Ztschr. 205. 180—85. 24/1. Rostow, Don, biochcm. Inst. d. Nordkaukas. 
Staatsuniy.) Op p e n h e im e r .

Otto Jul Nielsen, tlber Scliwankungen des Blutzuckerwertes in  kurzeń Perioden 
und die Blutzuckerkurve nach ghichmdpiger Zufv.hr von Traubenzuclcer. Die Blutzucker- 
kurve wird beim hungernden N. u. Diabetiker in  Intervallen von wenigen Min. bestimmt. 
Es ergeben sich keine wesentlichen Schwankungen, die W crte liegen beim N. auf einer 
horizontalen, beim Diabetiker auf einer absteigenden, beim Insulin behandelten Dia
betiker auf einer aufsteigenden Geraden. Bei gleieher K ost wurde bei Zufuhr dtrselben 
Menge Glucose an  yersehiedenen Tagen nur seiten vollkonimen gleieher Verlauf der 
Blutzuckerkurye beobachtet. (Bioehemical Journ. 22- 1490—98. 1928. Kopenhagen, 
Med. K linik A.) Me i e r .

M. Chikano, Ober den Einflu/3 von Aminosauren und ihren Abkbmnilingen auf 
die Adrenalinhyperghykdmie. Verss. m it Tyrosin, Tryptophan, Dioxyphenylalanin, Leucin, 
Histidin, Phenylbrenztraubensaure, Oxymethoxyphenylbrenztraubensdure, Brenzcatechin 
zeigen einen EinfluB auf den Blutzucker, sei es, daB die Verb. selbst Hyperglykamie 
erzeugen, sei es, dafi sie die Adrenalinhyperglykamie fórdern. Phenylalanin, Glutamin- 
sdure, Glykokoll, Plienylmilchsdure, Protocatechusdure, Anthranilsdure besitzen keine
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Blutzuckerwrkg. (Biochem. Ztschr. 205. 154—65. 24/1. Osaka, med.-ckom. Inst. d. 
med. Akad.) Op p e n h e im e r .

Mariano Messini, Die h&molytische Wirkung des Ferrosulfałs in  ihrer Ablidngig- 
keił von eter Temperatur. Eine dem Blut isoton. Lsg. von Ferrosulfat w irkt unter 
besonderon Kautelen (Stickstoffatmosphiire) bei 22° u. dariibor hamolysierend. Diese 
Tatsachc ist evtl. bei dor Giftwrkg. des Ferrosulfats im  Tierkorper in Betraeht zu 
ziehen. (Arch. Internat. Pliarmacodynamie et Therapic 34. 278—89.1928. Sep.) Taubm .

Frank Campbell Smith, Das Ultraniolettabsorptionsspektrum der Harnsaure und 
des Serumultrafiltrats. (Vgl. C. 1929. I. 1928.) Harnsaure zeigt im U ltraviolett zwei 
Absorptionsmaxima, bei 3029 u. 3024 A bei Lsg. in  W. oder neutralem Phosplmtpuffer, 
nur eine bei 3029 A bei Lsg. in  Carbonat. Im  Serum ultrafiltrat findet sich beim n. 
Serum eine iihnliche Absorption wie in Harnsaurelsgg., ein pathol. Serum zeigte in 
dem gleiehen Bereich eine allgemeine Absorption. (Bioehemical Journ. 22. 1499—1503. 
1928. London, Hospital Med. Coli. Physiol. Dep.) Me i e r .

L. Farmer Loeb, Unlersuchungen iiber die chemische Natur der Allergene. Meer- 
schweinchon kónnen gegen einen wss. E x trak t aus Gansefedern spezif. sensibilisiert 
werden. Die Extrakte entliielten durchsehnittlich 0,4 mg N  pro ccm, davon ca. die 
Halfte kolloiddispers, ferner m it dor Methode von H a g e d o r n -J e n s e n  nachweisbare 
reduzierende Substanzen, Sulfosalicylsaurerk., N inhydrinrk., Bk. von MOLISCH positiy 
Mit der aus dem Gansefederextrakt durch konz. A. erhaltenen Fiillung gelingt ebenfalls 
eine spezif. Sensibilisierung. Die A.-Fallungen enthielten nur kolloiddispersen N, 
reduzierende Substanzen in Spuren; Sulfosalicylsaurerk. positiy, N inhydrinrk. negatiy, 
Rk. von M o l isc h  fraglieh. Eine Sensibilisierung gegen das F iltra t der A.-Fallung 
tr i t t  n icht ein; in den F iltraten  fand sich nur molckulardisperser N  u. eino deutliehe 
Menge reduziorender Substanzen; N inhydrinrk. u. Rk. von M o l is c h  positiy. Es ge
lingt fernor, Meersehweinchen gegen wss. E xtrak te aus Pollen von Pinus silyestris u. 
gegen die A.-Fallung aus diesen E xtrakten  zu sensibilisieren. Die E xtrak te enthielten 
kolloid- u. molekulardispers gel. N  u. reduzierende Substanzen etwa im gleiehen Ver- 
lialtnis wie die Gansefederextrakte, die A.-Fallungen nur kolloiddispersen N, keino 
reduzierende Substanzen. (Biochem. Ztschr. 203. 226—36. Dez. 1928. Berlin, 
Charitó.) K r u g e r .

Giuseppe Russo, Stoffwechsel der Hexonbasen und die Entstehung des Purinkerns 
bei der Entwicklung des Huhnereies. Vf. untersuchte in  yerschiodenen Stadion wahrend 
der embryonalen Entw. des Huhnes den Geh. an yersehiedenen N-haltigen Fraktionen. 
Er fand eino deutliehe Abnahme des Arginins u. H istidins. N ur ein Bruehteil hiervon 
dient der Bldg. von Guanidin u. Kroatin, das iibrige faBt Vf. ais M uttersubstanz des 
Pyrimidins u. Purins auf, die beide wahrend der Embryonalentw. eine deutliehe Zu 
nahmo erfahren. (Arch. Scienze biologiche 10. 128—37. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

Otto Meyerhof und Walter Schulz, Ober die Atmung des marklosen Nerven. 
Der Sauerstoffyerbraueh u. die Milchsaurebldg. der marklosen Neryen yon Maja u. 
Oktopus wurde manometr, nach W a r b u r g  gemessen. Die Ruheatm ung der Maja- 
nerven war etwa 10-mal so grofi wie die Ruheatmung dos Froschischiadicus unter 
gleiehen Bedingungen (vgl. C. 1927. II . 2206). Durch elektr. Reizung des Neryen 
wird ein Extrasauerstoffyerbrauch heryorgerufen, der die Reizzoit betrachtlich iiber- 
dauert. (Biochem. Ztschr. 206. 158—70. 23/2.. Berlin-Dahlem, Zool. S tat. Neapel u. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biolog.) K r e b s .

Hans Adolf Krebs, Ober die Wirkung von Kohlenoxyd und Blausaure auf Hamatin- 
katalysen. (Vgl. C. 1929.1 .1951.) Es wird gezeigt, daC charakterist. Eigg. des Atmungs- 
ferments aueh Eigg. yon Haminyerbb. sind. U nter yersehiedenen Bedingungen wird 
zunackst die Hamatinkatalyse der Cysteinoxydation zu Cystin untersucht. In  ver- 
sehicdenen Medien wird pro Milligramm Cystein gleichyiel Sauerstoff, etwa 36,3 cmrn 
aufgenommen, doch unterscheidet sich der zeitliche Verlauf in  Boratpuffer von pn =  
10,3 u. in Phosphatpuffor yon pH =  6,8 dadurch, daC im ersteren Falle die Geschwindig- 
lveit der Saucrstoffaufnahme m it der Zeit ansteigt, in  Phosphatpuffer bis zur Halfte 
des Umsatzes konstant bleibt u. dann langsam absinkt. Die Oxydationsgeschwindigkeit 
ist sowohl in Pkosphat wie Borat yom Sauerstoffdruck abhangig, der Cysteinkonz. 
ist sie proportional. — Haminderiyy. sind in ungleichem Mafie befiłhigt, molekularen 
Sauerstoff auf Cystein zu ubertragen. So is t z. B. Hamoglobin osydationskatalji;. 
fast unwirksam. Fiir die Gesehwindigkeit der Katalyse ist dabei ausschlaggcbend 
die Anwesenheit von Ferrocystein u. es ist wichtig, bei definierter Ferroeysteinkonz. 
zu arbeiten. Wie schon W a r b u r g  u. N e g e l e in  fanden, erhalt man bei Zusatz von
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Spuren Ferrosulfat zu Pyridin-Ham atin nicht eine Addition der katalyt. Wikgg. von 
Ferrosulfat u. Pyridin-Ham atin, sondem einen weit hoheren W ert. Der K atalysator 
reagiert offenbar sohr viel schneller m it dem Eisen des Eerrocysteins ais m it der SH- 
Grappo des Cysteins, etwa nach dem Schema:

(Ee+++)HSmatin +  (Fe++)Cystein =  (Fo++)Hamatia +  (Fo+ ++)cystein.
Das ist der Fali bei Pyridin-Ham atin u. Nicotin-Hamatin, nicht aber bei Hiimatin, 
wo man lcdiglich eino Additionswrkg. findet. Die Geschwindigkeit der Oxydation 
ist bei den D eriw . bis zur Halfte des Umsatzes konstant u. sinkt dann allmahlich ab. 
Der EinfluB des Sauerstoffdrucks ist gróBer ais beim H am atin, dagegen besteht im Gegen- 
satz zur Wrkg. des H am atins in  weiten Grenzen Unabhiingigkeit von der Cysteinkonz. 
An die Stelle der Cysteinkonz. t r i t t  offenbar die Ferrocysteinkonz. Unter gleichen 
Bedingungen is t Pyridin-Ham atin 11-mal, Nicotin-Hamatin 28-mal wirksamer ais 
H am atin. —Durch Kohlenoxyd wird die Katalyse reversibel gehemmt. Bei H am atin 
entsprechend dem Verhaltnis C 0 /0 2, bei der Pyridin-Ham atinkatalyse unabhiingig 
davon. Durch Beliehtung wird die Katalyse w i oder erzeugt. Im  Dunkoln yerbindet 
sich Kohlenoxyd m it dem zweiwertigen Fe des Hiimochromogens u. verhindert so 
die Rk. m it Sauerstoff. Im  Licht findet Dissoziation in  Kohlenoxyd u. freies Hamo- 
chromogen s ta tt. Kohlenoxyd-Nicotin-Hamochromogen u. Kohlenoxyd-Pyridin-Hamo- 
chromogen sind etwa ebenso lichtempfindlich wie die Kohlcnoxydverb. des Atmungs- 
forments. — Blausauro hem mt ebenfalls die Katalyse (durch dieselbe Konz. wie die 
Atmung lebender Zellen) reversibel; doch ist der Mechanismus der Hemmung von der 
Kohlenoxydhommung insofern yerschieden, ais sio m it hóherwertigem Fe, wahrscheinlich 
dreiwertigem Eisen des Pyridin-Ham atins, reagiert. Auch hierin besteht Analogie 
zu dem Verh. des Atmungsferments. — Vorss., Hilmatinkatalysen durch Schwefel- 
wasserstoff in ahnlicher Weise zu hemmon, wie dio Atmung lebender Zellen, gelangen 
nicht. Von don unters. Hiimatinverbb. verhfi.lt sich gegen Blausiiure u. Kohlenoxyd 
dem Atmungsferment am ahnlichsten das Pyridin-Ham atin. (Biochem. Ztsehr. 204. 
322—42. 14/1. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biologie.) N o e t h l in g .

Hans Adolf Krebs, Uber die Wirkung der Schiuermetalle au f die Autozydation der 
Alkalisulfide und des Schwefelwasserstoffs. Werden wss. Lsgg. yon H ,S  nach MOglich- 
keit vor Verunreinigung geschiitzt, so sind sio nicht meBbar autoxydabel. Spuren 
von Schwormetallsalzen steigern jedoch die Autoxydation von Alkalisulfid u. Schwcfel- 
wasserstoff enorm. Eine wahre Autoxydation scheint daher ebensowenig vorzuliegen, 
wie bei der Autoxydation der SH-Gruppe des Cysteins. (Biochem. Ztsehr. 204. 343 
bis 346. 14/1. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilholm-Inst. f. Biologie.) N o e t h l in g .

Maurizio Pincherle, Orienlierende Versuche und erste liesullale uber die Erndhrung 
von Amphibienlarven m it verscJiiedenen Milcharten. Die Verss. ergaben, daB Frauen- 
u. Eselsmileh zur Ernahrung von Krótenlaryen geoignet sind, Kuh- u. Ziegenmilch 
dagegen nicht. (A tti d. R . Acead. dei Fisiocritici 1925. 4 Seiten. Siena. Sep.) Gr im m e .

M. Pincherle, Erndhrung von Amphibienlarven m it einigen Milchbestandteilen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Bericht iiber Verss. m it Milchzucker, Milchfett u. Casein an Kroten- 
larven. Erstere hatten  keinen EinfluB auf die Entw. u. Metamorphose der Larven, 
wahrend sich diese in  Ggw. yon Casein n. entwickelten. (Atti d. R. Accad. dei 
Fisiocritici 2 . 247— 49. 1927. Siena. Sep.) Gr im m e .

Riohei Takata, Ernulirungsstudien iiber „Miso“-Prdparate. IV. Zusaiz der 
Hydrolyseprodukle menschlicher Haare zum Zwecke der Verbesserung der erndhreyiden 
Eigenschaflen ton Miso. (III. ygl. C. 1929. I. 553.) Der auf Cystinmangel beruhendo 
geringe N ahrwert des Miso laCt sich durch Zusatz von Hydrolysat aus Menschenhaar 
yerbessern. Dieses muB nach dem ReifeprozeB zugesetzt werden, da sonst wahrend 
der Reifung eine bakteriolyt. Inaktiyierung des Cystins erfolgt. (Journ. Soc. chem. 
Ind., .Tapan [Suppl.] 31. 233. B. Japanese Gov. Inst. for N utrition.) G uggenh .

Riohei Takata, Eniahrungsstudien iiber „Miso“-Prdparate. V. Die wachstums- ' 
fordemden B-Vitamine in  verschiedenen Varietdten der Handelspraparate von Miso. 
(IV. ygl. yorst. Ref.) Verss. an R atten m it yerschiedenen Sorten Miso ergaben einen 
in folgender Reihe abnehmonden Geh. an wachstumsfórderndem Vitamin B : Shiro- 
miso, Sendaimiso, Inaka-miso, Olkuchen-miso. Der Vitamingeh. nim m t m it der Dauer 
der Reifeperiode ab. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 234. B. Japanese 
Gov. Inst. for Nutrition.) G u g g e n h e im .

John E. Rutzler jr., Vitamine und lebensmchtige Elemente. Vorschlag zu einer 
moglichen chemischen Basis der Vitaminaktivitat. Vf. nennt die Vitamine A bis E  Er- 
nahrungsfaktoren 1 bis 5 u. erblickt ais Trager fiir Faktor 1 Fe, fiir 2 Mn, fiir 3 Zn,
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4  fiir 4 Ca u. P  u. fiir 5 J . Durcli dic organ. Bestandteile, welche diese anorgan. Grund- 
stoffe begleiten, -werden letztere dem Icbenden Organismus zugiinglich gemacht. t)ber 
die zur Stiitzo dieser Auffassung herbeigezogonen Tatsachen u. Uberlegungen ygl. 
das Original. (Oil F a t Ind. 5. 295—301. Okt. 1928.) GUGGENHEIM.

Jaroslav Kfiżenecky, Die Vitamine und das Licht. I. Die Beziehungen zwischen 
Rachitis, ultravioletten Slrahlen und dem Bussel-Effekł (sogenannte Photoaktiyitat) bei 
rerschiedenen Substanzen insbesondere Lipoiden. Vf. untersucht zahlreiche kiinstliclie, 
tier. u. pflanzliche F ette u. andere Substanzen in bezug auf ihre ursprungliche Photo
ak tiy itat, sowie die Móglichkoit sie m it Hilfe ultrayioletter Strahlen zu aktivieren. — 
Die bei allen Substanzen angewandte Methode zur Best. der Pkotoaktivitiit wird aus- 
fiihrlich beschrieben. Bei yielen Stoffen konnte keine A ktiy itat nachgewicscn werden, 
weder yor noch nach der Bestrahlung. Dio tier. u. pflanzlichen F ette zeigon ausnakms- 
los den R U SSE L-E ffekt nach der Bestrahlung, zahlreiche sind jedoch auch in  natiir- 
lichem Zustande photoakt. Vf. hebt heryor, daB die Photoaktiyitat keinesfalls ein 
Merkmal der tier. u. pflanzlichen Fotte sein kann, denn sie wurdo bei einer Reihe 
anders gearteter Substanzen festgestellt (Terpentin, Teer, Ather, Petroleum u. a. m.). 
Der RUSSEL-Effekt scheint yielmehr an eine bestimmte chem. S truktur gebunden 
zu sein. — Weiterhin wurde die Dauer der Photoaktiy itat untersucht u. festgestellt. 
daB boi allen angewandten Substanzen die In tensitat m it der Zeit n ieht abnimmt, 
u. daB sie unabhiingig is t von der Substanzmenge. (Ein abweichendes Verh. zeigt 
nur Petroleum). Wirksam ist ausschlieBlich die Oberflache, die zur Photoplatte gerichtet 
ist. — Die minimale Bestrahlungsdauer, welche den R U SSE L-E ffekt h e ry o rru f t  bzw. 
ihn yerstiirkt, lia t fiir jeden Stoff einen anderen Wert. Es zeigt sich allgemein, daB 
die zur A uslosung  der e rs ten  Rk. erfo rd erlicb e  Bestrahlungszeit sow ie die In te n s i ta t  
dieser R k . in direkter Bcziehung zur Bestrahlungsdauer stehen, bei der die optimale 
A ktiy itat erreicht wird. In  bezug auf die minima! notwendige Einwirkungszeit auf die 
Photoplatte zeigten dic oben yerwandten Stoffe dasselbo Verh. wie bei der Aktivierung.
— Es wird festgestellt, daB eine Substanz aktiy iert werden kann sowohl dureh ultra- 
yiolette ais auch dureh sichtbare Strahlen, welche dureh einfaches Glas hindurch- 
gegangon sind. Einfaches Glas sowie Flintglas sind fiir photoakt. Strahlen undurch- 
lassig; diese durchdringen nur Luft; daraus wird gefolgert, daB die Photoaktiy itat in 
Aussendung leicht fliichtiger akt. Teilchen bestcht. — Dureh fraktionierte Dest. einer 
akt. Substanz in eine inakt. kann dic A ktiy itat in die letztere libertragen werden. — 
Beim Erhitzen auf sehr hohe Tempp. werden dic Stoffe disaktiyiert, was dureh An- 
nahmo leicht fliichtiger akt. materieller Teilchen erklart wird. —  Weitere Experimcnte 
zeigten, daB die akt. Prodd. in  dest. W. durchweg 1. sind, in Alkohol dagegen yoll- 
kommen unl. — Die Photoaktiy itat kann auBer dureh Bestrahlung auch dureh einfaclie 
Oxydation mittels H 20 2, Chromsaure oder KMnO., in  der Warme hervorgerufen werden. 
Vf. schlieBt daraus, daB die Aktiyierung auf einem OxydationsprozeB berulit, u. daB 
die akt. Teilchen Oxydationsprodd. sind. (Sbornfk Ćeskosloyenske Akad. Zemedelskć 3. 
587—682. 1928. Briinn, Abt. f. Ziichtungsbiol. am Mahr. zootechn. Landesforsch. 
Inst.) _ _ Gu r ia n .

Ivo Menniti, Abbau des Eiweifimolekiite gemessen am pjr. Bei pept. Verdauung 
t r i t t  eine Verschiebung des pn nach der alkal. Seite, bei hamo- u. cytolyt. Prozessen 
nach der sauren Seite ein. (Arch. d i Biologia appl. alla Patologia, alla Clinica en 
all’ Igiene 5. 31—32. 1928. Sep.) T au b m an n .

Pierre Thomas, Maria Malevanaia und Roza Imas, Wirkung schwacher 
Phlorrliizindosen auf die Stickstoffausscheidung. AuBer der Zuckerausscheidung findet 
man eine Vermehrung des Gesamt-N nach Phlorrhizingabe, die 16—38% betragen 
kann. Sie betrifft hauptsachlich den Harnstoff-N u. zwar abhangig yon der Phlorrhizin- 
dosis, indem nach 5 mg 18%, nach 10 mg 41% ausgeschieden werden. Auch K reatinin

• wird yermehrt ausgeschieden. Bei der Phlorrhizinyergiftung steht n ieht die Glucosurie, 
sondern die EiweiBzerstorung, besonders wohl der Abbau des Arginins, im Vorder- 
grund. (Compt. rend. Soc. Biologie 1 0 0 . 375—77. 8/2. Cluj, Inst. de chim. biol.) S chn i.

C. Ciaccio und G. Trimarchi, Weitere Untersucliungen iiber den Fettstoffwechsel 
unter krankhaften Bedingungen. II . Bedingungen, unter denen kolloidales Silber die 
Phosphorrerfettung verhindert. Dureh Vorbehandlung m it kolloidalem Ag kann bei 
Miiusen die degeneratiye Verfettung dureh Phosphor yerhindert werden. (Boli. Soc. 
Italiana Biologia sperimentale 3. 106—08. 1928. Sep.) Taubm anK ’.

W. Raab, Pituitrin-Fettstoffwechselwirkung und vegetatives Nervensystem. Bei 
Hunden nim m t nach PjtoYwiinjektion die PAe.-Fraktion im B lut ab. Abnahme des
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Neutralfetts im Blut ist die Ursache. Ergotamin oder Atropin bccinflussen allein den 
Blutfettgeh. niclit, dagegen hebt Ergotamin den EinfluB von P itu itrin  auf oder schwacht 
ihn ab. Das P itu itrin  w irkt auf den Fettstoffwechsel auf dom Wego iiber das Zentrum 
im Tuber einereum, durch das Halsmark, den Sympathieus u. scklieBlich an der Leber. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 366—72. 1928. Wien, I. Med. Klinik.) E. Mu l l e r .

B. Sjollema, Ober die Bedeutung der EUktrolytkonstellation fiir  den Organisnius. 
Die Biochemie der Gebarparese von Kiilien. Boi der „Gebarparese", dem Milchfieber, 
des Rindyiehs ist der Mineralstoffwechsel stark  gestort. Der Geh. an Ca u. anorgan. P  
im Blutserum ist erniedrigt. Injektion von CaCl2 hebt die Krankheitssymptome auf. 
Es scheint ein Versagen der Epithelkorperchen yorzuliegen. Die besten Milchkiihe 
verlieren oft mehr ais 1/4 ihres Kalks wahrend der ersten Halfte der Lactation. Wenn 
also sonst noch Anspriiche an den Stoffwechsel gestellt werden, so mag Kalkdefizit 
bis zu bedrohlicher Starkę eintreten. Die Insufflation ins Euter, die therapeut. an- 
gewandt wird, hebt den Ca-Geh. des Blutserums deutlich, auch der P-Geh. steigt. 
(Biochem. Ztschr. 200. 300—08. 30/9. 1928. Utrecht, Lab. f. mcd. Vet. Chem.) E. Mu.

Otto Meyerhof, Ober die Verbreitung der Argininphosphorsaure in  der Muskulatur 
der Wirbellosen. Die von Me y e r h o f  u. L ohmann (C. 1928. I I . 1102) im  Crustaceen- 
muskel nachgewiesene Argininphosphorsaure findet sich im Muskel von Echinodermen, 
Mollusken u. Wiirmern, Pecten Jacobaeus, Pecten opercularis, H olothuria tubulosa; 
bei Echinodermen u. Wiirmern findet sie sich auch in einzelnen glatten Muskeln. Die 
Argininphosphorsaure wird bei der Tatigkeit des Muskels gespalten. Amphioxus 
enthalt nur Kreatinphosphorsaure. Keine Argininphosphorsaure enthalten die Muskeln 
des Cepholopodenmantels, des Schneckenfufies, die glatten Adduktoren der Ring- 
muskulatur der Holothurien. Pyrophosphat ist im Muskel von Pecten in gloicher 
Mcnge wie im Wirbeltiermuskel. (Arch. di Scienzc biologiche 12. 536—48. 1928. 
Neapel, Zoolog. Station. Sep.) Me ie r .

S. Visco und S. Castagna, Quantitative Veranderungen des Glutathions in  iso- 
lierten Organen. I. In  der isolierten Leber nimm t der Glutathiongeh. wahrend der 
ersten 12 Stdn. ab, um dann eine erheblichc Zunahme iiber den Anfangswert hinaus 
zu erfahren. Nach diesem Punkt, der in 24 Stdn. erreieht ist, cndgiiltige Abnahme. 
(Boli. Soc. Italiana Biologia sperimentale 3. 282—83. 1928. Sep.) T a u b m a n n .

L. Grimbert und P. Fleury, Ober die chemische Zusammensetzung von „Histamin- 
magensaft“. (Vgl. C. 1929. I. 1836.) Nach Histamindarreieliung findet sich ein eiweiB- 
reicher Magensaft m it einem durchschnittlichen N-Geh. von 14,4%. Die Zus. des 
Magensaftes ahnelt sehr den von R o s e m a n n  bei Hunden u. CARLSON beim Menschen 
gefundenen W erten, unterscheidct sich aber durch den erhóliten Aschcngeh. m it relativ 
geringem Cl-Geh. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 312—14. 8/2. Paris, Fac. de 
pharm.) ScHNITZER.

Gabriele Sacerdote, Ober den Wert der Methode von Babi fiir das Studium  des 
Yerkalkungsprozesses. Nachpriifung der Methode R a b l  (C. 1923. I I I .  1103) an 
Knoclienpriiparaten ergab, daB sich Calciumoxalat auch in ncutralem Medium aus 
NH4-Oxalat bilden kann, wenn geniigend CaC03 oder Ca3(PO,,)2 vorhanden ist. Wenn 
man also einen Knochen nach R a bl  in eine Lsg. NH.r Oxalat einlegt, so besteht die 
Moglichkeit, daB sich Krystalle yon Ca-Oxalat bilden nicht nur m it dom CaO der 
Knochen, sondern auch m it gel. CaO aus anderen Gewebeteilen. (Arch. per le Scienze 
mediche 51. 6 Seiten. 1927. Padua. Sep.) Grim m e .

V. Dogiel und M. Issakowa-Keo, Physiologische Studien an Infusorien. Unters. 
iiber die Beeinflussung der Tusche- oder Nahrungsaufnahme durch Anwesenheit von 
Mg- oder Ba-Salzen oder FeSO.y (Biolog. Zentralbl. 47. 577—86. 1927. Sep. Lenin
grad, zootom. Labor.) Op p e n h e im e r .

P.-L. Violle und A. Giberton, Die Bedeutung der Krystalloide bei den anagotoxischen 
Fdhigkeiten der Mineralwasser. (Vgl. VlOLLE, C. 1929. I. 772.) Dio anagotox. Krafte 
des W. yon ,,VlTTEL“  gegeniiber Cu hangen offenbar vom K ation Ca ab. Der 
Meehanismus der anagotox. Wrkg. ist aber dam it noch nicht geklart. Es ist wahr
scheinlich, daB auch dem pn eine sehr groBe Bedeutung zukommt. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 99. 1938— 40. 4/1. Paris, hydrobiol. Inst. Prof. De s g r e z .) Oppe n h e im e r .

Martin Jacoby, Ober die parenterale Resorption von Kolloiden. I. (Vgl. F a l k , 
Biochem. Ztschr. 59 [1914]. 316.) Die Einfuhrung von KCN in die Jackbohnen- Urease- 
methodik m acht die yerstarkende Wrkg. des Serums entbehrlich. Allerdings yerstarkt 
auch bei an sich guten Vers.-Bedingungen Serum noch m it Sicherheit. Aber die heryor- 
ragenden bei Verss. ohne KCN beobachteten Wrkgg. werden bei KCN-Zusatz nicht
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erzielt. Vf. erhii.lt im Serum der Veisuchstiere so groBe Ausschlage, dafl sie leiclit m it 
den Wrkgg. bestimmtor Ureasepraparate m it entspreehendem Serumzusatz verglichen 
u. Angaben uber die GroBe der im Serum naehweisbaren Ureasewrkg. gemaeht werden 
konnen. So konnte das Abldingen des Enzymgeh. im Blut nach intravenoser Injektion 
der Urease, das allmahliche Ansteigen nach intraperitonealer Injektion yerfolgt u. 
der EinfluB des Milieus auf die Resorption untersucht werden. Sogar die geringen 
vom subkutanen Gewebe aus in das Blut gelangenden Enzymmengen lieBen sich fest- 
stellen. (Bioehem. Ztschr. 2 0 3 . 278—79. Dez. 1928. Berlin, Krankenhaus Moabit.) K ru .

Angelo Rabbeno, Pharmakologische Wirkung der Seifen. Zusammenfassonde 
t)  bersicht iiber das genannte Thoma. Von neuen Ergebnissen ist bemerkenswert, 
daB Vf. nicht die Fettseifen ais Trager der pharmakolog. Wrkg. 'ansicht, sondom dio 
freien Fettsaurcn. Die Esterbindung wird nach seiner Anschauung im Organismus 
sofortgespalten. (Biochimica e Terapia sperimentale 15 . 34 Seiten. 1928. Sep.) T au b ji.

Erich Schneider und Ernst Widmami, Untersuchungen uber den Kohlehydrat- 
umsaiz und den Abbau des Traiibenzuckermolekuls. I. Mitt. Vff. beschiiftigen sich m it 
der Rolle des Dioxyacetons u. Methylglyoxals ais Zwischenprodd. beim physiolog. 
K  oli lehydratabbau u. suehen insbesondere eine Erklarung fiir die verschiedenartige 
W irksamkeit der beidon Stoffo. Sie gelangon bei ihren, an Kaninchen ausgefiilirten 
Unterss. zu folgenden Ergebnisson: 1. Nach intravenóser Injektion von Traubenzucker 
steigt der Blutzuckcrspiegel nur auf ca. das Doppelte der n. Hohe, obgleich eine 
Steigerung auf den 12-fachen W ert zu erwarten gewesen ware. Allerdings bleibt dieser 
verdoppelte W ert langere Zeit erhalten. Dor Milchsaurespiegel bleibt dabei konstant. 
Vff. schlioBen daraus, daB die eingefiihrte Glucose sofort dom Kreislauf entzogen wird 
u. nur allmahlich wieder in das B lut abgegeben wird. — 2. Durch Injektion von Dioxy- 
acelon wird weder der Blutzuckcr noch der Milchsaurespiegel verandert. Vff. nehmen 
daher an, daB das Dioxyaceton sofort zu Kohlensaure u. W. abgebaut wird. Diese 
Auffassung wird dadureh gestiitzt, daB der Respirationsąuotient nach intraperitonealer 
Injektion erheblich ansteigt. — Milchsaure wird zunachst in ihre Alkalisalze verwandelt 
u. dann zu Glykogcn aufgtebaut, das in der Lebor gespeichert wird. Dieser Rk.-Gang 
dokumentiert sich in einer anfanglichen Abnahme der Alkalireserve u. einem allmahliehen 
Wiederanstieg derselbon, ohne daB der Blutzuekerspiegel beeinfluBt wird. Wiederholt 
man aber die Injektion von kleinen Dosen Milchsaure in kurzeń Abstiinden, mehrere 
Małe, so steigt allmahlich der Blutzuckcr erheblich an. Dies wird von den Vff. darauf 
•zuruckgefiihrt, daB das Fassungsvermógen der Lebor fiir Glykogen infolge der standigen 
Blilchsaurezufuhr iiberschritten wird u. dieses Organ daher den UberschuB des Kohle- 
hydrats ais Glucose mobilisiert u. ausschwemmt. — 4. Die intravenose Injektion einer 
kleinen Dosis Methylglyozal bcwirkt keine Veranderung des Blutzuckers u. des Milch- 
saurespiegels. Dagegen zeigt sich auch hier bei wiederholter Gabe kleiner Dosen Methyl- 
glyosal allmahlich ein erhebliches Ansteigen der Blutzuckerwerte, aber auch ein An
steigen der Milchsaure u. ein Abfallen der Alkalireserve. Vff. schlieflen daraus, daB 
das Methylglyosal iiber Milchsaure in Glykogen umgewandelt wird. — Die Ver- 
giftungserscheinungen, die nach Injektion groBer Dosen Methylglyoxal auftreten, 
fiihren Vff. auf die Energie der sehr schnell ablaufenden Rk. CH3-CO-CHO +  H 20  =  
C H ,• CH O Ii• COOII zuriiek, u. sie zeigen an Verss. an gekreuzten Kaninchen, daB 
der Exitus nicht die Folgę einer zentral wirkenden Schadigung, sondern die Folgo 
des wahrend der chem. Umsetzung eintretenden GefaBkollapses ist. (Klin. Wchsch. 8. 
536—41. 19/3. Freiburg, LTniv.) O h l e .

Mario d’Alise, Ober die Muskelfimktion nach Ldhmimg mitlels Durchschneidung 
der motorischen Nerven. X V II. Mitteilung. Wirkung des Guanidins au f die wasser- 
stoffentziehenden Vorgange. Mit Hilfe der Red. yon Metadinitrobenzol zu Metanitro- 
phenylhydroxylamin wird gezeigt, daB der Froschmuskel nach Durchschneidung des 
motor. Nerven unter der Einw. von Guanidin eine erhebliche Steigerung der Gewebs- 
atm ung zeigt. Nach den beigegebenen Tabellen is t diese Steigenmg geringer am 
isolierten Muskel, der der Guanidlnwrkg. ausgesetzt wird, ais wenn vorher das gesamte 
Tier m it einer subcutanen Guanidininjektion behandelt war. (Riv. Patologia speri
mentale 3 . 28—35. 1928. Sep.) T au b m an n .

Kyoji Kase, Zur pliysiologischen Wirkung der Salicylsdured-erivale. I. Salicylsaure- 
methylester, Salicylsdureamid und /p-Oxybenzoesauremethylester sind giftigter ais die 
Salicylsdure bzw. dereń Salz; sie sind ausgesprochene Nierengifte, verursachen Kr&mpfe, 
w. werden ais Schwefel- oder Glykuronsaurepaarlinge ausgeschieden. Salicylsaure- 
d e riw ., dereń Carbosylgruppe nicht frei ist, haben eine phenolartige Wrkg. erhalten.
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(Vergleichsverss. m it Plimol.) (Biochem. Ztschr. 205. 21—26. 24/1. Tokio, Labor. d.
med. K lin. d. Kais. Univ.) Op p e n h e im e r .

Kyoji Kase und Kakjiro Seki, Zur phyriólogisclien Wirknng der Salicylsaure- 
derivate. I I . (I. vgl. vorst. Ref.) Quantitatives Studium der ausgeschiedenen Paarlinge 
nach Zufulir der in  vorst. Ref. genannten Verbb. Salicylsaure u. die p-Oxybenzoe- 
saure vermehren die gepaarten Sauren im Harn nicht oder kaum, wahrend dio Ester 
u. das Amid genau wie Phenol die Paarlinge vormehren. (Biochem. Ztschr. 205. 
27—30. 24/1. Tokio, Labor. d. med. Klin. d. Kais. Univ.) Op p e n h e im e r .

John Brooks und Maurice Jowett, Die vermutele Wirkung von Tumorezlrakten 
auf die Glykoly.se. E strak te  u. NaOl-Lsg. aus Rattencarcinom, Rattensarkom , mensch- 
lichem Carcinom haben keine Steigerung der Glykolyse bei N ierenschnitten u. Gewebo- 
brei aus Niere zur Folgę. (Biochemical Journ. 22. 1413— 16. 1928. Liverpool, Dep. 
of physiol. Chem. IJniv.) Me ie r .

Artur Straufi, Zur Kupferbehandlung der dufieren Tuberkulose. Nachpriifungen 
bestatigen die guten Erfolge der vom Vf. angeregten Cu-Behandlung der auBeren 
Tuberkulose m it Kupferdermasan (Herst. Dr. R udolf R e is s , Berlin), im wesentliclien 
ein salicylsaurer Kupferseifenester. Am besten bewalirt sich eino m it Lichtstrahlung 
kombinierte Behandlung. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 273—75. 15/2. Barmen.) F k . °

Otto Walkhoff, Die V itam ine in  ih re r  B edeutung fiir dio E ntw icklung, S tru k tu r  u n d  W ider- 
standsfah igkeit de r Zahne gegen E rkrankungen . B erlin : H . M eusser 1929. ( I I I ,  100 S.) 
g r. 8°. Lw. M. 13.50.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Curt Lucków, Aluminiumtuben. Aluminiumtuben, die im Innern m it einer 

zweckentsprechenden Schutzschicht versehen waren, zeigten nach zweimonatlicher 
Fiillung m it Essig in der Starkę von 10,6% Saure u. 0,25% A. bzw. m it Senf m it einem 
Geh. von 3,4 g in 100 g noeh keinerlei Geschmacksbeeinflussung der aufbewahrten 
Materialien. (Seifensieder-Ztg. 56. Parfumeur 3. 22—23. 28/2.) S chw arzkopf.

K. Boshart, Der E influfi von Kvlturma/3nahmen auf den Gehalt der angebauten 
Arzneipflanzen an medizinisch wirksamen Stoffen. Vortrag auf der II. Internationalen 
Tagung europaischer Arzneipflanzeninteressenten in Budapest, 1928, iiber EinfluB 
von Diingung, Jahres- u. Tageszeiten, Krankheiten, Sortenwahl, Klima, GroBe der 
Einzelteile, Trocknung u. Lagerung auf den Gehalt der angebauten Arzneipflanzen 
an medizin. wirksamen Stoffen. (Schweiz. Apoth.-Żtg. 66. 649—52. 661—64. 22. u. 
29/12. 1928. Nach Pharm . Post. Miinchen.) Ha rm s.

H. Stanley Redgrove, Einige Bemerkungen iiber Kamille. Kurze botan. Be- 
merliungen iiber die Gattung Anthemis u. M atricaria. Die Zusammenfassung der in 
der L iteratur angegebenen Bestandteile von A. nobis u. M. Chamomilla, Zus. der ather. 
Ole dieser Pflanzen. (Pharmac. Journ. 122- 50—51. 19/1.) A. Mu l l e r .

P. Casparis und M. Baumann, Beitrage zur Pkarmakocliemie der A sa foetida. 
Vf. untersuchten ausgesuchte Stiicke von Asa foetida (nur m it geringer oberflaohlicher 
Braunung u. weiBem Bruch) u. erhielten durch Aussehiitteln der ath . Lsg. der Drogę 
m it 3%ig. Natronlauge u. Ansauern m it 25%ig. H 2S 0 4 beim Ausathern der sauren 
Lsg. Ferulasaure (1,3%). Das Resinol wurde m it l_°/„ig. Natronlauge dem ath. Harz- 
auszug entzogen u. in  einer H 2-Atmosphare m it Essigsaure in  Ggw. von A. in  Freiheit 
gesetzt. Kórnige, sehr helle M., die nicht zum Krystallisieren zu bringen war, ebenso- 
wenig die Acetyl-, Benzoylester, Reduktionsprod., Br-Anlagerungsprod. Bei Oxy- 
dation des Asaresinols entsteht Vanillin nur in Spuren, vermutlich aus der noeh im 
Resinol eingeschlossenen Ferulasaure. Letztere is t in der Drogę auch in  Form eines 
sehr labilen, schon durch Na2C03 in der Kai te, n icht aber durch NH4-Carbonat ver- 
seifbaren Resinolesters enthalten, der aber nicht isoliert werden konnte. Die von 
Ferulasaure u. R-esinol befreite ath. Lsg. lieferte beim Eindampfen eine braungelbe, 
durchdringend nach Asa riechende M. (Resen), die bei Hochvakuumdest. Umbelliferon 
lieferte. Aeetylieren, NOCl-Addition, HBr-Anlagerung, Zn-Eg.-Red. eines m it PAe. 
von ath . Ólen gereinigten Resens ergab keine faBba-ren Rk.-Prodd. Bei Yerseifung 
entstand keine Ferulasaure. Stellt man eine ath. Lsg. des Resens mehrere Wochen in 
verschlossenem GefaB hin, so scheiden sich Krystalle in bis zu 5 mm langen, zu Biischeln 
vereinigten SpieBen aus (wenige %  des Gesamtresens). Dieselben Krystalle wurden aus 
der ath. Lsg. des beim Fallen einer ath, Resenlsg. m it Lg. abgeschiedenen hellen Harzes
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durch mclirstd. Stehen crhalten. Vff. nennen die Verb. Asaresen A , C2llHn20.„ feine 
prism at. Nadelchen, aus 2 Teilen A. +  allmahlicli 1 Teil W. F. 172°. Linksdrohend: 
[a]20 =  48°. L. in  k. A., Methanol, A., Chlf., Aceton u. Essigather; beim Erwarmen
11. in  Bzl., Toluol, Amylalkohol, A thylnitrit, CS2 u. CCI,,. Unl. in Lg. u. W. In  h. alkoh. 
KOH m it gelber Farbo 1. Die Fl. zeigt blaugriine Fluorescenz, die wie die Gclbfarbung 
beim Abkiihlen yerschwindet. N ieht acetylierbar. N ieht verseifbar. Nach Hydrierung 
^Ni-Katalysator; Anfangsdruck 104 at, 30 Stdn. bei gewohnlicher Temp. schiitteln) 
wurde einmal eine ais Hydroasarescn B  bezeichnete Verb., C„0H3nO5, F. 155°, aus A. +  
W. (wie obon) erhalten. Schóne prismat. Buschel. L. in Methanol, A., A., wl. in  Bzl. 
u. Toluol, unl. in  CCI.,. Gesatt. (gegen K M n04 u. Br-Eg.). Aldehyde inklusiv Vanillin 
konnten, im Gegensatz zu friiheren Autoren, n ieht gefunden werden. Vermutlich 
entsteht Vanillin erst in alterer Drogo. Die Bezeichnung Asaresinotannol (P o l a Śe k ) 
muBte aus der L iteratur entfernt werden, da es sich dabei um ein undefinierbares 
Gemisch der Rcsenbestandteilo m it dem Resinol handolt. (Pharmac. Acta Helv. 3. 
148—50. 163—82. 24/11. u. 29/12. 1928. Basel, Uniy.) H a r m s .

Hermann Emde, Einfaches Miitel zum Aufweichen von Gipsverbanden. Gipsverbande 
lassen sich leicht u. schnell durch BaCl2-Lsg. (20%) von 40—60° enveichen, m it der 
eino auf die Schnittstelle gelegte Mullbindenlago (4 cm) getrankt wird. Nach 10 Min. 
w ird ein provisor. Langsschnitt gemacht, so tief, wie der Verband bereits erweicht ist, 
der wieder roiehlich m it der Lsg. durchtrankt wird. In  weiteren 10 Min. lassen sich 
n. Gipsverbande leicht aufschneiden. (Pharmac. Acta Hely. 3. 146— 48. 4/11. 1928. 
Basel, Univ.) H a r m s .

Curt Schelenz, Uber die arzneiliche Venvcndung der Salvia officinalis. Emp- 
fehlung der Salbei (Salvia officinalis) bzw. des Salyalysatum-Burger gegen Nacht- 
schweiBe. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 806—07. 20/12. 1928. Trebschen.) H a r m s .

S. Rabów, Ubersicht der im  Laufe des Jahres 1928 belcannt gewordene.n thera- 
'peulischen Neuheiłen einschlieflhch der Spezialitaten und Geheimmittel. Bromslroniiuran 
(Dr. R. u. Dr. O. W e il,  F rankfurt a. M.): Br-Kombination des S trontiuran zur Be- 
kampfung des Juckreizes bei Hautkrankheiten, gegen Migrane u. Epilepsie. — Campha- 
quin ( S a n a b o - C h i n o i n ,  Fabr. chem.-pharm. Prodd., Wien I ) : wss. klare Lsg. 
(2 u. 10%) des Japancamphers zur intramuskularen Injektion. —  Discregon (V e r  - 
e i n i g t o  G u m m i w e r k e  P a u s a ,  Pausa i. V .): klcine, yielfach perforierte 
Gummihulle m it aufsaugender Einlage zum Aufsetzen auf dic Glans bei Gonorrhoe. — 
Dormiral (Dr. R o b e r t  H e i s l e r , Chem. Fabr., Chrast bei Chrudim): angeblich reine 
Acid. diathylbarbitur. (Pulver u. Tabletten). Zur Injektion 0,22 Dormiral pulv.-solub. 
m it 2 ccm Aq. redest. — Galigen: hier irrtiim lich fur Galegin (vgl. C. 1928 .1. 86). — 
Gastronida (L a  b o r .  R o u m e l l a ) :  Kombination von MgO.,, MgO, Bismut. sub- 
salicyl. u. Plv. L iąuiritiae comp. Bei Magen- u. Darmleiden. — Interrenin, blutdruck- 
senkendes Hormon aus der Rinde der Nebenniere wurde yon G o l d z i e h e r  u .  G r e e n - 
WALD (Amer. Journ. of dis. children 1928) m it Erfolg bei Hiimatom der rechten (Orig. 
rcctalen) Nebenniere angewandt. — Koemis Koełjing: stark  diuret. „Nierentee“ aus 
der Labiate Orthosiphon stramineus. — Monoćhin ( A p o t h .  Me r k e l , Leipzig): 
Mischung von Chinin 0,05, Codein 0,02, nebst Aspirin u. Pyramidon zur Anwendung 
bei Dysmenorrhoe, Amenorrhoe usw. — Neo-Trivalin  (Dr. M e y e r  u .  Co., G. m. b. H ., 
Berlin N  24) enthalt neben 0,01935 Morphin u. 0,0087 Coffein (beide ais Valerianate) 
noch ein Atropinderiy. an Stelle des im alten Triyalin enthaltenen Cocain. —  Neurithrit 
(Dr. R u d o l f  R e i s z , Rheumasan- u. Lenicet-Fabrik, Berlin NW. 87): Kombiniertes 
Antineuralgieum aus Acetylsalicylsaure, Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon usw.
—  Sistanin (Dr. R o b e r t  H e is z l e r , Chrast b. Chrudim): blutstillendes gelblich- 
weiBcs Pulver aus Blut. Peroral oder in  gebrauchsfertigen Ampullen. — Somnoferrin 
(Dr. O e h l m a n n  Nachf., Magdeburg): Schlafmittel aus Fol. Aurantii, Meliss., Trifol., 
Flor. Lupuli, Herb. Veron., Valerian. aa. Tee oder Pillen. — Soneryl (P  o u 1 e n c 
F  r  e r  e s , Paris; fiir Deutschland: T r a u l s e n  (Orig. P a u l s e n ), Hamburg 36: Butyl- 
m ethylbarbitursaure in Ampullen u. Tabletten. — Thyangol-Pasłillen (Dr. T h il o  
u.Co., Chem.Fabr.,Mainz) enthaltenAnasthesin0,02; Phenacetin 0,08; Thymol, Menthol, 
Eucalyptol 0,0001. Gegen Angina, M und-u. Kehlkopfleiden. (Chem.-Ztg. 53. N r.lL  
Fortschrittsber. 33—37. 6/2.) H a r m s .

F. Zernik, Neue. Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im  drilten Viertel- 
jahr 1928. Carbozon (C. 1928. II. 469) k o m m t a u c h  a is  Carbozon-Nasen- u . Rachen- 
tablctten, Carbozon-Bronchetten, Carbozon-Vaginalspultabletten in  d en  H an d e l. Z us. n ic lit  
an g egeben . — Alumiform  (B r u c k n e r , L a m p e  u .  Co., A.-G., B e rlin ): n e u e r N am e
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fiir Al-Formiat. — Proktoephedrin-Zapfćhen^Aphlogol-Zapfchen. — Idragin (JYD.Rie- 
DEL-DE H aen-A .-G ., Berlin-Britz): Acetylsalicylsaure +  10% Coffein. (Nach Siid- 
dtsch. Apoth.-Ztg. 68. 703 ist Idragin Acetylsalicylsaure „Riedel“ . Die Mischung 
von 0,5 Idragin m it 0,05 Coffein wird hi er Indracafin genannt. (Vgl. Idracafin, C.1929.
I. 926 D. Ref.) (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 801—02. 808—09. 7/12. 1928.) H a r m s .

F. Zernik, Neue Arzneimittel und. pharmazeutische Spezialitaten im  vierten Yiertel- 
jahr 1928. Bory-Kompressen (G. B o r e m s k y , G. m. b. H ., Dusseldorf) sind m it D i- 
allyldisulfid u. Ćaseinnatrium priipariert. Zur Behandlung der Mastitis. Analog Bory- 
Vaginaltampons. —  Philoninsalbe (vgl. nachst. Ref.): der Geh. an bestrahltcm Ergosterin 
ist 0,25%. — Uromed (Dr. T e l l  u. Co., G .m .b.H ., Berlin SW 29): Harndesinficienz 
aus je 0,075 g Camphersauro, Salol u. Hexamethylentetramin u. 0,01 g Anasthesin 
pro Dragee. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 129—32. 1/3.) H a r m s .

P . S., Neue Arzneimittel, Spezialitdte7i und Vor sehr ij'ten. Auroprolasin ( T r o p o n -  
w e r  k e D in k la g e  u . Co., Kóln-Miilheim): fl. kolloides A u-Praparat (Au-Geh. 0,06%) 
in Ampullen. Gegen Lungen- u. Hauttuberkulose, Lepra. — Dysphagin (G o e d e c k e  
u. Co. A. G., Berlin-Charlottenburg) enthiilt je tzt je Tablette: Tutocain u. Anasthesin 
ana 0,01 g; Menthol 0,005 g. —  Numal ,,Rocho“ (F. H o ffm a n n  L a  R o c h e  u . Co . 
A. G., Basel): i-Propylallylbarbitursaure. F. 138°, 11. in A. u. A., weniger in W. Tab- 
lctten m it je 0,06 g Numal. Aueh in gleicher Dosierung zur intravenósen Injektion. 
Pliilonin ( P r o m o n t a  G . m . b . H . ,  Hamburg): Wund- u. Heilsalbe m it Geh. an 
bestrahltem Cholesterin (vgl. C. 1926. I. 1235, wo Borsaure, Perubalsam, Ag2S0.,, 
Trypaflavin u. Cu-jodorthochinolinsulfur. angegeben sind. Ref.). — Umbrathor 
( C h e m .  F a b r .  v o n H e y d e n  A. G., Radebeul b. Dresden): bestandiges Thorium- 
dioxyd-Sol m it ‘25% ThO.. Ais K ontrastm ittel boi róntgenolog. Unterss., besondors 
des Dickdarms. (Pharmaz. Zontralhalle 69. 812—13. 20/12. 1928.) H arm s.

P. S., N em  Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Jodomenin ( J o h a n n  
A. W u l f i n g , Chem. Fabr. Berlin SW. 48): im Diinndarm aufspaltbares J-Bi-EiweiI3- 
prilparat. Bei sekundarer u. tertiarer Lues, Arteriosclero.se usw. — Perfibrin (H e y l  u. 
Co., Chem.-pharm. Fabr. A.-G., Berlin SW. 87) wird neuerdings aus B lut u. kunstlich 
erzeugten entzundlichen Exsudaten yon Saugetieren gewonnen (vgl. C. 1927. I. 2106). 
(Pharmaz. Zentralhallo 70. 78. 31/1.) H a r m s .

— , Neue Heilmittel. Vigantol fiir Tiere ( I . G. P harm a, Leverkusen u. E. M e r c k ,
D arm stadt): olige, griingefarbte Lsg. von Vigantol. Die Konz. entsprieht den Knochon- 
wachstumsvorhaltnissen der Tiere. Bei rachit. Erkrankungen dor Tiere, Leoksucht 
der Rinder, Wollfressen der Schafe, Knochenbriichen, Osteomalacie usw. (Siiddtsch. 
Apoth.-Ztg. 68. 703—04. 23. Okt. 1928.) H a r m s .

— , Neue Heilmittel. Lyssiasalbe (W i e s b a d e n e r  W  e r k o ,  C h e m .  - 
p h a r  m. P  r  o d  d . , Wiesbaden): Grundlage ein m it Liq. Alum. subacet. gesatt. 
F ett, ferner ZnO, Amyl. ana 150; Yaselin. flav. 350, Naftalan 160, Bals. peruv. 60, 
Chinosol 5; Iehthyol 10, E xtr. Hamam. fl. 30, Ol. Cacao 30, Bismut. oxyjodogall. 10; 
Adeps Lan. ad 1000 g. — Neodorm „Knoll“ -. a-Isopropyl-a-brombutyramid. F. 50—51°. 
Bei Schlaflosigkeit, leichteren Erregungszustanden u. Unruhen. — SiazucJcer 
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  . A k t .  - G e s . , Leverkusen) =  d-Sorbit. Kohlen- 
hydratersatz fur Diabetiker. — Somnervin (Dr. O e h l m a n n  N a c h f . ,  Magdeburg): 
Teegemisch aus Fol. e t Flor. Aurantii, Fol. Meliss., Trifol., Flor. Lupul., Herba Yeron., 
F ruct. Cynosb., Rad. Valer. Pillen oder Tee. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 146—48. 
8/3.) H a r m s .

F. Kaiser, Hautpfkgemittel alter Zeit. (Pharmaz. Zentralhallo 69. 793—94. 13/12. 
1928. Dałdem.) H a r m s .

Walter Peters, Schwefelhaltige Kosmetiha. Referat iiber Auwendung u. Theorie
der Wrkg. von ionisiertem S in der Kosmetik; der fiir Kopfwasser, Schwefelsalben, 
-seifen u. -bader handelsubliche S in prazipitierter, kolloider oder Sulfoform bildet 
in  Beriihrung m it der H aut Alkalisulfide u. entwickelt in W. H 2S. Vf. weist auf den 
Sulfur. prac. V IIL  u. V. von L. ZAKARIAS in  Prag hin, der diese Eigg. nicht zeigt u. 
gibt Gebrauchsanweisungen fiir die Verwendung dieser Prodd. fiir kosmet. Praparate. 
(Dtsch. Parfiimerieztg. 15- 78—80. 25/2.) '  E l l m e r .

Otto Stickl, Untersuchungen iiber die bakterizide und entwicklungshemmende 
■ Wirkung des Pyridiums gegen pathogene Mikroorganismen. „Pyridium " stellt ein 
halb kolloidales Gemisch der salzsauren Salze von fi- u. y-Phenylazo-a.a-diamino- 
pyridin dar. Nach Angaben der Herstellerfirma Chem. Fabrik C. F. BOEHRINGER 
u. Sohne, G. m. b. H ., Mannheim-Waldhof besitzt es eine bemerkenswerte anregende
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Wrkg. auf dio Proliferation der E pith  elzellen, oine kriiftige, entwicklungshemmende 
u. bakterizide Wrkg. gegen Kokkon, w ird schnell m it dom H arn ausgesckieden u. 
bcsitzt die Fahigkeit, iii Gewebe einzudringen. Verss. m it Staphylokokken, sporen- 
froiem Milzbrand, Typhusbazillen u. Pyocyaneus crwicsen die starkę bakterizide 
Wirksamkeit. (Ztsehr. Dcsinfcktions-, Gesundheitswescn 21. 33—37. Febr. Greifs- 
wald.) __________________ G r im m e .

Reinhold Griiter, Berlin-Charlottenburg, Darstellung von neutralen oder schwach 
allcalischen, leicht loslichen Verbindungen des Dialkylaminodimethylphenylpyrazolons, 
darin  bestehend, daB man auf dieses aromat. Sauren u. ausgesprochene Basen oder 
beide miteinander verbunden ais Salze, unter AusseliluB der sauer reagierenden Coffein- 
salze in  der Warme oder in  Lsg. einwirken laBt. — Man erwiirmt z. B. 1 Mol. Dimethyl- 
aminodimethylphenylpyrazolon (I) u. 1 Mol. Li-Salicylat m it wenig W. vermischt, 
gelinde, —  oder selim. unter innigem Vcrreiben 1 Mol. I, 1 Mol. Salicylsaure u. 1 Mol. 
oder uberschussiges Hezamethylentetramin, — bzw. bringt wie oben 1 Mol. I  m it 1 Mol. 
coffeinosalicylsaurem N a  u. 1 Mol. 2-phenylchinolin-4-carbonsaures N a  zusammen. 
Die Prodd. liefern leieht m it W. 70%ig., fiir Injektionszwecke geeignete Lsgg. Sie 
lassen sich auch in Salbenform anwenden. Infolge der hohen Lóslicłikeit der Prodd. 
in  W. is t man in der Lage, die genugende Menge wirksamer Substanz in  die Salbe 
zu bringen. (D. R. P. 462 148 KI. 12 p vom 1/10. 1924, ausg. 6/7. 1928.) SCHOTTL.

Chemische Fabrik Promonta Gr. in. b. H., Hamburg, Herstelhing von Lecithinen 
und Slerinen aus diese enthaltenden Fetten  oder Fettausziigen, 1. dad. gek., daB man 
die erwahnten Ausgangsstoffe in dunnem Strahl in  h., m it rohem 0H 30 H  denaturierten 
A. einlaufen laBt, das von Sterinen u. Phosphatiden befreite F e tt eńtfernt, dieses ge
gebenenfalls nachtraglich zwecks Anreieherung nochmals durch den h. A. laufen laBt, 
die alkoh. Lsg. abdampft u. die im  Riickstand befindlichen Lecithine u. Sterine durch 
Behandełn m it Aceton trenn t. — 2. dad. gek., daB man zur Gewinnung der Sterine 
die Acetonmutterlauge nach Entfernung des Lósungsm. auskrystallisieren liiBt oder 
den Riickstand der Verseifung unterw irft. — Z. B. wird Dotterabfallol, enthaltend 
8,19% Lecithin u. 3,22% Gesamtcholesterin innerhalb 1 Stde. durch sd., m it rohem 
CH3OH denaturierten A. liindurchgelassen. Letzterer enthalt 2,5% rohen CH3OH 
m it einem Geh. von ca. 30% Aceton. Die alkoh. Lsg. wird abdest. u. das zuriick- 
gebliebene zahfl. Ol (Leeithinol) im Vakuum vollig ausgetroeknet. Es bildet dann 
ein rotbraunes u., je nach dem Lecithingehalt, zahfl. Ol oder eine salbenartige M. m it 
40—50% Lecithin, 8—15% Rohcholesterin u. 40— 50° fettem Ol, 11. in  A., Bzl., Bzn., 
absol. A., Chlf., aus der alkoh. Lsg. fallt Aceton das Lecithin in  sich selilieBlich zu einer 
lialbfesten, wachsartigen M. verdiehtenden Floeken aus. Zur Trennung der einzelnen 
Bestandteile wird dieses „Leeithinol*1 im Dampfbad wieder verfliissigt u. in  dunnem 
Strahl in eiskaltes Aceton eingetragen, mehrere Stdn. darin  belassen, die Acetonmutter
lauge abgegossen, das zuriickgebliebene Lecithin dreimal m it k. Aceton durchgeknetet 
u. selilieBlich auf Tonplatten im Vakuum getrocknet, Prozentgeh. je nach Zus. des 
Rohóls zwischen 95 u. 99%- Die vereinigten Acetonlaugen hinterlassen nach dem 
Abdest. beim Abkuhlen zu einem Brei von Cholesterin erstarrendes Ol. Die Krystalle 
konnen durch Anreiben m it k. Aceton fiir sich getrennt u. von dem iibrigen 01 ge- 
schieden werden, oder man verarbeitet zweckmiiBiger das ganze Ol auf Seife, vermisclit 
diese m it Sand, Hacksel oder einem anderen Fiillm ittel u. extrahiert das Cholesterin 
m it Bzn. — Ein weiteres Beispiel betrifft die Gewinnung von Cholesterin aus lecithin- 
freiem rohem Leberlran m it 0,545% Gesamtcholesteringehalt. (D. R. P. 463 531 
KI. 12 q vom 18/12. 1925, ausg. 30/7. 1928.) S ch o ttlakd eBj

Rudolf Reiss, Berlin, Darstellung eines Heilmittels gegen Rheumałismus u. dgl., 
darin bestehend, daB man Salicylsaure u. Glycerin m it kieinen Mineralsauren oder 
dereń sauren Salzen oder organ. Sulfonsiiuren mehrere Stdn. auf Tempp. von 100— 130° 
crhitzt, das Reaktionsprod. gegebenenfalls vom unverbrauchten Glycerin u. etwa 
hineingelangtem W. befreit u. sodami in  Ricinusól auflost oder mit. Seife unter Zusatz 
von Vaseline bzw. fl. KW-stoffen u. gegebenenfalls fetten Olen vermischt. — Z. B. 
wird Salicylsaure m it 90%ig. Glycerin u. etwas konz. H 2S 04 5 Stdn. im Olbade auf 120° 
erhitzt. Das olige hellgelbe Reaktionsgemisch enthaltend 70% umgewandelte u. 30% 
unyeranderte Salicylsaure wird 2-mal m it w. W. durchgeschiittelt, von W. getrennt, 
bei 60° im  Vakuum getrocknet u. w. m it wasserfreier, durch Vaselino weichgemachtcr 
Seife innig yermischt bzw. in  Ricinusól gel. Das Gemisch en thalt gewisse Mengen der 
sehr leicht resorbierbaren u. nicht hautreizenden Di- u. Trisalicylsaureglycerincster.
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Dio ausgesprocliene Tiefenwrkg. des Praparats kann noch durcli Zusatz von Teer 
oder Ghrysarobin beeinfluBt werden. (D. R. P. 463 659 KI. 30 h vom 14/11. 1925, 
ausg. 1/8. 1928.) S ch o ttlan d er .

Carletoil Ellis, Montelair, N. J .,  Verfahren zum Entfetlen und Waschen der Kopf- 
haut und Eaare unter Verwendung einer fast wasserfreien Mischung von Isopropyl- 
alkohol u. 2—10% tertiarem Butylalkohol, wie sie z. B. dureh Sulfierung u. Hydrolyso 
der Olefine yon gecracktem Petroleum nach dem Rektifizieren u. Konzentrieren erhalten 
wird. Der W.-Gehalt der Mischung soli so niedrig sein (1—3%), daB die ól- u. fett- 
lósende K raft derselben nieht verringert wird. Das Mittel leistet gute Dienste bei der 
Bekiimpfung der Seborrhoe. Man kann den Mischungen auch geringe Mengen minerał. 
oder vegetabil. Ole, Glycerinusw., sowie Medikamente, z. B. fi-NapJilhol, Chinin, Resor
em  u. a. zusetzen. (A. P. 1 700 035 vom 19/1. 1928, ausg. 22/1. 1929.) R a d d e .

Carleton Ellis, Montelair, N. J .,  Entfettungsmittel. E ine nach dem A. P. 1 700 035 
(vgl. vorst. Ref.) zusammengesetzte Mischung von Isopropylalkohol u. tertiarem Butyl
alkohol wird z. B. zum Extrahieren von Olsamen, zum Entfetten  u. Entólen yon Hauten, 
Fellen, Leder, Haaren, Teztilien  usw., yerwendet. Man kann den Mischungen geringe 
Mengen von geruchverbesscrnden Stoffen, wie Campher, Bayol, Benzoeharz, Menthól, 
Lavendel, Wintergrunol u. a., sowie event. medizin. Stoffe (kolloidalen S) u. Farbstoffe 
zusetzen. (A. P. 1700 036 vom 7/12. 1926, ausg. 22/1. 1929.) R a d d e .

Giulio Conci, Noto p ra tich e  d i tecnica  farm aceutica. R overeto : O rdine dci fa rm acisti di
T ren to  1928. (57 S.) 8°. L . 5.50.

P. Lebeau c t  G. Courtois, T ra itó  do phannacie  chim ique. 2. vol. P a r is : Masson c t  Cie. 1929.
(2224 S.) B r .: 260 fr.

Hugo Schulz, Vorlesungen uber W irkung und Anwondung der dcutschon A rzneipflanzcn.
F u r  Arzte u n d  S tudicrcndc. 2. Aufl. Leipzig: G. Thiem c 1929. (310 S.) 4°. M. 14.— :
Lw. M. 16.— -

G. Analyse. Laboratorium.
H. Bechhold und K. Silbereisen, Uerstellung weitporiger Ultrafiller. (Vgl. 

B e c h h o l d  u . G u t l o h n , C. 1 9 2 4 . II. 1115.) Vff. gelingt es, grobporige Ultrafilter 
m it einer in  weiten Grcnzen abstufbaren Porositiit zu gewinnen, indem sie die auf den 
BECHHOLD-KoNlGschen Ultrafiltergeraten erzeugte Schicht aus Eg.-Kollodium s ta tt 
in W. in 82%ig. oder yerdunnterer Essigsaure koagulieren. 82%ig. Essigsaure koaguliert 
gerade noch u. liefert sehr porose Filtor; m it zunehmendem W.-Geh. werden die F ilter 
immer dichter. Dureh Veranderung der Konz. des Eg.-Kollodium einerseits u. des 
W.-Geh. der Koagulationsessigsaure andererseits lassen sich U ltrafilter von beliebiger 
Porositat erzeugen. Verss., dureh stufenweise Koagulation in  Sauren m it verschiedenem 
W.-Geh. oder dureh Vorkoagulation in reinem W. weitere Modifikationen der Porositat 
zu erzielen, waren erfolglos. Bei Koagulation in W. lieBen sich grobporige, abstufbaro 
U ltrafilter n ieht dureh Beimischung von Pulvern (CaO, ZnO etc.), die dureh Essig
saure herausgel. werden, oder gasbildenden Stoffen (K2C03 u. a.) oder wasserl. Stoffen 
(Zucker, Gelatine u. a.) zum Eg.-Kollodium erhalten. Verwendung yon Mischungen 
von Eg.-Kollodium m it A., Tetralin u. a. u. Herauslósen des A., Tetralins etc. aus 
der koagulierten Membran gab zuweilen brauchbare, aber niclit reproduzierbare Er- 
gebnisse. Auch der Zusatz von Celluloseestern, hauptsachlich Acetylcellulosen, die 
in W. mehr faserig koagulieren, hatte wenig Erfolg. Eine geringe Lockerung der Membran 
wurde dureh Denitrierung erzielt. Quellungsmittel (z. B. NaOH) hatten  keinen Erfolg. 
Dureh Weichmachungsmittel konnte eine wesentliche Lockerung der Membran nieht 
erzielt werden. (Biochem. Ztsehr. 1 9 9 . 1— 7. 22/8. 1928. F rankfurt a. M., Inst. f. 
Kolloidforschung.) K ru g e r .

R. Maeder-LóJfler, Welclie Anforderungen mufi der praktische Apotheker an ein 
Polarimeter stellen, und wie pruft man ein solclies. Kurze prakt. Winkę uber die beim 
Einkauf yon Polarimetem zu beaohtendcn Gesichtspunkte. (Pharmaz. Ztg. 73. 1621 
bis 1622. 22/12. 1928.) Harm s.

W. Stauf, Birefraktometrie plastischer Massen. Vf. zeigt, daB die Birefrakto- 
metrie wertvolle Aufschlusse iiber Eigg. piast. Massen gibt. — Es werden yergleichende 
Dehnungs/Belastungskuryen von Celhiloid, Kunsthorn, Kunstharz, sowie von Cel- 
luloid m it yerschiedenen Gelatiniermitteln gezeigt. —  Es wird die Anderung der 
akzidentellen (dureh Dehnung hervorgerufenen) Doppelbrechung von Celluloid bei 
yariierenden Campherkonzz. sowie bei Ersatz des Camphers dureh andere GelatinierT
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m ittel gegeben. — Die Doppelbrecliungswerte werden m it der Bruchdehnung (ais 
MaB der Plastizitat) yerglichen. Im  allgemeinen ist die P lastizitat um so łióher, jo 
geringer die Doppelbrechung. —  Eine weitere Tabello g ibt den EinfluB von Temp.- 
Erniedrigung auf die Spannungsdoppelbreehung an. Es ergibt sich, daB bei tieforen 
Tempp. die Doppclbrechungswerte glcicher Dehnungsgrade weit hóhor sind ais boi 
hóheren Tempp. Dam it konform geht eine Abnahme von Elastizitiit u. P lastizitat 
m it der Temp. — Dio Spannungs/Doppelbrechungskurye lauft bei den meisten Massen 
der Spannungs-Dehnungskurve parallol. Auch sind Doppelbrechung u. Dchnung 
bis zur Elastizitatskurye yóllig reyersibel. — Durch Betrachtung der stat. Doppol
brechung kann man Matcrialien wie K unsthom  u. K unstharz leicht wahrend der 
Fabrikation auf Spannungen u. dam it auf Eehler priifen. (Kolloid-Ztschr. 46. 345 
bis 350. Dez. 1928. Troisdorf, Rhein.-Westfal. Sprengstoff A.-G.) Co h n .

Heinrich Wiesenthal, Analysenęuurzlampe und chemiach hergestellte Kunatstoffe. 
Anwondung der Analysen-Quarzlampe-Hanau zur Unterscheidung von Schildpatt, 
Elfenbein, Perlmutter, Bernstein, H orn u. Knochen von Zellhorn u. Galalith; zur 
Priifung von Klebstoffen, von Cellulosedcriw., von Rolimaterialien der Lackindustrio, 
zur Unters. yon Edelsteinon u. Perlen. (Kunststoffo 1 9 . 56—57. Marz. Leipzig.) KÓNIG.

J. J. Beaver, E in  modifiziertea Colorimeter zur Bealimmung der Wasserstoff- 
ionenkonzentration. Gcnauc Beschreibung eines modifizierten Colorimeters zur colori- 
metr. Best. der pa m it den iiblichen Normalindicatoren. Die Genauigkeit des App. 
u. der Methode wurde durch elektrometr. Kontroli verss. fiir eine Reihe von Pufferlsgg. 
zu 0,014 bis 0,023 bestimmt. Boi dieser Genauigkeit ist die Methode schnell u. auch fiir 
triibo oder schwachgefiirbto Lsgg. geeignet. (Journ. opt. Soc. America 1 8 . 41— 49. 
Jan . New York, Columbia Univ., Dep. of Chem.) H a n d e l .

Alfred Neumann, Ober die Beatimmung der Waaaeratoffionenlconzentration in  
Salzlosungen. Experimentelle Unterss. iiber die [H  ] in  Salzlsgg., im einzelnen nicht 
zu referieren. (Pharmaz. Ztg. 74. 278—80. 27/2. Eppcndorf-Hamburg, Allg. Krankon- 
haus.) H a r m s .

Giuseppe Antonio Bravo, Elektrode mit Glasmembran zur Messung von p fj. Nach 
einer Aufzahlung der meist gebrauchten Elektroden beschreibt Vf. eingehend dio 
yon P. T o o k e y  K e r r id g e  m itgeteilte Modifikation der H A B ER schen Elektrodo, 
welehe sich durch ihre prakt. Glasmembran auszeichnet. Mehrere Figg. im Original. 
(Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 329—36. Nov. 1928. Turin.) G r im m e .

V. Cupr, Beatimmung der Wasserstoffionenkonzentration m it Chinhydronelektroden. 
Theoret. Einfiihrung, prakt. Herst. u. Verwendung von Chinhydronelektroden, sowie 
die Berechnung der Versuchsergebnisse. Literaturiibersicht. (Chemiclcć L isty 23. 
81—86. 25/2. Prag, MASARYK-Uniy. Inst. f. anorg. Chem.) M a u t n e r .

G. A. Bravo, U ber eine Methode zur Titration stark gefarbter Fliissigkeiten. Dio 
Methode basiert auf der Verwendung fluorescierender Farbstoffe ais Indicator. 
Gearbeitet wird unter Bestrahlung m it ultrayiolettem  Licht. Ais Indicatoren haben 
sich bewahrt Eosin (griine Fluorescenz bei pn =  0,0—3,0) u. Dichlorfiuorescem (griino 
Fluorescenz bei pu =  4,0—6,6). Von ersterem nim m t man 4—5 ccm einer l% 0ig. 
wss. Lsg., von letzterom 2 ccm der l% ig . alkoh. Lsg. auf 100 ccm FI., welche sich 
in flacher Porzellan- oder Glasschale befindet. (Ind. Chimica 4. 8— 9. Jan . Turin.) G ri.

Jules Zamaron, Ober ein neues Indicatorpapier und eine besonders empfindliche 
Indicatorlosung. Vf. hat einen neuen Indicator gefunden, den er Azurane nennt, u. der 
dio bisher iiblichen an Empfindlichkeit iibertrifft. E r eignet sich besonders zur T itration 
von gefiirbten Zuckersaften, Sirupen u. Melassen. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 
45 . 577—79. Paris 809. 20. Sept. 1928.) WlNKELMANN.

Elem ente und anorganischa Verbindungen
O. Reer, Ober die Absclieidung des Calcium und Magnesium nach der Ozcdatmethode. 

Es werden die Bedingungen festgestellt, die zur Erzielung einer yollstandigen Fallung 
des Ca u. Mg nach der Oxalatmethode erfiillt sein miissen, u. folgende Arbeitsweisen 
cmpfohlen: CaO-Mengen bis ca. 0,3 g. Die schwach ammoniakal., NHjCl-haltigc
Lsg. (Vol. ca. 200 ccm; bei Ggw. von iiber 0,25 g MgO entsprechend mehr) wird zum 
Sieden erhitzt u. tropfenweise m it 1/2-n. NH4-Oxalatlsg. yersetzt, solange sich ein Nd. 
bildet. Darauf kiihlt man auf ca. 70“ ab u. g ibt weitere 4 ccm Oxalatlsg. pro 100 ccm 
Fallungsvol. zu. — CaO-Mengen bis ca. 0,7 g. Die Lsg. (Vol. 200—250 ecm) wird m it 
HC1 neutralisicrt, m it ca. 2 ccm konz. HC1 yersetzt, zum Sieden erhitzt u. eine gerade 
ausreichende Menge n-Oxalsaure (gel. in  ca. n-HCl) zugegeben. Man fallt langsam m it
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stark verd. NH3, bis ein reichlieher Nd. vorhanden ist; darauf g ibt man konzentricrteres 
NH3 bis zur alkal. Rk. (Methylorange) zu. Je tz t fiillt man wio oben bei 70° m it NH.,- 
Oxalat. — Zur Best. von Mg in  sehr Mg-arme.ru Kalkstein werden 10 g Kalkstein in  
wenig iiberschiissigor HC1 gel., filtriert u. das F iltra t (Vol. 100—150 ccm) m it NaOH 
(Phenolphthalein) neutralisiert. Darauf yersetzt man m it CaO (dargestellt aus 0,4 g 
reinem CaC03 durch Gliihen), koeht einige Minuten u. filtriert den Nd. ab. Diesen 
lóst man nach 1—2-maligem Auswaschen in HC1, fiillt vorhandenes Fe, Al u. Ca aus 
u. bestimmt das Mg in der iibliehen Weise. (Tidskr. Kemi Bergyaesen 9. 27—28. 
.28/2.) W . W o l f f .

Jose GonzaIez-Rothvos y Gil, Die Bestimmung des Gesamtkohlensloffs in  Eisen- 
hiittenprodukten. Die Vorff. nach F l e m in g , S t r ó h l e i n  u .  Ca i n -Ma x w e l l  werden 
■beschrieben u. k rit. erortert. Das Verf. nach F l e m in g  is t nach Vf. das genaueste, 
das Verf. nach St r ó h l e in  ist fiir Schnellbestst. sehr geeignet. Das Verf. nach Ca in - 
M a n w e l l  liefert nach Vf. zu ungenaue Werte. (Quimica e Industria 6. 24—30. 
F e b r .)  W il l s t a e d t .

K. Braddock-Rogers, Die Einwirkung von Lufl-Telrachl&rkohlenstoffdampf- 
gemisch au f einige natiirliche und kiinstliche Sulfide, Selenide und ein Tellurid. Vf. 
Ieitet iiber die zu untersuchenden Proben bei Tempp. von etwa 400—550° einen Gas- 
strom, der durch Durchleiten yon Luft durch 60—65° w. S-freien CC14 dargestellt ist; 
die Chlorierungsprodd. werden in drei Waschflaschen absorbiert, dereń erste Bromwasser 
+  HC1 enthii.lt, wahrend die weiteren m it ammoniakal. H 20„-Lsg. (1 Vol. 0,3%ig. 
Ś 20 2 +  1 Vol. NH.,OH D. 0,94) beschickt sind. In  den Absorptionslsgg. wird S O /', 
SeO.," (—>• SeO, —|y Se) bzw. TeO.," (—>■ T e02 —>• Te) bestimmt. Es werden Analysen 
gegeben von Zinkblende (Erhitzungstemp. 400°, dann 500—550°), P yrit (450—500°), 
Kupferglanz (unerhitzt, dann 150—170°, dann 420—430°), Zinnober (250—300°, 
dann 400—450°), W ismutglanz (200—250°, dann 450—500°), sowie von kiinstlichen 
Sulfiden: Cu-Stein (unerhitzt, dann 150—170°, dann 420—430°), Ni-Stein (300—350°, 
dann 480—510°), Pd-Sulfid (550°, dann 575—600°), ferner von den Seleniden Berzelianit 
in  Calcit (unerhitzt, dann 250—300°, dann 375—425°) u. Zorgit (200°, dann 400— 450°) 
u. von A ltait (PbTe) in  Calcit (250—275°). Die Methode gibt im allgemeinen ziemlicli 
konstantę Werte. (Chem. News 138. 147—52. 8/3. J o h n  HA RRISON -Lab., Univ. 
of Pennsylvania.) R . K. Mu l l e r .

Organlsche Substanzen.
Takayuki Somiya, Analyse von Acetanhydrid durch thermomelrische Titralion 

in  Gegenwart starker Sauren. (Vgl. C. 1928. I I . 171.) Zur thermometr. T itration von 
Acetanhydridlsg. m it Anilin  wurden Standardlsgg. von 2,870-n-Acetanhydrid u. 
2,743-n-Anilin hergestellt. Die Acetanhydridlsg. wurde therm ometr. gegen rcines 
Ajiilin standardisiert u. ebenfalls die relative Starkę der Anilin- u. Acetanhydridlsgg. 
thermometr. bestimmt. Wurdo Acetanhydrid in oiner n icht zu konz. Probe m it der 
Standardanilinlsg. titriert, stieg die Temp. der titrierten  Lsg. sogar noch nach be- 
endeter Acetylierung. Wenn dagegen Acetanhydrid zu einem UberschuB eines ge- 
messenen Vol. der Standardanilinlsg. zugegeben u. dann der AniliniiberschuB mittels 
der standardisierten Acetanhydridlsg. bestimmt wurde, tra t kein Tomp.-Anstieg ein, 
so daB der Endpunkt m it grofier Genauigkeit bestimmt werden konnte. In  Ggw. 
von starken Sauren, die die Acetylierungsgeschwindigkoit des Anilins erheblich ver- 
zógerten, wurde die Rk. durch Zusatz von Pyridin  so beschleunigt, daB sich sogar 
Anilinhydrochlorid u. -sulfat m it groBer Genauigkeit des Titrationsendpunktes ace- 
tylieren lieBen. Dabei durfte die Menge des zugesetzten Pyridins die des zu titrierenden 
Aeetanhydrids nicht ubersteigen. (Proceed. Im p. Acad., Tokyo 5. 34—37. Jan . Tokyo, 
Univ., Inst. d. techn.-analyt. Chemie.) POETSCH.

Lad. Ekkert, Einfacher, und schneller Nachweis der Fruclose neben anderen Kohlen- 
liydraten. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 805—06. 20/12.1928, — C. 192 9 .1 .1590.) H a r m s .

Bestandtelle von  Pflanzen und Tieren.
John D. Guthrie, Ein hallbarer colorimelriscJier Standard fiir  Chlorophyll- 

bestimmungen. Zur Best. des Chlorophyllgeh. ather. Pflanzenextrakte empfiehlt Vf. 
ein Gemisch aus 28,5 ccm einer l% ig. Lsg. von CuS04 +  5 H 20 , 50 ccm einer 2°/pig. 
Lsg. von K 2Cr20 7 u. 10 ccm einer 2-n. NH4-OH-Lsg., das auf 100 ccm verd. wird. 
Diese Lsg. erwies sich colorimetr. aquivalent einer Lsg., welche nach W il l s t a t t e r  
u. SlO L L  durch Yerseifen yon 85 mg reinem Chlorophyll u. Verdiinnen auf 11 erhalten
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wird. (Araer. Journ. of Botany 15. S6—87. 1928. Oliio State Univ., Dep. of 
Agricultural Chem. Sep.) G u g g e n h e im .

E. Scheiner, Die Fcklerąmllen der Tyroain-, Phenol- und Harnsaurebestimmung 
m it Phosphonuolframsaure. D as Prinzip der FO LlN -D EN lSsehen Farbrkk. beruht auf 
der Bldg. einer labilen komplcxen Polyphosphoncolframsdure, die 0 2 an red. Verb. 
abgibt m it Bldg. von blauen W.,05. Die Rk. is t absol. unspezif. u. alle auf ihr aufgebauten 
eolorimetr. Bestst. irrcfiihrend. Alle anorgan. Rcduktionsmittel, einsehlie(31ieh H 20 2 — 
H N 02 ausgenommen —  geben Blaufarbung. Ebenso alle zweiwortigen Ee-Verbb. V on 
den aliphat. Substanzen geben Blaufarbung die ungesatt. Aldehyde u. Fcttsauren, 
von den aromat. auBer don Phenolen, z. B. die aromat. Aminę u. — besondors stark  — 
Diamine, ferner dio Leukobasen der Triphenylmethanfarbstoffe, Hamoglobin, Chloro
phyll u. der Harnfarbstoff. (Bioąhem. Ztschr. 2 0 5 . 245—55. 24/1. Florenz, chem. Lab. 
d. psychatr. Univ.-KIin.) O p p e n h e i m e r .

Hilrnar Jensen, Quantitative Zuckerbestimmung im  Hani. Vf. em pfiehlt die 
Methode von P a v y  zur quantitativen Best. des Hamzuckers, beschreibt sie genau u. 
bildet den App. ab. (Apoth.-Ztg. 44 . 240. 23/2. Mannheim, Humboldt-Apoth.) H a r m s .

A. Beck, Eine Methode zur Bestimnmng der C02-Spannung in  kleinen (5— 10 ccm) 
Fliissigkeitsmengen. Bosehreibung einer fiir don klin. Gebrauch geeigneten Methode, 
die es gestattet, Fil. ohne C 02-Verluste zu entnehmen u. ihre C02-Spannung m it ge- 
niigender Genauigkeit zu messen. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original ver- 
wioseń werden. (Biochem. Ztschr. 1 9 9 . 21—28. 22/8. 1928. Kiel, Univ.-Klinik.) K ru .

H. Alpers, Einiges uber das mexikanische Arzneibuch, 5. Ausgabe 1925. (Pharmaz. 
Ztg. 74. 333—35. 350. 13/3. Wietze.) H a r m s .

G. Blumming und K. Ferrein, Zur Gehaltsbeslimmung des Bismutum ozyjodalum
des Erg&nztingsbuehes, 4. Ausgabe, zum Deutsćhen Arzneibuche. Bei der Best. des Bi 
ais Bi20 3 in  BiO J  nach der Vorschrift des Erganzungsbuches (4. Ausgabe) des Deutsćhen 
Apothekervereins zum Deutsćhen Arzneibuch werden haufig zu hohe W erte fiir Bi20 3 
gefundon, was darauf beruht, daB letzteres J  zuriickhalt. Zur Vermeidung dieses Fehlers 
schlagen Vff. vor, das B iO J solange m it HNO, zu kochen, bis keino violetten Dampfe 
mehr cntweichen. Ferner ware im Erganzungsbuche naclizutragen, daB B iO J auch 
braunlichrote Farbtone zeigen kann. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharnaz. Ges. 267. 
142—43. Febr. J .  D. R i e d e l , Berlin-Britz.) W. W OLFF.

K. Krafft und G. Zeitler, Einiges uber die Gehaltsbestimmung des Liąuor cresoli 
saponatus nach dem D. A . B. 6. Nach den Unterss. der Vff. uber die Gehaltsbest. von 
Kresolseifenhg. nach dem Verf. des D. A. B. VI liefert dieses Ergebnisse, die ais brauch- 
bar u. zufriedenstellend anzusehen sind. W ichtig ist, daB bei Parallelbestst. zum 
Troeknen des m it PAe. aus dem Destillat ausgeschiitteltcn Kresols stets der gleiche 
Trockenschrank u. moglichst auch der gleiche Rundkolben benutzt wird. Um klare 
PAe.-Ejresollsgg. zu erhalton, lassen Vff. iiber N acht absitzen, gieBen dann die H aupt- 
menge ab u. geben zum Rest ca. 2 g Na2SO., sicc. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 613—15. 
1928. W urttemberg, Chem. Landesuntersuchungsamt.) H a r m s .

H. Wales und C. M. Brewer, Wirkung der Speicherung auf die chemischen und
antiseplischen Eigenschaften von Silbereiweifilósungen. Die Starkę von SilbereiweiB- 
Isgg- (Argyrol u. Protargol) wurde gepriift m it Hilfe der Keimtotung, der Hemmung 
des Waehstums von Hefe u. durch potentiometr. T itration des Ag-Ions. Die Hemmung 
des Hefewachstums durch SilbereiweiBkorper kann nicht ais MaBstab fur dio Wirkungs- 
starke verwandt werden. Es erwies sich ais auBerst zweifelhaft, ob die potentiometr. 
Titrationsmethode oder elektr. Messungen der Ag-Konz. eine richtige Feststellung 
des Ag.-Ionengeh. gestatten. — Das Ag wurde mittels 0,02-n. KJ-Lsg. titrie rt, indem 
nach Zusatz zur Lsg. des SilbereiweiBkórpers elektr. gemessen wurde. Nach 15 bis 
20 Min. erst war das Gleichgewicht erzielt. Bei Protargol wurde zuvor Essigsaure 
zugesetzt. — Die desinfizierende K raft wurde an Typhusbazillen u. Staphylococcus 
aureus bestimmt. — Nach allen Methoden zeigte sich, daB die Lsg. von Protargol 
innerhalb von 6 Monaten an Geh. Yerliert; aber weder die Hefehemmung noeh die 
potentiometr. T itration war m it der desinfizięrenden K raft vergleichbar. Diese kann 
daher n icht allein von dem Geh. an Silberionen abhangen. Argyrol- u. Silvollsgg. nahmen 
beim Stehen nicht an Starkę ab, zu Beginn hatten beide Typen von SilbereiweiB ungefahr 
d ie  gleiche Starkę. (Journ. Lab. elin. M ed. 1 4 . 306— 13. Jan . Washington, Drug Control 
Lab. and Insecticide Control Lab.) F. M u l l e r .
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Emil Huber, Riischlikon b. Ziirich, Hcrslellung einer gegen Fmcliligkeit empfind- 
lichen Masse, 1. (lad. gek., daB einer bckannten Mischung von CoCl2, Gelatine u. dest. 
W. Glycerin in  geeignetem Mengenverhaltnis beigegeben wird. — Dic Mischung be- 
steht zweckmiiBig aus 2 L iter dest. W., 2 kg Gelatine, 600 g CoCl, u. etwa 120 ccm 
Glycerin. Sie dient zum Sichtbarmachen des jewciligen Feuchtigkeitsgeh. der Luft. 
(D. R . P . 472 366 KI. 42 i vom 3/8.1927, ausg. 26/2.1929. A. Prior. 23/5.1927.) K ira .

U ntersuchung von Nahrungs-, GenuBmitteln und Gebrauchsgegenstanden. T l. (1.) 3. — 
4., v o lls t. um gcarb. Auf]. B erlin : J .  Springer 1929. gr. 8°. =  Chom ie d. mensch). 
N ahrungs-u . G enuBm ittol. Bd. 3, T l. 1. 3. —  (1.). A llgem eine TJntersuchungsverfahren. 
B earb . von Josef Konig. 3. unvcrfi.nd. N eudr. M anuldr. (1910). (XIV, 772 S.) Lw. 
M. 56.—. — 3. D ie GenuGm ittel, W asser, Luft., G ebrauchsgegenstande. G eheim m ittel 
u. iihnl. M itte l, H rsg . von J. Konig. M anuldr. (1918.) (XX, 1120 S.) Lw. M. 78.— . 

Ernst H erm ann RiesenEeld, Anorganiscb-chemisches P rak tik u m . Q u a lita tiv e  A nalyse u. 
anorgan. P rap a ra te . 8. A ufl., neu bearb. vom Verf. u n to r M itw . von Robert Klement. 
Leipzig : S. H irzel 1929. (XVI, 371 S.) 8°. Lw. M. 8.— .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgem eine cłiemisehe Technologie.

N. V. de B ataafsche P etro leum  M aatscliappij, Haag, Holland, Behandeln von 
Emulsionen. Asphalt-, Pech-, Tcer-, Wachs-, 01-, Kautschuk- u. dgl. -emulsionen 
werden m it Schutzkolloiden oder ,,gewissen“ Sulfosauren u. die so stabilisierten Em ul
sionen m it E lektrolyten u. fein verteilten Stoffen vermischt. ZweckmaBig sind die 
fein verteilten Stoffe kolloider N atur u. werden aus den verwendeten Elektrolyten 
durch Bestandteile der Emulsionen gefśillt. Z. B. wird eine lcaseinhaltige alkal. Asphalt- 
cmulsion unter Ruhren in  eino Lsg. von A1CJ3 cingebracht, wobei Al(OH)3 ausfallt. 
(E. P . 301 805 vom 3/12. 1928, Auszug veroff. 30/1. 1929. Prior. 5/12. 1927.) K u h l .

R . Folsche, Halle a. S., Einrichtung zum Filtrieren von dunnjlussigen Śchldmmeu 
mitiels hintereinandergeachalteler Vakuumzellenfilier, 1. dad. gek., daB der im ersten 
F ilte r in  bckannter Weise durch Abdriicken gewonnene Schlamm unm ittelbar auf den 
Trogboden fallt u. von dort durch eine m it Ventil versehene Leitung in  den Trog des 
zweiton Filters eingefulirt wird, um dort in  bekannter Weiso zunachst weiter ent- 
wassert, dann ausgewaschon und abgenommen zu werden. — 2. Einrichtung bei der 
die F ilter auf einer gemeinsamen Welle in  einem gemeinsamen Gehause angeordnet 
sind, dad. gek., daB die gemeinsame Wand der beiden F ilter am Boden eine verschlieB- 
bare Offnung aufweist, durch die der Schlamm in geeigneter Weise, z. B. durch eino 
Schnecke oder allein durch den in der ersten Filterabteilung herrschenden Uberdruck, 
in  den zweiten Trog hindurchgefiihrt wird. (D. R. P . 465 615 KI. 12 d vom 22/10. 
1924, ausg. 20/9. 1928.) K a u sc h .

M anufactures des Glaces et P roduits Chim iąues de Saint-G obain, Chauny 
& cirey , Paris, Vorrichtung zum Absetzen und Klassieren fester Stoffe aus Triiben, 
dad. gek., daB der gesamte aus dem trichterformigen U nterteil des Absetzbehiilters 
aufsteigende Fliissigkeitsstrom durch parallel zu ihm u. den W andungen des Be- 
hiilters angcbraehte Zwisohenwiinde in  voneinander getrennte parallele Teilstrómc 
von gleichem Querschnitt unterteilt u. hierdurch bei gleiohzeitiger Regelung des Zu- 
u. Ablaufes eine bestimmte, in  allen Teilen eines wagerechten Stromungsąuerschnittes 
gleicho Gesehwindigkeit erzielt, m ithin eine bestimmte KorngroBe aus der Triibo 
abgesetzt wird. — 2. dad. gek., daB die AbfluBoffnung des Absetzbehalters m it einer 
Einrichtung zur Regelung der Dichtigkeit der Mischung versehen ist. — E in  weiterer 
Anspruch botrifft eine auch zum Klassieren bestimmte Vorr. (D. R . P. 472948 
KI. 12d vom 29/5. 1925, ausg. 7/3. 1929.) K a u sc h .

I. G. F arben industrie  Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: H anns Carstens, 
Leverkusen), Abscheidung organischer Gase bzw. Dampfe. Ausfuhrungsform des durch 
die D. R. PP. 310 092, 386 678 (C. 1924. I. 580), 393 865 (C. 1924. I. 2808), 435 013 
(C. 1926. I I .  2743) u. 455 175 (C. 1928. I. 2435) geschiitzten Verf. zur Abscheidung 
von organ. Gasen bzw. von vergasten organ. K orpern aus ihren Gemisehen m it Luft 
oder anderen schwer bzw. nieht absorbierbaren Gasen, wie H 2, darin bestehend, daB 
man hier eine m it W. beladene Kohle benutzt. — Es w ird hierdurch dio Gefahr eine 
Entziindung vermieden. (D. R. P . 472804 KI. 12c vom 1/3. 1921, ausg. 6/3. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 310092; C. 1921. II. 216.) K ausch .
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Zschocke-Werke Kaiserslautem Akt.-Ges., Kaiserslautern, Rotierender Gas- 
v:asclier mit bcweglichcn Fiittkorpern ais Einlage, dad. gek., daB in die Hohlraume der 
beweglichen Fiillkorper ein oder mehrere yolle oder ausgehohlte Fiillkorper frei be- 
weglieh eingelagert sind. (D. R. R. 466 754 K I. 12 e vom 8/6. 1926, ausg. 11/10. 
1928.) K a u SCH.

L’Air Liąuide Soc. Anon. pour l’Etude et l’Exploitation des Procśdes 
Georges ciaude, Paris, Kolonncneleme.nl zum Zusammenbringen von Fliissigkeiten 
und Gasen, in  dem eine PJatte m it einer groCen Anzahl von kleinen, gleichmaCig ver- 
te ilten  Kanalen yon geniigend kleinen Abmessungen yorgesehen ist, um m it Hilfe 
des durch die Kanale stromenden Gases die F l. in  Scliaum zu yerwandeln, 1. gek. 
durch die Anordnung einer senkrechten Leitung, die einen geniigend weiten Quer- 
schnitt u. geniigende Hóhe hat, um den gesamten yon der P latte  abflieBenden Schaum 
aufzufangen u. zu crmóglicben, daB dieser Schaum sich beim Herunterstrómen in  
der genannten Leitung yollstiindig in F l. yerwandelt u. in  ihrcm unteren Teil m it 
einem Fl.-Verschlufi verselien ist, dessen Fl. sich auf die P latte des unm ittelbar dar- 
unterliegenden Kolonnenelementes ergieBt. — 2. dad. gek., daB die zum Hinunter- 
fiihren der Fl. yorgesehene Leitung in  der M ittc des Kolonnenelementes angeordnet 
ist, so daB die P latte um diese Leitung ringfórmig angeordnet ist, u. daB die Leitung 
in  einen unteren Teil von geringercr Weito endet, der m it seinem Fl.-VerschluB in 
don oberen Teil des Leitung des unm ittelbar darunterliegenden Kolonnenelementes 
hineinragt. — Weitere 3 Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen des Kolonnen- 
elements. (D. R. P. 472749 KI. 12e vom 28/1. 1926, ausg. 5/3. 1929. E. Prior. 
28/1. 1925.) K a u s c h .

Rudolf Karl Eduard Mewes, Dortmund, Einslufiges Verfahren, Zerlegen sćhicer 
kondensierbarer Gasgemisclie, wie Luft od. dgl., mittels Eeklifi kation, dad. gek., daB 
die zur Deckung der Kalteyerluste dienende Fl. vor ihrer Entspannung in  die Saule 
m it dem Schwersiedenden derselben in direkten oder indirekten Warmeaustauscli 
zwecks Unterkiihlung gcbracht w ird. (D. R. P. 472951 KI. 17g yom 15/7. 1924, 
ausg. 8/3. 1929.) KAUSCH.

Kuno Christian, Deutschland, Trocknen von bcdruckten oder lackierten Metali- 
bandem. In  Erganzung zum Ref. nach D. R. P. 440 872 (C. 1927. I .  1994) is t noch 
folgendes nachzutragen: E ine Beriihrung der lackierten oder bcdruckten Blechbander 
durch dio Arbciter kann aueh dadurch yerhindert werden, daB gleichzeitig m it dem 
yerzierten Band ein zweites gróBeres Band m it eingerollt wird, das ais Triiger fiir das 
crste dient, wobei die einzelnen W indungen des Triigers durch geeignote Vorr. in  einem 
gewissen Abstand yoneinander gehalten %verden, so daB das yerzierte Band frei zwisehen 
den einzelnen Windungen des Tragerbandes ruh t. (F. P. 642 274 vom 1/4. 1927, ausg. 
25/8. 1928. D. Priorr. 1/4. u. 11/10. 1926.) R a d d e .

Platen-Munters Refrigerating System Aktiebolag (Erfinder: Alvar Lenning), 
Stockholm, Absorptionskalteajyparal. Um eino Verstopfung der Leitungen diu-ch 
Gasblasen zu yermeiden, wird durch Anordnung von Einlagen an diesen entlang die 
F l. weitergefiihrt. (D. R. P. 472751 K I. 17a vom 28/5.1927, ausg. 5/3.1929. A. Prior. 
22/1. 1927.) K a u s c h .

Walther Ottmann, Deutschland, Impragnierung von Faserstoffen und Geiueben 
zwecks Herstellung'von Bremsbandern. Die zur Herst. von. Brem sbandernusw. ge- 
eigneten Faserstoffe (Asbest u. a.) werden zwecks Erhohung ihrer Festigkeit m it Sus- 
pensionen oder Emulsionen solcher Stoffe behandelt, aus denen durch die Wrkg. der 
Luft oder eines anderen Gases oder durch Behandlung m it chem. M ittcln swl. oder unl. 
Stoffe in  feinyerteilter Form auf der Faser abgeschieden werden. Ais ebenso geeignet 
wie die SiO„ nach dem Verf. des E. P . 279 496 (C. 1928. I . 830) erwiesen sich Verbb. 
der Elemente der 2. u. 3. Gruppe des period. Systems (Ca, Ba, Mg, Al usw.). Z. B. schlagt 
man auf der Faser die unl. Silicate der Erdalkalien, des Mg, Al usw. nieder, eyent. 
zusammen m it unl. Hydroxyden u. Fluoriden, wie sie bei der Behandlung von Silico- 
fluoriden m it Erdalkalik3*droxyden entstehen. So bildet sich beispielsweise bei der 
Behandlung der Fasern m it einer Aluminiumsilicofluoridlsg. unter der Einw. einer 
Ca(OH)„-Lsg. eine Mischung von CaF2, Al(OH)3 oder Ca-Aluminat u. Ca-Silieat. Ebenso 
konnen die Sulfate, Carbonate, Borate, Phosphate der Erdalkalien auf der Faser nieder- 
geschlagen werden. Verwendung finden aueh unl. Ti-  u . Wo-Verbb. Die z. B. durch 
Graphitieren leitend gemaehten Gewcbe werden auf elektrolyt. oder chem. Wege m it 
Motallen impragniert, wodurch im Gegensatz zu den Ganzmetallfaden die Weiehheit 
u. Gesehmeidigkeit des Gewebes erhalten bleibt. Man kann den Impragnierungslsgg.
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auch andere Stoffe zusetzen, indem man z. B., um das Gewebe wasserunempfindlich 
zu machen, Paraffin, Ceresin naw. in  den Fallsgg. emulgiert. Auch auf mechan. Wcgo 
kann m an den Bremsbadern geeignete Stoffe einverleiben, indem man sie m it fein- 
gepulverten Stoffen, wie Fluflspat, A120 3, Sand usw., bestreut oder diese Stoffe ein- 
kalandert, oder indem m an die Bander m it einem Sandstrahlgeblase behandelt. Ais 
Impragnierungsstoffe konnen auch organ. Verbb., wie KunslJiarze, Verwendung finden. 
(F. P. 643134 vom 21/10. 1927, ausg. 10/9.1928. D. Priorr. 21/10., 26/11. 1926, 26/5., 
30/6. u. 19/7. 1927.) _ _ _ R a d d e .

Gottfried Triinipler, Kiisnacht, Ziirich, Elektrische Erhitzung von Korptrn zicecks 
Durchfuhrung elektrothermischer Reaklionen. Die ais Heizelement fur den Zentrifugal- 
ofen dienende W idcrstandsschicht wird bei der Rotation des Ofens radia) innerhalb 
der Reaktionsschicht ausgcbreitet. Beispielsweise stellt man Al-Nitrid  her, indem 
zunaehst das Ofenfutter ganz oder teilweise aus einem warmeisolierenden Materiał, 
vorzugsweise aus feingekorntem Reaktionsprod., dureh Rotation gebildet wird. An- 
schlieBend an die Warmesehutzschicht nach innen folgt die Rk.-Schieht aus einem 
innigen grobkornigen Gemisch von Bauxit u. Kohle, wobei fiir ausreiehende Porositat 
dieser Schicht Sorge getragon wird. Die grobkornige Form. der Rk.-Schieht bcwirkt 
eine schnelle u. gute Warmeubertragung. SchlieBlich folgt im AnschluB an die Rk.- 
Schicht das dureh Rotation gebildete Heizelement aus kleinstiickiger Kohle, z. B. Koks. 
Diese W iderstandsschieht wird von kleinerer Dichte gewiihlt ais die Rk.-M., wodurch 
geringerer Stromverbrauch u. bessere Warmeubcrtragung erreicht wird. (Schwz. P. 
124 086 vom 1/11. 1925, ausg. 2/1. 1928. Zus. zu Schw. P. 117 228; C. 1927. II. 
2332). R a d d e .

Gottfried Triimpler, Kiisnacht, Ziirich, Durchfuhrung chemischer Reaklionen bei 
erhohter Temperatur. E in Rk.-Gemisch wird dureh Zentrifugalkraft auf der Innenwand 
eines rasch rotierenden GefaBes ausgcbreitet, wobei erhitzte Gase u. im Rk.-GefaB 
befindliche elektr. Heizelemente ais Warmcquelle dicnen. Der Zentrifugalofen besteht 
aus einem drchbaren metallenen Hohlzylinder, dessen Stirnseiten dureh metallene, 
m it Offnungen fur die Beschickung u. die Zu- u. Abfuhr der Gasc Yćrsehene P latten 
verschlossen u. in  welchem Zwischenwiinde aus elektr. leitendcm Materiał angebracht 
sind, die zur Steuerung der hindurehstromenden Gase u. ais Elektroden dienen. 
Die GefaBauskleidung aus widerstandsfahigem losen Materiał w ird ebenfalls dureh 
Zentrifugalwrkg. geformt. Die Ofen eignen sich besonders zur Durchfuhrung elelctro- 
therm . Prozesse, wie des Aluminiumnilrid- u. des Gyanidprozesses. Vgl. auch Schwz.PP. 
117 228 (C. 1927. I I .  2332) u. 124 086 (vorst. Ref.). (Schwz. P. 126 493 vom 1/5.
1927, ausg. 16/6.1928.) , R a d d e .

M. Polanyi, Berlin-Zehlcndorf, und S. von Bogdandy, Berlin-Dahlem, Chemische
Prozesse wie Rkk. zwischen Fil. u. Gasen. Stoffe, die nur ais Gas oder Dampf in  Rk. 
treten u. Stoffe, die n ieht ersetzt werden konnen, werden in fl. Form (Lsg. in  einem 
inerten Losungsm.) bei hoher Geschwindigkeit u. unter standiger Erneuerung der 
Oberflaehe der F il. dad. in  Rk. miteinander gebracht, daB man die Gase oder Dampfe 
der bei hoher Temp. erst fliichtigen Stoffe (Cu, Ag, Ce, Metalloxyde) m it den Fil., 
die in  Form einer sich drehenden diinnen Schicht gehalten werden, in  Beriihrung 
bringt. (E. P. 303900 vom 11/1. 1929, Auszug yeróff. 6/3. 1929. Prior. 12/1.
1928.) _________________  K atjsch .

Chemical engineering catalog, 1928. 13th annual ed. New Y ork : Chem ical C atalog Co.
1928. (1107 S.) 4°. fab. $ 10.— .

Gran Enciclopedia de Quimica Industrial. ^Q uim ica de M u sp ra tO . Tomo X I. B arcelona: 
F rancisco  Seix 1929. (976 S.) 4°. R u stica  P ta s . 71,25; encuad. P ta s . 80,25.

HI. Elektrotechnik.
F. Niethammer, Selbsitaiige Lichibogen-Schweiflmaschinen. (Ztsehr. Ver. Dtsch. 

Ing. 73 . 209— 19. 16/2. Prag.) B o r n s t e in .
Hobart M. Kraner, Keramische Eniwicklung in  der eleklrischen Industrie im  

Jahre 1928. (Ceramic Ind. 12. 214— 15. Febr. W e s t in g h Otjse Electr. & Mfg. Co.) S a l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Massen aus organischen 
CMorsulstitulionsproduklen. Man vermischt die Chlorsubstitutionsprodd. m it Stoffen 
von iihnliehen physikal. Eigg. oder alkal. reagierenden Verbb. Die so erhaltenen
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Miseliungen rufen auf der H aut keine Ekzeme mehr hervor. Man vermischt z. B. 100 TJe. 
Tetrachlornaphthalin m it 10 Tin. Ceresin u. 4—5 Tin. MgO oder 100 Tle. Chlornaphthalin 
m it 1— 2 Tin. Hexahydrochinaldin, 3 Tin. Kautschuk u. 9 Tin. Pech oder 100 Tle. 
Tetrachlortoluol m it 2 Tin. Harnstoff u. 8 Tin. Pech oder 100 Tle. Tetrachlornaphthalin 
m it 13 Tin. Pech u. 2 Tin. Harz. Die Massen dienen zur Herst. elektr. Isoliermiltel, 
zum Impragnieren von Papier. (F. P. 647 656 vom 24/1. 1928, ausg. 27/11. 1928.) F rz.

Rudolf Schnabel, Berlin, Herstellung keramischer elektrischer Widersłdnde aus 
Gemischen yon stromleitenden Oxyden m it anderen gliihbestandigen Stoffen, dad. 
gek., daB eine gliihbestandige gekórnte M. u. eine stromleitende M., aus denen der 
W iderstand bestcheu soli, vermischt u. gebrannt werden. — Die Erzeugnisse kónnen 
auch fiir elektr. Anlasser u. Pyrometer Verwendung finden. (D. R. P. 471 978 K I. 21c 
vom 1/6. 1919, ausg. 20/2. 192S.) K u h l i n g .

British Thompson-Houston Co., Ltd., London, Henry William Hugh Warren, 
Earlsdon, Coventry, und A. T. Ward, Derby, Uberzieken von Korpern, insbesondere 
Drahten o. dgl. m it einer lsolierschicht. Man yerwendet Glycerin-Phthalsaureharz u. 
yersieht den dam it iiberzogenen Kórper m it einem Olfimis. (E. P. 303 936 vom 
22/10. 1927, ausg. 7/2. 1929.) K a u s CH.

Gustav Schuchardt, Eiserfeld, Sieg, Gliih- und Brennofenanlage fiir  die Herslellung 
von Kohleneleklroden, 1. dad. gek., daB dio zum Ausgliihen der Rohstoffe bestimmten 
Retorten ais Vertikalretorten yon oben her beheizbar u. zweckmafiig etwas schrag 
nach unten yerlaufend angeordnet sind u. unter ihnen die zum Fertigbrennen (Ver- 
koken) bestimmten Retorten ais Horizontalretorten von der Seite her beschickbar 
eingebaut sind, wobei dic Abgase u. Teerdampfe der horizontalen Fertigretorten zur 
Behoizung der vertikalen Rohmaterialienretorten dienen. — 2. dad. gek., daB die 
Retorten zweireihig symm. angeordnet sind u. zwischen den Vertikalretorten Dampf- 
kessol liegen, durch dereń Feuerungen dio Abgase aus den Vertikalretorten hindureh- 
treten. (D. R. P. 465 766 KI. 12 i vom 28/1. 1927, ausg. 25/9. 1928.) K a u s c h .

Berthold Redlieh, Feldkirchen, Herstellung von selbstbrennmden Kohleeleklroden 
aus yorgeformten Stucken, dad. gek., daB die Elekt.rode aus einem mittleren, aus 
Sehussen bestehenden Korn u. um diese angeordnete, gegeneinander yersetzte Segmente 
aus Kohlemasson zusammengesetzt wird. — Die Elektrodcn sind durch liickenlosen 
Aufbau ausgezeich.net; gefahrliche Schwachungen des Gesamtąuerschnittes treten  n icht 
ein. (D. R. P. 473 143 K I. 21 h vom 7/4. 1925, ausg. 9/3. 1929.) K u h l i n g .

Siemens Bros. & Co., Ltd., und G. F. Dutton, London, Elektrode fu r  Mikro- 
phon&. Breiformige Gemische von fein verteilter Kohle u. einem kohlenstoffhaltigem 
Bindemittel werden geformt, m it korniger Kohle oder A nthrazit bedeckt u. gebacken. 
(E. P. 301 656 vom_ 22/12. 1927, au?g. 27/12. 1928.) K u h l i n g .

Adolfo Pouchain, Turin, Negalive Ekktrode fiir  elektrische Sammler, 1. dad. 
gek., daB der wahrend des Ladens des Sammlers den Zinknd. erhaltende Trager aus 
einer Metallplatte m it horizontalen parallelen Schlitzen besteht. —  2. dad. gek., daB 
die Seitcnwande der Metallplatte in  einen Metallrahmen eingreifen, der die Verb. m it 
dem auBeren Stromkreis gewahrleistet. — Es findet stets genaue Yerteilung des Stromcs 
iiber samtliche parallel geschaltete Elemente s ta tt. (D. R. P. 471 813 K I. 21 b vom 
21/12. 1926, ausg. 18/2. 1929.) K u h l i n g .

Soc. an. Le Carijone, Levallois-Perret, Frankreich, Herslellung von fiir  die Lnfl- 
depolarisation galmnischer Elemente oder Akkumulatoren geeigneten porósen Korpern. 
(D. R. P. 472 966 KI. 21 b vom 9/1. 1924. ausg. 8/3.1929. —  Ć. 1923. IV. 573.) K u h .

Westinghouse Lamp Co., Bloomfield, V. St. A., Herstellung von Anlikatlioden. 
(D. R. P. 472 661 KI. 21 g vom 18/12. 1921, ausg. 4/3. 1929. A. Prior. 21/12. 1920. — 
C. 1929. I. 1849.) K u h l i n g .

Siemens-SchuckertwerkeAkt.-Ges., Berlin, LichtelektrischeKathode, 1. bestehend 
aus einem Gemisch eines lichtelektr. akt. Stoffes, yorzugsweise cines Elementes der 
Alkaligruppe, m it einem Stoff, der dem Gemisch einen hoheren F. gibt, ais der licht
elektr. Stoff hat. — 2. dad. gek., daB der lichtelektr. Stoff m it einem Element der 
Erdalkaligruppe, z. B. Ba, gemischt ist. — 3. dad. gek., daB das Gemisch aus K  u. Ba 
besteht. —  Selir zweckmaBig ist eine Mischung von 90—95% K  u. 5—10% Ba m it 
einem F. von etwa 100°. Die Lichtempfindlichkeit des K  wird durch den geringen 
Zusatz von Ba nicht merkbar verschlechtert. (D. R. P. 472 485 KI. 21 g vom 29/1.
1927, ausg. 28/2. 1929. A. Prior. 20/5. 1926.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, H olland, Stanley Robert 
Mullard, London, ubert. von: S. K. Mullard, Entladungsrohren. Zweeks Absorption
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yon Gasrestcn oder Ycrumeinigungcn der ais Fiillgase yerwendeten Edelgase in den 
Rohren, w ird abseits von der Kathode ein Stiick Zr so angeordnet, daB es wahrend 
des Gebrauches durch innerhalb der Rólire erzeugtc Wiirme erhitzt wird. (E. P. 300 403 
Tom 5/12. 1927, ausg. 6/12. 1928.) K u h l i n g .

H . Plausoil, Hamburg, Entladungsroliren. Das Ecnster einer Kathodenstrablen- 
róhre wird aus Bo oder einer berylliumreichen Legierung hergestellt, z. B. aus einer 
Lcgierung, welche 95— 98% Be, 2—5%  Al u. gegcbenenfalls eine ldeine Menge Mg 
enthalt. ZweckmaBig uberzieht man das Fenster m it einer diinnen Schicht von Au, 
P t, N i oder Co. (E. P. 301 719 vom 29/2. 1928, ausg. 27/12. 1928.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (Erfinder: Gustav Ludwig Hertz), Eind- 
lioven, Holland, Elektrische Enlladungsrohre, insbesondere fiir  Beleuchtungszwecke. 
(D. R. P. 473141 K I. 21f vom 8/2. 1925, ausg. 11/3. 1929. Holi. Prior. 1/4. 1924. —
C. 1927. II . 1602 [Can. P . 266112].) K u h l in g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Kupferozydulgleiclirichter. Die 
Kupferplatten werden auf eine oberhalb der Dissoziationstemp. des CuO liegenden 
Temp., z. B. bei gewóhnlichem Druck auf etwa 1025° erhitzt. (E. P. 301 728 vom
9/11. 1928, Auszug veróff. 30/1. 1929. Prior. 3/12. 1927.) K u h l i n g .

Felten & Guillaume Carlswerk Akt.-Ges., Kóln-Miilheim, Herslellung von 
Magnełkernen, dad. gek., daB fcine Teilchen aus einer Legierung yon Fe m it 5—15% Ni 
m it einer isolierenden Schicht yon Acetylcellulose iiberzogen u. dann in  einer auf etwa 
100° erhitzten Form unter Anwendung eines die Elastizitatsgrenze des Eisennickels 
nicht uberschreitenden Druekes von yorzugsweise nicht mehr ais 2000 kg/qcm zu Kerncn 
gepreBt werden. — Die Erzeugnisse zeigen hohe Perm eabilitat, geringe Hysterese u. 
W irbelstromverluste, sowie weitgehende Konstanz der Perm eabilitat. (D. R. P. 472 623 
K I. 21 g vom 22/8. 1926, ausg. 4/3. 1929.) K u h l i n g .

IV . W asser; Abw asser.
willem Rudolf, Beziehungen zwischen cliemischen und biologischen Einfliissen 

in  einem. verunreinigten Strom. tjber ein ganzes Ja h r ausgedehnte Unterss. des W. 
aus dem Raritanflu/3 lassen einen m it der Jahreszeit wechselnden, direkten Zusammen- 
hang zwischen den Gehh. des W. an NH3 u. biochem. 0 2-Bcdarf einerseits sowie bio- 
chem. 0 2-Bedarf, Bakterien u. Plankton andererseits erkennen. (Ind. engin. Chem. 
21. 256—58. Marz. New Brunswick, N. J., New Jersey-Landwirtschaftl. Versuchs- 
station.) S p l i t t g e r b e r .

— , Vber Reinigung von Fabrikalions- und Kesselspeisewassern, sowie iiber Belriebs- 
kontrolle der aufbereitełen Wasser. Zusammenfassung der gebrauchlichcn Betriebs- 
maBnahmen. (Kunstseide 11. 121—24. Marz.) S p l it t g e r b e r .

W illi Hilland, Abwasser- und Trinkwasserreinigung in  den Vereinigten Słaaten 
von Nordamerika. Vortrag iiber die in Amerika gebrauchlichcn Einrichtungen zur Ab- 
wasserreinigung u. Trinkwasseraufbereitung. (Gcsundheitsing. 52. 182—87. 23/3. 
Bitterfeld.) S p l it t g e r b e r .

G. Batta und C. Rorive, Laboratoriumsuntersucliung iiber die Beinigung der
Wasser der Maas und der VerUilungswasser der Stadl Liitlich hinsichtlich ihrer Ver- 
wendung in  Dampferzeugem. Sowolil das W. der Maas ais auch das Leitungswasser 
der S tad t Liittich werden yielfach in  Dampferzeugungsanlagen yerwendet, so daB 
es angebracht erschien, Unterss. iiber ihre Reinigung durchzufiihren. Die Zus. u. die 
Besehaffenheit des W. der Maas wurde bereits yon W. S p r in g  u . E . P r o s t  gepriift; 
es enthalt starko Anteiłe von CaC03 u. CaSO.,. Das Leitungswasser der S tad t Luttich 
enthalt Bicarbonate. Fiir die Reinigung beider W asserarten erscheint das Reinigungs- 
verf. m it K alk u. Natriumcarbonat ausgezeichnet, wenn es sorgfaltig angewendet wird 
u. besonders wenn man den Faktor Zeit mitwirken laBt. F iir die Reinigung benotigt 
man 0,4 g K alk  u. 0,5 g Natriumcarbonat, m it dereń Hilfe man ein W. erhalt, das 
sich fiir die Dampferzeugung gut eignet u. das don Kessel u. die Zubehorteile sehr 
wenig angreift. (Rey. uniyerselle Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 1. 125 
bis 131. 164— 71. 15/3.) K a l p e r s .

H. Bethge, Untersucliungen iiber die Mctlmngdrung des Schlammes. I I .  M itt. 
In  Fortsetzung friiherer Angaben (C. 1927. I I . 1744) kann die Schlammerwarmung 
zwecks ausgiebiger Vergasung besonders empfohlcn werden. (KI. Mitt. Yer. Wasser-
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yersorg. Abwasserbeseitig. 5. 42—47. Jan./April. Berlin-Dahlem. Preu(3. Landesanst. 
f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., biol. Abtlg.) S p l it t g e r b e r .

H. W. Clark und George O. Adams, ScMammzehrung und pn-Kontrolle. Die 
Verschiebung des pn von 5 auf mehr ais 6 durch Zugabe yon CaC03 zum Abwasser- 
schlamm erhoht die Ausbeute an CH., betrachtlich. (Ind. engin. Chem. 21. 258—60. 
Marz. Boston, Mass. S taatl. Gesundlicitsamt.) Sp l it t g e r b e r .

Melville C. Whipple, Gordon M. Fair und Louis Klein, Einflu/3 von Druck 
auf die Schlammzehrung. Druckyerminderung beschleunigt die biolog. Sclilamm- 
zers., Druckerhóhung verlangsamt sie. (Ind. engin. Chem. 21. 254— 56. Marz, Cambridge, 
Mass., Haryard-Ingenieurschule.) S p l it t g e r b e r .

Foster Dee Snell, Cliemische Behandlung von industriellem Abwasserschlamm.
V. Schlamm aus Wollwdschereien. (Vgl. C. 1928. I I . 176.) Behandlung m it Siiure 
u. Tonerdcsulfat gibt die besten Resultatc. (Ind. engin. Chem. 21. 210—13. Marz. 
Brooldyn, JT. Y.) S p l it t g e r b e r .

— , Die Entwasserung von Kohlenbergwerken kann manchmal die Reinigung der 
Strome unterstutzen. Entgegen der allgemein iibliehen Ansicht sind die Wasser einer 
betraehtlichen Anzahl Kohlenbergwerke in dcm Thick Freeport Bed in  der Nahe von 
Pittsburgh stark  alkal. u. ansta tt zur Verunreinigung der Strome, in die das W . flieBt, 
bcizutragen, hilft es yorhandene Sauren zu neutralisieren. (Journ. Franklin Inst. 
207. 276—77. Febr. Pittsburgh, U. S. Bureau of Mines.) W i l k e .

John R. Baylis, Wasser stoffionenlcontrolle bei der Wasseraufbereitung. Mg(OH)2 
fallt bei pn =  10,3 aus; bei gleichzeitiger Ggw. von Ca- u. Mg-Carbonaten wird die 
wcitgehendste Ausscheidung mittels CaO bei Ph =  10,8 erzielt. (Ind. engin. Chem. 
2 0 . 1191— 94. Nov. 1928. Chicago, 111., Ingenieurbiiro der offentl. Werke.) S p l it t g .

M. Horn, Ober die Bestimmung der Phenole im  Abwasser. Zusammenstellung der 
gebrauchlichsten Methoden. (KI. M itt. Ver. Wasserversorg. Abwasserbeseitig. 5. 
52—58. Jan./A pril. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., 
Chem. Abtlg.) ________________  S p l it t g e r b e r .

A. Rosenheim, Berlin, Reinigung und Weichmachen von Wasser durch Zusatz 
eines Sauregels oder einer amphoteren Substanz, wie Kiesel-, Zinn-oder Titansaure, 
AlaO=, Cr20 3, FeO, Fe20 3 etc., u. einer bas. Substanz, wie Alkalihydroxyde oder -carbo- 
nate, Kalk, Ba- oder -Sr-Hydrat, oder alkal. reagierende Salze, wie Borate, Phosphate, 
Cyanide, Silicate, Aluminate, Stannate, T itanate etc. Event. werden die bas. Sub- 
stanzen vor der Ausscheidung des Gels u. event. werden Aluminium oder FeCl3 zu 
dem Sol zugesetzt. (E. P. 286 307 vom 2/3. 1928, Auszug Yeroff. 25/4. 1928. Prior. 
4/3.1927.) M. F. Mu l l e r .

Wasser- und Abwasser-Reinigung G. m. b. H., N eustadt (Haardt), Reinigung 
von Abwasser in  einem Beluftungsbecken mit aktiviertem Klarsclilamm aus einem dem 
Bcluftungsbeckcn nachgeschaltetem Kliirbccken. Die in  bekannter Weise in  hinter- 
einanderliegenden Schlammsammclraumen des Klarbeckens sich sammelnden Schliimme 
von verschiedenem Gewicht bzw. verschiedener Beschaffenheit werden in  regelbarcr 
Mengo sowohl einzeln, ais auch miteinander yermischt, dem Beliiftungsraum period, 
oder ununterbrochen zugefiilirt. An H and von Zeiehnungen wird eine apparative 
Ausfiihrungsform des Verf. naher beschrieben. (D. R. P. 472 744 KL 85c vom 26/10 
1924, ausg. 5/3.1929.) M. F. Mu l l e r .

Fritz Seidenschnur, Freiberg i. Sa., Unschćidlichmachen von Abwassern aus 
Urteergewinnungsanlagen Weitere Ausbildung des Verf. des D. R. P. 401 467 (C. 1924.
I I .  2692); ais Entfarbungsmittel fur die Abwasser finden die S i0 2- u. Fe-haltigen 
Generatorasehen oder Aschen aus anderen Ofen Verwendung. Event. fallt dabei die 
Entliiftung des Ausgangsmateriales ganz fort, oder w ird zum mindesten eingeschrankt 
(D. R. P. 472 519 KI. 85c vom 27/5.1925, ausg. 1/3. 1929. — Zus. zu D.R. P. 401467; 
C. (924. II. 2692.) M. F. Mu l l e r .

Edmond Verignon dit Verignon-Baurepaire, Erankreich, Nord, Verfahren zur 
Behandlung von Weindestillationsriickstanden (Abwasserreinigung). Die Riickstande 
werden m it Kalkmilch yermischt, dekantiert, noch einmal m it Kalkmilch yermischt, 
durch Filterpressen filtriert. Der Pressenablauf w ird m it W. yerd. durch ein F ilter 
aus Holzbundeln, Schlaeke oder Koks in  die Fliisse abgeleitet. (F. P. 643 202 yom 
28/10. 1927, ausg. 12/9. 1928.) R a d d e .
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W. E. Adeney, T he princip les and  praotico of th o  d ilu tio n  m etliod of sewage disposal. New
Y ork: M aom illan 1928. <173 S.) 8°. Lw. § 5 .— . ,

V . Anorganische Industrie.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler,

Ludwigsliafen a. R h., und Fritz Giller, Heidelberg), Herslellung von kolloidalem 
Schwefel. Ausfiihrungsform des Verf. des D. R. P . 358 700 zur Herst. von lioch- 
dispersem oder kolloidalem S, 1. dad. gek., daB m an die m it einem Schutzkolloid 
vcrsetzte Ammoniumpolysulfidlsg. uber die Innenwandung eines schrag oder senk- 
recht angeordneten Rohres flieBen u. gleichzeitig oinen Wasserdampfstrom auf sie 
einwirken laBt. — 2. dad. gek., daB man das Rohr sieli um seine Langsachse drehen 
laBt. (D. R. P. 472913 K I. 12i vom 29/11. 1927, ausg. 8/3. 1929. Zus. zu D. R. P.
358700; C. 1922. IV. 1054 [B ad . Ani l i n -  u. S o d a -F a b rilć ] .)  K a u s c h .

Robert Tern, Deutschland, Herrorbringen von Oxydationen insbesondere Her- 
slellung von Schwefelsdureanhydrid aus Gasgemisehen, die S 0 2 u. L uft enthalten, 
durch Hochspannungsstróme unter Erzeugung von Stickoxyden, die ais K atalysatoren 
wirken. (F. P. 650 684 vom 9/3. 1928, ausg. 11/1. 1929. D. Prior. 11/3. 1927.) K a u .

Ernst Babrowski, Griinberg, Schl., Eundofen zur Gaserzeugung, insbesondere fur 
dic 50„-Erzeugur)g, dad. gek., daB der Brennstoff u. dio Verbrennungsluft konzentr. 
u. gleicbgcrichtet dem Ofeninnern zugefiihrt werden u. die Gasabfiihrung konzentr.
u. im Gegenstrom erfolgt. (D. R. P. 467 727 K I. 12 i vom 14/6. 1927, ausg. 2/11.
1928.) K a u s c h .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Schwefelsdure 
nach D. R. P . 378 610, 1. dad. gek., dafi die die Gloverwrkg. ausiibenden mechan. 
Mischvorr. beliebiger B auart neben oder in  Verb. m it einer Gloverturmanlage ver- 
wendet werden. — 2. dad. gek., daB bei einem Kammer- oder Turmsystem m it u. 
ohne Glovertuimanlage zwisehen die Kammern oder Tiirme mechan. Mischvorr. 
eirfgeschaltet werden. (D. R. P. 472 420 KI. 12i vom 8/12. 1925, ausg. 28/2. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 378610; C. 1923. IV. 528.) K a u s c h .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ausfiihrung cliemisclier Reaktionen,
bei denen dio Reaktionsgase zirkulieren. Die Trennung inerter Gase von sie enthaltenden 
Gasgemisehen wird durch Waschen m it Paraffinol bzw. Kerosin vom Kp. 170—300° 
bei gewohnlicher oder tiefer Temp. unter hohem Druck (200 at) durchgefiihrt. Das 
Verf. findet Anwendung bei der Entfernung des CHt aus H  u. des A r  aus Luft-N  bei 
der N H 3-Synlhese u. zur Reinigung der bei der Kóhhliydrierung (Bergiusverf.) erhaltencn 
Gase. Durch Erniedrigung des Druckes nach der Reinigung kann man die absorbierten 
Gasc aus dem Paraffinol entfernen. (Aust. P. 12 652/1928 vom 4/4. 1928, ausg. 27/11.
1928. E . Prior. 6/4. 1927.) R a d d e .

John Pressly Scott, Toronto, Kanada, Zur elektrolytischen Gewinnung von 
Wasserstoff und Sauerstoff beslimmter Eleklrolysierapparat m it durchlassigen, durch 
ein Diaphragma getrennten Elektroden, gek. durch an dem Diaphragma unm ittelbar 
anliegende, z. B. aus Drahtgewebe oder aus siebartig gelochten M etallplatten be- 
stehende Elektroden, dio auf den Riickseiten frei sind. (D. R. P. 472398 KI. 12i 
vom 26/2. 1922, ausg. 27/2. 1929.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalijodate. Das Verf. des 
H auptpatents wird unter Zusatz eines Oxyds oder Hydroxyds eines anderen Metalles, 
z. B. eines Erd- oder Schwermetalloxyds, durchgefiihrt. Das Verf. dient gleichzeitig 
auch zur H erst. von O, der durch Zers. des Jodats in  Jodid  u. O entsteht, ein ProzeB, 
der beliebig wiederholbar ist. Beispielsweise wird eine Schmelze von KOH u. K J  unter 
Zusatz von l°/0 B i20 3 m it Luft bei 525° ins Jodat iibergefuhrt, aus dem bei 600° O ent
steht. M it 4%  AloOo entsteht das Jodat bereits bei 450° u. zers. sich bei 575°. (E. P. 
299 445 vom 16/8. 1928, Auszug veróff. 19/12. 1928. Prior. 28/10. 1927. Zus. zu E. P. 
290749; C. 1928. II. 3062.) R a d d e .

Minoru Kuroda, Hyogo, Herslellung von Aluminiumsulfat aus Fe-haltigen Roh- 
stoffen. Das gepulverte Ausgangsmaterial (Alunite) w ird m it einer 10^—30%ig- NaCl- 
Lsg. unter Zusatz von fl. organ. Stoffen, z. B. pflanzlichc oder tier. Ole, Harze oder 
ahnliche Stoffe, Tcer, Pcch, Kohlepulver, Zucker, Sirup u. a., gemischt u. bei ca. 700° 
gerostet. Das Fe wird dabei ais Chlorid verdampft, wahrend sich aus dem Rostruckstand 
reines AL,(SO.,), gewinnen laBt. (Japan.P. 79192 vóm 21/1. 1928, ausg. 26/12.
1928.) R a d d e .
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Oskar Burghardt, Sohónebeck, Elbc, Automatische Neulralisalionsmaschine fiir  
Bleicherde, 1. besteliend aus zwei rotiercnden, in einem Geliause befindlichen, mit 
Aussparungen yersehenen Aufgabetrommeln, dic dic Bleicherde u. den Neutralisations- 
kalk der Mahlmaschine selbsttatig im erforderlichen Mcngenverhiiltnis zufiihren. —
2. dad. gek., daB die Aussparung der Aufgabetrommel fiir den Neutralisationskalk 
yerstellbar ist. (D. R. P. 472958 KI. 12i vom 3/3. 1928, ausg. 8/3. 1929.) K a u s c h .

Alfred Sełiolz, Rendsburg, Verfahren zur absoluten Auslaugung saurer Filter- 
preflkuchen, dad. gek., daB durch CO„-Entw. innerhalb der Kuchen ein gleichmafiiges 
Netz capillarer Poren gebildet wird, wiihrend gleichzeitig ein Teil der freien Saure 
abgestumpft, die saure Rk. des Kuchens aber aufrechterhalten wird, u. daB die so 
vorbehandelten Kuchen in  bekannter Weise bis zur neutralen Rk. ausgelaugt werden.
— Es w ird so z. B. akt. Bleicherde (aus gewisscn Rohtonen durch aufschlieBende Be- 
handlung m it Mineralsauren) unter erheblicher Ersparnis an Zeit u. Waschwasser 
ohne Schfidigung der Bleichkraft (durch Alkali) ausgewaschen. (D. R. P. 472901 
KI. 12d vom 25/11. 1926, ausg. 8/3. 1929.) " K a u sc h .

A. Aita, H. Molinari, Le grandi Industrie chimiche. Gli acidi inorganici: solforico, nitrico,
cloridrico. Fabbricazione, macchinari e im pianti. M ilano: U. H oepli (U. Allegretti
di S.) 1928. (XIV, 472 S.) 8°. L. 48.— .

V I. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
Josef Wolf, Raucliglasuren, Schimmerverzierungen, SchiUerfarben. Rauchglasuren 

werden im reduzierenden Eeuer eingebrannt. Vf. g ibt die Geschichte derselben wieder, 
sodann viele Rezepte u. Gebrauchsanweisungen fiir viele schóne Earben. Leuchtgas 
ais Rśiuchermittel is t giinstig. Rotę Schimmerglasuren werden in Erdóldampf cin- 
gobrannt. Die Schimmerung wird durch Auftragen eines Teiges aus Schwermetall- 
sulfiden, m it Ocker oder Kaolin yerwendet, die nach dem Biande entfernt werden. 
SchiUerfarben werden dureh Auftragen dickflussiger Metallharzseifen erzeugt, fiir.die 
mehrere Rezepte angegeben werden. (Sprechsaal 61. 883—86. 905—07. 8/11. 1928. 
Teplitz-Schónau, Fachscliule f. Keramik.) S a l m a n g .

H. H. Holscher, Einige bleifreie Borosilicatglasuren mit Nickeloxyd. N i hat 
wenig giinstige Eigg. in Glasuren. Am besten lassen sich ziemlich opake Glasuren m it 
braunłicher Farbę herstellen. Der EinfluB der einzelnen Oxyde auf die Farbung wird 
angegeben. Hoher Zn- u. CaO-Geh. zusammen kónnen in solchen Glasuren Ent- 
glasungseffekte herrorrufen. Ohne ZnO, aber m it maBigcm BaO- u. MgO-Geh. lassen 
sich brauchbare Glasuren ersehmelzen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 111—17. Febr. 
Univ. of Illinois.) S a l m a n g .

E. Leonhardt und E. Zschimmer, Die Schmelzharte der Steingut-Glasurfritlen
des Systems S i0 2-B„0s-Al„03-Na20-Ca0-Pb0. Nach eingehender Feststellung der 
Heizgeschwindigkeiten in Steingut-Glattbrandófen wurde Zus. u. Verli. der Industrie- 
Segcrkegel 022—010a untersucht, besonders m it Riicksiclit auf den EinfluB der Heiz- 
geschwindigkeit auf die Deformationstemp. unter den Bedingungen des techn. Brandes. 
Wegen der umfassenden Vers.-Ergebnisse sei auf das Original yerwiesen. Vff. be- 
anstanden die bisher gelieferten Segerkegcl wegen Unzulanglichkeit im Steingutofen. 
(Sprechsaal 61. 763—67. 785—88. 805—07. 823—27. 843—47. Karlsruhe, Techn. 
Hochschule.) _ Sa l m a n g .

F. A. Whitaker, E in  neues Verfahren des direkten Brandes glasierter keramischer
Massen. Die Beheizung von viereckigen Ofen erfolgte durch Olbrenner, die Flamme
u. die Abgase befanden sich in Karborundkanalen, die wegen ihrer hohen Warmeleit- 
fahigkeit die Warme schnell an das Materiał abgeben. Es ist so moglich, die schadliclie 
Wrkg. der Flamme zu beseitigen. Die yerbrannten Gase kónnen dann durch das Brenn- 
gut hindurch abgeleitet werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 87—95. Febr. Keasbey. 
N. J .,  General Ceramics Co.) Sa l m a n g .'

Walter Schulz, Emaillierung von Siahlblech. Vorbehandlung. (Ceramic Ind. 12- 
218—21. Febr.)  ̂ S a l m a n g .

S. R. Hmd, Ofen vnd Ofenbeheizung. (Trans, ccramie. Soc. 28- 26—52. Jan .) S a lm .
John T. Jans, E in  vollstdndig automatisch arbeitender Tunnelofen fu r  Dekoralions- 

brand. Die Temp.-Kontrolle, die Bewegung der Wagen u. selbst die Offnung u. 
Schliefiung der Tiiren findet selbsttatig s ta tt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 107—10. 
Febr.) S a l m a n g .
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Alfred Becker und Hermann Salmang, Die Gase im  Glas. I I . Der Gehalt der 
Gldser an Gasen und an Wasser. Im  1. Teil (C. 1928. I. 1995) wurde naehgewiesen, 
dafj dio bei dor Lauterung des Glases u. beim Wiedereinsehmclzen von Glas ent- 
weicliendcn Gase nieht physikal. gel. waren, sondern zersetztcn chem. Verbb. im Glasc 
entstam m ten. Ferner konnen Gase dureh Red. von Sulfaten u. dureli E in tr itt yon 
Porenluft in die Schmelze entstehen. Bei der Entgasung von Sulfidglasern entweicht 
H 2S unter gleiehzeitiger Entfiirbung des Glases. Techn. Eisen rcagiort m it Glas unter 
Gasentw., Reinsteisen aber nieht. Die Gasentw. ist auf eino chem. Rk. yon Lcgierurigs- 
bistandteilon des Eisens (Carbiden, Oxydon usw.) m it Glas zuruekzufiihren. Gemenge 
m it versehieden liohem Geh. an W. u. gebundenem W. gaben im Laboratoriums- 
mafistab eingesohmolzen keine W .-haltigen Glaser. Einfuhrung von W. gelang auch 
nieht dureh Polon m it Kartoffelstuckchen, u. nur unyollkommen dureh Polon u. gleieh- 
zeitiges Auftriiufeln yon W. Das W. lioB sich aber dureh Durclileiten von W.-Dampf 
dureh die Schmelze einfiihren. W.-Dampf geht aus der Ofenatmosphiire in  das Glas 
uber. Im  teehn. Glasofon bleibt ein Teil der Fouchtigkeit des Gemenges im  Glas zuriick, 
weil die letzten W.-Reste aus dem Inneren die beroits geschmolzene AuBenhiillo durch- 
dringon miissen, wobei Rk. ein tritt. W. ist bei hohen Tempp. eine stiirkere Saure ais 
S i02. Es w irkt auf Glas ehem. ein. (Glasteehn. Ber. 6. 625—35. Febr.) S a l m a n g .

Friedrich Spate, Bericlit iiber die Arbeiten der Vnterkommission fiir chemische 
Angreifbarkeit des Glases im  Fachausschu/3 I  fiir Chemie und Physik des Glases. Ge- 
sichtspunkte boi der Auswahl der Methoden. Anweisungen iibor die Prufung auf das 
Verh. gegen W. bei 100°, fur die Autoklavenprobe, auf das Verh. gegen Sauren u. 
Laugen u. dio Fleekenempfindlichkeit. (Glasteehn. Ber. 6. 635— 45. Febr.) Sa l m a n g .

Fritz Friedriehs, Ober das Verhalten des Glases gegen einige wdflrige Alkalilosungen 
normaler Konzentration bei hóheren Temperaturen. 5 Glaser wurden im Autoklayen 
bei 100—300° m it Alkalilsgg. behandelt, der Gewiehtsyerlust bestimmt u. die Lsg. 
m it Methylorange u. HC1 titriert. Bei yielen Glasern wurde Riicklaufigkeit der Angriffs- 
kurven bis zur Aufnahme ganz betrachtlicher Mengen Alkali aus den Lsgg. beobachtet. 
Es wurde eine einer Entglasung iihnliche Krystallisation eines tonerdereichen Glases 
unter der Einw. von Alkalihydroxyden u. W. ais Mineralisatoren betrachtet. Sehr 
tonerdereiche Glaser zeigton Ikositetraeder, dio vermutlich aus Leucit bestanden. 
Vf. bostatigt die Angaben F o r s t e r s , daB Tonerde dio W iderstandsfahigkeit des Glases 
gegen Alkalihydroxyd begiinstigt, u. daB Alkaliearljonate ein tonordereiches Glas 
starker angreifen ais die Hydroxyde. Bei einem stark  borsaurehaltigen Glase wurde 
W.-Aufnahme bis zu 48% beobachtet. (Sprechsaal 61. 713—15. 730—31. 751—54. 
Stutzcrbach, Glaswerk G r e i n e r  & F r i e d r i c h s .) S a l m a n g .

Fritz Friedriehs, Ober das Verhalten des Glases gegen Nalronlange bei hóheren 
Temperaturen. (Vgl. C. 1928. II. 98.) Gewiehtsyerlust u. Alkalinbgabe u. Zunahme 
von 14 Glasern yerschiedenster Zus. in Ggw. von 1-n. NaOH wurden boi 100—300° 
studiert. Der EinfluB der Dauer der Einw. auf 3 Glaser wurdo untersucht. Der EinfluB 
der Konz. von 5-facher N orm alitat bis zu unendlicher Verdiinnung wurde an 3 Glasern 
bestimmt. Bei stark  sauren Glasern wird der Gewiehtsyerlust nach einer bestimmten 
Zeit, sowio bei einer bestimmten Konz. der NaOH konstant. Die Temp.-Abhiingigkeit 
dieser Konśtantcn zeigt einen parabelahnliehen Verlauf. Die Zus. der Glaser wTurde 
nieht angegeben. (Sprechsaal 61. 967—69. 980—86. 6/12. 1928. Stiitzerbach, Thiir. 
Fa. Gr e i n e r  & F r i e d r i c h s .) _ . Sa l m a n g .

W. Molier und E. Zschimmer, Die heipe Lósungsalkalildt feuerpolierter Natron- 
Kalk- Silicaigldser ais Funklion der chemischen Zusammenselzung. 15 Schmelzen des 
Systems N a20-Ca0-Si0„, die das Feld der techn. Glaser deckten, wurden in Pt-Tiegcln 
erschmolzen" u. anatysiert. Sic waren chem. rein bis auf geringe Mengen von A120 3, 
Fe20 3, 0,12—0,18% T i0 2 u. etwa 0,1% Kali. Nach der Schmelze u. Abkiihlung auf 
die" geeignete Zahigkeit wurden aus der M. zylindr. Faden gezogen yon 1 mm Dureh- 
messer u. mehreren Metern Lange. Sie wurden in 12 cm lange Stucko aufgeteilt u. an 
den Enden rund yerschmolzen. Dio so hergestellto feuerpolierte Oberflache konnte 
bis auf ± 0 ,6 %  genau ausgemessen werden. Jo ein Biindel solcher Faden wurdo nach 
Reinigung in einem Ag-Gestell der Einw. 98J h. W. ausgesetzt. Die Temp. wurde bis auf
0,1° wahrend 3 Stdn. Reaktionsdauer konstant gehalten. In  dem ersten u. 2 darauf- 
folgenden Aufgussen wurden dic in Lsg. gegangenen Mengen Na20  in ł/iooo mS N a /J  
jo 100 qcm Obcrflaehe m it Methylrot titriert. Die MeBgenauigkeit betrug ± 3 %  des 
Wertes. Die Messungen wurden fiir 3 Na-Perm utanten bei 5, 10 u. 15% CaO auf 
Logarithmenpapier dargestellt. Die Kuryen zeigen oinen glatten Yerlauf u. bilden die
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Grundlage fiir ein Diagramm, in  dem die Linien gleiclier A lkalitat (yon den Vff. Iso- 
kalen genannt) innerhalb des 3-Stoffsystems konstruiert wurden. Hieraus ergibt sich 
eine Zahlentabelle, aus der die Losungsalkalitat feuerpolierter Oberflachen fiir 
beliebige jSTa20 - u. CaO-Gehalte bereclinet werden kann. Die hydrolyt. Klassen wurden 
oingetragcn. Der EinfluB von l°/0 Al wurdo fiir einige reine Glaser erm ittelt. Dio Ober
flachen waren bei dem 3. AufguB wesentlich verbessert wordon. Die chem. Zus. u. die 
Yerbesserung des Glases stehen in unmittolbarem Zusammenhang. (Spreohsaal 62 . 
38—39. 57—60. 79—82. 94—95. 115—16. 133—34. 150—54. 17/1. Karlsruhe, Techn. 
Hochsehulc.) S a l m a n g .

Alfred Rufl, Die Wdrmeleilfahigkeit von Gldsern in  Abhćingigkeit von der chemischen 
Zusammensetzung. Eine Anzahl yon Gliisern wurde in wechselndor Zus. naoh dom Bei- 
spielo von G e h l h o f f  u . T h o m a s  auf Warmoleitfahigkeit u. Tomp.-Koeffizient 
zwisehen 0 u. 100° untersucht. Die Unters. wurdo nach dem Plattenyerf. an 6 Glas- 
platten yorgenommen. Die EuCKENsehen Messungen bzgl. des positiyen Temp.- 
Koeffizienten wurden bestatigt. Die Warmoleitfahigkeit der glasbildenden Oxydc 
ordnet sich folgondormaBen: S i02, B20 3, MgO, A120 3, F e ,0 3, ZnO, CaO, ]Sfa20 , PbO, 
BaO, K 20 . Die Warmoleitfahigkeit von Gliisern lieB sich aus don Kompononten er- 
rechnen, die fiir jede Komponente giiltige Konstanto wird mitgeteilt. Der durchschnitt- 
liche Fehler zwisehen den gemessenen u. berechneten W erten betrug nur ±1,66% , 
Dio W armeleitfahigkeit des Glases is t wie die Warmeausdehnung u. die spezif. Warme 
des Glases eino additive Eig. Die MeBergebnisse friiherer Beobaohter lieBen sich nach 
dieser Berechnungsmothode m it guter Genauigkeit errechnen. Die Apparatur unter- 
sehoidet sich yon iilteren Apparaturen der Plattenm ethode durch Anwendung yon 
6 P latten, einen einfachen Hg-VerschluB u. bessero Vertoilung dor Thermoelemente. 
AuBordem wird durch elast. Scitonmembranen gróBere Genauigkeit u. Schonung der 
Glaser erzielt. (Sprechsaal 61 . 887—91. 907— 12. 8/11. 1928. Breslau, Techn. Hoeh- 
schule.) S a l m a n g .

Josef Robitschek, Der Einflu/3 der Wasserstoffionenkonzentration auf verformbare 
Tonmassen. Interessante Ergebnisse bei belriebsmaflig durchgefiihrten Untersuchungen. 
(Keram. Rdsch. 3 6 . 839—41. 859—60. 8/11. 1928. — C. 1 9 2 9 . I . 1389.) S a lm a n g .

Bureau of Standards, Physikalisclie Eigenschaften schwerer Tone. Der Druck, 
der zum Auspressen von 24 Tonon yerschiedener A rt aus einem Mundstiick nótig ist, 
wurde in  Abhangigkeit vom W.-Geh. gemessen. Der EinfluB yon Anderungen im 
W.-Geh. war sehr groB. (Journ. Franklin Inst. 2 0 6 . 379—81. Sept. 1928.) S a l m a n g .

Bureau of Standards, Physilcalisclie Eigenschaften von Massen aus Jceraniischen 
Flint und Ton. D., Porositat, Schwindung, Plastizitats-W ., Anmachzoit u. Bruch- 
festigkeit wurden an Ton u. rohen u. gebrannten Massen boi yersehiedenen Brenn- 
bedingungen bestimmt. (Journ. Franklin Inst. 206. 381—83. Sept. 1928.) Sa l m a n g .

J. Konarzewski und B. Kryński, Die Wirkung von Wasserdampf und Schwefel- 
dioxyd beim Brennen der Tone. Diese Stoffe yerursaehon bei weiB- u. gelbbrennenden 
Tonen rótliche Verfarbung. Deshalb wurde ein Kaolin im  Dampfstrom u. S 0 2-Strom 
entwiissert. W.-Dampf yerzogert die W.-Abgabe bei 550° merklich, bei hóheren Tompp. 
aber nicht mehr. SO, iibt auf die Vorgange beim Brennen keinen merldichen EinfluB 
aus. Etwas S wird in  Form yon Sulfaten von Ca, Mg, Al u. Fe aufgenommen, aber beim 
Brennen in oxydierender Atmosphiire wieder abgegeben. (Trans, ceramic. Soc. 28. 
18—25. Jan.) Sa l m a n g .

G. R. Shelton, Pyrophyllit, ein neue-s keramisches Rohmaterial. E r kommt in 
Nordcarolina angeblich in holier Reinheit yor ais Al20 3-4 S i02-aq. m it 1,2% oxyd. 
Verunreinigungen. E r laBt sieh an Stelle von gebranntem Kaolin u. Quarz in  fein- 
keram. Massen einfiihren. (Journ. Amer. ceram. Soe. 12 . 79—82. Febr. Raleigh, N. C., 
North Carolina State College.) S a l m a n g .

Harry Stełunann, Die Zweckmafiigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Zemenibrenn- 
ofens. Vf. g ibt Zahlen iiber Warmeyerbraueh seines Verf. u. anderer Verff. an. (Zement 
1 8 . 256— 59. 28/ 2. )  _ S a l m a n g .

Ernst Janecke, Uber die „ besle“ Zusammensetzung des Portlandzementklinkers. 
Vf. trsigt die 4 Oxyde des Zements in  ein perspektiy. dargestelltes Tetraeder ein. 
Ebenen, die gleiclie Abschnitte auf den 3 raumlichen Achsen haben, stellen die Bloduln 
dar. Das Portlandzementfeld laBt sich durch einen ellipt. Kórper graph. darstellen. 
Vf. ordnet die yon ihm ais Klinkerbausteine angesprochenen Verbb. ein. Einen hoheren 
Fe-Geh. halt Vf. nicht fiir wirksamer fiir die hydraul. Eigg., sondern hóchstens fiir 
leiehtere Sinterung u. schnellere Herbeifuhruns; von Gleiehaewichten. CaO diirfte zu
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oinom geringen Teile frei im Klinkcr yorliegen. Die Bestandteile eines Klinkers durften 
sich durch dio Formel: %  Al20 3/31 +  % SiO,/35 +  %  Fe, 0 3/59 =  0,9 darstellen 
lassen. E in soloher, móglichst guter Klinkcr ba t 63,7% CO, 21,3% S i02, 8,0% A120 3, 
2,0% Fc20 3 u . 5,0% Sonstiges. E r cnthiilt also rnehr A120 3 u. weniger Fe20 3 ais "der 
gebrauchlicho Klinker. (Zement 18. 288—92. 7/3.) " S a l m a n g

Shoichiro Nagai, Festigkeitsformeln fiir Żementmortel. I .  In  d e r UNWlNschen 
Formel y  =  a +  b (x — l)n bedeutet a die Festigkoit nach 1 Woche, y  die Festigkeit 
nach x  Woclron, b oine Zem entkonstante u. n  =  1, 1/2, 1/3 us\v. Fiir die K onstantę b 
w erd en  fiir Zug u. Druck Worte fiir  dio Y erscbiedenen Zemente angegeben. F iir friib- 
hochfeste Zemente gilt dio Formel a lle rd in g s nicht. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 31 . 276 B . Nov. 1928.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber den Zefreifimodul bei Zementmórtdn. I I .  
(Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1995.) Die Zugfestigkeit wurde an 4 japan. u. 4 anderen Zementen 
bestimmt. Der neue japan. Normensand is t den anderen Normensanden gleiehwertig. 
Eine neue Form der Priifkórpor wird beschrieben. (Journ. Soc. chem. Ind ., Japan 
[Suppl.] 3 1 . 274 B—75 B. Nov. 1928.) S a lm a n g .

W. de Sharengrad, Humus und Alkalitdt. Es wurden Betonproben aus 10 Zement- 
sorten m it 3 Gewichtsteilen m it Humus verunreinigten Sandes auf Druckfestigkeit 
u. A lkalitat untersucht. Letztere wurde durch Titration von wss. Ausziigen bestimmt. 
Die A lkalitaten fiir 100 ccm filtrierter Lsg. betrugen fiir 300 g Zement 60—160 ccm 
1/10-n. HC1. Aus den Unterss. ging hervor, daB in Abwesenheit von Humus alkaliarmer 
Zement, bei Humus aber Ggw. von Alkali nótig ist, da es den Humus abbindet. Humus 
is t ais Gift fiir Zement zu betrachten. (Zement 18 . 298—§9. 7/3.) SALMANG.

F. Killig, Gips oder Anliydrit ais Abbindeverzogerer. Im  Gegensatz zu P l a t z -  
MANN (C. 1 9 2 9 .1. 1493) fand Vf. im Laboratorium u. Betrieb, daB langsame Abbindung 
nur bei unerlaubt groBen Mengen von Anhydrit erreicht werden konnte. Gipsstein 
ist geeigneter, er bronnt sich beim Mahlen selbst zu Stuckgips, der bei der Abbindung 
w irkt. (Zement 1 8 . 259—60. 28/2.) S a lm a n g .

Otto Graf, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, Schmnden und Quellen, Abnutzmder- 
stand, Wasserdurchlassigkeit und Widerstand gegen chemibchen Angriff von Zementmórtel 
und Beton, namentlich bei rerschiedener Kornzusammensetzung und. bei verscliicdenem 
Wasserzusatz der Mortel. Von 10 Mórteln, dereń Kornzus. angegeben wird, gab ein 
Mórtel m it ziemlich feinem K orn dic hóchsten Druck- u. Biegofestigkeiten. Auf beide 
Festigkeiteu iibt dic Kornzus. denselben EinfluB aus. Sande sollten nach der Sieb- 
probe beurteilt u. nicht nach Volumen gemessen werden. Das Verhaltnis von W. zu 
Mortel h a t auf die Biegefestigkeit etwa denselben EinfluB wie auf die Druckfestigkeit. 
Fiir die Festigkeitcn des Betons ist die Mórtelfestigkeit ausschlaggebend, dio Korn- 
stufung dor Zuschlage ist von geringerer Bedeutung. Beim Austrocknen des Botons 
nim m t die Biegefestigkeit Yorubergehend ab, die Druckfestigkeit steigt. Beim Durch- 
feuchten vorher troekenen Botons t r i t t  Erhóhrmg der Biegefestigkeit u. Abnakmo der 
Druckfestigkeit ein. Die Druckfestigkeit ist bei Mórteln 3—12-, bei Beton 5— 12-mal 
so groB wie die Biegefestigkeit. Schwinden u. Quellen blieb bei den groberen Mórteln 
klein. Dio Verkurzungen beim ersten Austrocknen sind boi gleicliem Zementgeh. ab- 
hangig vom Gewicht des W. zu dom des Zemcnts. Bei gleichem Verhaltnis betrugen 
die Verkiirzungen der Mórtel 1: 3 etwa das Doppelte der Verkiirzungen der Mórtel 1: 6. 
CaCl, yergróBert Schwinden u. Quellen. Die Abnutzung dor Mórtel waehst m it dem 
Anteil des Feinsandes. Der EinfluB des W.-Zusatzes auf die GróBe der Abnutzung 
ist bei mageren Mórteln gróBcr ais bei fetten. Die Kornzus. ha t groBen EinfluB auf die 
W.-Durchlassigkeit. Der anfangs bezeichnete Mórtel ergab nioht nur die besten Festig- 
keiten, sondorn auch die gerinsste Durohlassigkcit. Quetschsande liefern durchlassigere 
Mórtel ais Moranensande u. FluBsande. Beton ist quer zur Stampfrichtung durch- 
liissiger ais parallel zu dieser. Die Kornzus. m acht sich auf die chem. Angreifbarkeit 
anders geltend ais auf dio Festigkeit. TraB verzógert den Angriff der Mórtol durch 
MgSO,, u. MgCl,. Besonders wichtig ist die Behandlung der Mórtel vor dem Eintauchen 
in die Salzlsg. ‘(Zement 17. 1464—71. 1500—04. 1530—35. 1632—36. 1661—64. 1692 
bis 1697. 1928.) S a l m a n g .

Louis Navias, Ritzlidrteversuclie keramischer Stoffe. An 3 besonders hergestellten 
Reihen von Mineralien der M oH Sschen Skala, von Stahlm ustern u. von W-Carbid- 
proben wTirden vergleichs\veise dio Hiirten keram. Werkstoffe be3timmt. Die Ergeb- 
nisse sind in oinor Tafel wiedergegeben, dio im Original eingeseben werden muB. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 12. 69—74. Febr. Shenektady, General Electr. Co.) S a l m a n g .
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Hans Kuhl, Die Kleinuntersrichung von Zement und Zementrohstoffen. Es werden 
wiederholbarc Methoden fiir die Zementunters. an kleinen Mengen ausgearbcitet, die 
sieli auf die Rohmehlmischung u. Mahlung, das Brennen in einem Silitstabofehcn, die 
H erst. der Kleinpriifkorper u. dereń Verwendung bei der Prufung auf chem. Angriff, 
Zug- u. Druckfestigkeit usw. beziehen. (Tonind.-Ztg. 53. 374— 77. 7/3.) Sa l m a n g .

Forderreuther und Haegermann, Der Abrieb von Zement und ZemenlrohneM  
bei Priifsiebungen und die demnach zu wdhlende Siebzeit. Gute Sicbuug iindert nicht die 
Kornzus. wahrend des Vers., Stoffe, die zum Abreiben neigen, miissen schnell gesiebt 
werden. Bei den Verss. wurde eine Siebmaschine benutzt, dio gute Ergebnisso gab. 
Es werden Angabon iiber Normen fur die Siebung gemacht. (Zement 17. 1596— 1600.

Richard Grim und Giinther Kunze, Graphische Rohmehlberechnung. Vff. ent- 
wickeln ein einfaches graph. System, das auf den K athetcn eines rechtwinklig-gleich- 
seitigen Dreieoks die SiO,- u. CaO-Gehalte dargestellt enthiilt. Alle iibrigcn Bei- 
misebungen u. Verlialtnisso werden auf der Hypothonuso oder im Dreiecksinneren 
eingetragen. Alle wichtigen Berechnungen lasson sich daran durchfiihrcn. (Zement 
17. 1166—69. 1201—04. Dusseldorf, Forsehungsinst. d. Hiittenzementindustrie.) S a l m .

F. W. Meier, Graphische ErmiUlung aller praktisch moglichen Mischzahlen von 
mehr ais ztoei Rohstoffen zur Herstellung hydraulischer Bindemitiel. Vf. stellt die von 
G i l l e  (C. 1928. I. 108) gebrachten Formeln graph. dar, so daB z. B. bei gleich- 
bleibendem hydraul. Moduł die Mischungszahlen unm ittelbar entnommen werdeu 
konnen. (Tonind.-Ztg. 53. 211-—13. 7/2. Marktredwitz, M artahutte.) S a l m a n g .

E. Diepschlag und A. Idatting, Die Bestimmimg des frei en Kalkes in  Schlacken
mul Zemenlen. Vff. geben eine eingehendo krit. W urdigung der Anschauungen u. der 
Vorarbeitcn iiber diese Methoden. Umfassendo Literaturzusammenstellung. (Zement 
17. 1306—08. 1337—40. 1373—76. 1928.) S a l j ia n g .

W. Melzer, Mafianalytisclie. Bestimmung von Kalk in  Zementen. Enigegnung 
auf den Aufsatz von Rissel. (Vgl. C. 1929. I. 1494.) Dio Fehlerąuellen der Sclinell- 
analyse stecken vor allem im  Rohniaterial, das auf allen Werken anders zusammengesetzt 
ist. (Tonind.-Ztg. 53. 358. 4/3.) S a l m a n g .

,,Sfinx“ spojene smaltovny a tovarny na kovove zbożi, akciova spolecnost,
Prag, Hervorbringung dekorativer Wirkungen auf keramischen und Metallemailicaren. 
(D. R. P. 472 583 K I. 80 b vom 2/10. 1926, ausg. 2/3. 1929. Tschechoslow. Prior. 8/6.
1926. — C. 1928. I. 2645.) K u h l i n g .

Sendlinger Optische Glaswerke G. m. b. H., Berlin, Herstellung von an bild- 
samen Glase niclit haftenden Uberziigen auf Gerdten zur Behandlung von Glas in  bild- 
samen Zustande, 1. dad. gek., daB m an zur Herst. des Obcrzuges W 03, S n02 oder dereń 
Verbb. verwendet. — 2. gek. durch die Verwendung von CaW 04. — Der das Anhaften 
verhindernde Stoff kann auch dem zu sckiitzenden Gerat einverleibt werden. (D .R .P . 
472 141 K I. 32 a vom 10/7. 1925, ausg. 23/2. 1929.) K u h l i n g .

Fritz Eckert, Berlin, Herstellung von Hoidkorpern aus Quarzglas durch Aufschmelzen 
von (Juarzkornern oder -pulver auf einen Hohlkórper aus Quarzglas, 1. dad. gek., 
daB wahrend des Aufschmelzens durch das Innere des Quarzglashohlkdrpers ein Kiihl- 
strom geleitet wird, welcher den Hohlkórper ausreichend versteift, ohne das Auf
schmelzen zu verhindern. — 2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. nach Ansprucli 1, 
dad. gek., daB der Halter m it einer von der Kiihlvorr. fiir den Quarzglaskórper un- 
abhiingigen regelbaren Kiihlcinrichtung yersehen ist. — Es konnen gróBere Mengen 
geschmolzenen Quarzglases ais bisher auf dem Kulbel angesammelt werden. (D. R. P. 
472 143 K I. 32 a vom 22/4. 1927, ausg. 28/2. 1929.) K u h l i n g .

Harry Zimmer, Waldershof, Herstellung von gegossenen Porzellangegenstdnden, 
dad. gek., daB in die Formen schiohtweise MM. von verschiedcner KorngroBe ge- 
gossen werden. — Die gegebenenfalls glasierten Erzeugnisse vertragen starkę Tem- 
peraturbeanspruchungen. (D. R. P. 472 743 KI. 80b vom 24/4. 1927, ausg. 5/3. 
1929.) K u h l i n g .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darm stadt, Nicht splilterndes Glas und dlmliche 
Schichten. Polymerisierte oder zu festen Prodd. polymerisierbare ungesatt. organ. 
Vcrbb. werden, event. in  Form ihrer Lsgg. u. unter Zusatz von Farbstoffen, wie Azo- 
farbstoffc, Metallpulver, m it Glas, Emaille, Metali, Porzellan usw., zweeks Bldg. nicht 
splitternder Schichten oder Spiegel unter Erwarmen u. Druck vercinigt. Z. B. wird 
eine Schicht von Zimtsduremethylestcr zwischen zwei Glasplatten gebracht u. durch

1627—32. 1/11. 1928.) Sa l m a n g .
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Bestrahlung polymerisiert. Oder es wird eine 4 mm dicke P latte von polymerisiertem 
Crotonsaureąthylester m it zwei Glasplatten durch Pressen bei 90° yereinigt. (E. P . 
297 413 vom 11/7. 1928, Auszug yeroff. 14/11. 1928. Prior. 21/9. 1927.) R a d d e .

Chemische Fabrik Griinau LandslioJf & Meyer, Akt.-Ges., (Erfinder: Walter 
Kirchner), Berlin, Behandlung von Betonoberflaclien durch Bestreichen des Inneren 
der Form oder Verschalung, dad. gek., daB man zum Bestreichen eine Lsg. von Abbau- 
prodd. der Albuminę oder Albuminoide, z. B. der Alkalisalze von Protalbin- oder 
Lysalbinsaure verwendet. (D. R. P. 473 022 K I. 80 b vom 6/11. 1927, ausg. 8/3. 
1929.) K u h l i n g .

Emilio Damour, Cours dc vorreric . I rc p a rtie . Chim ic du  verre. P a ris : Ch. B órnneer 1929.
(194 S.) B r . : 40 fr.

V II. Agrikulturchem ie; Dungemittel; Boden.
N. Parravano, Dic Industrie des Leucits von chemisch-physikalischem Gesichts- 

punkte. Sammelbcricht iiber die Verarbeitung von Leucit auf Kalidiingesalze, Al- 
Verbb. u. Si m it besonderer Beriicksichtigung der Vcrff. von B l a n c  u . B a y e r . 
(Giorn. Chim. ind. appl. 10. 501—11. Okt. 1928. Rom.) Gr im m e .

Lothar Beckmann, Die wirtschaftliche Bedeutung des Phosphors. Sammelbericht 
iiber die Entstehung der Phosphate in der Natur, die Funktion des P  in den Organismen, 
seine Ver\vendung ais Hcilmittel, bei der Erzaufbereitung u. ais Dungemittel, Verbrauch 
in  Deutseliland u. die wichtigsten Produktionsstatten fiir Rohphosphate. (Kunstdiinger 
u. Leim-Ind. 26. 15—17. 30—31. 39—41. 64—65. 77—78. 89—90.) G r im m e .

Curt Muckenberger, Thomasphosphatmehl. Der wirksame Bestandteil des 
Thomasmeliles, das sogenannte Tetracalciumphosphat, Ca.]P20 9, ist nur bei hoher Temp. 
stabil u. neigt bei langsamcm Abkiihlen der Konverterschlacke zum Zerfall in  Ca3(P 0 4)2 
u. CaO. W ird durch geeignete Verff, die Abkiihlung beschleunigt, so kann der Zcrfall 
weitgehend verhindert werden. (Metallbórse 19. 456—57. 27/2. Stettin.) G r im m e .

F. A. Wyatt und A. S. Ward, Diinger fiir Waldbóden. Die jungfraulichen Wald- 
bóden yon Alberta zeigen ein ausgesprochenes Nitrifikationsvermogen, Zusatz von 
CaC03 erhóht letzteres, P 2Os setzt es herab. Diingung m it CaO -f- P 20 3 setzt N-Ver- 
luste herab. (Scicnt. Agriculture 9. 423—33. Marz. Edmonton.) G r im m e .

H. VOH Rathlef, Diingungsversuche mit Zuckerruben in  Finnland. Bei geeigneten 
DiingungsmaBnahmen gelingt der Zuckerriibenbau auch in Finnland tro tz  der weniger 
giinstigen klim at. Bedingungen. Der Zuckergehalt ist niedriger ais in  Deutschland, 
im M ittel 16,4%, auf ungediingtem Land. Kiinstliche Diingung h a t den Zuckergehalt 
stets etwas gedriickt. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 169—70. 15/3. Halle a. S.) G ri.

H. D. Haskins, Stickstojfausnutzung. Bericht iiber Wachstumsverss. zur Fest- 
stellung der N-Ausnutzung von organ. N-Diingern, wie aktiyierter Schlamm, Blut- 
mehl, Fischmehl, Lcdennehl u. dgl. Es ergab sich, daB der Feldeffekt in keinem Zu- 
sammenhange steh t m it den Ergebnissen der analyt. Best. der N-Ausnutzbarkeit nach 
der Methode St r e e t . (Amcr. Fcrtilizer 70. Nr. 5. 23— 27. 59—62. 2/3. Amherst 
[Mass.].) _ G r im m e .

Heinrich Sibbe, Untersuchungen iiber die Wirkung von Nitroplioska I . G. I .  im  
Vergleich zu einigen Diingermischungen mit rerschiedener physiologischer Iłeaktion. 
Diingung m it Nitrophoska I. G. I. bewirkte eine deutlichc Steigerung von pH, doch 
kann m an den Diinger prakt. ais physiolog. ncutral bezeichnen. Den starksten EinfluB 
auf Aciditatsstcigerung zeigte (NH.])2SO.|, dann folgt in weitem Abstande Kalisalz, 
wahrend Superphosphat kaum yersauernd w irkt. Eine Kombination N aN 03, K 2C03 
u. CaHPO., lieB ein schwaches Ansteigen yon pn erkennen, eine Kombination Ca(N03),, 
K 2C03 u. Thomasmehl wirkte erhóhlich alkalisierend. Die Starkę der pn-Verschiebung 
ist bei gleichem Bodenmaterial abhangig yon der Hóhe der Dungergabe u. dem Ernte- 
ertrag. Auch der Pflanzenwuchs allein bewirkt eine merkliche Steigerung der Boden- 
aeiditiit. Dies ist vor allem bei Hafer der Fali. Verschieden starkę Beeinflussung yon 
Sand- u. Lelimboden beruht auf dem Unterschiede im  Pufferungsyermógen. Samt- 
liche Diingergaben brachten bctrachtliche Ertragssteigerungen gegeniiber ungedungt. 
Hafer reagiert am besten auf physiolog. saure Diingung, auf Lehmboden war N itro
phoska etwas iiberlegen. Weizen yerhalt sich gerade entgegengesetzt. — Zur Best. 
von ph hat sich die Chinhydronelektrode bestens bewahrt. (Landwirtschl. Jahrbch. 
68. 755—73. GieBen.) Gr im m e .
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L. Meyer, Ergebnis eines vierjahrigen Feldversuches mit sechs verschiedenen Stick- 
stoffdiingemitteln. Bcricht iiber yergleichende Diingungsyerss. m it (NH4)2S 04, NH4C1, 
N aN 03, Ca(N03)2, Kalkstickstoff u. Harnstoff zu Hackfriichten u. Hafor. (NH4)2SO,! 
zeigte in allen Fiillen gleichmiifiige u. starko Wrkg., NH4C1 wirkte bei Hafer bessor ais 
(NH4)2S 04 u. Ca(N03)2, Ca(N03)2 u. N aN 03 sind in der Wrkg. prakt. gleioh, Kalk- 
stickstoff hat sich bei Kohl bewiihrt, dio Anwcndung yon H arnstoff bedingt eine sehr 
sorgfaltige Verteilung wegen seiner starken Konz., da sonst sehr leicht Geilstellen 
eintreten. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4 . 167—69. 15/3. Hohenheim.) G rim m e .

Gustav Kock, Paul Reckendorfer und Ferdinand Beran, Der Scliwefeldioxyd- 
gelialt der Luft und, sein Einflu/3 auf die Pflanze. E in Beitrag zur Rauchscliaden- 
ezpertise. Verss. m it kunstlicher Beraucherung yon Kleepflanzen m it S 0 2 konnten 
die Annahme nieht bestatigon, daB eine Verschiebung im Verbaltnis vom yerdaulichen 
zum unyerdauliehen EiweiB zugunsten des letzteren ein tritt. Der S 0 3-Gelialt der 
Pflanze steigt nach der Begasung merklich, kehrt aber bald zum n. zuruck. (Fortschr. 
d. Landwirtsch. 4. 170—72. 15/3. Wicn.) Gr im m e .

Chr. Barthel und N. Bengtsson, Sind ultravisible Organismen im  Ackerboden 
wirlcsam ? Sterilisierte Ackercrdo wird in Ggw. yerschiedener Zusatze, wie (NH4)2S 0 4, 
CO(NH2)2 u . Cellulose, m it cinom durch ein Pukallfilter filtrierten Bodenextrakt ver- 
setzt. Eine Nitrifizierung, Harnstoff- oder Celluloseaufspaltung kann nieht beobachtet 
werden, wiihrend Kontrollverss. m it der gleiehen sterilisierten Erde bei Impfung m it
0,5%  unsterilisiertem Boden einen deutlichen Abbau yon Harnstoff u. Cellulose ergeben. 
die Nitrifizierung wird offenbar durch wahrend der Sterilisation im  Boden gebildete 
organ. Verbb. behindert. Vff. kommen zu dem SchluB, daB ultrayisible Organismen 
im  Ackerboden nieht frei (saprophyt.), sondern hochstens in direkter Verb. m it lebenden 
Zellen (parasit.) yorkommon u. fur die biochem. Umwandlungen, die fur die Ernahrung 
der Pflanze Bedeutung haben, n ieht in  Frago kommen. (Medd. Centralanstalten 
Fórsóksyasendet Jordbruksom radet 1 9 2 8 . Nr. 4 7 . 3—14.) W . W o l f f .

Franz Hueber, Unlersucliungen uber die Saugkraft yerschiedener JRoggen- und 
Weizensorten. Die Plasmolyse bei Grenzkonzz. der Weizensorten schwankt zwisehen
0,75 u. 1 Molarlsg. bzw. dio Saugkraftmaxima differieren um ca. 11 Atm. (23,45—34,5), 
boi Roggensorten waren dic entsprechenden W erte 0,85—1 Molarlsg. u. 7 Atmospharen 
(27,52—34,5). Roggen zeigt in  der Regel hóhere Saugkraft ais Weizon, letzterer unter- 
liegt auBerdem groBeren Schwankungen. Zuchtsorten sind saugkraftiger ais Land- 
sorten, bei ersteren yerliiuft die Keimmaximalkurve stetig aufsteigend, bei letzteren 
zickzackfórmig. Sorten, welche fiir schwere Boden geeignet sind, haben hohere Saug- 
kraftmaxima ais solche fiir leichte, solche aus trockenem Klima hohere ais aus feuchtem. 
(Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 97—100. 15/2. Wien.) G rim m e .

W. Bucłunann, Weitere Untersucliungen uber die Wirkung von Pyrethrumpulvern 
au f die Muscidenbrut. Besprechung friiherer Verss. (C. 1 9 2 9 . I. 1043) an H and von 
Kurvenbildern. (Ztschr. Desinfektions-, Gesundheitswesen 21 . 37—39. Febr. Bcrlin- 
Daklcm.) G rim m e .

Alfred Kastner, Untersucliungen zur Lebensweise und Bekumpfung der Zwiebel- 
fliege (Hylemyia antiąua Meigen). 1. Teil. Die Belcdmpfung der Imago im  Fruhling. 
Berieht iiber eingehende Verss. zur Bekiimpfung der Zwicbelfliege. Ais Koder erwiesen 
sich am praktischsten Zwiebelhalfton, welche m it Melasse oder Honig bestrichen sind. 
Letztere dienen ais Trager fiir den Giftstoff. Bestens bewiihrt haben sich NaF, Kiesel- 
fluornatrium, Na-Arsenat u. -Arsenit. Einzelheiten im Original. (Ztschr. Pflanzen- 
krankh. Pflanzenschutz 39. 49—97. 122—39. Halle a. S.) G r im m e .

Btinger, Lamprecht, Meetz und Heinrichs, Zwei Futterungsversuche mit Lein- 
sa7>ienextrakticmsschrot an Kolbem und Milchkuhen. Die Verss. ergaben, daB extrahierter 
Leinsamenschrot yon Kalbern gem gefressen wird, u. daB ungiinstigc Wrkgg. gegen- 
iiber Leinkuchen nieht eintreten. Die Lebendgewichtszunahme war die gleiche wie 
bei Leinkuchen, dio Gewichtszunahme stcllt sich sogar billiger. Milchkiihe nehmon den 
Schrot ebenfalls gerne auf, der Milchertrag wird etwas weniger giinstig beeinfluBt ais 
durch Leinkuchen, der Fettgehalt wird jedoch nieht beeinfluBt, eine Gewichtszunahme 
tra t  im Gegensatz zu Kuchen nieht ein, die Futterkosten stellen sich etwas hóher. 
(Landwirtsehl. Jahrbch. 68. 731—53. Kiel.) G r im m e .

Frantisek Svoboda, Ergebnisse eines exakten FiUterungsi;ersuches m it Trocken- 
liefe ais Beifutter an Saugldmmer. Die Beifiitterung von hochyerdaulichem EiweiB 
in Form yon Trockenhefe a n  Sauglammer ist fiir dereń Entw . von groBer Bedeutung. 
(Yestnik Ćeskosloyenskć Akad. Zemedelskć 5. 196—99. M arz.) M a u t n e r .
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Jan Hampl, Wie kann man die Herkunfł des Guggenheim-Salpeter s bestimmen? 
GUGGENHEIM -Salpeter wird durch gestórte K rystallisation crzeugt u. ais ldeine, 
nicht hygroskop. Kugeln in  den Handel gebracht. Die Jod-Best. kann wegen des 
wechselnden Jodgeh. yerschiedener Salpetersorten tiiuschen. Der G u g g e n iie im - 
Salpeter enthalt mehr Na2S 04 ais syntliet. Salpeter; ferner is t die Summę aus Re- 
fraktionszahl u. Salpetermenge (aus N2 bercchnet) kleiner ais 100, wogegen sie beim 
synthet. S a lp e te r  100 iiberstcigt. (Chcmicky Obzor 4. 33—34. Febr.) Ma u t n e r .

A. Stein, Kalibestimmung in  Mischdiingern. Da die iiblichen analyt. Methoden 
zur Best. des K  bei Mischdiingern keine ubereinstimmenden Resultate ergeben, schlagt 
Vf. folgende abgeanderte Perchloratmcthode vor: 20 g der Probe werden schwach 
salzsauer in 1 1 W. gel. u. 100 ccm m it NaOH durch Kochen in  30 Min. vom N H 4 
befreit. Nach dem Ausfallen der H 2S04 wird auf 250 ccm aufgefiillt u. das K  dirokt ais 
Pcrchlorat bestimmt, ohne die H3P 0 4 vorher auszufallen. Die Ggw. der H3P 0 4 stórt 
nicht, wenn beim Eindampfen des Perchlorats fiir iiberschussige Perchlorsiiure gesorgt 
wird. (Mitt. Kali-Forscliungs-Anst. 1928. 53—56.) T r e n e l .

Ladislav Smolik, Beilrag zur Bestimmung der pu in  Boden. Da nur wenige 
Bóden das Hydrochinon oxydieren oder das Chinon reduzieren, wird die Chinhydron- 
elektrode zur schnellen pn-Best. empfolilen. Fiir exakto Laboratoriumsverss. ist die 
Kalomel-, fiir Verss. im Freien die HCl-KCl-Elektrode geeignet. P latin  wird dem 
Gold vorgezogen. Der am Boden des MeBgefaBes sitzende Teil der Probe is t saurer 
ais der suspendierte Anteil. Die Unterschiede kónnen nach 30 Min. Absitzen ph =  0,2 
betragen. Deswegen soli die Probe 1 Min. geriihrt werden. Durch Troeknen andern 
leichte Bódcn ihre pn starker ais schwere Bóden. (V&tnik Ćeskosloyenskć Akad. Ze- 
medelskć 5. 192—95. Marz.) M a u t n e r .

Noboru Sukagami, Osaka, Stickstoffdiinger. Man yermischt z. B. 100 Teile Kalk- 
stickstoffpuher m it 70 Teilen (N H ^SO ^  in  einer Kugelmiihle u. behandelt die Mischung 
gleichzeitig unter E rhitzen m it W.-Dampf. Das dabei durch Zers. des Kalkstickstoffs 
neben H am stoff gebildete NH3 wird in H 2S04 aufgefangen. Der Ruckstand wird m it 
H 2S04 neutralisiert. Neben Harnstoff entstehen ldeine Mengen Dicyandiamid. 
(Japan. P. 79 150 vom 28/12. 1927, ausg. 19/12. 1928.) R a d d e .

Cargills. Ltd., London,- iibert. von: Charles Stuart Cochrane, Colombo, Ceylon, 
Pflanzenschutzmittel, insbesondere fiir Kautschuk-, Tee- u. a. Baume. E in  zum Schutz 
der Baume geeignetes M ittel bestekt aus einem Mineralfett (Kokereiriickstand), dessen 
Viscositat durch Zusatz eines geeigneten Oles (Rangoonól) herabgesetzt ist, u. einem 
Fungicid (Cargilineum, das ein zwischen 220—400° sd. Kohlentecrdestillat yon der
D. 1,08— 1,09 darstellt, Kresolen, Iiresolseijen, sulfonierten Kresolen, Plienol u. seinen 
D eriw ., Kreosoł, oxydierten KW-stoffen, Ilolzteer, Anlhracenfraktionen u. a.). 
Z. B. werden zu 65—55 Teilen Kokereiriickstand bei ca. 75° 30 Teile Rangoonól u.
5— 15 Teile Cargilineum zugesetzt u. die Misehung geriihrt, bis dic Temp. bis auf 42° 
gesunken ist. Die so hergestellten Pasten haben den Vorteil, daB sie durch Regen 
n icht abgewaschen werden. (Aust. P. 9507/1927 vom 21/9. 1927, ausg. 16/10.
1928.) R a d d e .

AIexander Waeker Ges. fiit elektrochemische Industrie G. m. b. H.. Deutsch- 
land, Pflanzenschutzmittel aus swl. Verbb., die aus ihren Komponenten in Form groBer 
Flocken erhalten worden sind. Im  Gegensatz zu feinflockigen Ndd. lasseD sich diese 
Prodd. leicht zu pulverfórmigen MM. troeknen, die sich gut in  W. suspendieren lassen 
u. daher eine einwandfreie Dosierung des Mittels ermóglichcn. — Z. B. wird fein- 
korniges bas. Bleicarbonat zu wss. Arsensaure zugefiigt. Der erhaltene Bleiarseniat-Nd. 
h a t die gleiche S truktur wie das Ausgangsmaterial u. laBt sich gut zu einem Pulyer 
troeknen. Bas. Cu-Carbonat, hergestellt aus kórnigem Cu-Hydroxyd durch Behandlung 
m it CO,, g ib t nach dem Vermischen m it Zellstoffablauge u. Verpressen ein leicht zu 
Pulyer "zerfallendes Trockenprodukt. Schiceinfurtergrun aus Cu-Acetat, Arsensaure 
u. Eg. g ib t beim Mischen m it 10% D extrin u. Verpressen zu Tablctten nach dem 
Troeknen ein in  W. gut aufschwemmbares Prod. In  ahnlicher Weise lassen sich Blei- 
sulfat, bas. Bleicarbonat u. Quecksilberchlorur gewinnen. (F. P. 646 507 yom 29/12.
1927, ausg. 13/11. 1928. D. Prior. 24/1. 1927.) R a d d e .

Pierre Auzy, Frankreich, Bouclies-du-Rhone, Pflanzenschutzmittel. Zusatz yon 
Cyannerbb. zu einer Cu-Briihe. Z. B. werden 50 Teile CuSOĄ, 50 Teile Cu„(CN)2 u. 
50 Teile Soda yermischt u. die Mischung zu 1,5 kg auf 100 Liter W. gelóst. (F. P.
647 146 vom 31/5. 1927, ausg. 20/11. 1928.) R a d d e .
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Combustion Utilities Corp., New York, iibert. von: Roland P. Soule, New York, 
Insekticid. E in bfłligcs u. wirksames Insektenvertilgungsmittel besteht aus organ, 
hetcroeycl. N-Verbb., wie sie bei der Tieftemperaiurwrkokung gewonnen werden, u. 
evtl. ihren Salzen. Es handelt sieh im allgemeinen um hydrierle u. alkylierto D eriw . 
von Pyridin, Chinolin, Acridin  u. Homologen, die nach Vermischcn m it Koloplionium 
u. NaOH-Lsg. in  Form von Emulsionen rerw endet werden. (A. P. 1 655 573 vom 
23/6. 1924, ausg. 10/1. 1928.) R a d d e .

Standard Oil Co., W liiting, Indiana, iibert. von: Francis M. Rogers und Claude 
P. Mc Neil, Insekticid und Fungicid. Das aus einem Mineralól, einem Salz einer 
Mineralolsulfosdure u. einer oldispergierbaren Cu- Verb. bestehende M ittel bildet leicht 
eine stabile wss. Emulsion. Z. B. wird eine Mischung von 18,5% Mahagonieseife, 
61,5% Paraffinól, 13,5% Cu-Naplithenat, 3,5%  W. u. 3 Teilen A. verwendet. (A. P. 
1 679 919 vom 3/5. 1926, ausg. 7/8. 1928.) R a d d e .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vormals Roessler, F rankfurt a.M., 
Blausaiire enthaltendes Scliadlingsbekdmpfungsmittel. Dureh Einleiten von Cl unter 
Kuhlung in  HCN unter Zusatz geringer Mengen W. (ais Katalysator) u. einer nieht 
alkal. reagierenden Substanz zweeks Bindung der bei der R k . entstehenden HC1 wird 
eine Mischung von HCN u. Chlorcyan erhalten. Z. B. le itet man 180 g Cl in  3 kg 
97%ig. HCN ein u. setzt dazu 200 g CaC03. Die F l. en thalt etwa 5%  Chlorcyan. (E .P . 
271514 vom 23/5. 1927, Auszug vcróff. 20/7. 1927. D. Prior. 22/5. 1926. F. P. 
634 519 vom 17/5. 1927, ausg. 20/2. 1928. D. Prior. 26/5. 1926. Aust. P. 8765/1927 
vom 10/8. 1927, ausg. 24/1. 1928.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verdampfmig von Formamid. 
Um boi der Verdampfung von Formamid Zerss. zu vermeiden, wird es am besten unter 
vermindertem Druck derart m it iiber seinen Kp. erhitzten Obcrfliichen in  Beruhrung 
gebracht, daB es, ohne vorher in  den fl. Zustand iiberzugehen, unm ittelbar verdampft, 
wobei dafiir Sorge getragen wird, daB die Zersetzungstempp. n ieht erreieht werden. 
Man kann das Formamid z. B. dureh Zerstauben m ittels eines Injektors in  das kupferne 
oder guBeiscrne GefaB einfiihren. Vcrwendet man Fe ais GefiiBmaterial fur den Ver- 
dampfer, so werden gewisse Mengen HCN  gebildet, was fiir manchc Zwecke yon Vorteil 
ist. Zur Schadlingsbekampfung le itet man z. B. Formamid bei 500—900° iiber Kupfer- 
spiine u. darauf iiber gecignete Katalysatoren, wie A120 3 oder andere dehydratisierende 
Stoffe, an denen sich die Diimpfe zu HCN u. W. zersetzen. (E. P. 301 974 vom 17/9.
1927, ausg. 3/1. 1929. F. P. 646 815 vom 7/1. 1928, ausg. 16/11. 1928. D. Priori-. 
27/1. und 28/1. 1927.) R a d d e .

V III. Metallurgie; M etallograpłiie; M etallverarbeitung.
F. J. Pirlot, Mechanische Aufbereilung der Erze. E ine span. Gesellschaft hat eine 

Aufbereitungsanlage fiir die Behandlung von Zn- u. Pb-Erzen nach dem Flotations- 
verf. aufgestellt, die 1927 in Betrieb genommen wurde. Diese neue Anlage war das 
Ergebnis langjiihriger Unterss. Dureh das neue Verf. erhalt man 2 Handelserzeugnisse, 
namlieh Pb- u. Zn-Erze. Die neue Anlage kann 500 t  in 24 Stdn. bchandeln. Die Flo- 
tationsmaschine ist nach A rt der von der M i n e r a l s  S e p a r a t i o n  fiir Pb-Erze 
gebrauchten. In  der Mahl- u. Zerkleinerungsanlage, die fiir eine Arbeitsdauer von 8 Stdn. 
vorgesehen ist, werden 2 Mann, in der eigentlichen Flotationsanlage 5 Mann beschśiftigt. 
An installierter K raft sind 750 PS vorhanden, wahrend der W.-Yerbrauch 2000 cbm 
je Tag betriigt. Die Anschaffungskosten dieser Erzwasche betrug 2 Millionen Pesetas 
zuziiglich 500 000 Pesetas fiir elektr. Leitung, Wasserleitung, Erzlager usw. (Rev. 
universelle Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 1. 137—40. 1/3.) K a l p e r s .

Celestino Ficai, TJntersuclmng uber die Verwendbarkeit von Pyritaschen ais Eisen- 
mineral. Auf Grund cingehender Verss. (Naheres im Original) fordert Vf. fiir dio Ver- 
arbeitung von brikettierten Pyritaschen eine Temp. von ca. 1200°. Silicate bildon sich 
weder in  festem, noch in geschmolzenem Zustande, wogegen eine merkliche Sinterung 
der Eisenosyde (Halbsehmelzung) m it nachfolgender Rekrystallisation e in tritt. (Giorn. 
Chim. ind. appl. 10. 450—59. 511—21. 1928. Padua.) G r im m e .

Sten Dahlstrom und Arthur A hren, Eine Untersucliung iiber das Verhalten des 
Schieefels beim basisclien Martinofenbetrieb. Es wird unter Verwendung verschiedener 
Brennstoffe das Vork. von S in  Generator- u. Rauehgasen untersucht u. eino Best. 
der Schwankungen des S-Goh. im Fe- u. Schlaekenbade vorgenommen. Dabei zeigt 
sich, daB der im Gcneratorgas entbaltene H 2S bei der Yorwiirmung des Gases zum
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groBen Teil dissoziiert, u. daB im Mittel 35% vom S-Geh. des Gascs in  don Kammern 
zuriickbleibt. Sieser S wird nach der Umstellung des Gasstroms m it don oxydierenden 
Rauchgasen zum Sehornstein gefuhrt. Das Bad nim m t bedeutende Mengen S aus den 
Gasen auf u. zwar besonders bei der Niedersehmelzungsperiode, wahrend es im letzten 
Teile der Sehmelzung wieder S abgibt. Der theoret. Verlauf der S-Aufnahme u. -Abgabe 
wird bchandelt u. in  Zusammenhang dam it die verschiedenen Mogliehkeiten einer 
Herabsetzung des S-Geh. der hcrzustellenden Prodd. erortert. (Jęm kontorets Annaler 
1 9 2 9 . 59— 74. Sehwedcn, Bergshochsch.) W . W o l f f .

Renato Rimini, Gegen Sauren bestandige Metalle und Legierungen. Besprechung 
der neuordings yielfach angepriesenen saurebestandigen Legierungen m it besonderer 
Berucksiclitigung des Austeniłs, einos Nickel-Chromstahles m it 18% Cr, 7%  Ni u.
0,12% C. Im  Original instruktive Tabellen. (Ind. Cliimica 4. 20—22. Jan.) Gr im m e .

F. Kórber, Uber die Sireckgrenze von Stahl bei hoheren Temperaluren. Die 
Steigerung der Tempp., bei denen die metali. Baustoffe in  Maschinen, Apparaten 
usw. mechan. Beanspruchungen ausgesetzt sind, verlangen das Studium der Werk- 
stoffeigg. bei erhohter Temp., dies gilt insbesondere fiir die Streek- bzw. Dekngrenze. 
Die Zusammenstellung zahlreicher Untersuehungsergebnisse an Kesselbleeli u. an 
StahlguB laBt erkennen, daB bei gleichartiger Best. der Streckgrenze dereń Lagę zur 
Zugfestigkeit bei Raumtemp. auch fiir hóhere Warmegrade fiir bestimmte Werkstoff- 
klassen nahezu die gleiche ist. Hieraus ergeben sich yielleicht Mogliehkeiten einer 
vereinfachten Abnahmepriifung. Bei hoheren Tempp. — oberhalb 300° — wird aber 
die Dauerstandfestigkeit gepriift werden mussen. (Stahl u. Eisen 4 9 . 273—77. 28/2. 
Dusseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) S c h u l z .

Fr. Vogel, Kieselfluorwasserstoffsaure oder Dithionsaure ais Elektrólytbildner fu r  
die Bleiraffination durch Elektrolyse. Die Brauchbarkeit yerschiedencr Sauren, die ais 
Elektrólytbildner in Frage kommen, wurde u. a. von G. A. B r e t t s  verfolgt, dem 
die leichte Darst. der Dithionsaure aus der auf Hiittenwerken reichlichst anfallenden
H ,S 0 4 ais besonders wertyoll erschien. Einwandfrci geklart ist dic Frage des kathod. 
Nd. bzgl. seiner Festigkeit, D. u. Haftstarke, so daB das Kathoden-Pb aus dithion- 
saurer Lsg. nach den neueren Unterss. dem aus kieselfluorwasserstoffsaurer Lsg. yollauf 
gleichwertig ist. E in schwieriges Problem ist noch immer die Herst. der Elektrolyten, 
d. h. dio Auflósung des Pb in der Dithionsaure. Die Hauptreaktionsgleicliungen be- 
nutzen ais Zwischenverb. das MnO,. Da wahrend der Elektrolyse keine Veranderungen 
im Elektrolyten stattfinden diirfen u. Nebenrkk., die schlammbildend wirken, unter- 
bunden werden mussen, so ist der Kieselfluorwasserstoffsaure der Vorzug ais Elek- 
trolytbildner zu geben, solange bei der Dithionsaure die Frage noch nicht geklart ist, 
bei welelier Temp. die Zers. in  ELSO., u. H2S 03 beginnt, von deren Auftreten das Aus- 
bringen an Kathodenmetall stark in Mitleidensehaft gezogen wird. (Metallbórse 19 . 
369—70. 16/2.) K a lp e r s .

Celestino Ficai, Uber die Extraktion von Kupfer aus den Schlammen der Her
stellung ton Kupfersulfat. Die bei der Herst. von CuSO., anfallenden Schlamme ent- 
halten in der Trockcnsubstanz ca. 55—71% Cu neben ca. V2%  Ag u. Spuren Au. Zu 
ihrer Aufarbeitung werden sie entweder in Ggw. von Luft u. Wasserdampf m it verd. 
H 2S 0 4 (16° Bó) behandelt, oder m it Hg amalgamiert, oder im Kanalofen auf Schwarz- 
kupfer yersehmolzen. Dieses wird m it H 2SO., weiter yerarbeitet oder elektrolysiert. 
Das letztere Verf. bietet die gróBten prakt. Vorteile, weil sich nach ihm die Edelmetalle 
am besten abtrennen lassen. Neuerdings arbeitet man auch yielfach nach dem Verf. 
von TaFEL (Lehrbuch der Metallhiittenkunde, Leipzig, Hirzel [1927]), welchcs naher 
beschrieben wird. (Ann. R. Sciiola dTngegneria di Padova 4. 4 Seiten. 1928. Sep.) G ri.

— , Die Aluminiumlegierungen und deren Bedeutung fu r  die Industrie. Fiir dic 
erfolgreiehe Durehfiihrung des Sclimelzprozesses gelten ein rasches Schmelzen bei 
Vermeidung einer zu groBen Uberhitzung u. eine gute Desoxydation bis zur voll- 
standigen Reinheit der Metalle. Die genugende Desoxydation ist an der spicgel- 
blanken Oberflaehe der geschmolzenen Legierung zu erkennen. Das GieBen hat schnell 
u. in einem ununterbrochenen Strahl vor sich zu gehen, dam it keine Metallabstufungen 
in der Form auftreten kónnen. Die GioBtemp. w irkt sehr stark  auf die Al-Legierungen 
u. ihre Festigkeit ein. Mit dem Steigen des Cu-Gch. in Al-Legierungen steigt auch die 
Festigkeit, u. zwar bis zu einer Hóclistgrenze von 13 kg/qmm bei 14% Cu. Der Zusatz 
von Zn h a t zunachst eine Yerminderung der Festigkeit zur Folgę, die aber allmahlich 
wieder steigt. Dio hochste ZerreiBfestigkeit erreicht man bei 68% Al, 2% Cu u. 30% Zn. 
Den besten Al-GuB liefern dic eiserncn Formen, die aus gutem GuBeisen herzustellen
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sind. Eine gute Kokillenzus. is t 3%  C, 1,2% Si, 0,3 bis 0,4% Mn, 0,3% P  u. nicht 
iiber 0,8% S. Die Kokillen werden vor der Inbetriebnahmo auf 850—900° gegliilit. 
Ungegliihte Kokillen yerziehen sich im Betriebe u. ergeben ungenaue Abgiisse. (Metali 
1929. 37—38. 10/3.) K a l p e r s .

P. Dejean, Uber das Abdrehmessing. Das Abdrehmessing wird aueh Messing 60/40 
bezeiclinet u. hat seinen Namen davon erhalten, daB es in Serien gefertigt u. m it dem 
Automaten abgedreht wird. Neben Cu u. Zn sind noch vorhanden 1,5% Pb, 0,4% Fe 
u. 0,15% Sn. Man strebt m it allen Mitteln die Verminderung der Selbstkosten bei 
der Herst. dieser Messingsorte an u. wahlt ais Rohstoffo nicht Rein-Cu, -Zn u. -Pb, 
sondern die in  den Betriebcn anfallenden Abfallstoffc. Die endgiiltige Zus. wird dann 
nur durch geringe Anteile an Reinmetallen eingestellt. Man lauft allerdings dabei 
Gefahr, daB dio Abfalle zuviel Fe, Sn u. Al enthalten; namentlich etwa yorhandene 
Eisen- u. Stahlteile wirken nachteilig, da sie m it dem Einsatz im Schmelztiegel nicht 
schmelzen, sondern im GuBblock sich wieder findon. Die Schmelzung erfolgt im Flamm- 
ofen, elektr. Ofen oder Tiegelofen. Das Warmwalzen yon Messing m it uber 61,5 bis 
62% Cu stellt eine empfindliche Arbeit dar u. verursaeht viel AusschuB, wahrend 
das Kaltziehen yon Messing m it unter 57,5 bis 58% Cu infolge der beim Ziehen auf- 
tretenden Risse m it yielen Unannehmliehkeiten yerbunden ist. Am besten is t es, 
wenn ein Geh. yon 58,5 bis 61% Cu eingelialten wird. Die Abnahmeyorschriften, 
die hólierc Cu-Gehh. yorsehen, machen die Herst. dieser Messingart schwierig. Das 
Gliihen yon Abdrehmessing wird erst durch eine Temp. von 600° yollkommen. Die 
Ggw. von Pb is t unentbehrlich. (Rey. Mćtallurgie 26 . 45—67. 2/2.) K a l p e r s .

A. Portevin, Bemerkungen und ein jacht Erfahrungen beziiglich der latenten Be
anspruchungen der Me talie. Die latenten oder inneren Beanspruchungen entstehen, 
wenn in der metali. M. sich eine ungleiche Veranderung des Yol. oder der Form voll- 
zieht, wobei diese Veriinderungen eine mechan., eine therm ., eine physikal.-chem. 
u. eine chem. Ursache hahen konnen. H o w e  u. G r o o s b e c ic  sowie G u i l l e r y  haben 
Unterss. iiber Hartespannungen angestellt. Bei den Beanspruchungen infolge Kalt- 
streckens sind zu unterscheiden die Dreh-, Biege-, die inneren Beanspruchungen u. 
dio Korrosion. Die Arbeiten des Verf. zeigen, daB es móglich ist, aueh ohne genaue 
MeBgerate die Hauptkennzeiehen bzgl. der inneren Spannungen in Metallen zu er- 
kennen. (Rev. Mćtallurgie 26. 68— 75. 2/2.) K a l p e r s .

J. Laissus, Die Anwendung der Spektrographie durch die Rontgenstrahlen in  der 
Metallkunde. Es wird zuniichst eine Einleitung allgemeinen Inhalts iiber die Róntgen- 
strahlen gegeben, der der Vf. Ausfuhrungen uber die Beugungserselieinungen bei 
Rontgenstrahlen folgen liiBt. Dabei werden die Arbeiten yon RÓNTGEN, B a r k l a ,  
H o y a ,  W in d ,  die Entdeekung von L a u e ,  das Krystallgittersystem , die Unterss. 
von F r ie d r ic h - K ł f lP P lN G , W. H . B r a g g  u . W. L . B r a g g  u . schlieBlich die Arbeiten 
yon D e b y e - S c h e r r e r  u . H u l l ,  die sich auf die Unters. yon krystallin. Pulvern 
bezogen, erórtert. E rst die Erfolge der letztgenannten Forscher haben es ermoglieht, 
daB die Rontgenstrahlen m it Erfolg aueh auf die Priifung von Metallen ausgedehnt 
werden konnten. (Techniąue mod. 21- 161—65. 15/3.) K a l p e r s .

W. Sack, Uber Versilberung. Vor dem Versilbern muB Eisen yermessingt eder 
yerkupfert worden. Beim Versilbern von Pb u. B ritannia ist darauf zu aehten, daB 
das Lotzinn nicht zuyiel Pb enthiilt. Das Ag-Bad muB einen UberschuB von freiem 
KCN haben yon bis zu 100 g je Liter Badfl.; dafur sollte der Ag-Geh. je Liter 15 g 
nicht ubersteigen. E in gut arbeitendes Ag-Bad besteht aus 5 kg 30%ig Silbertrysol 
u. 5 kg KCN auf 50 1 Regenwasser. Das Bad is t gebrauchsfertig, wenn Anoden u. 
Gleiehstrom yon 8 V. u. 20 Amp. fiir ein Bad yorhanden sind. Die Nd.-Arbeit eines 
ncu angesetzten Bades wird durch Ammoniak oder Ameisensaure (50 g auf 50 1) be- 
schleunigt. Das Bad ist von Zeit zu Zeit zu untersuchen u. aufzufrischen. Messing- 
u. alle anderen Cu-Legierungen miissen, bevor sie ins Ag-Bad kommen, verquickt 
werden, indem die Stiicke in  ein Bad eingetaucht werden, das auf 50 1 W. 1 kg Cyan- 
quecksilberkalium u. 1,250 kg KCN enthalt. Hotelwaren, die schwer yersilbert werden 
sollen, hangen bis zu 3 Stdn. im Bad, gewohnliche Zierstiieke dagegen nur 15 Minuten. 
Die aus dem Bad kommenden Stiicke werden m it feinen Drahtbiirsten clanzsekratzt. 
(Metali 1929. 3 8 -3 9 . 10/3.) K a l p e r s .

J. Cournot, uber ein neues Verjahren fu r  die Priifung der Dichtigkeit der 
Schutziiberzii-ge gegen die Korrosion. Einer der móglichen Fehler yon Schutziiberzugen 
gegen dio Korrosion ist die Porositat. Es sind eine gróBere Reihe von Verff. entwickelt 
worden, die sich m it der Entdeekung poroser Stellen befassen. Das beschriebene neue
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Verf. besteht darin, daB eino A rt Filterpapier m it Kaliumeisencyanid u. Chlorlcalium 
impragniert u. schnell nach Trankung m it W. auf die Oberflacho des zu priifenden 
Stuckes aufgelegt wird. Das Auflegen dauert bei den Stiicken, dereń Grundmetall 
Eisen ist 1 bis 3 Min., bei Cu oder Legierungen ais Grundmotall doppelt so lange. Falls 
die ubcrziige fehlerhaft sind, wird dies durch Flecken auf dem aufgelcgten Papier 
angezeigt. (Rev. Mśtallurgie 26. 76—77. 2/2.) K a l p e r s .

Am. Matagrin, Ist das Problem der Korrosion gelost ? (Vgl. C. 1929. I. 1860.) In  
England hat sich besonders die katalyt. Tlieorie entwiekelt, die man aber besser ais 
Theorio einer indirekten Oxydation bezeichnen konnte. Eine groBere Beachtung haben 
die physikal.-ehem. Theorien gefunden, die die Korrosion ais oinen Vorgang crkliircn, 
bei dem dio physikal. K rafte die chem. Rkk. verursachen u. lenken. Die eloktrolyt. oder 
clektrochem. Theorie ist yon N e r n s t  aufgestellt worden. Eiir die Erklarung der Korro
sion durch Elektrolyse muB man im Metali órtliche Polarisationen annelimen, die 
erklarlich sind entweder durch die Ggw. yon Verunreinigungen, von Eehlern in der 
GleichmaBigkeit der Zus. oder des Gefiiges infolge der physikal. Behandlungen oder durch 
die chem. Umgebung an den verschiedenen Angriffs- oder Nd.-Punkten. Die Arbeiten 
von A r r h e n i u s , VAN’t  H o f f , Os t w a l d  u. N e r n s t  fiihrten zur Entw. der lonen- 
theorie. (Ind. chimicjue 16. 73—75. Febr.) K a l p e r s .

Albert Daub, Wissen, Sintern mulmiger Erze und Hiiltenerzeugnisse durch Ver- 
blasen unter gesonderter Lagerung des Brennstoffes, wobei die Verblasluft zuerst 
eine gliihende Brennstoffschicht durchstreicht, 1. dad. gek., daB der Brennstoff auf 
der in  Richtung des durchziehenden Luftstroms von einem mittleren, aus grobkornigen 
Stiicken bestehenden Kern durchzogenen Rost- oder Sintergutsaule geschichtet ist, 
u. daB die Luftableitung m it Einsetzen der Verbrennung bis auf den unbedingt not- 
wendigen Kaminabzug gedrosselt wird, so daB die unter Uberdruck in  die Kernsaule 
getriebenen h. Verbrennungsgase das Rost- oder Sintergut gleichmaBig u. strahlenformig 
durchzielien. — 2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1, bestehend aus 
dem armierten Sockel m it Luftableitung, dem darauf ruhenden Ofenmantel u. der 
den Luftstrom  einfiihrenden abnehmbaren AbschluBsiiule, dad. gek., daB der Ofen
mantel lose auf dem Sockel aufsitzt u. hochgezogen werden kann. (D. R. P. 472 916 
K I. 18 a yom 25/1. 1927, ausg. 7/3. 1929.) K u h l i n g .

Minerals Separation Ltd., London, iibert. von: C. H. Keller, San Francisco, 
Erzanreiclierung mittels Schaumschwimmverf. Ais Schwimmittel dienen Stoffe, welche 
bei der Rk. zwischen einem KW-stoff u. Schwefel in  Ggw. eines Metalles u. yon Cl2, 
z. B. aus Bzl. u. SC12 in  Ggw. yon Zn entstehen. (E. P. 301 832 vom 5/12. 1928, 
Auszug yeroff. 30/1. 1929. Prior. 6/12. 1927.) K u h l i n g .

Anton Apold, Wien, und Hans FleiBner, Leoben, Osterreich, Abrosten von 
Spateisenstein und anderen Koldensdure abgebenden Erzen durch Hindurehpressen yon 
h. Gasen unter gleichzeitiger Herabsetzung des Partialdruckes des entstehenden 
Gases, dad. gek., daB man die Heizgase in  einer hoher gelegenen Zone, etwa in  der 
Mitte des Schachtofens, u. die zur Regelung der Temp. u. zur Herabsetzung des P ar
tialdruckes nótigen Gase yornehmlich am unteren Ende des Schachtofens einfiihrt. — 
Die Beforderung h. Gases wird yermieden. (D. R. P. 472194 K I. 18 a vom 25/6.
1926, ausg. 23/2. 1929. Oe. Prior. 26/6. 1925.) K u h l in g .

Soc. Anon. Trefileries et Laminoris du Havre. Anciens Etablissements 
L. Weller, Cooperative de Rugles et la Canalisation Electrięiue Rśunis. Paris, 
Elektrolyse zwecks Erzeugung yon Cu, Zn, Cd, Sn, Pb o. dgl. Man setzt eine yerkohlte 
Substanz (mit H„SO., behandelte Glucose, fein yerteilte Zuckerkohle) zu dem Elek- 
trolyten (OuSO., gel. in HoSO,,) hinzu. (E. P. 303 984 vom 3/12. 1927, ausg. 7/2.
1929.) ' K a u s c h .

Crowell & Murray Co., Cleyeland, V. St. A., Behandlung von oxydischen, A lu
minium, Glirom und Nickel entlialtenden Eisenerzen. (D. R. P. 472 631 K I. 40 a yom 
22/4. 1926, ausg. 2/3. 1929. A. Prior. 5/5. 1925. — C. 1926. I I .  1184.) K u h l i n g .

Deutsche Edelstahlwerke Akt.-Ges., Bochum, Entzundern von metallischen 
Gegenstdnden, insbesondere aus nicht rostendem Eisen oder Stahl, dad. gek., daB die 
Oberflacho der Gegenstande der Einw. yon geschmolzenem Alkali- oder Erdalkali- 
superoxyd ausgesetzt wird. — Die beim Weickgliihen nicht rostender Stahle ent- 
stehende Zunderschicht, welche auBerordentlich fest haftet, wird yollstandig entfernt. 
(D. R. P. 472 859 K I. 48 d yom 24/4. 1926, ausg. 6/3. 1929.) K u h l i n g .
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Hampus Gusfaf Emrik Cornelius, Stockliolm, Unmittelbare Erzeugung von Eisen 
und anderen MetaUen sotrie dereń Legierungen mit bestimmten Kohlenstoffgehalt. (D. R. P. 
472 918 K I. 18 a vom 13/11. 1925, ausg. 8/3. 1929. Schwed. Prior. 19/11. 1924. —
C. 1926. I. 3572 [E. P. 243 353].) K u h l i n g .

Heinricll Tholen, Frankfurt a. M., Veredeln, Legieren und Schmelzen von MetaUen,
insbesondere von Eisen, in  melireren wneinander getrennten Stufen, 1. dad. gek., daB 
die einzelnen Stufen derart m iteinander yerbunden sind, daB ein Abstieh der untersten 
Stufe einen U bertritt des Sehmelzgutes von einer oberen zu einer nachst niedrigeren 
Stufe bewirkt, wahrend nach Bcendigung des Abstiches das Schmelzgut bis zum 
nachsten Abstiche in der betreffenden niedrigeren Stufe yerbleibt. — 2. Vorr. zur 
Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB dic Abstichstufe ein gróBeres 
Fassungsyermogen u. eine gróBcre Tiefe besitzt ais die vorhcrgehende Stufe. —
з. Ofen nach Anspruch 1 oder 2, dad. gek., daB die verschiedcnen Stufen in einem
einzigen Ofenraum angeordnet sind, der yorzugsweise ringformig ausgebildet ist. — 
Der Ofen kann kreisfórmig aber auch ellipt. gebaut sein. (D. R. P. 472 919 K I. 18 b
vom 5/8. 1926, ausg. 8/3. 1929.) K u h l i n g .

Zinnwerke Wilhelmsburg G. m. b. H. (Erfinder: Andreas Mertens), Wilhelms- 
burg, Elbe, Reinigung von antimonhaltigen Zinnerzen durch Laugung mit Siiure. 
(D. R. P. 472 515 KI. 40 a vom 30/3.1926, ausg. 2/3.1929. — C. 1927. II . 165.) K u n .

H. L. Sulman und H. F. K. Picard, London, Behandeln von zinnhaltigen Stoffen: 
Zinnerze, WeiBblechabfalle o. dgl. werden, gegebenenfnlls in  Ggw. yon Kohle, H 2 
oder anderen Rcduktionsm itteln, unter Bedingungen erhitzt, unter denen das vor- 
handene Sn, As, Fe, Cu usw. in  Sulfide yerwandclt werden. Die Tempp., z. B. von 
750—S50°, sollen so hoch sein, daB vorhandenes As, ais Sulfid, abdest. Aus dem 
Ruckstand wird Sn mittels HC1 oder Alkali- oder Erdalkalisulfidlsgg. ausgelaugt u. 
in iiblicher Weise gewonnen. (E. P. 301 553 vom 13/6.1927, ausg. 27/12.1928.) K u ii l .

Societa Italiana di Elettrochimica, Rom, Herstellung von Aluminium . (D.R.PP. 
472 006 KI. 40 c vom 21/5. 1927, ausg. 21/2. 1929. I t .  Prior. 8/7. 1926. — C. 1927. 
I I .  2226 u. 472 085 KI. 40 c vom 21/5.1927, ausg. 21/2.1929. — C. 1928 .1. 2869.) K ii.

Carl Schantz, Berlin, Raffinieren ron Legierungen beliebiger Zusa?nme7isetzung 
durch Elektrolyse, 1. dad. gek., daB ais Anodę einer von einer auBeren Stroinąuclle 
unterhaltenen Zelle eine yon unedlen Metallen in  weitgehendem MaBe befreite Elek
trodę dient, die vorher ais Polanode m it erheblich hoherem Geh. an unedlen Metallen 
eines galyan. Elemcnts yerwendet war, dessen Polkathode in den Elektrolyten der 
yon der auBeren Stromquelle unterhaltenen Zelle taucht, u. yon dem Polanodenraum 
durch ein Diaphragma getrennt ist. — 2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach An
spruch 1, dad. gek., daB in einem Behiilter, der positive u. negatiye Stromzufiihrungen 
yon einer auBeren Stromquelle hat, soviel Zwischenwande aus Jarosem, nicht leitendem 
Stoff eingesetzt sind, ais galyan. Elemente gebildct werden sollen. — Das Verf. dient 
zur Metallgewinnung aus b e l i e b i g e n  Legierungen. (D. R. P. 472 850 K I. 40 c 
vom 7/2. 1926, ausg. 7/3. 1929.) K u h l i n g .

American Chain Co. Inc.. Strafford, V. St. A., Untersuchung wid Feststellung 
gewisser physikalischer Eigenschafteji von Metallen mittels Wechselwrkg. zwischen Metali
и. einem Elektromagnetfeld, 1. dacl. gek., daB die Einw. des unbeweglich gelagerten 
Priifstuckes auf die Reaktanz eines elektr. Stromkreises fiir mehrere Reaktanzwerte 
bei weohselnden oder unterbroehenen Strómen oder auch unter Anderung der Magne- 
tisierungsbedingungen untersucht u. festgestellt werden. — 2. dad. gek., daB in den 
Yersuchsstromkreis veranderbare Induktanzen oder Kapazitatswiderstiinde oder beide 
eingeschaltet sind. — 3. E inriehtung zur Durchfiihrung des Yerf. nach Anspruch 1 
u. 2, gek. durch die Vcrb. eines Magnetstromkreises m it einem Versuchsstromkreis 
u. einer Vorr., die die Stromphase im Versuchsstrom]{.rcis zu andern gestattet. (D.R.P.
471 614 K I. 42 k vom 1/3. 1924, ausg. 21/2. 1929. A. Prior. 24/7. 1923.) K u h l .

E. Egholdt, Bonn, Lotstab. E in aus dem Lótmetall bestehendes Rohr is t m it 
der Mischung eines FluBmittels, eines Reduktionsm ittels u. eines Stoffes, wie Tra- 
ganthgummi gefiillt, weleher annahernd restlos verbrennt u. der Fiillmasse yiscose 
Besehaffenheit ycrleiht. (E. P. 301717 vom 12/7. 1928, ausg* 27/12. 1928. Prior. 
29/5. 1928.) _ K u h l i n g .

Harry Schmidt, Koln, Herstellung von Chromniederschldgen durch Schmelzflufi- 
elektrolyse, dad. gek., daB das Chrommetall in  der Schmclze ais Chromit enthalten ist.
— Es werden kompakte, festhaftendc Chrombelage 'erhalten. (D. R. P. 472 663 
KI. 40e yom 10/11- 1926, ausg. 4/3.1929.) " K u h l in g .
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Shunsei Inouye, Tokio, Ghromierungsverfahren. Ais Elektrolyt d ient eine wss. 
Lsg. von Erdalkalibichromaten oder ihren Gemisehen nait CV03 unter Zusatz kleiner 
Mengen anorgan. Sauren oder dereń Salzen, z. B.-aus 250 g Mg-Chromat, 50 g Cr03,
3 g H 2SO.l u. 1 L iter W. bei 30°. Eine Red. des 6-wertigen Cr vor der Elektrolyse 
zu 2- u. 3-wertigem ist nieht notwendig; vielmehr wird der Metali-Nd. direlct aus den
6-wertigen Verbb. erhalten. Ais positive Elektrodo dient Fe oder Pb, ais negative 
Fe, Cu, N i oder Messing; dio Spannung betragt 3 Volt, die Stromdichte 4,0—15 Amp. 
pro qdm. (Japan. P. 79180 vom 7/6. 1928, ausg. 26/12. 1928.) R a d d e .

Harry Schmidt, Biickeburg, Herslellung eines metallischen Schulziibcrzuges durch 
Elektrolyse einer Borverbb. enthaltenden, feuerfl. Schmelze, dad. gek., daB in der 
Boratschmelze zunśichst oin chromhaltigcr Stoff aufgel. u. darauf m it einer so hohen 
Stromdichte elektrolysiert wird, daB sich Borchrom abscheidet. — Die erhaltenen 
tibcrziige sind durch sehr gute mechan. Eigg. ausgezeichnet.' (D. R. P. 472 157 
K I. 48 a vom 2/4. 1926, ausg. 23/2. 1929.) K u h l in g .

American Machinę and Foundry Co., New York, Uberziehen von Metali mit 
zinnhaltigem Blei. (D. R. P. 472 888 KI. 48b vom 7/12. 1926, ausg. 6/3. 1929. —
C. 1927. I I .  2712.) ___________  ___  K u h l in g .

Ewald Bertram, M inctteerz-Stuckung und ih r  EinfluB auf d ie  V erhuttungsvorgange. Dussel
dorf: Verlag S tahleisen 1929. (12 S.) 4°. (K opft.j =  B erich t d . Hocliofenausschusses 
d . Vereins deutscher E iscn h u ttcn leu te . N r. 98. G ruppe A, N r. 43. M. 1.80,

IX . Organische Praparate.
— , Die Adipinsaure und ihre Derwate. Physikal., chem. u. physiolog. Ę ig g /d e r 

Adipinsaure. Versehiedene Anwendungen der Adipin- u. Methyladipinsaure, sowie 
dcrcn Ester. (Weichmachungs- u. Lósungsmm. Synthet. Wachsc, Harze, Fette, Emul- . 
sionsbildner. Parfumfixative. Minerał. Backpulyer. Chem. Analyse.) (Rev. Produits 
chim. 32. 73—75. 15/2.) K o n ig .

Alfons M. Burger, Eine technische Darstellung der Zimtsąure. Die Darst. nach
D. R. P. 21 162 wird modifiziert. Zur Herst. von Benzalaceton is t ais Kondensations- 
m ittel s ta tt  NaOH besser 5%ig. alkoh. Na-Athylatlsg. zu verwenden, um eine Ver- 
liarzung des Benzaldehyds zu yermoiden. — Das ungereinigte Benzalaceton wird nieht 
m it Chlorkalk, sondern m it frisch bereiteter Na-Hypochloritlsg. (3%ig) in  einem ver- 
bleiten geschlossenen Riihrwerkskessel m it Ubcrstcigrohr u. gut wirkendem Kiihler 
zuerst bei ca. 15°, dann bei ca. 70° oxydiert. — Zur Reinigung der Zimtsąure verriihrt 
man das Oxydationsgemisch kalt m it Lg. oder Bzl., fallt die alkal. Lsg. von zimt- 
saurem Na m it Saure u. wascht m it W . (Riechstoffind. 4 . 25. Febr.) W . W o l f f .

L. Desalbres, Die Industrie des Terpins und des Terpineóls. E ine Besehreibung 
der Darst. von reinem Terpin sowie der Herst. u. Verwendung yon Terpineol u. dereń 
Nebenprodd., speziell Terpinolen. (Buli. Inst. Pin 1929. Sondernummer. 10 
bis 14. 15/1.) __________________ W . W o l f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Reinhold Fick,
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Formylterbindungen aromatischer Aminę, dad. 
gek., daB m an auf die Amino HCOoNH, bei erhohter Temp. einwirken laBt. — Man 
erspart m it der Verwendung des aus CO u. N H 3 in Ggw. von W. leicht erhiiltlichen 
H C02NH4 die Herst. von freier HC02H oder von HCO-NH2 u. kann das freiwerdende 
NH3 wieder zur Herst. von HC02NH4 benutzen. Z. B. w ird ein Gemisch von Anilin  
u. krystallin. HCOsN H :t durch Erwarmen vorfliissigt u. unter gutem Durehruhren 
erhitzt. Von 130° ab wird die Rk. sehr lebhaft, man stcigert die Temp. allmahlich bis 
auf ca. 150° u. le itet bei dieser Temp. einen schwachen N2-Strom durch, bis kein NH3 
u. W. mehr entweicht. Ais Riickstand hinterblcibt nahezu rcines Formanilid in  fast 
theoret. Ausbeute. Verwcndet man das NH,,02CH ais wss. Lsg., so wird das m it den 
Wasserdampfen libergeliende Anilin in  das ReaktionsgefaB zuruckgeleitet. (D. R. P.
462 303 KI. 12 o vom 5/6. 1925, ausg. 8/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Frankfurt a. M.-Hdchst), Darstellung von Nitrilen, dad. gek., daB man die Dampfe 
von Alkoholen u. HCN bei erhohter Temp. iiber hochporose Kontaktstoffe leitet. —
Ais solche eignen sich besonders akt, Kohle, Silicagel, A120 3 oder Th-Oxyd fur sich oder 
in Gemisehen. D a sich hierbei sowohl einwertige ais auch mehrwertige prim., sek. oder 
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to rt. Alkohole in  kontinuierliehcr u. techn. gut durchfuhrbarcr Weise m it guten Aus- 
beuten in  N itrilc iiberfuhren lassen, is t dam it ein weitcrer Weg zum Aufbau hóherer 
Kohlenstoffketten u. wcrtvoller Vorprodd. gegeben. Z. B. wird uber akt. Kohle, die 
auf 320° geheizt ist, ein Gemisch von iiberschussigcr I1CN u. GILfiJI in  Dampfform 
geleitet. Das den K ontakt verlassende, durch Kiihlung kondensierte Reaktionsprod. 
w ird fraktioniert, etwa unreranderter CH3OH in  den Arbcitsgang zuriickgegeben u. 
dio F raktion Kp. 75— 85° nochmals durch Dest. gereinigt. Man erhalt so rcines Aceto- 
nitril, Kp. 82°. — Beim Leiten von Diathylcarbinolda.mpfcn m it IIC N  gemischt iiber 
10% AUOs enthaltendes Silicagel laBt sich Didthylessigsdurenitril, Kp. 144°, gewinnen. 
(D. R. P. 463 123 KI. 12 o vom 2/4. 1926, ausg. 23/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, Westfield 
(New Jersey), und George Barsky, New York, Gemnnung von reinem Ca.-Oxalat und  
reiner Ozalsdure aus unreinem Ca-Oxalat, das z. B. bei der Behandlung von Ca-Cyan- 
am id u. Ca-Cyanid m it W.-Dampf unter Druck anfiillt, wobei N H 3 u. Ca-Formiat u. 
Ca-0xalat sich bildet. Das Ca-Oxalat wird zunachst m it Na2C03-Lsg. im UberschuB- 
(ca. 20%) boi 100° gekocht, vom CaC03 abfiltriert u. aus dem F iltra t m it Kalkmilch 
das Ca-Salz ausgefiillt, abfiltriert u. das Ca-Oxalat m it H 2S04 zers., wahrend dio im- 
F iltra t enthaltene Natronlauge durch Carbonisieren in  N a2C03 umgesetzt wird, worauf 
die Lsg. wieder im ersten Teil des Verf. verwendet wird. An Hand einer schemat. 
Zeichnung wird der Gang des Verf. naher erlautert. (A. P. 1 687 480 vom 4/9. 1924, 
ausg. 9/10. 1928.) M . F. M u l l e r .

Alexander Douglas Macallum, P erth  Amboy, New Jersey, V. St. A., Darslellung 
jodhaltiger aromatisclier Ar$enverbindungen. W ird 3-Nitro-4-oxy-5-jodbenzól-l-arsinsaure. 
in  methylalkoh. Lsg. bei 55— 60° m it 1I3P 02 behandelt, so entsteht in  ca. 78%ig. Aus
beute 3,3'-I>initro-4,4'-dioxy-5,5'-dijodarse.nobenzól, orangegelbes Pulver, bei 200° sich 
dunkelfarbond, 11. in  Phenol, Benzaldehyd u. Pyridin, sowie Alkalicarbonaten oder 
Alkalihydroxyden. Die Verb. geht durch Einw. von Jod in  ath. Lsg. u. nachfolgende 
Hydrolyso m it Alkalidicarbonatlsg. in  3-Nitro-4-oxy-5-jodbenzol-l-arsinoxyd iiberr 
F . ca. 170—210°, wl. in  W., 11. in  A ., Aceton, A., Benzaldehyd u. Pyridin. (Hierzu 
vgl. E .P . 300 286; C. 1 9 2 9 .1 .1398.) (E. P. 300 538 vom 4/5. 1927, ausg. 13/12.
1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Darstellung von Pliznolen.. 
Man leitet aromat. Halogenwrbb. m it W.-Dampf iiber erhitztes akt. Silicagel, gegebenen- 
falls in  Ggw. von Metallen, wie Cu, Ni oder Co. (Belg. P. 350 287 vom 5/4. 1928, 
Auszug veróff. 9/10. 1928. D. Prior. 6/4. 1927 u. 19/3. 1928.) N o u v e l .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel: (Erfinder- 
Siegiried Skraup und Konrad Steinruck, Wiirzburg), Darstellung von Amino- 
phenolen aus Aziden durch Behandeln m it starken Sauerstoffsauren, dad. gek., daB- 
m an die Rk. bei Ggw. von Lósungsmm., wie CH3C 02H  oder Propionsaure, durchfuhrt. — 
Durch den Zusatz dieser Lósungsmm. kann der UberschuB der H „S04 weitgehend 
horabgesetzt u. ein nahezu einheitlicher Verlauf der Azidzers. herbeigefiihrt werden^ 
so daB man die Aminophenole in  einer Ausbeute von ca. 80% der Theorie erhalt. Z. B. 
w ird Phenylazid in Eg. bzw. Propionsaure gel. u. dio Lsg. langsam zu einem am Riiek- 
fluBkiihler sd. Gemisch von konz. H 2S 04 u. Eg. bzw. Propionsaure zutropfen gelassen. 
Die-Zers. erfolgt augenblicklich. Nach becndeter R k. kann m an die organ. Saure im 
Vakuum abdest. Im  Riickstand befindet sich unreines p-Aminop7ienolsulfat, daB durch 
Kochen m it W. u. Tierkohle um krystallisiert u. m it BaCl2in  das Hydrochlorid ubergefuhrt 
oder ais solches gewonncn werden kann. Ausbeute 72 bzw. 74% der Theorie. — Analog, 
erhalt m an aus: o-Tolylazid das 4-Amino-3-methyl-l-oxybenzolkydrochlorid, — o-Clilor- 
phenylazid das Sulfat des 3-Chlor-4-amino-l-oxybenzols, — o-Benzoesaureazid das Sulfat 
der 5-Oxy-2-aminobenzol-l-carbonsaure u. aus l-Methyl-4-isopropylphenylazid das 
2-Amino-5-oxy-l-methyl-4-isopropylbenzolsulfat. (D. R. P. 462 153 KI. 12 o vom 11/12. 
1925, ausg. 5/7. 1928.) _ S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a,. M., Herstellung ton Aminoalkyl- 
aminoderivalen aromatischer Aminoozy- und Polyaminowrbindungen. 3-Oxy-l-diathyl- 
aminoathylaminóbenzól entsteht durch Einw. von Diatliylaminoathylclilorid (I) auf
l-Amino-3-oxybenzol (ET) in  Bzl.-Lsg., stark  liehtbrechendes Ól, K p.li6 171°, dessen 
mittels iith. HC1 erhaltenes Hydrochlorid zerflieBlich ist. Aus I  u. l-Athylamino-3- 
oKybtnzol (HI) wird 3-Oxy-l-dthyl-diathylaminoathylaminobenzol erhalten, F . 50°,Kp.2. 
175°. Durch Erhitzen von Resorcin m it asymm. M ethyldiathylathylendiam in CH3 • NH • 
[CH2]2N(C2H 5)2 auf 200° entsteht 3-Oxy-l-rmthyldiathylaminodthylaminobenzol, K p .0iS
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151°. — 3-Oxy-l-diathylaminoisoamyl-aminobenzol, durch Erhitzen von I I  m it 1-Diathyl- 
amino-4-clilorpentan auf 110° -wahrend 8 Stdn., Kp.! 171°. — 4-Oxy-l.methyldidtliyl- 
aminodthyl-aminobenzol aus 4-Oxy-l-methylaminóbenzol u. I , K p.3 164°. — 3-Oxy-l- 
dthyl-dimelhylaminoisóbutyl-aminobenzol, aus III  u. l-Diniethylamino-3-ćhlorbuian, 
K p., 175°. — 3-(N-Athyldialhylaminoathylamino)-4-methyl-l-oxypenzol aus I  u. 3-Atliyl- 
amino-4-mełhyl-l-oxybenzol, K p ., 176°. — 3,4-Didthoxy-l-di&lhylaminodlhylaminobenzol 
aus 3,4-Dialhoxy-l-aminobenzol u. I  durch Erhitzen auf 80—90° wahrend 2 Stdn. bei 
Ggw. von wenig W., K p.2 185— 186°. W ird diese Verb. nochmals m it I  auf 130—140° 
wahrend 5 '/2 Stdn. erh itzt, so entsteht 3,4 - Diathoxy -1 - bis - (didlhylarainoalhyl)- 
aminobenzol, K p.1>5 203—204°. — Aus l-Amino-2,6-diisopropyloxybenzol [dargestellt 
durch Einw. von Isopropylbromid auf l-Nilro-2,6-dioxybenzol (vgl. B. 37 [1904] 726) 
u. nachfolgende Red., F. 63°, K p.3 123°] u. I  entsteht 2,6-Diisopropyloxy-l-bis-(didthyl- 
aminoathyl)-aminobenzol, K p .2,5 188—199°. — 4,5-Diimthoxy-l,2-diathylaviinoathyl- 
diaminobenzol aus 4,5-Dimethoxy-l,2-diaminóbenzol u. I, K p .2 203°. — 1-Didthylamino- 
dthylamino-3-aminobenzol aus l-Amino-3-nitrobenzol u. I  u. nachfolgende Red. m it 
Fe u. CHjCOOH, K p.x 158—159°. —  Melhylanilin wird durch Einw. von I  in  Methyl- 
didlhylaminodihylanilin ubergefiihrt, dieses in  die Nitrosoverb. verwandelt u. diese 
unter guter Kuhlung m it Zn-Staub u. NaOH reduziert, wobei 1-Methyl-diatliylamino- 
dthylamino-4-aminobenzol entsteht, K p.3 161—163. H ierin laBt sich durch Erhitzen 
m it I  auf 110° wahrend 16 Stdn. ein H-Atom derin  4-Stellung befindliehen N H 2-Gruppe 
durch I  ersetzen; Ol, Kp., 180°. — l-Amino-4-divielhylamino-2-7mthylthiophenol (er- 
halten durch Einw. von CH3J  auf das Zn-Salz des l-Amino-4-dimethylamino-2-thio- 
plienóls in  alkal. Lsg. bei 40—45°, Ol, K p.3 135°) wird durch Erhitzen m it I  bei Ggw. 
von Bzl. auf 120— 130° in  l-Bis-(didthylaminodthyl)-amino-4-dimethylamino-2-methyl- 
łhiophenol ubergefiihrt, K p.2 198—204°. — Die aus l-Amino-3-methoxy-4-isopropyloxy- 
benzol (IV) u. Athyldiathylaminodlhylaminodthylchlorid (dargestellt durch Einw. von 
Ath.yle.Mxyd auf Athyldiaminodthylamin u. nachfolgende Chlorierung des entstandenen 
Alkohols m it S 02C1,) erhaltene Verb., deren in  1-Stellung befindliche Seitenkette die 
Zus. —NH[CH2], • N(C2H 5) • [CH2],N(C2H6)2 besitzt, is t ein farbloses Ol, K p.2 189—191°. 
V erb .ausIV u. fS-Dialhylamino-fr-chlordidthyls-ulfid (vgl. E . P. 286 087; Ó. 1929 .1 .1968); 
Ol, K p., 225— 227°. — Prod. aus IV u. /3-Diathylamino-/?'-chlordiathy]ather (vgl.
E. P. 286 087; C. 1929. I . 1968), 01, K p.ll5 186—188°. — Prod. aus IV u. 1-Piperidyl- 
2-oxy-3-chlorpropan, F. 92—94°, K p.s 225—230°. Prod. aus IV u. l-Dimethylamino-2- 
chlor-cyclohezan (dargestellt durch Einw. von S 02C12 auf l-Dimetliylamino-2-cyclo- 
liexanol) (vgl. Journ. prakt. Chem. [2] 113 [1926]. 63) K p.2 173—175°. — Aus l-Hethoxy-
2-oxy-5-niłrobenzol (K-Salz) u. I  in  Xylollsg. bei 135° entsteht l-Metlioxy-2-didthyl- 
aminoałhoxy-5-niirobenzol, K p., 187—190°, welches durch Red. m it Fe u. CH3COOH 
in  die Aminoverb. iibergeht, K p.2178—180°. In  dieser laBt sich durch Erhitzen m it I  
in  Xylol auf 120° ein H-Atom der Aminogruppe durch I  ersetzen, K p.2 218—222°. — 
2,4-Dinitro-l-cklorbenzol wird in Bzl.-Lsg. m it p-Didthylaminodthyl-rneihylamin um- 
gesetzt u. hierauf das gebildete 2,4-Dinitro-l-melhyldidtliylaminodthyl-aininobenzol 
(F. des Hydrochlorids 205°) m it HC1 u. SnCl2 reduziert. Ol, K p.3 163°. — Die aus I  
u. l-Amino-2,3-dimethoxynaphthalin (dargestellt durch Einw von Diniethyhulfat auf
2,3-Dioxynapiilhalin-l-azobe.nzolsulfonsaure u nachfolgende Red. m it SnCl2, Kp 2 167°) 
erhaltene monoaminoalkylierte Verb. ist ein farbloses Ol, K p,2 207°, welches durch 
weitere Einw. von I  in  die diaminoalkylierto Verb. iibergeht, K p.2 240°. — (Aust. P. 
8712/1927 yom 8/8. 1927, ausg. 31/7. 1928. E. PP. 274 058, 302 984, 302 985, 
303 093 u. 303 097 vom 23/6. 1927, Ausziige veroff. 31/8. 1927, 24/1. 1929, 24/1. 1929, 
24/1. 1929, 24/1. 1929. D. Prior. 8/7. 1926. Zuss. zu E. P. 267169; C. 1929. I. 
1968.) A l t p e t e r .

Hans Reihlen, Karlsruhe i. B., Herstellung von Este.rn der Phenole und ihrer 
Substilutionsproduhie, dad. gek., daB man die Lsg. oder Suspension eines Phenols 
oder substituierten Phenols in der aąuimolekularen Mengo eines aliphat. oder 
aromat. Saurechlorids bei Ggw. oder Abwesenheit indifferenter Losungs- oder Ver- 
dunnungsmittel ohne auBere Warmezufuhr m it einer kleinen Menge eines leichtfliichtigen 
Metali- oder Metalloidchlorides ais Katalysator behandelt. — Die Veresterung erfolgt 
bei 15° rasch u. quantitativ, beim Versetzen des Gemisches der molekularen Mengen 
des bzgl. Phenols u. Saurechlorids m it einigen Tropfen SnCl4, TiCl,„ PbCl., oder der 
meist sehwacher wirkenden Chloride des As, Sb oder P. Beim Arbeiten m it grofien 
Mengen is t ziir Milderung der oft sehr heftigen Rk. Vcrd. durch indifferentc Lósungs- 
mittel, wie CS„ Chlf. oder CCI., yorteilhaft. Z. B. wird Pkenol in  Benzoylchlorid gel.
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u. einigo Tropfcn SnCl., zugegeben. Nach einigcn Min. setzt lebhafte HCl-Entw. ein, 
dic ohne aiifiere Erwiirmung zu Ende geht. Die M. wird im Vakuum auf 80° erwarmt 
u. erstarrt dann krystallin. Nach Umkrystallisieren aus h. A. erhalt man reines Phenyl- 
benzoat, F. G7—68°. Vollig analog verhalt sich ■p-Kresol. — W eitcrc Beispicle betreffen 
die H erst. von: Brenzcatecliindibenzoat, F . 86°, — 2,6-Dinilrophenyłbenzoat aus Benzoyl- 
chlorid u- 2,6-Dinitro-l-oxybenzol in  Chlf. gel., in Ggw. einiger Tropfen TiCl4 oder 
SnCl4 durch 1-std. Erwarmen auf 50°, — Hydrochinondiacetat aus Acctylchlorid u. Hydro
chinon in  Ggw. von Spuren SnCl4, F. 124°, — Acetylsalicylsaure, — sowie m- u. 
j)-Acetoxybenzoesciure. (D. R. P. 463 518 KI. 12 q yom 18/12. 1924, ausg. 30/7. 
1928.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Herz- 
berg, Berlin-Wilmersdorf und Hans Lange, Dessau), Darstellung von Aralkylaminen 
w id ihren Derimłen, dad. gek., daB m an hier in  besonderer Ausfuhrung des D. R . P. 
442 774 die Verscifung der Kondensationsprodd. aus co-Halogcnmethylphthalimid 
u. aromat. KW-stoffen oder ihren Substitutionsprodd. durch Beliandeln m it Alkalien 
in  der Wiirme bewirkt. — Man erhalt so unm ittelbar die entsprcchenden Aralkylamine 
neben A lkaliplithalaten. Z. B. w ird Benzylphthalimid m it wss. KOH-Lsg. bei 90—100° 
erwarmt, wobei Lsg. unter Bldg. der Phthalam insaure ein tritt. Man dest. die Lsg. 
bei 150—220°, g ibt zum trocknen Riickstand W. u. dest. nochmals die gesamte Fl. 
ab. In  den Destillaten befindet sich in  fast theoret. Menge das Benzylamin, das nach 
Zusatz der berechneten Menge HC1 beim Eindampfen ais reines Hydroclilorid gewonnen 
werden kann. (D. R. P. 462 652 KI. 12 q vom 2/6. 1926, ausg. 17/7. 1928. Zus. zu
D. R. P. 442774; C. 1927. II. 505.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., ubert. von: O. Diels und 
K. Alder, Kici, Herstellung von hydrocyclischen Yerbindungen durch Kondensation 
einer Vcrb. m it einer konjugierten Doppelbindung, wie Butadien, Cyclopentadien, 
Gyclohexadien, Myrce.n, Phellandren, Pyrrol u. dessen Der i w . ,  Furan etc., m it einem 
Chinon oder einer ungesiitt. Vcrb., z. B. m it einem ungesiitt. Aldehyd, K eton oder 
einer ungesatt. Saure, z. B. Maleinsawre oder -anhydrid, Jtaconsdureanhydrid, Citracon- 
sdureanhydrid, Acrylsdure, Acrolein oder Athylidenaceton. Ausgenommen sind die 
Kondensationsprodd. aus p-Benzochinon u. aliphat. oder isocyel. Verbb. m it einer 
konjugierten Doppelbindung. — Cyclopentadien u. Maleinsaureanhydrid geben Endo- 
methylen-3,6-zl'1-cis-tetrahydrophthalsaureanhydrid, das durch Kochen m it W. in  die 
freie Saure ubergeht. — Butadien u. Maleinsaureanhydrid liefern das cis-z]'-Tetra- 
hydrophthalsaureanhydrid, ebenso Cyclopentadien u. Acrolein den Endomethylen- 
S^-tetrahydro-zH-benzaldehyd, dessen Bisulfitverb., Semicarbazon u. Cyclohexanon- 
lcondensationsprod. besclirieben wird. Durch katalyt. Red. der Tetrabydroverb. m it 
kolloidalem P b  wird die Endomethylen-3,6-zl4-cis-hexahj'dro-o-phthalsaure hergestellt, 
u. ebenso aus cis-zF-Tetraliydro-o-plithalsaure die Hexahydro-o-phthalsaure. (E. P. 
300 130 vom 5/11.1928, Auszug veróff. 31/12.1928. Prior. 5/11.1927.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydrierung von offenen 
Kelten, welche Stickstoff in  ungesattigter Form entlialten, wie RC • N, R R ^C iN R ", 
R R '-N  • N, R -N :0  usw., z. B. Cyanwasserstoffsdure, Cyansdure, Isocyansdure, Nitrile, 
Nitrosoverbb., Aldehydimine, Diazoverbb., dad. gek., daB auBer dem K atalysator ein 
Elektrolyt zugesetzt wird, wclcher eine der entstehenden Base iiquivalente Menge 
Saure abzuspalten vermag. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von KCN u. FeSO., bei Ggw. 
eines Ni-Katalysators bei 60—80° hydriert, das F iltra t alkal. gemacht u. das in  90°/0 
Ausbeute entstandene Methylamin abdest. — In  gleicher Weisc w ird Acetonitril m it 
Ni bei Ggw. von N iS 04 zu Athylamin hydriert. — Benzylcyanid liefert P-Phenylatliyl- 
amin. — Azobenzol geht bei 130° in  Aminocyclohexan iiber, daneben entsteht Cyclo- 
hezanoł. (E. P. 3 0 4  0 0 0  vom 20/12. 1927, ausg. 7/2. 1929.) A l t p e t e r .

Hercules Powder Co., ubert. von: Ernest M. Symmes, W ilmington (Delaware), 
Herstellung von Abietinsdurepolyglycerinester. Glycerin w ird durch Erhitzen auf 270 bis 
290° 2 Stdn. lang in  Ggw. eines Katalysators, wie NaOH, W.-freies Na-Acetat u. Zn- 
Staub, zum Diglycerid polymerisiert u. dui'ch Erhitzen m it 100 Teilen Abietinsaure 
15 Stdn. bei 290° in  den Abietin-sdurediglycerinester (F. 107°) verwandelt. Durch Dsst. 
im Vakuum werden Glycerin, Diglycerin u. Abietinsaure abdestilliert. In  gleicher 
Weise wird aueh der Triglycerinester der Abietinsaure (F. 93°) hergestellt. (A. P. 
1 696 337 vom 12/11. 1927, aiisg. 25/12.1928.) M. F. M u l l e r .

Hercules Powder Co., Wilmington (Delaware), ubert. von: Arthur Langmeier, 
Dover (New Jersey), Herstellung von Abietinsdiireglylcolestern durch E rhitzen von
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Abietinsaure in  alkoh. Lsg. in  Ggw. von Alkali m it einem Dihalogenolefin auf ca. 140° 
u. ansteigend bis ca. 300°, oder auch dureh Erhitzen von Koloplionium m it NaOH in 
alkoh. Lsg. u. m it Dicklorathylen unter Druck. In  gleicher Weise werden auch liohere 
Dichlorolcfine, wie Bicliloramylen, umgesetzt. (A. P. 1 697 530 vom 12/4. 1928, ausg. 
1 /1 .1 9 2 9 .)  m . F . Mu l l e r .

Earl B. Putt, New York, Herslellungyon fe in  ve.rte.ille.rn Phenolphthalein. Phenol
phthalein wird aus einer kolloidalen Lsg. ausgefallt. — Z. B. werden 100 g Phcnol- 
phthalein in  200 ccm einer 12,5%ig. NaOH-Lsg. gel. Nach dem Abkuhlen auf 20° 
wird m it 2000 ccm einer 5°/0ig. wss. Lsg. von Gummi arabicum oder einer anderen 
Harzlsg. von der gleichen Viscositat versetzt. Man gibt zu der Lsg. einen tjbersehuB 
von 50%ig. Essigsaure rascli u. unter starkem Riihren hinzu oder leitet einen rasclien 
Strom von C02 hindurch. Nach einigen Sekunden fiillt das Phenolphthalein ais feines 
weifies Pulver aus, das nach dem Stehcn uber Nacht filtriert, gewaschcn u. getrocknet 
wird. Es ha t eine TeilchengroBe von 3—6 //. (A. P. 1 693 666 vom 11/5. 1926, ausg. 
4/12. 1928.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Diaeylderi- 
vaten des Naplithalins und Acenaphtliens, dad. gek., daB die KW-stoffe oder ihre Mono- 
acylderiw . bei Ggw. von AlCl3 u. gegebenenfalls unter Zusatz von Losungsmm. m it 
Saurechloriden der aliphat. oder aromat. Rcihe in  Bk. gebracht werden. — Z. B. wird 
l-Benzoylnaplithalin m it Benzoylchlorid gemischt u. bei 30—35° langsam AlCl3 zugesetzt. 
Nach Zugabo eines t)berschusses an AlCl3 wird dic Temp. allmahlich auf 100° ge- 
steigert, wobei reichlicli HC1 entweicht. Die Schmelze wird m it W. zers., das Prod. 
m it N a2C03-Lsg. u. liierauf m it W. gewaschcn. Dureh Umkrystallisieren aus Bzl. wird 
das entstandene 1,5-Dibenzoylnaphthalin geroinigt, F. 186,5, K p.12 300°. Aus der 
Mutterlauge w ird etwas l,S-Dibenzoylnaphthalin gcwonnen. — Aus 5-Benzoylacenaphthen 
entsteht in  gleicher Weise das Dibenzoylderiy., Krystalle, F. 143°, wobei jedoch die 
Temp. n ieht iiber 70° gesteigert u. zweckmaBig in CS2-Lsg. gearbeitet wird. — 5-Acetyl- 
acenaphthen wird in CS2 gel., unter Riihren m it A1C13 versetzt u. liierauf unter Riihren 
eine Lsg. von Acelylclilórid u. AlCl3 in CS2 langsam eingetragen. Zum SchluB wird die 
Temp. langsam bis zum Sieden des CS2 gesteigert. Nach Zers. m it W. wird der CS2 
m it Dampf abgetrieben u. der Iluckstand aus A. um krystallisiert. Die Ausbeute an 
Diacetylacenaphthen, F. 146°, betrśigt 70—80% des in  Bk. getretenen Ausgangsmaterials.
— Naphthalin wird zunaehst bei 0° m it Benzoylchlorid bei Ggw. von AlCl3 umgesetzt, 
nach Aufhoren der HCl-Entw. eine weitere Menge Benzoylchlorid zugegeben u. bei 
30—40° AlGl3 eingetragen. Zum SchluB wird auf 90—100° erwarmt. Hierbei ent
steht 1,5-Dibenzoylnaphtlialin in einer Ausbeute von 70% der Theorie. — In  gleicher 
Weise w ird Acenaphlhen, zweckmaBig in CS2-Lsg. m it Chloracetylchlorid in  Dichlor- 
acetylacenaplithen, F. 194—195°, ubergefiihrt. (F. P. 642 907 vom 22/10. 1927, ausg. 
6/9. 1928. D. Priorr. 23/10. 1926 u. 30/5. 1927. E.P. 279506 vom 24/10. 1927, Aus- 
zug veróff. 21/12. 1927. D. Prior. 23/10. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Acenaphthen- 
carbonsduren, dad. gek., daB Acetyl-, Diacetyl-, Chloracelyl- oder Di(chloracetyl)deriw .

des Acenaphtliens m it AlkalihypocMorit behandelt werden. Hierbei 
IIjC —  CH2 wird unter Abspaltung von Chlf. die Acctylgruppe in die C02H-

acetyl-acenaphtlien (F. 180°) in eine Diearbonsiiure iibergefiihrt. — 5 - Brom- 6-acetyl- 
naplitlien (erhalten dureh Bromierung des G-Acelylacenaphtliens bei Ggw. von Chlf.,
F. 164°) liefert 5-Bromacenaplithen-6-carbonsiiure. (E. P. 274 894 vom 22/7. 1927, 
Auszug veroff. 21/9. 1927. D. Prior. 24/7. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von D erim ien des 
Acenaphtliens. Die nach E. P. 274 894 (vgl. vorst. Ref.) erhaltenc Acenaplitlien-5- 
carbonsdure wird in  Eg. suspendiert u. B n 0 3 (D. 1,48) unter Ruhren zugelassen. 
Hierauf wird auf 50—55° erwarmt, bis der Nd. sich nieht mehr vermehrt. Die ent- 
standenc 6-Niłroacenaphthen-S-carbonsdvre, F. 235— 236°, gelbe Krystalle, ist in I I2S 04 
mit roter Farbę 1., welche nach einigem Stehen sich braun farbt u. griin fluoreseiert. 
Dureh Red. m it FeSO.j bei Ggiv. von N H3 geht sie in  6-Aminoacenaphtlien-5-carbon-

0 2N C0.2II

Gruppe verwandelt. Z. B. wird 5-Chloracetylacenaphthen (dar- 
gestellt aus Acenaphthen u. Chloracetylchlorid nach F r ie d e l - 
Cr a f t s , vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 295) m it NaOCl-Lsg. 
am W.-Bad erwarmt, wobei lebhafte Bk. e in tritt. Beim Erkalten 
scheidet sich das Na-Salz der Acenaphthen-5-carlonsdure ab. Die 
freie Siiure schmilzt boi 217°. — In  gleicher Weise wird Dichlor-
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saure iiber, F. des Hydroohlorids 300°. — In  gleichcr Weise wird 6-Nitroacenaplitlien-
5-sidfonsiiure erhalten u. zur 6-Aminoaccnaphthe7i-5-szdfonsmire reduziert. — Die Vorbb. 
sollen zur Ilerst. von Kupanfarbstoff en ycrwcndet werden. (E. P. 2 7 4  9 0 2  vom 23/7.
1927, Auszug yeroff. 21/9. 1927. D. Prior. 24/7. 1926.) A l t p e t e r .

E. Merck Chemiscłie Fabrik (Erfindcr: Claus Diehl, Ericli Kuhtz und Karl
Roth), Darm stadt, Darstellung hexahydrierter N-Metliylpyridin-3-carbonsaureester, 
darin  bestehend, daB m an N-Methylpyridin-3Tcarbonsaurebetain (Trigonellin) oder 
dessen Salze m it H 2 in  Ggw. von K atalysatoren der Pt-Gruppe behandelt u. die 
Hydrierungsprodd. in  bekannter Weise verestert. — Das Verf. ermoglicht, ausgehend 
von leicht zugiinglichen Stoffen zu den von oligen Nebenprodd. freien ąuartaren  
Salzen zu gelangen. Z. B. w ird teehn. Trigonellinhydrochlorid oder die freie Base in 
wss. Lsg. nach Zusatz von 20%ig. Pt-Kohle unter Schiitteln m it I l2 behandelt. Nach 
Aufnahme der berechneten Menge H 2 trenn t m an den Katalysator ab, yerdampft 
das W. u. erh itzt den scharf getrockneten R i i c k s t a n d  m it 5%  HC1 enthaltendem 
CH3OH  20—25 Stdn. nahe zum Sieden. Nach dem E rkalten stum pft man die Saure 
m it NaHCOj ab, zieht den CH3OH ab, iibersatt. m it K 2C03-Lsg. u. nim m t dic Ester- 
base in  A. auf. Der reinc N-Methylpiperidin-3-carbo7isauremethylester liiBt sich unmittel- 
bar nach D. R. P. 346 461; C. 1 9 2 2 . IV. 35 in  die Halogenalhyłate iiberfiihren. (D. R. P.
4 6 3  5 7 8  KI. 12 p vom 12/5. 1926, ausg. 31/7. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Herbert w ittek, Beuthen, O.-S., Verfakren zur Gewinnung von reiner Harnsaure 
aus Peru-Guano, 1. dad. gek., daB man Peru-Guano m it einer Lsg. in  W. 1. Sulfide 
behandelt; die entstandene Lsg. filtriert u. aus dem F iltra t die Harnsaure durch Fallung 
m it Saure abscheidet. —  2. darin  bestehend, daB m an an Stelle des Peru-Guanos ge- 
farbte techn. Harnsaure yerwendet. —  Ais Sulfide eignen sich diejenigen des Na, K  u. 
Mg. Bei dem Verf. bleiben die farbenden Stoffe des Guanos u. die IInP 0 4 ungel. zuriick. 
Der Riickstand bildet noch ein sehr geeignetes Dungemittel. Ferner yerhindern die 
Sulfide eine Oxydation der Harnsaure durch L u ft-02, die so in  kober Ausbeute sehr 
rein  erhalten werden kann. Z. B. wird Peru-Guano in  wss. Na2S-Lsg. ca. 1/2 Stde. 
gekocht, bis samtliche Harnsaure gel. ist. Man filtrie rt yom Riickstand ab u. fallt aus 
der sulfid. Lsg. die Harnsaure durch Ansaucrn. — Kocht man Peru-Guano m it einem 
Geh. yon 12% Harnsaure m it wss. MgS-Lsg., filtrie rt die entstandene Lsg. u. liiBt 
erkalten, so scheidet sich das Mono-Mg-Salz der Harnsaure ab. Das abfiltrierte Mg-Urat 
wird durch Sauren zers., wobei sich Harnsaure besonders rein gewinnen liiBt. — Auch 
gefarbte techn. Harnsaure laBt sich so reinigen u. kann dann auf Alloxan weiter- 
yerarbeitet werden. (D. R. P. 4 6 2  353 KI. 12 p. yom 28/11. 1926, ausg. 9/7.
1928.) S c h o t t l a n d e r .

Michael Melamid, Deutschland, Wertvolle Produlcte aus Huminsauren durch
Behandlung derselben z. B. m it geschmolzenem Hamstoff, oder m it wss. Harnstofflsgg. 
Das erhaltene Prod. ist in  W. 1. u. liefert m it II-CHO ein gelatinoses Prod. E in  ahn- 
liches wasserlósliches Prod. wird durch Behandlung der Huminsauren m it Pyrogallol 
u. aknlichen Substanzen gewonnen. Mit H ’COOH wird eine bei hóheren Tempp. 
selbstentziindliehe M. erhalten. In  wss. Lsg. m it HgO event. in  Ggw. yon H 2S 0 4 u. 
unter Einblasen von Luft wird eine organ. Hg-Verb. gebildet. Huminsauren m it 40% 
S 0 3-haltiger H 2S04 in  Ggw. yon H gS04 langcre Zeit auf 100° erhitzt, liefern, in  W. 
gegossen, ein unl. Prod. u. ein in W. 1. rotbraunes Prod. Huminsauren m it H N 03 be
handelt, ergeben ein klares u. in  A. 1. Prod. Mit Diazobenzolsulfosiiure geben H um in
sauren ein gelborange gefarbtes Prod. Huminsauren m it K -O H  in Ggw. yon KNO;i 
bei 350° yerschmolzen, geben eine Rk. unter Feuererscheinung, u. es bleibt ein farb- 
loses Prod. iibrig. (F. P. 6 4 8 1 3 9  yom 3/2. 1928, ausg. 5/12. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Michael Melamid, Deutschland, Herstellung von sulfonierten Huminsauren. 100 g 
Huminsauren werden m it 100 g H 2S 04 (66%ig.) auf dem Olbade auf 180° erhitzt. Die 
fl. Huminsauren werden abgetrennt u. bei 110° m it rauchender H 2S 04 (20% S 0 3- 
Gehalt) behandelt. Nach dem Entfernen der iiberschussigen ILSO., w ird die Lsg. ein- 
gedampft u. eine in  W. 1. braune Fl. erhalten, die ais Gerbmittcl sehr geeignet ist, ins- 
besondere wegen der gelatinefallenden Eigg. Hum insauren m it H N 03 oder HC1 be
handelt, liefern N 0 2- u. Cl-Prodd., die aber keine gerbenden Eigg. haben. (F. P. 
6 4 8  1 4 0  vom 3/2.1928, ausg. 5/12. 1928.) " M. F. Mu l l e r .

Michael Melamid, Deutschland, Herstellung von in  Wasser loslichen Huminsaure- 
qwecksilberverbindungen durch Kochen yon Huminsauren bzw. des Na-Salzes der Sauren, 
in  wss. Lsg. m it HgO unter Einleiten yon 0 2 oder Luft. Auf 100 Teile N a-Hum at werden 
25Teile HgO angewandt, das teilweise in  Lsg. geht. Nach dem Eindampfen der Lsg.
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bleibt ein sehwarzbraunes, in  W. 1. Pulvor zuriick, das insbesondere ais Saatgulbeize 
dient. (F. P. 648 141 yom 3/2. 1928, ausg. 5/12. 1928.) M. F. Mu l l e r .

X . Farben; Farberei; Druckerei.
— , Behandlung tierischer Fasern mit Ozem. Behandlung m it 0 3 begiinstigt die 

Aufnahme von Farbstoffon durch ticr. Fasern. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 6. 365—68. 
Dez. 1928.) _ Grim m e .

R. Schmidt, Ober die Kontrolle der Temperatur en bei der Behandlung von Textilien. 
(Forts. u. ScliluB zu C. 1929. I. 1511.) Beim Bleichen loser Baumwolle, beim Farben 
m it substantiyen u. S-Farbstoffen, dem Bleichen u. Farben yersponnener Baumwolle 
innczuhaltendc Tempp. sind besprochen. (Rey. gćn. Matićrcs colorantes, Teinture etc.
1929. 6—8. Jan.) Su v e r n .

lorre, Notizen iiber Enlschlichten, Waschen, Bleichen und Farben der Cellulose- 
acetatseide. Das Entbasten von Naturseide in  Gegenwart von Acetatseide. (Forts. u. 
SchluB zu C. 1929. I . 1744.) Das Farben m it kolloidalen Dispersionen, m it S.R.A.- 
Farben, Azoninen, Acetochinonfarben, Cibacet- u. Setacylfarben ist beschrieben. 
(Rey. gśn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7. 13—19. Jan.) SiivERN.

— , Praktisclie Erfahrungen im  Spritzdruck. Angaben iiber die Herst. der Schablonen 
u. Vorschriften fiir geeignete Spritzfarben. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 161—63. 
27/2.) ' Su v e r n .

— , Neuzeitliches Farben von Leinen und dichlgeschlagenen Stoffen mit Kupen- 
farben. Auf einer neuen Spozial-Breitfarbemaschino der F irm a C. G. H aubo ld  A.-G., 
Chemnitz, w ird dio W are m it der unyerkiipten Teigmarke eines Kiipenfarbstoffs unter 
Zusatz von Prastabitól V mehrmals unter kraftigem PreBdruck geklotzt u. darauf 
m it Hydrosulfit-NaOH-Lsg. in der glcichcn Maschine weiter behandelt. Genaue Arbeits- 
yorschrift. (Melliands Textilber. 10. 223—24. Marz.) Su v e r n .

H. Hoz, Kunstseide w id Mischgewebe von Kunstseide m it Baumwolle in  der Farberei. 
Direktfarbstoffe wurden eingeteilt in  „sehr gute“ , welche sozusagen keine Unterschiede 
ergeben, u. in ,,gute“ , welche wohl sichtbare Unterschiede zeigen, immerhin aber noch 
brauchbare Farbungen erzielen lasson. Am unempfindlichsten gegeniiber unegal 
farbender Kunstseide scheinon die Farbstoffe zu sein, welcho bei 60— 70° die groBte 
Affinitiit haben oder bei dieser Temp. dunkler farben ais lc. Farbstoffe dagegen, welche 
z. B. die tiefsten Farbungen bei Kochtemp. geben, zeigen stark  unegale Farbungen 
auf unegalcr Viscose. Es ist nicht gleichgiiltig, welche Farbstoffe fiir Kombination 
herangezogen werden, auch wenn man soleho aus der gleichen Gruppe verwendet. 
Geeignete Kombinationen sind angegeben. (Lcipziger Montasschr. Textil-Ind. 44. 
Sondernr. I . 33—34. Marz.) _ Su v e r n .

Herbert Brandenburger, Zur Kennlnis der WaschccMheil von Acetatseidenfarbungen. 
Die in W. 11. Farbstoffe sind am waschunechtesten. Es besteht ein direkter Zusammen- 
hang zwischen dem Aufziehvermogcn u. der Wasehechtheit. Beim Waschen m it Seife 
hiingt die Wrkg. wesentlich yon der Natur der Seife ab. Zusammcnfasscnd w ird fest- 
gestellt, daB bzgl. der Wasserechtheit (40°) Suspensionsfarbstoffe =  Entwicklungs- 
farbstoffe>  wasserlosliche Farbstoffe zu setzen sind; bei Betraehtung der Seifen- 
echtheit sind wasserlosliche Farbstoffe =  Entwicklungsfarbstoffc >  Suspensionsfarb
stoffe zu setzen. (Melliands Textilber. 10. 227—28. Marz. Dresden.) S u v e r n .

Herman M. Burns und John K. Wood, Das Verhalten von Celluloseacetat gegen 
Aminoderivate des Anthrachinons. Verss. m it Suspensionen yon ot- u. /3-Amino- u.
1,4-Diaminoantkrachinon, welche mittels Gelatine hergestellt waren, lassen schlieBen, 
daB das Farben von Celluloseacetat m it Aminoantlirachinon ein Adsorptionsphanomen 
ist. 1,4-Diaminoanthraehinon wird am starksten, /i-Aminoanthrachinon am wenigsten 
adsorbiert. Die Adsorption war in allen Fallen irreversibel, das laBt schlieBen, daB 
nach der Adsorption eine sekundare Rk. zu einer A rt Komplex fuhrt, vielleicht einer 
festen Lsg. (Vgl. K a r i ’a s c h o f f  u .  F a r i n a ,  C. 1929. I. 1272.) (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 45. 12—15. Jan. Manchester.) SiivERN.

A Landolt Ober die Netzmittel. (Rev. gen. Matieres colorantes, Teinture etc. 
1928. 373— 80. Dez. — C. 1928. H . 1941.) K r u g e r .

Ernst Fleischer, Grundfarben. Phyaikal. Grundlagen der Farbenzerstreuung. 
Brechung der Urlichtstrahlcn. Bunttonmischungen. Wahmehmung yerschiedener 
Wellenlangen u. -starken durch den Sehapp. Annahme droier Arten von Neryenfasern 
in  der Netzhaut, die jewcils getrennt nur auf bestimmte Wellenlangen des Spektrums
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reagicrcn, zusammen aber alle Wcllenliingen umfassen. F ur die prakt. Farbennonnung 
werden gefordert: E in Verzeichnis der Grundfarbstoffe einschlicfilich der iiblichen 
fabrikmaBigen Mischungen, eine dazu gehórige Farbtonkarte, ein Hilfswerkzcug zur 
allgemeinen Farbtonbest. u. -bezeiehnung, bestehend aus yereinbarter Buntton- u. 
Helligkeitsskala, sowie Graustufenloiter. (Farben-Ztg. 3 4 . 1361—65. 9/3. Mai-

A. W. Hixson und W. W. Plecłiner, Titan ergibt ais Pigment neue Moglichkeiten. 
Dio Eigg. des Titandioxyds werden m it denen anderer weiBer Farbkórper yergliolien 
nach Refraktion, Deckkraft, Spezif. Gew., Farbkraft, Preisfragen. Herst. der Farb- 
stoffe, rein oder gemischt, durch Aufschliefien der Rohmaterialicn, Auslaugen der 
Schmclze, Red. u. Fallung, Filtricren, Auswaschen, Trocknen u. Calcinieren. (Chem. 
mctallurg. Engin. 3 6 . 76—78. Febr. New York.) K o n ig .

— , Neue, Farbstoffe, chemische Praparate und Muslerkarlen. Die I. G. F a r b  e n  - 
i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  gab M usterkarten heraus iiber Algol- 
farbstoffe auf Baumwollgam u. uber Saisonfarben fiir Fruhjahr 1929 (Wollc). Ein 
neuer saurer Wollfarbstoff der Firm a ist Sulforhodamin 3 B, etwas blaustichiger ais die 
alten Marken. Indanthrendirektschwarz R B  Teig derselbcn Firm a dient zum Fiirben 
pflanzlicher Fasern, es wird direkt ohne Entw . m it Cl2 oder N aN 02 gefarbt u. zeigt 
vorzuglichc Echtheitseigg. Palatineclilrosa der Firm a bietet wegen seiner lebhaften 
Nuance, seines guten Egalisierungsvermógens u. der teilweise sehr guten Echtheitseigg. 
fiir die Wollfarbcrei Interesse. Supranolrot R  is t ein neuer sauer ziehender Wollfarbstoff, 
der aucli zum Fiirben unerschwerter u. Sn-erschwerter Seide dienen kann. — Die 
G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  in Basel yeróffentlichte eine 
M usterkarte iiber licht- u. tragechte Stiickfiirbungen m it Chromechtfarbstoffen, be- 
sonders fiir Modetone auf Wollc, u. eine K arto Direktfarbstoffe auf Viscose. —  Die 
C h e m .  F a b r i k  v o r m . S a n d o z  in  Basel brachte einen neuen Alizarinfarbstoff 
unter dem Namen Alizarinrot R, dessen Echtheitseigg. besonders hervorgehoben werden. 
Auf einer K artę zeigt die F irm a bas. Farbstoffe auf Viscose u. auf einer weiteren 
Farbungen auf Wolle u. Viscosetrikot. Neue direkte Farbstoffe der Firm a sind Chlor- 
aminlichtorange 2 R n .  2 G, Cliloraminlicliibraun 2 R n .  Chloraminpurpur 10 BC. Omega- 
echtblau B, Omegalichtviolstt R  u. Indochromin sind Chromierungsfarbstoffe m it sehr 
guten Echtheitseigg. von derselbcn Firm a. Eine K artę der F irm a zeigt Modenuancen 
auf Wollfilz. Zum Fiirben von Viscoseseide dient Viscoschwarz, m it yorziiglichcr Licht- 
Saure- u. SchweiBeclitheit, durch Hydrosulfit atzbar. Eine weitere K artę zeigt 
Farbungen auf Kupferseide m it direkten u. Diazotierungsfarbstoffen. — Die C h e m .  
F  a b r  i k P  y r  g o s G. m. b. H ., Radebeul, yeróffentlichte eine neue Broschiiro iiber 
das StiirkeaufschlieBungsmittcl Aklivin 8. — Liehtechte Tóne auf Baumwollstiickware 
zeigt eine Musterkarte der Firm a K r e u s s l e r  & Co., Wiesbaden-Bieberich. (Melliands 
Textilbcr. 10 . 239—40. Marz.) Su v e r x .

— , Basische Zwischenprodukte fu r  Farbstoffe. Isatin  und seine Derwate. 
Die Herst. yon Isatinanilid aus dem Hydrocyanocarbophenylimid, seine Kondensationen, 
die Herst. von Isatin u. substituierten Isatinen ist beschrieben. (Chem. Age 20 . Dye- 
stuffs Monthly Suppl. 12—13. 9/2.) SuVERK.

L. J. Hooley, Farben und ihre Anwendung: Neuer techhischer Fortschritt. Be- 
sprechung haltbarer Diazokomponenten fiir Entwicklungsfarbstoffe, Nitrosamine, halt- 
bare Diazosalze, Abanderungen des n. Entwicklungsvorgangs. (Chem. Age 1 9 . Dye- 
stuffs Monthly Suppl. 39—40. 10/11. 1928.) " SuVERN.

Hans Hardert, Zeitungsfarben und Tiefdruckfarben im  Liclite der Yergrbf&erung. 
Es wird an einer Reihe yon Mikrophotographien das Aussehen yerschiedener RuB- 
arten  gezeigt u. ihre Verwendung zur Herst. yon Zeitungsdruckfarben m it u. ohne 
Blauzusatz geschildert. (Ztschr. Deutsch], Buchdrucker 4 0 . 258—59. 268—70. 192S. 
L-cip/.ig.) B r a u n s .

Willy Hacker, Siccative. Definition der Siccative; Eigg. yerschiedener Siccative 
nach den zur Darst. yerwandten Korpern. Anspriiche an dic Siccatiye je nach ihrer 
Verwendungsart. Pb-, Mn-, Zn-Siccatiye. (Kunststoffe 19 . 50—51. Marz.) K o nig .

Otto Merz, Aluminiumfarben ais hitzebestandige Anstriche. Durch Behandlung 
yon Eisen m it fein yerteiltem Al in rcduzicrender Atmospliare kann man das Eisen 
gegen Oxydation in hervorragendem MaBe schiitzen, so daB selbst Tempp. bis 1100° 
in Ggw. yon W. u. Luftsauerstoff keinerlei Schaden yerursachen. Aus diesem Grunde 
ist ein Al-Anstrich fiir Heizungen, Schornsteine etc. besonders geeignet, — Durch

Jand.) K onig .
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Tabellen wird die Hitzebestiindigkeit des Al-Anstriches yeranschaulicht. (Seifensieder- 
Ztg. 56. Parfumeur 3. 28—29. Arek. Warmewirtsch. 10, 156—57. 28/2.). Schwakzk .

J. Hausen, Praktisches und Theorelisches iiber den Rostschutz durch Ólfarben- 
anslriche. Kosten des Eiscnschutzes durch Anstriche. P rak t. Gesichtspunktc bei der 
Ausfiihrung der Anstriche: Konstruktiye MaBnahmen, Entrostung, richtige Zeit der 
Arbeitsausfiihrung, Starko des Farbfilms. Moglichkeiten zur Verbesserung des Auf- 
baues der Anstriche in bezug auf dio Pigmente, wio auf die Bindemittel. Priiftechnik 
im Anstrichwesen. Vf. kommt zum SchluB, da(3, obwohl wirklich zuverlassige u. dauer- 
liafte Rostschutzanstriche bisher noeh nicht erzeugt werden kónnen, dio Fortschritte 
der letzten Zeit auf dem Gebict der Anstrichtechnik doch hoffnungsvolle Perspcktiven 
eróffnen. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chcmiker u. -Ingenieuro. 
103—06. 17/2. Berlin.) Ivónig.

Karl Wiirth, Steinkonservierung mittels Leindl. Die Konservierung geschieht 
tcils durch Bldg. wasserabstofiender Tonerdeseifen innerhalb des Steins, teils durch 
Impragniercn m it Leinól. Dic neuerlichen Verss. m it festen Stoffen, wie Paraffin, 
Wachs u. dgl. in  geschmolzenem Zustandc ergaben den Nachteil des nicht geniigend 
tiefen Eindringens in die Porcn, was auch fiir die Impragnierung m it pastenformigen 
Lsgg. oder Emulsionen dieser Stoffe gilt. Leinól ha t sich ais das gecignetste Mittel 
fiir Stcinkonservierung erwiesen. Im  Steine vollzieht sieli der TrocknungsprozeB des 
Leinóls anders ais in diinner Schicht an der Luft. Verwendung von Firnis s ta tt Leinól 
kommt fiir Impragnierung weniger in Frage, da sich die Troekonbeschleunigung durch 
Siccativ nur an der Oberflache auswirkt. Leinól bzw. Linoxyn kann W. nur dann auf- 
nchmen, wenn Raum zur Ausdehnung vorlianden ist. Tiefes Eindringen des Olcs wird 
durch Verdunnungsmittel errcicht. Nachteil der Glanzwrkg. bei m it Leinól im- 
priignierten Steinflachen u. dereń Verminderung. .Verwittern von Ólfarbenanstrich, 
Unterscliied bei der Steinimpragnicrung durch Schutzwrkg. des Linoxyns. (Kunst- 
stoffe 19. 27—28. 63. Febr./Marz.) K o n ig .

C. D. Meli, Carotin, ein gelber farbender Sloff in  Pflanzen. Eigg. u. Vork. des 
Carotins werden besprochen. Es ist kein substantiver Farbstoff u. wird wirtschaftlich 
ais solclier kaum in Betraclit kommen. Sollte es in Verb. m it Tannin aufgefunden 
werden, so konnte es ais Lederfarbstoff dienen. (Textile Colorist 51. 37. Jan.) Su.

Yanagiwara, Takasaki, Japan, Resene. Starkę aus besonders gceignetem Reis 
und Reisschrot werden m it weifier Streichfarbe u. Tiirkischrotól vermischt. (Japan. P.
78 947 vom 20/9. 1927, ausg. 3/12. 1928.) R a d d e .

Spectrum Dyes Propietary Ltd., Melbourne, Australien, Bleichen und Fiirben 
von Jute, H an f oder ahnlichen Fasern. Man behandelt die Faser erst m it einer m it 
Essigsaure versetzten schwachen Chlorkalklsg., u. dann m it einer Lsg. von SO, oder 
einer reduzierenden Schwefelverb., Natriumhydrosulfit, der man sulfoniertes Ricinusól 
zusetzen kann; nach dcm Waschen wird gefiirbt. (Aust. P. 14 681/1928 vom 26/7. 
1928, ausg. 27/11. 1928.) F r a n z .

Henri Charles Cleis, Frankreich, Seine, Verzieren von bedrucktem Papier und 
Tuch, m ii feinen Risscn (Craguelage). Das Papier oder Tuch w ird zur Ybrbehandlung
1. einer Leimung unter Verwendung eines warmen gelatinósen Leimes, darauf 2. einer 
Behandlung m it einem Óllack, der aus 1 Liter Firnis, 70 g Sikkativ u. 1/4 L iter Tcr- 
pentinól besteht, u. 3. einer nochmaligen Leimung unter Verwendung von Oummi 
arabicum unterworfen. Nach jeder Behandlung wird getrocknct. Die Erzcugung 
der Risse auf diesem t)berzugo wird dadureh bewirkt, daB man auf dic Riickscite des 
Blattes Drucli ausiibt, zur Erweiterung der Risse erwarmt, das Papier m it einer Mischung 
von RuB, Terpentinól, Leinól, Sikkativ schwarzt u. den nicht in  die Risse eingedrungenen 
RuB durch Behandlung m it lauwarmem W. entfernt. (F. P. 642 251 vom 13/10. 1927, 
ausg. 25/8. 1928.) R a d d e .

E. Sauer, SchloB Kaibitz bei Kemnath, Oberpfalz, Druckfluchen. Zur Herst. 
eines Druckstoekes aus Gelluloid u. ahnlichem Materiał wird zunachst das photograph. 
Klischee durch Behandlung m it Amylacetat, Amylalkohol u. a. vom W. befreit u. 
etwa besonders in  den kleinsten Vertiefungen zuruckbleibende Feuchtigkeit m it einem 
Geblase oder einer Absaugvorr. entfernt. Die Celluloidoberflache wird m it einem
Lósungsm. behandelt, auf das eine Endc des Klischees gelegt u. dann m it einem
Quetscher langsam auf das Klischee gepreBt, wodureh erreicht wird, daB alle etwa 
noeh yorhandenen W.-Teilchen entfernt werden. (E. P. 296 065 vom 23/8. 1928, 
Auszug veróff. 17/10. 1928. Prior. 24/8. 1927.) R a d d e .
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Howard J. Blake, Boston, Massachusetts, Malrize. Die Matrize wird m it einem 
Uberzug aus Cellulosemnthogenat yersehen, der beim Trooknen erhartet u. dio Lebens- 
dauer der Matrize ycrliingert. (A. P. 1 699 579 vom 12/12. 1925, ausg. 22/1. 19290 RA-

Kurt Lindner, Oranienburg, Herstellung hochvoluminóser, feinkorniger Kórper- 
farben, 1. dad. gek., daB ais Substrat fur Teerfarbstoffe, Tier- oder Pflanzenfarben 
die durch Zers. yon SiF4 oder 1. Silicofluoriden gewonnene hochyoluminose Si(0H)4 
dient. — 2. dad. gek., daB dio Adsorption der genannten Farbstoffc an die hoch
yoluminose Si(OH),, in  Ggw. kleiner Mengen bekannter Fixierungsmittcl erfolgt. — 
Zugleich m it der Si(OH)4 kann man andere bekannte Farbstofftrager yerwenden. 
(D. R. P. 472 975 IG. 22f vom 22/12. 1925, ausg. 8/3. 1929.) K u h lin g .

A. J. Evans, London, Eisenoxyde. Man fallt aus Fo enthaltenden Ablaugen 
Eisenoxydhydrate durch Erdalkalicarbonatc in  Ggw. eines Scliutzkolloids (Leimlsg.
o. dgl.) u. setzt den erhaltenen Schaum der Luft aus. (E. P. 299 919 vom 8/8. 1927, 
ausg. 29/11. 1928.) K aosch .

British Dyestuffs Corp. Ltd., Joseph Baron Payman und Ernest Graham 
Bainbridge, Blackley, Manchester, Farbstoffzwischenprodukte aus 1,8-Naphthsulton- 
sulfonsauren. Halogenide yon 1,8-Naphthsultonsulfonsaurcn werden m it NH 3 oder 
aromat. Aminen in  Ggw. oder Abwesenheit von W. umgesetzt, u. gegebenenfalls die 
Umsetzungsprodd. m it wss. Alkali- oder N H 3-Lsgg. behandelt. — Z. B. 1,8-Naphth- 
sulton-3-mlfoclilorid (I), erhalten durch 1-std. E rhitzen yon l,8-naphthsulton-3-sulfon- 
saurem N a  m it der gleichen Mengo PC15 auf 150°, w ird ca. 16 Stdn. m it trockenem 
NH3 behandelt u. das gebildete l,8-Napht1milton-3-sulfonamid m it W. gewaschen. 
Bei mehrtagiger Behandlung von I  m it k. wss. konz. NH3-Lsg. entsteht 1-Naphthól-
3.8-disulfonamid. Durch 3-std. E rhitzen yon I  m it Anilin auf dem Wasserbade wird
1.8-Naphilisulton-3-sulfcmanilid gebildet. Letzteres geht iiber bei der Behandlung
m it NaOH in l,8-Naphthol-3-stdfonanilid-8-sulfonsdure (H) u. m it wss. konz. N H a- 
Lsg. in  l-Naphthol-3-sulfonanilid-8-sulfonamid neben H. (E. P. 296 458 vom 2/5.
1927, ausg. 27/9. 1928.) H o ppe .

British Dyestuffs Corp. Ltd. und Mordecai Mendoza, Blackley, Manchester, 
Herstellung von Zwischenprodukten und Azofarbstoffen. Aromat. o-Oxycarbonsauren 
m it einem Sulfinsaurerest in  o-Stellung zur OH-Gruppe werden m it aromat. Nitro- 
yerbb., die ein bewegliches Halogenatom enthalten, zu Sulfonen umgesetzt. Die 
durch Red. entstehenden Aminosulfone sind ebenso wie die analogen Verbb. des
E. P.’ 245 865 (ygl. C. 1928. I I .  2288) wertvolle Zwisehenprodd. zur H erst. ćhronnier- 
barer Azofarbstojfe. — 3-Chlorsulfonyl-5-methylsalicylsaure (erhaltlich aus p-Kresotin- 
sśiure u. Chlorsulfonsaure) w ird in  methylalkoh. Lsg. m it Zn-Staub zu 3-SulJino-
5-7nethylsalicylsdure (I) (maBig 1. in  k ., 11. in  h. W., A. u. A., F. 170°) reduziert. Analog 
werden aus den entsprechenden Chlorsulfonylderiyy. 3-Sulfino-5-cJilorsalicyUdure (H) 
(F. 200—201°) u. l-Sulfino-2-oxy-3-naphlhoesaure (HI) erhalten. Diese Sulfinsauren 
geben m it H N 02 weiBe, wl. krystallin. Verbb., wahrscheinlich SulJliydroxamsauren (ygl. 
B e il s t e in  II , 3. Ausg. 109). — Durch Umsetzen von I  m it 3-Nitro-4-cldcrbenzolsulfon- 
saure in  wss. Lsg. u. darauffolgende Red. erhalt m an ein Aminosulfon (zl. in  W., 1. in  
Alkalien), das eine wl. gelbo Diazoycrb. (IV) bildet. Ahnliche Aminosulfone ent- 
stehen ausgehend von H  U. IH  sowie von 5-Nilro-2-chlorbenzolsulfonsuure an Stelle 
yon 3-Nitro-4-chlorbenzolsulfonsaure. Die durch Umsetzung von I, H  u. IH  m it
2,4-Dinitrochlorbenzol in  alkoh. Lsg. u. Red. erhaltlichen Biaminosulfone (V) kónnen 
m it HNC^ in tief brauurote Farbstoffe, wahrscheinlich yom Bismarckbrauntyp, oder 
in  diazotierbare Monoacidylverbb. iibergefubrt werden. Dagegen lassen sich die ent- 
sprechend aus 2,6-Dinitroćldorbenzól-‘l-sulfonsaure erhaltenen Diaminosulfonsulfon- 
sauren (VI) in  n. Weise tetrazotieren. — Bei der Kombination von IV  m it [i-Naphthot 
entsteht ein Farbstoff, der m it Cr-Beize auf Baumwolle gedruckt hellorangefarbenc 
chlor- u. scifenechtc Tono liefert. M it l-(2',5'-Dichlor-4'-sulfophenyl)-3-7nelhyl-5- 
pyrazólo7i (kellgriingelb), 1-p-Sidfophenyl-3-methyl-5-pyrazolo7i (gelb), fS-Oxynaphthoc- 
saurea7iilid (laehsrot), fS-Naphthol-3,6-disulfonsuure (goldorange), a -Naphthol-5-sulfon- 
sdure (blaurot), Athyl-a.-naphthyla7nin (hellblaurot), 2-A7niiw-8-naphtkol-6-sulfonsdure 
(hellblaurot) u. an Stelle IV m it den aus H  u. IH  erhaltenen diazotierten Amino- 
sulfonen entstehen ahnliche Farbstoffe, die auch ais saure Chromierungsfarbstoffe 
fiir Wolle yerwcndbar sind. W ird das Kupplungsprod. von IV  m it 2-Ami7io-8-7iaphtliol-
6-sidfonsdure alkal. m it p-Nitra7iilt7i kombiniert, so w ird ein tiefbrauner Beizenfarb- 
stoff erhalten. Bei der Kombination des diazotierten Kupplungsprod. aus IV  u. 
m-Amimo-p-kresolmethylather m it Phenyl-J-Saure entsteht ein  yioletter, m it ft-Naphthol
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ein blauyioletter, m it Salicyhdure ein warm rotbrauner u. m it Chromotropsaure ein 
griinblauer Farbstoff. Tetrazobenzidin wird eincrseits m it Salżcylsdurc, andererseits 
m it dem Monoazofarbstoff kombiniert, der sich aus dem diazotierten Aminosulfon 
aus I I  u. 3-Nitro-4-chlorbenzolsulfonsdure m it H-Sdure bildet. Der Farbstoff liefert 
griinc Drucko u. Fiirbungen. Die tetrazotierten Verbb. VI geben m it fl-Naphthol 
oder Acetyl-II-Sdure grauo bis violettschwarze Farbstoffe. Gelb- bis rotbraune Farb- 
stoffe entstehen aus den Diaminosulfonen Y u. den Diazoverbb. von Naphlhimisdure, 
p-Nitranilinsulfonsdure oder Benzolazo-l-naphthylamin-7-sulfonsaure oder der Tetrazo- 
verb. yon Benzidin-2,2'-disulfonsdure. Die aus den Diaminosulfonen V in  verd. salz- 
saurer Lsg. m it Essigsaureanhydrid erhaltenen Monoacelyherbb. bilden gelbo wl. 
Diazoyerbb., die m it l-(2',5'-Dichlor-4'-sulfoplienyl)-3-inethyl-5-pyrazolon, 2-Amino- 
8-naphthol-G-sulfonsdure oder 1-Naphthol-S-sulfonsdure zu rótlichgelben bzw. blau- 
roten oder rotbraunen Farbstoffen kuppeln. (E. P. 297 855 vom 27/5. 1927, ausg. 
25/10. 1928.) H o p p e .

British Dyestuffs Corp. Ltd. und Mordecai Mendoza, Blackley, Manchester, 
Herstellung von Zwischenprodukten und Azofarbstoffen. l-Mercapto-2-oxyaryl-3- 
carbonsiiuren werden m it aromat. Nitroyerbb., die ein beweglichcs Halogenatom 
enthalten zu N itrodiarylsulfidderiw . umgesetzt. Die bei der Red. entstehenden 
Aminoyerbb. sind ebenso wie die analogen Verbb. des E. P. 260 058 (vgl. C. 1929.
I. 148) wertvollo Zwischenprodd. zur Herst. chromicrbarer Azofarbstoffe. —  Z. B. 
man trag t 3-Chlorsulfonyl-5-methylsalicylsdure oder die entsprechende Sulfinsaure 
(vgl. vorst. Ref.) m it Zn-Staub gemischt in 15°/ęig- HC1 ein, lost nach mehrstd. Riihren 
den Nd. in  Soda, filtr ie rt u. fallt m it HC1. Die so erhaltene 5,5'-Dimethyl-3,3'-dithio- 
salicylsdure (unl. in  W., 1. in  At u. A., 1. in  Alkalien m it gelber bis oranger Farbę,
F. 249—250°) w ird m it alkal. j\Ta2S20,1-Lsg.- zu 5-Methyl-3-mercaptosalicylsdure (I)
F. 198°) reduziert. Analog werden die entsprechenden Dithioyerbb. der 5-Clilor- 
salicylsdure u. der 2-Oxy-3-naphthoesdure vom F. 250—252° bzw. ca. 280°, sowie 
5-Chlor-3-mercaptosalicylsaure (II) (F. 198—200°) u. l-Mercapto-2-oxy-3-naphlhoe- 
sdure (HI) (verkohlt iiber 160°) gewonnen. Dureh Umsetzung von I, II oder HI m it 
4-Chlor-3-nitrobenzolsulfonsdure in  sd. neutraler wss. Lsg. u. darauffolgende Red. 
werden erhalten: 2-Amino-4-sulfo-2'-oxy-3'-carboxy-5'-methyldiphenylsulfid (IV) (wl. 
in  W., 11. in  Alkalien, bildet wl. gelbe Diazoverb.), 2-Amino-4-sulfo-2'-oxy-3'-carb- 
oxy-5'-chlordiphenylsulfid (V) u. 2-Amino-4-sidfophe.nyl-2-oxy-3-carboxynaphthylsu.Ifid 
(VI), sowie Isomerc bei Verwendung von 2-Chlor-5-nitrobenzolsulfonsdure. W ird die 
Diazoyerb. yon IV m it j)-NapMliol gekuppelt, so bildet sich ein Farbstoff, der auf 
Baumwolle m it Cr-Beize gedruckt ein chlor- u. seifenechtes Scharlach liefert u. Wolle 
in gleichen Tónen anfiirbt, die sich beim Nachchromieren nur wenig iindern. Ahnliche 
Farbstoffe entstehen m it 2,8-Aminonaplithól-6-sulfonsdure (blaurot), l - \2 ’,5'-Dichlcr- 
4'-sulfophenyl]-3-methyl-5-pyrazolon (gelb) u. aus don Diazoverbb. von X  u. VI. Dureh 
Umsetzung yon I  in  wss. oder alkoh. Lsg. m it 2,4-Dinitrochlorbenzol u. Red. des ge- 
bildeten Dinitrodiarylsulfids (F. 27°) m it SnCl„ entsteht 2,4-Diamino-2'-oxy-3'-carb- 
oxy-5'-methyldiplienylsulfid [VII] (F. 178—180°)." Aus H u. DDL entstehen die ent- 
sprechonden m-Diaminodiai-ylsulfide. Diese m-Diamine kuppeln m it diazotierter 
Naphthioiisdure, Benzolazo-l-naplithylamin-6(7)-sidfcmsdure oder Tetrazobenzidin zu 
braunen Farbstoffen, sind aber nur in ihren Monoacidylyerbb. diazotierbar; dagegen 
lassen sich die aus I, H  u. f f l  u. 3,5-Dinitro-4-chlorbenzolsidfonsdure entspreehend er
haltenen m-Diaminodiarylsulfidc in  n. Weise tetrazotieren. Die aus VII in  schwach 
alkal. Lsg. m it 1 Mol. Essigsaureanhydrid erhaltene Monoacetyherb. g ibt diazotiert 
u. m it 2,8-Aminonaphthol-6-sidfofnsdure gekuppelt einen roten, m it R-Salz einen rot- 
orangen, m it l-[2',5'-Dicldor-4'-sulfophenyl\-3-metliyl-5-pyrazolon einen gelben F arb
stoff. W erden die aus den Diazovcrbb. yon IV, V u. VI u. 4-Methoxy-m-tóluidin ge- 
bildeten Monoazofarbstoffe weiter diazotiert u. m it 2-Phenylamino-5-naphthol-7-sulfo7i- 
sdure gekuppelt, so entstehen Farbstoffe, die m it Cr-Beize auf Baumwolle gedruckt, 
oder auf Wolle sauer gefarbt u. nachchromiert, rotyiolette Tóne liefern. (E. P. 
299 501 vom 27/7. 1927, ausg. 22/11. 1928.) H o p p e .

Heinrich von Diesbach, Balterswyl (Schweiz), Herstellung neuer Anthrachincm- 
derwate, dad. gek., daB Sauream idm ethylolverbb. m it 2-Oxyanthrachinon oder Alizarin 
in Ggw. konz. H 2S04 kondensiert werden (vgl. hierzu C. 1929. I . 520). In  gleicher 
Weise wie im  H auptpat. werden erhalten: Aus 2-Oxyanllirachinom m it Metliylol- 
benzamid l-Benzoylaminomethyl-2-oxyanthrachinon, m it Methylolphthalimid N-\2-Oxy-
l-anthrachinonylmethyl\-phthalimid, m it Dimethylolliarnstoff symm. 2,2'-Dioxydianthra-
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chinonyldiniethylharnstoff (aus Pyridin griinlicligelfce Krystalle, F. 250° unter Zers.,
1. in  Atzalkalien u. konz. H 2SO.t m it roter Farbę), aus Alizarin  m it Methyloltrichlor- 
acełamid TricMoracełylaminometkyldiozyatithrachinon (aus A. griine Krystalle, zers. 
sich oberhalb 260°, m it konz. H 2S 04 rote, m it Atzalkalien blauviolcttc Lsg.) m it Di- 
methylolharnstoff Q.-(Dioxyanihrachinonyl)-methyl-ft-oxymethylharii$ioff (aus Nitrobzl. 
brauno Krystalle, zers. sich bei 204°, Lsg. in  konz. I i2SO, gelbrot, in  Atzalkalien blau). 
(Schwz. PP. 127 926, 127927, 127 928, 127929, 127 930 vom 23/9. 1926, ausg. 
17/9. 1928. Zus. zu Schwz. P. 124526; C. 1929. I. 144.) H oppe.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Berliner, 
Elbcrfcld), Darstellung von Isoxazinen der Antlirachinonreihc, dad. gek., daB man auf 
sek. a-Aminoanthraeliinone in Ggw. von H„S04 CH20  oder diesen abgebende Stoffe 
sowie ein Reduktionsmittel, wie Cu-Pulver, einwirken laBt. — Die Rk. verlauft vcr- 
mutlich so, daB sich in  der H 2S 04 nach Zugabe des Paraformaldehyds oder Trioxy- 
methylen N-M ethylolderiw. bilden. Nach Zusatz des Cu-Pulvers findet Red. u. gleioh- 
zeitig, unter A ustritt von W., RingsehluB (vgl. das naehst. Reaktionsschema), s ta tt.

-CH, CH,

N -R

bzw.

Die Prodd. sind also offenbar Isoxazine. Oxydiert m an sie in  H 2S 04 vorsichtig m it 
MnO,, so wird der Isosazinring unter Ruckbldg. des prim. labilen Kondensations- 
prod. aufgespalten, das beim EingieBen der Lsg. in W. in das bzgl. Aminoanthra- 
chinon u, CH20  zerfallt. Die Anthrachinonisoxazine finden ais Ausgangsstoffe fiir dio 
Herst. von Farbstoffen Verwendung. Z. B. w ird l-Methylamino-4-p-tolylaminoanllira- 
chinon in  70°/„ig. H ,S 04 gel., der blauen Lsg. Trioxymethylen zugesetzt, wobei die Farbę 
nach Griin umschlagt, dann Cu-Pulver eingeriihrt, unter gutem Riihren auf 40—50° 
angeheizt u. ohne weitere W armezufuhr bis zur Bldg. einer goldgelben Schmelze weiter- 
geruhrt. Nach Abnutsehen vom uberschiissigen Cu gieBt man in  m it N aH S03-Lauge 
versctztes W., filtrie rt die gelben Flocken ;i,b, wascht k. neutral u. troeknet. Das 
Isoxazin (IV) vorst. Zus., ausPjT:idin metali, glanzende Nadeln, is t in  diesem u. konz. 
H 2S 04 m it gelber Farbę 1. — Analog erhalt m an aus Trioxymelhylen u. 1,4-Bis-p-tolyl- 
aminoanthrachinon ein Isoxazin, aus Pyrid in  Yerfilzte Nadeln. — Isoxazin  aus Tri- 
oxyinethylen u. 1,4-Bisphenylaminoanthrachinon Nadeln. —  Isoxazin  aus 1-Methyl- 
aminoanihracMnon u. Trioxymelhylen gelbe mkr. K rjTstal!e. — Isoxazin  aus 1,4-Bis- 
niethylaminoanlhrachinon u. Trioxymet1iylen aus Pyrid in  Nadeln. (D. R. P. 482 352 
KI. 12 p Tom 22/4. 1925, ausg. 9/7. 1928.) " SCHOTTLANDER.

X I. Harae; Lacke; Firnis.
Mariano Tomeo Laerue, Technische Sludie iiber die Destiłlaiion der Harze von 

spanisclien Kiefem . Es wird die giinstigste Form der Ausfiihrung der W.-Dampf- 
destillation von Harzon besprochen u. der EinfluB yerschiedener Fehlerąuellen auf die 
Ausbcutc erórtert. (Buli. Inst. P in  1929. Sondernummer. 2—10. 15/1.) W i l l s t a e d t .

R . E . Thomas, Einige Beobacliiungen -iiber die Glyptalharze. Glyptalharze ent- 
stehen beim gemcinsamen Erhitzen von Polyalkoholen u. mehrbas. Sauren, besonders 
aus Glyeerin u. Phthalsaure. Ihre Eigg. gestatten weitausgedehnte Anwendungs- 
moglichkeiten, so zum Ersatz natiirlieher Harze in Firnissen u. Emaillen, in Nitro-
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celluloselacken, zu Olharzprodd. Nahere Ausfiiłirungen iiber diese Verwendungsarten 
u. Eigg. der erhaltenen Materialien. Hitzebestandigkeit der Glyptallaoke, W iderstand 
gegen Frucht- u. Mmeralsiiuren, Adhasiou, F., Polymerisationshemmung von Holzol. 
(Amer. Pain t Journ. 13. No. 20. 22—24. 26. 4/3.) K o n ig .

Johannes Scheiber, Ober die Prinzipien der Kunstharzherstellung. Einteilung 
der natiirlichen Harzprodd. in  sołehe m it dauernder Lóslichkeit u. Sehmelzbarkeit; 
solche, die diese Eigg. durch Reifung eingebuCt, aber an meehan. H artę u. Festigkeit 
gewonnen haben u. solche, die zunachst 1. u. schmelzbar, dureh einfaehe MaBnahmen 
Unlóslichkeit u. Unschmelzbarkeit bei gleiehzeitiger Erhóliung der meehan. Qualitaten 
erlangcn. Diese Einteilung ist aueh bei den kiinstliehen Harzen zu erkennen u. wird 
in  theoret. Ausfuhrungen abgehandelt. Umsetzung zwisehen Plienolen u. Aldehyden. 
Harzbldg. aus aromat. KW-stoffen u. Formaldehyd. Prinzipien der Poljrmerisations- 
fiihigkeit, an die Ggw. einer entsprechenden akt. Gruppe gebunden. Assoziationen. 
Eigg. der Prodd.: Chem. Resistenz, Isolationsvermógen, Lósliehkcitsyerhaltnisse, Ge- 
ruch. Farbę, Licht- u. Luftbestiindigkeit. Hiirtbare Kunstharze u. ihre Anwendung. 
(Farbę u. Lack 1929. 86—88. 102—03. 27/2. Leipzig.) K o n ig .

H. Hermann, Mildriechende Zapon- und Celluloselacke. E in Spritzlack, der bei 
der Verarbeitung durch seinen Geruch nicht s tó rt u. dessen getroekneter Film  aueh 
nicht iibel nachdunstet, kann enthalten.' Ais hoehsd. Lósungsm., Athyl, -Methylglykol 
oder deren Acetate, G. B.-Ester oder Athyllactat. Ais niedrigsd. Lósungsm. Methanol 
u. Sprit. Ais Verdunnungsmittel mildriechendes, nicht zu schweres Bzn. (Farbę u. 
Lack 1929. 106. 27/2.) K o n ig .

A. Bresser, Modernę LSsiingsmittel in  der Laekindustrie. Ausfiihrliches Ref. 
der C. 1928. I . 3120 referierten Arbeit. (Kunststoffe 19. 51—53. Marz. Berlin. —
C. 1928. I. 3120.) K o n ig .

Ernst von Miilllendahl, Uber Flammpunkte von Losungs- und Weichmachungs- 
milteln. Es is t bis je tz t noch nicht gelungen, eine theoret. Deutung des Flamm punkts 
zu geben oder ihn  in Beziehung zu irgendwelehen anderen physikal. oder chem. Kon- 
stanten des zu untersuelienden Stoffes zu setzen. EinfluB des Druckes auf die Ver- 
iinderung des F lam m punktes; dessen Best. Tabelle der Flamm punkte der Lósungs- 
u. Weichmachungsmittel m it Angabe von Konst. u. der zugezogenen Literaturstellen. 
(Farben-Ztg. 34. 1427—29. 16/3. Konstanz.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerhard Balie,
Frankfurt a. M.-Hóchst), Herstellung von Esłerharzen, dad. gek., daB man Acetylen 
auf Harzsauren bei Ggw. oder Abwesenheit von Losungsmm. u. K atalysatoren bei 
15° oder erhohter Temp. einwirken laBt. — Die viclleiclit Vinylester der Harzsauren 
bildenden Prodd. sind in  den ublichen Lacklósungsmm., ferner in  fetten Olen 1. u. 
zeichnen sich durch ihre Trockenfahigkeit aus. Z. B. w ird in  eine Lsg. von Koloplionium 
in  Aceton bei 15° solange C2H2 eingeleitet, bis die SZ. des Kolophoniums ca. 10— 25 
betragt. Dann entfcrnt man das Lósungsm. durch Erwarmen. K atalysatoren, wie 
H gu-Acetat beschleunigen die Rk. stark. — Schm. man Manilakopal aus, bis die 
Schmelze klar flieBt, gibt H g!I-Aeetat zu u. le itet unter Riihren solange C2H2 ein, bis 
die SZ. der Schmelze 5— 10 betragt, gieBt die fl. Harzmasse dann von dem zu Boden 
setzenden Hg-Schlamm ab u. liiBt erstarren, so erhalt m an ein sehr hartes, sich zur 
Herst. wettcrechter Lacke eignendes Harz. (D. R. P. 463 842 KI. 12 o vom 15/11. 
1925, ausg. 3/8. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

Augustus E. Maze, Orange, N. J ., 'Kunstharze durch R k . von einem Mol Di- 
acetonalkohol u. drei Mol GH„0 in Ggw. von Alkali. Man arbeitet vorteilhaft bei einem 
PH-Wert von mehr ais 7,1, "was durch Zusatz geringer Mengen bas. Katalysatoren 
erreicht wird, z. B. durch die Hydroxyde, 1. Carbonate u. Phosphate der Alkalien u. 
Erdalkalien. Das Harz is t 1. in Estern u. Ketonen. (A. P. 1 683 835 vom 14/9. 1926, 
ausg. 11/9. 1928.) R a d d e .

Bakelite Corp., New York, ubert. von: Frazier Groff, Verona, V. St. A., Her
stellung von Phenolharzen. 1 Mol. Phenol oder Kresol u. 1 Mol. Furfurol werden m it 
Hilfe einer Base kondensiert. Dann gibt man 30—80% eines Novolaks hinzu u. erhitzt 
auf 145— 190°. Das so entwasserte Harz kann nach Zusatz yon Hexam-ethylentetramin 
geliiirtet werden u. dient zur Herst. von piast. Massen oder Lacken. (A. P. 1 693 112 
vom 21/2. 1927, ausg. 27/11. 1928.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur VoB, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus
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Phenoldcrivate.n und Aldehyden, dad. gek., daB man Dioxydiarylsulfone in  Ggw. von 
kondcnsierenden M itteln m it Aldehyden oder aldehydabspaltenden M ittcln behandelt.
— W ahrend die bisher bekannten Phenolaldehydharze am Lieht schon naeh kurzcr 
Zeit sich verfiirben, sind die Prodd. aus Dioxydiarylsulfonen sehr lichtecht u. aufierdem 
Yolikommen geruchlos. Sio bilden einen wertvollen Ersatz fur Naturharze, wie Schellack 
u. Kopal, u. lassen sich gut m it N aturharzcn selbst, wio Kolophonium, yereinigen. 
Z. B. w ird p,p'-Dioxydiphenylsulfon m it W. u. 30°/0ig. CH20  vermisclit, zum Gemisch 
Eg. zugcfugt, unter RiickfluBkuhlung gekooht u. langsam konz. HC1 zugegeben. Dann 
w ird die M. ca. 5 Stdn. im Sieden gehaltcn, bis nur noch Spuren CH20  nachweisbar 
sind. Das iiberstehende W. w ird abgegossen u. das H arz zur Entfernung der fliichtigen 
Bestandteilo im Vakuum dost. Nach dem Erkalten hinterbleibt ein hellgelb bis rotlicli- 
gelb gefarbtes, vollkommen geruchloses, in  A., Aceton, Alkalien sil., in  Bzl., Terpentinol 
u. Leinol unl. Harz. Der m it ihm  hergestellte Laclc ist sehr lichtecht. — LaBt man 
in  wss. Na OH gel. p,p'-Dioxydihresylsulfon, aus m-Kresol erhalten, ca. 4 Tage m it 
30%ig. CII20  stehcn u. ncutralisiert dann unter gutem Durchriihren m it verd. HC1, 
so e rha lt man ein nach dem Waschen u. Troeknen ais geruchloses, hellrótlich gefarbtes, 
in  A. u. Alkalien 11. Pulver /.uruckbleibcndes Harz. Es liefert sclir lichtechte Poliluren 
von gutem Glanz. Beim Policren lassen sich porenfullcndo u. glanzerhóhende Mittel, 
wie Wachs oder Celluloseester, zusetzen. (D.-R. P. 464 088 KI. 12 q vom 26/7. 1921, 
ausg. 10/8. 1928.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Willi Hildebrand, 
F rankfurt a. M.-Gricsheim), Herslellung von harzartigen Kondensationsprcduklen aus 
Am inen der aromatischen Jłeihe und Formaldehyd. Zu dem Ref. nach E. P. 274 155 
u. F . P . 612 306; C. 1928. I . 2463 is t folgendes nachzutragen: Bei Durchfuhrung der 
Harzbldg. in  gróBerem MaBstab unter den friiher angegebenen Bedingungen wird 
n ieht nur bzgl. der Ausbeute, sondern auch des Erweichungspunktes des Harzes ein 
besseres Ergebnis erzielt ais bei laboratoriumsmaBigen Ansatzen. Z. B. liiBt man zu 
100 kg o-Toluidin u. 70 kg 94%ig- A. zweckmaBig auf Kp. vorgewarmt, im Verlauf 
1 Stde. 115 kg 30%ig- CH20  enthaltend 0,4 kg H C02H  zulaufen u. verwendet dabei 
die Reaktionswiirme zur Aufrechterhaltung der Siedetemp. Der zunachst ausfallende 
Stoff wird wie im  H auptpaten t nachbehandelt u. liefert in  einer Ausbeute von 110 kg 
ein hellgelbes Harz vom Erweichungspunkt 80— 85°. (D. R. P. 472 824 KI. 12 q 
vom 18/5. 1926, aUsg. 6/3. 1929. Zus. zu D. R. P. 453276; C. 1928. I. 2463 [Zus. zu
D. R. P. 452009; C. 1928. 1. 2463].) S c h o t t l a n d e r .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Iwan Ostro - 
mislensky, New York, Polymerisation von Styrol und seinen Homologen. (i-m-Styrol 
wird durch Polymerisation von mindestens 92%ig- Slyrol in  einem horizontalen Rohr, 
das durch ein Luftbad auf 140° geheizt wird, in  40 Stdn. erhalten. Durch Erhóhung 
der Temp. auf z. B. 180° wird die Polymerisationsdauer auf 12 Stdn. herabgesetzt. 
In  vcrtikalen Róhren dauert die Polymerisation bedeutend langer. /?-m-Styrol is t eino 
transparente, farblose, glanzende M., die sich n ieht schneiden, sagen, polieren usw. 
laBt, bei 100® piast, wird u. durch troekene Dest. bei 375— 475° Styrol gibt. (A. P. 
1 683 403 vom 12/7. 1924, ausg. 4/9. 1928.) R a d d e .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Iwan Ostro- 
mislensky, New York, Polymerisation von Styrol und seinen Homologen. E in  celluloid- 
u. bakelitahnliches Prod. wird erhalten durch Behandlung von Stoffen der Formel 
A rCH: CH2, besonders Styrol m it einem darin  1. Peroxyd, wie Benzoylperoxyd, Tri- 
phenylme1hylperoxyd u. a., bei etwa 175—180°. Die erhaltenen Prodd. stellen trans
parente, sprode, leicht pulverisierbare, n ieht brennbare Stoffe m it hohem Brechungs- 
index dar. (A. P. 1683 404 vom 12/7. 1924, ausg. 4/9. 1928.) R a d d e .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Iwan Ostro- 
mislensky, New York, Polymerisation von Styrolen zu glasartigen Produkten. Roh- 
petroleumdiimpfe werden bei etwa 650° geeraekt, wobei yorteilhaft ein inertes Gas 
(N, C 02) durch den App. stromt. Das Kondensat, das ca, zu 1/G aus Styrol besteht, 
w ird m it Dampf dest. u. das Destillat bei 200— 220° polymerisiert, worauf das Poly- 
m erisat yon den anderen KW-stoffen durch Dest. befreit wird. Durch Dcpolymeri- 
sation durch trockono Dest. bei 350—500° erhalt man eine Mischung von Styrol u. 
Distyrol m it nur geringen Mengen an andern KW-stoffen. Durcli Dampfdest. trenn t 
man das Styrol von dem Distyrol u. den hoher siedenden Stoffen. Es liifit sich in  reinem 
Zustande leicht in  glasartige Polymerisationsprodd. umwandeln. (A. P. 1 683 405 
vom 7/5. 1924, ausg. 4/9. 1928.) R a d d e .
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Carleton Ellis, Montolair, V. St. A., Herstellung von schwefelhaltigen Harzen. 
50 Teile Phenol (Kresol, Naphthol, Urteerphenol oder Teer), 80 Teilo S  u. 1—10 Teilo 
N a2C03 oder K 2C03 werden 4 Stdn. auf 135—140° u. weitere 4 Stdn. auf 160° erhitzt. 
U nter H 2S-Entw. entsteht ein Harz vom Erweichungspunkt 130—140°, 1. in  Bzl., A., 
Gemischen von Bzl. u. A. oder Bzl. u. Aceton, unl. in Solventnaphtha. ZweckmaBig 
w ird das Harz durch Waschen oder durch Dampfdest. gereinigt. Bei Anwendung er- 
lieblichcr Mengen von bas. K atalysator ncutralisiert man m it einer Saure oder lóst 
das Harz in  Alkali u. fallt m it Saure wieder aus. Das H arz dient zur Herst. von piast. 
Massen. (A. P. 1 690 160 vom 19/12. 1922, ausg. 6/11. 1928.) N o u v e l.

Carleton Ellis, Montclair, V. St. A., Herstellung schwefelhaltiger Massen. 100 Teile 
saure Teeróle, die Kresol u. Xylenol enthalten u. zu 50% uber 212° sieden, werden m it 
150 Teilen Bzl. oder Toluol gemischt. Zu der Mischung werden unter Riihren 100 Teilo 
S 2Cl2 (oder SCl2, SOCh oder entsprechende Misehungen) zugegeben, woboi HC1 ent- 
weicht. Man dest. das Losungsm. ab u. blast zur Entodorisierung bei 140— 150° Dampf 
durch. Es wird so ein Harz vom Erweichungspunkt 91,5° erhalten. Beim Zusammen- 
schmelzen von 1 Teil Harz u. 3 Teilen S  steigt der Erweichungspunkt der M. auf 105°, 
wahrend er bei Anwendung gleicher Teile Harz u. S auf 65° sinkt. (A. P. 1 690 335 
vom 7/4. 1925, ausg. 6/11. 1928.) N o u v e l .

Carleton Ellis, Montclair, V. St. A., Herstellung von Kunstharzen. 1 Mol. CH20  
(dessen Aquiva)ente, Acetaldehyd, dessen Aquivalente, Acrolein, Furfurol, Butyr- oder 
Benzaldehyd) u. 1 Mol. MgO werden zu einer Pastę yerrieben u. m it 1 Mol. Phenol 
(Kresol, Xylenol, Gemischen derselben oder Teerolen) u. einer gesatt. NaCl-Lsg. ver- 
setzt. Die Mischung wird 24—48 Stdn. geruhrt, bis m it Fuchsin kein freier Aldehyd 
mehr nachweisbar ist. Das ausgeschiedene W. wird abgegossen u. das Harz zum 
Trocknen m it CaS04 gemischt. Nach dem Zusatz von Fuli- u. Farbstoffen w ird unter 
D ruck u. H itze gehartet. (A. P. 1 691 271 vom 28/11. 1924, ausg. 13/11. 1928.) N ouv.

Ellis-Foster Co., ubert. von: Harry M. Weber, Montclair, V. St. A., Herstellung 
von plastisclien Massen. 90 Teile 40%ig. CH„0 u. 20 Teile MgO werden in  einer Kugel- 
miihle zu einer Pastę verrieben. Diese wird m it 100 Teilen Kresol, das móglichst frei 
von o-Kresol sein soli, 20 Min. auf 70° erhitzt. Die einsetzende exotherme Rk. wird durch 
Kiihlen gemiiBigt. Das entstandeno Harz wird im Vakuum eingedampft u. m it einem 
Fiillstoff gemischt. Die PreBmischung wird zum Trocknen 12 Stdn. bei 15° stehen 
gelassen u. unter Druck u. H itze gehartet, wobei Al-Palmitat oder Mg- oder Zn-Stearat 
zum Yerhuten des Anbackens an den Formen zugegeben werden konnen. (A. P. 
1  6 9 2  5 2 4  vom 12/1. 1924, ausg. 20/11. 1928.) N o u v e l .

Cutler-Hammer Mfg. Co., iibert. von: Clarence A. Nash, Milwaukee, V. St. A., 
Herstellung von plastischen Massen. 1 Mol. Phenol oder seine Homologen u. 1 Mol. 
CHjO oder seine Aquivalente werden in  Ggw. eines Fullstoffes unter standigem Riihren 
bei Tempp. von hóchstens 75° kondensiert. Man kann auch zunachst aus dem Aldehyd 
u. uberschussigem Phenol ein Harz herstellen, den Fiillstoff nebst weiteren Mengen 
Phenol u. so viel Aldehyd, daB die Komponenten sich zum SchluB in  molekularem 
Verhaltnis befinden, zusetzen u. in der oben angegebencn Weise die Kondensation zu 
Ende fuhren. Geringc Mengen Teeróle, Paraffin, F e tt oder Wachs konnen zugegeben 
werden. Die Mischung soli im Endzustande 70% Fiillstoff u. 30% Harz enthalten, u. 
dient zur H erst. von piast. Massen. (A. P. 1 692 856 vom 12/3. 1921, ausg. 27/11.
1928.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Arthur VoB, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von gehdrteten Kunstmassen, dad. gek., daB man 
die aus CH20  u. Phenolen durch nachtraglielie Kondensation m it Halogenfettsauren 
entstandenen carboxylhaltigen Harze in ihre NH,-Salze yerwandelt u. diese m it oder 
ohne Fiillkórper auf Tempp. uber 100° erhitzt. — Die Darst. der NH4-Verbb. erfolgt 
durch Absattigen der freien C02H-Gruppe m it N H 3 oder dessen D eriw ., wie Melhyl- 
amin, zweckmaBig in  wss. Lsg. Die neutrale, klare, wss. Lsg. kann beliebig verd. oder 
konz. werden. Nach Verdampfen des W. u. E rhitzen des Lackruckstandes iiber 100°, 
zweckmaBig auf 150—160°, erhartet dieser zu einer vollkommen unsehmelzbaren 
u. unl. M. Durch Impriignieren m it den wss. Lsgg. laBt sich billiger, techn. abfallender 
Papierschlamm durch Pressen in entspreehenden Formen auf beliebige Gegenstande, 
wie Róhren, Kiistchen, Biichsen, Schalen, Fasser, Terarbeiten, dic wasserdieht u. chem. 
sowie m edian, sehr wiederstandsfahig sind. An Stelle von Papiermasse lassen sich 
andere Fiillstoffe, wie Asbestfasern, Holzmehl, Infusorienerde oder Hornmehl, verwenden. 
Die nur ein geringes Leitvermógen aufweisenden Prodd. eignen sich auch gut fiir
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Isolierzwecke in  der E lektrotechnik. Z. B. w ird das durch Einw. yon 30°/0ig. CR „O 
auf techn. Kresol bei Ggw. von Alkali erhaltlichc synthet. Harz in  wss. NaOH gel., 
zu der klarcn, etwas yiscosen Lsg. bei 50—60° langsam u. anteilsweise Cl- ClUCOJi 
gcgcben, wobci die Temp. nicht iiber 80° steigen soli, u. nach dem Eintragen noeh 
ca. 20 Min. auf 100—102° erwśirmt. Nach Verdiinnen m it k. W. w ird die Harzsaure 
durch Zugabe yon HC1 bis zur sauren Rk. ausgcfśillt, durch Auswaschen von NaCl 
befreit u. die noeh feuchte Pastę bei 60—65° in wss.N H 3 eingetragen. Die klare Lsg. 
kann, auBer zu den obigen Zwecken, auch zum Impragniercn von Geweben oder Herst. 
von Lacken yerwendet werden. Auf Fliichen trocknet sie zu einer glatten, glanzenden 
Schicht auf, dio nach dem Erhitzen auf ca. 150° unsclimelzbar u. unl. wird. Nach dcm 
Eindampfen im Vakuum bildet das Prod. ein in W. 11., beim Erhitzen iiber 100° eben- 
falls, unter Abgabe von NH3 u. etwas Kondensationswasser, unl. u. unschmelzbar 
werdendes trockenes Pulyer. Vor den iiblichen Phenol-CH20-Harzcn ha t es den 
Vorzug, daB zur H erst. yon Lsgg. das teure organ. Lósungsm entbehrlich ist. (D. R. P. 
470 870 K i. 39 b vom 30/9. 1927, ausg. 31/1. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, und Reginald Claude Davies, Birmingham, 
Verarbeitung von kiinstlichen und naturlichen Harzen. Kolloidale Lsgg. von kiinstlichen 
Ilarzen  (Phenolaldehyd- oder Caseinformaldehydkondensationsprodd.) oder von natiir- 
licłien Ilarzen (Scliellack, Kautschuk, Guttapercha, Balata) oder von dereń Gemischen 
werden m it Hilfe des elektr. Stromes kataphoret. auf der Aufien- oder Innenseite einer 
Form niedergeśehlagen. Is t die Form ein Metali, so bildet dieses selbst die Anodę; 
ist sie aus porigem keram. Materiał, so wird sie m it einem Elektrolyten impragniert, 
wclcker ais Anodo dient. Dio Kunstharze kónnen ais Lsg. der Komponento yorliegen, 
wobci die Kondensation m it H ilfe cincs K atalysators erst wahrend der Kataphorese 
erfolgt, oder ais Anfangskondensationsprodd. oder auch in  gehartetem Zustande,. 
nachdem sie in  einer Kolloidmuhle dispergiert sind. Weichmachungsmittel (Gelatine, 
Ricinusól oder andere fette Ole), Fiillstoffe, Farbstoffe oder Hiirtungsmittel (Hexa- 
metliylentetramin) kónnen zugegeben u. zugleich m it dem Harz kataphoret. nieder- 
gesehlagcn werden. Auch Textilwaren kónnen auf diese Weise im pragniert werden. 
Is t der ProzeB beendigt, kann das H arz nach dem Troeknen u. H arten von der Form 
entfernt werden. (Aust. P. 10 922/1927 vom 16/12. 1927, ausg. 28/8. 1928.) N o u v e l .

F. Raschig, Ludwigshafen a. Rh., Verfahren zum Ausschneiden von Platten aus 
Blocken von Phenolformaldehydharzen. Blócke aus Phenolformaldehydharzen, die bei 
gewóhnlicher Temp. hart u. spróde, in  der Warme aber weich u. piast. sind, werden 
boi 50—120° m it geeigneten Schneidewerkzeugen bearbeitet. (Belg. P. 350 961 vom 
30/4. 1928, Auszug yeróff. 9/10. 1928.) N o u v e l .

X H L  Atherische Ole; Riechstoffe.
E. M. Holmes, Menthol aus M eziko. Abb. u. Beschreibung von Hedeoma piperita

Bentkam (Tabaąuiilo oloroso) u. Calamintha macrostema Bentham (Tabaquillo), die 
ais Ausgangsmaterial fiir Menthol dienen sollen. (Chemist and Druegist 110. 203. 
16/2.) _ H akm s.

— , Die Kultur des Geraniums auf Reunion. Beschreibung der verschiedenen 
Polargoniumarten, der Kultur- u. Wachstumsbedingungen sowie der Verbreitung der 
Kulturen, Yergleich der Ole yerschiedener Proyenienz in  bezug auf Alkohol- u. Estergeh., 
Beschreibung der Gewinnung von Geraniumól Bourbon auf Reunion, Angaben iiber 
Produktion u. Export von 1919—1927. (Parfumerie mod. 22. 21—23. Jan.) E l l m e k .

Ernest S. Guenther, Larendelindiistrie in  Sudfrankreich. Referat iiber Wachstum, 
K ultur, Produktion von Layendel, Praxis der Dest. u. dereń Kalkulation, Verwendung, 
Yerfalscliung, sowie Produktions- u. Verkaufsaussichten. (Amer. Perfumer essential
Oil Rev. 23. 584—86. 663—66. Jan.) E llm er .

M. Kirkham. Die Industrie der Gcwiirznelke au f Madagascar. Bericht- iiber 
S tand der K ulturen u. der D est.. sowie die Zukunftsmóglielikeiten fiir die Industrie 
der Gewiirznelken. (Parfumerie mod. 22. 33—37. Jan.) E l l m e r .

— , Das Geraniumól in  Algier. Geschichtliche Daten, Wachstums- u. K ultur-
bedingungen, Produktionsriickgang werden erórtert. die Dest. u. dereń Apparatur 
beschrieben. (Parfumerie mod. 22. 9—21. Jan.) E l l m e r .

F . Elze, Einige neue Bestandteile im  ostindischen Lemongrasbl. Das in  einer Aus
beute von 20—25% bei der Citraldarst. aus ostind. Lemongrasól abfallende Ol wird 
mit W.-Dampf dest. u. im Yakuum fraktioniert. Man erhalt einen bei 65—70° sd.
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Anteil, der iiber die Phthalestersiiure geroinigt Methylheplenol, Kp.,59 178— 180°,
D.15 0,8579, aD =  —2°, liefert; daraus m it Cr03 in Eg. Meth.yllwpte.non, Semicarbazon,
E. 135—136°. — In  einer hoher sd. alkoholhaltigen Fraktion wird nach Verseifung 
m it alkoh. Kali u. 1% -std. Kochen m it Phthalsiiureanhydrid in Bzl. iiber die Phthal- 
estersauron ein Gomisch von Geraniol, D .15 0,883, opt. inaktiy, D iphenylurethan F. 82°, 
Tetrabromid F. 70° u. Nerol, D .16 0,8805, opt. inaktiy, Diphenylurethan F. 52°, Tetra- 
bromid F. 118°, erhalten u. mittels CaCl2 getrennt. — Die nachfolgenden Fraktionen 
werden vereinigt u. m it alkoh. Kali yerselft, das yerseifte Ol abgeblasen u. entwiissert. 
Dieses Ol koeht man l 1/* Stdn. m it der gleiehen Mengo Phthalsaureanhydrid in  Bzl., 
saugt nach dom Erkalten ab u. behandelt das F iltra t nacli Entfernung des Lósungsm. 
m it wss. Soda. Die obero Schieht wird in viel W. gel., m it A. ausgeschiittclt, m it H 2SO., 
angesauert u. die erhaltenen Phthalestersauren m it alkoh. Kali verseift. Die 'rohen 
Alkohole blast man ab u. fraktioniert sie im Vakuum, wobei ca. 60°/o Geraniol +  
Nerol (Kp.5 78—82°) u. 35% Farnesol, Kp.5 140—145°, D.15 0,893, opt. inaktiy, uber- 
gehen; Farnesolsemicarbazon F. 134°. (Rieehstoffind. 4. 23—24. Febr.) W . W o l f f .

M. Mourier, Die Riechstoffe, die aus dem Terpentinol bereitet werden. Eine Be- 
schreibung der Darst. u. Verwendung von Terpineol, Terpinylacetat, Formylacetat, 
Bomylacetat u. Limonen. (Buli. Inst. P in 1929. Sondernummer 14—15. 15/1.) W. W.

A. Reclaire, Einiges iiber das Nerol und seine Ester. Vf. weist auf die auBer- 
ordentlich vielseitige u. yorteilhafte Yerwendbarkcit von Nerol u. dessen Ester ins
besondere fiir Rosengeruche u. auBerdem fiir Flieder-, Maiglóckchen-, Cyklamen-, 
Jaśmin- u. Orangenbliitenkompositionen hin. E r g ibt fiir dio versehiedcnen D eriw . 
die Geruchscharakteristika u. physikal. Konstanten an. Nerylformiat: D .15 0,9163 
bis 0,9169; nn20 =  1,4558—1,4578; 1. in ca, 10 Voll. 70%ig. A. Estergeh. ca. 91% ; 
Geruch:siiB. Nerylacetal:D.ls 0,903—0,9060;nn20 =  1,45 1 0—l,45 4 0 ;l.in ca . 5—6 Voll. 
70%ig. A. Estergeh. ca, 99%; Geruch: blumig u. rosenartig. Nerylpropionat: D .1C 
0,9044; nD20 =  1,45 50; 1. in 14—15 Voll. 70%ig. A. Estergeh. ca. 98% ; Geruch: 
zwisehen Acetat u. Isóbutyrat. Nerylisobutyrat: D .15 0,8915—0,8936; no20 =  1,45 08 bis
0,4527; 1. in  4,5 Voll. 80%ig. A. Estergeh. ca. 100%; Geruch: rosenartig, der feinste 
der Estergeriiche. Nerylbutyral: D .16 0,8968—0,8986; ud20 =  1,4539—1,4556; 1. in 
5,5 Voll. 80%ig. A. Estergeh. 98%; Geruch: obstarig. Nerylvalerianal: (iso) D .16
0,8898; no20 =  1,4531; 1. in  7,5 Voll. 80%ig. A. Estergeh.: ca. 99%; Geruch: schwiil 
u. kraftig. Fiir die Verwendung in Kompositionen werden eine Anzahl Rezepte gegeben. 
(Dtch. Parfiimericztg. 1 5 . 71—73. 25/2; Hilyersum, Laboratorium der A. G. P o l a k  
u. S c h w a r z s  Essencefabrieken.) E l l m e r .

G. Malcolm Dyson, Geruch und Konstitution bei den Senfolen. V . Das Misclien von 
Senfolen. (IV. vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 2008.) Durch Einfuhrung der beiden gerucherzeugenden 
Gruppen CHO u. SCN in den Benzolkern gelangte Vf. zu dem heliotropiihnlich riechenden
4-Aldehydophenylthiocarbimid, dem er den Namen Thiolropbase gab u. welches in 
Bliitenolkompositionen yom Heliotrop- u. Auriculatyp (Rezepte) bei geringer Ver- 
anderung einiger Bestandteile m it Erfolg an Stelle yon Heliotropin eingesetzt werden 
kann. Ebenso wurde Mesitylsenfól ais brauchbar fiir Azaleen- u. Heuduftkompositionen 
befunden u. in  Verbindung m it der Thiolropbase fiir Geriiche vom Bohnenblutentyp. 
Fur Seifenparfumicrung sind dio beiden Korper ungeeignet, dagegen orwies sich 4-Tolyl- 
senfol ais brauchbar. Dio antisept. Wrkg. der Senfolyerbb. wurde durch Best. des 
R id e a l - W a lk e r  Koeffizienten in wss. Emulsionen gegen Bacillus typliosus gepriift. 
Es wurde gefunden fiir Phenylsenfól: 6,5; 2-Cldorphenylsenfól: 8,4; 4-Tolylsenfól: 5,0; 
Thiolropbase-. 0,8; Mesitylsenfól: 0,8. (Perfumcry essent. Oil Record 20 . 3—5. 22/1.
1929.) E llmer.

Walter Obst, Aromatrager auf Basis des Amylalkohols. Wahrend Amylalkoliol 
wegen seines Fuselgeruchs in der Parfumerie nur ausnahmsweise u. sehr schwach dosiert 
zur Anwendung kommt, werden die Ester des Amylalkohols ais Fruchteatcr yiclfach 
verwendet. E s wird die Geruchswrkg. u. z. T. auch die Darst. yon Amylacetat, Amyl- 
phenylacetat, Amylbutyrat, Amylvalerianat, Amylsalicylat, Amylbcnzoat, Amylcinnamat 
u. Amylanisat besehrieben. Besondere Bedeutung h a t seines jasminartigon Geruches 
wegen der a-Amyl-Zimtaldehyd gewonnen. (Dtsch. Parfumerieztg. 15. 73— 76. 
25/2.) E l l m e r .

W. A. Poucher, Synthetische Fizateure fiir  die Parfumerie. An Stelle der natur- 
lichen tier. u. pflanzlichen Fixateure, die durch ihren Eigengeruch den Geruchs- 
charakter m itunter in  unerwunschter Weise yerandern, leisten nach Ansicht des Vfs. 
chem. Vorbb. m it hohem Kp. wertyollo Dienste. Ais Beispiele werden angefithrt: 
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Arosol Kp. 236°, Resorcin-Diacelat Kp. 278°, Athylphthalat Kp. iJ95°, Butylphthalat 
Kp. 312°, Benzylbenzoat Kp. 323°, Amylphłhalat Kp. 336°, Trikresylphosphat Kp. 430°. 
Aueh dio relativ schwere Loslichkeit der Harzfixatcurc in verd. A. steht ihrer Ver- 
wendung m itunter im Wege. Zur Fixierung der fiir die Parfumierung von Seifen viel- 
fach verwendoton Terpene, welche durch Verharzung leicht Veranderung erleiden, 
empfiehlt Vf. kiinstliche Fixateui'e. Zur Priifung dieser auf ihre Verwendbarkeit wird 
folgende Probe empfohlen: Zu 10 Teilen billigen Seifenkorpers werden 30 ccm A. 
gegeben u. m it Na OH allmahlich schwach alkal. gemacht; zu dieser Lsg. fiigt man 
10 ccm einer l°/0ig. alkoh. Lsg. der Essenz, enthaltend 10% des kiinstliehen Fixateurs, 
u. kocht wahrend 2 Stdn. am RiiekfluBkiihler auf dem Wasserbad. Der Fixateur ist 
brauchbar, wenn nach dem Abkiihlen der Geruch der Essenz nicht Yerschwunden ist. 
(Chemist and Druggist 110. 292. 9/3.) E l l m e r .

H.P.Kaufmann, m itbearbeitet von H.Barich, Die bromometrische und rhodano-
metrische Bestimmung dlherischer Ole. I. Vff. untersuehen die Br- u. Rhodanadditions- 
fiihigkeit verschiedener in ather. Olen yorkommender Verbb. von bekannter Konst., 
um fcstzustellen, ob auf diesen Rkk. eine Prufungsmethode fiir ath . Ole aufgebaut 
werden kann. Es zeigt sich, daB die Anlagerung von Br, gel. in m it NaBr gesatt. 
Methanol, bei Oeraniol, Linalool, Terpineol, Anethol, Thymol, Cilral, Vanillin, Zimt- 
aldehyd, Canon, Oeranylacetał u. Linalylacetat in Ggw. oder Abwesenheit von Lósungs- 
m itteln zu einem deutlich erkennbaren H altepunkt fiihrt, der einem stochiometr. 
Verhaltnis der reagierenden Bestandteile entsprieht. Ahnliehe Verhśiltnisse liegen 
bei der rhodanometr. Best. von Cilronellol, Geraniol, Linalool, Terpineol, Anethol, 
Thymol, Cilral, Cilronellal, Geranylacetat u. Linalylacetat vor. Dagegen fehlt bei den 
Br-Verss. m it Citronellol, Zimtalkohol, Citronellal, Bromstyrol, Eugenol, Isoeugenol 
u. Cumarin sowie bei den Rhodanverss. m it Geranylformiat, Safrol, Eugenol, Iso- 
eugenol u. Cumarin der H altepunkt der Addition entweder ganz oder er ist unscliarf. 
Trotzdcm bleibt die Móglichkeit, bei E inhaltung bestimmter Vers.-Bedingungen eine 
„Norm ung" von ath . Olen durchzufuhren, durch die altere oder unreine Praparate 
erkannt werden kónnen. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 1—27. 
23/1. Jena, Univ.) W. WOLFF.

X IV . Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
G. Mezzadroli und G. Mazzini, Kontinuierlićh arleitender Gegenslromextraktor 

Jiir Starkę- und Zuckersubstanzen mit Druckheber. Besehreibung des App. an Hand 
einer Figur. (Zymologica Chim. Colloidi 3. 109—12. Okt. 1928.) Gr im m e .

I. Mutti und C. Cremonini, Die Verzuckerung von Holz. Vf. g ibt eine Ubersicht
iiber den Stand unserer heutigen Kenntnisse iiber Holzverzuckerung unter besonderer 
Beriicksiehtigung der Einw. verschiedener Saurelionz. u. Katalysatoren. (Zymologica 
Chim. Colloidi 3. 116— 34. Okt. 1928.) Gr im m e .

— , Die Erzeugung kryslallisierler Glucose aus Holz in  Deutschland und der Schweiz. 
Besehreibung der Inversion von Holz zu Glucose fiir V iehfutter nach dem Verf. von 
WlLLSTATTER u. B e r g iu s . (Canadian Chem. Metallurg. 13 . 20. Jan . F rankfurt a. M., 
Bericht des U. S. Generalkonsuls.) BORNSTEIN.

G. Mezzadroli und E. Vareton, Reinigung und Entfdrbung von Rohr- und. Riiben- 
rohsaften mittels kombinierter Behandlung mit Schwefeldioxyd und aktiver Kohle. Dio 
reinigenden u. entfarbenden Eigg. von S 0 2 u. Aktivkohle werden besprochen. Fiir 
Zuckersafte, Zuckersirupe u. Melassen ergaben eingehende Verss. naehstehende Er- 
kenntnisse: Kalte Schwefelung w irkt n icht invertierend, desgleichen nicht bei 80°, 
bis die freie Aciditat der organ. Aciditat des Saftes gleich geworden ist (,,tamponiertc“ 
Aciditiit). K . oder w. Behandlung m it Aktivkohle ru ft aueh in  sauren Saften (ph =
4,0— 5,2) keine Inversion hervor, da die Kohle organ. Sauren absorbiert. Das Gleiche 
geschieht m it iiberschussiger S 02, so daB die Kombinationsbehandlung die besten Re- 
sultate gibt, u. man in  der Warme arbeiten kann. Die Safte werden ohne Schaumentw. 
entfarbt, die Viscositat wird herabgedriickt, Kolloide werden absorbiert, die Safte 
werden klar u._ glanzend. Die Entfarbung ist dauernd, aueh wenn die Entsauerung 
durch Kohle bis zur alkal. Rk. geht. Das Kombinationsverf. arbeitet am besten in 
verd. Lsgg. (Boli. 1’Industria saccarifera ita liana 21. 27 Seiten. 1928. Sep.) G r im m e .

A. f i .  W. Aten, P. J. H. van Ginneken und E. Verweij, Die Saiuration von 
Zucker-Kalldósungen. I I I .  (II. vgl. C. 1928. I. 421.) 1. Es is t friiher gezeigt worden, 
daB in Lsgg. von CaO u. Rohrzucker (S) von nicht zu hoher Konz., z. B. 0,35 Mol. S
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1,0-m. CaO, beim Ęinleiten von C02 dicsclbo sohnell absorbiert wird, u. daB bei Werten 
von R  =  C02: CaO von 0,5—0,6 ein bas. Nd. entsteht, welclier CaCO:l-Ca(OH)., u. 
Zucker enthalt. Das Verhaltnis CaO: S ist in diesen Ndd. zicmlieh konstant — 1,5, 
das VorhiUtnis CaC03: CaO nim m t m it 7,unchmendem W erte von R  zu. Bei kon
stantom R  nim m t dieses Verhiiltnis m it gróBerem Zuckergehalte zu. Bei W erten 
von R  <  0,5 entsteht in diesen Lsgg. kein Nd. — 2. Bei gleichem Zuckergeli.. aber 
geringorer CaO-Konz. wird der Wert von R, welcher einen Nd. hervorrufen kann, 
kleiner. Der Nd. ist bei diesen Lsgg. weniger stark  bas. Die Lsgg. nahern sich bei 
abnehmender CaO-Konz. dem Verh. der rcinen CaO-Lsgg. ohne Zucker. Bei gleichem 
CaO-Geh. u. lioher S-Konz. ist ebenfalls eine geringere Menge CO, zur Entstehung 
des Nd. crforderlieh. —  3. Bei hóherer Temp. (90°) geben Lsgg., weiche dies bei Zimmer- 
temp. nicht tun, einen bas. Nd. Derselbc geht beim Abkiihlen wieder in  Lsg. — 4. CaO-S- 
Lsgg. von groBerer Konz., z. B. 0,7 Mol. S +  1,7-n. CaO, geben auBer dem hier er- 
wahnten Nd. auch ein Prazip itat bei R  =  0,1—0,3, das m it mehr C 02 wieder in Lsg. 
geht. In  diesem Nd. ist das Verhaltnis C a: S konstant =  2. Das Verhaltnis C a: C 02 
yariiert von 6 :1  bis 6: 2. Bei Temp.-Erhóhung auf 90° lóst sich dieser Nd. — 5. Bei 
Lsgg. noch groBerer Konz., z. B. 1,0 Mol. S -f  2,3-n. CaO, t r i t t  nur bei sehr groBem R  
ein Nd. auf. Bei weniger groBem R, z. B. 0,77 gelatinieren die Lsgg. Bei kleinerem, 
R  =  0,67, ist die Lsg. bei Zimmertcmp. flussig, gelatiniert aber bei Temp.-Erhóhung. 
Die Kurve, weiche die Viscositat ais Funktion der Temp. angibt, hat ein ausgesprochenes 
Minimum. — 6. Der unter 1. genannte bas. Nd. yerwandelt sich beim Schutteln in 
festes CaC03-6 H 20 , wahrend CaO u. ein Teil des CaC03 in Lsg. gehen. Letzteres 
scheidet sich spater langsam wieder ab, bis dic Lsg. an CaC03-6 H 20  gesatt. ist. Dic 
Lsg. en thalt dann noch eine betrachtliche Menge Ćarbonat, weiche um so gróBer ist,, 
je konz. die Lsg. an CaO u. je ycrdunntcr sic an S ist. Die Umwandlung des bas. Nd. 
in CaC03 • 6 H 20  kann bei Lsgg. geeigneter Zus. durch Temp.-Erhóhung riickgangig 
gemacht werden. — 7. Die Leitfiihigkeit der Lsgg. zeigt eine starkę Abnahme nach der 
Absorption der C02, gleichgiiltig, ob ein Nd. entsteht oder nicht. Dio Abnahme ist viel 
gróBer ais durch eino Bldg. von undissoziiertem CaC03 yerursacht werden kónnte. 
Es muB deshalb aueh Ca(OH)2 gebunden werden. Zu dem gleichen SchluB gelangt 
man durch Best. der [OH']. Beim Auskrystallisieren des CaC03-6 H 20  wird dieser 
CaO wieder in Freiheit gesetzt u. die Leitfahigkeit nim m t zu. — 8. Aus dem Leit- 
vermógen laBt sich annahernd die Zus. dor in der Lsg. vorhandenen Komplexe bo- 
rechnen. Dieselbe yariiert von 2 CaC03-Ca(0H)2 bis CaC03-2 Ca(OH)2 u. yielleicht 
in noch weiteren Grenzen. Dahei ist ein Teil der OH durch S crsetzt. Beim Aus
krystallisieren von CaC03 • 6 H 20  wird auf 3 CaC03 1 CaO in Freiheit gesetzt. — 9. Dic 
Anwesenheit yon hochmolekularen Komplexen aus S, CaC03 u. Ca(OH)2 in  diesen 
Lsgg. wurde bestiitigt dureh Ultrafiltrationsvorss. u. Bcobachtungen im Ultramikroskop. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48 . 93—115. 15/1. Amsterdam, Bergen op Zoom.) O h l e .

Mario Garino und Aldo Tosonotti, Die Farbsubslanzen, weiche bei der Carameli- 
sierung von Saccharose und bei der Einwirkung von Kalk auf Invertzucker entstehen. Aus 
dem yorliegenden Schrifttum werden dio bei der Caramelisierung entstehenden Verbb. 
Caramelan, Caramelen, Ca-Salze der Glucin- u. Apoglucinsiiure besehrieben nach 
Trennung, physikal. u. chem. Eigg. (Giorn. Chim. ind. appl. 11 . 8—13. Jan. 
Genua.) G r im m e .

K. Sandera, Messungen der aufierst kleinen elektrischen Leilfdhigkeiten von Losungan 
und Fliissigkeiten milłels eines technischen Konduktometers mit oplischcr Indication. 
Ahnliche Verss. zwecks Best. des Aschengchaltes in den Zuckorprodd. ha t Vf. schon 
friiher (ygl. C. 1 9 2 7 . II. 1765. 2017) durchgefiihrt. Um aber noch geringere Leitfahig- 
keiten, z. B. der organ. Fil., des dest. W. usw., messen zu konnen, hat Vf. hierfiir neue 
Methoden ausgcarbeitet. Vf. beschreibt in diesor Abhandlung dio Vorr. zweicr Mcthoden, 
einer einfachen, die auch in der Zuckerindustric anwendbar ist, u. eine zweite, die auf 
der Anwendung der opt. Indication beruht; dic .letztore gestattet Leitfahigkeits- 
messungen der Fil. bis zu einer spezif. Leitfahigkeit von 1-10-10. Durch Aufstellung 
einiger Berechnungen fiir diese Methoden yoryollstiindigt Vf. seine Abhandlung. 
(Chemieky Obzor 3. 232—33. 1928.) Gu n t h e r .

Kaneo Inouye, Fukushima, Zuckerraffination. Der Zuckersyrup w ird leicht u. 
billig mittels Zinkhydrosulfit gereinigt. Man kann das Zinkhydrosulfit auch in der 
Zuckerlsg. selbst erzeugen, in dem man z. B. zu 100 Liter Zuckerlsg. yon 14° Brix 
230 g Zn-Staub hinzusetzt u. dann bei 55° die Lsg. m it S 0 2 sattigt. Darauf wird mittels
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Kalkmilch neutral oder schwach alkal. gęmacht, wobei Zn(OH), u. CaS03 nieder- 
geschlagen werden, die naeh dem Erwarmen auf 95° entfernt werden. (Japan. P.
79 195 vom 16/5. 1928, ausg. 26/12. 1928.) R a d d e .

Soc. an. Raffinerie Tirlemontoise, Belgien, Gemnnwng von Zucker aus Sirup  
oder Melasse durch Verruhxen derselben m it Zuclccrkrystallen u. Abschleudern, oder 
durch Uberleiten derselben in diinner Schicht iiber Zuckerkrystalle. (F. P . 648 507 
vom 7/2.1928, ausg. 11/12- 1928.) M. F. Mu l l e r .

National Aluminate Corp., Chicago (Illinois), iibert. von: Clarence H. Christ- 
man, Reinigung und Klarung von Starkę sirup wid Stdrkezuckerlosungen mittels einer 
Verb., die 18 Teile Na2C03 u. 2 Teile einer Lsg. enthalt, die aus 33%  Na2Al20,, (Natrium - 
aluminat), 9%  NaOH u. 58% H„0 besteht. (A. P. 1 698 817 yom 21/2. 1927, ausg. 
27/11. 1928.) ' M. F. Mu l l e r .

X V I. Nahrungsm ittel; GenuBmittel; Putterm ittel.
Frantiiek Hruska, Erzeugung, Kontrolle und Erforschung der Nahrungsmittel 

in  der tschechoslowakischen Republik wahrend der Jahre 1918—28. (Chemik^ Obzor 4. 
38— 47. Febr.) _ Ma ÓTKER.

Kareł Kftinsky, Schwierigkeiten bei der Veredelung tschechoslomkischen Mehles. 
Die Methoden von Golo  u . eingehend die von H u m p h r ie s  werden besprochen. 
(Chemicke Listy 23. 104—07. 10/3.) MAUTNER.

B. Melis, Fortscliritte der chemischen Citronenindustrie in  Sizilien. Das Auswaschen 
des Kalkes bei der Herstellung von Calciumcitrat. Sammelbericht iiber die Citronen-

’ kultur in  Sizilien, Gewinnung u. Fallung des Saftes u. Verarbeitung des Rohcitrats 
nach dem Verf. von Me  i s , berahend auf fraktionierter Fallung. Fig. der A pparatur 
im Original. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 605—09. Dez. 1928. Palermo.) GRIMME.

— , Einiges iiber Speisesenffabrikation. Beschreibung der Fabrikation u. Angabe 
einiger Rezepte. (Seifensieder-Ztg. 56. Parfum eur 3. 29—30. 28/2.) ScHWARZKOPF.

C. Colella, Autolyse von Oefrierfleisch unter aseptischen Bedingungen. Die Auto-
lyse (gemessen an der N-Zunahme in der umgebenden Fl.) verlauft nicht anders, be- 
Ronders nicht schneller bei Gefrierfleisch ais bei n. frischem Fleisch. (Boli. Soc. Italiana 
Biologia sperimentale 3 . 320—23. 1928. Sep.) T a u b m a n n .

Giovanni dei Grisogono, Beitrag zur Kenntnis des Yerhaltens von Bakterien in  
Milch. Vf. fuh rt den Nachweis, daB die Milchgerinnung nicht kritiklos auf gewisse 
Bakterien zuriickgefuhrt werden kann, sondern daB dabei auch noch zahlreiche andere, 
meistens unkontrollierbare Umstande mitsprechen. (Zymologica Chim. Colloidi 3. 
113—15. Okt. 1928. Padua.) GRIMME.

Paul Arup, Die Zusammensetzung irischer Butter. Die Verteilung der fliichtigen 
Fettsduregruppen unter den Glyceriden des Butterfettes. Die Unters. einer groBen Anzahl 
Proben irischer Butter zeigte, daB die Glyceride m it zwei oder diei Gruppen „fliichtiger“ 
Fettsauren yorwiegend in den fl. Fraktionen zu finden sind. RMZ., PZ. u. K ir s c h n e r - 
Zahl dieser fl. Anteile sind daher gegeniiber den festen Fraktionen relatiy  hoch. Die 
JZ. laBt darauf sohlieBen, daB in den bei 37° krystallisierten Fraktionen der Mono-Olein- 
Typ, in den bei 10° fl. Eraktionen der Dioleintyp yorherrscht. (Analyst 53. 641—44. 
Dez. 1928. Dublin, Canal Bank, Butterpriifstation.) RlETZ.

Norman James, Untersuchungen iiber Eiscreme. Die Unters. von 28 Handels- 
proben ergab einen Fettgehalt yon 12,0—18,4%, einen Gesamttroekensubstanzgehalt 
yon 32,72—41,71%, wahrend der Bakteriengehalt 2500—670 000 auf 1 g betrug. 
39%  der Proben hatten einen Keimgehalt von unter 100 000. (Scient. Agriculture 9. 
448—54. Marz. Winnepeg [Mass.].) Gr im m e .

Gunner-Jorgensen, Nutzliche Hilfstabdle zur Bestimmung der Stickstoffsubstanz 
in  den tierischen Nahrungsmitteln. Die Tabelle ermóglicht die Ablesung yon N  u. 
(N X 6,25) aus dem nach dem KjELDAHLschen Verf. fiir 1 g Stoff erhaltenen Verbrauch 
an 0,1-n. Saure. (Ann. Falsifications 21. 601—04. Dez. 1928. Kopenhagen.) Gd.

Theodor Merl und Helmut Beitter, Zum  Nachweise von Maltol und von Salicyl- 
sdure neben Maltol. Das friihere Verf. (ygl. C. 1927. I. 960) wurde wie folgt yerbessert: 
10 g feingemahlener Malzkaffee, 1,5—2,0 g Blutkohle, 25 ccm Chlf. werden nach 
kurzem Aufkochen filtriert. 10 ccm des F iltrates werden nach Schiitteln m it 1—2 ccm 
W. u. Abscheidung des letzteren unm ittelbar in  ein Zentrifugenglaschen filtriert. Naeh 
Zusatz yon 1 ccm einer sehr verd. frisch bereiteten Fe-Lsg. (2 Tropfen 10%ig. FeCl3-Lsg. 
auf 20 ccm W.) wird bis zur Emulsionsbldg. kraftig durchgeschiittelt u. schliefllich Chlf.
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u. Fe-Lsg. durcli Zentrifugieren getrennt. Bei Ggw. von Maltol ist die Fc-Lsg. violett, 
etwa 0,025—0,050 mg Salicylsauro entsprechend. — Zur Priifung auf zugesetzte Salicyl- 
saure werden 20 g Kaffeepulver m it 3 g Blutkohle u. 50 ccm Chlf. wie vorhin behandelt 
u. 10 ccm F iltra t auf Maltol gepriift. Bei positivem Ausfall werden weitere 10 ccm 
F iltra t yorsichtig abgedampft, Ruckstand m it 5 ccm H 3PO,, (D. 1,7) u. 15 ccm W . 
abdest. u. das Destillat (15 ccm) nach Zusatz einiger Tropfen 5°/0ig. Ba(OH).,-Lsg. 
zur Trockne yerdampft. Der k. Ruckstand wird m it 10 Tropfen Eg. u. 3 Tropfen 
Ma n d e l in s  Reagens (0,5% NH,-Vanadat in 94—98%ig. H 2S 0 4) yersetzt. Bei Ggw. 
von Salieylsaure (>0 ,025  mg) entstehen indigoblaue Streifen." (Ztschr. Unters. Lebens- 
m ittel 56. 472—74. Nov./Dez. 1928. Miinchen, Forschungsanst. fiir Lebensmittel- 
chemie.) Ge o s z f e l d .

J. M. Clavera und D. Guevera Pozo, Der Chlorgehalt der Ziegenmilch. Schema 
fiir Sćhwllbestimmungen. Da der Chlorgeh. der Milch sehr konstant ist, auch un- 
abhangig yon der Chlorzufuhr durch die Nahrung des Tieres, so is t die Best. des Chlor
geh. der Milch ein geeignetes Mittel zum Nachweis yon Falschungen. In  den letzten 
Jahren sind yerschiedene Methoden zur Best. des Cl'-Geh. der Milch angegeben worden 
(Zusammenstellung siehe VAN Ge l d e r , C. 1922. II . 759). Vff. benutzen die Methode 
von W e i s s  (C. 1922. II. 399). Es wird eine Methode zur graph. Darst. der Ergebnisse 
angegeben. (Anales Soc. Espanola Fis. Quim. 27. Nr. 259. 14— 22. Jan . Granada, 
Chem. Laborat. der pharmazeut. Fak. u. chem. Laborat. 'des Hygienischen Inst. der 
Provinz.) W il l s t a e d t .

A. Nyrop, Kopenliagen, Schokolade. Die Ausgangsstoffe, z. B. geschmolzene 
K akaobutter, Kakaomasse oder ein anderes F e tt u. eine Lsg. von Zucker u. Kakao- 
masse, werden verfliissigt u. gemeinsam oder getrennt in h. L uft oder in  einem andern 
Gase zerstiiubt, wobei die Schokoladenteilchen m it K akaobutter, -masse usw. uber- 
zogen werden. Das erhaltene Pulyer kann zu Bloekschokolade gepreBt oder geformfc 
werden. Zur Verflussigung der Ausgangsstoffe laBt man z. B. gemahlene Kakaobohnen 
in  einer Zuckerlsg. in  Milch ąuellen oder man erhitzt ungcmahlene, geróstete u. ge- 
schalte Bohnen in  W. oder Milch, worauf die Zerkleinerung in  geąuollenem Zustande 
erfolgt. Zwecks Geschmacksverbesserung konnen die Bohnen in  wss. Emulsion einer 
Giirung unterworfen werden, oder man setzt ihnen vor dem Trocknen Alkali hinzu. 
(E. P. 294 790 vom 14/9. 1927, ausg. 23/8. 1928.) R a d d e .

Carl Albrecht Baechler, Bern, Schiweiz, Verfahren zur Gewinnung von Casein. 
Aus Magermilch w ird unter standigem Ruhren mittels Lab oder Saurc das Casein 
gefallt, letzteres von der Molkę getrennt, gewaschen, abgepreflt oder zentrifugiert, 
sodann zerrieben u. m it mindestens der gleiclien Menge trockenen Caseins zu einer 
gleichmaBig feuchten M. vermischt. Diese laBt sich in  kurzer Zeit bei hóchstcns 
50— 60°, gegebenenfalls im Vakuum, trocknen. Das so gewonnene Casein is t gries- 
fórmig, rein  weiB, geruchlos, frei von Milchzucker u. Siiure u. daher unbegrenzt haltbar. 
(Schwz. P. 127 781 vom 29/6. 1927, ausg. 17/9. 1928.) H o p p e .

J. Golding, Shinfield, und Deco Ltd., London, Milchnahrprdparale. Vollmilch 
u. Molken werden einzeln oder gemeinsam auf eine Trommelheizflache derart gebracht, 
daB die Prodd. darauf gemischt werden. ZweckmaBig verwendet man gleiche Mengen 
von Molken u. Milch. Sauregeh. der Molken kann durch Ammoniak u. dgl. neutra- 
lisiert werden. (E. P. 302 439 vom 10/10. 1927, ausg. 10/1. 1929.) S c h u t z .

Robert Mc Carrison, Food. London: Macmillan 1929. (116 S.) S°. 1 s. net.

X V n . Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
A. Salmony, Neuzeitliches System der Ołextraktion. K onstruktion u. Arbeits- 

leistung des neuen, automat. Olextraktionsapparates der Firm a A. B o r s ig  (System 
Sim o n ) in Berlin werden beschrieben. (Chemicky Obzor 3. 204—05. 1928.) G u n t h e r .

J. Marcusson, Katalytische Połymerisation fetter Ole. Mittels des yon St a u - 
D IN G E R  u. von S c h e i b e r  yorgeschlagenen SjiCl^ lieBen sich nicht nur Holzol, sondern 
auch Leinol u. Tran  katalyt. polymerisieren. Vf. beschreibt eine Reihe dam it durch- 
gefuhrter Verss., aus denen heryorgeht, daB bei der Połymerisation yon Holzol u. yon 
P-Eldostearin neben einer krystallin. in  PAe. 1. Saure yorwiegend polymere harzige 
Sauresubstanz entsteht. Bei der (schwieriger yerlaufenden) Połymerisation von Leinol 
konnten bimolekulare Sauren im Rk.-Prod. nachgewiesen werden. E in solcher Nach-
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weis war nicht mógł ich bei der Polymerisation von Medizinallebertran, die an sieli 
durch stark  erniedrigte Jodzahl, erhóhte Viseositat usw. nachweisbar war. (Chem. 
Umschau Fette, Ole, Wachse, Harzc 36. 53—54. 13/2. Berlin-Dahlem, Staatl. Material- 
prufuńgsamt.) H e l l e r .

Kinziro Winokuti und Kyosuke Nishizawa, Untersuchungen iiber sulfonierte 
Ole. I I I . Uber die Hydrolyse des Ricinolschwefelsaureesters und seines Nałriumsalzes. 
(II. vgl. C. 1928. I. 1470.) Ricinolschiccfelsaureester ist gegen Sauren in wss. Lsg. bei 
25° vóllig bestandig, wird bei etwas hóherer Temp. teilweise u. bei 100° unter gewissen 
Bedingungen vóllig zers. Die Beziehungen zwischen HCl-Konz. u. der fur die Tóllige 
Zers. bei 100° erforderlichcn Zeit wurden bestimmt. Durch konz. HC1 (starker ais
2-n.) wird der Ester bei Raumtemp. gcfiillt, aber nicht angegriffen. Gegen Alkali 
is t der Ester (Na-Salz) bei 25° in  wss. u. alltoh. Lsg. yóllig bestandig, wird aber bei 100° 
zers. Die Gcschwindigkeit is t sehr gering u. hangt von Alkalikonz. u. N atur des 
Lósungsm. ab. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 47 B—48 B. Febr.) L b .

Kinziro Winokuti und Kyosuke Nishizawa, Untersuchungen iiber sulfonierte 
Ole. IV. Uber die Darstellung des Natriumsulforicinoelats und seine Isolienmg aus 
Handelsprodukten. (III. vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der Eigg. des Ricinolschwefel
saureesters (vorśt. Ref.) wurde die synthet. Darst. des Na-Sulforicinoleats gegen friiher 
(I. M itt.) verbessert. Dasselbe g ilt fiir die Rk. zwischen Ricinolsaure u. konz. H 2S 04 
bei Raumtemp., aber die Ausbeute des C l-S03H-Verf. wurde nicht erreicht. Die Iso- 
lierung des Na-Salzes aus sulfonierten Olen des Handels wurde untersucht Das Na- 
Salz krystallisiert in  lattenfórmigen Prismen des orthorhomb. Systems (naheres u. 
Abb. im Original). (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 48 B—49 B. Febr. 
Tohoku, Univ.) L in d e n b a u m .

H. Klatte, cUentsduerung und Fettsauredestillation. Die Ausfiihrungen von 
K e u t g e n  (C. 1929. I. 1523) veranlassen Vf. zu der Feststellung, da(3 der Effekt des 
„W eckerverfahrens“ in gleieher Weise auch von anderen Verff. erreicht wird. Die 
apparativen Hilfsmittel des Weckerverf. u. die unumganglich notwendige Nachent- 
siiuerung der Ole m it Lauge gewahrleistct eine Rentabilitiit nur bei hochprozentigen 
Olen, wobei aber die liohen Lizenzabgaben diesen Vorteil wieder aufwiegen. Ais weiterer 
Nachteil des Verf. muB beachtet werden, daB man keine wasserhellen Raffinate erzielen 
kann. Ais Vorteil kann nur die Mógliehkeit der Entsauerung solcher Ole gebucht werden, 
die infolge zu hohen Fettsiiuregeh. sich nicht fiir die Laugeraffination eignen, ferner 
die Erzielung hochprozentiger, heller Fettsauren. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 87—88. 
20/2.) SCIIWARZKOPF.

Willy Arndt, Uber Holzól, Holzolfirnisse und Holzollacke. Chines. Holzól ais 
kalt gepreBtes, weiBes u. heiB gepreBtes, schwarzes Tungól. Verwcndung fiir Anstriche, 
Malerei, Graphik, ais Firnisersatz, zur Herst. von Siccativen (Tungattroekncr), fiir 
FuBboden- u. Lederlaoke, Asphalt- u. Esterlacke, Glanzól. Eigg. der Holzollacke, 
vor allem Trockcngeschwindigkeit, Hiirte u. Wasserunempfindlichkeit. Eisblumen- 
effekt. Arbeitsmethodcn zur Aufhebung bzw. Verzógerung der Hitzegelatinierung des 
Holzóls. Anwendung der Holzólpraparate zu Zweckcn, die besonderen W idcrstand 
gegen W. u. Atmospharilien yerlangen. Bruckenfarben, Bootslacke, FuBbodenanstrich. 
Steigender Holzólgeh. erhóht H artę u. H altbarkeit der Lacke. Eisblumeneffekt m it 
rohem Holzól; Kutschenlack. Holzolsiccativ. (Kunststoffe 19. 35—39. 57—59. Febr./ 
M itrz.) K o n ig .

Sverre Stene, Die Sanerung des Walfischtrans beim Auskochen unter Druck. Es 
w ird nachgewiesen, daB die Siiuerung des Walfischtrans bei der Auskochung unter Druck 
sich in der A rt bercchnen laBt, ais ob es sich dabei um  einen homogenen autokatalyt. 
ProzeB handelt, der durch die freigemachte Fettsaure katalysiert wird. — Die zu er- 
wartende Rk.-Stórung durch ungleiche Erwarmung sclieint in  der Regel n icht cin- 
zutreffen, was durch einen Auswaschungseffekt erklart werden kann. (Tidskr. Kemi 
Bcrgvaesen 9. 9—12. 24—27.) W . W o l f f .

Mitsumaru Tsujimoto, Untersuchungen uber Insektenóle. I . Feuerfliegen-, 
Ileuschrecken- und Crrillenol. Nach Ansicht von Zoologen soli die Leuchtfabigkeit der 
Fcuorfliegen durch Oxydation des Inscktenóls verursacht sein. Vf. fand, daB die 
Fettsauren dieses Ols hoch ungesatt., die der beiden anderen Insektenóle weniger 
ungesatt. (mit hóchstens 3 Doppelbindungen) sind. Diese Ole enthalten iiber 10% 
Unverseifbares, sind also eigentlich Gcmischo von Olen u. Waehsen. Die teilweise 
griine Fiirbung diirfte von Chlorophyll herruhren. — Feuerfliegenol von Luciola vitti- 
collis u. L. parva Kiesenwetter. A .-Extraktion der m it Sand u. Na„S04 yerriebenen
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Insekten crgab ca. 4,8% orangegelbes, viscoscs Ol von JZ. 116. Daraus durcli Verseifung 
85% Fettsauren, orangegelb, krystallin., Gerueh an W ollfett erinnornd, F. 36°, Neutr.-Z.
179.2, JZ. 110,7, A.-unl. Bromid 17,9%; letzteres weiBes Pulver, Scliwarzung bei ca. 230° 
ohne F., m it 67,68% Br, entsprechend C20H32O2Brs. F iltra t dieses Bromids licferte 
wenig PAe.-unl. Bromid. Unverseifbares‘ (13%): Hellgelb, weieh, krystallin., 1. in 
CH3OH (also kein KW-stoff). E in in PAe. unl. Teil, weiBes Pulver, zeigte F. 154—155° 
(aber erst bei iiber 170° klar) u. gab keinen Nd. m it Digitonin, ist wahrscheinlich ein 
hóherer Alkohol. Der Rest enthielt viel Sterin. — Um das in der Niihe des Loucht- 
organs befindliehe Ol kennen zu lernen, wurden die Insekten in einen Kopf-Brustteil 
u. einen Unterleibsteil (mit Leuchtorgan) zerschnitten. Ersterer lieferte ca. 1,5, letzterer
3,8% Ol. Konstanten des letzteren: D.2 0,9305, nD29'5 =  1,4732, SZ. 23,2, VZ. 165,7, 
JZ. 105,5. Fettsauren daraus: F. 37,5—38°, Neutr.-Z. 199,5, JZ. 100,7, A.-unl. Bromid 
14,9% (Scliwarzung bei 230—240° ohne F.). Unverseifbares (18,65% des Ols) lieferte 
ea. 14% in PAe. wl. Teil von F. 145—170°. — Heusclireckenól von Oxya japoniea 
Willemse. Ausbeute ca. 3%. Dunkelgriingelb, sehr yiscos, unangenehm riechend,
D .18., 0,9688, SZ. 44,3, VZ. 171,5, JZ. 122,6, Unverseifbares 15,75%. Daraus 67,25% 
Fettsauren, dunkelgriingelbe Fl. m it wenig Festem, Neutr.-Z. 196,0, JZ. 150,8, A.-unl. 
Bromid 37,4% (F. 178°, erkannt ais Hexabromstearinsaure), PAe.-unl. Bromid 56,8% 
(hauptsachlich von Linolsaure). Pb-Salz-A.-Yerf. ergab 75% fl. Sauren, Neutr.-Z.
189.2, JZ. 187,7. Dureh Fraktionierung der Methylester wurden Ol- u. Linolsaure
identifiziert. Die festen Sauren seheinen wesentlich aus Palmitin- u. Stearinsaure zu 
bestehen. Unverseifbares: Gelborange, viscos, halbfest, unangenehm riechend, JZ. 
91,8, teilweise unl. in CH3OH (KW-stoff). Mit H 2SO., in CS2 griinbraun, in Acetanhydrid 
rotviolett, blau, dunkelgriin; m it SbCl3 in Chlf. griinlich; m it japan. Erde in Bzl. fast 
farblos. E nthielt 44,1% Sterin. — Grillenol von Aeheta m itrata Burmeister. Ausbeute 
ca. 2,4%. Dunkel, braunlich u. grungelb, yiscos, unangenehm riechend, D .19,5, 0,9312, 
SZ. 58,7, VZ. 181,5, JZ. 116,0, Unverseifbarcs 11,32%. Daraus 78,73% Fettsauren, 
dunkelgelbgriine Fl. m it wenig Festem, Neutr.-Z. 202,4, JZ. 124,3, A.-unl. Bromid 
6,9% (Hoxabromstearinsaure), PAo.-unl. Bromid 42,4%. H auptbestandteil is t Ol- 
siiure, ferner Linolsaure. Unverseifbares: Orangegelb, halbfest, JZ. 119,2, bei 100° 
nieht yóllig schm., teilweise unl. in CH3OH (KW-stoff). Mit II.,SO,, in CS2 braun; 
m it SbCI3 in Chlf. schwach violett, m it japan. Erde in Bzl. farblos. E nthielt 45,45% 
Sterin. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 49 B—54 B. Febr. Tokio, Imp. 
Ind. Lab.) L in d e n b a u m .

— , Moderne Waschmittel und moderne Waschweise. A llgem eine Ausfuhrungen. 
(Seifensieder-Ztg. 56. 68—69. 78—79. 7/3.) S c h w a r z k o p f .

R. Krings, Neuzeillichc Waschmittel. Begriff, Anforderungen und heutiger 
Stand der Technik hinsichtlich der Befriedigung derselben sind unter Heranziehung 
bekannter Beispiele gekennzeichnet. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 123—26. 137—39. 
13/3.) H e l l e r .

J. Angerhausen und G. Schulze, Zum  Nachweis von Eigelb in  Margarine. Der 
Nachweis von Eigelb in  Margarine geschieht im allgemeincn nach der Methode von 
F e n d l e r  dureh Ausschutteln der erwiirmten Margarine m it 2%ig. NaCl-Lsg., worin 
fl. Eigelbprodd. 1. sind. Vff. weisen nun nach, daB Trockemigelh (etwa bei 70—100° 
getrocknet) in 2%ig. NaCl-Lsg. naliezu unl. ist u. deshalb nach der FENDLER-Methode 
nieht erfaBt werden kann. Zum Nachweis des Trockeneigelbs wird die NaCl-Lsg. 
nach dem Ausschutteln filtriert, wobei der Eigelbfarbstoff auf dem Filter zuruck- 
bleibt, wovon er sich m it A. u. A. m it gelber Farbo in Lsg. bringen laBt. Zur Unter- 
scheidung von evtl. zugesetztem gelbon Teerfarbstoff wird die ath. Lsg. des Farbstoffs 
eingedampft, der Ruekstand m it 50%ig. A. aufgenommen u. m it l% ig. H,SO., erwarmt. 
T ritt Rotfarbung ein, so sind Teerfarbstoffe yorhanden. (Pharmaz. Zentralhallo 70. 
133—37. 28/2. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) L. J o s e p h y .

Th. Arentz, Sandefjord, Vorrichlung zum Kochen unter Druck, insbesondere zur 
Gewinnung von Walfischól (Tran), dureh die ein MitreiBen des Oles beim Abblasen 
yerhindert wird. Das Abblasrohr fur dic Koehdampfe befindet sich in  der untersten 
Halfto des Kochers oberhalb des Fl.-Spiegels, so daB dio Dampfe beim Abblasen eine 
Stromungsrichtung von oben nach unten annehmen miissen. (N. P. 44 530 vom 
15/5. 1926, ausg. 24/10. 1927.) R a d d e .

Rokuro Nishikawa, Tokio, Setfenherslellung. Dem Seifcnleim wird nach dem 
Aussalzen Gelatine in Mengon von 2% einer 10%ig. Lsg. (auf 100 g angesetztes Fott)
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zugesctzt, worauf durch Einloiten von C02 das frcic A]kali abgebunden u. dio reizendc 
Wrkg. der Seife beseitigt wird. (Japan. P. 7 9 1 9 7  Yom 22/5. 1928, ausg. 26/12. 
1928.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Sulfonierung von Wollfelt 
oder von Wollfett und Wollfettsduren in  Oegenwart von Phenol, event. unter Zusatz eines 
Lósungsm., wie C,H2C14 oder andere chlorierte KW-stoffe, hydroaromat. Verbb., CS2 
oder anderen indifferenten Lósungsmm. —  60 Teile neutrales Wollfelt u. 30 Tcile Phenol 
werden mehrere Stdn. bei 20— 30° m it 70 Teilen 100°/oig. H 2S 0 4 u. 70Teilen Cl-SOsH  
verriihrt. Nach 12 Stdn. Stehen wird die M. in  eine Mischung von 100 Teilen E is u. 
50 Teilen gesatt. Na2S04-Lsg. gegossen. Die M. wird dureligeknetet, von der Lsg. 
befreit u. m it 300 Teilen W. Yerriihrt. Durch Zusatz von Natronlauge naliezu neutrali- 
siert, wird die Lsg. m it Na-Acetat neutral gestellt u. dann auf 90° erhitzt, wobei sich 
zwei Schichten bilden. Die obere Schicht wird naoh dem Abkiihlen in  h. W. zu einer 
schwach sauren opalescenten Lsg. gel. — 50 Tcile W ollfett u. 25 Teile Phenol werden 
in  25 Teilen Cyclohexan gel. u. bei 10° m it 90 Teilen 100°/pig. H 2S 0 4 behandelt. Nach 
langerem Stehen wird die Mischung m it 500 Teilen k. gesatt. NaCl-Lsg. Yerriihrt. Die 
ausgeschiedene halbfeste M. wird durch wiederholtes Waschen saurefrei gemaeht. 
Dio gowonnenen Prodd. dienen ais Emulgierungsmittel. (E. P. 286 252 Yom 29/2.
1928, Auszug Ycróff. 25/4. 1928. Prior. 1/3. 1927.) M. F. Mu l l e r .

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

E. J. Murphy, EleJctrische Leitung in  Textilien. I I .  Wechselstromleitung in  Baum- 
violle und Seide. (I. Ygl. C. 1 9 2 9 .1. 1064.) Die W echselstromkapazitat u. Leitfahigkeit 
von Baumwolle u. Seide wird in  Abhangigkeit von der relatiyen Feucbtigkeit der Testile 
einerseits u. von der Stromfreąuenz anderorseits m it Hilfe einer Briickenanordnung 
gemessen. Die Wechselstromleitfahigkeit hiingt aueh vom Elektrolytgeh. u. vom 
Verhaltnis desselben zum W.-Geh. ab. E s werden Beziehungen dieser Faktoren zur 
Gleićhstromleitfahigkeit an H and der tabellierten W erte festgestellt. W eitere Daten 
zeigen die Abhangigkeit der W echselstromleitfahigkeit u. der dielektr. Verluste von der 
Feuchtigkeit u. der Freąuenz. Alle beobachteten Erscheinungen folgen aus den be- 
kannten elektr. Eigg. der 3 Komponenten: Textilsubstanz, W.- u. Elektrolytgeh. 
(Journ. physical Chem. 33- 200—15. Febr. New York, Bell Telephon Lab.) HANDEL.

V. Jeżek, Neuere Ansichten iiber das Bleichen von Vegetabilfasern. L iteratur- 
zusammenstellung. (Chemicky Obzor 3. 197—99. 1928.) Gu n t h e r .

Eugene Laroehelle, Asbestsorlen und Mahfoerfahren. Besehreibung der Asbest- 
yerarbeitung bei der C a n a d i a n  A s b e s t o s  C o m p a n y  o f  S l o n t r e a l .  
(Canadian Cliem. Metallurg. 13. 18— 19. Jan .) B 6 r 3ststein.

Herbert Renner, Chicago, 111., Y. St. A., Verfahren zur Herstellung von Motlen- 
holz, dad. gek., dafi man aus riechenden, insekticiden Stoffen, wie Camphern, Terpenen, 
Naphthalin einerseits, u. das Verdunsten der obigen Stoffe herabdriickenden Sub
stanzen, wie KW-stoffen, Wachsen, Balsamen, Harzen bzw. Harzsauren, Fetten bzw. 
Fettsauren u. dereń Salzen andererseits, bei gewóhnlichen Tempp. erstarrte Mischungen 
herstellt, die man in  geschmolzenem Zustand auf an sich bekannte Weise zur Imprag- 
nierung von Holz benutzt. — Z. B. w ird eine Mischung aus 45 kg d-Campher, 30 kg 
f}-Naphtkol, J> kg Naphthalin, 10 kg Paraffin, 8 kg Harz oder Harzseife, 2 kg Menthol 
u. 0,1 kg Ol-Rot 3 B X  m ittels indirekten Dampfes geschmolzen u. auf die ublichc 
Weise' in  Bretter, z. B. aus Buchenholz, eingebracht. Nach Abkuhlenlassen erhalt 
man ein dem natiirlichen Rotcederholz in  der Farbo sehr ahnliches Mottenholz, das 
m it Vorteil ais Verschalung fiir das Innere von K asten usw. oder ais Baum aterial fur 
zur Aufbewahrung von Wollsachen, Pelzen usw. bestimmte Móbel dienen kann. 
(D. R. P..479 458 KI. 451 Yom 5/5. 1926, ausg. 19/1. 1929.) R a d d e .

Yeikiehi Tonegawa, Kyoto, Behandlung von Oarn und Geweben. Um Baumwoll- 
garnen u. -geweben einen leinenahnliehen Griff zu geben, werden sie ca. 10 Minuten 
bei 60° in  eine Lsg. von z. B. 7 g KomyakupulYer (Kartoffelstarke) u. 11 g Chlor- 
kalk in  2 L iter W. eingetaucht, entwassert, darauf bei einer Temp. unter 0° m it Alkali- 
u. Saurelsg. behandelt, gewaschen u. sohlieBlich getrocknet. (Japan. P. 79 200 Yom 
6/3. 1928, ausg. 26/12. 1928.) R a d d e .
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Hercules Powder Co., Wilmington (Delaware), iiberfc. von: Abraham A. Shimer, 
Brunswick (Georgia), Extraktion von harzartigen Produlclen aus liarzhaltigem Holz unter 
gleichzeitiger Gemnnung von Holzstoff. Das Holz w ird zerkleinert, zerfaśert, extrahiert 
u. zu Holzstoff verarboitot. An Hand einer schemat. Zeiehnung wird die Ausfiihrungs- 
form des Verf. naher erlautert. (A. P. 1 696 696 vom 30/12. 1926, ausg. 25/12.
1928.) M. F. Mu l l e r .

Hermanus Thomassen, Heelsum b. Arnheim (Holland), Schleuder zum Reinigen
von Papierzeug. Die geschlossene Trommelwand besitzt zwei oder mehr Stufen m it 
nach oben zunehmenden Durchmessern, von denen jede an dem oberen Rande m it 
oinem in  die Trommel hineinragenden Randring yersehen ist, u. eine oder mchrere, 
auBerdem einen zum Ring konzentrischen, in  einigem Abstand yon der Trommelwand 
entfernten zweiten Ring tragen. (D. R. P. 472 517 KI. 55d vom 28/5. 1924, ausg. 2/3.
1929. Zus. zu D. R. P. 469318; C. 1929. I. 708.) M. F. Mu l l e r .

Waldorf Paper Products Co., St. Paul (Minnesota), iibert. yon: Edmund Bache,
Herstellung eines wasserdichten Papiers durch Behandlung von Zellstoffmasse m it einer 
bituminoscn Emulsion, die aus Asphalt unter Zusatz einer Seife, wie ólsaures oder 
abietinsaures N a oder sulfonierte Petroleumseife, besteht, u. der ein Elektrolyt, wio 
FeClj, zugesetzt ist. Auf 60 Teile trockenen Holzstoff werden 40 Teile der Emulsion 
zugesetzt. An Hand einer Zciclmung ist eine apparative Ausfiihrungsform beschrieben. 
(A. P. 1 691752 vom 8/5.1925, ausg. 13/11.1928.) M. F. Mu l l e r .

R . Runkel, Mainz-Mombach, Cellulose aus Buehenholz, Bambus u. a. Hartholz. 
S tark ligninhaltige Pflanzen aller Art werden nach dem Zerldeinern in h. oder k. bas. 
oder sauren Fil. (Alkali- oder Erdalkalihydroxyden, Na2C03, Sulfiten, hydrolyt. ge- 
spaltenen Salzen, wie Bisulfiten, ZnCl2, MgCl2, CaCSN, Phenol u. a.) erweicht oder 
in  W. gekocht, dann zwischen Quetschwalzen zerfaśert, zu einem Brei oder Band 
m it 8%  Holzgeh. zusammengepreBt, m it einer bas. FI. impragniert u. einer abweeh- 
selnden Chlorierung u. Alkaliwaschung untenyorfen. Die Chlorierung findet, evtl. 
in  Ggw. von Cl-tJbertragcrn, wie SnCl2, in  einem geeigneten heizbaren App. s ta tt u. 
wird solange fortgefuhrt, bis die Mutterlauge sauer reagiert, die dann durch Schleudern 
vor dem Waschen entfernt wird. (E. P. 296 547 vom 24/8.1927, ausg. 27/9.1928.) R a .

Torbjsrn Nils Magnus Molin, Fredrikstad, Herstellung von Atzalkalikochlauge 
fiir  die Cellulosekoćhung. Man leitet verd. Kochfl. (Sodalsg. oder W.) nach Zusatz yon 
gebranntem K alk kontinuierlich durch eine Reihe yon Losungsbehaltern fur Schmelz- 
soda u. se tzt den Behaltern nach u. nach Schmelzsoda zu. Es kann auch eine Koch- 
lauge Verwendung finden, die zum Impragnieren yon Holzspiinen vor Beginn der 
eigentlichen Kochtmg zum Zwecke des Austausches des im Holz befindlichen W. m it 
Kochlaugo benutzt worden ist. Das Verf. ermoglicht ein kontinuicrliches Konzen- 
trieren verd. Kochlauge unter gleichzeitigem Kaustizieren der zugesetzten Schmelz
soda. (N. P. 44 412 vom 8/10. 1925, ausg. 26/9. 1927.) R a d d e .

Euromerican Cellulose Products Corp., New York, ubert. von: B. Dorner, 
Budapest, Geuńnnung der organischen Substanzen aus alkalischen Zellstoffablaugen, die 
bei der Zellstoffgewinnung aus Holz, Maisstengeln oder Stroh etc. anfallen, zweeks 
Verwendung ais Y iehfutter oder zur Gewinnung yon A. durch Garung. Die Ablaugen 
werden durch Einleiten von C02 oder Rauchgasen event. unter Druck neutralisiert 
u. soweit eingedampft, daB die organ. Substanzen ausfallen. (E. P. 286 210 vom 31/12.
1927, Auszug yeroff. 25/4. 1928. Prior. 28/2. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Euromerican Cellulose Products Corp., New York, ubert. von: B. Domer, 
Budapest, Herstellung von Zellstoff unter gleichzeitiger Gewinnung der organischen Sub
stanzen aus den Ablaugen. Stroh, Bagasse u. ahnliches Pflanzenmaterial wird zunachst 
zerkleinert, yon Blattresten etc. durch Sieben befreit u. m it k. oder w. W. gewaschen. 
Nach dem Verkochen m it Natronlauge wird die M. gehollandert u. abermals mit 
starkerer Lauge gekocht, wobei die Temp. nicht zu hock gewahlt wird, dam it die Pento- 
sane u. Zuckerstoffe nicht caramelisiert werden. Nach dem Abtrennen des Zellstoffs 
wird die alkal. Kochlauge angesauert, wobei die organ. Stoffe ausfallen, die ais Yieh
futter yerwendet werden. (E. P. 286 211 yom 31/12. 1927, Auszug yeroff. 2o/4. 1928. 
Prior. 28/2. 1927.) M- F. MuLLER.

British Dyestuifs Corp. Ltd., England, Gewinnung von Ligninsulfonsdure- 
derivaten aus Sulfitablaugeriickstanden durch Behandlung derselben m it einer N H r Lsg. 
oder Ałkalihydroxyd- oder -carbonatlsg. event. unter Druck. — 36 Teile Sulfitzellstoff- 
pech in  100 Teilen W. gel., werden m it SOTeilen konz. wss. NH3-Lsg. 12 Stdn. bei 
110—120° im Autoklayen erhitzt. Nach dem Abtreiben des NHS durch Dest. wird die
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M. ais solohe verwendet oder zur Troclmc gcdampft oder angesauert u. filtriert u. ge- 
trockuct. Die Prodd. dienen ais Dis]>ersionsmitte] u. Schutzkolloide u. finden in  dor 
Farberei u. Gerbcroi Yerwendung. (F. P. 648 728 vom 28/9. 1927, ausg. 13/12.
1928.) M. F. Me l l e r .

G. F. Jaulet, Uccle, Briissel, und 0 . Pardoen, Nivelles, Belgien, Plastische 
Masse. 5 Toile Asbestpulver werden m it 2 Teilen bliittrigen Mineralien, 1 Teil „stearine 
yegetable gum“ (Pflanzenharz) oder Bleioxyden u. a. u. 1 Teil Leinol yermischt. Das 
Hartwerden der M. durch Oxydation des Cios kann durch Zusatz von A. oder A. ver- 
liindert werden. Die cvtl. b art gewordene M. kann durch Bchandlung m it A. wieder 
in  eine Pasto zuruckyerwandelt werden. Die nicht brennbare, saurebestandige, gut 
isolierendc M. kann gcformt u. durch Metalleinlagen verstarkt werden. (E. P. 295 372 
yom 25/5. 1928, Auszug yeroff. 3/10. 1928. Prior. 11/8. 1927.) R a d d e .

Technik und Praxis der Papierfabrikation. Y ollst. Lehr- u. Handb. d. gesamten Zellstoff- 
Fabrikation. Hrsg. von Emil Heuser u. Erich Oplermann. Bd. 1. Roh-, Halb- u. 
Ganzstoffe d. Papierfabrikation. Tl. 1. Berlin: O. Elsner 1929. 4°.

1. 1. Die Geschichte des Papicrs, die Roh- und Halbstoffe der Papierfabrikation 
m it Ausnahmo des Holzzellstoffes. Von Fried rich  von H ossle, K orn  , Fried rich  
JIo se l, E. Oppbrmann u. Ludwig E. W a lte r. (Neuausg.) (VIII, 276 S.) H lw . 
M. 26.— .

X IX . Brennstoffe; Teerdestillation; BeleucM ung; Heizung.
Herbert Scliuster, Die Temperaluren im  Salonbrikett bei der Brikettierung. Vf. 

maB die in  der Brikettpresse entstehendc Erwarmung nach verschiedenen Methoden. 
Es ergab sich: 1. durch Anschmelzung eingestreuter Legierungen eine Kcrnerwarmung 
von etwa 17°, Randerwarmung beim Pressenaustritt etwa 4°; 2. durch Thermometer- 
messung beim Anbohren der Brikettachse eine Kcrnerwarmung von 15—19°; 3. durch 
W armeinhaltsbest. im Eiscalorimeter Gesamterwarmung 19—20°; 4. Temp.-Mes- 
sungen im  Stapel 19—20°. Die Abfiihrung der Randwarme erfordert bei ruhender 
Luft etwa 7 Min. u. kann durch starkę Verbesserung des Warmeiibergangs bis auf 
etwa 2 Min. verkurzt werden. Die Angaben yon V e x a to p. u. L oos werden kritisiert. 
(Braunkohle 28. 185—92. 9/3. Nurnbcrg.) BĆiRNSTEIN.

Tadaji Shimmura, Fortschritte in  der Koksuniersuchung und Verkołcungsindustrie. 
(Journ. Fuel Soc. Japan  8. 18—20. Febr.) BORNSTEIN.

Frank M. Gentry, Tieftemperaturrerkokung von słaubformigem Brennstoff. I. Er- 
hitzung dtirch Strahlung und Leitung. Es werden Verss. iiber Tieftemp.-Verkokung 
yon Kohlenstaub beschrieben. (World Power 11. 151—54. Febr. New York.) BÓRNST.

A. Chakhno (Schachno), TieJtemperaturverkokung der Kohle des siidrussischen 
Becków. Unters. zweier siidruss. Kohlenarten „Kournoi*1 u. „Boghead“ nach ihrerZus. 
n. den Prodd. der Tieftemp.-Dest. (Chim. et Ind. 21. 32—34. Jan .) BORNSTEIN.

J. F. Slee, Die Nebenproduktenkokerei der Steel Company of Canada bei Hamilton, 
Ontario. Es wird stets die gleiclie Kohlemischung benutzt u. zwar eine hochfliichtige 
Kohle m it 2,50°/o W., 35,00°/o fliichtigen Bestandteilcn, 57°/0 freiem C, 7,25% Asche 
u. 1,00% S zu 80% u. 20% einer wenig fliichtigen Kohle, deren entsprechende Zahlen 
wio folgt sind: 2,75; 15,00; 78,00; 5,50 u. 0,50. Nach einer Bcsprechung der Bewegung 
u. Zubereitung der Kohle, des Ofenbaues, des Heizens, der Koksgewinnung u. der 
Fortbewegung des Kokses w ird die Nebenprodd.-Gewinnung geschildert. Das Gas 
sotzt zuerst dio schweren Teere ab, zur Beschleunigung dieses Vorganges wird eine 
schwache ammoniakal. FI. m it etwa 1%  NH3 yerspriiht. Durch indirekte Wasser- 
kiihlung fiillt die Gastemp. dann auf 20°, wobei fast der gesamte Teer u. Wasserdampf 
zusammen m it rund 25% des NH3-Geh. kondensiert wird. Mittels mechan. Mittel 
wird dann das Gas yollkommen teerfrei gemacht, kommt in  Bad von schwacher 
H 2S 0 4, wo das NH3 gebunden wird, u. w ird dann durch direkte Bespriihung m it W. 
abgekuhlt. Hicrauf golangt das Gas in  den Benzolwascher, wo 90—96% der Bzl.- 
Dampfe durch Ol absorbiert werden. Das Leichtol w ird dann durch Dampfdest. des 
Oles gewonnen u. daraus durch Dest. das Bzl. Im  iibrigen is t der Gang des Verf. der 
ubliche. (Iron Steel Canada 12. 40—44. Febr. The Steel Co. of Canada, Ltd.) W il.

G. Hugel, Die Hydrierung der Steinkohlenteere. B ei der Hydrierung nacli 
B e r g iu s ’ Verf. bei 480° konnen aus Steinkohlenteer 57,5% destillierbarer Ole er- 
halt-en werden, der Rest reagiert unter keinen Um standen. Vf. wandte sich daher 
den Metallhydriden zu, speziell dem des Na, wclches bei Bchandlung von m etali. N a
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m it H  unter Druck bei Tempp. iiber 200°, am besten bei 260—270° ontstcht u. Napli- 
thalin in Tetralin, Anthracen, wie Ni im SABATiER-ProzeC, in Tetra-, Hexa- u. Oeto- 
hydriir umwandelt, Bzl. niclit yerandert. Ein besonderer Vorzug der Alkali- u. Erd- 
alkalihydride ist aber, daB sie durch Verunreinigungen u. Kontaktgifte in ilirer katalyt. 
Wrkg. nieht beeintriichtigt werden; hochstens wird ein der Yerunreinigung aquivalenter 
Teil des Hydrids unwirksam. Bei Tempp. unter 250° w ird Steinkohlenteer durch 
H  unter Druck in Ggw. von NaH in eino halbfl., dicke M., vom Vf. „H ydroteer“ 
genannt, vorwandelt, von D .19iG 1,16, Flamm punkt 130°, Zundpunkt 215°, Engler50
з,5, braunrot von Farbę. E rst bei weiterer Red. in hóherer Temp. unter relatiy
geringem H-Aufwand werden daraus leiehtfl., stark  griin fluorescierende Ole erhalten, 
dic D .,9 1,06, Flam m punkt 64°, Zundpunkt 84°, Englergrade bei 20° 10,4, bei 50° 2,5, 
bei 100° 1,3 u. einen Asphaltgeh. von 0,7% aufweisen. Die Ausbeute betrug 80% 
bzw. unter Bcriicksichtigung des Geh. von ca. 5%  unl. C im Teer 85%. (Canadian 
Chem. Metallurg. 13. 5—7. 17. Jan . Strassburg, Ecole Nationalc Supśrieure du Petrolo 
et des Combustibles Liąuides.) B ornstein .

Robert D. P ike und George H. West, Thermische Charakłerisliken und Wdrme-' 
bilanz eines groflen Olgasgenerators. (Ind. engin. Chem. 31. 104—09. Febr. Emeryville, 
Kalif.) B ornstein .

Gustav Egloff, Cracken von łeichten Ulen. Die Annahme, daB das Cracken von 
leichten Olen unter Anwendung von niedrigem Druck Schwierigkeiten boreite, ist 
irrig. Eine F raktion von 38—40 A.P.I. Dichte laBt sich zu 65% in fertiges Gasolin 
uberfiiliren, ohne daB der Ruckstand der Druckdestillate noehmals gespalten werden 
miiBte. Die erforderliche Apparatur wird beschrieben u. die Ausbeute angegeben. 
(Petroleum Times 21. 457—60. 16/3.) Friedm ann .

D. F. Gerstenberger, Verbesserung der Farbę von schwerem Crackbenzin durch
W aschewmil Seife. Durch Redest. von Druckdcstillat ohne Dampf werden dic Kosten 
der chem. Behandlung erniedrigt, bessere Gasolinausbeutcn erzielt. Nach einer zweiten 
Redest. m it Dampf erfolgt zur Verbesserung der Farbę Behandlung m it konz. Seifen- 
lsg. Dieselbe wird in Mengen von Va Pfund feste Seife pro Barrel behandelter Naphtha 
oben in den Fraktionierturm  gespritzt. Das W. verdampft nach Angaben des Vfs. 
beim HerabflieBen, die Seife flockt aus u. ncutralisiert die durch Zers. von S-Verb. 
in  der H itze entstehende S 03, die ais Hauptursache der Farbenverschlechterung an- 
gesehen wird. Das Verf. wird in seinen techn. Einzelheiten beschrieben u. eine Kosten- 
berechnung gegeben. K aust. Alkali liaftet bei gleieher Behandlung an den Wandungen. 
wahrend Seife ais Pulver erhalten bleibt u. ihre Wrkg. behiilt. — Die Farbo von 390 E. P. 
Gasolin wird von 24 auf 30 (A. S. T. M-Skala) yerbessert. (National Petroleum News 21. 
61—68. 20/2.) _ N aphtali.

E. C. Herthel und William Mendius, Bestimmung von Verdampfungsverluslen 
in  Tanka. Die Verdampfungsverlustp von Midcontinent-Rohól u. seinen Prodd. in 
Tanks, die Wrkg. der Atmung (tankbreathe) wurden bestimmt, insbesondere der E in
fluB folgender Faktoren: Spezif. Gew. u. Art des Prod., Leerraum im Tank, Druck 
isoliertes Dach, Dach m it Wasserspulung, klimat. Bedingungen, Wrkg. der Fiillungs-
и. Entleerungspumpen. Zur Best. wurde auch die Analyse der entweiehenden Gase
herangezogen. Dio Ergcbnisse werden an H and ausfuhrliclier Tabellen u. Diagrammo 
erórtort. (Oil Gas Journ. 2 7 . No. 29. 124. 167. 168. 6/12. 1928. Sinclair Refi- 
ning Co.) N a p h t a l t .

Harold G. Osborn und Lloyd L. Davis, Nutzbarmachung von Schwerolsaure- 
schlamn. Der griinliche Saureschlamm von der Cylinderolraffination wird in naher 
beschriebenor Weise m it Leiclitólsaureschlamm (z. B. von der Raffination von D ubbs- 
Crackdestillat), h. W. u. saurem Ol (das bei dem Verf. selbst schliefilich im Iiessel 
zuriickbleibt) unter zeitweiliger Einfiihrung yon Dampf durchgemischt u. das Gemisch 
dann stehen gelassen, wobei es sich in 3 Schichten trennt. Unten liegt eine Schicht 
Saure von 24° Bć, in der Mitte sog. feuchter Schlamm (wet sludge) u. oben saures Oi. 
Die Saure soli konz. werden, der feuehte Schlamm, der bei 150° F. fest wird, u. der 
friiher in den Sauresumpf abgelassen wurde, wird je tzt im DUNCAN-Brenner auf dem 
das ganze Verf. im wesentlichen beruht, u. dessen Konstruktión beschrieben wird, 
m it gutem Erfolg yerbrannt. Das saure Ol wird, soweit es nieht in den ProzeB selbst 
zuruckgeht, ais Heizol yerbrannt. 3 Abbildungen des Duncanbrenners u. der Anlagen. 
(Oil Gas Journ. 2 7 . No. 29. 140. 260. 262. 6/12. 1928. Marland Refining Co.) N a p h t.

M. B estushew , Uber die Zerselzung des Erdols bei der Destillation. VI. untersucht 
die Erscheinungen bei der Dest. der Masute. Bedcutende Zerss. finden oberhalb 350°
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s ta tt. Dio in RuBland verbreitete Dest. m it Wasserdampf in  Kesselbattorien stolit 
der Vakuumdest. u. der Dest. in Rohrensystemen nach. Die Erhohung des E. der Dest.- 
Prodd. bei Dest. m it einem DampfunterschuB wird durch erhóhten tjbergang von 
Paraffin aus dem Riickstand in  dio Destillat® verursaeht. Eine Entstehung von Par- 
affin bei der trockenen Dest. von Naphthaprodd. ist unwahrscheinlich u. nicht nach- 
weisbar. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan 1928. No. 10. 66—71. Zentrallab. d. Gros- 
neft.) Freitag .

Edwin T. Hodge, E in  Aspluiltit von den Philippinen-Inseln. Beschreibung eines 
Asphaltits von der Insel Leyte, der in seinen chem. u. physikal. Eigg. zwischen Gra- 
ham it, Manjak u. U in tah it steht. (Philippine Journ. Science 37. 263—72. Nov.
1928. Eugene, Univ. von Oregon.) BoRNSTElN.

Jacobsohn, Die Herstellung von destillierten AspJudten. Die Dest. asplialt. oder 
gemischtbas. Erdole auf asphalt. Riickstande, die Gewinnung geblasener Asphalte 
u. die Yerarbeitung von Saureschlamm oder Saureteer auf Asplialtprodd. werden be- 
sprochen. Dio A rt der Dest. u. die Eigg. u. analyt. Kennzeichnung der erhaltenen 
Prodd. werden angogeben. Zuverlassige Identifizierung von geblasenen u. dest. As- 
phalten diirfte kaum moglich sein. Saureschlamm wird m it Gasól gemischt u. dann 
m it W. in naher beschriebcner Weise verarbeitet, so daB sich drei Schichten bilden, 
oben saures Ol, unten verd. Saure, in  der M itte „Saurekoks", der dann auf Asphalt 
dest. wird. Asphalte aus Saureschlamm find durch hohen 0 2 eharakterisiert. Ober
S-Geh. physikal. u. chem. Eigg. der Prodd. unterrichten Tabellen. (Erdol u. Teer 5. 
47—48. 25/1.) N aphtali.

J. Bogoslowski und N. Bogoslowski, Abdampfen von Masuten und Destillations- 
rilckstdnden in  Kesselbatlerien der Kerosinraffinaiion. Vff. betrachten die Mangel der 
Arbeitsmethode der Raffinerien in Baku u. vergleichen sie m it der ausland. Arbeits- 
weise. Es werden Verbesserungsvorschlage unter Beriieksichtigung der besonderen 
russ. Verhaltnisse gemacht. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan 1928- No. 10. 49—55.) Fr .

J. Prelaz, Die Isolierole und ihre Behandlung. Ausfiihrungen iiber Veranderungen
u. Regeneration von Transformatoren- u. Schalterolen. (Science et Ind. 13. Nr. 180. 
52—54. Jan .) T y p k e .

Carl Becher jr., Die WagenfettfabriJcalion. Einfuhrung in  die Fabrikation, 
Beschreibung der Rohmaterialien u. Angabe einer gróBeren Anzahl von Rezepten. 
(Seifensieder-Ztg. 56. Chem.-techn. Fabrikant 26. 33—34. 37—40. 7/3.) Schwarzk.

R. von Walther und Gr. Benthin, Wassergehaltsbestimmung der Brauhkohle m ii 
Calciumcarbid. Die von PiATSCHECK (C. 1928. II . 836) angegebene Methode der 
W.-Best. fiihrt in  der von ihm  vorgeschriebenen Form nicht zu genauen Zahlen; 
ein Teil des W. bleibt unzersetzt, die Ablesung des n icht abgekiihlten C2H 2-Gases
u. die Berechnung der K onstanten k  ergeben willkiirliche Werto, usw. Durch grobe 
Zerkleinenmg der Kohlenproben, Zwischenschaltung eines m it CaC2 gefiillten Rohres, 
das der Gasstrom passieren muB, eine kurze Erhitzung des Zers.-GefaBes im  Glycerin- 
bade auf 140—150° m it darauffolgender Abkiihlung auf Zimmertemp. u. Ablesung 
des Gasyol. nach erfolgtem Temp.-Ausgleich wird die Methode so vervollkommnet, 
daB sic m it einem Zeitaufwande von nicht mehr ais 13 Min. Ergebnisse erzielen laBt, 
die m it denen der Methode des Reichskohlenrates gut ubereinstimmen. (Braunkohlen- 
arch. 1929. Nr. 23. 110—22.) B ornstein .

M. Friedebach, „Vereinheitlichung der Olprufungsverfahren.u (Petroleum 25. 
93— 95._ 16/1. Kirchmóser, Havel. — C. 1929. I. 1172.) N a p h ta l i .

Neil Mac Coull, Genauigkeit bei der Bestimmung des Detonationswertes. Vf. stellte 
fest, daB sich die an d e r . Priifmaschine abgenommenen Resultate aus unbekannter 
Ursache von einem Tag zum andern iinderton. Es wurden daher die Auswrkgg. der 
elektr. u. mechan. Variabeln ap der Masehine untersucht u. zwar mittels zweier Gasolin- 
proben, die beide von 130— 400° Fahrenheit destillierten, von denen aber die eine 
pennsylvan. (D. 61,4° Be) den niedrigsten Antiklopfwert, die andere kaliforn. (D. 53° Bś) 
den hochsten Antiklopfwert aufwies. Gleichzeitig wurden diese beiden Proben auch 
von einer Anzahl weiterer Laboratorien an ihren Maschinen gepriift. —  Die Resultate 
der Unterss. werden auf Tabellen u. Diagrammen wiedergegeben u. nach Diskussion 
im Original einzusehender techn. Einzelheiten der SchluB gezogen, daB es fiir wirklich 
vergleichbare D aten erforderlich ist, die Antiklopfresultate unter Bezugnahme auf 
einen gleichwertigen Brennstoff auszudriieken, der aus je einem hochklopffesten u. 
einem wenig klopffesten Brennstoff von im ubrigen mógliehst gleichen physikal. Eigg. 
gemischt ist. (Oil Gas Journ. 27. No. 29. 146. 205. 206. 6/12. 1928.) N aphtali.
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Committee on Detonation, tlber eine Maschińc zur Bestimmung des Antiklopftestes. 
Das Komitee, dem dio Vertreter der amerikan. Petroleuminteressenten angehóren, hat 
sich eingehend m it der Frage beschaftigt, einen Standardapp. herzustellen, um 
einwandfrei die Klopfgrenze der yerschiedcnen Kraftstoffe zu ermitteln. (National 
Petroleum News 21. No. 7. 32—33. 13/2.) Co n r a d .

Emil Witte, Bunzlau, Prufung von Kohlenstaub-Gesteinstaubinischungen in  unler- 
irdischen Grubenbauen, dad. gek., daB dio Mischungen nach einor in Prozentsiitzen 
des Gehalts an brennbaren u. nichtbrennbaren Bestandteilen eingeteilten Grauleiter, 
dereń eines Endo dem unyermischtcn Kohlenstaube u. dereń anderes Endo dem un- 
vermisehten Gesteinsstaube entspricht, verglichen werden. — Unter Grauleiter wird 
eine stufenweis abgetónte Mischung schwarzer u. weiBer Stoffe verstanden. Bezweekt 
wird die Verhinderung von Kohlenstaubexplosionen. (D. R. P. 472 529 KI. 5d vom 
11/12.1925, ausg. 1/3. 1929.) Kuhling .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh.), Brennstoff, insbes. fur Beleuchtung u. Heizung sowie 
zum SchDeiden u. SchweiBen von Metallen u. a., gek. dureh die Verwendung von 
Butylem.n oder Butanen oder von Gemischen der genannten Stoffe miteinander oder 
m it anderen leicht zu verfliissigenden Stoffen, die wesentliche Mengen Butylene oder 
Butane enthalten. — Ais Zusatze sind Aihylen, Propylen, Propan, Acetylen oder Di- 
methyldther geeignet, doeh sollen nur solche Mengen verwendet werden, daB der Dampf- 
druck des Brennstoffes bei gewóhnlicher Temp. nieht iiber 10 a t betragt u. die Brenn
stoffe ais Fil. in  maBig starkwandigen GefaBen aufbewahrt werden konnen. (D. R. P.
472 855 KI. 23 b vom 5/2. 1924, ausg. 6/3. 1929.) D e r sin .

John Charles Dayies, Redfern b. Sydney, Gaserzeuger. Der Unterteil des Gas- 
erzeugers, der sich iiber dem Rost befindet, bestelit aus einer ringformigen Zelle, dio 
ais Kocher dient, wahrend sich daruber eine m it Ziegel ausgefiitterte Glocke m it ring- 
formigem K anał im oberen Teil befindet. Die h. Gase gelangen dureh einen Warme- 
speicher in  den Waseher u. von dort an die Verbrauchsstelle. In  der Kocherzello wird 
das W. erhitzt, gelangt dureh eine Rohrleitung in  den Warmespeicher, von wo ein 
Teil des entwickelten Dampfes dem Gaserzeuger źugefuhrt wird, wahrend der Rest 
zur Befeuchtung der Luft, zum Treiben von Maschinon u. fiir andere Betriebszwecke 
Verwendung findet. Je  zwei Gaserzeuger werden m it einem Wiirmeaustauscher ver- 
bunden. (Aust. P. 8127/1927 vom 6/7. 1927, ausg. 17/7. 1928.) R a d d e .

Elektrowerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zum Trocknen, Scjncelen und Ent- 
gasen bitumenhaltiger Stoffe in  einem ununterbroclienen Arbeitsgange, dad. gek., daB 
das Gut in  iibereinander angeordneten Kammern, die aber dureh tricliterformige, 
das Gut einsammelnde Einschnurungen miteinander verbunden sind, nacheinander 
dem Trocknen mittels erhitzter Luft, dem Schwelen mittels iiberhitzter Briiden, die 
aus dem Troekenvorgang stammen, u. dem Entgasen mittels der Verbrennungswarme 
der aus dem Schwelvorgange herruhrenden Gase untenyorfen wird, wobei die Warme 
der Luft fiir das Trocknen in einer Warmeaustauschvorr. dem h. Koks am Ende des 
Ofens, dio Warme fiir die Dberhitzung der Briiden einem im Ofen eingebauten Heiz- 
kanalsystem, in  welchem die eigenen Schwelgase verbrennen, entnommen werden, 
wahrend die Abgase der verbrannten Schwelgase zur weiteren Ausnutzung ihrer Warme 
sowohl zum Entgasen des Schwelgutes ais auch in  den iiber der Schwelkammer liegenden 
Kammern dureh Lufterhitzer iihnliche, in  den Kammern eingebaute Apparate zum 
weiteren Erwarmen der Trockenluft benutzt werden. (D. R. P. 472 657 KI. 10 a vom 
13/2. 1924, ausg. 5/3. 1929.) Dersin .

Asphalt Cold Mix (1925) Ltd.. London, Herstellung einer uassrigen bituminosen 
EmuUion. (D. R. P. 470 306 KI. 80b vom 5/5. 1923, ausg. 2/1. 1929. E. Prior. 9/5. 
1922. — C. 1924. I. 2848.) Kuhling .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: David R. Merrill, Berkeley, 
Olemulgierungsmittel, bestehend aus Mineralol, nwphthensauren Salzen, insbesondore 
Na-Naphthenat, u. einem wasserfreien hóheren aliphat. A. m it mehr ais 2 C-Atomen, 
z. B. n-Butylalkohol, Amylalkohol etc. (A. P. 1 695 197 vom 14/6. 1923, ausg. 11/12.
1928.) M. F. M u lle r .

John Henry Disney, England, Apparatur zur Herstellung yon Emulsione.ii oder 
Mischungen von Fliissigkeiten, insbesondere zur Herst. yon bituminosen Emulsionen. 
Die Fil. werden in  einem geschlossenen GefaB im Strahl dureh ©in enges Rohr einem 
gleichfalls aus einem engen gegeniiberliegenden Rohr stromenden Dampfstrahl zu-
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gefuhrt, wodurch die F il. in  fciner Yerteilung gut durchgeriilirt werden. Das Verf. 
eignet sich insbesondere zur Herst. von Emulsionen aus hocli erhitztem Bituruen u. 
nicht brennbaren Olen. An Hand von Zeichnungen wird die Apparatur bcschrieben. 
(F. P. 648 275 vom 3/1.1928, ausg. 7/12.1928.) M. F. Muller .

John Henry Disney, England, Verfahren zur Herstellwng von Emulsionen, ins
besondere von bituminosen Stoffen, durch Zusatz von Bitumen etc., W. u. einem 
Emulgierungsmittel in  dunnem Strahl zu einer Emulsion unter starkem Riihren. An 
Hand einer Zeichnung wird eine apparatiye Ausfulirungsform besclirieben. (F. P.
648 276 vom 3/1. 1928, ausg. 7/12. 1928.) M. F. Muller .

Sociśte Anonyme La Carbonite, St. Denis-sur-Seine, Gasreiniger zum At/s- 
scheiden kondensierbarer Ddmpfe aus Destillationsgasen. (D. R. P. 470 232 KI. 26d 
vom 30/11. 1927, ausg. 12/1. 1929. F . Prior. 2/12. 1926. — C. 1928.1. 1483.) K ausch .

Samuel Montague Shadbolt und Chemical Engineering & W ilton’s Patent 
Furnace Co. Ltd., London, Gewinnung von Pyridin, Phenolen, Olen und anderen Neben- 
■produkten aus Gas- und Ammoniakwassern. Gas- oder Ammoniakwasser werden m it 
Lósungsmm. (Bzl., Bzn., Paraffin, Napktha, Soluentnaphtha, Kreosot oder ahnlichen 
Olen) dest. Die Zugabe des Lósungsm. erfolgt vor oder wahrend der Dest. oder auch 
im Sattiger oder im Kondensator. Das Lósungsm. w ird von den gel. Stoffen abdest.
u. zu erneuter Extraktion  benutzt, wahrend die zuruckbleibenden Phenole, Pyridin  usw. 
nach bekannten Methoden getrennt werden. (E. P. 276 393 vom 1/12. 1926, ausg. 
22/9.1928.) ' N ouvel.

Alfred Schroeder, Berlinchen, Neumark, Vorrichtmig zum Reinigen und Troeknen 
von Acetylen, die gleichzeitig ais Sicherheitsvorlage wirki, dad. gek., daB eine an sich 
bekanntc W. anziehende Salzlsg. aus einem mittels Halin u. TauehverschluB zu be- 
schickenden GefiiB innerhalb der Vorlage an der AuBenwaud einer in  die Salzlsg. 
tauchenden Glocke lierabrieselt, aus derem unteren Teil das durch ein inneres Rolir 
von unten eintrotendo Gas nach Umkehriuig in  die Salzlsg. austritt, u. daB die Hóhe 
der Salzlsg. durch einen Oborlauf bestimmt ist, der m it der Gasausgangsleitung u. 
einem Behalter zum Auffangen der verbrauchten Lsg. in Verb. steht. — Ais Salzlsg. 
soli eine Lscr. von CaCU, die moglichst noeh kleingestoBene Krystalle enthiilt, dienen. 
(D. R. P. 472 976 KI. 26d vom 13/5. 1927, ausg. 8/3. 1929.) D e r sin .

Allgemeine Kommerzgesellschaft A.-G-., Glarus, Schweiz, Schleuder zum Zer- 
kleinern und En/wassern von Rohtorf. Anwendung von an sich bekannten Schlagmiihlen 
m it Schleuderscheiben, die flach konkav gcwolbt u., oder m it Schlagstiften auf der 
Scheibenfliiche besetzt sind, oder von solchen, bei dencn zwei oder mehrere Scheiben 
durch Schlagstifte miteinander verbunden sind, zum Zerkleinern u. Entwrassern von 
Rohtorf. — Bei einmaliger Aufgabe des Gutes an die Schleuder wurde der Torf so weit- 
gehend zerkleinert, aufgesehlossen u. entwassert, daB unm ittelbar eine Formung zu 
Briketts móglich war. Bei Lagerung in  geeigneter Schichthóke war der Torf nach 
wenigen Tagen bzgl. Aussehen, W .-Gehalt u. Heizwert braunkoldenalinlich gewordon. 
Nach einigen Wochen, gegebenenfalls unter Wiirmezufuhr, stiegen sein Heizwert u. 
seino D. iiber die durchschnittlicher Braunkohle. (D .R.P. 472 342 KI. lOc vom 18/12. 
1925, ausg. 26/2.1929.) De r sin .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. yon: Henry H. Hewetson, 
Elizabeth, N. J., Destillieren von Petroleum. Man verwendet eine Reihe von Erhitzern, 
die auf allmahlich steigender Temp. gehalten werden, le ite t die Dampfe nach einem 
Kondensator u. den Inhalt eines Erhitzers kontinuierlich zum nachsten Erhitzer. 
(A. P. 1 694 259 vom 18/6. 1923, ausg. 4/12. 1928.) K ausch .

Tadeusz Chmura, Lemberg, Polen, Verfahren und Einrichtung zur Destillation, 
dad. gek., daB zur Obertragung der Warme aus den Verbrennungsgasen in  das Dest.- 
Gut iiberhitzter Benzoldampf im Kreislauf ais W armetrager benutzt wird. —  Dem 
ZfeZ.-Dampf wird zwecks Vermeidung von Zers. H„ beigemischt, es kónnen auch 0 2-frcie, 
minderwertige Warmetrager, wie iV2, C02, CHt , H„ oder IF.-Dampf in  solchen Verhalt- 
nissen beigemengt werden, daB die W armekapazitat der Mischungen fiir 1 cbm/1 a t 15°, 
bei 350° gerechnet, nicht unter 1 Cal. sinkt. — Die Ubertragung der Warme in  das 
Dest.-Gut kann unm ittelbar durch Innenbeheizung, d. li. im offenen Kreislauf, oder 
durch Wandę im geschlossenen Kreislauf oder durch beides gleichzeitig erfolgen. —
12 weitere Unteranspruche. (D. R. P. 432 882 KI. 23b vom 30/9. 1925, ausg. 5/3.
1929.) D e r sin .

Michael Melamid, Deutschland, Organomelalherbindungen, insbesondere Verbb. 
des Bi, As, Sb m it Naphthensduren, durch Zusammenschmelzen der Metallosyde oder
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-hydioxyde m it Naphthensauren oder durch Rk. in  wss. Lsg. bei ca. 100“ oder aus 
M etallnaphthenat u. den Schwermetallcliloriden. — Eine Suspension von 1 kg Naphthen
sauren in  50 1 W. u. 700 g Bi20 3 wird mehrere Stdn. auf dem W.-Bado erhitzt. Es bildet 
sich eine farblose M., die sich am Boden absetzt. Nach dem Abkuhlen, Dekantieren 
Losen in Bzn. u. Abdestillieren desselben bleibt eine gelbgefarbte sirupose M. iibrig. — 
500 g Naphthensauren u. 100 g Bi20 3 werden auf dem Olbade bei 250° yerschroolzen. 
Die Schmelze wird m it Bzn. aufgenommen, das Bzn. abdest. u. der Ruckstand m it A. 
yerriihrt. Es bleibt eine weiBe M. iibrig. — 500 g Naphthensauren, 21 W., 300 ccm 
Natronlauge (10° Be) u. 500 ccm Bi(N03)3 werden unter Riihren auf dem W.-Bade 
erliitzt. Es entsteht ein schwach gefarbter salzartiger Nd. — 500 g Naphthensauren, 
50 g H3AsO,„ 50 g Sb20 3, 50 g Bi20 3 werden zusammen bei 250° yerschmolzen. Unter 
Entw. von W.-Dampf geht die M. in Lsg. u. farbt sich dunkelgelb. In  gleicher Weise 
konnen die Metalle in jeder beliebigen Mischung fiir sich oder zu zwei oder drei yer- 
wendet werden. (F. P. 648102 yom 2/2. 1928, ausg. 5/12. 1928. D. Prior. 2/2.
1927.) M. F. Muller .

F. Hofmann und C. Wulff, Breslau, Reinigung von Minerał- und Teerolen. Die
Destillationsprodd. yon kohlenstoffhaltigen Materialien werden zunachst m it einer 
Lsg. von Mineralsaurc in einem organ. Losungsm. beliandelt, darauf werden sie einer 
Behandlung m it Lsgg. verschiedencr Sauren (einschlieBlich HC1) unterworfen. Bei- 
spielsweise werden 2000 kg Teerołe aus der Tieftemperaturverkokung m it 1000 kg Benzin 
gemiseht u. m it 40 kg konz. HC1 durchgeschiittelt. Nach Entfernung des Riickstandcs 
wird das Ol dreimal m it 20 kg einer Lsg. von 1 kg H 2S04 in  1 kg A. behandelt. Durch 
Alkalibehandlung werden die Phenole herausgezogen u. schlieBlich das Ol abdest. 
(E. P. 301 420 vom 1/11. 1928, Auszug yeroff. 23/1.1928. Prior. 29/11.1927.) Schutz.

Pierre Amet, Frankreich, Seine, Vorrichlung zum Reinigen von Fliissigkeilen, 
insbesondere von Schmicrólen fiir Ezplosionsmoioren, m it spiralfórmig oder in Form 
von Blattchen um ein perforiertes Ableitungsrohr angeordneten Filterflachen, die 
kontinuierlich oder interm ittierend yon oben nach unten u. umgekehrt gegeneinander 
yerschoben werden konnen. Durch die dabei zwischen den Spiralen oder Blattchen 
entstehenden kleinen Zwischenraume dringt die zu reinigende FI. infolge Kapillanvrkg. 
hindureh, wobei die Verunreinigungen zuriickgehalten werden. Die Verschiebung der 
Spiralen oder Blattchen wird mittels eines Ventils bewirkt, das durch die Druck- 
iinderungen des Motors oder durch einen m it dem Motor yerbundenen Hebel oder 
auf andere Weise betatigt wird. (F. P. 638 948 vom 31/12. 1926, ausg. 7/6. 1928.) R a .

Cornp. Francaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, Erank- 
reieh, Seine, Reinigung von Transformatcrenolen u. a. Durch Verwendung yon Walker- 
erde bei Transformatoren-, Isolier- u. anderen beim Gebrauch warm werdenden Olen 
wird die durch die andauernde Erwiirmung des Oles bewirkte Schlammbldg. ver- 
mieden u. dadureh die Yerwendungsdauer des Oles erhoht. Vorteilhaft bringt man 
die Erde z. B. in  einem isolierten Metallkorb im Transformator selbst unter. Zusatz 
von 6%  Erde steigert die Gebrauchsfśihigkeit des Oles um 100— 200%. (F. P. 641147  
vom 20/9. 1927, ausg. 28/7. 1928. A. Prior. 28/9. 1926.) R a d d e .

Hermann Bensmann, Bremen, Regenerierung gebraućhter Schmierdle. (D. R. P. 
472184 KI. 23c yom 26/3. 1926, ausg. 23/2. 1929. — C.1927. II . 362 [E. P. 
268 284].) M. F. Muller .

Continental Oil Co., Denver, Color., iibert. von: Leslie W. Naylor, Florenee, 
Color., Regenerieren von Filterstoffen nach dem Filtrieren yon Mineralól. Man laBt 
Bzl. hinduichstrómen, bis dieses farblos ablauft, taucht es dann unter Bzl. mehrero 
Stdn. u. entfernt hierauf das letztere. (A. P. 1 693 206 yom 31/8. 1922, ausg. 27/11.
1928.) K ausch.

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Raymond E. Powell,
Houston, Texas, Nuizbarmachung von Desłillalionsriickstdnden, insbesondere von 
Schmierolen, die Naphthenverbb. enthalten. Man setzt zu den Ruckstanden ein KW- 
stoffól geringerer Viscositat (ais die der Riickstande) u. kocht bis zum Flussigwerden 
der Riickstande. Dann bringt man die FI. auf die Oberflache yon bewegtem W., halt 
dann das FlieBen an u. fiihrt eine Verfestigung herbei. Das Ol u. W. mit den gel. 
N aphthenverbb. wird getrennt abgezogen. (A. P. 1694  280 yom 25/2. 1925, ausg. 
4/12. 1928.) Kausch .

Standard Oil Co. of California, ubert. von: W. N. Davis, Oakland, und W. H. 
Hampton, Berkeley, St. Francisco., Entschwefelung von Brennmałerial fu r  Motoren. 
Man kontrolliert den Polymerisationsyerlust von unges. S-freien KW-stoffen wahrend
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der Entschwefelung mitt-els Schwefelsiiure, dui'cli Begren/.ung der Hauptrk.-Temp. 
des Brennstoffs «. der Saure. Dies kann durch Abkiililen des Gemisches wahrend 
der Rk. geschehen, durch Abkiihlen des Oles vor dem Mischen m it Saure oder durch 
Kombination beider Verff. Falls es sich um ein Ol m it hohem Sehwefelgeh. handelt, 
kann die notige Saure in  steigenden Mengen zugefiigt werden u. die.bei jeder Zugabe 
entstehende Warme besonders absorbiert werden. Die Rk.-Temp. wird zweckmaBig 
innerhalb 15° F. Anfangstemp. u. einer Hochsttemp. zwisehen 5 u. 40° F. gehalten. 
(E. P. 301 450 Tom 5/6. 1928, Auszug yeroff. 23/1. 1929. Prior. 30/11. 1927.) Schutz.

Vittorio Argnani, II controllo della combustione. Edito por eura dcli’ associaziono nazionale 
por il controllo della combustione. Bologna: L. Cappelli (Azzoguidi) 1928. (VIII,
473 S.) S°. L. 60.— ,

Gesammelte Abhandlungen zui' Kenntnis der Kohle, hrsg. von Franz Fischer. Bd. S. Berlin: 
Gebruder Borntracger 1920. gr. 8°. =  Arbeiten d. Kaiser-W ilhelm -Instituts f. Kohlen- 
forschung in Mtihlheim-Ruhr. 8. <Umfassend d. J . 1 9 2 4 / 2 7 . (VIII, 790 S.) nn. 
M. 70.— ; geb. nn. M. 74.— .

X X . SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Albert Schmidt, Beitrage zur thermodynamischen Behandlung explosibler Vor- 

giinge. I . Betraehtung explosibler Vorgiinge unter Beriicksichtigung der Dissoziation 
von HjO-Dampf u. C 02. Den Berechnungen liegt dic Annahme einer giiltigen Gas- 
zustandsgleicliung u. der Einstellung chem. Gleiehgowichts im Augenbliek der Explosion 
zugrundo. Durch Einfuhrung der stochiometr. Beziehungen der entstehenden Gase 
in  die Gleiehungen fiir die Dissoziationskonstst. von H 20-Dampf u. C02 werden Formeln, 
die bei Berucksichtigung der Anderung der Dissoziationskonstst. m it der Temp. ge- 
statten , fiir beliebige Tempp. u. Ladediehten die analyt. Zus. der Gase zu berechnen. 
Hieraus ergibt sich die Reaktionsgleichung u. schliefllich die entsprechende Warme- 
tonung. Die Explosion wird ais adiabat. Vorgang behandelt, so daB die sich einstellendo 
Temp. gleich dem Quotient aus der bei der Rk. frei węrdenden Warme u. der Gesamt- 
warmekapazitiit der Gase ist. I s t  die so berechnete Temp. gleieh derjenigen, fiir die 
die Reaktionsgleichung aufgestellt wurde, so ist sie gleieh der Explosionstemp. — 
Vf. g ibt tabellar. Uberblick iiber explosive Eigg. von Nitroglycerin u. Sprenggelatine
u. schlieBt, daB die Dissoziation von W.-Dampf prakt. yernachliissigt werden kann, 
daB die Dissoziation von C 02 jedoch aueh bei hoher Ladedichte (1,6) u. hohem Ex- 
plosionsdruck m it 7%  CO immerhin beachtlich ist. Die durch NO-Bldg. hervorgerufene 
Temp.-Erniedrigung verandert das Verhaltnis von C 0/C 02 fast nicht. (Ztschr. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwesen 24. 41— 46. Febr. Berlin, Chem.-techn. Reichsanstalt, 
Abt. f. Sprengstoffe.) F . Becker .

Katsumoto Atsuki und Noboru Honda, Die eleklrische Leitfahigkeit des Koch- 
wassers von Cellulosenitrat. 20 g nitrierte gut m it W. gewaschene Baumwolle werden 
m it der 80-fachen Menge ihres Gcw. dest. W. am RuckfluBkiihler in einem alkalifreien 
GefaB gckocht. Nach 40—80 Stdn., nachdem das W. 4—6-mal erneuert wurde, ist 
es nahezu neutral gegen Phenolphthalein. Je tz t war die spezif. elektr. Leitfahigkeit 
konstant u. erreiclitc ein Minimum von (0,3— 0,5)-10-4, wahrend das zum Kochen 
yerwendete W. vorher denW ert 4,2 • 10-0 hatte. Der Entflam m ungspunkt des Cellulose- 
n itra ts lag konstant bis 182° aueh nach langerem Kochen. Vff. nehmen an, daB die 
hohe Leitfahigkeit des W. bedingt ist durch die Mineralsalze u. Zers.-Prod. des instabilen 
Cellulosenitrats, die durch das lange Kochen extrahiert werden. —  Der Schwefelsaure- 
geh. betrug ungefahr 0,01%, dieser Rest von H 2S 04 scheint ais Salz vorzuliegen. — 
Der N-Geh. war wahrend der Kochung sehr verschieden, was m it der Zers. der ver- 
schiedenen Cellulosenitrate in den yersehiedenen Kochstadien zusammenhangt. Die 
elektr. Leitfahigkeit des Kochwassers kann zur Messung der Reinheit des Cellulose
n itra ts benutzt werden, aber man kann von ihr n icht auf die Eigg. von Cellulosenitrat 
schlieBen, wenn die S tabilitat einen gewissen Grad erreicht hat. (Cellulose Industry 5. 
1—2. Jan . Tokyo, Inst. f. angewandte Chemie, Univ.) MlCHEEL.

Maurin, Yergleichende. Studien uber die chemische und baUistische Stabilitat der 
Pulver B A m  und BD. (Memoriał Poudres 23.79—112.1928. Lorientl911.) F .BECKER.
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