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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
J. O. Frank, Die Nomenklatur in der Chemie des Unlerrichłs. Vf. bemangelt die 

Benutzung von sehlecht definierten, mehrdeutigen, in anderen techn. Gebieten mit 
anderem Sinne benutzten oder von urspriingliclier Eindeutigkeit in Allgemeinbegriffe 
umgeformten Ausdriicken, z'. B. Zucker (— Saccharose), Alkohol ( =  Ałhylalkohol), 
Carbid ( =  CaG2), nomial („normale“ Temp., aber „normale“ Lsg.) usw. (Journ. 
cbem. Education 6. 72—75. Jan. Oshkosh, State Teachers’ Coli., Wisconsin.) R oL L.

Robert Nitzschmann, Homogene Ga-sgleichgemchłe. I. Vf. gibt fiir die bomogenen 
Gasgleichgewichte ein allgemeines Reaktionsschema an: m A  +  n B  -f- E
q G +  r D  '+ E, worin E  =  indifferenter Gaszusatz. Die in der Literatur angegebenen 
Gleichungen der Reaktionsisochoren sind umgerechnet u. dem allgemeinen Reaktions
schema angepaBt worden. Es worden 60 Gleichungen mitgeteilt, die sich auf die Gleich- 
gewichtskonstante, Begrenzung des Umsetzungsgrades, die volumetr. u. Gleichgewichts- 
verhaltnisse der Rkk. H2 ^  2 H; Cl2 ^  2 Cl; Br2 ^  2Br; J2 2 J  u. 2 HC1 
H2 +  Cl2; 2 HBr H2 +  Br2; 2 HJ ^  H2 +  J2 beziehen. (Metallbórse 19. 677—78. 
27/3. Aussig.) K. W o l f .

Warren C. Johnson und W. Conard Fernelius, Flussiges Ammoniak ais Ldsungs- 
mittel und das Ammoniaksystem von Verbindungen. III. Die Eigenschaften von Losungen 
von Metallen in fliissigem Ammoniak. (II. vgl. C. 1928. II. 1296.) Es werden, haupt- 
sachlich auf Grund der Arbeiten von C. A. K r a u s  u . Mitarbeitern, geschildert: die 
Loslichkeit von Metallen in NHS, die Rk. von NH3 mit den gel. Metallen, die Bldg. 
von Verbb. zwischen Metali u. NHa, die elektr. Eigg. u. die Rkk. der Metalllsgg. (Journ. 
chem. Education 6. 20—35. Jan. Chicago, Kalifornien, Univ. u. Stanford Univ.) R o li..

P. A. Thiessen, Spontane Keimbildung in verdiinnten, hochubersdtligłen Gold- 
losungen. Es wird das Auftreten u. der zeitliche Verlauf der spontanen Keimbldg. in 
sehr verd. ubersatt. Goldlsgg. (1,5 -10“4 Mol. Au pro Liter) in der Weise beobachtet, 
daB zunachst eine bestimmte Menge eines stark keimbildenden Reduktionsm. (H2Os, 
CO, KCNS, ultraviolettes Licht) wahrcnd einer bestimmten Zeit auf die Goldlsg. zur 
Einw. gebracht wird u. dann zwecks ultramikroskop. Sichtbarmaehung u. damit Aus- 
zahlbarkeit der gebildeten Keime eine zur vollstandigen Red. ausreichende Menge 
eines die Keime rasch entwickelnden Iieduktionsmittelg (Hydroxylaminchlorhydrat, 
Hydrazinsulfat) zugegeben wird. — Die Keimzahl/Zeitkurven haben bei den ver- 
sehiedenen Reduktionsmitteln einen generell gleichartigen Verlauf: Auf eino langsamo 
Induktionsperiode folgt eine Hauptperiode, wo die Keimzahl proportional der Zeit 
vermehrt wird; am SchluB wird die Keimbldg. wieder langsamer (Abklingungsperiode). 
Bei Ultrayiolettbestrahlung liegt ein Masimum am Ende der Hauptperiode. — Der 
Kuryenyerlauf wird an Hand des Red.-Verlaufes in der Lsg. diskutiert. — Durch 
Kenntnis der Keimzahl/Zeitkuryen von ubersatt. Goldlsgg. bestimmter Verd. kann 
man so ohne Hinzufiigen fremder Keime Goldhydrosole abgestufter, regulierbarer 
Teilchenzahl u. -groBe herstellen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 57—64. 8/4. 
Gottingen, Inst. f. anorgan. Chem.) Cohn.

P. A. Thiessen, Kleinste. Krystallkeime in hochubersdttigłen Goldlosungen. Bei 
Kenntnis des ze itlich e n  Verlaufs der spontanen Keimbldg. (vgl. vorst. Ref. 
kann man durch colorimetr. Vergleieh einer eine bekannte Zahl von Keimen 
enthaltenden Lsg. mit Hydrosolen bekannten Goldinhaltes annahernd die 
GroBe mikroskop. Teile bestimmen. In den feinstteiligen durch Red. m it  KCNS 
gewonnenen Solen wurde bei Annahme kub. Gestalt der Durchmesser eines Keims 
zu 1,1-10-7 cm berechnet, was einer Anhiiufung von nur 90 Atomen entspricht 
u. in der GróBenordnung der wahrscheinlich Meinstmoglichen, waehstumsfahigen 
Goldkrystalle (mit 2 E lem en taxbereichen  langs einer Wiirfelkante) liegt. (Ztschr.

XI. 1. 185



2854 Aj. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie. 1929. I.

anorgan. allg. Chem. 1 8 0 . 110—14. 8/4. Gottingen, Inst. f. anorgan. Chem. d. 
Univ.) _ Cohn.

Constantin Hrynakowski, Beóbachtungen iiber rhythmisclie Krystallisation von 
gewohnlichem Alaun in einern mctaslabilen System. I. (Vgl. C. 1 9 2 6 . II. 2765.) Alaun- 
krystalle an der Grenze zwischen gesatt. u. iibersatt. Lsg. Beschreibung der bei iso- 
thermer Krystallisation entstehenden Wachstumsfiguren. (Buli. Soc. Amis des Sciences 
P o z n a ń . Serie B: Sciences math. et nat. 1 9 2 7 . 49—52. 1928.) S k a l i k s .

M. Straumanis, Ober die Verteilung von Beimengungen in Zinkeinkrystallen. 
Vf. beschreibt die Verteilung von Verunreinigungen in durch langsame Abkiihlung 
erlialtenen Zinkeinkrystallen, die mit Zn im festen Zustand keine Mischkrystalle biiden. 
Durch Atzung der Prismenfliichc II. Art (1120) in 2-n. HC1 wird deutlich, daB die nieht 
isomorphen Beimengungen des Zn, wie Gd, Al, Mg, Sn, Bi schichtfórmig parallel der 
Basisf lachę (0001) abgeschieden werden u. sich nicht wesentlich in der Schmelze an- 
reichern. Umgekekrt kann das Auftreten der Scliichten ais Kriterium dienen, ob ein 
Metali mit einem andern .Mischkrystalle bildet, wie dies' am Beispiel des Zn-Cd gezeigt 
wurde; noch 0,2% Cd im Zn bilden keine Mischkrystalle. — Der Abstand zwischen 
den Sehichten wird durch Cd-Zusatz bis zu 1% vergroBert, andert sich aber oberhalb 
l° /0 Cd nicht mehr wesentlich. Die Anderung der Abkuhlungsgeschwindigkeit hatte 
in den untersuchtcn Fallen kaum einen EinfluB auf den Schichtabstand. — Die eutekt. 
Schiclit besteht aus fast reinem Cd u. bildet hauptsaehlich ein Netzwerk, dessen Wachs- 
tum zwischen Basisflachen senkrecht zum Prisma I. Art (1010) erfolgt; nebenher gehen 
ganz sehwache Ausseheidungsstreifen, die fast senkrecht zu den parallelen Cd-Schichten 
Jaufen. Die Dieke der Cd-Schichten schwankt zwischen 2,5 u. 5 fi steigend mit dem 
Cd- Geh. Die Schichtcn des fast reinen Cd gehen iiber eine Zone von Zn mit Einschliissen 
von fein verteiltem Cd in das fast reine Zn des Zn-Einkrystalls iiber u. setzen so das 
Gitter des Einkrystalls direlrt ohne Mischkrystallbldg. fort. — Es werden Vorstellungen 
iiber don Yorgang der Schichtbldg. wahrend der Krystallisation entwickelt. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 8 0 . 1—10. 8/4. Biga, Lettland. Univ.) Cohn.

Ingo Waldemar Dagobert Hackb, Chemical reactions and their equations; 2nd ed. rev.
Philadelphia: Blakiston 1928. (155 S. )  12°.  apply.

Aj. Atorostruktur. R adiochem ie. P hotochem ie.
E. Madelung, Eine Ubertragung der Diracschen Theorie des Elektrons in gewohnte 

Formen. Es wird gezeigt, daB die Theorie D iracs (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1932) in n. Vektor- 
sehreibweise zu Gleichungen fiihrt, die denen der MAXWELLschen Theorie sehr ahnlich 
sind. (Ztschr. Physik 5 4 . 303—06. 12/4. Frankfurt a. M.) LESZYNSKI.

L. H. Germer, Eine Anwendung der EleJctronenbeugung auf die TJntersucliung der 
Oasadsorption. Bei der Streuung von Elektronen am Ni-Einkrystall (ygl. C. 1 9 2 7 .
II. 541) konnen vier verschiedene Arten von Beugungsdiagrammen erhalten werden. 
Die eine davon („Diagramm 1. Art“) wird dem Raumgitter des Metalls, eine andere 
(„Diagramm 3. Art“) der obersten Schicht der Metallatome, eine weitere („Diagramm
2. Art“) einer einatomigen Gasschicht u. die letzte („Diagramm 3. Art“) einer tiefen 
Gasschieht zugeschrieben. Die Arbeit enthalt ein umfangreiches, bei verschiedenen 
Entgasungszustanden gewonnenes experimentelles Materiał, das Schliisse iiber die 
Gasadsorption zulaBt. Unter der Annahme plausibler Werte fur den Abstand der Gas- 
atome von der Gasschicht von der ersten Schicht der Metallatome u. fur die Lage der 
Gasatome relatiy zu der der Metallatome lassen sich die Wellenlangen (u. Winkel) 
Tjereehnen, fur die die Beugungsstrahlen der Gasschicht mit denen der oberflaclilichen 
Metallatome in Phase ubereinstimmen. Mit Ausnahme der der dicken Gasschicht 
zugeordneten Art („Diagramm 2. Art“ ) erscheinen die Analysen der Diagramme be- 
friedigend. Auf die Bedeutung der Elektronenmethode der Krystallanalyse u. auf 
den von dem der Róntgenmethode ganz verschiedenen Anwendungsbereich wird hin- 
gewiesen. (Ztschr. Physik 54 . 408—21. 12/4. New York City, Bell Teleph. Lab.) LESZ.

Satyendra Ray, u'ber Twhere Werte von e/m, erhalten mit einer Tkomson-Takuum- 
róhre. Es war in einer Thomson-Vakuumrohre ein dauemdes Ansteigen der e/m- Werte 
im Laufe von 3 Monaten von 0,8-107 bis auf 4 -107 el-magn. E. beobachtet worden, 
wobei die Rohre zugleich harter wurde (Joum. scient. Instruments 3 [1926]. 379); 
Vf. .hatte yersucht, dieses Ansteigen darauf zuriickzufiihren, daB die Storungen durch 
positiye Raumladungen, die durch Ionisierung der Restgasmoll. erzeugt werden, mit 
der Zeit geringer werden. Vf. setzt seine Ergebnisse nun in Beziehung zu den Messungen
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A s to n s ,  die durch die Annahme erklart werden konnen, daB das Elektron 1/„m seines 
bekannten Wertes 4,77-10"10 elst. E. ist. In Eortsetzung seiner friiheren Versa. gelingt 
es dem Vf., in einer THOMSON-Rohre Werte fur e/mi zu erreiehen, die 80-mal groBer 
sind ais der Standardwert. (Ztschr. Elektrochem. 35. 209—11. April. Lucknow [Brit.- 
Indien].) LESZYNSKI.

Florence Langworthy, Ein Atommodell fur den Chemilcer. X . (IX. vgl. C. 1928.
II. 1969.) Vf. schlieBt seine krit. Betrachtungen uber Atommodelle dakingehend, 
daB er die Wellentkeorie ablehnt. Das Atommodell des Vfs. kann zweierlei sein: ein 
Substanzatom oder ein Atomlichtstrahl. (Chem. News 138. 225—27. 12/4.) K. W o l f .

A. Boutaric, Die Jciinstliche Verwandlung der Elemente. Allgemeinverstandliche 
tjbersicłit. (La Naturę 1929. I. 353—56. 15/4.) S k a l ik s .

K. F. Bonhoeffer und P. Harteck, Experimenle uber Para- und Orthowasser- 
stoff. Ausfiihrlichere Wiedergabe der in C. 1 9 2 9 .1 .1536 referierten Arbeit. (Sitzungsber. 
Preufi. Akad. Wiss., Berlin 1929. 103—08. 21/2. Berlin-Daklem, Kais.-Wilh.-Inst. f.
physikal. Chemie u. Elektrochemie.) S k a l ik s .

Sophie Dembińska, Ober die Krystallstruhtur diinner Melallschichten. Metall- 
sehiohten von Pt, Cu, Ni von einigen m/i Dicke, die durch Kathodenzerstaubung u. 
therm. Zerstaubung auf Quarz, Glimmer u. ąuasieinkrystallin. Al erzeugt wurden, 
zeigen boi Unters. mittels der BiiAGGschen Methode Krystallstruktur, u. zwar ergibt 
sich fiir diinne Pt-Schiehten eine Reflexion in der (lll)-N etzebene des Pt-Raumgitters. 
Gleiehzeitig wird eine Dispersion der (lll)-Richtung beobachtet, dereń GróBe von 
der Struktur der Unterlage abhangt. So ist die Dispersion beim Quarz am starksten, 
wahrend Schichten auf quasi-einkrystallinem Al die regelmaBigste Anordnung auf- 
weisen. (Ztschr. Pliysik 54. 46—52. 21/3. Warschau, Inst. f. Experimentalphys. d. 
Univ.) Cohn.

William Bragg, Krystallisation. Vortrag vor der I n s t .  o f  C h e m .  E n g i 
n e  e r s. Beschreibung der verschiedenen Methoden der Krystallstrukturanalyse 
u. des Charakters ihrer Resultate. Von diesen ausgehend kann tieferes Verstandnis 
fiir die alten Probleme der Krystallisation erlangt werden. (Trans. Institution chem. 
Engineers 5. 103—09. 1927.) S k a l ik s .

H. P. Hertlein, Uber die Beugung von jRonlgenstrahlen in Flussiglceiten und Fliissig- 
keitsgemischeji. Die Lago der amorphon Ringe in Gemischen von W. mit Methyl-, 
Ałhyl- u. Butylalkohol wird untersucht u. die Ergebnisse werden im Sinne einer Be- 
statigung der Auffassung der Beugung von Róntgenstrahlen in Fil. ais intramolekularer 
Effekt gedeutet. (Ztschr. Physik 54. 341—46. 12/4. Freiburg i. B., Physik. Inst. 
d. Univ.) _ L e s z y n s k i .

Irene Curie, Uber die Messung des aktiven Niederschlages von Radium durch die 
durchdringende ■y-Strahlung. (Vgl. Cu r i e  u. J o l io t , C. 1928- U . 1419.) Zwecks Be- 
rechnung der in einem bestimmten Augenblick auf der in RaEm aktivierten Ober- 
flaehe yorhandenen Millicuriezahl von RaC, vcrgleicht man die durchdringende 
y-Strahlung des akt. Nd. mit der von Ra, das im GJeichgewicht mit RaB u. RaC ist. 
Es finęlet direkte Messung statt, wenn nur die y-Strahlung von RaC in die Ionisations- 
kammer eindringt. Zu diesem Zwecke mufi die etwas weniger durchdringende Strahlung 
von RaB durch Zwischensehaltung einer dicken Pb-Schicht unterdruckt werden. 
Wird die Strahlung yon RaB nioht volIstandig absorbiert, so ist die direkte Messung 
mit einer Korrektion zu versehen, die zeitlich variiert mit dem Yerhaltnis von RaB 
zu RaC. Die Korrektion laBt sich berechnen, wenn man beispielsweise den zu RaB 
gehorenden Ionisationsbruehteil K  kennt, falls RaB u. RaC in radioakt. Gleiehgewicht 
sind, wie es beim Ra der Fali ist. Vf. uberpriifte die Ergebnisse von S l a t e r  (C. 1922.
III. 1150). Die Verss. zeigen, daB der Ionisationsbruehteil K , der den durch die Pb- 
Dieke bedingten Versuchsbedingungen entspricht, sich aus der Kurve von S l a t e r  
entnehmen laBt. Die Messung von RaC, vergliehen mit Ra oder RaEm in Gleich- 
gewicht mit dem akt. Nd., mufi korrigiert werden. Die Korrektion variiert von 0 fiir 
den akt. Nd. im Gleiehgewicht bis 0,735 K  fiir den akt. Nd., der den Gleiehgewichts- 
zustand erreieht hat. Bei den Verss., bei denen man eine halbe Stde. mit dem Anfang 
der Messungen wartet, damit das RaA vollstandig zerfallen ist', yariiert die Korrektion 
von 0,365 K  bis 0,735 K . (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 64—66. 2/1.) K. W o l f .

C G Barkla und M. Sen Gupta, Betnerhung uber uberlagerie Rontgenstrahlungen. 
Das J-Plianomen. IX. (VIII. vgl. B a r k l a , C. 1928. II. 1181.) Die mitgeteilten Verss. 
zeigen, daB eine innige Beziehung besteht zwlsehen zwei Strahlungen, die gleiehzeitig 
durch’eine Substanz hindurehgehen. Alle in der Strahlung enthaltenen Anteile sind

185*



2856 A t. A t o m s t b u k t u b . R a d io c h e j iie . P h o t o c h e m ie . 1929. I .

an dcm Zustandekommcn des Zustandes beteiligt, der die Absorption beherrscht, — 
wenigstens den Teil derselben, der mit J -Absorption bezeichnet wurde. (Philos. Magazine 
[7] 7. 737— 42. April. Edinburgh, Univ.) K. W o lf .

N. Mirolubow und J. Poroikow, Bestimmung und Erhaltung der Isohomogenitdt 
der Rimtgenstrahlen bei Filtralion. Isohomogene Rontgenstrahlen werden ais solche 
definiert, die dieselbe Oktavenanzahl enthalten. Es wird ein Verf. zur Berechnung 
der Starkę des Vorfilters aus beliebigem Materiał zur Erhaltung von Strahlen von 
genugender Homogenitat fiir ein beliebiges Absorptionsmedium angegeben. Die Er- 
gebnisse der Rechnung stimmen mit den von R a j e w s k i  (Strahlentlierapie 30 [1928]. 
555) erhaltenen experimentellen Werten iiberein. (Ztschr. Physik 5 4 . 399—407. 12/4. 
Leningrad, Hauptkammer f. MaBe u. Gewiehte.) L e s z y n s k i .

Jean Thibaud, Streuung der Rontgenstrahlen durch Liniengitter. SpektrograpMsche 
Verbindung des Rontgenstrahlenbereichs mit dem Ullravioletten. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1435 
u. C. 1 9 2 8 . II. 2383.) Eine Zusammenfassung der friiheren Arbeiten (1926—1928) 
des Yfs. (Ann. Soc. scient. Bruxelles Serio B 4 8 . 145—68. 31/12. 1928.) K. W o l f .

H. Rausch von Traubenberg und R. Gebauer, Ober den Starkeffekt II . Ordnung 
bei der Balmerserie des Wcisserstoffs. Nach der STARKschen Methode wird der Stark
effekt 2. Ordnung bei Wasserstoffkanalstrahlen in Eeldorn bis 702 500 V cm-1 fiir die 
Eeinkomponenten von H y bestimmt. Die Mittelkomponente zeigt vóllige Uberein- 
stimmung mit der SCHRODiNGERschen Theorie, wahrend die lióheren Komponenten 
a 10, o 13, 7i 15 u. n  18 erhebliche Abweichungen nach oben vom theoret. Wert zeigen. 
Diese Abweichungen scheinen wenigstens zum Teil auf Storungen zuruckfiihrbar zu 
sein, denen die bewegten Atome im Ruhgas ausgesetzt sind. Die von E p s t e i n  (Ann. 
Physik [4] 5 1  [1916]. 184) nach der alten Theorie berechneten Werte stimmen mit 
den Beobachtungen nicht ubcrein. (Ztschr. Physik 5 4 . 307—20. 12/4. Prag, Physik. 
Inst. d. Dtsch. Univ.) L e s z y n s k i .

Mar ja Pietruszyńska, Ober das Verschtoinden des Nachleiiehlens in  Luft. Die 
Intensitat des Nachleuchtens in Vakuumrdhren nach Stromunterbrechung wird zur 
Entfernung vom Orte der Entladung in Bcziehung gesetzt. Die Luminescenz wurde 
photographiert u. der Schwarzungsgrad gemessen. Vor der Beobachtung sollen die 
Rohren unter den Versuchsbcdingungen vorbehandelt werden. Die Intensitat des 
Nachleuchtens J  steht in exponentialer Beziehung zur Entfernung x vom Orte der 
Entladung u. wird durch Diffusion deformierter Tcilchcn im Gasraum erklart. Kommen 
in der Zeiteinheit X Teilchcn unter Luminescenz aus einem Zustand a  in cinen anderen 
Zustand 6, u. ist die Anzahl solcher Teilchen von der Gesamtzahl N  der Teilchen im 
Zustand a abhangig (d N  — —?. N  d t)  u. andererseits der Gasraum unter den Versuchs- 
bedingungen im stationaren Zustand (3 N/d t — 0), so ist D (d- N /d x2) — v (d N /d x) — 
A N  — 0 {D — Diffusionskoeffizient der Teilchen, v =  Stromungsgescliwindigkeit des
G ases); d a h e r  J  =  J 0 e~  (V W 4 ^ S) + W  O) -  (v/-iD)) x (Jg fUr x  =  Q) (S p ra w o z d a n ia  i 
P ra c e  Polskiego T o w arzy stw a  F izy czn eg o  3. 61— 78.1927. W arsc h a u , U n iv .)  W a j z e r .

Egil A. Hylleraas, Neue Berechnung der Energie des Heliums im  Grundzustande 
sowie des tiefsten Terms von Ortho-Helium. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2772.) Die Energie des 
Heliums im Grundzustande wird nach einer neuen Methode bereclinet, die nur die 
im Ausdruck fur die potentielle Energie direkt vorkommenden metr. GroBen ais Variable 
yerwendet u. sich deswegen durch eine auBerst schnelle Konyergenz auszeichnet. 
Der berechnete Wert unterscheidet sich yon dem beobachteten nur um einen Betrag 
von der GroCenordnung der Korrektion fiir die Kembewegung u. der relativist. u. magnet. 
Korrektionen. — Bei Ortho-Helium wird die Gcnauigkeit der Rechnungen nicht so 
weit getrieben, doch deutet der mit sehr einfachen Mitteln erhaltene tiefste Eigenwert 
auch hier entschieden auf eine absol. Ubereinstimmung zwisehen dem theoret. u. 
experimentellen Wert. (Ztschr. Physik 5 4 . 347—66. 12/4. Oslo, Eysisk. Inst.) L e s z .

W. Weizel, Analyse des Bandenspeklrunis des Heliums. Anwendung der Wellen- 
mechanik auf das He2-Molekul. Die friiher (C. 1 9 2 9 . I. 481. 606) gegebene Deutung 
der Elektronenterme kann gestiitzt werden. Zwei Elektronen bilden bei ałlen Zustiinden 
eine (1 s o)3-Schale, das dritte Elelrtronist ein p  o-Elektron, wahrend das vierte (Leucht- 
elektron) eine dreifache Mannigfaltigkeit von Zustanden durchlauft. Das Vorzeichen 
der KorrektionsgróBe g in der Formel fiir die Rotationsterme hangt mit der Symmetrie 
bzw. Antisymmetrie der Elektronenterme in den Kernen zusammen.

Im zweiten Teil der Arbeit wird eine Lichtquelle mit groBer Intensitat zur Erzeugung 
des He2-Spektrums beschrieben u. von Messungen einer Reihe von Sehwingungs-
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ąuanten berichtet, die Ruckschliisse auf die Starkę der Bindungskraft der He-Atome 
aneinander in den verschiedenen Elektronenzustanden u. auf die Dissoziationswarme 
gestatten. Neu analysiert werden die Banden bei 1 517, 546, 565, 592, 602 u. 611 m/z. 
Die daraus berechneten Schwingungsquanten konvergieren bei bober Anregung gegen 
efcwa 1620 cm-1 , dem Sckwingungsąuant des He2+ -Ions. Zufiigen von s a-, p n -  u. 
d 3-Elektronen zu diesem łon erhóbt, Zufiigen von d n- u. d a-Elektronen erniedrigt 
die Festigkeit der Bindung. Eine Extrapolation ergibt ais obere Grenze der Disso- 
ziationsw&rme des He2 55 000 cal/Moi. (Ztschr. Physik 54. 321— 10. 12/4. Rostock, 
Physik. Inst.) _ L e s z y n s k i .

Henryk Jeżewski, Einflu/3 des Quecksilberdampfes auf das JcontinuierlicTie Wasser- 
stoffspektrum. (Vgl. C. 1929. I. 723.) In Ggw. von Hg-Dampf, also bei verstarkter 
H 2-Dissoziation sinkt die Intensitat des kontinuierlichen H-Spektrums. Temp.- 
Anderungen beeinflussen nicht die Verteilung der Banden, insbesondere auch nicht 
in der Niihe der Resonanzlinie bei 2537 A. Diese Daten werden gegen die Theorió 
von SCHULER u. W o lf , die das Auftreten des Spektrums auf StoBe zweiter Art zuriick- 
fiihrt, verwendet. Die Dissoziationsspannung des Wasserstoffs wiirde sich naeh dieser 
Theorie zu 2,5 V ergeben, ein zu niedriger Wert. (Sprawozdania i Prace Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego 3. 161—73. 1927. Warschau, Univ.) W a j z e r .

B. Trumpy, Obergangsuiahrscheinlichkeiten im  Lithiumatom. III. (II. ygl. C. 1928 
II. 1974.) Mit Hilfe der fruhor gefundenen Eigenfunktionen des Li-Atoms wird die 
Intensitat des Grenzkontinuums der Li-Hauptserie berechnet. Mit waehsendem 
Abstand von der Seriengrenze nimmt df /d E,  wie erwartet, stetig ab. Die Summę 
2 f,  bestimmt durch Planimetrieren der df /d  i?-Kurve, hat den Wert 0,24. (Ztschr. 
Physik 54. 372—84. 12/4. Gottingen, Inst. f. theoret. Physik. d. Univ.) L e s z .

Rayleigh, Anregung von Quecksilberdampf durch die Resonanzlinie. (Vgl. C. 1929. 
I. 1418.) Die durch die Linie 2537 angeregte ultraviolette Emission von Hg-Dampf 
geht bei geringer Dampfgeschwindigkeit (Dest. unter 9 mm Druck in Quarzrohr 
von 1,5 qcm Schnittflache) nur von der Stelle aus, an der die anregende Strahlung 
einfaHt. Bei gróBerer Dampfgeschwindigkeit (Hochvakuum) geht die Strahlung von 
einer langeren Stelle (vom Einfallsort der anregenden Strahlung in der Stromungs- 
richtung des Dampfes verschobcn) aus. Dies wiirde darauf hindeuten, daB die Zeit 
zwischen Anregung u. Emission unter gewissen Umstanden bedeutend groBer ais
10-7 Sek. sein kann. (Naturę 123. 488. 30/3.) L o r e n z .

Mar ja Asterblumówna, Ober die Bauer des N  achleuchtens in Quecksilberdampfen. 
(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 17—29. 1927. — C. 1927.
I .  2391.) W a j z e r .

Maria Asterblumówna, Uber das Abklingen des Bandenspekirunis des Queck- 
silberdampfes. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 79—85. 
1927. — C. 1927. II. 545.) . . . .  . W a j z e r .

Henryk Niewodniczański, t)ber die Fluorescenz des Quecksiłberdampfes. (Sprawo
zdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 31—54. 1927. — C. 1928.
II. 849.) W a j z e r .

A. Jabłoński, Ober Absorplions- und Fluorescenzspekiren des Cadmiumdampfes.
(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3 . 175— 91. 1927. —  
C. 1928. I .  1261.) . . W a j z e r .

Marcel Cau, Doppelbrechung und Dichroismus von dunnen durch DestiUation er- 
haltenen Eisenniederschlagen. Vf. iiberpruft seine fruheren Ergebnisse (C. 1928. II. 
13) bzgl. Doppelbrechung u. Dichroismus eines Fe-Nd., dessen neutrale Linien parallel 
oder senkrecht zu dem erzeugenden Fe-Draht verlaufen. Diese Ergebnisse werden durch 
alle untersuchten Ndd. bestatigt u. zwar fur die Zone, die unmittelbar der Projektion 
des erzeugenden Fe-Drahtes auf dem Nd. benachbart ist. Der Dispersionseffekt nimmt 
mit der Dieke des metali. Nd. zu; eine Beziehung zwischen diesen Mengen konnte nicht 
festgestellt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 57—58. 2/1.) K. W o lf .

Marcel Cau Doppelbrechung und Dichroismus von dunnen durch Desłillation er- 
haltenen E is e n n ie d e r s c h la g e n .  (Vgl. vorst. Ref.) Vf. stellt Formeln auf fur den EinfluB 
einer gleichzeitigen geradlinigen Doppelbrechung u. Dichroismus auf eine geradlinige 
Wellenbewegung. Die experimentelle Nachprufung bestatigt innerhalb der Versuchs- 
fehlergrenzen die tlbereinstimmung zwischen Berechnung u. Beobachtung. (Compt.
rend. Acad. Sciences 188. 246— 49. 14/1.) K . W o l f .

R. de Mallemann, Theorie der optischen Aklwiiat in  einem homogenen Medium.
Vf. prkzisiert die Rolle des Rotationsvektors in den allgemeinen Gleichungen. Die
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Ersoheinungon lassen sioh prakt. auf eine tlbcrlagorung der gewShnlichen Doppel- 
brechung u. dem Rotationseffekt zuriickfuhren, jedocli hangt letzterer von der Doppel- 
breehung des Mediums ab. Das uberlagcrte Rotationsvermogen stimmt nicht mehr 
genau mit dem n. Rotationsvermogen tiberein. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
705—07. 4/3.) K. W o l f .

L. Vanino und F. Scłunid, tlber rotleuchtende Erdalkaliphosphore. 6. Mitt. 
(5. Mitt. vgl. C. 1913. II. 477.) Schilderung der in der Literatur bekannten Darst.- 
Methoden fur Erdalkaliphosphore. Am einfacbsten stellt man sie nach der Methodo 
von V a n in o  u . Z u m b u s c h  dar (Journ. prakt. Chem. 80 [1909]. 85), wobei es zweck- 
maBig ist, das Rubidium zum Teil durch Casium zu ersetzen. Zum SchluB geben Vff. 
eine neue Vorschrift an, nach der man einen rotleuchtenden Phosphor erhalt, der 
intensiver ais alle vorher bekannten leuchtet u. sehr langsam abklingt: Man mischt 
40 g Bariumoxyd mit 9 g Schwefel, 0,7 g Lithiumphospbat u. 3,2 ccm Kupfernitrat- 
lśg., welche 0,38 g Cu(N03)2-3 H20  in 100 ccm A. enthiilt. (Journ. prakt. Chem. [2] 121. 
374—76. April. Miinchen, Chem. Lab. d. Akad. d. Wissensck.) G u r ia n .

S. Mrozowski, Bemerkung zur Róntgenluminescenz des Quecksiłberdampfes. In einem 
auf 240° geheizten Ofen wird die Róntgenluminescenz untersucht. In dem erhaltenen 
Spektrum wird die Resonanzlinie, die bei VAN DER L i n g e n  (C. 1923. I. 729) fehlte, 
beobachtet; sie ist von der 2540 A-Bande begleitet. Das Intensitatsyerhiiltnis der 4850 A- 
u. 3300 A-Banden ist gleich dem, das in der Fluorescenz bei derselben Temp. u. DD. 
hervortritt. Alle beobachteten Linien stammen von relativ niedrigen Atomniveaus. 
Bei hoher DD. (Verss. bis 450°) werden die Linien relativ zur Bandenemission sehwacher, 
die langwelligen verschwinden aber nicht vollig (vgl. 1. c.); die kurzwelligen ver- 
schwinden wahrscheinlich der Reabsorption wegen. Das Fehlen der in der Fluorescenz 
im Gebiet von 2350 bis 2100 A stark hervortretenden Emissionsbande, ebenso die 
Tatsache, daB die Intensitat der Linienluminescenz von der Intensitat der erregenden 
Róntgenstrahlen abhangt, zeigen, daB das Róntgenluminescenzspektrum keineswegs 
mit dem Fluorescenzspektrum in Parallele gestellt sein kann, daB es eher dem Hg l -  
Spektrum ahnełt. Man kann annehmen, daB das Luminescenzspektrum nicht direkt 
durch die Róntgenstrahlung, sondern durch verhaltnisma.Big langsame Photoelektronen 
erregt wird, die durch die Róntgenstrahlung von den Atomen des Dampfes losgelost 
werden. Gestiitzt wird diese Auffassung durch die Beobachtung, daB durch H2- 
Zusatz die Banden relativ zu den Linien etwas geschwaeht werden. (Ztschr. Physik 
54. 422—26. 12/4. Warschau, Inst. d. Experimentalphysik d. Univ.) L e s z y n s k i .

Jerzy Starkiewicz, Die Pliotóluminescem von Lósungen von Asculin in  Olycerin 
bei Temperaturen von —180 bis -{-20°. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego 3. 193—205. 1927. — C. 1928. II. 14.)_ W a j z e r .

A. Seyewetz und J. Blanc, tlber die Fluorescenz von Farbsłoffen in Woodschem 
Licht. (Vgl. L u m iere u . S e y e w e tz , C. 1925. II. 1242.) Es wurden die wichtigsten 
Farbstoffe der Wrkg. des WooDschen Lichtes ausgesetzt u. zwar in Pulverform, in 
Lsg. oder auf Textilfasern fixiert, zwecks Feststellung der charakterist. Fluorescenz. 
Ais ultraviolette Lichtquelle wurde eine Hg-Lampe von GALLOIS benutzt, dereń Strahlen 
durch ein WooDschen Glas filtriert, eine Bandę bei 3650 A aufweisen. Es zeigt sich, 
daB pulyrige Farbstoffe, gleichgiiltig ob sie amorph oder krystallin, keine oder nur eino 
sehr schwache Fluorescenz besitzen, die sich zu dereń Identifizierung nicht eignet. 
In Lsg. wurden untersucht. Abkómmlinge von Diphenylmethan (Auramin), Triphenyl- 
methan (insbesondere Fluorescein, die Rhodamine, Fuchsin), Thiazolfarbstoffe (Primulin, 
Thioflavin), Chinolingełb u. -rot, Acridingelb u. -orange. Die gel. Farbstoffe zeigen 
charakterist. Fluorescenz, besonders in einer Verdiinnung von 0,00005 bis 0,000 005. 
Fur denselben Farbstoff andert sich die Fluorescenz mit dem benutzten Losungsm. 
Gewisse minerał. Substanzen (Halogene, K 2Cr20 7, KJInO.,, AgNOa) vernichten die 
łluorescenz vollstandig. Die Fluorescenz gefarbter Fasern nimmt an Intensitat um 
so rascher ab, je me tu' die fisierte Farbstoffmenge zunimmt. Die Fluorescenzfarbe 
variiert mit der Natur der Faser. — Aus T o rst. Beobachtungen laBt sich keine analyt. 
Methode fiir Farbstoffe ableiten; sie lassen sich aber fur qualitative Analysen yerwerten. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 714—15. 4/3.), K. W o l f .

Aj. E lektrochem ie. T herm ochem ie.
Erwin Wrede, Konzentrationsmessungen an einałomigem Wassersłoff, Stickstoff
^auerst°ff' Aus den Druckdifferenzen zweier durch eine kleine óffnung verbundener 

abgeschlossener Gasraume, in dereń einem eine Molekuldissoziation zu Atomen, in
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deron anderem nur eine schnelle Rekombination erfolgfc, wcrdcn dic gesuchten Atom
konzz. berechnot. Die Vorteile dieser stat. Diffusionsmethode vor der Effusionsmethodo 
werden diskutiert u. in einer geeigneten MeBapparatur die Ergebnisso beider An- 
ordnungen nebeneinander gepruft. — Fur Wasserstoff gibt Vf. eine genau reproduzier- 
bare Kurve fur die Abhangigkeit der Atomkonzz. von der Belastungsstromstarkc. —  
Messungen am Stiekstoff ergaben bei ublicher Aktivierung Atomkonzz. von ~ 2%; 
dagegen wurden bei StoBfunkenentladung in verd. Gasen (4—6 StromstoBe pro sec.,
1 n  F, 9000—10000 Volt) Atomkonzz. von 30—35% erreicht. —  Durch Best. der 
Gliihdauer von Staubteilchen, welclie in das Entladungsrobr gelangten, kann die Lebens- 
dauer der Atome gemessen werden. Die Gliihdauer ist bei Stiekstoff mehr ais doppelt 
so groB wie bei atomarem Wasserstoff, bei atomarem Sauerstoff etwas kleiner ais bei 
Stiekstoff. — Vf. untersueht ferner den EinfluB schwacher Entladungen auf die Re
kombination der Atome. Eine von konstanten dissoziierenden Funken erzeugte mittlere 
Atomkonz. von ca. 34% wird durch Oberlagerung eines Wechselstroms von 6 mA 
auf die Halfte, durch Wechselstrome von 25—35 mA auf 7% bzw. 4% herabgesetzt. 
Es wird eine Deutung dieses Rekombinationseffekts durch Ionenrkk. versucht. — 
Einige Reaktionsverss. des atomaren Stiekstoff mit NO, W 03, PbO, MoOs, Mg-Pulver 
u. a. werden angefiihrt. — Glimmentladungen in Sauerstoff ergaben bei Drucken von
0,15 mm Hg u. Stromstarken von 1—2 mA Atomkonzz. von ca. 25%. Erhóhung der 
Stromstarke bewirkt nur eine geringe Vermehrung der Atome. Dagegen gelingt es, 
durch kondensierte Entladung durch StoBfunken liohere Atomkonzz. zu erreiehen. 
Dies laBt auf einen Rekombinationseffekt schliefien. — Infolge des liohcn Wirkungs- 
grades der sekundaren Bldg. von Ozon erhoht in der kurzwelligen Strahlung der Glimm- 
entladung der photoehem. Anteil der Dissoziation die Zahl der freien Atome erheblich. 
Auf Grund der DreierstoBtheorie gibt Vf. eine Begrundung fiir die geringe Anreieherung 
von Ozon bei hohen Atomkonzz. (Ztsehr. Physik 54. 53—73. 21/3. Berlin-Charlotten- 
burg.) Co h n .

Michał Pawlow, Ober Oasabsorption walirend elektrischer Entladungen. In einer 
Kathodenlampe mit Eiscnelektroden wurde bei der elektr. Entladung in einer Stick- 
stoffatmosphare von geringem Druek Abnahme des Stickstoffdruckes beobaehtet, 
wenn die EK. 600 V iiberschritt; an den Wanden der Lampe fand man festes Eisen- 
nitrid. Bei Verwendung von Hg-Elektroden wurde unter gleiehen Bedingungen Queck- 
silbemitrid gebildet. Fand die Entladung zwischen Eisenelektroden in einer Atmo- 
sphare von Quecksilberdampf u. N2 statt, so bildete sich oberhalb 600 V nur Eisennitrid, 
niclit aber die Hg-Verb. Da in der untersuchten Lampe kathod. Zerstaubung erst 
oberhalb 600 V eintritt, nehmen Vff. an, daB die Bldg. von Metallnitriden an die kathod. 
Zerstaubung gebunden ist. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 
101—16. 1927. Lemberg, Polyteehn.) W a j z e r .

Max. Toepler, Zur Benennung elektrischer Entladungsformen in Luft von Atmo- 
spharendruck. Beschrcibung der charakterist. Erscheinungsformen der elektr. Ent
ladungen in Luft von Atmospharendruek u. Betrachtung zweck sbegrifflieher Fassung 
u. eindeutiger Benennung. (Ztsehr. techn. Physik 10. 73—-81. 113— 18.) KYROrOTJLOS.

P. W. Bridgman, Der Einflu/3 des Drucks auf den Widerstand von drei Legierungs- 
reihen. An den yollstandigen Legierungsreihen Fe-Co, Fe-Ni, Cu-Ni wird der EinfluB 
von Drucken bis zu 12000 kg/qcm auf den spezif. Widerstand untersueht. Mit einer 
Ausnahme der Legierung 70% Fe, 30% Ni laBt sich die Beziehung zwischen Druek 
u. Widerstand durch eine Gleichung A Ił/ B0 =  a p +  b p z darstellen. Die Konstanten 
a u. b werden bestimmt u. die Kurven des spezif. Widerstandcs bei 20°, des Druck- 
koeffizienten des Widerstandes u. des Temperaturkoeffizienten des Widerstandes mit- 
einander verglichen. Die Resultate werden unter Beriicksichtigung der Anderung der 
Krystallstruktur mit der Zus. diskutiert. — Es wurde in allen untersuchten Fallen 
eine Aufweitung des Krystallgitters bei Zusatz kleiner Mengen von Fremdmetall zum 
reinen Grundmetall gefunden, was einer Abnahme des auBeren Druckes aquivalent 
ware. Im gleiehen Gebiet wird eine Steigerung des Druckkoeffizienten des Wider
standes beobaehtet. Es wird ferner ein gewisser Parallelismus zwischen dem Druck
koeffizienten u. dem spezif. Widerstand gefunden, der aber nieht ausreicht, um auf 
einen funktionellen Zusammenhang beider GróBen schlieBen zu kónnen. — Bei den 
Reihen Fe-Co Fe-Ni treten starkę Diskontinuitaten in den Kurven des Druck
koeffizienten u. des spezif. Widerstandes bei ca. 25 Atom-% N i (bzw. 70 Atom-% Co) 
auf wo andererseits die Krystallstruktur der yollstandigen Mischkrystallreihen von 
kub.-raumzentriert in kub.-flachenzentriert wechselt. — Vf. sucht die Steigerung
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des spezif. Widerstandes sowie den positiven Wert des Druckkoeffizienten des Wider
standes bei kleinen Gehh. an Fremdmetallen in folgender Weise zu erldaren: Da in 
dem mit Atomen verschiedener Grofie zusammengesetzten Gitter die Atome keinen 
engen Kontakt miteinander haben, begegnen die Elektronen bei ibrer Wanderimg 
Hindernissen, wodureh der Widerstand steigt; durch Druckerhohung wird andererseits 
der mangelnde Kontakt der verschiedenartigen Krystallbausteine noch betont u. so 
der Druckkoeffizient des Widerstandes positiv. — Vf. gibt eine weitere Erklarung 
der Erseheinungen in Anlehnung an die Deutung der elektr. Leitfahigkeit auf Grund 
der Wellenmechanik durch HOUSTON (C. 1 9 2 8 . I. 2786). — Abweichend aber von 
dem von H o u s t o n  fiir dio Erklarung der positiven Druckkoeffizienten von reinen 
Metallen angenommenen sehr kleinen Abfalls der Kompressibilitat rechnet Vf. bei 
den Legierungen, wie durch Messungen am Invar gezeigt, mit einer hohen Kompressi
bilitat, die sehr schnell mit dem Druek abnimmt. (Proceed. Amer. Aead. Arts Sciences 
6 3 . 329— 45. Dez. 1928. Cambridge, Mass., JEFFERSON, Phys. Lab.) Cohn.

Hans Kost, Leiłfahigkeitsanderungen von Kupferoxydul. Es wird festgestellt 
daB die mit der Polaritat wechselnde Leitfahigkeit des Cu20  auch dann erhalten bleibt, 
wenn neben dem Mutterkupfer, ais der einen, ais zweite Elektrode ebenfalls Cu benutzt 
wird. Vf. erhielt eine solche Cu-Elektrode durch Red. der bedeckenden CuO-Schieht. 
Wird die Cu20-Sehicht in der Weise aus dem Mutterkupfer gebildet, daB man dieses 
durch Wechselstromdurchgang erhitzt, so tritt die unsymmetr. Leitfahigkeit nicht 
auf, wobei aber die am starksten erhitzte Mittelstelle des Cu-Streifens, die eine schwache 
Unsymmetrie zeigt, eine Ausnahme bildet. Aus diesen Befunden wird geschlossen, 
daB die Cu20-Krystalle gerichtet aus dem Mutterkupfer herauswachsen, u. daB diese 
Krystalle den Sitz der Unsymmetrie darstellen. Fiir das Intervall von —20 bis +100° 
wird die Abhangigkeit der Stromstarke von der Temp. bestimmt. (Ztsehr. Physik 54. 
367—71. 12/4. Bergen, Oberbayern.) L e s z y n s k i .

Paul L. Kirk und Carl L. A. Schmidt, Die Dissoziationskonstanten einiger 
Aminosauren. (Vgl. Mc Ca y  u . S c h m id t , Journ. gen. Physiol. 9  [1926]. 333.) Elektro- 
metr. Titration von Glutaminsdure, Serin, Isoleucin, Norleucin, Valin u. f)-Oxyglutamin- 
sdure mit HC1 oder NaOH. Aus den Kurven werden die folgenden Werte fiir die schein- 
baren sauren u. bas. Dissoziationskonstanten K a' u. K b' u. den isoelektr. Punkt p j  
bereehnet:

K ' PJ

Glutamiusaure
S ęr in .....................
V alin .....................
1-Isoleuein . . .
Ozyprolin . . .
/?-Oxyglutaminsaure
Norleucin . . .

1,55 X  10-
1,62 X  10” 
2,09 X  10- 
2,29 X  10" 
8,32 X  10"
2,12 X  10"
2,46 X  10-

3,22
5,68 

.. 5,97 
6,02 
5,82
3,28
6,08

5,62 X  10~5 
2,19 X  10~10
7.08 X  10-10 
2,40 X  10_ , °
2.09 X  1 0 - 10 
1,86 X  10-10 
5,85 X  10"5 
2,76 X  10-10 
1,72 X  10-10

(Journ. biol. Chemistry 81 . 237—48. Febr. Berkeley, Univ. of Cal. Med. School.) K r u .
Werner Schmidt, Paul L. Kirk und Carl L. A. Schmidt, Die Dissoziatiom- 

konstante von Ornithin. (Vgl. K i r k  u . S c h m id t , vorst. Ref.) Aus der Kurve der 
elektrometr. Titration wird bereehnet: K a' =  1,74 X 10"11, K bl' =  4,46 X 10~6, 

=  8,70 X 10 13, p j  =  9,70. (Journ. biol. Chemistry 81 . 249—50. Febr. Berkeley, 
Univ. of Cal. Med. School.) K r u g e r .

Masuzo Shikata und Isamu Tachi, Ober den Einflu/3 des Ammoniumions auf 
das Potenłial der Ghinhydromleklrode. (Vgl. HEYROWSKI u . SHIKATA, C. 1 9 2 5 . II. 
1258.) Messung der EK. der Zelle: Pt I Chinhydron in NH 4-Salzlsg. I gesatt. KC1 I 
0,1-n. KC1, Hg,Cl2 | Hg mit N H fil, (N H ^SO ^ NH.-Acełał u. NHi-Oxalat bei 25°. 
In den Lsgg. der anorgan. NH4-Salze ist das Potential nicht konstant, sondern die 
H'-Konz. nimmt mit der Zeit erheblich zu. Die Farbę der NH4-Salz-haltigen Chin- 
hydronlsg. geht dabei in rotbraun, rot u. schlieBlich violett iiber, u. naeh einiger Zeit 
tritt an der Obcrfljiche eine flockige, braungelbe Substanz auf, die dann in einen 
schwarzen Nd. ubergeht. Messungen mit 0,1-n. Lsgg. von K2S 0 4, KC1, LiCl u. MgCL 
zeigen, daB der mit !N̂ H4-Salzlsgg. beobachtete Effekt viel groBer ist ais die aussalzende 
U rkg.; er ist auch nicht photochem. Aus der 3 Tage alten gesatt. Lsg. von Chin-
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hydron in NH4C1 lieB sich durch Estraktion mit A. u. Fallen des eingcdunstclcn 
A.-Extraktes mit PAe. eine violette krystalline Verb. mit metali. Glanz gewinncn; 
leichter 1. in W. ais Chinhydron mit rotvioletter Farbę; nach dem Umkrystallisieren 
F. 164—165°; teilweise Sublimation bei 145°, N-Geh. 0,19%. Die wss. Lsg. wird durch 
Behandlung mit SnCL u. konz. HC1 entfarbt u. gewinnt durch Behandlung mit Na- 
Acetat +  FeCl3 ihre Farbę zuriick. Vff. nehmen an, daB eine Verb. von 1 Mol. Chin
hydron mit 1 NH,' unter Freiwerden von HC1 entsteht, die sich jedocli wegen ihrer 
Ahnlichkeit mit Chinhydron nicht isolieren lieB. Der N-Geh. der yioletten Substanz 
entspricht annahernd der Zunahme der [H']. Die stabilen Potentiale bei NII,,-Salzen 
organ. Sauren beruhen auf Pufferwrkg. In Ggw. von NH4C1 ist die Hydrochinon- 
Chinhydronelektrode stabiler ais die Chinon-Chinhydronelektrode. In Mc lLV A lN Escher 
Lsg. ist die aus Aceton umkrystallisierte violette Substanz negativ gegen reines Chin
hydron, die geringe Differenz ist vergleichbar mit der durch NH4-Salze verursachten 
Abweichung. Die Polarogramme von reinem Chinhydron u. der violetten Substanz 
sind von ahnlichem Typus. (Journ. Biochemistry 10. 115— 31. Okt. 1928. Kyoto 
Imp. Univ.) K r u g e r .

V. Sihvonen, Die VaUnzioarmen. (Vgl. C. 1929.1 .1906.) Die clektromotor. Tatig- 
keit des H-Gases beruht im wesentlichen nur auf dem am Pt adsorbierten atomist. H, 
u. nicht auf den H-Moll., die clektromotor. nur unmittclbar mit den entladenen An- 
ionen reagieren kónnen. Hierdurch sind die verschiedenen O-Potentiale erklarlich.
— Es wird thermochem. wahrscheinlich gemacht, daB die gel. Oxonium-, Hydroxyl- u. 
Cl-Ionen bei Zimmertemp. eine Zus. H30+, H50 3+ u. H 160 8C1-  haben. — Bei der Disso- 
ziation des Protons an einem Elektronenpaar einer Oktettbindung scheint im all- 
gemeinen immer dieselbe Energie 2 e absorbiert zu werden. Ein Thermon e =  3,379 kcal. 
entspricht seiner GroBe nach den gleichzeitigen Quantensprungen eines Elektrons 
zwischen der 27. u. 9., sowie der 81. u. 243. Quantenbahn eines H-Atoms. — Der un- 
gesatt. Charakter eines Mol. in bezug auf den m o g lich st Y ollkom m enen Oktettzustand 
derselben Atome mit dabei zweiwertig gebundenen H- u. vierwertig gebundenen
O-Atomen wird mit einer in Thermonen angegebenen Bildungswarme, der Valenz- 
warme, ausgedruckt. Fiir die Berechnung der Yalenzwarmen yerschiedener C-Verbb. 
wird eine Formel aufgefuhrt. — Es wird durch die Valenzwarmen der wahrscheinliche 
Grund fiir eine Oktettbldg. angegeben. — Mit den Energien der Quantenspriinge 
eines H-Elektrons zwischen den 1., 3., 9., 27., 81. u. 243. Bahnen fallen die additiy 
zu berechnenden Energien verschiedener Atombindungen eng zusammen, weshalb 
solche Quantenspriinge wegen ihrer atomist. Additivitat Quantome genannt werden.
— Mit Hilfe der Quantomo u. der Thermonen wird die Ionisation des He, die Disso- 
ziation des H u. die lonenbldg. im reinen W. mit den Tatsachen ubereinstimmend 
behandelt. (Acta chimica Fennica [Finnisch.] 1. 42—52. 1928. Sep.) W . W o l f f .

Alfred Denizot, Ober das Verhdltnis der spezifischen Wdrme zur Temperatur. 
Fiir den Temp.-Bereich, in welchem die Atomwarme den Wert von ca. 6 besitzt, gilt 
die Beziehung c =  a log T, wo c =  spezif. Warme, T =  absol. Terńp., wahrend a 
aus dem Wert von c fiir T  =  273 berechnet bzw. fiir a der Mittelwert von c/log T 
fur die verschiedenen Tempp. eingesetzt wurde. Eine Tabelle bringt das Zahlenmaterial, 
aus dem die gute Ubereinstimmung zwischen beobachteter u. berechneter spezif. Warme 
ersiehtlich ist. — Ais weitere Folgerung ergibt sich, daB der Ausdehnungskoeffizient — 
vorau8gesetzt, daB der Koeffizient der Kompressibilitat nicht mit der Temp. variiert —  
in vielen Fallen dem log T  proportional ist. Auch hierfiir bringt eine Tabelle den zahlen- 
maBigen Beleg guter Ubereinstimmung. SchlieBlich wird an Hand des CARNOTschen 
Kreisprozesses eine D ifferen tia lg le ichung  d T /T  =  d c/a abgeleitet, deren Integration
obige Gleichung fiir c ergibt. (Buli. Soc. Amis des Sciences Poznań. Serie B : Sciences
math. et nat. 1926. 1—3.) K. W o l f .

A„. K olloidchem ie. Capillarchem ie.
A. Boutaric, Uber die Stabilitat der Tcolloiden Ldsungen. (Vgl. C. 1928. I. 2239;

C. 1929. I. 1907.) Die Betrachtung der elektr. Ladung von Kolloidteilchen genugt 
nicht, um alle Beobachtungen bzgl. ihrer Stabilitat zu erklaren. Vf. nimmt an, daB 
die Micellen komplexe u. oft sehr instabile Gebilde sind, die bei langsamer Adsorption 
von Ionen eine andere Struktur mit anderen Stabilitatseigg. annehmen kónnen. (Rev. 
gśn. Colloides 7. 49—52. Febr.) K r u g e r .

P. A. Thiessen, K. L. Thater und B. Kandelaky, Koagulalion und Teilchen- 
grofie. (Ygl. C. 1 929 .1- 2853. An Goldhydrosolen, die bei sonst vólliger Identitat (gleiche
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Teilchenzahl pro Vol.-EinK.eit, gleicho Zus. der intermizellaren FI., gleiclae Raumerfiilłung 
u. Oberflachenbeschaffenheit der Teilchen) sich nur durch die TeilchengróBe unter- 
scheiden (schwankend zwischen 20—70 m/t), wird derEinfluBderletzterenauf dieKoagu- 
lationsgeschwindigkeit u. den Schwellenwert der Koagulation gepriift. Es ergibt sich 
eine Abnahme der Stabilitafc der kolloiden Zerteilung mit zunehmender TeilchengróBe, 
u. zwar wachst die Stabilitat mit abnehmender TeilchengróBe bei feinsten Zerteilungen 
bedeutend starker ais im Gebiet gróberer Dispersion. Dies weist auf einen zwanglos 
kontinuierlichen Ubergang der kolloiden Lsgg. zu den nicht mehr koagulierbaren ionen- 
dispersen Lsgg. hin. — Aus der Anderung des Scliwellenwertes mit der TeilchengróBe 
ist auch eine Abhangigkeit des krit. Potentials vom Zerteilungsgrad zu folgern. Im 
Zusammenhang hiermit deuten Vff. die Móglichkeit an, daB eine mit der GróBe bzw. 
M. der Partikeln zunehmende Teilehenattraktion von starkem EinfluB auf die Stabilitat 
der Goldhydrosole sein kónnte. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180.11—-19. 8/4. Góttingen, 
Inst. f. anorgan. Chem. d. Univ.) CoHN.

Alfons Krause, U ber die Peptisalion gegluliter Ferrioxyde und iiber die Bildung 
cines Ferrioxydspiegels. Die fruher (C. 1929. I. 365) gezeigte Peptisierbarkeit durch 
verd. Sauren von unter W. wahrend mehrerer Monate aufbewahrten Hydrogelen nach 
dem Lufttrocknen u. Gliihen ist auf gealtertes Hydrogel, das sowohl ortho-, ais auch 
meso-Ferrioxydhydrat enthalt, beschrankt. Nicht aber lasśen sich gegliihtes ortho- 
Ferriosyd oder meta-Ferrioxyd peptisieren. Es konnte gezeigt werden, daB nur das 
Ferriferrit die Fiihigkeit besitzt, nach dem Gliihen in verd. Sauren zu peptisieren. Fur 
die Peptisation wird das Schema gegeben:

Fe(Fe02)3 +  3 CH3C 00H  =  | i y 2 Fe2Q3|F e -  3 CH:)COO' +  l 1/, H20  .
Die positive Ladung der Kolloidteilchen wird durch kataphoret. Messungen bestatigt. —  
Das Sol des gegliihten Ferriferrit (c-Fe20 3-Sol genannt) ist befahigt, an Glas u. Porzellan- 
wanden Ferrioxydspiegel niederzuschlagen, dereń Eigg. besprochen werden. Ein  
schwacheres Vermógen zur Spiegelbldg. haben auch meta-Ferriacetathydrosole. — 
Vf. vergleicht die Eigg. des Ortho-, Meta- u. c-Ferriacetathydrosols. Von diesen ist 
das Orthosol stark hydrophil u. vermag Meta- u. c-Sole deutlich zu schiitzen. Das 
c-Sol hat von allen den hydrophobsten Charakter. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 
120—26. 8/4. Posen, Inst. f. Pflanzenphysiol. u. Agriculturchem. d. Univ.) CoHN.

Raphael Ed. Liesegang, Oberfldchenerscheinungen an feinen und groben Stoffen. 
Vorgange an Oberflachen u. ihre Bedeutung fiir techn. Prozesse werden besprochen. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 219—20. 1928. Frankfurt a. M., Univ.-Inst. f. physikal. 
Grundlagen der Medizin.) K r u g e r .

Per Ekwall, Die Einwirkung von Nalriumhydrozyd ai\j die Oberflachcnspannung 
in Losungen von Natriummyristat, -palmitat und -oleat. Die Veranderungen, denen die 
Oberflachcnspannung von Na-Myristat, -Palmitat u. Oleatlsgg. beim Zusatz von NaOH 
unterliegt, werden mit Hilfe der Ringmethode ermittelt. Dabei ergibt sich folgendes: 
Die Oberfliichenspannung von Myristat- u. Oleatlsgg., die infolge groBer Verdiinnung 
keine saure Seife enthalten, wird durch Zusatz von Allcali erniedrigt, wenn dieser so 
klein gewahlt wird, daB die Hydrolyse dadurch nicht vollstandig unterdriickt wird. 
Die Oberfltiehenspannungen solcher Lsgg., die keine Hydrolysenprodd. mehr enthalten, 
sind bedeutend hóher ais die der Ausgangslsgg. —  Unter Umstanden iibt die zugefiihrte 
Lauge auf die Seifensubstanz eine ausflockende Wrkg. aus, u. zwar schon bevor die 
Hydrolyse vollstandig zuruckgedrangt ist; dies ist der Fali bei allen Palmitatlsgg. bis 
zur Konz. 0,000 25-n. hinab, u. vielleicht auch bei den konzentrierteren Myristatlsgg.
— Der Zusammenhang zwischen der totalen Konz. u. der GróBe der Oberflachenspan- 
nung von Lsgg., die keine Hydrolysenprodd. enthalten, wird ermittelt. —  Die spezif. 
Capillaraktiviłał des Na-Laurats, -Myristats, -Palmitats u. -Oleats wird bereehnet; 
es zeigt sich, daB die Fiihigkeit der neutralen Seifenmoll., die Oberflachenspannung 
des W. zu senken, der TRAUBEschen Regel derart folgt, daB die Oberflachenaktmtat 
bei Verbb. der gleichen homologen Serie regelmaBig mit dem Mol.-Gew. steigt. (Acta 
Academiae Aboensis Math. et Phys. 5 . Nr. 5. 1—20. Abo, Akademie.) W. W OLFF.

Joseph Trividic, bber die Adsorption des Jodes, Broms und einiger Halogensalze 
durch aktive Kohle aus verschiedenen organischen Flussigkeiten. II. Unlersuchung der 
Jodadsorption aus Losungen in einigen reinen organischen Fliissigkeiłen. Bestatigung 
der Freundlichschen Regel. (I. vgl. C. 1929. I. 2027.) Unters. der Adsorption von J 
aus Lsgg. in A., Methylalkohól, n- u. Isopropylalkohol, n. primar Butylalkóhól, Iso- 
butylalkohol, Isoamylalkohol, Athylenchlorid, Athylidenchlorid, CM}., CCI4, Tetra- u.
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PentacJilorathan, Bzl., Toluol, o-Xylol, GS„ durch 2 Sorten akt. Kolilc. In allen Fallen 
gilt die FREUNDLlCHsche Adsorptionsisotherme. Die Geraden log c — log x/m  laufen 
fur die verschiedenen Alkohole, die Chlorderiw., bzw. aromat. KW-stoffe durch einen 
Punkt. Bei isomeren Alkoholen ist unter sonst gloichcn Bedingungen die fisierte 
J-Menge fur das Lósungsm. mit niedrigercm Kp. u. geringerer D. gróBer. Aus CS2-Lsg. 
sehr schwache Adsorption. (Rev. gen. Colloides 7. 67—73. Febr.) K r u g e r . °

B. Anorganische Chemie.
H. Caron und L. Vanbockstael, Vber eine neue isomorphe Reihe von Fluorderivaten. 

LaBt man die kiiufliche HF-Lsg. einige Zeit in einem GlasgefaB stehen, so bildet sich 
ein krystallincr Nd.; ahnliche Ndd. entstehen nach Hinzufugen von Si, Calciumsalzen 
oder Aluminiumsulfat. Reine Salze wurden nach folgenden Methoden dargestellt:
1. 50 ccm H2SiF6 +  10 ccm 10% A12(S04)3 +  100 ccm 15% CaCl2-6 H ,0  - f  200 ccm
60% A. u. 2. 50 ccm H2SiF„ +  4 ccm 40% HF-Lsg. +  15 ccm 10%" A12(S 04)3 +
100 ccm 15% CaCI,-6H20 . Vff. erhalten 2,5 bzw. 4 g  eines Salzes, das regelmaBige 
Oktaeder Struktur des kub. Systems aufwies. Das Salz ist in A. u. A. unl., in W. wenig 
1., 11. in verd. Sauren. In der Hitze setzt es SiF4 in Freiheit. Die quantitative Analyse 
fiihrte zu der Formel: 4 CaSiFe +  8 CaF2 +  Al2(SO.,)a +  45 H ,0 . —  Bei Benutzung 
von SrCl2 anstatt CaCl2 erhalt man nach derselben Vorschrift ein isomorphes Salz: 
4 SrSiF6 +  8 SrF2 +  A12(S 04)3 +  45 HoO. — Ba laBt sich nicht substituieren. — 
Es gelingt ferner ahnliche Salze darzustellen, indem Al durch Fe ersetzt wird. — Durch 
entsprechende Substitution wurden schlieBlich drei isomorphe Salze dargestellt:

4 CaSiF6 +  8 CaF2 +  Al2(Se04)3 +  45 H 20  
4 SrSiF6 +  8 SrF„ +  Al2(Se04)3 +  45 H ,0  
4 SrSiF6 +  8 SrF2“ +  Fe2(Se04)3 +  45 H“20 ;  

diese Salze zeigen ebenso wie alle andcren regelmaBige Oktaederform. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188. 869—71. 18/3.) G u r ia n .

Shridkar Sarvottam Joshi, Die Zersetzung von Stickoxydul in der słillen elelc- 
łriscken Entladung. II. (I. vgl. C. 1927. II. 542.) Vf. priift die Anwendbarkeit der von 
E l l i o t t ,  J o s h i  u . L u n t  (C. 1927. II. 1430) gegebenen Gleichung auf die Anfangs- 
stadien der A720-Zers. in der stillen elektr. Ladung bei verschiedenem Gasdruck u. 
verschiedencr Spannung. Der reziproke Wert der zu einer gegebenen prozentualen 
Zers. ■& erforderlichen Zeit u. der einem gegebenen Zeitinteryall entsprechende i?-Wert 
nehmen mit steigendem Anfangsdruck ab. Aus der Geschwindigkeitsgleichung, die 
unter der Annahme abgeleitet ist, daB Wandeffekte u. ein EinfluB des vielleicht wahrend 
der Entladung gebildeten ultravioletten Lichtes auf die Zers.-Geschwindigkeit ver- 
nachlassigt werden konnen, wird die krit. Energie der Zers. von N 20  nach der Rk.: 
4 N.O =  2 N 0 2 +  3 N2 z u  ca. 1 V berechnet. (Trans. Faraday Soc. 25. 108—17. 
Marz, London, Univ.) K r u g e r .

Shridliar Sarvottam Joshi, Die Zersetzung von Stichozydul in  der stillen elek- 
trischen Entladung. Die Schwankung der Stromstdrke und des Energieverbrauchs wahrend 
der Reaktion. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Die friiher (C. 1927. II. 542) beobachtete 
Erscheinung, daB wahrend der Zers. von N„0 in der stillen elektr. Entladung eines 
Ozonisators Stromstarke u. Wattverbrauch in den verschiedenen Stadien der Rk. 
betrachtlich schwanken, wird naher untersucht u. ferner die Anderung des Druckes 
u. der Zus. des Rk.-Gemisches im Laufe der Zers. bestimmt. Die Rk. yerlauft in 3 wohl- 
definierten Stufen: 1. Zers. der Hauptmenge des N20  nach der Gleichung 4 N20  =  
N20 4 +  3 N2; Zunahme der N20 4-Konz. yon 0 bis zu einem Maximum; rascher Anstieg 
der Druck-Zeit-Kurven; Stromstarke J  u. Wattverbrauch P  im Ozonisator nehmen 
von hohen Anfangswerten zu einem Minimum ab, das zeitlieh ungefahr dem Maximum 
des N20 4-Geh. entspricht; 2. Zwischenstadium mit geringerem Anstieg der Druck- 
Zeit-Kurve, wo J, P  u. die Rk.-Geschwindigkeit relativ klein u. prakt. konstant sind. 
Hauptrk. ist die Zers. von N20 4; 3. Endstadium mit pjotzlichem Druckanstieg, haupt- 
saehlich infolge Zers. von N20 4. Mit steigendem Anfangsdruck wird dieser letzte Druck
anstieg weniger steil. J  u ' P  nehmen betrachtlich zu bis zu einem der vollstandigen 
Zers. entsprechenden konstanten Wert. —  Die Schwankungen von J  u. P  wahrend 
der Zers. werden im AnschluB an die von E l l i o t t ,  J o s h i  u . L u n t  (C. 1927. II. 1430) 
entwickelte Theorie diskutiert. (Trans. Faraday Soc. 25. 118—28. Marz. London, 
U n iv .)  K r u g e r .
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Karl Gleu und Ernst Roell, Die Einwirlcung von Ozon auf Alkaliazid. Persalpelrige 
Siiure. I. Vff. geben zunachst eine Ubcrsicht iiber die bisberigen Verss. zur Oxydation 
von N3H; insbesondcre wird erwahnt, daB nach R a s c h ig - (Schwefel- u . Stickstoff- 
studien [1924], S. 205) bei der Riicktitration von KMn04 in N3H-Lsgg., die mit iiber- 
schiissigem KMn04 oxydiert waren, ein starkes Nachblauen auftritt, das nach R a s c h ig  
auf die intermediare Bldg. yon N3OH zuriickzufiihren ist. Um diese neue Substanz 
in bestandiger Form zu erhalten, wurde in alkal. Lsg. oxydiert; wirksam war hier nur
0 3. Die Lsg. wird bei der Einw. von 0 3 zunaohst gelb, dann orange, spater wieder gelb 
u. schlioBlich farblos. Die gelbe Farbę verschwindet bei Saurezugabe, schon kurz vor 
Erreicbung des Neutralpunktes. Verss. zur Isolierung in fester Form scheiterten. 
Beim Erhitzen von sehr weitgehend ozonisierten Lsgg. (bis zur schwachen Gelbfarbung) 
erhielt man reinen 0 2; die Lsg. enthalt nur Nitrit u. Nitrat; ist die Ozonisierung weniger 
weit fortgeschritten, so entsteht auch 3ST2 u. N20  (aus der neuen Substanz +  NaN3). 
Die weitgehend ozonisierten Lsgg. lieBen sieh aueb mit Na-Arsenit titrieren; die er- 
haltenen Werte waren ~ 1 0 %  groBer ais dem entwickelten 0 2 entspricht; beim Er
hitzen wird ein Teil des NO,' zu NO,/ oxydiert, so daB sich das Minus an 0 2 erklart. 
Diese Oxydation des NO„' durch den gelben Korpcr wurde bei Zugabe von gesatt. 
KHC03-Lsg. sehr deutlich. Andere Red.-Mittel wirken iihnlich wie Na-Arsenit, von 
Formaldehyd dagegen wird nur die Halfte verbraucht; ćlafur findet man eine ent- 
sprechend groBe Menge N 0 3 (intermediare Bldg. von Perameisensaure ?). Uberschiissiges 
KMnO,t wird sof ort bis zum K 2Mn04 unter Gasentw. (0 2) red.; es bildet sieh doppelt 
soviel 0 2 wie beim Erhitzen. Die Lsg. verha.lt sich demnach so, ais ob in der Lsg. neben 
Nitrit u. Nitrat nur H 20 2 yorhanden ware; solches ist aber nicht naehweisbar. Es 
muB sich also um eine Persaure handeln. —  Genau wie H20 2 wird die neue Substanz 
durch Braunstein zers. NaBrO reagiert nur langsam, NaClO gar nicht (Gegensatz 
zu H20 2!). — Um zu entscheiden, ob es sich um eine Persaure der salpetrigen oder der 
Salpetersaure handelt, wurden kurz ozonisierte Lsgg. untersucht. Es zeigte sich,''daB 
die 0 2-Menge der H N 02-Menge entsiirach; auch das Auftreten von N20  u. N„ neben
O, ist bei Annahme einer PersaIpetersiiure gar nicht, dagegen ais Rk. gemaB

h n o 2 • o  +  N3H =  N2 +  N20  +  H ,0  +  V, 0 2
gut zu yerstehen. Der gelbe Stoff ist also ais persalpetrige Saure aufzufassen. Die 
Formel O =  N  — O — OH wird diskutiert; sie laBt sich bisher noch nicht beweisen, 
ist aber wahrscheinlich. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 9 . 233—66. 19/2. Jena, 
Univ.) . K l e m m .

P. A. Thiessen und O. Koerner, Ferriathylat (Darsiellung und Eigemchafteri). 
Um ein definiertes Ausgangsmaterial fur elektrolytfreies, kolloides Eisenoxyd zu er
halten, stellen Vff. krystallisiertes reines Ferriathylat her. Der Vorschrift von 
Ge im e a x jx  (Compt. rend. Acad. Sciences 9 8  [1884]. 105) folgend, werden aquivalento 
Mengen von FeCl3 u. NaOC2H6 in absol. A. zur Rk. gebracht, wobei fiir vollige Ab- 
wesenheit von W. in den Ausgangsstoffen gesorgt wurde. Nach Absetzen des aus- 
gesehiedenen NaCl wurde die schwarzbraune Ferriathylatlsg. abgegossen u. in ca.
20 Tagen.das Ferriathylat in Form von flachen Prismen mit rhomb. Grundflache aus- 
krystallisiert. Die Krystalle sind auBerordentlich wasserempfindlich. Daher muBten 
alle Manipulationen im alkoholfeuchten Zustand vorgenommen werden. Der an- 
haftende A. wurde in einer beschriebenen Apparatur vom stochiometr. gebundenen 
A. durch Eyakuieren vor der Analyse getrennt. Die Analyse der getrockneten Substanz 
entsprach der yon Kjrystallalkohol freien Verb. Fe(OC2H6)3. Durch dreimaliges Um- 
krystallisieren konnte der NaCl-Geh. auf 0,0097o/o gesenkt werden. — Es wurde die 
Loslichkeit des reinen Ferriathylat in absol. A. zwischen 11 u. 58° bestimmt. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 8 0 . 65—74. 8/4. Gottingen, Inst. f. anorgan. Chem. d.

Tl) „  . Co h n .
F. Krauss und T. von Heidlberg, Zur Kenntnis „heterogener“ Haloge7iokomplexe 

aes areiwerłigen Eisens. Im Zusammenhang mit der Arbeit von R e m y  u. R o t h E
I- 37). berichten Vff. yon der Darst. „heterogener" Halogenyerbb. des Eisens. 

H ahrend bei rein anorgan. Salzen die Koordinationszahl 6 iiberwiegt, entstehen in den 
Salzcn mit organ. Basen meistens Verbb. mit der Koordinationszahl 4 vom Typus 
i i  i TT j ^ arst' ^c.r Komplessalze wurden Chloride, Bromide u. Jodide der 
Altolimetalle, des Anrmoniums, einiger Erdalkalien u. yerschiedener organ. Basen 
nut iiisen(III)chlorid u. Eisen(III)bromid kombiniert. Yerss. zeigten, daB man am 

sten mlf: Moglichst konz. schwach sauren Lsgg. arbeitet u. Eisenverbb. im Uberschufi 
zugibt. Die erhaltenen Stoffe sind alle farbig, je naeh dem Bromgeh. braun bis
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sohwarz. Beim Lósen tritt Zers. des Komplexes ein. Alle Verbb. sind 1. u. hygroskop. 
Es wurden folgende Salze dargestellt: Rb2(FeBr3Cl,,-H20]; Rb,[EeCl3BrQ-H20];  
Cs2[FeCl3Br2• H20 ] ; Cs2[FeBr3Cl2- H20 ]; [(C2H5)3NH][FeClBr3]; [(C2H“)3NH][FeCl3Br]; 
[C5H5NH][FeBrCl3]. Salze anderer Metalle ebenso wie Komplexe, die Jod enthielten, 
gelang es nicht darzustellen. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 3 1 . 364—68. April.) G u i i ia n .

K. M asłowski und H. Regulski, t'Jb&r die Bildung von Zinhnitrid im  elektrischen 
Bogen. Vff. stellten bei der elektr. Entladung zwischen Zinkelektroden in hoch- 
yerdiinnter Stiekstoffatmosphare Bldg. von Zinhnitrid fest. Die Rk. findet nur bei 
einem Druck unterhalb 25 mm Hg statt. Die Druck-Zeitkurve yerlauft zwischen
2 u. 20 mm Hg linear. Das Zinhnitrid hat wahrscheinlich die Zus. Zn3N2 (der Analysen- 
fehler von 6,6% wird auf Bldg. von ZnO in dem inzwischen gealterten Prod. zuriick- 
gefiihrt), ist 11. in yerd. H 2S 04 unter starker NH3-Bldg., zerfallt im Vakuum bei ca. 350°. 
(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 87—89. 1927. Lemberg, 
Polytechn.) W a j z e r .

K. Chudoba, Uber die krystallographischen und optischen Eigenschaften der in  
Leclancheelementen gebildeten Zinkchloridammine. In yerbrauchten Leclanchóelementen 
hatten sich gut ausgebildete Krystalle abgesetzt, welche untersucht wurden. Auf der 
Zn-Platte des ersten Elements wurden opt. einachsige Krystalle gefunden, die der Zus. 
ZnCU-6 NH3 entsprachen. D. 1,50. Diese bilden seohseckige Tafelchen mit hexa- 
gonalem Prisma u. Basis. Hartę 1. nw =  1,539 ^  2. Allo anderen gefundenen 
Krystalle waren ZnGL-2 NH3, welches in 3 Traclitcn vorkommt. Am Boden befinden 
sich bis 1 cm groBe pseudoregulare, nach der a-Achse gestreckte Krystalle, die auch 
Zwillinge nach dem Flachcnnormalengesetz bilden. D. 1,95. Sie enthalten viele 
Flussigkeitseinschliisse. Die am Beutel ausgeschiedencn Krystalle zeigen stets taflige 
Ausbldg. nach (110), wahrend die Krystalle auf derZinkplatte pseudooktaedr. ausgebildet 
sind. mu =  1,618. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 1929. 139— 43. Dez. 1928. 
Bonn.) E n sz lin .

P. Bonćt-Maury, Die VerfliiclUigung des Póloniums. (Vgl. C. 1928. II. 1427.) 
Vf. will eine Einfuhrung in das Studium der Yerdampfung der Radioelcmente geben; 
er untersucht eine lcicht zu handhabende radioakt. Substanz (Po) unter moglichst 
einfachen Versuchsbedingungen (im leeren Raum). Ais Ausgangspraparate werden 
Streifen aus Ni oder Pt verwendet (3 mm breit, 12 mm lang, 0,1 mm dick), diese tragen 
im Mittelpunkt einen Po-Nd., der auf einer Kreisflache von 0,12 qmm verteilt ist. 
Dor annahernd punktfórmige Nd. wird erhitzt, die verdampften Atome werden auf einer 
k. Oberflaehe kondenśiert. Die Verteilung der yerdampften akt. Atome folgt ziemlich 
genau dem Cosinus Gesetz von L a m b e r t . Diese Ergebnisse wurden auf sehr leichte 
u. beąueme Art gewonnen, sie zeigen, wie vorteilhaft es ist, Radioelcmente beim 
Studium der kinet. Theorie zu yerwenden. Die Verdampfungskurven (Menge des 
yerdampften Po ais Funktion der Verdampfungszeit) werden eingehend untersucht. 
Der Verdampfung uberlagert sich ein entgegengesetztes Phanomen, das Po zeigt die 
Tendenz in seine Unterlage einzudringen. Mit Po-Praparaten, die durch Kondensation 
von gasformigem Po hergestellt wurden, erhalt man ungleichmaBigere Resultate ais 
mit elektrochem. Po-Ndd. Die Po-Atome haften fester am P t ais am Ni. Eine aus- 
fiihrliche Bibliographie iiber die Verdampfung der Radioelemente beschlieBt die Arbeit. 
(Ann. Physiąue [10] 11. 253—341. Marz. Paris, Inst. Curie.) W r e s c h n e r .

F. Halla, Kohlensaure-Kohknozydgkichgewicht an Kupfer. (Bemerkungen zur 
gleichnamigen Arbeit von E. Brody und Th. Millner.) (Vgl. C. 1927. II. 1555.) Vf. 
berechnet aus den yon ISHIKAWA u. K im ura (C. 1928. II. 131) neu angegebenen 
Daten fur die Anderung der freien Energie u. die Warmetonung der Rk.:

Cu20  ^  2 Cu +  V2 0 2 
die Sauerstoffpartialdrucke, die bei gleicher Temp. wesentlich niedriger liegen ais die 
des CuO. Daher ergaben sich fiir das C02/C0-Gleiehgewicht an Cu K-Werte, die um 
etwa 5 Zehnerpotenzen hoher lagen, ais die von B r o d y  u . M i l l n e r  (1. c.) ermittelten, 
welch letztere von derAnnahme ausgingen, daB die Sauerstoffpartialdrucke an CuO 
u. Cu20  nahezu gleich seien. Doch stimmt Vf. mit B r o d y  u . M i l l n e r  in dem SchluB 
iiberein daB unter 600° keine merkliche Red. von CO„ an blankem Cu zu erwarten 
sei. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 83 88. 8/4. Wien, Inst. f. physikaL Chem.
d. Teehn. Hochseh.) ... .̂0HN'

Otto Ruff und Joseph Fischer, Indiumfluonde. Die bereits yorlaufig mit- 
geteilten Unterss. (vgl. C. 1928 .1 .1377) werden eingehend beschrieben. Es ist folgendes 
nachzutragen- IrFc ist das einzige Prod., das bei der Einw. von F2 auf Ir entsteht.
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Die gelbe Substanz -wird beim Abkiihlen mit fl. Luft blaBgelb. Beim Erwarmen wird 
sie bei — 15° intensiv gelb u. glasig u. geht boi 44° (diese Temp. ist scharf bestimmbar) 
in eine tropfbare braungelbc Fl. iibcr. Der Dampf ist intensiy gelb. Wahrscheinlich 
kommt das IrF„ in 2 Modifikationen vor, die einen betrachtlich yerschiedenen F. u. 
eine geringe Umwandlungsgeschwindigkeit besitzen. Ronigenunterss. von F. Ebert 
ergaben bei frischen Praparaten bei Zimmertemp. keine Interferenzen. Bei — 150° 
scheint tetragonale Struktur yorzuliegen. Die Dichie wurde mit fl. Sauerstoff ais 
Pyknometerfl. (Naheres im Original) bestimmt; die Werte liegen nabe bei 6,0; ront- 
genograph. fand man 5,56. Die Dampfdruckkun-e wurde mit eincm Quarzspiralmano- 
meter aufgenommen. Kp. (extrapoliert) 53°; Verdampfungswarme 8,5 kcal; aus der 
bei der Umsetzung auftretenden Temp.-Steigerung im Ofen liifit sieb die Bldgs.-Wiirme 
zu ~ 1 3 0  kcal abschatzen. Eine groBe Reihe von Rkk. wird beschrieben u. muB im 
Original nachgelesen werden. Das chem. Verf. ist gekennzeichnet durcli die Neigung, 
unter F2-Abgabe in IrF4 iiberzugehen. Feuelitiglceit zers. Mit W. bilden sich Ir(OH).,,
2 HF u. 0 2 (0 3-haltig). Neigung zur Komplexbldg. besteht nicht. — IrOF4. In Glas- 
gefaBen (in Quarz yiel weniger) tritt ein zweites grauweiBes Prod. auf, das nicht, wie 
friiher angegeben IrF6, sondern wahrscheinlich IrOF., ist, wie insbesondere aus der 
jodometr. Valenzbest. hervorgeht. — JrFcl erhalt man am reinsten aus IrF6 u. Ir; 
schwerfliichtiges zahes gclbbraunes Ol von stechendem Geruch. Hydrolysiert sich mit 
W. augenblicklich unter betrachtlicher Warmeentw. LaBt sich bei yorsiehtigem Er
warmen unzers. yerfluchtigcn, zers. sich bei starkerem Erliitzen, wird dabei schlieBlich 
schwarz u. metali, glanzend. Solclie Prodd., die auch aus IrF„ u. viel Ir erhalten werden, 
sind in W. unl. u. wohl Fluoride der ersten 3 Wertiglceitsstufen. —  AnschlieBend werden 
vergleichende Betrachtungen iiber die hóchstwertigen Fluoride der Platinmetalle ge- 
geben. Alle sind leichtfluchtig u. feuchtigkeitsempfindlich; die Verwandtschaft zwischen 
IrF0 u. OsF8 u. den W-Halogeniden sowie die fallende maximale Wertigkeit der Reihe 
OsFs, IrF0 u. PtF4 werden heryorgehoben. — In einer kurzeń Bemerkung weisen Vff. 
darauf hin, daB die yon Ce n t n e r z w e r  u . S t r e n k  (C. 1 9 2 5 . II. 148) dargestellte 
Yerb. yon S u . F  yielleicht nicht S2F2 ist, sondern wahrscheinlicher SF4. Ferner ergibt 
die yorstehend fcstgestellte leichte Rk. zwischen Ir u. F2 eine Erkliirung fiir die Ab
weichungen, die zwischen der thermochem. Messung der Bildungswarme von H F u. 
den EK.-Messungen von M o r g e n  u. H il d e b r a n d  (C. 1 9 2 6 . I. 3589) bestehen (vgl. 
auch J e l l i n e k  u . R u d a t , C. 1 9 2 8 . II. 2716). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 9 . 
161—85. 19/2. Breslau, Techn. Hochscli.) K l e j im .

Walther Rudzik, Repctitorium der anorganischen Chemie. Marburg-Lahn: Selbstverlag
1929. (136 S.) gr. 8°. Hlw. M. 5.—.

C. Mineralogische nnd geologische Chemie.
Alfred C. Lane, Das Alter der Erde nach der Anliaufung des Natriums. Aus 

Analysen von FluBwassern werden aus der Best. des Na u. Cl, der durchschnittlich 
taglichen AbfluBmenge u. der Menge des Na im Meerwasser Bereehnungen angestellt, 
welche ein Alter der Erde von 400—600 Millionen Jahre ergeben. Hinweis auf móg- 
liche Fehlercjuellen dieser Methode. (Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [6] 1 7 . 342—46. 
April. Massachusetts, Tufts Coli.) E n s z l in .

H. Hausen, Die Apatite, dereń ćhemische. Zusammensetzung und ihr Verhallnis 
zu den physikalischen und morphologischen Eigenschaften. Auf Grund des in der Lite
ratur yeroffentliehten Materials wird das Verhśiltnis der chem. Zus. der Apatite zu 
ihren physikal. u. morpholog. Eigg. klargelegt. (Acta Academiae Aboensis Math. et 
Phys. 5. Nr. 3. 1—62. Abo, Akademie.) W . W OLFF.

Edward R. Schoch, Bemerkungen uber die Nickel- und Kupferlagerstatten des 
Noritkomplexes westlich des Pilansbergs, Rusłenburggebiet, Transvaal. (Journ. chem. 
metallurg. mining Soc. South Africa 2 9 . 150—57. Jan.) E n s z l in .

— , Die Mineralien von Neu-Braunschweig. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2032.) Fortsetzung 
der Besehreibung der Mineralfundpunkte, u. zwar werden Eisen-, Blei-, Mangan-, 
Molybdan-, Wolfram- u. Zinkerze, die Salzvorkk. u. die Olschiefer behandelt. (Cand. 
Mining Journ. 5 0 . 171—72.) E N SZ L IN .

J. Orcel und Gil Rivera Plaża, Mikroskopische Untersuchung der komplexen 
kupfer-silberhaliigen Mineralien von Colguijirca (Peru). (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2497 u. 1929 .
I. 374.) In diesem Gebiet kónnen drei Arten von komplexen Mineralien unterschieden

e
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werden, von denen die erste Art aus Kupfererzen mit Stromeyerit, Pyrargyrit u. ge- 
diegen Silber bestelit. Die Kupfererze sind Kupferkies, Enargit, Panabas u. Erubeskit. 
Die zweite Art besteht aus Cu u. Pb-Cu-Mineralien, welche zwar noch Ag enthalten, 
aber bedeutend armer sind. Ais dritte Art treten Pb-Zn-Mineralien auf, welchen Cu- 
Mineralien akzessor. beigemengt sind. Der Gehalt derselben an Ag ist sehr verschieden. 
Das Ag-Mineral in allen 3 Zonen ist der Pyragyrit. (Compt. rend. Aead. Sciences 188. 
181— 83. 7/1.) E n s z l i n .

Belani, Das Silber- und Kupfererz vom Rohrerbuchel in  Tirol. Die wirkliche 
Ursache der Aufłassung dieser so auBerordentlich ergiebigcn Bergbaue war nicht Armut 
der Lagerstatte, sondern die friihere hastige Bauweise u. das techn. Unyermogen, des 
W. u. der schlechten Wetter in der ałlzugroBen Tiefe Herr zu werden. In der Ńahe 
des alten Geisterschachtes wurden 1915 3 aite Horizonte in 62, 116 u. 166 m Tiefe auf- 
gefahren u. an vielen Stellen unyerritztes Eahlerz mit 2 7 %  Cu u. 2,5 kg Ag je t  sowie 
reiche Kupferkiese angetroffen. (Kohle u. Erz 26. 264—65. 29/3. Villacli.) W i l k e .

V. Rodt, Steine, die im Waęser zerfallen. Siidlich des Pregels kommen oberhalb 
des Grundwassers Kiese Tor, die unter W. zerfallen oder doeh weich werden. Sie be- 
stehen aus Ton, der Kalk u. ICalksilicat ais Yerfestigungsmittel enthalt. AuBerdem 
sind Quarzkórner durch Kalk vielfach aufgeldttet. Ereicr Kalk kommt nicht in ihnen 
vor. Sio sind diluvialo Bldgg. u. durch die trockene Lagerung vor dem Zerfall geschutzt 
worden. (Zement 18. 377—78. 21/3.) S a l m a n g .

A. Fersmann, Die Sęhrifłstruktur der Granitpegmatite und ihre Entstehung. 
Ausgehend von 2 Regeln, werden die orientierten Vorwachsungen in den Granitpegma- 
titen behandelt. Diese Regeln lauten: 1. Die gegenseitige Orientierung zweier ancinander- 
waclisender Krystalle wird durch ihr Gitter geregelt. Ein Zusammenfallen wichtiger 
Zonen bzw. Kanton oder direkter Fliichen fiihrt zum Auftreten bestimmter Ver- 
wachsungsgesetze. 2. Die besondere gesetzmiiBige Ausbildung der Beruhrungsflachen 
zweier sich gleichzeitig bildender Gitter verschiedener oder ein u. derselben Substanz 
wird durch bestimmte Induktionsgesetze geregelt. Die Teile des Quarzes, welche aus 
der Feldspatsubstanz herausragen, werden „I£ópfe“ genannt, u. haben die n. Quarz- 
struktur, wahrend die Quarzindividucn innerhalb des Feldspats „Ichthyoglypte" 
genannt werden. Letztere stellen teilweise langgestreckte spindelformige Kórper dar 
u. sind an der Oberflache von einer starken Streifung durchzogen, welche eine Art 
geriefter „Pseudofliichen“ bildet. Der Ichthyoglypt muB ungefahr. gleichzeitig mit 
dem Feldspat entstanden sein, wobei das Anwachsen der Quarzsubstanz vorwiegend 
langs den Vektoren der Induktionsflachen des Feldspats erfolgte. Der Hieroglyph 
ist die Projektion der Pseudoflachen des Quarzkorpers auf die Induktionsflache des 
Feldspats. Beschreibung der Methoden der Best. der Verwachsungsgesetze, insbesondere 
des Ichthyometers. (Ztsehr. Krystallogr. Blineral. 69. 77—103. Nov. 1928. Leningrad, 
Mineralog. Mus. d. Akad. d. Wiss.) _ E n s z l in .

E. Christa, Ober Regelungserscheinungen im „Schrifłgranit". Die Gesetze der
Orientierung des (Juarzes u. der Feldspate im Schriftgranit werden besprochen. (Ver- 
handl. Physikal.-Med. Ges. Wiirzburg. Sonderheft 1928. 60—65. Wurzburg.) E n s z l in .

W. Peyer, Uber Kieselgur aus der Luneburger Heide. Beschreibung der Fund- 
punkte der Kieselgur, ihrer Eigg. u. Verwendung. (Apoth.-Ztg. 44. 448— 49. 13/4. 
Halle a. S.) E n s z l i n .

O. von Linstow, Salzlager, Soląuellen und Erdfalle in dem Gebieł zwischen Kassel 
und Karlshafen. Ausgehend von dem Vers., in dem angegebenen Gebiet die Verbreitung 
perm. Salzlager zu untersuchen, werden histor. u. neuere Fundę von Salzlagern, Sol
ąuellen u. Erdfallen beschrieben. Nachgewiesen sind Zeehsteinsalze im Kor den des 
Gebiets bei Karlshafen. Die groBen Erdfalle bei Treudelburg lassen mit Sicherheit 
auf Salze sehlieBen, welche in der Tiefe yorhanden sind oder waren. Bei Wilhelmshohe 
sind wahrscheinlich keine-Zeehsteinsalze zu finden, sicher nicht bei Sooden-AUendorf, 
wo nur Solen zirkulieren, dereń mutmaBliehe Herkunft besprochen wird. (Kali 23. 
54— 56. 71— 76. 86— 88. 15/3. Berlin.) E n s z l in .

D. Organiscłie Chemie.
Bror Holmberg, Konfigurationsbestimmungen bei Spiegelbildisomeren. Ein zu- 

sammenfassender Vortrag. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 60—73. Marz.) W. W o l f f .
Fritz Paneth und Wilhelm Hofeditz, Uber die Darstellung von freiern Methyl. 

Bei der Gewinnung von gasformigen Metallhydriden durch Glimmentladung in
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Wasserstoff liat sieli ein Zusatz von Methan notwendig erwiesen. Im Verlauf von 
Verss., den Rk.-Mechanismus aufzuklaren, stellten Yff. fest, daB es moglich ist, das 
freie Radikal Methyl CH3 nachzuweisen. Leitet man iiber einen Bleispiegel im Quarz- 
rohr mittels Wasserstoff (oder Stickstoff) die gasformigen Prodd. der therm. Zers. 
von Bleitetramethyl, bei der ein solcher Bleispiegel abgesehieden wird, so yerschwindet 
der erstere unter Bldg. einer fliichtigen Substanz, die ihrem tberm. Verh. nach. wiederum 
Bleitetramethyl ist. Es wird naehgewiesen, daB die besehriebene Wrkg. nicht von dem 
erhitzten Wasserstoff, Methan, Athan, Athylen, Acetylen herriihren kann u. daB 
das bleilosende Agens nur kurze Zeit bestandig ist; seine Wirksamkeit klingt bei 
zunehmender Entfernung vom Entstehungsort ab. E s  l i e g t  f r e i e s  M e t h y l  
v o r , denn das Reagens kann auch durch chem. Zers. von Wismuttrimethyl gewonnen 
werden; es lóst Spiegel von Antimon u. Zink in gleicher Weise auf wie Bleispiegel. 
Sb- u. Zn-Spiegel wurden durch langsame Dest. im Wasserstoffstrom dargestellt, 
wobei im Falle des Zinks die Stelle der Abscheidung durch fl. Luft gekiihlt werden 
muB. Beim Auflosen der Spiegel mit den Zers.-Prodd. von Bleitetramethyl ent- 
stehen gasfórmige Substanzen, die mit fl. Luft kondensiert u. aus denen die Metalle 
bei langsamer Strómungsgeschwindigkeit u. erhóhtem Wasserstoffdruck durch Er- 
hitzen abgesehieden werden konnten. — Aus Antimon entstand eine unterhalb —20° 
schmelzende Substanz (Antimontrimethyl?) u. ziegelrote Niidelchen vom (unreinen)
E. 13,5° (Antimonkakodyl ?). A us den Zinkspiegeln wurde Zinkdimethyl erhalten, 
identifiziert durch sein chem. Verh. u. die physikal. Konstanten. Das freie Methyl 
wird also von den reaktionsfahigen Metallen ais solches addiert. Seine mittlere Lebens- 
dauer betragt 8 ,4-10-3, seine Halbwertszeit 5 ,8-10-3 Selc. Zur Best. dieser Werte 
wurden die verschiedenen Zeiten gemessen, in denen durch Zers. von Bleitetramethyl 
unter gleichen Bedingungen gleichstarke Antimonspiegel in verschiedenen Entfernungen 
aufgelost wurden. — Bei der Hydriddarst. in methanhaltigem Wasserstoff scheinen 
sich also stets Wasserstoff- u. Methylverbb. zu bilden, dereń relative Mengen von 
Element zu Element wechseln. Aus der Tatsache, daB bei der Darst. von Zinnwasser- 
stoff organ. Substanzen, wie Gelatine, anwesend sein miissen, vermuten Vff., daB die 
metallorgan. Verbb. Zwischenstufen bei der Hydridbldg. sind. (Ber. Dtscli. chem. 
Ges. 6 2 . 1335—47. 1/5. Berlin, Univ.) B e r g m a n n .

J.Boeseken und B. B. C. Felix, Ober die Konjiguration des Pentaerythrits. 
(III. Mitt.) (II. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 2451.) Auch bei weiteren Synthesen von Penta- 
erythritacetalen konnten nie eis-trans-Isomere isoliert werden, dagegen konnte wie 
friiher der Dibrenztraubensaurepentaerythrit jetzt der Bis-(aminoacetaldehyd)-penta- 
erythrit (I) u. das pentaerythrit-ahnliche [Brenztraubensamedimethylolj-p-methyl- 
eyclohexan (II) vom Typ der gemischten Spirane in opt. Antipoden zerlegt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, daB, solange keine cis-trans-Isomere dieser Art aufgefunden 
sind, die opt. Spaltung fur die T e t r a e d e r s t r u k t u r  des zentralen C-Atoms 
beweisend ist, da die unsymm. pyramidalen Moll., die auf Grund der WEISSENBERG- 
schen Theorie AnlaB zur Bldg. opt. akt. Acetale geben konnten, in Lsg. wohl durch 
symm. Lagen schwingen konnten.

o - c h ^ c< 8 | := S > c H -CH, NH2

> C< C H - 0 > C (C H s )' 00011

r p ^ C H ,— C H , ^ n ^ C H j  • OH  
^ C H a— CH2-^  ^ -C H 2 • OH  

C-CH3
- | \ r ^ ° - C H SNn/CHs-OH  

c n i ' I ch | " O -C H /^ C H j-O H  
Y C H ^ i^ lc H ,  C H ^ H c H, YI 

CH CH CH
V e r s u c h e .  Aminoaeetaldehyddiathylacetal. Aus Bromacetaldehyddiathyl- 

acetal u. fl. NH3 im Druckzylinder (80 at) bei 105°. Ol vom Kp. 163— 164°. Nebenher 
entsteht Iminodiacetaldehyddiathylacetal vom Kp.ls 145°. — Bis-(aminoacetaldehyd)- 
pentaerythrit, C9H180 4N 2 (I). Aus dem vorigen u. Pentaerythrit in alkoh. HC1. Kp.0 140 
bis 145°j F. 62—64°. Reagiert stark alkal.; 11. in Chlf., Aceton, A., W. Spaltung 
mittels Apfelsaure in wss. A. Ipfelsaures Salz, C13H ,.0 6N2. Linksdrehendes Acetal, 
F. 60—70°, [a]D20 =  2,04° (in Chlf.). Rechtsdrehendes Acetal, F. 72—74°, [oc]d20 =
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+4,03°. — Die apfelsauren Salze beider Antipoden zeigen fast dieselbe spezif. Drehung, 
die ubereinstimmt mit der der Apfelsaure. In tjbereinstimmung damit sind die Salze 
inakt. Sauren mit den akt. Basen ebenso wie die Basen selbst in W. fast vóllig inakt.; 
die Ionen haben sogar einen entgegengesetzten Drehungssinn wie die freien Basen. — 
Mono-(aminoacetaldehyd)-pentacrythrit, C7H ,50 4N  (III). Neben I bei dessen Darst. 
Aus Bzl.-CH3OH. F. 124°. — Di7nethylol-4,4-inethyl-l-cyclohexan, C„Hł80 2 (IV). 
p-Kresol wird mit Ni u. H2 (100—150 at) hydriert u. das p-Methylcyelohexanol 
(Kp.15 69°) mit PBr, behandelt. Die Mg-Verb. des Bromids (Kp.ls 55°; Ausbeute 
77%) wurde mit Orthoameisensiiureester in p-Methylhexahydrobenzaldehydacetal 
(Kp.16 110°, Ausbeute 34%) yerwandelt u. die Bisulfitverb. des Aldekyds mit Form
aldehyd u. Kalilaugc kondensiert. Kp.0 105°, F. 45°, Ausbeute 35%. — (Brenz- 
traubensaureathylesterdimethylol)-/p-7nelhylcyclohexa7i, Cu H240 4 (analog II). Aus IV 
u. Brenztraubensśiure mit alkoli. HC1. Kp.0 82—89°. Spaltung der Saure II (zunachst 
nicht ganz rein erhalten) iiber das Chininsalz gelang nur partiell. Hochstwcrte [<x]n20 =  
+  10,5 u. —8,5°. Weiter werden noch yergebliche Versuche beschrieben, isomere 
Campheracetale zu erhalten. Aus Campheracetal u. Pentaerythrit mit alkoh. HC1 
wurde erhalten Dicamplieracetal, C25H40O4 (V), 11. in PAe., aus A.-CH3OH. F. 156°, 
[<x]D20 =  —29,3° u. ein Monocampheracelal, C15H20O4 (YI), unl. in PAe., aus Bzl. 
F. 135°, [<x ]d 20 =  — 18,6°. Da die spezif. Drehungen fur die R 0 2-Gruppc in beiden 
Verbb. etwa gleich sind, kann der opt. EinfluB des Pentaerythritrestcs nur gering 
sein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 2 . 1310—16. 1/5. Delft.) B ergm ann.

John William Cole Phillips, John Stanley Herbert Davies und Stanley 
Augustus Mumford, Beobaclitungen iiber die Chlorierungsprodukte des fi,$'-Dićhlor- 
diałhylsulfids. II. (I. vgl. M u m f o r d  u. P h i l l i p s , C. 1 9 2 8 . I. 1643.) Die ausgedehnto 
Unters. bestatigt die Konst. der in der I. Mitt. ais /5-Chlorathyl-a,/?-dichlorvinylsulfid 
u. /?-Chlorathyl-a,/?,/?-trichlorvinylsulfid formulierten Prodd. u. die Ansicht, daB dicse 
Vinylderivv. aus zuerst auftretenden unbestandigen Polychlorprodd. dieser HC1- 
Abspaltung entstehen. Entgegen friiheren Auffassungen ist die Chlorierung nicht auf 
e i n e  Kette beschrankt, wie aus der Isolierung yon neuen tetra- u. pentachlorierten 
Athylyinylsulfiden u. Hexachlordiathylsulfiden heryorgeht. Die Pentachlorathylyinyl- 
sulfide geben mit weiterem Cl2 Heptachlorprodd. Schema des Rk.-Mechanismus s. 
Original. — cc,<x,f},f}'-Tetrachlordiathylsulfid, C4H8C14S. Aus Dichlordiathylsulfid u. 2 Moll. 
Cl2. D.204 1,53. Geht bei 90—100° auch unter 2 mm Druck unter Abspaltung von 
HC1 in P-Chlordthyl-ccrf-dicMoriinylsulfid, C4H5C13S, iiber. Kp,15 107°. D.204 1,4315;
D.25, 1,4255. Viscositat ?/20 =  0,028 dyn/qcm. nu20 =  1,55 62. Mit 1 Mol. Cl2 
Pentachlordiathylsulfid (unbestiindige gelbe FI.); daraus beim Erwiirmen ft-Chlorathyl- 
a,p,p.irichlorvinylsvlfid, C4H4C14S (Kp.15 122— 124°; D.204 1,54 25; D.25, 1,5361. ?;20 =
0,039. nD20 =  1,5700), das 1 Mol. Cl2 anlagert unter Bldg. von a,a,p,j],§,fi'-Hexachlor- 
diathylsulfid, C4H4C16S. Zahfl., Kp.15 158— 159°. D.2°4 1,6849; D.2r‘, 1,6794. =
0,254; nD20 =  1,56 83. Weiterchlorierung gibt Hexachlorathan. — Penlachlordiathyl- 
sulfid, C4H5C15S. Aus Dichlordiathylsulfid u. 3 Moll. Cl2. D.2", 1,57. Beim Erhitzen 
wird HC1 abgespalten. Bei Behandlung von Dichlordiathylsulfid mit mehr ais 2 Moll. 
Cl2 u. Erhitzen der Rk.-Prodd. werden stets ungesatt. Tetrachlorprodd. erhalten, aber 
nur in einem Fali schien das Prod. mit der obigen Verb. C4H4C14S ident. zu sein; daneben 
entstand fl- [f)-Chlorathyllhiol]-athyltrichlorvinylsidfid, C6H8C14S2CC12: CCI • S • CH2 • CH2 • 
S-CH2-01120 (Nadeln aus A., F. 70,5°). — In anderen Fallen wurde bei Einw. von
3—4 Moll. Cl2 «.,a,p-Trichlorathyl-(3-chlorvinyls-ulfid, C4H4C14S (Kp.15 122—123°. D.2°4 
1,5404; D.2841,5342. t]20 =  0,057. n^20 =  1,5661) oder auch a,f3-I)ichlorathyl-a,[3-dichlor- 
vinxylsulfid,C4H4C14S(Kp. 15120—121°; D.15'241,544; D.2°41,5378; D.25, 1,5315; ?;20 =  0,046; 
nD20 =  1,56 73) isoliert. — a,x,x',fl'-H exachlordialhylsulfid, C4H4C16S. Aus a,a,/?- 
Trichlorathyl-/?-chlorvinvlsulfid u. 1 Mol. Cl2. Kp.35 159—160°; D.2°4 1,6841; D.254
1,6783. vla =  0,294; nD2° =  1,5681. Gibt bei 200° u. 100— 120 mm <x,j?,j3-TricMorathyl- 
cc,p-dichlorvinylsulfid, C4H3C16S (Kp.15 134—135°; D.2°4 1,6293; D.254 1,6236; rj2a =
0,065; nD20 =  1,57 78), das 1 Mol. Cl, aufnimmt zu a ,a ,a fi,(),(}',fi'-Heptaclilordiathyl- 
sulfid, C4H3C1;S (Kp-is 170—172°. D.2°4 1,7473; D.254 1,7415; %0 =  0,427; nD2° =
1,5741), das sich nicht zu Hexachlorathan weiterchlorieren laBt. — oc,a,a',fi,(},P'-Hexa- 
chlordiathylsulfid, C4H4C16S. Durch Anlagerung yon 1 Mol. CI2 an ungesatt. Tetra- 
chlorfraktionen, die durch Einw. yon W. auf Pentachlorprodd". aus Dichlordiathyl
sulfid u. 3 Moll. Cl2 entstehen. Kp.15 157— 159°. D .2°4 1,6825; D.254 1,6763. %0 =  0,273. 
nD2° =  1,5681. Liefert bei 200° u. 100—110 mm u,fi-Dichloralhyl-oi,[},(i-trichlorvinyl- 
sidfid (1), C4H3C15S (Kp.ls 133—134°; D.2°4 1,6190; D.254 1,6131; rj20 =  0,063, nD2° =
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1,5770), das mit 1 Mol. Cl2 zwar HC1 entwickelt, aber nur a,a,a.',f},^,j},p'-Heplachlor- 
diulliylsulfid (?), C4H3C17S, ais isolierbares Prod. liefert (Kp.2 132—134°; D.204 1,743;
D.254 1,737. ??20 =  0,382; nD20 =  1,5741); dieses gelit bei weiterer Chloricrung in Hexa- 
chlorathan iiber. — Ghlorierung des Diclilordiathylsulfids mit 4 Moll. Cl2 fiihrte nicht 
zu einer vollstandigen Chlorierung zu Hesachlorderiw., es traten Zers.-Prodd. auf. 
Isoliert wurden: a,a.,a.',fl,(}',f)'-Hexachlordiathyls‘ulfid (Zers. zu v.,fi,fj-Tricldorathyl- 
a,(j-dichlorvinylsulfiil), a.,a.,a,f3-Telrachlorathan (Ivp.„0 35—36°; Kp.7C0 129—129,7°), Tri- 
chlorathylschwefelchlorid, C2H2Cl.jS (Kp.3i5 53,8°, gelb), u.,fi-Dichlorathyl-a.,f},f}-trićliloi'- 
vinylsulfid (Obcrfiihrung in ein Heptachlordiathylsulfid) u. ein Isomeres. {Journ. chem. 
Soc., London 1 9 2 9 . 535—49. Marz. Porto u. St. Helens.) OsTERTAG.

S. Sclierlin und W. Wassilewski, Allyl-f)-oxydthylsulfid und seine Derimte. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60.1629—32.1928. — C. 1 9 2 9 .1. 2161.) Scho.

Harry Dugald Keith Drew, Nichtexistenz der Isomerie unter den Dialkyltelluronium- 
dihalogeniden. Nach V e r n o n  (C. 1 9 2 0 . I. 879. III. 580. 1 9 2 1 . III. 158. 610; vgl. auch 
L o w r y  u. G il b e r t , C. 1 9 2 8 . I. 2157. 1 9 2 8 . II. 2217) existiert Dimethyltelluronium- 
dijodid, (CH3)2TcJ2 ebenso wie das entsprechende Chlorid u. Bromid u. die freie Base 
in 2 Formen (a- u. fl-Salzc); aus dieser Tatsache wurde geschlossen, daB die Yalenzen 
des TeIV in einer Ebene liegen (VERNON) bzw. daB die beiden Te-Hlg-Bindungen vom 
Standpunkt der Elektronentheorie aus ungleichwertig sind (L o w r y  u . G i l b e r t ). 
Vf. hat nun gezeigt, daB diese Isomerie nicht existiert. Die a-Salze sind entsprechend 
ihrer Bldg. Verbb. (CH3)2TeX2; Te hat walirscheinlich tetraedr. Valenzverteilung. 
Die /j-Verbb. sind keine Isomeren der a-Yerbb., sondern kompliziertere Salze derselben 
empir. Zus. Die /?-Base ist ein gemischtes Anhydrid (CH3)3Te • O ■ TeO - CH3 u. liefert 
mit H J (CH3)3TeJ u. die schwach saure Methantellurinsaure, CH3-Te02H (im Original 
Methyloxytelluriumoxyd oder Telluressigsdure), die mit iiberschussigem H J in Methyl- 
telluroniumtrijodid CH3TeJ3 iibergeht. VERNONS fi-Jodid ist ein aąuimolares Gemisch 
von (CH3)3TeJ u. CH3TeJ3. Der tJbergang der a-Base in die /3-Base erfolgt wahrschein- 
lich durch eine pinakolinartige Umlagerung eines Anhydrids der a-Base. — Die obige 
Auffassung des /?-Jodids wurde weiter gestiitzt durch analoge Befunde beim Bromid 
u. durch Darst. der unverandert umkrystallisierbaren Doppelsalze (CH3)3TeBr -}- 
CH3TeJ3 u. (CH3)3TeJ +  CH3TeBr3. Die (3-Salze (Jodid, Bromid u. gemischte Halo-

+ —
genide) sind hóchst wahrseheinlich durch die allgemeine Formel CH3Te . . .  Te(CH3)X4 
bzw. die Koordinationsformel [CH3Te]TeCH3X 4 wiederzugeben, in denen alle Halogene 
u. Alkyle drach Kovalenzen an Te gebunden sind. Entsprechend dieser Konst.-Auf
fassung gibt das „jS-Dijodid“ mit K J in Aceton einen Nd. von (CH3)3TeJ; aus dem 
Filtrat fallt Chlf. eine schwarze Substanz, wohl [CH3TeJ4]K, die durch W. in K J u. 
CH3TeJ3 zers. wird. —  Die a-Dihalogenide sind monomer; sie zeigen in Bzl. u. Aceton 
n. Mol.-Gew., sind merklich 1. in PAe. u. anderen OH-freien Fil., sind demnach nicht- 
polar, konnen aber unter besonderen Umstanden ionisiert werden. N aH S03 red. zu 
(CH3)2Te, aus dem sie durch Anlagerung von Halogen regeneriert werden.

V e r  s u c h e .  Dimethyltelluroniumdijodid (,,a-Dijodid“), (CH3)2TeJ2, F. 130°. 
Ist in Chlf. entgegen V ern o n  Yollkommen bestandig. —  Die a-Base geht bei 95° im 
Vakuum in die /Ś-Base iiber; die Krystalle der letzteren sind bei 95° wenigstens 1 Stde. 
haltbar. Das fi-Dijodid wird aus der filtrierten Lsg. mit H J gefallt; der Nd. ist sichtlich 
uneinheitlich. Durch Losen in Aceton u. Fiillen mit Chlf. purpurrote oder bronze- 
glanzendo grunschwarze Krystalle. Fast unl. in Chlf. u. in den meisten OH-freien Losungs- 
mitteln. Zers. bei 80—85°. Durch Zers. mit Sodalsg. u. Umsetzung der Prodd. mit HJ 
wurden erhalten Verb. (CH3)3TeJ +  2 (CHs)2TeJ2 (permanganatahnliche Krystalle, 
tcilweise 1. in Chlf.) u. Verb. (CH3)3T e-0-T eJ3 (sehwarz, amorph). Kochen mit W. 
liefert geringe Mengen a-Dijodid u. anscheinend TeJ4. —  Trimethyltelluroniumjodid, 
(CH3)3TeJ. Aus der /J-Base u. der ber. Menge H J in W. Nadeln oder Prismen aus W. 
Zers. sich langsam von 240° an, verfliichtigt sich rasch bei 248°, wrahrscheinlich unter 
Bldg. Ton (CH3)2Te u. CH3 J . Reagiert neutral. — Dampft man das Filtrat von (CH3)3Te J  
im Exsiccator ein, so erha.lt man Methantellurinsaureanhydrid, (CH3-Te-0)„0 (nicht 
rein erhalten). WeiBes Pulver. Wird oberhalb 230° sehwarz, schm. aber nicht. Existiert 
anscheinend in mehreren Formen, die in W. verschieden 1. sind. Reagiert neutral. 
Wird durch AgN03 nicht gefallt. K H S03 gibt Dimethylditellurid; H J liefert Methyl- 
tdluroniumlrijodid, CH3TeJ3. IndigoS,hnliches Pulver. Entwickelt gegen 130° Gas,
F. 180° (Zers.). L. in Aceton u. A. (rot). Wird aus Aceton durch Chlf. in Form purpur- 
schwarzer Nadeln gefaUt. —  p-Bijodid von YERNOK. Aus je 1 Mol. (CH3)3TeJ u.
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CH3TeJ3. Griinlichschwarze Schuppen oder Tafeln oder purpurrote Krystalle. — 
Trimethyltelluroniutribromid, (CH3)3TeBr. Aus der /J-Base u. HBr in W. Tafeln aus A. 
oder W. Zers. sich bei 250—280°. LI. in k. W., unl. in organ. Fil. Gibt Doppelsalze 
mit FeCl3 (lachsfarbige Nadeln) u. SnBr,. Neben (CH3)3TeBr entstehen Prodd., die 
bei weiterer Einw. von HBr Methyltelluroniumtribromid, CH3TeBr3, liefern. Gelbe 
Nadeln. Zers. bei 140—156°. L. in Aceton, 11. in A. ,HBr; wird durch W. hydrolysiert. — 
ji-Dibromid von V e r n o n . A us (CH3)3TeBr u. CH3TeBr3 in Aceton. Gelbe Krystalle,
F. 142° (Zers.). — Verb. (CH3)3TeJ +  CH3TeBr3. Aus den Komponenten. Orange- 
braune Nadeln, F. 120° (Zers.). — Verb. (CH3)3TeBr +  CH3TeJ3. Goldglanzende, 
dunkelpurpurrote Krystalle. Wird gegen 90° schwarz. Geht beim Aufbewahren in 
eine purpurfarbene Form uber, die beim Umkrystallisieren aus A . wieder in die ur- 
sprungliche iibergeht. — Verb. [GH3TeJA]K. Aus K J u. dem /J-Dijodid in Aceton, 
neben (CH3)3TeJ. Fast schwarz, unl. in A., 1. in A. —  Die Angaben von V e r n o n  ilber 
Red. der jS-Dihalogenide zu Dimethyltellurid sind nicht ganz zutreffend. Die Natur 
des Tellurons, (CH3)2T e02 von VERNON ist unklar. — a-Dijodid u. (CH3)3TeJ geben 
in Ggw. von jodhaltiger H J stahlblaue Krystalle, wahrscheinlich ein Polyjodid, 
(CH3)3TeJ +  (CH3)2TeJ2 (CH3)2TeJ4. (Journ. chem. Soc., London 1929. 560—69. 
Marz. Edgbaston, Uniy. of Birmingham.) Os t e r t a g .

Hermann O. L. Fischer und Leonhard Feldmann, Neite Derimte des Glykol- 
aldehyds und Methylglyozals. (Vgl. C. 1927. II. 1341.) Durch Ozonisierung geeigneter 
Verbb. mit Doppelbindung u. Spaltung der Ozonide haben Vff. den freien Glykol- 
aldehyd, den Carbomethoxyglykolaldehyd u. das Tetraacetat des Glykolaldehyd- 
glucosids erhalten. Letzteres gab mit methylalkoh. HOl ein krystallisiertes Dimethyl- 
acetal, das auch aus Acetobromglucose, Ag2C03 u. Glykolaldehyddimethylacetal ge- 
wonnen werden konnte. — Das Triacetat des Glykolaldehyds wurde 1. durch Bromieren 
yon Vinylacetat u. direkte Umsetzung des entstandenen Dibromids mit K-Acetat,
2. zum Vergleich aus Glykolaldehyd durch Kochen mit Acetanhydrid dargestellt. 
In. Analogie damit gab Dioxyaceton das bekannte Diacetat (ygl. C. 1924. II. 170), 
u. monomeres Methylglyoxal ebenfalls ein Diacetat; Perhydrol yerwandelte diese Verb. 
in einen superoxydartigen Kórper mit anomalen Rkk. —  Weiterhin geben Vff. eine 
yerbesserte Darst. yon Dioxymaleinsiiure, dem Ausgangsprod. zur Gewinnung des 
Glykolaldehyds, u. genaue Beschreibung der Apparatur zur Bereitung von Methyl- 
glyoxal.

V e r s u o h e .  Glykolaldehyd, C2H40 2. 1. Durch Ozonisieren von in Eg. gel. 
Allylalkohol u. Zugabe von Zn-Staub zu der beim Yerdunnen mit A. triib gewordenen 
Lsg., mit KHC03 neutralisieren, A . abdampfen, dann fraktioniert dest. Bei 12 mm u. 
110—120° Badtemp. geht der Aldehyd sirupos uber. Nach 3—4 Wochen Krystalli- 
sation. Aus Aceton rhomb. Tafeln, F. 76°. 2. Mit geringerer Ausbeute aus Zimtalkohol. 
Reaktionsverlauf analog. Hier Trennung von Benzaldehyd (im 1. Fali von Formaldehyd) 
u. Reinigung durch Dest. im Hochyakuum. —  Kohlensduremełhylallylester, CsH80 3. 
Aus in Pyridin gel. Allylalkohol u. Chlorameisensauremethylester durch Ausathern 
u. Fraktionieren des ath. Ruckstandes bei 35—45° u. 18 mm. Klarę, leicht bewegliche 
Fl., Kp.18 38°. — Daraus 0-Carbomelhoxyglyholaldehyd, C4H60 4, wie oben durch 
Ozon u. Zinkstaub. Isolierung durch Fraktionieren des ath. Ruckstandes. Klarę, 
olige Fl., Kp.17 78—79°; 1. in W., A., Bzl., Eg., Aceton, unl. in PAe. u. A. —  O-Carbo- 
methozyglykolaldehyddiałhylacetal, C8H1B0 5. Aus dem Vorstehenden mit Orthoameisen- 
sauredłhylesłer in Ggw. von wenig NH4C1 durch 3-tagiges Stehen bei Zimmertemp., 
Kp.o,6 73—75°. nD20,3 =  1,4105. — Glykolaldehydglucosidletracetal, C18H22On . Aus
in Eg. gel. Allylglucosidtetracetat mit Ozon u. Zinkstaub wie fruher. Amorph, U. in
A., A., Bzl., Eg. u. Chlf.; unl. in W. u. Lg. Spaltung durch H 2S 04 gab Glucose u. Glykol
aldehyd, Trennung beider durch Dest., Nachweis ais Osazone. — Dimethylacetal des 
Glykolaldehydglucosidtetracetałs, C18H280 J2. 1. Durch 2-tagiges Stehen von Yorstehendem 
mit 0,5%ig. methylalkoh. HC1. Diese durch Ag2C03 entfemen, reacetylieren mit Acet
anhydrid u. Pyridin. Krystalle aus Lg., F. 84°. Drehung in trock. CH3OH: [a]D18 =  
—20,48°. 2. Weniger gut aus Acetobromglucose mit Glykolaldehyddimethylacetal
u. Ag2C03 durch 30-std. Schiitteln bei Zimmertemp. — Glykolaldehydlriacetat, C8H i20 6. 
(Mit Gerda Dangschat.) 1- Aus in Eg. gel. Vinylacetat - f  Brom u. 2-std. RiickfluB- 
kochen mit geschmolzenem K-Acetat. Reinigung durch Dest. im Vakuum. Krystalle 
aus A.-PAe., F. 52°. 2. Durch 20-std. Kochen von Glykolaldehyd u. Acetanhydrid 
(RiickfluB). Verseifen mit Vio”n* HC1 gibt Glykolaldehyd. — o,o'-Diacetyldioxyaceton, 
C-H10O5. Durch 46-std. Kochen von Dioxyaceton -(- Acetanhydrid bei 175°. Letzteres

186*
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abdestillieren. Isolierung durch 2-malige Dest. im Hochvakuum, F . 46— 47,5°. — 
DiacetylmethylglyoBal, C7H 10O5. Durch 5-std. Kochen von monomerem Methyl- 
glyoxal mit Acetanhydrid. Aufarbeiten analog vorst. Verb. Schwach gelbliche, 
leicht zersetzliche F I., Kp.13 115—116°. — Swperoxyd des Methylglyoxaldiacetals, 
C;H i0O6. A us Vorst. mit Perhydrol durch 8—10-tagiges Aufbewahren im Vakuum- 
exsiccator uber H2S 0 4. Krystalle aus Chlf.-Lg., F . 78—79° (Sintern), 1. in Eg., W., 
Chlf., swl. in A. Jodometr. Best. des Superoxyd-0 gab ca. 50% der Theorie, Acetyl- 
best. (F r e u d e n b e r g ) gab 3 Acetyle. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 2 . 854—65. 3/4. 
Berlin, Univ.) A. H e l l e r .

R. Małachowski, Slereochemie der Glulaconsduren. (I. Mitt.) Trotz vielfacher 
Verss. war es bisher nie gelungen, mehr ais eine Glutaconsaure zu gew'inńen, ein Um- 
stand, auf den bereits weitgehende Spekulationen basiert sind. Yf. zeigt, daB ebenso 
wie bei der Aconitsaure (C. 1 9 2 9 . I. 989) durch Hydrolyse des Glutaconsaureanhydrids 
eine isomere Glutaconsaure crhaltcn wird, die aber in W. u. beim Schmelzen sich in 
die gew. Saure umlagert, in A. u. in fester Form jedoch wrochenlang haltbar ist. Die 
leichte Riickyerwandlung in das Anhydrid spricht dafiir, daB in der neuen Saure die 
cis-Form (I), in der bekannten die trans-Form (II) vorliegt. Beide sind in FF. u. 
Lóslichkeiten, ebenso in den Leitfiihigkeiten auffallend ahnlich, verschieden besonders 
in der Krystallform. Immerhin kann an Hand von Leitfiihigkeitsmessungen die Um- 
lagerung verfolgt werden. Die Anwesenheit eines beweglichen H-Atoms diirfte wie 
im Falle der Aconitsaure der Grund fiir die — relativ z. B. zur Maleinsaure — iiber- 
raschend leichte Umlagerbarkeit sein.

T IIOOC-. p  p ^ C IL -C O O H  Tt H 0 0 C \  r _ r v - H
1 H ^  ^ H  ' 11  H ^ ° — ° ^ C H 2-CO O H

V e r s u c h e. cis-Gluiaconsaure, Cj^O., (I). Aus dem Hydroxyanhydrid der 
trans-Saure (nach B la n d  u . T h orp ę, C. 1 9 1 2 . II. 325, aus Bzl., F. 87—88°) mit 
W. bei 10—12° u. Eindunsten. Aus A. kurze Siiulen mit abgerundeten Ecken, F. 136 
bis 136,5°. Das Gemiseh mit der trans-Saure (flachę Nadeln, F. 138°) schm. bei 111 
bis 114°. LI. in W., A., Aceton, wl. in A., Bzl., Chlf. Leitfahigkeit k° — 1,43-10—4 
(trans-Saure 1,74-10- 4 ). Die Saure gibt mit FeCl3 keine Fiirbung; nach einiger Zeit 
gelatinoser Nd. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 2 . 1323—26. 1/5. Warschau, Techn. Hoch- 
schule.) B ergm ann.

G. Malcolm Dyson, Die Herstellung und Verwendung von Weinsdure. Abhand- 
lung uber das Vork., die Herst. aus Naturprodd., sowie die Verff. der synthet. Herst., 
Eigg. u. D eriw . der Weinsaure. (Chem. Age 20. 331—33. 6/4.) Jung.

Venancio Deulofeu und Raul J. Selva, Der Abbau der l-Arabinose. Das nach 
der Methode von W o h l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 2  [1899]. 3667) mit kleinen Ab- 
anderungen (E rh itz e n  der a lk o h . Lsg. des Zuckers mit H y d ro x y la m in )  e rh a lte n e  Oxim 
der Arabinose, wurde durch 1-std. Erhitzen auf 90° mit Essigsaureanhydrid u. wasser- 
freiem Na-Acetat in das Nitril verwandelt (F. 119 bis 120° nach dem Umkrystallisieren 
aus A.). Zum Abbau wurden 5 g des Nitrils in 10 ccm Chlf. mit einer Lsg. von 1,2 g 
Na in 10 ccm abs. Methylalkohol behandelt u. das Additionsprod. durch 20 ccm W. 
zers., die Lsg. angesauert, vom Chlf. getrennt u. im Vakuum yerdampft. Der ver- 
bleibende Sirup u. der feste Stoff werden mit absol. A. zweimal extrahiert u. yerdampft. 
Das Endprod. wird mit W. auf 25 ccm aufgefiillt u. n a c h  der BERTRANDschen Methode \ 
gepriift. Es enthalt 0,840 g reduzierende Substanz. Mit ammoniakal. Silbernitratlsg. 
entsteht 0,0244 AgCN entsprechend von nur 2,8% des angewandten Tetraacetyl- 
arabinonitrils. Beim Kochen von 5 ccm der Lsg. mit Eg. u. Phenylhydrazin entsteht 
das Osazon aus W. u. Bzl., F. 164—165°. Die gelbe wss. Lsg. der Erythrose wurde mit 
Knochenkohle entfarbt, im Vakuum konz. u. der Ruekstand mit abs. A. extrahiert 
u. im Vakuum yerdampft. Der Abbau des Nitrils erfolgte mit 10%ig. H2SO., in Siede- 
hitze. Die gekuhlte Lsg. wurde mit Ba(OH)2 u. Ag2C03 behandelt u. filtriert. Nach 
dem Einengen hinterbleibt einfarbloser Sirup (rechtsdrehend), Osazon, F. 163,5— 164,5°. 
Der farblose Sirup der Erythrose wurde mit HNOs (D. 1,40) in der Kalte oxydiert 
u. nach dem Vertreiben der nitrosen Gase mit Pb-Acetat gefallt. Die entstandenen 
Pb-Salzo werden in die Ca-Salze verwandelt, welche durch Eisessig getrennt werden. 
Es sind Ca-Oxalat u. Mesotarlrał entstanden. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 225 
bis 227. Febr. Buenos Aires, Fakultad de Ciencias Exactas. F. y  N.) ENSZLIN.

B. Helferich und H. du Mont, Neuartige Verbindungen von Glucose mit Phos- 
pnorsaure. Durch die Entdeckung von acetylierter Glucose mit freiem 6 -H ydroxy l 
war die Moglichkeit zur Darst. yon Glucosephosphorsaureestern gegeben, in denen
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einwandfrei das 6-Hydroxyl verestert ist. Vff. fanden, daB f}-l,2,3,4-Tetraacetylglucose 
in Pyridin mit PhosphoroxychIorid unter geeigneten Vers.-Bedingungen ein schou 
krystallisicrtes Prod. liefert, in dem drei Glucosereste an Stelle der Chloratomo des 
Oxychlorids getreten sind. Durch Verseifung entsteht aus diesem Tri[ft-lelraacelyl- 
d-glucose-6]-phosphat (I.) ein amorphes Prod., in dcm sich die Phosphorsaure noch in 
organ. Bindung befindet. Beim Erhitzen der Substanz mit Essigsaure-Phenylhydrazin 
wird die Phosphorsaure abgespalten, es entsteht fast reines Glucosazon. Bei der Re- 
acetylierung entsteht, sei es durch Spaltung, sei es durch Acylwanderung nur zum 
kleinen Teil (10%) das Tri-[acetylglucose]-phosphat zuriick. Man kann also laut 
Vff. aus dem Verlust eines Pliosphorsaurerestes bei der Osazonbldg. nicht sehlieBen, 
daB der Phośphorsaurerest in 1- bzw. 2-Stellung sich befand, wie das z. B. beim Zymodi- 
phosphat geschehen ist. Bei geringer Modifikation der Darst. kann P-Tetraacelyl- 
d-glucose-6-chlorhydrin erhalten werden. Aus dem Triacelyl-y.-methylgl-ucosid mit 
freiem 6-Hydroxyl erhiclten Vff. unter gleichen Bedingungen ein wesentlich stabileres 
Phosphat. Das Tri-[triaęelyl-a.-methyl-d-glucosid]-phosphat (II.) liefert bei der Ver- 
seifung ein amorphes Tri-[a.-melhylglucosid]-phosphat (IV.); seine a-glucosid. Gruppe 
wird durch a-Glucosidase nicht abgespalten. Durch Reacetylierung laBt sich das Aus- 
gangsmaterial in guter Ausbeute zuruckgewinnen. Durch Jodnatrium in Aceton wird 
das Tri-[triacetyl-a-methyl-d-glucosid]-phosphat bei 135° zu dem entsprechenden 
G-Jodhydrinacelat (III.) umgesetzt. Ahnliche Verss. werden mit der 1,2,3,6( '!)-Tetr- 
acelylglucose unternommen.

OAc OAc OAc OAc OAc OAc
0:P[0CH2-C H -Ć H -Ó H —ill-C H O A c], 0:P[0CH2-CH -CH—CH—CH-CH-OCH.],

I. i------------ O------------- 1 II. 1------------ O-------------1
OAc OAc OAc OH OH OH

JCH L-CH -CH -Ó H — ĆH-CH-OCH3 O : P[-CH2-C H -Ć H — CH— CH-CH-OCH,].
III. i------------ O------------- 1 IV. 1------------ O------------- 1

V e r s u c h e .  Tri-[f}-l,2,3,4-letracetyl-d-ghtcosc-6]-pliosplial, C42H570 31P (I.): l i g
1.2.3.4-Tetracet3'l-d-glucose (nach H e l f e r i c h  u . K l e i n ,  C. 1927- I. 1149) in 50 ccm 
absol. Pyridin losen u. bei —20° mit 0,99 ccm Phosphoroxychlorid in 10 ccm absol. 
Pyridin in einem GuB yersetzen. 1/2 Stde. in Kaltemischung, 24 Stdn. bei Zimmer- 
temp.; bei 0° bis zur Lsg. der ausgeschiedenen Pyridinsalze u. beginnender Triibung 
mit Eiswasser versetzen, die auskrystallisierte Substanz aus Aceton +  W. von 50° 
umkrystallisiercn. 6 g (52% d. Th.), F. 236—237° (korr.), 11. in Pyridin, Chlf., swl. 
in Aceton, Athyl- u. Methylalkohol, unl. in A., PAe., Ligroin. In Chlf. [<x ]d 27 =  +30,2°; 
[a]D20 =  +31,4°. — Tri-[d-glucose]-phosphat, durch Verseifen von I. nach der durch 
H e l f e r i c h  u . C o l l a t z  (Ó. 1928. II- 2126) abgeanderten Methode von Z e m p l e n  
(C. 1926. II. 556), 11. in W., wl. in Metanol, A., unl. in den iibrigen Lósungsmm., redu- 
ziert FEHLING -Lsg. in der Hitze u. gibt mit 50%ig. Essigsaure u. Phenylhydrazin 
Glucosazon (F . 200° u. Zers.). — l,2,3,4-fl-Tetracctyl-d-glucose-6-chlorhydrin. 1 g 1,2,3,4- 
Tetracetyl-d-glucose in 5 ccm absol. Pyridin bei —20° zu einer Lsg. von 0,3 ccm 
Phosphoroxychlorid in 5 ccm absol. Pyridin zutropfen. 1/2 Stde. in Kaltemischung, 
24 Stdn. bei Zimmertemp., bei 0° mit etwa 10 ccm Eiswasser bis zur Triibung yersetzen. 
Ident. mit dem von HELFERICH u. B e d e r a t z  friiher (C. 1927- II. 2177) erhaltenen 
Korper. — Tri-[2,3,4-lriacetyl-z-mc!hyl-d-glucosid-6]-phosphat, C^H^O^P (II.). 10 g
2.3.4-Triacetyl-a-methyl-d-glucosid (vgl. H e l f e r i c h  u . Mitarbeiter, C. 1927- II. 
2541) in 10 ccm absol. Pyridin loscn, bei —20° mit einer Lsg. von 0,9 ccm Phosphor- 
oxychlorid yersetzen, aufbewahren u. aufarbeiten, wie bei I. 6,7 g(62% d. Th.). F . 185°,
11. in Pyridin, 1. in Aceton, schwerer in Methanol u. A., unl. in A., W., PAc. In Chlf. 
[<x ]d 18 =  +151,9°. — Tri-[a.-mełhyl-d-glucosid-6\-pliosphat, C21H 38O10P, Verseifen wie 
bei I., das Verseifte aus absol. A. umlosen. Ausbeute ca. 68% d- Th. Farblose, amorphe, 
etwas hygroskop. M., 11. in W., wl. in Methanol u. A., unl. in den iibrigen Lo- 
sungsmm. Sintert von 50° ab. Nach Hydrolyse mit Mineralsauren Red. FE H LlN G scher 
Lsg. In W. [a]o20 =  +145,7°. Reacetylierbar mit Pyridinanhydrid bei Zimmertemp. 
(Ztschr. physiol. Chem'. 181. 300—08. 2/4. Greifswald, Univ.) ZiMMERMANN.

Thomas Stewart Patterson und John Robertson, Die Darstdlung von a- und 
P-Methylglucosid. Die Herstellungsmethoden werden yerbessert. 200 g reine wasserfreie 
Glucose wird in 400 g Methylalkohol mit 3% HCl-Gas (sorgfaltig getrocknet!) 41/, Stdn. 
am RuckfluBkiihler gekocht, mit Tierkohle entfarbt, rasch fUtriert u. in Eiswasser gekiihlt.
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Die entsteliende Pastę wird abfiltriert u. das krystallisierte rj.-Me.lhylglucosid mit Methyl- 
alkohol gewaschen u. getrocknet. Ausbeute 82 g, F. 163°. Von der Mutterlauge wird 
200 ccm abdestilliert u. nach dem Entfarben wieder gekiihlt, wobci noch 44 g a-Methyl- 
glueosid (F. 155— 160°) erh&lten werden. Nacli dem Umkrystallisieren aus Methyl- 
alkohol erhalt man ein Prod. vom F. 165— 166° mit einem Drehungsverm6gen [cc]d 12,5 =  
+  157,9°. Die letzte Lauge ergibt naeh dem Abkiihlen in Kaltemischung u. Impfen 
m it /?-Methylglucosid 16 g fi-Methylglucosid (F. 98—100°), dessen Mutterlauge noch
3 g des yS-Prod. liefert vom F. 104—105°. Beim Umkrystallisieren aus Methylalkohol 
erhalt man hieraus reines /9-Methylglucosid [a]D15 =  —31,97°, F. 110°. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 300—302. Febr. Glasgow, Univ.) E n s z l in .

Emyr Ałun Moelwyn-Hughes, Die Kinetik der Hydrolyse geuńsser Glucoside.
II. Trehalose, ct-Melhylglucosid und Telraviethyl-a.-meihylglucosid. (I. vgl. C. 1928.
II. 1076.) Vf. bezeichnet engl. ais „Glucoside“ jedes hydrolysierbare Kohlenhydrat 
oder sein Substitutionsprod., ais „glucoside“ nur die Yerbb., die bei der Hydrolyse 
Glueose liefern. — Polarimetr. Unters. der Hydrolyse 5%ig. Lsgg. von Trehalose, 
a-Methylglucosid u. Tclramethyl-a-melhylglucosid durch 1-n. HC1 bei yerschiedener 
Temp. Trehalose: [cc]d25 fiir die 5%ig. wss. Lsg. des Dihydrats +179,2°, der anhydr. 
Trehalose +198,1°. Unters. der Hydrolyse bei 80 u. 90°. Trehalose ist sehr viel be- 
standiger ais Maltose u. besonders Rohrzucker. Da Trehalose ebenso wie Rohrzucker 
die Atomgruppe —O-C-O-C-O— enthalt, kann diese nicht die leichte Hydrolysier- 
barkeit des Rohrzuckers (A rm strong) bedingen, wahrscheinlich beruht diese auf 
der Ggw. eines y-Fructoserestes u. der Mechanismus der Hydrolyse von Fructosiden 
ist die Offnung des 5-gliedrigen Ringes des Fructoseanteils mit anschlieCender Spaltung 
des Disaccharidmol., wobei sich schlieBlich das voriibergehend in gerader Kette vor- 
liegende Fructosemol. zu einer stabileren 6-gliedrigen Ringstruktur schlieflt. Krit. 
Energieinkrement der Trehalosehydrolyse E  =  40 180 cal. —  a-Methylglucosid: [a]n25 
in 4°/0ig. Lsg. 157,0; F. 164,5°. Unters. der Hydrolyse bei 60 u. 80°. Ziemlich bestandig; 
Hydrolysegeschwindigkeit bei 60° ca. 1/ ,2 derjenigen von Maltose u. 1,7-mal so groB 
ais diejenige von Trehalose. E — 38 190 cal. — Telramethyl-a.-methylglucosid (nach 
H a w o rth , Journ. chem. Soc., London 107 [1915]. 8) [a]D2B in W. =  +151,1°; nD25 =
1,4467; D .lB4 1,1044. Unters. der Hydrolyse bei 80 u. 90°; Hydrolysegeschwindigkeit 
bei 60° 3-mal so groB ais bei a-Methylglucosid. E — 19 840 cal. Tetramethyl-a-methyl- 
glucosid ist labiler ais alle untersuchten nichtsubstituierten Hexosederiw. — Zu- 
sammenstellung der Daten von S .N.  H. Stothart (unveroffentl. Verss. 1924— 1926) 
an Rohrzucker in W. u. Glycerin-Wasser u. von A. J. Kieran (unveroffentl. Verss. 
1921—1923) an wss. Lsgg. von Maltose u. Maltose +  Glueose ergibt Proportionalitat 
zwischen Geschwindigkeitskoeffizient k u. H.-Ionenaktmtat. Da das Verhaltnis kjaji' 
bei den verschiedenen Glucosiden in verschiedenem Grade von der Temp. abhangt, 
ist ein Vergleich der k-Werte kein geeigneter MaBstab ihrer Stabilitat; ein Vergleich 
der krit. Energieinkremente ist zuverlassiger. Die Tatsache, daB die Werte von T k=l 
(Temp., bei der die katalyt. Rk. unter katalyt. n. Bedingungen mit der Geschwindigkeit 1 
fortschreitet) fiir die Hydrolyse von Glucosiden u. von y-Butyrolacton (W.H. Garrett, 
unveróffentl. Verss. 1921—1923) einander nahe liegen, wahrend die Werte fiir die 
Mutarotation der Glueose u. die Lactonhydrolyse Yoneinander abweichen, u. die Tat
sache, daB die Differenz der krit. Energieinkremente fur die Hydrolyse von Maltose 
u. Lactose ( +  4070 cal.) von der Differenz der krit. Energieinkremente fiir die Muta
rotation von a-Glueose u. /?-Galaktoso (— 230 cal.) verschieden ist, spreehen dafiir, 
daB bei der Mutarotation keine Offnung des Osydringes stattfindet. —  Vff. wendet 
die Gleichung von HiNSHELWOOD (C. 1927. I. 230) auf die Glucosidhydrolyse an u. 
bereehnet die Zahl der Freiheitsgrade, die bei der Saurehydrolyse beteiligt sind, un- 
abhangig von der Temp., zu 16. Die Funktion eines Enzyms besteht vielleicht darin, 
zu gestatten, daB eine gróBere Anzahl von Freiheitsgraden innerer Energie zur Akti- 
vierungsenergie beitragen konnen ais bei Abwesenheit des Enzyms. Diese A nnahm e 
laBt sich mit Hilfe der molekularen Verzerrungstheorie erklaren. (Trans. Faraday 
Soc. 25. 81—92. Marz. Univ. of Liverpool.) K r u g e r .

L. Kwieciński und L.Marchlewski, DieAbsorption des ultraviolelten Lichtes durch 
Spaltungsprodukte der Hydrolyse von Rohrzucker. (Biochem. Ztsehr 204 192—96.
1 /L  Z T Ź  I '  10 r , rr  .  . BERGMANN.E. Weuekmu und J. R. Katz, Zur Erkenntnis des Lignins. I. Mitt. Chemische 
und ■physikalische Untersuchungen der Phenollignine. Einige Ligninsort-en zeigen eine 
geringe Lóslichkeit wie Mełalignin (vgl. D o r e e  u . B a r t o n - W r i g h t , C. 1927- U-
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1246) u. „losliclies Lignin" (vgl. F r i e d r i c h , C. 1926. I. 1966), mit denen Mol.-Gew.- 
Bestst. ausgefiihrt wurden. Aber diese Kórper sind nur schwer reproduzierbar. Vff. 
haben gefunden, daB giinstigere Verhaltnisse bei den Acylderiw. des Phenollignins 
vorliegen. Die Acetylierung verlauft liberrascliend glatt u. fiihrt unter wechselnden 
Versuchsbedingungen zu Verbb. von derselben Zus. Das Acetyl-Phenollignin ist bei 
Zimmertemp. U. in Aceton, Chlf., Bromoform, Eg., Essigester, Diosan, I. in geschmol- 
zenem Phenol, Naplithalin, Campher. Ahnliche Loslichkeit findct sich bei den Acetyl- 
deriw. des Resorcinlignins u. beim Methyl-PhenoUignin. Die Loslichkeit veranlaBte 
Mol.-Gew.-Bestst. in Eg. (Mol.-Gew. 250—270), Phenol (Mol.-Gew. 1800), Naplithalin 
(wie bei Phenol),_ Bromoform (keine Gefrierpunktsemiedrigung), aus denen sich ergab, 
ebenso wie aus der Ultrafiltration mit Hilfe von Cellafiltern, daB die Ligninabkómmlinge 
in organ. Lósungsm. iiberwiegend kolloidal gel. sind.

Bei der mehr chem. Unters. des Acetyl-Phenollignins kommt Vf. zu dem SchluB, 
daB sich bei der Bldg. der Phenollignine 2 Moll. Phenole mit 1 Mol nativen Lignins 
verbinden. Fiir Acetyl-Phenollignin gelangt er zu folgender aufgelósten Formel: 
C16Hu 0 4(0CH3)2(CH3-C0)2(CcH40- CO-CH3)2 u . fur Acetyl-Eesorcinlignin:

* C10H14O4(OCH3)2(CH3- CO)2[C0H3(O- CO- CH3)2]2
Fiir die Lignin-Grundsubstanz sind mehrere empir. Formeln veroffentlicht worden, 
die trotz Abweichungen im einzelnen erkennen lassen, daB den verschiedenen Ligninen 
ein methoxylhaltiger Kórper zugrunde liegt mit dem Atomverhaltnis 100 C: 110 H : 35 O 
u. fiir die methoxylfreie Grundsubstanz 110 C: 100 H : 39 O. Da hiernach ein rein 
aliphat. Charakter ausscheidet, hydromat. Ringe wegen des Verh. gegen Brom u. Jod 
(W e d e k i n d  u . J a r r e , C. 1928- I- 1511) wahrscheinlich sind, ferner F u CHS (C. 1928.
II. 2550) einen Tetrahydrobenzolring naehgewiesen zu haben glaubt, so erscheint 
die von J onas (C. 1928. I. 2705) aufgestellte Formel fiir die Konst. des Grundlignins 
brauchbar zu sein. Danach handelt es sich um eine Kombination von 2 Cyclohexan- 
ringen mit 3 hydrierten Fuian- u. 2 Cyclohexenringen. Die Formol erklart auch den 
Rk.-Mechanismus zwischen Lignin u. Phenol. Das stóchiometr. Verhaltnis von Phenol 
zu Lignin steht ebenso wie die von Vff. gefundenen analyt. Daten mit der Formel 
im Einklang.

Ferner wurden róntgenspektrograph. Unterss. vorgenommen, die ergaben, daB 
irgendwelche Anzeichen von Krystallinitat an den Diagrammen der Phenollignine 
nicht erkannt werden konnten. Auch W lLLSTATTER-Lignin wurde untersucht. Dio 
Identitatsperioden d der „amorphen Ringe“, nach B r a g g s  Formel berechnet, waren die 
folgenden:

Lignin nach WlLLSTATTER: d =  3 ,8  A
Acetyl-Phenollignin: a! =  4,2 A

Die Unterss. bei verschiedenen Holzarten (Tannen-, Eichen-, Linden-, Mahagoni-, 
Teak-, Buchenholz) ergaben eigentlich nur das. Faserdiagramm der Cellulosc.

Die Loslichkeit von Acetyl-Phenollignin u. Acetyl-Rcsorcinlignin ermóglichto 
die von K a t z  u . SaMWEL (C. 1928. II. 963) angewandte Methode der Ausbreitung 
hochmolekularer Substanzen in monomolekulardicker Schicht auf W. anzuwenden. 
Vf. gibt die Zahlen in einer Tabelle u. schlieBt, daB die Phenolligninderiw. groBo 
scheibenfórmige Molekule haben. Sehr wahrscheinlich liegt ein Makromolekul im Sinne 
von STAUDINGER vor. Unter Beriicksicktigung der Róntgenunters. u. der chem. 
Natur des Lignins weist das Cellulose-Molekiil hóchstwahrscheinlich lineare Ausdehnung 
auf, wahrend das Ligninmolekul flachenartig aufgebaut ist. — Da also Cellulose u. 
Lignin nicht chem. miteinander verbunden sind, kann man das Lignin ais Kittsubstanz 
ansehen, welche die Geriistcellulose starr u. fest macht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
1172—77. 1/5. Hann.-Miinden, Forstl. Hochschule. Amsterdam, Univ.) K a h n .

G. Jakowkin, Ober die Synthesen von Harnstojf aus Ammoniak und Kohlensaure. 
Untersucht wurde der synthet. ProzeB zur Gewinnung von Hamstoff aus NH3 u. 
C02 iiber earbaminsaures Ammonium. Ergebnisse: Ais einfachste u. einen kon- 
tinuierlichen ProzeB gestattende Methode erscheint jene, die auf die Einw. von C02 
auf NH3 bei erhóhtem Druck ohne Kiihlung beruht. Das Arbeiten bei Normaldi-uck 
verlangt dagegen kunstliche Kiihlung u. ist mit der Bldg. von festen Krusten von 
NH4-Salzen auf den gekiihlten Flachen verbunden, die einen n. Warmeaustausch 
mit allen den sich hieraus ergebenden Folgen (Dissoziation des fliichtigen NH4-Salzes 
infolge der Exothermie des Prozesses) yerhindem. Die Rk. der Spaltung des carb- 
aminsauren Ammoniums in Harnstoff u. H20  durch Erhitzen bei erhóhtem Druck 
im Autoklayen soli nicht oberhalb 160— 170° durchgefiihrt werden. Der Spaltungs-
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prozeB dauert ca. 6 Stdn. Diesen Bedingungen entsprechen Harnstoffausbeulen 
von ca. 40% der theoret. bei 75—80 at Arbeitsdruck. Die Anwcndung von Kata- 
lysatoren ist nutzlos. Bei einer Spaltungstemp. von iiber 160—170° sind die Aus- 
beuten gcringer. tiberschuB an C02 zwecks Verringerung des Dissoziation des Aus- 
gangsprod. erhoht nicht die Ausbeute an Harnstoff, erhóht dagegen den Arbeitsdruck 
bis auf 200—300, sogar auf 400 at u. hat keinerlei Vorzuge. Die Materialfrage ist 
noch nicht gel. MaBigen Anforderungen geniigen Ni u. nicht rostender Chromnickel- 
stahl Markę V 4 A von K r u p p , die entsprechend 0,65—0,95 g u. 1,25 g Metali pro
1 qm u. Stde. einbiiBen (in Abhangigkeit von Temp. u. Arbeitsdruck). Pb yerliert 
bis zu 10 g, gewohnlicher Stahl bis zu 130 g Metali pro 1 qm u. Stde. (U. S. S. R. 
Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy No. 2 5 9 . Transactions Scient. 
Inst. of the S. T. D. Papers on Chemistry [russ.] No. 2  207—24. 1928. Staatsinst. 
f. angew. Chem.) S c h o n f e i .d .

J. von Braun, Naphthensaureversuche. Die bisher nur hinsichtlich der Zus. 
des Kernes (nach ZELINSKY: Pravalenz des Fiinfringes) ermittelte Konst. der Naphthen- 
sauren wird in dieser Arbeit auch bzgl. der Struktur der Seitenketten weitgehend auf- 
geklart. Nach friiheren Arbeiten des Vfs. (C. 1927.1 .1667. II. 815, Wrkg. von PC15 u. PBr6 
auf monalkylierte Amidę nichtaromat. Sauren) kann entschieden werden, ob sich in 
einer Saure benachbart zu —C02H der Komplex —CH2, >  CH oder ~ C  befindet.
— An Priiparaten aus ruman. u. galiz. Rohmaterial wurde 1. das in weiten Grenzen 
sd. Materiał in Einzelfraktionen mit einigermaBen einheitlicher Zus. CnH 2n_20 2 zer- 
legt; 2. wurden die ais Gemische von Isomeren zu betrachtenden Einzelfraktionen mit 
Hilfe der PCl5-Rk. auf Beschaffenheit der dem Carboxyl benaehbarten C-Atome 
( • CII2 • C02H, >  CH • C02H evcnt. =  C-C02H) gepriift; 3. wurde, nachdem sich iiberall 
die Ggw. von —CH2-C02H-Gruppen hatte nachweisen lassen, zum Abbau der carb- 
oxylhaltigen Ketten geschritten. — Dieser Abbau geschah nach drei Verff.: 1. Die 
Amijimethode, die erlaubt, die in einer Naphthensiiurefraktion enthaltenen Glieder 
mit — CH2-Ć02H z u  den nachst niederen Sauren abzubauen, u. weiterhin zu ent- 
seheiden, ob in einer Saure R-CH2-CO„H der Komplex R '• CH2 • CH2 • C02H oder 
R " >  CH-CH2-C02H enthalten ist. — 2. Die Ammoniumhydroxydmethode, die iiber 
Ester, Bromid, Trimethylammoniumhydroxyd, Aldehyd, Carbonsaure zum selben 
Rcsultat wie Methode 1 fiihrt. — 3. Die Bromestermethode, die uber die a-Bromester 
zu a,/?-ungesatt. Estern fuhrt, die mit Alkali ein Gemiseh von a,/?-ungesatt. u. durch 
Umlagerung entstandenen /?,y-ungesatt. Sauren ergeben. Letztere werden mit H„S04 
in y-Lactone verwandelt, Yon den a,/?-Sauren getrennt u. beide Prodd. fiir sich dem oxy- 
dativen Abbau unterworfen. — Man kann aus den experimentellen Ergebnissen, die 
Ggw. von methylierten Eiinfringen in Naphthensauren ais sehr -wahrscheinlich voraus- 
gesetzt, ein Gemiseh von isomeren Verbb.:

annehmen. Bzgl. aller Einzelheiten muB auf das Original venviesen werden. (Allg. Cl
ii. Eett-Ztg. 25 . Mineralole 1. 13—14. 14/11. 1928. Frankfurt a. M., Chem. Inst. d. 
Univ.) _ N a p h t a l i .

W. Ssadikow und A. Klebanski, Uber die Hydrierung von Anilin  unter Druck 
in Gegenwart von Osmiurn und Iridium. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme 
Council National Economy. No. 2 5 9 . Transact. Scient. Inst. of the S.-T. D. Papers 
on Chemistry [russ.] No. 2. 225—43. 1928. —  C. 1 9 2 8 . I. 1022.) ScHONFELD.

A. Hantzsch, Uber die Konstilution der normalen Diazotate und Diazohydrate. 
Vf. wendet sich gegen die von Ca m b i  u. Sz e g o  (C. 1 9 2 8 . II. 2720) sowie von A n g e l i  
(C. 1 9 2 8 . II. 1878) aufgestellte Behauptung, daB die n-Diazotate nicht stereomer, 
sondern strukturisomer zu den anti-Diazotaten scien u. zum Typ der Azoxyverbb. 
gehorten. Ganz abgesehen davon, daB die n-Diazohydrate Niclitclektrolyte sind u. 
fiir sie Ionenformeln nicht angewandt werden diirfen, lassen sich insbesondere aus 
dem Fehlen eines Bandes in ihrem Absorptionsspektrum — die Isodiazotate besitzen 
zwei Banden — keine Schliisse ziehen. Ganz allgemein absorbieren namlich syn- 
Verbb. (wie auch die eis-Formen der Athylenkórper) schwacher ais die anti-Isomeren, 
obwohl sie ja energiereicher sind. Der Grund hierfiir ist wohl in Solvatbldg. zu suchen, 
wie sie sich auch in der leiehteren Lóslichkeit ausspricht. Ferner liegt auch bei den 
Isodiazotaten das zweite Band in einer Gegend des Ultrayioletten, wo auch einfache 
Benzolderiw. wie Dimethylanilin ein solches besitzen; u. weiter ist auch bei yielen

(CH3)2 CH2-CH2-COsH und :2- c o 2h
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anderen Azoverbb. das Spektrum liochst variabel. Von rein cliem. Argumenten wird 
folgendes geltend gemacht: Nach der CAMBi-SzEGOsehen Formel Ar-NO—NH
sollte ein „syn“-Diazohydrat viel langsamer u. nicht schneller kuppeln ais die schon 
Azostruktur besitzenden Antikorpcr Ar-N—N-OH. —  Ferner entspricht der alten 
Formulierung durcliaus die Tatsache, daB die syn-Formen die schwacheren Sauren 
sind, wahrend bekanntlich das syn-Benzaldoxim starker sauer ais sein Isomeres ist. 
Im anti-Diazoliydrat wird das NOH durch den b e n a c h b a r t e n  S t i c k s t o f f  
starker azidifiziert ais im syn-Korper durch das b e n a c h b a r t e  P h e n y l .  
Endlich kann man auch den tliermochem. Messungen von S w ie to  SŁAWSKI (C. 1 9 2 8 .
II. 1878) keine Beweiskraft gegen die alte Auffassung zusprechen, da 1. die n. Diazo- 
hydrate in W. sicher starker hydratisiert sind, 2. die Antikórper in W. mehr oder 
weniger vollstandig in Nitrosamine ubergehen u. 3. beim Zusatz der aquivalenten 
Menge NaOH zu einer Diazoniumsalzlsg. nicht nur Diazoniumhydrat entsteht, sondern 
zugleich partielle Isomerisierung zu n. Diazohydrat eintritt. — Zum Schlufi wird 
berichtigend darauf hingewiesen, daB bei der Red. von Diazobenzolsalzen mit Zink- 
staub u. Salmiak oder Al-Amalgam stets anti-Diazotate entstehen. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 6 2 . 1235— 41. 1/5. Leipzig, Univ.) Bergm ann.

Axel Jermstad, Uber organische Arsenverbindungen vom Salmrsantyp. Ein 
zusammenfassender Vortrag. (Tidskr. Kemi Bergvaesen 9 . 32—37. 30/3.) W . W o l f f .

Leslie George Groves, Eustace Ebenezer Turner und Gladys Irene Sharp, 
Die Spaltung von Diarylathem und rerwandien Yerbindungen durch Piperidin. II. Die 
Nitrierung von 2,4,4'-Trichlordiphenyldther und von 2,4-DicMorphemjl-p-toluolsidfmial 
und -benzoat. (I. vgl. L e  F e v r e , Sa u n d e r s  u . T u r n e r , C. 1 9 2 7 . II. 1274.) 2,4,4'- 
Trichlordiphenylather wird auBerordentlich leicht dinitriert. Ais einziges Rk.-Prod. ent
steht 4,4' ,6' -Triclilor-2,3’ -diniirodiphenylalher. Der yerwickelte Konst.-Beweis entzieht 
sich einer kurzeń Wiedergabe. Unter geeigneten Bedingungen erfolgt Mononitrierung, 
wobei ausschlieBlich 2,4,4'-Trichlor-2'-nilrodiphenylather entsteht, der durch Piperidin 
in 2,4-Dichlorphenol u. 4-Chlor-2-nitrophenylpiperidin gespalten wird. — 2,4-Diclilor- 
phenyl-p-tólwlsulfonat liefert 2-Nitrotoluol-4-sulfonsdure-2',4'-dichlor-5'-nitrophenylester, 
dessen Spaltung mit Piperidin 2,4-Dichlor-5-nitrophenol u. 2-Nitrotoluol-4-sulfonsaure- 
piperidid ergibt. —  2,4-Dichlorphmylbenzoat wird dinitriert zu 4,6-Dichlor-3-nitrophenyl- 
m-nitrobenzoat, dem anscheinend noch o- u. p-Nitrobenzoate beigemischt sind. Ein 
Prod. gleicher Zus. entsteht aus 4,6-Dichlor-3-nitrophenylbenzoat.

V e r s u c h e. 2,4-Dichlorphenol. Man leitet die ber. Menge Cl2 in eine Lsg. von 
128,5 g o- oder p-Chlorphenol in 500 ccm Eg. Ausbeute 80%. Kp. 209—211°. —
2,4-Dichlorplicnyl-p-toluolsulfonat, C13H i0O3C12S. Prismen aus A., F. 125°. Gibt mit 
H N 03 (D. 1,5) unter Wasserkiihlung 2-Nitrololuol-4-sulfo7isdure-2',4'-diclilor-5'-nitro
phenylester, C13Hs0 7N2C12S (I) (Prismen aus A., F. 103°), woraus mit Fe u. Essigsaure
2-Aniinololuol-4-sulJonsaure-2',4'-dichlor-5'-aminophenylester, C13H 120 3N2C12S, erlialten 
wird (Nadeln aus A. +  Aceton, F. 159—161°). — 2,4,5-Tricldorphenol. Aus dem Amino- 
ester durch Diazotieren, Umsetzen mit CuCl +  HC1 u. Kochen der Tetrachlorverb. 
mit Piperidin, aus 2,5-Dichlorphenol u. Cl2 in Eg. +  Na-Acetat oder aus 2,4,5-Trichlor- 
anilin nach N o e lt in g  u . Kopp (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 8  [1905]. 3506), F. 66— 67°. 
Benzoat, F. 91—92°. — p-Toluolsulfonylpiperidin, Cł2H 170 2NS. Nadeln aus A., F. 103°.
—  2-Nitrotoluol-4-sulfonsaurepiperidid, C ^H ^^N jS. Aus Piperidin u. o-Nitrotoluol- 
p-sulfochlorid in alkal. Lsg. oder bei der Einw. von Piperidin auf I. Griinlichgelbo 
Prismen aus A., F. 112°. — 2,4-Dichlor-5-nitrophenol, C6H30 3NC12 (II). Bei der Einw. 
von Piperidin auf I oder auf 2',4'-Dichlor-2,4,5'-trinitrodiphenylather, sowie durch 
Einw. von Anilin auf diese Verb. Fast farblose Nadeln aus W., F. 105—106°. Benzoat, 
F. 111—112°. m-Nitrobenzoat, C13H70 4NC12, Durch Nitrierung von 2,4-Dichlorphenyl- 
benzoat (nicht ganz rein erhalten) oder von 2,4-Dichlorphenyl-m-nitrobenzoat, sowie aus
II u. m-Nitrobenzoylchlorid. Blattchen aus A., F. 154°. — N-2,4-Dichlorphenylphthal- 
imid, C14H70 2NC12. Aus 2,4-Dichloranilin u. Phthalsaureanhydrid bei 200°. Prismen 
aus A., F. 155°. Daraus mit H N 03 in H2S 0 4 unterhalb 30° N-4,6-Dichlor-3-nitrophenyl- 
phthalimid, C14H60 4N„C12 (schwach gelbe Oktaeder aus Cyclohexanon, F. 217—219°), 
das mit 90%ig. H 2S 04 bei 120° 2,4-Dichlor-5-nilroanilin (vgl. K o r n e r , Atti R. Accad. 
Lincei [Roma]. Rend. [5] 1 8  [1909]. 93) liefert. Durch Nitrierung von 2,4-Dichlor
anilin war diese Base nicht erhaltlich. Verss. zur Uberfiihrung in J3 waren ohne Erfolg. —  
2',4'-Dichlor-2,4-dinitrodiphenylather, Ci2H60 5N2C12. Aus 2,4-Dinitrochlorbenzol u. 2,4- 
Dichlorphenol in KOH. Schwach gelblich-grune Blattchen aus Eg., F. 118— 119°. 
H N 03 (D. 1,5) liefert 2',4'-Dichlor-2,4,5'-trinitrodiphenyldther, C12H50 ;N3C12 (Krystalle
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aus Eg., F. 128°), dessen Spaltung mit Piperidin 2,4-Dinitrophenylpiperidin u. II' 
liefert; analog gibt Anilin 2,4-Dinitrodiphenylamin u. II. — 4,4'-Dichlor-2-nitrodiplie.nyl- 
dther. Man sctzt 100 g p-Dichlorbenzol in 15 Min. zu 500 g H N 03 (D. 1,5), giefit in- 
W., setzt das lufttrockene Rk.-Prod. zu einem verfliissigten Gemiscli von 88 g p-Chlor- 
phenol, 37 g KOH u. 1—2 ccm W. u. erhitzt auf 160—170°. —  4,4'-Diclilor-2-amino- 
diphenyldther, C12H0ONC12. Aus der Nitroverb. mit Fe u. Essigsaure. Nadeln aus 
PAe., F. 67°. Daraus durch Diazotieren u. Umsetzen mit CuCl 2,4,4'-Trichlordiphenyl- 
ather, C12H-0C13. Nadeln aus PAe., F. 54—55°. Kp.n  183°. — 2,4,4'-Trichlor-2'-nitro- 
dipluznyldther, C12H60 3NC13. Aus 2,4,4/-Trichlordiphenylather u. H N 03 (D. 1,4) in Eg. 
Fast farblose Nadeln aus PAe., F. 86—87°. Gibt mit h. Piperidin 2,4-Dichlorphenol 
u. 4 - Chlor - 2 - nitrophenylpiperidin. — 2,4,4' - Trichlor - 5,2' - dinilrodiphenylatlier, 
CX2H50 5N2C13. Aus dem Trichlorather u. H N 03 (D. 1,5). Schwach gelbe Prismen, 
F. 103—104°. Mit Piperidin 4-Clilor-2-nitrophenylpiperidin u. 4,6-Dichlor-3-nitro- 
plienol. Mit Fe u. Essigsaure 2,4,4'-Triclilor-5,2'-diami?wdipJienylather, C12H9 0N 2C13, 
Krystalle aus PAe., F. 93—94°. — 2,4,4'-Trichlor-5,2',5'-trinitrodiphenyldłher,
C12H .A N 3C13. Aus dem Trichlorather mit H N 03(D. l,5)u.rauchender H2S 0 4. Gelblich- 
griine Blattehen aus A., F. 155—157°. Mit sd. Piperidin 4,6-Dichlor-3-nitrophenol u. 
4-Chlor-2,5-dinitrophenylpiperidin, CUH 120 4N3C1, rote Blattehen aus A., F. 70—71°. — 
4-Chlor-2,6-dinitroanisol. Aus dem Ag-Salz des 4-Chlor-2,6-dinitrophenols u. CH3J. 
Gibt mit Piperidin 4-Chlor-2,6-dinitroplienylpiperidin, Cn H120 4N3Cl, goldgelbe Prismen 
aus A., F. 165—166°. —  4,6-Dichlor-3-nitropkenylbe?izoat. Krystalle aus A., F. 111 
bis 112°. — 2,4-Dichlorphenyl-m-nitrobenzoat, C13H70,.NC12. Nadeln aus A., F. 115 bis 
116°. Nitrierung gibt 4,6-Dichlor-3-nilrophenyl-m-nitrobenzoat (F. 154°; auch aus 4,6- 
Diehlor-3-nitrophenol u. m-Nitrobenzoylchlorid). —  4,6-Dichlor-2-nitrophenyl-m-nitro- 
benzoat. Prismen aus A., F. 149— 150°. Swl. in A. —  2,4-Dichlor-3-nilroplimol, 
C6H30 3NC12. Aus geschm. m-Nitrophenol u. Cl2. Gelblichgriine Nadeln aus PAe., 
F. 70—72°, nach Trocknen iiber H 2S 04 85—87°. Das p-Tohiolsidfonat, C13H90 5NC12S 
(Blattehen aus A., F. 122°) liefert mit Fe u. Essigsaure 2,4-Dichlor-3-aminophenyl- 
p-tolnolsulfonat, C1;!HU0 3NC12S (Tafeln aus PAe., F. 113—114°); daraus durch Diazo- 
tieren mit N aN 02 in konz. H"2SÓ4 u . Umsetzung mit CuCl +  HC1 2,3,4-Trichlorphenoł, 
C6H30C13 (Nadeln, F. 80—SI0, Benzoat, F. 143°), das auch durch Chlorieren von
3.4-Dichlorphenol entsteht. —  4,6-Dichlor-3-nitroplienol gibt mit PC15 boi 150—160° 
ein Prod., F. 80—89°, Kp.l5 150—160°. — 4,5-Dićhlor-2-nUrodiphenylatlier, C12H70 3NC12. 
Aus 4,5-Dichlor-l,2-dinitrobenzol u. NaO-CeH 5 in móglichst wenig W. bei 100°. Gelbe 
Prismen aus A., F. 69—70°. —  4,5,4'-Trichlor-2-nitrodiphenylather, C12H60 3NC13. 
Analog aus p-KÓ-CeH.1Cl. Schwachgelbe Nadeln aus A., F. 77°. Gibt mit H N 03 
(D. 1,5) 4,5,4'-Trichlor-2,2'-diniirodip]ienyldther, CI2H50 5N 2C13, schwach gelbe Nadeln 
aus A., F. 131—132°. —  4,5,2',4'-Telrachlor-2-nitrodiphenylathcr, C12H50 3NC14. Aus
4.5-Dichlor-l,2-dinitrobenzol u. 2,4-Dichlorphenolkalium. Schwach gelbe Blattehen
aus A., F. 125—126°. Gibt mit Fe u. Essigsaure 4,5,2',4'-Tetraehlor-2-aviinodiphenyl- 
ather, C12H70NC14 (Nadeln aus PAe., F. 97—98°). Verss. zum Ersatz von NH 2 durch 
Cl waren erfolglos. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 512—24. Marz. Univ. of London. 
East London Coli.) OsTERTAG.

F. Arndt, Zur Frage der Tautomerie von o-Niiroverbindungen. Erwidcrung auf 
die Abhandlungen von I. T a n a s e s c u  (C. 1 9 2 9 . I. 241 [Formeln I u. II sieho dort] u. 
748). Die „dynam. Gleichgewichtsformel“ TANASESCUs bedeutet nur ein Zwischen- 
stadium bei der wechselseitigen Umlagerung der von ihm angenommenen Tautomereń, 
wahrend nach Vf. das fragliche H im o-NitrobenzaldeJiyd u. den anderen diskutierten 
o-Nitroverbb. stets an C gebunden ist. Die Formeln I u. II sind nicht analog, da nach
II keine tautomere Form mit COH auftritt. Hierdurch wird die photochem. Analogie 
zwischen o-Nitrobenzaldehyd u. o-Nitrotriphenylmethan vcrwischt. Der graduello 
Unterschied in der Laugenloslichkeit von o- n. p-Nitrobenzaldehyd kann auf ver- 
schieden starker Acidifizierung der Hydrate beruhen.

tlber die Rk. zwischen o-Nitrobenzaldehyd u. Diazomethan bringt TANASESCU 
nichts Neues; nach dem von ihm iibernommenen Reaktionsschema des Vfs. reagiert 
nur die gewóhnliche Aldehydform, wahrend nach der Tautomeriehypothese eine Rk. 
des Tautomereń zu erwarten ware. Die Annahme TANASESCUs, daB das „Nitraldin“

O
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in oinem Tautomeriegleichgewicht III ^  IV auftrete, ist nach Vf. nicht haltbar, da 
der Stoff keinerlei Hydroxylrkk. gibt, u. nur unter solchen Bedingungen reagiert, 
unter denen auch andere Athylenozyde reagieren. Die Anomalien kommen erst durch 
Einmischung der Nitrogruppe in  diese Rkk. zustande. Dem Nitraldin kommt also 
nur Formel III zu. —  Das einfache Benzoylcarbinol spałtet bei Erwarmen mit W. oder 
verd. Saure keinen Formaldehyd ab; bei den Umwandlungen des o-Nitrosobenzoyl- 
carbinols muB also von vornherein die Nitrosogruppe mitwirken, was am einfachsten 
durch das vom Vf. angenommene Schema zum Ausdruck kommt. Zusatz von Dimethyl- 
dihydroresorcin nach T a n a SESCU bedeutet nur einen Eingriff in das Gleichgewicht 
zwischen Benzisoxazolon, Formaldehyd u. ihren Kondensationsprodd., welches Gleich
gewicht nach b e i d e n Auffassungen fiir das Endergebnis der Rk. mafigebend ist. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1167—71. 1/5.) A r n d t .

Herbert Henry Hodgson und Kenneth Ernest Cooper, Farbę und Konstitution.
IV. Die Absorptionsspektren von Nitrophenylhydrazonen in Alkohol und alkoholischem 
Kaliumhydroxyd. (III. vgl. C. 1928. II. 1432.) Die bei den Phenylhydrazonen mit
o- oder p-standiger Nitrogruppe in alkal. Lsg. auftretenden inteńsiven Fiirbungen sind 
von C h a t t a w a y  u . C le m o  (C. 1924. I. 650) nach folgendem Schema erklart worden:

H. s*  j iR< >— C H = : N - N ^ - < x y  > — *_N v
\ ______/  \ - ------ X  + \ q

(I, gelb)

H ‘

(II, fuchsinrot)
Vff. nehmen an, daB die Farbę des Ions II abhangig ist von der Energie, die zur Ioni- 
sierung des Iminowasserstoffes notwendig ist: je gróBer das AusmaB der urspriing- 
lichen (beginnenden) Ionisation, um so weniger Energie wird fiir die erwahnte Ioni- 
sierung aufzuwenden sein u. um so niedriger wird die Frequenz der absorbierten Strahlung 
werden. Die Unters. folgender Substituenten fiir R

0 ( - ) ,C H 3 N(CH3)2 0CH3,C 1(+)N (C H 3)3{ 0 H (-)
^ ^ ^  

hindern Ionisation begunstigen Ionisation
ergaben eine B estiitigung der Annahme.

V e r s u c h e .  Benzaldehyd-p-trimethylammoniumjodid, C1(1H14ONJ, aus W., 
F. 152°; Benzaldehyd-p-trimethylammoniumchlorid-p-nitrophenylhydrazon, C16H10O2N4Cl, 
aus HC1-A., F. 196°; p-Oxybenzaldehyd-p-nilrophenylhydrazon, C13Hu 0 3N3, aus A., 
F. 262°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 231—34. Febr. Huddersfield, Techn. 
Coli.) T a u b e .

Kurt H. Meyer, Bemerkung zu der Abhandlung von H. Staudinger: „tlber die 
Konstitutimi der hochmolekularen Stoffe.“ Klarlegung der Obereinstimmung u. des 
Unterschieds der Auffassungen von St a u d in g e r  (vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1813) u. von Vf. 
u. H. Ma r k . (Naturwiss. 17 . 255. 19/4. Ludwigshafen a. Rh.) B e h r l e .

K. v. Auwers, Zur Spekłrocliemie von u-Diketonen und Athylenozyden. Die Auf- 
fassung der Verbb. I u. II ais Diketone u. Ketoenole la  u. Ha von M o u k e u  (vgl. C. 1 9 2 8 .
I. 2082 etc.) wird durch die spektrochem. Unters. gestiitzt. Die echten Diketone durften 
nur maBige Exaltationen besitzen, fiir die Ketoenole waren sehr hohe zu erwarten. —  
Benzylphenylglyoxal, C0H5 • CH, • CO • CO • C6H5 (II) bzw. C0H5 • CH : C(OH) • CO • CcH5 
(Ha), war wegen des F. 90° seiner Enolform ungeeignet fiir genaue Bestst., doch zeigten 
rohe Messungen, daB dem Kórper hohe Exaltationen eigen sind. —  Neben I u. Ia wurde 
noch das dritte Isomere HI untersueht. —  Benzylmethylglyoml, Diketon C6H5 ■ CH„ • 
CO-CO-CH, (I); D .15̂  1,0919; D.24 1,089; na =  1,527 67; nHe158 =  1,534 04; nHe20 =  
1,5322; ber. fiir C10H10O2" [ f  Ma =  44,49; MD =  44,80; gef. 45,69 bzw. 46,14; E Z  =  
+0,74  bzw. +0,83. — Ketoenol l a ,  C6H5-CH: C(OH)-CO-CH3; D .'8̂  1,0756; na =  
1,586 98; nne78,4 =  1,599 53; ber. fiir CJ0Hl0O'O" f f  M« =  45,51; MD =  45,85; gef. 
50,64 bzw. 51,52; E Ź  =  +3,17 bzw. +3,50. — Benzalacetonoxyd, C6H5-CH-CH-CO-

V
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CII3 (III); D.co'°4 1,0733; 11 a =  1,515 29; nHe =  1,520 16; nf  =  1,531 96 bei 66,0°; 
ber. fiir C10Hi„O<O" ["f Ma =  43,94; Mb =  44,23; Mj — Ma =  0,96; gef. 45,56; 
45,92; 1,23; E 2  =  +1,00; +1,04; +28% . — Danach lassen sich Ketoenol u. Diketon 
spektroehem. mit aller Scharfe erkennen; eine Unterseheidung von Diketon u. Oxyd 
aber erseheint nicht moglich. — Da die Refraktionsaquivalente von O' u. 0 <  hin- 
reichend verschieden voneinander sind, sollte bei einfaclier gebauten Verbb. Oxyd 
oder Keton spektroehem. voneinander zu unterscheiden sein. — Das SCHLOTTERBECK- 
sche Trichloraceton, CC13■ CO• CH3 (IV) oder CC13-CH-CH2 (V) zeigte: D.10̂  1,4962;

V
D.20., 1,495; n„ =  1,473 10; nHe =  1,477 29; n* =  1,482 35; ny =  1,487 86 bei 19,0°; 
niie20 =  1,47 68; ber. fiir C3H30"C13 (Keton) Ma =  30,51; Md =  30,67 etc.; fiir 
C3H,0<C13 (Oxyd) 29,96; 30,10; gef. 30,27; 30,47; £ 2 ;  fiir Keton =  —0,15; —0,12; 
E S  fiir Oxyd =  +0,19; +0,23. — Die gefundenen Zahlen liegen zwischen den fiir 
die beiden Formen berechnetcn. Zum Vergleich wurde Cliloral untersueht, bei dem 
eine Oxydform ausgeschlossen ist; D.21'4., 1,5059; D.20., 1,508; n« =  1,449 88; niie =  
1,454 12; n» =  1,459 64; nx =  1,465 44 (21,4°); nue20 =  1,45 48; ber. fur C„HO"Cl3, 
M« =  25,91; Md =  26,05 etc.; gef. 26,30; 26,51; E 2  =  +0,26; +0,31. —  Die 
ScHLOTTERBEOKsche Verb. ist danach ein Oxyd; offen bleibt nur die Frage, ob etwa 
diese fl. Substanz ein Gleichgewichtsgemisch von viel Oxyd u. wenig Keton ist. (Ber. 
Dtseli. ehem. Ges. 62 . 1317—19. 1/5. Marburg, Chem. Inst.) B u s c h .

K. V. Auwers, Uber Oxime von ungesattiglen Kelonen. (Vorl. Mitt.) D ie von 
S t o c k h a u s e n  u . G a t t e r m a n n  (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 3535) mittels 
Hydroxylamin in alkal. Lsg. erhaltenen alkaliunl. Verbb. (Isoxazolinderiw.) kónnten 
aus unbestandigen syn- (bezogen auf die Lagę des OH zur Doppclbindung) -Oximen (A) 
hervorgegangen sein, wahrend die in salzsaurer Lsg. gewonnenen (vgl. den Versuchsteil) 
Isomeren die anti-Formen B darstcllen kónnten. —  Dem widerspricht der Ubergang 
des Oxims des Athoxyderiv. bei der BECKJrANNschen Umlagerung in Zimtsśiure- 
phenetidid. —  Benzalacelophenon gibt in alkal. Lsg. 3,5-Diphenylisoxazolin, F. 75°, 
u. in saurer oder neutraler Lsg. ein in Alkali 1. Oxim, F. 115—116°, das bei der B eck- 
MANNschen Umlagerung Zimtsaureanilid liefert. —  E. Risse erhielt aus dem Konden- 
sationsprod. von Źimtsaurechlorid u. p-Xylol mit Hydroxylamin in alkal. u. in saurer 
Lsg. ein u. denselben in Alkali unl. Korper (Isoxazolinderiv. ?), dessen Natur aber noch 
nicht feststeht.
C6Hs.CH:CH C C6H4 0R  C8Hs-CH-CH„ C-C6H4-OR C0H6-CH:CH c -c6h 4-o e  

u — y  i ' u u
A. HO-N O---------N B. N-OH

V e r s u c h e  (von M. Seyfried). 4'-Atlioxybenzalacetophenon, F. 74—75°. — Gibt 
in alkal. Lsg. mit Hydroxylamin 3,4'-Atlioxyphenyl-5-pMnylisoxazolin, F. 107—108°.
— Das Keton gibt mit der doppelt molekularen Menge salzsaurem Hydroxylamin u. 
konz. HC1 in sd. absol. A. ein Oxim C17H170 2N; weiCe Nadeln, aus CH3OH oder A., 
F. 134—140°; der F. sinkt beim Liegen an der Luft; geht mit A. u. NaOH mit gelblieher 
Farbę in Lsg., seheidet sich beim Verdiinnen mit W. wieder aus; das Oxim wird nach
1-tagigem Kochen mit wss. alkoh. NaOH unyerandert zuriickgewonnen. —  Bei der 
Umlagerung nach B e c k m a n n  in A. mit PC15 das Zimisaure-p-phenetitid, C17H 170 2N; 
farblose Schuppen, aus A., F. 143—144°. — a-Brombenzalacetophenon gibt in A. mit 
salzsaurem Hydroxylamin u. NaOH 3,5-Diplicnylisoxazol, F. 140°. — Das Keton gibt 
in sd. absol. A. mit salzsaurem Hydroxylamin u. konz. HC1 ein Oxim C15H i2ONBr; 
aus A., F. 151°. Gibt in sd. alkoh. Lauge das 3,5-Diphenylisoxazol. In k. Lauge wird 
das Oxim allmahlich verandert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1320—23. 1/5. Marburg, 
Chem. Inst.) B u s c h .

Charles Stanley Gibson und John Lionel Simonsen, Indisches Terpentin ans 
Pinus longifolia, Roxb. V. Die Oxydalion des d-A3-Cami$ mit Bechmnns Cliromsaurc- 
mischung. (IV. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 2500.) Die Oxydation des d-A3-Carens mit B e c k m a n n s  
Chromsauremischung liefert in gróBeren Mengen l-trans-Caronsaure (V) u. Terpenyl- 
sdure (IV), in geringeren d-Homoterpenylmethylketon (HI), Terebinsaure, cis-Caronsaure 
u. Dimethylmalonsaure. Die Isolierung von DI deutet auf das weiter unten folgende 
Reaktionssehema, in dem II ais erstes Zwischenprod. auftritt. Die intermediare Bldg. 
dieser Verb. schlieBt die Móglichkeit einer /12-Athylengruppe im Ausgangsmaterial 
aus. Bzgl. der ster. Konfiguration nelimen Vff. an, daB der KW-stoff selber cis-Kon- 
figuration besitzt, u. daB die trans-Caronsaure entweder aus der eis-Ketosaure oder
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cis-Homocaronsiiure resultiert, indem dio trans-Konfiguration der einen oder der 
anderen dieser Sauren unter den Versuchsbedingungen die stabilere ist.

CCH3 COCH3 COCH,
h c ^ N c h * h o o c , N c h ,  — OC ^ , c h 2

H2C ^  J c H  H2d ^ J ę H  I (1 HacL“ *'CHa
HĆ— C(CH3)2 HC—C(CH3)a I I HO—C(CH,V

CO OH
Y H O O C ^ J C H  j /  IV

HC—Ó(CH,)S
Y e r s u c h e .  Semicarbazon des d-Homoterpenylmethylhetons, C11H ia0 3]S!3, aus 

W. mit wenig A. F. 195—19G°, in A. [a]5.101 =  +49,9°. Die Einw. von 50% Śchwefel- 
silure auf d-zl3-Caren in Eg. bei 60° liefert ein Diterpen, C20H32, d3oao =  0,9309, no30 =  
1,5168, [a]20546i =  +5,69°. (Journ. chem. Soc., London 1929/305—11. Febr. London, 
G u y s  Hosp. Med. School.) T a u b e .

A. M. Nordstrom, Uniersuchung des finnischen FichtenJiarzbalsams. Vf. isoliert 
aus dem finn. Eiebtenharzbalsam eine Saure vom F. 142—143°, die er ais zur Pimar- 
sauregruppe gehórig betrachtet, da sie ein in Nadeln krystallisicrendes Ammonium- 
salz liefert. Zweifellos ist die Sondarsapinmure von ASCHAN (Fińska Kemistsamfundets 
Medd. 31 [1922]. 70. 32 [1923]. 75) vom F. 137—139°, vielleicht aucli die Saure 
S c h a t e l o w s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 21 [1888]. Ref. 616), vom F. 143° u. [cc]d =  
—73,59°, u . schlieBlich die Saure yon K l a s o n  u . K o h l e r  (Ark. Kemi, Minerał. Geol.
2. Nr. 3. 11), die Sapinsdure, ident. mit der vom Vf. isolierten Saure. —  Die Reinigung 
der Saure durch Krystallisation ist sehr erschwert durch die Umlagerung beim Erhitzen 
u. durch die groBe Menge Neutralsubstanzen, die im finn. Fiehtenharzbalsam enthalten 
sind. Wahrscheinlich deslialb hat auch das reine Naturprod. ein hóheres Drehungs- 
vermogen ais die reine Saure. Hóchster Wert fiir das reine Naturprod., den Yf. er- 
reichte, =  — 158°. — Die aus finn. Fiehtenharzbalsam isolierte Saure lagert sich b‘ei 
100° so langsam um, daB in der kurzeń Zeit des Umkrystallisierens durch Auflósen 
auf dem sd. Wasserbade eine Umlagerung nicht erfolgen kann. — Nach R uziC K A  
(C. 1923. III. 1269) sollen die linksdrehenden Sauren des franzos. u. amerikan. Harzes 
beim Erhitzen in rechtsdrehende iibergehen, diese bei weiterem Erhitzen wieder links- 
drehend u. bei stiirkerem Erhitzen wieder rechtsdrehend werden. Vf. untersucht diesen 
IsomerisierungsprozeB mit seiner nativen Harzsaure. Aus der Kurve im Original ist 
ersiehtlich, daB die Umlagerung noch bei 150° verhaltnismaBig langsam verlauft. 
Die Umlagerung der nativen Harzsiiuren beim Sehmelzen erklart den giinstigen EinfluB 
der Vakuumdest. bei der Herst. der Abietinsdure in reinem Zustande. Bei der hierbei 
in Frage kommenden liohen Temp. von 205—210° werden die reehtsdrehenden Sauren 
des Kolophoniums isomerisiert, u. das Destillat ist reicher an Abietinsdure. — Bei der 
Umlagerung der nativen Saure des Fichtenharzes durch Erhitzen u. der durch HC1 
besteht der Unterschied darin, daB im ersten Fali nur Sauren mit positivem, in letzterem 
Fali nur Sauren mit schwach negativem Drehungsvermogen erhalten werden. D u p o n t  
(C. 1925. I. 238) hat allerdings bei der Umlagerung durch HC1 einmal eine schwach 
rechtsdrehende Saure erhalten. Die durch Sehmelzen erhaltene rechtsdrehende Saure 
wird in linksdrehende Abietinsśiure umgewandelt. — Vf. ist der Ansicht, daB die nativen 
Harzsauren eine andere Konst. haben, ais die Abietinsaure. DaB man bei der De- 
hydrierung mit Schwefel aus der nativen Harzsaure ebenso wie aus der Abietinsaure 
Reten erhalt, ist kein Beweis fiir die gleiche Konst., da bei 200° schnelle Umlagerung 
stattfindet. — Die neutralen Bestandteile des Fichtenharzes sind noch nicht naher 
untersucht. Vf. erhielt aus ihnen Terpentinól in einer Ausbeute von 3%, das un- 
fraktioniert, iiber Na dest., das spezif. Drehungsyermogen yon nur —8,33° zeigt (aus 
altem oxydiertem Rohmaterial). Ferner wurde ein Monolerpenalkohol (Phenylurethan, 
F. 110°) u. ein Diterpen von der wahrscheinliehen Zus. C20H3., erhalten.

Y e r s u c h e .  In A usnahm efallen  kommt das Terpentin im Harzbalsam in weiBen 
krystallin. Krusten vor, aus denen die Harzsaure durch Umkrystallisieren gewonnen 
werden kann. Da aber meist osydiertes Rohmaterial aufgearbeitet werden muB, 
arbeitet Vf. eine neue Methode aus zur Extraktion der unoxydierten krystallin. Saure. 
Nach dieser Methode erhalt Vf. durch Wasserdampfdest. ein Terpentinól, das nach 
dem Destillieren iiber Na bei 156—158° sd., d204 =  0,8600, [ix]d18 - —8,32° bzw.
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—8,35°. Der mit Wasserdampf nielit fluehtige Teil wurde unter yermindertem Druek 
dest. u. mehrmals in zahlreiche Fraktionen zerlegt. Aus der Fraktion 90—95° (bei 
9 mm) wurde der Monoterpenalkohol erhalten, dessen Phenylisocyanat F. 110° zeigte. 
Aus der Fraktion 180— 185° (bei 9 mm) wurde ein Diterpen C„0Hsi erhalten, das sehr 
sehnell Luftsauerstoff aufnimmt, [cc]d16 =  +77,24°, nD15 =  1,523 07. Aus einem 
anderen Teil des Materials wird die Harzsaure gewonnen. Die Harzsaure Ci0H30O2 hat 
nach 4-maligem Umkrystallisieren den F. 142— 143°, wobei sie sehon bei 138° zu sintern 
beginnt. Die Saure ist zwl. in A. u. Aceton, aus denen sie in harten Krusten heraus- 
kommt. —  Ag-Salz, AgC20H29O2, aus dem leieht rotlichen K-Salz mit AgN03. —  Das 
Drehungsyermogen der Saure war in A. [oc]d1s =  —102,73°, in Bzl. [<x]d18 =  —71,80°, 
in Eg. [oc]d18 =  —14,70°. Wie die Pimarsaure, bildet die Harzsaure ein krystallin. 
Amrrwniumsalz, lange, diinne, faserahnliche seidenglanzende Nadeln, wl. in k. W. 
Einige Farbenrkk. der Saure werden angegeben. Der F. der Harzsaure blieb wahrend 
16 Krystallisationen unyerandert, auch von Praparaten, die nahezu 4 Jahre aufbewahrt 
worden waren. — Yf. stellt Verss. an iiber die Umlagerung der Saure des Fichtenharz- 
balsams beim Erhitzen. In alkoh. Lsg. war der Drehungswert der Saure anfangs —92,87°, 
nach 58-std. Erhitzen —80,01° (Tabelle im Original). Ahnliche Verss. wurden in Bzl.- 
Lsg. u. in Essigsiiure enthaltendem A. ausgefiihrt. — Die Verss. iiber das Verh. der 
Saure beim Schmelzen ergaben, daB die Drehung der Saure beim Schmelzen positive 
Werte annimmt', die nach noch hóherem Erhitzen wieder in negatiye iibergehen. Die 
rechtsdrehende Saure wurde durch Schmelzen der linksdrehenden, nativen Harzsaure 
bei 170—180° wahrend 35 Min. im Olbade erhalten. Ais hochster Drehungswert wurde 
einmal +39,30° gemessen. — Die Isomerisation der natiirlichen Linkssaure in alkoh. 
Lsg. mit HC1 wurde untersucht, ebenso wurde die durch Schmelzen hergestellte rechts- 
drehende Saure einer gleichen Isomerisation unterworfen. Aus der natiyen Harzsaure 
entsteht durch Schmelzen (iiber 150°) oder durch Einw. von verd. HC1 eine neue links- 
drehende Saure, die Abietinsdure, F. nach mehrfaehem Umkrystallisieren 166—167°. 
Das Ammoniumsalz ist ein Gel. Die Saure krystallisiert in grofien dreieckigen Krystallen. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 121. 204—22. April. Helsingsfors, Handelshochsch.) F i e d l e r .

* A. Kretów, Uber Verbindungen der hoheren Halogen-Sauerstoffsauren mit Benzidin. 
Benzidin gibt mit HC103, H B r03 u. H J03 stabile Verbb.; ani wenigsten 1. ist die Verb. 
mit H J 0 3; sie kann zur Best. von H J03 angewandt werden: 50 g Benzidin werden 
mit 80°/oig. Essigsaure oder starker HC1 yerrieben u. im MeBkolben zu 11 mit H ,0  
aufgefiillt. Zur Fallung von 0,2 g K- oder Na-Salz von H J 0 3 werden 10 ccm der 
Benzidinlsg. (event. mit W. auf 100 ccm verdiinnt) angewandt; nach % Stde. wird 
filtriort u. 2-mal mit 7—8 ccm W. ausgewaschen. Das Salz hat die Formel H J 0 3- 
NH2-C0H4'C6H4'NH2-HJO3; yerandert sich nicht an der Luft; die H J 0 3 kann dann 
entweder gewichtsanalyt. oder durch Titration yon" J  bzw. N  in der Doppelyerb. be- 
stimmt werden. — Die Verb. von H B r03 mit Benzidin, H Br03-NH2 • CuH, ■ CcH4 • 
NH„-HBr03 (aus der 20—30%ig. wss. Lsg. von H Br03 u. Benzidin in A.) ist leichter 1. 
ais die Verb. mit H J 0 3. Um diese Verb. rein herzustellen, muB erst ganz reines 
Ba(Br03), gewonnen werden, das in k. wss. H2S 0 4-Lsg. zers. wird. —  HC103 (aus 
dem Ba-Salz) gibt mit iiberschussigem Benzidin in A. die Verb. NH 2 • C6H 4 • C6H4 • 
NH 2-HC103, mit iiberschiissiger HC103 die Verb. HC103-NH2-C6H4-C6H4-NH2-HC103. 
Die Salze mit HC103 u. H Br03 halten sich ebenfalls lange Zeit unyerandert bei'Zimmer
temp., sie andern nur ihre Farbę. Sie explodieren bei raschem Erhitzen oder bei Zusatz 
konz. H 2S 0 4. Die starkste Explosion erhalt man mit der HC103-Verb. auf Zusatz 
einer Spur H N 03. Die Salze mit HC103 u. H B r03 lassen sich genau titrieren in Ggw. 
von Phenolphthalein. — Bei Zusatz von Benzidin in A. zu HCIO4 (1,2) in A. entsteht 
zunachst ein blauer Nd., der mit uberschiissigem Benzidin in einen grauen Nd. iiber- 
geht. Der Nd. zers. sich oberhalb 100°, bzw. bei Zusatz yon H 2S 04. Cl-Geh. 12,4 
bis 12,58%. Versetzt man die alkoh. Benzidinlsg. mit uberschussiger HC104, so ent
steht ein weiBer Nd. mit 18,56—18,70% Cl. — Die Best. der H J 0 3 ais Benzidinsalz 
wTird in der Laboratoriumspraxis kcine gróBere Rolle spielen, da die iiblichen Best.- 
Methoden genauer u. einfacher sind. (Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. Truss.! 60. 
1427—33. 1928.) _ S c h o n fe ld .

Wallace Frank Short und Martin Louis Stewart, Die Umlagerung von Phm yl- 
benzyldthem. (Vgl. S h o r t , C. 1928. I. 2082; v a n  A l p h e n , C. 1928. I. 342.) Die 
yon S h o r t  (1. c.) geauBerte Ansicht, daB bei der Umlagerung von Phenylbenzylather (I) 
in Ggw. yon ZnCl2 eine intermolekulare Rk. yorliegt, wird durch folgende Befunde 
gestutzt: 1. Unter allen untersuchten Bedingungen tritt 2,4-Dibenzylphenol auf.
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2. I wird bei 100° durch HC1 in Benzylchlorid u. Phenol gespalten, die bekanntlich 
miteinander 2- u. 4-Oxydiphenylmethan liefern; die Tatsache, daB ein Katalysator 
notwendig ist u. das Fehlen von Dibenzyl unter den Rk.-Prodd. zeigt, daB das Benzyl 
nicht ais freies Radikal wandert. 3. Wird die Umlagerung yon I in Ggw. von 1 Mol. 
Anisol ausgefiihrt, so wird mehr ais die Halfte des Benzyls an Anisol gebunden. — 
Hydrochincmmonomethylather gibt mit Benzylchlorid ein einheitliches Prod., in dem 
Benzyl in o-Stellung zum OH steht.

V e r s u c h e. Phenylbenzyldther (I). Aus 140 g Phenol, 60 g NaOH u. 126 g 
Benzylchlorid in 600 ccm W. — 100 g geben mit 40 g ZnCl2 bei 160° (1 Stde.) 23,8 g 
Phenol, 9,0 g 2- u. 19,4 g 4-Oxydiphenylmethan, 40,4 g 2,4-Dibenzylphenol; mit 2 g 
ZnCl2 unter Durchleiten von HC1 (3 Stdn.). 13,4 g Phenol, 28,4 g 4-Oxydiphenyl- 
methan, 15,0 g 2,4-Dibenzylphenol, 36,6 g Harz; bei 100° unter Durchleiten von HC1 
25,0 g Phenol, 9,0 g Benzylchlorid, 7,6 g 2- u. 12,6 g 4-Oxydiphenylmethan, 12,6 g
2.4-Dibenzylphenol. Umlagerung iu Ggw. yon Anisol liefert Oxydiphenylmethane,
2.4-Dibenzylphenol, 4-Methoxydiphenylmethan u. 2,4-Dibenzylanisol; Verteilung von 
CgH5C1 im Verhaltnis Anisol: Phenol =  1,35: 1. Einw. von Benzylchlorid auf 1 Mol. 
Phenol -f  1 Mol. Anisol gibt dieselben Prodd.; Benzylyerteilung Anisol: Phenol =
1,07: 1. — 2-Oxydiplienylmełhan (F. 21°). Aus KaO • CgH5 u. Benzylchlorid in Toluol 
(vgl. C la ise n , C. 1 9 2 5 .1. 2449), neben Phenylbenzyldther (F. 38—39°; Kp.10 150— 153°) 
u. 2/j-Dibenzyłphenol, C20Hi8O (zahes, hellgelbes Ol, Kp.10 237,5—238°). —  Benzyl- 
dther des 2,6-Dibenzylplienols, C2,H 210 . Tafeln aus Lg.-Methanol, F. 65°. —  a-Naphthyl- 
uretlian des 2,6-Dibenzylplienols, C31H260 2N, F. 165— 166°. — 4-Oxydiphenylmethan 
(F. 84°). Das Verf. von VAN A lp h en  (1. c.) gibt schlechte Ausbeuten. Man erwarmt 
110 g Phenol, 2 g ZnCl2 u. 63,3 g Benzylchlorid, bis die Rk. einsetzt, fiigt weiterc 63,3 g 
Benzylchlorid in 2 Portionen in Abstanden von 1 Stde. zu u. erwarmt zuletzt auf 100°. 
Abtrćnnung yon Phenol u. 2,4-Dibenzylphenol durch Vakuumdest. mit einer Vigreux- 
kolonne; das durch Dest. nicht abtrennbare 2-Oxydiphenylmethan scheidet sich beim 
schwachen Abkulilen der h. Lsg. in Lg. yollstandig ais schweres Ol ab. —  2-Benzyl- 
ozydiphenylmethan, C20H18O. Krystalle aus Methanol, F. 38°. —  4-Benzyloxydiphenyl- 
methan. Nadeln aus A., F. 49,5°. Diese beiden Ather werden nicht durch lconz. HC1 
oder NaOH hydrolysiert; sd. H J liefert Benzyljodid. — 2,4-Dibenzylphenol, C20H18O. 
Man fuhrt 4-Oxydiphenylmethan in Toluol in die Na-Verb. iiber u. kocht diese mit 
Benzylchlorid in Toluol. Schwach gelbes Ol. Kp.10 252—254°. Gibt mit KOH, W. 
u. P b 02 bei 220° Benzoesaure u. 4-Oxyisophthalsaure (F. 308—309°). a-Naphlhyl- 
urethan, C31H 250 2N. Hellgelbe Krystalle aus Lg., F. 143—144°. — 4-Methoxydiphenyl- 
methan (F. 20—21°; Kp.10 172—174°) wurde identifiziert durch Entmethylierung zu
4-Oxydiphenylmethan (F. 84°) u. durch Oxydation mit Cr03 u. Eg. zu 4-Methoxybenzo- 
plienon (F. 61—62°). Alkal. KMn04 liefert nicht dieses Keton (R en n ie , Journ. chem. 
Soc., London 41 [1882]. 37. 227), sondern Benzoesaure ais Hauptprod. — 2-Oxy-4-metli- 
oxydiphenylńiethan, C14H140 2. Aus Hydrochinonmonomethyliither (F. 56°), Benzyl
chlorid u. ZnCl2 bei 100°. Krystalle aus Lg., F. 77°. Kp.10 200°. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 553—59. Marz. Auckland [Neuseeland], Univ. Coli.) O s t e r t a g .

A. Kliegl, Isomerie bei Fluoren-O-Derimtenl Ausgehend yon der Feststellung, 
daB alle bisherigen Angaben iiber neuartige Isomeriefalle in der Fluorenreihe sich 
ais unrichtig erwiesen haben (C. 1926. I. 3043. 1927. II. 2191) u. der Tatsache, daB 
Fluorenon bei der Red. mit Zinkstaub u. Eg. kein isomeres Fluorenol ais Nebenprod. 
liefert, hat Vf. die Angaben yon S c h l e n k  u. B e r g m a n n  (C. 1928. II. 889) einer 
Nachpriifung unterzogen, daB es je zwei ringncigungsisomere Fluoren-9-carbonsauren, 
9-Methoxj'fluoren-9-carbonsauren, 9-Benzhydrylfluorene u. Biphenylendiphenylathylene 
gibt. Vf. kann diese Befunde nicht bestatigen, da es ihm in den ersten 3 Fallen nicht 
gelang, die von S c h l e n k  u. B e r g m a n n  beschriebenen Substanzen zu fassen. Bei 
der Einw. von Kohlendioxyd auf Fluorennatrium erhielt er eine Fluoren-9-carbonsaure, 
die wio die techn. nach langerem Sintern unter Gasentw. bei 221—223° schmolz, auch 
wenn das Fluorennatrium durch Atherspaltung aus Methoxyfluoren gewonnen worden 
war. Auch bei der Einw. von C02 auf 9-Methoxyfluorennatrium konnte Vf. nur die 
schon bekannte 9-Methoxyfluoren-9-carbonsaure isolieren. Wahrend S c h l e n k  u . 
B e r g m a n n  ais Prod. der Einw. von 9-Chlorfluoren auf Diphenylmethylnatrium ein 
9-Benzhydrylfluoren yom F. 187° beschreiben, erhielt Vf. ein ganz unscharf zwisehen 
180 u. 190° schmelzendes Prod., in dem das bereits bekannte 9-Benzhydrylfluoren 
(F. 217°), Tetraphenylathan u. etwas Dibiphenylenathan enthalten war. Das Benz- 
hydrylfluoren krystallisierte aus Essigester in 2 Krystallformen, feinen Nadelchen
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oder prismat. Kry.stallen. — Ais Prod. der Rk. von Benzophenondinatrium u. 9,9-Di- 
ehlorfluoren endlich erhielt Vf. wie SCHLENK u. B k iiGMANN Biphenylendiphenyl- 
athylenoxyd, das Biphenylendiphenylathylen vom F. 225°, femer aber ein gelbes Prod. 
Tom F. 209—210° u. triibem, porzeflanartigem Aussehen, das er fiir das von S c h l e n k  
u. B e r g m a n n  beschriebene isomere Biphenylendiphenylathylen halt u. das nach 
seinen Verss. eine isomorphc Mischung der erstgenannten Substanzen darstellt. Durch 
Zusatz yon Biphenylendiphenylathylen zu dem Prod. wird der F. erniedrigt, durch 
Zusatz des Athylenoxydg erhóht. Beim Behandeln seines Prod. mit Acetylchlorid 
konnte Vf. ferner Phenylbenzoylfluoren isolieren.

V e r s u c h e. Reduktion von Fluorenon mit Zn u. Eg. lieferte neben Fluorenol 
die mit Krystallbenzol krystallisierende Doppelverb. yon Fluorenon mit Fluoren- 
pinakon yom F. 150° (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 1451), aus der letzteres durch fraktionierte 
Krystallisation aus 70°/0ig. A. gewonnen werden kann, yerwitternde Nadeln aus Bzl., 
F. 190—192°. Ferner bildet sich bei der Red. Di-(fluorenyl-9)-ather, aus Eg. F. 228°, 
9-Acetoxyfluoren, aus A. F. 70°, u. Biphenylenphenanthron, aus Eg. F. 256°. — 
Fluorenpinakon-Diacetat entsteht aus dem Pinakon mit Essigsaureanhydrid u. 
ltonz. H»SO.,. Aus Bzl.-A. F. 270—275° (Zers.). — 9 - Methoxyfluoren, C14H120 . 
Aus Chlorfluoren u. AgN03 in Methylalkohol. Aus PAe. Nadeln vom F. 43,5°, 11. 
in den ublichen Solventien. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 1327—35. 1/5. Tubingen, 
Uniy.) B e r g m a n n .

Paul F. Bruins, Difurylathylen. Bei der Vakuumdest. yon Polythiofurfur- 
aldehyd bildet sich Difurylathylen, das sich im Destillat in fast reinem Zustande vor-

findet. Polythiofurfuraldehyd wurde aus einer wss. 3%ig. Lsg. von Furfurol u. H2S 
erhalten. Die Vakuumdest. erfolgte bei 10—15 mm. Die Reinigung des Difuryl- 
iithylens erfolgte durch weitere Vakuumdest. F. 100°, 1. in Aceton, Bzl., A., CC14, 
Chlf. u. h. A. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1270—71. April. Ames [Jowa], State 
Coli.) K i n d s c h e r .

A. Plissow, U ber die Polymerisation von Pyrrol unter dem Einfluji von Olykolen. 
Durch Erhitzen von Pyrrol mit Athylenozyd u. W. im Einschmelzrohr wurde ein poly- 
merisiertes Pyi'rol, ein Tripyrrol erhalten; gelbe dichte FI.; 1. in W., A. u. A.; riecht 
zwiebelartig. Gibt (in ather. Lsg.) nach langerem Durchleiten von HC1 ein Salz, zers. 
sich beim Erhitzen unter Entw. yon NH3 u. Bldg. von Indol u. Pyrrol. In Abwesenheit 
von W. bildet sich aus Pyrrol u. Athylenoxyd Jcein Polymerisationsprod., wohl aber 
aus Pyrrol u. Glykol. Die Bldg. des lYipyrrols im obigen Vers. ist also auf die Bldg. 
von Glykol aus Athylenoxyd u. W. zuriickzufiihren. —  Durch Erhitzen yon Pyrrol 
mit Trimethylenoxyd u. W. konnte nur eine geringe Menge des polymerisierten Pyrrols 
erhalten werden. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 3.
471—75. 1928. Charków.) ScHONFELD.

A. Plissow, Uber die Polymerisalion des Pyrrols. Beim Erhitzen von Pyrrol 
mit Glycerin erfolgt die Polymerisation des ersteren noch viel rascher, ais mit Glykol 
(vgl. vorst. Ref.); dies ist wahrscheinlich auf die gróBere Aciditat des Glycerins im 
Vergleich zu Glykol zuriickzufiihren. Beim Erhitzen mit Mannit oder Erythrit erleidet 
Pyrrol keine Anderung. Erhitzen yon Pyrrol mit CH3CHO fiihrte zur Bldg. einer kaut- 
schukahnlichen M., rot 1. in konz. Essigsiiure; wahrscheinlich liegt ein Kondensations- 
prod. des polymerisierten Pyrrols mit Aldehyd vor. —  Erhitzen mit Glucose fiihrfc 
nicht zur Polymerisation des Pyrrols; es bildet sich aber ein Prod. yom F. 190° (hell- 
rotc Nadeln aus Pyridin), yermutlieh eine Verb. von Glucose mit Pyrrol. (Ukrain,
chem. Journ. [ukrain.; Ukraiński chemitschni Shumal] 3. 477—80. 1928.
Charków.) _ . . .  ScHONFELD.

Walter Qvist, Einige direkte Oberfuhrunge.n von Phenylhydrazinonitrosoisoxazol- 
verbindungen in Isonitrosopyrazolonimide. (Acta Academiae Aboensis Math. et Phys. 
5. N r. 2. 1— 18. — C. 1 9 2 9 . I .  982.) W . W o l f f .

W. S char win und D. Galperin, Uber einige Deritate des Chinondiacridons. Chlor- 
chinondiacndon, CjoHgO^NjCl, erhalten durch 2-std. Einleiten yon Cl in 2 g Chinon- 
diacridon in 100 g POCl3 u. einigen Tropfen konz. HC1; hellroter Nd. — Bromchinon- 
diacridon, C^HgOjNoBr, aus 2 g Cliinondiacridon in 100 g P0C13 u. 15 g Br bei 70°; 
hellroter Nd. — TetrabromcMnondianthramlsdure (I), erhalten durch Eintragen von

^ C - C h S S j=C —c 
O H .......... H

,CH HC

O O H H O
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з,2 g p-Benzochinon u. 5,9 g Dibromanthranilsiiure in 50 g sd. Eg. u. 5-st. Erhitzen 
des Gemisches. Braunc Krystalle; rot 1. in Alkalilaugen; rot 1. in Pyridin u. konz. 
H2S 04, sonst swł. F. 269° (Zers.). — Die Lsg. der Verb. I in konz. H2S 0 4 gibt nach 
3-std. Erhitzen auf 200° Tetrabromchinondiacridon (II); rotes Pulver, verhiiit sich 
wie Chinondiacridon. Gibt ein rotes Salz mit H2S 04, das sich an feuchtcr Luft zers. 
unter Bldg. von Tetrabromchinondiacridon. Gibt mit Hydrosulfit in Alkali erst ein 
schwarzgriines Dihydro-, dann ein tiefviolettes Tetrahydroprod. Diese Prodd. sind 
unl. in Alkalien u. geben keine Kiipe. — Biaminochinondiacridon, G,0Hl2O4N4, Bldg. 
durch Verreiben von 3 g  Dinitrochinondiacridon mit 20 g Na2S, ” Ver'dunnen mit 
200 ccm H20  u . Erhitzen auf dem Wasserbade. Lilafarbenes Pulver; swl. in Nitro- 
benzol, Pyridin u. Eg. Gibt mit H2S 04 u. HC1 griine Salze, die aber nur in Ggw. iiber-

NH  Br 

0 2II""
schiissiger Saure existenzfiihig sind u. durch H 20  gespalten werden. 01ivfarben 1. 
in konz. H 2S 04; .bildet in wss. Medium Suspensionen, fallbar durch verd. Siiuren 
unter Bldg. der griinen Salze, bzw. durch Alkali unter Abscheidung der Base. Bildet 
eine 1. Diazoniumverb., die mit /?-Naphthol einen lilafarbenen Farbstoff bildet, 1. in 
konz. H 2S 0 4 mit blauer Farbę. Hydrosulfit gibt mit Diaminochinondiacridon erst 
eine griine, dann eine blaue Reduktionsverb., unl. in Alkali. Durch mehrstd. Einw. 
von rauchender H ,S 0 4 (50% S 03) ycrwandelt sich Diaminochinondiacridon in ein 
tiefyiolettes Sulfoprod., violett 1. (auch das Na-Salz) in W. Besitzt nur geringes Farbe- 
vermogen. Ahnliche Prodd. kónnen durch Nitrieren u. naehfolgende Reduktion 
(mit Na2S) von Disulfochinondiacridon erhalten werden. — Dibenzoyldiaminochinon- 
diacridon, durch Erhitzen von 1 g Diaminochinondiacridon in 20 g Nitrobenzol mit
3 g Benzoylchlorid. — Di-o-cMorbenzoyldiaminochinondiacridon, C34H ,8OcN4C12, Bldg. 
analog. Beide Verbb. sind braune Pulver, swl. in Nitrobenzol u. Pyridin. Geben mit 
alkal. Hydrosulfit griine, dann tiefriolette Red.-Prodd. —  Dioxychinondiacridon, 
C20H10O6N2, aus der Diaminoverb. iiber die Diazoniumverb.; dunkclrotes Pulver, 
rot 1. in konz. H2S 04 u. verd. Alkalien. Farbt Wolle in ammoniakal. Medium. Verh. 
gegen Hydrosulfit wie bei den ubrigen Chinondiacridonderiw. — Dianthracliinonyl- 
diaminochinondiacridon, erhalten durch 20-std. Erhitzen von p-Aminoanthrachinon
и. Dibromchinondiacridon (2 Mol.: 1 Mol.) in Nitrobenzol in Ggw. von trockenem
K2C03 u . wasserfreiem CuCl2; das resultierende braune Pulver wird mit alkal. Hydro- 
sulfit behandelt unter Bldg. einer roten Lsg. Durch Einleiten von Luft wird die Verb. 
ais brauner Kiipenfarbstoff ausgeschieden. — Tetrabromchinondiacridon lieferte mit 
fi-Aminoanthrachinon einen bromhaltigen Kiipenfarbstoff. Beide Farbstoffe sind 
wl. in Bzl. u. Pyridin, geben eine n. Kiipe u. farben Baumwolle braun. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1493—99. 1928. Moskau, Techn. Hochsch., Farbstoff- 
lab. P e tr o w .)  S c h o n fe ld .

Heinrich Wieland und Gerhard Oertel, t!ber ein neues Strychnuscdkaloid. I. 
Vff. berichten iiber ein neues, von ihnen „ Vomicin“ benanntes Strychnusalkaloid 
der Formel C22H24N20 4, das aus Mutterlaugen eines Strychninbetriebes stammte. 
Es besitzt schwach bas. Eigg., ist einsiiurig, die wss. Lsgg. seiner Salze reagieren sauer. 
Loslichkeit etwas groBer ais die des Brucins. Anwesenheit eines aromat. Ringes wird 
bewiesen durch die Ersetzbarkeit eines H-Atoms durch Brom, die einer Lactamgruppe 
durch Bldg. einer Carbonsaure, Vomicinsaure, C22H26N20 5, die sehr autoxydabel ist. 
Weder Methoxyl- noch N-Methyl- noch Dioxymethylengruppen sind naehweisbar. 
Katalyt. Hydrierung fuhrt unter Absattigung einer Doppelbindung zu einer Dihydro- 
verb., die mit Alkali eine gegen Oxydationsmittel empfindliche Carbonsaure liefert. 
Vff. reduzierten ferner Vomicin u. Didydrovomicin mit Jodwasserstoffsaure u. Phosphor 
(vgl. folgendes Schema).

Yomicin, C22H5łN20 4 H«+ Dihydrovomicin, C22Hj8N20 4
I  { h j  + p  I I  | h j  + p

Desoxyvomicin, C2!H24N20 8 Joddihydrovomicin, C22H26N20 3J
jH s +  P t j  j z n

Base C22H28N 20 2 Base C5jH30N2O3 Dihydrodesoxyvomicin, C22H28N20 3
XI. 1. 187
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Da im Vomicin keine Carbonylgruppe nacliweisbar ist, erldiiren Vff. die Red.- 
Reihe I durch Aufhebung eines cycl. Athersystcms unbekannter Spannweite, das 
von F aWKETT u . Mitarbeitern (C. 1929. I. 755) auch im Strychnin angenommen 
wird. Ein zweites Sauerstoffatom gehórt einer -wahrscheinlich tertiiiren OH-Gruppe 
an, auf dereń Existenz aus der Bldg. eines leickt zerlegbaren Benzoylderiv. u. aus 
der Bldg. des um ein O-Atom armeren Desoxyvomiein mittels H J u. P  geschlossen 
wird. Das dritte O-Atom befindet sich in der Lactamgruppe. Dafur, daB das letzte 
O-Atom aromat, gebunden ist, spiicht dic dem Brucin analoge łeichte Oxydierbar- 
keit des Vomicins, wahrend Strychnin viel widerstandsfahiger ist, u. die durch Bldg. 
einer chinoiden Gruppe erklarbaren Farbrkk. bei der Oxydation der mit Alkali ent- 
stehenden Sauren, z. B. Vomicinsaure. Vff. vermuten in diesen Oxydationsprodd. 
chinoide Oxoniumsalże:

Einfiihrung von Brom yerhindert, wohl durch Herabsetzung der Basizitiit des 
Mol., die Entstehung farbiger Prodd. — Einw. von Chromsaure in schwefelsaurer 
Lsg. fuhrt zu 3 gut krystallisierten Sauren: C16H2nN20 3, C17H22N20 6 u. C18H24N20 7 
(oder C17H 22N20 7), die vielleicht eine strukturelle Verb. mit der Saure c 16h 18n 2o 4, 
von HANSSEN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 18 [1885]. 1917) aus Brucin u. Strychnin 
erhalten, besitzen (vgl. nachst. Ref.).

V e r s u e h e .  Vomicin: C22H24N 20 4, E. 182° (Zers.), spezif. Drehung: [a]n22 =  
+80,4°; Chlorhydrat, F. 245° (Zers.); Farbrkk. m it Chromsaure tiefrot, mit Salpeter- 
saure braun- bis orangegelb; mit methylalkoh. Kali grun, auf Zusatz von FeCl3 rot- 
violett. —  Vomicinsdure C22H 26N20 5; aus Vomicin u. 20°/oig. methylalkoh. Kali unter 
Stickstoff. — Benzoyfoomicin, C29H 28N20 6, aus Vomicin u. Benzoylchlorid; Hydro- 
clilorid, Nadeln aus A., F. 182°. —  Bromvomicin, C22H23N20.tBr, aus Vomicinchlor- 
liydrat u. Bromwasser bei Tempp. nicht iiber 20°; F. 306° (Zers.). — Eromoomicin- 
siiure, C22H25N20 6Br, aus yorst. Verb. u. 20°/oig. methylalkoh. Kali, F. 306° (Zers.). — 
Vomicin?nethylsulfat, C72H23N20 3(CH3)S04, aus Vomiein u. Dimethylsulfat, u. Dm- 
krystallisieren aus h. W.; F. 264° (unter Aufschaumen). —  N-Methylvomicinsaure, 
C23H 28N20 6, aus Vomicinsaure u. Methyljodid, Nadeln, F. 254°, in absol. A. swl.; 
Chlorhydrat, C23H 28N20 5-HC1, aus vorst. Verb. u. 2-n. HC1; F. > 3 2 0 ° . — Vomicin- 
saurćbetain, C24H30N2O5, entsteht neben N-Mfithylvomicinsaure; kein scharfer F. 
ca. 210°. — Dihydrovomicin, C22H26N20 4, aus Vomicin u. Wasserstoff mit Platinoxyd 
ais Katalysator in verd. Essigsiiure; Nadeln, F. 290° (Braunung); mit H N 03 Orange- 
farbung; mit Bichromat-H2S 04 Tiefrotfarbung. Mit methylalkoh. Kali entsteht 
D\hydrovomicinsaure, C22H 28N20 5, stark autoxydabel. — Dihydrobromromicin, 
C22H25N20 4Br, aus Bronwomicin u. Wasserstoff mit Platinoxyd ais Katalysator; 
F. 280°; die leicht entstehende offene Saure zeigt keine Farbrkk. — Desoxyvomicin, 
C22H„4N20 3, aus Vomicin in Eg., Jodwasserstoffsauro u. rotem Phosphor; Aufspaltung 
zur Saure wie beim Vomicin; Farbrkk. wie dort. — Base C22H30N20 2 aus Deso.xy- 
vomicin durch katalyt. Red.; Prismen, F. 179°. — Base C22f l 28N20 2, neben vorst. 
Verb., Nadeln, F. 213°; Salze in W. 11. Jodmethylat, C22H28N20 2• Cfi3J, aus vorst. 
Base u. Methyljodid, 4 Stdn. auf dem Wasserbad; Prismen, aus W. oder A. F. 236° 
(Zers.). — Aufspaltung der Base C22H30N2O2 durch methylalkoh. Kali, Einengen u. 
im Olbad auf 160° erhitzen. Saure 13., durch Oxydationsmittel violett; mit HC1 Riick- 
bldg. der Base; analog bei C22H28N20 2. —  Bromierung der Base C22H30N2O2, aus Base 
C22H30N2O2, in n. HC1 gel. u. Bromwasser, Bromhydrat aus KBr-Lg. u. A. umkrystal- 
lisiert, Prismen, mit NaOH zers.; seehsseitige Blattchen, aus 80°/„ig. A., F. 159°. 
Aufspaltung der Base durch. KOH fiihrt zu einer Sa/ure (keine Farbrkk.). — Jod- 
dihydrodesoxyvomicin, CjoH^NoO^, aus Dihydrovomicin in Eg., Jo d w asse rsto ffsau re  
u . rotem Phosphor, Zers. des Jodhydrats mit Natronlauge, Nadeln, aus absol. A. 
Bei 242° Aufblahung u . Rotfarbung. Alkoh. Kali spaltet Jod heraus, die offene Saure 
zeigt keine Farbrkk. — Dihydrodesoxyvomicin, C22H 28N20 3, aus vorst. Base in A. 
mit Zn u . Eg. 1 Stde. gelindes Sieden, Zers. des mittels Salzsaure abgeschiedenen 
Chlorhydrats mit Natronlauge; Nadeln, aus A., F. 210°; offene Saure gibt Farbrkk. 
mit FeCl3 erst rosa, dann kirschrot. — Saure C16H20N2O3, aus Yomicin in 4-n. H2S04

N CO OH
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u. Chromsaure bei 70°; Rliomben, aus W., F. 304° (Zers.); Permanganat wird ent- 
fiirbt, katalyt. Red. moglicli. — Saure CX7H22N ,0 7, vielleicht auch C18H 24N20 7, aus 
Vomicin in H 2S 04 gel. u. mehr Chromsaure ais "bei vorst. Verb., 15' bei 50°, 30' bei 70°, 
1 Stde. bei .80° u. solange bei 90°, bis KJ-Starkeprobe negativ; Nadeln, aus W., 
F. 262° (Zers.). — Saure C17H22N20 5, neben vorst. Saure, aus 90°/oig. A.; 11. in W.; 
F. 312—314° (Zers.). (L ie b ig s  Ann. 4 6 9 . 193—215. 19/4.) H o f f m a n n .

Heinrich Wieland und Wilhelm Munster, Ober die bei der Oxydation des Brucins 
durcli Chromsaure entstehenden Sauren. Vff. berichten, dafi es ihnen im Gegensatz 
zu T a f e l  (L i e b ig s  Ann. 3 0 1  [1898]. 297. 3 0 4  [1899], 36) gelungen ist, die von 
H a n s s e n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 1 7  [1884]. 2849. 18  [1885]. 777. 1917) durch Oxy- 
dation von Brucin u. auch Strychnin mittels Chromsaure dargestellte Saure C10H18N2O4 
wieder zu gewinnen. Bedingung fiir das Gelingen der Oxydation ist die Anwesenheit 
eines tlberschusses an Chromsaure. So erhalten Vff. durch Oxydation des Brucins 
in Ausbeuten von je 10—15% 2 Sauren, C18H20N2O4 u. C17H 22N2Oe, die in ihrem 
Habitus den dreien aus Vomicin (vgl. yorst. Ref.) sehr stark ahneln u. dereń erstere 
Vff. trotz gewisser Unterschiede zwischen ihren Befunden u. den Angaben H a n s s e n s  
mit dessen C10-Kórper fiir ident. halten. Die beiden Sauren der Vff. unterscheiden 
sich stark voneinander durch ikro versckiedenen Lóslichkeitsverhaltnisse. Im Gegen
satz zu H a NSSENs Angaben gelang es nicht, einen der beiden Kórper aus Strychnin 
oder aus der durch Bromoxydation von Kakothelin darstellbaren Saure C19H24N20 7 
bzw. C19H22N20 8 zu gewinnen. —  Vff. formulieren der Einfachheit halber den Abbau 
fiir das Strychnin ais Stammsubstanz u. kommen zu folgender Gleichung:

130
C21H22N20 2 -------y  C10H20N2O4 +  5 C02 +  H20 .

Die aufgenommenen Sauerstoffe kommen einer Carbosylgruppe zu. Der lacta- 
misierte Stiekstoff haftet fast sicher am Benzolring; die ursprungliche olefin. Doppel- 
bindung ist erhalten geblieben, was aus der Empfindlichkeit des C18-Kórpers gegen 
KMn04 folgert. Das yeranlaCt Vff. zu der Annahme, daB bei der Oxydation der aro
mat. Kern angegriffen wird u. sie geben dafiir folgende zwei Moglichkeiten an:

/C

H 02C
130

CzC

A \  
HC C

, - \ N/ SŃ /

CO

-<—  II
9°  h c  c

x  hnt /  N / Y
+  5CO, +  H sO CH

von denen I sich aus den alten Stryckninformeln, nicht aus der neuen von P e r k in  
u. R o b in s o n  (C. 1929. I. 755) ableiten liiBt. Saure C17 steht in keinem engeren Zu
sammenhang mit der Saure C18, sie ist vor allem kein Zwischenprod. dazu; sie enthalt 
eine Carboxylgruppe u. gibt ebensowenig wie Cł6 mit konz. H N 03 eine Farbung.

V e r s u c h e .  Saure C17H22N20 6, aus Brucin, in verd. H2S 04 u. Chrom- 
trioxyd, 3 Stdn. bei 60°, 3 Stdn. bei 70° u. 12 Stdn. auf dem sd. W.-Bad 
Fallung mit Baryt u. Eindampfen des Ba" u. S 0 4"-freien Filtrats im Vakuum. Pul- 
veriger Nd., aus h. W. umkrystallisierbar; unl. in organ. Ldsungsmm. [a]o21 =  
+49,2°; Chlorhydrat, farblose Stabchen; Platindoppelsalz, gelbe Krystalle, Blattehen. — 
Saure C16H20N2O4 aus der Mutterlauge von vorst. Saure bei weiterem Einengen. Aus 
W. umkrystallisierbar; entfiirbt wie vorst. Siiure KMn04; F. 311° (Zers.); [oc]d21 =  
— 116,3°; Salze 11. Bromhydrat, Zers.-Punkt 286°; Platinkomplezsalz, goldgelbe 
Blattehen. (L ie b i g s  Ann. 469. 216—24. 19/4.) H o f f m a n n .

Hermann Leuchs und Alfred Hoffmann, Ober die Ozydation der aus der Hanssen 
Saure gewonnenen Kórper ClsH22OsN2 und C19H22OaN2 durch Kaliumpermanganat. 
(Ober. Strychnosalhaloide.) 49. (48. vgl. C. 1929. I. 1697.) Yff. berichten, daB sie 
aus den Sauren C19H220 8N2 u . C19H220 9N2, Abkommlingen der HANSSEN -Saure 
(C. 1929- I. 77) neben Óxalsaure eine Saure C17H180 8N 2 erhalten konnten, in der eine 
Ketogruppe durch Bldg. eines Semicarbazons u. eines Oxims nachgewiesen werden 
konnte. Von den beiden Moglichkeiten der Fomulierung dieses Abbaus

I. (C18H200 7N2) >  C: CHCOOH — (CI8H 20O7N 2)CO +  (COOH)2 
und II. (Cj8H ,90 7N2)- CH: CH-COOH— H C 16H190 7N2)C00H +  (COOH)2 

sprechen Yff. dem Schema II. aus Analogiegriinden mit dem ahnlichen Abbau des
187*
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Acetylbrucinolons (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1912]. 2655. 47 [1914], 370. 1552. 
48 [1915]. 1009) die gróBere Wahrseheinlichkeit zu. Die neue Saure enthalt 2 Carb- 
oxyle (nachgewiesen durch Dimethylesterbldg.), von denen eines durch den bas. Stick- 
stoff neutralisiert ist. Die Abwesenheit von Aldehyd- oder Athylcnbindungen sowie 
leicht dehydrierbarer Gruppen beweist ihre Bestandiglceit gegen KMn04 bei 0°, gegen 
Brom-Bromwasserstoff u. gegen HgO bei 100°; mit Essigsaureankydrid entsteht ein 
schon krystallisiertes gelbes Prod. C17H140 6N2, C2H40 2, das leicht Essigsiiure verliert. 
Mit W. bildet sich uber 2 Zwischenstufen die Ausgangs,saure zuriick; die Anhydrisierung 
erfolgt unter Mitwirkung anderer Gruppen auf Kosten der Carboxyle, die so neutralisiert 
werden. Die Eormel C17H18OsN2 ist wohl aufzulosen zu:

Cu H i4{CO; COOH; COOH; CO ■ N—CO—CHOH; N •}
Vff. diskutieren auf dieser Grundlage die Entstehungsgleichungen der Sauren C19H220 8N2 
u. C19H220 9N2 u. wenden sich gegen die von P e r k i n , F a r k e t t  u . R o b in s o n  (C. i929. 
I. 755) vertretenen Ansichten, die auf falschen Voraussetzungen beruhen.

V e r s u c h e .  Saure, C17H 180 8N2- H ,0 ; aus Saure C19H220 9N2 bzw. dereń Hydro- 
brómid oder aus Hydrobromid C19H220 8N2-HBr mit KHC03 u. KMn04; polyedr. 
Tafeln u. Tetraeder aus W., swl. in A., wl. in Eg.; 11. in n. HC1, n. H N 03, n. KHC03; 
Hydrochlorid der Saure C17H180 8N2’ HC1, aus vorst. Saure u. HC1 u. Ausfallen mit Aceton; 
feine Nadeln; O z  im der Saure, C17H190 8N3; rechtwinklige Prismen; Semicarbazon 
der Saure, C18H210 8N5, Prismen, Saulen u. Tafelchen. Dimelhylester der Saure, 
C19H220 sN 2, Hydrochlorid, aus Saure u. 10%ig. methylalkoli. HC1; derbe, rechtwinklige 
Prismen. — Dianliydrid, 0 17Hi4O6N2, aus yorst. Saure u. 50 Teilen Essigsaureanhydrid; 
domat. gelbe Prismen, die noch 1 Mol. Essigsaure enthalten; mit W. (30 Teile) bei 20° 
fast farblose polyedr. KrystaUe, beim Erwarmen gelbe Prismen, die farblos in Lsg. 
gehen u. Saure C17H160 8N2 liefern. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1253— 61. 1/5.) H o f f m .

P. Pfeiffer und j .  Willems, Verbindungen der Plienoxyacetonreihe. (IX. Mitt. 
zur Brasilin- und Hamalozylinfrage.) (VIII. vgl. C. 1928. II. 2152.) Vff. arbeiten auf 
die Synthese des Trimethylbrasilins (I) u. eines seiner oxydativen Abbauprodd., der 
Brasilsaure (II, nach P e r k i n , Journ. chem. Soc., London 81 [1902]. 231) hin. Ais 
Vorstufen dazu synthetisieren sie das a-Oxynitril des l-Plienoxy-3-phenylacetons (HI) 
u. die 7 -[m-Methoxyphenoxy]-citramalsaure (IV); letztere erhalten sie aus dem [m-Meth- 
oxyphenoxy]-essigsaureathylester, den sie mit Bromessigsaureathylester zum y-[m-Meth- 
oxyphenoxy]-acetessigsaureathylester (V) kondensieren, dann mit Blausaure in das 
entsprechende oc-0xynitril uberfiihren, das zur Saure II verseift wird. Die Darst. 
vom IV gelingt folgendermaBen: Phenoxyessigsilureester liefert mit Benzyleyanid 
in Ggw. von Na-Alkoholat Nitril VI, das zur Verb. VH verestert wird. Verb. VH reagiert 
ais reine Ketoform; Enolrk. erfolgt erst nach Schmelzen; Kochen mit wss. Salzsiiure

H3CO o

11 1 U ^ O H
^ T ^ C IL .C O O H

> , / > C H ,
v lC<r0H  
tfoofT <CH-'C00H

COOCoH. VI ^ > - 0 - C H ,- C 0 - C H - /  
CN

<^VII^>—O-CIIj-CO-CH / v m ) - o  • CHa • co • c h .2— >
< ^ l x J > - 0 . CHa • co. CHS • COOC2H5 C " Y -O • CHj • CO • CH(COOCH,)j

-O • CH2 • CO • CH(COOCH3)s

OCH,

X lT >  

OCH3 o c h 3

0-C H 2.C 0-C H -C 00C H 3 
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fuhrt unter Verseifung u. C02-Abspaltung in das l-Phenoxy-3-phenylaceton (TOI) 
iiber. Anlagerung yon Blausaure liefert das oc-Oxynitril III. Vff. untersuehten ferner 
den Grundkórper des Esters V, den y-Phenoxyacetessigester (IX) (vgl. S o m m e l e t ,
C. 1922. I. 1405) u. einige ahnliche Verbb. der Phenoxyaeetonreihe (X, XI u. XII).

V e r s u c h e .  y-Phencxyacełessigsauredthylesłer, C12H140 4 (IX), aus Phenoxy- 
essigsaureathylester (nach F r i t s CHE, Journ. prakt. Chem. [2] 20 [1879], 276) u. Brom- 
essigsaureathylester (Ber. Dtsch. chem. Ges. 24 [1891]. 2219) in Benzol mit Zink- 
spanen ais Kondensationsmittel; braunes Ol; Ausbeute 2—3% d. Th.; Kupfersalz, 
grtin, F. 155,5— 156° (Zers.); Nitrophenylhydrazon, C18H190 5N3; gelbe Blattchen,
F. 136—137°; cc-Oxynilril, C13H150 4N, aus Ester IX u. HCN; braunliches Ol; — [Phen- 
oxyacetyl]-malonsćiuredimethylester, C13Hl!t0 6 (X), aus Natrium-Malonsauredimethyl- 
ester u. Phenoxyacetylchlorid (nach V a n d e r v e l d e , C. 1898. I. 988) in Benzol, 
Blattchen, F. 51,5— 52,5°; Enolrk. mit Eisenchlorid; Kupfersalz, griineNadeln, F. 154,5°. 
y-\in-Methoxyphenoxy\-acetessigsdureathylesler, C13H i0O5 (V), aus [m-Methoxyphenoxy]- 
essigsaureathylester (Journ. chem. Soe., London 79 [1901]. 1409) u. Bromessigsaure- 
athylester mit amalgamiertem Zink ais Kondensationsmittel. Kp.0i2 176°. Kupfersalz, 
griine Nadelchen, F. 121°. — Cyanhydrin des Ketoesters, C14H170 5N aus yorst. Ester 
u. HCN; hellgelbes Ol; Benzoylderivat des Cyanhydrins, C21H21O0N; aus yorst. Verb. 
u. Benzoylchlorid in Pyridin; griingelbes Ol. — y-[m-Methoxyphenoxy]-citramalsaure, 
Ci2H I50 7 (IY), aus vorst. Cyanhydrin durch HCl, Ausbeute 96%, Reinigung iiber 
das Ca-Salz, zalie, briiunliche Fl., U. in W. u. A., unl. in Bzl., A. u. Lg. — (m-Methoxy- 
phenoxy)-acetylchlorid, C9H90 3Cl, aus [m-Methoxyphenoxy]-essigsaure (nach GlLBODY 
u. Mitarbeiter, Journ. chem. Soc., London 79 [1901]. 1409), PC13 u. PC15, Ol, Kp.15 
145— 146,5°, erstarrt zu Nadeln. — [(m-Mełhoxyphenoxy)-acetyl]-malonsauredimelkyl- 
esler, C14H10O7 (XI), aus vorst. Verb. u. Malonsauredimethylester durch Kondensation 
mittels Na in Bzl., Nadelchen, F. 55—56°, 11. in Aceton, Eg., A., Chlf. u. wss. Alkalien, 
wl. in Bzl., Enolrkk! — (2,3-Dimethoxyphenoxy)-essigsaure, Ći0HJ2O5, aus 2,3-Dimethyl- 
pyrogallol (Ber. Dtsch. chem. Ges. iŚ  [1885]. 3205. 36 [1903]. 661; Journ. prakt. 
Chem. [2] 89 [1914], 303), NaOH u. Monochloressigsaure, 3 Stdn. Śieden, Nadeln,
F. 102,5—103°. — [2,3-Dimethoxyphenoxy]-acetylchlorid, C10Hn O4Cl, aus yorst. Verb. 
PCl5 u. PCl3, 20 Min. bei 60°, an der Luft rauchende Fl. yon stechendem Geruch, Kp.12 
162°; Ausbeute 73%. — \(2,3-Dimetkoxyphenoxy)-acetyl]-cyanessigsaure7neihylesler, 
Ci4H 160 6N (XII), aus yorst. Vcrb. u. Na-Cyanessigsaiireester in Bzl., 1/2 Stde. am 
RiicldluCkiihler, Nadeln aus Lg., F. 87—88°, U. in A., wl. in W. Enolrk! — l-PJienoxy-
3-phenyl-3-cyanaceton, C16H130 2N (W), aus Phenoxyessigsaureathylester, Benzyl- 
cyanid u. Natriumalkoholat, glanzende Blattchen aus Methylalkohol, F. 126—127°, 
Enolrk.! —  l-Phenoxy-3-phenylacelon-3-carbonsdure7>iełhylester, C17H jc0 4 (VII), aus 
yorst. Verb. durch Verseifung u. Veresterung mittels methylalkoh. HCl, Nadelchen 
aus Methylalkohol, F. 75,5—76°, frischer Ester keine Enolrk., nach dem Schmelzen 
oder bei langerem Stehen Enolrk! — l-Phenoxy-3-plienylaccton, C15H 140 2 (VIII), aus 
yorst. Verb. durch Spaltung mittels Salzsaure, seidenartige Nadeln, F. 43—44°, 
Phenylhydrazon, C21H 20ON2, kein seharfer F., Semicarbazon, C10H17O2N3, Nadelchen, 
aus Methylalkohol, F .lS l—152°.— Cyanhydrin des l-Phenoxy-3-pfie.ni/lacelons, C'16Hi502N  
(IH). aus yorst. Keton u. Blausaure mit KCN ais Kondensationsmittel, sechsseitige 
Blattchen, F. 94— 95°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1242—50. 1/5.) H o f f m a n n .

Paul Pulewka, Weitere Untersuchungen uber Keratólyse. (Vgl. C. 1925. II. 2060.) 
Die stark ąuellende u. losende Wrkg. der Schwefelalkalien auf Hornsubstanz ist Folgę 
einer spezif. Rk., nicht Polysulfidwrkg. (H e u b n e r ), da Bldg. von Polysulfiden die 
Quellwrkg. aufhebt. Der Sulfid-S durfte ais zweiwertiges freies S-Ion wirken, HS' 
u. H 2S dagegen wirkungslos sein. Die Wrkg. der S"-Ionen ist keine Quellwrkg. im Sinne 
der Lyotropie der Anionen der HOFMElSTERSchen Reihe (andere GroBenordnung). 
Der SchluB, daB der Keratólyse eine chem. Rk. am Hornschwefel zugrundeliegt, fiihrte 
zur Auffindung der keratolyt. Wirksamkeit der Gyanalkalien (Aufspaltung des Horn- 
cystins zu Cyslein). Eine analoge Rk. wird auch ais Bedingung der keratolyt. Wrkg. 
der Schwefelalkalien angenommen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 181—93. 
Maiz. Kónigsberg, Pharmakol. Inst.) P. W o l f f .

David I. Hitchcock, Die Vereinigung von Oelatine mit Salzsaure. II. Neubesłim- 
mung des isoelektrischen Punktes und des Verbi7idungsvermdgens einer gereinigten Gelaiine. 
(Vgl. C. 1924. I. 1045.) Neubest. der nach der Methode yon NORTHROP u. K u n it z  
(C. 1927. II. 2537) gereinigten Gelatine aus derselben Fabrik wie die friiher benutzte 
(Aschegeh. 0,04%) ergibt ein Minimum des osmot. Druckes u. ein Maximum der
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Triibung bei ph == 5,05 +  0,05; der pn-Wert der wss. Lsg. stimmt ebenfalls mit diesem 
Wert gul iiberein. Durch Anwendung konzentrierterer Gelatinelsgg. bei den Messungen 
mit der H-Elektrode in HC1 bis 0,1-mol. konnten die friiheren Versuchsfehler herab- 
gesetzt u. genau horizontale Bindungskuryen zwischen pn =  1 u. 2 erhalten werden;
1 g Gelatine verbindet sich maximal mit 9,35 X 10~4 Aquivalenten H'. Leitfiihigkeits- 
titrationen von Gelatine mit HC1 fiihren zu dem gleichen Wert (Mittel 9,41 X 10_1 
pro g). Vf. miCt die EK. der Zelle ohne Fl.-Verb. Ag, AgCl, HC1 +  Gelatine, H2 | Pt 
u. berechnet, daB die Gelatine in 0,1-mol. HC1 maximal, 9,4 X 10~4 Aquivalente H ‘ 
u. 1,7 X 10_1 Aquivalente Cl' pro g bindet. (Journ. gen. Physiol. 1 2 . 495— 509. 20/3. 
New Hayen, Yale Univ.) K r u g e r .

System der organischen Verbindungen. E in  Leitf. f. d. Benutzg. von Beilsteins Handbuch 
d. organ. Chemie. Hrsg. von der Deutschen Chemischen Gesellschaft, bearb. von
B. P k a g e r , D. S t e r n , K. I l b e r g . Berlin: J . Springer 1929. ( I I I ,  246 S .)  g r. 8°. 
Lw. nn . M. 2 4 .— .

E. Biochemie.
Spiro, Erinnerung an Wilhelm Wiechowski. Nachruf auf den am 19. Dezember 

1928 yerstorbenen Pharmakologen u. Pharmakognosten an der Deutschen Uniyersitat 
in Prag, W i l h e l m  W i e c h o w s k i . Seine groBen Verdienste um die Pharmakologie 
werden gewiirdigt. (Medizin. Welt 3. 220—22. 9/2. Basel.) E r a n k .

Th. Cahn und A. Bonot, Untersuchungen iiber die Veranderung der Gleichgewichts- 
zustdnde der Zellhomponenten. III. Studium der Proieinzusammensetzung. IV. Technik 
der Unter suchungen. Im Vordergrund der umfangreichen Arbeit (auch groBe Literatur- 
zusammenstellung iiber neuere EiweiBchemie u. Hungerstoff wechsel) steht der Arginin- 
u. Cystingeh. verschiedener Gewebe. In yerschiedenen Wachstumsstadien ist der Gch. 
an Total-N u. Arginin konstant. Cystin schwankt stark bis zu 40% nach oben u. unten. 
Entw. einer Hypothese iiber den Bau des EiweiBmolekuls mit einem zentralen Kern, 
fiir welchen Arginin einen charakterist. Typus darstellt. Der Arginingeh. des EiweiBes 
einer Reihe yon Organen bleibt immer konstant, auch im Hunger. Das Verhaltnis 
Arginin: Cystin wird nicht geandert u. ist fiir das EiweiB von Niere, Muskel, Gehirn 
stets konstant 8: 3. Ausnahmen von diesen Quotienten machen Lunge, Darmsehleim- 
liaut, Darmmuskulatur, von denen die beiden letzten ein Verhaltnis von 8: 2 bzw. 
. 8:4 aufweisen (errechnet natiirlich auf molckulare Beziehungen). Jedenfalls tritt 
das Argininmolekiil, wenn die Relation zu Cystin aufgestellt wird, im EiweiB von 
morpholog. noch so yerschiedenen Organen mit 16 oder einem Multiplum von 16 auf. — 
In weiteren Abschnitten physiolog. Folgerungeniiir den Hungerzustand. — Dor techn. 
Teil gibt die Veranderungen der an sich bekannten Methoden an, mit denen chem. 
gearbeitet wurde. (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 4. 781—845. Dez. 1928. StraBbuig, 
Physiol. Inst. d. med. Eak.) __  O p p e n h e i m e r .

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. A bt. 5, Tl. 8,
H. 3. Abt. 9, Tl. 3, H . 4, Tl. 4, H. 3. =  Lfg. 291—293. Berlin, W ien: U rban&  Schwar- 
zenberg 1929. 4°.

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktionen d. cinzeluen Organe d. tier. Organismus. XI. 8. 
Eunktionen d. Kreislauf- u. Atm ungsapparates. <Erg. zu A bt. 5, Tl. 4>. H. 3 =  Lfg. 291. M.12.—.

A b t.9. Methoden d. Erforschg. d. Leistgu. d. tier. Organismus. Tl. 3. Methoden d. Vcr- 
erbungsforschg. H . 4 =  Lfg. 292. M. 10.— . Tl. 4. Methoden d. Erforschg. bestim m ter Funk- 
tionen bei einzelnen Tierarten. H. 3 =  Lfg. 293. M. 8.— .

E t. E n zym ch em ie.
W. Kulikow imd M. Bobkowa, Thernwstabilitat und Begeneration inaktivierter 

Fermente. Wenn bei der Hitzeinaktiyierung der Eermente eine Koagulation etwaiger 
Begleitstoffe stattfindet, so ist eine Adsorption des Ferments an den koagulierten 
Teilchen moglich. Die Regeneration der durch Hitze inaktiyierten Fermente beruht 
wahrscheinlich auf einer sehr langsamen Elution des Ferments aus den koagulierten 
•Teilchen. Bei proteolyt. Enzymen findet die Regeneration nur dann statt, wenn die 
Inaktiyierung bei fast neutraler Rk. (pH =  7,9) stattfand. Im stark sauren bzw. 
alkal. Medium bleibt die Aktiyitat entweder teilweise erhalten, oder es tritt irreyersible 
■Inaktiyierung ein. (Journ. exp. Biologie u. Medizin 1 9 2 8 . 147— 53. [russ.] Moskau, 
Mikrobiol. Inst. d. Kommiss. f. Volksges. Sep.) SCHONFELD.

Seizo Katsunuma, Indophenolblausynthese und Gewebseisen im tierischen Gewebe. 
An yerschiedenen Beispielen (Skelettmuskel, Geschlechtsorgane u. Verdauungssystem
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von Kroten, Gewebe des menschliclien Embryos u. a.) wird eine enge Beziehung zwischen 
dem Geli. an Oa;yd!asegranula u. der funktionellen Tatigkeit des Organs festgestellt. Das 
Vork. von Gewebsosydase steht mit dem Fe-Gch., aber nicht mit dem Geh. an Mn, 
Co u. Zn in Zusammenhang. Vf. schlieBt, daB in lebenden Zellen der KreisprozeB 

—O—
Fe" Fe"' ablauft u. daB die Oxydaserk. ais eine katalyt. Fe-Wrkg. aufzufassen 

—O—
ist. (Transact. of 6 th Congress of the Far Eastern Assoc. of Tropical Medicine 1925. 
705—11. Nagoya [Japan], Medizin. Klinik. Sep.) K r u g e r .

D. Bach, Untersuchung iiber die ferme.nta.tive Hydrolyse des Asparagins durch das 
Mycel von Aspergillus niger. Das Mycel enthalt eine Diastase, dereń Wirkungs- 
bedingungen sehon beschrieben sind (C. 19 2 9 . I. 1010). Das Mycel des Pilzes besitzt 
amphotere Eigg. u. yerhalt sich im alkal. Milieu ais Siiure, im sauren ais Baae. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 11 . 119—45. Febr. Paris, Lab. de Cryptogamie et de Bactćriol. 
Fac. de Pharmac.) O p p e n h e i m e r .

Ks. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Andrś Mayer und L. Plantefol, Wirkung kleiner Chloroformdosen auf den respira- 

torischen Stoffwechsel gewisser pflanzlicher Gewebe. Bei einigen Pflanzen wird die C02- 
Ausscheidung durch Chlf.-Gabcn gesteigert, bei anderen yermindert. Die krit. Chlf.- 
Konz. ist nicht konstant. Der EinfluB auf den 0 2-Verbrauch ist wechselnd. Bei einigen 
Pflanzen wird offenbar der Stoffwechsel durch Anasthetica vollkommen verandert. 
(Ann. Physiol. Physicochimio biol. 4 . 863—74. Dez. 1928. Paris, Coli. de France, 
Lab. d'hist. natur, des Corps organises.) Op p e n h e i m e r .

A. Perrier, Uber Veranderungen des Chlorophylls bei einer griinen Alge. Kultur- 
verss. mit Algen in Salz-Zuckerlsgg. mit Zusatz von A., Methylalkohol, Glycerin, Mannit, 
Arabinose, Glucose, Ldmdose, Galaktose, Saccharose, Starkę. Die Pflanzen entwickeln 
in allen Verss. rasch Chlorophyll, im Licht leichter ais im Dunkeln, weniger intensiv 
in Ggw. von Arabinose, Mannit u. Glycerin, merkwurdigcrweise aber gut in Ggw. 
der Alkohole. Mit der Zeit wird der Farbstoff braun, laBt sich aber auf Zusatz von 
kleinen Peptonmengen wieder zur griinen Farbę bringen. Mangel an nicht ammoniak- 
artigem N, bzw. Entstehung yon NH3-N ist die Ursache der Chlorophyllanderung 
in Richtung eines braunen Farbstoffs. (WelkungsprozeB.) (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 8 . 339— 41. 21/1.) O p p e n h e i m e r .

R. P. Bartholomew und George Janssen, Die Beziehung zwischen Kalium- 
gehalt der Nahrlósung und optimalem Wachstum. Luzerne u. Hubam-Klee wachsen am 
besten bei einem K-Gch. von 0,5%„; Hafer, Erbsen, Sojabohnen, Baumwolle ver- 
langen 2%0 u. Sudangras 3%0 K. Bei 0,5%o zeigen alle Pflanzen noch gutes Wachstum. 
Die Pflanzen assimilieren mehr K  ais zum optimalen Wachstum nótig ist. Eine Be
ziehung zwischen K-Bcdarf der Pflanze u. den gefundenen Konzz. besteht nicht, da 
Hafer mit geringem K-Bedarf die gleiche optimale Konz. yerlangt wie Erbsen mit 
hohem K-Bedarf. (Soil Science 27 . 189—201. Marz. Arkansas Agric. Exp. Stat.) T r e .

John F. Fonder, Kritische Untersuchung uber den Einflu/3 des Bodentypus auf 
Calcium- und Magnesiumgeha.lt und andere physiologische Merkmale der Luzerne. Auf 
schweren Boden ist der Ca"-Geh. in Trockensubstanz u. im PreBsaft yon Blatterri 
u. Stengeln im allgemeinen gróBer ais auf leichten, jedoch ist er auf sandigen Lehm- 
boden am hóchsten. Bzgl. Mg besteht diese Beziehung nicht. In den Blattern ist 
der Ca"-Geh. hóher ais in den Stengeln, wahrendMg" gleichmaBig yerteilt ist. (Soil 
Science 2 7 . 205—32. Marz. Michigan State Coli.) T r e n e l .

Masakazu Yamada, Furfurole in den Fermentationsprodukten. Man hat das, 
was in Fermentationsprodd. mit Anilin-Essigsaure eine rotę Farbo zeigt, lange Zeit 
ais Furfurol angesehen, dessen Ursprung man in Pentosen sah. Nun entstehen aber 
bei der Fermentation yiel mehr Glucose usw. ais Pentosen. Nach der Barbitursaure- 
Anilin- u. der Phloroglucinmethode (A k a b o r i , C. 1 9 2 7 . I I .  1962) lieB sich nun zeigen, 
daB man bei der Dest. solcher Zuckerlsgg. nicht Furfurol, sondern Oxymethylfurfurol 
erhalt, das bei mehrfachem Destillieren in Furfurol iibergeht. Es gelten folgende 
schemat. Gleichungen: Starkę —>- Maltose—>- Glucose - ?-rł*ltze-n-> - Oxy-Methyl-Fur-
furol Jf.?‘.tere3 Furfurol: Pentosan —>- Pentose -? -hllzen-->- Furfurol; Methylpen-

Erlntzen ’ " ^
tosan —>- Methylpentose - Erlu-~—>- Methylfurfurol. Das sog. „Furfurol" der Fer-
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mentationsprodd. ist ein Gemisch von Furfurol, Oxymethyl- u. Methylfurfurol. In 
Sakć, Bier, Shoyu u. einigen destillierten Weinen findet man hauptsachlich Oxymetliyl- 
furfurol, in unreinem A., Fuselól usw., die meist mehrfach destilliert werden, Furfurol; 
Shoyu zeigt etwas mehr Methylfurfurol. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 31—35. Febr. 
Takinogawa-machi bei Tokio, Brauerei-Versuchsstat.) K l e m m .

E. Aubel, Zur Frage der Beziehungen zwischen der Milchsaureprodukiion und dem 
Wachstum der Hefe. Folgerungen aus fruheren Verss. (Vgl. C. 1926. II. 1292) werden 
dahingchend richtiggestellt, daB sich Hefe selbst in Gegenwart von Nitraten unter 
LuftabschluB auf Milchsaure nicht entwickelt. — Bei Zusatz von KNOs zu einer 
Kultur-Fl. enthaltend NaCl, KjITPO,,, MgSO,„ CaCl2, CaC03 u. Glueose entwickelt sich 
keine Hefe u. es tritt keine Milchsaure auf, dahingegen werden Nitrite nachgewiesen. 
Diese fehlen, wenn N H jN 03 oder (NH.,)2S 0 4 zugesetzt werden. In diesen Fallen ent
wickelt sich die Hefe u. die Glueose wird vollkommen zersetzt. Die entstehende Milch
saure steht aber in keinem Verhaltnis zur Zahl der Hefezellen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188. 578—80. 18/2.) O p p e n h e i m e r .

E 4. Tierchem ie.
Andree Courtois, tJber den kleinen Cholesteringehall der Fełłe von Lepidopleren- 

puppen. Bestst. der Fettsauren, des Unverseifbaren u. Cholesterins u. Vergleich mit 
den Ergebnissen bei anderen Avertebraten. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 666 bis 
668. 25/2.) O p p e n h e i m e r .

L. de Caro, Der isoelektrische Punkt des Myoproteins und das Pufferungsvermogen 
des Muskelsaftes. (Vgl. Aich. di Sc. Biol. 12 [1928]. 578.) Elektrometr. Best. des pu 
von JfttsifceZprefisaft yerschiedener Tiere mit Zusatz von NaOH u. HC1 ergibt fiir den 
isoelektr. Punkt des Myogens bei den gestreiften Muskeln von Emys ph =  6,6, von 
Scyllium 6,8—6,9 u. bei den elektr. Organen des Zitterrochcns 6,5. Das Pufferungs- 
vermogen d B/d pn (A B  =  Inkrement der Basenmenge) hat 2 Minima bei pn ca. 7,7 
u. 5,7 u. nimmt an der alkal. Seite des 1. u. an der sauren Seite des 2. Minimums zu; 
zwischen beiden Minima mittlere u. schwanlcende Werte. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 9. 87—92. 6/1. Neapel, Univ.) K r u g e r .

G. O. E. Lignac, Altes und Neues zur Hautpigmentfrage. Melanin kann in der 
aus dem Korper entfernten menschlichen Haut durch Erwarmung oder durch Quarz- 
licht entstehen. Es liegt genau in denselben Zellen wie das intravital sich bildende 
Hautpigment. Man kann den Vorgang der Pigmentierung der Epidermis in 4 Phasen 
einteflen: 1. Farblose Vorstufen, 2. Durch Oxydation u. Polymerisation entstehen 
aus diesen gefarbte Teilchen, diese reduzieren A gN 03; das gebildete Melanin widersteht 
der Osydation im Paraffinschrank, aber nicht dixn ultravioletten Strahlen, bei der also 
sekundare Depigmentierung stattfindet. Gegen Sauren u. Alkalien ist das Melanin 
widerstandsfahig. 3. Oxydativer Abbau in den regionaren HautljTnphdrusen. Es 
finden sich goldgelbe Teilchen, die noch weiter gebleicht werden kónnen u. AgN03 
nicht mehr reduzieren. 4. Bldg. farbloser Abbauprodd. durch fortgesetzte Osydation 
mit H20 2. Sie reduzieren A gN03 nicht. —  Die Mutterstoffe des Melanins diirften o- oder 
?;-Dioxybenzole sein, etwa Hydrochinon oder Brenzcatechin. — Wie die Pigment- 
bldg. nach Injektion von Pyrrol u. Pyrrolverbb. zustande kommt, ist noch unklar. 
(Arch. Scienze mediche 50. 10 Seiten. 1927. Leiden, Reichsuniy., Pathol. Inst. 
Sep.) F. M u l l e r .

E 5. T ierphysiologie.
Carl Bachem, Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie (Januar bis 

Dezember 1928). (Ztrbl. inn. Med. 49. 681— 89. 697—720. 969—77. 986—1002. 50. 
241—53. 257—83. 410—17. 450—55. 11/5. Bonn.) P f lu c k e .

L. Grimbert und P. Fleury, tJber die chemische Zusamnienszlzung von Histamin- 
Magensaften. (Vgl. C. 1929. I. 2203). Aschenanalysen von ,,Histamin-Magensaft“ 
werden mitgeteilt. K ubertrifft Na etwa um das Doppelte. Auffallend ist die GróBo 
des C a-(0,02—0,038g im 1) u. des PO,-Geh. (0,104—0,203 g im 1). (Compt. rend. 
Soc. Biologie 100. 404—05. 15/2.) W a d e h n .

Ercole Giacomini, Vorzeitige Metamorphose der Axolotl durch Verabreichung von 
Schilddruse. Durch Verabreichung von anorgan. J  (LuG O Lsche FI.), jodierter Milz 
oder jodierten Limnodrilus konnte b e i Larven von Axolotl (Amblystoma tigrinum) 
keine Yeranderung hervorgerufen werden; dagegen wurde bei Verabreichung von 
frischer Ochsenschilddruse bei ca. 4 Monate alt-en Larven schnelle u. Tollstandige
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Metamorphose in 15—24 Tagen beobachtct. (Rend. Sessioni dclla R. Accademia 
Scienze dcli’ Istituto Bologna 1 9 2 4 — 1 9 2 5 . 9 Seiten. Sep.) K r u g e r .

Ercole Giacomini, Weitere Beobaclitungen iiber die Metamorphose der Axolotl 
durch Verabreichung von Schilddruse. (Vgl. vorst. Ref.) Durch Verabreichung von 
frischer Ochsenschilddriise konnte bei 1 Monate alten Axolotl-Laryen ziemlich vor- 
zeitige Metamorphose erhalten werden. Fiir die Umwandlung yon ca. 2 Monate alten 
Larven geniigt die ein- oder zweimalige Gabe von 30—50 mg frischer Druse; Resultat 
nicht immer positiy. Damit die Umwandlung zustande kommt, muB eine krit. Phase 
iiberwunden sein. Gewisse Proportionalitat zwischen der Geschwindigkeit der Meta
morphose u. der Menge der yerabreichten Schilddruse. Bei jungen u. iilteren (mehr 
ais 2 Jahre alten) Laryen individuelle Versc)iiedcnheiten der Rk. auf kleine Gaben. 
Typ. Metamorphose wurde in beiden Fallen jetzt auch durch Verabreichung von jodierter 
Lammilz u. -leber erhalten; die jodierten Organe wirken analog wie Schilddruse, weil 
schon in ihnen selbst oder nach der intestinalen Aufnahme eine akt. organ. J-Verb. 
(Hormon) entsteht, die einen ganz ahnlichen oder denselben EinfluB ausiibt wie die 
Schilddrusensubstanz. Metamorphose von Axolotl oder unreifen Froschlaryen auch 
bei Verabreichung auf orałem Wege von Blut, Leber oder Nieren hypertyreoidisierter 
Meerschweinchen (frisch oder getroeknet) sowie des Trockenriickstandes von Galie, 
Urin u. Faeces stark tyreoidisierter Hiihner u. Meerschweinchen. (Rend. Sessioni 
della R. Accademia Scienze dell’ Istituto Bologna 1 9 2 5 — 1 9 2 6 . 20 Seiten. Sep.) K ru.

S. Ziganow, Zur Frage der Wirkung von Adrenalin auf das isolierte Frosch- 
hcrz. Ais Versuchsobjekt dienten Ranae csculantae, ais Durchstrómungsfl. isoton. 
Verd. von Schwarzmeerwasser. Das isolierte Froschberz ist gegeniiber Adrenalin 
sehr empfindlich, falls am ganzen Herzen experimentiert wird, das mit allen Teilen 
arbeitet. Empfindlichkeitsgrenze: Adrenalinyerd. 1: 5 Milliarden in der Durch
strómungsfl. Die Wrkg. des Adrenalins auBerte sich in der Vermehrung der Freąuenz 
der Herzkontraktionen, in einer unbedeutenden Abnahme des Restyol. (Systolen- 
vergróBerung) u. in einer betrachtlichen Abnahme der diastol. Erweiterung. Die 
Gesamtleistung des Herzens in einem gcwissen Zeitabstande yermindert s ich  in der 
Regel unter dem EinfluB von Adrenalin, kann aber auch unyerandert bleiben oder 
sogar zunehmen. Bei 18—23° reagiert das Herz auf Adrenalin viel starker ais bei 
7—15°. Die Adrenalinempfindlichkcit des Herzens wird durch die Methodik der 
Verss. beeinfluBt. Bei Anwendung der STRAUBschen Methode e rsc h e in t das Herz 
weniger adrenalincmpfindlich. (Journ. exp. Biol. u. Mediz. [russ.] 1 9 2 7 . 437—50. 
Odessa, Pharm. Lab. Med. Staatsinst. Sep.) S c h o n f e l d .

S. Ziganow, Zur Frage iiber die Identitat der Wirkung von Calcium und Adre
nalin auf das isolierte Froschherz. Die Arbeit ist naeh der vom Vf. modifizierten 
Methode yon JunkMANN u . St r a u b  (Biochem. Ztschr. 2 8 . 392) ausgefiihrt. Ais 
Durchstrómungsfl. wurde isoton. Schwarzmeerwasser yerwendet. Adrenalin ruft 
am isolierten Froschherzen eine Pulsbeschleunigung hervor u. yermindert am n. Herzen 
die Arbeit einer Kontraktion. Am hypodynam. Herzen steigert Adrenalin sowohl 
die Gesamtarbeit des Herzens ais auch die Arbeit einer Kontraktion, wodurch die 
Hypodynamie des Herzens kompensiert wird. Die Dauer einer vollen Herzkontraktion 
(Systole u. Diastole) wird ycrkiirzt. Adrenalin lóst einen systol. Zustand des Herzens 
aus. CaCl2 ruft in Konzz. yon 0,02—0 ,2 %  Verlangsamung der Herzkontraktionen 
u. Rhythmusstórungen hervor. Es setzt die Leistungsfahigkeit des Herzens herab 
u. steigert die Arbeit einer Kontraktion. Ca kann je nach der Durchstrómungsdauer 
sowohl den systol. wie den diastol. Zustand des Herzens auslósen. Vorhandene Hypo
dynamie wird von Ca yerschlimmert. Z on deks Theorie der Identitat von Neryen
u. Ionenwrkg. am isolierten Froschherzen konnte nicht bestatigt werden. (Journ. 
exp. Biol. u. Mediz. [russ.] 1 9 2 8 . 35—46. Odessa, Pharm. Lab. Mediz. Staatsinst. 
Sep.) S c h o n fe ld .

Franz M. Groedel, Interferometrische Untersuchungen zur Frage der Drusen- 
veranderungen im Alter. Mit der Abd. Rk. in der Modifikation yon H ir s c h  wurde das 
Serum yon Personen yerschiedener Altersklassen auf seine Abbaufahigkeit gegeniiber 
einer Reihe yon Driisen gepriift. Es wurden durchschnittlich in allen Lebensabschnitten 
alle endokrinen Organe abgebaut, so daB also der Vorgang des Alterns nicht Ver- 
iinderungen einer bestimmten Druse schlechthin zuzuschreiben ist. Werden aber die 
gleichen Habitustypen einer Altersldasse herausgesucht, so findet man, daB nun be- 
.stimmte Organe besonders stark abgebaut werden, so war z. B . in Fallen von Alters-
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adiposiles der Abbau der Hypophyse besonders stark. — Durcli Ausschaltung des 
(Juellungsfelilers nach der Methode von K o s t e r  hat die interferometr. Methodik 
sehr an Zuverlassigkeit gewonnen. (Verh. I. Internat. Kongress Sexualforschung 2.
12 Seiten. 1928. Sep.) W a d e h n .

J. M. Rogoff und G. N. Stewart, Studien iiber Nebenniereninsuffizienz. VIII. Die 
Lebensdauer unbeliandelter nebennierenloser Katzen. (VII. vgl. C. 1926. II. 2926.) Die 
Lebensdauer von 46 Katzen, denen in 2 Sitzungen beide Nebennieren entfernt worden 
waren, scliwankte zwischen 23/4 u. 311/* Tagen nach Entfernung der 2. Nebenniere.
21 Katzen lebten liinger ais 9 Tage. Die tjberlebensdauer betrug durchschnittlich
11 Tage; Mannchen u. Weibchcn verhielten sich hierin fast gleich. (Amer. Journ. 
Physiol. 88. 162—72. 1/2. Western Reserve Univ., H. K. CusillNG Lab. of Exp. 
Med.) W a d e i i n .

Sidney Bliss, Der AmidsticJesloff des Blutes. IV. Eine Methode, um die auf dem 
EiweipgeJw.lt des Blutes beruhenden JResultate zu berechnen. (III. vgl. C. 1929.
I. 1957.) Es ist richtiger, das Ergebnis nicht auf 100 ccm Blut, sondern auf
die Menge an Amid-N in mg pro 100 g BluteiweiB zu berechnen. Ais N-Index des Ei- 
weiBes wird 6,25 genommen. (Journ. biol. Chemistry 81. 405—06. Eebr. Montreal, 
Mc G i l l  Univ. Dept. of Biochem.) F. Mu l l e r .

W. Feldberg, E. Fiatów und E. Schilf, Die Wirkung von Blut und Serum auf
WarmbliitergefdfSe. Im Blut nach liingerem Stehen, in einer Lsg. von hśimolysierten 
Blutkorperchen u. im Serum sind Substanzen vorhanden, die auf die GefaBe des Warm- 
bliiters je nach Tierart u. injizierter Menge gefaBerweiternd u. -yerengernd wirken 
kónnen. Es besteht ein gewisser Parallelismus zur Wrkg. von Histamin, Pepton u. 
Adrejialm auf dieselben GefaBe. Der erweiternde u. yerengernde Effekt beruht somit 
nicht auf zwei entgegengesetzt wirkenden Stoffen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 
129—55. Marz. Berlin, Physiol. Inst.) P. W O L FF.

W. Feldberg, Das Verhalten des Pfortaderdruckes nach Injektion von Histamin 
und Pepton in den lireislauf der Katze. (Vgl. F e l d b e r g , S c h i l f  u. Z e r n i k , C. 1929.
I. 672.) Nach intrajugularen u. intraportalen Injektionen erfolgt Senkung oder Senkung 
mit nachfolgender Steigerung. Die Leber hat weder fiir den Histamin-, noch fiir den 
Peptonschock der Katze Bedeutung. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 156—67. 
Marz. Berlin, Physiol. Inst.) P. W o l f f .

Carl Neuberg und Maria Kobei, Zur Frage des Nachweises von Metliylglyoxal 
ais Zwischenprodukt der Glykolyse. Bei Glykolyseyerss. mit Blut von Pferd u. Hund 
unter Zugabe von Glucose u. Semicarbazid ist kein Methylglyoxaldeńv. erhalten worden. 
Dagegen fand sich das Zersetzungsprod. des Semicarbazid, das Hydrazodicarbonamid, 
das denselben F. wie das Methylglyoxalderiv. besitzt. (Ursache von Verwechslungen 
dadurch gegeben; vgl. B a r r e n s c h e e n , C. 1928. II. 2482). Die friihere Angabe, daB 
die Verwandlung von Semicarbazid zu Hydrazodicarbonamid bei neutralcr u. schwach 
alkal. Rk. vor sich gehe, wird daliingehend erganzt, daB der Zerfall auch in essigsaurer 
Lsg. vor sich geht. (Biochem. Ztschr. 193. 464—76. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) O p p e n h e i m e r .

Samuel H. Hurwitz und Joseph Levitin, Der Wert des Phenylliydrazins bei der 
Behandlung von echter Polyzythamie. Ein Paticnt mit 120% Hamoglobin u. 7 Millionen 
roter Blutkórper erhielt in 3 Perioden 0,9, 1,2 u. 0,8 Phenylhydrazin in kleineren 
Einzeldosen. Es wurde dabei genau der Stand der roten u. weiBen Blutkórper sowie 
des Gallenfarbstoffs im Serum kontrolliert, damit der Patient kcinen Schaden er- 
litt. Unter diesen VorsichtsmaBregeln erwies sich die Eingabe des Phenylhydrazin 
ais auBerst zweckmaBig. Eine hamolyt. Krisis konnte vermieden werden, dagegen 
sank der Hamoglobinwert jedesmal auf 60—80% unter Bcsserung der allgemeinen 
Krankheitssymptome. AUerdings hielt diese Besserung auch bei dieser Behandlung 
ebensowenig an wie nach Eingabe von Benzol oder Bestrahlung, war aber wirkungs- 
voller ais diese beiden. (Amer. Journ. med. Sciences 177. 309—19. Marz. San Francisco, 
Stanford Univ. Dep. of Med.) E. Mu l l e r .

F. Rathery, R. Kourislky und S. Gibert, Die Adsorption der Glucose an Blut
korperchen vom diabetischen Hund. (Vgl. C. 1929. I. 99.) Blutkorperchen vom diabet. 
Tier yerhalten sich bzgl. Glucoseaufnahme wie die des n. Tieres. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 100. 643— 45. 8/3. Paris, Labor. de pathol. exper. de la Fac. d. 
m ^d.) Op p e n h e i m e r .

. H. Busąuet und Cli. Vischniac, Gummi arabicum und „Tachyphylaxie.“ Be- 
ziehung des Phanomens zum kolloidalen Zustand und der Ungerinnbarkeit des Blutes.
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Gummi arabicum geliort zu den Substanzen, die bei intravenoser Injektion Blutdruck- 
abfall bewirken, aber bei wiederholter Injektion nach Riickkehr des Drucks zur Norm 
wirkungslos bleiben. Alle diese ,,Tachyphylaxie“ — wie die Erscheinung genannt 
wird — erzeugenden Stoffe sind chem. abs. verschiedenartig, gemeinsam ist nur ilir 
kolloidaler Zustand. Die mit der ersten Injektion von Gummi arabicum verbundene 
Blutdrucksenkung kann durch Benzoekarz, Traganthgummi, Na-Nucleinat, die ihrer- 
seits keine primare Scnkung hervorrufen, verhindert werden. Ahnlich hcmmen die 
Blutdruckwrkg. des Gummi arabicum auch Pepton u. Atropin, die nicht kolloidale 
Natur haben, aber dic Gerinnbarkeit des Blutes verzogern. Es ergibt sich die Móglich- 
keit, daB die Tachyphylaxie mit der Blutgerinnung zusammenhangt. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 1 0 0 . 642— 43. 8/3.) O p p e n h e i m e r .

Augustę Lumiere und R.-H. Grauge, Die Bedeutung der Kolilensaure fiir die 
Giftigkeit des Serums. Die Ursachen der hamolyt. Eigg. von Sera sind verschiedener 
Art. Serum von heterothermen- Tieren verha.lt sich wie wohl definierte Verbb., z. B. 
Saponinę, Hexylresorcin, Naphthalinsulfosaurederiw., die Hamolyse yerursachen 
konnen, wohingegen das Serum von Homoiothermen die pathogenen Eigg. kolloidalen 
Zustandseigg. verdankt, die ihrerseits in gewisser Abhangigkeit vom pn u. damit vom 
C02-Geh. stehen. (Compt. rend. Soc. Biologie 1 0 0 . 681—82. 8/3. Tamaris-sur-Mer, 
Stat. marit. de biologie.) O p p e n h e i m e r .

L. Normet, Behandlung ezperimentdl erzeugler Blulungen beim Hund mit einer 
Salzlosung aus Citraten ais hunstlichem Serum. Die Lsg. enthalt in 1 1 W. die 
Citrate von Na ( =  22 g), Ca (6,5 g, ncutral), Mg ( =  4,5 g ncutral), Eisenammonium 
( =  1,0 g), Mn ( =  0,2). 20 ccm dieser Lsg. werden der physiolog. NaCl-Lsg. pro Liter 
zugesetzt u. von dieser dann 2/3—4/5 der abgenommenen Blutmenge intravenós injiziert. 
Die Tiere erholen sich, auch wenn die Entblutung bereits beginnende agonale Symptome 
bewirkt hat. Gunstige Ergebnisse auch beim Blutverlust des Menschen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 8 . 354—56. 21/1.) O p p e n h e i m e r .

M. Eisler und M. Spiegel-Adolf, Ver suche zur Konzentrierung antilcorperhaltiger 
Sera mit Hilfe pliysikalisch-chemischcr Metlwden (Ełektrodialyse und Adsorption). Vff. 
versuchen, mittels verschiedener eiweifidenaturierender Verff. in Immunseren eine 
Trennung der einzelnen SerumeiweiBfraktionen u. damit eine Konzentrierung der 
wirksamen Bestandteile zu erzielen. Mittels Elektrodialyse unter wiederholtem Zusatz 
von K 2S 0 4 konnten aus Typhusbazillen agglutinierendem Serum die gesamten 
antikorperhaltigen Bestandteile ausgefallt werden, die nach Lsg. in Neutralsalz nn- 
voranderte Wirksamkeit zeigten; der EiweiBgeh. einer solchen Lsg. entsprach der- 
jenigen der (NH4)2S 0 4-Halbsattigungsfraktion. Durch cin Verf. der wiedcrholten 
Adsorption der wirksamen Bestandteile aus Typhusbazillen agglutinierendem Pferde- 
serum, hamantitox. Seren von Pferd, Kaninchen, Ziege u. diphtherieantitos. Pferde- 
serum an nascierendes Al(OH)3 u. nachfolgende Elution mit verd. NaOH gelang es, 
den EiweiBgeh. des agglutinierenden Serums auf ca. 1/6 des ursprunglichen Wertcs 
zu bringen, wobei der groBte Teil der Agglutinine erb alten blieb; in den antitox. Seren 
konnte bei der nur 1-mal móglichen Adsorption u. Elution nur die Eliminierung einer 
EiweiBmenge erzielt werden, die derjenigen des Albumins im ursprunglichen Serum 
entspricht. Zwischen dem Yerh. der Immunkorper u. demjenigen der EiweiBfraktionen, 
die im genuinen Serum mit ersteren gemeinsame Aussalzbedingungen aufweisen, bc- 
steht ein auffalliger Parallelismus. (Biochem. Ztschr. 204. 28— 45. 1/1. Wien, Staatl. 
sero-therapeut. Inst.) K r u g e r .

L. Lematte und E. Kahane, Einige matheniatische Beziehungen, die die Eigen- 
arten der Hamzusammenselzung darstełlen sollen. Kritik an der R A FFLiN schen Gleichung 
iiber d is Beziehungen zwischen Ammoniak-N u. Total-N. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I I .  1228.) 
(Buli. Soc. Chirn. biol. 1 1 . 233—41. Febr.) O p p e n h e i m e r .

K. Bujnewitsch, Zu meiner Theorie der Harnbildung. Nach Ansicht des Vf.s 
werden W. u. NaCl in der Niere durch die Kanalchen ausgeschieden, die ubrigen Harn- 
bestandteile, wie Harnstoff, Hamsaure usw., in den Glomeruli. Hierbei kommt in 
den Glomeruli ein Molekularaustausch zustande: es wird eine aquivalente Menge NaCl 
durch die Glomeruli wiederum aufgenommen, desgleiehen auch W. resorbiert, so daB 
in den Glomeruli auch die Konzentrierung des Eam s zustande kommt. Auf diese 
Weise sind die Glomeruli Riickresorptions- u. Harnkonzentrationsorgane. Diese 
Theorie steht mit den klin.'Tatsachen in vollem Einklang. (Medizin. Welt 3. 521— 22. 
13/4 . Moskau, Univ.) F r a n k .
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J. I. Margolis, Chronische Pentosurie und Migrane. Nach genauer Besprechung 
von 78 in der Literatur vorliegenden Fiillen von chroń. Pentosurie wird ein Pall be- 
sehrieben, bei dem die Xylose in groBer Menge isoliert wurde. D ie Ausscheidung lieB 
sich stark durch Eingabe von Amidopyrin steigern. Opiumpraparate hatten eine 
ahnliche aber nicht so starkę Wrkg. —  Vf. ha.lt die Pentosurie nicht fiir eine gefahrlose 
Stoffwechselabnormitat; sie ist oft mit Migrane u. stórender Vagotonie yerbunden. 
In einigen der alteren Falle scheint das Leiden nicht angeboren, sondern wahrend des 
Lebens erworben zu sein. — Unspezif. EiweiBinjektionen besserten die Krankheits- 
erscheinungen im vorliegenden Falle, zugleieh nahm die Pentosurie stark ab, doch hielt 
diese Wrkg. nicht an. (Amer. Journ. med. Sciences 177. 348—71. Marz. New York 
City.) F. M u l l e r .

Louis Rapkine, Die Bedeutung des freien Sauersloffs bei der Enlwicklung. Im
0 2-freien Meerwasser entwickeln sich Seeigeleier nicht oder langsamer ais in 0 2-freiem 
Meerwasser, dem Methylenblau zugesetzt worden ist. Ł^olekularer O kann ais H-Acceptor 
wirken. Diese Beobachtungen u. Sclilusse stehen im Einklang mit der vom Vf. mit 
WURMSER (C. 1928. I .  212) entwickelten Theorie iiber das intracellulare Oxydo- 
Reduktionspotential. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 650—52. 25/2.)  ̂ Opp.

M. Hindhede, Fleischnahrung ais Ursache von Organlcrankheiten. tlbersichts- 
referat. Yf. nimmt an, daB die meisten Erkrankungen der Verdauungs- u. anderer 
innerer Organe, an denen gewóhnlich die Kulturmensehen leiden u. oft zwischen 50 u. 
60 Jahren sterben, auf zu reichliche Ernahrung mit tier. Nahrungsmitteln zuriick- 
zufiihren sind. (Medizin. Welt 3. 537—58. 13/4. Kopenhagen, Staatsinst. f. Ernah- 
rungsforschung.) F r a n k .

H. Vogt, Die Bedeutung gesauerter Milch fur die kiinstliche Ernahrung des Saug- 
lings. Es wird die Brauchbarkeit der Buttermilch fur die Zwecke der Sauglings- 
ernahrung geschildert. Einfacher herzustellen u. billiger ist die von M a r r io t  an- 
gegebene Milchsauremilch, die sich ais Dauernahrung auch fiir jiingere Sauglinge u. 
fiir solche nach einer akuten Stdrung gut bewahrt hat. Zu ilirer Herst. wird 1 Liter 
kurz abgekochter u. sorgfaltig abgekiihlter Vollmileh tropfenweise unter Umriihren 
mit 8 ccm reiner Milchsaure versetzt. Hierzu setzte Vf. in der Regel 2% Mondamin u. 
4% Nahrzucker. Die Ernahrung mit angesauerter Vollmilch erscheint unbedenldich u. 
sollte vorlaufig ais das in erster Linie in Frage kommende Verf. der kiinstlichen Saug- 
lingsernahrung betraclitet werden. (Medizin. Welt 3. 441-—43. 30/3. Munster, Univ.- 
Kinderklin.) F r a n k .

VersaV. Cole, JohnH . Speer und Frederick W. Heyl, Faktoren, die das Calcium- 
gleichgewicht beeinflussen. II. Der Einfluft der potentiellen Alkalinitat auf die Ausnutzung 
von zugesetztem Galciumlaclat bei jungen rachilischen Ratten. (I. vgl. C. 1929. I. 1708.) 
Es wird festgestellt, daB basenbildende oder neutrale Ernahrung mehr ais acidot. 
Diaten die Ca-Retention in gunstigem Sinne beeinflussen u. daB bei Ggw. potentieller 
Alkalinitat ein weniger girnstiges Verhaltnis von Ca: P  wegen besserer Ca-Retention 
glatt ausgeglichen wird. Ferner zeigt es sich, daB eine basenbildende Ernahrung die 
Mg- u. wahrscheinlich auch die P-Retention befórdert. Bei konstantem P-Niveau 
wirkt K  in gewissem Sinne ais Antagonist des Ca. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 
107—10. Febr. Kalamazoo, Michigan, U . S. A., Lab. d. U PJOHN Comp.) W . W OLFF.

E. C. van Leersum, Terminologie von „Vilamin B .“ (Science 69. 166— 67. 8/2. — 
C. 1929. I. 408.) P f i .u c k e .

M. Javillier, S. Rousseau und L. Emeriq.ue, Die chemische Zusammenselzung 
der Gewebe bei Vitamin A-Mangel: Phosphor, Lipoidexlrakl und Cholesterin. (Vgl.
C. 1928. II. 2261.) Der Nuclein-Protein-P wird bei Yitamin A-Karenz in den Organen 
nicht wesentlich vermindert. Der Faktor A spielt also anscheinend keine Rolle bei 
der Nucleosynthese. In der A-Vitaminose sind aber alle Organe iirmer an Cholesterin — 
ausgenommen die Haut. Weniger ausgesprochen ist der Verlust an Fettsauren u. 
Lipoid-P (Rattenverss.). (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 580—82. 18/2.) O p p .

Georg von Wendt, Zur Biologie der Jodverbindungen. I. Wichtige Einwirkung 
des Kupferjodiirs Cu2J 2 bei der A- und D-Avitaminose. In Verss. an Ratten konnte 
Vf. zeigen, daB kleinste Mengen Cu2J2 einen sofortigen u. erstaunlich kraftigen EinfluB 
auf die assimilator. Prozesse bei den durch Mangel an fettloslichen Vitaminen hervor- 
gerufenen Avitaminosen zeigen, in erster Linie bei Mangel an A- u. D-Vitamingruppen. 
Es konnte mit Cu2J2 eine sehr prompte Wrkg. auch in sehr weit •yorgeschrittenen 
Fiillen der avitaminósen Assimilationsdepression erhalten'werden. Das Optimum der 
Wrkg. scheint bei Gaben zwischen 0,15 u. 0,25 mg pro 100 g Ratte zu liegen. Bei
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steigenden Dosen yerschwindet die giinstige Wrkg. u. es stellt sieli eine tox. Storung 
ein. Es ist jedoch nicht móglich, eine bereits bestchende Xerophthalmie in derselben 
Weise mit Cu2J2 zu beeinflussen, wie mit entsprechenden Vitaminzulagen. (Medizin. 
Welt 3. 527—28. 13/4. Helsingfors.) F r a n k .

A. Michaux, Die Gesamtalbumine (Serumalbumin oder Serin und Serumglobulin) 
des Serums bei an Skorbut erkrankten Meerschweinchen. Albumin und Hamoglobin im 
R am  der Tiere am Ende der Erkrankung. Die Gesamtmenge von Serin u. Globulin 
im Blut sinkt mit der Zunahme der Krankheitserscheinungen bei Vilamin C-freier 
Nahrung (Rattenverss.). Die Hiimoglobinurie ist die Folgę der hamolyt. Vorgange 
im ganzen Korper, die Albuminurie die Folgę lokaler Nierenveranderung. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 582—84. 18/2.) O p p e n h e i m e r .

Hans Seel, t/ber die Wirkung des weijien Phosphors und des Vitasterins D  (Viganiol) 
auf den respiralorischen Ruheumsatz bei rachitischen jungen Ratten. Bald nach Beginn 
der Fiitterung "mit einseitiger D-Vitasterinfreier Kost ist der Ruheumsatz stark ein- 
gesehriinkt. P  in therapeut. Mengen wirkt wieder steigernd; die Gewichtszunahme 
ist aber nur gering u. yoriibergehend; es tritt also durch P nur geringe oder keine 
Assimilation ein. Die rachit. Knochenveranderungen wurden durch P nicht geheilt. 
Vigantol steigert ebenfalls die gesunkenen Oxydationsvorgange bei gleichzeitiger 
Heilung der Knochenyeranderungen. Durch Vigantol wird auch der Gesamtstoffwechsel 
giinstig beeinfluBt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 194—204. Marz. Halle 
Pharmakol. Inst.) P. W o l f f .

R. Fischl und B. Epstein, Schwere Schadigungen von Kaninchen durch Yiganlol. 
Verss. an Kaninchen mit wechselnden Mengen Yiganlol. Vigantol ist ein recht dif- 
ferentes Mittel, welches gewaltige Ca-mobihsierende Wrkgg. besitzt, die leicht iiber 
das gewollte Ziel u. den geplanten Ort hinausschieBen u. zu schweren lebenbedroh- 
liehen Veranderungen AnlaB geben konnen. Eine erhohte Vertragliclikeit des Vigantol 
bei rachit. gegeniiber gesunden Kaninchen war nicht vorhanden. Die obigen Ergeb- 
nisse sind vom Kaninchen nicht direkt auf das Kind zu iibertragen, sie miissen jedoch 
ais Warnung dienen u. eine vorsichtige Verwendung des bestrahlten Ergosterin ver- 
anlassen. Vff. dehnen ihre Warnung auch auf die bestrahlte Milch aus. (Medizin. 
Klinik 25. 21—24. 4/1. Prag, Landesfindelanst.) F r a n k .

P. Thomas, A. Gradinescu und R. Imas, Die Ausnutzung der Pentosen im  
łierischen Organismus. In geeigneter Vers.-Anordnung laBt sich die Glykogenbldg. auf 
Zufulir von Xylose u. Arabinose feststellen. Der Ausnutzungskoeffizient ist fast gleich, 
obwohl Xylose starker durch die Niere ausgeschieden wird ais Arabinose (vgl. T h o m a s
u. I m a r , C. 1928. I .  542). (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 664—66. 25/2.) O p p .

Emil Abderhalden und Severian Buadze, Die Herlcunft des Kreatins bzw. 
Kreatinins im łierischen Organismus, zugleich ein Beiirag zur Kenntnis des Purinstoff- 
wechsels. Vff. konnten unter Verwendung von iiberlebenden Organen bzw. frischen 
Gewebsbreis zeigen, daB bei Anwesenheit von Arginin, Cholin u. yon Arginase eine 
Kreatin- bzw. Krealiniiibldg. erfolgt. Offenbar tritt der aus Arginin hervorgehende 
Harnstoff mit Cholin in Rk. Es zeigte sich ferner, daB Muskelgewebe nach Zusatz 
yon Adenin, Chianin u. Nukleinsauren einen erhohten Geh. an Kreatin- bzw. an Kre- 
atinin aufweist. Wurden auBerdem noch Gewebe, wie Leber, Milz, zugefiigt, dann 
war die Kreatinbldg. besonders betrachtlich gesteigert. Es zeigte sich ferner, daB 
Histidin, Ilydantoin u. N-Methylhydanloin, dem Muskelbrei zugesetzt, die Kreatin- 
menge yergroBern. Ais unwirksam erwiesen sich Harnsaure u. Uraził. (Medizin. 
Klinik 25. 11—12. 4/1. Halle, Univ.) F r a n k .

I. Gelmann, Zur Frage der klinischen Bedeutung der Kopro- und Uroporphyrien. 
Auf Grund der Gegeniiberstellung der Symptomatologie der Krisen bei akuter genuiner 
Hamatoporphyrie u. der Pb-Krisen, sowie auf Grund der standig nachweisbaren 
Merkmale anderer Pigmentstoffwechselstorungen kommt Yf. zu dem SchluB, daB die 
Kopro- u. Uroporphyrinurie Indikatoren fiir eine tiefer gehende Storung in dem Pig- 
mentstoffwechsel darstellen u. daB beide Hamatoporphyrien pathogenet. verwandt 
oder ident. sind. (Miinch. med. Wehschr. 76. 532— 34. 29/3. Moskau, Obuch-lnst. z. 
Erforsehung der Berufskrankheiten.) F r a n k .

R. Rafflin, Die Ammoniak- und Stickstoffausscheidung im Harn. Studium einiger 
Hamfomstanten. II., III. u. IV. Mitt. (I. vgl. C. 1928. II. 1228.) Weitere Unterss. 
iiber die N-NH3- u. N-Totalausscheidung imHarn u. dereńBeeinflussung durchFaktoren 
wie W.-Aufnahme, Salze usw. Vers., die Beziehungen formelmaBig zu erfassen. Ande- 
rungen der gegenseitigen Beziehungen unter patholog. Verhaltnissen. (Buli. Soc. Chim.
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biol. 11. 178—8S. 189—97. 198—210. Febr. Paris, Clin. des maladies mentales, Sainte 
Anne.) O p p e n h e i m e r .

Michel Polonovski und Paul Boulanger, Ammoniakaussclieidung im Harn im  
Verlauf verschiedener Emahrungsbedingungen, die sich durch wechselnden Stickstoffgehalt 
unterscheiden. Die NH3-Bldg., NH 3-Ausscheidung, der Koeffizient N -N H 3/N  total sind 
unabhangig von der Gesamtmenge eingenommenen N  (n. Diat, vegetar., N-reiche, 
kohlehydratarme, wasserreiche Diat). Sicher nacliweisen laBt sich bisher nur die Ab- 
hangigkeit der NH3-Ausscheidung vom Ph des Harns. DaB noch. andere Faktoren 
entscheidend mitsprechen, steht auBer Zweifel, doch ist der Meehanismus ihres Ein- 
flusses u. sein Umfang usw. noch ungekliirt. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 211—32. Febr.
Lille, Labor. de Chim. biolog. Fac. de med.) O p p e n h e i m e r .

Henri Benard und L. Justin-Besanęon, Untersuchungen iiber dieAmmoniakbildung 
in der durchslrómten Niere. Wahrend der Durchstrómung wird das ais Nahrlsg. ver- 
wendete Blut um das 3— 4-fache an NH3 angereichert. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 
638—40. 8/3.) Op p e n h e i m e r .

Josef Monauni, Unter suchungen am ąuergestreiften Muskel epinephrektomierter 
Tiere. I. Mitt. Die Muskelmembranen epinephrektomierter Tiere besitzen eine erhóhte 
Durchlussigkeit fiir W . Die Muskeln solcher Tiere weisen eine erhóhte Vergiftbarkeit 
fiir K  u. Ca, sowie eine Beschleunigung der Entgiftung auf, wohl durch Yerschiebung 
des Ca-K-Verhaltnisses in der Muskulatur u. dadurch verringerte Quellungstendenz 
derselben. Fiir diese Veranderung ist wahrscheinlich der Funktionsausfall der Neben- 
niere selbst, nicht Nierenschadigungen verantwortlich. Diese Permeabilitatsveranderung 
ist durch Nebennierenrindenestrakt beeinfluBbar. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
140. 306— 27. Marz.) P. W OLFF.

Josef Monauni, Untersuchungen am quergestreiften Muskel epinephrektomierter 
Tiere. II. Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) DaB nebennierenlose Frósche ais T r e n d e l e n - 
BURGsches Praparat geringere Odembildung aufweisen, beruht auf abwegiger Funktion 
des GefaBendothels u. geringerer W.-Aufnahmefahigkeit der Muskulatur. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 140. 328—39. Marz. Innsbruck, Inst. f. allg. u. exp. 
Pathol.) P. W o l f f .

A. R. Fee, Eine Bemerkung iiber die Wirkung von Natriumsulfat auf den Sauerstoff- 
verbraućh der Niere. Die Angaben, ob N'a,,S01-Injektion den 0 2-Verbrauch der Niere 
bei der Diurese steigert oder nicht, lauten verschieden. Beim intakten Tier wurde 
in neuen Verss. keine nennenswerte Steigerung des 0 2-Verbrauehs der Niere nach 
intravenóser Injektion von Na2S 0 4 gefunden, auBer wenn der Blutstrom in den Nieren 
sehr beschleunigt war u. sehr starkę Diurese stattfand. Bei der isolierten im Herz- 
Jungenpraparat durchstrómten Niere steigert Zugabe von 2 g Na-2S 04 zum zirku- 
lierenden Blut die Diurese um das 5—10-fache, ebenso die Sulfatausscheidung, ohne 
daB der 0 2-Verbrauch der Niere nennenswert geandert wurde. Die Blutmenge betrug 
zwischen 75 u. 130 ccm pro Minutę u. anderte sich kaum. —  Es ergibt sich also, daB 
nur bei starker Zunahme des Blutstromes der 0 2-Verbrauch der Niere ansteigt. (Journ. 
Physiol. 67. 14— 16. 28/2. London, Univ. College, Dept. of Physiol. and Bio- 
chem.) F. M u l l e r .

H. Gremels, U ber den Einflufi von Diureticis auf den Sauerstoffverbrauch am 
Starlingschen Nierenpraparat. Die Diuretica der Purinreihe, Salyrgan, Novasuról, 
Strophanthin u. Digitoxin rufen gleichzeitig mit der Diurese eine Steigerung des 0 2-Ver- 
brauches (n. 40—100 ccm O, pro kg u. Min.) hervor, HypophysenhinUrlappenextrakte 
eine Herahsetzung; Thyroxin ist ohne EinfluB. Der 0 2-Verbraueh geht parallel der 
absol. ausgeschiedenen N-Menge. Durch NaCl-Diurese wird der 0 2-Verbraueh nicht 
gesteigert. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 205—19. Marz. Hamburg, Pharma
kol. Inst.) _ p. W o l f f .

Mona Spiegel-Adolf, Physikalisch-chemische Untersuchungen bestrahlter Proteine.
III. Mitt. Beitrag zur Bestimmung der Lichtkoagulationsgeschmindigke.it verschiedener 
Ekcei/3kórper. (H. ygl. C. 1928.1. 540.) Vf. untersucht die Koagulationsgeschwindigkeit 
der Lsgg. von Serumalbumin, Ovalbumin u. Pseudoglobulin bei Bestrahlung mit Quarz- 
quecksilberlicht. Die Lichtkoagulationsgeschwindigkeit wird durch die Ggw. von 
Spuren von Elektrolyten stark beeinfluBt u. ist von der Yorgeschichte (Alter der 
Proteinlsg nach der Elektrodialyse) erheblich abhangig. Im Ultraspektrogramm der 
friseh dialysierten u. der gestandenen Serumalbuminlsg. konnte kein Unterschied 
naehgewiesen werden. (Unter Mitarbeit von O. Krumpel.) Der EinfluB der yor
geschichte, der bei der Hitzekoagulation kein Analogon hat, zeigt sich auch bei der
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Denaturierung von ProteLnen durch RadiumwrYg. u. berulit vielleicht auf der 
Anwesenheit sehr geringer autolyt. gebildeter Elektrolytmengen, etwa NH3. Unter- 
halb einer gewissen Konz. nelimen mit steigender Verdunnung der Albuminlsg. die zum 
Auftreten einer sichtbaren Veranderung notwendigen Bestrahlungszeiten zu; bei 
hóheren Konzz. iiben walirscheinlich die auBeren Sckichten der FI. eine Lichtscbirm- 
wrkg. gegenuber den inneren Schicbten aus. Die Koagulation von EiweiBlsgg. durch 
Ra wird durch Salze yerzogert u. kann sogar aufgehoben werden. (Unter Mitarbeit 
von Femau.) Ggw. von Salzen (physiolog. NaCl-Lsg.) verzógert auch den Eintritt 
einer Triibung bei der Lichtkoagulation yon Serumalbuminlsg. Die Lichtkoagulations- 
geschwindigkeit fallt in der Reikenfolge Pseudoglobulin> Ovalbumin>- Serum- 
albumin. (Strahlentherapie 29- 367—74. 1928. Sep.) K r u g e r .

J. Andrś Thomas, Die Bedeutung der Grwppeńbildung der Indwiduen fiir das 
Erloschen der Tropismen von Convolula Roscoffensis durch einige Alkaloide. Das Verb. 
von Conyoluta z. B. hinsichtlich Phototropismus auf wechselnde Konzz. von Adrenalin, 
Ephedrin, Scopolamin, Atropin, Strychnin etc. ist verschicden, wenn die Planarien 
sich in einer Petrischale oder in einem zylindr. Schauglas befinden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 8 . 347— 49. 21/1.) O p p e n h e i m e r .

D. W. Bronk, Die Wirkung von Strychnin auf die sensiblen Endorgane in Muskel 
und Haut des Frosches. Strychninkonzz. unter u. bis zu 0,001% wirkten kaum auf die 
Freąuenz der sensiblen Impulse, die vom gedehnten Muskel aus erfolgen. Bei etwas 
groBeren Konzz. Strychnin passen sich die Endorgane im Muskel schneller ais in der 
Norm an; ikre anfanglichen Entladungen erloschen schneller ais sonst. — Im Gegen- 
satz zum Zentralnervensystem ergab sich kein Hinweis darauf, daB Strychnin die Ent
ladungen aus den sensiblen Organen steigert. (Journ. Physiol. 67 . 17—25. 28/2. 
Cambridge, Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

Ernst Joel, Peyotl. Der wirksame Bestandteil der Peyotl, einer in Mexiko wild 
wachsenden Kaktee, ist das Alkaloid Mescalin. Es werden die nach Zufulir der Drogę 
bzw. des Alkaloids beim Menschen auftretenden psych. Sensationen geschildert. 
(Medizin. Welt 3. 265—67. 23/2. Berlin.) F r a n k .

W. Blumenthal, Luminal in der allgemeinen Praxis. Die heryorragenden Eigg. 
des Luminal ais Scklafmittel u. ais erbrechenstillendes Mittel werden gewurdigt 
auf die zweckmaBige u. der Einspritzung gleichwertige Form der Verabfolgung ais 
Suppositorium hingewiesen. Nebenwrkgg. des Luminals, vor allem Exantheme, sind 
ziemlich selten. (Medizin. Klinik 25. 111—12. 18/1. Koblenz, Krankenh. „Evangel.
Stift“.) F r a n k .

Paul Biach, Baldrian-Dispert. Baldrian-Dispert bewahrte sich bei der Behand- 
lung leichter Erregungszustande, bei Herzneurosen u. derartigen Erkrankungen. 
(Medizin. Welt 3. 547—48. 13/4. Wien.) F r a n k .

Dolf HoJmann, Klinische Erfahrungen mit Novo-Tropon. Es konnte die giinstige 
Wrkg. yon Novo-Tropon bei allen Arten yon Erschopfungszustanden festgestellt werden, 
es erwies sich ais ein biolog, yollwertiges Praparat. (Medizin. Klinik 25. 310— 11. 
22/2. Dresden, Stadt. Heil- u. Pflegeanst.) _ F r a n k .

Luise Ihm, Vericendungsm6glichkeiten des Phytins in der Sduglings- und Kinder- 
praxis. Phytin, ein saures Ca-Mg-Salz der Inosithexaphosphorsaure, eignet sich 
wegen seiner genauen D osierungsm óglichkeit g u t  zu r Verwendung ais Roburans u . 
Tonicum in der Kinderprasis. (Medizin. Welt 3. 253. 16/2. Miinchen, Sauglings- u. 
Kinderheim Lohehaus.) F r a n k .

Hans Hamburger, Silargel fiir den Oto-Rhinologen. Silargel ist ein wertvolles
Praparat in der Hals-Nasenpraxis, besonders bei der Behandlung katarrhal. Nasen- 
erkrankungen. (Medizin. Klinik 25- 196— 97. 15/3.) F r a n k .

Eduard Franz Tichy, t)ber die Behandlung klimakterischer Storungen mit K li- 
makton. Klin. Bericht iiber giinstige Erfolge bei der Behandlung klimakter. Storungen 
mit Klimakton (Herst. K n OLL A.-G.). E s enthalt 0,03 Ovarial-, 0,006 Schilddriisen- 
substanz, 0,15 Bromm-al u. 0,15 Calciumdiuretin. (Medizin. Klinik 25- 231—32. 8/2. 
Prag.) F r a n k .

Kurt Fleischer, Das Abfiilirmittel Rheopoplat. Rheopoplat (Herst. Dr. G e o r g  
H e r z b e r g , Berlin) ist ein Abfiihrmittel in Pillenform u . enthalt Resin. jalap., Extr. 
Rhei, Extr. casc. sagr., Aloin u. Bestandteile yon Belladonna. Es wird ais mild wir- 
kendes Abfiihrmittel empfohlen. (Medizin. Welt 3. 386. 16/3. Berlin.) F r a n k .

W. Brandhendler, Einflup von Pilocarpin und Physostigmin auf das isolierte 
Katzenherz nach' Degeneration beider Nn. vagi. Gleiche Wrkg. wie auf das n. Herz.
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Der Angriffspunkt liegt peripherischer ais die Endigungen der N. yagi. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 140. 168—73. Marz. O BU CH -Inst.) P. W o l f f .

Arthur Rtiłil, Wege zur Jiyperłonischen Sklerose im Tierexperiment. Blutdruck- 
steigerung ais solche fiihrt zu Hypertropliie im arteriellen System, heryorgerufen z. B. 
durch Dauerhypertonie mit Pb-Acełat, Digalen, Ephetonin oder durch fortgesetztc 
akute Steigerungen mit Digalen, Tyramin, Ephetonin. Yiel rascher ist die gleichartige 
GefaBumformung durch akute, sehr intensive Blutdruckanstiege. Die Art der Genese 
der Blutdrucksteigerung schcint fiir die hypertroph. Komponentę der hyperton. Sklerose 
ohne Belang zu sein. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 257—305. Marz. Berlin, 
Krankenh. Westend.) P. W o l f f .

Willy Graf, Qiiantitative Untersuchungen iiber die Rerersibilitdt der Scillaglykoside 
ais Beitrag zum Wirkwngsmechanismus der Herzmittel. Die Konz.-Wirltungskurven 
von Scillaren A u. B entsprechen denen anderer Herzglykoside. Dialysiertes Serum 
wirkt in mittleren todlichen Konzz. yerlangsamend auf den Ablauf der Vergiftung, 
obwohl Scillaren durch Serum nicht entgiftet wird. Die Toxizitat bleibt aber an sich 
die gleiche in Ringer u. in Serum; der Unterschied liegt im Zeitfaktor. Reversibilitats- 
yerss. am Ende der Latenzperiode zeigen, daB in dieser Vergiftungsphase erst ein 
Bruchteil der maximal wirksamen Giftmenge gebunden ist. Die Reyersibilitat beider 
sowie von Scillaridin B  in Normalringer wird durch Auswaschverss. bei yersehiedenen 
Konzz. untersucht, die begiinstigenden Faktoren quantitativ bestimmt; nach den 
Beobachtungen wird der Entgiftungs- bzw. Erholungsvorgang im wesentlichen nicht 
durch ein physikal. Auslaugen des Giftes durch das Auswaschcn, sondern durch die 
Zerstorung des Giftes durch die Tatigkeit des Herzmuskels erklilrt. Mit besserer Herz- 
tatigkeit nimmt die Reyersibilitat zu. Gegeniiber Digitoxin bestehen am isolierten 
Froschherzen folgende Unterschiede: letale Wrkg. bei schwacherer Konz., etwas raschere 
Wrkg., langsamere Ausbildung der Haftfahigkeit, gróBere Reyersibilitat, selteneres 
Auftreten von tjberleitungsstorungen, geringere Tendenz zur ton. Kontraktur. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 140. 355—79. Marz. Basel, Chem. Fabrik S a n d o z .) P. W o l f f .

Walter K. Frankel. Ephetoninwirkungen auf Magen und Darm. Klin. Bericht. 
Ephetonin kat infolge seiner sympathicoton. Eigg. wertvolle therapeut. Wrkgg. auf 
den Magen- u. Darmkanal, vor allem stuhlregelnde. Die Dosierung ist sorgfaltig zu 
indiyiduahsieren. (Medizin. Klinik 25. 110— 11. 18/1. Berlin-Wilmersdorf.) F r a n k .

Rudolf Gaschke, Erfahrungen und Erfolge mit Novoprotin. Novoprotin findet 
Verwendung ais nichtspezif. Mittel in der Reiztherapie. Vf. erzielte gute Erfolge bei 
Furunkulose, Akne u. anderen Hautkrankheiten. (Medizin. Klinik 25. 73—74. 11/1. 
Wien.) F r a n k .

Eduard Tichy, Die Beliandlung der Portioerosion mit Tierkolile (Aristocarbon). 
Aristocarbon (Herst. P h a r m a z e u t .  W e r k e  N o r g i n e ,  Aussig), eine besonders 
praparierte Tierkohle, bewahrte sich ais auBerliches Mittel bei der Behandlung der 
Pseudoerosionen der Portio. (Medizin.. Klinik 25. 112— 13. 18/1. Prag.) F r a n k .

M. Staemmler, Pathologische Demonslrationen. Chloroformvergiflung. Klin. Be- 
rieht uber einen Todesfall nach Mischnarkose (Chlf.-Ather) bei einem 1 0 -jahrigen 
Kinde. Der Tod trat erst am funften Tage ein. Die Sektion ergab eine schwere de- 
generative Verfettung der Leber mit zentralen Nekrosen. Nicht die Menge des zu- 
gefiihrten Giftes allein bestimmt die Gefahr einer Spatschadigung, es gibt offenbar 
Oberempfindiichkeiten, in denen schon ganz kleine Dosen tódliche Vergiftungen zur 
Folgę haben. Vf. empfiehlt Vorsicht mit CHC13, von dem besonders jugendliche 
Personen gefahrdet erscheinen. (Medizin. Welt 3 . 269— 70. 23/2. Chemnitz, Stadt. 
Patholog.-hygien. Inst.) F r a n k .

— , Salvarsanvergiftv,ng. Es wird uber einen Todesfall bei einer 23-jahrigen gra- 
viden Frau nach 3 Spritzen Neosaharsan berichtet. Die Sektion ergab Blutungsherde 
im Gehirn, offenbar infolge einer schweren Zirkulationsstórung. Die Schwangerschaft 
scheint ein pradisponierendes Moment fur derartige Unelucksfalle zu sein. (Medizin. 
Welt 3. 270— 71. 23/2.) _ F r a n k .

Odefey, Somnifenvergiftung. Klin. Bericht iiber eine Yergiftung durch Somnifen. 
Eine 39-jahrige Frau hatte in selbstmorder. Absicht die 10— 12-fache Einzeldosis zu 
sich genommen. Die Hauptyergiftungserscheinungen waren in 3 Tagen abgeklungen, 
die Heilung erfolgte ohne bleibende Schadigungen. (Medizin. Welt 3 . 268—69. 23/2. 
Lubeck.) _ F r a n k .

A. Lasnitzki, Uber die RoUe des Kalium beim Zellwachstum. (Vgl. R o s e n t h a l  u . 
L a s n i t z k i ,  C. 1928. II. 792.) Gemeinsam mit O. Rosenthal u . H. Rubłnsohn wurde
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an Schnittcn aus dem F l e x n e r -JOBLŻNGsch en  Rattencarcinom u. dem JEN SEN schen 
Rattensarkom in serumisotoner Ringerlsg. mit 2 ,5-10- 2  Mol/l Bicarbonat u. 0,25% 
Glucose (Kórpertemp., anaerobe Bcdingungen) der EinfluB von K  auf die Garung 
untersucht. In K- u. Ca-freier Ringerlsg. sind die Garungswerte im allgemeinen geringer 
ais in „Voll-Ringerlsg.“ Unmittelbar nach Zusatz von KC1 steigt die Garung in K- u. 
Ca-freier Ringerlsg. an, der weitere Verlauf der K-Wrkg. ist beim JENSEN-Tumor 
anders ais beim FLEXNER-Tumor. Zusatz von NaCl oder LiCl ist ohne EinfluB auf 
die Garung in K- u. Ca-freier Ringerlsg.; die Wrkg. des ICCI-Zusatzes beruht also weder 
auf der geringen Erhóhung des osmot. Druckes, noch auf einer unspezif. Vermelirung 
der Alkali- oder Cr-Ionen. Auch mit CaCl2- u. MgCl2-Zusatz kein der K-Wrkg. iihnlicher 
Effekt. — Vf. bespricht die in der Literatur mitgeteilten Beobaclitungen iiber die Rolle 
des K  beim Zellwachstum u. stellt folgende Arbeitshypothese auf, die einen kausalen 
Zusammenhang K — >- (Juellungszustand— y  Garung— >-Wachstum fordert: Die
Intensitat der energieliefernden Rk. des Zellwachstums ist an einen bestimmten 
Quellungszustand gewisser Zellkolloide gebunden, derart, daB sie mit steigender Hydra- 
tation dieser Kolloide zunimmt, vorausgesetzt, daB alle ubrigen die Rk. bedingenden 
Faktoren konstant bleiben; die Regulation dieses Qucllungszustandes unterliegt, 
wenigstens unter n. Bedingungen, dem K. (Ztschr. f. Krebsforsch. 27. 115— 24. 1928.

Otto Seifert, Die Nebenwirkungen der modernen Arzneim ittel. 2. Aufl. Nachtr. 5. Leipzig:
C. Kabitzsch 1929. gr. 8°. =  Wlirzburger Abhandlungen aus d. Gesamtgebiet d. 
Medizin. N. F. Bd. 5 =  D er ganzen Reihe Bd. 25, H . 9. N achtr. 5. (S. 457—525). 
nn. M. 5 .— ; Subskr.-Pr. nn. M. 4.20.

M. Grabowska und St. Weil, Untersuchungen iiber Gewinnung von Opium- 
alkaloiden. Die Opiumalkaloide des Mohns werden durch unmittelbare Extraktion 
von unreifen Mohnkópfen ohne Einschneiden unter Abiindcrung der THOM Sschen 
Methode gewonnen, indem die lufttrockenen Mohnkópfe mit essigsaurem A. erschopfend 
behandelt werden. Aus den bei 47—49° im Vakuum eingeengten Estrakten wurden 
die Alkaloide nach bekanntem Verf. erhalten. Die Ausbeuten betrugen je 1 kg Mohn- 
kdpfe bei 100° getrocknet 0,8078 g Morphin u. 1,0827—1,3403 g Nebenalkaloide, 
also im Verhaltnis 1:1,12 (anderweit 1:0 ,5—0,9). Es wird angenommen, daB sich 
die Alkaloide bzw. ihre Zwischenprodd. in dem unreifen Molmkopfe in anderem Ver- 
haltnis befinden, u. daB sich dieses Verhaltnis wahrend der verschiedenen Mani- 
pulationen bzw. durch enzymat. Zers. der Zwischenprodd. verschiebt. Eine betriebs- 
maBige Herst. der Alkaloide mittels der untersuchten Verff. ist kalkulator, nicht 
empfehlenswert. (Sprawozdania z prac Państw. Instji;. farmaceut. 1925. 32 Seiten. 
Warschau, Staatl. pharmaz. Inst. Sep.) HoYER.

R. Marcille, Ein neues Antiferment mit Ameisensaure ais Grundsubstanz. „Bakterio- 
<p h a g e Vf. hat das von der belg. Firma T he G e n e r a l  B a c t e r i o p h a g e  C y  
L t  d. in den Handel gebrachte Antiseptikuin Bacteriopliage analysiert. Sodann wurde 
die asept. Wirkungsweise durch Zusatz gesteigerter Mengen dcsselben zu einer garenden 
FI. gepriift; 1040 ccm je Hektoliter erwiesen sich dabei ais wirksam. Es schlieBt die 
Arbeit mit einem Hinweis auf die physiolog. Wrkg. der Ameisensaure. (Ann. Falsi- 
fications 21. 19—22. Jan.) _____  W in k e l m a n n .

James Colman, Berlin, Herstellung eines zu Arzneizwecken venvendbaren, nicht 
zerflieftticheM Jodcalciumpraparats, dad. gek., daB CaJ2 mit mindestens der gleichen 
Menge Thaobrominnatriumsalicylat gemisclit wird. — Das Prod. wird auch bei tage- 
langem Liegen an der Luft nicht merklich feucht. (D. R. P. 466 740 KI. 30h vom 31/5. 
1925, ausg. 12/10. 1928.) . A l t p e t e r .

Byk-Guldenwerke Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Herstellung haltbarer, 
zu Injektionszwecken geeigneter calciumhaltiger Losungen von Theophyllin, dad. gek., 
daB man Theophyllin, Athylendiamin u. Salicylsaure einzeln oder ais Verbb. aufeinander 
zur Einw. bringt, wobei Ca in Form seiner Salze gleichzeitig oder nachtraglich zugesetzt 
wird. — Z. B. wird Salicylsaure in der berechneten Menge wss. Athylendiamin gel., 
h. wss. Lsg. von Theophyllin zugesetzt u. eine wss. Lsg. von CaCl2 (bis zur 20-faclien 
Menge des Thcophj-llins) zugegeben. (D. R. P. 469 788 KI. 30h vom 18/6. 1925, ausg.

Berlin, Charite. Sep.) K r u g e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.

21/12. 1928.) 
XI. 1.

A l t p e t e r .
188
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J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung hallbarer Lósungen 
von Alkalisalzen substituierter Barbitursauren, dad. gek., daB man diesen Lsgg. bei oder 
nach ihrer Herst. Gelatine, dereń noch gelatinierende Abbauprodd., Agar-Agar u. dgl., 
zufiigt. — Z. B. wird sek. bulylbromallylbarbitursaures Na, in einer 40° w. sterilisierten 
Oelatinelsg. (etwa 10%ig), welche mit Na2C03 schwach alkal. gemacht wurde, gel. Die 
in  Ge]form aufbewahrten Lsgg. werden durch gelindes Erwarmen (etwa 37°) verflussigt 
u. sind zu Injeklionen geeignet. (D. R. P. 469 395 KI. 30h vom 16/1. 1926, ausg. 
10/12.1928.) A l t p e t e r .

Sehering-Kahlbauin Akt.-Ges., Berlin, Mitlel gegen Seekranlcheit. Zu dem Ref. 
nach E. P. 266 727; C. 1929. I. 2335 ist folgendes nachzutragen: Die Wrkg. der aus 
Atropin- bzw. Hyoscyamin- u. Scopolamins&lzen bestehenden Mischung kann gesteigert 
werden, wenn an Stelle der inakt. Alkaloide dereń linlcsdrehende Formen verwendet 
werden. (Oe. P. 112 732 vom 1/2. 1927, ausg. 10/4.1929. D. Prior. 26/2.1926.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M . (Erfinder: Karl Schranz 
und Siegfried Jaeger, Elberfeld), Verfliissigung von TribromdthylalkoJiol, dad. gek., 
daB man dieses Prod. mit kleinen Mengen Formamid behandelt. — Bei Zusatz von 
10— 20% des letzteren wird eine fl. Mischung erhalten, die in  etwa korperwarmem W.
11. u. haltbar ist. (D. R. P. 469 625 KI. 30h vom 10/5. 1927, ausg. 14/12. 1928.) A l t p .

E. Merck, Darmstadt (Erfinder: Erich Kornick, Darmstadt), Verfahren zur 
Darstellung lialtbarer Jodole aus Olen mit hoher HuBLscher Jodzahl, dad. gek., daB 
man auf die ungesatt. Ole die zu ihrer Sattigung theoret. erforderliche Menge an Jod 
bzw. Jodverbb. einwirken laBt u. aus dem Rohprod. das lockcr gebundene Jod durch 
geeignete Mittel abspaltet u. entfernt. -— Z. B. werden 3 Teile Molmól an einem Tage 
mit 3 Teilen HJ-Gas, am 2. Tage mit einem 4. Teil H J gesatt., durch Schiitteln mit 
Disulfitlsg. entfarbt, mit Dicarbonatlsg. neutralisiert, gewaschen, getrocknet u. filtriert. 
Man erhalt ein zahes, hellbraunes Ol m it etwa 40% Jodgehalt. Die Entfarbung kann 
auch durch Behandlung mit H 2S bzw. Na2S 0 3-Lsg. bewirkt werden. Die Jodierung 
kann auch mittels Honochlorjod erfolgen. Mit Leinol erhalt man ein etwa 45% J eni- 
haltendes Prod. (D. R. P. 469 233 KI. 1 2 o vom 4/4. 1926, ausg. 6/12. 1928.) R a d d e .

Eobert A. Hatcher and others, Useful drugs; al is t of drugs selected to  supply tke dcmand 
for a less extensive m ateria medica w itli a brief discussion of their actions, uses and 
dosage; 7 th  ed. rev. Chicago: Amer. Medical Ass’n, Council on Pharm acy & Chemistry 
1028. (172 S .) 16°. apply.

GL Analyse. Laboratorium.
Willi M. Cohn, Uber die Durchfuhrung von Untersuchungen im Gebiete hoher Tem- 

peraturen. I. Vorbedingungen und Materialien. Vf. geht kurz auf die esperimentcllen 
Vorbedingungen fiir Hochtemperaturunterss. wie Regulierbarkeit der Erhitzungs- 
geschwindigkeit, Temp., Ofenatmosphare, genaue Temp.-Kontrolle ein u. gibt in einigen 
Tabellen eine tjbersicht tiber die zur Verfiigung stehenden feuerfesten Materialien 
(keram. Massen, Elemente hoher Temperaturbestandigkeit, hochfeuerfeste Osyde, 
Carbide, Nitride u. kombinierte Baustoffe). (Metall-Wirtschaft 8. 367—71. 19/4. Berlin- 
Dahlem.) COHN.

D. R. Barber, Metali zum Einschmelzen in Glas. Vf. empfiehlt ais Metali zum
Einschmelzen in Glas„Platinoid“, eine Legierung wechselnder Zus. (Ni, Ag, 1—2% W.). 
(Journ. scient. Instruments 6 . 138—39. April. Univ. Colledge of the South-West of 
England.) L o r e n z .

Leopold Scheilan, Einfache YorrichUmg zum Pipettieren gefahrlićher Fliissig- 
heiten. Die abzupipettierende Fl. befindet sich in einem Kolben, der durch einen 
mit zwei Bohrungen versehenen Stopfen versehlossen ist. Durch die eine Bohrung 
wird die Pipette dichtschlieBend eingefuhrt, bis sie in die FI. eintaucht; in die zweite 
Bohrung ist ein Stuck Glasrohr gesteckt, an dem ein Gummiballon (von einem Parfiim- 
zerstauber o. dgl.) befestigt ist. Die Pipette kann durch ein am oberen Ende auf- 
gestecktes Stuck Gummischlaueh mit Quetschhahn abgesperrt werden. Man erzeugt 
mittels des Gummiballons tjberdruck im Kolben, treibt dadurch die Fl. in die Pipette 
bis uber die Markę, sperrt mit dem Quetschhahn ab u. zieht die Pipette heraus. (Journ. 
chem. Education 6 . 114. Jan. Syraeuse, New York, Univ.) RÓLL.

E. G. Bilham, Eine wue selbsttatige Pipette. Das Einsaugerohr ist durch das 
Innere der Pipette in den Hals hochgezogen u. dort zu einer leicht gekrummten Spitze
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ausgebildet. Das Einsaugen geschieht in iiblicher Weise, dann lauft die Pipette bis 
zur Hóhe der Spitze des Einsaugerohres wieder ab. Die Pipette wird durch den Hals 
entleert. (Skizze im Original.) (Journ. scient. Instruments 6 . 119—20. April.) Lor.

C. S. Martin, J. E. Day und W. L. Evans, Die Dampfdichle von Wasserdampf. 
Vf. beschreiben eine fiir Praktika geeignete Apparatur zu Bestst. der D.D. yon Wasser
dampf. (Journ. ehem. Education 6 . 107—08. Jan. Bowling Green, State Normal 
School, u. Columbus, Ohio State Univ.) R o l l .

R. Kolkwitz, Das Thermoplanktometer. Vorl. Mitt. Der App. besteht im wesent- 
lichen aus einem Hohlkórper, der in der Losung, dereń D. bestimmt werden soli, zum 
Schweben gebraeht wird. Die Lsg. wird durch eine Heizspirale crwarmt u. so ihre D. 
so lange yerandert, bis der Hohlkórper „schwebt“ . Das Instrument soli der Best. 
der D. yon Meerwasser dienen. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 47. 64— 67. 21/2.) T r e n e l .

William C. Austin, Eine einfache Anordnung zum Plałinieren von Elektroden. 
Besehreibung einer einfaehen Anordnung, bei der eine gróBere Zahl von Elektroden 
gleiehzeitig platiniert werden kann. (Proc. Soc. exp. Biology and Medicine 24. 851 
bis 852. 1927. Sep.) K r u g e r .

A. Gerschun, Uber ein Nahermgsverfahren zur Berechnung der Absorption des 
optischen Glases. Die zeitraubendcn Berechnungen nach der ubliehen Methode bei 
Anwendung des MARTENSschen Polarisationsphotometers fiir Absorptionsbestst. 
im opt. Olase kónnen durch ein einfachcs Naherungsyerf. ersetzt werden. Die Formel 
wird von Vf. abgeleitet u. an Rechenbeispielen die erzielbare Genauigkeit gezeigt. 
(Ztschr. techn. Physik 10. 18—19. Leningrad, Photomctr. Labor. d. Opt. Staats-
inst.) R oll.

Hans Pettersson, Sichtbar gemachte H-Teilchen. Besehreibung der Verwendung 
der SnrMizu-Nebelkammer (C. 1922 .1. 393) bei natiirlichen H-Strahlen u. Besehreibung 
eines H-Spinthariskops. (Journ. scient. Instruments 6. 130—32. April.) L o r e n z .

J. Brentano, Die Anwendung eines Rohrenverstarkers zur Messung von Rontgen- 
strahlen und photoelektrischen Ersclieinungen. Krit. Bemerkungen zu der Arbeit von 
W y n n -W il l ia m s  (C. 1928. II. 2043.) (Philos. Magazine [7] 7. 685—91. April. Man
chester, Univ.) K. W o l f .

Max Knoll, Aupenaufnahmen von Kathodenstrahloszillogrammen durch Lenard- 
fenster. Vf. berichtet iiber eine ohne Optik arbeitende Aufnahmcmethode fiir Kathoden- 
oscillographen mittels LEN ARD-Fenster, die die bisher notwendigen Innenaufnahmen 
durch AuBenaufnahmen zu ersetzen gestattet. Die Brauchbarkeit der Methode wurde 
durch Verss. fiir Schreibgeschwindigkeiten bis zu 1,4 km/sec bestatigt. Sie bietet 
den Vorteil der leichteren Bedienbarkeit u. schnelleren Aufeinanderfolge der Auf- 
nahmen. Auch ist die Herst. yon der Pumpe abgeschmolzener Oscillographen móglich. 
(Ztschr. techn. Physik 10. 28—30. Berlin, Techn. Hochsch., Hochspannungslab.) R o l l .

O. Eisenhut und E. Kaupp, Ober einen Weg der spektralanalylischen Bestim- 
mung leicht schmelzbarer und fliichtiger Substanzen mittels Lenardróhren. Die infolge 
der starken lokalen Erhitzung der Antikathode bei der iiblichen Anordnung zur spektral- 
analyt. Best. eines Stoffes mittels Róntgenstrahlen (Auftragen des Stoffes auf die 
Antikathode u. Erregung innerhalb der Róhre) auftretenden Fehler, die die Anwend- 
barkeit der Methode bei leicht schmelzbaren u. fliichtigen Substanzen oft unmóglich 
machen, werden dadurch umgangen, daB die Antikathode auBerhalb der Vakuumróhre 
(Gliihkathodenrohr mit Lenardfenster) angeordnet, also die zu untersuchende Substanz 
auBerhalb der Róhre angeregt wird. Vers.- Anordnung u. Fehlermóglichkeiten, 
die beseitigt bzw. ausgeschaltet werden kónnen, werden beschrieben. Die Arbeits- 
methode wird an Beispielen erlautert. Die Anordnung gestattet, selbst von Lsgg. 
Emissionsspektren aufzunehmen. Durch Aufnahmen an wss. Galliumchloridlsgg. 
werden noch nicht aUgemein anerkannte Wellenlangen der iT-Serie des Ga direkt er- 
mittelt: K  a 1,3383, K  a' 1,3433, K  fl l,207a A. (Ztschr. Physik 54. 427—32. 12/4. 
Physik. Lab. d. Betriebskontrolle Oppau d. I. G. Farbenind. A.-G.) L e s z y n s k i .

Kamta Prosad, Eine neuartige Vakuumbogenlampe fiir spektroskopische Arbeiten. 
Besehreibung einer Vakuumbogenlampe, bei der die Ziindung von auBen durch einen 
Elektromagneten getatigt wird. (Zeiehnung u. Angabe der MaBe im Original.) (Journ. 
scient. Instruments 6 . 126—30. April. Patna, Phys. Dep. Science Coli.) L o r e n z .

Henry Francis Holden, Ein einfaches Spektrocolorimeter. Besehreibung eines 
einfaehen Spektrocolorimeters zur spektroskop. Schatzung der Menge einer Substanz, 
die im Sichtbaren definierte Absorptionsbanden hat; der App. ersetzt in vielen

188*
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Fallen ein Spektropliotometer. (Austral. Journ. exp. Biolog, med. Science 4. 221.
1927. Sep.) L e s z y n s k i .

A. E. Mirsky und M. L. Anson, Beschreibung der Glaseleklrode und ihre An- 
wendung zur Messung der Wasserstoffionenkonzenlratioii. E s werden einige Modifikationen 
der Anordnung von K e r r id g e  (C. 1 9 2 6 . I. 443) beschrieben, die Herst. u. Gebrauh 
der Glaseleklrode yereinfachen. (Journ. biol. Chemistry 8 1 . 581—87. Marz. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. R es. Princeton, R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. Res.) K r u .

W. A. Taylor, Die Anwendung von pn-Messungen. Allgemeine tJbersicht iiber 
den Nutzen u. die Anwendung der pn-Mcssung in den verschiedensten Industriezweigen. 
(Journ. chem. Education 6. 36— 43. Jan.) R o l l .

Giles B. Cooke, Eine Methode zur ąuantitativen Bestimmung von Sauerstoff in 
der Almosphdre. In einem Eudiometerrohr, in das zwei Pt-Driilite in geringem Ab- 
stand eingeschmolzen sind, wird zu einer abgemessenen Menge Luft etwas mehr ais 
die zur R k . mit dem 0 2 nótige Menge H 2 zugesetzt. Durch Funken wird das Knall- 
gasgemisch entziindet u. aus der Vol.-Abnalime der 0 2-Geh. berechnet. (Journ. chem. 
Education 6 . 105—06. Jan. Univ. of Maryland, Coli. Park.) R o l l .

Wolfgang Ponndorf und H. W. Knipping, Zum Verlauf der Sorption von 
Ddmpfen aus strómendem Gas durch feste Sorbentien und die Eignung von Aktiv- 
kohle und Kieselsduregel zur anahjlischen Erfassung kleiner Dampfmengen aus 
Atemluft. In sehr eingehender Weise wird die quantitative 'Best. von in Dampfen 
enthaltenen organ. Stoffen untersucht. Bei ruhenden u. bewegten Gasen wurde 
die Adsorption an verschiedenen Medien, insbesondere an akt. Kohle bei- ver- 
schiedenem Wasserdampfgeh. genau gemessen. — Eiir die Hóhe der Adsorption in 
Stoffen aus strómendem Gas stellt der Isothermenwert nur eine obere Grenze dar. 
Es hangt von der Adsorptionsgeschwindigkeit ab, ob u. wann dieser Wert erreicht 
wird. —  Ais „Filtergrenzwert“ wird die Kapazitat einer adsorbierenden Eilterschicht 
unter bestimmten Bedingungen fur 100% Adsorption aus strómendem Gas bezeichnet. 
Mit Hilfe dieser Zalil kann man einen besseren Einblick in den Mechanismus der Vor- 
gange der Adsorption aus strómendem Gas gewinnen ais bisher. Der Filtergrenzwert 
hangt zum Teil von den Isothermenwerten ab, zum Teil ist er darstellbar durcli eine 
Kurve, die yom Isothermenwert auf Nuli abfallt. Wesentlieh ist die Lange u. dio durch- 
schnittliche Neigung dieser Kurve. Ihr Verlauf wurde bei verschiedener Geschwindig- 
keit, yerschiedenen Formen der Schichten, verschiedenen Tempp. u. Druck untersucht. 
Kieselsduregel erwies sich fiir Wasseradsorption iiberlegen, aktive Kohle fur Aceton- 
adsorption u. iiberhaupt fiir organ. Dampfe. Ist gleichzeitig Aceton u. W. in der Luft 
vorhanden, so stórt der W.-Dampf die Adsorptionskurve sowohl bei Kieselsiiuregel 
wie auch in geringerem MaBe bei akt. Kohle. — Prakt. gelang es sclilieBlich, aus sehr 
groBen Mengen feuchter Luft Aceton quantitativ zuriickzuhalten. Man wird diese 
Methode zu analyt. Zwecken verwenden kónnen. (Beitriige zur Klinik der Tuber- 
lculose 6 8 . 751—806. 1928. Eppendorf, Krankenh., Med.-Univ.-Klinik. Sep.) F. Mu.

K lem ente und anorganische V erbindungen.
J. J. Fox, Anu-endungsweisen neuer analytischer Methoden. 8-Ozychinolin („Oxin“) 

gibt mit einer Reihe von Metallen charakterist. Ndd. Man neutralisiert die zu unter- 
suchende Lsg. nahezu, bringt zu der schwach sauren Lsg. eine Lsg. von Na- oder 
Ammonacetat, die etwas Essigsaure enthalt, gibt dann ca. 0,5 ccm einer 2%ig. Oxinlsg. 
hinzu, schiittelt um u. erhitzt bis zuinKochen. Einige Metalle, die in Acetatlsg. nicht 
gefallt werden, geben in NH3 +  Natriumtartratlsg. oder in NaOH +  Na-Tartratlsg. 
Ndd. Dies kann man sogar zuTrennungen zweier Metallsalze u. zu ihrer quantitativen 
Best. anwenden. — Zu den S l‘ACUschen Pyridinrkk. wurde vom Vf. statt Thiocyanat 
Kaliuinselencyanat. yerwandt, welches fiir das zu berechnende Metali einen kleineren 
Faktor bedeutet; leider ist die Selenverb. schwerer rein zu erhalten. — Ferner werden 
einigeBeispiele zu der von Ca l l a u  u . H o r r o b in  (C. 1 9 2 9 .1. 562) mitgeteilten poteńtio- 
metr.Methode angefiihrt. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 12 . 38— 45. Febr.) W lX K.

Egerton Charles Grey, Die jodometrische Eisenbestimmung. Vf. untersucht 
die Ursachen des Naehblauens der Starkę bei der jodometr. J^e-Best. nach M o r e  
(L ie b ig s  Ann. 105. [1858] 53). Zum Freisetzen dss J  naeh der Gleichung
2 Fe +  2 J' =  2 Fe -\- J 2 ist ein groBer OberseliuB an K J u. Saure nótig. Das 
gesamte Fe muB echt gcl. sein. In Gcmischen von Fe (IH)-Salzlsgg. mit dem gleichen 
Vol. konz. HC1 u. ca. 5,5 Mol. K J auf 1  Fe wird J„ prakt. momentan frei u. kann sofort 
mit theoret. Ergebnis titriert werden; bei Yerweńdung von 1 -n. HC1 ist bei beliebiger
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Fe-Konz. die Rk. in 3 Min. bei Zimmertemp. ToUstiindig; keine Umkehrung. Bei 
echt gol. Fe kann die Lsg. nach KJ-Zusatz nach 3 Min. rcictdich mit W. verd. u. mit 

■ Starkę u. Na2S20 3 titriert werden, ohne daB Nachblauen stattfindet. Die Riick- 
oxydation durch atmosphar. 0 2 unter diesen Bedingungen ist, wenn sie iiberhaupt 
eintritt, ca. 1 0 6-mal langsamer ais die Oxydation durch H20 2 in aquivalenter O-Konz. 
Riickkehr der blauen Farbę nach der Na2S20 3-Titration wird veranlaBt: 1. durch 
kołloides Fe(OH)3 oder suspendiertes Fe20"3; 2. durch H-Acceptoren (z. B. CU oder 
H N 03); 3. durch Cu; am Nachblauen in Ggw. von Cu lassen sich noch 1—2 Tl. Cu 
in 2000000 Tin. W. erkennen. — Fe-Best. in organ. Materiał: Veraschen, mehrmals 
mit konz. HC1 eindampfen, bis cin etwaiger unl. Riickstand farblos ist, die HCl-Konz. 
auf mindestens 0,4 ccm konz. HC1 in 10 ccm Lsg. einstellen. Bei spaterer Fo-Best. 
erst kurz vor der Best. verdiinnen. Cu durch Fiillung mit NH3 entfernen u. Fe(0H )3 
wieder in HC1 losen. Zu 10 ccm der FeCl3-Lsg. 0,33 g K J in 5 ccm W. gel. zusetzen, 
nach 3 Min. bei 15° mit W. verdiinnen, ev. Na-Acetat (bei Ggw. von Vcrunreinigungen) 
zusetzen, mit Na2S20 3 titrieren. Bei Anwendung von Yjooo-n. Na2S20 3 lassen sich 
Fe-Mengen von 0,05 mg genau bestimmen. (Journ. chem. Soc., London 1929. 35—39. 
Jan. Cambridge, Univ.) K r u g e r .

R. Ripan, U ber die Melallcyanaie. VI. Mitt. (V. vgl. C. 1928. I. 2974.) I. Neue 
Rmklionen der Cyanwasserstoffsdure. II. Beiirag zu einer qualiłałiven Probe auf Kobalt.
III. Eine neue Reaktion fiir den Nachmis von Co neben Fe. I. Salze der Cyanwasser- 
stoffsaurc mit Fe, Cr u. Al liydrolysieren leicht unter Bldg. yon Metallhydroxyden. 
Dic Cyanwasserstoffsaure neigt zur Bldg. komplexer Salze. Durcli doppelte Umsetzung 
des Kaliumcyanats mit den entsprechenden Metallnitraten bzw. Sulfaten wurden 
folgende Salze dargestellt: [NiPy4](NCO)2, [Co(NCO)4]K2, [ZnPy2](NCO)2, [CuPicl2]- 
(NÓO),, [CuDibzl2](NCO)„, [Cd(NCO)3]K, [CdPy2](NCO)2. — II. Ais sehr empfindliche 
Rk. auf Kobalt wird die" Bldg. des blauen B l o m s t r a n d -  Salzcs [Co(NCO)4]K 2 vor- 
gesehlagen. Manfiihrtzur Co-IoncnenthaltendenLsg. 1—2ccmKCNO (4%)u. ITropfen 
konz. Essigsaure. Die Lsg. farbt sich intensiv blau. Bei Zusatz yon 2—4 ccm Aceton 
kann man bis 2/ 100 mg Co nachweisen. — ad III. Der Nachweis von Kobalt neben 
Eisen beruht darauf, daB Eisen durch KNCO in der Hitze gefallt wird, wahrend Kobalt 
unter denselben Bedingungen bei Ggw. von Ammoniumsalzen in Lsg. bleibt. — Zum 
SchluB berichtet Vf. von der Darst. von 2 neuen Aminen. Aus CuSO.,, KNCO u. Picolin 
bzw. Dibenzylamin entstanden [CuPicl2](NCO) 2 u. [CuDibzl2](NCO)2. (Bulet. Soc. 
ętiin^e Cluj 4.144—54. Nov. 1928. Cluj, Lab. f. anorg. u. anal. Chem. d.Univ.) G u r i a n .

Paul Misciattelli, tlber die Trennung ton Tlior und Uran mit Atlier. (Philos. 
Magazine [7] 7. 670—74. April. — C. 1929. I. 417.) IC. W o l f .

Herbert Topelmann, Zur schnelleleklrolytischen Bleibestimmung ais Blei-(4)oxyd. 
Eine mogliehst vollstandige Abscheidung des Bleies wird erreicht durch Elektrolyse 
bei Zimmertemp. mit einer Stromstarke yon 0,5—2 A, mittlerer Saurekonz. u. CuN03- 
Zusatz. Ais Anodę dient eine WiNKLERSche Netzelektrode aus Pt, ais Kathode eine 
Platinkathodo nach P erk in . Die yollstandige Abscheidung wird durch die zum SchluB 
einsetzende 0 2-Entw. u. Bldg. salpetriger Saure eingeschrankt. Kontrollanalysen 
zeigen jedoch, daB der Fehler 0,1 mg nicht ubersteigt. — Das abgeschiedene Bleioxyd 
wird vor dem Wagen durch Erhitzen von W. befreit. Das entstandene Prod. hat jedoch 
nicht dis genaue Zus. P b02, sondern enthalt einen “Oberwert, so daB der Bleigeh. mit 
Hilfe eines empir. Faktors ermittelt wird. Das Oxyd enthalt kleine Mengen N 0 3' u. 
okkludiertes oder adsorbiertes W. — Die therm. Dissoziation des Bleioxyds setzt bei 
320—350° ein. Fiir genaue Bestst. wird empfohlen, die P b0 2-Ndd. bei 260° 2 Stdn. 
zu trocknen. — Es werden Bleibestst. ausgefiihrt bei Ggw. von Ammonium u. Alkali- 
nitraten u. Chlorionen. Erstere storen die Bleibest. nicht, letztere mussen entfernt 
werden, da sie das Kathoden- u. Anodenpotential beeinflussen. — Zum SchluB zeigt 
Vf., daB das elektrolyt. Verf. in etwas modifizierter Form auch zur Abscheidung sehr 
kleiner Bleimengen (0,02 mg auf 100 ccm) angewandt werden kann. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 121. 289—319. April. Leipzig, Phys. Chem. Inst. d. Univ., Chem. 
Abt.) G urian .

G. Spacu und J. Dick, Eine Schnellmethode zur Bestimmung des Zinks. Die 
friiher beschriebene Methode (vgl. C. 1928. I. 2523) wird modifiziert, indem der gefallte 
Komplex (ZnPy„)(SCN)2 mit A. oder A. gewaschen, im Vakuum getrocknet direkt 
gewogen wird. Es gelingt nach dieser Methode, innerhalb 1 Stde. Bestst. auszufiihren, 
die befriedigende u. iibereinstimmende Resultate liefem. (Bulet. Soc. §tiin$e Cluj 4. 
177—81. Nov. 1928. Cluj, Lab. f. anorgan. u. anal. Chem. d. Univ.) G u r ia n .
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G. Spacu und J. Dick, Eine n&ue Schnellmelhode zur Bestimmung des Cadmiurns.
(Vgl. C. 1928. I. 2276.) Die Fallung des Cadmiums mit NH 4SCN u. Pyridin ais 
(CdPy2 )(SCN)2 muB in der Hitze erfolgen, da sonst das sehr unbestiindige (CdPy4)(SCN) 2 
entsteht. Die Bestst. wurden im iibrigen ahnlich durchgefiihrt wie bei Zink (vgl. 
vorst. Ref.), dauern 1 /2 Stde. u. liefem gute Resultate. Die Ggw. von NH 4C1 u. 
NH.,C,H30 2 wirkt stórend. (Bulet. Soc. § tiin |e Cluj 4. 241—45. Nov. 1928. Cluj, 
Lab. f. anorg. u. anal. Chem. d. Univ.) G u r ia n .

A. Lejeune, Quantitative Bestimmung des Zinns in mit Kautschuk isolierten 
Drahten. Der Analyse des Sn in verzinnten isolierten Kupferdraliten muB eine sorg- 
faltige Entfernung der Kautschukisolierung durch. vólliges Abwaschen der an der 
Drahtoberflache haftenden dunnen Kautschukhaut mittels Bzl. vorangehen. Da die 
Verteilung des Sn auf der Drahtoberflache im allgemeinen sehr unregelmaBig ist, muB 
aus einer Drahtprobc yon mindestens 5 m, die in kleine Stiicke zerschnitten wird, 
ein Durchschnitt genommen werden. —  Die Zers. der Probe mit H N 0 3 (1,36) u. Wagung 
des Sn ais Sn02, nach gutem Waschen u. Gliihen der abgeschiedenen Metazinnsaure, 
liefert sehr genaue Resultate. — Eine andere Methode, bei der das Sn mittels HC1 
(25 Vol.-°/o) vom Cu-Draht abgelóst wird, fiihrt oft zu niedrigeren Werten, da, besonders 
bei reicher Verzinnung, schwer alles Sn von der Cu-Oberfliiche zu entfernen ist. (Buli. 
Soc. chim. Belg. 38. 25—30. Jan. Brussel, Inst. Meurice Chimie.) Co h n .

Sporcq, Priifung auf Gold und Metalle der Platingruppe. Vf. beschreibt eine 
Reihe von Farbrkk. der reinen salzsauren Lsgg. der Edelmetalle mit SnCL. Es ergibt: 
Au  eine schwarzblaue Farbung, die sich nach einiger Zeit in einen tiefschwarzen Nd. 
umwandelt; Pt eine Braunfarbung; Pd  eine ziegelrote Farbung; lihu  eine blaBgelbe 
Farbung (besonders gut nach Aufkochen der Lsg.); Ir  eine orangegelbe Farbung. 'Die 
Empfindliclikeit dieser Methode liegt unter gewólmlichen Bedingungen bei einer Edel- 
metallkonz. von >  0,03 mmg in dem nach Verbleiung, Verschlackung u. Kupellation 
zuriickbleibenden Metalikom. — Vf. beschreibt weiter eine Verfeinerung dieser Methode, 
welche noch einen deutlichen Nachweis von 0,01—0,0001 mmg Au gestattet (im Konz.- 
Bereich 0,001—0,01 mmg quantitativ colorimetrierbar), was bei einer Ausgangsprobe 
von 100 g Erz der Best. von 0,001—0,1 g Au pro t  entspricht. — Die Empfindlichkeit 
derselben Rk. fur Pt u. Pd liegt in der gleichen GróBenordnung, u. zwar laBt sich der 
Nachweis dieser Metalle neben Au nach volliger Ausfallung des letzteren fiihren. — 
Der Nachweis von Spuren Pt in Goldbarren oder in Mineralien mit uberwiegendem 
Goldgeh. gelingt nach Ausfallung von Pt aus der salzsauren Lsg. mittels NH^Cl u.abs. 
A. u. Rk. des in HC1 wieder gel. Nd. mit SnCl2-Lsg. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 21—24. 
Jan. Soc. des Mines d’Or de Kilo-Noto.) Co h n .

Organlsche Substanzen.
Fritz Friedrichs, Ein neuer Apparat zur Wasserbestimmung jnittełs schwer ent- 

ziindlicher Warmeuberlrager. Bei der W.-Best. in leichtzersetzlichen Stoffen unter 
Verwendung von Tetrachlorathan an Stelle des leicht entzundlichen Xylols werden die 
Wassertropfen in dem neuen Apparat der Firma G r e i n e r  u . F r i e d r i c h s  G. m. b. H., 
Stiitzerbach, ilirem Auftrieb entgegen nach unten gedruckt u. steigen im MeBraum 
nach der Entmischung wieder auf. An Stelle des iiblichen RuckfluBkiihlers wird ein 
DurchfluBkuhler verwendet. Ein Vergleieh zeigt, daB die erhaltenen Resultate mit 
denen der Xylolmethode bei wesentlicher Zeitersparnis sehr gut ubereinstimmen. 
(Chem.-Ztg. 53. 287. 10/4. Stiitzerbach.) J u n g .

H. A. J. Pieters und Th. H. Koenen, Untersuchungen iiber Anthracen. I. Ana- 
lysenmetkode. Bei der Anthracenbest. nach SlELlSC H  (C. 1926. II. 3103, vgl. C. 1928-
I. 2433) treten durch die Nachbehandlung mit H2S 0 4, Sublimation u. Trocknung 
bei Tempp. iiber 100° Verluste ein, auBerdem stort Phenanthren, wenn es in gróBerer 
Menge anwesend ist. Aus der Lóslichkeit von Anthracen, Carbazol u. Phenanthren 
in Bzl., Toluol, Pyridin u. Solventnaphtha ergibt sich, daB zur Abtrennung von Car
bazol u. Phenanthren Pyridin am geeignetsten ist, zur Abtrennung von Phenanthren 
allein Solventnaphtha oder Toluol. Folgendes Verf. wird empfohlen: Entfernung 
der N-Basen durch Extraktion mit 4-n. H2SO,(, dann Zerlegung mit Toluol in eine 
„Anthracen +  Carbazol-“ u. eine „Phenanthreńfraktion“ (zu groBer ToluoliiberschuB 
ist zu vermeiden, zweckmaBig etwa 100 ccm auf 50 g Rohanthracen). In  1 g der 
„Anthracen +  Carbazol-Fraktion“ wird Anthracen nach SlELlSCH  bestimmt, jedoch 
ohne Nachbehandlung mit H 2S 0 4 u. ohne Sublimation, Trocknung bei etwa 90°. 
Carbazol wird im Filtrat oder direkt in dem von N-Basen befreiten Rohanthracen
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durch N-Best. nach K j e ld a h l  oder anderen Verff. bestimmt, beidcs teohn. Naherungs- 
methoden. Die Phenanthreribest. mit Pikrinsaure ist zeitraubend u. wakrsckeinlich 
ungenau. (Chem. Weekbl. 26. 222—24'. 20/4. Centr.-Lab. d. Staatsmijnen.) R. K. Mu.

Stephen Soule, Basche Probe zum Nachweis von Glycerin. Auftreten von Acryl- 
aldehyd beim Auftropfen der zu untersuehenden Lsg. auf rotgliihendes Eisen, weisfc 
auf dje Anwesenheit von Glycerin hin. (Chemist-Analyst 18. Nr. 1 . 8 . 1/1. Shelton, 
Conn. Sidney, B l u m e n t h a l  u. Co.) M e in h a r d -W o l f f .

A. Hantzsch und W. Voigt, Bestimmung der Aciditat undissoziierter Sauren durch 
Dimethylaminoazobenzol ais Indicator. Die wahre Aciditat von Sauren kann, worauf 
schon fruker kingewiesen wurde, nur durck die Tendenz zur Salzbldg. bzw. durch 
die Stabilitat der Salze gemessen werden, am einfachsten natiirlich dann, wenn, wie 
beim Dimethylaminoazobenzol (Dimethylgelb), die Salzbldg. mit einer Farbveranderung 
verkniipft ist. Zu beaehten ist;, daB auch die Wahl des Losungsm. von Wichtigkeit 
ist, da nur die gesatt. KW-stoffe u. (annahernd auch) ihre Halogenderiw. ausschlieBlich 
ais Verdunnungsmittel wirken. Verwend et wurden Chloroform, das auch die meisten 
anorgan. Salze des Dimethylgelbs lóst, u. A. (der allerdings mit starken Sauren Salze 
bildet). Die Salze der starken Sauren wurden in A. dargestellt u. mit PAe. ausgefallt, 
die der sckwacken nur in Lsg. dargestellt. — Ais Metkode zur Best. der Aciditat wurde 
im Prinzip die folgende benutzt: Die Lsgg. der roten chinoiden Salze (aus aquivalentcn 
Mengen der Sauren durch Zusatz konstantcr Mengen Dimetkylgelb) wurden mit dem 
betreffenden Solvens solange yerdunnt, bis der Farbumschlag eingetreten, das Salz 
also quantitativ dissoziiert war. (Prakt. wurde der bei einer b e s t i m m t e n  Ver- 
diinnung eingetretene Farbumschlag gemessen.) Die Methode ist bei den schwachen 
Sauren ungenauer, wird aber bei steigender Saurestiirke viel genauer u. handsamer 
ais die Messung der Leitfahigkeit. — Die Aciditaten der nicktdissoziierten Sauren 
verandern sick symbat den Dissoziationskonstanten, steigen aber yiel schneller an 
ais diese. Bemerkenswert ist, daB die Werte der Aciditaten in einem etwa zehnmal 
so groBen Interyall liegen wie die der (in W. bestimmten!) Dissoziationskonstanten, 
was auf die nivellierende Wrkg. der Hydrosoniumsalzbldg. in W. zuriickgefukrt wird. 
Ahnliche Effekte ruft auck Wasserzusatz zum Chloroform kerror. — In A. tritt die 
Solvolyse beim Verdiinnen schneller ein ais in Chlf.; doch ist fiir die ganz schwachen 
Sauren wegen der geringen nótigen Mengen A. u. der in so konz. Lsg. rotgelben Earbe 
des Dimethylgelbs die Messung nicht genau. —  Weiterhin wurde die Aciditat der 
starksten Sauren inA ., der etwasChlf. enthielt, bestimmt u. folgende Reihe gefunden: 
C10;1H >  B r H >  C1H > N 0 3H (Sckwefelsaure konnte wegen der Unlóslichkeit des 
Dimetkylgelbsulfats, H J wegen seincr Rk. mit A. nicht verwandt werden). Die Reihe 
entspricht der der Geschwindigkeiten, mit denen die Sauren Diazoessigester zersetzen.
— In Chlf. ist bei den starksten Sauren auck bei den groBeren Verdiinnungen die 
Dissoziation nicht quantitativ, weswegen die Salze des Dianisalacetons herangezogen 
wurden, dereń rote Farbę bei steigender Verdunnung uber gelb schlieBlich schwach 
griinlichgelb wird (freies Keton!). Blcrkwurdigerweise dissoziieren Percklorat u. Nitrafc 
des Dianisalacetons iiberhaupt nicht beim Verdiinnen, so daB nur Bromid, Chlorid 
u. Trichloracetat gemessen werden kónnten. Es ergab sich: B r H >  C iH >  CC13• COOH.
—  Die Resultate sind in Tabellen zusammengestellt. (B er. Dtsch. chem. Ges. 62.
975—84. 3/4. Leipzig, Univ.) B e r g m a n n .

A. Schachkeldian, EineneueMethode zur colorimetrischenBestimmung der a-Glueose. 
Das Prinzip der vorgeschlagenen Methode zur colorimetr. Best. von Glueose besteht 
in der Bldg. von (roter) Pikraminsaure bei der Einw. von Pikrinsaure auf d-Glucose 
in alkal. Lsg. Die Methode erfordert: Reagens I. 0,5 g Pikrinsaure u. 2,75 g reiner 
wasserfreier Na2C03 in 1 0 0  ccm H 20 . Reagens II. Standardglucoselsg.: 0,1 g reiner 
Glueose in lOO ccm W. Reagens III. die colorimetr. Standardlsg.: Zu 25 ccm der 
Lsg. II gibt man 45 ccm der Lsg. I; das Gcmisch wird 2 Min. gekocht, abgekiihlt 
u. mit W. auf 500 ccm (1 Teil Glueose in 20 000 Teilen W.) yerdiinnt. Reagens IV. 
Die zu untersuchende Lsg. (25 ccm, nicht weniger ais 0,05% Glueose) wird genau 
wio die Standardls^. behandelt u. auf 500 ccm verdiinnt. Im Colorimeter von Du- 
BOSQ wird die colorimetr. Standardlsg. mit der untersuchten verglichen. Enthalt 
die Glucoselsg. NaCl (herriihrend von der Hydrolyse der Starkę mit HC1 usw.), so 
sind die Reagenzien wie folgt zu andern: Reagens I: 0,65 g Pikrinsaure u. 2,75 g Soda 
in 100 ccm H.,0. Reagens II: 0,1 g Glueose u. 2,5 g reines NaCl in 100 ccm H 20 . —  
Zu bemerken "ist, daB verschiedene Kohlenhydrate ein versehiedenes Red.-Vermógen 
zeigen. Ldvulose u. Maltose geben mit Pikrinsaure eine intensivere Farbung ais Glueose,
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Saccharose gibt keine Farbung, so daB die Glucose in Ggw. von Rohrzucker bestimmt 
werden kann. Bei der colorimetr. Best. des hydrolysierten Bohrzuokers wird das 
Reagens II aus 0,05 g Lavulose u. 0,05 g Glucose, an Stelle von 0,1 g Glucose, be- 
reitet. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 80.1517—20. 1928. Timirjasjew, Landw. 
Techn. Inst.) SCHONFELD.

Georges Zimmer, Industrielle Methode zur Beslimmung von Ferrocyanid. Be- 
schreibung der in der Industrie ublichen Zinksulfatmethode zur Fallung u. Best. 
von Ferrocyanid. (Rev. Chim. ind. 38. 37—38. Febr. StraBburg.) J u n g .

Bestandteile v o n  Pflanzen und Tleren.
Titu Vasiliu, Petroleum ais Lósungsmitlel fiir Paraffineinbeltungen. Histolog.- 

techn. Anweisungen. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 691. 8/3. Cluj, pathol.-anat. 
Inst.) O p p e n h e i m e r .

W. D. Treadwell und W. Eppenberger, Zur Kennlnis des lose gebundenen 
Schwefels in Hiihnereiweip. Unters. des zeitlichen Verlauf der SttlfMabspaltung bei 
der Hydrolyse von Eiereiwcifi mit 0,05-n. NaOH in N2-Atmospharc bei 78° ergiht ais 
Grenzwert eine Abspaltung von 0,266% Sulfid-S. Der zeitliche Verlauf der Hydrolyse 
entspricht einer bimolekularen Rk. Der Wert 0,266% Sulfid-S betragt ziemlich genau 
% des gesamten, im EiereiweiB organ, gebundenen S. Dies wiirde bei Annahme von 
einheitlichen EiweiBmoll. mit einem S-Geh. von 1,6—1,5 auf ein Mol.-Gew. von ca. 
12000 hinweisen, u. das Eialbumin wiirde sich gegen H ,S 0 4 ais 3-wertige Base ver- 
halten. —  Beschreibung der eleklrome.tr. Titration von 8" mit Pb" in hochverd. Lsg. 
(Helv. chim. Acta 11. 1035—42. 1/12. 1928. Zurich, Techn. Hochschule.) K r u g e r .

W. D. Treadwell und W. Eppenberger, Versuch zu einer maftanalylischen Gehalts- 
bestimmung von Eiweiplóswigen. Die Eiweififallung mit K^Fe(CN)a laBt bei der elektro- 
metr. Priifung keinon Endpunkt erkennen; der Ferrocyangeh. des Nd. hangt stark 
von den Fallungsbedingungen ab. Vff. finden z. B. pro 1 g EiweiB 0,72 mmol. Ferro
cyan, wahrend bei friiheren Verss. yon A. v. Salis, bei denen EiweiB nach der Uber- 
schuBmethode mit K4Fe(CN) 6 bestimmt werden sollte u. ein dem vorliandenen EiweiB 
annahernd proportionaler K4Fe(CN)0-Verbrauch beobachtet worden war, der Nd. nur
0,22 mmol Ferrocyan pro 1 g EiweiB enthiclt. Die Fallung mit Iv.,Fc(CN)c scheint 
danaeh zur EiweiBtitration ungeeignet. — Wird EiweiB (HuhnereiweiB, Gelaline) (bis 
30 mg) mit Tannin (200 mg ais 0,5— l% ig. Lsg.) im UberschuB gefiillt, mit W. auf 
100 ccm aufgefiillt u. solange Berlinerblausól unter jeweiligem Schiitteln zugesetzt, 
bis die uberstehende Lsg. deutlich blau gefarbt bleibt, so ist bei genauer Einhaltung 
der Versuchsbedingungen der Verbraueli an Berlinerblau der Proteinmenge annaliernd 
proportional, besonders bei liingerer Schiittelzeit. 1 g Gelatine nimmt 2,3 mmol, 1 g 
HuhnereiweiB 1,1 mmol Ferrocyan ais Berlinerbuiu auf. Fiir genauere Bestst. sind 
Kontrollen mit etwa volumengleichen Ndd. von bekanntem EiweiBgeh. nótig. Ande- 
rungen der Tanninmenge um 10—20% sind belanglos; starker EinfluB der pa- Ver- 
mehrung des Berlinerblauverbrauchs in Gg^v. von KC1, RbCl u. Erdalkaliionen, Ver- 
minderung in Ggw. von NaCl u. LiCl; keine Stórung durch Alkalichloridkonzz. unter
0,01-n. Beschreibung eines einfachcn Dialysators zur Entsalzung kleiner Fliissigkeits- 
mengen (20—30 ccm). Zusatz von 5 mg Glykokoll, Alanin, Phenylalanin, Leucin u.
Tyrosin stórt die Titration von 11,5 mg HuhnereiweiB nicht.

Bei der Titration von Tannin mit Lauge (Diplomarbeiten yon W. Anderau u. 
Chr. Due 1922/23) e i  n deutlicher Wendepunkt sowohl mit 1-n. ais mit l/io"n - Lauge 
etwa bei pn =  9,3. Dissoziationskonstante der hier neutralisierten sauren Gruppe 
K  =  ca. 10'8. 170 g Tannin neutralisieren 1000 ccm 1-n. NaOH. Mit A n d e r a u  wurde 
fiir das Mol. Tannin 1779 gefunden. Bis zu 1% freie Gallussaure im Tannin konnte 
durch elektrometr. Titration mit 0,01-n. NaOH noch bestimmt werden. (Helv. chim. 
Acta 11. 1053—62. 1/12. 1928. Zurich, Techn. Hochschule.) K r u g e r .

Cl. Gantier, Vermehrung der Lebereiweiflsubstanzen unter dem Einflu/3 einer eiweip- 
reichen Emahrung. Bestatigung der mit T h i e r s  (C. 1928. II. 167) erhobencn Befunde. 
Ausfuhrlichc Bespreclmng der angewandten Eńceip-Besl.-Methode. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 11. 168—77. Febr.) O p p e n h e i m e r .

Andre Hamy, Quantitative Trennung der I)extrine und. des Gitmmi arabicums. 
20 ccm des etwa zur HiŁlfte verd. Sirups werden in einem Kolben mit 23 ccm 95%ig. A. 
versctzt. Dann wird mit W. bis auf 55 ccm aufgefullt. Nach einigem Stehen filtriert 
man durch ein BERZELiusfilter von den unl. Dextrinen ab, fugt zu den 50 ccm des 
Filtrats 90 ccm Glucose u. Saccłiarose enthaltendes W. (das ganze Gemisch soli 5 g Glu-



1929. I. 6 .  A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2909

cose u. 8  g Saccharose enthalten), sodann 42 ccm 95%ig. A. u. 15 ccm bas. Bleiacetat. 
Nach mehrmaligem Schiitteln laBt man iiber Nacht stehen. Durch die vorherige Zugabe 
der Zuckerlsg. wird die Fiillung vollstandig. Am niichsten Tage wird der Nd. durch 
Dekantieren, Zentrifugieren u. Waschen mit 5°/0ig. Bleiacetatlsg. isoliert. (Ann. 
Falsifications 2 1 . 24—26. Jan.) WlNKELMANN.

Kozo Hirota, Uber eine neue Methode zur Messung des Volumens der Blutkorperchen. 
II. Mitt. (I. vgl. Journ. of Biophysics 1. 233.) Von den indirekten Methoden ist die 
auf Leitfahigkeitsveranderung bcruhende Methode von S t e w a r t  die bcste. Sie hat 
einen Fehler von etwa 5%. — Vf. benutzt eine Hiimatokritmethode u. gibt dafiir 
die Berechnung an, bei der die Gcschwindigkeit der Zentrifuge auBer Bctracht bleiben 
kann. Sie scheint besser zu sein ais die bisher angegebenen Methoden von B l e i b t r e u , 
N a e g e l i , K o r a n y i-B e n c e  u . F r a e n c k e l . (Journ. of Biophysics 2. 283—91.
1927. Kyoto, Imperial Univ., Inst. of Physiol. Sep.) F . M u l l e r .

R. Douris, Ch. Mondain und M. Plessis, Unterscheidungsmerkmałe fur normales 
und pathologisches Serum. (Oxydierbarke.it des Serums.) Bei Benutzung'der yon Co r d e - 
BARD (C. 1 9 2 8 . I I .  1467) angegebenen Methode fiir die Best. von Xanthylharnstoff 
u. ihrer Modifikation fiir das Serum erhalten Vff. Werte, die fiir die Norm wie fiir 
patholog. Falle jeweils innerhalb bestimmter Grenzen liegen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 8 . 587—88. 18/2.) O p p e n h e i m e r .

U. Winkler, Jodkaliprovokation der Bleilupfel. Vf. empfichlt zwecks Sicherung 
der Diagnose einer Pb-Vergiftung eine Proyokation der Bleitiipfel durch melirwóchige 
Gnhen von KJ. Die durch K J herbeigefiihrte Mobilisierung der Pb-Depots ist ais eine 
gewissermafien experimentelle Bestatigung des klin. Befundes zu bewerten. (Medizin. 
Klinik 25. 302—04. 22/2. Gottleuba, Heilstatte.) F r a n k .

Edward Hollander, Unlersuchungen iiber Gallengangkrankheiten. III. Der dia- 
gnostische Wert eines Colorimeters fiir die Meltzer-Lyon-Probe. Es wurden zahlreiche 
durch Gallengangdrainage gewonnenc Proben von Galie mikroskop, u. colorimetr. 
untersuclit. Schwerc Erkrankung der Gallenblase lag dann vor, wenn keine tiefdunkle 
Blasengalle entleert wurde oder */s—% der n. Menge von Blasengalle nur yorhanden 
war ohne Cholesterinkrystalle, oder wenn % — */5 der normalcn Menge von Blasen
galle yorhanden war mit spitzigen Cholesterinkrystallen. — Bei n. Menge von Blasen
galle wurde fast immer die Gallenblase bei der folgenden Gallensteinoperation gesund 
befunden. (Amer. Journ. med. Sciences 1 77 . 377—83. Marz. New York, Manhattan 
State Hosp.) F. M u l l e r .

L. D. Havenhill, Der Aschengehalt des Podophyllumliarzes. Auf Grund einer 
Reihe von Verss. kommt Vf. zu dem Ergebnis, dafi fiir die 11. Auflage der U. S. P. 
bei Podophyllumharz ein Mineralgehalt von nur 0,5% (im Gegensatz zu den bisherigen
1,5%) im Hochstfalle zugelassen sein diirften. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18 . 
129—30. Febr.) W. W o l f f .

Ch. Lormand, Uber die quantitalive Bestimmung des Chłorals im Chloralsirup. 
Vf. bestimmt den Chlorgeh. des Chloralsirups: 4 g  Silbernitrat, 5 g  Kaliumhydroxyd 
werden in 50 ccm Salmiakgcist gel. u. mit 10 g Chloralsirup yersetzt. Das Silber 
scheidet sich durch Red. z. T. aus, AgCl bleibt im Ammoniak gel. Nach 24 Stdn. 
die Hauptmenge des Ammoniaks auf sd. Wasserbad yerjagen, mit HNOa ansauern, 
mit etwa 100 ccm W. verd., das Chlorsilber wie iiblich weiterbehandeln. AgCl X
0,3844 =  Chloralhydrat. Rk. ist auch auf andere organ. Verb., z. B. Chloroform, 
anwendbar. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 9. 151—53. 16/2. Lab. nation. de Contróle 
des Medicaments.) ZlMMERMANN.

H. Penau und Z. Hardy, Beitrag iiber den Komplex Digitonin-Ergosterin. Digi- 
tonin liefert mit Alkoholen krystallisierte Verbb., unter anderem auch mit Cholesterin. 
Vff. fanden, daB unter bestimmten Versuchsbedingungen Ergosterin aus wss.-alkoh. 
Lsg. durch iibersehussiges Digitonin sich quantitativ ais Digitoninergosterid in amorpher 
oder krystalliner Form abscheiden laBt. — Vorsclirift: 175 mg Ergosterin in 100 ccm 
absol. A. losen, davon 10 ccm bei 15° mit 9 ccm l%ig. absol. alkoh. Digitoninlsg. 
yersetzen, dazu 2 ccm dest. W., umriihren, 18 Stdn. bei Zimmertemp. stehen lassen, 
1/i  Stde. zentrifugieren, dekantieren, mit 4 ccm W.-A.-Acetongemisch nach Ca m in a d e  
waschen, im Vakuum iiber P„05 bis zur Konstanz trocknen u. y/agen. (Journ. Pharmac. 
Chim. [8 ] 9 . 145—51. 16/2.) Z im m e r m a n n .

Conseil permanent International pour l’exploration de la mer. Rapports e t proees-verbaux 
des reunions. Vol. L III. The estim ation of phosphates and nitrogenous compounds



2910 H. Angew. Chem. — H,n. Elektrotechn. — Ht . Anorgan. Ind. 1929.1.

in  sea water. Reports of tke proceedings of a special mceting held on June 4 th  1928 
in  Copenkagen and a m eeting held in  Oslo in October 1928. Kobeniiavn: Host 1929. 
(116 S.) 6.76.

[russ.] N. Schilow, MaBanalyse. A nleitung fur den Anfangsunterricht in  den Titrations- 
m ethoden. 3. verb. u. erg. Aufl. U nter M itwirkung von L. Lepin. Moskau, Leningrad: 
S taatsverlag 1929. (224 S.) B bl. 2.40.

H. Angewandte Chemie, 
m .  Elektrotechnik.

Erich Habann, Der Kwpferjodiirdetektor. Cu2Jr., ein weiBes Pulver, hat in ge- 
preBtem Zustand eine ausgezeichnete Gleichrichterwrkg. Yf. untersucht den Mecha- 
nismus dieser Detektorwrkg. u. zieht aus den Versuchsergebnissen folgende allgemeinen 
Schlusse fiir Kontaktdetektoren: Brauchbar ais Detektoren sind alle Stoffe, die Elektronen- 
leitfahigkeit besitzen u. keinen vollstandigen elektr. Kontakt besitzen. Ionenwanderung 
in den Stoffen ist schadlich. Langsame Ionenwanderung laBt sich durch zeitweilige 
Erschiitterung der Kontaktstelle unwirksam machen. Kohasion u. Adhasion sind 
wesentlich fur die Kriimmung der Charakteristik u. den Detektoreffekt. (Ztschr. 
techn. Physik 10. 25—28. Braunschweig.) R o l l .

Hartstoff-Metall Akt.-Ges. (Erfinder: Erwin Kramer), Berlin, Prefikórper aus 
Melallpulver, gek. durch die Verwendung mulden- bis hohlkugelfórmiger Metallpulter- 
teilchen. — Die Erzeugnisse dienen zur Herst. von Stromabnehmern, Dynamo- 
biirsten u. dgl., von denen eine gewisse Porositat verlangt wird. (D. R. P. 474 484 
K I. 21c vom 16/9. 1925, ausg. 11/4. 1929.) K u h l i n g .

A./S. de norske Saltverker, Bergen, HersteUung elektrisclier Leiter und Kabel 
mit feuerfester Isolation und Schutzrohr. (D. R. P. 474 439 K I. 21c vom 30/9. 1926, 
ausg. 4/4. 1929. N. Prior. 9/10. 1925. — C. 1927- II. 1991.) K u h l in g .

Felten & Guiłleaume Carlswerk Akt.-Ges., Kóln-Miilkeim, HersteUung blei- 
mantelloser Kabel mit impragnierter Papierisolation, 1. dad. gek., daB zum Schutze des 
Kabelkernes gegen Luft- u. Wasserzutritt u. gleiehzeitig zum Schutz des iiuBeren 
Mantels aus Bitumen, Gummi o. dgl. gegen die Einw. der Impragnierungsmittel des 
Kabelkernes eine Zwischenschicht aus elast. Celluloseestern oder -athern zwischen 
Kabelkern u. auBerem Mantel eingeschaltet ist. — 2. dad. gek., daB die Zwischenschicht 
aus Streifen aus Papier, Easerstoffen oder Metallgeweben hergestellt wird, die mit einer 
Lsg. eines elast. Cellnlosederiv. getrankt oder mit einer diinnen Schicht des elast. 
C3llulosederiv. bedeckt sind. — Das Gewicht der Kabel ist auf ein MindestmaB herab- 
gesetzt. (D .R . P. 474 418 K I. 2 1 c vom 5/1. 1923, ausg. 2/4. 1929.) K u h l i n g .

Allgemeine Elektricitats-Ges. (Erfinder: Hermann Blomberg), Berlin, Elek- 
troden fiir elektrische Punkt-, Rollen- oder Stumpfschweiflmaschinen, 1. dad. gek., daB 
sie aus Kupfersilberlegierung bestehen. — 2. dad. gek., daB sie aus einer Kupfersilber- 
legierung mit ungefahr 6 % Ag bestehen. — Der Gehalt an Ag verleiht den Legierungen 
eine gróBere Hartę ais Cu, u. vermindert die Legierungsfahigkeit mit Ee. (D. R.P- 
474 380 KI. 21h vom 7/5 . 1927, ausg. 4/4 . 1929.) K u h l in g .

V. Anorganische Industrie.
G. Fauser, Die Fabrikation von konzentrierter Salpetersaure durch Oxydation von 

Ammoniak unter Druck. (Chim. et Ind. 20. 414—28. Sept. 1928. —  C. 1928. H- 
1250.) J u n g .

— , Arsen, sein Vorkommen, seine Eigenschaften und Anwendungen. Die chem. u. 
physikal. Eigg. des As werden vom metallurg. Standpunkt aus erórtert. (Chem. Age 
20. No. 510. Monthly Metallurg. Sect. 25—26. 6/4.) JuNG.

Bruno Waeser, Die Salze des Toten Meeres. Vf. zeigt, daB die Aussichten, am 
Toten Meer eine GroBindustrie ins Leben zu rufen, in Wirklichkeit keineswegs so aus- 
gezeichnet sind, wie N o r t o n  (Metallbórse 17 [19271. 1803) sie geschildert hat. (Metall- 
borse 19. 789—90. 10/4. Berlin.) K. WOLF.

Soc. Chimigue de la Grande-Paroisse, Azote et Produits Chimiques, Frank- 
reich, Ezothermische katalytische Reaktionen, inśbesondere Ammoniaksynthese. Das
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Frisehgas wird zunaohst durch einen Ringraum geleitet, welcher sich zwischen der 
drucktragenden Wand des ReaktionsgefaBes u. dem Kontaktbehalter befindet, stromt 
dann durch einen von den Reaktionsgasen umspulten Warmebehalter, durch ein in 
der Mitte des Kontaktraumes angeordnetes geschlossenes Rolir u. schliedich durch 
die Kontaktmasse. (F. P. 652 574 vom 11/4. 1928, ausg. 11/3. 1929. A. Prior. 12/4.
1927.) K u h l i n g .

Societa Italiana per le Industrie Minerarie e chimiche, Italien, Reduktion 
der Phosphorsaure zu Phosphor mit Hilfe von Metali in Ggw. von S i0 2 bei Rotglut, 
nachdem das Phosphat mit einer Saure in aąuimolekularer Menge zur yorhandenen 
Phosphorsaure in dem jeweiligen Phosphat behandelt worden ist. (P. P. 653 759 
yom 17/4. 1928, ausg. 27/3. 1929. It. Prior. 18/4. 1927.) K a u s c h .

Ges. fiir Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: Wilhelm Gluud und Wilhelm 
Riese), Dortmund, Reinigung von rohem, Ammonbicarłjonat durch therm. Zers. dieses 
Salzes u. naehherige Wiedervereinigung der gasformigen Spaltungsprodd. mittels 
Einleitens derselben in eine wss. Fl., 1. dad. gek., daB die Verunreinigungen ganz oder 
teilweise durch einen an sich bekannten mechan. Abscheider ohne Anwendung ab- 
sorbierender Substanzen beseitigt werden. — 2. gek. dureh die Verwendung eines 
fiir die Gasreinigung bestimmten geraumigen Hohlkorpers, der mit Prellblechen ver- 
sehen ist. — 3. gek. durch die Anwendung eines rotierenden Waschers, der die Zentri- 
fugalkraft zur Reinigung ausniitzt. — Das Erzeugnis dient vorzugsweise zur Herst, 
von NaHC03. (D. R. P. 474082 K I. 12k vom 12/9. 1926, ausg. 6/4.1929.) K u h l .

[russ.] D. Lukjanow, Kursus dor chemischen Technologie der Mineralsubstanzen. 2. verb.
Aufl. Tl. 1. Dio Fabrikation der Mineralsauren. Moskau, Leningrad: Staatsverlag
1929. (305 S.) R bl. 4.75.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
L. D. Fetterolf und C. W. Parmelee, Die Wirkung von Soda, Barium und Zink 

auf den Elaslizitats- und den ihermischen Ausdehnungskoeffizienten von Glas. Die 
Unterss. wurden an einem Glase aus 60% S i0 2 u. 40% N a,0  vorgenommen, indem 
Na,O stufenweise durch ZnO u. BaO ersetzt wurde. Vollstandige Lauterung konnte 
in den kleinen Laboratoriumstiegeln nicht erreicht werden. BaO u. noch mehr ZnO 
erhóhen den Glanz des Glases u. noch mehr die Dauerhaftigkeit. Ersatz von Na20  
durch BaO oder noch mehr durch ZnO erhoht die Erweichungstemp. u. den Elastizitats- 
modul eines Glases. Der allgemein angenommene Faktor von 15 fiir den Elastizitats- 
modul von ZnO, wie S c h o tt  u. WlNKELMANN ihn angeben, ist unzweifelhaft zu 
niedrig. Vff. schlagen 80 vor. Der gleiehe EinfluB yon Na20  u. BaO auf die Elastizitiit 
wird bestritten. Faktoren von 35 fiir NaaO u. 55 fiir BaO an Stelle des bisher giiltigen 
Wertes von 100 sind dafiir einzusetzen. *Die absolute Hohe dieser Werte ist vielleicht 
etwas zu niedrig, das Verhaltnis beider zueinander aber richtig. Die Ausdehnung 
dieser Gliiser verlauft regelmaBig bis zur krit. Kiihltemp., yergróBert sich dort aber 
um das 2— 4-fache. Beim Ersatz von Na20  durch BaO u . besonders ZnO wird die 
Warmedehnung e rn ie d rig t.  Die A u sd eh n u n g sfak to ren  v o n  E n g lis ii  u . T u r n e r  
sind bei Na20  u. BaO fiir die meisten prakt. Zwecke geniigend genau. Fur ZnO ist 
dem Werte yon E n g lis h  u . T u r n e r  von 0,21 der alte Wert von W in k elm an n  u . 
S c h o tt  von 1,8 vorzuziehen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 193—216. Marz. Univ. 
of Illinois.) Salm ang.

P. Villard, U ber Entglasung. Vf. beschreibt einige neue Verss. iiber Entglasung 
u. kommt zu dem SchluB, daB atomarer Wasserstoff durch Red. des Natriumsilicats 
die Entglasung bewirkt. Vf. gibt einige Anweisungen zur Verhiitung der Entglasung 
beim Arbeiten vor der Lampe. (Compt. rend. Aead. Sciences 188. 969—73. 8/4.) Lor.

Albert G. Ingalls, Fiir Ullramolełt durchlassiges Glas. Ist es gut 1 Abhandlung 
iiber die Durchlassigkeit von Glas fiir Strahlen verschiedener Wellenlange u. dereń 
physiolog. Wrkg. unter besonderer Beriicksichtigung solcher Glaser, die ais ultra- 
violettdurchlassig bezeichnet werden. Die Ansichten verschiedener Physiker iiber 
den Wert solcher Glaser werden wiedergegeben. (Scient. American 140. 338— 43. 
April.) J u n g .

Wilhelm Hannich, Die Farberei von kleinen Glasperlen und von Chrisibaum- 
schmuck mit Anilinfarben. Beschreibung der Farbemethoden, die in der Thiiringer-
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Lausohacr u. in der Gablonzer Glasindustrie zum Farben von Perlon u. Christbaum- 
schmuck mit Anilinfarben zur Anwendung kommen. (Chem.-Ztg. 53. 265—66. 3/4.) Ju.

Hanns Paulus, Wirtschaft und Wissensehaft in  der Industrie feuerfester Erzeug- 
nisse. Es wird eine krit. Darst. der Einfliisse gegeben, die im Betriebe eintreten, aber 
normenmaBig nicht erfaBt werden kónnen. (Feuerfest 5. 53—56. Marz.) Sa l m a n g .

Slioichiro Nagai, Beziehungen ztoischen Zusammensetzung und Zementmorlel- 
festigkeit bei kombinierler Erhdrtung. II. (I. ygl. C. 1929. I. 687.) Vf. gibt einen 
Kalk-Si lica-Abbindung.sf aktor an, welcher der Festigkeitszunahme eines Zement- 
mórtels bei kombinierter Lagerung gegeniiber gewohnlicher Lagerung linear pro- 
portional ist:

CaO — (1,65-A12Q3 +  0,70-Fe,03 +  0,70-S 03 +  freies CaO)
S i0 2 — 0,80-(un]. Rest)

Ferner werden Verhaltniszahlen fiir die Kalksilicate aufgestellt. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.J 31. 225B— 26B. Okt. 1928. Tokyo, Uniy.) S a l m a n g .

— , Warmeleitung verschiedener Baustoffe. Die Vorteile geringer Warmeleitfahigkeit 
yon Baustoffen fur Wohnbauten wird besprochen, desgl. die Wege, die die Baustoff- 
industrie eingeschlagen hat u. noch einschlagen muB. (Tonind.-Ztg. 52. 1878—80. 
2 1 / 1 1 . 1928.) S a l m a n g .

C. J. Kinzie, Physikalische Prufung von Emailschmelzen. I. Bestimmung der 
'physikalischen Eigenschaften von Emailschmelzen. G-epriift wurde die Bestandigkeit 
gegen therm. u. mechan. StoB u. gegen Abreibung. Fiir die erste Probe wurde ein 340° 
h. Blech mit W. betropft, wobei ausgezeichnete Unterschiede in der Eignung fest- 
gestellt werden konnten. Fiir die 2. Prufung wurde eine Kugel aus bestinimter Hohe 
auf das emaillierte Blech fallen gelassen, bis die Emailschieht abblatterte. Die Ab
reibung wurde nach einer der Mahlung in Kugelmuhlen nachgeahmten Methode be- 
stimmt. Ein emailliertes zylindr. GefiiB wurde mit Porzellankugeln u. einer abreibenden 
M. gefiillt, yerschlossen u. um seine Achse rotieren gelassen. Der Abtrieb wurde durch 
Wagung festgestellt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 1 2 .188—92. Marz. Niagara Falls, N. Y., 
Titanium Alloy Mfg. Co.) Sa l m a n g .

Rudolph Weimer, Sheboygan, V. S t.A ., Emaillieren von Eisen und Stahl. Dic 
Emailmischungen bestehen-aus Mischungen von S i0 2, Ton, CaO, Na2C03, H3B 03, 
Glas u. Porzellan, welche mit W. yermahlen werden. Die aufgeschmolzenen Schichten 
besitzen porzellanartiges Aussehen u. haften fest auf der Unterlage. (A. P. 1 706 866 
yom 24/7. 1925, ausg. 26/3. 1929.) KuHLING.

Rhenania-Kunheim Verein Chemisclier Fabriken Akt.-Ges., iibert. von: 
Fritz Rothe und Hans Brenek, Berlin, Glas. (A. P. 1 694 831 vom 11/10. 1926, 
ausg. 11/12. 1928. D. Prior. 16/10. 1925. —  C. 1927. I. 933.) KuHLING.

Rohm & Haas Akt.-Ges., Deutschland, Durchsichtige Schichlen. Man iiber- 
zieht Glasscheiben mit Verbb. der Acrylsaurereihe u. polymerisiert durch Licht. 
Man polymerisiert z. B. den zwischen zwei Glasscheiben befindlichen Zimtsaure- 
athylester durch Licht, die bciden Scheiben werden hierdurch fest yerbunden. An 
Stelle des Zimtsdureathyleslers kann man den Acrylsdureuthylester yerwenden, der 
durch Erwiirmen polymerisiert werden kann. (F. P. 654 357 yom 16/5. 1928, ausg. 
5/4. 1929. D. Prior. 21/9. 1927.) Franz.

Deutsche Spiegelglas Akt.-Ges., Griinenplan, Erzeugung liclitstreuender Ober- 
flaclien auf Glasgegensldnden jeder Art, dad. gek., daB die Oberflache des Glasgegen- 
standes, nachdem sie in bekannter Weise aufgerauht ist, mindestens bis zur beginnenden 
Enyeichung der gerauhten Flachę erhitzt wird. —  Es wird z. B. bei Scheinw erfern 
ohne nennenswerten Lichtverlust dem Strahl ein diffuser Charakter gegeben, so dali 
die belcuchteten Gegenstande kórperlicher erscheinen. (D. R. P. 475 001 KI. 32b 
yom 27/4. 1927, ausg. 16/4. 1929.) KuHLING-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Doerinckel 
und Martin Schliemann, Levcrkusen), Herstellung einseilig offener Hohlkórper aus 
Quarz, Quarzgut und dhnlichen hochschmelzenden Stoffen, (D. R. P. 475142 KI- 32a 
vom 17/9. 1926, ausg. 18/4. 1929. — C. 1928. I. 1086.) K u h lin g .

James Mc Clug Lambie und Donald William Ross, Washington, V. St. A., 
Feuerfeste Mas sen. Die Massen werden aus Mischungen von Ton, gegebenenfalls einem 
anderen aluminiumhaltigen Stoff u. Cyanit erbrannt. Der Cyanitzusatz wirkt der 
durch die iibrigen Bestandteile bewirkten Schrumpfung der M. entgegen. (Can. P'
268164 vom 24/1. 1925, ausg. 8/2. 1927.) KUHLING-
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Hermann Salmang und Florenz Goeth, Aachen, Brennen von feuerfesten 
Steinen mit hochliegendem Erweichungsbeginn und hoher Bestdndigkeit gegen Schlacken- 
angriff, dad. gek., daB der Rohstoff beim Brennen im keram. Ofcn einem starken 
Druck ausgesetzt wird. — Die infolge Verminderung des Porenraumes eintretende 
Erhóhung der Erweichungstemp. betragt 100—300°. (D. R. P. 474415 K I. 80c
vom 28/5. 1927, ausg. 2/4. 1929.) K u h l i n g .

G. Polysius EisengieBerei und Maschinenfabrik, Dessau, Herstellung feuer- 
Jester Massen, besonders zum Auskleiden von Dreliofen, Schachtofen, Kesselfeuerungen 
u. dgl., aus Sćhmelzzement mit Zusatzen nach D. R. P. 464 312, dad. gek., daB zur 
Erzielung einer besonders dichten u. feuerfesten, der Flamrne zugekehrten Oberflacho 
feinerc Korundkornungen Verwendung finden, wahrend die der Flamme abgewendeten 
Schichten durch Anwendung groberer Korundkornungen poroś gehalten werden. — . 
Beim Einstampfen der nach dem Hauptpatent hergestellten M. werden nur gróbere 
Korundkornungen mit Sćhmelzzement ais Bindemittel venvendet u. feinere Korund
kornungen erst im oberen Teil der M. zngesetzt. (D. R. P. 470 422 KI. 80b voin 
9/10. 1925, ausg. 10/4. 1929. Zus. zu D. R. P. 464 312; C. 1929. I. 1594.) K u h l i n g .

E. Timpe und R. Warmbrurm, Charlottenburg, Keramisclie Uberzugsmassen,
besonders fiir hitzobestiindige Gegenstande. Geeigneten keram. Massen wird gepulverter 
Asbest zugesetzt. Die Uberzugsmassen bestehen z. B. aus 70% Zr02, 18% Wasserglas, 
2% Holzmchl, 2% Asbestpulver, 1% A120 3 u. 7% W. (Belg. P. 350 704 vom 19/4.
1928, Auszug veróff. 9/10. 1928.) K u h l i n g .

F. Richir, Brussel, Emaillieren von Betem- und mineralischen Massen. Die zu
emaillierenden Oberftachen werden mit der wss. Lsg. eines Nitrats oder Fluorids, 
z. B. von Mg(N03) 2 oder MgF2 behandelt. Dem Anmachwasser des Zements kann 
eine Seife zugegeben werden. welche ein hochsd. Mineralol enthalt. (Belg. P. 350 789 
ram 24/4.1928, Auszug veróff. 9/10. 1928.) K u h l i n g .

Craig R. Arnold, Dahlonega, V. St. A., Asphaltmischungen. Geschmolzener 
Asphalt u. Steinklein werden innerhalb eines teilweis entlufteten Behalters gemischt. 
(A. P. 1 703 864 vom 22/7.1926, ausg. 5/3.1929.) K u h l i n g .

VII. A grikulturchem ie; Dungem ittel; Boden.
Spahr, Was lelirt uns die Untersuchung rheinhessisclier Weinbergsboden nach der 

Methode von Prof. Ncubauer ? Durch die intensive Bodenbearbeitung u. Dungung 
sind die rheinhess. Weinbergboden bei hohem Geh. an CaC03 reich an „wurzel- 
lóslichem“ K20  u. P„05. (Wein u. Rebe 10. 565. April.) T r e n e l .

Hans Jenny, EinfluP der Temperatur auf den Stickstoffgehalt der Boden. Der 
Stickstoffgeh. der untersuchten Boden nimmt mit steigender mittlerer Jahrestemp. 
nach einer Exponentialfunktion ab. (Soil Science 27. 169—88. Marz. Univ. of 
Missouri.) T r e n e l .

Brynmor Thomas und F. J. Elliott, Verdnderungen der Bodenreaktion durch 
fortgesetzte Dungung. Diingungen mit Baumwollólkuchen, Kalk, Schlacken, Super- 
phosphat, KC1, K,SO.,, (NH4)2S 04, NaN03, wahrend 30 Jahre haben Rk. des Bodens 
u. austauschfahige Basen nur wenig verandert. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T  51— 54. 
22/2. Exp. Stat. Cockle Park.) T r e n e l .

O. Lemmermann, Zur Frage der Kieselsdurewirkung. Krit. Literaturiibersicht 
mit Polemik gegen W. KRUGER-WlMMER iiber die Ursache der Ertrag steigernden 
Wrkg. der SiÓ2. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. A 13. 28—39. Berlin, Ldw. 
Hochschule.) T r e n e l .

D. H. Robinson, Die Impfung der Saat. Der Aufsatz behandelt die Impfung 
von Luzerne u. Sojabohne mit Knóllchenbakterien. Vf. beschreibt die Impfung von 
Samen mit Hilfe eines „Bodenbreis“, der Knóllchenbakterien enthalt. (Fertiliser 14. 
255—57. 17/4.) T r e n e l .

A. Chwała, Kolloidchemie und Schadlingsbekdmpfungsmiltel. (Mit besonderer Be- 
riicksichtigung der Arseniate.) Der Aufsatz bespricht Lóslichkeit, Dispersitatsgrad, 
Schwebefahigkeit, Benetzungs- u. Haftfahigkeit der As-Spritzbriihen. (Kolloid-Ztschr. 
46. 227—38. Nov. 1928. Wien.) T r e n e l .

W. Miinder, Insektenvertilgungsmittel. Herstcllungsvorschriften. (Seifensieder- 
Ztg. 56. Chem.-techn. Fabrikant 26. 57—60. 25/4.) S c h w a r z k o p f .

Paul Reckendorier und Ferdinand Beran, Der Arsengehalt von Schweinfurter- 
griin-Kalkbriihen. Yff. haben den EinfluB von Ca(OH) 2 auf die Lóslichkeit des As;0 3
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im Schweinfurtergriin untersueht. (3 g der As-Verb. in 11; Rk. pH 9.) Bei einem Ver- 
haltnis 1 : 5 wird die Loslichkeit des As20 3 konstant; sic nimmt durch den Zusatz von 
Ca (OH), stark ab. Mehr ais 5 Teile (CaOH), zu verwenden, ist zwecklos. (Wein u. 
Hebe 10. 581—85. April.) T r e n e l .

Arno Muller, Die cliemisclie Bekampfung des Kornkafers. Zur Bekampfung des 
Kornkafers hat sich in der Praxis am besten C'S2 bewahrt, ferner chlorierte KW-stoffe. 
Von diesen wirkt am starksten Diclilorathylen u. Tetrachlorathan. Bemerkenswert ist, 
daB die chlorierten KW-stoffe die Keimfahigkeit des Getreides kaum hemmend be- 
einflussen. Keimverzogernder EinfluB zeigt sich erst bei befeuchtetem Getreide, wobei 
die schadigende Wrkg. ansteigt vom Dichlorathylen, iiber Trichlorathylen, Penta- 
chlorathan zu Tetrachlorathan. Viel Anwendung hat auch ein ais „Eryl“ bezeichnetes 
Mittel gefunden, das infolge seiner gallertartigen Beschaffenheit stark „fangerische" 
Wrkg. besitzt, ebenso ein „Anlicalandrin“ genanntes Prod. (Seifensieder-Ztg. 56. 
Chem.-techn. Fabrikant 26. 55—56. 18/4.) SCHWARZKOPF.

George John Bouyoucos, Eine neue einfache Schnellmethode zur Bestimmung 
der Bodenfeuchtigkeit und der Bodenlcolloide bzgl. ihrer Beziehung zur Wasserkapazitdt 
des Bodens. (Vgl. C. 1928. II. 931.) Der neue App. besteht aus einer Saugflasche mit 
Nutsche, in die der Boden gegeben wird. Man gieBt W. auf den Boden u. saugt bei 
20 mm Hg das uberschiissige W. ab. Die so ermittelte Wasserkapazitat des Bodens 
ist seinem Kolloidgeh. proportional, der nach der Hydrometermethode bestimmt wurde. 
(Soil Science 27. 233—40. Marz. Michigan Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

C. E. Skinner, Deztrin zur Isólation und Identifizierung von Acotobacter chroo- 
coccum. (Soil Science 27. 245— 46. Marz. Univ. of Minnesota.) T r e n e l .

G. J. Larsinos und A. B. Beaumont, Reparatur von Bodenfilterkerzen. (Soil 
Science 27. 243. Marz. Massachusetts, Agr. Exp. Stat.) T r e n e l .

Yaichi Watanobe, Tokio, Dungemittel aus Phosphaten und Alaun oder Feld- 
spat. Man mischt die Rohstoffe, setzt ihnen Tonerde, sowie event. CaC03 hinzu 
u. erhitzt das Gemisch im Drehofen, indem man von unten RuB enthaltenden Rauch 
zufuhrt. Man erhalt ein Dungemittel, das citratlósliche Phosphate u. wirksame K-Salze 
enthalt. Z. B. werden 100 Teile Phosphat, 20 Teile Alaun, 20 Teile Tonerde gemischt 
u. in einen Drehofen bei ca. 400— 500° von oben eingebracht, unter gleichzeitiger Zu- 
fuhrung von RuB von unten her. Ealls nicht geniigend CaC03 im Phosphat enthalten 
ist, wird Kreide zugesetzt. Durch die direkte Beruhrung mit dem RuB erfolgt die Um- 
setzung bei verhaltnismaBig niedriger Temp. Der RuB wirkt katalyt. (Japan. P. 
79103 vom 21/10.1926, ausg. 14/12.1928. Zus. zu Japan.P. 78545.) ImadaundRADDE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Weitzel, 
Mannheim), Herstellung eines Jialtbaren Mischdiingers aus Ammoniumnitrat und Kalium- 
sulfat durch Mischen beider Salze trocken oder in Ggw. von W., dad. gek., daB eine 
zum vólligen Umsatz des verwendetcn NH.,N03 zu K N 0 3 unzurcichende, wenigstens 
aber etwa halbaquivalente Menge K 2SO,, verwendet wird. — Das Erzeugnis ist trotz 
des Geh. an NH 4N 0 3 haltbar. (D. R . P. 474 972 KI. 16 vom 16/9. 1924, ausg. 16/4. 
1929.) K u h l i n g .

vm. Metallurgie; M etallographie; Metallverarbeitungo
Karl Kellermann, Die Kolloidchemie der Flotation. Nach einem kurzeń Riick- 

blick auf die alten Theorien der Flotation wird von den neueren Vorstellungen die 
Adsorptionstheorie eingehend besprochen. Die capillarchem. Eigg. der Sammler u- 
Schaumer werden naher betrachtet. Sammler, beispielsweise Thiocarbanilid, sind 
mijglichst swl. Verbb., die durch den Geh. an zweiwertigem S u. dreiwertigem N ge- 
kennzeichnet sind. Ais Schaumbildner werden Stoffe mit polaren Eigg. bezeichnet, 
die swl. sein miissen u. eine hydrophile u. eine hydrophobe Gruppe enthalten. Hydro- 
phob sind allgemein die KW-stoffgruppen wie CH3, C0H5; je mehr dieser Gruppen, 
um so starker die hydrophoben Eigg. An der Oberflache sind die Moll. gerichtet, der 
hydrophile Rest nach innen, der hydrophobe nach auBen. Sind sehr viele KW-stoff
gruppen Yorlianden, so wird der Stoff sehr unl. u. bekommt damit gleichzeitig Sammler- 
eigg-> wie beispielsweise a-Naphthylamin. Vf. erortert die Veranderungen der Ober- 
flachenbeschaffenheit der zu flotierenden Mineralien durch die darin enthaltenen Ver- 
unreinigungen u. durch Zusatz yon Chemikalien. Kolloide Schlamme iiberziehen

B. die Sulfide. Hydrophobe Schlamme bedingen einen groBen Yerbrauch an
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Flotationsmitteln. Die hydrophilen Sehlamme, wie Ton, besetzen die Oberfliiche 
u. yerwehren dem Flotationsmittel den Zutritt. Alle Scbutzkolloide haben diese un- 
angenehme Eig. Kolloide sind niederhaltende Reagenzien; alle Zusatze, die die Ober- 
fiache hydrophil maehen, wirken niederhaltend. Von den Chemikalien, die durch 
ihren Angriff auf die Oberflache niederhaltende'Wrkg. ergeben, ist Cyanid das wichtigste 
Prakt. Anwendung findet KCN bei der Pb-Zn-Trennung; NaCN bei der Cu-Fe-Trennung. 
Niederhaltend wirkt auch F eS04. Eine wiehtige Rolle spielt die H-Ionenkonz. der 
Erztrube. Durch Regelung der H-Ionenkonz. (mit Hilfe von CaO) kann man Pb u. 
Zn mit Xanthogenat naeheinander zum Sckwimmen bringen. Ein experimentelles 
MaB fur die Flotierbarkeit eines Minerals u. die Eignung eines Flotationsmittels gibt 
es noch nicht. Eine diesbeziigliche von Yf. in Angriff genommene Methode wird 
skizziert. (Metali u. Erz 26 . 193— 97. April. Clausthal.) K. W o l f .

B/ich. Graubner, Vericerlung und Aufarbeitung von Metallaschen und Metallruck- 
standen. Vf. gibt eine allgemeine tjbersicht iiber die Riickstandeyerhuttung unter 
besonderer Beriicksichtigung der Verarbeitung von Sn- u. Pb-Aschen. Sortierung, 
Aufbereitung u. Mischung der Rohstoffe, der ReduktionsprozeB im Ofen, Ofenfuhrung, 
Bldg. geeigneter Schlackenfliisse u. Reinigung des Rohmetalls werden naher beschrieben. 
(Chem.-Ztg. 53. 307—08. 17/4. Mannheim.) Co h n .

Jose Balzola, Eisenerzbau in Biskaya. Schon W il l ia m  G il l  (Journ. Iron Steel 
Inst. 1896. Nr. 2. 36) hat eine ausfuhrliehe Beschreibung dieses Bergbaugebietes ge- 
liefert, die in der yorliegenden Arbeit ergiinzt u. auf das Laufendo gehracht wird. Das 
ungewaschene Erz enthalt 42°/0 Fe u. 27% S i02. Alle Einrichtungen u. Abbauyerff. 
sowie die Wasche u. Calcinierung des Spateisenstein sind ausfiihrlich an Hand yon 
Abb. u. Zeichnungen beschrieben. (Journ. Iron. Steel Inst. 118. 15—55. 1928. Bilbao, 
Spanien.) W lLK E.

Bengt Kjerrman, Stahl contra andere Hetalle, speziell Leichtmetalle. Vf. weist 
im Rahmen eines wahrend des diesjahrigen Zusammenkommens des Schwed. Teehno- 
logenvereins gehaltenen Vortrages nach, daB der Stahl zurzeit in den allerwenigsten 
Fallen eine Konkurrenz von seiten der Leichtmetalle zu fiirchten habe, da einige Leicht- 
metallegierungen dem Stahl zwar in der Bruchfestigkeit, niemals aber gleichzeitig auch 
in seinen anderen Eigg. (Elastizitat, Hartę, Dchnbarkeit usw.) gleichkommen. (Teknisk 
Tidskr. 5 9 . 178— 86. 30/3.) W . W o l f f .

V. Christiansen, Die schwereren Nichteisenmetalk. Vf. berichtet im Rahmen 
eines wahrend des diesjahrigen Zusammenkommens des Schwed. Technologenvereins 
gehaltenen Vortrages iiber die Fabrikation, die Festigkeit u. Korrosion der Nichteisen- 
metalle. (Teknisk Tidskr. 59. 166—71. 23/3.) W. W o lf f .

W. Iljinski und A. Ssagaidatschni, Zinkgewinnung aus Schimfelzinkerzen. 
Beim Abrosten von Fe-haltigen Scliwefdzinkerzen bei 650—700° findet teilweise Blflg. 
von ZnSOi statt: a) 2 ZnS +  3 0 ,  — >• 2 ZnO +  2 S 02, b) 2 S 0 2 +  0 2 — y  2 S 0 3 
(mit Fe-Oxyden ais Katalysator), e) ZnO +  S 0 3 — y  ZnSO.,. Zn kann vóllig in 
ZnS04 durch Gliihen in einer S0 2-Atmosphare (aus den benachbarten Rostófen) iiber- 
gefiihrt werden, was aus den Rkk. b u. c bei 650— 700° folgt, d. h. bei einem Temp.-
Intervall, das die Dissoziationstemp. von Eisensulfat iibersteigt, das aber die Dis-
soziationstemp. yon ZnSO, nicht erreicht. Bei der Einw. von starken Sauren (H2S 0 4, 
HC1) auf das ungcróstetc Erz kónnen 95% Zn gel. werden; beim Erz yon der Fabrik 
MlSUBSKAJA sehieden sich ca. 40% des im Erz enthaltenen S im freien Zustande ab. 
Die Bedingungen fiir das Abrosten u. die Extraktion durch yerd. H 2S 0 4 zwecks Uber- 
fiihrung von 95% Zn in Lsg. wurden ausgearbeitet; dabei gehen minimale Mengen 
yon Sesquioxyden in Lsg. Behandeln des gerosteten Erzes mit Lauge ergibt eine 
Lsg. yon 80°/0 Zn, die kein Fe u. nur Spuren yon Cu enthalt. (U. S. S. R. Scient.- 
techn. Dpt. Supreme Council National Economy No. 259. Trans. Scient. Inst. of 
the S. T. D. Papers on Chemistry [russ.] No. 2. 187—93. 1928. Staatsinst. f. angew. 
Chem.) SCHONFELD.

W. Credner, Zinnlagerstdlien und Zinnbergbau in Siam. Wirtschaftsgeograph. 
Unters. iiber die an Granite gebundenen Zinnerzyorkk. von Siam. (Gliickauf 65. 
469—72. 6/4. Bangkok.) . E n s z l in .

H Alterthum Die Eerstellung und Verwendung der N.-E.-Metalle in der Elektro
technik. VI. Mitt. Silber. (V. vgl. C. 1928. II. 2676.) Das Vork., die Gewinnung u. 
Legierung des Ag, sowie seine fundamentale Bedeutung in der Elektrotechnik werden 
besprochen. Es dient zur Festlegung der Einheit der Stromstarke, zur galyan. Ver-
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silberung, weiter wird cs zu Schmelzsicherungen zum Scliutze elekfcr. Stromkreise 
gcgen tJberlastungen usw. benntzt. (Metall-Wirtschaft 7. 881—83.) Wilk e .

H. Alterthum, Hersłellung und Verwendung der N.E.-Metalle in der Elektrotechnik. 
VII. Plalin. (VI. vgl. vorst. Ref.) Nach dem Bekanntmacken mit den Eigg. u. der 
Gewinnung des Pt werden die Verwendungen in der Elektrotechnik behandelt, wie 
Verwendung ais Kontaktmaterial, ais Zuleitung zu yakuumdicht abgeschlossenen 
GlasgofiiBcn, ais Heizwicklung fiir elektr. Ofen u. ais Pt-Thermoelement. (Metall- 
Wirtschaft 7. 914—15. 17/8.1928.) W i l k e .

H. Alterthum, Die Herstellung und Verivendung der N.-E.-Metalle in der Elektro
technik. VIII. Mitt. Quecksilber. (VII. vgl. vorst. Kef.) Auch beim Hg wird Vork., 
Gewinnung usw. zuerst behandelt. Es liat in der Elektrotechnik zunachst insofern 
grundlegende Bedeutung, ais das Ohm darauf zuriickgefuhrt ist. Weiter wird auf 
den Quecksilberlichtbogen, Hg-Dampfgleiclirichter, Hg-Dampfstrahlpumpen, Hg- 
Sclialter u. a. hingewiesen. (Metall-Wirtschaft 7. 958—61.) W lL K E .

T. K. Prentice und R. Murdoch, Die Geimnnung von Platin atis dem Dunit- 
gestein bei Onverwacht, Transvaal. Besehreibung der Aufbereitung der siidafrikan. 
Platinlagerstatton. (Journ. chem. metallurg. mining Soe. South Africa 2 9 . 157—67. 
Jan.) E n s z l in .

A. Kussmann und B. Scharnow. Ober die Koerzitivkrafl. I. Teil. Koerzitinkraft 
und mechanische Hartę. Vff. untersuchen die Abhangigkeit der Koerzitivkraft vom 
Aufbau der Legierungen u. yergleichen ihre Anderungen mit denen der mechan. Hartę. 
Durch Messungen an den Mischkrystallreihen Fe-Al, Fe-Cr, Ni-Cu, Ni-Fe, Ni-Co, Fe-Co, 
Ni-Al, Ni-Mn, Ni-Sn wird gezeigt, daB die Hartę bei Zunahme des zweiten Legierungs- 
bestandteils zwar betrachtlich ansteigt, die Koerzitivkraft aber groBenordnungsmaBig 
auf dem niedrigen Wert der reinen Metalle bleibt. Dies laBt allgemein anf eine fast 
vollige Unabhiingigkeit der Koerzitivkraft vom Parameter des Krystallgittcrs schlieBen.
— Bei den Systemen Fe-Cu, Fe-Ni-Cu, Co-Cu, die eine breite Mischungsliicke auf- 
weisen, wird gezeigt, daB im Gebiet des lieterogenen Gemenges die Koerzitivkraft zu 
sehr hohen Werten ansteigt. Ein Parallelismus mit der Hartę, die in heterogenen 
Gcmengen ein Additmtatsgesetz befolgt, besteht aber auch hier nicht, da die Koerzitiv- 
kraft bei gleichbleibender Zus. des Ferromagnetikums unabhangig vom Harteverlauf 
noch stark ansteigt. — Vff. schreiben die Erhóhung der Koerzitivkraft in den hetero-. 
genen Gemengen elast. Beanspruchungen durch Schrumpfungsspannungen zu. Diese 
Auffassung wird speziell am System Fe-Cu diskutiert. Hier sind die zuerst erstarrenden 
Fe-Partikeln von einer zusammenhangenden Cu-Haut umgeben, die sich beim Ab- 
kiihlen gegeniiber dem Kern starker zusammenzielit, so daB das Ferromagneticum 
unter allseitigem Druck steht, welcher die Koerzitivkraft des Eisens erhoht. (2 tschr. 
Physik 54. 1— 15. 21/3. Berlin, Physikal.-techn. Reichsanstalt.) Co h n .

J. Cournot, Einflu/3 der Grófle der Yersiichsstiicke bei Viscositatsversuchen an 
metallurgischm Produktem. Vf. zeigt, daB bei Al- u. Duraluminiumdrahten die Viscositat 
merklich vom Durchmesser der Drahte abhangt (vgl. auch C. 19 2 8 - I. 401). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 995—97. S/4.) L o ren 'Z.

W . G. Burgers und J. C. M. Basart, Bekrystallisation von Aluminiumeinkry- 
stallen. II. Ober die Orientiening der Krystalle, u-elche sich durch Bekrystallisation nach 
starker De forma t ton bilden. (I. vgl. C. 1929. I- 7.) Vff. untersuchen an pliittchen- 
formigen Al-Einkrystallen, die auf ein Viertel ihrer urspriinglichen Dieke ausgewalzt 
wurden, die Abhangigkeit der Walzstruktur yon der relativen Lage des urspriinglichen 
Einkrystalls u. der Walzrichtung, sowie die durch Erhitzen der gewalzten Einkrystalle 
auf 600° wahrend weniger sec. entstehende Bearbeitungsrekrystallisationsstruktur u. 
ihre evtl. Abhangigkeit von der Deformationsriehtung. — Die Walzstruktur eines 
Einkrystalls hangt bei bestimmter Walzart u. bei einem gegebenen Walzgrad toII- 
kommeu reproduzierbar mit der relativen Lage von Walzrichtung u. ursprungliohera 
Krystallgittor zusammen. Eine Anderung der Walzrichtung ruft eine entsprechende 
Anderung der Walzstruktur hervor. Eine symmetr. Walzstruktur wird dagegen nur 
erhalten, wenn die Walzrichtung bzgl. des nrspriinglichen Krystallgitters symmetr. 
liegt. — Der ubergang von der Walzstruktur in die Bearbeitungsrekrystallisations- 
struktur zeigt, wie in 1 (1. e.) erwartet, keine regellose Anordnung, sondern eine deut- 
liche \  orzugsorientierung, die vollkommen reproduziertor mit der Walzstruktur zu- 
sammenhangt. Lin LinfluB der relativen Lage von Deformationsriehtung u. Mutter- 
krystall wird beobiiehtet, dereń Anderung im allgemeinen verschiedene Bearbeitunss- 
refctystaUisationsstrukturen hervorruft. Die Masima der Krystallitlagen in Walz-^u.
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Bearbeitungsrekrystallisationsstruktur fallen aber nur in seltenen Fallen zusammen. —  
Bei langerem Erhitzen der gewalzten Einkrystalle bilden sich durch Oberflachen- 
rekrystallisation ein oder mehrere gróBere Krystalle aus, dereń Verteilung gleichfalls 
nicht regellos ist. Ein Zusammenhang mit der urspriinglichcn Walzstruktur scheint 
gegeben zu sein. Es fallen aber die Kubuspole dieser durch langeres Erhitzen gebildeten 
Krystalle durchschnittlich nicht in die Maxima der Kubuspolgebiete der Bearbeitungs- 
rekrystallisationsstruktur. Die Oberflachenrekrystallisation kann demnach nicht bloB ais 
ein Weiterwachsen der die Bearbeitungsrekrystallisationsstruktur bildenden Krystallite 
angesehen werden. (Ztschr. Physik 54. 74—91. 21/3. Eindhoyen, Lab. d. N. V. Philips 
Gloeilampenfabr.) Co h n .

W. Boas und E. Schmid, Uber die JDehnung von Cadmiumkryslallen. Vff. be- 
sprechen allgemein auf Grund der krit. Grenzspannungen fiir die Mechanismen der 
piast. Krystalldeformation (Translation u. mechan. Zwillingsbldg.) die Verfestigung 
von Metallkrystallen. Die Translationselemente des Cd sind dieselbcn wie dic des Zn. 
Der Beginn deutlicher Translation ist an eine krit. konstanto Schubspannung im 
Translationssystem gebunden, die von den Herstellungsbcdingungen des Krystalls 
stark abhangig ist u. um so niedriger liegt, je langsamer dic Krystallisation u. Ab- 
kuhlung erfolgt. Auch bei Temperung von mit groBer Geschwindigkeit gewonncnen 
Krystallen wird ein Abfall der Schubfestigkeit der Basis (bis zu 67%) erreicht. Sowohl 
Beginn wie Verlauf der Translation sind stark von der krystallograph. Orientierung 
der Krystalle beeinfluBt. Die Dehnungskurven verlaufen um so steiler, je kleiner der 
Neigungswinkel der Basis zur Zugrichtung ist. Die Schubverfestigung, ausgedriickt 
durch die Koordinaten Abgleitung (a) u. Schubspannung der Basis (S), laBt sieh bei 
Abgleitungsbetragen uber 200% gut durch die Gerade S  =  50 a darstellen, wahrend 
sie nach ldeineren Abgleitungen hin bedeutend fłacher yerlauft. — Auf die Basis- 
translation folgt bei der Dehnung mechan. Zwillingsbldg., der sich bei weiterer Dehnung 
eine sekundare Translation (Nachdehnung) von kleiner GróBe anschlieBt. Die fiir den 
Eintritt der Verzwilligung erforderlichc Spannung liegt um so hóher, je groBer die 
vorangegangene Basistranslation war, u. ist auch abhangig von den Herstellungs- 
bedingungen (Ziehgeschwindigkeit) der Krystalle. Die mechan. Zwillingsbldg. ist wie 
beim Zn mit einer bedeutenden Schubverfestigung der Basis verkniipft, die um so 
kleiner ist, je groBer die primare Translationsverfestigung war. Auch die sekundare 
Basistranslation (Nachdehnung) ergab in der Mehrzahl der untersuchten Palle eine 
Schubverfestigung. —  Vff. geben eine schemat. Darst. der Gitterbewegungen bei der 
Dehnung von Cd-(Zn-)Krystallen. Die Orientierungsabhangigkeit der durch Einsetzen 
ausgiebiger Basistranslation bedingten Streckgrenze a3 bei konstanter Schubspannung S  
wird durch den Ausdruck as =  S/sin -//cos, ). gegeben, wo y  u. ?. die Stellungswinkel 
der Translationselemente sind. Durch Kombination der Verfestigungskurve fiir die 
Basistranslation mit der den Beginn der mechan. Zwillingsbldg. beschreibenden Grenz- 
kurve geben Vff. rechner. eine Begrundung fur die ungefahre Konstanz der Endwinkel 
der Translationselemente im gedehnten Krystall. — Der Dehnungskórper stellt im  
wesentlichen einen Rotationskórper um die hesagonale Achse dar. —  Es werden Schnitte 
der FlieBgefahr-, Dehnungs- u. Hóchstlastkórper gezeigt u. an ihnen die Orientierungs
abhangigkeit technolog, wichtiger GróBen diskutiert. (Ztschr. Physik 54. 16— 45. 21/3. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) Co h n .

A. L. Norbury, Eine neue Melhode zur Messung des elektrischen Widersłandes von 
Legierungen. Vf. stellte sich die Aufgabe, den ({> von Brinellkuppen wahrend des 
Druckes dadurch zu bestimmen, daB der OHMsche Widerstand (w) eines die Brinellkugel 
u. die zu untersuchende Materialprobe enthaltenden Stromkreises gemessen wurde. 
Zunahme des (f) bewirkt eine Abnahme von w; folglich laBt sich der (J) durch w aus- 
driicken. Es wurde jedoch gefunden, daB der spezif. OHMsche Widerstand (ws) des 
Probematerials die Ergebnisse beeinfluBt. Die Methode eignet sich daher zur Messung 
von w3, indem der (j> der Brinellkuppe gemessen wird. Kennt man umgekehrt w3 
einer Materialprobe, so ergibt sich der Wert fiir die Brinellkuppe. Es wurden Verss. 
mit Kegeln (90°) aus Stahl u. Kupfer durehgefuhrt. Die Methode laBt sich auf Materiał 
beliebiger GroBe u. Form anwenden, vorausgesetzt, daB es eine ebene Flachę von 5 qmm 
aufweist. (Philos. Magazine [7] 7 . 662—69. April, Birmingham.) K. W o l f .

__ Korrosion in Dampfkesseln, ihre Ursachen und ihre Verhinderung. Wieder-
gabe eines Vortrags von LEONHARD O. N e w t o n . Korrosion durch natiirliches weiches 
W. ist auf die Ggw. von Sauren zuruckzufiihren. Korrosion durch hartes W. ist auf 
gel. Chloride u. Nitrate yon Ca u. Mg zuruckzufiihren, aus denen unter den Bedingungen

XI. 1. 1 8 9
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im Dampfkessel Salzsiiure entsteht. Die Aciditat von kondensiertem Dampf riihrt 
von gel. C02 her, die i n Ameisensiiure yerwandelt wird. Im tjberhitzer entsteht Kor- 
rosion durch C02, indem durch den Wasserstoff, der bei der Zers. des Dampfes durch 
Fe bei hohen Tempp. entsteht, sich CO bildet, das wieder durch Eisenosyd zu C02 
oxydiert wird. Eine andere korrodierende Einw. auf Kesselróhren besteht in Ver- 
unreinigungen des Heizmaterials, hauptsachlich Soda u. Sckwefel, wodurch sich 
Na„SO.j oder saures Sulfat bildet. — Zur Vermcidung der Korrosion muB mogliclist 
weiches W. mit einem geringen tTberschuC an Alkali yerwendet werden. Bei Be- 
nutzung yon hartem W. muB der Kalk-Soda-ProzeB u. die Zeolithmethode durch- 
gefiihrt werden. Die Best. der W.-Harte allein geniigt nicht, eine vollkommene Mineral- 
analyse ist notwendig. (Chem. Age 20. 334. 6/4.) JUNG.

Rudolf Seufert, Rostschutzanstriche. (Vgl. E i b n e r  u. L a u f e n b u r g , C. 1928.
II. 108.) Vf. weist auf die Bedeutung der Korrosionsbekampfung hin. Der Weltwirt- 
schaft erwachsen durch Korrosion Verluste, die auf 1,4 Milliarden Mark jahrlich 
geschatzt werden. Etwa 40% der jahrlichen Eisenerzeugung gehen durch Korrosion 
zugrunde. Vf. bespricht die verschiedenen Mittel: Unterss. uber das Verh. von ge- 
kupfertem u. nicht gelcupfertem Eisen. Schutzanstriche haften besser auf kupfer- 
haltigem Materiał. MetaUiiberzuge (SCHOOPsches Spritzverf.) sind noch zu teuer. 
Am meisten angewandt werden die Rostschutzycrff. durch Anstriche mit Rostschutz- 
farben; etwa 25% aller Anstrichmittel entfallen auf Rostschutzfarben. In der Haupt- 
sache werden Olfarben von bestimmter Zus. u. Eig. ais Rostschutzfarben verwendet. 
Der Schutzanstrich besteht aus 2 Teilen, der Grundfarbe u. der Deckfarbe. Erstere 
soli das Eisen schutzen, Ietztere gegen die atmosphar. Einww. Ais Farbkórper fiir die 
Grundierung wird Mennige, fiir die Deckfarbe BleiweiB genommen. Ais Bindemittel 
fiir die Deckfarbe dient Leinol, Holzól. Das Leinol wird ais RohSl oder ais Firnis ver- 
wendet. ZweckmaBig ist ein Zusatz von Standol, der den Anstrich wetterbestiindiger 
macht. Die Verwendung von Standol bedingt gróBere Mengen von Verdunnungs- 
mitteln wie Erdóldestillate. Wertvoll sind die bas. Bleifarben, am besten diejenigen, 
die die groBten Mengen an Bleiseifen bilden konnen. Alle Anstriche miissen gut trocken 
sein, bevor der folgende aufgetragen wird. Haufig werden an Rostschutzfarben Zer- 
storungserscheinungen beobachtet. Die Anstriche platzen ab oder verwittern yor- 
zeitig. Die Wrkgg. der Witterung, d. h. die n. Zerstorung kann nicht aufgehalten 
werden. Die Bedeutung des Pigments der Rostschutzfarben wird erórtert. (Metall- 
bórse 19. 848— 49. 17/4. Miinchen.) K. W o l f .

Minerals Separation Ltd., London, Schauinsćlmimmaufbereilung von Erzen. 
(D. R. P. 475108 K I. l c  vom 20/2. 1925, ausg. 20/4. 1929. E. Prior. 6/5. 1924. —
C. 1926. I. 1032.) K u h l i n g .

Friedrich Johannsen, Claustlial, Gewinnung leichtfliichliger Meialle. aus sul- 
fidischen Erzen, Hułtenprodukten und Ruckstanden aller Art. (D. R. P. 475115  
K I. 40a vom 31/5. 1924, ausg. 17/4. 1929. — C. 1925. II. 2025 [E. P. 234 S26].) K u h l .

Eisen- und Stahlwerk Hoesch Akt.-Ges., Dortmund, Erhohung der Tem
peratur und der Redukticmskraft der Konverlerabgase, dad. gek., daB der Geblaseluft 
C2 u. Hj enthaltende Brennstoffe u. gleiehzeitig 0 2 zugefuhrt werden. —  Es entsteht 
eine Flamme von sehr hoher Temp., in welcher groBe Mengen von fein yerteilter Kohle 
zu intensivem Leuchten gebracht worden sind. (D. R. P. 474 594 KI. 18b vom 
19/12. 1923, ausg. 9/4.1929.) K u h l i n g .

Wolfgang Job, Berlin, Schachtofen zur Verhiiltung von fltichtige Metalle (besonders 
Blei und Zink) enthaltenden Erzen u. dgl. unter Gewinnung der fluchtigen Metalle in 
Form von O zy den. (D. R. P. 474759 K I. 40a vom 3/7. 1925, ausg. 10/4.1929. — 
C. 1927. II. 164.) K u h l i n g .

Ture Robert Haglund, Stockholm, Gewinnung von Metallen und Metallegierungen 
im  eUktrischen Ofen. (D. R. P. 475 173 KI. 18a vom 3/9. 1924, ausg. 19/4. 1929. 
Schwed. Prior. 8/10. 1923. — C. 1925. II. 2025.) K u h l in g .

Ture Robert Haglund, Stockholm, Erzeugung von Metali aus sulfidischen Erzen 
dureh Erhitzen mit schwer reduzierbaren Osyden (CaO, MgO, BaO, Al2Os) u. Red.- 
Mitteln (Kohle) im elektr. Ofen unter Schmelzen, gek. durch die Verwendung von 
Briketten, in welchen die ganze Menge oder doch ein erheblicher Teil der schwer 
reduzierbaren Oxyde u. der Reduktionsstoffe ohne die Sulfide yerfestigt sind. — 
Bei Verwendung S i0 2 enthaltender, schwer reduzierbarer Oxyde, wie Kaolin, Bausit 
u. dgl., in Brikettform wird das Yerhaltnis von Brikett u. Sulfiderz so gewahlt, daB
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das reduzierte Si sioli mit dem entstehenden Metali legiert. (D. R. P. 474 518 K I. 40c 
Tom 13/8. 1925, ausg. 4/4. 1925.) K u h l i n g .

Peoples Gas By-Products Corp., iibert. yon: Robert G. Guthrie und Oscar 
J. Wozasek, Chicago, Kohlen von Eisen und Stahl. Die zu kohlenden Metalle werden 
auf 850—1000° erhitzt u. dann bei Ggw. einer kleinen Menge 0 2, weleher die Bldg. 
eines katalyt. wirkenden Oxyds yeranlaBt, mit einem kohlenstoffhaltigen Gas, be- 
sonders Leuehtgas, behandelt. (A. P. 1706 356 vom 2/1. 1929, ausg. 19/3. 1929.) Kii.

Allegheny Steel Co., Pennsylvanien, iibert. yon: William E. Caugherty, 
Natrona, und Carl J. Strobie, Tarentum, V. St. A., Ausglillien von Siliciumstahl- 
blechen. 1—3 Bleche werden auf einem flaohen Trager in einem Herdofen auf etwa 850° 
erhitzt u. dann weitere Bleche allmahlieh zugegeben. Die Erhitzung auf die erforder- 
liche Temp. von etwa 850° erfolgt unter diesen Bedingungen moglichst schnell. Die 
Erzeugnisse besitzen sehr gute elektr. Eigg. u. geringe Spródigkeit. (A. P. 1706 438
vom 30/6. 1927, ausg. 26/3. 1929.) K u h l i n g .

P. Ries und F. Bicheroux, Liittich, Enlphosphorung von Bessemereisen. Wahrend 
des Verblasens wird gepulvertes CaO mittels eines inerten Gases oder der Geblaseluft 
ununterbrochen eingefiihrt. (Belg. P. 350 869 yom 26/4. 1928, Auszug veroff. 9/10.
1928.) K u h l i n g .

Lucien Paul Basset, Paris, Herslellung von Eisen und Eisenlegierungen im  
Drehrohrofen. (D. R. P. 474784 K I. 18a vom 8/ 6 . 1924, ausg. 9/4.1929. — C. 1925.
II. 2025.) K u h l i n g .

Frank D. Taggart, Youngstown, V. St. A., Legierungen. Die Legierungen ent- 
halten ais Hauptbestandteil Ee neben otwa 3,5% C, l,75 ° / 0 Cr, 0,2% V, 1% Si u.
0,5% Mn. Sie dienen zur Horst. von Stahlplatten. (A. P. 1707 332 vom 16/7. 1927, 
ausg. 2/4. 1929.) ' K u h l in g .

Meier & Weichelt, Leipzig, Hochfeuerbesłdndige Legierungen. Kohlenstoffreiches 
hochprozentiges Eerrochrom u. kohlenstoffarmes, z. B. 0,2% C enthaltendes Eisen, 
werden im Stahlofen zusammengeschmolzen. Leicht bearbeitbar, d. h. nicht sprode, 
sind Legierungen dieser Art, wenn ihr Gefiige aus einem 3—4% C enthaltenden Carbid- 
eutektikum besteht. Bcsondors wertvolle Eigg. besitzen Erzeugnisse mit 30— 35% Cr 
u. 0,5—2% C bzw. 24—30% Cr, 1,5—2,5% C u. 1,5— 4% Si. (Schwz.P. 128 264 
vom 19/11. 1926, ausg. 16/10. 1928. D. Priorr. 21/11. 1925, 14/6. u. 18/9. 1926.) Ku.

Electro Metallurgical Co. of Canada, Ltd., Welland, Kanada, iibert. yon: 
Frederick M. Becket, New York, Roslfreie Eisenlegierungen. Im elektr. Ofen werden 
kohlenstoffarme Chromlegierungen mit einem Siliciumgeh. von mehr ais 40% her- 
gestellt u. das in den Legierungen enthaltene Si mittels Metalloxyde, yorzugsweise 
Chromit, oxydiert. (Can. P. 270 959 vom 21/9.1925, ausg. 24/5. 1927.) K u h l i n g .

General Motors Research Corp., iibert. von: Alfred L. Boegehold, Detroit, 
V. St. A., Ghifieisen. Zu geschmolzenem GuBeisen wird ein vorhandenes Carbid unter 
Graphitbldg. zersetzender Stoff, vorzugsweise Si, u. ein Metali, z. B. Mo, V, Ni oder 
Cu, gesetzt, welches die Bldg. flockiger Kohle wahrend des Erstarrens verhindert. 
(A. P. 1707 753 T om  14/3.1927, ausg. 2/4. 1929.) K u h l i n g .

EdelguBverband G. m. b. H., Berlin, iibert. yon: Eugen Piwowarsky, Aachen, 
Gufieisen. FI. GuBeisen wird auf Tempp. erhitzt, welche 100—200° iiber derjenigen 
Temp. liegen, bei weleher die Bldg. von Carbiden ab- u. die Bldg. von Graphit zunimmt. 
ZweckmaBig erhitzt man einen Teil Eisen iiber diese Grenze hinaus u. mischt ihn mit 
einer anderen Menge Fe, welche nur wenig iiber ihren F. erhitzt worden ist. Die Er
zeugnisse enthalten Graphit in feinster Verteilung. (A. P . 1 705 995 vom 11/2. 1926, 
ausg. 19/3. 1929. D. Prior. 21/2.1925.) K u h l in g .

Ohio Brass Co., Mansfield, V. St. A., Verbessern der physikalischen Eigenschaften 
von TemperguReisen. (D. R. P- 474 368 K I. 18c yom 25/7. 1923, ausg. 2/4. 1929 
u. Can. P. 267 931 yom 10/7.1923, ausg. 25/1. 1927. — C. 1 925 .1. 2653.) K u h l i n g .

American Rolling Mul Co., iibert. von: Wesley J. Beck und James A. Aup- 
perle, Middletown, V. St. A., Stahl fiir Emaillierungszwecke. Der zu Blechen o. dgl. 
auszuwalzende u. zu emaillierende Stahl enthalt weniger ais 0,1% C, mehr ais 0,1%, 
z. B. 0,15%, Si u. weniger ais 0,5% Mn- Die auf solchen Stahlen erzeugten Emaillen 
haften fest, sind blasenfrei u. besitzen gleiehmaBige Oberflachen. (A. P. 1704  586
yom 16/11. 1923, ausg. 5/3. 1929.) K u h l in g .

Carpenter Steel Co., iibert. von: Frank R. Palmer, Reading, V. St. A., Stahl-
legier ungen, enthaltend neben Fe ais Hauptbestandteil weniger ais 1,5% C, 0,05 0,5% P,

189*
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3—30% Cr, 1—5% Si u. 0,1—2% Mo. Dio Erzcugnisse schuppcn nicht. (A. P. 
1 7 0 7  364 vom 10/7. 1926, ausg. 2/4. 1929.) K u h l i n g .

International Nickel Co. Inc. und Norman Boden Pilling, V. St. A., Nickel 
und Nickellegierungen. Die Duktilitat u. mechan. Bearbeitbarkeit von Ni u. Legierungen 
des N i wird dadurch erhoht, daB man ihnen 0,005—0,5% eines Erdalkalimetalles, 
besonders Ca, beilegiert. (F. P. 652168 vom 22/2. 1928, ausg. 5/3. 1929.) K u h l i n g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Kokille zum VergieBen 
insbesondere solcher Metalle, dio, wie z. B. das Al, bei der Verfestigung ein stark 
verkleinertes Vol. annehmen, mit in der Kokillenwand vorgesehenen Hohlriiumen, 
1. dad. gek., daB diese Hohlraume (Taschen) eine Fiillmasse, vorzugsweise ein Metali 
oder eine Legierung in festem Zusiande enthalten, dereń F. unter halb des F. des 
GuBmetalls liegt. — 2. dad. gek., daB die Kokillenwand rippenfórmig in den Taschen- 
raum hineinragt. — Das Vol. der Hohlraume u. die Menge der eingebrachten Fiill
masse wird der Yerfestigungsdauer des GuBblockes angepafit. (D. R. P. 475 077 
KI. 31 c Tom 30/9. 1927, ausg. 17/4. 1929.) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von hochsiliciumhaltigen 
(d. h. imhr dis 5°/0 Si entlialtenden) Aluminiumlegierungen mit Eigg., die denen der 
nach Patent 417 773 (C. 1925. II. 2029) vcredelten Legierungen entsprechen, dad. 
gek., daB die Legierungen durch Elektrolysc in Fluoridschmelzen, die bei der n. 
Aluminiumelektrolyse ublich sind u. einen entsprechcnden Zusatz von siliciumhaltigen 
Stoffen erhalten haben, erzeugt werden. — Gemafi der Erfindung erhaltliche Le
gierungen mit einem Geh. von 5—20% Si sind besonders fiir GuBzweeke geeignet. 
(D. R. P. 474 486 K I. 40c vom 11/6. 1921, ausg. 5/4. 1929.) K u h l i n g .

Frank A. Fahrenwald, Cleveland Heiglits, V. St. A., Hitzebestiindige Legierungen, 
bestehend aus 80—97% Cr u. 3—20% Al. Die Legierungen werden in iiblicher Weise 
durch Mischen ihrer geschmolzenen Bestandteile erhalten, ihre FF. liegen oberhalb 
1650°. (A. P. 1704  733 vom 19/5. 1924, ausg. 12/3. 1929.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, ii bert. von: Isaac F. Kinnard, Lynn, V. St. A., 
Magnetische Legierungen. Die Legierungen enthalten 60—80% Ni, 20—40% Cu u. 
etwa 2% Fe. Bei unwesentlichem Hystereseverlust besitzen sie einen annahernd 
linearen negativen Temperaturkoeffizienten der Permeabilitat. (A. P. 1706172  
vom 11/11. 1925, ausg. 19/3.1929.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Masing und Otto Dahl),
Berlin, Materiał fiir metallene Federn von technisclien Anordnungen, dad. gek., daB 
es aus einer Legierung mit uberwiegendem Geh. an Ni, Co oder Fe u. Be besteht. —
Die Legierungen besitzen besonders nach therm. Behandlung groBe Hartę u. sind
bronzenen Materialien iiberlegen. (D. R. P. 475 009 K I. 40b vom 21/5. 1927, ausg. 
15/4. 1929.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Masing und Otto Dahl),
Berlin, Materiał fur Reibungsbcanspruchimg unterworfene, rorzugsweise elektrischen 
Stroni fuhrende Teile von technischen Anordnungen, dad. gek., daB es aus Legierungen 
mit uberwiegendem Geh. an N i, Co oder Fe u. Be besteht. — Durch therm. Behandlung 
kann die Hartę von Nickelberylliumlegierungen auf etwa 550, die von Eisenberyllium- 
auf 600 u. die von Kobaltberylliumlegierungen auf 650 Brinell gesteigert werden. 
(D. R. P. 475 083 KI. 40b vom 21/5.1927, ausg. 16/4. 1929.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Co., West Virginia, ubert. von: Frederick M. Becket, 
New York,_ Wolframlegierungen. Wolframerz wird zwecks Gewinnung zinn- u. arsen- 
armer Legierungen mit 10—35% Si oder Si enthaltenden Stoffen, wie Ferrosilicium, 
Quarzkohlegemischen u. dgl., reduziert. Ist der Gehalt der entstandenen Legierungen 
fiir den Verwendungszweck zu groB, so behandelt man sie mit einem M etalloxyd , 
zweckmaBig zinn- u. arsenarmem Wolframerz. (A. P. 1706  344 vom 11/12. 1926,
ausg. 19/3.1929.) K u h l i n g .

Max Emil Rock, Dusseldorf, Chromnickellegierungen mit Edelmetallzusatz zur 
HersteUung zahnarztlicher Prothesen, Kieferschienen, Richtmaschinen, GebiBsaugern 
u. Zahnstiften, dad. gek., daB sie 23—40% Cr (kohlenstoffrei), 13— 24% Ni (chem. 
rein), 6,5— 13% Cu (chem. rein), etwa 33,4% Au, etwa 3,5% Ag u. etwa 3,5% Mo 
(chem. rein) enthalten. — Die Erzeugnisse sind gegen mechan. u. chem. Einww. sehr 
widerstandsfahig u. verhaltnismaBig billig. (D. R. P. 474 887 KI. 40b vom 17/7.
1927, ausg. 12/4.1929.) K u h l in g .

Metal Castings Holding Co., Cleveland, iibert. von: Hubert A. Myers, T oledo, 
V. St. A., Behandeln von aus Eisen oder Eisenlegierungen bestehenden Metallgufiformen.
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Die mit dem GuBmetall in Beriihrung ltommenden Flachen der Formen werden vor 
dem EingieBen des geschmolzenen Metalls mit oinom Alkalicyanid u. gegcbencnfaljs 
einem hitzebestandigen Stoff, wie Grapkit oder MgO, bedeckt u. die Flaohen so stark 
erhitzt, daB das Cyanid zers. wird. Es werden glatte Gusse erhalten. (A. P. 1 706 858 
Tom 30/8.1926, ausg. 26/3.1929.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Erlwein und Martin Hosen- 
feld), Berlin, Erzeugung von veredelnden metallischen Uberziigen, insbesondere Chrom, 
durch Elektrolyse einer silicathałtigen Schmelze, 1. dad. gek., daB das Gewichtsvcrhaltnis 
der fiir die Bldg. der Schmelze benutzten Mengen an Silicat u. an der Verb. des ab- 
zuscheidenden Stoffes groBer ais 2 :1  gewahlt wird. — 2. dad. gek., daB zuerst das 
Silioat geschmolzen u. darauf der Gewichtsmenge nach etwa 1/3 soviel von einer Verb. 
des abzuscheidenden Metalles in die Silicatschmelze eingetragen wird, zweekmaBig 
zusammen mit etwas Alkalihalogenid. — Die zu iiberzielienden, z. B. aus Fe bestehenden 
Kórper werden beispielsweise in einer 900° h. Natriumsilicatschmelze, in welcher 
CrF3 u. NaCl gel. sind, ais Kathode geschaltet. (D. E. P. 474902 KI. 48a vom 9/3.
1927, ausg. 13/4. 1929.) K u h l i n g .

Akt.-Ges. Kiihnle, Kopp & Kausch, Frankenthal, Homogene doppelseitige 
Verbleiung von Eisenteilen (Blechen, Rohren, Fassonstiicken usw.), gek. durch die 
Verwendung mehrfach gelochter Werkstiicke, durch dereń Locher das auf die eine 
Seite aufgetragene Pb auf die andere Seite hiniiberflieBt u. hier den zweiten Uber- 
zug bildet. — Die doppelseitige Verbleiung erfolgt glcichzeitig. (D. R. P. 474 766 
K I. 48b vom 27/10. 1927, ausg. 10/4. 1929.) K u h l i n g .

Dr. Alexander Wacker, Ges. fiir elektro chemisehe Industrie m. b. H.,
Miinchen, Vorrichtung zum Entfetten von Mełallwaren mit Hilfe von leieht sd., nicht
brennbaren Entfettungsmitteln, wie C2HC13, C014 u. dgl., vor der Weiterverarbeitung, 
1. dad. gek., daB die oben offene Vorr. aus 2 ubereinander liegenden, von einander 
nicht getrennten Raumen besteht, von denen der untere bis zur Siedetemp. des Fett- 
losungsm. erhitzt, der obere dagegen abgekuhlt wird. — 2. dad. gek., daB an der 
inneren Wandung an der Stelle, an der sich Siederaum u. Kiihlraum beriihren, eine 
Sammelrinne fur das kondensierte Losungsm. angebracht ist, die mit einem nach 
auBen fiihrenden Ablauf Ycrsehen ist. — Die Vorr. arbeitet raseh u. billig. (D. R. P. 
474 825 K I. 48a vom 19/12. 1926, ausg. 11/4. 1929.) K u h l i n g .

Alfred von Zeerleder, Das Aluminium und seine Lcgierungen. Zurich 1927. (31 S.) Dis- 
kussionsbcricht N r. 26 der Eidg. Material-Prufungsanstalt [an dor Eidg. Techn. Hoch- 
schule in Zurich].

IX. Organisełie Praparate.
Philip Heber Hull, Norton on Tees, und Imperial Chemical Industries Ltd.,

Westminstcr, Verfahren zur Behandlung von gasformigen Kohlenwasserstoffen mit elek- 
trischen Entladungen, besonders zur Umwandlung von CHi in 0 2/ / 2. Man verwendet 
zur Erzeugung eines elektr. Flammenbogens Elektroden aus W, Mo, Os, Ta, dereń 
Legierungen oder Carbiden. Man kann so mit niedrig gespannten Strómen von 400 
bis 1000 V. arbeiten, wahrend man bei weniger hochschm. Metallen Spannungcn von 
3000 bis 4000 V. anwenden muB. (E. P. 304 914 vom 21/1.1928, ausg. 21/2.1929.) D e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von vdllig metallfreiem 
Cysteinhydrochlorid, dad. gek., daB die bei der Red. von Cystin (mit Sn u. H 2S) er- 
haltenen Krystalle von rohem Cysteinhydrochlorid so oft mit reinem Aceton verrieben 
werden, bis das Prod. vóllig frei von Metallen ist. —, Hierbei ist etwa 10-maliges Ver- 
reiben notwendig; die Ausbeute betragt etwa 60%- (D. R. P. 472 822 KI. 12q vom 
9/6.1927, ausg. 11/3. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Thiosemi- 
carbazonen von Arsenophenolaldehyden oder Arsenophenolketonen. Aldehyd- oder Keton- 
gruppen enthaltende aromat. Oxyarsinsauren werden entweder zuerst mit Thiosemi- 
carbazid (I) umgesetzt u. hierauf zu Arsenoverbb. reduziert, oder zuerst reduziert u. 
darauf mit I -umgesetzt. Die Lsgg. der Na-Salze der so erhaltlichen Verbb. sind haltbar 
u. luftbestandig. — Z. B. wird 3-Oxybenzaldehyd-4-arsinsaure in A. mit I erwarmt, 
worauf nach Zusatz von alkoh. HC1 (35%ig) die Lsg. nach Filtration unter Kiihlung 
mit HjPO,, (25%ig) bei Ggw. von wenig H J zur Arsenoverb. reduziert wird. Die nach 
einigen Stdn. ausgefallene Verb. wird nach Waschen mit A. u. 1 . im Vakuum ge-
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trocknet, zwecks Verwandlung in das Na-Salz in n-NaOH gel. u. mit A. gefallt. (E. P. 
294 263 vom 21/7. 1928, Auszug yeróff. 12/9. 1928. D. Prior. 21/7. 1927.) Altpeter .

Naugatuck Chemical Co., Connecticut, iibert. von: Omar H. Smith, New York, 
V. St. A., Herstellung von Styrol aus Chlorathylbenzolen durch Erhitzen auf hohere 
Tempp., so daB H u. Cl abgespalten werden. Man behandelt z. B. Athylbenzol mit Cl2 
bei Tempp. <  30°, bis 1 /3 Mol Cl2 absorbiert ist. Man erhalt so tx.-CTilorathylbe.nzol 
neben wenig der f3-Verb. Das erhaltene Gemisch leitet man bei 675— 700° durch ein 
Rohr aus Fe oder NiCr, wodurch Styrol u. HC1 gebildet werden. Aus dem Dehydrie- 
rungsprod. wird das StyTol, nicht umgesetztes Athylbenzol u. dgl. mit W.-Dampf 
abgeblasen, getrocknet, polymerisiert u. durch erneutes Abblasen mit W.-Dampf von 
KW-stoffen befreit. — An Stelle der Cl2-Deriw. konnen auch die Bromdthylbenzole 
verwandt werden, ferner erhalt man aus anderen Alkylbenzolen Homologe des Styrols. 
Man kann auch im Kern halogenierte Alkylbenzole der Bk. unterwerfen, z. B. das 
durch Einw. yon C2H, in Ggw. von A1C13 auf Chlorbenzol erhaltene Gemisch von o-, m- 
u. p-Chlorathylbenzol. (A. P. 1 687 903 vom 4/10. 1927, ausg. 16/10. 1928.) D e r s i n .

Naugatuck Chemical Co., iibert. von: Iwan Ostromislensky, Verfahren zur 
Ile.rstellu.nq von glasartigem, polymerisiertem Styrol. Styrol oder seine Homologen 
A r-C E : CH2 (Ar =  Aryl) werden mittels wss. NUZ, Palmitinsdure, Stearinsaure o. dgl. 
emulgiert, durch Erhitzen polymerisiert u. mittels CH3OH, Aceton, verd. EJ50Ą, 
Essigsaure oder l% ig. BaCl2-lisg. ais feine, weiBe Pulver gefallt. Beispiel: Styrol 
■wird mit der dreifachen Menge wss. NH3 unter Zusatz von wenig Olsaure emulgiert, 
durch Erhitzen auf 140° im geschlossenen GefaB (12—24 Stdn. lang) polymerisiert u. 
durch Zusatz von 95°/0ig. CH3 • OH ausgefallt. Das erhaltene Prod. wird mit h. W. u. A. 
gewaschen u. getrocknet. (A. P. 1 676 281 vom 7/5. 1924, ausg. 10/7. 1928.) D e r s i n .

Naugatuck Chemical Co., V. St. A., Verfahren und Vorrićhtung zur Geioinnung 
plastischer, gummiartiger oder amorpher Stoffe aus ihren Lósungen. In Erganzung 
zum Ref. nach A. P. 1 673 685 (C. 1928. II. 819) wird noch folgendes nachgetragen. 
Man fiihrt z. B. eine Lsg. yon polymerisiertem Styrol in  Athylbenzol in  den mit einer 
Diise yersehenen App. ein, mischt sie mit hochgespanntem W.-Dampf ais Verdampfungs- 
mittel u. laBt das Gemisch aus der Diise austreten, wobei durch die plótzliche Auf- 
hebung des Druckes das Lósungsm. verdampft. Das Styrolpolymerisat bildet ein 
schwammartiges, leicht zu zerkleinerndes Prod. (F. P. 651939 vom 29/3. 1928, 
ausg. 1/3. 1929. A. Prior. 15/6. 1927.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Dibenz- 
anthron. Man erhitzt Benzanthron mit Alkalien in Ggw. yon Aldehyden, die keino 
Zucker sind, oder ihren Verbb. mit schwefliger Saure oder Sulfoxylsaure, wio CH20, 
Na-Formaldehydbisulfit oder -sulfoxylat, Na-Glyoxalbisulfit, Zn-Formaldehydsulf- 
oxylat oder Zn-Acetaldehydsulfoxylat usw. Hierdureh wird die Ausbeute yerbessert. 
(E. P. 303 538 yom 6/9. 1927, ausg. 31/1. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. yon: Karl Miescher, 
Basel, Schweiz, Herstellung von Derimten der Chinolincarbonsduren, dad. gek., daB 
2-Halogenchinolin-4-carbonsaurehalogenide mit NH 3 bzw. prim. oder sek. Aminen zu 
Saureamiden umgesetzt u. diese zwecks Austausches des Cl-Atoms mit Alkoholaten 
oder Phenolaten oder NH 3 bzw. dessen D eriw . behandelt werden. —  Z. B. wird 2-Chlor- 
chiiwlin-4-carbonsdurechlorid (I) unter Ruhren in eine konz. wss. Lsg. von Dimethyl- 
amin eingetragen u. das entstandene Dimethylamid aus A. umkrystallisiert, F. 114°. 
Dieses gibt beim Kochen mit Na-Athylat in absol. A. die 2-Athoxyverb., F. 69°, 11. in 
organ. Losungsmm., auBer k. PAe., 11. in Mineralsauren. — In gleicher Weise wird aus
I erhalten: Diathylamid, F. 124° (2-Methoxyverb., F. 93°, 2-Athoxyverb., F. 6 8 °, 2-Pro- 
pyloxyverb., F. 61°, 2-Isopropyloxyverb., 01, 2-Allyloxyverb., F. 33°, 2-Diathylamino- 
athoxyverb., Ol, Kp . 0 0̂  168—170°, 2-Phenoxyverb., F. 112°, 2-Phendthoxyverb., F. 59°, 
2-Cydohexyloxyverb., F. 63°, 2-Didthylaminoverb., Kp . 0 02 165° [Pikrat, F. 178°]). — 
Dipropylamid, F. 77° (2-Athoxyverb., F. 60°). —  Diallylamid, F. 104° (2-Athoxyverb.,
F. 53°). —  Diisoaniylamid, Ol, Kp . 0 ou 185° (2-Atlioxyverb., gelbliches Ol). — Diathylen- 
diamid, F. 74° (2-Athoxyverb., F. 98®). — Piperidid, F. 140® (2-lthoxyverb., F. 90°). — 
Athylanilid, F. 126“ (2-Athoxyverb., gelbliches Ol). — Benzylamid, F. 217° (2-Athoxy- 
verb., F. 166°). —  Monodthylamid, F. 143® (2-Athoxyverb., F. 152°). — E n tsp rech en d e  
Verbb. lassen sich aus anderen Halogenchinolincarbonsauren, welche das Halogen im 
Heteroring enthalten, herstellen, z. B. aus 4-Chlorchinolin-2-carbonsdure. (A-P-
1 688 469 vom 19/4. 1927, ausg. 23/10.1928. Schwz. Prior. 30/4.1926. E. P. 270 339 
vom 30/4. 1927, Auszug yeróff. 29/6. 1927. Schwz. Prior. 30/4. 1926. Schwz. P-
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124 228 rem 30/4. 1926, ausg. 16/1. 1928 u. Schwz. PP. 125 399, 125 400, 125 401,
125 402, 125 403, 125 404, 125 405, 125 406,125 407,125 408,125 409 [Zus.-Patł.J
vom 30/4. 1926, ausg. 16/4.1928.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Gewinnung der Gesamlalkaloide 
aus Mulierkorn, dad. gek., daB in Abanderung des D. R. P. 439 042 an Stelle von Aceton 
45—60%ig. A. ais Lósungsm. yerwendet wird, worauf dio Alkaloide nach Entfernung 
des A. zur Abscheidung gebracht werden. — Es gelingt so, mittels 50%ig. A. aus 1 kg 
Ausgangsmaterial 7,2 g Rohalkaloid zu gewinnen, welche ungefahr 0,8 g reines Prod. 
ergeben. (D. R. P. 473 151 KI. 12p vom 18/3. 1926, ausg. 11/3. 1929. Zus. zu D. R. P,

— , Fortschritte der Farbstoffsynthese, Farberei, Schlichlerei und Kunslfasere.rzcugmig, 
Besprecbung einiger auf diesen Gebieten im Jahre 1928 yeróffentlichten Patente. 
(Ztschr. ges. Textilind. 31. 642— 43.) B r a u n s .

— , Fortschritle der Farbstoffsynthese, Farberei, Druckerei und Appretur. Zusammen- 
stellung einiger auf diesen Gebieten im Jahre 1928 yeróffentlichten Patente. (Ztschr. 
ges. Textilind. 31. 676—77. 1928.) B r a u n s .

— , Ultraviolette Strahlung und gefdrble Gewebe. Farbstoffe setzen don Durchgang 
’von Uviolstrahlen durch Gewebe betrachtlich herab, die Uyiolstrahlenaufsaugung 
nimmt der Farbtiefe entsprechend zu. Ein Vergleich zwischen ungefarbten Geweben 
aus yerschiedenen Faserarten zeigt, daB der Durchgang der TJyiolstrahlen nicht von 
der Beschaffenheit der Faser, sondern hauptsachlich von der Fadenkreuzung u. der 
Struktur des Gewebes abhangt. Alle Gewebe aber bcsitzen die Eig., gegen Uviol- 
strahlung stark undurchlassig zu sein. Entglanzungsmittel fiir Kunstseide setzen eben- 
falls die Durchlassigkeit herab, nicht jedoch, wenn sie nachtraglich wieder entfernt 
werden, anorgan. Stoffe setzen starker herab ais organ, wie Fette oder Wachse. Ein 
Kunstseidengewebe, welches moglichst hohe Durchlassigkeit fiir TJyiolstrahlen haben 
soli, soli moglichst offen gewebt oder gewirkt sein, appretiert werden sollte nach dem 
Bleiehen u. gefarbt sollte nur in hellen Tónen werden. (Artificial Silk World 2. 233 
bis 235. 8/3.) r S u v e r n .

Harold Schroeder, Amcendung der pu-Konlrołle beim Farben. Yerschiedene in 
der Farberei geeignete Bestimmungsmethoden sind besprochen. (Cotton 93. 497—99. 
519—21. Marz.) S u v e r n .

Fuchs, Die Echthdl der Fdrbungen. Vf. schildert zunachst dio Herst. echter 
Farbungen u. bespricht dann einige wesentliche Punkte iiber die Best. der Licht-, 
Reib-, Alkali-, Wasch- u. SchweiBechtheit. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 671—72.
1928.) B r a u n s .

L. Voigt, Farben von Tejrpichgarnen. Vf. schildert die Schwierigkeiten beim 
Farben von Teppichgarnen besonders bei Wiederholungen u. zahlt einige geeigneto 
lichtechte Farbstoffe auf. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 640. 1928.) B r a u n s .

Hi, Das Farben von Mischgeweben aus Baumwolle-Yiscose mit substantńen Farb- 
stoffen. Um das yerschiedene Ziehyermógen der einzelnen Fasern etwas auszugleichen, 
sollte zunachst nur mercerisierte Baumwolle yerwendet werden. 3 Verff, zur Erzielung 
moglichst fadengleieher Farbungen werden angegeben unter Nennung geeigneter Farb
stoffe. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 372—73. 14/4.) SuVERN.

— , Ckanol. Die Verwendung von Cleanol in der Textilindustrie zur Beseitigung 
von Blanchissuren auf Seiden- u. Halbseidenstiicken wird besprochen. (Ztschr. ges. 
Textilind. 31. 642. 1928.) B r a u n s .

H. Pomeranz, Die Oxyde des Mangans ais Reserten unter Kiipenfarbstoffen. Vf. 
bespricht einige theoret. Gesichtspunkte uber die Oxyde des Mn ais Reseryen u. einige 
Erfahrungen mit dem Praparat Ludigol der B . A. S. F. (Melliands Textilber. 9. 764 
bis 766. 1928.) B r a u n s .

F. M. Rowe, Die Wirkungen von Nachbehandlungen auf die Aggregation, die Ver- 
teilung, den Ton und die Echtheitseigenschaften unloslicher Azofarbstoffe auf der Faser. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 48. 77—78. 25/1. — C. 1929. I. 2472.) S u vern .

— ■, Sind die Indanthrene fiir Wolle braućUhar ? Es kommt nicht darauf an, ob 
einige Indanthrene auch Wolle farben, sondern darauf, ob ihr durch das Farbeverf. 
der weiche Wollcharakter erhalten bleibt. Das ist bei Verwendung von NaOH-Lsg. 
immer zu bezweifeln. Mit Na2C03 oder NH4OH ląBt sich keine derartige Lsg. erzielen,

439 042; C. 1927. I. 1369.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
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daB mit einer gut stchonden Kiipe gerechnet werden kann. Hóliere Temp. wirkt bei 
einem UberschuB an Lauge schadlich. Man sollte sich fiir die Indanthrene an Baum- 
wolle u. anderen pflanzlichen Fasern genugen lassen. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 346 bis 
347. 7/4.) S u v e k n .

Louis A. Jordan, Wissenschaftliche Bemerkungen zur Anstrichtechnologie. Be- 
sprochen wird bei den Pigmenten die Priifung mittels X-Strahlen, TeilchengróBe u. 
Dispersionsgrad, Oberflachenaktivitat, Mahlen u. Benetzen, Olabsorption, Behandlung 
von Pigmenten, fcrner bei Behandlung der Ole die Ergebnisse neuer Arbeiten der euro- 
paischen u. der amerikan. Schule, weiter Trockenmittel, Krystallisationsersoheinungen 
an Holzol u. die Oberflachenveranderungen an Filmen. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 
T 13—21. 25/1.) SiiVERN.

Noel D. White, Priifen von Farbstoffen auf Echtheit. Angaben uber die Herst. 
nicht abruBender Farbungen, uber nicht abruBende Seidenfarbung, uber Farben auf 
stehendem Bade, Walk- u. Uberfarbeechtheit u. geeignete Priifungen hierauf. (Cotton 
93. 572—77. Marz.) __________________  S u v e r n .

Dip-it Inc., iibert. von: Albert David, New York, Fliissige Ftirbepraparate. 
Man vermischt eine neutrale Seife mit W., einem wasserl. Farbstoff u. einem hygro- 
skop. Stoff, Glyeerin. Die erhaltenen Pasten konnen in Tuben aufgearbeitet werden. 
Zum Farben, z. B. im Haushalt, wird die Pastę mit der erforderlichen Menge W. 
verdiinnt. (A. P. 1 687 751 vom 25/3. 1922, ausg. 16/10. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Farben mit 
Beizenfarbstoffen. Man farbt die chromgebeizte Faser mit Chromverbb. von Azo- 
farbstoffen; dio so erhaltenen Farbungen sind reib-, licht-, walk- u. pottingecht. Man 
beizt Wolle mit einer Lsg. von K 2Cr20 7 u. Kaliumbitartrat u. farbt in  einer kochenden 
Lsg. der Ghromverb. des Farbstoffes aus diazotiertem 5-Nitro-2-aminophenol u.
2 -Aminonaphthalin-6 -sulfosaure u. H 2SO.j, man erhalt echte reine gelbgriine Far
bungen. Man farbt chromgebeizte Baumwolle aus der kochenden Lsg. der Chrom- 
verb. des Azofarbstoffes aus diazotierter 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure u. 
Acctessiganilid oder aus diazotierter 4-Chloranilin-3-sulfosaure u. Salicylsaure, man 
erhalt reib- u. lichtechte Farbungen. Man farbt chromgebeizte Seide mit der Lsg. 
der Chromverb. des Farbstoffes aus diazotiertem 5-Nitro-2-aminophenols u. 2-Amino- 
naphthalin-6 -sulfosaure unter Zusatz von Essigsaure bei 70°. (E. P. 303 384 vom
31/12. 1928, Auszug veroff. 27/2. 1929. Prior. 30/12. 1927.) F r a n z .

Silver Springs Bleaching & Dying Co., Ltd., Congleton, und Archibald 
John Hall, Farben von Kunstseide aus regenerierłer CeUulose. Man behandelt regenerierte 
Cellulose gegebenenfalls unter Strecken mit Alkalien; hierdurch wird die Affinitat 
der Kunstseide zu Baumwollfarbstoffen wesentlich erhoht. Gewebe, die aus dieser 
Kunstseide u. unbehandelter Viscoseseide hergestellt sind, werden beim Farben mit 
substantiven Farbstoffen versehieden stark angefarbt. Man kann dem Fasergemisch 
auch noch andere Fasern zumisehen. (E. P. 303 958 vom 8/11. 1927, ausg. 7/2. 
1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Celluloseeslern 
oder -athern. Man farbt Acetatseide mit den durch Kondensation von 4-Amino- 
1,8-Naphlhalsdureanhydrid mit N H 3 oder Aminen erhaltlichen Verbb. Man erhalt 
grunstiehig gelbe Farbungen mit griinlicher Fluorescenz. (E. P. 304739 vom 25/1. 
1929, Auszug veroff. 20/3. 1929. Prior. 25/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reservieren von Wolle beim 
Farben von Wolle enthaltenden Geweben mit substantiven Farbstoffen. Man reserviert 
die Wolle durch die 1. Salze der Sulfonsauren der Kondensationsprodd. aus natur- 
lichen Harzen, Kolophonium, Sehellack, mit Aralkylhaliden oder ihren D eriw . Man 
farbt in einem Gewebe aus Wolle u. Baumwolle die Wolle mit Orange II unter Zusatz 
von Na.,SO,j u. H 2SO,„ die Baumwolle mit einem Bade, das Brillantbenzolblau 6 B, 
Na2S 0 4 u. das Na-Salz der Sulfonsaure des oben genannten Kondensationsprod. 
enthalt. Die Wolle wird hi er bei von dem substantiven Farbstoff nicht angefarbt. 
(E. P. 304 742 vom 25/1. 1929, Auszug veróff. 20/3. 1929. Prior. 25/1. 1928.) Fkanz.

Bleachers’ Association, Ltd., Manchester, Wilfred Kershaw, Cheadle Hulme, 
Frank Leslie Barrett, Davenport, Chester, und Rufus Gaunt, Manchester, Er- 
seugung von Mustern auf ganz oder teilweise aus Celluloseacetatseide bestehenden Geweben. 
Man macht die Gewebe ganz oder teilweise glanzlos durch Kochen mit Seifen- oder
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Salzlsgg. oder durch Klotzen mit Scifenlsg. u. darauffolgendcs Dampfen. (E. P. 
303 286 vom 21/1. 1928, ausg. 24/1. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstettung loslicher Amino- 
celluloseterbindungen. Zu dem Ref. nach E. P. 279 801; C. 1928. 1. 977 ist folgendes 
nachzutragen: Acetylcellulose, wie Cellit, wird in Acetonlsg. mit einer Lsg. von Toluol- 
4-sulfonsaurechlorid in Aceton vermischt u. nach Zusatz einer konz. wss. Lsg. von 
Harnstoff langsam unter Riihrcn NaOH zugetropft. Nach 5 Stdn. wird Isoamylamin 
zugegeben u. das Gemisch im Autoklaven 1 Stde. auf 100° erhitzt. Der aus der Rk.-M. 
mit W. gefallte Ester ist 1. in Aceton, Eg. u. in Gemischen yon 9 Teilen Di- oder Tri- 
chlormethan oder Tetrachlorathan mit 1 Teil A. — Ein Prod. mit gleichen Eigg. wird 
bei Anwendung von Di- oder Tridthylamin erhalten. — Alkalicellulose wird in Bzl. sus- 
pendiert mit Bcnzolsulfonsaureclilorid umgesetzt, der erhaltene Ester mit A., darauf 
mit W. gewaschen u. das W. mit Eg. yollig yerdrangt. Die ausgepreBte M. bleibt nach 
Zusatz einer geringen Menge H2S04 in Eg. iiberNacht stehen u. wird hierauf mitEssig- 
siiureanhydrid in Portionen versetzt. Nach 4-std. Stehen wird mit W. gefallt, das Prod. 
in einem Gemisch von Dichlormethan u. A. gel., filtriert u. nach Zusatz yon Anilin
3 Stdn. im Autoklaven auf 160° erhitzt. Das entstandene Prod. ist 1. in Aceton, Eg., 
Tetrachlorathan u. CH3OH enthaltenden Clilormethanen. — Ein Prod. mit gleichen 
Eigg. wird bei Anwendung von Diphenylamin erhalten. — Wird Toluolsulfonsdure- 
celluloseester mit Benzoylchlorid bei Ggw. von Pyridin  im Olbad bis zur volligen Lsg. 
erhitzt, so enthalt das Kondensationsprod. im Mol. gebundenes Pyridin. — 1-Methyl- 
benzol-4-sulfonsdureester der Acetylcellulose wird nach Kondensation mit Didthylamin 
in Aceton gel. u. nach Zusatz von Dimethylanilin 3 Stdn. im Autoklaven auf 140° 
erhitzt. — l-Meihylbenzol-4-sulfonsdurecdluloseester wird mit 33°/0ig. wss. Pyridinlsg.
2 Stdn. auf 100° erhitzt, das erhaltene Prod. mit verd. HC1, hierauf mit W. gewaschen 
u. das W. mit Eg. yerdrangt. Hierauf wird mit Essigsaureanhydrid bei Ggw. von ge
ringen Mengen H2S 0 4 in der oben gesehilderten Weisc acetyliert. Das Prod. ist 1. in 
symm. Tetrachlorathan, sowie Gemischen von 9 Teilen Aceton oder Di- bzw. Trichlor- 
methan u. 1 Teil A. (F. P. 641043 yom 16/9. 1927, ausg. 26/7. 1928. D. Prior. 
30/10. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Max Hagedorn 
und Armin Ossenbrunner, Dessau), Darstellung loslicher Aminocellulosederivate. 
(D. R. P. 473 097 KI. 12q yom 31/10. 1926, ausg. 12/3. 1929. — C. 1928. I. 977 
[E. P. 279 801] u. vorst. Ref. [F. P. 641 043].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Monoazojarbstoffe. Man 
yereinigt 2,3-Oxynaphtlioesaurearylide in Substanz oder auf der Faser mit den Diazo- 
verbb. der Monoaroyl-m-phenylendiamine, die in o-Stellung zur NH2-Gruppe eine 
Alkyl- oder Alkylosygruppe enthalten. Die Aroylgruppe kann sich yon einer Carbon- 
saure oder Sulfonsaure ableiten, der H in der NH-Gruppe kann durch Alkyl- oder 
Aralkylreste ersetzt sein. Klarę rotę bauchcchte Farbungen erhalt man durch Tranken 
der Baumwolle mit 2 ,3 -Oxynaphthoesaure-jS-naphthylamid u. Entwickeln mit di- 
azotiertem l-Amino-2-inełhyl-4-chlor-5-benzoylaminobenzol. Blaurote Farbungen ent
stehen aus dem 4-Chlor-2-toluidid der 2,3-Oxynaphthoesaure nach dem Entwickeln 
mit diazotiertem l-Amino-2-chlor-4-methyl-5-benzoylaminobenzol, oder aus dem jS-Naph- 
thylamid der 2,3-Oxynaphthoesaure durch Entwickeln mit diazotiertem 1-Amino-
2.4-dichlor-5-benzoylaminobenzol. Rosa Farbungen erhalt man aus dem m-Nitranilid
der 2,3-Oxynaphthoesaure durch Entwickeln mit diazotiertem l-Amino-2-methoxy-
4-chlor-5-benzoylaminobenzol. (E. P. 303526 yom 5/1.1929, Auszug veróff. 27/2. 
1929. Prior. 5/1. 1928. Zus. zu E. P. 284 247; C. 1928. I. 2132.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstojfen 
und Zwischenprodukten. Man behandelt Diazoverbb. mit Fluorsulfonsaure, die er- 
haltenen Diazoniumfluorsulfonate sind nicht empfindlich gegen StoB u. Reibung. 
Man diazotiert 4 -Chlor-2 -aminotoluol in salzsaurer Lsg. u. yersetzt mit Fluorsulfon
saure, das Diazoniumfluorsulfonat fallt aus. In ahnlicher Weise erhalt man die D i
azoniumfluorsulfonate aus Aminoanthrachinon, Aminoazofarbstoffen u. Aminopoly- 
azofarbstoffen. Die Farbstoffe sind auch Insekticide. (E. P. 303 527 yom 5/1. 1929, 
Auszug veroff. 27/2. 1929. Prior. 6/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Monoazo- 
farbstoffen. Man yereinigt die Arylide der 2,3-Oxynaphthoesaure mit diazotiertem
1.4-Phenylendiamin, seinen Homologen oder Substitutionsprodd., das in der einen 
Aminogruppe durch eine Acidylgruppe einer aromat. Carbonsaure oder ihrer Sub-
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stitutionsprodd. substituiert ist. Man erhalt klaro blauviolette Farbungen, wenn man 
das mit dcm 5'-Chlor-2'-toluidid der 2,3-Oxynaphthoesaure impriignierte Baum- 
wollgarn mit diazotiertem l-Amino-d-naphthoylamino-2-methoxy-5-methylbenzol be- 
handclt. Verwendet man ais Diazokomponente die durch. Kondensation yon 1 Mol. 
Isophthalsaurechlorid u. 2 Moll. l-Ainino-4-nitro-2-methoxy-5-mcthylbcnzol u. darauf- 
folgende Red. erhaltlichc Aminoverb., so erhalt man violette Farbungen. Aus dem 
2'-Toluidid der 2,3-Oxynaphthoesaure u. dem diazotierten l-Amino-4-benzoylamino-
2,5-diathoxybenzol erhalt man wasch-, chlor- u. bauchechte blaue Farbungen. Das 
Anilid der 2,3-Oxynaphthoesaure gibt mit diazotiertem l-Amino-4-benzoylamino-
5-methyl-2-methoxybenzol klare violette Farbungen. (E. P. 303 838 vom 10/1. 
1929, Auszug veroff. 6/3. 1929. Prior. 10/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Thiess, 
Frankfurt a. M.-Sindlingen, Bernhard Deicke und Robert Schmidlin, Frank
furt a. M.-Hóchst, Darstellung von Farbsloffen. (D. R. P. 447 015 KI. 22e vom 23/5. 
1925, ausg. 8/2. 1929. Zus. zu D. R. P. 436943. C. 1929. I. 701. — C. 1927- I. 1375 
[E. P. 252 390].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Farbstoffen 
zum Farben von Celluloseestern. Man erhitzt Naphthazarin mit aliphat. Aminen in 
einem geschlossenen Kessel nicht iiber 100° unter Zusatz von reduzierend wirkenden 
Kondensationsmitteln oder Borsiiure u. trennt die Farbstoffe von den schwer 1. Prodd. 
durch Behandeln mit organ. Lósungsmm. Bei der Einw. vou Monomethylamin auf 
Naphthazarin in Ggw. von Zn-Staub bei 60° erhalt man ein Prod., das nach dem Ab- 
saugcn u. Waschen mit k. W. mit Monochlorbzl. ausgekocht wird. Durch Konzen- 
trieren der Lsg. u. Umkrystallisieren oder Sublimieren im hohen Vakuum erhalt man 
den reinon Farbstoff, Trimonomethylaminonaphthochinon, F. 224— 226°, unl. in  NaOH, 
1. in organ. FU. Beim Erhitzen von Naphthazarin mit Monomethylamin u. Borsaure 
auf 50—60° im geschlossenen Kessel erhalt man einen Farbstoff, Dimonomethyl- 
aminonaphthochinon, dunkelrote Nadeln aus Monochlorbzl., F. 248— 252°. Durch 
energ. Behandlung mit verd. Methylaminlsg. in Ggw. von Zn-Staub geht der Farb
stoff in das Trimonomethylaminonaphthochinon iiber, das Acetatseide blaugriin farbt. 
Durch Farben mit einer Mischung aus 3% Trimonomethylaminonaphthochinon,
0,8% des Azofarbstoffes aus diazotiertem p-Nitranilin u. Oxyathyl-m-toluidin u. 0,3% 
l-Amino-4-oxyanthrachinon erhalt man auf Acetatseide echte schwarze Farbungen. 
(E. P. 304 804 vom 22/9.1927, ausg. 21/2. 1929.) F r a n z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., iibert. von: James Ogilvie, Bufialo, 
New York, Herslellung von griinen Wollfarbstoffen der Anthrachinonreihe. Man sul- 
foniert 1,4-Diarylaminoanthrachinone mit Oleum mit nicht mehr ais 30% S 0 3 in 
Ggw. von Borsaure. Die erhaltenen Farbstoffe farben Wolle lebhafter u. gelbstichiger 
griin, ais dic ohne Zusatz von Borsaure hergestellten Farbstoffe. Man behandelt z. B.
1,4-Di-p-toluidoanthrachinon (Ghinizaringriin), erhaltlich durch Kondensation von
2 Moll. p-Toluidin mit 1 Mol. Chinizarin, mit einer Mischung von rauchender H 2S04 
mit- 26% S 0 3, der Farbstoff wird in der ublichen Weise abgeschieden. (A. P. 1 698 821 
vom 6/11. 1925, ausg. 15/1. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Benzanthron- 
farbstoffen und Zwlsclienprodukten. Man behandelt 2-a-Naphthoylbenzoesaure oder 
ihre D eriw . mit A1C13 in Ggw. oder Abwesenheit eines organ, oder anorgan. FluC- 
mittels bei 80— 130°. Hohere Tempp. sind zu vermeiden, weil dann Naphthanthra- 
chinon entsteht. Von etwa gebildetem Naphthanthrachinon kann das Prod. I., das 

sich nicht verkiipen laBt, durch Behandeln mit Alkalihydro- 
sulfit getrennt werden. Man erhitzt z. B. 2-a.-Naphihoyl- 
benzoesaure oder ihr Na-Salz mit NaCl u. A1C13 in  N 2-Atmo- 
sphare auf 100° u. behandelt dann zur Entfernung des Naphth- 
anthrachinons mit Hydrosulfit; man kann das Verf. auch in 
Trichlorbzl. ausfuhren. Man erhitzt 2-[l',4'-Methylnaphthoyl]- 
benzoesaure mit NaCl u. A1C13 auf 110“ u. entfernt das etwa 
entstandene 2-Methylnaphthanthrachinon. Die erhalteneProdd. 

mit freier Bz. 1- u. 2-Stellung liefern beim Erhitzen mit Atzalkalien bei 230—260° 
Farbstoffe, die Baumwolle aus der Kiipe in blauen Tonen farben. (E. P. 303 375 vom 
31/12. 1928, Auszug veroff. 27/2. 1929. Prior. 30/12. 1927.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herslellung 
von Benzanthronfarbstoffen. Man yerschmilzt Dibenzanthronylsulfonsauren mit Al'
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kalien u. alkyliert die crhaltenen Kiipenfarbstoffo. Es entstehen grau farbende Kiipen- 
farbstoffe. Man sulfoniert Bz.l-Bz.l'-Dibenzantlironyl mit Oleum u. verschmilzt 
die erhaltene Sulfonsaure, die Wollo gelb farbt, mit KOH; der erhaltene Farbstoff 
farbt Baumwolle aus der Kiipo griinstichig grau. Nach dem Methylieren mit p-Toluol- 
sulfonsauremethylester in Nitrobzl. in Ggw. von Na2C03 erhalt man einen Kiipen- 
farbstoff, der Baumwolle griinstichig grau farbt. Ahnlich verhalt sich 2,2'-Dibenz- 
anthronyl. (E. P. 304245 vom 17/1.1929, Auszug veroff. 13/3.1929. Prior. 17/1.
1928. Zus. zu E. P. 279 479; C. 1928. I. 852.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., łan Blohm Anderson, Robert Fraser Thomson und
John Thomas, Grangemouth, Schottland, Herstellung von Isodibenzanthronfarbstoffcn. 
Man erwarmt Benzanthron oder seine D eriw . mit freien Peristcllungen oder 2,2'- 
Dibenzanthronyl mit KOH u. einem Alkohol nicht iiber 130° in Ggw. eines Lósungs- 
oder Verdiinnungsmittels, wie Bzl., Xylol, Monochlorbzl., Petroleum usw. Man er
warmt Benzanthron, 6 - oder 7-Methylbenzanthron, das durch Kondensation von 
1-Chloranthrachinon mit Glycerin u. H2S04 erhiiltliche Chlorbenzanthron, 2,2'-Di- 
benzanthronyl mit A., KOH u. Xylol. Die Farbstoffe, die durch Behandeln mit Anilin 
oder anderen organ. Basen, H 2S 0 4 oder Hydrosulfit gereinigt werden kónnen, farben 
Baumwolle aus der Kiipo violett. Man erhalt die Isodibenzanthrone nach diesem 
Verf. prakt. frei von Dibenzanthronen. (E. P. 303454 vom 24/6. 1927, ausg. 31/1.
1929.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M., Herstellung von Halogen-
derivaten des Anthanthrons. Man behandelt eine wss. Lsg. von Anthanthronsulfon- 
sauren mit halogenierenden Mitteln, hierbei wird die Sulfogruppe durch Halogen 
ersetzt. Die Halogonsubstitutionsprodd. fallen aus, sie farben Baumwolle aus der 
Kiipe orange. Eine wss. Lsg. der durch Sulfonieren yon Anthanthron mit rauehender 
H 2S 0 4 erhaltlichen Anthanthronmonosulfonsaure liefert beim Behandeln mit NaC103 
oder Ćl2 in saurer Lsg. Monochloranlhanthron, mit Bromatbromidmischung in saurer 
Lsg. Monobromantlianihron. In der gleiehen Weise kann die durch Kondensation von 
l,l'-Dinaphthyl-4,4'-disulfo-8,8'-dicarbonsaure erhaltliche Antliantlirondisulfonsaure in 
die entsprechenden Chlor- u. Bromanthanthrone iibergefuhrt werden. (E. P. 304 613 
vom 21/1. 1929, Auszug veróff. 20/3. 1929. Prior. 21/1. 1928. Zus. zu E. P. 260 998; 
C. 1927. I. 1227.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours, iibert. von: Ralph N. Lulek, Wilmington, Dela
ware, V. St. A., Herstellung w n l,9-Anihrathiazolverbindungen, dad. gek., daB in 
1-Stellung durch Halogen substituierte Anthrachinonderiw., dio in 2-Stellung eine 
Carboxyl- oder Aldehydgruppe tragen, mit Alkalipolysulfid, S u. NH 3 erhitzt werden.

y — Z. B. wird l-Chloranthrachinon-2-carbonsaure mit S,
ii i Na2S u. wss. NH3 (10— 14°/0ig.) 8  Stdn. im Autoklaven

pj auf 1 0 0 ° erhitzt, worauf die entstandene 1,9-Anthrathiazol-
I 2 2-carbonsaure der nebenst. Zus. ais Na-Salz mit NaCl aus-

gesalzen wird. Die freie Saure ist 1. in w. W., 11. in Alkalien, 
A konz. H2S04 u . Pyridin mit gelber Farbung, gibt mit alkal.

Na2S20 4 eine violette Kupę, hat keine Affinitat zu Baum- 
wollfasern. Durch Einw. von Ś 0 2C12 laBt sich das Saurechlorid herstellen, das mit
Anthrachinonderiw., wio Mercaptoamino- oder ,4??HHoderiw., gelbe bis orange ge-
farbte Kupenfarbstoffeliefert. (A. P. 1706 981 Tom  18/3. 1927, ausg. 26/3.1929.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vonbraunen Kiipen- 
farbstoffen. Man behandelt den nach Bcispiel 2 des E. P. 289 980 erhaltenen braunen

Farbstoff der Formel I. nach der Red. zur 
Leukoverb. u. Oxydation mit milden Oxydations- 
mitteln mit Halogenierungsmitteln in Ggw. oder 
Abwesenheit von Katalysatoren, wie FeCl3, 
Jod. Man reduziert z. B. den genannten braunen 
Farbstoff mit Na-Hydrosulfit u. NaOH, oxy- 
diert durch Einleiten von Luft, suspendiert in
Nitrobzl. u. behandelt mit FeCl3 u. Br2, erwarmt
langsam auf 80° u. halt 20 Stdn. bei dieser 
Temp. Man erhalt einen Baumwolle aus der 
Kiipe wasch-, licht- u. sodakochecht braun 
farbenden Kiipenfarbstoff. (E. P. 302 489 vom  

5/12. 1927, ausg. 10/1. 1929. Zus. zu E. P. 289 980; C. 1928. II. 1269.) F r a n z .
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Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Leonard James Allchin,
Manchester, Herstellung von basischen und sauren Bhodaminfarbstoffen. Man kon- 
densiert 3,6-Dichlorfluoran mit o-, m- oder p-Aminophenol oder Phthalsaureanhydrid 
mit Di-[oxyphenyl]-amine7i, in denen eine Hydroxylgruppe in m-Stellung steht; die 
erhaltenen bas. Farbstoffe kónnen sulfoniert werden. Man kondensiert o-Amino- 
phenol, 5-Amino-o-kresol u. 3,6,3',4',5',6'-Hexafluoran. Man kondensiert 3,4'-Di- 
oxydiphenylamin mit Phthalsaureanhydrid u. sulfoniert; der Farbstoff ist von einem 
Acridinderiv. begleitet, das durch yorsichtiges Aussalzen aus der alkal. Lsg. der Sulfon- 
saure entfernt werden kann. (E. P. 303243 vom 7/11. 1927, ausg. 24/1. 1929.) F r a n z .

I.' G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Thioindigo- 
farbstojfen. Man kondensiert die reaktionsfahigen a-Derivv. des 5,6-Benzo-7-chlor-
3-oxy-l-thionaphthens in einem Losungsm. mit 4,5-Benzo-3-oxy-l-thionaphthan oder 
umgekehrt die reaktionsfahigen a-D eriw . des letzteren mit 5,6-Benzo-7-chlor-3-oxy- 
1-thionaphtlien. Man kondensiert z. B. das p-Dimethylamino-a.-anil des 4,5-Benzo-
7-chlor-3-oxy-l-thionaphthen. Der Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe. (E. P. 
304794 vom 26/1. 1929; Auszug veroff. 20/3. 1929. Prior. 26/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Rudolf und 
Bodo Zschimmer), Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Farblacken. (D. R. P. 
474 381 K I. 2 2 f vom 23/7. 1925, ausg. 4/4. 1929. —  C. 1927- II. 173.) K u h l i n g .

Joseph Albert Tremblay, Montreal, Kanada, Anstreichen von Asphaltfu/3bdden. 
Die zu streichenden FuBbóden werden mit Mischungen von Japanlack oder Schellack 
u. passenden Farbstoffen vorgestrichen u. auf diese Schicht werden Mischungen von 
BleiweiO, ZinkweiC, einem trocknenden Ol u. einem passenden bunten Farbstoff 
aufgetragen. (Can. P. 268 073 vom 30/7.1926, ausg. 1/2.1927.) K u h l i n g .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Ralph L. Emery, Paracumaronliarz, seine Verwendungen und Vorteile. Die Herst. 

der Harze bei der N  e v  i 11 e C h e m i c a l  Co . ,  Pittsburgh, geschieht aus Ol, welches 
85—90% reines harzbildendes Ol enthalt. Durch ein besonderes Fallungsverf. sind 
Nebenprodd. entfernt, freie Saure ist vollkommen ausgewaschen. Die Harzlsg. wird 
in einem Al-Kessel unter holiem Vakuum von fliichtigen Olen befreit, die schweren 
Ole werden durch direkten Dampf entfernt. Bei der Lagerung des Ols wird Beriihrung 
mit Fe yermieden. Es wird ein sehr lichtes Harz erhalten, das kein Fe u. keine Alkali- 
salze enthalt u. nicht iiber 0,02% Asche. Die Herst. von Firnissen unter Mitbenutzung 
von chines. Holzól ist beschrieben. Bei der Priifung ist die Farbę der Unterlage wichtig. 
(Paint, Oil chem. Rev. 87. No. 3. 9. 21—22. -17/1.) SuVERN.

Walter Obst, Verdichtetes Leinol Jur Anstrichzwecke. Allgemeine Ausfiihrungen 
unter besonderer Betonung der Verwendbarkeit des polymerisierten Leinoles fiir die 
Anstrichtechnik u. zur Herst. der sog. schwimmenden Mennige. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 
26. 200—01. 24/4.) S g h w a r z k o p f .

M. H. Barraud, Die Untersuchung auf Verfalschungen des Terpentinols. Vf. fiihrt 
zunachst die wichtigsten Eigg. des Terpentinols an, gibt sodann eine ausfiihrliclie 
Schilderung seiner Priifung durch fraktionierte Destillation. Auch die Best. des spezif. 
Gewichtes u. der Mischbarkeit ist fur die Charakterisierung des Terpentinols wertvoll. 
Vor allem wird aber eine neue Methode der Terpentinólpriifung angegeben, namlich 
die Best. des Glycerinindex, welche auf refraktiometr. Weise erfolgt. (Ann. Falsi- 
fications 22- 5—18. Jan. Institut du Pin. J. D. R. A.) WiNKELMANN.

P. Schidrowitz und D. J. Burkę, London, Anstrichmittel. Man lost ein Harz, 
z. B. wachsfreicn Schellack oder Dammarharz, in  einer niedrig viscosen Lsg. von 
Nitrocellulose oder Celluloseacetat in einem hoch sd. Losungsm., wie Athyllactat oder 
Athylbenzoat, u. vermischt diese Lsg. mit einer kolloidalen Lsg. eines Pigmentes in 
einem nichttrocknenden Ol, wie Ricinusól oder einem fl. Plastizierungsmittel, wie 
Trikresylphosphat, verdunnt die erhaltene Pastę mit einem fl. KW-stoff, wie Toluol, 
Xylol, u. einem Alkohol, wie Amylalkohol; das Harz kann auch vor dem Vermischen 
mit der Lsg. der Cellulosederiw. gel. werden. (E. P. 304 334 vom 16/7. 1927, ausg. 
14/2.1929.) F r a n z .

Elektrizitatswerk Lonza (Gampel und Basel), Basel, Herstellung lichtbesldndiger 
Nitrocellulose enthaltender Lacke. Man setzt den Lacken Stoffe zu, welche dieselben
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gegen den. EinfluB von Licht stabilisieren, z. B. 0,5% Diphenylamin. (Scliwz. P.
128 476 vom 25/5. 1927, ausg. 1/11. 1928.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstelhmg von Gellulose- 
estermassen. Man versetzt gefiirbte Celluloseestermassen mit wasserabstoBenden 
Stoffen, wie natiirlichen oder kiinstlichen Harzen, Wachsen, Olen, u. lost in Lósungs- 
mitteln, in denen der Farbstoff unl. ist. Man vermischt 100 Teile Nitrocellulose 
10 Min. auf Walzen mit 30 Teilen Trikresylphosphat, 13 Teilen Indanthrenblau 2GSL 
u. 50 Teilen eines Harzes aus CycIohexanon durch Erhitzen mit Kondensationsmitteln 
oder Schellaek oder anderen Harzen oder Olen; die erhaltene Misehung wird in gleiehen 
Teilen Butylacetat, Toluol u. A. zu einem Lack gelóst. (E. P. 304 814 vom 26/10.
1927, ausg. 21/2. 1929. Zus. zu E. P. 247 288; C. 1926. II. 3400.) F r a n z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Goodyear Tire & Rubber Co., ubert. von: A. M. Clifford, Akron, Ohio, 7er- 

bessern der Allerungseigenschaften von Kautschuk. Man verwendet hierzu dio Ein- 
wirkungsprodd. von aromat. Oxyverbb. auf aromat. Aminoverb. in Abwesenheit von 
Lósungsmm. Das Prod. aus 1 Mol. Hydrochinon, 4 Moll. Anilin u. 2 Moll. CaCl2 durch
8 —10-std. Eshitzen auf 150—160° wird durch Dampfdest. vom Anilin befreit u. aus 
Bzl. oder A. umkrystallisiert; es bestelit aus p-Oxy diphenylamin, F . 69— 70°, u. p,p-Di- 
phenylphenylendiamin, F . 150—154°. Durch Erhitzen eines Gemisches von aqui- 
molekularen Mengen von p-Aminophenol, Hydrochinon u. CaCl2 auf 175° entsteht 
p,p-Dioxyphenylamin. (E. P. 305195 vom 8/11. 1928, Auszug verdff. 27/3. 1929. 
Prior. 2/2. 1928.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., ubert. von: A. M. Clifford, Akron, Ohio, Ver- 
bessern der Alterungseigenschaften von Kautschuk. Man setzt den Kautschukmischungen 
2V»irosoverbb. von Phenyl-fl-naphthylamin, p,[)-Dinaphlhylamin, <x.[i-Dinaphthylamin zu. 
Die Nitrosoverbb. erhalt man durch Losen der Aminę in Eg. u. Yersetzen mit N aN 02. 
(E. P. 305 572 vom 8/11. 1928, Auszug yeróff. 4/4. 1929. Prior. 7/2. 1928.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., ubert. von: A. M. Clifford, Akron, Ohio, Ver- 
bessern der Allerungseigenschaften von Kautschuk. Man setzt den Kautschukmischungen 
Verb. der Formel HO- R- Rj - OH;  R u. Rt =  aromat. KW-stoff, zu, wie p-Dinaphthol, 
das man erhalt, wenn man /j-Naphthol unter Zusatz von NaOH lost, kocht u. mit einer 
Lsg. von FeCl3 in HC1 versetzt. (E. P. 305 647 vom 8/11. 1928, Auszug veroff. 4/4.
1929. Prior. 9/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kautschukpasten. Man ver-
mischt natiirlichen oder kiinstlichen Kautschukmilchsaft mit einem wasserlosliehen
Celluloseather oder ihre wss. Lsg. erwarmt zur Koagulation u. trennt vom W. Der Cellu- 
loseather wird in gelatinoser Form abgesehieden u. fallt hierbei dieKautschukteilclien 
mit, das W. wird zum groBten Teil durch Klaren, Filtrieren, Schleudern usw. entfernt. 
Die erhaltene Pastę kann mit Fiillstoffen u. dgl. vermischt, getroeknet u. vulkanisiert 
werden. Bei Yerwendung von kiinstlicher Kautsehukmileh entfernt man zweekmaBig 
die benutzten Emulgierungsmittel. — Man versetzt eine mit NH3 konservierte Kaut- 
schukmilch mit Cellulosemethylather, erwarmt auf 55° u. trennt den Nd. von W. in 
einer erwarmten Schleuder; man erhalt eine Pastę mit jnchr ais 50% Kautschuk. Man 
vermischt eine durch Polymerisation von Isopren mit einer wtss. Lsg. von Tiirkischrotol 
u. Na2H P 0 4 erhaltliche kiinstliche Kautsehukmileh mit einer 10%ig. Lsg. von Tri- 
methylcellulose, nach mehrstd. Stehen wird die wss. Schieht abgezogen u. die Kaut- 
sehukmilch auf 40—60° erhitzt. (E. P. 305 490 vom 1/2. 1929, Auszug yeroff. 4/4.
1929. Prior. 3/2. 1928.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Charles 
M. A. Stine, Cole Coolidge, und Edmund B. Middleton, Wilmington, Uberzugsmassen. 
Den Massen aus einer Kautschuklsg., einem trocknenden oder halbtroeknenden Ol, 
einem Trockner u. Pigmenten, die beim Lagern die Viscositat herabsetzen, werden 
Stoffe zugesetzt, die die Vermindcrung der Yiscositat verhindern, wie aromat. Oxy- 
verbb., Hydrochinon, Pyrogallol, p-Aminophenol, Tannin usw. Pigmente, die die 
Viscositiit herabsetzen, sind die Ultramarinblaus, Eisenblaus, ZnO u. Bleiehromate. 
(A. P. 1700 778 Tom 5/9.1924, ausg. 5/2.1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. ron: Charles M. A. Stine und James 
Eliot Booge, Wilmington, Delaware, Uberzugsmasse. Man yermischt Kautschuk 
mit einem Trockner, wie leinolsaures Co, verd. mit Bzn. usw. u. bringt die Misehung
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auf den zu iiberziehenden Gegenstand auf, nach langerer Zeit erliiilt man einen harten, 
wasserdichten Uberzug. Den Mischungen kann man noch Weichhaltungsmittel, 
Di-n-biitylphthalat, Ricinusol, Trikresylphosphat usw. zusetzen. (A. P. 1700 779 
yom 18/11. 1924, ausg. 5/2. 1929.) F r a n z .

Thermatomic Carbon Co., iibert. von: Roy H. Uhlinger, Pittsburgh, Ru fi. 
Vom RuBofen kommende, RuB enthaltende Gase werden einem Regen einer kuklenden 
Fl. unterworfen; der RuB wird von don Gasen getrennt u. durch frische, vom Ofen 
kommende Gas-RuB-Gemische entwassert. (A. P. 1707775 vom 22/11. 1924, ausg. 
2/4. 1929.) K a u s c h .

Xni. A therische Óle; Riechstoffe.
G. Pigulewski und S. Saikina, Beitrag zur Bildung des atherischen Oles und des 

Harzes bei Nadelliólzem. XII. Bilduńg von atheriscliem Ol und Harz bei Pinus silvestris. 
(XI. vgl. C. 1929. I. 1055.) Die Bldg. von iitk. Ol u. Harz bei Pinus silvestris wurde 
in der gleicben Weise untersucht, wie bei P. cembra, P. strobus u. Abies sibirica (vgl.
C. 1927. II. 1759). Den groBten Geh. an ath. Ol zeigen die jungen Nadeln in der Zeit 
vom 5.—15. Juli. In den einjahrigen Nadeln wurde keine Zunahme, eher eine Ab- 
nahme des Olgeh. beobachtet. Der Olgeh.. der Zweige (ohne Nadeln) unterliegt wahrend 
des Wachstums keinen gróBeren Schwankungen. In den Zwcigen sammelt sich das 
ath. Ol fruher an ais in den jungen Nadeln. Das ath. Ol der Nadeln ist vorwiegend 
linksdrehcnd, wenn auch rechtsdrehendes Ol anzutreffen ist; an von — 15,44° bis 
+7,52°. Das ath. Ol der Zweige ist linksdrehend; an =  —15,3° bis —45,68°. Das 
Harz sammelt sich in den Nadeln in einem friihcn Entw.-Stadium, der Harzanhiiufung 
geht die Olanhaufung voraus; der Harzgeh. nimmt im zweiten Jahre zu, was auf eine 
Umwandlung von ath. Ol in nicht fliichtige Stoffe schlieBen laBt. Das Harz enthalt 
eine groBe Menge freier Sauren u. geringe Mengen Ester. Im Harz der einjahrigen 
Nadeln wird eine Abnahmc des Geh. an frcien Sauren beobachtet. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1417—25. 1928. Leningrad, Univ.) S c h o n f e l d .

R. Sornet, Die wohlriechenden Benzolkohlenwasserstoffe. Die verschiedenen be- 
kannten Herstellungsyerff. des Diphonylmethans u. Phenyltolylmethans werden be- 
sprochen. (Rev. Chim. ind. 38. 8 —10. Jan.) J u n g .

G. Malcolm Dyson, Moschusgeruch und Riiigkelonkonfiguralion. Ein Bericht uber 
die Arbeiten von R uziC K A  iiber die Synthese u. Konst. von naturlichem Moschus. 
(Perfumery essent. Oil Record 20. 75—78. 19/3.) W. W o l f f .

Karl Todenhofer, Uber Vanille und Vanillin. Wirtschaftlich-techn. Dbersicht 
der letzten Jahre. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 475—78. 1928.) P f l u c k e .

R. Sornet, Ozycitronellol C10Il22O2, einneuefsynthetischerRiechstoff. (Vgl.C. 1929.1. 
377.) Bei der bereits friiher beschriebenen Darst. von Oxycitronellol dureh Hydrierung 
des dazu gehorenden Aldehyds, des Oxycitronellals, mit Aluminiumathylat nach der Me
thode von V e r l e y  (C. 1928. II. 2000) machtc sich nach einiger Zeit an dem erhaltenen 
Prod. ein feiner, blumenartiger Duft bemerkbar. Da das gleiche nach anderen Verff. 
hergestellte Oxycitronellol keinen Geruch hatte, konnte auf eine Isomerieerscheinung 
geschlossen werden. Entsprechend den beiden Formen des Citronellals, der limonenen 
u. der terpinolenen Form, ergibt sich bei der Hydrierung die Moglichkeit einer primaren, 
sekundaren u. tertiaren Form. Allein der tertiaren Form mit der nebenst. Gruppe 

Qjj kommt die Eigenschaft eines Riechstoffes zu. Da bei der Darst. des
_ Oxycitronellols die 3 Formen nebeneinander entstehen, so ist es fiir

Q-jj i die techn. Herst. von besonderer Wichtigkeit, die Methode so zu wahlen,
3 OH yorherrschend die tertiare Form gebildet wird. Verss. haben er-

geben, daB die Konz. der Saure u. die Hydrierungstempp. hierbei von 
Wichtigkeit sind. Bei Anwendung konz. H 2SO., bei einer Temp. von — 12° ist daa 
Prod. fast einheitlich tertiar. Die urspriingliche Methode wurde noch vervollkommnet 
u. fur industrielle Fabrikation geeignet ausgestaltet. (Rev. Chim. ind. 38. 34—37. 
Febr.) JUNG.

Otto Gerhardt, Einige Bliiłenol-Kompositionen. Yf. bespricht dio Zus. von 
Bliitenol-Kompositionen vom Acacia-, Cassie- u. Cyclamentyp; die hierzu verwendeten 
Riechstoff-Komplese, wie Neroli, Jaśmin, Rose etc. werden ihrer Zus. nach im einzelnen 
zerlegt u. der EmfluB derselben, sowie der benótigten einfaehen Riechstoffe auf die 
Geruchsnuance erortert. Es wird ferner gezeigt, wie ausgehend von einfacheren Formeln 
durch Ersatz einzelner Bestandteile durch andere u. unter Heranziehung von natiir-
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lichen Riechstoffkomplexen yeranderte Geruchsnuancierungen erreicht werden. (Par- 
fumerie mod. 22. 91—95. Febr.) E l l m e r .

Braun, Die Jodzahl atherischer Ole. Die Jodzahl ist zur Charakterisierung ather. 
Cle bisher noch niełit zur Einfiihrung gelangt, da einerseits die Ole zu heterogen zu- 
sammengesetzt sind, andererseits die zur Best. ublichen Lsgg. einen gleichmiiBig siclieren 
Endpunkt der Rk. nicht móglich machen. Nach K a u f m a n n  u . S c h m id t  kann mit 
Hilfe einer Auflósung yon Br in mit NaBr gesatt. Methanol die Halogenzahl bei be- 
stimmtem ath. Olen eindeutig festgestellt werden; fur Anethol, Canon, Geraniol, 
Cumarin, Linalool, Linalylacetat, Terpineol, Thymol, Yanillin, Zimtaldehyd, Zimt- 
allcohol, Citronellol, Cilronellal werden die Br-Zahlen angegeben, yon denen jedoch 
die drei letzteren, sowie die Br-Zahl von Bromstyrol nicht ais eindeutig zu betrachten 
sind. (Dtsch. Parfumerieztg. 15. 108. 10/3.) E l l m e r .

Marcelle Barraud, Kritische Prufung des Yerfahrens zur Analyse von Bordeaux- 
Terpentinol durch Schwefelsdureerhitzung. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 565—67. —
C. 1928. I. 3115.) __________________  E l l m e r .

Theodor Horatius, Die Fabrikation der Ather und Grundessenzen. 4., vol!st. neu bearb.
u. erw. Aufl. yon Wolfgang Gaber. Wien: A. H artleben 1929. (X II, 291 S.) 8°. =
Chemisch-techn. Bibliothek. Bd. 86. M. G.50; geb. M. 7.50.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
M. J. Berge, Die Beziehungen der Kólloidchemie zur Zuckerfabrikation. Vf. er- 

órtert in Form eines Vortrages die wichtigsten Phasen der Zuckerfabrikation u. weist 
auf die vielen joweils auftretenden u. noch zu lósenden kolloidchem. Probleme hin, 
dereń prakt. Lsg. die Zuckerfabrikation yerbessern u. die Selbstkosten yerringern 
wiirde. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 31— 46. Febr.) K . W o l f .

Marcel Lemire, Natriumhydrosuljit in der Zuckerindustrie. TJberblick iiber die 
Herst., Eigg. u. Best.-Methoden von Nalriumhydrosulfit unter besonderer Beriick- 
sichtigung seiner techn. Verwendung in der Zuckerfabrikation. (Buli. Assoc. Chimistes 
Sucr. Dist. 46. 33— 35. 68—70. Jan.) S i e b e r t .

Erich Gundermann, Uber die Ausjlockung von Kolloiden aus Rubenzucker- 
melassen. I. Vf. untersucht die Flockung der Kolloide in verd. Melasselsgg. yerschiedener 
Konz. u. pa durch Saurezusatz. Die Flockungsgeschwindigkeit der Melassekolloide 
hat in allen untersuchten Lsgg. ein Maximum bei pn =  ~ 3 ,2  u. steigt auch mit 
wachsender Konz. bis zu einem Optimum bei Lsgg. mit 30—40% Trockensubstanz. 
Die Flockung u. Sedimentation wurde beschleunigt, wenn die Lsgg. unfiltriert waren, 
wenn auBerdem der Saurezusatz in der Hitze (bei 80°) vorgenommen wurde. Infolge 
yon Zersetzungserscheinungen der sauren Zuckerlsgg. bei hóheren Tempp. konnte 
aber die fórdernde Wrkg. der Warme nicht zur gewichtsanalyt. Best. der Kolloide aus- 
genutzt werden. Es wurde daher nur das Gewicht yon in der Kalte abgesetzten Flocken 
verwandt, die durch das Filter 602 hart von S c h l e i c h e r  u. S c h u l l  filtriert, mit k. 
W. bis zum Verschwinden der Zuckerrk. mit a-Naphthol u. H2 S 0 4 im Waschwasser 
gewaschen u. bei 100—105° getrocknet wurden. — Auch fiir die Mcnge der geflockten 
Kolloide ergab sich ein Optimum bei ph =  ~ 3 ,2 . Mit zunehmender Konz. der Lsg. 
(bis zu 50% Trockensubstanz untersucht) nahm die absol. Menge der Flockung stetig 
zu, war aber relatiy bei yerdunntcren Lsgg. groBer ais in dichteren. Auf einige 
Schwierigkeiten bei der Filtration der Flockung sowie auf gewisse thixotrope Eigg. 
derselben wird noch hingewiesen. (Chem.-Ztg. 53. 305—07. 17/4. Rossleben, Zucker- 
fabrik.) __________________ C o h n .

Yoshitaro Takayama, Tokio, Japan, Oewinnung von Betainhydrochlorid und 
Kaliumchlorid aus Melasse. Die Verwendung yon organ. Losungsmm., wie CH3OH, A., 
zur Trennung des bei der Aufarbeitung yon Melasse oder Riibenzuckerablaufen an- 
fallenden Gemisches yon KCl u. Betainhydrochlorid laBt sich yermeiden, wenn dieses 
Gemisch mit Ca(OH) 2 oder CaC03 neutralisiert wird. Hierdurch wird unter Bldg 
yon CaCl2 das Betain in Freiheit gesetzt. Beim Eindampfen der Lsg. krystallisiert 
das KCl fast ąuantitatiy aus. Das Filtrat wird nunmehr mit HC1 yersetzt u. wenn 
nótig, eingedampft, wobei fast reines Betainhydrochlorid auskrystallisiert. Zur Herst. 
von Betain kann auch das Ca ais Sulfat gefallt werden, worauf die filtrierte Lsg. ein
gedampft wird. Es gelingt so, aus einem durch Einleiten yon HCl-Gas in Melasse
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oder durch Erhitzen dieser mit konz. HC1 auf 100° crhaltenen rohen Gemisch beider 
Salze ein Betainhydrochlorid mit 0,62% Aschengeh. u. KCl mit 98%ig. Reinheitsgrad 
zu gewinnen. (E. P. 304 071 vom 13/3. 1928, ausg. 7/2. 1929. F. P. 650 994 vom  
19/3. 1928, ausg. 13/2. 1929.) A l t p e t e r .

F. Lafeuille, Paris, Zuckersirup. Der verd. Sirup wird im Vakuum konzentriert, 
wobci zunachst ein Teil Krystallzucker sich ausscheidet, durch weiteres Konzentrieren 
unter Riihren wird die Krystallbldg. weiter gefordert u. schlieBlich wird die M. in  
einem rotierenden App. gekiihlt. Event. wird vor dem Abkiihlen zu der fertigen 
Kochmasse Grimmelasse zugesetzt, weiter gekoclit u. dann abgekiihlt. (E. P. 301 304 
vom 4/10. 1928, Auszug veróff. 23/1. 1929. Prior. 26/11. 1927.) M. F. M u l l e r .

Franz Riethof, Zuckmantel b. Teplitz-Schonau, Herstellung von in kaltem Wasser 
ąuellbarer Starkę durch Vermischen trockener Stiirke mit organ., wasserunl. Losungsmm., 
wie Amylalkohol, darauffolgendes Behandeln des Gemisches mit wss. Atzalkalien 
u. Neutralisieren desselben. — 100 Teile Kartoffelmehl werden mit 3% Amylalkohol 
befeuchtet u. dann mit 50 Teilen Natronlauge von 30° Bó vermischt. Unter Er- 
warmen u. starkem Aufquellen verwande!t sich das Gemisch in eine lockere, etwas 
feuchte M ., welche nach Zusatz von 5 Gewichtsteilen pulverisierter Oxalsaure ge- 
trocknet wird u. nach Hinzufiigen von weiteren 10 Gewichtsteilen pulverisierter Oxal- 
saure zum Trockenprod. 120 Teile eines schwach alkal. Trockenkleisters ( Quellstarke) 
liefert. (Oe. P. 112641 vom 6/5. 1927, ausg. 25/3.1929.) M . F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Ch. Schweizer, Vber das Verfahren von Boulard zur Verhinderung der Weiter- 

vergdrung in einem beliebigen Zeitpunkt. Es war nach dieser Methode (vgl. C. 1926. II. 
2188) wohl eine Immunisierung von Traubensaften gegen Saccharomyces ellipsoideus 
zu erzielen, ein allgemeiner Schutz gegen Infektionen u. Nachgarungen, wie es von 
B o u l a r d  beobaehtet wurde, trat nicht ein, was auch schon aus den Verss. von M a l-  
VEZXN (vgl. C. 1927. II. 882) geschlossen werden konnte. (Mitt. Lebensmittelunters. 
Hygiene 20. 30—34. Eidgen. Gesundheitsamt.) L u c k ó w .

J. J. H. Hastings und T. K. Walker, U ber den Ein fiu  fi der Trocknung bei niedriger 
Temperatur auf die antiseptischeń Eigejischaften des Iiopfens. Griiner Hopfen hat eine 
gróBere antisept. Kraft ais der im Laboratorium bei niedriger Temp. getrocknete 
Hopfen u. letzterer hat eine gróBere antisept. Kraft ais der in landesublicher Weise 
getrocknete. Der griine Hopfen enthalt mehr Lupulon ais der getrocknete, worauf 
die gróBere antisept. Wrkg. zuriickzufuhren ist. —  Die antisept. Substanzen des 
Hopfens sind nicht fliichtig u. kónnen quantjtativ mit A. oder A. extrahiert werden. 
(Wchschr. Brauerei 46. 21— 26. 19/1.) K o l b a c h .

Th. von Fellenberg, Zur colorimetrischen Bestimmung der hoheren Alkohole in 
Spirituosen. Modifikation der Methode Komarowski-von Fellenberg. Die Methode von 
R o se  weist Unzulanglichkeiten auf. Die „hoheren Alkohole'* beeinflussen die Steig- 
hohe des Chlf. verschieden. Alle auf den Trestern vergorenen Branntweine geben zu 
niedrige Werte, da sie Methylalkohol enthalten, der den „hoheren Alkoholen“ ent- 
gegengesetzt wirkt. Dio colorimetr. Best. hat ebenfalls prinzipielle Fehler: Die ver- 
schiedenen hoheren Alkohole geben mit Salicylaldehyd u. Schwefelsaure sehr ver- 
schieden starkę Farbungen. Vf. modifiziert dieses Verf., indem er statt Salicylaldehyd 
p-Oxybenzaldehyd verwendet, der klarere Lsgg. gibt u. mit den Aldehyden der Fett- 
reihe nicht reagiert. Durch Verwendung von 30-fach n. Schwefelsaure u. Lsgg. mit 
10% Alkoholgeh. wird erreicht, daB die verschiedenen hoheren Alkohole der Brannt
weine dieselbe Farbung geben. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 20. 16—29. Eidg. 
Gesundheitsamt.) LUCKÓW.

W. Schut, Die Bestimmung von Ameisensaure in Essig. Vf. entwickelt eine gas- 
volumetr. Methode zur Best. der Ameisensaure in Essig u. Essigessenz aus der C0- 
Bldg. mit starker H,SOt. 1  ecm der zu untersuchenden FI. wird in einem graduierten 
Garungsrohrchen yorsichtig mit starker H 2S 0 4 auf Gesamtvol. aufgefullt u. unter 
lebhaftem magnet. Ruhren bis zum Aufhoren der Gasentw. (ca. 4 Stdn.) auf 104° 
erhitzt. 1 ccm Gas entsprieht 2 mg Ameisensaure. Zur genaueren Best. kann auf 
0° u. 76 cm Hg umgerechnet werden. Die Ubereinstimmung mit der offiziellen 
(HgCl-) Methode ist gut. (Chem. Weekbl. 26. 228—29. 20/4. Rotterdam, Waren- 
untersuchungsamt.) R. K. MULLEB-.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Garungsverfahren. Die Garungs- 
prodd. werden vor beendeter Garung, zweckmaCig nach der Hauptgiirung, im Vakuum 
abdest., hierauf wird frische, zweckmaBig konz. Maische zum Ruckstand gefugt u. 
diese MaBnahme wicderholt. — Z. B. wird bei der Vergarung von Kohlenhydraten 
(Mclasse), insbesondere zu Butylalkohol mit Hilfe yon Granulobacter bulylicum bei 40°, 
nach etwa 48 Stdn., nach dem die Garung abgenommen hat, dio entstandenen Gar- 
prodd. so weit abdest., bis etwa 5— 8 ° / 0 der Maische iibergegangen sind, hierauf wird 
mit konz. Melasselsg. wieder aufgefullt, wiederum yergoren usw. Aus 1000 Vol.-Teilen 
Maische mit 40 Gewichtsteilen Melasse erhalt man etwa 75% Butylalkohol u. 16% 
Isopropylalkohol. (F. P. 652 407 vom 10/4. 1928, ausg. 8/3. 1929. D. Prior. 16/6.
1927.) U llrich.

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Louis Meunier, Emulsionen von Fetten und Kohlenwasserstoffen und ihre An- 

wendung in der Industrie. (Chim. et Ind. 21. 3—19. Jan. — C. 1929. I. 1761.) Jung.
Oskar Uhl, Aus der Praxis der Wasserstoffsuperoxydbleiche von Knochenfelt und 

Knochenleim. Beobachtungen aus der Praxis iiber MiBerfolge u. dereń Vermeidung 
bei der H 20 2-Bleichung. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 201—02. 24/4.) S c h w a r z k o p f .

A. Gerard, Das Ghinaol. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 587—90. — C. 1928. 
I. 986.) E l l m e r .

R. Krings, Seifen und Waschmittel mit verbessernd wirkenden Zusatzen. Allgemeine 
Betrachtungen. (Seifensieder-Ztg. 56. 129—30. 18/4.) S c h w a r z k o p f .

A. Brusilowsky, Das Sieden der Eschwegerseife. Bericht iiber allgemeine Betriebs- 
erfahrungen. (Masloboino-Schirowoje-Delo Nr. 12, 1928.) (Seifensieder-Ztg. 56. 
140. 25/4.) S c h w a r z k o p f .

— , Das Persil, ein Desinfektionsmittel. Es werden die desinfizierenden Eigg. 
des Persils besprochen. (Rey. gćn. Matiśres colorantes, Teinture etc. 32. 165—66.
1928.) B r a u n s .

R. Krings, Die Waschextrakte und ihre Herslellung. Allgemeine Ausfiihrungen.
(Seifensieder-Ztg. 56 . 137—39. 25/4.) SCHWARZKOPF.

J. Grosser, Einige Bemerkungen zu den ollgemeinen Prufverfahren fiir Seifen und 
Seifenpulver. Zu den Priifungsyerff. fiir Seifen u. Seifenpulver macht Vf. die folgenden 
Vorschlage: 1. Zur Best. der Gesamtfettsaure wird befiirwortet, die w. Seifenlsg. im 
Scheidetrichter selbst zu zersetzen, statt der Uberfuhrung der festen abgekiihlten 
Seifenteile in den Scheidetrichter, femer das Waschen der Fettsauren u. dereń Trock- 
nung bei 50°. 2. Bei der Best. des unverseiften Neutralfettes u. des Unverseifbaren 
ist das Waschen mit alkal. 50%ig- A. zu yerwerfen, da dabei Neutralfett yerseift 
werden kann. Empfehlenswert ist der Zusatz von Soda zum Wasch-A. Eine Trock- 
nung des Unverseifbaren bei 80— 90° ist ausreichend. 3. Die C02-Best. nach G e i s s l e r  
ist ungenau. Die bekanntcn C0 2-AbsorptionsgefaBe sind yorzuziehen. Selbst die 
Titration des in A. u. 1. Teiles der Seife u. die Best. des Wasserglases u. der Borate 
ist ausreichend genau. 4. Anorgan. Bestandteile sind schwer veraschbar, daher ist die 
Extraktion des maBig gegliihten Ruckstandes mit W. u. Veraschung des Ungelosten 
rascher u. genauer. 5. Boi der Priifung auf Wasserglas fehlt der Hinweis, daB die 
Abscheidung der S i0 2 nur bei Anwendung yon nicht zu konz. HCl gelingt. 6 . Das 
bei der Unters. yon Seifenpulvern yorgeschlagene Mol.-Gew. yon 300 ist ungenau, 
da die Zus. der Seifenpulver wechselnd ist. Es ist yorteilhaft, jewcils das Mol.-Gew. 
zu bestimmen. 7. Bei der Best. der Trubungstemp. der Seifen ist es falsch, die Sei
fenlsg. h. zu filtrieren, da dabei Verdunstungsverluste eintreten. Es muB immer das 
ursprungliche W.-Vol. erganzt werden. (Seifensieder-Ztg. 5 6 . 127—29.18 4.) S c h w a r z .

Hermann Bollmann, Hamburg, Herstellung von bei hoher Temperatur schmel- 
zenden Fettemulsionen, dad. gek., daB Leimfett (Kokosol oder Palmkernól), Phosphatide 
u. W. miteinander gemischt werden. — Z. B. werden 25 Teile der aus Sojabohnen 
gewonnenen Phosphatide mit 25 Teilen Kokosol verschmolzen u. 50 Teile W. eingeriihrt. 
Die entstandene Emulsionist bei 100° noch nicht fl. u. soli ais Nahrungsmittel, Margarine- 
zusatz sowie ais Salbengrundlage Verwendung finden. (D. R. P. 474879 KI. 30h 
vom 14/1. 1927, ausg. 10/4. 1929.) A l t p e t e r .

Karl Stiepel, C harlottenburg, Verfahren zur Herstellung eines Gemisches von Fett
sauren mit Sauren der Ricinolsaurereihe (Oxyfettsauren), dad . gek., daB m an feste oder

XI. 1. 190
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fl. Fettstoffc nur so wcit chloriert, daB nach dem Umtausch des aufgenommenen CI 
durch Hydroxylgruppen Fettkórper entstehen, dereń AZ. sehr nahe an jene des Rieinus- 
ólcs hcranreichen, u. daB man die erhaltenen, partiell chlorierten Erzeugnisse mit 
solchen Mengen clilorbindender alkal. reagierender Stoffe in  Ggw. von W. unter Druck 
auf Tempp. iiber 100° erhitzt, daB neben der Verseifung eine yolle Bindung des Cl 
an das Alkali unter Bldg. der liydrosyfettsauren Salze eintritt u. aus dem so erhaltenen 
Erzeugnis durch Ansauern die Fettsauren abscheidet. Die Fettsauregemische kónnen 
zur Erzeugung yon Fettemulsionen fiir die Textilindustrie ais Ersatz von Tiirkisch- 
rotól dienen; desgleichen zur Hcrst. von schwer aussalzbaren Seifen. Das Beispiel 
erlautert die Verarbeitung von Japantran. (Scłiwz. P. 130 433 vom 23/5. 1927, ausg. 
16/2. 1929. D. Prior. 4/6. 1926.) E n s e r o f f .

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

— , Ilaveg, ein neuer Werkstoff fiir die Texlilindustrie. Die Eigg. u. die Ver- 
wcndungsmóglichkeitcn des //arey-Matcrials, eines neuen Werkstoffes aus Bakelite, 
yermischt mit einem nach besonderem Verf. aufbereiteten, langfaserigen u. saure- 
bestiindigen Asbest werden besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 673—74. 
1928.) B r a u n s .

R. Haller, J. Hackl und M. Frankfurt, Ober die jodometriscJie Wertbestimmung 
beim oxydativen Slarkeabbau. Nach Schilderung der yerschiedenen Ansichten iiber 
den oxydativen Starkeabbau berichtenVff. iiber Verss., diesen mittels einer J- u. Alkali- 
titration zu bestimmen. Wie aus einer Tabelle, in der die gefundenen Werte des Alkali- 
yerbrauchs ersichtlich ist, ist die Oxydation bei den angewandten Mengen in keinem 
Falle sehr hoeh gegangen u. ziemlich proportional der yerbrauehten Jodmenge. Die 
Zugabe von Katalysatoren zeigt bedeutend bessere Resultate. (Melliands Textilber. 9. 
757—58. 1928.) B r a u n s .

— , Mercerisalion gemischter Gewebe. Die Sehwierigkeitcn der Arbeit u. Vorschlage 
zuihrer Beseitigung werden auf Grund yon E. PP. besprochen. Waschen mit koehendem 
W. wird ais weniger schadlicli bezeichnet ais Waschen mit W. von 60°, Verwendung 
yon KOH-Lsg. wirkt weniger scliadlich ais NaOH, beim Mercerisieren yon Stoffen, 
welche Acetatscide enthalten, ist die Temp. der Mercerisierlauge móglichst niedrig 
zu lialten u. es ist móglichst rascli mit k. W. auszuwaschen. Auch unter Zusatz yon 
Mitteln, die den Zutritt der Mercerisierlauge zu der Acetatseide yerzogern, hat man 
gearbeitet. Die Mitverwendung von Scliutzstoffen wie Alkalisalzen scheint weniger 
Bedeutung erlangt zu haben. (Artificial Silk World 2. 121—23. 8/2.) SuVERN.

William B. Nanson, Mercerisieren von Baumwolle. (Vgl. C. 1928. I. 2219.) In 
Fortsetzung wird die Behandlung des fertigen Stiiekes u. die dazu gebrauchte App- 
beschriebcn. (Cotton 92. 1123—24. 1207—08. 1928.) B r a u n s .

Paul Seydel, ll7o.s ist Baumwolle ? Die chem. Zus. der rohen Baumwolle u. ihre 
Behandlung vor der Weiteryerarbeitung wird kurz geschildert. (Cotton 92. 1115 bis 
1116. 1928.) B r a u n s .

— , Zur Verhiitung von Bleichschaden bei Baumwolle. Ais Ursachen yon Bleich- 
schaden werden angegeben: Verunreinigungen der Baumwolle, metali. Fremdkórper, 
unsachgemaBes Entschlichten. Ein Zusatz yon Rongalit G beim Beuchen wirkt der 
Bldg. von Oxycellulose entgegen. Fiir das Entschlichten wird eine diastat. oder alkal. 
u. danach saure Entschlichtung empfohlen. Die Behandlung mit Antichlor wegzulassen 
wird yerworfen, statt des Na2S20 3 kann Blankit I  yerwendet werden. Der Zusatz 
von Netzmitteln kann beimReinigen u.Beuchen zweckdienlichsein. Vollkommen lager- 
echtes WeiB kann mittels Indanthrenblau GGSZ, RZ oder Eglantin BBP erzielt werden. 
Die alkal. Superoxydbleiche ergibt eine weitgehende Materialschonung. (Dtsch. Farber- 
Ztg. 65. 318— 19. 31/3.) Suvern.

S. R. Trotman, Unempfangliche und amidierte Baumwolle. Yf. schildert die Herst. 
von Baumwollestern durch Einw. von Chloriden aromat. Sulfosauren auf Alkalicellulose, 
die Eigg. der so erhaltenen Ester u. die Einw. yon NH 3 auf dieselben. (Rev. gen. Matieres 
colorantes, Teinture etc. 32. 147— 48. 182—S4. 1928.) B r a u n s .

Raphael Ed. Liesegang, KoUoidchemie fiir  den PapiermacJier. Yf. gibt einen 
kurzeń Uberblick iiber die kolloidchem. Vorgange in der Papierfabrikation. (Wohbl. 
Papierfabr. 59. Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 25. 61—64.
Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. Grundlage d. Med. d. Univ.) BRAUNS.
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Gunnar Porrvik, Hydrierung, Papierbildung und Starkę. Auf Grund einer Reilie 
von Yerss. an gebleichter Sulfitcellulose kommt Vf. zu folgender Anschauung iiber die 
Zusammenhange zwischen Hydrierung (Hydratisierung), Papierbldg. u. Starkę: Der 
Hydrierungsgrad (Schmierigkeitsgrad) wird durch das von der Cellulosc gebundene W. 
bestimmt; dieses besteht aus 3 Arten: AuBeres Capillar-W., inneres Capillar-W. u. 
Faserwands-W. Die Aneinanderbindung der Fasern bei der Papierbldg. ist im wesent- 
lichen ein kolloidchem. Leimungsphanomen u. kein mechan. VerfilzungsprozeB. Die 
Bedeutung der Mahlung liegt darin, daB durch die mcchan. Bearbeitung der Schwellungs- 
grad der Faserwande erhóht wird, wodurch cinerseits die Haftfahigkeit der Faser
wande, andererseits die Formbarkeit der Fasern giinstig beeinfluBt wird. Die Faser- 
wand besteht aus mehreren Schichten; wenn dic auBere Schicht, die Leimschicht, 
schwillt, wird das Zusammenleimungsyermogen u. damit die Starkę erhoht; wenn der 
Untergrund schwillt, spaltet sich die Faser in Fibrillen, u. man erhalt ein weicher ge- 
bautes Papier. Die Mahlung ist kein gleichmaBig verlaufender ProzeB, sondern zerfallt 
in mehrere Stadien. (Svensk Pappers-Tidning 32. 191—96. 31/3. Uddeholms A./B., 
Schweden.) W. W o l f f .

Erik Hagglund und Helmut Urban. Bleiche von Kraftstoffen und Buclien-Zell- 
sloffen. Es wird festgestellt, daB es moglich ist, mit Hilfe der Zweistufenbleiche (Cl- 
Gasvorbleiche, alkal. Hypochloritnachbleiche) stark ligninhaltige Stoffe, soweit sie 
sich noch defibrinieren lassen, weiB zu bleichen, wobei der Gesamt-Cl-Vcrbrauch etwa 
dem doppelten Ligninwert, in % ausgedriickt, entspricht, u. der Bleichverlust im  
allgemeinen dem Ligningehalt proportional ist. Bei der reinen Cl-Gasvorblciche wird 
der Stoff bedeutend verstarkt. Die aus gebleichten Kraftstoffen hergestellten Papierc 
sind im allgemeinen durch groBe Festigkeit ausgezeichnct. — Nach dcm Stufenbleich- 
system lassen sich auch Stoffe, die durch ihren Gehalt an Gerb- u. Farbstoffen schwierig 
durch einfache Chlorkalkbleiche gebleicht werden kónnen (Hemlock), weiB erhalten. 
Aus Buchenholz hergestellte Natronzellstoffe mit hohem Ligningehalt zeichnen sich 
durch eine bemerkenswerte Festigkeit aus. Diese kann durch Behandlung der Stoffe 
mit Cl noch erhoht werden. Nach dem Zwcistufensystem laBt sich dieser Buchen- 
natronzellstoff weiB bleichen; die erzielten Stoffe geben in Mischung mit Natron- oder 
Sulfitzellstoffen aus Nadelholzern, jc nach dem Misehungsyerhaltnis, weiBe, mittel- 
starke bis leraftige Papiere. (Acta Academiae Aboensis Math. et Phys. 5. Nr. 4. 1— 19. 
Abo, Akademie.) W . W OLFF.

Erik Hagglund, Kontrolle des Yerlaufs des Kochungsprozesses in der Zellstoff- 
induslrie. Besprechung der Schnellmethoden zur Kontrolle des Kochungsverlaufs in 
der Zellstoffindustrio, besonders beim Sulfitycrf., durch Feststellung der Farbę der 
Kochlauge oder Best. des AufschluBgrades durch KMnO.,-Oxydation des Lignins 
(R o s c h ie r , B j o r k m a n ). (Svensk Pappers-Tidning 32. 84—88. 15/2.) K r u g e r .

H. E. Wahlberg, Der chemisclie Verlauf beim Kochen von Zellstoff nach den 
alkalischen Methoden. Die Rkk. zwischen Cellulose, Lignin, Pentosanen bzw. den son- 
stigen Bestandteilen der Faser (Harze, Fette, Terpene etc.) u. Alkali u. die Anderungen 
der Alkalitat wahrend der Koehung werden besprochen. (Svensk Pappers-Tidning 32. 
44— 49. 31/1.) K r u g e r .

Erik Hagglund, und T. Johnson, t)ber die Yeranderung der Zuckerarten im Ver- 
laufe der SulfitzellstofJkoehung. I. (Wchbl. Papierfabr. 60. 353—55. 23/3. Abo, 
Akademie. — C. 1929. I. 1526.) W. W o lf f .

Erik Hagglund und Torsten Johnson, Uber die Yera.nde.rung der Zuckerarten 
im  Verlaufe der S u l f i i z e l l s t o f f koehung. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei der oxydierenden 
Wrkg. der Sulfitkochsaure auf die Zuckerarten, welche durch Hydrolyse eines Teiles 
der Hemicellulose der Fichte entstehen u. die bei Anwendung von kalkreichen Koch- 
sauren stark zutage tritt, bilden sich anscheinend ausschlieBlich Aldonsauren. Von 
diesen weisen Vff. Mannonsaure u. Xylonsaure nach. (Svensk Kem. Tidskr. 41- 55—59. 
Marz. Abo, Akademie.) W. W o l f f .

H. Kreiigers, Ober eine neue saurefeste Ausmauerung fiir Sulfitkocher. Beschrei- 
bung eines neuen Mórtels mit groBer Bestandigkeit gegen H 2SO* u. guten mechan. 
Eigg. (Syensk Pappers-Tidning 32. 239—40. 6/4.) K r u g e r .

— , Essigsaurewiedergeuńnnung in der CeUidoseacetatherslellung. Nach Fiillen des 
gereiften Acetats wird eine meist 20%ig. Saure erhalten, die sich durch Fraktionieren 
nicht mit YorteilkonzentrierenlaBt. Das Extraktionsverf. der B r  i t i  s h C e 1 a n e s e 
C o . , L t  d. gemaB E. P. 283702 gibt beim Extrahieren mit A., CHC13 oder Athylacetat 
nur eine 70%ig. Saure. Arbeitet man mit einem Gemisch von KW-stoff u. einem

190*
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Lósungsm. fiir die Saure, so kann man zu hóheren Ausbeuton, Saure von 90—95% 
u. hóher gelangen. Ein App. fiir das Extraktionsverf. ist beschrieben. Die S o c. A n o n. 
D i s t i l l e r i e s  d e s  D e u x - S ó v r e s  arbeitet gemaB E. P. 215716 u. 273744 
m it azeotropen Gemischen. Die verd. Saure wird mit Athylacetat estrahiert u. der 
Ester, der die Saure u. etwas W. enthalt, wird destilliert. Die azeotrope Misehung 
von Ester u. W., ICp. 70,4°, wird kondensiert u. das Athylacetat von der wss. Sehicht 
des Destillats abgetrennt u. der Misehung in der Destillationsvorr. wieder zugesetzt. 
Diese konstantę Zugabe frisehen Esters wird aufrecht erhalten, bis alles W. aus der 
Misehung entfernt ist. Der Riickstand aus Ester u. Essigsaure wird weiter dest., der 
bei 77° sd. Ester wird leicht entfernt u. zuriick bleibt wasserfreie Saure in theoret. 
Ausbeute. Die geschilderten Verff. werden ais noch nicht prakt. durchgearbeitet be- 
zeichnet. (Artificiał Silk World 2. 109—11. 8/2.) Su v e r n .

Georg Lante, Die Bedeutung der chemisch-technischen Verfahren fur die Enł- 
•wicklung und Icapitalislische Yerflechtung der Ku?istseidenindustrie. Vf. gibt in einer 
Reihe von Veróffentlichungen eine umfassende Obersicht iiber die verschiedenen Verff. 
der Kunstseidenlierst. u. iiber die wirtschaftliche u. finanzielle Verb. der einzelnen 
Werke u. Konzerne. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 666—68. 1928. Oberlangen- 
bielau.) B r a u n s .

Chas. J. J. Fox, Rohmaterialien. Cellulose. Die heutigen Ansiehten iiber das 
Molekulargefiige der Cellulose, des wiehtigsten Ausgangsmaterials fiir die Kunstseiden- 
industrie, werden besprochen. In der edelsten Cellulose, der Baumwolle, ist die Micelle 
am groBten, Umwandlungen der Cellulose setzen die GroBe der Micelle herab. Beband- 
lungen der Cellulose miissen also darauf abgestellt werden, die Micelle moglichst zu 
erhalten. Kochen, Bleichen, Herst. des Kunstfadens mussen schonend vorgenommen 
werden. Aus kleinen Micellen kónnen nie groBere aufgebaut werden. Das Pergamentieren 
der regenerierten Cellulose mittels starker Saure nach L i l i e n f e l d  liiBt vermuten, 
daB die MicellengroBe von Wiehtigkeit bleibt. Ist das nicht der Fali, so kann moglicher- 
weise bei der Herst. des Zellstoffs weniger vorsichtig yerfahren u. es konnten so die 
Kosten des L iL lE N FE L D sehen  Verf. herabgesetzt werden. (Artificiał Silk World 2. 
269—70. 22/3.) Su v e r n .

— , Troclcnen von Kunslseide. Das Trocknen von Viseoseseide im ICanaltrockner 
der S c h i 1 d e A k t. - G e s. ist beschrieben. (Artificiał Silk World 2. 329—31. 5/4.) Su.

L. Meunier und R. Guyot, Die Sthenosage der Viscose. Vff. untersuchen den 
EinfluB versehiedener Faktoren auf die Sthenosage von Viscose (Behandlung der Fasern 
mit Formol in saurer Lsg. nach dem Verf. yon E s c h a l ł ie r ) bei 2 Methoden: 1. Im- 
pragnierung der Fasern mit Lsgg. verschiedener pn, Ausschleudern u. Behandlung 
mit Formoldampfen bei geeigneter Temp.; 2_._ Behandlung mit einem sauren Formol- 
bade, Auscshleudern u. Erhitzen. — 1. Viscose wurde in NaOH-HCl- oder NaOH- 
H3P 0 4-Puffergemische (pn =  1— 10) eingebracht, ausgesclileudert, in einem Exsiccator 
7 Stdn. bei 65° u. dann 5 Tage bei gewóhnlicher Temp. dem Dampf einer 40%ig. 
Formollsg. ausgesetzt u. das Quellungsvermógen bestimmt; merkliche Wrkg. erst bei 
Ph <  2,0. Anwendung von Lsgg. von H3P 0 4, H3P 0 4 +  NaOH, H2SO.,, H2S 04 +  NaOH, 
HC1, HC1 +  NaOH, Essigsaure, Essigsaure +  NaÓH, Ameisensaure, Ameisensaurc +  
NaOH, samtlich mit pa =  1,6 bei 7-std. Formolbehandlung bei 65° u. sofortiger Messung 
der Quellung ergab durchweg nur einen geringen Effekt,- die reinen Sauren wirktea 
jedoch etwas giinstiger ais ihre Gemische mit Na-Salz; bei 24-std. Formolbehandlung 
bei 93° betrachtliche Herabsetzung des Quellungsvcrmogens, besonders bei den starken 
u. niehtfliichtigen Sauren. Verss. unter Impragnierung mit wss. H3P 0 4 (pn =  1,6) 
zeigen, daB der EinfluB der Temp. (24-std. Formoleinwrkg.) unterhalb 60° unbedeutend 
ist u. dann schnell wachst, daB die Sthenosage um so ausgesprochener ist, je weitgehender 
die Saurelsg. durch Zentrifugieren entfernt wird u. bei 93° in den 2 ersten Stdn. fast 
0 ist, dann wahrend 16 Stdn. zunimmt, um sich weiterhin nur wenig zu andern. Siimt- 
liche Verss. mit roher Viseose fiihrten zu einem vollkommen gebleichten Prod. — 2. Vis- 
eose wurde 15 Stdn. in 40%ig. Formollsgg. mit Zusatz von HCI, H3P 0 4, Milchsiiure +  
K-Alaun bei versehiedenem pu eingelegt, ausgeschleudert u. 31/ ,  Stdn. auf 60—65° 
erhitzt; die Sthenosage nimmt fiir dieselbe Saure mit sinkendem pn zu u. ist bei gleichem 
Ph  fiir H3P 0 4 starker ais fur HCI. Der EinfluB des Ausschleuderns ist umgekebrt 
wie bei der 1. Methode. Die Formolkonz. (H3P 0 4-Lsgg. mit ph =  1,6) hat bei 46-std. 
Erhitzen auf 65° zwischen 5 u. 40% Formol nur geringen EinfluB; unterhalb 5% 
nimmt die Wrkg. schnell ab. Die Dauer des Erhitzens ist wesentlich. Vom prakt. 
Standpunkt ist die 2. Methode vorteilhafter u. giinstiger ais die 1. — Bei Ersatz des
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Formols durch. Acetaldehyd, Paraldehyd oder Aceton konnte maximal nur eine Herab- 
setzung der Quellung von 90 auf 50% erzielt werden. Die Sthenosage der Cellulose 
ist der Gerbung der Proteine analog. (Rev. gen. Colloides 7. 53—66. Febr.) K r u g e r .

— , Effektfaden in Kunstseidegeweben. Das Farben der Grundtóne in kunstseidenen 
Geweben, die Effektfaden aus Ramie, mercerisierter Baumwolle oder Acetatseidc ent- 
halten, in lichten Ttinen ist behandelt, besonders unter Verwendung von Kupenfarb- 
stoffen. (Artificial Silk World 2. 287—89. 22/3.) Su v e r n .

Y. Kami und S. Nakashima, Ober die Querschnitte der Kunstseide. II. Mitt. 
Verdnderungen der Quersclinilte durch Befeuchtung mit Wasser. (I. vgl. C. 1927. II. 
349.) Vff. untersuchcn die Veranderung der Querschnitte von Kunstseiden nach dem 
Befeuchten mit W. u. nach dem Wiedertrocknen. Die Ergebnisse sind in Tabellen 
zusammengestellt. Es hat sich gczcigt, daB die Querschnitte nach dcm Eintauchen 
in W. um 50—60% ihrer ursprunglichen Querschnittsflache schwellen u. daB diese 
Schwellung um so gróBer ist, je groBer die Vólligkeit ist. Die Vólligkeitszunahme beim 
Tauchen ist gering. Bei der Celaneseseide ist das Ergebnis wegen ihrer starken Wider- 
standsfahigkeit gegen W. etwas anders. Nach dem Trocknen erhalten die CJuerschnitte 
ihre alte GróBe wieder, aber die Volligkeit ist etwas kleiner, wenn die urspriingliche 
Vólligkeit groB war. Bei urspriinglich kleiner Vólligkeit wird sie durch Biegung ver- 
hiiltnismaBig grófier. (Vgl. Photographien im Original.) (Cellulose Industry 4. 25— 26.
1928.) B r a u n s .

— , Das Wachstuch. Die Verwendungsmóglichkeiten, die Herst. u. das Bedrucken 
von Wachstuch wird kurz geschildert. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 639. 1928.) B r a u n s .

H. E. Wahlberg, Ober Kunstseidezellstoff. Vf. bespricht die Anforderungen an 
KunstseidezeZfeto// u. die ublichen Prufungsmethoden u. geht insbesondere auf die 
Bedeutung der a-Cellulosebcst. u. ihre Abhangigkeit von verschicdenen Faktoren ein. 
Es wird folgende Methode vorgeschlagen: Vom lufttrockenen Zellstoff, der in Stiicke 
von 1—2 qcm zerrissen u. % Stde. ausgebrcitet in der Waago gelegen hat, werden
2 X 5 g fiir eine Doppelbest. der a-Cellulose u. 5 g fiir eine Trockenbest. abgewogen, 
u. erstere in einem 300 ccm Stutzen je mit 25 ccm 17,7%'g- NaOH (D. 1,2) von 17,5 
bis 18° ubergossen; nach gutem Umruhren das GefaB mit Gummistopfen yerschlossen 
30 Min. bei 17,5— 18° stehen lassen. Auflockern, 150 ccm W. zufiigen, sofort durch 
ein Jenaer Glasfilter (11 aG %—7) von ca. 150 ccm Inhalt absaugen; 3-mal mit k. 
u. 3-mal mit h. W. waschen, 2 Min. unter Umruhren mit ca. 100 ccm h. Essigsaure 
(2%ig.) behandeln, 5-mal mit k. W. waschen; den Kuchen bei 105° trocknen. (Svensk 
Pappers-Tidning 32. 236—38. 6/4.) K r u g e r .

Erwin Schmidt, Beitrag zur Bestimmung der Alphacellulose. Bei der Best. der 
a-Cellulose maehen sich Schwankungen der Temp. der 8%ig. Waschlaugo viel starker 
bemerkbar ais solche der 17,5%ig. Mercerisierlauge. Die n. Schwankungen der Zimmer- 
temp. beeinflussen bzgl. der Mercerisierlauge die Best. prakt. nicht. Dagegen muB 
bei der Methode von J e n t g e n  auch die Temp. des zum Verdunnen der Mercerisier
lauge benutzten W. vorgeschrieben sein, u. bei der Methode von B u b e c k  darf bei der 
8%ig. Lauge nicht eine Temp.-Differenz von 18—22° zugelassen werden, die schon 
Fehler Y o n  0,7—1% zur Folgę haben kann. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- , 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 249—51. 21/4. Waldhof, Zellstoffabrik.) K r u g e r .

K. G. Jonas, Der Einflufi der Zerkleinerung von Zellstoff auf die Kupferzahl. 
Unterss. uber den EinfluB der Zerkleinerung des Zellstoffs auf die Cu-Zahl ergibt, daB 
dem Aufschlagen des Zellstoffs vor allen anderen Zerkleinerungsmóglichkeiten der 
Vorzug zu geben ist. (Ztschr. angew. Chem. 41. 960—61. Darmstadt, Techn. Hoch- 
schule.) B r a u n s .

— , Identifizierung von Kunstseiden durch polarisiertes Licht. Die beim Spinnen 
unter Yerschiedenen Bedingungen auftretenden Vorgange im Faden konnen durch 
polarisiertes Licht erkannt werden. Das Verh. von Viscose-, Kupfcroxydammoniak- 
u. Cflluloseesterseiden ist beschrieben. (Artificial Silk World 2. 325—27. 5/4.) Suv.

Aktis Patent-Verwertungs-Ges., Berlin, iibert. von: A. Uhlmann, Berlin- 
Steglitz, Reinigen und Offnen der pflanzlićhen und tierischen Faser. Man setzt die 
Faser in Ggw. von W. einem durch Hochfreąuenzstróme erzeugten magnet. Felde 
aus. Die Faser wird hierdureh ganz oder teilweise entfettet, geoffnet u. gebleicht. 
Die in Freiheit gesetzten Fette u. Ole steigen an die Oberflache des W. Setzt man 
dem W. NaOH oder KOH zu, so entstehen Seifen. In allen Fallen entsteht aus dem
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W. Sauerstoff, der dic Fascr bleicht. (E. P. 304 295 vom 18/1. 1929, Auszug veróf£. 
13/3. 1929. Prior. 18/1. 1928.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Bleichen, Waschen, ólen, 
Apprelieren usw. von Fasersłoffen. Man vermischt Fettsauren mit aromat, oder 
hydrierten aromat. Sulfonsauren oder ihren Salzen oder ihren Oxy- oder Oxyamino- 
d eriw . u. neutralisiert mit Alkali. Die Mischungen sind bestiindig gegen Kalk u. 
Siiuren. Man erhitzt z. B. eine Mischung von 2-Naphthol-6-sulfonsaure mit W. u. 
Ricinusolsaure auf 80° u. gibt unter Riihren NaOH von 40° Bć zu u. verdampft zur 
Trockne. Ais Fettsauren kann man Olein-, Laurin-, Palmitin-, Stearin-, Oxystearin-, 
Dioxystearin-, Ricinusol- usw. -sauren verwendcn. Ais Sulfonsauren verwendet man 
Mono-, Di-, Trisulfonsauren des Naphthalins oder Naphthylamins, Mono- oder Di- 
sulfonsauren des Naphthols oder Aminonaphthols, Alkyl- oder Aralkylsulfonsauren 
wie Isopropyl- oder Benzylnaphthalindisulfonsauren usw. (E. P. 303 379 vom 31/12.
1928, Auszug veroff. 27/2. 1929. Prior. 30/12. 1927.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, Appretieren
von ganz oder łeilweise aus Celluloseestern bestehenden Fasergebilden. Man behandelt 
die Fasergebilde mit alkal. Lsgg. mit einem solchen Geh. an OH-Ionen, daB die Cellulose- 
ester teilweise verseift werden; hiordurch wird die Bestandigkeit gegen Bugeln erhóht. 
Enthalten die Gewebe Naturseide, so wird diese gleichzeitig entbastet. (E. P. 304 596 
vom 17/1. 1929, Auszug veróff. 20/3. 1929. Prior. 21/1. 1928.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Appretieren und Yerzieren von Garnen oder Geweben aus 
tierischer oder pflanzlicher Faser. Man bringt auf die Gewebe Celluloselsgg. auf, die 
Gase, wie Luft, C02, H 2, N 2 usw. emulgiert enthalten, oder mit Gas entwickelnden 
Stoffen, wie Alkalicarbonatc, Sulfite oder Sulfide, yermiseht sind, u. fallt dann die 
Cellulose. Das so behandcltc Gewebe hat einen weichen u. warmen Griff. Den Cellulose
lsgg., wie Viscose, ammoniakal. Kupferoxydcelluloselsg., Lsg. von Cellulose in Ca- 
Thiocyanat oder in Atzalkalien unter Zusatz von Harnstoff, Thioharnstoff oder Guanidin, 
kann man Appreturmittel, wie Starkę, Daxtrin, EiweiB, Gelatine, Weichhaltungs- 
mittel, wie Glycerin, Seife, Tiirkischrotol, Glucose, Ricinusol oder Paraffinol, Fiill- 
stoffe, wie Talk, Ton, Pigmcnte, wie ZinkweiB, Glimmer, Farbstoffc usw. zusetzen. 
(E. P. 302115 vom 20/6.1927, ausg. 10/1. 1929.) F r a n z .

J. L. Sobrinho, S. Paulo, Brasilien, Filz. Seide, Seidenabfalle oder Kunst- 
seide werden allein oder in Mischung mit Wolle oder Haar, oder mit Wolle u. Haar, 
oder mit Baumwolle zusammen verfilzt. (E. P. 303 017 vom 22/12. 1928, Auszug 
veroff. 20/2. 1929. Prior. 23/12. 1927.) F r a n z .

C. F. Boehringer & Soehne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof, iibert. von: 
Helene Sessler, Mannheim, Deutschland, Herstellung von Cellulosedthern. Man be
handelt Cellulose mit mercerisierend wirkenden F i l .  u. laBt dann zweckniaBig unter 
vermindcrtem Druck unter Drehen Diimpfe von Veratherungsmitteln einwirken. 
Man erhalt hiernach Celluloseather, die die ursprunglichc Struktur der Cellulose haben 
u. sich in organ. Lósungsmm. ohne Rtickstand lósen. Man behandelt z. B. Baum
wolle mit 20%ig. Mercerisierlauge u. liiBt auf das Prod. boi einem Vakuum von 10 mm 
Dimetkylsulfatdampfe einwirken. Man erhalt eine Dimethylcellulose, die sich in 
Athylenchlorhydrin, Methylenchlorid ohne Ruckstand lost. (A. P. 1704 304 vom 
6/2. 1926, ausg. 5/3.1929. D. Prior. 20/2. 1925.) F r a n z .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: H. L. Barthelemy, 
Vercelli, Piemont, Italien, Herstellung von Celluloseacetat. Baumwolle oder Baumwoll- 
linters werden in einem Autoklaven mit schwacher NaOH u. Natriumresinat abgekocht, 
dann in eine wss. Lsg. yon NaOH, Marseiller Seife u. H 20 2 gebracht, gewaschen, ge- 
sclileudert u. getrocknet. Die getroeknete Cellulose wird dann mit Essigsauredampfen 
behandelt u. hierauf mit einer Lsg. von Cl2 in Eg. bespruht. In, den Kessel spritzt 
man nacheinander fiinf Acetylierungsmischungcn aus Eg., Essigsaureanhydrid u. H 2SO,! 
ein; der ersten Mischung setzt man Chromsaure, der zweiten Br2 zu. Das erhaltene 
Celluloseacetat wird in zwei Stufen verseift, indem man zuerst wss. Essigsaure zu- 
setzt, um das iiberschiissige Essigsaureanhydrid zu zerstóren u. dann eine wss. Essig
saure, die HC1 oder HF enthiilt, zusetzt. Das Celluloseacetat wird dann durch eine 
verd. Lsg. von NaHC03 gefallt, gewaschen u. getrocknet. (E. P. 305 096 vom 28/1.
1929, Auszug yeroff. 27/3.1929. Prior. 30/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Celhdose-
estern. Cellulose wird mit Amciscnsaure von wenigstens 80% vorbehandelt, bis nicht 
weniger ais 4% u. nieht mehr ais 10% Ameisensaure chem. gebunden sind; das Prod.
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wird nach dem Waschen getrocknet u. in  der ublichen Weise acetyliert. Ais Ausgangs- 
stoffe yerwendet man Baumwolle oder andere ligninfreie Cellulose. (E. P. 305 601
vom 5/9. 1927, ausg. 7/3. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Estern der 
Cellulose, Starkę usw. Man laBt auf Cellulose Halide der hoheren Fettsauren oder 
Cyclocarbonsauren, erforderlichenfalls unter Erwarmen, einwirken. Man behandelt 
Reisstarke mit 40% NaOH-Lsg. bei —10°, preBt ab, suspandiert in Chlorbenzol u. 
setzt Laurylchlorid zu, die Temp. kann bis 75—80° steigen. Man laBt Agar-Agar in 
40%ig. NaOH cjuellen u. gibt dio Chloride des CocosnuBólfettsauregemischcs zu. Man 
behandelt Cellulose mit 40%ig. NaOH bei — 12°, preBt ab, suspendiert in  Chlorbenzol 
u. yersetzt mit einer Misehung aus Naphthensaurechlorid u. Laurylchlorid, die Temp. 
wird, erforderlichenfalls durch Erwarmen, auf 85° gebracht. Man yerriihrt Starkę 
mit W. u. NaOH zu einer gelatinósen M. u. tragt sie in eine Misehung von Phenylessig- 
saurechlorid in Bzl. ein u. hillt in gelindem Sieden durch die Reaktionswarme. Die Ester 
sind in organ. Lósungsmm. 1. Der Cyclohexancarbonsaureester ist bei gewóhnlicher 
Temp. sehr hart, er laBt sich aber bei 50° ohne Anwendung yon Lósungsmm. oder 
Weiclimachungsmitteln formen. Die erhaltenen Ester dienen zur Herst. von Filmen, 
Faden, Lacken, t)berzugsmassen, Isoliermitteln, piast. Massen usw. (E. P. 305 661
yom 29/1. 1929, Auszug veróff. 4/4. 1929. Prior. 10/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
estern. Man acyliert Cellulose in Ggw. geringer Mengen eines Katalysators unter Ver- 
wendung von Chloressigsaure ais Verdiinnungsmittel unter 50°. Die Chloressigsaure 
kann einen Teil der ais Yerdiinnungsmittel benutzten Essigsaure oder Propionsaure 
ersetzen. Man vermischt Baumwollinters mit Eg., Monochloressigsaure u. Essigsaure- 
anhydrid u. gibt H2S 0 4 in Eg. zu. Die roho Celluloseacetatlsg. wird durch Zusatz von 
H2S 04 u. 50%ig. Essigsaure yerseift. — Man setzt Essigsaureanhydrid zu einem Ge
misch von Cellulose, Monochloressigsaure, Eg., ZnCl2 u. Thionylchlorid u. yerseift 
durch Zusatz von 50%ig. Essigsaure. (E. P. 305 674 vom 8/2. 1929, Auszug yeróff.
4/4. 1929. Prior. 9/2. 1928.) F r a n z .

American Bemberg Corp., Delaware, iibert. von: Hugo Hofmann, Barmen, 
Ammoniak. (A. PP. 1701110 vom 21/4. 1925, u. 1701 265 yom 29/1. 1927, ausg.
5/2.1929. D. Prior. 6/5.1924. — C. 1926. I. 540 [E. P. 233 669].) K u h l i n g .

Compagnie Franęaise d’Exploitation des Procedes Plinatus, iibert. von:
W. Plinatus, Paris, Frankreich, Celluloseestermassen. Man vermischt feuchte Cellu- 
loseester, Nitrocellulose, Celluloseacetat yon niedriger Viscositat mit festen Lósungsmm. 
oder Gelatinierungsmitteln mit hohem Kp. in Abwesenheit yon fluchtigen organ. 
Lósungsmm. Der Wassergchalt kann bei Nitrocellulose 30%, bei Celluloseacetat 
10—120% betragen, ais Gelatinierungsmittel verwendet man Diathylphthalat, oder 
die hochsd. Ester mehrwertiger Alkohole. (E. P. 305 238 yom 2/2. 1929, Auszug 
yeróff. 27/3.1929. Prior. 2/2.1928.) F r a n z .

L. Rado, Berlin-Halensee, Ziusammengesetzte ScMchten. Man iiberzieht Cellulose- 
folien auf der einen Seite mit einer Metallfolie, vorzugsweise Al-Folie, auf der anderen 
Seite mit einem wasserabstoBenden Uberzug, z. B. einer Lsg. von Celluloid oder Cellu- 
losenitrat. Man kann die Cellulosefolie auch auf beiden Seiten mit einer Metallfolie 
verseben u. dann die auBeren Schiehten mit einem Lack iiberziehen. Die Metallfolie 
kann durch eine Lsg. von Gtelatine, Leim oder Celluloid mit der Celluloseschicht ver- 
bunden werden. (E. P. 305 571 vom 22/10. 1928, Auszug veróff. 4/4. 1929- Prior.
7/2.1928.) F r a n z .

L. Rado, Berlin-Halensee, Herstellung von Schicliten Jur Schachteln usw. Man 
iiberzieht Pappe mit einem Hautehen aus Cellulosehydrat oder Celluloseacetat usw., 
das auf einer oder auf beiden Seiten mit einem wasserabstoBenden Stoff, Lsgg. von 
Celluloid, Nitrocellulose, iiberzogen ist. Die Pappe kann auf einer oder beiden Seiten 
mit Cellulosehautchen iiberzogen werden. (E. P. 305 098 vom 29/1. 1929, Auszug 
Teróff. 27/3.1929. Prior. 30/1. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 
Bandem, Faden usw. aus CeUulosedthern. Man yerwendet Lsgg. von Cellulosę^fWrr, rr, / 
in solchen Lósungsmm., die eine groBe Lóslichkeit in Grenzkohlenwasserstoffon ''oder'- . - 
Naphthenen besitzen; ais Fallmittel yerwendet man diese KW-stoffe. Ais Lpąnpgęaini'.' 
fiir die Celluloseather yerwendet man CS, oder A. oder an CS2 u. A. reiche l)lisshung^ń, r ' s, 
ais Fallmittel yerwendet man Paraffinól, Yaselin, Petroleum, Schieferólo 
yerwendet z. B. eine 6%ig. Lsg. von Celluloseathylather in einem Gemisch vó^ CTfełleń;
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CS2 u. 1 Toil A., oder eine 8%ig. Lsg. in einem Gemisch von 95 Teilen CS2 u. 5 Teilen 
Butanol, oder eine 8%ig. Lsg. von 90 Teilen CS2 u. 10 Teilen Bzl. oder eine 10%ig. 
Lsg. in 90 Teilen A. u. 10 Teilen Bzn. (Kp. 60°); ais Fallmittel verwendet man Paraffinól. 
(F. P. 653 583 vom 28/4. 1928, ausg. 22/3.1929. D. Prior. 24/9. 1927. Belg. P. 
350 984 Tom 1/5. 1928, Auszug veróff. 7/11. 1928. D. Prior. 24/9. 1927.) F r a n z .

Franz Pabst, Deutschland, Kunstliorn aus Eiweifistoffen. Man vermischt EiweiC- 
stoffe mit Phenol, Aldol u. einem Harz. Man erweicht 460 g Casein mit 90 g W. u. 
90 g A. u. gibt hierzu 40 g einor Mischung aus Phenol, Aldol u. Harz; man macht 
piast., formt u. hartet. (F. P. 652615 vom 12/4. 1928, ausg. 11/3. 1929. D. Prior. 
9/7. 1927.) F r a n z .

[russ.] N. NiMtin, Kolloide Losungen und Ather der Cellulose. M it Beitragen iiber die S truk tur
pflanzlichcr Membranen von W. Maltschewski und uber die Alkaliccllulose und den
Bau der Zelle von W. Scharkow. Leningrad: Wissenschaftl. chem.-techn. Verlag 1929.
(305 S.) Bbl. 6.—.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuehtung; Heizung.
A. Segay, Uber die Entziindung des Grubengases durch Sprengstoffe. Die An- 

wesenheit von Kochsalz erniedrigt alJgemein die Flammentemp. Im Falle des Amatols 
(ein Sprengstoff von der Zus.: 80% Ammoniumnitrat, 20% Trinitrotoluol) fand Vf., 
daB die Helligkeit der Flamme nach Zugabe von 25% ŃaCl nur V13 der urspriinglichen 
betragt. Dabei bleibt das gesamte Flammenvol. unverandert, desgleichen die in beiden 
Fallen entwickelte Anzahl Calorien. Aus den Befunden folgt, daB durch Zugabe von 
NaCl die Flammentemp. sinkt, die Flammcndauer wachst. — Vf. beobachtct, daB 
den sich bei der Explosion entwickelnden Gasen groBe Bedeutung zukommt: die An- 
wesenheit von verbrannten Gasen setzt die Fahigkeit des Sprengstoffes, Grubengas 
zu entziinden, stark herab. So geniigt die Zugabe von 8 g Kohlensaure zu 100 g Amatol, 
um die Entziindung zu verhindern. Endlich glaubt Vf., daB die Anwesenheit von 
Kohlensaure, Stickstoff u. W.-Dampf in der Flamme ebenfalls eine Entziindung ver- 
meiden laBt, so daB es darauf ankommt, die Entw. dieser Prodd. móglichst zu be- 
schleunigen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 867—69. 18/3.) G u r i a n .

Norman Swindin, Verbrennung mit eingetauchter Flamme. Ausfiihrlichere Darst. 
des bereits referierten Gegenstandes (C. 1929. I. 1290). Verwendung von Unter- 
wasserbrennern in der chem. Industrie fiir Heizung u. Verdampfung. Berechnung 
der entwickelten Warme u. maximalen Temp., Thermodynam. Tabellen u. Diagramme. 
(Trans. Institution chem. Engineers 5. 110—36._1927.) S k a l ik s .

Lester C. Uren, Erdolemulsionen. Die Bldg. v o q  W.-Erdolemulsion,en wird be
sprochen nebst den Methoden zur Entwasserung solcher Emulsionen u. ihren physikal. 
u. chem. Eigg. Man unterscheidet zwei yerschiedene Typen von Cl-W.-Emulsionen, 
wovon die natiirlichen Petroleumemulsionen immer zu dem ,,W. in 01“- !} ^  gehóren. 
Stabile Emulsionen von Ol u. W. sind immer an die Ggw. eines 3. Stoffs, den sog. 
„emulsierenden Stoff“ gebunden. Bei Petroleum kommen ais solche hauptsachlich 
asphalt. Stoffe in Frage, jedoch kónnen auch kolloidale anorgan. Substanzen diese 
Rolle iibernehmen. Der EinfluB der Konz. des W., des Salzgeh., der physikal. u. chem. 
Eigg. des Ols, sowie dessen elektr. Ladung auf die Stabilitat der Emulsionen wird er- 
lautert, (National Petroleum News 21. No. 13. 51—57. 27/3.) E n s z l in .

A. Hallback, Kóhlenveredelung und Oigeuńnnung. Neuere Entwicklungslinien. 
Zusammenfassung. (Teknisk Tidskr. 59. Kemi 1—3. 12/1.) W . W o l f f .

Friedrich Bergius, Neue Vervxndungen von Kohle und Holz. Abhandlung iiber 
die Verwandtschaft zwischen Kohle u. Holz u. die Grundlagen des B ER G IU S-V erfahrens. 
(Scient. American 140. 322—24. April. Heidelberg.) JUNG.

Arthur Wade, Madagaskar und seine Olgebiete. Eingehende Beschreibung der 
bis jetzt gefundenen u. einiger zukiinftiger Olgebiete auf Madagaskar. (Vgl. C. 1929. 
I. 1292.) (Journ. Inst. Petroleum Technologists 15. 2—33. Febr.) E n s z l in .

P. Dumitrascu, Angaben iiber den gegenwartigen Stand der Kenntnisse uber das 
Petroleum. Die geophysikal. Methoden bieten ein wichtiges Hilfsmittel zum Aufsuchen 
von Petroleumlagerstatten. Die Hóhe der Produktion hangt ein mai ab von der Porositat 
des Gestoins in der Art, daB Erhóhung der Porositat die Fórderung stark erhóht. Dann 
ist sie durch die physikal. u. chem. Beschaffenheit (Viscositat, Oberflachenspannung,
D. u. Gasgeh.) bestimmt. Das Gas ist insofern wichtig, ais es die Fórderung des Ols
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iiberhaupt erst in Gang bringt, wobei ein groBer Teil unter Druckentlastung entweieht, 
so daB groBe Mengcn „totes 0 l“ (bis 80%) zuruckbleiben. Das Gesetz von J a m in  
sagt aus, daB das Yolum des gewinnbarcn Ols proportional dem Quadrat des Drueks 
am AusfluBschacht ist. Zum SehluB werden noch die versehiedenen Methoden zur 
Gewinnung des „toten Ols“ beschrieben. (AnaJele Minelor din Romania 12. 5—10. 
Jan. E e. Nat. Sup. des Mines Paris.) E n s z l i n .

E. Fischer, Die Technik der Petroleumgewinnung. Besehreibung einer Vorrichtung 
zur Verhinderung spontaner Eruption u. von Gasverlusten beim Bohren. Weiter wird 
die Gewinnung des „toten Ols“ durch Pumpen, wie sie in Amerika iiblich ist, krit. be- 
sprochen. (Analele Minelor din Romania 12. 13—20. Jan.) E n s z l in .

Gustav Egloff, Cracken leichter Ole unter niedrigem Druck. Ein solches Yerf. 
gilt ais schwierig. Vf. zeigt an Hand yon Betriebsdaten, daB ein Destillat aus pennsylyan. 
Rohól von 38—40° Bś. (ca. 0,825) unter einem Druck von etwa 200 Pfd. ( =  ca. 14 at) 
mit einer Ausbeute von mehr ais 65% Gasolin (vom Destillat) geeraekt werden kann. 
Craekanlage u. kontinuierliche Raffination mit H 2S 04 u. NaOH sind skizziert. Es 
werden per Einheit u. Tag durch Cracken yon 1218 Barrels Leuchtol 850 Barrels 
Gasolin gewonnen. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 42. 151—241. 7/3.) N a p h t a l i .

J. W. Newton und W. W. Leach, Destillation von Crane-County-Rohol. Crane- 
County-Ol vom spezif. Gewicht 31,2° Be. A. P. I. mit 2,03% S liefert bei Dest. auf 
Koks 3 1 (d. h. shorttons) S von einer Charge von 960 Barrels. Wahrend der Dest. dieser 
Charge, dereń Betriebsdaten wiedergegeben werden, wurden die Mengen des jeweils 
destillierenden S u. entweichenden H2S, — in dem etwa die Halfte des vorhandenen S 
enthaltcn ist, in Fil. u. Gasen festgestellt. Bemerkenswert ist, daB 60% des H2S inner- 
halb 3 Stdn. (in der 6.—9. Stde.) bei Tempp. 330—400° F. u. Dest.-Gewichten von 
68— 56,5° Bć. iibergehen. Weitere techn. Einzelheiten u. Tabellen im Original. (Oil 
Gas Journ. 27. N r. 42.100. 260. 7/3. Beaumont, Texas, Magnolia Petroleum Co.) N a p h .

H. D. Wilde, Brian Mead und Stewart P. Coleman, Rektifikalion von Gasolin- 
fraklionen. Es handelt sich hier im wesentlichen um Best. des Dampfdrucks unterhalb 
des atmosphar. Drueks bei Handelsgasolin. Das Verf. beruht auf der Messung der Vol.- 
Zunahme, wenn man eine bekannte Menge Luft ins Gleichgewicht mit dem Gasolin 
bringt, dessen Dampfdruck gemessen werden soli. Unter diesen Bedingungen wird 
bei bestimmter Temp. das Verhaltnis von KW-stoffdampf zur Luft-Dampfmischung 
dem Verhaltnis des Gasolin-Dampfdrucks zum Gesamtdruck entsprechen. Ein hierfiir 
gebauter App. wird an Hand yon Abbildungen beschrieben u. seine Bedeutung bei 
der Unters. der Fraktionen in der Raffinierie durch Tabellen u. Diagramme belegt. 
(Oil Gas Journ. 27 . N r. 42. 102. 172. 7/3.) N a p h t a l i .

A. E. Dunstan, tJber Raffination von Petroleumdestillaten. Vf. erórtert die chem. 
Wrkg.der NaOH-Behandlung von Gasolin u. anderen Destillaten hinsichtlich der 
Entziehung von H 2S u. Mercaptanen bis zum Isoamylmercaptan aufwarts. Je hoher 
das Mercaptan, desto weniger wird dayon ceteris paribus durch NaOH-Lauge dem 
Gasolin entzogen. Bei gleichzeitiger Luftbehandlung werden Mereaptane zu Disulfiden 
oxydiert. So konnte Vf. aus den erschópften Raffinationslaugen yon persischen 
Roholdestillaten Isopropylmercaptan, Isobutylmercaptan, Isoamylmercaptan, Di- 
athylsulfid, Diisopropylsulfid u. Diisobutylsulfid isolieren. Auf die Bedeutung der 
relatiy hohen Kpp. der Disulfide fiir die weitere Raffination wird hingewiesen. (Oil 
Gas Journ. 27- Nr. 42. 169. 175. 7/3.) N a p h t a l i .

Robert L. Brandt, Raffination mit flussiger schwefliger Saure. Eine eingehende 
Besehreibung des Edeleanuprozesses, illustriert durch einen Betriebsplan u. mit Angabe 
der Produktionskosten fiir die einzelnen Prodd. 3 Arbeiter in jeder 8 Stdn.-Schicht 
reichen zur Bedienung der groBten Anlagen. Bemerkenswert erscheinen Angaben 
iiber die Qualitat der Prodd. Schmierdle zeigen geringeres spezif. Gewicht., S-Gch., 
CONRADSON-Test u. Schlammtest sind besser, die Viscositatskurye flacher im Ver- 
gleich zu mit H„S04 raffinierten Olen; auch die Farbę ist bestandiger. Transformatoren- 
óle sind haltbarer (Schlamm), Turbinenole emulgieren nicht so leicht. DaB die Leucht- 
kraft von Petroleum stark yerbessert wird, ist bekannt. Gasoline: Das Druckdestillat 
wird in 2 Fraktionen zerlegt, yon denen die schwerere mit S 0 2 behandelt u. der Extrakt 
mit der leichteren Fraktion gemischt zur Verbesserung der Antiklopfeigg. — Im all- 
gemeinen wird der Extrakt ais Heizól, der von der Petroleumraffination ais Dieselól 
yerwertet oder durch Redest. z. T. in nichtklopfenden Kraftstoff yerwandelt. (Oil 
Gas Journ. 27. N r. 42. 119. 167. 268. 269. 7/3.) N a p h t a l i .
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łon  Edeleanu, Die Gewinnung von Gasolin aus Erd- und Destillationsgasen, 
besonders beim Bayerverfahren m it aktiver Kolile. (Chim. et Ind. 20. 429—40. Sept.

W. W. Peters, Die Herstellung von Dachasphalt. Herkunft u. Eigg. der Roh- 
stoffe zum Triinken von Fi Iz u. Pappe, der Rohstoffe fiir geblasenen Asplialt u. 
der geblasenen Asphalte selbst werden angegeben, die Verff. der Herst. bei ge- 
wohnlicher u. kontinuierlicher Dest., neuerdings yielfach in Rohrenkesseln (kiinftig 
wohl auch unter hohem Vakuum) werden geschildert u. zum SchluB auf die Be- 
deutung beschleunigter Untersuchungsyerff. fiir das Eertigprod. liingewicsen, die 
die friiher durch jahrelanges Lagern der Proben erworbenen Erfahrungen in Monaten 
oder sogar Wochen zuganglieh machen. Das geschicht durch Anwendung estrem  
hoher u. niedriger Tempp., Hg-Lampen u. a. m. Der EinfluB dieser Methoden 
auf Asphalte yerschiedener Qualitat wird besprochen. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 42.

Walter Peters, Die Zusammensetzung der mineralischen Zylinderóle. Referat 
iiber verschiedene Methoden zur Best. der ungesatt. cycl. KW-stoffe. (Allg. Brauer- 
u. Hopfen-Ztg. 69. 11. 4/1.) K o l b a c h .

— , Entparaffinieren von Schmierolfraktionen. Ein Laboratoriumsyerf., bei dem 
das Paraffin nach niiher angegebener Vorbehandlung aus einer mit Naphtha ver- 
diinnten auf 0° gekuhlten Lsg. der Fraktion mit Hilfe von Kieselgur (Hiflow Super-Cel) 
auf einem in Eis gebetteten Buchner-Trichter gesammelt wird, wahrend das naphtha- 
haltige Filtrat in iiblicher Weise weiter verarbeitet wird. Einzelheiten im Original. 
(Oil Gas Journ. 27. Nr. 42. 113. 268. 7/3.) N a p h t a l i .

J. Krylów, Untersuchungen von 4 Proben englischer Schtniermittel fiir Gewehre. 
Es wurde untersucht, inwieweit die Schmiermittel die Handfeuerwaffen zu schonen 
vermógen. Gunirid, das aus Fett u. amorpher SiO, besteht u. die Beseitigung der 
Melchiorablagerung in den Gewehrlaufen nach dem SchieBen bezweckt, erM lt diese 
Bedingung. — Safety-pasle besteht aus 65°/0 Yaseline u. 35% Na-Seife; soli das Ver- 
rosten yerhindern. —  Cleanwell-oil, zum Durchspiilen der Gewehre nach dem SchieBen, 
besteht aus Ol u. in Amylalkohol gel. Seife. — Polishing-pastę ist ein Poliermittel 
aus Ricinusol u. Tonerde. (U. S. S. R. Scient.-teehn. Dpt. Supreme Council National 
Economy No. 259. Trans. Scient. Inst. of the S.-T. D. Papers on Chemistry [russ.] 
No. 2. 201—05. 1928. Staatsinst. f. angew. Chem.) S c h o n f e l d .

D. G. Pidgeon und H. E. Tester, Die Eigenschaften und die Analyse von gebrauch- 
lichem Kurbelgehdusedl. Die Anforderungen, welche an ein gutes Schmieról zu stellen 
sind, werden besprochen. Sehr wichtig dabei ist die Frage der Yeranderung der Eigg. 
durch die Mischung mit Betriebsstoff, welche zu_einer starken Veranderung des Ols 
fuhren kann. Die Analyse wurde deiart durchgefuhrt, daB zunachst eine Fraktionierung 
des Ols erfolgte u. darauf mit den einzelnen Verdiinnungen die D., Viscositat, der 
Flammpunkt, der Kohleriickstand, der Aschengeh. usw. bestimmt wurde. (Journ. 
Inst. Petroleum Technologists 15. 91—99. Febr.) E n s z l i n .

C. Padovani u n d  J.Burrai, Uber die Bildung und den Ursprung der Essigsaure 
und anderer fliichiiger organischer Verbindungen aus dem Holzessig. (Chim. et In d . 21. 
20—31. Ja n . — C. 1929. I. 2373.) J u n g .

Gunnar Tórnstrand, Die Verzuckerung von Holz. Eine Beschreibung ihrer 
betriebsmaBigen Ausfuhrung. (Teknislc Tidskr. 59. Kemi 3— 8. 12/1.) W . W o l f f .

W. Iwanow, Zur Standardfrage fiir Zinkchlorid. Zum Impragnieren yon Eisen- 
bahnschwellen gebrauchliches ZnCl2 darf keine freie Saure enthalten. Verss. ergaben, 
daB Priifung des ZnCl2 mit Methylorange ais Indicator unzuverlassig ist, da ZnCl2 
infolge Hydrolyse saure Rk. zeigt, andererseits sehr geringe zulassige Mengen Al 
sofort eine saure Rk. aufweisen. Vf. schlagt yor, in den Standardsvorschriften vóllige 
Abwesenheit von Al zu fordern. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council 
National Economy No. 259. Trans. Scient. Inst. of the S.-T. D. Papers on Chemistry 
[russ.] No. 2. 195—99. 1928. Staatsinst. f. angew. Chem.) S c h o n f e l d .

C. F. Barb, Wertiestimmung ton Tonen durch Entfarbungsmethoden. 21 Muster 
yon Entfarbungstonen u. -Erden wurden nach yerschiedenen Verff. untersucht. Pinen 
zeigt bei der Mischung mit Tonen infolge Polymerisation Erhóhung der Temp., die 
gemessen wird u. danach Schliisse auf die Qualitat zulaBt. Wss. Lsgg. von Malachitgrun 
sind ungeeignet zur Best. der Entfarbungskraft, Lsgg. davon in Naphtha eignen sich 
besser, ihr Wert wird aber dadurch beeintrachtigt, daB manche Tone die Farbę von 
griin in blau umwandeln. — Tone, die nicht alkal. reagieren, kónnen mit NaOH (Phenol-

1928. — C. 1928- II. 307.) J u n g .

113. 163. 7/3. Beaeon Oil Co.) N a p h t a l i .
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phthalein) titriert werden. Je mehr NaOH absorbiert wird, desto hóher die Entfarbungs- 
kraft. — Die Best. der pH-Werte ergab keine allgcmeingultigen Resultate. — Auf 
Grund der cbem. Zus. der Tono sebeint hóherer Al.-Geh. ais 15% A120 3 den Filtrations- 
wert zu beeintrachtigen. Engl. Natfield-Tone mit hobem CaO sind besser fiir tier., 
ais fiir Mineralóle geeignet. Die Analyse der minerał. Bestandteile der Tone zeigt, 
daB boher Kaolingeb. ungiinstig fiir die Filtereigg. ist. — Es folgen Ausfiihrungen 
iiber /Sawrebehandlung der Tone, durch welche die Wrkg. der guten zwar niobt verbessert, 
wohl aber dio minderwertiger auBerordentlicli erbóht wird. Aucb Waseben der Tone 
mit W. allein hilft in manchen Fallen. Jeder Raffineur muB bier die ibm wirtsebaftlieb 
u. teebn. gemaBe Arbeitsweise selbst erproben. — Zablreicbe Tabellen u. techn. Einzel- 
lieiten im Original. (Oil Gas Jpurn. 27. Nr. 42. 116. 161. 163. 7/3.) N a p h t a l i .

Donald A. Howes, Die gegenwdrtigen Methoden zur Bestimmung der Konstitutions- 
lclassen der Kohlenwasserstoffe im Gasolin. Beriebt iiber don Stand der Forschungen 
der Unterscbeidung der Paraffine, Olefine, Naphthaline u. aromat. KW-stoffe in Ge- 
misehen. (Journ. Inst. Petroleum Tecbnologists 15- 101—04. Febr.) E n s z l i n .

George Granger Brown, Bestimmung von Klopfwerten. Eingebende Unters. 
iiber Detonation u. Best. von Klopfwerten mittels N . A. C. A. Universalprufmotor 
u. besonders konstruierter Bombo mit zahlreiohen Abbildungen u. Diagrammen (vgl.
C. 1928. I. 1005. 1006). (Oil Gas Journ. 27. Nr. 41. 156. 158. 160—62. 28/2. Michigan, 
Univ.) N a p h t a l i .

John M. Campbell, Wheeler G. Lovell und T. A. Boyd, Die Bedeutung des 
Luft-Kraftstoffverhdltnisses bei der Bestimmung des Klopfioertes wird an Hand von 
Verss. in einer Einzylinder-Maschine mit variabler Kompression naeh dem „bouncing- 
pin“ Verf. gezeigt. Dieses Verhaltnis ist so genau ais móglieh zu bestimmen. Einzel- 
heiten, Diagramme, Abbildungen im Original. (Oil Gas Journ. 27. N r. 42. 111. 
161. 7/3 .) _____________  N a p h t a l i .

Georges Imbert, Diemeringen (Niedorrhein), Frankreieh, Gaserzeuger fur die Ver- 
gasung minderwertiger Brennstoffe, wie Holz, Torf u. dgl., zur Versorgung von Fahr- 
zeugmotoren mit Gas, bestehond aus einem zylindr., unten offencn Verbrennungsraum, 
der v o n  e in em  2 R in g zo n e n  bildendon D o p p e lm an te l umgeben ist u. a n  dem Luft- 
zufuhrungsdusen so weit unten angebracht sind, daB sich die Yergasungszone nur im 
unteren Teil ausbilden kann.. Die Zufiihrung der Verbrennungsluft erfolgt durch die 
erste innere Ringzone, die Gasabsaugung durch die zweito auBere Zone. (Schwz. P.
129 236 Tom  6/10. 1927, ausg. 1/12. 1928. D . Prior. 25/10. 1926.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, V. St. A., ubert. von: S. P. Miller, New Jersey, Gas- 
herstellung und Teerdestillation. Die Ofen einer Kokereianlagc sind mit Robrleitungen, 
die mit Klappen yersehen sind, zu SammelgefaBen verbunden, so daB die Reich- u. 
Armgase gesondert gesammelt u. mit eingespriihtem N H 3-W. gekiihlt werden kónnen. 
Die Teerbestandteile der Gase scheiden sich aus, u. diese werden anschlieBend der 
NH3- u. Leichtólgewinnung zugeleitet. Der Teer wird vom NH3 getrennt u. der vom 
Armgas ausgeschiedene, an freiem G reiche Teer wird in einem Kessel in  einom Strom 
h. Gase Terspriiht u. dest., so daB Pech hinterbleibt. (E. P. 303 163 vom 27/12. 1928, 
Auszug yeroff. 20/2. 1929. A. Prior. 29/12. 1927.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, V. St. A., ubert. von: S .P . Miller, New Jersey, Gas- 
herstellung und Teerdestillation. (Vgl. yorst. Ref.) Die bei einer friiheren Periode der 
Verkokung gewonnenen Reicbgase werden durch eine Sammelleitung gefiihrt, u. der 
wenig freien C enthaltende Teer, der aus diesen Gasen ausgeschieden ist, wird mit 
den h. Gasen, die von mehreren Ofen lcommen, uberdest. Das erhaltene Pech soli 
mit Teer oder niedrig schm. Pech zur Herst. C-armer Pechprodd. dienen. (E. P. 303 164 
vom 27/12. 1928, Auszug veróff. 20/2. 1929. Prior. 29/12. 1927.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, V. St. A., ubert. yon: S. P. Miller, New Jersey, Gas- 
herstellung und Teerdestillation. Das Gassammelrohr einer Koksofenbatterie ist mit 
drei 2'cersammelbehaltern verbunden, die mit Klappen abschlieBbar sind, so daB dio 
aus der friihen, mittleren u. spaten Periode der Dest. stammenden Teere gesondert 
aufgefangon werden kónnen. In die Teerkondensationsrohre wird durch Diisen NH r W. 
zwecks Kiihlung eingespriibt. Die Teere flieBen in Scheidetanks, um das NIL-W . 
abzusetzen u. werden dann in Dest.-Blasen gepumpt, die auch noch TeerzufluB von 
den Kondensatoren erhalten, die die Gase nach Verlassen der oben erwahnten Sammel- 
behalter passieren. Die Teere werden dann mit rotierenden Zylindern in einem Strom 
h. Koksofengases verspriiht u. bis auf Pech abdest. Durch Prallplatten an einem iiber
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den Blasen befindlicken Deplilegmator oder durch eine elektr. Nd-Anlage wird das 
Entweichen von Teerncbeln verhindert. (E. P. 303165  vom 27/12. 1928, Auszug 
vcróff. 20/2. 1929. Prior. 29/12. 1927.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, V. St. A., iibert. von: S. P. Miller, New Jersey, Gas- 
hersteUung und Teerdestillation. Die Gasabzugsrohre der Retorten einer Koksofenbatterie 
sind stark warmeisoliert u. munden in ein gemeinsames Hauptrohr, wo die Gase dui'ch 
eingespritztes W. oder NH 3- W. plotzlich abgekiihlt werden. Das Gemisch von Teer u. 
wss. El., das aus dem Ende des Sammelrohres abtlieBt, wird geschieden u. der Teer 
in einer Dest.-Blase, die mit mehreren Koksofcn Yerbunden ist, in einem Strom h. 
Gase unter Verspriihung durch eine rotierende Scheibe auf Pech dest. (E. P. 303 166 
vom 27/12. 1928, Auszug veróff. 20/2. 1929. Prior. 2,9/12. 1927.) D e r s i n .

Barrett Co., New York, V. St. A., iibert. von: S. P. Miller, New Jersey, Gas- 
herstellung. Die Gasabzugsrohre der Retorten munden in zwei Sammelrohre, mit deńen 
sie infolge der Anorduung von VerschluBklappen abwechselnd verbunden werden 
konnen, so daB die aus verschiedenen Perioden der Entgasung stammenden Teere 
gesondert kondensiert werden konnen, um den aus dem ersten Drittel der Verkokung 
stammenden,, an freiem C armen Teer gesondert auffangen zu konnen. Die Sammel
rohre, in denen sich der schwere Teer niederschlagt, werden von Teer u. N H 3-W. im  
Kreislauf durchstrómt, wahrend die Gase durch je eine Sammelleitung aus den Haupt- 
rohren zu einer Kiihlvorr. zwecks Gewinnung der leichten Ole gefuhrt werden. (E. P. 
303 167 vom 27/12. 1928, Auszug veroff. 20/2. 1929. Prior. 29/12. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Gewinnung von 
Kohlenwasserstoffen durch Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. 
Ais Katalysatorcn sollen die Elemente der 5.—7. Gruppe oder dereń Yerbb. zusammen 
mit A l oder dessen Yerbb. dienen. Beispiele: 1. Eine von 200 bis 350° sd. Mineralol- 
fraktion wird mit Ih  unter 200 at Druck bei 460° iiber einen Katalysator gefuhrt, 
der durch Trocknen u. Kalzinieren von molekularen Mengen Mn(OH)2 u. Al[OH)3 
hergestellt wurde. Man erhalt 48% Benzin, das <  200° sd. — 2. Dampfe von Roh- 
kresol werden unter einem Druck von 200 at mit H2 bei 460° iiber einen aus Ammonium- 
ranadat u. Al„03 bestehenden Kontakt geleitet. 50% aromat, u. hydroaromat. KW - 
stoffe mit niedrigem Kp. werden erhalten. (E. P. 295 947 vom 20/8. 1928, ausg. 
17/10. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M... Verfahren zur Gewinnung ton 
Kohlenwassersloffen durch Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. 
Ais Katalysatoren sollen Gemisehe von U oder seinen Verbb. zusammen mit Elementen 
oder Verbb. der 2. Gruppe dienen. Beispiel: Man leitet Rohkresoldamj)i mit H 2 unter 
200 at Druck u. bei 450° iiber einen Katalysator,-der aus molekularen Mengen ZnO u. 
Uranylnitrat mit Zusatz von 20% Zucker besteht. Man erhalt 50% Ausbeute an 
niedrig sd. aromat, u. hydroaromat. KW-stoffen. (E. P. 295 948 vom 20/8. 1928, ausg. 
17/10. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur HersteUung von 
Kohlenwasserstoffen durcli Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. 
Ais Katalysatoren sollen V  oder seine Verbb. zusammen mit A l oder seinen Verbb. 
dienen. Beispiel: Man leitet eine amerikan. Mineralroholtcaktion, die von 250 bis 
325° sd., mit H2 unter 200 at Druck bei 480° uber einen aus Urantrioxyd u. Al(OH)3 
bestehenden Kontakt. Man erhalt mit einer Ausbeute von 60% KW-stoffe gesatt. 
Natur, die unter 200° sd. (E. P. 295 949 vom 20/8. 1928, ausg. 17/10. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersteUung von Kohlenwasser- 
stoffderimten und von ungesattigten Kohlenwasserstoffen aus den in den Abgasen der 
Kohlehydrierung enthaltenen, niedrig sd. KW-stoffen aufwarts bis zum Pentan durch 
Behandlung mit 0 2 u. S  enthaltenden Gasen, z. B. C02, W.-Dampf, bei Tempp. von 
500 bis 800°, bei denen noch keine Zers. von CH4 stattfindet, u. in Ggw. von 0 2-iiber- 
tragenden Katalysatoren. Ais solche eignen sich: MnOv  MnS, V2Os, Oxyde von Mo, 
Cr, Al, aktire Kohle u. S i02, Elemente u. Verbb. der 1. u. 2. Gruppe, z. B. Alkali- u. 
Erdalkalicarbonate allein oder gemischt mit anderen Stoffen. Man kann mit oder ohne 
Druck arbeit en u. erhalt Essigsaure u. seine Homologen, Ketone, Aldehyde, Alkohole, 
ferner Olefine wie Butadiene, Butylene, Propylene u. dgl. — Beispiel: Aus den Ab
gasen der Kohlehydrierung wird durch Druckwasche mit Bzn. ein Gasgemiseh isoliert, 
das 92% KW-stoffe, CHĄ, C2/ / 6, C3HR, CiH^a u. nur 0,4% ungesatt. KW-stoffe ent
halt, isoliert. Dieses wird mit der gleiehen Menge iiberhitzten W.-Dampfes gemischt 
bei 700° iiber einen Mn02-Katalysator gefuhrt. Man erhalt 40% gesatt. KW-stoffe,
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besonders CH„, 30% ungesatt. KW-stoffe u. 0 2-haltige Prodd., wie Sauren, Alkohole, 
Aldehyde u. Ketone, ferner II2. Essigsaure, Acetaldehyd u. yerschiedene Ketone u! 
hóhere Sauren werden durch Kiihlen mit Eis kondensiert. Durch tiefere Kiihlung 
erhalt man ein Kondensat mit bis zu  54%  ungesatt. KW-stoffen, besonders Propylen 
Butylen. An Stelle des Mn02-Katalysators kann auch ZnO oder ZnO +  CaO ais Kataly- 
sator verwendet werden. (E. P. 305 603 yom 6/10. 1927, ausg. 7/3. 1929.) D e r s i n .

Societe Chimiąue de la Grande-Paroisse, Azote et Produits Chimiąues, Frank- 
reich, Herstellung sauerstofflialtiger organisclier Yerbinduntjen, insbesondere yon Alko
holan, Aldehyden, Ketonen, Sauren, Athern, Estern u. dgl. durch Einw. yon Kohlenoxyd 
oder kolilenoxydhaltigen Gasen auf W. in fl. oder Dampfform in Ggw. eines Kataly- 
sators, dad. gelt., daB der angewandte Katalysator wenigstens je ein Element der 
folgenden beiden Gruppen enthalt: Gruppe 1: K, Na, Big, V, Cr, Mo, Fe, Ni, Co Cu 
Ag, Zn, Cd, Hg, Pb, As, Sb, Bi. Gruppe 2: Be, Mg, Al, Ce, Si, Ti, Zr, Th, U, Si’, Ca’ 
Sr, Ba, W. -— Dem der Rk. zu unterwerfenden Gas kann eines oder mehrere der End- 
prodd. der betreffenden Rk. zugefugt werden. Die genannten Elemcnte kónnen sowohl 
in Form yon Metallen, ais auch in Form von freien oder mit anderen Basen gemischten 
Oxyden, von Ilydraten, Garbonaten, Formiaten, Oxalaten u. anderen organ. Salzen, ferner 
in Form von Boraten, Nitraten, Phosphaten u. anderen anorgan. Salzen Verwendung 
finden. Die Katalysatoren kónnen auf unwirksame Triiger aufgetragen werden; ihre 
Herst. kann durch gleichzeitige Fallung oder gemeinsame Schmelzung usw. erfolgen. 
Um jede nachtragliche Veranderung des Katalysators beim Einbringen in die der 
Synthese dienenden Apparate zu yermeiden, wird der Katalysator schrittweise unter 
gewóhnlichcm oder erhóhtem Druck erhitzt u. ein Gasstrom daruber geleitet, welcher 
aus den Gasen der Hauptrk. selbst oder aber auch aus CO, H 2, W.-Dampf, aus C 02 
odeĘ N2 bestehen kann. Je nach der Zus. des Katalysators erhalt man die yerschieden- 
artigsten Stoffe; bei Anwesenheit von Elementen mit stark negativem Charakter 
erhalt man im allgemeinen Verbb. mit Saurecliarakter. Die Rk.-Tempk. sind bei der 
Herst. von Aldehyden 200—300°, yon Siiuren 300—350°, yon Alkoholen 350—450°; 
auch die Drucke sind yerschieden, so geht die Herst. yon Sauren schon bei gewóhnlichem 
Druck vor sich; bei der Herst. yon Alkoholen ist dagegen ein Druck yon wenigstens 
20—40 at, yorteilhaft von 50—600 at, erforderlich. Ais Materiał fiir die Rk.-GefśiBe 
wahlt man zweckmiiBig Chrom-, Silicium- oder Manganspezialstahle, oder aber Cu, 
Ag usw. Die Bldg. von Eisen-, Nickel- u. andere Garbonyle ist zu yermeiden. Die Rk.- 
Gase kónnen auBerdem noch 0 2, H2, C02, N2, CH4 u. andere gesatt. oder ungesatt. 
KW-stoffe enthalten. Die aus dem Rk.-Raum austretenden Gase konnen nach Ent- 
fernung der C02 von neuem yerwendet werden. (F. P. 651167 yom 24/8. 1927, ausg. 
15/2. 1929.) " U l l r i c h .

Henry Dreyfus, England, Herstellung organischer Yerbindungen und von Kataly
satoren ju r die Herstellung dieser Stoffe. Fiir die Herst. yon Methanol aus Kohlenoxyden 
u. Wasserstoff wird ein aus Zinkoxyd bestehender Katalysator yerwendet, der durch 
Erhitzen eines Zinkcarbonatgels auf eine Temp., die die Temp. nicht iiberschreitet, 
bei der der Katalysator bei der Herst. von Methanol yerwendet werden soli, erhalten 
wird. — Z. B. werden eine l%ig- Zinknitrathg. u. eine aquivalente l% ig. Sodalsg. 
bei gewóhnlicher Temp. unter Riihren zusammengebracht; der entstandene gelatinóse 
Nd. wird durch Dekantieren gewaschen, alsdann mit einem Starkegel yermischt u. 
bei 60° getrocknet. Der in kleine Stiicke zerbroehene Katalysator wird in dem zur 
Methanolsynthese dienenden Rk.-Raum auf etwa 250—300° erhitzt, u. man erhalt 
auf diese Weise ein leichtes, flockiges Zinkoxyd, das, bei der Herst. von Methanol aus 
CO u. H 2 yerwendet, yon groBer katalyt. Wrkg. ist. An Stelle von Zinknitrat konnen 
auch andere Zinksalze treten, wie z. B. Zinksulfat, Zinkchlorid, u. an Stelle von Starkę 
andere Schutzkolloide, wie Saponinę, Silicagel usw. Der Katalysator kann auBerdem 
noch andere geeignete Methanolkontaktmassen enthalten u. auf einen Trager auf
getragen sein,°wie°z. B. Bimsstein oder Kohle. (F. P. 653 554 yom 28/4. 1928, ausg. 
22/3. 1929. E. Prior. 2/5. 1927.) ULLRICH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Methanol. 
Die Hydrierung der Oxyde des KohUnstoffs mittels Wasserstoff wird bei gewóhnlichem 
oder wenig erhóhtem Druck unter Anwendung yon besonders aktiyen Kupferkatahj- 
satoren, zweckmaBig bei Tempp. von 100— 250°, ausgefiihrt. Es kónnen auch Kupfer- 
katalysatoren, die neben dem Cu eine oder mehrere sauerstoffhaltige Yerbb., insbesondere 
Oxyde der Metalle der 2.—7- Gruppe des period. Systems, enthalten, u. denen gegebenen- 
falls Alkalien in Form ihrer Hydroxyde oder Carbonate zugesetzt sind, fiir sich oder auf
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Trśigcrn nicdcrgosohlagen, yerwendet werden. ZweckmaBig werden die Kontaktmassen 
durch Red. mit geeigneten Gasen oder Gasgemischen bei 50— 250° hergestellt. Fe u. 
ahnliche Metalle, sowie Verbb. dieser sollen aus den Kontaktmassen ferngchalten 
werden. — Z. B. wird ein (Gemisch von CuO u. MgO, erhalten durch Fallung einer Lsg. 
von 2 Moll. Kupfernitrat u. 1 Mol. Magnesiumnitrat mit wss. Natronlange bei etwa 20°, 
mit Wasserstoff wahrend 30 Stund. unter Erhitzen auf Tempp. von 150° steigend bis 
250° reduziert. Beim tlberleiten eines 33% CO enthaltenden Kohlenoxyd-Wasserstoff- 
gemisches iiber die erhaltene Kontaktmasse bei 150° entsteht Methanol, das durch 
Unterkiihlung ausgeschieden wird. Es ist klar u. farblos, hat eine D .15 yon 0,796 u. 
ein Brechungsindex von 1,3308 bei 17,5°. Das Methanol enthalt nur ganz geringe 
Spuren yon Verbb., die mit Brom reagicren u. ist prakt. rein. (F. P. 652 898 vom  
16/4. 1928, ausg. 14/3. 1929. D. Prior. 22/4. 1927.) U l l r ic h .

Societe chimiąue de la Grandę Paroisse, Azote et Produits chimiąues, Frank- 
reicli, Herstellung von Alkoholen, insbesondere von Methanol und von Ammoniak. Die 
Herst. erfolgt im Kreislauf u. mit Hilfe von nur einer Pumpe. Das komprimierte Gas- 
gemisch, bcstehend aus CO, N u . ó  H 2, wird zunachst durch ein oder mehrere Apparate 
zur Herst. yon Methanol geschickt, der gebildete Alkohol abgetrennt u. die Restgase 
alsdann durch ein oder mehrere Apparate zur Herst. von Ammoniak gefiihrt. Das NH3 
wird ebenfalls aus dem Gasgemisch entfcrnt u. die restlichen Gase werden mit Hilfe 
einer Pumpe in die Rk.-Raume zuruekgefiihrt, nachdem sie yorher mit frisclien Gasen 
vermischt worden sind. Gegebenenfalls kann m it Hilfe einer Vorr. zwischen der 
Methanolfabrikation u. der Ammoniakfabrikation das nicht umgesetzte CO durch 
katalyt. Behandlung mit W.-Dampf aus dem Kreislauf entfernt werden. Ais Ausgangs- 
gase kommcn unter anderem Wassergas, Hochofengase, die zum Teil von iiberschiissigem 
CO gemiiB obigem Verf. befreit worden sind, in Betraelit. (F. P. 649 711 voni 15/7. 
1927, ausg. 27/12. 1928.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung synthetischer Stoffe. 
Methanol, Isobutylalkohól usw. werden, gegebenenfalls nach erfolgter Fraktionierung, 
mit oxydierenden Mitteln, z. B. Permanganat, H 20 2, Persulfat usw., zweckmiiBig 
unter Zusatz von Alkali oder organ. Basen u. Metallhalogeniden, behandelt. Unter 
Umstandejn konnen die Stoffe yorher mit W. gewaschen oder mit reinigenden Akti- 
yatoren behandelt werden. Hierdurch wird auBerdem der den aus CO u. H2 hergestellten 
synthet. Prodd. anhaftende unangenehme Geruch genommen. (F. P. 650 543 vom 
7/3.1928, ausg. 10/1. 1929.) ULLRICH.

Barrett Co., V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur Destillation von Teer u. 
zur Herst. yon Pech u. Ólen unter Verwendung h. Koksofengase. Der zu dest. Teer 
wird in unmittelbare Beriihrung mit den li.,-aus mehreren Ofen kommenden Gasen 
in ein gemeinsames Sammelrolir gebracht, wobei der Teer zerstaubt oder ein- 
gespritzt wird, um die Dest. auf Pech zu beschleunigen. Das Sammelrolir wird zur 
Verhinderung einer Ansammlung yon hartem Pech mit einem UberschuB yon h. 
Pech oder Teer durchspiilt. Die bei der Dest. entstehenden Gase u. Diimpfe werden 
noch bei hoher Temp. in einem elektr. Reiniger behandelt, um die aus Pech bestehenden 
Schwebeteilehen zu entfernen, worauf die gereinigten Gase u. Dampfe zur Verdichtung 
der Ole gekiihlt werden. Die gereinigten u. angereicherten Gase konnen noch bein 
hoher Temp. in eine Taupunktkolonne oder nach Durchleiten durch eine Warme- 
austauschsaule zur fraktionierten Kondensation der Olbestandteile geleitet werden. 
Die Vorr. ist dad. gek., daB mehrere Ofen oder Retorten ein gemeinsames Sammel- 
rolir besitzen, in das die Gase noch bei hoher Temp. gelangen, daB eine Einfiihrungs- 
yorr. des zu dest. Teers u. eine Vorr. zum Abziehen des Pechs, ein elektr. Abscheider 
zur Entfernung der Schwebeteilehen aus den h. Gasen des Sammelrohrs u. ein oder 
mehrere Kiihler zur Verdichtung der Ole in den gereinigten Gasen yorgesehen sind. 
Am Boden des Sammelrohrs befindet sich eine mechan. Riihrvorr. (F. P. 652109 
vom 3/4. 1928, ausg. 5/3. 1929. A. Prior. 6/4. 1927.) DERSIN.

Societe Internationale des Procedes Prudhomme-Houdry, Frankreich, Vor- 
richtung zur Beinigung von Gasen der pyrogenen Destillation von Kohlen, Torf oder 
Teer. Die Reinigungsmasse, die aus Metallen oder Oxyden in feiner Verteilung auf 
Tragern besteht, ist in dem ringformigen Raum zwischen zwei yerschieden weiten, 
ineinandergesteckten Rohren untergebraeht, die an den Enden yerschlossen u. mit 
einem Gaszu- u. Ableitungsrohr am oberen u. unteren Ende yersehen sind. Bei der 
Regenerierung der hauptsachlich zur Entschweflung dienen M., die durch Einblasen 
von Luft erfolgt, erhitzt sich die M. sehr stark, wobei S 0 2 gebildct wird. Dabei be-
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steht die Gefahr, daB die Reinigungsmasse zum Schmelzen kommt u. der wirksame 
Zustand der feinen Verteilung yerloren geht. Durch die Anordnung der M. in dem 
Doppelrohr wird dieser tłbelstand yermieden, da die Warme durch den weiten inneren 
Luftraum u. die Ausstrahlung nach auBen in genugender Weise abgeleitet wird. 
(F. P. 654 240 vom 6/10.1927, ausg. 3/4.1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfakr en zur Behandlung 
von Koksofengas u. dgl. zwecks Herstellung von Acetylen. Vor der Behandlung mit dem 
elektr. Flammenbogen soli das CO entfernt werden. Dies kann durch katalyt. t)ber- 
fiihrung in 6'//, oder durch Umsctzung mit IF.-Dampf in H2 +  CO,, erfolgen. Bei- 
spiel: Ein Koksofengas n. Zus. mit 24°/0 C7/.,, 6,5% CO wird iiber Au" ais Katalysator 
bei geeigneter Temp. geleitet u. ein Gas mit iiber 30% CHi erhalten, das im elektr. 
Flammenbogen behandelt eine Ausbeute yon 80 bis 85 Liter Acetylen je kW-Stde. 
ergibt. (E. P. 306 008 vom 13/10. 1927, ausg. 14/3. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Absclieidung 
von Acetylen aus Gasen. Ais Losungsm. soli Acetonitril dienen. (E .P . 303 068 vom 
27/12. 1928, Auszug veróff. 20/2. 1929. Prior. 27/12. 1927.) D e r s i n .

Chemisch-Technisehe Gesellschaft m. b .H ., Deutschland, Verfahren zur Her
stellung von stuckigem Koks aus Brav.nkoh.le. Braunkohle wird mit Emulsionen von 
Teer, Pech, Asphalt oder mit Sulfitcelluloseablauge getriinkt u. in dicker Schicht der 
Tieftemperaturverkokung unterworfen. Zur Herst. der Emulsionen kónnen die-Seifen 
von Harz- oder Fettsauren, die Alkal isalze der Naphtbensauien, Sulfosauren oder 
Gelatine dienen. Beispiel: Man mischt 100 kg Bohbraunkohle mit 20 kg einer Emulsion, 
die aus 80 Teilen Braunkohlenpech mit 20 Teilen einer Harzseifenlsg. unter Zusatz 
von Soda hergestellt ist, u. verkolct das Gemisch bei 500—600° in ruhender dicker 
Schicht. Man kann das Gemisch yorher trocknen oder auch direkt yerkoken. —  Zwei 
weitere Beispiele. (F. P. 651 013 vom 19/3. 1928, ausg. 13/2. 1929. D . Prior. 28/3. 
1927.) D e r s i n .

Fraba Akt.-Ges., Ziirich (Schweiz), Verfahren zum Trocknen von Torf und anderen 
fossilen Brennstoffen. Weitere Ausbildung des Verf. des Hauptpat., dad. gek., daB 
durch zeitweiligen LuftabschluB im Brennstoffblock eine verlangsamte Trocknung 
u. Garung zu dem Zwecke herbeigcfiihrt wird, eine Steigerung des Kohlenstoffgehaltea 
der eingelagerten Brennstoffe zu erzielen. Die Luft wird in dem Błock durch in diesen 
eingebaute Beliiftungsrohre gefiihrt u. durch yerschlieBbare Offnungen in der den 
Błock umgebenden Wand zugelassen. Der Błock soli mittels einer dichten Wand u. 
Abdeckung aus kórnigem oder staubartigem Stoff, der der Schrumpfung der ein
gelagerten M. beim Trocknen ohne EinbuBe an LuftabschluB zu folgen vermag, luft- 
dicht abgeschlossen. Auch die den Błock umschlieBcnde Mantelwand kann aus porosem 
Stoff hergestellt werden, der bei innerem Uberdruck ein Abziehen der Gase nach 
auBen ermoglieht, ohne Luft in den Błock eindringen zu lassen. (Schwz. P. 129794  
Tom 3/2. 1928, ausg. 2/2. 1929. Zus. zu Schwz. P. 124804; C. 1929. I. 335 [H einz  
D ickm ann].) D e r s in .

Milon J. Trumble, Los Angeles, Californien, Verfahren zur Destillation von 
Olschiefer. Olscliiefer wandert aus einem Vorerhitzer in eine Retortę, wo er mit hoch 
uberhitztem W.-Dampf dest. wird, u. die gebildeten KW-stoffe werden nach Durch- 
gang dnrch einen Dephlegmator in einem Kiihler kondensiert. Die Vorerhitzung des 
Olschiefers erfolgt in einer Retorte, die yon einer Beheizungsvorr. umgeben ist, in 
der der Ólschieferriickstand aus der Dest.-Rctorte, der noch freien C u. Teer enthalt, 
mit angewarmter Luft yerbrannt wird. Die Yerbrennungsgase werden mittels einer 
Pumpe durch die Vorwarmretortc hindurchgcsaugt u. passieren anschlieBend einen 
Kiihler. (A. P. 1704 956 vom 2/9. 1924, ausg. 12/3. 1929.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, V. St. A., Verfahren zur Spaltung von 
Kohlenwasserstoffen durch Druekerhitzung mit nachfolgender Expansion, wobei die 
entwickelten Dampfe einer Dephlegmation unterworfen werden u. das gebildete Riick- 
stromkondensat nochmals der Erhitzungszone zugefiihrt wird, dad. gek., daB das 
Riickstrómkondensat yorerst einer Dest. zur Entfernung der leichteren Bestandteile 
unterawfen wird. Diese Dest. soli bei einem Druek durchgefuhrt werden, der geringer 
ist ais der Druek in der Spaltanlage u. erfolgt unmittelbar nach dem Austritt des Kon- 
densats aus dem Dephlegmator, solange es sich noch im h. Zustande befindet. (Oe. P. 
112 640 vom 3/5. 1927, ausg. 25/3.1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
niedrig siedender Kohlenwasserstoffe. Man behandelt den in fl. S 0 2 1. Anteil eines
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Mineralóles mit AlCls bei Tempp. iiber 100° unter Durchleiten eines inerten Gases, 
z. B. N 2 oder HCl, u. Ruhren u. erhalt niedrig sd. KW-stoffe, die Bzl. u. Toluol ent- 
halten. Man kann auch ein Gemiseh von metali. A l u. AlCl3 unter Durchleiten von 
HCl anwenden. Beispiel: Eine fl., in fl. S 0 2 1. Borneo-Mineralólfraktion wird unter 
Zusatz von 10% wasserfreiem AlCl3 von 120 bis 180° unter kraftigem Ruhren u. unter 
Durchleiten von N2 erhitzt. Man erhalt ein Destillat, das 58% des Ausgangsprod. 
betrśigt u. das zu 35% aus Bzl. u. Toluol besteht. (E. P. 306 437 voin 20/10. 1927, 
ausg. 21/3. 1929.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: Eugene C. Herthel und Harry 
L. Pelzer, Chicago, V. St. A., Verfahren zum Spalten von hochsiedenden Kohlenwasser- 
stoffolen hi niedriger siedende. Das zu crackende Ol wird unter Druck im Kreislauf 
durch senlcrecht stehende Crackrohre u. einen Kessel geleitet, aus dem die Dampfe 
der leicht sd. KW-stoffe durch einen Dephlegmator zu einer Kondensationsanlage 
entweichen, wahrend die nicht gespaltenen Ole durch eine Schicht von Metalloxyden, 
z. B. Fe20 3, CuO, die auf Tragern niedergeschlagen oder mit reinigend wirkenden 
Stoffen, z. B. Kieselgur, Bimsstein, akt. Kohle, Glaswolle, Absorptionston, Silicagel u. dgl. 
vermischt sind, filtriert u. zu den Spaltrohren zuriickgeleitet werden. Dadurch soli 
die Kohleabscheidung vermieden u. gleichzeitig eine Entschwefelung der Ole bewirkt 
werden. (A. P. 1 703 528 vom 17/1. 1925, ausg. 26/2. 1929.) D e r s i n .

Otto Elstermann und Anton Baumhór, Cóthen, Anhalt, Apparat zur stufen- 
weisen Deslillation von Erdol, Teer, Rohólen und anderen Produkten unter Verwendung 
mehrerer kolonnenartig iibereinanderliegender Dest.-Raume, bestehend aus zwei oder 
mehreren nach unten spitz zulaufenden, iibereinander angeordneten u. yerschieden 
stark beheizten Trichtern, die durch von der Spitze je eines oberen Trichters zu dem 
nachst tieferen Trichter fuhrende Verbindungsleitungen miteinander in Verb. stehen u. 
in denen jeweils am oberen Ende eine in schnelle Umdrehung zu versetzende Ver- 
teiler- oder Schleudervorr. angeordnet ist, der das Dest.-Gut zugefuhrt wird u. von der 
es in dunner Schicht an der Innenwandung des zugehorigen Trichters abgeschleudert 
wird, langs der es in dunner Schicht in einem Spiralwege zu der unteren Spitze des 
Trichters unter fraktionierender Dest. herabrieselt. Die Verteiler- oder Schleudervorr. 
samtlicher Trichter sitzen auf einer die Trichter durchdringenden gemeinsamen mitt- 
leren Welle, die am oberen Ende angetrieben wird. — 7 weitere Anspriiche. — Die 
Beheizung der einzelnen Trichter erfolgt mittels ólbrenner oder anderer Heizmittel 
entsprechend den gewiinschten Dest.-Tempp. in den verschiedenen Trichtern. (Oe. P. 
112 648 Tom 26/4.1928, ausg. 25/3. 1929.) D e r s i n .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., und T. Hellthaler, 
Granschiitz b. Weissenfels, Verfahren zur Reinigung von Montanwachs u. dgl. Rohes 
oder entharztes Montanwachs u. daraus gewonnene Prodd. werden mit oxydierenden 
Mitteln, wie H20 2, Cr03, in Ggw. von wss. H2S 0t behandelt. Dabei kann man noch 
anorgan. u. organ. Yerdunnungs- u. Verteilungsmittel, wie S i02, Ton, CClit  zusetzen. 
Man schm. z. B. 500 Teile Rohwachs nach vorhergehender Entharzung u. mischt es 
mit einer Lsg. von 1250 Teilen H .£0A in 680 Teilen W. u. 500 Teilen N a2Cr20-, das 
in  500 Teilen W. gel. wurde, u. riihrt 4 Stdn. Darauf wird das abgesetzte Wachs mit 
verd. H 2S 0 4 u . W. gewaschen u. anschlieCend mit einem Bleichmittel, z. B. Floridin 
oder akt. Kohle, behandelt. (E. P. 303036 vom 26/8. 1927, ausg. 24/1. 1929.) DERSIN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
wertvoller Produkte aus Montanwachs. Rohes oder gereinigtes Montanwachs wird mit 
Cr03 u. der mindestens 5-fachen Menge einer 30— 70%ig. Mineralsaure bei Tempp. 
zwischen 100 u. 130° behandelt, daB nicht nur eine Bleichung, sondern auch eine Ver- 
seifung der Wachsester u. Oxydation der Wachsalkohole zu Fettsauren bewirkt wird. 
Beispiel: 100 kg Montanwachs werden durch starkes Ruhren u. unter Erwarmen 
auf 105° in 1200 Liter 50%ig. H2SOi oder 66%ig. H3POi  emulgiert, worauf man eine 
Lsg. von 160 kg Cr03 langsam einflieBen laBt. Darauf wird zum Sieden erhitzt u. 
innerhalb von 5 Stdn. so viel W. abgekocht, daB die Temp. der Fl. auf 120° steigt. — 
Noch 2 weitere Beispiele. (E. P. 305 552 vom 5/9. 1927, ausg. 7/3. 1929.) DERSIN.

Ricerche sulla utilizzazione delle ligniti. Studi com piuti dali’ ufficio delle m iniere degli 
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