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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Charles Bushnell Wooster, Dissoziation und die Farbę von freien Eadikahn. 

Nacli Bestat. von G o m b e r g  u . Su l l iv a n  (C. 1923. I .  73) is t der aus Gefrierpunkts- 
crnicdrigungen bestimmte Dissoziationsgrad von Diphenyl-/?-naphthylmethyl nicht 
gleich dem aus colorimetr. Messungen bercchnetcn; die daraufhin yon den Autoren 
gezogenen Folgerungen sind thermodynam. unhaltbar. Nach WALDEN (Chemie d. 
freien Radikale 1924. 200. 294) ergeben aber die aus den beobachteten Gefrierpunkts- 
erniedrigungen berechneten Dissoziationsgrade kei ne Konstantę fur das Gleichgewieht, 
sie aind alao ais Grundlage nicbt brauohbar. Vf. priift jetzt, ob die colorimetr. Messungcn 
das Verdunnungsgesetz fur biniire Dissoziation befolgen. Das ist scbeinbar nicbt 
der Fali. Setzt man aber die Fehlergrenzen cin, so erkennt man, daB diese viel zu 
groB sind, um irgendwelche sicheren Schliisae zu zieben. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
1163— 65. April. Cambridge [Masa.], Inst. of Chem.) K l e m m .

Robert Nitzschmann, Homogene. Gasgleichgcimchie. I I .  (I. vgl. C. 1929. I. 2853.) 
Es werden fiir dlie Rkk.: 2 H20 =̂= 2 H , -{- 02; 2 C02 2 CO + 02; 2 H2S ^  2H2 + S2;
4 HC1 + O, 2 CL + 2 H ,0 ; COC1, ^  CO + Cl, 58 Gleichungen mitgeteilt. (Metall- 
borse 19. 735—36.'3/4.) “ K . W o l f .

Robert Nitzschmann, Homogene Gasgleichgemchte. I I I .  (II. ygl. yorst. Ref.) 
Vf. stellt fiir die Rkk. CO + H ,0 ^  H , + CO„; H 2S04 ^  S03 + H ,0 ; 2 NO ^  
N, + 0 2; N ,04 2 NO, 53 Gleichungen auf. (Metallborae 19. 790— 91.) K. W o l f .

(ftt Robert Nitzschmann, Homogene Gasgleichgemchte. IV. ( III. vgl. yorst. Ref.) 
Es werden 63 Gleichungen fiir die Rkk.: 2 NO, ^  2 NO + 0 2; N2 + 3 H2 ^  2 NH3; 
2 SO, + 0 2 ^  2 S03 aufgestellt. (Metallborae 19. 846— 47. 17/4. AuBig.) K. W o le .

William Ure und Richard C. Tolman, Priifung der Strahlungshypothese chemischer 
JRealclion. Es wird gepriift, ob ultrarote Strahlung die Racemisierung yon fl. Pincn 
in einem Temp.-Gebiet (~  150°) beschleunigt, in dem die therm. Rk.-Geschwindigkeit 
schon anfangt, merklich zu werden. Die Strahlung —  Ofen yon 850° —  trat durch 
ein sehr diinnes Glimmerfenster in das Pinen, das durch angeblasene Luft auf die Ver- 
suehstemp. gekuhlt wurde. Eine Beschleunigung zeigte sich nicht. Eine eingehende 
Diakussion der spektralen Verteilung der Strahlung zeigte, daB das Maximum der 
eingestrahlten Strahlung bei ~  2,5 / ilag u. daB die Eigenstrahlung der auf 93° erhitzten 
Substanz fur A >  3 n groBer war ais die eingestrahlte Energie, so daB also iiber dieses 
Gebiet Aussagen nicht gemacht werden konnen. Die Unterss. yon L e w is  u . Ma y e r  
(C. 1927. I I .  1782) werden eingehend beaprochen. Bei diesen Verss. ist nur gezeigt, 
daB Strahlung mic A <  0,79 /i unwirksam ist, da bei der kurzeń Verweilzeit des Pinen- 
dampfstrahles im bestrahlten Raum nur ein Energiesprung erfolgen konnte; bei 
den groBeren Wellenlangen hatten mehrere Quanten aufgenommen werden miissen, 
um die Racemisierungsgeschwindigkeit iiberhaupt meBbar zu beschleunigen. Die
Angabe von L e w is  u . M a y e r , daB Strahlung bis 7,u 13 fi inakt. ist, ist also nicht be- 
wiesen. Es ist erwiinscht, zur Priifung der Strahlungshypothese mit einem OberachuB 
an Strahlung bei Tempp. zu arbeiten, bei denen, wie im yorstehenden, die rein therm. 
Geschwindigkeit bereits meBbar wird. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 974— 83. April. 
Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K lem m .
" Louis S- Kassel Beaklionen mit sehr grofien scheinbaren Temperaiurkoeffizienten. 
Vf. bespricht mehrere Rkk., bei denen ein ungewóhnlich lioher Temp.-Koeffizient ge- 
funden wurde. 1. Die Zers. von Calciumcarbonat-Hexahydrat —  Temp.-Koeffi
zient 12, __(To p l e y  u. H u m e , C. 1928. I I .  1738.) Es wird gezeigt, daB es nicht
móglich’ist, diesen hohen Temp.-Koeffizient yernunftig zu erklaren, wenn man eine 
E  i i i  z e 1 r k annimmt. Es laBt sich aber eine ausreichende Erkliirung geben, wenn 
man annimmt daB die Rk. in Stufen yerlauft, yon denen alle, bis auf die letzte, 
reyersibel yerlaufen. Das Naliere muB im Original nachgelesen werden. 2. Pat t erson
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u. Mc Alpinjo (C. 1928. I I .  2649) fanden bei derZers. von Bornyl- u. Menthylsuljonaten 
Temp.-Kocffizicntcn, die stark mit dem Losungsm. wcchselten. Es wird darauf hin- 
gewiesen, daB hier die Autokatalyse durch die bei der lik . entstelienden H+-Ionen 
eine grofie Rolle spielen diirfte. Bilden die H+-Ionen mit dem Losungsm. (Pyridin, 
A.) Komplese, so wird dieser EinfluB zuriicktreten; ist dies aber nicht der Fali, so- 
tritt er stark in den Vordergrund. (Journ. Amer. chem. Soe. 51. 1136— 45. April. 
Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K l e m m .

Erie Jette und Cecil V. K ing, Die Oxydation von Jodid-Ion durcli Persulfal-Ion.
I . Die Wirkung der Bildung von Trijodid-Ionen ęiuf die Iteaktionsgeschwindigkeit- 
Die Geschwindigkeit der Rk. 2 K J  -f- K 2S2Os —>- 2 K 2S04 + J 2 zeigt, wenn man gemaB 
der BnÓNSTEDsehen Theorie —  d Cs2Os— f i  t =  k Cs2Os— Oj-, d. h. entspreehend einer 
bimolekularen Rk., ansetzt, einen Gang mit der Zeit, der damit zusammenhangen konnte, 
daB J 2 + J~ J 3- bilden. Nun haben allerdings Kiss u. Mitarbeiter (vgl. C. 1928. I I .  
122) gefunden, daB J 3~ niebt mit S»0„—  reagiert. An diesen Arbeiten wird jedock naeh 
yerschiedenen Riebtungen Kritik geiibt. — Bei neuen Verss. der Vff. werden 1. Reihen
o li n e anfanglichen J„-Geh. untersucht, 2. solcbe, die dauernd mit J 2 gesatc. sind u.
3. Lsgg. mit wechselndem Aniangsgeh. an J 3_ . Halt man die Aktivitat von J 2 konstant 
(Fali 2), so vereinfachen sieh die Verlialtnisse theoret. erlieblich. Die bcobaclitete 
Rk.-Gesehwindigkeit liiBt sieh dann in 2 Anteile zerlegen: a) in die Rk. zwiseben 
S208—  u. J~ u. b) die zwiseben S20 8—  u. J 3~. Die Konstantę von b) (0,0645) ist etwa 
halb so groB wie die von a) (0,125(3). Der so gewonnene Ansatz gibt die Beobaebtungen 
ausgezeichnet wieder. (Jotom. Amer. Chem. Soe. 51. 1034—47. April.) K l e m m .

Cecil V. K ing u n d  Erie Jette, Die Oxydation von Jodid-Ion durcli Persulfat-Ion.
I I .  Der Einflup der Entfemung der Beaktioyisprodukle auf die Beakiionsgeschuńjidigkeit.
(I. vgl. vorst. Ref.) Vff. bestatigen die vorst. erbaltenen Ergebnisse, indem sie das 
gebildete J 2 dauernd entfernen u. so die Bldg. Yon J 3~ yerliindern. Dies geschałi 1. durch 
Schiiticln mit wasserunl. organ. Mitteln u. 2. durch Zugabe von Alkali. Die erbaltenen 
Konstanten kommen dann den fur die reine Rk. S2Os= + J~ (ohne die Komplikation 
durch die J3_-Rk.) berechneten sehr nahe u. sind nur sehr wenig, z. T. gar nicht zeit- 
abhangig. Wie zu erwarten, andert die Ent.fcrnung von S04= ais BaSO., bzw. CaS04 
wahrscheinlich die Rk.-Gesehwindigkeit nicht, wenn auch wegen des Salzeffektes 
die Yerss. nicht streng entscheidend sind. Allerdings gab Ba++ etwas gróBere Kon
stanten, ais man ais reinen Salzeffekt erwarten sollte. Der EinfluB von einigen weiteren 
Neutralsalzen auf die Puk.-Geschwindigkeit wurde bestimmt. Weiterhin bestatigten 
Verss. mit gróBeren Rk.-G«schwindigkeiten (gróBere J _-Anf an gsk on z. u. Neutral- 
salzzusatz) die Annahme, daB die beobachtete Rk.-Gesehwindigkeit die Summę der 
Geschwindigkeitcn des J~- u. des J 3“-Iones ist. (Journ. Amer. chem. Soe. 51. 1048 
bis 1057. April. New York, City, Univ.) K le m m .

Louis S. Kassel und Norwood K . Schaffer. Die Oxydation von Benzoyl-o-loluidin 
an einer Benzol- Wasser-Grenzjlachę mit besonderer Bczjtgnahme auf den Temperatur- 
Koeffizienten der Reaktio7isgesclnmndigke.it. Vff. haben die Verss. yon B e l l  (C. 1928. 
I I .  1645) nachgepriift, da der von diesen Autoren gefundene sehr groBe Temp.-Koeffi- 
zient (13) auffallig erschien. Die Ergebnisse bzgl. des Temp.-Koeffizienten konnten 
nicht hestatigt werden; man fand einen Wert von ,—-2, jedoch nur dann, wenn unter 
streng vergleichbaren Bedingungen gcarbeitet- wurde. Die Rk.-Gesehwindigkeit zeigte 
namlich — im Gegensatz zu den Ergebnissen Y o n  B e l l  —  eine starkę Abhśingigksit von 
der Riihrgeschwindigkeit; ferner war sie bei Yerschiedenen Praparaten erheblich ver- 
scliieden; scheinbar spielte ein unbekannter Katalysator eine Rolle. Auch fand eine 
nicht unerheblicbe Ausschcidung von Mn O, statt. —  Der genaue Verfolg der Temp.- 
Abhangigkeit zeigte, daB l n  k nicht linear Y o n  1 /T abhangt, sondern daB der Temp.- 
Koeffizient mit der Temp. etwas ansteigt. Dies weist darauf hin, daB 2 Yerschiedene 
Rkk. eine Rollo spielen; offenbar tritt neben die bei tiefen Tempp. Y orhe rrschende  

heterogene Rk. bei hoheren Tempp. noeh eine homogene. Vff. halten zwar den von 
B e l l  Yorgesehlagenen Meehanismus —  StoB von Mn04'-Ionen auf einen adsorbierten 
Film von Benzoyl-o-Toluidin —  fur Y e re in b a r  mit den Tatsachen, glauben aber doch, 
daB auch andere Erklarungen moglich sind. Weitere Unters. der Rk. erscheint Vff. 
wenig aussichtsreieb. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 965—74. April. Berkeley u. Pasadena. 
[Cal.], Inst. of Techn.) K le m m .

H. L. Cupples, Loslichkeit in  der Gaspha.se, insbesondere in  dem System: NH3 (f l .) —  
N HS (gasf.), H„ (gasf.), Nr, (gasf.). Vf. gibt zunachst eine kurze X)bersicht iiber die- 
bisherigen Unterss. iiber die gegenseitige Loslichkeit von Gasen u. stellt dann ala
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Definition fur die Loslichkeit Nuli auf, daB eine Anderung der Aktivitat der einen 
Komponentę durch das Hinzufiigen der anderen Komponentę nieht eintritt. Unter 
gewissen Annahmen liifit aieh hieraus eine Methode zur Priifung des in der Ubcrschrift 
genannten 2 Phasensystems entwickeln; es zeigt sieh, daB —  innerhalb der verhaltnis- 
maBig geringen Reehengenauigkeit — Anzeictien fur einen Lósliehkeitseffekt der Gas- 
phase fiir Ammoniakdampf nieht bestehen. (Journ. Amer. ehem. Soc. 51. 1026—33. 
April. Washington, D. C. Departement of Agrieulture.) K lemm .

J. Dalietos und K. Makris, Einige BeobacMungen uber die oxydierende katalytische 
Wirkung des Platins. Vff. untersuchen die katalyt.-oxydierende Wrkg. des fein- 
verteilten Platins auf Alkohol. Man laBt in geeigneter Apparatur uber Asbest, welcher 
mit 3Sra2PtCl6-Lsg. getrankt u. getroeknet war, Alkoholdampfe streichen. Man beob- 
aohtet einerseits totale Red. des Salzes zu Pt, andererseits Oxydation des Aikohols 
zu Aldehyd u. Essigsaure. Obwohl durch Na2PtCl0 die Osydation des Aikohols leicht 
vor sieh geht, seheiterte der gleiche Vers. mit K 2PtCl6 vollkommen. (Praktika de 
1’Academie d’Athenes 3. 569. 1928.) “ G a s o p o u l o s .

Kasimir Fajans und J. Wiist, Pliysikalisch-chemisches Praktikum. Leipzig: Akademische
Verlagsgesollsckaft 1929. (XVI, 217 S.) gr. 8°. nn. M. 12.— ; geb. M. 13.50.

A t. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

H. Kallmann und F. London, E/Jer quanlenmechanische Energieubertragung 
zmschen alomaren Sysiemen. (E in Beitrag zum Problem der anomal grofien Wirkungs- 
ąuersclinitte.) (Vgl. C. 1929.1. 2507.) Die Vff. zeigen, daB die Erscheinungen der anomal 
grofien Wirkungsąuerschnitte, wie sio z. B. bei der sensibilisierten Muorescenz auf- 
treten, durch ein ąuantenmechan. Resonanzphanomen zu deuten sind u. einer rohen 
rechner. Behandlung zugiinglich gemacht werden kónnen. In  der Quantenmechanik 
stellt sieh unter Ycrnaclilassigung der Strahlungsdampfung die Einw. einer mono- 
chromat. Welle auf ein Atom in unmittelbarer Nahe einer Resonanzstelle ais allmahliches 
Hinatif- u. Hinunterpendeln eines gewissen Bruchteils der Anregungsenergie zwischen 
denjenigen beiden Zustanden des Atoms, dereń Sprungfreąuenz angenahert in Resonanz 
mit der betreffenden Einstralilung steht, dar. In  Wirklichkeit ist jedoch die natiirliche 
Breite der Spektrallinien groBer ais diese theoret. Zonę. Ware aber die Intensitat der 
einfallenden Wellen so stark, daB die Periode des Hinauf- u. Hinunterpendelns kurz 
ist verglicken mit der mittleren natiirliehen Lebensdauer, so kónnte man von der 
spontanen Strahlung in 1. Naherung absehen. AuBerdem wiirde bei derartig starken 
Anregungen, welehe z. B. in 10~12 seo. wirksam sind, Resonanz auch noch bei einer 
Verstimiming um Bruchteile eines Tausendstel der Erequenz eintreten. Die Móglichkeit, 
zu Wechselfeldern so starker Intensitat zu gelangen, besteht, wenn man in die un- 
mittelbare Nahe einer atomaren Lichtąuelle einen atomaren Resonator ais Reagens 
bringt. Das sind die Verhaltnisse, die bei der sensibilisierten Eluorescenz vorliegen. 
In  diesem Sinne sind die charakterist. Eigg. der ais „StóBe 2. Art“ bezeiehneten Um- 
setzungen der Anregungsenergie ais ąuantenmechan. Resonanz zu deuten, die wegen 
der groBen Starkę der atomaren Felder nieht sehr scharf zu sein braueht. In  ihrer 
Darst. der ąuantenmechan. u. der kinet. Theorie des Energieaustausches entwiekeln 
die Vff. Formeln fiir die Entfermmgen, in denen Energieumsatz stattfindet u. kommen 
dabei fiir diese Wirkungsąuerschnitte zu Werten, die weit groBer sind ais die gas- 
kinet. Atomradien, u. zwar sind die Wirkungsąuerschnitte um so groBer, je schfirfer 
die ąuantenmechan. Resonanz ist. Vff. wrenden diese Vorstellungen auf die Energie- 
iibertragung von angeregtem Ar auf H 2, von angeregtem Hg auf Na, auf die Resonanz 
beim tlbergang 2 iP1 — Y 3 3P0 des Hg, auf die Auslosehung der Na-Fluorescenz 
durch N2 u . H„ u . auf die Depolarisation der Resonanzstrahlung an, Prozesse, bei denen 
durch das Experiment anomal groBe Wirkungsąuerschnitte gefunden worden sind, 
die durch die Theorie jetzt vollkommen erldart werden. —  In  der chem. Reaktions- 
kinetik erweist sieh der Mechanismus dćr Energieubertragung in  den CHHISTIANSEN- 

KEAMEESschen Kettenrkk. (vgl. C. 1923. I I I .  879) ais Beispiel des ąuantenmechan. 
Energieubertragungsprozesses. Besondere Bedeutung hat der Mechanismus des 
ąnantenmeehan. Energieaustausches bei der Vereinigung zweier Gebilde infolge eines 
DreierstoBes, wobei ebenfalls Resonanzen auftreten u. der ProzeB infolgedessen mit 
groBerem ais dem n. Wirkungsąuersehnitt verlauft, die Yereinigung zweier H-Atome 
in Ggw. von Hg-Atomen muB z. B. mit 10-fachem Wirkungsąuersehnitt erfolgen, 
da angeregtes Hg ein H„-MoI. mit 10-faehem Wirkungsąuersehnitt in die Atome disso-

198*
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ziiert. —  Zum SohluB wird die ąuantenmechan. Energieiibertragung noch auf die 
Verbreiterung yon Spektrallinien infolgc Wechselwrkg. yon Atomen angewandt. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. B 2. 207— 43. Febr. Berlin.) E. J o s e p h y .

W. Bothe, Die Streuabsorption der Flektronenstralilen. Die Teilchenabnahme 
beim Durchgang von Elektronenstrahlcn durch Materie wird unter der Annahme be- 
recimet, dafl die Vielfachstreuung die alleinige Ursaohe der Teilchenabnahme ist. Fur 
die Richtungsyerteilung im Normalfall, ebenso fiir den Absorptionskoeffizienten in Al 
bei yerscliiedenen Geschwindigkeiten werden mit der Erfahrung ubereinstimmende 
Werte errechnet. Fiir die Materialabkangigkeit wird ein Ausdruck gewonnen, der dem 
LENARDSchen Gesetz von der Konstanz der Massenabsorption u. der Erfahrung wider- 
spricht; dies wird qualitativ darauf zuriickgefiihrt, daB die Zerstreuung der streifend 
zur absorbierenden Schicht yerlaufenden Elektronen durch den theoret. Ansatz nicht 
yollstandig beschrieben wird. (Ztsehr. Physik 54. 161—78. 4/4. Berlin-Charlotten- 
burg, Phys.-Techn. Reichsanst.) L e s z y n s k i .

I. I. Rabi, Zur Methode der Ablenkung von Mólekidarstrahlen. Untersuchungen 
zur Molekularslrahlmethode aus dem Institut fiir physikalische Chemie der Hamburgisclien 
Universitdt. Nr. 12. (11. vgl. K n a u e r  u .  St e r n , O. 1929. I. 2508.) Ausgehend yon 
der Betrachtung des opt. Analogons zur Molekularstrahlmethode (vgl. C. 1929. I. 
1304) wird eino neue Ablenkungsmethode beschrieben, bei der es im wesentlichen 
nur auf die Energiedifferenz der Moll. im ablenkenden Eelde ankommt, u. bei der 
infolgedessen nur Fełdstarkon an Stelle von Inhomogenitaten zu messen sind. Die 
Methodo ist zur Messung magnet, u. elektr. Momente geeignet. In  einer Anordnung, 
die der yon Ta y l o r  (C. 1929. I. 1304) entspricht, ergibt sieh fiir das magnet. Moment 
des K-Atoms innerhalb einer Genauigkeit yon etwa 5°/o ein BOHRsches Magneton. 
(Ztsehr. Physik 54. 190—98. 4/4.) L e s z y n s k i .

Ernst Briiche, Neue Wege und neue experimentefl,e Hilfsmittel der Atomchemie. 
Kurze Obersicht iiber die Methoden, die Ergebnisse u. die Bedeutung der Best. der 
Wirkungsquerschnittskurven yon Gasen gegeniibcr Elektronen. Insbesondcre werden 
die Vers.-Ergebnisse des Vergleiehs yon N==N mit C = 0 , yon N==N mit HC=CH , 
yon CH, mit Kr u. yon N==N mit Kir diskutiert. (Naturwiss. 17. 252— 54.19/4. Berlin, 
Forsch.-Inst. d. AEG.) L e s z y n s k i .

J. Kudar, Zur Quanlenmechanik der Radioaktwitat. (Nachtrag.) (Vgl, C. 1929. 
I. 1785.) (Ztsehr. Physik 54. 297— 99. 4/4. Berlin.) L e s z y n s k i .

Werner Ehrenberg und Felix Jentzsch, Ober die Auslosung von Phołoelektronen 
durch Róntgenstrahlen aus Melallspiegdn an der Orenze der Totalreflezion. Es wird 
gezeigt, dań man die Totalreflexion von Róntgenstrahlen mittels des Photostromes 
durch das Niehteindringen der Strahlungsenergie in das Spiegelmaterial untersuchen 
kann. Verss. mit Ag, Au u. Stahl ergeben durch den plótzlichen Abfall des Photo
stromes den Grenzwinkel der Totalreflexion. (Ztsehr. Physik 54. 227— 35. 4/4. Stutt
gart u. Jena.) ^ L e s z y n s k i .

V. Dolejsek und K. Pestrecov, Ober die Feinstruktur des K-Niveauverlaufs. 
Es wird der Verlauf der K-Niveauwerte der f r e i e n Elemente untersucht. Die vor- 
liegenden Werte werden durch Messungen an Zn (30), Cu (29), N i (28) u. Fe (26) erganzt. 
Die Messungen werden nach der von M. A. VALOUCH angegebenen Methode (Publi- 
cation de l’Univ. Charles, Nr. 82 [1928]) ausgefiihrt. Der yon V a l o u c h  fiir Co (27) 
erhaltene Wert stimmt mit den Ergebnissen der Vff. gut iiberein. Auf Grund dieser 
erganzenden Messungen laBt sich nun mit yollkommener Sicherheit der Charakter 
der Anderungen im Verlauf der K-Niveauwerte in der ersten Halfte der kleinen Periode 
des period. Systems angeben. Die gemessenen Freąuenzen werden mit den nach der 
Gleichung: v/ I i =  a b N  c N2 d N3 e N'1 berechneten Werten yerglichen, 
wobei N  die Atomzahl ist, u. die Koeffizienten a, 6, c, d u. e so terechnet sind, daB 
die Gleichung die Werte der Edelgase durchlauft. Die Differenzen A (v/R) =  v/ lit, —  
W-̂ boob. ais Funktion yon N  aufgetragen, zeigen deutliche period. Schwankungen 
an den ausgezeichneten Stellen des period. -Systems. Dieser period. Charakter laBt 
sich auch schon bei hóheren Elementen bis zu N  =  49 yerfolgen. Aus den Werten 
der freien Elemente fur das K-Niveau wird der Verlauf des L,„- u. L irNiveaus be- 
rechnet. Auch fiir diese Niyeaus wird der glatte u. period. Charakter der Schwankungen 
um die durch die Edelgase gehende Kurve deutlich. Aus graph. Darstst. aller bisher 
ermittelten Werte ohne Riicksieht auf die chem. Bindung wird der bei den niedrigen 
Elementen groBe EinfluB der chem. Bindung ersichtlieh. Der Verlauf der Feinstruktur 
des K-Niveaus hat einen ganz regelmaBigen, glatten Yerlauf, der sich dem ebenfalls
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glatten Verlauf der n/P-Wertc uberlagert. (Ztsclir. Physik 53. 566—73. 25/2. Prag, 
Physik.-chem. Inst. d. Karlsuniv.) LESZYNSKI.

William V. Houston, Einige Beziehungen zwischen Singuleits und Tripletts in  
Spelctren von zweielektronigen Syslemen. Die ScHRODlNGERsche Gleichung fur ein 
Zweieloktronensystem im beliebigen Zentralfeld wird unter Benutzung der P attli- 

DARWiNschen Formulierung des Elektronendralls in nullter Naherung gelost, u. zwar 
fiir den Spezialfall, daC das eine Elektron 1 =  0 bat. Die Ergebnisse sind in Ober- 
einstimmung mit der Erfahrung u. zeigen, daC die Trennung in ein Singulett- u. ein 
Triplettsystem nur einen Grenzfall darstellt. Aucb die Abweichungen von der L a n d Ź- 

schen jj-Forrnel werden von der Tbeorie vorausgesagt. Fiir den Grenzfall der strengen 
Singulett-Triplett-Trennung werden die Intensitaten der einzelnen Linien, insbesondere 
der Interkombinationen, bereehnet. (Physical Rev [2] 33. 297—304. Marz. Califomia 
Inst. of Technol.; Norman Bridge Lab.) R a b in o w it s c h .

Gr. E. Gibson und O. K. Rice, Diffuse Banden und die Pradissoziation des Jod- 
monochlorids. Das Absorptionsspektrum des Jodmonoelilorids besteht aus zwei Gruppen 
von Banden. Die erste Gruppe hat eine Konvergenzstelle bei 17 430 cm-1, u. das 
anschlieBende Kontinuum entspricht einer Dissoziation in n. Jodatom u. angeregtes 
Ckloratom. Auf diesen kontinuierlioben Untergrund erscheint das zweite Banden- 
system (von Vff. I*  bezeiohnet), dereń Konvergenzstello ihrerseits der Dissoziation in 
n. Ckloratom u. angeregtes Jod 2P1 entspricht. Die hoheren Rotationslinien dieser 
Banden zeigen eine deutliehe Verbreiterung, u. zwar die, dereń Endzustand oberhalb 
17 430 cm-1 liegt. Es ist also naheliegend fiir die Diffusitat der Linien strahlungslose 
Quantensprunge in das Kontinuum der ersten Gruppe yerantwortlieh zu macben. 
Die Breite der Rotationslinien sckeint mit wachsender Rotationsąuantenzakl anzu- 
steigen, im Widerspruch mit der von K r o n ig  (C. 1928. I I .  1859) entwickelten Formel. 
(Naturę 123. 347—48. 9/3. Berkeley, Univ. of California, u. Pasadena, Inst. of Techno
logy.) _ F a r k a s .

G. A. Stinchcomb und E. F. Barker, Das molekulare Spektrum, des Ammoniaks.
I. Zwei Typen von ■ullraroten Schwingungsbanden. Die Feinstruktur von zwei Rotations- 
schwingungsbanden (1,9// u. 3,0 /i) des NH3-Mol. wird in Absorption mittels eines 
Gitters untersucht. Die Bando 3,0 fi enthalt ein starkes Mittelmaximum (O — >- O), 
u. zwei Reihen von Rotationslinien an beiden Seiten. Aus dem Abstand dieser Linien 
bereehnet sich das Tragheitsmoment (um eine zur Symmetrieachse senkrechte Linie) 
zu J  =  2,83 -lO-40. Diese Bandę entspricht einer Schwingung entlang der Symmetrie
achse. Die Bandę 1,9 /u besteht aus einer ganzen Reihe von Teilbanden, dereń Null- 
linien um etwa 10 cm-1 voneinander entfernt sind; dio starksten Teilbanden liegen 
in der Mitte, nach beiden Seiten fallt die Intensitat ab. Diese Bandę kann danach keine 
Kombinationsbande sein, die dem System der Schwingungen langs der Symmetrie
achse gehórt; vielmehr muB sie eine Fundamentalbande sein, der eine Schwingung 
senkrecht zur Symmetrieachse entspricht. (Physical Rev. [2] 33. 305—08. Marz. 
Univ. of Michigan, Dep. of Phys.) RABINOWITSCH.

Sunao ImanisM , Unłersuchung des Helium-Bandenspektrums. Neuausmessung 
des He-Bandenspektrums mittels eines Konkaygitters; 3—7000 A. Es werden drei 
neue Banden identifiziert (O — >- O-Banden der Systeme 7 1P  — y 2 1S  u. 8 1P  —
2 1/S, sowie die 1 — >- O-Bande des Systems 5 3P  — >- 2 3S) u. die bekannten Banden 
(1 — >-1) 5 3P — y 2 3S, (O — X 1) 5 3P — y  u. (O — >- O) 5 3P — >- 2 3>ST erganzt. 
(Seient. Papers Inst. physical. chem. Res. 10. 193— 209. 23/3.) R a b in o w it s c h .

J. S. Foster, Wirkmg von elektrischen und magnetischen Feldern auf das Helium- 
Spektrum. (Vgl. C. 1929. I. 1897.) Mit gekreuzten magnet, u. elektr. Feldern (nahezu 
gleichfórmiges magnet. Feld von 15 000 GauB, elektr. Felder von 0 bis 15 000 V em_1) 
werden He-Linien erhalten, die keine n. Starkkomponenten darstellen u. nicht auf 
Verunreinigungen zuruckzufuhren sind. In  den entsprechenden Liniengruppen des Para- 
u. des Ortho-Heliums in der Nachbarschaft der diffusen Serienlinien werden ahnliche 
Effekte beobachtet. (Naturę 123. 414. 16/3. Montreal, Mc G i l l  Univ.) L e s z y n s k t .

F. H. Crawford, Zeeman-Effekt in  den Angstrćhnbanden des Kohlenozyds. I I .  
(I. vgl. C. 1928. I. 1498.) Ausdehnung der friiheren Unterss.: Eine neue Lichtąuelle 
(Pyrex-Entladungsrohr); Neubest. der Feldstarke durch Ausmessung des normalen 
Tripletts der W-Linie 4660 A, sowie der Hg-Linien 4047 u. 4358 A; Ausmessung der 
Banden 4511 u. 4394 A in Erganzung zu den in I. untersuchten Banden 5610, 5193 
u. 4835 A; Aufnahmen bei 18—36 000 GauB. Bei ersten Bandenlinien (ni =  1) wurde 
im  Mittel eine Aufspaltung von -97,7% der normalen, bei den zweiten Linien
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(m =  2) 1l2-G6,3°/0 gefunden; dio Quantenmeclianik fordert 100 u. 66,7%, die alte 
Quantentheorie 88,9 u. 64%. Art 8 Linien wurden anormal groBe Zeemaneffekte 
beobachtet. Es wurden 3— 4 neue Banden entdeckt, die wahrscheinlich zuin System 
der Angstrómbanden gehoren. (Physical Rev. [2] 33. 341— 53. Marz. H a r v a r d  Univ. 
J e f f e r s o n  Phys. Lab.) R a b in o w it s c h .

R. Mecke und W. Finkelnburg, Die Bandensysteme des Wassersioffmołekuls. 
Es ist den Vff. gelungen, die Bandenanalyse des Viellinienspektrums des H 2 so weit 
zu fordem, daB die dominierenden Systeme ais ein Singlett- u. ein Triplettsystem sicker- 
gestellt sind. Dabei wurde das Balmerbandenspektrum eindeutig ais das Singulett- 
system erkannt. In  dieses System sind jetzt 550 durch Kombinationsbeziehungen 
gesicherte Linien eingeordnet. Weitere 725 konnten in 60 Banden mit 179 Zweigen 
eines neuen Systems eingeordnet werden, welehes das Triplettsystem des H 2 darstellt. 
Die Banden bestehen aus je 3 intensiven (J-ahnliehen Zweigen (A m — 0) u. 2 schwa- 
cheren Zweigen (A m =  4:2). Alle neu gefundenen Banden liaben den 2 3<S-Term 
ais Endterm gemeinsam, der gleichzeitig der Anfangsterm der ultrayioletten Lyman- 
banden ist, so daB diese ais 1 *S —  2 3/S-Interkombmation erkannt werden. Eine Tabelle 
gibt eine Ubersicht iiber dio vorhandenen Terme u. Molekiilkonstanten. —  Durch die 
feste Einordnung des gróCten Teils der intensiveren Linien des Spektrums ist be- 
wiesen, daB, wenn iiberhaupt neben H 2 aueli noeh H2+ u. H 3 an der Emission des Viel- 
linienspektrums beteiligt sein sollten, diese nnr eine untergeordneteRolle spielen kónnen. 
(Naturwiss. 17. 255—56. 19/4. Bonn, Physik. Inst.) L e s z y n s k i .

H. Mark und R. Wierl, t)ber die relaliven Inłensiłałen der Starkeffelclkomponenten 
von IIp  und I Iy. (Vgl. C. 1928. I I .  2328.) Die Intensitatsverteilung der Starkeffekt- 
komponenten ist auBer von der Orientierung des zerlegenden elektr. Fel des zur Be- 
wegungsriehtung der Kanalstrahlen auch vom Bewegungszustand der leuelitenden 
Atome abhiingig. Bei einer Feldriehtung senkrecht zur Bewegungsriehtung tritt fiir 
bewegtes StoBleuehten fiir die p-Komponenten (parallel zum zerlegenden elektr. Felde 
schwingend) von II,* u. Hy —  u. nach neueren Messungen (Zusatz bei der Korrektur) 
auch von H a —  eine mit der SCHRÓDlNGERschen Berechnung vertraglielie Intensitats- 
verteilung auf, walirend fiir die .s-Komponenten (senkrecht zum Felde schwingend) 
fiir das ruhende Leuchten u. Abklingleuchten sowio fiir eine Feldriehtung parallel 
zum Kanalstrahl Abweichungen auGerhalb der MeBfehler bestehen. (Ztsebr. Physik 53. 
526— 41. 25/2. Ludwigshafen a. Rh., Hauptlab. d. I. G. Farbenind. A.-G.) Lesz .

G. Nakamura, Das Absorplionsspcklritm des Lithiumhydrids und die ttiolekularen 
Konstanten des L iH . Vorl. Mitt. Mit Hilfe von Absorptionsaufnahmen zwischen 3100 
u. 4500 A gelingt eine teilweise Analyse des Viellinienspektrums von L iH  u. die Be
rechnung des Tragheitsmoments des LiH-Mol. im Kormalzustand. Das Bandensystem 
besteht aus einer Anzahl nach Rot abschattierter Teilbanden. Jede Teilbande besteht 
aus einem einfaehen P- u. einfachen R-Zweig. Nach M u ll ik e n  ist dies Banden
system einem Elektronensprung von Typ XSQ — >- 1S0 zuzuordnen. In  jeder Teil
bande ist die Kombinationsbeziehung: I i (m) —  P  (m) — 14,47 (m + % ) giiltig. Bei 
halbzahliger Zahlung der Rotationsąuanten findet man ais molekulare Konstanten: 

J ‘ =  3,80 • 10~4l,g qcm, r' =  1,62-10-8 cm 
J "  =  2,90-10-40 g qcm, r "  =  1,42-10-8 cm 

J "  u. r"  stellen Tragheitsmoment bzw. Kernabstand des Mol. im Normalzustand 
dar. Fiir den Gang des Kernabstands in den Hydriden der Elemente der zweiten Periode 
ergibt sich aus den vorliegenden Daten eine bemerkenswert einfache Beziehung. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 3. 80—82. April.) L eszynsk i.

F. Waibel, Absorptionsmessungen in  der Cdsiumhauptserie, Drvckverbreiłeru7ig 
durch Eigendampfdruck. In  der Hauptserie des Cs vom 5. bis 14. Serienglied werden 
Verbreiterung durch Eigendampfdruck bei Drucken von 10 bis 32 mm u. Intensitats- 
verhiiltnisse untersueht. Bei den niedrigen Seriengliedern wird eine starkę Unsymmetrie 
festgestellt, die etwa von der 10. Linie ab versehwindet. Die Verbreiterung ist ungefahr 
proportional der Quadratwurzel aus der DD. Die Halbwertsbreite nimmt mit wachsender 
Ordnungszahl in der Serie etwas ab, um bei hoherer Ordnungszahl konstant zu werden. 
Die Halbwertsbreite der starkenKomponentenistwesentlich grofier ais die der schwachen. 
Fiir das 5. u. 6. Dublett wird das Intensitatsverhaltnis der Komponenten bestimmt. 
Vom 5. bis einschlieBlich 14. Serienglied werden Gesamtabsorption, Resonatorenzahl 
pro Atom u. Ubergangswahrscheinliehkeiten absolut gemessen. —  Vf. weist auf die 
Vorzuge der galvanometr. Strommessung der liehtelektr. Strome fiir Sehwarzungs- 
messungen hin u. beschreibt kurz das benutzte liehtelektr. Mikropholometer. —  Die
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Dampfdrucke des Cs im benutzten Druekgebiet wurden auf Grund der KliONERschen 
Dampfdruckmessungen u. der Kp.-Best. dureli R u f f  u . J o h a n n s e n  graph. ermittelt. 
Im  Original sind die Werte fur das Gebiet von 355,5 bis 670° (6,65 bis 760 mm) an- 
gegeben. (Ztschr. Pkysik 53. 459—82. 25/2. Rostock.) LESZYNSKI.

Harold W. Webb und Helen A. Messenger, Persistenz der Linie 2537 A  im  
Quecksilber bei niedrigen Drucken. Die von einer Gluhkathode ausgekenden Elektronen 
werden durch eine konstantę Spannung mit ubergelagerter Weehselspannung be- 
schleunigt, die so geregelt sind, daB die Hg-Atome nur wahrend der positiven Halb- 
periode der Spannung angeregt werden konnen. In  demselben GefaB, aber durch 
einen Quarzsckirm getrennt, befindet sich eine photoelektr. Platte. Zwischen dieser 
u. einem Drahtnetz liegt eine zweite Weehselspannung gleieber Frequenz, aber mit 
versehobener Phase. Die Elektronen erzeugen im Hg-Dampf eine photoelektr. wirksame 
Strahlung; die Platte registriert das Vorhandensein dieser Strahlung im GefaB nach 
Ablauf einer gewissen —  von der Periode der. Weehselspannung abhangigen —  Zeit. 
Durch Variation der Spannung u. der D. wird erreicht, daB von den yerschiedenen 
photoelektr. wirksamen Hg-Strahlungen jeweils uberwiegend eine einzige angeregt 
wird. Die Messung des photoelektr. Stromes ais Funktion der Wechselspannungs- 
freąuenz erlaubt dann, den zeitlichen Abfall dieser einzelnen Strahlungen nach ihrer 
Erregung zu verfolgen. Ergebnisse: Die Linie 2537 A klingt bei sehr ldeinen Hg- 
Drucken (t = — 19°; 8,6-10-11 Atome im ecm) exponentiell mit einer konstanten 
T =  10~7 sec. ab, die offenbar die wahro Lebensdauer des 3 Pj-Zustandes miBt. Bei 
groBeren Drucken (t =  — 10 bis +48°; 26-1011 bis 22.1014 Atome im cem) wachst 
die Persistenzzeit etwa proportional dem Druck (bis auf 4-10~5 sec.). Die Ursache 
liegt offenbar in der Absorption u. Reemission der Strahlung im GefaB; die Theorie 
von M iln e  (S. London Math. Soc. 1 [1926]). verlangt allerdings fur diesen ProzeB 
die Proportionalitat der Persistenzzeit mit dem Quadrat des Drucks. Fur die Linie 
1849 A bestimmt sieh die mittlere Lebensdauer des Ausgangszustandes aus dem 
Grenzwert der Persistenzzeit fiir kleine Drucke zu 3-10~9 sec. Es wurden noeh zwei 
photoelektr. wirksame Strahlungen beobaehtet: eine, die bei 7,1 V angeregt wird u. 
eine Persistenzzeit von T =  1/i .0 000 sec. hat, u. eine mit T =  1/120 000 sec. Ihre Deutung 
wird versucht. (Physical Rev. [2] 83. 319—28. Marz. Columbia Univ. Phys. Lab.) Rab.

E. Gayiola, Die Ausbeule an auslóschenden SlófSen und der Durchmesser der an- 
geregten QuecJcsilberalome. F o o te  (C. 1927. II . 2437) stellte die Hypothese auf, j e d e r 
ZusammenstoB eines 3 Pr Hg-Atoms mit einem Fremdatom oder -molekiil sei ein StoB 
zweiter Art; die yerschiedene auslosehende Wrkg. versehiedener Gase auf die Hg- 
Fluorescenz berulie nur darauf, daB einige Gase (02, H2, CO) den Ubergang 3 P1 — ->- 1)S’0 
hervorrufen, wahrend andere (Ar, N2) nur den t)bergang 3 P l — y  3P0 bedingen; 
Ton 3P0 kehrt das Atom bei einem StoB mit einem raschen Gasmolekiil zuriick nach 
sP l5 die Auslosehung ist im zweiten Falle schwach, da sie nur durch die Vernichtung 
der 3P0-Atomc durch Wand, Molekiilbldg. usw. bedingt ist. Auf Grund der Messungen 
von S t u a r t  (C. 1925. I I .  637) beweist Vf., daB diese Auffassung zu stark vereinfaeht 
ist; man muB vielmckr mit verschiedener Wirksamkeit der StóBe fiir verschiedene 
Fremdgase reehnen. Auch ist es prakt. unmóglich, einen festen Durchmesser fiir das 
3P1-Atom zu bereehnen, indem man fiir das am stśirksten wirksame Gas willkurlich 
/  =  1 setzt. So berechnet man (durch Verbesserung der Rechnung von FOOTE) mit 
/  =  1 fiir H„ den Radius des 3P1-Hg-Atoms zu r — 2,91 A (= 1 ,6  mai Radius des 
n. Hg-Atoms"). Mit dieser Zahl erhalt man fiir andere Gase die Werte f  =  0,2 (H„0),
0,1 (N2), 0,03 (Ar), 0,003 (He) (alles fiir den Vorgang 'iP 1 — ->• 1SI}). In  Gestalt von 
CO findet man aber ein noeh starker auslosehendes Gas, ais H 2; mit dem angefuhrten 
r-Werfc erhalt man fiir CO /  =  2,5. Man muB also entweder alle/-Werte umrechnen auf 
einen r-Wert, der sich aus /  =  1 fiir CO ergibt, oder —  was zweckmaBiger ist —  fiir Yer
schiedene Gase mit variablem r reehnen. Auch 0 2 gibt eine starkere Auslosehung 
ais H 2; doch beruht dies nach Vf. auf der HgO-Bldg. (Physical Rev. [2] 33. 309— 18 
Marz. Washington, Dep. of terr. Magnetism., C a r n e g ie  Found.) R a b in o w it s c h .

Harold W. Webb und S. C. Wang, Anregung von Natrium durch ionisierten 
Queclcsilberdampf. Aus einem Hg-Vakuumbogen wird leuehtender Hg-Dampf abgepumpt 
u. in einer Entfernunjr von etwa 15 cm vom Bogen mit einem Na-Dampfstrahl ver-
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Wege des Hg-Dampfstroms; diese Hilfselektrode setzt dio Anzahl der Hg+-Ionen 
im Strom bedeutend (auf 1/3) ab, erhóht dagegen die Anzahl der metastabilen Hg-Atome.
2. Ohne Aufladung der Hilfselektrode. Im  Falle 1 wird yorwiegend die Wrkg. der 
3P 0-Atome, im Falle 2. die der Hg-Ionen gemessen. In  dem durch 3P0-Atome erregten 
Na-Spektrum zeigt sich der von B e u t l e r  u . J o s e p h y  (C. 1927. I I .  2264) entdeckte 
Resonanzeffekt (Selektiye Anregung des Na-Niveaus 5 S u. 5 D, denen die Anregungs- 
energie 38 000 cm-1 entspricht). Ein analoger Resonanzeffekt zeigte sich aber auch 
im Fali 1., bei Anregung mit Ionen. Ais Erklarung wird yorgeschlagen: entweder 
Entstehung von 3P0-Atomen durch Rekombination von Ionen u. Elektronen ais 
Zwischenstufe, oder ein DreierstoB Hg-Ion + Elektron + Na-Atom. Letzterer Vor- 
gang wird auch fiir das yerstarkte Auftreten der Hg-Linien, die yon den Niyeaus
3 1S0 u. 3 3S1 ausgehen, yerantwortlich gemacht. (Physical Rev. [2] 33. 329— 40. 
Marz. Columbia Uniy., Phys. Lab.) R a b in o w it s c h .

Konstanty Narkiewicz-Jodko, Anregung der Strahlung einiger Mełalle durch 
Quecł:silberdampf im  Zustand des Naclileuchtens. In  den aus einer Entladung strómenden 
leuchtenden Hg-Dampf werden yerschiedene Substanzen eingefiihrt u. das entstandene 
Licht spektroskop, untersueht. Die Einfiihrung geschah durch Erhitzen der Substanz 
in einem in Hg-Dampfstrom hangendcn Ofchen. Es wurden folgende Linien beob- 
achtet: Na 5895,9 u. 5889,9 (aus Na u. NaCl); K  7699, 7665, 4047, 4044 (aus K  u. KC1); 
L i 6707,8, 6104, 4602 (aus LiCl u. L iJ); Cs 4593, 4555 (aus CsCl); Sr 6892,4607 (aus 
SrCl2); Rb 7950, 7811, 6298,5, 6206,5, 4215,5, 4201,8 (aus R b  u. RbBr„); Ba 5536 
(aus BaCl„); Cd 6438,5, 4799,9, 4678,1 (aus Cd); Tl 3775 (aus Tl u. T1C13); Ca 6572 u. 
4226,7 (aus CaO u. CaCl2). (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 
257—66. 1928. Warschau, Uniy., Inst. der Exper. Phys.) R a b in w o it s c h .

M. Dziedicki, tjbcr die Bildung und das Spektrum des Quecksilberhydrurs. Das 
Vorhandensein einer chem. Rk. zwischen Hg u. H  im Hg-H-Bogen wird bewiesen:
1. durch den raschen Abfall des H-Drucks, 2. dureh die Existenz eines Bandenspektrums. 
Die Hg-H-Verb. ist ein fester Kórper, der sich teilweise zers.; unl. in Hg. Die Reaktions- 
geschwindigkeit steigt mit steigender Stromspannung des elektr. Bogens. Die Bldg. 
von HgH ist yon einer Stabilisierung des H-Druckes begleitet. Die Hóhe dieses Druckes 
hangt ab yon der Stromspannung u. der Menge der gebildeten Verb.; der Druck sinkt 
mit der Erhóhung der Stromspannung. Bei einer Potentialdifferenz yon 9 V ist die 
Rk. sehr langsam u. kommt unterhalb 9 V zum Stillstand. Die Rk. im Hg-H-Bogen 
ist am schnellsten im kathod. Dunkclraum. Photochem. Rkk. im Hg-H-Bogen spielen 
bei der beobachteten H-Absorption keine Rolle. Dio Zersetzungsgesehwindigkeit von 
HgH sinkt mit Zunalime des Druckes. H im Hg-Bogen andert in keiner Weise die 
Hg-Strahlung. Das Bogenspektrum von Hg u. H  besteht aus: a) Hg (I)-Linien; 
b) Hg (II)-Linien; c) den sog. „enhanced lines“ , dereń Trager unbekannt sind; d) aus 
Linien des atomaren H ; e) aus Linien des sek. ll-Spektrums; f) aus Banden der Yerb. 
HgH. Das H-Snektrum wird im H-Hg-Bogen bei yerschwindend kleinen H-Mengen 
yorwiegend dureń H,-Moll. emittiert. Mit zunehmendem H-Druck nimmt die Emission 
der H-Atome yiel schneller zu, ais die der H 2-Moll. Bei beliebigem H-Druck erfolgt 
die Emission der Banden des Mol. HgH leichter u. energischer, ais die des H-Spektrums. 
Die Emission der HgH-Banden nimmt mit zunehmendem H-Druck zu bis zu einem 
gewissen Masimum; die Energie dieser Emission ist dann von derselben GróBenordnung 
wie diejenige des Hg-Spektrums. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego 3. 207—39. 1928.) Sc h o n f e l d .

Rufus H. Snyder, Beitrage zur Kenntnis des Slarkeffekls von Linien der diffusen 
Nebenserien des Silbers und Lithiums. Neuausmessungen des Starkeffekts an der 
Liniengruppe 6 2D — y 5 2P  (4212,76 A; 4210,87 A; 4055,44 A) des Ag u. den Linien 
4602,51 A u. 4132,93 A des Li. (Physical Rev. [2] 33. 354—60. Marz. Ohio State Uniy., 
Mendenhall Lab.) R a b in o w it s c h .

S. Kalandyk, L. Kozłowski und T. Tucholski, Die Metallspeklren in  Ex- 
plostoTisgasgemischen. Vff. untersuchten Metallspektren in Explosionsgemischen yon 
H 2-02, C0-02 u. Leuchtgas-02. Die Explosionen fanden in einer Stahlbombe statt, 
das Gas wurde mittels einer im Original abgebildeten Vorr. m it dem fein pulyerisierten, 
mit Sand gemischten Metallsalzstaub gesatt. SrCl2. Das Explosionsspektrum ist ident-. 
mit dem Spektrum deŝ  Salzes in der H 2-02-Flamme. Fast yollstandig yerschwinden 
nur die Banden, die zwischen 3650 u. 4130 liegen. —  CaCh. Das Explosionsspektrum 
unterscheidet sich vom Flammenspektrum durch groBere Intensitat der Funkenlinien
I I  u. K  u. durch das Yerschwinden der charakterist. Banden zwischen 3969 u. 3652. —
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FeSOi. Das Explosionsspektrum in H„-02 ist fast ident. m it dem Flammenspektrum, 
die iibrigen Ergebnisse miissen im Original nachgeselien werden. C'uC(2. Das Metall- 
spektrum in H 2-02 ist mit dem Plammenspektrum ident. Eine Anderung erfahrt nur 
das Bandenspektrum. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 
241—55. 1928. Posen.) Sc h o n f e l d .

A. Carrelli, Ober das neue SłreuwngspTiańomen: den Ramaneffekt. (Vgl. C. 1929-
I. 847.) Es wird reehner. bewiesen, daB die experimentellen Ergebnisse bzgl. des
Unterschieds in der Intensitat der gewohnliehen u. der antistokesschen Ramanlinien 
sowio bzgl. der yerschiedenen Polarisation der einzelnen Ramanlinien u. des Polari- 
sationsunterschiedes zwisclien Raman- u.Tyndallinien mit der H e is e n b e r g -Kr a m e r s - 

schen Dispersionstheorie im Einldang stehen. (Atti R . Aecad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 9. 165— 69. 20/1.) R a b in o w iTs c h .

C. R. Bailey, Das Ramanspektrum und das ullrarole Spektrum von Kolilendioxyd. 
Die Deutung der Ramanfreąuenzen 1284 u. 1392 om-1 des C02 durch R a s e t t i 
(C. 1929. I. 1788) ist nieht einwandfrei (Differenzbldg. zwischen dem Maximum eines 
einfachen BJERRUM-Dubletts u. dem Zentrum eines Doppeldubletts). Auf Grund 
einer Diskussion des CO,-Absorptionsspektrums (Sc h a e f e r  u .  P h il ip f s , C. 1926.
II. 332) kann wahrscheinlick gemacht werden, daB die beiden betrachteten Frequenzen
ein Doppeldublett darstcllen. Unter der Annahme der Existenz einer Bandę bei 1284 cm-1 
gelingt eine einfache Darst. des von B a il e y  u . L ih  (C. 1928. II. 1185) untersuchten 
C02-Emissionsspektrums. (Naturę 123. 410. 16/3. London, Univ. Coli., Sir W il l ia m  

R a m s a y  Lab. of Inorg. a. Physie. Chem.) L e s z y n s k i .

Hans Fromherz und Wilhelm Menschick, Optisclie Beziehungen zwischen Alkali- 
halogenidpliosphoren und Komplexsalzldsungen. Es kann gezeigt werden, daB die Ent- 
stehung von opt. erregbaren Krystallpliosphoren durch Zusatz von. Sehwermetallsalzen 
zu Alkalihalogenidsalzen auf eine ahnlichc Ursaehe zuruckzufiihren ist, wie die Auf- 
lósung von Sehwermetallsalzen in konz. Alkalihalogenidlsgg., namlieh auf die einseitige, 
stark deformierende Wrkg. der Schwermetallkationen auf die umgebenden Halogen- 
anionen u. die dadurch bedingte Assoziation der Atomionen zu Komplexionen. Es 
werden die fiir die opt. Erregbarkeit verantwortlichen charakterist., scharfen ultra- 
Tioletten Absorptionsbanden der von SMAKULA (C. 1928.1. 298) untersuchten Krystall- 
phosphore: Alkalilialogenid + Silberhalogenid u. Alkalihalogenid + Kupferhalogenid 
mit den entsprechenden komplexen Lsgg. von Silber- bzw. Kupferhalogenid in konz. 
Alkalihalogenidlsgg. verglichen. Es werden die Extinktionskurven der reinen Lsgg. 
von NaCl, NaBr, KCl, KBr, K J, NaClOt, AgCIO4, Cv.(ClO,)2, CuCL u. CuBr2 u. die 
der komplexen Lsgg. von NaCl + AgCl, KCl + AgCl, NaBr + AgBr, KBr + AgBr, 
K J  + AgJ, AgC104 + AgJ, KC1 + CuC12, KBr + CuBr2, KCl + CuCl u. KBr + 
CuBr durehgemessen. Durch graph. Subtralction der Extinktionskurven der reinen 
Lsgg. von denen der komplexen Lsgg. werden die Extinktionskurven der reinen Kom- 
plexe erhalten. Der Vergleich der Extinktionskurven der Krystalle u. der Lsgg. ergibt, 
daB die Absorptionsbanden der reinen Alkalihalogenidlsgg. gegenuber denen der Kry
stalle um etwa 30 m /.i nach Rot verschoben sind, wahrend die Absorptionsbanden 
der komplexen Alkalihalogenidlsgg. von Ag- u. Cu(II)-Salzen im  wesentlichen in Eorm, 
Lage u. Scharfe der Banden mit denen der entsprechenden Krystalle ubereinstimmen, 
die Banden sind hier nur um etwa 6 bis 10 m fi naeh Rot yerschoben. Aus dem Ver- 
haltnis der GróBe der Absorptionsbanden in den Krystallen u. in den komplexen Lsgg. 
folgt, daB nur 0,2 bis 2% der dem SchmelzfluB der Alkalihalogenide zugesetzten 
Schwermetallsalze in das Krystallgitter in opt. wirksamer Form eingebaut sind; dies 
steht in Einklang mit den Angaben von P o h l  (vgl. H il s c h  u . P o h l , C. 1928. I. 2908) 
u. B r e d ig  (C. 1928. I. 742). —  Die Zusammenhange mit yerwandten Erscheinungen 
(liehtelektr. Erregbarkeit von Krystallen durch Fremdfarbung erster Art, Beeinflussung 
der Lichtabsorption von kolloidem AgBr durch Ag-Ionen, Grunempfindliehkeit vor- 
belichteter AgCl-Emulsionen, Phosphorescenz der Sehwermetall-Erdalkalisulfid-Phos- 
phore, opt. Erregbarkeit von Krystallen mit Eigenfarbung) werden diskutiert. Zum 
SchluB wird die Frage aufgeworfen, welchem Bestandteil der Komplese die eharak- 
terist. Absorptionsbanden zuzuordnen sind. Die Starkę der Absorption sehlieBt die 
Zuordnung der Banden zu Verunreinigungen aus. Eine Diskussion der Verhaltnisse 
bei den Ag-Komplexen macht es wahrsoheinlich, daB die Bindung Ag-Halogen den 
wirksamen Chromophor darstellt. — Zur Messung der hohen Estinktionskoeffizienten 
war die Yerwendung sehr kleiner Schiehtdicken notwendig; es wird die Handhabung
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yon Mikrolcuvetten mit Scliicktdicken yon 1 bis 250 /« besckrieben. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B 3. 1— 40. April. Munchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Pkysik.- 
Ckem. Abt.) Leszynski.

N. Shirow, Herslellung von phosphorescierenden Korpern. I. Sulfide des Calciums, 
Strontiums und Bariums. Ais Grundkorper fur diese Klasse von Pkospkoren dienen CaS 
SrS, BaS. Sie wurden kergestellt durek Gliihen der entspreckenden Carbonate mit S; 
die yorangehende Uberfiihrung der Carbonate in die Oxyde ist uberfliissig, denn die 
aus CaC03 hergestellten Pkospbore sind wenig yersehieden yon den aus CaO lier- 
gestellten. Das bei der Rk. entstebende CaSO., u. CaO andert wenig die Qualitiit der 
Pkospkore, 75% CaS04 setzen die Lcucktkraft um kaum 8%  kerab. Ganz weiBer 
Marmor wird in techn. HC1 oder HN03 gel., die h. Lsg. wird mit H ,S gesatt., naek 
Abkiihlung mit H 202 yersetzt, gekoeht, filtriert u. mit (NH4)2S gefallt. E in soge- 
reinigtes Praparat genugt zur Herst. von Phosphoren fiir Vorlesungszw'ecke; diesen 
Reinheitsgrad nennt Vf. „phospbodepuratum." Fiir techn. Pkospkore genugt dieser 
Reinheitsgrad nicht, es empfiehlt sich dann von reinen Sauren auszugcken, bzw. die, 
wie oben, mit (NH4)2S gefallte M., m it reinem Ka!k (in W.) zu yermischen, kochen, 
filtrieren, Einleiten von C02 bis zur Lsg. des gebildeten Nd., Kochen, Filtrieren. Ein- 
dampfen der CaCl2-Lsg. bis zur Krystallisation des Hexahycłrats. Diese Reinheitsstufe 
nennt Vf. ,,phosphopurum“ . Fiir wissenschaftlichc Zwecke werden die so erkaltenen 
CaCl2-6 H 2Ó-Krystalle in dest. W. der Elektrolyse unterworfen u. kierauf wird die 
Lsg. iiber reinstes Filtrierpapier filtriert (Stufe: ,,phosphopurissimum“). —  Zwecks 
Umwandlung in Carbonat wird dic Lsg. des Chlorids, zweckmaBig in der Kalte, mit 
(NHj)2C03, oder, nack Sattigen mit NH3, mit C02 gefallt; der Nd. wird, nach langerem 
Stehenlassen, filtriert u. mit W., A. u. A. ausgewascken. — Fiir die Herst. yon SrS kann 
man von kauflickem SrCl2 bzw. Sr(N03)2 ausgehen, fiir BaS geht man yon Ba-Nitrat aus. 
Die Reinheit der zur Reinigung yerwendeten Materialien ist yon grdBter Bedeutung. 
H2S soli aus S oder aus hochsd. Mineralolen gewonnen werden; der S soli aus Anilin 
umkrystallisiert werden. —  Aufler den primaren Grundstoffen CaS, SrS u. BaS werden 
bei der Herst. der Phosphore noek sek. Stoffe yerwendet; Vf. untersuckte MgO u. 
CaWO,. —  Die iibrigen Bestandteile der Phosphore sind die Aktiyatoren u. FluBmittel; 
erstere wurden in 0,5%ig. wss. oder alkok. Lsg., letztere in krystallisiertem Zustand 
angewandt. —  Fiir die Herst. der Phosphore wurde folgende Standardmethode an- 
gewandt (vgl. VANIXO, Journ. prakt. Ckcm. 87 [1913]. 508): 1. Fur einfacke Pkospkore: 
Base RC03 40 Teile, S 6— 12 Teile, Reduktionsmittel (Zucker) 2 Teile, FluBmittel 
(Na-, K-, Li-Salze) 2 Teile, Aktivator (Nitrate) 2 ccm 0,5%ig. Lsg. —  2. Fiir kombinierte 
Phosphore: prim. Basen (K2C03) 30 Teile, sek. Basen (MgO-CaSO,,) 10 Teile, S 6 bis
12 Teile, Zucker 2 Teile, FluBmittel 4 Teile, Aktiyatoren, 4 ccm der 0,5% Nitratlsg. 
Gluhtemp. Helkot bis Strobgelb. Gliihdauer 20— 45 Min. Abkiiklung: Der Tiegel- 
inhalt wird gliihend in ein mit W. gefiilltes Cu-GefiiB ^ebracht. Ais Tiegelmaterial 
empfiehlt Yf. ein Gemisch von ger. Asbest mit CaO.

BaS gibt mit Rb, CaS u. SrS gbt mit Mn schleehtc Phosphore. Der beste gelbe 
Phosphor wurde aus SrBaS mit Pb, Cu, Sb, Tl erkalten. Der beste rote Phosphor 
wurde aus BaS mit Cu u. Rb hergestellt. In  erzeugt in CaS cin griinlichblaues, in SrS 
ein gelbgriines Licht; Zr erzeugt in SrS ein gelbgrunes, V in CaS ein blaugriines, Th 
in  CaS ein blauviolettes Licht; U gibt m it BaS ein schlecktes Resultat. Von den kombi- 
nierten rkosphoren haben sich ais gut erwiesen: SrS-Cu; CrS-U; SrS, U, Bi; SrBaS-Th, 
Pb, Cu; CaS-Tl, U, Bi, Rb. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński ckemitsckni 
Skurn.] 3. Teckn. Teil. 209—27. 1928.) SCHONFELD.

S. Wawilow und L. Tummermann, E in merkwurdiger Fali der Photolumines- 
cenz von Fliissiglceiten. In  zakkeicken untersuchten farblosen Fil. wird durch Be- 
strablung mit langweUigem Ultrayiolett (400—300 m/t) eine blaue Luminescenz 
heryorgerufen. In  allen Fallen sind bei gleicher Anregung diese Luminescenzspektren 
sehr ahnlich, die Intensitiit ist aber sehr yerschieden. Die Erscheinung wird an allen 
untersuchten Fil. beobachtet, das sind: ll.f i, H2SO.„ A., Aceton, B zl, Toluol, o-, m- 
u. p-Xylol, Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isobutyl-, Amyl-, Isoamylalkohol, Glycerin, GClv 
Hexan, Nitrobenzol, Amylenhydrat, Propionsaure, Pyridin, Dimethylamin, Paraffindl, 
Yaselinol, Ricinusól, Zuclcersirup, HCl, NaOH  u. Essigsćiure. Untersucht werden die 
Ausloschungserscheinungen, die Polarisation u. der Farbenumschlag bei Veranderung 
der anregenden Wellenlange. Die Verss. iiber den Triiger der Luminescenz sind nicht 
abgeschlossen, der Triiger ist aber in den Bestandteilen der Luft zu suchen. Das yon 
Y e n k a t e s w a r a n  (C. 1928. I I .  2705) bei der Streuung in Glycerin beobachtete kon-
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tinuierliche Spektrum ist wahrscheinlich der von den Vff. beobaehtcten Luminescenz 
zuzusehreiben. (Ztsclir. Pliysik 54. 270—76. 4/4. Moskau.) L e s z y n s k i .

F. KirchhoJ, Ober Phosphorescenz und photocJiemischc Wirkung einiger mit ultra- 
violettem Licht bestrahlter organischer wid anorganisclier Substanzen. Es mirde beob- 
achtet, daB eine Reilie organ. Substanzen nach Belichtung mit dem Lichte einer Hg- 
Quarzlampe siehtbare Phosphorescenzerscheinungen von relatiy langer Nachleucht- 
dauer zeigen bzw. eine deutlieke Wrkg. auf die photograph. Platte ausiiben. An einem 
ultrayiolett beliehteten Papier wurde unmittelbar nach. der Exposition eine Wrkg. 
auf die photograph. Platte festgestellt, ohne daB siehtbare Phosphorescenz auftrat. 
Die Unters. der Asche dieses Papiers ergab eine grauviolette Phosphorescenz von etwa 
5 Sek. Nachleuehtdauer, aber keine Wrkg. auf die photograph. Platte. Die photograph. 
Wrkg. des Papiers blieb auch bei Zwischenschaltung eines Blattes des gleiehen, aber 
unbelichteten Papiers erhalten, so daB also eine rein chem. Wrkg. ais Ursache der 
photograph. Schwiirzung nicht in Frage kommt. Dureh diese Beobachtungen yer- 
anlaBt, untersucht Vf. eine Rcihe von Substanzen, die im Lichte der Analysenąuarz- 
lampe eine starkę Fluorescenz zeigen:

Subst. (chem. rein)

Luminescenz- 
farbe im U.-V. 
der Analysen- 

quarzlainpe

Phosphores- 
cenzfarbe 

nach U.-V.- 
Bestrahlung

Siehtbare 
Nachleuclit- 
dauer in sec.

Wrkg. auf d. 
photograph. 
Platte nach 
U.-V.-Be- 
stralilung

F lu o re n ........................ j mtensiy hell- 
yiolett

bliiulich 10—15 deutlich

Phenyl-fl-naphthol. . . | intensiy dunlcel- 
yiolett

griinlich 5-8 kaum

Benzoin .......................... gelblich gelblich 3—5 —
Zn-Salz von organ. Sulfo-

saure ........................ intensiy hellgriin keine unter 2 deutlich
BaPt(CN)i .................... gelbgriin keine unter 2 sehr stark
Borsdure ........................ yiolett grunlich 6 keine
Ca-llypophosphit . . . yiolett blaBgelblich 3 —
Asche d. photoakt. Papiers blaulich-yiolett grauviolett 5 keine

Bei BaPt(CN)., (Rontgenschirm) ist nach 24 Stdn. die photochem. Nachwrkg. erst 
auf etwa 1/10 derjenigen direkt nach Aufhoren der Einstrahlung abgeklungen. (Phy- 
sikal. Ztschr. 30. 240— 41. 15/4.) L e s z y n s k i .

J. Plotnikow, Kritische Untersuchung der photochemischen Eigenschajten der 
Halogcne. Krit. Zusammenstellung von Ergebnissen der Unters. photochem. Rkk. 
des J 2 u. Br,. Im  Einzelnen werden diskutiert: Die Oxydation des H J  (hier ist die 
Fluchtigkeit des J 2 mit 0 2 zu berueksichtigen), die Rk. zwischen J 2 u. K-Oxalat, die 
Rlc. zwischen J 2 u. allo-Cinnamylidenessigsaure, die Addition von Br2 an Zimtsaure 
u. die Rk. zwischen Br2 u. o-Nitro-a-phenylzimtsaurenitrii. Vf. zieht den SchluB, 
daB zur Deutung der Reaktionsmechanismen das experimentelle Materiał nicht aus- 
reicht. (Journ. Chim. physique 26. 44—58. 25/1. Zagreb, Inst. phys. ohim. de la Fac. 
Techn. de 1’ Univ.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Zur Photochemie des Quechsilberjodids. Bei Verss. mit AgJ 
(Kinotechnik 1929. 56. 119) liatte Vf. gefunden, daB hier eine solarisationsahnliohe 
Umkehr ohne Zusatze sehon auftritt, ehe das Maximum der moglichen Schwarzung 
erreicht ist. Es werden nun analoge Erscheinungen an H gJ2 beobachtet. Dieses bildet 
sieh in Gclatine in der gelblichweiBen Modifikation, in Gummi arabicum aber in der 
bestandigeren scharlachroten Form von geringerem Dispersitatsgrade. Bei Verss. 
an Emulsionen des roten HgJ, wird festgestellt, daB keine Solarisation statthat, daB 
sich aber ein Endzustand der photochem. Wrkg. ausbildet, der durch weitere Belichtung 
n ich t verandert wird. Jodacceptorcn sind auf diesen Effekt ohne EinfluB. Die HgJ2- 
Emulsionen zeigen deutlich dem Schwarzschildeffekt entsprechende Erscheinungen. 
(Photogr. Korrespondenz 65. 97— 100. April. Schweinfurt.) L e s z y n s k i .

Thomas Iredale, Die Photolyse von Athyljodid. Es wird die Photolyse von fl. 
C„H;J in monochromat. Licht (X 365 m /i) untersucht. Die absol. Energie wird mit 
Thermoelementen bestimmt, der Umsatz durch Titration des befreiten Jods yerfolgt.
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In  Vorverss. wird. festgestellt, daB 02 fur die Photolyse keine Rolle 
spielt. Fur A 365 ist die Quantenausbeute =  1 fiir das Gcbiet AA 248—365 (Schwer- 
punkt 310) =  1,2. Hiernach wird bei der Photolyse direkt ein angeregtes Jodatom 
gebildet. Es wird angenommen, daB der EnergieiibersehuB in kinet. Energie iibergeht. 
Die Dissoziationswarme des C2H5J  ist 40 kcal., die Energie der Strahlung (A 365 m /<) 
entspricht 72 kcal.; da der UberschuB nur 32 kcal. bctragt, zur Dissoziation von H  J  
aber das Doppelte erforderlich wilre, ist die Annahme yon J"OB u. E m SCHWILLER 
(C. 1924. I I .  2313) —  Bldg. u. Zers. von H  J  —  nieht haltbar. Yff. weisen auf die Analogie 
zur Photolyse von H J  hin, die nicht uberraseht, da auch dem H J  keine Ionenbindung 
zugeschrieben wird. (Journ. physical Chem. 33. 290— 95. Febr. Univ. of Sydney.) L e s z .

E. C. C. Bały und N. R. Hood, Die Photosynthese naliirlich vorkommender Ver- 
bindungen. IV. Der Temperalurkoeffizient der Photosynthese von Kohlenhydraten 
aus Kohlensaure. ( III. vgl. C. 1927. I I .  2493.) Es besteht die Forderung, daB das zur 
Adsorption der Kohlensaure yerwandte Nickel- oder Kobaltcarbonat frei yon Spuren 
Alkali sei. Das laBt sich fiir Nickelcarbonat erreiehen durch Elektrolyse yon mit C02 
gesiitt. Leitfiihigkeitswasser zwischen Nickelelektroden. Vff. erhielten so ein Nickel- 
carbonat, das bei Konstanz aller anderen Bedingungen sehr konstanto Ausbeuten an 
Kohlenhydraten lieferte u. so ermoglichte, die Temp.-Abkiingigkeit der Ausbeuten 
zu bestimmen. Die Ausbeute steigt bis 31° linear an u. fallt iiber 31° scharf ab. Dies 
Ergebnis stimmt bemerkenswert mit den Yerss. WAEBURGs an Chlorella iiberein. 
In  allgemeinen Ziigen auch mit den anderen Bestst. der Temp.-Abkangigkeit der 
Photosynthese bei lebenden Pflanzen. Der ganze Vorgang der Aktivierung der Kohlen
saure kann auf Grund der yorliegcnden Verss. so angesehen werden, daB er in zwei 
Teile zerfallt: 1. Teilweise Aktiyierung der Kohlensaure durch Adsorption an der Ober- 
flache des Katalysators. 2. Eine weitere Aktiyierung durch sichtbares Licht. Da eine 
rein photochem. Rk. keine Temp.-Abhangigkeit hat, kann man schlieBen: Die Zahl 
der teilweise aktiyierten Molekuło in der adsorbierten Schicht, die dann in der Lago 
sind, in die schlieBliche Rk. im Licht einzutreten, ist in linearer Proportion.zur Temp. 
zwischen 1 u. 31°. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 122. 393— 98. 4/2.) E o e t h l .

N. Zchodro, Die Yeranderung der Leitfahiglceit gefarbter Subslanzen wahrend der 
photochemischen Reaktion. Es wird die elektr. Leitfahigkeit von mit Cyanin, Pinaterdol 
u. Pinachrom gefarbten Kollodiumhautchen wahrend der photochem. Rk. dieser Farb- 
stoffe untersucht. Das photochem. Verh. der imtersuchten Farbstoffe ist von L a s a r e w  

(Ann. Physik [4] 24 [1907]. 661) untersucht. Die Verss. werden im monochromat. 
Licht (AA 465 bis 657 m /u) ausgefuhrt. Die Zunahme der Leitfahigkeit wahrend der 
Belichtung ist proportional der absorbierten Energie. Hiernach ist die Leitfahigkeits- 
zunahme auf die bei der photochem. Rk. der Farbstoffe gebildeten Ionen bzw. Elektronen 
zuruckzufuhren. (Journ. Chim. physiąue 26. 59— 64. 25/1. Moskau, Inst. f. Physik 
u. Biophysik.) '  LESZYNSKI.

Bil. S. V. 2taghava Rao und H. E. Watson, Phoiotrope VerUndungen des Quech- 
silbers. (Journ. Indian Inst. Science Serie A 12. 1— 16. 14/12. 1928. ■— C. 1929. I. 
201.) L e s z y n s k i.

Bh. S. V. Raghava Rac und H. E. Watson, Photoelelctrische Emission von 
phototropen Quechsilberverhindungen. (Vgl. vorst. Ref.) Nach der Methodo yon To y , 
EDGERTON u . Y ic k  (C. 1927. I I . 1127) wird die photoelektr. Emission der folgenden 
phototropen Verbb. (vgl. yorst. Ref.) untersucht: HS-Hg-CNS, ClHgCNS, JHgCNS, 
BrHgCNSe, JHgCNSe, JHgCNO, HgCl2-2HgS, HgBr2-2HgS, HgJ,-2HgS, HgJ„-
2 HgSe, Hg(CNS)2-2 HgS, Hg(CNSe)„-2 HgS. In  fast allen Fallen ist die photoelektr. 
Empfindlichkeit der im Dunkeln hergestellten Praparate gleich Nuli oder sehr gering. 
Bei Bestrahlung mit ultrayiolettem Licht werden die Verbb. aber photoelektr. akt., 
die Emission steigt bis zu einem Masimum an u. bleibt ohne Ermudungserscheinungen 
konstant. GroBter Effekt bei HgJ2-2 HgS; bei 2 mm Druck in Luft ein photoelektr. 
Strom von 82-10“11 Amp. In  einzelnen Fallen zeigen die Stromanstiegskurven einen 
Knick, der auf die Bldg. intermediarer Verbb. hinweist. Im  Dunkeln u. in der Warme 
smkt die Photoaktivitat bis nahe auf die Werte fiir die frisch hergestellten Verbb. 
Die gedunkelten Praparate zeigen die gleiche Emission, wenn sie durch sichtbare, 
u. wenn sie durch ultrayiolettes Licht gedunkelt waren. Definierte Beziehungen zwischen 
Phototropie u. photoelektr. Aktiyitat konnten nicht aufgezeigt werden. Vff. yersuchen 
d.ie Ergebnisse auf Grund der Vorstellung zu deuten, daB das Licht erst eine Umwandlung 
der Verbb. in eine andere Modifikation bewirken muB, u. daB erst die durch diese Urn-
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wandlungen entstandenen Modifikationen photoelektr. akt. sind. (Joum. Indian 
Inst. Science Serie A 12. 17— 29. 18/12. 1928. Bangalore, Dep. of General Chem., 
Indian Inst. of Science.) LESZYNSKI.

Konrad Biittner, Slrom-Spannungs-Charakleristiken und Ermudungserscheinungen 
bei argongefullten Cadmiumzellen. Es werden Stromspannungscharakteristiken u. Er
mudungserscheinungen bei argongefullten Cd-Zellen diskutiert. Was zeitliche Kon- 
stanz u. Spannungsabkangiglieit anlangt, stellt die Cd-Ar-Zclle ein sehr exaktes MeB- 
instrument dar. Die Schwierigkeiten liegen in der yerschiedenen Empfindlicłikeit 
der einzelnen Zellen besonders am langwelligen Ende u. in der Lagerang des opt. 
Schwerpunktes bei yerschiedenen Sonnenhohen, Storungen, die sich beim Vergleick 
von Sonne u. kiinstliehen Lichtąuellen erhohen. Durch Vorschalten von Glasern — Vf. 
verwandte Bathenower Brillenglaser u. Schott-Minosglaser —  kann teilweise Abkilfe 
geschafft werden. (Strahlentherapie 32. 403—06. 17/4. Potsdam, Meteorolog.
Observat.) N o e t h l in g .

A. S. C. Lawrence, Soap films: a study of molecular ind iv iduality . London: Bell 1929.
(142 S.) 8°. 12 s. 6 d. net.

A2. Elektrochemie. Thermochemie.

Shridhar Sarvottam Joshi, Untersuchwig von Reaktionen in  ionisierten Gasen 
vom Slandpunkte des Faradayschen Oesetzes. Nach einer Zusammenfassung der bis- 
herigen Massungen iibsr die Giiltigkeit des EARADAYsckcn Gesetzes auch fiir ionisierte 
Gase war den dio Ergobnis.se von Messungen der M/F-Wo rte (M  =  Grammol, F  =  Elek- 
trizitatsmenge in Earad) fiir dic Zers. von N20 im SlEJIENS-Ozonisator mitgeteilt. 
In  der Disku3sion werden die Rssultate mit denen von W a r b u r g  uber die Ozonisierung 
von 0 2 vergliehen u. die Rolle des photoehem. EEfekts bei der Entladung auf derartige 
Rkk. erwogen. (Trans. Faraday Soo. 25. 143—47. April. London, TJniv.) H a n d e l .

Pr. KlingelfuB, Der numerische Wert des Planckschen Wirkungsęuaniums h nach 
den Konstanten aus der Elelclrodenfunktion und dem, Minimumpolential. (Vgl. C. 1929.
I. 1539.) Die PLANCKSche Konstantę laBt sich berechnen, indem  das Minimumpotential 
fiir ein Gas ais Konstantę u. fiir Luft gleich der elektrostat. Einheit des Potentials 
gesetzt wird. (Ztschr. Physik 54. 300—02. 4/4. Basel.) L e s z y n s k i .

Niels Bjerrum, Neuere Anschauungen iiber Elektrolyte. Zusammenfassender 
Vortrag iiber den heutigen Stand der Dissoziationstheorie. Das Verh. der Ionen folgt 
einerseits aus den interion. Kraften u. aus der Wechselwrkg. zwischen Ionenladungen 
u. Losungsm. Die Aggregatzustando werden ais Folgę der interion. Krafte gegenuber 
der durch die Temp. bedingten therm. Energie aufgcfafit. Nach dem Ubergang zu 
den wss. L=gg., u. damit zur von O n s a g e r  erganzten DEBYE-HuCKELschen Theorie 
wird die B 3rechnung der Verdiiunung3warme besprochen, welche nach D e b y e  in guter 
Ubereinstimmung der darauf beruhenden Berechnungen mit dem Experiment durch 
die Dipoleigg. der W.-Molekule bedingt wird. Alle Berechnungen stimmen jedoeh 
nur fiir sehr verd. Lsgg., da die DK. dss Losungsm. in etwas konz. Lsgg. nicht einwand- 
frei bestimmt werden konnte. Bei Lasungsmm. mit kleinercr DK. ais W. sind diese 
Schwierigkeiten noch erheblicher. Uber die Ursache der Losliehkeit der Elektrolyte 
herrscht die Ansicht von F a ja n s  vor, daB sie in der Differenz der Losungawarme der 
Ionen u. der Gitterenergie zu suchen ist. D ie  mathemat. Behandlung dieser Theorie 
von B o r n  wird angefiihrt. Um die Eigg. schwacher Elektrolyte wiederzugeben, werden 
gleiehzeitig chem. Dissoziationsgrade u. physikal. Koeffizienten benutzt. Es wird 
darauf hingewiesen, daB man zwischen ion. u. molekularem Aufbau eines Aggregates 
recht scharf zu unserscheidcn imstande ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1091 
bis 1103. 1/5.) H a n d e l .

Max Wien, Uber den Spannungseffekt der elektroiytischen LeitfahigJceit in  sehr 
starken Feldern. Im  AnschluB an eine friihere Arbeit (C. 1927. I I .  902) wird iiber ex- 
perimentelle Daten zum Bsweise der tlbereinstimmung der Leitfahigkeit fiir unendliche 
Verdiinnungen mit dem Grenzwerte des Spannungsefrekts der elektrolyt. Leitfahigkeit 
in sehr hohen Feldern berichtet. Bsim Vergleiche mit dem Konz.-Effekt wurde fest- 
gestellt, daB der Grenzeffekt bei den untersuchten Lsgg. mit dem Konz.-Effekt u. 
fiir kleinwertige Ionen auch mit den, aus der DEBYE-ONSAGERschen Theorie sich 
ergebenden Werten gut iibereinstimmt. Zu den Verss. wurden die Ferricyanide von 
K , Li, Ba, die Ferrocyanido von K  u. Ba, dann MgCrQ4 u. MgS04 angewandt. Nach
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D e b y e -Ea l k e n h a g e n  soli bei geniigend starkom le ld  der EinfluB der Ionenkrafte 
yerschwinden. Durch etwaige Assoziation mii fi to der Grenzeffekt niedriger sein, ais 
der Konz.-Effekt. Wegen der obengenannten tjbereinstimmung der Grenz- u. der 
Konz.-Effekte ist ein EinfluB der Assoziation in den untersucliten Eallen nicht an- 
zunehmen. (Ann. Physik [5] 1. 400— 416. 9/2. Jena, Univ.) H a n d e l .

H. Falkenhagen, Zur Theorie der Gesamtkurve des Wien-Effekłes. Vf. erliiutert 
den Zusammenhang des WiENschen Effektes (daB die Leitfahigkeit der Elektrolyte 
durch Erhóhung der Eeldstarke zunimmt u. aueli den Wert fur unendlicho Verdiinnung 
erreicht) mit dem Dispersionseffekt. Nacli einer Berechnung der GroBenordnung der 
Eeldstarke, bei welcher der W iENsche Effekt bemerkbar wird, erklart Vf. das Auf- 
treten des letzteren durch das Ausbleiben der Ionenatmosphare bei sehr hohen Eeld- 
starken. Die bisher nicht gelungene Deutung der Gesamtkurye des W iENschen Effektes 
ist T o m  Vf. durchgefiihrt u. experimentell qualitativ, kontrolliert worden. Hiernach 
ist die Rełaxationskraft der Geschwindigkeit des Ions fur kleine Gesehwindigkeiten 
proportional. Mit wachsender Eeldstarke biegt die Kurve der Rolaxationskraft um 
u. nahert sieh einem Grenzwerte, der von der Konz., DE., Temp. u. der Wertigkeit 
abhangt. Das OHMsche Gesetzgilt also nicht mehr, u. der Wei't fur unendliche Ver- 
diinnung wird mit dem Grenzwert erreicht. (Physikal. Ztschr. 30. 163— 65. 15/3. 
Leipzig.) H a n d e l .

H. Possner und M. W ien, Die Leitfahigkeitsdnderung ic&sseriger Salzlósungen
in  Gegenwart neutra.hr Molekule (Rolirzucker). Auf Grund von Leitfahigkeitsmessungen 
an Lsgg. einer Reihe von Salzen, mit einem hohen Geh. an Rohrzucker, wird der EinfluB 
dieses Nichtelektrolyts untersucht. D ie  Aquivalentleitfahigkeit ist bei den Zuckerlsgg. 
stark herabgcsetzt u. betragt nur 2,4— 0,6% derjenigen in wss. Lsg. Der aus don Ver- 
suchsergebnissen berechnete Konz.-Effekt wurde mit den nach der D e b y e -On s a g e r - 

schen Theorie berechneten Zahlen vergliehen u. in manchen Eallen gute tlbereinstimmung 
festgestellt. (Physikal. Ztschr. 30. 161— 63. 15/3. Jena.) H a n d e l .

Victor K. La Mer, Die Neutralsalzwirlcung. Krit. Betrachtung der neuesten 
Theorien der Elektrolytlsgg., insbesondere der Rolle der Ionenaktiyitaten. (Catalyst 14. 
No. 3. 2— 3. Marz. Columbia-Univ.) H a n d e l .

I. M. Kolthoff und Wouter Bosch, Einflu/3 von Neutralsalzen auf die Gieich-
gemchte von Siiuren mit Basen. V II. Das scheinbar unregelmaftfge Yerhalten der Mischung 
einer scliicaclien Bose und dereń Salzes auf die Verdiinnung und auf den Zusaiz eines Neu- 
tralsalzes. Die Dissoziationskonslante von Pyridin, Pyramidon und p-Pfienylendiamin. 
(VI. ygl. C. 1928. I I .  2626.) Vff. bestimmen die Dissoziationskonstanten (bei 18°) 
durch pH-Messung an Mischungen der freien Basen u. der salzsauren Salze yon Pyridin 
(K  =  1,4-10”°), Pyramidon (6,9-10-10) u. p-Phenylendiamin (1,1-10~8 bzw. 3,5-10~12) 
bei yerschiedenen Verdunnungen. Eiir unendliche Verdiinnung wird estrapoliert. Die 
Extrapolation fur die ersten beiden Basen ist unsicher; der Verdimnungseffekt ist 
weniger ausge]5ragt, ais der De Bye-HuC KELschon Gleichung entspricht. Der EinfluB 
des Zusatzes yon KC1, NaCl, LiCl, KBr, KN 03 u. K J  auf den pn-Wert yon Mischungen 
der Basen mit ihren einwertigen Salzen u. ebenso yon Mischuneen der ein- u. zwei- 
wertiften Salze von p-Phenylendiamin wird untersucht. Der EinfluB des Anions auf 
den Wert yon log (/,//„), wobei / j  bzw. f 0 die Aktiyitatskoeffizienten des Baseions bzw- 
der undissoziierten Basc bedeuten, ist annahernd aleich fiir die untersuchten Anionen 
aiiBer Pyramidon, was der Bldsz. undissoziierter Salze, bzw. der Komplexbldc'. zu- 
zuschreiben ist. Die Wrkg. yon KC1 auf den obigen Ausdruck ist ahnlich, wie bei 
Mischungen schwacher Siiuren mit ihren Salzen. Der Wirkungsgrad des Kations wachst 
in  der Reihenfolge L i <  Na <  K, also umgekehrt, ais wie bei Sauresystemen. Zur 
Erklarung dieses Verh. wird angefiihrt, daB NaCl u. LiCl das Ionenprod. yon H 20 
yergrdBern. (Rec. Tray. cliim. Pays-Bas 48. 37— 48. 15/1. Minneapolis, IJniv. of Minne
sota.) H ande l.

Seizi Kaneko, Die eleklromotorische Kraft des Trockenelements. Die EK. des 
Trockenelements wird unter Zugrundelegung der folgenden Rkk. berechnet:

1. Zn + 2 MnO, + 2 NH4C1 =  Zn(NH3)2Cl„ + Mn,Os + H20,
2. 2 Zn + 4 NH4C1 + 3 Mn02 =  2 Zn(iSTH3j,CL + Mn„03 + 2 H„0,
3. Zn + MnO, + 2 NH4C1 =  Zn(NH3),Cl„ + MnO +  ELO,
4. Zn + i/a 0 2 + 2 NH4C1 =  Zn(NH3)2Cl2 + H 20.

Es werden die Werte 1,605 bzw. 1,367 bzw. 1,160 bzw. 1,720 V errechnet. Da der 
experimentelle Wert 1,63 V ist, kann angenommen werden, daB 1. die Rk. des Trocken-
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elements darstellt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 37 B. Febr. Tokyo, 
Ministry of Communicat., Electrotechn. Lab.) L e s z y n s k i .

Naoto Kameyama, Uber die dem Bleiakkumulator zugrundeliegende Reaklion. 
(Zusatzliche Mitt.) Wahrend friiher (C. 1929.1. 1426) zur Berechnung der Yerminderung 
der freien Energie bei 25° fiir die Bk.:

Pb02 + 2 H ,S04 + Pb — >- 2 PbS04 + 2 H 20 
fiir die freie Energie des PbO, die Werte von W e sc o t t  (C. 1920. I I I .  906) benutzt 
wurden, wird diese jetzt aus folgenden Werten berechnet:

Reaktion

Pb +  >/20 2 — PbO ........................
PbO +  H20 — >• Pb02 +  I I2 . . . .
H2 +  V202 H „ 0 .............................

Hieraus folgt unter Annahme von S 

Pb02 + 2 H„SO., + Pb

—44921 cal (25°) 
+41747 cal (17°)
—56560 cal (25°)

PbOa =  15,57 u. SpbO =  18,81 fiir die R k .: 
— ->• 2 PbSOj + 2 H„0

A F2Ko — — 93 950 cal., wahrend die friihcre Rcchnung (1. c.) den Wert — 93 416 cal. 
ergeben hatte. Hieraus ergibt sich die EK. zu 2,0359 V (friilierer Wert 2,024 V); dieser 
Wert stimmt bis auf 0,9% dem Experiment iiberein (experimentcller Wert: 
2,018 V, vgl. C. 1928. II . 129), u. liefert so eine neue Bestatigung der Doppelsulfat- 
theorie. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 35 B—36 B. Febr. Tokyo Imp. 
Univ., Dep. of Applied Chem., Fac. of Engin.) L e s z y n s k i .

C. W. Davies. Die Eichung von Leitjdhigkeitszellen zur Verwendung mit ver- 
diinnlen Losungen. I . : lei 18°. Durch Beachtung der Rolle der interion. Krafte erblickt 
Vf. die Notwendigkeit, die fiir Salzlsgg. iibliche Losungsm. Jiorrektion zu modifizieren. 
Durch die Korrektion erfaliren die nach der KoHLRAUSCHschen Formel berechneten 
A 0-Werte eine Erniedrigung yon mindestens 0,06 Einheiten. Durch Anwendung auf 

bekannte Daten fiir KC1 ergibt sich die Glcichung A  =  129,85 — 79,8 ]/C ais Basis 
zur Best. der Zellenkonstanten bei niedrigen Konzz. (Trans. Faraday Soc. 25. 129— 33. 
April. Aberystwyth, Univ. Coli.) H a n d e l .

J. Grindley und C. W. Davies, Die Eichung von Leitfahiglceitszellen. IL  Die 
Leitfdhigkeil von Kaliumchlorid bei 25°. (Vgl. yorst. Ref.) Die Messung der Leitfahigkeit 
wss. KCl-Lsgg. bei Konzz. unter 0,0015-n. ergab zur Best. der Zellenkonstanten tjie 

Gleichung A — 150,59 — 109,0 ]/c (c =  Konz. in Aquivalent/Liter.) (Trans. Faraday 
Soc. 25. 133— 37. April. Aberystwyth, Univ. Coli.) H a n d e l .

W. M. Mazee, Die elektromotorische Kraft von SilberjSilbtrcliloridlKalorruil-Zellen. 
Zur Priifung der Reproduzierbarkeit von Ag/AgCl-Elektroden wurden Ag u. AgCl 
nach yerschiedenen Methoden hergestellt u. das Potential der daraus kombinierten 
Ag/AgCl-Elektroden bei 25° gemcssen. Gefunden wurden: 42,2; 44,2; 44,4; 46,6 Milli- 
Yolt. Vf. glaubt den Wert 46,6 fiir die meisten Ag/AgCl-Elektroden yerallgemeinern 
zu kónnen, da die dabei yerwendete Form des Ag u. AgCl den allgemeinsten Er- 
selieinungsformen derselben entspricht. (Trans. Amer. elektrochem. Soc. 55. 8 Seiten. 
30/5. Amsterdam, Uniy. Sep.) H a n d e l .

P. Herasymenko, J. Heyrovsky und K. Tancakivsky, Maxima von Slrom- 
Spannungsku.rven. I I I .  Elektrólyse von Quecksilbersalzldsungen mit feslsteliender und mit 
tropfender Qv.ecksilbcrkalhode. (II. vgl. C. 1928. I. 2910.) Fiir die Abseheidung yon 
Hg aus Nitratlsg. werden mehrerc Kuryen wiedergegeben. Dio mit feststehender Hg- 
Elektrode erhaltenen Kuryen sind den an der Tropfelektrode erhaltenen analog. Durch 
starken Elektrolytzusatz wird das Maximum niedriger. Die Stromstarke wird yor 
dem diskontinuierlichen Abfall besonders dureh Adsorption gefordert. Derselbe soli 
durch Bldg. einer inneren, mit Hg-Salz bedeckten Schicht zustandckommen. (Trans. 
Faraday Soc. 25- 152— 59. April. Prag, Uniy.) H a n d e l .

J. DorŁman und R . Jaanus, Die Rolle der Leitmigseleklronen beim Ferronmgnelismus
I. Teil. Ausfiilirliche Wiedergabe der bereits (C. 1929. I. 1422) referierten Unterss., 
nach denen beim Ni die Leitungselektronen allein die Rolle der Elementarmagnete 
spielen miissen. (Ztschr. Physik 54. 277— 88. 4/4. Leningrad, Phys.-Techn. Lab.) L esz .

J. Dorfman und I. Kikoin, Die Rolle der LeitungselektronenbeimFerromagnelismus.
I I .  Teil. (I, ygl. yorst. Ref.) Die Diskussion der thermoelektr. Messungen (ygl. C. 1929.
I. 1422) an Ni fuhrt zur numer. Best. des Spinmomentes des Leitungselektrons im
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Metali; er ergibt sieh zu einem BoHRschen Magneton mit einer Genauigkeit von 5%. 
Perner ergibt sieh, daB die Anzahl der Lcitungselektronen im Ni yon der Temp. abhiingt, 
sie betrilgt beim Curiepunkt etwa 78,5%, beim absol. Nullpunkt etwa G0% der Anzahl 
der Atome. (Ztschr. Physik 54. 289—96. 4/4. Leningrad, Phys.-Teehn. Lab.) L e s z .

H . Błaszkowska-Zakrzewska, Bestimmung der Dampfspannung von Chlor
pikrin bei Temperaturen von etwa 100°. Die Dampftension des Chlorpikrins bei 98—105° 
wurde naeh der Methode der strómenden Luft bestimmt, d. h. es wurde der Gewichts- 
verlust des Chlorpikrins beim Durchstrómen einer bestimmten Luftmenge festgestellt. 
Eiir die Unters. wurdo ein neuer Thermostat angewandt, der „ebullioskop. Thermostat“ , 
der in Anlehnung an das Ebullioskop yon SwiJJTOSTAWSKI (Buli. Aead. Sei. Polonaise 
A. 1924. 59) konstruiert wurdo u. der die Einhaltung konstanter Tempp. mit der Ge
nauigkeit yon ^  0,01— 0,02° bei hohen Tempp. gestattet. E r g e b n i s s e :  Dampf- 
druek yon Chlorpikrin:

t (Temp.) P  Dampfdruck i/T  (Lufttemp. im Sammler) )g P

98,0° 502,1 0,0026954 2,7008
100,0° 532,0 0,0026810 2,7259
102,0° 564,4 0,0026668 2,7516
103,0° 567,6 0,0026596 2,7540
104,0° 583,0 0,0026525 2,7657
105,0° 597,0 0,0026455 2,7760

(Roczniki Chemji 8. 210— 18. 1928. Warschau, Physikal.-chem. mil. Gasinst.) Sc h o n f .

H. Błaszkowska-Zakrzewska, Methode zur Messung der Dampftension fiir  sehr 
Heine Substanzmengen. Dampftension des Chlorpikrins. PuBend auf der „unter- 
getauchten Kugelmcthode" yon Sm it h  u .  M e n z ie s  u. unter Anwendung des ebullioskop. 
Thermostats der Vff. wurde eine Methode zur Messung der Dampftension fiir ldeine 
Substanzmengen ausgearbeitet u. die Dampftension des Chlorpikrins bei 78— 112° 
bestimmt. Die Ergebnisse sind im Original graph. dargestellt. Es wurden die Kon- 
■stanten a, fi, y der Pormel, die die Abhangigkeit des Dampfdrucks des Chlorpikrins 
yon der Temp. wiedergibt [Ig p =  a —  /?/(273 + t) — y lg (273 + /)] erreehnet. Diese 
Konstanten beziehen sieh auf Chlorpikrin yon 0° bis zum Kp. (Roczniki Chemji 8.
219—28. 1928. Warschau.) SCHONFELD.

Herbert J. Brennen, Eine neue Zustandsgleichung. Die Arbeit ist eine vor- 
iaufige Mitteilung. Vf. geht auf die VAN DER WAALSsche Zustandsgleichung zuriick 
u. weist auf ihre mathemat. Mangel hin. Im  krit. Punkt miissen hekanntlich alle drei 
Wurzeln der Gleichung zusammenfallen, um der Wirklichkeit zu entsprechen. Hieraus 
erwąchsen drei Bedingungen fiir die Gleichung. Um diesen zu geniigen, muB sie drei 
Parameter enthalten, die aus den Bedingungen zu best-immen sind. Die Gleichung 
von v a n  d e r  W  a a ls  geniigt dem s c h e i n b a r ,  da sie die drei Parameter a, b u. B 
entliiilt. Bei unendlich wachsendem Volumen muB die Gleichung in die einfache Gas- 
gleiehung pv — R  T iibergehen, wo R  eine universelle Konstantę ist, die Gaskonstante. 
Daher enthalt die VAN DER WAALSsche Gleichung in Wirklichkeit nur zwei Parameter, 
u. ist somit mit der mathemat. Anforderung nieht im Einklang. Beim tJbergang zur 
reduzierten Zustandsgleichung treten die bekannten, zahlenmaBigen Unstimmig- 
keiten mit dem Experiment auf, fiir die reduzierten Grofien yon a, bu . dem krit. Koeffi- 
zienten K. Einen Sehritt weiter in der Anpassung an die Wirklichkeit ging D i e t e r iCI, 

indem er das yom Kohasionsdruck herriihrende Glied a/V2 durch a/Yn ersetzte u. den 
Wert yon "  ermittelte, fiir den b =  Vk!4 wiirde, dem experimentell gefundenen Mittel 
fiir yerschiedene Stoffc. Die erste Modifikation des Vfs. besteht darin, das Kohiisions- 
glied gleichfalls zu a/Vn anzunehmen u. n ais den fehlenden dritten Parameter zu be- 
trachten. Es wird weiter gezeigt, daB die reduzierten Werte fiir a, b u. n durch ein
fache Beziehungen miteinander yerkniipft u. einfache Eunlctionen des krit. Koeffi- 
7-ientcn K  sind, der somit eine grundlegende Bedeutung fiir Zustandsgleiehungen dieser 
Art gewinnt. Setzt man K =  s/3, so ergibt sieh die VAN DER WAALSsche, setzt man 
K  =  15/4, die DiETERiCische Zustandsgleichung ais Spezialfall einer viel allgemeineren 
Gleichung. —  Der Vf. sieht eine physikal. Stiitze fur die Verallgemeinerung der 
.YAN DER WAALSschen Gleichung in  der modernen elektr. Auffassung der Kohasions- 
krafte, die yerschieden sein miissen mit der indiyiduellen Natur der Atome bzw. Mole
kule. Weitere Betrachtungen gelten der mutmaBlichen Natur der Funktionen yon
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a, b u. n. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 11— 18. Jan. North
western Univ.) K y r o p o u l o s .

J. A. V. Butler, Fimdamentals of chemical thermodymanics; pt. I: Elementary theory and
applications. New York: Macmillan 1929. (217 S.) 12°. Lw. §2.—.

Walter Schottky, Thermodynamik. Dio Lehre von d. Kreisprozessen, d. physikal. u. chem.
'/eriindergn. u. Gleichgewichten. In Gemeinschaft mit Hermann Ulic hu. Carl Wagner.
Berlin: J. Springer 1929. (XXV, 019 S.) 4°. M. 56.— ; Lw. M. 58.80.

As. Kolloidchemle. Capillarchemie.

A. Kniga, Uniersuchung von semikolloiden Losungen. 25 ccm Na2WOt (0,5-n.) 
wurden mit 25 ccm HN03 (0,5-n.) in der Kalte yersetzt. 50 ccm des Gemisches wurden 
in den Dialysator gebracht u. in ein GefaB mit 500 ccm W. eingetaucht. In der auBeren 
Lsg. wurde stiindlich der IF03-Geh. bestimmt. Ein Gegenyers. wurde bei 90° durch- 
gefuhrt. Die Diffusion von H2WO.t ist bei 90° erheblicli gróBer ais bei Zimmertemp. 
Der W 03-Geh. des Dialysats erreicht in der Kalte (I) 0,208%, bei 90° (II) 0,267%. 
Das Ultrafiltrat enthielt (I) 1,89%, (II) 2,55% W 03. —  Es wurde die Refraktion 
der Gemische von 10 ccm Na2W 04 (0,5-n.) mit 2, 4, G, 8 u. 10 ccm HC1 (0,5-n.) unter- 
sucht (vgl. DUMANSKI, C. 1926. I. 3128). Der nD verkleinert sich in dem Mafie, 
ais die zugesetzte HCl-Menge groBer wird. Die nD-Kurve des Rk.-Gemisches liegt 
hóher ais die nn-Kurve der Komponenten, was auf den Ubergang aus dem Stadium 
der Komplexbldg. in das Kolloidstadium zuriickzufuhren ist. — Messungen der Vis- 
cositiit ergaben, daB mit zunehmendem Rk.-Verlauf zwischen Na2W 04 u. HC1 die 
Viscositiit zunimmt. Bei Erhóhung der Verdiinnung wird dieser Viscositiitsanstieg 
schwilcher, aber auch die Rk.-Geschwindigkeit wird dann kleiner. AuBerdem wurde 
der EinfluB von Kationen auf die Rk.-Geschwindigkeit untersucht. Am aktivsten 
waren K-Ionen, es folgen Na- u. Li-Ionen. Erhóhung der KCl-Konz. erhoht die fallende 
Wrkg. von HC1 auf Na2W 04. Der Charakter der Anderung der Geschwindigkeit der 
untersuchten Rk. zeigt, daB sie zu den autokatalyt. Rkk. gehórt. Koagulationsverss. 
der semikolloiden Wolframsaurelsg. ergaben, daB mit der Erhóhung der Wertigkeit 
des Kations seine Koagulationsfahigkeit zunimmt. Die Alkalimetalle gliedern sieli 
nach der lyotropon Reihe, die durch diese Ionen hervorgerufene Koagulation ist um- 
kehrbar. A. erhoht die Empfindlichkeit des Sols zu den Kationen Li', Na', K\ Ca", 
Ba”. Die Konzz. von A l"' u. Ce'" werden durch A. nicht yerandert. A. schiitzt das 
Wolframsauresol hinsichtlich der Ionen Zr u. Th. —  t)ber die am Wolframsiiuresol 
durchgefijhrten Messungen der elektr. Leitfahigkeit orientieren die Tabellen u. Kuryen 
des Originals. Ein aus HN03 u. Na-Wolframat mit sofort darauffolgender Dialyse 
hergestelltes Sol I  (0,1512 g WÓ3 in 10 ccm) zeigte die spezif. Leitfahigkeit X =  0,005524; 
sie sinkt mit der Verd. u. andert sich nur wenig mit der Zeit. Sol I I  (aus dem Wol- 
framat mit HN03, der Dialyse aber erst nach Erscheinen starker Opalescenz unter- 
worfen) enthielt 16,1 g W 03 im Liter; es zeigte eine starkę Zunahmc der Leitfahigkeit 
mit der Zeit. Die disperse Phase des Sols I geht ganzlich durch das Ultrafilter, wahrend 
das Sol I I  teilweise zuruckgehalten wird. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.]
61. 197—211.) SCHONFEM).

P. A. Thiessen und Otto Koerner, Kolloides Eisenoxyd ohne eleklrolytartige Bei- 
mengungen. Zur Darst. eines reinen Eisensols wurden 2,5 ccm einer alkoh. Lsg. von 
definiertem mehrfach umlcrystallisiertem Ferriathylat (ygl. C. 1929. I. 2864) mit
0,004576 g Fe/ccm in 200 ccm W., das mehrfach bei Verwendung eines Feingoldkuhlers 
mit KMn04 destilliert war, unter kraftigem Riihren eingetragen u. der A. durch Kochen 
oder Durchleiten von C02-freier Luft bei Zimmertemp. entfernt. —  Diese Hydrosole 
sind empfindlicher ais kolloide Goldlsgg. u. flocken bereits unter dem EinfluB der 
Kohlensaure der Luft. Die relatiy groBte Stabilitat herrscht bei Konzz. yon 0,2—0,08 mg/ 
ccm Fe,03 in der kolloiden Lsg. Verd. Sauren wirken nicht zuerst fallend, sondern 
fiihren das Sol direkt in klare Fe-Salzlsgg. iiber. Die Sole waren sehr schwach negatiy 
geladen u. ihre pn prakt. neutral. Infolge Teilchenaufladung wirkte sowohl Zusatz 
sehr kleiner Mengen von OH' wie yon FeCl3 etwas stabilisierend, wobei FeCl3 das Sol
positiy umlud. __Diese fast elektrolytfreien Eisenhydrosole haben zum Unterschied
von den bekannten ublichen Eisensolen durchau3 lyophoben Charakter. Die Lyophilie 
der durch Peptisation entstandenen Eisensole muB demnac.h dem EinfluB der Losungs- 
genossen zugeschrieben werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180- 115— 19. 8/4. 
Góttingen, Inst. f. anorgan. Chem. d. Univ.) COHN.

X I. 1. 199
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B. Anorganische Chemie.
Max Trautz, Beitrage zur Chemie des Schicefels. I. Zur Kennlnis des Systems 

Schwefel-Chlor. Einleitend berichtet Vf. iiber den bisherigen Stand der Kenntnis des 
Systems Schwefel-Chlor. — D ie  M e s s u n g e n  h o m o g e n e r  G a s g l e i e h -  
g c w i c h t e i m  S y s t e m  C l - S .  (M. Trautz u. H. Acker.) Die bei 140 u. 250° 
ausgefiihrten manometr. Messungen, bei denen ais Ausgangsprod. ein Gemiscli von 
S,C1, u. Cl2 angewandt wurde, ergaben bei 250° nur sehr geringe Uberdrucke, also 
Andeutung von Spaltungen mit Molzunabme. Verss. mit SchwefeliiberscliuB zeigen, 
daB 2 S8 mit 4 Cl2 in abschbarer Zeit nicht quantitativ reagieren. —  Z u r  K i n e t i k  
u. D y n a m i k  d e r  E i n w .  v o n  C h l o r  a u f  f l i i s s i g e s  S2C12 o d e r a u f  
S e h w e f e l .  (M. Trautz, Lilii Eva v. Broeckerf, H. Klippel, A. Rick u. A. Hoff
mann). Colorimetr. u. dilatometr. Verss. zeigen, daB bei der Einw. gel. Chlors auf S2C12 
in homogener El. das Cl2 chem. nach 1. Ordnung in die Rk. eingeht. Die Rk. wird durch 
hohcre Chloride stark katalysiert, olme Katalysator verlauft sie anfangs sehr langsam. 
Auch die Einw: von Cl2 auf S2C12 im System Gas-Fl. ist nach anfanglicher Antokatalyse 
i n bezug auf Chlor eine Rk. 1. Ordnung u. ist fast unabhiingig von der Temp. Das 
Schema:

1. S2C1, -f Cl2 — >- 2 SCI, (sehr langsam);
2. S2C12 + Cl2 ^  S2C1„ (rasch);
3. S2C14— > 2 SCI2 (sehr langsam);
4. SC12 + Cl2 =f*= SC14 (sehr schnell);
5. S2C12 + SC14 — ->- SCI, + S2C14 (meBbar schnell),

wobei SC14 ais Autokatalysator wirkt, steht mit den Befunden im Einklang. -— Messungen 
der Losliehkeitsgleichgewichte zwischen Chlor u. fertigcm, reinem S2C12 einerseits 
u. zwischen Chlor u. frisch aus Schwrefel u. ubersehussigem Chlorgas entstehendem 
S2C12 andererseits ergeben eine 3-mal so groBe Loslichkeit im letzten Fali wie im ersten; 
die Messungen sind jedoch wegen der katalyt. empfindlichen SCl2-Bldg. sclileclit 
reproduzierbar. Aus den Lóslichkeiten wird die molare Lósungswarme von CU in  
S„Cl2 zu rund 3,5 kcal. bereehnet. Die Bildungswarme von S2Cl2 aus S + Cl, wird zu 
14,5 kcal gemessen. Messungen der Lósungswarme von Cl, in S2C12 ergeben je nach 
den Bedingungen u. Rk.-Prodd. in Ggw. eines Katalysators Werte zwischen 9 u. 
14 kcal. Das 1. Cl-Atom wird mit 9, das spatere mit weniger kcal. gebunden. Daraus 
ergibt sich fiir die Bildungswarme von SCl2 (in S2Cl,-Lsg.) aus S2C12 + Cl, 9— 10 kcal. 
u. von SCU 12— 14 kcal.; beide Werte sind noch etwas hypothet. —  B e i t r a g e  
z u r  K i n e t i k  d e r  E i n w i r k u n g  v o n  C h l o r  a u f  L ó s u n g e n  v o n  
S e h w e f e l  i n  S2C1, (M.Trautz u. H.Klippel). Die manometr. Verfolgung ergibt, 
daB die Rk. bzgl. Cl2 u. S2 nach 1. Ordnung ycrlauft u. fast unabhiingig von der Temp. 
(29—34°) ist.— D a s p-T-D i a g r a m m fiir  C h l o r s  c k w e f e l ;  D a m  p f d r u c  k- 
k u r v e  (M. Trautz, A. Rick, H. Acker). Nach der dynam. Methode wurden die 
Kpp. von fertigem S2Cl2 bei verschiedenen Drucken gemessen. Bei langerein Sieden 
iiber 100° farbt sich das S,C1, oft plótzlich rot (offenbar SCI2-Bldg.), wobei der Kp. 
sofort sinkt. Bei den Dampfdruckmessungen an frisch bereitetem S2C1, tritt kein 
Farbenumschlag auf. Bei 100° ergeben sich gleiche Drucke, bei hólieren Tempp. 
steigt der Dampfdruck des frisch dargestellten S2C12 steiler an ais der des fertigen. •— 
D a m p f d r u c k k u r v e  v o n  S c h w e f e l l s g g .  i n  S2C12; j i - i - D i a g r a mm  
(M. Trautz u. A. Rick).. Auch bei den Dampfdruckmessungen von Schwefellsgg. 
in S2C12 wird kein Umsehlag beobachtet. Der Dampfdruck von S2C1, wird bei ńiederen 
Tempp. durch Zusatz von Sehwefel bis nahe an 72 Atom-% kaum erniedrigt (vermutlich 
Bldg. von fliichtigerem S2C1), erst bei hoheren Tempp. (obcrlialb 100°) wird der Dampf
druck durch Sehwefel erniedrigt. —  L ó s u n g s w a r m e n  v o n  [Srh] i n S2C12. 
Mit waehsender S-Konz. nimmt die Lósungswarme von [Sru] in S2C1, ab, voraussichtlich 
weil in yerdiinnteren Lsgg. S in kleineren Moll. auftritt. Auch die Lósungswarme 
von Cl2 sinkt bei hoheren Cl2-Konzz. Die Ergebnissc stehen im Einklang mit denen 
anderer Forscher. — S p e z i f .  W a r m e n  i m  S y s t e m  Cl-S. Die spezif. Wannen 
von S„CU, von Lsgg. von rhomb. Scjbwefel in S2Cl2 u. von Chlor in  S2Ól, wurden 
gemessen. Die spezif. Warme von S2C12 wird bei” 22° zu 0,22 ^  2,8% gefunden. — 
x„—xfl - D i a g r a m  m u. P o l y t h i o n c h l o r i d n a c h w e i s  (M. Trautz u.
H. Acker). Um die Abhangigkeit der Dampfzus. xg von der der FI. xn  im System 
S-CI zu untersuchen, wurde der aus ihr entstehende Dampf mit N, in ein mit 
Toluol-C02 auf — 80° gckiihltes GefaB getrieben u. analysiert. Da in dem Dampf
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mehr S gefunden wird ais S2C12 entspricht, so ist damit die Existenz yon Poly- 
thionchloriden im Dampfzustand erbracht, ais solches wird S2C1 walirseheinlich 
gemacht. —  D i c h t e n  u .  R e i b u n g e n  d e r  L sg g .  v o n  S o d e r  v o n  Cl2 
i n S2C12 (M. Trautz u. O. Loth). Die Messungen wurden an frisehen u. an gealterten 
Lsgg. zwischen 0 u. 40° yorgenommen. Die D.D. der Lsgg. von Cl2 in S2C12 zeigen erst 
in der (legend zwischen 10 u. mehr Mol.-% Cl2-t)bersehuG beschleunigten Abfall. Die
D.-Kurven der Lsgg. yon S in SjC^ krijmmen sich stark in der nachsten Na.bc von 
S2C12. Alterung der Schwefellsgg. ist fast ohne EinfluD (ygl. Tabellen u. Kurven im 
Original). — A n a l y s e n m e t h o d e n  (M. Trautz, A. Rick, O. Loth). Clilor- 
sehwefel oder Lsgg. von S oder Cl2 in S2C12 wurden nach der Methode von Ca r it js , 

R u f f  u . F is c h e r  analysiert, an der einige kleine Andcrungen yorgenommen wurden.
—  G a s  - G l c i e h g e w i c h t e  i m  S y s t e m  S-CI. SaCl, ist bekanntlich beim 
Kp. (411° absol.) merklich zerfallen, so daB die Dampfphase iiber der F I. auBer S2C12 
noch andere Mol.-Gattungen enthalten muB. Zu erwarten ware cin Zerfall unter Bldg” 
von S8 u. Cl2 oder SC12 oder SC14. Wie aher die thermodynam. Betrachtungsweiso 
zeigt, erscheint ein Zerfall unter Bldg. von S8 ais ausgesehlossen, wahrend eine Schatzung 
der Bildungswarmen von Polythionchloriden das Auftreten yon S2C1, S4C12, S3C12 
neben SC12 (bzw. S2C14), namentlich von S2C1 + SCI, wahrscheinlich erscheinen 
liiBt. (Ztsehr. Elektrochem. 35. 110—34. Marz. Heidelberg, Uniy.) E. J o s e p h y .

N. Jefremow und A. Wesselowski, U ber den Bronigekalt in  den Ssolilcamschen 
Karnalliten. Die Ssolikamsclien Karnallite enthalten erheblicke Br-Mengen, der Br- 
Geh. ist nur etwas niedriger ais der der deutschen Karnallite. Die Bromgewinnung 
ist nach dem „kalten Verf.“ durchaus moglich. Moglicherweise ist das Br in den 
Karnalliten nicht nur an Mg, sondern aueh an K  gebunden. Auch geringe Jodmengen 
wurden in den Karnalliten gefunden. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitseheskoi 
Promyschlennosti] 5. 1365—69. 1928.) S c h o n f e l d .

A. Smits, Die allotropen Modifikationen des Phosphors. (Vgl. C. 1929. I. 1200.) 
Fortsetzung der Kontroyerse zwischen N i COLAIEW (C. 1928. I I .  632) u. Vf. iiber 
die Anzahl der Modifikationen des Phosphors (3 oder 4). (Compt. rend. Acad. Sciences 
188. 390—92. 28/1.) L. W o l f .

Johannes Probst, Uber die Gewinnung von Unterphospliorsdure durch Eimuirkung 
von Hypoclilorit auf rolen Phosphor. Statt Chlorkalk (Sp e t e r , C. 1928. I. 480) yer-
wendet Vf. Alkalihypochloritlsg. ais Oxydationsmittel u. gibt folgendes Rk.-Schema
an: 2 NaOCl + P + H 20 — ->• 2 NaCl + H2P03. Um Chloratbldg. durch eintretende 
Ansauerung zu yerhindern, miissen geringo Mengen Alkalilauge zugefiigt werden. 
Zur Darst. wird in W ., enthaltend 0,2 Mol. Alkalihvdroxyd u. 1,5 Mol. Hypoehlorit 
im Liter, unter Riihren bei 5° roter Phosphor eingetragen. Ausbeute 25% des Phosphors 
an umkiystallisiertem Reinsalz NaHP03-3H20. — Best. des Phosphorgeh. durch 
Uberfuhren in Ag2P03, Lósen des abfiltrierten Nd. in Ammoniak zu [Ag(NH3)2]OH 
u. Fallen des Sil bers ais AgCl. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 179. 155—60. 19/2. 
Dresden, Techn. Hochsch., Anorgan.-chem. Inst.) L. W o l f .

W. Plotnikow und Sophie jakubson, t)ber eine Yerbinduruj des Phosphor- 
pentachlorids mit Brom. Durch therm. Analyse u. durch Krystallisation aus CS2 
stellen Vff. die Existenz der Verb. PCl5-5Br2 fest, die bei 25° unter Zers. schmilzt, 
bei 14— 15° bei Ggw. der Mutterlauge ohne Keńnzeichen der Zers. haltbar ist. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. A. 138. 243— 45. Nov. 1928. Kiew, Ukrainisehe Akad. d. 
Wissensehaften.) L. W o l f .

E. Comec und H. Krombach, Die Gleicligeuńchte zwischen Wasser, den Nitraten 
und Sulfaten des Natriums bei 90 und 50°. Das Zahlenmaterial umfaBt 29 Bestst. der 
Zwei- u. Dreisalzpunkte des Systems NaN03-Na2S04-KN03-K2S04-H20, yollstandig 
fiir 90 u. 50° u. eine Reihe von Bestst. zur Umgrenzung des Darapskitfeldes bei 66,5°. 
Demselben Zweck dienen eine Best. bei 55° u. die Angaben des spezif. Gewiehts fiir drei 
Dreisalzpunkte. Aus letzteren wird auf Grund eines Temp.-spezif. Gewicht-Diagramms 
unter Benutzung von 10 Angaben die Umwandlungstemp. im 4-Salzpunkte NaN03, 
Na2S04, K N 03. Darapskit zu 60° bei dem spezif. Gew. 1,647 ermittelt. Die durch 
andersartige Interpolation oder experimentell schwer zugangliehe Zus. dieser Lsg. 
kann aus dem Zahlenmaterial mit ausreichender Genauigkeit interpoliert werden. Fiir 
75° liegen samtliche Punkte dieses Systems u. eine genauere Festlegung der Zweisalz- 
linie Na2S04 ■ Glaserit schon yor (C. 1929. I . 2741). Das Darapskitfeld tritt erstmalig 
bei 74° auf der Linie NaN03-Na2S04 der ąuadrat. Darst. auf, u. schiebt sich ais spitzer 
Keil zwischen das NaNOs- u. Na2S04-Feld, sich auf Kosten des Natriumsulfatfeldes
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yerbreiternd, mit der Spitze auf die if-Seite gerichtet, bis (bei 60°) das K N 03-Feld 
erreicht ist. Die Paragenese Darapskit, NaN03, Na2S04, welche fiir 66,5° nur unsieher 
graph. zwischen 60— 70 g KN03 auf 100 H20 festgelegt werden kann, geht bei 60° 
(Viersalzpunkt) iiber in die Paragenese NaN03, KN03, Darapskit einer- u. Darapskit, 
Na2S04, KN03 andererseits. Ober die weitere Versohiebung des letzteren Punktes 
ist um so weniger yorauszusagen, ais A b d u l  H a m id  (vgl. 1. e.) schon fiir 90° ab- 
weiehend die bei tieferen Tempp. sieher erreichte Paragenese Darapskit, Na2S04, Glaserit 
angibt. (Caliehe 10. 396— 401. Dez. 1928. StraGburg, Univ.) F r ie d r ic h .

G. Leimbach und A. Pieifienberger, Das System NaN0.i-Na,iS0yMgClr H,i0 
im Temperaturbereich von 0, 10, 25, 75 und 100°. Die Arbeit betrifft das ąuinare System 
mit der Kombination der Ionen Mg, Na2, Cl2, (N03)2, S04 unter Besehrankung auf 
solche Lsgg., welehe an NaCl gesatt. sind, wie dies auch bei den v a n ’t  HoFFsehen 
Unterss. der ozean. Salzablagerungen geschehen ist. Das Zahlenmaterial umfafit bis 
jetzt nur die Tempp. 0,10 u. 25°. Es treten ais Bodenkórper auf: MgCl2- 6H20, MgS04 • 
HgO, MgS04 • 6 H20, MgS04 • 7 H„0, Astrakanit, Na2SO,1; Na2S04 • 10 ELO, Darapskit, 
NaN03, NaCl, Mg(N03)2-6H20, u. alle diese Bodenkórper sind auch bei der graph. 
Darst. nach J a n e c k e  im gleichseitigen Dreieck unter AusschluB von Na2 u. Cl2 in 
den Randgebieten vertreten. Die Lsgg. wurden wegen der zu erwartenden Verzógerungs- 
erscheinungen mehrere Woehen mit den Bodenkórpern geriihrt u. bei dereń Unters. 
ausgiebiger Gebrauch von dem Polarisationsmikroskop gemacht. Die sehon bearbeiteten 
Systeme wurden nur zum Teil einer Nachunters. unterzogen. Aus dem Dreieeks- 
diagramm wurden die Krystallisationsbahnen abgeleitet u. durch Vers. wurde der 
Verlauf der isothermen Verdampfung u. der Krystallisationsendpunkt ermittelt. Der 
letztere liegt bei 0° im Viersalzpunkt MgS04-7 H20, Mg(N03)2-6H20, MgCl2-6H20, 
NaCl bei 25° in einem analogen Punkt, in dem Kieserit an die Stelle von Bittersalz 
tritt. Da die sehr viel Mg-Salze enthaltenden Lsgg. fiir die Salpeterindustrie geringeres 
Interesse haben, wurde bei diesen darauf verziehtet, noeh bestehende Unsieherheiten, 
die eine Folgę der sich hier hiiufenden Schwierigkeiten sind, zu beseitigen. (Caliehe 10. 
447— 65. Jan.) F r ie d r ic h .

G. Spacu und O. Voicu, Beitrag zur Kenntnis der Doppelsalze. Mitt. XVIII 
(XVII. vgl. C. 1928. II. 1197.) Aminę, die Doppeloxalaten entsprechen. Es wurden
5 Doppelsalze, davon 3 Aminę dargestellt u. untersucht. 1. Durch Silttigung einer 
K 2C204-Lsg. mit NiC204-2 H 20 erhalt man ein Salz, das seine W.-Molekule stufenweise

abgibt u. daher die Formel [Ni[g2 q4|2]k 2 + H 20 erhalt. 2. [ N i ^ ° ' ),2]K2 + 2 H20

stellt man dar aus einer Lsg. von Benzylamin in Benzin u. NiC204 • C20 4K 2 • 6 H 20. 
Das Amin ist blau, stabil, in W. 1., hydrolysierbar. Gibt beim Erhitzen zunachst W. 
ab, dann Benzylamin. 3. [Nien3](C204K 2)-3 H 20 wird dargestellt aus einer Lsg. von 
Athylendiamiii in absol. A. u. NiC20.4 ■ C204K 2 • 6 H ,0 .' Das rosa Amin lóst sich in 
W. mit yioletter Farbę auf. Bei Zugabe von A. gibt es K2C204 ab. 4. Nach der Vor- 
sckrift von E a m m e l s b e r g  erhalt man ein in W. 1. rotes Salz von der Formel

-f 4 H20. 5. Das entsprechende Amin j^C o ^ f^ ^ jK , + 2 H 20 wurde

aus einer Lsg. von Benzylamin in Benzin u. CoC204-C204K 2-6 H20 gewonnen. Das 
rosa gefarbte Salz ist unl. in W. u. organ. Losungsm. u. wird durch Mineralsauren 
zersetzt. (Bulet. Soe. §tiin£e Cluj 4. 154— 64. Nov. 1928. Cluj, Lab. f. anorg. u. anal. 
Chem. d. Univ.) G u r ia n .

G. Spaeu und J. Dick, Beitrag zur Kenntnis der Struktur der Doppelsalze. 
X IX . Mitt. Aminę, die den Doppelsalzen aus der Klasse der Bromide entsprechen. (XV III. 
vgl. vorst. Ref.) Vff. studieren die Rkk. zwischen Benzidin u. yerschiedenen Metall- 
hexabromostannaten. Die Base wurde in absol. A. oder W.-freiem Aceton gel. Je nach 
dem Losungsm. karni man die erhaltenen Doppelsalze in 3 Gruppen teilen. 1. Das 
Benzidin wurde in absol. A. gel. u. mit den Hesabromostannaten zur Rk. gebracht. 
Vff. erhielten: [SnBra][MnBzd6]-2 H 20 ; [SnBre][NiBzds]-8 H 20; [SnBr6][NiBzd6]-
4 H20; [SnBre][CoBzd0]-4 H20. Alle 4 Verbb. sind Hexamine, in denen Benzidin 
die Rolle einer 1-wertigen Base spielt. Die Rkk. yollziehen sich im allgemeinen ahnlich 
wie mit Piperazin. Die H 20-Molekiile befinden sich auBerhalb des Komplexes, ihre 
Anzahl hangt von der Rk.-Dauer u. von der Darst.-Methode ab. Alle diese Aminę 
sind fein krystallin, wenig bestiindig an der Luft u. im Licht, lósen sieh unter Hydrolyse 
in h. W. u, werden von Mineralsauren zers. — 2. Das Benzidin wurde in W.-freiem Aceton
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gel. u. zur Darst. von 3 Komplexsalzen benutzt: [ S n B rJ^M n ę ^ ^ j • 2 H20; [SnBr„]-

[NiC H 5o ] '8H2° ; [SnBr6][Co^jj-5o  j  • 6 H 20. In  allen 3 Salzen befindet sieh ein

Molekuł Aceton im Innern des Komplexes. Die Salze sind krystallin, viel bestandiger 
ais diejenigen der 1. Gruppe, zersetzen sieh in der Warme u. in Sauren, sind in W. 1.
—  3. Die folgenden Salze wurden durch Einw. von in Aceton gel. Pyridin auf die Aminę 
der 2. Gruppe erhalten. Das Aeetonmolekiil wurde durch Pyridin substituiert. Es

wurden dargestellt: [SnBr6] [N ig d=]-8H20; [ S n ^ J ^ I n g ^ ] ;  ■

5 H 20; ^ S n ^ | j ^ N ip ^ 5J -4 H 20. Die Salze sind krystallin, bestandig, gelb bis

braun gefarbt, in W. 1., in organ. Losungsmm. unl. (Bulet. Soc. §tiin£e Cluj 4. 187 
bis 210. Nov. 1928. Cluj, Lab. f. anorg. u. anal. Ch. d. Univ.) Gtjman.

L. Wertenstein, Ober die HersteUung von reiner Radiumemanation. (Sprawozdania
i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 267—77. 1928. —  C. 1928. I I . 
2113.) Sc h o n f e l d .

Herbert Topelmann, Die Amphoterie des 1Blei(2)- und des Blei(4)oxyds. (Vgl. 
C. 1929.1. 2905.) Der allgemein-ehem. Charakter u. die Amphoterie von 2- u. 4-wertigem 
Bleioxyd werden im Zusammenhang mit dem Bau der Bleiatomionen erórtert. —  Die 
Loslichkeit verschiedener Bleioxydpraparate in W. u. Natronlauge bei 25° u. die spezif. 
Leitfahigkeit gesiitt. wss. Lsgg. wurden experimentell bestimmt. Bei Loslichkeits- 
bestst. wurden folgende Fehlerąuellen festgestellt. 1. Verschiedene TeilchengróBe 
der Oxyde fuhrt zu yerschiedenen Ergebnissen. 2. In  verd. Lsgg. treten Storungen infolge 
derKorrosion von GlasgefaBen durch alkal. Bleilsgg. ein. Fiir die Dissoziationskonstante 
des Blei(2)oxyds folgt aus Verss. K  =  8,1 • 10—12 (Bleioxyd ais einbas. Saure) u. K ■—
9,6-10“4 (Bleioxyd ais einsaurige Base). Der Quotient der Konstanten ais MaB der 
Amphoterie hat fiir das Blei(2)oxyd den Wert 8,4’ 10“°. Die Lóslichkeitsprodd. 
Cpb02H ■ X  Ch- u . CpbOH■ X  Coh' werdenfiirdas weiBe W.-haltige Praparatzu 10,1 • 10-16 
bzw. 2,56-10-8, das Lóslichkeitsprod. CpbOsH.' X Ch- aucli fiir das olivenfarbene 
Bleioxyd zu 7,9-10_ls bestimmt. Fur das Aktivitatenprod. des Blei(4)oxyds ais zwei- 
bas. Saure Ah-2 X Apb04H2"  wird der Wert 4,4-10"33 gefunden. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 121. 320—64. AprO. Leipzig, Phys. Chem. Inst. der Univ., Chem. Abt.) Gur.

H. Krepelka und F. Toul, Aujlósung von Silber in  Wasser. Es wurde gefunden, 
daB reines Ag in gewohnlichem dest. W. 1. ist, u. zwar 0,01—0,037 mg/l, je naeh der 
Einwirkungsdauer (7— 21 Tage). Reduziert man jedoch die Ag-Oberflache mit H2 u. 
befreit das W. von C02 u. atmosphar. Gasen, so findet keine Lsg. statt. Sie muB also 
die Folgę der Wrkg. yon gel. 0 2 sein. (Chem. News 138. 244— 47. 19/4. Prag, 
Univ.) H a n d e l .

Wendell M. Latimer and Joel H. Hildebrand, Reference book of inorganic chemistry. London: 
Macmillan 1929. 8°. 16 s. net.

D. Organische Chemie.
J. B. Conant und A. H. Blatt, Die Wirlcung ton Grignardreagens auf liock- 

verzioeigte Carbonylverbindungen. Vff. yersuchten, komplexe tert. Alkohole u. aus 
diesen Hexaalkyliithane auf folgendem Wege herzustellen:

R\ R\ R\ / R
|> C = 0  +  RMgX — > R^C-OH  -->■ R-—C—X > R ^C - C ^R

Es ergab sieh aber, daB die typ. Additionsrk. mit dem GEIGNAED-Reagens auf- 
hort, die Hauptrk. zu sein, sofern hochverzweigte Yerbb. angewendet werden. Neben 
dem’ n. Additionsprod. konnten 3 andere wichtige Rkk. festgestellt werden. Welche 
der 4 Rkk. yorherrscht, hangt yor allem von der Natur der Alkylgruppen im Gr ig n a r d - 

Reagens u. in der Carbonylverb. ab. Sind prim. Alkylgruppen zugegen, so scheint 
die Additionsrk. in solchem Umfange yorzuherrschen, daB zufriedenstellende Ausbeuten 
des erwarteten Carbinols yorauszusehen sind. Komplikationen treten auf, wenn ver- 
zweigte Alkylgruppen anwesend sind. Neben der Additionsrk. kónnen dann noch Red., 
Enolisation u. Kondensation einhergehen. Es ergab sieh, daB es nicht mCglich ist, 
tert. Alkohole, die mehr ais 2 sek. oder tert. Alkylgruppen enthalten, herzustellen.
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Wird z. B. Isobutyron mit Isopropyl-MgBr oder łert. Butyl-MgCl behandelt, bo 

bilden sieh 80% Diisopropylcarbinol. Wird Isopropyl-tert.-butylketon oder Di-tert.- 
butylkełon mit denselben Reagenzien behandelt, so tritt Red. ein, u. es werden die ent- 
spreehenden sek. Alkohole gebildet. Selbst im Falle yon Aldehyden ist die Red.-Rk. 
klar ersichtlieh, wenn sek. G r i GNARD -Reagens auf Trimethylacetaldehyd wirkt, u. 
es tritt keino Addition ein, wenn łert. Butyl-MgCl angewendet wird. Mit Isobutyron 
u. Methyl-MgJ erfolgt Addition zu 78%. Dasselbe Keton addiert Benzyl-MgCl u. 
gibt 80% des tert. Aikohols; mit C,H5MgBr sinkt aber die Ausbeute an tert. Alkohol 
auf 54%, u. es erfolgt daneben zu 23% Red. Mit n-Propyl-MgBr wurde nur 30% 
Addition u. 30% Red. beobachtet, walirend mit Butyl-MgBr 40% Addition u. 13% 
Red. erhalten wurde. Ais erste Regel ergab es sieh also, daB fiir eine gegebene Carbonyl- 
verb. der Betrag der Red. mit der Lange der Alkylgruppen im Reagens anwaehst. 
Derselbe Effekt konnte bei Pinakolin beobachtet werden. Mit Methyl-MgJ erfolgt 
keine Red., mit Propyl-MgCl zu 20% u- mit Butyl-MgBr uber 30%. Viel wiehtiger 
ais die Lange der Alkylgruppe im Reagens ist aber seine Komplexitat. Die Red. yon 
Isobutyron durch n-Butyl-MgBr betragt 13%, mit tert. Butyl-MgCl 80%, u. in letzterem 
Falle konnte keine Addition beobachtet werden. Ebenso wie die Lange u. Komplexitat 
der Alkylgruppe im Reagens die Red. befordert, wirken diese Eaktoren in gleicher 
Weise in der Carbonylyerb. Diese Wrkgg. beschranken die Anwendbarkeit der 
GltlGNARD-Rk. fiir die Darst. tert. Alkohole. Es ergibt sieh jedoch eine geeignete 
Methode fiir die Red. hochyerzweigter Ketone zu den entsprechenden sek. Alkoholen. 
So werden Isobutyron, Penta- u. Hexametliylaceton durch tert. Butyl-MgCl mit sehr 
guten Ausbeuten reduziert. Neben der Red. wurde Enolisation u. Kondensation beob
achtet. Diese beiden Rkk. seheinen auf Methylketone oder auf Carbonylverbb. mit 
einer CH2-Gruppe in Verb. mit der Eunktionsgruppe beschrankt zu sein. Wird Plienyl- 
essigester m it Isopropyl-MgBr in Beriihrung gebracht, so entweicht ein Gas, u. nach 
Zers. ist das Rk.-Prod. a,y-Diphenylacetessigester (iiber 90%):

20,H,0H,C0,C,H, +  2(CB,),CHMgBt->-C.H,CC0,0,H, 
C.H,CH,<5oMgB, + C A O M 6B,. +  2C,H,

Wird Trimethylessigsaureathylester m it tert. Butyl-MgCl behandelt, so kann selbst 
nach dem Kochen keine Rk. beobachtet werden. Der Ester bleibt unangegriffen.

V e r s u c h e .  Methyl-tert.-butylcarbinol. Aus 0,25 Mol. Acetaldehyd in A. u. 
8 Moll. tert. Butyl-MgCl (80%). Phenyluretlian, E. 75—76°. —  Diisopropylcarbinol. 
Aus 4/io M°l. Isobutyraldehyd u. 0,7 Mol. Isopropyl-MgBr. Kp. 134— 138° (78%). 
Phenyluretlian, C1.jH210 2N, kange Nadeln aus A. u. PAe., F. 96—99°. —  Isopropyl- 
tert.-butylcarbinol. Aus 0,9 Mol. Isobutyraldehyd u. 2,2 Moll. tert. Butyl-MgCl (44%). 
Phenyluretlian, F. 89°. Daneben entstehen 20% Isobutylalkohol. —  Didthyl-n-butyl- 
carbinol, C9H ,0O. Aus 0,5 Mol. Diatliylketon u. 1 Mol. n-Butyl-MgBr (60%). Kp.10E 116 
bis 118°; d2\ =  0,8409; n^o =  1,4360. 3,5-Dinitrobenzoat, C12H i4O0N2, F. 101°, 
aus A. — Methyl-n-butyl-tert.-butylcarbinol, C10H 22O. Aus 0,5 Mol. Pinakolin u. 1,0 Mol. 
n-Butyl-MgBr (25%)- Kp.13 84—87°; rf20,, =  0,8487; nu20 =  1,4409. Daneben entsteht 
Pinakolinalkoliol (30%) mit dem Phenylurethan vom F. 79°. —  Metliylisopropyl-tcrt.- 
butylcarbinol, C9H 20O. Aus Pentamethylaceton u. 0,3 Mol. CH3MgJ (60%). Kp.c 56 
bis 57°; (i20., =  0,8564; nj)20 =  1,44 30. — Diisopropyl-n-butylcarbinol, Cu H210. Aus 
0,5 Mol. Isobutyron u. n-Butyl-MgBr (40%). Kp.45 115— 118°; d-°i — 0,8487'; nj,20 =  
1,4435. Daneben entsteht Diisopropylcarbinol (13%), das auch mit 78% Ausbeute 
aus Isobutyron u. Isopropyl-MgBr u. mit 80% aus Isobutyron u. tert. Butyl-MgCl 
erhalten wurde. —  Isopropyl-tert.-butylcarbinol. Aus Pentamethylaceton u. Isopropyl- 
MgBr (88% ) oder tert. Butyl-MgCl mit 90% Ausbeute. —  Di-tert.-butylmethylcarbinol, 
C,pH220. Aus Hexamethylaceton u. CH3MgJ (78%). F. 39—41°, Kp. 184—191°. — 
Di-tert.-butylcarbinol. Aus Hexamethylaceton u. Isopropyl-MgCl oder tert. Butyl-MgCl 
(69%). — Diphenylacetessigester. Aus 3/10 Mol. Phenylessigester u. 0,5 Mol. Isopropyl- 
MgBr (94%). F. 78°. (Journ. Amcr. ehem. Soc. 51- 1227— 36. April. Cambridge 
[Mass.], Univ.) K in d s c h e r .

J. B. Conant, C. N. Webb und W. C. Mendum, Trimethylacetaldehyd und 
Dimethylathylacetaldehyd. (Vgl. yorst. Ref.) Diese Verbb. wurden auf folgendem Wege 
synthetisiert:

I^COH R3CC1 — > R,CMgCl R,CCfI2OH — R,CCIIO +  I I , .
Die Dehydrogenisation wurde mit Cu bei 250—300° durchgefuhrt, u. so wurden 

Ausbeuten an Aldehyden von 64—66% erhalten, bezogen auf prim. Alkohol, u. 25 bis
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33%, bezogen auf tert. Alkohol. Wuide ein betrachtlicher UberschuB an gasfórmigem 
Formaldehyd in das GniGNARD-Reagens geleitet, das Rk.-Gemisch zers. u. das Prod. 
auf gewóhnliche Weise isoliert, so kónnen %  des Prod. aus Acetal, H2C(OCR,)2, be- 
stehen. Die Acetale sind hochsd. Pil., aus denen die tert. Alkohole durch Erhitzen 
mit alkoh. HC1 erhalten werden kónnen. Es empfiehlt sich daher, einen tJberschuB 
an Formaldehyd anzuwenden, das Prod. dann mit alkoh. HC1 zu kochen, um so das 
Carbinol aus dem Acetal zu regenerieren. Trimethyl- u. Dimethylathylacetaldehyd 
unterliegen rasch der Autoxydation in Luft. Es wurden 82% Dimethylathylessigsdure 
erhalten. Nach kurzem Stehen an der Luft ist Peroxyd zugegen. Steht ein solches 
peroxydhaltigesPraparat nicht mehr inBeriikrung mit Luft, soverschwindetdasPeroxyd. 
Durch Ggw. von Hydrochinon wird die Autoxydation gehemmt. Obgleich die Oxy- 
dationsgeschwindigkeit von reinem Trimethylacetaldehyd von dcrselben GróBen- 
ordnung wio die des reinen Benzaldehyds ist, ist die Wrkg. des Hydrochinons auf dio 
aromat. Verb. viel gróBer. Es wurde beobachtet, daB der fl. Aldehyd Gas entwickelt, 
u. zwar viel schneller im diffusen Tageslicht ais im Dunkeln. 30 ccm Gas wurden von 
40 g Aldehyd im Verlaufe eines Tages entwickelt. Das Gas war CO; auBerdem konnto 
Isobutan aus solchem Trimethylacetaldehyd isoliert werden. Verss. ergaben, daB cs 
das Licht mit' einer Wellenlange von 2950—3200 A ist, welches die photochem. Zers. 
des Trimethylacetaldehyds bewirkt. Mit 50%ig. alkoh. KOH, die etwas W. enthielt, 
crhielten die Vff. mit Trimethylacetaldehyd nach 1 Tag bei Zimmertemp. 59% Carbinol 
u. 55% Saure. Bei Verwendung von wss. Alkali yerblieb hauptsachlicli unveranderter 
Aldehyd, u. es wurden hochsd. Kondensationsprodd. erhalten. Bei Dimethylathyl
acetaldehyd trat mit n-Propyl-MgBr Red. zu 15% auf, mit Isopropyl-MgBr zu 33%, 
u. mit tert. Butyl-MgCl zu 65%; im letzteren Falle waren keinc Anzeichen fiir Addition 
vorhanden. Bei Trimethylacetaldehyd ergab n-Propyl-MgBr nur Spuren Red. u. 
50% Additionsprod.; mit Isopropyl-MgBr wurde 10°/„ Red. u. 33% Addition beob- 
achtet.

V e s s u c h e .  Trimethylacetaldehyd. Tert. Butylcarbinol wurde nach C o u r to t 
(Buli. Soc. chim. France [3] 35 [1906]. 985) aus tert. Butyl-MgCl u. Formaldehyd 
bereitet (Kp. 112—114°; F. 47— 49°), u. mit Cu bei 250—300° dehydrogenisiert. 
Kp. 74— 76°. Gibt mit n-Propyl-MgBr n-Propyl-tert.-bytylcarbinol (Kp. 151— 157°; 
Phenyhirethan, F. 69—71°), mit Isopropyl-MgCl Isopropyl-tert.-butylcarbinol (Kp. 140 
bis 150°; Phenylurethan, F. 87—88°), u. mit tert. Butyl-MgCl nur tert. Butylmethyl- 
alkokol vom Kp. 110—111°. — Formaldehyddi-tert.-butylacetal. Bldg. in kleinen Mengen 
bei der D am . vorst. Verb. Kp. 182— 185°. Wird bei der Wasserdampfdest. von 
80%ig. H 2S04 nicht angegriffen, verwandelt sich aber in tert. Butylcarbinol beim 
Erhitzen mit dem gleiehen Gewickt 95%ig. A., der 2 ccm konz. HC1 enthalt. —  JJi- 
methylathylacetaldehyd. Tert. Amylcarbiiiol wurde aus tert. Amyl-MgCl u. Form
aldehyd erhalten (Kp. 135—138°) u. mit Cu dehydriert. Kp. 104 ±  0,5°; nD22 =
1,3975; d!224 =  0,8040 (Semihydrocarbazon, F. 153— 155°). Liefert mit n-Propyl-MgBr 
tert. Amylcarbinol u. n-Propyl-tert.-amylcarbinol (Kp. 177— 178°; 3,5-Dinitrobenzoyl- 
ester, F. 71,5—72,5°), mit Isopropyl-MgBr tert. Amylcarbinol u. Isopropyl-tert.-amyl- 
carbincl (Kp. 167— 177°), u. mit tert. Butyl-MgCl nur tert. Amylcarbinol. —  Form- 
iildehyddi-tert.-amylacetal, Cn H2402. Ais Nebenprod. bei der Darst. des tert. Amyl- 
carbinols erhalten. Kp. 220—224°. Hydrolysiert mit alkoh. HC1; reagiert nicht mit 
CH3MgJ in Amylather, alkoh. KOH, Phenylisocyanat u. p-Nitrophenylhydrazin. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1246— 55. April. Cambridge [Mass.], Univ.) K in d s c h e r .

C. S. Marvel, M. D. Helfrick und J. P. Belsley, Die Jdentifizierung von 
Aminen. IV. Methansulfonamide. (III. vgl. C. 1927. I. 268.) Methansulfonylchlorid 
wurde aus Methansulfonsaure u. PC15 erhalten. Es wird yon W. leicht hydrolysiert 
u. daher werden die besten Ausbcuten an Sulfonamiden in Bzl.-Lsg. erhalten. Dio 
Methansulfonamide werden leicht durch Kochen mit 60°/oig- H 2S04 in 6 Stdn. hydroly
siert. —  Methansidfonsaureanilid, F. 100,5°. — Methansulfonsaure-o-toluidid, F. 103°.
—  Methansulfonsdure-p-toluidid, F. 102,5°. — Methansulfonsaure-o-anisidid, F. 115,5°.
— Methansulfonsaure-p-anisidid, F. 116°. — Methansulfonsdure-p-phenetidid, F. 125°.
—  Methansulfonsaure-o-chloranilid, F. 90,5°. —  Metkansulfonsdure-p-chbranilid, F. 148°.
— Methansulfonsdure-p-bromanilid, F. 136°. — Meihan$ulfonsdure-2,5-dićhloranilid,
F. 174°. — Methansulfonsdure-n-naphthylamid, F. 125,5°. — Methansulfonsaure-jS- 
naphthylamid, F. 153,5°. — Methansulfonsdure-d-phcnoxybulylamid, F. 79,5°. —
Meihansulfonsauremethylphenylamid, F. 76,5°. — Methansulfonsauredthylphenylamid, 
p . 59o_ _  Methansidjonsaure-n-propylphcnylamid, F. 76°. —  Methans-ulfonsaure-n-
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butylphenylamid, F. 73°. —  Methansulfonsaurebenzylphenylamid, F. 122°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 1272—74. April. Urbana [111.], Uniy.) KiNDSCHER.

E. Gryszkiewicz-Trochimowski, Synthese dreiwertiger aliphatischer ArsinemitHiljc 
des Grignardschen Reagen-s. Die Rk. zwischen G r ig n a r d s  Reagens u. As203 yerlauft 
nach der Formel: As203 + 6CH3MgJ =  3(MgJ)20-j-2(CH3)3As (vgl. C. 1927. I I .  912).

V e r s u c h e .  Tri-n-butylarsin, (n-C4H8)3As, aus n-C4H9Cl, Mg u. As203 mit 
70%ig. Ausbeute. FI., Kp.s 102— 104°. D .2l4 0,9931, nB«  =  1,4720, nD2* =  1,4752. 
n/ 1 =  1,4833, n.,21 =  1,4901. —  Tri-n-amylarsin, (n-C5H n )3As, Bldg. analog aus 
Amylchlorid mit 80%ig. Ausbeute. FL, Kp.in 146— 149°. D .418'5 0,9799, nK18'5 =  
1,4736, nDlM =  1,4767, n^18-5 =  1,4844. —  Tri-n-hexylarsin, (n-C6H 13)3As, Bldg. 
analog. Angenehm riechende FI. Kp .6_7 165— 169°. D .,,22-5 =  0,9660, na22'5 =  1,4726, 
nD22,5 =  1,4751, n^22'5 =  1,4825, ny22,5 =  1,4888. —  Tri-n-heptylarsin, Bldg. aus 
n-Hoptylcblorid, Mg u. As„03. Ausbeute 65%. Angenehm riechende FI. Kp.0 197 
bis 199°. D .417 0,9568, nai7 =  1,4746, nn17 =  1,4775, n^  =  1,4856, n,,17 =  1,4908. — 
Tri-n-octylarsin, (n-C8H 17)3As, Bldg. analog mit 70% Ausbeute. FI. mit Octylalkohol- 
geruch. Kp.0_,„ 238—240°. D .419 =  0,9357, na13 =  1,4721, nDi9 =  1,4750, n/ 9 =
I,4821. (Roczniki Chemji 8. 250—253. 1928. Warschau, Lab. milit. Gasinst.) ScHONF.

L. Andreassow, Untersuchung der Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Amylen
und Trichloressigsaure in  verschiedc7ie7i Losungsmitteln. Die Arbeiten TiMOFEJEWS 
(C. 1923. I I I .  831) iiber die Rk. zwischen Amylen u. Trichloressigsaure wurden fort- 
gesetzt, u. es wurde insbesondere die Kinetik der Bldg. des Amylesters in Bzl., CC14, 
Nitrobenzol, Chlf. u. CS2 untersucht (25° u. 0,75 bzw. 0,375 Mol. im 1). Die Reaktions- 
gesehwindigkeit war am groBten in Bzl., dann in Nitrobenzol u. in Chlf.; am geringsten 
ist sie bei CS2 u. CC14. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitscłmi Shumal]
з. Wiss. Teil. 209— 18. 1928. Charków.) S c h o n f e l d .

L. Andreassow, tlber die Bestundiglceit des Trichloressigsaureamylesters in  ver- 
schiedeyien Losungsmitteln. Vf. untersuchte die Zers. des Tricldoressigsaure-tert.-amyl- 
eslers in CHC13, CC14, CcH8, (CH3)2CO, C6H 5N 02, 1., C0H5COOC2H5 u. CS2 bei 25 u. 50°. 
Bei 25° zers. sich der Ester am schwierigsten in Bzl., bei 50° in Nitrobenzol. Am leieh- 
testen erfolgt die Zers. in CS2. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 3. Wiss. Teil. 467—70. 1928. Charków, Volksbild.-Inst.) Sc h o n f e l d .

E. Józefowicz, Kinetik der Ozydationsreakiionen einiger organischer Yerbindungen 
durch Einwirkung von Brom. 1. Brom und Ozalsaure. Vf. untersucht den Verlauf der 
Oxydation von Osalsaure durch 1 Mol. Brom in 1/,10-n- u. ł/20-n. Lsgg. in W.
bei 20°. Die Rk. ist nullter Ordnung. Der wahrend der Rk. entstehende HBr hemmt 
die Rk. Starkę Sauren (HC1 u. HN03) yermindern ebenfalis die Rk.-Geschwindigkeit, 
ihre Wrkg. ist aber nur 1/6 von der des HBr. Aueh Bromide (KBr, NaBr) iiben starlce 
Hemmungswrkg. aus. KC1 bewirkt bei starker Konz. eine geringe Beschleunigung. 
Dagegen wirkt Na2S04 stark fórdernd, weil es sich mit Oxalsiiure zu NaHS04 umsetzt
и. die H'-Konz. vermindert. Der Temp.-Koeffizient" der Rk. betragt zwischen 20 u.
30° 4,52. Saures Natriumoxalat wird durch Brom nach derselben Gleichung oxydiert 
wie Oxalsaure, die Geschwindigkeit der Rk. ist ca. 3-mal so groB. Neutrales Natrium- 
oxalat reagiert so rasch mit Brom, daB der Rk.-Verlauf sich nicbt untersuchen laBt. — 
Der Mechanismus der Rk. laBt sich yielleicht so auffassen, daB die bei Einw. von H20 
auf Br2 auftretende HOBr das Oxalation H 02C-C02' unter Bldg. yon Br' zu C02 u. 
H 20 oxydiert, docli erklart diese Theorie nicht, warum der EinfluB yon H ‘ auf "die 
Reaktionsgeschwindigkeit geringer ist ais der von Br'. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences 
Lettres. Serie A. 1929. 39—63. Jan. Warschau, Polytechn.) Ostert a g .

B. M. Stanley, Marian S. Jay und Roger Adams, Die Darstellung gewisser 
Octadecansauren und ihre baktericide Wirkung auf B. Leprae. XV. (XIV. ygl. C. 1928.
I I .  1559.) Zweck der Unters. war, festzustellen, ob Sauren ohne Ring baktericide Wrkg. 
haben. Vff. synthetisierten eine Anzahl isomerer Octadecansauren, die die Carbosyl- 
gruppe in jeder moglichen Stellung enthielten. Die bakteriolog. Unters. ergab, daB 
fur diese Wrkg. ein Ring im Mol. nicht erforderlieh ist. E in deutlicher Unterschied 
zwischen der Saure mit der Carboxylgruppe am Ende der Kette u. solchen Sauren, 
die die Carboxy]gruppe in jeder anderen Stellung besitzen, ist zu bemerken. Die 
einzelnen Glieder der Reihen zeigen keine so regelmaBige Veranderung in der bak- 
tericiden Wrkg. mit dem Weehsel in der Konst., wie dies bei friiheren Verss. mit solchen 
Reihen, die Ringe enthalten, beobachtet wurde. Aus den Ergebnissen war yoraus- 
zusehen, daB analoge Sauren mit etwas geringerem Mol.-Gew. wirksamer sein miiBten. 
Verss. mit Sauren, die 15 C-Atome enthielten, bestiitigten dies. Hier ergab sich aber
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wieder die friiher beobaohtete RegelmaBigkeit in der Anderung der baktericiden Wrkg. 
mifc der Konst. Der Unterschied zwischen der Saure mit der Carboxylgruppe am Endo 
der Kette u. Sauren mit der Carboxylgruppe in jeder anderen Stellung trat auch hier 
wieder auf. Ais allgemeiner SchluB ergibt sich, daB die baktericide Wrkg. gegen saure- 
feste Bakterien u. speziell gegen B. leprae kaum der chem. Spezifizitat der einzelnen 
Sauren zugeschrieben werden kann, sondern wahrscheinlich durch eine Kombination 
von physikal. Eigg. verursacht ist. Der Mechanismus der baktericiden Wrkg. kann 
ais eine Adsorption oder Lsg. der Saure in der Wachsschicht der Bakterien mit f olgendem 
Ersticken des Organismus betrachtet werden. Weiterhin ergab sich, daB die Sauren 
im allgemeinen gegen B. tuberculosis nicht so wirksam sind wie gegen B. leprae. Auch 
y.eigte es sich, daB die synthet. Sauren starkere baktericide Wrkg. besitzen ais die 
Sauregemische aus naturlichen Olen. Die Synthese der Sauren erfolgte aus den reinen 
disubstituierten Malonsaureestern durch Verseifung u. darauffolgende Zers.

V e r s u e h e .  Methyl-n-pentadecylmalon$durediathylester, CH3C(COOC2H5),C16H31. 
Kp.6 179— 183°; nD25 =  1,4453; d ,25 =  0,9119. •— Athyl-n-tetradecylrnalonsauredidthyl- 
esler. Kp .3 172— 177°; nn25 =  1,4461; d425 =  0,9163. —  n-Propyl-n-tridecylmalon- 
saurediathylester. Kp.5 183—187°; np25 =  1,4475; d425 =  0,9048. — n-Butyl-n-dod&cyl- 
malonsauredidthylester. Kp.3jE 175—180°; nn25 =  1,4473; d425 =  0,9 1 04. —  n-Amyl- 
n-undecyhnalonsduredidłhylester. Kp.6 180— 185°; n^25 =  1,4509; d425 =  0,9124. — 
n-Hexyl-n-dodecylmalonsdurediaihylester. Kp.,,s 185— 188°; n j2' =  1,4476; d425 ==
0,9118. —  n-Heptyl-n-nonylmalonsdurediathylester. K p .5 193— 197°; nD25 =  1,4471; 
d425 =  0,9918. — Di-n-octylmalonsaurediathylester. Kp.3 192— 195°; nn25 =  1,4471; 
d425 =  0,91 35. — Isopropyl-n-tridecylmalomawedi&thylister. K p .6 179— 183°; nu25 =
1,4491; d425 =  0,9144. —  [fj-Methyl-n-propyl]-n-dodecylmalmisduredidthylester. Kp.B 180 
bis 185°; nD25 =  1,4481; d425 =  0,9115. — [a-Methyl-n-propyl]-n-dodecylmalonsaure- 
diathylesłer. Kp.s 180— 184; nD25 =  1,4501; d425 =  0,9163. — [a-Methyl-n-butyl]- 
7i-midecylmalonsdurediathylester. Kp.4 175—178°; nu25 =  1,4509; d425 =  0,9155. — 
Methyl-n-tridecylmalonsaurediaihylcster. Kp.3 167— 170°; iip25 =  1,4418; d425 =  0,9181.
—  Athyl-n-dodecylmalonsaurediathylester. Kp.4 181— 183°; nn25 =  1,4422; d425 =  
0,9249. — n-Propyl-n.-undccylraalonsaurcdidlhylesl&r. Kp.4 178— 179°; nD25 =  1,4422;
d,25 =  0,9186. •— n-Butyl-n-dodecylmalonsauredidihylester. K p .4 181— 183°; n®25 =
1,4424; d425 =  0,9220. —  n-Amyl-n-nonylmalonsaurediathylesUr. Kp.s 185— 186°; 
nn25 =  1,4462; d425 =  0,9 2 82. —  n-Hexyl-n-octylmalonsduredidlliylester. Kp.4 175 bis 
178°; nn25 =  1,4458; d425 =  0,9168. —  Di-n-heptylmalonsaurediathykster. Kp.3 178 
bis 180°; nD25 =  1,4459; d425 =  0,9169. — [f3-Methyl-n-propyl]-n-decyh>mlonsaurf.- 
didthylesłer. Kp.2 160—162°; nD25 =  1,4428; d425 =  0,9207. — [a-Methyl-n-propyl]- 
n-decylmalonsaurediathylesler. Kp.10 196—198°; ud20 =  1,4454; d425 =  0,9253. — 
n-Heptadecan-B-carbonsaure. E. 34—35°; Kp.5 179—183°. —  n-Hepiadecan-y-carbon- 
saure. E. 23—24°; Kp.2l5 167—170°; nD25 =  1,4531; d425 — 0,8767. —  n-Heptadecan- 
ó-carbonsaure. F. 31—32°; Kp.s 179—183°. —  n-Heptadecan-e-carbonsaure. F. 23 
bis 24°; Kp,4 180— 184°; nn25 =  1,4528; d425 =  0,8743. —  n-Heptadecan-^-carbon- 
saure. Kp.4 180— 185°; no23 =  1,4519; d425 =  0,8829. — n-Heptadecan-tj-carbonsaure. 
Kp.s 182— 184°; nD25 =  1,4527; d425 =  0,8741. — n-Heptadecan- ó-carbomdure. Kp.s 180 
bis 183°; nr)25 =  1,4528; d425 =  0,8747. -— n-Heptadecan-i-carbonsdure. F. 35—36°; 
Kp.s 183— 185°. — f}-Methyl-n-hexadecan-y-carbonsdure. F. 58—59°; Kp.. 178— 182°.
—  f}-Methyl-n-hexadecan-d-carbonsdure. F. 26—27°; Kp.4 175—180°. — y-Melhyl- 
n-hezadecan-ó-carbonsaure. F. 38—39°; Kp.e 178— 183°. —  d-Methyl-n-liexadecan- 
e-carbonsaure. E. 37—38°; Kp.E 175—178°. — n-Pentadecan-fi-carbonsdure. F. 24°; 
K p .,,5 172— 173°; nn25 =  1,4453; d425 =  0,8765. — n-Pentadecan-y-carbonsaure. E. 23°; 
Kp.I 178— 179°; nu25 =  1,4460; d425 =  0,8808. —  n-Peniadecan-d-carbonsaure. F. 16,5 
bis 17°; Kp3 178—179°; np25 =  1,4460; d425 =  0,8808. — n-Pentadecan-e-carbonsaure. 
F. 13— 14°: Kp.3 175—176°, nD25 =  1,4458; d425 =  0,8789. —  n-Pentadecan-^-carbon- 
sdure. F. 9— 10°; Kp.3 178—179°; nD25 =  1,4518; d425 =  0,8887. —  n-Pentadecan- 
■n-carboTisaure. Kp., 165— 168°; nD25 =  1,4495; d425 =  0,8768. — n-Pentadecan-i-carbon- 
sdure. F. 26— 27°; Kp.4 187—189°; nD25 =  1,4497; d425 =  0,87 71. —  fl-Mełhył-n- 
tetradecyl-d-carbonsdure. E. 17,5—18°; Kp.s 187— 188°; np25 =  1,4448; d425 =  0,8763.
— y-Methyl-n-letradecyl-6-carbonsdure. F. 38—39°; Kp.s 185— 186°. (Journ. Amer.
chem. Soc. 51. 1261—66. April. Urbana [Ul.], Univ.) „ KiNDSCHEK.

Fred W. Morse, Wirhung der Wdrme auf Apfelsaure. Apfelsaure wird bei
75__950 teilweise in ein Anhydrid rerwandelt. Der Grad dieser Umwandlung hangt
eowohl von der Temp. ais auch von der Erhitzungsdauer ab. Losungen solcher te ii-
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weise dehydiatisierten Saure kónnen, wenn sie mit Alkali neutralisiert u. dann mehrero 
Stdn. gekocht werden, teihvei.se u. mitunter wieder vollstandig auf normale Aciditat 
gebracht werden. Es empfiehlt sich jedenfalls, sofern Apfelsauro in Friichten vor- 
kommt, die Best. der Gesamtsaure in nicht getrockneten Proben yorzunehmen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1276—79. April. Amherst [Mass.], Agricult. Experiment 
Station.) KlNDSCHER.

Werner Cremer, tJber eine Kohlenoxydverbindung des Ferrocysteins und ihrc 
Spaltung durch Licht. (Vgl. C. 1929.1. 2164). Beim Mischen von Ferrosulfat mit Cystein 
cntsteht eine komplexc Verb., die mit CO reagiert. Auf 1 Atom Fc kommen 2 Moll. 
CO. Durch Licht wird CO-Ferrocystein wie CO-Hilmin (vgl. C. 1928. I. 2178) ge- 
spalten. (Studium der Bedingungen.) Mit dem Absorptionsspektrum laCt sich dic 
orangefarbene CO-Verb. des Ferrocysteins von den CO-Verbb. des Atmungsferments 
u. des Hamins unterseheiden. (Bioehem. Ztschr. 194. 231—32. 1928. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol.) Op p e n h e im e r .

Arnold Steingroever, Uber Amylose und Amylopelclin. (Beitrage zur Chemie 
der Starkę von H . Pringslieim und Mitarbeitern. X X II.)  (X X I. vgl. C. 1928. I I .  2003.) 
Vf. unterwirft das Triacetat der Amylose (I) aus Kartoffelstiirke der desaggregierenden 
Vorbehandlung u. gelangt so zu einer in k. W. 1. u. darin molekular dispergierenden 
Amylose. Das Aeetat wird im Bombenrohr mit der 10-faehen Menge Naphthalin 
1/2 Stde. auf eine Badtemp. von 260—270° erhitzt, u. ein Acetat mit der unyeranderten 
Drehung des Amyloseacetats wicdererhalten. Nach der Verseifung u. Entwasserung 
erhalt man cin Amylosan von der spezif. Drehung der Amylose, das nicht reduziert 
u. durch Amylase gespalten wird; die blaue Jodfarbung bleibt unabhiingig yom Ballungs- 
zustand erhalten. Nach jeder Best. des Gefrierpunkts steigt das Mol.-Gew. an, der 
fiir den Verteilungszustand gefundene niedrigste Wert von 600 stellt daher wohl nur 
eine obere Grenze fiir das tatsachliche Mol.-Gew. der Substanz dar. Nach dem 
in der 21. Mitt. beschriebenen Verf. erhalt man das gleiche Prod.: Eine 4%ig. Lsg. 
von I  in Chlf. wird 24 Stdn. am RiickfluBkuhler mit 0,2% Benzolsulfonsaure gekocht; 
es kann mit A. eine Substanz gefallt werden, die nach der Verseifung u. Trocknung 
ein mit Amylose ident. Prod. gibt. Dic bei der Kryoskopie gemessenen Depressionen 
beweisen eine Dispergierung der gel. Substanz zu Teilchen von molckularer GróBcn- 
ordnung u. entsprechen zu Anfang einer TeilchengróBe yon etwa 4 (C6H10O5), da Asche- 
bestandteile oder andere Verunreinigungen nicht ais Ursache der Dispergierung in 
Frage kommen. Bei der Ebullioskopie wird der Kp. reinen W. nicht erhóht, sondern 
um mehrere Hundertstel Grad gesenkt. Die Methode nach Barger-Rast bietet 
auch Schwierigkeiten, in einer Tabelle sind die Ergebnisse einer Versucbsreihe zu- 
sammengestellt, in der 7I0-, 1/20-, 1jw-, 7C0- u. ł/ioo-n- Glucoselsgg. gegen eine C6H 10O5/20- 
Lsg. der durch Benzolsulfonsiiurekochung dispergierten Amylose festgelegt wurden. 
Das Resultat entspricht einer TeilchengróBe der abgebauteń Amylose von 2 (C6H10O5). 
Durch Verlangerung der Kochdauer mit Benzolsulfonsaure laBt sich eine Verbesserung 
der Losliehkeitseigg. der abgebauteń Amylose nicht erreiehen. —  Um gleiche Verss. 
am Amylopektin (II) auszufuhren, muBte das Amylopektinacetat (HI) dargestellt werden. 
Ein nachLiNG u .N an ji (C. 1924. I I . 313) dargestelltes II wurde mitPyridin-Essigsaure- 
anhydrid acetyliert. Nach Zerstórung der organ. Substanz kann in III Phosphorsaure 
qualitativ nachgcwiesen werden. Der Abbau von I I I  mit Benzolsulfonsaure ist bisher 
nicht gelungen, es trat wegen der schlechten Loslichkeit in Chlf. Umlagerung unter 
Drehwertsabnahme ein. Kocht man mit Benzolsulfonsaure in Chlf. mit groBeren Mengen 
Essigsaureanliydrid, so wird keine Essigsaure abgespaltcn u. das Acetat bleibt bei 4-ta- 
gigerKochunginLsg. Das mitA. gefallteRk.-Prod.zeigtdieEigg. yonlu. [a]D=+172,5°. 
Bei der Acctylierung der nicht getrennten Starkę nach der Pyridinmethode erhalt 
Vf. ein Acetat, das sieh in Chlf. nur zu hochyiscosen Lsgg. yerteilt, wahrend das B rig l-  
sche Starkeacetat (ygl. B r ig l  u. S c h in l e , C. 1 9 29 .1. 2298), das bei 80° erhalten 
wurde, in Chlf. filtrierbar u. polarisierbar ist.

V o r 8 u c h o. Dic Amylose wurde nach L in g  u . N a n j i  (1. c.) dargestellt u. mit 
Pyridin u. Essigsaureanhydrid acetylicrt. Die Eigg. des Amyloselriamtats I stimmen mit 
denyon B e r GMANN u .  K n e h e  (C. 1927.1.1948) angegebenen iiberein. 2 g l werden 1/2 Stde. 
im Bombenrohr mit 20 g Naphthalin im Ólbade auf 260—270° erhitzt, es tritt Lsg. ein; 
nach dem Erkalten im Mórser zerrieben u. mehrmals mit PAe. ausgezogen; dann in Chlf. 
aufgelost u. m itA . gefallt, [oc]d20 =  +176,8°. Jetzt mit alkoh. Kalilauge yerseift, das 
K-Salz 1. sich in W. bei Zimmertemp. bei gleichzeitiger Neutralisation mit Essigsaure; 
beim Fallen mit A. weiBer Nd., iiber. dem der absol. A. zur yólligen Trocknung ófter
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erneuert wurde, schlieBlieh A. durch A. yerdrangt, abgesaugt u. im Exsiecator getrocknet. 
Die Substanz 1. sieh in W. yon Zimmertemp. klar u. quantitatiy, [ct]n =  +188°. Kry- 
oskopie ygl. Tabelle im Original. —  Beim Abbau yon I  mit Benzolsulfonsaure wird nach 
Beendigung der Kochung durch absol. A. gefallt. Verseifung durch alkoh. Kali, nach 
vorsiehtiger Trocknung mit A. u. A. ist das Prod. in W. 1., reduziert nicht u. farbt sieh 
mit Jod blau. [oc]d =  +189,9°. Aniylopektintriacetat (III). 5%ig. Starkekleister 
wird bei — 12° ausgefroren, die nach dem Auftauen erhaltene watteartige M. mit W. 
von 60° ausgezogen u. die zuruckbleibende, stark gequollene Substanz mit A. u. A. 
entwiissert. Die getroclcnete Substanz gibt nach feinem Pulvern mit w. W. einen 
homogenen Kleister, der auf Jodzusatz einen blauschwarzen Nd. gibt. [o c]d  =  +220°. 
Das atherfeuchte Prod. wird acetyliert: 1 Gewichtsteil Amylopektin wird mit 10 Vol.- 
Teilen Essigsaureanhydrid u. 16 Vol.-Teilen Pyridin im Brutraum geschiittelt; nach
4—5 Tagen hochviscose, triibe, gelbliche Lsg. mit Eg. verdiinnt u. allmahlich auf yiel 
Eis gegeben. Der Nd. mit absol. A. zur Trocknung yerrieben u. mit Essigester am Riick- 
fluB bis zum Sieden erhitzt, nach dem Zentrifugieren Ruckstand noch mehrmals mit 
Essigester behandelt. Das aus den Essigesterausziigen mit A. gefallte Prod. zeigt 
die Eigg. des Amyloscacetats [a]o =  +174,8°. Der Ruckstand mehrmals mit k. Chlf. 
ausgezogen, nach dem Zentrifugieren die triiben Chlf.-Auszuge mit A. gefallt, das weiBe 
Pulyer geht nach dem Trocknen in Chlf. u. in Eg. im Laufe mehrerer Tage bei Zimmer
temp. in Lsg., polarimetr. Messungen lassen sieh aber nicht ausfuhren. Beim Kochen 
mit Benzolsulfonsaure trat kein Abbau ein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1352— 59. 
1/5. Berlin, Univ.) M ic h e e l .

H. Mark und Kurt H. Meyer, Ober den Ban des krystallisierten Anleils der Cellu- 
lose. I I. (I. vgl. C. 1928.1. 2574.) Vff. setzen die Prufung des von ihnen yorgeschlagenen 
Modells der Cellulose fort, u. geben sowohl bzgl. der tJbereinstimmung mit den róntgeno- 
graph. Daten, wie auch der Vergleichung mit den chem. u. ehem.-physikal. Eigg. eine 
genaue quantitative Diskussion. Durch eine monoldine, quadrat. Eorm mit den Achscn 
a — 8,3, b — 7,9, c =  10,3 A, ji =  84° lassen sieh alle derzeit bekannten u. genau 
yermeBbaren Interferenzen der Cellulose ihrer Lage nach deuten. Damit fallen die 
Bedenken, die die „nicht passenden“ Punkte u. die Aufspaltungen bisher jeder Dis
kussion eines Cellulosemodells bereiteten, fort, u. Vff. kónnen dazu iibergehen, ihr Modeli 
so zu yerfeinern, daB es auch die Intensitaten u. die Winkelbreiten der Interferenzen 
riehtig wiedergibt. Fiir dieses yerfeinerte Modeli kann dann umgekehrt gezeigt werden, 
daB die von ihm geforderten Intensitaten in Einklang mit dem Diagramm stehen, 
wobei die Tatsaclie, daB die zugrunde gclegte Atomanordnung ganz anderen Gesichts- 
punkten —  ehem. Glucose- bzw. Cellobioseformel, Raumerfullung usw. —  entstammt, 
eine starkę Stiitze fiir die Richtigkeit desselben bedeutet. — Bei mereerisierter 
Ramie ergaben genauere Aufnahmen, daB die friiher angenommene Verkurzung 
der Faserperiode bei Mercerisation nicht besteht. Beim Mereerisieren hat man 
es in der Hand, die fiir die Hydratcellulose charakterist. Intensitatsanderungen 
in hóherem oder geringerem MaBe zu erreiehen. In  yerschiedenen Micellen kann der 
Mercerisierungsvorgang yerschieden weit vorgeschritten sein, u. man erhalt, wie aus 
der genauen Vermessung sowohl der Lage wie der Intensitat der charakterist. Mcr- 
cerisierungsinterferenzen bei yerschieden lange mereerisiertem Materiał entnommen 
werden kann, ein Mischdiagramm von mereerisierter u. nativer Cellulose. Ahnlichc 
Verhaltnisse trifft man auch bei Cellulosederiw. sowie bei der KuECHTschen Vcrb. — 
Von H e n g s t e n b e r g  durchgefiihrte Unterss. zur Ermittlung der AusmaBe der Micclle 
aus der Linienbreite (vgl. folg. Ref.) ergaben bei nativer Ramie eine Lange yon 500 A, 
in der a- u. c-Richtung dagegen 50 A. —  Ais Rk.-Weisen kommen die micellare Ober- 
flachenrk. u. die permutoide Rk. in Betracht; letztere ist sicher yiel haufiger. — Nach 
der HuDSONschen Regel laBt sieh aus dem Hauptyalenzkettenmodell das Drehungs- 
yermogen yerschiedener Cellulosederiyy. berechnen. Es steht im Einklang mit der 
Erfahrung. — Zum experimentellen rontgenograph. Vergleich yon Cellulosepraparaten 
geben Vff. folgende Metliode an: man acetyliere oder nitricre, lose den Ester in Aceton 
oder in Aceton-A., gieBe aus der yiscosen Lsg. einen Film u. yerstrecke diesen durch 
Dehnung, oder spinne direkt aus der Lsg. einen orientierten Faden. Dann yerseife 
man den F ilm  oder Faden u. untersuchc das Prod. rontgenograph. Hat man Cellulose 
oder ihren Ester yor sieh, dann bekommt man unter allen Umstanden ein so gut 
orientiertes Faserdiagramm der nativen oder mercerisierten Cellulose, daB Ver- 
wechslung mit anderen Diagrammen ausgeschlossen erscheint. Bei Cellobiose, Glucose 
u. Praparaten, die ans der Cellulose durch Acetolyse weitgehend abgebaut waren, wurden
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h te ta nur DEBYE-ScHERRER-Diagramme erhalten. —  Zum SchluB wird die Frage der 
kleinen Struktureinheiten der Cellulose diskutierfc. (Ztsehr. physikal. Chem. Abfc. B 2. 
115— 45. Jan. Ludwigshafen.) N o e th l in g .

J. Hengstenberg und H. Mark, Uber Form und GróPe der Micelle von Cellulose 
und Kautschuk. Im  AnsehluB an die von v. Laue entwiekelten Formeln zur Be- 
reehnung der MiccllengroBe u. der Micellenform (ygl. C. 1926. I I .  2384) werden die 
Grundlagen fiir die róntgenograph. Best. derselhen diskutiert u. esperimentell gepriift. 
Fur Cellulose, Kunstseide u. Kautschuk - ergaben die Messungen in der Faserachse 
langgestreckte Mieellen. Bei nativer Cellulose ist der Micellenąuerschnitt senkrecht 
zur Faserachse ein Rhombus mit 55 ̂  5 A Seitenlange. Die Micellange liegt iiber 
600 A. Die Verkiirzung der Mieelle beim tjbergang yon Ramie zu mercerisierter Cellulose 
kam róntgenograph. in der gróGeren Linienbreite deutlich zum Ausdruek. Die Micellc 
von Viscose ist ldeiner ais von Ramie u. besonders in der Faserrichtung bedeutend kiirzer. 
Der Krystallit des Kautschuks hat die Form einer langen flachen Schachtel. Der 
Quersehnitt senkrecht zur Dehnungsrichtung hat die Form eines Rechtecks mit dem 
Seitenverhaltnis 1: 3. Die Dimensionen der Micelle sind róntgenograph. nur mit 
geringer Genauigkeit festzustellen. —  Aufnahmen bei der Temp. der fi. Luft zeigten 
die gleiche Linienbreite, wie bei gewóhnlicher Temp., so daB die Warmebewegung 
keinen EinfluB auf die Linienbreite hat. Der Ausdehnungskoeffizient, der sich aus diesen 
Aufnahmen ergab, war fiir Richtungen parallel zur Faserachse kleiner ais senkrecht 
dazu. Es wurde beobachtet, daB Kautschuk um das 2,5-fache gedehnt bei starker 
Abkiihlung wenige starkę von groBcn Kautschukkrystallen herriihrende Interferenzen 
gibt, was bei gewóhnlicher Temp. nicht der Fali ist. Bei Debnung iiber 280% ver- 
schwinden die Krystalle u. es tritt das bekannte Faserdiagramm des gedehnten Kaut- 
schuks auf. Die KrystallitgróBe scheint bei Kautschuk demnach ganz von der Wahl 
der cxperimentellen Bcdingungen abzuhangen. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 69- 
271—84. Dez. 1928. Ludwigshafen.) N o e t h l in g .

E. Beri und H. Schupp, Zur Kenntnis der Cellulosedthcr. Vff. methylieren u. 
athylieren verschieden vorbehandelte Cellulose nach den bekannten Verff. mit Di- 
methylsulfat-Natronlauge, Diiithylsulfat-Natronlauge u. Chlorathyl-Natronlauge, z. T. 
nacheinander nach yerschiedenen Verff. Die Celluloseather werden auf ihre Lóslichkeit 
in yerschiedenen Losungsmm. u. auf die Viscositat ihrer Lsgg. untersucht. (Tabellen 
im Original.) Yerss., Cellulose mit Chlorathyl-Pyridin oder Chlorathyl-Magnesium- 
hydrosyd zu yerathern, ergaben ein negatives Resultat. Durch 4-std. Kochen von 
Athylcellulose (42,2% Athoxyl) mit alkoh. NaOH (15, 30 u. 60%ig) wurde gezeigt, 
daB Abspaltung von Athoxyl nicht eintritt. (Celluloseehemie 10. 41— 59. Beilage 
zu Papierfabrikant 27. 3/3. Darmstadt, Techn. Hochschule.) MiCHEEL.

Heinrich Wieland und Zenjiro Kitasato, Uber eine charakteristische Reaktion 
primdrer aci-Nitroverbindungen. Zur Aufklarung der Natur des Cl-haltigen Prod., das 
Vf. (C. 1925. I I .  1431) bei der Benzoylierung der sog. Metacyanilsaure beobachtete, 
wurden auch Methazonsaure, HC(: N-OH)-C(: NO-OH)-H, u. aci-Phenylnitromethan 
mit Benzoylchlorid in Pyridin in Rk. gebracht. Dabei entstanden zwei Rk.-Prodd. 
I u. n, in denen die aci-Nitrogruppe je ein Mol. Benzoylchlorid aufgenommen u. ein 
Mol. W. verloren hatte. Diese mit benzoylierten Hydroxamsaurechloriden ident. 
Korper lieBen sich ebenfalls durch Behandeln yon Chlorglyoxim, HO -N: CH—C(C1): 
NOH oder Benzhydrozamsaurećhlorid, C6H 5-C(C1): NOH mit Benzoylchlorid in Pyridin 
erhalten. Ohne Pyridin reagierte aci-Phenylnitromethan nicht mit Benzoylchlorid. Die 
Konfiguration von I ist mit der Form ident., die aus der gegen Saure bestandigen Form 
der beiden isomeren Chlorglyoxime entsteht, der H a n t z s c h  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 
[1892]. 708) die raumliche Struktur III zuerteilt. Danach ware das Benzhydroxam- 
saurechlorid der Form D I analog gebaut, was auch mit der leichten HCl-Abspaltung 
iibereinstimmt.

T ---------- “^ 'C1 TT W ’0 ' 01 t t t  H ° - C-C1
N-O-CO'C0H5 N-O-CO* c 8h 6 n - o .c o - c 0h 6 h o - n  n - o h

V e r s u c h e .  Dibenzoylchlorglyoxim, CjgHjjO^NgCl (I). Durch langsames Zu- 
geben von Benzoylchlorid zu einer Lsg. von Methazonsaure in Pyridin bei — 15°. Nach 
1/2-std. Stehen bei 0° Digerieren mit A. u. Umkrystallisieren aus Eg. Prismen vom 
F. 165°, wl. in A., swl. in k. A. u. Eg. —  Bei der Benzoylierung des sog. anti-Chlor- 
glyoxims (F. 161°) ebenfalls Bldg. von I. Das amphi-Chlorglyoxim lieferte ein Di- 
benzoylderiv., C1BHU04N2C1, das aus Eg. in feinen Prismen yom F. 165° krystallisierte,
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beim Mischen mit I  aber sckon bei 140° (unscharf) schmolz. —  Benzoylbenzhydrozam- 
sdurechlorid, C14H 1002NC1 (II). Durch Benzoylierung von aci-Phenylnitromethan oder 
Benzhydroxamsaurechlorid in Pyridin. Aus A. prismat. Nadeln, F. 109°. (Ber. Dtscli. 
chem. Ges. 62. 1250—53. 1/5. Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) POETSCH.

Arthur Israel Vogel, Synthese cyclischer Verbindungen. V. Die kalalytische 
und thermische Zersetzung einiger normaler Dicarbonsauren. E in Beitrag zum Problem 
der Bildungsfdhigkeit einfacher Kolilensloffringe. (IV. vgl. C. 1928. I I . 1876.) DieBldg. 
von (bis 40%) Suberon aus Korkstiure durch Dest. in Ggw. von Fe-Spanen u. etwas 
Baryt wurde weiter untersucht. Wahrscheinlich entsteht bei ziemlich niedriger Temp. 
das Ferrosalz der Korksiiure, das sieh bei etwas hóherer Temp. in das Keton zers. Ist 
die Eisenmenge geringer ais die zur Bldg. des Ferrosalzes nótige, so bilden sieh wechselnde 
Mengen Heptylstiure; diese wird bei volliger Abwesenheit von Fe zum Hauptprod. 
Der Zusatz von Baryt erleiehtert die Bldg. des Fe-Salzes, erniedrigt die Zers.-Temp. 
u. liefert ein reines Prod. Die Ansicht, daB intermediar ein Ferrosalz entsteht, findet 
eine weitere Stiitze in den Yerss. von E a s t e r f ie l d  u. Ta y l o r  (Journ. chem. Soc., 
London 99 [1911]. 2299), die bei der Dest. yon Stearinsaure mit 1f„ At.-Gew. Fe u. 
von Ferrostearat bei 360° prakt. dieselbe Ausbeute an Stearon erhielten. —  Unter 
denselben Bedingungen wie Korksiiure liefern Adipinsaure 51% Cyclopentanon, Pimelin- 
saure 56% Cyclohexanon, Azelainsdure 10% Cyclooetanon, Sebacinsaure nur Methyl- 
octylketon. Da das Fe-Salz der Azelainsaure viel langsamer entsteht ais das der Kork- 
saure, erhalt man bei der Dest. eines Gemisehs dieser beiden Siiuren nur Suberon. 
Aus Olutarstiure wurde keine nennenswerte Menge Keton gewonnen. Aus diesen Verss. 
u. den von E u z ic k a  u . Mitarbeitern (C. 1926. I I . 186) an Ca- u. Th-Salzen der be- 
treffenden Sauren erhaltenen Resultaten ergibt sieh, daB die Ketonausbeute bei der 
Dest. von Salzen der Dicarbonsauren nieht ais MaB der RingschluBfahigkeit gelten 
kann, weil sie mit dem angewandten Metali wechselt. Nach ahnliehen Gesichtspunkten 
werden andere, bisher fiir dieses Problem herangezogene Rkk. untersucht; ais ge- 
eignet erscheint nur die langsame Dest. der Dicarbonsauren, wobei einerseits Keton,
H ,0  u. CO», andererseits eine Monocarbonsaure ti. C02 entsteheu. Polare Einflusse 
sind hierbei auf ein Minimum reduziert. Olutarsdure gibt ausschlieBlich Buttersaure, 
Adipinsaure 80% Cyclopentanon, Pimelinsdure 52% Cycloliexanon. Korkstiure, Azelain
sdure u. Sebacinsaure geben < 2 %  Keton u. gute Ausbeuten an Heptyl-, Octyl- u. Ncmyl- 
sdure. Hiernach entsteht der Cyclopentanring leichter ais der Cyclohexanring (vgl. 
aueh W o jn ic z -Sia n o zen c ic i, C. 1923. I I I .  191). Die Ausbeuten an Cyclopentanon 
bei der Dest. von Adipinsaure fiir sieh (80%) u. in Ggw. von 5% Baryt (78%) sind 
prakt. ident., so daB man diese Rk. nieht ais katalyt. auffassen kann; Baryt bewirkt 
nur Herabsetzung der Zers.-Temp. von 313—315° auf 288—293° u. eine geringe Be- 
schleunigung der Zers. —  Die Ansicht von Aschan  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 45 [1912]. 
1603), daB bei der Dest. von Dicarbonsauren ungesatt. Sauren gebildet werden, ist 
wahrscheinlich irrtumlich.

V e r s u c h e. Glułarsdure. Man setzt Cyclopentanon in 2 Stdn. zu 10 Tin. sd. 
HN03 (2: 3) u. dampft auf dem Wasserbad zur Trockne. Aus 400 g Cyclopentanon 
280 g Głutarsaure (F. 97° aus Bzl.-A.) u. 90 g Bernsteinsaure. Einzelheiten der therm. 
u. katalyt. Zers.-Verss. vgl. Original. — Buttersaure. K p .750 160— 162°. D .19,94 0,9595. 
nD19'9 =  1,3978. Adipinsaure, F. 152°. n-Valeriansaure. Kp.,70 183— 185°, neben 
80% Cyclopentanon, Kp. 131— 132°. —  Pimelinsdure. Aus 1,5-Dibrompentan uber 
das mit KCN in sd. A. entstehende Dinitril (Kp.13 164— 165°). Prismen aus Bzl. + A., 
F. 105— 106°. — Cyclohemnon. Kp.758 155°. D .ls,24 0,9489. nn15,2 =  1,4521. Semi- 
carbazon, F. 166°. —  n-Heptylsdure, Kp.ls 120°. D .18’84 0,9212. nD18'9 — 1,4255. —• 
Korkstiure. F. 140°. — Suberon. Kp.766: 180— 182°; D ltu4: 0,9326; no19,4: 1,4582. 
Semicarbazon. F. 162— 163° (aus verd. Methanol). —  Azelainsdure, F. 106— 107°. —  
Octylsaure, Kp.16 129— 130°. Cyclooctanon, Kp.17 77 bis 81°. Semicarbazon. Tafeln, 
F. 166— 167°. — Sebacinsaure, F. 130°. — n-Nonylsdure, Kp.10 142— 143°. D .I9'°4
0,9096. nD19 °=l,4343. —  Mełhylociylketon, Kp.12 92 bis 100°. Semicarbazon, F. 122— 123" 
(aus verd. Methanol). (Journ. chem. Soc., London 1929. 721—33. April. London S. W. 7. 
Imperial Coli. of Science and Technol.) OSTERTAG.

Gordon D. Byrkit und William M. Dehn, Doppelsalze der Anilinhydrohalogenide 
mit Metallhaliden. Die von den Vff. hergestellten Salze zeigen den Charakter von 
Doppelsalzen. Ihr Halogen wird von AgN03 gefallt, ihr Metali durch H2S oder ^ S O j ,  
u. das gesamte Anilin wird mit NaOH oder Na2C03 abgespalten. Hergestellt wurden 
folgende Yerbb.: S C6HsNH„-HCl-HgCL. WeiBe Nadeln, F. 231,5°. —  3C 6HSNH2-
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HGl-2 HgCL. Nadeln, sintern bei 160°, F. 167°. —  G6HBNH2 -HBr-2 HgBr2. Blatt- 
chen, F. 156°. — G.H.NH^-HJ-HgĄ. Gelbe Verb., F. 61°. —  2 CeH6NHt -HCl- 
GoCU. Blaue Verb., F. 135°. —  2 GaHBNH2 ■ HG l■ AuGl2. Goldene Prismen; sintert 
bei 85°, F. 95°. —  CeHsNH„ ■ HGl ■ BiCla. WeiBe Verb.; sintert bei 210°. —  CeH6NH2 ■ 
HCl-MnCL. WeiBe Nadeln. —  2 GJ1,NH2■ HG l■ M nCL-2 ILO. WeiBe Nadeln; 
F. 230°. — 3 G6H6NH„ - HCl ■ AlCla. WeiBe Verb. —  3 G6HSNH\ • HGl ■ SnGlt. WeiBe 
Nadeln. —  3 GeHsNH2-HBr-AsBr3. WeiBes Pulyer. —  CnHr>NH2■ TIgBr2. WeiBe 
Verb.; F. 127°. —  CeH5NH2 • PbCl2. WeiBe Nadeln. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
1167—71. April. Seattle, Washington, Univ.) K in d s c h e r .

H. Becker, Kondensation von Phenylendiaminen mit Acetanilid. Salze der Tolyl- 
phmylałhenylamidine. m-Phenylen-bis-[phenylathenyl]-amidin, C22H 22N4 =  m-C6H 4{N 
C(CH3)-NH ■ C„H6)2, aus 5,4 g Acetanilid u. 4,2 g schwefelsaurem m-Phenylendiamin in 
Bzl. u. 4-std. Erhitzen der Suspension mit 4 ccm P0C13. F. 213° (aus A. + W.). —  
Hydrochlorid, C22H22N4 ■ 2 HCl. F. ca. 275° (Zers.) aus A .+  PAe.; schmeekt bitter; 
die wss. Lsg. gibt mit Phosphorwolframsaure einen weiBen, mit Phosphormolybdan- 
saure einen gelben, mit J-KJ einen brannen, mit Kaliumwismutjodid einen roten, 
mit K-Hg-Jodid einen gelben, mit Goldchlorid einen gelben, mit Pt-Chlorid einen 
gelbbraunen Nd.; Tanninreagens gibt keine Fallung. —  Verss. mit p- u. o-Phenylen- 
tliamin ergaben keine befriedigenden Resultate. —  Nach derselben Methode wurden die 
bereits bekannten Verbb. Diphmylathenylamidiji, sowie o-, m- u. p-Tolylphenyldthenyl- 
amidin erhalten. Ihre Hydrohalogenide, C15H16N2-HX lassen sich durch Eindampfen 
mit HHal. u. Troclcnen im Vakuum gewinnen. —  Saksaures o-Tolylphenylathmyl- 
amidin, F. 154— 156° (Zers.) aus Bzl. —  Bromwasserstoffsaures m-Tólylphenylathenyl- 
amidin, F. 152° (Zers.) aus Bzl. + PAe. —  Salzsaures p-TolylpJienyldthenylamidin, 
F. ca. 194° (Zers.) aus Xylol. Diese Hydrohalogenide sehmecken bitter u. reagieren 
mit Alkaloidreagenzien wie das Hydrochlorid des m-Phenylen-bis-(phenylathenyl)- 
amidins, geben aber keine Fallung mit Pt-Chlorid. (Roczniki Chemji 8. 242—-49. 
1928. Hyg. Lab. Med. Offizierschule.) S chon fe ld .

Joseph Reilly, Peter J. Dnimm und Timothy V. Creedon, Die Nilrierung 
vo?i Phenylbenzylaminderwaten. (Vgl. R e il l y , M o o r e  u . D b u m m , C. 1928. I .  2381.) 
Nitrosóbenzylanilin gibt mit HN03 (D . 1,42) mit oder ohne Eg. viel 4- u. wenig 2-Nitro- 
phenylbenzylnitrosamin. Butylbenzylanilin gibt hauptsachlich Butylphenyl-3-nitro- 
benzylamin. Dibenzylanilin (F. 69— 70° aus A.) gibt mit HNOs in H2S04 Phenylbis- 
m-nitrobenzylamin; die von D e s a i (C. 1928. I I .  2234) bei der Nitricrung in Eg. er- 
haltenen Prodd. wurden nicht beobachtet. —  d-Nitrophenylbenzylnilrosamin, C13H UÓ3N3. 
GJelbe Nadeln, F. 108— 109°. Gibt mit alkoh. KOH oder HCl 4-Nitrophenylbenzylamin 
(F. 143— 144°). — 2-Nitroplie7iylbenzylnitrosamin ist ólig u. wurde ais 2-Nitrophenyl- 
benzylamin (Tnieln, F. 74,5°) charakterisiert. —  Butylph&nyl-3-nitrobcnzylamin,QixJA20- 
0 2N2. A us Butylbenzylanilin u. HN03 (D . 1,51) in H 2S04 bei 0° oder aus 3-Nitro- 
benzylchlorid u. Butylanilin. Grelbe Tafeln aus A ., F. 44— 45°. LI. in Chlf., A., Bzl., 
zll. in k. A. —  Phenylbis-m-nilrobenzylamin, C,0H 17O4N3. Aus Dibenzylanilin u. K N 03 
in H2S04 oder aus Anilin u. 2 Moll. S-Nitrobenzjdchlorid in sd. A. Kanariengelbe 
Prismen aus A. + Essigester, F. 129— 130°. LI. in Chlf., Bzl., Essigester, wl. in k. A., 
Eg., A. (Journ. chem. Soc., London 1929. 641— 44. April. Cork. Univ. Coli.) O g .

E. Orlow, Einnńrkung von Kaliumferricyanid auf Natriumformanilid in  allcalischem 
Medium. Darstellung von Deriraten mit Chinon- und Chinonimidclmrakter. Die Einw. 
von 140 g K3Fe(CN)6 auf 29 g C6H 5NNaCHO in Ggw. von wss. NaOH u. A. ergab eine 
teerartige M. von der Zus. C6H302NH2. DieHydrochloride dieser Verb. bildeneine dunkle 
M-, 1. in W. mit violetter Farbę. Die wss. Lsg. laBt sich mit NaN02 diazotieren. 
Sie sind violett u. teilweise 1. in A. Der A.-Extrakt wird durch NaOH blau 
gefarbt unter NH3-Entw.; das Hydrochlorid ist nach den Verss. ein Gemisch. Die aus 
demHydrochloridgemisch gewonnenen Basen bilden eine teerigeM. mitPhenolcharakter. 
Das Basengemisch laBt sich in essigsaurer Lsg. diazotieren u. liefert dann mit /3-Naphthol 
einen bordeauxroten Azofarbstoff. Die alkoh., mit Essigsaure u. HCl versetzte Lsg. 
wird durch Zinkstaub etc. reduziert unter Umwandlung der Farbę von yiolett nach gelb.

NH2

|OH Basen C6H503N liefern mit HCl-Gas einen

Demnach enthalt die Teermasse C6H503N eine 
Base yon der Zus. I  oder H. Die freien

OH

10 schwarzen krystallinen Nd. der Hydrochloride; 
yiolett 1. in W. Durch Sublimation wurden gelbe 
u. griingelbe Krystalle erhalten. Sie bestehen aus
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3 Komponenten, 1. in W., bzw. in HN03 bzw. unl. in HN03. Der Atherextrakt der 
Krystalle zeigte die Zus. HC1 • NH2 ■ CcH., • O • CcH, ■ NH2 • IiC l. Die reinen Basen aus den 
Hydrocliloriden herzustellen, war nieht moglicli. Unter abweichenden Sublimations- 
bedingungen wurden Krystalle von der Zus. C0H4:NH-HC1 erhalten. Gibt nach 
Diazotierung mit /?-Naphthol einen ponceaufarbenen Farbstoff. (Ukrain, chem. 
.Tourn. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 3. Wiss. Teil. 161— 69. 1928. 
Charków). SCHONFELD.

E. Orlow, Einwirkung von Schwefelchloriir auf Diphenylamin und Darstełlung 
von Trithiodiplienylamin und Diplienylaminderivalen. Durch Einw. von S2C1, auf 
Diphenylamin in Bzl. wurde Trithiodiphenylamin (I) hergestellt, griinlichgelbes Pulver,

1. in Bzl., A., A., unl. in W., zers. sieh beim Erhitzen, u. aufier-

ein Nitroprod., Krystalle, 1. in Alkalien mit orangegelber, in NH3 mit roter Farbę. Die 
NH3-Lsg. filrbt Seide hellrot; wl. in A., A., Bzl. —  Das NH3-Salz hat die Formel (HO- 
C0H3-NO2)2NH-4NH3; rote Nadeln u. Mk.; rot 1. in A. 2 Moll. NH3 entweichen erst 
nach langem Erhitzen in Ggw. von W. — Die Reduktion der Nitroverb. m it Zn -f- HC1 
ftihrte zu einer Verb. von der ungefahren Zus. des Amins, (HOC6H3NH2)2NH; rotes 
Pulver. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński' chemitschni Shurnal] 3. Wiss. 
Teil. 171—75. 1928. Charków, Technol. Inst.) Sc h o n f e l d .

P. Karpuchin, 2,4-Diaminodiphenylamin ais Ursolfarbsloff. 2,4-Diaminodiphenyl- 
amin wird hergestellt durch Red. von 2,4-Dinitrodiphenylamin, das vom Vf. durch 
direkte Kondensation von Dinitrochlorbenzol mit uberschiissigem Anilin erhalten 
worden ist. Bisamfell wurde durch Diaminodiphenylamin in Ggw. von Essigsiiure 
u. H 2Oo gelbbraun, cliromiertes u. nicht chromiertes Leder schwarz gefarbt. An Stelle 
von H 202 kann man NaC103 in Ggw. von Spurcn von Vanadinchlorid anwenden. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni'Shurnal] 3. Techn. Teil. 229—31. 1928. 
Charków.) Sc h o n f e l d .

P. Karpuchin, Neue Nilrofarbsloffe. Die 2-Sulfosuure des 4,6-Dinitrochlorbenzols 
wurde hergestellt durch Behandeln von p-Nitrochlorbenzol Łn H 2S04 mit Oleum 
(25% S03) bei 110° u. Nitrieren der Lsg., ohne vorherige Abscheidung der Sulfosaure, 
mit HN03 (1,4). Die erhaltene Sulfosaure (I) wurde in wss. Lsg. mit m-Phenylendiamin 
in Ggw. von (NH4)2C03 bei 60° kondensiert. Das Kondensationsprod. II bildet gold- 
braune Nadeln; es farbt Seide in saurem Bade goldbraun. Lichtechtheit u. Wasch- 
echtheit sind gut. — 2,4-Diaminodiphenylamin lieferte mit der Sulfosaure I

einen rotbraunen Farbstoff, der Seide rótlichbraun zu fśirben vermag. Licht- u. Waseh- 
echtheit sind gut. —  Die Kondensation der Sulfosaure mit Anilin  ergab einen gelben 
Farbstoff, die Farbungen waren aber sehr wenig licht- u. wasehecht. (Ukrain, chem. 
Journ. 3. Techn. Teil. 233—35. 1928. SCHONFELD.

Arthur A. Levine und Lester Wełunhoff, Die Kondensation von o-Amino- 
phenol mit Oxalsaure. (Vorlaufige Mitt.) Substituierte Oxanilide XC6H^NHCOCONH • 
C8H4X  erhielten die Vff. durch Schmelzen der substituierten Aminę mit der erforder- 
lichcn Menge Oxalsaure. Wurden aber o-Aminophenol u. Osalsaure verwendet, so 
w-urde nicht o-Oxyoxanilid, sondern eine Verb. vom F. 271— 272° erhalten. Dieses 
rote Kondensationsprod. entsteht, wenn 2 Moll. o-Aminophenol mit 1 Mol. W.-freier 
Oxalsaure 30 Min. auf 180—200° erhitzt werden. Es werden 2 Moll. W. u. 0,04 Mol. 
CO, entwickelt; letztere Verb. entsteht wahrscheinlieh durch Zers. von etwas Oxal- 
saure. Wird die Rk. bei 130—140° durchgefiihrt, so bildet sieh wenig o-Oxyoxanilid 
neben groCen Mengen des roten Prod. Die Analyse dieses roten Prod. gab dieselbe 
Zus. wie fiir o-Oxyoxanilid C1.,H120.1N2. Das Mol.-Gew. konnte nicht bestimmt werden 
wegen der geringen Loslichkeit." Wird das rote Prod. etwas iiber seinen F. erhitzt, 
so tritt Zers. ein unter Bldg. von C02 (die etwa einer COOH-Gruppe entspricht) u. 
teerigen Prodd. Beim Erhitzen auf hohere Temp. zers. sieh das Prod. yollstandig 
in C02, W., o-Aminophenol u. eine nioht identifizierte Verb. Mit alkoh. NaOH bildet 
das rote Prod. ein krystallin. Na-Salz. 2 Atome Na sind nach der Analyse in das Mol.

I dem wurde die Ggw. von Ditliiodiphenylamin nachgewiesen. — 
Trithiodiphenylamin ergab bei Behandlung mit HN03 (1,4)
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eingetreten. Beim Behandeln des Na-Salzes mit Dimetliylsulfat (+ NaOH) entsteht 
eine krystalline Verb., die 3 Methylgruppen enthalt. Das rote Prod. reagiert mit 
1 Mol. Anilin unter Austritt von 1 Mol. W. u. Bldg. einer neuen Verb. Es gibt ein 
Acetylderiy., welches sich beim Umkrystallisieren aus Benzylalkohol allmahlich zers. 
u. das o-Oxyoxaniliddiacetat liefert. Das rote Prod. wird yon Sauren nicht angegriffen, 
wird aber von Alkalien leicht zersetzt. Gegen Oxydationsmittel u. Iled.-Mittel ist 
es in saurem Medium bestandig. Zn-Staub u. NaOH yerwandeln es in ein farbloses, 
unbestandiges Red.-Prod., das bisher noeh nicht in reinem Zustande erhalten werden 
konnte.

V e r s u c h e .  liotes Prod. G2SH2iOsNA. F. 271—272° aus Benzylalkohol. Di- 
Na-Salz C28H 22OgN4Na2. Anilinderiv. C34H20O,N5. F. 250° aus Nitrobenzol. Methyl-
e.ster. C31H30Ó8N4. F. 246—247° aus Benzylalkohol. Acetylderiv. Rote Blattchen 
aus Eg. Zersetzt sich beim Erhitzen mit Benzylalkohol unter Bldg. von o-Oxyoxanilid- 
diacetat, Ci8H160„N2, vom F. 194° (korr.). (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1243— 46. 
April. Pullman [Washington], State Coli.) K in d s c h e r .

Edgar Stedman und Ellen Stedman, Die Melhyluretham der isomeren a-Oxy- 
phenyldthyldimctliylaminę, und ihre myotische Wirksamkeit. Es wurde yersucht, die 
C. 1927. I. 482 referierten Unterss, uber myot. wirkende Stoffe (in erster Linie Methyl- 
urethane) auf opt.-akt. Substanzen auszudehnen. Die untersuchten asymm. Verbb. 
der Form CH3-NH-C02-C<)H4-CH(CH3)-N(CH3).> liefien sieh aber nicht spalten. — 
m-Methoxyphenylmethylcarbinol. Aus m-Methoxybenzaldehyd u. CH3MgJ. ZiŁhe FI, 
Kp-u.s 1,33°. Das mit HBr in Bzl. entstehende Bromderiy. gibt mit Dimethylamin 
in Bzl. a-m-Methoxyphenyldthyldimethylamin, Kp.17 118—-119°. HCl-Salz, Prismen, 
F. 105°, sil. in A., durch A. fallbar. Jodmethylat, C)2H 20ONJ. Prismen aus A. durch 
A., F. 142°, sil. in A. — a-m-OxyphenylSthyldimethylamin. Aus der Methoxyverb. 
durch Kochen mit konstant sd. HBr (5 Stdn.). Prismen aus Bzl. durch PAe., F. 87 
his 88°. CyjHjjON + HC1. Prismen aus A., F. 197— 198°. Jodmethylat, mkr. Krystalie 
aus A. + A., F. 160° nach Erweichcn bei 145°. —  a-o-Methoxyphenylmethylcarbinol. 
Aus o-Methoxybenzaldehyd u. CH3-MgJ. Kp.17 28°. —  a.-o-Methoxyphenylathyl- 
dimethylamin. Schwach grunlicligelbe FI. Kp.12 105— 107°; Ivp.13.5 108,5°. HCl-Salz, 
olig. Jodmethylat, C12H20ONJ. Cremefarbige Prismen aus A. + A., F. 136— 137°. — 
a.-o-Oxyplie?iyldthyldimethylamin. Kp.14 112— 114°. C10H 15ON + HC1. F. 136— 137° 
(aus A. durch A.). Gibt yiolette FeCl3-Rk. Beim Vers. zur Darst. des Jodmethylats 
entsteht (CH3)4N J. —  p-Methoxyphenylmethylcarbinol ist auch im Yakuum nicht unzers. 
destillierbar, das Destillat enthalt das entsprechende Styrol oder seine Polymerisations- 
prodd. —  v.-p-Methoxyphenylathyldimethylamin. Aus dem entsprechenden Bromderiy. 
u. Dimethylamin in Bzl. unter Kiihlung mit Kaltemischung. K p .14 118°. Cn H 17ON + 
HC1. Prismen aus A. + A., F. 213°. Jodmethylat, Tafeln aus A. + A., F. 128— 130°. 
Wird bei der Darst. nicht gekiihlt, so entsteht hauptsachlich Bis-[<x-p-methoxyphenyl- 
athyl]-dimethylammoniumbromid, C20H 28O2NBr + H 20, Tafeln aus A., F. 109°. — 
a.-p-Oxyphenyldthyldimethylamin. Krystalle aus Bzl.-PAe. F. ca. 115°. C10H 1EON + 
HC1. Nadeln aus A., F. 183°. Gibt yiolette FeCl3-Rk. Hydrobromid, Prismen aus A., 
F. 178°, 11. in W , wl. in h. Aceton. —  Meihylurethan des a.-m-Oxyphenylathyldimeihyl- 
amins, C12H laO,N2. Aus dem Oxyamin u. Methylisocyanat in Bzl. Tafeln aus A., 
F. 86°. ZU. in Bzl., unl. in PAe. HCl-Salz, Prismen aus A. + A., F. 169° (Zers.). Sil. 
in A., unl. in Aceton. Wirkt am Katzenauge selir starlc pupillenverengernd (l,5%ig. 
Lsg. in physiolog. NaCl-Lsg.). Jodmethylat, C13H 2I0 2N2J. F. 130° aus A. + A., scheidet 
sich erst olig ab. Wirkt schwach myot. —  Methylurethan des a-o-Oxyphenylathyl- 
diinethylamins. Na wird in einer ather. Lsg. des Oxyamins gel. u. die Lsg. mit Methyl
isocyanat yersetzt. Prismen aus Bzl., F. 90°. Das HCl-Salz ist iiuBerst hygroskop. 
Myot. Wrkg. schwach. —  Jodmethylat, C13H 210 2N2J. Prismen aus Aceton, F. 148° 
(Zers.). Wirkt stark myot. —  Methylurethan des (/.-p-Ozypkenylathyldimethylamins. 
Darst. analog. Olig. C12H]802N2 + HC1. F. 203° (aus A.). Wirkt schwach myot. Jod
methylat, C13H2102N2J. Tafeln aus A., F. 173° (Zers.). Wirkt schwacher myot. ais 
das m-Jodmethylat. (Journ. chem. Soc., London 1929. 609— 17. April. Edinburgli, 
Uniy.) _ OSTERTAG.

H. P. Kaufmann, Arzneimittelsynthetische Studien. IV. Syntliese schwefelhaltiger 
Verbindungen. (Mitbearbeitet von E. Weber.) ( III. vgl. C. 1927. I I .  88.) Um den 
EinfluB der Einfiihrung der Rhodangruppe auf die physiolog. Wrkg. einer Reihe von 
bekannten Arzneimitteln zu priifen, wurde nach der Methode yon KAUFMANN u. 
O e h r t n g  (C. 1926. I. 2084) eine Anzahl yon Rhodaniden hergestellt. Die leichte
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Umwandlung der Rhodanide in andere S-Deriw. (Mercaptane, Disulfide usw.) lieB 
die Rhodanierungsmethode auch zur Gewinnung der letzteren geeignet erscheinen. 
Zur Rhodanierung hatten Vff. zur Vermeidung der Hydrolyse des entstehenden 
Rhodans in starli sauren Medien gearbeitet, wobei aber bisweilen die Bldg. von sekun- 
daren Rk.-Prodd. beobaehtet worden war. Zur Vermeidung dieser durch RingschluB 
aus den primaren Verbb. entstandenen Thiazolderiw. (vgl. K a u f m a n n  u .  Claubekg, 
O. 1928. I. 2615) haben Vff. eine neue Ausfiihrungsform der Rhodanierung unter An- 
wendung von indifferenten Lósungsmm. durchgefuhrt. Dabei erwies sich CH3OH ais 
besonders geeignet, der zum Schutz vor Halogenierung mit NaBr bzw. NaCl gesatt. 
wurde. Diesem mit NaCNS yersetzten CH3OH wurde die zu rhodanierende Substanz 
zugegeben u. dann Br-Lsg. oder Cl in langsamem Strom eingefiihrt. Zur Priifung des 
Einflusses von CNS-Gruppen auf Antipyretika wurde die Rhodanierung von Anilin, 
Phenetidin u. Phenylhydrazinderiw. durchgefuhrt, u. ais Grundstoffe fiir die Rhoda
nierung von Desinfektionsmitteln Thymol, die IŁresole u. Oxychinoline gewiihlt.

V e r s u c h e .  p-Rhodananilin. Anilin wurde mit NaCNS in CII.,OH gel. u. mit 
NaBr gesatt. Dann bei —10° tropfenweise Br in mit NaBr gesatt. CH3OH zugesetzt. 
Aus W. in weiBen Nadeln vom F. 57—58°. Ausbeute 97%. Analoge Darst. unter 
Verwendung von NH4C1 u. Cl in CH3OH. N-Acetylderiv., C9H8ON2S. Aus W. Nadeln, 
F. 188°. —  l-Amino-2-rhodan-4-alhoxybmzol, C9H I0ON2S. Aus p-Phenetidin u. NaCNS 
in Methylacetat dureh Zugeben von Br bei — 15°. Aus Lg. in seidenweichen Nadeln 
vom F. 67— 68°, 1. in A., Bzl. u. CC14. — 2-Ainino-6-dlhoxybenzthiazol, C9H 10ON2S. 
Durch Erhitzen des yorigen oder bei Einw. yon Br auf eine Lsg. von p-Phenetidin 
u. NaCNS in EssigsaureiŁthylester bei Zimmertemp. Aus verd. A. Nadeln, F. 161°. Di- 
acetylderh., C13H 1403N2S. Aus Eg. F. 245°. — Bis-[l-amino-4-athoxyphenyl\-2-di- 
sulfid, C10H 20O2N2S2. A us l-Amino-2-rhodan-4-athoxybenzol in A. dureh Erhitzen 
mit Na2C03-Lsg. Aus verd. A. F. 101°. — Symm. Formyl-lp-rhodanphenyll-hydrazin, 
C8H 7OŃ3S. A us Formylphenylhydrazin (Prismen, F. 140°) durch Rhodanierung in 
NaCNS u. CH3OH mit Br bei — 10°. Aus h. W. Nadeln, F. 132°, 11. in Eg., CH3OH u. 
li. A., swl. in A. u. Chlf., unl. in Bzl. u. Lg. — Symm. Acetyl-[p-rhodanphenyl\-hydrazin, 
C?H 9ON3S. A us Monoaeetylphenylhydrazin (Blattchen, F. 128,5°) durcli Rhoda
nierung in CH30H  oder Essigester. Aus W. Nadeln, F. 171°, 1. in CH3OH, Essigsaure, 
Aceton u. h. A., fast unl. in A., Chlf., Lg. u. Bzl. — Symm. Be.nzoyl-[p-rliodanplmiyl\- 
hydrazin, C14H u ON3S. Aus Benzoylphenylhydrazin. Aus Bzl. weiBe Krystalle vom 
F. 164°. —  Symm. Phthalyl-[p-rhodanphenyl\-hydrazin, C15H902N3S. Aus Phthalyl- 
phenylhydrazin. Aus A . oder Eg. F. 213°. —  Symm. Acetylbis-[p-rhodanphenyl]- 
hydrazin, ClcH12ON4S2 =  (NCS-C8H4)2N-NH-COCH3. Aus Acetyldiphenylhydrazin 
durch Rhodanierung in CH3OH. Aus h. A. Nadeln, F. 160°. —  Symm. Benzoylbis- 
[p-r)iodanphejiyl]-hydrazin, C21H 14ON4S2. Aus Benzoyldiphenylhydrazin durch Rhoda
nierung in CHjOH. Aus A. Krystalle vom F. 160°. — a-Oxy-y-rkodanchinolin (4- Rhodan- 
carbostyril), C,0H6ON2S. Durch Rhodanierung yon a-Oxychinolin (F. 199°) bei — 10° 
in methylalkoh. Lsg. Aus yerd. CH3OH Nadeln, F. 141°. —  y-Rhodan-o-oxychinolin, 
C10H6ON,S. A us o (8)-Oxychinolin in analoger Weise. Aus yerd. CH3OH gelbe Nadeln, 
F. 134°. — l.Methyl-4-isopropyl-3-oxy-6-rhodanbenzol (Thymolrliodanid), CjjH^ONS. 
Aus Thymol durch Rhodanierung in CH3OH bei Zimmertemp. Aus Lg. Nadeln, F. 105°.
—  5-Rhodankresol-2 (l-Methyl-2-oxy-5-rhodanbenzol), C8H,ONS. Aus o-Kresol. Aus 
W. F. 71°. — 5-Rhoduiilcresol-3 {l-Methyl-3-oxy-5-rhodanbenzol), C8H7ONS. Aus 
m-Kresol. Aus W. Nadeln, F. 76°. — Bei der Rhodanierung yon p-Kresol entstand 
iiber das primar gebildete l-Nethyl-4-oxy-3-rhodanhenzol eine Verb. C\H.ONS (I), 

/S(2) /S(2)
I  (4)CH3-C6H3< > C = N H  I I  (4)CH3.C6I-I3<; > c  o

^ 0 (1) x O(l)
vom F. 105°, die bei Behandlung mit wss.-alkoh. HC1 nach langerem Erhitzen eine 
Verb. C'sH0ols  (II) vom F. 83° lieferte. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 
267. 192__211. Marz. Jena, Univ., Inst. f. Pharmazie u. Lebensmittelchemie.) P o e ts c h .

H. P. Kaufmann, ArzneimittelsyntKetische Studien. V. Darsłellung von Benzył- 
verbindungen. (Mitbearbeitet yon O.Ritter.) (IV. ygl. yorst. Ref.) Nach einem 
Oberblick iiber die bisher yorliegenden Erfahrungen mit therapeut. yerwendeten 
Benzylverbb., denen dabei wertyolle u. eigenartige physiolog. Effekte zukommen, 
beschreiben Vff. ihre Verss. zur Herst. yon solchen Benzylderiw. Es wurde dabei 
die Aufgabe yerfolgt, die Benzylkomponente in Arzneistoffe bekannter Wrkg., 
z. B. Antipyretika, °Hypnotika usw., einzufuhren, um gegebenenfalls festzustellen,

X I. 1. 200
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in welcher Weise dercn eigentłicher physiolog. Effekt durch die Benzylgruppe be- 
einfluBt wurde.

Durch Behandlung yon l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-amino-5-pyrazoIon mit Benzylchlorid 
in Bzl. Aus 75%ig. A. unter Zusatz yon Tierkohle tafelformige Krystalle vom F. 102°,
11. in A., A., Chlf., Bzl. u. Lg., unl. in W. —  Symm. Benzyl-a.-bromisovalerylhani8toff, 
CeH5 ■ CH, • NH • CO • NH ■ CO • CHBr • CH(CH3)2 =  C13H 1702N2Br. Durch Eintropfen von 
a-Bromisovalerylbromid in eine Lsg. von Benzylharnstoff in Pyridin u. Erwarmen 
des Gemisches auf dem Wasserbad. Aus A. Krystallblattchen vom F. 134°, 11. in allen 
organ. Losungsmm., unl. in W. —  p-Phenylacetylphenetidin, c16h 17o 2n  = lc 2h 5o- 
C6H4-NH-COĆH2-C6H5. Durch mehrstd. Erliitzen yon Phenylessigsaureanhydrid 
(aus A. Prismen, F. 71— 72°) mit p-Phenetidin auf 130°. Aus A. lange weiBe Nadeln, 
F. 128,5— 130°, 11. in A., A. u. Chlf., nahezu unl. in W. —  Phenylathenyl-p-diathoxy- 
diphenylamidin, CMH 2602N2 =  (p)-C2H50  • CeH4 • N=C(CH,C6H5) • NH • C6H4OC2H 5-(p). 
Durch Kondensation von p-Phenylaeetylphenetidin mit p-Phenetidin in Ggw. von 
P0C13, PC13 oder PC15. Aus 70%ig. A. unter Zusatz von Tierkohle Blattchen, F. 113°. 
LI. in A., A., Chlf., Bzl. u. Lg., unl. in W. —  o-Benzylphenol. Aus Phenol, Na u. Benzyl
chlorid in Toluol nach Cl a is e n  (C. 1925. I. 2447). F. 22— 23°. Beim Impfen mit der 
isomeren Verb. Bldg. der letzteren vom F. 52°.— o-Benzylphenolphthalein, Ca,,H2e04 (I). 
Aus Yorigem durch Kuppeln mit Phthalsaureanhydrid unter Zusatz von ZnCl2. Aus 
der tiefroten Schmelze nach Entfernung yon ZnCl2 u. iiberschussiger Phthalsaure u. nach 
Reinigen mit Chlf. weiBe Krystalle, F. 175°. LI. in A., A. u. Chlf., unl. in W. In  Alkalien
11. m it rotyioletter Farbę. 0,(/-Diacetylderiv., C38H30Oc. Aus CH3OH Krystalle vom 
F. 134°. Beim Losen in konz. H 2S04 Spaltung in Essigsaure u. Dibenzylphenolphthalein. 
LI. in A., CILjOH, Eg. u. Chli. — 0,0'-Phthalidenbis-[p-benzylphe7iol], C34H 2604 (II). 
Durch mehrstd. Erhitzen von p-Benzylphenol (aus A. Blattchen, F. 84°) mit o-Phthalyl- 
chlorid in Bzl. Blattchen, F. 123°. Śehr 11. in Bzl. u. Chlf., schwerer 1. in A., unl. in W. 
M it NaOH Verseifung. —  p-Iihodan-N-henzylanilin, C14H ]2N2S. Aus N-Benzylanilin 
durch Rhodanierung in Eg. Aus A. Nadeln, F. 78°. — p-JRhodan-N-niethylbenzylanilm, 
C15H 14N,S. Analog mit N-Methylbenzylanilin. Aus A. lange Nadeln, F. 63°. —  p-Rho- 
dan-N-aihyThenzylanilin, C16H 16Ń2S. M it N-AthylbenzylanUin. Aus A. Nadeln, F. 54°.
—  Bis-(l-benzylamiiwphenyl-4)-disulfid, C26H 24N2S2. Aus der Rhodanyerb. mit alkoh. 
KOH. Aus Chlf.-A. hellgelbe Nadeln, F. 92°. —  Bis-(l-methylbenzylaminophenyl-4)- 
disulfid, C28H 2SN2S2. Aus Chlf.-A. messinggelbe Nadeln, F. 86— 87°. —  Bis-(l-dthyl- 
benzylaminophenyl-4)-di$ulfid, C30H32N2S2. Aus Chlf.-A. hellgelbe Nadeln, F. 76°. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 212— 29. Marz. Jena, Univ., Inst.
f. Pharmazie u. Lebensmittelforschung.) POETSCH.

A. Skita und F. Keil, t/ber eine Synthe.se des d,l-Ephedrins und anderer Amino- 
alkohole. Basenbildung aus Carbonylterbindungen. I I I .  Mitt. (II. ygl. C. 1928. II. 
2461.) Die yon M a n s k e  u . J o h n s  e n  (C. 1929. I .  1809) beschriebene Umwandlung 
yon Acetylbenzoyl in Methylaminlsg. zu l-Phenyl-2-methylaminopropanol-(l) (d,l-Ephe- 
drin) durch Pt-Red. ist nicht, wie genannte Autoren annehmen, auf den besonderen 
EinfluB der C6H5-Gruppe zuriickzufubren, sondern findet ihre zwanglose Erklarung 
in der seit langerer Zeit bekannten Tatsache (.ygl. Ot t e  u. V. PECHMANN, Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 22 [1889], 2117), daB sowohl in unsymm., ais auch in rein aliphat. 1,2-,
1,3- u. 1,4-Diketonen die dem kleineren Radikal benachbarte CO-Gruppe die groBere 
Kondensationsfahigkeit aufweist.

Zur tlberfuhrung von Acetylbenzoyl in d,l-Ephedrin haben Vff. kolloides Pt benutzt 
u. damit bessere Ausbeuten erzielt, ais die amerikan. Autoren, die Platinoxyd bzw. 
Platinmokr yerwendeten. —  Bei der Red. yon Acetonylaceton in Anwesenheit yon 
Cydoheiylamin entstehen 5-Cyclohexylaminohexanol-(2) (I) u. N-Cyclohexyl-2,5-di- 
inethylpyrrolidin (II). Bei der Red. yon 3-Methylacelylaceton in Ggw. von Cyelohesyl- 
amin entsteht nur ein Reduktionsprod., das 4-Gydohexylamino-3-methylpenlanol-(2) (IÓ), 
wahrend aus Benzoylaceton in Ggw. von Methylamin eine bei 155— 160° sd. FI. ge- 
wonnen wurde, die uber die Pikrate in 2 diastereomere l-PTienyl-3-meih.ylamino- 
butanole-(l) zerlegt werden konnte. Von gleichmaBig substituierten 1,2-Diketonen 
lieferte das Benzil bei der Red. in Ggw. von Methylamin 1,2-Diphenyl-2-mełhylamino- 
:thavol-[l) (IV), yon unsymm. substituierten 1,2-Diketonen ergab das Methylpropyl-
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diketon neben dem 2-Methylaminohexanol-(3) (V) ein Pyrrolidinderiy. VI, das durch. 
Einw. des Methylamins auf das aus Methylpropyldiketon in bas. Lsg. entstandene
1,4-Diketon C3H7 ■ CO • C(OH) (CH3) • CH2 • CO • CO ■ C3H7 unter Red. des so entstandenen 
Pyrrolderiy. gebildet wurde. —  Unter denselben Bedingungen wurde Acetylbenzoyl 
in Ggw. von Methylamin mittels kolloidem Pt in l-Phenyl-2-viethylaminopropanol-[l) 
(VII) uberfiihrt. Bereits innerhalb 1 Stde. war die fiir 2 Moll. berechnete Menge H 
aufgenommen. —  Aus VII entsteht bei der katalyt. Red. in Ggw. von Formaldehyd
l-Phenyl-2-dimethylaminopropanol-(l) (d,l-N-Methylephedrin) (VIII). Die Bldg. solcher 
tertiarer Basen kann auch direkt aus dem Diketon erfolgen, wenn dieses in Ggw. einer 
sek. Base reduziert wird. Aus Acetylaceton erhielten Vff. bei der Hydrierung mit 
kolloidem Pt in Ggw. von Dimethylamin das 4-N-Dimethylaminopentanol-(2) (IX).

CH3 • CO • CH2 • CH2 ■ CO ■ CH3 CH3 ■ CH(OH). CH2. CH» ■ CH(NH • C8H U) • CH3

I I I  CH3 • CH(OH) • CH(CH3) • CH(NH • C0Hn) ■ CH3 CH:)> C ____ QH

IV  C.H,.CH(OH).CH(NH.CH,).C ,H , 0 ,5 ° .n 3  CB(OH)• C,H-

V CaH,• CH(OH)• CH(NH• CHS)■ CH3 N ^ & Ł
H.CHO

V I IC 3H6• CH(OH)■ CH(NH• CH3) ■ CH3 — — >- V I I I  CeH 6 • CH(OH) ■ CH[N(CH3)2]. CH3

(CH3),NH
CH3.CO-CH3.CO-CH3 ......—— I X  CH3 ■ CH(OH) • CH2 • CH[N(CH,),]- CH3

H,
V e r s u c h e .  5-Cyclohexylaininohexanol-[2), CJ2H 25ON (I), entsteht neben 

N-Cyclohexyl-2,5-dimethylpyrrolidin, C12H23N (II), bei der Hydrierung yon Acetonyl- 
aceton (dargestellt nach K n o r e , Ber. Dtseh. ehem. Ges. 33 [1900]. 1219) in Ggw. von 
Cyclohexylamin mit kolloider Pt-Lsg. bei 3 at Uberdruek u. Zimmertemp. I  wurde aus 
Lg. umkrystallisiert, F. 76—77°, Kp.21153°. Pikrat, C1SH„808N4, Nadeln aus W., 
F. 150—151®. I I  sd. unter 16 mm Druck bei 100®; D .2®4 0,8927', na2® =  1,470 67, nD2® =
1,473 39, n;J20 =  1,479 73. Pikrat, C18H2607N4( hellgelbe Nadeln aus A„ F. 111— 114®.
—  4-Cyclohexylamino-3-methylpentanol-(2), C12H25ON (III), aus 3-Hethylacetylaceton 
u. Cyelohexylamin mit kolloider Pt-Lsg. bei 3 at H-Druck u. Zimmertemp., gegen Ende 
der Hydrierung wurde auf ca. 60® erwarmt. Das so gewonnene Prod. sd. unter 1 mm 
bei 104— 106®. Pikrat, C]8H28OsN4, Krystalle, F. 157—159°. —  l-Phenyl-3-rmihyl- 
aminobulanol-(l), Cn H 17ON, aus Benzoylacelon u. wss._ Methylaminhg. (33%ig) in A. 
bei 3 at H-Druck u. Zimmertemp. in Ggw. yon kolloider Pt-Lsg. unter Zugabe von 
wenig konz. HC1. Durch Uberfiihrung des Rohprod. in das Pikrat wurden aus alkoh. 
Lsg. zweiPikrate von yerschiedener Lóslichkeit erhalten; Hellgelbes Pikrat, C17H ,0OsN4, 
Nadeln aus A., F. 193— 194®. Dunkelgelbes Pikrat, C27H 20O8N4, aus A., F. 118— 119“. 
Base I  aus dem hellgelben Pikrat: Kp.16 155— 156®, D .420,5 1,0 1 07, na2®'5 =  1,520 32, 
iid2®'5 =  1,524 21, n/® 5 =  1,534 43. Base I I  aus dem dunkelgelben Pikrat: Kp.ie 155 
bis 156®, D ..,2®5 1,0079, na2®5 =  1,519 02, nD20'5 =  1,522 98, n/®-3 =  1,533 11. —
l,2-I)iphenyl-2-methylami>ioathanol-(l), C15H 17ON (IV), aus Benzil u. Methylaminlsg. 
(33%ig.) unter den ublichen Bedingungen, Krystalle aus sehr wenig A., F. 134®, Kp.20 195 
bis 200®. Die Base bildet mit den meisten Sauren wl. Salze. Essigsaures~ Sah 
C^H.jOjN, Krystalle aus wenig A., F. 144— 145®. Hydrochlorid, C15H 180NC1, Krystalle 
aus A., F. 250®. —  l t2-Diphenyl-2-cyclohexylaminoathanol-{l), C20H25ON, aus Benzil 
u. Cyclohesylamin unter den iibliehen Bedingungen; Nadeln auś 70%ig. A., F. 162 
bis 163®. Hydrochlorid, C20H20ONC1, Nadeln aus A. oder Eg., F. 264— 265®. — 2-Methyl- 
aminohexanol-(3), C7Hi,ON (V), entsteht neben N-Methyl-2-butanol-(l)-4-oxy-4-imthyl- 
5-propylpyrrolidin, C13H.1702N (VI), aus Methylpropyldiketon u. Methylamin unter den 
iibliehen Bedingungen. Gegen Ende der Hydrierung wurde auf ca. 60® erwarmt. Die 
Trennung der beiden Basen geschieht durch fraktionierte Krystallisation. V krystalli- 
siert aus wenig A. in Nadeln, F. 78°; Hydrochlorid, C7H 180NC1, Nadeln aus Aceton, 
F. 78®. VI ist ein hellgęlbes, bas. Ol vom K p.15 154— 156°; zeigt nach dem Erhitzen 
die Fichtenspanrk. der PjTrole. Die Salze dieser Base sind ólig. Diacetylverb., Ci7H3104N, 
gelbe, sirupose FI., Kp.16 165—168®. — 2-Methylamino-l-phenylpropanol-(l) \d,l-Ephe- 
drin), C,0H 15ON (MI), aus Acetylbenzoyl u. 33%ig. Methylaminlsg. unter den ublichen

200 *
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Bedingungen, Krystalle aus Lg., F. 75°. Hydroclilorid, C10H16ONC1, Krystalle aus A., 
3?. 185— 186°; Kp.ja 135— 137°. —  l-Phenyl-2-dimethylaminopropanol-{l) (N-Methyl- 
ephedrin), Cu H17ON (VIII), aus d,l-Ephedrin mit 40%ig. Formaldehydhg. u. kolloider 
Pt-Lsg. in Ggw. von wenig konz. HC1; Prismen aus Lg. oder CH3OH, F. 63—64,5°. Ilydro- 
clilorid, Cu HlgONCl, Krystalle aus A., F. 205°. —  4-N-Dimethylaminopenlanol-(2), 
C7H 17ON (IX), aus Acetylaceton u. einer 33%ig. Dimethylaminlsg. nach Zugabe von 
NHjCl mit kolloider Pt-Lsg. u. 3 at H-Druclt bei Zimmertemp., Kp.n 61— 62°. Ein 
geringer Rest der Base ging zwischen 85 u. 90° iiber. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
1142—51. 1/5. Hannoyer, Techn. Hochsch.) H il lg e r .

Charles D. Hurd und C. W. Bennett, Die Pyrolyse des Benzaldehyds und 
Benzoesaurebenzylesłers. Die Pyrolyse des Benzaldehyds scheint hauptsachlich in 
einer von 2 Richtungen in Abhangigkeit von den Erhitzungsbedingungen fortzuschreiten. 
Bei mii. Big hohen Tempp. yerwandelt er sieh langsam in Benzylbenzoat durch Poly- 
merisation, welche die Doppelbindung der Carbonylgruppe betrifft. Bei hohen Tempp. 
zers. er sieh rasch in CO u. Bzl. Die Unterss. der Vff. ergaben, daB die Zers. des Benz
aldehyds bei 300° sehr langsam ist, aber ca. 1/3 zers. sieh hauptsachlich in Benzylbenzoat 
innerhalb 2 Stdn. bei 350°. Eine Nebenrk. von viel geringerer Bedeutung fiihrt zur 
Bldg. von CO u. Bzl. Toluol oder Dibenzylather konnten ais Rk.-Prodd. nicht auf- 
gefunden werden u. Benzoesdure wurde nur in zu yernachlassigenden Mengen ge
funden. Beim Durchleiten von Benzaldehyd durch ein IJyrexrohr bei 700° (Ge
schwindigkeit Yc g Pro Min.) wird etwa 2/n zersetzt. Die Hauptrk. war die Bldg. 
von Bzl. durch Verlust von CO. Durch Nebenrkk. entstehen Diphenyl u. 1,4-Di- 
phenylbenzol. Anthracen war nicht zugegen. Da Benzylbenzoat ein Pyrolyseprod. 
des Benzaldehyds ist, erschien die Unters. desselben unter gleichen Bedingungen 
interessant. Bei 350° sind nach 2 Stdn. die Hauptprodd. Benzoesaureanhydrid, Toluol 
u. Benzaldehyd. Auch geringere Mengen Benzoesdure wurden erhalten. Hingegen 
konnten Stilben, Phenanthren, Bzl., Diphenyl u. Dibenzylather unter den Rk.-Prodd. 
nicht aufgefunden werden. Am besten wird der Yerlauf der Pyrolyse folgendermafien 
dargestellt:

2 C0H5COOC7H7 — >  (C9H5C0)20 + [(C7H7)20] 
[(C7H7)20] — CcH5CHO + c6h 5c h 3.

(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1197— 1201. April. Eyanston [Ul.], Univ.) KiNDSCHER.

Richard H. F. Manske, Eine Modifikation der Synthese primdrer Aminę nach 
Curiius. Werden Alkylharnstoffe mit Phthalsaureanhydrid erhitzt, so werden Alkyl- 
phthalimide mit guter Ausbeute gebildet. Dieselbe Rk. wendete der Vf. auf Alkyl- 
urethane an. Die Hydrolyse der Alkylphthalimide kann quantitativ nach I n g  u. 
M a n s k e  (C. 1926. I I .  2968) erfolgen.

CO CO

2 1 f \ o  +  (RNH)jCO —->- 2 NR + CO. +  H20

CO

O +  RNHCOjMe — y  ^ J ^ > N R  +  C02 +  MeOH

V e r s u c h e. 1,8-Diphthalimido-n-ocian, C24H 2104N2. Aus Oclamethylen-1,8- 
dimethylurethan u. Phthalsaureanhydrid (230°). Farblose Nadeln aus A., F. 138°. 
Hydrolyse mit Hydrazinhydrat ergab Octamethylendiamin. —  Di-y-phenoxy-n-propyl- 
hamstoff, C19H 210 3N2. Durch Erhitzen von y-Phenoxybutlersduredthylester mit Hy
drazinhydrat in A. -wurde y-Phenoxybuttersaurehydrazid (F. 81— 82° aus A.) erhalten, 
das iiber das Azid in den Hamstoff yerwandelt wurde. F. 150° aus A. —  y-Phen- 
oxy-n-propylphthalimid. Aus vorst. Verb. u. Phthalsaureanhydrid (225°). F. 91°. 
Liefert bei der Hydrolyse mit Hydrazinhydrat y-Phenoxy-n-propylamin. (Hydro- 
chlorid, F. 168°). — {fi-3-Indolyldłhyl)-phthalimid, C18H 1:10 2N2. Aus Di-(fS-3-indolyl- 
athyl)-Jiarnstoff u. Phthalsaureanhydrid (225°). BlaBgelbe Nadeln aus A., F. 164— 165°. 
Liefert bei der Hydrolyse mit Hydrazinhydrat fi-3-Indolylathylamin (Tryplamin) 
mit dem Hydrochlorid, F. 248°, u. dem Pikrat, F. 243°. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 1202—04. April. New Hayen [Connect.], Univ.) KiNDSCHER.
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R. L. Shriner und E. C. Kleiderer, Die Synthese einiger Chalkone. T u n m a n n  
(Pharm. Post 90 [1917], 773) isolierte aus Herba Hyssopi einen gelben Farbstoff, 
Hyssopin, der von OESTERLE u. K uE N Y  (C. 1922. I. 579) ais Rhamnosid eines 
Chalkons identifiziert wurde. Oe s t e r l e  (C. 1922. III. 1300) stellte ihn auch aus 
Capsella Bursa Pastoris her u. studierte seine Zers. durch 33°/0ig. KOH. Da Piperonal, 
Acetopiperon u. Phloroglucin erhalten wurden, scliloB O e s t e r l e , daB das Chalkon
2,4,6-TrioxyphenyI-3,4-methylendioxystyrylketon (I) sei. Diese Struktur ist analog 

OH O

-Ó-CB—C U r ^ ^ O .___ ./ '^ i- C O - C H z iC H r ^ N O H/ V C - C H = C H / > O v

. . .  2
HOL JO H

OHk JO H  I  2 H O k ^ O H  I I  k ^ J O H

dem Butein (II) u. dem Eriodictyol (III).

/ \ m r i n __a^er nur °*no ^*e‘ne Menge Piperonal
yyj i CO CII—GHę |OH erhalten wurde u. Acetopiperon unter den

HO OH ' OH Zers.-Prodd. yorherrschte, so scheint es,
daB das Chalkon III ist. Zweck vorliegender 

Arbeit war die Synthese der beiden Isomeren I u. IV. Ein Vergleich der Eigg. des 
natiirlichen Chalkons mit den synthet. Prodd. ergab, daB es IV u. nicht, wie fruher 
angenommen wurde, I  ist.

OH H H OH
GOCH, o ; = C - / ^ O x  ^ C O C E - G E ^ O ,

+  I ^ J o > CHj H O ^ J O H  I  L J 0> *

OH H  H o h

r " > C = iO  H ^ iC - C O ^ O .  ^ C H r C H - C O - ^ O .

H O ^ J o H  +  ^ > > CHs H O ^ O H  IV [ ^ > / CHa +  H=°

V e r s u c h e .  2,4,6-Trioxyacetophenon, C8H 80 4. Aus Phloroglucin u. Acelyl- 
chlorid (+ A lCy. Hellgelbe Nadeln, F. 213—214° (korr.). —  2,4,6-Trioxyphenyl-
3.4-melhylendioxystyrylketon, C16H 1206 (I). Aus Piperonal u. vorst. Verb. in alkoh. 
KOH (95— 100°). Gelbes Pulver, Zers.-Punkt 300—310°. Triacetat. Hellgelbe Nadeln 
aus A., F. 218—220°. —  Phloroglwinaldchyd, C7H0O4. Aus Phloroglucin in A. u. 
Zn-Cyanid ( + HCI). WeiBe Nadeln. Phenylhydrazon. F. 120°. —  Acetopiperon, 
C0HgO3. Aus Methylpiperonylat u. Athylacetat (+ N a) u. Hydrolyse des gebildeten
3.4-Methylendioxybenzoylessigesters. WeiBe Krystalle aus 50°/0ig. A., F. 87— 88°. 
p-Nilrophenylhydrazon, F. 201—203°. —  2,4,6-Trioxystyryl-3,4-methylendioxyphenyl- 
Jceton, C16H j „ 0 6 (IV). Aus yorst. Verb. u. Phloroglucinaldehyd. Oranges Pulver aus 
75°/0ig. Methylalkohol, Zers.-Punkt 265—270°. Triacetat. Hellgelbe Nadeln, F. 205 
bis 206°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1267—70. April. Urbana [111.], Univ.) KlND.

Julius v. Braun, Hugo Kroper und Wilhelm Reinhardt, Konfigurati onshestim- 
mung in, der Terpenreihe. III. Mitt. (II- vgl. C. 1929. I. 2756.) Die Basen IV u. X 
lassen sich nach Benzoylierung mit PC15 glatt spalten (vgl. v. B r a u n  u . JoSTES, 

C. 1926. II. 374). DaB der Spaltungsyorgang die mit Sternchen bczeichneten asymm. 
C-Atome nicht beeinfluBt, konnte auf folgendem Wege gezeigt werden: Die Chloride
V u. XI wurden in die Jodide yerwandelt, diese zu den ąuartaren Salzen VI u. XII um- 
gesetzt, u. diese letzteren andererseits aus den zwei Basen direkt durch ersehópfende 
Methylierung dargestellt; auf beiden Wegen resultierten ąuartare Jodide von yollig 
gleiehem Drehungsyermogcn. Man kann sich also der Rk. ais zuyerlassiges Mittel bei 
Konfigurationsbestst. bedienen; sie gestattet weiter, opt.-akt. organ. Halogenverbb. 
aus unschwer zuganglichem bas. Materiał zu gewinnen.

CH,

*Ćh CH,
Hs

H2

C j^ ^ C lŁ  NHa (IT) ĆH

°\  s'iNYOinlfTD H2C ^ N C (°H^  fNHs(X)
(DH2 &   ̂ ( } H2d--JcH  • CH2 ■ CH2 • J Cl( J) (XI)
CH In (CH3)3J (XII)

d C ^ H ,
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V e r s u c l i e .  MentJionitril, [cc]d10 =  — 12,23°. Gibt mit 3jTa-A. ein Amin, 
Kp.IS 96— 98°, dessen opt. Aktivitat sich geringer ais bei Verss. von W a l l a c h  (L ie b ig s  
Ann. 278 [1894]. 302) erwies (teilweise Racemisierung ?). —  Das Chlorhydrat des 
Menthoriylamins, F. 127— 129°, [oc]d =  +0,5° (in 15,76°/0ig. wss. Lsg.), gibt in Ggw. 
von Pd-Tierkolile + H 2 Dihydromenthonylamin (IY), Chlorhydrat C10H 24NC1; F. 123 
bis 1240; W d i 5 =  + 5;74o (I9,83%ig. Lsg. in W .); +5,84° (17,94%ig. L ig . in W .). —  

Die Base IV  selbst, C10H 23N, hat Kp.13 85°, zieht C02 aus der Luft an, kaum 1. in W .; 
Dreliung im 1 dm-Rohr +2,5°. —  Be.nzoylve.rb., C17H27ON; Kp .0i3 201—202°; D .174
0,9595; [a]n17 =  — 1,73°. —  Die Benzoylyerb. gibt mit 1 Mol. PC1S, Dest. bei gewólin- 
lichem Druok u. Behandlung im Rohr bei 100° mit konz. HC1 Dihydromenthonylclilorid, 
C20H 2jC1 (V); K p .10 85— 87°; riecht schwach terpenartig; D .124 0,8752; [cc]d12 =  —2,56°.
— Gibt mit N a j in Acetonlsg. Dihydromenlhonyljodid, C.20H21J ; Kp.10108— 112°; 
farblos, riecht schwach; D .144 1,1533; [a]c14 =  —9,69°. — Dihydromenthonylamin 
gibt bei der erschópfenden Methylierung mit CH3,T u. NaOH pihydrotnenthonyllri- 
methylarumoniumjodid, CJ3H30N J (V I); farblose Krystalle, aus A.-A., F. 236°; [oc]d18 =  

+4,35° (14,33%ig. Lsg. in A.). —  Entsteht auch aus dem Dihydromenthonyljodid + 
Trimethylamin in Bzl. —  Dihydrocamphylamin, C10H 21N  (X), aus Dihydro-a-campholen- 
siiurenitril mit Na u. A. oder katalyt. in Ggw. von Ni in Dekalinlsg. bei 150° u. einem 
H 2-Druck von ca. 25 at; farblose FI., Kp .13 88°; riecht starli bas.; D.20., 0,86 40; [<x]d2° == 
+34,72°. —  Chlorhydrat, F. 255° (Zers.). —  Pikrat, F. 197°. —  Plienylsulfoharnstoff, 
farblose Nadeln, aus yerd. A., F. 116°. —  Be.nzoylve.rb., C17H 25ON, Kp.0i2 190°; [a]c22 =  
+26,37° (12,45°/0ig. Lsg. in A.). —  Gibt mit PCl5, Spaltung des gebildeten Imidchlorids 
durch Dest. bei 100 mm Druck u. Behandeln mit konz. HC1 im Rohr bei 100° Dihydro- 
camphylchlorid, C10H 19C1 (X I); Kp.13 88°; D .254 0,9983; [<x]d25 =  +46,65°; riecht 
schwach. —  Dihydrocamphyljodid, CI0H10 J, Bldg. aus X I mit N aJ in Aceton; Kp.13 115 
bis 120°; D .204 1,0051; [oc]d20 =  +44,72°. —  Diliydrocamphyllrimethylammmiiumjodid, 
C13H30N J (XH), aus dem Jodid + Trimethylamin oder aus Dihydrocamphylamin 
durch erschópfende Methylierung; Krystalle, aus A.-A., F. 277—278°; [a]n2° =  +23,74° 
(l,93°/0ig. Lsg. in W .); +23,92° (2,08%ig. Lsg. in W .). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
1301—07. 1/5. Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

Gust. Komppa, Sludien in  der Tricyclenreihe. (Vgl. C. 1929. I. 1563.) Die De- 
hydrocamphylensaure (ygl. J a g e l k i , Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 1498) wurde 
unter der Annahme, daB sie gesatt. u. tricycl. ist, Tricyclensaure (I) genannt. Der 
Konstitutionsbeweis wird erbracht durch Red. des Athylesters der Śaure zum Tri- 
cyclenol (II), Umwandlung dieses durch PC13 in Tricyclenylchlorid (HI) u. Red. zu dem 
bekannten KW-stoff. Tricyclen (IV). —  I  ist nicht ident. mit der Teresantalsdure von 
Se m m l e r . Das spezif. Gewicht der Chloride ist yerschieden: Teresantylchlorid 1,0656; 
Tricyclenylchlorid 1,0348. Tricyclenol gibt mit HC1 fi,ca-Diclilormmphan (V), wahrend 
Teresantalol nur einfaches Hydrochlorid gibt. —  Die Reduktion von V fiihrt nicht zu 
Camphan, sondern zu IV. Beim Kochen yon V mit Ag20 in alkoh. wss. Lsg. geht es 
z. T. in das Glykol (VI) uber, teilweise in ein mit W.-Dampf fluchtiges Ol, das wohl 
ein innerer Aiher (VH) ist.

-CH—CH, 

CHj-ti.CHj |

H ,—C--- CH

V ĆH2C1 V I ĆH,OH V II  CH,-Ó

V e r s u c h e .  Tricyclenol, C10H 16O (H). Durch Reduktion des Tricyclensaure- 
athylesters mit Na u. A. Krystalle aus Ligroin. F. 110— 111°. —  Urełhan von II. 
Ci7H 21N 02. Glanzende Tafeln aus A. F. 86°. — Tricyclenylchlorid, C10H1SC1 (HI). Durch 
Behandeln yon I I  m it PC13 in Chlf. Kp.c 75—76°. d20t =  1,0348, nD20 =  1,49 336. — 
Tricyclen (IV). Durch Red. von H I mit Na u. A. Fester Kórper yon Terpengeruch. 
F. 62— 64°. Kp. 152— 153°. Kp.6 40°. — Ais Nebenprod. wird ein Kórper erhalten, 
wahrscheinlich Tricyclenylalhyldther, C12H 20O. Ol. Kp. 174— 175°. —  f},co-Dićhlor- 
camphan, C10H 19C12 (V). Durch Einw. yon trockner HC1 auf H  in A.-Lsg. Weifie
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Krystalle. F. 53—55°. LI. in organ. Losungsmm. —  /?,co-Diozycamphan, CI0H i8O2 (VI). 
Aus V mit der 1%-fachen theoret. Menge Ag20 in wss.-alkoh. Lsg. Ol. Nicht fliichtig 
mit W.-Dampf. —  Der mit W.-Dampf fliichtige Teil ist wohl der innere Ather (VII). 
Kp.e 80—83°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1366—70. 1/5. Helsinki, Techn. Hoch- 
schule.) M ic h a e l .

Gust. Komppa, Uber y,y-Dimethy^pimdinsaure. (Vgl. C. 1912. I .  1472.) Aus 
y,y-Dimethylpiperidm (I) wird  m ittels der VON BRAUNSchen PCl5-Rk. iiber die Benzoyl- 
verb. (II) das y,y-Dimethylpentameihylendichlorid (HI) erhalten, daraus m it  KCN das 
y,y-DiitiUhylpimdins&ureńitril (IV) u. durch Verseifung m it konz. HC1 die y,y-Dimethyl- 
pimelinsaure (V).

(OH 1 (CHI .ry-CHj—-CHaCl (pu  1 p^"CH2—CH2-COOH
(OHa), 0<QCh  (OH3)2 c < -CII2- C H 2C1 ( C<-CH2—CIL.COOH

I  I I I  V

V e r s u c h e .  N -Benzoyl-y,y-dimetKylpiperidin, C14H18NO (II). Aus >y/-Dimethyl- 
piperidinchlorhydrat mit Benzoylchlorid u. Alkali. Ol. Kp.10 174— 177°; dmr\ =
1,0511, no10,5 =  1,54 534. — y,y-Dimethylpentamethylendichlorid, C7H 14C12 (III). Aus
I I  mit der aquivalenten Menge PC15 nach v o n  B r a u n  Kp.s 58— 59°. —  y,y-Dimethyl- 
penłamethylendicyanid (IV). Durch Kochen des Rohprod. von IH  in alkoh.-wss. Lsg. 
mit KCN. Flacho Schuppen aus Bzl.-Ligroin. F. 123°. —  y,y-Dimethylpimdinsaurc, 
C0H 16O.j (V). Durch Erhitzen von IV  mit konz. HC1 im Rohr auf 120°. Flachę, gliinzende 
Nadeln aus Bzl.-Ligroin. F. 83°. — Dianilid von V, C21H 20N2O2. F. 165°, 11. in A., 
Bzl., Chlf., unl. in W., PAe. —  Diamid von V, C9H lflN.,0». Krystalle. F. 176°. L. in 
W., A., Bzl., unl. in Chlf. (Ber. Dtsch. chcin. Ges. 62. 1371—72. 1/5. Helsinki, Techn. 
Hochschule.) M ic h a e l .

Raymond James Wood Le Fevre, Berichligungen in  der Chemie der Diphenyl- 
derivałe des Kauflerschen Typs, und die Bildung von Dibenzoctdiazinen. Fortsetzung 
der Unterss. iiber Diphenylderiw. von unsichcrer Konst. (vgl. Le Fevre u . T urner, 
C. 1927. I. 81, sowie K uhn , Jacob u . F u r te r , C. 1927. I I .  936) zeitigte folgendo 
Resultate: Malonylbenzidin von Rem fry  (Journ. chem. Soc., London 99 [1911]. 610) 
hat die Formel I. Auch Thiocarbonyl- u. Carbonyldianisidin yon S ta rkę  (Journ. 
prakt. Chem. [2] 59 [1899]. 216) enthalten eine freie NH2-Gruppe; sie gebcn wie I 
Salicylidenderiw. Carbonyl-o-tólidin von Taussig (Monatsh. Chem. 25 [1904]. 375) 
ist 4,4'-Bisureido-3,3'-dimethyldiphenyl, H2N • CO -NH• C6H3(CH3) • C6H3(CH3) -NH ■ CO • 
NH2; es entsteht aus o-Tolidin u. Harnstoff oder KCNO. Oxalyl-o-tolidin von TAUSSIG 
(1. c.) reagiert nicht mit Salicylaldehyd; es ist das bei der Einw. von Diathyloxalat 
auf o-Tolidin zu erwartende 4,4’-Bisallioxalylamino-3,3'-dimethyldiphenyl, C22H„,OcN2. 
Das Cydoformazylmethylketon (H) von W edekind (Liebigs Ann. 300 [1898]. 251) 
konnte Vf. nicht wieder erhalten. Dio Kondensationsprodd. aus 2,2'-Diaminodiphenyl 
u. Harnstoff bzw. Benzil (NlEMENTOWSKl, Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 3330) 
sind offenbar N,N'-Carbonyl-2,2'-diaminodiphenyl (IH) u. 13,14-Diphenyldibenzoal- 
12,15-diazin (IV). Die Bldg. des IV zugrundeliegenden Achtrings erscheint auffallend; 
sie ist vielleicht dadurch zu erklaren, daB durch gegenseitige Drehung der beiden Kerne 
des Diphcnyls spannungsfrcie Gebilde entstehen. Eine analoge Verb. entsteht aus 
5,5'-Dibrom-2,2'-diaminodiphcnyl u. Phenanthrenchinon, wahrend das entsprechende 
4,4'-Dibromderiv. nicht ycriindert wird. 2,2'-Diaminodiphenyl reagiert nicht mit Di- 
iithylmalonat, -phthalat u. -oxalat. Die Drehbarkeit der Kerne im  2,2/-Diaminodiphenyl 
folgt ferner aus dem vollstandigen Ausbleiben ster. Hinderungen bei N,N'-Sub- 

stitutionen.

1 CHł< ^ ° > N .C A - C ,H 1-NHf I I

C sH 4.NEL C6H4-N:CH-C6H5

111 ÓeH4*NBT CeH4.N : CH- C6H 6

V e r s u c h e .  „Malonylbenzidin“ (I) gibt mit k. H 2S04 ein amorphcs Sulfat
2 C H  O N  4- H SO. beim Kochen mit Salicylaldehyd u. Phenol 4-Salicylidenamino- 
4'-malonylaminodiphenyl, C22H 1603N2, hellgelbe Tafeln aus Phenol, F. 298—-300“. —- 
Carbonyl- u. Thiocarbonyldianisidin geben mit Salicylaldehyd die Verbb. C,,2H 1804N2 
u. C2,H 1803N2S, oder wahrscheinlicher C43H 380,N4 u. C43H380 6N4S, gelbe unl. Pulver. —  
Bei der Darst von 2,2'-Dinitrodiphenyl aus o-Chlomitrobenzol u. Cu-Bronze (ULLMANN 

u. B ie le c k i, Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 2177) ist der Zusatz von Sand unnStig.
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Red. mit Fe, W. u. HCl gibt 2,2'-Diaminodiplienyl. —  2,2'-Disalicylidenaminodiphenyl, 
C26H20O2N2. Gelbe Nadeln, F. 153—154°. —  N,N'-Thiocarbonyl-2,2'-diaminodiplienyl, 
CI3H 10N2S (analog III). Aus Diaminodiplienyl u. CS2 in sd. A. F. 243° (aus Salicyl
aldehyd). — 13,14-(o,o'-Diphenylylen)-dibenzoct-12,15-diazin, C20H ,GN2 (analog IV). 
Aus 2,2'-Diaminodiphenyl u. Phenanthrencbinon in Eg. bei 100°. Krystalle aus Eg., 
F. 268—269°. — Verss. zur Darst. des „Di-m-nitrodi-o-aminodiphenyls“  von Ta u b e r  
(Ber. Dtsch. ehem. Ges. 25 [1892]. 129) ergabenein Gemisek von verscliiedenen Dinitro- 
verbb.; das Prod. lieferte kein Dinitrooctdiazin. Auch die Kondensation von 2,2'-Di- 
aminodiphenyl m it Benzil-3,3'-disulfonsaure (K a f k a , Ber. Dtsch. ebem. Ges. 24 [1891]. 
794) . wurde yergebens untersucht. —  5,5'-Dibrom-2,2'-diacetaminodiplienyl,
C1GH1402N2Br2. Aus 2,2'-Diacetaminodiphenyl u. Brom in Eg. bei 90—100°. Kórniges 
Pulver. F. 266—267°. Beim Kochen mit alkoh.-wss. NaOH 5,5'-Dibrom-2,,2'-diamino- 
diphenyl, C12H 10N2Br2, Nadeln aus A ., F. 140— 141°. —  5,5'-Dibrom-2,2'-disalicyliden- 
aminodiphmyl, C2GH 1802N2Br2. Gelbcs, mikrokrystallin. Pulver, F. 263— 265°. Wl. 
Mit Phenanthrencbinon 3,8-Dibrom-13,14-(o,o'-diphenylylen)-dibenzoct-12,15-diazin, 
C2GH14N2Br2 (analog IV), gelbe, kornige Krystalle aus Phenol -f- Eg., F. >  280°. 4,4'-Di- 
brom-2,2'-dinitrodiphenyl. Aus 2,5-Dibrom-l-nitrobenzol u. Kupferpulyer. Red. Einw. 
von mit yerd. HCl gokochten Fe-Spanen u. W. gibt 4,4'-Dibrom-2,2'-diaminodiplienyl, 
Pułyer, F. 192— 194°. Salicylaldehyd liefert 4,4'-Dibrom-2,2'-disalicylidenamirwdiphenyl, 
C2r>H 180 2N2Br2, F. 210—211°. —  2,2'-Bis-[2,4-dinitrophenylamino]-diphenyl, C21.H1B• 
OsN6. A us 2,2'-Diaminodiphenyl u. l-Chlor-2,4-dinitrobenzol. Gelbe Nadeln aus A. + 
Salicylaldehyd, F. 177— 178°. Dancben N-\2,4-Dinilrophenyl]-carbazol, C18H u 04N3, 
rotę Tafeln aus Eg., F. 216—217°. —  Dipiiensauremonobenzylester, C21H 1G04. Aus 
Dipliensaureanhydrid u. Benzylalkohol bei 160°. Wurfel aus 50%ig. Essigsaure. F. 112 
bis 113°. Wl. in PAe., sil. in Bzl., A. —  Diphensduremono-a-najMiylester, C24H1604. 
Analog mit a-Naphthol. Prismen aus Eg., F. 202—203°. —  Dipliensduremono-fl-napli- 
ihylester. Prismen aus Eg., F. 178— 179°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 733— 38. 
April. London, Uniy. Coli.) OSTERTAG.

Albert Theodore King, EonsUtutionseinfliisse auf die Umwandlung von Azo- 
naphtholen in  ihre Azosulfite und ilire Beziehungen zur Struktur des a- und fi-NapTitliols. 
(Vgl. K in g ,  C. 1928. I. 58. 1582.) Der Einflufi der Stellung von SO^H auf die Rk.- 
Fahigkeit von Azoderiw. des a- u. /?-Naphthols gegeniiber Na2S03 wird mit Beriick- 
sichtigung des verschiedenen Verh. yon a- u. /9-Naphthol bei anderen Rkk. eingehend 
diskutiert. Bei Sulfonierung der Naphtholkomponente yerandert sich die Rk.-Fahigkeit 
der /?-Naplitholderiw. nicht oder nicht merldich, die der a-Naphtholderivv. dagegen 
geht stark zuriick; die folgenden Farbstoffe reagieren iiberhaupt nicht: a-Naphihalin- 
azo-a-napht}iol-4,8-disulfonsdure (Azobordeaux, BAYER & Co.) u. -3,6-disulfonsaure 
(Benzylbordeaux B, C la y t o n  Anilinę Co.), 4-Stdfo-a.-naplilhalinazo-rj.-naphthol-5-sulfon- 
sdure (Ęchtrot VR, B a y e r  & Co.) u. -4-sulfonsaure (Carmoisin, S an d o z )  u . 6-Sulfo- 
(i-naphthalinazo-a-naphthol-4-sulfonsdure (Brillantponceau 4 R, B a y e r  & Co.). —  

Dafst. der Azosulfite durch Eintragen der feingepulverten Farbstoffe in ziemlicli konz. 
Na2S03-Lsg. bei 60°. Na2S03-Lsg. durch Zusatz von 10%ig. NaOH zu NaHS03-Lsg. 
bis zur schwaeh alkal. Rk. gegen Lackmus. Na-Benzolazo-6-sulfo-fl-naphtliylsulfit 
(Bisulfilverb. des Croceinorange yon B a y e r  & Co.) Na2C10H 10O6N2S2. Gelbes Pulver. — 
Na-rj.-Naphthalinazo-6-sidfo-fi-naphthylsulfit (aus Eclitrot B y  on B a y e r  & Co.) Na2C20H 12-
0,jN2S2 + H 20 ( ?). Bronzebraun, krystallin. —  Na-4-Sulfo-v.-naphihalinazo-6-sulfo- 
fS-napjhthylsulfit (aus Echtrot E  A S, British Dyestuffs Corp.). Na3C20H n O9N2S3 + 
H„0 (?). Helloranges Krystallpulver. —  Na-Benzolazo-3,6-disidfo-fi-naphthylsidfit (aus 
Saureorange R, British Dyestuffs Corp.). Stumpfgelbes Krystallpulver. —  Na-m-Xylol- 
azo-3,6-disu!fo-fi-naphthylsulfit (aus Ponceau 2 R E , G e ig y ). Na3C,8H1309N„S3 + 
H 20  ( ?). Ledergelbes Krystallpulver. ■— Na-o-Carboxybenzolazo-3,G-disulfo-ji-naplithyl- 
sulfit (aus_ Solochromrot B, British Dyestuffs Corp.). Na4C17H 8On N2Ś3 + H 20  (?). 
Oranges Krystallpulyer. —  Na-a.-Naphihalinazo-3,6-disulfo-ji-naplithyls/iilfit (aus Bor- 
deaux B, Sa n d o z ). Na3C20H ijO9N2S3 + H 20  ( ?). Ziegelrotes Krjrstallpulver. — 
Na-l-Sidfo-a.-naphthalinazo-3,6-disulfo-fi-naphlhylsvlfit (aus Azorubin S, Sa n d o z ). 
Na.,C20H i0O12N2S4 + H 20 ( ?). Orangebraun, krystallin. — Na-4-Sulfo-u.-naphthalin- 
azo-6,8-disidfo-fi-naphthylsulfit, Na4C20H10O12N2S4 + H 20 ( ?) (aus Solariach 5 O, 
British Dyestuffs Corp.). Stumpfgelb, krystallin. —  Na-4-Sulfo-a.-naphthalinazo-
3,6,8-trisulfo-fi-naphthylsulfit, Na5C20H9O15N2S5 +  H 20 (?) (aus Ponceau 6 R, B a y e r

& Co.). ZerflieBliches, tieforanges krystallin. Pulyer. — Na-a-Naphthalinazo-5-sulfo- 
a-naphthylsulfit (aus Doppelponfx.au 2 R, B a y e r  & Co.). Na,C20H1„O6N2S2 + H20 (?).
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Oranges Krystallpulver (aus W.). (Journ. chem. Soe., London 1929. 601—09. April. 
Leeds.) O s t e r t a g .

Alfred Eckert, Vber Reduktiomprodukte des l,I'-Dianthrdchinonyls. Durch 
reduzierende Aeetylierung des l,l'-Dianthrachinonyls erhielt Vf. ein neues Red.-Prcd. 
desselben. Suspension von 2 g in sd. Aeetanhydrid allmahlich mit 6 g Zinkstaub ver- 
setzt, noeh 2 Stdn. gekoclit, wobei alles mit dunkelbrauner Farbę u. griiner Fluoreseenz 
gel. wird, mit Eg. verd., h. filtriert, Zinkstaub mit h. Eg. extrahiert, eingeengt, Krystalle 
durch sd. vcrd. HC1 von Zn-Acetat befreit. Gelbe Blattchen aus Eg. (Kohle) oder 
Xylol, nicht yerkiipbar. H 2S04-Lsg. griin; W. fallt Helianthron aus. In  sd. alkoh. 
KOH lóst sieli die Verb. erst, dann fallen braune Nadelchen aus, wahrend die Lsg. 
farblos wird. Mit sd. methylalkoh, KOH entsteht dagegen die griine Kiipe des Heli-

C-OAc ' 
( y r . O C A -

C-OAe

anthrons. Nach Analyse u. Acetylbest. liegt Telraacetyl- 
diantlirahydrochinon, C3GH2GOs (nebenst.), vor. Der Ubergang 
in Helianthron wird yerstandlich, wenn man fiir Anthra- 
liydrochinon die desmotrope Oxyantbronf ormel annimmt. Die 

Verb. ist sehr lichtbestandig; erst bei woehenlanger Belichtung bildet sieh Mesonaphtho- 
dianthron. —  Helianthron bildet sieh auch, wenn Diantlirachinonyl mit Hydrosulfit 
im Leuehfcgasstrom yerkiipt u. in die h. Lsg. yerd. H 2SO,, getropft wird, indem das 
Dianthrahydrochinon W. abspaltet. (Journ. prakt. Chem. [2] 121. 273—77. April.) Lu.

Roland Scholl und Fritz Renner, Uber Anilirahydrochinon-a-carbonsaurelaclone. 
(Unter Mitwirkung von Oskar Bóttger, Sigfrid Hass und H. Kurt Meyer). (Vgl. 
C. 1929. I . 2304.) Bei der Darst. von Lactonen der Anthrahydrochinon-a-carbonsaure 
beobachteten Vff. bei der Antkrachinon- u. 2-Methylanthrachinon-l-carbonsdure, daB 
die methyliertć Saure um  vieles leichtcr in das Lacton iiberging ais die nicht methylierte. 
Beim Erhitzen der Sauren mit Zn-Staub u. Eg. in Ggw. von Essigsaureanhydrid wurden 
in quantitativer Ausbeute die acetylierten Lactonc erhalten. Bei der Red. der Ester 
lielien sieh dieArylester sehr leicht mit Zn-Staub u. sd. Eg. in dieLactone uberfiihren, 
wahrend von den Alkylestern nur die der methylierten Saure in dieser Wcise u. auch 
nur zum kleinen Teil reagierten. Beim 2-Methylanthrachinon-l-earbonsauremethyl- 
ester wurde die Lactonbldg. auch mit konz. H2SO., u. Cu-Pulver beobachtet, wobei 
aber rasch eine Aufspaltung zu 2-MethylanthraliydrocMnon-l-carbomaure eintrat, die 
dann weiter zu 2-Methylanthraehinoncarbonsaure oxydiert wurde. Ebenfalls entstanden 
die Lactone bei der Red. der entsprcchenden Saurechloride u. -amide mit Na-Hydro- 
sulfit u. NaOH. —  Fiir die Konst. der Anthrachinon-a-carbonsauren, ihrer Ester, 
Chloride u. Amide kamen im Zusammenhang mit ihrer Umwandlung in die Anthra- 
hydrochinon-a-carbonsaurelactone zwei Formelreihen (I u. II) in Frage (vgl. C. 1929.
I . 997). Wahrend die Verkiipbarkeit der Sauren, Ester u. Chloride kein zwingender 
Grund fiir die Annahme der Struktur I  war, wurden die Saureamide nicht nur in kiipen- 
artige Lsgg. gebracht, sondern aus diesen durch Luft unverandert wieder ausgeschieden, 
was eindeutig fur die Struktur der n. Anthrachinoncarbonsaureamide (I) sprach. Da 
die Amide in reinem Zustande weiB sind, was zugunsten der Pseudoform ausgelegt 
werden kónnte, darf aus der Farblosigkeit solcher Verbb. kein SehluB auf die Konst. 
gezogen werden. Beim Vorliegen zweier isomerer Reihen von Verbb., wie sie in don 
Typcn I  u. II fiir R  =  Aryl verwirldicht wurden (spatere Mitt.), die sieh von einem 
tautomeren oder in 2 desmotropen Formen auftretenden Grundkórper ableiten u. dereń 
eine farblos, die andere blaBgelb ist, kann aus der Farblosigkeit nur bedingt auf die 
Zugehorigkeit zur farblosen Reihe geschlossen werden. Aus diesem Grunde konnen 
die farblose reinc Anthrachinon-l,5-dicarbonsaure, die Anthrachinon-l-carbonsaure, die 
2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure u. die Chloride der beiden letzteren ais n. Verbb. 
der Reihe I  angesehen werden. Fur die Ester dieser Sauren wurde die n . Struktur 
einwandfrei bewiesen (vgl. nachstehendcs Ref.). — Die hergestellten roten Anthra- 
hydrochinon-l-earbonsaurelactone von zugleieh phenol. u. lacton. Eigg. wurden bei 
Einw. von wss. NH3 oder Alkali mit rein blauer Farbę gel. u. durch Sauren wieder 
rot aiisgefallt. In  den blauen alkal. Lsgg. gingen die Lactone unter H20-Aufnahme 
in die roten Salze der Anthrahydrochinoncarbonsauren iiber, aus den blauen ammoniakal. 
entstanden zum groBten Teil die Anthrahydrochinoncarbonsaureamide. Zur Beurteilung 
des Farbumschlags von rot in blau war das Vcrh. yon IH gegen Pyridin von Interesse. 
Unter Annahme elektropolarer Yorgange ais Ursache des Farbumschlages wird das 
rote homoopolare Phenollacton I I I  durch Pyridin allein in die rote homoopolare Pyridin- 
verb. IV (Pseudosalz), durch Pyridin u. W. in ein blaues heteropolares Pyridiniumsah V



31 02 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1929 . I .

der hypothet. heteropolaren Siiure yerwandelt, das mit yiel Pyridin oder in der Hitze 
dissoziiert bzw. seine Elektrolytnatur yerliert. Mit dieser Annahme ist die Behandlung 
der Pragę nacli den konstitutiven Ursachen nieht erschopft, da auBerdem die Móglich- 
keit eines meriohinoiden oder chinhydronartigen Zustandes besteht. Die blauen hetero
polaren Salze der Lactone leiten sieh yon einer hypothet. orthoehinoiden Oxyfuran- 
form VI ab, die ais u-Oxyperibenzoylen-f},f}'-benzofuran zu bezeichnen ware, u. traten 
damit in Beziehung zu den bekannten <x,a'-Diaryl-/?,/3'-benzofuranen der Formel VH 
(vgl. M e y e r -Ja c o b s o n , Lehrb. d. organ. Chemie I I .  3 [1920]. 103). Ahnliche Farb- 
erseheinungen waren von P f e if f e r  (L ie b ig s  Ann. 398 [1913]. 148. 190) auch beim 
Alizarin beobachtet worden, das eine gelbe Pyridinyerb. lieferte, die der roten Pyridin- 
verb. von II I  entspricht. —  Die in alkal., sauren u. neutralen Losungsmm. luftempfind- 
lichen Anthrahydrochinoncarbonsaurelactonc wurden bei gewóhnlichcr Temp. mehr 
oder weniger rasch oxydiert. Es entstanden dabei ais Hauptprodd. die swl. 9,9'-Dioxy- 
O^-bianthranyl-l^-dicarbonsduredilactone (VIII), die auch aus dem Saurechlorid 
(I, R  =  Cl) in benzol. Lsg. erhalten wurden. Das Dilacton V III wurde durch konz. 
H 2SO.j zu 2-Methylarithrachinon-l-carbonsaure osydiert, durch Zn-Staub zum mono- 
meren Lacton I I I  zuriickred. Mit wss. oder alkoh. Alkalien dissoziierte V III unter 
Bldg. einer oliygrunen Lsg., die anthrachinon- u. anthrahydrochinoncarbonsaures 
Salz, anschcinend in chinhydronartiger Bindung, enthielt. Beim Ubergiefien mit wasser- 
freiem alkohol. Na-Athylat bildete V III eine blaue Lsg., die sieh rasch uber griin nach 
gelb entfarbte. Dabei trat wahrscheinlich zuniichst eine Radikaldissoziation in ein 
Anthrozyl IX  mit einwertigem O ein, das dann durch das Na-Athylat sekundar zum 
blauen Salz des Lactons u. zum Anthrachinoncarbonsiiureester dismutierte. Dieselbe 
Radikaldissoziation unter Bldg. von ES schien auch boi Ultraviolettbestrahlung u. 
beim Erhitzen gewisser Lsgg. des Dilactons einzutreten.

R ^^O - Ć O  R  O-Cp

jpse«<io-Reihe (R =  OH, O-Alkyl, O-Aryl, Cl, NH3) 

O-[(Ha0)n, HPy, Me]+OH Py
i i

TV Ó-- ĆO

V

V II  o CflHs

V e r s u c h e .  Aiithrah.ydrochinon-1-carbomaurela.clon, C15H80 3 (DDL). Darst.:
1. Durch Red. yon Essigsaureanthrachinon-l-carbonsaureanhydrid mit Zn-Staub u. 
Eg. 2. Aus Anthraehinon-l-carbonBaurephenylester (C21H1204, aus dem Saurechlorid
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u. Phenol. Aus wss. Pyridin F. 213°) mit Zn-Staub u. Eg. 3. Aus Anthrachinon-l-carbon- 
saureamid mit Na-Hydrosulfit u. NaOH neben dem ais Hauptprod. gebildeten Anthra- 
hydroohinon-l-carbonsaureamid. Das Lacton lieferte aus sd. Bzl. lange durnie rotbraunc 
Nadeln, die sich oberhalb 175° unter beginnender Sublimation .entfarbten. Pyridinverb. 
Aus der stark konz. Lsg. in Pyridin in roten Nadeln. 10-Ace.lylde.riv. Aus der sd. Lsg. 
von Anthrachinon-l-carbonsaure in Eg. mit Zn-Staub. Aus verd. Essigsaure F. 196°. — 
2-MetJiylantlirachinon-l-carbonsduremethylesler, C17H 1204. Aus dem Saurechlorid mit 
CHjOH. Aus verd. CH3OH, Essigester oder Bzl. hellgelbe Nadeln, F. 178— 179°. In 
konz. H2S04 mit gelber Farbę 1., gegen verd. NaOH u. NH3 bei gewóhnlicher Temp. 
sehr bestimdig. Die farblose Lsg. in CH3OH wird im Sonnenlicht rotgelb u. ebenso 
an der Hg-Lampe unter Bldg. von Anthrahydrochinoncarbonsaureester. Mit Na- 
Hydrosulfit in yerd. NaOH Bldg. von 2-Methylanthrahydrochinon-l-carbonsaure, in 
konz. NH3 Bldg. von 2-Methylanthrahydrochinoncarbonsaurelacton. —  2-Methylanthra- 
chinon-l-carbonsaureathylester, CI8H1404. Aus Essigester F. 144°, 11. in A. u. Essigester, 
swl. in Bzl. Entspricht in seinen Eigg. dem Methylester. — 2-Methylantliracliinon-
1-carbonsaureplienylester, C22H ,404. Aus dem Chlorid mit Phenol in Bzl. Aus yerd. A., 
verd. Pyridin oder Essigester blaBgelbe Nadeln, F. 218— 219°. LI. in Essigester u. 
Pyridin, sl. in A. u. Bzl. Beim Erwarmen mit Na-Hydrosulfit in wss. A. oder in verd. 
NH3 mit Na-Hydrosulfit, weiter beim Erhitzen mit Zn-Staub in sd. Eg. Bldg. von
2 - Methylanthrahydrochinon - 1 - carbonsaurelacton. — 2 - Methylpyridazonanthron, 
C10H 10O2N2. Aus yorigem mit Hydrazinliydrat. Aus Eg. gelbe, seidenglanzende Nadeln,
F. 332°. Swl. in organ. Losungsmm. — 2-Melhylanthrachinon-l-carbonsaure-p-hrom- 
phenylester, C22H 1304Br. Aus dem Saurechlorid u. p-Bromphenol. Aus A. oder Essig
ester gelblicheNadeln F. 226°. Verhalt sich gegen Na-Hydrosulfit u. NH3 bzw. NaOH 
wie der Phenylester. —  2-Methylanthrahydrochiiwn-l-carbonsaure, C16H 1204. Aus der
2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure mit Na-Hydrosulfit. Aus den gefiirbten Salzen 
ais gelbe Gallerte. — 2-Methylanthrahydrochinon-l-carbonsdurelacton, CJ6H10O3 (DI mit 
CH3 in 2-Stellung). Darst.: 1. Aus 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure mit Zn-Staub 
u. Eg. in Ggw. von Essigsiiureanhydrid. 2. Aus dem gemischten Essigsaure-2-methyl- 
anthrachinon-l-carbonsaureanhydrid mit Na-Hydrosulfit in Eg. oder Bicarbonat.
з. Aus dem 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaurechlorid mit Na-Hydrosulfit u. konz. 
NaOH. 4. Aus 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaureamid mit Na-Hydrosulfit in yerd. 
NaOH oder NH3. 5. Am besten aus 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaurephenylester 
mit Zn-Staub u. Eg. Ziegelrote Nadelbiischel, die bei etwa 265° unter Zers. schmelzen. 
LI. in Pyridin, Aceton u. Nitrobenzol, zl. in Eg. u. A., swl. in Bzl. Beim Lósen in NH3 
wurde die dunkelblaue Lsg. oliyfarben bis braungelb u. das Filtrat enthielt 2-Methyl- 
anthrahydrochinon-l-carbonsaureamid ais sehr luftempfindliches Na-Salz. —  2-Methyl- 
anthrachinon-l-carbonsaureamid, C16Hu 03N. Aus voriger Lsg. in NH3 beim Schiitteln 
mit Luft oder durch Einleiten von trockenem NH3 in die benzol. Lsg. des Saurechlorids. 
Aus A. rhomb. Blattchen, die bei etwa 255° sinterten u. bei weiterem Erhitzen yoll- 
kommen zers. wurden. — In  konz. H2S04 lóste sich das Methyllacton zunachst griin
и. dann gninbraun, in A. oder Eg. wurden die Lsgg. bald farblos unter Oxydation 
zu 2,2/-Dimethyl-9,9'-dioxy-9,9'-bianthronyl-l,l'-dicarbonsauredilacton (YIH), das 
cbenfalls bei der Titration mit KMn04 in Aceton-Eg. oder mit Br in Pyridin gebildet 
wurde. —  Acetyl-2 -methylanthrahydrochinon-l-carbonsaurelaclon, ClsH 120 4. Bldg. aus 
dem Lacton u. Essigsiiureanhydrid oder aus 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure mit 
Zn-Staub u. Essigsaureanhydrid. Aus Essigsaureanhydrid orangefarbene Nadeln,
F. 238°. —  2,2'-Bime.ihyl-9,9'-dioxy-9,9'-bianthronyl-l,T-dicarbonsauredilacUm, C32H1806 
(VHI). Darst.: 1. Aus 2-Methylanthrahydrochinon-l-carbonsaurelacton durch h. Nitro- 
benzoi. 2. Aus ’2-Methylanthrachinon-l-carbonsaurechlorid in Bzl. mit „mol." Ag.
з. Nach 2. m it N N-Dimethylanilin neben riickgebildeter Methylanthrachinoncarbon- 
saure. Aus Nitrobenzol farblose derbe Krystalle, F. bei etwa 290° unter Zers. Mit 
konz. H2S04 welbe Lsg. unter Bldg. von 2-Methylanthrachinoncarbonsaure, mit Eg.
и. Zn-Staub Red. zum roten Methylanthrahydrochinoncarbonsaurelacton. (Ber. Dtsch.
chem. Ges. 62. 1278— 95. 1/5. Dresden, Techn. Hochschule.) POETSCH.

Roland Scholl und Joachim Donat, Uber die Natur der Anthraehinon-a-carbon- 
saureester. (Vgl. yorst. Ref.) Zur Klarung der Frage, ob die Ester der Anthrachinon- 
u 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure ais -/-Ketoncarbonsaureester der n. Form I 
oder der Osylactonform II entsprachen (Formeln ygl. yorst. Ref. R  =  O-Alkyl, O-Aryl), 
wurden diese auf yerschiedenen Wegen dargestellt: 1. Aus Saure u. Alkohol mit HC1 
oder H 2S04- 2 aus Saurechlorid u. Alkohol bzw. Phenol; 3. aus dem Ag-Salz u. Alkyl-
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jodid u. 4. durch Oxydation der 2-MethyIanthracen-l-carbonsaureester. Irgendwelche 
Anzeiehen, daB wie bei o-Benzoylbenzoesaure (vgl. G. E g e r e r  u . H. M e y e r , Monatsh. 
Chem. 34 [1913]. 69) u. analogen Sauren isomere Saureehloride u. aus diesen isomere 
Ester entstehen, haben sich dabei nicht ergeben. Die nach 1., 2. u. 3. erhaltenen Ester 
der Anthrachinon-l-carbonsaure, desglcichen die nach 2., 3. u. 4. hergestellten Ester 
der 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure waren ident., die F.F. u. Mischschmelzpunkte 
waren die gleichen, so daB keine Anzeiehen fiir die Existenz der Pseudoester vor- 
liegcn.

V e r s u c h e .  (Nach Verss. yon Hans Semp u. Lothar Wańka.) Antliracen-
1-carbonsaure, Ca-Salz, (C15H802)2Ca. Aus der Saure mit CaCl, in wenig sd. NH3. Lange 
Balkon. Bei der trockcnen Dest. Bldg. von Anthracen (F. 213°). —  Anthracen-l-carbon- 
siiurechlorid, C15H90C1. Aus der Siiure mit SOCl2 oder J?C15. — Anthracen-l-carbonsćiurc- 
arihydrid, C30H18O3. Durch Erhitzen der Siiure in m-Xylol mit PC16. Aus m-Xylol 
gelbc Nadeln, F. 206°. —  Anthrachiiwn-l-carbonsaureatliylester. Darst.: 1. Durch Ein- 
leiten von HC1 in die sd. alkoh. Lsg. der Siiure oder durch Erhitzen der Saure in absol. 
A. mit konz. H2S04. 2. Aus dem Siiurechlorid u. absol. A. u. 3. aus dem Ag-Salz mit 
C2H5J. Aus Bzl. F. 168— 169°. In  konz. H 2S041. mit eitronengelber Farbę.— 2-Mełhyl- 
antliracen-1-carbonsaure, C10H i2O2. Aus 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaure mit NH3
u. Zn-Staub. Aus vcrd. Eg. blaBgelbe Nadeln, F. 212,5°. — 2-Metliylanthracen-l-carbon- 
saurechlorid. Aus der Siiure mit SOCl2. —  2-Metliylanthracen-l-carbonsaurealhylestcr, 
C18Hłe02. Aus dem Chlorid mit absol. A. am RuckfluBkuhler. Aus A. F. 87— 90°. —
2-Melhijla7ithrace7i-l-carbo7isaureplienylester, C22H160 2. Aus dem Chlorid u. Phenol.
Aus Bzl. blaBgelbe Nadeln, F. 137— 140°. — 2-Methylanthrachinon-l-carbonsaureatliyl- 
esler. Darst.: 1. Aus dem Saurechlorid u. absol. A.; 2. aus dem Ag-Salz mit C2H5J  u.
3. aus 2-Methylanthracen-l-carbonsiiureester durch • Oxydation. Aus Bzl. blaBgelbe 
Krystalle vom F. 144— 145°. —  2-Melhylanlhrachinon-l-narbo?isaurephenylesler. Durch 
Oxydation von 2-Methylanthraeen-l-carbonsaurephenylester. Aus Bzl., Essigester u. 
A. blaBgelbe Nadeln, F. 218—219°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1295— 1301. 1/5. 
Dresden, Techn. Hochsch.) POETSCH.

John B. Cloke, Die Bildung von Pyrrolinen avs Clilorpropyl- und Cyclo- 
‘propyllcetiminen. D e  B o o s e r e  (C. 1923. I I I .  1161) berichtete iibcr die Bldg. 
von Athyłcyclopropylketimin u. seines Hydrochlorids neben anderen Prodd. bei 
der Einw. von C2H sMgBr auf y-Chlorbutyronitril. Ketimine reagieren n. mit 

CH2— CH C H ,p^C H  CsHe

Ć h 2 6 +  C2H8MgBr =  CH, Ć +  >/2MgBr2
!
Cl NH N V2M gCl

C H jp^C II CH2̂ C H   ̂ CH ,^-CH

CH, C CłHsMgBr f ig  CCjHj " H’° , CH, 0-0,11, 
iii u ii
N NMgBr NH

W. unter Bldg. der entsprechenden Ketonc u. NH3. Gewóhnlich wird diese Um- 
wandlung durch Sauren beschleunigt. De Boosere berichtete liun, daB Athyl- 
eyclopropylketiminliydrochlorid bei Einw. von k. u. selbst von h. W. nach einigen 
Minuten nicht veriindert wird. Diese Feststellung ist besonders in bezug auf eine spatere 
Beobachtung bemerkenswert, daB diese Verb. von h. NaOH-Lsg. zers. wird unter Bldg. 
von NH- u. einem Geruch analog dem des Athylcyclopropylketon. Unterss. ergaben, 
daB das bestiindige Athyłcyclopropylketimin in Wirklichkeit das isomere 2-Athyl- 
pyrrolinsalz ist, das gegen W. vollstandig bestandig ist. Weiter fand der Vf., daB das 
wahre Cyclopropylketiminhydrochlorid eine mol. Umlagerung zu den Pyrrolinsalzen 
erleidet, wobei der unbestandige 3-atomige Ring geóffnet wird u. ein neuer, bestandiger
5-atomiger Ring entsteht. Bei einem Vers. zur Darst. yon Phenylcyclopropylkctimin 
nach der Rk. von DE Boosere wurde y-ChlorbutjTonitril mit C6H5MgBr behandelt. 
Das Additionsprod. wurde sowohl mit Saure-NH3 u. Eis-NH4C1 ais auch mit fl. NH3 
zers. Es wurde hauptsiichlich festes 2-PhenylpyrrolinhydrochIorid neben wechsehiden 
Mengen der freien Base u. anderen Prodd. erhalten. Es ist ldar, daB 2-Phenylpyrrolin- 
liydrochlorid von einer Umlagerung des Phenyl-^-chlorpropylketimin herriihrt. Nach 
der Theorie muB Phenyl-MgBr zuerst n. mit y-Chlorbutyronitril imter Bldg. von 
Cl—(CH2)3—C(—NMgBr)C0H 5 reagieren, das bei yorsichtiger Zers. neben Beiprodd. 
das freie Ketimin C1(CH2)3—C(—NH)C6H5 geben muB. Solche Verbb. zeigen aber
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Neigung zur inneren Kondensation 
u. yorst. Verb. wurde sich. zum 
2 - Phenyl - zl1 - pyrrolinhydrochlorid 
umlagern. Vf. yersuchte nun das 
nach dieser Theorie angenommene 
Zwischcnprod., das Phenyl-y-chlor- 
propylkctimin zu isolieren. Bei der 
angewendeten Methode gelang es 
nicht, das Ketimin in genugend 
reinem Zustande zu isolieren, um 

es zu identifizieren. DaB diese Verb. aber gebildet wird, ergab sich daraus, daB das 
Brom-Mg-Deriv. bei der Hydrolyse Phenyl-y-chlorpropylketon gab, u. das unreine 
Ketiminhydrochlorid eine Gescliwindigkeitskonstante fiir die Rk. mit W. von 0° ergab, 
die im Einklang mit dem aus friiheren Unterss. berechneten Werte stand. Das freie 
2-Phenylpyrrolin, das nach allen 3 Zers.-Methoden entsteht, bildet sich durch Ein w. 
von NH3 auf das Hydrochlorid der Base, bei der Zers. ihres N-Brom-Mg-Deriy. u. bei 
der Eis-NH.,Cl-Methode bei Einw. yon NH3 auf das Hydrolyseprod. des Ketimins, 
das Keton. Beim Studium des Hydrochlorids des Ketimins zeigte es sich, daB es ziemlich 
seharf bei ca. 104— 105° schmolz, sich dann aber wieder verfestigte u. dann erst wieder 

p-p.___________________________ prr bei 195—200° fl. wurde. Dies beruht
1 i ii aiif der Umlagerung zum isomeren

CHj CC„H5 ---->• CHj C—C0H5 Pyrrolinsalz. Alle anderen Cyclopropyl-
p . u. Cyclobutylkotiminhydrochloride be-

2 3 sitzen dieselbe Eig. Bei der Dest. einer
Menge freien Ketimins, die etwas chlorlialtige Verb. enthielt, trat Umlagerung ein 
Zur Vermeidung solcher Verluste wurde der EinfluB der Temp. u. der Ggw. des Hydro
chlorids auf die Neigung der Verb. zur Umlagerung untersucht. Da eine Ringsprengung 
Temp.-Erhóhung yerursacht, wurde bei diesen Arbeiten ein Chrom-Konstantan-Thermo- 
element yerwendet. Ein Schenkel desselben wurde in die Probe eingetaucht, der andere 
in die gleiche Menge Vaselinól. Die beiden Rohre wurden dann gleichmaBig in 
einem Bad erhitzt. Es ergab sich eine gróBere Neigung des Phenylcyclopropylketiinin- 
hydrochlorids zur Umlagerung ais der freien Base. Obgleich bei den angewendeten 
Bedingungen prakt. alles Ketimin in Pyrrolin umgewandelt wird, treten doch auch 
andere Rkk. auf. Am bemcrkenswertesten ist die wahrscheinliche Bldg. yon NH;( 
u. Diphenylcyclopropylcyclopropylidenketisoketimid, welches wahrscheinlich eine ahn- 
liche Ringsprengung erleidet.

V e r s u c h e. Cyclopropylcyanid. Darst. aus y-Clilorbutyronitril u . NaOH in

Ggw. voń A1„03. Kp.,49 133—134°. — 2-Phenylpyrrolin, C0H0-Ó=CH-CH2CH2NH. 
Aus C6HEMgBr u. y-Chlorbutyronitril (Kp.12 78—80° in A. Hydrochlorid.) — Phenyl- 
y-chlorpropylketimin, C„H6C(—NH)—CH2—CH2— CH2C1. Darst. aus CęH5MgBr u. 
y-Chlorbutyronitril. Hydrochlorid, F. 85—88°. Reagiert leicht mit W. bei 0°. MgBr- 
Deriv., (C1CH„CH2CH„)(C„H5)C—NMgBr. Aus C0H5MgBr u. y-Chlorbutyronitril ohne 
Erhitzen. —  ~Phenyl-y-chlorpropylkełm. Beim Zers. yorst. Mg-Verb. mit HC1 neben 
2-Phenylpyrrolinhydrochlorid. Kp.3 120— 121°; D .~°4 1,149; nu20 =  1,55 4 33. Semi- 
carbazon, CUH U0N3C1. Farblose Krystalle, F. 136— 137°. Langeres Erhitzen iuhrt 
moglicherweise zur Bldg. von Carbamyl-l-plienyl-3-telrahydropyridazin. Wird das Keton 
mit k. alkoh. NH3 u. das gebildete Prod. mit HC1 behandelt, so entsteht 2-Phenyl- 
pyrrolinhydrochlorid. — Phenylcyclopropylkełimin, C0H5C(—NH)—CH CH2 • CI12.

Aus C6H5MgBr u. Cyclopropylcyanid (Kp.749 133—134°). Hydrochlorid. Geht leicht 
iri das isomere Pyrrolin uber. — 2- Athylpyrrolinhydrochlorid. Aus y-Chlorbutyronitril 
u. C„HsMgBr oder aus Cyclopropylcyanid u. C2H5MgBr iiber das Athylcyclopropyl- 
ketimin. Cliloroplatinat, F. 179—180° unter Zers. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1174 
bis 1187. Aiiril. Chicago [111.], Univ.) KiNDSCHER.

Wacław Leśniański, Sludien iiber Synthesen von Verbindungen der Acndon- 
gruppe. Dio Uberfiihrung von Diarylamin-o-carbonsauren in die entsprechenden Acri- 
done erfolgt zweckmaBiger ais nach den bisher yorgeschlagenen Methoden durch Er
hitzen mit uberschussigem P0C13. Man erhalt reine Prodd. u. yerbraucht sehr wenig 
Kondensationsmittel, da sich das iiberschussige P0C13 durch. Dest. ■wiedergewinnen 
laBt. Bei der Darst. der Diarylamincarbonsauren aus Chlorbenzoesauren u. Arylaminen 
in Ggw. von K.,C03 u. Cu hat sich Glycerin ais Losungsm. bewahrt. —  4-Nitro-4'-meth~

CH2-- CH,
I I

-CII2
I

CHj- 

CH2^ C - C 0H6 

^ N H C l

CH,

CH2 C—CjHu 

Ćl NH

CH 

Ćl NH

CII

6- c 0h 6

c h 2-

Ćh ,

-CH

C-C„H,

NH,C1
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oxydiphenylamin-2-carbonsdure, Ch H 1205N2. A us 10 g 2-Chlor-5-nitrobenzoesaure, 9 g 
p-Anisidin, 8 g K 2C03 u. 0,1 g Kupferbronze in 25 ccm Glycerin bei 140°. Hellgelbe 
Nadeln aus wss. Methanol. 1?. 230,5° (korr.J. Wl. in A., Bzl., 1. in A., Eg. K-Salz,

Nadeln. — 2-Nitro-7-methoxyacridon, C14H 10O4N2 
CO (I). 5,7 g der beschriebenen Carbonsaure werden

CH, ' mit 30 g POCl3 1 Stde. auf 115° erwarmt. Braun-
1 , 1  1 gelbe, rakr. Ńadeln aus Eg. durch W. E. 395°

-1 (korr.). L. in A., Eg., Nitrobenzol, fast unl. in A.,
NH Bzl. L. in alkoh. oder wss. KOH mit roter Earbe,

unl. in W. u. Sodalsg. —  4-Nitro-4'-dihoxy-

diplienylamin-2-carbonsdure, C15H 1405N2. Aus 2-Chlor-5-nitrobenzoesaure, p-Phene- 
tidin, K 2C03 u . Kupferbronze in Amylalkohol oder besser in Glyeerin bei 140—150°. 
Braunlichgeibe Krystalle aus verd. A., E. 213—214°. K-Salz, gelbe, blattrige oder 
haarfeine Krystalle. NH4-Salz, hellgelbe Nadeln. — Aus 10 g Saure u. 75 g P0C13 
bei 140° 2-Nitro-7-dthoxyacridon, C15H 1204N2, griinliehgelbe Nadeln aus Eg., E. 378° 
(korr., Zers.). Daraus mit H 2S04 (2:1) bei 140° 2-Nitro-7-oxyacridon, C13H 804N2, 
mkr. rote Krystalle aus Nitrobenzol, sublimiert bei oa. 360°, fast unl. in A., Bzl., zl. in 
A., 11. in Eg., Nitrobenzol. L. in h. Sodalsg. (rot) u. in wss. KOH (violett). •— 5-Nitro-
2-K-tiaphthylaminobenzoesdure, C17H 1204N2. Aus 7 g K-Salz der 2-Chlor-5-nitrobenzoe- 
saure, 4,2 g a-Naphthylamin, 5 g K 2C03 u. etwas Kupferbronze in 50 ccm Glycerin 
bei 140°. Anwendung von geniigend K 2C03 ist wesentlieh. Braune Schuppen aus Eg.
u. etwas W., E. 266° (korr.). Fast unl. in A., 1. in Bzl., A., Eg. Aus 1,2 g u. 20 g P0C13 
bei 110—120° 2'-Nitro-2,1-na'phthacridon, Cl7H10O3N2 (n), hraune Nadeln aus Nitro
benzol, F. 382° (korr., Zers.), fast unl. in Bzl., A., A., 1. in Eg., Nitrobenzol, unl. in wss. 
Alkali. —  5-Nitro-2-fi-naphthylaminóbenzoesdure, C17H 1»04N2. Aus 10 g Cblornitro- 
benzoesaure, 7 g K 2C03, 10 g jj-Naphthylamin u. etwas Cu in Glycerin bei 150°. Hell
gelbe Krystalle aus Eg. durch W., F. 284—285° (korr.). Aus 3,7 g u. 60 g P0C13 bei 
110° 2'-Nitro-l,2-naphthacridon, C17H 10O3N2 (HI), gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F. 440° 
(korr.). (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 81— 88. Jan. Lemberg, 
Techn. Hochsch.) Os t e r t a g .

Leon Marchlewski und Jadwiga Wierzuchowska, Absorption von ultraniolettem 
Licht durch einige Purinderivate und veruxindte Substanzen. (Vgl. C. 1929. I. 1831.) 
Ouanin (2-Amino-6-oxypurin) (Darst. aus Hefenucleinsaure u. 10%ig. H2S04) zeigt 
in mit etwas NaOH yersetztem W . 2 Bander zwischen 2987 u. 2222 A, Maxima 2460
u. 2744 A. Adenin (6-Aminopurin) hat ais Sulfat 2 C5H5N6 + H 2S04 + H ,0  ein 
starkes Band zwischen 2973 u. 2162 A, Maximum 2606 A. Harnsdure hat in einer
0,0144 g/l enthaltenden wss. Lsg. zwei Bander zwischen 3137 u. 2280 A. Barbitursdure 
absorbiert in W . selektiy zwischen 2747 u. 2370 A u. befolgt das BEERSche Gesetz 
nicht. Allantoin (F. 231°), Alloxan, Allozanthin, Parabansdure u. Harnstoff zeigen 
keine selektive Absorption. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 
65—79. Jan.) Os t e r t a g .

Henry H. Harkins und Treat B. Johnson, Untersuchungen iiber Pyrim idim . 
CV. E in neuer Nachweis von Thymin und 5-Methylcytosin in Oegenwart von Uracil wid 
Cylosin. (CIV. vgl. C. 1929.1. 2537.) W h e e l e r  u . J o h n s o n  (Journ. biol. Chemistry
3 [1907]. 183) konnten zeigen, daB Uracil oder Cyt osin bei der Behandlung mit Broni- 
wasser u. dann mit Alkali folgende Rkk. eingehen.

Uracil NH-CO  I  NH—CO I I  N II-C O  I I I

oder — ĆO CBr2 — ^  ÓO 0 ( 0 ^  CO CHOH
I I  j I l i

Cytosin N H —CHOH NH—CHOH N H -CO

Die gebildete Dialursaure (IH) ist durch ihre Eig. charakterisiert, mit Ba(OH)., ein 
purpurrotes, unl. Ba-Salz zu geben. Thymin (IV) gibt kein rotes Ba-Salz, reagiert 
aber mit Bromwasser u. Alkali u. darauffolgender Hydrolyse in folgender Weise:
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NH—CO NH-CO NH—CO
i i  Br. i i  Alkall | i H,0

IY  CO CCII3 -- -> V CO C(Br)CH3 --- >• YI CO C(OH)CH. -- ►-
I II H-0 i i ' | i

NH—CH NH—CHOH NH—CHOH
COH CIIO
i i Alkall

NH.,CONH2 -f- CH3-C(OH) --- >- CO, +  CH3CHOH ---->• CH3C0 CH201I

COOH VII

Tliymin wird in was. Lsg. mit einem t)berschuB an Br2 behandelt u. der Br2-t)berscliuB 
wird hierauf durch Kochen der Lsg. vertrieben. Dann wird Ba(OH)2 im tlberschuB 
zugesetzt u. die Lsg. destilliert. Im  Destillat wird VII nach B a u d is c h  (Biochem. 
Ztschr. 89 [1918]. 279) nachgewiesen. Da Uracil u. Cytosin bei gleicher Behandlung 
das rote Ba-Salz der Dialursdure fast quantitativ geben, so kónnen sie leioht in der 
Thymin enthaltenden Lsg. nachgewiesen werden. 5-Meihylcytosin gibt hierbei das- 
selbe Endprod. wie Thymin. Mittels dieses Verf. kónnen diese beiden Pyrimidine noch 
in Mengen von 1 mg nachgewiesen werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1237— 42. 
April. New Haven [Connect.], Univ.) K in d s c h e r .

Treat B. Johnson, Untersuchungen uber Pyrimidine. CVI. Leukobasen einer 
neuen Klasse von Farbstoffen, die den Pyrimidinring enthalten. (CV. vgl. vorst. Ref.) 
Vff. kondensierten die Aldehyde I, II u. III mit Dimethylanilin in Ggw. von ZnCl2 zu 
den entsprechenden Leukoverbb. IV, V u. VI, die Leuko-Pyrimidinmalachitgrune 
sind. Es sind farblose Verbb., die in saurer Lsg. durch Osydation 1. Farbstoffe geben, 
die Seide schon anfiŁrben.

I  ŃHCONHC(CHO)—C(CH^)CO I I  NH CSNHC(CHO)=C(cig C O

ŃHC(SC,Hs)—NC(CHO)—C(0i^C 0 IV ŃHCONHC—C(CHj)ĆO

_________ 111 _____________ĆH[CaH4N(CH3)ł]ł

Y ŃHCSNHC=C(CH,)CO NHC(SCsH6)=NC=C(CH3)CIO

ÓH[C6H4N(CH3)2], V I 6H[CeH4N (CHj),],
V e r s u c h e .  p-2-Tetramethyldianiinodiphenyl-2-thiothyminylmethan, C22H 2eON4S 

(V). Aus 2-Thiothyminaldehyd u. Dimethylanilin (100°). Farbloso Krystalle aus A.,
F. 212—214°. — p-2-Teiramethyldiaminodiplienyl-2-dthylmercaplothyminylmethan,
C24H30ON4S (VI). Aus III u. Dimethylanilin. Farblose Nadeln aus A., F. 218—219°. — 
p-2-Telramethyldiamijiodiphenylthymi7iylmethan, C22H 20O2N4 (IV). Aus I u. Dimethyl
anilin. Blattchen aus A., F. 197—198°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1274—76. April. 
New Hayen [Connect.], Univ.) K in d s c h e r .

Frederick Daniel Chattaway und William Gerald Humphrey, Die Einwirkwuj 
von 0-Phenylendiamine.n auf Dioxyweinsaure. Die Bldg. von Chinoxalindicarbonsauren 
durch Einw. von dioxyweinsaurem Na auf o-Phenylendiamin u. 3,4-Toluylendiamin 
(H insberg, Liebigs Ann. 237 [1887]. 353; Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 2185) 
verlauft nieht so einfach, wie frtther angenommen wurde. In  wss. Lsg. reagieren zu- 
nachst 2 Moll. Diamin mit 1 Mol. Na-Dioxytartrat unter Bldg. von Chinoxalin-2,3-di-

carbonsaure-o-phenylendiamid (I); das Na- 
N:C-CO-NH Dioxytartrat ist swl. in W., ein etwaiger

I  0 . NH OberschuB bleibt unverandert in W. suspen-
diert. Die alkal. reagierende Rk. - Lsg. gibt 

bei teilweiser Neutralisation mit HC1 Krystalle von I ; diese Verb. ist in neutraler Lsg. 
bestandig, 11. in k. verd. Alkali, woraus es durch eine zur Neutralisation ungeniigende 
Sauremenge "wieder gefallt wird, u. gibt mit h. verd. HC1 (1: 50) das o-Phenylendiamin- 
salz der Chinoxalin-2,3-dicarbonsaure, mit maBig konz. HC1 dagegen freie Chinoxalin- 
dicarbonsaure; die beiden letzteren Prodd. erhalt man auch aus der Rk.-Lsg. durch 
schwaches Anśauern mit HC1 bzw. durch Einleiten von HCl-Gas. Vff. beschreiben 
auBerdem einige Rkk. der Chinoxalindicarbonsaure u. die Einw. yon p-Chlor- u. p-Brom- 
o-phenylendiamin auf Dioxyweinsaure. Chi7ioxuli7i-2f3’-dic(irbo7tsuure-o-phetLyle7i- 
diamid, CleH 180 2N4 (I). Aus 1 Mol. Na-Dioxytartrat u. 2 Moll. o-Phenylendiamin in 
W. bei 90°; man neutralisiert die filtrierte Lsg. teilweise durch langsamen Zusatz Yon 
1 Mol. konz. HC1. Tafeln aus W., F. 184° (Zers.). Sil. in h. W. Ansauern der Rk.-Lsg. 
mit 4 Moll. konz. HC1 gibt das o-Phenylendiaminsah der Chinoxalin-2,3-dicarbonsuure,
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C10H 0O4N2 + C6HsN2, citroncngelbe Prismen aus W., F. 186° (Zers.), das aucli aus 
Chinoxalindicarbonsaure u. Phenylendiamin in W. oder A. entsteht. — Chinoxalin-
2,3-dicarbonsdure. Aus 1 Mol. Na-Dioxytartrat u. 2 Moll. o-Phenylendiamin in h. W.; 
man leitct HC1 in die filtriertc Rk.-Lsg. ein. Prismen mit 2 H20 aus W. Wird bei 110° 
wasserfrei. F. (wasserfrei) 190° (Zers.). (NH.,)„C10H40.,N„. Prismen aus Eg. Zers. bei
220—230° unter Bldg. von Chinoxalin. Diathylester, C14H j404N2. Prismen aus A.,
F. 83°. Sil. in A. —  Chinoxalin-2,3-dicarbonsdureanhydrid, Ci0H4O3Ń2. Aus Chinoxalin- 
dicarbonsaure u. Acetanhydrid. Schwach gelbe Prismen. Zers. bei 250—260°. Gibt 
in Bzl. suspendiert mit trockenem NH3 Chinoxalin-2,3-dicarbonsduremonoamid, 
C10H7O3N3, Prismen aus A., F. 190— 195° (Zers.), zll. in A., aus Eg. Prismen mit 1 Mol. 
Essigsaure, die bei ca. 100° entweicht. —  Chinoxalin-2,3-dicarbonsdureimid, c 10h a n 3. 
Aus dem Monoamid bei 185— 205°. Schwach gelbe Prismen aus Eg. Zers. bei ca. 260°. 
Zwl. in Eg. — Acetylverb. des Im ids, C12H 70 3N3. Durch Umkrystallisieren des Mono- 
amids aus Acetanhydrid. Blattchen. Zers. bei ca. 220°. —  Chinoxalin. Aus dem NH4- 
Salz der Dicarbonsaure bei 220— 240°. Federige Nadeln, F. 27°. Kp. 225—226°. Aus- 
beute 30%- Tetrachlorojodid, C8H6N2 + HJC14. Aus Chinoxalin in konz. HC1 u. einer 
durch Einleiten von Cl2 in eine Suspension von Jod in H J  hergestellten HJCl.,-Lsg. 
Hellgelbe Tafeln aus Eg., F. 125— 130° (Zers.). Gibt beim Aufbewahren kein Halogen 
ab. —  6-Chlorchinoxalin-2,3-dicarb<msuure-p-chlor-o-phenylend,iamid, C16Hg0 2N4Cl3 
(analog I). Aus p-Chlor-o-phenylendiamin. Gelbe Tafeln aus W., F. 207° (Zers.). Zwl. 
in W. —  6-Bromchinoxalin-2,3-dicarbonsaiire-p-brom-o-phenylendiamid, C1GHs02N,,Br2. 
Aus p-Brom-o-phenylendiamin. Gelbe Tafeln aus W., F. 199° (Zers.). —  6-Chlorchin- 
oxalin-2,3-dicarbonsdure, C10H5O4N3Cl. Tafeln mit 2 H20 aus W .; bei 110° wasserfrei.
F. (wasserfrei) 175° (Zers.). (NH4)2C10H3O4N2Cl. Nadeln aus Eg., Zers. 215—225°. 
Anhydrid, C10H3O3N2Cl. Schwach gelbe Tafeln aus Acetanhydrid, Zers. 235— 240°. 
Gibt mit sd. A. den Monoathylester, C12H S04N2C1 (Prismen, F. 159°), mit sd. alkoh. 
HC1 den Diathylester C14H1304N2C1, Tafeln aus wss. A., F. 60°. —  6-Chlorchinoxalin, 
C8H 5N2C1. Durch Erhitzen von Chlorchinoxalindicarbonsaure oder dereń NH4-Salzen 
Nadeln, F. 60°. —  6-Bromchinoxalin-2,3-dicarbonsdure, C10H 6O4N2Br. Prismen mit 
2H20ausW . Bei 110° wasserfrei; F. 172° (Zers.). (NH4)2C,0H 3O4N2Br. Prismen aus Eg., 
aus Eg., Zers. bei 235— 240°, zwl. in Eg. Anhydrid, C10H 3O3N2Br. Schwach gelbe 
Prismen aus Acetanhydrid. Zers. 235— 245°. Monoathylester, C12H 904N2Br. Prismen 
aus A., F. 161°. Sil. in A. Diathylester, C14H 1304N2Br. Prismen aus wss. A., F. 69°. —
6-Bromchinoxalin, C8H5N2Br. Nadeln aus W., F. 56°. LI. in W. —  Pyrazintetracarbon- 
sdure, CgH^OjN,. Aus Chinoxalin-2,3-dicarbonsaure u. dereń 6-Chlor- oder 6-Brom- 
deriw. u. KMn04 in alkal. Lsg. Tafeln mit 2 H 20 aus W. F. (wasserfrei) 205°. 
K„C8H 2ObN2. Prismen aus W. Tetradthylester, C16H20O8N2. Prismen aus A., F. 104°. 
LI. in A. (Journ. chem. Soc., London 1929. 645—51. April. Oxford, Queens 
Coli.) OSTERTAG.

Beilsteins Handbucli der organischen Cliemie. 4. Aufl. 1. Ergiinzungswerk, d. Literatur 
von 1910—1919 umfassend. Hrsg. von d. Deutschen Chemisohen Gesellschait. Bearb. 
von F r ie d r ic h  R i c h t e r ,  Bd. 2. Ais Ergiinzung d. 2. Bds. d. Hauptwerkes. Berlin: 
J. Springer 1929. (X, 355 S.) gr. 8°. Lw. nn. M. 70.—.

J. Kopp, Efcudos sur les 1—4 diphćnylpyrazolones. Strasbourg: editions uniyersitaires do 
Strasbourg 1929. (64 S.) 8°.

E. Biochemie.
Ej. Enzymchemie.

W. Zaleski und A. Kucharkowa, Uber die fermentative Oxydation der Ozalsaure 
durch hohere Pflanzen. Die ersten Verss. zur Aufklarung der fermentativen Oxydation 
der Oxalsaure bei hoheren Pflanzen wurden von P a l l a d in  u . LOWTSCHINOWSKAJA 

unternommen (Iswjestja Akad. Nauk 1916), wobei sie die Verss. von Z a l e s k i  u . 

R e in h a r d  (Biochem. Ztsehr. 33 [1912], 449) bestatigten u. fanden, daB Wcizenkleie 
nicht nur die freie Saure, sondern auch die oxalsauren Salze oxydiert. Verss., den O 
durch andere H-Akzeptoren, wie Methylenblau u. Nitrate, zu ersetzen, fiihrten bei 
der Oxalsaureoxydation zu keinen Ergebnissen; auch H 202 war wirkungslos. Die 
Oxydation durch Luft wurde stark behindert durch Pyrogallol u. Hydrochinon. Zu 
anderen Resultaten kam O p p e n h e im e r  (Fermente u. ihre Wrkgg. Band 2. 1725). 
Zwecks Aufklarung der Wrkg. der sog. Oxalase haben Vff. neue Verss. angestellt, indem
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sie Weizenmehl mit den zu untersuehenden Stoffen verriihrt u. uber das Gemisch 
C02-freie Luft geleitet haben. Die Verss. ergaben ebenfalls, daB Methylenblau den O 
nicht zu ersetzen yermag; der Farbstoff wirkte auch nicht katalysierend auf die 0-0xy- 
dation der Oxalsaure. Das gleiche gilt yon Salpeter. —  (in Ggw. von HGN) ist 
zunilchst ohne EinfluB auf die Oxalsaureoxydation durch Mehl, spater zeigt er eine 
negative Wrkg. Athylurethan u. HCN  hinderten nicht die Oxalsaureoxydation durch 
Mehl. Phenol ist ohne EinfluB. Hydrochinon hinderte die Oxalsaureoxydation stark. 
Chinon ist in Abwesenheit von O nicht imstande, Oxalsaure zu dehydrieren. Hydro
chinon u. K J, die die Oxydation der Oxalsaure abschwachen bzw. erdrucken, gehoren 
zu den sog. Antiozygenen. —  Aus den Verss. folgt, daB die Oxydation der Óxalsaure 
mit Weizenmehl nicht durch akt., sondern durch molekularen O bewirkt wird. Trotz 
dieses Befundes nehmen Vff. an, daB die Oxydation der Osalsaure mit Mehl auf der 
Wrkg. yon Katalysatoren beruht, die ahnlich wirken wie die Dehydrasen yon W ie l a n d . 

Die Frage, ob es sich um eine typ. Ozalodehydrase handelt, konnte nicht entschieden 
werden, wahrscheinlich liegt aber eine solche vor. Verss., die Oxydation yon Ameisen- 
saure, Essigsdure u. a. in Weizenmehl durchzufiihren, waren ergebnislos. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 3. Wiss. Teil. 139—52. 1928. 
Charków.) S c h o n f e l d .

W . Grassmann, H. Dyckerhof£ und O. v. Schoenebeck, Uber die enzymatische 
Spaltbarkeit der Prolin-Peptide. (Vorl. Mitt.) Prolylglyein u. Prolylglycylglycin, die 
nach bekannten Methoden uber die entsprechenden a,(5-Dibromvalerylverbb. erhalten 
wurden, unterscheiden sich in ihrem Verh. gegenuber r o h e n  Peptidaselsgg. nicht 
wesentlich von den Peptiden anderer Aminosauren. Sie werden durch Glycerinextrakt 
aus Darmschleimhaut kraftig, weniger gut durch Pankreasauszug u.' rohes Hefe- 
autolysat gespalten. Auch trypsinfreies Darmerepsin zerlegte beide Peptide rascli. 
Dagegen zeigten sich die g e r e i n i g t e n  Trockenpraparate der Dipeptidase u. 
der Polypeptidase aus Hefe u. Darm, ebenso die Praparate des Pankreastrypsins u. 
der Hefeproteinase sowie aktiviertes Papain yóllig oder so gut wie yollstandig wirkungs- 
los gegenuber beiden Substraten. Vf. folgern, daB das fiir die Hydrolyse der Prolyl- 
peptide yerantwortliche Enzym mit keiner der bisher beschriebenen Peptidasen der 
Hefe u. des Darmes zu identifizieren ist. Spezifitat u. Wirkungsweise des neuen 
Enzyms bediirfen jedoch noeh der genauen Kennzeichnung. (Ber. Dtsch. chem. Ges.
62. 1307— 10. 1/5. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wissensch.) W e id e n h a g e n .

M. Bridel und M. Desmarest, Uber die Eigenschaften eines vor 23 Jaliren her- 
gestellten Einulsins. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 1056— 60. Sept./Okt. 1928. —  C. 1928.
II . 1889.) Op p e n h e im e r .

M. F. Lucas Keene und E. E. Hewer, Yerdauungsfermente des menschlichen 
Foetus. Im  Magen u. Darm finden sich folgende Fermente bei bestimmtem Alter 
des Foetus: Pepsin 16. Woche, Rennin 19. Woche, Trypsin 16. Woche, Erepsin 
16. Woche, Magensalzsaure findet sich in der 19. Woche. Kohlehydratspaltende 
Fermente finden sich relativ spat: Speichelamylase, Lactase erst in der 40. Woche, 
Pankreasamylase, Inyertase, Maltase selten um die 25. Woche. Pankreaslipase ist 
erst in der 32. Woche yorlmnden. (Lancet 216. 767— 69. 13/4. London, School of

A. PeluffO, Lipasewirkung des Speichels. Stalagmometr. Nachweis der Lipase- 
wrkg. des Mensehen- u. Hundespeichels. NaF, Thymol hebt die lipat. Wrkg. auf. HgCl2 
hemmt das Ferment nicht. Die Wrkg. kommt nur zwischen pH =  6 u. 9 zustande. 
Bei 65° wird die-Lipase des Speichels zerstort. Sie ist chininresistent. (Gegensatz zur 
Pankreaslipase.) (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 115—16. 18/1. Rosario, Physioi. 
Inst. d. med. Fak.) O p p e n h e im e r .

E s. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

D Feker Einige Bemerkungen zu meiner Arbeit „Unłersuchungen uber die Kohlen- 
sdureenidhrung des Waldes.“ Korrektur der friiher (ygl. C. 1927. I . 1491) angegebenen 
Formel u. Werte wodurch die Resultate fiir die Bodenatmung eine Dezimale nach 
linką zu yerschieben sind. Die biolog. Folgerungen werden dadurch nicht beruhrt. 
(Biochem. Ztschr. 194. 213—14. 1928. Sopron.) OPPENHEIMER.

P TiYpimdlpr Uber die Entroicklung von Jod bei Laminarien. Auseinander- 
’ J t o ru n  onoo\ /x>„n m  h o d  oosetzung mit Dangeard  (C. 1928. 1. 2949. 3083). (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 1123 28.

___ TłTJT̂■VTTT' rHOn

Medicine for Women.) M e i e r .

Sept./Okt. 1928.) 

XI. 1.

O p p e n h e im e r .
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Renś Dubos, Oxydation und Reduktion in  sterilen Bakterienndhrbóden. Colorimetr. 
Best. der Red. von Farblsgg. durch sterile Bouillon unter VaselinabschluB. Die Bouillon 
wurde z. T. durcli Kochen luftfrei gemacht. Ais Indicatoren dienten verschiedene 
Indophenolfarbstoffe, Methylenblau, Janusgriin, die Mono-, Di-, Tri- u. Tetrasulfonate 
des Indigos u. einige andere Farbstoffe. Das Red.-Potential der gepriiften Bouillon 
entspricht reduziertem Indigosulfonat (r H  — 10). Die maximale Red. yerschiedener 
Indicatoren verlauft entsprechend acjuimolaren Konzz. Falls daher mehrere voneinander 
unabhangige reduzierende Systeme vorhanden sind, miissen sie dasselbe Potential 
haben. Die Prozesse sind reyersibel u. beruhen wohl nicht auf dem Vorhandensein 
von Zucker. (Journ. cxp. Med. 49. 507—23. 1/3. New York, Hosp. R o c k e f e l l e r  

Inst.) SCHNITZER.

F. Silberstein und F. Rappaport, Eine Methode zur Bestimmung der Atmung von 
Bakterien-, Gewebskulturen und iiberlebenden Zellen. Unterss. iiber Gaswechsel von 
Gholeravibrionen u. Kulturen von Retinaepithel mit der Apparatur von VAN S l y k e . 

Ais Medium diente steril hergestellte Hamoglobinlsg., dereń 0 2-Verbrauch in Leer- 
verss. vorher ermittelt wurde. Es zeigte sich, daC der 0 2-Verbrauch von Bakterien 
von der Anzahl atmender Keime u. der Versuchsdauer abhangig ist. Dasselbe zeigte 
sieli bei der Gewebskultur. Die Arbeit enthiilt wiehtige method. Angaben. (Biochem. 
Ztsehr. 204. 439— 47. 14/1. Wien, Inst. allg. u. exp. Pathol.) Sc h n it z e r .

A. Saslawsky und S. Chait, Ober den E influp der Konzentration des Natrium- 
chlorids auf einige biochemische Prozesse in  den Liuianen. Trockner Limanensclilamm 
wurde auf Red. (Seliwarzung) u. Oxydation von H2S durch Seliwefelbakterien bei 
verschiedenen Konzz. von NaCl untersucht. Entsprechend dem Salzgeh. der Solen 
ist das Masimum der Red. bei hohen NaCl-Konzz. u. zwar um so hoheren, je koher 
die Solen konzentriert sind. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I I .  Abt. 77. 18—21. 15/2. 
Odessa, Inst. f. Yolksbildung.) SCHNITZER.

J. Ziemięcka, Die Bedeutung des Phosphors bei der Assimilation des freien Sticksloffs.
I I .  Auf Grund von Unterss., die mit Hilfe elektiver Nahrboden nach WiNOGRADSKl 
ausgefiihrt wurden, kommt Vf. zum SchluB, daB zwischen der Assimilation des freien 
N  u. der Menge des durch den Azotobaeter verbrauchten P206 keine feste Beziehung 
besteht. Nichtsdestoweniger ist der EinfluB des P auf die Assimilation des freien N 
sehr bedeutend. Mit der Abnahme der P-Menge wird seine Ausnutzung fur den ProzeB 
der Bindung des freien N  immer okonomischer. So bindet der Azotobaeter in Ggw. 
von 1 mg P205 aus leicht zuganglichen P-Quellen (KH2PO.,) bei UberschuB von Mannit
7 mg freien N, bei 10,5 mg P205 werden auf 1 mg P205 nur 2 mg N gebunden, u. bei 
26 mg P205 wird auf 1 mg verbrauchten P2Os weniger ais 1 mg N gebunden. Die 
minimalc Menge von P ,05 in Form 1. Phosphats, die durch den Azotobaeter zur Bindung 
von 20 mg N auf 2 g zersetzten Mannit verbraucht wurde, betragt 9,39 mg. Schwer
1. Phosphate, namlieh Ca3(P04)2, sowie auch im Tliomasmehl cnthaltene Phosphate 
kónnen vom Azotobaeter im gewissen MaBe zum AssimilationsprozeB ausgenutzt 
werden. Naeh Orientierungsverss. vom Vf. (Dauer 10 Tage) kann der Azotobaeter 
boi groBem UberschuB an diesen P-Quellen aus Ca3(PO,,)3 5—6% u. aus Thomasmelil 
gegen 7% P205 verbrauehen. In  Verss. auf ausgetroekneten Boden bei 2-tiigiger Dauer 
des Vers. erwiesen sich die genannten Formen der Phosphate fiir den Azotobaeter 
ais nnzugangliche P-Quellen. (Roczniki Nauk Rolniczych I  Leśnych 21. 231— 45. 
20/2. Posen, Univ., Inst. f. Bodenkunde.) G o in k is .

J. Zieraięcka, Bestimmung des Bedarfs der Biiden an losłichen Phosphaten mit 
Hilfe der Methode der plastischen Platten. I I I .  (II. vgl. yorst. Ref.) Es wird mit Hilfe 
der Methode der piast. Platten der EinfluB der Menge 1. Phosphate im Boden auf die 
Aktivitiit des Azotobacters darin festgestellt. Dagegen hat die Menge 1. P-Verbb. 
keinen EinfluB auf das Auftreten des Azotobacters in Boden. In  an 1. P armen Boden 
stimuliert die Zugabe 1. P-Verbb. die Entw. des Azotobacters. Es wird weiter eine 
starkę prozentuelle Ubereinstimmung zwischen den Resultaten der mikrobiolog, u. 
der ehem. Methode zur Best. des Bedarfs der Boden an leicht 1. P-Yerbb. festgestellt. 
Im  speziellen kann die Azotobacterprobe von Bedeutung sein fiir Diagnosen bei Boden, 
die an der Grenze zwischen an 1. P-Verbb. chem. armen u. an diesen Verbb. reichen 
Boden liegen. In  diesen Fallen gibt die Rk. des lebenden Organismus ein sichereres 
Kriterium ais die chem. Analyse. Die Azotobacterprobe kann nur auf nicht sauren 
Boden verwendet werden. Denn die Rk. des Bodens ist von groBer Wichtigkeit fiir 
dię Entw. des Azotobacters im Boden. Die Unters. der Boden nach dieser Methode
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muB in frisch genommenen Bodenpróbchen stattfinden. (Roczniki Nauk Rolniczych
I  Leśnych 21. 267—82. 26/2. Posen, Univ. Inst. f. Bodenkunde.) G o in k is .

Mollie Grace White und John James Willaman, Biochemie der Pflanzen- 
krankheiten. X . Vergdrung\ von Pentosen durch Fusarium lin i. In  anorgan. Ńahrlsg.
u. Pentosen ais C-Quelle wird Xylose am meisten verbraucht, dann Arabinose u. wenig 
Rhamnose. Xylose wird im wesentlichen yergoren, das Wachstum ist bei Arabinoso 
am meisten ókonomiseh. (Biochemical Journ. 22. 583— 91. 1928. Univ. of Minnesota, 
Div. of Agricult. Biochem.) Me ie r .

Mollie Grace White und John James Willaman, Biochemie der Pflanzen- 
krankheiten. X I. Fusarium lin i und die Brenztraubensduretheorie der alkoholischen 
Gdrung. (X. ygl. yorst. Ref.) Bei der Unters. der Wrkg. yon Intermediarprodd. 
der Zuckerspaltung u. yerwandten Substanzen auf das Wachstum von Fusarium lini 
ergab sich, daB bei Oxymethylglyoxal u. Aceton starkes Wachstum erfolgte, wahrend 
das Wachstum bei Brenztraubensaure u. Dioxyaceton geringer war. A. wurde in 
den Kulturen nicht gebildet, bei Brenztraubensaure war starkę C02-Bldg. yorhanden. 
(Biochemical Journ. 22. 592— 95. 1928.) M e i e r .

Julius Renning, Ober kochbestdndige Heferassen. (Vorl. Mitt.) Entgegen den in 
der Literatur yorhandenen Angaben, wonach die meisten Hefen schon durch relatiy 
geringe Warmegrade abgetotet werden, fand Vf., daB die im Handel erlialtlichen 
sog. Siidweinhefen bzw. ihre Sporen die Erhitzung iiberstehen, welche notwendig 
ist, um den von ihnen in einer 30—35%ig. nahrkriiftigen Zuckerlsg. gebildeten A. 
abzudestillieren. Die neue Gilrung trat regelmaBig wieder ein, wenn die im Dest.- 
Riiekstand yerbliebene Hefe mit neuer steriler Zuckerlsg. yersetzt wurde. Die Mani- 
pulationen wurden so yorgenommen, daB eine Infektion der Lsgg. ais ausgeschlossen 
gelten kann. Es bleibt somit nur die Móglichkeit, daB die zweite Giirung durch Hefe- 
zellen yeranlaBt wird, die sich aus den kochbestandigen Sporen der Ausgangshefe 
gebildet liaben. Die Bldg. thermostabiler Sporen scheint auch bei anderen Hefen 
yorzukommen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1267—70. 1/5.) W e id e n h a g e n .

Eb. Tlerphyslologle.

Vladimir Korenchevsky, Geschlechtsdriisen und Stoffwechsel. V. Der E influfi 
der Lipoidextrakte von Hoden und Prostata auf den Stickstoffumsatz und die Entwicklung 
der Geschlechtsorgane bei Ratten. (IV. vgl. 0. 1926. I . 2374.) Bestimmte Fraktionen 
der A.-A.-Extrakte yon Hoden u. Prostata des Stiers erhóhen in 50% der Verss. die 
N-Ausscheidung bei n. Kaninchen, nicht bei schilddriisenlosen. Das Wachstum der 
Geschlechtsorgane wird bei Ratten nicht angeregt. (Biochemical Journ. 22. 482— 90.
1928. London, Lister Inst.) _ _ M e i e r .

Vladimir Korenchevsky und Marjorie Schultess-Yoimg, Geschlechtsdriisen 
und Stoffwechsel. VT. Der Einflufi von wasserlóslichen, durch Fraktionierung bei ver- 
schiedenem isoelektrisclien Punkt gewonnenen Extrakten aus Hoden und Prostata auf Stick
stoffumsatz von Kaninchen und Entwicklung der Geschlechtsorgane bei Ratten. (V. vgl. 
yorst. Ref.) Es werden Fraktionen aus Stierhoden u. Prostata durch Fallung mit 
NaCl bei yerschiedenem pjt hergesteltt, sie wirken ahnlich wie die Lipoidextrakte 
steigernd auf den Stickstoffumsatz, verhindern aber die Atrophie der Geschlcehts- 
organe nach Esstirpation der Geschlechtsdriisen nicht. (Biochemical Journ. 22. 
491— 503. 1928. London, Lister Institut.)  ̂ M e i e r .

Ernst Laęueur, P. C. Hart und S. E. de Jongh, Ober weibliches Sexualhormon, 
Menformon. V II. Ober die Wirkung von Ovarialhormon, im besonderen von Menformon 
per os, und iiber Bedeutung der Verteilung der Dosis. (Vgl. auch C. 1927- II .  1494.) 
Boi subcutaner Anwendung braucht eine Ratte zur Erzeugung der Brunst 4 Mause- 
einheiten Menformon. Die Maus braucht bei peroraler Anwendung ca. 40 Mśiuse- 
einheiten die Ratte ca. 600. Wahrend subcutan die Wirksamkeit bei der Ratte relatiy 
hoch ist, 'wird die Wirksamkeit bei oraler Zufuhr wesentlich geringer ais dies bei der 
Maus der Fali ist. Bei jeder Tierart scheinen also fiir jede Applikationsart spezif. 
Bedingungen yorzuliegen. (Dtsch. med. Wchschr. 53. 1583— 84. 1928. Amsterdam, 
Pharmako-therapeut. Labor.) M e i e r .

Kensuke Uchida, Experimentelle Untersuchungen uber den EinflujS der vege- 
talwen Nerven auf den ’Cholingeha.lt des Speichels. A.-Ausziige des tier. Speiehels ent- 
halten eine Substanz, die nach Acetylierung acetylcholinahnliche Wrkgg. am Frosch- 
herzen hat. Im  Speichel nach Sympathicusreizung ist der Geh. an dieser Substanz 
ca. 10-fach so hoch wie im Speichel nach Vagusreizung. Da der Trockengeh. des
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Sympathicusspcichels nur etwa 4-fach so hoch ist, wie der des Vagusspeichels, ist 
der Geh. des ersten an cholinahnlicher Substanz relatiy bober. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 62. 671— 77. 1928. Wien, Univ., Inst. fiir allg. u. exper. Pathol.) M e i e r .

G-. Viale und J. Kurie, Der E influji des Thyreo-Parathyreoid-Systems auf die 
Hyperthermie nach Injektion von Adrenalin oder Salzlósungen. Die Temp.-Steigerung, 
die nach Adrenalin- oder i^aCZ-Injektionen beim Hunde beobachtet werden kann, 
bleibt bei thyreo-parathyreoidektomierten Tieren aus. Wahrscheinlich sind die Epithel- 
korperchen oder dereń Hormon, bzw. die nach ihrer Entfernung einsetzende Hypo- 
calcamie mit den Beobachtungen uber die Veranderungen im Warmehaushalt in Zu- 
sammenhang zu bringen. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 2010. 4/1. Rosario, Physiol. 
Inst. d. med. Eak.) O p p e n h e im e r .

J. Watrin und P. Florentin, Vergleicli der Insulin- und Thyroxinwirkung auf 
die endokrinen Driisen. Histolog. Veranderungen an den Genitaldrusen nach Injektion 
der genannten Hormone zeigen, daB Insulin  zu hyperplast. Rkk., Thyrozin zu degenera- 
tiven AnlaB gibt. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 111—13. 18/1. Nancy, Histolog. 
Lab. d. med. Fak.) O p p e n h e im e r .

O. Leyton, Die Anwendung von Insulin in  Suspension. Insulin kann in Castorol 
suspendiert werden, obne daB es sieh auszentrifugieren laBt. 1 ccm 01 halt bis 100 Ein- 
heiten in Suspension. Bei subcutaner Injektion der óligen Suspension tritt eine langere 
Zeit dauernde Insulinwrkg. ein, die etwa so intensiy u. so lange anhaltend ist, wie 
wenn 3/4 der Insulindosis in 2 Injektionen einer wss. Lsg. mit mehreren Stdn. Inter- 
vall gegeben wird. (Lancet 216. 756— 71. 13/4. London, London Hospital.) M e i e r .

E. Kaufmann, Insulinersatzmiltel. V. Mitt. Uber blutzuckersenkende Stoffe in  
Cerealien und Leguminosen. (IV. vgl. C. 1928. I I .  1455.) Aus Hafer-, Roggen-, 
Weizen-, Reiskleie u. aus den Schalen von Bohnen, Erbsen u. Linsen lassen sieh 
Extrakte gewinnen, die bei peroraler u. intrayenoser Zufubr Blutzuckersenkung am 
hungernden Kaninchen hervorbringen. Extrakte werden gewonnen durch A., Vio'n- 
HC1, 1/10-n. Acetat u. nach Diastasespaltung u. alkoh. Hefegarung mit Yio-11- HC)
u. 1/10-n. Acetat. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 147— 53. Koln.) M e i e r .

E. Kaufmann, Insulinersatzmittel. VI. Mitt. Experimenłelle Untersuchungen 
iiber die Wirkung der Mehlfruchtelcuren bei Diabetes. (V. vgl. vorst. Ref.) Die Cerealien
u. Leguminosen werden yon Diabetikern in der gleichen Reihenfolge besser oder 
schlechter yertragen wie ihre Extrakte blutzuckersenkende Wrkg. haben. Die Ver- 
traglichkeit diirfte also durch den Geh. an blutzuckersenkenden Stoffen bedingt sein. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 154— 59.) M e i e r .

E. Kaufmann, Insulinersatzmittel. V II. Mitt. (Jber die Wirkung des Jambul- 
rindenertraktes. (VI. vgl. vorst. Ref.) Extrakte aus Cortex Syzygii Jambolani
u. die Rinde selbst rufen bei Verfiitterung geringe Blutzuckersenkung hervor. Ein- 
spritzung der Extrakte bewirkt Krampfe bei hoheren Dosen. Wird kurz vor dem 
Exitus Traubenzucker injiziert, so findet sieh eine starkę Vollpfropfung der Leber 
mit Glykogen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 160— 64. Koln.) M e i e r .

E. Kaufmann, Insulinersatzmittel. V III . Mitt. Uber antidiabetische Stoffe in  
Ilefe und Hefenucleinsauren. (V II. vgl. yorst. Ref.) Aus Hefe laBt sieh besonders 
nach yorheriger fermentativer EiweiBspaltung u. aus Na-Nucleinicum u. Hefenuclein- 
siiure durch Estraktion mit HCl unter Erwarmen auf 20° ein Extrakt gewinnen, der 
blutzuckersenkende Wrkg. hat. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 739— 44. Okt. 1928.
Koln.) M e i e r .

M. Royer und J.-C. Bertrand, Urobilin bei normalen oder ikterischen Neu- 
geborenen. (Vgl. R o y e r , C. 1929. I. 419.) Mekonium enthalt nur Biliverdin, nie Sterko- 
bilin, das fruhestens einige Tage nach der Geburt auftritt. Im  Harn ist vom erśten 
Tage an Urobilin, das im Blut des Neugeborenen nie nachgewiesen werden konnte. 
Die im Stuhl der ikter. Neugeborenen gefundenen Gallenfarbstoffe unterscheiden sieh 
yon denen des n. Kindes nicht, aber die Urobilinurie ist gleich mit dem Ausbruch des 
Ikterus sehr stark, doch kommt es nie zur Bilirubinurie. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 
130—32. 18/1. Buenos Aires, Physiol. Inst. d. med. Fak.). Op p e n h e im e r .

A. Koninkow, Der Erythrozyt ais kolloidchemisches System. I I I .  Permeabilitat 
der Erythrozyten gegeniiber Elektrolyten. (II. ygl. C. 1927. I. 1608.) Die Erythrozyten 
sind sowohl fiir Anionen wie fiir Kationen permeabel. Neben gewóhnlicber Diffusion 
findet auch eine chem. Bindung der Ionen an die Kórperchenproteine statt, haupt
sachlich an das Hb. Bei pn <  6,8 reagiert mit dem Hb das Anion, bei pH >  6,8 das 
Kation des zugesetzten Salzes. Durch Unters. des Austausches von H- u. OH-Ionen
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zwischen Erythrozyten u. Saccharoselsg. yon verschiedenem pH laBt sieh die ncutrale 
Rk. der Blutkórperchen bestimmen. Sie liegt beim isoelektr. Punkte des Hb (pn =  6,8). 
(Journ. exp. biol. u. Med. [russ.] 1927. 480—87. Chem. Bakt. Inst. Tuła. 
Sep.) SCHONFELD.

A. Koninkow, Der Erythrozyt ais kolloidchemisches System. IV. Uber den 
Mechanismus der Hamolyse in  hypotonischen Losungen. ( III. vgl. yorst. Ref.) Die osmot. 
Resistenz der Erythrozyten ist gegeniiber yerschiedenen Salzen yerschieden u. hangt 
von der Valenz ilirer Ionen ab. Hauptfaktor bei der Hamolyse ist der osmot. Zustand 
des Hb. Die osmot. Resistenz steigt mit zunehmender Alkalitat u. erreicht ihr Masimum 
bei pn =  9,0. Die in Saccharoselsgg. gemessene osmot. Resistenz der Erythrozyten 
hangt yon der vorhergehenden Behandlung mit Salzen ab. Die Resistenz hangt also 
nieht yom Medium, sondern vom inneren Zustande der Erythrozyten ab. Der Erythrozyt 
ist ein System, bestehend aus 2 Gelen: Stroma u. Hb. Der osmot. Druck des Hb wird 
durch den Grad seiner lonisierung bestimmt u. folgt dem DONNANschen Gesetz. Hamo
lyse tritt ein, wenn das Hb aus dem Gel- in den Solzustand iibergeht; es diffundiert 
dann in die umgebende El. durch das ais Filter fungierende Stromagel. Der EinfluB 
des p h  u . der Valenz laBt sieh so erklaren, daB beide Faktoren den osmot. Druck des 
Hb beeinflussen u. der Ubergang aus dem Gel- in den Solzustand bei einem bestimmten 
osmot. Druck stattfindet. Die Ionisation des Stromafilters wird durch die Ionisation 
der entsprechenden Proteine in entgegengesetzter Richtung beeinfluBt. Beide Momente 
ergeben die summar. Kurye, die die Abhangigkeit der Resistenz der Erythrozyten 
yom pn wiedergibt. Chem. Affinitatskrafte zwischen den Proteinen des Blutkorperchens 
nehmen augenscheinlich keinen Teil an der Hamolyse in hypoton. Lsgg. (Journ. exp. 
Biol. u. Med. [russ.] 1927. 488— 502. Tuła. Sep.) Sc h o n f e l d .

Wade H. Brown, Calcium und anorganischer Phosphor im Kaninchenblut. 
IV. Einjlufi der Lichtumgebung auf normcle Kaninchen. Unter Mitarbeit von Marion 
Howard. Gruppen yon weiBen, grauen u. schwarzen Kaninchen werden in diffusem 
Sonnenlicht, Neonlicht u. in der Dunkelheit unter sonst gleichen Bedingungen ge- 
halten. Es treten primare Yeranderungen auf, die durch den Ubergang yom AuBen- 
lebcn. zum Aufenthalt im Laboratorium bedingt sind. Die Wrkg. der Dunkelheit 
zeigt sieh meist in einer Erniedrigung des P u. relativ hohem Ca-Gch. des Blutes. 
(Journ. Exp. Med. 49. 103— 26. 1/1. Labor. Rockefeller Inst. for Med. Res.) M e i e r .

H. Masamune, Salze und Blutzueker. Subcutane Injcktion von NaCl, Na2S04> 
Na2H.,P04, NaOOC- CH3 hat keine Wrkg. au fden Blutzueker, ebenso nieht KCl, KOOC- 
CH3, K 2S04, dagegen bewirkt K2HP04 deutliche Hyperglykamie u. Glykosurie. Ałlo 
(NH)4-Salze der genannten Anionen rufen Hyperglykamie hervor. Die Starko ist 
yerschieden, NH4OOC-CH3 ist am schwachsten wirksam, (NH4)2S04, NH4C1 gleich- 
stark, am meisten wirkt (NH4)2HP04. Nach Durehschneidung der Nerv. splanchnici 
ist nur die Wrkg. von (NH4)2HP04 noch yorhanden. MgCl2, MgS04, Mg(OOC-CH3)2 
rufen Hyperglykamie hervor, die nach Splanclinicusdurchsehneidung erhalten bleibt. 
Ca" ist von geringer Wrkg. Ein Antagonismus von Ca" u. Mg" ist nieht yorhanden. 
Die Blutzuckererhohung ist unabhangig von Rk.-Veranderung des Blutes. (Fukuoka- 
Ikwadaigaku-Zasshi 20- 3 Seiten. Fukuoka, Kaiserl. Kyushu Univ., Med. chem. 
Inst. Sep.) M e i e e .

H. Masamune, Welćhe Komponenten spielen bei der Blulzuckersteigerung durch 
subcutane Applikation der Aminonimnsalze eine Rollc ! NH4OOC ■ CH3 steigert schon 
in Dosen den Blutzueker, dio noch keine Wrkg. auf die Alkalireserve ausiiben, wahrend 
bei NH.Cl meist gleichzeitig eine Acidose auftritt. CH3COO' hat keine Wrkg. auf 
den Blutzueker, so daB die Wrkg. yon NH4OOC-CH3- nur auf NH4 -Wrkg. bezogen 
werden kann. Auch subcutane Injektion yon Ammoniakwasser bewirkt Hyper
glykamie. (Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi 20. 1 Seite. Sep.) Meier.

Hajime Masamune, Nebenniere und Hyperglykamie durch Ammoniumsalze. 
Nach beiderseitiger Nebeńnierenesstirpation ist die blutzuckersteigernde Wrkg. yon 
(NH4)2CO u .  NH4OOCCH3 yorhanden. Da sie nach beiderseitiger Splanchnicus- 
durchschneidung aufhort, muB die zentrale Rcizung unabhangig von den Neben- 
nieren direkt der Leber zugefiihrt werden konnen. Wird nur der linkę Splanchnicus 
esstirpiert, so ist kurz nach der Operation 3— 8 Tage keine Wrkg. der NH4-Salzo 
yorhanden, doch tritt sie ca. 19—36 Tage post operationem unyerandert ein. Die 
Operation scheint also die Rk. des Organismus zu yerandern, so daB langere Zeit 
abgewartet werden muB. (Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi 20. 1 Seite. Sep.) Meiee.
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H. Masamune, Ober den Mechanisvius von Pilocarpinglykamie. Die Hyper- 
glykiimie nach Pilocarpininjektion wird durch Durchschneidung der beiden Nerv. 
spianchnici fast vollstandig gehemmt, durch Ergotoxin gering gehemmt. Vagus- 
durchschneidung andert an der Blutzuckererhóhung nichts. (Fukuoka-Ikwadaigaku- 
Zasshi 20. 1 Seite. Kaiserl. Kyushu Univ. Med. chem. Inst. Sep.) Me ie r .

Georges Fegler, Ober die nach intravendser Einfulirung einiger chlorierter Arsinc 
auftretende durch Erregung der Vagusenden in  der Lunge bedingte Veranderungen der 
Atmung und des Blutdrucks. Die Yerss. werden mit CICH—CHAsCh, C2H5AsCl2, 
CRH^AsCl„ u. (ClCH~CH)sAs vorgenommen, von denen 0,003 g/kg Hunden intra- 
vcnós injiziert wird. Es kommt zur voriibergehenden Apnoe u. Blutdrucksenkung. 
Vagotomie verhindert diese Effekte. Beide sind aber voneinander unabhangig. Der 
Atmungsstillstand bleibt bei voraufgehender Pi7ocarj3i«injektion aus, wahrend die 
Blutdruckwrkg. nicht gestórt wird. Die Injektion der entsprechenden nichtchlorierten 
Prodd. haben weder Apnoe, noch Blutdruckfall zur Eolge. (Compt. rend. Soc. Biologie 
100. 218—21. 25/1. Warsehau, AUgem. pathol. Labor. der Veterin. Fak. d. 
Univ.) OPPENHEIMER.

Georges Fegler, Ober den chemischen Reizejfelct an den Lungen-Vagusendigungen 
nach intrarenoser Injektion von leicht Chlor abgebenden Verbindungen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Mit Chlorame.isensduremonochlor- u. -trichlormethylester werden genau die gleichen 
Wrkgg. beobachtet, wie mit den chlorierten Arsinen. Einatmung der Verbb. fiihrt 
jedoch, was die Atmung betrifft, zu dem entgegengesetzten Effekt, niimlich zu einer 
Polypnoe. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 222— 24. 25/1. Warsehau, Allgem.-pathol. 
Labor. der Veterin. Fak. d. Univ.) Oppen h e im er .

W. Mae Kay, Beobachtungen iiber die Behandlung von zwei Fallen von Poły- 
cythaemia vera mit Phenylhydrazinhydrochlorid. Durch Zufuhr von Phenylhydrazin 
wurde die Zahl der roten Blutkorperchen in relativ kurzer Zeit erniedrigt. Bilirubin 
im Blut u. Urobilin im Harn sprechen fiir vermehrten Zerfall, das hamatopoet. System 
schcint nicht gehemmt zu werden, da Jugendformen im Blut auftreten. Die Be- 
handelten neigen zu Venenentziindung. (Lancet 216- 762— 65. 13/4. Glasgow, Univ. 
lloyal Infirmary.) Me ie r .

K. Ickikawa und T. Sasaki, U ber die Beziehung zwischen der Blutgerinnung s- 
zeit, dem Fibringehalt des Blulplasmas und der Schilddruse. Die Blutgerinnungszeit 
ist bei m it Sehilddrusen gefutterten Kaninchen gegeniiber der Norm verliingert, bei 
thyreoidektomierten Kaninchen verkiirzt. Bei hyperthyreoiden u. hypothyreoidcn 
Personen ist eine dieser Beobachtung entsprechende gleichsinne Veriinderung der 
Blutgerinnungszeit festzustellen. Es gibt keinen Parallelismus zwischen der Blut
gerinnungszeit u. dem Fibrinogengeh. des Blutes. (Folia endocrinologica Japonica 3. 
Nr. 4. 35—36. 1927. Kyoto, Japan, I. Med. KI., Univ.) W adehn .

Corbet Page Stewart und George Hector Percival, Untersuehungen iiber
Calciumstoffwechsel. I I .  Der Calciumgehalt der Btulkórjierchen, des Plasmas und des 
Serums. Der Calciumgeh. des Nativplasmas ist ca. 10— 20% hoher ais der des Serums. 
Citratplasma enthalt eine geringere Ca-Menge ais Nativplasma, wachsend mit der 
zugesetzten Citratmenge. Der diffusiblc Anteil von Plasma u. Serum scheint gleich- 
groB zu sein. Es wird deshalb geschlossen, daB bei der Gerinnung des Blutes eine 
nicht diffusiblc Ca-Verb. ausgefallt wird. Blutkorperchen enthalten nur sehr geringe 
Mengen Ca, ca. 0,3 mg-%. (Biochemical Journ. 22. 548— 58. 1928. Edinburgh, Dep. 
of Med. Chem. Pharmacol. and Therapeutics.) Meier.

Corbet Page Stewart und George Heetor Pereival, Untersuehungen aber
Calciumstoffwechsel. I I I .  Calcium und Blutgerinnung. (II. vgl. vorst. Bef.) Wird 
dic Blutgerinnung durch NaCl, NaF, Na-Citrat u. Na-Oxalat verhindert, so tritt bei 
Rccalcification u. dadurch bedingter Gerinnung eine Erholiung des nicht diffusiblcn 
Ca ein. Ca-Ionen sind nicht fiir die Gerinnung notwendig. (Biochemical Journ. 22. 
559— 70. 1928.) _ _ Me ie r .

Paul H. Rossier, Die Veranderungen des isoelektrischen Punktes des Serums bei 
akuten infektiosen Erkrankungen. Die isoelektr. Punkte des Serums werden wahrend 
der Fieberperiode mehr ii. mehr nach der sauren Seite verschoben. Maximal wird
diese Erscheinung entweder kurz vor der Entfieberung oder wahrend der Heilung.
Meist wird der Normalwert erst nach Monaten mit dazwischenliegender negativer 
Phase erreicht. Diagnost. oder prognost. Schlusse scheinen sich aus den Befunden 
nicht ableiten zu lassen. (Arek. Physique biologiąue 6. 129—38. 1927. Lausanne, 
Clinique Med. Univ. Sep.) Me ie r .
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Hans J. Fuchs und E. Hartmann, Uber proteolytische Fer menie im  Serum.
X . Die Bedeutung des Komplementa bei der Blutgerinnung. I I .  (V III. Ygl. C. 1927.
I I .  944.) Durch Versetzen mit Ca3(PO.,)2 u. Abzentrifugieren wird aus dem Plasma 
das Proserozym entfernt. Dies Plasma, das nicht mehr spontan gerinnt, hat auch 
seine Komplementwrkg. yerloren. Die Substanz, die Gerinnung u. Komplement- 
wrkg. bedingt, ist nicht artspezif. u. thermolabil. Stoffc wie Hirudin, Heparin, 
Novorudin, die gerinnungshemmend wirken, verhindern auch die Komplementwrkg. 
Die Verhinderung der Gerinnungsfahigkcit im Blutc des Hamophilen geht mit einer 
Herabsetzung der Komplementwrkg. einher. Prothrombingeh. scheint also mit der 
Komplementfunktion eng yerbunden zu sein. (Ztsehr. Immunitatsforsch. exp. 
Therapie 58. 1— 13. Breslau, Med. Klin. Physiol. Inst. Chem. Abt.) Me ie r .

Hans J. Fuchs, Uber proteolytische Fe.rme.nle im Serum. X I I .  Die Bedeutung 
des Komplementes bei der Blutgerinnung. IV. (Vgl. auch vorst Ref.) Aus Plasma 
laBt sich in gleicher Weise wie durch Ca3(P04)2 das Proserozym mit kolloid. Mg(OH),- 
Lsg. adsorbieren. Nach Durchleiten von CÓ2 u. Dialysieren des MgC03 wird das 
Proserozym in der Lsg. erhalten. Das von Proserozym befreite Plasma ist eben
falls komplementfrei. Auch dies-so gewonnene Proserozym hat gerinnungsfórdernde
u. komplcmentare Wrkg. (Ztsehr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 58. 14— 22. 
Berlin, Serochem. Abt. Inst. A. v. Wassermann.) Me ie r .

K. Singer und O. Póppelmann, Studien iiber die Gewebsalmung. V. Mitt. Uber 
die Beleiligung des Eiweifies an der Geu-ebsatmung. tJberlebendes Gewebe hat einen 
in der GroBenordnung ahnlichen 0.,-Verbrauch wie lebende Ticre (vgl. Gr a fe , R e in - 
w e in  u. Sin g e r , C. 1926. I. 1439). Auch die Beteiligung des EiweiB an den Oxy- 
dationen bei der isolierten Gewebsatmung wic im lebenden OrganismUs ist annahernd 
gleich. Die Unterss. erstreckten sich auf Leber der Yerschiedensten Tierarten. (Biochem. 
Ztsehr. 205. 63—70. 24/1. Rostock, med. Poliklin.) Oppen h e im er .

C. H. Thienes, Untersuchungen iiber die Wirkung des Nicotins mtf das Wachstum 
waifler Mause. Wachsenden Mausen wird 2-mal taglich eine Dosis Nikotin injiziert 
die leichte Vergiftungssymptome, Erregungszustande usw. liervorruft. Um die gleiche 
Wrkg. zu erzielen, muB die Dosis mit dem fortschreitenden Wachstum so stark erhoht 
werden, daB eine Abnahme der Empfindlichkeit angenommen werden muB. Das 
Wachstum der Mause wird in keiner Weise durch diese Behandlung becinfluBt. 
(Amer. Journ. Hygiene 9. 500—04. 1929. Marz. Portland, Univ. of Oregon, Dep. of 
Pharmacol.) Me ie r .

Katharine H. Coward, Neue Vitaminforschung. Zusammenfassender Bericht 
iiber die Ergebnisse der Vitaminforschung der letzten Zeit. (Pharmac. Journ. 121. 
572—75. 15/12. 1928. (Vitamin Department of the Pharmacological Laboratories of 
the Pharmaceutieal Society of Great Britain.) H irsch-Kauffmann .

James E. Ackert und Lloyd A. Spindler, Yitamin D und Resistenz von Huhnern 
gegen Parasiten. Bei Mangel an Vitamin D sind Hiihner gegeniiber der Infektion 
init dem Darmparasiten Ascaridia lineata nicht weniger widerstandsfahig ais n. Hiihner. 
Die von den Parasiten ausgehenden Schadigungen, besonders Gewichtsabnahme, 
sind unter Vitamin-D-Mangel starker. (Amer. Journ. Hygiene 9. 292— 307. Marz
1929. Kansas State Agricultur Coli. Dcp. of Zool.) Me ie r .

R. Fabre und H. Simonnet, Beitrag zum Studium der physikalischen und bio- 
logischen Eigcnschaften der bestrahlten Sterine. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 1100— 1110. 
Sept./Okt, 1928. —  C. 1928. II. 1119.) Oppen h e im er .

Geraldine Barry, Elizabeth Bunbury und Ernest Laurence Kennaway, 
Der Einflu/3 von Arsenik auf einige Oxydoreduktionssysteme. As20 3 hat in Konz. von
0,01% hemmende Wrkg. auf die Systeme Hypoxanthin-Xanthinoxydase, Acetaldehyd- 
kolloidales Pt, Acetaldehyd-Glycin-Phosphat. (Biochemical Journ. 22. 1102— 11. 
1928. London, Cancer Hospital Res. Inst.) Me ie r .

Jules Jeangros, Untersuchungen iiber die Permeabilitdt der Zellen. X IV . Mitt. 
Zur Frage der Ausscheidung der Zuckerarten durch die Speicheldriisen. Wird Kaninchen 
Zucker, Glucose, Fructose, Maltose, Lactose, Galactose injiziert, so kommt es nicht 
zu einer Zuckerausscheidung duroh dio Speicheldriisen, wenn auch durch die Niere 
Zucker ausgeschieden wird. Dies geschieht auch dann nicht, wenn durch Pilocarpin- 
injektion starkę Speichelabsonderung hervorgerufen wird, oder durch Injektion von
0,9°/o NaCl-Lsg. Hydramie gemacht wird. (Biochem. Ztsehr. 200- 367— 78. 1928. 
Bern, Physiol. Inst.) Me ie r .
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Otto Beck, Untersuchungen iiber den Stoffwechsel des Kindes bei parenłeraler Protein- 
kórperzufuhr. I. Die Veranderungcn des Stoffwechsels bei parenłeraler Proteinkorper- 
zufuhr im Vergleich zum vorangegangenen Impffieber. In  3 Stoffwechselverss. am Saugling 
■wird gezeigt, daB die N-Stoffwechselanderung im infektiosen Fieber u. nach Protein- 
korpertherapie nicht zu vergleichen sind. Die Veranderungen nach Proteininjektionen 
sind sehr wechselnd u. beeinflussen die N-Retention bald giinstig, bald ungiinstig. 
Nach der ersten Proteinzufuhr steigt der SaureiiberschuB an u. die Harn-pn sinkt ab 
ins Acidot. Nach spateren Injektionen kommt es bald zu Acidose, bald zu Alkalose. 
SchlieBlich tritt eine Erschópfung der Wrkg. ein. (Jahrb. fur Kinderheilkunde 117. 
140— 71. 1927. Tiibingen, Uni-wKinderklinik. Sep.) P a a l .

Otto Beck, Untersuchungen iiber den Sioffwechsd des Kindes bei parenłeraler Protein- 
korperzufuhr. I I .  Untersuchungen iiber Reizkorpereinspritzungen \Aolan, Novoprotin, 
arteigenes Blut, Ringerlosung). (I. vgl. vorst. Ref.) Die Proteinkórperwrkg. ist bei mit 
lmpffieber vorbehandelten u. unvorbehandelten Kindern die gleiche. Nur geringe 
Wrkg. bei Novoprotin- resp. Bluteinspritzungen. Bei einem spasmophilen Kinde mit 
alkalot. Stoffwechsellage wurde durch Injektionen stets eine acidot. vorubergehende 
Verschiebung yerursacht ohne cntsprechende Veranderung der elektr. Erregbarkeit. 
(Jahrb. fiir Kinderheilkunde 119. 300— 323. 1928. Tiibingen, Univ. Kinderklinik. 
Sep.) P a a l .

O. Beck, Untersuchungen iiber den Stoffwechsel des Kindes bei parenłeraler Protein- 
korperzufuhr. I I I .  Mitt. Die Umslimmung des Fiebersioffwechsels durch Proteinkorper- 
vorbehandluiuj. (II. vgl. vorst. Ref.) Fortsetzung friiherer Arbeiten (vgl. C. 1927. I. 
1852). Durch Yorausgehende Proteinkórpertlierapie wird der Organismus so um- 
gestimmt, daB im  infektiosen Fieber die N-Ausfuhr absinkt, der NH3-Koeffizient u. 
der SaureiiberschuB sich verringern u. die Stoffwechselrk. sich ins Alkalot. verschiebt. 
(Jahrb. fiir Kinderheilkunde 122. 168. 1928. Tiibingen, Univ. Kinderklinik. Sep.) P a a l .

Harry Zwarenstein, Untersuchungen iiber Kreatinin- und Harnsaurestoffivechsel.
I I .  Zufuhr von Eiweipkorpern und Aminosauren und die stundliche Ausscheidung von 
Kreatinin und Harnsaure. Die Zufuhr von Glycin oder Alanin (10— 20 g) hat keinen 
EinfluB auf die stiindliche Ausscheidung von Kreatinin u. Harnsaure, das gleiche 
gilt fiir Kase u. EiereiweiB; erhohte Harnstoffausseheidung zeigt die EiweiBassimilation 
an. Zufuhr von Fleisch bewirkt eincn erheblichen Anstieg von Kreatinin u. Harn- 
saurc. Dieses Ergebnis kann nur so gedeutet werden, daB die Erhohung der Harn- 
ausseheidung beider Substanzcn durch Zufuhr derselben oder ihncn iihnlicher Muttcr- 
substanzen bewirkt wird. (Biochemical Journ. 22. 307— 12. 1928. Univ. of Capetown, 
Dep. of Physiol. and Physiol. Chem.) M e i e r .

Maurice Walter Goldblatt, E in Vergleich der Wirkungen von Olucose und Diozy- 
aceto7i auf den Stoffwechsel. Zufuhr von Glucose oder Dioxyaceton (50 g) hat beim 
hungemden Mensehen etwa die gleiche Steigerung des Grundumsatzes zur Folgę, 
bei Glucose folgt eine Hyperglykamie u. Verschwinden der Ketonlcorper im Harn, 
wahrend bei Dioxyaceton Hypoglykamie folgt u. eine Wrkg. auf die Ketonkorper 
fehlt. Beim Kaninchen tritt nach Dioxyacetonzufuhr keine Hypoglykamie ein, 
sondern eine gleiche Hyperglykamie wie nach Glucose. (Biochemical Journ. 22. 
464— 73. 1928. London, St. Thomas Hospital, Medical Univ.) MEIER.

James Tutin Irvmg, Der Zuckerstoffwechsel des Nierengeicebes in  vitro. In  der 
Anaerobiose ist dio Spaltung von Zucker zu Milchsaure bei Nierenstucken, dic in 
Phosphatpuffer von pH — 8,2 suspendiert sind, stark gehemmt. Unter aeroben Be- 
dingungen wird die Glucose zu Milchsaure gespalten, ein Teil zu Phosphorsaureester 
synthetisiert. (Biochemical Journ. 22. 964— 67.1928. Oxford, Bioehem. Labor.) M e i e r .

B. Gaissinsky, Entnervung der Leber und Choleslerin der Galie. Wahrend 
die in der Galie ausgeschiedene Cholesterinmenge beim bis auf dio Gallenfistel n. 
Hunde konstant u. aueh nach Cholesterinzufuhr unverandert ist, treten nach Durch- 
sehnoidung der sympath. Lebernerren starkę Schwankungen mit u. ohne Zufuhr 
von Cholesterin auf. Durchschneidung der Nn. vagi verandert die n. Ausscheidung 
nicht. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 62. 678— 87. 1928. Charków, Abt. fiir exper. Pathol. 
des Staatl. Psycho-neurol. Inst.) MEIER-

Georg Ambrus, Beitrage zur Physiologie uberlebender Saugetierherzen. VI. Mitt. 
Uber den Zuckerterbrauch der Herzen schilddriisenloser, sowie, normaler und schilddriisen- 
loser. mit Thyrozin rorbehandelter Katzen. Zuckerverbrauch der uberlebenden Herzen 
von Katzen, denen die Schilddriise entfernt worden war, ist geringer ais der n. Katzen.
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Umgekehrt steigt der Zuckeryerbrauch d. Herzen yon schilddrusenlosen Katzen bei 
yorausgegangener Tłiyroxinzufuhr. (Bioehem. Ztschr. 205. 194— 213. 24/1. Budapest, 
Physiol.-chem. Inst. d. XJniv.) ' O p p .

E. Ernst und L. SckefJer, Untersuchungen uber Muskelkomraktion. YII. Mitt. 
Die Rolle. des Kaliums in  der Kontraktion. Die Grunderscheinung der Muskeltatigkeit, 
Aktionsstrom, Kontraktion u. VolumenverminderuBg, werden ais durch die Ent- 
stehung neuer Ionen im Muskel bedingt angesehen. Es wird untersucht, ob das K' 
diese Rolle bei der Tatigkeit des Muskels spielen kann. Bei Reizung des Muskels 
tritt ein Teil des in ihm yorhandenen K  in die Durchstrómungsfl. aus, anstatt desśen 
geht Na in den Muskel hinein. Der K-Verlust laBt sich nicht durch Ermiidung, Milch- 
saurebldg. oder Permeabilitatssteigerung erklaren, sondern hat einen unabhangigen 
Zusammenhang mit der Kontraktion. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 220- 655— 71. 
Okt. 1928. Pścs, Pharmakolog. Inst. der Univ.) M e i e r .

E. Ernst, Untersuchungen uber Muskelkonirakiion. V III. Mitt. Wasserverschiebung 
ais Orundlage der Zuckung. M it einem Nachtrag uber die osmotische Theorie der Kon
traktion. (Vgl. vorst. Ref.) Die Annakme, daB d ie  Neubldg. von Ionen der primare 
Yorgang der Muskelkontraktion ist, wird dadurch gestiitzt, daB die Volumenvermin- 
derung der Kontraktion yorhergeht u. kurzere Zeit dauert ais die Kontraktion. Es 
wird eine Rechnung durchgefuhrt, die eine Beziehung zwischen den aus der Volum- 
Y e rm in d e ru n g  crrechnetcn neugebildeten Ionen u .  der Arbeitsleistung angibt. Die 
geleistete Arbeit wird ais eine osmot. aufgefaBt. (P f l u g e r s  Arch Physiol. 220- 
672— 90. Okt. 1928.) _ M e i e r .

Otto Riesser und Walter Schneider, Untersuchungen 'uber Arbeitsgrofie und 
Saurebildung des Muskels. I. Mitt. Der Ein fiu  fi der Belastung auf die Ermiidung des 
Muskels. Froschmuskeln werden in HCl-haltiger Ringerlsg. Yoin Nerven aus gereizt, 
wobei die Belastung in bestimmten Perioden in gleichen Abstanden von 10 g auf 50 
bis 80 g erhoht '.vird. Aus diesen Zuckungskuryen werden die ErmudungskurYen 

ermittelt fiir jede der angewandten Belastungen. Diese ErmudungskurYen Y e r la u fe n  

im wesentlichen parallel. Wird ein Muskel mit steigenden Gewichten ermiidet, ein 
anderer mit gleichem Gewicht, so ist die ErmudungskurYe ziemlich unabhangig von 
der geleistetcn Arbeit. Die gebildeto Milchsauremenge ist im Durchschnitt in dem 
starker arbeitenden Muskel (Belastung mit steigenden Gewichten) ca. 40— 50°/o hóher 
ais in dem weniger arbeitenden, doch ist der Unterschied anscheinend geringer ais 
der geleisteten Arbeit entspricht. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 221. 713— 19. 18/3. 
Greifswald, Pharmakolog. Inst.) _ M e i e r .

T. Nagaya, Untersuchungen uber Arbeitsgrofie und Saurebildung des Muskels.
I I .  Mitt. Die Bildung der Milchsaure und Phosphorsaure im isotierten Froschmuskel
bei icechselnder Grofie. der isotonischen Arbeit. (I. ygl. Yorst. Ref.) Die Milchsaure- u. 
Phosphorsaurebldg. im isoton. arbeitenden Muskel nehmen gleichsinnig mit der Zahl 
der Reize zu. Dio Mengen der beiden Substanzen nehmen mit der Belastungsver- 
graBerung zu, um bei ca. 50 g Belastung das Doppelte des Wertes bei 10 g Belastung 
zu erreichen, die ArbeitsgroBe ist dann auf das Eunffache gestiegen. Bei grSBerer 
Belastung u. trotz zunachst noeh erheblich zunehmender ArbeitsgroBe fallt der Wert 
der Saurebldg. wieder ab. Die Sauremenge erreicht dann ein Minimum, wenn der 
Muskel bis an die Grenze der absoluten Kraft belastet wird u. dann, wenn er voll- 
kommen entlastet ist. Es wird aus diesen Befunden geschlossen, daB im isoton. 
arbeitenden Muskel dio Milchsaure- u. Phosphorsaurebldg. nicht eine Funktion der 
geleisteten Arboit, sondern der Langenandcrung ist.' (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 221. 
720— 32. 18/3.) M e i e r .

T. Nagaya, Untersuchungen uber Arbeitsgrofie und Saurebildung des Muskels.
I I I .  Mitt. Die ’Milchsaurebildung des frei schlagcnden Froschherzens. (II. Y g l. yorst.
Ref.) Am isolierten durehstrómten Froschherzen wird die Abgabe der Milchsaure 
an die Durchstrómungsfl. unter anaeroben Bedingungen ermittelt. Die abgegebene 
Menge Milchsaure ist im wesentlichen yon der systol. Leistung unabhangig, zeigt aber 
eine ausgesprochene Gleichsinnigkeit mit der diastol. Fullung. In  t)bereinstimmung 
mit den am Skelettmuskel erhaltenen Ergebnissen wird auch am ETerzmuskel die 
Milchsaurebldg. ais abhangig von der Langenanderung der Muskelfaser angenommen 
u. nicht yon" der geleisteten Arbeit. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 221. 733— 41. 
18/3.) M e i e r .

Amandus Halin, E. Fischbach und W. Haarmann, tJber die Dehydrierung 
der Milchsaure. (Vorl. Mitt.) Wird mit Phosphatgemisch pa =  .2,35 ausgewaschener
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Rindermuskel mit Zinklactat u. Semicarbazid u. Methylenblau ais Wasserstoffacceptor 
digeriert, so laBt sich das Semicarbazid der Brenztraubensaure gewinnen. (Ztschr. 
Biol. 88. 89— 90. Miinchen, Physiolog. Inst.) Me ie r .

Amandus Hahn und W. Haannann, Ober die Dehydrierung der Apfelsaure. 
(Vorl. Mitt.) Bei Zusatz von Apfelsaure zum ausgewaschenen Muskel unter Anwesen- 
heit von Methylenblau ais Wasserstoffacceptor wird Oxalessigsaure gebildet, die ais 
Semicarbazid abgefangen wird, aus dem das Phenylhydrazon der Brenztraubensaure 
dargestellt wird. (Ztschr. Biol. 88. 91— 92. Miinchen, Physiol. Inst.) Me ie r .

Jose! Monauni, Zur Frage der Kaliumdurćhlassigkeit der Muskelfasergrenzschicht und 
ihrer Fórderung durch Rohrzucker. Wird eine isoton. KCl-Lsg. durch eine Membran aus 
der Bauchmuskulatur des Frosches yon einer 100-fach verd. isoton. KCl-Lsg. getrennt, so 
tritt keine merkbare Diffusion von KC1 ein, bei 250-facher Verd. ist sie in geringem 
Grade yorhanden. Dureh Rohrzuckerbehandlung der Membran wird die Durchlassig- 
keit fiir KC1 nicht einheitlich beeinfluBt. Manchmal tritt Erhóhung ein, die aber auf 
Durchlassigkeitsanderung der Intcrstiticn, nicht der Muskelzellen zu beziehen ist. Die 
Erhóhung der K+-Wrkg. am Muskel durch Rohrzucker ist nicht mit einer erhóhten 
Durchlassigkeit einer solchen Muskelmembran yerbunden. (PpluGERs Arch. Physiol. 
221. 800—06. 18/3. Innsbruck, Inst. fiir allg. u. exper. Pathologie.) MEIER.

A. Magnizkij und W. Brandhendler, Einflufi von salpeiersaurem Blei auf die 
direkte und indirekte Erregbarkeit des Muskels. Bei Einw. von Pb-Lsg. auf Nerv- 
Muskelpraparate aus den FroschhinterfiiBen yerliert der Muskel allmiihlich die Fahigkeit, 
sich infolge einer Reizung zusammenzuziehen. Die Geschwindigkeit, mit der der Muskel 
diese Eahigkeit verliert, śindert sieli nicht parallel mit der Pb-Konz., sondern nach 
einer wellenfórmigen Kurve. Die indirekte Erregbarkeit yerschwindet friiher ais die 
direkte. Die Erregbarkeit der Neryen u. Muskeln andert sich nicht mit der Pb-Konz., 
sondern naeh einer wellenartigen Kurve. Die Reizsehwelle yon Nery u. Muskel u. die 
ihnen entsprechenden Kontraktionshohen andern sieh offenbar unabhangig von- 
einander. (Exp. Med. [russ.] 1. 166— 75. 1928. Physiol. Lab. Obuch-Inst. f. Gewerbc- 
krankh.-Eorsch. Sep.) SCHONFELD.

W. Hausmann und O. Krumpel, U ber die Absorption des Trypaflmins (Diamino- 
methylacridin) in  ihrer Beziehutig zur pliotobiologisclien Sensibilisaticm. Vff. teilen das 
Absorptionsspektrum des Trypaflayins mit u. diskutieren die Eragc der photobiolog. 
Sensibilisation desselben. (Strahlentherapie 32. 407— 12. 17/4. Wien, Physiolog. Inst. 
d. Univ. u. Photoehem. Lab. d. Graph. Versuchsanst.) N oethling .

Harry Gold. Die Verhutung experimenłell hervorgerufener Ezsudale durch Calcium- 
salze. Nach intraven8ser Injektion von N aJ u. Thiosinamin sollen Exsudate auf- 
trcten. Dies war in den Verss. des Vf. bei Hunden u. Katzen nicht der Fali. Nach 
intrapleuraler Injektion von Terpentinol u. CuSO;I auftretende Ergiisse werden durch 
subcutane Injektion von CaCl2 weitgehend gehemmt, bei kleinen Dosen CuSO,, voll- 
kommen verhindert. Die C ad2-Dosen sind stets unterhalb der Toxizitatsgrenze. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 34. 169— 77. Okt. 1928. New York, Cornell 
Univ., Med. Coli., Dep. of Pharmacol.) Me ie r .

Paul Boyer und Jeanne Levy, Pharmakodynamische Uniersuchung des Ephedrins. 
Krit. Zusammenstellung des iiber die Wirkungsweise des Ephedrins Bckannten u. 
seiner Bedeutung fiir die Therapie mit eingehender Literaturangabc u. Bcsprechung. 
(Buli. Sciences pharmacol. 35. 431— 65. Paris, Tabor, de Pharmacol. de la Facultć 
de Medccinc.) Me ie r .

L. Everard Napłer, Verbindungen des fiinfwerłigen Antimons in  der Behandlung 
der Kala-Azar. I I .  Nr. 693 von Heyden; eine Analyse der Besulłale der Behandlung 
bei den ersten 61 Fallen. (I. ygl. C. 1927- I- 485.) Heyden 693, ein Salz der p-Amino- 
phenylstibinsaure, ist in zugeschmolzenen Ampullen in Calcutta gut haltbar; die 
Lsg. in W. yerandert sich in einigenStdu. Toxizitat anMausen ist gering. Patienten 
yertragen relatiy hohe Dosen ohne Erscheinungen, mit Ausnahme seltenen Erbrechens. 
10 Injektionen mit 2,7 g der Verb, bewirkten in 94% yollkommene Heilung; nach 
6 Monaten waren keine Erscheinungen bei den geheilten Patienten aufgetreten. 
(Indian Journ. med. Res. 15. 181— 86. 1928. Calcutta, School of Tropie. Bied. and 
Hygiene.) Me ie r .

J. A. Gunu, Benierkung iiber Banisterin oder Harmin. Das Alkaloid Banisterin 
aus Banisteria caapi (C13H 12N20) ist wahrscheinlich ident. mit Harmin aus Peganum 
harmala. Die pharmakolog. Wrkgg. am Kaninchen sind ahnlieh, motor. Erregung, 
Krampfe, Laufbewegungen (ygl. Lew in , C. 1928. I .  1883). . U ber die Wrkgg. von
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Harmin auf das Zentralnervensystem bei postcncephalit. Rigiditat beim Menschen, 
wofur Banisterin von Lew in  empfohlen wurde, ist nichts bekannt. (Lancet 216. 
769—70. 13/4. Oxford, Unid. Pharmacol. Inst.) Me ie r .

Kenneth I. Melyille und Raymond L. Stehle, Quecksilberdiurese. (Vgl. auch
C. 1927- I I .  1165.) HgCl2, in Serum gel., hat in Dosen von wenigen mg pro kg Kórper- 
gowicht bei Hunden eine starko diuret. Wrkg. Die Diurese ist wahrscheinlich durch 
extrarenale Faktoren bedingt, da direkte Injektion yon HgCl2 in die Nierenarterie 
keinc Wrkg. hat. Die Menge der durch den Ductus Thoracicus flieBenden Lymphc 
ist nicht erhoht. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 34. 209— 22. Okt. 1928.
Mc Gili Univ. Dep. of Pharmacology.) Me ie r .

R. A. Mac Donald und J. WicliJJe Peck, Hauiantisepsis mit Jod und einige 
neue Losungsmittel. Von yerschiedenen Lsgg. von Jod in organ. Losungsmm., A., 
PAe., Diacetonalkohol, Isopropylalkohol u. a. erwies sieh eine 1,25% yon J„ in 
70% Isopropylalkohol ais ein geeigneter Ersatz fiir die allgemein gebrauchte Lsg. 
in 70% A. Isopropylalkohol hat an sieh eine gróBere antisept. Wrkg. ais A., ist 
billiger u. schiidigt die Haut nicht. (Lancet 215. 443— 44. Great Ormond Street. 
Hospital for Sick Children.) ' M e i e r .

P. D. Lamson, B. H. Robbins und C. B. Ward, Die Pharmakologie und Toxi- 
kologie des Tetrachloralhylcns. Tetrachloriithylen wird ais Ersatz fiir CCI., ais Anthel- 
minticum angewandt. Seine Giftigkeit ist wesentlich geringer ais die des CCI,. Hunde 
zeigen bei peroraler Zufuhr von 10 ccm per kg =  50-fache der therapeut. Dosis 
keinerlei akutc rcsorptiye Wrkg. Katzen u. mehr noch Mause u. Kaninchen resor- 
bieren gróBere Mengen aus dem Darm, die eintretende Wrkg. ist eine Narkose. Gleich- 
zeitige Żufuhr von Fett oder C2H5OH, das die Giftwrkg. yon CC14 stark erhoht, steigert 
die llesorpfcion von CC12: CC12 nicht. Die Allgemeinwrkg. des CC12: CC12, die alle 
Stadien der Narkose durchlauft, fiilirt in dem yollnarkot. Stadium leicht zum Todc. 
Sichere pathol. Vcranderungen von Leber u. Niere konnten nicht naehgewiesen werden. 
Funktionsproben von Lebcr u. Niere waren unyerandert. Falls die anthelmint. Wrkg. 
des CC12:CC12 gut ist, muB ihm yor CCI., wegen seiner viel geringeren Nebenwrkg. 
der Vorzug gegeben werden. (Amer. Journ. Hygiene 9. 430— 44. Marz 1929. Van- 
derbilt Univ. School of Med. Dep. of Pharmac.) Me ie r .

Carl Voegtlin, Sterilisierende Wirkung wiederlioller fraklionierler Dosen von 
Arsphenamin bei experimenteller Syphilis. (Vgl. C. 1928. II . 691.) Mit T. pallidum 
infizierte Kaninchen werden durch Arsphenamin geheilt, wenn eine einmalige Dosis 
von 24 mg pro kg Kórpergewicht injiziert wird, oder wenn diese Menge in 2 bzw. 
4 gleichen Dosen mit 6 Tagen Zwischenraum injiziert wird. Bei Injektion der halben 
Menge in zwei Teilen wurden nur 2 von 6 Kaninchen geheilt. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 35. 189—92. Febr. Unit. Stat. Publ. Health Sery. Bio of Pharma
col.) Me ie r .

Eberhard Koch und Martin Nordmann, Mikroskopisclie Beobachlungen am 
Kreisłaufe des Saugelieres mit gleichzeitiger Verzeichnung des Blutdruckes. I I .  Mitt. 
Uber den Einflufi des Curare auf die Strombahn des Splanchnicusgebietes beim Kaninchen. 
(I. ygl. Ztschr. ges. cxp. Medizin 1928. 505.) Am Kaninchen wird unter Curarewrkg. — 
gepriift wurden Curare Merck , Curarinpraparat von Boehm  u. Curaril BYK-Gulden- 
werke —  der Blutdruck mcist nicht geandert, oder nach yorubergehender Steigerung 
stark gesenkt. Im  Gebiet der DarmgefaBe kommt es zu einer ausgesprochenen Er- 
weiterung der terminalen BlutgefiiBe, die yorgeschaltcten Arterien sind meist yerengt. 
Reizung des Vasomotorenzentrums, Reizung des Splanchnicus, Anwendung von 
Adrenalin liebt die Erweiterung nicht auf. Bei fortschreitender Wrkg. werden auch 
die gróBeren Arterien gelahmt. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 64. 75—80. 12/1. Koln, 
Inst. f. neurolog, u. patholog. Physiologie.) Me ie r .

E. Waldschmidt-Leitz, I. J. Birk und J. Kahn, f 'ber die Aktimerung der 
Proteolyse in  tierischen Organen und ihre Bedeutung fiir den Siofficechsel bósartiger Ge- 
schuMste. Aus Mil-/. laBt sieh eine Protease darstellen, die bei p !f =  4—5 ihr Wirkungs- 
optimum hat (Lienokathepsin, WlLLSTATTER). Bei der Autolyse entsteht ein Akti- 
yator, der das Wirkungsbercich des Kathepsins erweitert. Das Kathepsin yermag 
Eiweifispaltprodd. abzubauen, wahrend das aktiyierte auch gemeinc Proteine, Eier- 
albumin, Gelatine, Protamin abbaut. Der Aktiyator kann durch HCN u. H2S ersetzt 
werden, \vobei qualitativ die Wrkg. des Ferments die gleiche bleibt, quantitativ aber 
noćh yerstarlrt wird. Durch das aktiyierte Ferment werden auch synthet. Substrate, 
Chloracetyltyrosin, Benzoyldiglycin,. Caibathosyglycylleucin gespalten, wodurch sieh
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das Lienokathepsin von der Hefeproteinase u. dem Papain untersoheidet, die sonst in 
ahnlicher Weise aktmerbar sind. Da HCN u. H2S typ. atmungshemmend an der Zelle 
wirken, ist die Moglichkeit eines Zusammenhanges zwischen Atmungshemmung u. 
gesteigerter Proteolyse nieht von der Hand zu weisen. (Naturwiss. 17. 85. 1/2. Prag, 
Inst. f. Biochemie, Deutsche Techn. Hochschule.) M e i e r .

Hugo Sauer, Der Wirkungsbereich homóopathischer Arzneien im Lichto der neueren Kennt- 
nisse uber das physiologische und pathologischo Gescliehen im vegetativen Gebiot. 
Vortr. Stuttgart: Hippokrates-Verlag 1929. (42 S.) gr. 8°. M. 2.—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
C. Langton Hewer, Die Aufbewahrung von Narkoseather. Narkoseather kann 

in C02-Atmosphare in KupfergefaBen unverandert fiir lange Zeit aufbewahrt werden. 
Bei Durchleitung von N20 -}- 0,-Narkosegasgemisch bildet sieh ziemlieh reiclilich 
Peroxyd u. Aldehyd. Diescs kann durch Anbringen von polierten Kupferbleehen 
unter u. uber der A.-Oberflache verhindert werden. (Lancet 216. 770— 71.13/4. London, 
St. Bartholomews Hospital.) M e i e r .

Zernik, Neue. Arzneimittel. Kolamalt Loflund (E d . L ofltjn d  u. Co., G.m .b.H ., 
Grunbach): Malzbonbons mit Kola. Tonicum. — Sulfoderm-Compact (C hem . F a b r .  
v. H e y d e n  A. 6 ., Radebeul-Dresden) ist Sulfoderm (Vgl. C. 1928. I. 940) in Form 
eines festen Puders. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 488—89. 22/3. Wiirzburg.) H a r m s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Kayser 
und Karl Schranz, Elberfeld), Gewinnung von uv.sserldslichen Anthrachinonglykosiden 
aus diese enthaltenden Drogen, dad. gek., daB man die durch Extraktion mit einem 
Lósungsm. erhaltenen Ausziige dieser Drogen mit Metallhydroxyden behandelt u. das 
Filtrat, zweckmaBig im Vakuum, zur Trockne eindampft. —  Z. B. Man verdampft 
einen aus Cascara sagrada mittels 96%ig. A. erhaltenen Extrakt zur Trockne, nimmt 
in W. auf, filtriert u. verriihrt 1—2 Stdn. mit frisch gefalltem Al(OH)s. Nach Fil- 
trieron u. Eindampfcn im Vakuum bei 40° zur Trockne wird ein Gemisch verschicdener 
Anłhrachinonglykoside ais gelbliches, sehr hygroskop. Pulver erhalten, das in  Bzl., A., 
Chlf. unl., in A. etwas 1. u. in W. u. Eg. 11. ist. Die wss. Lsg. ist hellbraun, schwach 
sauer u. wird durch NaCl oder verd. Mineralsauren nieht gefallt. In  gleieher Weise 
kónnen andere Anthrachinondrogen, z. B. Cortex Frangulae, sowie andere Metallhydr- 
oxyde, wie Mn- oder Fe-Hydroxyd, verwendet werden. (D. R. P. 475 938 KI. 12q 
vom 31/7. 1926, ausg. 4/5. 1929. E. P. 298 674 vom 14/7. 1927, ausg. 8/11. 1928. 
Oe. P. 110 280 vom 21/7. 1927, ausg. 25/7. 1928. D. Prior. 30/7. 1926.) H o p p e .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebcul b. Dresden (Erfinder: 
Curt Philipp, Radebeul), Herstellung wasserloslicher Fraparale und wasseriger Losungen 
von in  Wasser unloslicJien oder wenig loslichen organischen Arzneistoffen, dad. gek., 
daB man die Arzneistoffe mit wss. Lsgg. von Salzen alkylierter, arylierter oder aralky- 
lierter Oxyfettsauren behandelt oder sie in trockener Form mit den genannten Salzen 
mischt. — Z. B. wird 1 Teil Thymol bei gewóhnlicher oder wenig erhóhter Temp. 
in 19 Teile einer 20°/0ig. wss. Lsg. von thynwxyessigsaurem Na eingetragen. Man 
erhalt eine 5°/0ig. wss. Thymollsg. —  In  gleieher Weise wird Carmcrol durch car- 
vacroxyessigsaures Na u. Campher durch thymozyessigsaures Na in Lsg. gebracht. 
Mischt man die Arzneistoffe u. die Salze in trockener Form, so erhalt man Praparatc, 
die in W. 1. sind. (D. R. P. 474 689 KI. 30h vom 1/11. 1925, ausg. 8/4. 1929.) Nouv.

Fritz Heidlberg, Philadelphia, Herstellung eines Schuizkolloids. EiweiBstoffe 
werden in neutraler oder alkal. Lsg. der Einw. eines geeigneten pflanzlichen oder tier. 
Ferments, wie Pepsin, Trypsin, Papain u. dgl., unterworfen. —  Z. B. Einer Lsg. 
von 50 g Casein in 400 cem W. u. 10 ccm 20°/oig. NaOH werden bei 40° 5 g Papain 
unter Riihren zugesetzt. Dor gebildete Nd. wird abfiltriert, mit W. gewaschen u. in
10 ccm 20°/oig. NaOH gel. Durch Eindampfen der Lsg. zur Trockne wird das Schutz- 
kolloid in Schuppen erhalten. Zur Herst. einer kolloidalen Ag-Lsg. wird eine Lsg. von 
AgNOa in uberschiissigem NH3 mit dem Schutzkolloid yersetzt u. der erhalteno Nd. 
durch Zusatz von NaOH wieder gel. Die schnell braun werdende Lsg. wird langsam 
auf 100° bis zur Beendigung der Red. erhitzt u. gegebenenfalls durch Dialyse oder 
Fallen mit Sauren u. AuflSsen des Nd. in Alkali gereinigt. Entsprechend wird eine 
kolloidak AgJ-Lsg. erhalten. Fflgt man zu einer Lsg. dos Schutzkolloids nacheinander
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eine Lsg. von HgCl2 u. NaCl, vercł. KOH, wss. NH3 u. KJ-Lsg., so entsteht eine dunkel- 
rote Lsg. yon kolloidalem HgJ. (A. P. 1 658 289 vom 31/1. 1921, ausg. 7/2. 1928.) Ho.

Henryk Cohn und Conrad Siebert, Berlin, Wasserlosliche kolloidale Silber- 
Tannin-Eiweifirerbindung. 1 Teił Diacetyltannin wird in  Na2COs-Lsg. gel. u. eine wss. 
Lsg. von 2 Teilen Silber-Eivxiji zugesetzt. Die klar bleibende Lsg. wird im Vakuum 
eingedampft. Das Diacetyltanninsilbereiweifi wird so in metali, glanzenden, dunklen 
Schuppen oder Blattchen erhalten, die haltbar u. in W. 11. sind. Die wss. Lsg. ist 
sterilisierbar. Das Prod. ist reizlos gegen Schleimhaute u. vor anderen SilbereiweiB- 
verbb. dureh dauernder u. tiefer wirkendes Desinfektionsyermogen ausgezeichnet, 
so daB es besonders ais Aniigonorrhoicum geeignet ist. (A. P. 1 653 087 T o m  28/12.
1926, ausg. 20/12. 1927. D. Prior. 14/3. 1923.) HOPPE.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, JDarstellung von in  alkalischem Medium 
kolloidal ldsliche.ii, Cholesterin enthaltenden Produkten, dad. gek., daB man alkoh. Lsgg. 
oder wss. Emulsionen von Cholesterin u. tier. oder pflanzlichen Phosphatiden in wss. 
Lsgg. gallensaurer Salze gibt u. alsdann, gegebenenfalls nach Filtration, durch Ansauern 
eine Fallung erzeugt. — Z. B. wird eine 50— 60° w. wss. Lsg. yon apocholsaurem Na 
mit einer alkoh. Lsg. von Eigelblecithin u. Cholesterin yersetzt, nach einigen Stdn. 
filtriert u. die nach Zusatz von verd. HCl entstandene Fallung nach Waschen mit W. 
getrocknet; farbloses Prod., leicht pulyerisierbar. — Eine desoxycholsaures u. dehydro- 
cholsaures K  enthaltende wss. Lsg. wird mit einer wss. Emulsion yon Pflanzenlecithin 
yersetzt u. hierauf eine alkoh. Choleslerinhg. zugegeben. Der mit verd. H 2S04 erzeugte 
Nd. wird nach Waschen mit W. getrocknet. — Die so erhaltliclien Prodd. sind in W. 
unl., in alkal. Medium, wie Darmfl., kolloidal 1. u. ermoglichen die Verabreichung von 
Cholesterin peroral, wie mittels Injektion, ohne Verwendung der sonst ais Lósungsmm. 
benutzten Ole. (D. R. P. 464 674 KI. 12q vom 3/5. 1925, ausg. 22/8. 1928.) Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von haltbar en. 
medizinisch wirksamen Salzen der p-Aminophenylstibinsdure, dad. gek., daB diese Saure. 
mit sek. Aminen behandelt wird. —• Die so mit Hilfe yon z. B. Diathylamin oder Piper- 
azin in wss. Lsg. erhaltlichen u. aus den Lsgg. mit Aceton ausfallbaren Salze sind langer 
haltbar ais das Na-Salz u. sollen zur Behandlung yon Kala-Azar benutzt werden. 
(Oe. P. 112 748 yom 15/11. 1928, ausg. 10/4. 1929. D. Prior. 24/2. 1927.) Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Heilmitteln. 
Zu dem Ref. nach E. P. 267 169; C. 1929. I. 1968 ist folgendes nachzutragen: 8-Di-

methylamino - ■5 - diathylamino- 
aihylaminonaphthoxazonium- 

clilond (vgl. nebenst. Formel) 
wird in gleicher Weise wie die

erhalten, metali, glanzendes 
Pulver. — 4-Didthylaminodthylaminoacridin aus 4-Aminoacridin u. Diathylaminodthyl- 
chlorid, Kp.j 215°, gibt mit ath. HCl ein yiolett gefarbtes zerflieBliches Hydrochlorid.
—  2-Meihyl-4-didthylaminoathylaminoacridin, Ol, K p .3 235°; das Hydrochlorid ist sehr 
zerflieBlich. —  3,3'-N-I>imethyl-(tetradthyldiaminodidthyl)-diaminoxanthoniumchlorid 
(vgl. das friihere Ref., Formel VII) wird durch 'Oberfukrung yon 3-Oxydidthylamino- 
dthylmethylanilin mittels HCHO u. 50%ig- alkoh. Oxalsdurelsg. in das Diphenylnietlian- 
deriv. u. nachfolgende Einw. von konz. H2S04 erhalten, worauf nach Zusatz yon otwas 
verd. Siiure mit NaN02 zum Farbstoff osydiert wird. Das iiber die ZnCl2-Verb. ge- 
reinigte Prod. wird mit NaOH yom Zn befreit, die abgeschiedene Base in Nitrobenzol 
aufgenommen u. in das Hydrochlorid yerwandelt. (Holi. PP. 19 596, 19 597, 19 598, 
19 599 Tom 9/2. 1927, ausg. 15/2. 1929. D. Prior. 11/9. 1924.) Altpeter .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, ubert. von: Ernst Burckhardt, Fritz Muller 
und Ernst Rothlin, Basel, Schweiz, Herstellung von gallensauren Salzen der natiirlichen 
oder synthetischen Chinaalkaloide durch Umsetzung mit gepaarten oder ungepaarten 
Gallensauren oder Umsetzung der Alkaloidsalze mit Salzen der Gallensauren. — 
Z. B. wird eine wss. Lsg. von methansulfonsaurem Chinin mit einer wss. Lsg. yon oliol- 
saurem Na yereinigt, wobei das in W. wl. cholsaure Chinin sich abseheidet, 11. in A., 
CH3OH, Aceton, wl. in A. Die Loslichkeit des Salzes wird durch Zusatz yon Urethan 
oder Harnstoff betrachtlich erhoht. — Desoxycholsaures Chinin, wl. in W., A., 11. in A. 
oder fettlosenden Mitteln. — Desoxycholsaures Hydrochinin, amorph, wl. in W. u. A., 
11. in A. u. CH3OH. — Cholsaures Cinchonin, amorphe M., wl. in W. u. A., 11. in A.,
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CH30H. —  Oholat des Dihydrocupreinathylathers, amorphes Pulver. —  Die so erhaltenen 
Salze wirken auf Mikroorganismen wie Blutparasiten starker abtotend ais die Alkaloide 
allein. (Schwz. PP. 126 502 vom 17/12. 1926, ausg. 16/6. 1928, u. 130 091, 130 092, 
130 093 [Zus.-Patt.] vom 10/2. 1927, ausg. 16/1. 1929. Oe. P. 111 255 vom 28/11.
1927, ausg. 10/11. 1928. Schwz. Prior. 17/12. 1926. A. P. 1701138 vom 30/11. 1927,
ausg. 5/2. 1929. Schwz. Prior. 17/12. 1926. E. P. 282 356 vom 8/11. 1927, Auszug 
yeroff. 8/2. 1928. Schwz. Prior. 17/12. 1926.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, iibert. yon: Ernst Rothlin und Fritz Muller, 
Base], Schweiz, Darstellung von gallensauren Salzen von Cephadinalkijlathern durch 
Einw. yon Gallensauren auf Ernetin oder dessen Homologe, wie Cephaelinuthyldther, 
oder doppelte Umsetzung der Salze der Ausgangsstoffe. Die so erhaltlichen Salze 
sind 11. in A., CH.,OH, Chlf., wl. in Aceton, A., unl. in W., gelblich gefiirbte Pulver, u. 
wirken stark abtotend auf Mikroorganismen. (A. P. 1 686 930 vom 22/12. 1927, ausg. 
9/10. 1928. Schwz. Prior. 12/1. 1927. Schwz. P. 126 503 vom 12/1. 1927, ausg. 16/6.
1928. E. P. 283 533 vom 12/1. 1928, Auszug yeroff. 7/3. 1928. Schwz. Prior. 12/1.
1927.) A l t p e t e r . 

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von 3,6-Diamino-
10-methylacridiniumcholat durch Umsetzung der Komponenten bei Ggw. von Losungs- 
mitteln oder doppelte Umsetzung yon Salzen der Ausgangsmaterialien. Das Cholat 
ist wl. in W., 1. in Aceton, A., 11. in h. A., u. wirkt stark abtotend auf Mikroorganismen. 
(Schwz. P. 126 678 vom 6/1. 1927, ausg. 2/7. 1928.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung einer Verbindung 
von Chinin und Isobutylallylbdrbitursdure durch Umsetzung der Komponenten bei 
Ggw. yon Losungsmm. oder durch Verschmelzen molekularer Mengen derselben bei 
140— 150°. Die Verb. schm. bei 112— 115°, ist wl. in W., 11. in A., CH3OH, unl. in PAe., 
u. besitzt hypnot. u. analget. Wrkg. (Schwz. P. 126 680 vom 10/5. 1927, ausg. 2/7.
1928.) A l t p e t e r . 

Chemische Fabrik vorm, Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von 3,6-Tetra-
•methyldiaminodiphenthiaziniumcholat durch Umsetzung der Ausgangsstoffe oder doppelte 
Umsetzung ihrer Salze. Das Prod., blaue Nadeln aus h. W., ist wl. in k. W., unl. in 
A., 11. in A.; F. etwa 200° (Zers.). (Schwz. P. 128 326 vom 29/12. 1926, ausg. 16/10.
1928.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, iibert. yon: Ernst Burckhardt und Max 
Starkle, Basel, Schweiz, Herstellung von Emetin dureh Methylierung von Cepliaelin 
mit Phenyltrimethylammoniumhydroxyd. (Hierzu vgl. RODiONOW, C. 1926. I . 2925.) 
Trimethylphenylammonium-p-totuolsulfonat wird in absol. A. gel. u. die k. Lsg. mit 
Na-Atliylatlsg. yersotzt. Das abgesehiedene Na-Salz der p-Toluolsulfonsiiure wird 
abgesaugt u. das Filtrat nach Zusatz yon Cephaelin unter Riibrcn abdest.; hierbei 
wird bis auf 130—140° erhitzt, sodann nach Abkuhlen auf 80° mit CH3COOH an- 
gesauert. Nach Ausschiittoln mit PAe. zwecks Abtrennung des Dimethylanilins wird 
alkal. gemacht, ausgeathert, die ath. Lsg. mit NaOH ausgeschuttelt u. nach Waschen 
mit W. abdest. Das erhaltenc Emetin wird in CH3OH gel. u. iiber das Hydrobromid 
gereinigt. (Schwz. P. 128 599 yom 27/5. 1927, ausg. 1/11. 1928. A. P. 1 670 059 
vom 8/6. 1927, ausg. 15/5. 1928. Schwz. Prior. 27/5. 1927. E. P. 291 088 vom 2/5.
1928, Auszug yeroff. 18/7. 1928. Schwz. Prior. 27/5. 1927.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden (Erfinder: 
Curt Philipp, Radebeul), Herstellung von Salzen der l-Methyl-4-isopropylbenzolsidfo- 
sduren und ihrer Substitutionsprodukte, dad. gek., daB man 1. Salze dieser Siiuren mit 
1. Mg-Salzen zur Umsetzung bringt. — Z. B. lóst man 326 Teile l-methyl-4-isopropyl- 
benzol-2-sulfosaures Na in 3000 Teilen W., laBt unter Ruhren eine Lsg. von 100 Teilen 
MgCl2 zulaufen, saugt nach einigen Stdn. ab u. krystallisiert aus h. W. um. —  In 
ahnlicher Weise werden die Mg-Salze der l-Methyl-2-brom-4-isopropylbenzol-5-sidfo- 
sdure u. der l-Methyl-4-isopropylbenzol-3-sulfosdure erhalten. —  Dio farblosen bzw. 
weiBen Krystalle dienen ais Mittel gegen Wiirmer. (D. R. P. 466 360 KI. 12o vom 
27/11. 1924, ausg._ 5/10. 1928.) N o u v e l .

Henkel & ćie. G. m. b. H., Dusseldorf, Haltbares Ureasetrockenpraparat. Ein 
aus Sojabohnen, Jackbohnen oder ahnlichen ureasehaltigen Pflanzenteilen hergestellter, 
filtrierter oder zentrifugierter wss. Estrakt wird in einem trockenen w. Luft- oder Gas- 
strom, der weit uber 100° erhitzt sein kann, zerstiiubt. Dabei wird die Urease, die in 
wss. Lsg. schon bei 70— 80° zerstort wird, nicht gesehadigt. Das so gewonnene Er- 
zeugnis ist von heller Farbę, in W. 11. u. behalt dauernd seine yolle Wirksamkeit. Es
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ist yortoilhaft, dom Extrakt oder der Estraktionsfl. vor der Zerstaubung geeignete 
Chemikalien, wie Na2HP04, K H 2PO,, oder Gemenge hiervon zuzusetzen. (E. P. 
277 644 vom 30/8. 1927, Auszug voróff. 9/11. 1927. D. Prior. 15/9. 1926. Oe. P. 
110 888 vom 3/8. 1927, ausg. 10/10. 1928. D. Prior. 15/9. 1926.) H oppe .

Otto Lind, Dusseldorf, Haltbares Ureaselrockcnprdparał. (A. P. 1 679 250 vom 
3/9. 1927, ausg. 31/7. 1928. D. Prior. 15/9. 1926. — Vorst. Ref.) H oppe .

Werner Weichlein, Prenzlau, Uckermark, Herstellung von Vaccine. Bakterien
oder Yirusarten odor Stoffe, welche jene enthalten, werden mit wss. Lsgg. von Anilin- 
farbstoffen, wie Fuchsin oder Brillantgrun, gemischt, worauf die Misolumg wenigstens 
24 Stdn. bei 37° gelialten wird. Danaeh werden dio Bakterien usw. Tieren eingespritzt, 
worauf in ublicher Weise das Serum gewonnen wird. (E. P. 282780 vom 24/12. 
1927, Auszug veroff. 22/2. 1928. D. Prior. 24/12. 1926.) S c h u t z .

Louis J. Weinstein, New York, Masse fiir Zahnformen. Die M. besteht aus 
Gips u. Borsaure, Si02 in yerschiedenen Mengenyerhaltnissen. (A. P. 1708 436
vom 22/11. 1926, ausg. 9/4. 1929.) SCHUTZ.

Gottwald Schwarz und Ludwig Sachs, Wien, Knetbare elastische Masse zum 
Verstopfen des Gehorganges. Die M. besteht aus Rohkautschuk, Rolibalaia, Rohgulta- 
percha o. dgl. in durohgeknetetem, unvulkanisiertem Zustand mit geeigneten, vor- 
wiegend anorgan., giftfreien u. nioht abfarbenden Fiillmitteln oder ohne solclie ais 
Werkstoff. Beispielsweise besteht die M. aus 50 Teilen feinstem gereinigtom Crepe- 
kautsch.uk, 20 Teilen pulverisiertem Talcum, 20 Teilen fein gemahlener Lithopcme, 
9 Teilen fein gemahlonem Schwetspat, 1 Teil Zinnóber. (Oe. P. 112735 vom 18/3.
1927, ausg. 10/4. 1929.) S c h u t z .

Dr. Adolf Abrahams Laboratorium, Berlin-Halensee, Herstellung eines reiz- 
losen und schmerzstUlenden Besinfektionsmittels, dad. gek., dać feste CH20-abspaltende 
Verbb., wie Trioxymethylen u. Paraformaldeliyd, in geschmolzenes Thyrnol in einer 
derartigen Menge eingetragen werden, daB Lsg. erfolgt. —  Beim Erkalten erstarrt die 
El. zu einer krystallin. M., die Gase emaniert, welche tief in das Gewebo eindringen 
kónnen. Das Mitrel besitzt baktericide, adstringierende u. den Juckreiz beseitigende Eigg. 
Man kann es in Lsg., in fester Eorm, in Mischung mit indifferenten Stoffen, z. B. Zahn- 
zementen, in die Wurzelkanale, mit ICieselgur, Bolus, Salbengrundlagen auf Wunden 
bringon, oder durch Yerdampfen eine Desinfektionswrkg. erzielen. (D. R. P. 467 245 
KI. 30h vom 9/3. 1924, ausg. 22/10. 1928. E. P. 281 530 vom 19/4. 1927, ausg. 29/12.
1927.) SCHOTTLANDEK.

Fluxo Products Co. Inc., Le Roy, V. St. A., Herstellung eines Desinfektions- 
mittels aus Natriumbisulfat, dad. gek., daB Salpeterkuchen mit gemahlenem „vege- 
tabil. Elfenbein“ (eingetrocknetem Saft der Eruchte der Phytelephas macrocarpa) 
innig vcrriihrt u. gegebcnenfalls ein sehr geringer Prozentsatz eines blauen wasserl. 
Earbstoffes hinzugefiigt wird. —  Das gemahlene vegetabil. Elfenbein ver!iindert bzw. 
verzć5gert die Anziehung yon Feuchtigkeit dureh das NallSO., aus der Luft. (D. R. P. 
475 305 KI. 30i vom 8/7. 1925, ausg. 27/4. 1929.) K u h l in g .

De Cocaine, en haro vorvangmiddelen ais opperylakte-anaesthetiea. Bewerkt door P. G. H. 
van Gilse, E. Laqueur, A. J. Steenhauer en L. K. WolJf. Uitgeven door hot Rijks- 
instituut voor pharmacotlierapoutisch onderzoek. Leiden: A. W. Sijthoff 1929. (XXX, 
48 S.) gr. 8°. fl. 1.50.

G. Analyse. Laboratorium.
Otto Liesche, Nomographie. Nomogramme fiir die Praxis der ćhemischen Fabrik. 

(Vgl. C. 1929. I. 2445.) Besehreibung u. Abbildung eines Nomogramms zur be- 
quemen Umrechnung der engl. Gewichtssystcme (Tr o y- u. AVOIEDUPOIS-Gewiohte) 
in das metr. System. (Chem. Fabrik 1929. 170—71. 10/4. Seelze bei Hann.) Sieb.

K. Petrlik, Die Duftonkólonne und ihre Yerwendung zur Erzeugung wasserfreien 
Alkohols. Bau dieser Metallkolonne fiir Laboratoriumsarbeiten. (Chemieke Listy 23. 
193—95. 25/4.) MautuER.

Philip L. Varney, E in neuer Mikróhalter fur Objekttrdger. Der Halter hat den 
Vorzug, daB der Objekttrager gehalten wird, ohne daB die aufgegossene Fl. vom Rand 
ablaufen kann. (Amer. Journ. publ. Health 19. 312. Marz. St. Louis, W a s h in g t o n  

Univ.) M e i e r .
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E le m e n te  u n d  anorgan ische  V e rb in d un g e n

J. C. Lanzing und L. <F. van der Wołk, Die elektrometrische Titration von 
PJiosphorsaure mit Natronlauge. Die Neutralisation von Phosphorsaure durch NaOH 
wurde durch Leitfahigkeitsmessungen bei Verdiinnungen zwischen 0,3 u. 0,005-n. 
untersucht. E in Vergleich mit der theoret. Kurve fiir die Titration dreibas. Sauren 
zeigt im ersten Kuryenteil gute tłbereinstimmung bei allen Verdimnungen, im 2. u.
з. Kuryenteil dagegen nur fur einige Konzz. Der 1. Kurventeil zeigt ein Minimum
bei 0,3-n., wird aber bei niedriger Konz. eine Gerade. Die elektrometr. Phosphorsaure- 
best. gibt demnach nur in einigen Konz.-Gebieten richtige Werte. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 48. 83— 92. 15/1. Leiden, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) H a n d e l .

H. Kubina, Volumetrische Bestimmung des Arsenwassersto/fs. Vf. beschreibt-, 
wie Arsenwassersloff nach einer Differenzmethode mittels Bromsdure u. ferner direkt 
mittels Jodmonochlorids bestimmt werden kann. Die Apparatur ist genau beschrieben
и. durch eine Abb. erlautert. Beide Analysenmethoden sind wesentlich bequemer 
anzuwenden ais die bisher bekannten. Die Unters. mit Jodmonochlorid zeichnet sich 
noch vor der Bromatmethode dadurch aus, daB sie ein schnelleres Arbeiten ermóglicht. 
(Ztschr. analyt. Chem. 76. 39— 48. Briinn, Deutsche Techn. Hochschule.) WlNKELM.

P. Fuchs, Bemerlcung zu der Abhandlung von E. Rupp wid F. Lewy. Vf. weist 
auf iiltere Literatur hin, die sich auf die Arbeit von R u r r  u. L e v y  (C. 1928. I. 2275) 
bezieht. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 150.) WiNKELMANN.

Horaee Millet, Elektrometrische Bestimmung geringer Mengen von Bleiionen. 
Zur Ausarbeitung einer solchen Methode werden die Aktiyitatskoeffizienten dc-s Pb- 
Lons in wss. Lsgg. von Pb(N03)2, weiterhin in Mischungen yon demselben mit KC1 
bzw. mit HC1 bei verschiedenen Konzz. gemessen. Bei der Konz. 2 • 10"3 Moll. Pb(N03)2/l 
stimmen die Ergebnisse mit den berechneten Werten gut uberein, bei groBeren Ver- 
diinnungen aber immer weniger. Am besten eignet sich zur elektrometr. Pb-Best. 
bei der genannten Verdiinnung, in neutraler Lsg. eine Pb-Elektrode. (Pb auf Pt nieder- 
geschlagen.) Unter Fernhaltung von 0 2 oder C02 von der Elektrode gelingt die Messung 
auch in ziemlich saurer Lsg. Elektrolytzusatz ist forderlich. Die gemessenen Werte 
entsprechen der modifizierten DEBYE-HuCKELschen Formel (fiir Pb": —logjoeb- =

0,48 n2 ]//() sehr befriedigend. (Trans. Faraday Soc. 25. 147— 52. April. Liyerpool, 
Uniy.) H a n d e l .

J. Kassler, Bestimmung des Molybddns im Stahl bei Gegenwart von Wolfram 
und Vanadium. Die Wolfranisdure wird durch Losen von 5 g Stahl in 80 ccm konz. 
HC1 u. Oxydation mit 10 cem konz. HN03 abgeschieden u. bei 80—90° eingeengt. 
Die Molybdansaure wird yon der abgeschiedenen Wolframsaure durch partielle Filtration 
getrennt.. Bei Stahlen mit geringem W-Geh. ist die Wolframsaure molybdanfrei, bei 
Schnelldrehstahlen betragt der Mo-Geh. der Wolframsaure einige Hundertstel Prozent; 
er wird colorimetr. bestimmt u. zur Hauptmenge zugeschlagen. Das Yanadium wird 
mit dem Eisen dadurch ausgefalłt, dafl man einen Teil des Eisenoxyds zu Eisenoxydul 
reduziert u. erst dann die Laugentrennung durchfiihrt. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 
113—20. Kladno, Poldihutte.) WiNKELMANN.

Organische Substanzen.

Henry Gilnaan und W. Bernard King, E in  Yerfahren zur quantitativen Be- 
slimmung von Zinn in organischen Verbindungen. Ca. 0,5 g der Verb. werden in einen 
gewogenen 60 ccm Porzellantiegel gegeben u. unter Kiihlen wird eine Lsg. von Brom 
in CC14 (ca. 40%ig. Lsg.) zugegeben. Dann werden 2 ccm konz. HN03 u. konz. H2S04 
(1:6) tropfenweise hinzugcfugfc u. hierauf noch 3— i  ccm eines Gemischs von konz. 
HN03 u. konz. H2S04 (1: 1). Spater gibt man noch 2 ccm konz. HN03 u. 4— 5 ccm 
rauchende HNOs zu, bedeckt den Tiegei mit einem Uhrglas u. erhitzt auf dem Dampf- 
bade, bis die Stickoxyde u. der CC14 yertrieben sind u. eine klare Lsg. yorliegt. Nach 
Entfernen des Uhrglases wird weiter erhitzt, bis die H2S04 abgeraucht ist. Dann wird 
gegliiht. In  dieser Weise wurden Tetradthyl-, Tetra-n-butyl- u. Tetraplienylzinn, Tri- 
n-butylzinnbromid, Di-n-butylzinndibro?nid, Tridthyl-p-bromphenylzinn, Triphenylzinn- 
jodid u. Triphenył-p-chlorphenylzinn analysiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1213 
bis 1215. April Ames [Jowa], State Coli.) K in d s c h e r .

Fritz Lippich, t)ber eine, Formaldehydbestimmungsmethode. Die Vereinigung 
des Formaldehyds mit Cyankalium zum K-Salz des Ozyacetonitrils ist bei maBigem 
KCN-UberschuB yollstandig. Vf. konnte diese Tatsache zur Best. des Formaldehyds
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yerwepden, indem er zu seiner wss. Lsg. KCN-Lsg. von bekanntem Geh. hinzusetzte, 
aus der mit Weinsaure angesauerten Misohung die iiberschussige Blausaure abdcstillierte 
u. nach L lEB IG  titrierto. Die dazu benutzte Apparatur hesteht aus einem 500 ccm- 
Rundkolben mit in den Halsteil eingeschmolzenem, bis nahe zum Boden reichendem 
Gaseinleitungsrohr; der Kolben tragt einen sorgfaltig gasdicht eingesohliffenen Kugel- 
ruckflufikuhler von etwa 30 cm Mantellange. Sein oberes, rechtwinklig umgebogenes 
Endc steht mit zwei hintereinandergeschalteten Absorptionswaschflaschen in Verb., 
in welchen die Blausaure gebunden wird; sie sind mit einer Wasserstrahlpumpe yer- 
bunden. An das Gaseinleitungsrohr ist ein AbsorptionsgefiiB angeschlossen, welches 
Kalilauge enthalt u. zur Befreiimg der durchzusaugenden Luft von C02 dient. Die 
Ergebnisse stimmten mit den nach anderen Verff. erhaltenen gut iibcrein. Der im 
kauflichen Formaldehyd enthaltene Methylalkohol stórte bei der Unters. nicht. (Ztschr. 
analyt. Chem. 76. 241—54. Prag, Uniy.) WlNKELMANN.

Fritz Lippieh, Anwendungen des NUriherfahrens. I. Mitt. Unter Nitrilverf. 
yersteht Yf. Rkk. wie die im yorst. Ref. beschriebene Vereinigung von Formaldehyd 
mit KCN zu Oxyacetonitril. Liegt der Formaldehyd nun nicht in wss. Lsg., sondern 
in einem anderen Medium vor, so treten Komplikationen ein. In  der yorliegenden 
Arbeit ist untersucht worden, welchen EinfluB reines EiweiB auf die Rk. hat. Fuji die 
Verss. wurden Peptonum siccum Merck e came, Hiilmereiweip, Gelaline u. Casein 
nach H ammarsten yerwendet. Es wurde in den mit Gaseinleitungsrohr yersehenen 
Kolben KCN-Lsg. eingemessen, der EiweiBkorper zugefugt, sodann nach einer be- 
stimmten Rk.-Zeit mit Weinsaurelsg. angesiiuert, der Kolben an den mit den Absorptions- 
gefaBen yerbundenen RiickfluBkuhler angesetzt, zum Sieden erhitzt, ein kohlensaure- 
freier Luftstrom durchgeleitet u. nach einer Austreibungsdauer yon gewohnlich 2 Stdn. 
die absorbierte Blausaure unter Zusatz von K J  u. NH3 zu der Absorptionsfl. mit 0,1-n. 
AgN03 titriert. —  Die genannten EiweiBstoffe yermógen Blausaure nur in geringem 
Mafie irreyersibel zu binden. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 255—60. Prag, Uniy.) WlNK.

Fritz Lippieh, Anwendungen des Nitrilverfahrens. I I .  Mitt. (I. ygl. yorst. Ref.) 
Bei Anwendung des Nitrilyerf. auf die Milch liegt ein Milieu vor, in welchem neben 
den EiweiBkorperji wesentlich nur der Milchzucker in Frage kommt. Die Milch gibt 
nun bei Behandlung mit KCN eine erheblichc Blausaurebindung. Diese Blausaurezahl 
(in ccm 0,1-n. HCN-Lsg. ausgedruckt u. BLSZ abgekiirzt) kann zur Charakterisierung 
der Milch ebenso wie das spezif. Gewicht u. der Fettgeh. dienen. Um yeTgleichbare 
Werte zu erhalten, muB man jedoch eine bestimmte Temp., eine bestimmte Rk.-Zeit
—  eine solche von 10 Min. erwies sich ais giinstig — u. gleiche Konzz. wTahlen. Saure 
Rk. des Milieus ist zu yermeiden. Der EinfluB yon Konz.-Anderungen der Milch im 
Sinne einer Verdiinnung bei gleichbleibender KCN-Konz. ist ein unerwartet groBer. 
Man ist deswegen in der Lage, mit Hilfe des Nitrilyerf. den Verdunnungsgrad der 
Milch mit hinreichender Genauigkeit festzustellen. Wenn man eine Formaldehydbest. 
in Milch yornehmen will, yerfahrt man in der friiher beschriebenen Weise. Man wird 
meist mit 20 cem KCN auf 100 ccm Milch auskommen. Von der Gesamtmenge der 
gebundenen HGN ist dann die BLSZ der reinen Milch abzuziehen. Bei den Verss. 
des Vf. ergab sich die prakt. wichtige Tatsaehe, daB von 0,046 g zu 100 ccm Milch 
zugesetzten Formaldehyds nach fast 6 Tagen noeh die Halfte im freien Zustande 
yorhanden war. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 321—25. Prag, Uniy.) WlNKELMANN.

Fritz Lippieh, Anwendungen des Niłrilverfahrens. I I I .  Mitt. (II. ygl. yorst. 
Ref.) Das Nitrilverf. liiBt sich aueh auf andere Stoffe ais die bisher angefiihrten (vgl. 
yorhergeli. Ref.) anwenden. Allgemein laBt sieh sagen, daB bei jeder Substanz, die 
Blausaure oder Formaldehyd bindet, von einer BLSZ (Blausaurezahl) u. FADZ (Form- 
aldehydzahl) gesprochen werden kann, wenn der von einer bestimmten Menge der Sub
stanz irreyersibel gebundene Anteil eines der beiden Kórper, jedesmal unter den genau 
gleichen Bedingungen bestimmt, einen konstanten Wert ergibt. In  der yorliegenden 
Arbeit sind fiir einige Kohlehydrate folgende BLSZ angegeben: Traiibenzucher 9,14, 
Lamdose. puriss. Merck  16,77, IAmlose puriss. Sc herin g  18,46, Inrerłzucker 13,41, 
Milchzucker 3,54 u. Maltose 5,10. Diese Werte kónnen zur Charakterisierung der be- 
treffenden Zucker dienen. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 401— 08. Prag, Uniy.) WiXK.

Jacąues de Vilmorin und Eromanuel Cazaubon, Uber alkalische Kupferlósungen. 
(Vgl. C. 1928. I. 2316.) Vff. geben eine Ubersicht uber die Rk. der alkal. Kupferlsgg. 
auf reduzierende Zucker u. beschreiben u. kritisieren folgende Analysenmethoden, 
die darauf beruhen: Die Methoden von F e h lin g , Aime G ir a r d , Bertrand , 
S a i l la r d  u. Possoz. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist, 46. 54— 61. Febr.) M ichee l.
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Ralph G. Smith, Eine. Methode zur guańtUamoen Beslimmung geringer Mengen 
von Cyaniden. Das Verf. griindet sieh auf der Entw. einer rotbraunen Fiirbting, wenn 
Cyanide zu einer alkal. Pikratlsg. gegeben werden, u. beruht auf der Bldg. des K- oder 
Na-Salz der Isopurpursdure. In  Ggw. eines Uberschusses an alkal. Pikrat verlauft 
das Auftreten der Farbung quantitativ, so daB eine colorimetr. Best. von Cyaniden 
im Vergleiek mit Standardlsgg. ermóglicht wird. Das Verf. wird folgendermaBen durch- 
gefiihrt: In  einen 25 ecm MeBzylinder gibt man 3 ccm gesatt. Pikrinsiiurelsg., 1 ecm 
einer 5%ig. Na2C03-Lsg. u. 1 ccm der zu untersuchenden Cyanidlsg. Dann wird 5 Min. 
im Wasserbad erhitzt, abgckiiklt u. auf 25 ccm aufgefiillt. Die Lsg. wird dann im Colori- 
meter mit einer Standardlsg. yerglichen. Die entstehende Farbung ist sehr bestandig. 
Zu beachten ist, daB Pikrinsśiurelsg. auch ohne Cyanid eine rotbraune Farbung gibt, 
wenn sie mit NaOH alkal. gemacht wird. Die Intensitat dieser Farbung hangt von 
der Alkalikonz. ab. Weiterhin wird die Intensitat der mit Cyanid entstehenden Farbung 
in Ggw. yon NaOH abgeschwacht. Dies ist von Bedeutung, da Cyaniddestillate meist 
in NaOH oder KOH aufgefangen werden. Werden aber solche Lsgg. mit HC1 neutra- 
lisiert, so geben sie genaue Werte. In  Ggw. betrachtlieher Mengen K-Ion tritt ein Nd. 
von K-Pikrat auf, der sieh beim Erhitzen wieder lóst. Bei Ggw. gewisser reduzierender 
Verbb., welehe eine rote Farbung alkal. Pikratlsgg. bewirken, versagt die Methode. 
Qualitativ ist die Empfindlichkeit 1 Teil CN in 5 Millionen. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 1171—74. April. Chicago [Ul.], Uniy.) KiNDSCHER.

Bestandteile von Pflanzen und Tleren,

Jorgen Lehmann, ps-Messungen mit der Chinhydronelektrode in  Succinodehydro- 
genaselosungen bei 37° C. Die Verwendbarkeit der Chinhydronelektrode fiir pn- 
Messungen bei 37° wurde in Succinodehydrogenaselsgg., d. h. in einer mikrohetero- 
genen, kolloidalen, Bcrnsteinsaure oxydierenden Enzymlsg. studiert. Die pn-Mes- 
sungen wurden durch solche mit der Wasserstoffelektrode kontrolliert. Konstantę 
Potentiale wurden mit der Chinhydronelektrode bis zu pn =  7,10 erhalten. Die diesen 
Potentialen entsprechenden pH-Werte zeigten bei mehreren Bestst. untereinander 
u. beim Vergleich mit den mit der Wasserstoffelektrode erhaltenen eine Uberein- 
stimmung von 0,01 pH-Einheiten. Bei gróBerer Alkalitat wurden mit der Ckinhydron- 
elektrode keine konstanten Potentiale erhalten. Es ergab sieh jedoch bis ph =  7,70 
eine Genauigkeit von 0,01 Ph, wenn die Ablesung 1— l l/2 Min. nach Zusatz des Chin- 
hydrons zu der auf 37° yorgewiirmten Enzymlsg. erfolgte. Bei p n >  8 traten bereits 
in der ersten Dezimale wachsende Fehler auf. —  Herst. der Enzymlsgg. u. Ausfuhrung 
der Messimgen werden eingehend beschrieben. (Skand. Arch. Physiol. 55. 286—306. 
Miirz. Lund, Uniy., Physiol. Inst.) WEIDENHAGEN.

Jorgen Lehmann, Studien iiber die Methylenblaumethode fur Untersuchung bio- 
logischer Dehydrierungen. I. Mitt. Uber ps-Messunj/en mit der Chinhydronelektrode 
bei 37° C in Sucoinodehydrogenaselómngen in Gegenwart von Methylenblau. Mit Hilfe 
der Chinhydronelektrode lassen sieh in dem System Methylenblau-Leukomethylen- 
blau u. Bernsteinsaure-Fumarsaure bei 37° pn-Messungcn mit einer Genauigkeit 
yon 0,01— 0,03 bis zu ph =  8 durchfuhren. In  Ggw. yon Methylenblau lassen sieh 
leichter konstantę Potentiale erhalten ais ohne. Auch das MeBgebiet war auf der 
alkal. Seite in Anwesenheit yon Methylenblau grófier. Die pn-Bestst. waren yon der 
Konz. des Farbstoffs, wie sie bei der Methylenblaumethode iiblich ist, unabhangig. 
Eine Kontrolle der Werte mit Hilfe der Wasserstoffelektrode war nicht moglich, da 
wahrend der Potentialeinstellung Methylenblau yom Platinschwarz absorbiert wurde, 
so daB zu hohe pn-Werte resultierten. Die pn-Werte der Chinhydronelektrode -irurden 
dann ais richtig angesehen, wenn sie in der methylenblauhaltigen Lsg. u. der methylen- 
blaufreien Kontrolllsg. ubereinstimmend waren. (Skand. Arch. Physiol. 55. 307—15. 
Marz. Lund, Physiol. Inst. Uniy.) WEIDENHAGEN.

H. Dam, Einige^ Bemerkungen in bezug auf die Bestimmung von Cholesterine. 
Bei dem Verf. von WlNDAUS ist die Zus. des Nd. abhangig yon der Digitoninkonz. 
Das Auswaschen des Nd. hat mit einer gesatt. Lsg. yon Cholesterin-Digitonid zu er- 
folgen, weil bei Unterlassung dieser Vorbehandlung ein Teil des Nd. durch den A. gel. 
-wird. Bei der Best. der totalen Cholesterinmenge in Gewebsestrakten nach yoran- 
gehender Behandlung mit Na-Alkoholat werden zu niedrige Werte gefunden. Grund: 
teilweise Umbildung des Cholesterins. Grenauer wird yerfahren, wenn das 
-freie Cholesterin zuerst mit Digitonin gefallt wird u. die Ester — kleine Esterfraktion
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vorausgesetzt — im Filtrat colorimetr. bestimmt werden. (Błochem. Ztschr. 194. 
177— 87. Kopenhagen, physiol. Inst. d. Univ.) Oppen h e im er .

Eleanor Margaret Hunie und Hannah Henderson Smith, Kritische Priifung 
der Mellioden zur Wertbestimmung von Vitamin A mittels des Wachstums von Ratten. 
Ausarbeitung u. genaue Angaben uber eine Fiittcrungsmethode zur Best. von Vit- 
amin A, bei der kein anderer Nahrungsfaktor ais Vitamin A das Resultat beeinfluGt. 
(Biochemical Journ. 22. 504—21. 1928. London, Dep. of Esperiment. Pathol. L ister 
Inst.) Me ie r .

M. Marcandier, I. Bideau und Y. Dubreuil, Anwendung der Photometrie zur 
Zdhlung von Blutkorperclien. Vff. zeigen eine Methode zur Zahlung der roten Blut- 
korperchen mit dem Pkotometer im Laboratorium u. fiir Serienverss. Man nimmt 
eine Eiehkurve fiir versckiedeno Konz. auf u. findet dann, wenn alle anderen Be
dingungen des Photometers gleich belassen werden, leicht aus den Photometerablesungen 
die unbekannte Konz. (Compt. rend. Soc. Biologio 99. 741— 42. 1928.) N oethling .

Francis William Fox, Beslimmung von Harnstoff im Blut. Nach Fallung des 
Blutes mit H 2S04-Phosphorwolframsaure wird neutralisiert u. nach Inkubation mit 
Urease durch Riicktitration iiberschussig zugegebener Siiure mit Alkali gegen Clilor- 
phenolrot titriert. (Biochemical Journ. 22. 545—47. 1928. Johannesburg, South African 
Inst. for Med. Research.) Me ie r .

Mathew J. Martinek und William C. Marti, Abgednderte Jodpentoxydmethode 
zur Beslimmung von Kolilenoxyd in Luft und Blut. Das CO enthaltende Gas wird durch 
ein System von Waschflaschen, konz. H2S04, konz. H2S04 auf 150° erhitzt, aktivierte 
Tierkohle, um die leichten KW-stoffe, Gasolin u. Methan, zu absorbieren, Natronkalk, 
festes KOH u. eine Mischung von Mg(Ci04)2 u. Mg(OH)2 durcligeleitet, dann durch 
ein U-Rohr mit J 2Oc, das mehrere Stdn. auf 215° erhitzt war, gefiihrt, das frciwerdende 
J 2 wird in 10%ig. KJ-Lśg. aufgefangen. Die Methode bestimmt Mengen von CO 
1 in 1000 Gas mit einer Genauigkeit von ca. 6% . Die Best. im Blut geschieht nach 
Austreibung der Blutgase mit einer Lsg., die enthalt: Fe(CN)0K3 8,0 g, Milchsaure
4 ccm, Saponin 3,0 g, Caprylalkohol 3,0 ccm in 1000 ccm W. (Amer. Journ. publ. 
Health 19. 293—97. Marz. Chicago, 111., Bureau of Lab. and Res. Dep. of Health.) Me ie r .

P. Happel, R. Ed. Liesegang und O. Mastbaum, Zur AusdtJierung des Chole- 
slerins. Beim Schiitteln yon CholesterineiweiBlsgg. u. von Serum mit A. bilden sieh 
verschiedene Formen von Emulsionen u. Gallerten, die zur Charakterisierung der Seren 
dienen sollten. Dio Form der Bldg. ist aber so stark vom Schiitteln abhangig, daB 
dieses nieht moglich ist. (Ztschr. ges. exp. Medizin 62. 688—95. 1928. Frankfurt a. M., 
Med. Univ. Poliklinik, Inst. f. physikal. Grundlagen der Medizin.) Me ie r .

William H. Welker, Edmund Andrews und William Thomas, Identifizierung 
der im  Ram  ausgeschiedenen Eitvei/3kdrper bei Nephritis. Mittcls der Priicipitinrk. 
werden die gereinigten Harneiweifikorper bei Nephritis ais Albumin, Euglobulin u. 
Pseudoglobulin nachgewiesen. In  einem Falle wurde LebcreiweiB nachgewiesen. Im  
Harn von Nierenkranken finden sieh auBerdem entweder praformiert, oder durcli 
(NH4)2S04-Fiillung abgespalten, dialysable, nieht fallbarc peptonahnliche Substanzen, 
die am Hund stark tox. sind. Aus dem Nephritikerblut dialysicrt haufig eine eiweiB- 
artige Substanz, die beim n. Serum fehlt. (Journ. Amer. med. Assoc. 91. 1514— 15.
1928. Chicago, Univ. of Illinois Dep. of Surg. Lab. of Physiol. Chem. Sep.) Me ie r .

Eggert Meller, Nierenfunktiónsprilfung mit Harnstoff. Die Ausseheidung von 
Harnstoff ist beim Menschen abhangig von der Menge des ausgeschiedenen Urins u. 
der Hóhe des Blutharnstoffgeh. Oberhalb einer Grenze, dio beim n. Menschen 2 ccm 
pro Minutę Harnausscheidung liegt, ist die Harnstoffmenge nur von der Blutkonz. 
abhangig. Fiir diese beiden Bereiehe geben die Formeln 1. unterhalb der Masimal-

liarnmenge ^/Harnroi., 2. oberhalb dieser Menge
° Blutharnstoff

Harnstoff • Harnvolumen 

Blutharnstoff
die riehtige Darst. Die Best. dieser Faktoren am Kranken liefern eindeutige Befunde 
n. oder von der Norm abweichender Harnstoffausseheidung. (Acta med. Scandinay. 
Suppl.-Bd. 26. 259— 69. 1928. New York, Hospital of the R ockefeller Inst. for 
Med. Res. Sep.) Me ie r .

I. Herzog, Umer neues Arzneibuch. Vortrag iiber .die neuen Best.-Methoden des
D. A.-B. 77, im einzelnen Definition u. Best. der Dichte, Geh.-Best. der Tinctura

202 *
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Jodi, des Nitroglyeerinum solutum, der Pliosphorlsg. (Phosphorus solutus) u. der 
wasserunl. Alkaloide in Seeale cornutum u. weiter iiber die Neuaufnahme des Calcium 
carbonic. praecipitat. pro usu extern(J, die Rkk. zur Unters. von Perubalsam u. die 
Prufungsmethoden zur Best. der Garfiihigkeit Von Faex medicinalis. (Areh. Pharmaz. 
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 233—46. Marz.) P o e t s c ii .

G. Tutajew, Me.tliodik der Standardisierung von Herzmitteln. Die unerliiClichen 
Bedingungen fiir die Standardisierung sind die folgenden: Dauer der Standardisierung 
nicht unter 4 Stdn. fiir Digitalis u. 2 Stdn. fiir Strophanthus. Wahl der Frosehe 
vom Durclischnittsgewicht ea. 40 g. Einftihrung der Substanz auf 1 g Frosch- 
gewicht. (Pharmaz. Journ. [russ.: Pharmazewtsclieskij Shurnal] 1929. 99—102. 
Febr. Charków, Exp. Pliarm. Inst.) S c i i5 n f e l d .

Alfred Braun, Berlin, Thermoelement fiir  zeitweilige Temperaturmessungen, 
dad. gek., daB die zweite Verbindungsstelle behufs Erzielung einer gleichmaBigen 
Temp. an einem in den Mund zu nelimenden Róhrchen befestigt ist oder selbst ein 
solehes Rohrehen oder Stiibehen bildet. — Das Thermoelement gemiiB der Erfindung 
dient zur Messung von Kórper- bzw. in sinngemiiBer Abanderung zur Messung anderer 
yerhaltnismaBig niedi'iger Tempp. (D. R. P. 474 761 KI. 42i vom 7/7.1927, ausg. 
1 0 / 4 . 1 9 2 9 . ) ___________________ K u h l in g .

N. F. Watterson, Elementary qualitative and volumetrie analysis. London: Camb. Univ.
1929. (69 S.) 8°. 2 s.~6 d.

F. C. Wood and others, Laboratory teohnique: thc methods omployed at St. Luke’shospital,
New York; 3rd rev. od. New York: J. T. Dougherty 1929. (318 S.) fab. $ 3,75

H. Angewandte Chemie.
HI. Elektrotechnik.

J. T. Crennell und A. G. Milligan, Das Verkallen und die Wirkung von Chlor 
ais Verunreinigung im Bleiakkmmdator. E in Chlorgeh. wurde durch HCl-Zusatz er- 
zeugt. Es konnte festgestellt werden, daB das HC1 an der positiren Platte zu Cl2 oxydiert 
u. dabci das Pb02 zu PbS04 reduziert wird. Das im Elektrolyt gel. Cl2 wird nun an 
der negativen Platte zu Cl- reduziert, wobei schwammiges Pb eine Oxydation zu Sulfat 
erleidet. Beide Platten unterliegen somit einer Selbstentladung, dereń Betrag gemesscn 
u. auch bereehnet wurde. Beim Verdampfcn oder bei der Ladung entweicht das Cl2. 
Im  weiteren werden nocli verschiedene Wrkgg. des Cl2 besprochen. (Trans. Faraday 
Soe. 25. 159— 65. April.) H a n d e l .

J. T. Crennell und A. G. Milligan, Die Wirkung von Kupfer ais Verunreinigung 
im  Bleiakkumulalor. Nach Besprechung der bisherigen Ergebnisse wird die H-Uber- 
spannung an Cu gemessen u. mit der EK . der Pb/PbSO.,-Elektrode verglichen. Es 
wird weiter gefunden, daB die Wrkg. von Cu auf die Verwandlung der negativen Platte 
in Sulfat kaum merklich ist. Auch die Unters. der Kapazitiitsanderung durch Cu zeigt, 
daB dieses Metali fiir den Pb-Akkumulator prakt. unschadlieh ist. (Trans. Faraday 
Soc. 25. 165— 68. April.) H a n d e l .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrisclie Gluhlampen ni. b. H., Berlin (Er- 
finder: Max Thomas, WeiBwasser), Elektrisclie Isolation aus Olas. (D. R. P. 475 135 
K I. 21c vom  2/8. 1925, ausg. 24/4. 1929. —  C. 1927. I .  170.) K u h l in g .

Henri Andre, Paris, Aus einem Getnisch von Silber oder einem Silbersalz mit 
einem leicht schmelzbaren Metalloid bestehender elektrischer Leiter mit holiem negathem 
Temperaturkoeffizienten. (Vgl. C. 1928. I . 1313.) Nachzutragen ist, daB an Stelle 
von Ag auch Salze des Ag verwendet werden konnen. (D. R. P. 475 339 K I. 21c
vom 18/8. 1927, ausg. 23/4. 1929. F . Prior. 17/11. 1926.) K u h l in g .

Otto Gergacsevics, Berlin, Herstellung von Elementelektroden aus Kupferoxyd 
und Graphit, dad. gek., daB der Mischung yon CuO u. Graphit Retortenkohle hinzu- 
gesetzt wird. —  Ein zweekmaBiges Misehungsyerlialtnis ist 80 Teile CuO, 30 Teile 
Graphitpulyer, 110 Teile gepulverte Retortenkohle u. 25 Teile W . (D. R. P. 475 294 
K I. 21b vom 2/12. 1926, ausg. 22/4.1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Kranzlein, Frankfurt a. M., 
und Richard Karl Muller, Bad Soden), Herstellung von Akkumulatorenplatten. 
(D. R. P. 475 242 KI. 21b vom 25/5.1927, ausg. 22/4.1929. — C. 1928. I I .  1600.) K u h l.
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Adolfo Poucliaiil, Turin, Betrieb clcktrischer Blei-Zink-Akkumulatoren. (D. R. P. 
475 509 K I. 21b vom  20/5. 1927, ausg. 25/4. 1929. —  C. 1928. I I .  1G01.) K u h l in g .

V. Anorganische Industrie.

F. Strokow, Umarbeitung von technischem Bariumsuljid zu Clilorbarium und 
Schwefel oder Schwefelchloriir. Bei der Einw. von Cl auf teclin., durch Gliihen von 
Schwerspat u. Kohle erhaltenes BaS, werden hei nicht hoher Temp. BaCl2 u. Ba-Poly- 
sulfide gebildet. Um letztere in BaCl2 u. S oder S2C1, zu yerwandcln, wendet man 
eine bedeutend holiere Temp. an, bei der Cl auf die bei der Rk. gebrauehlichen eisernen 
oder guBeisernen Gerate schon einwirkt. Die Unters. der Einw. von S,C12 u. SCI, auf 
techn. BaS zeigte, daB S,Ci„ bereits beim Kp. leicht mit wasserfreiem BaS reagiertc 
unter Bldg. von BaCl, u. §  (BaS + S2C12 =  BaCl2 + 3 S). GuBeiserne App. sind 
fiir die Rk. yerwendbar. Die Rk. kann auf zweierlei Weise ausgefiilirt werden: Man 
yerwendet entweder einen UberschuB von 10—20% S2C1, oder einen 2— 3-faehcn 
UberschuB im Vergleich zum BaS. Im ersten Falle yerlauft die Rk. beim Kp. des S2C12, 
gegen Ende der Rk. steigt aber die Temp. exotherm an u. die Rk. findet ihren sehnellen 
AbsehluB unter Bldg. von BaCl, u. S, den man in ublicher Weise extrahieren kann; 
auch kann man den S durch Chlorieren in S2C12 yerwandeln. Im  zweiten Falle bleibt 
der gebildete S im S2C1, gel. Dieser S kann entweder im freien Zustande isoliert werden 
(Dest. des S2C12) oder, durch Chlorieren der Lsg., bzw. Misehen mit SCI,, in S2C1, ver- 
wandelt werden. Im  letzteren Eallo ist die Lsg. abzukiihlen, da auf Zusalz von SCI, 
die Rk. auch ohne Katalysator exotherm yerlauft. Die Mehrzahl der Rkk. yerlauft 
also exotherm. Um BaCl, u. S zu erhalten, ist nur eine fast theoret. Cl-Menge nótig. 
Das benutzte S2C12 spielt nur eine VermittIerrolle. (U. S. S. R. Seient. techn. Dpt. 
Supremo Council National Eeonomy No. 259. Trans. Scient. Inst. of the S. T. D. Papeis 
on Chemistry [Russ.] No. 2. 167— 85. 1928. Staatsinst. f. angew. Chem.) Schonfeld .

Societe Generale Metallurgiąue de Hoboken, Hoboken-les Anvers, Belgien, 
ubert. yon: Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Herstellung von Schwefelsdure. Eine 
yorher bestimmto Menge von in konz. H2SOt (von 60° Be oder dariiber) gel. Nitrosyl- 
schwefelsaure wird mit S02 unter solchen Bedingungen zusammengebracht, daB 
Kammerkrystalle gebildet werden (die sofort in der zirkulierenden Saure gel. werden), 
wodurch die S02 ohne Zers. der Nitrosylscliwefelsaure u. Entw. von N-Oxvden oxy- 
diert wird. (Can. P. 271624 vom 20/10- 1926, ausg. 14/6. 1927.) Schutz."

Walenty Dominik, Skiernieiwice, Herstelhmg von Ńitraten und eines trockenen 
Gemisches von Cl2 und NOCl aus MetaMchloriden und wdsserigen Losungen von I1N03. 
Die Metallchloride werden in der Warmc mit einem solchen UberschuB an HN03, 
(mehr ais 440 g HN03 im Liter) behandelt. daB der Unterschied zwischen der 
HN03-Konz. u. der 1,33-fachen Konz. der Cl'-Ionen, ausgedriickt in Grammaqui- 
yalenten auf 1 Liter, nicht weniger ais 7 betragt. —  100 ccm HN03 (1,34) werden 
mit 16 g KC1 unter Riiekkuhlung erhitzt. Bei 105° gehen ca. 90% des Chlorids ais Cl2 
u. NOCl iiber; es wird nun starker erhitzt u. die Dampfe iiber einen Dephlegmator 
gefiilirt, bis 16 g W. abdest. sind. Die yerbliebene Lsg. wird mit weiteren 12 g KC1 
erhitzt, bei 105° wird das Cl beinahe ganzlich abgetrieben. (Poln. P. 8587 yom 11/3.
1925, ausg. 25/9. 1928.) Schonfeld .

Walenty Dominik, Warschau, Wiederbelebung von Kalalysaloren. Die fiir die 
Rk. CO + H 20 =  C02 + H 2 yerwendeten (Fe-) Katalysatoren werden nacheinander 
oder cleichzeitig mit Luft u. iiberhitztem Wasserdampf behandelt. O venvandelt 
das Eisen in Oxyd, dessen Salzc mit fliiehtigen Sauren sich mit Dampf momentan 
zersetzen. (Poln. P. 8571 w m  21/2. 1927, ausg. 25/9. 1928.) Schonfeld .

Walenty Dominik, Warschau, Katalysatoren. Die f iir die Rk . CO+ H20 =  C02+ H2 
dienenden Katalysatoren werden so hergestellt, daB die kolloidale Lsg. yon bas. Eisen- 
salz u. einer fliiehtigen Saure, die keine Cl- oder S-Verbb. enthalten darf, zunachst 
formfahig gemacht, dann zu Briketts geformt u. getrocknet u. schlieBlich bei 300— 500° 
mit H,- oder CO-haltigen Gasen reduziert wird. (Poln. P. 8572 vom 23/2. 1927, ausg. 
25/9. 1928.) Schonfeld .

Walenty Dominik, Warschau, Plastische Masse zur Herstelhmg von eisenhalhgen 
Katalysatoren. Die aus FeC03 u. W. bestehende Pastę wird mit solchen Mengen HN03 
behandelt, die nicht liinreichen zur ganzlichen Uberfiihrung des FeC03 in Ferro- oder 
Ferrinitrat, indem die M. bei gewohnlicher oder hóherer Temp. kraftig gemischt wird
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zwecks Bldg. von Fe(OH)3, unter Entsveichen von C02 u. NO. Die Stiekoxyde werden 
mittels Luft oder 0 2 in HŃ03 yerwandelt. (Poln. P. 8574 vom 2/6. 1927, ausg. 25/9.
1928.) " ___________________  Schonfeld .

Leopold Singer, Anorganisclie und organischc Entfarbungsmittel. Dresden: Th. Steinkopff
1929. (XI, 251 S.) 8°. = Technische Fortschrittsberichte. Bd. 20. M. 20.— ; geb.
M. 21.50.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

— , Eine. gul gcbaule Emaillierungsfabrik. Die Einriehtungen der T o l e d o  
P o  r ce l  a i n  E n a m e l  P r o d u c t s  C o ., Toledo [Ohio], werden beschrieben. 
Bleohmetall wird durch Eintauchen u. GuBeiscn durch Spritzen mit der Emaillc- 
mischung bcdeekt. Dic Vorbereitung der Stucke, das Trocknen, Brennen usw. werden 
an Abb. aus der Eabrik beschrieben. (Iron Age 123- 1016— 18. 11/4.) WiLKE.

Hermann Gefiner, Einige UntersucJiungcn iiber das Abbinden von Zement. I I . 
(I. vgl. C. 1929- I. 2683.) Der Abbindungsvorgang wurde durch Messung der Vis- 
cositat yerfolgt. Zu diescm Zwecke wurde dio erhartende Zementsuspension unter 
Druck aus einer Capillare austreten gelassen u. zugleich eine Vergleiehsfl., namlich 
Glycerin, in gleicher Weisc behandelt. Zement mit 32% W. hatte dieselbe Viscositiit 
wie Glycerin. Sie stieg sofort langsam an, nach 0,5— 1,5 Stdn. stśirker, was auf Gel- 
bldg. zuruckgefiihrt wurde. Da der AusfluB aus der Capillare die Gelstruktur zer- 
storte, war fiir jcde Messung eine neue Probe nótig. Wiederholte Verwendung derselben 
Probe im Viscosimeter fiihrte sogar zu einem Sinken der Viscositat. Frisch angemachter 
Zement zeigt also Thixotropie. Viscositatsmessungen u. Mcssungen der Abbindung 
mit der Vicatnadel lassen sieh nicht yergleichen. Eerner wurde die Abbindung durch 
Messung der elcktr. Leitfahigkeit yerfolgt. Die Unters. wurde mit der Os t w a l d - 

schen Tauchelektrode bei 25° vorgenommen. Wahrend der ersten Stde. nimmt dic 
Leitfahigkeit zu, was auf die Auflosung von Ca(OH)2 in W. zuriickzufiihrcn ist. Nach 
Schiitteln der Suspension sinkt die Leitfahigkeit, um sofort wieder anzusteigen u. 
nach 4 Min. den urspriinglichen Wert zu erreichen. Der weitero Verlauf fiigt sieh 
der Viscositatskurve gut an. Die Verss. dauerten 223 iage. Die Leitfahigkeiten 
erreichen ein Maximum nach 32 bzw. 40 Min. Das entspricht ungefahr dem Sattigungs- 
zustand mit Ca(OH)2. Dann tritt Abnahme der Leitfahigkeit durch Bindung von 
W. an die entstehenden festen Phasen ein. Bekanntlich nimmt das Gesamtyol. von 
Zement + W. bei abbindendem Zement ab. In  einem mit einer graduierten McB- 
róhre yersehenen zugeschmolzenen Rohr wurde die Volumanderung des abbindenden 
Zementes yerfolgt. Die Verss. dauerten 250—275 Tage. Die Yolumabnahme ist ais 
Wrkg. einer Quellung aufzufassen. Sie yerlauft in den ersten 5 Tagen rasch, wird 
bis zum 20. Tage langsamer u. geht dann langsam weiter. Sie betragt bei Portland- 
zementen nach 24 Stdn. 3%, nach 3 Tagen 4—7%, nach 7 Tagen 5—8% , nach 
28 Tagen 5,5—9% u. nach 3 Monaten 6—9%. Ein unter gleichen Bedingungen ge- 
messener hydraulischer Kalle zeigte nach 1 Tag 1%, nach 10 Tagen 2% Abnahme 
u. sinkt naeh 250 Tagen auf 4%. Ein Tonerdezement zeigt folgendc starkę Volum- 
abnahme: Nach 24 Stdn., 11%, nach 5 Tagen 13%, nach 28 Tagen 16% u. nach 
150 Tagen 17%. Bei 3 Proben mit yerschieden hohem W.-t)berschuB war die Yolum
abnahme bei wasserreichen Mórteln am groBten. Der EinfluB des molekular gel. 
Ca(OH);. ist damit festgestellt. (Kolloid-Ztschr. 47. 65— 76. Jan. Ziirich, Eidg. 
Materialpriifungsanstalt.) SALMANG.

Hermann GeBner, Einige Untersućkungen iiber das Abbinden von Zement. I I I .  
(II. ygl. vorst. Ref.) Die Yiseositat eines frischen Zementbreies von der Konsistenz 
yon Glycerin stieg in 30— 60 Min. auf das 30—70-fache. Abbindender Zement zeigt 
die Erscheinung der Thixotropie. Leitfahigkeitsmessungen in Zementbreien ergeben 
ein Ansteigen der Leitfahigkeit wahrend den ersten 30— 60 Min., bis die Zwischenfl. 
mit Ca(OH)2 gesatt. ist. Die GroBenordnung der spezif. Leitfahigkeit betragt im 
Maximumpunkt 10~3. Nachdem das Maximum erreicht worden ist, sinkt sie dauernd 
ab, nach 200 Tagen betragt sie 10-5. Quellungsyerss. ergeben die gleichen Erscheinungen 
wie bei lyophilen Gelen, das Gcsamtvol. des Systems (Zement + W.) nimmt ab. 
Die Abnahme betragt einige % . Verschiedene Bindemittel zeigen yerschiedene Vol.- 
Abnahme. Yon den untcrsuchten Proben zeigt ein hydraul. Kalk die geringste Ab
nahme, fiir Portlandzemente liegen alle Kuryen nahe beieinander. Tonerdezement
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zeigt die stiirkste Abnahme, nach 120 Tagen 17%. Hydratationsmessungen ergeben 
die Aufnahme bestimmter W.-Mengen bei yerschiedenen W.-Dampftensionen, die 
mit der Zeit ansteigen. Die aus den W.-Gehaltskurven resultierenden Dampfdruck- 
isothermen weisen bei 3 Tage alten Systemen einen deutlichen Knick bei einer W.- 
Dampftension von 10,4 mm Hg auf, die Kuryen alterer Systeme zeigen den Knick 
weniger deutlich. Wahrscheinlich herrscht bei der Abbindung um die Klinkerkorner 
herum zu Anfang ein bestimmtes Hydrat vor. Bei weiterem Abbinden stellen sieli 
siimtliche Ubergange zwischen capillarmechan. gebundenem u. chem. gebundenem 
W. ein. Die Diffusionsgeschwindigkeit im abgebundenen Zcment wird mit der Zeit 
fur W. prakt. gleich nuli. Ein Vergleich der Quellungsmessungen mit den W.-Gehalts- 
kurven ergibt die auf das gebundene W. bercchnete Volumkontraktion, die im Mittel 
etwa 7% betragt. (Kolloid-Ztsclir. 47. 160—75. Febr. Ziirich, Chem.-techn. Abt. 
der Eidg. Materialprufungsanstalt.) Salm ang .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, V. St. A., 
Zusammengesetzte durchsichlige Schichłen. Zwei oder mehr durchsichtige Scheiben aus 
reinen, fiir ultraviolette Strahlen teilweise durchlassige Quarzscheiben werden durch 
Celluloseester oder -ather in An- oder Abwesenheit von Plastizierungsmittcln miteinander 
vercinigt. Die erhaltenen Scheiben sind fiir ultraviolette Strahlen durchlassig. {E. P.
306 397 vom 6/2. 1929, Auszug verófl. 17/4. 1929. Prior. 18/2. 1928.) Franz .

Blaw-Knox Co., New Jersey, iibert. von: William Mayo Venable, Pittsburgh, 
V. St A., Mortelmischungen. Die festen Bestandteile des Mortels u. das erforderliche 
W. werden in geregelten Mengcn einer Mischvorr. zugefiihrt. (A. P. 1 704 268 vom
31/3. 1925, ausg. 5/3.1929.) K u h l in g .

Karl Pauli Billner, Westminster, England, Poroses Baumaterial. Die aus Zement 
u. gepulyertem Zn oder Al hergestellte, mit W. in Ggw. oder Abwesenheit yon Kalk 
angeriilirte fl. Mischung wird mit grobkórnigem Materiał, bestehend aus Steinen u. 
ahnlichem von 16 bis 50 cem Grofle gemischt. Dem fl. Brei konnen auch Stoffe in der 
Art von Siigespanen, Koblenasche usw., vermischt mit gepulyerten Metallen u. Zement, 
zugesetzt werden. (Poln. P. 8590 yom 23/3. 1926, ausg. 25/9. 1928. Tschechoslowak. 
Prior. 12/9. 1925.) SCHONFELD.

Eugene H. Henley, Chicago, V. St. A., Bitwninóse Mischungen. Auf 170 bis
270° erhitzte Mischungen von Steinen, Kies, Sand, Ton u. dgl. werden in einer Misch-
trommel mit bituminósen Stoffen von etwa gleicher Temp. innig gemischt u. dann 
Dampf oder W. in die dicht schlieGcnde Trommel eingefuhrt, welches sich in Druck- 
dampf yerwandelt. (A. P. 1703 999 vom 28/1. 1928, ausg. 5/3. 1929.) K u h lin g .

Hermann Bollenbach, Keramische Rechentafeln zum Gebraucli in den Laboratoricn der 
Ton-, Glas- u. Email-Industrie. 2. Aufl. Halle: W. Knapp 1929. (IV, 113 S.) gr. 8U. 
nn. M. 6.90; geb. nn. M. 8.40.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.

L. Rubentschik, Zur Nitrifikation bei hohen Salzlconzentrationen. Unterss. aa 
dcm durch Heilwrkg. ausgezeichneten schwarzcn Schlamm des KuJALNiZKi-Limans. 
Verimpfung von Schlammproben auf einen Salznahrboden, dem NaCl, KC1, MgCl2 
u. CaCl2 in yerschiedener Konz. zugesetzt wurde. Die 1. Nitrifikationsphase mit Bldg. 
von N203 fand immer statt u. zwar in ihrem zeitlichen Verlauf abhangig yon der Menge 
H 2S u" bis zu einer NaCl-Konz. yon 15%. Die optimale Konz. war 5%. Der Nitrit- 
bildner ist Nitrosomonas europaa. Pepton u. Glucose hemmen ihre Entw. u. heben 
sie in starkeren Konzz. sogar auf. Die oben erwahnten Salze konnen die Nitrifikation 
stimulieren. N206-Bldg. (2. Nitrifikationsphase) findet nicht statt. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 77. 1— 17. 15/2. Odessa, Mikrobiol. Lab.) -t Schnitzer .

T. Sacharowa, Denitrifikation in  Podsolboden. Die period. Anderimg im Geh. 
der Bóden an denitrifizierenden Bakterien (B . Slutzeri) im Verlaufe der beobachteten 
Vegetationsperiode kann durch eine Kurye ausgedriickt werden, die fiir die entsprechende 
Kultur charakterist. ist. Die Erhebungen dieser Kurye entsprechen mehreren 100000 
bzw. iiber 1 Million Bakterien in 1 g Boden. Die Anderimg der Bakterienzahl ist aus- 
sehliefilich von der Anderung der Nitratmenge im Boden abhangig. Der N-Bedarf 
der Pflanze ist der erste Faktor, der die Vermehrung der denitrifizierenden Bakterien 
im Boden einsehrankt. Der zweite Faktor, der die Bakterienmenge reguliert, ist der
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Vermehrungsgrad der Bakterien selbst. Je gróBer die Bakterienzahl, um so schneller 
verbrauchen sie die Bodennitrate u. um so katastrophaler vermindert sick ihre Menge, 
da die N-Mcnge, die durch Bakterien in 24 Stdn. in den gasfórmigen Zustand ver- 
wandelt wird, 0,6— 1,2 mg aus 1 kg Boden erreiehen kann. Eine grofle Rolle bei der 
Denitrifizierung spielt die Rk. u. die O-Menge im Boden. Saure Bodenrk. fallt im Sommer 
mit dem Moment der kleinsten Bakterienmenge zusammen. Die groBere Alkalitat 
im  Friihjahr u. Herbst begiinstigt die Denitrifizierung. L. organ. Substanz findet 
sich auf den untersuchten Feldern im t)berschuB in bezug auf die Nitrate u. schrankt 
deshalb die Entw. der Denitrifikatoren nicht ein. Ein Zusammenhang zwischen dem 
H 20-Geh. der Boden u. der Denitrifiliation konnte nicht festgestellt werden, ebenso- 
wenig wurde eine Beziehung zwischen den period. Anderungen des Bakteriengeh. 
u. dem Geh. der Boden an I. Phosphorsaure beobachtet. Diingung mit Kalk u. Kalk 
u. Mist hat Erhohung der Bakterienmenge zur Folgę. Diingung mit Mist ist ohne 
EinfluB auf dio Bakterienmenge. Phosphoritierung des Bodens erniedrigt die Bakterien
menge. Der allgemoine Verlauf der period. Anderungen der Bakterienzahl ist auf den 
gediingten Parzellen derselbe wie auf den ungedungten. (U. S. S. R. Scient.-tcclm. 
Dpt. Supremo Council National Economy No. 259. Trans. Scient. Inst. Fertilizers 
No. 60 [russ.] 25 Seiten.) ____________  SCHONFELD.

Antonio Gaillard, Barcelona, Spanien, Verfahren zur Anreicherung von Swper- 
phosphalen. In  Silos mit geueigtem Boden wird das vorgetroclcnete Superphosphat 
automat. evakuiert u. nochmals der Trockeiworr. zugefuhrt; liierbei untcrliegt das 
Superphosphat im Siło chem. Umwandlungen, die die iłberfiihrung in Ca-Monophos- 
phat begunstigen. (Poln. P. 8560 vom 20/4. 1927, ausg. 25/9. 1928. Span. Prior. 
22/4. 1926.) SCHÓNFELD.

Emil Bauer, Wien, und Eisler & Szold, Horne Saliby, Herstellung eines dauernd 
streufahigen Diingcmittels aus eingedickter Melasseschłempe. (D. R. P. 475 429 
KI. 16 vom 23/2. 1927, ausg. 24/4. 1929. Oe. Prior. 5/11. 1926. — 0 .1928. I. 
1090.) K u h l in g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Richard Schon, Die Schwimmaufbereiiung (Fłołation) ais Arbeiłsfeld der Chemie.. I I . 

(I. vgl. C. 1929. I. 2574.) Vf. erortert Flotationsole, Einw. der Eigg. der Triibe, 
Flotationsgas, Apparattypen. (Ósterr. Chemiker-Ztg. 32. 64— 67. 15/4.) K. W o lf .

Wilhelm Witte, Aufbereilung toniger Erze. Das Vork. der tonigen Brauneisenerze 
im Vogelsberg, ihre bisher ubliche Aufbereitung u. das Aufbereitungsverf. mit der 
Excelsiormuhle werden behandelt. Das Verh. der Tone im W. hat ergeben, daB die 
kiirzeste Zeit u. der hochste Grad des Aufsehlammens- der Tone bei giimtigsten Selbst- 
kosten nur durch mechan. Zerreiben erreicht werden kann. Infolgedessen arbeitet 
die Excelsiormaschine im Gcgensatz zu den bisherigen Verff. mit einem Sandbad u. 
mit Dicktrube. Der Wasserbedarf wird dabei herabgesetzt u. die Giite des Erzes 
yerbessert. Dio Dicktrube trennt auBerdem die feinen Sande nach dom Eigengewicht 
wesentlich besser ais die Setzmaschmen. Sowohl das Gewichts-, ais auch das Metall- 
ausbringen ist in der neuen Anlage kleiner geworden, ais in der alten; der techn. Auf- 
bereitungserfolg ist jedoch tatsachlich grofier, da der Trennungsgrad erhoht ist. (Arch. 
Eisenhuttenwesen 2. 607— 12. April. Wetzlar.) WiLKE.

C. E. Wood und T. L. Joseph, Bariumoxyd mul Hodiofensclilacken. Die 
relativen Bctriige an S, die cntfernt werden, wenn das Metali durch die Schlacke 
fiillt u. die Schlacke u. das Metali ais Schichten im Tiegel sind, sind nicht genau 
bekannt. Allgemein wird nun angenommen, daB dio am starksten bas. Schlacke 
mit der noeh im Ofen gearbeitet werden kann u. die liochsten Herdtempp. dio beste 
Entschwefelung liefern. Nach Durchsicht des Schrifttums werden dann die an- 
gestcllten Verss. bcschrieben, die in „Bad“- u. .,Fall“-Verss. zerfallen u. dann durch 
kombinierte Bad- u. Fallverss. erganzt werden, In  der 1. Versuchsreihe werden 250 g 
Metali (0,121% S) mit 125 g Schlacke fiir 30, 45 u. 60 Min. u. bei 1400 u. 1500° in 
Beriihrung gehalten. Dabei wurden Parallelyerss. mit n. Schlacke u. solcher mit 
Bariumhydroxyd gemacht, die 2,32— 4,72% BaO enthielt. Beim Badvers. zeigtc 
sich, daB der BaO-Zusatz zu Schlącken bis zu rund 5% mit einer entsprechenden 
Verdunnung der anderen Bcstandteile, keinen deutlichen EinfluB auf die Ent- 
schwefelungswrkg. der Schlacke hat. Solch ein BaO-Zusatz ruft eine geringo Br-
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hohung der molekularen Basizitat der Schlacke u. damifc derJEntschwefelungswrkg. 
heryor. Die Beriihrungszeit zwischen Metali u. Schlacke ist von groBer Bedcutung 
fiir die Entschwefelung, dementsprechend war die Wrkg. beim Fallyers. trotz der 
kurzeń Zeit gut. Schlacken n. Zus. entfernten 70,8% S des Gesamt-S, wenn man 
die Fe-Kugelchen durch dic Schlacke fallen lieB u. 60 Min. daran anschlieBend den 
Badvers. ausfiihrte. Eine iihnliche Schlacke cntfernte 44,9% des Gesamt-S beim 
Badvers. u. 27,2% beim Fallyers. Die Entscliwefelungswrkg. der Hochofensclilacke 
schwankt direkt mit ihrer molaren Basizitat. Eine Ersetzung der Si02 durch BaO 
erhoht diese molare Basizitat u. damit dic Entschwefelung. Ein Austausch gleichcr 
Prozentsatze von CaO durch BaO yermindert die Basizitat u. die Entschwefelung. 
Die Entschwefelungswrkg. einer Schlacke hangt mehr mit dem molekularen Ver- 
luiltnis der Basen zu den Sauren zusammen ais mit dem Prozentgeh. der anwesenden 
Basen u. Sauren, ganz besonders wenn eine Substanz mit hohem Mol.-Gew., wic BaO, 
eingefuhrt wird. Der Oberflachenkontakt yon Schlacke u. Metali ist sehr wichtig, 
was man aus dcm Betrag der S-Entfornung ersehen kann, wenn Fe-Kiigelchen durcii 
Schlacke fallen. Unter gleichen Bedingungen der Temp., der Metali- u. Schlacken- 
menge u. der S-Konz. werden 60—80% S in weniger ais 5 Min. beim Schlacken- 
durchfallen von der S-Menge entfernt, die im Badvers. in 60 Min. isoliert wird. BaO 
ist rund %  so wirksam wic ein gleiches Gewieht CaO bei der S-Reinigung u. dem 
Fliissigmachen yon Si02 u. A1,03. Es wurde nicht crmittelt, ob die molare Basizitat 
der Hochofenschlacke durch Zusatz von BaO so erhoht werden kann, daB ein merk- 
barer Effekt auf die Entschwefelung ausgeiibt wird, ohne daB dabei eine aus anderen 
Gesichtspunkten zu viscose Schlacke entsteht. (Blast Furnace Steel Plant 17. 548 
bis 554. April. North Central Experiment Station, U. S. Bureau of Mines.) WlLKE.

Hermann Unger, Nickclłeąiertes Gufleiscn. Die neuesten Unterss. auf diesem 
Gcbiete, besonders die yon der International Nickel Co. durchgefiihrten wissensebaft- 
liehen Arbeiten, werden beschrieben. Eines der bekanntesten Merkmalo des Ni- 
legierten GuBeisens besteht in einer kornyerfeinernden Wrkg. u. der damit bedingten 
GleichmaBigkeit des Gefiiges bei yerschiedencn Wandstarken, wozu jioch eine Ver- 
ringerung der Empfindlichkeit des Gefiiges gegen Abschreckwrkgg. hinzukommt. 
Um die Abschrcckwrkg. zu yerhindern, ist es erforderlich, sofern Ni zugesetzt wird, 
den Si-Geh. niedriger zu bemessen, indem man 1% Ni gleich 1/2%  Si setzt. Ni wirkt 
giinstiger ais Si auf den gebundenen C-Geh. ein, denn mit steigendem Si-Geh. ist dic 
Abnahme des gebundenen C-Geh. viel groBer ais bei Verwcndung von Ni. Verss. 
haben gezeigt, daB bei entsprechend hoch bemessenem Ni-Geh. sogar ohne Si rioch 
eine gute Bearbeitbarkeit des Probestiickes crziclt werden kann. Wenn auch Ni u. 
Si sich in bezug auf ilire Einw. auf C sehr ahnlich yerhalten, so sind die beiden Elemente 
sehr yerschieden in bezug auf dio Formbeeinflussung des ausgescliiedenen Graphits. 
Was den EinfluB des Ni auf die mcchan. Eigg. u. die Bearbeitbarkeit des GuBeisens 
anbetrifft, so ist er infolge der erzielten GleichmaBigkeit des Gefiiges auch boi ver- 
schiedenen Wandstarken zu bejahen, wie auch andererscits durch die hóhere D. des 
Gusses bei yerminderter Neigung der Bldg. poroser Stellen. Die besten Hiirte- u. 
Bearbeitungsfaktorcn stellen sich bei einem gebundenen C-Geh. von etwa 0,80% ein. 
Sind der Si- u. der gesamte C-Gch. hoch, so ist der Anteil an gebundenem C geringer 
u. die hartesteigernde Wrkg. des Ni tritt weniger in Erscheinung. Der gróBere Ver- 
schleiBwiderstand eines Ni-legierten GuBeisens ist wichtig bei Autozylindern. Bei 
ycrschlciBfestem GuBeisen wird oft ein Cr-Zusatz erforderlich sein, wobei sich dic 
giinstigsten Ergcbnisse bei der Verhaltniszahl 3 Ni auf 1 Cr ergeben. Der Fl.-Grad 
des Fe, ebenso dic Scliwindung werden durch Ni kaum bemerkenswert beeinfluBt, 
so daB Form- u. GieBpraxis nicht yerandert zu werden brauchen. (GieBerei-Ztg. 26. 
181— 88. 1/4. Berlin.) W lLKE.

Clifford C. Duell, Magnetische Untersuehungen von Kohlenstoffstahl. Beim Er- 
hitzen yon Zementit enthaltenden Stiihlen findet ein Fali des Magnetismus von 150 bis 
220° statt. Beidc Enden des Bereiches sind undeutlich, der Fali ist nachweisbar, u. 
erstreekt sich iiber einen gróBeren Bcreich ais die Verteilung des Carbids anwacbst. 
Die Hypothese wird aufgestellt, daB C in a-Fe 1. ist, aber nicht das Carbid, u. daB der 
Fali des Magnetismus durch bestimmte C-Atome yeranlaBt wird, die kein Carbid bilden 
u. bei dieser Temp. in Lsg. gehen. In  nur Martensit enthaltenden Stahlen wjrd der 
Punkt yermiBt, aber ein neuer erscheint bei 300°. Dies entspricht der Bldg. yon Eisen- 
carbid, u. fallt mit der Troostitbldg. aus Martensit zusammen. Martensit wird ais ein 
krystalloides Materiał definiert, das entsteht, wenn eine feste Lsg. in y-Fe mit solcher
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Sclmclligkeit abgekiihlt wird, daB das y-Fe sieh in a-Fe umwandclt, aber keine chem. 
Verb. oder feste Lsg. aus dem Legierungselement je nach dem Fali entsteht. Zementit 
ist eine bei allen Tempp. unter 743° stabile Verb., u. bei richtiger Warmbeliandlung 
unter dieser Temp. kann Fe vollkommen in Carbid ubergefuhrt werden. Vf. schlagt 
auch vor, die Nomenklatur der krit. Punkte abzuandern. Sie werden nieht immer in 
der Reihenfolge A clr 2| 3 odes A  r3l 2l x durchlaufen, sondern unter Umstanden in jeder 
niógliclien. Er schlagt vor: A ca u. A ra fiir die kórperzentrierte-flachenzentrierto 
Anderung (a fiir allotrop.), Am (m fiir Magnetismus) fiir die magnet. Anderung, die 
vollkommen revcrsibel ist u. deshalb nur einen Index benótigt, u. A cp u. A rp (p von 
Perlit) fiir die augenblickliche ^Lj-Transformation. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
15. 630—51. April. Schofield Barracks, Honolulu, United States Anny.) WlLKE.

Raymond H. Hobrock, Oberflaclienharlung von Spezialstalilen mit Ammoniakgas 
unter Druck. Die Beziehungen, die zwischen dem Druck des NH3-Gases, der Hartę, 
der Hartetiefe u. der Hartelinie bestehen, wurden untersucht. Die giinstigste Harte- 
temp. wurdo schon friiher zu 470° ermittelt u. wird konstant bei diesen Verss. an- 
gewandt. Die Behandlungszeit schwankte von 2— 100 Stdn. u. der NH3-Gasdruck 
von 1 at bis 600 mm Hg iiber atmosphar. Druck. Die benutzte Legierung enthielt
0,38—0,43% C, 0,20—0,30% Si, 0,40—0,60% Mn, 1,60— 1,80% Cr, 1,00— 1,25% Al,
0,15—0,25% Mo u. 0,30—0,60% Ni. Die Vcrss. ergaben, daC die Druckerhóhung dio 
Zeit nieht viel iindert, die zur Errcichung der maximalcn Oberflachenharte notwendig 
ist. Die Druckerhóhung ergibt etwas geringere Hartę auf der Oberflache, wenn die 
Behandlung uber 25 Stdn. ausgedehnt wird, erhóht aber die Einsatztiefe betrachtlich, 
u. gestattet die Erreichung einer hohen Hartę in fast jeder Tiefe, entsprechend dem 
Gasdruck u. der Behandlungszeit. Die groBc Einsatzharte bei der N2-Behandlung 
der Spezialstahle kann nieht allein durch die Beobachtung der Eisennitride erklart 
werden, obgleich die Bldg. dieser Nitride die Hartę zu einem betrachtlichen Grade 
erhoht. Die Harteanderung bei der Nitrierung von elektrolyt. Fe kann so z. B. ver- 
anlaflt scin durch eine Anderung in der absol. Kohasion des Fe selbst, oder durch die 
Bldg. von dazwischenliegenden Teilchen, die die Bewegung der Kórner langs der Gleit- 
ebencn verhindern. Aus der Krystallnatur der Eisennitride heraus kann die Hartę 
sehr gut in diesem Sinne mit zu einem grofien Teil erklart werden, u. zwar nieht allein 
wegen ihrer Verteilung auf den Gleitebenen selbst, sondern wegen ihrer Netzbldg. 
Diese nadelfórmigen Krystalle des Eisennitrids reichen durch andere Kórner u. unter - 
stiitzen so die Bldg. kleiner Korner, die ihrerseits wieder zur Harteerhóhung beitragen. 
Die C-Stahle zeigen nieht die groBc Harteerhóhung wie Fe, da sie schon durch den 
Zementit einen gleichartig gebauten Bestandteil besitzen. Es scheint daher bei den 
Spezialstahlen, daB kein groBer Teil der Hartę auf die Nitride zuruckzufiihren ist. 
Man muB also eine Erklarung in der Wrkg. auf die Legierungsbestandteile suehen. 
So wird Aluminiumnitrid bei der NH3-Behandlung gebildet, das sehr stabil ist. Diese 
Krystallchen sind aber anfangs so klein, da sie aus dem in fester Lsg. vorhandenen 
Al entstehen, daB sic keinen EinfluB auf die Gleitebenen haben. Werden diese Krystalle 
aber etwas groBer ais ein Einkrystall des umgebenden Fe, so tritt die Wrkg. deutlich 
zutęige, um allerdings den Maximalwert des Einflusscs dann zu iibcrschreiten, wenn die 
TeilchengróBe so bedeutsam wird, daB sie die GróBe der Kórner selbst erreicht. Mit 
dieser Theorie lassen sieh alle Erscheinungen erldarcn. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 15. 543—68. April. Lafayetto [Ind.], Purdue Univ.) W iLK E .

C. H. Herty jr. und G. R. Fitterer, Stalildesorydation mit Silicium. Die Funktion 
des Si im bas. Siemens-Martinofenverf., die Ergebnisse iiber eine Unters. des Des- 
oxydationsverlaufes beim Stahl durch Si-Anwendung, sowie die Bldg. u. Ausscheidung 
der Silicate werden mitgeteilt. Bei der Desosydation mit Si tritt zuerst eine Si02- 
Bldg. ein. Si + 2 Fe ^  Si02 + 2 Fe, u. die so gebildete Si02 wirkt ais FluBmittel, 
lóst FeO aus dem Stahl u. bildet ein Ferrosilicat. Die Einschlusse des Fe entbielten 
etwas MnO, das scheinbar ais gel. MnO vor dem Si-Zusatz im Stahl war. Die FluB- 
wrkg. der SiO, ist fiir die Stahlherst. von groBer Bedeutung, denn ein groBer Teil der 
Stahldesosydation findet durch das Herauslósen des MnO u. FeO durch die Si02 statt. 
Da die Ferro- u. Manganosilicate unl. sind, steigen sie im Stahl enrpor, u. durch diese 
zweifache Wrkg. wird der Stahl gereinigt. Die Silicatteilchen im Stahl wirken wie eine 
Schlackenphase, u. es stellt sieh ein Gleichgewicht zwischen Schlacke u. Schmelze ein. 
FeO wird in der Schlacke nur so lange aufgenommen, bis ein Gleichgewichtsverhaltnis 
mit der Schmelze erreicht ist. Daraus ergibt sieh, daB vollstandige Stahldesoxydation 
durch FluBmittel nieht erreicht werden kann, solange freies FeO in den Einschliissen
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ist. Die einzige Bedingung, bei der vollkommene Entfernung der Eisenoxyde statt- 
finden kónnte, wurde ein bei der Desoxydation gebildetes, absol. unschmelzbares u. 
unl. Materiał sein. Aus den Badbedingungen kann gefolgert werden, daB die hoch Fe- 
oder Mn-haltigen Silicate aus dem Bade schneller ausgesohieden werden, ais die hoch 
Si02-haltigen Teilchen, da sic einen tiefen F. mit entsprechend hoherer Neigung zum 
Zusammenballen haben. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 569— 88. April. Pitts- 
burgh, Bureau of Mines.) WiLKE.

F. T. Sisco, Stahlfehler in der Luftfahrt. Dic Verff., die bei der Unters. der Fehler 
angewandt wurden, u. die bisher festgestcllten Fehler werden ihrem Ursprung nach be
schrieben. Typ. Ursaehen der Fehler, auf dereń eingehendc Beschreibung hier nur 
hingewiesen werden kann, sind: falsche Herstcllungsyerff. bei einwandfreiem Materiał, 
innere Fehler, wie nichtmetall. Einschliisse usw., Nahte u. andere Oberflachenfehler, 
yerschiedcnartige Fehler, die auf fehlerhaften Stalli mit groBen Kórnern, Seigerung 
u. Bandbklg. zuriickgehen, falsche Warmbehandlung u. fehlerhaftes SchweiBen. Zahl- 
reiche Abb. ergiinzen die Arbeit. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 15. 589—629. April. 
Dayton [Ohio], Air Corps, Wright Field.) W ltKE.

Stewart J. Lloyd, Alkalisc.h-eleklrolylischcs Jiisen. Auf Grund seiner Kontroll- 
verss. bestatigt Vf. die Reproduzierbarkeit u. Richtigkcit des Verf. von E stelle 
(vgl. A. P. 1 275 161 [1918]) zur Herst. von Eisen durch Elektrolyse von in Alkali 
suspendiertem Eisenhydrosj^d u. beschreibt eine Methode zur Regenerierung des alkal.1 
Mediums durch Kalkmilch. An Hand der Laboratoriumsverss. werden die Her- 
stellungskosten bercchnet. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 55. 7 Seiten. Sep. 30/5. 
Alabama, Univ.) H a n d el .

J. Newton Friend und W. E. Tliorneycroft, Der Widersłand des Zinks gegen 
Ehidriicke. (Eine voriaufige Mitteilung.) Beim Vergleich der Hartę nach der Br in e ll- 
Methode ist es ublich, eine gleichbleibende Belastung anzuwenden u. dann den Durch- 
messer des hervorgerufenen Eindruckes zu messen. Es ist nun durchaus wahrscheinlich, 
daB man sehr niitzliche Ergebnisse erzielt, wenn man die Belastung ermittelt, die not- 
wendig ist, eine bestimmte Deformation in einer bestimmten Zeit zu erreichen. Vff. 
haben daher eine Maschine zur Anwendung bei rclativ weichen Metallen entworfen, 
die eine Gewiehtsbelastung hat u. bei der die Wrkgg. der veranderten Belastung, Dauer 
der Belastung u. Temp. auf die Deformation bestimmt werden kann. Der Eindruck 
wird durch einen Stahldorn (45°) bewirkt. Fiir die angewandten Belastungen ergab 
sieh eine Beziehung bei konstanter Temp. zwischen der Eindrucktiefe D, der an
gewandten Belastung L  u. der Dauer 0  der angewandten Belastung, die etwa wie folgt 
lautet: D =  a L v 0 m, wobei a die durch die Belastung von 1 kg wahrend 1 Sek. hervor- 
gerufene Tiefe des Eindruckes bedeutet, p ist eine Konstantę. Dio Bcdeutnng von m 
bedarf weiterer Unterss. Die a-Temp.-Kurvc zeigt bei Zn eine Riclitungsiinderung 
bei 160— 170°, was bemerkenswert in Hinsicht auf die angenommene Allotropie des 
Zn ist. Die Unters. wurde nur mit geringer Belastung ausgefuhrt. Frbeman, Si X,BERS 
u. B randt (U. S. Bureau Standard Soc. Papers 1926. Nr. 522. 661— 95) konnten bei 
Brincllunterss. keine Anderungen feststellen, wohl aber K. E. B ingham  (C. 1921. 
I . 348) bei anderen Unterss. (Metal Ind. [London] 34. 347— 48. 5/4. Birmingham, 
Central Technical College.) WiLKE.

J. Newton Friend und W. E. Tliorneycroft, Die Silbergehalle der Proben von 
altem und miltelalferlichem Blei. Das vorróm. Pb scheint eine Entsilberung nicht 
durchgemacht zu haben. Die engl. Netzgewichtc haben ungefahr den gleichen Ag- 
Geh. wie verschiedene róm. Proben, was aber in Hinblick auf den niedrigen Ag-Geh. 
des Somcrset-Bleiglanzes leicht erklarlich ist. Die spartan. Figurchen hatten den 
hóchsten Ag-Geh. Die Ag-Gehalte der róm. Pb zeigten groBe Schwankungen. Die 
Proben von Merlins Hóhle u. der Blagdenstein (Somerset) enthielten fast so viel 
Ag wie die agjrpt. Netzgewichte u. kónnen kaum einen EntsilberungsprozeB durch- 
gemacht haben. In deutlichem Gegensatz hierzu sind 2 Flintshire-Steine u. die Pb- 
Bleche von Bath u. Caerleon , die eine sehr starkę Entsilberung anzuzeigen seheinen, 
Die mittelalterlichen Pb zeigen in ahnlicher Weise groBe Schwankungen im Ag-Gehalt. 
Eine Probe aus G l a s t o n b u r y  ist allem Anschein nach nicht behandelt worden. 
Untersucht wurden u. a. folgende Pb-Sorten: summer. (0,0131% Ag), agypt. Pb- 
Netzgewichte (0,0282), assyr. (0,011%), aus Sparta (0,0568%). engl. Pb-Netzgewlchte 
250 v. Chr. (0,0077), aus Cyrenaika in Afrika 100 (0,012%) usw. (Metal Ind. [London] 
34. 273—74. 321—23. 29/3. Birmingham, Central Techn. Coli.) WiLKE.
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Clement Blazey, Bruchigkeit in  arsenhalligem Kupfer. In  einer fruheren Arbeit 
(C. 1927. I. 2941) konnte dio Ursache der Bruchigkeit nicht crmittelt werden. In 
der yorliegenden Arbeit werden nun Unterss. besehrieben, die sich mit der Wrkg. 
ciniger anderer Elcmcntc auf Cu beziehen. Dabei ergab sich, daB B i unter bestimmten 
Bcdingungen eine Bruchigkeit hervorrufcn kann, die der in der friiheren Arbeit be- 
schriebenen bemerkenswert iilmlich ist. P  u. Sb weisen diese Eig. nicht auf. Beim 
Anlassen k. gewalzter Bander trat dio Bruchigkeit bei dem Cu auf, das 0,0044, 0,0036 
u. 0,0030 Bi enthielt. Die Neigung zur Bruchigkeit wird durch Umschmelzen entfernt. 
Wird hierbei P zugegeben, so ist ein einmaliges Umschmelzen geniigend, sonst ist 
mehrmaliges Schmelzen notwendig. Liegt das Metali in der Form einc-s feinen Drahtes 
vor, so wird die Bruchigkeit durch lang anhaltendes Erhitzen in H , bei einer hohen 
Temp. aufgehobcn. Vf. iiimmt an, daB Bi unter diesen Bedingungen fliichtig ist. 
Langes Erhitzen in einer oxydierenden Atmospliarc hatte keinen EinfluB. Die Schmelz- 
yerff. bei diesen Verss. sind nicht mit denen im groBen zu vcrgleichen. Es wurde 
der Zusatz von bis zu 0,1% Sb u. bis zu 0,1% P, allcin oder zusammen, zu einem 
gegossenen 60-lbs-Block versucht, ohne daB eine schlechte Wrkg. auftrat. Die Bruchig
keit wurde also auch in nicht As-haltigcm Cu angetroffen. (Metal Ind. [London] 
34. 291—93. 22/3. Port Kembla, N. S. W., Australia, Metal Manufactures Pty, 
Ltd.) W il k e /
i W. T. GriffitłlS, „Theorie", „Praxis“ und Nickel. Nach einer Erklarung des 
Namens Nickel, einer Beschreibung der Erfindung des MOND-Carbonyl-Verf. u. seiner 
Ausfiihrung in der Praxis sowio der Anwendung des Ni bei der galyan. Metallabscheidung 
werden dio Ni-Fe-Legierungen, besonders ihre Anwendung in Unterseekabeln, die 
Inyarlcgierung, weiter die Ni-Cu-Legierungen, die Ni-Cr-Legierungen sowie die Entw. 
der Fabrikspraxis kurz behandelt. (Metal Ind. [London] 34. 363;—65. 399— 400. 
12/4. 19/4.) W il k e .

D . R. Tullis, Renesie Fortschritfe in  der liaffinierung von zweitem Aluminium. 
Nach dem Yorbereiten des Materials einschl. Magnetscheidung u. Brikettierung findet 
das Schmelzen unter Umstanden unter Anwendung von FluBmitteln statt. E in guter 
Ingot aus zweitem Al sollte mindestens 80% Al, nicht mehr ais 1,2% Fe u. nicht mehr 
ais 0,5% Pb oder Sb enthalten. Cu u. Zn konnen je zwischen 6—10% vorkommen, 
wobei Si niemals mehr ais 1,0% betragen sollte. Die nichtmetall. Verunreinigungen 
sind im allgemeinen in Betriigen yon 1— 2% yorhanden, wobei A1203 allein bis zu 
1,5% u. C in Form von A1C von 0,1—0,3% anwesend sein kann. Das sich ergebendo 
Metali wird vom Schmelzofen in den Raffinationsofen ubergefiihrt, der einem kleinen 
Bessemerkonverter iihnlich sieht u. mit einem feuerfesten Materiał yersehen ist, das 
frei von C oder C-Vcrbb. ist. Eine Ideine Menge einer katalyt. Legierung wird zum 
Schmelzbad zugegeben, um das Gleichgewicht zwischen Metali u. gel. Gasen zu stóren. 
Das Metali ist nun zur Raffination fertig, dio mit Cl-Gas u. Cl-Verbb. ausgefulrrt wird. 
10—20 Min. wird das Metali mit Cl ,,verblascn“ , dabei findet eine Temp.-Erhohung 
Btatt. Am Schlufl der Reinigung befindet sich auf der Obcrflache ein weiBes Pulver. 
Diese Cl-Gasbehandlung entfernt auBerordcntlich wirksam gel. u. teilweise gel. Gase. 
Nach dieser Behandlung werden zwecks Kornyerfeinerung Cl-Verbb. angewandt, 
um kleine Mcngen gceigneter Elemente in statu nascendi einzufiihren. Die Korn
yerfeinerung ist so stark, daB mit unbewaffnetem Auge Kórner nicht zu entdecken 
sind. (Metal Ind. [London] 34. 339— 41. 371—72. 12/4.) WlLKE.

A. Glazunov. Uber die Gewinnung von Gold aus Meericasser. Zusammenfassender 
Bcricht iiber Ort, Art u. Menge der Vorkk., sowie iiber die Best. u. Gewinnung. — 
Literatur. (Chemicke Listy 23. 188—93. 25/4.) Mau tner .

Ernest A. Smith. Die Eigen-schaften von industriellen Goldlegierungcn. Nach 
einer geschichtlichcn Einlcitung werden dio Zus. der Goldschmicdlegierungen, ihre 
Farbę, FF. u. Konst., sowie dann die Eigg. der Au-Legicrungcn weiter besehrieben. 
Die Hartę, Dehnbarkeit, Duktilitat, Zahigkeit, die Wrkgg. der Kalkbearbeitung, 
das Anlassen, die Verhinderung der Oxydation u. WeiBgold. (Metal Ind. [London] 
34. 342—44. 352. 373—74. 12/4.) W il k e .

Mc Culloeh, Monel-Metall. Einige Bemerkungen iiber Schmelzen und Giepen. 
Die Schmelzdauer bei einer 250-lbs-Charge sollte 2 Stdn. nie uberschreiten. Hat das 
Metali die GieBtemp. von etwa 1500° erreieht, so werden 5 Min. vor Entfernung der 
Tiegel aus dem Ofen 2 Ib Si ais Desoxydationsmittel u. vor dem GieBen 5 oz. Mg 
zugesetzt, wobei letzteres mittels eines Stabes auf den Tiegelboden gebracht wird. 
Die Desosydation bewirkt scheinbar ein Fallen der Fl., daher muB schnell gegossen
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werden. Bei diinnen GuBstiicken muB zur Erlioliung der Fl. mit einem hóliercn Si- 
Geh. gearbeitet werden. (Metal Ind. [London] 34. 325—26. 29/3. Cathcart, Glasgow,

J. G. Grundy, Die Eignung der verschiedenen Metatte und Legierungen fiir Fdrberei- 
maschinen. (Metal Ind. [London] 34. 303—04. 22/3. —  G. 1929. I. 797.) WlLKE.

Claude L. Clark und Albert E. White, Die Stabilitat der Metalle bei erholiten 
Temperaturen. Die Unters. wurde zu dem Zweck unternommen, um 3 Fragen beant- 
worten zu kónnen: Welche Beziehung, vorausgesetzt daB uberhaupt eine vorhanden 
ist, besteht zwischen den Ergcbnissen aus den zeitlick kurzeń Zug- u. den zeitlieli 
langen Kriechverss.; welche Faktoren beeinflussen dio Stabilitat der Metalle bei lióheren 
Tempp.; welche matbemat. Beziehung besteht zwischen den beim zeitlieli langen Vers. 
angetroffenen Variablen. In  bezug auf die erste Frage wurde beschlossen, ganz gleich 
ob eine Beziehung zwischen diesen beiden Priifverff. besteht oder jiicht, den Tcmperatur- 
bereieh zu betrachten. Ist die angewandte Temp. bei oder unter der Gleichkohasiv- 
temp., die fiir reine C-Stalile bei 316° u. hóher liegt, dann besteht eine Grenzkriech- 
belastung, u. diese liegt sieher entweder bei oder iiber dem Proportionalitiitsgrenzwert, 
wie er durch den sorgfaltig ausgefiihrten kurzeń Zugvers. bestimmt wird. Ist die an
gewandte Temp. iiber der Gleichkohasivtemp., dann besteht keine absol. Grenzkriech- 
belastung, u. so kann dementsprechend keine Beziehung zwischen den beiden Unterss. 
in diesem Temperaturbereieh bestehen. In diesem Zusammenliang jedoch zeigen die 
Feststellungen der Arbeit, daB Belastungen, die Perioden von ungefahr 10 000 Stdn. 
zur Hervorrufung des Bruches in diesem Temperaturbereieh benótigen, allgemein von 
der gleichen GroBenordnung sind wie die Werte fur die Proportionalitatsgrenze der 
Stahle bei den gleichen Tempp. Deshalb sind sorgfaltig ermittelte Werte fiir die Pro
portionalitatsgrenze sehr niitzlich, da sie die Belastungen darstellen, bei denen nach 
sehr Ianger Zeit Brueh eintritt. Betreffend der Proportionalitat ist jedoch bei ihrer 
Aussuchung aus dem Schrifttum mit Vorsicht zu verfahren. Entsprechend den ver- 
schiedenen Apparatetypen, die fiir die Best. der Proportionalitatsgrenze benutzt werden, 
sehwanken die ermittelten Werte fiir denselben Stahl oft betrachtlicli. Die Griinde fiir 
die Einteilung des Tcmperaturbereiehes in 2 Teilen je nach dem Bestehen einer Be
ziehung zwischen Kurz- u. Langpriifungen sind: Bei Tempp. unter der Gleichkohasiv- 
temp. ist die krystalline Pliase schwaclier ais die sog. amorphe Phase, u. das Metali 
verha.lt sich wie eine vollkommen krystallin, Substanz, d. h. es ist vollkommen elast. 
oder beinahe so, u. jede Deformation findet vor allem im Krystall statt. Da die elast. 
Kórper bestimmte Proportionalitatsgrenzen u. kein FlieBen unterhalb dieser Belastung 
besitzen, so zeigt der Stahl bei dieser Temp. die gleichen Eigg. Oberhalb der erwahnten 
Temp. wird aber die sog. amorphe Phase schwaclier u. der Stahl zeigfc die Eigg. eines 
viscosen FlieBens. — Wenn man die Faktoren betraclitet, die die Stabilitat der Metalle 
bei erhóhten Tempp. beeinflussen, so miissen wieder 2 Temperaturbereiche betrachtet 
werden. Die Stabilitat eines Metalles kann nur durch Erhóhung der Festigkeit oder 
Entfernung der sehwachsten Torhandenen Phase vergroBert werden. Da die schwachere 
Phase im Stahl sich bei einer bestimmten Temp. andert, so miissen sieli mit der neuen 
Phase auch die Faktoren, die die Beeinflussung bei dieser Temp. ausiiben, andern. 
Wird Stabilitat bei jeder Temp. unter der Gleiehkohasivtcmp. gewiinscht, so konnen 
die folgenden Wege eingesclilagcn werden: 1. Der Zusatz oder Bldg. einer Verb. oder 
eines Bestandteiles, der mit der Grundmasse nicht in feste Lsg. geht. 2. Zusatz oder 
die Bldg. einer Verb. oder eines Bestandteiles, der die Menge des amorphen Materiales 
zwischen den Krystallkornern im Metali vermehrt. Soli die Stabilitat im hoheren 
Temperaturbereieh vergroBert werden, so lauten die Bedingungen wie folgt: Ver- 
minderung der amorphen Substanz u. Festigung der amorphen Grenzen. Ni ais ein 
Kornverfeinerer erhóht die Stabilitat des Staliles unterhalb der Gleichkohasivtemp. 
u. erniedrigt sie aus dem gleichen Grunde oberhalb dieser Temp. Carbidbildner, wie 
Cr, W, V u. Mn, erhólien die Stabilitat unter dieser Temp., da die Carbidteilcken des 
krystalline Gleiten verzogern, u. auch oberhalb, da dann die Carbidteilchen an den 
Korngrenzen das piast. FlieBen yermindern. —  Bei der Betrachtung der Beziehung 
zwischen den Variablen beim Kriechvers. wurde folgende Gleichung gefunden: 
y =  a xb, wobei bedeutet y der Zug in lb je sq. in., x die Dauer in Stdn., u. b 
konstanten. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 670—714. April. A:

F. Fettweis, Die Kerbschlagprobe. Entmcklung und Kritik. D. 
in folgende Abschnitte: Geschichtliches; Wesen der Kerbschlagprobe ató Bięjge ,̂ 'ItefK ; ■ g

Messrs. Weir [Ltd.].) W i l k e .

Univ. Michigan.)
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u. Schlagprobe; Maschinen, App. u. Verff.; Beat. des FormSnderungsbruchvorganges; 
Erklarungsverss. fiir das Auftreten verschiedener Brucharten; Kerbscklagprobe u. 
Ahnlichkeitsgesetz; Abliangigkeit der Schlagarbeit von Temp., Versuchsgeschwindig- 
keit w. Probenform, Reduktionsformeln; Messung des Biegewinkels, der spezif. Quer- 
s e h n itts v e rze iT u n g  u. des FlieBraumes; Kraftverlauf beim Schlagycrs.; Abliangigkeit 
der Kerbzahigkeit von Gefiige, Warmebehandlung u. chem. Zus.; Kaltrccken, Altern 
u. AntaBsprodigkeit; Zusammenhang zwischen Kerbziihigkeit u. andercn Festigkeits- 
eigg.; Mangel der Kerbschlagprobe; Verbesserungsvorschlage u. Zusammenstellung 
des Schrifttums. Die Einzelheiten miissen in der eingehenden Arbeit nachgeselien 
werden. (Arch. Eisenkuttenwesen 2. 625— 74. April. Bochum.) W lLKE.

J. L. Anderson, Entwicklung und Fortschritt des mechanischen Gasschweipens. 
(Acetylene Journ. 30. 411— 17. April. New York, Air Rcduction Sales Co.) W i l k e .

Edmund R. Thews, Die Weichlote. Die Eigg. der Weichlote, die Sparlote, die 
Verunreinigungen des Lótzinns, der EinfluB der GieBmethoden auf das Aussehen 
des Lótzinns, Cd-, Zn-Cd- u. Pb-Cd-Zn-Lote u. die leicktschmelzenden Lotlegierungen 
sind die einzelnen Erórterungspunkte der Abhandlung. (GieBerei-Ztg. 26. 189—97. 
1/4. Philadelphia [Pa.].) ' W lLKE.

G. E. Gardam, Verchromen. Eine Ubersicht iiber die veróffenllichten Mitteilungen. 
Es werden die benutzten Bader, das Anhaften der Ndd., die Pb- u. Fe-Anoden, die 
Eigg. u. Anwendungen des elekwolyt. abgeschiedenen Cr, vor allem die Hartę, zu- 
sammenfassend behandelt. (Metal Ind. [London] 34. 299— 301. 22/3. Woolwich, 
British Research Department.) W lLKE.

J. W. Perring, Gahanisierungsfabrik. Die verschiedenen Behalter fiir die Bader, 
ihre Auswah], Eigg., Kosten usw., die einzelnen Erhitzungsyerff. fiir die Lsgg. u. die 
Anlage einer galvan. Fabrik werden erortert. (Metal Ind. [London] 34. 345— 46. 5/4.) W l.

G. D. Bongough, J. M. Stuart und A. R. Lee, Die Theorie der meiallisclien 
Korrosion im Lichte quantitaliver Messungen. I I .  Mitt. (I. Mitt. vgl. C. 1927- I I .  2710.) 
Typ. Korrosionszeitkuryen fiir angelassenes Zn in Leitungswasser u. einer Reihe von 
KCl-Lsgg. unter einer Atmosphiire von 0 2 bei 25° wurden aufgestellt. Die Kurven 
haben gcwohnlich einen kurzeń Tcil, der sich von 0 bis zu 2 oder 3 Tagen erstreckt u. 
konkay aufwiirts ist. Wahrend dieser Zeit ist es wahrscheinlich, daB ein negatives 
Elektrodenpotential an bestimmtcn isolierten Teilen der Metalloberflache aufgebaut 
wird, bis es ein Maximum erreicht, das durch die Untersuchungsbedingungen festgelegt 
ist. Dieses Potential ist mit dem órtlichen 0 2-AusschluB yon der Metalloberflache durch 
die allmahliche Anhaufung yon gefallten Korrosionsprodd. yerbunden. Ist der Aus- 
schluB yollkommen, so ist der maximale Wert erreicht u. bleibt dann konstant. Die 
kurzeń anfanglichen Teile der Kurven gehen allmahlich in dic 2. Teile iiber, die in der 
Form entweder linear, oder cxponentialsind. Dic Exponentialform liegt bei Bedingungen 
vor, in  denen die 0 2-Zufuhr reichlich ist, u. der Hauptkontrollf aktor ist das Verschwinden 
der Cl-Ionen aus der Lsg. Bei 760 mm Druck werden diese Bedingungen nur in Lsg. 
sehwacher ais rund Viooo"n - erhalten. Die lineare Type ist venvirklieht unter Be
dingungen, in denen 0 2 der IControllfaktor ist, d. h. in Lsgg. stiirker ais rund 1/a0oo-n- 
in 12,5 cm-Bclialtern. Diese Type wird auch erhalten, wenn H 2-Gas entwickelt wird. 
Die letzten Teile der Kurven sind fast gerade Linien mit geringer Neigung gegen die 
Horizontale. Bei dest. W. u. Lsg. von 1/20 0oo-n- °der weniger wird wenig oder kein 
H 2-Gas aus der Fl. entwickelt, aber bei Lsgg. mit 2/iotwo"n ' u. konzentrierteren er- 
scheint stets H2-Gas, ausgenommen wenn sehr reines Zn angewandt wird. Die Form 
der Gasentw.-Zeitkuryen wurde in einigen Lsgg. bestimmt u. kann durch die Hypo- 
these erklart werden, daB das Cberpotential, wie es durch metali. Verunreinigungen 
hervorgerufen ■wird, der bestimmende Faktor ist. Das Verhaltnis der Gesamtkorrosion, 
die durch dic Gasentwicklungstype der Korrosion heryorgerufen wird, schwankt 
zwischen rund 5 u. 15% fiir Lsgg. zwischen 000-n. u. x/10-n. Die Kurven der Gesamt
korrosion sind in der Form nicht exponential, wahrscheinlich weil ein anderes łon ais 
Cl an dem Korrosionsvorgang mit teilnimmt. Die Neigungen der geradlinigen Teile der 
Kurven, d. h. die Korrosionsbetrage, die in yon 0 2 beeinfluBten Unterss. erhalten werden, 
hangen nicht nur yon der 0 2-Zufuhr ab, sondern auch yon Konz. der Lsg. Die moglichen 
Erklarungen fiir diese Erscheinung werden besprochcn. Der Gesamtkorrosionsbetrag 
fiir n. Stucke in W. yon 0,055 inko Leitfahigkeit ist nach 50 Tagen nur sehr gering. 
Es wird angenonnnen, daB dieser kleine Betrag teilweise auf Spuren nichtmetall. Yer- 
nnreinigungen zuriickgeht. Der Gesamtkorrosionsbetrag, wenn die Korrosionszeit- 
kurye der KCl-Lsg. fast horizontal geworden ist, hangt nicht yom 02-ZufluB ab, wohl
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aber von der Konz. der Lsg. u. dem Betrag der Entfernung der Cl-Ionen, so daB sie 
keinen Strom leiten konnen. Die Wrkg. der abgcsehiedenen Korrosionsprodd. auf die 
Schnelligkeit u. den Gesamtbetrag der Korrosion ist ais sehr klein fiir eine Zeit von 
100 Tagen vom Anfang des Vers. aus gerechnet, festgestellt worden. Die Korrosion 
wachst nicht gleichmiiBig mit der Konz., sondern erreieht ein Maximum u. fiillt dann. 
Der Gesamtkorrosionsbetrag in 7ioooo-n- KC1 wird nur wenig durch starkę Reinigung 
des Metalls beeinfluBt. diese geringe Wrkg. wird durcli die Unterdriickung der Gas- 
entwicklungstype der Korrosion heryorgerufen. In KCl-Lsgg. wird der Gesamtbetrag 
der Korrosion sehr durcli die Natur der metali. Oberflaehe beeinfluBt. Sehr bearbeitcte 
Fliichen geben schwankendere u. gewolinlich niedrigere Werte ais angelassene Ober- 
flachen. Es wurde festgestellt, daB ein Anlassen der Probestiicke wahrend einer Woche 
anf 250— 260° gut iibcrcinstimmende Resultate ergibt; die Oberflachenschichten des 
Stiickes zeigen dann eine feine polyedr. Struktur. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
121. 88—121. 1/11. 1928.) W ilk e .

J. C. Hudson, Atmospharische Korrosion von Melallen. Dritter {experime.nteller) 
Bericht an das Untersuehungskomilee fiir atmospharische Korrosion. (Britischer Verein 
zur Untersuchung der Nichteisenmetalle.) (Vgl. C. 1928. II . 492.) 16 versehiedene Metalle 
u. Legierungen: Cu, As-Cu, Cd-Cu, Sn-Bronze, Al-Bronze, 3 Messinglegierungen, N i, 
reines Zn u. Handels-Zn, Ni-Cr, 2 Cu-Ni-Legierungen u. Pb wurden an fiinf Orten 
yerschiedener atmosphiir. Eigensehaften in Form yon Drahten u. diinnen Plattcn 
der atmosphar. Korrosion ausgesetzt u. die Korrosion durch drci unabhiingige 
Methoden: die Best. der Gewiehtszunahme bei Exponierung der Proben im St e v e n s o n - 

Schirm, der Zunahme des elektr. Widerstands von Drahten u. des Gewichtsyerlustes 
von yoll exponierten diinnen Platten untersucht. — Die durch Best. der Gewichts- 
zunahme resultierenden Korrosion/Zeit-Kuryen sind bis zu 90 Tagen angenahert 
linear. Der Angriff war im Winter erheblich groBer ais im Sommer. Die Korrosions- 
geschwindigkeit schwankt bei den yersehiedenen Materialien yon 4,6 fiir N i bis 11,9 
fur Zn. Der Durchschnitt aller Metalle in Sommer u. Winter betragt 7,8. Die Gewichts- 
zunahme/Zus.-Kuryen waren fiir Cu-Ni-Legierungen (unter Sommerbedingungen) 
mit dem Ni-Geh. ansteigende gerade Linien. Durch Erhitzen von Cu-Drahten auf der 
Oberflaehe vor der Exponicrung erzeugte CuO-Filme hatten bei der Exponierung 
im STEVENSON-Schirm keine schiitzende Wrkg. —  Es werden die Anderungen der 
Korrosionsgeschwindigkeiten in yersehiedenen Jahreszeiten u. an den yersehiedenen 
Priifstellen miteinander yerglichen. —  Bei der Priifung im STEVENSON-Schirm schwankt 
die durchschnittliche Dicke der Korrosionsschicht von 15 -10-6 Zoll pro Jahr fiir As- 
u. Cd-Cu bis zu 719 ■ 10-8 Zoll pro Jahr fiir ein Kompositionsmetall der Zus. 63% Cu, 
36% Zn, 1% Pb. Daraus folgt, daB unter diesen Versuchsbedingungen die atmosphar. 
Korrosion keinen erheblichen EinfluB auf die mechan. Eigg. der untersuchten Materialien 
ausiiben kann. Cu, Cd-Cu, As-Cu, Sn-Bronze u. AJ-Bronze ergaben die kleinsten Ge- 
wiehtszunahmen. Fiir jedes Metali gibt es eine durch den W.-Dampfdruck seines 
Korrosionsprod. bestimmte krit. atmosphar. Feuchtigkeit, oberhalb dereń Konden- 
sation an der Oberflaehe stattfindet. Diese krit. Feuchtigkeit nahert sieh bei Al, Cu 
u. móglichcrweise auch Fe dem Sśittigungspunkt, weshalb in diesem Falle unter den 
Versuchsbedingungen nicht-hygroskop. Korrosionsprodd. entstehen konnen. — Es 
wird weiter der EinfluB von atmosphar. Verunreinigungen wie S-Verbb. auf die Korrosion 
gepriift. —  Dehnungsyerss. zeigen, daB der EinfluB der Korrosion auf die Bruehgrenze 
um ein mehrfaehes gróBer ist, ais sich aus der entspreehenden Gewiehtszunahme 
errechnet. Das Verhaltnis beider Werte ist fiir Ni, Cu u. Messing (70/30) 1,6; 4,6 u. 
4,2, so daB dem Ni bei mechan. Priifung eine erheblich giinstigere Position in der Reihe 
der untersuchten Metalle zukommt ais bei Priifung der Gewiehtszunahme. — Die 
Erhóhung des elektr. Widerstands der Metalle durch Korrosion ist genau proportional 
dem Gewicht an korrodiertem Metali u. kann daher ais ein MaB fiir die Korrosion an- 
gesehen werden. Fiir 80/20 Ni-Cr u. fiir Kompositionsdraht (63 Cu, 36 Zn, 1 Pb) 
sind die Widerstandsanderungen śiąuiyalent einer allseitigen Korrosionsschicht von 
78 u. 721 • 10“° Zoll pro Jahr, was bei Drahten yon 0,048 Zoll Durćhmesser einer Lebens- 
dauer von 300 bzw. 33 Jahren entspricht. Vergleichende Messungen der Widerstands- 
erhóhung u. der Abnahme der Bruchlast durch Dehnung bei der Korrosion gaben im 
allgemeinen eine recht gute Ubereinstimmung. — Es wurde ferner der Gewichtsyerlust 
von diinnen Platten, die in senkrechter Lage allseitig der Atmosphare wahrend eines 
ganzen Jahres ausgesetzt waren, gemessen. Aueh liierbei war die Korrosion aller 
Materialien nur gering. 80/20 Ni-Cu-Legierung war nach dieser Methode das geringst
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angegriffene Motali, fiir das sieli boi Platten von 1 mm Dieke eine wahrscheinliclie 
Lebensdauer von 1160 Jahren erreebnete. Blei, As-Cu, Cu (99,94%) u. Cd-Cu (zwischen 
letztercn beiden prakt. kein Unterschied) folgen in der Reihe. In  S-haltiger Atmo- 
sphare wurde Ni erheblich angegriffen. — Es wrurde die Verteilung des korrodierten 
Metalls auf den an don Platten anhaftenden u. don durch Regenwasser u. andere Ur- 
saelien gel. oder sonst irgendwie entfernten Antcil bestimmt. Bei Zn, Ni, 80/20 Ni-Cr, 
80/20 Cu-Ni u. 70/30 Messing war der gróBere Teil des korrodierten Metalls von der 
Probe entfernt, was auf eine gróBere Lóslichkeit bzw. geringere Adhiision der Kor- 
rosionsprodd. bei diesen Metallen ais bei den anderen Materialien schlieBen liiBt. — 
Fiir die Anderung der Korrosion mit der Zeit kónnen aus den Verss. noch keine end- 
giiltigen Scliliisse gezogen werden. Bei 99,94%ig. Cu konnte aber doch mit ciniger 
GewiBhcit eine Abnahmc der Korrosionsgeschwindigkeit mit dor Zeit beobachtet 
werden. Eine Steigcrung der Korrosionsgeschwindigkeit mit der Zeit wurde dagegen 
in keinem der untersuchten Falle festgcstellt. Es kann daher geschlossen werden, 
daB in der Mehrzahl der Pallo die Korrosion der Zeit direkt proportional ist. Im  Zu- 
sammenhang mit dieser Pragę wird die Ausbildung u. Dauerhaftigkeit einer schiitzenden 
Korrosionsschicht diskutiert. —  Es konnte in allen Fallen eine erheblich stilrkere 
Korrosion bei voll exponierten ais bei in STEVENSON-Schirmen exponierten Proben 
gemessen werden. Der Unterschied war bei Cu-reichcn Legierungen erheblich liohcr 
ais bei N i u. seincn Legierungen. — Die enge Parallelitat der Steigerung des elektr. 
Widerstands u. der Abnahme der Bruchgrenze liiBt auf eine selu' geringe Narbung 
u. interkrystalline Korrosion schlieBen. Die anormalen Abweichungen, die bei der 
Korrosion der'Messinge auftreten, werden durch eine Entzinkung des Materials erklart.
— Von allen Methoden wird der Erhóhung des Widerstandes der groflte Wert beigelegt, 
wo nur eine kleine UnregelmaCigkeit in der Verteilung des Korrosionsfilms u. etwaige 
interkrystalline Korrosion ais Fehlerąuellcn in Betraelit kommen. (Trans. Faraday 
Soc. 25. 177—252. Mai.) Cohn .

Henry S. Rawdon, Laboratoiiumskorrosionsversuclie an Fiu (leisen unter lesonderer 
Beruclcsichtigung von Schiffsplatten. Die Verss. in Seesalz- u. NaCl-Lsgg. durch an- 
dauerndes oder abwechselndes Eintauchen lieBen keine groBcn Unterschiede in dem 
Korrosionsverh. oiner Stahlreihe gegeniiber der Angriffsmethode erkennen. Kein 
ausgesprochener punktformiger Angriff oder ein Aufrauhen der Oberflacho war fest- 
zustellen, nur ein sehr geringer Angriff parallel der Richtung des Herausziehens der 
Probestiicke war feststellbar. Der Korrosionsangriff war sehr gleichmaBig fiir alle 
untersuchten Stahle bei der andauernden Untertauchung, u. war deutlicli geringer 
ais bei den anderen Verss. Wahrend der Untertauchung entstand ein braunes flookiges 
Korrosionsprod., das leicht von den Probcstiicken zu entfernen war. Boi der Korrosion 
mittels wiederholter Eintauchung bildete sieh ein fest anhaftender Uberzug auf der 
Oberfliiche, der nur mit betrachtlicher Sehwierigkeit entfernt werden konnte. Ais 
Folgę der Sehutzwrkg. dieser Schicht nahm die Korrosion bei langcr Angriffszeit ab. 
Alle untersuchten Stahle verhielten sieh in dieser Hinsicht iihnlich. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit bestatigen nieht die Ansiehten, daB einige Stahle einen besonders guten 
Korrosionswiderstand besitzen, wenn sie im Schiffsbau z. B. ais Schiffsplatten ver- 
wendet werden. Es muB angenommen werden, daB die Unterschiede beim Gebrauch 
allein auf yersehiedenartige Arbeitsbedingungen, die nieht geniigend beachtet worden 
sind, zuriickgofuhrt werden miissen. Das sog. gute Fe war von dem Dampfer Leyiathan 
u. enthiolt 0,15%  C, 0,43%  Mn, 0,088%  P, 0,078%  S, 0,01%  Si, 0,13%  Cu u. 0,04%  As. 
Die anderen untersuchten Stahle hatten ungefahr die gleiche Zus. (Bureau Standards 
Journ. Res. 2. 431— 40. Febr.) ~ W lLKE .

U. R. Evans, Die elektrochemische Korrosion von angestrichentm oder lackierlcm 
Slahl. M it besonderem Hinweis auf die „alkalische Abschiilung" der Anstrichhulle. 
Die Korrosion laekierten Eisens wird so gedeutet, daB bei mangelhaftem Anstrich 
durch das Vorhandensein eines Salzwasscrtropfens am Tropfenrand ais kathod. Prod. 
NaOH gebildet wird, wodurch eine Lockerung des Lackes hervorgerufon wird. Solche 
Salze, welche kein Alkali produzieren, wirken viel schwacher. Auf verschiedene An- 
striehlacke ist die Wrkg. auch verschieden. Ein Geli. an Kopallaek maeht den Anstrich 
widerstandsfahiger, ebenso manche Zusatzstoffe. Es 'werden die Ergebnisse mit Zu- 
siitzen von Mennige, Bleiglatte, BleiweiB, Eisenoxyd, Graphit, Zinkosyd, Al- u. Cu- 
Pulver mitgeteilt. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 55. 22 Seiten. Sep. 30/5.) H a n d e l .
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Oesterreichische Bamag-Buttner-Werke Akt.-Ges. und Rudolf Jahn, Wien, 
Yerliuttung von Antimon, Arsen- und Quecksilbererzen. (D. R. P. 475 387 KI. 40a 
yom 10/2. 1926, ausg. 24/4. 1929. Or. Prior. 11/2. 1925. —  C. 1926. I . 2835.) K u h l .

Śląskie Kopalnie i Cynkownie, Spółka Akcyjna, Kattowitz, Verfahren zur 
Erzeugung von zum Walzen geeignełem Hiittenzink aus rohern Zinkoxyd. Das bei der Ent- 
staubung usw. anfallende rohe Zinkoxyd wird in direkt oder indirekt beheizten Ofen 
ausgebrannt, so z. B. in Flammenofen, Muffelofen, Drehofen usw. u. dann erst im Re
duktion sofen auf Zinkmetall verarbeitet. (Poln.P. 8541 vom 30/9. 1926, ausg. 25/9.
1928.) SCHONFELD.

Herbert Champion Harrison, Lockport, V. St. A., Elektrolytische Herstellung 
diinner Metali-, besonders Kupferbleche. Eine drehbare zylindr. Kathode mit metali. 
Oberflaehe wird an ihren unteren Teilen in einiger Entfernung yon einer porigen 
Hiille umgeben, welche die Innenwand eines Behiilters bildet, der mit unter der Einw. 
des Stromes im Elektrolyten 1. Metali (Cu) gefiillt ist, eine mittlere Bodenoffnung 
besitzt u. in einem wciteren Behalter hangt, welcher Elektrolytlsg. enthalt. Das im 
ersten Behalter befindliche Metali dient ais Anodę. Durch Einleiten yon PreBluft 
wird der Elektrolyt in standiger Bewegung gehalten. Die auf der Kathode abgeschie- 
denen Metallschichten werden stetig abgezogen, durch ein Walzenpaar gefiihrt u. auf- 
gewickelt. (A. P. 1704 247 yom 4/12. 1923, ausg. 5/3. 1929.) K u h l in g .

Dow Chemical Co., ubert. von: John A. Gann und John E. Hoy, Midland, 
V. St. A., Giepe.n von Magnesium oder magnesiumreichen Legierungen. Aus den Formen, 
in welchen das Mg bzw. magnesiumreiche Metalle vergossen werden, wird die Luft 
mittels S02 oder anderer Gase oder Diimpfe yerdrangt, welche durch Verbrennen 
von auf den Boden der Form gestreutem Schwefel oder durch Einw. der Hitze der 
GuBform auf einen Stoff erzeugt werden, der in einem Hohlraum der Form unter- 
gebracht ist. (A. P. 1 704 384 vom 14/1. 1926, ausg. 5/3. 1929.) K u h l in g .

Hybinette Patents Corp., ubert. von: Victor Noak Hybinette, Jackson, 
V. St. A., Aluminiumlegierungen. Die Legierungen enthalten mehr ais 95°/o Al, 
weniger ais 2%  Ni, weniger ais 1% Metalle der Chromgruppe u. je 0,2—0,5°/o Cu 
u. Mg. Sie werden von etwa 450° abgeschreckt u. bei 100— 200° gealtert. Die Legierungen 
sind gegen zerstorende Einww. sehr bestandig u. zur Herst. von Propellcrn, Auto- 
mobilteilen u. dgl. gecignet. (A. P. 1704 252 vom 11/7. 1927, ausg. 5/3.1929.) Kuni,.

Hybinette Patents Corp., ubert. von: Victor Noak Hybinette, Jackson, 
V. St. A., Aluminiumlegierwigen, welche neben Al ais Hauptbestandtcile weniger 
ais 21/a°/0 N i u. Metalle der Chromgruppe u. weniger ais je */»% Cu u. Mg enthalten, 
werden nach dem Abschrecken von Tempp. von 450—510° vor oder nach dem Altern 
median, bearbeitet. Sie erlangen dadurch groCe Festigkeit u. Formbarkeit u. sind 
unter anderem zur Herst. von Spinndusen geeignet. (A. P. 1704 253 vom 11/7.
1927, ausg. 5/3.1929.) K u h l in g .

Cleveland Graphite Bronze Co., iibcrt. von: John V. O. Palm, Cleveland, 
V. St. A., Lagermetall. Pb, Sn u. Sb einerseits, Zn, Al u. Cu andererseits werden 
zusammen geschmolzen u. die Schmelzen gemischt. Die Mengenyerhaltnisse werden 
so gewahlt, daB das Erzeugnis 82% Pb, 9% Sn, 4%  Sb, 3% Zn, 1,5% Cu u. 0,5% 
Al enthalt. (A. P. 1704 208 yom 10/12. 1925, ausg. 5/3. 1929.) K u h l in g .

John F. Keller, Lectures on steel and its treatment. Cleveland, O.: Evaugelical Press 1928.
(267 S.) 8°. Lw. S 3.50.

IX. Organische Praparate.

Albert Maier, Deutschland, Herstellung von Dichlordthylen durch Einw. yon CL 
auf Cj,//., bei tiefer Temp., z. B. — 30°, yorzugsweise bei Anwesenheit yon uberschus- 
sigem C2//,, indem man die Gase vor oder wahrend der Rk. abkuhlt. (F. P. 653 434 
vom 25/4. 1928, ausg. 21/3. 1929. D. Prior. 29/4. 1927.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Crotylbromid. 
Man laBt auf 1,3-Butadien HBr in Ggw. eines indifferenten Losungsm. einwirken. 
Beispiel: Man leitet in eine Lsg. yon 57 Teilen HBr in 100 Teilen Eisessig unter 
Riihren 37 Teile Butadien ein, gieBt auf Eis, trocknet das abgeschiedene Ol u. dest. 
Das so erhaltene Crotylbromid C II— C I I C I I — CH^Br sd. bei 98— 103°. Ausbeute 
80— 85% der Theorie. (F. P. 653 338 yom 23/4. 1928, ausg. 20/3. 1929. D. Prior. 
30/4. 1927.) D e r s in .

X I. 1. 203
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Carbide and Carbon Chemicals Corp., ubert. von: Fred. W. Lommen, Pitts- 
burgh, Herslellung von Crotonaldehyd. Man bringt Aldól in kochendcr, verd. Saurelsg. 
auf Zersetzungstemp. u. entfernt dic Zersotzungsprodd. in dem Mafie, wie sie sieli 
bilden. Statt des Aldols kann man auch einen aldollialtigen Stoff yerwenden. (Can. P. 
267 893 vom 12/2. 1926, ausg. 25/1. 1927.) E ngerofp .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges. (Erfinder: Koloman Roka), Kon- 
stanz i. B., Herstellung von Aceton, dad. gek., daB Athylalkohol u. zweekmiiBig im Ober- 
schufi anzuwendender W.-Dampf in Ggw. yon Metallsauerstoffverbb., z. B. des Fe, 
Mn, Cu oder von derartige Verbb. enthaltenden Stoffen oder Gemischen bei hoheren 
Tempp. zur Rk. gebracht werden, wobei yorteilhaft fiir Ggw. von reaktionsbefórdernden 
Hilfsstoffcn, z. B. CaC03 oder MgO, Sorge getragen wird. (Hierzu vgl. auch F. P. 
602 820; C. 1928. I. 1230.) — Z. B. wird ein Gemiscli von A.-Dampf u. W.-Dampf 
durch ein mit Kiesabbranden besehicktes Eisenrohr bei 500° langsam durchgeleitet, 
wobei mit etwa 60% Ausbeute Aceton entsteht. Durch Anwendung von rostigen Fe- 
Spanen, welche mit 3°/o CaCO;, beladen sind, ais Katalysator lafit sieh die Ausbeute 
auf 80% steigern. Die Rk. yerlauft nach der Gleichung:

2 C2H5OH + HaO =  CHjCOCH, + CO., + 4 H2.
(D. R. P. 475 428 KI. 12o vom 11/12. 1924, ausg. 25/4.“ 1929.) “ Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: V/ilhelm Michael, Oppau), Frank
furt a. M., Herslellung von Ammoniumformiat und Formamid, dad. gek., dafi man 
Formiale mit Ammoniumnitrat im Yakuum oder bei Atmospharendruck trocken dest.
— Z. B. wird ein Gemisch von HCOONa u. NH.,N03 crliitzt, wobei bei etwa 80° unter
Entw. von Warme Umsetzung in NaN03 u. HCOONH, eintritt. Wird hierauf im 
Vakuum bei etwa 100° dest., so geht Formiat iiber, das sieh in der Vorlage zu Krystallen 
yerdichtet. Bei Dest. ohne Vakuum geht zunachst wss., dann W.-freies Formamid 
bei etwa 190° iiber. Ais Nebenprod. wird NaN03 gewonnen. Die bei der troekenen 
Dest. erbaltenen Formamiddampfe lassen sieh gegebenenfalls unmittelbar zur Herst. 
von Blausdure verwenden. (D. R. P. 475 366 KI. 12o yom 15/8. 1925, ausg. 23/4.
1929.) Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Wingler, 
Westtield, New Jersey, V. St. A.), Darstellung von Estern der Dijodbehenolsdure, die 
bei 15° fl. sind, dad. gek., daB man Behenolsauredijodid durch Veresterung oder Um- 
sterung in Ester des Isobutyl- oder Isoamylalkohols iiberfiihrt, oder aber die ent- 
sprechenden Isoester der Behenolsaure der Jodierung unterwirft. —  Dic fiir das tier. 
Gewcbe reizlosen Dijodbehenolsaureisoester finden infolge ihrer óligen Eig. ais leiclit 
injizierbare Bontgenkontrastmittel Verwendung. Z. B. wird Behenolsauredijodid mit 
Isobulylalkohol, der 4%  konz. H 2SO.j enthalt, mehrere Stdn. auf 100° erhitzt, das 
Reaktionsprod., wie iiblich, aufgearbeitet u. der Ester boi 0° aus A. umkrystallisiert,
—  oder Behenolsaureisobutylester wird in CS2 gel. u. mit der berechneten Menge J
ca. 2 Tage bei Licht bei 40° gehalten. Nach Entfarben mit etwas S02 u. Abdunsten 
des CS2 wird das Prod. wie oben aus A. umkrystallisiert. Der JJijodbeherwlsdureiso- 
butylester, bei 15° fast farbloses 0], E. 14°, enthalt 39,2% J. —  Erhitzt man Bijod- 
behenolsdureathylester, F. 37°, mit Isoamylalkohol unter Zusatz von 3%  HC1 mehrere 
Stdn. auf 100°, so geht er in den Dijodbehenolsaureisoamylesler, bei 15° fl., bei -f 5— 6° 
erstarrendes, fast farbloses Ol, iiber. (D. R. P. 468 021 KI. 12o vom 13/5. 1925, ausg. 
1/11. 1928.) _ SCHOTTLANDER.

Winthrop Chemical Co., New York, V. St. A., ubert. von: August Wingler, 
Elberfeld, Darstellung von Estern der Dijodbehenolsdure. (A. PP. 1 688 100, 1 688 169 
vom 11/5. 1926, ausg. 16/10. 1928. D. Prior. 12/5. 1925. — Vorst. Ref.) Schottl.

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Verbesserung der Verwendungsfdhigkeit von Blausdure. Man tragt fiir die Anwesenheit 
yon S02 im Blausauredampf oder -gas bzw. in dem HCN-haltigcn Gasgemisch Sorge 
in einer die menschliehe Respiration stark behindernden Menge. Die erforderlichen 
Mengen von S02 werden gleichzeitig mit der HCN in demselben Behalter entwickelt. 
(Oe. P. 112 985 yom 15/9. 1926, ausg. 25/8. 1929.) ScntiTZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Herold, 
Neu Rossen), Darstellung von primdren Arninen der Benzolreihe, dad. gek., daB in  be- 
sonderer Ausfiihrung des D. R. P. 458 088 die der Nitroyerb. fiir die Red. zuzusetzende 
Menge Sulfid-, Polysulfid- oder Thiosulfatlsg. hier so bemessen wird, daB man eine 
den S fast nur in Form von Sulfat enthaltende Lsg. gewinnt. — Die zur Red. der Nitro
yerb. yerwendete sehr geringe Menge Sulfid kann, je nach der bei der Red. innegehaltenen
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Temp., x/2o— 1/r,o der theoret., d. h. olme Mitwrkg. von H 2 oder anderen rcduzicrenden 
Gasen, erforderliehen Menge betragen. Man kommt so mit einer sehr geringen Menge 
Sulfid aus u. gewinnt zugleich, z. B. bei Verwendung von (NH4)2S, eine wertvolle 
Sulfatlsg. Z. B. leitet man bei 170—180° in einer H2-Atmosphare von 190 at Druek 
ein Gemisoh von Nitrobenzol u. einer im 1 160 g NH3, 38 g Sulfid-S u. 121 g freien S 
enthaltenden wss. NH4-Poly3ulfidlsg. im Volumenverhaltnis 16: 1. Das abflieBende 
Reaktionsprod. besteht aus 2 Sohichten, von denen die obere, der gróBere Anteil, 
von Nitrobenzol freies, W. enthaltendes Anilin  ist, wahrend die untere eine klare 
12,5°/0ig., etwas Anilin u. freies NH3, aber weder Sulfid, noch Thiosulfat enthaltende 
[NHi )2SÓ.l-Lsg. darstellt. (D. R. P. 467 638 KI. 12q vom 1/1. 1927, ausg. 26/10. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 458 088; C. 1928. I. 2538.) Schottlander .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von primdren 
Aminen der Benzolreihe. Zu den Reff. naeh D. R. PP. 458 088; C. i928. I . 2538 u. 
467 638; vorst. Ref., ist folgendes naelizutragen: Es lassen sich auch techn. unreine, 
besonders S enthaltende aromat. Nitroverhb. in fl. Phase mit Hilfe von H 2 oder CO oder 
Gemischen aus H 2 u. CO oder diese enthaltenden Gasen, in Ggw. von Hydricrungs- 
katalysatoren, bei erhóhten Tempp. u. unter einem Druck von mindestens 20 at redu- 
zieren. Die Reduktionsgase konnen ebenfalls in unreiner Form verwendet werden u. 
besonders S-Verbb. enthalten. Geeignete Katalysatoren sind die Metalle der Gruppen 2 
bis 8 des period. Systems, besonders die Schwermetalle dieser Gruppen, ferner Cu, 
Ag, Au u. Verbb. dieser Metalle ais solclie oder auf Tragern. Die Wrkg. des Katalysators 
wird durch die vergiftend wirkenden Verunreinigungen geregelt, so daB die Rk. nicht 
weiter ais bis zur Bldg. der Aminoverbb. gehen kann. Sind die zu reduzierenden Nitro- 
verbb. beroits rein, so laBt sich die Fahigkeit der Hydrierungskatalysatoren, eine Kern- 
liydrierung der aromat. Verbb. oder eine Abspaltung von NH3 zu verursachen, durch 
Zusatz yon S oder S-Verbb. zu den Nitrodcriw. verhindern, wobei gleichzeitig die 
Dauer der Red. verkiirzt wird. Dieselbe Wrkg. erreicht man bei Verwendung der 
obigen Reduktionsgase in unreiner Form, besonders S oder S-Vcrbb. enthaltender 
Gase, gegebenenfalls unter weiterem Zusatz von H 2S oder auch von NH3 u. Wasser- 
dampf. Ebenso konnen auch die reinen Ausgangsstoffe mit den angegebenen Kataly- 
satorgiften vorbehandelt werden. Ais Katalysatoren lassen sich auch Stoffe mit groBer 
Oberflachenwrkg. benutzen, wie Kieselsaure- oder Al203-Gel. Unter diesen Bedingungen 
bleibt die Rk. bei der Bldg. der Aminę stehen. Sie beginnt bei ca. 100° u. laBt sich 
durch innige Beruhrung zwischen Gas, Fl. u. Katalysator wesentlich bescbleunigen, 
z. B. durch Ruhren oder durch Berieselung der Kontaktmasse mit der fl. Nitro verb. 
in einer H 2-Atmosphare. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ. Folgende Bcispiele 
sind angegeben: Rohes, techn. Nitrobenzol wird in einem eisernen Autoklaven 6 Stdn. 
bei 180° u. unter einem H 2-Druck yon 140 at mit schwed., schwammigem Fe verrulirt. 
Nach dieser Zeit ist die Red. vollstandig. Es entsteht von Nitrobenzol freies Anilin.
— Man lóst l °/0 S in Nitrobenzol u. erhitzt das Gemisch in Ggw. von l°/o Fe-Pulver
5 Stdn. unter 150 at H 2-Druck auf 150°. Man erhalt in guter Ausbeute fast reines 
Anilin. —  Nitrobenzol laBt man durch eine unter 200 at stehende H 2-Atmosphare, 
die kleine Mengen NH3, H 2S u. Wasserdampf enthalt, bei 200° uber einen Ni-Kataly- 
sator, der auf kiinstlichem Zeolith niedergeschlagen ist u. durch Red. mit H 2 bei 350° 
unter gewohnlichem Druck gewonnen wurde, in einer 1/3 des Vol. der Kontaktmasse 
pro Stde. betragenden Menge rieseln. Die Kontaktmasse befindet sich in einem im 
Innern mit Al ausgekleidetcn Hochdruckrohr. Das Reaktionsprod. enthalt neben W. 
fast ausschliefilich A nilin  (hierzu vgl. auch D. R. P. 436 820; C. 1927. I. 355). (E. PP. 
295 824 vom 4/8. 1927, ausg. 13/9. 1928, 297 212 vom 10/9. 1927, ausg. 11/10. 1928.
F. P. 639 557 vom 16/8. 1927, ausg. 26/6. 1928. D. Priorr. 21/8., 22/9. u. 31/12. 
1926.) Schottlander .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Hoch,
IJrdingen), Herstellung von N-Acetylarylsulfamiden, dad. gek., daB man Arylsulfamide 
mit Essigsaureanhydrid behandelt. — Z. B. werden 170 Teile p-Toluolsulfamid u. 
200 Teile Essigsaureanhydrid mit oder ohne Zusatz von 1— 2 Teilen H 2S04 einige 
Stdn. gekocht. Dann wird die Hiilfte der Fl. abdest. Beim Erkalten krystallisiert 
das Acelyl-p-toluolsidfamid, F. 139°, in Form von Nadeln aus. — In  gleicher Weise 
lassen sich Benzolsulfamid, seine sonstigen Homologen u. Kernsubstitutionsprodd. 
acetylieren. —  Die Prodd. dienen ais Zusatz zu Acetylcelhilose. (D. R. P. 466 519 
KI. 12o vom 25/1. 1925, ausg. 8/10. 1928.) N ouvel .

203 *
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E. Merck Chemische Fabrik, Darmstadt, Herstellung von Amino- und N-Alkyl- 
aminoalkylarylcarbinolen, mit Ausnahme der im Phenylkern hydroxylierten, durcli 
katalyt. Hydrierung der entsprechenden, in der aliphat. Seitenkette durch einen bas. 
Rest substituierten Ketone, dad. gek., daB man an Stelle der bisher gebrauchlichen 
Katalysatoren der Pt-Gruppe Ni-Katalysatoren verwendet. — Z. B. wird a>-N-Methyl- 
aminoacetophenonhydrobromid in wss. Lsg. mit 10°/oig., auf bekannten Tragern ge- 
falitem Ni-Katalysator yersetzt u. mit H2 geschiittelt. Nach Aufnahme von genau 
1 Mol. H 2 wird mit Alkali iibersatt. u. ausgeathert. Nach dem Abdest. des A. hinter- 
bleibt reines Phenylathanolmethylamin, F. 77°. — In  ahnlicher Weise' erhiilt man beim 
Hydrieren von co-Aminoacetophenonhydrochlorid bei ca. 35° Plienylathanólamin, F. 40°,
— sowie von a.-N-Methylaminopropiophenorihydrochlorid, C(3H5 • CO ■ CH(NH ■ CHn) • 
CH3, HC1, in wss.-alkoh. Lsg. bei 15° u. Abdampfen des Lósungsm. im Vakuum un- 
mittelbar das Hydrochlorid des a-N-Methylaminodthylphenylcarbinoh, aus A. Krystalle,
F. 189,5°. (D. R. P. 469 782 KI. 12q vom 11/11 1926, ausg. 22/12. 1928. E. P. 
280 574 vom 10/11. 1927, Auszug veroff. 11/1. 1928. D. Prior. 10/11. 1926.) SCHOTTL.

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Berlin-Char- 
Jottenburg, und Kurt Schmidt, Berlin-Reiniekendorf), Darstellung jodsubstituierter 
Benzonitrile mit phenolatherartiger Bindung, 1. dad. gek., daB man jodsubstituierte 
Phenolather mit Metallsalzen jodsubstituierter Osybenzonitrile bei Ggw. von Kataly
satoren auf hohere Tempp. erhitzt, zweckmaBig auf 210—240°. — 2. darin bestehend, 
daB man entweder die Metallsalze jodsubstituierter Phenolather mit jodsubstituierten 
Benzonitrilen oder mit jodsubstituierten Nitrobenzolen bei Ggw. von Katalysatoren 
auf hohere Tempp., zweckmaBig auf 210— 240°, erhitzt u. gegebenenfalls in den nitro- 
substituierten Kondensationsprodd. die N 02-Gruppe in  an sich bekannter Weise gegen 
die CN-Gruppe ersetzt. —  Die Verbb. dienen ais Zwischenprodd. fiir die Herst. pharma- 
zeut. Priiparate. Z. B. wird ein Gemisch von 2,4-Dijod-l-metlioxybenzol u. des K-Salzes 
des 3,5-I)ijod-4-oxy-l-cyaiibenzols mit etwas Naturkupfer C unter Druck 5 Stdn. auf 
220— 230° erhitzt. Es entsteht eine sirupartige krystallin., kein freies J, wohl aberKJ 
enthaltende M., die mit Wasserdampf dest. wird. Der Riickstand wird aus A. + Tier- 
kohle umkrystalli^iert. Der so erhaltene 4-Cyan-4'-methoxy-2>6,3'-trijoddi'phenyl-

dther (I.) nebensteh. Zus., fast farblose mikro- 
krystallin. Bliittohen, F. 154°, ist zll. in A., 
Chlf. u. li. A., weniger 1. in Bzl. u. k. A., 

NC— — O-CK, unl. in Lg. u. W., ebenso in verd. Alkali,
ein Beweis, daB die CN-Gruppe bei der 
Kondensation nicht verseift wurde. — I. laBt 
sich auch so gewinnen, daB man entweder 

ein Gemisch des K-Salzes des l-Methoxy-2-jod-4-oxybenzols (II.) u. des 3,4,5-Trijod-
1-cyanbenzols oder des K-Salzes von II .  u. des 3,4,S-Trijod-l-nitrobenzols mit etwas 
Naturkupfer O 5 Stdn. unter Druck auf 230° erhitzt, den in letzterem Falle erhalt- 
lichen 4-Nitro-4'-methoxy-2,6,3'-trijoddiphenylather (III.) mit SnCl2 u. konz. HC1 zur 
Amiwycerb', aus Aceton Krystalle, reduziert, diese diazotiert u. den Diazorest nach
San dm eyer  gegen die CN-Gruppe ersetzt. — I I I .  laBt sich aucli durch Kondensation
von 2,4-Dijod-l-methoxybenzol mit dem K-Salz des 3,5-Dijod-l-nitro-4-oxybenzols 
wie oben gewinnen. (D. R. P. 467 639 KI. 12q vom 3/8. 1926, ausg. 27/10.
1928.) SCHOTTLANDEK.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, ubert. von: 
Walter Schoeller, Berlin-Westend, und Kurt Schmidt, Berlin-Friedenau, Dar
stellung jodsubstituierter Benzonitrile mit •phenolatherartiger Bindung. (A. P. 1693 055 
vom 28/7. 1927, auss. 27/11. 1928. D. Prior. 2/8. 1926. E. P. 275 213 vom 16/7. 
1927, Auszug veróff. 21/9. 1927. D. Prior. 2/8. 1926. Schwz. P. 129 882 vom 1.1/7.
1927, ausg. 2/1. 1929. D. Prior. 2/8. 1926. —- Vorst. Ref.) SCHOTTLANDER.

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von aromatischen 
Garbonsduren durch Einw. von C02 auf aromat. KW-stoffe unter Druck bei 80 bis 
150° in Ggw. von A1C13, vorzugsweise bei einem Druck iiber 10 at. — 100 Teile Bzl. 
u. 50 Teile wasserfreies A1C13 werden bei 60 at C02-Druck 12— 15 Stdn. auf 100° 
erhitzt. Nach dem Abdest. des uberschiissigen Bzl. bleibt ein grauer Kuchen ubrig, 
bestehend aus Benzoesaure u. wesentlichen Mengen Benzophenon. An Stelle von Bzl.
ist auch Chlorbenzol, Toluol, Xylol, Chlortoluol u. dgl. geeignet. —  400 Teile Chlor- 
benzol u. 250 Teile A1C13, in gleicher Weise mit C02 behandelt, geben p-Chlorbenzoe-
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saure u. geringe Mengen p,p'-Didilorbenzophenon. (E. P. 307 223 vom 21/3. 1928, 
ausg. 28/3. 1929.) _ _ M. F. Mu llee .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Korten, 
Frankfurt a. M.-Feckenheim), Darstellung von Kondensationsprodukten aus Phenolen 
und hydroaromatischen Ringketonen, die freie OH-Gruppen enthalten, dad. gek., daB 
man die Kondensation mittels Halogenwasserstoffsauren, zweckmaBig in essigsaurer 
Lsg., vornimmt. — Z. B. werden 98 Teile Cyclohexanon, 416 Teile Phenól, 515 Teile 
Eg. u. 186 Teile HC1 (D. 1,19) auf 50° erwarmt. Nach 24 Stdn. wird abgekiihlt u. 
filtriert. Man erhalt 4,4'-Dioxydiphenylcyclohexan, F. 186°, in 85— 90% Ausbeute. 
HC1 kann auch in Gasform yerwendet werden. — Aus Cyclohczanon u. o-Kresol wird 
4,4'-Dioxy-3,3'-dimethyldiphenyl-l,l'-cydohexan, F. 186°, u. aus p-Methylcydohexanon 
u. Phenol in gleieher Weise 4,4'-I)ioxy-l,l'-diphenyl-4"-metJiylcydohexan, F. 179°, 
erhalten. —  Die Verbb. dienen zur Herst. von Farbstoffen u. Heilmitteln. (D. R. P. 
467 728 KI. 12o vom 21/1. 1927, ausg. 3/11. 1928.) N ouvęl .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Konden
sationsprodukten aus Phenolen und hydroaromatischen Mngketonen. Zu D. R. P.
467 728 (vorst. Ref.) ist folgendes nachzutragen. Dest. man 4,4'-Dioxyphenylcydo- 
hexan im Vakuum, so erhalt man 4-Oxyphenylcydohexan, F. 124°. Die Verb. ist mit 
W.-Dampf fliichtig, ist 11. in verd. NaOH u. wird durch konz. NaOH in das Na-Salz 
ubergefiihrt. (F. P. 647 454 vom 18/1. 1928, ausg. 24/11. 1928. D. Priorr.20/1. 
u. 12/4.1927.) N ouve l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Wassmuth, 
Elberfeld), Darstellung von primaren und sekundaren Aminen der aliphatisdien oder 
aliphałisch-aromatischen Reihe, dad. gek., daB man die entsprechenden N-substituierten 
Arylsulfonsaureamide mit den Hydrosyden der Alkalimetalle boi hoheren Tempp. 
behandelt. — Man erhalt in einfacher Weise die techn. wichtigen Aminę, wie Athyl- 
amin, Benzylamin, Dibenzylamin usw. Das Verf. bietet den Vorteil, daB das Bzl. 
oder Toluol usw. aus der angewandten Arylsulfonsaure in glatter Weise wieder- 
gewonnen werden kann. Z. B. wird p-Toluolsulfonsdureathylamid mit NaOH unter 
Riihren bis auf 260° erhitzt u. 1 Stde. bei 260° gehalten. Bei ca. 260° beginnt die 
Abschoidung von Toluol. Das abgespaltene Athylamin wird in W., verd. H 2S04 oder 
HC1 geleitet. —  In  analoger Weise erhalt man aus p-Toluolsulfonsaurebenzylamid 
u. KOH Benzylamin, — u. aus dem Dibenzylamid der p-Toluolsulfonsaure u. NaOH 
Dibenzylamin. (D. R. P. 464 528 KI. 12q vom 1/3. 1927, ausg. 18/8. 1928.) Schottl.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bodo Klarmann, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Darstellung von Naphthalin-l,5-disulfochlorid, dad, gek., 
daB man mindestens 4 Moll. S03HC1 auf 1 Mol. Naphthalin bei Tempp. unterhalb 
100° einwirken laBt. —  Z. B. werden 100 Tcilo gopulyertes Naphthalin in kleinen 
Anteilen in 400 Toile S03HGI eingetragon, wobei die Temp. auf 30—40° bis zur Be- 
endigung der HCl-Entw. gehalten wird. Nach 15-std. Stehen gieBt man auf Eis u. 
filtriert das rotliche Rohprod. ab. Nach dem Umkrystallisieren aus Bzl. schm. daa 
Naphthalin-l,5-disulfocMorid bei 183° (nieht korr.). (D. R. P. 466 441 KI. 12o vom 
24/11. 1925, ausg. 8/10. 1928.) N ouvel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler 
und Gerhard Balie, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung wasserloslicher Konden- 
sationsprodukle aus sulfoniertem Naphthalin u. Benzylchlorid in Ggw. von H 2S04, 
dad gek., daB man bei niederer Temp. hohe H 2S04-Mengen anwendet. —  Z. B. laBt 
man zu 128 Teilen geschmolzenem Naphthalin boi 80— 85° binnen 20 Min. 220 Teile 
Monohydrat oder konz. H2SOt zulaufen u. gibt nach 1 Stde. bei der gleichen Tomp. 
150 Teile Benzylchlorid binnen 2 Stdn. zu. Sobald der Ansatz klar wasserl. ist, wird 
neutralisięrt u. getrocknet. Der zur unmittelbaren Sulfonierung nieht erforderliche, 
uberschussige Teil der H2S04 kann vor, wahrend oder nach der Sulfonierung bzw. 
vor, wahrend oder nach der Benzylchloridzugabe zugesetzt werden. Dio erhaltene 
Benzylnaphthalinsulfostiure dient ais Emulgier- u. Schaummittel. (D. R. P. 472 289 
KI. 12o yom 2/5.1926, ausg. 26/2.1929. Zusatz zu D. R. P. 436 881; C. 1927. II. 
2117.) N ouvel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler 
und Gerhard Balie, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstdlung von Aralkylarylsulfosauren, 
dad. gek., daB man aromat. KW-stoff, Aralkylhalogenid u. H 2S04 oder Monohydrat 
gleichzeitig aufeinander einwirken laBt. — Z. B. gibt man zu 128 Teilen geschmolzenem 
Naphthalin bei 80—85° gleichzeitig 150 Teile Benzylchlorid u. 220 Teile Monohydrat
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oder H2SOa. Nach kurzem Riihren wird in der iiblichen Weise auf das Na-Salz der 
Benzylnaphthalinsulfosaure verarbeitet. Dio uberschiissige H2SO.f wird durch Ab- 
kalken oder, da sich die M. leicht in 2 Schichten trennt, durch Abtrennen entfernt. — 
An Stelle von Benzylchlorid konnen Xylylchlorid oder -bromid, an Stelle von Naph- 
thalin konnen Xylol, Tetralin oder Solventnaphtha verwendct werden. Die Verbb. 
dienen ais Emulgier- u. Schaummiltel. (D. R. P. 472 959 KI. 12o vom 16/4. 192G, 
ausg. 8/3. 1929.) N ouve l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Winfrid Hentrieh, 
Wicsdorf a. Rh.), Darstellung von Carbonsduren N,m-aminoalkylierter Amiiwnaphthaline, 
darin bestehend, da(3 man in Abanderung des D. R. P. 467 626 an Stelle der Oxy-, 
Dioxy-, Amino-, Aminoosy- oder Diaminonaphthalinsulfonsauren liier Oxy- oder 
Aminonaphthalincarbonsauren, bei denen sich die OH- bzw. NHr  u. die C02H-Gruppe 
nicht in o-Stellung zueinander befinden, gleichzeitig oder nacheinander mit Sulfiten 
u. Alkylendiaminen behandelt. — Z. B. .wird 2-Oxynaphlhalin-6-carbcmsdure mit 
h. W. ubergossen u. Athylendiaminhydrat dazugegeben. Zu der entstandenen Lsg. 
gibt man NaHS03-Lsg. 40° Be, erhitzt mehrere Stdn. unter RtickfluB u. Riihren 
zum Sieden, bis keine Zunalime eines dichten wciBen krystallin. Nd. mehr erfolgt. 
Man filtriert diesen ab, vernihrt ihn mit h. W., erhitzt zum Sieden u. versetzt bis 
zur kongosauren Rk. u. bis zur Beendigung der S02-Entw. mit 20%ig. HC1, stumpft 
dann diese mit Na-Acetatlsg. ab u. filtriert nach dem Erkalten. Die [2-N-{o-Amino- 
dthyl)-aminonaj)hthalin]-6-carbonsdure, aus A. verfilzte Nadelchen, ist in W. unl., 
in viel starker HC1 h. 1.; Hydroclilorid verfilzte Nadeln, h. gut 1. in verd. Na2C03-Lsg. 
oder NaOH, Na-Salz aussalzbar, die alkal. Lsgg. oder Suspensionen fluorescieren 
blau, rcagiert mit HN02 unter schwaclier Gelbfarbung der Lsg., farbt sich beim Er
hitzen bis 270° etwas gelber, ohne dęutliclien F. zu zeigen, u. kuppelt in saurem Medium 
mit 4-Nitro-l-diazobenzol-2-sulfonsaure sofort tief blauviolett. —  Dieselbe Verb. laBt 
sich auch ausgebend von der 2-Aminonaphthalin-6-carbonsdure gewirinen. —  Analog 
entsteht aus 2-Oxynaphthalin-6-carbonsdure u. Butylendiamin die 2-\N-(a>-Amino- 
bulyl)-aminó]-naphthalin-6-corbonsdure, C10H0(NH-CH2-CH2’CH2-CH2-NH2)2-(CO2H)6, 
aus sehr viel A. farblose kleine Nadeln, auch in h. W. nahezu unl., die alkoh. u. alkal. 
Lsgg. fluorescieren blau, gibt mit d-Nitro-l-diazobenzol-2-sulfonsdure sauer gekuppelt 
einen rotstichig blauen Monoazofarbstoff. Die Verbb. sind wertvolle Zwischenprodd. 
fiir die Herst. von Farbstoffen. (D. R . P. 468 811 KI. 12q vom 24/10. 1926, ausg. 
23/11. 1928. Zus. zu D. R. P. 467626; C. 1929. I. 1614. E. P. 302212 vom 12/9. 
1927, ausg. 10/1. 1929. Zus. zu E. P. 230 457; C. 1926. I. 2513.) Schottlander .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Donald
G. Rogers, Herstellung ton Aminoanthrachinonen durch Umsetzung von Anthra- 
chinonsulfonsauren mit wss. NH3 in Gg%v. von Oxydationsmitteln u. NH4-Salzen. — 
Z. B. 155 Teile anlkrachinon-2-sulJonsaures Na werden mit einer Lsg. von 30 Teilen 
NHjCl in 725 Teilen 23%ig. NH3 u. 20,5 Teilen Nitrobenzol unter Riihren im Auto- 
klaven 18— 20 Stdn. auf 180— 185° erhitzt. Es werden 103— 106 Teile eines 94- bis 
98°/pig. 2-Aminoanthracliinons (87— 93% der theoret. Ausbeute) erhalten. Bei Ersatz 
des Nitrobenzols durch die gleiche Menge KC103 botragt die Ausbeute 82% gegen 75% 
bei Abwesenheit von NH,C1. In  ahnlicher Weise werden 1 -Aminoanthrachinon, sowie
1,5-, 1,8-, 2,6- u. 2,7-Diaminoanthracliinon aus den entsprechenden Sulfonsiiurcn 
gewonnen. Ais Oxydationsmittel konnen auch Dinitrobzl.,Nitrotoluol,Nitronaphthalin, 
deren Sulfonsauren oder Na3AsO.„ NaN03, CuSOj u. dgl. verwendet werden. (A. P.
1 644 494 yom 9/11. 1922, ausg. 4/10. 1927.) H oppe .

Alexei Tschitschibabin, Moskau, RuBland, Darstellung von Pyrrodimn (Pyrro- 
colineit), dad. gek., daB man auf in 2-Stellung alkylierte oder aralkylierte PjTidinc 
oder Chinolinę a-halogensubstituierte Aldehyde oder Ketone einwirken la.Bt, u. aus 
den entstandenen Halogensalzen der quaternaren Ammoniumbasen durch Erwarmen 
der alkoh. Lsgg. fur sich oder der wss. Lsgg. mit uberschussigem Alkalidicarbonat W. 
u. Halogenwasserstoff abspaltet (hierzu vgl. C. 1927. I I .  1031). Z. B. wird das bei 
der Einw. von Bromacetaldehyd auf 2-Methylpyridin (I) erhaltenc Prod. in W. gcl. 
u. nach Zusatz von NaHC03 mitDampf uberdest., F. 74° (Gleichung 1). Bromaceton (II). 
liefert mit 1 unter Erwarmung ein ąuaternares Bromid, Krjstalic aus w. A., F. 196°, 
welches bei der Dampfdest. bei Ggw. von NaHC03 nach Gleichung 2 in Methylpyrrodin 
iibergeht, wl. in W., F. 69°. riccht nach Naphthalin u. Indol, gibt mit Fichtenliolz u. 
HC1 starkę Rotfarbung. Zur gleichen Verb. gelangt man durch Dampfdest. des aus I 
u. Cldoraceton unter Druck boi 100° erhaltlichen ąuaternaren Chlorids. — Aus w-Brom-
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acdophenon u. I  entsteht das ąuaternare Bromid vom F. 215°, 11. in W., das bei der 
Spaltung mit NaHCOj Phenylmethylpyrrodin liefert, Krystalle aus Bzl., F. 215°. 
2-Methylchinolin -wird mit II  in A. umgesetzt, Harz, 1. in Bzl., A., Essigester, welches 
mit NaHC03 gemaB Gleichung 4 in Benzomethylpyrrodin iibcrgeht. —  Prod. aus II 
u. 2,6-Dimethylpyridin, El., Kp. 235— 238°, E. &—10°, 11. in Bzl., A., A., Essigester.
— Phenylmethylpyrrodin aus I I  u. 2-Benzylpyridin (Gleichung 3), F. 20— 23°. Aus 
G-Chlor-2-jnethylpyridin u. II wird in gleicher Weise Methylchlcrpyrrodin erhalten,
E. 30—40°. Die Verbb. sollen ais Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen oder 
pharmazeut. Prodd. Verwendung finden. (D. R. P. 464 481 KI. 12p vom 1/1. 1927, 
ausg. 22/8. 1928.) Altpeter.

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Gemnnung 
von Carbazol aus Anthracenriickstanden. Carbazolhaltigc Anthracenriickstande werden 
unter Riihren u. Durchleiten von Luft, indifferenten Gasen oder uberhitzten W.-Dampfs 
allmahlich auf 250° erhitzt oder einer fraktionierten Dest., gegebenenfalls unter ver- 
mindertem Druck, unterworfen. Das Sublimat bzw. das bei 250— 350° ubergehende 
Destillat wird im Autoklaven mit der 10-fachen Menge Toluol auf 140— 150° erhitzt. 
Nach Abkiihlen wird ein ca. 800/„ig. Carbazol abfiltriert, das durch Umlosen noeh 
weiter gereinigt werden kann. AuBer Toluol kónnen beliebige andere Losungsmm. 
vervvendet werden. Ruckstande, die ca. 10°/o Anthracen u. 48°/0 Carbazol enthalten, 
werden in der 3-fachen Menge Pyridinbasen li. gel., worauf nach Abkiihlen das ab- 
geschiedene 40—50%ig- Anthracen abfiltriert wird. Aus dem nach Abdestilliercn 
der Pyridinbasen erhaltenen Riickstand wird das Carbazol durch Dest., Sublimation 
oder Behandlung mit Losungsmm. gewonnen. (Schwz. P. 124136 vom 2/10. 192G, 
ausg. 2/1. 1928. F. P. 641 674 vom 30/9. 1927, ausg. 8/8. 1928. Schwz. Prior. 2/10.
1926.) H oppe .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Ray W. Hess 
und John C. Siemann, Alkylierung von Carbazol, gck. durch die Behandlung mit 
Ałkylierungsmittel bei Ggw. wasserfreier feinverteiltcr Atzalkalien in indifferenten 
Losungsmm. — Z. B. Ein Gemisch von 167 Teilen Carbazol, 880 Teilen Toluof, 
100 Teilen pulverfórmiger NaOH u. 154 Teilen Didthylsulfat wird unter Riihren auf 
85° u. dann langsam zum Siedcn erhitzt. Nach Beendigung der Rk. wird das Toluol 
mit Dampf abgeblasen, die ólige Schicht von der wss. getrennt u. mit h. W. gewasclien. 
Das so erhaltene N-Athylcarbazol ist frei von Nebenprodd. In entsprechendcr Woisc 
kónnen N-Methylcarbazol sowio N-Aryl- u. N-Aralkyiderivv. des Carbazols erhalten 
werden. (A. P. 1662 061 vom 25/1. 1922, ausg. 13/3. 1928.) H oppe .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Ray W. Hess 
und Orin D. Cunningham, Herstellung von Indoplienolen, dad. gek., daB Carbazol 
oder N-Alkylcarbazol mit iiberschussigem p-Nitrosophenol in 93— 95°/0ig- H2SO., 
unterhalb — 5° kondensiert wird. — Z. B.: In  eine Lsg. von 130 Teilen p-Nitroso
phenol in 3000 Teilen 94°/0ig- H2SO., tragt man unter Riihren bei liochstens — 5° 
167 Teile trockenes, pulyerisiertes Carbazol ein, gieBt nach kurzer Zeit in ein Gemisch
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von Eis u. soyiel NaOH, daB alkal. Rk. bis zum Ende erhalten bleibt, filtriert das 
abgeschiedene Indophenol sofort ab u. wasoht mit W. In  entsprechender Weise wird 
ein Indophenol aus N-Athylcarbazol erhalten. (A. P. 1 662 062 yom 25/3. 1922, ausg. 
13/3. 1928.) H oppe .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von 4-Alkylchinolinen und 
dereń Derimten, dad. gek., daB A nilin  oder dessen Substitutionsprodd. mit Alkyl-fl- 
halogendthylketonen, gegebenenfalls bei Ggw. von Oxydationsmitteln, wie Niirobenzol 
oder Arsensaure, umgesetzt werden. — Z. B. wird Anilin mit Methyl-fi-chlordthylketon, 
CH3C0CH2CH2C1 (I), konz. HCl bzw. 40%ig. H2S04 u. Nitrobenzol einige Stdn. am 
W.-Bad erhitzt u. hierauf nach Abtrennung des Nitrobenzols durch Extraktion oder 
Dampfdest. die mittels Alkali in Freiheit gesetzten Basen in A. aufgenommen. Der 
A.-Riickstand gibt mit Pikrinsaure in alkoh. Lsg. eine reichliche Fallung von 4-Methyl- 
chinolinpikrat, aus welchem die freie Base nach Zusatz von Alkali mittels Dampfdest. 
erhalten wird. —  In  gleieher Weise werden erhalten: 6-Metlioxy-4-methylchinolin aus 
4-Methoxy-l-aminobenzol u. I. — 8-Methoxy-4-methylchinolin, F. 83°, Kp.n  170°, aus
2-Methoxy-l-aminóbe.nzol u. I. — 6-Athoxy-4-methylchinolin aus 4-Athoxy-l-amino- 
benzol u. I. —  6-Nitro-4-methylchinolin, Krystalle aus A., F. 137°, aus 4-Nitro-l-amino- 
benzol u. I. — 6-Chlor-4-methylchinolin, F. 71— 72°, F. des Pikrats 222°, aus 4-Chlor- 
1-aminobenzol u. I. —  4-Methylchinolin-8-carbonsdure aus Anthranilsaureathylester u. I, 
Krystalle aus W., F. 186—187°, 1. in h. W. oder A., k. Aceton, Alkalien, unl. in A.
—  Die Kondensation laBt sich auch in neutraler oder alkal. Lsg., z. B. bei Ggw. von
40%ig. NaOH, durchfiihren, wobei ais Lósungsm. A. yerwendet wird. —  Bei An- 
wendung yon Athyl-fi-chbrdihylketon werden die entsprechenden Athylchinolinderiw. 
erhalten, z. B. 4-Athylchinolin, Ol, F. des Pikrats 195°. (E. P. 283 577 vom 30/12.
1927, Auszug yeroff. 7/3. 1928. D. Prior. 14/1. 1927.) Altpeter .

Alexei E. Tschitschibabin, Moskau, Darstellung eines lepidinhaltigen Chinolin- 
basengemisches auf katalylischem Wege, dad. gek., daB man ein dampfformiges Gemisch' 
von Anilin u. Acetaldehyd oder Paraldehyd iiber auf 350— 550° erhitzte Oxyde drei- 
oder vierwertiger Metalle leitet. —  AuBer A1„03 lassen sich auch Fe203 oder Th-Oxyd 
ais Katalysatoren yerwenden. Die Menge des erhaltenen Lepidinpikrats, F. 210 bis 
211°, entspricht 30% des rolien Chinolinbasengemisehes. (Hierzu vgl. auch Tschit- 
sch ibab in  u. Opa r in a , C. 1927. I I .  2305.) (D. R. P. 468 303 KI. 12p vom 15/9.
1926, ausg. 10/11. 1928.) Schottlander .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges. (Erfinder: Max Dohrn und Albrecht Thiele), 
Berlin, Darstellung von Di- und Polyjodsubstitutionsprodukten von Chinolincarbon- 
sauren, dad. gek., daB man J  auf Chinolinearbonsauren bei Ggw. von anhydridhaltiger 
H 2SO.i einwirken laBt. — Z. B. wird eine Mischung von J  (3 Moll.) u. 2-Phenylchinolin- 
4-carbonsaure (I) unter Kiihlung in H 2S04 (50% S03-Gehalt) eingetragen u. nach 
9—10 Stdn. Erwarmen am W.-Bad auf Eis gegossen, wobei die wl. Trijod-2-phenyl- 
chinolin-4-carbonsaure ausfallt, ./-Gehalt 60,8%. —  Bei Anwendung von 1 Mol. J  
entsteht in gleieher Weise aus I  bei 100— 110° wahrend 3— 4 Stdn. Dijod-2-phenyl- 
chinolin-4-carbonsaure, 1. in w. W. — Aus 2-Methylchinolin-4-carbonsdurc (1 Mol.) u. J  
(4 Moll.) entsteht bei 100— 120° wahrend 7 Stdn. eine in h. Eg. 1., 5-fach jodierte Verb.
— Monosulfo-2-phenylchinolin-4-carbonsaure (1 Mol.) liefert in gleieher Weise mit
2 Moll. J  neben einer Dijodverb. eine Tetrajodsulfo-2-phenylchinolin-4-carbonsdurei 
letztere ist in h. W. weniger 1. ais die Dijodierb. Die Verbb. sollen ais Kontrastmittel 
bei Rontgenaufnahmen der Gallenblase Verwendung finden. (D. R. P. 472 821 KI. 12p 
vom 23/5. 1926, ausg. 6/3. 1929.) • Altpeter .

Gesellschaft fiir ehemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Alphonse Gams und Paul Scheidegger, Herstellung komplexer Góldnucleinsaure- 
mrbindungen. Eine Lsg. yon 50 Teilen Hefenueleinsaure in 300 Teilen 1/5-n. NaOH 
wird unter Riihren mit 11 Teilen AuCl? yersetzt u. darauf mit NaOH oder Na2C03 
neutralisiert. Die entspreehende Alkalimenge kann auch yor dem AuC13 zugesetzt 
werden. Darauf wird mittels A. die Goldnatriumnucleinsdureverb. abgeschieden. Nach 
Trocknen im Vakuum rotlichgelbes Pulver, das ca. 10% Au enthalt, Cl-frei u. in W. 
1. ist. Aus der mit AuC13 yersetzten Nucleinsaurelsg. kann durch A. oder Mineral- 
saure die freie wasserunl. Goldnucleinsdure ausgefallt u. letztere durci. Losen in verd. 
NaOH in das wasserl, Na-Salz iibergefiihrt werden. (Schwz. P. 124 867 vom 25/8.
1926, ausg. 1/3. 1928. E. P. 276 677 vom 25/8. 1927, Auszug veróff. 26/10. 1927. 
Schwz, Prior. 25/8. 1926. A. P. 1 678 429 yom 14/7. 1927, ausg. 24/7. 1928. Schwz. 
Prior. 25/8. 1926.) ' HOPPE.
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X. Farben; Farberei; Druckerei.

I. G. Farbenindustrie Akt.-6es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerhard Balie 
und Karl Daimler, Frankfurt a. M.-Hdchst), Herstelłung von Sulfosauren, dad. gek., 
daB man aralkylierte, einkernige, aromat. KW-stoffe wahrend oder nach der Sulfo- 
nierung mit Alkoholen umsetzt. — Z. B. werden 60 Teile Benzylioluol u. 34 Teile 
n-Butylałkohol unter Ruhren auf 50° erwarmt. Dann laBt man unter allmahlicher 
Steigerung der Temp. auf 90° ein Gemisch von 70 Teilen S03HC1 u. 25 Teilen 20%ig. 
Oleum zulaufen u. halt bei 90°, bis die M. in W. 1. geworden ist. Die Sułfonsdure laBt 
sich durch Verdiinnen mit W., Neutralisieren mit NaOH u. Eindampfen zur Trockne 
in das Na-Salz iiberfuhren. —  An Stelle von Benzyltoluol konnen Benzylxylol oder 
die Einw.-Prodd. yon Benzylchlorid auf Solventnaphtka, an Stello von n-Butylalkohol 
Isobutyl-, Isopropył-, Amyl-, Benzyłalkohol oder Óydóhezanol Verwendung finden. — 
Die Sulfonsauren u. ihre Na-Salze dienen ais Nełz-, Emułgierungs- u. Waschmittel. 
(D. R. P. 466 362 KI. 12o yom 1/3.1925, ausg. 5/10. 1928.) N ouvel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von 2,3- und
2,5-Dichłor-4-acetamino-l-methylbenzol und von 2,3- und 2,5-Dichlor-4-amino-l-methyl- 
benzol. l-Methyl-2-chlor-4-acetaminobenzol wird in Ggw. von Eg. u. W. chloriert. — 
Z. B. werden 1100 Teile l-Methyl-2-chlor-4-acetaminobenzol, F. 106°, in 3600 Teilen 
Eg. gel. Nach Zugabe von 900 Teilen W. wird unter Ruhren auf 0— 5° gekuhlt, 
wobei Ausfallung stattfindet. Dann wird CL bis zur Gewichtszunahme von 426 Teilen 
eingeleitet. Es tritt zunachst Auflósung ein. Gegen Ende der Chlorierung scheidet 
sich das l-Methyl-2,5-dichlor-4-acetaminobenzoł ab. Es wird abgesaugt u. gewaschen. 
Das Rohprod. schm. bei 138— 139°, nach dem Umkrystallisieren aus A. bei 140— 141°. 
Im  Filtrat wird das l-Methyl-2,3-didilor-4-acctaminobenzol mit W. gefallt, F. 105— 108°, 
nach dem Umkrystallisieren aus A. 114— 115°. —  Durch Verseifen mit 40%ig. H 2S04 
u. Dest. m it Alkali werden die freien Basen gewonnen: l-Methyl-2,5-dichlor-4-amino- 
benzol, F. 91— 92°, nach dem Umkrystallisieren aus A. 93°, u. l-Methył-2,3-dichłor- 
4-aminobenzol, F. 40—41°, nach dem Umkrystallisieren aus A. 58— 59°. — Die er
haltenen Verbb. sind Zwischenprodd. bei der Herst. von Farbstoffen. (E. P. 294 078 
vom 24/1. 1928, ausg. 9/8. 1929.) Notjvel.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstelłung von Sulfonsauren 
N-acetoacetyłierter Aminę, dad. gek., daB man dio Sulfonierung unter vólligem Aus- 
schluB von W., z. B. mit anhydridhaltiger H 2S04, yornimmt, so daB die Saure nach 
Beendigung der Rk. noch mindestens 100°/oig. ist. — Z. B. wird Acetoacetanilid, 
CH3COCH2CO-NH-C6H 5 bei 0— 10° in 20%ig- Oleum eingetragen u. nach einigen 
Stdn. die Mischung auf Eis gegossen; naeh Neutralisation mit CaC03 wird das Ca-Salz 
in das Na-Salz verwandelt, welches durch Eindampfen der Lsg. unter Zusatz von t)H3- 
COOH trocken erhalten wird, 11. in W., gibt mit Diazobenzol einen gelben, mit diazo- 
tierłer Sulfanilsaure einen rotlichgelben Farbstoff. Dio Sulfongruppe tritt in 3-Stellung 
ein. —  In  gleicher Weise wird l-Acetoacetamino-2-chlorbenzol sulfoniert; die erhaltene 
Verb. bildet ein in W. 11. Na-Salz, 1. in CH3OH, weniger 1. in A. (E. P. 307 531 vom 
7/12. 1927, ausg. 4/4. 1929. F. P. 653 210 vom 3/12. 1927, ausg. 19/3. 1929. D. Prior. 
16/12. 1926.) Altpkter.

Newport Co., Carrollville, iibert. von: Ivan Gubelmann und Henry R. Lee, 
South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstelłung von Leulcochinizarin durch Einw. 
von reduzierenden Metallpulvern auf 2-Chlorchinizarin in saurer Lsg. —  50 Teile
з,4-Dichlorphenol werden mit 950 Teilen 100”/oig. H 2SO,„ 55 Teilen H3B03 u. 150 Teilen 
Phthalsaureanhydrid unter Ruhren auf 195— 200° erhitzt. Nach 4-std. Erhitzen ist 
die Bldg. des Chlordiinizarins bcendet. In  die auf 15° abgekiihlte M. werden innerhalb 
24 Stdn. 15 Teile Al-Pulver unter Ruhren eingetragen. Nach weiteren 36— 48 Stdn. 
bei 15—30° wird durch Eingiefien in W. das Leukodiinizarin in grunlichbraunen 
Flocken abgesehieden. (A. P. 1 655 462 vom 25/1. 1926, ausg. 10/1. 1928.) H oppe .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Walter A. Manss, Wilmington, 
Delaware, Herstelłung von Indophenolverbindungen. N-Alkylcarbazol wird mit p-Nitroso- 
phenol in konz. H2S04 unterhalb — 13° umgesetzt u. das Indophenol ais Leukoverb. 
abgesehieden. — Z. B.: Zwei auf —45° abgekiihlte Lsgg. von 1 Teil N-Athylcarbazol
и. 0,631 Teilen p-Nitrosophenol in 8 bzw. 7 Teilen 96—97%ig- H2S04 werden móglichst 
rasch vermischt, wobei dic Temp. nicht iiber — 15° steigen darf. Nach kurzem Ruhren 
wird gleichzeitig mit einer wss. Lsg. von 2 Teilen 30°/oig. Na2S in Eiswasser gegossen 
u. sodann auf -60—65° erwarmt. Nach Abkiihlen wird das gelbgriine Leuko-Indophenol
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abfiltriert, mit W. gewaschen u. getrocknet. Falls das Indophenol selbst erhalten 
werden soli, wird es durch EingieBen in Eiswasser abgeschieden u. móglichst rasch 
in Alkalien aufgenommen. Das so dargestellte Indophenol, seine Leukoverb., sowie 
der daraus mittels alkoh. Polysulfid erhaltene Kiipenfarbsloff sind in alkal. Na2S20.r 
Lsg. vollig 1. (A. P. 1 637 868 vom 14/12. 1923, ausg. 2/8. 1927.) H oppe .

Paul Heermann, Farberei- und textilchemische Untersuchungon. 5., org. u. erw. Aufl. d. 
„Farbereichem. Untersuchgn." u. d. „Kolorist. u. textilchein. Untersuchgn." Berlin: 
J. Springer 1029. (VIII, 435 S.) gr. 8°. Lw. M. 25.50.

Gustav Sohultz, Farbstofftabellen. 7. Aufl. Neubearb. u. erw. von Ludwig Lehmann. 
Bd. 1. Lfg. 3. (S. 49—96.) Berlin: Weidmann 1929. 4°. nn. M. 8.—.

XI. Harze; Lacke; Firnis.

L. Amy, Beiirag zum Studium des arabischen Gummis. (Buli. Soc. Chim. biol.
10. 1079— 90. Sept./Okt. 1928. —  C. 1929. I . 1993.) Oppen h e im er ,

Bertram Campbell, Nitrocellulosdacke. (Vgl. auch C. 1929. I. 1274.) Die 
weitgehende Einfuhrung von Nitrocelluloselacken setzte ein, ais es gelang, die Yiscositat 
der Nitrocellulose herabzusetzen. Das gesehieht durch Hitze, Behandeln mit Reagentien 
bestimmter Alkalitat oder durch ultrayiolettes Lieht. Nach einer Schilderung der 
his tor. Entw. werden in der sehr eingehenden Arbeit behandelt die verwendeten Nitro- 
ccllulosen, Harze u. Kunstharze, Wcichmachungsmittel, Pigmente, Lósungs- u. Ver- 
diinnungsmittel, ihr Verh. beim Troeknen, dic yerschiedenen Ausbliihungen. (Journ.
Oil Colour Cliemists’ Assoc. 12. 61—81. Marz. Nobel Chemical Finishes Stow-
market.) __________________ Suyern .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H., Amoneburg b. Biebrioh 
a. Rh., Yeredelung rezenter Naturharze gemilB D. R. P. 440 003 (C. 1927- I I .  1100), 
dad. gek., daB man ais Phenolaldehydkondensationsprodd. Phenolalkohole oder Ge- 
misohe derselben verweńdet, wie sie aus in Lsg. gebrachten Phonolen u. iiberschussigem 
CH,0 bei niedriger Temp. in krystallin. oder oliger Form erhalten werden. —  Z. B. 
werden 100 Teilo Kolophonium u. 10 Teile p-Kresoldialkoliol 10 Stdn. auf 80— 90° 
u. anschlieBend auf 150° erhitzt. Dabei steigt der Erweichungspunkt yon 60—70° 
auf 100— 110°. Das erhaltene Prod. ist 1. in A. u. Bzl., in der Warnio auch in Bzn.
— Man lost 1 Mol. Phenol in NaOH, tragt in 6 Moll. CH.fi ein, laBt 5— 10 Tage stelien 
u. fallt mit C02, Essigsaure oder Ameisensaure, gegebcnenfalls unter Eindampfen 
oder Aussalzen. 100 Teile dieses oligen Prod. u. 600 Teile Kolophonium werden einige 
Stdn. bei 100—120°, dann bei 180° u. schlieBlich bei 200— 250° vcrschmolzcn. — 
Man kann bei gewóhnlichem, erhóhtcm oder vermindertem Druek, an der Luft oder 
in Ggw. indifferenter Gase arbeiten. Die erhaltenen^hoclisemelzenden Harze werden 
in  der ublichen Weise mit Glycerin oder Glykol yerestert. (D. R. P. 474787 KI. 221i 
vom 15/2. 1923, ausg. 12/4. 1929. Zus. zu D. R. P. 440003; C. 1927. II. 1100.) Nouv.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur VoB, 
Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von Kondensalionsprodukten a-us rezenten Natur- 
harzen, dad. gek., daB man diese in Form ihrer harzartigen Oxydationsprodd. mit 
Aldehyden in Ggw. von Alkalien kondensiert. —  Z. B- wird in 200 Teile gesclimolzenes 
Kolophonium bei 100—120° unter Riihren 02 eingepreBt. Dic Behandlung wird so 
langc fortgesetzt, wie Temp.-Erhohung u. Druckabnahme stattfindet. Das Oxydations- 
prod. wird bei 90—100° mit 70 Teilen C II f i  u. 40 Teilen konz. NaOH-Lsg. versetzt 
u. 6— 8 Stdn. auf 160° erhitzt. Dann wird h. in 1000 Teilen W. u. 60 Teilen konz. 
NaOH-Lsg. gel., filtriert, nach dem Erkalten mit HC1 gefallt, abgesaugt, ausgewaschen 
u. bei 100—200° entwassert. — Die Oxydation kann auch eleklrolyt., mittels KMnOv 
durch Cl., oder in einer Kolloidmuhle erfolgen. An Stelle. von CHaO kónnen andere 
Aldehyde, wie Acet- oder Benzaldehyd, yerwendet werden. Die Kondensationsprodd., 
die zur Herst. von Polituren u. Spritlacken dienen, konnen mit Glycerin, Phenol, 
Phenolharzen. Kohlehydraten oder Benzylchlorid yerestert werden u. sind dann zur 
Herst. von Óllacken geeignet. (D. R. P. 473 411 KI. 12o yom 9/1. 1926, ausg. 16/3.

_ N ouvel .
Grindley &  Co. Ltd., und Reginald Leslie Yeates, London, Herstellung eines 

Glyptalharzes aus einem .mehrwertigen Alkohol u. einer mehrbas. Saure oder dereń 
Anhydrid unter Zusatz yon naturlichen Harzen oder dereń Sauren, sowie von nicht-
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troeknenden Olen oder Fetten oder dereń Fettsauren. Event. werden noeh bas. Stoffe 
zugesetzt, wie Metallosyde, -hydroxyde oder -salze, z. B. des Al, Ca oder Zn. Die Prodd. 
sind in den meisten Lacklosungsmm. 1. u. insbesondere in der Laek- u. Anstrichtechnik 
brauchbar. Geeignete Ausgangsstoffe sind z. B. Glycerin, Phthalsaureanhydrid u. 
Kolophonium, die zunaehst 1— 3 Stdn. auf 200— 210° u. spater auf 260— 270° erhitzt 
werden. Den Harzen kónnen auch die iiblichen geeigneten Weichmachungsmittel 
zugesetzt werdon. (E. P. 306 924 yom 30/11. 1927, ausg. 28/3. 1929.) M. F. Mu ller .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m, b. H., Amoneburg b. Biebrich 
a. Rh., Herstellung von esterartigen Derimten der Kondmsationsprodukte aus Phenolen 
und Carbonyltierbindungen, 1. dad. gek., daC man in hiirtbaren Phenolcarbonylzwischen- 
oder -endkondensationsprodd. entweder die neben den phenol. OH-Gruppen vor- 
handenen alkoh. OH-Gruppen unmittelbar mit hochmolekularen organ. Sauren, mit 
Ausnahme yon Harzsauren, verestert oder zunaehst die phenol. OH-Gruppen ganz 
oder teilweise verathert oder yerestert u. dann die alkoh. OH-Gruppen mit anorgan. 
oder organ. Sauren yerestert. — 2. dad. gek., daB man die VerschlieBung der phenol. 
OH-Gruppen durch mehrbas. Sauren derart bewirkt, daB Carbosylgruppen dieser 
Sauren frei im Mol. yorhanden bleiben, die nachher zur Veresterung der alkoh. OH- 
Gruppen dienen. — 3. dad. gek., daB man die Veresterung der alkoh. OH-Gruppen 
durch mehrbas. Sauren derart bewirkt, daB Carboxylgruppen dieser Sauren frei im 
Mol. yorhanden bleiben, die nachher mit anderen Alkoholen yerestert werden. — 
Z. B. werden molekulare Mengcn von p-Kresoldialkohol u. Leinólsaure auf 180— 200° 
erhitzt. Ein etwaiger t)berschuB der Saure wird abdest. oder mit einem Alkohol 
(Glycerin oder Glykol) yerestert. — Beim Yerestern von p-Kresoldialkoholmethyldther 
(hergestellt aus p-Kresoldialkohol u. Dimethylsulfat, F. 107—110°) mit Stearinsaure 
bei 200— 280° erhalt man symm. Methoxymesitylcnglykoldistearat ais Wachs, SZ. 3, 
Erweicliungspunkt 35— 37°, unl. in A. u. NaOH, 1. in Aceton, Bzl. u. Bzn.; in gleicher 
Weise mit Leinólsaure symm. Hethoxymesitylenglykoldilinoleat ais Ol, SZ. 11, unl. 
in A., 1. in Aceton, Essigester, Bzl., Bzn., Tetralin u. Terpentinol; mit Abietinsaure 
im C02-Strom den Abietinsaureester des p-Kresoldialkoholmethyldthers, SZ. 8, Er- 
weichungspunkt 82— 85°, 1. in Aceton, Essigester, Bzl., Bzn., Tetralin, Terpentinol 
u. Leinol; mit H3PO.t ein unl. Harz; mit Phthalsdure neben dem neutralen auch den 
śauren Phthalsdureester des p-Kresoldialkoholmethyldthers, der zweckmaBig mit Glykol 
weiter yerestert wird. — Methylierte Kresolpolyalkohole (hergestellt aus m-Krcsol 
u. uberschussigem CH20 u. anschlieBendc Methylierung mit Dimethylsulfat) liefern 
mit Phthalsdure ein Harz. — Aus dem K-Salz des p-Kresoldialkohols u. Bernsteinsdure- 
athylesterchlorid wird der Bernsteinsdureathyl-p-kresoldimethylolesler erhalten, der 
durch Alkali yerseift, durch Sauren in den Bernstdnsauremono-p-kresoldimethylol- 
ester iibergefuhrt oder mit Leinólsaure weiter yerestert wird. —  Aus einem durch 
Methylierung von Phenolalkohol (hergestellt aus Phenol, Aceton u. CH20) gewonncnen 
Prod. wird mit Stearinsaure u. A. ein harzartiges Wachs, SZ. 10, erhalten. — Die 
Ester dienen hauptsachlich ais ICczc/i.sersatz, zur Herst. yon Lacken u. ais Weich
machungsmittel fiir  Phenolformaldehydharze. (D. R. P. 474561 KI. 12q vom 26/2.
1925, ausg. 10/4. 1929.) N ou yel .

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Fritz Seebach, Erkner b. Berlin), 
Herstellung von reinen harzartigen Kondensationsproduklen aus Phenolen und Form
aldehyd, dad. gek., daB man feste oder fl. Resole, gegebenenfalls unter Zusatz organ. 
Losungsmm. mit w’ss. Lsgg. alkal. wirkender Stoffe bei gewóhnlicher oder erhóhter 
Temp. wasclit oder behandelt. Ais alkal. wirkende Stoffe werden zweckmaBig Oxydc 
oder Hydroxyde der Erdalkalien, insbesondere des Ca, oder NH3 yerwendet. — Z. B. 
werden 100 kg Resol (hergestellt aus Phenol oder Kresol u. CH.,0, Acetaldehyd, Glyoxal, 
Benzaldehyd oder Naphthaldehyd mit Hilfc von Basen, wie ŃH;j) u. 300 Liter Kalk- 
wasser 5— 7 Min. bei 70—80° geriihrt. Nach dem Dekantieren wird das Harz ge- 
trocknet. Es erwcicht bei 80— 90°. — An Stelle von Kalkwasser kónnen 4 Liter 
331/3°/0ig- NaOH, gegebenenfalls unter Zusatz yon Seifenlsg., oder 6— 12 Liter N H :i 
yerwendet werden. Man kann die Reinigung bei noeh nicht entwasserten Resolen 
yornehmen u. erst nach dem Reinigen eindampfen. Auch kann das Eindampfen 
durch Zusatz yon Anilin unterstiitzt werden. Das Verf., das auf einer Entfernung 
der unverbundenen Ausgangsstoffe u. auf einer Nachkondensation der Harze beruht, 
kann auch auf Harz lacke ausgedehnt werden. (D. R. P. 474729 KI. 12q yom 17/6.
1925, ausg. 12/4. ,1929.) -Nou yel .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Konden- 
sationsproduktes aus Dimethylolharnstoff oder -thioharnstoff oder den lióher molekularen 
Polymeren durch Erhitzen unter W.-Abspaltung bei einer [H‘] =  4— 7. —  100 Teile 
Dimethylolharnstoff werden nach Zusatz von 0,5 Teilen einer Mischung aus 4 Teilen 
NaH2P 04 u. 1 Teil Na„HPO,,, entsprechend einer [H‘] — 6,3 innerhalb 5—10 Min. 
durch mit sd. W. beheizte Rohre oder Rohrbiindel mit zahlreichen Windungen geleitet. 
Die M. wird im Vakuum getrocknet u. das viscose, glasklare Prod. event. in Formen 
h. yerprefit. (E. P. 306 875 vom 27/8. 1927, ausg. 28/3. 1929.) M. F. Mu ller .

Ferdinand Pallauff, Emmerich a. Rh., Herstellung von technisch reinem Holzol- 
dickol in fortlaufendem Betriebe durch Erhitzen von in dauernder Bewegung erhaltenem 
Holzol auf eine iiber der Gelatinierungstemp. liegende Temp., dad. gek., daB man zu 
in einem kleinen Kessel o. dgl. befindlichem, auf etwa 330— 340° yorgewarmtem Leinol 
oder wieder yerfliissigtem gestocktem Holzol oder yorher dargestelltem Holzoldickol 
unter kraftigem Riihren u. unter Erhaltung der Temp. von 330— 340° dauernd rohes 
Holzol zuflieBen u. gleiche Mengen des gebildeten Holzoldickols abflieBen laBt. —  Das 
nach dem Verf. hergestellte Holzoldickol dunkelt fast nicht nach, besonders nicht, 
wenn man zur Vorsicht in einer Kohlensaureatruosphare arbeitet. Die SZ. steigt ent
sprechend der verursachten Zers. etwas an; man kann aber das Prod. durch Ver- 
esterung mit etwas Glykol wieder neutralisieren. Eine Veresterung des Dickols mit 
Glycerin gelingt nicht. Beim Erhitzen mit l °/0 Glycerin auf 250° tritt Gelatinieren 
ein unter Bldg. eines gummiartigen Prod., das geeignet ist, Linoxyn zu ersetzen. 
(D. R. P. 474 546 KI. 22h vom 14/1. 1926, ausg. 8/4. 1929.) E ngeroff .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und W. J. Jenkins, Saltcoats, 
Ayrshire, Nitrocelluloselacke. Man setzt den Lsgg. der Nitrocellulose Deriw. der /3-Oxy- 
propionsaure zu, wie j9-Mcthoxyathylpropionat, /?-Oxymethylpropionat. Man kann 
den Lsgg. ferner Weichmachungsmittel, Losungs- u. Verdiinnungsmittel, Harze, Pig- 
mente usw. zusetzen. (E. P. 307 528 vom 10/11. 1927, ausg. 4/4. 1929.) Franz.

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. H. Moss, Cumberland, Mary
land, V. St. A., Uberzugsmassen aus Cellulosederivaten. Lacken aus Celluloseestern 
oder -athern setzt man kunstliche Harze aus Aceton u. Furfurol zu. Den Lacken kann 
man noch andere kiinstliche oder natiirliche Harze, Weichmachungsmittel, Farb- 
stoffe usw. zusetzen. (E. P. 307 289 vom 4/3. 1929, Auszug yeroff. 1/5. 1929. Prior. 
3/3.1928.) Franz .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: W. H. Moss und B. B. White, 
Cumberland, Maryland, Uberzugsmassen aus Cellulosederivaten. Man setzt Lacken aus 
Celluloseestern oder -athern Kunstliarze aus A nilin  u. Furfurol zu. Man kann den 
Lacken noch andere kiinstliche oder natiirliche Harze, Weichmachungsmittel, Farb- 
stoffe usw. zusetzen. (E. P. 307 290 yom 4/3. 1929, Auszug veróff. 1/5. 1929. Prior. 
3/3.1928;) x Franz .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. H. Moss und B. B. White, 
Cumberland, Maryland, V. St. A., Uberzugsmassen aus Cdlulosederivate?i. Man setzt 
den Lacken aus Celluloseestern oder -athern kunstliche. Harze aus Phenolen u. Furfurol 
zu. Den Mischungen kann man noch andere natiirliche oder kiinstliche Harze, Weich
machungsmittel, Farbstoffe usw. zusetzen. (E. P. 307 291 vom 4/3. 1929, Auszug 
yeroff. 1/5. 1929. Prior. 3/3. 1928.) F ranz .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. H. Moss, Cumberland, Mary
land, V. St. A., Uberzugsmassen aus Cellulosederivaten. Man yermischt Celluloseester- 
oder -atherlacke mit naturlichen oder halbkiinstlichen Harzen, wie Manila, Accaroid, 
Pontianak, Kauri, Dammar, Kolophonium, Schellack, oder Esterharze, wie Glycerin- 
ester des Kolophonnims, Plastizierungsmitteln, wie Diathylphthalat, Trikresylphosphat, 
Monomethyltoluolsulfonamid, Triacetin, Thiocarbanilid, u. einem fliichtigen Losungsm., 
wie Athylacetat, Athyllactat, Tetrachloriithan, Benzylalkohol, Diacetonalkohol usw. 
(E. P. 307 292 yom 4/3. 1929, Auszug yeroff. 1/5. 1929. Prior. 3/3. 1928.) Franz .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. H. Moss, Cumberland, Mary
land, V. St. A., Olasersatz. Man iiberzieht ein Metalldrahtnetz mit einem kiinstlichen 
Harz u. Celluloseacetat oder einem anderen Celluloseester. Man yerwendet zuerst 
einen Uberzug aus Kunstharz, der geringe Mengen eines Celluloseesters enthalten kann, 
zum zweiten uberzug benutzt man einen Celluloseester, der Kunstharz enthalten kann. 
41s Kunstharze yerwendet man Phenolaldehydharze, Ketonphenolaldehydharze, 
Phenolfurfurolharze, Harze aus aromat. Aminen oder Ketonen u. Furfurol. Den Cellu
loseestern konnen die ublichen Plastizierungs- u. Weichmachungsmittel zugesctzt



1929 . I . H XII. K a t t t sch u k ; G t jt t a p e r c h a ; B a l a t a . 3 1 53

werden. Man taucht ein Stahldrahtnetz in eine Lsg. von 10 Teilen Diphenolpropan- 
formaldehydharz in 100 Teilen Aceton oder eine Lsg. von 8 Teilen Phenolformaldehyd- 
liarz, 2 Teilen Diathyłphthalat, 100 Teilen Aceton u. 5 Teilen Athyllactat; nach dem 
Abtropfen taueht man das Stahldrahtnetz in eine zweite Lsg. von 10 Teilen Cellulose
acetat in 100 Teilen Aceton oder 5 Teilen Celluloseacetat, 50 Teilen Aceton, 25 Teilen
A., 25 Teilen Bzl. u. 2 Teilen Athyllactat oder 15 Teilen Celluloseacetat, 1 Teil Diiithyl- 
phthalat, 1 Teil Trikresylpliosphat, 1 Teil Triphenylphosphat, 1 Teil Triacetin u. 
100 Teilen Aceton. {E. P. 307 462 vom 7/3. 1929, Auszug yeróff. 1/5. 1929. Prior. 
8/3. 1928.) Franz .

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Ges., Berlin, Masse zur Herstellung von Druck- 
fldehen und Schallplatten. Man vermischt Harze, Kunstharze, Kautsehuk usw. mit 
sehr feinverteilten anorgan. Fullstoffen, wie Titandiosyd, von geringerem Durchmesser 
ais 1 /i. (E. P. 307 505 vom 8/3.1929, Auszug yeroff. 1/5. 1929. Prior. 9/3. 1928.) Fr a .

X II. Kautsehuk; Guttapercha; Balata.

Thomas Midgley jr. und Albert L. Henne, Natiirlicher und synthetischer 
Kautsclmk. I. Die Produkte der destruktiven Destillation von Nalurkautschuk. Vff. unter- 
warfen 200 Pfund „light pale crepe“ der destruktiyen Dest. im Eisenkessel bei ca. 700°. 
Das Destillat war ein dunkelgefarbtes Ol. Nach Entfernen des Isopren durch Frak- 
tionieren wurde der ólige Riickstand der fraktionierten Dest. unterworfen, wobei 
zwischen 50 u. 176° von Grad zu Grad die Fraktionen getrennt aufgefangen wurden. 
Einzelne Komponenten wurden in Mengen von 50 ccm ti. mehr erhalten, so daB sie 
genan untersucht werden konnten. Spater wurde gefunden, daB Zusatz yon Mg zum 
Kautsehuk den Geh. des Destillats an Prodd., die nieht aus Isopren u. Dipenten 
bestanden, wesentlich erhóhte. Zn, Fe u. Al hatten eine ahnliche Wrkg., aber in yiel 
geringerem Umfange; Cu ist ohne Wrkg. In Ggw. von Mg waren die Komponenten 
im Destillat dieselben wie bei der Dest. des Kautschuks allein, das Verhaltnis derMengen 
der einzelnen Stoffe war aber yerschieden. Das Materiał yon der Dest. m it Mg ist 
reicher an aromat. Verbb. u. armer an solchen mit offener Kette. Konnten 2 oder mehr 
Komponenten nieht durch fraktionierte Dest. geniigend getrennt werden, so wurden 
andere Reinigungsyerff. yerwendet. Im  allgemeinen wurden physikal. Konstanten 
fiir die Identifizierung herangezogen. Diese wurden gestiitzt durch Ermittlung der 
Ungesattigthcit mit KBr-KBr03 u. durch Best. des Mol.-Gew. Quantitative Hydrierung 
mit Pt-Schwarz, Entfernen der aromat. Verbb. durch Nitrieren spielte haufig eine 
wiehtige Rolle. Ein nieht unwesentlicher Teil des ursprunglichen Materials polymerisierte 
u. blieb im Destillierkolben zuriick. Festgestellt wurden folgende Verbb.: 3-Methyl- 
1-buten. Kp. 19—20°; D .1520 0,645, n18 =  1,3897; Mol.-Gew. 66,8. Das Materiał war 
nieht ganz rein u. enthielt wahrscheinlich eine niedrigsd. Dienverb. — 2-Methyl-l-buten. 
Gereinigt durch Polymcrisation des Isopren mit NaK-Legierung, Entfernen des poly- 
merisierten Prod., Eed. des yerbliebenen Isopren mit Na in fl. NH3 u. darauffolgende 
fraktionierte Dest. Kp. 30—31°; D .1720 0,6645; n17 =  1,3752. — Isopren. Gereinigt 
durch fraktionierte Dest. Identifiziert durch Polymcrisation zu synthet. Kautsehuk 
Kp. 33— 34°; D. 0,671; n =  1,4103. — Komponentę 59—60°. Die Unters. ergab, daB 
es sieh um ein 2-Methylpenten handelt, in dem dio Stellung der Doppelbindung nieht 
bekannt ist. —  3-Methyl-2-penten. Gereinigt durch fraktionierte Dest. Kp. 62—65°;
D. 0,694; n =  1,404. — Komponente 76—79°. Gereinigt durch Dest. aus Anilin. D. 0,742 
n =  1,4346. Dio Unters. ergab, daB es sieh yiclleieht um ein Gemisch von 3-Methyl- 
1,3-pentadien, 3-Methyl-2-penten u. Bzl. handelt. —  Benzol. Gereinigt durch Dest. 
aus Anilin. —  Komponente 93—95°. D. 0,744; u. 1,422. Die Unters. zeigte, daB das 
Materiał ein paraffin. Hexan, yielleieht 3-Methylhexan enthalt. —  A3-Tetrahydrotoluol. 
Gereinigt durch fraktionierte Dest. Kp. 102— 103°; D. 0,791; n =  1,444. Hydrierung 
gab Methylcyclohexan. — A--Tetrahydrotoluol. Nieht sicher identifiziert. — Komponente 
109—110°. D. 0,783; n =  1,4413. Hydrogenisation u. Nitrierung zeigte Toluol ais 
Verunreinigung an. Das gesatt. Prod. gab eine kleine Menge Hexahydrotoluol u. Iso- 
octan (Kp. 116°; D. 0,706; n =  1,397). — A 1-Tetrahydrotoluol. Kp. 110—11°; D. 0,818; 
n =  1,4653. Nieht rein. Hydrogenierung u. Nitrierung ergaben groBe Mengen Tri- 
nitrotoluol u. Hexahydrotoluol. — Toluol. Kp. 110°. Nitrierung ergab Nitrotoluol. — 
Komponente 121—122°. D. 0,765; n =  1,4287. Hydrierung u. Nitrierung zeigte kleine 
Mengen aromat. Verbb. u. gab ein Materiał Kp. 116— 121°; D. 0,739; n =  1,4102; 
Mol.-Gew. 112,4, was auf Isooctan mit kleinen Mengen Hexahydro-m-xylol hindeutet.
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Eine Fraktion 124— 125° gab ein Hydrierungsprod., welches wahrscheinlich auf eine 
isomere Form des 2-Methylhcpten hindeufcet. Die beiden Fraktionen enthalten wahr
scheinlich 2-Methylheptene mit unbekannter Stellung der Doppelbindung. —  Di- 
liydro-m-xylol {zl1,3 ?), Kp. 129— 130°; D. 0,795; n =  1,4451. Hydrierung u. Nitrierung 
deuten auf kleine Mengen Xylol u. Hexahydro-m-xylol hin. — m-Xylol. Kp. 137°;
D. 0,866. Nitrierung zur Trinitroverb. gab eine Verb. vom F. 179,5°. —  p-Tetrahydro- 
uthyltoluol. Kp. 144—-145°; D. 0,813; n =  1,4529. Die Stellung der Doppelverb. ist 
nicht bekannt. Hydrierung gab Hexahydroathyltoluol. Kp. 147; D. 0,784; n =  1,4335.
— Komponenta 15S—159°. D. 0,834; n =  1,4665. Zus. C10H16. —  p-Athyltoluól. Kp.
160,5—163°; D. 0,866; n =  1,4832; Mol.-Gew. 120,4. Oxydation mit K3In04 gab 
Terephthalsaure. —  Komponente 162—163°. D. 0,828; n =  1,46; Mol.-Gew. 130,5°. 
Aus Kautschuk nur in Ggw. von Mg erhalten. Hydrierung u. Nitrierung gab ein Prod. 
Kp. 162— 164°; D. 0,794; n =  1,4407; Mol.-Gew. 135; Zus. C10H20. Das Ausgangs- 
material war demnach C10H 18 unbekannter Konst. — Komponente 162—163°. Aus 
Kautschuk allein (ohne Mg). D. 0,8105; n =  1,456. Nach der Unters. scheint ein Di- 
methyloctadien yorzuliegen. — Dipenten. Kp. 176°, D. 0,8435; n =  1,4712. Hydrierung 
gab p-Menthan (Kp. 170—171,2°; D. 0,796; n =  1,4387). —  Nach den derzeitigen Er- 
kenntnissen kann nicht gezweifelt werden, daB mit Ausnahme von Bzl. die auf- 
gefundenen Verbb. der aromat. Reihe durch Dehydrierung der entsprechenden hydro- 
aromat. Verbb. entstanden sind, da nur solche aromat. Verbb. yorgefunden wurden, 
dereń Hydroderiw. zugegen sind. Ein Grund fiir eine Dehydrierung wahrend der 
destruktiyen Dest. ist nicht erkenntlich. Es ist zwar bekannt, daB Cyelohexan in Ggw. 
von Ni u. bei ahnlichen Tempp. Bzl. gibt, bei der Pyrolyse des Kautschuk allein war 
aber kein Katalysator zugegen. Bemerkenswert ist, daB die Ggw. von Mg im Kautschuk 
das Mengenyerhiiltnis zugunsten der aromat. Verbb. anwachsen laBt. Fiir die Bldg. 
von Bzl. mag lokale Uberhitzung yerantwortlich sein. Vff. versuehen die Ergebnisse 
auf Grund der Theorien von Statjdinger u . Hauser  iiber die Konst. des Kautschuks 
zu erkliiren. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1215—26. April. Ithaca [N. Y.].) KlND.

Thomas Midgley jr. und Albert L. Henne, Naturlicher und synthetischer 
Kautschuk. I I .  Reduktion von Isopren durch Na-NH3. (I. vgl. vorst. Ref.) Durch 
Red. des Isoprens durch Na in fl. NH3 wurde zu bestimmen yersucht, ob die Red. 
beyorzugt zur Polymerisation stattfindet u. wo der Wasserstoff addiert wird. Bei 
Zugabe von Isopren zu Na in fl. NH3 wurden 60% 2-Methyl-2-buten erhalten. Kein 
anderer fliichtiger KW-stoff war zugegen. Hochmol. KW-stoffe wurden gebildet, 
aber nicht untersucht. Es ergibt sich somit, daB die yorherrschende Rk. folgender- 
mafien yerlauft: C5H 8 + 2 Na -f- 2 NH3 =  C5H I0 + 2NaNH2. Wasserstoff addiert 
sich an das Isopren in Obereinstimmung mit T h ie l e s  Theorie in der 1,4-Stellung. 
Die H 2-Addition yerlauft ahnlich der Bromierung des Isoprens bei niederen Tempp. 
Letztere Rk. stoppt, wenn 2 Atome Brom an 1 Moj. Isopren angelagert sind. Das re- 
sultierende l,4-Dibrom-2-methyl-2-buten ist durch die Inaktivitat seiner Doppelbindung 
gegen Brom charakterisiert. Ahnlich wird 2-Methyl-2-buten nicht durch einen Uber- 
schuB an Na—NH3 zu Isopentan reduziert. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1293—94. 
April. Ithaca [N. Y.], Univ.) KiNDSCHER.

Thomas Midgley jr. und Albert L. Henne, Naturlicher und synthetischer 
Kautschuk. I I I .  Dimethyloctadien. (II. vgl. yorst. Ref.) Gut gereinigtes Isopren wurde 
mit K-Schnitzeln in Beriihrung gebracht u. A. langsam zugefugt, so daB eine langsame 
Entw. von H , auftrat. Es rcsultierte eine gute Ausbeutc eines hellgelben Ols, das sich 
bei der Analyse ais Gemisch von 2,6-, 2,7- u. 3,6-Dini£thyl-2,6-octadien ergab. Keine 
Spur einer eycl. Verb. konnte gefunden werden. Dic Ergebnisse lassen erkennen, 
daB das Polymere des Isporen, das in Beriihrung mit Alkalimetallen entsteht u. Na- 
Kautschuk genannt wird, eine lange Kette ist, die durch Verkniipfung der 1 u. 4 C-Atome 
im Isopren entstanden ist. Diese Kette erinnert an die langkettige Strukturformel 
des Naturkautschuk von Staudinger . Die Prodd. der Nebenrkk. scheinen Hoch- 
pol}7mere zu sein, die zurZeit noch untersucht werden. Die Analyse der Dimethyloctadiene 
erfolgtc durch Oxydation mit Cr03 in Eg. Ais Oxydationsprodd. wurden gefunden: 
Aceton, 2,5-Hexandion, Lamdinsaure u. Bemsteinsaure. Aceton wurde ais Hg-Verb., 
Acetylaceton ais Dioxim u. mit Br„, La.vulinsa.ure durch ihre Rk. mit Na-Nitroprussiat 
u. Bemsteinsaure durch die Pyrrol-Fiehtenspanrk. charakterisiert onr n u
g "p > C = C H C H 2CH2C==CHCIl3 ^ ^ > 0 0  +  IIOOCCH.CH.COCII,-!-CHaCOOII

CII,
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c h ’> c= c i ic h 2c h 2c h 2c=c< c h ^ c h 3> c o + h o o c c h 2c h *c o o h +c h 3> co 
CH3CH=C-CH2CH2C=CHCH3 — CII3C00H +  CH3COCH3CH..COCH3 -f CH3COOH

ch3 ćh3
Essigsaure konntc nicht identifiziert werden, da die Oxydation in Eg. yorgenommen 
wurde. (Journ. Amer. ehern. Soe. 51. 1294—96. April. Ithaca [N. Y.].) K tndscher.

P. P. von Węimarn, Beitrdge zur Dispersoidologie des Kautschuks. ScliluB yon 
C. 1929. I . 1753. Kapitel I I I  behandelt mkr. u. ultramkr. Beobachtungen an Hevea- 
latex, der mit Ammoniak konseryiert war, u. an ,,Vultex“, dio iiber den Verlauf der 
Gelatinierung (Koagulierung) AufscliluB gebon sollten. Die Einzelheiten beziehen 
sich iiberwiegend auf die boigegebenen (34) Mikrophotographien. Kap. IV  entlialt 
theoret. Erwiigungen, § 1 iiber Kautsehuk ais System von 2 Isomeren, § 2 iiber 
Kautschuk ais chem. Individuum, das eine bestimmte Temp. besitzt, bei der es in 
eindimensionale, vektorial gebaute Mol.-Aggregate dispcrgicrt. (Reports of the Im 
perial Industrial Res. Inst. Osaka, Japan 9. Nr. 5. 1— 50. Aug. 1923. Rev. gen, 
Caoutchouc 6. Nr. 48. 3—14. Jan. Rubber Chemistry Technology 2. Nr. 1. 108— 37. 
Jan.) _ L o ew en .

Rudolf Ditmar, Die Herstellung von Hochglanzstreichgummierungen mit Hilfe 
der Quarzliclitimlkanisation. Durch die Yerwendung yon Thiurambesclileuniger laBt 
sich die Ultraviolettvulkanisation (Bernstein, D. R. P. 262 708, 1912) mit einer Be- 
lichtungszeit von 5 Min. durchfiihren. Auf diese Weise kann man Hochglanz- 
gummierungen erzielen, indem der gestrichene Stoff unmittelbar von der Streich- 
maschine dcm Belichtungsapp. zugefiihrt wird, hier seine Klebrigkeit yerliert u. somit 
nicht eingestaubt zu werden braucht. Zusatz von Selenrot schiitzt den Gummi vor 
iibermaBiger Einw. des Ultrayiolettlichtes. (Gummi-Ztg. 43- 1172. 22/2.) Loew en .

— , Neue rauchlose Herstellung von GasrufS. Gastex ist eine neue Sorte GasruB 
yon besondern, niiher angegebenen Eigg., die das Prod. weniger fiir dic Earben- ais 
fiir die Kautschukfabrikation gceignet erscheinen lassen. Die Herst. geschieht durch 
die G e n e r a l  A t l a s  C h e m i c a l  Co. nach einem neuen, nicht niiher angegebenen 
Verf., das im Gegensatz zu den bisherigen rauchfrei arbeitet. (Oil Gas Journ. 27. 
No. 29. 237, 239. 6/12. 1928. Earbe u. Lack 1929. 175. 10/4.) Napiitali.

B. F. Goodrich Co., New York, Isomerisieren von Kautschuk. Man fiihrt Kaut
schuk in einen in der Warme piast, werdenden Stoff iiber, indem man ihn in einem 
Losungsm. mit einem Phenol u. einem sauren Isomerisationsmittel, wie starkę, nicht 
oxydierende Mineralsiiuren, Sulfonsiiuren oder ihre Chloride erwarmt. —  Man erhitzt 
200 Teile einer 5°/oig. Lsg. yon Kautschuk in Bzl. mit 40 Teilen Phenol u. 15 Teilen 
HC1 40 Stdn. unter RuckfluB auf 100°, entfernt Phenol u. Losungsm. durch Dest. 
mit Dampf u. wiischt das Prod. w. saurefrei. Das Prod. ist in den iiblichen Kautschuk- 
lósungsmm. 1., unl. in A., A., Aceton, Essigsaure, Anilin, W., Sauren u. Alkalier; es 
laBt sich yulkanisiercn. Balata, Guttapercha, synthet. Kautschuk u. vulkanisierter 
oder regenerierter Kautschuk, der geringe Mengen Fiillstoffe oder Pigmente enthalt, 
konnen in der gleichen Weise umgewandelt werden. Ais Losungsm. kann man CC).,, 
Gasolin, Tetrachlorathan, ais Phenolc, Kresol, Caryacrol, Naphthole, p-Chlorphenol 
yerwenden. Sollen die Lsgg. zum tiberziehen von iletallen yerwendet werden, so 
miissen sie vorher neutralisiert werden, z. B. mit NH3. (E. P. 307 134 vom 20/12.
1927, ausg. 28/3. 1929.) Franz .

Anodę Rubber Co., Ltd., St. Peters Port, Guernsey, S. E. Sheppard und 
C. L. Beal, Rochester, New York, V. St. A., Elektrophoretischcs Abscheiden von Kaut
schuk aus wdsserigen Dispersionen. Dio beim Stromdurchgang erzeugte Warme wird 
durch Kiihlen entfernt, hierdurch wird dic Anwendung einer hohen Stromdichte er- 
móglicht. (E. P. 307 585 vom 21/1. 1928, ausg. 4/4. 1929.) Franz .

Research Inc., Boston, iibert. von: William Beach Pratt, Wellesley, Massa
chusetts, V. St. A., Herstellung von Kautscliukemulsionen. Zur Herst. yon Kautschuk- 
dispersionen in nichtwss. Stoffen, die keine Losungsmm. fiir Kautschuk sind, yermischt 
man don Kautschuk mit einem Kolloid u. diese Misehung dann mit dem Kautsehuk 
nicht losenden Stoff, bis der Kautsehuk durch die ganze M. fein yerteilt ist. Ais nicht 
losende Stoffe yerwendet man Ole, Wachse, Harze, Bitumina oder ihre Mischungen. 
Beim Mischen soli die Temp. unter der Depolymerisationstemp. des Kautschuks ge- 
halten werden. (Can. P. 271 797 vom 22/3. 1926, ausg. 21/6. 1927.) F ranz .
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K. D. P. Ltd., London, England, ubert. von: Ernest Alfred Hauser, Frank
furt a. M., Kautsćhithnischungen. Man yermischt eine reversible Kautschukmilch- 
paste mit den Zusatzstoffen unter solchen Bedingimgen, daB die Kautschukmilch in der 
Mischung ihre reversiblen Eigg. nicht yerliert; man setzt das Mischen solange fort, 
bis die Teilchen in der Kautschukmilch gleichmaBig verteilt sind. Die erhaltene schau- 
mige M. wird dann getrocknet. (Gan. P. 268 726 vom 14/12. 1925, ausg. 1/3.
1927.) Fran z .

Imperial Chemical Industries Ltd., Westminster, A. J. Hailwood, W. J.S.Naun- 
ton und A. Shepherdson, Blackley b. Manchester, Kautschukmischungen. Man er- 
leichtert die Dispersion von Fiillmitteln, Farbstoffen, Beschleunigern usw. in Kautschuk 
durch tJberziehen der Teilchen mit einem die Dispersion fórdernden Stoff, wie Ole, 
Fectsauren, Paraffin, Wachsen, Kautschukerweichern usw. Die Dispersionshilfsstoffe 
kunnen in einer Fl., in der die Zusatzstoffe unl. sind, gel. oder dispergiert werden. Die 
Dispersionshilfsstoffe kónnen sieh auch mit den Zusatzstoffen yerbinden, z. B. entsteht 
beim Yermischen yon Stearinsaure mit Magnesia ein dunner Uberzug von Magnesium- 
stearat. —  Man dispergiert leichtes Magnesiumcarbonat u. Farbstoffe in W., erhitzt u. 
riihrt Paraffin ein; nach dem Abkiihlen wird filtriert, getrocknet u. gemahlen. (E. P.
307 155 vom 11/1. 1928, ausg. 28/3. 1929.) _ Franz .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, und R. C. Davies, Birmingham, Herstellung 
von Kautschukgegenstanden aus wasserigen Kautsćhukdispersionen. Man vermischt 
feinyerteilte Fiillstoffe, wie RuB, mit einer wss. oder schwach alkal. Lsg. von Cellulose- 
xanthogenat, dann mit der Kautschukmilch u. vulkanisiert. (E. P. 306 621 vom 1/12.
1927, ausg. 21/3. 1929.) Fran z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. von: Sidney Marsh Cadwell, 
Leonia, V. St. A., Herstellung von Vulkanisationsbeschleunigern. Aldehydaminkonden- 
sationsprodd. werden mit Halogen oder Halogenwasserstoff behandelt. —  Z. B. lost 
man 1 Mol. Anilinheptaldehydkondensationsprod. in Bzl. oder CC14 u. leitet bis zu 
(i Atomen Cl (oder Br oder J) ein, wobei unter HCl-Entw. 1, 2 oder 3 Atome Cl in 
das Mol. eintreten. Yerwendet man 8 Atome Cl, so treten 5 Atome in das Mol. ein 
(dieses Prod. ist kein Vulkanisationsbeschleuniger), von denen 1 Atom durch Kochen 
mit Alkali abgespalten werden kann. —  Beim Behandeln des Anilinheptaldehyd- 
kondensationsprod., gegebenenfalls in  ath. Lsg., mit trockenem gasformigen IIC l 
erhiilt man eine viscose M. von angenehmem Greruch. — Die so dargestellten Prodd. 
dienen ais Vulkanisationsbeschleuniger. (E. P. 298 537 vom 5/10. 1927, Auszug vet-óff. 
5/12. 1928. A. Prior. 1/11. 1926.) jSTouvel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Synthetischer Kautschuk. 
Butadien-KW-stoffe werden in bekanmer Weise t-eilweise polymerisiert u. die Poly- 
merisation nach einem anderen bekannten Yerf. vollendet. Nach Beendigung der ersten 
Stufe kann man noch weitere Mengen Diolefine zusstzen. Man polymerisiert Butadien 
bis zur Bldg. einer stark viscosen M., lost sie in Butadien u. polymerisiert durch Er
hitzen. Man polymerisiert Butadien mit Na bei 35°, lost das Prod. in Butadien, emul- 
giert mit Natriumoleailsg., polymerisierc bei 60° u. koaguliert die entstandene Kaut
schukmilch in der ubliehen Weise. 2,3-Dimethylbutadien wird bei 60° bis zur Konsistenz 
eines Sirups polymerisiert, mit Na-Oleat emulgiert, durch Erhitzen auf 60° polymerisiert, 
die gebildete Tiscose M. mit W. zu einer Kautschukmilch vermischt u. dann koaguliert. 
Man emulgiert Butadien mit Na-Oleat, polymerisiert bei 60°, koaguliert die erhaltene 
Kautschukmilch durch Kuhlen, trennt von der Fl. u. trocknet, man laBt das Prod. 
in Butadien ąuellen, setzt Na-Draht zu u. polymerisiert. (E. P. 307 308 vom 4/3.
1929, Auszug veroff. 1/5. 1929. Prior. 3/3.1928.) Fbanz .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, E. A. Murphy und D. F. Twiss, Erdington, 
Birmingham, tJberziehen von Metallen oder anderen Stoffen mit Kautschuk. Man uber- 
zieht das Metali erst mit Gaze oder einem ahnlichen netzartigen Stoff u. bringt dann 
die Lsg. oder wss. Dispersion des Kautschuks durch Biirsten, Streichen, Spritzen oder 
auf elektrophoret. Wege auf. (E. P. 307 180 vom 3/2. 1928, ausg. 28/3. 1929.) Feanz .

Canadian Consolidated Rubber Comp. Ltd., Montreal, Quebec, Canada, ubert. 
von: Willis Alexander Gibbons, Little Neck, Long Island, und Thomas Victor 
Binmore, Long Island, New York, Y. St. A., Kautschuklack. Er besteht aus einer Lsg. 
von vulkanisiertem Kautschuk mit 15°/0 gebundenem Schwefel. Die Lsg. soli eine 
Viscositat yon 1— 10 Engler bei 50° haben. Der Lack liefert nicht klebrige t}berzuge. 
(Can. P. 259.008 vom 25/3.1925, ausg. 16/3.1926.) Franz .

H. Beckinann, Berlin-Zehlendorf, Porose Massen. Man yereinigt durchliissige
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oder undurclilassige faserige, granulierte oder pulverisierte Stoffe durch poroscn 
yulkanisierten Kautschuk. Man vermiacht diese Stoffe mit Schwefel u. dann mit 
solchen Mengen Kautschukmilch, daB der Kautschukgehalt etwa 15°/0 betragt, u. 
einem Koagulationsmittel, wie Salze. Man ver\vendet z. B. porose Kohle, Bimsstein, 
Infusorienerde, Silicagel, Sagemehl, Leder, Kork, gemahlenen Ton, Getreidemehl, 
Asbestpulver, Torf, Papier, Baumwolle, Wolle, Jute, Hanf, natiirliclie oder kunstliclio 
Seide, Glaswolle, Graphit usw. Zur Herst. von Filterplatten oder elektrolyt. Dia- 
phragmen verwendet man lange durch Weich- oder Hartkautschuk verbundene Fasern, 
von Absorptionsplatten Kieselsauregel oder porose Kohle, von Schmierkissen Gra
phit usw. (E. P. 306129 vom 31/1. 1929, Auszug veróff. 17/4. 1929. Prior. 17/2. 
I 028-) Franz .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
A. Milski, Qm ntitative Bestimmung von M aism ehl im  Gemisch mit Weizenmehl. 

37,5 g lufttrockenes Mehl werden in einem MeBkolben von 250 ccm mit 150 ccm 
95%ig- A. gut geschiittelt, 1 Stde. auf dem Wasserbade erhitzt u. nach Abkiihlen mit 
A. bis zur Markę aufgefiillt. Nach mindestens 2 Stdn. wird die Fl. durch ein Asbest- 
filter filtriert. 15—25 ccm des klaren Filtrats werden in einem kleinen Kjeldahlkolben 
vom A. befreit, der Ruckstand dient zur N-Best. (mit H 2S04-1,84 u. CuS04) Riick- 
titrierung mit h a-rt. NaOH u. Methylrot in einer Mikroburette. Der N wird ausgedriickt 
in mg auf 100 g lufttrockenes Mehl; 212,5 ccm Extrakt entsprechen 37,5 g Mehl. Die 
Berechnung des Maismehlzusatzes X  geschielit nach der Formel: X  =  (A —  26)/5,84, 
worin A =  N  in mg, im Extrakt aus 100 g Mehl. Falls die N-Best. Schwierigkeiten 
bietet, so kann man den Maismehlgeh. durch Fallung der EiweiBkórper aus der alkoh. 
Lsg. mit W. annahernd bestimmen. 2—3 ccm des alkoh. Mehlextrakts werden im 
Reagenzglas mit 3— 4 ccm A. geschiittelt u. mit 10 ccm W. yerdiinnt. Die wss.-alkoh. 
Schicht bleibt in Abwesenheit yon Maismehl yollkommen klar; in Ggw. yon Maismehl 
ist die wss.-alkoh. Schicht getrubt, u. aus dem Grad der Triibung laBt sich die zugesetzte 
Maismehlmcnge bestimmen. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 3. Techn. Teil. 183—208. 1928. Charków, Technol. Inst.) S chon fe ld .

William Hart Pond und Levis Waln Minford, New York, Uberziehen weicher 
Nahrungsmittel, insbesondere von Fettwaren, mit einer Schulzschicht. (D. R. P. 475 019 
KI. 53e vom 25/3.1926, ausg. 17/4. 1929. — C. 1927- I I .  185 [F. P. 614 048J.) Schutz.

Aage W. Owe, Oslo, Norwegen, Herstelłung von Yilaminprdparaten durch Ex- 
traktion von getrockneten oder frischen vitaminhaltigen Pflanzenteilen mit A. oder 
ahnlichon organ. Fil., dad. gek., daB man der Estraktionsfl. eine fiir die yollstiindige 
Verseifung der in den Pflanzenteilen enthaltencn Fette ungenugende Menge Alkali- 
hydroxyd zusetzt. —  Die Extraktion muB unter móglichstem AusscbluB der Einw. 
von 02 der Luft durchgefiihrt werden. Die geringen Alkalimengen bilden bei Einw. 
auf die Fettbestandteile des Pflanzengewebes geringe Mengen Seife, die zur leichteren 
Freimaehung der Fetteilchen u. der an diese gebundencn Vitamine beitragen. Die 
Vitamine finden ais Zusatzmittel zu Nahrungsmitteln sowie zu therapeut. Zwecken 
Verwendung. Z. B. werden Mohrruben in einer Miihle gemahlen, die M. auf yerzinntem 
Drahtgewebe ausgebreitet, im Vakuum bei 50— 60° getrocknet, auf 15° abgekiihlt 
u. in einer Miihle fein gemahlen. Das entstandene Pulver wird 8—10 Stdn. in in- 
differenter Atmosphare bei 50— 60° mit 1% NaOH enthaltendem A. digeriert, nach 
dem Abkiihlen der Ruckstand abfiltriert, das Filtrat mit HC1 neutralisiert u. der A. 
im Vakuum abdest. Der neben etwas NaCl einen wesentlichen Teil der Vitarninę 
enthaltende sirupose Auszug kann vom NaCl durch Waschen mit W. befreit werden. 
(D. R. P. 468301 KI. 12p vom 4/11. 1924, ausg. 10/11. 1928. N. P. 43 892 vom 
10/4. 1926, ausg. 28/3. 1927.) Schottlander .

Naamlooze Vennootschap Electrochemische Industrie, Roermond, Holi., 
Behandlung von Getreide, Mehl u. dgl. Getreidekorner, Mehl oder andere Mullereiprodd. 
werden mit einem Luftstrom behandelt, der mittels Durchleitens durch eine angesauerte 
Lsg. von Persidfat oder Monopersalzen u. CT-Ionen aktiyiert ist. (E. P. 307 426 Yom 
6/3. 1929, Auszug yeroff. 1/5. 1929. Prior. 7/3. 1928.) Schutz.

Goldie Weinstein, New York, Kaffeeersatzmittel. Das Mittel besteht aus einer 
Mischung yon 60% Feigen, 18% Getreide, 8%  liosinen, 8%  Mandelnussen u. 6%  Kaffee;

X I. 1. 204
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silmtliclie Bestandteile sind gerostet u. fein gepulvert. (Can. P. 268 678 T o m  8/3.
1926, ausg. 1/3. 1927.) Schutz.

Wiktor W. Winter, Prag, Herstellung von Milchprodukten beslimmter Zusammen- 
setzung unter Yerwendung der Gefriermeihode. Man bringt die Mi Ich in GefaBen von 
bcstimmter Form u. Oberflaehe zum Gefrieren u. taut die so erhaltenen verschiedenen 
Milchgefrierprodd. absatzweise (fraktioniert) bei 13— 15° auf. (D. R. P. 475 018 
KI. 53e vom 9/7. 1925, ausg. 23/4. 1929. Finn. Prior. 18/10. 1924.) Schutz.

Karl Richter, Frankr., Oefa/3 zur Aufbewahrung sauerstoff- und vilaminreicher 
Milćh. Das GefaB enthalt porć5se Wandę, welche durch Luftzutritt die W.-Verdampfung 
gestatten u. schlechte Warmeleiter sind, auBerdem das Eindringen yon Luft yerhindern 
u. gefahrlos durch Erhitzen sterilisiert werden konnen. (F. P. 652 500 yom 8/2. 1928, 
ausg. 8/3. 1929.) Schutz.

Georg Rottger, Deutschland, Pasteurisierapparat. Die zum Pasteurisieren u. 
Kuhlhalten des pasteurisierten Stoffes, besonders Milch, dienende Vorr. besteht aus 
einem PasteurisierungsgefaB mit auswarts gerichtetem oberem Rand u. dgl., einem 
WasserkochgefaB u. einem aus unglasiertem Ton bestehenden Kiihlgefafi, wobei beide 
einen solchen Durchmesser u. solche Hohe, ferner einen derart ausgebildeten oberen 
Rand haben, daB das PasteurisiergefiiB freihangend mit seinem Rand auf den Rand 
der anderen GefaBe gesetzt werden kann. (F. P. 654 331 vom 15/5. 1928, ausg. 4/4.
1929. D. Prior. 17/5. 1927.) SCHUTZ.

Charles E. Rogers, Detroit, V. St. A., Pasteurisieren von SaJme. Um fliichtige 
schśidliche Stoffe, wie Gase, zu entfernen, erhitzt man die FI. u. fiihrt sie darauf in 
einen Vakuumapp. iiber, dessen Temp. unterhalb derjenigen der FI. liegt, entfernt 
die Gase aus dem App. u. schlieBlich die FI., worauf man sie abkiihlen laBt. (Can. P. 
271906 yom 7/5. 1926, ausg. 28/6. 1927.) ScHtiTZ.

Karl Schmidt, Miinchen, Haltbarmachen von Griinfutter. Aus dem zunachst mit 
Pflanzengut beschickten u. sodann mit einer seine Oberflaehe luftdicht abschlieBenden, 
beweglichen Bedeckung yersehenen Behalter wird ohne yoraufgegangene Zufiihrung 
von Warnie dio Luft abgesaugt. (D. R. P. 475 928 KI. 53g vom 24/3. 1923, ausg. 4/5.
1929.) Schutz.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

James William McBain und Kathleen Hay, Die Alkalinitat von Seifen- 
losungen, gemessen mit Indicatoren. Fiir die Unters. der Alkalinitat yon Seifenlsgg, 
sind nur wenig Indicatoren geeignet (besonders Alizaringelb O, Phenolphthalein, auch 
Thymolblau u. o-Kresolphthalein), u. auch bei diesen sind besondere VorsichtsmaB- 
nahmen nótig. Es wurden die K- u. Na-Salze der Laurinsaure, Myristinsaure, Palmitin- 
sdure, Stearinsaure, Olsaure u. Behensaure bei 20 u .^90° in einem groBen Konz.-Gebiet 
untersucht. Die Resultate ergeben, daB die die Alkalinitat bedingende Hydrolyse 
ausschlieBlich eine Eig. des Fettsaureions ist; die freiwerdende Fettsaure wird fast 
ausschlieBlich zur Bldg. von saurem Salz yerbraucht, so daB alle Seifenlsgg. alkal. 
sind u. niemals auch nur die geringe Menge Saure enthalten, die zur Bldg. einer gesatt. 
Fettsaurelsg. nótig ist. Seifenlsgg. sind bei geniigender Verd. krystalloid, bei hoherer 
Konz. kolloidal. Auf Zusatz von Seife zu W. steigt die OH'-Konz., passiert ein flaches 
Maximum u. yermindert sich wieder, wenn die Lsg. konz. wird u. die einfachen Fett- 
siiureionen durch Micellarionen yerdriingt werden. (Journ. chem. Soc., London 1929. 
589— 601. April. Stanford Uniy. [Californieu].) OsTERTAG.

Otto Sprenger, Berlin, Patentver\vertung Jirotka m. b. H., Vaduz (Liechten
stein), ubert. yon: Bohumil Hirotka, Berlin, Herstellung von Margarine. Man ver- 
reibt wiederholt die Emulsion von pflanzlichen Fetten u. dgl. u. laBt die zerkleinerte 
M. durch sich drehende Pressen hindurchgehen, wobei zugleich eine reibende u. knetende 
Bewegung auf die Emulsion ausgeiibt wird. (Can. P. 271 627 yom 29/5. 1926, ausg. 
14/6.1927.) _ Schutz.

K. Helholt, Aabyhoj b. Aarhus, Danemark, Vitamine. Man fiigt einem yitamin- 
haltigen 01 oder Fett eine geringe Menge eines unverseifbaren, genieBbaren u. nicht 
fliiehtigen Oles, z. B. ParaffinSl oder ein KW-stoffól, vom gleichen F. wie Paraffin 
zu, um beim Verseifen des Fettes sowohl die Yitamine zu schutzen ais zu estrahieren; 
die Verseifung erfolgt in iiblicher Weise, besonders in N-Atmosphare. Zum Extrahieren 
des Paraffins o. dgl. zusammen mit den Yitaminen wird Aceton benutzt. Man ver-
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eetzt dann die M. mit W., wodurch sich 2 Schichten bilden, von dcnen die eine das 
Aceton mit dem bei der Verseifung entstandenen Glycerin enthalt, welches beim 
Abdampfen des Acetons zuriickbleibt, wahrend die andere Schicht die Hauptmenge 
der urspriinglichen Vitamine enthalt. Die letzten Reste von Aceton werden durch 
W.-Dampfdest. entfernt. Das Prod. kann unmittelbar zur Margarineherst. verwendet 
werden. (E. P. 305 929 vom 9/2. 1929, Auszug veroff. 10/4. 1929. Prior. 11/2.
1928.) - S c h u t z .

Colloidal Products Co., Inc., Baltimore, V. St. A., VerbemrU Verfahren der 
Seifenfabrikalion. In  einem geschlossenen Riihrapp. wird Kartoffelbrei mit Atzlaugen 
bei 98,8° 10—20 Min. geriihrt u. nach Zusatz von Na2C03 u. Fettsaure wird das Ge
misch weitere 10— 20 Min. geriihrt. (Poln. P. 8620 vom 23/11. 1925, ausg. 6/10.
1928. A. Prior. 27/2. 1925.) Schonfeld .

Hans Scheidemandel, Mimchen, Verfaliren zum Formen von Flussigleeilen, bild- 
samen Massen, z. B. dickfliissigerer Seife, 1. dad. gek., daB man dieselben durch eine 
Quecksilberschicht hindurchtreten oder auf eine Quecksilberoberflache auflaufen 
laBt. —  2. dad. gek., daB das Hg mit einem Mittel iiberschichtet ist, welches die Ver- 
festigung bewirkt oder unterstiitzt, z. B. Hartę- oder Fallbader. —  Man erzielt nach 
diesem Verf. eine schnclle Warmeabfuhr von den zu kiihlenden Gcbilden u. gleich- 
zeitig eine rasch eintretende Verfestigung. Je nach der Form der Diisen u. nach dem 
angewendeten Druck kónnen kugel-, pcrlen-, streifenfórmige Gebilde erzcugt werden. 
Nach diesem Verf. wird insbesondere auch Knoclienleim,'Casein vcrarbeitet. Ais Harte- 
mittel wird z. B. eine Salzlsg. verwendet. (D. R. P. 475299 KI. 23f vom 21/6. 1928, 
ausg. 22/4. 1929.) E ngeroff .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Doutscliland, Verfąhren zur Geimnnung von 
gebleichtem wasser- und schmutzfreiem Wollfetł. Man erhitzt die stark verunreinigten 
Wollfettemulsionen mit reduzierend wirkenden Bleichmitteln bei erhóhter Temp. 
(160°) unter Druck. Ais Bleićhmittel werden verwandt: NaHS03, Na2S204, Formaldehyd- 
Hydrosulfit, H 2S03. (F. P. 652 613 vom 12/4. 1928, ausg. 11/3. 1929. D. Prior. 13/4.
1927. Belg. P. 350 501 vom 12/4. 1928, Auszug veróff. 9/10. 1928. D. Prior. 13/4.
1927.) E ngeroff .

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

J. B. Speakman, Die elastischm Eigenschaften von Wolle in  Wasser bei hoheren 
Temperaturen. (Vgl. C. 1929. I. 1524.) Vf. untersueht die Umstande, welche dic 
Geschwindigkeit des Zuruckgehens auf die ursprungliche Lango von gestreckten 
Wollfasern bestimmen. Eine Bestandigkeit ist in W. unter 90° nicht zu erreichen. 
Die faserige Struktur wird auch durch hóhere Tempp. nicht beeinfluBt. Jedoch wurden 
von Kontraktion begleitete, innere Strukturanderungen (Rekrystallisationen) beob- 
achtct. (Trans. Faraday Soc. 25. 169—76. April. Leeds, Univ.) H a n del .

L. Meunier und R. Guyot, Uber die hydrophilen Eigenschaften von mit Form
aldehyd behandellen Cellulosefasern (Sthenose). Dio hydrophilen Eigg. natiirlicher u. 
kiinstlicher Cellulosefasern sind durch die freien Hydroxyle festgelegt. Vff. untersuchen 
die Veranderungen der hydrophilen Eigg. von Viscose, wenn man allmahlich die OH- 
Gruppen in -O-CH-O-Gruppen durch Einw. von Formaldehyd umwandelt. Diese 
Formaldehydbehandlung (sthenosage) verlauft am besten, wenn man Viscose 12 Stdn. 
in eino wss. Formaldchydlsg. eintaucht, der eine nicht fliichtige Saure, z. B. 
Phosphorsaure zugesetzt ist, ph zwischen 1,6 u. 1,2. Man zentrifugiert u. bringt 
die Substanz in einen Trockenschrank; durch die Temp. (60—90°) u. die Dauer der 
Erhitzung (2— 48 Stdn.) kann die Einw. noeh verstarkt werden, zum SchluB wird 
móglichst jede Spur von Saure herausgewaschen. So behandelte Viscose verliert 
gegenuber unbehandelter etwas die Fahigkeit, zu ąuellen. Die ReiBfestigkeit feuchter 
Sthenose wachst mit dem Grade der Behandlung, wahrend die Bruchdehnung ab- 
nimmt. Je starker die Behandlung war, um so mehr nimmt die Absorption fiir sub- 
stantive Farbstoffe oder die Adsorptionsfahigkeit fur Tannin oder Zinnsaure ab. Der 
Widerstand gegen Alkalien wachst mit dem Grade der Behandlung; wahrend die 
Fahigkeit, Feuchtigkeit zu binden, in dem selben MaBe abnimmt. Vff. stellen sich 
den Mechanismus dieser Formaldehydbehandlung so vor: Durch die Hitzebehandlung 
mit der sauren FI. erleidet die Cellulose eine partielle Umwandlung in Hydrocellulose,

204*
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die Zahl der freien Hyclroxvle wird yermehrt. Da durch die W.-Verdunstung die Siiure- 
konz. geniigend grofi wird, so besehleunigt sie die Bldg. des Methylenderiv. Vff. stellen 
sieh auf den Boden der Theorie von MEYER u. Mark  u . nehmen an, daB die beiden 
OH, mit denen 1 Mol. Formaldehyd reagiert, yerschiedcnen Ketten im Mol. angehóren. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 506— 08. 11/2.) Mic h e e ł .

Tede, Bemerkung zum Avfsatz „Uber Schlichten und Entschlichten von Kunst- 
seide“ von Dr. Kurt Gótze. (Vgl. C. 1929.1. 2492.) Auch Bembergseide kann wie andere 
Kunstseiden ohne jegliche Praparation fiir SchuB yerarbeitet werden. Bemberg-SchuB- 
seide mit 100 Drchungen, fiir Kette geschlichtet, liiBt sieh genau so gut yerarbeiten 
wie ViscoseschuB fiir Kette geschlichtet. Bembergseide kann ohne jede Drehung ver- 
arbcitet werden. (Seide 34. 133—34. April.) Suvern .

Kurt Gotze, Bemerkung zu der Erwiderung von Tede. (Vgl. vorst. Ref.) Bemberg- 
SchuBgarn roh wird vom Seifenbade aus getrocknet u. hat genug Geschmeidigkeit fur 
eine Verarbeitung in der Webcrei. BembergschuBgarn ohne Drehung scheint im all- 
gemeincn fiir Kette nieht gut geeignet zu sein. (Seide 34. 134. April.) SuVERN.

W. Miiller, Beiirdge zur Mikroskopie der Elementarfaser von Linum usilalissimum. 
VonA. P . Sakostschikoff. (Vgl. C. 1929.1. 708.) DaB die Verschiebungen durch mechan. 
Einww. entstehen, hat Vf. bereits friiher dargetan (O. 1921. IV. 531). Das unterschicd- 
licho Anschwellen in yersehiedenen Chemikalien isj; die naturliche Folgę der mechan. 
Verletzungen. DaB gebleichte Fasern sehr yiele Verschiebungen aufweisen, ist selbst- 
yerstandlich, weil hier die Faser den gróBten Teil des Bearbeitungsyorgangs durch- 
laufen hat. Durch CuO-NH., kónnen Verschiebungen nieht entstehen, sie treten nur 
dcutlicher heryor. (Melliands Textilber. 10. 310. April. Sorau N.-L.) Suyern.

Wacław Kączkowski, Warschau, Bleichen und Reinigen von Fasern pflanzlichen 
Ursprungs mittels starker Laugen. Die Fasern werden nach Ansauern, Spiilen u. Kochen 
mit Laugen von iiber 12% behandelt. (Poln. P. 8517 vom 9/5. 1927, ausg. 25/9.
1928.) SCHONFELD.

I, G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Konrad, 
Berlin-Steglitz), Herstellung von nieht zerfliefSlichen Kondensationsprodukten am  Sulfil- 
celluloseablauge, dad. gek., daB man auf die in der Lauge enthaltenen Ligninsulfosauren 
einerseits Phenole der Benzolreihe, aromat. Aminę oder Harnstoff u. andererseits 
Aldehyde, mit Ausnahme des Acetaldehyds, oder Ketone bei Ggw. oder Abwesenheit 
von Kondensationsmitteln einwirken laBt. —  Z. B. werden 150 Teile Sulfitcellulose- 
ablauge von 28° Be, 10 Teile 30%ig- CH20 u. 13 Teile /l?M7inehlorhydrat erwarmt, 
worauf mit HC1 u. konz. NaCl-Lsg. gefallt wird. -— Weitere Beispiele sind angegeben, 
in denen an Stelle von Anilin Toluidin, P-Naplithylamin, Harnstoff, Phenol u. Resorem 
u. an Stelle von CHaO Benzaldehyd u. Aceton verweiidet werden. Die Kondensations- 
prodd. sind nieht zerflieBlich, gelb bis braun gefarbt, 1. in Alkalihydroxyd, -carbonat, 
NH,, Essigsaure u. Ameisensaure, unl. in W., HC1, A. u. zumeist auch in Aceton. 
Sie dienen ais Klebstoffe, Faserscliutz, Beiz-, Gerb- oder Waschmittel. (D. R. P. 459 700 
KI. 12q Tom 9/4. 1925, ausg. 13/4. 1929.) N ou vel .

Edward Sidney Hole, London, Verfahren zur Herstellung von sieh ais direkte 
Stereotypiedruckplatten oder ais Matrizen eign&nden Platten unter Verwendung einer 
Phenole und Aldehyde enthaltenden Impragnierung. Zu dem Ref. nach E. P. 278 460;
0. 1928. I. 863 ist folgendes nachzutragen: Z. B. werden 540 Teile Phenol, 540 Teile 
40%ig- CH20  u. 7— 17 Teile KOH unter Zuggbc von einem Stiick Al oder von etwas 
H3BO3 erhitzt. Nach der ersten Rk. tritt nach ca. 30 Min. ein zweites Aufwallen ein. 
Man versetzt mit 110 Teilen W., kuhlt ab u. gibt 7— 14 Teile (N H ^/Jr/J. oder 
(NHJzCrO.,, 11,2— 22,4 Teile NH3, 200— 360 Teile W., 0,7 Teile Cu(OH)2, 8,4 bis 
25,2 Teile Methj-lalkohol u. 5,6— 11,2 Teile Glycerin zu. Durch weiteren Zusatz von 
NH3 erhalt man das Gemisch wasserlóslich. Mit der Lsg. werden Papierblatter oder 
Cellulosemassen impragniert, die nach dem Trocknen (zweckmaBig unter Zugabo 
von Ca-Chromat oder -Borat) in der Hitzc zu Stereotypiedruckplatten oder Matrizen 
verpreBt werden. (D. R. P. 474 222 KI. 151 vom 16/6. 1927, ausg. 28/3.1929.
E. Prior. 16/7. 1926.) N ouvel .

L. C. P. Jardin, Frankreich, Herstellung von Alkalicellulose. (F. P. 641 866 yom 
4/3. 1927, ausg. 13/8. 1928. — C. 1928. I I .  1163 [E. P. 286 619].) Altpeter .

L. C. P. Jardin, Frankreich, Herstellung von Alkalicellulose. (F. P. 641 868 yom 
5/3. 1927, ausg. 13/8. 1928. — C. 1928. I I .  1163 [E. P. 286 620].) A l t p e t e r .
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Dr. A. Wacker Gesellschaft fiir Elektrochemiscłie Industrie G. m. b. H.,
Munchen, Herstellung von Celluloseatliern. Man behandelt Alkalicellulose mit Alkyl- 
haliden in Ggw. von W., aber ohne Zusatz von Salzen. Die so erhaltenen Cellulose- 
ather sind in den einfachen Losungsmm. unl.j 1. in Gemischen, Bzl.-A., Diehlorathylen-A.. 
Sie dienen zur Herst. yon piast. Massen, Kunstfaden, Filmen usw. Man behandelt 
z. B. 100 Teile Natroncellulosc u. 400 Teile W. mit einem UbersclniB von Athylchlorid. 
(E. P. 306 125 vom 21/1. 1929, Auszug veroff. 17/4. 1929. Prior. 17/2. 1928.) F r a n z .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: I. B. Introini, Mailand, 
Italien, Herabselzung der fiscositdt von Celluloseeslerlosungen. Man setzt den Cellulosc- 
csterlsgg. oder den Losungsmm. Galie, insbesondere von Albuminoiden durch Extraktion 
mit A. befreite Ochsengalle, oder Bestandteile der Galie, wio Cholesterin, zu. Dic aus 
solchen Lsgg. hergestellte Kunstseide lśiBt sich schnell u. gleichmaBig fiirben, die Filme 
u. Celluloidmassen zeigen erhóhten Glanz. Eine Lsg. von Nitrocellulose in Aceton, 
Campher wird mit einer alkoh. Lsg. yon Galie yersetzt. Zur Herst. von Kunstseido 
yerwendet man eine Lsg. von Cclluloseacetat in CH3OH u. Aceton, die mit einer alkoh. 
Lsg. von Galie yersetzt ist. (E. P. 307 392 vom 9/8. 1928, Auszug vcróff. 1/5. 1929. 
Prior. 6/3. 1928.) F r a n z .

Fr. Kuttner, Pirna, ubert. von: Albert Wagner, GroB-Zschachwitz, Herstellung 
feinfadiger Kunstseide. Man behandelt die aus einer Kupferosydammoniakcelluloselsg. 
nach dcm Streckspinnverf. hergestellten Faden in einem Bad, das eine Lsg. von 
A12(S04)3 enthalt. Nach dem Aufspulen werden dic Faden gewasehen, anschlieBend 
mit verd. H2S04 behandelt, dann wieder gewasehen u. schlieBlich getrocknet. Die 
nach diesem Verf. erhaltenen Einzelfiidcn lassen sich leicht yoneiander trennen. In  
nassem Zustand ist der Faden in hohem MaBe piast., so daB er weitgehend gestreckt 
werden kann. (A. P. 1 706 717 vom 25/3. 1927, ausg. 26/3. 1929. D. Prior. 11/6.
1926.) E n g e r o f f .

Henryk Stern, Otwock, Polen, Kontrólle der Esterslabilisierung. Die zur Kontrolle 
yon Kunstfasern angewandte Methode beruht auf der Farbung der Prodd. mit Farb- 
stoffen (z. B. Methylblau), die eine Verwandtschaft zu S-Verbb. zeigen u. diese, ent- 
spreehend dem S-Geh. der Ester, mehr oder weniger tief fiirben. (Poln. P. 8512 vom 
23/8. 1926, ausg. 25/9. 1928.) _ Sc h o n f e l d .

British Celanese Ltd. und W. A. Wirz, London, Zusammengeselzte Schichłen. 
Man yereinigt perforierte Metallplatten mit Schichten aus Celluloseacetat oder anderen 
organ. Cellulosederiyy., indem man eine perforierte Metallschicht auf eine Cellulose- 
acetatschicht legt u. unter Druck erwarmt, hierbei schm. das Celluloseacetat u. dringt 
in die Perforationen ein. Die Perforationen kónnen vorher mit Pulver oder Seheiben 
aus Celluloseacetat gefiillt werden. (E. P. 305 694 vom 8/11.1927, ausg. 7/3. 1929.)Fra.

E. C. de Stubner, New York, V. St. A., Gefarbte Cellulosederivate. Man fallt auf 
Cellulosederiyy., die eine faserige Struktur besitzen, Pigmente. Man behandelt Nitro- 
ccllulose mit einer Lsg. von Bleiacetat u. dann mit Katiumbicbromat, es bildet sich auf u. 
innerhalb der Nitrocellulose Bleichromat. Das nach dem Entfernen des W. erhaltliche 
Prod. dient zur Herst. yon Kunstlcder, Lack, Celluloid usw. In  ahnlicher Weise kann 
man metali. Cu aus CuSO, u. Fe, PbS aus Bleiacetat u. H 2S usw. auf Nitrocellulose 
fallen. (E. P. 307 516 vom 30/8. 1927, ausg. 4/4. 1929.) F r a n z .

Harry Frederick Victor Meurling, Montreal, Quebec, Canada, Kunstłeder. Man 
impragniert ein Gewcbe mit einer Lsg. von Kautschuk u. Talk oder ahnlichen Stoffen, 
behandelt es dann mit A., der gewiinschtenfalls gefarbt sein kann, prefit u. poliert. 
(Can. P. 261 073 vom 6/5. 1925, ausg. 25/5. 1926.) F r a n z .

C. E. Simpson, Manchester, Kunstłeder. Zur Erzougung einer Nacliahmung yon 
Schwedenleder behandelt man die glatte Seite eines Polgewebes, wie Velour, mit einer 
Lsg. von Celluloseacetat oder Nitrat oder ihren Mischungen. (E. P. 306 693 vom 11/2.
1928, ausg. 21/3. 1929.) ___________________  F r a n z .

Charles J. Huber, The raw silk industry of Japan. New York: Silk Ass’n of Amer. 1029.
(50 S.) 8°.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
W. Maljarowski und W. Golowanow, Die Verkokung von Kohle. und Gawinnung 

der Nebenprodukte. Vf. beschreibt eine neue in Nordstern bei Gelsenkirchen aufgestellte 
Koksofenanlage. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promysehlennosti]
5. 1389— 95. 1928.) Sc h o n f e l d .
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David Brownlie, Vrleerverkokung und ihre Entmcklung in britischen Kokereien. 
43 Verff. werden zurzeit von einer Reihe von Gesellschaften in kleinerem oder gró- 
fierem Umfang erprobt, von denen die folgenden kurz beschrieben werden: A i o h e r, 
C o a l i t e ,  F u e l i  t e, F u s i o n  R e t o r t ,  H i r d ,  I l i n g w o r t h  ,,L. a n d  N.“ , 
„ M a c l a u r i n “ , M i d l a n d  C o a l  P r o d u c t s  L t d . ,  P u r e  C o a l  Bri- 
q u e t t e “ , „ T u r n e r " .  (Iron Coal Trades Rev. 118. 493—94. 5/4.) NAPHTALI.

W. Fischer, Ober einen durch Wasserdampfversclnvelung gewonnenen Braunkohlen- 
Dampfteer. Die Verschwelung von Braunkohle mit uberhitztem Wasserdampf ais 
Warmeiibertrager konnte unter sehr geringem Abbau des in der Kohle urspriinglich 
vorhandenen Bitumens durchgefiihrt werden. Die Entteerung der Kohle mit uber
hitztem Wasserdampf erfolgte unter Entw. von nur 54,8 1 Schwelgas fiir 1 kg trockene 
Kohle; der Koks war sehr gashaltig (49,4 1 fiir 1 kg Koks). Bei der Verschwelung der 
Kohle mit AuCenheizung dagegen wurden 108 1 Schwelgas entwickelt; 1 kg Koks 
lieferte nur 241 Gas. Im  Dampfteer waren wesentlich hóher sd. saure u. neutrale 
Bestandteile ais im Schwelteer. Die Neutralóle des Dampfteers hatten hóhere DD. 
u. einen gróBeren S-Geh. ais dio des Schwelteers. (Braunkohle 26. 246— 51. 1927. 
Berlin, Techn. Hochsch., Ges. f. Braunkohlen- u, Mineralólforsch.) SCHONFELD.

Stanisław Piłat und Józef Winkler, Hóhere, Alkohole aus Erdol-Kohlenwasser- 
stoffen. I. Das Temperaturoptimum fiir die Bldg. von Olefingasen, die sieh in hóhere 
sek. Alkohole umarbeiten lassen, liegt beim Cracken von Ga sól in der Dampfphase 
zwischen 600 u. 670°. Es gelang, aus dem Alkoholgemisch, wenn auch nicht in ganz 
reinem Zustande, Isopropylalkohol, sek. Butylalkohol u. sek. Amylalkohol abzuscheiden. 
Bei der Optimaltemp. fiir die Alkoholausbeute ist auch die Hóchstausbeute an Benzin 
erhaltlich, was im Gegensatz zur Patentliteratur steht. (Przemysł Chemiczny 13. 
185— 95. 7/12. 1928. Lab. d. Erdóltechnol. Lemberg.) Sc h o n f e l d .

J. C. Morrell, W. F. Faragher und V. Mekler, Neuer Schutziiberzug fiir Druck- 
kessel. Aus anorgan., keram. Materialien, z. B. Ofenzement 27,2 kg, weiBem Kiesel- 

. sauregieBereisand 13,6 kg, Wasserglas 40— 43 Bś 3,785 Liter, kurzfaserigem Asbest 
570 g u. 200— 1000 ccm W. wird ein Streichiiberzug hergestellt, der zum Schutz von 
Crackanlagen u. anderen der Korrosion ausgesetzten Raffinationseinrichtungen erprobt 
wurde. Ober die Anforderungen, die Mischungen, die Art des Auftrags u. die An
wendung u. Bewahrung solcher 51. wird berichtet. (Oil Gas Journ. 27. No. 29. 55, 150. 
6/12. 1928. Farbę u. Lack 1929. 178— 79. 10/4.) N a p h t a l i .

G\ Juchnowski, Gewinnung von Benzol- und Tolnolfraktiown aus technischem 
Xylol und Solventnaphtha. Vf. untersuchte den EinfluB versehiedener Katalysatoren, 
der Temp. usw. auf die Red. von Xylol u. Solventnaphtha. Ais Benzolfraktion wurde 
alles, das bis 110° siedet, ais Toluolfraktion der von 110— 135° sd. Anteil betrachtet.

E i n f l u B  d e r K o n t a k t s u b s t a n z : xLeeres Eisenrohr, 775°, Ausbeute 
•an Bzl. + Toluolfraktion: 54%. —  Eisenrohr, mit Eisenspanen gefullt, 725— 750°, 
Ausbeute 43% Toluolfraktion. Fe-Rohr mit Ni gefullt, 720°, Ausbeute 54% Toluol; 
desgleichen 750°, Ausbeute unter 50%. Fe-Rohr, mit Schwefeleisen iiberzogen 
u. mit Schwefeleisen gefullt, 770°; Ausbeute 61% Toluol. Fe-Rohr, gefullt mit 
Nickelsulfid, 700°, Ausbeute 23% Toluol, 41% Bzl. Fe-Rohr, gefullt m it Kobalt- 
sulfid auf Asbest 775°: Ausbeute 47%. Fe-Rohr + Cu-Spane, 750°: Ausbeute 
43%- Fe-Rohr, iiberzogen mit Fe-Sulfid, gefullt mit Cu-Spanen, 760°: Ausbeute 56%. 
Cu-Rohr + Cu-Spane, 750— 775°: Ausbeute 8% Bzl. u. 50% Toluol. Fe-Rohr, uber- 
zogen mit Fe-Sulfid, gefullt mit A1203, 770—775°: Ausbeute: bis 75%. MgO, 750— 775°: 
Ausbeute unter 50%. Schwefeleisen, 800°: Ausbeute 57%. Die besten Ausbeuten 
wurden demnach mit Al, dann mit Fe-Sulfid erhalten. Wie das Al fur sieh allein ais 
Katalysator wirkte, konnte nicht festgestellt werden. —’ Der EinfluB der Temp. auf 
die Hydrierung der Xylol-KW-stoffe ergibt sieh aus den im Original gezeichneten 
Kurven. Durch Anderungen der Temp. laBt sieh die pyrogene Zers. in der Richtung 
der Bldg. von kleineren oder gróBeren Mengen Bzl.- bzw. Toluolfraktion regeln. Eine 
Erhóhung der Temp. auf iiber 750° erhóht zwar die Ausbeute an niedrig sd. Fraktionen, 
erniedrigt aber die Gesamtausbeute an fl. Prodd. Emiedrigung der Temp. fiihrt zum 
Uberwiegen der Toluolfraktion. —  Ersatz des H durch Leuchtgas bzw. durch N  fiihrte 
nicht zu befriedigenden Resultaten. •— Das bei den Verss. erhaltene Destillationsprod. 
ist eine farblose Fl., D. 0,867 u. enthalt nur ganz geringe Mengen Olefine etc.; es besteht 
zu 97% aus aromat. KW-stoffen. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitsch
ni Shurnal.] 3. Techn. Teil. 65— 87. 1928. Chajrkow, Lab. Chem. Technol.) SCHÓN.
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G. Cattaneo, Technik und Ókonomie des Edeleanu-Verfahrens zur Iiaffinalion 
von Mineralolen. (Warme-Kalte-Teohnik31. Nr. 5. 3—8. 18/3. Hilversum [Holland!. —
C. 1929. I. 1171.) N a p h t a l i .

t Selman A. Waksman und Kenneth R. Stevens, Vorgdiuje bei der Zersetzung 
des Hólzes mit Bezug auf die chemische Zusammensetzung des fossilierlen Holzes. Dio 
Unterss. der Vff. fiihrten zu folgenden Ergebnissen: Die Zers. des Holzes unter anaerobon 
Bedingungen , wie sie in Torfmooren oder bei der Fossilierung yorherrschen, laBt 
Cellidosen u. Hemicellulosen yerschwinden u. yerursacht eine deutliche Anreieherung 
der Ligninkomplexe. Die Natur der sich bei der Zers. des Holzes unter aeroben Be
dingungen abspielenden Vorgange hangt in weitem Umfange von den am ProzeB be- 
teiligten Mikroorganismen ab. Es besteht keine Berechtigung fiir die Annahme, daB 
bei der Zers. des Holzes Oxycellulosen ais Zwischenprodd. bei der Bldg. von „Humus“ 
aus Cellulose gebildet werden. Wie andere Autoren konnten auch die Vff. Beweismaterial 
erbringen, daB die Zers.-Vorgange des Holzes in weitem Umfange mikrobiolog. Natur 
sind, u. daB die Natur der Zers. yon den am ProzeB beteiligten Organismen abhangig 
ist u. zwar beeinfluBt durch die Bedingungen der Umgebung u. die chem. Zus. der 
Pflanzenbestandteile. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1187—96. April. New Brunswick 
[N. J.], Agricult. Experiment Station.) K in d s c h e r .

Karolinę Dobbelstein, Rolf Dobbelstein, Alinita Dobbelstein, Otto Dobbel- 
stein und Irmgard Dobbelstein, Essen, Vorrichtung zum Einpressen von Schuiłgul 
in  die scheibcnformigen Kammern einer Vorrichtung zum Verschwelen und Trocknen 
von Schiittgiitern aller Art nach D. R. P. 455679, dad. gek., daB die PreBstempel keil- 
formig ausgebildet sind, in die Scheibcnkammern eintauchen u. das Schuttgut in 
tangentialer Richtung zusammcnpressen. — Das auf das Schuttgut aufpressende Endo 
der PreBstempel soli stumpf abgeschnitten u. mit einem in das Schuttgut eintauchenden 
sehmalen, schwertfórmigen Dorn yersehen sein. Drei weitere Anspriiche. —  Die An- 
ordnung der keilformig ausgebildeten PreBstempel ermóglicht es, mit yerhaltnismaBig 
geringem Druck auf die Stempel hohen PreBdruck auf das Schuttgut zu erzeugen. 
(D. R. P. 475 048 KI. lOa yom 17/4. 1926, ausg. 18/4. 1929. Zus. zu D. R. P. 455 679;
C. 1928. 1. 1566.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M., Veredelung von Kohlesubstanzen, 
Tcer, Mineralolen und ahrdiches. (Vgl. F. P. 620735; C. 1928. I. 777.) Die Substanz 
(Kohleschlamm, Teer usw.) wird, vorwiegend in fl. Zustande, bei hoher Temp. u. be- 
liebigem Druck in Ggw. von Katalysatoren der Hitze ausgcsetzt, u. dic uberhitzten 
Dampfe der gebildeten Prodd. werden iiber Katalysatoren geleitet. Z. B. wird Braun- 
kohlenteer in oinen yertikalen Hochspannungsofen geleitet, dessen unterer Teil auf 420° 
erhitzt ist u. dessen h. Teile mit Ton ausgekleidet sind. Die 1—5°/0 Floridaerde ent- 
haltende fl. M. wird mit H  unter 200 at behandelt. Die entweichenden Dampfe, dio 
neben wenig Bzn. yorwiegend Millelole enthalten, werden bei 480° iiber eincn aus 
ZnO u. Molybdansaure durch Red. erhaltenen Katalysator geleitet. Man erhalt so 
oin Prod. yon ca. 80% Benzingeh. (Poln. P. 8534 vom 18/5. 1927, ausg. 25/9. 1928.
D. Prior. 1/6. 1926.)  ̂ _ SOHONFELD.

Bronisław Chabowski, Borysław, Erhohung des Kohlenwasserstoffgehalts, wic 
Benzin und Gasolin, in  Gasen, insbesondere in Erdgasen. Das geringe Mengen KW- 
stoffe, die schwerer ais OH4 sind, enthaltende „Ijeichtgas“ (oder Luft) wird iiber Erdól 
geleitet, wodurch das Gas mit Erdól-KW-stoffen angereichert wird. (Poln. P. 8482 
yom 18/12. 1926, ausg. 25/9. 1928.) Sc h ó n f e l d .

Michał Nikiel, Krakau, Verfahren zur Abscheidung von Gasolin durch Abzentri- 
fugieren von Erdgas. Das gasolinhaltige Gas wird in schnell Totierenden Zentrifugen 
in einen gasolinreichen Teil getrennt, der weiteryerarbeitet wird, u. einen gasolinarmen, 
der der Gasfeuerimg zugefiihrt wird. (Poln. P. 8527 vom 19/1. 1927, ausg. 25/9.
1928.) SCHONFELD.

Gesellschaft fiir maschinelle Druckentwasserung m. b. H., Duisburg, Her- 
sldlung eines zu verkokenden, kleinsluckigen, maschinell entwasserten Torf es, dad. gek., 
daB der in bekannter Weise durch Unterteilung u. anschlieBender Umpuderung mit 
Torfstaub aufbereitete Rohtorf nach der durch Pressung erfolgten Entwasserung in 
die ursprunglichen Stiicke zerkleinert u. durch Absieben yon dem Torfpuder befreit 
■wird. —  Nach dem Yerf. soli die Trocknung des Torfes durch Pressung erfolgen, wobei 
nur ein Bruchteil der Warme aufgewandt wird, die man fiir die Vertrocknung des 
Rohtorfs notig hat. Man erhalt so kleinstiickigen Trockentorf, der in Yerschwelungs-
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einrichtungen in diinner Schicht versclnvelt werden kann. (D. R. P. 474 860 KI. lOc 
vom 17/2. 1927, ausg. 12/4. 1929.) D e r s in .

Michał Walker, Nieglowice, Polen, Verarbeitung ton paraffinhaltigen oder par- 
affinfreien Erdólruckstanden. Die Erdolriickstande werden mit einem Losungsm., wie 
Gasól, Naphtha, Bzn., verd., mit der bei der Raffination von Maschinenol u. ahnlichem 
erhaltenen AbfalJsaure u. mit H ,S04 von 50—66° Bć behandelt. An Stelle der Abfall- 
siiure kann irgendein Erdolprod. zugesetzt werden, das mit H2S04 gróBere Mengen 
Abfallsaure abscheidet. Die nach dem Verf. raffinierten paraffinhaltigen Erdolruck- 
stande werden nach weiterer Verdiinnung mit einem Losungsm. auf —  25° abgekuhlt u. 
vom Paraffin befreit. Vor Zusatz der H^SOj u. der Abfallsaure konnen die Asphalt- 
bestandteile der Erdolriickstande durch Zusatz von Bzn. u. ahnlichem entfernt werden. 
(Poln. P. 8669 vom 31/5. 1927, ausg. 6/11. 1928.) Sc h o n f e l d .

Simplex Refining Co., San Francisco, V. St. A., Ve.rjo.hrnn und Vorrichtung zur 
Iiebung des Oles zur Vakuumkammer icuhrend der Mineralólraffination. Es wird eine 
Olkolonne erzeugt, dereń unteres Ende mit der Olmasse verbunden ist; in den unteren 
Teil der Kolonnc wird ein Korper eingefiihrt, der bei dem Druck u. der Temp. dieser 
Kolonne dampffórmig ist, sich aber leicht bei der Temp. u. dem Druck der Vakuum- 
kammer verfliissigen laBt derart, daB der hydrostat. Druck der Olmasso den oberen 
Teil der Olsiiule in dio Kammer hineindriickt, den Dampf aus dem 01 in der Kammer 
beseitigt u. dann den zugesetzten Korper ais Fl. entfernt. (Poln. P. 8667 wra 2/5.
1927, ausg. 6/10. 1928.) SCHONFELD.

Texas Co., New York, iibert. von: Frank Winston Hall, Port Arthur, Texas, 
Wiederbelebung von Fullererde. Fullererde, die zum Reinigen von KW-stoffolen 
benutzt worden ist, wird zwecks Entfernung des Farbstoffs mit cincm aus Aceton 
u. Gasolin bestehenden Losungsm. behandelt. (Can. P. 271630 vom 19/7. 1926, 
ausg. 14/6. 1927.) S c h u t z .

Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja1* Sp. Akc. und Hugo Burstin, 
Drohobycz, Polen, Verfahren zur Rektifikation und Raffination von Benzin mittels 
adsorbierendem Korper, dad. gek., daB man das zu rektifizierende Benzin verdampft u. 
die Dampfe durch eine Reihe von erhitzten Adsorbern mit fallenden Tempp. leitet, 
worauf man die Dampfe in bekannter Weise aus dem Absorptionsmaterial austreibt u. 
kondensiert. —  Das Verf. ermóglicht es, Rohbenzin bei einmaliger oder allmahlicher 
Verdampfung der ganzen Fl. u. Durchleiten der Dampfe durch adsorbierende Sub- 
stanzen in beliebig viele u. scharfe Fraktionen zu zerlegen. Die Benzindampfe werden 
von den Adsorbern in der Reihenfolge adsorbiert, daB die sehwersten u. hochstsd. in 
dem ersten, die leichtesten u. niedrigst sd. in dem letzten Adsorber festgehalten werden. 
Nach Sattigen der Adsorber mit den betreffenden Fraktionen werden letztere durch 
W.-Dampf ausgetrieben u. kondensiert. (D. R. P. 475 227 KI. 23b vom 3/4. 1924, 
ausg. 20/4. 1929.) '  D e r s in .

Friedrich Foerster, Ulm, Einrichtung zur Messung der dielektrischen Festigkeil 
des Isolieróls von Transformatoren, Olschaltern und anderen elektrischen Apparaten 
unter 01 mit Hilfe von Mefifunkenstreckcn und unter Verwendung einer fremden, un- 
abhangigen, regelbaren Priifspannung, dad. gek., daB dio Funkenstreckc im Behaltcr 
des zu iiberwachenden App. oder in einem daran ortsfest angebauten u. yon Bctriebs- 
ol durchflossenen, geschlossenen GefaB derart angeordnet ist, daB die Zufiihrungs- 
klemmen von auBen unmittelbar zuganglich sind. —  Zwecks Entfernung verbrannten 
Oles aus dem Elektrodenzwischenraum ist unter diesem eine AbfluBvorr., angeordnet. 
(D. R. P. 474 645 K I. 21d- vom 17/9. 1925, ausg. 11/4. 1929.) K u h l in g .

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Charles R. Rice, Die Lederfabrikalion. I. Es werden kurz die Gcschichte u. die 
cinzelnen Fragen der Lederfabrikation besehrieben. (Leather ilanufacturer 40- 67. 
Marz.) _ St a t h e r .

Alan A. Claflin, Der praktische Gerber und die physikalische Chemie. Vf. be
handelt die Bedeutung der physikal. Chemie fiir das Verstandnis gerbereichcm. Pro- 
bleme. (Leather Manufacturer 40. 65—66. Marz.) St a t h e r .

Lihoslay Masner, Eimge Mitteilungen aus der Praxis der Cliromgerbung. Vf. be- 
sebreibt eiruge Erfahrungen aus der Prasis der Chromgerbung iiber die Verwendung 
von Sehwefelnatrium im Schnellascher, iiber die Zugabe von Chromextrakten zum
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Pickel, iiber Spalten u. Stollen u. iiber die Appretur von Chromlcder. (Gerber 55.
52—53. 25/3. Neuknin.) St a t h e r .

L. Althausen, Einiges iiber das Beizcn. In  den Beizpraparaten entspricht einem 
gewissen Beizeffekt eine ganz bestimmte Entkalkungswrkg. Vf. besehreibt, wie durch 
Zusatz von HC1 die entkalkende Wrkg. eines Beizpraparats gesteigert u. so das Ver- 
haltnis zwischen Beiz- u. Entkalkungsstoffen nach Wunsch yerschoben werden kann. 
(Ledertechn. Rdsch. 21. 62—63. 31/3.) St a t h e r .

Robert Henry Marriott, Die Enlhaarung von Hiiuten in  alkalisclien Lósunaen. 
(Cuir techn. 22. 14— 17. 1/1. — C. 1928. I I .  1514.) St a t h e r .

Fritz Stather, Unlersuchungen iiber Salzflecken. (Cuir techn. 22. 110— 16. 134— 41 
155— 60. 15/3. —  C. 1929. I. 826.) St a t h e r .

G-. Pohl, Beitrag zur Wirkung des Pickelverfahrens bei milzbrandigen auslandischen 
Trockenliauten. Vf. untcrsuchte zur Priifung der desinfizicrendcn Wrkg. des Pickcl- 
verf. 30 mit Hilfe des Kaltauszugverf. (MUSSEMEIER, F r a n k e , STANDFUSS u. 
S c h n a u d e r , Arch. f. Tierheilk. 51. 230) u. der Schichtprobe nach Ascoi.l (Ztschr. f. 
Infektionskrankh. d. Haustiere 7. 375) ais milzbrandig erkannte ausland. Trocken- 
haute vcrschicdener Provenienz vor u. nach dem Pickeln auf Milzbrandkeime. Es gelang 
mit Hilfe des Kultur- u. Tiervers., aus allen 30 ungepickeltcn Hauten lcbende, mausc- 
pathogene Milzbrandbacillen herauszuziichten. Nach der Pickelung der Hautc (auf 
100 kg Haut 10001 W., 100 kg Kochsalz u. 751 Salzsaure yom spezif. Gewicht 1,124; 
43 Stdn. bei 4°) waren in 8 von 30 gepickclten Hauten mit Hilfe des Kultur- u. Ticr- 
vers. noch Milzbranderreger nachzuweisen, doch war die Beliaftung dieser Hautc 
mit lebcnsfahigen Milzbrandkeimen nur eine sehr geringe. In  der Pickelfl. konnten 
nach stattgehabter Pickelung der Haute Milzbrandkeime nicht gefunden werden. 
(Zentralblatt Gewerbchygiene Unfallverhiit. 16. 42— 46. Febr. Potsdam, Staatl. 
Veterinar-Unters.-Amt.) STATHER.

— , Die Herstellung von Wasclileder. Herst. u. Zuriehtung von Waschleder werden 
bcschrieben. (Hide and Leather 77. Nr. 13. 33. 30/3.) St a t h e r .

D. W. Symmes, Vorbehandlungsverfahren, welćhe das Farben von Leder beeinflussen. 
Die yersehiedenen Gerbarten erfordern yerschiedene Behandlung, die im  einzelnen 

erliiutert w ird. (Dyestuffs 30. 46— 48. Marz.) SijVERN.
Johannes PaeCler, Zur Untersuchung des Schwefdna triu ms. Vf. besehreibt ein 

Einheitsverf. zur Unters. von Schwefelnatrium u. gibt genaue Vorschriften fiir die 
Probeentnahme, Vorbercitung des Untersuchungsmusters u. die Ausfuhrung der 
Unters. (Ledertechn. Rdsch. 21. 61—62. 31/3. Freibcrg, Sa., Deutsche Versuchsanstalt 
f. d. Lederindustrie.) STATHER.

Eduard Jena, Berlin, Darslellung von Gerbstoffen, dad. gek., daB man Harzo 
oder Wachsc einem Osydationsabbau mit einem groCcn UberschuB an rauchender 
I I 2S04 unterwirft, durch den sie iiber die Sulfonierung hinaus in wasserl. Oxydations- 
prodd. iibergefiilirt werden. — Z. B. werden 100 Teile Koloplioniumsta.uh (Monlan• 
irachs, Carnaubawachs, Bienenwachs oder Balsame) in 300— 400 Teile I I 2SOĄ mit 20% 
Anhydridgeh. unter Riihren u. Kiihlen eingetragen. Man gieCt in W., dekantiert, 
wiischt mit NaCl-Lsg. neutral, lóst in W., entfernt das NaCl durch Dialyse, dampft 
cin u. trocknet. Man erhalt ein griinlichbraunes Prod., 1. in W., welches keine H ,S04- 
Rk. zeigt, aber nach dcm Sehmelzen mit Alkali beim Ansauern H,S cntwickelt. Es 
dient fiir sich oder in Mischung mit anderen gerbenden Mittcln ais Gerbstoff. (D. R. P.
468 266 KI. 12o yom 26/7. 1922, ausę. 9/11. 1928.) Nouvel .

Vittorio Casaburi und Enrieo Simoncini, Neapel, Darslellung gerbend wirkender 
Kondensationsprodukte aus Natronzellstoffablauge sowie dereń Metallsalzen, dad. gek., 
daB man die Ablauge mit aromat. Sulfonsauren, Oxy- oder Aminosulfonsaurcn, ge- 
gebenenfalls in Ggw. von CH20 oder dessen Aquivalenten, behandelt u. gegebenen- 
falls die so erhaltenen Kondensationsprodd. mit den Hydroxyden von Metallen, wie 
Cr oder Al zu Salzen yereinigt. — Z. B. triigt man allmalilich 150— 160 kg Nalron- 
zellsloffablauge yon 19° Bć unter Riihren bei 80— 90° in das verd. Sulfonierungsprod. 
aus 25 kg fJ-Naphthol u. 35 kg konz. H2SO; ein u. fiihrt die Kondensation mit 6 kg 
40%ig. CH20  in 2 Stdn. zu Ende. Gegebenenfalls behandelt man weiter mit 13 Teilen 
Cr(OH)3 oder mit 7,5 Teilen Al(OH)3. — In  ahnlicher Weise wird Natronzellstoff
ablauge mit l-Ainino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsduren oder mit dem Sulfonierungs
prod. aus Kresol oder NapMhalin u. H 2S04 u. anschlieBend mit CH20 umgesetzt. —• 
Man erhalt Gerbstoff lsgg., die unmittelbar zum Gebrauch fertig sind oder in Form
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ihrer Cr- oder Al-Salze fiir Kombinationsgerbung geeignet sind. (D. R. P. 472 680 
KI. 12q Tom 12/2. 1925, ausg. 4/3. 1929.) N ouvel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Schiitte, 
Mannheim), Darstellung gerbender Słoffe, dad. gek., daB man Sulfitcelluloseablauge 
in Ggw. von H2S04 mit aromat. KW-stoffen, Carbazol oder dereń Sulfonsiluren in 
Abwesenheit oder in Ggw. geringer Mengen W. so kondensiert, daB prakt. kein aromat. 
KW-stoff u. keine Sulfonsauro eines solchen mehr vorhanden ist. — Z. B. werden 
in ein Gemisch von 100 Teilen trockener, gepulverter Sulfitcettuloseablauge u. 500 Teilen 
Monohydrat 75 Teile gepulvertes Naphthalin unter Riihren u. Kiihlen eingetragen. 
Wenn keine freie Naphthalinsulfosiiure mehr yorhanden ist, gieCt man in Eiswasser, 
kalkt u. behandelt in der iibliehen Weise mit Na2C03. —  An Stelle von Naphthalin 
kónnen Anthracen oder Carbazol yerwendet werden. —  Die erhaltenen Prodd. dienen 
in maflig angesauerter Lsg. fiir sieh oder in Mischung mit anderen gerbenden oder 
nieht gerbenden Mitteln ais Gerbstoffe. (D. R. P. 466 440 KI. 12o vom 11/7. 1925, 
ausg. 8/10. 1928.) N ou vel .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cerbstoffen. 
o-Oxyarylcarbonsauxeester werden so weit sulfoniert, daB wasserlosliche Prodd. ent
stehen. —  Z. B. werden zu 21 Teilen Salol bei 140—160° tropfenweise 13—16 Teile 
S03HCI zugegeben, wobei HC1 entweicht. An Stelle von Salol kónnen Salicylsdure- 
salicylester, Salicylsdure-2-naphtliolester oder Acetylsalicylsdurc yerwendet werden. — 
14 Teile Salicylsdure werden geschmolzen u. tropfenweise 12 Teile SOCU u. dann bei 
150— 170° 3 Teile rauchende H2SO.t zugegeben. In  iihnlicher Weise werden dic aus 
Homosalicylsdure u. SOCl2, aus Salicylsdure u. P0C13, aus Salicylsduresulfochlorid u. 
p-Naphthol, aus Kresothisduresulfochlorid u. Salicylsdure u. aus Salicylsduresulfochlorid 
u. Polysalicylid erhaltlichen Ester mit H zSOv H2S207 oder SOsHCl sulfoniert. —  Man 
erhalt hygroskop., gelbe, rote oder braune, bei gewóhnlicher Temp. briichige Harze, 
die in W. kolloidal 1. sind u. aus den Lsgg. durch Alkalisalze abgeschieden werden 
Sie dienen ais Gerbstoffe. (E. P. 266 697 yom 10/2. 1927, Auszug yeroff. 27/4. 1927.
D. Prior. 23/2. 1926. F. P. 627 336 vom 10/1. 1927, ausg. 1/10. 1927. D. Prior. 23/2.
1926.) N ouvel .

Oskar Spengler, Neubabelsberg-Bergstucken, und Alfred Thurm, Dessau, Her
stellung ton Gerbstoffen. (A. P. 1 698 659 vom 25/2. 1927, ausg. 8/1. 1929. D. Prior.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schwciz, Fdrben von Samischleder 
mit Kupen- und Schwefelfarbstoffen. Man behandelt das Leder mit Oxydationsmitteln 
u. fiirbt dann mit Kupen, oder Schwefelfarbstoffen. Ais Osydationsmittel yerwendet 
man H202. Perborate, Halogene, Halogenacylamide; die Farbungen werden durch 
Nachbehandeln mit Oxydationsbadern, wie Alkalibichromatlsgg., angesauerte Nitrit- 
lsgg. usw. entwickelt. Man walkt das Leder mit einer Alkaliperboratlsg., farbt 
mit Thionalgrun B im Schwefelnatriumbade u. behandelt dann mit einer an- 
gesauerten Lsg. von Na2Cr207. Man farbt ein mit einer Chlorkalklsg. yorbehandeltes 
Jjeder mit Thionalindonblau R  im Natriumsulfitbade u. behandelt mit einer Biehromat- 
lsg. Das mit oiner Lsg. des Natriumsalzes des p-Toluolsulfonsaurechloramids unter 
Zugabe von Essigsaurc vorbehandelte Leder wird mit Thionalschwarz T aus dem 
Schwefelnatriumbade gefarbt, mit Biehromat u. Essigsaure behandelt, in dem gleichen 
Bade nochmals gefarbt u. wieder mit Bicliromatlsg. behandelt. (E. P. 303 523 yom 
5/1. 1929, Auszug yeroff. 27/2. 1929. Prior. 5/1. 1928.) F ranz .

John Arthur Wilson, Chemistry and leather. Now York: Columbia Univ. Press 1929. (3!) S.) 
8°. (Chandler lecture, 1929) pap. 50 c.

Michael Levin, New York, V. St. A., Elastische Proteinmisćhungen. Das Ein- 
trocknen von Gelatine oder Leim wird durch Zumischung yon milcksaurem Na ver- 
hindert. Z. B. werden 28 Teile Leim in 40 Teilen W. gel. u. hierauf 18 Teile Glycerin 
u. 26 Teile milchsaures Na (I) zugesetzt. Die Mischung eignet sieh ais Bindemittel 
zum Kitten von Kork, auch an Metali. Zur Herst. yon Druekwalzen wird Leim mit 
der gleichen bis doppelten Menge I  yermischt. An Stelle yon I  laBt sieh auch das bei 
der Herst. yon Zucker durch Hydrolyse yon Starkę ais Nebenprod. abfallende, Kohlen-

23/2. 1926. —  Vorst. Ref.) N ou yel .

XX II. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
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łiydrate, wie Dextrose, Dextrin u. Maltose, enthaltende sogenannte „Hydrol“ ver- 
wenden. (A. P. 1675181 yom 15/9. 1927, ausg. 26/6. 1928.) A l t f e t e r .

Karl Klingsport, Deutschland, Leim. Es handelt sich um eine Mischung von 
tier. Leim mit Phenolformaldehydharz. (F. P. 649 309 vom 22/12. 1927, ausg. 20/12.
1928.) T h ie l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Lomngen 
von Gelatine in  organischen Ldsungsmitteln. Man lost die Gelatine zunaehst in Lsgg. 
von Alkali- oder Erdalkalihydroxyden u. setzt dann die organ. Losungsmm. zu. Bei- 
spiel: 30 g Gelatine, 1,5 1 Methylalkohol, 1,251 A., 20 ccm einer 33%ig. Lsg. yon Baryt 
u. 70 ccm W. (F. P. 642 235 vom 13/10. 1927, ausg. 24/8. 1928. D. Prior. 20/10.
1926.) Th ie l .

Amand Braun, Schweiz, Klebmittel. Es wird hergestellt aus Meeresalgen o. dgl.
durch Erhitzen dieser Algen bei Ggw. oder Abwesenheit yon W. auf 80— 130°. (F. P.
651 552 vom 15/9. 1927, ausg. 20/2. 1929.) T h ie l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Klebstoff. Ais 
Grundsubstanz dienen Celluloseather oder -ester; ais Zusatz werden Kunst- oder Natur - 
harze benutzt, unter Verwendung von Losungsmm., welche in den Losungsmm. des 
Firnisses unl. sind, welche zum Anstrich benutzt werden. (F. P. 642 799 yom 6/7.
1927, ausg. 4/9. 1928. D. Priorr. 7/7. u. 3/8. 1926, 17/5. u. 24/5. 1927.) T h ie l .

Franz Riethof, Zuckmantel (Tschechoslowakei), Herstellung eines star/c guellenden
und ausgiebigen Trockenkleisters. Zum Befeuchten des Starkemehles werden etwa
3— 5% aromat. Aminę yerwendet. (Oe.P. 112 647 vom 6/5. 1927, ausg. 25/3. 1929. 
Tscheehoslowak. Prior. 12/11. 1926.) Th ie l .

XXIV. PłiotograpMe.

S. E. Sheppard und W. Vanselow, Die Gitterenergien und die 'pliotochemische 
Zersetzung der Silberhalogenide. Es werden die Gitterenergien der Silberhalogenide 
naeh B o r n  berechnet u. die Ergebnisse zur Theorie des latenten Bildes in Beziehung 
gesetzt. Nach B o r n  ware fiir die Rk. Agffigfe3t — >- Ag+(Gas) + Hlg“<Gas) eine 
Energie von 250 kcal. (entsprechend X 1300 A) u. fiir die Rk. Ag+(Gas) + Hlg~(Gas) — >■ 
Ag+(Gas) + Hlg(Ga8) + Elektron eine weitere Energie von 80 kcal. (entsprechend 
X 3200 A) erforderlich. Da dieser Mechanismus im Widerspruch zur Erfahrung steht, 
ist anzunehmen, daB die zur Bldg. des latenten Bildes fiihrende Rk. sich an deformierten 
Grenzflachen abspielt. In  diesem Falle ware die der ersten Gleichung entsprechende 
Gitterenergie, die hier die Rolle einer Aktiyierungsenergie spielt, zur Einleitung der 
zweiten Rk. nicht erforderlich. Der so angenommeneMechanismus stellt eine heterogene 
Katalyse dar, indem die photochem. Rk. im festen Zustand ais photochem. Rk. von 
an festen Stoffen adsorbierten Gasen aufgefaBt wird. Vff. diskutieren eingehend 
die Zusammenhange mit den inneren u. auBeren photoelektr. Effekten. (Journ. physical 
Chem. 33. 250—73. Febr. Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) L e s z y n s k i .

Walter Meidinger, Die Theorie des photographischen Prozesses. Ausgehend von 
einer Zusammenfassung der neueren Erkenntnisse iiber Struktur u. Eigg. photograph. 
Schichten diskutiert Vf. die Vorgange bei der Belichtung u. Entw. sowie die Form der 
Schwarzungskuryen fiir Licht, Róntgen- u. a-Strahlen. (Photogr. Korrespondenz 65. 
100—06. April. Berlin.) L e s z y n s k i .

Heinz Kieser, Zur Theorie des 'photographischen Prozesses. (Vgl. C. 1929.1 .1083.)
Auf Grund der Auffassung des photograph. Primareffektes ais Elektroneniibergang 
yom Br- zum Ag-Ion in Yerb. mit der Elektronenwanderungshypothese yersueht Vf. 
die Deutung einer Reihe photograph. Effekte. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik
u. Photochem. 26. 321—40. April.) L e s z y n s k i .

A. Steigmann, Zur Theorie des Wasserstoffsuperoxydeffektes, der physikalischen
Entwicklung und der Halogensilberanfarbung. Der yon SCHMIDT (C. 1928. II. 2428) 
beohachtete H20 2-Effekt (Parallelitat der Empfindlichkeit gegen Licht u. H202) l4Bt 
sich durch Annahme einer mehr oder minder starken Adsorption der primaren Red.- 
Keime erklaren: Je starker adsorbiert die primaren Reduktionszentren sind, desto 
unwirksamer sind sie auch gegenuber der Zersetzungskatalyse des H202. Ebenso kann 
durch die Theorie yon der yerschiedenen Adsorptionsstarke der Reifungsreduktions- 
keime in der Reihe AgCl> AgBr> AgBrJ auch die Wrkg. von Dichromat bei der 
physikal. Entw. nach dem Fixieren (ygl. S c h m id t , 1. o.) gedeutet werden. Zur Deutung
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dieser Verss. nimmt Vf. an, daB bei 1-std. Fixierung in Fixiernatron (1: 10) die fiir 
die Empfindlichkeit in erster Linie maBgebenden, schwacli adsorbierten Oborfluchen- 
keime zerstórt werden. — Vf. beriehtet von Beobachtungen bei der Anfarbung von 
Halogensilber mit Erythrosin, Pinachrom, Fuchsin, Methylenblau u. Phenosafranin; 
bei Verwendung von mit Halogenalkalisalzen gesatt. Lsgg. werden Farbanderungen 
festgestellt, die durch die Bldg. von Molekiilverbb. gedeutet werden. Es werden auch 
Verss. mit Methylenblau besehrieben, die fiir die Bldg. einer Molekiilverb. Methylen- 
blau-Sulfit sprechen. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 26. 341— 44. 
April.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Zur Ausbleichung der Desensibilisatoren. Die Konz.-Anomalien 
bei der Desensibilisierung (Verstarkung des Effektes bei Verd. der Desensibilisatorlsg.) 
hat Vf. zu deuten versucht durch die Annahme, daB zur Zerstórung der Keime auch 
die Ggw. von adsorbiertem Br bzw. von Br-Ionen Vorbedingung ist, um gemeinsam 
mit dem oxydierenden Farbstoff wieder AgBr zu regenerieren, u. daB sich zwischen 
Farbstoff u. Br ein Adsorptionsgleichgewicht einstellt. Hiernach muBte die Ausbleichung 
durch Zugabe von Br-Ionen verstarkt werden kónnen, was Vf. durch Verss. mit Pheno
safranin nachweisen kann. —  Der durch Lagerung entstandene Schleier laBt sich auch 
durch Desensibilisatoren ausbleichen, ebenso der durch lange Digestion bei derEmulsions- 
herst. erhaltene. —  Vf. beriehtet von Verss. iiber die photochem. Ausbleichung durch 
Sensibilisatoren in Ggw. von KBr. —  Neben der photochem. wird eine rein chem. 
Ausbleichung beim Eintrocknen der Platten mit Farbstoffen in Ggw. von Bromid 
beobachtet, die mit der photochem. Ausbleichung nicht parallel zu yerlaufen braucht. 
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochemie 26. 344— 51. April.) L e s z y n s k i .

A. Soltan und s. Szczeniowski, Charakteristik der Empfindlichkeit einiger photo- 
graphischer Emulsionen. Die Empfindlichkeit der Platten der poln. Fabrik A l f a  
ist geringer ais die internationaler Markenplatten. Sensibilisierte Platten halten den 
Yergleich aus. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 3. 55—59.

Emilio Viterbi, Feinkornenlwicklung und ihre Anwendung in  der Spektrographie. 
(Vgl. O. 1928. I I .  2216.) Krit. Besprechung der Leistungsfahigkeit der verschiedenen 
Verff. der Feinkornentw. Mit einem Spektrógraphen mittlerer Dispersion gelingt 
noehdie Auflósung von nur 0,2—0,3 A voneinander entfernten Lińien. (Nuovo Cimento6. 
36—39. Jan. Photogr. Korrespondenz 65. 108— 10. April. Padova, Inst. di Chimica

Fritz Hagelstein, Mitleilung bzgl. Namensanderung. (Vgl. C. 1929. I. 1776.) 
Vf. gibt die Namensanderung seines „Novobrol-Detrast-Entwicklers“ in „Detrast- 
Entwickler Dr. H a g e l s t e in “  bekannt. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 267. 144. Febr.) ,, R o l l .

C. E. K. Mees, Die Verfahren der Farbenpholographie. I I I .  Farbenkinemalographie. 
(II. ygl. C. 1929. I. 2724.) Obersicht. (Journ. chem. Education 6. 44— 51. Jan. 
Rochester, Eastman Kodak Co.) L e s z y n s k i .

Fritz Weigert und Franz Liihr, Zum Problem der Beslimmung des Beifungssilbers 
in  photogmphischen Emulsionen. (Zu den Bemerkungen von Heinz Kieser.) Es wird 
nachgewiesen, daB bei den (C. 1928. II . 2088) beschriebenen Verss. der Vff. tatsachlich 
metali. Ag u. nicht, wie K i e s e r  (C. 1929.1. 2384) annimmt, Ag2S zur Analyse gelangte. 
(Ztschr. Elektrochem. 35. 209. April. Leipzig, Univ.) " L e s z y n s k i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Mathies und 
Bruno Wendt, Dessau), Verfahren zur Herstellung ton lichtempfindlichen Silbersalz- 
emulsionen nach Patent 445 753, dad. gek., daB man der Emulsion oder ihren Bestand- 
teilen an Stelle von Imidazolen andere organ. Verbb. zusetzt, welche bestandige Silber- 
salze von nicht gróBerer Ldslichkeit ais der des Chlorsilbers bilden. —  Z. B. arbeitet 
man nach einer Vorschrift fur die Herst. einer hoch empfindlichen Negativemulsion
u. setzt vor dem Silbereinlauf der KBr-Lsg., bereehnet auf je 100 g AgN03, 100 mg 
Thioglykolsaure, bzw. 50 mg Tetrazól oder 7 mg 2,6-Dimercapto-4-keto-3,5-diphenyl- 
pentiophen oder 20 mg Allylaminothiobiazolsulfhydrat hinzu, wodurch die Eigg. der 
Emulsionen beliebig beeinfluBt werden konnen. (D. R. P. 473 000 KI. 57b vom 1/2.
1928, ausg. 8/3. 1929. Zus. zu D. R. P. 445 753; C. 1927. II. 2488.) R a d d e .

Pnnted in Germany SchluB der Redaktion: den 12. Juni 1929.

1927. Warsehau, Univ.) W a j z e r .

generale d. R . Univ,) L e s z y n s k i .


