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A. Allgemeine nnd. physikalisclie Chemie.
Guido Pellizzari, Arnoldo P iułti. Nachruf auf den ani 19. Oktober 1928 ver- 

storbenen Forscher, sowie eine Wiirdigung seiner wissenscliaftliehen Verdienste. 
(Gazz. chim. Ital. 59. 225—31. April.) F i e d l e r .

Ralph E. Oesper, Christian Friedrich Sćhonbein. I. Leben und Charakter. (Journ. 
chem. Education 6 . 432—40. Marz. Cincinnati, Ohio, Univ.) R o ll .

Warren C. Johnson und W. Conard Fernelius, Fliissiges Ammoniak ais Losungs- 
mittel und das Ammoniaksystem der Verbindungen. IV. Experimentelle Verfahren, 
die m it dem Arbeiten mit fliissigem Ammoniak verknupft sind. (III. vgl. C. 1929. I. 
2853.) Vff. beschreiben die zum Arbeiten m it fl. N H 3 nótigen Apparate u. geben Hin- 
weise fur die Versuchstechnik. (Journ. chem. Education 6. 441—50. Marz. Columbus, 
Ohio, Staatsuniv. u. Chicago, 111., Univ.) R o l l .

Ant. Vyskocil, Die elektrolytische Herstellung von Jodoform ohne Platin bei De- 
monstrationsversućhen. Eine Anodę aus Nickelbronze (25% Ni u. 75% Cu) ist fur 
Vorlesungsversuche bei Anwendung einer Lsg. von 4,5 g N a2C03, 24 g K J , 20 ccm 
Alkohol (96%) auf 100 ccm H 20 , einer Spannung von 6—10 V u. 0,03 Amp./ccm 
Stromdichte am besten geeignet. (Ckemickś Listy 23. 212— 15. 10/5.) Ma u t n e r .

J. N. Bronsted und G. Hevesy, 'Ober die Trennung von Isotopen. H istor. Be- 
merkungen zu einem Artikel von IlARKINS u . MORTIMER (C. 1929.1. 341); Besehreibung 
der friiheren Verss. zur Trennung von Isotopen mittels Diffusion u. der im Jahre 1920 
ausgefuhrten Verss. der Vff., welche eine Trennung der Isotopen auf Grund der Tat- 
sache bewirkt haben, daB die Verdampfungsgeschwindigkeiten sich umgekehrt pro- 
portional der Quadratwurzel aus den At.-Geww. verhalten. Messungen der DD. 
u. der Atom-Geww. von in  dieser Weise angereicherten -Hjr-Isotopen erwiesen die Brauch- 
barkeit der Verdampfungsmethode. Vff. wenden sich auf Grund ihrer experimentellen 
Feststellungen, besonders der sehr exakten Bestst. der elektr. Leitfahigkeiten ihrer 
Fraktionen gegen den Einwand von H a r k in s  u. M o r t im e r ,  daB ihr Hg nicht vóllig 
rein gewesen sei. Eine v  6 11 i g o Isolierung der Hg-Isosopen ist auch H a r k in s  u. 
M o r t im e r  nicht gelungen u. scheint mittels der „idealen Verdampfung“ iiberhaupt 
nicht móglich zu sein. (Philos. Magazine [7] 7- 631—32. Marz.) F r a n k e n b u r g e r .

G. A. Roush, Tabelle der elektrochemischen Aquivalente, bezogen auf die Atom- 
gewichte von 1929. Die Tabelle enthalt fur alle Valenzen eines jeden Elements haupt- 
silchlich folgende Angaben: mg/Coulomb, g/Amp.-Std. u. dereń reziproke Werte, 
ferner Faktoren zum Umrechnen in andere gebrauchliche GroBen. (Trans. Amer. 
electrochem. Soc. 55. 11 Seiten Sep. 30/5.) A s c h e r m a n n .

Clara di Capua, 20°-Isotherme der drei Systeme. La(N 03)r M n(N 03)2-H„0, La(N 03)3- 
M g{N0z)„-H„0 und M n(N 03)„-Mg(N03)i-H ,0. Um festzustellen, ob u. unter welchen 
Bedingungen aus den gesatt. wss. Lsgg. der binaren Systeme aus den N itraten von 
La, Mg u. Mn sich Doppelsalze bilden, werden die Isothermen der binaren Lsgg. bei 
20° untersucht. Fiir die Loslichkeitejn der Einzelsalze bei 20° werden folgende Werte 
gefunden: La(N 03)3 60,13%, M n(N03)2 56,81%, Mg(N03)2 43,68%. Die Loslichkeits- 
diagramme der gemisehten Lsgg. zeigen, daB in keinem der 3 Fiille sich Doppelsalze 
bilden. (Gazz. chim. Ital. 5 9 .164—69. Marz. Florenz, Univ., Inst. f. anorg. Ch.) R . K . M.

G. Mai(juori, Die Systeme A l(N 03)s-Fe(N0.,)3-II„0 und K N 0 3-Fe(N03)3-H20  bei 
0° und 40°. (Vgl. C. 1928. I. 175.) In  den Systemen Al(NO.,)3-Fe(N03),-H ,0  u. 
IvN03-Fe(N03)3-H20  (grapli. dargestellt bei 0, 25 u. 40°) treten  bei 0° u. 40° keine 
Jlischkrystalle auf. Im  System Fe(N 03)3' 9 H 20 -K N 03 koexistieren die beiden festen 
Phasen bei Tempp. unter 40°. (A tti R. Acead. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 569—72. 
7/4. Rom, Univ., Chem. Inst.) R . K. Mu l l e r .

K. Jablczynski, E. Hermanowicz und H. Wajchselfisz, Kinetik der Auflósung 
von Aluminium  und Cadmium in Salzsaure. Mit der von J a b l c z y k s k i  (Ztschr. physikal.
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Chom. 64 [1908]. 748) bescliriebenen App. wird die Losungsgeschwindigkeit von A l 
in HOl yerfolgt (vgl. dazu auch Ce n t n e r s z w e r  u . Za b ł o c k i , C. 1926. II. 2374). 
Frische Al-Bliittchcn zeigten eine Inkubationsperiode von ~  2 Stdn., einmal geatzte 
Proben zeigten nur noch kurze Inkubationspcrioden. Die Ruhrgesełrwindigkeit hatte 
keinen EinfluB auf die Losungsgeschwindigkeit, der Temp.-Koeffizient betragt ~  2,26. 
Aus diesen beideri Ergebnissen folgt, daB der Ldsungsvorgang von A l in HC1 ais reine 
chemische Beaklion zu betrachten ist, die von der Diffusion unabhangig bleibt. Die 
Losungsgeschwindigkeit -war der Saurekonz. direkt proportional in einem Bereich 
von 0,2—0,8-n., wahrend CENTNERSZWER u . Za b ł o c k i im Bereich von 0,4 bis 4-n. 
Abhiingigkeit von der 3. Potenz des niclit dissoziierten Anteils gefunden hatten. Durch
0,1-n. %  KM n04, 0,3% H 20 2 u. 0,2% Br-W. bildet sieli eine Oxydschicht, die eine 
Passivierung des Metalls hervom ift u. eine Stde. lang unyermindcrte Herabsetzung 
der Losungsgeschwindigkeit um 35—74% yeranlaBt. Durcli HgCl2-Lsg. ak tm ertes 
Al reagiert sehr viel sehneller m it HC1; hierbei zeigte sieh ein yiel kleinerer Temp.- 
Koeffizient (1,31) u. ein merklicher EinfluB der Ruhrgeschwindigkeit, so daB an Stelle 
der ehem. Rk. beim aktiyierten Al eine reine Diffusionsrk. getreten ist. —  Die Losungs- 
geschwindigkeit yon nicht aktiyiertcm Gd sank m it der Temp. auf nahezu 0. 20-std. 
Behandlung m it 5-n. HC1 aktiyierte das Metali, die Losungsgeschwindigkcit zeigte 
dann auch noch nach Tagen eine leichte Zunalime m it der Dauer. Riihren hat keinen 
EinfluB, der Temp.-Koeffizient betragt 2,02. Es liandelt sieli also auch hier um einen 
rein ehem. Vorgang. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 184—92. 22/4. Warschau, 
Univ.) K lem m.

G. v. H evesy und w. Seith, Vlcr die Platzwechselgeschwindigkeit des Silbers im  
Silbertellurid-Antimonid und -Zinnid. Zu der bereits friiher (C. 1929. I. 5) diskutierten 
Frage der Zusammenhange zwisehen Bindungsart u. Platzwcchselgesćliwindigkeit wird 
der t)bergang von Ag2Te iiber immer metali, -werdende Verbb. bis zum metali. Ag 
diskutiert u. die Platzwechselgeschwindigkeit von Ag2Te, Ag3Sb u. Ag4Sn durch Best. 
der Diffusionsgeschwindigkeit von den entspreehenden Cu-Verbb. in diesen Silber- 
verbb. (bzw. umgekehrt) erm ittelt. (Eine Berechnung aus der Leitfahigkeit kam nicht 
in  Frage, da diese ganz oder teilweise metali. Charakter zeigt.) Die Werte wurden 
fiir Ag2Te an gepreUten, bei Ag4Sn an gegossenen Pastillen erm ittelt; bei Ag3Sb wui-den 
sowohl gegossene wie gepreBte Pastillen benutzt, die nahezu ident. W erte ergaben. 
Die Diffusionsgeschwindigkeit fiir Ag2Te in Cu2Te lafit sich durch die Formel I) =  
2,027-105-e-1O4,iO/2 dar stel len; die von Ag3Sb ist bei 0,76 T s (T s =  F  -f  273) um 
102, die yon Ag,, Sn um weitere 102 kleiner. Man erhiilt fiir 0,76 T s folgende Reihe 
fiir 1000 D /T :  AgN03 4,4-10-°; AgCl 1,0-10"3; AgBr 5,3-10"3; A gJ 4,4; Ag2S 3,1; 
Ag„Tc 1,0; Ag3Sb 1,2-10-2 ; Ag4Sn 2-10-4 ; Ag-Au-Legierung: 1,6-10-5. Daraus ergibt 
sich, daB grafie PlalzwechselgcscJtwindiglceiten bcim t)bergang yon den salzartigen zu den 
metali, gefunden werden in einem Gebiet m it Icleinen Koordinationszahlen■ dagegen 
ist sowohl in  den ausgesproclien heleroyolar salzartigen Verbb. wie im  Metali die Plalz- 
weclisdqesclwindigkeit aufierst gering. Es wird gezeigt, daB durch Berucksichtigung 
yon „irreversiblen“ Gitterstórungen die yorstehenden Ergebnisse nicht beriihrt werden; 
es wiirde der Abfall yom AgJ zum Ag dann sogar noch starker zum Ausdruck kommen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 150—58. 22/4. Freiburg i. Br., Uniy.) K lem m.

J . T im m erm ans, Unlersuchungen uber die Theorie der konzentrierlen Losungen.
VI. (V. ygl. R o la n d ,  C. 1928. I. 2900.) Aufnahme der Erstarrungskuryen folgender 
binarer Systeme: Bzl.-n. Hexan, lizl.-Chlf., Cyclohexan-Methiilcycloliexa)i, n. Hexan, 
Toluol, CCl^ bzw. Chlf., Athyleyibromid-Athylbromid bzw. A nilin, Nitrobenzol-Alhyl- 
acetat bzw. CS2, Anilin-CCl4, Toluol bzw. Aceton, CCI,-Chlf.-r CC14-CS2, CCl4-Aceton 
Chlf.-n. Hexan, Toluol bzw. ĆS2. Die Erstarrungskurve des Systems Anilin-A. konnte 
nicht erhalten werden, da es unkrystallisierbare Glaser lieferte. Bei Cyclohexan wurde 
cin Umwandlungspunkt bei —91° gefunden. Die Systeme Cyclohexan-Methylcyclo- 
hexan bzw. n. Hexan, Athylenbromid-Atliylbromid, CCl4-Chlf. bilden prakt. ideale 
Lsgg., die Systeme Bzl.-Chlf., Toluol-Chlf. u. Anilin-Aceton geben eine Additions- 
yerb., alle anderen Systeme stellen nicht-ideale Lsgg. oline chem. Wechselwrkg. m it 
mehr oder minder ausgesprochener Neigung zur Entmisehung dar. Die Bldg. aqui- 
molarer Additionsprodd. Bzl.-Chlf. u. Toluol-Chlf. (F. —107°) scheint die 1. Stufe 
der chem. Rk. zwisehen dem aromat. KW-stoff u. dem aliphat. Halogenderiy. zu sein, 
die boi der FiiieDEL-CRAFTschen Rk. zu Tage tr it t .  Das System Anilin-Aceton liefert 
eine Verb. m it 2 Moll. Aceton auf 1 Mol. Anilin; diese Additionsyerb. ist m it der Bldg. 
von Aniliden aus aromat. Aldehyden u. Anilin in Beziehung zu bringen. Die Ergebnisse
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bęstatigen die theoret. Voraussagcn des Vls. (C. 1922. I . 310). Die Anwendbarkeit 
der Formel von Mo r t im e r  ( 0 .1923.1 .1385. I II . 158G) auf die Resultate wird diskutiert. 
Die berechneten mol. Schmelzwarmcn stimmen im allgemeincn m it den kass. W erten 
iiberein; bei Anilin u. Athylenbromid werden die korrigierten W erte von LlNARD 
(C. 1926. I. 2427) bestatigt. (Buli. Soc. chim. Belg. 37. 409—23. Dez. 1928. Brussel, 
Univ.) K r u g e r .

W. L. Me Cabe, Krystallwachstum in wafirigen Losungen. II. Experimentelles. 
(I. vgl. C. 1929. I. 2613.) Ausfiihrliche Wiedergabe der esperimentellen Bestiitigung 
der friiher entwickelten Theorie. Verss. an KOI u. GuSO,x. (Ind. engin. Chem. 21. 
112—19. Febr. Ann Arbor [Mich.], Univ. of Michigan.) K r u g e r .

K. Jablczynski und S. Frenkenberg, Die autokatalylische Zersetzung der Thio- 
schwefelsaure. II . (I. vgl. C. 1926. II. 524.) Es wurde der EinfluB von Keimen auf 
die Geschwindigkeit des Zersetzungsprozesses untersucht. Ais Keime wurden ver- 
wendet: Kolloider S, ,,Sulfidal“ (ein medizin. P raparat aus fein verteiltem S) u. 
Mastix; die Methode war die gleiche wie in der 1. Arbeit. Je  mehr Keime vorhanden 
waren, desto groBer war die Rk.-Geschwindigkeit, doeh w irkt der kolloide S anders 
ais die neutralen Pulver. Der kolloide S w irkt ais Keim, die neutralen Pulver ver- 
halten sieh im Anlang wie eine ijidifferente, adsorbierende Oberflache u. werden crst 
zu Katalysatoren, nachdem sich geniigend S an ilmen abgcsehieden hat. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 45. 210—17. Marz. Warsehau, Univ.) W r e s c h n e r .

C. Marie und P. Jacquet, Untersuch-ungen iiber das gelalinierte Eleklrolytkupfer. 
(Wasscrbestimmung. Hygroskopische und lcatalytische Eigcnschaflen.) (Journ. Chim. 
physique 26. 189—94. 25/4. Paris, Ecole pratiąuc des Hautes Etudes.) K r u g e r .

Max Planck, Das W eltbild der neuen Physik. Leipzig: Joli. Ambr. Barth 1929. (52 S.) 8°.
M. 2.70.

A t . A to m s tr u k tu r . R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .
H. Feder, Beitrag zur h-Beslimmung. N eubest. des PLANCKsehen W irkungs- 

ąuantum s 7t nach der bekannten M ethode von  WAGNER u. DUANE (aus der kurzw elligen  
Grenze der kontinuierliehen R ontgenstrahlung), m it yerbcsscrter Anordnung. E rgeb n is: 
h =  6,547 T  0,003-10-27 erg. sec. (Ann. Physik [5] 1. 497—512. 25/2. W iirzburg, 
Physik. In st. d . U n iv .) R a b in o w i t s c h .

N. H. Kolkmeijer, Ober den Beweis der Invarianz der Gleicliungen voni Hamilton 
in Sommerfelds Alombau wid Spektrallinien. (Physica 9. 123—27. 1929.) K. W o l f .

Th. de Donder, Bas Pliotonenfeld und die relatiwstische Verallgemeinerung der 
Diracschen Wellenmechanik. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 150—52. 7/1.) L e s z .

Th. v. Karman, Warmeausgleich in  Krystallen im Lichl der Quantenmechanik. Die 
PLANCKsche Quanteristatistikliefert fur sich allein ein Verstandnis der Warmeleitung nur, 
wenn man hóherc Ableitungen des Kraftgesetzes heranzieht ais die erste, die der Kom- 
pressibilitat entspricht. Es ist aber unwahrscheinlich, dafi eine so grundlegcnde Eigen- 
schaft wie die Warmeleitung yon den Feinheiten des Kraftverlaufes bei grófieren 
Deformationen abhangen soli. Die Einfiihrung der neuen Quantenmechanik neben 
der PLANCKsehen Statistik  macht die Warmeleitung wieder hiervon unabhiingig. 
Fiir hohe Tempp. wird der Warmeiibergang proportional dem reziproken W ert der 
absol. Temp., der therm. W iderstand proportional der Temp. selbst. Fiir niedrige 
Tempp., d. h. solche, die klein gegen die eharakterist. Temp. sind, erhalt man einen 
endlichen, verhaltnismaBig hohen Grenzwert fiir die Warmeleitungszahl. Esperimentell 
beruft sich Vf. darauf, daB Diam ant m it der eharakterist. Temp. von 2000° C zwischen 
0° u. 300° absol. eine von der Temp. prakt. unabhiingige Warmeleitungszahl besitzt 
u. daB die Warmeleitungszahlen fiir Steinsalz, Sylvin, Quarz u. Diam ant ais Funk- 
tionen der auf die eharakterist. Temp. bezogenen Tempp. einen universellen Verlauf 
zeigen. (Naturwiss. 17. 385—87. 24/5.) B y k .

V. Guillemin jr. und C. Zener, Die Wellenfunktion des Wasscrstofjions.
O. BURRAU hat (Danske Vidnesk. Selskab. Math.-fys. Meddelser 7 [1927]. 14) die 
Energie des positiyen Wasserstoffmolekiilions im Normalzustand ais Funktion der 
Kerncntfernung durch direkte numer. Auswertung des Energieparameters in der 
SCHRÓDINGERschen Differentialgleichung ausgewertet. Vf. liefert den zugehorigen 
analyt. Ausdruck fiir die Wellenfunktion. Nach klass. Auffassung soli die Polarisations- 
energie den Hauptbestandteil der Wechselwrkg. eines Atoms m it einer sich niihernden 
Ladung bilden. Dabei erhalt man unter gewissen Umstanden einen W ert von —0,018,

34*
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wahrend die gcnauere wellenmeehan. Theorie —0,092 liefert. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 15. 314—18. April. H arvard Univ. Jefferson Pliysical 
Lab.) B y k .

Hans Bauer, Ober Zerstreuung und Brechung der Materiewellen. (Vgl. C. 1929.
I. 472.) Es wird die Wellen- u. Gruppeugeschwindigkeit in Abhiingigkeit vom Kraft- 
feld, der Freguenz u. der Ruhemasse des Teilchens untersueht; ferner die Brechung 
der Materiewellen. Die erhaltenen Formę]n werden aucłi auf die Photonen (welche 
keine Ruhemasse besitzen) angewendet. (Physikal. Ztschr. 30. 139—42. 1/3. Wien,
II. Physik. Inst. d. Techn. Hochsch.) H a b t e c k .

N. F. Mott, Die Zerstreuung schneller Elektronen durch Atomkerne. Na eh der 
Theorio von D ir a c  ist es zweifelhaft, ob das magnet. Moment eines Elektrons beob- 
aclitet werden kann, weil es innerhalb des Atoms in dem gesamten magnet. Atom- 
moment yerschwindet. E in Wellenpacket hat zwei willkurliohe Konstanten, die aus- 
reiehen, ein magnet. Elektronenmoment (Elektronenspin) zu bestimmen. Die Nach- 
weisbarkeit des magnet. Moments hangt recłmer. davon ab, ob in  der zerstreuten 
In tensitat diese beiden K onstanten auftreten oder nieht. Das ist der Fali, u. hier- 
nach sollte sieli bei zweimaliger Streuung Polarisation nachweisen lassen. Quanti- 
ta tiy  liegen die Verhaltnisse fiir den Nachweis giinstiger bei den schweren Elementen 
ais bei den leiehten. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 124. 425—42. 4/6. Cam
bridge, St. Johns Coli.) B y k .

D. Meksyn, Ober das elektromagnetische Feld eines Elektrons. — Das Elektron 
ais Oravitationsphanomen. Mathemat., theoret. physikal. Berechnungen auf Grund 
der speziellen Relativitatstheorie. (Philos. Magazine [7] 7. 425—33. Marz. London, 
Kings College.) . F r a n k e n b u r g e r .

A. S.Eddington, Die Ladung eines Elektrons. Ausgehend vom FERMI-DlRACschen 
AusschluBprinzip wird fiir N  c/2 n  c- der W ert 136 abgeleitet. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 122. 358—69. 1/1.) L e s z y n s k i .

Erik Backlin, Die Hypothese von Eddington und die Ladung des Elektrons. Vf. 
stellt eine Fehlerrechnung der e-Werte von M i l l ik a n , W a d l u n d  (e =  4,774-10_1° 
el. sta t. Ein.) u. des Vfs. (4,793-10~10) an. Zwisehen den Werten 136 (vgl. E d d in g t o n , 
vorst. Ref.) u. 137 fiir h c/2 n  e~ ljiBt sich keine Entscheidung treffen. (Naturę 123. 
409—10. 16/3. Upsala, Phys. Lab. Univ.) L o r e n z .

T. J. I’a. Bromwich, Mitteilung ilber das Problem der „Masse“ eines bewegten 
Elektrons. (Philos. Magazine [7] 5. 636—38. 1928.) . L e s z y n s k i .

T. J. I’a Bromwich, Die Phdnomene fliegender Ekktronen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Mit der Relativita,tstheorie yerkniipfte Betrachtungen iiber die Geschwindigkeits-, 
Richtungs- usw. Messungen an  rasch bewegten Elektronen. (Philos. Magazine [7] 7. 
470—76. Marz. Cambridge.) F r a n k e n b u r g e r .

L. Brillouin, Ist es moglich, durch einen direkten Versuch die Uypothese des 
spimmideji Elektrons zu prufen 1 Vf. gibt eine durch A. W. Hull angeregte Modifikation 
seines friiheren (C. 1927. II. 213) Yorschlages an. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14. 755—69. Okt. 1928. Madison [Wis.], Univ.) K y r o p o u l o s .

J. Holtsmark, Die elatische Streuung von Elektronen in  Argon und der Eamsauer- 
effekt. Die elast. Streuung von Elektronen, das ist die Streuung ohne merklichen Energie- 
verlust, wird fiir Ar nach der Theorie von F a x e n  u . H o l t sm a r k  (C. 1928. I . 6) be- 
rechnet. Hierzu muBte zunachst das mittlere Potentialfeld des stoCenden Atoms u. 
seine Polarisation durch das stoBende Elektron bekannt sein. Ais Ausgangspunkt 
fur die Berechnung wurde das atomare Feld des Ar, wie es von H a r t r e e  (C. 1928. I. 
2345) nach der Methode des „self-consistend field“ bereehnet wurde, benutzt. Die 
Theorie g ib t den experimentellen Verlauf der Wirkungsquerschnittskurve befriedigend 
wieder. (Naturwiss. 17. 365—66. 17/5. Trondhjem, Fysisk Inst.) L e s z y n s k i .

Jean Thibaud, Longitudinale mągnetische Wirkungen auf StraMen langsamer 
Elektronen (periodische Konzentrationen und Dilatationen). (Vgl. C. 1929. I. 2392.) 
Es werden period. Konz.- u. Dilatationserscheinungen beschrieben, die bei der Fort- 
pflanzung von Strahlen langsamer Elektronen (16—1100 V) parallel zu den Kraft- 
linien eines Blagnetfeldes zu beobachten sind. Die GroBe des Strahląuerschnitts 
wechselte zwisehen etwa 0,2 u. 100 mm in 30 cm Entfernung von der Elektronenąuelle. 
Zwisehen den Konzz. bzw. Dilatationen u. der Strahlgeschwindigkeit bestehen ein- 
faehe Beziehungen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 54—56. 2/1.) L e s z y n s k i .

R. Hilsch und R. W. Pohl, Ober den Durchgang vcm Kathodenstrahlen durch 
gitterformige elektrische Felder. E in Elektronenbiindel wird durch ein D rahtnetz durch-
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gelassen, dessen D rahte ;ibwechselnd positiv u. negativ geladen. sind. Es ergibt sich, 
in t}bereinstimmung m it dor elektrostat. Berechming, eine Spaltung des Biindels 
in  zwoi scharfe Teilbiindel. Bei mehreren hintereinander gesetzten Draliten findet 
man abgelenkte Strahlen „erster, zweiter usw. Ordnung“ . Vff. stellen die Frage zur 
Diskussion, ob dieses eiufache klass. vorauszusetzende Phanomen ais Grenzfall der 
„wellenmechan. Beugung“ von Elektronenstrahlen an K rystallgittern gelten kann — 
wenigstens soweit es sich um Ionengitter handelt. (Nachr. Ges. Wiss., Gottingen 
1928. 124—26._ Jan.) R a b in o w it s c h .

A. F. Joife und A. N. Arsenieva, Versuche zur Polarisation der Etelctronen- 
wdlen. Es werden negativ verlaufene Verss. beschrieben, dereń Ziel es war, m it Hilfe 
von Spiegeln aus Stahl, Messing oder Glas eine Polarisation reflektierter Elektronen 
(80—64000 Volt) nachzuweisen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 152—53. 7/1.) Le.

J. Frenkel, Ober die Unmoglićhkeit, Kathodenwellen durch, Beflexion zu polari- 
sieren. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird gezeigt, daB nach D ir a c  keine Polarisation reflek
tierter Elektronen zu erwarten ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 188.153—55. 7/1.) Le.

A. E. van Arkel und J. H. de Boer, Die chemische Bindung ais elektroslalisclie 
Ersclieinung. V II. (VI. vgl. C. 1929. II. 254.) Behandelt werden die bei der Berechnung 
von Gitterenergien mittels Kreisvorgangen (Kringprozessen) notwendigen GroBen u. 
Anwendungen der Gitterenergie. (Chem. Weekbl. 26. 282—86. 18/5.) GltOSZFELD.

C. Pawłowski, Erzeugung von H-Slrahlen durch Atomzertrummerung unter Ein- 
wirkung der a -Sirahlung des Poloniums. Die a-Stralilen des Po konnen Al-Atome 
zertrummern. W irksam sind dabei a-Strahlen m it Reichweiten von 3,9 u. 2,4- cm. 
Die Ergebnisse des Vf. u. fruherer Autoren sind in einem Kuryenbilde zusammen- 
gestellt; dabei sind die Reichweiten der H-Strahlen (in cm) ais A b s c is s e ,  die Anzahl 
der H-Teilehen (fiir 105 a-Teilchen) ais Ordinate aufgetragen. Die K uryen des Vf. 
zeigen bessere Ubereinstimmung m it den W erten von RUTHERFORD u. Ch a d w ic k  
(C. 1 9 2 2 .1. 229) ais m it den W erten von S c h m id t  (G. 1927. II . 370) u. von B o t h e  
u. E r a n z  (C. 1927. II . 29). (Compt. rend. Acad. Sciences 188.1248—50. 6/5.) W r e s c h .

ciemens Schaefer, Die Eigenschwingungen der G03-Gruppe. (Bemerkungen zu 
einer Darstellung von K . F. Herzfeld.) (Vgl. C. 1929. II . 9.) Berichtigung der An- 
gabe von K. E. H e r z f e l d  (im Handbuch f. Experimentalphysik Bd. VII), nach 
welcher im Spektrum des festen CaC03 u. anderer Carbonate die Schwingung bei 
6,56 n  Grund-, die bei 14,16 n  Oberschwingungen sein kónnten. Diese Annahme wiirde 
der Oberschwingung eine geringerc Ereąucnz zuschreiben ais der Grundschwingung. 
Auch das umgekehrte ist n ieht denkbar, da die In tensitat der 6,56 ji Schwingung unter 
allen vorhandenen Schwingungen am groBten ist. Eerner wird ein Einwand gegen 
eine histor. Bemerkung erhoben. (Ztschr. Physik 54. 676—78. 11/5.) E is e n s c h it z .

John W. Gruner, Krysłallslrukłurtypen. Bericht liber die neueren Eorschungen 
auf dem Gebiet der K rystallstrukturen, insbesondere tiber die Arbeiten von V. M. Go l d - 
SCHm id t . (Amer. Mineralogist 14. 173—87. Mai. Minnesota Univ.) E n s z l in .

J. Brentano, Intensitalsmessunge?i ton an Krystalljndrer gesireułen Rontgen- 
sirahlen. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 157.) Verss. zur experimentellen Trennung der die In tensitat 
von an Krystallen gcstreuten Rontgenstrahlen bestimmenden Faktoren. Messungen 
bei kleinen Ablenkungswinkeln lassen die Effekte der raumliehen Ladungsverteilung 
des streuenden Atoms u. der Warmebewegung zuriicktreten, was zu Vereinfachungen 
in  der Priifung der Annahme iiber das Streuvermogen der einzelnen Atome fiihrt. 
Jlittc ls einer besonderen Methode lassen sich quantitative Messungen der von feinen 
Krystallpulvern gestreuten Strahlung ausfuhren; sie wird auf grobes 6'oMpulver u. 
ldeine Goldteilchen angewendet. Es zeigt sich, daB die Teilchen des erstcren trotz 
der zu vermutenden kleinen Krystalleinheiten erhebliche Extinktion besitzen. Messungen 
an Al, Ag u. A u  erweisen ferner, daB bei den schweren Atomen die gestreute In tensitat 
nahezu proportional m it der effektiven Ladung F, n icht m it dessen Quadrat, wachst. 
(Physikal. Ztschr. 29. 893. 1/12. 1928. Miinehen.) F r a k k e n b u r g e r .

A. Alichanow, Bontgenographische Untersuchung des Aluminiums le i hohen 
Temperaturen. Rontgenograph. Unterss. von Al bei Tempp. bis nahe an den F. 
lieBen stets nur die S truktur des flaehenzentrierten Wiirfels crkennen, so daB Al bis 
zur Temp. 593° jedenfalls keine allotrope Umwandlung aufweisen kann. (Ztschr. 
Metallkunde 21. 127. April. Leningrad, Phys.-techn. Inst.) S c h u l z .

Georg Mayer, Die Oitterkoustante von remem a-E i sen. Von Gemischen reiner 
Praparate yon a-Eisen (durch Zers. von Fc(CO)5 hergestellt) m it NaCl wurden Dia- 
gramme m it Fe-K- oder teilweise m it Fe-K-a-Strahlung aufgenommen. Die Glanz-
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winkel wurden m it Hilfe oines ZEISSselien Komparatora durch Messung des Abstandcs 
benachbarter Fc- u. NaCl-Linicrr bestimmt, wobei dic Intensitatsm axim a nicht visuell 
geschiitzt, sondcrn aus den scharfen Spitzen der m it einem KoCHschen Registrier- 
photometcr erbaltoncn Photomcterkurven erm ittelt wurden. Ais Mittel von 60 von- 
einander unabhiingigen Messungen an 40 Yerschiedenen Fe-Prśiparaten ergab sich 
bei der Temp. 22° der W ert aw ----- 2,8610IJ+ 3 A. Ais W ert fur die Gitterkonstante von 
NaCl is t  hierbei der von C o m p to n , B e e t s  u . D e  F o e  (C. 1925. II . 1265) zu 5,629.,0 A 
angegebene benutzt. (Ztscbr. Krystallogr. Minerał. 70. 383—84. Mai. Oppau, For- 
schungslab. d. I. G. Parbenindustrie.) S k a l ik s .

William Zachariasen, Bemerkungen zu der Arho.il von L . Pauling: Die Kryslall- 
struktur der A-Modifilcationen von Sesquioxyden der sellenen Erden. Die Einwande von 
L. P a u l i n g  (C. 1929. I. 1891) gegen die von Vf. abgeleitete K rystallstruktur des 
La„03 (C. 1926. II. 2385) erselieinon Vf. nicht stiehlialtig. Der O-O-Abstand is t freilich 
ldeincr ais gewohnlicli, doch is t z. B. der Abstand S-S in  der P yritstruk tur ebenfalls 
ldeiner ais in  anderen Sulfiden. Die La20 3-Krystalle sind parallel zur Basisflachc 
ausgezeichnet spaltbar; das stim m t m it PAULINGs Strukturvorschlag niclit iiberein, 
da bei diesem der Abstand L a-0  senkrecht zur Spaltflache nur 2,4 A betriigt. —  An 
neuon Laueaufnahmcn werden die photometrierten Intensitaten diskutiert. PAULINGs 
Parameterwerfc u  =  0,235 fur die Metallatome steht m it der Beobachtung in Wider- 
spruoh, u  ist gleich 0,25. Dafiir daB die 3 Sauerstoffatome (im Gegensatz zu P a u 
l i n g )  strukturell gleichwertig m it Positionen (v v 0) (0 v 0) (? 0 0), v =  0,25 sind, 
werden Beweise orbracht. (Ztscbr. Krystallogr. Minerał. 70. 187—89. April. Oslo, 
Mineralog. Inst. d. Univ.) L o r e n z .

W. Ehrenberg und C. Hermann, Die liaumgruppe von Kaliuinsuljat. Die Ele- 
mentarzolle n. die Translationsgruppo des K 2S 0 4 sind m it genugender Sicherheit fest- 
gestellt. Unsicherheit herrscht nur in  der Raumgruppenbest. Vff. machcn daher Auf- 
nahmen m it dom BoHM-W EiSSENBERG-Goniometer. Die Raumgruppe ist vwh. Die 
von T a y l o r  u . B o y e r  (Manchester Memoires 72 [1928]. 125) gefundene Struktur 
wird aus der pseudohexagonalen S truktur u. der Bedingung, daB die GróBe von K+ 
\i. SO., n icht mehr ais 10% von den sonstigen W erten abweicht, abgeleitet. Zum 
SehluB werden K 2SO., u. Cs2SO., verglichen, dereń Strukturen sich fast genau ent- 
sprechen. (Ztschr. ICrystallogr. Minerał. 70. 163—70. April. S tuttgart, Techn. Hoch- 
schule, Róntgcnlab. u. Theoret.-physikal. Inst.) LORENZ.

Louis R. Maxwell, Ilohenstrahlwuj und Radioaktivitat. (Vgl. C. 1929. I. 840.) 
Die Verss. von P ic a r d  u. St a iie l  (Arch. Sciences physiąues nat., Geneve 3. 542 
[1921]) iiber den EinfluB der Hóhenstralilung auf den Zerfallprozefl der radioakt. 
Elemente werden vom Vf. fortgesetzt. S ta tt UX wurde Po verwendet. Die Aktivitats- 
messungen wurden in einer Zinkmine in  einer Tiefe von 350 m ausgefiihrt. Die Mine 
enthielt hauptsachlich Willemit (Zn2SO,,), der einer Absorptionsschicht fiir die Hóhen- 
strahlung von 400 PuB Pb oder 3200 PuB H 20  entspricht. Da nach Mi l l ik a n  eine 
W.-Schicht von 68 m erforderlich ist, um prakt. die gesamte Hóhenstrahliuig zu ab- 
sorbieren, so muB angenommen werden, daB in einer Tiefe von 450 PuB in der Mine 
keine mcrkliche Hohenstrahlung yorhanden ist. Dic A litm ta t des Po-Praparats wurde 
ii b e r  der Mine u. dann in einer Tiefe von 1150 PuB gemessen. Die lonisationswerte 
schwankten nur zwischen 9,6 bis 9,7-10- 1 1  Amp., wahrend des gesamten Verlaufs 
der Messung. Die Berechnungen des Vfs. ergeben, daB die gesamte Hohenstrahlung 
nur weniger ais VlO% zur A k tm ta t des Po beitragen wiirde. (Journ. Franklin Inst. 
207. 619—28. Mai. Philadelphia.) G. Sc h m id t .

Gustav Ortner und Georg Stetter, Ober den elektrischen Nachweis einzelner 
Corpuscularslrahlen. Es werden die verschicdenen Moglichkeiten besprochen,Corpus- 
cularstrahlen clektr. nachzuweisen. Die Yerwendung von Verstarkerróhren fiir diesen 
Zweck wird diskutiert u. gezeigt, daB dic aus der Radiotechnik bekannten Verstarker- 
schaltungen fur den Nachweis von Corpuscularstrahlcn nicht ohne weiteres anwcndbar 
sind, besonders wenn eine quantitative Ziihlung u. Messung klciner Ionenmengen 
beabsiehtigt ist. Es laBt sich eine Anordnung angeben, die das leistet, ihre wesent- 
lichen Einzelheiten sind eine Eingangsrohre m it hoher Isolation u. ldeinem Gittcr- 
strom, eine nicht zu hohe, aber formgetreue Verstarkung u. ein Saitengalvanometer. 
Die Anordnung erftillt fiir rasche Aufladungen vollkommen die Punktion cines Elektro- 
meters. Es wird ein Vers. m it a-Strahlen aus RaC beschrieben. (Ztschr. Pliysik 54. 
449—76. 27/4. Wien, Inst. f. Ra-Porschung u. II . Physikal. Inst.) W r e s c h n e r .
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Gr. v. Hevesy und W. Seith, Die Ersćheinung des radioakliven liiickstofies im  
Diensle von Diffusionsuntersuchungen. {Vgl. v. H e v e s y  u . Ob r u t s c h e w a , N aturę 
115 [1925]. 674.) Vfl. beschreiben einc sehr empfindliche Methode zur Unters. der 
Diffusion im festen Zustande. Auf der Oberflache einer P i-Folie werden ThB-Atome 
gesammelt, die naeh einigen Stdn. m it ThC ins Gleichgewieht kommen. Das ThC 
sendet a-Strahlen aus, wobei die ThC-Atome einen RiickstoB erleiden. Die RiiekstoB- 
atome, die riunmehr in ThC umgewandelt worden sind u. eine positive Ladung tragen, 
konnen auf einer negativeji Flachę gesammelt werden. Sie senden u. a. y-Strahlen aus, 
u. dureh Vergleich der y-Strahlung, die die akt. Pb-Fliiehe aussendet, m it derjenigen 
der durch RiickstoB abgesclileuderten ThC-Menge wird die Ausbeute des RiickstoBes 
erm ittelt. Wird die Pb-Folie erwarmt u. diffundiert das TliB in eine Tiefe yon ca. 
100 Atomen, so konnen die RiickstoBatome aus der Folie nicht mchr entweichen, 
da die Reiehweite der RiickstoBatome in Pb nur 2 X 10~6 cm betriigt. Diese RuckstoC- 
reichweitcmethode gestattet danach den Nachweis eines Diffusionskocffizienten von 
10-14 qcm Tag-1. Weitere Erhóhung der Empfindlichkeit bei Ausfiihrung der Verss. 
m it Pb-Oberflachen, in  die das ThB bereits z. T. innerhalb der Reiehweite eingedrungen 
ist; dies laCt sich z. B. durch Sammeln des akt. Th-Nd. im elektr. Felde erreichen, 
wobei ein Teil der ThB-Atome durch RiickstoB (der ThA-Atome) unter die Ober
flache gelangt, oder durch Verminderung des auBerhalb der Folie liegenden Rcich- 
weiteanteils durch Sammeln der RiiekstoBprodd. bei erhohtem Druck. — Unters. der 
Anderung der RiickstoBausbeute m it der Temp. ergab, daB boi 95° die Pb-Atome an 
der Oberflache einer Pb-Folie bereits beweglich sind, u. bei 320° die Beweglichkeit 
der Pb-Atome in den obersten Atomschichten so groB ist, daB innerhalb der 100 obersten 
Atomschichten nach 5 Stdn. prakt. keine der urspriinglich vorhandenen mehr nach- 
weisbar sind. Diffusionskonstante boi 165° ca. 6 X 10- 1 1  qcm Tag-1. Wurde ThB 
auf Pt, Ag u. N i  gesammelt u. die RiickstoBausbeute nach Erhitzen bis zu 400° erm ittelt, 
so war keine Abnahme feststellbar; bei Cd ungefahr dasselbe Verh. wie bei Pb. Bei 
Vcrss. m it ThBO auf der Oberflache einer gepreBten P60-Pastille war bei 300° bereits 
an der Oberflache der PbO-Pastillo eine unm ittelbar nachweisbare Beweglichkeit 
vorhanden. (Ber. Naturforschenden Ges. Fereiburg 28. 6 Seiten. 1928. Freiburg. 
Sep.) K r u g e r .

Ivar Waller, Ober eine verallgemeimrte Stremmgsforinel. Ableitung einer Formel 
fiir die Streuung ron  Strahlung durch ein Atomsystem (Atom m it mehreren Elek- 
tronen, Mol.), die aueh fiir solehe Wellenlangen giiltig bleibt, die von derselben GroBen- 
ordnung oder Ideiner sind ais die Dimensionen des Systems. Dabei werden iiber die 
Weehselwrkg. der Partikeln yereinfachende Aimahmen gemacht, indem diese Wechsel- 
wrkg. durch eine nur von den Koordinaten der Partikeln abhangige Potentialfunktion 
beschrieben wird. Benutzung der Formel zur Behandlung des Problems der Streuung 
von RSntgenstrahlen durch einen ICrystall bei Beriicksicktigung der Warmebcwegung. 
(Ztschi-. Physik 51. 213—31. Upsala.j " L e s z y n s k i .

I. Waller und D. R. Hartree, Ober die Intensitat der Gesamtsireumig von JRóntgen- 
strahlen. (Vgl. vorst. Ref.) Theoret. Unterss. iiber die Streuung von Róntgenstrahlen 
durch die Atome einQs einatomigen Gases. (Proceed. Rojr. Soe., London Serie A 124. 
119—42. 2/5.) “ W r e s c h n e r .

S. Pastorello, Die Metalle Cr, M n, Fe, Co, N i, Cu ais Bevgungsgitter der ent- 
sprechenden Rontgenstralilung. Friihere Unterss. des Vf. (C. 1929. I. 722) an Fe, Co, 
Ni u. Cu wurdcn fortgesetzt u. durch Unterss. an  Cr u. Mn vervollstandigt. (Nuovo 
Cimento 6 . 50—59. Febr. Mailand, Univ.) W r e s c h n e r .

P. Zeeman, Der Magnetismus und die Liclitemission. Vortrag iiber den Ze e m a n - 
Effekt insbesondere auch bei Sternspektren. (Rev. universelle Mines, Metallurgie 
Travaux publies etc. [8] 1. 325—30. 1/6. Amsterdam, Univ.) B e h r l e .

L. Decombe, Die sphdrischen eleictrischen Schalen und der Starkeffelct. (Vgl.
C. 1929. I. 604.) (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1094— 96. 22/4.) L o r e n z .

W. F. Giauęiue und H. L. Jołmston, E in  Sauersloffisotop, Masse 18. Inter- 
'pretation der atmospharischen Absorptionsbanden. (Vgl. C. 1929. I. 2141.) Vff. ver- 
suchen eine Deutung der Absorptionsbanden des atmosphiir. Saucrstoffs; sie stiitzen 
sich  dabei auf z. T. noch nicht veróffentlichte Messungen von D i e k e  u . BABCOCK 
(C. 1927. II. 2262). Die Ergebnisse entsprechen denen von Mu l l ik e n  (C. 1928.
II . 2703). In  Ubereinstimmung m it MULLIKEN findcn Vff., daB die sehwache ,,A '- 
Bande,, sich in  dem Termschema nicht unterbringen laBt. Dagegen liiBt sich eine 
sehr befriedigende Deutung geben, wenn man sie einem 0,-Mol. zuordnet, das 1 O-Atom
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von der Masse 16 u. 1 von der Masse 18 besitzt; demnach diirfte dieses in geringem 
Betrage in der Atmosphare vorkommen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1436—41. 
Mai. Berkeley [Cal.], Univ.) K lem m .

J. Gilles, Ober die 3 d-Bahn in  den ionisierten Atomen P  I I ,  S  I I ,  S  I I I  und Cl I I I .  
Quadrupleits des Cl I I I .  Im  Spektrum Cl I I I  werden die M ultipletts 4P —4S  u. 4P —4P  
Yollstiindig, “D—4P  u. iD— 'D  teilweise identifiziert u. dem Elektronensprung Ąp-y. 3fi 
zugerechnet. Die 3<£-Bakn, die im P  I I  nocli energet. oberlialb von 4s u. i p  liegt, 
wird also beim Ubergang zum Cl I I I  sclion energet. giinstiger ais die 4p-Bakn. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 188. 1158—60. 29/4.) R a b in o w it s c h .

D. G. Dhayale, Das Bogenspektrum des Phosphors. Vf. identifizierte P-Linien 
im infraroten Sonnonspektrum. (Naturo 123. 799. 25/5. Allahabad, Indien, Univ.) W r.

Rayleigh, Anregung des Quec!:silberdampfes durch die Itesonanzlinie. (Vgl. 
C. 1929. I. 2857.) Vorlaufiger Berickt iibcr Verss., bei denen bei der Anregung von 
strómendem Hg-Dampf das Sekundarleuckten m it dem Dampfstrom mitgerissen 
wird. Es kann eine Wanderung der Leuchtersclieinung bis zu 3 cm beobaclitet werden. 
(Naturę 123. 569. 13/4. Chelmsford, Terling Place.) L e s z y n s k i .

E. P. Metcalfe und B. Venkatesachar, Selektive Absorption durch angeregten
Que.cksilberdampf. In  Zusammenhang m it den Verss. von P o n t e  (C. 1928. II . 849) 
weisen Vff. auf die Ergebnisse von T u r n e r  u. Co m p t o n  (C. 1925. II. 1256), sowie auf 
ihre eigenen Ergebnisse (C. 1 9 2 5 .1. 934) hin. (Naturę 123. 761. 18/5. Bangalore, India, 
Univ. of Mysore, Central Coli.) L e s z y n s k i .

K . F a ja n s , Ober das refraktomełrisclie Verhalten und den Zustand von gelósten Ammo- 
niumsalzen und starken Sduren. V III. M itt. der „ Refraktomełrischen Untersucliungen 
(VII. vgl. C. 1929. I. 5.) Die ais allgemeine Eig. aucli der starken Elektrolyte 
nachgewiesene Konz.-Abliangigkeit der Molrefraktion deutet Vf. bekanntlieh im Fali 
der Sałze m it der Bldg. undissoziierter Anteile u. der gegenseitigen Dcformation von 
im direkten K ontakt, d. h. ohne W.-Zwisckenkulle zueinander stehenden Ionen. Der 
starkę, m it wachsender Konz. zunekmende Gang der negativcn Ref rak t  i on der Salzsaure 
war bisher sckwer zu deuten, da in  Analogie zu der fast ident. Wrkg. von NH4+, 0 H 3+ 
u. R b+ im Gitter eine Aknlickkeit der Feldwrkg. dieser Ionen auf das Cl-Ion auck fiir 
den undissoziierten Anteil der entsprcehenden Ckloride in  Lsg. u. auf die deformierende 
Wrkg. auf das Anion im  Molekuł angenommen wurde, was auf nur geringe Anderungen 
der Refraktion bei der Bldg. von undissoziiertem OH3Cl sehlieBen lieB. Indessen lehrt 
die Betraektung der Fliichtigkeit u. Żersetzlickkeit von NH.,C1 u. OH3Cl, daB die 
Deformation von NH 4+ u. 0 H 3+ durck Anionen wesentlicli davon abhiingt, ob die 
Anionen diese Kationen aliścitig symmetr. umgeben (Gitter) oder es nur einseitig (Mol.) 
beanspruchen. Im  letztcren Falle kann sick die Versckieblichkeit der H-Kerne inner- 
kalb des NH4+ u. insbesondere innerkalb des OH3+ in dereń Annakerung an das Anion 
u. in  einer Verstarkung der akt. Deformationswrkg. des Kations aufiern. Von refrakto
metr. S tandpunkt aus is t also der, im  Vergleick zu RbCl starkere Konzentr.-Gang der 
Refraktion von NH 4C1 u. der nocli starkeren von OH3Cl zu crklaren. Zwar sind diese 
Moll. im  Dampfzustand sekr unstabil u. wesentlick in NH3, HC1 sowie H 20 , HC1 dissoziiert; 
es liiBt sick aber zeigen, daB in  Lsgg. das Gleickgewickt zugunsten der undissoziierten 
Moll. versckoben ist. Vf. zeigt ferner, daB fur gel. Na-Salze verschiedener Siiuren 
(HF, U  Cl, H Br, H N 0 3, CILfiOOH, II, S  O,, I I  CIO t ), die bei steigender Konz. bcob- 
aehteten Anderungen der Refraktion bzgl. des Yorzeiekens u. ikrer relativen Starkę 
m it den Anderungen -ubereinstimmen, welche die Refraktion dieser Sauren beim Ober- 
gang von unendlich verd. Lsg. zur komogenen undissoziierten Saure erfahrt. Im 
letzteren Falle berukt die Anderung sicker auf der Bldg. undissoziierter Moll. aus den 
Lsgs.-Ionen; dies stu tz t stark  dieBerecktigung einer analogen Auffassung fiir die Konz.- 
Gange der Salze. (Ztsckr. pkysikal. Ckem. Abt. A. 137. 361—82. 1928. Miinchen, 
Ckem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Amaldi und E. Segre, Ober die Theorie des liamaneffekts. Theoret. Unterss. 
iiber den RAMAN-Effekt sollten zeigen, daB die experimentellen Ergebnisse m it don 
Theorien von S c h r ó d i n g e r  u . D i r a c  im Einklang steken. Neueste Vers.-Ergcbnisse 
von R a s e t t i  (C. 1929. I. 1788) u. von W o o d  (C. 1929. I. 1308) sekeinen aber der 
Tkeorie zu widersprecken. (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 407 bis 
409. 3/3.) W r e s c h n e r .

Pauehanon Das, Ramaneffekt und Fluorescenz. Aus einfacken W akrsekeinlick- 
keitsbetrachtungen w ird m it H ilfe  der BORNschen Form el d ie  experim entell bekannte
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Tatsache abgeleitet, daB die In tensitat einer Fluorescenzlinie im  Sichtbaren groBer 
ist ais die einer Ramanlinie. (Naturę 123. 607. 20/4. Calcutta.) L e s z y n s k i .

Boris Podolsky, Ramaneffekt in  atomarem Wasserstoff. Aus der friilier (C. 1928.
I I . 520) gegebenen Dispersionsgleiehung ergibt sich unm ittelbar der Ramaneffekt fiir 
atomaren H. Hier sind auBer den gewóhnliehen "Obergangen auch die m it einer Anderung 
der azimutalen Quantcj)zahl um + 2  erlaubt. (Naturę 123. 761. 18/5. Berkeley, Univ. 
of California.) L e s z y n s k i .

J. C. Mc Lennan und J. H. Mc Leod, Ober den Ramaneffekt lei fliissigeni Sauer- 
sioff und fliissigeni Stichstoff. Ausfiihrlichere Wiedergabe der Verss., dereń Ergebnisse 
bereits (C. 1929. I. 1308) mitgeteilt wurden. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3.
413—16. 1928. Univ. of Toronto, Pbysie. Lab.) L e s z y n s k i .

G. W. Brindłey, Das Brechungsvermdgen gasformiger Verbindungen. Nahere Aus- 
fuhrung der in  C. 1929. I. 1308 referierten Arbeit. (Philos. Magazine [7] 7. 891—97. 
Mai. Univ. of Leeds.) L o r e n z .

J. Cabannes, Die Sekunddrstrahlungen im  durch Kalkspat■ gestreuten Liclit. Es 
wird unter Variation der Orientierung des Krystalls zur Riehtung des einfallenden 
Strahles der Polarisationszustand der Sekundarstralilen + 2 8 0  cm- 1  u. — 1083 cm- 1  
untersucht. Die Ergebnisse werden unter der Annahme virtueller Oseillatoren ge- 
deutet. F iir die erstgenannte Strahlung muB eine inkoharente Oscillation u. eine Un- 
abhangigkeit der Amplitudę von der Orientierung angenommen werden. Die Strahlung 
—1083 cm- 1  kann von Sehwingungen des C-Atoms in der C03-Gruppe herriiliren. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1041— 43. 15/4.) L e s z y n s k i .

C. G. Patten und H. D. Smith, Mitteilung iiber die Wirkung von Rontgenstrahlen 
auf Tconzentrierte Losungen von Ammoiiiumrhodanid. Konz. Lsgg. von NH.,SCN werden 
im Sonnenlicht rot. Vff. zeigen, daB dies auf die photochem. Oxydation von spuren- 
weise ais Verunreinigung vorhandenem Fe zuriickzufuhren ist. Photochem. wirksam 
sind Strahlen von etwa 5400 A bis im  U ltraviolett (maximal wirksam IX 4000— 4300 A), 
sowie Rontgenstrahlen. Im  Sichtbaren absorbieren die verfarbten Lsgg. im Gebiet 
/. <6000 A; im  U ltraviolett absorbieren die farblosen Lsgg. im Gebiet A <2700 A, 
die verfarbten Lsgg. zeigen allgemeine Erhóhung der Absorption u. vollstandige Ab- 
sorption im Gebiet /  <2890 A. — Auf die Bedeutung der photochem. Oxydation des 
Fe fur die Deutung der Verfarbung von Glas unter der Wrkg. von Rontgenstrahlen 
(vgl. S hrum , P a t t e n  u. S m ith , O. 1929. II . 622) wird hingewiesen. (Trans. Roy. 
Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 221—24. 1928. Univ. of Brit. Columbia, Dep. of 
Physics.) L e sz y n sk i.

Institut intornational de physiąue Solvay, Electrons et photons. Rapports et discussions 
du Paris: Gauthiers-Villars et Cie. 1928. (VIII, 96 S.).

A 2. E le k tr o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
K. L. Wolf, Ober organisclie Dipolmolekiile mit einfach und doppelt gebundenem 

Sauerstoff. (Vgl. auch C. 1929. I I .  11.) Vf. diskutiert einfach u. doppelt gebundenen 
Sauerstoff ais momentbestimmcnden Teil organ. Dipolmolekiile. E i n f a c h  g e b u n -  
d e n e r  S a u e r s to f f .  Unter der Annahme des n. Valenzwinkels am Sauerstoff gelingt 
die Bereehnung der Dipolmomente aus den Gruppenmomenten fiir p-Krcsol, p-Kresol- 
methyliither, p-Nitranisol u. p-Chlorphenol (Druckfehler im  Original), bei denen zwischen 
der friiheren B ereehnung (vgl. W il l ia m s , C. 1928. II . 1060) u. Messung Widerspruche 
bestanden. Dabei w ird das Vorzeichen der Gruppenmomente der OH- u. der 0CH3- 
Gruppe entgegengesetzt der WlLLIAMSsehen Bezeichnung positi? angenommen, wie 
es nach dem sonstigen Verh. der beiden Gruppen auch allein berechtigt ersebeint. 
Fiir m-disubstituierte Benzole ergibt sich auf gleichcr Grundlage geniigende Uber- 
einstimmung m it der Messung. Bei den o-Verbb. bestehen gróCere Differenzen zwischen 
Bereehnung u. Messung, die in  dem Sinne liegen, ais strebten die Substituenten in 
o-Stellung auseinander. —  D o p p e l t  g e b u n d e n e r  S a u e r s t o f f .  Vf. disku
tie rt fiir den Bau der C = 0-G ruppe folgende Móglichkeiten: 1 . gewoltnliehe Doppel- 
bindung. Der n. Sauerstoffwinkel ist einer starken Spannung ausgesetzt. 2. „ C = 0 -  
Pseudoatom.“ Aus der S truktur der Spektren folgt, daB das CO-Molekiil aus C+4 u. 
0 +„ besteht, dic eine gemeinsame Elektronenscliale yon 10 E lektronen besitzen. Zwei 
von diesen Elektronen konnen ais Valenzelektronen des Pseudoatoms CO aufgefaBt 
werden u. werden beim E ingehen einer Bindung beansprucht. Dann ist die Ladungs- 
rerteilung u. dam it das Dipolmoment bei der CO-Gruppe anders ais beim CO-Molekiil.
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Was Gruppenmoment war© also in diescin Pallo nicht durcli den O, sondern durcli das 
Pseudoatom CO bestimmt. Dessen Valenzwinkel ware auch wieder 110° (Spannungs- 
verhiiltnisse in Ringsystcmen). Experimentell laCt sich zwischen diesen Móglichkeiten 
entscheiden durch Messung der Momcnte solcher Verbb., bei denen die CO-Gruppe 
in den Ring eingebaut ist. Ringspannungen wiirden beim Fali „gewóhnliche Doppel- 
bindung“ nur sekundaren EinfluB haben, beim Fali „Pseudoatom“ jedoch starken 
EinfluB. Im  letzteren Falle miiBtcn die Momente von dem W ert der aliphat. Ketone 
2 ,7 5 ^  0,05-10-18 abweichen. Vf. miBt zunachst die Momente von Cyclohexanon 
(2,75-10~18) in  der friiher beschriebenen Anordnimg (vgl. C. 1929. II. 11). Da diese 
Ringe aber spannungsfrei sind, bieten sie erst die Grundlage fiir spatere Messungen 
an ringformigen Kctonen m it positiyer Spannung.

Vf. erortert weiter die Verhiiltnissc bei der COOH-Gruppe. Ih r Gruppenmoment 
(0,9 -10-18) ist fast so groB wie die algebraische Differenz der Gruppenmomente der 
CO- u. der OH-Gruppo. Da die CO-Gruppe im Carboxyl ais solche unyerandert be- 
steht, so ist anzunehmen, daB die Gruppenmomente yon CO u. OH im COOH annahernd 
unyerandert erhalten geblieben sind, aber die Gruppen so angeordnet sind, daB die 
Momentrichtungen annahernd entgegengesetzt sind. Der saure Charakter der OH'- 
Gruppe in dem Fettsiiure -COOH ist dann durcli den EinfluB des CO-Dipols auf die 
OH-Gruppe bedingt. Da die Lange der C-ICette dio Grófic des Moments nicht andert, 
wilre die Abnahme des Dissoziationsgrades m it wachsender Kettenlango auf ster. Ein- 
fliisse zuruckzufiihren. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 3. 128—38. Mai.
Kiel.) L o r e n z .

Hugo Querengasser, Zur Kenntnis des elektrischen Leitvermdgens von Salzdampfen. 
Die bisherigen von G. C. SCHMIDT (Ann. Physik [4] 35 [1911]) u. von Ch. Sh e a r d  
(Philos. Magazine [6] 25 [1913]. 370) yeroffentlichsen Arbeiten uber dieses Thema fiir 
den Fali von CdJ2-Dampfen werden einer K ritik  unterzogen. Vf. arbeitet ein Verf. 
aus, m it Hilfe dessen an HgCU-Dampfen maBgebende Resultate erhalten werden konnten. 
Nach genauer Schilderung der A pparatur wird uber die Probeverss. berichtet. Man 
ersieht aus den erhaltenen Strom-Zeit-Kurven eine yollige UnrcgelmiiBigkeit. Es 
wurde nun festgestellt, daB diese durch die Leitfahigkeit des GlasgefaBes bzw. durch 
Einw. des Salzdampfes auf die GefiiBwandungen hervorgerufen wird. Es wird deshalb 
ein App. konstruiert, bei dem diese Fehlerquellen eliminiert sind. Die m it diesem App. 
an dampffórmigem ŃH.,C1, LiCl, LiBr, CdJ2, HgCl,, CC14 u. FeCl3 aiisgcfiihrten Verss. 
erwiesen eindeutig ,daB von einem Zerfall in Ionen "kaum die Rede sein kann, da durch 
diese Salzdampfe hóchstens ein Strom von 10~8 Amp. erreicht werden konnte. Ebenso 
fand Vf., daB dieselben Salzdampfe m it einem geringen W.-Dampfgeh. u. sogar auch 
Hg-Dampf prakt. nicht leiten. (Ztschr. Elektrochem. 35. 199—206. April. Jena, 
Univ.) H a n d e l .

H . J. Seem ann, Zur elektrisclien Leitfahigkeit des Carborunds. D iam ant u. 
Carborund besitzen Strukturverwandtscliaft; wahrend der D iam ant ein Nichtleiter 
ist, besitzt Carborund eine elektr. Leitfahigkeit, welche WEIGEL (Gottinger Nachr., 
math.-physikal. KI. 1915. 299) ais metali. auffaBt. Da auch gegenteiligo Resultate 
yorlagen, wurde die Leitfahigkeit boi —80° u. bei Zimmertemp. bestimmt. 
W —80°/ 1F 17-° =  4— 6. Sowohl die Temperaturabhiingigkeit, ais auch der absol. 
Betrag der Leitung sprechen fiir metali. Leitfahigkeit. (Physikal. Ztschr. 30. 143— 44. 
1/3. Marburg.) H a r t e c k .

H. R. Raikes, Starkę Elektrolyte. Kurze krit. Betrachtung der elektrolyt. Theorien 
wss. Lsgg. bis zum heutigen Stande. (Journ. South African chem. Inst. 11. 55—56.
1928.) H a n d e l .

Maurice Aumeras, Beitrag zum Studium  der lonengleichgemchte. 3. Mitt. Weiter es 
Studium des Gleichgewichts zwischen Gadmiwmsulfid und Salzsdure. (2. vgl. C. 1928.
I. 1001.) Nach einer ófters (vgl. C. 1928. I I .  2429) angewandten Methode des Vfs. zur 
Unters. der Gleichgewichte in ionisierten Systemen, wurden im System CdS/HCl 
Messungen der Konzz. der Komponenten ausgefiilirt. Da hierbei die Oxydation von 
H 2S durch Luft die Ergebnisse im Sinne des Massenwirkungsgesetzes beeintrachtigen 
wiirde, konstruiert Vf. eincn App., m it Hilfe dessen samtliche Messungen in N 2-At- 
mosphare ausgefuhrt werden kónnen. Die so erhaltenen Zahlen sprechen fiir eine 
yollige Dissoziation yon HC1 u. CdCl2 in verd. Lsg. Das Loslichkeitsgleichgewicht 
yon CdS in HC1 wird durch die Gleichung: [HC1] =  970lA[H7S] [CdCl2] gegeben.
Die Bereclinung ergab fiir die Konstanto [CdCl2] [H2S]/[HC1]2 =  1/B  =  1,06-lO"0,
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■\vas etwa ein Mittel der friiker andererseits erhaltenen Werte darstellt. Zum SchluB 
werden noch die Konstanten der elektrolyt. Dissoziation von H»S zu Dx =  0,59-10~15 
u. D„ — 0,37-10~13 bereclmet. (Journ. Chim. physiąue 25. 727— 42. 25/12. 1928. 
Montpellier, Univ.) H a n d e l .

Enriąue E. Rebagliati, Methodik der Elektrolyse. (Revista Centro Estudiantes 
Farmacla. Bioquimica 17. 630— 40. Dez. 1928.) W i l l s t a e d t .

J . H eyrovsky und S .B erezicky , Die Absclieidung von Radium und anderen 
Erdalkalimelallen an der Quecksilber-Tropfkathode. Es wurde der vom Vf. angegebene 
Polarografii benutzt, das ist ein App., der selbsttśitig m it Hilfe einer rotierenden 
Trommel, die m it einem photograph. Zylinder verbunden ist, Polarisationskurven 
aufnimmt. (Vgl. C. 1925. I I . 1258ff.) Aus Lsgg. n. Ionenkonz. wurden die Absckei- 
dungspotentiale bestimm t: R a — 1,718 V., Ba — 1,761 V., Sr — 1,964 V., Mg — 1,996 V., 
Ca — 2,047 V. (vom Nullpunkt der Kalomelelektrode). Mit Hilfe der polarograpli. 
Methode lcaim R a quantita tiv  in Misehungen m it Ba bestimmt werden von dem 
Yerhaltnis R a : Ba =  1: 10 bis 25: 1, zu dieser Best. sind nur 2 cem einer 10-1-molaren 
Lsg. erforderlieli. Spuren von R a oder Ba bis zu 10-5 g-Aquivalent pro Liter iu 
Miseliungen von Alkalien oder Erdalkalien lassen sich auch auf diese Weise bestimmen, 
Sr nur in  Miseliungen m it Erdalkalien oder Li. Die Abschcidung von Mg u. Be ist stets 
von einer H-Entw. begleitet, ldeine Mcngen von Mg kónnen da durch rok gesehiitzt 
werden. (Collect. Trav. chim. Tchecoslaviquie 1. 19—46. Jan . Prag, Univ.) W r e s c ii .

Gilbert N. Lewis und Joseph E. Mayer, Die Thermodynamik entarleter Oase. 
(Vgl. C. 1929. I. 727.) Einleitend wird die EnergieverteOung eines Gases m it zwei 
móglichen Molekularzustanden unter Vernacklassigung der Translationsentropie 
nach B o l t z m a n n  berechnet. Sie ist unbrauchbar, weil in lconz. Zustand des Gases 
zwei oder mehr Moll. den gleiehen Translationszustand haben kónnen u. dann un- 
unterscheidbar werden. Dic Berechnung wird m it gleiehem MiBerfolg auf den Fali 
von mehr ais zwei móglichen Molekularzustanden ausgedchnt. Bei O bergang zu ein- 
atomigen Gasen, die nicht mehr bestimmt, sondern willkurlick geąuantelt sind, er- 
halt man Ergebnisse, die bereits E i n s t e i n  in seiner Gastheorie gefunden liat. Die 
EiNSTEiNsche Theoric fuhrt zu verschiedener E ntartung im Palle einer Mischung 
zweier noch so ahnlicher Mol., etwa zweier Isotopen, und im Falle cines einhcitlichen 
Gases. Dieses Ergebnis, welches E i n s t e i n  fur paradox und unmóglich gehalten hat, 
legen Vff. dennoch ihrer nun folgenden Entartungstheorie von Mol. m it innerer 
Energie zugrunde, da man nur so aus der S tatistik  eindeutige thermodynam. Schliisse 
ziehen kann. Man crhiilt eine verallgemeinerte Form der BoLTZMANNschen Glcichung. 
Dic Entartung ist die gleiche im ganzen System, wie fur die im Nullzustande befind- 
lichen Moll., wenn m an diese ais Moll. eines einfachen einatomigen Gases ansieht. 
Wenn die E ntartung maximal ist u. der Entartungsfaktor den W ert 1  annimmt, 
crhalt man eine einfache Formel fur die Gesamtentropie, die an diejenigc fur die 
Entropie eines schwarzen Kórpers erinnert, der ja  Strahlung maximaler Entartung 
darstellt. Zum SehluB dehnen Yff. ihre thermodynam. Betrachtungcn auf Elektroncn- 
zustande der Moll. aus, wahrend bis daliin die innere Energie nur ais Schwingungs- 
u. Rotationsenergie angenommen wurde. Sie kommen dazu, anzunehmen, daB die 
hóheren Quantenzustiinde statist. so unwahrscheinlich sind, daB hóhere Balmer- 
linien ais die bisher beobachteten kaum jemals werden beobachtet werden kónnen. 
(Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 208—18. Marz. Chem. Lab. d. 
Univ. Kalifornien.) B y k .

W. H. Keesom, Die festen und fltissigen Zustdnde des Heliur/is. Zusammen- 
fassender Vortrag (m it schemat, u. photograph. Darst. des App.) iiber die Gewinnung 
von fl. u. festem He, die Aufnakme der Sclimelzkurve u. die Existenz von 2 fl. Phascn 
des He, dereń Umwandlung bei 2,3° absol. unter 38 mm Hg-Druek m it einer Warme- 
tónung von 0,13 cal/g erfolgt. (Natuurwetenschappclijk Tijdschr. 11. 65—79.) R. K. M.

W. A. Roth und W. Bertram, Messung der spezifischen Wurmen von metallurgisch 
wichtigen Stoffen in  einem gro per en Temperatxmnterva.il mit Hilfe vcm zwei neuen 
Calorimetertypen. Bei dem „Pujfercalorimeter“ (vgl. C. 1925. I I . 2323) fallt die zu 
untersuchende Substanz aus dem (ausschwenkbaren) elektr. Ofen in  eine vergoldete 
Cu-Hiilse, die das KNOo-NaNO^-Eutektilium (F. 218°) enthiilt u. bis zum Rand in 
einem m it Petroleum gefUllten Metallcalorimeter ( n i c h t  WEINHOLD-Becher!) hangt. 
Calorimeterdeckel u. Hiilse werden nur fur den Moment des Substanzeimyurfs geóffnet. 
Die Substanz friBt sich in das Eutektikum  ein, gute Riihrung scliafft die Warme fort,
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so daB man selbst bei 900° Ausgangstemp. m it Fl.-Calorimetcr u. B e c k m a n n  arbeiten 
kann. Letzterer ist, um freies SchuBfeld zu schaffen, seitlich abgebogen. Eichung 
durch hoch erhitzte Feinsilberzylmder (miiłlere spezif. Warnie c 20 =  0,05541 +  4,13- 
10~61 +  4,44-10“ 0 i2) u. elektr., wobei die Heizspule uber die Cu-Hulse geschoben wird. 
Obercinstimmung l,5°/00. — Das Ganzmctallcalorimeter ist ein von u n t e n  m it Thermo- 
clementen gespicktcr Al-BIock m it yersilberter Aufnahmehohlung; es ruh t auf drei 
Glasstiiben, ist m it Luft- u. W.-Mantel umgebcn. Die zweiten Lotstellen der 37 Thermo- 
elem ente befinden sieli in einem (fast konstanten) W.-Bad von Zim m ertem p. m it  
BECKMANN-Thermometer. Mit DiESSELHORST-Kompensator u. Schleifengalvano- 
meter laBt sieli leicht u. sieher 0,0005° messen. Eichung elektr., m it Eis, Ag u. Cu 
(miłłlere spezif. W&rme cK0 =  0,0924 +  8,73-10-0 (t — 20) +  6,00-10-9 (t — 20)2). Ge- 
nauigkeit 1,5 % 0.

Die gemessenen mittleren spezif. Wiirmen lassen sich in dem Temp.-Gebiet 20 
bis ca. 900° gut durch Formeln c — a - f  b (ł — 20°) — d (t — 20°)2 darstellen; die 
natiirlich keine Extrapolation erlauben. Untersueht werden: a- u. /3-Quarz (guter 
AnschluB an W. O. W h it e s  Prazisionsmessungen von 1919), amorphes S i0 2 (aus 
SiCl4 durch Hydrolyse hergestellt), Quarzglas, wo die Resultate der verschiedenen 
Forseher nicht gut zusammengehen, CaO, CaSi03 (kiinstlicher Wollastonit) m it gutem 
AnschluB an W h i t e , A l203 (krystall.), techn., nicht ganz reiner Kryolith, NaCl, fast 
reines Fe, Jloteisenstein (oberhalb 700° 0 2-Abspaltung), Magnetit, Fayalił (Fe2Si04; 
oberhalb 700° Oxydation). Die m ittleren u. die wahren Molarwarmen werden tabelliert, 
die Bildungswarme von W ollastonit aus CaO u. SiO, (vgl. C. 1928. I. 2361) bis 900° 
berechnet. —  Nebenresultate: D.ls von a -Quarz 2,6378; von Quarzglas 2,2058; von 
CaSi03 2,9163, von techn. Kryolith 2,9482, von Roteisenstein 5,0889, von Fayalit 4,2778. 
Umwandlungsicarme von a fi-Fe bei 750° 0,324 kcal/g -Atom, von a -y  fl-Kryolith 
bei 565° 1,24 kcal/Moi; Schmdzwarme von NaCl boi 800° 7,41 kcal/Moi, von Kryolith 
bei 1000° 16,64 kcal/Moi. (Ztschr. Elektroehem. 35. 297—308. Juni 1929. Braun- 
schweig, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

Max Trautz und Wilhelm Gabler, Ober Zunddrucke von Phospliingemischen. 
Yff. geben zunachst eine bis 1924 reichende Literaturiibersicht uber „Grenzdrucke“ , 
d. h. solehe Eldc., die nur' innerhalb eines bestimmten Druckgebietes rasch verlaufen. 
Eine Reihe von Yorverss. ergaben, daB Gemische von (C2H5)2Zn m it C02 u. 0 2, von 
CS2 m it 0 2 sowie von H 2 u. 0 2 u. CO u. 0 2 durch Ausdehnung geziindet werden konnten; 
die Vers.-Tempp. lagen zwisehen Zimmertemp. u. 750°. Ferner gibt ein Vorblick eine 
Zusammenfassung uber die bisherigen Kenntnisse betr. den Verlauf der P H 3/0 2-Rk. 
u. die Bcdingrmgen fur das Auftreten von Grenzdrucken: EinfluB von W., der Teil- 
drucke von 0 2 u. oxydierbarem Gas u. derTemp. — Die zur Ausfiihrung neuer Messungen 
benutzte Anordnung wird ausfuhrlich beschrieben. Der Ziinduug ging eine Bldg. von 
Nebcl voran, der im Dunkeln leuchtet u. stark  elektrizitatsleitend ist. Dieser Nebel 
ist opt. um so dichter, je groBer die Feuchtigkeit ist. AuBerdem tra t bei feuchten Ge- 
mischen bei einem gewissen Druck eine voriibergehende Nebelbldg. ein, ohne daB die 
Gemische ziindeten; diese Nebel leuchteten nicht. Aus P H 3 u. W.-Dampf entstandene 
Nebel verschwinden bei Dilatation. — Der Zilnddruck erwies sich ais unabhangig 
von der Wand. E r wurde im allgemeinen durch Druckverminderung (von oben) er- 
reicht; in einzelnen Fallen — insbesondere bei feuchten Gemischen bestimm ter Zus. — 
lieB sich jedoeh durch schnelles Dilatieren das Zundgebiet uberschreiten u. dann der 
Ziinddruck auch durch Kompression — von unten — erreichen. — Die Einzelverss. 
sind in zahlreichen Tabellen u. Figuren gegeben. Sie berechtigen zu folgenden Aus- 
sagen; a) die Lage des Ziinddruckes hangt von der Zus. des Gemisches ab; im allgemeinen 
steigt der Zunddruck m it dem P H 3-Teildruck. b) W ahrend sehr trockene Gase sofort 
reagieren, so daB ein Zunddruck nicht mehr festzustcllen ist, fallt der Zunddruck 
m it steigendem W.-Gch. Bei konstantem W.-Geh. existiert ein Mischverhaltnis opti- 
maler Ziindbarkeit. c) Anwesenheit von N2, N 20 , 1I2, CO u. C02 bewirkt ein geringes 
Fallen des Zunddruckes; bei Ggw. von NO u. Halogenen erfolgt sofortige Ziindung. 
d) Mit wachsender Temp. steigt der Zunddruck. — Ggw. von CH3-PH 2 driickt den 
Zunddruck von PH 3-0 2-Gcmischen stark  herab; Gemische von CH3-PH 2 u. 0 2 lassen 
sich durch Dilatation nicht entzunden. — Zur Darst. von P H yC H 3 wird eine neue 
Vorschrift gegeben, die sich an die Methode von AuGER (Compt. rend. Acad. Sciences 
139. 639) anschlieBt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 321—54. 7/6. Heidelberg, 
Univ.) “ K lem m . "
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Yoshio Tanaka und Yuzaburo Nagai, Studien Ober die Enłflammbarkeit von 
Wasserstoff. V III. Taupunkt, Dichte wid Bereich der Entflammbarkeit von behandeltem 
Wassersłoff. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 60 B —61 B . Marz. — 
C. 1929. I. 2625.) L o r e n z .

A a. K o llo id c h e m ie .  C a p illa rc h e m ie .
Ursula Milthaler, Optisehe Eigenschaften truber Losungen nichtmelallischer Teilchen 

und einige Einzelheiten iiber das Pulfrichsche Siufenpholometer. Triibe Lsgg. niclit- 
metall. Teilchen wurden auf ihre Adsorption, seitliche Ausstrahlung u. Depolarisation 
des Tyndall-Lichtes untersucht. Die Absorptions- u. Ausstrahlungsmessungen wurden 
m it einem PuLFRiCHsehen Stufenphotometer ausgefiihrt; dabei wurde zunaehst die 
Anwendungsmóglichkeit dieses App. fiir derartige Messungen untersucht. Vf. be- 
schaftigte sich ferper m it einer Priifung des BEERschen G-esetzes bei triiben Lsgg. 
(Guminigutt u. Gelatine); die Messungen m it dem Stufenphotometer wurden m it 
dem Spektralphotometer von K o n ig -Ma r t e n s  nachgepruft u. ein erweiterter Giiltig- 
keitsbereich des BEERschen Gesetzes festgestellt. Gleiclizeitig wurden die Substanzen, 
an denen das BEERsche Gesetz nachgepruft wurde, auf den Polarisationszustand 
des yon ihnen zerstreuten Lichtes untersucht. (Ann. Physik [5] 1. 229—59. Konigs- 
herg, Univ.) W r e s c iin e r .

K. Jablczynski und H. Jaszczolt, Die Kinetik der Koagulation von Kolloiden 
zweiter Ordnung. In  Fortsetzung friihcrer Arbeiten der Vff.' (C. 1929. I. 2286) wurden 
Lsgg. von AgCl u. AgBr m it u. ohne Zusatz yon Gummiarabicum m it dem Spektro- 
photometer von K óNIG-Ma r t e k s  untersucht. Die Koagulationsgeschwindigkeit

wurde wieder berechnet nach der Formel lg =  K ,A . Die Verss.
6 lg tg  a OT — lg tg  a 1

ergaben eine ausgezeiehnete Konstanz fiir K x. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 202 
bis 206. Marz. Warschau, Uniy.) W r e s c h n e r .

K. Jablczynski und G. Szames, Der E injlup des Ruhrens auf die Koagulations
geschwindigkeit von Kolloiden. Es wurde m it dem Spelctrophotometer von K o n ig - 
Ma r t e n s  gearbeitet. Die zu untersuchende Lsg. wurde in  die beiden Abteilungen 
einer Absorptionskiivette gefiillt, in jeder Abteilung befand sich ein spiralformiger 
Riihrer aus Glas. Die Kiiyette wurde so yor das Spelctrophotometer gestellt, daB 
jede Abteilung sich vor einer Spalte befand. Wurde in beiden Abteilungen m it der 
gleichen Geschwindigkeit geriihrt, so yeranderte sich der Winkel a  nicht, bei yer- 
sehiedenen Ruhrgeschwindigkeiten anderte sich der Winkel. Es ■wurde ein dialysiertes 
u. ein undialysiertes Fe20 3-Sol untersucht. Es zeigte sich, daB durch das Riihren die 
Koagulation zuerst beschleunigt wird, dann aber abnimmt. Das scheint ganz patiirlich; 
im Anfang sind die Teilchen noch klein u. das Riihren erleichtert die ZusammenstóBe, 
spater haben sich schon gróBere Komplexe gebildet, die durch die Strómung der FI. 
sich wieder zerteilen. Wird die kolloide Lsg. yerd., so sind die Teilchen weiter yon- 
einander entfernt u. der EinfluB des Ruhrens nimm t ab. In  bezug auf den EinfluB 
des Ruhrens besteht kein prinzipieller Unterschied zwisehen dem dialysierten u. dem 
undialysierten Fe20 3-Sol. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 206—17. Marz. Warschau, 
Uniy.) “ W reschjster.

A. Boutaric und C. Semelet, Flockung von Arsensidjidsolen durch Thorium- 
chlorid. (Vgl. B o u t a r ic  u . P e r r e a u , C. 1929. I. 1427.) Bei gleichem Gesamtyol. 
eines Gemisches von A s2S 3-Sol u. ThClx-Lsg. m it gleicher ThClj-Menge hiingt die 
Flockungsdauer yon der Konz. ab, in der das ThCl4 zugesetzt wird. Es wurde nur 
eine Flockungszone beobachtet. Die Flockungsdauer wachst m it zunehmender As2S3- 
Konz. u. m it abnehmender TeilchengróBe. Erwarmen erhoht die S tabilitat. Ein 
UberschuB von As20 3 yergroBert, ein OberschuB von H 2S yerringert die Stabilitat. 
Methylalkohol, A ., Aceton iiben eine Sehutzwrkg. auf; Saccharose ist ohne merklichen 
EinfluB. (Journ. Chim. physiąue 26. 195—201. 25/4. Facultó des Sciences de 
Dijon.) K r u g e r .

Wo. Ostwald und R. H. Hertel, Kolloidchemische Reaktionen zwisehen Solen von 
Eiweipkorpem und polymeren Kohlehydrateii. I I . (I. vgl. C. 1929. I. 2515.) Vff. 
untersuchen den EinfluB von HC1, Na OH u. yon K-Citrat, (N H ^S O ^, KOI, K B r  u. 
K SC N  in rein wss., saurer u. alkal. Lsg. auf den Entmischungsyorgang Gelatinesol +  
Starkesol (z. T. auch fiir Agarsol) fiir yerschiedene Starkearten in Abhiingigkeit yon 
der Gelatinekonz. u. der Konz. des Zusatzes. Mit Ausnabme von C itrat lieBen die
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Salze das pn der Gelatine (anniihernd isoelektr.) prakt. imyeriindert. Die Abhangig- 
kcit des Bodenkorpcryol. von pn entsprieht der bekannten Kurve vieler kolloidchem. 
Eigg.: Minimum im schwach alkal. Gebiet, Maxima im sauren u. im stiirker alkal. 
Gebiet. Der EinfluB der Salze stim m t m it ihrer Stcllung in der HOFMEISTERSchen 
Reihe iiberein. Die Nd.-Rk. zwischen Stiirkesolen u. Gelatinesolen ist der Haupt- 
sache nach eine gegenseitige Entwasserungsrk. Kartoffelstarkesol ist weitaus am 
stiirksten kydratisiert, dann folgt Reisstarke, dann Mais- u. Weizenstarke. (Kolloid- 
Ztschr. 47. 357—70. April. Leipzig, U nh \) K r u g e r .

Erich Heyniann, Olcichgewichte im  Syslevi: Kolloides Eisenhydroxyd-Salzsaure- 
Wasser. (Vgl. 0. 1929. I. 1544.) Die schlechte Konstanz von K  =  [HCl]3/[FeCl3] 
fiir das Gleichgewicht: kolloides Fe(OH)r llCl-W . beruht darauf, daB die akt. M. des 
kolloiden Hydrolyseprod. nicht ganz konstant ist; Rk. nieht nur an der Grenzflaehe, 
sondom aueh im Innern der Teilelien. Fiir GRAHAMsche Sole ist K  um 20% Meiner 
ais fiir Sole nacli F r e u N d l ic h  u. W o s n e s s e n s k y  (C. 1924. I. 285). Grob- bzw. 
feinteilige Sole werden durcli Voraltern bei tiefer bzw. hóherer Temp. vor dem Altern 
bei der Gleichgewiebtstemp. erhalten. Der Anteil an kolloiden Hydrolysenprodd. 
beim Altern von FeCl3-Lsgg. (37°) wiiehst stark m it der Verdiinnung. Nach Altern 
bei 20° oder 37° ist, trotz sehr verscliiedenen Ausseliens der Lsgg., der Cl-Geh. der 
Mieellen im Gleiehgewicht derselbe (5%). In  den Gleiehgewielitslsgg., die durch Ver- 
miselien von GRAHAMseliem bzw. FREUKDLiCHsehem Fe(OH)3-Sol m it HC1 lier- 
gestellt wurden, betrilgt der Cl-Geh. der Mieellen nur 1—2%  bzw. <  l° /0. Die Teilehen 
der F r e u n d l ic h s c I ic i i  Solc sind wahrscheinlich massiver gebaut ais die der G ra -  
HAMschen u. die in gealterten FeCl3-Lsgg. (Kolloid-Ztschr. 47. 325—30. April. Frank
fu rt a. M.) K r u g e r .

S. E. Sheppard, A. H. Nietz und R. L. Keenan, Obermolekularer Zustand poły- 
nierer Subslanzcn in  Beziehung zu dilnncn Filmen und Grenzflachen. Das Verh. von 
hoehmolekularen Stoffen in diinnen Filmen u. an Grenzflachen stim m t m it S t a u - 
d in g e r s  Auffassung langgestrcekter, durch komóopolare primare Valenzen zusammen- 
gehaltcner Atome iiberein; fiir diinne Kautschuldilme is t z. B. die Dicke ungefahr 
diejcnige der Jlethylgruppe in STAUDINGERs Isoprenkettenformel. Orientierung u. 
Kondensation der K etten kommen durch Entw. alterniercnder Polaritat u. gegenseitige 
Induktion zustande, wobei die Bindungskriifte zwischen den K etten von VAX DER 
WAALschen K raften zu elektrostat. Anziehungskraften variieren konnen. Durch den 
EinfluB von Lósungsmm. kann der makromolekulare Zustand zu beginnender Dis- 
soziation gebracht werden. — Bei Nitroccllulose anseheinend Beziehung zwischen 
der Viscositat oder der m ittleren Liingc der Glucoseanhydridwerte u. dcm Grenzwert 
der Filmdicke. (Ind. engin. Chem. 21. 126—27. Febr. Rochester [N. Y.], Eastman 
Kodak Co.) K r u g e r .

Ernest S. Hedges, Periodische Strukluren in  Gelen. Vf. geht auf dio von B r a d -  
FORd (C. 1929. I. 274) an seiner friiheren Mitt. (C. 1929. I. 366) geiibte K ritik  ein. 
Der hauptsachliehe. Einwand gegen die Theorie von B r a d f o r d  is t die fehlende experi- 
mentelle Bestiitigung der Adsorption der reagierenden Stoffe durch die Ndd. W ird 
konz. HC1 in eine in einem Capillarrohr befindliche 30%ig. NaCl-Lsg. in  Abwesenheit 
eines Gcls diffundieren gelassen, so wird NaCl in  Banden ausgesalzen; ahnliche Ergeb- 
nisse m it KGl, BaCln u. B aN 03. Dieser Vers. liiBt sich m it der Adsorptionstheorie 
schlecht erldaren. —  Die Beobachtungen von H e d g e s  u . H e n l e y  (C. 1929. I . 729) 
iiber die rl\ythm . Flockung von Ag2Cr„07 in Gelatine beim Eindiffundieren von AgNOa, 
woriiber Vf. je tzt Einzelheiten m itteilt, bestatigen nicht eine auf HOLKERs period. 
Opazitatspbanomen (C. 1924. I. 2863) gegriindete Theorie der period. Strukturen. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 48. 233—34. 8/3.) K r u g e r .

Emil Hatschek, The yiscosity of liąuids. New York: Van Nostrand 1929. (239 S.) 8°.
I av . $ 4.50.

B. Anorganische Chemie.
L. Rodriguez Pire, Die Reaktion von Ditte. D ie  Rk. von D i t t e  5CO +  J 20 5 =  

5C02 +  J 2 wird unter moglichster Beobachtung aller VorsichtsmaBregeln untersucht. 
Darst. des CO aus Ameisensiiure u. k. H 2SO.,, Reinigung m it konz. KOH-Lsg. u. festem 
KOH, H 2SO., u . P 20 5, Analyse m it ammoniakal. CuCl. HJOs durch Einw. von H N 03 
(D. 1,495) auf J 2 bei maBiger Warme, wohlausgebildete nionkline ICrystalle, noch
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sehónere Krystalle m it 20%ig. H N 03, verliert bei 110° rasch ctwa die Hiilfte des W., 
beim weiteren Erhitzen bis 200° langsam den Rest, die Zers.-Gcschwindigkeit u. -Temp. 
hiingt stark  von der Reinlieit des Prod. ab; das erkaltene J„0 5 erleidet beim Uber- 
leiten von trockener Luft prakt. keinen Gewichtsverlust mehr bei 25—60°. Die Unters. 
der obigen Bk. ergab bei geniigender Verweilzeit des CO im Rk.-Raum im M ittel eine 
nicht umgesetzte CO-Menge von 0,007% bei 100°, von 0,085% bei 25°. Gleichzeitige 
Zers. von J 20 5 t r i t t  bei reinem Ausgangsmaterial anscheinend nicht untcrhalb 270° 
ein. Da die Rk. vom Druck unabhangig ist, empfiehlt sich das Arbeiten unter ver- 
mindertem Druck, um grofle Yerweilzeit des CO zu erreichen. Bei 0° werden bereits 
iiber 97% des CO umgesetzt. Die uiwollkommenere Umsetzung bei tieferenTempp. 
ist, da die Bk. exotherm ist, vermutlich darauf zuriickzufuhren, daB das gebildete j 2 
an der Oberflache festgehaltcn wird. Die Bk. ,]al3t sich zur Kontrolle des At.-Gew” 
des >J verwenden, vorlaufige Verss. in dieser Bichtung werden beschrieben. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 192—219. April. Madrid u. Ablana.) B. K. Mu l l e r .

F. H. Rłiodes und H. B. Hodge jr., Viscositdtsbeziehungen im  System Schwefel- 
saure-Salpetersaure-Wasser. Messung der Viscositat der Systeme II„SOr W., HNOs-W., 
H 2S 0 4-H N 03, H ,S 0 4-H N 03-W. bei 0°, 25°, 50° u. 75°. — Bei 0°“erhólit Zusatz von 
HnSO., zu W. die Viscositiit, erst langsam, dann rascher. Maximum bei ca. 85% 
H 2S 0 4 (Zus. des Monohydrats), dann ausgesprochenes Minimum bei 95% H 2SO.„ 
Anstieg zu einem 2. Maximum bei anhydr. B’,SO.,. Bei 25° im allgemeinen gleiehe 
Kurvenform; Maximum u. Minimum weniger ausgesprochen. Bei 50° ist das Maximum 
noch weniger deutlich u. liegt etwas oberhalb 85% H 2S 04. Bei 75° nur ein Maximum 
bei anhydr. H 2SO.,, kein Minimum, aber flacher Kurventeil zwischen 90 u. 95% H 2S 04.
— Zusatz von H N 03 zu W. erniedrigt bei 0° zuerst die Viscositat etwas, dann Anstieg 
zu einem Maximum bei ca. 63% H N 03 u. darauf Abfall zu dem W ert fiir reine H N 03; 
auch an der H N 03-reiehen Seite ist die K urve: Viscositiit gegen Zus. gegen die Konz.- 
Aehse konvex. Bei hoheren Tempp. Abnahme des negativen Viscositatseffekts an 
der W.-Seite, Zunahme an der H N 03-Seite. Letzterer beruht wahrscheinlich auf 
einer Bk. zwischen W. u. kleinen Mengen N 20 5, nicht auf einer Depolymerisation der 
Saure. Bei 0° liegt das Maximum der Viscositatskurve nahe bei der Zus. des theoret. 
Dihydrats, m it steigender Temp. verschiebt es sich etwas nach hoheren H N 0 3-Konzz.
— Zusatz von H 2S 04 zu IESJ03 vergróCert die Viscositat, erst langsam, dann rascher;
Maximum bei ca. 88%  H 2S 04, Minimum bei 97% H 2S 04, dann Zunahme auf den 
W ert reiner H 2S 04. Bei 75° kein Minimum, aber deutliche konvexe Kriimmung gegen 
die Konz.-Achse zwischen 95 u. 100% H 2S 04. — Im  System H N 03-H2S 04-W. haben 
bei niedrigem H 2S 04-Gch. die Viscositatskurven dieselbe allgemeine Form ais im 
System ELN03-W .; m it steigendem H 2S 04-Geh. Versehwindcn des negativen Vis- 
cositiltseffekts kleiner H N 0 3-Mengen, Zunahme desjenigen ldeiner W.-Mengen, Ver- 
schiebung u. allmahliches Verschwinden des Maximums. Bei 0°, 25°, 50° u. 75° nur 
qualitative Unterschiede. —  Die Ergebnisse weisen im System H 2S 04-W. auf die 
Existenz eines Monohydrats hin, das noch bei 75° relativ bestandig zu sein scheint, 
im System K N 03-W. wird dagegen die Existenz eines Dihydrats durch die Viscositats- 
messungen nicht bewiesen. Das Minimum im System H 2S 0 4-H]Sr03 riihrt vielleicht 
von einer Verb. 5 H 2S 0 4-H N 03 (H o l m e s ) oder 10 S 03"jSr20 5-9 H 20  (Ca r p e n t e r  
u. L e iir m a n ) her. Im  ternaren Sjrstem keine neuen Verbb. (Ind. engin. Chem. 21. 
142—50. Febr. Ithaca ' [N . Y .] , Cornell Univ.) K r u g e r .

E. Rinck, Gleichgeiuicht im  flussigen Zusland zwischen Kalium, Natrium  und 
ihren Bromiden. Dio Gleichgewichtsrk. Na +  K B r K  +  NaBr -wird in der gleichen 
Weise untersuclit wie friiher die entsprcchende Bk. m it Chlorid (C. 1927. II. 1782).

Die Bk.-Temp. war 800°. — Die Gleiehgewiehtskonstante O =  liegt bei

28,8 (maximale Abweichung 20%). Einige- Verss. bei 900° u. 1000° zeigen, daB die 
Konstantę sich wenig m it der Temp. śindert. Die Wiirmetónung der Bk. N a +  K B r — >- 
K  +  NaBr, die bei gewóhnlicher Temp. — 9,5 cal ist, wird zwischen 800—1000 gleich 0. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1108—09. 22/4.) L o r e n z .

K. D. Jakob und D. S. Reynolds, lteduklion des Tricalciumphosphals durch 
Kohle. Die Verfliiehtigung des P  aus Gemisclien von Tricalciumphospliat u. Kohle 
(Achesongraphit, LampenruB, Zuckerkohle u. Kohlemehl aus LampenruB) beginnt 
beim Erhitzen im N2-Strom bei 1150°, unter giinstigen Bedingungen ist die Rk. nach
1 Stde. bei 1325° oder nach 10 Min. bei 1500° beendigt. Die Bk.-Geschwindigkeit
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bei einer gegebenen Temp. nimmt rasch ab, wenn die Dicke des Rk.-Gemisches uber 
etwa 1 om steigt. Die versehiedenen Formen der aschearmen Kohle sind in  ihrer 
Red.-Wrkg. fast gleich. W ahrend der Rk. wird ein starker bas. Phospliat ais Ca3(P 0 4)2 
gebildet, u. zwar aus bei der Red. des Phosphats freigewordenem K alk u. unzersetztem 
Tricalciumphosphat, wahrscheinlieli ein Oxya/palit, 3 Ca3(P 0 4)2-Ca0. Die Gesamtrk. 
yerliiuft also nicht nur nach Ca3(P 0 4)2 +  5 C =  3 CaO -f- 5 CO +  sondern auch 
nach 3 Ca3(P 0 4)2-Ca0 +  15 C =  10 CaO +  15 CO -f 3 P2. Weniger ais 0,2% des 
ursprunglich yorhandenen P  werden bei Tempp. bis zu 1500° in Calciumphospliid 
umgewandelt. Bei tlberschuB von Kohle zeigt die Rk. im Temp.-Gebiet 1250—1400° 
monomolekularen Verlauf. (Ind. engin. Chem. 20. 1204—10. Nov. 1928. Washington 
[D. C.], Bureau of Chem. and Soils.) B ł o c h .

R. Portillo, Ober das Strontiumthiosulfat. Das durch doppelte Umsetzung aus k. 
konz. Lsgg. von N a2S20 3 u. SrCl2 erlialtene Salz ha t die Zus. SrS20 3- 5H 20 , D .254 2,202. 
Es yerliert beim Stehen an der Luft, leichter im Vakuum iiber H,SO., oder langerem 
Erhitzen auf 40—50° .4 Moll. W. Das Ictzte W.-Mol. bleibt noch bei Tempp. iiber 180° 
am Salz u. wird yon diesem nur unter gleichzeitiger Zers. abgegeben. SrS20 3-H20  
hat eine D .254 2,916. Die Loslichkeit in  W. betriigt bei 0° 8,78%, bei 12,8° 13,82%, 
bei 27,5° 21,10%, bei 40° 26,80%. Die molekulare Losungswarme bei 17° in 7—800 Mol. 
W. ist bei SrS20 3-5H ,0  — 7,34, bei SrS20 3-H 20  +  2,38 cal. (Anales Soe. Espanola 
Fisica Quim. 27. 243—50. April. Madrid.) R. K. Mu l l e r .

Germaine Marchal, Ober die Zersetzung von Bariumsulfat. Vf. hatte  bereits friiher 
den EinfluB yon S i02, A120 3 usw. auf den S 0 3-Druek von CaS04 u. B aS04 untersucht 
(ygl. C. 1926. I I . 992). Diese Verss. werden nach einer dynam. Methode fortgesetzt. 
B aS04 allein yerlor bei 1300° in der ersten Stde. 1,36% an Gewicht; dieses anderte 
sich aber bei langerem Erhitzen nur noch sehr wenig. Offenbar handelt es sich um den 
EinfluB der Wandę des Alundum-Schiffchens oder um Yerunreinigungen. Dagegen 
wurden, wie auch schon MOSTOWITSCH (Metallurgie 6 [1909]. 450) festgestellt hatte, 
bei Ggw. yon S i02 sowie yon A120 3 u. Kaolin (untersucht wurden jeweils 2 Verhaltnisse 
S i02: BaO, A120 3: BaO nsw.) sehr viel groBere Mengen S 03 (in 7 Stdn. bis zu 23,5%; 
fiir B aS04 — >■ BaO +  S 03 ber. 34,2°/p) z. T. schon bei 1200° abgegeben. Die Ge- 
wichtsabpahme war in der 1. Stde. mcist sehr groB; bei langerer Erhitzung war die 
Gewichtsanderung pro Stde. viel kleiner. Die Verss. sind eytl. von Bedeutung fiir einen 
Ersatz des BaC03 durch B aS04 in  gewissen Industrien. (Buli. Soe. ehim. [4] 45. 
339—43. College de France.) K le m m .

Milda Prytz, Hydrolysemessungen in  Beryllhimsalzlósungen. Zweck der yor- 
liegenden Unters. ist, bei Berylliumsalzlsgg. den Hydrolysenyorgang bei potentiometr. 
Titrationen m it NaOH zu studieren; es wurden daher eine Reihe von B eS04- u. BeCl2- 
Lsgg. m it n. NaOH titrie rt u. der pa elektrometr. bestimmt. Durch Riicktitrationen 
m it 0,5-n. H 2S 0 4 wurde gezeigt, dafl die Potentiale yon beiden Seiten erreicht werden 
kónnen. Zur Auswertung der tabellar. u. graph. gegebenen Werte w ird die Annakme 
gemacht, daC nach der Gleichung 1. Be++ -f H 20  =  BeOH+ -J- H + BeOH+gebildet 
wird u. daB dieses sofort in  eine dimere Form Be2(OH)2++ bzw. Be„0++ iibergeht; 
denn die der Gleichung 1. entsprechendc Konstantę andert sich sehr stark  m it der 
Verdunnung, wahrend sich fiir K 0 =  AH2-CBe2o++/OBe++2 eine viel geringere Ab- 
hangigkeit yon der Konz. ergibt. Fiir 0,5-n. Lsgg. erhśilt man fiir K 0 =  1,4 ■ 10-7 fur 
B eS04 u. 1,7-10~7 fiir BeCl2. — E in Nd. fallt erst aus, wenn mehr ais ein Aquivalent 
NaOH zugesetzt ist. Das weitere Verh. der Chlorid- u. Sulfatlsgg. ist yerschieden: 
Beim BeCl2 fallt der W epdepunkt der Titrierkuryen yollig m it dem 2. Aquivalenz- 
punkt zusammen, es fallt also chloridfreies Hydroxyd. Bei den Sulfatverss. dagegen 
deckten sich die beiden W erte n icht; dem entsprioht, daB der Nd. sulfathaltig ist. — 
Nimmt man in tlbereinstimmung m it B l e y e r  u . K a u fm a n n  (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 82 [1913]. 71) an, daB der Nd. die Formel Be20 3H 2 hat, so entsprioht die Fallung 
der Gleichung Be20++ +  2 OH-  =  Be20 3H 2 u. man kann das Loslichkeiłsprod. L  =  
Cbc20++' Coh~2 =  Kw2'Cjie2o++/CH+2 aus den pH-Werten berechnen; L  ergibt sich 
fur"Ar =  1,5 fiir BeCl2-Lsgg. zu ~ 2 ,9 -1 0 -19, fiir BeS04-Lsgg. zu ~ 1 ,1 -1 0 -19. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 180. 355—69. 7/6. Oslo, Univ.) K lem m .

Fritz Ephraim und Priyadaranjan Ray, Ober Spektralrerschiebung bei Praseo- 
dijmverbind,ungen. V. Mitt. (IV. ygl. C. 1928. I. 1501.) U nter Zugrundelegung der 
neueren Valenzvorstellungen, speziell des Koyalenzbegriffes, liiBt sich die Erscheinung 
der Verschiebung der Absorptionslinien des P r bei Wechsel des Anions, bei der friiher 
der Volumenfaktor in  den Vordergrund geschoben war, auch unter Beriicksichtigung
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der Energieverkaltnissc der gemeinsamen (shared) Elektronon douton, woriibor sick 
Vff. eingekend auslasscn. — F ur die Oxyde ist, im Gegensatz zu den Halogeniden, 
za erwartcn, daB das Spektrum langwelliger wird, was m it deu Beobacktungen ttber- 
einsfcimmt. — Sekr starlc ist die Violettversckiebung bei Salzen m it O-kaltigcn Saure- 
radikalon, wio SO.t, PO,„ C03 usw. Es liegfc kier der von G o l d s c h m id t  ais Kontra- 
polarisaiitm bezeickneto Effekt vor. Die Polarisation der Erdatome ist kier so be- 
deutend, daB dieso Salze selbst bei weiterer H ydratation keino erkeblicho Violett- 
versckickung mekr zeigen, da sie an sick kercits fast das Maximum einor solcken er- 
reickt kabcn. — Um zu untersuchcn, ob bei systemat. vermekrtem O-Gek. dio Ver- 
sckiebung kontinuicrlick wuchs, wurden die Spektren von Pr-Pkospkat, -Pkospkit 
u. -Hypopkospkit miteinander verglickcn; ein bundiger Nachweis kierfur konnte 
nickt geliefert werden. — Beim Pkospkit kat die Entwasserung des 3-Hydrats zum 
0-H ydrat fast koinen EinfluB auf das Spektrum; das Spektrum des 0,5-Hydrats 
zeigt aber viel sckiirfere u. auck einige sekr kelle u. oxtrem gelegone Linien. — Besser 
siekt man die Wrkg. der O-Anlagerung an dem Paar PrCL, aq—Pr(C10.,)3aq. — Der 
Vergleick Percklorat — Perjodat bz.jvr. Jodat zeigt, daB das Spektrum der J-Verbb. 
langwelliger ist ais das der Cl-Verbb.; das Spektrum der C104-Verb. liegt entspreckcnd 
der im Verglcick zum J  grofieren Kontrapolarisationswrkg. des Cl mekr nack Violett, 
ais das der J 0 4-Vorb.; das Perjodat ist violetter ala das Jodat. — Die Spektren der 
Pr-Salze der 2-bas. H 2S 04 u. 1 -bas. NapktkaIin-/?-sulfonsaure sind nakezu gleick. 
Beim bas. Sulfat P r20 3, S 0 3 t r i t t  eine bemerkenswerte Rotversckiebung auf; kier 
treton nock eino ganzo Anzahl ncuer Linien auf, der Oxydnatur des Salzes entspreckcnd. 
Die Spektren bas. Salze sind keinesfalls ais Misckungen aufzufassen; dio Linien habcn 
ikrc ganz spezielle Lage. Hieraus erkellt die groBc Bedeutung, dio nickt nur der bloBen 
Bruttoformol, sondern auck der Molekularanordnung auf die Lago der Spektrallinion 
zukommt. — Weitor wurde das Spektrum von K ry stali, Sckmelze u. Lsg. in indifferonten 
Losungsmm. fiir cin u. dasselbe Salz (Acotylacetonat) verglicken. Das wasserfreio 
Salz u. seine Sckmelze kaben gloickes Spektrum, die CS2-Lsg. is t offenbar langwelliger, 
dio alkok. Lsg. kurzwolliger. — Sodann wurden nock oinigo Ammoniakatspektren 
untersuckt. Das Ammoniakat zeigt gegen das W.-freio N itra t bedeutendo Rot- 
verschiebung, wakrend sonst dio Ammoniakate u. Hydrat© ein violetteres Spektrum 
kaben, ais die W.-froien Salze. Normales Verk. zeigte sick boi der Entwasserung des 
Ammoniumdoppelnitrates; kier ist das H ydrat kurzwelkgor. — ScklieBlick wird nack 
Verss. von R. Bloch nock iiber die Ammoniakate des Praseodymbromids u. dereń 
Abbauprodd. boricktet. Aus einer Fig. sind dio allmaklichen Veranderungen, dio 
das Spektrum beim NH3-Verlust erleidct, ablesbar.

E x p e r i m e n t o l l o  E r g i i n z u n g o n .  Wasserfreies Ammoniumdoppelnitrat, 
(NH,)2P r(N 03)5; das kydrat. Salz m it 4 H20  sckm. beim Erhitzon, wird bei 100° 
sekwierig, bei 130° leickter wasserfrei; bei 160° Zers. — Pr-Nitratammoniakale, 
Pr(N 03)3 addiert bei 0° 11,2 Moll. NH3; griin; Zors. bei 14°, wobei Abbau bis zu 
7,7 Moll. NH3; bei weiterem Erwarmen Abbau iiber eine regelmafiige Reike fester 
Lsgg., bis bei ca. 90° die Zus. P r(N 03)3, 5 NH3 erreickt war. — Pr-Phosphit, P r2(H P 03)3, 
3 H 20 ; kellgriino Nadelcken; entkiilt 3 H 20 , die es boi 220° abgibt. — Pr-Iiydroxyd ; 
Horst, einor C 02-freion Substanz ist nur unter besonderer Vorsicht moglick. — P r- 
Hypophosphit, Pr(H 2P 0 2)3; wassorfrei, lauckgriine Prismen. — Pr-Naphlhalin-jJ- 
sulfonal, Pr(C10H 7SO3)3, 5 H 20 . — Pr-Acelylacetonat; die Unters.-Tomp. der Sckmelze 
betrug 150°. — Pr-Succinal, P r2(C4H40 4)3, 5 H 20 ; fiillt boi Verwondung von bernstoin- 
saurem Ammonium; griinHckweiBer Nd.; vorliort koi 130° 3, boi 160° 5 Moll. H 20 . — 
Pr-Perchlorat; hygroskop. Kiystallo; entkalton auf jedes Mol. Pr(C104)3, 8 H 20  ca. 
1/4 Mol. HC10., UborschuB; beginnt gegen 100° W. abzugeben. — Clilorat, sohr kygro- 
skop. — Pr-Jodat, P r(J0 3)3, 4 H 20. — Pr-Perjodat, 2 P r20 3, 3 J 20 „  24 H 20 ; oin 
saureres Salz konnte n ickt erkalten werden. — Praseodymbromidammoniakate; wasser
freies Pr-Bromid gibt m it gasfórmigom NH3 ein Prod. m it 9 Moll. NH3, das iiber eine 
kontinuierlicke Reiko fester Lsgg. abgebaut werden konnte u. bei 67° eine Zus. zwischen 
Hex- u. Pentammin erreickt. Dies war bis 101° bestandig, wo es zum Tetram m in 
zerfiel. Dieses wird abermals iibor eine Reike fester Lsgg. sekr regelmaBig bis zu einem 
Prod. m it ca. 1,5 Mol. NH 3 abgebaut (ca. 200°), das erst boi 347° wieder N H 3 abgibt; 
bei 400-° enthalt es nur noch goringo (1/2 Mol. ?) Mengen. —  Zum SckluB werden die 
Re}lexionsspektra folgender Verbb. mitgotoilt: P r2(H P 03)3, 3 H 20 . — P r2(H P 03),
0,5 H 20 . — P t,(H P 0 3)j, wasserfrei. — Pr(H 2P 0 2)3. — Pr(C104)3, 8 HjO. — Pr( J 0 3)3,
4 H ;0 . — Pr( JO ,)3, wasserfrei. — 2 P r20 3, 3 J 20 7, 24 H ,0 . — Ckloroplatinat. — 
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Pr(C10H 7SO3)3, 5 H20 . — Dass., wasserfrei. — P r2(C4H40 4)3, 5 H 20 . — P r2(C4H,Od)3, 
2 H 20 . — Dass., wasserfrei. — Acetylacetonat, Pr(G .H ,02)3, 2,5 H 20 . — Dass., wasser- 
frei," gesohm., in A. u. in CS2. — (NH4)2Pr(N 03)6, entwassert. — Pr20 3, S 03. — 
Pr(N 03)3, 7,7—4,9 NEL,. — Fallung m it K 4Fe(CN)0. — PrB r3, 9—7,3 N H3. — PrBr3,
5,7—5,1 NH,. — PrBr3, 4,0—3,4 NH3. — Pr Br,, 2,72 NH3. — PrBr3, 1,5 NH3. — 
Pr{OH)3. (Ber. Dtsch. chom. Ges. 62. 1509—19. 5/6. Bem, Univ.) B u s c h .

F ritz  E phra im  und P riy a d a ra n ja n  R ay , Ober Spekiraherschiebung bei Neodym- 
verbindungen. Die Beeinilussung des Boflexionsspektrums von Nd-Verbb. bei Weehsel 
des Anions ist analog der beim P r festgestellton (vgl. yorst. Ref.). E in Vorzug des 
Pr-Spektrums liegt in  seiner groBen Einfaohheit u. Linienarmut. Die Nd- u. Sm- 
Spektren sind linienreiclier u. yergleichbare Linien schwerer auffindbar. Am besten 
zum Vergleich geeignet ist fiir Nd-Verbb. das Helligkeitsmaximum der bei ea. 430 m/t 
gelegenen Bandę. — Die Verschiobung ist in  der Halogenid-Oxyd-Gruppe bei den 
Pr-Verbb. im Vergleick m it den Nd-Verbb. gróBer ais in  der Gruppe der O-haltigen 
Salze, eine Ersoheinung, dereń Ursache in der Lanthanidenkonlraktion zu sehen iat. — 
Aus den Eigg. im Original ist die Rotverschiebung der zusammengeliorigon Linien- 
gruppen von Eluorid zum Jodid sofort erkennbar.

Y e r s u c h e .  Nd-Fluorid, wasserhaltig; rotlichblaue Elocken; yerliert an der 
L uft den blauen Farb ton u. wird rosa; beide Verbb. baben bzgl. ihrer Absorptions- 
linien nahezu das gleiehe Spektrum. Aueh im hydrat. Carbonat t r a t  ein auffallig 
blauer Earbton auf. — Ammoniumdoppclnitrat, [Nd(N03)6](NH4)2, 4 H 20 ;  laBt sich 
unzers. entwassern. — Nd-Phosphil, Nd2(H P 03)3, 4,5 H 20. Das Spektrum nach 
Verlust von 4 u. 41/2 Moll. H 20  ist ident. — Das kaufliche Oxyd erwies sieh ais bas. 
Carbonat, nahezu von der Formel N d20 3, C 02. Das C 02-freie Oxyd (Gliihen iiber 
TECLU-Brenner, bzw. im Knallgasgebliise gesohm.) ist bedeutend roter ais das bas. 
Carbonat. Auch das bas. Sulfat Nd20 3, S 03 ist durch Gliihen von Nd2(S04)3 erhaltlich.
— Nd-Jodid, N d J3; Stich ins Gelbliche. — Nd-Bromidammoniakate.; wasserfreies Nd- 
Bromid absorbiert boi Zimmertemp. mehr ais 8 Moll. NH3; bei 30° war das Prod. 
nahezu Octammin; Abbau erfolgt iiber eine Reihe fester Lsgg., so daB bei ca. 69° 
Hexammin (5,5-Ammin?) erreicht war; das Monammin (242°) lieB sich a,uch iiber 
ein groBeres Existenzgebiet nachweisen; forner liegt das Triammin (180°) am  Ende 
einer vom Hexammin ausgohenden Abbaukurve fester Lsgg. — Es werden die Be- 
flexiomspektra  folgender Vcrbb. mitgeteilt: NdCl3, wasserfroi. — NdBr3, wasserfrei. 
N dJ3, wasserfrei. — N dJ3, aq, rótlichblau. — NdF3, aq, rosa. — Nd20 3. — Nd(OH)3. — 
Nd2(S04)3, 8 H 20 . — Nd2(S04)3, wasserfrei. — Nd20 3, S 03. — N d2(C20 4)3, 10 H 20 . — 
(NH4)2N d(N 03)5, 4 H 20 . — (NH4)2N d(N 03)5, wasserfrei. — Nd2(H P 04)3, 4 H 20 . — 
Nd2(H P 03)3, 0,5 H20  u. wasserfrei. (Ber. Dtsch. chem. Ges.'62. 1520—25. 5/6.) B u s c h .

"F ritz  E phra im  und P riy a d a ran jan  R ay, Lanthanidenkonlraktion und Spekłral- 
verschicbun-g bei Verbindungsbildung. Anderungen des Samarium^pektrum-s. D a Yff. 
ais Ursache fur die Verschiebung des Spektrums bei Salzen seltener Erden (vgl. vorst. 
Reff.) m it Woehsel des Anions den Weehsel der Energie ansehen, m it der die Elek
tronen der 44-Gruppe vom Metallatom gebunden sind, so sollte m it fortschreitender 
Lanthanidenkontraktion, d. h. m it fortschreitender Bindungsfestigkeit der Elektronen 
am Metalikom, die Wrkg. des Anionenwochsels sich abschwachen. — Verss. m it Sm- 
Verbb. habon anschoinend diea erwartete R esultat ergeben. Es ist aber, wie bei den 
Nd-Verbb. zuwoilen nicht ohne "weiteros ersichtlich, welche Spektrallinien yerglichen 
werden diirfcn. —  Die Beobachtung lehrt aufs neue, wie vorsichtig m an bei der An- 
kiindigung neuer Elemente bei den seltenen Erden selbst bei Auftauchen neuer, sehr 
starker Spektrallinien sein muB, — Selbst die Temp. ist von wesentlichor Bedeutung 
fiir die Lago der Spektrallinien, wie Unterss. “bei Sm2(S04)3, 8 H 20  bei Zimmertemp. 
u. auch in fl. L uft ergaben. Die relativ gróBte Beobachtungssicherheit u. das beste 
Materiał zum Vergleichen bietet beim Sm die starkę Liniengruppe zwischen 400 u. 
410 mfi u. die im Ultrayiolott bofindliche Bandę zwischon 360 u. 370 m/i. — Eine Tabelle 
zeigt, daB der Gang der Verschiebung boi den Sm-Yerbb. sehr ahnlich ist demjenigen 
bei den Pr- u. Nd-Verbb.: Doppelnitrat, Fluorid u. die verd. Lsg. sind am kurzwelligsten, 
es folgen die hydratisierten Salze, sowie diejenigen m it viel O enthaltenden Sauren; 
am meisten nach R ot liegen die Spektra von Chlorid, Oxyd, Bromid u. jedenfalls auch 
Jodid. — Aus einer yergleichenden Tabelle der Verschiebungen bei Pr-, Nd- u. Sm- 
Salzen fiir 3 Halogenide u. das Oxyd geht hervor, daB die Verschiebung m it waehsender 
Atomnummer abnimmt. — Vielleicht steh t auch die Gesamtfarbo der seltenen Erden 
m it der Lanthanidenkontraktion in einem gewissen Zusammenhang. In  der Reihe
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La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd ist siclier eine gewisse Wanderung des Spoktrums vom 
langwelligen zum kurzwelligen eingetreten. — Die Spektren der einzelnen Sm-Verbb. 
schheBen sich in  ihren Eigg. denen der Pr- u. Nd-Vorbb. an. —- Eine andere Moglichkeit, 
die Auswirkung der Lanthanidenkontraktion zu studieren, lag in der Unters. der 
Stabilititt der Anlagerungsprodd., wie der Ammoniakate, da bei gleicher Wertig- 
keit, gleichem Atombautypus u. gleichem Anion die Stabilitiit m it Verkleinerung des 
Vol. wachst; es soli ten danach die Ammoniakate der seltenen Erdcn m it steigender 
Atomnummer stabiler werden; dies konnte insofern festgestellt werden, ais beim 
Sm-Chlorid ein Dekammin bis 31,5° bestandig ist. — Die Abbautempp. lassen sich leider 
nicht direkt m it denen der Ammoniakate der anderen Erdchloride vergleichen, da die 
Abbaustufen andere u. zahlreicher sind. Ebenso laBt sich ein Vergleieh der Bromid- 
ammoniakate schwer anstellen.

V e r s u c h e .  Sm-Chlorid; wasserfrei; weiB m it Sticli ins Gelbliche. — Sm- 
Bromid, SmBr, wapserfrei; gelblich-weiB. — Ein wasserfreies Jodid lieB sich nicht er- 
halten; es enthielt stets bas. Salz. — Sm-Jodid, Sm J3, 9 H 20 . — Samariumchlorid- 
ammoniakale: SmCl3 addiert bei 0° 11 Moll. NH3; bei 25° Dekammin; sein Zerfall 
zu einem Ammin m it etwas mehr ais 8 Moll. erfolgt im wesentlichen bei 35,5°. Bei 
68° erfolgt schneller Abbau, bei 71—75° zu 6,5 Moll.; Abbau von 5- zum 4-Ammoniakat 
erfolgt nahe bei 100°, zum 3-Ammoniakat bei 147°, dereń Existenz scharf bewiesen 
ist; auBerdem besteht noch anscheinend ein Prod. m it 2,5 Moll. NH3 (boi 173°), das 
bei 208° zum Diammin abgebaut wird; wahrscheinlich ist noch eine Vorb. m it 1,5 Moll.
NHj bei 322° u. m it 1 Mol. NH3 bis zu noch hóherer Temp. — Samariumbromidammo- 
niakate: SmBr3 addiert bei 0° 11 Moll. NH3; der Abbau fiihrte iiber eine Reihe festor 
Lsgg. bei 43,5° zum Nonammin; bei 44,25° zu SmBr3, 8 NH3; bei 93° zu SmBrn,
7,5 NH3; bei 98° 6,4 NH3, bei 111,5° 5V2 NH3. Dies bleibt bis 147° stabil, wo dann 
plotzlich Abfall bis auf SmBr3, 3,9 NH3 e in trat (Tetrammin?); bei 181,5° schneller 
Abfall bis 3,2 NH3, bei 192,5° bis 2,5 NH3, boi 229° bis 1,7 NH3 u. yielleicht bei 256° 
zu 2,2 NH3; bei 278° entha.lt die Substanz nahezu 1 Mol. NH3. —  Beflektionsspeklra 
werden von folgenden Verbb. mitgeteilt: Sm20 3. — SmF3, aq. —  SmOF. — SmCl3, 
wasserfrei. — SmCl3, 6 H 20 . — SmCl3, verd. Lsg. — SmCl3, 8 NH3. — SmCl3, 5 NHj,. — 
SmBr3, wasserfrei. — SmBr3, 6 H 20 . — Sm J3, 9 H 20 . —  Sm(N03)3, 6 H 20 . — 
Sm(NÓ3)3, 4 H aO. — Mg3Sm2(N0 3)12, 24 H 20 . —  Mg3Sm2(N03)12, entwassert. — 
Sm2(S04)3, 8 H 20 ; bei Zimmertemp.; in  fl. Luft. — Sm2(S04)3, wasserfrei. — Sm20 3,
S03. — Sm P04, aq. — Sm2(C20 4)3, aq. — Sm-Acetylacetonat, wasserfrei, in  A., in 
CS2. — Sm(CNS),, 6 H 20 . — Sm-Ferrocyanid. — Sm-Formiat, wasserfrei. — (CH3- 
C02)3Sm, 4 H 20 . —  Sm-Lactat, 1,5 H 20 . (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1639—50.
5/6. Bern, Univ.) B u s c h .

Otto R uff, Fritz Ebert und Edward Stephan, Beitrdge zur Keramik hochfeuer- 
fester Sloffe. I I . Das System Z r02-Ca0. (I. vgl. C. 1929. II . 153.) In  einem besonderen 
Ofen aus Schamotte u. Heizung m it einem C2H 2-0 2-Brenner wird das Schmelzdiagramm 
Z r0 2-Ca0 aufgenommen. Die Temp.-Messung erfolgt m it dem H o l b o r n -K u r l - 
BAUM-Pyrometer. Aus dem erhaltenen Diagramm wird auf das Vorhandenscin der 
Verb. CaZr03 gesehlossen. Durch rontgenograph. DEBYE-SCHERRER-Axifnahmen 
wird die Verb. bestatigt, es wird fernor festgestellt, daB CaO m it ZrO im Bereich 0 bis 
40 Mol.-% CaO Mischkrystalle bildet. Das DEBYE-Diagramm ergibt fiir CaZr03 
monokl. Struktur, die hart an kub. grenzt (<ł 89°). Die daraus erreohnete D .:
dR =  4,74 ^  0,05 stim m t m it der pyknometr. zu d~ =  4,78 ^  0,05 bestimmten gut 
uberein. Analyt. wird aus der m it Na2C03 bzw. N aH S04 aufgeschlossenen Verb. 
die Formel CaZr03 bestatigt. Hierdurch ist der Beweis erbracht, daB beim Schmelzen 
kein Ca verdampft ist. In  der Diskussion werden die Systeme Z r0 2-Ca0 u. Z r0 2-Mg0 
in bezug auf die GroBenverhaltnisse ihrer Ionenradien verglichen u. die tlbereinstimmung 
m it den Beobachtungen bestatigt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 215—24.
22/4.) A s c h e r m a n n .

Otto Ruff, Fritz Ebert und Hans Woitinek, Beitrage zur Keramik hochfeuerfester 
Sloffe. I I I . Das System Z r02-T h02. (II. vgl. vorst. Ref.) Das System Z r02-Th02 
zeigt im Gebiet fester Phasen bis 2400° keine Veriinderungen im Gitter beider Kom- 
ponenten. Bei 2600° wird in  einer Spezial-Róntgen-Heizkamera beginnender Platz- ,

. wechsol u. Mischkrystallbldg. festgestellt. Erhóhung des T h 0 2-Geh. setzt die Schmela^'. c ,0 ^  
temp. herauf, woraus auf die Bldg. einer kontinuierlichen Mischkrystallreihe C'
schlossen wird. Rontgenogramme erkalteter Schmelzproben zeigen das Vorhandjś? ̂  ’ 
sein zweier Mischkrj^stallreSien, die auf eine Entmiscliung in zwei Mischkrystallcf mlig>
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a =  5,20 bzw. 5,51 A w&hrend des Erkaltens im Gebiet fester Pliasen binweisen. 
Aus einem yorlaufigen Diagramm wird der F. des T1i02 zu 3050 ^  25° extrapoliert. 
Danacli ist das T h 0 2 das bóchstschmelzende bekannte Oxyd. E in niederes Thoroxyd 
konnte n icht festgestellt werclen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 252—256. 
8/5.) A s c h e r m a n n .

Ja a n  K ran ig , Beitrag zur Unlersuchung von oxalsauren und koMensauren Komplex- 
salzen des dreiwertigen Kobalts. Vf. untersuchte yerschiedene Kobaltkomplexverbb., 
oine, zwei oder drei Oxalsiiuregruppen enthaltend, stellt femer Kobalticarbonatodec- 
ammine u. -pentammine dar. Ferner ha t Vf. einigo Absorptionsspektren von 
Kobaltkomplexverbb., Oxalsauregruppen enthaltend, in wss. Lsgg. untersuebt. — 
Vf. erhielt bei Einw. von Oxalsśiure auf Kobaltidiammintetranitrokałium [Co(NH3)2 ■ 
(N 02)4]K bei 60° in wss. Lsg. Kobaltidianimindinitrooxalatokalium, [CofNHs)^ 
(N 02)2(C20 4)]K, 1,5 H 20, braune Krystalle, 1. in W. (vgl. J o r g e n s e n , Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 11 [1896]. 445) u. ein Kalivmkobultkobaltidiammindi?iilrooxalat, [Co(NH3)2- 
(N 02)2C20 4]3CoK, 9 H 20 , rote Krystalle, zl. in W. Chlorkoballidichlorodiaguodiammin 
g ibt bei Einw. von Oxalsaure Kobaltidiammindioxalatokóbalt, [Co(NH3)2(C20 4)2]2Co, 
7 H 20 , yiolett, wl. in W., 11. in  NaOH u. in Ammoniak. — Koballidiammiiidioxatato~ 
ammoiiium, [Co(NH3)2(C20 4)2]NH4. Krystalle. — KóbaUidiammindioxalalobarium, 
yiolette Krystalle. LI. Verliert beim Trocknen 6,46% W. — [Co(NH3)2(C20 4)2]H, 
2 H 20 , Krystalle. Sil. in  W. — [Co(C20 4)3]2Ag6K, 6—8 H 20 . Aus K obaltitrioxalat 
m it aquimolekularer Menge AgN03. Griine Krystalle. — [Co(C20 4)3] [Co(NH3)4C03]2K,
4,5 H 20. Violette Nadeln. Verliert beim Trocknen 5,5% W., im Vakuum den Rest 
W. — [Co(C20 4)3]PbK. W urde nicht rein erhalten. — Dikobaltioxalatotetrammin- 
kóbaltitrioxalatkaliwii, [Co(C20 4)3] [Co(NH3)4C20 4]2K, 7 H 20 . Griine Krystalle. — 
Trikobaltidiammi7idioxalałokoballihexammoniak, [Ćo(NH3)2(C20 4)2 ]3 [Co(NH3)6],
5 H 20 . A us [Co(NH3)2(C ,04)2]NH 4 und Kobaltihexamminchlorid bei 35°. 
Violette Nadeln aus 90%ig. A. Wl. in  k. W. — Trikobaltioxalatoietrammin- 
koballitrioxalat, [Co(C20 4)3] [Co(NH3)4C20 4]K2, 4 H 20 . Krystallisiert in schwarzen 
Nadeln. Gibt bei der langsamen K rystallisation [Co(C20 4)3]2[Co(NH3)4-C20 4]6K, 
9 H 20 , rote Krystalle, u. bei langerem Stehen [Co(C2Ó4)3] [Co(NH3)1C20 1]3, 
4 H 20 , schwarze Nadeln. — KobaltoxypentarmninkaliumkobaUitrioxalat, [Co(C20 4)3] • 
[Co(NH3)5OH]K • 6 H 20. Aus Chlorkobalticarbonatopentammin u. Kaliuinkobalti- 
trioxalat. GrUne ItrystaUe. — [Co(NH3)2(N 0 2)4]2 [Co(NH3)5OH] • 2 H 20 . ICrystaUe. — 
Kóbalticarbonatodekamminsuljat, [Co2(ŃH3)]0CO3](SO4)2, 4 H 20 . Aus Kobaltsulfat
m it (NH4)2C03 enthaltendem Ammoniak im Luftstrom. Krystalle. — [Co(NH3)6H 20 ] • 
S 0 4 J , 0,5 H 20 . Orangerote Krystalle. Zers. sich bei 75°. — Chlorkoballicarbonato- 
penlammin, [Co(NH3)6C03]Cl, H 20. Bldg. analog der S 04-Verb. Oranger Nd. — 
Kóbalticarbonatopentamminoxalat, [Co(NH3)6C03]2C20 4, 3 H 20 .  Rosa Nd. SI. in 
W. — [Co(NH3)5C03]N 03, H 20 . Krystalle. — [Co(NH3)6C03]Br, H 20 . Rote Krystalle. 
Vf. untersuchte ferner noch die Entwiisserung u. Zers. von einigen Kobaltiearbonato- 
pentamminyerbb. und anderer Kobaltkomplexverbb. (Ann. Chim. [10] 11. 44—103. 
Jan./Febr. Paris, Lab. fiir mineralog. Chemie an der Akademie der Wissen- 
schaften.) M e i n h a r d -W o l f f .

Walter Schramm, Die Einwirkung von Oxalsdure und Malonsaure auf die 
Telramminkobaltikomplexe und ihre Analogen. Vf. findet bei zahlreichen Verss. der 
yergleiehenden Einw. von Oxalsaure u. Malonsaure auf die Diaquo-, Hydroxoaquo-, 
Monacido- u. Diacidokobaltikomplexe, daB die in  beiden Fallen sich abspaltende freie 
Mineralsaure auf das entstandene Oxalatosalz nicht riicklaufig wirkt, dagegon dio 
Bldg. des Malonatosalzes unterbindet. Besonders wahrscheinlich wird diese Saure- 
abspaltung dadurch, daB aus den Diaąuo-, Hydroxoaquo-, Acidoaąuo- u. Diacido- 
salzen beim Eindampfen m it der aquivalenten Menge Malonsaure malonsaurefreio 
Acidoaquo-, Diacido- oder saure Diacidosalze entstchen, die sich sonst nur m it uber- 
schiissiger Mineralsaure bilden konnen (vgl. hierzu U s p e n s k i  u . T s c h ib is o w , C. 1927-
I I .  2383). Oxalsaure yerdrangt die H 20-, OH-, C1-, Br-, N 0 3-, C03- u. C3H 20 4-Gruppen, 
wobei die entsprechendcn [CoA4C20 4]-Salze entstehen A =  NH3, 1j2 Athylendiamin, 
V* Bropylendiamin). Die Malonatogruppe des [Co(NH3)4C3H 20,,]Br wird nicht an- 
gegriffen. Sehwer oder kaum werden die Nitrogruppen des [Co(NH3)4(N 0 2)2]N 03 yon 
Oxalsaure yerdrangt. Die aus dem Anion der Diaquo-, Hydroxoaquo-, Acidoaquo- u. 
Diaeidokomplexe durch Einw. von Malonsaure abgespalteno Mineralsaure t r i t t  ent- 
weder ganz oder teilweise in das K ation oder lagert sich an den ganzen Komplex an. 
Mit [Co(NH3)4(N 02) ]N 03 u . [CoA4C ,04]X tr i t t  kaum, meist keine Umsetzung cin.
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Malonatokomplexe werden nur erhalten, wenn die durch Malonsaure abgeschiedene 
Mineralsaure unter hydrolyt. Spaltung aus der Lsg. entweicht, wie es bei der Kohlen- 
saure der Verbb. [CoA4C03]x s ta ttha t. Ausnahmen sind [Co(NH3)4C03] J  u. [Co(NH3),, • 
C03]2C3H 20 4, welch letzteres wahrscheinlich in  ein Diaąuosalz [Co(NH3)4(H.,0)2] • 
(C3H 20 4)3 tibergeht, ebenso wie das enstpreebende Oxalat [Co(NH3)4C03]2C20 4 in 
[Co(ŃH3)4(H 20 )2](C20 4)3,4H 20  iibergeht. Obwohl die Sulfitogruppe des [CoA4S 0 3]- 
Komplexes ahnlich wie die C03-Gruppe im Carbonatokomplex unter Hydrolyse aus 
der Lsg. entweieben kann, werden durch Malonsaure u. Oxalsaure keino entsprecliendeh 
Komplexe gewonnen, da das dreiwertige Kobalt durck die freio schwefligo Siiure 
reduziert wird.

V e r s u c k e .  Oxalalotetramminkóbalticlilorid [Co(NH3).,C20 4]C1. Aus [Co(NH3)4• 
(H20 )2]C13 u . Oxalsaure. — Cliloroaąmmonamminkóballiclilorid [Co(NH3)C1-H20]C12, 
violett. — Ozalalodienkoballibromidmonohydrat [Co en2C20.,]Br,H 20 . — [Co en2Br2]Br2. 
Aus [Co en2(H20 )2]Br3-2H 20  u. Malonsaure. Wl., griine K rystalle; daneben entstehen 
noch. yiolette Krystalle, wahrscheinlich [Co en2H 2OBr]Br2. — Oxalatoletramminkobalti- 
sulfatdihydrat [Co(NH3)4C20 4]2S 04,2H 20  (s. U sp e n sk i u. T sch ib iso w  1. c.). Violett- 
stichig rote Krystalle. — Oxalatolelramminkoballiselenaldihydrat [Co(NH3)4C20 4]2Se04,• 
2H20 . A u s  [Co(NH3)4(H20 )2]2(Se04)3,3H 20. Krystalle. — Selenałoaquosalz. Aus 
[Co(NH3)4(H20 )2]2(Se04)3,3H 20  u. Malonsaure. Violettstichigrot. —  Oxalatoletram- 
minkobaltinilralmonoliydrat [Co(NH3)4C20 4]N 03,H 20  (vgl. JÓRGENSEN, Ztschr. an
organ. allg. Chem. 11 [1896]. 431). —• Dinitralotetramminkoballinilralimnohydral 
[Co(NH3)4(N 03)2]N 03,H 20 . Aus [Co(NH3)4(H20 )2](N 03)3 u. Malonsaure. Violett- 
stich igro t(vg l.auchB irkC . 19281, 286 [Co en2C20 4]Ń 03. Aus [Coen2(H20 )2](N 03)3,H 20  
u. Oxalsaure. Krystallisiert bei gewohnlieher Temp. m it lM ol W .— Dinilralodienkobalti- 
nitratmonohydrat [Co en2(N 03)2]N 03,H 20 . Aus [Co en2(H20 )2](N 03)3,H 20  u. Malon
saure. Hygroskop., rote Krystalle aus A. zers. sich beim Erhitzen oberhalb 120 °explo- 
sionsartig (vgl. W e r n e r ,  L ie b ig s  Ann. 351 [1907]. 79) — [Co(NH3)4C20 4]C1. Aus 
(Co[NH3)4O H-H20]C12 u. Oxalsaurc. — Bei Einw. yon Malonsaure auf [Co(NH3)4OH, • 
H 20]C12 in W. entsteht ein blaCvioletter Stoff wahrscheinlich ein unreines Chloro- 
aąuosaiz. — [Co(NH3)4C20 4]N 03,H 20 . Aus [Co(NH3)40 H -H 20](N 0 3)2 u. Oxalsaure. — 
DinitralołetramminJcobaltinitralmonohydrał. Aus [Co{NH3)4O H ,H ;10](N 0 3)2 u. Malon
saure. — [Co(NH3)4C20 4]C1. Aus [Co(NH3)4C1,H20]C12 u . Oxalsaure. — Oxalatotetram- 
minkóballibrmnid [Co(NH3)4C20 4]Br. Aus [Co(NH3)4B r,H 20]B r2 m it h. Oxalsaure. — 
Beim Einengen von [Co en2Cl2]Cl m it Malonsaure entstehen griine Krystalle yon 
[Co en2Cl2]Cl-H Cl'2H 20  (?) u. yiolette Krystalle des Chloroaąuodienkobaltichlorids 
[Coen2H 20-Cl]Cl2. — Oxalatodipnkoballicliloridtrihydrat [Copn2C20 4]Cl-3H20 . Aus 
[Co pn2Cl2]Cl u. Oxalsaure. Seidig glanzende Nadeln.— Beim Einengen yon [Co pn2Cl2]Cl 
m it Malonsaure entstehen griine Krystalle von [Co pn2Cl2]C l-H ćl-2H 30  u. violettes 
[Co pn2-H20]Cl2 (?).  — Ozalalotelramminkoballibromid [Co(NH3)4C20.!]Br. Aus
[Co(NH3)4Br2]Br m it Oxalsanre, neben Praseo- u. Bromoaąuosalz. — Bei Einw. von 
Malonsaure auf [Co(NH3)4Br2]Br scheidet sich Praseosalz u. Bromoaąuosalz unter 
Malonsiiurezers. aus. — [Co onaC20.,]Br-H 20 . Aus [Co en2Br2]Br u. Oxalsaure. — 
Bei Einw. yon Malonsaure auf [Co on2Br,]Br entsteht ein Gemisch aus violettem 
[Co en2Br-H 20]B r2 u. griinem Brompraseosalz yermutlich ident. m it dem sauren 
[Co en2Br2]B r-H B r-2II20 . — Sulfilodienkoballichłorid [Co en2S 03]Cl,0,5H20  liefert bei 
Einw. yon Oxalsaure u. Malonsaure nicht naher untersuchte Red.-Prodd. — 1,2-Di- 
nilroletramminkobaltinitrat gibt m it Oxalsaure eine rote Lsg.; Malonsaure wirkt kaum 
ein. — Ozalatolelramminkobaltinitratliydrat [Co(NH3)4C20 4]N 03-H 20 . Aus [Co(NH3)4- 
(N 03)2]N 03-H20  u. Oxalsaure. — [Co(NH3)4(N 03)2]N 03-H20  setzt sich nicht m it 
Malonsaure um. — [Co(NH3)4C03]C1 gibt m it Oxalsaure [Co(NH3)4C20 4]C1. — Malo- 
nałołelramniinkoballichlorid [Co(NH3)4C3H 20 4]CI. Aus [Co(NH3)4C03]C1 u. Malon
saure auf dem Wasserbad bei 65°. Violettstichig rote, 11. Krystalle. — Oxalatodien- 
kobaliichloridhydrat [Co en2C20 4]Cl-H20 . Aus [Co 0n2C0 3]Cl,H a0  u. Oxalsaure (ygl. 
W e r n e r  u . V ilm os, Ztschr. anorgan. allg. Chem. 21 [1899]. 150). — Malonatodien- 
kobaltichloridtelrahydrat [Co en2C!H20,,]Cl-4H20 . Aus [Co en2C03]Cl-H20  u. Malon
saure. Krystalle. — [Co en2C20 4]Cl-3H20 . Aus dem aus [Co pn2Cl2]Cl u. N a2C03 ent- 
standenen Carbonatosalz m it Oxalsaure (Malonsaure ergab kein Malonatosalz). — 
[Co(NH3)4C20 4]Br. Aus [Co(NH3)4C 03]Br u. Oxalsaure. — Malonatotetramminkobalti- 
bromid [Co(NH3)4C3H 20 4]Br. Aus [Co(NH3)4C03]Br u. Malonsaure. Sehr schwach 
violettstichige, hellrote ICrystalle. — [Co(NH3).,CÓ3] J  wird durch Oxalsaure u. Malon
saure zers.; durch Oberschufi der letzteren wird (NH4)2[Co(C3H20 4)2]-4H 20  erhalten. —
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[Co(NH3)4C20 4]2S 04-2H20 . A u s  [Co(NH3)4C03]2S 04 • 3ILO u. Oxalsaure. — [Co(NH,)., • 
C 03]2S 04-3H20  gibt m it Malonsaure Krystalle. — Ozalatolelramminkobaltiselcnat- 
dihydrat [Cto(NH3)4C20 4]2Se04■ 2ILO. Aus [Co(NH3)4C03]2Se04 • 3H 20  u. Oxalsaure. — 
Malonatotetramminkobaltiseleimt(tri- oder tetra-)hydrat [Co(NH3)4C3H 20 4]2Se04-3 oder 
4H 20 . Bldg. wie beim Oxalatosalz. Rote Krystalle aus absol. A. — Oxalalotetrammin- 
kobaltidithionat [Co(N'H3)4C20 4]2S20 (l. Aus [Co(NH3)4C03]2S20 6 u. Oxalsiiure. Wl. 
Malonsaure w irkt iihnlich, g ib t jedoch kein krystallisierendes Prod. — [Co(NH3)4C20 4]- 
N 0 3-H 20 . Aus [Co(NH3)4C03]N 03-0,5H20  u . Oxalsiiure. —  Malcmatotelrammin- 
kobaltinitrathydrat [Co(NH3)4C3H 20 4]N 03-H 20 . Aus [Co(NH3)4C03]N 03- 0,5H20  u. 
Malonsaure. Violettstichig rote Krystalle aus A . Hydrolysiert in W. unter NH3- u. 
Go(OH)3-Abspaltung. L. in konz. H01 m it roter Farbę; A. fallt aus dieser Lsg. yiolettes 
[Co(NH3)4Cl-H 20]Cl; beim Erhitzen entsteht daneben griines Praseosalz. Konz. H Br 
g ibt Brompraseosalz. Mit konz. H N 03 entsteht [Co(NH3)4(N 03),]N 03 • H 20 , m it konz. 
Selensaure [Co(NH3)4Se04-H 20 ]2Se04. Goldchlorwasserstoffsaure fiillt [Co(NH3)4- 
GjHjOJAuCl,, (wl. braunrotc Prismen). — Pikrat, gelbe Krystalle. — Mit Cr2K 20--Lsg. 
entsteht ein Gemisch von rotbraunen u. gelben Krystallen. Mit iiberschiissigem konz. 
Ammoniak bildet sich unter Druck auf dem Wasserbad Hexamminsalz. M it konz. 
NH 4C1-Lsg. wurde [Co(NH3)6]Cl3 abgeschieden. — [Copn2C20 43N03-xH 20 . Aus dem 
aus [Copn2Cl2]N 03-H 20  m it Na2C03 entstandenen Carbonatosalz u. Oxalsaure. LI., 
rosa Nadeln. M it Malonsaure s ta tt Oxalsauro entsteht ein m it Na Cl gemischter roter 
Laek. — [Co(NH3)4C03]2C20 4 gibt m it Oxalsaure ein rotes, wl. Prod., ansoheinend 
[Co(NH3),1(H20 )2]2(C20 4)3'4 H 20  (vgl. S o r e n s e n ,  Studier voor Kobaltidoxalate, 
Kopenhagen 1899). — Carbonalotetramminkobaltivudonat [Co(NH3)4C03]2C3H 20 4. Aus 
C0G3H 20 4-2H 20 inN H 40 H-Lsg.m it(N H 4)2C0 3 im Luftstrom .Karm oisinrote Krystalle.— 
|Co(NH3).1(H20)212(C3H 20 4)3. A u s  vorst. Verb. u. Malonsaure. — [Co(NH3)4C03]2C3H 20 4 
bzw. [Go(NH3)4C03]2C20 4 geben m it Oxalsaure bzw. Malonsaure Gemische beider 
Diaąuosalze. — [Co(NH3)4C3H„04]Cl g ibt m it Oxalsaure das entspreehende Oxalato- 
salz. — [Co(NH3)4C20 4]C1, (Go[NH3)4C20.,]Br u. [Co(NH3)4C20 4]N 03-H 20  werden 
durch Malonsaure n icht verandert, ebenso [Co(NH3)4C3H 20 4]Br nicht bei Einw. von 
Oxalsaure. — [Co(NH3)4C3H 20 4]N 03-H 20  gibt m it Oxalsaure fCo(NH3)4C20 4]N 03-H 20 .
— Vf. versuchte erfolglos m it Bernsteinsaure u. Glutarsaure krystallisierte Succinato- 
oder Glutaratotetramminkobaltikomplexe zu gewinnen. Verss., dureh Autoxydation u. 
iiber Kobaltihydroxyd, sowie durch Einw. von Malonsaure auf andere Kobaltamminc 
Kobaltisalze m it Malonsaure im Komplex zu erhalten, schlugen fehl. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 180.161—83. 22/4. Breslau, Anorgan. Abt. d. Chem. Inst. d. Univ.) Me .-Wo .

M. Ssergejew, EinflufS der Temperatur auf das Absilzen des Ni-Carbonats. Eine 
Lsg. von N iS04 (Geh. an metali. Ni 6,47 g im 1) wurde bei 25°, 70 u. 100° m it verschie- 
denen Mengen 10%ig. Na2C03-Lsg. (m it aquivalenter Menge Ń a2C 03, m it einem t)ber- 
schuB an N a2C03 von 25, 50, 75 u. 100%) gefallt. Es erwies sich, daB die giinstigsten 
Bedingungen zur Fallung von NiC03 die Siedetemp. u. ein kleiner tlberschuB an Na2C03 
sind. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Sliirowoje Djelo] 1928. Nr. 11. 15. Krasno- 
dar.) Go i n k i s .

W . M anchot und G. L ehm ann, Zur ćhemischen Charakterisierung der Schwefel- 
Stickoxydverbindungen des einwertigen Eisen-s, Kóbalts und Nickels. (Vgl. C. 1929.
I . 1911.) Samtliche Fe-, Co- u. Ni-Verbb. dieses Typus liefern bei der Zers. m it Siiuren 
eine groBe Menge NO, die meist iiber die Halfte des gesamten in der Verb. vorhandenen N 
hinausgeht. H yponitrite dagegen verhalten sich bei der Zers. m it verd. Sauren durchaus 
anders, indem sie kein NO geben. — Bei der Zers. der S-NO-Verb. t r i t t  neben NO 
u. N20  auch immer N2 in  kleinen Mengen auf. Fiir die Feststellung des gleichzeitigen 
Auftretens yon NO, N 20  u. N 2 wurde eine Methode ausgearbeitet: Das bei der Zers. 
entstehende Gasgemisch wird iiber konz. KOH (1: 1) aufgefangen, das Vol. festgestellt, 
in  eine Nitrometerbiirette m it KOH (1 :1 ) ais Sperrfl. ubergefiihrt, iiberschussiger, 
N-freier O zugefiigt, das NO oxydiert u. absorbiert, der iiberschiissige O durch Pyro- 
gallol in konz. KOH weggenommen u. die Lauge m it W. herausgewaschen; indem sich 
hierbei N20  in W. lost, verbleibt ais R est N2. Zur Ausschaltung des Einflusses der 
S-Verbb. (z. B. H 2S) wird Ag2S 04 zugesetzt u. die Zers. m it wss. Ag2S 04 oder Ag2S 04 
u. verd. H 2S 04 durchgefiihrt. Es wurden so zers.: Ni(N0)(S20 3)2K 3 +  2 H 20 ; 
Ni(NO)SC2H 5; Ni(N0)(S20 3)2K 3 +  2 H20 ;  Co(NO)2(S20 3)2K 3; CO(NO)2SĆ6H 5 (dar- 
gestelltvonH . H am m erschm id); Fe(NO)2SK +  2 H 20 ; Fe(NO)2SC2H5; Fe(N 0)2S20 3K 
+  H20 . — Die Red. des NO zu N20  u. N2 beruht darauf, daB das einwertige Metali 
zur zweiwertigen Stufe, beim Fe zu einem geringen Betrage auch zur dreiwertigen oxy-
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dierfc wird; Verss., die Botrage an N20  u. N2 iu stóchiometr. Boziohung zur Oxydation, 
des angowendeten Metalla zu bringen, sticlicu aber auf zu groBo Schwierigkeiten. — 
Bei der Zers. von Hyponilrilen m it verd. H2SO, bildete sich uberwiegend N20  noben 
einer betrachtlichen Menge N2, aber kein NO u. H N 03 nur in Spuren. — Bei der Zera. 
der S-NO-Verbb. des Co u. Ni durcli verd. Sauren unter Zusatz von Ferrisulfat, wird 
die Menge des NO vergroBert, N20  yersehwindet fast ganz. — Bei der Zera. von Dinilroso- 
koball(I)-lhiosulfat wird durch Zusatz von Ferrisulfat dio Red. des NO vermindert, 
Bldg. von N20  zuruckgedriingt, aber nicht nur NO entwickelt. — Bei Zers. von Hypo- 
n itrit m it verd. H 2SO., in Ggw. von Ferrisulfat tr i t t  kein NO auf. — Die S-NO-Verbb. 
zersetzen sich beim Aufbewahren unter Entw. von braunen Dampfen im Gegensatz 
zu den Hyponitriten. (L ie b ig s  Ann. 4 7 0 . 265—61. 29/5. Munchen, Techn. Hoch- 
schule.) B usch .

W. Manchot, Die Konstitution der Scliwefel-Stickoxydverbindungen des einwertigen 
Eisens, Kobalts wid Niclcels. Ea wird die Konst. der bisher erhaltenen S-Fe-NO-Verbb. 
Nr. 1—14 beaprochen; (Nr. 9, 10, 13, 14 noch nicht yeróffentlicht): 1. Fc(NO)2SK. —
2. Fo,(NO)7S3K. — 3. Fc(NO)2SC2H 5. — 4. Fe(NO)2SC0H6. — 5. Fe(N0)2S-S03K. —
6. Fe(NO )2 S- Ś 0 3K  • K 2 S20 3. — 7. Fe(NO)2(SCSOC2H5)2. — 8.Co(NO)2S-S03K -K 2S20 3.— 
9. Co(NO)2SC2H 5. — 10. Co(NO)2SC0H5. — 11. N i(N0)S-S03K -K 2S20 3. — 12. Ni(NO)- 
SC2H5. — 13. Ni(NO)SC8H5. — 14. Ni(NO)SC„H5-C5H 5N. — Dio in fruheren Arbeiten 
begrundeto Folgerung, daB das NO in diesen Verbb. ais Neutralteil fungiert, fiihrt 
in  Verb. m it der andoron Tatsache, daB dor Rest SR sauro Funktion haben muB, zu 
dem SchluB, daB Fe, Co u. Ni hier einwertig auftreten; in Nr. 7 ist das Fe 2-wertig, 
Nr. 2 enthalt 3 einwertige u. 1 zweiwertige3 Fe-Atom. — Nach Auffindung des 1-wertigen 
Mn in K 5MnCy6 existiert eine vollstandige Reihe oinwertig auftretonder benachbarter 
Elemente, die vom Mn iiber Fe, Co, Ni zum Cu goht. —  Die Red. zur einwertigen Stufe 
erfolgt iiber ein moist labiles Zwischenprod. vom Typus Fe(NO)2(SR)2 so, daB durch 
NO ein Rest SR abgespalten wird u. zugleich Auffullung auf 2 Moll NO ein tritt; daran 
schlieBt sich ein Zerfall der Verb. NOSR in Disulfid u. NO. —- Dieser Vorgang h a t eine 
weitgehende Analogie in  der Einw. des CO auf die Halogonide der Pt-Metalle. — Von 
den Eigentiimlichkeiten der NO-Verbb. m it einwertigem Metali kann man sich eine 
deutlichere Vorstellung machen, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt der liomóo- 
polaren u. heteropolaren Verbb. botrachtet; sie haben cinen ausgepragt homoopolaren 
Charakter. Durch Erórterung ihrer Elektronenkonfiguration werden Untersehiede zum 
Ausdruck gobracht, dio nach den alteren Formulierungen weniger dcutlich hervortreten.
— Bei den S-NO-Verbb. des Fe, Co u. Ni sind die 2 NO-Gruppen, ahnlich dom CO 
in den Metallcarbonylen, durch koordinative Kovalenz gebunden u. gruppieren jo 
2 Elektronen um den Elektronenmantel-des Fe herum, wahrend dem dritten Elektron 
zwar eine ahnliche Gruppierung zuzuschreiben ist, zugleich jedoch so, daB es in be- 
sonderem Grado deformiert wird. Alle dieso Metall-NO-Verbb. zeigen Farbvertiefung 
im Sinne von Verschiebung im Rot, insbesondero zeigen die NO-Verbb. starko Farb- 
vertiofung gegenuber den CO-Verbb. — Was dio Bindung des Restes SR angeht, so 
erfolgt sie durch n. Kovalenzbindung, d. h. oino Paarung (Sharing) von einem Fe- 
Elektron m it einem S-Elektron. (L ie b ig s  Ann. 4 7 0 . 261—70. 29/5.) B u s c h .

W. Manchot und H. Gall, Vber eine Methylalkoholverbindmig des Eisennitrosyls. 
Bei der Einw. von NO auf Eisenpentacarbonyl in CH3OH bei Zimmertemp. ontstoht 
eine Verb. FeNO, nC H 3OH; mikrokrystallin. schwarzer Nd. (Nadeln); wird an dor 
L uft gelb- bis rotbraun; gibt m it sd. verd. H 2SO., NO, das N20  u. N2 enthalt; gibt bei 
Zera. mit Sauren kein CO; gibt bei 80° wenig, bei 210° mehr CH3OH ab; spaltet im NO- 
Strom bei 210° CH3OH u. wenig HCOH ab. — Danach ist chom. Bindung des CH3OH 
anzunehmen, zumal in  Aceton, Eg. oder Chlf. koine glatte Umsetzung m it NO zu 
erzielen war. — In  der Formel kommt n  dem W ert 2 naho. — Hiemach mufi die Bindung 
zwischen Fo u. NO rein koordinatiy sein; bei der Zers. m it Sauren wird koin H 2 ge- 
funden, weil dieser sogleich einen Teil des NO zu N20  u. N2 reduziert. — Beim Erhitzen 
im trocknen Argonstrom hinterbleibt Eisenoxyd durch Oxydation mittels NO. — 
Schmilzt man die Substanz gleich nach der Darst. unter Kuhlung m it C02 in cin m it 
N2 gefulltea Rohr ein, so bleibt sio seheinbar langer unveriindert; bei Offnen des Rohres 
nach cinigen Tagen entladt sich aber starkor Gasdruck. (L ie b ig s  Ann. 4 7 0 . 271 
bis 274. 29/5.) B u s c h .

W. Manchot und E. Enk, Ober Eisenieiranitrosyl. Um den CH30 H  bei der Rk. 
auszuschalten (vgl. vorst. Ref.) wurde Eisencarbonyl m it NO unter Druck in  Rk. 
gebracht, zweckmaflig bei 44—45°; bei dem Vers. is t Yorsicht zu empfehlen u. von
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der Verwendung groBerer Mengen Eisencarbonyl (1 ccm) abzuraten; vor dem Offnen 
is t der Autoklav m it Aceton-C02 zu kuhlen; es entstcht Eisentelranitrosyl, Fe(NO).,; 
schwarże Krystalle; raucht an der L uft; m it dem Rauch geht etwas NO-haltige Substanz, 
fort, doch ist die Substanz selbst anscheinend kaum fliichtig, selir zersetzlich; Tensions- 
bestst. ergaben bei 12° inncrhalb ca. 2 Stdn. eincn Druck von ca. 160 mm; bei 32° 
war der Druck sehr vicl groBer, nacli 3 Stdn. iiber 1000 mm, in  9 Stdn. fast 2 at. 
Bei 0° entstcht zum mindesten eine reproduzierbare Abbaustufe, falls in  der urspriing- 
lichen Substanz noch hóhere Nitrosyle vorliegen solltcn; derartig vorbereitete Sub
stanz diento zu den Bestst. — Bei Zers. m it verd. H2SO., farb t sie sich dunkel infolge 
Bldg. der Verb. Fe(NO)SO;1 u. es entwickeln sich groBe Mengen NO, kleine Mcngcn N2, 
aber kein N20 . — Das Eisentetranitrosyl is t sehr reaktionsfahig; in  fl. NH3 Aufbewahren 
u. Warmeentw., wobei sich die Fl. schwarzbraun farbt; nach Abdunstcn des NH3 
in einer N2-Atmosphiire bleibt eine schwarze Substanz zuriiek, die unter NH3-Abgabe 
in  ein braunes Prod. iibergeht. Sie enthiilt nach vorliiufiger TJnters. Fe, NO u. NH3, 
ctwa entsprechend der Formel Fe(NO)3N H 3; entwickelt, bei niedriger Temp. cingeschm., 
starken Druck. — Eisentetranitrosyl gibt m it Pyridin  unter Gasentw. eine braune 
Lsg., daraus gelbe Krystalle. — Rk. erfolgt auch m it Anilin  u. Pyrrol. — Mit wasser- 
freicm Hydrazin Rk. unter Fcuererscheinung. — Beim Eintragen in ein m it O gefiilltes 
h. Rcagenzrolir yerhrcnnt es unter Funkenspruhen. — Mit konz. 1I2S0,, entstcht die 
rotę Lsg. von Fe(NO)SO.t. — Mit KCN entstcht Nitroprussidnałrium. —  Beim Liegen 
an der L uft oxydiert sich die Substanz ziemlich rasch, aber nur oberfliichlich. — Mit 
Schwefelvcrbb. des Typus HSR entstehen die siimtlichen, bislier bekannt gewordenen 
S-Fe-NO-Salze; m it Thiosulfat entstcht das braune Dinitrosoeisen (I)-łhiosulfat, 
Fc(NO)2S- S 0 3K, m it KSH das schwarzc Salz F e^N O ^SzK , m it Mercaptan das Dinitroso
eisen (I)-mercaptid, Fe(N 0)2SC2H5, m it Kalium santhogenat das Dinitrosoeisen (II)- 
xanthogenat, Fe(NO)2(SCSOC2H 5)2. — Das NO ist also in den letztgenannten Salzen 
d irekt an das Fc-Atom gebunden. Das Fe ist der Trager des NO u. bringt es bei diesen 
Synthesen in die Moll. der S-Fe-NO-Verbb. hinein, wobei es gleichzcitig je nach den 
Umstanden in dic einwertige oder in die zweiwertige Form auf Kosten des NO uber- 
geht. — Mit dcm Eisennitrosyl ist das gemeinsame Prinzip gefunden, das allen Fe-NO- 
Verhb. zugrunde liegt. (L ie b ig s  Ann. 4 7 0 . 275—83. 29/5.) B u s c h .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
W. Hartwig, Vber die Struktur von Analcim. E s wurden wasserklare Krystalle 

von der Cyclopeninsel m it der D. 2,267 ^  0,001 u. der Zus. NaAlSi20 c-H 20  zur An- 
fertigung von Drehaufnahmcn u. Pulverdiagrammcn yerwandt, aus dencn sich eine 
Kantenlange fiir den Elementarwiirfel von 13,68 0,02 AE. ergab. Es liegt ein kórper-
zentriertes G itter m it 16 Moll. im  Elementarwiirfel vor. Von den kub. Raumgruppen 
bleibt nur Ol0A iibrig durch die Forderung von zwei 16-zahligen Punktlagen. Die 
Atomverteilung ist Na u. Al in den beiden 16-zahligen Punktlagen {0 0 0} u. { y tt 1/8 1/8}, 
Si in  der 32-zahligen Punktlage u. O in der 96-zśihligen m it 3 Frciheitsgraden. (Fortschr. 
d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 13. 38—39. Berlin.) E n s z l i n .

G. Menzer, U ber die Krystallstruktur des Kryóliih. Drehaufnakmen von Kryolith- 
kristallen von Iv ig tu t ergaben ein einfaches monoklines G itter r  m  m it den Konstanten 
a0 =  5,392 ±  0,01 A, b0 =  5,594 ±  0,01 A u. c0 =  7,764 ±  0,02 A m it 2 Moll. Na3AlF0 
im  Elementarkorper. Das auf diese Weise gefundene Achsenverhaltnis a■: b : c =  0,964 i
0,003: 1: 1 ,38 8 3 ;  0,005 stim m t gut m it dem auf krystallograph. Wege gefundenen 
iibercin. Zwischen den Raumgruppen C12ft u. C22ft konnte bis jetzt keine endgiiltige 
Auswahl getroffen werden. Angabe eines Verteilungsplans fiir die Atome im Gitter. 
(Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 13. 56—57. Berlin.) E n s z l in .

Sophie Mizgier, t)ber die Struktur des Lublinits. L ublin it — eine A bart des 
CaC03, die in der Gegend von Lublin auf Felsen ais flockiger, an Schimmel oder W atte 
erinnernder t)berzug oder in  Gestalt einer diinnen verbogenen Schale auftr itt — ist 
naeh DEBYE-ScHERHEK-Aufnahmen m it Calcit ident. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
7 0 . 160—62. April. Warschau, Univ., Inst. f. Expererimentalphysik.) L o r e n z .

B. GoBner und F. Mufignug, Vergleichende rontgencgraphische Untersucliung von 
Silicaten. Von Vff. wurde friiher (C. 1928. I I . 1758) gefunden, daB Beziehungen der 
Gitterkonstanten bei Silicaten bestehen, wenn im zugehorigen Molcktil die Zahl der 
O-Atome u. die Summę der restlichen Atome groB ist. Ais neue Beispiele fur diese
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Beziehungen wurde Kieselzinkerz (S i03Z n-Z n02H 2), Datolith (Si03C a-B 02H) u. 
Euldas (S i03Be-A102H) — unter Vernacłilassigung des 2. H  im Kieselzinkerz unter- 
sucht. I . Euklas. Monokliner Elementarkórper: (Gitterkonstanten s. spater Tabelle), 
Achsenverhaltnis a: b : c — 0,324: 1: 0,329 (kryst. 0,3237: 1: 0,3332). Der Elementar
kórper enthalt 4 Molekeln S i03Be-A102H  (D. 3,10). Raumgruppe C22h. I I . Datolith. 
Elementarkórper 4 Molekeln S i03C a-B 02H. Achsenverhaltnis a: b : c — 1,265: 1: 0,63 
(kryst. 0,6329:1: 0,6345). Die bisherige Aufstellung is t ais etwas unsicher anzusehen, 
da die W ahl der Grundform nicht eindeutig hestimm t ist. Bei Bezeichnung der bis- 
lierigen Form {120} u. {122} m it {110} u. {111} m it Riicksicht auf die GroBe u. Ausbldg. 
der zugehorigen Fliichen ergibt sich das aus der Gitterkonstanten abgeleitete Aclisen- 
verhaltnis. Baumgruppe Cssh. Vergleieh von I. u. I I . Gitterkonstante in  A:

a b c fi
E u k la s .....................  4,63 — 14,30 ( =  2-7,15) 4,71 100° 16'
D a to l i th .................  9,64 ( =  2-4,82) 7,62 4,82 90° 9'
Den Langen a, b, c von Euldas entsprechen bei Datolith angenaherte Werte 2 a, b/2, 
c. Die VolI. der Elementarkórper sind einander ahnlieh; die Elementarkórper selbst 
enthalten ja  auch die gleiche Anzahl von Atomen. E in yorlaufiges Bild von der Ver- 
teilung der Atome in beiden Silicaten wird gegeben. Fiir den vorliegenden ganzzahligen 
Atombestand gibt es eine Verwandtsckaft der Anordnung in  C-ih u. C52ft. Der Elementar
kórper kann in 4 gestaltlich ahnliche Teilparallelepipede zerlegt werden, innerhalb 
dereń dann die Atomverteilung enger verwandt ist. Die strukturelle Verschiedenheit 
beruht auf einer verschiedenen gegenseitigen Anordnung der Teilparallelepipede. Gegen- 
iiber dem Gitter des Euklas erscheint bei dcm des Datolitlis die Halfte der Teilparallele
pipede in  einer A rt von Parallelverschiebung um a +  b/4. Diese Verschiebung betrifft 
das 2. u. 4. in  der Richtung der &-Achse angeordnete Teilparallelepiped; das 3. ver- 
schiebt sich um b/4 bis zur Beriihrung m it dem ersten. — III . Kieselzinkerz. Die Krystallo 
haben eine pseudohoxagonnle Zone von der Richtung der bisherigen i-Achse. Daher 
%vird die Aufstellung abgeandert u. dio pseudokexagonale Zone vertikal gestellt. Dazu 
is t eine Vertauschung der Achsem-ichtung b u. c gegcniiber der bisher gebrauchten 
notwendig. Auf diese Umstellung beziehen sich die Angaben. Elementarkórper a =  
8,41, b =  5,14, c =  10,73. a: b : c =  1,632: 1: 2,087 (Kryst. a: b : c =  0,7834: 0,4778: 
.1 =  1,639: 1: 2,093). Dio D. wird. zu 3,472 bestimmt. Der Elementarkórper enthalfc 
4 Moll. SiO:lZn ■ Z n02H 2. Die Raumgruppe ist C102v. — Die Param cter zeigen Ahnlich- 
keitm it Quarz. Vff. benutzen den Hochquarz, dessen Elementarkórper m itc  =  2-5,47A 
verdoppclt wird u. der in orthorhomb. Gestalt m it der weiterenKantenlange a ( =  &]/3) =  
8,68 u. b =  5,01 A genommen wird. Dieser Kórper enthalt dann 12 Moll. S i02. Fiir 
die Mehrzahl der Atome liiBt sich so eine verwandtschaftliche Lagebeziehung fiir beide 
Silicate angeben. 8 O-Atome des Quarzes finden keine Wiederholung beim Kiesel
zinkerz. — Den in den besprochenen Fallen durch Vergleich m it einem anderen K rystall 
aufgestellten Bildern von der Atomanordnung wird in allgemeinen Zugen eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit zukommen, in  Einzelheiten werden die Bilder mehr oder weniger 
unvollkornmen gelten. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 171—84. April.
Miinchen.) L o r e n z .

V. S. Dubey und Arthur Holmes, Schatzung des Alters von Basalt und Cleveland- 
gestein nach der Heliummethode. Die Heliummethode zur Best. geolog. Zeiten wurdo 
von L o r d  R a y l e i g h  angegeben, sie wurde bis je tzt nur bei Mineralien angewendet, 
die verhaltnismaBig groBe Mengen radioakt. Elemente (U, Th) enthalten. Die dabei 
gefundenen Ergebnisse sind ais Minimalwerte anzusehen, da ein Teil des vorhandencn 
He bei den Vorbereitungen zur Analyse aus den Gesteinsproben entweieht. In  sehr 
schwach radioakt. Materialien, den gewóhnlichen vulkan. Gesteinen, sind nur Spuren 
von He enthalten (ca. 10-4— 10~5 ccm pro g) u. sein Verhiiltnis zu den anderen Gasen 
(ca. 1 ccm pro g) ist sehr gering; doch sind die Gase aus vulkan. Gestein durch Ab- 
pumpen nicht zu entfernen, auch nicht, wenn das Gestein im  Vakuum zermahlen 
wird, sie entweichen auch nicht beim Erhitzen bei Tempp. unter 300°. Die Technik 
der Heliumbest., die zuerst von R a m s a y , C o l l i e  u . L o r d  R a y l e i g h  ausgearbeitet 
wurde, ist in letzter Zeit von P a n e t h  u . auBerdem von L a w s o n  Yerfeinert worden, 
so daB man He-Mengen bis zu 10“9 ccm bestimmen kann. Vff. untersuchten nach 
diesen Methoden 2 nordengl. Gesteinsarten, Basalt (Whin Sili) u. Clevelandgestein 
(Dykę) auf iliren Geh. an U, Th, R a u. He. Die Best. von R a u. Th wurde von D u b e y  
im Wiener R a-Inst. bei J I a c h e  ausgefulirt, die He-Bestst. bei P a n e t h  in  Berlin.
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Aus den erhaltenen Werten wurde das Alter der Gesteine berechnet nach der Formel: 
He/(U  +  0,29 T h)-8,5 Millionen Jahre, dabei bedeuten U  u. Th den °/0-Geh. U  u. Th, 
u. He das Vol. in  ccrn Ho bei n. Temp. in 100 g des Minerals. (tlber die Formel vgl. 
H o lm es  u. L a w s o n , C. 1927. I. 3181.) Das so berechnete Alter fur den Basalt 
182 • 10° Jahre u. fiir das Clevelandgestein 25 ■ 10G Jahre stim m t gut m it den geolog. 
Sehatzungen uberein. Die He-Methodo kann fur geolog. Unterss. sohr fruchtbar 
werden, es wird m it ihrer Hilfo leicht gelingen, Gesteine des Carbons von solchen 
der Tertiarzeit zu untcrsclieiden u. dgl. mehr. Weitero Unterss. an den nordengl. 
Felsgestoinen sind im  Gange. (Naturę 123. 794—95. 25/5. Gwalior [Indien], Geolog. 
Abteilung, u. Durham, Univ.) W r e s c h n e r .

Waldemar T. Schaller und Edward P. Henderson, Mineralogie der Kali- 
lagerstdlten von Neumexiko und Texas. In  den Bohrkernen wurden 20 haufigere 
Mineralien festgestellt u. die Mineralfolge m it der europ. Lager verglichen. (Mining 
and Metallurgy 10. 197— 98. April. Washington [D. C.].) E n s z l i n .

V. L. Eardley-Wilmot, Kieselgur, ihr Vorkomnien, ihre Yerarbeilung und Ver- 
wendung. Sehr ausfuhrlichc Bibliographie m it Analysen u. Bildern. (Vgl. auch
C. 1 9 2 9 .1. 2033.) Canada Dept. of Mines. Mines Branch. 1928.142 Seiton Sep.) E nsz .

— , Entdeckung cincr Slronliumlagerstatle in  Arizona. Die von M. R a y  entdeckte u . 
von B u t l e r  untersuchto Lagerstatte ha t neben einer gro fi en Ausdehnung eine be- 
trachtliche Machtigkeit. Der Cólestin is t wechsellagernd m it tuffartigen Schicliten. 
An den Randem  wird auch S trontianit gefunden. Der Geh. an SrO betragt etwa 
41—48%. BaO u. CaO sind nur in  sehr geringen Mengen vorhanden. (Engin. Mining 
Journ. 127- 835. 25/5.) E n s z l i n .

W. Cr. Worcester, Tona von Saskatchcwan von Wiclitigkeit fu r  das Dominion. Be- 
schreibung der Tonlagerstatte u. ihres geolog. Alters. Die aus den Tonen hergestellten 
Stein- u. Porzellanwaren zeigen erstklassige Eigg. (Canadian Mining metallurg. 
Buli. 1929. 669—83. Mai.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
P. Petrenko-Kritschenko, A. Rawikowitsch, W. Opotski, E. Putjata und 

M . Djakowa, Ober das Geselz der Periodizitdl. IV. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 61. 29—40. — C. 1 9 2 9 .1. 1916.) S c h o n f e l d .

R. W. Borgeson und J. A. Wilkinson, Reaktionen in  fliissigem Schwefel- 
wasserstoff. VI. Reaktionen mit organischen Verbindungen. (V. vgl. C. 1929. I. 2533.) 
Vff. untersuchen die Einw. yon fl. H 2S bei Zimmertemp. auf gesatt. u. ungesatt. KW- 
stoffe, Alkohole, Phenole, Ather, Aldehyde, Ketone, Alkyl- u. Arylhalide, Sauren u. 
ihre Anhydride, Ester, Zueker, Nitroverbb., GRIGNARD-Reagens, Amidę, Aminę u. 
Acylhalide. Zusammenfassend lafit sich sagen: 1. Die Anwesenheit einer Doppel- 
bindung zeigt sich gewóhnlich durch Mercaptangeruch. 2. Nennenswerte Rkk. zeigen 
sich hur bei Aldehyden, Aminen u. Acylhaliden. Aminę geben unstabile Additions- 
prodd.; bei den Aldehyden bilden sich Thioaldehyde; die Acylhalide neigen dazu, das 
Halogen gegen SH u. den O gegen S auszutauschen; allerdings nur in geringem Umfang. 
Acetylchlorid u. -bromid bilden Dithioessigsaure, die sofort unter HoS-Abgabe in  das 
Thioauhydrid iibergeht. Dies bildet weifie Krystalle, F . 225°, 11. in  organ. Losungsmm., 
unl. in  W. Mol.-Gew. in  Bzl. 270 (ber. 150). (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1453—56. 
Mai. Ames [Iowa], S tate College.) K le m m .

G. C. Holliday und H. C. Exell, Die thermische Zersetzung von Melhan. I. Zer- 
setzung in  Quarzgefa/3en. tlbe r die Gleichgewichte bei der therm . Zers. voii Melhan 
u. den Verlauf der Rk. ist bisher wenig bekannt. Die Rk. verlauft keineswegs mono- 
molekular, wie vielleicht anzunehmen war. An Oberflaelien von Quarz, Koks u. 
Retortenkohle ist bei 900—1200° die Geschwindigkeit des Zerfalls anfanglich sehr 
grofi, geht aber spater so stark  zuriick, daB sich ein falsches Glcichgewicht einstellt, 
das vom theoret. sehr weit entfem t liegt, aber in einem groBen Druekgebiet ein kon- 
stantes Verhaltnis pen.!: p2H2 zeigt. Je geringer der anfangliche Druek ist, desto 
mehr °/0 Methan werden zers. Zugesetzter H 2 w irkt in gleicher Weise wie der durch 
Zers. entstandene. E in grofier UberschuB bewirkt eine starkę Verlangsamung der Rk., 
doch erfolgt keine Riickbldg. von CH4 aus den Elementen. N 2 u. CO wirken bei ge- 
gebonem CH4-Partialdruck weder auf das Gleichgewiclit, noch auf die Rk.-Geschwindig
keit ein. Ahnliche Resultate wie Methan im QuarzgefaB lieferten Athan im Quarz-
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gefaB u. Methan im PorzellangefaB. In  eincm m it N i iiberzogenen QuarzgefaB wird 
die Zers. von Methan enorm beschleunigt, ohne daB eine Verz6geruńg au ftritt. Bei 
900° sind nach 18 Min. nur 3%  Methan unverandert. E in Vers. iiber Methanzers. 
an eincr stark  vergrófierten Quarzoberflache lieferte infolge starker H 2-Absorption 
kein eindeutiges Resultat. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1066—74. Mai.) OsT.

H. v. Wartenberg und G. Schultze, Die Einwirkung atomaren Wasserstoffes 
auf Kohlemuasserstoffe. Einem Strom von akt. H  nach B o n h o e f f e r  (ca. 30 ccm/Min.) 
werden gasformige KW-stoffe (5—6 ccm/Min.) zugefiigt u. die auegefrorenen Prodd. 
analysiert. C2Hi wird teilweise zu C2H0 hydriert unter gleichzeitiger Bldg. von etwas 
C2H2, daneben wird (nach der Warmetonung) starkę H-Rekombination ausgelost. 
Mit C2H2 u . m it G2H0 ais Zusatzgas t r i t t  nur letztere Erscheinung auf, u. zwar starker 
ais bei CH.t u. N ,, ohne nachweisbare Veranderung der KW-stoffe. Die auftretendcn 
Leuchterseheinungen u. die moglichen Zwischenrkk. werden diskutiert. Die nach 
dem spektroskop. Befund vorhandenen Moll. C,, CH usw. scheinen nur schwachen 
Nebenrkk. zu entstammen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 1—9. Jan . Danzig, 
Techn. Hochsch., Physikal.-Chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

Antoni Szayna, Reaktion zwischen wasserfreienAluminiumchlorid undKolilenwasser- 
stoffen der Olefinreihe. Einw. von A1CL, boi 100 u. 150° auf Athylen, Propylen, Isóbutylen, 
n-Octylen, Diamylen wird nachgepruft. U nter den vom Vf. angewendeten Versuchs- 
bedingungen reagierte Athylen nur sehr schwer u. nur in feuchtem Zustande. Die andoren 
KW-stoffe reagierten leichter u. ergaben gasformige, fl. KW-stoffe, sowie metallorgan. 
Komplexverbb. Weder H, noch ungesatt. Verbb. waren in wesentlichen Mengen fest- 
stellbar. Das Gas bestand fast ausnahmslos aus Butan. Die fl. KW-stoffe setzten sich 
hauptsatzlicli aus Paraffinen, die hólier sd. aus Naphthenen zusammen, was durch 
Best. der D., des Anilinpunktes, Erstarrungspunktes, der Schwefelsauroabsorption, 
BromzabI erwiesen wurde. Die metallorgan. Yerbb. waren dunkelbraun u. salbenartig. 
Durch W. zers. ergaben sie ein orange- bis braunfarbiges Ol, welches unter Sauerstoff- 
aufnahmc rasch eintrocknete. Die Zus. dieses Oles wird m it (CsH12)x bis (CaH13)a; an- 
genommen, diejenige der Komplexverbb. m it G u s t a y s o n  ais (A1C13 • C^Ho:)?i. (Przemyśl 
Chemiczny 12. 637—47. Dez. 1928. Lemberg, Polytechn., Organ.-chem. Lab.)H oYER

S hin roku  M itsukuri und Yoshio K itano , Die Dicnten von 71-Pr opyl- und Jso- 
butylalkohol bei tiefen Temperaluren. Vff. messen die Dichte von n-Propylalkohol 
innerhalb des Temp.-Bereiches von —24,7° bis —112° u. von Isobutylalkohol von 
•—14,7° bis —110,8°. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 21—22. Jan . Sendai, Univ.) A m m .

Shinroku Mitsukuri und Tokuzo Tonomura, Die Viscositaten von Athyl 
n-Propyl- und Isobutylalkohol bei tiefen Temperaluren. Die Yiscositaten von Athyl-, 
n-Propyl- u. Isobutylalkohol bei tiefen Tempp. werden in  derselben Weise bestimmt, 
wie Vff. es in einer friiheren Arbeit (C. 1927. II . 1550) angegeben haben. Die Abhangig- 
keit der Viseositat vón der Temp. laBt sich durch die Gleichung log n  =  — A -\- B jT  — O 
ausdrucken, wobei A , B  u. C Konstanten der betreffenden H . sind. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokyo 5. 23—26. Jan . Sendai, Univ.) A m m e r l a h n .

Shinroku Mitsukuri und Kenji Hara, Die spezifischen Warmen von Aceton, 
Methyl-, Athyl- und n-Propylalkohol bei tiefen Temperaluren. Bei der Messung spezif. 
Warmen bei tiefen Tempp. bereitete es Schwierigkeiten, die Temp. der Umgebung 
des Calorimeters konstant zu halten. Vff. verzichten daher grundsatzlich darauf, 
u. lassen die Temp. der Umgebung dauemd, aber regelmaBig steigen. Die hierbei 
erhaltenen W erte weichen nur wenig ab von den W erten von P a r k s  u. Mitarbeitern 
(O. 1925. I. 2059. II . 1839. 1927. I. 571), die nach der NERNST-Methode gearbeitet 
haben. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 77—81; Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 27—28. 
Marz. Sendai, Univ.) A m m e r l a h n .

J. Frejka und L. Zahlova, Katalylische Reduktion von Dioximen. Herstellung 
von 2,3-Diaminobutan durch Reduktion des Dimethylglyoxims. (Collect. Trav. chim. 
Tckćcoslovaquie 1. 173—87. Marz. — C. 1927. I . 58.) P o e t s c h .

D. Le B. Cooper, Bildung einer Sauerstoffverbindung m it Acetaldeliyd bei tiefer 
Temperatur. Um die Moglichkeit der Bldg. eines Peroxyds bei der Osydation von 
Acetaldeliyd bei tiefen Tempp. zu untersuchen, wurde eine kleine Menge Acetaldehyd 
m it fein gepulvertem Mn-Acetat in  ein Siederóhrchen gebracht u. in  ein C02-A.-Bad 
getaućht. Durch daa Gemisch wurde dann iiber P20 5 getroekneter O hindurchgeleitet 
u. die Menge des absorbierten O gemessen. Nach der Absorption zeigte die Lsg. eine 
dunkle rosarote Farbę. Frischbereiteter Acetaldehyd, der Yollkommen saurefrei war,
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absorbicrte inncrlialb 2 Stdn. 7 ocm O u. die Lsg. enthielt 0,004 g Essigsaure, die duroh. 
Titration m it 0,187-n. NaOH bestimmt wurde. Die theoret. zur Oxydation des Aldehyds 
zu Essigsaure notige Menge O entsprach den verbrauehten 7 ccm O. Die absorbierte
O-Menge erreichte in allcn Vcrss. ein Maximum, die wahrscheinlieh der Loslichkeit 
des O in dem Acetaldehydgemisch entsprach, wiihrend die oxydierende Wrkg. des 
Katalysators bei den tiefen Versuchstempp. unwirksam wurde. Beim Warmwerden 
der Lsg. fand móglicherweiso eine unmittelbare Oxydation des Acetaldehyds zu Essig
saure sta tt, dio dem gefundenen W ert entsprechen wurde. Die rosarote Farbo der 
Lsg. kann durch die Bldg. eincs Komplexes bedingt werden, der schr langsam gebildet 
wird u. beim Erwarmen auf Zimmertemp. sich zu Essigsaure umlagert. E in  bei Zimmer- 
temp. bestandiges Peroxyd wurde infolgedessen nicht gebildet. (Chem. News 138. 
264. 26/4. Halifax, N. S., Dalhousie Uniy.) P o e t s c h .

Albert Kirrmami, Untersuchungen iiber die a-Bromaldehyde und einige ilirer 
Derivate. Kurze Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences ygl. C. 1926. I. 1960. 1927. 
I. 2405. II . 236. 913. 1928. I. 898. 2245. E in kleiner T eil der Arbeit is t schon nach  
Buli. Soc. chim. France referiert (vgl. C. 1927. I. 3063). Nachzutragen ist: Die bei 
der Darst. der a-Bromaldehyde ais Ncbcnprodd. auftretenden Dibromaldehyde besitzen 
wahrscheinlieli die Konst. R 'C B r2-CHO, weil ihre Kpp. nur 15—20° iiber denen der 
Monobromaldehyde liegen. Sie sind sehwer zu reinigende gelbe F il., welche bei langerem 
Stehen farblos, aber bei erneuter Dest. wieder gelb werden, besonders die zuerst iiber- 
gehenden Anteile. Sie bilden leicht Bisulfitverbb. Das Br ist wenig reaktionsfahig. 
;— Die Mol.-Refrr. samtlicher a-Bromaldehyde weisen eine Exaltation von ca. 0,5 auf. 
Sie reduzieren leicht w. ammoniakal. Ag-Lsg. u. FEHLiNGsche Lsg. — Die Eigg. u. 
Rkk. der a-Bromaldehyde erklart Yf. mittels der Elektronentheoric. Die beiden 
F unktionen, CHO u. Br, behindern sich  gegenseitig  in  der Ionisierung. Offenbar wird 
die Aldehydgruppe leichter ionisiert, «o daB die a-Bromaldehyde die n. Aldehydrkk. 
zeigen, aber das Br wenig reaktionsfahig ist. BeeinfluBt man aber das Br durch das 
elektr. Fcld eines Mctallatoms (Mg, Zn, P b, Ag, Al), wie es bei allen anormalen Rkk. 
zugegen ist, so wird es ionisiert, die Óffnung der Doppelbindung C : O verhindert,

4- —
daftir aber das aldehyd. H-Atom ionisiert. Es resultiert das akt. System R \C H —C : O -f- 
+ “
H  +  Br, d. h. das organ. Bruchstiick is t ein ionisiertes Keten. Weiteres vgl. Ori- 
ginal. — Dio leichte Umsetzung der a-Bromaldehydc m it prim. u. sek. Aminen u. 
die langsame Rk. m it tert. Aminen wird wie folgt erk lart: Mit letzteren bilden sich 
in  n. Weise quart. Ammoniumbromide. Dagegen werden prim . u. sek. Aminę an der 
ionisierten Aldehydgruppe addiert unter Bldg. von z. B. R- CHBr- CH(OH)- N R 'S. 
D am it ycrlicrt das C-Atom der Aldehydgruppe seine Ladung, womit seine paralysierende 
Wrkg. auf das Br aufhórt. Je tz t w irkt ein 2. Mol. Amin ein unter Bldg. von R- 
CH(NR2', H B rJ-C ^ O H J-N R /, welches in  N H R2', H Br u. R-CH(NR2')-CHO zer-

+ — — + 
fallt. — Die Vinylbromide kónnen sich zu R —CH—CBr—H oder R —CII—CBr—H 
aktiyieren. Die 2. Form muB bei weitem iiberwiegen. Das negativc Br kann sich 
nicht ionisieren, da es von dem positiv geladenen C fcstgchalten wird, u. reagiert daher 
nicht. N ur die Doppelbindung ist akt., addiert z. B. HBr, u. zwar zu R-CH 2-CHBr2,

+ —
was je tzt ohne weiteres verstandlich ist (H—Br).

Capronaldehyd. MnCl2-Lsg. m it NH4-Carbonat gefallt, im Exsiccator getrockneten 
Nd. m it Bimstein gemischt, im Pyrexglasrohr im CH3OH-Strom auf 400° erhitzt, 
auf 340° abkiihlen gelassen, Gemisch von Capronsaure u. H -C 02H langsam durch- 
geleitet. — Darst. der Dimethylacetalc meist nach der C. 1927. I. 3063 gegebenen 
Yorschrift. Die des Propion- u. Butyraldehyds werden jedoeh besser nach dem Verf. 
von F o u q u e  u . C a b a n a c  (C. 1926. I I . 2288) dargestellt. Bcmerkenswert ist, daB 
die D.D. dieser Acetale von der Lange der K ette unabhangig zu sein seheinen. Ihre 
Mol.-Refrr. weisen eine sehwache Depression auf. Propionaldehyddimethylacetal, 
C2H 6-CH(OCH3)2, Kp. 89°, D.21 0,849, n“  =  1,3799, EM = —0,20. Butyraldehyd- 
dimethyłacetal, n-C3H 7-CH(OCH3)2, Kp. 114°, D.21 0,847, n21 =  1,3900, EM =  —0,17. 
Isovaleraldehyddimethylacetal, i-Ć/H,-CH(OCH,)2, Kp. 128°, D .16 0,847, n 15 =  1,3992, 
EM =  —0,10. Capronaldehyddimethylacetal, n-C5H 11-CH(OCH3)2, K p.12 52—53°, K p.,00 
158°, D.21 0,846, n21 =  1,406, EM =  —0,04. Onantlialdehyddimetliylacetal, n-CcH 13- 
CH(OCH3)2, K p.,, 75°, Kp.76() 182° (korr.), D.2° 0,849, n20 =  1,4 130, EM =  —0,07. — 
Yaleraldehyddiathylacetal, n-CjHg' CH(OC2Hs)2. Aus n-C4H3MgBr u. Orthoameisen-
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saureathylester. K p.12 59°, D.22 0,829, n22=  1,4029, EM =  +  0,03. — Darst. der 
a-Bromaldehyde aus den. Acetalen nach C. 1927. I. 3063, aber m it etwas iiber 2 Moll. 
PCl3Br2. — Fur a.-Bromonantkol wird jetzt D .19 1,239, n19 =  1,4623 angegeben. 
Nebenprod.: Dibromonanthól, n-C5H 11'C B r2-CHO, K p.n  96°, D.22 1,565, n22 =  1,496. — 
a-Bromcapronaldehyd, n-C^H^CHBr-CHO, K p.12 63—64°, D.21 1,292, n21 =  1,463. — 
a.-Bromvaleraldehyd hatte  sich im Laufe eines Jahres in  das yiscose Aldol, n-C3H 7’ 
CHBr• CH(OH)• CBr(CHO)• n-C3H 7, verwandelt. K p.5 195°, D.21 1,479, n21 =  1,497. 
Liefert bei Dest. unter at-Druck den Aldehyd zurttck. — Nebenprod.: Dibromvaler- 
aldehyd, n-C3H7-CBr2-CHO, K p.u  65°, D.21 1,735, n21 =  1,5035. — a-Brombulyr- 
aldehyd polymerisiert sich in einigen Wochen zum entsprechenden Paraldehyd, Krystiill- 
chen aus CH3O H ,F . 98°. — a.-Brombutyraldehyddimethylaceial, C2HS- CHBr- CH(OCH3)2. 
Nebenprod. bei der Darst. des Bromaldehyds. K p.12 64°,' D .21 1,303, n21 =  1,4509. 
{Ann. Chim. [10] 11. 223—86. Marz/April.) " LlNDENBAUM.

J. V. Dubsky und Fr. Brychta, E in  Beitrag zum Studium der Komplexsalze 
des Dimelhylglyoxivis. Durch Einw. einer Lsg. von Dimethylglyózim  in konz. HC1 
auf NiCL • 6 H 20  stellten Vff. eine neues Dimethylglyoximderiv. des Ni her, das sich 
von dem von P a n e t h  u . T h i lo  (C. 1925. I I . 1947) erhaltenen Monohydrat II durch 
den Mehrgeh. von 1 Mol. H 20  unterseheidet u. wahrscheinlich die Formel I  besitzt. 
Bei 105° yerlor I  das W. u. ging in  das von P a n e t h  beschriebene W.-freie D7I2NiCl2

OH OH
CL ,.Ń=C-CH3 

>Ni< |
CK •••N=C-CH8

2H20 Cl
CL ,Ń=C-CH a 

>Ni< |
H20'' •••N—c -c h 3

(  CH3-C—NOII
{ “c=,c h 8- c = n o h

I Ól-I II  OH
iiber. Weiter liefien sich die Bromide D Ii.,N iBr2 u. (D lI2)iN iB r2, dereń Hydrate 
nicht isoliert werden konnten, u. aufierdem das Perjodid (DH2)2N iJ 2-J2 herstellen. 
Bei diesen auf dieselbe Weise erhaltenen Komplexsalzen zeigto sich, daB die Haft- 
festigkeit des Oxims am Zentralatom von dem Anion abhiingig war u. sich am schwach- 
sten beim Cl' erwies. Vff. isolierten femer das Salz (DH2)CoCl2-2 H 20 , dessen wasser- 
freie Form bereits von F e i g l  u . RUBINSTEIN (C. 1924" I . 1021) beschrieben wurde. 
Analoge H ydrate des Ni u. Cu sind unbekannt. Weiter gelang die Darst. eines Salzes 
der Zus. (DH2-CoDIl)Gl oder Co{DH)2■{DH2)2CoCl2, wahrend Verss. zur Isolierung 
von D eriw . des Athylendiamins der Formel [DH-Co(NH2-C2H ,-N H 2)2]Cl2 u. 
[(DH)2Co(NH2-C2H.,-NH2)]Cl infolge der groBen Loslichkeit negatiy yerhefen. Verss. 
zur Darst. der Komplexe D H 2CuCl2 • x • aq u. (DH2)2CuCl2 lieferten immer nur (DH2)CuCL. 
Die Ergebnisse bestiitigten die Unterss. von P a n e t h  (1. c.) u. zeigten die Unwa-hr- 

. scheinlichkeit der Existenz von Hydraten. Die Chloride des Ca u. Zn bildeten keine 
Additionsverbb. m it Dimethylglyoxim.

V e r s u c h e .  DH2NiGl2 ■ 2 H20  (I). Aus 1/10a-mo\. NiCl2-6 H 20  u. Vioo-mo1- 
Dimethylglyoxim in konz. HC1 unter mildem Erwarmen. Griine Kryatalle, die in  
feuchter Luft ro t wurden. In  96%ig. A. oder CH30 H  langsame Zera., schneller beim 
Erhitzen. Unl. in Aceton, Chlf. u. A. Mit Alkali u. yerdunnten Mineralsiiuren Fiillung 
yon Dimethylglyoxim. Bei 105° Abspaltung von W. unter Ubergang in DH2NiCl2. — 
B H 2-NiCl2-H2U (II) nach P a n e t h  (1. c.). Dunkelgriine Krystalle, die im Exsiccator 
blaugrau wurden. — (DH2)2N iB r2. Durch Losen von 1/100-mol. NiCOa in konz. HBr 
u. Zugeben von 1/]00-mol. Dimethylglyoxim in konz. HBr. Dunkelgriine Krystalle. — 
DJl2N iB r2. Aus dem F iltra t des vorigen. Smaragdgriine Krystalle, die sich bald 
unter Gelbfarbung zersetzten. Bei 200° beginnende Zers., bei 225° plotzliches Schmelzen.
— Bei Verss. zur Darst. von DH2NiBr2-H 20  wurden nur Krystalle erhalten, die wahr
scheinlich unreines (DH2)2NiBr2 darstellten. — Perjodid ( b l I 2)2N iJ 2-J2. Durch Zu- 
fiigen von Dimethylglyoxim in konz. H  J  zu einer Lsg. von NiC03 in  konz. H J. Schwarze 
metallglanzende Krystalle. Durch W., A., Aceton u. A. augenblickliche Zers. In  
NH3 u . KOH Bldg. einer roten Lsg., die sich zu Ni(DH)2 zersetzte. — ( l) l l2)2CoCl2-
2 H 20 . Aus CoCl2 • 6 H 20  u. Dimethylglyoxim. Schwarze glanzende Krystalle von 
suBem Geschmack. In"W . m it gelbor Farbę 1., wl. in  A. u. CH3OH, unl. in  Aceton 
u. A. Bei 100° unter W.-Abspaltung Ubergang in  das griingraue (DH2)CoCl2 (F. 210°, 
Zers.). —  DHtCo(DH)Cl. F ast schwarzo, hexagonale Kjystalle, die bei 180— 185° 
unter Zers. schmolzen. In  A. u. W. beim Erwarmen 1. — Cu(DI12). Aus Cu-Acetafc 
in  W. u. einer Lsg. von Dimetliylglyoxim in A. Metali, glanzende Krystalle, F . ca. 200°,
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— DH2CuCl2. Nach P a n e t h  (l.,c.). Dunkelgriine glanzende Krystalle, Zers. bei 218°. 
(Collect. Tray. chim. Tchecoslovaquie 1.137—54. Marz. Briinn, Masaryk Univ.) P o e .

Julius v. Braun und Ernst Anton, Hezahydrofamesal und Norhezahydrofarnesal. 
Zwisehen dem Myrislinaldehyd, CH3- [CH,]12-CfiO (riecht sehr schwach u. nicht sehr 
angenehm) u. dem 2,6,10-Trimethylundccylaldehyd (II) besteht in  bezug auf Starkę 
u. Sehonheit des Geruchs ein noch gróBeror Untersohied ais zwisehen dem Nonylaldehyd 
u. D imethylheptanal (vgl. C. 1929. I. 986). — Auch das Hezahydrofamesal (aus U) 
riccht angenehmer ais der Myristinaldehyd, ist aber dem Aldehyd VI in Starkę u. 
Nuance unterlegen. Anscheinend stellt danach die S truktur (CH3)2CH-R-CH(CH3)- 
CHO eine fiir Rieclistarke u. Qualitiit besonders giinstige Kombination dar.

II R • C H ,• CII.,- OH III R -C II,-C II,-B r 1V R • CH2• C H ,• N(CH3)3• Br
V R- CH:  C H ," VI R -C H : O R  =  (CH3),CH- [CH2]3■ CH(CH3) • [CHj]3• CH(CH3) —

V e r s u c h e .  Hezahydrofarnesylbromid (ILI) gibt bei 100° m it Trimethylam in 
in Bzl. das ąuartare Bromid IV. Gibt m it A g,0 u. Dest. in 4 Mol. KOH-Lsg. Heza- 
hydrofarnesyldimethylamin, C17H3.N, K p.10 155—157°; riecht am inartig; u. ais Haupt- 
prod. Hexaliydrofarnesen, C15H30 (V); K p.12 117—120°; fast geruchlos; D .124 0,7797; 
ni)12 =  1,4398; Mol.-Ref. ber. fiir Cl5H30 p2 71,00; gef. 71,04. — Gibt beim Ozonisieren 
in  Eg. u. Zerstóren des Ozonids m it W. u. Zn-Staub den 2,6,10-Trimethylundecylaldehyd 
(Norhezahydrofarnesal), C14H 280  (VI); Kp.„ 133—135°; D.12, 0,8452; nn12 =  1,4440; 
Mol.-Refr., ber. fiir C14H280  66,86; gef. 66,70; yerdickt sich etwas beim Stehen (nach 
44 Stdn. D. 0,8589); dabei yeriindert sich der Geruch; riecht, frisch destilliert, sehr 
angenehm, stark, erfriscliend, blumenartig; beim Stehen w ird der Geruch immer 
schwacher; farbt leicht fuchsinschweflige Saure. —  Semicarbazon, F. 235—237°. — 
Hezahydrofamesal, C15H 30O, aus Hezaliydrofamesol (Et) in Eg. m it Cr03; K p.n  145 
bis 147°; neigt weniger zur Polymerisation ais das niedere Homologe; farb t fuchsin
schweflige Saure; riecht angenehm, aber nicht so erfrischend u. blumig wie VI. — Semi
carbazon, F . 248—250°. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 62. 1489—91. 5/6. F rankfurt a. M., 
Uniy.) BUSCH.

L. Andreassow, Die Verteilung der Trichloressigsdure zwisehen Wasser und 
organisclien Losungsmitleln. Zwecks Studiums des Mol.-Gew. der CCl3COOH in yer- 
schiedenen akt. u. inakt. Losungsmm. untersuchte Vf. die Verteilung der CCl3COOH 
zwisehen W. u. den entsprechenden Losungsmm. Die Verss. ergaben in Bzl., C0H5NO2, 
CHC13 u. CS, eine doppelte MolekiilgroBe der CCl3COOH. In  CC14 ist das Mol.-Gew. 
der ĆCl3COOH normal. Diese Folgerungen stehen nach Vf. aber im Widerspruch 
m it den ebullioskop. u. kryoskop. Bestst. des Mol.-Gew. der CCl3COOH. Nach ebul- 
lioskop. Daten von G. T im o f e j e w  ist der Assoziationsgrad der CCl3COOH in CC14
1,8— 1,9. u. in C,jH5-N 0 2 1,2. Diese Verschiedenheit der Resultate bestatigt nach Vf. 
noch einmal, daB Schliisse uber das Mol.-Gew. auf Grund der Verteilungskoeffizienten 
nur m it grofier Vorsicht gemacht wrerden diirfen. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: 
Ukraiński chemitschni Shurnal] 3. 463—65. 20/10. 1928. Charków.) Go in k is .

Frederick Daniel Chattaway und Harry Irving, Die Einwirhung von Kalium- 
cyanid auf Chloraldehyde. KCN liefert m it Mono-, Di- oder Trichloracetaldehyd oder 
m it a,oc,/S-Trichlorbutyraldehyd in  wss. Lsg. eine 1 Cl-Atom weniger enthaltende Saure, 
in alkoh. Lsg. dereń Athylester, in  ammoniakal. Lsg. dereń Amid (vgl. z. B. W a l l a c h , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 [1873]. 114). Die bisher gegebenen Erklarungen fiir diese 
Rk. fuBen auf der unwahrscheinlichen Annahme einer intermedifiren Cyanhydrinbldg. 
Vff. nehmen an, daB KCN zuniichst Abspaltung yon HC1 aus dem Aldehydhydrat 
(in wss. Lsg.), -alkoholat (in alkoh. Lsg.) oder -ammoniakat (in ammoniakal. Lsg.) 
bewirkt, wodurch ein ungesatt. Zwischenprod. entsteht, das sich weiter in  Saure,
Ester oder Amid umlagert, z. B. CX2Cl-CH(OH)2---- >- CH2: C(OH)2 — > CX2H -C 02H.
Die Abspaltung von HC1 erfolgt moghcherweise durch Austausch von Cl gegen CN 
u. nachfolgende Abspaltung von HCN.

V e r s u c h e .  KC N  u. Chloralalkoholale. Dichloressigsauremelhylester. Eine Lsg. 
von wasserfreiem Chloral in  Methanol fiigt man so rasch ais móglich zu einer Suspension 
yon 1,2 Moll. feingepulvertem KCN in  Methanol. Ausbeute 84%. Kp. 143°. — Di- 
chloressigsaurealhylesler. Aus Chloral, KCN u. A. Ausbeute 88%. Kp. 157°. — Dichlor- 
essigsaurepropylester, C5H 80 2C12. Aus Chloralhydrat, Propylalkohol u. KCN. Aus
beute 70%. Kp. 176°. — Dichloressigsdureallylester, C5H60 2C12. Aus Chloralhydrat, 
Allylalkohol u. KCN. Ausbeute 64%. Kp. 175,5°. — Setzt man KCN zu einer alkoh. 
Lsg. von Chloralcyanhydrin oder fiigt man KCN langsam zu einer Lsg. von Chloral- 
alkoholat, wodurch die Cyanhydrinbldg. begiinstigt wird, so wird dieAusbeuto an Dichlor-
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essigester stark  vermindert. — Chloressigsauredlhylester. Aus Dicliloracetaldehydathyl- 
alkoholat u. KCN in A. bei 20°. Ausbeute 38%. Kp. 143,5—145°. Chloracetamid, 
F. 117°. — KCN gibt m it Monochloracetaldehyd in A. Essigester, in  W. Essigsaure. — 
Die Umsetzung von Butyrchloralhydrat m it KCN in A. liefert ausschlieBlich a-Chlor- 
crotonsauredthylester (Kp. 176°; K p .35 85°), wenn die Rk. n icht durch Kiihlung ge- 
maBigtwird(vgl. WALLACH, LlEBIGs Ann. 173 [1874], 301); bei 15° nicht iibersteigender 
Temp. gelingt es, auBer diesem Ester den zuerst entstehenden a,f]-Dichlorbuttersaure- 
athyłester (siedet bei gewobnlichem Druck bei 180—200° [Zers.]; K p .35 97°) u. Butyr- 
chloralcycmhydrin, C5H 0ONC13 (Tafeln aus W ., F. 101—102°) zu isolieren. — a,/?-Diehlor- 
buttersaureathylester geht beim Aufbewahren in  a-Chlorcrotonsiiureathylester iiber; 
die HCl-Abspaltung wird durch KCN stark  beschleunigt (in alkoh. Lsg. 10 Min.), 
wodurch zu erldaren ist, warum der Diehlorester bisher nicht unter den Rk.-Prodd. 
zu finden war. In  90%ig. Ausbeute erhalt man a-Chlorcrotonsaurecithylester, wenn 
man 19 g (2 Mol.) gepulyertes KCN in 3—4 Stdn. unter Riiliren in  eine Lsg. von 29 g 
(1 Mol.) Butyrchloralhydrat in  150 ccm A. eintriigt; Temp. <  15°. Spuren von bei- 
gemengtem Cyanhydrin lassen sich durch Wasserdampfdest. entfernen. Analog wurden 
erlialten: a-Chlorcrotonsauremethylester, Kp. 161°; a-Chlorcrotonsaurepropylester, Kp. 
191°; a-Chlorcrotonsaurebutylester, Kp. 205°. — Man erhalt etwa 50% des Aldehyds 
ais Butyrchloralcyanhydrin (F. 101—102°), wenn m an die Rk. nach Zusatz der halben 
theoret. Menge KCN unterbricht. Es scheidet sich infolge Schwerlóslichkeit aus, 
wenn die Rk. in wss. Lsg. ausgefiihrt wird; hierbei entsteht aufierdem a-Chlorcroton- 
saure (Nadeln aus PAe., F. 98,5—99°). Es reagiert in  alkoh. Lsg. m it KCN weiter 
unter Bldg. von Chlorerotonsaureester. —  Dichloracetamid. Aus Chloralammoniak 
u. KCN in NH3 (D. 0,880) bei 15°. Ausbeute 93%. F. 98,5—99°. — a-Chlorcrolon- 
saureamid. Aus Butyrchloralhydrat, NH 3 u. KCN. F. 113,5°. — Butyrchloralammoniak, 
F. 62°. — KCN w irkt auf Dichloracetal u. auf 5-Carboxy-2-met?ioxy-l-fl,f),fj-tricMor- 
a.-oxyathylbenzol nicht ein. Chloraldiacetat wird durch KCN ohnc Verdunnungsmittel 
verkohlt, in  alkoh. Lsg. entstehen Essigester u. Dichloressigesler. — Verb. C,13HJ60 3ArC7sl

(yielleicht I). Man setzt KCN zu einer Lsg. von Butyrchloralhydrat in Bzl. Mikro- 
krystallin. Pulver aus PAe. F. 99,5—100,5°. Dieselbe Verb. ( ?) entsteht neben Butyr
chloralcyanhydrin beim Eintragen von Butyrchloralhydrat in  gesiitt. wss. KCN-Lsg. 
bei 0°. — G-Nitro-2 oder 4-łrichlormethyl-4 oder 2-dichlormethylen-l,3-benzdioxin, 
C10H4O4NC1e. A us 6-Nitro-2,4-bistrichlormethyl-l,3-benzdioxin (II) in A. beim E in
tragen von KCN u. Erhitzen der Lsg. Prismen aus A., F. 136,5°. LI. in  A. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 1038—48. Mai. Oxford, Queens Coli.) Os t e r t a g .

J. Hanuś und J. VoI‘iSek, Wirkung von Hydrazin au f einige ungesaliigte Sauren 
CnH2U_,02, C,n/ / 2n_iCl2, CDH2n_0O2. Beim Mischen von Olsaure m it Hydrazinhydrat 
wurde zunachist das Salz dieser Base in Form einer dickfl. durchscheinenden M. er- 
halten, die beim Stehenlassen bei gewóhnlicher Temp. hart wurde u. aus mehr ais 
50% ŚUarinsdure bestand. Diese Umwandlung war auf die reduzierende Wrltg. des 
Hydrazins zuruckzufuhren, das sich dabei nach dem Schema N2H 4 =  N 2 -f  4 H  oder 
in  Ggw. einer kleinen Menge Alkali nach der Gleichung 3 N2H 4 =  2 NH3 +  2 N 2 +  6 H  
zersetzte. Die gleiche Umwandlung der Olsaure fand bei hóheren Tempp. sta tt. In  
gleicher Weise reagierte Elaidinsaure, u. ebenso unterlagen Linolsaure u. Linolensaure 
der Hydrierung unter Bldg. von Stearinsaure, wobei die H-Anlagerung zweifellos 
stufenweise erfolgte.

V e r  s u c h  e. Bei Einw. von uberschlissigem Hydrazinhydrat auf sorgfaltig 
geroinigte Ohaure■ Bldg. einer seifenahnhchen schaumenden M., die die Hydrazinverb. 
darstellte, aus der die Olsaure bei Behandlung m it Mineralsauren wieder regeneriert 
wurde. Nach mehrtagigem Stehen ging das erste Rk.-Prod. in  eine weiBe feste M. 
iiber, die nach Zers. m it verd. H 2SO., u. Umkrystallisieren aus A. Stearinsaure (F. 69 
bis 69,5°) darstellte. Stearinsaurehydrazid, F. 114°. Beim Erwarmen der freien Ol
saure auf dem Wasserbad m it Hydrazin Bldg. von Stearinsaurehydrazid (kleine silber- 
glanzende Krystalle, F . 114°), wahrend K-Oleat in  58%ig. Ausbeute Stearinsaure 
(F. 69,5°) neben geringen Mengen Hydrazid lieferte. — Hydrogenisierung von Elaidin
saure durch Erhitzen m it H ydrazinhydrat fuhrte ebenfalls zum Stearinsaurehydrazid

CH3 • CHC1 • CCI, • CH • CO • NH 
Ó

CH3-CHC1.CC12-ĆH • O • C H • CCla• CHC1 • CH3

O

I
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(aus Cłilf. F. 114°, Acetylderiv., F. 138,7°). — Bei Einw. von Hydrazin auf die un- 
gesiitt. Sauren des Leinóls bei gewohnlielier Temp. Bldg. eines sehaumenden Ge- 
misohes, das langsam in eine weifle M. iiherging. Aus letzterer konnten in  ca. 50% ’g- 
Ausbeute Stearinsiiure (F. 69,5°) in  glanzenden weiGen Krystallen isoliert werden. 
(Collect. Trav. chim. Tehćcoslovaquie 1. 223—27. April. Prag, Techn. Hochseh.) P o e .

Walter Norman Hawortk und Charles William Long, Die Umwandlung von 
Tetramethylgluconsdure-y- und -ó-lacion in  die entsprechenden Hannonsdurelactone 
und von Trimethylxylonsdure-y- und ó-lacton in  die entsprechenden Lyxcmsdurelaclone. 
Die Epimerisation von a-Oxysauren durch Erhitzen m it Chinolin oder anderen ter- 
tiiiren Basen (F is c h e r , C. 1890. I. 757) ist auch bei methylierten Oxysiiuren durch 
fiihrbar, wenn m an,verd. wss. Pyridin anwendet. Folgende Umwandlungen konnten 
bewirkt werden (I—M U ):
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Im  Gleichgewichtsgemisch ist das schwerer hydrolysierbare der epimeren Lactone 
das vorherrschende. Ais Zwischenstufe bei der Rk. kann eine Enolform des Lactons 
(IX) ebensogut angenommen werden wie soleke der Sauren oder Salze, da in der wss. 
Lsg. ein Gleickgcwickt Saure =s=? Laeton Salz kerrsckt. Die Verss. bestatigen 
die friiher (vgl. z. B. H a w o r t h  u . P o r t e r , C. 1928. I. 2933) durck Osydation ge- 
wonnenen Ansckauungen uber die Ringstruktur der Zueker. Vff. empfeklen das Verf. 
zur Konst.-Best. unbekannter methylierter Lactone. Bei der Umwandlung des
2.3.4-Tri7riethylxylonsdure-S-lacto)is (V) wurde ais Hauptprod. Furancarbonsdure (X) 
isoliert.

V e r s u e h e .  2 Gewiehtsteile Laeton werden m it 15 Tin. verd. wss. Pyridin 
(1 :15) 100—120 Stdn. im W.-Bad gekockt (Druckfiascke). Das. Pyridin wird im 
Vakuum abdest. Die Identifizierung der Lactone erfolgte durck Darst. der Phenyl- 
hydrazide der entsprechenden Sauren. 2,3,5,6-Tetramethylgluconsaure-y-lacton (HI), 
F . 26—27,5° (Phenylhydrazid der 2,3,5,6-Tetramethylgluconsaure, F. 135:—136°) epi- 
merisiert sich zu 2,3,5,6-Telramethylmannonsaure-y-laclon (IV), aus Bzn. lange, durch- 
scheinende Nadeln, F. 109°. Ausbeute 60%. — Phenylhydrazid der entsprechenden 
Mannonsaure. F. 167°. — Die Umlagerung von IV in H I erfolgt nur zu 30%. — 
2,3,4,G-Tciramethylghiconsaure-ó-lacton(l)in. 2,3,4,6-Telraimthylmannonsdure-d-lactoii (II). 
Ausbeute 90%. — Phenylhydrazid der 2,3,4,6-Telranwthylmannonsdure. F. 184—185°. — 
Die entgegengesetzte Epimerisation liefert 8%  2,3,4,6-Tetramelliylgluconsdure-8-lacton.
— Phenylhydrazid der entsprechenden Saure aus A. vom F. 113—114°. — 2,3,4-Tri- 
methylxylonsaure-d-lacton (V) liefert 63% Furancarbonsdure (X), F. 131—132°, da- 
neben 2,3,4-Triinethyllyxonsaure-d-lacloJi ("SI), naehgewiesen ais Phenylhydrazid der
2.3.4-Trimethyllyxonsdure, F. 180—181°. — Phmylhydrazid der 2,3,4-Trimeihylxylon- 
saure, F. 137—138,5°. — 2,3,5-Trimethylxylo7isdiire-y-laeton (YH) wird zu 60% in
2.3.5-Trimethyllyxonsdure-y-lacton (YIH) umgelagert. — Phmylhydrazid der 2,3,5-
Trimethyllyxonsaure, kleine kexagonale Prismen, F. 142°. (Journ. ckem. Soc., London
1929. 345—50. Febr. Birmingham, Univ.) E r l b a c h .

Walter Norman Haworth und Stanley Peat, Synthese von l-2,3,4,6-Tetramethyl- 
gluconsaure-8-lacton und l-2,3,4,6-Telramethylmannonsdure-6-lacton aus l-2,3,5-Tri- 
tnethylarabofuranose. Die Synthese stellt eine Modifikation der Cyanhydrinsynthese
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fiir Zucker dar, indem gleichzeitig m it Chlorkohlensaureester eine Hydrox3Tlgruppe 
yerestert wird. Der Reaktionsyerlauf ist aus dem Schema ersichtlich:
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Dio Stellung der Carbomethoxygruppe in Formel I I  ist nicht sieher, sie kann auch 

am C-Atom 5 stehen. Dio Konfiguration am C-Atom 2 is t bzgl. nach reclits (1-Mannon- 
saure) oder links (1-Gluconsaure) zu denken., Die Trennung der methylierten Mannon- 
u. Gluconsaurelactone IV erfolgte durch fraktionierte Krystallisation der entsprechenden 
Saurephenylhydrazide. Die vol!standig methylierten Lactone (V) gaben Phenyl- 
hydrazide, die in  F. u. Drehung m it den entsprechenden Verbb. der d-Reihe ident. 
waren, bis auf das Vorzeichen der Drehung. Auch die 2,3,4,6-Tetramethylmannon- 
saurelactone (V u. VI) selbst wurden yerglichen u. ident. befunden. Da die Struktur 
der Trimethylarabofuranose durch oxydativen Abbau festgestellt ist (ygl. H a w o r t h , 
H ir s T u. L e a r n e r , C. 1928. I. 184), liegt hier ein neuer Beweis vor, dafi y- u. n. 
Zucker im  Verhiiltnis yon 5- u. 6-Atomring zueinander stehen.

V e r s u c h e .  l-3,4,5-Trimethylcarbomethoxyglucon- u. -mannonsaurenilril. Aus
1-2,3,4-Trimethylarabinose ■('l -5) in  wss. Lsg. m it KCN u. CICOOCHą unter Eiskuhlung 
u. Schutteln. Der entstandene farblose Sirup krystallisierte teilweise, wahrscheinlich 
das methylierte Mannonsdurenitril, aus PAe. Nadeln, F. 100—102°. — ł-3,4,6-Trimethyl- 
carbomethoxyglucon- u. -mannonsdurenitril. Analog dem yorigen aus 1-2,3,5-Trimethyl- 
arabofuranose (Darst. ygl. B a k e r  u. H a w o r t h ,  C. 1925. I. 2372). Sirup. — 1-3,4,6- 
Trimethylglucon• u. -mannonsaure. Mit gasfórmiger HC1 in A. wurde das Nitrilgemisch 
nicht yollstandig yerseift. — l-2-Carbomethoxy-3,4,6-trimethylmannonsaure, F. 155°, 
konnte noch isoliert werden. 1/3-n. Ba(O H )2 gab aber die B a-Salze der carboxymethoxy- 
freien Sauren. Die freien Sauren lieferten bei 180°, 0,05 mm, die entsprechenden Lac
tone. Pkenylkydrazid der l-3,4,6-Trimethylmannon3dure, aus Bzl. Krystalle vom F. 137 
bis 139°. Hieraus m it 1/10-n. HC1 (90°) l-3,4,6-Trimethylmannonsaure-d-lacto7i, harte, 
farblose Prismen, F . 96—97°, [a]D =  —167°— ^ —112,8° (nach 74 Stdn. in W., 
c =  1,88). — l-2,3,4,6-Tetramethylmannonsd%ire-5-laclon. Aus dem yorigen m it CH3J  
u; Ag20  entsteht ein Sirup, der ein krystallisiertes Phenylhydrazid, Nadeln vom F. 183 
bis 184°, [a]D10 =  +22° (Chlf., c =  1,37), gibt. Hieraus das Lacton, niedrigschm. 
Krystalle yon [cx]d18 =  —150° — >- —58,2° (nach 150 Stdn. in W.). — Phenylhydrazid 
der l-3,4,6-Trimethylgluconsaure. F . 125° (unscharf). — l-3,4,6-Trimethylgluconsdure-d- 
lacton, [cc]d =  —90° — > 27° (nach 30 Stdn., W., c =  1,6). — l-2,3,4,6-Tetramethyl-
gluconsaurephenylhydrazid. Aus A. Krystalle yom F. 115°, [a]5 -50° (A.).
(Journ. chem. Soe., London 1929. 350—57. Febr. Birmingham, Uniy.) E r l b a c h .

Armando Novelli, Kohlenhydrate. Fortsetzung der C. 1929. I. 503 referierten 
Arbeit. (Reyista Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 17. 613—29. Doz. 
1928.) WlLLSTAEDT.

E . Votoćek, O bar die Konstitution der Ghinovose. Zur Konst.-Erm ittlung der 
bereits yon F i s c h e r  u . L ie b e r m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1893], 2415) unter- 
suchten, durch Hydrolyse von Chinoyin erhaltenen Chinovose, dereń Aldehydstruktur 
yon diesen nur durch die Bldg. yon Methylfurfurol bewiesen wurde, ha t Vf. die Einw. 
von Bromwasser auf den Zucker untersucht. Dabei lieferte diese Oxydation eine 
Methylpenlonsdwe, die leicht in ein rechtsdrehendes Lacton iiberging. Wurde das 

X I. 2. 36
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Lacton m it Na-Amalgam red., regenerierte die Chinoyose, wodurcli endgultig be- 
wiesen wurde, daB diese der Klasse der Aldosen angehort.

V e r s u c h e .  Chinovin. Durcli Erliitzen der gemahlenen Rinde von Cinchona 
calisaya m it Kalkmilch, Fallen des F iltrats m it iiberschussiger konz. H O , Trocknen 
der erhaltenen pasten&hnlichen M. u. Extraktion m it A. Aus 1 kg Cliinarinde ca.
9 g rohes Chinovin. — Zur Hydrolyse wurde eine alkoh. Lsg. von Chinoyin m it HC1- 
Gas gesatt., yon ausgeschiedener Chinorasaure abfiltriert u. aus dem F iltra t der gróBte 
Teil der HC1 abdeatilliert. Nach Verdunnen u. Ausfiillon der noch vorhandenen HC1 
wurde bis zur Sirupkonsistenz eingeengt. Neben der Chinnrose enthielt der Sirup 
noch eine betriichtliche Menge yon yergiirbarem Zucker. — Zur Oxydation der Chino- 
vose wurde eine YOn yergarbarem Zucker befreite Lsg. bei Zimmertemp. 3 Tage lang 
m it Bromwasser stehen gelassen. Die Fl. enthielt eine Methylpentcmsdure, C0H 12O0, die 
m it Barytwasser neutralisiert u. zur Sirupkonsistenz konz. wurde. Die freie Saure 
war in wss. Lsg. rechtsdrehend, wobei die Rotation m it der Zeit unter Lactonisierung 
der Saure abnahm. — W urde das gebildete Lacton der aus der Chinoyose erhaltenen 
Saure m it Na-Amalgam reduziert, konnte ein beinahe farbloser dicker Sirup erhalten 
werden, der Chinoyose von [a]n =  +35° darstellte. Wurde dieser Sirup der Dest. 
unterworfen, lieB sich im Destiilat m it Hilfe der Phloroglucinrk. Melhylfurfurol nach- 
weisen. (Collcct. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 1. 234—38. April. Prag, Techn. Hocb- 
schule.) POETSCH.

E. Voto6ek und F. Rac, U ber die Identiiat der Ghinovose m it d-Glvcomethylose 
(Isorhodeose). (Vgl. vorst. Ref.) Um die stereochem. Konfiguration der Chinovose 
zu bestimmon, wurde der dicke Sirup m it Na-Amalgam zu dem entsprechenden Methyl- 
pcntit reduziert. Dor erhaltene Kórper, der nicht krystallisiert erhalten werden konnte, 
lieferte ein leicht krystallisierbares Dibenzylidenderiv., das boi 193—194° schmolz 
u. dem F. nach m it der Dibenzylidenverb. des Isorhodeits (vgl. V otoĆ E K  u. V a l e n -  
t i n ,  C. 1928. I. 1947) ident. war. Ebenso zeigte die aus dem Lacton regenerierte 
Chinovoso (vgl. vorst. Ref.) fiir [<x]d =  +35°, welcher W ert dem der Isorhodeose 
(M d 20 =  +31,5°) sehr nahe liegt. Die Id en tita t des bei der Red. erhaltenen Alkohols 
m it dem Isorhodeit lieB sich weiter durch das Rotationsvermogen des aus der Di- 
benzylidenverb. erhaltenen Prod. [a]D20 =  —10 0° belegen, das m it dem fiir Iso- 
rhodeit gefundenen W ert [<x]d =  — 9,7° iibereinstimmte. Die Ergebnisse deckten 
sich m it den Unterss. von F r e u d e n b e h g  u . R a s c h ig  (C. 1929. I. 1923), die die 
Chinovoso im krystallisierten Zustande erhielten u. diese ebenfalls ais m it Isorhodeose 
ident. erkannten. Auf Grund der Nomenklatur bezeichnet Vf. die Chinoyose ais 
d-Glucomethyłose.

V e r s u c h e .  Chinovose. Durch tlberfiihren von rohem Chinóvin in  Athyl- 
chinovosid nach L ie b e r m a n n  u. G i e s e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 926) 
u. Hydrolysieren des Prod. durch Erhitzen m it 5% ig. H 2SO.j. — Durch Red. einer 
wss. Lsg. der Chinoyose m it Na-Amalgam wurde ein Methylpentit ais dickfl., leicht 
braun gefarbter Sirup yon zuckerartigem Geschmack erhalten. Dibenzylidenderii'., 
C20H 22O5. Aus dem Sirup m it Benzaldehyd u. H 2SO., in  C 02-Atmosphare. Aus absol. 
A. feine farblose Nadeln, F . 193—194°. [gc]d20 =  +36,7°. Zers. des Dibenzalderiy. 
durch Kochen m it 10%ig. H 2SO, lieferte den freien Methylpentit ais dieken farblosen 
Sirup. [ a ] D 20 =  —10,0°. (Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 1. 239—44. April. 
Prag, Techn. Hochsch.) POETSCH.

Karl Freudenberg, Walter Bełz und Christian Niemann, Die aromatische 
Natur des Lignins. X. Mitt. iiber L ignin und Cellulose. (IX . vgl. C. 1929. I . 2040.) 
Es wird untersucht, ob im Lignin  (I) ein Bzl.-Ring yorliegt, ob die Methoxylgruppe 
einem aliphat. oder aromat. System angehort, u. ob die von anderen Autoren fest- 
gestellte Br-Aufnahme eine Oxydationsrk., eine Addition oder eine Substitution ist. 
1 wurde aus gemahlenem Fichtenholz durch abwechselnde Behandlung m it kochender 
l% ig . H 2S 0 4 u . Kupferoxydammoniak gewonnen, Methoxylgeh. 17%, nachweisbarer 
Geh. an Methylendioxygruppen bis zu 1,4%. —  1 g I  wurde m it einer Lsg. yon 2 g Brom 
in 100 ccm 10%ig. H B r iibergossen u. bei 18° aufbewahrt. Nach 2, 24 u. 48 Stdn. 
wurde in  geschlossener Apparatur unter Druck durch Glasfilterplatte filtriert, m it 
wss. H Br gewaschen u. Br jodometr. zuriicktitriert. In  dem ausgewaschenen bro- 
mierlen Lignin  (II) konnte m it arseniger Saure kein adsorbiertes Brom nachgewiesen 
werden; auBerdem wurde festgestellt, daB keine Substanz in  Lsg. gegangen war, u. 
daB H Br allein nicht auf I einwirkt. II wurde gewaschen, getrocknet (65°, 1 mm bis 
zu 20 Stdn.) u. analysiert. In  einer Tabelle werden die Ergebnisse zusammengestellt
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u. m it entspreehenden Bromierungsyerss. an  Methyllignin (lIl),Dehydrodivanillin (IV), 
polymer. Coniferylalkohol (V), S-Bromvanillinsdure (VI) u. Methylcellulose (VII) ver- 
glichen u. in  einem Diagramm die einzelnen Kurven aufgezeichnet. Die Wrkg. von 
Br in HBr is t danach eine S u b s t i t u t i o n .  R H H  +  Br2 =  RH B r +  HBr, woran 
sich langsamer eine 2. Substitution anschlieBt: RH Br +  Br2 =  RB r2 +  HBr. IV u. 
VII reagieren nicht m it Br2 +  HBr, V dagegen zeigt groBe Obereinstimmung m it II, 
auch VI zeigt ahnliclies Verh., I steht also im  Verh. zwischen beiden u. schlieBt sich 
bcsonders en g a n  V an, walrrend III reaktionstrilger ist. Aus dieser Gegeniiberstellung 
geht hervor, daB man es bei I bzw. II m it einem aromat. Gebilde zu tu n  hat. Aus H 
wird das Br durch mehrstd. Kochen m it 2-n. Lauge nur teilweise abgespalten. — Bei 
der Einw. von Jodwasserstoff auf I  wird das Methoxyl ebenfalls ais aromat, gebunden 
gekennzeichnet. Es wurden untersucht: I, II, III, V, VII, Vanillin, 3-Methylglucose 
u. 6-Methylgałaklose; die Ergebnisse werden wieder in einer Tabelle zusammengestellt 
u. es zeigt sich, daB das aromat. Methoxyl langsamer abgetrennt wird ais das aliphat. 
Aus diesen Tatsachen kann m an folgern, daB die 17% MethoxyI im isolicrten Lignin 
einem dom Vanillintypus zugeordneten System angehóren u. vielleicht bis zu 12% 
von I  aus der Piperonalkomponente bestehen. — Eiir den Grundkohlenwasserstoff 
v o n I  bleibt nach Abreclonung der O-haltigen Gruppen die Beziehung [CH1(1]x. Gesatt. 
aliphat. u. liydroaromat. KW-stoffe wurden den Eormeln [CH1>7]x bis [CH2,2]x geniigen. 
Da man keine reaktionsfahigen Doppelbindungen nachweisen kann, so spricht diese 
Uberlegung auch fiir die aromat. N atur von I ;  auch der hohe Brechungsindex von I 
(n — etwa 1,6) is t fur ein aromat. Gebilde kennzcichnond. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
1554—61. 5/6. Heidelberg, Univ.) Mic h e e l .

R. 0 .  Herzog und Armin Hilhner, Zur Kcnnlnis des IAgnins. I I . vorl. Mitt. 
(I. vgl. C. 1927. I. 1573.) Aus friiheren Verss. geht hervor, daB das Lignin  (I) wahr- 
scheinlich ein polymercs Coniferylderiv. ist. Vff. untcrsuehcn daher (zusammen m it 
Erwin Paersch) die Autoxydation von Isoeugenol (U). Da anzunehmen ist, daB der 
Luftsauerstoff bei der Verkniipfung der Ligninbausteine eine Rolle spielt, so leitete 
man molekularen Sauerstoff durch II bei erhohter Tem p.; unter geringer Vcrfiirbung 
t r i t t  Steigerung der Viscositat ein. Nach Lósen in  A. u. Ausfallen m it PAc. erhalt man 
eine nicht kryst. Substanz (III), die nicht Vanillin, Dehydrodivanillin, Diisoeugenol 
oder Dehydrodiisoeugenol ist. Mol.-Gcw. 305,8, 300,3, Methoxylgeh. 18,03 u. 18,07%. 
Das Acetal (m it Essigsaureanhydrid u. H 2SO.,) enthalt 15,17 u. 15,21% Methoxyl. 
Vff. sclilieBen, daB 2 Moll. H unter Sauerstoffaufnahme zusammengetreten sind. Mit 
Wasserstoff konnte in  A., k. oder w. Eg. keine Red. von III  erzielt werden. Die Ab- 
sorptionskurve im Ultravio)ett ha t die typ. Gestalt der Kurven von H, Coniferylalkohol 
u. I. III farb t sich m it Phloroglucinsalzsiiure rotviolett. — Unterss. an Boggenslroh- 
Alkali-Lignin  (m itbearbeitet von Erich Hellriegel). Extrahiert man das gemahlene 
u. gereinigte Stroh m it 2%ig. methylalkoli. NaOH bei Zimmertemp. unter AussehluB 
von Sauerstoff u. Licht, so erhalt man nach Elektrodialyse ein sowohl alkali- ais auch 
(kolloid) wasserlosliches Lignin. Das Absorptionsspektrum im Ultraviolett gleiclit 
dem bei anderen Ligninpraparaten beschriebenen. Maximum u. Minimum sind beim 
Alkalilignin gegeniiber der Ligninsulfonsaure nach R ot yerschoben. Mol.-Gew. in  
Resorcin sehr gering (2 Coniferylreste), keine Red. m it Pt-Schwarz ais Katalysator. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1600—02. 5/6. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Faserstoffchemie.) M ic h e e l .

Alan Edwin Bradfield und Kennedy Joseph Previtś Orton, Die Umwand- 
lung von Plienylniiroaminen in  Nitroanilinę. I . Die zuerst von Or t o n  u . P e a r s o n  
(Journ. chem. Soc., London 93 [1908]. 725) untersuchte Umwandlung von Aryl- 
nitroaminen R H -N H -N 02 in Nitroanilino 0 2N -R -N H 2 durch Mineralsauren in  wss. 
oder essigsaurer Lsg. unterscheidet sich von der Umlagerung der Chloraminę dadurch, 
daB alle Sauren katalyt. wirken, wahrend die Chloraminę sich nur bei Ggw. von HC1 
umlagern. Die Rk. laBt sich leicht durch colorimetr. Best. des entstandenen Nitro- 
anilins verfolgen, doeh sind hierfur nur Nitroamine m it einer freien o-Stellung brauch- 
bar, ferner ist darauf zu achten, daB keine gefarbten Nebenprodd. entstehen. Aus 
der K inetik der Umwandlung ergibt sich, daB mindestens e in  Nebenprod. gebildet 
wird; tatsachlich entsteht immer eine Substanz, die m it einem Phenol eine Azoyerb. 
liefert. Es sind keine Anzeichen dafiir yorhanden, daB dieses Prod. dureh Red. des 
Nitroamins durch die Saure oder das Losungsm. entsteht. Reine Essigsaure bietet 
gegeniiber gewohnlicher, die Ameisensaure u. dgl. Verunreinigungen enthalt, keine 
Vorteile. Unter den angewandten Bedingungen (10 oder mehi- Mol. katalysierende

36*
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Saure) verlaufen Nitroanilin- u. Nebenprod.-Bldg. ais Rkk. 1. Ordnung. Die ent- 
standenen Mengen von Nitroanilin u. Nebenprod. stehen in  keiner stćichiometr. Be- 
ziehung zueinander; das Verhaltnis weehselt m it der Konz. der katalysierenden Saure, 
der Verd. der Essigsaure, u. dem angewandten Nitroamin, h a t aber im allgemeinen 
fiir Tersohiedene Sauren bei iiquivalenten Konzz. denselben Wert. Z. B. wird 3-Brom- 
p-tolylnitroamin durch H 2SO.j, Benzolsulfonsaure u. HC1 etwa im  Verhaltnis 1: 1,5: 2 
umgelagert. Verd. des Mediums (50%ig. Essigsaure) bewirkt Verzogerung der Rk. 
H N 03 verhalt sich abnorm; in  50°/oig. Essigsaure is t die katalyt. Wrkg. etwa die der 
HC1, in 98°/0ig. Essigsaure is t sie sehr schwach, Nebenprod.-Bldg. fehlt fast ganz. 
Dieses R esultat m acht es unmóglich, die Umlagerung durch intermediares Auftreten 
von HNOa z u  erklaren. Zudem bewirkt H N 03 in 50%ig. Essigsaure bei mehrtagiger 
Einw. keine nennenswerte Substitution im 3-Brom-p-toluidin. Insgesamt bestatigen 
die Verss. die friiher gefundenen Resultate. Das Anion der katalysierenden Saure 
ist bei der Rk. n icht wesentlich beteiligt. Die Umlagerung is t in der Hauptsache ein 
intramolekularer Vorgang. Allerdings kann nach neueren Befunden auch Wanderung 
eines N 0 2-Restes an eipen anderen Anilinkern vorkommen. — 3-Brom-p-tolylnilro- 
amin, C7H 70 2N2Br. Aus 3-Brom-p-toluidin u. H N 03 (D. 1,50) in Eg. +  Acetanhydrid 
unter Eiskiihlung, neben 3-Brom-5-nitro-p-tolylnitroamin. Krystalle aus PAe. P. 65°.
—  2,4-Dibromplienylniiroamin, C„H40 2N2Br2. F. 77°. — AuBer diesen beiden wurde 
fiir die kinet. Verss. auch 2,4-Dichlorphenylnilroamin angewandt. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 915—21- Mai. Bangor, Univ. of N orth Wales.) Os t e r t a g .

John J. Ritter und Gunther H. Sehmitz, Die Konstitution der Bandrowskischen 
Base. B a n d r o w s k i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 480) erhielt bei der Oxydation 
von p-Phenylendiamin m it Ferricyanid in  wss. ammoniakal. Lsg. ein Prod., dem er 
nach der Analysierung, Mol.-Gcw.-Best. usw. folgende S truktur zuschrieb.

NH3 NH s

z>
HjŃ ŃH2

c h 3 n h 2

c h s< a > n = < Z > n - < 3 > c h3 h ,n <^b  ) - n < Z > n <  > n h 3

n h 2
Mit Hinsicht auf die Tatsache, da8 B a r s il o w s k i  u . Gr e e n  gezeigt haben, daB p- 
Toluidin bei der Oxydation A  gibt, schien es moglich, daB sich p-Phenylendiamin 
ahnlich verhalt, u. das Isomere der BANDROWSKischen Base B  liefert. Nach der Methode 
von WlLLSTATTER u. D o r o g i (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2166) erhielten die 
Vff. aus der BANDROWSKlsehcn Base m it P b 0 2 u. H 2S 04 Benzochinon, u. die Best. von 
dessen Menge zeigte, daB die alte Formel die richtige ist, da 1 Mol. der Verb. 1/3 Mol. 
des Chinons bei der Oxydation ergab, wahrend 1 Mol. einer Verb. B  2/3 Mol. Chinon 
geben sollte. (Journ. Am er. chem . Soc. 51. 1587—89. Mai. New York, Univ.) K i n d .

Henry Gilman und Lloyd L. Heck, Uber slerisclie Hinderung und die Grignard- 
reaktion. Weitere Untersucliungen ■iiber die Farbenreaklion metallorganisclier Yerbin- 
dungen. (Vgl. C. 1929. I. 1818.) Nach den Unterss. von v. B r a u n  u . Mitarbeitern 
(vgl. C. 1919. I I I .  810 u. friiher), nach denen die Grignardlsgg. aus p-Chloralhyl- u. 
fS-Bromathylmethylanilin, C0H5 ■ N(CH3) • CH, • CH2 • X, m it Ketoneji nicht die ent
sprechenden Alkohole ergaben u. das Nichteintreten dieser Rk. ster. Einfliissen zu- 
geschrieben wurde, durfte die von G ilm an  u. S c h u lz e  (C. 1925. I I . 1781) beschriebene 
Farbrk. m it MiCHLERschem Keton keine Rk. auf diese Grignardreagenzien geben. 
Vff. fanden dies jedoch nur z. T. bestatigt u. zeigten, daB bei den O rgan o magnes iu m vc-rbb. 
aus /?-Chlorathyl- u. /9-Bromathylmethylanilin m it MiCHLERschem Keton eine positiye 
Farhrk. auftrat. Indessen bDdete die Langsamkeit, m it der die Farbrk. eintrat, eine 
Stiitze fiir die Annahme einer ster. Hinderung durch diese Molekulgruppierimgen. 
Beim Mesitylmagnesiumbromid t r a t  trotz der beiden o-Substituenten sofort eine Far- 
benrk. auf. Zur Darst. der Halogenalkylamine haben Vff. eine Methode ausgearbeitet, 
die wesentlich bessere Ausbeuten lieferte.

V e r s u c h e .  Zur Darst. des |jS-Chlorathyl]-methylanilins wurde zu einer ath . 
lsg . von N-Methylanilin C2H5 • MgBr zugefiigt u. das entstandene CeH5-N(CH3)MgBr 
m it Toluol-p-suhonsaure-[/f-chlorathyl]-ester versetzt. Nach Erkalten, Yerdiinnen
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m it W., Abtrennen der A.-Sehicht u. Fraktionieren des Rk.-Prod. nach Abdunsten 
des A. wurde in der ersten Fraktion AihylmcMorobromid, Cl • CII2 • CH, • Br erhalten. 
Dor H auptteil lieferte [fl-Chlordthyl]-methylaniłin in  70%ig. Ausbeute. Zur Herst. 
des Grignardreagenzes C6H 5-N(CH3)-CH2-ĆH2-MgCl wurde in der iiblichen Weise in A. 
gel. u. Mg-Spane zugegeben. Bei der Farbrk. m it MiCHLERschem Keton, die im ein- 
geschmolzenen Róhrchen Torgenommen wurde, war nach 8 Stdn. eine schwache 
Farbung yorhanden, nach 15 Stdn. eine prachtvolle Farbrk. eingetreten. —  Zur 
Identifizierung der Grignardverb. wurde diese m it n-Butyraldehyd nach v. B ra u n , 
H e i d e r  u. M u l l e r  (C. 1918. I. 81) in  das Aminocarbinol C6HS-N(CH3)- [G H ^-  
CH(OH)-[CHr,]2-CH3 iibergefuhrt. Aus der Rk.-Lsg. schied sich nach Zusatz von 
Pikrinsaure zuniichst das Pikrat des symm. Diphenyldimethyltelramethylemdiamins, 
C6H5-N(CH3)-[CH,]4-N(CH3)-C6H 5 ab. Aus A. u. A. F . 203°. Aus der Mutterlauge 
das Pikrat des Aminocarbinols, aus A. F . 145°. Chloroplatinat, C2(!H.I(,0 2N2C]6P t, aus 
vcrd. A. F. 209. — Mesitylmagnesiumbromid. Aus Bz-Brommesitylen in A. m it Mg 
( +  aktiyierte Cu-Mg-Legierung). 50% Ausbeute. Liefert m it MiCHLERschem Keton 
sofortige Farbrk. Bei Behandlung m it C02 Bldg. yon 2,4,6-Trimethylbenzoesaure. 
(Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 1379—84. 5/6. Ames, Jowa State Coli.) P o e t s c h .

Arthur Thurlby Dann und William Davies, Die Umsetzungen der Nitro- 
stdfonylchloride. I. Die Reaktion von Hydrazinhydrat mit o-Nitrosułfonylchloriden. 
2-CKlor-5-nilrotoluol-4-sulfochlorid g ibt m it Hy. [ =  H ydrazinhydrat] in der Kaltc 
das Hydrazid R -S 0 2-N H -N H 2, in der Warmc zu iiber 90% die Sulfinsaure R -S 0 2H 
u. die Dach der Gleichung 2 R- SO,Cl +  2 N 2H,„ H ,0  — >■ 2 R- SO,H +  N , +  2 H 20  +  
N,H.„ 2 HC1 sich berechnende Menge N2. Das Hydrazid zers. sich in  Ggw. von h. 
wss. Hydrazinlsg. oder von verd. HC1 in die Sulfinsaure u. N,. Der fast quantitative 
Ubergang dieses o-Nitrosulfonsaurehydrazids in  die Sulfinsaure ist wahrscheinlich 
auf die akthderende Wrkg. der N 0 2-Cruppe zuriickzufiihren. Dieser EinfluB zeigt 
sich auch in  den Eigg. der freien Sulfinsauren. 2-Ghlor-5-nitrotoluol-4-sulfinsdtire 
ist jahrelang haltbar, g ibt aber in h. Losungsmm. 77% 2-Chlor-5-nitrotoluol; ahnlich 
verhalt sich 2-Nitrobe.nzolsulfinsaurc; unter gleichen Bedingungen gibt Naphthalin-
2-stdfimaure nur 6%  Naphthalin, 4-C1ilorbenzolsulJinsaure nur Spuren Chlorbenzol; 
dagegen ist 6-Chbr-3-nitrotoluol-2-sulfiiisa,ure so unbestiindig, daB Verss. zu ihrer 
Darst. stets 2-Chlor-5-nitrotoluol liefern. m- u. p-Nitrosulfochloride liefem schwerer 
Sulfinsauren ais die o-Isomeren; der Unterschied ist so groB, daB man aus einem 
Gemisch yon isomeren Nitrosulfochloriden die o-Verb. ais Sulfinsaure abtrennen 
kann. — Sek. Hydrazide R -S O ,-N H 'N H ' SO ,-R  wurden aus Nitrosulfochloriden 
u. Hy. nicht erhalten.

V e r s u c h e .  2-Chlor-5-nilrololuol-4-$ulfoclilorid. Die Darst. nach D a v ie s  
(C. 1921. III. 1004) wird durch die direkte Nitrierung des rohen Monochlorierungs- 
prod. aus p-Toluolsulfochlorid yereinfacht. — 2-Chlor-5-nitrolóluol-4-svljinsaure,
C,H60 4NC1S. Aus 2-Chlor-5-nitrotoluol-4-sulfoehlorid u. Hy. Schwach gelbe Nadeln. 
F. 131,5°. LI. in organ. Fil. auBer PAe., 11. in h., wl. in  k. W. Gibt beim Erwarmen 
der Pyridinlsg. auf dem W .-Bad (50 Stdn.) 2-Chlor-5-nilrotoluol (F. 44°). — 2-Chlor-
5-nilro-p-tolylmethylsulfon, C8H80.,NC1S. Aus der Sulfinsaure m it Dimethylsulfat 
u. NaOH oder durch Behandlung des Ag-Salzes m it CH3J  in Methanol. Nadeln aus A. 
F. 145—156°. — o-Nitrobenzolsulfinsaure. Aus o-Nitrobenzolsulfochlorid ,u. Hy. Gelbe 
Krystalle. F . 138— 139°. o-Nitrophznylmetliylsuljcm, F. 105°. — 2-Chlor-5-nitro- 
toluol-4-sulfonsaurehydrazid, C7H 80 4N3C1S. Aus dem Sulfochlorid u. Hy. unter Kiihlimg 
auf 0—3°. Nadeln. F. 110—113° (Zers.). L. in verd. Sauren u. Alkalien, unl. in  k. W., 
k. A., wl. in  h. A. Gibt in  h. A. m it Salicylaldehyd Salicylaldazin, m it Zimtaldehyd 
Zimtaldazin, in  w. Anisol m it Zimtaldehyd das Zimtaldehyd-2-chlor-5-nilro-p-toluol- 
sidfonhydrazon, ClnH u OdN,ClS (rote Blatter, F . 95°; der F. steigt beim Aufbewahren).
— o-Nitróbenzolsulfonsaurehydrazid, C6H70 4Ń3S. Unbestandige, fast farblose Prismen. 
F. 101° (Zers.). ZU. in  W. — 6-Ghlor-4-nitrotoluol-2-sidfow.aurehydrazid, C7H 80 4N3C1S. 
Nadeln. F. 127°. — 2-Chbr-6-nitrololuol-4-sulfonsaurehydrazid, C7H 80 4N3Ć1S. Tafeln. 
F. 125°. — o-NitrobenzoylcMorid g ib t m it Hy. in Bzl., o-Nitróbenzoylhydrazin u. N,N'~  
Biś-o-nitróbenzaylhydrazin, C14H 10O6N4 (Hauptprod.). Nadeln aus Nitrobenzol. F. 298°. 
W ird am Licht braun. Is t wohl ident. m it der aus dem o-Nitrobenzoylhydrazon des 
Aeetessigesters erhaltenen, oberhalb 250° schm. Verb. (B e i l s t e in , Bd. IX , S. 375). — 
Aus p-Nitrobenzoylchlorid u. Hy. in  Bzl. etwa gleiche Mengen p-Nitrobenzoylhydrazin, 
Nadeln aus A., F. 217°, wl. in  sd. W., u. N,N'-Bis-p-nilrobenzoylhydrazin, schwach 
gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, F . 291°. — Benzaldehyd-p-nitrobenzoylhydrazcm,
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C14H n 0 3N3. Ganz schwach gelbc Nadeln. F . 259°. F ast unl. in k. A. Eignet sich 
zum Nacliweis von Benzaldehyd. (Journ. Chem. Soc., London 1929. 1050—55. Mai. 
Melbourne, Univ.) Os t e r t a g .

A. Skita und F. Keil, Uber eine neue Synthese des Ephedrins und verwandter 
Aminoalkohóle. In  Fortsetzung ihrer Arbeiten iiber die katalyt. Red. von Carbonyl- 
verbb. in ammoniakal. oder alkal. Lsg. (vgl. C. 1928. II . 2461), die unter tJberspringung 
mehrerer Zwischenstufen sek. Aminę lieferte, haben Vff. auf gleiche Weise tertiare 
Aminę synthetisiert, dereń Red.-Mechanismus m it dem der Oximc u. Nitrile ais gleich 
verlaufend erkannt wurde. Aus Acetonylaceton wurden bei der Red. in Ggw. von 
Cyclohexylamin 5-Cyclohexylaminocycloliexanol-(2), CH3- CHOH- CH2- CH2- CHfNH1 
C6H n )-CH3, vom K p.21 153° u. ein Pyrrolidinderiv., das N-Cyclohexyl-2,5-dimełhyl- 
pyrrolidin (Kp.16 100°) erhalten, das aus enolisiertem Acetonylaceton m it Cyclohexyl- 
amin u. folgender Red. des Pyrrolderiv. entstanden war. Bei der Red. von 1,3-Di- 
ketonen lieferte Acetylaceton unter gleichen Bedingungen 4-Oyclohexylaminopentanol-2, 
CH3• CHOH' CH2- CH(NII- C0H n )• CH3 vom K p.J3 124°, aus Benzoylaceton entstand 
bei der Redulctionskatalyse m it Methylamin l-Phenyl-3-methylaminóbuianol-{l), 
C6H 5CHOH-CH2-CH (N H 'CH 3)'C H 3, das iiber die P ikrate in zwei diastereomere 
Formen vom gleichen K p.18 156° zerlegt werden konnte: I. d20'5i  =  1,0107; nn20,5 =  
1,52421; Md =  54,21; E27D =  —0,17; Pikrat (hellgelb), F. 194°. II. d™‘\  =  1,0079 
no20'5 =  1,52298; Md =  54,25°; E S t> =  —0,15; Pikrat (dunkelgelb), F. 119°. — Von 
den 1,2-Diketonen wurde ausBenzil nur l,2-Diphenyl-2-nicthylaminoathanol-(l) (F. 138°) 
erhalten, Methylpropyldiketon lieferte bei der Red. in Ggw. von CH3N H 2 neben dem 
erw arteten 2-Methylaminohexanol-3 (F. 78°) noch N-Methyl-2-n-propyl-5-[a.-oxy-n- 
butyl]-pyrrolidin (Kp.15 156°), das sich aus dem zunachst entstandenen 1,4-Diketon 
C3H7-CO-C(OH)(CH3)-CH2-CO-CO-C3H 7 durch Einw. von CH3NH2 unter Red. ge- 
bildet hatte. Acetylbenzoyl lieferte bei der Hydrierung in Ggw. von CH3NH„ in guter 
Ausbeute l-Phenyl-2-mełhylaminopropanol-(l) (Epliedrin) vom F. 76° (Hydrochlorid, 
F . 186°), das bei Einw. von CH20  imter gleichzeitiger Red. in N-Methylephedrin 
( l-Phcnyl-2-dimethylaminopropanol-l) vom' F. 73—74° (Hydroeblorid, F . 205°) iiber- 
ging. Bei der Behandlung von Acetylaceton m it Dimethylamin unter Hydrierung 
bildete sich 2-T)imethylamiiwpcntanol-(d) vom K p.10 57°, das bei der Benzoylierung
0-Benzoyl-2-N-dimethylaminopentanol-(4), CH3CHO(COC6H5) • CH2- CHN{CH3)2- CH3, 
vom K p.n  148° m it stark  anasthesierenden Eigg. lieferte. (Ztschr. angew. Chem. 
42. 501—03. 18/5. Hannover, Techn. Hochsch.) POETSCH.

M. J. Saem de Burnaga Sanchez, Uber ein Homóloges des Ephedrins. Nach- 
dem H y d e , B r o w n in g  u . A dam s (C. 1928. I I . 1552) gezeigt haben, daB Seiten- 
kettenhomologe des Ephedrins physiolog. schwacher wirken ais dieses, hat Vf. unter- 
sucht, ob die gleiche Wrkg. ein tritt, wenn ein CH3 in den Kern eingefiihrt wird. Die 
Synthese dieses Methylepliedrins entspricht der des Ephedrins selbst. — p-Tolyl- 
athylketon. Aus Toluol, Propionylchlorid u. A1C13 in  CS2 bei Raumtemp. Kp. 234 
bis 235°. — a -Bromderiv. Durch Bromieren des vorigen in  Bzl. im C 02-Strom. Tafeln 
aus Bzl., F . 80°, Augen u. H au t sta rk  reizend. — a.-[Methylamino]-p-tolylathylketon- 
hydrochlorid. Aus vorigem m it 8%ig. benzol. CH3-NH,-Lsg. (heftige Rk.). Nach 
Stehen iiber N acht F iltra t einengen, m it W. u. verd. HCf bis zur neutralen Rk. auf- 
nehmen, wss. Schicht m it Bzl. waschen, entfarben, m it Soda sattigen, ausathern, 
E x trak t m it verd. HOl ausziehen. Krystalle aus absol. A. u. Aceton, F. 232°. Ent- 
sprechendes Jodmethylat, aus Aceton, F . 199—200°. Pikrat, aus verd. A., F. 170°. — 
a-\Methylamino]-p-tolylathylcarbinol {Methylephedrin). Durch Hydrieren vorigen 
Hydrochlorids in  W. ( +  P t) nach Sattigen m it CO,. Hydrochlorid, aus A.-Aceton,
F. 222°. Freie Base, Kp. 114°. Entsprechendes Jodmethylat, F. 175°. Pikrat, F. 179°. 
Die physiolog. Priifung am Kaninchen ergab, daB dieses Methylephedrin toxischer 
w irkt u. den Blutdruck weniger erhóht ais Ephedrin. (Buli. Soc. chim. France [4] 
45. 284—86. Marz.) L in d e n b a u m .

V. Humnicki, t)ber die gemischten Glyceride der Salicylsaure. I. Um die Konst. 
des schon lange bekannten, aus Glycerin u. Salicylsaure mittels HCl-Gas erhaltenen 
cc,a'-Dichlorhydrin-p-salicylals, C10H i0O3Cl2, endgiiltig sicherzustellen, ha t Vf. dasselbe 
aus a,a'-Dichlorhydrin u. Salicylsaurechlorid synthetisiert. Letzteres wurde aus Na- 
Salicylat u. SOCl2 dargestellt. Nach Entfem ung des iiberschiissigen S0C12 wurde die 
berechnete Menge Dichlorhydrin zugegeben, bis zur beendeten HCl-Entw. erwarmt, 
ausgeathert, E x trak t m it NaHC03 gewaschen usw. Nadeln aus A., F. 46—48°. — 
a,a.'-Dijodhydrin-ji-salięylat, C10H10O3J 2. Ersatz2.derj_Cl des vorigen durch J  mittels
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K J  oder N aJ  gelang auf keine Weise. Mit P b Ja bei 140—150° erhielt Vf. ein óligcs 
Prod. m it 33,8u/0 J , dessen N atur noch unbekannt ist. Aus a,a'-Dijodhydrin, Salicyl
saure u. HCl-Gas entstand ein óliges Prod. m it viel zu hohem J-Geh. Die gesuchte 
Verb. wurde schlieBlich wie folgt erhalten: 38 g Salicylsaure bei 130° in  100 g Glycerin 
gel., auf dem W.-Bad 8 Stdn. trookenes HJ-Gas eingeleitet, ausgeathert, E x trak t m it 
NaHC03 u. NaaS20 3 gewasehen usw. Braunes Ol, D .15 2,61, auch im Vakuum nieht 
unzers. sd. Mit FeCl3 violett. J-Geh. ein wenig zu hoch. E in aus a,a'-Dijodhydrin u. 
Salicylsaurechlorid wie oben dargestelltes Prod. hatto im wesentlichen die gleiehen 
Eigg. (Buli. Soc. chim. Erance [4] 45. 275—79. Marz.) L in d e n b a u m .

V. Humnicki, Ober die gemischten Glyceride der Salicylsaure. I I . (I. vgl. vorst. 
Ref.) In  der Absicht, gemischte Glyceride von Salicylsaure u. Eettsauren darzustellen, 
hat Vf. zunachst die Wrkg. von HCl-Gas auf Gemische von Glycerin u. Eettsauren 
untersucht. Es entstehen f}-Acyl-a.,a.'-dichlorhydrine, welche auch aus a,a'-Dichlor- 
hydrin (oder Epichlorhydrin) u. den Saurechloriden erhilltlich sind (vgl. W h i t b y ,
C. 1926. II . 1843). Eine gesatt. Lsg. der Fettsaure in Glycerin wird m it HCl-Gas gesatt., 
mit W. gewasehen, ausgeathert, iiber CaCI2 getrocknet u. im Vakuum fraktioniert. — 
Dichlorliydrinacelat, C5H80 2C12. Aus Dichlorhydrin u. CH3-COCI, ausathern, m it 
NaHC03 waschen usw. Kp. 193— 195°, D.20 1,281, no20 =  1,4542. — Isóyalerat, 
C8H140 2C12. Aus Glycerin u. Saure. Kp.30 127—140°, D.20 1,444, nn20 =  1,450, nicht 
unangenehm riechend. — Capronat, C9Hle0 2Cl2, K p.15 140—145°, D.20 1,074, nu20 =  
1,4403. — Laurat, C15H280 2C12. Nach beiden Verff. K p.12 200°, D.20 1,032, nD20 =  1,459.
— Myrislat, C17H32 0 2C12, Nadeln aus A., E. 27—29°. — Stearat, Cn H40O2Cl2, flaumichte 
Krystalle aus CH3OH, E. 36—37° (nach W h i t b y  39,5°). — Olcat, C21H380 2C12. Nach 
beiden Verff. Ól, enthalten in der Eraktion K p.15 260—275°, D.20 0,994, nD2a =  1,4754.— 
Mit Acetylsalicylsaure wurde kein Ester, sondern Salicylsaure u. Dichlorhydrin erhalten. 
(Buli. Soc. chim. Erance [4] 45. 279—83. Marz. Warschau, Staatl. stomatolog. 
Inst.) L in d e n b a u m .

H. Gordon Rule und W. Eoghan Mac Gillivray, Optische Aklim tat und Polaritat 
substituierender Gruppen. X . E influp von ionisierbaren Gruppen auf das Dreliyermogen 
von l-Menthylbenzoałen. (IX . vgl. C. 1928. II . 887.) Untersucht wurde die Anderung 
des Drehvermógens des l-Mentliylbenzoales durch Kernsubstitution m it Dimethyl- 
amino-, Amino-, Oxy- u. Carboxylgruppen u. ihren ionisierten Eormen. Die gróBten 
Ausschlage geben die o-substituierten Ester. Die Gruppen COOH, N(CH3)2H ‘ u. NH3\  
welche m-dirigierend sind, fiihren zu Erhóhung der Drehung, die Gruppen COO', 
N(CH3)2 u . O', o,p-dirigierend geben einen Abfall der Rotation. Veresterung der o-Carb- 
oxylgruppe beeinfluBt die Drehung in dem Sinne, daB verringerter m-Direktion ver- 
ringerte Drehung entspricht. (Vgi. C o h e n , Journ. chem. Soc., London 109 [1916]. 
222.) Abnorm hohe Werte zeigen die nicht ionisierten Salicyl- u. Anthranilsauren.

V e r s u c h e .  Salicylsdure-l-menlhylester, Cl7H 240 3, Kp.0j5 156°; m-Oxybenzoe- 
saure-l-menthylester, K p.li2 182°; p-Oxybenzoesaure-l-meJithylester, K p.0il 178°. Aus 
dem Nitroester durch Red. Anthranilsaure-l-menthylcster, CI7H250 2N, F. 62,5— 63,5°. 
Hydroclilorid, F . 150—170° (unscharf); analog m-Amidobenzoes&ure-l-imnthylester, 
C jjH ^ O ^ , K p.1)fi 168°; p-Amidobenzoesdure-l-menłhylester, Hydrochlorid, F . 200° un
scharf; o-Dimethylaminobenzoesdure-l-menthylester, C1!)H 2[|0 ,N , aus PAe., F. 36—37°, 
Kp-o,6 170— 171°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 401—09. Marz. Edinburg, 
Univ.) T a u b e .

F. Schaaf, Ober die Bildung von Acetaldehyd aus Alanin in  Gegenwart von Brenz- 
catechin. Aus friiheren Verss. (C. 1926. I. 696), bei denen bei Oxydation von 1-3,4-Di- 
oxyphenylalanin die beiden orthostandigen Hydroxylgruppen angegriffen u. N H 3 u. 
C02 gebildet wurde, war geschlossen worden, daB das Dioxyphcnylalanin in das ent- 
sprechende o-Chinonderiv. ubergefiihrt werde. Ferner war angenommen worden, daB 
die Bedingungen zu Desaminierung u. Bldg. des nachst niedrigen Aldehyds gegeben 
waren. W ahrend sich ein direkter Nachweis des Aldehyds nicht erbringen laBt, la.Bt 

. sich dieser oxydative Abbau des Aminosaureesters durch folgende Modcllrk. erweisen. 
Beim Schiitteln aquivalenter Mengen von Brenzcatechin u. Alanin m it O, in Ggw. 
vou Dimedon (Dimethylhydroresorcin) entstehen kleine Mengen Acetaldehyd, die ais 
Athyliden-bis-dihydroresorcin isoliert werden. Damit decken sich die kiirzlich ver- 
offentlichten Verss. von E d l b a c h e r  u . K r a u s  (C. 1928. I I . 2659). (Bioehem. Ztschr. 
205. 449—50. 13/2. Ziirich, Univ.) H e s s e .

P. A. Levene, Robert E. Steiger und Lawrence W. Bass, Die Beziehung 
zipischen chemischer Struktur und Peptidspaltung. V. Enzynispaltung von Dipeptidcn.
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(IV. vgl. C. 1929. I . 1328.) Peptide, welche eine Aminosaure enthalten, die der natiir- 
lichen Aminosaure enantiomorph ist, -werden durch Erepsin n icht gespalten. Dieser 
Befund befindet sich im Einklang m it Unterss. von A b d e k h a ld e n  u . Mitarbeitern 
u. erklart sich aus der spezif. Einstellung von Enzym u. Substrat. Dipeptide, welche 
eine d.l-Aminosaure u. eine naturlich vorkommende Aminosaure enthalten, werden 
immer zu 50% gespalten, im Gegensatz zu Befunden von A b d e r h a ld e n  u . M it
arbeitern, wonach in  einigen Fallen solche Dipeptide durch Erepsin iiberhaupt nicht 
angegriffen wurden. Dipeptide, in welchen die freie Carboxylgruppe u. die Amino- 
gruppe durch ein tertiares C-Atom verkniipft sind, werden durch Erepsin nicht hydro- 
lysiert. In  aquivalenten Konzz. bestehen folgende Beziehungen: Glycylglycin
(K -103 =  26) u. Glycyl-d-valin (K -103 =  22) werden etwa in gleichem MaBe ge
spalten; Glyeyl-l-leucin (K -103 =  33) w ird etwas schneller hydrolysiert, d-Alanyl- 
d-alanin am schnellsten (K -103 =  150); d-Alanylglycin (K -103 =  60); Glycyl-d- 
alanin (K • 103 =  40). Bei Glycyl-d-phenylglycin u. Glycyl-l-phenylalanin, die sich 
durch den Abstand der Phenyl- u. Aminogruppe unterscheiden, verhalten sich die 
Spaltungsgeschwindigkeiten wie 55 :10  (JT-103). Vff. folgern, daB die Konfiguration 
der Peptide, die bei der Saurehydrolyse wesentlieh ist, auch fiir die Enzymspaltung 
groBe Bedeutung h a t; hier spielt jedoch auch die Dissoziation der einzelnen Gruppen 
eine augenscheinliche Rolle. (Journ. biol. Chemistry 82. 155—66. April. New York, 
Rockefeller-Inst. f. med. Forschg.) W e i d e n h a g e n .

P. A. Levene, Lawrence W. Bass und Robert E. Steiger, Die, Beziehung 
zwischen cliemischer Struktur und Peptidspaltung. VI. Alkalispaltung von Dipeptiden. 
(V. vgl. vorst. Ref.) Vff. haben den Spaltungsgrad von 8 Dipeptiden unter dem 
EinfluB von NaOH untersucht (pn =  13,4). Die Hydrolysegesehwindigkeit fallt in 
folgender Reihe: Glycylglycin, Glyeylalanin u. Alanylglycin, Glyeylphenylglyein, 
Alanylalanin u. Glyeylphenylalanin. Dipeptide, in welchen die freie Carboxylgruppe 
u. die Aminogruppe an einem tertiaren C-Atom sitzcn [Glycyl-a-aminoisobuttersaure 
u. Glycylphenylmethylaminoesśigsaure] zeigen groBe S tabilitat, die auch bei der 
Erepsinspaltung beobachtet wurde (vgl. vorst. Ref.). Es seheint, daB die Dissoziations- 
konstante der Enolformen den ausschlaggebenden Eaktor fiir die Hydrolyse darstellt. 
(Journ. biol. Chemistry 82. 167—70. April. New York, Rockefeller-Institut fiir med. 
Forschg.) _ W e i d e n h a g e n .

Raymond Quelet, Ober einige para-bromierte Athylenderimte des Benzols und
• ihre Organomagnesiumverbindungen. I I . (I. vgl. C. 1929. I. 1927.) Kurze Reff. nach
Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1926. II. 391. 1928. I. 1648. 2251. Nachzutragen 
ist: Die Darst. der Verbb. (p) Br Mg ■ ■ CnU in^  wird durch etwas Br u. C2H5Br
eingeleitct. Dann wird im H-Strom 6— 12 Stdn. gekocht oder mehrere Tage bei Raum-

•temp. stehen gelassen. Im  letzteren Falle is t die Ausbeute an n. Komples groBer, 
weil die Nebenrkk. durch hohere Temp. begiinstigt werden. — Zers. des Komploxes 
aus p-Brcmpropenylbenzol m it W. u. verd. Saure ergab: 1. 43% Propenylbenzol, C9H 10, 
K p.jj 68°, D .7, 0,918, nn7 =  1,558. Dibromid, F. 68°. 2. 10— 15% Ausgangsmaterial.
3. Riickstand, welcher sich bei der Dest. polymerisierto u. nur sehr wenig p,p'-Dipropenyl- 
diphenyl (vgl. kurzes Ref.) lieferte. Letzteres erhalt man in  gróBerer Menge, wenn 
man nach Zers. des Komplexes aus der ath. Lsg. den A. entfemt, das Ol bis zur Er- 
starrung in-Kaltemischung kiihlt, die Krystalle absaugt, den fl. Teil wieder kiihlt usw.
— 1 g-Mol. p-Brom-A^-bulenylbenzol verbrauchte 18,8 g Mg, woyon 17 g ais Mg(OH)2 
wiedergefunden ^oarden. Zers. des Komplexes wie oben ergab A 1-Butenylbenzol, C10H 12, 
K p.]2 80°, D.u 4 0,907, nn11 =  1,550, E  Mr  =  +2,05. Dibrmnid, F. 70°. Die Neben-

■ prodd. wurden nicht untersucht. — Zers. der Komplese aus p-Brennallylbcnzol u. 
p-Brom-A3-butenylbenzol ergab Allylbenzol, C8H 10, K p.;30 154°, u. A 3-Bulenylbenzol, 
Ci0H 12, Kp.12 65°. — S y n t l i e s e n  m i t t e l s  p - A 11 y  1 p h e n y  1-MgBr: p-Allyl- 
phenol (Cliavicol), C9H 10O. Mit O in  Kaltemischung, m it Eis u. HC1 zers., ath. Lsg. 
m it 2%ig. NaOH ausziehen. Kp.12 120°, K p.732 235°. Mit FeCl:1 blau. — p-Allylbenzoe- 
saure, C10H 10O2. Mit C02 wie vorst. Blattchen aus W., F. 104— 105°. Ag-Salz,

■ Ci0H9O2Ag, rótfiehe Nadeln aus W. Dibromid, C10H10O2Br2, in Chlf. dargestellt, Nadeln 
aus A., F . 154°. —  p-Diallylbenzol, C12H h . Mit Allylbromid (W.-Bad), m it W. zers., 
Rohprod. (Kp.12 90— 100°) m it Na-Pulver in  h. Toluol schiitteln, schlieBlieh 1 Stde. 
kochen. K p.12 94°, D.11, 0,915, nu11 =  1,526, anisartig riechend. Telrabromid, Cj2Hj4Br4, 
in Chlf. am Licht dargestellt, Krystalle aus A., F. 109°. — p-Allylbenzaldehyd, CioH100 . 
M it Orthoameisenester 6 Stdn. kochen, m it Eis u. HC1 zers., Acetal m it 20%ig. HC1

• (W.-Bad) hydrolysieren, Aldehyd iiber die Bisulfityerb. reinigen. K p.l2 113°, D .154
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0,1015, nu15 =  1,555, E  Md =  +1,81. Dibromid, K p.16 193— 195° (teilweise Zers.). 
Semicarbazon, B lattchen aus A., F. 197°. — S y n t h e s e n  m i t t e l s  p - P r o -  
p o n y l p h e n y l  - MgBr: Dieselben werden ivie die obigen ausgefubrt. p-Propenyl- 
pjienol (Anol), C0H 10O, K p.12 136—137°, Blattchen, F . 93°. —  p-Propenyttenzoesaure, 
Cł0H 10O2, Blattchen aus Eg., F. 215°, ab 190° sublimierend. Addiert langsam Br. 
Ag-Sah, C10H0O2Ag, Nadeln aus W. — p-Propenylallylbenzol, C12H 14, K p.n  107—108°,
D .u 4 0,918, nc11 =  1,559, E M d =  +2,48, anisartig riechend. Tetrabromid, C12H 14Br4, 
B lattchen aus A., F . 73°. — p-Propenylbenzaldehyd vgl. kurzes Ref. — [p-Propenyl- 
phenyl]-athylcarbinol, C2H5-CH(OH)-C6H4-CH: ĆH-CH3. Mit Propionaldehyd in 
Kaltemischung, m it Eis u. NH4C1 zers. K p.n  143—145°, Nadeln aus A., F. 57°. Phenyl- 
urethan, Nadeln, F. 235—236°. — p-Dipropenylbenzol, C12H 14. Voriges in Bzl. allmahlieh 
m it P 20 5 versetzen, 2 Stdn. kochen. K p.X2 123— 125°, B lattchen aus A., F . 63— 64°, 
anisartig riechend. W ird durch k. KM n04 zu Terephthalsaure oxydiert. Tetrabromid, 
C12H 14Br4, Nadeln aus A., F . 168—169°. — E in  Vergleich der 3 KW-stoffe CX2H 14 
laflt folgendes erkennen: Jede Wanderung der Doppelbindung von A - nach A 1 bewirkt 
Erhóhung des K p.12 um 15°. Diese Erscheimmg findet sich auch beim p-Bromallyl- 
benzol u. p-Brompropenylbenzol. D. u. n nehmen in  demselben Sinne zu. p-Propenyl- 
allylbenzol weist wegen der Konjugation eine starkę Exaltation der Mol.-Refr. auf. 
Die FF. der Tetrabromide des p-Diallyl- u. p-Dipropenylbenzols entsprechen der Er- 
fahrung, daB die Bromide der A ł-Athylenbenzole hóher schm. ais die der Isomcren. 
Der abnorm niedrige F. des p-Propenylallylbenzols ist auf dessen unsymm. Bau zuriick- 
zufuhren. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 255—74. Marz. Clermont-Ferrand, Lab. 
de Chim. gen.) _ L in d en b au m .

A. Quilico und M. Freri, Uber die Einimrkung von Nitrosodimethylanilin auf 
Apiol. (Vgl. C. 1928. II . 877.) Vf. untersucht die Einw. von Nitrosodimethylanilin 
auf Petersilienapiol, das deshalb von Interesse ist, weil nach den Beobachtungen von 
A l e s s a n d e i  (C. 1922. I I I .  259) bei der Einw. von Nitrosobenzol auf diese Verb. im 
Gegensatz zu anderen Allylderiw . die Bldg. des entspreehenden Nitrons ausbleibt. 
Es entstehen nur Apiolacrolein neben kleinen Mengen Apiolaldehyd, der seine Ent- 
stehung wohl der Sprengung der Seitehkette verdankt. — Die Rk. von Nitrosodimethyl
anilin u. Apiol verlauit auch bei 80—90° langsam, u. es werden noch weniger krystallin. 
Substanzen erhalten, ais beim Safrol. Das Gemisch der erhaltenen Verbb. laBt sich 
durch seine verschiedene Lóslichkeit in A . trennen. Die leichter 1. Verb. I  (kleine gelbe 
Kjrystalle, F . 90—100°, zeigt das Verh. einer SciUFFschen Base, ist aber im Gegensatz 
zu letzteren sehr empfindlich gegen Sauren, in denen sie m it intensiy roter Farbę 11. 
ist, wobei durch Hydrolyse eine grauweiBe Substanz abgeschieden wird, wahrend im 
F iltrat die Anwesenheit von Dimethyl-p-phenylendiamin nachgewiesen wird. Die grau
weiBe Substanz (abgeplattete Nadeln, F . 140°) ist wohl ident. m it dem von ALESSANDRI 
(1. c.) aus Apiol u. Nitrosobenzol erhaltenen Apionylacrolein (F. 137°). Somit kann 
man der Verb. I  in Analogie m it der aus Safrol gebildeten die Konst. (CH30 )2CH20 2C6H- 
CH: CH-CH : N 'C 6H4-N(CH3)2 zuschreiben, die durch die Synthese aus Apionyl
acrolein u. Dimethyl-p-phenylendiamin bestatigt wird. — Der in A. weniger 1. Teil, 
Verb. II ist ein Gemisch von Azo- u. Azozydimethylanilin, dereń Trennung sehr schwierig 
ist. Die Bldg. der Azoxyverb., die in diesem Falle isoliert werden konnte, wahrend 
dies beim Safrol nicht gelungen war, macht es wahrscheinlich, daB der Mechanismus 
der Rk. derselbe ist, wie beim Nitrosobenzol. Die Bldg. der Azoverb. kann ais C anni- 
ZAROsche Rk. des nebenbei gebildeten Phenylhydroxylamins interpretiert werden. 
Bei der Wiederholung der Verss. m it Safrol ergab sich, daB um so mchr Azoverb. ge
bildet wird, je hoher die angewandte Temp. ist.

V e r s u c h e .  Petersilienapiol u. Nitrosodimethylanilin werden 3 Tage auf 80 
bis 90° erhitzt. Es bildet sich eine braune, pechartige M., aus der durch Kochen m it 
A. u. Filtrieren ein rotbraunes Pulver erhalten wird. F. (des Rohprod.) unscharf gegen 
235°. Es zeigt das charakterist. Verh. des Azodimetliylanilins: es ist 1. in Eg. m it 
intensiv griiner Farbę, in konz. HC1 purpurrot. Auch nach dem Reinigen zeigt sich 
unter dem Mikroskop, daB die Verb. m it den durchscheinendcn, gelben Krystallen 
des Azozydimethylanilins vermischt ist. Am besten lassen sich die Vcrbb. durch frak- 
tionierte Hydrolyse in schwefelsaurer Lsg. trennen, wobei zuerst dio Azoxy-, dann die 
Azoverb. ausfńllt. — Das braune F iltra t des ursprunglichen Rk.-Gremisches scheidet 
beim Eindampfen bei gewohnlicher Temp. eine krystallin. M. ab, die durch mehrfaches 
Umkrystallisieren aus A. annahernd rein erhalten wird. Es ist die Verb. C2nIL 20,N„, 
(CH30)2CH20 2C„H.-CH: CH-CH: N -C jH j-^C H j),, kleine gelbe KrystaUe, die un-
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scharf zwisehen 90 u. 100° schmelzen. Durch Einw. verd. Mineralsauren wird die Verb. 
gespalten. Es fiillt eine sehmutzigweiBe Substanz aus, wahrend im F iltra t Dimethyl- 
p-phetiylcndiamin nachgewiesen wird. Der schmutzigweiBe Nd. besteht aus Apionyl- 
acrolein (fj-[2,5-Dimethozy-3,4-methylendioxyphenyl\-acrolein, CI2H1„05,(CH30 )2CHo- 
0„C6H -C H :C H -C H 0. A us A. hellgelbe Nadcln, E. 140° (A l e s s a n d r i , 1. c. gibt
E. 137° an). — p-Nitrophenylliydrazon, C18H 170 6N3, hellrotes, kr. Pulver, aus w. Eg.,
E. 268°. — Oxim, C12H 130 3N, aus der Verb. I  oder dem Aldehyd selbst m it einem t)ber- 
schuB von Hydrosylamin in neutraler Lsg. Aus A. u. aus Bzl. winzige Krystalle, E. un- 
scharf 166° (naeh ALESSANDRI, 1. c., E. 172°; yielleicht handelt es sich um ein Stereo- 
isomeres.) — Die ScH iFFsehe Base wird aus Dimethyl-p-phenylendiamin u. Apionyl- 
acrolein synthetisiert. — Vf. hatte friiher (C. 1928. II. 1433) aus Isoapiol u. diazotiertem 
p-Nitroanilin orangefarbene Niidelchen vom F. 228—229° erhalten, u. er schrieb der 
Verb. die Konst. eines p-Nitrophenylhydrazons des Apiolaldehyds zu. Durch Einw. 
von p-Nitrophenylhydrazin auf Apiolaldehyd (aus Isoapiol durch Oxydation) wird 
dasselbe orangefarbene p-Nitrophenylhydrazon des Apiolaldehyds, CieH 16O0N „ F . 228°, 
gewonnen. (Gazz. chim. Ital. 59. 273—79. April. Mailand, Techn. Hochsch.) F i e d l e r .

Paul Kalnin, Zur Theorie der Perkinschen Synthese. Uber den Mechanismus 
der Beaktion. Dic allgemein angenommene Theorie der PERKlNschen Rk. von R. F it t ig  
is t falsch, da die Kondensation in der Regel nicht zwisehen dem Salz u. dem Aldehyd, 
sondern zwisehen dom Siiureanhydrid u. dem Aldehyd stattfindet. Das Salz spielt 
nur die Rolle eines Katalysators, den man ganz weglassen u. durch andere Katalysatoren, 
die keine Carbonsaurederiw. sind, ersetzen kann. Zu diesem Zweck eignen sich be- 
sonders tertiare Basen wie Pyridin, Chinolin, Diathylbenzylamin, Benzylpiperidin und 
Triathylamin. D ie  katalyt. Wrkg. des Salzes is t eino mehrfache: a) es enolisiert das 
Saureanhydrid, wodurch eine Anlagerung des Aldehyds an die Enolform des Saure- 
anhydrids ermogliclit wird; b) es enolisiert das im ProzeB entstandene Anlagerungs
prod.; e) es spaltet schlieBlich von dem enolisierten Anlagerungsprod. ein Molekuł 
Saure ab. Die Wrkg. des Katalysators ist von der seiner Basizitat abhangig. Infolge- 
dessen w irkt eine Zugabe von froier Saure sehadlich auf die Ausbeute; diese sinkt 
proportional der zugesetzten Sauremenge; bei geniigonder Zugabe von Saure kann 
m an die Ausbeute auf Nuli herunterdrueken. Die Wrkg. der tertiaren Basen ist ihrer 
Starko dirckt proportional. Daher ist es móglich, auf Grund der Ausbeute an Zimtsaure 
die relative Starko der Base zu bestimmen. Ferner ist die Ausbeute von der Menge der 
Base abhangig; je starker die Base, eine um so kleinere Menge derselbon ist zur Er- 
roichung der maximalen Ausbeute notig. Bei woiterer VergroBerung dieser Menge 
sinkt die Ausbeute. Vf. stellt auf Grund der angefuhrten Vorss. ein Reaktionsschema 
dor PERKlNschen Synthese auf. D anach zorfallt die Rk. in 5 Phasen: 1. Enolisierung 
des Saureanhydrids; 2. Anlagerung des Aldehyds an die Enolform des Saureanhydrids;
3. Enolisierung des Anlagerungsprod.; 4. Abspaltung einer Sauremolekel von dom 
enolisierten Anlagerungsprod.; 5. Umlagerung der durch die Saureabspaltung ent- 
standenen Rumpfmolekel:

c h 3-c o v c h 3-c o  CII3-CO
> 0  — >  > 0  +  c 6h 5. c h o  — ->■ > 0  — >

C H .-C O / CH..:C—OH C H ,-C -O H
C,,H. • CO H

CH3-C0-

9 H ! ' 0 ^ C - O H  > C - 0 H  ^ C - O H
O

j . z L  C,H5-C = = C H  II CflHa.C H = - C H
c„h 5. c = ; c i i  i i

Die Enolisierung des Saureanhydrids hangt von der wechselnden Valenzbeanspruchung 
der Radikale ab, die m it der akt. Methylengruppe des Saureanhydrids verbunden sind. 
Da dio Methylgruppe mehr Affinitat boansprucht ais das H-Atom (MEERWEIN,
C. 1920. I. 153), so haben die H-Atome der Methylengruppe im Propionsaureanhydrid 
weniger Affinitat zur Verfugung ais die H-Atome der Methylgruppe des Essigsaure- 
anhydrids, sind darum bewegliclier ais die letzteren u. werden infolgedessen auch 
leichter zum Sauerstoff hinuberspringen u. die Enolform bilden, d. h. Propionsaure- 
anhydrid wird sich leichter enolisieren ais Essigsaureanhydrid u. aus domselben Grunde 
wird sich Phenylessigsaureanhydrid bedeutend leichter enolisieren ais Propionsaure
anhydrid. Da aber nun nach Ansicht des Vfs. die Ausbeute an Saure bei der P e r k j n -
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schen Synthese hauptsachlich von dcm Grade dor Enolisierung des Saureanhydrids 
abhimgt, muC boi Benutzung von 2 yersehiedenen Saureanhydridon unter sonat gleichen 
Bedingungen die spezif. Enolisierungsfahigkeit des betreffenden Saureanhydrids in der 
Ausbeute zum Ausdruck kommen; dio oxperimentellen Ergobnisse des Vfs. stimmen 
hierm it iiborein; so gibt Propionsaureanhydrid etwa 2-mal so gute Ausbeuten wie 
Essigsaureanhydrid. — Die Anlagerung des Aldehyds an die Enolform des Saure
anhydrids steht in t)bereinstimmung m it dem Satz von S c h e ib l e r  (C. 1926. I. 910), 
daB das Wesen der Kondensationen von Carbonylyerbb. in  der Anlagerung der Keto- 
form der einen Komponento an die Enolform der anderen Komponente besteht. Auch 
laBt sich eine weitgehende Analogie zwischen dem Reaktionsmechanismus der Cl a is e n - 
schen Zimtsaureestersyntheso u. dem Reaktionsmechanismus der PERKlNschen Synthese 
ziehen. Auch die Bewoglichkeit des H-Atoms in  der Aldehydgruppo ist yon groBem 
EinfluB. Der Dimethylaminóbenzaldeliyd, bei dem nach St a u d in g e r  (C. 1913. I I .  
2122) das H-Atom sehr viel fester gebunden sein muB ais beim Benzaldehyd, liefert 
wesentlich schlechtere Ausbeuten an ungesatt. Siiure wio Benzaldehyd. Es ist nun 
auch verstandlich, warum dio Aldehyde, nicht aber dio Ketone diese Kondensation 
eingehen: diese Ketone besitzen eben kein leicht abdissoziierondes H-Atom wie die 
meisten Aldehyde in der Aldehydgruppo es haben. Da die Anile auch ein bewegliches 
H-Atom besitzen, lassen sich die Aldehyde durch Anile orsetzen. — Dio Saureabspaltung 
kann auf 2 yerschiedene Weisen stattfinden; bei stark  enolisierend wirkenden K ata- 
lysatoren:

- O

\ c - O H  — y  C6Hs -CH:CH-COjH +  CHs -COaH

— CH H „SSurespaltung“
Die 2. A rt der Spaltung t r i t t  ein, wonn der K atalysator zu schwaeh bas. ist, um eine 
Enolisierung des Anlagerungsprod. hervorzurufen:

/O -jC O  • CH3! n
C6H 6 • CO • CHa • C ^ — |-O H  i — y  C6H 5 • CO • CH, • C<^jj +  CH,-COaH

H .................. „Aldehydspaltung“
Der hierbei entstehende Benzoylacetaldehyd ist wenig bestandig; er bildet die Quelle 
fiir Verharzungsprodd., die man boi der PERKlNschen Synthese erhalt u. die sich in 
besondors groBer Menge bilden, wenn die Kondensation von Saureanhydrid u. Aldehyd 
mittels oinor schwachon Base wie Pyridin vorgenommen wird. — Auch Alkalisalze 
schwacher anorgan. Sauren ermoglichen die Bldg. von Zimtsauren aus Saureanhydriden 
u. Aldehyden, so z. B. Pottasche, Soda, Trinatrium- u. -kaliumphosphat u. a. mehr. 
Mit Pottasche z. B. erhalt man in 15 Minuton fast dieselbo Ausbeute wio m it Natrium- 
acetat in  8 Stdn. (Helv. chim. Acta 11. 977—1003. 1/12. 1928. Riga u. Zurich, 
Univ.) A m m e r l a h n .

G. Vavon und P. Peignier, Ober die Hexahydro-o-phthalsauren. Nach der ebenen 
Cyclohexanformel von B a e y e r  kann die cis-Hexahydro-o-phthalsdure nicht in opt. 
Antipoden spaltbar sein, wohl aber nach den nicht ebenen Eormeln von S ach se , 
so lange man diese ais sta rr ansieht. W e r n e r  u . C o n ra d  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
32 [1899]. 3046) konnten die Saure auf keine Weise spalten, u. auch spatere Verss. 
sind erfolglos gewesen. Vff. haben den Monomethylcsler mittels Chinins gespalten, 
dio 1-Eorm isoliert u. yerseift. Die Drehung yerminderte sich parallel m it der fort- 
schreitenden Verseifung, u. schlieBlich resultierte die vollig inakt. cis-Saure. Ebenso 
wurde das Monoamid gespalten u. die 1-Form in das Im id  iibergefiihrt, welches wieder 
inakt. war. Diese Befunde wurden fiir die BAEYERsche Formel sprechen, aber auch 
diese wird manchen Tatsachen nicht gerecht, so bereits der Bldg. des trans-Hexahydro-
o-phthalsaureanhydrids, ferner der Existenz von 2 Dekalinen (H u c k e l ,  C. 1925. 
I. 956), 3 Dicyclohexylen ( S c h r a u th  u . G o rig , C. 1923. I I I .  1314) usw. Am besten 
w ird man m it M o h r (C. 1919. I II . 38) u. B o e s e k e n  (C. 1922. I II . 255) annehmen, 
daB sieh der Cyclohexanring standig deformiert. In  einem bestimmten Augenblick 
wird dann eine reine Verb. ein Gcmisch yon Moll. yerschiedener Konfiguration bilden. 
Im  Falle obiger cis-Saure wird jedes Mol. eine besondere Drehung aufweisen, aber 
jedem rechtsdrehenden Mol. wird ein linksdrehendes entsprechen, so daB die Gesamt- 
drehung 0 sein wird. Der Ring deformiert sich zwischen auBersten Grcnzen, so daB 
eine cis- oder trans-Form stets eine solehe bleibt u. die Isomerenzahl der nach der

i CH3-C 0—
I OH
• |

C .H .- C......  _
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ebenen Formel zu crwartenden gleichkommt. Die Beweglichkeit des Ringes kann ver- 
mindert oder aufgehoben werden, wenn die beiden Substitucnten sich anziehen oder 
abstoCcn, ferner durch eine Briicke (Campher) oder einen Ring (trans-Anhydrid oder 
-Imid).

V e r s u c h e .  cis-Hexahydro-o-phthalsauremonomethylesler. Durch Hydrieren von 
Phthalsauremonomethylester in Eg. ( +  P t). Rrystallchen aus verd. A., dann Bzl.- 
PAe., F. 68,5—69°. Spaltung m it Chinin in  A. Nach Einengen erhalt man ein Salz, 
wclches nach 4-maligem Rrystallisieren aus 50%ig. A. opt. rein ist u. F . 141,5—142°, 
|a ]s„  =  —136,5° in A. zeigt. Daraus durch Żerlegen m it NaOH u. Entfernen des 
Chinins m it Chlf. den l-Ester, F. 48— 49°, [a]57S =  —6,67° in A. Die Verseifung des- 
selben m it NaOH in k. 70%ig. A. wurde durch paralleles Titrieren u. Polarisieren 
quantitativ  verfolgt. — cis-Hexahydro-o-phthalsauremonoamid. Saure durch Erwarmen 
m it CHj-COCl in das Anhydrid uberfiihren, nach Entfernen des CH3'C0C1 in konz. 
N H4OH gieBen, tTberschuC des letzteren absaugen, m it Saure fallen. Krystalle. 
Spaltung m it Chinin in A. liefert auf Zusatz von A. ein Salz von F . 149—150° (Zers.), 
M 578 =  — 128° in  A. Daraus wie oben das l-Amid, Krystalle, F . gegen 165° (Zers.), 
[“ Ictb =  —15,4°. — cis-Hezahydro-o-phtlmlimid. Aus dem rac. oder l-Amid bei 190 
bis 200° (1 Stde.). Aus_ A., F . 134,5—135°, inakt. Liefert m it alkoh. NaOH ein 1. 
Na-Salz, welches durch A. in Nadeln gefallt u. durch verd. Saure in  das Im id zuriick- 
verwandelt wird. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 293—99. Marz.) L in d e n b a u m .

G. V av o n u n d P . Peignier, cis-trans-Isomerie und sterische. Hindcrung. V III. Saure 
Hcxahydro-o-phthalsauremethylester. (VII. vgl. C. 1928. II. 981.) Nach den bisherigen 
Unterss. sollte der cis-Hezahydro-o-phthalsauremonomethylester langsamer verestert u. 
verseift werden ais sein Iran-s-Isomcres. Dies konnte experimentell bestatigt werden. — 
Darst. des cis-Esters vgl. vorst. Ref. Darst. des trans-Este.rs durch 3-std. Erhitzen 
der cis-Saure m it 2 Teilen konz. HC1 im Rohr auf 180°, Uberfiihren der erhaltenen 
trans-Saure [aus W., F . 213—218° (Zers.)] mittels CH3-C0C1 in das Anhydrid (F. 142°) 
u. kurzes Kochen des letzteren m it 4 Teilen CH3OH. Aus Bzl.-PAe., F. 95—96°. — 
Veresterung m it etwas HC1 enthaltendem CH3OH bei 39°. Der cis-Ester wird ca. 1,4-mal 
langsamer verestert ais der trans-Ester. — Verseifung m it NaOH oder KOH. Der cis- 
Ester wird bei 39° in  75-gradigem A. 5-mal, in  W. 6-mal, bei 0° in W. 10-mal lang
samer yerseift ais der trans-Ester. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 299—302. Marz.

Otto Diels und Kurt Alder, Synthesen in  der hydroaromalisćhen Beihe. I II . Mitt. 
Synthese von Terpenen, Gamphern, hydroaromalisćhen und heterocyclischen Systemen. 
(Mitbearbeitot von Wolfgang Liibbert, Erich Naujoks, Franz Querberitz, Karl 
Rohl, Harro Segeberg.) (II. vgl. C. 1929.1. 2061.) U nter Anwendung ihrer Methodo 
der Anlagerung von Chinonen, ungesatt. Aldehyden, ungesatt. Sauren u. dereń An- 
hydriden an „Diene“ habenVff.eine weitereAnzahl verschiedenerVerbb. synthetisiert.— 
Zur bequemeren Darst. des von v. I I in t ik k a  u. G. Kom ppa (C. 1918. II. 3G9) syn- 
thetisierten Norcamphers (IH) wurde zunachst versucht, diesen aus 2,5-Endomethylen- 
cyclohexylidenmethan (Norcamphm) (n ) durch Ozonspaltung oder durch Behandlung 
von 2,5-Endomethylenhexahydrobenzaldehyd (I) m it C„H5-MgBr, H 20-Abspaltung u. 
folgender Ein w. von Ozon auf das entstehende Phenylnorcamphen (IV) zu gewinnen; 
diese Verss. fuhrten jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis. Dagegen lieB sich I  
leicht in das Enolacetat des Norcamplienilanaldehyds (V) uberfiihren u. aus diesem 
durch Spaltung m it Ozon HI bequem herstellen. Zur Synthese von II wurde I in den 
Alkohol VI ubergefiihrt, der sich nach T s c h u g a e f f  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 
3332) iiber den Xanthogenester durch trockcne Dest. in II uberfiihren lieB. — Bei An-

Nancy, Fac. des Sc.) L i n d e n b a u m .

CH CH CII

CH CH CH
CH CH CH

CH CaH6 CH CHCH



1929. H. D . Ob g a n isc h e  Ch e m ie . 565

lagerung von Maleinsaureanhydrid an Myrcen entstand das Anliydrid der 4-lsohe.xenyl- 
cis-Ai -tetrahydrophthalsdure (VII), dessen freio Saure m it H Br zur 1,1-Dimethylocla- 
hydronaphthalin-6,7-dicarbonsdure isomerisiert wurde. Bei der Hydrierung von VII 
lagerte sich unter Auflosung der Doppelbindung in der Seitenkette die sich hierbei 
bildende 4 - Isoliexyl-cis-A i -tetrahydroplithalsamc in die trans-Form um. — Bei den 
Anlagerungsyerss. von Acrolein u. Crotonaldehyd an Diene bildeten sich aus 2,3-Di- 
methylbutadien u. Acrolein 3,4-Dimethyl-A3-letrahydrobenzaldehyd, aus Isopren u. 
Crotonaldehyd 3,6-Dimethyl-A3-telrahydrobenzaldeliyd, sowie aus Butadien u. Croton
aldehyd 6-Mcthyl-A3-tetrahydrobenzaldehyd. Myrcen u. Crotonaldehyd traten  zum 
6-Methyl-3-isohexenyl-A3-telrahydrobenzaldehyd zusammen, u. ebenso lieferte a-Phel- 
landren m it Acrolein bzw. Crotonaldehyd bicycl. Systeme, VIII bzw. IX, m it aus 
2 Gliedem bcstehenden Kohlenstoffketten. Zum Boweis der Anlagerung der Aldehyde 
an die Diene in 1,4-Stellung wurde der durch Hydrierung von 6-Mcthyl-zl3-tetrahydro- 
benzaldehyd erhaltene Hexahydro-o-toluylaldeliyd an der Luft zu einer Saure oxydiert, 
die sich ais ident. m it der trans-Hexahydro-o-toluylsaure erwies. Bei der Anlagerung 
von Crotonaldehyd an Cyclopentadien bildete sich ein Gemisch der cis- u. trans- 
Eormen des 2,5-Endomcthylen-6-methyl-A3-tetrahydrobenzaldehyds, die sich iiber die 
Scmicarbazone trennen u. iiber die entsprechenden Hexaliydroverbb. in die beiden 
raumisomeren 2,5-Endomelhylenhexahydro-o-loluylsduren iiberfiihren lieBen. — Die Rk.

CH
CH/C O - C H

° \  1 x C O -C H
V II

ci-r2s (CHS)2C
CH ’̂ C H

\  /C s  MIL,
■CII/ \ C H . /

CH-CHO

CH-CHO
CH,

C H - C f ^ C H - C H ,
H C /C H - C H : ICH-COCH,

ĆH, X I
von Crotonaldehyd m it 1,3-Dimeihylbutadien, CH2=C(CH3)-C H =C H -C H 3 (X) fiihrte 
zu einem 2,4,6-Trimethyl-A^-tetrahydrobenzaldchyd, der sich m it Aceton zu einem 
„ Pseudoiron“ (XI) kondensierte. In  derselben Weise lieferte die Addition von 1,1,3-Tri- 
methylbutadien einen Aldehyd, der m it Aceton ein Methyl-p-iron (XU) bildete. — 
Zur Charakterisierung von X, das auf Grund seiner Bldg. aus dem Glykol (CH3)2- 
C(OH) ■ CH2- CH(OH)- CH3 die S truktur eines 1,1-Dimethylbutadiens zu besitzen 
schien, wurde m it K M n04 oxydiert u. ais Spaltprodd. lieBen sich Ameisensaure, Essig- 
siiure u. Brenztraubensaure nachweisen. Bei der katalyt. Hydrierung ging X in ein 
Hexen (CH3)2C =  CH-CH2-CH3 iiber, das sich in ein Dibromid verwandeln lieB, aus 
dem bei Behandlung m it Chinolin unter Abspaltung yon 2 H Br X regeneriert wurde. 
Zur einwandfreien Eeststellimg der Iden titat bzw. Verschiedenheit der Diene bewahrto 
sich die Kondensation m it Maleinsaureanhydrid. So reagierte X unter Bldg. von 
3,5-Dimełhyl-A^telrahydrophthalsdureanhydrid; der von C. H a e e ie s  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 34 [1901]. 302) durch Dest. von 2-Methyl-2,4-diaminopentanphosphat 
erhaltene KW -stoff C6H10 konnte ais X identifiziert werden, u. das gleiche lieB sich

CH---- CH---- CH-CO\
v tt  C H j^ N C H .C H = C H .C O .C H ,
X I1  C H 3 . I J C H . C H 3  X H I

c h 2
fiir den von  K y r ia k id e s  (C. 1914. I. 1928) aus A thylidenaceton u. CH3-M gJ ge- 
w onnenen K W -stoff C J IW feststellen . D er von  S a y t z e w  (L ie b ig s  Ann. 185 [1877]. 
156; L j u b a r s k i , C. 1900. II . 29) aus A ceton u. A llylbrom id erhaltene K W -stoff CeH10, 
dem  d ie  K onst. CH2 =  C(CH3)-CH2-CH =  CH2 zugeschrieben wurde, erwies sich  
ebenfalls ais ident. m it X. Auch andere D iene lieBen sich  durch Anlagerung an M alein
saureanhydrid charakterisieren. —  B ei heteroeycl. D ienen  gelang die Anlagerung von  
M aleinsaureanhydrid im  Ealle des N-M ethylpyrrols, das ein Prod. der Eorm el XHI 
lieferte, das in  seiner Struktur eine gew isse A hnlichkeit m it den Tropaalkaloiden  
yerriet.

CH-CO
O
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V e r s u c l i e .  Semicarbazon des Endomelliylen-2,5-hexahydrobenzaldehyds, F. 142°. 
Naeii mehrmaligem Umkrystallisieren aus A., F. 160,5°. — Trimerer Endomethylen-
2,5-hexahydrobenzaldehyd, (C8H 120 )3. Aus der monomeren Verb. (I) durcli Stehen- 
lassen im Eisschrank. Aus Acetonitril weiBe Krystalle, F. 178—179°. — enol-Norcamplie- 
nilanaldehydacetat, C10H 14O2 (V). Aus I  durch Erliitzen m it Essigsaureanhydrid u. 
Na-Acetat. K p.10 109—111°. —  Semicarbazon des Norcamphers, C8H 13ON3. Durch 
Zers. einer Lsg. des yorigen in Bzl. m it Ozon u. tlberfiihren des gebildeten Óles (Kp.16 75 
bis 80°) in das Semicarbazon. Aus A. F. 196—197°. — Norcampher, C,H10O (HI). 
Durch Zers. des Semicarbazons m it Oxalsaure u. Wasserdampfdest. F. 91—92°. — 
Acetat des Endomethylen-2,5-hexahydrobenzylalkohols, CI0H 16O2. Aus I  durch Hydrieren 
nach S k it a  in Eg. oder aus V durch Red. nach P a AL. Kp.13 103— 104°. Wasserklares 
Ol von angenehmem Geruch. —  Endomethylen-2,5-hexahydrobenzylallĄohol, CBH ,40  (VI). 
Durch Verseifen des yorigen m it methylalkohol. KOH. Dicke Fl., Geruch nach Amyl- 
alkohol u. Pfefferminz. K p.10 101—102°. Phenylurethan, C15I I ,0O2N. Aus Lg. F. 118 
bis 119°. — Endomcthylen-2,5-hexahydrobcnzyljodid, CgH 13J. Aus VI durch Erhitzen 
m it H J. Farblose bewegliclie Fl., K p.14 107—109°. — Endomethylm-2,5-hexahydro- 
benzyltrimethylammoniumjodid, CUH 22N J. Aus yorigem m it Trimethylamin. Aus A. 
Nadeln, F. 266—267°. — Endomethylen-2,5-hexahydrobenzyldimelhylamin. Aus yorigem 
m it Ag-Oxyd. Leichtfl. Ol. Kp. 182°. Pikrat, C1GH 2„0,N4. Aus A. F. 172°.— Xanlho- 
gensaurcesler von VI. Aus der Na-Verb. yon VI durch Zusatz yon A. u. CS2 u. folgende 
Behandlung m it CH3J. Hellgelbes Ol, K p.16 182°. — Norcamphen, C8H 12 (EL). Durch 
Dest. des yorigen bei 200—220° unter n. Druck. Leicht fliichtiges, stark lichtbrechendes 
Ol, K p.,66 123°. D .I34 0,8789. Nitrosochlorid, C8H 120NC1. Aus Essigester glanzende 
Krystalle, F. 125°. — Phenylendomethylen-2,5-cyclohexylcarbinol. Aus I  m it CcH5MgBr 
in A. K p.20 162—165°. — Phenylcndomelhylen-2,5-cyclohexylidenmethan, C14H 16 (IV). 
Durch Wasserabspaltung aus yorigem m it K H S 04 bei 190°. Leichtfl. stark  licht
brechendes Ol, K p.j5 145—147°. —  Isohexcnyl-4-cis-A1-letraliydrophthalsaureanhydrid, 
C14H i80 3 (VII). Aus Maleinsaurcanhydrid u. Myrcen durch Erwarmen auf dem Wasser- 
bade. Viscoses Ol vom K p.12 202—206°, das zu einer wachsartigen Krystallmasse 
vom F. 34—35° erstarrt. Beim Erwarmen m it KOH u. Zusatz yon H 2S 04 Bldg. der 
freien Saure, C14H 20O4, aus Acetonitril F. 122—123°. Mit Acetylchlorid Riiekbldg. von
VII. — Dimethyl-i,l-octahydronaphthalindicarbonsaure-6,7, C14H 20O4. Durch Erhitzen 
der yorigen Saure m it wss. H Br im Rohr auf 100°. Aus W. F. 206—207°. KM n04 
w irkt erst nach mehrstiindigem Stehen ein, yon Ozon wird die Saure nicht angegriffen. 
Anliydrid, C14H 180 3. Mit Acetylchlorid. Aus Acetonitril, F. 215—217°. —  Anliydrid 
der Isohcxyl-4-cis-Ai -tetraliydrophthalsaure, C14H20O3. Aus VII durch Hydrierung 
( + P d ) .  K p.]j 207°. Aus PAe. bliittchenartige Krystalle, F. 42°. — Isohexyl-4-trans- 
A i-letrahydrophthalsai(re, Ch H 220 4. Durch Erhitzen der cis-Saure m it HBr im Rohr 
bei 100°. Aus W. Nadeln, F . 169—170°. — A i-Telrahydróbenzol-l,2-dicarbon-4-propion- 
saure, Cn H 14Oc. Durch Ozonspaltung yon VH iiber das Ozonid, das im Wasserdampf- 
strom zers. wurde. Wasserklarer saurer Sirup. Pb-Salz, C22H 220 12Pb3. — Metliyl-
6-A3-ielraliydrobenzaldehyd, CBH 120 . Durch Erhitzen yon Butadien u. Crotonaldehyd 
im Einschluflrohr auf 150°. Wasscrhelles Ol, K p.22 75°, Kp.38 83°. Semicarbazon, 
CsH 15ON3. F. 168°. — Dimethyl-3,6-A3-telrahydrobenzaldehyd, C9H 140 . Aus Isopren 
u. Crotonaldehyd. K p.25 92—93°. Semicarbazon, C10H 17ON3. F. 179—180°. —  Tri- 
viethyl-2,4,6-Ai -telrahydrobenzaldeliyd, C10H 10O. Aus 1,3-Dimethylbutadien u. Croton
aldehyd. K p.12 81—82°. Semicarbazon, Cn H 19ON3, F. 183°. — Trimethyl-3,4,6-A3-telra- 
hydrobenzaldehyd, C10H lcO. Aus 2,3-Dimethylbutadien u. Crotonaldehyd. K p.12 89°. 
Semicarbazon, C11H 19ON3, F. 181°. —  Vcrb. Cn HleO. Aus 1,1,3-Trimethylbutadien 
(aus Mesityloxyd u. CH3MgJ) u. Crotonaldehyd. Wasserhelles, angenehm rieehendes
Ol, K p.ł8 93—95°. — Methyl-3 (4 1)-A3-telrahydrobenzaldehyd, C8H 120 . Aus Isopren u. 
Acrolcin. Kp.10 63—64°. Intensiy bliitterartiger Geruch. Semicarbazon, C9H 15ON3, 
F. 146°. — Dimetliyl-3,4-A3-tclrahydrobenzaldehyd, C9H 140 . Aus 2,3-Dimethylbutadien 
u. Acrolein. Intensiy nach B lattern rieehendes Ol, K p.10 79°. Semicarbazon, C10H I7ON3.
F. 172°. — Iyimelhyl-2,4 (3,5 '!)-A3 (/l4 '!)-telrahydrobenzaldehyd, C9H 140 . Aus 1,3-Di- 
methylbutadien u. Acrolein. Grasartig riechende, farblose Fl., K p.10 71—73°. Semi
carbazon, C10H 17ON3. F . 174°. — Methyl-6-isohexenyl-3-A3-telrahydrobenzaldehyd,
C14H 220 . Aus Myrcen u. Crotonaldehyd. Wasserhelles Ol, K p.12 143—144°. — Aldehyd 
6'i3#2oO- Aus Myrcen u. Acrolein. Fruchtartig  rieehendes Ol, K p.17 134— 136°. — 
Aldehyd C^H ^O  (VHI). Aus a-Phellandren u. Acrolein. Farbloses Ol, K p.12 128—130°.
— Aldehyd CUI1210  (ES). Aus a-Phellandren u. Crotonaldehyd. K p.lg 143— 144°. —
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Aldehyd ClbHn O. Aus Zimtaldehyd u. 1,3-Dimetkylbutad ien. K p.I6 156—158°. — 
Hexahydro-o-toluylaldehyd, C8H 140. Durch Hydrierung von 6-Methyl-Zl3-tetrahydro- 
benzaldehyd ( +  Pd). Farbloses, stark  liclitbrechendes Ol von iutensivom Pfefferminz- 
geruch, K p.u  61—62°. Semicarbazon, C9H 17ON3. F. 155°. — trans-Hexahydro-o-loluyl- 
saure, C8H 140 2. Durch Oxydation des vorigen an der Luft. F. 52°. Anilid, CJ4H 19ON, 
F. 151°. Amid, C8H J6ON. F. 175—176°. — Saure CsH120 2. Aus Butadien u. Croton
saure. Farblose Krystalle, F. 68°. Bei der Red. ( +  Pd) Bldg. der yorigen yom F. 52°. — 
Saure Cu Hls0 2. Aus 1,1,3-Trimethylbutadien u. Crotonsaure. K p.14 166—168°. F. 88,5 
bis 89°. — Saure Cy0IJlgO2. Aus 1,3-Dimethylbutadien u. Crotonsaure. K p.14 134°, 
F. 98°. — Verb. C'10/ / 12Ó0. Aus Sorbinsiiure u. Maleinsaureanhydrid. Aus W. weiGe 
Krystalle, Zers. bei 198° unter Aufschaumen. — Bei der Rk. von Sorbinsaureathylcster 
u. Maleinsaureanhydrid Bldg. einer krystallinen Verb. vom F. 117—118°. — Beim 
Erliitzen von Crotonaldehyd m it frisek dest. Cyclopentadien auf 100° Bldg. eines Rk.- 
Prod., das durch fraktionierte Dest. in 4 Fraktionen getrennt wurde. Durch Losen 
der einzelnen Fraktionen u. Zusatz von Semiearbazidchlorkydrat u. Na2C03 Isolierung 
von cis-Endomethylen-2,5-melhyl-6-A3-telrahydrobenzaldehydsemicarbazcm, C10H 15ON3, 
vom F . 158° u. der entspreehenden trans- Verb. yom F. 181°. Bei 2-stdg. Erliitzen auf 100° 
fast aussclilieBlich Bldg. des cis-Aldeliyds, nach 4 Stdn. bei 150° Bldg. des trans-Alde- 
hyds. Aus dem Semicarbazon der trans-Verb. m it Oxalsiiure im Wasserdampfstrom 
der freie Aldehyd, C„H120  ais wasserklares Ol, K p.45 80°. — trans-Endomethylen-2,5- 
mełhyl-6-hexahydrobenzaldehyd, C9H 140. Durch Zerlegung des hydrierten Semicarbazcms 
(C10H 17ON3, aus dem Semicarbazon der vorst. trans-Verb. durch Hydrierung [-)- Pd], 
weiBe Krystalle, F. 166,5°). Wasserklares Ol vom K p.la 90°, das sich an der Luft seknell 
oxydiert. cis-Form, C0H 14O. Analog aus dem liydrierten Semicarbazon (F. 174°). F arb
loses 01, K p.23 85°. — trans-Endomcthylen-2,5-liexahydro-o-toluylsdure, C9H 14Ó2. Aus 
dem trans-Aldehyd durch Stehenlassen an der Luft. Aus Acctonitril weifie Krystalle, 
F. 66°. cis-Saure, C9H 140 2. Analog aus dem cis-Aldehyd. Schwerfl. Ol. K p.13 136 
bis 137°. — Pseudoiron, C13H 20O (XI). Durch Kondensation von 2,4,6-Trimethyl- 
Zl4-tetrahydrobe]izaldehyd mit Aceton. Ivp.20 138°. 'p-Bromiihenylhydrazon, CJ9H ;!5]NT2Br. 
Aus CH3OH F. 175°. Thiosemicarbazon, C14H 22N 2S. F . 191—192°. —  Methyl-fi-iron, 
(XII). Durch Kondensation von 2,4,6,6-Tetramethyl-/.l‘,-tetrakydrobenzaldeliyd m it 
Aceton. Farbloses Prod. j)-Bromphenylhydrazon, C20H 27N2Br. Aus CH3OH F. 155 
bis 156°. — Oxydation von 1,3-Dimethylbutadien (X) m it KM n04 nach T h ie le  (L ieb igs 
Ann. 319 [1901]. 226) lieferte Ameisensaurc u. Essigsaure. — I)imelliyl-3,5-AĄ-lclra- 
hydrophlhalsuureanhydrid, C,0H 12O3. Aus X m it Maleinsaureanhydrid in Bzl. Aus Lg. 
feine, voluminose Krystalle, F . 56—57°. Perm anganat wird sofort entfarbt. — 2-Methyl-
2-penten. Durch Hydrierung von X ( +  Pd). Wasserkelles Ol, Kp. 64—65°. Chlor- 
nitrosit, F. 78—79°. Nitrosat, F. 105° (Zers.). Dibromid. Ol vom K p.C2 94— 95°. Durck 
Erkitzen des Dibromids m it Chinolin auf 155° Riickbldg. von X, das m it Maleinsaure
anhydrid voriges Anhydrid vom F. 56° lieferte. — Zur Charakterisierung des KW - 
stoffs C6H10 von H a r r i e s  aus dem Pliosphat des 2-Methyl-2,4-diaminopentans wurde 
dieser m it Maleinsaureanhydrid beliandc.lt. Bldg. des Anhydrids der 3,5-Dimethyl- 
zl4-tetrahydrophthalsaure (F. 56°). ■— Der K W -stoff CeH10 von S a y tz e w  (aus Allyl- 
bromid u. Aceton) lieferte m it Maleinsaureanhydrid ebenfalis das Anhydrid vom F. 56°, 
m it Crotonaldehyd 2,4,6-Trimetkyl-/!4-tetrakydrobenzaldchyd. — Der KW -stoff GeH10 
aus Athylidenaceton u. CH3-MgJ lieferte m it Maleinsaureanhydrid gleichfaOs das 
Anhydrid yom F. 56°. — Bei Charakterisierung weiterer Dien-KW-stoffe durck Malein- 
saureankydrid lieferte Isopren 5-Methyl-Al-te.trahydrophthalsiiureanhydrid (F. 63—64°), 
Piperylen (1-Methylbutadien) bildete 6-Melhyl-Ai -tetrahydrophthalsaurerinhydrid (aus 
Lg. F. 62°), 2,3-Dimethylbuiadien 4,5-Dimethyl-Ai -tetrahydrophthalsd‘ureanhydrid (F. 78 
bis 79°). 1,4-Dimethylbutadien gab m it Maleinsaureanhydrid ein Anhydrid  C'10/ / 12O3, 
das aus Lg. in Nadeln vom F. 95—96° krystallisierte. Aus 1,1,3-Trimethylbutadien 
entstand ein Additionsprod. yom F. 49°. — Verb. C9Hd0 3N  (XIII). Durch Addition 
yon Maleinsaureanhydrid an N-Metkylpyrrol. Farblose Krystalle, F . 98—99°. In  den 
gebrilucklicken Lósungsmm. 11., swl. in PAe. u. Lg. (L ieb ig s Ann. 470. 62—103. 
14/5. Kiel, Univ.) P o e ts c ii .

G. Sanna, Uber Campherphoron. I. Einwirkung von Hydroxylamin. Die von yer- 
schiedenen Autoren untersuckte Einw. yon Hydroxylamin auf Campkerplioron liat 
bis je tzt nicht zu klaren Resultaten gefiihrt. Das einzige in der L iteratur erwahnte, 
gut definierte Prod. is t das Ilydroxylaminodihydrocampherphoron, das von K o e n ig s  
u. E p p en s (Ber. Dtsek. ckem. Ges. 26 [1893]. 810) zuerst erkalten, aber irrtiimlick
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ais Osim angesprochcn wurde, u. dem H a r r ie s  u. MATFUS (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
32 [1899]. 1343) die Konst. I  erteilten. W a l l a c h  (L ie b ig s  Ann. 331 [1904]. 318) 
beriehtet iiber ein durch Einw. von Hydroxylamin auf Campherphoron m it einem 
UberschuB von Kali erhaltenes oliges Oxim, von dem er jedoch keine Konstanten 
angibt. — Vf. erhalt bei der Einw. von Hydroxylamin auf Campherphoron auBer der 
Yerb. I  von H a r r ie s  auch ein Hydroxylaminoxim  u. ein krystallisierendes, gut defi- 
niertes Oxim. AuCerdem wird noch ein anderes Hydroxylaminderiv. beschrieben, 
das durch Zers. des Hydroxylaminoxims entsteht. Die Konst. des Hydroxylamin- 
oxims II  wird dadurch bestatigt, daB es sich in alkoh. Lsg. schnell zur Nitrosoverb. 
oxydiert, indem es eine intensiv azurblaue Earbe annimmt. AuBerdem liefert es ein 
Benzyliden- (III) u. ein Benzoylderiv. (IV). W ahrend das Hydroxylaminoxim in 
krystallisiertem Zustande recht stabil ist, wandelt es sich in ath. Lsg. spontan in eine 
andere Verb. m it ca. 40° niedrigerem F. um. Es konnte die Bldg. eines Stereoisomeren 
angenommen werden, da die Verb. 4 Stereoisomere voraussehen laBt, je nach der 
Stellung der Oxim- u. der Hydroxylamingruppe. Jedoch zeigt die Verb. mehr das 
Verh. eines Oxims, fiir das Yf. die Konst. V annimmt. — Das Hydroxylaminoxim 
wird durch Red. in ein Diamin (VI) uberfiihrt. Durch Dest. des Hydrochlorids dieses 
Diamins wird eine ólige El. von bas. Charakter erhalten, der vielleicht die Konst. VII 
zukommt. Durch die weitere Unters. dieser Basen hofft Vf. zur Darst. eines Iso- 
campherphorons zu gelangen, dessen Existenz von K e r p  (L ie b ig s  Ann. 299 [1898]. 
233) behauptet, von W a l l a c h  (L ie b ig s  Ann. 331 [1904]. 332) bestritten wurde. 
Durch Abiinderungen der HARRiESschen R k.-B edingungcn fiir die D arst. des H ydr- 
oxylaminoxims erhiilt Vf. ein fcstes krystallin. Oxim, E. 95°, das verschieden von dem 
Oxim von K e r p  (1. c.) ist, das dieser ais Oxim des Isocampherphorons betrachtet, 
u. das bei 82° schm. Ob es aber ein Stereoisomeres des IĆERPschen Isoeampher- 
phoronoxims ist, oder ein Oxim des Campherphorons, entscheidet Vf. noch nicht. 
AuBer diesen Vcrbb. wurde das Semicarbazon des Hydrozylaminodihydrocampher- 
phorons dargestellt.

CH3 CII, CII3 CH3 CH3 CH, CHS CII3
' ''0 ^ -N H O H  ( C n h o h  c ^ n —ć h . c 6h 5 V "  ,

CH CH ÓH ' o ' "  <5
HjC . ^ N c O H jG -^ N c n N O H  H jC -^ ^ C rN O H  H ,C j^ N C :N O H
Hac l------- Ic h  h 2o -------Ic h  h scL— Ic h  h 2c — ~c h

i  6 h 3 i i  c h 3 i i i  c h 3 v  Óh 3
c h 3 c i i3 c fi,  c h 3 c h 3 c h 3

' i^ N H O (C O -C 6Hs) C—N H , ^Trr
bH  ÓH Ó H / N H

H jC j^ N C : NO(CO • C0H6) HsC K \ ,C H  • N H , IL C r ^ ^ C II
H ,d — Ic h  h , c ------Ic h  h 2o------------Ic h

6 h 3 IV  V I ÓH3 V II  c h 3
V e r s u e h e .  Hydroxylaminodihydrocampherphoron, nach H a r r ie s  dargestellt 

(1. c.). Aus PAe. prismat. Krystalle, F. 120°. — Oxalat, F. 154°. — Semicarbazon, 
C10H 20O2Nj, aus wss. Methanol prismat. Krystalle, Zers. ohne zu schmelzen bei 190°. 
Durch Auflosen des Hydroxylaminodihydrocampherphorons in H N 03 (D. 1,16) u. 
tropfenweises Zufiigen von konz. H N 03 (D. 1,4) zur abgekiihlten Lsg. entsteht ein 
Nilroderiv., das gegen 50° schmilzt u. sich schnell zers. unter Bldg. eines Ols, das schwach 
nach Pfefferminz riecht. — Campherphoronoxim, C9H 15ON, durch Einw. einer h. konz. 
wss. Lsg. von Hydroxylaminhydrochlorid auf eine alkoh. Lsg. von Campherphoron 
u. nachfolgendes Zufiigen der berechneten Menge Soda. Aus A. Nadeln, F. 95°. LI. 
in A., 1. in A., swl. in PAe. Wird durch w. verd. H 2S04 zers. — Hydroxylaminoxim  
des Campherphorons, C9H lg0 2N2 (II), aus Campherphoron u. freiem Hydroxylamin in 
Methanol. Aus h. A. Prismen, F. 160°. Das Hydroxylaminoxim zers. sich beim Auf- 
bewahren in Lsg. Dabei bildet sieh ein Oxim, C9H 15ON (V), F. 115°. — Benzyliden- 
deriv. des Campherphoronhydroxylaminoxims, C16H220 2N2 (HI), aus H  m it Benzaldehyd. 
Aus A. -f  PAe. durchscheinende Prismen, F. 145°. — Benzoylderii., C23H 260 4N2 (IV), 
aus n  mit Benzoylehlorid. Aus Essigester kleinc Prismen, die sich bei 160° briiunen
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u. bei 168° unter Zers. schmelzen. — Diaminodeńv., C9H20N2(VI), dureh Red. von II 
mit Na +  A., Kp. 108—111°; D. 1,486. L. in verd. Siiuren, wird dureh Alkali wieder 
gefiillt. (Gazz. chim. Ital. 59. 232—43. April. Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

Douglas Vernon Nelmar Hardy, Die Einftihrung der Triphenylmetliylgruppe in  
Phenole. II. (I. vgl. B oyd  u. H a rd y , C. 1928. I. 2612.) Phenole u. Phenolather lassen 
sich auf Grund ilires Verh. gegen Triphenylcarbinol in Eg. +  H2S 0 4 (Rk. von B a e y e r  
u. V ic c ig e r)  in 3 Gruppen eintcilen. Die 1. Gruppe kondensiert sich m it Tr.OH 
[Tr. im  Text =  Triphenylmethy], in Formeln =  (C0H 5)3C]; hierzu gehóren Phenol 
u. seine Ather, o-Kresol u. seine Ather, Brenzcatechin, Guajacol, Veratrol, liesorcin
u. sein Dimethylather, Pyrogallol u. sein Trimetliylather, Thymol, a- u. p-Naplithol. 
Die 2. Gruppe bewirkt Red. von Tr.OH zu TrH  u. umfaBt p-Kresol u. seine Ather, 
m- u. p-Chlorphenol u. Hydrochinondimethyldther; o-Chlor- u. o-Bromphenol stehen auf 
der Grenze der beiden Gruppen. Die 3. Gruppe (o- u. p-Nitrophenol u. -anisol, Pikrin- 
sdure, Methylpikrat, Trichlorplienol u. -anisol, Tribromphenol) bleibt unverandert. 
Zusatz von Stoffen der 1. u. 2. Gruppe zu einer Lsg. von Tr.OH in Eg. +  H2S 04 bewirkt 
eine tief braune Farbung, Stoffe der 3. Gruppe andern die rótliehorange Fiirbung 
nicht wesentlich. Die Braunfarbung deutet auf die Bldg. von Zwischenprodd. aus den 
Ionen des Tr.-Sulfats u. dem undissoziierten Phenol. Die Tr.-Gruppe tr i t t  meist in 
p zu OH oder OCH3, gelegentlieh auch in o. Entgegen S c h o r ig in  (C. 1929. I. 386) 
kónnen auch 2 Tr.-Reste eingefiihrt werden; dies wurde bei a-Naphthol u. Resorcin- 
dimethylather beobachtet. — Bzgl. des Rk.-Meclianismus laBt sich noch nichts De- 
finitives aussagen.

V e r  s u c h  e. In  den meisten Fiillcn wurden 6 g Tr.OH u. 6 g des zu untersuchenden 
Phenols oder Phenoliithers in 60 ccm Eg. durch Erwiirmen gcl. u. m it 10 g H2S 04 
versetzt. — 4-Athoxyletraphenylmelhan, C27H240 . Aus Plienetol. F. 191° (aus Bzl.-A.). 
Wl. in  Eg., A., 11. in  Bzl. Mit Eg. +  H J  entsteht 4-OxytetraphenyIathan. — 3,4-Dioxy- 
tetraphenylmetjian. Aus Brenzcatechin. Nadeln aus Aceton oder Toluol. F. 262°. — 
Guajacol liefert ein Gemisch von 3-Oxy-4-melhoxy- u. 4-Oxy-3-methoxytetraphenyl- 
melhan, das m it H J  +  Eg. in 3,4-Dioxytetraphenylmethan iibergeht. 3,4-Dimetlioxy- 
lelraphenylniethan. Aus Veratrol. Prismen aus Eg. F. 170°. — 2,4-Dioxytelraphenyl- 
melhan. Aus Rcsorcin. Krystalle aus Aceton. F. 268°; beim Eintauchen in ein auf 
250° erhitztes Bad schm. es bis ca. 280° nicht. — Aus Resorcindimethylather entstehen
2,4-Dimetlioxytelraphenylmethan (Krystalle aus Bzl.-A., F . 180°) u. l,3-Dimelhoxy-
4,6-bistriphenylmetliylbenzol, C46H380 2 (Krystalle aus Bzl.-A., F. 271°, zll. in Bzl., 
sonst wl.). — 3,4,5-Trioxytelraphenylmethan, C25H 20O3. Aus Pyrogallol. Prismen 
m it 2 C3H0O aus Aceton. F . 255° (Zers.). Wl. in A., Bzl., 11. in  li. Aceton. — 3,4,5-Tri- 
methoxyletraphenylmetlian, C28H 20Ó3. Aus Pyrogalloltrimetbylather. Nadeln aus Eg., 
F. 178°. — a-Naphthol gibt 4-Triphenylmelhyl-l-naphthol, C2!)H 220  (Prismen m it
1 C2Hs -OH aus A., F. 204— 204,5°) u. 2,4-Bislriphenyhnethyl-l-naphthol, C4SH360  
(Pulver aus wss. Aceton, F. 235—236°). — /'i-Naphtiiol gibt 1-Triphenyhnethyl-
2-naphthol, C29H220 , K r3'stalle aus A., F. 228°. — 4-Oxy-2-methyl-5-isopropyllelra- 
phenylmethan, C20H2SO. Aus Thymol. Existiert in 2 Formen; krystallisiert aus 
Methanol in Nadeln, F. 106—107°, die beim Erhitzen iiber den F. erstarren u. bei 157° 
wieder schm., beim Umkrystallisieren der hochschm. Form aus Methanol erhalt man 
wieder die niedrigschm. LI. auBer in k. W. — 3-Chlor-4-oxyletraphenylmethan, c 25h 10oci. 
Aus o-Chlorphenol, neben TrH. Nadeln aus A.-PAe. F. 193,5°. Li. in  A., Bzl., Eg. —
3-Brom-4-oxytetraphenylmethan, C2-H13OBr. Aus o-Bromphenol, neben TrH. Krystall- 
pulver aus A. F. 186—187°. — Verss. m it m- u. p-Clilorphenol, p-Kresol, p-Tolyl- 
methyaUher, p-Tolylathylutlier, Melhylsalicylat vgl. Original. — 4-Alhoxy-3-melhyl- 
lelraphenylmethan, C2SH2(J0 . Aus o-Tolylathylather, Tr.OH u. H2S04 in Eg. oder aus
3-Methyltelraphenyhnethan-4-diazoniumsulfat [aus dem Amin, H 2S 04 u. Amylnitrit); 
F. 106—107° (Zers.)]. Durch Kochen m it absol. A. Prismen aus Bzl., A. F. 144°. 
Wl. in A., Eg., 11. in Bzl. — 4-Amino-3-melhyltelraphenylmelhan. Aus Tr.OH, o-Toluidin, 
konz. HĆl u. Eg. Pulver aus CCI,. F. 216—217°. Die Diazoverb. (s. o.) g ibt m it 
CuCl +  HC1 4-Chlor-3-inelhyItetraphenylmethan, C2GH 2iC1, braunliche Krystalle aus Eg., 
F . 160°. — 9,9-Diphenylfluoren. Aus 9-Phenyl-9-p-oxyphenylfluoren durch Kochen 
m it H J  +  Eg. F. 145° (aus A.). — Diphenylyl-4-oxylriphenylmethan, C31H 240  =  
CcH5-C6H4-C(C0H5)2-CpH4-OH. Aus Diphenylyldiphenylcarbinol u. Phenol in  Eg. 
m it H2SO.| oder aus Diphenylyldiphenylchlormetlian u. sd. Phenol. F . 183° (aus Eg.).
— Verss. iiber die Bldg. von Tr.OH durch Einw. von H 2S 0 4 u. von Tr.H  durch Einw. 
von H J  +  Eg. auf einige Tetraarylm ethanderiw . (s. Original) zeigen, daB die Rk.

X I. 2. 37
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von B a e y e r  u . V il l ig e r  umkohrbar ist. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1000 
bis 1011. Southampton, Univ. Coli.) Os t e r t a g .

Oscar L. Brady und Navnitlal Mohanlal Chokshi, Die Isomerie der Ozime. 
34. Mitt. Die Dissoziationskonstanlen isomerer Ozime und ihrt EinfluP auf die Bildun-g 
der Isomeren in  alkalisclier Lósung. (33. vgl. C. 1928. I. 2404.) Vff. ermitteln die Disso- 
ziationskonstanten der a- u. /3-Formen einiger aromat. Oxime durcli Best. der Verteilung 
zwischen W. u. Bzl. bei 25°. Entsprechend den Beobachtungen von B r a d y  u . G o ld 
s t e i n  (C. 1926. II . 2569) ergibt sich, daB isomero 0.\ime, dio bei der Oximierung des 
Aldehyds oder Ketons in  alkal. Lsg. in  ungefahr gleicher Mengo entstehen, auch nahezu 
dieselbe Dissoziationskonstante aufweisen; sind dagegen die Dissoziationskonstanten 
sehr yerschicden, so erhalt man uberwiegend das Oxim m it der hóheren Konstantę. — 
Die ausschlieBHche Bldg. von /?-Oxim bei der Oximierung von aliphat. Aldehyden 
R -C H : O is t wahrscheinlich auf den Unterschied in der Elektronenaffinitiit zwischen 
R  u. CH: zuruckzufuhren. — Es wurden folgende Dissoziationskonstanten K a X 1011 
bestim m t: a.-o-Metlioxybenzaldoxim 1,45—1,60; a-m-Nilrobenzaldoxim 6,7—7,1; a-p- 
Nitróbenzaldozim  10,93; a-p-Dimethylaminobenzaldozim 0,55— 0,57; Furfuraldozim  
1,33—1,46 (a-Form) bzw. 1,43—1,57 (/7-Form); o-Męłhozyzimtaldoxim  1,56— 1,61 
(a-Form) u. 0,44—0,45 (/?-Form); p-Nitrobenzophenonozim 1,21— 1,59 (a-Form) u. 3,37 
(/J-Form), Benzophenonozim, 0,48—0,53; Acetophenonozim 0,33. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 946—51. Mai. London, Ralph Forster Laboratories.) O s t e r t a g .

W . D ilthey und B irg it StalLmann, Die Reaktionsfahiglceit positivierłer Wasser- 
słoffaiome. II. Dibenzylkelon. (I. vgl. C. 1927. I I . 810.) Die zweite Methylengruppe 
im Dibenzylketon ist zwar reaktionsfahig, es werden aber auch m it Piperidin ais Kon
densator n. Diathylenkórper im allgemeinen nicht erhalten. Eino Ausnahme m acht 
5-Nitrosalicylaldeliyd, der neben Mono- auch Diarylidenkórper liefert. — Ais Endprodd. 
der Kondensationsverss. von Aldehyden m it Dibenzylketon unter dem EinfluB von 
Piperidin erhalt man farblose Piperidinadditionsprodd., indem jeder Athylenkórper 
pro Athylenliicke ein Mol. Piperidin entlialt, entsprechend der Formel R 'CH(NC5H ,0)-

CH(C0H 5)-CO-CH2-C6H5, wobei R  =  C„H5, CH3O-C0H4, CH2O2:C 0H3, CH3, H  usw. 
+ s
ist. Die Prodd. sind langsam 1. in k. vcrd. Sauren u. werden durch NH3 unveriindert 
wieder abgeschieden. — Die Piperidinverbb. sind Gemische; dio beiden Isomeren sind 
ais die beiden, auf Grund zweier asymmetr. C-Atome der obigen Formel zu erwartenden 
Racemate aufzufassen. — Der Mechanismus der Piperidinkondensation ist so, daB 
zunachst das Piperidin m it dem Aldehyd reagiert; der Piperidinoaldehyd reagiert 
alsdann mit dem Keton unter Abschcidung von Piperidin u. Bldg. der Piperidinverb. 
des Athylenkórpers, der dann durch Sauren unter Abspaltung des zweiten Piperidinmol. 
den Athylenkórper selbst ergibt. Danach h a t wahrscheinlich die friiher (1. c.) be- 
schriebene farblose Dipiperidinverb. des Dibenzaldiphenacylsulfids die Formel [C6H 5- 
CH(NC5H 10)-CH(CO-C0H5)]2S, wahrend die gelbrote Piperidinvcrb. des Salicylaldehyd- 
prod. yermutlich ein Salz vorstellt.

V o r s u c h e  (z. T. m it L. Neuhaus). l,2,4-Triplienyl-l-piperidino-3-oxóbutan 
C22H 180  +  C5H n N, (R =  C6H5); Bldg. aus 1 Mol. Benzaldehyd, 1 Mol. Dibenzylketon, 
l x/4 Mol. Piperidin in wenig A.; Nadeln, aus A., F . 147—148°; aus der Mutterlauge 
erhalt man m it PAe. einen isomeren Kórper, Nadeln, F. 121— 122°. Beide sind 1. in 
konz. H 2S 0 4 zunachst farblos, bald Gelbfarbung; teilweise I. in k. verd. Sauren, der 
nicht 1. Teil wird m it konz. HnSO,, gelb. — Pikrał, C33H320 8N4; gelbe Krystalle, F. 132 
bis 138° (unscharf). — E ntsteht auch aus Benzaldehyd, Dibenzylketon in A. beim Kochen 
m it wenig Piperidin. — Benzaldipiperidin gibt m it Dibenzylketon in A. das Isomere 
vom F. 121—122°. — Alle beschriebenen Piperidinaddukto geben beim Erwarmen m it 
Sauren (Umkrystallisieren aus h. Eg.) das Benzaldibenzylkelon, C22H lsO, F. 86°; 1. in 
konz. HjSO.i zunachst grunstichig gelb; die Farbę wird zusehends dunkler. LaBt sich 
auf keine Weise m it einem zweiten Mol. Aldehyd kondensieren. — 1-4'-Melliozyplienyl-
l-piperidino-2,4-diphenyl-3-ozóbutan, C23H 20O2 +  C5H n N, (R =  CH30-C 6H1); Bldg. m it 
Anisaldehyd; aus Bzl., F. 126°; aus A., das Isomere, Nadeln, F. 156°. — Gibt m it 
5%ig. Essigsaure oder Weinsaure ohne Abspaltung von Piperidin eine Lsg., diese m it 
NH3 die Piperidinverb.; m it verd. HC1 oder H 2S 04 keine Fallung, wohl aber m it H N 03. — 
Pikrat, C34H340 9N4; griingelbe Nadeln, F. 147—148°. —  Kondensation von Dibenzyl
keton m it Anisaldehyd in Ggw. yon wenig Piperidin in der Hitze ergab das Prod. yom 
F. 156°. — Alle Piperidinadditionsprodd. geben m it w. Sauren, z. B. Eg., Piperidin
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ab unter Bldg. yon Anisaldibenzylketon, C23H 20O2; F. 101—102°; die farblosen Nadeln 
sind 1. in konz. H 2S 04 orange, wird allmahlich dunkelrot; g ibt nur beim Erwarmen 
in einem groBen UberschuB von Piperidin die bekapnten Additionsprodd. — 1-Piperi- 
dino-l-3',4'-methylendioxy-2,4-diphenyl-3-oxobutan, C28H 290 3N  (R =  CH20 2: C6H3),

, Bldg. aus Piperonal, Dibenzylketon u. Piperidin oder Piperonaldipiperidin in A. +  Di- 
benzylketon; farblose Krystalle, F. 135—150°. Gibt m it Eg. Piperonylidendibenzylketon, 
C23H j80 3, F. 122—123°; 1. in konz. H 2S 04 m it rasch nachdunkclnder griinorangcr 
Farbę. — l-Piperidino-l-4'-diniethylaminophenyl-2,4-diphenyl-3-oxobutan, C29H34ON2, 
[R =  (CH3)2N- C0H 4]; farblose Nadeln, F . 143—155°. — Abspaltung des Piperidins 
fiihrte zum p-Dimethylaminobenzaldibcnzylketon, C24H 2:!ON; gclbe Nadeln aus Eg. oder 
A., F. 110°; 1. in konz. H 2S 04 dunkelgelb. — Piperidinadditionsprodd. wurden ebenfalls 
crhalten aus den 3 Nitrobenzaldehyden oder ihren Dipiperidinoverbb. u. Dibenzyl
keton. Mit Salicylaldehyd, Nitro- bzw. Bromsalieylaldehyden u. Oxynaphthaldehyd 
erhalt man dagegen unter Mitwrltg. der anderen ĆH2-Gruppe unter W.-Abspaltung. 
RingschluB zu D eriw . des Chromons. — M it Zimtaldehyd entsteht kein N-haltiges 
Zwisehenprod., sondern je nach den Versuchsbedingungen Triphenylcyclohexenon in 
seinen beiden Formen. — Piperonaldipiperidin, C18H 20O2N 2, aus 1 Mol. Piperonal +  
2J/4 Mol. Piperidin; aus PAe., F . 69—71°; feuehtigkeitsempfindlich. — p-Nitrobenzal- 
dipiperidin, C17H 250 2N3, aus p-Nitrobenzaldehyd u. Piperidin 1: 2; schwach gelbliche 
Krystalle, aus PAe., F. 86—S8°. — m-Nitrobenzaldipiperidin, C17H 250oN3; fast farblose 
Krystalle, F . 93—95°. — o-Nitrobenzaldehyd gibt ein Piperidinderiv., gelb, krystallin., 
F. 73—75°; zerflieBt an der Luft. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62.1603—09. 5/6.) B usch .

W. Dilthey, Die Beaktionsfahigkeit positimerter Wasserstoffatome. I I I . E in  Bei- 
irag zur Pragę katalylisclier Reaktionen. (II. vgl. yorst. Ref.) Bei der Rk. von Benz
aldehyd, Piperidin u. Dibenzylketon konnte die Rk. in folgende drei zerlegt werden: 

A) C0H5-CHO -f  2 N H : C6H 10 — ->- C0H 5- CH(NĆ5H 10)2 +  H„0 
B) C0H5-CH(NC5H 10)2 +  CO(CH2-C6H 6)2— >• 

C ^ -C ^ N C sH jo J -C H tC A J-C O -C H .-C Ą  +  H N : C5H 10 
C) C0HiCH(NC5H I0) • CH(C6H5) ■ CO • CH2 ■ C6H 6 — >- CcH6- C H : CH(CUH5) • CO • CH2■ C0H5 

Alle angefuhrten Zwischenprodd. sind isolierbar, u. es ist hier erstmalig eine ais katalyt. 
aufgefaBte Rk. in allen ihren Zwischenstufen aufgeklart. In  diesem Fali kann man 
Piperidin nicht gut mehr ais Katalysator oder die Rk. ais eine katalyt. auffassen. — 
Vf. bespricht die Bedeutung hiervon fiir eine groBe Reihe organ. Rkk. — Unter Er- 
haltung des Katalysatorbegriffes ist aber wohl m it MlTTASCH der Katalysator ais ein 
Stoff aufzufassen, der nicht allein eine Reaktionsbeschleunigung herbeifuhren kann, 
sondern auch durch Vermittlung neuer Rk.-Wege eine Rk.-Folge m it mindestens
2 Zwischenprodd. einleiten kann. — Diese Betraehtungsweise fiihrt dazu, das Augen- 
merk auf solche Kórper ais Katalysatoren zu lenken, die m it den in Rk. zu bringenden 
Stoffen labile u. reaktionsfahige Zwischenprodd. zu liefern imstande sind. (Ber. Dtsch. 
chem. Gos. 62. 1609—12. 5/6. Bonn, Univ.) B u s c h .

Charles Robert Harington und William Mc Cartney, Synthese eines Isomeren 
des Thyrozins und von rerwandten Verbindungen. (Vgl. C. 1929. I. 1216.) Verss. zur 
Darst. von Thyroxin yerschiedener Tetrajodthyronine waren erfolglos. Die m it Thyr- 
oxin isomere fl,l]-Bis-[3,5-dijod-4-oxyphenyl\-a-arn.inopropionstiure, (HO-Cf.HoJjJjCH- 
CH(NH2)-C 02H (I) zeigt ebenso wie das daraus durch Abspaltung yon Ć02 heryor- 
gehende Amin keine Spur einer thyroxinartigen Wrkg. Der Blutdruckeffekt des Amins 
ist minimal. Ferner wurden a-Amino-f3,[3-diphenylpropioiisdv.re u. 3',5'-Dibrojn-3,5- 
dijodtliyronin synthetisiert. — Bis-4-niethoxyphenylmethylphthalimidomalonester, 
C30H29O8N  =  (CH,O-C0H 1),CH-C(CO2H)2-N : C?H ,0 2. Aus Bis-4-methoxyphenyl- 
chlormethan u. Phthalimidomalonesterkalium in Xylol bei 145°. Prismen aus A., 
F. 106°. Der Ester gibt nach Anfeuehten m it A. durch Einw. von KOH (1 :2 )  auf 
dem Wasserbad u. Erhitzen des Rk.-Prod. auf 180—200° (13 mm) das Anhydrid 
der a-o -Carboxybenzamido -fi,fi -bis- 4 -methoxyphenylpropionsaure, C^H^OeN (III),

(c ii3o  • c jijjC H  • c h  • c o  • o  l ń s ™ n “  TEg- ’ , F: 2,097 2i 0,,: dif  bei'f1 , 1 Kochen m it H J  u. Aeetanhydrid in <x-Amnw-p,
III ! CO p-bis-4-oxyplie7iylpropionsaure, C^H-^O^N =  (HO-

o n  A tt.  C6H4),CH-CH(NHo)- CO.,H (II) ubergeht. Nadeln
ftus W ) erweicht "bei !90—200°, F . 241° (Zers.). 

ZU. in W., wl. in A. E n tha lt lufttrocken stets etwas W. —- fi,fi-Bis-3,5-dijod-
4-oxyphenyl-a.-aniinopropionsa.ure, CJ5H n 0 4N J4 (I). Aus I I  in NH3 (D. 0,880)
u. einer Lsg. von Jod  in K J . Krystallin. Pulver. F . 218° (Zers.). Swl. in

37*
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W., A. — p,P-Bw-4-oxyphenylathylamin, C14H 150 2N. Aus II bei 290—315° unter 2 ram. 
Nadeln aus W., F. 207—208°. LI. in A., fast unl. in anderen organ. Mitteln. HCl-Salz, 
F . 275°, sil. in W. Tribenzoylderivat, C3r,H270 5N. Nadeln aus A., F. 200°. — Durch 
.lodicrung der Base entstcht P,P'-Bis-3,5-dijod-4-oxyplienyldthylamin, C14H u 0 2N J4, 
Nadeln aus wss. NH3, F. 232—233° unter Jodabgabc. Unl. in W., A., 11. in verd. NaOH, 
wBS.-alkoh. HC1 u. H 2S 04. — Diphenylmethylphthalimidomalonesler, C2SH 25O0N. Aus 
Diphenylbrommethan u. Phthalimidomalonesterkalium. Prismen aus A., F. 117°. 
Durch Einw. von KOII u. Erhitzen auf 180—200° im Vakuum Anliydrid der a-o-Garb- 
oxybcnzamido-f},f}-diphcnylpropiomsaure, C.,3H 170 4N (analog III), (Prismen aus Essig- 
siiuro, F. 214—215°), woraus durch Kochen m it H J  u. Acetanhydrid a.-Arnino-(i,(t-di- 
phenylpropionsaure (f},f}-Diphenylalanin), C15H ł50 4N, entsteht. Prismen aus verd. NH3 
durch Essigsaure. F. 236° (Zers.). Wl. in W. u. A. — P,P-Diphenyldthylamin. Durcli 
Erhitzen von /?,/?-Diphenylalanin m it Diphenylamin auf 200—250°. F. 39— 40°. Kp-15 
180°. HCl-Salz, F . 259°. Pikrat, F. 216—217°. — 3’ ,5'-Dibrom-3,5-dijodtliyronin, 
C15H u 0 4l |B r2J 2. Aus 3,5-Dijodthyronin u. Brom in Eg. Krystalle, F. 244,5°. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 892—97. Mai. London u. Edinburgh.) Os t e r t a g .

Erw. Schwenk, Ober die Einwirkung von Kohlensiiure auf 2-Naphtholnatrium.
I. E in  Beitrag zur Kenntnis der Kolbe-Schniltschen Synthese. Beim Erhitzen von 
2,1-0xynaphthoesdure (I) unter Druck hatten  L e s s e r ,  K r a n e p u h l  u . G ad (C. 1926.
I. 1549, vgl. auch F r ie s ,  C. 1926.1. 1551) angeblich 2,3-Oxynaplithoesdure (II) erhalten; 
woitor ist diese Isomerisierung von I zu II im A. P. 1648839 erwahnt worden. Zur 
Aufkliirung des Rk.-Mcchanismus h a t Vf. nun die Einw. von CO, auf 2-Naphtliolnatrium 
eingohend untersucht u. unter bestimmten Bedingungen das Na-Salz von I  in  ein Na- 
Salz von II fibergjefuhrt. — Bei der Einw. von C 02 auf 2-Naphtholnatrium bei gewóhn- 
licher Temp. (18—20°) lieB sich eine Verb. isolieren, dereń Zus. der eines Additions- 
prod. von C02 u. 2-Naphtholnatrium entsprach u. der Vf. in Analogie zu dcm von 
SOHMITT (Journ. prakt. Chem. 31. [18S5]. 397) erhaltcnen Additiorisprod. aus Phenol- 
natrium  die Formel eines 2-naphthylkoldensauren N a  erteilte. Wurde dieses Anlagerungs- 
prod. auf etwa 120— 130° erhitzt, entstand leicht das Na-Salz von I, dessen Bldg. wahr- 
scheinlich durch Einw. der zunachst aus dem 2-naphthylkohlensaurcm Na abgcspaltenen 
CO„ auf das zuruckgebildcto 2-Naphtholnatrium erfolgte. — Zur Herst. von I wurde 
naci) TlJMSTRA (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 1375) erhaltenes 2-Naphtholnatrium 
bei 18—20“ m it C02 gesatt., das Additionsprod. in ein Bombenrohr iibergefuhrt u. 
nach Zuschmclzen 6 Stdn. lang auf 120—130° erhitzt. Aus der wss. Lsg. des Rohrinhalts 
wurde nach Entfernen von 2-Naphthol m it HC1 ein weifier flockiger Nd. gefallt, der 
mit A. aufgenommcn u. dann getrocknet wurde. Nach Verdunsten des A. wurde eine 
weiBo Substanz vom F. 150° (Zers.) erhalten, die sich ais 2,l-Oz>rnaphthoe.'idvre (I) 
erwies. Nach Umkrystallisieren aus verd. A. faserformige Nadeln, dereń F. allerdings 
yielleicht infolge teilweiser Zers. beim Umkrystallisieren auf 136— 139° herunter- 
gegangen war. — Zur Umwandlung in  das Na-Salz von H  wurde das sorgfiiltig vor- 
getrooknete Na-Salz von I im Bombenrohr auf 250—260° erhitzt. Zur Erklarung 
dieser merkwurdigen Wanderung der COOH-Gruppe nim m t Vf. an, daB das vorliegende 
Salz unter AbsjJaltung von CO„ in 2-Naphtholalkalisalz ubergeht u. nachtraglich durch 
neuerlicho Einw. der abgcspaltenen C02 auf dieses das Salz der isomeren Saure ent
steht. Einen analogen Yorgang hatte  SCHMITT (1. c.) beim Zerfall des Na-Salicylats 
beobaehtet. tlas in Dinatriumsalicylat, C 02 u. Phenol gespalten wurde. Die Bldg. 
von COa konnte dadurch nachgewiesen werden, daB I ais Na-Salz im Bombenrohr, 
das auBerdem ein Glasrolirchen m it Na-Phenolat enthielt, auf 260° erhitzt wurde. 
Dabei war ein Teil des Plienolnatriums in  das Na-Salz der Salicylsaure ubergegangen. 
Beim Erhitzen des Na-Salzes von I im Yakuum (8 mm) auf 130— 180°, also unter so- 
fortiger Entfernung der CO.,, wurde im Ruekstand der richtige Na-Geh. fur 2-Naphthol- 
natrium gefunden neben einer kleinen Menge von I. die ais Di-Na-Salz vor der Zerlegung 
bewahrt wurde. Der Zerfall des Na-Salzes von I in  CO» u. 2-Naphtholnatrium wird 
durch die Annalimo verstandlich, daB bei den erhohten Tempp. der Umwandlungen 
das_ Salz von I nicht die Fonnel Cu,H6(OH)(COONa) hat, sondern in der Form der 
2-Naphtholnatrium-1-carbonsiiure, C,0Hs(ONa)(COOH) reagiert. — Das fiir die Verss. 
yerwendete Na-Salz von I wurde auBerst sorgfiiltig m it Na-Athylat u. P20 5 getrocknet. 
Beim Erhitzeu des Salzes im einseitig geschlossenen Bombenrohr unter 8 mm Druck 
auf 130 u. ISO0 fand COj-Abspaltung sta tt, u. die Analyse des Erhitzungsruckstandes 
ergsłb den Na-Geh. des 2-Nap/)tholnalrinnis. Nebenher lieBen sich geringe Mengen I 
krystallisiert erhalten. II wurde nicht gebildet. Beim Erhitzen im geschlossenen Rohr
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auf 280° wurde aus dem Rohrinlialt 2-Naphthol (aus verd. A., F. 120°) u. 2,3-Oxy- 
naphthoesćiure (II) erhalten, die aus verd. A. in gelbcn Blattclien vom F. 216—217° 
krystallisierte. — Bei oinem Vers. wurde im Bombenrohr zugleich in  Glasrohrchen 
trockenes Na-Phenolat zugegeben u. auf 260° erhitzt. Die Substanz im inneren Róhr- 
chen enthielt Phenol u. Salicylsaure (F. 158—159°). Aus den Rk.-Prodd. der groBen 
Bombenrohre wurde 2-Naphthol u. II vom F. 216—218° isoliert. Bei Wiederholung 
dieses Vers. bei 160° hatte  sich zwar Salicylsaure gebildet, eine Umlagerung zu II war 
jedoch nicht eingetreten. — Bei Anwendung von aus W. erhaltenem u. iiber P20 5 
getrocknetem Na-Salz von I  zersetztó sich dieses viel schwerer unter Abspaltung von 
C02 ais das aus A. gewonnene Salz. Die Rk.-Prodd. waren jedoch die gleichen. — Wurde 
das Di-Na-Salz von I  nach sorgfaltigem Trocknen im Bombenrohr auf 260° ćrliitzt, 
lieferte das Rk.-Prod. I zuriick. II war dabei nicht entstanden. — Die Bldg. von 
2-Naphthol-6-ca.rbon.saure nach dem D. R. P. 436524 (C. 1927. I. 182) durch Einw. 
von Ć02 auf 2-Naphtholkalium lieB vermuten, daB diese Saure ebenfalls iiber I  ent
standen war. Beim Erhitzen des K-Salzes von I  fand jedoch keine Bldg. einer neuen 
Sśiurc sta tt. Bis zu Tempp. von 170—200° wurde nicht einmal das K-Salz von II ge
bildet; erst bei 230° lieBen sich selir geringe Mengen von II  nachweisen. Vcrss., nach 
dem D. R. P. aus 2-Naphtholkalium die 2,6-Oxynaphthoesaurc zu erhalten, verliefen 
negativ, es wurden nur geringe Mengen von II gebildet. (Chem.-Ztg. 53. 297—99. 
333—36. 27/4.) POETSCH.

Miloslay Jakes, Ober die Dehydrierung des ar-l,3-Dibrom-2-letralols mit Brom. 
Da die Dehydrierung von ar-l,3-Dibrom-2-tetralol m it 2 Moll. Br nur heteronuclearo 
Dibromnaphthole lieferte, hat Vf. versucht, durch Einw. von nur 1 Mol, Br auf Di- 
bromtetralol 3-Brom-2-naphtliol zu erhalten. Das Rk.-Prod. enthielt aber neben dem 
Ausgangsprod. auch nur 3,0- u. 3,7-Dibrom-2-nuphthol. Danach verlief die Einfuhrung 
der 2 Atome Br in ahnlicher Weise, wie sie v. B r a u n  u . K ir s c h b a u m  (C. 1921.
I. 899) beim nicht substituierten Tetralin beobachteten. Bei Verss., das 1,3-Dibrom- 
2-naplithol durch Dehydrierung des ar-l,3-Dibrom-2-tetralolacetats herzustellen, 
lieferte die Rk. dieselben Prodd., wic sie aus der nicht acetylierten Verb. erhalten wurden. 
Bei Einw. von mehr ais 2 Moll. Br entstand l,3,6-Tribrom-2-naplithol, das sich ebenfalls 
bei der Bromierung von 3,6-Dibrom-2-naphthol bildete u. bei der Behandlung m it 
Sn u. HC1 das 3,6-Dibrom-2-naphthol regenerierte.

V e r  s u c h e. ar-l,3-Dibrom-2-tetralol. Aus ar-/5-Tetralol nach ScHROETER 
(C. 1922. I .  559). —  Die Dehydrierung des Dibromtetralols wurde nach V e s e ly  u . 
D vorA k (0. 1923. III- 619) durchgefiihrt u. dabei ein Gcmisch von 3,6- u. 3,7-Dibrom- 
2-naplithol erhalten, die sich durch Krystallisation trennen liefien. — 3,7-Dibrom-
2-naphthol, C1(jH6OBr2. Aus CCI., in P lattchen vom F. 181—183°. Aus A. F. 185—186°. 
L. in A., wl. in PAe. u. CCI,. Bei der Behandlung m it Sn, A. u. konz. HC1 blieb es 
unverandert. — 7-Brom-2-naplithol. Aus vorigem m it Na-Amalgam oder aus 7-Hydr- 
azino-2-naphthol (aus 2,7-Dioxynaphthalin u. Hydrazinhydrat) m it H Br ( +  CuBr„). 
Aus PAe. F . 132—133°. — 3,6-Dibrom-2-naphthol, C10H 6OBr2. Aus PAe. feine Nadeln,
F. 124—125°, 11. in A., 1. in Essigsaure, CC14 u. PAe. Bei Einw. von Sn in A. u. konz. 
HC1 unverandertes Ausgangsmatcrial. Durch Red. m it Na-Amalgam Bldg. von 6-Brom-
2-naphthol, aus PAe. F. 126— 127°. — l,3,6-Tribrom-2-naphthol. Durch Bromierung 
von 3,6-Dibromnaphthol-2 aus A. Nadeln, F. 133°. L. in A., CH3OH, Essigsaure, 
CCI., u. Bzl., aber weniger 1. ais 3,6-Dibrom-2-naphthol. Beim Erhitzen m it Br in 
Essigsaure Bldg. eines Kórpers vom F. 136— 152°. .— 3,0-Dibrom-2-naphthylamin. 
Aus Benzal-/?-naphthylamin durch Bromierung nach F r a n z e n  u. A a s lu n b  (Journ. 
prakt. Chem. 95 [1917], 164). Das gebildete l,3,6-Tribrom-2-naphthi/lamin (aus Chlf.
F . 142°) wurde m it Sn u. HC1 reduziert. Aus A. F. 185—186°. Nach Diazotieren u. 
Verkochen Bldg. von 3,6-Dibrom-2-naphthol (aus CCI, F. 124—125°). — Die Dehydrie
rung von ar-l,3-Dibrom-2-tetralolacetat m it 2 Moll. Br bei 200— 210° lieferte ein 
Gemisch von 3,7- u. 3,6-Dibrom-2-naphthol. Bei Anwendung von uberschussigem 
Br Bldg. von l,3,6-Tribrom-2-naphthol (F. 133°), das bei der Red. m it Sn u. HC1 in
3.6-Dibrom-2-naphthol (F. 123—124°) uberging. — l-Nitro-4,6-dibrom-2-naphthol. Aus
1.4.6-Tribrom-2-naphthol in  Essigsaure m it uberschiissiger H N 03 iiber das 1-Nitro-
1.4.6-iribrom-2-oxo7iaphlhalindihydrid-l,2 (schwachgelbe Substanz, die bei 95° gelb, 
bei 100° ro t wird) u. Behandlung des letzteren m it NaHSO:!. Aus A. F. 150°. (Collect. 
Trav. chim. Tchecoslovaquie 1. 245—56. April. Briinn, Techn. Hochsch.) P o e t s c h .

K. v. Auwers und E. Cauer, Ober A 1- und A'--Pyrazoline. Die Strukturchemie 
laBt 3 Typen von Pyrazolinen erwarten, A 1- (-4), A-- (B) u. /P-Pyrazoline (C); wahr-
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scheinlich Ieiton sich die bisher bekannt gewordenen yon B  ab. — Vff. haben die Existenz- 
fahigkeit von Verbb. des Typus A  gepriift. — Im  Gegensatz z u B u c h n e r  (L ie b ig s  Ann. 
273 [1893]. 214) wicsen S jo l l e m a  (L ie b ig s  Ann. 279 [1894]. 253) u. v. P e c h m a n n  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 3594) nach, daB die Bldg. von Pyiazolinen nicht nach 
Schema D  (X =  H, Alkyl, C 02R), sondern nach E  erfolgt, was Vff. bestatigen. Die von 
P e c h m a n n  auf S. 3595 l.c. gegebenenFormeln sind verkehrt geraten; die in denArbeiten 
yon B u c h n e r  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 26 [1893]. 256; 27 [1894]. 899) den einzelnen 
Verbb. erteilten Eormeln sind im Sinne SjOLI.EMAS abzuandern. — Bei Benutzung 
von Diazomethan ist das Schema H  (R ' =  Alkyl) wahrscheinlicher, doch konnte F  
nicht ausgeschlossen werden. — Um festzustellen, ob die Kondensationsprodd. A l- 
oder / l2-Pyrazoline sind u. dem Typus F  oder H  entsprechen, wurde das spektrochem. 
Verh. gepriift, da 3-Phenylpyrazoline starkę Exaltationen aufweisen, 5-Phenylpyrazoline 
aber anniihernd opt. n. sind. — Um das spektrochem. Verh. yon Pyrazolincarbon- 
saurcestern, dio dem Schema H  entsprechen, kennen zu lernen, wurde Verb. I—VII 
dargestellt. Die Richtigkeit der Formeln wird durch ihre hohen Exaltationen des 
Brechungs- u. Zerstreuungsyermogens bewiesen, die nur yerstandlich sind, wenn die 
Moll. dieser Pyrazoline eine Konjugation besitzen. DaB im Gegensatz dazu die ent- 
sprechend gebauten Pyrazolcarbonsaureester opt. fast n. sind, ist in dem yerschiedenen 
spektrochem. Grundcharakter der beiden Kórpergruppen begriindet. — Die zum Ver- 
gleich erforderlichen konjugationsfreien PyTazolincarbonsaureester vom Schema F  
waren schwerer zugiinglich; VIII besitzt infolge der Atomgruppe N  =  C-C0H 5 starkę 
Exaltationen u. ist fur Vergleichszwecke nicht geeignet. — Dio Verbb. IX—XfT ohne 
Konjugation sind spektrochem. n. u. lassen sich von der ersten Gruppe der Pyrazolin- 
carbonsiiureester m it Sichcrheit unterseheiden. — Weiter wurde die Frage untersucht, 
ob die primiiren Anlagerungsprodd. aus ungesatt. Estern u. Diazoyerbb. existenzfahig 
sind. Bei der Einw. von Diazomethan auf Citraconsauremethylester entsteht, wie aus 
den kraftigen Exaltationen in Refraktion u. Dispersion heryorgeht, ais Nebenprod. 
die Verb. N, daraus durch Oxydation R, ais Hauptprod. das Zl 1-Pyrazolin O, wie aus 
dem Verh. gegen Phenylisoeyanat heryorgeht, das sich leicht in das zl2-Pyrazolin P  
umlagern lieB. — Ais zwciter Yertreter der A ̂ Pyrazoline wurde Verb. 8  dargestellt,

R -C H —CH X  R - C H -----CH-X R - C H -------- C - X
R' • C iN -N H  R '-C H -N zŃ  R ^ Ć H -N H -Ń  

(F.) (G.) (H.)
___R-CH: CH-COjR'____ R-CH----------- CH-CO.R'

^ X  CHNHo _  ^ X-ĆH—N = Ń  (E.)
c h 3 
- :c o ,c h 3

CH O C_____
C H A C L  M  CH,0,CkTV!lN CH,Ołd s 3 ^ lN  r H  

V II I  NH N H  V c H ,  CH3° 2C M
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die leicht in das Zl2-Pyrazolin F  umgcwandelt werden konnte. — DaB die A 1-Pyrazoline 
im allgemeinen leiehter in N2 u . Abkómmlinge die des Trimethylens zerfallen werden, 
ais die zl2-Isomeren, ergibt sich aus ihrem Bau.

V e r  s u e h e. Zur TJberfiihrung der Pyrazolinderiw . in dio zugehorigen Pyrazole 
wurden sio in A. m it Br bchandclt. — Pyrazolin-3-carbonsdureathylester, Cc H 10O2N2 (I), 
aus Acrylsaureathylester +  Diazomethan; Prismen, aus absol. A., F. 73—74°; t° 100,2;
D.{4 1,076; i^ric =  1,48288. — Pyrazol-3 (5)-carbonsduredlhylesłer, C0H8O2N 2; Nadeln 
aus CH3OH, F. 157—158°. Gibt bei der Verseifung die Saure vom F. 210—212°. — 
Acrylsauremethylester, aus /?-Chlorpropionsauremethylester u. D iathylanilin bei 170°; 
Kp. 80°. — .Diazoatlian aus 10 g N itrosoathylurethan in 300 ccm sd. absol. A. +  25%ig. 
methylalkohol. KOH. — 5-Methylpyrazolin-3-carbonsauremeihylester, C6H 10O2N2 (IH); 
aus Acrylsauremethylester -f  Diazoiithan; K p.12 138°; Blattchen, aus PAe., F. 42,5 bis 
44°; t° 57,3; T>-\ 1,1044; n łn e =  1,49757. — 1-Acetylderiv., C8H 120 3N2; schwach gelb- 
griin gefiirbtes Ol, Kp.12 140°. — l-Carboxathylderiv., aus Lg., F . 84—85,5°. —  1-Methyl- 
deriv., Bldg. m it Na-Methylat u. CH3J  in  sd. CH30 H ; gelbgrun gefarbtes Ol, K p.12 ca. 
105°. — 3-Methylpyrazolin-5-carbonsauremethylester, C0H 10O2N2 (IX); aus /J-Acetyl- 
aerylsauremethylester u. Hydrazin; K p.I2 117°; leicht zers.; D.204 1,139; n20̂  =  1,476.
— 1-Phenylcarbonamid, C13H 150 3N3; weiBe Blattchen, aus A., F. 117,5—118,5°. — 
Acetylderiv., C8H 120 3N2, weiBes Pulyer, aus A., F. 52,5—55°. — l-Carboxdthylverb., 
C9H140 4N2; weifles Pulyer, aus A., F. 53—54,5°. — Carbathoxyhydrazon des fi-Acetyl- 
acrylsauremethylesters, C9H140 4N2, Nadeln, aus Lg., F. 127—127,5°. — 1,3-Dimetliyl- 
pyrazolin-5-carbonsduremethylester (X),- aus Acetylacrylsaureester +  M ethylhydrazin; 
Kp.n  104°; D.2°, 1,152; n2°#c =  1,501. — 4-Methylpyrazolin-3-carbonsauremethyleslcr, 
C0H10O2N2 (O), aus Ćrotonsauremethylester u. Diazomethan; Ivp.13 139°; rhomb. 
Tafeln, aus PAe., F. 33—35°; zers. sich an der L uft; t° 56,6; D.*4 1,1156; nln e =  1,50105.
— Benzoylderiv., Cł3H 140 3N2; hcllgelbes Pulver, aus Lg., F. 89—90°. — 4-Methyl- 
pyrazol-3 (5)-earbonsauremetliylester, F . 170—171°. Die daraus erhaltene Saure schm. 
bei 218—220°. — 4,5-Dimethylpyrazolin-3-carbonsauremethylester, C7H 120 2N2 (IV), aus 
Ćrotonsauremethylester +  Diazoiithaji; K p.14 139—140°; D.2°, 1,101; n2~°ne =  1,506. —
1-Plienylcarbonamid, C14H 170 3N3, weiBe Nadeln, aus CH3OH, F. 111—113°. — 4-Me- 
ihyl-3 (5)-phenylpyrazol-S {3)-carbonsa%ire, Cu H 10O2N2-H 2O; aus Crotonsauremethyl- 
ester u. Phenyldiazomethan +  B r; hellgraubraunes Pulver, aus verd. A., verliert bei 
120° W., F. wasserfrei 234— 236° (Zers.). — 4-Phenylpyrazolin-3-carbonsauredtliylester, 
C12H 140 2N2, aus Zimtsaureathylester u. Diazomethan; weiBe Nadeln, aus Lg., F. 100 
bis 100,5°. — 4-Phenylpyrazol-3 (5)-carbonsaureathylester, C12H 120 2N2, weiBe Blattchen, 
aus A. oderLg., F. 162—162,5°. — 4-Phetiylpyrazolin-3-carbonsdureamylesler, ClsH 20O2N2 
(VII), aus Zimtsaureamylester u. Diazomethan; weiBe Blattchen, aus A., F. 109—111°,
D .2°4 1,095; n20jsre =  1,617. — Die yon G a b r ie l  u. C olm an (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
32 [1899]. 398) aus Benzoylaerylsiiuro u. Hydrazin erhaltene, fiir das Hydrazon ge- 
haltene Verb. ist die 3-Phenylpyrazolin-5-carbonsdure, F. 186°. — 1-Acełylderiv., 
Ci2H 120 3N2, weiBe Nadeln, aus verd. A., F . 216—217,5°. — l-NUrosoderiv., C10Hj,O3N3, 
lichtbraunłiches Pulyer, F . 133,5° (Zers.). — Mełhylester, CjjH^OaN, (VDI); Kp.12 178°;
D.204 1,179; n-0u c =  1,578. — Gibt m it Phenylisocyanat den Harnstoff C18H170 3N 2; 
weiBe Krystalle, aus A., F. 136,5—137,5°. — 4-Brom-3,5-plienylpyrazolcarbonsdure, 
C10H7O2N2Br; liehtbraunlichgraues Pulver, aus Eg., F. 256—257°. — 5-Metliylpyrazolin-
3,4-dicarbonsduredimełhylester (V), aus Maleinsauredimethylester u. D iazoathan; K p.2 
unscharf 145—153°; ł° 68,4; D.{4 1,1628; nlE e =  1,48415. — 5-Methylpyrazol-3,4-di- 
carbonsdure, C„H10O4N 2; lichtbraunliehgraues Pulyer, aus W., F . wasserfrei 229—230°. — 
Citraconsauredimethylester gibt m it Diazomethan bei der Bektifikation 3 Fraktionen:
I. Kp.14 104°; II . K p.12 148°; I II . K p.12 178°. — I  ^var l-Methyltrimethylen-l,3-dicarbon- 
sauredimethylester, C8H 120 4; D.19'54 1,1126; D.2°, 1,112; n« =  1,44425; n jje =  1,44680; 
n^ =  1,43515; n3 =  1,45862 bei 19,5°; nj^° =  1,4466; ber. fiir C8H 120 2 <  0 2"  ber. 
Ma =  40,07, My — My 0,99; gef. 41,11 bzw. 1,15. — Gibt bei der Verseifung m it alkoh. 
Lauge u. m it Acetylchlorid im Rohr bei 180° das Anhydrid der 1-Mełhyltrimethylen- 
cis-l,2-dicarbonsaure, K p.n  126— 127°; D.2124 1,2332; D.2°4 1,234; na =  1,46466; 
no  =  1,46756; n^ =  1,47461 bei 21,2°; n&°e =  1,4681; ber. fiir C6H 60  <  0 2"  M« =  
27,05; Ma — My 0,41; gef. 28,24 bzw. 0,52. — Gibt beim Stehen an der Luft die Saure,
F. 141—142,5°. — Fraktion I I . ist 3-Meihyl-Ax-pyrazolin-3,4-dicarbonsduredimethylester, 
C8H 120 4N„ (XIII); D.2°4 1,200; nft” =  1,464; geht allmahlich, bei 190° stiirm. in das
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Trimethylendcriv. iiber. — Reagiert nicht m it Phenylisocyanat, langsam m it Chlor- 
ameisensaureester. — 3 (5)-Metliylpyrazol-4-carbonsu.ure, F. 228°, aus XIII m it Br. — 
Gibt m it HC1 das HCl-Salz des gewóhnlichen Pyrazolins CSH 120 4N2-HC1, schnceweiBes, 
sehr hygroskop. Pulver, F. ca. 120°. Daraus m it Pottasche: 5-Methylpyrazolin-4,5-di- 
carbonsauredimethylester, C8H120 4N2 (XI); Ivp.20 172°; D.204 1,230; ng“ =  1,479. Gibt 
auch bei der Oxydation dic 3 (5)-Methylpyrazol-4-carbonsaure. — Reagiert m it Phenyl
isocyanat. — Fraktion I II . ist der 4-Melhylpyrazolin-3,4-dicarbonsa.uredimtthylesier, 
C8H j20.,N2 (VI); weiBe Nadeln, F . 58—60; t° 65,8 bzw. 56,7; D.< 1,1980 bzw. 1,1987;
nlBo — 1,48910 bzw. 1,49065; zers. sich bald an der Luft. — Gibt m it Phenylisocyanat 
den Harnstoff 0 lbH170 sN 3; weiBe Nadeln, aus A., F. 148— 149°. — Der Ester gibt 
mit Br nach der Vcrseifung 4-Methylpyrazol-3,5-dicarbonsaure, C0H 6O4N2- H 20  (R), aus 
W., F. 313°; — 3,4-Dimethyl-A l-pyrazolin-3,4-dicarbon.sauredimcthylesler, CgH 14OjNo 
(XIV), aus P  yrocinchonsauredimethylestcr (Kp.17 106°) u. Diazomethan; K p.n  149°; 
schneeweiBc M., aus Lg., F. 49—51°; D.204 1,172; n,-(° =  1,466. — Reagiert nicht 
mit Phenylisocyanat. —  W ird in das gewóhnliche Pyrazolin durch HC1 umgelagert:
4,5-Dimethylpyrazolin-4,5-dicarbonsauredimethylesler, Clilorhydrat, C9H 140 4N2-HC1; F. ca. 
160°. Dic frcie Base C0H 14O4N2 (XII) bildet Nadeln, aus A., F. 71—73°; 99,7; D.<4
1,1242; njjj0 =  1,44966. — 1-Phenylcarbmamid, C16H 10O5N3, weiBe Blattchen, aus A.,
F. 136—137°. — Bei der Oxydation des oben besehriebenen A 1 -Pyrazol inderiv. m it 
Br entsteht das HBr-Salz des isomeren Pyrazolins C0H 14O4N2-HBr; weiBes Pulver,
F. 180°. — — a-Mełhylzimłsauremełhylester gibt m it Diazomethan eine wasserhelle 
Verb. Cj2H 140 2, die nach der spektrochem. Unters. der Mełhylester einer a.,f}-Dimethyl- 
zimtsaure sein mufite; D .12,2., 1,0493; D.20, 1,051; n a =  1,52772; njie =  1,53376; 
%  =  1,54708; n,, =  1,55969 bei 22,2°; n^» =  1,5347; ber. fiir C12H 140  <  0 " F 4 
Ma =  54,82, ]\Ij, — 31 a 1,98; gef. 55,77 bzw. 2>79.— Die gefundenen Żabien stimnien 
in der Grolfcnordnung m it den friiher (LlEBIGs Ann. 413 [1916]. 255) fiir den Athyl- 
ester der trans-a,/?-Dimethylzimtsaure gefundenen ubercin. — Die spektrochem. 
Daten der Verbb. I—XlV sind in 2 Tabellen zusammengcstellt. (LlEBIGs Ann. 
470. 284—312. 29/5. Marburg, Univ.) BusCH.

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Weiterer Beilrag zur Kennłnis der Reaktion 
zwisehen Guanidin und Aminosaureestem. I I I . Mitt. (II. vgl. C. 192S. I. 2259.) Das 
Studium der Rk. zwisehen Guanidin u. a-Aminosaureestern wurde auf weitere a-Amino- 
siiurccster ausgcdchnt. Eine glatte Rk. fand m it cc,a.'-Diaminokorksduredi7nethylester u. 
dipa-Ainino-ó-(benzoylamin0)-vakriansauretj£khylesler s ta tt. Aus dem letzteren liel3 
sich durch Alkalieinw. das Isoarginin =  <x.-Guanidino-ó-aminovaleriansaure erhalten. 
Arginasc griff dic Verb. nicht an. Bei der Einw. auf Histidinmethylester erfolgte 
NH3-Abspaltung. Bei Venvendung yon Słono- u. asynnn. Dimethylguanidin wurde 
ebcnfalls KH;1-Abspaltung beobachtet, auCerdem tra t die jA FFlische Rk. auf, was 
auf Bldg. der entsprechcnden Cyamidinderiw. hinweist. Es tra t nur ein kleiner Teil 
der Komponenten in Rk. Die Cyamidinderiw. konnten dagegen nicht isoliert werden. 
Vff. stcllen den Rk.-Verlauf folgendermaBcn dar:

P u n n P n w  H N .O C .C H , H N -O C -C II,» C.>Hr,0 •OC-CPL i ' .......  i i
C --N II +  2 s C —  X I I  — y  C = N  +  N H S
Ń(CHS), " 2 N (Ó hs)s XII2 +  CjHj-OII Ń(CH3)s
Bei Anwcndung von N-Isoamylguanidin (Dihydrogalegin), N-Acetylguanidin u. von 
Ar-ac-Naphthylguanidin war zwar keine Rk., wohl aber eine Temp.-Erhohung zu 
beobachten, was vielleichb auf Selbstkondensation der Ester zuriickzufuhren ist, da 
diese Rk. auch ohne Guanidin allerdings erst bei hoherer Temp. erreicht wurde. 
Ferncr wurde die Rk. von Guanidin m it Ilippursaureester untersucht, es entstand 
Hippuryl-Guanidin, m it Acelylglykokoll +  Guanidin entstand das Guanidiniumsalz. 
Beide Prozesse gingen nicht weiter.

V e r  s u c h e .  u,ct'-Diaiiiinokorksavredimeth i/lester -f  Gvan idin. Der Dimethyl- 
ester wurde durch Veresterung in der lOfachen Menge Jlethylalkohol m it Salzsauregas 
erhalten. Beim Erkaltcn krystallisierte der gróBte Teil des Esterchlorhydrates aus. 
Bei 105° getrocknet gelit die Substanz bei 212° (korr.) in  Scliaum iiber, zers. bei 270°. 
Aus dem Clilorhydrat wurde in ubliclier Weise der freie Ester dargestellt u. m it 
Guanidin umgesetzt. Die Temp. stieg dabei von 5 bis auf etwa 70°, unter Entweichen 
von XH3. Das Kondensationsprod. wurde, wie friilier beschrieben, isoliert; reagierte
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gegen Laekmus neutral, gab jAFFKSchc Rk. sehr stark, Ninhydrin- u. Biuretrk. waren  
negativ. Bei 260° farbte es sieh dunkel, schm. bei 305° (kon\) zu einer braunen Fl. 
Die Analyse deutete auf eine salznrtige Verb. von d,l-5,5'-Tetramethylen-a,d-di-(2- 
imino-4-oxotelrahydroimidazol) m it d,l-5-e-Carboxyl-a-aminoamyl-2-imino-4-oxotetrahy~ 
droimidazol bin. — d,l-u-Amino-d-benzoylaminovaleriansauremethylester +  Guariułin, 
der Ester wurde aus dem Benzoylpiperidin iiber das Benzoylornithin durch Veresterung 
m it Methylalkohol ( + HC1) erhalten. Estercldorhydrat (aus A. +  A.), derbe Kry- 
stallchen, F. 128—30° (korr.), Zers. bei 162° (korr.), si. in W., 1. in A., unl. in A. Ester +  
Guanidin reagieren erst von 15° an m iteinander. Rk.-Prod. m it A. aufgenom m en, 
aus dem es boim Einengen allmahlich in Warzclien von mkr., w etzsteinartig zu- 
gespitzten Bliittchen ausloystallisierte. Sehr 11. in  W., gut 1. in A., unl. in Bzl., A., 
PAe., Aceton, Essigester, sehr wl. in Chlf., CCI.,. Aus A. m it A. fallbar, dann sehr 
hygroskop.; wss. Lsgg. reagierten schw ach bas. JAFFlische Rk., Rk. m it Nitroprussid- 
N a u. reduzierende Wrkgg. weisen die Cyamidinkonst. nach. F . 198° (korr.) unter Bldg. 
hellgelber Fl. — Pikrat, hellgelb, sehr schwer 1. in W., schwer 1. in  A. u. A., Zers. 
bei 220° (korr.). — Isoarginin (I). Benzoylgruppe wird durch 7-std. Kochen m it der 

PTT n n  p n  pyr p n r m  10-fachen Menge konz. HC1 am RiickfluB-
1 2' 2* 2' | kuhler ąuan titatiy  abgespalten. Bcnzoesaure

I  NH 2 NH m it A. entfernt, Base nach der Silbersulfat-
q m e t h o d e  unter AusschluB von Luft-C02 iso-

2 liert. Das 5-y-Aminopropyl-2-imino-4-oxoletra-
hydroimidazol konnte nicht krystallin. oder pulverig gewonnen werden. Aus dem 
Sirup lieB sich das Dipikrat, C0H 12ON, • 2C0H 3O7N3, in sehrag abgeschnittenen, wohl- 
ausgebildeten Stabehen m it yerschiedenen Żwillingsbldgg. gewinnen. Swl. in W., 
z,wl. in A., unl. in A., F. 230° (korr.) unter Zers. Der Ring wurde durch Stehenlassen 
der wss. Lsg. m it n. NaOH ca. 90 Stdn. lang bei 40° aufgespalten. Mit n. H ,S 0 4 neu- 
tralisiert, Verb. aus der Lsg. ais P ikrat isoliert. — Pikrat, CcH M0 2N4-CcH 30 ,N 3, 
kugelige Aggregate mkr. Nadelchen oder wohlausgebildete Stabehen, von 190° ab 
sich dunlder fiirbend, gegen 212° eine erste Zers., bei etwa 305° eine zweite Zers. 
zeigend. Aus der Mutterlauge lieBen sich weitere Mengen isolieren. Nach Zerlegung 
des P ikrats m it H 2S0., wurde ein Sirup gewonnen, stark bas. Rk., W. u. C 02 starlc 
anziehend. Zeigte die Rkk. der Guanidinosśiuren u. gab einen m it Phosphorwolfram- 
siiure im t)berschuB unl. Nd. — N,N-Dimethylguanidin -f- Glykokollalhylester, freie 
Base aus kauflichem Hydrochlorid nach der Silbersulfatmethode. Aus A. +  A., 
Nadelchen, gegen 144° fl. unter Gasabgabe, dann fest, schm. bei 172° erneut. Bei 
der Rk. zwischen Base u. Ester stieg die Temp. von 0 auf 70°. Von 50° ab findet Gas
abgabe sta tt. NH3 nur in kleinen Mengen beigemischt. Es entstanden nur geringe 
Mengen Cyamidinverb., die sich anreichern, aber nicht vollkommen von den Bei- 
mengungen abtrennen lieB. H auptteil des Esters u. der Base unyeriindert zuriick- 
gewonnen, auBerdem noch etwas CURTIUSsche Biuretbase u. Glycinanliydrid. — 
N-Metliylguanidin +  GlykokoIlatJiylester, freie Base analog der des Dimethylguanidins 
dargestcllt. Aus A. u. A., sehr hygroskop. Nadelchen, begierig C02 anziehend. Die 
Rk. zwischen Base u. Ester setzte bei 15° ein; Temp. stieg bis auf 60°. Es wurden 
nur geringe Mengen NH3 abgespalten. Es entstanden geringe Mengen Cyamidinyerb., 
die nicht rein isoliert werden konnte, u. Glycinanhydrid, dem Biuretbase beigemischt 
war. Der gróBte Teil der Base wurde zuriickgewonnen. — N-Isoamylguanidin (Di- 
hydrogalegin) -j- Glykokolldthylesler, Isoamylguanidin wurde nach SCHENCK u. KlRCH- 
h o f  (C. 1926- II. 2419) dargestellt, iiber das Pikrolonat gereinigt, das in der K alte 
mit konz. HC1 zerlegt wurde. Aus dem Hydrochlorid nach der Silbersulfatmethode 
die freie Base gewonnen (Ausbeute 85%). Die Rk. zwischen Base +  Ester begann 
bei 18°; die Temp. stieg auf 60°. Sehr geringe Abgabe von NH3. Es entstanden: 
Biuretbase, wenig Glycinanhydrid, keine Cyanidinverb. Das Isoamylguanidin fast 
vollkommen zuriickgewonnen. — N-a-Naphlhylguanidin -f- Glykokolldthylesler, Guani- 
dinverb. aus a-Naphthylam innitrat durch Kochen m it Cyanamid in konz. alkoh. Lsg., 
zersetzen des Nitrates m it NaOH u. Ausathern der freien Base, F. 131°. Rk. zwischen 
Base u. Ester beginnt bei 20°; Temp. steigt auf 42°. NH 3 wird nicht abgegeben, auch 
beim Erhitzen (10 Min. lang) auf 80° nicht. Es entstanden Glycinanliydirid u. B iuret
base. Guanidinbase fast vollkommen zuriickgewonnen. — Acetylguanidin +  Glykokoll- 
iithylester, bei der Rk. steigt die Temp. von — 10° langsam auf +  30° an, keine NH3- 
Abgabe. Guanidinbase fast yóllig zuriickgewonnen. Die Base beschleunigt also nur 
die Esterselbstkondensation. — Hippurylguanidin, C6H 5 • CO ■ N H ■ CH„ • CO ■ C(NH) ■
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(NH2). (Mitbearbeitet von Reich), aus 1 Mol Hippursiiureathylester u. Guanidin. 
Bei der Bk. stieg die Temp. auf 42°, NH 3 wurde nicht abgespalten. Rk.-Prod. in  A. 1., 
unl. in Essigester, Aceton u. anderen organ. Losungsmm. Prod. wurde in kleinen 
Portionen aus W. umkrystallisiert (Tomp. darf 50—60° nicht iibersteigen), F . 183°. 
Ausbeute sehr gering. Biuret- u. Anhydridrk. negativ. — Pikrat, schwer 1., zu Kry- 
stallbiiseheln vereinigte ldeino Niidelchen, ohne scharfen F., zers. oberhalb 320“. 
AuBerdem unverandertes Guanidin, Anhydrid u. Hippursaure (?) isoliert. Bei Ver- 
wendung von Hippursauremethylester wurde bei analoger Arbeitsweise keine in  W. 
schwer 1. Verb. erhalten. — Guanidoniumsalz des Acetylglycins, C5H 120 3N4, bei der 
Bk. zwischen Acetylglyciniithylester u. Guanidin findot keine NH3-Abspaltung sta tt. 
Dio Tomp. stoigt von Zimmertemp. sehr rasch auf 60°. Rk.-Gemisch blieb iiber 
Nacht bei 0° stehen, Rk.-Prodd. in h. A. schwer 1., unl. in A., Aceton, Essigester, Bzl., 
Chlf., spielend 1. in  k. W. Ausbeute ca. 70% (an Rohprod.), F. 205—10°, nach drei- 
maligem Umkrystallisieren aus 90%ig. A. F. 217—18°. JAFFĆsche u. Anhydridrk. 
negatiy. —• Pikrat, Nadelchon, bei 330“ unter Dunkelfarbung zers. (Ztschr. physiol. 
Chem. 1 8 0 . 75—89. 4/1. Halle, Physiol. Inst. d. Univ.) M ahn.

E. Voto5ek und F. Valentin, Ober die Rhamnoconvolvidinsaure. Bei der Hydro
lyse von Convolvulin m it Barytwasser hatte  V o toĆe k  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 3  
[1910]. 476 u. friiher) die Convolnulinsdure erhalten, die bei der weiteren Verseifung 
d-Glucose, 1-Rhamnose u. Rhodeose lieferte. Zur Unters. der Einheitlicbkeit dieser 
Glucosidsiiure wurde diese zur Reinigung einer fraktionierten Fallung m it A. aus 
alkohol. Lsg. unterworfen u. dabei neben einer ldebrigen M. eine krystallisierte Verb. 
der Zus. 05211520.32 • 7 H 20  erhalten, die beim Trocknen bei 100° das Krystallwasser 
verlor. Bei der Hydrolyse m it 10%ig. Oxalsiiuro oder H 2S04 lieferte die Verb. 1 Mol. 
einer Saure C16H^20 4, die sich bei der Unters. (vgl. nachst. Ref.) ais eine Dioxypalmilin- 
sdure erwies, weiter 4 Moll. d-Glucose u. 2 MoU. l-Rliamnose. Zum Unterschied von 
der friihoren Convolvulinsaure, die bei der Hydrolyso auBerdem nocb Rhodeose lieferte, 
nennt Vf. die Verb. Rhamnoconvolvulinsdure. In  dieser Saure sind walirscheinlich die

IO • C II  O ® Moll. der Monosen symm. an die beiden Hydroxylgruppen
r  u  I n  V ,I8n 3V t" der Dioxypalmitinsaure gebunden unter Bldg. von 2 Triglucosid-

U S9 |C Ó 0H  31 4 radikalen CuHjjOm, von denen jedes je 2 Moll. d-Glucose u.
je 1 Mol. 1-Rhamnośe enthalt, so daB die Formel der Saure 

nebenstehendem Schema entsprache.
Y o r s u e h e .  Zur Herst. der Rhamnoconvolvulinsaure wurde eine alkoh. Lsg. 

von 4 kg Handelsconvolvulin (M e r c k ) langsam m it w. Barytwasser bis zur A lkalitat 
der Lsg. versetzt, nach Entfernen des A. das Ba m it H 2SO., u. ein UberschuB der letzteren 
m it PbC03 gefiillt. Die zum Sirup eingedampfte Lsg. wurde in 96%ig. A. aufgenommen
u. m it der fiinffachen Menge A. versetzt. Nach dreimaligem Wiederholen der A.-Fallung 
sehieden sich neben einer klobrigen M. Krystalle von Rhamnoconvolvulinsaure, C ^H ^O ^ ■
7 H 20  ab. Aus 96%ig. A. Nadeln, 11. in  W., wl. in  A. F . (wasserfrei) bei 187° unter 
Aufschśiumen. [a]D =  —35,31°. — Zur hydrolyt. Spaltung wurde lufttrockene Rhamno- 
eonyolvulinsaure m it 10%ig. Oxalsaure in wss. Lsg. 20 Stdn. auf dem Wasserbade er- 
h itz t u. nach Entfernen iiberschussiger Oxalsaure u. der gebildeten Dioxypalmitinsiiure 
die Zuckerlsg. bis zur Sirupkonsistenz eingedampft. Nach Vergarung der vorhandenen 
Glucose lieB sich aus dem Sirup das Rhamnoseniethylphenylhydrazon yom F. 135—146° 
isolieren. Daraus die freie Rhamnose, [a]n =  +10,1°. p-Bromjihenylhydrazon, F . 167°. 
Osazon, F. 223°. Die Hydrolyse m it verd. H 2SO,, lieferte die analogen Ergebnisse. 
Rhodeose konnte in  den Spaltprodd. n icht gefunden werden. — Bei der Best. des mole- 
kularen Verhaltnisses der Zucker ergab sich, daB bei der vollstandigen Hydrolyse der 
Rhamnoconvolvulinsaure sich ein Gemisch von d-Glucose u. 1-Rhamnose im Yer- 
haltnis 2: 1 bildete. — Bei der Best. des Gesamtzuckergeh. der hydrolysierten Lsg. 
der Saure nach A l l ih n  ergab sich fiir 2 g Saure ein Geh. von 1,4880 g reduzierender 
Zucker, was einer Menge von 4 Moll. Glucose u. 2 Moll. Rhamnose auf 1 Mol. Saure 
entsprach. Ebenso stimmten die Drehungswerte der gemischten Zucker, [oł]d =  
+38,64°, m it dem theoret. W ert einer Mischung von 2 Moll.d-Glucose u. 1 Mol. 1-Rham
nose, [oc]d =  +38,7° gut uberein. — Die Best. der gebildeten Dioxypalmitinsdure 
durch T itration m it % -n. NaOH ergab aus’ 5 g Rhamnoconvolvulinsaure 1,1320 g 
(theoret. W ert 1,720 g). — Die Einw. von Amylase, Emulsin, Brennereihefe u. Rhamno- 
diastase auf die Rhamnoeonvolvulinsaure fiihrte zu keiner nennenswerten Hydro
lyso. Collect. Trav. chim. Tekćcoslovaquie 1. 47—54. Jan . Prag, Techn. Hoch- 
schule.) " P o e t s c h .
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E. Voto5ek und V. Prelog, Ober die 3,12-Dioxypalmitinsaure, einen Bestandteil 
der lihamnoconvolvulinsaure. (Vgl. vorst. Ref.) Zur Identifizierung der bei der Hydrolyse 
von Rhamnoconvolvulinsaure neben d-Glucose u. 1-Rhamnose gebildeten Siiure CJ6H 320 4 
wurde diese zuniichst m it CH3OH verestert, u. dann -weiter nach der Methode von- 
ZERETWITINOW der Geh. an Hydroxylgruppen ermittelt. Danach kommt der Verb. 
die Konst. einer Dioxyliexadecansiiure zu. Die Red. m it H J  in  Ggw. von P  bei 100° 
fiihrto zur Palmitinsaure. Zur Erm ittlung der Stellung der OH-Gruppen wurde die 
Saure der Oxydation m it Cr03 unterworfen u. dabei ais Spaltprodd. Essigsdure, Penla- 
decandion-2,11, C 02 u. Telradecanon-10-saure-1 isoliert, die dann durch -weitere 
Spaltung identifiziert wurden. Das ólige Oxim  der Ketonsaure wurde zu diesem Zwecke 
der BECKMANNsclien Umlagerung unterworfen u. dann bei 180—200° m it HC1 ver- 
seift. Dabei konnten aus den Rk.-Prodd. n-Butylamin  u. Sebacinsaure u. weiter Valerian- 
sćiure u. 9-Aminononansdure isoliert werden. Eine Siiure der gleichen Zus. C10H 32O4 
hatte  S p ik g a t is  (L ie b ig s  Ann. 149 [1869], 31) aus Turpetin erhalten, die bei 87° 
schmolz u. bei der Oxydation Sebacinsaure geliefert hatte. E ine lden tita t m it der 3,12-Di- 
oxypalmitinsiiure konnte ] edoch nicht m it Bestimmtheit bewiesen werden.

V e r s u c h e .  Zur Reinigung -wurde die 3,12-Dioxypalmitinsaure in don Methyl- 
ester ubergefiihrt. 3,12-DioxypalmilinsduremethyUsler, Ci5H310 2C00CH3. Aus A. 
Blattchen, E. 81—82°, unl. in W., 11. in den gewohnlichen organ. Losungsmm. [a]n =
0.91° in CH3OH. — 3,12-Bioxy palmitinsaure, C16H 320 4. Durch Verseifung des Methyl-
esters. Aus A. feste, weiBe M. vom E. 83—84°, unl. in W., 1. in  den gewólinlichen organ. 
Losungsmm. Atliylesler. Farblose Krystalle, F. 72—73°. — Palmilinsdure, C10H ,2O2. 
Durch Red. m it rauchender H J  in  Ggw. von P  bei 100—110°. Aus verd. A. F . 61,5 
bis 62°. — Zur Spaltung der 3,12-Dioxypalmitmsśiure wurde m it einer Mischung von 
K 2Cr20 7 u. konz. H 2S 04 versetzt u. im  Wasserdampf dest. Die Essigsdure im Oxydations- 
prod. wurde ais Acetanilid (F. 114°) nackgcwiesen. — Tetradecanon-lO-saure-1, Ci4H 2B0 3. 
Aus verd. A. in  wciBen Schuppen vom F. 69°, unl. in  W., 1. in  den gewohnlichen organ. 
Losungsmm. Oxim, C1 (H 2B0 3jSr. Mit Hydroxylaminhydrochlorid in  N a2C03-Lsg. Zur 
Umlagerung wurde konz. H 2S04 zugesetzt u. auf dem Wasserbade erwilrmt. Zur 
Spaltung des Umlagerungsprod. wurde dann m it rauchender HC1 im geschlossenen 
Rohr auf 180—200° erhitzt, u. das Rk.-Prod. m it Wasserdampf abdest. — n-Valerian- 
sdure, Ag-Salz, C5H 90 2Ag. Aus dem K-Salz die freie Siiure vom K p .734 183,6°. — 
n-Butylamin, Chloroplatinat, (C4H 9NH3)2PtCI6. Kleine Schuppen. — Sebacinsaure, 
C10H  180 4. Aus sd. W. F. 133°. — 9-Aminononansdure, Hydrochlorid, C9H 20O2NCl. Aus 
Aceton F. 115°. —  Pentadecandion-2,11, 0 15H 280 2. Aus PAe. weiCe, glanzende Schuppen,
F. 63,5—64°. Disemicarbazon, C17H 34O2N0. Aus CH3OH krystalliner Korper, F . 132 
bis 134°. (Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 1. 55—64. Jan . Prag, Techn. Hoch- 
schule.) POETSCH.

Rudolf Pummerer, Ludwig Rebmann und Wilhelm Reindel, Uber die Be- 
stimmung des Sattigungszustandes von Polyenen mitlels Clilorjods und Benzopersaure.
I I .  Mitt. iiber Carotinoide. (I. vgl. C. 1928. I. 2840.) Zwecks genauer Best. der Doppel- 
bindungen in K autschuk u. Guttaperclia haben Vff. die Leistungsfiihigkeit des WlJS- 
schen Chlorjodverf. an verschiedenen Systemen studiert, unter Beriieksichtigung der 
Unterss. von B o e s e k e n  u. G e lb e r  (C. 1927- I. 2453). — Carotin verbraucht, wie 
schon in  der I. Mitt. berichtet, 11,3—11,4 Moll. JC1. Der W ert wird in  20 Stdn. erreicht 
u. iindert sich dann nicht mehr. — Beim Lycopin, welches nach K a r r e r  u . W id m er 
(C. 1928. I I . 775) 13 H2 aufnimmt, werden durch JC1 in  20 Stdn. 12 Doppelbindungen, 
die 13. erst in  5— 6 Tagen abgesatt., u. zwar nur bei mindestens 2,8-fachem UberschuB 
anReagens. Weitere Erhóhung von UberschuB oder Rk.-Dauer is t wirkungslos. J-Entw . 
oder „Zurucklaufen“ der Titrierung (BÓESEKEN) wurden nicht beobachtet. Gegen 
Benzopersaure bei 0° reagiert Lycopin m it nur [77. — Xanthophyll verhalt sich vollig 
analog dem Carotin, d. h. JC1 sattig t [77 (ca. 10 in 24 Stdn., den Rest in 7 Tagen), 
Benzopersaure nur (x ab. — Isopren addiert bei 1,5-faehem UberschuB auch in 1  Woche 
nur 1,8 Moll. JC1, bei doppeltem UberschuB nach 1 Tag 1,94, nach 14 Tagen 1,97 Moll. 
Weitere Steigerung wirkungslos. Aus Benzopersaure nimm t Isopren nur 1 O auf. — 
B ix in  addiert 5 Br„, 6 JC1 (auch bei groBem UberschuB u. langerer Dauer nicht mehr), 
dagegen 9 H ,. Aus Benzopersaure nimm t es 6 O auf. Offenbar setzen die 2 Carbosyle 
die Aufnahmefahigkeit fiir elektronegative Addenden stark herab. Mit Rhodan re- 
agieren bei 0° nur f f . — 1,8-Diphenyloctatc.lraen (K u h n  u. WlNTERSTEIN, C. 1928.
1. 1401. 1404) nimm t nur 3,6 JC1 auf. Mit Benzopersaure reagieren nur [7J7 . H ier 
wirken offenbar die C6H5-Kerne hemmend. — d,l- u. d-Limonen addierten auffallender-
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weise mehr ais die bereclmete Menge JC1, namlich 2,2—2,3 Moll. Nach der Ultra- 
yiolettabsorption schien jcdoch eine Verunreinigung yorhanden zu sein. Mit Benzo- 
persiiure tra t bei ca. 1,6 O Stillstand cin. — Bei der JCl-Titrierung des Carotins treten 
nicht 3 (wie in der I. Mitt. angegeben), sondern 6 Moll. HHal pro Mol. auf. Rechnet 
man 2 Moll. HHal auf f^, so verhalten sich f r  anders, dieselben, welche gegen Benzo
persaure indifferent sind u. langsamer hydriert werden. Bemerkenswert ist, dafl von 
den ffr des Lycopins von Benzopersaure nur 1 nicht erfaBt wird. — Die Verss. lassen 
sich dakin zusammenfassen, daB bei aliphat. KW-stoffen, auch wenn lange konjugierto 
K etten vorliegen, mittels JC1 bei groBcm OberschuB u. langer Rk.-Dauer die Zahl 
der Doppelbindungen erfaBt werden kann, mittels Benzopersaure bei 0° dagegen 
nicht. — Im  Original sind die Absorptionskurven des Carotins, Xanthophylls u. Lycopins 
angcfiihrt u. zeigen, wie ahnlieh die 3 Carotinoide absorbieren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
6 2 . 1411— 18. 5/6.) L i n d e n b a u j i .

E. Biochemie.
E ,. E nzym chem ie.

Bunsuke Suzuki und Tsutomu Maruyama, Uber die Umkehrbarkeit der Enzym- 
mirkung. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 4. 10—12. 1928. Sep. — C. 1928. I. 
1427.) G ro s z fe ld .

Hideo Kimura, Studien iiber die fermentativc Spaltung der Acetyl-, Formyl- und 
Benzoylderivate der Aminosauren. Niere u. Leber des Kaninchens spalten Hippursaure 
wenig oder gar nicht, dagegen werden Acetyl- u. Eorm ylderiw . schncll angegriffen. 
Bei dl-Leucin u. dl-Phenylalanin yerlauft die Spaltung asymm. Die Organe des Schweines 
zeigten ebenfalls Hydrolyse der Acetyl- u. Form ylderiw ., doch spalten Leber u. Niere 
auch Hippursaure vollstandig. Pankreasextrakt spaltet Acetyl- u. Formyl-dl-plienyl- 
alanin besser ais Niere u. Leber, wTahrend Hippursaure durch Pankreas fast unzersetzt 
bleibt. Die Spaltung der Acylderiw . der rac. Aminosauren yerlauft auch hier asymm. 
Die Organe des Hundes spalten die Acylderiw . gut, Hippursaure w’ird nur durch 
N ierenestrakt liydrolysiert. Die Spaltung von Benzoyl-dl-plienylalanin kann man 
nur bei der Hundenierc beobachten. Sehweineniere, die Hippursaure viel schneller 
zerlegt ais Hundeniere, zeigt keine Spaltung des Benzoylderiv. Bei der Hundeleber 
t r i t t  die Spaltung der Acylaminosauren im Vergleich m it Schweine- u. Kaninchen- 
lebcr stark  zuriick, doch wird Acetyl-dl-leucin gut hydrolysiert. Die Spaltung der rac. 
Aminosauren yerlauft wieder asymm. Die in der N atur nieht yorkommenden opt. 
Antipoden wurden unzersetzt ausgeathert u. polarimetr. bestimmt. (Journ. Bio- 
chemistry 10. 207—23. Jan . (Kioto, Univ. med.-ehem. Inst.) W e id e n h a g E n .

Hideo Kimura, Weitere Studien uber die fermentative Spaltung der Acetyl-, Formyl- 
und Benzoylderivate der Aminosauren. (Vgl. vorst. Ref.) Das pn-Optimum der fer- 
mentatiyen Spaltung liegt bei 6,4—7,2. Die Enzyme sind gegen Siiuren u. Alkalien 
ziemlich widerstandsfiihig, da sie erst bei pn =  1—2 u. 12 zerstórt werden. Tempp. 
von 65—70° wirken deutlich inaktivierend, 75° yernichtet die Wrkg. Die Spaltung 
der Acylderiw . wird durch Zusatz von Na-Acetat u. -Eormiat nicht beeinfluBt, durch 
Leueinzusatz wird sie stark gehemmt. Die Enzyme werden bei pn =  3,4 durch Ton- 
erde stark  adsorbiert, Kaolin, Kieselgur u. Tierkohle wirken bei yerschiedenen pa 
gar nicht. Aus dem Tonerdeadsorbat kónnen die Enzyme durch Ammoniumphosphat 
eluiert werden. Die Beeinflussung der Spaltung durch Zusiitze erfiihrt bei den gereinigten 
Enzymcn keine Anderung. — Acetyl-, Formyl- u. Benzoyl-dl-plienylalanin werden durch 
Sehweineniere asymm. gespalten. Ais Spaltungsprodd. wurden unyerandertes Acetyl-, 
Formyl- u. Benzoyl-d-phenylalanin u. 1-Phenylalanin ais /9-Naphthalinsulfoverb. iso- 
liert. Aus den erhaltenen Ergebnisscn laBt sich kein sicherer SchluB ziehen, ob die 
Acetyl- u. Formylaminosauren spaltenden Enzyme m it Histocym (Hippuricase) ident. 
sind. (Journ. Biochemistry 10. 225—50. Jan . Kioto, Univ. mcd.-chem. Inst.) WEIDEN.

Tsutomu Kawai, Uber die Wirkung der proteolytischen Fermente auf die Benzoyl- 
und Desaminoderivate der Polypeptide. Glycyl-dl-piienylalanin, dl-Leucylglycin, Glycyl-
l-phenylalanin u. Glycyl-l-leucin werden durch Erepsin (Glycerinextrakt der Rinds- 
darmschleimhaut) leicht gespalten, dagegen yon Trypsin  kaum angegriffen. Die 
Benzoylderiyy. wurden durch gereinigtes Erepsin n i c h t  gespalten. Mit einer nicht 
gereinigten Erepsinlsg. tra t  Hydrolyse ein. Die N atur des wirksamen Enzyms ist noch 
nicht sichergestellt. T rj^sin  ( G r u b le r )  spaltet die Benzoylyerbb. u. zwar yerlauft 
die Spaltung bei rac. Yerbb. asymm. Bei Benzoylglyeyl-dl-phenylalanin wurden ais
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tryp t. Spaltungsprodd. Hippursaure u. 1-Phenylalanin isoliert, so daB die Peptidbindung 
ais Zerfallsstelle angesehen werden muB. Benzoylglycyl-dl-phenylalanin u. Benzoyl - 
dl-leucylglycin werden durcli Pankreassaft (PAWLOW-Fistel) deutlieli abgebaut. Des- 
gleiehen werden sie durcli gereinigtes Trypsin (nach WlLLSTATTER u. WALDSCHMIDT- 
L e it z ) liydrolysiert. Vf. folgert, daB die Benzoylderiw. der Dipeptide durch Trypsin 
oder ein dcm Trypsin sehr nahc verwandtes Ferment gespaltcn werden. Von Tri- 
peptiden zeigten sich Diglycyl-dl-pheny]alanin u. Dileucylglycin durch Trypsin spaltbar. 
Benzoyldiglycyl-dl-plienylalanin u. Benzoyltriglyeyl-dl-phenylalanin werden durcli 
Erepsin abgebaut. Weiter wurde das Verh. von Trypsin gegen desaminierte Poly- 
peptide untersucht. Die Substanzen wurden durch Einw. von Salzsaure u. Silber- 
n itr it auf die entsprechenden Di- u. Tripeptide dargcstellt, krystallisieren aber nur 
schwer. Sie sind gegen Erepsin sehr widerstandsfahig. Glykolylglyeylplicnylalanin 
u. Leukolylleueylglycin werden durch Trypsin hydrolysiert, wahrend Glykolyl-dl- 
phenylalanin u. Leukolylglycin ungespalten bleiben. Die Ergebnisse stehen demnaeh 
in tjbereinstimmung m it den bei den Benzoylderiw. erhaltenen. (Journ. Biocliemistry
10. 277—310. Jan . Kioto, Univ., med.-chem. Inst.) W e id e n h a g e n .

Senji Utzino, Ober die Wirkung der prołeolplischen Fermenle auf die Benzoyl- 
und Phthalylderivate der Polypeplide. I. Mitt. Ober die Wirkung des Dartnerepsins 
und der Hefeprotease auf Phthalylglycylglycin und Phthalyldiglycylglycin. Hefe- 
protease vermag beide Phthalylderiw . zu liydrolysieren, wahrend Darmerepsin nur 
auf das Phthalyldiglycylglycin wirkt. Plitlialylglycylglycin wird durch Darmerepsin 
gar nicht angegriffen. (Journ. Biocliemistry 9. 453—63. 1928. Kyoto [Japan], Univ., 
Med.-chem. Inst.) WEIDENHAGEN.

Senji Utzino, Ober die Wirkung der proteolytisclien Ferinente auf die Benzoyl- 
und Plithalylderivale der Polypeplide. II. Mitt. Uber die Wirkung der Gewebsproteasen 
auf Benzoyl- und Phthalylglycylglycin. (I. vgl. vorst. Ref.) RindermuskelpreBsaft 
u. Kaninchenmuskelmazerationssaft greifen Benzoylglycylglycin u. Phthalylglycyl
glycin nicht an. Beide D ipeptidderiw . werden auch durch SchweineleberpreBsaft, 
Kaninchenleberbrei u. Kaninchenlebermazerationssaft nicht gespalten, wahrend 
Glycylglycin u. Leueylglycin durch Mazerationssaft hydrolysiert wurden. Benzoyl- 
diglycylglycin u. Phthalyldiglycylglycin werden nicht gespalten. Mazerationssaft 
der Schweineniere spaltet Benzoylglyein, Benzoylglycylglycin u. Glycylglycin, da- 
gegen nicht Phthalylglycylglycin u. Phthalylglycin. (Journ. Biocliemistry 9. 465 
bis 481. 1928. Kyoto [Japan], Univ., Med.-chem. Inst.) WEIDENHAGEN.

Senji Utzino, Ober die Wirkung der proteolytisclien Fermente auf die Benzoyl- 
und Phthalylderivate der Polypeptide. I I I . Mitt. Uber die Wirkung der Pankreas- 
proteasen auf Benzoyl- und Phthalylglycylglycin. (II. vgl. vorst. Ref.) Pankreatin 
(Me r c k ), Pankreatinextrakt, Schweinepankrcasbrei sowie PankreaspreBsaft u. ein 
Glycerinauszug aus Pankreastroekenpraparat griffen deutlich Benzoyl- u. Phthalyl
glycylglycin an.' E in durch Enterokinase aus Rinderdarmmucosa aktivierter Glycerin- 
extrakt aus Pankreasbrei liydrolysierte deutlieli Benzoylglycylglycin, wahrend er 
auf Glycylglycin wirkungslos war. Im  aligemeinen zeigten Pankreasextrakte nach 
Aktivierung eine verstarkte Spaltung von Benzoyl- u. Phthalylglycylglycin sowie 
von Edestin u. Gelaline. Die Glyeylglycinspaltung war von der Aktivierung unabhangig. 
Nach der Trcnnung von Tiypsin u. Erepsin nach der Methode von WALDSCHMIDT- 
IjEITZ u . H a r t e n e c k  zeigtc die Trypsinfraktion die Spaltung der D ipeptidderiw . 
Es ist walirscheinlich, daB Benzoyl- u. Phthalylglycylglycin durch Pankreastrypsin 
selbst oder durch ein dem Trypsin sehr nalie verwandtes Ferment in  der Pankreas- 
driise hydrolysiert werden. (Journ. Biocliemistry 9. 483—97. 1928. Kyoto [Japan], 
Univ., Med.-chem. Inst.) WEIDENHAGEN.

Hans v. Euler, Harald Nilsson und Dagmar Runehjelm, Katalatische Wir- 
kungen einiger eisenhaltiger Verbindungen. (Vgl. C. 1929. I. 2997.) Vff. sind bestrebt, 
die beiden folgenden Fragen zu beantworten: 1 . An welchen biolog. Verbrennungs- 
vorgangen ist das Eisen spezif. beteiligt ? u. 2. In  welcher Form, also an welche organ. 
Komplexe gebunden, ubt das Eisen seine spezif. Wrkgg. aus ? Eisen ist in den rcinsten 
bisher dargestellten Katalasepraparaten yorlianden. Die Bcziehung dieses Eisens 
zu organ. Atomgruppen des Enzyms ist auf analyt. Wege schwer zu ermitteln. Aus- 
sichtsreicher ist es, die Katalase m it Verbb. bekannter Konstitution zu yergleichen, 
die H 20 2 katalyt. zerlegen. Die Verss. werden m it Hiimin, Pyratin, Mesohumin u. 
Deuierohiimin ausgefuhrt. Ais Substrat diente 0,01-n. H ,0 2-Lsg., die Vers.-Temp. 
war 0°. Um die W irksamkeit des Eisens in verschiedenen Yerbb. yergleichen zu kónnen,
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wurden die Rk.-Konstanten auf gleiche Ee-Mengen bezogen, also Ee K at. A =  
&/Millimol Ee. Wenn k im Laufe der Vers.-Reihe stark abnahm, -wurde der fiir die 
Zeit von 30 Min. ermittelte W ert in die Gleicliung eingesetzt. Trotzdem die so fiir 
Ee K at. A  erhaltenen Werte deshalb nur Orientienmgswerte sind, is t der Vergleich 
dieser Werte fiir die systemat. Erforschung der akt. Stickstoff-Eisengruppen" von 
Interesse. Bei Hamin war Fe K at. A  0,06. Bei Pyratin  (SCHUMM, G. 1928. II. 1097) 
Ee K at. A  0,8 (stark abnehmcnde Konstanten!). Die katalat. Wrkg. ist also 12- bis 
14-mal starker ais die des Hilmins. Beim Mesohamin wurden Verss. in Phosphat- 
puffer ph  =  6,74 u. in Boratpuffer pn =  8,54 ausgefiihrt. In  Phosphatlsg. war 
Fe Kat. A  =  1,1, in Boratlsg. =  1,7. Deuterohamin wurde in Boratpuffer unter- 
sucht. S tark abfallende Konstanten. Fe K at. A  =  1,0. Wie aus diesen Messungen 
hervorgeht, seheint der PorphyrinkompIex in  besonderer Weise imstande zu sein, 
das Eisen katalat. wirksam zu machen. Der Porphyrinkomplex ist aber nicht der 
einzige, dem diese Fahigkeit zukommt. BAUDISCH u . D avidS O N  (Arch. internal 
Medicine 40 [1927]. 496) haben gezeigt, daB auch das Ferropentacyanaąuonatrium 
ais H 20 2-Spalter fungiert. Im  Zusammenhang m it den Verss. uber die katalat. Wrkg. 
des Meso- u. des Deuterohamins betonen die Vff., daB die katalat. Wirksamkeit dieser 
Verbb. gegen die Annahme zu sprechen seheint, daB im Haminmol. dreiwertiges Fe 
enthalten ist. — Vff. untersuchen ferner die Wrkg. von Fe-Komploxen auf die katalyt. 
Oxydation von Phenolphthalin. Die Rk. ist noch gegen Blut in einer Verdiinnung 
von 1 : 800 000 empfindlich. Diese Wrkg. wird nicht nur von Hdmoglobin ausgeiibt, 
sondern auch von Hamin, Mesohamin, Deuterohamin u. Pyratin. MiBt man die Fe- 
Mengen, die zum Auftreten einer bestimmten Farbstarke nach 100 bzw. 200 Sek. 
erforderlich sind, u. setzt die Wrkg. des Hiimins =  100, so erhalt man fiir die anderen 
Stoffe folgende Zahlen: Deuterohamin 200, Mesohamin 125 u. Pyratin  1000. Fe-Ion 
ist so gut wie ohne Wrkg., sehr stark  akt. ist dagegen Cu in alkal. Lsg., also Cuprat- 
ion. E in gereinigtes K atalasepraparat zeigte gegen Phenolphthalin ebenfalls eine 
Oxydationswrkg. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 85—92. April. Stockholm, Biochem. 
Inst. d. Univ.) WlLLSTAEDT.

Matsunosuke Kitagawa, Vber die Bedeutung einiger Aktivatoren fiir die Urease- 
reaktion. Die yollstandigo Entfernung der natiirlichen Aktivatoren ha t Inaktiyierung 
der Urease im Gefolge. Durch Zusatz von Glykoll, Fibrin, KCN kann die n. Akti- 
v ita t wiederhergestellt w'erden. Bei Zusatz von Phosphat tr i t t  teilweise Regeneration 
ein. Schon geringe Zusatze von Katalysatoren, wio sie im Substrat u. im dest. W . 
yorhanden sind, vermindern die Enzym aktivitat durch Bldg. inakt. Komplexe. 
Werden in  solchen Fallen Aktivatoren zugegeben, so bilden diese m it den Hemmungs- 
korpern undissoziierte Verbb. u. rufen dadurcli wieder n. Enzym aktivitat hervor. 
(Journ. Biochemistry 9. 347—52 1928. Kyushu, Univ., Biochem. Lab.) W e i d e n h g .

Matsunosuke Kitagawa, Uber den Einflu/3 der Wassersloffionenkonzentration 
auf die Ureaseinaklivierung durch einige Scliwermetallsalze. Die Inak tm erung  der 
Urease durch ein Sehwermetallion steigt m it waehsendem ph des Mediums. E in wreniger 
sehadliches Schwermetall wie Zink w irkt nur im alkal. Ast von pn etwa 6,0 an, aber 
ein scliadlicheres Metali wie Kupfer oder Quecksilber w irkt sowohl im alkal. u. schwach 
sauren Teil hemmend. Diese Tatsaehe ahnelt sehr dem pn-EinfluB auf die Vereinigung 
von EiweiB m it einom Schwermetall (K o d o m a ). Die friiher yom Vf. beobaehtete 
Hemmung der Urease durch unbekannte Substanzen im destillierten H 20 , die eben
falls bei waehsendem pn verstarkt wairde, wird auf dic Yerunreinigung m it Spuren 
von Schwermetallionen zuruckgefiihrt. — Freies Jod  w irkt starker schadigend auf 
Urease ais K  J . Bei K  J  steigt die Inaktivierung des Enzyms im Gegensatz zum Schw-er- 
metallion im sauren Gebiet. (Journ. Biochemistry 10. 197—205. Jan. Fukuoka, 
Kyushu Imp. Univ., Biochem. Lab.) WEIDENHAGEN.

R. Fosse und E. Brunei, Uber das Ferment, das Allantoinsdure durch Hydratation 
von Aliantom produziert. Seine Gegenwart im  Tierreich. Aliantom wird durch fein 
zerstoBene Sojasamen u. solehe versehiedener Phaseolusarten bei Ggw. von (NH4)2COj 
fast quantitativ, ohne Salzzusatz erheblich weniger in Allantoinsaure ubergefiihrt. 
Froschextrakt gibt dieselbe Hj'drolyse, ebenso zahlreiche Fische, Crustaeeen, Echino- 
dermen u. Ophiura texturata . Die entstandene Allantoinsaure gibt die typ. Farbrk. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1067—69. 15/4.) E n g e l .

Hermann Pfeiffer, Physiologie und Patliologie des Peplidasenhaushalts. Der 
gegenicdrtige Stand der Forschung. Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeiten 
der eignen Schule u. der Arbeiten anderer Autoren uber dio Physiologie u. Pathologie
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des Peptidasenhaushaltes, der vor allem an der Glycyltryptopbanase studiert wurde. 
(Wiener Arch. fur innere Medizin 15. 209—48. 1928. Graz, Inst. f. allg. u. exp. Pathol. 
d. Uniy. Sep.) Ma h n .

E 2. P f la n z e n c h e m ie .
A. Chaston Chapman, Das atherische Ol des Hopfens. (Vgl. C. 1928. I I . 582.) Aus 

dem Hopfenól wurden 3 neue Kórper isoliert: Luparon, C13H 220 , K p .3 75°; Luparenol, 
Gi5H 210 , K p .3 127° u. Luparol, CI6H 260 2, K p .2 123°. {Journ. Inst. Brewing 35. 247 
bis 255. Mai.) KOLBACH.

Charles Pontillon, Uber die Anwesenheit von Harzen bei Sterigmatocystis nigra 
V. Tgh. Chem. u. histochem. Nachweis von Resinsubstanzen, wodureh friiher ge- 
fundene Anomalien bei den Unterss. uber die Eette der Pflanze sick erklaren. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 413—15. 28/1.) Op p e n h e im e r .

Rinjiro Sasaki, Uber einige Sticksloffbestandteile in  den Bldltern von Iiuzu  (der 
japanischen Arrow-root-Pflanze, Pueraria hirsuta, Małsum). Aus dem alkal. Alkohol- 
extralit der Probe wurde durch Neutralisieren m it HC1 ein Protein m it 14,2°/0 N  
isoliert. N-Verteilung: Arginin-N  8,80, Gystin-N  0,14, Histidin-N  4,63, Lysin-Ń  2,00, 
Monoaminsduren-N 48,14% des Gesamt-N. Vom F iltra t der ProteinJEallung wurden 
ferner Adenin, F. des AuCl3-Salzes 117— 188°, Asparagin, Glutaminsdure, Buttersdure 
u. ein krystallin. N-haltiger Stoff, F. 185—187°, unbekannter A rt erhalten. (Buli. 
agricult. chem. Soc. Japan 4. 1—5. 1928. Sep.) Gr o s z f e l d .

Le Roy S. Weatherby und Eugene W. Waterman, Vilamin-B-Gehalt bei 
Awcados. An H and von Fiitterungsverss. bei Albinoratten wurde festgestellt, daB das 
frische Mark von Ayocados Vl2 des Vitamins B  enthalt, das sich in  der F l e is c h m a n n - 
schen Trockenhefe findet. (Ind. engin. Chem. 20. 968—70. 1928. Los Angeles, Chem. 
Lab. Univ. Southern California.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

T. Okano Uber das Pflanzensekretin in  japanischem Gemuse. Im  Salzsaure- 
extrakt japan. Gemuse sind zwei Substanzen enthalten, yon denen die eine auf die 
Bewegung des uberlebenden Kaninchendarmes anregend, die andere hemmend wirkt. 
Sie sind in  W . u. A. 1., in  A. schwer loslieh. Die eine oder andere der beiden Sub
stanzen ist in  jedem Gemuse naehweisbar. Die erste ist m it dem Pflanzensekretin 
ident., die zweite ha t pharmakolog. ahnliche Eigg. wie das Adrenalin. (Folia endo- 
crinologica Japonica 4. 57—58. 20/10. 1928. Kyoto, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

E a. P f la n z e n p h y s ło lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
E. W. Lindstrom und Fisk Gerhardt, Vererbung' von chemischen Kennzeichen 

bei Mais. Vererbungsverss. an einer Kreuzung yon Evergreen Sweet m it Illinois High 
Fat- (WeiBzahn-) Mais. Die Kohlenhydratcharaktere, Gesamtzucker, Dextrin u. 
Starkę zeigten konstantę Beziehungen nach Me n d e l . Im  Fettgeh. wurde in der 
i>’2-Generation ein Riickschlag, hóherer Fettgeh. bei den SuBkornabkómmlingen, beob- 
achtet. Der N-Geh. zeigte nur geringe Unterschiede in den elterlichen u. spateren 
Generationen. Die Proteinbldg. hangt iiberwiegend von den Kohlenhydratbeziehungen 
ab. Der Pentosegeh. ist anscheinend von der Verteilung der iibrigen Kohlenhydrate 
u. ihrer Vererbung unabhangig. (Iowa State College Journ. Science 2. 9— 18. Okt. 1927. 
Iowa, Agricult. Experim. Station.) Gr o s z f e l d .

T. Popovici-Lupa, Saughraftuntersucliungen an Weinreben. Vff. bestimmt die 
Saugkraft yon frisch geschnittenen Rebentrieben in Zuckerlsgg. in Konz. von 0—200% 
in Stufen von 10%. Es wurden 80 Sorten untersucht. Je  hoher die Konz. ist, urn 
so friiher welken die Reben. Die hochste Saugkraft haben die Sorten der Vitis vinifcra 
(200%) u. die niedrigste die des Vitis kupeslris (60%). Arten u. Sorten m it hoher 
Saugkraft sind widerstandsfahig gegen Trockenheit u. Kalk. Die Saugkraft wird 
anscheinend nach der Mutterpflanze yererbt. Starkwiichsige u. ertragreiche Sorten 
haben liohe Sauglcraft. (Fortschr. d. Landwirtseh. 4. 310— 13. 15/5. Wien Lehr- 
kanzel f. Obst- u. Gartenbau.) T r ć n e l .

A. Tschernuchin, Prozefi der Bildnng des dtherischen Ols im  Coriander. Auf 
Grund chem. Unterss. u. Best. der physikal. Konstanten des Corianderols von Pflanzen 
in yerschiedenen (4) Lebcnsaltern gibt Vf. folgendes Bild der chem. Vcranderungen 
des Ols im Verlaufe des Reifens der Pflanze. Zuerst werden durch die Pflanze im ath. 
Ol. Verbb. m it Carboxylgruppe synthetisiert. Dann gehen diese Verbb. in Aldehyd- 
verbb. u. yielleicht auch in Ketone yom Typ CH3COR iiber. Darni fangen 
die Carboxylverbb. an abzunehmen u. yersehwinden allmahlich ganz. Gleich- 
zeitig aber lassen sich im Ol bedeutende Mengen von Alkoholen, im speziellen Coriandrol,
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sowio KW-stoffe, hauptsachlich cycl. Terpone feststellen. Also findot in der Pflanze 
bei der Synthese des ath. Ols ein ununterbrochener Red.-ProzeB sta tt. Die Riehtung 
dieses primaren Prozesses wird kompliziert durch sekundare Prozesse, wio: 1. Um- 
gruppierungen bei der Bldg. sek. Alkohole aus Aldehyden; 2. Yeriitherung nach MaB- 
gabe der Ansammlung von Alkoholen; 3. Dehydratation von Alkoholen u. SchlieBen 
der Ringe bei der Bldg. von cycl. KW-stoffen. Die Unterss. der Carboxylverbb. des 
ath. Ols des unreifen Corianders zeigtcn, daB sie eine Ahnliehkeit m it Citral u. Citro- 
nellal haben, hauptsachlich durch ihre Fahigkeit, m it N aH S03 Verbb. zu geben, die 
durch Na2CÓ3 oder durch NaOH nicht zersetzt werden. Die Anwesenheit von Doppel- 
bindungen ist durch Bromwasser nachgewiesen worden. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Malso- 
boino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 12. 34—36. Woronesh.) Go i n k i s .

Th. Weevers und H. D. van Oort, Die Funklion der Alkaloide in  den Blattern 
von Ginchona succirubra Pavo?i. Durch Verss. an zu verschiedenen Zeiten von der 
Pflanze entnommencn Blatthiilftejn u. Alkaloidbest. darin wurde gefunden, daB die 
Blattalkaloide bei der stets in don Blattern stattfindenden Dissimilation entstelien 
u. ihre Menge besonders dann zunimmt, wenn die Dissimilationsvorgange iiberwiegen, 
u. eine Abfiihrung zum Stamme hin unmoglich ist. Daraus, daB bei den an der Pflanze 
befestigten Blattern die Alkaloidmenge nach dem Ausgewachsensein nicht zu-, sondern 
sogar etwas abnimmt, ist zu schlieBen, daB eine Uberfiihrung zum Stamme hin statt- 
findet, womit eine Umsetzung in Chinin u. Nebenalkaloide verbunden sein kann. 
(Koninld. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 37. 992—98. 22/12. 1928.) Gd.

H. Wunschendorff und Ch. Killian, Weitere Beobachtungen uber den Sloffwechsel 
von Usłulina mlgaris L. (Vgl. C. 1928. II. 2372.) Die Menge des produzierten Ammo- 
niaks (NH3-Gas -f- NH,,'-Salze) wachst m it dem Pilzgewicht, umgekehrt nimm t die 
Aciditat der Nahrlsg. ab. Das Verlialtnis von fixiertem N zum Troekengewicht des 
Pilzes betriigt konstant 6,5—6,6°/0 bei guter Entw. des Pilzes, wenn die Nahrlsg. l °/0 
Pepton onthiilt. H at sie 0,3% oder 3%  Pepton, so bleibt das Mycelium schlecht ent- 
wickelt u. die Proportion: fixierter N  zu Pilztrockengewicht variiert. — Trotz langerer 
Entw.-Zeit (24 Tage s ta tt 15 Stdn.) ist bei 0,3% Pepton der Abbau desselben weniger 
weit. Die K ulturen geben schwaehe Biuretrk. u. dio Rkk. des Cystins. Bei 3% Pepton 
ist dic Entw. noch viel langsamer. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1124—26. 
22/4.) E n g e l .

A. A. Day, W. M. Gibbs und Ruth Westlund, Wirkmuj von Glucose auf den 
Harnstoffabbau durcli B . proteus. Kulturen von B. proteus vulgaris in zuckerfreier 
Bouillon, zuckerhaltiger, harnstoffhaltiger u. zucker- -j- harnstoffhaltiger Bouillon 
wurden auf Aziditiit bzw. Alkalinitat, pH, %  Ammoniak-N u. %  Zucker untersucht 
u. verglichen. — Zuckerfreio Bouillon gab die W erte 1,8 ccm Alkali; pn == 7,3—8,3; 
NH3-Produktion von 36 mg. Zuckerhaltigo Bouillon: 3,0 ccm Saure; pn =  7,£—5,3; 
NH 3 =  8,9 mg. Harnstoffbouillon: 6,7 ccm Alkali, ph =  7,3—9,2; NH3 =  179,3 mg. 
Glucose-Harnstoff: 1,5 ccm Alkali; pH =  7,2—8,0; NH 3 =  219,4 mg. Die Beschleu- 
nigung des Harnstoffabbaus ist besonders bemerkenswert angesielits der Tatsaclie der 
EiweiB-sparendcn Tatigkcit der Glucose. In  der Glueosebouillon fiel der Zucker von
0,999% auf 0,604%, in der Glueose-Harnstoff-Bouillon von 0,971% auf 0,058%. Der 
Harnstoff beschleunigt die Zerstorung des Zuckers. — Bei der Zucker-Harnstoff- 
Bouillon bewirkt die annahernd neutrale Rk. groBe Mikroorganismentatiglceit. — 
Die Harnstoffspaltung «'ird durch eine endocellulare Urease bewirkt. (Proc. Śoc. exp. 
Biology and Medieine 25. 578—80. 1928. Sep.) E n g e l .

S. Miyamura, Uber den Einflu/3 des Schilddriisenhomwns auf die Indolbildung 
des Bacillus Goli Communis. Werden Colibacillen in Peptonlsgg. gezuehtet, denen 
Scliilddrusenextrakt oder Thyroxin oder K J  zugesetzt ist, so ist die Indolbldg. in  allcn
3 Fallen starker ais in Peptonlsgg. ohne Zusatz. Die Begunstigung der Indolbldg. ist 
am ausgesprochenstcn bei Zugabe von Schilddriisenextrakt, am geringsten bei K J . 
(Folia endocrinologiea Japonica 4. 93—94. 20/3. Kyoto, I. med. Klin. d. Univ.) Wa d .

L. Genevois und P. Genaud, Uber die Intensilat des Stoffwechsels bei den Hefe- 
zellen. Unters. des 0 2-Verbrauchs u. der Garung von Hefezellen unter verschiedenen 
Lebensbcdingungen m it dem Ergebnis, daB Garung u. Atmung nicht immer par- 
allel gehen. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1127—29. 26/4. Bordeaux.) Op p .

Antonio Gualdi Uber gerichlete enzyinatische Dism/ułation durch die Ketonaldehyd- 
mutase vom B. subtiiis. Die Umlagerung der a-Ketoaldehydhydrate zu a-Oxysauren 
verlauft bei Verwendung von Phenylglyoxalhydrat stets asymm., bei Methylglyosal- 
hydrat je nach dem Enzymmaterial, symm. oder asymm. Bei Umlagerung von Phenyl-
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glyoxalhydral entsteht in den meisten Fiillen d (—)-Mandelsaure; nur in zwoi Fallen 
(vgl. M a y e r ,  C. 19 2 6 . II . 2925 u. N e u b e r g  u . S im o n , C. 1 9 2 7 . II . 2612) wurde
1 (-j-)-Mandelsaure erhalten. Vl. zeigt, daB durch Bac. subtilis aus Pheny]glyoxalhydrat 
fast 100% Mandelsiiure gebildet werden, von der 84% in der linksdrehenden Form vor- 
liegen. Hierzu wurden 10 g keimfreies CaCO:) u. 14,2 g Trockensubstanz von B. sub
tilis in 950 ccm Leitungswasser suspendiert, bis zur Sattigung C02 eingeleitet u. dann
1 g Phenylglyoxalhydrat zugefiigt. (Biochem. Ztschr. 205 . 318—21. 13/2. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) HESSE.

Carl Neuberg und Maria Kobei, Die Isolierung von Metliylglyoxal bei der Milch- 
sauregarung. Vff. haben bei der Vergarung des Hexosedipliosphals durch das B. Del- 
brucki Mełhylglyoxal in einer Ausbeute bis 100%, im Durehschnitt aus 6 Bilanzyerss. 
83,2% des aus dem Hexosephospliorsaureester abgespaltenen Zuekers ais Methyl- 
glyoxal isoliert. Dadurch ist der eindeutige Beweis erbracht, daB die Stufe des Methyl- 
glyoxals beim Abbau des Zuekers durch Erreger der Milchsiluregiirung durchlaufen 
wird u. zugleich der ProzcB der Milchsauregarung nahezu restlos aufgeklart. Die Iso- 
lierung gelang durch Anliiiufung dieses Intermediarprod. unter Bedingungen, die die 
weitere Verarbeitung unmóglich machen. — Das Methylglyoxal wird erhalten bei 
Einw. kleiner Mengen von Aceton- oder Alkohol-Ather-Trockenpraparaten der Bakterien 
auf den Hexosediphosphorsaureester. Die besten Resultate erzielt man bei Verwendung 
eines wss. Auszuges der genannten Bakterienzubereitungen. Der Riickstand der Bak- 
terienmasse yerursacht keine oder nur geringfiigige Entstehung von Methylglyoxal. E r 
enthalt noch reiclilich komplette Ketonaldehydmutase, denn zugefiigtes Methylglyoxal 
wird glatt dism utiert u. im Einklange dam it Hexosediphosphat quantitativ zu Milch- 
siiure yergoren. Durch Extraktion der Alkoholiitherpraparate der Bakterien gelingt 
die Differenzierung der komplexen Zymase so yollkommen, daB in den methylglyoxal- 
bildenden Auszugen nur sparlich Methylglyoxal umwandelndc Ketonaldehydmutase 
zur Entfaltung kommt. Das beruht auf dem Mangel der wss. Ausziige an Co-Ferment, 
denn Zusatz yon funktionstiichtigem Co-Ferment (aus Hefe) ruft die Dismutierbarkeit 
des Methylglyoxals in den Extrakten wieder hervor. — Die Dephosphorylierung des 
Hexosediphosphats in den Extrakten erfolgt je nach den Konzentrationsbedingungen 
zu 15—26%. Dabei entsteht auBer in  Methylglyoxal iibergehendem Zucker auch 
Hexosemonophosphat. Dieses, wie auch das unyeranderte Hexosediphosphat kann 
durch Fallung m it Athylalkohol isoliert werden. Die Analyse des gefallten Phosphor- 
siiureestergemisches ergibt im Zusammenhang m it der Phosphatbilanz, daB 10—20% 
des angewendeten Diphosphorsiiureesters vollkommen gespalten u. 5,6—11,6% des 
Ausgangsmaterials partiell dephosphoryliert werden. — Die Isolierung des Methyl- 
glyoxals aus den Reaktionsgemischen geschieht 1. durch Fallung ais 2,4-Bisdinitro- 
phenylhydrazon u. 2. ais Dioxim. — Bei zahlreichen apderen ZeOarten u. dereń 
Zubereitungen kann nach demselben Prinzip Methylglyoxal ais Prod. der Glykolyse 
nachgewiesen werden. Die weitere Umwandlung des Methylglyoxals zu Milehsaure 
unter dem EinfluB der Ketonaldehydmutase ist ais omnizellularer ProzeB bereits in 
friiheren Arbeiten (seit 1913) gekennzeichnet worden. Die ZerreiBung der 6-C-Kette 
unter Bldg. yon 2 Moll. Methylglyoxal stellt somit den Inbegriff der Glykolyse 
dar, so daB das Methylglyoxal bildende Agens ais „Glykolase“ bezeichnet wird; 
es ist von den anderen Partialfermenten der komplexen Zymase deutlich imter- 
schieden. (Biochem. Ztschr. 2 0 7 . 232—62. 27/3. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. 
fiir Biochemie.) K o b e l .

Masakazu Yamada, Ober den Ursprung der Aldehyde in  Gdrungserzeugnissen. I I I . 
(II. vgl. C. 1 9 2 8 . II . 2479.) Vf. fand, daB betriichtliche Mengen von Aldehyden aus dem 
Destillationsriickstand von Sakć, Soya-Sauce, Bier usw. durch Dest. im Dampfstrome 
gebildet werden, um so mehr, je hóher die D. des E rtrak tes ist. Die Aldehyde bestehen 
aus Acet-, Valeraldehyd u. einem furfurolartigem Aldehyd. Die Rk. von J o r is s e n  auf 
Furfurol war bereits bei pasteurisiertem oder bei %  Stde. auf 40° erhitztem Sakć positiy. 
(Buli. agricult. chem. Soc. Japan 4. 18—21. Jan.-Febr. 1928. Sep.) Gr o s z f e l d .

Masakazu Yamada, Uber den Ursprung der Aldehyde in  Gdrungserzeugnissen.
IV. Der Acetaldehyd in  Sake. (III. vgl. yorst. Ref.) Wahrend man bisher ais Ursache 
fiir die Zunahme des Acetaldehyds bei der Aufbewahrung yon Sakć Hefe u. oxy- 
dierende Enzyme annahm, fand Vf., daB das Ilolz von Cryplomeria, aus dem die Lager- 
behiilter fiir Sakć bestehen, auf A. stark oxydierend wirkt. (Buli. agricult. chem. Soc. 
Japan  4. 22—24. 1928. Sep.) Gr o s z f e l d .

XI. 2. 38
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E*. T ierchem le.
Gulbrand Lunde, Ober die Krystallart des Calciumcarbonats in  Otolithen von 

Gadus morrhua. Chem. Analyse von Otolithen des Dorsches (Gadus morrhua) ergibt 
70,39% CaC03, 11,44% CaO, 11,49% H 20  +  organ. Substanz (N-haltig), 0,68% 
andere Bestandteile. Die gepulverten Otolithen reagieren m it W. stark  alkal. Pulver- 
diagrammo zeigen nur die Linien des Aragonits. (Bioehem. Ztsehr. 2 0 6 . 436—39. 
9/3. Oslo, Univ.) K r u g e r .

J. B. Collip und R. Sandin, Die Isolierung von Methylhydantoin aus einem 
Extrakt aus Ochsenhoden. Der E x trak t aus Prostatadriisen von Oehsen enthalt eine 
don Blutdruek steigernde Substanz, dereń Wrkg. durch Cocain nicht wie bei anderen 
Extraktstoffen aufgehoben wird. Bei der Herst. dieses Stoffes werden oft Krystalle 
ausgeschiedcn, die sich nach mehrfacher Umkrystallisierung durch die Analyse der 
Ag-Verb. ais f}-Melhylhydantoin identifizieren lieBen. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 
22 . Sect. 5. 185—86. 1928. Edmonton, Alberta Univ., Dept. of Bioehem.) F. Mu.

Bruno Rewald, Ober den normalen Lipoidgehalt einiger Organe. I I . Mitt. uber 
Lipoide. (I. vgl. C. 1928- II. 1683.) Am starksten lipoidhaltig sind die Gesehlechts- 
organe. Mit Ausnahme der Nebcnnieren unterscheiden sich die iibrigen Organe nur 
wenig von dem Lipoid-Durchschjiittsgeh. des Gesamtkórpers. (Bioehem. Ztsclir. 2 0 2 .
99—105. 10/11. 1928. Hamburg.) Op p e n h e im e r .

A. Guerber, Endocytdre Hdmoglobinkrystalle. In  anseheinend lebensfrischen 
Erythroblastcn, d. h. jungen kernhaltigen Blutkórperehen von Sehweine- u. Rinder- 
cmbryoncn, kommt es zur Auskrystallisation u. Wiederauflósung des Blutfarbstoffs. 
An den Erythroblastcn gerade jener Blutarten, dereń Hiimoglobin sonst leicht aus- 
lcrystallisiert, wie beim Hunde, Meerschweinchen, Menschen, treten endocytiire 
Krystallisationen nielit auf. Es ist móglich, daB es sich bei dieser Krystallisation um 
eine reversible Entmischung des kolloidalcn Gefiiges des Blutkórperchenprotoplasmas 
handelt u. daB das Hiimoglobin nicht ein deutoplasmat., sondern protoplasmat. Be- 
standteil des Erythrocyten ist. Die angebliche Nichtkrystallisierbarkeit des Schweine- 
u. Rindcrhiimoglobins ist durch dialysierbare Bestandteile bedingt, die offenbar im 
embryonalcn Blute fehlen. Im  embryonalen Hunde- u. Menschenblut scheinen da- 
gegen solclie, die Krystallisation hemmende Substanzen in  besonders reichem MaBe 
rorzukommen. Die in den kernhaltigen roten Blutkórperehen der Amphibien u. 
Vógel durch Piperidin ausgelóste Vakuolenbldg. (VAN A c k e r n , Diss. Wiirzburg 1894) 
lieB sich an den Erythroblastcn der Saugerembryonen nicht hervorrufen. (Sitzungs- 
ber. Ges. Befórder. ges. Naturwiss. 62 . 293—99. 1927. Marburg, Pharmakol. Inst. 
Sep.) Gu g g e n h e im .

E 6. T ierphysio logie.
R. Courrier, R. Kehl und R. Raynaud, Neutralisation des Follikelhormons 

beim graviden, aber kastrierten Tier. Meerschweinchen konnen in der 2. Halfte der 
Graviditilt des Eierstocks beraubt werden. Die Vaginalschleimhaut bleibt in Ruhe, 
was nicht der Fali sein kónntc, wenn das Corpus luteum des Ovars in der Norm das 
Ovarhormon (Folliculin) neutralisieren wurde. Im  Gegepsatz zum n. graviden Tier 
antwortet aber die Vaginalschleimhaut des kastrierten, graviden Meerschweinchens 
auf eine Folliculininjektion m it einer typ. Gestationsrk. Der Neutralisationsmechanis- 
mus fiir das Folliculin, dessen Anwesenheit beim trachtigen Tiere auBer allem Zweifel 
steht, das aber die typ. Vaginalveranderungen wahrend der G raviditat doch nicht 
zum Erscheinen brijigen kann, muB durch irgendeinen anderen Faktor bedingt sein. 
Vielleicht liegt dieser in der Placenta. (Compt. rend. Soc. Biologie 1 0 0 . 1103—05. 
26/4. Alger, Labor. d’liistol. Fac. de mćd.) Op p e n h e im e r .

L. Hedon, Erhaltung des Sekretins in  der Duodeno-Jejunal-Schłeimhaut eines 
seil fiinfzehn Mona ten •pankreaslosen Hundes. (Compt. rend. Soc. Biologie 100- 1000 
bis 1001. 19/4.) Op p e n h e im e r .

Hsi-Chun Ckang und Teh-Pei Feng, Weitere Untersuchungen iiber die Schild- 
driise und den Haarwuchs. (Vgl. C hang, Amer. Journ. Physiol. 77 [1926], 562.) Verss. 
an Albinoratten. Unterernahrung yerzógert das Haarwachstum. Bei Zugabe von 
Scliilddrusenextrakt zu einer unzureichcnden Kostmenge (Milch, Weizenmehl, Gemiise) 
kann das Haar m it nahezu n. Geschwindigkeit wachsen. Zuviel Schilddrusenextrakt 
ist sohadlich; optimale tagliehe Dosis 0,6—0,7 g Thyreoidin. Die Schilddrusensekretion 
ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor bei der Regulierung des Haarwachstuma,
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u. der Unterschied zwischen der Waclistumsgeschwindigkeit bei n. Tieren berulit 
auf der individuellen Versehiedenheit des Niveaus der Schilddrusensekretion. ./, Tliyrosin 
oder Tryptoplian kann Thyreoidin nicht ersetzen. Das Gesehlecht h a t keinen EinfluB 
auf die Geschwindigkeit des Haarwuchses, wohl aher (bei jungcn Tieren) das Alter. 
(Chinese Journ. Physiol. 3. 57—68. Jan . Peping, Peking Union Medicinal Coli.) K it i).

M. Nikołaj ew, Uber die Wirkung des Pituitrins und Insulins auf die Sekretion 
und GefdfSe der isołierlen Nebenniere. In  Verdiinnungen bis zu 1: 5 • 108 steigert Pi- 
tu itrin  die Adrenalinsekretion. Ebenso w irkt Insulin, aber langsamer u. nur bis zu 
1: 10®. Die Rk. der NebennierengefiŁBe war beim Insulin ahsol. inkonstant, nach 
P itu itrin  wurde Erweiterung, spater Verengerung u. Riickkehr zur Norm beobachtet. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 140. 225—36. Marz. Leningrad, pharmak. Labor. 
d. milit.-ined. Akad.) Op p e n h e im e r .

E. Howard Miller, Zur Entwicklung der Nebenniere der Maus. Bei zwei Woelien
alten Mausen entwickelt sich in der Nebenniere zwischen der Rinde u. dem Mark 
eine Zone adrenalinfreier Zellen, die von der Rinde scharf getrennt sind, m it den 
Zellen des Marks sich allmahlich vermischen. Diese adrenalinfrcio Zellscliicht ver- 
sehwindet bei beginnender Geschleehtsreife. (Science 69. 406—07. 12/4. Univ. of 
Pennsylyania.) W a d e h N.

Leland C. Wyman, Untersuclmngen iiber Nebenniereninsuffizienz. I I .  Die relalive 
Bedeutung von Rinde und M ark fiir die Empfindlichkeit von Ratten ohne Nebennieren 
gegeniiber Histamin. (I. vgl. C. 1929. I. 405.) Bei n. Albinoratten betriigt bei intra- 
peritonealer Zufuhr die tódliche Dosis von saurem Histaminpliospliat mehr ais 0,1 g 
pro 100 g Kórpergewiclit. — Einseitige Entfernung der Nebennieren oder sonstige 
Operation andert darom nichts. Dagegen ist die minimal tódlielie Dosis fiir Histamin 
nach doppelseitiger Entfernung der Nebennieren 7 mg pro 100 g Kórpergewiclit. Die 
Tiere leben danach nur noch weniger ais 1 Stde. — Diese erhóhte Empfindlichkeit 
gegen H istam in erhalt sich 5 Monate lang nach der Operation. — Tiere ohne Neben
nieren, die gróBere Mengen accessor. Rindengewebes haben oder denen es trans- 
plantiert wurde, sind ebenso iiberempfindlich gegen H istam in. Dagegen schiitzen 
vor sonst tódlichen Dosen accessor. ehromaffines Gewebe u. kleine Mengen von Adrenalin.
— Es scheint also, daB die erhóhte Histaminempfindlichkeit nach Nebennierenexstirpa- 
tion bedingt ist durch das Fehlen der Marksubstanz, n icht des Rindengewebes, u. es 
folgt daraus weiter, daB die erhóhte Histaminempfindlichkeit nicht ais MaB fiir Neben- 
nieren-Rindeninsuffizienz angesehen werden kann. (Amer. Journ. Physiol. 87. 29—41. 
1/11. 1928. Boston Univ. School of Med. and Evans Memoriał.) F. Mu l l e r .

Pierre Gley und N. Kisthinios, Uber die Ezistenz einer vcm% Insulin trennbaren, 
blutdrucksenkenden Substanz in  den Pankreasextrakten. Neue Bewcise fur die friiher 
(vgl. C. 1929. I. 769) ausgesprochene Meinung. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 
971—72. 19/4.) Op p e n h e im e r .

Erwin Kolta und Johann Pogany, Dntersuchungen iiber die Resorption des Insulins 
an Hand einer neuartigen Darmfistel. Es gelang Vff., bei Kaninchen einen Blinddarm- 
absehnitt u. den W urmfortsatz bei Yólliger In tak theit ihrer Schleimhaut u. ihrer GefiiB- 
verbb. derart zu isolieren, daB weder Verdauungssafte, noch Nahrungsbestandtcile 
hineingelangen kónnen. Nach Einfuhrung von Insulin  in diese Darmpartien war keine 
Wrkg. zu beobachten. Unabhiingig vom Pepsin u. vom Trypsin geniigen demnach 
die Eigg. der Darmschleimhaut bzw. des Darmsaftes, die Wrkg. des per os gegebenen 
Insulins zu verhindern. (Klin. Wchschr. 8 . 937. 14/5. Budapest, Univ.) F r a n k .

F. Rathery, R. Kourilsky und Yv. Laurent, Der Einfluft des Insidins auf die
Glucoseabsorption normaler roter Blutkorperchen. (Vgl. C. 1929. I. 99.) Insulin steigert 
die Absorption durch Blutkorperchen nicht, einerlei, ob es sich um die n. Plasma- 
glucose oder dem Plasma bzw. aąuilibricrten Salzlsgg. zugesetzte Glucose handelt. Die 
erhaltenen Resultate sind so schwankend, daB eine gesetzmiiBige Bezichung jeden- 
falls nicht abgeleitet werden kann. Die Ziffern liegen zumeist innerhalb der Fchler- 
grenzen der Methoden. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 726—28. 15/3. Paris, Labor. 
de pathol. expćrim. de la Fac. de mśd.) OPPENHEIMER.

F. Rathery, R. Kourilsky und S. Gibert, Der Einflu/3 des Insulins auf die Blut- 
kiyrperćhenabsorption der Glucose bei diabetischen Hunden. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. 
m it Plasma des pankreaslosen Hundes in yitro  m it u. ohne Insulinzusatz, ferner 
Verss. in vivo, bei denen die kranken Tiere Insulin unter wechselnden Bedingungen 
erhielten, zeigen, daB Insulin einen EinfluB auf dic Glucosefixation durch rotę Blut-

38*
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korperchen boi diabet. Organismus nicht zu bositzen schcint. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 100. 728—31. 15/3. Paris, Labor. du patliol. expćrim. de la Pac. dc mćd.) Op p .

R einw ein, Aupergewohnliche Insulinschadigungen des Kreislaufs und ihre Fólgen 
fiir  den Kohlenhydratstoffwechsel. Auf Grund klin. Beobachtungen wird darauf hin- 
gewiesen, daB bei der /wswZiwbehandlung herzkranker Diabetiker die Wrkg. des Insulina 
auf den W asserhaushalt nicht unberueksichtigt bleiben darf. Es besteht sonst die 
Gefahr einer Verschlechterung oder gar Erzeugung einer Kreislaufinsuffizienz. T ritt 
diese ein, so wird die W irksamkeit des Insulins stark vermindert, der Kohlenhydrat- 
haushalt dureh groBe Insulingaben yersclilechtert. (Dtsch. med. Wehschr. 55. 951—53. 
7/6. Heidelberg, Univ.) F r a n k .

S. Miyamura, t)ber die Beziehung zwisehen Aupentemperalur und Schilddriise 
oder Insulin in  bezug auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Der Glykogengeh. von Ratten, 
die 5 Tage bei 30—33°, u. von R atten, die 12 Tago bei 8—10° gehalten worden waren, 
wurde bestimmt. In  neuen Serien wurden die Versuchstiere, die bei den genaimten 
Tempp. lebten, m it Schilddrusensubstanz gefiittert bzw. ihnen Insulin injiziert. Die 
durch Kaltewrkg. hervorgerufene Verminderung des Leber- u. Muskelglykogens wird 
durch Ftitterung m it Schilddriise beschleunigt, durch Schilddriisenexstirpation oder 
Insulininjektion verzógert. Die durch Warme heryorgerufene Vermehrung des Glyko- 
gens erfahrt durch Schilddriiscnexstirpation oder Insulininjektion eine Beschlcunigung, 
durch Eiitterung m it Schilddriise eine Verzógerung. (Folia endocrinologica Japonica
4 . 94—95. 20/3. Kyoto, I. med. Klin. d. Univ.) W a d e h n .

N. Uyeno, Ober den E influp des Insulins auf den Serumeiweipgehalt und die 
Wechsdbeziehung zwisehen Insulin und Schilddriise. W ird Insulin (ł/3 E inheit auf 1 kg 
Korpergewicht) mehrere Tage lang einmal taglich Kaninchen injiziert, so nimmt das 
Serumglobulin ab, wahrend der Albumingeh. unverandert bleibt. Diese Abnahme 
des Globulingeh. nach Insulin t r i t t  bei schilddriisenlosen Tieren rascher u. starker, 
bei m it Schilddrusensubstanz gefutterten Tieren aber gar nicht ein. (Folia endocrino
logica Japoniea 4 . 65— 66. 20/11. 1928. Kyoto, Univ., I . med. Klin.) W a d e h n .

M. M izokam i, Uber den E influp  von Insulin auf den Eiweipstoffwechsel bei 
Morbus Basedomi und Hypertliyreose und die beim Studium desselben gemaclilm kli- 
nisclien Beobachtungen. Die Insulinbehandlung, die sich auf 5—20 Tage erstreckte, 
bewirkte bei 5 von 6 Fallen von Morbus Basedow u. Hyperthyreose m it Glykosurie 
eine Herabsetzung des erhohten N-Stoffwechsels, wodurch sich die Gesamt-N-, NH3- u. 
Kreatininausscheidung deutlich verminderte. Das Korpergewicht nimm t bei langer 
Insulinbehandlung zu. (Folia endocrinologica Japonica 3. 16— 17. 1927. Kyoto, 
Univ., I. Med. Klin.) W a d e h n .

M. M izokam i, U ber den E influp  des Insidin-Traubenzuckers auf den Eiweip- 
stóffwechsel bei Typhus abdominalis. Bei Kranken m it Typhus abdominalis sowie 
an Tieren, die Typhusvaccine erhielten, wird die Anderung der N-, NH3-, Harn- 
stoff- u. Kreatin-Kreatininausscheidung im H arn verfolgt u. festgestellt, daB unter 
Darreichung von Insulin-Dextrose die ungunstige N-Ausscheidung sich bessert. 
(Folia endocrinologica Japonica 3. 31—33. 1927. Kioto, I . med. Klin. d. Kais.
Univ.) Op p e n h e im e r .

K . Aoki, Die entgegengesetzle Wirkung von Insulin und Adrenalin auf den Stick- 
stoffstoffwechsel. Folia endocrinologica Japonica 3. 9—10. 1927. Kyoto, Univ., 
I. med. Klin.) W a d e h n .

K . Aoki, Der E influp von Insulin auf den Sticksloffstoffwechsel bei der Phlorrhizin- 
glykosurie. E in deutlicher EinfluB des Insulins auf die Gesamt-N-, NHr , Kreatinin- u. 
Kreatinausscheidung beim m it Phlorrhizin yergifteten Hunde war nicht festzustellen. 
(Folia endocrinologica Japonica 3 . 11— 12. 1927. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d .

G. Cluzet, Viscositat, elektrische Leitfahigkeit und pholomelrischer Index des an- 
ges&uerten Blutserums. Unabhangig von der A rt der yerwendeten Saure (HC1, H 2S 04, 
Essigsaure oder Oxalsaure) nimm t dic Viscositat, Lichtabsorption u. -diffusion des 
Serums bis zu pn rund 5,5 zu, um bei weitersinkender Wasserstoffzahl ebenfalls ab- 
zunehmen. Nur die elektr. Leitfahigkeit zeigt kein Maximum, sondern nim m t standig 
m it zunehmendem Sauregrad zu. Der Unterschied zwisehen der Viscosita.ts- u. Leit- 
fahigkeitskurve ist bemerkenswert, weil er aussagt, daB die Anderung der Ionenkonz. 
fiir die Anderung der Viscositat keine Bedeutung hat, was in Widerspruch zu der 
Hydratationstheorie von P a u l i  steht (vgl. auch C. 1926. I. 3483). (Compt. rend. Soc. 
Biologie 100. 1039—41. 19/4. Lyon, Labor de physique-mćd. de l’Univ.) OPP.
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Ludvig Hektoen und Kamil Schulhof, Ist die Antigenuiirkung des Hamoglobins 
durch das Olóbin bedingt 1 Durch Injektion von Hiimoglobin wird eine Antigenbldg. 
hervorgerufen. Es wird nach H o l d e r  u . H i l l  (vgl. C. 1927- I. 2428) Globin dar
gestellt, das nur eine geringe Mengo Hamoglobin enthalt. Die Priicipitinrk. des anti- 
genen Serums war nut reinem Schafhamoglobin bei Konz. 1 : 50000, bei der Globinlsg. 
m it geringem Hamoglobingeh. 1: 120000. Die Farbstoffgruppo des Hamoglobins 
seheint also fiir die Antigen heryorrufende Wrkg. belanglos zu sein. (Journ. Infections 
Diseases 4 1 . 476—78. 1927. Chicago, J o h n  Mc CORMICK-Inst. for Infect. Diseases. 
Sep.) M e ie r .

Alfred Pettersson, Ober die Einwirkung von Aceton auf die (5-Lysine. Vf. wandte 
das Verf. von P i e t t r e  u . V i l a  zur Fallung von SerumeiweiB m it Aceton an u. fand, 
daB der in W. 1. Nd. noch die bakterieide Wrkg. des /?-Lysins des Serums besitzt. Die 
wirksame Substanz ist durch Erwarmung inaktivierbar u. kann durch frische Lsg. 
wieder aktiviert werden. Das Verf. von P i e t t r e  u . V i l a  besteht in der Behandlung 
von auf 0° gekuhltem Serum m it 2Ł/2 groBerem Vol. von gekiihltem Aceton. Der Nd. 
wird m it k. Aceton wiederholt gewasehen, dieser dann durch Waschen m it k. A. u. 
dieser im Luftstrom entfernt. Man erhalt ein lockeres, in W. 11. Pulver. (Ztschr. Im- 
munitatsforsch. exp. Therapie 6 1 . 1—3. 23/3. Stockholm, Karolin. Inst.) S c h n i t z e r .

Georg Bock, Gibt es eine Ursolanaphylaxie. In  Tierexperimenten konnto nicht 
erwiesen werden, daB der Mechanismus des Ł/rsoZasthmas m it dem Mechanismus 
der Anaphylaxie identifiziert werden kann. Der Zusammenhang zwisehen Anaphylaxie 
u. Asthma ist noch vollstandig ungcldart, man darf aus der Ahnlichkeit zweier Er- 
scheinungen nicht auf ihre Idcn titat schlieBen. (Miinch. med. Wchschr. 76. 915—16. 
31/5. Berlin-Dahlem, Forschungsinst. f. Hygiene u. Immunitatslehre.) F r a n k .

C. von Noorden, Altes und Neues uber Kostformęn bei Diabetes. t)bersichtsreferat. 
(Therapie d. Gegenwart 70. 241—44. Juni. F rankfurt a. M., C. v . N o o r d e n  
Klinik.) F r a n k .

Alfred Gottschalk, t)ber den Cliemismus der Vervxrtung von Ersalzkolilenhydraten 
durch den diabetischen Organismus. Vf. konnte feststellen, daB das Tetra-a-glucosan, 
der wesentliche Bcstandteil der Salabrose, ( C h e m .  W e r k e ,  G r e n z a c h )  von 
untergariger u. obergariger Hefe glatt yergoren wird, u. zwar m it einer gróBeren An- 
fangsgeschwindigkeit ais Gleichgewichtsglucose. Die groBe Reaktionsfahigkeit dieses 
Zuckeranhydrids kommt auch darin zum Ausdruck, daB dieser Korper zur Selbst- 
oxydation neigt. Um festzustellen, ob das Tetra-a-glucosan von den Fermenten des 
Magen-Darmkanals oder den Gewebsfermenten angegriffen wird, wurde der EinfluB 
von Speichel, Magensaft, Duodenalsaft, Leberprefisaft u. MuskelpreBsaft auf zu- 
gefiigtes Tetra-a-glucosan in yitro  im Brutschrank bei 37° studiert. Nach 3-std. 
Aufenthalt im Brutschrank wurde frische obergarige Hefe zugefugt u. eine etwaige 
C02-Entw. im Eudiometerrohr bei 37° beobaehtet. Es ergab sich, daB keines der oben 
genannten Substrate das Tetra-a-glucosan zu a-Glucosan aufspaltet. Es kommt dem- 
nach ein Abbau des Tetra-a-glucosans durch Depolymerisation zu a-Glucosan u. durch 
weitere Spaltung u. Oxydation zu C02 u. H 20  nicht in Frage. Das Tetra-a-glucosan 
wird anscheinend zunachst in Glykogen iibergefuhrt u. erst dieses Glykogen in den 
Stoffwechsel einbezogen, worin sich ein gemeinsames Prinzip in der Verwertung der 
versehiedenen Anhydrozucker u. Polyanhydrozucker durch den diabet. Organismus 
dokumentiert. Es konnte ferner festgestellt werden, daB das viele Enzyme enthaltende 
Fermentgemisch T a k a d ia s ta s e  kein Tetra-a-glucosan aufspaltendes Enzym enthalt. 
(Dtsch. Arch. klin. Med. 1 6 4 . 87—95. Mai. Stettin, Stadt. Krankenb.) F r a n k .

H. Reinwein.. Ober die Verwertbarheit des d-Sorbit in  der Behandlung des Diabetes 
mellitus. Klin. Verss. Boi Verabreichung von d-Sorbit tra t  auch nach langerer Ver- 
abreichung eine Verschleclitcrung der Kohlenhydrattoleranz nicht ein. Von dem zu- 
gefiihrten P raparat wurden nur geringe Mengen d-Sorbit m it dem H arn wieder aus- 
geschieden. Nach einmaligen groBen Gabon konnen dispept. Besehwerden auftreten, 
die aber durch Einschrankung der Mengen u. Verteilung uber den Tag vermieden 
werden konnen. Der Anstieg des respirator. Quotienten u. die Móglichkeit, hypo- 
glykam. Symptomo zu beseitigen, spricht fiir die Verwertung des Praparates im 
Organismus. Es ist moglich, daB das Sorbit allmahlich im Korper zu Lavulose um- 
gewandelt wird. Eine antiketogene Wrkg. kommt dem Sorbit nicht zu, sein W ert 
in der Therapie der Diabetes besteht darin, daB er ein angenehmes Hilfsmittel ist, 
ein gewisses Bindungsvermógen besitzt u. ais Calorientrager nutzbar gemacht werden
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kann, okno daB dadurch eine Scbadigung der Toleranz eintritt. (Dtsch. Arch. klin. 
]\Ied. 1 6 4 . 61— 72. Mai. Wiirzburg, Medizin. Klinik.) F r a n k .

Ernst Wiechmann nnd Julius Elzas, Ober die Ausscheidung von kupferoxyd- 
reduzierenden Subslanzen im  H am  von Hyperłonikem, zugleich ein Beitrag zur Frage 
der Aussclieidung solcher Subslanzen im  H am  von Stoffwechselgesmidcn. Sowohl 
niichtern, ais auch nach Zufuhr von 100 g Traubcnzucker wurden vom Stoffwechsel- 
gesundcn CuO-reduzierende Substanzen m it dcm H arn ausgcscliieden. Diese Aus- 
schcidung ist beim Hypertoniker nicht geiindert. Man darf aber annehmen, daB beim 
Hypertoniker m it seinem meist hoherliegenden Blutzuckerniyeau haufig eine herab- 
gesetzte Perm eabilitat der Nieren fiir Glucose besteht. Anfuhrung eincs Falles von 
Hypertension u. latentem  Diabetes, bei dem durch Zufuhr von 100 g Traubcnzucker 
der Diabetes manifest wurde. (Dtsch. Arch. klin. Med. 1 6 4 . 50—60. Mai. Koln, 
Univ.) F r a n k .

I. Ahelin, Ernahrungsfragen. Verss. an Rattcn. Die Tiere wurden auf eine Kost 
gesetzt, welche gróBtenteils aus frisch gefalltem Casein bestand, daneben erhielten 
sie etwas Milch u. Brot ais Kohlenhydratąuelle. Dic so Yorbehandelten Tiere reagierten 
auf Schilddriisenzufuhr m it keiner so holien Gaswechsclsteigerung wie Kontrolltiere, 
die bei Brot-Milch-Futter die gleichen Schilddriiscnmcngen erhielten. Das allgemeino 
Verh. der Caseintiere war dcutlich besser, die Schilddrusendarreicliung mufite ziemlich 
lange fortgesetzt werden, bis Nebenwrkgg., begleitet von iibermaBigen Stoffwechsel- 
steigerungen, eintraten. Die yerbreitete Vorstcllung, daB eiweiBreiche Nahrung, be- 
sonders reich an tier. EiweiB, die Schilddrusenwrkg. yerstarkt, ist demnach unzu- 
treffend. Unzweifelhaft gibt es EiweiBkórper, welche die esperimentellc Hypothyreose 
verstilrkcn u. abnorme Abmagerung erzeugen, in erster Linie die Proteine des Fleisches. 
DaB es umgekehrt auch EiweiBkórper gibt, welche dio Schilddrusenwrkg. hemmen, 
geht aus den Fiitterungsverss. m it Casein henror. Na2HPO„ bei Basedow empfohlen, 
ergab im Tiervers. zusammen m it Schilddriise intensiye u. rasch eintretende Stoff- 
wechselsteigerung. Hier scheint der ungiinstige EinfluB des Phosphats auf den Zucker- 
stoffwechsel zum Ausdruck zu kommen, indem dadurch die Schilddrusenwrkg. nocli 
weiter erhoht wird. Das Ca, hauptsaehlich in Form organ. Salze, zeigte dagegen eine 
nachweisbar antagonist. Wrkg. gegeniiber dem Thyreoideahormon, besonders das 
CaC03. Bei Zugabe von CaC03 zur Nahrung stieg der Grundumsatz um rund 16% 
gegeniiber rund 35% bei Fiitterung m it gleichen SchilddrusenmeDgen ohne CaC03. 
In  manchen Fallen konnte m it diesem Zusatz trotz Schilddrusenyerfiitterung Glykogen 
in  der Leber gefunden werden. Bei Darreichung von Vitaminen in  Form  von Lebertran, 
Orangensaft, frischen Gcmusearten neben Milch u. Brot, vcrmochte die Leber der 
Tiere trotz Eingabc gróBerer Mengen yon Thyreoideasubstanz Glykogen zu bilden. 
Besonders durch das B-Vitamin in Form frischer Brauereihefe konnte dis Leber trotz 
unverminderter Schilddriisenzufuhr etwa die Halfte der n. Glykogenmengen stapeln, 
C- u. D-Vitamin (Vigantol) wirkten schwacher, am besten bewahrte sich neben dem 
Vitamin B ein Gemisch der iibrigen Vitamine. Bei Fettzulage zur Nahrung oder bei 
Fettverfiitterung nach Hungcrn waren dic Mengen des Leber- u. Muskelglykogens 
gegeniiber der Norm stark  erhoht. N ieht alle Fettarten  wirken gleich gunstig, am besten 
Eigelbfett in Form  von rohem Eigelb, auch Pflanzenóle wirken sehr gut. Die Vitamine 
waren bei der Glykogenanreieherung m it beteiligt, stcllten aber nieht den maBgebenden 
Faktor dar, denn ein vitaminfreies, 12 Stdn. lang unter Luftdin-chlassung erhitztes 
01ivenól vermochte ebenfalls die Glykogenbildungskraft der Leber u. des Muskels 
zu erhóhen. Weniger gunstig fielen die Verss. m it Butter aus, unzweifelhaft spielt die 
N atur der F e tta rt eine groBe Rolle, was besonders bei der Therapie der Diabetes zu 
berueksichtigen ist. Auch bei m it groBen Schilddriisenmengen yorbehandelten R atten 
war nach Fettzufuhr eine Zunahme des Muskelglykogens zu beobachten. Die Menge 
des gebildeten Glykogens u. dam it ein groBer Teil des gesamten Kohlehydratumsatzes 
is t nicht nur yon der A rt u. der Q uantitat des dargereichten Kohlehydrats, sondern 
auch yon der augenblieldiehen Lage des Fettstoffwechsels abhangig. Der Zusammen- 
hang F e tt: Kohlenhydrat ist nicht ein einseitiger (Schutz vor Ketonurie), sondern ein 
gegenseitiger. (Klin. Wchschr. 8. 1009—12. 28/5.) F r a n k .

L. Randoin und R. Lecoą, Das Nahrmigsgleichgewicht ais wesentlicher Faktor 
fiir die Ausnutzung der Laclose. (Vgl. auch C. 1 9 2 8 . I. 2268.) Mit einem Nahrungs- 
gemisch aus 6 Teilen Casein, 5 Fibrin, 5 Ovalbumin, 5 Butterfett, 66 Lactose, 4 Salz- 
gemisch, 8 Agar-Agar, 2 Papier kann auch bei Zusatz yon Hefe der Ausbruch einer 
Neuritis bei Tauben nicht yerhindert werden. E rst bei Herabsetzung des Lactose-
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geh. der Diiit auf 35% u. Angleichung des Nahrungsgemisches an die Zusammen- 
setzung der Kuhmiloh (Casein, Fibrin, Ovalbumin, Butter, Agar-Agar jo 8 Teile, 
Schweinefett 18, im iibrigen wie oben) wird bei Bierhefezusatz die Polyneuritis ver- 
bindert. Es kommt also nicht allein auf die Ggw. von Vitamin B  u. calor. ausreiehende 
Menge, sondern auch auf dio richtige Zus. einer Nahrung an. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 8 . 1188—90. 29/4.) Op p e n h e im e r .

Leopold Moll, Das Keksmehl, eine Zusatznahrung zur Sauglingsmilch. Bei Ver- 
wcndung von gewóhnlichem Mehl zur Bereitung der wss. Mehlmischungen fiir Saug- 
linge laBt sich der Geh. an  Mehl nur auf 3—4% steigern, sonst wird die Melilabkochung 
kleistrig u. erstarrt beim Abkuhlen gallertartig. W ird aber ais Mehlzusatz ein aus ge- 
backenem Keks hergestelltes feinpulverisiertes Mehl yerwendet, so kann man einq 
weit hóhere Konz. (10—15% u. melir) erreichen, ohne daB die Milchabkochung nicht 
mehr trinkbar ist. Es werden eine Anzahl Zubereitungsmethoden u. Anwendungs- 
formen aufgefiihrt. (Wien. klin. Wchschr. 4 2 . 878—80. 23/5. Wien, Rcichsanstalt f.
Mutter- u. Sauglingsfiirsorge.) F r a n k .

F. Goebel, EinflufS des aktinierten Ergoslerins auf die Entwicklung junger Tiere. 
Auch bei einer Diiit, die in bezug auf Vitamin D yollkommen ist, gedeihen jungę Ratten, 
die einen Zusatz von bsstrahltem  Ergosterin erhalten, besser ais entsprechende Kontroll- 
tiere. Das Kórpergewicht thyreopriyer Tiere steigt m it Ergosterin in der Nahrung 
besser an, ais bei thyreopriven, aber ohne Zusatz crnahrten Tiere; selbstyerstiindlich 
erreichen auch die Ergosterintiere nicht den Gewichtsstand der Tiere, die ihre Schild- 
driise behalten haben. UnbeeipfluBt von Ergosterin bleiben die R atten, denen der 
Thymus entfernt wurde. (Compt. rend. Soc. Biologie 1 0 0 . 1155—56. 26/4. Warschau, 
Inst. de pathol. gćner. e t exper. de rU niv.) Op p e n h e im e r .

W. stoeltzner, Hie bestrahlte Milch, hie Viganłól. Bestrahlte Milch leistet anti- 
raehit. ungefiihr dasselbe wie Behandlung m it Lebertran, die Dosierung des anti- 
rachit. Prinzips in bestrahlter Milch ist nicht genau móglich, eine Versorgung der 
Kinder auf dem pla tten  Lande dam it kaum durchfuhrbar, zudem ist die Milch durch 
die Bestrahlung bedeutend .yerteuert. Vigantol ist von hóchster W irksamkeit u. ge- 
nauester Dosierbarkeit, dabei billig u. seine Verabreichung uberall móglich. Bei ricli- 
tiger Dosierung ist auch das Vigantol unschadlich, die bei Verabreichung zu groBer 
Dosen beobachteten abnormen Verkalkungen u. parenchimatosen Degenerationen 
kommen dann nicht zur Entw . (Miinch. med. Wchschr. 76. 920. 31/5. Konigsberg, 
Univ.) _ F r a n k .

Agostino Castelli, Der Einflu/3 der Uberhilzung auf den Nalirwert der Hiilsen- 
friichte. Dio m it gespanntem Dampf behandelten Hulsenfriichte sind sowohl bei einer 
Oberhitzung unter normalem Druck u. 3 Stdn. Dauer, ais auch bei einer solchen 
unter 0,75 oder 1,5 a t (im Autokhwen) u. 2,5 Stdn. Dauer, nur unyollkommene Nahrung. 
Die dam it gefiitterten Tiere enden an experimentollem Beri-beri (polineuritis galli- 
narum). Der Ablauf der K rankheit ist viel sehneller bei den Tauben, welche m it unter 
Druck von 1,5 a t uberhitztem Getreide ernahrt wurden. Wenn bei beginnendem Beri- 
beri die Nahrung von poliertem Reis durch iiberhitztcs Getreido (behandelt bei 1,5 a t 
u. 2,5 Stdn.) ersetzt wird, beobachtet man anfanglich erhóhten Appetit fiir das neuo 
Futter, allgemeine leichte Besserung u. Gewichtszunahme. Nach langerer Zeit enden 
jedoch die Tiere unter den charakt. Syndromen des Beri-beri. Umgekehrt, wenn man 
bei beginnendem Beri-beri vom iiberhitzten Getreido zum polierten Reis iibergeht, 
beobachtet man eine schnello Verschlimmerung der K rankheit u. viel kurzerc Lebens- 
dauer. Im  Endeffekt isc dic Wrkg. von m it Wasserdampf bei 127° auf die Dauer von 
2,5 Stdn. iiberhitztem Getreide nicht schlechter, ais jene von poliertem R eis u. die 
Syndrome, welche durch die eine, wie durch die andere Nahrung entstehen, sind 
cinander gleich. Diese Befunde werden durch zahheiche Tabellen belegt. (Biochimica 
e Terapia sperim ent 15 . 425—40. 31/12. 1928. Cagliari, TJniv.) R e ic h .

S. Matsumura, G. Kakinuma, K. Kawashima, K. Tanikawa, S. Ochiai, 
R. Miyata, K. Fujisaki, R. Kanao, K. Noguchi, K. Aoki, T. Sato, K. Ito und 
M. Suzuki, Die Atiologie der Beriberi-Krankhe.il. Bei Futterung von Taubon m it 
poliertem Reis t r i t t  Beriberi nach einer Inkubation von 2 bis 7 Wochen auf. Die 
Krankheit zeigt sich in  zwoi Formen: dem parałyt., nicht spast., u. dem spast.-paralyt. 
Typ. Der letzto Typ wird durch Vitamin B-Zufuhr leicht geheilt, wahrend der ersto 
trotz Vitaminzufuhr haufig zum Tode fiihrt. Dies u. andere Beobachtungen, z. B. 
daB die Schwere der Beriberi unter gleichen Umstanden jahrlich variiert, daB sie in 
Bezirken u. Hausern yariiert, fiihrten die Yff. zu der Auffassung, daB auBer dem
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Vitaminmangel ein epidom. Faktor bei dem Zustandekommen eine Rolle spielt. Aus 
dem K ot wurde ein Bakterium isoliert, das sich kultureU u. in bezug der Zuckerver- 
wertung von Bakt. Coli commune nicht unterscheidet, das aber m it dom Blut beriberi- 
kranker Hubner Agglutination- u. Komplementbindungsrk. gibt. Das Bakterium, 
das m it einem spezif. Serum reagiert, wird. bei beriberikranken Menschen in ca. 74%  
der Falle, bei Gcsunden in ca. 1% der Falle gefunden. Das Serum der Beriberikranken 
agglutiniert das Bakterium ebenso wie das Blut kranker Hiihner. Duroh Infektion 
m it dem Bakterium kann man sowohl die Krankheitssymptome wie die Agglutination 
des Bakteriums kervorrufen. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 1325— 27. 20/4. Japan, 
Chiba, Dep. of Hygiene, Govcrnment Univ.) Me i e r .

H. v. Hoesslin, Uber Verdauung und Aumutzung roher und gckochter Organe. 
I I I . Die Ausniitzung der Organe im  Darmkanal. (II. ygl. C. 1929. I I .  448.) 
Verss. am Hund, der in der aufgenommenen Nahrung stets annahernd die gleiche 
N-Menge u. durch wechselnde Zugabe von F ett, die sich nach dcm jeweiligen Fettgeh. 
des Organes richtete, auch dio gleich groBe Calorienzahl erhielt, anfangs 400, spater 
450, wobei das Tier sich auf seinem Gewicht erhielt. In  der ersten Versuchsreihe 
wurden die Organe gekocht, in der zweiten roh gegeben. Die Kotmengen waren in 
der 1. Versuchsreihc nach Fleischfutterung gering, auch nach Lunge u. Leber nicht 
groB, dagogen nacli Niere u. Bries deutlich vermehrt, besonders groB waren sie nach 
Zufuhr von Hirn. Die N-Verlustc waren am geringsten bei Fleisch, wechselnd bei 
Lebcr u. groB bei Nierenzufuhr. Am gróBten war der relative wie absol. Verlust nach 
Vcrfiitterung von Hirn m it 16,1%  der aufgenommenen N-Menge. Da die Fettaufnalime 
in den einzclnen Pcrioden stets gleich groB war, besitzen die Lipoide des Gehiins eine 
ausgesprochen schlechte Verdaulichkeit, bzw. Bcsorbierbarkeit. Hier ist die Bilanz 
stark  ncgativ u. der durch den K ot entstandene Verlust wird im Urin nicht eingespart. 
Dio Versuchsreihen m it gekochten Organen zeigten keinen prinzipiellen Unterschied, 
auch hier gute Ausnutzung des FJeisches m it erheblicher N-Retention u. geringem 
N-Geli. des Stulils, positive Bilanz bei Yerfutterung von Lunge. Nach H irn war die 
N-Aussclieidung im Urin verhaltnismaBig hoch, der N-Verlust im Stuhl betragt 14,6%  
der aufgenommenen Mcnge. Die Frage der leichteren oder schwereren Verdaulichkeit 
wird durch diese Ycrss. nicht gelóst. Die allgcmein ais schwerverdaulich bezeichnete 
Leber wird im Magen-Darmkanal ebensogut ausgenutzt wie Fleisch u. eher. noch besser 
ais dio fiir leicht geltende Bries. Auch das meist ais wenig bekommlich empfundene 
Herz wird ungefahr ebenso ausgenutzt wie das Fleisch der Extrcmitatenmuskeln. 
Aber auch bei ihm ist wie bei den ubrigen Organen die im Urin erscheinende N-Menge 
erheblich gróBer ais die des Fleisches, man kann annehmen, daB ihm einzelne Bestand
teile des Muskclfleischcs fehlen, die besonders leicht zum Ansatz yerwertet werden. 
(Dtsch. Areh. klin. Med. 164. 122— 26. Mai. Berlin.) F r a n k .

Otto Rosenthal, TJntersuchungen iiber Milchsaurcgarimg von Warmblutergeweben.
I. Mitt. Die Bcdingungen zum Zustandekommen der Eztragarung des Lebergewebes.
In  Fortsctzung der Unters. iiber Gewebsstoffweehsel von O. R o s e n t h a l  u. A. L a s-  
NITZKI (C. 1928. II . 792) werden die Bcdingungen fiir das Zustandekommen einer 
Extragiirung (Zunahme der Garung bei nachtraglichcr Erstickung nach Y o r a n -  
gegangener Aerobiose) des Rattenlebergewebes erm ittelt. — Die Extragarung ist 
Milehsauregarung, u. ihr Substrat sind zellcigene Kohlenhydrate. Der Vf. nim m t an, 
daB wiihrend der Aerobiose durch Hydrolyse des Glykogens ein Zwisehenzucker von 
grofier Rk.-Fahigkeit intracelluliir angereichert wird u. dieser nach Ersticken des 
Gewebes m it groBcr Gescliwindigkeit zerfallt. —  Fiir das Zustandekommen der Extra- 
garung ist das Ernahrtsein der Ticre notwendig, aber nicht hinreichcnd. Bei Hunger- 
ratten findet sich dieses Phanomen niemals. — In  einem Teil der untersuchten Falle 
erwies sich die Aerobiose deshalb ais unwirksam, weil die Bedingungen fiir die Extra- 
garung sehon yorher gegeben waren; bei anderen Verss., wo die Garung nicht gróBer 
war ais bei Hungerratten, blieb es ungewiB, ob der Ausfall durch einen zu geringen 
Kolilenhydratgeh. dieser Lebern oder durch das Fehlen eines anderen fiir die Extra- 
garung notigen Faktors bedingt war. —  Bei fotaler Leber findet sich keine Extragarung; 
das fiir ihr Zustandekommen erforderliche Mindestalter der Versuchstiere wurde noch 
nieht bestimmt. — Die maximale Wrkg. der aeroben Versuehsperiode auf die In tensitat 
der Garung nach nachtraglichem Ersticken ist nach 15 Min. fast erreicht. Ausdehnung 
der Aerobiose uber 30 Min. andert an der Garintensitat nichts mehr oder yerringert 
sie. — Fiir die W irksamkeit der Aerobiose ist offenbar Kórpertemp. (37,5°) notwendig, 
denn bei 0 u. 20° war sie unwirksam. —  Die Extragarung kommt nicht zustande, §
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wenn wahrend der aeroben Versuchsperiode K- u. Ca-freie Ringerlsg. ais Medium 
benutzt wurde. Die Garung an sich wird durch Verwendung einer derartigen Koch- 
salz-Bicarbonatlsg. nur um etwa 10% vermindert. — Ersatz der Ringerlsg. durch 
frisches, homologes Serum andert an dem Effekt der Aerobiose insofcrn nichts, ais die 
In tensitat der Garung nach naehtraglichem Ersticken in beiden Medien sich ais gleich 
erweist. F ur die prozentuale Extragarung ergeben sich bei in  Serum durchgefuhrten 
Verss. geringere W erte ais in Ringerlsg., weil die Garung des gleich erstickten Gewebes 
im Serum stets gróficr ist ais in Ringerlsg. Das Wesen dieses Serumeffektes ist noch 
unentschieden. — Die W irksamkeit der Aerobiose zcigt keine Abhangigkeit von der 
In tensitat des aeroben Stoffweclisels. (Biochem. Ztschr. 207. 263—97. Berlin, 13/4. 
Univ. Inst. fiir Krebsforschung, Charitć.) K o b e l .

D. N achm ansohn, tJbcr den Zerfall der Kreatinphosphorsaure im  Zusamimnhang 
mit der Tdtigkeit des Muskels. I I .  (I. vgl. C. 1928. II. 1101.) Es w ird der Zusammenhang 
des Zerfalls der Kreatinphosphorsaure m it der Spannungsleistung des Muskels unter 
yerschiedenen Bedingungen quantitativ  untersucht. Dafiir wird jcdesmal der isometr. 
Koeffizient fiir Einzelzuckungen k m  (kg Spannung x  cm Muskellange: mg H 3P 0 4 
abgespalten) u. der isometr. Zeitkoeffizient k z (kg Spannung X cm Muskellange X  
Sekunden T etanus: mg H 3P 0 4 abgespalten) bestimmt. F iir den n. Muskel ist k„ durch- 
schnittlich fiir einen 2 Sek.-Tetanus 15, fiir 5 Sek. 32 u. fiir 10 Sek. 50, d. h. bei einem
2 Sek.-Tetanus betragt der Phosphagenzerfall- im Verhaltnis zur geleisteten Arbeit 
etwa das Doppelte, bei einem 10 Sek.-Tetanus fast nur noch die Halfte von dem bei
5 Sek., die anaerobe Resynthese ist fiir Tetanie yerschiedener Dauer etwa der zer- 
fallenen Menge proportional, ca. 30% derselben. — Im  Gegensatz zu dcm Befund an 
n. Muskeln sind die k z-Werte fiir den curaresierten Muskel erhcblich hoher u. fast 
unabhangig von der Zahl u. Dauer der Tetani. Fiir einen 5 Sek.-Tetanus betragt k z 70, 
die Spaltung der Kreatinphosphorsaure also die Halfte bis ein D rittel des Zerfalls im 
n. Muskel bei gleicher Reizdauer. — Durch Einlegen der Muskeln in  phosphathaltige 
Ringerlsg. wird eine Synthese der Kreatinphosphorsaure uber den Geh. im ruhenden 
Muskel herbeigefiihrt u. so bis 95% des vorhandenen Kreatins verestert. — In  isometr. 
Einzelzuckungen zerfallt bei gleicher Spannungsleistung bei tiefer Temp. bedeutend 
weniger Phosphagen ais bei hóherer. (Biochem. Ztschr. 208. 237—56. 30/4. Berlin- 
Dahlem, Kaier Willi.-Inst. f. Biologie.) K o b e l .

Kikuo Toda, Neue Beitrage zur Kennlnis der Acetylćholinkontraklur des Frosch- 
muskels. Friihere Angaben lieBen sich bestatigen, dal3 selbst bei langandauernder 
Einw. von K ontraktur erregenden Konzz. von Acetylcholin die Reizschwellen am 
Gaetrocnemius des Frosches nicht veriindert wurden. Weitere Verss. ergaben, daB 
auBer Acetylcholin u. K-Salzen, auch NaOH, HC1 u. Coffein zuerst u. am schnellsten 
an der Neutralregion (Tonusfasern nach Zo n d e k -S o m m e r k a m p) einwirkten. Aller- 
dings war die Einw. bei diesen Substanzen — ausgenommen Acetylcholin — nicht 
nur auf die Neutralregion beschrśinkt. Die K ontraktur der Tonusfasern verlauft, wie 
Zo n d e k  zeigte, ohne Bldg. von Milchsaure. Die gleichen Substanzen, die zuerst an der 
Neutralrogion angriffen, potenzierten sich in  ihrer Wrlcg., so daB unterschwellige 
Konzz. der einzelnen Verbb. K ontraktur erregten. AuBer am Gastrocnemius wurden 
auch am Sartorius u. M. rectus ąbdominis dio gleichen Ergebnisse erzielt. Verss. 
ergaben, daB Temp.-Erhohung die Acetylcholinwrkg. verstiirkte, wahrend Narkotica, 
z. B. 6%ig. A., die Acetylcholinwrkg. abschwiichten. Es gelang nicht, die TiEGELsche 
K ontraktur am isolierten Muskel durch Atropin oder Novocain in Konzz., die die 
Acetylcholinkontraktur vollig aufhoben, zu beseitigen, so daB nach dem Vf. dio 
TiEGELsche K ontraktur nicht, wie nach der Vorstellung yon H e s z , durch eine acetyl- 
cholinartige Substanz heryorgerufen wird. Ferner lieB sich nocli zeicn, daB durch 
Einleiten von 0 2, N 2,C02 oder auch durch einfache Bewegung der RiNGERschen 
Lsgg., die die yerschiedenen Substanzen enthielten, dio wirksame Konz.-Sehwello 
herabsetzen lieB. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 137- 71—95. N or. 1928. Greifs- 
wald, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Shuiku Sasaki und Oshio Kei, Biologische W irhaig ullramoletler Strahlen auf 
die Seidenraupe (Bombix mori). Die Durchlassigkeit der Cuticula der Raupe war durch- 
weg gleich der beim Huhn oder bei der Albinoratte u. erlaubte den Durchgang von 
Strahlen m it iiber 2950 A fiir 2 Min. Der Gesundheitszustand der Raupen wurde bei 
verminderter Sterblichkeit ebenso wie Laryengewicht, Coeon- u. Seidenmenge gehoben, 
allerdings bei zu langer Bestrahlung geschadigt. Sogenannte ,,Opek“-Larven m it 
durchsichtiger H aut nahmen einige Tage nach der Bestrahlung yiolette Flecken an. Bei
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Puppen u. Eiern wurden keine Seliaden beobachtet. (Buli. agricul. elicm. Soc. Japan 4.
5—li. 1928. Kyushu Imp. Uniy. Sep.) Gr oSFELD.

Janos Vasarhelyi, Experimente mit Thallium an slillenden Ratten. Thallium- 
acetat (in Dosen von 0,2—0,4 zuweilen 0,5 mg) per os stillenden R atten  2 Woclicn 
nach dem Wurf zugefiihrt, zeigt am M uttertier keinerlci Vcrgiftungserseheinungen, 
dagegen an den jungen R atten, die auffiillig eharakterist. lcahl werden. (Magyar 
orvosi Archivum N. F. 2 9 . 84— 88. Hódmezóv&s&rhely. „Erzsćbet“ -Kranken-
liaus.) S p e t e r .

W. F. Taylor und J. E. Winter, Sludien uber Resorplion und Ausscheidung von 
Magnesium. Es wird die Ausscheidung von Mg untersucht an Menseli u. Hund nach 
oralen Gaben von MgCl2, ferner w ird an fiebornden Hunden nach oralen u. subcutanen 
MgCl2-Gaben der Temp.-Abfall im  Zusammenhang m it dem Mg-Geh. des Blutes 
yerfolgt; Anstieg des Mg im Blut um 2 mg-% entspricht eine Temp.-Senkung yon 
ca. 1 ° F. Unters. des Mg-Spiegels im Kaninchenblut im Stadium leichter u. tiefer 
Nar koso nach subcutaner Injektion einer letalen Dosis. (Journ. Pharmaeol. exp. 
Therapeutics 35 . 435—39. April. Louisyille [Kentucky], Univ., Dept. of Physiol. and 
Pharmaeol.) KOLL.

Walter J. Dilling, Die Wirkung intrarenoser Injekticmen von kolloidałem Blei 
auf das Kreislauf system. Unterss. iiber die Wrkg. von Pb"-Ion auf das Froschherz 
nach subcutanen oder intraperitonealen Injektionen. Schwiichung von Vorhof- u. 
Ventrikelsystole, Herzblock, Herzstillstand in Diastole infolge direkter Kontraktilitiits- 
schiidigung des Muskels. — Unterss. uber die Wrkg. von dissoziierten u. nichtdis- 
soziierten Pb-Verbb. nach intrayenósen Injektionen auf Blutdruck, Atmung u. Herz- 
tatigkeit der Katze. Einige Verbb. maehen yorubergehende Blutdrucksenkung in- 
folge Herzsehiidigung, andere der untersuchten Verbb. haben keine Wrkg. auf den 
Kreislauf. Untersucht wurden folgende Verbb.: Pb(OH)2-KompIex m it Fructose, 
M annit, Lactose, Pb-Aminoacetat, Pb-Brenzcateehinkomplex, asparaginsaures Pb, 
PbFo, Pb-Phosphat, Pb-Selenid, sowie Praparat „S 7“ , dessen Zus. nicht genannt ist. 
(Journ. Pharmaeol. exp. Therapeutics 35. 449—62. April. Liyerpool, Univ., Dept. 
of Pharmacology.) K o l l .

— , Kupfer ist gut fiir  den menschlichen Organismus'. Populares Referat iiber die 
Widerlegung der Annahme, daB Cu Leberkrankheiten, besonders IJamochromatose, 
heryorrufe. Hinweis auf die Arbeiten yon FLINN u. GlaHN, nach denen der Cu-Geh. 
der Leber yon Arbeitern aus Kupferminen nicht abnorm yermehrt ist. Auch Tiere 
wurden durch laugdauernde Futterung m it kleinen Mengen Cu nicht geschadigt. 
(Canadian Mining Journ. 50. 461—62. 17/5.) Sc h n it z e r .

K. Waltner, Uber die Wirkung einiger Metalle. Systemat. Unters. des Wachs- 
tums, der Knochenentw., der Blutzus. u. der F ertilita t yon Ratten, denen wechselnde 
Mengen yon Mg, S i ,  Co, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, W, B i ais metali. Pulyer zur Nahrung 
beigesetzt wurde. Die Wrkgg. sind recht yerschieden u. vor allem sehr abhangig yon 
der Jlenge. Mg, Ni erzeugen Osteoporose. Uber wesentliche Blutveranderungen wird 
yor allem beim Co boriehtet. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 1 . 123—28. April. 
Szeged, Uniy.-Kinderklin.) Op p e n h e im e r .

U. G. Bijlsma. Isopropylalkohol. Vf. publiziert ein Gutachten iiber die Wrkgg. 
des Isopropylalkohols ais Ersatz fiir A. Es wurde durch eine Reihe neuer Verss. 
erweitert. Um einen Yergleich m it A. zu gewinnen, wurden Kaninchen per os ver- 
schiedene Dosen beider Alkohole in starker Verdiinnung gegeben u. an einer Anzahl 
von Reflexen nach Ma g n u s  die Narkosetiefe bestimmt. Die Tiere bekamen erst 
Isopropylalkohol, nach 3 Tagen A. Die Wrkg. des Isopropylalkohols ist auf Voll. 1,8 — 
auf Gewicht 1,84 — u. auf molekulare Konzz. berechnet 2,4-mal so groB ■nie die des A. 
Diese Resultate stimmen m it Ergebnissen yon ROST u. B r a u n  an Kauląuappen, 
Meerschweinchen (intraperitoneal) u. an Hunden (per os) ziemlieh gut iiberein. B lut
druck u. Herz werden wenig beeinfluBt. Die Reizwrkg. der Alkohole wurde durch 
Eintropfen in Kaninchenaugen studiert. E in  Unterschied wurde nicht beobachtet. 
Bei Yerabreichung groBerer Dosen sterben die Tiere durch Lahmung des Atemzentrums. 
Die Resorption beider Alkohole ist aus dem Magendarmkanal etwas besser ais aus 
dem Unterhautzellgewebe (Yerss. an Mausen). Nach Eingabe yon 40 ccm 79%ig. 
Isopropylalkohol bei einem Hunde war im  U rin keine Ameisensaure nachzuweisen, 
so daB der Abbau des Isopropylalkohols nicht iiber den Methylalkohol yerlauft. 
Ebenso war keine Kumulation in der Narkosewrkg. bei Meerschweinchen zu beobachten, 
was ebenfalls gegen die Bldg. yon Methylalkohol spricht, da letzterer stark  kumuliert.
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Die órtliche Vergiftung des Isopropylalkohols ist etwa gleich der des A., die allgemeine 
Vergiftung etwas groBer. Die Wrkgg. beider Alkohole stimnien also qualitativ tiberein, 
unterscheiden sich aber in quantitativcr Hinsicht. Nach dem Vf. bestehen also keine 
Bedenken zur Vcr\vendung des Isopropylalkohols fiir Mundwasser, Heilmittel zu 
iiuBerlichem Gcbrauch u. fur Kosmetica. (Arch. Internationales Pharmacodynamie et 
Thćrapie 34. 204— 13. 1928. Utrecht, Holland, Central-Lab. v. d. Volksgezondh. 
Sep.) ' _ _ Ma h n .

J. V. Supniewski, Sludien iiber die pharmakodynamische Wirkung ciniger sym- 
palhikokmischer Yerbindungen. Priifung der folgenden Vcrbb. an den bckannten fiir 
die Erkennung einer Sympatliicuswrkg. geeigneten Testobjekten: a.-A mino-fi-oxathyl- 
p-oxybenzol, p-Oxyaminoace.lophe.non, a-Diatliylamino-f)-oxathyl-p-oxybenżol u. Diathyl- 
amino-p-oxyacetophenon. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1147. 26/4. Warschau, 
pharmak. Inst. d. Univ.) O PPE N H EIM ER .

William R: Marshall, a-Lobelin ais Almungserreger. Die Wrkg. des a-Lobelins 
auf das Atemzcntrum ist fast stets begleitet von einem mchr oder weniger schweren 
Breclireiz u. wahrscheinlich von einer Vagusreizung. Die brechenerregende u. auBerdem 
blutdrucksenkendeW rkg. des a-Lobelins ziehcn seiner klin. Anwendung Grenzen. (Arch. 
internal Medicine 42. 180—88. 1928. Montreal. Sep.) F r e u n d .

Maurice Villaret, L. Justm-Besanęon und G. Vexenat, Wirkung von Digitalin, 
Camplier, Chinidin, Cinchonidin und Iiydrastin auf die Bronchialmuskulatur. Digitalin 
u. das Na-Salz der Campliersulfonsaure bewirkcn schwache Kontraktion. Die beiden 
Alkaloide der Chininreihe entspannen den Bronchialmuskcl. In  Ggw. von Digitalin 
kann aber Chinidin nicht mehr zu einer Entspajmung fuhren u. Cinchonidin fiihrt in 
Ggw. an sich unwirksamer 5aC i2-Mengep zu einer deutlichen K ontraktion. Ohne 
EinfluB bleibt Hydraslin — trotz gegenteiligcr Literaturangabcn fiir Hydrastinin. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1027— 28. 19/4.) Op p e n h e im e r .

M. Cahen, Vergleich der Giftigkeit des krystallisierlen Oubains und des g-Strophanthins 
am Hund mit der Methode von Hatclier-Magnus. Nachweis der Iden tita t des Ouabains 
u. g-Stroplianthins auf physiolog. Wege. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1124—26. 
26/4. Paris, Labor. de pharmacol. dc la Fac. de mćd.) O P PE N H E IM E R .

Hans Hlisnikowski, Ober das Schlafmitlel Neodorm. Neodorm stellt ein mild- 
wirkendes Einschlafmittel dar, das wegen seiner relativen Unschadlichkeit ein groBes 
Indieationsgebiet besitzt. (Med. Klinik 25. 877. 31/5. Prag, Univ.) E r a n k .

D. Broim, Wasserloslichkeit der Alkylathylbarbitursauren und, die Oberfldclien- 
aklwitat ihrer wusserigen Losung in  Beziehung gesetzt zu iliren narkotischen Fahigkeiten 
bei Fischen. (Vgl. C. 1929. I. 1369.) Bei Butylathylbarbitursaure nim m t die Ober- 
flachenspannung der Lsg. in dcm AusmaB zu, wie m it steigenden Verdd. die narkot. 
K rafte abnehmen. Bei Betrachtung einer Reihe von B arbitursaurederiw . (Butyl-, 
n-Amyl-, Hexyl-, Heptyl-) haben die Konzz. m it gleicher narkot. Wirkungsstarko 
auch gleiche Oberflaehenspannung. Bei den geradlinigen A lkylderiw . ist die W.- 
Loslichkeit umgekehrt proportional der narkot. K raft. (Butylathylvcrh. ist 10-mal 
so gut 1. u. 9-mal so schwach wirksam wie die Hexylathylverb.) Bei den Verbb. m it 
yerzweigten K ettcn wachst die jiarkot. Wrkg. schnellcr ais die W.-Loslicbkeit sich 
vermindert. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 703—05.15/3. Paris, Labor. de pharmacol. 
de la Eac. de mćd.) Op p e n h e im e r .

W. Blumenthal, Ober Luminal lóslich. Das in  hochkonz. Lsg. in  zum Gebrauch 
fertigen Ampullen in den Handel kommende Luminal loslicli (I. G. E a  r  b e n) stellt 
eine wertvollc Bereicherung des Arzncischatzes dar. Vf. macht darauf aufmerksam, 
daB die Luminallsg. maBig wasserempfindlich ist u. daB m it etwas gróBeren Mengen 
W. das reine Luminal ausfallt. Die zur Injektion verwandte Spritze muB dcmnach 
m6glichst trocken sein. (Med. Klinik 25. 912. 7/6. Koblcnz, Krankenh. „Evangcl. 
S tift“ .) F r a n k .

C. H. Thienes, Antagonismus von Cocain gegeniiber Nicotinwirkung. Behandlung 
des isolierten Darmstreifens (Diinndarm yon Katze, Dickdarm von Katze, Hund, 
Kaninchen u. Mcerschweinchen) m it Cocain (1:10000 ca. 3 Minuten) verhindert die 
erregende u. lahmende N icotinw kg. (1: 50000—1: 250000), nicht die lahmende Wrkg. 
des Atropins. (Proceed. Soc. exp. Biology and Medicine 25. 591. 1928. Univ. of 
Oregon, Dep. of Pharmacol. Sep.) Me i e r .

Harry Gold, Ober Morphingewdhnung: Toleranz gegeniiber der erregenden Wirkung 
des Morpliins. Vf. gelingt es, an Katzen, bei dencn Erregungssymptome unter Morphin- 
wrkg. im Yordergrund stehen, eine Gewóhnung fiir die erregende Morphinwrkg. nach-
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zuweisen, u. zwar fiir die lioheren Zentren ehcr ais fiir die des Riickenmarkes. Bei 
Absetzen des Morphins treten leichte Abstinenzerscheinungen auf. (Journ. Pharmaeol. 
exp. Therapeutics 35 . 355—62. April. New York City, Dept. of Pharmaeol., Cornell 
Univ.) K o l l .

R. L. Stehle und Wesley Bourne, Die Wirkungen von Morphin und Athe.r auf 
die Nierenfunktion. Die Urinmenge am Hund wird unter Ather u. Mjprphinwrkg. u. 
unter gleichzeitiger Wrkg. beider Substanzen bestimmt. In  A.-Narkose ist die Aus
scheidung von Urin haufig vollkommen aufgehoben, immer stark  herabgesetzt. 
Morphin hat ebenso geringe hemmende Wrkg., daboi ist in A.-Narkose die Konz.- 
Fiihigkeit fiir Cl' u. Harnstoff gering, naeh Morphin meist hoch. Bei Anwendung 
beider Substanzen is t unter yorausgehender Morphingabe in A.-Narkose die Wrkg.
des A. nicht vorhanden. (Arch. internal Medicino 42. 248—55. 1928. Montreal,
M c  GiLL-Univ., Dep. of Pharmaeol. Sep.) M e i e r .

Kurt Salomon, Chinolysin, ein intramuskuldr zu injizierendes Cliininpraparat. 
Chinolysin (Herst. Dr. E r n s t  S lL T E N , Berlin), eine intramuskular zu injizierende 
Chinin-Phenyldimethylpyrazolonkomplexverb., bewahrte sich bei Behandlung von 
Bronchopneumonien u. bei Grippepneumonien. (Med. Welt 3. 750—51. 25/5. Berlin- 
Lankwitz, Krankenh.) F r a n k .

J. E. Winter und H. G. Barbour, Einflu/3 von Magnesiumsalzen auf die Giftigkeit 
und antipyretische Wirhung der Salicylate. MgCl2 verstarkt die Antipyrcse von Na- 
Salicylat u. von Aspirin. Subcutan angewandt ergibt die Mischung besonders im Anfang 
der Wrkg. das Bild eines ausgesprochenen Synergismus. Die Giftigkeit der Salicylate 
erschien durch Mg-Salze im Miiuseyersueh yermindert. Per os u. bei Verwendung 
von MgO an Stello Mg CL war die Potenzierung der Effekte nicht eindeutig. (Proceed. 
Soc. exp. Biology and Medicino 25 . 587—90. 1928. Louisville, Kentucky, Univ. 
Sep.) F r e u n d .

H. G. Barbour und J. E. Winter, Anlipyrelische Wirkung von Magnesium- 
chlorid fiir sich und in Kombinaticm mit Pyramidon. MgCl2 erweist sich bei Kaninchen, 
die auf Heu-Infus-Injektion fiebern, ais echtes Antipyretikum. In  Kombination m it 
Pyramidon lassen sich Temperaturgefalle m it Doscn erzielen, die fiir die Komponenten 
jeweils fiir sich unwirksam waren. Es liegt also ein Synergismus vor. Die Giftigkeit 
der MgCl2-Pyramidonmischung 3: 2 erwics sich im Mauseyersuch ais etwas geringer, 
ais die bekannte Toxizitiit der Komponenten. (Proceed. Soc. exp. Biology and Medicine 
25 . 582—87. 1928. Louisville, Kentucky, Univ. Sop.) F r e t j n d .

G. Baermann und E. Smits, Uber Plasmochin. II. Mitt. Plasmochin. pur. erwies 
sich ais ausgezeichnetes Mittel boi Malaria tertiana. Bei Dosen von etwa 20 X 80 mg 
pro Tag auf ein Kórpergewicht von 50 kg treton nur ganz Yereinzelto Rezidive auf. 
Dosen Yon mehr ais 1 mg pro kg bergen Intoxikationsgefahren. Gegenuber Perniziosa 
sind Dosen bis zu 120 mg taglich ungeniigend wirksam. Plasmochin. composit. ist bei 
Perniziosa bei oiner Dosierung von 60 mg Plasmochin u. 150 mg Chinin, etwa 20 X ge
geben, ein sehr w'irkungsvollcs Mittel. Vereinzelto Tertiana- u. Tropicafalle sind gegen 
Plasmochin refraktar. In  der jetzigen Form ist Plasmochin fiir Massenbehandlungen 
noch ungeeignet. Schwere, zum Teil todlicho Vergiftungserscheinungen, die bis houto 
noch nicht m it Sicherheit Yermeidbar sind, beeintrachtigen seinen W ert noch orheblich 
u. mahnen zu iiuBerster Yorsicht. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 33. 24—37. Jan. 
Petoemboeken, Sumatra.) F r a n k .

L. Popper, E in  neues Quecksilberdiuretikum „Nomril.“ Nomrit-Chinoin besteht 
aus einer 10%ig. Lsg. des Na-Salzes der Trimethylcyclopentancarbonsaureallylamin- 
methoxyquecksilberacetatcarbonsaure (Cł0H 26OcNHgNa) m it einem Geh. Yon 38,8% Hg. 
AuBerdem enthalt die Lsg. 5% Theophyllin. Das N ovurit erwies sich ais ein Mittel 
von relativ geringer Toxizitat, das dem Salyrgan ebenburtig u. teilweise sogar iiber- 
legen ist. (Med. Klinik 25 . 912—13. 7/6. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

P. J. Hanzlik, A. L. Bloomfield, A. B. Stockton und D. A. Wood, Diurese 
durch wasserlosliches Wismut. Wismut-Natriumlartrat bei Palienten ohne und mit 
Odemen. Dio intramuskulare Injektion von W ism utnatrium tartrat in Mengen von
0,03 g ruft beim gosunden u. dekompensierten Herzkranken m it Odemen betraohtliche 
Diurese hervor. Die Ausscheidung der yermehrten Harnmenge geht der Ausscheidung 
des Bi parallel u. dauert haufig mehrero Tago an. Bei cardialem Odem ist' die Wrkg. 
des W ismuttartrats der des Theophyllins u. des Mercaphens iiberlcgen. Die aus- 
geschiedene Menge Bi ist beim Gesunden in einigen Tagen ca. 50% der eingefiihrten,
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beim Odematosen meiat gęringer. (Journ. Amer. med. Assoc. 92 . 1413—16. 27/4. 
San Franciscp, STANFORD-Univ., Dep. of Pharmaool.) Me i e r .

Carl Moncorps, Untersuchungen iiber die Pharmakologie und Pharmakodynamik 
von Salben und salbeninlcorporierten Medikanienten. I . Mitt. Uber das W asserbindungs- 
vermogen ton Salben. GroB angelegter Vers., dio Kenntnisse iiber Horst. u. physikal.- 
chem. Vorgiinge boi der Salbenzubereitung u. -anwendung aus der reinen Empirie 
heraus in  rationollo, theoret. begrundeto Babnen zu lenken. Das W.-Bindungsyermógen 
der Salben boruht auf einem Emulgierungsyorgang, bei dem eine d ritte  Substanz 
auBer W. u. F ett, der Emulgator, eine die Emulsionsform bestimmende Rolle spielt. 
Ais Emulgatoren wurden untersucht: anorgan. Elektrolyte, Seifen, fein yerteilte feste 
Korper, wie Zn-Staub, PbO, Ton, Kieselgur, Zn(OH).,, Gummi arabie., Gelatine, Hdmo- 
globin, Pepsin, Starkę, Traganth, Agar, Leim, Kolophonium, M aslix, Gultapercha, 
Lecithin, Clwlesterin, Metacholesterin, Phytosterin, Koprosterin, Wachs, Saponinę, 
A ., Chlf., Benzin, Toluol, Aceton, Terpentin, Pepton, Dextrin, Rohrzucker, Sperma- 
zetinol, Casein, Glycerin, S , Campheról, u. vor allem festgestellt, ob sie zu einer Ó(l.-W.- 
Emulsion, also einer Emulsion, in  der W. die geschlossene u. Ol die disperse Phase 
ist, fiihren oder zu einer W.d-0.-Emulsion, bei der umgekehrt W. in Ol emulgiert ist. 
Der Emulsionstyp der yersehiedenen Salbcngrundlagen wird festgestellt, nachdem 
gefunden war, daB sowohl die A rt der Salbenherst., wie auch das Konz.-Verhaltnis 
von W. u. Ol fiir den Typ von Bedeutung ist. Adeps lanae, Lanolin, Eucerin, Un- 
guentum molle, Unguentum leniens, Pasta zinci molle (Unna), Unguentum neutrale 
gehoren bzw. geben m it W. yerarbeitet u. unter Einhaltung bestimmter Konz.-Be- 
dingungen Salben vom W.^-O.-Emulsionstypus. Unguentum Caseini, Pasta cerata, 
,,M ilkvderm“ u. „Physiol C“ rechnen mehr zum andern Typ. Bei Ung. molle w ird dann 
gezeigt, wie zunehmende W.-Menge den Typus von W.^-0. iiber eine Doppelemulsion 
(bei der in der dispersen Phase noch einmal die geschlossene Phase dispergiert ist) u. 
ein Stadium, in dem kein W. aufgenommen wird, zum Typus O.^-W. iiberfuhrt u. 
welchen EinfluB diese Veranderung auf Konsistenz, D ispersitat u. Bestiindigkeit 
hat. Die Kuhlwrkg. ist abhangig von der Verdunstungsmoglichkeit, nicht von der 
Menge des inkorporierten W. Weitere Beobachtungen beziehen sich auf den EinfluB 
der besprochenen physikal.-chem. Faktoren auf den therapeut. Effekt. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 1 . 25—49. April. Miinchen, K lin. f. H aut- u. Geschl.- 
Krankh. d. Univ.) O P P E N H E IM E R .

Carl Moncorps, Untersuchungen uber die Pharmakologie und Pharmakodynamik 
von Salben und salbeninlcorporierten Medikamenten. I I .  Mitt. Uber die Resorption 
und Pharmakodynamik der salbeninkorporierten Salicylsaure. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
Abgabefahigkeit der salicylsaurehaltigen Salben in  vitro  sagt nichts iiber die Ad- 
sorption u. Resorption am lebenden Objekt unter den bei der Therapie gegebenen 
Bedingungen aus. Applikationsart u. Salbengrundlage sind fiir den keratolyt. Effekt 
wie fiir die Salicylsaureresorption ausschlaggebend. Beim Salbenyerband schwankt 
je nach Vorwendung von Schweinefett, Vaselin, Lanolin, Eucerin u. a. m. die Salicyl- 
saureausscheidung zwischen 0,29 u. 11,82% der aufgetragenen Menge. Zu einer 
keratolyt. Wrkg. sind bei Eucerin 0,5—1%, bei Vaselin 5%, bei Pasta zinci (ais Bei- 
spiele) 15% Salicylsaure nótig. Wieder andere Bedingungen fiir Resorption, Aus- 
scheidung usw. werden gefunden, wenn die betr'. Salbe in die H aut eingerieben wird. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 1 . 50—65. April.) Op p e n h e im e r .

Carl Moncorps, Untersuchungen uber die Pharmakologie und Pharmakodynamik 
ton Salben und salbeninkorporierten, Medikamenten. I I I . M itt. Untersuchungen iiber 
die Resorption und Pharmakodynamik des salbeninkorporierten elementaren Schwefels. 
(Vgl. vorst. Ref.) Auch fiir die S-Resorption von der H aut aus ergeben sich quanti- 
tatiye u. zeitliche Unterschiede fur die yerschiedenen Salbengrundlagen. Wahrend 
der Resorption wird der S reduziert. Am Applikationsort u. im Blut lieB sich 1I2S  
naehweisen. Die Red. is t wahrscheinlich an das System: Cystein-Cystin bzw. Gluta- 
thiol-Glutathionid gebimden. Vergleichende Unterss. iiber die In tensitat u. Lokali- 
sation der Sulfhydrilrk. an n. u. m it S behandelter H aut erlauben weitere Schliisse 
bzgl. der therapeut. Wrkg. bzw. dereń theoret. Deutung. (Arch. exp. Pathol. P har
makol. 1 4 1 . 67—86. April.) Op p e n h e im e r .

Carl Moncorps, Untersuchungen uber die Pharmakologie und Pharmakodynamik 
der Salben und salbeninkorporierten Medikamente. IV. M itt. Uber die Beeinflussung 
des Schwefelhaushalts beim Menschen nach Schiuefelsalbenamucndung. (Vgl. yorst. 
Ref.) S nimmt im Serum nach Anwendung von 10% Sulfur.-praeeipit.-Salben zu.
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Unterscliiede jo nach Salbengrundlage. Auch der Gesamt-N wird nach percutaner 
Schwcfolzufuhr erhoht gefuudcii. Im  H am  is t sowohl der Sulfat-S wie .der Gesamt-S 
ycrmehrt. Gesetzmiifiige Beeinflussung des Grundumsatzes durch den durch dio 
H aut resorbierten S konnte nicht festgestellt werden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
141. 87—104. April.) Op p e n h e im e r .

Paul I. Smith, Getcóhnliche, in  Seifen venvendete Antiseptica. Der Wert von 
Plicnol- und Qttecksilberseifen ais Antiseptica. Theoret. Erorterung der Wrkg. von 
Dcsinfcktionsmittcln in  Seifen. Phenol- u. Zfy-Zusatze sind zu empfehlen, letztere 
haben don Vorzug, daB sie die Seife weniger angreifen. Auf Grund der desinfizierenden 
Eigg. ather. Ole spricht Vf. yielen stark  parfiimierten Seifen eine groBere antisept. 
Wrkg. zu ais manchen medizin. Seifen. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 24. 147 
bis 148. April.) E l l m e r .

Anton Tryb, Wertvolles Magnes iumprdparat in  der Dermatologie. Polysan ist ein 
von J . B e c k a  hergestelltes kolio idales Mg(OH)2-Praparat, welches sowohl lokal, ais 
auch intrayenós anwendbar ist. Lokal angewandt erwies es sich ais eins der besten 
Mittel in der Thorapio der Ulcera cruris u. des Erisypels, intrayenós zeigte es sehr guto 
Wrkg. boi Lupus erytkeruatodes. (Arch. Dermat. Syphilis 157. 358—59. 10/4. Brunn, 
Dermatolog. Klinik.) F r a n k .

Seymour J. Cohen, Die Pharmakologie und Toxikologie einiger neuer organischer 
Quccksilberverbindungen. Die untersuchten Verbb. sind Mercurithioglykolsauren, 
die durch folgende KW-stoffradikale substituiert sind: Methy], Athyl, Butyl, Tolyl, 
Benzyl, Phenyl, Naphthyl. Die ersten 3 Deriyy. sind ais K- oder Na-Salze 1. in W., 
die letzten 4 wl. Die Darst. der Yerbb. wird an anderer Stelle publiziert von S h e r , 
K h a r a s c h  u . Mc Cl u SKEY. Sie zeigen fiir Tuberkelbazillen in der K ultur groBere 
bakterizide Wrkg. ais HgCl.,. Ihre Giftigkcit im Tieryers. macht sie fur Therapie 
ungeeignet. Die Dosis letalis minim. wird bestimmt u. die Giftwrkg. genauer pharma- 
kolog. untersucht. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 343—50. April. Chi
cago, Munioipal Tuberculosis Sanitarium.) K o l l .

M. Semerau-Siemianowski, Clementine Rachoń und Marie Mancewicz, 
Eir.flufi des Jods auf die CapillargefdfSe beim Menschen. CapiOarmikroskop. war 
nach intrayenós er, intraarterieller, wie peroraler NaJ-Zufuhr Zunahme der Blut- 
strómungsgeschwindigkeit zu erkennen. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1156—58. 
26/4. Warschau, Hopit. Saint Lazare Sery. des mai. intern.) OPPENHEIMER.

Ralph H. Major und C. J. Weber, Die Wirkung von Methylguanidin auf den 
Blutdnick ix>n neben u\erenexstirpierten Hunden. Vf. untersucht die Blutdruckwrkg. 
von Met hylguanidinsulfat an Hunden in Athemarkose. 0,03—0,05 g machen fast 
immer Blutdrucksteigerung. Adrenalininjektion nach Methylguanidinsulfat fiihrt 
nicht zum Ansteigen des Blutdrucks. DaB fur die Blutdruckwrkg. des Methylguanidins 
die Mitwrkg. der Nebenniere (Adrenalinausschuttung) nicht unbedingt notig ist, zeigt 
das uiiYeranderte Yerh. des Blutdrucks am nebennierenexstirpierten Hunde. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 351—54. April. TJniy. of Kansas, Dept. of Internal 
Medicine.) K o ll .

F. R. Curtis, Die Wirkung einiger tertiarer, mit Ephedrin vericandter Aminę. 
Yf. untersucht durch Alkylierung des 1-Ephedrins gewonnene opt.-akt. (1-) tertiare 
Aminę. Gepriift wurden Methyl-. Athyl-, Oxałhyl-, n-Propyl-, Isopropyl-, Butylephedrin 
u. rac. Diathylnorephedrin im Blutdruckyers. an der Katze mit Halsmarkdurch- 
schneidimg unterhalb d. Medulla oblongata, an der glatten Muskulatur des Katzen- u. 
Kanmchenuterus u. an der Bronchialmuskulatur der Katze. Die Blutdruckwrkg. 
aller untersuchten Aminę ist sehwacher ais die des Ephedrins, ihre Wrkg. bei aufeinander- 
folgenden Injektionen nimmt ab. GroBere Mengen der Aminę (10 mg) senken yoruber- 
gehend deu Blutdroek, ebenfalls erzeugt nachfolgende Ephedrininjektion Blutdruck- 
senkung. Die kontraktionserregende Wrkg. dieser Aminę auf den Uterus ist starker 
ais die des Ephedrins, nach yorhergehenden Gaben dieser Aminę ist die Ephedrinwrkg. 
abgeschwaeht. Die Yerss. uber die Bronchialwrkg. wurden an der Katze mit zerstórtem 
GeMrn, Medulla u. Halsmark ausgefuhrt. Die bronchokonstriktor. Wrkg. yon Pepton 
oder Piloearpin wurde durch Meihyl- u. Athylephedrin u. Diathylnorephedrin m it 
demselben Eriolg aufgehoben wie durch Ephedrin. Die anderen untersuchten Aminę 
hatten keine bronchiale Wrkg. Bedeutung haben diese Substanzen besonders fiir die 
Asthmatherapie, da sie weniger auf KreMauf u. vegetatives Nenrensystem wirken ais 
Ephedrin. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 35. 321—32. April. London, Departm. 
of Phy-siology, Kings College.) K o l l .
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F. R. Curtis, Die sympathomimetische Wirkung des Ephedrins. Vf. zeigt, 
daB, entgegen Behauptungen yon anderer Seite, die auf das Streifenpriiparat des 
Uterus erregende Wrkg. des Ephedrins durch angemessene Ergolaminkonz. unter- 
driickt werden kann. Ephedrin erzeugt immer Uteruskontraktion, nie Erschlaffung. 
Verweilen des Priiparates in Ephedrinlsg. macht gegen gleiehc Konz. unempfind- 
lich, erst Steigerung der Ephedrinkonz. fiilirt zu abgeschwiichter Kontraktion. Es 
folgen theoret. Erwagungen iiber chem. Konst. u. pharmakolog. Wrkg. des Ephedrins 
u. vorwandter Aminę. Zum SchluB einige Vcrss. iiber Adrenaliny/rkg. nach Ephedrin- 
gabe am Uteruspriiparat u. im Blutdruckyers. an der Katze. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 35. 333—41. April. London, Departm. of Physiology, King’s 
College.) K o l i,.

Josef Poras, Behandlung des Heufiebers mit Salramin. Salvamin, das Lakton 
der Gallussiiure, erwies sich ais yollkommen iingiftiges Mittel, das, wahrend der Heu- 
fieberzeit appliziert, die Patienten fast ausnahmslos bcschwerdefrei machte. (Med. 
W elt 3. 752—53. 25/5. Wien.) F r a n k .

E. Starkenstein, Pharmakoiherapie der Seekrankheit. (Vgl. C. 1928. II. 692.) 
Ais geeignetes Mittel zur Bekampfung der Seekrankheit sowie der Luft- u. Eisenbahn- 
krankheit erwies sich eine Kombination des campliersauren l-Scopolamins m it dem 
campliersauren l-Hyoscyamin. Das P raparat wird unter dem Kamen Vasano (Herst. 
S c iie r in g -K a iil b a u m ) in Form yon Tabletten, Suppositorien u. Ampullen in den 
Handel gebracht. (Med. K linik 1927. 20 Seiten. Prag, Deutsche Univ. Sep.) F r a n k .

— , Vergiftung durch Thalliumacetat. Durch einen Bereelmungsfehler bekamen
3 Knaben eine zu grofie Dosis von Thalliumacetat zur Enthaarung; sio starben inner- 
halb kurzer Zeit. Die Dosis soli 8 mg pro kg Kórpergewicht nicht iibersteigen u. muB 
aus der Best. des Patientengewichts errechnet werden. Tódliche Dosis ca. 1  g. (Journ. 
S tate M edieine 37 . 263. M ai.) Me i e r .

Robert A. Kehoe und Frederick Thamann, Die Ausscheidung des Bleis. Die 
Ausscheidung von Pb in Stuhl u. Urin wird bei Arbeitern, die m it Pb in  Beriihrung 
kommen, bei Arbeitern ohne Beschaftigung m it Pb u. Medizinstudenten bestimmt. 
Es findet sich bei den Medizinstudenten u. den Arbeitern ohno Beschaftigung m it Pb 
in fast allen Fallen Pb im Urin u. K ot (nur 2 (5) Falle ergaben negatiyes Resultat). 
Die Menge betragt bei Medizinstudenten im Durchschnitt im K ot 0,08%o, im Urin 
0>08°/co der Aselie Pb, bei Arbeitern, die nieht oder wenig m it Pb in  Beriihrung kommen, 
im K ot 0 ,l°/oo, im Urin 0,13°/oo der Asche Pb. Bei Arbeitern, die dauernder Beschaf
tigung m it Pb ausgesetzt sind, finden sich hóliere Werte: im K ot 0,65°/oo, im Urin
0,22°/O0 der Ascho Pb. Method. Angaben iiber die Verarbeitung der organ. Substanz 
zur Pb-Best. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 1418—21. 27/4. Cincinnati, Univ. of 
Cincinnati, EiCHBERG-Lab. of Physiol.) Me i e r .

Ernst Paulsen, Phytin bei Lungentuberkulose. Mit der organ. Pflanzenphosphor- 
yerb. Phytin  (C i b a  , Basel) konnte Vf. bei yielen Fallen yon Lungentuberkulose eine 
Erhohung des Gesamtkraftezustandes erzielen. (Med. Welt 3. 733.18/5. Wien.) F r a n k .

H. G. Zelter, Mineralstoffwechseltherapie der Tuberkulose mit Silicol und Tricalcol. 
Mit den S i02 in kolloidaler Form enthaltenden Silicol-Tabletten (Herst. L e e i n w e r k  
Dr. E r n s t  L a v e s , Hannoyer) u. m it den Ca-EiweiBphosphat in kolloidaler Form ent
haltenden Tricalcoltabletten waren bei initialer u. fibróser Form der Tuberkulose gute 
Heilerfolge zu erzielen. (Med. W elt 3. 732—33. 18/5. Oberfrohne b. Chemnitz.) F r a n k .

Heinrich Zimmer, Uber den Einflu/3 des biologisch-aktiven Eisenprdparates 
„Siderac“ auf den Lungengaswechsel des Menschen. In  Stoffwechselyerss. konnte nach- 
gewiesen werden, daB dem Siderac eine besondere biolog. A ktivitat zukommt, im Gegen- 
satz zu der von NoNNENBRUCH gefundenen Wirkungslosigkeit gewóhnlichen inakt. 
Fe auf den Lungengaswechsel. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 482. 22/3. Magdeburg- 
Sudenburg, Krankenanstalt.) F r a n k .

Paul Trendelenburg, D ie Hormone. Bd. 1. Berlin: J . Springer 1929. 1. Keimdriisen, Hypo-
physe, Nebennieren. (X I, 351 S.) 8°. M. 28.— ; Lw. M. 29.60.

F. Pharmazie. Desinfektion.
— , 1. Spezialitaten und Geheimmittel. Aceloid (H e r m . S u h l f l e is c h , C h e m. - 

p h a r m .  F a b r . ,  Berlin-Zehlendorf 6): Acetylsalieylsaure von hóchster chem. Rein- 
heit in Tablettenform (0,5 g). — Alipogal ( S c h w e i z .  M i 1 o h g e s. A. G., Hochdorf
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(Kanton Luzern), f. Deutschland: R u d o l f  B a y e r  u. Co., Berlin S 59): fettfreie 
Trockenmilch ais Heilnahrung fiir durohfallerkrankte Siiuglinge nach Prof. Dr. F e e r -  
Ziirieh. — Antaku  (H e in r ic h  Zim m erm ann, F a b r .  h y g i e n .  A r t i k e l ,  Span- 
dau): weiche knetbare M. in Stopselform, von einem sehr dtinnen Gummihautehen 
u. sehr feinem Seidengewebe umhiillt. Zur Abdichtung des Gehórgangs gegen Larm. — 
Antiviscosin (Blutreinigende Krduter) ( L ó w e n  - A p o t h e k e ,  S e p d e l e n w e r k  
A le n a n d e r  M u l l e r ,  Bad Kreuznach): Tee-Mischung aus Sennesblattern, Faul- 
baumrinde, Anis u. Fenchel. Gegen Blutyerdiekung, Hiimorrhoiden u. Beschwerden 
d. Wechseljahre. — Asthmatin ( L o w e n  - A p o t h e k e ,  L eo  Kem pe, Mainz): 
Asthmaraucherpulver in Speciesform. Es enthiilt Stramonium- u. Lobcliablatter, 
K N 03 u . andere gegen Asthma wirkende Substanzen. — Azur-Praparate ( P r o g r e d a
G. m.  b. H. ,  C h e m . - p h a r m .  F a b r .  Koln a. Rh.): Azura-Pastillen bestehen aus 
span. Lakritzensaft ohne Zusatz; Azur-Badczusatz hauptsiichlieh aus Riviera-Terpentin. 
Fiir Azur-Balsam  zum Einreibcn u. zur Massage bei Gelenk-, Glieder- u. Muskel- 
schmerzen ist keine Zus. angegeben. Aziir-Inhalalionsol: Mischung von „Saft“ (! Ref.) 
der Riviera-Koniferen, Eucalyptus, Menthol usw. — Bilufer ( A p o t h .  u . O d e n w a l d -  
la b o r . Dr. J .  K ie sg e n , Michelstadt/Odenwald): Heil- u. Wundpuder aus Aeid. borie., 
Ferrobolin, ZnO, Kai. oxychinolino-sulfur., Liq. Alumin. acet., Bals. peruv., Menthol, 
P ix  bitumin., Adeps Lanae, Vaselin, Terr. silicie., Magn. earbon. Talcum. Auch gegen 
Hautjucken, Nesselsucht usw. Friiher Bolufer genannt. — Cliinolysin „Si7Łc“ (D r.E r n s t  
SlLTEN, Berlin NW 6): gebrauehsfertigo sterile Lsg. von 1,0 Chininhydrochlorid u.
0,5 Antipyrin je 2 ccm-Ampulle. — Cilragan (M ax Q u e isn e r , C h e m . - F a b r . ,  
Berlin-Charlottenburg) (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2664): 0,0001-molare Lsg. eines Doppelsalzes 
Argentum-Natrium eitricum, angeblich C228H 227O200Na70Ag (!), m it 0,27 mg Ag/ccm. — 
Cilragan-Styli (Herst. ders.): fettfreie resorbierbare gelatinóse Stabehen von 6 cm Lange 
u. 0,5 cm Durchmesser. Pro ccm 1,27 nig Ag. — Ecalen ( L o w e n - A p o . t h e k e ,  
S e p d e l e n w e r k  ALEXANDER M u lle r ,  Bad Kreuznach): Hiihneraugenpflaster 
m it 50°/o Salieylsaure in einer Fettmischung. — Slrauflsche Ekzemsalbe ( Unguentum 
Slrauszii contra cxzema) (C. STEPHAN A. G., C h e m . - p h a r m .  W e r k e ,  Dresden A 
19): ZnO, Vaselin., Menthol, Adeps Lanae, Bals. peruv., Oxygenium ( ?), d. li. vielleicht 
Z n02. — Emenagon ( P r o g r e d a  G. m.  b. H. ,  C h e m . - p h a r m .  F a b r . ,  Koln 
a. Rh.): Extr. Pareirae bras. 2,0; Extr. Petroselini 0,4; Croc. elect. 0,8; Extr. Casear. 
sagr., Fol. Sennae pulv. ana 1,0; Myrrh. pulv. 1,6; Fcrr. lactic. 3,0; add. Sacch. m. f. 
pilni. Nr. XXXX. t)berzogene Pillen von 0,4 g. Gegen Menstruationsstórungen, 
prophylakt. gegen Amenorrhoe, Dysmenorrhoe u. dereń Folgeerscheinungen. — 
Falan-Salbe (Dr. A. B r e t t s c h n e i d e r  s c h e A p o t h e k e ,  Berlin N 24): Mittel 
gegen Beingeschwur. Enthiilt ZnO u. yerseiftes galiz. Rohnaphthalan. — FeJlosot 
( A p o t h .  z. w e  i B e n  A d l e r ,  A le x  O ppel, Konigsberg i. Pr.): E rsatz fiir den 
(stryehninhaltigen) engl. Fellow-Sirup. — Fórenol-Balsam ( K o l l o i d .  - c h e m .
G. m. b. H., Frankfurt a. M.): enthiilt ca. 30% ath. Fichten-, Fóhren-, Tannen- u. 
Wacholderbeeróle, ca. 30% Pflanzenóle wie Ricinus-, ErdnuI3-, 01ivenol, ca. 40% 
neutrale Bindesubstanz. Zur allgemeinen Hautpflege u. zu Einreibungen bei Muskel- 
erkaltungen, Ischias, Rheuma usw. — Gallenstein-Tablellen Apotlieker L. v. Wolskis 
( C a g u s o l  Ge s .  f. c h e m. - p li a  r  m. P  r  ii p  p. ni. b. H., Dresden N  6): enthalten 
N atr. phosph., Choleinsaure, Li-Salicylat, Phenolphthalein. — Grippc-Tablelten, 
Apolheker L. v. Wolskis (Herst. ders.) sollen eine Triphenyl-Pyraz. salie.-Verb. enthalten. 
Auch gegen Kopfschmerzen u. rheumat. Erkrankungen. — Haemorisan (L u p u  s a n
G. m. b. H., Altona [Elbo]): Salbe gegen entzundete Hamorrhoiden. Enthalt an- 
scheinend essigsaure Tonerde. — Henneaslbo (HEINRICH NEUMANN, F a b r .  p li a rm. 
Z u c k e r w a r e n ,  Meiningen): Bonbons gegen Asthma. — Henegrippo (Herst. 
ders.): Bonbons gegen Grippe. Wie vorst. P raparat nicht niiher deklariert. — Hepar- 
liten ( H i r s c h - A p o t h e k e  Dr. FRESENIUS, Frankfurt a. M.): neuer Name fiir 
Heparlitol (C. 1927. II. 1592). — Herbin-Stodin (H. O. A l b e r t  W e b e r , C h e m . -  
p h a r m .  F a b r i k ,  Magdeburg): Gemisch von 35% Dimethylaminophenazon, 
50% Aeid. phenylcinchonin., 10% Phenacetin; 5% Coffein in Tabletten zu 0,4 g 
bzw. Kapseln zu 0,5 g. Gegen Schmerzen aller Art. — Hexylresorcin „Silbe“ (Dr. 
E r n s t  SlLTEN, F a b r .  c h e m . - p h a r m .  P r a p p . ,  Berlin NW 6): 25%ig. Lsg. 
von Hexylresorcin in 01ivenól. Leimkapseln m it je 0,15 wirksamer Substanz. Harn- 
desinficiens; z. B. bei Nierenbeckenentzundung, Blasenkatarrh usw. — Homisol- 
Suppositorien ( S c h w a n - A p o t h e k e  C u r t  H o rn e m a n n , Stargard/Pommern): 
enthalten p-Aminobenzoesaureathylester, Bismut. subgallic., Bismut. oxyjodogallie.,
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ZnO, jBalsam. peruv., Extr. Hanmmel., Ol. Cacao, Cera flava. Gegen Hamorrhoiden, 
Analfissuren usw. — Hozaria-Salbe ( B o d g a u - A p o t h e k e  F e. H otz , Jiiges- 
lieim b. Offenbach a. M./Hessen): Campher, Perubalsam u. Mischung iith. Ole in nicht 
deklarierter Salbengrundlage. Gegen K atarrhe d. Atmungsorgane, Husten, Keuch- 
husten, Lungenentziindung. — Hiuslolin (F. W. W ir t z  u. Co., C h e m .  F a b r . ,  
Elberfeld); auch Sirwpus Bromoformii composiius gemmnicus (Sirupus Godeini bromo- 
Jormiatus) genannt, enthalt Aconit, Bromoform, Codcin u. Tolubalsam. Gegen Keuch- 
husten. — Ipebromin (A p o t  h. u. O d e n w a l d l a b o r .  Dr. J .  K i e s g e n , Micheł- 
stad t i. Odenwald): Mischung von Bad. Ipecac. 0,02; Athylmorphinmuriat. 0,01; 
Camphor. monobrom. 0,1; Bromoform gtts. I II , Extr. Aconiti 0,005; Extr. Belladonnae
0.005; Terpinhydr., Natr. thymico-bcnzoic. q. s. Keratinierte u. schokoladenbraun 
iiberzogene Tabletten. Gegen Bronchialkatarrk, Reiz- u. Kcuchliusten usw. — Jodo- 
fluorin  ( A l p i n e C h o m .  A. G., Kufstein-Schaftenau, bzw. R. SCHERING, Berlin N 4; 
Dr. WlLH. REICHENBURG-Nurnberg): briiunlich gelbes, schwach nach J  ricchendes 
Pulver (Gemisch verschiedener J-, Cl- u. F-Salze). In  l%ig- oder schwacherer Lsg. 
zu Wundspulungen, in der Gyniikologie, Stomatologie usw. Die Lsg. wird Halogenlsg. 
genannt. — Jodslift Jodixod (ROBERT Ge l l a , C h e m .  L a b o r . ,  Karlsruhe i. Bad.): 
besteht aus 60% A., 7% J> 37% K J, Rest Na-Seifen. — Kajodem (E i n h o r n - 
A p o t h e k e  Dr. Jo h . URBAHN, Elberfeld): E m ulsion aus medizin. Lebertran 40%. 
Ferrum lactophosphor. 0,75%, Calcium phospholactic. 1,75%, Ferr. jodat. 0,2%. 
Aromatisiert u. yersiiCt. W ird ais Kalk-Jodeisen-Tran bezeichnet. — Karfort-Tab- 
letten (CARL A u g u s t  TANCRE, Naumburg a. S.): enthalten Succ. Liąuir. 29,0; Extr. 
Malti bisdcpur. 8,5; Gummi arab. 12,5; Sacch. alb. 30,0; Ol. Menth. pip. 1,2; Menthol 
reeryst. 0,2; NH4CI 2,0; Amyl. Oryz. ad 100,0. Bei Erkiiltungskrankheiten usw. — 
Laxierpiłlen Waaning (vgl. C. 1929. I. 1964): bestehen aus Extr. Aloes 9,25; Fol. 
Sennae 2,0; Herb. Rutae, Herb. Centaur., Rhiz. Galangae ana 0,5; Fret. Anisi, Rhiz. 
Zedoariae; Caryophyllae, Sapon. medic. ana 0,25.—  Leberegelmittel Priitzel ( C h e m .  
L a b .  Ma x  PROTZEL, Trudering b. Miinchen), friiher Distonal S: hauptsiichlich 
CC14. — Leciderol ( A p o t h .  z. w e i f i e n  A d l e r ,  A l e x  Op p e l , Konigsberg i. P r.) : 
aromat. Fe-Tinktur (0,2% Fe) m it Lecithin. — Lenal (Dr. Ca r l  SCHNEIDER, Darm
stadt): Tabletten (0,5 g) m it je Acid. acetylosalicyl., Phenacetin. ana 0,12; Dimethyl- 
aminophenazin., Acid. diathylbarbitur. ana 0,1; 1,3-Dimethylxanthin, Trimethyl- 
xanthin ana 0,03. Analgeticum bei Dysmenorrhoe, Ischias, Rheuma usw. Auch gegen 
seel. Verstimmungen, Erregungszustande. — Lepal-Sirup ( G l i i c k - A u f - A p o 
t h e k e ,  Jo h . HANSSEN, Dortmund-Brambauer): besteht aus Extr. Ledi palustr., 
Extr. Thymi, E xtr. Pimpinellac, Extr. Castaneae, NaBr, Sirup. Althaeae, Sirup. 
Balsam. Tolut, Sirup. Foeniculi, Sir. simpl., Elixir e Succo Liąuirit. Gegen Kcuchhusten 
u. Bronchialkatarrh. — Linicomp ( P h a r m .  C e n t r a l l a b .  A p o t h .  Ma x  II. F. 
WlTTROCK, Hamburg 19): Einreibung gegen Rheuma aus Liniment. ammon. Spez. 
Vor. 78% ; Chlf. 10% ; Methylsalicyl. 6% ; Camphor. 5% ; Ol. Sinap. aeth. artif. 1%. — 
Lyptoment ( A p o t h .  u. O d e n w a l d l a b o r .  Dr. J . K i e s g e n , Michelstadt i. Oden- 
wald): Mittel zum Gurgeln u. Inhalieren b. Halsentziindungen usw. aus 01. Terebinth.,
01. Eucalypti, Ol. Anisi, Ol. Pini pumil., Thymol, Acid. sulfosalicyl., Menthol, B(OH)3, 
Kai. oxychinolino-sulfur., Tct. Salyiae fort., Tct. Chamomillae. — Nerrentinkiur 
(F r ie d r . R e i n is c ii , Dresden-Blasewitz): ist nicht deklariert. Bei Melancholie, 
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit usw. — Nerventropfen „Bonal“ Dr. Bergmanns (B o n u s-  
W e r k ,  F a b r .  p h a r m .  P r  a p p . ,  Dresden A 16). Destillat aus Rad. Yalerian., 
Fol. Menth. pip., Cort. Cinn., Rad. Gent., Rhiz. Zingib., Caryophyll. Bei Migrane 
usw., zum Einreiben schmerzcnder Stellen. — Nikofrci-Mundwasser (F r ie d r . R e i - 
NISCH, Dresden-Blasewitz): Mittel zum Abgewohnen des Rauchens. Zus. nicht bekannt- 
gegeben. — Opsan ( „ E f t a “ L a b o r .  f. p h a r m . - c h e m .  P r  a p p . ,  Gustrow 
i. Mecklenburg): Mittel gegen Keuchhusten, Bronchialkatarrh usw. aus Auszugen 
aus Herba Thymi u. Serpylli, ferner K-sulfoguajacol., Bromoform u. NaBr. — Brausendes 
Piperazin-Salz (Dr. A. B r e t t s c h n e id e r s  c h e  A p o t h e k e ,  Berlin N  24): gegen 
Gicht, Gelenkerkrankungen usw. Zus. nicht angegeben. — Iłambromal ( A p o t h .  
z. w e i B e n  A d l e r ,  A l e x  Op p e l , Konigsberg) ist Ersatz f. das franzós. Praparat 
„ Rami Sirup“, enthalt also Bromoform. — Reactivin (H a n s  POTRATZ G. m. b. H., 
Hamburg): Neryentonicum, das angeblich die Vitamine A, B u. D, Sperminbase, 
Kolabestandteile in Sudwein (bzw. in Rotwein =  Iłeactwin D  fiir Diabetiker), ent- 
lialten soli. — Beform-Tee „ A nni“ ( B o n u s - W e r k ,  F a b r .  p h a r m .  P r a p p . ,  
Dresden A 16): Herba Galeopsidis ochroleucae. — Remetussin ( E i n h o r n - A p o -

XI. 2. 39
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t h e k e ,  Dr. J o H S . U R B A H N , Elberfeld): Sticklmstenmittel. E nthalt neben Extr. 
Thymi ein Chininsalz. — Bliinilogleit (KRIPKE, Dr. SPEIER u. Co., C h e m .  F a b r .  , 
Berlin SO 36): neuer Name f. das Schnupfglcitpulver Rhinogleit. — Sklerosol Dr. Kobbc 
(F. B lu m h o f f e r  Nachf., Koln): l% ig. Lsg. von kolloidaler S i02. Gegen Arterio- 
slderose, Tuberkulose, Rheuma, Giclit usw. — Stannolcoll (Dr. O. F. S c h u lz  u .  Co., 
Ge s .  f. c h e m .  U n t e r n .  m. b. H., Berlin NW 87): enthalt mehrere Sn-Vcrbb. 
Gegen Furunkulose u. andere Staphylokokkenerkrankungen. — Sulfolim-Salbe u. 
Sulfoliva-Schwefelmilch ( H o e h s c h u l - A p o t h c k e ,  Berlin NW  87): enthalten 
frisch gefallten kolloidaleji S in feinster Verteilung. — Teepilz Mo-GH (Mo - G u - 
H c r s t .  A p o t l i .  M. B e r g o l d ,  Miinchen) kommt ais Reinkultur u. ais Teepilz- 
extrakt Mo-Gu in den Handel. An Stelle von chines. Tee kónnen auch Erdbeer- u. 
Brombeerblatter sowie Lindenbluten fiir die Nahrfl. verwendct werden. Besonders 
empfohlen wird eine Mischung aus Huflattich, Lindenbluten, Schafgarbe, Wald- 
meister u. Pfefferminze. — Varicosan-Salbc (Max K erm es, F a b r .  m e d i z i n .  
V e r b a n d s t o f f e ,  Hainichen i, Sa.): besteht aus Ichthylolammon., Sulfur colloid., 
E xtr. Hamamcl. aquos. spiss., Anasthesin solubile, ZnO, Bismut. subnitr., Camphor. 
trit., Balsam. peruv., Ol. Jecor. Aselli, Lanolin, Ol. Vaselin., Vaselin. flay. Bei Wund- 
geschwiiren aller Art, Geschwiiren nach Diathermieverbrennungen, Ekzemen, auBeren 
Hamorrhiden usw. — Vasocalmin (Dr. A. B r e t t s c h n e id e r s  c h e  A p o t h e k e ,  
Berlin N  24): Mittel zur Behandlung yasoncurot. Stórungen. Ampullen zu 10 ccm 
m it einer aus Dihydrobromchinin, CaCl2 u. CaBr2 bestehenden Doppelverb. zur intra- 
venosen Injektion. Zur innerlichen Anwcndung Vasocalmin-Mixtur aus Ca-Valerianat, 
CaBr2, zusammengesetzter Chinatinktur u. Baldrianfluidextrakt. Aueh bei Ohrensausen 
u. Otoslderose anzuwenden. —  Verodor (L E H M A N N  u .  B ohne, Berlin SW G8): Mittel 
zur Verhutung der Transpiration an bestimmten Kórpcrstellen. Zus. nicht angegeben.
— Xaxoid (Herm . SuHLFLEISCH, C h e m . - p h a r m .  F a b r . ,  Berlin-Zehlendorf 6): 
Acetylsalieylsaure in D. A.-B. VI. Qualitat. Tabletten zu 0,5 g.

2 .N e w  Arzneimitłel. Averlin-jliissig (I. G. F a r b c n i n d u s t r i c  Akt.-Ges., 
Leverkusen): enthalt in 1 ccm Amylenhydrat 1 g Avertin geldst. (Apoth.-Ztg. 44. 
Nr. 35. Beil. Neue Arzneimittel etc. Heft 8, Lfg. 1.) H a r m s .

Josef Augustin, Titandioxyd ais Ersatz fiir  Zinkoxyd. Es entspricht in Deck- 
u. Farbekraft ca. der doppelten Menge ZnO, vor dem es die mildere Wrkg. voraus hat. 
Empfohlen wird Dcgea-TiO* der A u e r  - G e s e l l s c h a f t ,  Berlin. Hauptanwendung 
zu Pudern, Schminken u. feinen Zahnpastcn. Rezepte u. Arbeitsvorschriftcn. Zum 
Mattieren feiner pilierter Seifen ist es in Mengen von 2—3% geeignet. (Seifcnsieder- 
Ztg. 56. Parfiimeur 3. 43—44. 9/5. Miinchen.) H . H e l l e r .

Cheney Chemical Co., Ohio, ubert. von: Merle B. Cheney, Ohio, Anćisihetisches 
Gas. Man mischt eine kleine Menge fl. A. m it C2H4-Gas u. setzt dieses Gemisch unter 
sehr hohen Druck. Das Gemisch, das je tzt vollstandig gasfórmig ist, u. weniger ais 
ein D rittel A. bezogen auf das Vol. des C2H., enthalt, ivird in geeigneten Behaltern 
untergebracht. (A. P. 1712 250 vom 29/10. 1925, ausg. 7/5. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung kompleozr organi- 
scher Quecksilberverbindungen. Durch Einw. von Hg-Salzen auf Carbonsiiuren bzw. 
dereń Ester der aUgemeinen Zus. -R-R- oder -R-B-R-, wobei R  organ. Radikale, die 
wasserloslich machende Gruppen wie -C02H, -S03H, -NH2 tragen, B einen mindestens 
2-wertigen Rest bedeutet, der 2 Atomkomplexe briickenartig yerbindet, entstehen 
Verbb., in dencn das Hg einerseits an R, andererseits an andere Reste wie Halogen 
gebunden ist.

/C H 2—CH—CH2—HgBr 
Na 0 '0 C \  / CH»— — CHS—HgCl CsHsOOC—CH ÓCaHs

^ C H j—CH—GHj—HgBr 
II Ó

/ CHJ—CH—C H .-H g B r 
C2H5O O C -C H  o c 2h 6

(R == H, Alkyl) \C I -L —CH— CH,—HgBr
Z. B. wird eine Lsg. von Diallyhnaloiisdureathylester in CH3OH m it Hg-Acetat 
(2 Moll.) versetzt u. nach einigen Stdn. nach Verdiinnen m it W. der komplexe Hg-Ester

NaO-OC' NCH2—Ć - C H ,—HgCl
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durcli Zusatz von NaCl ais Diehlor-Hg-Ester gefallt, der nach Umkrystallisieren aus 
Essigester durch Verseifen m it 2 Moll. NaOH das in W. m it fast neutraler Bk. 1. Na- 
Salz der Zus. I  iibergeht; wciBes, in W. 1. Pulver, aus der wss. Lsg. durch Zusatz von- 
Mineralsaure ausfallbar. — Diallylessigsaureathylesler wird in 75%ig. A. mit Hg- 
Acetat 10 Min. am W.-Bad erwarmt, die beim Erkalten abgeschiedenen Krystalle 
mittels W. in Lsg. gebracht u. durch Zusatz von konz. KBr-Lsg. die Verb. der Zus. II 
gefallt; weiBes, in Essigester, Bzl. wl. Pulver. — Auf Zugabe von SnCl2 zu einer Lsg. 
der yerseiften Verbb. entsteht eine zunachst rote, dann grun u. dunkelbraune Farbung 
unter Ausscheidung von Hg. — Die Prodd. sollen ais Heilmittel Verwendung finden. 
(Oe. P. 112 624 vom 12 / 2. 1923, ausg. 25/3. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Heilmitteln. 
Aromat. Basen, wrie 3-Phenyldihydrochinazolin (I) werden in Salze hyclroxylierter 
Diarylketocarbonsauren der allgemeinen Zus. R -C 0 -R '-C 0 2H ubergefuhrt. — Z. B. 
werden ath. Lsgg. von I u. p-Oxybenzoyl-o-bcnzoesaure (II) vereinigt; die ausgeSchiedene

_ /-c° - < z >  h° -< z > - c° - < ~ >
II COOH ÓH III C00H

Verb. schm. bei 187—190°. — Salz aus I u. 2,4-I>ioxybenzoyl-2'-benzoesdure (III), 
Krystalle aus A., F. 119°. — Salz aus I u. 4-Oxynaphthoyl-2-benzoesdure durch Ver- 
schmelzen der Komponenten erhalten, Krystalle aus A ., F. 120°. — In  gleicher Weise 
lassen sich die Salze von Hydrastinin, Chinin u. iihnlichen Basen herstellen. Die 
Verbb. besitzen gegeniiber den bekannten Tannaten der Basen den Vorzug der 
Geschmacklosigkeit u. konnen unter Zusatz von Aromastoffen in verd. alkoh. Lsg. 
verabreicht werden. (E. P. 298 240 vom 5/10. 1928, Auszug veroff. 28/11. 1928.
D. Prior. 6/10. 1927.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von N-Glycyl-2-oxopyridin-5-jodidchlorid. Bei 
der Einw. yon Cl-Gas auf N-Glycyl-2-oxo-5-jodpyridin in 
Cklf.-Suspension unter Eiskiihlung u. Riihren wird ein Cl- 

=0 Additionsprod. nebenstehender Zu». erhalten, gelbe Kry-
'N-CHo-CO-H stalle, wl. in A., Aceton, F. 112°. — Die Verb. soli ais Des-

infelctionsmitlel oder in der Therapie Verwendung finden. 
(Hierzu vgl. auch das Ref. nach F. P. 621989; C. 1927. II. 1089.) (Schwz. P. 125 207
vom 16/9. 1926, ausg. 2/4. 1928. Oe. Prior. 17/10. 1925.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung asymmetrischer Arsenoverbindungen der Pyridin- und Chinolinreilie. Zu 
dem Ref. nach F. P. 613691; C. 1927. II. 1082 ist folgendes nachzutragen: 2,4'-Dioxy- 
3'-amino-5,l'-arsenobenzolpyridin (ygl. die Formel IV) entsteht auch durch gemcinsame 
Red. yon 2-Oxypyridin-5-dichlorarsin u. 3-Amino-4-oxybenzól-l-arsinsaure. — Bei der 
Priifung an m it Trypanosoma Nagana infizierten Mausen zeigt Sahar san den Index 1: 9, 
die syrnm. Arsenoverb. aus 2-0xypyridin-5-arsinsaure den Index 1: 25, Verb. IV den 
Index 1:75. (Schwz. P. 130 573 vom 29/3. 1926, ausg. 16/2. 1926. D. Prior. 11/4. 
1925. Holi. P. 19 133 vom 1/4. 1926, ausg. 15/12. 1928. D. Prior. 11/4. 1925.) A l t p .

James Dickson und Alexander Dickson, Berwickshire-Scotland, Tierheilmittel. 
Das Mittel besteht aus Leberłran u. Terpentinól im Verhiiltnis yon 5: 1, fernor Euca- 
lypltisol (0,25%). (E. P. 309 315 vom 17/4. 1928, ausg. 2/5. 1929.) S c h u t z .

Hans Hoifmuiler von Kornatzki, Ziegenhagen, Post Reetz, Kr. Amswaide, 
Herstellung einer transparenten, hellen und dem Naturbernstein dhnlichen Seife fiir 
Heilzwecke. (D. R. P. 472 440 KI. 23 e vom 27/8. 1925, ausg. 28/2. 1929. — C. 1928.
I. 1070. 2733 [Oe. P. 108 162].) Sc h o t t l a n d e r .

Crystal Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Sidney Pickęr, New York, 
Gesichtspmler, dad. gek , daB die einzelnen Puderteilchen m it einem Oluberzug ver- 
sehen sind. Ais Grundstoff wird yerwandt eine Mischung von Mg-Silicat, Mg2C03, 
ZnO, Zn-Stearat, yon der zumindest ein Teil m it 01ivenól iiberzogen ist. M an, 
einen sich trocken anfiililenden u. doch anhaftenden Puder. (A. P. 1 707i?Stt^xHii , 
24/12. 1926, ausg. 2/4. 1929.)

Siegfried Weissbein, Berlin, Heilkrem. Man behandelt S tearinsaur/
Fottsauren m it Alkali in einer zur Neutralisation geniigenden Menge l / i  
SchutzkoUoiden, z. B. Glycerin u. Saponin, wobei man wahrend der

39"
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H eilsalz u. Saponin zusetzt, bis eine krem artige -M. entsteht. (E. P. 309 012 vom  
2/1. 1928, ausg. 2/5. 1929.) S c h u t z .

Friedrich Braunlich, Aussig a. E., Tsehechoslowakisehe Republik, Herstellung 
von Mund- und Zalinpflegemitteln. (D. R. P. 470 505 KI. 30 h vom 14/9. 192G, ausg. 
17/1. 1929. Tscheclioslowak. Prior. 14/10. 1925. Holi. P. 19178 vom 20/9. 1926, 
ausg. 15/12.1928. Tscheckoslowak. Prior. 14/10.1925. ■— C. 1927. I I . 2511.) S c h o t t l .

E. R. Sijuibb & Sons, Borough of M anhattan, V. St. A., Herstellung eines Zalm- 
jndzmittels. (D. R. P. 475 114 KI. 30 h vom 13/11. 1924, ausg. 17/4. 1929. A. Prior. 
13/11. 1923. — C. 1925. II. 581.) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Desinfektionsmillel. Die Doppclverb. 
Harnstoff-m-Kresol wird m it einem unwirksamen oder desinfizierend wirkenden Ver- 
diinnungsmittel, wie Talkum, Kieselgur oder H3B 0 3 yermischt. Unter dem EinfluB 
von atmosphar. oder Kórperfeuchtigkeit bildct die Doppelyerb. eine Emulsion von 
m-Kresol in gesiitt. Harnstofflsg. (E. P. 305 229 vom 1/2. 1929. Auszug yeroff. 27/3. 
1929. Prior. 3/2. 1928.) K u h l in g .

Goodwin Laboratories, Inc., iibert. von: James Jeffries Goodwin, Louisville, 
V. St. A., Keimtotendes Mittel. Es besteht aus einer Seife, gewoimen aus den Fett- 
sauren yon Kokos- u. PalmnuBól, Na3PO,, oder Natriumperborat ais Puffer u. einer 
Spur eines Indikators, z. B. Fuchsin. Das Mittel ist ungiftig u. sehr wirksam. (A. P. 
1696 762 Tom 22/11. 1927, ausg. 25/12. 1928.) S a r r e .

Herbert J. Kratzer, St. Louis (Missouri), Sterilisieren von festen Stoffen und 
Fliissigkeiten. Die Substanzen werden zunachst einem hoheren Druck, z. B. 30—40 atm., 
ausgesetzt u. dann in  ein anderes GefaB befórdert, das unter Yakuum steht. Dieses 
Verf. wird eventl. mehrmals wiederholt. Durch Zeiehnungen ist der Arbeitsgang sche
mat. erlautert. (A. P. 1711097 vom 19/8. 1027, ausg. 30/4. 1929.) M. F. Mu l l e r .

P. Lebeau und G. Courtois, Traite do pharmacie cliimique. T. I. T. 2. Paris: Masson et Cie.
1028. 2 toI. T. I, (XVI, 858 S.) T. 2, (1343 S.) 8°. 260 fr. lcs deux volumes. 

Handbuch der praktischen nnd wissenschaftlichen Pharmazie. Hrsg. von Hermann Thoms.
Lfg. 27, Bd. 5, S. 753—980. Titel u. Inh.-Verz. zu Bd. 5, H alfte 1. (VII S.) Berlin,
Wien: Urban & Schwarzenberg 1928. 4°. M. 10.— .

6. Analyse. Laboratorium.
J. G. Thompson, Iłeines Kołilenoxyd fiir Versuchszwecke. Einfacher Laboratoriums- 

app. zur kontinuierlichen Darst. yon reinem CO durch Einw. yon 85%ig. H 3P 0 4 auf 
Ameiscnsaure bei einer Temp. yon 170°. (Ind. engin. Chem. 21. 389—90. April. Washing
ton, D. C., Bureau of Chemistry and Soils.) B o r n s t e in .

A. W. Laubengayer, Temperaluren des Zusammenfallens verschiedener Arten von 
Laboratoriumsglasrohr. Best. der Temp. des Zusammenfallens von offenen u. eva- 
kuierten Rohren aus ycrschiedenen Gfassorten beim Erhitzen im elektr. Ofen. (Ind. 
engin. Chem. 21. 174. Febr. Ithaca [N . Y .] , Cornell Uniy.) K r u g e r .

W. Straub, Bemerkung zu Hans J . Fuehs: „Zwei neue Laboratoriurnsapparate“. 
D er yon  FuCHS (C. 1929. I . 675) bescliriebene Schnelltrocknungsapp. is t  eine Nach- 
ahm ung des v o n  G a d e  u . S t r a u b  (C. 1925. I . 2503; 1926. I . 2387) angegebenen u. 
patentierten App. (Biochem . Ztschr. 206. 505. 9/3.) K r u g e r .

Barnett Cohen, Ein geschiitztes lłeservoir mit Biirette. Beschreibung eines Re- 
servoirs u. einer Bureite, die das Arbeiten unter Luft- u. 0 2-AusschluB gestatten. 
(Ind. engin. Chem. 20. 1238. Noy. 1928. Washington [D. C.], Lyb. Hag., U. S. Public 
Health Sery.) B lo c h .

tJ. Retzow, Zur Korrektur von Thermoelementen bei Temperaturschwanhingen 
der kalten Lotstdle. Vf. erlautert den Zusammenhang der erforderlichen Korrektur 
mit den Beiwerten der thermoelektr. Bestimmungsgleichung, u. zwar fiir die kub., 
ąuadrat. u. lineare Form der Gleichung. Die Korrektur ist abhangig von dem Materiał 
des gewahlten Thermoelementes, sie steigt m it der Temp.-Erhohung an der k. Lót- 
stelle, sie sinkt dagegen m it der Hohe der zu messenden Tempp. Es werden die in 

• der Praxis zur Vermeidung des Einflusses yon Temp.-Schwankrmgen an der k. Lot- 
stelle ublichen MaBnahmen erwahnt. (Ztschr. techn. Physik 10. 164—68. 6/5. 
Berlin.) _ K. WOLF.

A. Teitel-Bernard, Uber eine Anderung des registrierenden Quecksilbermanometers. 
Beschreibung eines Manometers fur Blutdruekregistrierungen m it doppelschleifigem
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Manometerrohre, das wie 2 in Serie geschaltete gewohnliche Manometer arbeitet. 
Das modifizierte Manometer registriert die Druekanderungen m it einer bali) so groBen 
Amplitudę wie das gewohnliche Manometer; Platzersparnis; geringere Sehleuderwrkg. 
( P f l u g e r s  Arcli. Physiol. 222. 242—44. 16/4. Bukarest, Univ.) K r u g e r .

H. E. Beckett, Die Zusammenselzung einer empfindlichen Therinosaule. Die 
Empfangsflache aus diinnen Zinnstreifen wird nur durch die fein gebogenen Thermo- 
elemente (Bi- u. Ag-Drahte) getragen, die auf Schellackleisten an den Seiten eines 
Rahmenblocks aus Erinoid verankert sind. Bei der Herst. der ThermosiŁule werden 
zuniichst die Thermoelemente auf einer Zuckerkappe, dio auf den Rahmenblock ge- 
preBt war, befestigt u. zum Schlufi die Zuckerkappe durch W. wieder fortgelost. (Journ. 
scient. Instrum ents 6 . 169. Mai. Watford, Building Research Station.) Cohn.

G. Everett Marsh, Auswaschen durch Dekantation. Is t das Yol. eines GefaBes, 
in welchem das Auswaschen, z. B. eines kolloiden Nd. vom Al2(OH)6-Typus, aus- 
gefiihrt wird, F0, das Vol. des abgesetzten Nd. Vlt so ist das Vol. des dekantierenden 
Waschwassers V2 =  F0 — Vv  Betragt die Konz. der Verunreinigungen am Anfang C„, 
nach dem ersten Wasehen Cv  nach dem zweiten C2 usw., so hat man: C0V, — C\ F0 
oder Cx =  ( V J F0) C0, C2 =  ( V J F0) C( =  (V J V 0)> G0 u. Cn =  ( V J  V0)n C0. Die 
Konzentrationsabnahme ist I  — (F j/F o )'1 u. das Vol. des gebrauchten Waschwassers 
n  F2 =  n  ( F0— Fj). Man hat zu bestimmen die Anzahl der notigen Auswasebungen, 
um die Verunreinigungen auf einen bestimmten Betrag zu vermindern, u. das fur diesen 
Zweck nótige Waschwasser. Der Vf. ha t ein Schaubild ausgearbeitet, aus welchem 
sogleich Antwort auf diese Fragen zu erhalten ist. (Ind. engin. Chem. 20. 1241. Nov. 
1928. Chicago, 111.) B l o c h .

Gr. ROSS Robertson, E in  Schmetterlingsbrenner fiir  Sauerstoff-Gasgemisćhe. Boi 
Naturgas ais Heizmittel ist die zum Biegen von weichem u. besonders Pyrexglas not- 
wendige Lokalisation der Warme m it den gewóhnlichen, Luft zufuhrenden Brennern 
nicht moglich. Der Vf. beschreibt einen fiir diesen Zweck geeigneten Schnittbrenner 
fur 0 2-Zufuhr. In  der Mitte des eigentlichen Brennerrohres ist eine Mischkammer 
m it getrennter u. durch Hahne regulierbarer Zufiihrung von Naturgas u. 0 2 ein- 
geschraubt. Die zuerst entzundete leuchtende Naturgasflamme wird durch den 0 2 
entleuchtet, heiB, auf eine Stelle konzentriert u. vor dem Zuruekschlagen bewahrt; 
an der Elammenfarbe ist die Warme kontrollierbar. Andere Heizgase (H2, Wassergas) 
sind verwendbar, weim ihnen ein bestimmter Prozentsatz Naturgas zugemiseht wird. 
(Ind. engin. Chem. 20. 1240—41. Nov. 1928. Los Angeles, Univ. of Calif.) B l o c h .

R. A. van Lingę, E in  Viscosimeler fu r  schnelle Vergleichsbestimmungen der Yiscosildt 
von Dezlrinlosungen. Abbildung u. Beschreibung einer Vorr., bestehend aus einer Pipette 
m it oben verschliefibarem Hahn, besonders yerwendet zur Best. der Viscositat von 
Dextrinlsgg. Die Temperaturmessung erfolgt, indem die auslaufende FI. auf dio Hg- 
Kugel eines Thermometers flieflt. (Chem. Weebkl. 26. 301. 25/5. Zurich.) G r o s z f e l d .

A. E. Robinson, E in  verbessertes Viseosimeler fu r  gefarbte Flussiglceiten. Bei dem 
nach dem Kugelfallprinzip konstruierten Instrum ent (Zeichnung im Original) zeigt 
ein elektr. K ontakt am Boden der Fallróhre das Eintreffen der Kugel an. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 5. 205—06. Mai.) " G r o s z f e l d .

Joseph B. Niederl, Eine mikroanalytische Dampfdicktebeslimmungsmethode. Ein 
ca. 50 ccm fassendes GefaB m it gutem Schliffstopsel wird m it Hg gefiillt. Aus einer 
j Ij-fórmig gebogenen Capillaren tropft Hg bei der Erwarmung oder Verdampfung 
von FI. in ein AuffangegefaB, in dem das Gewicht des austretenden Hg festgestellt 
wird. Das Gtewicht fiir ein bestimmtes Temp.-Intervall bis 10° iiber dem Kp. der 
zu untersuchenden FI. wird bestimmt (pro Grad 0,000177 ccm gleich dem scheinbaren 
Ausdehnungskoeffizienten des Hg). Etw a 5 mg FI. werden in eine Capillarpipette 
gebracht u. nach dereń beiderseitigem Zusehmelzen gewogen. Beim Vers. wird das obere 
Ende abgebrochen u. die P ipette an der Capillaren oder einem eingeschliffenen Thermo- 
meter befestigt u. die Badtemp. iiber den Kp. gebracht u. 10 Min. konstant gehalten. 
Berechnung des Mol.-Gewichts ahnlich wie bei V. M e y e r . Verss. m it A. geben das 
Mol.-G!ewicht 45,9— 47,1, m it A. 76—77, m it Chlf. 121—123, m it CC14 156—158, also 
gute tlbereinstimmung m it der Theorie. (Ztschr. analyt. Chem. 77. 169—74. 1929. 
New York, Chem. Inst. d. Univ.) W . A. R o t h .

A. Nistler, Disperso i dana l yse millels eines neuen Diffusionsappa rates. AnschlieBend 
an das FuRTHsche Prinzip wird ein verbesserter App. zur Best. des Diffusionskoeffi- 
zienten D u. Mk. besehrieben. Verss. an Neutrairot, verd. Tuscke, Malachitgriin, Methyl-
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Hau, Cyanol, Auranłia u. Methylgriln bei yerscliiedener Konz. c ergeben stets eine 
Abbangigkeit des D  von c; individueller Verlauf der _D-c-Kurven bei jedem Farbstoff. 
Die Reihenfolge der Farbstoffe nach ihrer TeilchengróBe iindcrt sich m it c. (Kolloid- 
chcm. Beili. 58. 296—314. 15/4. Prag.) K r u g e r .

A. Grigaut und A. Boutroux, Osmometer zur Messung des osmotischen Druckes 
von Kolloiden. Beschreibung eines Osmometers fur genaue Messungen an kleinen Fl.-
Mcngen. (Journ. Chim. physiąue 26. 224—28. 25/4.) K r u g e r .

Hildę Thurnwald und Gustav F. Hiittig, Experimentdle Beiirdge zur ąuanti-
tativen Emissions-Spektralanalyse. I . Die Grundlagen der quantitaliven Spektralanalyse. 
Die yorliegende Arbeit bemiiht sich, durch esperimentelle Unterss. zu einer Vervoll- 
stiindigung des Urteils uber Leistungsfaliigkeit, die móglichcn Anwendungsgebiete 
u. die Grenzen der Anwendbarkcit der quantitativen Emissionsspektra 1 ana 1 ysc zu 
gelangen. Prinzipiell sind 2 Arbeitsrichtungen zu unterscliciden: 1. H a r t l e y , 
d e  G r a m o n t  u . a. („letzte“ bzw. „empfindliche" Linien) u. 2. G e r l a c h  u. 
SCHW EITZER (,,Testverf.“ ); 2. ist der Vorzug zu geben. Es wird eine umfangreiche 
Obcrsicht iiber die Faktoren gcgeben, welche auf den Schwarzungsgrad der Spektral- 
linien auf der pkotograph. P latte von EinfluB sein kónnen. Von diesen wurden mit 
Zinksalz-Lsgg. untersucht: a) EinfluB von Kapazitat u. Selbslinduklion. Steigerung 
von beiden fiihrt zu einem Optimum, dieses lag bei der Anordnung der Yff. bei einer 
K apazitat yon 1800 cm u. einer Selbstinduktion von 1 200 000 cm. b) Auch fiir die 
Stromstarke gibt es ein Optimum; Vff. arbeiteten m it 0,7 Amp. Untersucht wurde 
ferner: c) GróBe des Elcktrodenabstandes (soli móglichst klein sein). d) Die aufsaugende 
Wrkg. der Elektrodcn. e) Die Sensibilisierung der photograph. P latte (amerikan. 
Petroleum war geeignet bis 2000—1950 A), d) Der EinfluB anderer Anionen, u. der 
yon freiei• Saure, der bei H N 03 gróBer ist ais bei HC1 u. e) der vop fremden Kalionen, 
fiir die die Reihenfolge K >  N i >  F e >  A g >  Cu gefunden wurde; der abschwachende 
EinfluB scheint also m it fallender Anregungsenergie zu waehsen. Vff. kommen zu dem 
SchluB, daB fiir jeden Aufgabentypus eine sorgfaltige individuelle Unters. notwendig 
ist u. daB generelle Tabellenangaben fiir den Chemiker von geringem W ert sind. Der 
Arbeit ist ein ausfuhrliches Literaturyerzeichnis angesehlossen. (Ztschr. analyt. Chem. 
76. 260—72.) K l e m m .

Hildę Thurnwald, Experivientelle Beitrage zur quanlitaiiven Emissicmsspektral- 
analyse. I I . Quantilative speklralanalytische Bestimmung des Zinks in  Lósung und des 
Molybd&ns in  Stdhlen nach dem Testverfahren. (I. ygl. vorst. Bef.) Es wird die ąuanti- 
tative Best. des Zn in Lsg. nach dem „Tesl“-Verfahren durch Vergleich der Bogenlinien 
3345 A von Zn u. 3383 yon Ag durchgefiihrt. Intensitatsgleichheit erhielt man, wenn 
das Verhaltnis der Konzz. von Ag u. Zn in der Lsg. 1: 20 war. Variationen yon Selbst
induktion, K apazitat, Stromstarke, Spaltoffnung u. Belichtungszeit iinderten dieses 
Verhaltnis nicht. Die Methode gestattet, das Minimum des Konz.-Unterschiedes yon 
20—25% festzustellen. Bei Ggw. von K, Ni u. Fe ist die Tabelle ohne weiteres nicht 
zu brauchcn. — Zur Best. von Mo im Stalli wurden m it NaOH-Lsg. erhaltene Extrak- 
tionen der Stalillsgg. benutzt. Yergliclien wurde die Mo-Linie 2816 A m it der Pb-Linie 
2832 A; Intensitatsgleichheit wurde erziclt, wenn die Konzz. an Pb u. Mo gleich waren. 
Die Methode eignet sich fur Mo-Gehh. zwischen 1 u. 0,1%. (Ztschr. analyt. Chem. 
76. 335—47. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) K le m m .

H. Moritz, Uber einige Erfahrungen im  Gebrauch des Quarzspektrographen zur 
Feslstellung spurenweise auflrelender Elemente. Durch elektr. Bohrung yon Anschliffen 
unter dem Erzmikroskop wird das erforderliche analysenreine Materiał gewonnen. Das 
Bohrpulyer wird, soweit móglich, gel. u. durch Eindampfen auf einen fiir die Darst. 
yon Funkenspektren ausreichenden Rest konzentriert. Fiir Mineralien, die eines Auf- 
schlusses bediirfen, ist es yorteilhafter, das Bogenspektrum zu untersuclien, da dieses 
unmittelbar aus der festen Substanz, welche in  die ausgehóhlte positiye Kohle gefullt 
wird, gewonnen werden kann. — Die Elemente H, O, N, F, Cl, Br, J ,  S, Se, welche 
unter n. Druck im ultrayioletten Spektrum keine Linien aussenden, kónnen bisweilen 
doeh durch ein Funkcnspektrum nachgewicsen werden. Dabei wird entweder das 
Untersuchungsmaterial in Form eines Salzes den Elektroden ais spitz ausgczogenc 
Kappe aufgeschmolzen oder die aufzuschlieBende Probe m it dem AufschluBmittel in 
einen ais Kathode dienenden kleinen Pt-Lóffel gefullt, der m it einem feinen Gasflamm- 
chen erhitzt wird; zwischen Pt-Lóffel u. einer zugespitzten Pt-Drahtanode wird dann 
der Funken erzeugt. — Vf. yerweist ferner auf die Anwendbarkeit des Quarzspektro- 
graphen zur ąuantitatiyen Best. yon Elementen in Konzz. yon 0,001% bis < 1 %  durch
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Vergłeicli des Spektrums des zu priifenden Materials m it den Spektren von Vergleicks- 
proben, die bekannte abgestufte Golili, des gesuchten Elements enthalten. — Auf die 
Auswertung der qualitativen u. quantitativen Spektren sowie die Ausmessung der 
Spektrallinien wird kurz eipgcgangen. (Metali u. Erz 26. 247—50. Mai. Ereiburg i. Br., 
Mineralog. Inst. d. Univ.) COHN.

J. Eisenbrand, Colorimetrie im  Ultraviolelt mit Hilfe fluorescierender Stof/e. Be- 
sckreibung eines einfachen fluorometr. Verf. zur Colorimetrie im Ultraviolett, bei 
dem in die in Reagensgliisern oder Flascheii befindlichen Untersuehungslsgg. ein 
enges, unten zugeschmolzenes Glasrobr, das m it einer im Ultraviolett fluores- 
eierenden Lsg., z. B. einer schwefelsauren Cbininsulfatlsg., gefullt ist, senkrecht 
eingestellt wird; Lichtquelle: Quarzqueeksilberlampe m it Schwarzglas (nahezu 
monocbromat. 366 m/t); es wird die Konz. der beginnenden volligen Verdunklung 
des cintauelienden Stabteils ermittelt. Maximale Unsiolierheit 331/3% . — Best. 
von Nitrit: Eine Konz. von ca. 1 g KNO, in 100 ccm lafifc sich m it Hilfe des 
Fluorescenzstabes in weithalsigem Beagensglas qualitativ u. m it einer Unsicherheit 
von 33V3%  auch quantitativ bestimmen. Bei Anwendung nur einer Schichtdicke 
mussen yersehiedene Verdiinnungen hergestellt werden. Mit einer Schichtdicke von 
10 cm sind bis 0,1 g K N 02 in 100 ecm nachweisbar. — Best. von Colchicin: Wegen 
seiner stark spezif. Lichtabsorption der Linie 366 m/ti kann Colchicin m it dem Fluores- 
cenzstab qualitativ u. quantitativ  bis zu Verdiinnungen yon 1 : 100 000 in ca. 1  om 
Schichtdicke u. von 1 : 1  000 000 in einer ca. 10 cm langen K uvette nachgewiesen 
werden, u. zwar sowohl in vdllig neutraler ais auch in saurer oder alkal. Lsg., wenn die 
letzteren Lsgg. nicht zu lange stehen. N ur geringe Unterschiede der Absorption der 
Linie 366 m /j in sauren, neutralen u. alkal. Lsgg. Folgende Stoffe storen, auch in
100-facher Menge, den Colcliicinnachweis in nahezu neutralen Lsgg. (pn =  6—8) 
nicht: Atropin, Codein, Coffein, Morphium, Noyocain, Pilocarpin, Physiostigmin, 
Strychnin, Bruein, Scopolamin, Yeratrin, Yohimbin, AntipyTin, Pyramidon, Veronal. — 
Bei Titrationen kann der Fluorescenzstab angewendet oder der fluorescierende Stoff 
der FI. direkt zugesetzt werden. (Ztschr. angew. Chem. 42. 445—48. 4/5. Frankfurt
a. M.) K r u g e r .

G-. Jander und O. Pfuildt, Die Ausfuhrung von Leitfahiglceitstitrationen und die 
Messung von Elcklrolylwiderstanden nach einer vmtellen Methodc. Da die ubliche Wider- 
standsmessung m it dem Telephon ais Nullinstrument ein gutes Gehór u. einen ruhigen 
Raum Yoraussetzt, wurden 2 allgemeiner anwendbare u. sogar sclmcllere, visuelle 
Methoden ausgearbeitet. Da die Einfugung eines Wecliselstrominstruments in  den 
Briickenzweig wegen Unempfindlichkeit desselben unmóglich ist, wird der Wechsel- 
strom durch Kommutieren von Gleichstrom erzeugt u. letzterer gemessen. Auch eine 
andere Móglichkeit,namlich die Gleichrichtung des Weehselstroms, wird ais Grundlage 
einer visuellen Methodc yerwendct. DemgemaB wird nach der einen Methodo an Stelle 
des Telephons ein kleiner Transformator eingefiigt, an dessen Sekundarseite der Hitz- 
draht eines Thermokreuzes liegt; zur Messung ist eine konstantę Spannung erfordcrlich. 
Nicht notwendig ist diese bei dem zweiten Verf. — m it Synchrcmgleichrichlung — unter 
Verwendung eines Drelispulgalvanometers, wobei der Kommutator an der Achse des 
Antriebsmotors befestigt ist. Probetitrationen u. Messungen von Fl.-Widerstanden 
erweisen die gute Brauchbarkeit dieser Methoden. (Ztschr. Elelctrochem. 35. 206—08. 
April. Gottingen, Univ.) H a NDKL.

C. Mayr und J. Fisch, Ober thermomelrische Titrationsmethoden. Die Eimichtung 
bostelit in  einer m it warmeisolierendem Wassermantel umgebenen Burette fiir die 
zum Zulaufen bestimmte Titerlsg., einem zylindr. DEWAR-Gefafi Yon 165 ccm Inhalt, 
das genau in ein grófieres DEWAR-GefaB hineinpaBt u. durch dessen Korkstopfen 
Ruhrer, BECKMANN-Thermometer u. Auslaufspitze der Burette hindurcligelien. Zur 
Ausfiihrung der T itration gibt man die zu titrierende Substanz in  das innere D e w a r - 
GcefaB, dazu das auch die nótigen Zusatze enthaltende, auf die gewunschte Temp. 
gckuhlte Verdiinnungswasser, liiBt nach Temp.-Konstanz in Abstanden Yon etwa 
1 Min. je 1 ccm, bei groBen Temp.-Differenzen (0,04—0,06°; sie sollen nicht unter
0,02° betragen) auch nur x/„ ccm Titerlsg. (meist 1/2-n. oder 1/6-n. Lsg.), nach be- 
deutendem Abfall der Temp.-Differenzen noch dreimal je 1 ccm zuflieBen, u. erm ittelt 
durch zeichner. Ubertragung einen ctwaigen Knickpunkt bei der Temp.-Steigerung. — 
Es wurde so gefunden, daB die nach D e a n  ausgefiilirte Titration von Sulfat u. Chlorid 
nicht allgemein anwendbar ist, da der Wirkungswert der Titerlsgg. (BaCl2 bzw. AgN03) 
von den jeweils vorhandenen Kationen beeinfluBt wird. Dagegen lassen sich folgende
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Titrationen tliermometr. ausfuhren: die Best. von Ca u. Sr (nicht aber von Ba) m it 
Ammoniumoxalat, die Titration von Mercuro- sowie Mercurisalz m it Ammonium- 
osalat unter Zugrundelcgung eines empir. Faktors der Titerlsg.; auch laBt sich in 
einer Lsg., welche Mercuro- u. Mercuriion gleichzeitig enthalt, der Geh. heider durch 
das Auftreten von zwei Knickpunkten feststellen; die Best. von Pb m it Oxalsaure, 
wobei der T iter der Lsg. m it einer Lsg. von bekanntem Bleigeh. zu stellen ist; die
— genaue —  Best. von arseniger Saure bei Einhaltung einer bestimmten Saurekonz. 
(4—9% HC1) u. unter Zugrundelcgung eines empir. Wirkungswertes der zur Titration 
zu verwendenden K-Bromatlsg. u. das in der K alte wirksame Cl einer Uypochlorit- 
Isg. mittels arseniger Saure, dereń Titer jodometr. eingestellt ist. Die Titration von 
Oxalsaure, H 20 2, Ferrosulfat u. Ferrocyankalium m it Permanganat gibt, thermo- 
metr. durchgefiihrt, genau dieselben Resultate, welche man durch T itration auf 
Farbenumschlag erhalt. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 418—38. Wien, II. Chem. Univ.- 
Labor.) BLOCH.

Mototaro Matsui, Stezó Oguri, Shuu Kanhara und Kenzi Kato, Uber einen 
Thermostalen. In  dem 31,5 1 W. fassenden Bad, dessen Wando m it Asbcst bekleidet 
sind, befindet sich ein m it Elektrodenkolilenpulyer gefiilltes U-Rohr aus Glas ais 
Heizer; der Thermoregulator enthalt Toluol u. Hg, dessen Oberflachę m it Tians- 
formatorenól bedeckt ist; er wird bewegt, so daB die Pt-Spitze um etwa 1 mm vibriert. 
Der Relaisstrom betragt 4 V. u. 1/i Amp. Bedeckt man den Thermostatcn u. halt die 
Lufttemp. 1—3° hóher ais die des W., so konnte man eine Badtemp. von 40° auf 0,002° 
genau halten, wahrend die Zimmertemp. ca. 24° betrug. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 32. 108 B bis 111 B. April. Tokio, Waseda TJniv., Chem.-technol. 
Labor.) W. A. R o th .

Thomas James Drakeley und Hugh Nicol, Die Absorption von Sauerstoff durch 
verdiinnte alkalische Pyrogallollosungen. (Vgl. C. 1926. I I . 2091.) Fortfuhrung der 
friihercn Vcrss. unter Erweiterung des Konz.-Bereichs von KOH  u. Pyrogallol. In 
allen Fallen wurde bei der Absorption von 0 2 von hohem Reinheitsgrad (98%) CO 
frei; die Menge des entwickelten CO wird durch Schiitteln der Lsg. wahrend der Ab
sorption merklich herabgesetzt. Die entwickelte CO-Menge scheint nicht in einfaeher 
Weise vom Verhaltnis A lkali: Pyrogallol abzuhangen. W ird fiir Lsgg. m it ver- 
schiedenem Pyrogallolgeh. die entwickelte CO-Menge gegen die KOH-Konz. aufgetragen, 
so haben alle Kurven eine ahnliche Form. Bei gegebener KOH-Konz. steigt die CO- 
Menge m it abnehmendem Pyrogallolgeh. — Eine wss. Pyrogallollsg. ist unbegrenzt 
an der Luft haltbar, wenn die GefaBwande kein Alkali abgeben; schon die geringsten 
Spuren Alkali (z. B. aus Nitronglas durch W. bei gewóhnlicher Temp. gel.) bewirken 
Oa-Absorption u. Braunfarbung. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T. 62—64. 8/3. Holloway, 
The Northern Polytechnic.) K r u g e r .

E lem en te  u n d  an organ ische V erbindungen.
— , E in  sehr empfindliches Iłeagens auf das Phosphorsaureion. Unterscheidung 

von Antimon und Zinn. Na-Molybdat u. SbCl3 geben einen allmahlich gelb werdenden 
Nd. Der Nd. lóst sich in uberschiissigem SbCl3 auf; fiigt man zu dieser Lsg. ein Ortho- 
phosphat, so erscheint allmahlich eine intensiv blaue, anhaltende Farbung oder ein 
blauer Nd. — bisweilen in Hydrogelform — von iihnliehen Eigg. wie die minerał. 
Indigos. Die genannte, stark  Na- (nicht NH4!) molybdathaltige Lsg. ist ein sehr 
empfindliches Reagens auf Phosphorsaureion. Fiigt man zu SnCl2 eine Phosphor- 
saurelsg., hierauf Na-Molybdat, so erscheint eine blaue Farbung, die nach Durch- 
laufen verschiedener Nuancen in Rosa iibergeht. — Die oben beschriebeno Rk. ge- 
s ta tte t die qualitative Best. minimaler Mengen Sn  u. den Nachweis von Sb in 1. Verbb.; 
man weist in  einem Teil Sn ais SnCl, m it Na-Molybdatlsg. (Blaufarbung) nach u. 
fugt zu einem anderen Teil zuerst Orthophosphatlsg. u. dann Na-Molybdat: eine 
anhaltende Blaufarbung zeigt Sb an. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 
71—72. 31/5.) B l o c h .

Rudolf Dworzak und Wilhelm Reich-Rohrwig, Analylische Siudien iiber Pyro- 
phosphorsdure. Vff. stellen fest, daB die Umwandlung des sek. Natriumpkosphats 
nicht erst bei 250 i  2°, wie B a l a r e w  (C. 1914. I I . 1221) angibt, eintritt, sondern 
bereits bei 220 ^  10° (200 Stdn. erhitzt) vor sich geht. — Des weiteren untersuchen 
Vff. die Trennimgsmethoden fiir Ortho- u. Pyrophosphorsaure auf gewichtsanalyt. 
Wege nach B e r t h e l o t  u . A X D R Ć  (C. 1897. I .  76), dereń Genauigkeit durch einige 
Anderungen erhóht wird. SchlieBlich berichten Yff. iiber Best.-Methoden auf titri-
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metr. Wege, u. zwar a) m it Zinntetrachlorid, m it welchem sich Pyrophosphorsiiure 
bei Abwesenheit gróBerer Mcngen Orthophosphorsaure g la tt bestimmen laBt (Vff. 
nehmen folgenden Rk.-Vcrlauf an: 2 Na4P20 7 +  SnCl4 =  Na4[Sn(P20-)2] +  4 NaCl); 
u. dann b) m it Uranylacetat, welches in Fallen, ivo Pyrophosphat nicht allzusehr 
iiberwiegt, nach Vff. brauchbar ist. (Gef. 28,09% Pyrophosphat s ta tt 27,15% nach 
B e e t h e l o t ). Diese Rk. deutet auf Bldg. eines Salzes im stóchiometr. Verhaltnis 
U : P 20 5 =  1: 2. — Die Methode von A o y a m a  (C. 1925. II. 2009) zur indirekten 
Best. der Ortho-, Meta- u. Pyrophosphorsaure durch Titration m it AgN03 wird modi- 
fiziert u. vervollkommnet. (Ztschr. analyt. Chem. 77. 14—37. Wien, Univ., Analyt. 
Labor.) L. W o l f .

T. Gaspar y Arnal, Neues Beagens auf die lonen des Kaliums, Aminoniums, 
Bubidiums und Gaesiums. Eine Lsg. von Na2Cr04 von etwa 5% Cr04-Geh., die m it 
einer 5%ig. Uranylnitratlsg. im stóchiometr. Verhaltnis der Bldg. von U 0 2Cr04 ver- 
setzt ist u. keinen UberscliuB von U ranylnitrat enthalt, gibt m it K-Ion  einen gelben 
Nd., m it Rb- u. Cs-Ionen noch schwerer 1. Ndd. ais m it K-Ionen. Auch N H t-Sa,lzo 
werden gefiillt, aber nur nach dem Erwarmen. Die Ndd. sind in ubersehussigcm Uranyl
n itra t u. in konz. NaCl-Lsgg. 1. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 70 
bis 71. 31/5.) B l o c h .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Zur Bestimmung des Wassergehaltes in  Kochsalz. 
Beschreibung einer besonders zweckmiiBigen Vorr. (Abb. im Original), Hersteller Dr. 
B e n d e r  u. Dr. H o B E I N , Miinchen-Ziirich, zur Best. des W. nach dem Destillations- 
verf. m it Tetrachlorathan; nach dem Verf. war es moglich, Idcine Mengen W. neben viel 
NaCl genau zu ermitteln. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 20. 65—69. Basel.) G d .

I. M. Kolthoff, Die Anwendung von Uranyl-Zinkacełał ais Reagens zum Nachweis 
und zur guantitalwen Bestimmung von Nalrium. Zusammenhangende Bespreckung. 
Das Reagens eignet sich zur Prufung von Zn-Salzen, MnCl2, EeS04 u. MOHRschem 
Salz, EeCl3, CuS04, Pb-Verbb., HgCl2 u. Eisessig. Angabe einer Vorschrift zur ąuanti- 
tatiyen Na-Best., die bei 2,5—14 mg Na bis auf etwa ^  0,5% genau ausfuhrbar ist. 
(Chem. Weekbl. 26. 294—98. 25/5. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) G r o s z f e l d .

Edwin Eegriwe, Beitriige zum Nachweis von Magnesium mittels Farbstoffreagenzien. 
Neben den bisher bekannt gewordenen Earbstoffreagenzien (Chinalizarin u. Titangelb A) 
kónnen auch einige Disazofarbstoffe zu den empfindlichsten Mg-Reagenzien geziihlt 
werden. Aus ihren alkal. Lsgg. (A) werden diese Farbstoffe durch Mg(OH)2 unter 
Anderung der Earbung (in B) adsorbiert:

A B
1. Toluylenorange R u. Direktorange R ....................Gelb —->- Orangegelb
2. Benzopurpurin 4 B ...................................................Orangegelblich —y  Rosa
3. Titangelb A u. T h ia z o lg e lb ................................... Hellorangc —>- Rosa
4. Azo-Blue u. A z o -B la u ..............................................Rosa —y  Violett
5. Diaminreinblau F F  u. Chicagoblau (jB . . . . Blaulichviolett —y  Blau
6. l,2,5,8-Tetraoxyanthrachmon u. Alizarincyanin 3R Violett —->- B lau,

Yon den Farbstoffen sind die symm. aufgebauten die besten Mg-Reagenzien. 
Fiir das Zustandekommen der Rk., sowie fiir die A lt der Fiirbung ist das Vorhandensein 
der auxochromen Gruppen NH2 bzw. N H  u. OH w esentlich.— Zur Ausfuhrung der 
Rk. entfernt man aus der V. Kationengruppe die NH4-Salze, nimmt den Ruckstand 
in W., bzw. HC1 (Benzopurpurin 4 B) auf, fiigt zu einigen Tropfen der zu prufenden 
Lsg. 1—2 Tropfen vom Reagens (0,01 g Farbstoff in 100 ccm W.) zu u. darauf tiber- 
schiissige 2-n. NaOH-Lsg. Der Nachweis wird stark beeinfluBt durch gefarbte Kationen 
der Gruppe, besonders durch Cr. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 354—59. Riga, Univ., 
Analyt. Lab.) '  B l o c h .

Edwin Eegriwe, Beitrage zum Nachweis von Aluminium mittels Farbstoffreagenzien. 
Von Farbenrkk. des A l werden benutzt: die Orangerotfarbung mit der gelben Lsg. 
von Alizarin S u. die grunliche Eluorescenz m it der schwach gelben alkoh. Lsg. des 
Morins. Diese Morinrk. wird vom Vf. dahin abgeandert, daB man eine bei Zimmer- 
temp. gesatt. methylalkoh. Morinlsg. (0,1—0,2 ccm), dereń Eigenfluorescenz sehr 
gering ist, zu 1—2 Tropfen salzsaurer Al-Lsg. gibt u. m it festem Na-Acetat iibersatt., 
bis ein Teil dayon am Boden des Glases ungelóst bleibt. Zu diesen beiden Rkk. fiigt 
der Vf. noch zwei neue: Mit Alizarinrot P S , der Purpurinsulfonsaure, zeigt Al zwei 
Rk.-Erschcinungen: Es laBt die orangegelbe Lsg. (0,1 g Alizarinrot in 100 ccm W.) 
nach Zusatz von NH4OH bis zur schwach alkal. Rk., kurzem Aufkochen, Abkiihlen 
u. Ansauern m it verd. Essigsaure in rosa umsehlagen u. erzeugt gelbliche Eluorescenz.
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Von Eriochromcyaniu R  konz., einem Oxyderiv. der Triphenylmethanfarbstoffreihe, 
wird die orangegelbe Lsg. durch Al u. 2-n. NaOH blauviolett, auf Zusatz yon 0,2-n. 
Essigsaure gelb u. nach. einigen weiteren Tropfen Essigsaure violettrosa bis yiolett- 
ro t gefarbt. Vergleiehsverss. ergeben, daB der Nachweis des Al durch Morin emp- 
findlich, der spezifischste von allen, aber leiclit becinfluBbar durch Ee ist; der Nachweis 
durch Alizarin S der empfindlichste von allen, aber auch der durch Ee am leichtesten 
becinfluBbarc, der Nachweis durch Alizarinrot PS empfindlich u. durch Ee leicht beein- 
fluBbar ist; der Nachweis durch Eriochromcyanin R ist empfindlich, w ird durch Fe 
nicht gestort (wohl aber durch Cu, T i'v u. Zr) u. gestattet den besten Nachweis des Al 
neben Fe. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 438—43. Riga, Uniy., Analyt. Labor.) B l o c h .

James Moir, Einfacher Nachweis von Kobalt in  Kobaltstahlen. Man lose ca. 10 mg 
(oder melir, wenn ein Co-Geh. unter 1% yerm utet wird) in 8 cem eines Gemisches 
von HC1 u. N 0 3H u . priife die dunkelgelbe Lsg. im Spektroskop m it ziemlieh weitem 
Spalt. Bei 5% oder melir Co fehlt das rote Ende des Spektrums ganz, u. im orangen 
Teil erscheinen zwei einander sehr nahe Absorptionsstreifen bei }. 621 u. ). 607. Bei 
geringerem Co-Geh. fehlcn diese Streifen im  Orange u. gegen Rot hin t r i t t  ein sehr 
dunkler Streifen bei /  700, ein maflig dunkler bei }. 661 auf. Bei 5% Co oder mehr 
erscheinen diese Streifen bei Verdiinnung m it konz. HC1. W. zerstort die Erscheinung.
0,0002 g (10 mg St-ahl m it 2% Co) Co ist leicht nachweisbar bei Lsg. in 8 ccm Kónigs- 
wasser; unter gunstigen Bedingungen der Beleuchtung u. des Spektroskopspaltes ist 
noch die Halfte dieser Menge zu erkennen. (Journ. South African chem. Inst. 11. 
33—34. 1928.) B o r n s t e i n .

H. Pinsl, Ober den angeblichen EinflujS des Kupfers auf die Schwefelbestimmung 
im  Eisen und Stahl. Neuerdings wird die Behauptung aufgestellt, daB durch einen 
Cu-Geh., der gelegentlich in gróBerem AusmaBe in  den handelsiiblichen Fe- u. Stahl- 
sorten auftritt, dio Ergebnisse der S-Best. nach dem HCl-Entwickhmgsverf. ungenau u. 
zu niedrig ausfallcn. Nach den Unterss. des Vf.s ergibt dieses Verf. auch bei Cu-haltigen 
Roheisen-, GuB- u. Stahlproben in  den Grenzen, in  dencn Cu u. S normalerweise in 
diesen Werkstoffen auftreten, die gleichen S-Gehh. wie das am genauesten geltende u. 
fiir schiedsanalyt. Zwecke herangezogene H N 03-Ausatherungsverf. Beim AufschluB 
der Spiino m it N a20 2 u. bei der direkten Oxydation m it Br nach J a r v i N E N  wurden 
durchsclinittlich um einige tausendstel %  hohere Werte erhalten, die normalerweise 
ycrnachlassigt werden kónnen u. auBerdem ihre Ursache nicht in dem vorliandenen 
Cu-Geh., sondern in  der andersartigen Arbeitsweise haben. Zur Cu-Best. ist noch zu 
sagen, daB es falsch ist, wenn die Cu-Best. boi Roheisen u. GrauguB einfacli im F iltra t 
von den bei der S-Bcst. nach dem Entwicklungsyerf. verbleibenden Riickstanden 
ausgefiihrt wird. Die richtige Arbeitsweise ist die, daB man den H 2S in die unfiltrierte 
Lsg. sam t Riickstand cinleitet (nach Abstumpfung m it NH3), die Fiillung filtriert u. 
m it h. W. chlorfrei wascht, worauf der CuS-lialtige Riickstand bei nicht zu hoher 
rremp. yerascht wird, bis der Graphit yerbrannt ist. Dann lost man das Cu m it konz. 
HC1 unter Erwarmen heraus, filtriert von S i0 2 ab u. maeht die Cu-Best. in  dem unter 
Umstanden noch etwas Fe-lialtigen F iltrat. Man kann zu dieser letzten Fiillung auch 
das Natriumthiosulfatyerf. anwenden. (GieBerei-Ztg. 16. 453—58. 17/5. Amberg.) W il.

S. Frolow und K. Swetljakow, Bestimmung von Zn-Staub mittels Cu. Die 
Methode is t eine Vereinfaełiung der Methode von K o s m a n  u . W e i l  (Chem.-Ztg. 1885. 
1560). 0,5—1 g Zn-Staub werden m it A. benetzt u. unter schwachem Erwarmen in 
einer bestimmten Menge CuS04-Lsg. (im UberschuB) gel. u. nach Abkiihlen einige Tropfen 
HoSO.i oder CH3OH oder CH3COOH zugegeben, um die yorhandenen Metalloxyde 
in Lsg. zu bringen. Das nicht in Rk. getretene CuSO., wird abfiltriert, das Cu auf dem 
Filter m it h. W. gewaschen u. das F iltra t m it den Waschwassern zusammen zwecks 
Uberfuhrung in komplexe Cu-Verb. m it einem NH 3-t)berschuB behandelt, dann auf 
ein bestimmtes Yol. gebracht u. das Cu darin eolorimetr. bestimmt. Auf diese Weise 
wird die Jlenge des nicht yerbrauchten Cu bestimmt u. daraus der Geh. an Zn in der 
Probe berechnet. (Journ. Chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysclilennosti]5. 
942—43. 1928.) * G o i n k i s .

G. Spacu und J. Dick, Eine neue Schnellmethode zur Bestimmung des Quecksilbers. 
Man setzt zur verd. Lsg. des Ą -Salzes (150 ccm enthaltend bis 0,3 g Hg) 2 g  ge- 
pulvertes Ammoniumbichromat u. nach dessen Auflsg. 1 ccm Pyridin (bei gróBerem 
Hg-Geli. 3—4 g Biehromat u. 1,5—2 ccm Pyridin); es entsteht quantitativ  ein orange- 
gelber, aus feinen Prismen bestehender Nd. von [HgPy2] \Cr20-\. Man wascht mehr- 
mals mit W., das im Liter 0,5 g Ammoniumbichromat u. 0,5 ccm Pyridin enthalt,
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dann m it 80%ig. A., dann m it absol. A., der auf je 10 ccm 1 Tropfen Pyridin ent
halt u. endlich m it A., trocknet kurz im Vakuumexsiccator u. wagt. Der Nd., der 
34,9% Hg enthalt, verandert sich nicht an der Luft, schwarzt sich aber bei langerer 
Belichtung. GróBere Mengen NH4C1 sind durch Eindampfen u. Behandlung m it 
H N 03 wegzusehaffen, bei groBerem Geh. an NH,r Salzen soli das Waschwasser 5 ccm 
Pyridin u. 10 g Bichromat enthalten. Is t das Hg ais N itrat yorhanden, behandelt 
man es m it einer Lsg. von 2 g Bichromat u. 1 ccm Pyridin. Schwach saure Lsgg. 
neutralisiert man m it Pyridin, starker saure dampft man vor der Eiillung zur Trockne 
ein. (Bulet. Soc. Sj!tiin$e Cluj 4. 399—402; Ztschr. analyt. Chem. 76. 273—77. 
Marz.) _ B lo c ii.

G. Spacu und G. Suciu, Uber eine Schnellmetliode zur grarimetrisclien Bestimmung 
des Quecksilbers. Man erhitzt die neutrale oder selwach ammoniakal. Lsg. eines 
Mercurisalzes (80—500 ccm) m it uberschussigem (2%) ICJ, mischt eine konz. h. Lsg. 
von [Cu en]2(N 03)2 zu u. laBt erkalten. Man erhalt quantitativ  dunkelblauviolette 
groBe, schuppenartige Krystalle, die man m it W., das im Liter 1  g K J  u. 1 g 
(Cuen)2(N03)2- 2 H 20  enthalt, dann m it A. u. m it A. auswascht. Der entstehende 
Nd. [HgJijlCu en2] m it 22,49% Hg ist luftbestandig. S ta tt die feste Yerb. 
[Cu en]2(N03)2 ;2 H ,0  anzuwenden, kann man auch eine Lsg. benutzen, die durch 
Zugabe von Athylendiamin zu wss. CuS04-Lsg. bis zum Erscheincn der dunkelvioletten 
Farbung des Komplexes hergestellt ist. Um Hg in Ggw. von Cu zu bestimmen, be
handelt man die saure Lsg. der beiden Metalle m it NH3 bis anniihernd zur Neutrali- 
sation, alkalisiert m it Athylendiamin, erhitzt zum Sd. u. fiigt die Lsgg. des K J  u. 
des [Cu en2]SO., im UberschuB zu. — Empfindlichkeit der R k .: 0,000005 g Hg. 
(Bulet. Soc. ętiinj;e Cluj 4 . 403—08. Marz.) BLOCH.

G. Spacu und G. Suciu, Uber eine neue Schnellmetliode zur grammeirischen Be-
stimmung des Cadmiums. (Vgl. vorst. Ref.) Man behandelt die neutrale Lsg. eines 
Ci-Salzes (100—300 ccm) m it ubcrschiissigem K J, erhitzt zum Sd. u. setzt eine konz.
li. Lsg. von [Cu en2](N 03)2- 2 H.,0 zu; es entsteht quantitativ  ein dunkelblauvioletter 
krystalliner Nd. von [CdJ^](Cu en2) m it 13,99% Cd. Man wascht diesen Nd. m it W., 
das im Liter 1 %  K J  u. 0,3% [Cu en2](Ń 03)2-2 H ,0  enthalt, dann m it 96%ig. A. 
u. m it A. u. wagt. Schwach saure Lsgg. neutralisiert man m it NH4OH (Indicator 
Methylorange), gróBere Mengen NH4-Salze wirken auf den Nd. lósend. — Das Ammin 
[Cu en2](N 03)2- 2 H 20  erhalt man, wenn man auf dem Wasserbad eine konz. Lsg. 
von Cu(N03)2-3 H20  m it Athylendiamin im Yerhaltnis 1 Cu: 2 en bis zum Erscheinen 
einer K rystallhaut erhitzt u. m it 96%ig. A. uberschiissiges Athjdendiamin w'eg\vasclit, 
das auf den Cd-Nd. stark  lósend wirken wurde. (Bulet. Soc. ętiin^e Cluj 4 . 409—12. 
Marz. Cluj-Klausenburg, Univ., Lab. f. anorgan. u. analyt. Chem.) BLOCH.

T. B. Diana, Basche Bestimmung des Zinns in  antimonhaltigen Blcilegierungen. 
Man wagt genau ł/2 g feiner Spane, gibt 0,3 g genau gewogenes C. P. Zinn zu u. lóst 
beides in 15 ccm H N 03 (1,1), kocht die iibersehiissige Saure weg, fiigt 40 ccm kochcndes 
W. zu, erhitzt 1 Stde. auf dem Wasserbad, wascht den Nd. abwcchselnd m it W. 
u. heiBer H N 03 (D. 1,1) u. erhitzt ihn im Porzcllantiegel 15 Min. m it der vollen Elamme 
des Bunsenbrcnners. E r enthalt S n02 vom zugefugten Sn u. vom Sn der Probe, Sb20 1 
vom Sb der Probe u. PbO ais Verunreinigung. Gesamtgew. A. Man errechnet Sb20,i 
(=  X )  aus den durch Titration d irekt bestimmten %  Sb X 1,2662, Sn02 ( =  Y) aus dem 
zugefugten Sn durch Multiplikation m it 1,2696 u. erhalt so das dem Sn der Probe ent- 
sprechende SnO, *lsZ  =  A  — (X  +  7 ) u. Sn der Probe =  Z - 0,7877. Bei Durchschnitts- 
analysen kami eine K orrektur fiir den PbO-Geh. vernaehlassigt werden. (Chemist- 
Analyst 18 . Nr. 2. 8. 1/3. Bridgeport, Conn., Bassick Comp.) B l o c h .

H. Brintzinger und W. Schieferdecker, Die 'potentiometrische Bestimmung des 
Titans in  Gegenwart anderer Metalle, insbesondere von Eisen. In  salzsaurer u. CaCl2- 
bzw. NaCl-haltiger Lsg. erfolgt die Red. von T itan (4)- zu Titan (3)-Ion durch Chroni (2)- 
chlorid m it geniigend grofier Gceschwindigkeit, daB auf diese Rk. eine potentiometr. 
Analysenmethode gegriindet werden kann. Zu beachten ist, daB die Zugabe der Chrom- 
lsg. nur langsam erfolgt, nach Zugabe einer gróBeren Menge Reduktionsm ittel bis zur 
einigermaBen konstanten Einstellung des Potentials gewartet werden muB u. daB 
gegen Ende der T itration beim Zutropfen von stets derselben kleinen Menge Chrom- 
lsg. die Zeitspanne zwisehen Zugabe u. Ablesen der MeBbruekc immer die gleiche ist. 
Zur Analyse, die mindestens 30 Minuten dauern soli, wird die zu untersuchende Lsg. 
mit 20 g CaCl2- 6 H 20 , bzw. 12 g NaCl u. 10—20 ccm konz. HC1 versetzt, m it W. auf 
100 ccm aufgefiillt, dann wird im TitrationsgefaB 3—5 Min. unter C02-Atmosphare
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ausgekocht u. bei 90° titriert. Durch wenig BiCl3-Lsg. kann der Potentialsprung ein 
wenig yerschiirft werden. T i  u. Cu lassen sich gut nebeneinander bestimmen, nach 
Red. von Kupfer (2)- zu Kupfer (l)-Ion erfolgt ein groBcr, nach Bcendigung der Red. 
von Titan (4)-Ion ein zweiter yiel kleinerer, aber scharfer Potentialsprung. — Bei T i 
u. Fe, die sich potentiometr. ebenfalls gut trennen lassen, entspricht der erste gróBere 
Sprung in der Titrationskurye der yollendeten Red. von Eiscn (3)- zu Eisen (2)-Ion, 
der zweite bezeichnet den Endpunkt der Titanred. (Ztschr. analyt. Chem. 76. 277—80. 
Jena, Univ., Chem. Lab., Anorgan. Abt.) B l o c h .

Johann Lukas und Anton Jilek, Qualitativer Naehweis von Vanadin und Cer 
durch Wasserstoffsuperoxyd. Zum Naehweis von V neben Wolframat u. Molybdat in 
nicht sehr groBcr Konz. fugt man zur alkal. Lsg. feste Bor- u. Oxalsiiurc im UberschuB 
bis zur sauren Rk., darauf 30%ig. H 20 2. Bei Anwesenheit von V farbt sich die Lsg. 
intensiv braun. Handelt es sich um den Naehweis des V allein oder in  Ggw. nur von 
Wolframat, so geniigt das Ansauern m it yerd. H 2S 04 unter Zusatz fester Oxalsaure 
u. 30%ig. H 20„. — Die Oxydation von Cero- zu Ceriverbb. mittels H 20 2, bisher nur 
in schwach saurer oder alkal. Lsg. durehgcfuhrt, kann auch in neutralen Lsgg. vor- 
genommen werden, falls festes Chininchlorhydrat zugegeben wird. Zum Naehweis 
von Ce setzt man zur neutralen C e r o n i t r a t l s g .  30%ig. H 20 2 oder man tropft 
auf festes Ceronitrat 30%ig. H 20 2-Lsg. u. setzt in  beiden Eallen nachher festes Chinin
chlorhydrat im UberschuB zu, worauf eine gelbe bis rotgelbe Earbung erscheint. In  Ggw. 
von Th u. Zr bleibt die Rk. aus, Ti macht sie weniger empfindlich, La beeinfluBt sie 
nicht, falls beido Elemente in  N itratform  in neutraler Lsg. yorhanden sind. (Ztschr. 
analyt. Chem. 76. 348—51. Prag, Tschech. Techn. Hochsch.) B l o c h .

O rganische Substanzen.
Kurt Heller, U ber Halogenbestimmungen nach der Methodc non O. Gasparini. 

Der Vf. bestimmte Br u. J  in organ. Substanzen nach G A SP A R IN I (Gazz. chim. Ital. 
37. II . 426) durch Elektrolyse in salpetersaurer Lsg. (H N 03 1,4) unter Vorlage von
0,1-n. AgN03-Lsg. Durch das elektrolyt. Gasgemisch wird die organ. Substanz 
zerstórt u. Br bzw. J  werden freigemacht. Diese sowie die entstehenden Sauerstoff- 
salze (z. B. Jodate u. Pcrjodate) werden mittels Natriumsulfit zum Halogenid reduziert, 
das durch Wagung ais Halogensilber oder durch Titration nach V O LIIARD bestimmt 
wird. Sublimierendcf Substanzen u. Anthrachinonderiw . lassen sich nach dieser 
Methode nicht bestimmen, auch nicht Cl, da bei der Elektrolyse Perchlorsaure ent- 
steht, dereń Zerstórung sehr umstandlich ware. — Der App. yon G A SP A R IN I eignet 
sich auch zum Naehweis von Halogen (auch Cl) in  organ. Substanzen, indem man einfach 
unter Vorlage von AgN03 titriert. Auch anorgan. Chlorate u. Bromate u. l% ig- Chlorat- 
u. Bromatlsgg. lassen sich bei Vorlage von AgN03 so gut bestimmen. (Ztschr. analyt. 
Chem. 76. 408—18. Prag, Deutsche Uniy., Chem. Lab.) B l o c h .

Kurt Heller, Mikrobestimmung von Schwefel, Phosphcr und Arsen in  organischen 
Substanzen nach der Methode von O. Oasparini. (Vgl. vorst. Ref.) Der Vf. ha t einen 
„Mihro-Gasparini“ konstruiert, m ittels dessen S, P  u. .ds, nicht aber Halogene, in 
organ. Substanzen bestimmt werden konnen. Die Vorr. besteht im wesentlichen aus 
einem aus Jenaer Hartglas hergestellten Beeherchen, in welchem dio Substanz (5 bis
6 mg) m it H N 0 3 (1,4) an zwei Platinblechen elektrolysiert wird. Die entweichenden 
Gase werden in einen, durch ein gebogenes Rohr m it dem Becher yerbundenen, mit 
W. beschickten Porzellantiegel geleitet. Inhalt des Bechers u. des Tiegels werden 
m it konz. HC1 eingedampft, der S wird ais BaSO.], As u. P  werden nach P r e g l  be
stimmt. Vom Gewicht ist die aus Leeryerss. zu ermittelnde Menge anwesender gel. 
Silicate abzuziehen. (Mikrochemie 7. 208—12. Prag, Deutsche Uniy., Chem. Lab.) B l.

S. Avery, Kohlenstoff- und Wa.sserstoffbestimm.ung unter Anwendung einer Metall- 
rohre. Das Verbrennungsrohr ist eine Cu-Róhre von 3/8 oder 1/2 Zoll StandardgroBe 
(innerer Durchmesser 12,5 oder 16,8 mm), die ais Kern an jedem Ende etwa
3 Zoll (7,6 cm) weit fest anliegend einen diinnen Nickelmantel ubergeschoben enthiilt. 
Dieser schutzt das Cu vor auBerer Oxydation u. bewahrt den inneren Beschlag yon 
CuO yor dem Abschuppen. Die auBeren Enden des Rohres sind zur Kiihlung mit 
Wassermanteln yersehen, die vom Beginn des Erhitzens bis zum Erkalten des Ofens 
in Tatigkeit bleiben u. die Temp. auf 60—80° halten. Das Kuhlwasser geht durch 
ein gebogenes Cu-Rohr zum Anfang der Yerbrennungsrohre u. kommt an ihrem Ende 
in Beruhrung m it dem Eintrittsrohr des WasserabsorptionsgefaBes. Dieses ist ein 
gewohnliches, gerades Chlorcalciumrohr, das m it Dehydrit (Mg-Perchlorattrihydrat)
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gefullt ist; die ebenfalls gerade C 02-Absorptionsrohre ist beschickt m it Ascarit (NaOH 
auf Asbest), gemischt m it 1/4—-1/,  soines Vol. Bimssteinstiicken; ein drittes Rohr 
zur Absorption von C02 ist zur Halfte m it Ascarit (olme Bimsstein), zur anderen Halfte 
mit Dehydrit gefullt. Vor dem Blasenziihler (gefullt m it H 2S 04) befindet sieh ein 
Druckregulator. — Fast ebenso gute Resultato werden bei der H a l b m i k r o -  
a n a l y s e  m it 0,02 mg Substanz erzielt, die in einer Cu-Rohre von 1/i Zoll Durck- 
messer m it Aksorptionsrokren aus Glas von der Halfte des Durckmessers der oben 
beschriebenen vorgenommen wird. (Ind. engin. Cbem. 20. 1232—34. Nov. 1928. 
Lincoln [Nebr.], Univ. of Nebraska.) B l o c h .

Hugo Ditz, Ober die bromomelrische Bestimmung des Phenols und der Kresole. 
Yf. macht krit. Bemcrkungen zu der von JA R V IN E N  iiber denselben Gegenstajad ver- 
óffentliehten Arbeit (C. 1927. II . 301). Die Metkodo beruht auf denselben Grund- 
lagen wie dio yon D i t z  u . O l a u s e r  schon vor 30 Jahren yeróffentliehte (Chem.-Ztg. 
22. 732 [1898]). Besser ais die von J a r v i n e n  empfolilene Troclcnung des Pkenol- 
gemisehes ist die von D itz  u . C EDIVO DA angegebene fraktionierte Dest. der naek 
dom Abdest. des A. zuruckbleibenden Plienole, wobei es leicht golingt, die nock yor- 
handenen A.- u. W.-Spuren zu entfernen, indem man die Temp. zwei bis dreimal bis 
180° steigert. Es gehen dabei m it dem W. u. A. nur ganz geringe Mengen der Phenole 
mit. (Ztschr. analyt. Chem. 77. 186—202. Prag, Techn. Hocksck.) W i n k e l m a n n .

A. Gaffre, Jodometrisclie Besti7nmung des Thiosemicarbazids. (Ann. Falsifications 
22. 90—93. Febr. — C. 1929. I. 2087.) G r o s z f e l d .

I. M. Kolthoff, Die Tiłration von gelbem Blutlaugensah mit Diphenylamin ais 
intemem Indicator. Die direkte Titration von Ferrocyanid m it ZnS04-Lsg. unter Ver- 
wendung von Diphenylamin (oder Dipkenylbenzidin) ais intemem Indicator (vgl. C o  NE  
u. C a d y , C. 1927. II. 2213) liofert auch bei Ggw. reduzierender Stoffe nach folgender 
Vorschrift ausgezeichnete Ergebnisse: Zu 25—50 ccm der Ferrocyanidlsg. gibt man
2—4 cem 4-n. NaOH u. 10 ccm 0,1-n. Bromwasser, die deutlich nach HBrO riechende 
FI. yersotzt man dann m it 10 ccm 0,1-n. As20 3, laCt stehen, bis Lsg. ganz oder fast 
farblos, sauert m it 10—15 ccm 4-n. H 2S 04 an, gibt dann 1 —4 Tropfen l°/0ig. Diphenyl- 
aminlsg. in konz. H 2S 04, 1—5 Tropfen l% ig. Kaliumferricyanidlsg. u. 10—20 ccm 
4-n. H 2S 04 z u  u . titriert m it ZnS04-Lsg. (0,05-mol.). Beim Endpunkt schlagt die Farbę 
yon gelb iiber mausfahl nack blauyiolett um. Da der Umschlag einige Sekunden dauern 
kann, ist gegen Ende sehr yorsichtig zu titrieren. (Chem. Weekbl. 26. 298—301. 25/5. 
Minneapolis, Univ. of Minnesota.) G r o s z f e l d .

B estan d te lle  v o n  P flanzen u n d  T ieren .
J. Pekarek, Die Vitalfarbv,ng ais allgeineine bołanische Untersuehungsimłhode. 

Hinweis auf die Bedeutung der Methode der Vitalfarbung bei biolog.-physiolog. Unterss. 
in der Botanik. Beobachtungen an den Nektarien yerschiedener Euphorbia-Arten 
ergaben eine elektive Ausfiirbung der sezernierenden Stellen. Dio Vitalfarbung laBt 
sinnfalliger ais andere histolog. Methoden funktionelle Unterschiede zwischen Zellen 
auck dann erkennen, wenn sonst keine Ankaltspunkte fur pkysiolog. Differenzen 
gezeigt werden konnen. (Kolloidckem. Beih. 28. 280—85. 15/4. Prag.) K r u g e r .

J. Pekarek, Vitalfarbung von Nektarien. (Vorlaufige Mitt.) (Vgl. vorst. Ref.) 
Verss. uber die Vitalfarbung yon Nektarien yon Vicia faba ergeben, daB allein die im 
biolog. Milieu negatiyierten Farbstoffe in den Driiscnzellen (u. nur in diesen) gespoichert 
werden. Das Speickerungsyermogen fiir die yersckiedenen bas. Farbstoffe ist ver- 
schieden. Saure Farbstoffe, dio leicht umladbaren u. die Indicatorfarbstoffe werden 
in den Drusenzellen nicht gespoichert. Speicherungsintensitat bei den bas. Farb- 
stoffen abhangig yom Alter bzw. yon der Funktionstuchtigkeit der Driisenorgane. 
Parallelitat in der In tensitat des Farbstoffspeichenmgsyermógens m it Hilfe bas. F arb
stoffe u. der naturlickon Antliocyanverhaltnisse. — Osmot. Verss. zufolge stellen die 
Stielzello u. die auf Grund der Antkocyanyerkiiltnisse u. der Vitalfarbung erkannten 
yerschiedenwertigen Zellen u. Zonen des Nektarialgewebes die regulator. Elemente 
in der Mechanik der Sekretion vor. (Kolloidchem. Beih. 28. 353—66. 15/4. Prag.) K ru .

Charles Sheard und Arthur H. Sanford, E in  photoeleklrisches Hamoglóbinometer. 
Klinische Anwendung der plioloelektrischen Photometrie fiir die Bestimmug des Hamo- 
globins. Genaue Beschreibung einer photoelektr. Apparatur u. ilires Gobrauches zur 
Hamoglobinbest. Die Messung wird im Bereich der Hauptabsorptionsbande des Oxy- 
kamoglobins m it gefiltertem Lickt ausgefukrt. Pkotoelektr. Zelle von Res. Lab. of
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tke Gen. El. Comp. Die Methode ist von groBer Genauigkeit u. schneller Ausfiihr- 
barkeit. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 558—74. Marz. Rochester, Minn., Mayo Clinic.) Me i .

Charles C. Farahaugh u n d  Grace Medes, E in neuer Satz von Kaliumbichromat- 
Standardlósungen zur Besiimmung des ikicrischen Index. Bei d e r  Best. d e s  Ikterus- 
in d e x  nachM E U L E N G R A C H T  u .  M u r p h y  w e r d e n  12 Standardlsgg. v o n  derVerdiinnnung
1—10 bis z u  10000 v e r w e n d e t .  Von d ie s e n  l i e g t  d ie  F ś ir b u n g  in  e in e r  gróBeren Reilie 
u n te r  d e r  N o r m  u . b e i  d e n  l e t z t e n  i ib e r  d e r  N o r m  des Bilirubingeh. (Journ. Lab. clin. 
Med. 14. 681—82. April. Minneapolis, U nir. Hosp. Med. Service.) F. M u l l e r .

Georges Fontes und Lucien Thivolle, Ober die durch die Blutverdiinnwig, wie 
sie die Quecksilberfdllu?ig bedingt, rerursachien Schuunkungen in den Blutzucl;erwerten. 
Der Inhalt der Arbeit deckt sich m it der C. 1928. II. 90 referierten. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 10. 1164—78. Nov. 1928. StraBburg, Biochcm. Inst. d. med. Fak.) Opp.

Edwin C. White und Harry C. Ricker, Erfalirung mit der Hench-Aldrich-Methode 
zur Blutharnstoffbestimmung. (Vgl. C. 1927. II. 306.) Eine bestimmte Menge des 
Trichloressigsaurefiltrats des Blutes wird m it 5%  HgCl2-Lsg. titriert, bis bei Tupfelung 
in  N a2C03-Lsg. braune Farbung auftritt. Die verbrauchte HgCl2-Menge ist, ver- 
mindert um einen W ert von 60 pro 100 ccm Blut, der Harnstoffmenge gleich. Zur 
Priifung -wird diese Methode m it der Ureasemethode verglichen. Die Abweichung ist 
bei W erten von 20 bis 70 mg Harnstoff in 100 cem Blut im Durchschnitt 2 mg (groBte 
Abweichung 6 mg), boi hóheren Werten sind die Maximalabweichungen groBer, bis 
zu 15 mg. Im  allgemeinen besteht also gute Ubereinstimmung, die Methode ist 
wesentlich einfacher auszufiihren ais die Ureasemethode. (Journ. Amer. med. Assoc. 
92. 1324—25. 20/4. Baltimore, J o h n s  H o p k i n s  Univ., Brady Uroi. Inst.) M e i e r .

Ch. O. Guillaumin, R. Wahl und M. L. Laurencin, Ober die Besiimmung 
des Serumalbumins. Vergleich der durch Wdgung, Azometrie und Refraktometrie er
haltenen Werte. Die Refraktometrie nach R E IS S  gibt ungenaue Werte. M it der 
gewiehtsanalyt. Methode yergliehen, ergibt die sehr rasch ausfiihrbare Azometrie, 
iiber die genauc Vorschriften gegeben werden, konstantę, gute, nur etwas zu hoch 
liegende Resultate. Stellungnahme zu patholog. u. prakt.-klin. Fragen. (Buli. Soe. 
Ctum. biol. 11. 387—99. Marz. Labor. de la Clin. mćd. de Saint Antoine.) Opp.

W. Loele, Ober die Verv:e.iidbarkeit von Oxydationsreaktionen mit Paraplienylen- 
diamin in  der Bakteriologie. Vf. untersucht eine grofie Anzahl Mikroorganismen auf 
ihr Verh. gegen p-Phenylendiaminlsgg. Fiir die Unterscheidung von Hefen h a t dio Rk. 
keine besondere Bedeutung. Wichtig ist sie z. B. fiir dio leichte Erkennung der Kokken 
der Catarrhalisgruppe. — Bakterien lassen sich nach ihrem Verhl gegen p-Phenylen
diamin cinteilen in Gruppc a) m it Oxydase- u. Peroxydaserk., b) m it Peroxydaserk., 
e) wird noch durch den p-Phcnylendiaminfarbstoff gefarbt, wenn die Farbstoffbldg. 
beschleunigt wird, d) ohne jede Oxydations- oder Farbrk. — Die oxydierenden Sub- 
stanzen der Bakterien sind Oxydoreduktase.n (zerstorbar durchH itze u. Fermentgifte). — 
Die p-Phenylendiaminoxydasen geben die Indophenolblaurk. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.
I. Abt. 111. 325—35. 25/4. Dresden, Staatl. Landesstelle fiir offentl. Gesundheits- 
pflcge.) E n g e l .

H. W. van TJrk, Nitróbenzaldehyd ais Reagens auf organische Arzneimittel. 
Tabellar. tlbersicht des Verh. verschiedenster Arzneistoffe gegeniiber o-, m- u. p-Nitro- 
benzaldehyd. (Pharmac. Weekbl. 66. 429—35. 18/5.) G r o s z f e l d .

Joseph L. Mayer, Eine Fehlerąuelle in  der Untersuchung von Belladonnapflaster. 
Vf. fordert, daB boi der Unters. des Belladonnapflasters nach U. S. P. X  der Alkohol 
verjagt wird, bevor man m it M e y e r s  Reagens auf Alkaloide pruft. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 17. 661—63. 1928.) A. M i i l l e r .

W. Brandrup, Ober Herstellung und Priifung des Pepsinweines. (Vgl. C. 1928.
I. 2967.) Es wurde die A eiditat verschiedener Pepsinzubereitungen gepriift. Die pn- 
Best. erfolgte nach der Methode von S o R E N S E N  m it verschiedenen Indicatoren u. 
Puffergemischen. pH betrug in allen Fallen 1,8, bei Pepsinwein aus Obstwein 1,4. — 
In  bezug auf die H altbarkeit des Pepsinweins erwiesen sich WeiBwein u. Malaga ais 
geeignet zur Erzielung eines klaren u. haltbaren Praparates. (Apoth.-Ztg. 44. 578—79. 
11/5. Kottbus, Kronen-Apotheke.) L. JO SE P H Y .

R. Fischer, Ober eine Verbesserung der Methode von Dafert zur Besiimmung des 
atherischen Ols in Drogen. Vf. verbessert die DAFERTsclie Methode zur Best. der dther. 
Ole in Drogen durch Zusatz von festem NaCl oder dessen gesatt. Lsg., um die Lsg. der 
Ole in W. herabzusetzen u. die Abseheidung der Ole m it einer D. ca. 1  zu erleichtern. 
Von 0,1 ccm Ol von Juniperus communis konnten, naehdem es m it 30 ccm W. gut
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gescliuttelt war. m it NaCl 0,085 ccm  (ohne NaCl 0,065) aus Ol von  R uta graveolens
0,09 (0,07), Zingiber officinalis 0,09 (0,07), Citrus Aurantiiim 0,093 (0,075) u. Carum 
Carvi 0,085 (0,07) wieder herauszentrifugiert werden. Die Ubereinstimmung zwischen 
der verbesserten DAFERTschen u. der D. A. B. 6-M cthode war verhiiltnismaCig gut. 
(Apoth.-Ztg. 44 . 435—36. 10/4. Innsbruck, Univ.) H a r m s .

B. Remy, Uber den Nachweis der sich verfliichłigenden Anieile Meta- und Ortho- 
kresol in  Iiresolseifenprdparaten auf colorimelriscliem Wege sowie dereń balcleńcides 
Verlialten. Zur Best. von m- u. o-Kresol wurde ein colorimetr. Verf. ausgearbeitet, 
unter Zugrundelegung der Farbstoffbldg. bei Kuppelung m it Diazóbenzolsulfonsdure. 
Vergleich m it Standardlsg. Das Verf. ist der maCanalyt. Methode iibcrlegen. Eine 
quantitative Best. der 3Isom eren nebeneinander gelingt durch jodometr. Best. des 
Gcsamtkresolgeh., colorimetr. Best. der m- u. o-Anteile u. Erm ittlung des m-Kresols 
nach R a SCHIG. Die gepriiften, ais Desinfektionsmittcl gehrauchten Kresole des 
Handels geben an die L uft standig kleine Mengen m- u. o-Kresol ab. Eine baktericide 
Wrkg. besitzen die sich verfliichtigenden Anteile nicht. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 
109. 470—78. 8/4. Freiburg i. Br., Hyg. Inst.) S c h n i t z e r .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

W. Alexandrow, Apparat zum schnellen Losen und Auslaugen. Der App. ist so 
gebaut, daB der zu lósende Stoff sich immer im reinen Losungsm. befindet u. die gesatt. 
Lsg. sich auf dem Boden des App. sammelt, ohne m it dem zu lósenden Stoff in Beriihrung 
zu kommen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 
798. 1928.) G o i n k i s .

Pierce M. Travis, Mechanisćhe Dispersion mittels der Kolloidmuhle. Nach Schil- 
derung der histor. Entw. der Kolloidmiihlen wird an H and von Zeichnungen dereń 
Klassifikation u. Verwendung in der Industrie besprochen. (Ind. engin. Chem. 21 . 
421—25. Mai. New York, Travis Colloid Res. Co., Inc. u. Travis Proc. Corp.) H e r zo g .

Arthur Wright, Die Entwicklung der Filtration. In  Besprechung der Fortschritte 
auf dem Gebiete der Filterkonstruktionen fur die Technik beschreibt Vf. die automat. 
Filtration (Klarung, Waschen, Entwasserung der Kuchen) m it nachfolgender kon- 
tinuierlicher Trocknung der Filterkuchen (Abbildungen). (Ind. engin. Chem. 21 . 
493—95. Mai. Newark [N. J.], Filtration Engineers Inc.) H e r z o g .

Ernst Jantzen und Hans Schmaliuss, JRapidverdampfung bei Zimmertemperalur. 
(Mitbearbeitet yon H. Lindemann.) Vff. berichten uber einen App., der es gestattet, 
in der Stde. ca. 40 1 W. bei 15° oder 10 1 W. u. weniger bei 8° abzutreiben. Im  ein- 
zclnen werden die fur die Dest.-Temp. wichtigen Faktoren erlautert: Dichtigkeit der 
gesamten Apparatur, Pumpen, Leitung von der Vorlage nach den Pumpen, Kiihlung, 
Leitung von der Blase nach dem Kiihler u. Verdampfer. (Chem. Fabrik 1 9 2 8 . 373 
bis 375. Hamburg, Univ.) P o e t s c h .

Ernst Jantzen und Hans Schmalfuss, Schonende Verdampfung bei niederen 
Teviperaturen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. beschreiben die Ausfuhrung des App. fiir 
mittlere bis kleine Mengen u. zeigen einen Weg, kleine Mengen bei Tempp. nahe dem 
Eispunkt u. erheblich tiefer einzudampfen. (Chem. Fabrik 19 2 8 . 701—03. 12/12.
1928. Hamburg.) J u n g .

Edwin M. Baker und E. E. Pettibone, Graphische Schnellniełhode zur Berechnung 
von Fragen der Deslillation mit Wasserdampf. D u h r in g s  Dampfdruckgesetz wird 
benutzt, um solche Fragen graph. schnell zu losen. Falls die uberzutreibende Sub
stanz m it W. nicht mischbar ist, ist der Druck bei gegebener Temp. die Summę der 
Partialdrucke u. die Konstruktion eines DUHRING-Diagramms ist sehr einfach, wie 
an Clilf. gezeigt wird. Zeichnet man in das DuiIRING-Diagramm den Dampfdruck 
des W. ein, so ergibt sich ein Nomogramm, das scknelle Ablesung von zugehórigen 
Drucken u. Tempp. des W.-Dampfes erlaubt, um m it Sattdampf uberzutreiben. Dio  
Methode liiCt sich auch auf Gemisclie anwenden, wie an Gemisclien von KW-stoffen 
gezeigt wird. (Ind. engin. Chem. 21 . 562—64. Juni. Ann Arbor, Mich., Univ.) W. A. R.

S. Libinson und B. Chaskin, 'Nomogramm zur Berechnung von Oberflaclien- 
kiihlem, die mit Atmospharendruck arbeiten. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II . 701.) (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 1230—34. 1928.) K l e v e r .
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Hermann Frisclier, Kóln-Lindenthal, Apparat zum Losen, Filtrieren und Waschen, 
bestehend aus einem GefaB m it rotierendom Ruhrapp., einer Sieb- oder Filtertrommel 
u. Riihrflugeln an der AuBenwand der Trommel. (A. P. 1 711 638 rom  30/11. 1927, 
ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 6/12. 1926.) K a u s c h .

L’Air Liquide Soc. Anon. pour 1’fitude et l'Exploitation des Procedśs
G. Claude, Paris, Trennen von Gasgemischen durch Verfliissigung. G2H , entbaltende 
Gasgemisclie werden abgokuhlt, um an C2H.t reicbo Fil. zu erhalten, die m it den Gas- 
gemisehen nach der teilweiscn Yerfliissigung in Beriihrung gebracht werden. (E .P. 
308 687 vom 23/3. 1929, Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 26/3. 1928.) K a u s c h .

Renee Marie Louise Lemoine, La Buissonniórc par Perriers-sur-Andelle (Frank- 
reicht), Nicht einfrierender Entspanmmgsapparat, insbesondere fur fl. C02. Zwisehen 
dcm Behalter u. seinem AuslaB sind Entspannungskammern yorgesehen, die unter- 
einander in Verb. stehen u. m it einer schwammartigen M., die m it einer nicht ge- 
frierenden Substanz (A.) getrankt ist, yersehon sind. (Schwz. P. 130 693 vom 14/10.
1927, ausg. 1/3. 1929. F. Prior. 29/10. 1926.) K a u s c h .

F. Uhde, Dortmund, Trocbien hygroskopischer Stoffe. Man setzt zu der eingeengten 
Lsg., z. B. von NH.,N03, eine trockne Substanz (NH4N 03) u. mischt sio innig damit. 
(E. P. 308 726 vom 25/3.1929, Auszug veroff. 23/5.1929. Prior. 27/3. 1928.) K a u s c h .

I . Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerdampfvorrichtung fiir  
Fliissigkeiten. E in VerdampfgefaB steht in  Verb. m it einem Dampfableitungsrohr, 
dessen oberes, verengtes Ende zwecks Richtungsiinderung des Dampfstromes nach 
unten umgebogen ist u. in ein RuckfluBrohr hineinragt, das im  oberen Teil weiter 
ais im unteren ist u. bis auf denBoden desVerdampfgefaBcs reicht. (Schwz. P. 130 690 
rom  27/7. 1927, ausg. 1/3. 1929. D. Prior. 29/7. 1926.) K a u s c h .

Philipp Muller G. m. b .H ., Vermeidung des Schaumens und t)berkoche?is von 
Dampferzeugem. Auf den Fl.-Spiegel des Dampferzeugers wird m it einem etwas 
erhohten Dampf gleichartiger Dampf, wie er sich im Dampferzeuger selbst bildet, 
aufgeblasen, u. zwar derart, daB die eingeblasenen Dampfteilchen móglichst gleich- 
maBig auf die ganze Flachę des Fl.-Spiegels verteilt werden. (Schwz. P. 130 894 
yom 12/4. 1928, ausg. 16/3. 1929.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hollkriegelskreuth b. Miinchen, 
Verfahren zur Zerlegung von kohlensaurehaltigen Gasgemischen mittels einer den Er- 
starrungspunkt des C02 unterschreitenden Abkuhlung u. teilweiser oder vollstandiger 
Kondensation bzw. Rektifikation, 1. dad. gek., daB das Gemisch m it dem urspriing- 
lichen oder durch eine Vorreinigung bis auf einige Zehntel °/o Yerringertcn C02-Geh. 
zusammen m it bei gewóhnlicher Temp. gasformigen KW-stoffen zur Abkuhlung 
gebracht wird, wobei die letzteren m it dem gleichzeitig sich abscheidenden C02 eine fl. 
Lsg. bilden, aus der gegebenenfalls nach ihrer Wiederverdampfung u. Erwarmung 
das C 02 entfernt werden kann. — E in weiterer Anspruch betrifft eine Ausfuhrungs- 
form des Verf. (D. R. P. 476 269 KI. 12i vom 16/2. 1924, ausg. 15/5. 1929.) K a u s c h .

Ivar Amundsen, Oslo, Kalteerzeugungsverfaliren, bei dem ein aktives, gasadsor- 
bierendes Mittel angewendet wird, welches ein Kuhlmittel abwechselnd adsorbiert u. 
freigibt, dad. gek., daB ais Kuhlmittel ein bei n. Temp. fl. A. verwendet wird. — 
Ais gasadsorbierendes Mittel findet akt. Koklo, Kieselsauregel oder Bleicherde usw. u. 
ais Kaltemittel CH3OH oder C2H5OH Verwendung. (D. R. P. 477 037 KI. 12a vom 
9/4. 1926, ausg. 30/5. 1929. N . Prior. 27/2. 1926.) K a u s c h .

Arthur H. Osterlund, St. Paul, Minnesota, Antigefriermittel fiir die Kiihlung 
von Motoren, bestehend aus Na-Glycerophosphat u. Glycerin in  einer nicht bei iiber
— 40° F. gefrierenden Lsg. (A. P. 1 711 324 vom 24/8. 1925, ausg. 30/4. 1929.) K a u .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. Baden, Herstellung eines 
Katalysalors fiir Hydrierungen u. Dohydrierungen. Eine Lsg. oiner 1. Verb. des katalyt. 
wirkenden Stoffes wird auf einen Trager aufgebracht, der ausfallend auf die Lsg. wirkt. 
Man bringt z. B. Cu-Formiatlsg. auf granulierte Magnesia, eine gemischte Lsg. von 
Cu(N03).j u. M n(N 03)2 auf granuliertes GaO oder eine Lsg. yon iVi(ArO,)2 auf MgO. 
Der so getrankte Trager wird getrocknet u. im / / 2-Strom reduziert. (E. P. 305 198 
vom 3/12. 1928, Auszug veróff. 27/3. 1929. Prior. 2/2. 1928.) D e r s i n .

50 Jaiire Kaltetechnik 1879— 1929. Geschichte der Gesellschaft fur Linde’s Eismaschinen
A.-G., Wiesbaden. Berlin: VDI-Verlag 1929. 192 S. 4°.

John Henry Eeedy, Industrial generał ehemistry. Champaign, 111.: Service Press 1929. 
(3S4 S.) S°. Lw. $ 3.25.
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II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Otto Stelling, Vergiftungsgefahr beim Arbeiten mit Quecksilber. Vortrag. (Svensk 

Kem. Tidskr. 41. 80—85. April.) W i l l s t a e d t .
J. Wilhelmi, Verwendung des akliven Chlors und Chlorgasscliulz. Ausgehend von 

einer Zusammenfassung iiber die Verwendung des akt. Chlors weist Vf. auf die Not- 
wendigkeit des Chlorgassehutzes hin. Der einfaebste Notbehelfschutz gegen Cl2 ist 
eme m it Na2S20 3 getrankte Mullbinde vor der Nase. Viel weitergchende Sieherheit 
bieten Gas-Sehutzmasken, die m it akt. Kohle u. einem porósen, m it Chemikalien, 
besonders alkal. Art, getrankten Triigermaterial besehiekt sind. Ein solelier Einsatz, 
„B “ zu dem Degea-Industrie-Atemeinsatz Typc „E “ Nr. 2730, vermag z. B. etwa 
5000 mg =  1600 ecm Cl2 aufzunehmen u. 320 1 einer 0,5% Cl2 enthaltenden Atmo- 
sphare zu reinigen. (Die Gasmaske 1. 16—18. April. Berlin, Techn. Hochseh.) S p e t .

May R. Mayers, Bleiabsorption und Unschadlichmachung. Vf. beriehtet unter 
Beigabe zahlreicher Tabellen uber seine Eorschungen an 381 Bleiarbeitern. (Journ. 
ind. Hygiene 11. 124—38. April. New York, Staatl. Laboratorium fiir industrielle 
Hygiene.) SPLITTG ER BER.

W. Liesegang, Die Auspuffgase der Kraflwagenmotoren. Vf. behandelt unter 
Heranziehung der ganzen Literatur die Gefahrlichkeit der Auspuffgase (CO!) u. die 
Mittel zur Beseitigung dieser Gefahren. (Gesundheitsing. 52. 385—91. 1/6. Berlin- 
Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthyg., chem. Abtlg.) S p l .

F. Hoyer, Staubezplosionen. Ursachen u. Veranlassungen fiir Staubexplosionen. 
Die Verwendung des Staubsaugers wird empfolilen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 287—88. 
12/6.) __________________ H . H e l l e r .

Etablissements Phillips et Pain, Soc. an., Frankreich, Feuerloschmittel. G e- 
eignete FIL, wie CC14, werden in absorbierenden Stoffen, wie Schwefel, Infusorienerdo
o. dgl., aufgenommen u. dio Erzeugnisse gegebenenfalls in Behaltern untergebracht, 
welehe vom Feuer zerstort werden. (F. P. 655 967 vom 15/6. 1928, ausg. 25/4.
1929.) K u i i l i n g .

Hans Dersin und Erich Tiedt, Verhalten von Chemikalien bei Branden. 2. verm. u. verb. 
Aufl. Munchen: Feuorschutzverlag Ph. L. Jung 1929. 43 S. 8°.

J. Newton Friend, Zink fiir eleklrische Batterien. Eine engl. Firm a wandte sich 
an den Vf. m it der Frage, ob reines, hochwertiges Zn von 99,9% in  elektr. Batterie 
an Stelle des gewóhnlichen amalgamierten Handelś-Zn von 98 bis 99% verwendet 
werden konne, um den teuren AmalgamierungsprozeB zu yermeiden, oder ob, wenn 
dies nicht moglich sei, die Verwendung von reinem amalgamierten Zn in diesen B at
terien einen Vorteil bieten kdnnte. Das zui- Unters. herangezogeno gewohnliche Zn 
hatte folgende Zus.: 1,12% Pb, 0,05% Fe, etwa 0,006% As u. 98,82% Zn. Es ergab 
sioh, dafi die Verwendung yon reinem hochwertigen Zn von 99,9°/0 in elektr. Batterien 
ais Ersatz des amalgamierten Zn nicht empfohlen werden kann. In  verd. H2S04 ist 
das amalgamierte reine Zn weniger widerstandsfahig ais das amalgamierte Handels-Zn. 
InNH.,Cl-Lsgg. is t der Untersehied zwischen amalgamiertem reinenZn u. amalgamiertem 
Handels-Zn sehr gering, so daB der Ersatz des gewóhnlichen amalgamierten Zn keinen 
Vorteil bietet. Es ist daher nicht zu empfehlen, von der iiblichen Praxis abzugehen. 
(Chem. Trade Journ. 84. 514—15. 31/5. Birmingham, Central Technical Coli.) W i l k e .

Jared E. Smith, Galvestone, Y. St. A., Schutzschichten fiir  eleklrische Leitungen. 
Zweeks Schutzes vor sauren Dampfen u. ahnlichen schadlichen Einww. werden die 
Leitungen m it Mischungen von Mineraloldestillationsriickstanden m it etwa 5%  Kreosot 
angestrichen. (A. P. 1 711 754 vom 30/12. 1926, ausg. 7/5. 1929.) K ijH L IN G .

Siemens-Schuckert-Werke Akt.-Ges., Berlin, Uberziehen von Metalldrahten mit 
isoliereiulen Stoffen. Die zweckmaBig gekiihlten Metalldrahte werden, yorzugsweise 
im Vakuum, mit den Dampfen isolierender Stoffe, in Beriihrung gebracht, z. B. in der 
Art, daB sie durch Diisen gezogen werden, durch welche die Dampfe des Isoliermittels 
ebenfalls ausstromen. (E. P. 304192 vom 8/1. 1929, Auszug veroff. 13/3. 1929.

m . Elektrotechnik,

Prior. 16/1. 1928.) 
XI. 2. 40

K tlH L IN G .
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Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate, Berlin, Herstellung von 
grofien Elektroden, dio vor dem Einsetzen in den sie erst bei Gebrauch fertig brennenden 
elektr. Ofen einer Yorbehandlung unterzogen werden, dio ihnen eine gewisse Festig- 
keit yerloiht, 1. dad. gek., daB dio Eloktroden mit solchen teorlosen Bindemitteln, 
wie leimartigen Stoffen oder Kondensationsprodd. aus Phenolen u. CH20 , geformt 
werden, die wahrend der Vorbekandlung bei niedrigen Tempp. ołrne Verkoblung 
gehiirtet werden. — 2. dad. gek., daB bei Benutzung leimartiger Stoffe ais Bindemittol 
die Elektrodo nach dem Formen durch Trocknen u. Behandlung m it CH20  gehartot 
■wird. — Das Entweiehen von Dampfen beim Bronnen der Elektroden wird vermieden. 
(D. R. P. 477 334 K I. 2 1h vom 12 / 6. 1925, ausg. 5/6. 1929.) K u h l i n g .

General Electric Co., Ltd., F. J. G. van den Bosch, London, und N. R. Camp
bell, Wembley, England, Gasgefiillte elektrische Gluhlampen. Der Gasfiillung wird eine 
geringe Menge PH 3 zugesetzt, ontweder, indem das Gas iiber PH 3 geleitet wird, der 
auf der Temp. von sd. 0 2 gehalten wird oder indem man es m it etwas Wasserdampf 
mischt u. dio Mischung iiber ein Metaliphosphid leitet, welchos m it dem Wasserdampf 
PH 3 bildet. (E. P. 306 612 vom 28/11. 1927, ausg. 21/3. 1929.) K u h l i n g .

G. Ferrabino, Turin, Galranische Eleniente. Die Kathoden enthalten ais Depolari-
sationsmittcl ein Persulfat, welehes boi geschlossenem Stromkreis froie Saure bildet. 
Die Kathode des Elemcntes bestoht z. B. aus Graphit u. K 2S20 8, die Anodę aus Zn 
bzw. Mg u. der Elektrolyt aus ZnS04 bzw. MgS04. Um die Zers. des Persulfats bei 
offenem Stromkreis zu verhindern, kann dem Elektrolyten ein 1. Chromat oder Bi- 
ehromat oder beide zugesetzt werden. (E. P. 307 050 vom 28/2. 1928, Auszug veróff. 
24/4. 1929. Prior. 3/3. 1928.) K u h l i n g .

Furukawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Aktive Masse fiir  Sammler. 
E in oder mehrere Bleioxyde, wie PbO oder Pb30 4, werden in  geschmolzenes metali. Pb 
emgcriihrt, oder geschmolzenes metali. Pb wird unter Luftzutritt Ycrriihrt. Die 
erstarrten Mischungen werden gepulvert u. m it H 2S 0 4 zum Brei gemengt. (E. P. 
304 231 Tom 3/1. 1929, Auszug veroff. 13/3. 1929. Prior. 17/1. 1928.) K u h l i n g .

B. Loewe, Berlin, Elektronenróhren. Die Kathoden der Róhren werden in  der 
A rt m it hochakt. Metallen oder Verbb. bedeckt, daB diese innerhalb der Róhren durch 
chem. Rk. erzougt u. auf dor Kathode niedergeschlagen werden. Man erhitzt z. B. 
Mischungen von BaO u. pulverfórmigem Si. Es konnen auch mehrere akt. Stoffo 
głeichzcitig orzeugt u. die Rkk. verlangsamende Stoffe mitver\vendet werden. (E. P. 
306 960 vom 27/2. 1929, Auszug veróff. 24/4. 1929. Prior. 28/2. 1928.) K u h l i n g .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H. (Erfinder: Fritz Schroeter), 
Berlin, Lichtelektrische Zełle mit einer Fiillung aus gereinigtem Edelgas oder Edelgas- 
gemisch und einer photoelektrisch empfindlichen Elektrodę aus einer Alkalimetallegierung, 
dad. gek., daB die Legierung aus K  oder Na u. einem Zusatz von hochstens 3—4% Cs 
oder Rb oder einem Gemisch beidor bestoht. — Ais Fullgas wird zweekmaBig He 
unter geringom Druck yerwendet. (D. R. P. 477 158 K I. 21g vom 9/7. 1925, ausg. 
G/6. 1929.) K u h l i n g .

IV. Wasser; Abwasser.
Louis B. Harrison, Chlorphenolgeschmack in Wdssern mit hohem Gehalt an orga- 

nischen Substanzen. Vf. berichtet iiber Verss. zur Beseitigung u. Zerstórung von 
Chlorphenolgeschmack in Wassern m it hohem Geh. an organ. Substanzen durch 
Uberchlorung u. Entclilorung, durch Ammoniakchlorbehandlung u. durch Permanganat- 
chlorbehandlung; er stellt fest, daB Uberchlorung nur bei klaren, an organ. Substanzen 
armen Wassern Erfolg bat, die NH3-Cl2-Behandlung iibcrliaupt nicht wirkt, u. die 
KM n04-Cl2-Behandlung in jedem Falle geeignet erscheint, wenn die Filterung direkt 
angeschlossen wird. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 542—49. Bay City in 
Michigan, Wasserwerke.) SPLIT TG ER BER.

H. Bach, Fur T  r ink wasser ch lor ung. Zur Erzielung jeder nur menschenmóglichen 
hygien. Sicherheit fordert Vf. Liefenmg des bestmógliclion W. u. soine dauernde 
Chlorung. (Wasser u. Gas 19. 879—83. 15/5. Essen, Emschergenossenschaft.) S p l .

W. J. Pitt, Wasserreinigung fiir Kesselzicecke. Vf, weist an Hand von Verss. 
nach, welchen EinfluB Salzkonz. u. Rcstharte bei den modernen, hoch beanspruehten 
Kesseln auf die Leistungsfahigkeit haben. (Chem. Engin. Mining Rev. 21. 188—90. 
Febr. Maria Island in Tas.) SPLITTG ER BER.

Edward S. Hopkins, Bildung und Gebrauch von Ferriliydroxyd ais Flockungsmittel. 
Yf. spricht iiber die Anwendung des Ferrihydrats ais Flockungsmittel zur Beseitigung
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Ton Triibungen u. erórtert seine theoret. Zus. (Ind. engin. Chem. 21. 58—60. Jan. 
Baltimore in Md., Wasserwerke.) SPLITTG ER BE R.

H. Bacłi, E in Vorschlag zur Unscliddlichmachung von Abwdssern aus Riibenzucker- 
fabriken. Vf. empfiehlt fiir solche Zuckerfabriken, in denen die Rieselei wegen Mangel 
an geeignetem Gelande. ausscheidet, die Abwasser sorgfaltig zu entsclilammen, so- 
dann aber auf ihre weitere Reinigung in besonderen Anlagen zu vcrzieliten u. s ta tt 
dessen die AbwehrmaBnahmen gegen Verunreinigung des Vorfluters in diesen selbst 
zu verlegen, ihn insbesondere ausreiehend zu beluften, indem man Luft mittels Róhren- 
system u. Filterplatten direkt einprefit. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 79. 241—50. 
April. Essen, Emschergenossenschaft.) SPLITTG ER BER.

Martin Auerbach, Die Chlorung von Belriebswassern, insbesondere von Gerberei- 
wdssern. (Allg. Lederind.-Ztg. 31. Nr. 41. 4—5. 25/5. — C. 1929. I I . 82.) S p l .

H. Perperot, Das Wasser in  der Industrie. I. Allgemeino Mitteilungen uber dio 
in natiirlichem Wasser vorkommenden Salzbestandteile u. iiber die zur ihrer Fest- 
stellung erforderlichen Untersuchmigsmethoden. (Science et Ind. 13. 324—27. Mai. 
Paris, Physikal.-chem. Schulc.) SPLITTG ERBER.

Gayfree Ellison, H. Waton Hackler und W. Alfred Buice, Bacterium coli 
in gejrorenen und nicht gefrorenen Wasserproben. In  einer Tabelle bekanntgegebene 
Vergleichsverss. zum Nachwcis von Bact. coli in  gefrorenen u. ungefrorenen Wasser
proben zeigen nur unwesentliche Abweichungen. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 
21. 528—30. April. Norman in  Oldahoma, Bakteriol.-hygien. Inst. d. Uniy.) Spl.

Franęois Beguin, Schweiz, Mittel zur Verhinderung der Kesselsteinbildung, be- 
stehend aus 80—90% gebranntem Ton, 5—10% gebranntem Kalk, 2—5%  Holzkohle 
u. 2—5%  Sagespanen. Das Gemisch -wird geformt u. gebrannt. Z. B. werden Platten, 
Zylinder, Kegel etc. daraus hergestellt. Die dam it ausgeriisteten Heizkórper etc. er- 
leiden keine feste Kesselsteinabsetzung, vielmelir fallt der Kesselstein ais feiner Staub 
nieder. (P. P. 654 963 vom 30/5. 1928, ausg. 12/4. 1929.) M . F. M u l l e r .

A. F. Dallyn, Toronto (Canada), Reinigung von Abwasser u. dgl. durch Behandlung 
m it einem flockigen Mittel, wie Fe- u. Al-Hydroxyd, welche molekularen Sauerstoff 
adsorbieren u. atomaren 0 2 frei machen; dadurch werden gewisse Verbb. koaguliert, 
osydiert u. dispergiert. Die Fil. werden gleichzeitig durch Einblasen von Luft geruhrt. 
Die Fe-Verb. macht den atomaren 0 2 frei u. die Al-Yerb. w irkt adsorbierend u. koagu- 
lierend u. fallt die nicht oxydierten Substanzen aus. Eventuell wird noch O, u. Ćl2 
eingeleitet, wodurch das W. sterilisiert wird. (E. P. 305 717 vom 11/11. 1927, ausg. 
7/3. 1929.) M . F. M u l l e r .

Paul C. Kleinhans, Ludwigshafen a. Rh., Vorrićhtung zum Kldren von Abwasser. 
In  einem aus einzelnen Teilen zusammengesetzten Behalter sitzt iiber einem nach 
innen ragenden Wulste auf Stiitzen ein oben zylindr. u. unten kegelfórmiges Mittel- 
rohr, auf dessen unterm Rande auf Nocken ein Zylinder oder ein Hohlkegel ruht, so 
daB zwisehen dereń Randern ein schmaler E intrittsspalt gebildet ist, wahrend der 
Zylinder oder Hohlkegel kleine Offnungen aufweist u. m it Hilfe eines Stutzens m it 
dem AbfluBrohr in  Verb. steht. Auf diese Weise kann nur geklartes W. in den vom 
Mittelrohr u. dem Zylinder oder Hohlkegel eingeschlossenen Raum eintreten u. aus 
diesom abflieBen. An Hand yon Zeichnungen ist die Apparatur naher beschrieben. 
(Schwz. P. 130 908 vom 9/12. 1927, ausg. 16/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie.
H. L. Hazen, Gewinnung von Schwefel aus einem Oberjldchenlager Neradas. In  

Sulphur, Nev., wurde eine Lagerstatte von elementarem Schwefel entdeckt, dieser 
wird abgebaut u. auf S verarbeitet. Die zerkleinerten Erze werden zunachst flotiert 
u. zwar m it Aerofloat No. 15, wovon 0,05 lb. auf 1 Tonne Erz zugegeben werden, 
u. kommen m it einem Geh. von 77% S in Retorten. In  diesen wrerden sie m it „trocke- 
nem“ Wasserdampf behandelt, wobei der fl. S durch besonders konstruierte Walzen 
entfernt wird. In  24 Stdn. w'erdeii 35 t  S gewoimen m it einem Reinheitsgrad von 
99,6—99,85%. Ausbeute betragt 85% des vorhandenen S. (Engin. Mining Journ. 
127- 830—31. 25/5.) ' E n s z l i n .

S. F. Spangler, Die neuere Entwicklung in  der Schwefelsdurefabrikation. Schil- 
derung der Fortschritte der Schwefelsiiurefabrikation nach dem Kammerverf., be
sonders hinsichtlich der Konz., u. nach dem KontaktprozeB, sowie Hinweis auf die

40*
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kiinftige Entw. zugunsten des letztercn Verf. u. auf das Problem der Zuriickgewinnung 
von II2S04 aus den FeS 04 enthaltenden, in groBen Mengen abfallenden Beizlaugen 
der Stahlindustrie (Abbildungen). (Ind. engin. Ckem. 21. 417—421. Mai. Charlotte 
[N. C.], Chem. Construetion Co.) H e r z o g .

Chas. M. A. Stine, Gewinnung von Brom aus Meerwasser. Vf. beschreibt dio m it 
Riicksicht auf den steigenden Bedarf der U. S. A. an Br zur Fabrikation von Tetra- 
alhylblei untemommenen Verss., das im  Durehscbnitt 0,006% Br entkaltende Meer
wasser zur Gewinnung von Br keranzuzieken. Das zunaelist in kleinem MaBstab 
durckgefukrte Yerf. berukt darauf, daB das durch gasfórmiges Cl freigemachte Br 
mittels Anilin  I (vorteilhaft in Form seines Sulfatcs) ais Tribromanilin II gebunden 
wird, gemaB Gleichung: 3 Br - +  3 Cl2 +  C6H5NH2 =  C6H 2Br3NH 2 +  3 H + -j- 6 Cl", 
wobei der tlberschuB des Cl zur Oxydation des bei Bromierung von I  frei gemachten 
HBr dient. Die Bldg. der durch Hydrolyse des iiberschussigen Cl entstandenen HCIO, 
welche infolge Oxydation von H  die Ausbeute vermindert, wurde durck Zugabe von 
H+, yorteilliaft in  Form yon ca. 200 Teilen p. Million H 2S 04 (Steigerung der Siiure- 
menge erhoht die Ausbeute an I(), zuriickgedrangt. Es ist nur Sorge zu tragen, daB 
die Reagentien, iedes fur sich in entspreehender Verd., in der Reihenfolge Saure, Cl, 
Anilinsalz in das auf ca. 40° F  gebrachte Meerwasser eingetragen u. so rasch ais moglich 
yermiseht werden. Auf Grund dieser Erfahrungen wurden nun kalbteckn. Verss. 
angestellt, die schlieBlich zur Ausriistung eines im nordatlantisehcn Ozean an der 
Ostkuste von U. S. A. kreuzenden Schiffes „S. S. Athyl“ fiihrten (Landkarte), dessen 
zweckmiiBige Einrichtung detailliert im Original wiedergegeben ist. Die Kosten des 
Verf. ergaben sick bei einer Ausbeute von ca. 70% zu $ 0,177 pro Pfund Br. Aus 
diesen Verss. geht horyor, daB die Gewinnung yon Br aus Meerwasser mittels eines 
kontinuierliehen, im Rokrsystem arbeitenden Prozesses, der groBe Mengen yon W. 
m it hoher Geseliwindigkeit durch das System pumpt, durchfiikrkar ersckeint (Ta- 
bellen, Piane u. Abbildungen). (Ind. engin. Chem. 21. 434—42. Mai. Wilmingtou 
[Del.], E. I. du Pont de Nemours & Co.) H e r z o g .

B. Panteleimonow, Gewinnung von Brom und Jod nach dem Kaltverfahren.
I I I .  Jod. (II. vgl. C. 1928. I I . 1704.) Bei der Extraktion von Jod beobaehtete Yf. 
dieselbe yierseitige Verteilung des J ,  wie beim Br, in Form yon H J, gel., gebundenem 
u. freiem J. Bemerkenswert ist die Bldg. von H J  bei der Berukrung von Jodwasser 
m it Substanzen, die sich m it elementarem Jod  chem. yerbinden, wie z. B. m it Starkę. 
Die Extraktion m it Kerosin (Petroleum) ergab, daB bei Anwendung yon frisekem Kerosin 
die estrahiorte Menge J  im Gegensatz zum Br gróBer ist, ais m it schon J  enthaltendem 
Kerosin, wahrend die Menge des gebildeten H  J  gleich bleibt. Storend sind bei der Extraktion 
von natiirlichen J-haltigen Wassern der Halbinsel Apsckeron die organ. Substanzen. Der 
Nackweis des J  gelingt in  diesem Falle m it N aN 02 nur schwer; ais gunstig erwies siok 
dio Anwendung von Nitrose. Vf. gibt eine graph. tJbersicht uber die Yerteilung des J  
bei seinen Verss. Bei einigen Verhaltnissen yon N aJ, Jodstarke u. N aN 02 yollzieht 
sich die Oxydation von N aJ  nur sehr langsam. E in t)berschuB yon N itrit bei der Ex- 
traktion erzeugt keine Verringerung von H  J . Die Extraktionskraft des Benzins kommt 
der des Kerosins gleich. Beim Zusatz yon Terpentin zu den Jodiden u. H J  wird J  
ausgeschieden, jedoch zeigt sick bei der Extraktion beim Mischen von Kerosin m it 
Terpentin, daB die Menge des gel. J  geringer wird, wahrend der Geh. an H J  zunimmt. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal ekimitsekeskoi Promyscklennosti] 5. 1220—27.
1928.) ” K l e v e r .

— , Heliumgewinnung aus Naturgas. Die vom U. S. B u r e a u  o f  M i n e s  in 
Amarillo, Texas, erbaute Anlage yerfliissigt die gesamten Bestandteile des Erdgascs 
mit Ausnahme yon He. Die Amarillo Oil Co. ha t 3 Gasbrunnen m it zusammen 27 Mili. 
KubikfuB Gas taglich zur Disposition. Die Kosten der Produktion betragen wenige 
Cents pro KubikfuB. 4 Abbildungen. (Amer. Gas Journ. 130. N r . 5. 35. Mai.) N a f h t .

I. Schickutzki, Die elektrothermische Darstellung von weifiem Phosphor aus 
Apatiten und Phosphoriten. Vf. berichtet uber Verss. zur Darst. yon P  nach der 
WoEHLERsehen Rk. aus phosphorkaltigen Mineralien im elektr. Flammenbogen unter 
besonderer Berucksichtigung der Rentabilitatsfrage u. der industriellen Anwendbarkeit 
des Verf. (Journ. chem. Ind. [russ.; Shurnal chimitsckeskoi Promyscklennosti] 5. 
979—82. 1928.) K l e v e r .

Edouard Urbain, Die Industrie der Phosphorsaure und ihr Zusammenhang mit 
der Herstellung aktirer Kohlen. Vortrag iiber das ausschlieBlich in  Frankreich aus- 
geiibte Verf. der Darst. akt. Kohle aus Sagespiinen u. Pkospkorsaure m it Erórterung
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der Haupttatsachen iiber dic Absorption von Dampfen durcb die Kohle, die ent- 
farbenden Wrkgg. der Kohle u. die Gewinnung der Phosphorsaure im Drehofen aus 
Calciumphosphat, Kohle u. Kieselsiiure, wobei letztere durch Tonerde, noch vorteilhafter 
durch Feldspat, ersetzt werden kann, der auch zur Gewinnung von Kaliumphosphat aus 
dem Flugstaub AnlaB gibfc. (Buli. Soc. ind. Mulhousc 95. 325—43. April.) B l o c h .

N. Jefremow und M. Narkewitsch, Technische Gewinnung von Bittersak. Yff. 
stellen folgendo Grundregeln zur erfolgreichen fabrikmiifiigen Herst. von M gS04-
7 H 20  in groBen Nadelkrystallen auf: 1. die bei 80—90° (besscr bei 80—82°) hergestellte 
Lsg. muB auf 33,5—34° Bć gebracht werden. 2. Die Lsg. in Krystallisatoren muB moglichst 
langsam abkiihlen, besonders vom Moment an, wo die Temp. auf 30— 35° gesunken 
ist. 3. Beim Abkiihlen der h. Lsgg. bis auf 35° muB von Zeit zu Zeit geriihrt werden, 
von 35° ab darf nicht mehr geruhrt werden. 4. Nach dem Abkiihlen der Lsg. auf 30° 
miissen Impfkrystalle hineingebracht werden. 5. Es empfiehlt sich, nachdem sich die 
Krystalle schon ausgeschieden haben, sie einige Tagc liinger in der Lsg. stehen zu 
lassen, da dabei kleine Krystallchen u. Staub in Lsg. iibergehon u. auf ihre Kosten 
sich groBe Krystalle bilden. 6. Im  Falle einer Stórung der n. Krystallisation von 
MgSO.i • 7 H aO muB alles Salz wieder in Lsg. gebracht u. auch die ganzc Apparatur 
von Krystallkeimen befreit werden. Der Baum muB dann auch durclwentiliert u. m it 
W. oder Dampf gewasehen werden, um die in der Luft schwebenden Keime von K ry
stallchen zu vernichten. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
schlennosti] 5. 1179— 83. 1928.) GoiNKlS.

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Franklin 
Grant Hills, Pueblo, Colorado, Arsenozyd. As in  oxydierter Form enthaltendes 
Materiał wird m it Kohle gemischt in  diinner Schicht auf einer gelochten Unterlage 
m it Luftstromen niederen Drucks behandelt, nachdem die Kohlo zum Gliihen gebracht 
worden ist. (A. P. 1 713 127 vom 10/11. 1920, ausg. 14/5. 1929.) K a u s c h .

Lazote Inc., iibert. von: Frank C. Blake (t), Wilmington, Delaware, Wasser- 
stoff. Man liiBt CH4 u. Dampf in Ggw. eines Katalysators bei unter 700° im Mengen- 
verhaltnis D am pf: CH, =  3,5: 1 bis 4 ,4 :1  miteinander reagieren. (A. P. 1713 325 
vom 23/6. 1927, ausg. 14/5. 1929.) K a u s c h .

T. Benckiser und A. Reimann (J. A. Benckiser), Ludwigshafen a. Rh., Di- 
nalriumphosphat m it 2 Moll. Krystallwasser. Man erhalt das Salz durch Auskrystalli- 
sieren aus seiner Lsg. bei iiber 50°. (E. P. 308 566 vom 5/10. 1928, Auszug veróff. 
15/5. 1929. Prior. 23/3. 1928.) K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: Leon R. Westbrook, 
Cleveland Heights, Ohio, Krystallisiertes, niclitbackendes Trinatriumphosphat. Man er
h itzt eine wss., gesatt. Lsg. von Na3P 0 4-12 H20  iiber ihre Krystallisationstemp., impft 
die Lsg. m it Ńa3P 0 4-10 H 20-Krystallen u. entfem t dio dadurch gebildeten Krystalle 
von Na3PO,-10 _H20 . (A. P. 1711707 vom 27/1. 1928, ausg. 7/5. 1929.) K a u s c h .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Sheldon B. Heath, Midland, Michigan, V. St. A., 
Bittersalz m it geringem Chloridgeh. Durch Umsetzung von Mg(OH)2 m it gewohnlicher 
H 2S04 erhaltene chloridhaltige konz. MgS04-Lsg. wird bei hoher Temp. m it konz. 
H 2S 04 behandelt. Z. B. werden zu 1,5 Vol. MgS04-Lsg. von 95° u. 41° Bć. m it einem 
Geh. von 3,5% NaCl 1 Vol. 98%ig. H 2S 04 von 120° gegeben. Hierbei entweichen 
75% des Chlorgeh. ais HC1. Die saure Lsg. wird zur Neutralisation von weitoren 
Mengen Mg(OH)2 gebraucht. (A. P. 1 709 398 vom 23/2. 1925, ausg. 16/4. 1929.) J o h .

A. Messerschmitt, L u g a n o ,  Calciumalkaliphosphate. R o h p h o s p h a t ,  ein Alkali- 
sulfat u. ein Reduktionsmittel, welches g a n z  oder teilweis aus CaS besteht, werden 
zum Sintern erhitzt. Die Auslaugungsriickstande vom L E B L A N G -S o d a v er f. kónnen 
ais Reduktionsmittel verwendet, Kohle oder P yrit m itbenutzt werden. (E. P. 306 086 
vom 6/2. 1929, Auszug veroff. 10/4. 1929. P rior 15/2. 1928. Zus. zu E. P. 300961 ;
C. 1929. I. 1602.) K u h l i n g .

Jean Charles Seailles, Frankreich, Tonerde. Das Verf. des Hauptpatentes 
Al-haltige Mineralien m it Erdalkalibasen zu calcinieren u. m it W. in  Erdalkalialu- 
minate uberzufiihren, wird m it mehr ais 3 Mol. der Base auf 1 Mol. Si oder Al bei 
Tempp. von uber 1000° durchgefiihrt. Die M. zerfallt leicht in W. zu Calciumaluminat 
aus dem Tonerde in  bekannter Weise gewonnen wird. (F. P. 34 231 vom 20/8. 1927, 
ausg. 3/5. 1929. Zus. zu F. P. 634430; C. 1928. 1. 2860.) J o h o w .

Jean Charles Seailles, Frankreich, Tonerde. Das Yerf. nach dem H auptpatent 
wTird m it mehreren Erdalkalibasen gleichzeitig durchgefiihrt, z. B. m it BaO u. CaO,
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von dcnen CaO in solcher Menge, daB alles Al gebunden werden kann, wahrend BaO 
in  geringerer Menge bis herunter zu nur katalyt. wirksamen Spuren zugesetzt wird. 
(F. P . 34 239 vom 29/8. 1927, ausg. 3/5. 1929. Zus. zu F. P. 634430; C. 1928. I. 
2860.) Jo n o  w.

Jean. Charles Seailles, Frankreich, Tonerde. Das Verf. des H auptpatents wird 
m it zwei odor mehr Erdalkali- oder Alkalibasen durehgefiihrt. Z. B. m it einem Gc- 
menge von Kalk, Baryt, Bauxit u. Natrium- oder Kaliumcarbonat. (F. P. 34 249 
vom 6/9. 1927, ausg. 3/5. 1929. Zus. zu F. P. 634430; C. 1928. I. 2860.) J o h o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oxydalion von Metallsalz- 
lósungen. Die Lsgg. werden bei Tempp. iiber 100° einer Druckbehandlung m it 0 2 
odor sauerstoffhaltigen Gasen ausgesetzt. So wird FeS04 in saurer Lsg. bei 120° u. 
10 a t m it 0» vollig in F eln -Salz iibergefiihrt. (F. P. 655 818 vom 11/5. 1928, ausg. 
24/4. 1929. D. Prior. 13/5. 1927.) J o h o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasser- und 
oxydfreiem Magnesiumchlorid. (Schwz. P. 129 295 vom 29/3. 1927, ausg. 1/12. 1928.
D. Prior. 29/5. u. 3/6. 1926. — C. 1928 .1. 2119. 1929.1. 1141.) J o h o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasser- und 
ozydfreien Metallchloriden. Zu den Reff. naeh F. P. 632 503; C. 1928. I. 2119 u. 
Oe. P. 111549; C. 1929. I. 1141 is t nachzutragen, daB sich in analoger Weise wie 
wasser- u. oxydfreies MgCl2 auch Cerchlorid bzw. ZnCl2 von gleicher Eig. gewinncn 
lassen. (Schwz. PP. 13Ó 315, 130 316 vom 20/4. 1927, ausg. 1/2. 1929. D. Priorr. 
29/5. u. 3/6. 1926. Zuss. zu Schwz. P. 129295; vorst. Ref.) J o h o w .

Norddeutsche Affinerie (Erfinder: Heinrich Roscher), Hamburg, Elektro- 
lytische liaffination von Antimon. (D. R. P. 476 619 K I. 40c vom 19/7. 1927, ausg. 
21/5. 1929. — C. 1928. II. 2391.) K u h l i n g .

Titanium Pigment Co. Inc., St. Louis, iibert. von: L. W. Ryan, NewYork, 
Titamerbinidungen. Man fuhrt dio Fiillung von Ti-Verbb. durch Hydrolyse aus wss., 
mineralsauren Ti-Fe-Lsgg. in Ggw. einer organ. Sauro (Wein-, Citronen-, Oxal- odor 
Gallussiiure) durch. Es kann auch H 2S 04 gegenwartig sein oder die Sauren kónnen 
in Form ihrer Salze venvendet werden. (E. P. 308725 vom 25/3. 1929, Auszug veróff. 
23/5. 1929. Prior. 27/3. 1928.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
C. Sturmer, Ober Schmelzglasuren. Ascher. Ascher sind die Oxydationsprodd. 

von Pb u. Sn, die ais Triibungs- u. FluBmittel in der Glasurtechnik verwandt werden. 
Vf. beschreibt die Ausgangsstoffe u. dereń Eignung, die Herst. des Asehers u. seine 
Eigg. (Keram. Rdseh. 37. 359—61. 23/5.) S a l m a n g .

Gottfried Rose, Die Durchlussigkeit von Glas fu r  tdlraviolett.es Licht. Die Durch
lassigkeit eines Glases fiir ultraviolettes Licht nimmt m it fallendem Eisengeh. zu. 
FeO im Glase absorbiert weniger stark  ais Fe20 3. In  wss. Lsg. ist die Absorption durch 
F e '"  100-mal so stark  wie durch F e" . Der Ruckgang der UV-Durchlassigkeit unter 
dem EinfluB der UV-Bestrahlung ist auf eine Reoxydation des 2-wertigen Fe zuriick- 
zufiihren. Auch in wss. Lsg. wird die Oxydation von F e "  zu F e '"  beschleunigt. Mit 
Hilfe der Kurven der UV-Durchlassigkeit ist es móglich, in Glasern m it geringem 
Fe-Geh., bei denen die liblichen anorgan. Methoden versagen, Anhaltspunkte fiir das 
Verhaltnis von F e"  zu F e '"  zu erlangen. Die Ergebnisse sind durch viele Versuclis- 
reihen belegt. (Sprechsaal 62. 314—17. 333—35. 352—55. 375—77. 2/5. Altenfeld, 
Thiir.) SALM ANG.

G. M. Shrum, C. G. Patten und H. D. Smith, Mitteilung uber die Yeranderuną 
in  der optischen Durchlassigkeit gewisser ultraviolettdurchldssiger Gldser nacli Bestrahlung 
mit Rmtgenstrahlen und ultraviolettem Licht. (Vgl. PA T T E N  u . S m i t h , C. 1929. II. 529.) 
Ultraviolettdurchlassige Glaser zeigten unter der Einw. ultravioletter Stralilen Solari- 
sation (Herabsetzung der Durchlassigkeit) u. unter der Einw. von Róntgenstrahlen 
sowohl Solarisation, ais auch Verfarbung. Die Yerfarbung konnte durcli Erhitzung 
auf 100° von hinreichender Dauer zum Verschwinden gebracht werden. Die Solarisation 
konnte durch Erhitzen bis auf 300° aufgehoben werden. Alle Proben zeigten entweder 
bei Zimmertemp. oder bei erhóhter Temp. Thermoluminescenz; die Aufhebung der 
Solarisation fallt m it dem Verschwinden der Thermoluminescenz zusammen. Es ist 
wahrscheinlich, daB die Solarisation auf die photochem. Oxydation von Fe oder anderen 
Verunreinigungen (vgl. P A T T E N  u. S m i t h , 1. c.) zuruckzufiihren ist, allerdings ist auch
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clie Móglichkeit photochem. Polymerisationsrkk. nicht auszusclilieBen. (Trans. Pvoy. 
Soc. Canada [3] 22 . Sect. 3. 433—36. 1928. Univ. of Brit. Columbia, Dep. of 
Physics.) L e s z y n s k i .

W. E. S. Turner, Einige interessante physikalisch-chemische Phanomene, die durch 
geringe Beimengungen im  Glase verursaclit werden. N a,S04 hat ais Glasrohstoff ganz 
andere Eigg. ais Soda. Es erteilt auch dem Glase andere Eigg. Die Verfliichtigung 
von As tr i t t  meist wahrend des Einsehmelzens auf. Diskussion uber die Zusammen- 
liange zwisehen der UV-Bestrahlung u. der Oxydationsstufe des Fe im Glase. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48 . T 88. 19/4.) S a l m a n g .

Michel 0 . Samsoen, Untersuchmigen iiber den glasigen Zustand. In  einem Diffe- 
rentialdilatometer wurden bei organ. Glasern u. anorgan. Glasern in allen Fallen seharfe 
Knickpunkte vor Bcginn der Erweiehung erhalten. Durch viele Verss. bestatigt Vf. 
den Bestand eines Transformationspunktes der Gliiscr (vgl. B ER G E R , C. 19 S 8 . I. 
835). Das therm. Phajiomen geht der Transformation etwa 15—25° vorauf, es ist die 
Temp., bei der die Kuhlung beginnen muBte. Diese Temp. scheint nur yon der Vis- 
cositiit abzuhangen, welche 1012,7 Poisen betragt. Vf. halt den glasigen Zustand fiir 
einen vom fl. u. vom festen Zustand scharf zu unterscheidenden besonderen Zustand 
der Materie. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 1 2 8 . 185—204. Marz. Ecole Centrale 
des Arts et Manufactures.) S a l m a n g .

J. B. Krak, Faktoren, welche die Zusammensetzung gewohnlicher Glaswaren 
beeinflussen. Die groBen Vorteile des Zusatzes yon Al in Form von Feldspat oder von 
Borax zu Gemengen von Masehinenglas werden aufgezahlt u. Versiitzo angegeben. 
(Glass Ind. 10 . 107—09. Mai. Perth  Amboy, N. J .  R o e s s l e r  & H a s s l a c h e r  
Chemical Co.) S a l m a n g .

F. W. Hodkin, W. E. S. Turner und F. Winks, Der E influp des Zusatzes 
kleiner Mengen von Alkalisalzen auf die Schmelzgeschwindigkeit und die Verarbeitungs- 
eigenschaften von Soda-Kalk-Silicaglasem, die aus Sclierben erschmolzen wurden. (Vgl. 
C. 1 9 2 9 . I. 3024.) Die gunstigste Wrkg. hat Soda, demnachst Borax. Samtliclie 
Alkalisalze iiben in geringen Mengen (1—2,5%) einen iiberrasekend giinstigen EinfluB 
auf Schmelzung, Liiuterung u. Verarbeitung aus. Solche Sehmelzcn aus 98—99% 
Scherben sind unvergleichlich gunstiger ais die iiblichen Sehmelzen aus Gemengen 
oder aus Scherben oder aus Mischungen von beiden. (Journ. Soe. Glass Technol. 
13 . Transact. 47—56. Marz. Sheffield, Univ.) S a l m a n g .

F. W. Hodkin, H. W. Howes und W. E. S. Turner, Der E influp  von Scherben
auf die Schmelzgeschwindigkeit und andere Eigenschaften von Sodakalk-Silicagldsem. 
(Journ. Soc. Glass Technol. 13 . Transact. 25—37. Marz. Sheffield, Univ. — C. 1 9 2 9 .
I. 3024.) S a l m a n g .

P. Filossofow und A. Stchepetow, Zur Frage iiber den E influp des Zerkleinerungs- 
grades der Magerungsmittel auf die physikalisch-mechanischen Eigenschaften des Hart- 
porzellans. Die Korngrofie der Magerungsmittel iibt keinen EinfluB auf die D. des 
Porzellans aus. N ur bei grobkórnigen Massen wurde Verminderung des Volumgewichts 
beobaehtet. Die Transparenz wachst m it wachsender KorngróBe der Magerungsmittel. 
Bei grobem Scherbenkorn vergroBert sich die Durehsichtigkeit, bei anderen Magerungs- 
mitteln wurde aber das Gegenteil beobaehtet. Die meohan. Festigkeit des Porzellans 
sinkt erheblich m it wachsender GróBe der Quarzkórner, nur wenig bei wachsendem 
K orn des Feldspats u. bleibt unbeeinfluBt von der KorngróBe des Scherbens. Grober 
Feldspat gibt groBe, kleinstiiekiger Feldspat kleine Mullitnadeln. Feldspat begunstigt 
die Mullitbldg. Zur Erzeugung liochwertigen Porzellans muB besonders der Quarz 
fein gemahlen werden. (Keram. Rdseh. 37 . 341— 45. 16/5. Moskau, Techn. Hocli- 
schule.) S a l m a n g .

Louis Navias, Trockengeschwindigkeit einer bildsamen Porzellanmasse bei niederem 
Druck und Erhitzung. Die Verss. wurden in einem Glasexsiccator ausgefiihrt bei Drucken 
von 0,7, 5, 15 u. 35 cm u. bei 23, 50 u. 65°. In  graph. Darstst. der Logarithmen der 
W.-Yerluste gegen die Logarithmen der Trockenzeiten ergaben sich geradlinige Be- 
ziehungen fiir die Trockengeschwindigkeit. Die Oberflachentempp. waren immer 
niedriger ais die Tempp. im Inneren wegen der an der Oberflaehe stattfindenden Ver- 
dampfung. Bei Drucken unter 1 mm scheint die Trocknung in oinem Zuge yorzugehen, 
bei hóheren Drucken in 2 Abschnitten. (Journ. Anler. ceram. Soc. 12 . 305—18. Mai. 
Schenectady, N. Y., General Electr. Co.) 1 S a l m a n g .

W. G. Worcester, Eine Untersuchung iiber 21 Tone aus Saskatcheivan. (Journ. 
Amer. ceram. S o c . 12 . 360—76. Mai.) S a l m a n g .
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Otto Bartsch, Uber das Ausdehnungsverhalten einiger ąuarzhaltiger Tone. Der 
EinfluB der Brenntemp. u. der Brenndauer auf die Umwandlung des Quarzes einiger 
ąuarzhaltiger Tone wurde untersueht. Kleinkorniger Quarz wandelt sich viel schneller 
um ais grobkórniger. Bei Anwesenlieit von Mineralisatoren konnte stets nur Cristobalit 
festgestellt werden. Tridymit wurde nur in Hafenscherben von sauren Hafen nach 
langem Gebrauch festgestellt. Durch Zusatz anderer fluBmittelreicher Tone IśiBt sich 
der Cristobaliteffekt stark  vermindern, desgleichen durch Zusatz von Eeldspat u. B ,0 3, 
wenn bestimmte Brennbedingungen innegehalten werden. Ais wirksamstes Mittel 
zur Beseitigung des Cristobaliteffektes bei Tonen m it sehr feinkornigem Quarz hat 
sich das Brennen bei Tempp. von 1400—1450° in reduzicrender Atmosphiire erwiesen. 
Bei sehamottehaltigen Korpern kann die Umwandlung zu einer Gefiigelockerung 
fiihren, wenigstens bei sehwach gebrannten Korpern. Es wird daher empfohlen, die 
saure Schamotte fiir Hafen so zu brennen, daB die Bldg. von Cristobalit vermieden 
wird. (Glastechn. Ber. 7. 48—61. Mai. GroBalmerode. Ver. GroBalmeroder Ton- 
werke.) S a l m a n g .

V. Busch, Die mirłschafłliche Schlammung geringwerliger Kaoline wid Tcme. 
Angabe von Verff., m it denen die Vcrarbeitung armer Kaoline durchfuhrbar erscheint. 
(Keram. Rdseh. 37. 375—80. 30/5. Schnaittenbach.) SALM ANG.

H. N. Clark, Vergleichende Versuche iiber monolithische feuerfeste Mortel. 3 Mórtel 
wurden im Laboratorium u. im Betriebe untersueht. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 
330—35. Mai. New York City, Refractory and Engincering Co.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Einige neue Moduli und Indices bezuglich der wichtigen hydrau- 
lischen Komponenten des Porllandzenients. I. Vf. weist nach, dafl die bisher gebraucli- 
lichen Moduli die Eigg. des abbindenden Zements u. seine Eestigkeit nicht zu erklaren 
vermógen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 73 B. Marz.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Einige neue Moduli und Indices bezuglich der wichtigen hydrau- 
lischen Komponenten des Porllandzements. I I . Vf. schlagt folgende Moduli vor: Kalk-
Silicayerhaltnis: l =  +  ^  S 0* +  freier Ca° )

S i02 — 0,80 X unl. Rest 
ferner: Kalk-Silica-Molarverhaltnis: m —1,07-1. Molarverhaltnis von Tricalciumsilicat zu
t>- i - ... , Molar-% von 3CaO-SiO„ m  —  2,00. ... . n  .Dicalciumsilicat = ——— --------  * =  ’—  (Vgl. C. 1929. I. 2912.)

Molar-% von 2 CaO • S i02 3,00-?«
In  einem Dreiecksdiagramm Ca0-Al20 3-S i02 lassen sich die 3 Zcmentkomponenten 
zweckmaBig auf folgender Basis eintragen: CaO ais Total-CaO — (0,70 S 03 +  freier CaO), 
S i02 ais Total-SiO, — 0,80 X unl. Rest, A120 3 durch A120 3 +  Fe20 3. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 73 B— 75 B. Marz.) " " S a l m a n g .

Hans Kiihl und Hans Lorenz, Die Kalkbindung durch die Bestandteile des Tones 
bei fortsćhreiiender Erhitzung von Zetnenlrohmehl. Bei der Erhitzung von Zementrohmehl 
is t bereits die Halfte des Kalkes neue Verbb. m it Ton eingegangen, wenn die letzte 
C02 aus dem Rohmehl entweicht. Der Aufbau der Klinkermineralien erfolgt von 
den kalkarmeren Verbb. fortschreitend bis zu den kalkreichsten Verbb. 2 C a 0 -S i0 2 
bildet sich rorwiegend zwischen 1000 u. 1250°. Das Auftreten einer Sinterungsschmelze 
bei 1250° bewirkt stiirm. Kalkbindung, bei welcher die intermediar gebildeten Kalk- 
silicate u. -aluminate in die Klinkermineralien ubergehen. Die vonTon bei 1250—1450° 
gebundenen Kalkmengen sind zu groB, ais daB man 2 CaO • S i02 ais Hauptbestandteil 
des Klinkers ansehen konnte. Der Verlauf der Kalkbindung steht in Einklang m it 
der Annahme, daB der Alit eine Mischungsreihe zwischen 3 C a 0 -S i0 2 u. Janeckeit 
bildet oder reehner. eine Mischungsreihe 3 CaO-Si02 u. 3 Ca0-Al20 3. Den Celit sehen 
Vff. in tlbereinstimmung m it J a n e c k e  ais eine Mischungsreihe aus 2 C a0-E e20 3 
u. 4 CaO-Al20 3-Fe20 3 an. (Zement 18. 604— 11. 9/5. Berlin-Lichterfelde.) S a l m a n g .

Yosomatsu Shimizu, Eleklrische Unlersuchung der Abbindung und Erhartung 
schnell erhartender Zemente. (Vgl. C. 1928. I. 2530.) Der Vorgang der Abbindung 
u. Erhartung yon hochwertigen Zemejłten wurde durch Messung des elektr. Wider- 
standes derselben verfolgt. In  den Leitfahigkeits-Zeitkurven von abbindenden Ton- 
crdezementen wurden 2 Biegungen festgestellt, die der H ydratation des Ca-Aluminats 
u. des Alumosilicats bzw. Silicats entsprachen. Spezial-Portlandzemente zeigten nur 
einen Knick, der der H ydratation des Alumosilicats zuzuschreiben ist. Im  Portland- 
zementklinker kommt nach Ansicht des Vf. kein Ca-Aluminat vor. (Science Reports 
Tohoku Imp. Univ. 17. 1213—25. Concrete 34. Nr. 5. 109—11. Dez. 1928.) Sendai, 
Japan, Univ.) S a l m a n g .
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R. Blin, Praktische Angdben uber die Herstellung der hydraulisclien Kalkę und 
Zemente. Beschreibung der Kalksorten u. ihrer Herst. (Techniąue mod. 21. 297 
bis 301. 15/5.) S a l m a n g .

F. J. Williams und F. C. Westendick, Beziehung zwisehen der Zeit- und Aus- 
dehnungskurve beim Abbinden von Gips. Beim Abbinden erfolgt zuerst eine Kontraktion, 
dann eine Dehnung. Erstere ist auf Auflosung von 2 CaS04-H 20  zuriickzufiihren, 
wobei Schwindung erfolgt. Sobald die Lsg. gesatt. iat, krystallisiert das D ihydrat aus 
unter Dehnung. Die erste Schwindung yerursacht Ausfullung der feinsten Poren- 
raume durch die Masse. Die Lsg. des Hemihydrats entbindet, die Krystallisation des 
Dihydrats bindet Warme. (Journ. Amcr. ceram. Soc. 12. 377—81. Mai. Alfred, N. Y., 
School of Clayworking.) SALM ANG.

Luz David, Ober neuere Erfahrungen in  der Betonherstellung. Es wird auf den 
EinfluB der Methode der Abmessung der Rohstoffe u. der móglichcn Fehler bei der 
Siebung sowie ungeeigneter Zusehlage hingewiesen. (Tonind.-Ztg. 53. 701—03. 
16/5.) S a l m a n g .

M. Genel, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit des Betons bei rerschiedenen Wasser- 
Zementfaktor en, Feinheitsmcduli und grofite Komgropen. Es wird neues experimentelles 
Materiał fiir die bekannten Tatsachen angefiihrt, daB die Festigkeit yon W.-Zement- 
faktor u. Kornmoduli tiefgreifend beeinfluBt wird. (Beton u. Eisen 28. 184—88. 
20/5.) S a l m a n g .

Richard Griin, Betonschutz durch Anslriche. Vf. arbeitete eine Reihe techn. 
Prufyerff. aus, die es gestatten, alle chem., physikal. u. Witterungseinflusse plan- 
maBig zu erfassen. Die Priifergebnisse von 31 Anstrichen werden angegeben. 
(Tonind.-Ztg. 53. 699—701. 16/5.) S a l m a n g .

Fred Weigel, Prufung von Beton auf Absorption. Beschreibung einer einfachen 
Vorr. zur Prufung der W.-Aufnahmefahigkeit eines Steines unter Druck. (Concrete 34. 
Nr. 5. 35—37. Mai. Knoxville, Tennessee, Southern Cements Products Co.) S a l m .

A. E. R. Westman, Die Vorhersage der praktischen Verwendbarkeit aus Labora- 
toriumsversuchen. Besprechung der Fehlerąuellen durch ungeeignete Prufmethoden 
u. durch Schwankungen in der Giite des Materials. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 
319—29. Mai. Univ. of Illinois.) S a l m a n g .

M. Kohn, Eine neue Methode zur Korngropenbestimmung bei keramischen TJnter- 
suchungen. Die in der Bodenkunde bewahrte Pipettanalyse wird auf keram. Rohstoffe 
ubertragen. Mittels eines P ipettapparats wird aus verschicdenen Tiefen einer Sus- 
pension Probe genommen u. der Trockenruckstand bestimmt. Da die Tauchtiefe der 
Pipette u. die Fallzeit der Teilchen bekannt ist, kann die mittlere KorngróBe berechnet 
werden. (Keram. Rdsch. 37. 380—82. 30/5. Tonind.-Ztg. 53. 729—31.) S a l m a n g .

Otto Krause und Werner Thiel, Bemerkungen zur quantitativen Trennung und 
Bestimmung von Kieselsaure und Tonerde in  der technischen Silicatanalyse. Vff. pruften 
die Methode einmaliger S i02-Fallung u. Restbest. der S i02 durch Abrauchen des A120 3- 
Nd. m it H F  nach. Es woirde bestatigt, daB die m it Al u. Fe ausgefallte S i02 ąuanti- 
ta tiy  verfliichtigt werden kann. Diese mitgeschleppte S i02 wird durch NH 3 fiir teehn. 
Zwecke quantitativ gefallt. (Ber. Dtscli. keram. Ges. 10. 257—60. Mai. Freiberg., 
Sa., Porzellanfabrik Kahla.) S a l m a n g .

Edward Schramm, Eine Sandstrahlprufmethode fu r  Glasuren. Die H artę yon 
Glasuren laBt sich hierm it gut erproben. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 356—59.
Mai. Syracuse, N . Y .,  Onondage Pottery C o. Lab.) S a l m a n g .

Oskar Lecher, Verfahren zur TJntersuchung feuerfester Silica- und Schamotte- 
steine auf ihre Widerstandsfahigkeit gegen den Angriff geschmolzener Schlacken oder Glas- 
fliisse. Vf. hat folgendes Verf. zur Prufung yon Steinen auf Schlackenangriff aus- 
gearbeitet: Aus den Steinen werden Wiirfel yon 44 mm Kantenlange hergestellt, die 
in einem unten gelochten Schamottetiegel (Frittetiegel) erhitzt werden. Dabei laBt 
man den angreifenden Stoff (Glasgemenge, Schlacke, Glas o. dgl.) iiber dic Wiirfel 
laufen, wobei immer auf Bedeckung derselben gesehen wird. Die Betricbsyerhaltnisse 
werden so am besten nachgeahmt oder konnen nach Wunsch z. B. durch Veranderung 
der Gkisatmosphare oder Strdmungsveriialtnisse herbeigcfiihrt werden. Die Korrosion 
der Wiirfel ist dann ein MaB fiir den Angriff. (Sprechsaal 62. 390—92. 30/5. Cottbus, 
Lausitzer Industrielab.) S a l m a n g .

J. Stanton Pierce und W. C. Setzer, Bestimmung von Eisen- und Aluminium- 
ozyden, Magnesiumoxyd und Calciumoxyd in Portlandzement. Schnellmetliode. Da die 
Hydroxyde yon Fe u. Al in genau neutralen Lsgg. beide unl. sind, wird die Fiillung
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bei dem pn-W ert 7 unter Zuhilfenahme von Bromothymolblau vorgenommen. Die 
Hydroxyde werden filtriert, gewaseben, wieder gel., gefallt u. wie ublich bestimmt. 
Trinitrobenzol g ibt in gesatt. Ca(OH)2-Lsgg. tief ziegelrote Farbung. Man fiillt Mg(OH)2 
durch carbonatfreies Alkali in Ggw. von Trinitrobenzol, filtriert Mg(OH)2 ab, wiischt 
aus, lost in uberschiissiger Normalsaure u. titriert dereń UberschuB zuruck, wobei 
Dimethylaminoazobenzol ais Indicator gebraucht wird. Aus dem F iltrat von Mg(OH)2 
wird Ca durch Soda gefallt, in uberschiissiger Siiure gel. u. der UberschuB m it Di- 
methylaminoazobenzol ais Indicator zuriicktitriert. Es werden genaue Ausfuhrungs- 
bestimmungen gegeben. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 25—26. 15/1. 
Georgetown, Kentucky, Georgetown College.) S alm ang .

Jules Alexis Faut, Frankreieh, Głasieren. Porthuidzcme.it, Schlackcnzement, 
ein Farbstoff u. ein in W. u. A. unl. organ. Stoff, vorzugsweise das Sckwermetallsalz 
einer Fettsiiurc, werden innig gemischt, gesiebt, die Mischung m it W. zum Brei an- 
geruhrt u. auf den zu emaillierenden Gegenstand aufgetragen. Die Erzeugnisse werden 
zweoks Umwandlung von vorhandenem Ca(0H )2 in CaC03, gegebenenfalls nach Be
handlung m it einer wss. Lsg., welche ein 1. Carbonat u. Silicat enthalt, bei 10—20° 
m it C 02-haltiger Luft bchandelt. (F. P. 655 921 vom 29/10. 1927, ausg. 25/4.

J. E. Thornton, St. Brelade, Jersey, Nicht splitterndes Glas. Man yereinigt zwei 
Glasscheiben, die m it einer stark klebenden Schicht iiberzogen sind, m it einor zweck- 
milBig erweichten Schicht aus Celluloseacetat durch Pressen. Die stark  klebende 
Schicht wird durch Uberziehen m it einer Lsg. von Gelatine u. Celluloseacetat in Essig- 
saure u. Aceton horgestellt; das Glas wird vorher gercinigt u. gewiinschtenfalls durch 
H F  odor Wasserglaslsg. gerauht. Die Kanton werden durch Eintauchen in eine Lsg. 
von Gelatine u. Celluloseacetat in Essigsiiure u. Aceton geschlossen. ( E .P .3 0 8 1 1 7

J. E. Thornton, St. Brelade, Jersey, Nicht splilterndes Glas. (Ygl. vorst. Bef.) Man 
vereinigt zwei Glasscheiben, die m it einer fest haftenden dunnen Schicht aus Gelatine, 
der etwas Chromalaun oder Bichromat u. erforderlichenfalls Essigsiiure zugesetzt ist, 
m it einer starkeren Schicht aus Gelatine durch Pressen in der Warme. Vor dem Auf- 
bringen der dunnen Gelatinesehicht kann das Glas durch Behandeln m it Wasserglaslsg. 
oder H F  gerauht werden. Die K anten der zusammengesetzten Scheibe konnen durch 
Eintauchen in  eine Lsg. von Celluloseestern u. Gelatine in Essigsiiure u. Aceton ge
schlossen werden. (E. P. 308 119 Yoin 29/5. 1928, ausg. 11/4. 1929.) F r a n z .

Otto Friedrich Honus, Marienberg, Herstellung von tonerde- bzw. eisenoxyd- 
reichem Zement oder Barytzement neben schwefliger Saure, 1. dad. gek., daB an Stelle 
von Bauxit tonerdereicher Gips verwendet wird, welcher nach Zusatz von Halden- 
schiefer (Kohlenschiefer), Ton oder Raseneisenerz wieder geschmolzen wird. — 2. dad. 
gek., daB tonerdereicher Gips m it schwefelhaltigen Bariumverbb., welche S i0 2 u. 
A120 3 enthalten, oder, wenn diese fehlen, nach Zusatz von Tonerdesilicat u. Kies- 
abbrand niedergeschmolzen wird. — Die Erzeugnisse sind den Sclimelzzementen 
gleichwertig, aber crheblich billiger. (D. R . P. 477 270 KI. SOb vom 1/4. 1926, ausg. 
4/6. 1929. Tscheehoslow. Prior. 20/4. 1925.) K u h l i n g .

Soc. pour l'Exploitation des Procedes Petrus, Paris, iibert. von: L. Perrin 
und B. Tuscher, Genf, Zement. Fein gemahlencr Puzzolan, dcm gegebenenfalls etwas 
Na„C03, K 2S 04 oder BaCl2 zugesetzt wird, oder fein gemahlene Hochofenschlacke, 
Portlandzement u. fein verteilter CaO werden, gegebenenfalls unter Zusatz von etwas 
CaS04, gemischt. (E. P. 305 170 vom 28/1. 1929. Auszug veroff. 27/3. 1929. Prior. 
1/2. 1928.) K u h l i n g .

Robert de Luce, Los Angeles, V. St. A., Zement. Mischungen von CaO, A120 3 u. 
Feldspat o. dgl. werden unter lebhaftem Durchriihren mittels Dampfes u. hohen Drucks
2— 6 Stdn. lang auf Tempp. von mehr ais 100°, zweekmaBig 200—250°, erhitzt, der 
kaHumfreie unl. Anteil des Erzeugnisscs wird abgefiltert, bis zum beginnenden Schmeken 
erhitzt u. gemahlen. (A. P. 1713 172 vom 11/1. 1927, ausg. 14/5. 1929.) K u h l i n g .

Louisville Cement Co., Louisville, V. St. A., Brennen von Kalkstein und Zement. 
Beim Gliihen von Kalkstein u. naturlichem Zementgestcin im Drehofen werden die 
Rohstoffe u. die Heizgase im Gleichstrom durch den Ofen gefiihrt u. am Austragsende 
des Ofens eine gróBere Schichtdicke des Brenngutes erhalten ais am Eintrittsende. 
W ird ein Vorwarmer verwendet, so durchlauft das Brenngut diesen im Gegenstrom 
zu den Heizgasen. (E .P . 306 856 vom 21/10. 1927, ausg. 28/3. 1929.) K u h l i n g .

1929.) K u h l i n g .

vom 25/5. 1928, ausg. 11/4. 1929.) F r a n z .
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Soc. Lap und J. C. Seailłes, Paris, Geformte Massen. Hydraul. Stoffc werden 
m it einer FI. oder einem uusroickend feuchten Brei gemisclit, dio Massen in Formen 
gefullt u. in  diesen zwecks Entfernung von Luftblasen sehnell wiederholten Er- 
sehuttcrungen ausgesetzt. Uberschussige FI. wird bei Verwendung flussigkeitsdichter 
Formen abgegossen oder liiuft bei gelochten Formen, freiwillig ab. Vor dem Abbinden 
werden die Gegenstande aus den Formen entfernt. (E .P .307  638 vom 23/3. 1928, 
ausg. 4/4. 1929.) K u h l i n g .

Joshio Uycbara, Formosa, Anstrichmittel fiir Bc.lonmaue.rn. Z. B. werden 3 Teile 
fein gemahlenes NaOH u. 6 Teile Na2S m it 2,6 Teilen W., 30 Teilen FeSOt u. 8 Teilen 
Schwerol gut verriibrt, bis das Seliweról emulgiert ist u. sich eine schwarze ldebrige 
M. gebildet hat. Durch Anruhren derselben m it dor 50-fachen Menge W. erhalt man 
eine cinheitliche Emulsion, die zum Bestreichen der Betonformbrotter dient. Durch 
ihre Verwendung wird erreicht, daB sich die Bretter leicht u. ohne Beschadigung vom 
geformten Beton abnehmen lassen. (Japan. P. 79 175 vom 26/5. 1928, ausg. 19/12. 
1928.) I m a d a  u . R a d d e .

Flintkote Co., Boston, iibert. yon: Albert Lewis Clapp, Danyers, Massachusetts, 
Herstellung von Dachschindeln. Man yermischt in  einem Holliinder harte Asbestfaser 
mit Zellstoff, Farbstoffen u. wasserdichtmachenden Mitteln in W., yersetzt m it eiaepa?**!? 
Bindemittel u. gibt dann ein Fallungsmittel zu; hierauf wird auf der PapiermaschuioG 
geformt u. getrocknet. (Can. P. 270 963 vom 16/5. 1924, ausg. 24/5. 1927.) F raN !Źv\^& h

Emilio Damour, Cours de yerrerie professe au Conservatoire national des arts et l
Premiero partie. La Chimie du verre. Paris et Liege: Ch. Bóranger 19294]
194 S.) 4°. U ^

\ \  ^  ***
VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.

C. Dreyspring, C. KriigelundR. Pantke, Uber die Wurzellóslichkeit der P h osphór-.^ ‘ 
saure des Super-, Neutral-, Reform- und Algier-Phosphats. Keimpflanzenyerss. m it 
Oerste nach N e u b a u e r . Untersucht wurden Superphosphat, Reformphosphat, 
tschech. „Neutralphosphat Heller“ , Phosphate activć“ , weicherdiges Algierrohphosphat, 
alle durch ein „100-Maschensieb“ getrieben. Die P 2Ó5-Gaben pro Keimschale waren:
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 u. 80 mg in 4— 6 Parallelen; E rnte nach 18 Tagen. Vom 
9. Tage an traten  Schadigungen ein bereits durch 30 mg „Super-“, 40 mg franzós. 
Neutralphosphat, 50 mg tschech. Neutralphosphat. Die Rk. in den „SupergefaBen“ 
lag zwischen p s  5,4—5,8, die der Neutralphosphate bei pn 6,0—6,3. Vff. folgern 
daraus, daB die Schadigung nicht durch dic saure Rk., sondern durch einseitige Auf- 
nahme von P 20 5 heryorgerufen wird. Das Verlialtnis der Wurzellóslichkeit von Super
phosphat zu franzós. Neutral-, zu tschech. Neutralphosphat, Reformphosphat, Algier- 
phosphat ist abgerundet 10: 7 : 5,5: 2: 1. (Superphosphate 2. 61—69. 81—89. April. 
Hamburg-Horn, Vers.-Stat.) T r ĆNEL.

— , Die Verwendung von Gaswasser ais Diinger. Festldndische Versuchc. Zus. u. 
Eigg. des Gaswassers wie der einzelnen Verbb., Vorbereitung fur die Verwendung zum 
Dungen, yerwendbare Mengen u. Ernteergebnisse bei Gras, Getreide, Kartoffeln, Ge- 
musen, Radieschen u. Riiben, Fruchtbaumen u. Rosen sowie in Gewiichshausern, 
antisept. Eigg. (Gas World 90. 473. 4/5.) W o l f f  RAM.

J. Garola, Beitrag zur Kenntnis des Kalibedarfs von Moim. Der Mohn entzieht 
dem Boden etwa 600 kg KOI je ha jahrlich. (Ann. Science agronom. Franęaise 46.
169—75. Marz/April. S tat. Agron. de Chartres.) T r ĆNEL.

Karl Beinert, Erfalirungen und Erfolge auf dem Gebiele der Stallmisl-Hei/3vergdrung 
(Edelmisłbereitung). K rit. Literaturbesprcchung m it prakt. Hinweisen. (Ztschr. 
Spiritusind. 52. 169—71. 23/5.) T r Ćn e l .

Kuhnert, Die Rolle des Stickstoffdumjers bei der Versorgung der Fischleiche m it 
Kunstdiinger. Der Aufsatz betont die Bedeutung des N  fiir oben genannten Zweck. 
(Ztsehr. Pflanzenerniihr. Diingung Abt. B. 8 . 202—05. April.) T r ĆNEL.

J. Weigert und F. Fiirst, Uber die Verwertung steigender Stickstoffgaben durch 
terschiedene Sorlen von Winterroggen. 10 -jahrige Verss. auf N-armen, kalkhaltigen 
leichten Sandbóden Uber Hochtcrrassenscliotter, Hóhenlage 514 m iiber N.N. Rk. 
neutral. In  den ersten 3 Jahren wurden dio Nahrstoffc in steigenden Gaben gegeben, 
spiiter zu einer K-P-Grunddungung steigende N-Gaben (bis 85 kg N /ha). Im  ersten 
Yersuchsjahr wurden Rhenaniaphosphat, KC1, Kalkstickstoff (im Herbst), (N H 4)ąS0,
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(im Fruhjahr), in den folgenden Jahren  Thomasmehl, KG1, (NH4)2S 04 (im Fruhjahr) 
yerabreicht. Die N-Wrkg. tra t  gewohnlich Anfang April in Erscheinung. Der Ein- 
t r i t t  der Bliite u. der Reife wurde nur unwesentlich beeinfluBt. „Schrickers" u. 
„Petkuscr" erwiesen sich ais am starksten „lagerfest“ . Diese beiden Sorten zeigten 
sich auch am dankbarsten fiir die N-Diingung. Die Landsorten nutzten hóhere 
N-Gaben schlechter aus ais die Zuchtsorten. Die Unterschiede pragten sich in 
den Kómerertragen starker aus ais in den Strohertragen. Das Tausendkorngewicht 
wurde zunachst erhóht, ging in spateren Jahren jedoch wicdcr zuriick. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 8 . 161—202. April. Munchen, Landesanst. fiir 
Pflanz.) T r ć n e l .

Densch, Steinfatt und Giinther, Ein Diingungsversuch mit Natronsalpeter, Chile- 
salpeter und Jod zu Mohren. Vff. gaben 1 —2 m g K J0 3/kg. DieMóhren wurden durch 
die J-Gabe schwer geschadigt, die Krautentw . dagegen giinstig beeinfluBt. Das zu- 
gefiihrto J  wurde fast restlos in der Pflanze wiedergefunden. Zwischen Natron- u. 
Chilesalpeter jedoch ergeben sich keine Unterschiede. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diin- 
gnng Abt. B. 8 . 205—11. April. Landsberg a. W ., Inst. f. Bodenkd.) Tr ć NEL.

Kurt Nehring, Der Einflu/3 der Bodenreaktion auf die Umseizungen der verschiedenen 
Stickstoffverbindungen im  Boden und auf ihre Ausnutzung durch die Pflanzen. Verss. 
auf humosem, sandigen Lehm, der kiinstlich durch I I2SO,, bzw. NaOH auf pn 4, 
4,5, 5, 6, 7 u. 8 gebracht wurde,' m it Gerste u. Nitrifikationsyerss. auf 3 natiirlichen 
Boden von der Rk. pn 5,0—7,6 m it Gerste u. Hafcr. Untersucht wurden folgende 
Diingemittel: (NH4)2S 04, N aN 03, Ca(N03)2, (NH2)2CO, „Kalkstickstoff", „Leuna- 
phos“ u. „Nitrophoska“ (mit 16,8% N). Die Ertragskurven der Gerste zeigen zwei 
Maxima (bei pH 5 u. ph 7), den Angaben von O sw a ld  u .  O. A r r h e n iu s  entsprechend. 
Bei stark  alkal. Bodenrk. (pn 8) g ib t (NH4)2S 04 den hochsten E rtrag, das gleiche 
gilt fiir Kalkstickstoff, wahrend (NH2)2C0 bei pn 7 am besten w irkt. „Leunaphos“ 
u. „Nitrophoska“ wirken auf sauren Boden ungiinstig; die Salpeterarten entfalten 
ihre giinstigste Wrkg. zwischen pH 5—6. (NH4.)2S04, ,,Leunaphos“ , „Nitrophoska“ 
erwiesen sich ais physiolog.-sauer, die Salpeterarten ais physiolog.-alkal. Beim 
(NHjJoCO u. „Kalkstickstoff" unterscheidet Vf. 2P hasen ; er glaubt, dafi beide żu- 
nachst alkalisierend, spater infolge Umwandlung ansauernd wirken; im Endeffekt 
ist der Harnstoff physiolog. sauer, der „Kalkstickstoff" jedoch schwach alkal. Die 
N itrifikation in Boden saurer ais pn 5 ist gering, bei pn 6,2 stark yerzogert u. erst 
oberhalb pn 6,5 ungehindert. Bei saureunempfindlichem Hafcr ist die Wrkg. der 
verschiedenen N-Diinger durch die Bodenrk. nicht becinfluBt, wahrend die saure- 
empfindliche Gerste deutlich in ihrer Ausnutzung der verschiedenen N-Diinger von 
der Rk. des Bodens abhangig i s t : In  Bcden saurer ais pn  6,5 werden von der Gerste 
die Salpeterverbb., in Boden alkalischer ais ph 6,5 jedoch die NH 4-Verbb. besser 
auegenutzt. (Landwirtschl. Jahrbch. 69. 105—48. Konigsberg, Univ.) T r Kn e l .

Robert C. Williams, Laboratoriumsrerfahren zum Messen der relativen Adhasions- 
kraft fungiciden Staubs. Zur Prufung der Adhasionskraft von SchwefeUtaub wurden 
10 m it Schellack iiberzogeno Objekttrager unter einer Glasglocke durch Einblasen 
m it einem Zerstauber hestaubt. Die Probcn wurden kondensiertem Wasserdampf aus- 
gesetzt, 10-mal in  W. getaucht, getrocknet u. gewogen. Der abgewascheno S wurde 
abfiltriert, getrocknet u. in  CC14 gel. zur Best. fremder Substanzen. Die Resultate er
gaben gute Ubereinstimmung mit Feldverss. Eine Reihe Verss. wurde in gleicher 
Weise m it Apfelblattern yorgenommen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 81—82. 
15/4. Woostor, Ohio.) J u n g .

Walther Kubiena, Verfahren zur abgekiirzten meclianischen Bodenanalyse mit 
einfachen Behelfen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 313—16. 15/5. Wien, Hochsch. 
f .  Bodenkultur.) T r Ż N E L .

K. Utescher, Chemische Bodenanalyse und Molekularverhaltnis. H. Mitt. (I. vgl.
C. 1928. II. 931.) Auch bei im humiden Klim a (Schottland) entstandenen Boden 
hat sich das Verf. der PreuB. Geolog. Landesanst. bewahrt. Der Auszug des Bodens 
m it kochender konz. HC1 kann durch schwachere Agentien nicht ersetzt werden, 
wenn es darauf ankommt, die yerw itterten Silicate aufzuschlieBen. (Zteclir. Pflanzen
ernahr. Diingung Abt. A. 13. 265—73. PreuB. Geolog. Landesanst.) T r ć n EL.

Max Trśnel, E in  einfaches, tragbares Gerat zur eleklroinetrischen Bestimmung der 
„Wasserstoffionenkcmzentralion", insbesondere der Bodenreaktion. (Mitt. Laborat. 
PreuB. Geolog. Landesanstalt 1926. N r . 6 . 1— 19.) T r 6 n e l .
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Arp&d Rath. Die Bedeulung der Wasserstoffionenkmzentrationsbestimmung fiir  
die Beurteilung des Kalkzuslandes der Bóden zwischen Dcmau und Theifi. Die Messung 
der [H‘] des Bodens ist nielit immer ein zuverlassiges K riterium  fiir dessen Kalk- 
zustand bzw. dessen zur Sattigung erforderlichen Kalkbedarf, da bei dem unter - 
suchten Gebiete auch auf Bóden m it bereits erheblicberen hydrolyt. Aeiditaten u. 
sonstigen Anzeichen fiir Kalkbedurfnis, nur ganz schwach saure, neutrale oder zu- 
weilen auch sehwaeh alkal. Rkk. in wss. u. sogar in n. KCl-Aufsehlammung gemessen 
wurden. (Mezogazdas&gi-Kutatasok 1. 121—26. Nov./Dez. 1928. Kecskemćt, Agro- 
ehem. Inst. d. Landwirtsehaftskammer.) SP E T E R .

Eugen Becker, Vergleicliende Untersuchungen und Versuche m it verschiedenen 
Methoden fiir Besiimmung des Nahrstoffbediirfnisses der Bóden an Phosphorsaure und 
Kali. Vf. vergleicht die Methoden nach L e m m e r m a n n , N e u b a u e r  u .  SlG M O N D , 
u. glaubt, den Methoden von N e u b a u e r  u .  S i g m o n d  den Vorzug geben zu kónnen. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 13. 274—93. Budapest, Techn. Hocli- 
schule.) T r ĆNEL.

Franz Wohack, Zur Bestimmung des Kalkbedarfes von Ackerbóden. Vf. hat das 
Verf. von G e h r i n G -W e h r m a n n  insofern abgeandert, ais er nur kleine Mengen Boden 
u. FI. anwendet u. dadurch in  5 Stdn. die Auslaugung m it NaCl-Lsg. durchfiihrt. 
Vf. Terwendet 5 g Boden u. 20 ccm 1 -n. NaCl-Lsg. u. arbeitet bei 90°. (Fortschr. 
d. Landwirtsch. 4. 239—40. 15/4.) T r ć x e l .

Soc. l ’Air Liąuide, Soc. an. pour 1'fitude et l'Exploitation des Procedes
G. Claude und E. Urbain, Paris, Dungemiltel. Gemenge yon KC1 u. NH4C1 werden 
mit erhebhch melir ais der iiquivalenten Menge H 3P 0 4 auf Tempp. bis zu 260° erliitzt u. 
das nun chlorfreie Erzeugnis wird bei etwa 150° m it NH3 behandelt, bis 1 oder 2 Wasser- 
stoffatome der H 3P 0 4 durch NH4 ersetzt sind. Die entwickelte HC1 wird zur Um- 
wandlung von Ca3(P0 4)2 in CaHP04 verwendet. (E. P. 305 132 vom 18/1. 1929, 
Auszug veróff. 27/3. 1929. Prior. 31/1. 1928.) K u h l i n g .

Hermann Bollmann und Bruno Rewald, Hamburg, Herstellung von Schddlings- 
bekdmpfungsmitteln, 1. dad. gek., daB den Lsgg. zur Erhóhung der Haftfestigkeit 
auf den Pflanzen u. zur besseren Emulgierung Phosphatide pflanzlichen oder tier. TJr- 
sprungs, gegebenenfalls unter Alkahzusatz, zugesetzt werden. — 2. dad. gek., daB 
ólhaltige Phosphatide verwendet werden. — 3. dad. gek., daB die Mischung einen 
geringen Alkalizusatz erhalt. — Z. B. werden 3 Tle. Pflanzenlecithin u. 10 Tle. Na^AsO^ 
in 97 Tin. W. gel. u. das Ganze wird kraftig durclimiseht. — Oder man lóst 1 Teil 
aus Sojdbohnen gewonnene Phosphatide m it 35% Olgeh. unter schwachem Erwarmen 
in 100 Tin. W., gibt hierzu etwas NH3 u. 20 Tle. Schweinfurtergriin. Beim Umruhrcn 
wird eine haltbare, zum Bespritzen von Pflanzen geeignete Emulsion erhalten. (D. R. P. 
476 293 KI. 45 1 vom 8/12. 1927, ausg. 13/5. 1929.) S a r r e .

Arnold Nesbitt Mac Nicol, Melbourne, Australien, Arsenhaltige Seife. Man 
mischt Wollfett m it AIkalihydroxyd u. Alkaliarsenit u. emulsionicrt das erhaltene 
Gemisch. Man kann dieser Mischung geringe Mengen (1 —3%) von Schutzkolloiden, 
wie Protein, Gelatine, Casein, Hausenblase oder Stiirke zufiigen. (A. P. 1711503  
Tom 21/6. 1923, ausg. 7/5. 1929. Aust. Prior. 7/7. 1922.) E n g e r o i t .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung eines insbesondere zur Schadlingsbekdmpfung geeigneten Gemisches von Blau- 
saure und einem Reizstoff. (D. R. P. 476 427 KI. 45 1 vom 23/5. 1926, ausg. 18/5.
1929. — C. 1929. I. 2228.) S a r r e .

Gustave E. Bensel, Sprcckels, V. St. A., Unkrautverlilgungsmittel, bestehend 
aus einer salzsauren Lsg. von Arsentrichlorid, Ferro- oder Ferrisulfat u. Saureschlamm, 
stammend von der Behandlung von Mineralólen m it Sauren. — Man lóst As„03 in  
iiberschussiger Salzsaure unter Erwarmen u. gibt Eisensulfat, vorzugsweise FeS 04, 
u. Saureschlamm hinzu. Das Mittel wird vor der Anwendung m it 9 Tin. W. verd. 
(A. P. 1 657 062 vom 28/12. 1925, ausg. 24/1. 1928.) S a r r e .

Bibliographie der Pilanzenschutzliteratur. Das J. 1928. Bearb. von Hermann Morstatt.
Berlin: P. Parey, J. Springer 1929. (IV, 251 S.) 4°. nn. M. 13.50.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
C. S. Parsons, Selektive Flotation von Blei-Zinkerzen in  Kanada. 7 verschiedene 

Erzsorten wurden m it den den Erzvorkk. entsprechenden Flotationsm itteln auf-
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gearbeitet. Die Zus. der Erze, der Flotationsmittel u. das Ergebnis der Verss. sind 
ausfiihrlich wiedergegeben. (Chem. Engin. Mining Rev. 21. 158— 61. 5/1. Kanada, 
Dep. of Mines.) W i l k e .

Bureau of Mines, Eine neue Richtung der Erzatifbereilung. Das grobe Sand- 
flotationsproblem is t im Michigan-Cu-Distrikt gel. worden. Sie schlieBt die Flotation 
des groben Gesteins m it darauffolgender Klassifizierung u. Tafelkonz. ein. Die Flo- 
tation entfernt dio feinen u. mittelfeinen Mineralkorner. Der t) ber fiu 13 des Klassierers 
is t Abfall. Metallurg. u. ókonom. soli das Verf. sehr vorteilhaft sein. Beispiele lassen 
erkennen, daB es aueh m it gleichem Erfolg bei Erzen anderer Bezirke angewandt 
werden kann. Dieses Verf. erfordert keine Elotation zur Wiedergewinnung unverhaltnis- 
miiBig grofier Mineralkorner, noch sind Tafeln zur Gewinnung des Schlammes u. der 
feinsten minerał. Bestandteile, die nicht der Schwerkraft unterliegen, notwendig. 
Auch eines Klassierers zur vollstiindigen Entsclilammung bedarf man nicht. (Journ. 
Franklin Inst. 207- 416. Marz. Moscow [Idaho], Bureau of Mines.) W i l k e .

Richard Franchot, Ilochofenłheorie. Beobachtungen an Lowtliian Bells Unłer- 
suchungen. Der EinfluB der Theorien von B e c c  u . J o h n s o n , die Frage der 
Erzred. u. des maximalen moglichen C02-Verhaltnisses sowie die Warmebeziehungen 
bei der Erzred. u . die Beziehung des L ó su n g S Y e r lu ste s  zur Brennstoffenergie werden 
zuerst behandelt. Es wird dann ein Vergleich des LO W TH IAN BELL-Schmelzens von 
calciniertem Clevelanderz u. des Schmelzens bei Sud-Cliicago, das von M a t h e s i u s  
beschrieben wurde, angestellt, woraus sich der Fehler der Red.-Gleichgewichtstheorie 
beim Erkliiren des hohen Koksverhaltnisses u. niedriger Wirksamkeit ergibt. Die augen- 
blickliche Form der Red.-Gleichgewichtstheorie scheint wie folgt zu sein: Wegen 
Mangel an Zeit, geringer Beriihrung zwischen Gas u. Erz usw. is t ein betrachtlicher 
GasiiberschuB iiber das Gleichgcwicht notwendig, u. auch m it diesem nun angewandten 
groBen GasiiberschuB gelangt ein bemerkenswerter Teil des Erzes in  den Herd u . bringt 
diesem so viel Red.-Arbeit, daB ein betrachtlicher Teil der dem Herd zur Verfiigung 
stehenden Warme absorbiert wird. Hierdurch wird der relativ hohe Verbrauch an Koks 
u . L u f t  m it dem folgenden GasiiberschuB bewirkt. Vf. weist wegen der weiteren 
Erkliirung dieser Vorgange auf die N2-Hypothese liin, die nach seiner Ansicht auf 
Tatsachen aufgebaut is t u. eine zufriedenstellende Erkliirung des Hochofenverh. gibt. 
Danach wird die durch die Luftverbrennung in  dem Herd entwickeltc Wiirme durch 
N2-Bindung Yermindert, die Yerfiigbare Verbrennungswarme fiir Hochtemperatur- 
arbeit durch diesen Vorgang stark  begrenzt u. dementsprechend ist eine groBere Koks- 
menge zur Arbeitsleistung ais sonst notwendig. Die einzige Entgegnung, die bisher 
dieser Hypotliese gemacht worden ist, besteht darin, daB Messungen der Cyanidkonzz., 
die an einem Hochofen im Suden gemacht worden sind, keine groBeren Mengen Cyanid- 
dampfe in den Herdgasen zeigen. Die bei diesen Verss. angewandte Methodik war jedoch 
fehlerhaft. Vf. gelang es in  Gasen, die durch die Schlackenspur nach dem EisengieBen 
gingen, 2— 9 lbs KON auf 1000 KubikfuB Gas nachzuweisen, was eine kraftige Stiitze 
der oben erwahnten N2-Hypothese ist. (Iron Coal Trades Rev. 118. 565. 603—04. 
26/4.) " W i l k e .

A. L. Boegehold, Der Hochofengang beeinflupt die Qualilat des Rolieisens und 
der Guflstiicke. Die Unters.-Methode bestand darin, daB eine Reihc physikal. Priifungen 
von GuBeisen derselben Analyse gemacht wurden, die unter ahnlichen Bedingungen 
aus Roh-Fe derselben chem. Zus. in  verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Ofen 
erhalten wurden u. dereń Hochofengeschichte so Yollstandig wie nur móglich bekannt 
war. Die Anderungen in den Eigg. der GuBeisen werden ais Anzeichen fiir Unter- 
schiede in  der Qualitiit des benutzten Roheisens gewertet. Die Zus. war etwa wie 
folgt: 3,00—3,30% C, 2,25—2,35% Si, 0,55—0,75% Mn, maximal 0,10% S u. masimal 
0,20% P. Da das Rokeisen Gegenstand der Unters. war, muBte besondere Sorgfalt 
auf genaue Einhaltung der Kupolofenbedingungen verwendet werden, dam it alle 
Variablen móglichst konstant blieben. Zuerst wird gezeigt, daB der Koks sehr Y e r-  
schieden is t u. seinerscits das Roheisen stark  beeinfluBt. Die Wassermenge, die ais 
Windfeuchtigkeit eingefiihrt wird, is t ebenfalls von Bedeutung. An einem Beispiel 
wird gezeigt, daB die Schwankungen bis 550% (auf 1 Ib Fe bezogen) betragen. Dieser 
Faktor ist durch seinen EinfluB auf den Koksverbrauch u. die Warmeentw. wichtig. 
Die groBte Wassermenge bei 11 Chargen wurde zu 121,6 lbs auf 1 t  Fe festgestellt, 
aber unter bestimmten Bedingungen kann sie leicht bis auf 200 lbs steigen. U nter 
diesen Umstiinden ist es nicht verwunderlich, wenn die Strukturen der Roheisen trotz 
gleicher chem. Zus. unterschiedlicli waren. Hohe Feuchtigkeit des Kupolofenwindes
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beim Herstellen der GuBstiicke ru ft eine starkere Wrkg. beim SchalenguB hervor. 
Keine niedi'igen Werte fiir diese Wrkg. konnten bei hoher Feuchtigkeit erhalten 
werden. Es wird angenommen, daB der Oxydationsgrad des Roh-Eo im Hochofen 
u. des Graugusses im Kupolofen eine wichtigo Ursache der Bldg. von weiBem Ee ist, 
aber dies konnte nicht untersucht werden. Bei niedrigem Feuclitigkeitsgehalt des Windcs 
lcónnen noch andere Einfliisse eine starkę Wrkg. beim SchalenguB hervorrufen. Aus 
den weiteren Verss. gelit hervor, daB die Feuchtigkeit scheinbar der wiclitigste der 
Einfliisse ist, der den gebundenen C bestimmt. Im  Roheisen geloste Oxyde, die auf 
unvollstandige Red. des Erzes zuriickzufuhren sind, waclisen m it der Schnelligkeit 
des Erzdurchsat7.es an u. vermindern so dic GroBe der Lunker oder der Sehwindhohl- 
raume im GuBstiick. Hierdurch is t also einwandfrei erwiesen, daB die Betriebs- 
bedingungen im Hochofen noch im GuBstiick des Kupolofcns ihren EinfluB zeigen. 
Der Kontrolle usw. wegen ist schnell brennbarer Koks u. Anwendung von viel Luft 
wiinschenswert. Die Qualitat des Kokses ha t nach vorigem einen EinfluB auf die 
Schnelligkeit des Durchsatzes im Hochofen, der dic Produktionsmenge des Roheisens 
bestimmt, auf dic Zeit des Erzes im  Ofen, was die Schwinderscheinungen des Fe be- 
einfluBt, auf die Hohe der zugefiihrten L uft je t  liergestellten Fe u. auf die Wassermenge 
je t  hergestellten Fe, die durch den Ofen geht. Die maschinelle Bearbeitbarkeit wird 
durch die Entfernung des W. aus dem Windę verbessert. Gut desoxydiertes Roheisen 
ergibt GuBeisen, das sich besser bearbeiten la-Bt. GuBeisen von demselben Roheisen 
u. unter glciehen Bedingungen im Kupolofen lassen sich besser bearbeiten, wenn sie 
weicher sind. Zum SchluB werden die Hartę, Zugfestigkeit u. spezif. D. eingehender 
erortert. (Foundry 57. 322—25. 330. 388—92. 421—25. 15/4. 1/5. 15/5. Detroit, 
General Motors Corp.) W i l k e .

Iron and Steel Institute, Erster Berichl iiber Hochofenwerk und -praxis. Bei 
der modernen Hochofenarbeit miissen 3 Punkte erreicht werden: GleichmiiBigkeit 
in der Qualitat des Prod., maximale Okonomie in  der Produktion u. maximales Aus- 
bringen in  der Zeiteinheit. Dabei miissen 15 Punkte stets beobaehtet werden, die dann 
insgesamt einen guten Betrieb gewiihrleisten: Auswahl der Rohmaterialien, Her- 
richtung der Materialien, mechan. Bewegen der Materialien, Ofenchargieren u. Aufsatz- 
verteilung, innere Ofenauskleidung, HeiBwindófen, Gasrcinigung u. -yorwarmung
(trockne Filtration, Wasserspruhwaschen u. elektr. Reinigung), Gasbrennen u. tiber- 
schussiges Gas, Windeinrichtung, Krafteinriehtung, trockner Wind, RoheisenguB, 
allgemeine Anlage des Werkes, Benutzung der Anzeigeinstrumente in  Verbindung m it 
dem Gang des Hochofens u. 0 2-Anreicherung des Windes. Auf die ausfuhrliche Be
handlung aller dieser Fragen kann nur hingewiesen werden. (Iron Coal Trades Rev. 118. 
645—48. 3/5.) . W i l k e .

Erich Killing, Abhangigkeitsbedingungen der Frischmiitelwirkung im Sicmens- 
Marlin-Ofen. Nach kurzer Bespreehung der gesamten bekannten Faktoren, die fiir 
die Wrkg. u. W irtschaftliehkeit eines Frischmittels im SiE M E N S -M A R T iN -O fen  be- 
deutsam sind, wird im besonderen auf Grund von Verss. der EinfluB der Form der 
O-Gebundenheit u. des Sauren- u. Basengeh. der Frischm ittel (Fe-Erze) behandelt. 
Die theoret. zu errechncnde hohere Wrkg. von Oxydul-Oxyderzen gegeniiber Oxyd- 
erzen wurde durch den Vers. bestiitigt. E in hoherer S i0 2-Geh. vermindert die W irt- 
schaftlichkeit des Frischmittels. (Stahl u. Eisen 49. 527—31. 18/4. Julienhiitte 
Bobrek [ O .-S .] ,  StahlwerksausschuB des Ver. dtsch. Eisenhiittenleute.) SCHULZ.

J. E .H urst, Eisensclimelzen im  Kupolofen. (Vgl. C. 1929. I. 1984.) Der groBe 
Unterschied in  der W irksamkeit zwisehen den beiden Hauptklassen yon Geblasen 
ist zu einem groBen Teil durch die allgemeine Einfuhrung der elektr. Antriebcinrichtung
u. der vielen Verbesserungen in  der Konstruktion der Zentrifugalflugel verschwunden. 
Die Messung des Luftvolumens is t ein auBerordentlich wichtiger Faktor im Kupol- 
ofenbetrieb, wie dies nun im einzelnen ausgefuhrt wird, wird dann erlautert. Besondere 
Sorten von feuerfestem Ton in  reehteckigen u. Spezialformen haben d^e Sandstein- 
auskleidung, die friiher das Innere aller Kupolofen umgab, yerdrangt. In  einigen 
vereinzelten Fallen legen die Praktiker W ert auf die Benutzung einer Spezialsteinaus- 
kleidung, aber die allgemeine Praxis ist fiir die Benutzung von Ziegelsteinen. Wegen der 
unterbrochenen Tiltigkeit is t die Ziegelauskleidung eines Kupolofens starkeren An- 
forderungen ausgesetzt wie sonst bei den durchschnittlichen Ofenauskleidungen. Das 
Problem der Zersplitterung durch abwechselndes Ausdehnen u. Zusammenziehen ist 
stets neben den iiblichen Problemen der Abnutzung u. Sehlaekenerosion yorhanden. 
Viele Yorteile werden den besonderen Abstichlochblocks aus Ziegelmaterial oder
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Graphitmischungen, die in  der Zus. denen fiir Graphittiegel ahnlich sind, nachgeriihmt. 
(Foundry 57 . 326— 29. 414— 17. 15/5.) W i l k e .

W. F. Graham, Die Kontrolle der Ofenatmosphare beim Weićhgup yerbessert das 
Yerfahren und die Qualitat des Produkłes. Durch das Mischen von Feuergasen m it der 
einstrómenden Luft wurde eine sehr gleichmaflige Temp. in dem Ofen erhalten, u. die 
Ergebnisse der Kontrolle u. Qualitiit des Prod. waren zufriedenstellend. (Fuels and 
Fumaces 7 . 705— 06. Mai.) W i l k e .

Guy A. Barker, Feuerfęste Materialien und Warmeisolation in  Beziehung zum  
Ofenbau. Vf. beschreibt dio Anderung des Ofenbaues von der Benutzung groGer Massen 
Ziegelsteinen bis zu den modernen dunnwandigen Ofen. (Trans. Amer. Soc. Steel
Treating 15. 851—58. Mai. San Francisco, J o h n s -M a u v i l l e ,  Inc.) W i l k e .

A. N. Otis, Fortschritt in  der Anwendung elektriscJier Ofen bei der Warmebehandlung. 
Dio augenblickliche Lago der Ausbildung der olcktr. Ofen, der Anwendungsbereich 
bei der Warmebehandlung u. oinige neuo Typen, dio kiirzlich herausgekommen sind, 
werden beschrieben, weiter die Entw. der elektr. Ofen u. iliro Vorteile bei der Warme
behandlung. Das schnelle Anwachsen der Benutzung der elektr. Ofen wird durch eine 
Listo der hauptsachlichsten Installationen gezeigt, wobei einige bosondero Ofen u. ihro 
Wirkungsweiso kurz behandelt werden. Dio verschiedenen Typen werden photograph. 
dargestellt. Es wrerden auch Hinweise auf besondere Anwondungen gegeben, wio Ofen 
zum Anlassen von Werkzeugbarren u. Elovatorofen' zum Anlassen von Stahlblechen 
fiir elektr. Maschinen, dio letzteren ohne Benutzung von Behaltern. Von neueren 
Anwendungen sind zu nennen: elektr. Ofen zum Schmieden, kontinuierliche Ofen fiir 
das neuo Verf. des Vcrmessingen von Cu u. zum Anlassen in gegen Oxydation sehutzenden 
Gasen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 767—95. Mai. Schenectady [N. Y.], 
General Electric Co.) W i l k e .

Hermann Schmidt und Wilhelm Liesegang, Spektralpyrometrische Messungen 
am Siemens-Marłin-Ofen, Erganzend zu der C. 1928. II. 104 mitgeteilten Arbeit ist 
festzustellen, daB dio Strahlung des Ofens Dispersion im Sinne der freien Steinstrahlung 
aufweist, jedoch in vermindertem Betrag. In  dieser Verminderung zeigt sich dio Hohl- 
raumwrkg. des Ofens; eine zu Anfang der Ofenreise rasch erfolgende Abnahme der 
Dispersion wird man dem fortschreitenden Ausgleieh der Tempp. u. der zunehmenden 
Schwarzung der Stoinoberflachen durch Kalk-, Mn- u. Eisenoxyd wahrend der Ofen
reise zuschreiben miissen. Die Temperaturdispersion A S  ergab sich fur freistrahlende 
Silieasteino im Mittel zu 53° bei einer Temp. von etwa 1500°; bei dem neu in  Betrieb 
genommenen Ofen botrug sie wahrend des Anheizens im  Temperaturgebiet von 1550 
bis 1650° 55°, bei dem Ofen im besten Schmelzzustand nach etwa 20 Schmelzungen 
in  etwa gleichem Temperaturgebiet 20° u. nach etwa 150 Schmelzungen 30°. Die im 
blauon Lieht beobachteten Hóchsttempp. liegen bei etwa 1720°. Die Erweichungs- 
grenze der Steine u. die Abschiitzung der Farbtem p. der Ofenstrahlung zeigen, daB 
diese Strahlungstempp. ais Herdraum-Hóchsttempp. angesehen werden konnen. Dem- 
gemiiB empfiehlt es sich, im blauen Licht zu pyrometrieren. Die Strahlungstemp. 
des roten Liehtes liegt tiefer. Dio bei fortgeschrittener Ofenreise beobachtete Dis
persion von 20—30° wiirde bei vollkommcner Sehwarze des blauen Liehtes bei 1725° 
einem „Ofenabsorptionsvermógen“ von 0,85—0,9 bei rotom Licht entsprechen. (Mitt. 
Kaiser-W ilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 10. 71— 89. 1928.) W i l k e .

Bureau of Mines, Die Herstellung von Ferromaiigan aus manganhaltigen Eisen- 
erzen. Mit einem kleinen 6 t-Hochofen u. einem kleinen Siemens-Martinofen wird 
gezeigt, daB es móglich ist, aus Mn-haltigen Fe-Erzen m it 5—10% Mn (durchschnittlich 
7,5%) eine Schlacke zu erhalten, die 40—50% Mn u. einen zulassigen Fe- u. P-Geh. 
hat. Schlacken m it weniger ais 10% Si02 wurden auch hergestellt, aber die erforderliche 
Zeit ist langer, entsprechend der durch den geringen S i02-Geh. bedingten erhóhten 
Sclilackenviscositat. Ein groBer Siemens-Martinofen zu Versuchszwecken m it Kipp- 
moglichkeit is t nahe der Vollendung. (Journ. Franklin Inst. 207. 414—15. Marz. 
Minneapolis [Mhi.], Bureau of Mines u. Minnesota School of Mines Experiment 
Station.) W lL K E .

James Silberstein, Die Herstellung von Ferrosilicium im  elektrischen Ofen. 
(Oanadian Chem. Metallurg. 13. 91—94. April. Chicago [111.]. — C. 1929 .1. 791.) W i l k e .

G. J. Sizoo und C. Zwikker, Zur Kenntnis des Systems Nickel-Eisen. Durch 
Absaugen in einem diinnen Quarzrohr w'urden aus reinen Ni-Fe-Schmelzen lange 
diinne Einkrystalle hergestellt, die im Gregensatz zu gleieh zusammengesetzten viel- 
krystallinen Staben gut zieh- u. walzbar waren. In  so hergestellten Drahten von
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0,25 mm Durchmesser wurde die elektr. Leitfiihigkeit u. der Temp.-Koeffizient der 
Fe-Ni-L'egierungen systemat. bestimmt (Eindhoven). (Ztschr. Metallkunde 2 1 . 125 
bis 126. April. Eindhoven.) S c h u l z .

Hans Heinz Meyer, Die Reduklimisgeschwindigkeit von Eisenerzen in  stromenden 
Gasen. Die Reduktionsgeschwindigkeit hiingt von der Sinterung des reduzierten Fe; 
der C-Abseheidung u. der Diffusionsgeschwindigkeit der Gase ab. Bei 650° beginnt 
das vom H 2 reduzierto Fe zu sintern; der H 2 diffundiert bis zum unreduzierten Kern 
der Erzprobe dadureh langsamer. Dio Reduktionsgeschwindigkeit nim m t um so mokr 
ab, jo schneller .u. starker die Sinterung einsetzt. Uber 900° nimmt sie wieder zu, 
da im y-Feld die Diffusionsgeschwindigkeit des H 2 ansteigt. Beim CO tr i t t  eine Ab- 
nahme der Reduktionsgeschwindigkeit durch Sinterung nicht ein, da diese durch die 
Kohleabscheidung verhindert wird. AuBer in den Temp.-Gebieten, in dencn beim H 2 
die Red. durch Sinterung stark gehemmt ist, is t die Reduktionsgeschwindigkeit beim 
H 2 groBer ais beim CO. Fiir die techn. Verff. erhalt man bei Anwendung von CO-H2- 
Gemischen die giinstigsten Bedingungen, da durch die C-Abscheidung die Sinterung 
des reduzierten Fe yerhindert wird u. der H 2 die Geschwindigkeit der Red. beschleunigt. 
Dio Kohleabscheidung t r i t t  beim Magnetit vor allem an der Oberflache auf (bis 900°). 
Je  hoher die Temp., desto gróBere Reduktionsgrade sind notig, um die Kohleabscheidung 
einzuleiten. Der H 2 verstarlct noch diese Abscheidung. Boi der Minette sind die E r
gebnisse dieselben. N ur is t infolge der Porositiit des Erzes die Reduktionsgeschwindigkeit 
hoher u. die C-Abscheidung findet auch im Innern sta tt. Boi 1000° tr i t t  durch den 
hoheren S i02-Geh. Silicatbldg. u. dam it Verstopfung der Poren ein. — Die Rk.-Ge
schwindigkeit kann man zu Beginn der Red. beobachten, wenn Sinterung, C-Abscheidung 
usw. noch keine Rolle spielt. Sie is t in  allen Temp.-Gebieten beim H 2 ungefahr 4-mal 
so groB wie beim CO. Fiir die Red. m it CO-H2-Gemischen konnte gezeigt werden, 
daB ein groBer Teil der Red. durch H 2 erfolgt u. das gebildete W. vom CO wieder zu 
H 2 regoneriert wird. (Mitt. Kaiser-W ilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 10 . 107— 16.
1928.) W lL K E .

H. A. Schwartz, Die Wdrrnebehandlung von weichem Gufieisen. Das Motali muB 
auf die prakt. hochste Temp. fiir ein Minimum von Zeit, die geniigt, um den Zementit 
zum groBen Teil zu zerstóren, erhitzt werden, hierauf wird es langsam oder schnell 
unter A abgekiihlt, wobei die Temp. immer noch geniigend hoch sein muB, um ein 
Fortschreiten der Graphitbldg. m it geniigender Geschwindigkeit zu gestatten. Das 
Metali wird so zwischen 650 u. 760° bei konstanter oder langsam fallender Temp. ge- 
halten, bis der restliche eutektoide Zementit zerstórt ist, worauf schnell gekiihlt wird. 
Die dazu zu benutzenden Ofen werden zum SchluB beschrieben. (Fuels and Furnaces 7. 
187—91. Febr.) W lL K E .

Fritz Wiist und Otto Leihener, Das Wachsen von Gufieisen. Der EinfluB der 
chem. Zus. auf das Wachsen von GuBeisen wird yon anderen Faktoren uberdeckt. 
Das Wachsen in neutraler Atm. kann m it dem Zementitzerfall allein nicht crklart 
werden. Je  feiner die Graphitausbldg. des GuBeisens ist, um so kleiner ist der Betrag 
des Wachsens. Dabei wachst das Materiał aus der Mitte eines GuBblockes starker 
ais das aus der Randzone. Dem Gasgeh. des GuBeisens kommt eine wesentliche Be- 
deutung hinsichtlich des Wachsens zu. Die Frage, in welcher Weise das Gas fórdernd 
auf das Wachsen wirkt, laBt sich noch nicht beantworten. Auch wurden Verss. in 
oxydierender Atm. u. zwar im iiberhitzten Dąmpf angestellt. Die Temp. des Dampfes 
betrug 330° bei einer Pressung von 19 atii. Trotz langer Erhitzungsdauer von iiber 
5000 Stdn. waren die Wachstumsbetrage recht niedrig. Vor allem der Grapliit wurde 
dabei oxydiert, weniger dio die Graphitadern umgebenden Bereiche. (Mitt. Kaiser 
Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 1 0 , 265—81. 1928.) W lL K E .

G. Brodsky, Uber die Anwendung von Nickeł im  Graueisengufl. Durch Zusatż 
von 2,5% Ni-Schrot zum gesehm. Eisen wird die Temp. , der Legierung betriichtlich 
erhóht u. dadureh der SchmelzfluB viel flussiger, so daB alle okkludierten Gase leicht 
zur Oberflache entweiehen u. C u. S schneller verbrennen konnen. W ird nach Be- 
ruhigung der zunachst kochenden Oberflache des Metallbades das Metali in Formen 
gefiillt, so resultiert ein feinkómiger, dichter, zaher, blasenfreier GuB, der leicht zu 
bearbciten ist, u. dessen frisehe Bruchflachen leicht m it Gufistahl zu verwechseln sind. — 
Vf. weist darauf hin, daB dieser fehlerfreie Ni-Fe-GuB fiir die Fabrikation wissenschaft- 
licher Instrumente Behr geeignet ist. (Journ. scient. Instruments 6 . 168—691 
Mai.) C ohn. .

XI. 2. 41
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G. R. Bolsover, Briichigkeit von Flufleisen. FluBeisen wird. briiehig, wenn es 
uber bestimmte Grenzen deformiert u. aul rund 250° wieder erhitzt wird, wahrend 
die undeformierten Teile desselben Stahlcs yollkommen duktil bleiben. Die Schlag- 
werte werden bei der angegebenen Kaltarbeit u. Wiedererhitzung von rund 90 FuB/lbs 
auf weniger ais 10 erniedrigt, wenn die Unters. bei Raumtemp. ausgefiihrt wird. Der 
Scldagwiderstand steigt m it einer Erhóhung der Untersuchungstemp., bis bei 80° die 
Verminderung nur so ist, wie man sie in Anbetracht der erhóhten H artę durch die 
Kaltbearbeitung erwartet. Die Temp., bei der die heryorgcrufenc Briichigkeit yer- 
sehwindet, ist fiir die yerschiedenen Stahlbcdingungen schwankend. FluBeisen im 
geharteten u. getemperten Zustande bleibt bis zu einer niedrigeren Temp. duktil ais 
gewohnlicher Stahl im n. Zustande, wahrend urspriingliches langsames Abkiihlen 
Briichigkeit bei einer hoheren Temp. bewirkt. Normalisierter Stahl, der darauffolgend 
bearbeitet u. erhitzt worden ist, wird bei einer hoheren Untersuchungstemp. briichiger, 
ais der der nur bearbeitet wurde u. diescr wiederum bei einer hoheren Temp. ais das 
normalisierte Materiał. Steigende P-Gehalte erhóhen den Duktilitatsyerlust in jedem 
der obigen Zustande, aber dies ist besonders in den Stahlen deutlich, die nach der Kalt- 
bearbeitung wiedererhitzt wurden. Abgesehen von ihrem EinfluB auf die Frage der 
Schlagverss. sind die Ergebnisse von groCem Interesse in Verb. m it gepreBten Artikeln 
insbesondere, wenn sie danach wieder erhitzt werden. (Iron Coal Trades Rev. 118. 
665— 67. 3/5.) W i l k e .

Frank E. Goeckler Bedeutung der Pyrometrie bei der Herstellung und Warme- 
behandlung von Schmiedestiicken. Eine zusammenfassende Darst. (Fuels and Furnaces
7. 687— 92. 712. Mai. Midvale [Pa.], Midvale Co.) W i l k e .

P. Oberhoffer, H. Hochstein und W. Hessenbruch, Sauersłoff in  Eisen und 
Stahl. II . Der Einflu/3 des Sauerstoffs aiLf das Gefiige und einige Eigenschaften ver- 
schiedener Baustahle. AnschlieBend an eine friiliere Arbeit (C. 1 9 2 7 . II. 1508) wurden
O-frcie u. O-reiche StiŁhle, u. zwar m it Ni, Ni - f  Cr, Cr +  W, W, Cr, Mo u. V legierte, 
in Form von Laboratoriumsschmelzen (10 kg) hergestelit u. auf Verh. beim GieBen, 
Schmieden, bei Rotbruchprobe, auf Gefiige, Hartebereicli, Neigung zum Uberhitzen u. 
AnlaBspródigkeit untersucht. Die O-reichen Stahle wurden dadurch erzeugt, daB 
vor Zusatz der Legierungsmetalle 1 Min. lang Luft durch die Schmelze geblasen wurde; 
in einigen Fallen bcwirkte dann aber der Legierungszusatz eine Desoxydation u. Ab- 
scheidung des O, so daB dann O-reiche Stahle nicht erzielt wurden. Die O-Bestst. 
wurden nach dem Vakuum-Red.-Verf. durchgefiihrt. Die ermittelten O-Gehh. schwank- 
ten bei den nicht m it Luft behandelten (O-armen) Stahlen zwischen rund 0,005 u.
0,033, bei den m it Luft behandelten (O-reichen) zwischen rund 0,007 u. 0,168 (meist 
aber unter 0,04). Ein Teil der O-reichen Stahle zeigte im GuBblock viele Blasen; das 
Bruchkorn der GuBblocke war in allen Fallen, auBer beim m it V legierten Stahl, bei 
den O-reichen Stahlen gróber ais bei den O-armen. Beim Schmieden u. bei der R o t
bruchprobe — Biegen einer warmen eingekerbten Stange um 180° — erwiesen sich — 
wieder m it Ausnahme der V-legierten Stahle — die O-reichen Stahle im allgemeinen 
ais rotbriichig. Es wird bzgl. des Rotbruchs dem O-Geh. eine gróBere Bedeutung 
beigemessen ais dem S-Geh., dabei ist aber der Mn-Geh. yon groBem EinfluB. Im 
Primargefiige tra t ein wesentlicher Unterschied zwischen den O-reichen u. O-armen 
Stahlen nicht auf, dagegen zeigten die O-reichen Stahle ein gróberes Sekundargefiige. 
Bei der Zementation war bei den O-reichen Stahlen die Zementationszone weniger 
tief u. das K orn in der iibereutektoiden Zone unregelmaBig. Bei Hartungsyerss. zeigten 
die O-reichen Stahle einen kleineren Hartebereich, starkere Neigung zur Uberhitzung, 
gróberen Martensit u. mehr Neigung zur Troostitbldg. Wahrend die O-armen Stahlo 
ausnahmslos keinen Schieferbruch zeigten, tr a t  dieser bei O-reichen zum groBeren 
Teil auf. E in eindeutiger EinfluB des O-Geh. auf die AnlaBspródigkeit konnte nicht 
festgestellt werden. — In  der Diskussion wird besonders auf die Bedeutung der Art 
der Bindung usw. des O im Stahl hingewiesen u. die Wrkg. yerschiedener Desosy- 
dationsmittel z. B. auf die Alterungsneigung besprochen. Es wird die Frage auf- 
geworfen, ob es zweckmaBig ist, die Forschung iiber den O-Geh. des Stahles in den 
bisherigen Bahnen fortzusetzen. (Arch. Eisenhuttenwesen 2. 725— 38. Mai. Aachen. 
Eisenhuttenmann. Inst. d. Techn. Hochsch., WerkstoffausschuB d. Vereins dtsch. 
Eiscnhiittenleute.) SCHULZ.

Friedrich Korber und Anton Pomp, Mechanische Eigenschaften von Stahlgup 
bei erhóhten Temperaturen. Mit einem Anhang: Einflu/3 der Probenform und der Lage 
der Proben im  Gupstuck auf die Ergebnisse der Kerbschlagpriifung. Zur Unters. kamen
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12 Sorten StahlguB, von denen 7 aus bas. Siemens-Martinofen von 5—28 t  Fassungs- 
yermógen, einer aus einem sauren Ofen von 25 t, 3 aus der Kleinbessemerbirne u. einer 
aus einem bas. 5 t-Elektroofen stammten. Die Priifung der Probestabe aus den ge- 
gliihten GuRstiieken erstreokte sich auf Elastizitatsgrenze (0,01 u. 0,03°/o bleibende 
Dehnung), Streckgrenze (0,2-Grenze u. Naturgrenze), Zugfestigkeit, Dehnung (MeB- 
lange 100 ccm), Einschniirung u. Kerbzahigkeit. Diese Eigg. wurden bei Versuchs- 
tempp. von 20, 100, 200, 300, 400 u. 500° erm ittelt. Die Ergebnisse sind in Zahlen- 
tafeln u. Schaubildern zusammengestellt u. besprochen. Im  Anhang wird gezeigt, 
in wie hohem MaCe gcrade bei StahlguC das Ergcbnis der Kerbsclilagpriifung von 
der A rt der Probenahme abhangig ist. (Mitt. Kaiser Willi.-Inst. Eisenforsch., Dussel
dorf 10 . 91—105. 1928.) W i l k e .

Peter Bardenheuer und Gustav Thanheiser, Untersuchungen iiber das Beizen 
von kohlenstoffarmen Fluflstahlblechen. Nach einer Ubcrsicht iiber die im Schrifttum 
vertretenen Ansichten iiber die Beizblasenbldg. werden die Ergebnisse mkr. Unterss. 
von Beizblasen mitgeteilt. Durch Verss. wird die Auffassung, daB die H 2-Ansamm- 
lungen im Werkstoff die Beizblasenbldg. verursaehen, gestiitzt. Mit steigender Temp. 
der Beizsaure wachst die Menge des je qdm u. Stde. entwiclcelten u. diffundierten H 2. Da- 
gegen fallt der Anteil des diffundierten am entwickelten H 2. Bei hóherer Beiztemp. 
wurde eine Verminderung dor Schutzwrkg. des Beizzusatzes festgestellt. Es ist daher 
notwendig, fiir jeden Zusatz zu bestimmen, bis zu welchen Tempp. er angewandt werden 
kann. Mit steigender Konz. der H 2S 04 wachst die Menge des diffundierten u. ent
wickelten H 2 bis zu einer Konz. von etwa 700 g H 2SO.t je Liter, um dann wieder zu 
fallen. Der Anteil des diffundierten H 2 am entwickelten fallt in dem fur den Beizbetrieb 
in Frage kommenden Konzentrationsbereieli m it steigender Konz. der H 2SO.,. Mit 
steigender Konz. der HC1 steigt die Menge des entwickelten H 2, die des diffundierten 
fallt, ebenso der Anteil des diffundierten am entwickelten H 2. Dieser Anteil ist bei 
Verwendung von HC1 bedcutend klciner ais bei H 2S 04. Werkstoffe, dio starkę Gas- 
blasenseigerung oder unverschweiBte Gasblasen aufweisen, sind besonders beizempfind- 
lich. Aus diesem Grundo neigen auch Bleehe aus dem Blockkopf leichter zur Blasen- 
bldg. ais die aus dem BlockfuB. Blechteile, die aus der Bandblasenzone des Blockes 
stammen, sind nicht beizempfindlich, da die Randblasen vollkommen verschweiBen. 
Eino hohe Walztemp. yermindert im allgemeinen die Beizempfindlichkeit, weil dadurch 
Fehlstellen besser verschweiBt werden. Boi Blocken m it starker Gasblasenseigerung 
kann jedoeh auch bei hohen Walztempp. ein vollstandiges VersehweiBen nicht erreicht 
werden. E in beizempfindlicher Werkstoff ist derart zu beizen, daB móglichst wenig 
H 2 von ihm aufgenommen wird. Dies kann durch Beizen m it stiirkeren Sauren, wenn 
móglich HC1, in der Warme oder durch Zugabe eines Beizzusatzes, der die H 2-Entw. 
unterdruckt, bewerkstelligt werden. (Mitt. Kaiser Willi.-Inst. Eisenforsch., Dussel
dorf 10 . 323—42. 1928.) W i l k e .

Gustav Thanheiser, Ober die Ursache der Blasenbiłdung beim Beizen von Flufl- 
slalilblećhen durch eindiffundierenden Wassersloff. Vf. zeigt, daB die Beizblasenbldg. 
auf der Ansammlung von molekularem Wasserstoff im Innern des Werkstoffs beruht 
(vgl. B a r d e n h e u e r  u. T h a n h e i s e r , vorst. Ref.) u. abhangig von der Menge des 
bis zum Blankbeizen eindiffundierenden, atomaren Wasserstoffs ist. Diese Wasser- 
stoffdiffusion nimm t nach Sattigung des Blechs linear m it der Zeit zu u. ist im unter- 
suohten Bereich von 0,75 bis 8 mm Dicke annahernd umgekehrt proportional der 
Blechstarke. Boi Temp.-Erhohung nimmt sowohl die Menge des entwickelten u. des 
diffundierenden Wasserstoffs zu, jedoch nicht das Verhiiltnis Hdiff/Hentw- Beiz- 
zusatze, welche das metali. Eisen vor Angriff schiitzen, vermindern sowohl die H- 
Entw. wie Diffusion. — Die chem. Zus. u. Vorbehandlung des Werkstoffs hat einen 
auBerordentlich groBen EinfluB auf die Diffusion. Durch Proben m it kugeligem 
Zementit diffundiert in gleichen Zeiten eine yielfach groBere Menge Wasserstoff ais 
durch Bleehe m it lamellarem Perlit. (Ztschr. techn. Physik 10 . 143—46. 8/4. Dussel
dorf, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) C o h n .

A. L. Norbury, Konstitutionsdiagramm fiir Gufleisen und abgeschreckte Stahle. 
Konstitutionsdiagramme sind fiir Fe-C-Legierungen m it 0, 2 u. 4% Si konstruiert 
worden. In  diesen Diagrammen werden n. u. tiberkuhlte Systeme fiir das Austenit- 
Graphit- u. das Austenit-Zementit-Eutekticum gezeigt. Bei GrauguB wird angenommen, 
daB es entsprechend dem n. Graphit-Austenit-System krystallisiert, wenn Graphit- 
koime in der Sohmelze sind. Solche Fe enthalten grobe Graphitflocken u. neigen zur 
Perlitbldg. Umgekehrt findet, wenn Graphitkeime nicht vorhanden sind, Unterkiihlung
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sta tt, u. der Graphit wird in sehr feinen Flocken ausgeschieden, die sich m it Ferrit 
zu yergesellschaften neigeji. Im  Falle von WeiC-Fe ist angenommen worden, daB 
Keime die Ausscheidung kleiner Mengen des Graphiteutektikums Terursachen, dio 
wiederum dio Ausscheidung von weiBem Fe-Eutektikum bei der maximal móglichen 
Temp. u. m it folgendem Zusammenballen heryorrnfen. In  GrauguB wird die Neigung 
der Vergesellschaftung von grobem Graphit m it Perlit u. feinem Graphit m it Ferrit 
durch dio Annahmc erkliirt, daB die feste an die Graphitflocken angrenzende y-Lsg. 
C in fester Form halt, entsprechend der niedrigeren festen Loslichkeit des Graphits, 
wahrend die von den Graphitflocken entfernte den C in Lsg. halt, entsprechend der 
hoheren festen Loslichkeit von Zementit. Dementsprechcnd ist m it groberen u. wenigeren 
Graphitflocken der C-Gch. in fester Lsg. hoher. Die Tempp. u. Zus. in den Konstitutions- 
diagrammen m it 0,2 u. 4% Si sind in den meisten Fśillen aus vorhandenen Angaben 
bestimmt worden. Dio Erniedrigung der Anderungspunkte im Stahl, die durch das 
Abschrecken hervorgerufen werden, sind auch in einem Diagramm ais eine A rt der 
Unterkuhlung dargestellt worden. (Iron Coal Trades Rev. 1 1 8 . 667—68. 673 bis 
674. 3/5.) W ilk e .

Frank B. Lounsberry und Walter R. Breeler, Eine Unłersuchung der physi- 
kalischen Eigenscliaften gewisser Chrom-Aluminiumstiihle. Die besonders untersuchten 
Cr-Al-Stahle sind kurz wie folgt eharakterisiert: Legierungen m it rund 2—6%  Al, 7—13% 
Cr u. 1% maximal an Si u. C, sie besitzen hohe krit. Bereiche u. eine sehr stabile a-Phase, 
dereń Stabilitat m it stoigendem Geh. an Al, Cr u. Si erhoht wird. Die H artbarkeit 
iindert sich umgekehrt m it der Stabilitat der a-Phase u. direkt m it dem C-Geh. Stahle 
m it rund 5,5% Al, 9,5% Cr, 1% Si u. 0,50% C sind vorhcrTscliend bei allen Tempp. 
forrit. Entsprechend dem Gesamtgeh. an Al, Cr u. Si leisten diese Legierungen yoll- 
kommenen W iderstand gegen Oxydation bei Tempp. von 850—1010°. Die besonderen 
Zuss., die im angelassenen Zustand untersucht wurden, waren ohne Bedeutung yom 
Standpunkt des Widerstandes gegen atmosphar. Korrosion. Vollkommene Schmied- 
barkeit zeichnet diejenigen Stahle aus, die einen Gesamtgeh. an Al u. Si von nicht 
mehr ais 5,5% bei einem maximalen Si-Geh. von 1%  besitzen. Die Zugfestigkeit u. 
Bruchfestigkeit hangt in erster Linie von den Al- u. Si-Gehh. ab. Mit Si von rund 1% 
u. Al von rund 4% oder weniger, oder m it Si fallend bis rund 0,25% u. Al steigend 
bis zu einem Maximum yon rund 5,2% erhalt man n. Werte fiir gute Festigkeit, Duk
tilita t u. Bruchfestigkeit. Is t Al oder Si im t)berschuB oberhalb dieser Grenzen yor- 
handen, so fallt die D uktilitat u. Bruchfestigkeit, ohne daB die ZerreiBfestigkeit stark 
beeinfluBt wird. Die Zugfestigkeiten bei hoheren Tempp. waren ausnehmend gut. 
Der Zusatz zu obiger grundlegender Zus. yon einem der Legierungselemente Ni, W, 
Mo, Cu, V, Mn oder Co in Betragen, wie sie in der Arbeit untersucht wurden, beeinfluBt 
dio physikal. Eigg. wie folgt: Die Wrkg. des Ni hangt yon dem W ert des Verhaltnisses 
%  N i: (G-esamt-% Al +  Cr +  Si) ab. Is t diese Verhiiltniszahl rund 0,20 u. weniger, 
so ist die Wrkg. auf Hartę, M ikrostruktur u. warmebestandigc Eigg. gleieh Nuli. Mit 
einer Erhohung des Wertes iiber 0,20 erniedrigt Ni den krit. Bereich, ruft eine stabilere 
y-Phase, eine weniger stabile a-Phase hervor u. erniedrigt die spanbildende Temp. 
Eine ungewóknlicho Erhohung der H artę fand in Ni-Stahlen durch Wiedererhitzen 
auf 595° m it nachfolgendem Abschrecken in Ol oder W. yon rund 720° s ta tt. Ni unter- 
stu tzt den W iderstand gegen atmosphar. Korrosion wenig u. macht die Stahle gegen 
Warmboarbeitung empfindlicher. W  u. Mo bewirken eine wiinschenswerte Art von 
oxydierter Oberflache bei der Oxydation bei hohen Tempp. u. kónnen ais geeignete 
Zusatze betrachtet werden, wo diese Eig. yerlangt wird. 1 %  Cr ruft eine deutliehe 
Erhóhung des Widerstandes gegen atmosphar. Korrosion hervor. 1% V dehnt die 
Grenzen fiir dio Gehalte yon Al u. Si fiir die D uktilitat u. Bruchfestigkeit auf rund 
5,6% Al bei unter 0,40% Si aus. V unterstutzt auch die Kornyerfeinerung. Mn yer- 
mindert den W iderstand gegen Oxydation bei hohen Tempp., wahrend eine Wrkg. 
des Cr auf keine der physikal. Eigg. festgestellt werden konnte. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 15 . 733— 66. Mai. Dunkirk [N. Y.], Atlas Steel Corp.) WiLKE.

Owen K. Parmiter, Hochchromhallige Stahle. 5 korrosionsbestandige Stahlsorten 
sind im H andel: Standard Messertypo (^4), abgeanderte Messertype (B), Turbinetype (T), 
weiche Type (M)  u. superkorrosionsbestandige Type (Nirosta). Eine typ. Zus. der 
Messerart (A ) ist: 0,35% C, 13,50% Cr u. kein N i; der 2?-A rt: 0,65% C, 16,50% Cr 
u. kein Ni, der Turbine-Art: 0,12% C u. darunter, 12,50% Cr, unter 0,50% Ni, der 
weichen Sorten: 0,08% C u. uber 16% Cr u. der N irosta-G ruppe: 0,15% C, 18% Cr 
n. 8%  Ni. Die Eigg. dieser Legierungen u. ihre weitere Behandlung zur Erlangung



1929. II. HVI1I. M e t a l lu r g i e ;  M e t a l lo g r a p h ie  u sw . 637

besonderer Eigg. sind angegeben. Besonders eingebend wird die letzte Gruppe betrachtet 
u. die Drehverss., Ermiidung, Wrkg. der Kaltbearbeitung, Wrkg. der Warmebehandlung 
nach der Kaltbekandlung, der tfierin. Ausdehnungskoeffizient, elektr. Widerstand, 
die magnet. Eigg., der Widerstand gegen Spanbldg., die Festigkeit bei hoben Tempp., 
spezif. Warme, Anwendungen usw., werden besprochen. InTabellenform ist die Wrkg. der 
yerschiedenen Chemikalien auf korrosionsbestandigem Stabl zusammengestellt. Dio 
yerschiedenen hochchromhaltigen Werkzeugstahle u. ihre Anwendungen beschlieCen 
die Arbeit. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 796—816. Mai. Mc Keesport [Pa.], 
F irth-Sterling Steel Co.) W i l k e .

Charles Parsons und H. M. Duncan, Neues Verfahren zur Herstellung 
gesunden Stahles. Seigerung u. axiale Feliler werden vermieden, wenn man den Ingot 
vom Boden aufwarts erstarren liiCt, da dio Isotbermen im wesentlichen dem Boden 
des Ingots parallel laufen. Zu diesem Zweck wird das Gielien der Stahlingots in  einer 
Form ausgefiihrt, die groCere longitudinalo ais vertikalo Dimensionen hat. Starko 
feuerfeste Materialien bedeeken die Seiten der Form, die auf die Temp. des geschmolze- 
nen Stahles, der darin yergossen wird, erhitzt wird. Aufierdem wird stiindig der oberen 
Oberflache des geschmolzenen Metalles nach dem GuB Warme zugefiihrt, so daB die 
obcrste Sebicht die letzte ist, die erstarrt. Die guten Erfolge, die m it diesem Verf. 
erzielt werden, sind dann beschrieben. (Iron Coal Trades Rey. 1 1 8 . 654 bis 
655. 3/5.) W il k e .

Joaąuin Orland, Die Wirhung des Anlassens auf die mechanischen Eigenschaften 
von Slahl. (Fuels and Furnaces 7. 217—18. Febr. — C. 19 2 9 . Ł  230.) W il k e .

H. Sutton, Der Einflu/3 der Beizopcrationen auf die Stalileigenschaften. Im  all- 
gemeinen wird Stahl durch Beizen briiehig. Der Grad der Briichigkeit hśingt yon der 
Zus. u. dem Zustande des Stahles, wie auch von den Beizbedingungen ab. Die durch 
Beizen hervorgerufene Briichigkeit bei einem Stahl ist am gróBten, wenn dieser Stahl 
im hartesten Zustande yorliegt, u. am geringsten, wenn er am weichesten ist. Ein 
Eintauchen fiir 30 Min. in kochendes W. yermindert die Briichigkeit sehr stark  u. 
gibt prakt. die maximale Wiedergewinnung. Dasselbe Resultat erreicht man, wenn 
der gebeizte Stahl mehrere Tage bei n. Temp. stehen bleibt. Das Bruchigwerden des 
Stahles kann m it einer Verminderung der Zugfestigkeit Hand in Hand gehen. Solch 
eine Verminderung wurde nur an Stahlen beobaehtet, die durch Warmebehandlung 
relatiy hart gemacht werden konnen, u. in  diesen Stahlen, wenn iiberhaupt, nur nach 
einer Hartung u. Anlassung bei niedrigen oder mittleren Tempp. Werden mittel- 
u. hoehkohlenstoffhaltige Stahle, die in einem bestimmten Temp.-Bereich gehartet 
u. getempert sind, einer Deformation unterworfen, wahrend sie in diesem Zustand sind, 
so neigen sie zur Bruchbldg. wahrend des Beizens an den Stellen, an denen die De
formation stattgefunden hat. Es konnte gezeigt werden, daB diese Brueho wahrend 
des Beizens entstehen u. yollstandigen Bruch einleiten konnen. Beizbriiche wurden 
nicht in den untersuchten Legierungsstiihlen u. FluBeisen beobaehtet. Der Zusatz 
bestimmter organ. Substanzen zum Beizbade beeinflufit den Angriff der Saure auf 
den Stahl. Es wurde festgestellt, daB der Zusatz der organ. Substanzen u. Kolloide 
zum Beizbade die Briichigkeit des Stahles nicht yerhindert, aber einige Verbb. ver- 
mindern sie betrachtlich, vor allem Pyridin u. Chinolin. Elektrolyt. Beizen in neutralen 
oder alkal. Lsgg. kann unter bestimmten Umstanden okno merkbare Briichigkeit des 
Stahles durchgefiihrt werden. In  dieser Hinsicht ist anod. Beizen giinstiger ais kathod. 
Die Unterss. geben Zeugnis von dem schadliehen EinfluB des an der Stahloberflacho 
wahrend des Beizens entwickelten H 2. (Iron Coal Trades Rey. 1 18 . 674—76. 3/5.) W il.

Bureau of Mines, Anormalitat einsatzgeharteten Stahles. Es wurde gefunden, 
daB Stahle 2 untorschiedliche Arten Annormalitat beim Carburieren zeigen: Annor- 
m alitat in KorngróBe u. Struktur. Erstere is t gewohnlich auf den Zusatz gewisser 
Elemente zum Stahl zuriickzufuhren u. kann durch die zugesetzten Elemente bei 
der Stahlherst. beeinflufit werden. Z. B. yerursacht eino Erhóhung des Mn-Geh. 
Kornwachstum u. ein V-Zusatz yerfeinert das Kom , u. das gekohlte Stiick zeigt dann 
Annormalitat in  der KorngróBe, d. h. kleinere Kórner ais sonst ublich. Warme
behandlung kann diese A rt Annormalitat stark beeinflussen. Strukturello Annormalien 
wurden gemeinsam entweder m it einem hohen FeO-Geh. oder in  Ggw. sehr kleiner 
Einschlusso in  den Untersuchungsstilhlen ermittelt. Mit dem GróBerwerden der Ein- 
schliisse wird ihr EinfluB auf die Strukturannormalie aDmahlich geringer. In  diesem 
Falle beeinflufit eine Warmebehandlung die Annormalitat nicht. Weitere Unters.-
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Ergebnisse iiber diese Erscheinungen an Probestiicken, die in  einem Vakuumschmelz- 
ofen, u. an solchen, die m it yerschiedenen Desoxydationsmitteln hergestellt worden 
waren u. dementsprechend verschiedene Arten von Einschliissen hatten, sind dann 
zusammengestellt. (Journ. Franklin Inst. 207. 415—16. Marz. Pittsburgh, Bureau 
of Mincs.) W i l k e .

Iron and Steel Institute, Dritier Bericht iiber die Heterogenilat von Slahlblocken. 
(2. Bericht vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 2187.) Der 1. Teil ist nur einfuhrend, der 2. behandelt 
die Liąuidus- u. Solidusbereicbo einiger handelsublicher Stahle u. ist von J. H. Andrew 
u. David Binnie yerfaBt. Es wird gezeigt, daB die Liąuidus- u. Soliduskurven dieser 
Stahle m it dem Fe-C-Diagramm in bezug auf C-Geh. u. Temp. iibereinstimmen, 
yorausgesetzt, daB der Mn-Geh. unter 0,45% liegt. Ni-Cr- u. Ni-Stiihle erstarren bei 
einer tieferen Temp. ais die reinen C-Stiilile, die Temp. hangt von den Ni- u. Cr-Gehh. ab. 
Die FF. oder Solidus liegen bei ungefahr derselben Temp. wie bei den reinen C-Stahlen 
derselben C-Gehh. E in Verf. wird angegcben, um die Erstarrungs- u. Schmelzbereiche 
wenig niekel- u. wenig ehromhaltiger Stahle zu berechnen. Ni-Cr-Stahle m it Mo unter- 
seheiden sich von Ni-Cr-Stiihlcn ohne Mo darin, daB ihre EE. dureh die geringen 
anwesenden Mo-Mengen nicht beeinfluBt werden, ihre FF. scheinen durch Mo im 
Verhaltnis des anwesenden Betrags betriichtlich erniedrigt zu werden. Es wird eine 
Erklarung dafur gegeben, daB Ni- u. Ni-Cr-Stahle weniger Saigerung in bezug auf 
den C zeigen, denn die Liąuidus- u. Soliduslinien liegen dichter bei einander bzgl. 
der Temp. ais bei reinen C-Stahlen u. in Stahlen, bei denen die peritekt. Transfor- 
mation yerwischt ist, is t dies selbst schon ein Grund fur ihre gróBere Homogenitat. 
Ni-Cr-Stahle m it Mo zeigen eine Molybdancarbidsaigerung wegen der Verbreiterung 
des Liąuidus-Solidusbereiches durch diese Verb. Es ist ein notwendiger Widerstreit, 
daB Metalle, die eine feste Lsg. m it der Fe-Phase bilden, nur den E. erniedrigen, wohin- 
gegen Metalle, die ein Carbid bilden, die Soliduslinie bzgl. der Temp. erniedrigen. 
Mikrographien von den yerschiedenen Teilen eines Probestiickes, das unterschiedlich 
erhitzt u. an einem Ende geschmolzen war, zeigen die Bedeutung der peritekt. Rk. 
in C-Stahlen u. weiter, daB die Diffusion des C viel geringer is t ais gewóhnlich an- 
genommen wird. Die Liąuidus- u. Soliduskuryen der C-Stahle yerlaufen denen von 
C A R PEN TER  u . K e e l i n g  fast parallel. — Der 3. Teil behandelt die Losliehkeit der 
Eisen- u. Mangansulfide in  Stahl, er ist von J. H. Andrew u. David Binnie bearbeitet 
worden. S kann durch schnelles Abkiihlen der Schmelze in einer Fe-S-Legierung in 
Lsg. gehalten werden. Ausscheidung von Eisensulfiden findet beim Wiedererwarmen 
der Legierung auf eine Temp. iiber 900° sta tt. In  Hinsicht auf die gleiche Arbeit iiber 
Mn-S-Legierungen sind die Resultate zu unbestimm t ais daB irgendein bestimmter 
SchluB daraus gezogen werden konnte. Immerhin scheinen sie zu zeigen, daB das 
MnS, wenn es iiberhaupt in festem Fe 1. ist, es nur in sehr gcringem MaBe sein kann. — 
Der 4. Teil, von Cecil H. Desch u. B. S- Smith yerfaBt, beschaftigt sich m it der D. 
des geschmolzenen Stahles. Zur Best. wurde das archimed. Prinzip angewandt, indem 
an dem einen Arm einer Waage ein Senkkórper befestigt wurde, der in Luft, Hg u. 
fl. Fe u. Stahl gewogen wurde. Die bisherigen Ergebnisse sind nur ais vorlaufige zu 
betraehten, aber ihre Ubereinstimmung is t so gut, daB sie yermutlich nicht weit vom 
richtigen W ert liegen. Danach betragt die D. bei 0,03% C u. 1530° 6,79, bei 0,04% C u. 
1545—1560° 6,95—7,06, bei 3,38% C u. 1300° 7,26 usw. — Im  5. Abschnitt unter- 
nimm t N. M. H. Lightfortt einen Vers., um die Wrkg. der latenten Warme auf die 
Erstarrung der Stahlingots zu bestimmen. Eine mathemat. Erórterung ist hierfiir 
abgeleitet worden. (Iron Coal Trades Rev. 1 1 8 . 640—44. 3/5.) W i l k e .

F. Polzguter und W. zieler, Der E influp  der Warmebehandlung auf die Giite 
von Wolframstahl. Bei der Yerarbeitung yon Stahl fur Schneidwerkzeuge u. Dauer- 
magnete treten nicht selten noch ungeklarte Fehler auf, insbesondere ungeniigende 
Hartbarkeit, geringe Schnitthaltigkeit, schlechte magnet. Eigg. Die Erscheinungen. 
werden an einer Reihe prakt. yerwendeter W-Stahle niiher dargelegt u. es wird fest- 
gestellt, daB es fur die meisten W-Stahle bestimmte krit. Temp.-Gcbiete gibt, inner- 
halb dereń bei langerer Gluhung eine Abscheidung von WC ein tritt; hierauf ist die 
Verminderung der Giite zuruckzufiihren. Falls bei hohern W-Geh. auch ein hoher 
C-Geh. yorliegt, ist der Vorgang von geringerem EinfluB. Die Lage des krit. Temp.- 
Bereichs wechselt je nach chem. Zus. Cr-Zusatz macht die Stahle unempfindlicher 
gegen die Warmebehandlung, w irkt also giinstig. Im Zusammenhang m it diesen 
Feststellungen wird auch das Zustands-Diagramm Fe-C-W einer Betrachtung unter- 
zogen. Diskussion iiber dic Zwangslaufigkeit der beobachteten Erscheinungen, iiber



1929. II. Hvm. Metalltjkgie; Me t a l l o g b a ph ie  naw . 639

Schwarzbruch. (Stahl u. Eisen 49. 521—27. 18/4. Werkstoff-AusschuB d. Ver. dtsch.. 
Eisenhiittenleute.) S c h u l z .

C. H. Herty und G. R. Fitterer, Die Desoxydaiion mit Silicium und die Bildung 
von Eisensilicatein-schlussen im Stahl. Zuniichst wurde das System F e0-Si03 therm. u. 
mkr. untersueht, wobei im Gegensatz zu friiheren Arbeiten der F . der beiden fayalit- 
haltigen E utektika m it 1240 u. 1260°, der F . des Fayalits zu 1335° ermittelt wurden. — 
Die Desoxydation des Stahles m it Hilfe von Ferrosilicium geht hauptsachlich nach 
den beiden R kk .: Si +  2FeO =  S i02 +  2Fe u. S i02 +  2FeO =  2FeSi03 vor sich. 
Fiir die Bldg. von Sehlackeneinschlussen ist neben dem F. der Schlacko auch die 
Neigung zur Zzsammenballung von Wichtigkeit. Fiir dio einzelnen Rkk. wurden 
auch die Gleichgewichtskonstanten bestimmt. (Stahl u. Eisen 49. 664—66. 2/5. 
Dusseldorf.) L u d e r .

A. Kiihle, Einflup des Ałterns und Blaubruchs auf die Dauerschlagprobe. An 
zwei weichen FluBstiihlen, von denen der eine wenig, der andere stark zum Altern 
neigte, wurde der EinfluB der Kaltverformung u. Alterungsbehandlung auf die Dauer- 
schlagzahl untersueht. Ferner wurden Dauerschlagyerss. bei erhóhtcr Temp. durch- 
gefiihrt u. der EinfluB von „Erholungspausen“ auf dio Dauerschlagzalil gepriift. 
Es zeigte sich, daB die Dauerschlagzahlen, die die Werkstoffo bis zum ersten AnriB 
aushalten, proportional der Streckgrenze bzw. Zugfestigkeit sind u. daB vom A ntritt 
des ersten Anbruchs ab die restliehe Dauersehlagzahl von der Kerbempfindłichkeit 
des Werkstoffs beeinfluBt wird. Wegen der iibrigen Einzelergebnisse muB auf die 
Originalarbeit verwiesen werden. (Mitt. Forsch.-Inst., Vereinigto Stahlwerke A.-G., 
D ortm und 1. 83—102.) S c h u l z .

Albert Sauveur und C. H. Chou, Allotropische Transformation bei der Warme- 
behandlung von reinem Eisen. Es wird angenommen, daB wenn y-Fe beim Erreichen 
vflm A3-Punkt bei rund 900° transformiert, sich nicht jedcK Korn in  ein oder mehrere 
a-Korner umwandelt, sondern daB die a-Phase sich zuerst langs den Grenzen u. den 
krystallograph. Ebenen der Austenitkórner bildet. Wenn es moglich sein wiirde, das 
teilweise umgewandelte reine Fo bei Raumtemp. festzuhalten, so muBte eine widman- 
sta tt. S truktur oder wenigstens eine martensit. S truktur beobachtet werden. Zur 
Bestatigung dieser Ansicht wurden Abschreckverss. ausgefiihrt, wobei noch nicht 
einmal fl. L uft genugend wirksam war, wahrscheinlich wegen des Nichtinberiihrung- 
bringens des Probestuckes m it der Abschreckfl., da das umgebende Vakuum dio Kuhl- 
wrkg. yerzogerte, was an der Ausfuhrungsart des Vers. liegt. I\Iit Hg wurde dann 
ein voller Erfolg erreicht u. obige Ansicht bestatigt gefunden. (Fuels and Furnaces 
7. 535—38. April.) W ilk e .

R. S. Dean, R. O. Day und J. L. Gregg, Emflu/3 des Stickstoffs auf bei niedrigen 
Temperaturen angelassenes Eisen. 3 Fe-Sorten wurden zur Unters. der Hartung beim 
Wiedererhitzen nach einer Kaltbearbeitung herangezogen: Im  Vakuum gcschmol-
zenes Elektrolyt-Fe (magnet. Permeabilitat uber 20000), elektrolyt. Fe, das in Luft 
in einom kleinen Laboratoriumsofen geschmolzen war, u. handelsubliches Armco-Fe. 
Dabei zeigte das im Vakuum geschmolzene Elektrolyt-Fe keino Hartewrkg., wohin- 
gegen das in  L uft geschmolzene Fe durch Wiedererhitzen auf 250° stark in der Harto 
anstieg. Das Armco-Fe liegt m it seinen W erten dazwisehen. Eine mkr. Unters. zeigte, 
daB beim Schmelzen in Luft ein betrachtlicher Geh. an Verunreinigung, scheinbar 
Nitrid, aufgenommen w'orden ist. Beim Wiedererhitzen auf 500° u. Abkuhlen in L uft 
verschwanden diese nitridahnlichen Nadeln. Die Analyse zeigte 0,07%  N  an. Beim 
Wiedererhitzen von angelassenem Materiał fand die H artung erst bei 350° sta tt, 
wohingegen dies im geharteten Materiał deutlich bei 250° wahrnehmbar war. Aus 
weiteren Verss. schlieBen Vff., daB bei handelsiiblichom Fe dio Hartewrkg. beim Wieder- 
orhitzen nach der Kaltverformung sowie die Erhohung der Zugfestigkeit im Bereich 
von 100 bis 300° auf die Lsg. kleiner Mengen Eisennitrid zuriickzufuhren ist. Das 
Fe-N-System is t ein Raumtemp.-Hartesystem u. ohne Kaltbearbeitung ist sehr wenig 
Erhohung der Lóslichkeit unter 350° festzustellen, aber nach Erreichung dieser Temp. 
is t ein starkes Anwachsen bis 500° yorhanden. Das Fe-N-System ist ein typ. Dis- 
persions-Hartesystem, das in  bedeutendem Mafie H artung bei Raumtemp. zeigt. 
(Fuel and Furnaces 7- 367— 69. Marz.) W i l k e .

Eug. Prost und M. van de Putte, Neue Forschungen uber die Reduzierbarkeit 
der nachgerósteten Zinkblenden. Das Nachrósten der Blenden kann auf zweierlei Weise 
yorgenommen werden: Bei dem Verf. der Gesellschaft Vieille Montagne wird die im 
Muffelofen yorgeróstete Blende m it einigen Anteilcn von Kohle yersetzt u. die Ent-
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schwefelung durch Nachrosten im  D w iG H T -L L O Y D -A p p . hcendigt; die Gesellschaft 
Overpelt verfahrt dabei so, daB die im  S p iR L E T -O fe n  vorgeróstete Blende angefeuchtet 
u. m it einem Bindestoff versetzt, in  einer Mahlanlage zerldeinert u. nach dem Trocknen 
im  D w iG H T -L L O Y D -A p p . behandelt wird. In  einem aufgefiihrten Beispiel stieg der 
Zn-Geh. von 44,59% bei der einfach gerósteten auf 54,20% bei der nachgerosteten 
Blendę, wahrend der S-Geh. von 7,16% auf 2,12% fiel. I n  einem anderen Pall betrug 
der S-Geh. nur 0,45% bei der nachgerosteten Blende. Verschiedene Proben wurden 
m it Graphit yermischt, in  feuerfeste Rohren aufgcgeben u. in  einem gasgefeuerten 
Muffelofen erhitzt. Nach einer gewissen Zeit wurden die Proben aus dem Ofen gezogen, 
analysiert u. wieder in  den Ofen gebracht. Die Ofentempp. waren 990—1100°. Die 
Verss. haben ergeben, daB die Reduzierbarkeit der nachgerosteten Erze gróBer ist 
ais dicjenige der einer einfachen im Muffelofen Torgenommenen Róstung unterworfenen 
Erze. Durch das Nachrosten hat das Erz ein gróBeres spezif. Gewicht erhalten u. 
infolge des hierdurch erhóhten Aufnalimevermógens des Ofens ist die Zn-Ausbeute 
auch hoher geworden. (Rev. universelle Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 1. 
300—02. 15/5.) K a l p e r s .

R. Hoffmann, Das Walzverfahren. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 76. 537—53. 1928. — O. 1929. I. 1144.) W i l k e .

George B. Hogaboom, NicJcelbader. M a c n a u g h t o n  u.HoTHERSALE(BrassWorld, 
Dcz. 1928) benutzten boi ihren Verss. Lsgg., die N aF u. Na2SO,, enthielten u. dereń 
Elektrodenwirksamkeit niedrig w'ar. In  vorliegender Unters. wird der EinfluB solcher 
Zusiitzoauf die Anodenkorrosion festgestellt, wobei sich ergab, daB nicht nur die Anoden- 
wirksamkeit gering wrar, sondern auch m it jedem Salz der Charakter der Korrosion 
geandert wurde. Bei Zusatz obiger Salze wird der Nd. lose u. feino Teilchen schwimmen 
im  Bade lierum. Dio Benutzung eines Chlorids wird allgemein bei Vorhandonsein 
von sehr reinen Anoden empfolilen, doch is t dio bisher angewandte Zus. nicht gut. 
Gut ha t sich bei den Verss. des Vf.s oin Bad m it 28,5ozs. N i2S04 jo Gallone, 6,0 NiCL, u.
з,0 Borsaure bewahrt, wenn das Bad w. wrar, im umgekehrten Falle gibt er folgendo
Zus. in ozs. jo Gallone an: 14 N iS04, 2 NiCl2, 2 NH.,C1 u. 2 Borsaure. An Beispielen 
•lvird dann der gunstige EinfluB selbst kleincr Chloridmengen bei dor Benutzung w. 
Bader gezeigt. Eine allgemeine Ansicht ist, daB m it einem hoheren Chloridgeh. im 
Ni-Bad der Metallgoh. des Bades ansteigt. Vf. fand, daB der Korrosionsbetrag der 
Anodę nicht erhóht, wohl aber der Charakter der Anodenkorrosion sehr geandert 
wird. Wenn das Ni-Bad kein Chlorid enthielt, bedeckte ein harter, schwarzer t)berzug 
die Anodę. Bei 3 ozs. NiCl2 je Gallono entstand ein schwarzer, schwammiger Uberzug, 
wahrend bei 6 ozs. die Anodę klar blieb. Der EinfluB der Borsaure is t bei diesen Verss. 
nicht besonders berucksichtigt worden. In  k. u. w. Badera ohno Borsaure konnten 
aber auf der Anodę Vertiefungen uberall festgestellt werden, dio in w. Badera nicht so 
stark  ausgepragt waren wie in  den k. (Metal Ind. [New York] 27- 172—75. April. 
Matau'an [N. J.], Hanson-Van Winkle-Munning Co.) W i l k e .

E. Scheil, Ober die Transkrysiallisation des Aluminiums. Durch GieBverss. 
von Rein-Al in verschieden hoeh erhitzten Eisenkokillen verschiedener Wanddicke
и. bei verschiedenen GieBtempp. wurde die Abhangigkeit des Grades der Trans-
krystallisation yon den GieBbedingungen untersucht u. in makroskop. Gefugeaufnahmen 
dargestellt. Die Griinde fur die verschiedene Ausbildung werden diskutiert. (Ztschr. 
Metallkunde 21. 121—24. April. Dortmund, Eorschungsinst. d. Vereinigte Stahl- 
werke A.-G.)_ S c h u l z .

Peter Hidnert, Die thermische Ausdelmung von Tantal. Vf. miBt zwisehen —190 
u. -f  500° an bearbeitetem u. getempertem Ta ( >  99,9% Ta; D .23 16,55) m it einem 
Prazisionskomparator. Bei etwa 600° fiingt Ta an der Luft an zu oxydieren. Beide 
Ta-Sorten haben fast gleiche Eigg. (gróBter Unterschicd 14-10-6 der Lange), so daB 
man die Beobachtungen in eine Eormel zusammenfassen kann: L i =  L0 [1 +  (6,59-f +
0,0008-12) 10-6]; gultig fiir t — 0 bis +  500°. Man kann prakt. stets m it dem Aus- 
dehnungskoeffizienten 6,6-10~6 reehnen. Bemerkungen iiber die Verwendbarkeit 
des Ta (Instrumente, Spinndiisen fiir Viscose, Schmuckgegenstiinde, namentlich 
wegen der schónen Interferenzfarben bei teilweiser elektrolyt. Oxydation). (Bureau 
Standards Journ. Res. 2. 887—96. Mai. Washington, Bur. of Stand.) W. A. R o t h .

— , Die Kontrolle des Claudel-Silberprozesses. Es werden die Analysenmethoden 
mitgeteilt, die b e i der C L A U D E T -M eth od e zur Silberextraktion u. Jodwiedergewinnung 
angewendet werden, um d a s  Verf. in jeder Phase kontrollieren zu konnen. (Chem. 
Age 20. Nr. 514. M o n th ly  Metallurg. S e c t ,  34—35, 4/5.) J u n g .
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F. C. Johns, Abanderungen beim Silberprobieren. Die verschiedenen Probierverff. 
werden yerglichen u. ein Muffelofen beschrieben. (Chem. Engin. Mining Rev. 21. 
152—54. 5/1. Broken Hill [N. S. W .] .)  W i l k e .

Arthur G. Boyden, Forlschritte der Rand-Ooldgeuńnnungsindustrie. Besclireibung 
der Bewetterung der in groBen Tiefen befindlichen Schachte m it Angaben iiber Ge- 
sundheits- u. Unfallstatistik. (Engin. Mining Journ. 127. 836—38. 25/5.) E n s z l i n .

E. S. Leaver und Jesse A.W oolf, Cyanidextrakticni ton Oold und Silber in  
arsen- und antimonhalligen Erzen. Fiir kurzo Zeit wird eine Tieftemp.-Róstung der 
Erze empfohlen, u. zwar etwa 30 Min. bei 450°. Die gewóhnliche Róstung bei 600° u. 
dariiber fiihrt zur Bldg. von Arsenaten u. Antimonaten, die das Au u. Ag in Cyanidlsgg. 
unl. machen. Direkte Cyanidbehandlung des gerósteten Prod. wiirde einen groBen 
Cyanidverlust u. Faulen der Lsg. bewirken. Beides wird durch Kalkzusatz vor der 
Cyanidbehandlung vermieden. Es ist vorteilhaft, As u. Sb sofort nachdem sie sich 
umgesetzt haben, zu entfernen. Zu diesem Zweck wird oft C ais Kohle oder S ais 
P yrit zugesetzt, die die beiden Elementc in gasformiger Bindung fortfiihren. Giinstig 
kann auch ein Kalkzusatz vor dem Rosten sein, da sich dann das As20 3 eher m it dem 
CaO yerbindet ais m it anderen Substanzen u. das Calciumarsenat auf die Auslaugung 
nicht so ungiinstig einwirkt wie die anderen Arsenate. (Chem. Engin. Mining Rev. 
21. 221—23. 5/3. U. S. A., Bureau of Mincs.) W i l k e .

H. Bohner, Zugfestigkeit und eleklrische Leilfahigkeit ton Reinaluminium- und 
Aluminium-Leillegierungsdrahlen in  AbMngigkeii ton mechanischer und thennischer 
Behandlung. Die bei Rein-Al u. Al-Leitlegierungen theoret. zu erwartenden Zusammen- 
hange von Zugfestigkeit u. Leitfahigkeit in  Abhangigkeit von chem. Zus. u. therm. u. 
mechan. Behandlung, der EinfluB des Anlassens bei Rein-Al u. den vergiitbaren Al- 
Leitlegierungen vom theoret. Standpunkte u. dio durch das Anlassen h art gezogener 
Al- u. Al-Mischkrystall-Legierungsdrahte zu erwartenden Unterschiede werden zuerst 
dem Leser verstandlich gemacht. Je  nach der Zus. der Legierungen, der Abschreck- 
temp. u. dem Kaltnachverdichtungsgrade des Walzdrahtes is t ein unterschiedliches 
Verh. der harten Drahte von Legierungen gleicher chcm. Zus. gegenuber den nur 
abgeschreckten, jedoch unter gleichen Bedingungen angelassenen Legierungsdrahten 
(gleicher chem. Zus.) zu erwarten. Die GróBe u. dio A rt der Unterschiede werden 
auf Grund von Uberlegungen besprochen. Die durchgcfiihrten Festigkeits- u. Leit- 
fahigkeitsunterss. bestatigen eindeutig die angestellten Uberlegungen u. geben An- 
haltspunkto fiir eine Kontrolle der Betriebe, bzw. der anzuwendenden therm. u. 
mechan. Behandlungen an. Durch mkr. Unterss. werden die durch die einzelnen 
therm. u. mechan. Behandlungen bedingten u. auftretenden Gefugeanderungen an 
Hand von Schliffbildern erlautert. Zum SchluB wird eine Erklarung dafiir gegeben, 
weshalb bei Al-Leitlegierungen durch Kaltnachverdichten u. Anlassen des abgeschreckten 
Materials kein oder nur ein geringer Festigkeitsanstieg au ftritt gegenuber dem des 
gleich starken, abgeschreckten u. nur lediglich unter gleichen Bedingungen angelassenen 
Materials. (Aluminium-Ztschr. 1929. 12—30. April/Mai. Lautawerk.) W i l k e .

Fay Leone Faurote, Die Wdrmebehandlung der Aluminiumlegierungen. Eine 
erhóhte Anwendung der elektr. Ofen in den Automobil- u. Flugzeugfabriken hat zum 
Bau einiger runder Schachtófen zur Warmebehandlung dieser Legierungen gefiihrt. 
Diese Cfen haben den Vorteil einer ausgezeichneten Kraftókonomie. Fiir einen gegebencn 
Rauminhalt ist die Strahlungsoberflache prakt. ein Minimum. AuBerdem bieten sie 
ein angenehmes Mittel, um kleine u. groBe Al-GuBstucke unter genauester Temp.- 
Kontrolle zu behandeln. Sie lassen sich m it groBer Leichtigkeit fiillen u. entlccren. 
Die kiirzliche Aufstellung solcher Ofen wird an Hand von Abb. beschrieben. GróBere 
Ofen m it einem Kammerdurchmesser von 6 FuB u. einer wirksamen Hóhe von rund 
5 FuB sind in 3 Zonen eingeteilt, die jede fiir sich erhitzt wird u. dereń Tempp. auch 
gesondert festgestellt werden. (Iron Age 123. 1347— 48. 16/5. New York.) W i l k e .

A. Vosmaer, Neue Aluminiumlegierungen und Beryllium. Besprechung von 
Laułel (Al m it 4%  Cu u. 2%  Si). Hinweis auf die neueren Legierungen des Be, dessen 
hoher F. von 1280—1300° Unbrennbarkeit, Bestandigkeit u. hohe latente Schmelzwiirme 
von 277 kcal., sowie der groBe Elastizitiitsmodulus besonders wertvoll sind. (Chem. 
Weekbl. 26. 186. 30/3. Briissel.) G r o s z f e l d .

Lee Wallis Gibbons, Ghrom-Nickdlegierungen fiir  die Sulfiteinrichtung. Wo die 
sog. Sulfitbronzen, Pb u. Cu jetzt benutzt werden, kónnen m it Vorteil die Cr-Ni- 
Legierungcn an ihre Stelle treten u. zwar am besten die m it 18% Cr u. 8%  Ni. Ge- 
schweiBte oder genietete Rohre sind gut fiir Abblaserohre aus dem Digestor geeignet.
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Wcgen ihrer hohen Festigkeit in gewalztem Zustande konnten m it Hilfe dieser Legie- 
rungen die augenblickliehien sehr schweren Konstruktionen vermieden werden. 
SchweiBung ist natiirlieh vorzuziehen, da die Schwerwrkg. dann fortfallt. Auch sonstige 
Leitungen, Rohre usw. sind aus diesem Materiał herstellbar. Viel verwendet wird der 
GuB; dabei wird besonderer W ert auf genaue Einhaltung des C-Geh. gelegt. In  ge- 
walzten Prodd. wird der C gewóhnlich bei rund 0,12% gehalten, einige Fabriken ge- 
statten  einen hóheren C-Geh. u. andere lassen nur 0,07% zu. Der C-Geh. ru ft zweifels- 
ohne Unterschiede in  der D uktilitat des Metalles u. dam it in der Qualitat des Endprod. 
liervor, er ist aber wahrscheinlich kein KontroUfaktor. Da GuBstiicke nicht einer k. 
oder h. Bearbeitung unterworfen werden u. GuBstiicke m it so niedrigem C-Geh. eine 
grobe K rystallstruktur haben u. poroś sind, so liegt der C-Geh. bei ihnen zwischen
0,25—0,35%. Zum SchluB werden dio yerschiedenen Rolirverbb. u. die einzelnen 
Teile in der Sulfiteinrichtung, die aus Cr-Ni-Legierungen hergestellt werden konnen, 
aufgezahlt. (Paper Tradc Journ. 88 . No. 19. 01—63. Pulp Paper Magazine Canada 
2 7 . 715—16. 760. 16/5.) W il k e ,

K. Lóbbecke, Uber die pliy sikali schen und chemischen Eigenschaften der Le- 
gierungen auf der Grundlage Kobalt-Chrom-Wolfram (Slellite). Ais mittlere Zus. der 
durch hervorragendc Schneidfahigkeit sowio hohen YerschleiB- u. hohen Korrosions- 
widerstand ausgezeichneten Stellitlegierungcn kann angenommen werden: 55% Co, 
28% Cr, 15% W, 2,5% C u. kleine Vorunreinigungen insbesondere durch Fe. U nter
sucht wurde der EinfluB eines wechselnden Geh. der 3 Metalle u. des C auf Gefiige, 
Hartę, VerschleiBwiderstand u. Korrosionswiderstand u. zwar wurden gepriift Le- 
gierungen m it 40—60% Co, 15—35% Cr, 10—18% W ; der C-Geh. lag dabei zwischen 
rund 2,2 u. 2,6. Ferner wurde in einer Legierung aus rund 58% Co, 28% Cr u. 10% W 
der C-Geh. variiert zwischen 0,64 u. 6,0%. Endlich wurde in 2 Legierungen noch 
der EinfluB verschiedener Warmebehandlung untersucht. Die H artę der Legierungen 
steigt m it steigendem Cr u. fallendem Co-Geh., W hat kaum einen EinfluB darauf. 
Bei einem zunehmenden C-Geh. steigt die H artę bis etwa 3,2%, um dann zu fallen 
u. gleich zu bleiben, dieser EinfluB des C is t der stiirkste. Der Abfall der H artę bei 
melir ais 3,2% C wird auf die Bldg. von Graphit zuriickgefiihrt, die auch durch be- 
sondere Warmebehandlung (sehr langsame Abkiihlung) hervorgerufen bzw. begunstigt 
werden kann. Die graphithaltigcn Legierungen zeichneten sich durch besonders hohen 
VerschleiBwiderstand aus; der VerschleiBwiderstand wachst im ubrigen m it ab- 
nchmendem Co-Geh., Cr u. W  haben keinen bzw. geringen EinfluB darauf. Bei Kor- 
rosion durch verd. HC1 u. Essigsaure erwies sich die Legierung m it 55% Co, 28% Cr 
u. 15% W  am widerstandsfahigsten, auch hierbei spielt der C-Gch. eine groBe Rolle. 
(Mitt. Forsch.-Inst., Vcreinigte Stahlwerke A.-G., Dortmimd 1 . 65—82.) S c h u l z .

P. Róntgen und Gr. Schwietzke, Ober den Einflufl von S 0 2 auf Bronze und Kupfer. 
Wic bereits S ie v e r t s  (Stahl u. Eisen 30 [1910]. 1532) u ." S ie b e  (Ztschr. Metall- 
kunde 1 9  [1927]. 311) nachgewiesen haben, lost sich S 0 2 in fl. Cu nach der Gleichung 
S 0 2 -f- 6 Cu =  Cu2S +  2 Cu20 , dio bei sinkender Temp. umgekehrt verlauft u. durch 
S 0 2-Bldg. Porositat des Metalls hervorruft. Verss. ergaben, daB dagegen in Bronze das Sn 
an der Rk. teilnimmt im Sinne S 0 2 +  2 Cu -f  Sn =  Cu2S -+- S n02 u. daB boi Sn-Bronze
— wahrscheinlich auch bei Al-Bronze, Messing, Zn-haltigenNi-Legierungen — durch die 
Bindung des O, an Sn (bzw. Al, Zn) daher bei sinkender Temp. keine Neubldg. von S 02 
u. dam it auch keine Porositat ein tritt. (Ztschr. Metallkunde 2 1 . 117—20. April. Aachen, 
Inst. f. Mctallhuttenkunde u. Elektrometallugie, Techn. Hochsch.) Sc h u l z .

L. Russell van Wert, Warmebehandlung von Messing. Vf. ha t beobachtet, daB 
Pb in geringen Betragen von 0,3%, die S tabilitat der iibersatt. /J-Lsg. vermindert, 
denn die unl. Pb-Kiigelchen wirken ais Keime fiir die beginnende Zers. innerhalb der 
Korner. Die Stelle der groBten U nstabilitat der iihersatt. Lsg. ist an den Korngrenzen 
zu finden. Bei Wiedererhitzen der abgeschreckten Legierung auf Tempp. unter 800° 
findet dieser Vorgang starker s ta tt u. zwar vor allem an den Spaltungsfliichen. Das 
Erwarmen der abgeschreckten Legierung hat noch eine andere Wrkg., namlich die 
Wiederlósung dieses Gelósten. Dieser Wiedcrlósungsvorgang findet ausschlieBlich an 
den Enden der rechteckigen Fliichen sta tt, m it anderen Worten, die a-Inseln bleiben 
wahrend dieser Zeit in tak t u. die GróBenverminderung findet allein in Form von 
Liingenkurzung sta tt. Vf. beobachtete auch, daB 60: 40 Messing, das von 800° ab- 
gesehreckt, dann bis zum fi-Bereich wiedererwarmt u. abgeschreckt war, groBere 
Korner hatte ais nach dem 1. Erwarmen u. Abschrecken. In  vielen Fallen war dies 
Kornwachstum so groB, daB 3 bis 1 K om  den ganzen Querschnitt ausfulltcn. Das
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groBe Kornwachstum bei schnell abgeschreckten Proben kann violloicht auf den 
Spannungszustand der /?-Phase in der abgeschreckten Legierung zuruckgefiihrt werden, 
der beim Wiedcrcrwarmen auf 800° dieses Wachstum einleitet. (Fuels and Furnaces 7.

W. C. Ellis und Earle E. Schmnaclier, Warmebehandlung von nickel- und sili- 
ciumhalłigen Messing. 3 a-Messinge, die 3%  Ni +  Si in dem zur Bldg. yon Ni2Si 
notwendigen Yerhiiltnis enthielten, wurden untersucht. Das Harteverf. bestand in 
einem Abschrecken von einer Temp., bei der der Hartebestandteil in fester Lsg. ist, 
m it darauffolgendem Altem bei einer niedrigeren Temp., dam it sich der gel. Bestandteil 
in einer fein zerteilten Form ausscheiden konnte. Die mechan. Eigg. kónnen so weit- 
gehend yerandert werden. Die Proportionalitatsgrenze, die ZerreiBfestigkeit u. Harto 
dieser Legierungen im gewalzten u. wiirmebehandelten Zustande sind ungefiihr dio 
gleichen wie die von Federmessingblech m it nominał 35% Zn. Der Elastizitatsmodul 
einiger Zuss. ist viel hóher u. die Duktilitat, durch die Dehnung dargestellt, ist viel 
hóher ais bei dem Federmessingblech. Diese Legierungen haben noch eine andero 
wiinschenswerte Eig. Die Hartung wird nicht durch Kaltbearbeitung, sondern durch 
Warmebehandlung hervorgerufen. Dies gcstattet an dem weichen Materiał Form- 
operationen hervorzurufen; die gewiinschte H artę u. Festigkeit wird dann durch 
die nachfołgende Warmebehandlung sichergestellt. Eine weitere Steigerung der Zug- 
festigkeit u. H artę dieser Legierungen erfolgt durch Kałtwalzen des warmebehandelten 
Materials. Die Proportionalitatsgrenze wird dadurch nicht stark beeinfluBt, wohl 
aber wird der Elastizitatsmodul merkbar erniedrigt. Auch die mechan. Eigg. der 
Cu-Sn-Legierungen m it Ni u. Si kónnen durch Warmebehandlung geandert werden. 
(Fuels and Furnaces 7. 385—86. Marz.) W i l k e .

A. Hopwood, Das Giepen von Nichteisenmetallen. Die oft anzutreffenden schlechten 
Scbmelzbedingungen u. das Herstellen u. GieBen von P-Bronze werden erórtert. (Metal

— , Mikroskop fiir Brinelluntersućhungen. Das B u S C H -S C H U M A N N -Projektor- 
Mikroskop wird kurz beschrieben. (Metal Ind. [London] 34 . 534. 31/5.) W i l k e .

Peter Bardenheuer und Heinz Schmidt, Der E influp der Kaltverformung und 
der Warmebehandlung auf die elektrische Leitfahigkeit von Kupfer, Aluminium und 
Eisen. Die allgemein durch die Kaltbearbeitung hcrvorgerufene Erniedrigung der 
Leitfahigkeit ist dem Auftreten von Kaltbearbeitungsspannungen zuzuschreiben, die 
in hohem Mafie von der A rt der Kaltformgebung abhangig sind. Die Aufhebung der 
Spannungen durch Erhitzen auf Tempp., die eine Rekrystallisation noch nicht herbei- 
fiihren (Krystallerholung), hat allgemein einen Wiederanstieg der Leitfahigkeit zur 
Folgę. Die Wrkg. der Rekrystallisation is t  bei den verschiedenen Werkstoffen nicht 
die gleiche. Der Hóchstwert der Leitfahigkeit des Elektrolyteisens wird bei 1-std. 
Gluhdauer bei 500° erreicht; Gliihen bei hoheren Temnp. hat einen Abfall zur Folgę. 
Die Leitfahigkeit von Weicheisen u. Stahl steigt m it zunehmender Gliihtemp. nach 
erfolgter Rekrystallisation noch weiter an. Eine Steigerung der Gliihtemp. -iiber dio 
Rekrystallisationstemp. hinaus hat sowohl bei Au ais auch bei Al, in geringem Mafie 
ebenfalls beim Elektrolyt-Fe, einen Abfall der Leitfahigkeit zur Folgę. Bei Cu liegt 
der Abfall der Leitfahigkeit bei ungefahr 600°. Ais Gliihtemp. genugt prakt. die Temp. 
etwas iiber 250°. Es ist nicht móglich, ein durch tJberhitzen verdorbenes Cu durch 
nachtragliche Warmebehandlung bei niedrigen Tempp. wieder so weit zu regenerieren, 
daB dadurch ein Wiederanstieg der Leitfahigkeit um einen nennenswerten Betrag 
erreicht wird. Die Leitfahigkeit des Al fallt ab, wenn die Gliihtemp. etwa 200° iiber- 
steigt, also schon bevor die Rekrystallisation vollstandig ist. Die Leitfahigkeit des 
Weicheisens ist unabhangig von der KorngróBe. Zum SchluB wird die GcsetzmaBigkeit 
der Beeinflussung des Leitwiderstandes des Stahles durch den C-Greh. bei yerschiedener 
Form des Perlits gezeigt. (Mitt. Kaiser W ilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 10 . 193 
bis 212. 1928.) W i l k e .

— , Mikroskope fiir metallurgische Arbeiten. Eine Beschreibung neuerer App. an 
H and  von Abb. (Metal Ind. [London] 34 . 493—95. 517—18. 24/5.) W i l k e .

E. Houdremont und R. Mailander, Da.ucrbiegeversuche mit Stdhlen. Die Aus- 
wertung von 170 Versuchsreihen an Stahlen yerschiedener Zus. u. Warmebehandlung 
lieB erkennen, daB die Beziehung der Biegeschwingungsfestigkeit zu den W erten des 
ZerreiBvers. am ehesten darzustellen ist durch die Gleichung: Biegeschwingungs
festigkeit =  0,25-(Zugfestigkeit +  Dehnung) +  5, wobei allerdings der m it 0,25 
eingesetzten Koeffizient in  Einzelfallen auch noch erheblich schwanken kann (zwischen

523—25. April.) W i l k e .

Ind. [London] 34 . 537. 31/5.) W i l k e .
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0,19 u. 0,31 bei den mitgeteilten Verss.). Die Abhangigkeit dieser Verhaltnisse von 
der Zus., vom Gefiige u. der Warmebehandlung werden im einzelnen behandelt, ohne 
daB im allgemeinen endgultige Schlusse gezogen werden konnen. Deutlich ist die 
Abnahme der Schwingungsfestigkeit m it steigender KorngróBe im Weicheisen. Beim 
Kaltrecken nimm t die Schwingungsfestigkeit m it steigendem Reckgrad noch lang- 
samer zu ais die Zugfestigkeit, dam it wesentlich langsamer ais die Streckgrenze. 
Ferner wird die Frage der Kerbempfindlichkeit des Stahls beim Dauerbiegeyers. be
handelt. (Krupp. Monatsh. 1 0 . 39—49. April/Mai.) S c h u l z .

Edwin M. Baker, Automatische Plaltierungsmaschine. Vf. beschreibt nach An- 
fuhrung der yorbereitenden Operationen die halb- bzw. ganzautomat. Plattierung 
von Metallwaren auf elektrochem. Wege (Diagrammc u. Abbildungen). (Ind. engin. 
Chem. 21. 400—04. Mai. Ann. Arbor [Mich.], Univ.) H e r z o g .

H. Kalpers, Das Metallisieren von Kleineisenzeug. Es wird auf die Verwendung 
der Schragtrommel der M e t a l l i s a t o r - A .  - G . , die zur Spritzverzinkung von 
Nageln, Stiften, Schrauben, Muttern, Fitings, Beschlagen, Bootsteilen usw. dicnt. ver- 
wiesen. A u s  den mitgeteilten Unterss. iiber das Verh. des m it der Schragtrommel 
yerzinkten Kleineisenzeugs geht der Erfolg des Verf. hervor. (D lN G L E R s polytechn. 
Journ. 3 4 4 . 100—102. Mai.) K a l p e r s .

Karl Schuch, Die gafoanische Drahlvcrzinkmuj. Der D raht lauft automat, gleich- 
miiBig durch die Bciz-, Entfettungs-, Scheuer-, Zinkbad-, Spiil- u. Trockenbottiehe. 
Neuzeitliche Anlagen erlauben einen gleichzeitigen Durchrug von 50—60 Drahten. 
Die Lange solcher kompletten Anlagen betragt 35—40 m. F ur das Beizen u. Ent- 
zundern werden in besonderen Gluhófen sehr diinne Oxydschichten erzielt, die das 
Beizen erleichtern. Diese Durchziehófen erhalten meist eine Lange von 10—15 m u. 
werden m it Gcncratorgas geheizt. Hartgezogene Drahte u. solche unter 1,5 mm Durch- 
messer passieren nicht erst den Gluhófen, sondern werden von Ziehschmieren durch 
Abkochen in Atznatronlsg. bcfreit, in einem besonderen Beizraum gebeizt u. getrocknet. 
Die yorgebeizten oder gegluhten Drahte konnen s ta tt m it einer gewóhnlichen Beize, 
durch die elektrolyt. Reinigung dckapiert werden. Es kommt eine Auflósung von verd. 
HoSO.,, Na2S 04 u. NaCl in 30—40%ig. Lsg. in Anwendung; ais Anoden verwende 
man Stahl- oder Bleistreifen, die je zu 2 Anodenreihen zwisehen 5— 8 Drahten an- 
geordnet werden. Man arbeitet m it 5 V bei 4— 6 Amp. je qdm. Die Drahte sollen 
sich mindestens 5—8 cm unter der Oberfliiche des Zn-Bades bewegen. Ais Anoden 
verwendet man Zn-Streifen, so dafi zwisehen je 2 Anodenreihen 5—10 Drahte laufen. 
Man arbeitet m it 5 V u. 5—15 Amp./qdm bei mittleren Drahtstarken. Die Durchzugs- 
geschwindigkeiten der einzelnen Drahte richt-et sich nach dem Durehmesser, der Be- 
schaffenheit des Materials u. der yerlangten Zn-Auflage u. liegt zwisehen 5—15 m 
in der Minutę. Ais Zn-Bad wird empfohlen: 100 1 W., 32 kg ZnS04, 9 kg (NH4)2S 04, 
5 kg Na2S 04 u. 3,5 kg Borsaure. Die beste Badtemp. ist 45—50°. (Chem.-Ztg. 53. 
397—98. 22/5.) W i l k e .

A. P. Petrie, Sherardisieren. Das Stiick wird in  Zn-Staub erhitzt, wobei das 
Grundmetall m it Zn impragniert wird, das dann eine Legierung m it erhóhter Festigkeit 
bildet. Von der tiefsten Stelle der Eindringung des Zn wachst der Zn-Geh. m it An- 
naherung an die Oberflache schnell an, um dort eine Legierung m it 92% Zn u. 8%  Fe 
zu bilden. Dariiber befindet sich dann noch eine etwa 0,005 Zoll starkę Schicht von 
fast reinem Zn. Der Zn-Staub, der bei diesem Verf. benutzt wird, hat die Eig. W. 
katalyt. zu zersetzen u. leider scheint auch dies nicht bei dem im Fe befindlichen Zn 
verschwunden zu sein. Dam it steht fest, daB dic shorardisierten Artikel nicht m it W. 
in Beruhrung kommen diirfen. Trotzdem bei einem auf diesem Wege rostsicher ge- 
maehtem Fe oder Stahl auch in HC1 u. H 2S 04 der Zn-Schutz yerloren geht, ist dies 
nicht bei sherardisiertem Messing der Fali. Sogar ein dicker Zn-t)berzug auf der Ober
flache des sherardisierten Messing wird durch diese Sauren nicht beeinfluBt. Hierauf 
werden die prakt. Betrachtungen u. Geldkosten dieses Verf. gegeben. Der gróBte 
Feind der guten Sherardisierung ist der Span, da durch dieses Verf. die Verunreinigungen 
nicht uberbruckt werden. Polieren der Stticke am Ende des Verf. is t nicht zu empfehlen, 
da die gesamte schiitzende Oberflache an Ecken u. erhabenen Stellen dadurch wieder 
entfernt werden kann. Bei sherardisiertem Messing ist gegen ein Polieren zum SchluB 
kaum  etwas einzuwenden. (Metal Ind. [London] 34 . 483—84. 17/5.) W i l k e .

A. Miiller, Das emaillierfahige G-ufieisen. (Vgl. C. 1929. I. 3031.) Fiir das Ge- 
lingen einer Emaillierung sind die Schwindungsverhaltnisse des Gufieisens u. der 
Emaille yon grundsatzlicher Bedeutung. Vf. erórtert die yerschiedenen Faktoren,
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die die Scliwindung beeinflusscn, u. macht Angaben iiber dio giinstigste Zus. des Gusses 
u. die Beschaffenheit u. Fehler der Stiicke. (GieBerei-Ztg. 26 . 247— 5 0 .1 /5 . Berlin.) L u d .

Walter M. Mitchell, Rostsicheres Eisen fiir die Salpelersdureeinrichtung. (Ind. 
engin. Chem. 21. 442— 45. Mai. Massillon [Ohio], Central AJloy Steel Corp. —  G. 1929. 
I. 1258. n .  345.) ___  ___ W i lk e .

Thomas Harbison Donahne und Frederick F. Frick, Anaconda, V. St. A.,
Schaumschwimmiitel. Wss. Lsgg. von X anthaten -werden m it iiberschiissigem Cl2 
behandelt u. die entstehenden Emulsionen dem zu flottierenden Erz wahrend des 
NaBvermahlens oder dem fertigen Erzbrei zugesetzt. (A. P. 1 711 087 vom 3/5. 1926, 
ausg. 30/4. 1929.) K u h l i n g .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: J. A. Seede, Schen- 
eetady, V. St. A., Trennung von Erzbestandteilen. Man laBt die feingemahlenen Erze 
durch magnet. Weehselstromfelder fallen, wobei Bestandteile von verschiedoner Leit- 
fahigkeit zerstreut u. fiir sich aufgefangen werden. (E. P. 305 102 vom 30/1. 1929, 
Auszug veroff. 27/3. 1929. Prior. 30/1. 1928.) K u h l i n g .

Alexandre Folliet und Nicolas Sainderichin, Frankreich, Verarbeitung arwer 
Metallerze. Die zerkleinerten, yorzugsweise zinklialtigen Erze, werden m it Stein- 
oder Braunkohle u. NaCl gemischt u. in stetigem Betriebe m it einem 650— 800° w. 
Luftstrom behandelt. (F. P. 655 375 vom 30/5. 1928, ausg. 18/4. 1929.) K u h l i n g .

Consolidation Coal Products Co., Wilmington, iibert. von: Charles V. Mc Intire, 
E ast Orange, V. St. A., Verwerlung von Hochofenstaub. Der Staub wird m it weicher 
Kohle gemischt, die Mischung auf 450—600° erhitzt u. zu Stucken geformt, welche 
źwecks Gewinnung des im Staub enthaltenen Fe Hocliofenbeschickungen zugesetzt 
werden. (A. P. 1 711153 vom 6/7. 1925, ausg. 30/4. 1929.) K u h l i n g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Diisseldorf, iibert. von: Paul Heskamp, 
Duisburg-Ruhrort, Vcnverlu?ig bon Hochofenstaub. Der in  iiblicher Weise gesammelte 
Hochofenstaub wird mittels nicht oxydierender, zweekmaBig Hochofenabgase, in 
einen Teil des Hochofens zuriickgefiihrt, weicher oberhalb der Schmelzzone, aber 
doch so weit unterlialb der Oberflache der Beschickung liegt, daB der Staub nicht mehr 
m it den Hochofengasen entweichen kann u. m it den gróber dispersen Anteilen der 
Beschickung ais Metali gewonnen wird. Auch beliebige Zusatze zur Beschickung 
konnen fein gemahlen u. gegebenenfalls m it Hochofenstaub yermischt, dieser Zone 
des Hochofens mittels nicht oxydierender Gase zugeblasen werden. (A. PP. 1 713 435 
vom 5/11. 1926, ausg. 14/5. 1929. D. Prior. 6/4. 1926 u. 1 713 436 vom 5/11. 1926, 
■ausg. 14/5. 1929. D. Prior. 8/9. 1926.) K u h l i n g .

National Processes Ltd., London, und S. Robson, Avonmouth, England, 
Rosten pyritischer Erze. Die Erze werden m it grob gekornten auflockernden Stoffen, 
wie Riickstanden friiherer Ausfiihrungen des Verf., Bimsstein, Schlacke o. dgl. 
gemischt u. die zur Róstung erforderliche Menge L uft unter Verhinderung des will- 
kiirlichen Zutrittes von Luft durch die Mischung gepreBt, um unm ittelbar zur Ge- 
winnung von H 2S04 geeignete gasformige Erzeugnisse zu erhalten. (E. P. 307 439 
Tom 8/11. 1927, ausg. 4/4. 1929.) K u h l i n g .

Soc. Minióre et Mśtallurgiąue de Penarroya, Frankreich, Oliihen und liósten 
vón fe in  lerteilten Erzen. Die Erze werden zwecks gleichmaBigeren Eindringens der 
Heizgase bzw. der Rostluft m it feuchten organ. Stoffen, besonders Holzmehl, Papier- 
abfafl o. dgl. gemischt. (F. P. 655 615 vom 11/6. 1928, ausg. 22/4. 1929.) K u h l i n g .

J. W. Homsey, New York, Eiscngeieinnung. Bei der Eisengewinnung aus Erzen
o. dgl. in gegeneinander geneigt angeordneten, gekoppelten Drehofen (vgl. E . P. 284040; 
C. 1928. I . 2301) wird die Red. so geleitet, daB die Beschickung durch die Ver- 
bręnnungsluft nicht geschadigt wird. Am oberen Ende des Reduktionsrohrs wird 
ein Reduktionsmittel, vorzugsweise Kohle eingefuhrt, in  das untere Ende miindet 
ein Brenner fur zerstaubten Brennstoff. (E. P. 306 561 vom 18/8. 1927, ausg. 17/4. 
1929.) K u h l i n g .

Trent Process Corp., iibert. von: W .E.Trent, New York, Eisengemnnung. 
Gemisehe von oxyd. Eisenerz, Brennstoff u. einem FluBmittel werden in  einem Vor- 
warmer auf Tempp. erhitzt, bei denen dio Red. des Erzes einsetzt, aber noch kein 
Sintorn erfolgt. Aus dem Vorwarmer gelangt das Gemisch in einen unter ihm an
geordneten Schmelzofen (Hochofen), dessen Abgase zur indirekten Erhitzung des 
Vorwarmers dienen. (E. P. 306 949 vom 15/2. 1929. Auszug veróff. 24/4. 1929. 
Prior. 28/2. 1928.) K u h l i n g .
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Gathmys Research Corp., ubort. von: Samuel L. Madorsky, Chicago, V. St. A., 
Eisen aus Erzen. Zwecks Gewinnung von Fe, welches frei ist von Ti, Si, Mn u. andoren, 
zuweilen unerwiinschten Beimengungen, aus Verbb. dieser Elemente enthaltenden 
Erzen werden diese in einom elektr. Ofen geschmolzen u. die Schmelze in eine Bes- 
semerbirne abgelassen, durch dereń falschen Boden zunachst k., spater vorgewarmter H 2 
eingeblasen wird. Um die Bescliickung im  SchmelzfluB zu erhalten, wird gegebenen- 
falls in don oberen Teil dor Bessemerbirne 0 2 eingefuhrt. Die Temp.-Bedingungen 
werden so gewiihlt, daB nur dio Eisenvorbb. zu Metali reduziert werden, die Verbb. -  
des Ti, Si, Mn usw. aber unreduziert bleiben u. in die Schlacko ubergehen. (A. P.
1 711 738 rom  1/2. 1926, ausg. 7/5. 1929.) K u h l i n g .

Ludlum Steel Co., W ateryliet, ubert. yon: Ralph P. de Vries, Menands, und 
Henry A. de Fries, Albany, V. St. A., Saurebestandige Stahllegierungen. Die Legie- 
rungen enthalten neben Fe 14—30% Ni, 6—20% Cr, 1—3%  Si, 1—3%  Ta, moglichst 
wenig, jedenfalls nicht mehr ais 1% C u. die ublichen Mengen von Mn, P u. Schwefel. 
Der Geh. an C soli dor Formel 1,6—0,6 y  entsprechen, in welcher y die Menge des Ni 
bedeutet. (A. P. 1 712 030 vom 26/11. 1926, ausg. 7/5. 1929.) K u h l i n g .

P. A. E. Armstrong, Newr York, Rost-, saure- und hilzebestandige Eisenlegierungen. 
Die Legiorungen enthalten neben Fe 7—25% Cr, woniger ais 10% Ta, weniger ais 
1,25% O u. gogebenenfalls Si, Mn oder beide. (A. P. 1 711 484 vom 8/ 8. 1925, ausg. 
7/5. 1929.) K u h l i n g .

John L. Cox, Philadelphia, V. St. A., Stahllegierungen. Dio Legierungen ent
halten neben Fe 0,35—1,5% C, 4—20% Cr, 6—10% W u. 1—6% Al. Die Menge 
des W soli nicht wroniger ais y 4 der Menge des Cr, die des Al nicht weniger ais 1/e von 
der des W betragen. Die Erzeugnisso schuppen nicht in der Hitzo u. sind besonders 
zur Herst. von Ventilen geeinget. (A. P. 1711519  vom 12/2. 1927, ausg. 7/5. 
1929.) K u h l i n g .

f i. Hanemann, Berlin, Siahlverbesserung. Dio in ihron Eigg. zu yerbossernden 
Stahlstucke werden lango Zoit auf 50—20° unterhalb ilirer krit. Punkte liegendo 
Tempp., dann rasch iiber ihren krit. Punkt hinaus erhitzt u. das Erhitzen unm ittelbar 
nach Uberschreiten dieses Pu nic t ca untorbrochen. (E. P. 304 196 vom 10/1. 1929. 
Auszug yeroff. 13/3. 1929. Prior. 16/1. 1928.) K u h l i n g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vormals RoeBler, Frankfurt a. M., 
Hiirlen von Stahł, Eisen u. dgl. Das H arten erfolgt in Salzbadem, z. B. Badem  von 
geschmolzenen Metallchloriden, w'olchen fein yerteilto Kohle u. gegebenenfalls Alkali- 
hydroxyde, -carbonate, -cyanido, -cyanamido o. dgl. zugesetzt sind. Die Temp. der 
Bader soli mehr ais 850°, zweckmaCig 900—950°, betragen. (E. P. 304 209 vom 15/1. 
1929, Auszug yeroff. 13/3. 1929. Prior. 16/1. 1928.) K u h l i n g .

S. Robson, Ayonmouth, England, Rosten sulfidischer Zinkerze. Die Erze werden 
m it grob gckornten Zuschliigen, wio Riickstanden friiheror Ausfiihrungen des Verf. 
Bimsstein, Schlacke o. dgl., gemischt u. die Rostung unter Durchleiten der erforder- 
lichen Luft, aber unter AbschluB von AuBcnluft bewirkt, um ein gasfórmiges Er- 
zeugnis zu erzielen, welches unm ittelbar zur Gewinnung von H ,S 0 4 geeignet ist. 
(E. P. 306 569 vom 24/10. 1927, ausg. 21/3. 1929.) K u h l i n g .

Real Compania Asturiana de Minas, Spanien, Verarbeiten von Zinkblenden. 
Die Blenden werden auf einen Geh. von 2—3%  Schwefel abgeróstet u. dann m it 
Kieselsaure odor besser eisen- u. kieselsaurehaltigen, bzw. kalkhaltigem Galmoi unter 
Zusatz von S i0 2 sowie Kohlepulver gemischt. Die Mischungen lieforn bei der Ver- 
arbeitung weniger ais 1% Schwefel enthaltende Erzeugnisso u. die in die Luft ent- 
weichenden Gaso enthalten nur 0,25—0,3%  S 0 2. (F. P. 654 463 vom 19/5. 1928, 
ausg. 6/4. 1929. Span. Prior. 14/9. 1927.) K u h l i n g .

W. Witter, Halle, M. Lissauer, H. Lissauer, und B. Griesmann (in Firma 
Lissauer & Co.), Koln, Verarbeiten von Zinnerzen. Die Erze werden m it Kohlo 
gemischt oder m it einem anderen festen, fl. oder gasformigen Reduktionsmittel be
handelt u. auf Tempp. erhitzt, bei denen nacheinander As, Sb, Pb, Bi u. ein Teil des 
Zn abdest. E nthalt das Erz auch Cu auf Ag, so setzt man nach dieser Behandlung, 
gegebenenfalls aber auch schon friiher, NaCl oder ein anderes chloriercndes Mittel zu. 
(E. P. 304 829 vom 27/10. 1927, ausg. 2 1/ 2. 1929.) K u h l i n g .

Guggenheim Bros, ubert. von: P. Robinson, New York, Verarbeilung zinn- 
haltiger Stoffe. Die gegebenenfalls zerkleinerten Rohstoffe werden von storenden 
Beimengungen befreit, z. B. durch Auslaugen m it Mineralsauren u. Behandeln der 
ausgelaugten Stoffe m it Lsgg. von NaCl u. NaOH. Die so gereinigten Stoffe werden
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m it kolilenstoffhaltigen Rcduktionsmitteln u. Mischungen yon alkal. Verbb. u. erd- 
alkal. FluBmitteln, z. B. Mischungen von N a2C03 u. CaO erhitzt u. das ausgeschmolzene 
Sn durch Zentrifugiereń abgetrennt. (E. P. 306 108 vom 30/5. 1928, Auszug yeroff. 
17/4. 1929. Prior. 16/2. 1928.) K u h l i n g .

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Gelrennte Geuńn- 
nung von Blei und Z ink aus oxydischen Erzen, Hiillenprodukien und Ruckstanden.
(D. R. P. 477 458 K I. 40a vom 9/8. 1925, ausg. 7/6. 1929. Zus. zu D. R. P. 473016;
C. 1929. 1. 2352. — C. 1926. II. 2748.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Eleklrische Kabel. Um Briichigwerden 
des ais Leiter yerwendeten Cu zu yermeiden, wird das Cu in gesehmolzenem Zustand, 
z. B. mittels Ca, reduziert. (E. P. 307 080 vom 2/3. 1929, Auszug veróff. 24/4. 1929. 
Prior. 3/3.1928.) K u h l i n g .

Vanadium Corp. of America, Bridgeville, iibert. yon: B. D. Saklatwalla,
Crafton, V. St. A., Vanadium und Vanadiumlegierungen. Hochprozentiges V„05 wird 
aluminotlierm. oder andere Rohstoffe werden mittels Si reduziert u. die Erzeugnisse 
gegebenenfalls in  gesehmolzenem Stahl eingetragen. Je  nach den Bedingungen ent
steht 85— 95% V, weniger ais 1,25% Si u. weniger ais 0,5%  C enthaltendes Ferro- 
vanadium oder 40—90% V, 3—15% Al, 5—30% Si u. weniger ais 0,5% C ent- 
lialtendc Legierungen. (E. PP. 305 201 u. 305 202 vom 20/12. 1928, Auszug 
yeroff. 27/3. 1929. Prior. 2/2. 1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Magnesium und Magnesium- 
legierungen. Die Widerstandsfahigkeit der genannten Metalle gegen zerstórende Einww. 
wird durch eine etwa 1-std. Behandlung m it kochenden, gegebenenfalls verd. H N 03 
enthaltenden wss. Lsgg. yon Biehromat erhóht. (E. P. 305 197 vom 22/11. 1928, 
Auszug veróff. 27/3. 1929. Prior. 2/2. 1928.) K u h l i n g .

Dow Chemical Co., iibert. von: John A. Gann, Midland, V. St. A., Magnesium- 
legierungen. In  Legierungen, welche neben Mg geringere Mengen eines oder mehrerer 
Metalle enthalten, wird die Menge der im Mg gel. Metalle iiber diejenige Menge gesteigert, 
welche geschmolzenes Mg lćist, wenn die Legierungen liingere Zeit auf hohe Tempp. 
erhitzt werden, welche aber unterhalb des F. des am niedrigsten schm. Legierungs- 
bestandteils liegen. Durch diese Behandlung wird die Festigkeit u. Bearbeitbarkeit 
der Legierungen wesentlich gesteigert. (A. PP. 1 712 988 vom 28/11. 1921; 1 712 989 
vom 13/1. 1927 u. 1712 990 vom 29/3. 1927, ausg. 14/5. 1929.) K u h l i n g .

Bohn Aluminium & Brass Corp., iibert. von: Randolph J. Roshirt, Detroit,
V. St. A., Hitzebehandhing von Aluminiumlegierungen. Die Legierungen, besonders 
solche, welche bei iiberwiegendem Geh. von Al etwa 10% Cu, 1%  Fe u. 0,5% Mg 
enthalten, werden etwa 2 Stdn. lang auf moglielist hohe Tempp., bei denen aber noch 
keine Schadigung der Legierungen eintreten darf, z. B. auf 500—525° erhitzt, ab- 
geschreckt u. yon neuem auf etwa 220° erhitzt. Die H artę der Legierungen wird durch 
diese Behandlung auf mindestens 130—140 Brinell gesteigert. (A. P. 1 713 093 vom 
18/1. 1926, ausg. 14/5. 1929.) K u h l i n g .

Standard Telephones & Cables, Ltd., London und Western Electric Co., Inc., 
New York, Elektrolytische Erzeugung ton Legierungen. Legierungen von yollig gleich- 
maBigem Bau w'erden durch Elektrolyse von Lsgg. solcher Zus. erhalten, daB das 
Kathodenpotential der yorhandenen Metalle uber den Bereich der yerwendeten Stroin- 
dichten im wesentlichen gleich ist. Wenigstens eine Anodę soli aus einem der Legierungs- 
metalle bestehen. Die Zus. der Elektrolyten wird konstant erhalten durch Regeln 
des Verhaltnisses zwischen den Oberflachen dor einzelnen Anoden u. den zugehorigen 
Strómen. An Stelle von mehreren Anoden kann eine einzige yerwendet werden, -welche 
samtliche Metalle der herzustellenden Legierung enthiilt. (E. P. 304 354 vom 19/10. 
1927, ausg. 14/2. 1929.) K u h l i n g .

American Machinę and Foundry Co., V. St. A., Bleilegierungen, bestehend 
aus Pb u. etwa % — 1/2°0 vom Gewicht des Pb an Mg. Die Legierungen lassen sich 
zu Blattern von woniger ais 0,0125 mm Dicke auswalzen u. dienen ais Ersatz fiir Blatt- 
zinn fiir Verpackungszwecke. (F. P. 655 510 vom 8/6.1928, ausg. 19/4. 1929.) K u h l .

Edmond Doppee, Frankreicli, Legierungen, enthaltend 88—94% Al, 2— 8%  Si,
0,03—1,25% Mn, 0,03—1,25% Ni, 0,03—1,25% Mg, 0,03—2%  Co u. 0,03—1,25% Cu. 
Die Legierungen konnen in  Sandformen gegossen, gewalzt oder gepragt werden. (F. P.
655 927 vom 2/11. 1927, ausg. 25/4. 1929.) K u h l i n g .

C. H. F. Mliller Akt.-Ges., Rontgenróhreniabrik, Hamburg Rdntgenspektro- 
graphische TJntersuchung ton Stoffen, insbesondere Metalkn, gek. durch die Verwendung
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einer Rontgenrohre, dereń die Gliihkathode umgebende Sammelvorr. aus einem 
Metali besteht, dessen Rontgenspektrallinien sich entweder m it den Spektrallinien 
des Anodenmetalls yollkommen deeken oder soweit anCerhalb des Boreichs des durch 
das Anodenmetall bestimmten Rontgenspoktrums liegen, daB sie die Spektralreinheit 
der erzeugten Rontgenstrahlen n icht becintrachtigen. — Fiir die Erzeugung besonders 
Jangwelliger Rontgenstrahlen erlialt die Róhrc zweckmaBig ein Fenster aus so- 
genanntem Lindemannglas. (D. R. P. 476 172 K I . 21g vom 22/7. 1925, ausg. 11/5. 
1929.) K u h l i n g .

Kohler Co., iibert. von: Frank G. Brotz, Kohler, V. St. A., Formsand. Gewóhn- 
licher Sand wird m it pflanzlichen Faserstoffen, besonders Holzmehl, u. Ton yermischt. 
Natiirlichem Formsand wird Holzmehl o. dgl. zugesetzt. In  beiden Fallen entstehen 
Erzeugnisse, welche liinger yerwendbar sind u. weniger Abfall liefern, ais die bekannten 
Formsande. (A. P. 1 711136 vom 10/3. 1926, ausg. 30/4. 1929.) K u h l i n g .

H. E. Coley, London, Kondensieren der Ddmpfe fliichtiger Metalle. Die Diimpfe
werden in  einem, zweckmaBig ummantelten Turni Strahlen senkrccht herabfallenden 
W. oder anderer Fil. entgegengefuhrt. (E. P. 306 425 vom 14/9. 1927, ausg. 21/3. 
1929.) K u h l i n g .

Infra Soc. an., iibert. von: V. Sorrel und L. A. Lafont, Grenoble, Hitze- 
behandlung von Metallen. Die Hitzebehandlung erfolgt innerhalb eines geneigt an- 
geordneten, elektr. Róhrenofens. Etwas unterhalb der Mitte seiner Liingenausdehnung 
enthalt der Ofen eine zur Erzeugung eines magnet. Feldes geeignete Vorr. Beim Durch- 
fallen durch den Ofen werden die Metalle gegcbcnenfalls so lango innerhalb des magnet. 
Feldes fcstgehalten. bis die Temp. erreicht ist, bei welcher das Feld nicht mehr wirkt. 
(E. P. 306 446 vom 2/10. 1928, Auszug ycroff. 17/4. 1929. Prior. 20/2. 1928.) ICu h l .

W. Morrell, Shipley, England, Hdrtungsmittel fiir Metalle, bestehend aus 
Mischungen von Steinsalz, KjFefCN),, u. C10H 8 oder Camphor oder CI0Hg u. Camphor. 
(E. P. 307 233 Yom 5/4. 1928, ausg. 28/3. 1929.) K u h l i n g .

Tommaso de Pravata, Frankreich, Feilen. Die zu Feilen zu yerarbeitenden 
Stahlstiicko werden in bekannter Weise aufgerauht u. zum negativen Pol einer galvan. 
B atterie in yerd. II2SO., gemacht. Positiver Pol ist innerhalb eines ais Diaphragma 
dienenden porigen GofiiBes befindliche Kolilo in verd. H N 03. Nach 5—15 Minn. 
langer Einw. werden die Stahlstiicke gewasehen u. gehartet. (F. P. 654 980 vom 
30/5. 1928, ausg. 12/4. 1929.) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
J. Altenburg, Herstellung und Verwendung des Glykols. (Vgl. C. 1929. I. 1284.) 

Obersicht iiber die tecłrn. Darstellungsweisen u. Eigg. des Athylenglykols u. die Ver- 
wendungsmoglichkeiten des Glykols u. seiner D eriw . an Hand von Literaturangaben. 
(AUg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 147—49. 27/3.) P o e t s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., und Martin Luther, Kurt
Pieroh und Erich Kranepuhl, Mannheim, Verfahren zur katalytisclien Dehydrierung 
organischer Verbindungen. Zu den Roff. nach E. P. 262120; C. 1927. II- 864 u. E. P. 
263877; C. 1927. II. 1619 ist folgendes nachzutragen: lsobutylamin liefert beim t)ber- 
leiten iiber eine zu gleichen Teilen aus Cd- u. Zn-Arsenit bestehende Kontaktmasso 
in guter Ausbeute Isobutyronitril, Kp. 100—102. — Terpentinol, bei 600° iiber Zn- 
Phosphit geleitet, geht zum Teil in  p-Cyniol iiber, Kp. 175°. — Tetrahydronaphthalin 
wird bei 650° iiber einem aus Ni u. Sb im H 2-Strom erhaltenen K ontakt in Naphthalin 
zuriickverwandelt. (A. P. 1 684 634 vom 27/11. 1926, ausg. 18/9. 1928. D. Prior. 
30/11. 1925.) _ A l t p e t e r .

Th. Goldschmidt A.-G., Deutschland, Herstellung von Chlorhydrinen aus Olefinen 
und Chlorwasser. Die Olefine werden der Behandlung m it einer flieBenden wss. Lsg. 
von Cl unterworfen. Zwecks vollstandiger Lsg. des Cl wird das Cl in das flieBende W. 
eingeleitet, dem gleichzeitig unter Druck Olefine oder olefinhaltige Gase zugegeben 
werden. Die gebildeten Chlorhydrine werden, sobald die Chlorhydrinlsg. eine bestimmte 
Konz. bekommen hat, entfem t u. durch die entsprechende Menge frischen W. ersetzt 
(F. P. 656 947 vom 3/7. 1928, ausg. 15/5. 1929. D. Prior. 11/7. 1927.) U l l r i c h .

Th. Goldschmidt A.-G., Deutschland, Herstellung von Alkylenoxyden aus Chlor
hydrinen. Man laBt in einer besonders hierzu konstruierten Apparatur eine Lsg. von 
Chlorhydrin u. eine wss. Lsg. yon Alkali oder eine Suspension der berechneten Mengę
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Erdalkali in W. in flieBendem Zustando aufeinander einwirken. Dio Vorr. ist so be- 
schaffen, daB dio entweichenden, die Alkylenoxyde entlialtcnden Dlimpfe vorher m it 
Chlorhydrinlsg. gewaschen werden. Durch kontinuierlichos Arboiton im Kreislauf u. 
durch unmittelbaro Entfernung der Oxydo aus der Rk.-Mischung wird ein Verlust 
an Oxyden vermieden. (F. P. 656 996 vom 4/7. 1928, ausg. 15/5. 1929. D. Prior.
11/7. 1927.) _ U l l r i c h .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Harold Greville \  
Smith und Charles Joseph Bridger, England, Herstellung von Athylalkohol. C2Hd u.
W. werden unter Druck (150—200 at) u. erhohter Temp. (300°) in  Ggw. anorgan.
Salze, wie HgCl2, in A . iibergefuhrt. (E. P. 308 468 vom 19/3. 1928, ausg. 18/4.
1929.) U l l r i c h .

Imperial Chemical Industries Ltd. und Roland Edgar Slade, England, Her
stellung von Athylalkohol. C2H 4 wird m it W.-Dampf unter Druck (25—200 at) u. 
erhohter Temp. (400—500°) in Ggw. von dchydrierend wirkenden Katalysatoron, wio 
Tlior, Phosphorsaure, aufgetragen auf Kohlo, behandelt. ZweckmaBig wird ein Uber- 
schuB von C2H4 verwendot. (E. P. 308 859 vom 30/1. 1928, ausg. 25/4. 1929.) U l l r .

Albert Maier, Doutschland, Herstellung von Athylenglykol aus Athylenchlorid. Dio 
Verseifung des C2H4C12 erfolgt m it W. unter Druck bei 120°. Zwecks Noutralisation 
der entstehenden HC1 worden kontinuierlich Alkali oder schwach bas. Metalloxyde, 
z. B. Oxydo des Mg, Al, Fo, Pb, Bi, Ag usw., die in dor Rk.-Lsg. 11. sind, zugegeben. 
ZweckmaBig arbeitet man in Ggw. eines Katalysators, wio z. B. P t, V, Mn, Ti oder 
ihro Verbb., Salze der Metalle dor Fe-Gruppe, der Gruppe der seltenen Erden oder andero 
neutrale Salze. Das entstandeno Glykol wird aus der eingcdickten krystallin. Lsg. durch 
Extraktion m it A. gewonnen. (F. P. 656 651 vom 29/6. 1928, ausg. 11/5. 1929. D. Prior.
21/7. 1927.) _ U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ein- oder mehr- 
wertiger Alkohole. Die durch Kondensation von Aldehyden oder Ketonen oder doren 
Gemischen m it den gleichen oder anderen Aldehydon oder Ketonen orhatlichen Rk.- 
Gemische werden bei An- oder Abwesenheit von Lósungsmm. unmittclbar oder nach 
Entfernung der unveriindcrten Aldehyde oder Ketone, jedoch ohne Abtrennung der 
kondensierten Prodd. von den angewandten Kondensationsmitteln, gegebcncnfalls 
nach vorheriger Noutralisation, der katalyt. Hydrierung m it oder ohne Anwendung 
von Druck u. bei gowóhnlicher oder erhohter Temp. unterworfen. — So z. B. erhalt 
man aus dem rohen Aldolkondensationsprod. aus n-Butylaldehyd u. NaOH durch 
Hydrierung bei 70—80° u. 20—30 a t  in Ggw. von Ni: a -Athylhexanol, aus liohaldol:
1,3-Butylenglykol bzw. n. primiiren Butylalkohol, aus dem Kondensationsprod. aus 
Aldol u. HCHO ein klares siruposes, wasserlósliches Prod. (E. P. 309 200 vom 28/9.
1927, ausg. 2/5. 1929.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ein- oder mehr- 
wertiger Alkohole. Die aus gleich- oder vorschiedenartigen Aldehyden oder Ketonen 
erhaltenen Kondensationsprodd. werden in Ggw. oder Abwesenheit von Lósungsmm., 
bei gewóhnlicher oder erhohter Temp., gegebenenfalls unter Druck, unmittelbar oder 
nach ihrer Befreiung von unverandertem Aldehyd oder Keton, nach erfolgter Neutrali- 
sation, aber ohne vorherigo Entfernung des Kondensationsmittels der katalyt. Hydrio- 
rung unterworfen. ZweckmaBig werden das oder die Kondensationsmittel vor der 
Hydrierung durch Zusatz geeigneter Stoffo in swl. oder unl. Prodd. ganz oder toil- 
weise iibergefiihrt. — So erhalt man aus dem Kondensationsprod. von Acetaldehyd 
mit K 2C03 (Aldol) durch Red. m it Ni u. H2: 1,3-Butylenglykol, durch Red. des Aldol
kondensationsprod. des Butyraldehyds: a-Athylhexanol, aus dem Kondensationsprod. 
von Aldol u. HCHO einem durchsichtigen, syrupósen, in W. 1. Stoff, der ein Gemenge 
versehiedener mehneerliger Alkohole darstellt u. u. a. Glykol u. Glyeerin enthalt. (F. P.
656 178 Tom 21/6. 1928, ausg. 30/4. 1929. D. Prior. 8/7. u. 19/8. 1927.) U l l r i c h .

Henry A. Aaronson, New York, Herstellung von Pentaerythrittetranitrat. Man 
tragt Pentaerythrit in konz. H N 03 unter Riihren ein u. setzt dieses fort, bis der Penta- 
erythrit vollstiindig zugegeben ist (etwa in 15 Min.). Man laGt das Gemisch alsdann 
absetzen, entfernt die erschópfte Siiuro, unter Aufrechterhaltung einer Temp. von 
etwa 15°, entsauert, trocknet u. krystallisiert nach der Behandlung m it einem Lósungs- 
mittel um (hierzu vgl. auch A. P. 1 678 623; C. 1928. II. 1818). (A. P. 1705 699 
vom 8/11. 1923, ausg. 19/3. 1929.) E n g e r o f f .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Herbert 
W. Daudt, Penns Grove, New Jersey, Herstellung von Tetrathylblei. Man fiigt eino

XI. 2. 42
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Lsg. von Athylmagnesiumchlorid (30 Teile C2H 5C1 +  10 Teile Mg in 125 Teilen A., 
der 1. Teil CH3J  u. einen J-Krystall enthalt) zu einer Suspension yon 60 Teilen PbCl2 
in 125 Teilen A. unter Aufrechterhaltung einer Temp. von 0—50° wahrend der Zugabe 
u. 5 Stdn. anschlieBend. Die M. wird alsdann in 600 Teile W. gebracht. Nach dem Ab- 
destillieren des A. erhalt man schlieBlich durch Dampfdest. das Pb(C2H 6)4. (A. P. 
1705 723 yom 15/10. 1926, ausg. 19/3. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsłellung von komplexen 
Antimonverbindungen, dad. gek., daB man Thioglykolsdure (I) m it Verbb. des 5-wertigen 
Sb u. das entstandene Prod. vor oder nach dor Isolierung m it Alkalien oder ErdalkaHen 
behandelt. — Z. B. wird I  m it Sb20 6 in  W. bis zur yólligen Lsg. erhitzt. Das F iltra t 
wird noch h. m it Na2C03 neutralisiert u. yorsichtig eingedampft. Der 18,3% Sb 
entlialtende Riickstand is t in  W. m it neutraler Rk. 11. u. entsprioht ungefahr der 
Zus. Sb-(S-CH2COONa)6. Beim Ansauern der Lsg. fallt neben I eine Saure mit 
40%  Sb-Geh. — Durch Einw. yon Sb20 5 auf I in  h. wss. Lsg. entsteht die in W. wl. 
Antimonthioglykolsaure (II) SbCl6, in 20%ig. HC1 gel., wird m it I einige Zeit orwarmt, 
das F iltra t eingedampft u. der Riickstand m it Na2C03 in  Lsg. gebracht; beim An
sauern fallt II aus. (Oe. P . 111 249 vom 28/1. 1926, ausg. 10/11. 1928. D. Prior. 
19/2. 1925.) A l t p e t e r .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A.-G., Gampel, Schweiz, 
Herstellung von Metaldehyd. (D. R . P . 470 851 KI. 12 o vom 24/6. 1924, ausg. 7/2. 
1929. — C. 1926. I. 2510 [F. P. 587 261].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt. :Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acetaldehyd 
aus Acetylen. C2H 2 oder C J Ir halti(je Gase werden m it einer Alkalisulfithg., die auBer- 
dem noch Hg-Verbb. oder Verbb. andorer Schicermetalle enthalt, behandelt. Die Rk. 
kann bei gewóhnlicliem oder erhóhtem Druck durchgefiihrt werden. ZweckmaBig 
halt man die Temp. zu Anfang unterhalb der Rk.-Temp. u. reguliert die Rk. so, daB 
die Absorption des Gj,H2 zu Beginn nicht das Masimum erreicht. Der entstandene 
Acetaldehyd, der ohne die Bldg. von Nebenprodd. entsteht, wird durch hdhere Alkohole, 
wie man sie bei der Hydrierung von CO erhalt, aus den Gasen herausgewaschen. (F. P .
657 027 vom 5/7. 1928, ausg. 16/5. 1929. D. Prior. 18/8. 1927.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Trennung von Ameisensaure
und Essigsaure durch Zusatz einer FI., die m it Essigsaure, aber nicht m it Ameisensaure
mischbar ist, z. B. yon Bzn., CCI., u. anderer chlorierter KW-stoffe. Das Gemisch 
wird bei 75— 80° destilliert, wobei die Ameisensaure m it der Zusatzfl. abdest., wahrend 
die Essigsaure zuruckbleibt. (E .P . 305 594 vom 7/2. 1929, Auszug veróff. 4/4. 1929. 
Prior. 7/2. 1928.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Estern hdherer 
aliphatischer Sauren mit mehruertigen Alkoholen in Ggw. geringer Mengen MetaOseifen. — 
Aąuimolare Mengen yon Erdnupólfettsdure (S.-Z. 200) u. Glycerin werden unter Zusatz 
von 0,1 %  erdnuBolsaurem Sn 4 Stdn. bei 180—250° im Hochyakuum yerruhrt. Die 
SZ. ist auf 1—2 gefallen. In  gleicher Weise wird ólsdure aus 01ivenol (SZ. 180) m it 
Glycerin in Ggw. yon Mg-Oleat yerestert. (E. P . 302411 yom 22/9. 1927, ausg. 10/1. 
1929.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Athern und
Estern von Kohlenhydraten, wie der Cellulose, der Starkę usw. Celhilose, Starkę usw.
werden bei gewóhnlichem Druck oder unter Anwendung yon Vakuum m it Gasen oder 
Dampfen behandelt, wie z. B. m it C02, HCOOH, CH3CHO, CH3COOH, CO, HCHO 
usw., die durch das spater in Anwendung kommende Reagens (Natronlauge) gebunden 
werden. Hierdurch -wird die Luft yollstandig aus den Kohlenhydraten (Cellulose) ent- 
fernt u. man erhalt auf diese Weise einheitliche Ather u. Ester (Celluloseinethyldther, 
Nitrocellulose, Acetylcellulose). (F. P . 656 861 yom 30/6. 1928, ausg. 14/5. 1929. D. 
Priorr. 30/6. u. 11/7. 1927.) U l l r i c h .

Compagnie de 1’Azote et des Fertilisants Soc. an., Genf, Herstellung einer 
Cyanamidlósung aus rohem Kalkstickstojf. (D. R . P . 476 516 K I. 12k yom 8/11. 1924, 
ausg. 21/5. 1929. Schwz. Prior. 20/11. 1923. — C. 1926. I. 1715.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Neubert,
Karl Schranz und Georg Wesenberg, Elberfeld), Terjahren zur Herstellung von
kolloidal loslichen Quecksilberrhodanve.rbindungen. (D. R . P . 475 533 K I. 12 n  yom 
9/6. 1925, ausg. 27/4. 1929. — C. 1927. I I . 1396 [A. P. 1  602 777].) J o h o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsłellung von Methylol- 
derimten der Urethane durch Einw. yon Polymeren des HCHO auf gesehmolzene
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Urethane bei Ggw. yon kondonsierend wirkenden Mitteln. — Z. B. wird Carbamin- 
sauremethylester (Methylurelhan) gesclimolzen u. nach Zusatz von etwa l,25°/o Ba(OH)2 
unter Riihren bei 60° Paraformaldehyd (I) eingetragen, welcher nach etwa 2 Stdn. 
yóllig in Lsg geht. Das entstandene N-Methylolmelhylurethan, CH2(OH)-NH-CO-OCH3, 
Krystalle aus Bzl., schm. bei 61—62°. — In  gleicher Weise werden erhalten: N-Methylol- 
n-propylureihan aus Carbaminsaure-n-propylester u. I  boi Ggw. yon CaO, Krystalle 
aus Bzl., F. 63—64°. — N-Methylol-n-butylurelhan, F. 62—63°. — N-Methylolathyl- 
glykolurethan CH2(0H)-N H -C0-Ó C2H4- 0 ' C2H 5 aus Carbamhisduredthylgly koleś ter 
H2N -C 02-C2H 4-0C2H5 (II) u. I  bei Ggw. yon CaO, Krystalle aus Bzl., F. 59—60°.
II wird durch Einw. von COCl2 auf Olykolmonoathyldther unter Kuhlung u. naclifolgende 
Einw. yon NH3-Gas auf don in  Toluol gel. Chlorkohlensaureester erhalten; F. des 
Urethans 62°. — Zu don gleichen Verbb. gelangt man auch durch Einw. von Trioxy- 
methylen auf die Urethane. — Die Prodd. spalten bei erhóhter Temp. HCHO ab u. 
finden Verwendung zu therapeut. Zweoken sowie zur Herst. yon piast. Massen aus 
Eiwei(lverbb. (E. P. 309 108 yom 3/1. 1928, ausg. 2/5. 1929.) A l t p e t e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung eines Dialkylacetylliarnsloffs. 
Zu dem Ref. nach A. P. 1 633 392; C. 1927. II . 1079 [ B o e d e c k e r ]  ist folgendes nach- 
zutragen: Das aus Diallylessigsdure, Kp. 221°, u. SOCl2 orbaltlichen Diallylacelyl- 
chlorid, farbloses Ol, K p .,0 74—76°, gibt beim Behandeln m it trockenem Harnsloff 
den Diallylacetylharnstoff, aus A. monokline Prismen, F. 157°, in h. A. 11., in k. A. 
weniger leicht 1., in W. etwas leichter 1. ais der Isopropylallylacetylharnstoff. (Schwz. P. 
129 798 vom 26/7. 1927, ausg. 2/1. 1929. Zus. zu Schwz. P. 123 234; C. 1928. II. 
2060.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung fliissiger Kohlen- 
wassersloffe aus Olefinen. Olefine sollcn bei beliebigem Druck u. bei Rotglut durch 
Fe- oder Ca-Rohre gcleitet werden, die m it Sn, Zn, A l  oder Cr iiberzogen sind. — 
Beispiel: C2ff4 wird boi 800° durch ein Fe-Rohr geleitet, das durch Erhitzen m it Al- 
Pulyer oberfliichlich alitiert ist. Man erhalt fl. Kw-stoffe, von denen 70% unter 200° 
sd., u. die zu 60% aus aromat. KW-stoffen, wie Bzl., Toluol u. Xylol bestehen. (E. P. 
309 199 vom 28/9. 1927, ausg. 2/5. 1929.) D e r s i n .

August Albert, Miinchen, Herstellung von krystallisierlen und schwefelhaltigen 
Arsenobenzolen. Wird bei der Red. von organ. Arsinsauren mittels H3P 0 2 (vgl. E. P. 
259245; C. 1928. I. 2306) in Ggw. von S 02 gearbeitet, so ist die Zus. der entstehenden 
Red.-Prodd. von der Menge der angewendeten S 0 2 abhangig. Bei Anwesenheit geringer 
Mengen (x/40— 1/3 der H 3P 0 2) entstehen krystallisierte Arsenobenzole, bei Verwendung 
gróBerer Mengen schwefelhaltige Verbb. — Z. B. wird das Semicarbazon der 3-Oxy-l-
aldehydóbenzol-4-arsinsdure in yerd. NaOII gel. m it einer Lsg. von NaH2P 0 2 in Eg.
sowie einer geringen Menge S 0 2-Lsg. yersetzt u. hierauf in einer móglichst gefiillten 
Druckflasche am W.-Bad langsam auf 80—85° etwa 15—30 Min. erwarmt. Die ent
standene Arsenoverb. scheidet sich ais gelber Nd. ab, der nach Waschen m it Eg. im 
Vakuum getrocknet golbliche Nadeln bildet, uber 240° zers. — Wird eine mindestens
1 Mol betragende Menge S 0 2 yerwendet, so entsteht bei gleicher Arbeitsweise ein 
schwefelhaltiges Prod. vom F. 222—223°, 11. in  iiberschiissiger NH3. Letztere Verb. 
entsteht auch, wenn eine Lsg. von I  in alkoh. HC1 m it einer Lsg. von H3P 0 2 u. H J

p n —xT >jtt p n  -vrtt yersetzt u. hierauf alkoh. S 0 2-Lsg. zugegeben wird;
1 ’ 2 Temp. 20—25°, Dauer 20 Min. Hierauf filtriert man

sofort u. trennt die nach 24 Stdn. abgeschiedenon Kry- 
)CH COOH stalle ab. — Ebenso laflt sich I durch Einw. von

N aH 2P 0 2 in  Eg.-Lsg. u. kurzes Kochen am RuckfluB
unter Zusatz von wss. S 0 2 in ein schwefelhaltiges Prod.,

F. 230° uberfuhren. Letzteres kann durch Auflósen in  Na-Methylatlsg., wobei schnell 
filtriert werden muB, in ein aus der Lsg. krystallisierendes, in W. 11. Na-Salz yer- 
wandelt werden. — Durch Red. der Verb. obiger Zus. m it NaH2P 0 2 u. 1/40 Mol 
S 02 entsteht eine in hellgelben Tafelchen krystallisierende Arsenoverb., 11. in  Alkalieą. — 
Aus 3-Amino-4-oxybenzol-l-arsinsaure wird durch Red. m it H 3P 0 2 bei Ggw. von H J  u.
1 Mol S 0 2 eine kiystallin. Verb. erhalten, die bei 200° sich yerandert u. bei 230° zers. 
Die Patentschrift enthalt ausfiihrliche Angaben iiber die zur Anwendung gelangten 
Mengenyerhaltnisse u. Konz. der Lsgg. der Red.-Mittel. (E. P. 300 716 vom 26/8.
1927, ausg. 13/12. 1928. Schwz. P. 130 271 yom 2/9. 1927, ausg. 1/2. 1929. D. Prior.; 
6/9.1926. Schwz. P. 130 795 vom 2/9.1927, ausg. 1/3.1929. D. Prior. 6/9.1926.) A l t .

4 2 ’
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Clilorsubsti- 
tutimsproduMen des l,3-Dimethyl-4-nitrobenzols. In  151 Teile l,3-Dimethyl-4-nitro- 
benzol werden in  Ggw. von 15 Teilen SbCl5 oder FeCl3 bei 15° 72 Teile CU eingeleitet. 
Man erhalt durch fraktionierte Krystallisation u. Umkrystallisieren aus PAe. 1,3-Di- 
methyl-4-nxlro-2-ćhlorbenzol, F . 46—47°, K p .7C0 260°, K p .10 131°, das zu l,3-Dimetliyl-4- 
amino-2-chlorbenzol, F. 48—49°, K p.g 115°, reduziert worden kann, u. l,3-Dimethyl-4- 
nilro-6-chlorbenzol, F. 42—43°, K p .;E0 262°, K p .10 134°, das zu l,3-Dimethyl-4-amino-6- 
chlorbenzol, F . 98—99°, K p .8 128°, reduziert wird. — Beim Einleiten von 170 Teilen Cl2 
wird l,3-Dimethyl-4-nitro-2,6-dichlorbenzol, F. 79—80°, Kp.n  149°, erhalten, das zu
l,3-Dimethyl-4-amino-2,6-dichlorbenzol, F . 56—57°, K p.s 141°, reduziert werden kann. — 
Man kann die Chlorierung auch in Ggw. von Losungsmm., wie z. B. Eg., H 2SO.t , CCI, 
oder Chlorbenzol, yomehmen. (Vgl. hicrzu auch E. P. 278761; C. 1929. I. 2581.) 
(F. P. 644  5 7 3  vom 10/10. 1927, ausg. 10/10. 1928. D. Prior. 11/10. 1926.) N o u v e l .

May & Baker Ltd., iibert. von: Isidore Elkanah Balaban, London, England, 
Darstelluwj von 3-Oxy-4-aminobenzol-l-arsinsaure. S-Chlor-4-nilro-l-aminobenzol wird 
bei 0° diazotiert, der Diazorest durch Cu-Arsentlteg. (erhalten durch Aufloscn von 
As20 3 in NaOH u. Zusatz von CuS04-Lsg.) gegen den Arsinsaurerest ausgetauscht, 
wobci 1/2 Tag am W.-Bad erhitzt wird, u. dio hierbei entstandeno 3-Chlor-4-nitrobenzol- 
1-arsinsdure durch Kochen m it KOH am RiickfluB wahrend 3 Stdn. in 3-Oxy-4-Nitro- 
bcnzol-l-arsinsaurc iibergcfiihrt. Diese liiBt sich durch Red. mittels Glucose, Na2S20., 
oder FeSO., in alkal. Lsg. zur 4-Aminoverb. reduzicrcn. (E .P .309  249 vom 24/1. 
1929, ausg. 2/5. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung organischcr 
Quecksilberverbindungen. Zu den Reff. nach E. P. 206507; C. 1927. I. 950 u. Schwz. P. 
123280; C. 1928. I. 1330 [ D e u t s c h e  G o l d  - u. S i l b e r - S c h e i d e a n s t a l t  
v  o r  m.  R o o s s l e r ]  ist folgendes nachzutragen: Die durch Erwarmen auf 70—90° 
unter Riihren wahrend l ‘ /2 Stdn. aus 4-Oxy-5-chlorphenyhmthylketon u. Hg-Acetat (I) 
u. nachheriges Auswaschen m it A. erhaltliche Vcrb. schm. boi 174°, Krystalle aus 
60°/oig. CH3COOH. Das durch Vermischen der essigsaurcn Lsg. der Verb. m it NaCl- 
Lsg. erhaltene Chlorid schm. bei 199°. — Verb. aus p-Brom-m-nitroacetophenon u. I, 
dargestellt durch Verschmelzen der Komponenten bei 135° (11/2 Stdn.), zers. sich bei 
285°; nebonbei entsteht eine Hg-haltige Verb. vom F. 110°. •— Dio analog erhaltene 
J.-Verb. zers. sich bei 280°. — Verb. aus p-Brom-m-aminoacetoplienon u. I, durch 
Vermischen der w. Lsgg. der Komponenten in CH3OH erhalten, wobei nachher etwa 
2 Stdn. am W.-Bad erwarmt wird, F. 120°. (Oe.P. 112 339 vom 24/10. 1923, ausg. 
25/2. 1929. D. Prior. 31/10. 1922.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a, M., 
Herstellung von 2-Oxypyridin-5-arseno-3'-glycin-4'-oxybenzol. 3-Amino-4-oxybenzol-l- 
arsinsćiure wird in verd. NaOH bei Ggw. von K J  m it C1-CH2-C02H 2 Stdn. unter 
Riihren am W.-Bad erhitzt, die Lsg. m it HC1 angesauert u. m it S 0 2 zum Arsenoxyd 
reduziert. Nach Einleiten von C 02 zwecks Entfernung der iiberschussigen S 0 2 gibt 
man eine Lsg. von 2-0xypyridin-5-arsin zu, wobei die neue unsymm. Arsenoverb. aus- 
fallt; gelbe, amorplie M., unl. in W., wl. in  Sauren, 11. in Alkalien. Durch Einw. von 
methylalkoh. NaOH entsteht das in W. 11. Na-Salz. (Schwz. P. 130 849 vom 29/3.
1926, ausg. 1/3. 1929. D. Prior. 11/4. 1925. Zus. zu Schwz. P. 123 8 IB; C. 1928. 
1.2453.) A l t p e t e r .

Valentin Weickel, Frankfurt a. M., Darstellung von Pyridin-Quecksilberverbin- 
dungen, dad. gek., daB substituierte Verbb. der Pyridinreihe m it freier 3- bzw 
5-Stellung, welche Substituenten, wie OH oder N H 2 enthalten, nach iiblichen Methoden 
mereuriert -werden. Z. B. wird 2-Aminopyridin in CH3OH m it Hg-Acetat (I) erhitzt. 
Aus der zunaehst ldaren Lsg. scheiden sich bald Krystalle vom F. 160—162° einer 
Verb. aus, die in 5-Stellung die Gruppe —HgO-OC-CH3 tragt. Durch Erhitzen des

F iltrats zum Sieden wahrend 5 bis 
£ i 1 6 Stdn. wird eine Yerb. vom F. 206

L J -N H . OCCH, bis 209° erhalten, welche auch in 
 ̂ 3-Stellung den Hg-Rest triigt. —

Aus 2- Acetylaminopyridin in CH3OH 
entsteht durch Zusatz einer h. Lsg. von I  in CH3OH eine in verd. CH3COOH 1. Verb. 
obiger Zus., F. 230°. — Aus 2-Oxypyridin u. I  in CH3OH wird eine Verb. vom
F. 230° erhalten. — Die Verbb., wrelehe stark bactericid wirken, lassen sich durch 
Halogene, z. B. jodierende Blittel, in die entsprechenden Halogenyerbb. verwandeln,
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welche noben Hg auch das Halogen enthalten. Bei Einw. von Alkali entsteht kein 
Hg-Oxyd. (Oe. P. 112128 vom 17/10. 1925, ausg. 25/1. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Chlorierung der 1,3-Dimethyl- 
benzol-4-su.lfonsdure m it Cl2 oder anderen chlorierenden Mitteln in mineralsaurer Lsg., 
evtl. in Ggw. eines Katalysators. — Zu 220 Teilon 1,3-Dimethylbenzolsulfonsdure, 
in 1000 Teilen W. gel., werden 630 Teilc einer NaOCl-Lsg m it 73 Teilen akt. Cl2 bei 
40° langsam zugegeben. Dabei bildet sieh das Na-Salz der 2-Chlor-l,3-Dimethylbenzol- 
sulfonsaure. W ird C]2 in die Lsg. der Sulfonsaure in  konz. H 2S04 eingeleitet, so en t
steht die freie chlorierte Sulfonsaure, die ein swl. Pb- u. Ba-Salz bildet. Beim Erhitzen 
des Na-Salzes m it HoSO.; (62° Bć) auf 160—170° u. bei gleichzeitigem Einblasen von 
auf 200° iibcrhitztem W.-Dampf wird die Sulfongruppe abgespalten u. das 2-Chlor-
1,3-dimethylbenzol erhalten. In  einem Beispiel wird m it Cl2 in Ggw. von FeCl3 ais 
Katalysator eine Dichlorsulfonsaure u. durch Chlorieren m it NaOCl in HCl-saurer 
Lsg. die 2,5,6-Trichlor-l,3-Diinethylbenzol-4-sulfonsdure erhalten, die bei dor Hydrolyse 
mittels Saure das 2,5,6-Trichlor-l,3-dimethylbenzol liefert. — In  220 Teilen 1,3-Di- 
methylbenzol-4-sulfonsdure, in 1600 Teilen W. gel., werden bei 85° 170 Teile NaC103, 
in 850 Teilen W. gel., langsam zugegeben u. gleichzoitig lOOOTeilo HC1 (1,18) ein- 
getragen. Das Telrachlor-l,3-dijnethylbenzol schcidet sich dabei in fester Form ab. 
Dasselbe Prod. wird bei Verwendung von Salzsaure in  Ggw. von H N 03 (1,38) erhalten. 
(F .P . 650 732 vom 10/3. 1928, ausg. 12/1. 1929. D. Prior. 12/3. 1927.) M. F. Mli.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2-Oxy-3- 
aminonaphthalin und dessen Derivalen. O-Arylsulfonsiiureester des 2-Oxynaphthalin-3- 
carbonsaureamids (I) werden dom H O F F M A N N sch en  Abbau unterworfen u. hierauf 
der Arylsulfonsaurerest abgespalten. — Z. B. wird der p-Toluolsulfomaureester von I 
(erhalten durch Einw. von p-Toluolsulfochlorid auf I  in verd. NaOH, Nadeln aus Eg.,
F. 216°) in  alkoh. Lsg. m it NaOCl-Lsg. vormischt u. nach Zusatz von W.-froiem 
Na2C03 auf 65° erwarmt, hierauf e in ig e  Zeit zum Sieden erhitzt. Nach Abdest. des 
A. u. Zusatz von W. scheidet sich das 2-(p-ToluolsulJonyl)-oxy-3-aminonaphthalin aus, 
Krystalle aus A., F. 144—145°. Durch Einw. von vorseifenden Mitteln, wio h. alkoh. 
NaOH entsteht hieraus 2-Oxy-3-aminonaphthalin (II). In  gleicher Weise wird der 
Benzolsulfonsaureesler von I  (F. 170°) in II iibcrgefiihrt. — 6-Brom-2-oxynaphthalin-3- 
carbonsdureamid (dargestellt durch Einw. von S 0 2C12 auf 6-Brom-2-oxynaphthalin-3- 
carbonsaure in  Bzl.-Lsg. u. darauffolgende Umsetzung dea Saurechlorids m it NH3;
F. 295°) liefert in gloicher Woise 6-Brom-3-amino-2-oxynaphthalin, F. 222°. (E. P. 
304 439 vom 15/12. 1927, ausg. 14/2'. 1929. F. P. 645 919 vom 19/12. 1927, ausg. 
5/11. 1928. D. Prior. 24/12. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von heleronuckar 
subslituierten Derivaten des 1,4-Naphthochincms, dad. gek., daB 7-Acylamino-l-oxy- 
naphthalin oder dessen D eriw . oxydiert werden. — Z. B. wird 7-Acetylarnino-l-oxy- 
naphthalin bei — 10° in eine Lsg. von Cr03 in Eg. eingetragen u. 2 Stdn. unter Kiihlung 
geriihrt. Nach Zusatz von W. filtriert man bei 0° u. oxtrahiert das Prod. m it sd. Chlf. 
oder Xylol. Aus der Lsg. wird durch Abdest. des Losungsm. das 7-Acetylamino-l,4- 
naphthochinon erhalten, gelbo Krystalle, bei 205° sich schwarzend, bei 228—230° zers. — 
In  gleicher Weise wird 7-Benzoylamino-l,4-naphthochinon dargestellt, Krystalle aus 
Trichlorbenzol, sintert bei 200°, bei 232° zors. — 7-Benzoylamino-l,4-naplithochinon-3- 
sulfonsaure, nach beondeter Oxydation u. Zusatz von W. aus der Lsg. ais Na-Salz 
ausgesalzen, Krystalle aus li. W. (F. P. 654 906 vom 26/5. 1928, ausg. 12/4. 1929.
D. Prior. 28/5. 1927.) A l t p e t e r .

Rubber Service Laboratories Co., Acron, Ohio, iibert. von: Harold P.Roberts 
und Harry A. Merkle, Nitro, West Virginia, V. St. A., Herstellung ton Arylthiazol- 
verbindungen, dad. gek., daB Arylthioharnstoffe m it CS2 u. S unter Druck erhitzt 
werden. — Z. B. werden molokulare Mengen Diphenylthioharnsloff, CS2 u. S langsam 
im Autoklav erwarmt u. nach Erreichung einer Temp. yon 225° in der Weise weiter 
auf 275° erhitzt, daB die Temp. in jo 2 Min. um 1 ° steigt. Bei etwa 240° tr i t t  eine 
erhebliche Drucksteigerung oin. Durch Umlósen der erkalteten Schmelze aus NaOH 
u. Ausfallen mittels Saure wrird das entstandene 2-Mercaptobenzolthiazol gereinigt. — 
In  gleicher Weiso lassen sich die aus anderen prim. aromat. Aminen, wio Xylidin  
oder Toluidin, u. CS2 erhaltlichen Thioharnstoffe umsetzen. (A. P. 1 712 968 vom 
13/8. 1926, ausg. 14/5. 1929.) A l t p e t e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von 2-Amino-5-jodpyridin. Bei der Diazotierung von 2,5-Diaminopyridin (I)
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u. Einw. von J  auf dio Diazoverb. wird dio in 5-StelIung bofindliche NH2-Gruppe 
durch J  ersetzt. — Z. B. wird das Hydrochlorid von I  in verd. H 2S04 gel., K J  zu- 
gesetzt u. N aN 02-Lsg. langsam zugolassen; dio Rk.-M. wird einige Zeit am W.-Bad 
erwarmt u. nach Erkalten u. Neutralisation m it Alkalicarbonat m it A. extrahiert. 
Das aus W. umkrystallisierte 2-Aviino-5-jodpyridin schm. bei 128°. Die Verb. besitzt 
baklericide Wrkg. (Schwz. P. 129 173 vom 11/5. 1926, ausg. 1/12. 1928. D. Prior. 
28/5. 1925. Zus. zu Schwz. P. 117895; C. 1927. I. 2950.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kondensationsprodukte der 
Benzodiazinreihc. Zu dem Ref. nach F. P. 645 585; C. 1929. I. 1510 ist folgendes nach- 
zutragen: 2,4-DicMorchinazolin (I) liefert m it l,4-Diaminobenzol-2-carbonsaure (Na-Salz) 
in wss. Lsg. bei 45—50° ein Prod., in welchem die beiden Bzl.-Reste iiber die 4-Amino- 
gruppen m it dom Chinazolinrest vcrkniipft sind, wl. in k. W., 11. in h. W. sowie bei 
Ggw. von wenig NaOH, gibt m it N aN 02 u. HC1 eine wl. Telrazoverb. — In  gleicher 
Weise laBt sich I m it zwei versehiedenen organ. Verbb. umsetzen, welche ein an N, S,
O gebundenes reaktionsfahiges H-Atom enthalten. — Z. B. wird I  zuniichst m it 1 Mol.
l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disvlfonsdure (II), hierauf m it 1 Mol. 2-Amino-5-oxy- 
itaphlhalin-7-svlfonsaure kondensiert; graues Pulver, 1. in W. u. Alkali. — Hierbei laBt 
sich auch das zweite Halogenatom durch NH2 durch Erhitzen unter Druck m it wss. 
N H 3 auf 110° ersotzen; z. B. ist das aus I, I I  u. NH3 orhaltene Prod. ein graues, in 
W. U. Pulver, dessen alkal. Lsg. nicht fluoresciert. — Prod. aus I , II  u. Phenol, gelbliches 
Pulver, wl. in k. W., kuppelt m it Diazoverbb. — Ferner laBt sich das zweite Cl durch 
Einw. von NaOH bei 100° gegen OH oder durch Einw. von KOH u. uberachiissigem 
CH3OH gegen OCH3 austauschen. In  gleicher Weise wird bei Anwendung von Benzyl- 
alkohol die BenzyloxygnvpT>ę> bzw. durch Cykloliexanól die Cyklohexyloxygraj>ipe ein- 
gefuhrt; ferner laBt sich durch NaSH dio SH-Gruppe einfuhren. Aus dom Prod. gleicher 
Moll. I  u. II  entsteht durch Einw. von Dithioglykol HS ■ CH2 ■ CH2 • SH eine Verb., in 
wolcher 2 Moll. der aus I  u. II erhaltenon Verb. uber die Briicko —S- CH2-CH2- S— 
verbunden sind. — Das dureh Kondonsation von I  m it 1,4-Biaminobenzol bei 30—40° 
bei Ggw. von W.-freiem Na-Acetat- erhaltliche symm., nicht diazotierbare Prod. laBt 
sich durch Behandlung m it einer aus II (Na-Salz) unter Zusatz von Dioxan erhaltenen 
Lsg. boi 100° zu einer nunmehr auch durch die H-Reste substituierten Verb. umsetzen; 
braunes Pulvor, 1. in h. W., aussalzbar, gibt keine Diazoverb., 1 Mol. kuppelt m it
2 Moll. Diazoverb. — 1 Mol. I  wird m it 1 Mol. l-Aminobenzól-4-sulfonsaure u. hierauf 
m it 1 Mol. I I  kondensiert. — Zum Ersatz des zweiten Cl-Atoms konnen auch aliphat. 
oder aromat. Aminę verwendet werden; ferner laBt sich I  zunachst m it 1 Mol. einer 
hydroxylhaltigen Verb., z. B. l-Oxybe.nzol-2-carbon$aure-4-sulfinsaure u. hierauf mit 
Aminogruppen enthaltenden Verbb. wie l-Amino-8-oxynaphthalin-4,6-disulfonsaure 
vereinigen. — Durch Kondensation von I mit der Verb. nachst. Zus. — 4"-Amino-

-CO-

•NH • CO • NH< >NH,
HO,SI

Ś 0 3H
phenylharnsloff-3'-aminobenzoyl-l-amino-8-oxynaphlhalin-4,6-disulfo7isaure, dargestellt 
durch Kondensation gleicher Moll. 4-Nitrophenylisocycmat u. 3'-Aminobe7izoyl-l-ami7w- 
8-oxynaphihalin-4,6-disulfonsaure in wss. Lsg. u. nachfolgende Red. m it Fe u. CHjCOOH- 
u. darauffolgende Einw. von Na2S 03 bei 95—100°, wobei das zweite Cl-Atom gegen 
S 03H ersetzt wird, entsteht ein grauweiBes Prod., wl. in k. W., 11. in w. Na2C03-Lsg. — 
Bei Einw. von wss. NH3 bei 110° unter Druck auf das Prod. aus I  u. l,4-Diacetyl<nni7io- 
7iaphihali7i-6-sulfo7isdure wird unter gleichzeitiger Abspaltung der Acetylgruppen das 
zweite Cl-Atom durch NH2 ersetzt. — Prod. aus I , II  u. 4-Amino-4'-oxyazobenzol-3'- 
carbcmsaure, gelbbraunes Pulyer, 1. in W., reagiert nicht m it H N 02. — An Stelle von
I laBt sich auch die durch Einw. von 2 Moll. P B rs auf 1 Mol. 2,4-JDioxychinazoli7i 
erhaltliche Dibro7nverb. verwenden. (E. P. 309102 vom 31/12. 1927, ausg. 2/5. 
1929.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrłk vorm. Sandoz, Basel, Sehweiz, Herstellung von Gallensauren, 
dad. gek., daB man 1. zur Entfemung der Fettsauren u. der Gallenfarbstoffe das nach 
der Verseifung von Galie m it Mineralsaure gefallte Prod. bei Ggw. eines Salzes einer 
sehwaehen Saure m it einem Gemisch von W. u. Losungsm. behandelt. — 2. bereits 
das Ausfallen der Gallensauren nach der Yerseifung bei Ggw. eines Salzes einer
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sehwachon Saure vomimmt. — Z. B. wird konz. Ochsengalle durch Kochen mit 10°/oig. 
NaOH wahrend 20 Stdn. yorseift, nach Verdiinnen m it W. das freie Alkali abgestumpft, 
die filtrierte Lsg. m it HC1 kongosauer gemacht, worauf der Nd. unter Riihren bei 
40—50° in ein Gemisch aus Toluol u. 4%ig. Na-Acetatlsg. eingetragen wird. Das 
Toluol nimm t innerhalb etwa ł /2 Stde. die Farbstoffe u. Fettsauren auf, wahrend die 
Gallensauren in krystallin. Form suspendiert bleiben. Nach Abfiltrieren u. Auskochen 
mit A. erhalt man fast reino Cholsdure, die nach Umkrystallisieren aus A. den F. 196 
bis 197° zeigt. — Wird nach der Verseifung das Alkali teilweise durch CH3C 00H  
abgestumpft u. hierauf durch vorsichtigen Zusatz von Mineralsaure unter Vermeidung 
kongosaurcr Rk. die Fallung vervoIlstandigt, so laBt sich die erhaltene Suspension 
durch ein Fettlosungsmittel von Fetten  u. Farbstoffen befreien. Die Entfernung der 
Beimengungen gelingt auch bei Verwendung von Na2S 03, N aH S03, CaC03. (Schwz. P. 
128 727 Tom 21/4. 1927, ausg. 16/11. 1928. D. Prior. 24/4. 1926. F. P. 634 234 vom 
20/4. 1927, ausg. 11/2. 1928. D. Prior. 24/4. 1926. E . P . 269 925 vom 22/4. 1927, 
Auszug veroff. 22/6. 1927. D. Prior. 24/4. 1926.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
G. Bert, Buntdtzungen auf mit Scliwefelfarbstoffen gefarbter Baumwolłe. Angabe

einer Mischung fur Chloratatzen unter Verwendung verschiedener Indigosole. (Boli. 
Assoc. Ital. Chimici Tessili Coloristi 5. 66—67. April.) K r u g e r .

Walter Obst, Die Bedeutung der Adipinsaure und ihrer Derivate fiir  die Teztil- 
industrie. Die Verwendungsmóglichkeiten der von den D c u t s c h e n  H y d r i e r -  
w e r k e n  A. - G.  R o d l e b e n  neuerdings techn. hergestellten Adipinsaure u. 
ihrer D eriw . werden besprochen. (Melliands Textilber. 10. 383—84. Mai. Altona: 
Bahrenfeld.) B R A U N S.

C. F. Hoppe, Die Vorbereitung utul das Drucken von Kettenseide. Vf. schildert 
in einem Vortrag die Nachfrage nach Kcttengarn, das Drucken u. die Kontrolle der 
Spannung der Faser. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 219—20. 1/4.) B r a u n s .

H. D. Martin, Die technische Seite der Herstellung von gefdrbten Textilwaren.
Aufzahlung der verschiedenen Operationen bei der Herst. von gefarbten Textilwaren. 
(Textile Colorist 51. 235. April.) B r a u n s .

Sherman Converse, Farben von Rohbaumwolle in  Zirkulationsmaschinen. Die 
Vorbereitung der rohen Baumwolłe durch Abkochen m it NaOH u. das Farben m it 
direkten, Schwefel- u. Kiipenfarbstoffen wird besprochen. (Cotton 93- 614—16. 676. 
April.) B r a u n s .

Percy Bean, Das Farben von Kunstseide. Besprechung der wichtigsten Arten 
von Kunstseide, die richtige Auswahl der Farbstoffe, Fehler durch falsche Behandlung 
u. das Farben von Acetatseide. (Chemicals 31. Nr. 16. 29—31. 22/4.) B r a u n s .

Herbert Brandenburger, Die Farberei der Acetatseide. In  Fortsetzung seiner 
Arbeit (vgl. C. 1929. I. 2698) iiber die Farberei der Acetatseide behandelt Vf. das be- 
sondere farberische Verh. der Acetatseide. (Kunstseide 11. 183—86. Mai.) B r a u n s .

William H. Cotton, Farberieffekte auf Acetatseide. In  einem Vortrag schildert 
Vf. die schadliche Einw. von Lósungsmm. auf die Acetatseide, die Verwendung 
spezieller Beizen fiir bas. Farbstoffe, die geeigneten sauren, S- u. Kiipenfarbstoffe 
fiir Acetatseide, die Indigosole, den Musterdruck m it Kupenfarbstoffen, das Farben 
von Mischgeweben u. den Atzdruck auf Acetatseide. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 
318—24. 13/5.) B r a u n s .

I. Adadurow, Die Ausnutzung der Riickstande beim Kiipenverfahren (Okschara) 
zur Herstellung von Lithopone und Zinkchlorid. Bei der Auslaugung der Riickstande 
beim Kiipenverf. (Okschara) von Natriumsalzen m it W. wird das Maximum der Aus- 
laugbarkeit bei 40° erreicht. Der Riickstand wird auf dem Vakuumfilter abgesaugt 
u. getrocknet. Aus dem erhaltenen Prod. laBt sich m it HC1 reines ZnCl2 u. m it H 2SO., 
neutrales ZnS04, welches sich zur Herst. von Lithopone eignet, gewinnen. (Journ. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 1018—19. 1928.) K l e v e r .

— , Die roten Teerfarblacke und ihre praktischen Verwendungsarten. Auffuhrung 
von heute yerwendeten orange- bis blaurotcn Teerfarblacken u. dereń Ausgangsfarb- 
stoffen m it ihren wichtigsten Eigg. u. Verwendungsgebieten. (Farbę u. Lack 1929. 
272—73. 5/6.) K on ig .

E . K lum pp, Pigment und Ol. (Vgl. VAN H oek , C. 1929. I. 3039.) Angabe einer 
Methode zur Best, des. ólbedarfs von Pigmenten durch Eintragen des Pigments in das
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daneben aufgctropfto Bindemittel. UnterBchied bei der Priifung der Pigmente im 
unveranderten u. zerriebenenZustand. (Farben-Ztg. 34. 2130—31. 8/6. Hamburg.) KON.

Friedrich C. Jacoby, Eine spezielle Methode zur Bestimmung der Farbstoffdis
persion in  Farbebadem. Eine Reihe von Farbstofflsgg. hat in w s s .  Lsg. Sole m it 
Kolloidteilchen von nicht kugeliger, sogenannter stabchenfórmiger Gestalt. Diese 
zeigen opt. Anisotropie. Die Methode zur Best. der Farbstoffdispersion beruht nun 
darauf, daB sieh diese Teilchen beim FlieBen ihrer Lsg. parallel zur FlieBrichtung 
stellen u. sich so ihre opt. Eigg. addieren. Ein durch die flieBende Schicht gehender 
Liehtstrahl wird nun ungleich stark gebrochen u. absorbiert, jc nachdem, ob er in 
einer Ebene parallel oder senkrecht zur FlieBrichtung seliwingt. Stelit die Fortpflan- 
zungsrichtung des beispielsweise polarisierten Lichtes senkrecht zur FlieBrichtung 
des Soles, so bietet dieses z w is c h e n  gekreuzten N iK O L sch en  Prismen den gleichen 
Anblick wie ein opt. cipaehsiger Krystall, der senkrecht zu sciner opt. Achse geschnitten 
wurde. Handelt es sich um linear polarisiertes Licht u. steht die Strómungsrichtung 
des Soles um 45° gegen die Schwingungsebene geneigt, so wird das auftreffende Licht 
in 2 Komponcnten zerlegt, die ihrerseits das Sol parallel u. senkrecht zu dessen FlieB
richtung durchsetzen u. sich nach dem W iederaustritt zu einem Lichte von veranderter 
Schwingungsform vereinigen. Infolge der verschiedenen Brecliungsindices im Sol 
haben die beiden Komponcnten des Lichtes namlich verschieden lange Zcit gebraucht, 
um  das Sol zu passieren. D a d u r c h  hat dio eine Komponentę gegeniiber der anderen 
eine gewisse Verzogerung im Schwingungszustand erlittcn u. bei der Zus. ist durch 
den Gangunterschied sogenanntes ellipt. sehwingendes Licht entstanden. Da die 
Starkę der Doppelbrcchung direkt abhangig ist von der TeilchengróBe im Sol, so muB 
sio auch geeignet sein, um AufschluB iiber den Grad der Farbstoffdispersion zu liefern. 
Zur quantitativen Messung w'ird dio Apparatur von S t a p e l f e l d t  benutzt.(MeUiands 
Textilbcr. 10. 389—90. Mai.) B r a u n s .

Deutsche Wollenwaren-Manufaktur Akt.-Ges., Grimborg, Schlosien, Vor- 
behandeln von Wollgeweben zum Farben. Man behandelt Wollo onthaltende Gowebe 
m it organ. Lósungsmm. oder Gemischen von Lósungsmm. fiir Gelluloseester oder 
-iither u. entfernt die Lósungsmm. durch W. unter 60°. Ais Lósungsmm. verwendot 
man die fl. Ester der Fettsauren, wio Mothylacotat, Athylacetat, fl. Ketone, wio 
Aceton, Methylathylketon, Chlor-KW-stoffe, wie Isopropylchlorid, Methylenchlorid; 
die organ. Lósungsmm. entfernen die Ol- u. Fettstoffo u. dio Celluloseester, die z. B. 
in Kunstwollen vorhanden sein kónnen, das W. entfernt die Appretur usw. (E. P.
308 605 vom 21/3. 1929, Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 23/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfimder: Erich Fischer, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Farben von Celluloseestern und -athern. (D. R. P. 477507 
KI. 8m vom 18/9. 1925, ausg. 8/ 6. 1929. — C. 1927- I. 1215 [E. P. 258611].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Celluloseestern. 
Faden oder F i lm e  aus Chlorderiw. organ. Celluloseester fiirbt man m it bas. Farb- 
stoffen. Filme oder Kunstfaden aus acetonlóslichem Celluloseacotat u. einem 6— 8%  Cl 
enthaltendcn Cl-Deriv. farbt man m it einer 30—50°/oig- Lsg. von Methylenblau in 
Cli,OH oder A. (E. P. 308 780 vom 14/2. 1929, Auszug veróff. 23/5. 1929. 
Prior. 29/3. 1928.) F r a n z .

R. ciavel, Augst b. Basol, Schweiz, Farben und Drucken von Kun-stseiden aus 
Celluloseestern und -dtliern und Viscose. Man behandelt die Faser m it Metallsalzen, 
die m it FarbstoffenVerbb. liefern, w-ieZn-, Sn-, A1-, Cr-, Fe-Salzen odor ihrenHischungen. 
Dio so erhaltenen Fiirbungen lassen sich leicht weiBatzen. — Man erschwert Cellulosc- 
aeotatseide m it Al-Salzen, farbt m it Neotolylschwarz 4B extra, bodruckt m it einer 
wss. Pasto aus Gummi arabicum, Hydrosulfit u. ZinkweiB u. dampft; man erhalt 
weiBo Muster auf Schwarzem Grund. Man erschwert Viscoseseide m it Zinkphosphat, 
fiirbt m it Brillantsaureblau, bedruckt m it einer wss. gefarbten Atzpasto aus Gummi 
arabicum, Tannin, Hydrosulfit, ZinkweiB u. Rhodamin 6 GD extra, dampft u. fixiert 
m it Brcchweinstein. E in Mischgewebe aus Viscoseseide, Acetatseido u. Wolle wird 
m it Zinkphosphat erschwert, m it Brillantsaureblau gefarbt u. m it einer gefarbten 
Atzdruckpaste bedruckt u. dann wie beschrieben weiterverarbeitet. (E .P . 308 757 
vom 3/8._ 1928, Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 31/3. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. Whitehead, Cumberland, Mary
land, Farben von Faserstoffen. Zum voruhergehenden Farben von Faserstoffen, Cellu- 
loseestern, -athem, regenerierter Cellulose, Wolle, Flachs, Baumwolle usw. oder zum
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dauerndcn Farbon von Celluloseestern verwendct man Lsgg. von Farbstoffen in uber 
100° sd. Lósungsmm., wie zwei- u. mehrwertigen Alkoholen oder ihren A thern; die 
Lsgg. dienen gleichzeitig zum Glatten u. Weichmachen der Fiiden. Man verwendet 
z. B. Glykól, DialhylenglyJcol, Propylenglykol, Glycerin, Monoathylather des Athylen- 
glykols u. Didthylenglykol usw. Das vorubergehende Farben dient zum Wiedererkennen 
der einzolnen Partien. (E. P. 308173 vom 18/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. 
Prior. 17/3.1928. Zus. zu E. P. 282036; C. 1928. I. 1717.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: H. Platt, W. Whitehead und
F. J. Williams, Cumberland, Maryland, Farben von Kunstseiden und anderen 
Fasern mit unechten Farbstoffen. Zum voriibcrgehcnden Farben von Kunstseiden 
aus Celluloseestern, -athern oder aus regenerierter Collulose, Wolle, Soide odor 
Baumwolle verwendet man Lsgg. von uneehten Farbstoffen in  Ólen oder sulfonierten 
Olen m it oder ohne Zusatz von W. Ais Ol benutzt man Paraffinól, Klauenól, 
01ivenól, Ricinusól, Tiirkisclirotól odor sulfoniertes 01ivenol. Dio Faden werden hier- 
durch gleichzeitig gefarbt u. geschmiert. (E. P. 308 733 vom 27/3. 1929, Auszug 
veroff. 23/5. 1929. Prior. 27/3. 1928. Zus. zu D. P. 282 036; C. 1929. I. 1717 u. 308 173; 
vorst. Ref.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Farben und M us tern von Celluloseestern. Man fiirbt 
m it Lsgg. von Celluloseester farbenden wasserunl. Farbstoffen in organ. Lósungsmm., 
denen man erforderlichenfalls noch Lósungsmm. oder CJuellungsmittel fiir Cellulose
ester zusetzon kann. Die Lsgg. werden nach dem Spritzverf. aufgebraoht, zur Erzeugung 
von Mustern verwendet man Schablonen, Reserven usw. Zur Erhohung der Waseh- 
u. Rcibcchtheit werden die Fasern m it trockonem Dampf gedampft. Man verwendet 
z. B. eine l,2% ig. Lsg. von 2,4-Dinitrodiphenylamin in Bzl. oder eine 2,5%ig. Lsg. 
von 1,4-Diaminoanthrachinon in A. oder eine Lsg. von p-Nitrohenzol-azo-diphenylamin 
in  Bzl. oder A. oder eine Lśg. von 2-Methoxy-4-nitrobenzol-azo-diathylanilin in einem 
Gemisch von 70 Teilen A. u. 30 Teilen Aceton. (F. P. 653 555 vom 28/4. 1928, ausg. 
22/3. 1929.) _ _ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung von Mustern auf 
Garnen oder Gewcben aus Celluloseestern oder -athern. Beim Bedruoken von Garnen 
oder Geweben aus Celluloseestern mit verdickten Harnstofflsgg., Trockncn, Dampfon, 
Waschen u. Trocknen erhalt man weiBe oder gefśirbte, m atte Muster. Zur Erzeugung 
von bunten Musterungen setzt man den Druckpasten Celluloseacetatseide farbende 
Farbstoffe zu. (E. P. 309 194 vom 6/4. 1929, Auszug veróff. 29/5. 1929. Prior. 7/4.
1928.) F r a n z .

Fr. Kuttner Akt.-Ges., Deutschland, Vorrichtung zum Waschen, Bleichen und 
Farben von Kunstseide in  Strang- oder Spinnkuchenform, bestchend aus iibereinander- 
gelagerten Gestellen u. Hiirden, die scnkrecht von der Behandlungsfl. durchstrómt 
werden. Man legt die Strange oder die Spinnkuchen auf diese rostartigen Untcrlagen 
in  einfachcr Schicht so eng wie móglich nebeneinander, so daB die Unterlagen vóllig 
bedeckt werden, wobei der freie Raum zwischen zwei Rosten etwas geringer sein 
kann ais die Schichthóhe der Fiidenauflage. (F. P. 652 707 vom 14/4. 1928, ausg. 
12/3. 1929. D. Prior. 16/4. 1927.) E N G ER O F F.

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Farben und Drucken mit Kiipen- 
farbstoffen. Bei dem Verf. des E. P. 281336 verwendet man Diathyltartrat ais Verb., 
die in der Warme Saure abgibt. — Man klotzt das Gewebe m it der Lsg. eines Ester- 
salzes dor Leukoverb. des 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinons, Tragant, Glycerin, NaC103, 
D iathyltartrat u. NH4-Vanadat, trocknot, dam pft u. seift; man erhalt echte gelbe 
Farbungcn. (E . P . 306 800 vom 28/11. 1927, ausg. 21/3. 1929. Zus. zu E. PP. 220964;
C. 1925. I. 1017 und 281336; C. 1928. 1. 1722.) F r a n z .

O. A. Beriau, Quebec, Kanada, Druckverfahren. Zur Wiedergabe der natiir- 
lichen Zeichnung von Marmor, Holz u. anderen, aus harten u. wcichen Teilen bestehen- 
den Stoffen, werden von der abzudruckenden Oberflache die woichen Teile fortgeatzt. 
(E. P. 304 524 vom 10/4. 1928, ausg. 14/2. 1929.) K u h l i n g .

Dr. Bekk & Kaulen, Chemische Fabrik Ges., Berlin, Drwtkflachen. Die Druck- 
flachen werden m it Mischungen von Lsgg. von FeCl3, H N 03 u. gegebenenfalls J K J  
behandelt. Die Mischungen wirken ais Atzmittel, reinigen u. erhóhen die Aufnahme- 
fahigkeit fiir Fettfarben. (E. P. 304 685 vom 15/12. 1928, Auszug veróff. 20/3. 1929. 
Prior. 24/1. 1928.) K u h l i n g .

British DyestufJs Corp. Ltd., England, Deckfarbstofje. Zu Breien von gegebenon- 
falls fein verteilten Deckfarbstoffen werden wasserunl. Resinate oder Naphthenate
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besonders des B, aber auch von organ. Basen, gegeben. Die m it diesen Stoffen versetzten 
Farbstoffe bcwahren auch nach dem Trocknen den Feinheitsgrad, welchen sie in 
Breiform besessen haben. (F. P . 654 745 vom 10/4. 1928, ausg. 10/4. 1928. E. Prior. 
11/4. 1927.) K u h l i n g .

Soc. Miniśre „La Barytine“ und Maurice Raffin, Frankreich, Titarifarbstoff, 
Titanerz wird m it Kohle u. Na2C03 innig gemischt, die Mischung anhaltend auf etwa 
1200° erhitzt, nach dem Erkalten fein gepulyert u. mit k. verd. H 2S04 ausgezogęn, 
welche das vorhandene Fe lost. Der filtrierte u. gewaschene Riickstand wird in  h. 
H 2S04 gel. u. die filtrierte Lsg. m it Barytw. oder einem 1. Salz des Ba gefallt. Das 
Erzeugnis wird von der Mutterlauge getrennt u. gegliiht. (F. P. 655 085 vom 14/10.
1927, ausg. 15/4. 1929.) K u h l i n g ,

Soc. Roches et Minerais, Frankreich, Titanfarbstoff. Foingepulverter Ilmenit 
wird m it Gemischen von konz. H 2S04, FeS04 u. Ti(S04)2 auf 300° erhitzt. Beim Aus- 
laugen des Erzeugnisses bleibt eisenfreies T i0 2 zuriick, das gosamte Fe wird ais FeS04 
gel. Der Riickstand wird in bekannter Weise in H 2S 04 gel. u. durch Verdiinnen u. 
Kochen gefallt. (F. P. 655 905 vom 28/10. 1927, ausg. 25/4. 1929.) K u h l i n g .

J . R. Geigy A.-G., Basel, Schweiz, Tróckne, haltbare Farbeprdparate. Man ver- 
miseht einen Kiipenfarbstoff mit Hydrosulfit u. einem festen Alkalideriv. eines mehr- 
wertigen Alkohols, wio Glykol, Glycerin, oder einer aliphat. Oxycarbonsaure, wie 
Glykolsaure, oder Alkaliphenolaten einer aromat. Osycarbonsiiure, wie Salicylsaure. 
Man verwendet z. B. Dinatriumglykolat, Dinatriumsalicylat. Die Praparate sind leicht 
netzbar u. geben m it w. W. leicht Kiipen. (E. P. 308 730 vom 26/3. 1929, Auszug 
veroff. 23/5. 1929. Prior. 27/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schirmacher 
und Werner Schirmacher, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von Diazosulfamin- 
sauren der aromatischen Reihen, darin bestehend, daB man Diamine oder Polyamine 
dieser Reihon in Ggw. tert. Basen m it Halogensulfonsauren oder dereń Alkylestern 
u. die so entstandenen Di- oder Polysulfaminsauren m it H N 02 behandelt. — Hierbei 
bilden sich unter Verlust einer S 03H-Gruppe Monodiazosulfaminsduren, die die anderen 
S 03H-Gruppen verhaltnismaBig fester gebunden halten, so daB aus ihnen, z. B. durch 
Kuppelung m it fi-Naphthol, groBtenteils 1. Azofarbstoffe hergestellt werden konnen. 
So kann man aus o-Diaminobenzol o-Diazobenzolsulfaminsaure, aus m-Diaminobenzol 
m-Diazobenzolsulfaminsaure, aus 1,5-Diaminonaphthalin die l-Diazonaphthalin-5-sulf- 
aminsaure, aus Benzidin eine Diazodiphenylsulfaminsaure erhalten. Auch amidierte 
Azovorbb. sind in gleicher Weise umwandelbar. I n  den m it den Verbb. hergestellten 
Azofarbstoffon lassen sich die S 03H-Reste durch Erwarmen m it Sauren abspalten, 
u. es werden so Azofarbstoffe gewonnen, die ais aus teilweise diazotierten Di- bzw. 
Polyaminen hergestellt erscheinen. Durch Ersatz des Diazorestes gegen andere Reste, 
z. B. n a c h  der S A N D M E Y E R schen  Rk., lassen s ic h  die Diazosulfaminsauren in eine groBe 
Anzahl anderer, auf anderen Wegen nur schwierig techn. darstellbarerVerbb. uberfuhren. 
Z. B. w irdtrocknes Pyridin unter Kiihlung allmahlich m it Cl-S03H  yersetzt, in die 
Mischung bei ca. 25-30° p-Phenyleńdiamin eingetragen u. das Gemisch alsdann ca.2 Stdn. 
auf ca. 60—70° erwarmt. Man laBt erkalten, trag t die M. in eine wss. Na2C03-Lsg. 
ein, treibt das Pyridin m it Dampf ab u. filtriert die klare rotbraune Lsg. des Di-Na- 
Salzes der p-Phenylendisulfaminsaure ab; gegen Alkali sehr bestandig, beim Erhitzen 
m it Sauren unter stufenweiser Abgabe der S 03H-Gruppen wieder in  das urspriinglicho 
Diarnin iibergehend. Die m it Eis gekuhlte Lsg. wird gerade angesauert, HC1 20° Be. 
zugegeben u. bei 0—5° eine wss. N aN 02-Lsg. einlaufen gelassen. Nach einiger Zeit 
krystallisiert aus der Lsg. die p-Diazobenzołsidfaininsdure, fast farblose Krystalle, 
mit fi-Naphthol einen in W. 1. roten Azofarbstoff liefernd, aus. — Analog werden er
halten aus: 2,4-Diamino-l-melhylbenzol iiber die Disidfaminsaure die 4-Honodiazo-
l-methylbenzol-2-sulfaminsaure, — o-Phenylendiamin iiber die Disulfaminsaure, die 
o-Diazobenzolsulfaminsaure, — Benzidin iiber die Diphenyl-4,4'-disulfaminsaure eine 
m it f}-Naphthol einen blaustichig roten Monoazofarbsloff Uefernde Diazodiphenylsulf- 
aminsdure, — 1,5-Diaminonaphthalin iiber die Naphthalin-1,5-disulfaminsaure die 
gelbgefarbte l-Diazona-phlhalin-5-sidfaminsaurc, — 1,8-Diaminonaphthalin iiber die 
1,8-Disulfaminsdure ebenfalls eine Diazonaphthalinsulfaminsaure, — o-Dianisidin iiber 
die Disulfaminsaure, Di-Na-Salz aus W. silberglanzende Bliittchen, die 4-Diazo-
3,3'-dimethoxydiphenijl-4'-su!faminsaure, gibt m it fi-Naphthol einen rotvioIetten 
Azofarbstoff, — 1,2,4-Tridminobenzol iiber die Benzol-l,2,4-trisulfaminsdure, sil., 
eine m it fi-Naphthol einen in W. 1. violetten Azofarbstoff liefernde Diazobenzol-



1929. II. H x. F a r b e n ; FAr b e r e i ; D r u c k e r e i . 659

disulfaminsaure, — 1,2-Diaminonaphthalin iiber die Naphthalin-l,2-disulfaminsaure 
eine o-Diazonaphthalinsulfaminsaure, — ebenso aus 1,4-Diamino- bzw. 1,3- 
Diaminonaphthalin iiber die bzgl. Disulfaminsauren die entsprechenden Diazo- 
naphthalinsulfaminsduren. — p,p'-Diaminoazóbenzol gibt die p-Diazoazobenzol-p'- 
sulfaminsaure, Benzidin-o-dicarbonsdure eine I)iazodiphenyldicarboxysulfaminsaure 
u. 3,6-Diaminocarbazol eine Monodiazocarbazolsulfarninsaure. —Die p-Phenylendisulf- 
aminsdure laBt sich auch erhalten, wenn man die Cl - S03H durch den Methyl- oder 
Aihylester ersetzt. Die intermcdiar gebildeten Disulfaminsauredialkyłesler werden bei 
der Aufarbeitung m it Na,C03 sofort zu der freien Saure verseift (hierzu vgl. auch das 
Teilref. nach E. P. 266 388; C. 1927. II. 333). (D. R. P. 473 217 KI. 12 q vom 23/2. 
1926, ausg. 13/4. 1929. Schwz. P. 126 580 vom 16/2. 1927, ausg. 16/6. 1928. D. Prior. 
22/2. 1926 U . Schwz. PP. 127 943, 127 944, 127 945, 127 946, 127 947 [Zus.- 
Patt.] Tom 16/2. 1927, ausg. 1/10. 1928. D. Prior. 22/2. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Diazosulf- 
arninsduren der aromatisćhen Beilien. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 473 217, Schwz. P. 
126 580 usw. ist folgendes nachzutragen: Dieselben Diazosulfaminsiiuren lassen sich 
auch erhalten, wenn man die entsprechenden Nitroarylsulfaminsiiuren in  neutraler 
Lsg. m it reduzierenden Mitteln behandelt u. die entstandenen Aminoarylsulfaminsauren 
mit der zur Diazotierung der NH2-Gruppe erforderlichen Menge H N 0 2 in der Kalte 
behandelt. — Z. B. wird die durch Einw. von C l-S03H  in Ggw. von Pyridin auf p-Nitr- 
anilin  erhiiltliche p-Nitrophenylsulfaminsaure ais Na-Salz in  wss. Lsg. m it Fe-Spanen 
u. NaCl bei 90—100° unter gutem Riihren reduziert, alsdann N a2C03 bis zur alkal. 
Rk. zugesetzt, vom Fe-Schlamm abgesaugt u. dieser m it h. W. ausgewaschen. Durch 
Eindampfen des F iltrats zur Troekne u. Umkrystallisieren aus wenig W. erhalt man 
das Na-Salz der p-Aminophenylsuljaminsaure. Dieses Iost man in wenig W., macht 
mit HC1 gerade kongosaurer, versetzt m it HC1 20° Be. u. laflt bei 0° eine wss. Lsg. 
von N aN 02 derart zulaufen, daB die Temp. + 2 ° nicht iibersteigt. Nach kurzer 
Zeit fallt die p-Diazobenzolsulfaminsaure krystallin. aus. — Analog erhalt man 
aus: der m-Nilrophenylsulfaminsaure iiber die m-Aminophenylsulfaminsaure, Na- 
Salz, farblose Nadeln, die m-Diazóbenzolsulfaminsdure, — aus: der 6-Nitro-l-methyl- 
benzol-2-sulfaminsaure iiber die 6-Amino-l-metliylbenzol-Ż-sulfaminsdure, Na-Salz Nadeln, 
die 6-Monodiazo-l-mełhylbenzol-2-sulfaminśdure, gclbe Nadeln, — sowie aus: der 
4-Nitro-l-7tiełhylbenzol-2-sulfaminsdure iiber die 4-Amino-l-methylbenzol-2-sidfaminsaure, 
Na-Salz fast farblose Nadeln, die 4-Diazo-l-melhylbenzol-2-sulfaminsdure, gelbe Nadeln. 
(E. P. 269 582 vom 14/4. 1927, Auszug yeroff. 15/6. 1927. D. Prior. 15/4. 1926. Zus. 
z u E .P . 266 388; C. 1927. II. 333. F. P. 634199 vom 22/2. 1927, ausg. 10/2. 1928.
D. Priorr. 22/2. u. 15/4. 1926. Schwz. P. 126 581 vom 16/2. 1927, ausg. 16/6. 1928.
D. Prior. 15/4. 1926 u. Schwz. PP. 128 368, 128 369 [Zus.-Patt.] vom 16/2. 1927, 
ausg. 16/10. 1928. D. Prior. 15/4. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Werner Zerweck, Fechen- 
heim b. Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. Man vereinigt Diazoverbb., 
die keine Sulfogruppen enthalten, m it 2,3-Oxynaphthoesaurederivv. der Formel:

m > E 0Hf Y 'lCO—NH—R = X —R '—NH—CO— 
worin X  die Triazol- oder Ditriazolgruppe, R  u. R ' einen Arylrest der Benzol- oder 
Naphthalinreihe bedeutet. Die 2,3-Oxynaphthoesaurederivv., die eine gute Affinitat 
zur pflanzlichen Faser besitzen, erhalt man durch Kondensation von 1 oder 2 Moll.
2,3-Oxynaphthoesaure m it Mono- oder Diaminen, die eine oder zwei Triazolgruppen 
enthalten. Die Aminotriazole erhalt man durch Oxydieren der cntaprechend sub- 
stituierten o-Aminoazoverb. Die Farbstoffe liefern m it Substraten Farblacke. Auf 
der Faser erhalt man lebhafte, farbkraitige, reibeehtc, gelbe bis schwarze Farbungen. 
Man impragniert gut abgekochtes Baumwollgarn m it der alkal. Lsg. von der Di-2,3- 
oxynaphthoylverb. des 5-Amino-2-(p-aminophenyl)-l,3-benzotriazols, spiilt u. ent- 
wickelt m it der Lsg. des diazotierten 3-Nitro-l,4-toluidins, man erhalt rote Farbungen. 
Der Farbstoff aus p-Chlor-o-toluidin u. dem Di-2,3-oxynaphthoylderiv. des 5-Amino-6- 
methoxy-2-(3'-amino-4'-methoxyphenyl)-l,3-benztriazols is t rot. (A. P. 1706 946 
yom 15/11. 1926, ausg. 26/3. 1929. D. Prior. 17/11. 1925.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Leopold Laska und Fritz 
Weber, Offenbach a. M., Herstellung von Monoazofarbsloffen. Man vereinigt diazotierte 
Naphthylamincarbonsauren mit Kupplungskomponenten oder Diazoverbb. m it Naph-
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thylamincarbonsauren. Dic Farbstoffe dicnen zum Farben von Cclluloseacctatseide. 
Der Farbstoff aus 2-Naphthylamin-3-carbo7isdure u. Resorcin farbt Acetatseide orango, 
der aus 2-Naphthylamin-6-carbonsaure u. 2-Naplithol gelbstichigrosa, der aus p-Nitro-o- 
anisidin u. 2-Naphthylamin-3-carbonsaure rótlichviolctt. (A. P. 1702 832 vom 3/5. 
1926, ausg. 19/2. 1929. D. Prior. 8/5. 1925.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfried Hentrich 
und Ludwig Zeh, Wiesdorf), Darstellung von Azofarbstoffen, dad. gek., daB man die 
durch Kupplung von o-Oxydiazoverbb. m it 1,8-Naphthylendiamin u. seinen D oriw . 
erhaltlichen o-Oxyazofarbstoffe nach den ublichen Methoden in Perimidine oder dereń 
Substitutionsprodd. bzw. D eriw . uberfiihrt, oder darin bestehend, daB man zur 
Kupplung geeignetc Perimidine oder dereń Substitutionsprodd. bzw. D eriw . m it 
o-Oxydiazoverbb. vereinigt u. gegebenenfalls die so erhaltlichen neuen o-Oiyazo- 
perimidinfarbstoffe in  Substanz oder auf der Faser (vor, wahrend oder nach dem 
FarbeprozeC) m it metallabgebenden Mitteln behandelt. — Die hiermit erhaltlichen 
Farbungen zcichnen sich durch gutes Egalisierungsvermógen, Wasch-, Walk-, SchweiB-, 
Carbonisier- u. Lichtechtheit aus. Der o-Oxyazofarbstoff 6-Nitro-2-amino-l-oxybenzol-4- 
sulfonsaure — ->- l,8-Naphthylendiamin-4-sulfonsaure wird unter Zusatz von Soda u. 
Na-Acetat gel. u. in die Lsg. C0C12 eingeleitet; das erhaltene Dihydroperimidon-(2)- 
bzw. 2-Oxyperimidinderiv. wird ausgesalzen, dor Farbstoff farbt Wolle aus saurem 
Bado bordeaux, durch Nachchromieren wird die Farbung griinstichig blau, durch 
Nachkupfern blau; die Cu-Verb. des Farbstoffes farbt Wolle aus saurem Bade marine- 
blau, die Cr-Verb. griinblau. Den gleichen Farbstoff kann man auch erhalten, wenn 
man den Azofarbstoff anstatt m it C0C12 m it K-Cyanat in saurer Lsg. behandelt. Man 
kann auch dio l,8-Naplithylcndiamin-4-suIfosaure m it COCL bchandeln u. dieso mit 
der Diazoverb. kuppcln. Verwendet man an Stelle der diazotierten 6-Nitro-2-amino-l- 
oxy benzol-4-sulfosaurc diazotiertes 4,6-Dinitro-2-amino-l-oxybenzol, so erhalt man 
einen Wolle aus saurem Bade rotbraun, nachehromiert grun farbenden Farbstoff. 
Verwendet man an Stelle des GOCI, CSC12, so erhalt man das entsprechende Dihydro- 
thioperimidonderiv., das ahnliche farberischeEigg. besitzt. Dio Diazoverb. des 6-Nitro-2- 
amino-l-oxybenzol-4-sulfosaure gibt m it dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. Cyclo- 
hexanon u. 1 Mol. l,8-Naphthylendiamin-4-sulfosdure einen o-Oxyazofarbstoff, der 
Wollo aus saurem Bade blauviolott, durch Nachkupfern blauschwarz farbt. Mit diazo- 
tiertem 4,6-Dinitro-2-amino-l-oxybenzol erhalt man einen Farbstoff, der beim Be- 
handeln m it CuS04 in einen Wolle blaustiehig schwarz farbenden Farbstoff iibergeht. 
Das Kondensationsprod. aus 1 Mol. 1,8-Naphthyle.ndiamin-4-sulfosaure. u. 1 Mol. 
Aceton gibt m it diazotiertem 6-Chlor-4-nitro-2-amino-l-oxybenzol einen Farbstoff, der 
Wolle tiefbordeaux farbt, durch Nachchromieren werden die Farbungen oliv. Mit 
diazotiertem 4,6-Dinitro-2-amino-l-oxybenzol entsteht ein Wolle rótlich schwarzbraun 
farbender Farbstoff, die Farbungen gehen beim Nachchromieren in Blauschwarz iiber. 
(D. R. P. 476 809 KI. 22a vom 2/3. 1926, ausg. 31/5. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupferammin- 
komplexvcrbindungen von Azofarbstoffen. Man vereinigt Diazo-, Diazoazo- oder Tetr- 
azoverbb., dio eine oder mehrere Carboxyl-, Hydroxyl- oder Carbonylgruppen in
o-Stellung zu einer oder mehreren Azogruppen enthalten, m it Kupplungskomponenten 
in Ggw. von wasserloslichen, komplexen, stickstoffhaltigen Cu-Verbb. Falls die Farb
stoffe noch eine diazotierbare Aminogruppe enthalten, konnen sio auf der Faser diazo- 
tiert u. m it den ublichen Entwicldern gekuppelt werden. Man kann die Faser auch 
m it den Cu-freien ontwicklungsfahigen Farbstoffen farben, auf der Faser diazotieren u. 
in Ggw. der genannten Cu-Verbb. auf der Faser entwickeln. — Man versetzt die Lsg. 
des Na-Salzcs der 5,5'-Dioxy-2,2'-dinaphthylharnstoff-7,7'-disulfonsaure m it einer wss. 
Lsg. von Tetrammincuprisulfat [ C (AT/ / a),,SO,,-//20] u. gibt hierzu eine wss. Suspension 
der Diazoverb. der 2-Aininonaphthalin-3-carbonsdure. An Stelle des Tetrammincupri- 
sulfates kann man auch Cu\N(CH3)^\SO±l, erhaltlich durch Einw'. von uberschussigem 
Trimethylamin auf eine wss. Lsg. von CuSO., oder Cii(Pyridin)iSOi yerwenden. Man laBt 
die Lsg. der Diazoverb. des 4,G-Dichlor-2-amino-l-oxybenzol in eine wrss. Lsg. des Na- 
Salzes des /S-Naphthols, die nut einer Lsg. von Tetrammincuprisulfat, (Cu(NHs)iSOi 
versetzt ist, flieBen. Ahnliche Ergebnisse erhalt man bei Verwendung von Cu(NH.i -ĆH3)i 
SOt (Journ. Amer. ehem. Soc. 28. 1419). — Zu der Lsg. des Na-Salzes der 5,5'-Dioxy-
2,2'-dinaphthylamin-7,7'-disulfonsaure gibt man Athy lendi a min J g , gjjj&itiigh 

naehW e r n e r  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 21. 233 [1899]) u. laBt hierauf diazotierte
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2-Aminobenzoesdure einwirken; hierbei kann man auch I 
(sieho nebenst.) yerwenden. — Man yersetzt eine Lsg. von 
m it 200/„ig. NH3 m it einer Lsg. des Na-Salzcs des /i-Naphthols u. 
laBt hierzu dio Lsg. von diazotierter 5-Sulfo-2-aminobenzoe- 
sauro laufen; ein ahnliches Ergebnis erhalt man m it Tetr- 
ammincuprihydrozyd, Cu(NH3)i(OH)2, erhaltlich durch Ein- 
blasen von Luft durch NH3, in dem metali. Cu fein yorteilt ist. — 
Man kuppelt dio Diazoverb. des 3-Aminobenzaldehyds in  Ggw. 

von Essigsiiure m it 5,5'-Dioxy-2,2'-dinap)iihylliarnstoff-7,7 '-disulfomsdure, macht alkal., 
g ibt eine Lsg. von Hexammincuprichlorid zu u. kuppelt dann m it diazotierter 2-Amino
benzoesdure. — Man yereinigt tetrazotierto 4,4'-Diaminodiphenylharnstoff-3,3'-dicarbon- 
sdure m it 2-Phenylamino-5-oxynaphthalin-7-stdfonsdure in  Ggw. yon Tetrammincupri- 
sulfat, tetrazotierte Benzidin-3,3'-dicarbonsdure mit 2 Moll. l-Oxynaphthalin-4-sulfon- 
sdure in Ggw. von Athylendiamminkupfersulfat, diazotiertem 2-Aminobenzaldehyd m it 
5,5'-Dioxy-2,2'-dinaphthylamin-7,7'-disulfonsdure in Ggw. von CuSO,, u. NH3, diazo- 
tierte Anthranilsdure m it 2-(4'-Aminobenzoyl)-amino-5-naphthol-7-sulfonsdure in  Ggw. 
von Tetrammincuprisidfat, der Farbstoff fiirbt die pflanzlicho Faser braunstichigrot, 
durch Diazotieron auf der Faser u. Entwickeln m it /3-Naphthol erhalt man rote Fiir- 
bungen. Der Farbstoff aus diazotiertem 4-Nitro-2-aminophenol u. 2-(4'-Aminobenzoyl)- 
amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsdure in  Ggw. von Tetrammincuprisulfat liofert nach 
dem Diazotieron auf der Faser u. Entwickeln m it /j-Naphtbol bordeauxrote Farbungen.— 
Man fiirbt Baumwollo m it dem Azofarbstoff aus diazotierter 4-Clilor-2-aminobenzoe- 
sdurc u. 2-(3'-Aminobenzoyl)-ami)io-5-naphthol-7-stilfosaure in  Ggw. von Glaubersalz u. 
Soda, diazotiert auf der Faser u. entwickelt m it einem Bade aus fi-Naphthol u. Tetr
ammincuprisulfat, man erhalt roto Farbungen. Der Farbstoff aus diazotierter Anthranil- 
saure u. 5,5'-Dioxy-2,2'-dinaplitliylliarnstoff-7,7'disulfonsdure in  Ggw. yon Tetrammin- 
cuprisulfat liefert auf Baumwollo nach dem Behandeln m it diazotiertem p-Nitranilin 
roto Farbungen. Die neuen Vorbb. konnen auch zur Bokampfung tier. Schiidlingo 
yerwendet worden. (E. P. 306 859 vom 21/11. 1927, ausg. 28/3. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Azofarbstoffen. Man yereinigt die Diazoverb. von I  [X ist in zwei Fallen H, im 
dritten Fali N 0 2, NH-Acidyl oder N R '-K r (R ' =  H, Alkyl, Aralkyl, Aryl, u. R 2 Alkyl, 
Aralkyl oder Aryl)] m it einer Azofarbstoffkomponento, der Farbstoff wird notigenfalls 

reduziert oder yerseift. Ais Kupplungskomponente yerwendet 
man Acetessigester, ihre Amido oder Arylide, Pyrazolono, 
Phenole, Naphthole, m-Diamine usw. Die Farbstoffe farben 
Celluloseester, -ather, Celluloid, Zaponlaeke usw. Man yer
einigt l-Amino-4-methylaminoanthrachinon m it m-Tolylen- 
diamin. Man kuppelt diazotiertes 1,8-Nitroaminoanthra- 

chinon m it Resorcin, reduziert die Nitrogruppe mit NaHS, yormischt den Farbstoff 
m it Sulfiteelluloseablauge oder den sulfoniorten Ruckstanden der Benzaldehyddest. 
zu einer Pasto u. farbt aus einer wss. Dispersion dieses Prod. unter Zusatz von Soife 
bei 75—80° rotstichig orange. Man yormischt den reduziorten Farbstoff aus diazo
tiertem  1,4-Nitroaminoanthraehinon u. Resorcin, man crhiilt hiermit yioletto, durch- 
sichtige tJberzuge auf Metali, Glas, Leder, Holz, Celluloid usw. (E. P. 309 087 yom 
4/4. 1929, Auszug veroff. 29/5. 1929. Prior. 4/4. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von unloslichen 
Azofarbstoffen. Man yereinigt dio Diazoverb. von 3,6-Diamino-7-viethoxy-10-[2'-meth- 
oxyphenyl\-phenazo?iuimchlorid (Safranisol) m it einem Arylid der 2,3-Oxynaphthoe- 
siiuro. Die auf der Faser erzeugten yioletten bis schwarzen Farbungen sind chlorecht. 
(E. P. 307150 vom 31/12. 1927, ausg. 28/3. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Myrtil Kahn, Koln), Darstellung 
von Trisazofarbstoffen, darin bestehend, daB man die Tetrazoyerb. der Zwischenkórper 
aus einem p-Diamin u. einer Aminonaphtholsulfosaure m it 2 Moll. eines Oxydthyl- 
m-diamins oder m it einem Mol. desselben u. einer beliebigen anderen Komponento 
in beliebiger Reihenfolge yereinigt. Man erhiilt farbstarke gut losliche schwarze F arb 
stoffe. (D. R. P. 476 810 KI. 22 a vom 23/10. 192G, ausg. 25/5. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Holzach, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von beizenziehenden Trisazofarbstoffen, dad. gek., 
daB man dio Diazoyerb. yon Aminosalicylsaure oder Aminophthalsiiuro oder einem 
Homologen oder Deriy. dieser m it einem in p-Stollung kuppelnden primaren aromat.
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Amin kuppclt, den erhaltenen Aminoazofarbstoff weiter diazotiert, m it dem gleichen 
oder einem anderen primuren, in p-Stellung kuppelnden aromat. Amin, das eine Sulfo- 
gruppe enthalten muB, sofern das erste Amin eine soleho nicht schon enthalt, kuppelt, 
darauf abermals diazotiert u. sodami m it Salicylsaure oder einem ihrer Homologen 
kuppelt, oder daB man auf eine andere geeignete Weiso Verbb. vom Typus A-N2-B- 
N 2-C-N2-D aufbaut, wobei A den Rest der Salicylsaure oder der Phthalsaure oder 
eines ihrer Homologen oder D eriw . darstellt, B u. C aromat. Restc sind, von denen 
mindestens einer eine Sulfogruppe enthalten muB, u. boi denen dio Azogruppe in 
p-Stellung zueinander stehen, u. D Salicylsaure oder eines ihrer Homologen u. D eriw . 
ist. — Die Farbstoffe oder ihre in Substanz oder auf Baumwolle erzeugten Cr- oder 
Cu-Verbb. farben gelbbraun bis dunkelbraun. Man kann die neuen Farbstoffe oder ihre 
Metallverbb. warm oder kalt farben. Sie eignen sich daher fiir die Batikherst. (D. R. P. 
477 061 KI. 22 a vom 6/7. 1926, ausg. 3/6. 1929.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ernest Harry Rodd und Frederiek 
Lawrence Sharp, Manchester, Herstellung von Triphenylmethanfarbstoffen. Man kon- 
dcnsiort Pararosanilin, Rosanilin u. ihre Homologen m it Phenetidinen oder Anisidinen 
in  Ggw. von Katalysatoren; durch Sulfonieren erhalt man grunstichig blau farbende 
Farbstoffe. Das Kondensationsprod. aus Pararosanilin m it p-Phenetidin gibt nach 
darauffolgendem Sulfonieren eine Wolle aus neutralom Bade griinblau farbenden 
Farbstoff. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man durch Kondensation von p-Phenetidin 
m it 4,4',4”-Triamino-3,3',3"-trimethyltriphenylcarbiiwl u. darauffolgendes Sulfonieren. 
(E. P . 308 906 vom 18/4. 1928, ausg. 25/4. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anihra- 
ćhinonfarbstoff en fiir Wolle. Man fuhrt die CN-Gruppe in  eine /?-Stellung von Anthra- 
chinonderiw ., die wenigstens einen Arylaminorest in  a-Stellung enthalten; oder man 
fuhrt einen Arylaminorest in  a-Stellung von Anthrachinonderiw . oin, die eine CN- 
Gruppe in /S-Stellung enthalten, u. sulfoniert die erhaltenen Farbstoff basen. Man er- 
h itz t l-p-Tolylamino-3-bromanthrachinon, erhaltlich aus 1,3-Dibromanthrachinon u. 
p-Toluidin, m it CuCN in Chinolin u. sulfoniert das Prod. In  der gleichen Weise be
handelt man l-Amino-2-bro7n-4-p-tolylaminoanthrachinon. — Man erhitzt 1-Methyl- 
amino-2-cyan-4-bromanthrachinon, erhaltlich durch Bromieren von l-Methylamino-2- 
cyananthrachinon, m it p-Toluidin u. Na-Acetat u. sulfoniert das Prod. (E. P. 306 963 
vom 27/2. 1929, Auszug ver5ff. 24/4. 1929. Prior. 29/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anthra- 
chinonkiipenfarbstoffen. 5-Amino-4'-aeylamino-l,l'-anthrimidcarbazole, ihre D eriw . 
oder Substitutionsprodd., wie Halogen, Alkoxy- oder Oxygruppen im Anthrachinon- 
kern enthaltenden Verbb., erhalt man durch Verseifen der ontspreohenden Diacyl- 
aminoverbb. unter milden Bedingungen, hierbei wird die in 5-Stellung befindliche Acyl- 
aminogruppe verseift, wahrend die in  4-Stellung befindliche unverandert bleibt. Ais 
Verseifungsmittel verwendet man alkoh. Alkali odor H 2S 04 bei Temp. nicht iiber 60°. 
Die Prodd. sind teils Farbstoffe, dio Baumwolle aus der Kupę echt ro t farben, teils 
dienen sie ais Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen. 5,4'-Dibenzoyldiamino-l,l'- 
anthrimidocarbazol wird m it konz. H 2S04 versoift, das Prod. gibt nach dem Diazotieren 
u. Kochen m it A. 4-Benzoylamino-l,l'-anthrimidocarbazol; 5,4'-Dibenzoyldiamino-8- 
methoxy-l,l'-anthrimidcarbazol wird m it konz. H 2S04, 5,4'-Diacetyldiamino-l,l'- 
anthrimidcarbazol durch Erwarmen m it alkoh. KOH verseift. (E. P . 307 306 vom 4/3. 
1929, Auszug veróff. 1/5. 1929. Prior. 3/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kiipenfarb-
stoffen der Anthracliinonreihe. Man kondensiert Benzanthron-peri-dicarbonsaure oder 
das Anhydrid oder ihre D eriw . u. Substitutionsprodd. m it aromat. o-Diaminon oder 
ihren Salzen in  An- oder Abwesenheit von organ. Lósungsmm. Der Farbstoff aus 
Benzanthron-peri-dicarbcmsdureanhydrid durch Erhitzen m it o-Phenylendiamin oder 
p-Chlor-o-plienyhndiamin farb t orange; m it p-Athoxy-o-phenylendiamin oder 1,2-Naph- 
thylcndiamin entsteht ein braun farbender Kiipenfarbstoff. 7-Chlorbenzantlirm-peri- 
dicarbonsaureanhydrid liefert beim Erhitzen in Nitrobenzol einen Baumwolle orange 
farbenden Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus Benzanthron-peri-dicarbonsaureanliydrid 
durch Erhitzen m it 2,3-Diaminotóluol in Eg. farbt scharlachrot. Die Farbstoffe aus 
Benzanthron-peri-dicarbonsaureanhydrid durch Erhitzen m it dem Hydrochlorid des
2,3-Diamino-5-chlortolucls in  Eg. unter Zusatz yon geschmolzenem Na-Acetat, oder 
m it 2-Chlor-4,5-diaminotoluol, 2-Chlor-4,5-diaminoanisol, u. 4,5-Diaminoveratrol in  Eg. 
u. Na-Acetat farben Baumwolle orange, braun u. schwarzbraun. Benzbenzanthron-



1929. II. Hx. FAEBEN; F lB B E R E I; D e t jc k e e e i. 663

peri-dicarbonsuureanhydrid gibt boim Erhitzen m it o-Plienylendiamin in  Eg. oinen blau 
farbenden, Monóbroinbenzanthron-peri-dicarbonsdureanhydrid in  Eg. m it o-Plienylen- 
diamin einen rotorango farbenden Kiipenfarbstoff. Benzbenzanthron-peri-dicarbonsdure- 
anhydrid erhalt man durch Erwarmen von 4-Naphthoylnaphthalsuureanhydrid m it 
AlClj. Monóbrombenzanthron-peri-dicarbonsdureanhydrid erhalt man durch Bromieren 
des Anhydrids. (E. P. 308 651 vom 25/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 23/3.
1928.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm Sandoz, Basel, Schwoiz, Herstellung von Di-(methyl-
amino)-anthrarufin u. Di-(methylamino)-chrysazinmonomlfonsauren. Man behandelt die 
Alkalisalze der p-Diaminoanthrarufinmonosulfosaure oder p-Diaminoanthrachrysazin- 
monosulfosaure oder das techn. Gemisch dieser Sauren in wss. Lsg. oder Suspensionen, 
die geringe Mengen Mineralsauren enthalten, m it CH20  oder seinen Polymeren oder 
CH20-abspaltenden Mitteln. E in grofier UberschuB CH20  is t zu yermeiden, da sonst 
eine Abspaltung dor Sulfogruppo erfolgen kann. (E. P. 308713 vom 13/2. 1929, Aus
zug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 27/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von substituierten 
Indantlironfarbstojfen. Man erhitzt Halogensubstitutionsprodd. des N-Dihydro-1 ,2,2 ' , 1 '- 
anthrachinonazins m it CuCN in einem indifferenten Lósungsm., hierbei wird das Halogen 
durch CN ersetzt. Man kocht 3,3'-Dibrom-N-dihydro-l,2,2',l'-anthrachincmazin m it 
CuCN in Chinolin, die hierbei entstehendo Cyanverb. fiirbt Baumwolle aus der Kiipo 
griinstichigblau. (E. P. 309192 vom 6/4. 1929, Auszug yeroff. 29/5. 1929. Prior. 
7/4 . 1928.) F r a n z .

J. R. Geigy, Basol, Sohweiz, Herstellung von o-Oxynitrosofarbstoffen. Amino- 
naphthole, in  denen die Aminogruppe durch eine Alkylammoniumgruppe oder durch eine 
Gruppo —NH • CO • CH, ■ N • B ersetzt ist, worin B =  ein bas. Rest, wie Pyridin, Di- 

X
alkylamin, X  =  Saureradikal ist, werden nitrosiert. Die sauren Salzo der Farbstoffe 
u. ihre Schwermetallsalze sind 1. in  W. u. konnen unm ittelbar zum Farben yon Wolle 
oder Seido oder bei Anwendung yon Tanninbeize, auch zum Farben von pflanzlicher 
Faser yerwendet werden. Pyridacetyl-2,7-aminonaplUliol wird nitrosiert u. in dio 1. 
Cu-Verb. ubergefiihrt, der Farbstoff fiirbt Seide braungelb. 2-(Dimethylaminoacetyl)- 
amino-7-naphthol wird nitrosiert; das 1. Fe-Salz fiirbt Seide gelbstiehig griin. Die 
Nitrosoverb. des 2-Naphlhol-7-trimelhylammoniumvldorids liefert eine Fe-Verb., dio 
Seido blaugrun farbt. 2-(Dimeihylaminoaeetyl)-amino-7-naphtliol erhalt man aus
2-(Chloracetylamiiio)-7-naphthol u. Dimethylamin. (E. P. 305 648 vom 30/11. 1928, 
Auszug yeroff. 4/4. 1929. Prior. 9/2. 1928.) F r a n z .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, ubert. yon: Leon W. Geller, 
Hamburg, New York, Herstellung von Monoazofarbstoffen der Pyrazolonreihe. Man 
yereinigt die Diazoyerbb. der 1,2- oder 2,l-Aminonaphthol-4-sulfonsaurc oder ihro 
Nitroyerbb. m it Sulfophenyl-3-mothyl- oder -carboxy-5-pyrazolonen. Die Farbstoffe 
farben Wolle aus saurem Bade orange bis braun, durch Nachchromieren werden dio 
Farbungen gelbrot bis blaurot. (A. P. 1711639 yom 9/10. 1925, ausg. 7/5.
1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Arylcarboxamido-o-
thioglykolsduren aus Arylcyan-o-sulfochloriden. 35 Teile l-Methyl-5-chlorbenzol-2-cyan-3- 
sulfochlorid (hergestellt durch Verbacken von l-Methyl-5-chlorbenzol-2-aminosulfat zu
l-Methyl-5-chlorbenzol-2-amino-3-sulfonsaure, Ersatz der N H 2-Gruppo durch CN nach 
SA N D M EY E R  u . Behandeln m it PC15 oder S 0 3HC1), F. 74—75°, werden in lOOTeilen 
Bzl. oder Chlorbenzol gel. u. m it 20 Teilen Zn-Staub bei 60° 1 Stde. behandelt. Dann 
wird m it 20 Teilen Zn-Staub u. 100 Teilen 37%ig. HC1 bei 15° reduziert. Nach 
einigen Stdn. dest. man das Bzl. ab, gibt W. zu u. filtriert. Das erhalteno l-Methyl-5- 
chlorbenzol-2-carboxamido-3-mercaptan wird in 400 Teilen W. u. 40 Teilen 27%ig. NaOH 
gel. u. m it 10 Teilen Monoehloressigsauro yersetzt. Nach einiger Zeit wird durch 
Ansauern u. Aussalzen die l-Methyl-5-chlorbenzol-2-carboxamido-3-thioglykolsdure,
F. 172—174°, abgeschieden, die durch Kochen m it verd. NaOH in die l-Methyl-5- 
chlorbenzol-2-carboxy-3-thioglykolsaure, F. 166°, ubergefiihrt wird. — In  ahnheher 
Weise wird aus l-Melhyl-6-chlorbenzol-2-cyan-3-sulfochlorid die l-Meihyl-6-chlorbenzól-2- 
carboxamido-3-thioglykolsdure gewonnen. — Aus l-Athoxybenzól-4-cyan-3-sulfochlorid 
(hergestellt aus Phenetidinsulfonsaure) wird das l-Athoxybenzol-4-carboxamido-3- 
mercaptan, daraua die l-Atlwxybenzol-4-carboxamido-3-thioglykolsdure, F . 208—210°, u. 
daraus die l-Athoxybenzol-4-carboxy-3-tMoglykolsdure, F. 218°, erhalten. — In  gleicher
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Weise wird die l-Methoxybcnzol-4-carboxamido-3-thioglykolsaure dargestellt. — Aus 
4-Chlorbenzol-l-cyan-2-sulfochlorid erhalt man die 4-Chlorbenzol-l-carboxamido-2-thio- 
glykolsdure, F. 20t!°, u. daraus die d-Chlorbenzol-l-carboxy-2-thioglykolsaure. — Zur 
Red. konne n auch SnCl2 oder Fe-Pulver u. Eg., Ameisensaure oder Słono- oder Di- 
sulfonsiiuren des Naphthalins verwendet werden. — Die Arylcarboxamido-o-thio- 
glykolsauren dienen zur Herst. von Thioindigofarbstoffen. (F. P. 651 843 vom 28/3.
1928, ausg. 28/2. 1929. D. Priorr. 31/3. u. 12/4. 1927.) N ouV EL.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersiellung von Phthaloyl- 
phenanthridonen und ihren Derivaten. Man behandelt Plienanthridon oder seine D eriw . 
mit Phthalsiiureanhydrid oder seinen Substitutionsprodd. in Ggw. eines Kondensation s- 
mittels, wie A1C13. Einige der Prodd. sind Kupenfarbstoffe, andere sind Zwischenprodd. 
fiir dio Herst. von Farbstoffen. Man verschmilzt Plienanthridon m it Phthalsdure- 
anhydrid u. A1C13; das Prod. wird m it verd. HC1 ausgekocht, m it alkal. Hydrosulfit 
verkiipt u. m it Nitrobenzol oder Triehlorbenzol in zwei Isomere zerlegt. Das lóslickere 
Prod., Monophthaloylphenanthridon, fiirbt Baumwolle echt gelb, wahrend das in Tri
chlorbenzol schwer 1. Prod. Baumwolle schwacher gelb fiirbt. (E. P. 305 488 vom 
4/2. 1929, Auszug veróff. 4/4. 1929. Prior. 3/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfindcr: Alfred Bergdolt,
Vohwinkel, Theodor Nocken und Wilhelm Nedmeier, Leverkusen a. Rh.), Darstellung 
von Schwefelfarbstoffen. (D. R. P. 475 575 KI. 22d vom 21/8. 1926, ausg. 27/4. 1929.
— C. 1928. II. 1391 [F. P. 639 859].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Neel- 
meier und Theodor Nocken, Leyerkusen), Darstellung schwefelhaltiger Kupenfarb- 
stoffe. (D. R. P. 477 062 KI. 22e vom 4/4. 1926, ausg. 30/5. 1929. — C. 1928. I. 1102 
[F. P. 631261].) F r a n z .

Fabrice Rene Herve, Maxime Herve und Andrś Herve, Levallois-Perret, 
Frankreich, Verfahren zur Hersiellung einer Grundierungsscliićht fiir Lach- oder Olfarb- 
auftrag. (D. R. P. 477 315 KI. 75c vom 8/ 6. 1926, ausg. 5/6. 1929. F. Prior. 16/6.
1925. — C. 1927- I .  1074 [F. P . 613473].) E n g e r o f f .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
E. W. Schmidt, E in  vielfach ubersehener Schadling des keimenden Zuckerruben- 

samens. In  don n. aufgeąuollenen, aber auGerlich unversehrten, nicht gekeimten 
Samen wurde ais Ursache der gefundenen Aushóhlung des eigentlichen Samens der
Borstenwurm, ein Verwandter des Regenwurms, gefunden. (Dtsch. Zuckerind. 54.
521—23. 25/5. Kleinwanzleben.) L a n g e .

C. Sylmans, V er suche mit Suieetland- und Krogg-Filterpressen. Nach den ver- 
gleichenden Verss., Filtrations-, AbsiiBkurven u. Kapazit&tsberechnungen war die 
Kapazitiit der Sweetlandpresso etwa 15% fiir 1 qm Filteroberflache fur 24 Stdn. 
groBer, der jMehryerbrauch an AbsuBwasser 50—70% groBer fur die gleiche Mahl- 
kapazitiit. Besprechung der weiteren Vor- u. Nachteile beider Sj'steme sowie auch 
der Vallezpresse. Die Vorteile der Sweetlandpresse wiegen nicht die hohen An- 
schaffungskosten auf. (Arch. Suikerind. Nederl.-Indie 1929. 11—55. Jan. Pasoe- 
roean.) G r o s z f e l d .

R. Sigmund, Laboratoriumsstudie iiber den EinfhifS des Kohlenmonoxydes und 
anderer Bestandteile des Saturationsgases auf die Geschwindigkeit und den Yerlauf der 
Saturation. Die Verzogerungen bei der 1. Saturation sind m itunter plótzlich sehr groB. 
Die Ursachen liegen entweder in der Zus. der Siifte oder des Saturationsgases. Ge- 
nauere experimentelle Unterss. iiber die Verzogerung der Saturationsgeschwindigkeit 
durch die Gase lagen bisher nicht vor. Die angestellten Yerss. wurden nach der Methode 
der Oberflachensaturation gemiiB den Angaben von STA N EK  durchgefiihrt. Es wurde 
gefunden, daB bereits geringe Mengen CO (0,5%) die Saturationsgeschwindigkeit 
wesentlich herabsetzen. GróBere Mengen von 2% aufwarts verlangsamten die Satu
rationsgeschwindigkeit ganz auffallig, wahrend hingegen H2S u. Teernebel im Gase 
ebenso wie Hydratopektin u. Asparaginsiiure im Safte keinen merklichen EinfluB aus- 
uben. Graph. Darstst. bei verschiedenem CO-Geh. u. anderen Bestandteilen des Satu
rationsgases geben ein iibersichtliches Bild uber ihre storenden Wrkgg. Fiir die Durcli- 
fiilirung der Verss. -wurde ein besonderer Vorratsbehalter konstruiert u. schemat, dar
gestellt. (Ztschr. Zuckerind. Sechoslovak. Rep. 53. 473—79. 10/5. Prag, Forschungsinst. 
der Csl. Zuckerind.) L a n g e .
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H erm ann G utherz, Noćhmals: „Neuerung an J}iffvseuren“. Bei groBeren Mengen 
ldeiner Riiben treten bei der Diffusion der Schnitzel Betriebsstórungen auf, da die 
Geschwindigkeit des Saftaustrittes behindert wird. Durch Einbau von besonderen 
Entlastungssieben m it versetzten La.ngsschlitzen, die innerhalb der Diffuseure parallel 
zu den vorhandenen angebracht wurden, wurde dem Obelstand abgeholfen, ohne daB 
die Auslaugung yermindert wurde. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 522—23. 11/5. Alpullu,

VI. Stanfik und P. Pavlas, Versuche iiber die Verdampjung der Sdfte bei Gegemuart 
aletiver Kolilen. Die angestellten Unterss. waren Laboratoriumsverss. unter Benutzung 
des App. von S t a n Ś K  u. V o n d r Ak  zum Eindicken des Diinnsaftes von 400 auf 100 ccm. 
Zur Vergleichung wurden die Safte auf das urspriinglichc Yol. m it W. aufgefiillt u. 
auch die Alkalitat wieder auf die gleiche des Ausgangsmaterials gebracht. Zur Best. 
des Farbtons wurde das Objektivphotometer S a n d e r a s  benutzt. Ais Aktivkohlen 
wurden benutzt: Standard-Norit, Supra-Norit, Superiornorit, Carboraffin, Linden- 
holzlcohle, Infusorienerde u. Ai'agonit. Es wurde gefunden, daB geringe Mengen von 
Entfarbungskohle einen giinstigen EinfluB auf die schlicBlicho Earbc ausiibten u. die 
Farbstoffbldg. merldich minderten. Die yerschiedenen Sorten von N orit haben einen 
sehr verschiedenen Effckt, er scliwankte zwisehen 67—100% Verbesserung. Am 
gunstigsten wirkte Standard-Norit. Ais noch wirksamer erwies sich Carboraffin. 
Infusorienerde, Holzkohle u. Aragonit hatten nur eine sehr geringe farbmindernde 
Fahigkeit. Durch gleichzeitige Anwondung von Alctivkohle u. Na,,S03 wurde das 
giinstigste Ergebnis erhalten, der eingekochte Saft nach Verdiinnung auf Ausgangsvol. 
war heller ais der angewandto Dtinnsaft. 0,01% Aktivkohle liatte kaum merklichc 
Wrkg., wiihrend geringe steigende Mengen auffallendo Verringerung der Verfarbung 
bowirkten. Die Wrkg. war bei Saften verschiedener Herkunft nicht die gleiche, wie 
auch A rt u. Mengen bei der Scheidung u. Saturation von EinfluB auf die Verfarbung 
waren. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 53. 493—99. 24/5.' Prag, Forschungs-Inst. 
d. ćsl. Zuckerindustrie.) L a n g e .

Sprockhoif, Verfahren zur Herslellung von weipem Dextrin mit lióher Kaltwasser- 
loslichkeit. Vf. betont die Mogliclikeit, weiBe Erzcugnisse bis zu 99% Kaltwasser- 
loslichkeit in  deutschen Fabriken herzustellen. {Ztschr. Spiritusind. 52. '140. 25/4.) Lu.

• B. Lampe und W. Kilp, Beitrdge zur Stdrkebestimmung in gesunden und erfrorenen 
Kartoffeln unter BeriicksicMigiing ihrer Bewerlung in  Brennerei und Troclcnerei. Vff. 
bestimmten an zwei Proben zum Teil erfrorener Kartoffeln den Stiirkewert mittels 
der R E lM A ^ N sc h e n  Waage sowie auf c h c m . Wege. Ferner ermittelten sie den Zucker- 
geh. sowie die Trockensubstanz u. benutzten auch diese Werte zur Best. des Starke- 
wertes. Es zeigte sich, daB bei Kartoffeln, dic infolge bakterieller Zers. Hohlraume 
enthalten, die Unterss. m it der Kartoffelwaage vollkommen falsche Ergebnisse lieferten, 
w iih r e n d  n a c h  den anderen Verff. s ic h  befriedigende Ubereinstimmungen e r g a b e n . —  
In  der Brennerei kommt es nur auf den Stiirkewert an; es ist gleieh, in welchem Zu- 
stande sich die Kartoffeln befinden, sofern sie nur sofort nach der Anlieferung vcr- 
arbeitet werden. Verluste entstehen nur bei aufgetauten u. faulig gewordenen K ar
toffeln. —  Wenn die Zers. schon weiter vorgeschritten ist, wird bei der Trocknerei 
die Qualitiit des Trockenprod. ungiinstig beeinfluBt. (Ztschr. Spiritusind. 52. 177 
bis 78. 30/5. Lab. des Vereins der Spiritusfabrikanten in  Deutschland.) LUCKÓW .

E. Lepik, Vber die Bedingungen der Stdrkebestimmung nach dem Jodverfahren. 
Es wurde gefunden, daB die GroBe der Starketeilehen in CaCl2-Lsg. von der Erwarmungs- 
temp., der Erwarmungsdauer u. dem Dampfdruck abhiingig ist. Die Ausflockung 
der Jodstarke erfolgt um so schwerer, je kleiner die Starketeilehen sind. Bei erhóhter 
Temp. wird sie beschleunigt, aber nicht immer, besonders nicht bei Ggw. von manchen 
storenden Stoffen, begiinstigt, bisweilen sogar verhindert. Auch wird sie nach Erhitzen 
der Starkelsg. auf iiber 3 a t verhindert, ferner durch Ggw. von Auszugen aus m it 
Phytophthora infestans durchwachsenen Kartoffelknollen; dic Ausziige wirlien aber 
nicht wie Schutzkolloide. Glykogen wird durch Jod nicht gefallt u. vcrhśilt sich auch 
im Verhaltnis der Earbintensitat zur Temp. ganz anders ais Starkę. Verbcssertes Verf. 
zur S tarkebest.: 0,1—1 g der feinzerriebenen Substanz werden in einem 100 ccm- 
ERLENMEYER-Kolben m it 5 ccm W. benetzt u. dann nach Zusatz von 30 ccm CaCl,- 
Lsg. (1: 1 ) in einemCaCl2-Bad 30Min. erhitzt bei 105°, u. dann-noch 5 Min. sd. gehalten, 
nach Abkiihlen im Mefikolben auf 100 ccm gebracht u. filtriert. 50 ccm des Filtrates 
werden im Becherglase m it 30 ccm der CaCl2-Lsg., 30 ccm Jodlsg. (5 g J 2 +  10 g K J  
im 1) u. 300 ccm w. W. (bei Ausfallungssehwierigkciten: k. W.) gemischt u. iiber Nacht

Tiirkoi.) L a n g e .

XI. 2. 43
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stehen gelassen. Der Nd. wird durch. Goochtiegel filtriert u. z. B. nach der neuen Vor- 
schrift von v. F e l l e n b e r g  (ygl. C. 1928. I . 1918) weiter behandelt. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. Hygiene 20. 79— 88. Zurich, Eidgen. Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

Sociśte Industrielle de Landrecies und Charles Mariller, Frankreich, Auf- 
arbeitung mit grofler Ausbeute von starkehaltigen Materialien, insbesondere von trocknen 
Wurzebi. Das Neuartige der Aufarbeitung besteht hauptsachlich darin, daB z. B. 
Kassayawurzeln sehr fein gemahlen u. m it oder ohne Alkalien wiederholt durchgebiirstet 
werden, daB die Pulpę auf eine Starkę geringerer Qualitiit erschópfend aufgearbeitet 
wird, daB man insbesondere die geringere Starkę zwecks Reinigung m it Sauren u. 
Alkalien behandelt u. nachwiischt u. daB man F-Salze ais Antiseptica bei der Auf
arbeitung zugibt. (P. P. 639 411 vom 20/1. 1927, ausg. 21/6. 1928.) S a r r e .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
Michael Vuk und AIexander Gomory, Die JRolle des Chlors im  Weizenmehl bei 

Gologasbehandlung. (Vgl. 0. 1929. I. 1758.) Mit der Starkę des Mehles bildet Cl2 
weder eine chem. noch eine Adsorptionsverb., die von EinfluB auf die Eigg. des Mehles 
sein konnte. Der Kleber wird durch CL chem. veriindert, besonders an Gruppen, 
die N  ais Saureamid (Asparagin, Glutamin) oder N itril enthalten; diese werden aus 
anderen Amid-Mono- oder Diamidoverbb. durch Cl2 abgespalten u. liegen dann ais 
freie Aminosauren oder dereń HCl-Salze vor. Das im Weizenfett yorhandene Carotin 
wird in in W. 1. Dichlorcarotin verwandelt u. dadurch das Mehl gebleicht; weitere Mengen 
Cl2 lagern sich den ungesatt. Glycerinestern im Mehl an u. vermindem dereń ungesatt. 
Charakter. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 177—91. Febr.-Marz. Budapest, Kgl. 
Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

H. T. S. Britton, Die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration beim Backen. 
Besprechung der Literaturangaben, im besonderen pn der Mehlestrakte u. pn u. 
Garung. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5. 160—63. April. London.) G r o s z f e l d .

N. Gawrilow und B. Ewslina, Untersuchungen auf dem Gebiet der Tabak- 
chemie. Da bei der ublichen Trockenbestimmungsmethode im Thermostaten bei 95° 
dem Tabak auBer dem W. auch andere Substanzen entzogen werden, pruften die Vff. 
die Verwendbarkeit anderer Feuehtigkeitsbestimmungsmethoden fiir den Tabak. Sie 
untersuchten 1. die Methode von M a r k tjs so n  (C. 1904. II. 962), die Modifikation 
dieses Verf. yon H e r b e s  (Seifensieder-Ztg. 1927, Nr. 25), eine weitere Abanderung 
von T a u s z  u . R u m u  (C. 1 9 2 6 .1. 2263), 2. die Methode von Z e r e w i t in o w  (H. M e y e r ,  
Analyse u. Konstitutionsermittlung organ. Verb. 1922, S. 708), die auf der Bindung 
des W. durch GRiGNARDsche Lsg. beruht u. 3. den EinfluB des .Durchleitens trockener 
Luft durch den Tabak. Die Unterss. ergaben, daB die MARKUSSONsclie Methode eine 
richtigere Vorstellung iiber den Wassergeh. des Tabaks gibt, ais die gewohnliche Trocken
methode im Thermostaten. In  einem Kolben, der zum Auffangen des Destillates m it 
einem m it RuckfluBkuhler yersehenen graduierten Rohr yerbunden ist, werden 10 g 
Tabak m it 200— 250ccm  Toluol iibergossen u. das Gemisch erst langsam, dann starker 
bis zum Sieden des Toluols erhitzt, so daB alles W. abdestilliert u. sich in der Vorlage 
in  einer ki aren Schicht ansammelt. Dauer des Vers. 40— 50 Min. Das nach M a r k u s s o n  
bestimmte H 20  ist aber nicht ganz ais hygroskop. aufzufassen, etwa 30%  stammen 
aus chem. gebundenem H 20 ,  das bei hoher Temp. wahrscheinlich aus hydroxylhaltigen 
Gruppen entsteht. Das hygroskop. W. ist vom Tabak so fest gebunden, daB es durch 
die Methode von Z ER E W ITIN O W  nicht bestimmt werden kann. Die einzige brauchbaro 
Methode besteht im Durchleiten trockener Luft bei Zimmertemp. wahrend etwa 10 Stdn. 
Zum Umrechnen der Analysenwerte auf absolut trockene Substanz kann man die 
Trockenmethode im Thermostaten anwenden, denn sogar eine Differenz von 10%  
iibt keinen merkbaren EinfluB auf die Analysenresultate aus. Die Trockenmethode 
gibt um 3—7 %  zu hohe Werte fur den Wassergeh. (Biochem. Ztschr. 208. 79— 90. 
30/4. Moskau, Lab. f. organ. Chem. d. I . Staatsuniy. u. wissenschaftl. Betriebslaborat. 
f. Tabakforsch. des Mosselprom.) K o b e l .

O. F. Hunziker, W. A. Cordes und B. H. Nissen, Metalle in  Molkereieinrich- 
tungen. Korrosion durch Wasćhjmlver, chemische Sterilisierungsmittel und Kuhlfliissig- 
keiten. Es wird iiber die Prtifung der bereits fruher (C. 1929. I I .  232) erwahnten Metalle 
in  yorliegender Hinsicht berichtet. Von alkal. Wasehlaugen wurden besonders Al u. 
Sn angegriffen, am wenigsten Cr-Ni-Stahl, Allegheny-Metall, Ascoloy u. Enduro, wenig
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Ni u. Monelmetall. Die Korrosion von Al wurde durch wenig Zusatz von Na-Silicat 
(z. B. 0,05% in 0,5%ig. Na2C03-Lsg.) verhindert. Ahnlich laBt sich der Angriff auf 
Sn durch Zusatz von 0,025% Na, Cr O, zu 0,5%ig. Na,PO.r Lsg. fast ganz verhindern. 
Gegen Sterilisierungsmittel wie Na-Hypochlorit, Diversol u. Chloramin-T erwiesen 
sich Allegheny-Metall u. Enduro ais ganz, Ascoloy, Ni-Monel-Metall u. NiAg ais fast 
bestandig; stark angegriffen wurden Al, Zn u. galvanisiertes Fe. GJegen die Kiilil- 
laugen aus NaCl u. CaCl2 waren Ni, Allegheny-Metall bestandig, Al, Cu, rerzinntes 
Fe u. Cu nicht. Im  aUgemeinen zeigten die Verss., daB die Wrkg. der Na-Laugen scharfer 
ais die der Ca-Laugen war, daB Chromatbehandlung die Korrosion am besten verzógert, 
dagegen bei Al, Sn u. Zn eine Alkalitat von 0,05% sie beschleunigte. (Journ. Dairy 
Science 12. 252—84. Mai. Chicago, Blue Valley Creamery Comp.) GROSZFEŁD.

Marc Fouassier, Kefir und Yogliurt. Begriffserliiuterung, Herst. u. histor. Riick- 
blick. (La Naturę 1929. I . 414—15. 1/5. Paris, l’Inst. Pasteur.) GROSZFELD.

G. Ruschmann, Chemische oder biologische Untersuchung des Sauerfutters ? Nur 
die chem. u. biolog. Unters. des Sauerfutters zusammen ergeben eine cindeutige Be- 
wertung. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 233—37. 15/4. Berlin.) G r i m m e .

A. Muhlhaus, Die Bestimmung des Sauregradea ais Belriebskontrolle in  der Backerei. 
Angabe einer Anweisung zur móglichst einfachen Titration des Sauregeh. von Mehl, 
Teig u. Brot. (Ztschr. ges. Getreidewesen 16. 65—68. Marz. Berlin, Institu t fur 
Backerei.) G r o s z f e l d .

E. Berliner und R. Riiter, Ober Feuchligkeitsbesłimmungen in  Weizen und 
Iłoggen mit dem DK-Apparat. Bei vergleichendcn Verss. m it 27 Weizen- u. 7 Roggen- 
proben nach dem DK-Verf. (vgl. C. 1929.1. 2084) u. dem Trockenschrankverf. zeigten 
22% aller Proben keine Abweichung ,25% um 0,1, 25% um 0,2, 18% um 0,3 u. 10% 
um 0,4% Abweichung. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 6 . 1—4. April. Frankfurt a. M., 
Forschungsinst. f. Getreidechemie.) G r o s z f e l d .

■ Josef Krenn, Sludien iiber die elektrische Leitfahigkeit der Milch. I. Erkennung 
krankhaft veranderler Milch. Untersucht wurd die Milch von 10 Kiihen, von denen 
bei 7 eine klin. festgestellte Streptokokkenmastitis m it Hilfe der elektr. Leitfahigkeit 
leicht zu crkennen war. Auch bei den restlichen 3 Kiihen, die an Sekretionsstórungen 
infolge anderer Erkrankungen litten, wurde eine erhóhte Leitfahigkeit gefunden. 
Das Verf., dem eine groBe Bedeutung fiir den Wirtschaftsbesitzer, das milchverarbeitende 
Gewerbe (Kasereien) u. den Tierarzt zukommt, gibt vollkommen verliiBliche Ergcbnisse, 
wenn die Best. viertelsweise Yorgenommen wird. Bedingung fiir die prakt. Verwend- 
barkeit ist allerdings noch dio Beschaffung einer einfachen, nicht zu kostspieligen 
Apparatur. An Beispielen wird gezeigt, wie es móglich ist, aus einem gróBeren Vieh- 
stande m it Hilfe der elektr. Leitfahigkeit die erkrankten Kiihe herauszufinden. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 57. 148—77. Febr.-Marz. Wien, Landwirtsch.-Chem. Bundes- 
versuchsanstalt.) ' G r o s z f e l d .

G. Koestler und W. Loertscher, Dr. N . Gerbers Acidhutyrometrie ais idssen- 
schaftliche Untersuchungsmethode fiir Milch. Ausfuhrliehe Nachprufung im Vergleich 
zu anderen anerkannt zuverlassigen Verff. der Fettbest. m it dem Ergebnis, daB die 
Acidbutyrometrie im allgemeinen zu liohe Werte angibt. Resultate, die in bezug auf 
Zuyerlassigkeit denen bester Methoden gleichgestellt werden kónnen, erhalt man 
bei Anbringung folgender Korrekturen:
Gefundener Fettgeh. der Milch (g Fett in lOOg Milch) Abzuziehender Betrag

0,00—1,50% 0,00%
1.51-2 ,50%  0,05%
2.51-3 ,50 %  0,10%
3.51-4 ,50%  0,15%
4.51-5 ,50%  0,20 %

Die direkt abgelesenen Ergebnisse entsprechen ungefahr den Vol.-% Fett. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 57. 48—59. Jan . Liebefeld-Bern, Schweiz. milchwirtschaftliche 
u. bakteriolog. Anstalt.) G r o s z f e l d .

F r. Bolm, Uber das Buiterrefraktometer. Hinweis darauf, daB die zur Justierung 
verwendeten Einstellfll. verschiedene Lichtbrechung haben, die auf einer yon der 
F irm a Z E ISS  jedesmal ausgearbeiteten Tabelle zu finden sind; die Lichtbrechung 
andert sich ferner m it der Zeit. Die m it dem Spezialthermometer gefundenen Differenz- 
zahlen lassen sich, wie gezeigt wird, muhelos auf absolute Z e i s s - Grade umrechnen. 
Angabe einer Umrechnungstabelle auf Brechungsindices u. einer Formel zur Um-

43*
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rechnung auł bclicbigo Tempp. (Ztselir. Unters. Lebensmittel 57. 91—93. Jan. Altona, 
Chem. Untersucliungsamt der Stadt.) GROSZFELD.

Aug. Eloire, Die Verfa.lschung der Butler. Ausfiihrliche Beschreibung einer Ver- 
besserung des Untersuehungsganges von R a o u ł  B r u l l e , der auf einfaclie Weise 
einen Nachweis von noch 4% Margarine ermóglicht. Das durch Flanell filtrierte 
F e tt wird m it alkoh. AgN03-Lsg. in sd. W. erwarmt, wobei reines B utterfett unverandert 
bleibt, wahrend sich Fremdfette dunkel (Pflanzenfette) fiirben oder eine Opalescenz 
(Albuminreste von Tierfetten) liefern. Stark gefiirbte Butter wird vorher m it wrenig 
Tierkohle behandelt. In  einer weiteren Probe werden 5 ccm B utterfett m it 8 Tropfen 
rauchender H N 03 12 Min. in einem Paraffinbade auf 140° erhitzt u. auf 20—22° ab- 
gekiihlt. Butterfett bleibt liierbei fl., Pflanzenfette erstarren. Prufung der Festig- 
keit m it einem besonderen Instrum ent, dem Oleogrammeter, zeigt die Menge des Fremd- 
fettes an. Besondere Beachtung erfordern dio Vorgange des Schmelzens, Filtrierens 
u. die Sinnenpriifung, Einzelheiten dariiber im Original. (Ind. laitiere 54. 13—25. 
1929.) ________  _ G r o s z f e l d .

Internationale Nahrungs- u. GenuBmittel-Aktien-Gesellschaft, S c h a f fh a u s e n  
(S c h w e iz ) ,  Zur Darstellung eines kunstlichen Kaffeearomas geeignetes Produkt. (Schwz. P. 
128 720 v o m  16/9. 1926, a u s g . 16/11. 1928. D. P r io r . 4/11. 1925. — C. 1927- I. 2613 
[E. P. 260960]). S c h u t z .

Internationale Nahrungs- u. Genu.Bmittel-Akt.-Ges., Schaffhausen (Schweiz), 
Zur Darstellung eines kunstlichen Kaffeearomas geeignetes Produkt. Man laBt Furfuryl-2- 
mercaptan u. Furfurol aufcinander cinwirken. Das Reaktionsprod. ist ein farbloscs 
Ol, das sich boim Dest. zers. u. durch NaOH odor Disulfit in seine Komponenten 
zerfiillt; bei liingcrem S t e h c n  spaltet es sich in W., Furfurylmercaptan u. Furfurol- 
difurfurylmercaptal (hierzu vgl. auch das Toilref. nach E. P. 260960; C. 1927. I. 2613). 
(Schwz. P. 130 605 vom 16/9. 1926, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 4/11. 1925. Zus. zu 
Schwz. P. 128720; vorst. Ref.) S c i i u t z .

Internationale Nahrungs- u. Genufimittel-Akt.-Ges., Schaffhausen (Schweiz), 
Zur Darstellung eines kunstlichen Kaffeearomas geeignetes Produkt. Man laBt Furfuryl-2- 
mercaptan u. Acetylpropionyl aufeinander cinwirken. Das Reaktionsprod. ist ein farb- 
loses Ol, das sich durch Keton- u. Mercaptanrcagenzien sehr leicht in  seine Kom
ponenten spaltet; es ist unl. in  W., 1. in organ. Losungsmm., auBer PAe. (Schwz. P. 
130 606 vom 16/9. 1926, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 4/11. 1925. Zus. zu Schwz. P. 
128720; vorvorst. Ref.) S c u t h z .

Internationale Nahrungs- u. GenuBmittel-Akt.-Ges., Schaffhausen (Schweiz), 
Zur Darstellung eines kunstlichen Kaffeearomas geeignetes Produkt. Man liiBt Furfuryl-2- 
mercaptan u. Metliylathylacelaldehyd aufeinander cinwirken. Das Reaktionsprod. ist 
ein farbloses Ol, das auch boi starker Kalte nicht erstarrt, sich nicht unzers. dest. laBt u. 
sich durch Keton- u. Mercaptanreagenzien wieder in die Komponenten spalten laBt; 
es ist unl. in W., 1. in organ. Losungsmm., auBer PAe. (Schwz. P. 130 607 vom 16/9. 
1926, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 4/11. 1925. Zus. zu Schwz. P. 128720; drittvorst. 
Ref.) S c h u t z .

Internationale Nahrungs- u. GenuBmittel-Akt.-Ges., Schaffhausen (Schweiz), 
Zur Darstellung eines kiinstlichen Kaffeearomas geeignetes Produkt. Man laBt Ozy- 
mcthyl-5-furfuryl-2-mercaptan u. Acetylpropionyl aufeinander einwirken. Das Re
aktionsprod. ist ein meist durch beigemengtes Acetylpropionyl leicht gelblich gefarbtes 
Ol, das sich leicht in  seine Komponenten spaltet; es ist nicht unzers. destillierbar u. 
kann nicht krystallisiert werden, es ist unl. in  W. u. 1. in organ. Losungsmm., auBer 
PAe. (Schwz. P. 130 608 rom  16/9. 1926, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 4/11. 1925. 
Zus. zu Schwz. P. 128720; viertvorst. Ref.) S c h u t z .

Generaldirektion der Oesterreichischen Tabakregie, Osterreich, Verfaliren und 
Vorrichtung, den Gehalt an Nicotin im  rohen, halbfertigen und zum Gebraucli fertigen 
Tabak herabzusetzen. Das Verf. besteht darin, den trockenen Tabak moglichst schnell 
auf iiber 150° zu erhitzen u. m it einem h. Gasstrom zu behandeln. Das schnelle E r
hitzen schont den Tabak auBerordentlich. Die Vorr. ist ein Warmeschrank, in  dem 
lagenweise Heizschlangen, jede fiir sich regelbar, angeordnet sind, um das Innere schnell 
u. gleichfórmig zu erhitzen. Der Gasstrom wird durch ein perforiertes Blech unten 
ein- u. oben abgefuhrt. (F. P. 653 610 vom 30/4. 1928, ausg. 23/3. 1929. Oe. Prior. 
9/5. 1927.) S a r r e .
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C. 3. Ferrśe, Do sojaboon en duurzaam sojamcel. Amsterdam: J. H. do Bussy 1929. (96 S.)
8°. fl. 2.50.

William Henry Beveridge, Britisli food control. New Haven, Conn.. Yalo 1928. (467 S.)
gr. 8°. (Carnegie Endowment for Internat’1 Peace; eoonomic and sooial hist. of World
War, Britiah ser.) apply.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
A. Moljawko-Wyssotzki, Aufbeioahrung von pflanzlićhem Ol in  Retonzisternen.

Uber diese Frage bestehen nach Vf. zwei entgegengesetzte Meinungen. Nach manchen 
Autoren diirfen pflanzliche Ole nicht in Betonzisternen aufbewahrt werden, da dio 
beim Ranzigwerden des Ols entstehende Sebacinsaure m it dem Kalk des Zements 
Kalkseife bildet. Deshalb sind auch kalkarme Zemente resistenzfahiger. Andero 
Autoren wieder yerneinen den schadlichen EinfluB der Sebacinsaure. Nach W. OliST 
(,,Zement") geben kalkreiche Zemente schneller eine Rk. unter Bldg. von Ca003 u. 
letzteres bildet eine Schutzschicht, die von der Sebacinsaure nicht zerstórt wird. (Oel- 
Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 11. 8—9. Rostow am 
Don.) G o i n k i s .

B. Kenmier, Einflufi von Pflanzenólen auf Beton. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. erklart
die zeratórende Wrkg. der pflanzlichen Ole auf Beton durch Bldg. weicher Ca-Salze 
der Fettsauren. Magerer u. poróser Beton wird leiehter zerstórt; eine Oberflachen- 
.schicht von CaCOs schiitzt Beton vor Zerstórung. Doch ist nach Vf. die Frago 
noch nicht geniigend geklart. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino Sliirowoje Djelo] 1928. 
.Nr. 11. 10. Nowotscherkask.) G o i n k i s .

Karl Łoffl, Kombinierte 6lraffinalicmsverfahren. Beschreibung u. K ritik  der 
Verff. von A D R A N I u. von W E C K ER . Jenes eignet sich nur fiir Ole m it nicht zu viel 
freier Fettsaure. Das Weekerverf. bietet keine Vorteile, sondern kompliziert die Raffi- 
nation., Das Verf. arbeitet im iibrigen m it nassem Sattdampf, stellt in dieser Hinsicht 
also keine patentfahige Neuerung dar. (Seifensieder-Ztg. 56. 205—06. 13/6. 
Berlin.) H . H e l l e r .

R. Dieterle, Die Raffination des Leinols fiir  Speisezwecke. Gutes, schleimfreies 
Rohól Voraussetzung. Man bleicht zunachst m it hochaktiver Erde, filtriert rasch 
( l ^ ^ m  Filterflaehe pro Tonne Ol) u. entsauert m it Lauge von 5—6° Bć. Hierauf 
Zugabe von 0,1 °/0 B 1 a n k i t , Wasehen, Troclcnen u. Naehbleichen m it neutraler 
Erde. Nach noehmaliger F iltration ( S e i t z f i l t e r  empfohlen) Desodorierung m it 
nachfolgender Klarung in einem Seitzfilter. Die Fettsauren sind infolge Blankitwrkg. 
sehr heli. (Seifensieder-Ztg. 56. 213—14. 13/6.) H . H e l l e r .

Giuseppe Mazzetti, Weitere Beobachtungen iiber die baktericide Fdhigkeit des 
gekochlen Leinols und anderer pflanzlicher Ole. Zur weiteren Verfolgung seiner fruheren 
Unterss. (vgl. C. 1929. I. 1577) besehaftigt sich Vf. m it der Frage, ob die baktericide 
K raft des gekochten Leinols langere Zeit anhillt u. wie lange. Ferner wird untersucht, 
ob diese Eig. fiir prakt. hygien. Zwecke, z. B. Zerstórung von Sporen, nutzbar zu 
machen ist. SchlieBlich werden noch die Wrkgg. anderer pflanzlicher Ole untersucht. — 
Nach 10 Monaten war die baktericide K raft des Leinols noch sehr groB. Mit der bisher 
befolgten Methodik war es nicht móglich, diese Eig. fiir hygien. Zwecke auszunutzen. 
Die anderen untersuchten Pflanzenóle (z. B. Olivenol, Ricinus- u. Sojabohnenól) 
erlangen nach der Erhitzung auf 280° eine baktericide Kraft, die sie normalerweise 
nicht besitzen. Ebenso wird die baktericide Wrkg. des Leinols durch Erhitzung 
gesteigert. (Annali Igiene 39. 285—92. April. Siena, Univ., Hyg. Inst.) E n g e l .

L. A. Jordan, Tungól. Ausfuhrliclier Bericht iiber die Produklionsmoglichkeiten 
im  englischen Reich. M it einer Bibliographie der Literatur. Eigg. von in Amerika er- 
zeugtem Tungól. Chines. Ware. Botan. Beziehungen, Wachstum u. Kultur, PreB- 
verss. Literaturverzeichnis. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoc. 1 2 .113—53. Mai.) K on.

H. Pomeranz, Das Sulfurieren anderer Ole aujier Ricinusol. Das Sulfurieren 
von Kokosól u. anderer Ole wird kurz geschildert. (Melliands Textilber. 10. 382 
bis 383. Mai.) B r a u n s .

Konrad Bandau, Eignung der Ole und Fette zur Margarineherstellung. Die ver- 
schiedenen Fettrohstoffe der Margarine lassen sich nicht ohne weiteres gegeneinander 
austauschen. Sojaól gibt auf die Dauer unangenehmen Geschmack, H artfette maehen 
die Ware spróde. Andererseits verleiht Neutrallard der Margarine Glanz, Homogenitat 
u. Streichbarkeit; fiir Ziehmargarine ist PreBtalg unerlaBlich. (Seifensieder-Ztg. 56. 
214—15. 13/6. Wien.) H . H E L LE R .
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L. Reschetnikow, Seife mit hohem Harzgehalt. Vf. beriolitet, daB eine Seifen- 
fabrik in Sibirien durch Einfiihrcn in das Fettgemisch von 20 bis 25% amerikan. 
H arpius sehr giinstigo Rcsultate erzielt hat. Die Seife wurde nach 3 Rezeptcn her- 
gestcllt. 1 . 60% Fettgemisch (Titer 48—49), 10% Baumwollól, 10% Sonnenblumenól 
u. 20% Harpius. 2. 60% Fettgemisch, 20% Leinol u. 20% Harpius. 3. 60% F ett
gemisch, 15% Leinol u. 25% Harpius. In  allen 3 Fallen wurde gute fest-e Seife von 
schóncr gclber Farbo erhalten. Der Geh. an unverseifbaren Stoffen u. unverseifbarem 
F ett, sowie auch die Jodzahlen cntsprachen den Standardnormen. Die Titer waren: 
42, 43,2 u. 43,3°. Das Schaumungs- u. Waschyermógen waren hóher ais bei Seifen 
ohne Harpius. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino Shirowoje Djelo] 1928. Nr, 11. 
20—21. Nowossibirsk.) GoiNKIS.

G. Bergell und N. Baskin, Saure Seifen. Bei ihrer Bldg. spielen Adsorptions- 
krafte die Hauptrolle. 50 g F c tt m it 5 g freier Fettsaure wurden m it 100 g W., in  dem
2 g Seife gel. waren, unter RuckfluB gekocht u. 30 Minuten h. absitzen gelassen. Die 
Seife enthielt nach dieser Behandlung 14% freie Fettsaure. Wurden zu obigem Ansatz 
jeweils 2 bzgl. 4 g Salz gegeben, so war der Geh. der Seife an freier Fettsaure 28 bzgl. 
30% . (Seifensieder-Ztg. 56. 157— 58. 9/5.) H . H e l l e r .

Hugo Dubovitz, Der Metallseifengehalt der Fette und die Untersuchung der Metall- 
seifen. Hinweis auf dio Schwierigkeiten einer exakten Analyse dieser Stoffe. Der Geh. 
von Knochenfetten an Ca-Seife wird deshalb folgendermafien erm ittelt: Best. der SZ. 
des Fettes, Umrechnen auf wasser- u. aschefreies Fett. Entaschen m it HC1, Trocknen, 
abermalige Best. der SZ., die nun hóher ist. Unter der Annahme eines m ittleren Mol.- 
Gew. der Knochenfett-Fetts&uren von 200 laBt sich hieraus der Ca-Seifengeh. errechnen. 
Die Kalkmenge ist immer kleiner ais die gewogene Aschenmenge, da das Ca teilweise 
an Phosphorsiiure gebunden ist. Die Kalkseifen entstehen aus der Einw. freier Fett- 
Biiuren auf die Carbonate u. Phosphate des Knoehens. — Zn-Oleat, das in der Gummi- 
industrie verwcndet wird, soli freie Fettsaure enthalten. Dereń T itration ist nicht 
móglich, weil zugleich Zn(OH)2 ausgeschieden wird. Darum bestimmt Vf. den Geh. 
der Asclie an ZnO, die Fettsaure der Zn-Seifcn u. die SZ. der Fettsauren. Hieraus ist 
der Geh. an ireicr Siiure zu bercchnen. (Seifensieder-Ztg. 56. 160:—61. 9/5. Buda- 
pest.) H . H e l l e r .

J. Leimdórier, Das Glycerin in  der Ol- und Seifenindustrie. Wirtschaftliche Er- 
wagungen iiber eino bessere Ausnutzung des in der Seifenindustrie anfallenden Glycerins. 
Vf. denkt daran, es teilweise zur Neutralisation der Rohóle in der Speiseólindustrie 
zu verwenden. Erórterung der techn. Schwierigkeiten, die der Yeresterung der ver- 
haltnismaBig geringen Mengen freier Fettsaure in Rohólen entgegenstehen. Angeblich 
lassen sie sich heute uberwinden. (Seifensieder-Ztg. 56. 208— 10. 13/6.) H . H e l l e r .

P. Fuchs, Kritische Betrachtungen iiber die Glycerinanalyse nach dem Acetin- 
verfahren und ihre Fehlerguellen. Zu don Ausfuhrungen von B e r t h  (C. 1928. I I . 1954) 
zur quantitativen Erfassung der wesentlichen Umstande bei der Glycerinbest. nacli 
dem Acetinyerf. bemerkt Vf., daB der entscheidende Faktor fiir die GroBe des „Glyccrin- 
wertcs“ die bei der endgliltigen Titration in  der Lsg. vorhandene absol. Mengo N a2C03 
ist, die jedoch durchaus nicht vom Carbonatgeh. der verwendeten NaOH, sondern 
vor allem auch von der bei der Analyse gebrauchten Gesamtmenge NaOH abhaiigig 
ist. Vf. schliigt deshalb vor, die Menge der beim Blindvers. yerwendeten n. NaOH 
der bei der eigentlichen Analyse yerbrauchten Gesamtmenge n. NaOH genau an- 
zupassen. Die Annahme einer Beeinflussung der Analysenresultate durch Hydrolyse 
des Na-Acetats von yornherein halt Vf. fur unrichtig. (Chem.-Ztg. 52. 737. 1928. 
Leipzig.) PO ETSCH .

O. Berth, Kritische Betrachtungen iiber die Glycerinanalyse nach dem Acetin- 
rerfahren und ihre Fehlerguellen. Erwiderung auf die Angaben von F u c h s  (vgl. vorst. 
Ref.), betreffend Hydrolyse des Na-Acetats. Die Verss. (vgl. C. 1928. II. 1954) sollten 
nur feststellen, ob eine ineBbare Zuriickdrangung der Hydrolyse durch den NaOH- 
UberschuB stattfindet oder nicht, da nach Ansicht des Vf. eine exakte, quantitativo 
Erfassung der Hydrolyse nicht nótig ist. (Chem.-Ztg. 52. 737. 1928.) P o e t s c h .

P. Fuchs, Kritische Betrachtungen iiber die Glycerinanalyse nach dem Acetin- 
verfahren und ihre Fehlcrąuellen. Entgegnung auf die K ritik  B e r t h s  (ygl. vorst. 
Ref.). Der Vf. begriindet seine Ansicht iiber die Hydrolyse des Natrium acetats u. 
ihre Beeinflussung durch NaOH. Bei Zusatz yon n. NaOH tr i t t  Zuriickdranguńg 
der Hydrolyse ein, setzt man n. HC1 allmahlich zu, so tr i t t  allmahliche Netitralisation 
der NaOH ein u. im gleichen Mafie nimmt die Zuriickdrangung der Hydrolyse ab.
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Is t vollkommene Neutralisation eingetreten, so ist keine Einw. auf das Analysen- 
resultat mógł ich. (Chem.-Ztg. 53. 100. 2/2. Leipzig.) J u n g .

Thompsonwerke Dr. Riemer, Kritische. Betrachtungen uber die Glycerinanalyse 
mach dem Acetirmerfaliren und ihre Fehlerquellen. (Vgl. vorst. Reff.) Die Herst. einer 
carbonatfreien Lauge, die gleichzeitig den stórenden EinfluB der Luftkohlensaure bei 
der E ndtitration ausschlieBt, w ird erzielt, indem die n. NaOH in der Siedebitze m it 
Bariumchloridlsg. versetzt wird, bis alle Carbonatkohlensaure ausgefiillt ist u. die Lauge 
einen kleinen UberschuB von Ba" enthalt, der in der Lauge bleibt. Nach dem Er- 
kalten w ird  die klare NaOH abgehebert. (Chem.-Ztg. 53 . 100. 2/2.) JUNG.

Otto Berth, Kritisclie Betrachtungen uber die Glycerinanalyse nach dem Acetin- 
verfahren und ihre Fehlerąudlen. Auf die Ausfuhrungen von F u C H S  (vgl. vorst. Reff.) 
erwidert der Vf., daB das bei der Neutralisation entstandene NaCl dcnsolben EinfluB 
auf die Hydrolyse haben muB wie die NaOH selbst, u. glaubt, dies durch seine Verss. 
bewiesen zu haben. (Chem.-Ztg. 53. 100. 2/2.) J u n g .

P. Fuchs, Kritische Betrachtungen uber die Glycerinanalyse nach dcm Acetin- 
verjahren und ihre Fehlerąuellen. Entgegnung auf die Ausfuhrungen von B e r t h  u .  
den T h o m p s o n w e r k e n  Dr.  R i e m e r  (vgl. vorst. Reff.). Die Einw. von 
N a' auf die Hydrolyse des Na-Acetats darf derjenigen von OH' nicht gleichgesetzt 
werden, sondern ist wegen der bereits in der Lsg. vorhandenen groBen Menge N a‘ 
viel geringer. Da es sieli auBerdem noch u ą  nur sehr kleine Mengen NaCl handelt, 
kommt eine Beeinflussung der Hydrolyse prakt. nicht in  Frage. —• Falls Luftkohlen
saure in  meBbarer Menge wahrend der Analyse aufgenommen wird, kann dereń Einw. 
nicht auf dem angegebenen Wege behoben werden. (Chem.-Ztg. 53. 100. 2/2. 
Leipzig.) J u n g .

Celite Co., Delaware, ubert. von: Charles V. Zoul, Califomien, Enlwassem von 
Ólm und Fetten. Man bringt die nicht wss., Feuchtigkeit enthaltenden Fil. (Schmalz, 
Talg) in  Beruhrung m it einem Entwasserungsmittel, das aus einer Misohung eines 
reaktionsunfahigen Absorptionsstoffes u. einem mogliclist wl. Stoff besteht, welcher 
das W. aus der FI. aufnimmt u. ein móglichst wl., Krystallwasser enthaltendes H ydrat 
bildet. Alsdann wird die FI. von einem derartigen Trockenmittel getrennt. Beispiel: 
Kieselgur +  C a S O ,,^  H 20 . An der Stelle von Gips kann yerwendet werden: Na2S04; 
NH4MgP04; Na2B40 7-4 H 20 ; CuS04 wasserfrei, besonders fur Speisefette; MgC03; 
Ca2P 20 6; Ba,(C6H 50 7)„; N aSb03. (A. P. 1701092 vom 29/3. 1922, ausg. 5/2. 
1929.) E n g e r o f f .

Hermann Bachstein, Berlin, iibert. von: Louis Georg Leffer, Kapellen, Rhein 
land, Herstellung weicher Seifen. Man verseift unter Druck einen Fcttansatz, bestehend 
aus Kokosól, Palmkernol u. Riibol mittels KOH u. reguliert den E . der Seife durch 
Zugabe von ICW-stoffen, z. B. von Paraffin, wahrend der Verseifung. Wesenthch 
ist, daB nach dem Verf. ohne Zusatz von K 2C03 gearbeitet wird. Das Verfahrensprod. 
kann in  Form ■von Blocken, ahnhcli denen der Margarine, versandt werden. (A. P. 
1710799 vomm 25/3. 1926, ausg. 30/4. 1929. D. Prior. 4/4. 1925.) E n g e r o f f .

Benzit Akt.-Ges., Berhn, Verfahren zur Herstellung von Seife m it gutem Netz- 
vermogen, dad. gek., daB man einer Seife aromat. Sulfonsauren oder dereń Sulfonsalze 
u. cycl. Alkohole hinzufugt. — Fiir spezielle Zwecke kann man der Seife noch KW-stoffe 
u. chlorierte KW-stoffe cinverleiben. Der Eigengeruch der Cyclohesanolo wird in dieser 
Seife in hohem MaBe verdeckt, so daB eine wesentliehe Geruchsverbesserung erzielt 
wird. Man mischt z. B. 400 Teile Cyclohexanol, 225 Teile tetrahydronaphthalinsulfon- 
saures Natron, 75 Teile einer aromat. Sulfonsaure m it 300 Teilen W., neutralisiert die 
hydroaromat. Sulfonsaure m it der nótigen Menge Alkali u. erhalt auf diese Weise eine 
ldare in allen Verhaltnissen in W. 1. FI., die ohne weiteres von der Seife aufgenommen 
wird. Man erzielt eine Seife erhóhter Schaumkraft u. gesteigerter Widerstandsfiihigkeit 
gegen Kalksalze. (Schwz. P. 131103 vom 1 / 6. 1927, ausg. 1/4. 1929. E . Prior. 19/11.
1926.) E n g e r o f f .

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

J. B. Speakman, Die Steifheit der Wolle und ihr Wechsel mit der Absorption 
von Wasserdampf. (Vgl. C. 1929. I. 1286.) Vf. beschreibt die Vorbereitung der Wolle
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u. die esperimentellc Ausfiihrung der Verss. u. bestimmt den Wechsel der Lange von 
Wollfasern mit der Feuchtigkeit, die Veranderung des Querschnitts m it der Anderung 
des Feuchtigkeitsgehaltes, die Adsorption von W. durch Wolle, dic Steiligkeit der 
trocknen Wollfaser u. die Veranderung der Steifigkeit m it dem Wechsel der Feuchtig- 
kcit. Dic erhaltenen Werte sind in  Tabellen zusammengestellt. Aus den Verss. geht 
hervor, daB die Steifigkeit der trocknen Cotswoldwol lf aser eine Funktion ihres Faser- 
durchmessers ist. Es wurde eine Formel aufgestellt fiir die Beziehung der Steifigkeit 
zur Menge des absorbierten W. u. zur relatiyen Feuchtigkeit. Die Analyse der Resultate 
zeigt, daB die Abnahmo der Steifigkeit durch W.-Adsorption an besonderen Gruppen 
im Wollmol. verursacht wird, aber die Einfachheit dieses Vorgangs wird verdeckt 
durch die Tatsache, daB W. noch auf zweierlei andere Weise absorbiert werden kann. 
(Trans. Faraday Soc. 25. 92—103. Marz.) B r a u n s .

M. Arnould, Die Liicken der Papierfabrikation. Vf. behandelt einige Mangel in 
der Papicrfabrikation in bezug auf die Kraftyerschwendung u. bei der Leimung. (Lc 
Papier 32. 201—14. 15/2.) B r a u n s .

J. Cliarvet, Die Kolloide in  der Papierfabrikation. Vf. behandelt in einem Vortrag die 
' Rolle der Kolloidchemie in der Papierfabrikation. (Le Papier 32. 41— 52.15/1.) B r a u n s .

W. F. Hoiiman, Die Zerstorung des Papiers durch uberschiissige Saure. Die Zer- 
stórung des Papicres beruht auf der Anwesenhcit yon Sauren, dic aus dem Alaun bei 
der Harzfiillung stammen. Es ist deshalb notwendig, diese bei dem gunstigsten pa, 
d. i. 5,5, vorzunehm'en. (Paper Trade Journ. 88 . Nr. 12. 59—GO. 21/3.) B r a u n s .

W. H. Monsson und G. H. Chidester, Zellstoffgewinnung mis Uemlock nach dem 
Sulfilverfahren. Nimmt mań die Trankung bei hólierer Temp. vor, so gibt Hemlock 
nach dem Sulfitverf. eine geringere Ausbeute u. einen minderwertigeren Stoff. (Paper 
Trade Journ. 87. Nr. 20. 45—47. 15/11. 1928.) B r a u n s .

Hugo Lauber, Ober Sulfitlaugenbereilung. (Zellstoff u. Papier 9. 90—92. Febr. 
Konigsberg. — C. 1929. I. 2122.) B r a u n s .

Charles W. Rivise, Plastischc Kunslsloffe in  der Zellstoff- und Papierindusirie. 
Vf. bespricht die Verwendung von Celluloid, Celluloseestern u. -athern, yon yeranderten 
Harzen u. von Kunstharzen, an Hand der diesbeziiglichen Patcnte. (Paper Trado 
Journ. 88 . Nr. 12. 62—64. 21/3. Philadelphia, Pa.) B r a u n s .

K. Werner und H. Engelmann, Ober einige Eigenschaften von acetonloslicher 
Acetylcellulose. Acetylcellulosen m it verschiedenem Essigsauregeh. werden auf ibr 
Verh. gegen W. u. A., ihre Viscositiit u. ZerreiBfestigkeit untersucht. Die W.-Aufnahme 
der Filmc is t umgekehrt proportional dem Essigsauregeh., bei der A.-Aufnahme Maxi- 
mum bei ca. 50% A. Transparit ( W o l f f  u . Co., Walsrode) oder ąuantitatiy  yerseifter 
Acetylcellulosefilm nahm bis 100% W. bzw. 0,6%  A. auf. Dic Verseifung der Acetyl- 
ccllulose hat auf die Viscositat (25°) 2%ig. Lsgg. in  Amcisensauro (ca. 98%ig.) keinen 
EinfluB, eine Zunahme der Viscositiit der Acetonlsgg. ist wahrscheinlich auf die geringere 
Lósungsfahigkcit dieses Losungsm. oder eine starkere Teilchenaggregation zuriick- 
zufuhren. Eine Teilchenyerkleinerung findet bei der Verseifung nicht s ta tt. Die Zer
reiBfestigkeit der Filmc ist der Viscositat in Ameisensaure direkt proportional; Abnahmo 
der ZerreiBfestigkeit in nassem Zustande bei Celliten m it 50—56% Essigsaure ca. 47 
bis 60%, bei sehr wenig verseiftcm Acetat (60,9% Essigsaure) nur 17%. ZerreiB
festigkeit von trockenem Cellophan bzw. Transparit sehr hoeh (bis 14 kg/qmm), pro- 
zentuale Abnahme der ZerreiBfestigkeit in nassem Zustande sehr groB (90—100%). — 
Bei Kolłodiumwolle ahnliche Verhaltnisse wie bei Acetylcellulose. Anstieg der Zer
reiBfestigkeit m it der Viscositiit, prozcntualc Abnahme der ZerreiBfestigkeit in nassem 
Zustande u. aufgenommene W.-Menge je d o c h  bedeutend geringer ais bei Acetylcellulose. 
Die Nitroccllulosefilms m it dem groBeren N-Geh. nehmen weniger W. auf, u. die Ab
nahme der ZerreiBfestigkeit ist geringer ais bei denjenigen m it niedrigem N-Geh. — 
Die Anderung der Lóslichkeft von Acetylcellulose in Abhiingigkeit yom Essigsauregeh. 
(dem nur statist. Bedeutung zukommt) is t am besten im Sinne der H iG H F iE L D sc h e n  
Auffassung iiber dic Wrkg. polarer u. nicht polarer Gruppen im Losungsm. u. gel. 
Stoff zu erkliiren. Vff. nehmen an, daB der Essigsauregeh. von ca. 59%, m it optimaler 
Lósungsfahigkeit in  Aceton, dadurch zustande kommt, daB auf jo 2 Triacetatgruppen 
an der Micelloberflache eine Essigsiiuregruppe yerseift ist; bei der charakterist. Lóshch- 
keitsstufe bei ca. 56,2% Essigsaure (yorziigliche Lóslichkeit in Athylacetat) ist wahr
scheinlich yon jeder der an der Micelloberflache befindlichen Triacetatgruppen je eine 
Essigsiiuregruppe yerseift. — Acetylcellulose m it 55—51% Essigsaure ist in einer 
Mischung g le ic h e r  Teile Bzl. u. A. nur in  der Warnie dispergierbar; „Umwandlungs-
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p u n k t"  bei 70—■71°, unterhalb dieses Punktes Gelatinierung m it reichlichem EinschluB 
von Lósungsmm. — Pikrinsdure hat in  einer Mischung von 80%  Athylalkohol u. 20%  
W. ein Lóslichkeitsmaximum, was ebenfalls im Sinne der H iG H F lE L D sc h e n  Vorstellung 
erklart werden kann. (Ztschr. angew. Chem. 42. 438— 44. 4/5. Frankfurt a. M., Yerein 
f. chem. Ind. A.-G.) K r u g e r .

Helle-Staux, Die Herstellung von Celluloseacelaten. Es wird die Vorbereitung 
der Baumwolle, die Hcrst. des Acctylierungsgemisches, die Acetylierung, dio Hydro
lyse u. die Lóslichkeit des erhaltenen Celluloseacetats beschrieben. (Rev. univ. Soies
et Soies artif. 4. 513—15. April.) B r a u n s .

Bruno Schulze, Quanlilative Beslimmung von Wolle in  Boh- und Wollfilzpappen 
auf chemischem Wege. (Wclibl. Papierfabr. 60. 545— 47. Papierfabrikant 27. 299— 301. 
4/5. —  C. 1929. I . 3052.) B r a u * \s .

Gósta Hall, Festigkeitsprufung von Zellsłoff. (Vgl. H a l l  u . W o o d s o n  jr., C. 1929. 
.1. 2123.) Vf. wendet sich gegen den Vorschlag einer internationalen Standardmethode 
seitens der Technical Association of the Pulp and Paper Industry, der zufolge die 
Festigkeitsbest. an u n g e m a h l e n e m  Zellstoff ausgefiihrt werden soli. Verss. 
an u n g e b l e i c h t e n  Sulfatzellstoffen verschiedenen AufschluBgrades ergeben, 
daB bzgl. der Hcrst. ziemlich gleichmaBiger Bogen sogar aus ungemahlenem Kraft- 
zellstoff keine uniiberwindlichen Schwierigkeiten bestehen. Vergleich der Festigkeits- 
zahlcn der Stoffe im gemahlenen u. ungemahlenen Zustande zeigt, das dio Unter- 
schiedc zwischen Stoffen m it yerschiedenen Festigkeitseigg. bei Ausfiihrung der Prii- 
fungen an ungemahlenen Stoffen auf ein Minimum zuriickgehen. In  bezug auf ReiB- 
lange, Sprengdruck u. Falzwiderstand weisen meist die schwachsten Stoffe im un
gemahlenen Zustande die hóchsten relativen Festigkeitszahlen auf u. umgekehrt, 
wahrend in bezug auf dio EinreiBfestigkeit die durch die Mahlungsprobc festgestelltę 
Reihenfolge unverandert hleibt. Die amerikan. Methode hat vielleicht fiir die Be- 
urteilung g e b l e i c h t o r  Zellstoffe einen gewissen Wert. — Vf. beschreibt eine von 
einem Komitee schwed. Zellstoffabrikanten yorgeschlagene Einheitsmethode. (Svensk 
Pappers-Tidning 32. 151—58. Papierfabrikant 27. Verein dor Zellstoff- und Papier- 
Chemiker und -Ingenieure. 341—47. 2/6. K r u g e r .

E. Richter, Die Beslimmung der Kupferzahl. Vf. lehnt die Best. dor Silberzahl, 
wie sie von R i n s e  (C. 1929. I. 3054) empfohlen wird, ab u. beschreibt einige Verss. 
iiber die Ausfiihrung der Kupferzahlbest.-Methode nach S c h w a ł b e - H a GGLUND u . 
S c h w a l b e - B r a i d y , auf Grund dereń er dio letztere fiir dio laufenden Betriebsanalysen 
fiir am geeignetsten hiilt. (Wchbl. Papierfabr. 60. 261—64. 2/3.) B r a u n s .

Ch. Porcher und J. Brigando, Die analytischen TJnterschiede zwischen Sdure- 
casein und Labcasein. AnschlieBend an eine Mitteilung von F o u a s s i e r  (C. 1928. II. 
899) werden nochmals (vgl. C. 1929- I. 2844) die verschiedcnen Caseinsorten u. ihre 
analyt. TJnterschiede, hauptsachlich im Aschengeh. hervortretend, besprochen. (Ann. 
Falsifications 21. 153—63. Marz. Lyon, Ecole Veterinaire.) G r o s z f e l d .

Elbert G. Milham, Eine in  Vorschlag gebrachle Methode zur Priifung von Casein. 
Beschreibung der Best. des Feuchtigkeitsgeh. durch Best. des Gewrichtsverlustes beim 
Trocknen boi 102°, des Aschengeh., der 6%  nicht uberschreiten soli, u. der Best. des 
unl. Materials. Zur letzteren werden 100 g m it 300 ccm dest. W. verriihrt, eine Lsg. 
von 15 g Soda in 100 ccm dest. W. zugegeben u. 20 Min. geruhrt u. unter zeitweisem 
Umriihren 3 Stdn. bei 60° aufbewahrt. Dann werden 400 ccm sd. dest. W. zugefiigt 
u. die Mischung 5 Min. umgeriihrt. Dann wird der Ruekstand abfiltriert, ausgewaschen, 
getrocknet u. gewogen. Zur Best. der Leimfahigkeit werden nach bestimmter Vorschrift 
(s. Original) Blatter hergestellt u. auf Lcimfcstigkeit gepriift. (Paper Tradc Journ. 88 . 
Nr. 12. 55—56. 21/3. Kalamazoo, Mich.) B r a u n s .

W. L. Davies, Die Unlersuchung von Casein fiir iechnische Zwecke. (Vgl. C. 1929
I. 1767.) Besprochen werden: Zuliissige Grenze fiir Geh. an Venmreinigungen bei 
den einzelnen Caseinsorten, der Verlauf des allgemeinen Untersuchungsganges, Fein- 
heit, Farbę, Geruch, W., F ett, Asche, Zucker, N, Saure, Ca u. P, besondere Proben wie 
Boraxprobe, Kleb- oder Festigkeitsprufung, Formel zur Bereitung von Casoiuleim, 
Muster eines Analysenberichtes, Zus. verschiedcner Caseinsorten. (Ind. Chemist chcm. 
M anufacturer 5. 202— 04. Mai.) G r o s z f e l d .

H. Kohnstamm & Co., Inc., New York, iibert. von: Robert A. Phair, Allen-
dale, New Jersey, V. St. A., Waschen der pflanzlichcn Faser. Zum Schutz der Baum
wolle gegen dio sehadigendo Wrkg. von saurehaltigen Gasen setzt man dem lotzten
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Spiilbad einen die Saure im Gewebe unschadlich machenden Stoff, wio CaC03, Mg(OH)a 
usw. zu. (A. P. 1 708 519 vom 9/3. 1925, ausg. 9/4. 1929.) F r a n z .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Krofcld, Dcutschland, Meroe.risie.ren 
von Baumwolle. Das Mercerisieren von stark gezwirnten Garnen oder dichten Gewebon 
wird durch Verwendung von sulfonierten Olen, erhaltlich naeh E. P. 293480 u. 293717, 
ais Netzmittel beschleunigt. Man kann diese Netzmittel auch in  Mischung init aromat, 
oder hydroaromat. Sulfonsauren der Mercerisierlauge zusetzen; man kann das Gewebe 
auch m it den genannten Netzmitteln yorbehandeln. (E. P. 308116 vom 24/5. 1928, 
ausg. 11/4. 1929.) F r a n z .

Silver Springs Bleaching & Dyeing Co., Ltd. und A. J. Hall, Congleton, 
Cheshire, Mercerisieren. Man behandelt Baumwolle m it einem Geh. an Celluloseaeotat- 
seide u. Viscoseseide m it einer Lsg. von KOH von 80° Tw; hierbei wird die Cellulose- 
acetatseide nicht soweit verseift, daB sie von Baumwollfarbstoffen angefiirbt -wird; 
Viscoseseide wird nicht angegriffen. (E .P . 309 280 vom 2/3. 1928, ausg. 2/5. 
1929.) F r a n z .

Maas & Waldstein Co., Newark, iibert. von: Gustave Klinkenstein, Newark 
und Gustave D. Magnus, E ast Orange, New Jersey, V. St. A., Imprdgnieren von 
Pappe. Man erhitzt Pappe zur Entfernung der Feuchtigkeit liingere Zeit u. bringt 
dann die warme Pappe in die aus einer Mischung von chines. Holzól, Leinól, Terpentin 
u. N aphtha bestehende Impragnierungsfl., nach dem Entfernen aus der Mischung 
trocknet man die Pappe bei verhaltnismaBig hoher Temp., 145°; die Pappe wird hier- 
durch wasserdicht. Die Pappe kann darni noch in  beliebiger Weise lackiert werden. 
(A. P. 1705 090 vom 6/5. 1927, ausg. 12/3. 1929.) F r a n z .

Neue Glanzstoff-Werke Akt.-Ges., Breslau, Herstellung von Alkalicellulosc 
fiir  die Gemnnung von Viscose, dad. gek., daB in  von einander scharf getrennten Arbeits- 
gangen die Mercerisierlauge bei sinkendem Geh. an Atzuatron u. steigendem Geh. 
an Hemicellulose mehrmals auf Zellstoff zur Einw. gelangt, worauf die so vorgebildete 
Alkahcellulose einer Reinigung durch planmaBige Extraktion mittels neuer Mercerisier- 
laugen unterzogen wird. — Das Verf. ermóglicht eine bessere Ausnutzung der Laugen, 
auch kann man hicrnach solche Cellidosen, die sonst wegen ihres hohen Geh. an Hemi- 
cellulosen nicht verwendet werden kónnen, auf Viscose yerarbeiton. (D. R. P. 476 255 
KI. 12 o vom 14/2. 1925, ausg. 24/5. 1929. Tschecho-slowak. Prior. 18/2.1924.) F r a n z .

Francis G. Rawling, Madison (Wisconsin), Herstellung von Zellstoff durch Ver- 
kochen von Holz unter Druck m it einer nicht sauren Sulfitlsg. in Ggw. eines Alkalia, 
das beim Verkochen C02 abzuspalten vermag, z. B. NaHC03. Der Alkalizusatz dient 
zur Bindung der beim Kochen frei werdenden Sauren. Der Zellstoff wird darauf ge- 
hollandert. (A. P. 1705 827 vom 17/9. 1927, ausg. 19/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

Gilbert Horace Walker, Morris H. Epstein und Elly Marks, Toronto (Canada), 
iibert. von: Horace Walker, Leeds (England), Herstellung von Cellulose aus Pflanzen- 
teilen aller A rt von Solanaceen, insbesondere aus Kartoffelkraut, durch Behandlung 
derselben 12 Stdn. in einem Kocher unter Zusatz von Dampf bei 112° F. Dann wird 
die M . 12 Stdn. an der Luft ausgebreitet 12 Stdn. liegen gelassen u. nachher m it 
Dampf in  Ggw. eines Bleichmittels 12 Stdn. lang bei 112° F  behandelt. Evtl. wird 
dio M . vorher gehollandert oder sonstwie mechan. zerkleinert u. nach der zweiten 
Behandlung im Kocher nochmal gehollandert, um die Fasern von den Verunreinigungen 
zu trennen. (A. P. 1 709 824 vom 12/8. 1926, ausg. 16/4. 1929.) M . F. M u l l e r .

Robert A. Marr, Norfolk (Virginien), Cewinnung von Zellstoff aus ccllulosehaltigem 
Materiał durch Verkochen m it einem Alkalinitrat, wie N aN 03, bis dio M. zerreibbar 
geworden ist, worauf dieselbo m it W. getrankt u. zu einem Brei zerkleinert wird. (Can. P. 
260719 vom 31/3. 1924, ausg. 11/5. 1926.) M. F. M u l l e r .

Artifil-Veredelungsgesellschaft m. b. H., Deutschland [Erfinder: Platner u. 
Schrumpf]. Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Kunstseidefaden. Der Faden 
wird durch einen Behalter gefuhrt, der eine schleimige pastenartige M. enthalt. Dieso 
M. enthalt 7— 8 Teile schmierend wirkende Seife, 1—2 Teile Glycerin, 1 Teil Kartoffel- 
mehl oder einen alinlichen Stoff. Der Faden durchliiuft alsdann einen zweiteihgen 
Kautschukschwamm, der den uberschussigen Teil der M. abnimmt. (F. P. 656 600 
vom 28/6. 1928, ausg. 10/5. 1929. D. Prior. 25/1. 1928.) E n g e r o f f .

Meigs, Bassett & Slaughter, Inc., Philadolphia, ubert. von: Harry P. Bassett, 
Gynthiana, Kentucky, und Thomas F. Banigan, Philadelphia, Pennsylvania. Her
stellung von Filmen, Kunstfaden usw. mis Celluloseestern. Die bei der Acetylierung von 
Ccllulosenitrat erhaltliche dicke viscose Mischung wird m it Eg. oder einer schwachen



1929. II. HSII. B r e n n s t o f f e ; T e e b d e s t il l a t io n  u s w . «75

Lsg. voxi Essigsiiure versetzt, bis eine spinnbnre Lsg. entstanden ist; zum Fallen 
kann  man Bzl. oder andere inerte FU . yerwenden. (A. P. 1 709 513 vom 11/5. 1923, 
.ausg. 16/4. 1929.) F r a n z .

Roland Fireproof Celluloid Corp., Flusbing, iibert. von: Rudolf Roland, 
Jackson Heights, New York, Nichlentflammbare celluloidarlige Massen. Man vermischt 
25 Teile Celluloseacetat, 25 Teile A., 10 Teile Cklorbenzol, 10 Teile Tetrachloriithan, 
10 Teile Benzylbenzoat, 10 Teile Triacetin u. 10 Teile Dichlorhydrin u. erwarmt unter 
Riihren auf 75°, bis das Celluloseacetat gel. ist; hierauf werden die Losungsmm. so weit 
yerdampft, bis die Mischung piast. ist. (A. P. 1 713 482 vom 2/3. 1928, ausg. 14/5. 
1929.) F r a n z .

TJmberto Fratini und Societa del Linoleum, Italien, Belegtes Linoleum und sein 
Herstellungsverfahren. Zur Herst. von farbig gemustertem Linoleum wird einfarbiges 
Linoleum ais Triiger m it dunnen farbigen Belagen, je nach dem Muster, versehen. 
Um zu schnelle Abnutzung zu yerhindern, bestehen die Belage aus moglichst wider- 
standsfahigem Linoleumzement. {F. P. 653 665 vom 1/5. 1928, ausg. 25/3. 1929. I t. 
Prior. 4/11. 1927.) S a r r e .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Sidney Marion Hull, Western 
Springs, Illinois, V. St. A., Formbare Massen aus Eiweip, insbesondere Casein. Man 
yormischt Casein, Leim oder Gelatine m it Furfurol, formt u. erwarmt. Die Fullstoffe 
werden m it dem Casein vor dem Zusatz des Furfurols yermischt; zur Erhóhung der 
Wasserbestandigkeit setzt man der Mischung Kolophoniumglycerinester zu. — Man 
yermischt z. B. 50 Teile fein gemahlenes Casein m it 40 Teilen fein gemahlenem Schiefer- 
mehl u. gibt dann eine Lsg. von 5 Teilen Furfurol in 5 Teilen Kolophoniumglycorinester 
zu, die erhaltene feuchte piast. Mischung wird dann unter Druck bei 100° erwarmt; 
es entsteht eine harte schieferahnlicho M. (A. P. 1 711 025 vom 13/6. 1924, ausg. 
30/4. 1929.) F r a n z .

Compagnie Franęaise d’Exploitation des Procedćs Plinatus, iibert. von: 
W. Plinatus, Paris, Kunstliche Perlmułter. Man unterwirft Caseinmassen in der Warme 
einem Druck durch Pressen aus Óffnungen oder durch Behandeln m it sich verschieden 
schnell drehenden Walzen; das Aussehen kann durch Verwendung von Caseinmischungen 
verschiedener Harte, Farbę usw. oder durch Zusatz von Krystallen, Bronze usw. ge- 
andert werden. Durch Behandeln m it Hartungsmitteln, wie Aldehyden oder Ketonen, 
wird dag perlmutterahnliche Aussehen nicht zerstórt. (E .P .307  746 vom 4/3. 1929, 
Auszug yeróff. 8/5. 1929. Prior. 12/3. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: G. W. Miles, New York, Perlessenz. 
Man behandelt Fischschuppen m it einer Enzyme enthaltenden FI., wie Pepsin, Pan- 
kreatin, in  Ggw. eines Aktivators, wie Sauren oder Alkalien. Man behandelt Fisch- 
sohuppen yom Hering m it W., das Pepsin u. HC1 enthalt, trenn t die Schuppen von der 
Perlessenz durch Sieben, laflt absitzen u. wascht durch Dekantieren, zweekmaBig in 
Anwesenhoit eines Konservierungsmittels, wie Na-Benzoat, Benzoesaure oder Salicyl- 
saure. An Stelle des Pepsins kann man auch Pankreatin in alkal. Lsg. verwenden. 
(E. P. 308 362 vom 22/3. 1929, Auszug veróff. 15/5. 1929. Prior. 22/3. 1928.) F r a n z .

Jean Paisseau, Paris, Herstellung von Perlessenz. (Vgl. vorst. Ref.) Man behandelt 
Fischhaut, -schuppen usw. m it einer 1—5%ig. Lsg. einer anorgan. oder organ. Saure u. 
dann m it Saponin in  Ggw. der Sauren. Man yerwendet z. B. ein Bad aus 10 ccm Saure, 
50 g Saponin, 5 g Pepsin, u. 1000 ccm W. An Stelle des Pepsins kann man andere pro- 
teolyt. oder lipolyt. Fermente yerwenden, die gebildete Perlessenz wird durch Absitzen 
oder Schleudern abgetrennt. (E. P. 308 969 vom 26/3. 1929, Auszug veróff. 29/5. 
1929. Prior. 2/4. 1928.) __________________  F r a n z .

Adolf Lehne, TextilohemiacheErfindungen. Lfg. 4 . 1. Juli 1928 bis 31. Dez. 1928. W itten
berg: A. Ziemsen 1929. (VII, 86 S.) gr. 8°. M. 6.— ; Subskr.-Pr. M. 4.50.

H erm an n  L ey und E rich  R aem isch , Technologie und W irtschaft der Seide. Berlin: J. Springer
1929. (V m , II, 551 S.) 4°. =  Technologio d. Toxtilfasern. Bd. 6, Tl. 2. Lw. M. 66.— . 

M inistry of H ealth , Emission of fumes from artificial silk works: report of an investigation.
London: H . M. S. O. 1929. 3 s .n e t .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Szilard Hankiss, Die neuen Richtlinien der toissenschaftlichen Kohlenforschung. 

Chronolog.-krit. Ubersicht iiber die Methoden u. Bestrebungen seit 1848 bis zur Jetzt- 
zeitj zur Best. u. Erkenntnis der die Kohle zusammensetzenden Bestandteile, u. Aus-
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blicke auf dio erforderlickc zukiinftige Entw. dieses Forschungsgebietes. (Szenkiserleti 
Kózlemćnyek2. [1927]. 5—44. 1928. Budapest. Feuerungstechn. Versuchsstation.) SpET.

Bela Móry, Trocknung von Kohlen unter Druck. Das F l e i s s n e r s c Iio Trocknungs- 
verf. mit Dampf unter Druck erweist sich auch fiir ungar. Lignite ais brauehbar. 
Der Halbkoks der getrockneten Kohle ist, wie auch aus den beigebrachten Photo- 
grammen ersichtlich, fester ais der der Ausgangskohle. (Szenkisćrleti Kózlemćnyek
2 [1927], 140—44. 1928. Budapest, Feuerungstechn. Versuchsstation.) S p e t e r .

Szilard Hankiss, Dic Probleme der Briketlierung. Betrachtungen iiber die 
mechan. u. chem. Prinzipien der Kohlenbrikettierung. Die in der deutschen Literatur 
vertretene Ansicht, daB die Braunkohle ohne, die Steinkohle nur m it Bindemittel 
brikettierbar sei, trifft auf ungar. Kohlen nicht zu, denn bisher ist es nicht gelungen, 
die wichtigeren ungar. Braunkohlen ohne Bindemittel zu brikettieren, wahrend ander- 
seits einige ungar. Liaskohlen ohne Bindemittel brikettierbar sind (vgl. das nachfolg. 
Ref.). (Szenkiserleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 148—55. 1928. Budapest, Feuerungs
techn. Versuchsstation.) SPET ER .

Szilard Hankiss und Istvan Peter, Uber die Briketlierung der Picser (Fiinf- 
kirchener) Kohle. Die Liaskohle von Pćes ( =  Funfkirchen) in Ungarn, die sich bei 
etwa 280° zu zersetzen beginnt, iiber 300° backt, zwischen 350— 450° piast.-knetbar 
wird, bei 400° sich aufbliiht, zwischen 400—450° Teerdestillat u. Kohle von groCem 
Vol. u. salbenartiger Konsistenz ergibt, oberhalb 450° verkokt u. iiber 500° harte, 
miirbe Kohle liinterlaBt, hat ein Brikettierungsoplimum von 300—450° bei Atmo- 
spharendruck. PreBt man jedoch bei 1500 at, so erhalt man schon zwischen 100 bis 
200° ein haltbar-festes Brikettierungsprod. (Szenkisćrleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 
156—60. 1928. Budapest, Feuerungstechn. Versuchsstation.) S p e t e r .

Szilard Hankiss, Uber das .Bindevermogen des Kohleńbitumens. Verss. an 
ungar. Kohlen ( T a t a  u. P ć e s  [ =  F  ii n f lc i r  o h e n] ) zeigen, daB im allgemeinen 
das Kohlebitumen den BrikettierungsprozeB nicht zu erklaren yermag. Es mtissen 
hierbei vielmehr dio Kohlenhuminstoffe (Ulmine) herangezogen u. zum Gegenstand 
der zukunftigen Brikettierungsforschung gemacht werden. (Szćnkisćrleti Kózlemćnyek
2  [1927]. 161—164. 1928. Budapest. Feuerungstechn. Versuehsstation.) Sp e t e r .

Istvan Pśter, Ezlraktion mit Pyridin. Dio Bindung des Pyridins in physikal. u. 
chem. Hinsicht hangt m it der kolloidalen u. sonstigen Struktur der Kohle zusammen. 
Nach der Ex£raktion m it Pyridin ergibt eine Behandlung m it einem Gemisch von 
Bzl.-A. koinen weiteren E xtrakt. Wahrend Pyridin schon bei gewóhnlieher Temp. 
auf das Kohlebitumen lósend einwirkt, erfolgt dies bei einem Bzl.-A.-Gemisch nur 
unter hohem Druck. Nicht nur die Base, sondern auch das Chlorhydrat des Pyridins 
yermag die Kohlesubstanz in gewissem AusmaBe zu dispergieren, was dafiir spricht, 
daB das Pyridin nicht vermóge seiner bas. N atur allein die Kohle angreift. (Szćnki
sćrleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 71—75. 1928. Budapest, Feuerungstechn. Versuchs- 
station.) S p e t e r .

Szilard Hankiss und Istvan Pśter, Extraktionsstudien. Fiir die Estraktion 
darf die KorngróBo der Kohlenprobe nicht groBer ais 100—1000 Siebmasehen sein. 
Der Feuchtigkeitszustand spielt keine Rollo. Die Extraktionsdauer muB mindestens 
8 Stdn. betragen. Die Trocknung des Extraktes soli bei 100—120° erfolgen. In  der 
G R A E F E -A p p a ra tu r  geht die Extraktion rascher yonstatten ais im Soxhlet. Von 
homologen Losungsmm. gibt das m it hóherem Kp. bessere Resultate. Mischungen 
sind wirkungsvoller ais die Komponenten allein. Bzl. erweist sich von den unter- 
suchten Losungsmm. ais am wirksamsten. Die allein wenig Extrakt liefernden Al
kohole erhóhen ais Zusatze zu anderen Losungsmm. das Lósungsvermógen wesentlich. 
Tetraehlormethan-A.-Mischung gibt, vornehmlich im Verhaltnis 50: 50, den besten 
Extrakt. Kp. dieses Gemisches 63°, Zus. des kondensierten Dampfes 68,2% CC14 
u. 31,8% C2H5OH. Eine 50: 50%ig. Bzl.-A.-Extrakt-Mischimg sd. bei 66,5° u. liefert 
67,6% Bzl. +  32,4% A.-Kondensat. (Szćnkisćrleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 45—57.
1928. Budapest, Feuerungśtehcn. Vcrsuchsstation.) SPET E R .

Szilard Hankiss, Uber die Extraktion der Braunkohle. Unters. von drei alters- 
untcrschiedlichen ungar. Braunkohlen- bzw. Lignitarten auf ihre bei gewóhnlichem 
u. dann nochmals bei erhóhtem Druck erzielbaren Bitumina A bzw. B. Die unter- 
suchten Kohlenarten zeigen keine groBcn Differenzen der Extraktzahlen untereinander. 
Die an sich nicht sehr grofie Unterschiedlichkeit der Extraktwerte A u. B ist wahr- 
scheinlieh darauf żuruckzufiihren, daB bei der Extraktion unter hohem Druck auBer 
der Lsg. des Bitumens auch teilweise Dispergierung der Huminstoffe der Kohle erfolgt.
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(Szćnkisćrleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 58—66. 1928. Budapest, Feuerungstechn. 
Yersuchsstation.) S p e t e r .

Szilard Hankiss, Die Extraklion von Liaskohle. Dio Kohle yon Pćcs ( =  Fiinf- 
kirchen in Ungarn) gibt bei gewóhnliclien Druck 0,5%, bei 20—25.a t (250°) 3,2% 
u. bei 80—90 at (270°) 5,5% E strak t. Die m it dcm E xtrak t u. dcm Koks dieser Kobie 
angestellten Unterss. bestatigen die Annahme F i s c h e r - B r o c h e - S t r a u c h s  (C. 1924.
II. 2720), daC das Backen der Kohle den fl. u. ihr Blahen den festen Anteilen des 
Bitumens zuzuschrciben ware, nicht ganz. Die Versuchsresultate setzen lediglicli auBer 
Zweifcl, daB nach Entfernen des Bitumens das Back- u. Blaliyermógen der Kohle 
rapide abnimmt. Fiir diese beiden Eigg. der Kohle muB wahrseheinlich der Extralct 
ais Ganzes u. fiir den Vorgang der Verkokung die Gcsamtheit der Kohlekomponcnt.cn 
in Betracht gezogen werden. (Szćnkisćrleti Kózlemćnyek 2 [1927], 67'—70. 1928. 
Budapest, Feuerungstechn. Versuchsstation.) S rE T E R .

Jas. T. Donnelly, C. Hamilton Foott und Joseph Reilly, Der Einflup vor-
heriger Oxydaiion auf die Urdestillationsprodukle der Kolile. VI. Unlersuchung der
Teere. (V. vgl. C. 1929. I. 2603.) In  besonderer Apparatur wurde unoxydierte u.
oxydierte Kohle unter Durchleiten eines Stromes yon Steinkohlengas dest. u. der
Teer nach folgendem Schema zerlegt:

Gesamttcer
i! _ -------------------------------------------j

Leichtol bis 120° Schwerer Tcer
|_________ _ _ j ______________

Acctonlosl. Atherlósl.
i——— -------- 1—'  —— i

Neutralol Basen Sauren
i— ---------------------*----------------- j— i— i

Asphaltriickstand Ol von 120—148° (1 mm)
Die yorherige O-Behandlung beeinfluBt die Teerausbeute bei der Dcst. stark. 

Bei starker Voroxydation yerringert sich das Teergewicht sehr merklich, bei einer 
Kohle, dereń „angewandter Gesamt-0“ sich bis auf ca. ein D rittel des ursprunglichen 
Kohlengewichts beliiuft, erhalt man nur 2,08% der Kohle, wahrend die unosyclierte 
Kohle 10,73% Teer gibt. Mit wachsender Voroxydation waclist das Verhaltnis des 
Leichtóls (bis zu 120°) im Teer ungefahr im gleichen Verhaltnis, in dem der „schwere 
Teer“ abnimmt. In  den ersten Stadien der Oxydation fiillt der Prozcntgeh. an Basen 
u. Asphaltriickstand stark, bei vorsekreitender Oxydation wiichst der Geh. an beiden, 
der an Basen ziemlich langsam, der an Asphaltriickstand rapid. Der durch verd. 
NaOH extrahierbare Anteil, der 22,12% des Tcers aus unoxydiertcr Kohle ausmacht, 
fallt bis auf 7,22% des aus hóchst oxydierter erhaltenen. Wahrend die Menge des 
„leichten Teers“ nur langsam fallt, yermindert sich der „schwere Teer“ sehr rasch, 
so daB bei einem Werte des „angewandten Gesamt-0“ von 47,15% der Leichtteer- 
geh. mehr ais 50% des Gesamtteers betrug. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T 101—05. 
17/5. Cork, Univ. Coli.; Fuel Lab. Chem. Dept.) B o r n s t e i n .

Frank M. Gentry, Tieflemperaturverkokung von Feinkohle. II. Heizung durcli 
Konveklion. (I. vgl. C. 1929. I. 2258.) Bcschreibung der Spiilgas-Verkokungs-Re- 
torten fiir Feinkohle nach K u h n , Mc E w e n  u .  Mc E w e n - R u n g e . (World Power
11. 251—54. Marz. The New York Edison Comp.) B o r n s t e i n .

D. J. W. Kreulen, Uber die Keaktionsfahigkeit von Koks. I I .  (I. vgl. C. 1929.
I . -2603.) Vf. untersuchte die A ktivitat yerśchiedener Koksarten bei yerschiedenen 
Tempp. Die Verss. kónnen nach Vf. dahin zusammcngefaBt werden: 1. Bei 500 u. 600° 
lassen sich an yerschiedenen Koksarten bedeutende Unterschiede in der Aktiyitiit 
feststellen. Diese werden bei 700° sehr Idcin u. liegen bei 800° innerhalb der Fehler- 
grenze. Die Steigerung der Aktiyitiit durch Zufiigung von Katalysatoren macht die 
Annahme, daB bei den Verss. Diffusionsgeschwindigkeiten gemessen werden, unwahr- 
seheinlich. Hierfur sprechen auch noch weitere Beobachtungen. Es wird eine Methode 
zur Best. der Oberfliichenentw. von Koksen beschrieben. AnsehlieBend bringt Vf. eine 
Besprechung einiger friiher yeróffentlichter Methoden u. Ergebnisse der Unters. der 
Rk.-Fahigkeit bzw. A ktiyitat yon Koks. (Brennstoff-Chem. 10. 148—53. 15/4. R otter
dam, Lab. f. Brennstoffchemie, Gliickauf.) G o i n k i s .

W. Rakowski, Thermische Verarbeilung des Torfes. Beschreibung der trockenen 
Dest. yon Torf u. der Verarbeitung des Torfteers. Nach Vf. muB besonders auf das 
Innehalten móglichst milder Bedingungen geachtet werden. Grobe Yerarbeitungs-
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methoden, sowie geringes t)berhitzen der Teerdampfe in den Retorten yerschleehtern 
die Eigg. des Torfteers. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
schlennosti] 5. 915—19. 1928.) G o i n k i s .

Selman A. Waksman und Kenneth R. Stevens, Beitrag zur chemischen Zu- 
sammenselzung yon Torf. I I I . Chemische Studien an zuiei Torfprofilen von Florida. 
(Vgl. C. 1928. II . 2500.) Analyt. Daten. (Soil Science 27. 271—81. April. New 
Jersey Agric. Exp. Stat.) T r ŻNEL.

A. O. Rankine, Erdolsuche mit Hilfe physikalischer Methoden. Nach kurzer 
Diskussion der EóTV0SSchen Torsionswaage u. anderer Verff. wird die seismograph. 
Methode erlautert. Mittels des Seismographen v o n M in tro p , der die yertikalen Be- 
wegungen der Erdoberflache aufzeiclmet, werden die Wellen einer in entsprechender 
Entfernung stattfindenden Explosion in  3-facher Weise registriert. Einmal wird die 
Explosion durch drahtlose Obertragung markiert, zweitens durch die Luftfortpflanzung 
u. drittens durch Fortpflanzung in der Erde. Das Verf., das bereits in  Texas erprobt 
wurde, wird zur Zeit an einer grofien Kalkstein-Antiklinale, aus der das meiste Ol 
der Anglo-Persien Oo. gewonnen wird, mitErfolg ausgeubt. Es werden die entsprechenden 
Seismogramme gezeigt u. die Formeln abgeleitet, nach welchen die Erdolhorizonte 
daraus errechnet werden. Der transportable Seismograph ist in den „Elementen der 
Geophysik“ von R. A m b r o n n  beschrieben. (Naturo 123. 684—86. 718—20. 
11/5.) N a p h t a l i .

C. R. Wagner, Fortschritle im Cracken in  Dampfphase. Nach histor. Einleitung 
iiber die Entw. der Crackverff. wird der GyraprozeB eingehend beschriebon u. durch 
Abbildungen erlautert. Der ProzeB wird im wesentlichen so geleitet, daB eine be- 
stimmte Fraktion des ais Crackmaterial yerwendeten Gasóls gleichzeitig m it 3% iiber- 
hitztem W.-Dampf bei einer Temp. yon 650° in den „Converter“ tr itt ,  d. i. ein Róhren- 
erhitzer, dessen Rohren nicht niiher beschriebene Katalysatoren enthalten. (Nach 
anderer Quelle Fe20 3. Der Ref.) Die Diimpfe treten  m it 1100° F. ( =  593°) aus dem 
Converter in einen ais Dephlegmator w'irkenden App. (arrester), von wo leichte Diimpfe 
u. schwere Ruckstiinde in iiblicher Weise zur Weiterbehandlung gelangen. Aus Gasol 
erhalt man 52—55,6% Destillat m it 430° Fahrenheit Endpunkt. — 24,5—16,6% 
Heizól. Die Crackgase sind reich an ungesatt. KW-stoffen (C;H , 27%; C3H 0 16%;
G,H9 9%), die zur Herst. chem. Verbb. Yerwendung finden sollen oder auch zur synthet. 
Herst. von fl. Kraftstoffen. Weitere techn. u. wirtschaftliche Einzelheiten im Original. 
(Oil Gas Journ. 27. Nr. 49. 46—47, 149. 25/4. Pure Oil Co.) N a p h t a l i .

Karl W. Nichols, Beim Filierbetrieb ist das Rosten der erschópHen Filtererde eine 
sehr wichtige Operation. Erfahrungen aus dem Róstbetrieb von Herreshoffofen werden 
mitgeteilt. (National Petroleum News 21. Nr. 18. 38—39. 1/5. Bradford [Pa.], Kendall 
Refining Co.) N a p h t a l i .

W. F. Faragher und J. C. Morrell, Behandlung von Dundee-Sand-Rohol in  der 
Raffinerie. Das bei Muskegon, Mich., gewonnene Dundee-Sandrohol ist insbesondere 
wegen der starken Klopfeigg. des Gasolins schwer zu verwerten. Die Resultate der 
eingehenden Unters. zeigen, daB man durch Mischung dieses Gasolins m it Crackgasolin 
aus dem getoppten oder dem reduzierten Rohol in jeder Beziehung einwandfreies 
Motorgasolin erhalt, so daB also der CrackprozeB eine vollkommene Verwertung des 
bis dahin nicht m it Gewinn yerwertbaren Muskegonrohóls ermoglicht. Bzgl. techn. 
Einzelheiten iiber Dest.- u. Raffinationsverf. sei auf das Original yerwiesen. (Oil Gas 
Journ. 27. N r . 49. 108—21. 25/4.) N a p h t a l i .

H. Weiss und E. Vellinger, Messung der Grenzflachenspannung zioischen Minerał- 
olen und luaflriger Lósung; Einflufi der Reinigung und der Anderung der Oh. Vff. 
untersuchten in einer friiheren Arbeit (C. 1929. I. 2516) die Grenzflachenspannung 
Mineral6l-wss. Elektrolytlsg. in Abhangigkeit vom pn der wss. Phaso u. stellten
2 Typen yon Kuryen fest: I. Ausgesprochenes Maximum der Grenzflachenspannung 
bei pn etwa =  6 m it raschem Abfall nach gróBerem pn- II. Annahernd unabhangig 
vom pH. — Bei Rohpetroleum, das dem Typ. I  angehórt, zeigt sich, daB durch fort- 
schreitende Reinigung der Kurvenyerlauf dem Typ I I  ahnlich wird u. daB die Absolut- 
werte der Grenzflachenspannung m it zunehmendem Reinigungsgrade steigen. Bei 
anderen Olen des Typ I  wird durch Reinigung der Kurvenyerlauf nicht geandert. — 
Die Anderung der Ole im Gebrauch bewirkt das Umgekehrte: ein gereinigtes Ol vom 
Typ II  zeigt nach geniigend langem Gebrauch oder bei kunstlicher Anderung durch 
Erhitzen den Kuryenyerlauf I. Bei gegebenem pa der wss. Phase fallt die Grenz-
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flachenspannung in Abhiingigkeit yon der Gebrauchszeit des Oles zunachst rasch, 
dann langsamer ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1099—1101. 22/4.) L o r e n z .

S. Nassakin, Ralionalisierwig der Irockenen Destillation des Holzes. Unterss. iib e r  
den EinfluB der Konstruktion der Retorte, der A rt der Heizung, der Dauer des Pro- 
zesses, der Eigg. des Holzes u. der Kiihlung der Zersetzungsprodd. auf den Zersetzungs- 
prozefi des Holzes, sowie Verss., um festzustellen, inwiefern die genannten Faktoren 
den Charakter des Destillats u. die Ausbeute an wertvollen Prodd. beeinflussen. Die 
Unterss. wurden auf Grund von F a b r ik v e r s s .  in der M lC H A IL O F F -F ab rik  des „Lesso- 
chim“ durchgefiihrt. Das experimentelle Materiał ist in Tabellen u. Diagrammen 
zusammengestellt. (Journ. chem. Ind. [rusś.: Shurnal chimitschcskoi Promyschlennosti] 
5 .7 6 4 —71.-1928.) G o i n k i s .

S. Nassakin, Rationalisierung der trockenen Destillation des Holzes. (Vgl. vorst. 
Ref.) Fortsetzung der im yorigen Artikel beschricbenen Vcrss. in der RiwiTZ-Eabrik 
des „Lessochim“ . Die Ergebnisse der Unterss. in beiden Fabriken sind folgende:
1. Die rationellste Retorte ist nach Vf. eine Retorte von 5—7 cbm Inhalt m it allmiihlichem 
Anheizen in einem schraubenformigen Heizkanal; 2. Es ist vorteflhaft das feuehtc 
Holz durch die von der Retorte abgehenden Rauehgase vorher zu trocknen; 3. Die 
Retorten miissen m it Teerscheidern yersehen werden. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 844—47. 1928.) . G o i n k i s .

Sidney Bom, Die Beiuertung von West-Texas- wid Mid-Continent-Roholen. 
An Hand von Betriebsergebnissen wird der W ert von Pecosrohol (West-Texas) u. 
eines Midcontinent-Rohols von gleicher D. (30° Bć) diskutiert. (Refiner and nat. 
Gasoline Manufacturer 8. Nr. 4. 67—68. 74. April.) N a p h t a l i .

G. M. Green, Bestimmung des Erwetchungspunktes von Pech oder Bilwmeń. Vf. 
cmpfiehlt folgende neue Methode, die zwar um 1—2° hóhere Zahlen gibt ais die von 
K ra m e r  u .  S arn ó w , aber viel leichter ausfuhrbar ist u. bis zu 1° C genau reproduzier- 
bar ist: Die Spitze einer gewóhnlichen messingnen RciBzwecke („drawing p in“) wird 
auf eine Lange von 3 mm in Form einer Lanzenspitze p la tt geschlagen, die Bitumen- 
probe zu einer Kugel von ca. 6 mm Durchmesser geformt u. diese auf die Spitze der 
ReiBzwecke gespiefit bis zu der Stelle, wo sie wieder rund wird. Die ReiBzwecke 
wird in ein breites KochgefaB m it Thermometer u. Riihrer gesenkt, das eine bei 16° 
gesatt. KJ-Lsg. enthalt. Die Fl. besitzt eine D., die hoher ist ais die jedes Bitumcns, 
u. wirkt auf dieses nicht ein. Wenn man die Temp. langsam (in der Niihe des Er- 
weichungspunktes nicht iiber 0,5° je Blin.) steigert, kommt ein Moment, wo die Probe 
sich ablóst u. aufschwimmt. Diese Temp. ist ais Erweichungspunkt der Probe zu 
betraehten. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T 114. 17/5. Huddersfield, Teehn. Coli., 
Chem. Dept.) B o r n s t e i n .

A. Spilker, Ober die Besiimmwig des Erweichungspunktes von Pechen wid As- 
phalten. Um die Anwendung yon Hg in der K r a m e r -SARNOWschen Methode zur 
Best. des Erweichungspunktes von Pechen auszuschlieBen, schlagt Vf. vor, s ta tt der 
bisher verwandtep 5 g Hg ein glattes Stabchen aus Pb-Sb-Legierung im Verhiiltnis 
80: 20 von 5 mm Durchmesser u. 8 g Gewicht zu benutzen, dessen unteres Ende 
halbkugelformig abgedreht. ist, u. ais maBgebend den Zeitpunkt zu betraehten, in 
dem das durch den Pechpfropfen fallende Stabchen den Boden des Becherglases 
beriihrt. Durch eine gróBere Reihe von Verss. wird die Gleichheit der Ergebnisse 
der alten u. der neuen „KRAMER-SpiLKER“ -Methode dargetan. (Ztsehr. angew. Chem. 
42. 263—64. 9/3. Duisburg-Meiderich.) B o r n s t e i n .

Holde, Zur Bestimmung des Sćhmelzpunktes von Pechen und Asphalten nach 
Kramer-Samów. (Modif. Spilker.) AnschlieBend an die vorst. referierte Mitt. von 
S p i l k e r  wird vorgeschlagen, die yon diesem angegebene Methode nicht nach K r a m e r -  
S p i lk e r ,  sondern ais „Methode K r a m e r -S a r n o w  (Modif. S p i lk e r ) “ , spiiter viel- 
leicht ais „Methode S p i lk e r "  z u  bezeichnen. (Asphalt u. Teer 29 . 541. 14/5.) B o r n s t .

Adolf GroB, Ein kleiner Rauchgaspriifer. Vf. besclireibt das von ihm  konstruierte 
„Karboskop“ ais eine wesentliche Verbesserung des Rauchgaspriifers „Siccus“ von 
STRACHE u . K l i n g .  Der ganz aus Metali bestehende App. besitzt s ta tt 8 nur 2 Verb.- u. 
Dichtungsstellen u. arbeitet ohne jede Fl., da die in einer abgemessenen Gasmenge 
nach Absorption der CO, durch ein festes Reagens auftretende Druckyerminderung 
durch ein Membranmanometer angezeigt wird. Eingehende Schilderung der Arheits- 
weise. (Gas- u. Wasserfach 72 . 479—80. 18/5. Wien.) W o lf f r a m .

O. Burkhardt, A. Fischer u n d  Fr. Frank, Apparat fu r  die technischen Gas- 
aiwlysen. Vff. h a b e u  d e n  O r s  a  t  - a h n lic h e n  G a s a n a ly s e n a p p . v o n  E. G R E IN E R ,
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Dusseldorf, vor allem durch Verwendung von Pd-Sol nach P a a l  u . HARTMANN zur 
Absorption yon H 2 yerbesscrt; da auch CO durch ammoniakal. Cu2Cl2-Lsg. entfernt 
wird, konnen CH4, C2H0 u. Homologe durch Explosion bestimmt u. berechnet werden. 
Zum Durchspulen der Hahncapillare wird ein VorratsgefaB m it reinem N angesehlossen, 
die Explosion bewirkt ein Boschziinder, ais Sperrfl. ist 50%ig. Glycerinlsg. gut brauch- 
bar, am besten gesatt. NaCl-Lsg. Stiindlich konnen 3 Gasanalysen ausgcfuhrt werden. 
Die Arbcitsweise wird genau beschriebcn. (Gas- u. Wasserfach 72. 504—05. 25/5.) W fm .

A. C. Schmid, Elektrische Gasanalysc fiir kontinuierliche Yerfahren. Allgemein 
wird wohl die Schaltungsanlage der WHEATSTONEschen Bruckc benutzt. Empfehlens- 
wert ist es, die yon dom Gas umspulten Pt-D rahte m it Quarz zu umgeben, dam it 
keine Zerstorung des P t ein tritt. E in solches Instrum ent kann dann zur Best. von 
C02, S 02, wciter auch bei der NH3-Synthese, der NH S-Oxydation usw. benutzt werden. 
(Chem. metallurg. Engin. 33. 230—32. April. Ncward [N. J.], CHARLES E N G E L 
HARD, Inc.) W i l k e .

R. H . Locke, Die barometrischen Verlidltnisse und die Dichłe von Erdgasen. Ver- 
schiedene Methoden der Dichtebestst. von Erdgas u. die dazu crforderlichen Appara- 
turen werden besprochen. Vf. weist auf Ungenauigkeiten hin, die aus der Anwendung 
der sog. „Edwards Gas Density Balance" herruhren. (Natura! Gas 10. Nr. 4. 28—29. 
90. Amer. Gas Journ. 130. Nr. 4. 37—38. April.) F r ie d m a n n .

Cecil Howard.Lander, Frank Sturdy Sinnatt und James Grieve King, Dmck- 
hydrierung von Kohle. Die schworcr hydrierbaren Anteile der Kohle, Fusain u. Durain, 
sollen vor der Hydrierung entfernt werden. Dies kann durch Zerkleinern der Kohle 
u. Blasen m it Luft, Waschcn, Flotation, Sieben oder Aussuchen m it der Hand ge- 
schehen. Zur Zerstorung der kokenden Eigg. dor Kohle kann sie kurzo Zeit auf 100 
bis 350° in Abwesenheit von Luft oder bei Tempp. >  300° unter hohem Druck in Ggw. 
yon No behandelt werden. Auch kann man zu dcm gleichen Zweck oxydicrende Gaso, 
z. B. O2, 0 3, Cl2 oder andere Halogcne oder Lsgg. von FeCl3, KMn0.v H20 2, Hypochlorite, 
Cl2-W. oder H N 03 einwirken lassen. Auch kann man sie zuerst nur einer Teilhydrierung 
unterworfen u. mit andorer Kohlo vcrmisehen oder zwei yerschiedcne Kohlonsorten 
mischen u. dann hydrieren. (E. P. 306 564 vom 17/9.1927, ausg. 21/3.1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von fliissigen 
Kohlenwasserstoffen durch spaltende Hydrierung von Kolile u. dergl. Das Ausgangs- 
material wird vor der Hydrierung einer Warmebehandlung unter Druck bis zu 1000 a t 
in Abwesenheit von Lósungsmm. u. von i / 2-enthaltenden Gasen bei Tempp. hóher 
ais die Brikettierungstemp. u. niedriger ais die Verkokungstemp. unterworfen. Dabei 
kann man fl. oder geschmolzene Metalle, z. B. Pb, Sn, Bi, Hg oder Legierungen, oder 
Stoffe m it alkal. Rk., z. B. Sulfide der Alkalien oder Erdalkalien, oder J  u. andere 
Metalloide zusetzen. Der Druck kann durch N 2, C02 oder IF.-Dampf erzougt werden. 
Beispiel: Braunkohle wird m it II7. u. 5—10% Ń a2S  angepastet u. bei 200 a t u. 360° 
mittels einer Pumpe durch einen Hochdruckapp. aus Cr-Ni-Slahl gefuhrt. Dadurch 
werden etwa 50% der Kohle in fl. Prodd. ohne Gasbldg. iibergefiihrt. Die fl. Prodd. 
werden dann yon den festen abgetrennt u. darauf m it H2 bei 440—450° unter 200 a t 
unter Zusatz eines J/o-Cr-Kontaktes durch einen Hochdruckapp. geleitet. Das Rk.- 
Prod. enthalt 25% Benzin, der Rest siedet bei 350°. (E. P . 308 633 yom 21/12. 1927, 
ausg. 25/4. 1929. Zus. zu E. P. 282 G9I; C. 1929. I. 3472.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt. - Ges., Frankfurt a. M., Druckhydrierung von 
Kohle u. dergl. Zur Ausfiihrung dor Rk. sollen doppełwandige GefiiBo aus legierten 
Stahlen diencn, dereń beheizter Innenmantel aus einer Legierung m it hoher Wider- 
standskraft gegen chem. Einflusso u. die Diffusion des H 2 bei hóherer Temp. besteht, 
z. B. aus Cr-Ni-Stahl (60 N i, 20 Cr, 20 Fe) oder aus Fe m it Cr u. V oder Cr u. If’o 
oder Kruppschem V2A-Stald. Die auBere, Druck tragende Wand soli sehr standhaft 
gegen mechan. Einflusso gemacht werden. Geeignet sind Stahl m it 1—2%  Cr,
2—3%  N i, 0,3—0,5% C oder m it 1%  Cr, 1% W, 4%  Ni, 0,3% C oder ein Cr-W- 
Stahl, der 0,5— 2%  Cr u. 0,5% V enthalt. (E. P. 309 057 vom 2/12. 1927, ausg. 
2/5. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kohlemcasser- 
stoffen durch spaltende Hydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dergl. Besonders 
hohe Ausbeuten an fl. KW-stoffen werden erhalten, wenn man in  Ggw. von die Ober- 
flachenspannung herabsetzenden Stoffen, z. B. aromat, u. aliphat. Sulfojisduren, ihren 
Substitutionsprodd. u. D eriw . oder den Sulfonsauren aromat, oder hydroaromat. KW -
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słoffe, dio im Kern sulfuriert sind u. wenigstena eine Alkylgruppe im Kern enthalten, 
oder Phenylborat oder Sulfurierungaprodd. von Kohlehydrierungsprodd., oder iso- 
propylnaphthalinsulfonsaurem N a  oder eingedampfter Sulfitcelluloseablauge, auch unter 
Zusatz von Katalysatoron, wie Alkalien, MgO oder ZnO arboitet. — Boispiel: Braun- 
kohle wird m it Tetrahydronaphthalin, dom 0,05% isopropylnaphthalinsulfonsaures Na  
zugesetzt sind, angeriihrt u. unter 200 a t u. bei 460—470° hydriert. 60% oder melir 
der Braunkohle werden so teils in fl. u. teils in  festo KW -stoffe iibergefuhrt. (E. P.
309 228 vom 3/10. 1927, ausg. 2/5. 1929.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd. und Herbert Alfred Humphrey, London, 
Herstellung von Kohlenwasserstoffen durch Hydrierung von Kohle. In  einem senkrecht 
stehendon Rk.-Ofen wird Kohle, die in soviel Ol aufgeschwommt ist, daB sio schwebond 
erhalten wird, bei Einfuhrung von oben im Gogenstrom u. bei Einfiihrung yon unton 
im Gleiclistrom m it / / 2 bei 300—550° u. unter 100 a t Druck hydriert. Die gebildeten 
fl. Prodd. werden laufond am oberon Endo abgezogen. Ala Zusatzól soli ein Prod. 
einer fruhoron Hydrierung von Kohle dienen. (E. P. 308 995 vom 30/11. 1927, ausg. 
2/5. 1929.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Kenneth Gordon, Norton 
on Tees, England, Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dergl. Es 
sollen Dmcko yon 300—10Ó0 a t angewondot werden. Man erhalt bei 500 a t u. 420° 
besonders hohe Olausbeuten, auch ist ea móglich, bei hoheren Drucken, z. B. 800 at, 
bei Tempp. yon 450—500° zu arbeiten, ohno daB dio Bldg. von Koka oder nicht konden- 
sierbarer Gase eintritt, da die Craekrk. bei diesen Tempp. sehr schnell ablauft, die 
Spaltstucke boi dem hohen H 2-Druck jedoch hydriert werden, ehe sie polymerisiort 
werden. (E. P. 309 095 vom 2/12. 1927, ausg. 2/5. 1929.) D e r s i n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Kenneth Gordon, Norton- 
on-Tees, Druckhydrierung von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dergl. Man erhalt er- 
hohto Ausbeuten an leicht sd. Prodd., wenn man die Hydrierung bei Druckon >  1000 at, 
besonders bei 4000—5000 at, ja  sogar bei 10000 a t durchfuhrt. Man kann auch so 
arbeiten, daB man zuerst bei 200—1000 a t m it kreisendom Hydriergaa die Kohle in 
fl. Prodd. uborfuhrt u. das Hydrierungaprod. bei 4000—5000 a t u. einer Temp. von
400—500° ohne ff2-Zirkulation weiterhydriert. (E. P. 309 239 yom 14/1. 1928,
ausg. 2/5. 1929.) “ D e r s i n .

Synthetic Ammonia and Nitrates Ltd., Stockton-on-Tees, und Alexander Rule, 
Norton-on-Tees, Verfahren und Vorrichtung zur Druckhydrierung von Olen, Teeren u. dgl. 
unter Benutzung oinea senkrechton Rk.-Turmes boi Drucken >  300 at, besonders 
bei 800 at. Ol u. l i 2 werden am Boden zugeleitet u. vorlassen den Ofen, der elektr. 
beheizt wird, am oberen Endo, so daB das Ol durch den Z/2-Strom in Bewcgung ge- 
haltenw ird  (Zeichnung). (E. P. 303258 vom 1/2. 1928, ausg. 2/5. 1929). D e r s i n .

A. L. Rispler, St. Louis, V. St. A., Destillation und Spaltung von Kohlenwasser- 
stoffolen, Teeren u. dergl. Die Ole werden in  eino cylindr., an don Enden kon., rotierende 
Retorto, dio toilweiso m it Fe-Kugeln gefullt ist, geleitet u. hier bei hoher Temp. go- 
spalten. Durch die Kugeln wird dor gebildoto C zerkleinert. Gleichzeitig m it don 
Olen wird Dampf in  dio Rotorto eingeblasen, dor dio Deat. erleichtert u. das trocken 
dest. Pulver ausblast. Dio Kondensation der gebildeten leicht sd. KW-stoffe erfolgt 
in ublicher Weise. (E. P. 305 263 vom 3/11. 1927, ausg. 28/2. 1929.) D e r s i n .

T. O. Wilton und Chemical Engeneering & Wilton's Patent Furnace Co. Ltd., 
London, Teerdestillation. Teer wird kontinuierl. entwassert u. dest., indom er durch 
eine m it Warmeaustauschern u. Dephlegmator yersohene Anlago geleitet wird, die 
oino auf >  300° erhitzte Rohrschlange enthalt, in dor dio Dest. des Teeres bewirkt 
wird. (E. P. 307 577 yom 10/1. 1928, ausg. 4/4. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entschwefelung organischer
Stoffe. Man leitet die zu entschwefelnden Stoffe in fl. oder dampfformigem Zustandc 
bei erhohter Temp. u. bei gewóhnlichem oder erhohtem Druck in  Ggw. yon H 2 oder 
H2 abgebenden Gasen iiber Metallsulfide, besonders auf Tragern, unter solehen Bo- 
dingungen, daB die zu reinigenden Stoffe nicht hydriert werden. Boispiel 1.: Roh- 
Naphthalin wird in  einem Autoklayen bei 300° unter 50—100 a t H 2-Druck m it 10% 
einer Kontaktmasse behandelt, die aus pulwiger aktwer Kohle, auf die Molybdansulfid 
gefallt ist, besteht. Man erhalt ein S-frcies Prod., das m it N i direkt hydriert worden 
kann. — Beispiel 2: Benzol wird bei 250° unter 50 a t  i / 2-Druck m it N iS, das auf 
aktive Kohle gefallt ist, behandelt. Man erhalt ein Benzol, das frei von Thiopheji u. 
Gyclohexan ist. — Boispiel 3.: Man leitet Benzold&mpi mit H 2 uber eine Kontaktmasso
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boi 250°, dio aus N iS  u. Cr203, dio auf granulierte, m it H3POi aktivierie Kohle im Ver- 
haltnis 10 :1  gefallt sind, besteht. Zur Entfernung des gebildeten I l2S  leitet man die 
D a m p f e  iiber CaO bei 100° u. darauf zur Umwandlung des Benzols in  Cydohemn  bei 
180—190° iiber einen jYi-Katalysak>r. — 2 weitere Beispiele. (F. P. 655 230 vom 
5/6. 1928, ausg. 16/4. 1929.) D e r s i n .

Charles W. Andrews, Duluth Minnesota und Herman A. Brassert, Chicago, 
Illinois, V. St. A., Herstellung von Wassergas. Kohlenstoffhaltige Riickstando (Koks) 
werden in  einem Generator durcb abwechselndes Einblasen von Luft u. W.-Dampf 
auf Vergasungstempp. erhitzt. Alsdann wird auf diesen Ruelistand eine Schicht 
Kohle gebracht u. vorgewarmter W.-Dampf am Boden des Generatora eingeblasen. 
Das entstehende hocherhitzte Wassergas streicht alsdann durch die Kohle, wobei 
m it dem li. Wassergas die fliichtigen Telle der Kohle abgefiihrt werden. Der ProzeB 
kann mehrmals wiederbolt werden. (A. P. 1701253 vom 15/7. 1922, ausg. 5/2.
1929.) U l l r i o h .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hollrjegelskreutli b. Miinchen, 
Vorbehandlung von Kokereigas fu r  dessen Zerlegung durch Tiefkiihlung, 1. dad. gek., 
daB zwecks Vermeidung der Bldg. expIosiver oder verharzender Verbb. von KW-stoffen 
m it drcifacher Bindung neben der prakt. yollkommenen Entfernung dieser KW-stoffe 
eine ebenso weitgehende Befreiung des Gases von NH3, Stickoxyden u. Wasserdampf 
vor der Kondensation der 0 2H4-Fraktion in  an sich bekannter Weise erfolgt. — Die m it 
dem zu zerlegenden Gase in Berulirung kommenden Teile des Trcnnungsapp., die aus 
Cu oder Cu-Legierungen bestelien, werden m it Sn, Pb oder Legierungen dieser iiber- 
zogen. (D. R. P. 476 844 IC1. 26 d vom 3/5. 1927, ausg. 25/5. 1929.) K a u s c h .

Werschen-Weifienfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. S., Entfernung des 
Kohle.ndioxyds aus Gasgemischen, insbesondere aus Schwelgasen, mittels Alkalicarbonat- 
Isg., dad. gek., daB die Alkalicarbonatlsg. bis zur Ausscheidung von Bicarbonat benutzt, 
daB das von der Lauge getrennto Salz durch Warmebehandlung zu Alkalicarbonat 
regeneriert u. letzteres nach Auflósung in  den Laugenkreislauf zuriickgegeben wird. — 
Der Vorteil des neuen Verf. vor der bokannten Regenerierung des Bicarbonates in  Lsg. 
soli in der Ersparung von Warme liegen, da hier nur das feste Salz auf 110—115° erwarmt 
zu werden brauche, wahrend sonst groBe Laugenmengen abgekocht u. wieder abgekiihlt 
werden muBten. Das Verf. soli zur Aufbereitung von Schwelgasen zwecks Verwendung 
ais Leuchtgas dienen. Auf die Reinheit der bei der Regenerierung erhaltenen C 02 
wird kein W ert gelegt. (D. R. P. 477159 KI. 26 d vom 17/2. 1927, ausg. 4/6.
1929.) D e r s i n .’

William Huntley Hampton, Portland, Oregon, V. St. A., Destillation von Ol- 
schiefer. Feste bituminose Stoffe, besonders Olschiefer, werden in fein yerteiltem 
Zustande m it 1—2°l0 CaO u. hochsd. Jff/ierafóYdestillaten gut gemischt u. dest. Durch 
den Zusatz von CaO wird der S  gebunden, so daB die Destillate keinen II„S u. organ. 
S enthalten, ferner werden dio jNr-Verbb. des Schiefers unter Entw. von N H S, das ge- 
wonnen wird, zersetzt, wodurch die Bldg. von yerharzenden Stoffen in  den Destillaten 
vermieden wird. (A. P. 1 703 192 vom 30/12. 1921, ausg. 26/2. 1929.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., Chicago, iibert. von: Eugene C. Herthel und Harry L. 
Pelzer, Chicago, V. St. A., Cracken von schweren Kohlenwasserstoffólen durch Dest. 
unter Druck bei Spalttemp. in einem Kreislauf des Oles, bei dem es durch Crackrohre 
u. anschlieBend in  einen Druckkessel durch eine auf gelochten Blechen untergebrachte 
Schicht von absorbierenden Erden, z. B. Fullererde, geleitet wird, um Pech u. <S-Vcrbb. 
zu entfernen. Die gebildeten leicht sd. KW-stoffe entweichen aus dem Crackdruckkessel 
durch einen aufgesetzten Dephlegmator in  eine Kuhlvorr., wahrend die Riickflufl- 
kondensate in den Kreislauf zuruckkehron. (A. P. 1703 529 vom 28/5. 1925, 
ausg. 26/2. 1929.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Robert T. Pollock, Boston, 
V. St. A., Cracken non Kohlenwasserstoffolen. Die Anlage besteht aus einer Crack- 
rohrschlange, einer Verdampfungskammer, einem Dephlegmator u. einem Wasser- 
kuhler. Das Robol lauft durch den Dephlegmator, wird hier yorgewarmt — gleich- 
zeitig die aufsteigenden Diimpfe der gebildeten leichten KW-stoffe dephlegmierend —
u. wird dann der Crackschlange zugefuhrt. Die Spaltung erfolgt unter Druck u. bei 
370—430°. Die unter Druck kondensierten leichten KW-stoffe werden einer 2. Ver- 
dampfungskammer zugefuhrt, die den Dephlegmator umgibt u. die m it einem Kiihler
u. einem Behalter fur das Kondensat verbunden ist. Letzterer ist mit einer Vakuum- 
pumpe versehen, so daB die Dest. in  der 2. Verdampfungskammer, die auf dem Fuchs
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so angeordnet ist, daB sio Warme von don Schornsteingasen erhalt, unter Vakuum 
orfolgen kann. (A. P. 1710 068 yom 11/4. 1921, ausg. 23/4. 1929.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Gustav Egloff und Harry 
P. Benner, Independence, V. St. A., Gewinnung von Kohlenstoff und Ólen aus Crack- 
riickstdnden. Die in der Expansionskammer einer Crackanlago sich ansammelnden, 
aus Ol u. abgeschiedenem C bestehenden Massen werdon in oin drehbares Rohr iiber- 
gefiihrt, das m it einer Innenheizung yersehen ist u. in dcm sich Stahlkugeln befinden. 
Hier werden die Olreste bei gewohnlichem Druck abdest., u. die gowonnono Kohle, 
die in  zerkleinorter Form anfallt, wird durch eine Offnung entleert. (A. P. 1 705 179 
vom 23/4. 1921, ausg. 12/3. 1929.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Gustav Egloff und Jacque 
C. Morrell, Chicago, V. St. A., Katalytische Spaltung von Kohlenwasserstoffolen. D a s  
Ol wird auf Cracktemp. erhitzt u. darauf m it HC1 in Dampfform unter Druck iiber 
Al-Spane geleitet, dephlegmiert u. die gebildeten leichten KW-stoffe werden kon- 
densiert. (A. P. 1705180 yom 10/5. 1922, ausg. 12/3. 1929.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, 
Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Eino Kerosinfraktion u. eine hochsd. Roholfraktion 
werden in einer besonderen Schlange fiir sich unter Druck gecrackt, in eine gemein- 
same Kammer entspannt, die Dampfe werden in  einem RiickfluBkuhler dephlegmiert u. 
anschlieBend in einer Kiihlsclilange yerdichtet. Das RiickfluBkondensat wird in einer 
besonderen Schlange gecrackt u. darauf in die gemeinsame Kammer entspannt. 
(A. P. 1705 181 vom 4/12. 1925, ausg. 12/3. 1929.) D e r s i n .

TTniyersal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Gustav Egloff, Chicago, 
V. St. A., Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Das zu spaltende Rohól wird zunachst 
ais Waschol in  einem Dephlegmator yerwendet u. dabei yorgewarmt. Es flieBt dann 
den h. Dampfen entgegen durch dasselbe Rohr in dio Crackblase, die in der Mitte 
durch eine Scheidewand unterteilt u. m it einer Anzahl von Spaltrohren am Boden 
yersehen ist, durch die das Ol hindurchtritt u. so in die andere Abteilung der Crack
blase gelangt, wo die Crackung unter Druck in fl. Phase erfolgt. Hier ist ein Hahn 
zum Abziehen der Riickstiinde yorgesohen. Die Dampfe der leichten KW-stoffe durch- 
streichen den schon erwahnten Dephlegmator u. anschlieBend eine Kiihlvorr., wo sie 
kondensiert werden. (A. P. 1 707 348 vom 16/8. 1922, ausg. 2/4. 1929.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, Chicago, 
Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Das zu spaltende Rohol wird durch eine Rohr- 
schlange, die in  einem Ofen liegt, gepreBt u. darauf in den inneren Behalter einer 
Expansionskammer entspannt, die doppelwandig ist u. in  dereń AuBenraum das yon 
dem Dephlegmator zuriickflieBendo Ol einlauft. Der innere Raum der Expansions- 
kammer ist oben offen, so daB das 01 yon innen nach auBen iibertreten kann. Es findet 
so eine plótzliche Abkiihlung des gecrackten Oles sta tt, wodurch dio Bldg. von Zers.- 
Prodd. zuriickgedrangt wird. (A. P. 1 707 349 yom 25/6. 1923, ausg. 2/4. 1929.) D e r s .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, Independence, 
V. St. A., Cracken von Kohlenwasserstoffolen. Die Dampfe des in einer Crackblase 
erhitzten 0le3 durchstreichen oinen tJberhitzer u. eino Anzahl Rohre, dio durch dio 
m it Ol gefiillte Blase am Boden ontlang zu cinom RiickfluBkuhler fiihren. Hier findet 
eine Dephlegmierung s ta tt u. das Kondensat flieBt in die Blase zuriick, wahrend die 
nicht kondensierten Dampfe der leichten KW-stoffe in einem Kiihler yerdichtet 
werden. (A. P. 1710 152 vom 14/1. 1920, ausg. 23/4. 1929.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von :Gustav Egloff und Harry 
P. Benner, Chicago, V. St. A., Cracken von Kohlenwasserstoffen. Zum Spal ten des 
Oles dient oin Druckkessel, der aus 2 iiberemanderliegenden, miteinander in Verb. 
stehenden Teilen besteht, die yon einem Heizrolir, in  dom ein Olbrenner brennt, nach- 
einander durchzogen werden. Das zu crackende Ol durchstrómt zunachst zur Vor- 
warmung eine im Heizrohr liegende Rohrschlange u. tr i t t  darauf durch oin m it Lochem 
yersehenes Rohr in die untere Kammer dor Crackblase, wo es yerdampft u. gecrackt 
wird. Dio Dampfe gelangen durch Offnungen in  den oboren Teil der Blase, wo in 
Beruhrung m it dem h. Heizrohr eine weitere Aufspaltung zu leicht sd. KW-stoffen 
eintritt. Oberhalb der Spaltblase ist ein Dephlegmator angebracht, deBsen Kondensat 
in  die untere Spaltblase geleitet wird. Die leichten KW-stoffe werden in  einem Kiihler 
yerdichtet. (A. P. 1 710 153 yom 28/6. 1920, ausg. 23/4. 1929.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Jacęiue C. Morrell, Chicago, 
V. St. A., Aufarbeitung der Riickstande der Crackdestillation. Dio noch h. Petroleum-
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riickstande werdon m it konz. /i,iS'Og oder Saureschlamm stark geriihrt. Dadureh 
scheidet sich eine pechartige M. aus, die m it Kalk neutralisiert werden kann. (A. P.
1 705 199 Tom 22/10. 1923, ausg. 12/3. 1929.) D e r s i n .

Emulsion Process Corp., Jersey City, iibert. von: A. L. Halvorsen und P. M. 
Travis, New York, Asphaltemulsionen. N icht wesentlich hoher ais bei 100° schm. 
Asphalt von geringem Geh. an Mineralstoffen wird langsam u. unter Riihren zu li. W. 
gegeben, welches eine 0,75% nicht ubersteigonde Menge eines Trialkaliphosphats, 
vorzugsweise Na3P 0 4, enthalt u. die Mischung, z. B. in  Kolloidmulilen, feinst verteilt. 
(E. P. 307 288 vom 4/3. 1929, Auszug vcroff. 1/5. 1929. Prior. 3/3. 1928.) K u h l .

Arthur Fernand Fabre, Frankreich, Kaltasphalt. Den bekaimten Asphalt
emulsionen wird, z. B. nach dem Aufbringen auf don StraBengrund, ein Koagulations- 
mittel, z. B. ein Motallchlorid, vorzugsweisc CaCl2, zugegeben. (F. P. 655 297 vom 
27/3. 1928, ausg. 17/4. 1929.) * K u h l i n g .

Stadtgemeinde Dresden, Deutschland, Kunstlicher Asphalt. Kohlenteerarten 
von niedrigerem Phonolgeh. ais Tieftemperaturteer u. hohorem Phenolgoh. ais n. Stein- 
kohlenteer, zweckmaBig Mischungen von Hoch- u. Tieftemperaturteer, denen gegebenen
falls noch Phenol zugesetzt worden ist, wTerden in der Hitze, gegebenenfalls unter 
Zusatz von Kontaktstoffen, m it Luft, Schwefel oder beiden behandelt. Die Erzeug- 
nisso gloichen den natiirlichen Asphalten. (F. P. 655 858 vom 6/6. 1928, ausg. 24/4.
1929. D. Prior. 7/6. 1927.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von Montanwachs. 
Montanwachs wird in Abwesenheit von Essigsaure u. anderen organ. Losungsmm. in 
der wss. Lsg. von / / 2<S04 oder einom Cr-Salz suspendiert u. durch Zusatz einer Lsg. 
von C'r03 u. Erhitzen auf >  100“ gebleicht. Beim Erhitzen laBt man die Temp. all
mahlich ansteigen, so daB dio Lsg. konz. wird oder man arbeitet unter Druck. (E. P. 
302 626 vom 15/9. 1927, ausg. 17/1. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung wertvoller Produktc 
aus Montanwachs durch Oxydation in  saurer Lsg. — 100 kg Montanwachs wTerden m it 
1200 1 50%ig. H2S 04 oder 66%,ig. H3PO,, boi 105° zu einer Emulsion verruhrt, u. dazu 
wird eine konz. wss. Lsg. von 160 kg Cr03 zugegeben. Die Lsg. wird zum Kochen er
hitzt u. teilwoise oingedampft u. dabei unter geringem Zusatz von W. die Temp. so 
geregelt, daB diese innerhalb 5 Stdn. auf 120° steigt. Beim Steheu schoidet sich die 
gebloichto Waehsehioht auf der wss. Lsg. ab. — 100 kg harzfreies Rohmontanwachs 
werden zu 200 1 gebrauchter Gr03-Lsg. zugegeben, u. in das Gemisch laBt man bei 
ca. 112° eine Lsg. eines Gomisches, das 95 g Cr03 u. 400 g H 2S04 im Liter enthalt, 
portionsweise zidaufen, bis 200 kg Cr03 eingetragen sind. Das Eindampfen wird so 
geregelt, daB die Temp. innerhalb 5 Stdn. auf 118° steigt. — 100 kg harzfreies Montan
wachs werden m it 400 1 C r03-Lsg., die hauptsachlich aus Cr2(S04)3 u. freier H 2S04 
besteht, bei 105° emulgiert u. nach Zusatz von 1500 1 durch Elektrolyse regenerierte 
Cr03-Lsg., die 86,5 g Cr03 u. 155 g K 2Cr20 7 u. 520 g H2S04 im Liter enthalt, langsam 
eingedampft. (F. P. 651869 vom 29/3. 1928, ausg. 28/2. 1929. D. Priorr. 13/4. u. 
19/8. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersiellung hoclmscoser 
Schmier- und Isolierole aus Kohle, Teer, Mineralolen u. a. Kohlenstoffverbb. durch 
Extraktion odor destruktive Hydrienmg oder durch Cracken. Die dabei gewonnenen 
fl. Prodd. odor Fraktionen derselben werden hochgespannten u. hochfreąuenten 
elektr. Strómen ausgesetzt. Die elektr. Behandlung findet ovtl. in Ggw. von H 2 oder 
von anderen Gasen oder von Katalysatoren oder indifferenten Stoffen u. bei gewóhn- 
lichem, erhóhtem oder vermindertem Druck sta tt. — Z. B. wird Braunkokle m it H 2 
bei 450° u. 200 a t behandelt. Das Prod. wird fraktioniert u. dio Fraktion iiber 300° 
wird mehrere Stdn. m it einem Stroni von 10000 V. u. 500 Perioden in der Sekunde 
behandelt. Durch Dest. werden die tiefer sd. Anteile entfernt. (E. P. 305 553 vom 
5/10. 1927, ausg. 7/3. 1929.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersiellung hochviscoser Ole. 
{.Vgl. yorst. Ref.) Die elektr. Behandlung findet m it einem Strom von mehr ais 
500 Perioden in der Sekundę sta tt. — Eine mittlere Braunkohlenteerfraktion, die 
frei von Plienolen u. Basen ist u. eine Viscositat vón 1,2° Engler bei 1/100 a t besitzt, 
■wird 30 Stdn. lang m it einem Strom von 7000 Perioden in der Sekunde u. von 1200 Y. 
behandelt, wobei ein hochviscoses Ol von 125° Engler erhalten wird. — Eine Petroleum- 
fraktion (Kp. 150—250° u. 1,0° Engler) wird 17 Stdn. m it einem Strom von 9000 V. u.
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3500 Pcriodcn behandelt u. daboi ein Ol von 13,7° Engler erhalten. (F. P. 654 650 
vom 24/5. 1928, ausg. 9/4. 1929. Prior. 13/6. 1927.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Gewinnung von Schmierólen 
oder kosmetischen Olen aus Teerólen, Paraffin- oder Mineralólen, Tran, Lebertran oder 
pflanzhohen Olen, wie Ricinusól, Oliyenol, Sesamól u. dgl., durch Zusatz yon duroh 
Oxydation gebleichtem Montanwachs. (E. P. 305 955 vom 12/9. 1927, ausg. 14/3.
1929.) M . F. M u l l e r .

Western Union Telegraph Co., ubert. von: Leo P. Curtin, Freehold, V. St. A., 
Behandlung von Holz. Man trśinkt Holz m it einer ammoniakal. Lsg. von H3As03, 
die es nicht nur gegen Pilze u. Insekten sohiitzt, sondern auch flammenfest maeht, 
indem beim Brennen des so impragnierten Holzes die sich ontwickelnden Diimpfe 
des As20 3 die Flammen ersticken sollen. In  der wss. Lsg. kann aueh Mineralól emulgiert 
sein, um das Holz zugleich wasserabweisend zu maehen. Die fungieide Wrkg. der 
H3As03 kommt der von HgCl2 gleich. (A. P. 1 698 622 vom 16/4. 1927, ausg. 8/1.
1929.) " S a r r e .

XXIY. Photo grap hie.
R. E. Owen, Physikalische Entwicklung und die Natur des latenten Bildes. Durch 

E g g e r t  (C. 1928. II . 2215) u. K i e s e r  (C. 1928. II . 2427) ist gezeigt worden, daC 
eine Schicht von kolłoidem Ag in Gelatine nach Fixierung m it ubliehen Thiosulfat- 
lsgg. u. nach 24-std. Waschen eine Erhóhung des Ag-Geh. zeigt, u. da(3 das hinzu- 
gekommene Ag in  Form yon Ag,S yorliegt. Es ist anzunehmen, dafi das Keimsilber 
von Ag2S umgeben ist, u. daB das System daher wie Ag2S reagiert. In  der T at konnen 
Vff. zeigen, daB kolloide Ag2S-Emulsionen das gleiche Verh. zeigen, wie es von 
A. L u m i e r e , L. L u m i Ź r e  u. SEY E W ET Z  (C. 1924. II. 2111) bei ihren Verss. iiber die 
physikal. Entw. fanden, bei denen die physikal. Entw. nur bei Ggw. oder nach yorher- 
gehender Einw. eines Reduktionsmittels gelang. Die von diesen Autoren gegen die 
Silberkeimtheorie des latenten Bildes erhobenen Einwande yerlieren daher ihren 
Boden. — Vf. berichtet iiber eine Reihe yon Beobachtungen bei der „physikal." Entw. 
des Ag2S m it Formaldehyd. (Photographic Journ. 69. 278—80. Juni. Brifc. Pliot. 
Res. Assoc. Lab.) L e s z y n s k i .

Frank E. E. Germann und Dzu-Kun Shen, Photographische Untcrsuchungen.
1. Mitt. Die Natur der Empfindlichkeit und das lalenłe Bild. Es werden die Beziehungen 
zwisehen KorngróBe u. Empfindlichkeit yon AgJ-Emulsionep uptersucht. Es wird 
eine Emulsion benutzt, die einen weiten Bereieh yerschiedener KorngróBe umfaBt 
(genaue Herst.-Yorschriften s. Original). Nach Belichtung, Pyro-Soda-Entw. u. Aus- 
wasehen wird ohne Fixieren u. Mk. der Prozentsatz der entwickelten Kórner ermittelt. 
Bei Erhóhung der Expositionszeit wird ein Grepzwert yon 17% entwiekelbaren 
Kórnern erreicht. Auch Verlangerung der Entwicklungszeit fiihrt zu einem Grenzwert. 
Der Schleier iibersteigt nicht 1%. Ein Korn wird entweder ausentwiekelt oder gar 
nicht entwickelt. Durch Zentrifugieren der untersuchten Emulsion werden fein- u. 
grobkórnige Emulsionen erhalten, die unter sich u. m it der ursprunglichen Emulsion 
gleiche Empfindlichkeit haben. Es sind also dio grofien u. die Ideinen Kórner gleich 
empfindlich, u. es konnen daher die Korngrófieneffekte nicht durch Ersehópfung eines 
Sensibilisators (der dann bei den zuerst entstehenden grofien Kórnern in grófierer 
Menge yorhanden wilre) erklart werden. Vff. glauben die relatiye Unempfindlichkeit 
des A gJ auf Umkehrungserscheinungen zuruckfuhren zu konnen. — Bei der Beruhrung 
alter Pyrogallolentwickler m it Sauren oder H 20 2 wurde eine Luminescenzerselieinung 
beobachtet, dio durch die Zers. einer Sauerstoffycrb. des Pyrogallols erklart wird. 
(Journ. physieal. Chem. 33. 864—72. Juni. Colorado, Univ., Dep. of Chem.) L e s z .

Osamu Masaki, Untersuchungen uber die photographische Empfindlichkeit. I. Mitt. 
Einflup der Erwdrmung auf die Empfindlichkeitskurre pholographischer Platten. Unterss. 
an 12 Plattensorten iiber den EinfluB einer Erwarmung auf 80° auf die spektrale Emp- 
findlichkeit photograph. Platten. Fiir alle Wellenlangen nimm t der Kontrast zu. Die 
Inertia von |)anchromat. u. anderen weniger empfindlichen Emulsionen wird herab- 
gesetzt, dio hochempfindliehcr Emulsionen lieraufgesetzt. Im  letztgenanntcn Fali ist 
die Sensibilisierung starker im langwelligen ais im kurzwelligen Teil, im erstgenannten 
Fali is t die Desensibilisierung starker im kurzwelligen, ais im langwelligen Teil, so daB 
in beiden Fallen das Maximum der Empfindlichkeitskurve nach R ot yersehoben ist. 
Die sensibilisierende Wrkg. der Erwarmung nimm t nach Abkiihlung auf Zimmertemp.
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mir allmahlich ab. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 1—12. 
Jan.) L e s z y n s k i .

Osamu Masaki, Untersuchungen iiber die photographische Empfindlichkeit. I I . Mitt. 
tlber die Empfindlichkeit photographischer Plalten bei verschiedenen Temperaturen. 
(I. ygl. vorst. Ref.) Fiir 7 PJattensorten wird gezeigt, daB die Abhiingigkeit der photo- 
graph. Empfindlichkeit von der Temp. sich fiir Tempp. von 0—80° gut durch die 
Gleichung: D  =  D„t eat{ 1 — + wiedergebcn laBt; D — Dichte bei der
Temp. t, Dm — maximale Dichte bei 0°, E  =  Exposition, a, b u. c =  const. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 13—22. Jan.) L e s z y n s k i .

Osamu Masaki, Untersuchungen iiber die photographische Empfindlichkeit. I II . Mitt. 
Sensibilisierende Wirkung einer Vorbelichtung schwacher Intensitat. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Auch nach Schleierkorrektion ergibt sich eine Erholiung der Empfindlichkeit durch 
Vorbelichtung schwacher I n te n s ita t .  X)ieser Effekt ist bei panchromat. Emulsionen 
stiirker ais bei unsensibilisierten. Schleierung durch langwelliges Licht ist wirksamer 
ais solche durch kurzwelliges. Der Effekt nimm t m it Zunahme der Zeit zwisehen Vor-
u. Nachbeliehtung ab. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 107—115. 
Marz.) L e s z y n s k i .

Osamu Masaki, Untersuchungen iiber die photographische Empfindlichkeit. IV. Mitt. 
Desensibilisierende Wirkung einer schleierbildenden Vorbdichtung mit Rontgenstrahlen. 
(III. vgl. vorst. Ref.) Es wird keine Umkehr des Rontgenstrahlenschleiers durch Nacli- 
belichtung m it sichtbarem Licht beobaehtet, aber eine Yerminderung der Empfindlich
keit fiir sichtbares Licht durch Róntgenstrahlenyorbelichtung. Dic Empfindlichkeit 
fiir Licht yerschiedencr Wellenliingen wird um einen gleiehen Betrag hcrabgesetzt. 
Das Zeitinteryall zwisehen Vor- u. Nachbelichtung is t auf den Effekt ohne EinfluB. 
Verss. m it aufeinanderfolgender Vorbelichtung m it Rontgenstrahlen u. m it Licht 
schwacher Intensitat (vgl. vorst. Ref.) bzw. in  umgekehrter Reihenfolge zeigen die 
Unabhanigkeit der beiden Effekte. Die Empfindlichkeitsverringerung is t besonders 
groG fiir hoehempfindliche Platten, die Kontrastanderung ist im allgemeinen fiir alle 
P lattentypen gering. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 12. 117 bis 
125. Marz.) L e s z y n s k i .

Osamu Masaki, Untersuchungen iiber die photographische Empfindlichkeit. V. Mitt. 
Wirkungen der Erwarmung auf das Absorptionsspektrum und die photodektrische Leit

fahigkeit von Silberbromid und ihre Beziehung zur photographischen Wirkung. (IV. ygl. 
vorst. Ref.) Durch Erwarmung wird das langwelligo Ende der Absorptionsspektren, 
der Silberhalogenide nach R ot yerschoben. Ebenso wird das Maximum der photoelektr. 
Leitfiihigkeitskuryo durch die Erwarmung nach R ot yerschoben. Die Analogie zu 
dem EinfluB der Erwarmung auf die photograph. Empfindlichkeit stu tzt die photo
elektr. Leitfahigkeitstheorie des latenten Bildes. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. 
Univ. Serie A. 12. 127—34. Marz.) L e s z y n s k i .

S. E. Sheppard, Schleier und Empfindlichkeit herabsetzende Wirkungen. (Vgl. 
C. 1929. I. 2135.) Weitere Beispiele fiir die desensibilisierende Wrkg. d e r > C = N —  
Bindung. Diskussion der Konst. der (1. c.) beschriebenen organ. Halogensilber-Kom- 
plexe. (Photographie Journ. 69. 206— 09. Mai. Rochester. Eastm an Res. Lab.) L e s z .

H. H. Schmidt, Zur Photochemie der Iialogensilber. V. Mitt. Die Einwirkung 
von Dichromatschwefelsaure auf unbelichtete desensibilisierte Halogensilberschichten bei 
nachfolgetider chemischer, primdr- und sekunddrphysikalischer Entuńcklung. (IV. ygl.
C. 1929. I. 1411.) Die Unterss. erstreckcn sich auf die folgenden Emulsionen: AgCl. — 
AgBr alkal. hergestellt. — Bromjodsilber (1%  AgJ). — Bromjodsilber (3°/0 AgJ) 
nicht gereift. — Bromjodsilber (3% AJ) gereift. — Bromjodsilber (10% AgJ), A gJ 
neutral hergestellt. — AgJ alkal. hergestellt. — Platte m it sauren Farbstoffen sensi- 
bilisicrt. —  Platte m it bas. Farbstoffen sensibilisiert. — Samtliche Emulsionen waren 
m it Phenosafranin sensibilisiert u. wurden nach Einw. yon Dichromatschwefelsaure 
chem., primar- u. sekimdiir-physikal. entwickelt. Bei chem. u. primar-physikal. Entw. 
ist dic Wrkg. der Dichromatschwefelsaure eine direkte Funktion der Empfindlichkeit. 
In  Ubereinstimmimg zu dem Verh. nichtsensibilisierter Schichten ist die Wrkg. bei 
primarphysikal. Entw. geringer ais bei der chem. Entw.1; Dagegen ist die Wrkg. bei 
sekundilrphysikal. Entw. sehr groB, z. T. gróBer ais bei der chem. Ferner ist die 
Differenz bei den behandelten u. unbehandelten P latten von der A rt des Fixierbades 
abhiingig. Vf. nimmt an, daB bei den Dichromatplatten das Belichtungssilber in 
dieser Form abgeschieden sein muB, die sich im Fixierbad leichter lóst. — Auf Zu-
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sammenhango zwischen Zerstorung des nach langerer Entw. auftretenden chem. 
Schleiers durch Dichromatschwcfelsaurc u. don ebenfalls crsfc nach langerer Entw. 
bei bestimmten nicht vorbelichteten AgCl-Emulsionen aultretendcn Ausbleich- 
erscheinungen bei Ggw. von Desensibilisatoren w ird hingewiescn. Beim Wassem 
yerschwinden die Ausbleicherscheinungcn. — Die Sensibilisierung m it sauren Farb- 
stoffen wird durch Phenosafranin stiirker untcrdruckt ais dic m it bas. Durch Waschen 
erreicht nicht nur die Empfindlichkeit, sondern auch die Sensibilisierung wieder fast 
den n. Wert. Es wird also der Sensibilisator durch den Desensibilisator nicht chem. 
verandert. — Bei desensibilisierten AgJ-Schichtcn wird die Empfihdlichkeit durch 
Phenosafranin erhoht, u. zwar bei allen Entw.-Arten, am geringsten bei sekundar- 
physikal. Entw. Auch dieser Befund kann durch die Annahmo gedcutet werden, daB 
das Belichtungssilber bei der Dichromatplatte in  einer im Fixierbad weniger 1. Form 
abgescliieden wird. (Photogr. Itorrespondenz 65. 129—33. Mai. Munchen, Wiss. Lab. 
d. Fa. O. P e r u t z  G. m. b. H.) 1 L e s z y n s k i .

Henri Belliot, Einflu/3 der Natur des Fixiermittels auf die Entwicklung umgekehrter 
oder solarisierter photographischer Platlen nach dem Fixiercn. (Vgl. 0. 1929. I. 1652). 
Weitere Verss., durch die dio Abliangigkeit der W irksamkeit einer Entw. nach dem 
Fixieren yom Reduktionsyermógen des Fixiermittels gezeigt wird. Jc  hóheres Re- 
duktionsyermógen das Fixierm ittel besitzt, um so gróBer is t die Anniiherung an die 
„chem.“ Entw. Die W irksamkeit ist bei Verwendung des gleichen Fixiermittels um 
so gróBer, je alkalischer dieses benutzt wird. Dio Verminderung der Wirksamkeit 
der „physikal.“ gegeniiber der „chcm.“ Entw. macht sich nicht bei den geringsten 
Schwarzungen am deutliehsten bemerkbar, sondern an denen, die durch das lang- 
welligste Licht entstanden, d. h. wo nach Ansicht des Vf. die Lichtcnergie zur Red. 
des Silbersalzes nicht ausgereicht hat u. nur eine Aktiyierung des Salzes bewirkt hat. 
Vf. schlieBt, daB das bei der Entw. nach dem Fixieren gebildete Bild besteht 1. aus 
den direkt durch die Lichtwrkg. reduzierten Moll., 2. je nach dem Reduktionsyermógen 
des Fixiermittels aus aktivierten u. mehr oder weniger aus benachbarten Moll. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 167—69. 7/1.) L e s z y n s k i .

A. Steigmann, Vom Fuchsin zum Fuchsinnafidesensibilisator. Bei Wiederholung 
seiner friiher (C . 1929. I. 962) beschricbenen Verss. e r h a lt  Vf. eine Bcstatigung der 
L u P P O -C R A M E R sch en  Befunde (C . 1929. I. 1410). D ie  abweichenden Resultate seiner 
fruheren Verss. glaubt Vf. auf bakterielle oder p h o to c h e m . Yeranderungen des be- 
nutzen Fuchsins zuriickfuhren zu konnen. (Photogr. Industrie 27. 640. 12/6.) L e s z .

Gustav Kail, Wdrmewirtschaft in  der Photoemulsicmskuche. Rcchner. Erfassung 
der in der Photoindustrie in Frage kommenden Erwarmungs- u. Sclimelzyorgange. 
Im  Laufe der Unters. muBten die folgenden GróBen gemessen werden: die spezif. 
Warme yon Gelatineemulsions-Sol u. -Gel, sowie von trockener Gelatine, ferner die 
Schmelzwiirme yon Grclatmeemulsions-Gel. (Photogr. Industrie 27. 638—39. 663—64. 
691—93. 12/6. Berlin.) " L e s z y n s k i .

Louis Didiee, Der Rohfilm und seine Bestandteile. Ubersicht iiber die Fabrikation 
des photograph. Films m it Bildem. (Rev. scient. 67- 294—307. 25/5.) B e i ir le .

J. I. Crabtree und C. E. Ives, Farbstofftonung in  einer einzigen Lósnng. (Rcv.
Franęaise Photographie 10. 119—20. 15/4. — 0. 1929. I. 2383.) L e s z y n s k i .

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Ober die durch Entwicklung erhaltene 
Farbę von Silberbildem. (Photogr. ICorrespondenz 65. 140—43. Mai.. Lyon. — C. 1928.
II . 2089.) L e s z y n s k i .

Fritz Wentzel, Amerikanische Vervieljdltigungsgerdte auf photographischer Orund- 
lage. (Pholostat, Rectigraph, Photoslat-Recorder.) (Photogr. Korrespondenz 65. 143 
bis 148. Mai. Binghamton, N . Y .) L e s z y n s k i .

Felix Formstecher, Das Kopieren von Entwicklungspapieren bei rotem Licht. 
Es ist móglich, mittels langwelliger roter Strahlen (600<700 m/t) bei Bromsilberpapieren 
ohne allzu groBe Expositionen Kopien bis zur maximalen Schwarzung. zu erzielcn. 
Vf. benutzt ais Rotfilter eine Kombination yon Ponceaurot u. Filtergelb (vgl. C. 1927.
II . 2375). Bei den yom Vf. untersuchten Schiehten gab das langwellige Licht ein 
erheblich kleineres y  ais weiBes bzw. kurzwelliges Licht. Es wird gezeigt, daB der Effekt 
nicht durch die m it der Erhóhung der Expositionszeit yerbundene Herabsetzung der 
photograph. Beleuchtungsstarke yorgetauscht ist. Der EinfluB des roten Lichtes 
auf die Gradation macht sich auch beim Vergleich yerschieden gefarbter Lichtquellen 
(Kohlenfadenlampe u. HEFNERsche Amylaeetatlampe) bemerkbar. Im  gelben Licht
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zeigte sich bei den untersuchten Papieren keine Anderung von y, im  griinen Licht war 
bereits eine Ideine Senkung festzustellen. (Photogr. Industrie 27. 397—400. 10/4. 
Dresden, Wiss. Lab. d. Mimosa A.-G.) L e s z y n s k i .

P. Hanneke, Neues von der Farbenphotographie. Hinweis auf die neue A g f a  - 
Farbenrasterplatte, dio gegeniibcr der alten, insbosondere in  der Empfindlichkeit, 
wesentliche Verbesserungen aufzuweisen hat, sowio auf das neue Entw.-Rezept yoii 
L u m i ć r e . Fortschritte auf anderen Gebieten der Farbenphotographie (Teilaufnahmen, 
farbigo Pigmentbilder, Kodacolor-Verf.). (Photogr. Rdseh. 66. 257—58.) L e s z y n s k i .

Mate Mudrov5iĆ, Versuche uber einige Dreifarbenkopierverfahren. (Vgl. C. 1928.
I. 626.) Beschreibung von Verff., dio gestatten, nach dem Jos-Pe-Verf. u. nach dem 
L A G E -V erf. Dreifarbendrucke lediglich unter Verwendung Y on  uberall im Handel 
befindlichem Materiał zu erhalten. (Photogr. Industrie 27. 582—84. 29/5.) L e s z y n s k i .

A. Traube, Farbenphotographie auf Papier. I II . (II. vgl. C. 1929. I . 2384.) 
Diskussion dor Bedingungen fiir ein einwandfreies Absaugbild. Unters. der Eignung 
der Yerschiodensten Farbstoffe. (Photogr. Industrie 27. 558—59. Miinchen.) L e s z .

Felix Formstecher, Der Einflufi der Beleuchtungsstdrke beim Arbeiten mit Gas- 
lichtpapieren. (Vgl. C. 1929. I. 2384.) Bei einer Variation der Beleuchtungsstarko 
im Verhaltnis 1: 20 bleibt ym u. die Form der charakterist. ICurve bei Gaslicbtpapieren 
prakt. konstant. Die yerbreitete, hiervon abweichendo Ansicht ist durch Unter- 
exposition u. dam it vorbundenc Verlangerung der Entw.-Zeit zu erldiiren. (Photogr. 
Industrie 27. 608. 5/6. Dresdon, Wiss. Lab. d. Mimosa A.-G.) L e s z y n s k i .

Josef Maria Eder, Magnesiumlicht ais Normallichtguelle fiir photographische 
Sensitomeirie und seine Beziehung zum internationalen Sonnenlichtstandard. Auf dem 
H I. Internationalen KongreB fiir Photographie (London 1928) wurdo ais Normallicht- 
guelle fur dic Sensitometrio photograph. Schichten ais Einheit die Lichtstiirke von 
der yisuellen Helligkeit einer Internationalen Kerze empfohlen, dereń spektrale Farben- 
yertoilung einem Totalradiator von der Farbtemp. 5000° absol. gleichkommt. Vf. 
empfiehlt die Benutzung Yon Mg-Licht, das durcli Verwendung der von D a v i s  u . 
G i b s o n  (Trans. Soc. Mot. Piet. Eng. 12 [1928]. 225) ermittelten Co-Cu-Sulfatfilter 
auf die gewunschto Farbtemp. gebracht werden kann. Zus. der Filterlsg. s. Original. 
Das elektr. Kohlenbogenlicht kommt dem Mg-Licht bei sensitometr. Unterss. sehr 
nahe. Es wird eine Tabelle gegeben zur Umrechnung der Intensitaten der drei Spek- 
tralbereiche (330—485, 485—570 u. 570 m/i bis zur langwelligen Grenze) der folgenden 
Lichtąucllen auf Mg ais Standard: Sonnenlieht, Kohlenbogenlicht (10 Amp.), triibes 
Tageslicht (Bewolkung), Nitra-Osram-Halbwattlampe, Vakuum-Wolframfadenlampo 
60 W att, Hefnerkcrze. Fiir die Anwendung werden eine Reihe von Beispielen gegeben, 
darunter insbesondere solche auf dem Gebiete der Auskopieremulsionen. — Durch 
Pinaflavol in Ggw. von NaNO, wird eine auBcrordentliche Sensibilisierimg von AgCl- 
Gelatinepapier erzielt. E in solches Papier besitzt auch im direkten KopierprozeB 
eine dominierende Empfindlichkeit fiir den griinen u. gelben Teil des Spektrums, 
dic iiber die Violett- u. Ultraviolettempfindlichkeit herausragt u. durch keinen anderen 
Sensibilisator erreicht wird. Das beschriebene Papier ist hervorragend fiir die Sen
sitometrio im sichtbaren Spektralbereieh geoignet. Vf. weist darauf hin, daB Mg-Licht 
nicht nur fiir den Negativ-, sondern auch fiir den PositivprozeB ais sensitometr. 
Standardlichtquelle zu empfehlen ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 321—30. 
Mai. Wien.) '  L e s z y n s k i .

J. M. Eder, Berećhnung der Empfindlichkeit nach Oraden des Scheiner-Sensitometers. 
Tabelle zur Um rechnung von  SCHEINER-Graden (15— 28) in  EDER-HECHT-Grade 
(80— 111). H inw eis auf d ie  durch die prinzipielle Verschicdenheit der System e be- 
dingte U nsicherheit. (Photogr. Industrie 2 7 . 397. 10/4. W ien.) L e s z y n s k i .

L. Rado, Berlin-Halensee, Kinematographisclie Filme. Ais Trager fiir die licht- 
empfindliche Schicht verwendet man diinno Motallfohen, dio durch ein wasserfestes 
Bindomittel m it einer biegsamen Unterlago aus Papier, Celluloid, Cellulose usw., dio 
durch Uberziehen m it einem Nitrocelluloselack usw. wasserfest gemacht wordon sind, 
yereinigt sind. Vor dem Aufbringen der lichtempfindhchen Schicht rauht man dio 
Oberflacho der Folie auf. Man kann die Metallfolio auch yorher m it Cellulose, Ccllu- 
loid usw. uberziehen. (E. P. 308 022 vom 26/1. 1928, ausg. 11/4. 1929.) F r a n z .
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