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A. Allgemeine iind physikalisclie Chemie.
Schmolke, E in VorscMag zur engeren Verbiupfung von HocJischulunterricht und 

Prazis. Mitteilungen uber Bestrebungen von C. B l a c h e r  an der Universitat Riga, 
im Hochschullaboratorium Einriehtungen zu schaffen, die denen des Fabrikbetriebes 
stark angenahcrt sind; ais Beispiel wird eine Anlage zur Wassergascrzcugung be- 
schrieben. (Warme 52. 459—61. 8/6.) Sc h u l z .

Thomas G. Thompson, Ein Versuch, der die langsame Mischbarkeit zweier Fliissig- 
keiten mit rerschiedener Dichte zeigt. In  einem MEYER-Kolben laBt sick sehr deutlick 
die langsame Misehung zweier an sieh vollig mischbarer Fil. (reines W. u. wss. Lsg. 
eines Salzes) von versehiedener D. zeigen. (Journ. chem. Education 6. 523. Marz. 
Seattle, Washington, Univ.) R o l l .

Charles H. Stone, Eine neue Męłhode zur Losung chemischer Probleme. Vf. sehlagt 
vor, bei der stochiometr. Ausreehnung von Reaktionsgleichungen mit einer Unbekannten 
die Reehnung nicht in Gramm, sondern in Mol bis zum SehluB durclizufuhren u. erst 
den sieh ais Resultat ergebenden Molbruehteil in Gramm umzurecbnen. An Beispielen 
wird gezeigt, daB eine nicht unbedeutende Ersparnis an Reehenarbeit erzielt wird. 
(Journ. ehem. Education 6. 440. Marz. Boston, Mass., English teigh School.) Roli..

C. J. Brockman, Der Unterriclił in  der organischen Elektrochemie. Himveis auf
die starkere Betonung der organ. Elektrochemie in Deutschland u. in der Schweiz. 
Der Wert u. die Bedeutung dieses Zweiges werden hervorgehoben, u. ein eingehenderes 
Studium wird dringend empfohlen. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 55. 4 Seiten 
Sep.) A s c h e r m a n n .

D. Strómholm, Uber einige OeselzmafSigkeiten in  der Tabelle der Eiemente und
ihrc kosmologische Bedeutung. Die bereits (C. 1929. I. 1181) referierte Arbeit wird 
durch kosmolog. Betrachtungen erweitert. Die fur die M. u. D. des Mondes, des Merkurs, 
Mars u. der Venus vorliegenden Daten lassen sieh auf Grund der Annahmen des Vfs., 
daB erhóhter Druck die Bldg. der schwereren Eiemente begiinstigt, deuten. (Philos. 
Magazine [7] 7. 691—705. April.) LESZYNSKI.

Fr. Ebel und E. Bretscher, Die wirksamen Bindungsfestigkeiten in  mehratomigen 
Molekeln. I I . Mitt. uber die Grundlagen der Haftfestigkeitslehre. (I. vgl. C. 1928. I. 
2341.) Wahrend in der organ. Chemie angenommen wird, daB die Bindefestigkeit 
zwisehen zwei vorgegebenen Atomen von Mol. zu Mol. verschieden ist, schlieBt die 
physikal. Chemie aus der konstanten Zunahme der Verbrennungswarme pro CH2 
in homologen Reihen, daB die Trennungsenergie (u. damit auch die Bindefahigkeit) 
z. B. einer C-C-Bindung in allen Moll. den gleichen Wert bat u. gleich der Trennungs
energie zweier C-Atome im Diamanten ist. Am Beispiel des Kohlenoxysulfids u. des 
Pliosgens wird reehner. der Widersprueh dahin aufgeklart, daB die physikal. Rechen- 
gróBen nicht ident. sind mit den chem. beobachtbaren Werten. Die ersteren treten 
erst in Erscheinung, wenn das Mol. yollig zerlegt wird — in der Chemie findet nur 
eine stufenweise Veranderung des Mol. statt! —, sie stellen die m i t t l e r e n B i n d e -  
f e s t i g k e i t e n  dar, wahrend bei chem. Umsetzungen die Extremwerte wirksam 
sind. Zu ahnlichen Schlussen fiihrcn auch die bekannten Gedankengange von Hin- 
SHELWOOD. (Helv. chim. Acta 12. 443— 49. 2/5.) B e r g m a n n .

Fr. Ebel und E. Bretscher, Untersuchung der gegenseitigen AbMngigkeit der 
Atombindungen. Wdnnetónung der Reaktion 2 PF3 + 02 =  2 POF3. Beschreibung 
eines neuen Gascalorimelers. I I I .  Mitt. uber die Grundlagen der Haftfestigkeitslehre. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Um zu erfahren, wie sieh die wirksame Haftfestigkeit zwisehen 
zwei Atomen A u. B  andert, wenn A auBerdem an C oder D  gebunden wird

[a  C + B  — ->- A A D + B — >- A <  , untersuchen Vff. die thermoeliem.

Daten des POF:1 u. POCI.,. In  diesem Falle sind die Bildungswarmen von PF3 u.
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PC13 sowio die Vereinigungswarme von PCI3 mit einem Atom Sauerstoff bekannt, 
dio von PF3 u . O wird aus der Explosionswiirme des Gemisches von PF3 mit 
Sauerstoff ermittelt. Es lśŁBt sieh folgcndes leichtverstandliohe Schema angeben:

Cła P O Fs P O, 
in dem die Zahlen wirksame Dissoziationsenergien (vgl. vorst. Ref.) in Kcal darstellen 
(daher muB man die Aufspaltung auch in der Reihenfolge: Sauerstoff, dann Halogen 
vornehmen), nieht die eigentlichen Haftfestigkeiten, da Sublimationswurme von 
festem P zu atomarem P-Dampf u. Dissoziationsenergie des Sauerstoffmol. nicht ein- 
gerechnet sind. Der Wcrt 240 fur F3—P ist extrapoliert. Das Schema zeigt: Die 
Verfestigung der P-Halogen-Bindung beim Ubergang von Chlor zu Fluor bewirkt 
nieht nur keine Lockerung der P-O-Bindung, sondern sogar eine Verstarkung. Die 
analoge Tatsache ist von Sc h l e n k  u. M a r k  (C. 1922. I I I .  1340) ani Pentaplienyl- 
iithyl beobachtet u. derart gedeutet worden, da 13 dio Haftfestigkeit ais Produkt zweier 
Affinitatsbotrage m1 m2 aufzufassen ist, ohne daB ł?̂ 1 == »i2 zu sein braueht. — PF3 
wurde unter Verwendung der STOCKschen Apparatur aus Kupferphosphid u. Blei- 
fluorid gewonnen, P. — 158°, Kp.72o — 104,1°. — Das zur Best. der Explosionswarme 
benutzte Calorimeter war ais ,,Aneroidcalorimeter“ ausgestaltet, wobei die Mangel 
dieser Instrumente infolge unyollkommenen Temperaturausgleiehs duroh geeignete 
Anordnungon yermieden werden. (Helv. chim. Acta 12. 450— 63. 2/5. Ziirich, Techn. 
Hochsch.) . B e r g m a n n .

F. Sierra, Die Koordinationszahl 5 hei den Hydralen. ZinksuIJathezahydrat, das 
naeh der Auffassung von M o l e s  (C. 1926. I. 2527) der Konst. [Zn(H20)5](S04-H20) 
entspricht, wird am leiehtesten erhalten durch Eindampfen einer kaltgesatt. Lsg. von 
ZnS04• 7 H20 bei 45—50°, auch noch bei 50—55°, aber nicht unterhalb 40°. Im  Vakuum- 
essiccator tiber P206, raseher durch tlberleiten trockener Luft oberhalb 50° (60—80°) 
yerliert das Prod. 5 Moll. W., das letzte Mol. W. erst bei 130— 190°. ZnS04-6H20 
zeigt eine D.2S4 von 2,0537, Mol.-Vol. 131,1, daraus laBt sich fiir das letzte W.-Mol. 
ein Mol.-Vol. von 9,7 berechnen in Ubereinstimmung mit der Bereehnung von MOLES 

fiir das erste Hydratationsmol. der H 2S04. (Anales Soc. Espanola Pisica Quim. 27. 

220— 27. April. Madrid, Chem. Lab. d. Naturw. Pak.) R. K. M u l l e r .

F. A. H. Schreinemakers, Osmose terndrer Flussigkeitc.n. Eingehende Beschrei- 
bung u. Besprechung der moglichen Palle der bei der Osmose eintretenden Konz.- 
Anderungen u. Umsetzungen an Hand von zahlreichen Pormelbildern u. Zeichnungen. 
(Chem. Weekbl. 26. 306— 14. 1/6. Leiden, Univ.) Groszfei.D.

H. Wieland, U ber den Verlauf der Oxydationsvor<j(inge. Vortrag vor der Span. 
Gcsellschaft fiir Physik u. Chemie. Vf. entwickelt seine Theorie der Dehydrierung 
u. zeigt ihre Anwendung an Beispielen, insbesondere an der biolog. Bedeutung des H20 2 
u. der Obertragerwrkg. des Fe (Theorie von WARBURG). (Anales Soc. Espanola Fisiea 
Quim. 27. 181—91. April.) R. K. Mu l l e r .

A. Tian, Untersuchungen iiber Gleićhgewichte zwischen Sauren und Basen in Gas- 
phase. „Fliichłigl-eitsprodukt“ der Salze. Anwendungen. Es werden Uberlegungen 
angestellt iiber die Bldg. von Dampfen dui'ch Vereinigung von fltichtigen Basen u. 
Sauren. Die Rkk. sind stots reversibel u. zeigen groBe Analogien zu den Rkk., die in 
fl. Phase yerlaufen. Es werden zahlreiche Verss. ausgefiihrt, in denon dies dargelegt 
wird. (Journ. Chim. physiąue 26. 91— 116. 25/2. Marseille, Lab. de Chimie de la Pac. 
des Sciences.) Sc h u m a c h e r .

Lemarcłlands, Ober die Gleichgewichtslcomlante bei doppelten Umsetzungen in  
uńsseriger Losung. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1301.) Vff. benutzen den Wert der Gleiehgewichts- 
konstanten bei 18 u. 100° fiir die Rk. BaS04 + 2 HC1 H2S04 + BaCl2, um aus der 
VAN’THOFFschen Gleichung die Reaktionswarme zu berechnen. Da der Aktiyitats- 
koeffizient fiir HC1 bei 17,65° den Wert 0,790 hat, ist K1S =  0,0000237. Es berechnet 
sieh Q zu —10610 cal. Die thermochem. Messungen ergeben — 10100 cal. Innerbalb 
der Versuchsfehlergrenzen liefern beide Methoden ident. Zahlen. Demnach gestattet 
die auf Grund der Versuchsergebnisse u. des Massenwirkungsgesetzes berechnete 
Gleichgewiehtskonstante die Konzz. im Gleichgewichtszustand zwisehen Elektrolyten 
reehner. zu bestimmen. (Compt. rend. Aead. Sciences 188. 1289—91. 13/5.) K. W o l f .

H. Ludloff, Zur Ableitung der chemischen Gleichgemćhtskomlanten. Die Bereehnung 
chem. Gleichgewichte nach der neuen S tatistik  fiih rt auch im  Palle der R kk . m it 
mehratomigen Moll., die zwei oder drei gleiche Atome enthalten, zu demselben Er- 
gebnis wie die E infiihrung der EHRENFESTschen Symmetriezalil in  die BOLTZMANN-
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schc Statistik. Der Partialdruck im Dissoziationsgleichgcwicht wird fur mehratomige 
Molekule mit drei gleichen Atomen formelmaBig angegeben. Es gehen in dio Be- 
rechnung ein die freie Energie, die Dissoziationsarbeit, die Eigenschwingungen, drei 
Tragheitsmomente, die ElljRENFESTSche Symmctriezahl, das Gewicht des Elektronen- 
grundzuBtandes des Mol. sowio die Anzahl der Einstellmoglichkeiten fur dio Kernspins. 
(Naturwiss. 17. 367—68. 17/5. Breslau.) B y k .

D. G. Bourgin, Unimolekulare Reaktionen. Die vom Yf. gegebene ąuantcn- 
mechan. Auffassung der unimolekularen Rkk. ftihrt dazu, daB nur kompliziertere 
Moll., bei denen auBerordentliche Bindungen auftreten konnen, unimolekulare Rkk. 
erleiden konnen. Sie erklart ferner die Konstanz der Rk.-Geschwindigkeitskonstante 
unter weit abweichenden Rk.-Bedingungen, so auch fur fl. Lsgg. (Procced. National 
Aead. Sciences, Washington 15. 357—62. April. Univ. Illinois.) B y k .

Wojciech Świętosławski und Jan Gustav Zawidzki, Vber die Anwendung der 
reduzierlen Oleichwngen in der cliemischen Kinetik. Unter Anwendung von Partial- 
konzz. (1 —  x' u. x') an Stelle der Molekularkonzz. (a — x u. x) u. unter Ersatz der 
Zeit durch die reduzierte Zeit t/t yn, t1/n, die die Umwandlungszeit des l/?i-Teilea 

der Initialsubstanz darstellt, gelangten Vff. zu Formeln, in denen die Werte a u. k (Rk.- 
Gescliwindigkeitskonstante) verschwunden sind. Folglich lassen sich alle Rkk., fur 

die die Formel dx/dt =  k(a  —  x)±n±p anwendbar ist, in reduzierten Koordinaten 
(xV t) durch eine einzige Kurve fiir die Werte n u. p darstellen. Vff. fanden die Lósung 
einer Anzahl kinet. Gleichungen, indem sie die Werte fiir x' u. fiir z, die sich auf 3 ver- 
schiedeno Umwandlungen der Zeitachse beziehen, berechnet haben, namentlich fiir 
1/n =  V4, l/n  =  V2 u. l/n  =  3/4. (Roczniki Chemji 9. 246—65.) Schón fe ld .

Z. Bay und W . Steiner, Die Verdnigungsgesclmindigkeit von Wasserstoffatomen. 
Vorl. Mitt. (vgl. C. 1929. I I .  131). Zur Unters. der Vereinigungsgeschwindigkeit von 
H-Atomen werden in der Entladung erzeugte Atome in konstantem Strome durch 
ein Rohr abgesaugt, das in bekannten Abstanden Diffusionsspalte enthalt, an denen 
nach der Methode von W r e d e  (ygl. C. 1929. I. 2858) die H-Konz. gemessen wird. 
Triigt man die Zeit ais Abszisse u. die Konz. (in °/0 H) ais Ordinate auf, so erhiilt man 
bei kleinerem Druck (1-10-1 mm Hg) gerade Linien, bei hoherem (2-10-1mm) ge- 
kriimmte Kuryen. Aus den Yerss. bei 2-10-1 mm laBt sich fur die Konz. von 35% 
H-Atome eine mittlere Lebensdauer (Halbwertszeit) von 1 sec. annehmen. Dieser 
Wert steht in Ubereinstimmimg mit den aus chem. Rkk. der H-Atome sich crgebenden 
Werten (vgl. B o n h o e f f e r , Ergebn. d. exakt. Naturw. 6 [1924]. 215). Dieser Wert 
entspricht groBenordnungsmaBig der Lebensdauer, die man bei der Annahme von 
DreierstóBen theoret. zu erwarten hat. Die genauere Analyse der Messungen liiBt aber 
erwarten, daB dieser Wert fiir die homogene Gasrk. nur die untere Grenze darstellt 
u. noch durch iiberlagerte Wandrkk. gefiilscht ist. Insbesondere diirfte durch spezielle 
Annahmen iiber die Wrkg. der Wand der sonst nicht erklarbare geradlinige Verlauf 
der beobachteten Kurvcn bei niederem Druck eine Deutung finden. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B  2. 146— 47. Jan. Berlin, Physik.-ehem. Inst. d. Univ.) L e s z .

B. BruŹS, Zerfallsgeschmndigkeił fesler Stoffe. V. Zerjallsgeschwindigkeit von 
Hg2C03 und einigen Mełallsalzhydraten. (IV. vgl. C. 1926. I I . 2375.) Bei Tempp. 
zwischen 125 u. 150° u. Drucken von 500, 760 u. 1000 mm untersucht Vf. die Zerfalls- 
geschwindigkeit von Hg2C03. Die Geschwindigkeit fiillt proportional mit dem Druck 
u. exponential mit der reziproken absol. Temp. Die Aktivierungsenergic wird zu 
35 000 cal. bestimmt. Es werden die Entwasserungskurven von MnS04 • 5 H20, ZnS04 ■
7 H ,0  u. Na,S04-10 H ,0  bei 25° bestimmt. Es wurde an der Rk. Hg2C03 — >- Hg20 + 
C02 gezeigt, daB die Zersetzungsgeschwindigkeit eine ausgesprochene Funktion der 
Druckdifferenz auch in solchen Fallen ist, wo die Rk. ganz irreyersibel zu sein scheint 
(Hg20 zersetzt sich in Hg u. HgO). Zur Deutung der beobachteten Selbstbeschleunigung 
wird angenommen, daB die Rk. an Krystallecken beginnt, u. daB der autokatalyt. 
Charakter auf die Entstehung neuer Eckep bei der Zerstorung eines Ecksteines zuriick- 
zufiihren ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 3. 427—39. Juni. Riga, Physik.-Chem. 
Lab. d. Lettlilnd. Univ.) LESZYNSKI.

Leo Vieth, Die- Heitlersche Theorie der konzentrierłen Losungen. Dio Heitlersche 
Arbeit (C. 1926. I I .  1820) wird einer Diskussion an Hand eines Zahlenmaterials unter- 
zogen. Es wird gezeigt, daB in einer Reihe von Fallen guto Ubcreinstimmung zwischen 
Theorie u. Experiment besteht. .Wie schon die Kritik der Ansatze yermuten laBt, 
ist die Theorie nicht imstande, allgemein eine zahlenmaBig genaue Wiedergabe der
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experimentellen Ergebnisse zu liofern. (Physikal. Ztschr. 30. 12G—38. 1/3. Munster 
i. W., Physikal. Inst.) HARTECK.

Paul Fuchs, Seltsamer VerlauJ der Loslichkeit von Calciumhydroxyd in Rohrzucker- 
lósungen geringer Konzentrationen. Vf. untersucht dio Loslichkeit von Ca(OH)2 in 
Rohrzuckerlsgg. bei konstautem Vol. Dabei ergab sieli, daB die Loslichkeit des Ca(OH)„ 
mit steigender Rolirzuckcrkonz. nieht linear zunimmt. Man erhalt vielmehr eine 
Kurve mit Maximum, Minimum u. einem Wendepunkt, so daB ein Gebiet existiert, 
in dem fiir eine Ca(OH),-Konz. drei yerschiedene Rohrzuckerkonzz. moglich sind. 
In  diesem Bereich ist das darauf gegrundete Verf. zur Rohrzuckerbest. nicht durch- 
fiilirbar. Tragt man dagegen die Loslichkeit des Ca(OH)2 ais Funktion desjenigen 
Fl.-Vol. auf, in dem 1 g Rohrzucker gel. ist, so erhalt man eine Kurve, die der VAN 
DER WAALSschen Druck-Vol.-Ivurve sehr ahnlich ist. Es ist jedoch moglich, daB 
dieser eigenartige Verlauf der Lóslichkeitskurve auch in rein chem. Ursachen be- 
grundet ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1535—38. 5/6. Leipzig.) O h l e .

B. Kojalowitsch, AnomaUen, beobachtet bei starken Alkohollosungen. (Journ. 
angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 260—62. 1928.) S c h o n f e l d .

A. Berthoud, Einige Bemerkungen iiber eine Theorie der Katalyse. Polemik gegen 
die Arbeit von DUBRISAY (C. 1929. I. 600) iiber die Theorie der Katalyse. (Journ. 
Chim. physiąue 26. 120—24. 25/2. Neucliatel.) Sc h u m a c h e r .

Sllinjiro Kodama, Ober die katalytische Reduktion des Kohlenoxyds unter gewohn- 
licheni Druck. I. V er suche iiber die katalytischen Wirkungen einiger Metalle mittels 
Erliiizungskurve. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 35—36. 
April. — G. 1929. I. 1886.) R. K. Mu l l e r .

Shinjiro Kodama, Ober die katalytische Reduktion des Kohlenozyds unter gewóhn- 
lichem Druck. I I .  Versuche iiber die Einfliisse einiger Stojfe auf die katalytische Wirkung 
des Kóbalts mittels Erhitzungskune. (I. vgl. vorst. Ref.) (Buli. Inst. physical chem. 
Res. [Abstracts], Tokyo 2. 36—37. April. — C. 1929. I. 1886.) R. K. M u l l e r .

A. Balandin, Spaltungsreaklionen bei der Hydrierwujskatalyse in  Gegemcart von 
Nickel. Ober die Rolle des Katalysators in  der heterogenen Katalyse. Vf. bringt eine 
reichhaltige tabellar. Zusammenstellung der mit Ni ais Katalysator bewirkten Hydrie- 
rungen organ. Substanzen. Es wird gezeigt, daB in der Regel bei Moll., die aus H-, 

G-, N-, O-, Cl- u. Br-Atomen zusammengesetzt sind, die Leichtigkeit der Spaltung 
verschiedener Bindungen in der Reihenfolge C-Cl, C-Br, C-O, C-N u. C-C abnimmt. 
Auf Grund thermochem. Betrachtungen kommt Vf. zum SchluB, daB in erster Linie 
nicht solche Bindungen zerrissen werden, welche im freien Mol. am wenigsten bestiindig 
sind, sondern vielmehr dicjenigen, bei dereń Spaltung relatiy bestandigc Verbb. der 
entstehenden Atome bzw. Radikale mit dem Katalysatormetall entstehen. Am ex- 
perimentellen Materiał wurde gezeigt, daB diese Beziehungen auch thermochem. zu 
analysieren sind. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 3. 167—94. Mai. Moskau, Staats- 
univ.) F r a n k  e n b u r g e k .

Lehrbucli der technischen Physik fiir fortgeschrittene Studenten und Ingenicure. Hrsg.
von Georg Gehlhotf. Bd. 3. Leipzig: .Toh. Ambr. Barth 1929. gr. 8°. 3. Physik d.
Stoffe. (XVI, 555 S.) M. 57.— ; Lw. M. 60.—.

At. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

N. M. Bligh, Die Entwicklung der neuen Quanteninechanik. (Science Progress 23. 
619—32. April.) L e s z y n s k i .

R. de L. Kronig, Die Quantentheorie der Dispersion in metallischen Leitern. Dio 
klass. Theorie der Dispersion leidet unter dem Mangel einer befriedigenden Annahme 
iiber die Natur der metali. Leitung. Ein Verstandnis vom Quantenstandpunkt ist 
neuerdings durch B lo c h  (C. 1929. I. 1303) gewonnen worden, der gezeigt hat, daB 
die Leitungseigg. eines Krystallgitters unter EinfluB eines konstanten elektr. Feldes 
sieli darstellen lassen, wenn man den gleichzeitigen EinfluB des Feldes u. der Warme- 
schwingungen des Gitters auf die Verteilung der Elektronen im Krystall iiber die 
verschiedenen stationaren Zustiinde betrachtet. Die Gleichgewichtsverteilung hat 
eine Relaxationszeit /?, fiir welche Vf. eine Formel angibt. Die klass. Theorie wird 
imbrauchbar, wenn die Freąuenz v mit /? vergleichbar wird. /? liegt bei gewóhnlicher 
,Temp. zwischen 1013 u. 1014 u. ist proportional mit der absol. Temp. Fiir v ^  /? liiBt 
sieb auf klass. Grundlage eine befriedigende Theorie der Dispersion ausarbeiten, die
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den empir. Typus der Dispersionskurve fiir Au u. Ag darstellt. (Proeced. Roy. Soc., 
London. Serie A. 124. 409—22. 4/6. Utrecht, Physikal. Lab. d. Univ.) B y k .

V. Fock, Uber den Begriff der Gesclmindigkeit in  der Diracschen Theorie des 
Elektrons. (Ztschr. Physik 55. 127— 40. 1/6. Leningrad.) LESZYNSKI.

D. Iwanenko, Bemerkung uber ąuantenmechanische Geschwindigkeit. (Vgl. vorst. 

Ref.) (Ztschr. Physik 55. 141— 44. 1/6. Leningrad.) LESZYNSKI.
Hermann Weyl, Gramtation und das Elektron. Boi Einfuhrung der DlRACschen 

Elektronentheorie in die allgemeine Relativitatstheorie darf keine M. auBerhalb des 
Gravitationsfeldes angesetzt werden. Man muB dann neben dem Wellenfeld des 
Elektrons das des Protons vor der Quantisierung einfuhren. Dies gelingt mit einem 
modifizierten Prinzip der Eichinvaripanz. Die Bereehnungen stellen klar, warum die 
antisymm. PAULI-FERJII-Statistik fiir Elektronen zu der symm. B o s e -Ein s t e in - 

Statistik fiir Protonen fiihrt. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 
323—34. April. Princeton Univ. Palmer Physical Lab.) B y k .

W. Kuhn, Uber das Problem des Atomkerns. Zusammenfassender Vortrag ii ber 
Polarisierbarkeit der Atomkerne, Freąuenz, Intensitat u. Scharfe der y-Strahlung, 
Energieiibertragung bei KernstóBen u. Stabilitatsfragcn. (Naturwiss. 17. 431—33. 
7/6.) _ LESZYNSKI.

C. Pawłowski, Bemerkungen uber die Zertrummerung des Aluminiums. (Vgl. 
C. 1929. I I .  525.) Vf. zieht auf Grund seiner Messungen iiber die bei der Zertriim- 
merung von Al emittierten H-Strahlen einige Schliisse, die die maximale Reichweite u. 
die Anzahl der HAl-Strahlen betreffen. Die experimentellen Werte ergeben eino 
angenaherte Proportionalitat zwischen der maximalenReichweite der HAl-Strahlen u. 
der Reichweite der a-Strahlen. Ferner liiBt sich durch Estrapolation der experimentell 
gefundenen Kurve zeigen, daB die untere Grenze der Reichweite der a-Strahlen, die 
fiihig sind, Al zu zertrummern, ungefahr 1 cm ist. Die Kurve des Yf.s stimmt nicht 
mit der. von B o t h e  (O. 1929. I. 347) fur Al theoret. ermittelten iiberein. Um den 
EinfluB der Geschwindigkeit der a-Teilchen auf die Anzahl der IlAI-Teilchen zu 
bestimmen, wird fur die versehiedenen Geschwipdigkeiten der a-Teilehen die Anzahl 
der H a i - Teilchen, dereń Reichweite Ianger ais 18 cm ist, angegeben. Die experi- 
mentell gefundene Kurye zeigt, dafi die Zahl der H a i-Teilchen sehr rasch fiir a-Strahlen 
grofler Reichweite ansteigt. Die Kurve steht mit der nach der GAMOWschen Wellen- 
mechanik berechneten in angenaherter Ubereinstimmung. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188. 1334—36. 22/5.) G. Sc h m id t .

H. J. Kist, lonenanordnung. Wird ein positiver Kern von mehreren gleichen 
negativen Ionen umgeben, so wird die Lage der Ionen nach der Theorie von KOSSEL 
dadurch bestimmt, daB 1. die Entfernungen der Ionen vom positiven Kern gleich 
sind, u. daB 2. die Summę der Potentiale der Ionen ein Minimum ergibt. Demzufolge 
ordnen sich 2 gleiche Ionen diametral zum Kem an, 3 Ionen auf einem Kreis in den 
Ecken eines gleichseitigen Dreiecks, 4 Ionen in den Ecken eines Tetraeders, 6 Ionen 
in den Ecken eines Oetaeders u. 8 Ionen in den Ecken eines tetragonalen Trapezoeders. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 310—11. 15/3. Helmond.) E. J o s e p h y .

L. Weber, Die Symmetrie homogener ebener Punktsysteme. Ableitung der 80 
Ebenengruppen in engem AnschluB an jSTigglis „Geometr. Krystallogr. d. Diskont.“. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 309—27. Mai, Freiburg, Schweiz.) Sk a l ik s .

Ernst Alexander und Karl Herrmann, Die 80 zweidiine.nsioiw.len Jiaumgruppen. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 328—45. Mai. Berlin-Charlottenburg.) Sk a l ik s .

Ernst Alexander, Sysłematik der eindimensionalen Raumgruppen. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 70. 367—82. Mai. Freiburg i. B., Physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) Sk a l ik s .

F. Haag, E in Beiłrag zwr Geometrie der Nelzebene. I. Einer Netzebene ein Netz 
mit n-mal so kleiner Masche einzuzeichnen. — II .  Beispiele von Systemen aus un- 
gleichen, sich beruhrenden Kreisen. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 346—52. Mai. 
Stuttgart.) Sk a l ik s .

F. Haag, Die Kreispackungen von Niggli. (Vgl. C. 1927. II. 1139.) Einteilung 
nach den Symmetrieverhaltnissen u. Konstruktion mit Benutzung der F e d o r o w - 
schen Planigone. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 353—66. Mai. Stuttgart.) Sk a l .

Linus Pauling, Die Koordinationstheorie der Struktur von Ionenkrystallen. (Vgl..
C. 1929. II . 5.) Vf. diskutiert die Móglichkeiten, aus rontgenograph. Daten die Striiktur 
komplexer Krystalle, einschlieBlich samtlicher Parameter fiir die Einzelatome, zu 
bestimmen. Lediglich auf Grund der Róntgenanalyse ist dies nicht mit yoller Scharfe
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moglich. Eine Entscheidung ist im Falle komplizierterer, krystallisierter Verbb. durch 
die Priifung moglich, ob gewisse, mit dem ohem. Aufbau u. den Atomradien vertragliche 
Strukturen sieh mit den expcrimentell beobaohteten Intensitaten des Róntgendiagramms 
vereinbaren lassen. Es wird die BRAGGsche auf der Bcriicksichtigung der IonengroBen 
beruhende Metliode zur Ermittlung der wahrscheinlichsten Krystallanordnung ge- 
schildert; Vf. schildert ansehlieBend seine „Koordinationstheorie“, darin bestehend, 
daB groBe Anionen in einem Krystall kleine Kationen derart umgeben, daB jedes Kation 
ais Zentrum eines Polyeders auftritt, dessen Ecken dureh Anionen besetzt sind. Dies 
fiih rt zu einer engeren Auswahl der krystallograph. Móglichkeiten in den einzelnen 
Fallen. Yf. hat die Strukturen von Rutil, Anatas u. Brookit auf diese Weise ermittelt; 
die Methode hierzu wird im einzelnen geschildert. (Probleme der modernen Physik. 
D e b y e : SoMMERFELD-Eestscbrift 1928. 11—17 [Leipzig, Hirzel], Pasadena, Cali- 
fornia Inst. of Techn.) F r a n k e n b u r g e r .

C. Chamie, Studium des Phdnomens der Atomgruppierungen der Radioelemente.
Vf. gibt eine kurze Zusammenfassung ihrer Experimente (C. 1928. I. 2906. 1929. 
I. 969) tiber das Phanomen der Atomgruppierungen der radioakt Elemente. Es 
werden Einzelheiten iiber die photograph. Methode sowie iiber die Verss. m it Atom
gruppierungen in Hg, in Gasen, u. in Lsgg. angegeben. (Journ. Physiąue Radium 
[6] 10. 44—48. Jan. Paris, Inst. du Radium.) Sc h m id t .

James M. Hendel, Die Radioaktivita,t der leichleren Elemente. Die Radioaktmtat 
von K  u. Rb, der einzigen radioakt. Elemente mit einem Atomgewicht <210, kann 
moglicherweise auf Verunreinigungen durch Ekacasium (87) zuruckgefuhrt werden. 
(Science 69. 357. 29/3. New York City, Hunter Coli.) L e s z y n s k i .

D. G. Bourgin und E. E. Libman, Bemerkungen zu einer Arbeit von Jóh. Kleiber:
Vom Leuchten des Atoms. Einwande gegen die von K l e ib e r  entwickelte Vorstellung 
iiber den Mechanismus der Lichtemission (vgl. C. 1929. I. 347). Die Oscillation eines 
Elektrons um eine st-ationare Bahn ergibt eine Freąuenz proportional der l,5ten Potenz 
des Radius wiihrend sie nach KlEIBEII dem Radius umgekehrt proportional sein mufite. 
Die tf-Serien konnen daher nicht ais Schwebungen zwisehen solchen Oscillationen auf- 
gefaBt werden. (Ann. Physik [5] 1. 1096—98. 7/5.) E is e n s c h iTZ.

L. F. Bates, Physik. Fortsehrittsbericht iiber kosm. Strahlung u. den Raman- 
effekt. (Science Progress 23. 577—84. April. London, Univ. Coli.) L e s z y n s k i .

E. Rupp, Uber die Polarisation des Kanalstrahllichtes. I I I .  Quecksilberkanal- 
slrahłen der Linie 2537. (II. vgl. C. 1927. II . 2148.) Es wird die Polarisation der Hg- 
Linie 2537 im Kanalstrahllicht untersucht, u. zwar 1. im Abklingleuchten, d. h. im 
Vakuum unter 0,001 mm Hg im Beobachtungsraum, 2. im Anklingleuchten, d. h. 
nach Wiedererregung der vorher abgeklungenen Atome. Im  Abklingleuchten ist das 
Leuchten der Linie nur dann polarisiert, wenn Stórungen der Lichtemission am Spalt 
auftreten; werden diese Stórungen durch Ausheizen des Spaltcs beseitigt, so ver- 
schwindet die Polarisation. Durch magnet. Felder u. Zusatzgase wird das Polarisations- 
verhaltnis in derselben Weise beeinfluBt, wie die Resonanzfluorescenz der Linie 2537. 
Die Lage des elektr. Vektors im polarisierten Kanalstrahl ist durch die Strahlachse 
festgelegt; wird der Strahl durch ein Hindernis (Netz) diffus gemacht, so verschwindet 
die Polarisation. Dieser Versuch also gibt fur die Entstehung der Polarisation des 
Kanalstrahlenlichtes die folgende Erklarung: Ein Strahl parallel fliegender Atome 
wird in relatiy zu ihm ruhenden Atomen durch parallelen AtomstoB zum Leuchten 
erregt. (Ann. Physik [5] 1. 289—300. Beriin-Reinickendorf, Forsch.-Inst. d. AEG.) L e s z .

B. Ray und P. C. Mahanti, Feinstruklurabsorptionskanten der Metalle und 
Metalloide im Rontgengebiet. (Vgl. C. 1929. II- 7.) Die von K o s s e l  diskutierte Fein- 
struktur der Rontgenabsorption beruht darauf, daB Elektronen von einer inneren auf 
verschiedene opt. Bahnen gehoben werden. Beobachtet sind sie nicht; Vf. erklart ihr 
Fehlen bei Metallen mit der Beweglichkeit der Metallelektronen, bei nichtmetall. 
ICrystallen aus der dichten Packung. Dagegen ist die Erscheinung der sekundaren Ab- 
sorption bisweilen die Ursaehe fiir eine beobachtete Feinstruktur; z. B. wurde bei V 
eine zweite Absorptionskante im Abstand von 8,7 V gefunden. Bei Cl wird eine Fein
struktur im Abstand von 7,8 V, bei S eine solche im Abstand von 7,1 V gefunden, die 
unter doppelter Absorption zustande kommen. Die Breite der Absorptionskanten 
betragt 4,1 bzw. 3,9 V u. wird auf tJbergang des K-Elektrons ins Unendliche zuruek- 
gefuhrt. (Ztschr. Physik 54. 534—36. 27/4. Caleutta, Uniy. Coli. of. Sc.) E it z .

B. B. Ray, Mehrfachabsorption wid sekunddre K-Absorptionsgrenze im Rontgen- 
gebiet. Unter der Annahme, daB ein einzelnes Quant gleichzeitig von zwei oder mehr
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Elektronen absorbiert werden kann (vgl. C. 1929.1. 476; vgl. auoh Bay u . Mazumder,
0. 1929. I. 1305. 2269), die sieli in verschiedenen Energieniveaus des Atoms befinden, 
werden die von N u t t a l l  (C. 1928. I I .  324), sowie von L indsay  u . Van Dykę (C. 1927.
1. 236) beobaehteten sekundiiren Absorptionskanten gedeutet. Ferner wird gezeigt, 
dafi unter der Annahme freier Elektronen in Metallen die KossELschen Feinstruktur- 
absorptionslcanten im Róntgengebiet, soweit es sich um reine Metalle handelt, nicht 
auftreten kónnen. (Ztsehr. Physik 55.119—26.1/6. Calcutta, Univ. Ooll. of Science.) L es.

Jonatan Aars, tlber die Andtrung des Katlwdenslraklenspeklrums des Slicksioffs 
durch Kiihlung mit fliissiger Luft. Es werden mit Spcktrographen mittlerer Dispersion 
die Bandenspektren des Stickstoffs bei Zimmertemp. u. bei der Temp. der fl. Luft 
untersueht. Die Spektren werden durch Kathodenstrahlen erregt, dereń Geschwindig- 
keiten zwischen 300 u. 900 V variiert wurden. Der Gasdruck war teils von der GroBen- 
ordnung 0,01 mm, teils 0,05 mm. Es wurde gefunden, dafi die Linienintensitatsver- 
teilung in den einzelpen Banden lediglich eipe Funktion der Temp. ist, also von Druek 
u. Strahlgeschwindigkeit unabhangig ist. Vf. betont, dafi Verss. unter groBerer Dis
persion notwendig sind, um sicherzustellen, dafi die Entw. der Botationsbanden von 
der D. des Gases u. der Strahlgeschwindigkeit unabhangig ist. Sollte sich dies be- 
statigen, so hatte man ein Mittel in der Hand, die Temp. der lichtemittierenden Sub- 
stanz durch Ermittlung der Verteilung der Linienintensitat in der einzclnen Bando 
zu bestimmen. Auf die Bedeutung einer solchen Methode fur die Erforsehung des 
Nordlichts wird hingewiesen. (Ann. Physik [5] 1. 216—28. Oslo, Physik. Inst.) L e s z .

F. L. Mohler und C. Boeckner, Rekombinalionsspektren von Ionen und Elektronen 
im  Casium und Helium. In  Fortsetzung einer fruheren Arbeit (C. 1928.1. 1616) werden 
die Bedingungen naher untersueht, unter denen im Cs-Dampf u. He-Gas starkę konti- 
nuierliche Banden im AnschluB an die Linienseriengrenzen auftreten. Diese Banden 
werden ais Folgę der Bekombination von positiven Ionen mit Elektronen gedeutet; 
sie werden durch hohe Konz. von Ionen u. Elektronen (etwa 1013 im cem) u. kleine 
Elektronengeschwindigkeit (MAXWELLsche Verteilung im Gebiet 0,15—0,4V) be- 
gunstigt. Die Ionenkonz. wurde durch metali. Sonden ermittelt, u. die Intensitat ais 
Funktion der Ionenkonz. aufgetragen. Es ergab sieh eine fast lineare Funktion. Aus 
der Intensitatsverteilung in der Bandę u. der Elektronengeschwindigkeitsverteilung 
konnto die Wahrseheinlichkeit der Bekombination ais Funktion der Elektronen
geschwindigkeit berechnet werden. Es ergab sich fur die Seriengrenzen 2 P  u. 3 D 

des Cs eine Proportionalitat der Rekombinationswahrscheinlicbkeit mit l/i>2 ~\/v —  v{, 
wo v die nach h v =  h v{ + V, m v2 bei der Bekombination emittierte Freąuenz 
u. Vf die Freąuenz der Seriengrenze bedeutet. Daraus berechnet man, dafi der Ab- 
sorptionskoeffizient im Kontinuum hinter der Grenze mit /> proportional ist. Im  
Helium wurden dio Banden hinter 2 3P- (stark) u. 2 3S-, 2 1P- u. 2 ^S'-Grenze photo- 
graphiert, aber nur roli photometriert. (Bureau Standards Journ. Bes. 2. 489—500. 
Marz. Washington.) BABINOWITSCH.

William F. Meggers und Henry Norris Russell, Analyse des Bogen- und Funken- 
spektrums des Yttriums (Y I  und Y II) . Auf Grund der bekannten MeBdaten im 
Y-Spektrum werden 448 Linien dem Y-Atom, 223 dem Y +-Ion u. 10 dem Y++-Ion 
zugeschrieben u. in einer dem Sc-Spektrum analoger Weise eingeordnot. Aus den 
Termen, die ols zu einer Serie gehórig erkannt wurden, wurden folgende Ionisierungs- 
spannungen cxtrapoliert: Y — >- Y+ =  6,5 Y; Y+— >- Y++ =  12,3 V; Y++— >•
Y+++ =  20,6 VoIt. Die Grundterme sind: d-2D  im Y++; s2■ 1jS im Y+, u. s~d-2D  im Y. 
Dio s- u. p-Źustandc liegen im Y  relativ zu den d-Zustanden allgemein tiefer, ais im Sc; 
eine Folgę davon ist z. B. der Unterschied in den Grundtermen des Se+ (sd-3D ) u. 
des Y+ (s2-2S); die Grundterme des Y++ u. Sc++, des Y  u. Sc sind aber die gleichen. 
(Bureau Standards Journ. Bes. 2. 733—69. April. Washington u. Princeton.) B a b in .

R. W. Wood, Der Ramaheffekt in  Gctsen. Teil I. HGl und. NH3. (Vgl. C. 1929.
I. 2271.) Unters. des Ramaneffekts von HC1 u. NH3. Das untersuehte Gas befindet 
sich in einem Glasrohr, das gemeinsam mit einer COOPER-HEWITT-Hg-Lampe in einem 
Hohlzylinder-Reflektor aus poliertem Al untergebracht ist. Einzelheiten der aus- 
fuhrlieh besehriebenen Vers.-Anordnung s. Original. Im  HCl-Spektrum werden die 
den Ultrarotlinien 43,6, 53,9, 67,1 u. 90 (?) entsprechenden Bamanlinien beobaehtet. 
Die beobachteten Bamanfreąuenzen des NH:l entspreehen der Absorptionsbande 
bei 3 fi. (Pliilos. Magazine [7] 7. 744— 49. April.) L e s z y n s k i .

Walther Gerlach, Ober die Breite der Spektrallinien der Itamanstreustrahlung 
von Benzol. Bei der Unters. des Bamaneffektes in Bzl. wurde eine merkliche Unscharfe
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der Ramanlinien, besonders aber eine sehr anffallende unsymm. Verbreiterung der 
ohne Freąuenzanderung zerstreuten Freąuenzen beobachtet. Die Ramanlinien sind 
diffus, unsymm., die Verbreiterung ist nacb langen Wellcn groJ3er ais nach kurzeń 
Wellen. Dio ohno groCe Freąuenzanderung gestreuten Linien (Hg-Linien) sind wieder 
nach langen Wellen starker verbreitert ais nach kurzeń. Die Verbreiterung hat einen 
endliehen Wert, sie wird ais STOKESsche u. anti-STOKESsche Freąuenzanderung 
der eingestrahlten Freąuenzen beim ZerstreuungsprozeB infolge Abgabe oder Aufnahme 
innerer Scliwingungsenergie der Bzl.-Moll. angesehen. Dic Energie der anti-STOKES- 
schen Verbreiterung von etwa 140 cm-1 ist durch dic Temp.-Energie gedeekt; allein 
nach der Temp.-Energie geschatzt, konnte dic Verbreiterung sogar gról3er sein. Ihre 
Grenze ist offenbar durch einen beschrankten Bereich von Energieiibergangen u. dereń 
Wahrscheinlichkeit innerhalb der Bzl.-Moll. gegeben. — Man hat also bei der Zerstreu- 
ung im Bzl. zwei Frcąuenziinderungen der eingestrahlten Frequenz, eine, welcher dic 
Ramanlinie entspricht, u. eine, welche in der Verbreiterung der Grundlinie u. in der 
diffusen Struktur der Ramanlinien in Erscheinung tritt. Die Analyse der experimen- 
tellen Befunde gestattet —  in Ubereinstimmung mit der Erfahrung — die Berechnung 
der Breitc der ultraroten Grundfreąuenz 3 fi zu ̂  0,2 //. In  der „Schilrfe“ der Raman
linien im Vergleich zur Breite der ultraroten Banden liegt also kein Einwand gegen dic 
ais giiltig angeseliene Deutung des Ramaneffektes. Die Ramanlinien sind nicht scharf 
u. breit, sondern sie sind diffus, ihre ganze Breite erhalt man wegen der groBen Inten- 
sitatsdiffcrenzen zwischen Mitte u. auBerstem Rande nicht direkt, sondern nur auf dem 
Umwege iiber dio Messung der Verbreiterung der unverschoben gestreuten Linien. 
t)ber die GroBe der der Verbrciterung entsprechenden Freąuenzen kann nichts aus- 
gesagt werden; es ist yielmehr zu erwarten, daB selbst bei viel hoherer Auflosung die 
Verbreiterung immer noch kontinuierlich sein wird. Bzgl. der Struktur der ultraroten 
Banden des Bzl. sagt die Unters. des Ramaneffektes daher nur aus, daB diese nicht aus 
nahbenachbartcn (nicht aufgelosten) Schwingungen gleicher Art mit wenig ver- 
schiedenen Freąuenzen bestehen, yermehrt bzw. yermindert um eine Anzahl langer- 
welliger Nebenfreąuenzen. Fiir den Freąuenzabstand dieser langwelligen Schwingungcn 
kann dio Unters. der Lichtzerstreuung keine Angaben liefern. (Ann. Physik [5] 1. 
301—08. Tiibingen, Physik. Inst.) LESZYNSKI.

A. Petrikaln und J. Hochberg, Ober den Ramaneffekl. Es werden die Raman- 
spektren der folgenden Stoffe unter Verwendung des Hg-Lichtes untersucht: Brom- 
benzol, Pyridin, Naphthalin, Nilromethan, Acetonilril, flexan, Cyclohezan, Biphenyl- 
methan, Triplienylmethan, CS2, Natriumazid. Aus der allgemeinen Diskussion der 
Ergebnisse ist heryorzuheben: Diphenylmethan (in methylalkoh. Lsg.) gibt ein inten- 
sives kontinuierliches Spektrum, Triphenylmetlian (in ath. Lsg.) gibt einige sehr breite 
intensive Banden, beide geben keine Linien, wahrend Naphthalin ein schónes Linien- 
spektrum zeigt. Na3H  (in wss. Lsg.) zeigt ein kriiftiges kontinuierliches Spektrum u. 
eine schwache Ramanlinie entsprechend ~  1221 cm-1. Yff. weisen auf die Móglichkeit 
liin, mittels der Ramanspektren Stabilitatsunterschiede der Bindungen bei Substi- 
tutionen zu erkennen. Es tritt z. B. bei CC14 u. CHC13 eine charakterist. Gruppe aus 
drei Linien auf, die augenscheinlich zu denselben Bindungen gehort; in Clilf. sind dio 
drei Linien nach langeren Wellen hin yerschoben, das bedeutet, daB die Oseillations- 
ąuanten groBer geworden sind; es sind also durch die Ersetzung eines Cl-Atoms in 
CClj durch ein H-Atom die betreffenden Bindungen stabiler geworden. Ais weiteres 
Beispiel wird angefiihrt: Hexan u. Cyclohexan zeigen sehr iihnliche Spektren mit nur 
kleinen Wellenlangenunterschieden der entsprechenden Ramanlinien, woraus folgt, 
daB durch den RingsehluB nur kleine Stabilitatsunterschiede der Bindungen bewirkt 
sein kónnen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 3. 217—28. Mai. Riga, Photochem. 
Lab. d. Univ.) LESZYNSKI.

A. Petrikaln und J. Hochberg, Berichtigung zu der Arbeit: „t)ber den Raman- 
Effekt“. (Vgl. yorst. Ref.) Die Berichtung bezieht sich auf dic Auswertung der Raman- 
spektren (Anderung von Bezugswellenlangen). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 3. 
405. Mai. Riga, Photochem. Lab. d. Univ.) L e s z y k s k i .

A. Petrikaln, Ober die Bedeulung der Ramanspektren ju r die Struktur- und Bin- 
dungsfragen der organischen Stoffe. (Vgl. P e t r ik a l n  u. H o c h b e r g , vorvorst. Ref.) 
Es werden die Ramanspektren der folgenden Verbb. untersucht: Bzl., Toluol, Clilor- 
benzol, Brombenzol, Naphthalin, Pyridin, Benzonitril, Benzylnitril, Benzylchlorid, 
Benzyltrichlorid, Chlf., Dichbralhan, Tetraclihrathan, Nitromethan, Acetonilril, Cyan- 
essigsaure-Mełhylester, Aceton, Hexan, Cyclohexan, CCI4, CS2. Die Analyse ergibt, daB
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die 3,25 bis 3,27 /.i entsprechenden Ramanlinien der Gruppe H— C—, die den Wellen-

. i 11
langen 3,35 bis 3,43 /i entsprechenden Linien der Gruppe H—C—, die 4,41 bis 4,48 /«

entsprechenden Linien der —C==N zuzuordnen sind. Da im Falle einer Doppelbindung 
die Bindungsstarke des H-Atoms groBer ist ais ohne eine solche, wird vermutet, daB 
bei einer dreifaehen C-Bindung das H-Atom nacli starker gefesselt sein -wird. Toluol 
ergibt die Wellenlapgen 3,27, 3,43 u. 3,49. Da die dritte Wellenlange die gróBte ist, 
folgt, daB in diesem Falle das H-Atom die schwachste Bindung besitzt. Dies ent- 
spricht dem H-Atom in der Seitenkette, das durch die groBe Bzl.-Masse an Bindungs- 
kraft cingebiiBt hat. Gestutzt wird diese Auffassung dureb den Bcfund, daB in Benzyl- 
chlorid, wo dieses H-Atom durch Cl ersetzt ist, dio Linie 3,49 fehlt. Im  Benzyltrichlorid 
blieb nur die dem Bzl.-H entsprechende Linie 3,25 ubrig. In Hexan treten die Linien
з,42 u. 3,48, in Cyclohexan dio Linien 3,39 u. 3,49 auf. — Mit Hilfe der Theorie des
linearen Oscillators werden die Bindungsstarken u. maximalen Amplituden bei ein- 
ąuantiger Anregung des H- u. N-Atoms (dreifache Bindung) berechnet. — Wegen des 
Isotopeneffekts miiBten die Cl-Ramanlinien ais Dubletts auftreten. Eine tjberschlags- 
rechnung zeigt, daB diese Aufspaltung feststellbar sein muBte. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B 3. 360—66. Mai. Riga, Photochcm. Lab. d. Univ.) L e s z y n s k i .

A. Dadieu und K. W . F. Kolllrauscłl, Siudien zum Ramaneffekt. I. Das Raman- 
speJclrum organischer Substanzen (Fettsauren -und ihre Ester). (Vgl. K o h l r a u s c h

и. D a d ie u , C. 1929. I I . 385.) Es werden dio Ramanspektren der folgenden Stoffo 
untersucht: CCZ.j, Bzl., Toluol, Aceton, Pentan, Ameisensdure, Essigsdure, Propionsaure, 
Buttersaure, Ameisensdure- Athylester, Essigester-Methylester, Essigsdure- Athylester, 
Essigsdure-Amylester, Propionsaure-Athylester, Buttersaure-Athylester. Der Vers., die 
gefundenen Ramanfreąuenzen bestimmten Bindungstypen zuzuordnen, ergibt keinc 
widerspruchsfreien Ergebnisse. Die Liniengruppe 2940 tritt nur auf, wenn das Mol. eine 
C-II-Bindung enthiilt, tritt aber auch bei Bzl. auf. — Dio Gruppe 1700 scheint mit 
der C=0-Doppelbindung zusammenzuhangen, allerdings tritt die Gruppe auch bei 
Allylalkohol auf; ferner ergibt sich ein Widerspruch, wenn man die bei Bzl., Toluol 
u. Xylol bei 1600 auftretende Linie zur gleiclien Gruppe rechnet. Die Gruppe ist da- 
durch gekepnzeichnet, daB sie in den Sauren diffus, in den Estern u. in Aceton relatiy 
scharf ist. — Die Gruppe 1440 tritt auBer bei allen Sauren u. Alkoholen auch in den 
OH-freien Estern auf, so daB die Zuordnung zur O-H-Bindung nicht móglich ist. Vff. 
halten es fiir angangig, sie ebenso wie die Gruppe 2940, zu dereń Freąuenz sie im Ver- 
baltnis 1:2 steht, der C-H-Bindung zuzuordnen. — Dio Gruppe 1050 ist bei Bzl., 
Toluol, Xylol u. Monochlorbenzol auffallend stark, fehlt aber bei p-Xylol u. kommt 
abgesehen yon Essigsaure u. ihrem Methylester bei allen aliphat. Substanzen vor. — 
Die Gruppe 840 tritt bei fast allen Substanzen auf. Wegen ihres Fehlens bei Ameisen- 
saure konnte man an die Schwingung der CH3-Gruppe gegen den Mol.-Rest denken, 
hierzu steht jedoch das Auftreten der Linie bei Bzl. im Widerspruch. —  Die Gruppen 
600 u. 400 fehlen ebenfalls bei Ameisensaure u. ihren Estern u. scheinen irgendwie 
mit der Gruppe 840 gekoppelt. Fiir einen Teil der Erscheinungen kann vielleicht die 
Schwingung der C2H5-Gruppc zur Deutung herangezogen werden. (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien Abt. 2a 138. 41— 61. Graz, Physikal. Inst. d. Techn. Hoclisch.) L e s z .

S. K. Mitra und Hrishikesh Rakshit, Brechung von Lichtwellen durch Elek- 
troTien. Drahtlose Zeichen, dio an einem beliebigen Orto ausgesandt werden, konnen 
leicht an einem diametral entgegengesetzten Orte der Erdkugel aufgefangen werdon; 
zur Erklarung dieser Erscheinung wird eine Brechung der Wellen an den Ionen der 
hoheren Schichten angenommen. Die Bezieliung der Geschwindigkeit des Lichtes 
im Vakuum (c) zu der Geschwindigkeit bei Ggw. von Elektronen (c') wird durch dio 
LARMORsche Gleichung gegebon: c'~" =  c~- (1 — Ne* P/nm, , dabei bedeutet N 
die Anzahl der Elektronen pro Vol.-Einheit, e die Ladung (in e. m. E.), m die M. eines 
Elektrons, X die Wellenlange. Setzt man fiir Radiowellen ). =  105 cm, so besagt die 
Gleichung, daB eine Elektronen-D. von 0,3 pro ccm geniigt, um die Wellen rund um 
die Erde zu biegen. Bei Liehtwellen hat ). die GróBenordnung 10~5 em, es ware also 
ein schr groBer Wert fiir N  erforderlich, um Liehtwellen um die Erde zu biegen, noch 
groBer muBto der Wert fiir N  werden, wenn man einen derartigen Effekt im Labora
torium beobachten will. Vff. beabsichtigen, diesen Effekt experimentell aufzufinden, 
u. beschaftigten sich zuerst mit den theoret. Voraussetzungen fiir die Vers.-Bodingungen 
zur Herst. einer geniigend dichten Elektronenwolke. Sie gehen dabei aus von den
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Arbeiten von LANGHUIR (C. 1924. I. 2064) uber die Elektronenemission von mit 
Th bedeokten W-Drithten. (Naturę 123. 796— 97. 25/5. Calcutta, Univ.) W r e s c h n e r .

A. Dumanski, Z. Ceschewa und A. Banów, Ein Leuchteffekt bei der Eleklroly.se
an QuecksilbereleHroden. Vff. beschreiben eine Leuchterseheinung, die bei der Elektro- 
lyse einiger Salzlsgg. bei Verwendung einer Anodę aus Queeksilber an der Quecksilber- 
oberflache auftritt. Die Vff. glauben, daB diese Lumineseenzerscheinung mit der Bldg. 
unl. Verbb. auf der Quecksilberoberflache in Zusammenhang steht. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. B. 3. 440— 42. Juni. Woronesch, Landwirtscbaftl. Inst., Lab. f. Kolloid- 
chemie.) SCHUMACEER.

J. C. Ghosh, Uber den Mechanismus der in  einem fluorescierenden Elektrolyten 
eintretenden photochemischen Veranderungen. Vf. gibt einen Mechanismus an, der die 
Veranderungen .erklaren soli, die dic EK. einer photoakt. Zelle mit fluorescierendem 
Elektrolyten beim Belichten erleidet. Insbesondere werden die Ergebnisse von R u le  
(O. 1928. I I .  222) diskutiert. Hiernach ist die EK. in der photoakt. Zelle der Konz. 
eines Zwischenprod. zuzuschreiben, dessen Bildungsgeschwindigkeit der Lichtintensitat, 
u. dessen Abklingungsgeschwindigkeit dem Quadrat der eigenen Konz. proportional ist. 
Wird die Belichtung unterbrochen, so nimmt die Konz. des Zwischenprod. nach einer 
Gleichung der 2. Ordnung ab, wobei die EK. abfallt. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B.
3. 419—26. Juni. Dacca [Indien], Chem. Lab. d. Univ.) Schumacher.

Eduard Haschek, E in Beitrag zur Theoiie der photochemischen Erscheinungen. 
Es wird versueht, eine Theorie zu verallgemeinern, die zur Deutung der Einw. des 
Lichtes auf die empfindlichen Sehnervenendigungen entwickelt wurde (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wicn Abt. 2 a 137 [1928]) u. die auf der Annahme beruht, daB ge- 
gewisse Stoffe unter dem EinfluB der auftreffenden Strahlung dureh Resonanz zu 
Schwingungen angeregt werden, dereń Amplituden so groBe Werte erreichen konnen, 
daB der molekulare Zusammenhang zerstort wird. Die entwickeltc Hypothese wird 
durch die von Josef Hochreiter durchgefuhrte Unters. der spektralen Empfindlichkeits- 
verteilung photograph. Platten (unsensibilisierte u. mit Eosin fur Gelbgrun sensibili- 
sierte Platten) gepriift u. bestatigt. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. 2 a 138. 

35— 40. Wicn, II . physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .
B. K. Mukerji und N. R. Dhar, Kinetik und Temperaturkoeffizienten einiger

photochemischer Iłeaklionen bei Bestrahlung mit Licht rerschiedener Wellenlangen. (Vgl.
C. 1929. I. 200. 1538.) Untersucht werden die folgenden Rkk.: 1. Bleichung von 
Dicyanin. —  2. Rk. Na-Citrat + J»- — 3. Na-Malat + J.>. — 4. Na-Formiat + HgCl2■ — 
5. K-Oxalat + J 2. —  6. Na-K-Tartrat + Br2. — 7. Chininsulfat + H2Cr„07. — 
8. KMnOi + Ozalsaure. — 9. Na-Formiat + J 2. — 10. NaNO, + J 2. — 11. FeSO.t + J 2. 
— 12. H2Cr207 + Oxalsaure (in G^w. von H2SO., u. MnSO4. — 13. HgCl2 + NHr  
Ozalat (in Ggw. von Eosin). — 14. Photooxydation von CHJ3 durch atmosphar. 0 2. — 
Es werden die Rk.-Gesehwindigkeiten u. Temp.-Koeffizienten gemessen. Es wird 
gefunden, daB, je gróBer die Beschleunigung der betreffenden Rk. durch Licht ist, 
um so kleiner der Temp.-Koeffizient der photochem. Umsetzung wird. Es wird gezeigt, 
daB ultrarote Strahlung von 7304 A die untersuchten Umsetzungen beschleunigen 
kann. Ferner werden aus den Temp.-Koeffizienten der Dunkelrkk. die kurzwelligen 
Empfindliehkeitsschwellen errechnet. (Journ. physical Chem. 33. 850—63. Juni. 
Allahabad, Univ., Chem. Lab.) L e s z y n s k i .

N. Zchodro, Verzogernde Wirkung der Temperaturerhohung auf die photochemischen 
Beaktionen von Farbstofflosungen in Benzol. Die photochem. Entfarbung benzol. Lsgg. 
von Cyanin u. Gallocyanin F  wird durch Temp.-Erhohung verzogert. Auf das Yerh. 
im Dunkeln ist die Temp. ohne EinfluB. —  Es wird angenommen, daB nur die Zahl 
q der durch die Photolyse entstandenen Moll., die noch nicht ihre Energie yerloren 
haben, rekombinieren konnen; wenn dann die Wiederrereinigung mit allen bereits 
zersetzten Moll. (n) stattfinden kann, gilt fiir die Gesehwindigkeit der photochem. 
Gesamtrk.: dn/d t — q — qn =  q ( l— fi n). Fur verd. Lsgg. kann q proportional 
der einfallenden Lichtintensisat J„ u. der Zahl (N  —  n) der noch nicht zersetzten Moll. 
gesetzt werden; d n/d t =  K  J c (N  — w) (1 —  fi n). Der Vergleieh des experimentellen 
Befundes mit der integrierten Form dieser Gleichung ergibt gute tJbereinstimmung. 
(Journ. Chim. physiąue 26. 178— 81. 25/3. Moskau, Inst. d. Physik u. Biophysik.) L e s z .

Max Bodenstein und Carl Wagner, E in Yorschlag fiir die Bezeićhnung der Licht- 
menge in der Photochemie. Es wird folgendes vorgeschlagen: 1. 6,06-1023 s i n d  e i n  
„ L i c h t a q u i v a l e n t “ o d e r  e i n  „Einstein", S y m b o l  E. —  2. Die Anzahl 
der Einstein mogę mit L  bezeichnet werden. —  3. Die Intensitat des absorbierten
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Lichtes Jabs. mogę in Einstein pro sec. gemessen werden. — 4. Unter [Jaba.] soli die 
Zahl der je 1 u. sec. absorbierten Einstein yerstanden -werden.

Wahrend Vorschlage 2— 4 nur eine Vereinheitlichung in der Schreibweise von 
Formeln der photochem. Kinetik bezwecken, wird durch Vorschlag 1. ein wesentlicher 
Mangel der bisherigen Bezeichnungsweise beseitigt. Bisher wurde z. B. geschrieben: 
Br2 + li v =  Br + Br'. Da nun ein Quant nur einem Molekuł iiquivalent ist, ist in 
der angegebenen Gleickung unter Br2 ein M o 1 e k ii 1 Brom zu verstehen, wahrend 
sonst Br2 in Gleichungen ein M o 1 Brom darstellt. Wahrend sich also die alte Gleichung 
auf die einzelnen M o l e k u l e  bezieht, entspricht die Gleichung der neuen Schreib
weise: Br2 + E  =  Br + Br' den M o l e n .  Das Lichtaquivalent E  entspricht dem 
elektrochem. Aquivalent F, worunter auch die zu einem G r a m m a q u i v a l e n t  
gehorige Elektrizitiitsmenge verstanden wird. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 3. 
456—58. Juni. Berlin, Physik.-chem. Inst. d. Uniy. u. Jena, Physik.-chem. Abt. 
d. Chem. Lab. d. Univ.) LESZYNKI.

Max Bodenstein, Sam Lenher und Carl Wagner, Die photoćhemische Bildung 
von Phosgen. IV. Umselzung bei niedrigen Drucken und eine rerbesserte Deutung des 
Mechanismus der Reaktion. (III. vgl. C. 1928. I. 1503.) Die Vorstellungen iiber den 
Mechanismus der Phosgenbldg. erhalten eine wesentliche Verbesserung durch die An- 
nahme, daB die direkte Rekombination der Cl-Atome in der Gasphase so gut wie gar 
nicht eintritt, dafi dafiir vielmehr die Rk .: COC1 + Cl =  CO -f- Cl2 verantwortlieh 
ist. Das fuhrt zu einer vollkommen ungezwungenen Deutung der photochem. Phosgen
bldg., es fuhrt durch die Annahme der Rkk.:

COC1 + 02 =  C02 + CIO, CIO + CO =  C02 + Cl 
zu einer, allerdings noch nicht in allen Einzelheiten durchfuhrbaren Deutung der sensi- 
bilisierten C02-Bldg., u. es fiihrt mit der weiteren Annahme, daB die Gleichgewichts- 
konz. mit steigender Temp. stark zuriickgeht, zu einem Verstandnis der Veranderungen, 
welche die photochem. Bldg. von COCl2 u. C02 mit steigender Temp. erleiden. Die 
photochem. COCl2-Bldg. wurde boi Zimmertemp. bei niedrigen Drucken gemessen. Es 
wurde beobachtet, daB die Geschwindigkeit von etwa 30 mm Hg an zuriickbleibt hinter 
der, welche nach den oberhalb dieses Druckes gemachten Beobachtungen zu erwarten 
ist. Dafiir lieB sich eine auch quantitativ wenigstens naherungsweise Deutung in der 
Vorstellung, daB bei diesen Drucken neben dem Verschwinden der Cl-Atome im Gas- 
raum durch die oben gegebene Umsetzung auch Diffusion der Atome an die Wand 
u. dort erfolgende Rekombination sich bemerkbar macht, wodurch die fur den Um- 
satz mafigebende Konz. der Cl-Atome verkleinert wird. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B 3. 459—80. Juni. Berlin, Physikal.- chem. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

A. Trifonow, Uber die Rolle der Gefafhmnde in  der phołochemischen Reaktion 
IL  + Cl2- (Vgl. Ssemenow, C. 1929. I. 2613.) Es wird die Abhangigkeit der Ge
schwindigkeit der photochem. HCl-Bldg. von den Dimensionen der zylindr. GrefaBe 
untersueht. Es ergibt sich, daB bei niedrigen Drucken (p <  10 mm) die Quantenausbeute 
dem Quadrat des GefaBdurchmessers proportional ist. Bei Zunahme des Druckes 
wird die Abhangigkeit von den GefaBdimensionen immer schwacher u. bei Drucken 
p >  30 mm hat das Verhaltnis der in verschieden groBen GtefaBen gebildeten HC1- 
Mengen sich einem konstanten Grenzwert genahert, der von dem Verhaltnis der ent- 
spreehenden GefaBvolumina nicht mehr sehr verschieden ist. Die Ergebnisse besagen, 
daB bei 30 mm Druck der Abbruch der Ketten prakt. vollkommen im Volumen vor 
sich geht, daB bei Drucken <  10 mm prakt. alle Ketten an der Wand abbrechen, u. 
daB im Ubergangsgebict die Ketten sowohl an der Wand ais auch im Volumen abbrechen. 
Wird die Quantenausbeute gleich 105 gesetzt, so laBt sich aus den Vers.-Ergebnissen 
durch Anwendung der von SSEMENOW auf Grund der EiNSTEiN-SMOLUCHOWSKlschen 
Formel gegebenen Gleichung berechnen, daB nur jeder tausendste ZusammenstoB 
von H mit Cl2 oder von Cl mit H 2 zur Rk. fuhrt.1 Die Frage, ob fiir die Rkk. Cl + H2 =  
HC1 + H u. H + Cl2 =  HC1 + Cl eine Alctiyierungsenergie notwendig ist, bleibt offen. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 3. 195—203. Mai. Leningrad, Physik.-Chem. Abt. 
d. Physik.-Teehn. Lab.) L e s z y n s k i .

R. A. Houston, Hat die Temperatur der Slrahlung irgendeinen Einflu/3 auf die 
photographische Wirkung ? Unter prakt. Konstanthaltung der Energiemenge wird auf 
opt. Wege die Temp. der auf photograph. Platten fallenden Strahlung geandert, ohne 
daB ein EinfluB auf die photograph. Wrkg. nachweisbar wird. (Philos. Magazine [7] 7. 
1139—43. Juni. Glasgow, Univ.) L e s z y n s k i .
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Fritz Weigert, Photodiehroismus und Photoanisotropie. I. Grunderscheinungen 
und Definitionen. (Vgl. C. 1929. I. 2611.) Diskussion des yorhandenen Materials 
iiber den Photodiehroismus von Chlorsilbersehichten. — Auf Grund der experimentellen 
Befunde kann gesagt werden, daB das Licht in Halogensilbersehichten zwei vollkommen 
yerschiedene Effekte auslost. Der eine ist n. photochem. Natur u. fiihrt zu einer Neu- 
bldg. von Photosilber entweder direkt durch Photolyse oder auf einem Umweg iiber 
eine Sensibilisation. Dieses photochem. entstandene Silber steht in keiner spezif. Be- 
ziehung zur Wellenlange u. Schwingungsrichtung des wirkendcn Lichtes. Gleichzeitig 
findet der zweitc Effekt statt, der in der Anpassung an Farbo u. Schwingungsrichtung 
des erregenden Lichtes besteht, u. der in den liier diskutierten Systcmen stets an die 
Ggw. von metali. Ag gekniipft ist. Dieser zweite Vorgang ist von dem ersten streng 
zu trennen, es findet keine Neubldg. u. Scnsibilisierung statt, u. im Gegensatz zum 
ersten Vorgang sind die Anpassungserscheinungen um so ausgepragter, je grófier die 
Wellenlange des erregenden Lichtes ist. — Vf. unterscheidet zwischen primarem, 
sekundarem u. induziertem Dichroismus. Primar ist der Photodiehroismus, wie er 
sich rein in ausgewaschenen, Photosilber enthaltenden Schichten im langwelligen 
Licht ausbildet. Wird eine primare photodichroit. Schicht in einer Weise nachbehandelt, 
daB sich der Photodiehroismus quantitativ yerandert, daB er aber doch erhalten bleibt, 
so liegt sok. Photodiehroismus vor. In  den sek. photodichroit. u. photoanisotropen 
Systemen fiillt dic opt. Achse nocli mit der ursprunglichen der primaren Photoaniso
tropie zusammen, eine eigentliche Farbanpassung ist hier aber nicht mehr yorhanden. 
Wird eine primare dichroit. Schicht nachtraglich mit natiirlichem kurzwelligem Licht 
bestrahlt, so bildet sich neues Photosilber, das dichroit. ist, obwohl es gar nicht durch 
polarisiertes Licht entstanden ist. Die opt. Achse ist dieselbe, wie die der primaren 
photodichroit. Schicht. Diese neue Art eines sekundaren Photodiehroismus bezeichnet 
Vf. ais „induzierten Photodiehroismus". Es wird dadurch, daB eine neue farbende 
Substanz in einem schon vorher durch die polarisierte Roterregung primaren photo
anisotropen System entstcht, dieser eine bestimmte Riehtung aufgezwungen, wodurch 
sie in der dichroit. Form auftritt. — Ein Vers. zur theoret. Deutung der Anpassungs- 
effekte muB die experimentell gesichterte Tatsache beriicksiehtigen, daB die primaren 
Effekte ohne merkliche Veranderung der ehem. Zus. des gefarbten Systems yor sich 
gehen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 3. 377— 88. Mai.) L e s z y n s k i .

Fritz Weigert, Photodiehroismus und Photoanisotropie. I I . Die Grunderschei
nungen des induzierten Photodiehroismus und die Veisvchsmethodih. (I. vgl. yorst. Ref. 
Die Erscheinungen des induzierten Photodiehroismus konnen rein, ohne Stórungen 
durch gleichzeitig yorhandenen primaren u. sekundaren Effekt an kurz polarisiert 
erregten klaren photograph. Schichten erhalten werden, wenn man sie nach der Erregung 
fixiert u. dann durch einen physikal. Entwiekler farbendes Silber in ihnen erzeugt; 
dieses Silber hat dann photodichroit. Eigg. Die Methodik zur Unters. dieser neuen 
Erseheinung, die sich mit einigen Modifikationen an die fiir den primaren Effekt bc- 
nutzte anschlieBt, wird beschrieben. Die fur den sichtbaren direlcten Photodiehroismus 
geltendcn Feststellungen gclten fiir den hier beschriebenen Effekt nicht mehr. 
Die unsichtbaren photoanisotropen Eigg. werden nicht nur von den langwelligen, 
sondern auch von kurzwelligeren polarisierten Strahlen auf das Ursilber iibertragen. — 
tjber die sich aus der Tatsache, daB das Photosilber auch bei Entstehung durch polari
siertes Licht stets isotrop ist, u. daB sich polarisiert kurz erregte photograph. Schichten 
dichroit. entwickeln lassen, gegen die Silberkeimtheorie des latenten Bildes ergebenden 
Einwiinde ist bereits (C. 1929. I. 2611) berichtet worden. — Vf. geht kurz auf die 
Bedeutung der neuen Befunde fiir kolloidchem., topochem. u. biolog. Fragen ein. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B 3. 389— 104. Mai. Leipzig, Photochem. Abt. d. Physikal.- 
chem. Inst.) L e s z y n s k i .

Pierre Auger, Ober die Theorie des photoelektrisehen Effekls. (Vgl. C. 1929. I. 
1786.) Die bisherigen Ergebnisse eigner Arbeiten u. insbesondere von B u b b , B o t h e , 

K ir c h n e r , LOUGBRIDGE u . W il l ia m s  werden unter Zugrundelegung nachstehender 
Annahmen erórtert. Ein geradliniges polarisiertes Strahlungsbundel durchlauft das 
Gas, an dessen Atomen der photoelektr. Effekt erfolgt. Jede Riehtung A, in der ein 
Elektron emittiert wird, wird durch die Winkel co u . cp definiert: co ist der Winkel 
zwischen A u. der Riehtung der Strahlungsausbreitung, cp der Winkel zwischen der 
Ebene, die A u. das erregende Strahlungsbundel enthalt, u. dem magnet. Vektor dieser 
Strahlung. Die experimentellen Ergebnisse sind dann folgende: 1. Ist die Freąuenz 
der einfallenden Strahlung wenig erhoht, so ist dic Wahrscheinlichkeit der Emission
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eines Pliotoelektrons in der Nahe einer durch dic Winkel a>, <p definierten Richtung 
proportłonal sin 2a> sin -cp. 2. Eur cino Strahlung mit erhohter Freąuenz (durchdringende 
Rontgenstrahlen) behalt die Verteilung in co dieselbe Eorm, aber erfiihrt eine Ver- 
schiebung nach den kleinen Winkeln. 3. Ruhrt das Photoelektron ans der Z-Scliale, 
dereń Energiewert ein Teil der des Erregungsquantums ist, so behalt a) die Verteilung 
in co dieselbe Eorm; b) die Verschiebung nach yorn nimmt ab u. zwar derart, daB sie 
schliefllicli nur von der Geschwindigkoit der Pliotoelektronen bei ibrem Austritt aus 
dem Atom abliangt. 4. Liefert eine L-Schale Elektronen, so andert sieh die Verteilungs- 
form in co. —  Vf. erortert die von Sommerfeld (Wellcnmccli. Ergiinzungsband, 1929) 
aufgestellte Verteilungsformel, die mit den Verss. iibereinstimmt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188. 1287—89. 13/5.) K. W o l f .

W. Vanselow und S. E. Sheppard, Phoiovoliaische Zellen mit Silber-Silberbromid- 
Elektroden. 1. Mitt. Unters. photovoltaischer Zellen mit Ag-AgBr-Elektroden in KBr- 
Lsgg. Die erhaltenen Kuryen erklaren sieh durch tlberlagerung eines positiyen Effekts 
iiber den urspriinglichen negatiyen. Es wird eine Hypothese entwickelt, die die beob- 
achteten Erscheinungen auf die durch die Absorption eines Quants bewirkte Rk.
B r '--y Br -f- Elektron zuruckfiihrt. In  Obereinstimmung hiermit wird durch Brom-
acceptoren der positive Effekt verringert, der negatiye yerstarkt. Dem positiven 
Effekt analoge Erscheinungen erhalt man, wenn Brom durch die AgBr-Schicht zum 
Silber diffundiert. {Journ. physical Chem. 33. 331— 53. Marz. Rochester, N. Y., Kodak 
Res. Lab.) _____  LESZYNSKI.

Ludwig Kaul, Atomenergie und Weltallkrafte. Ausnahmcnfreie Gesetzgebung in Physik
und Chemie. Berlin - Steglitz: W. Hoffmann 1929. gr. 8°. 244 S. br. M. 5.— ;
Leinen M. 6.—.

As. Elektrochemie. Thermochemie.

Gerhard Jung, Elehtrostriktion durch geloste DipolmoleMle. Vf. berechnet dic 
durch Dipolmoll. auf ein sie umgebendes Lósungsm. ausgeubte Elektrostriktion u. 
kommt zu dem Sehlufi, daB dieselbe groBenordnungsmaBig mit der von Ionen yerur- 
sachten ubereinstimmt. Es wird im AnschluB daran die Deutung yerschiedener ex- 
perimenteller Resultate anderer Autoren iiber die Volumenanderungen beim Lósen 
yerschiedener Dipolmoll. diskutiert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 3. 204—08. Mai. 
Greifswald, Chem. Inst.) E r a n k e n b u r g e r .

A. Andrew, V. Freedericksz und I. Kazarnowsky, Die Abhangigkeit der jnezo-
elektrischen Konstantę bei Quarz von der Temperatur. Es wurde die Temp.-Abhangig
keit des piezoelektr. Moduls dn  bei Quarz im Temp.-Interyall von 15 bis 500° gemessen 
mit Hilfe der Methode der elektr. Sehwingungen. Das Ergebnis der Messungcn ist, 
daB der Moduł dlx nur wenig yon der Temp. abhangt, was den Beobachtungen nach 
der elektrostat. Methode widerspricht. Die piezoelektr. Sehwingungen der unter- 
suchten Quarzplatte konnten bis an die Temp. 575° yerfolgt werden. (Ztschr. Physik 
54. 477—83. 27/4. Leningrad, Physiko-Techn. Reichslab.) W r e s c iin e r .

B. Schrager, Polarographische Sludien mit der Quecksilbertropflcathode. I. Der
amphotere Charakter vmi Ferrohydroxyd. Es wurde beobachtet, daB die Stromspannungs- 
kurven von Na-, K- oder Li-Hydroxyd bei dem ICathodenpotential — 1,5 Volt eine 
Wendung aufweisen. Dieselbe wird auf einen Fen-Geh. zuruckgefuhrfc, der durch den 
sauren Charakter des Fe11 moglich ist. Aus dem Yerlauf der genannten Kuryen wird 
die Aciditatskonstante von Fe(OH)2 abgeleitet. Die Aufnahme der Kurven gescliah 
mit Hilfe eines Polarograplien. Das Fe scheint in der Lsg. ais Fc(OH)'- u. Fe(OII)'4- 
Ion zu existieren. Durch Erhohung der OH~-Konz. der Lsg. nimmt dio Loslichkeit 
des Fe(OH), zu. Die Basicitatskonstante yon Fe(OH)2, d. li. das lonenprod. [Fe"]- 
[OH']2 wurde zu Kg  =  7-10~13, u. die Aciditatskonstante ([Fe"(OH)'3]/[OH']) zu 
Kj_ =  5-10-5 berechnet. Auch mit Co"- u. Mn"-Hydroxyd wurden Verss. ausgefiihrt. 
(Chem. News 138. 354— 56. 7/6.) ” " H a n d e l .

Max Phillips, W. Mansfield Clark und Barnett Cohen, Sludien iiber Ozydation- 
Reduktion. X I. Potaitiometrische und spektrophotometrische Untersuchung von Bind- 
scliedlers Griin und Toluylenblau. Nebst Angabe der Darstellungsmethode der Sub- 
stanzen wurden die Elektrodenpotentiale von Mischungen von BlNDSCHEDELERs Griin 
bzw. von Toluylenblau mit ihren Leucobasen in Pufferlsgg. von yerschiedenen pa bei 
30° gemessen. Auf Grund der tabellierten Werte werden Thiazine mit Indaminen ver- 
glichen. Die Elektrodenpotentiale fiir die beiden Farbstoffe werden, genau wie in
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den Yorhergehenden Abhandlungen, auf Grund der Dissoziationskonstanten der Disso- 
ziationskomponenten in Formeln ausgedruckt, die im Original eingescben werden miiBsen. 
(Publ. Health Reports 1927. Suppl. No. 61. 1—36. Sep. v. Vf.) H a n d e l .

Wolf Johannes Muller, Zur Theorie der Passivitalserscheinungen. V. Ober 
den Einflu/3 von Deckschichten auf das Potential eincs Metalles. (IV. vgl. C. 1929. I. 
1905.) Gestiitzt auf die Unterss. iiber die Kinetik der Passivierungserscheinungen 
wurde der EinfluB gepriift, den eine Decksehicbt auf das Potential eines unedleren, 
sohin Eigenpotential besitzenden Metalles ausiibt. Da ein in Lsg. getauehter Nieht- 
leiter nacb H a b e r  das Potential der Lsg. zeigt, muB bei einem bedeckten Metali eine 
Potentialdifferenz Deeksehicht-Metall auftreten, die im kurzgeschlossenen Element 
Metall-Elektrolyt-Deckschicht einen Lokalstrom hervorruft, dessen GróBe sieb aus 
dem OlIMscken G-esetz zu i  =  e (iu1 + w2) ergibt (c =  EMK. des Elementes Metall- 
Elektrolyt-Decksehieht, w1 =  Widerstand in den Poren, w2 =  Widerstand der Deck- 
schicht). Das Prod. Lokalstrom x Widerstand ist ein seheinbares (ais „Korrektions- 
koeffizient" A bezeichnetes) Potential, das vom Potential des Metalles abzuziehen ist, um 
das elektrometr. bestimmte Potential zu erhalten. Hierbei ist A —Fa'1 \Fx' + (F0 —F)y.\ 
(F =  bedeekte Flachę, F0— F  =  Flachę der Poren, y.' =  spezif. Leitfahigkeit der 
Deckschicht n. y. =  Leitfahigkeit des Elektrolyten in den Poren). Die fiir yerschiedene 
Grade der Bedeckung u. verschiedeno Leitfahigkeit von Deckschicht u. Elektrolyten 
berechnete GroBe von A ergab bei Vergleich mit den von W. J. M iiLLER u . Kono-  
PICKY (C. 1929. I. 977) ermittelten Potentialwerten bedeckter Al-Elektroden unter 
verschiedenen Umstiinden plausible Werte fiir den Bedeckungsgrad in TJbereinstimmung 
mit den Ergebnissen anderer Unterss. (Zeichnung u. Tabellen). (Monatsh. Cbem. 52. 
53—58. Juni.) H e rzo g .

W. Schmidt, U ber Krystallslruktur und Ferromagnetismus. (Vgl. A u w e r s , C. 1929.
I I .  269.) Vf. stellt eine Anzahl absol. Tempp. zusammen, die fiir das Verh. von Fe
charakterist. sind. Es werden plotzliche Anderungen mechan. Eigg., Umwandlungs- 
punkte, der CURIE-Punkt usw. herangezogen. Diese Werte werden nach einer 
Formel des Vf. gleich dem 14. Teil der Schmelztemp., multipliziert mit einer ganzen 
Zahl von 1 bis 13 gesetzt. Drei der so berechneten Temp.-Werte haben keine physikal. 
Bedeutung. Dio iibrigen stimmen nur naherungsweise iiberein. (Physikal. Ztschr. 30. 
259—60. 1/5.) E is e n s c h it z .

Suzanne Veil, Ober die ferromagnetischen Eigenschaflen der Ferriie. Vf. dehnt 
die bisberigen Beobachtungen (vgl. C. 1929. I. 2020) aus auf den Fali, wo das zwei- 
wertige Metali weder Ni, noch Co, sondern Cu ist. Es zeigen sich dieselben Besonder- 
heiten. Die gegliihten Anhydride sind ferromagnet. Im  schwachen Felde nimmt ihr 
Magnetisierungskoeffizient in Abhangigkeit der Zus. stark zu, um hierauf abzunehmen. 
Das Maximum im Gebiete des Spinells hat dieselbe GroBenordnung wio in jedem der 
friiheren Falle. LaBt man die gefallten Hydrogele einen Tag in h. W. suspendiert, so 
bleiben sie nicht paramagnet., sondern werden ferromagnet. Der Magnetisierungs
koeffizient der in der Kalte bzw. in der Hitze erhaltenen Ndd. betragt fiir N i203 • CuO 
478 bzw. 617, u. fiir Co»03-CuO 278 bzw. 398. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
1293—94. 13/5.) ' K. W o l f .

A. Denissow, Ober die Schwankungen der Temperatur Idngs einem gegliihten diinnen 
Wolframdraht. (Vgl. HuNKEL, C. 1923. I I I .  883.) Die photograph.-photometr.' 
Bestst. ergeben fur die Abhangigkeit der Temp.-Schwankungen A T von der Durch- 
messerveriinderung A d folgendes: Fur IF-Drahto mit Durcbmesser 37,2 u. 37,0 /n 
ist A T IA  d — 26° / fi bzw. 29° / fi; fiir Draht mit Durchmesser 30,2 /i ist A T / A d =  
44° / fi. Kleine Schwankungen der Schwarzung des Bildes des gleichmaBig dicken 
Dralites sind durch kleine Temp.-Schwankungen (innerhalb 5°) zu erklaren, oder sie 
sind ais Helligkeitsunterschiede anzusehen, welche durch kleine' Strukturscbwankungen 
bedingt sind. 3 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. (Ztscbr. techn. Physik 10. 
168—71. 6/5. Leningrad, Univ.) K. W o l f .

J. Golchuch, Zur Veróffenllicliung von Kolossowsky: „Verallgemeinerung des
I I I .  Hauptsatzes der Tliermodynamik“. Vf. findet in der Arbeit von KOLOSSOWSKY
(C. 1928. I . 2913) vielo Irrtiimer log. sowie mathemat. Natur, geht auf einige Punkte 
ein u. halt dio ganzen Betrachtungen fiir kritikbediirftig. (Journ. Buss. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 60. 1399—1401. 1928.) Gu r ia n .

N. Kolossowsky, Ober die Dampfspannung bei niedrigen Temperaturen. Vf. ver- 
teidigt seine friiheren (vgl. C. 1928. I. 306. 2913) Betrachtungen iiber den 3. Warnie-
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satz vom statist.-kinet. Gesichtspunkt. Bei der Extrapolation der thermodynam. 
Gleichungen auf T =  0 oder unendliche Verdiinnung mu U nicht nur der mathemat.- 
formale, sondern auch der physikał.-reale Inhalt beriicksichtigt werden. Zugleich 
Erwiderung auf die Kritik von J. J. v a n  L a a r  (C. 1928. I I .  331), J. E. V e r s c h a f - 

FELT (C. 1928. I I .  853), G o l c h u c h  (vgl. vorst. Ref.) u. a. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1403—16. 1928. Leningrad, Phys.-ckem. Lab. d. Geolog. 
Komit.) A n d r u s s o w .

D.Enskog, Ober die Entropie der Gase bei irreversiblen Prozessen. Ein vom Vf. 
friiher aufgestellter Satz (Diss. Upsala 1917) von einer sckncllsten Entropievermehrung 
wird in etwas yeriinderter Fassung entwickelt u. sein Verkiiltnis zu anderen Satzen 
mit derselben Tendenz besproehen. Es wird ferner die Entropie eines Gases berechnet, 
das sich nicht im Gleichgewichtszustand befindet. (Ztschr. Physik 54. 498—504. 
27/4. Gavle, Schweden.) WRESCHNER.

David F. Smith und F. A. Hartgen, Der Schmelzpunkt des Kaliumchromats. 
Die Best. des F. von Kaliumchromat (die A m e r i c a n  Soc.  f o r  T e s t i n g  
M a t e r i a l s  empfiehlt die Benutzung des F. ais Erkennungszeiehen fiir die Temp., 
bei der die Best. der fliicktigen Bestandteile der Kohle vorgenommen werden soli) 
ergab, daB er cntgegen friiheren Angaben bei 968,3° liegt. Bei 666,8° wurde ein Um- 
wandlungspunkt beobachtet. Handelsubliches Kaliumchromat bedarf, bcvor sein
F. ais zuyerliissiger Temp.-Test benutzt werden kann, einer grundlichen Reinigung. 
(Fuel 8. 302. Juni.) F. B e c k e r .

C. O. Fairchild, W. H. Hoover und M. F. Peters, Eine Neubestimmung des 
Schmelzpunktes von Palladium. Wahrend man friiher 1550 ̂  2° C annahm, fanden 
H o f f m a n n  u. M e is s n e r  (C. 1920. I. 1) 1556°; also war dieser wichtige Fixpunkt 
nachzupriifen. Die Vff. arbeiten spektrophotometr. Die Unsicherheit der Konstantę C„ 
in PLANCKs Formel fiir die Strahlung einer Lichtart bringt bei ca. 1550° einen Fehler 
von 1° mit sich. Die Strahlung eines yollkommen schwarzen Kórpers beim F. von 
Au u. Pd  wird verglichen, u. zwar hauptsiichlich nach der Tiegel-, nicht nach der 
Drahtmethode. Das Spektrophotometer eigener Konstruktion wurde erst einige 
Jahre erprobt u. verbessert (Beschreibung der Finessen im Originall). Beim F. von 
Au erlaubt das Instrument Messungen bis auf 0,1°.

Der Schmelzofen besteht aus Alundumrohren, die mit Th02 isoliert sind. Die 
„Sillimanit“-Porzellantiegel halten selten mehr ais einen Vers. aus, weil das Eutek- 
tikum von Si02 u. A1203 bei 1545° schmilzt. Ein inneres Rohr des Tiegels dient ais 
schwarzer Kórper. Daneben werden Graphittiegel benutzt. Der Ofen ist mit einem 
weiten, evakuierten Pyrexglaskolben uberdeekt. Die Temp. des Ofens war, dank 
der isolierten Diaphragmen, so gleichmaBig, daB die FF. beider Metalle auf ca. 0,1° 
reproduzierbar w'aren.— Die yerschiedenen Abarten der Drahtmethode werden kriti- 
siert u. dio von den Vff. angebrachten Yerbesserungen besohrieben, die trotzdem nicht 
alle Felilerąuellen yerstopfen. Auf die physikal. Einzelheiten (Abschwacliung des 
Lichts durch cin Rotglasfilter oder einen rotierenden Sektor, genaueste Messung der 
Stromstarke bei der Tiegelmethode, genaueste Messung der EK. der Thermoelemente 
bei der Drahtmethode [Anhang, auf den besonders hingew-iesen seil]) kann nicht 
oingegangen werden. Die Stromstarken beim F. des Goldes u. des Palladiums sind 
wenig verschieden: 0,11542 u. 0,11047 Amp., so daB gróBte Prazision bei den Mes
sungen geboten war. Nimmt man C2 zu 1,432 cm-Grad an, so ist der F. von Pd
1553,6 0,5°, wiikrend die Drahtmethode einen um 1° hóheren F. ergab. Die be-
nutzte Wellenlange ist 0,6528 ̂  0,0003 fi, ais F. des Au w'ird 1301,1° abs. angenommen. 
Das benutzte Au war bis auf 0,003% (Cu, Ag u. Ca) rein; sein gutes Warmeleitvermógen 
macht die Messungen sehr genau. Das 99%ige Pd wurde iiber das Komplexsalz 
[Pd(NH3)4]Cl2-PdCl2 von Fe u. Cu gereinigt, bis es spektroskop, rein war; ahnlich 
wurden andere Pd-Proben behandelt. Geschmolzenes Pd enthalt O u. gibt diesen 
in einer N2-Atmosphare sehr langsam ab. Die FF. der yerschiedenen Proben waren 
bis auf 0,1° gleich. Das Mittel aller guten Werte ist 1553,1 ^  0,7°. In  Anbetracht 
der Unsicherheit des F. von Au u. der 6VKonstanten wird ais bester W ert 1553 i  2° 
angenommen. — Zur Messung der kleinen EKK. der Thermoelemente ist das beste 
Instrum ent das DiESSELHORST-WoLFF-Potentiometer; man kann den F. von Au 
so auf 0,02° genau erhalten, was bei Pd nicht moglich ist. (Bureau Standards Journ. 
Res. 2. 931—62. Mai. Washington, Bureau of Standards.) W. A. R o t h .

A. Georgiewski, Umrechnung der Yersuchszahlen non Mendelejew unter Einfiihrung 
von Korrekturen fiir die Internationale Wasserstoffskala der Temperaturen, Zurilckfuhrimg
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der spezifisclien Oemchte auf ganze Grade und ihre Korrekłur auf den JPerf der DiclUe 
des Wassers nach Chappuis. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1.

E. H. Greibach, Verdampfung unter dem Einflup eines elektrischen Feldes. Vf. 
untersucht das thermodynam. Gleichgcwiclit des Systems fest—gasformig in einem 
ungleichmaBigen elektr. Fe ki u. stellt Formeln auf fur die I), des gesatt. Dampfes, 
fiir die Verdampfungswiirme u. die Verdampfungsgeseh\vindigkeit. Da die theoret. 
Ergebnisse mit den experimentellen Daton fiir die Vcrdampfungsgeschwindigkeit 
nicht ubereinstimmen (andere exporimentełIe Zahlenwerte liegen nicht vor), so kann 
dieso Arbeit nur ais eine vorliiufige angesehen werden. (Physical Rev. [2] 33. 844 
bis 850. Mai. Pittsburgh, Univ.) WRESCHNER.

G. Bredig und R. Bayer, Dampfdrucke von Gemischen. Die von den Vff. (vgl. 
C. 1928. I. 1371) benutzte sogenannte HERZFELD-HElTLERsche Formel fiir den 
Gesamtdruck von Gemiselien ist ein Sonderfall einer allgemeinen, schon 1906 von 
VAN L a a r  abgeleiteten Gleichung (vgl. VAX L a a r , C. 1929. I. 26). (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 142. 92. Juni. Karlsruhe, Inst. f. phys. Chem.) W. A. Roth .

J. J. van Laar, Uber vollsta,ndige oder teilweise TJmhullung von Atomen durch 
andere Atome oder Atomgruppen und die dadurch verursaclite Erhohung der Fliichligkeit. 
Gcgeniiber einem Zitat von VAN A r k e l  u . d e  B o e r  (C. 1929.1. 254) betont Vf., daB 
er (C. 1916. I. 1106.1919. I I I .  38) schon vor IiOSSEL auf den Zusammenhang zwischen 
Umhullung eines Zentralatoms durch andere Atome oder Atomgruppen u. Fluchtigkeit 
hingewiesen habe. (Chem. Weekbl. 26. 229—30. 20/4. Tayel sur Clarens.) R. K. Mu.

Cecil J. Haggerty und Joseph F. Weiler, Der Dampfdruck von Isopropylacetat. 
Die Vff. arbeiten im wesentliclien nach Sm it h  u . M e n z ie s  (1910). Die Temp. des 
Thermostaten wird auf 0,01° konstant gehalten. Gcnauigkeit der Ablesungen 0,2 mm; 
bei hoheren Tempp. ist die Fehlergrenze 0,2—0,5 mm. Messungen zwischen 0° 
(15,7 mm) u. 90,20° (810,8 mm). log10 p =  14,2517 — 2,0972. log10 T —  2170,1/21; 
Kp.jo,, 88,2°. Mol. Verdampfungsivarme 7,900 kcal; TROUTONsche Konstantę 21,8. 
Mol. Entropie fiir die Temp., wo die Molarkonz. des Dampfes 0,00507 Mol./Liter ist,
27,6 cal pro Grad. Letztere beiden Wertc zeigen, daB Isopropylacetat eine m. FI. 
ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1623—26. Juni. Worcester [Mass.], Holly Cross 
College.) W. A. R o t h .

G. Bruhat, Uber die Adiabalen eines Gemisches von Fliissigkeit und Dampf. Mathe- 
mat. Diskussion der dp—tiu-Diagramme u. anderer Kuryenbilder mit u. olme Kon- 
densation (ygl. C. 1928. I I .  2443). (Journ. Physiąue Radium [6] 10. 107— 14. Marz. 
Paris, Ecole Norm. Sup. Phys. Labor.) W. A. ROTH.

Albert N. Guthrie und Earl E. Libman, Die partialen Molekularwarmen und 
die relatiyen Partial-Molarwdrme-Funldionen in  Losungen geschmolzener Metalle. Die 
Vff. yerwenden die therm. Daten von WuST u. D u r r e r  (Forsch.-Arbb. a. d. Gebieto 
des Ing.-Wesens, Heft 241, 1922) iiber Pb-Sb- u. Bi-Cd-Gemische. ha, die partiale 
Molarwarmefunktion, ist definiert durch den Differentialąuotienten der totalen Warme- 
funktion der Lsg. H nach der Molarkonz. von a bei konstantem Druck, konst. Temp. 
u. konstanter Molarkonz. des anderen Komponenten. ha =  (dH/dna)\>,T,uu. Gilt 
ha° fiir eine unendlich verd. Lsg. von a in 6, so ist Ta =  ha — ha° die relative Partial- 
Molarwarmefunktion. Kennt man die molare Losungswarme yon a, so kann man 
7/a u. daraus Tib berechnen. WtiST u. D u r r e r  geben die Warmemenge L an, die ab- 
sorbiert wird, wenn 1 Mol. yon b u. na Moll. von a bei der eutekt. Temp. aus dem 
reinen festen Zustand in die fl. Lsg. gelien. Die L  — ?(0-Kurven sind in den beiden 
untersuchten Fiillen gerade Linien. Die Losungswiirmen sind also von der Konz. 
unabhiingig u. somit die relatiyen Partial-Molarwarmefunktionen bei der eutekt. 
Temp. stets =  Nuli. Die partialen Molarwarmen der Komponenten sind in beiden 
Systemen konstant u. gleich den Molarwarmen der reinen fl. Komponenten, unabhiingig 
von der Konz. [Hierbei wird ein in die Literatur iibergegangener Fehler (wahre 
spezif. Warme von fl. Pb) korrigiert.] Wenn obige einfache Regel fiir alle Tempp. 
gilt, sind die relatiyen Partial-Molarwarmefunktionen nicht nur bei der eutekt. Temp., 
sondern bei allen Tempp. gleich Nuli. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1711—15. Juni. 
Urbana, 111.) W. A. ROTH.

J. W. Schultz, Berechnung der lalenten Verdampfungsuurmen von KoMenwasser- 
stoffen und Alkoholen. Triigt man log p gegen log T auf, so gibt die Neigung der 
Tangente in jedem Punkt die Entropie der Yerdampfung: R  an. Sucht man an den

207— 19. 1928.) SCHÓNFELD.
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Kurven fiir verschiedene Substanzen die Tangenten mit gleicher Neigung, so erhalt 
man fiir die Beriihrungspunkte der Tangenten eine Gerade, dereń Gleichung ist: 
log p — log T + log i i  c [c =  p/RT]. Dio molarc Verdampfungsentropie (L e w is  u . 
W e b e r , C. 1922. I I I .  694) verschiedener Substanzen kami man mit D u h r in g s  

Gesetz fiir die Dampfdrueke (1878) kombinieren: — T2ino:T vp —  T pi)
konst., wo sich die absol. Tempp. mit den Indiees 1 u. 2 auf zwei versehiedenc Sud-

stanzen beziehen (siehe nebenstehend), wo 
sich KW  auf KW-stoffe, W. auf H20 be-
zieht, M  die Mol.-Gewiehte., r dio spczif.
Verdampfungswarmen bedeuten. Das Verf. 
wird an n-Oclan demonstriert, wo die Ver- 
dampfungswiirmen von Y o u n g  aus den 
Dampfdrucken abgeleitet sind. Eino Zu- 

sammenstellung zeigt, daB die so abgeleiteten Verdampfungsiuarmen fiir A., Propyl- 
alkoliol, Heptan, Hexan, Bzl., n-Octan von 7° bis fast zum krit. Punkt gut mit den 
Angaben von YOUNG, JAHN, REGNAULT u. anderen Forschern stimmen. In  der 
Nahe der krit. Temp., wo r =  0 ist, kann man graph. korrigieren. Fiir die Alkohole 
wird nicht W., sondern Methanol ais Bezugssubstanz gewiihlt. (Ind. engin. Chem. 
21. 557—59. Juni. Ann Arbor, Mich., Univ.) W. A. R o t h .

William A. Bone und Reginald P. Fraser, Pholographische Unlersuchung der 
Flammenbewegungen bei Kohlenoxyd-Sauersloffexplosionen. Das theoret. Gemiseh von 
2 CO -f- 02 wird verschieden stark getrocknet in verschieden langen Rohren vom
Zentrum aus in yerschiedener Weise geziindet u. die Flammenerseheinungen auf gleieh
langen Filmen photograpbiert, die mit angepaBter Geschwindigkeit (0,25— 100 m/Sek.) 
so abrollen, daB die Erscheinung vollstandig iibersehen werden kann. Die auf 11 Tafelń 
wiedergegebenen wundervollen Aufpahmen werden genau diskutiert. Trocknen setzt 
die Flammgeschwindigkeit u. die prozentuale Verbrennung herab, aber selbst bei 
240-tagigem Trocknen iiber reinstem P205 tritt noeh Ziindung u. teilweise Verbren- 
nung ein, wenn auch die Einzelerscheinungen mit stiirkerer Trocknung systemat. 
differieren. In  einem Vers. mit extrem trockenem Gas waren nur 13,4% verbrannt, 
eine neue Ziindung mit gleichem Funken lost keine weitere Verbrermung aus. An- 
legen eines starken elektr. Feldes kurz von der Ziindung yerandert die Erscheinung 
deutlich: der Verbrennungsgrad wird stark erhoht, die Geschwindigkeit stoigt in der 
Niihe der Elektroden stark, die Flamme fiillt die ganze Róhre, wabrend ohne Feld 
bei gleicher Trocknung ein groBer, dunkler Kern blieb, u. die Flamme wird asy mm., 
waa sonst nie beobaehtet wurde. —  Bei schwachem Ziinden (nur Gliihen eines Drahtes 
oder Kondensatorentladung von kleiner Kapazitat) ist eine deutliche Induktions- 
periode zu beobachten; von einer gewissen Ziindungsenergie an wird der allgemeine 
Charakter der Verbrennung wenig mehr durch wachsende Intensitat des Funkens 
geandert. Wenn heftige Oszillationen auftreten, dauert die Verbrennung wegen des 
Interferierens von Kompressionswellen langer. — Diese Oszillationen werden naher 
untersueht, doch lassen sich die Resultate nicht kurz wiedergeben. —  SchlieBlich 
werden durch Explosion von Sprengstoffen „Schockwellen“ iibergelagert, wobei mit 
W.-Dampf von 15° gesatt. Gasgemische yerwendet werden. Wahrend friiher Geschwin- 
digkeiten von 800 bis 1000 cm/sec beobaehtet wurden, treten hier abrupte Steige- 
rungen bis 29000 cm/sec auf; jede Welle steigert die Geschwindigkeit abrupt, bis 
fast die Geschwindigkeit der Zusatzwelle erreicht ist. Zwischen den versehiedenen 
Schoeks hat man eine gleichformige Bewegung. der Mechanismus wird an der Hand 
der Photographien eingehend diskutiert. Vor der Detonation hat die Flamme groBo 
Geschwindigkeit, die dann aber abnimmt, so daB die Schockwellen sie einholen u. 
die Detonation herbeifiihren, wobei Gesehwindigkeiten bis 1920 m/sec beobaehtet 
werden, die zuruekflutende Welle ist langsamer (hochstens 1300 m/see). Die durch 
die beiden entgegengesetzten Bewegungen erzeugten Banden sind sehr deutlich. Das 
Bici des ExplosionsgefaBes wird yon der Sprengstoffwelle mitgerissen u. auf der Innen- 
seite der Glasrohre, in der 2CO + 0 2 explodieren, abgesetzt. In  einem Fali beobachten 
die Vff. einen ganz deutlichen schraubenformigen Bleiabsatz, der den Weg der Schock- 
welle wiedergibt. (Gieschwindigkeit 2160 m/see, also ahnlich wie an den Gaswellen 
beobaehtet.) (Philos. Trans. Roy. Soc. London Serie A. 228. 197—234. 27/5. London, 
South Kensington, Imp. Coli. of Sc. a. Teehn.) W. A. R o t h .

J. H. Vant Ho£f and Svante Arrhenius, The foundations of the theory of dilute solutions: 

X I .  2. 46
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Papers of osmotic pressuro, by J. H. VantHoff; and on clectrolytic dissociation, by
Svanto Arrhenius. London: Gurney & J. 1929. (68 S.) 8°. 2s. 6 d. net.

As. Kolloidchemie. Capillarchemie.

A. Boutaric, Herstellung der kolloiden Lósungen. (Papeterie 51. 182— 90. 25/2. — 
C. 1929. I .  2861.) K r u g e r .

H. Zocher, Uber unsymmetrisclie Melallkolloide. Wenn aucli die kolloiden Metall- 
teilchen gemaB ilirer Dofinition zu klein sind, ais daB man mit Hilfe eines Mikroskopes 
imstande ware, ihre Form zu erkennen, so gibt doch das polarisierte Licht wiederum 
die Mittel in die Hand, auch in kolloiden Systemen die Symmetrie der Form der 
aufbauenden Teilchen zu priifen u. gewisse Aussagen dariiber zu machen. Die Zahl 
der Beispiele u. der Erzeugungsmóglichkeiten fiir die ais Anisotropie bezeichnete 
Unsymmetrie in Metallkolloiden ist selir groB, wie an Hand des Schrifttums gezcigt 
wird. Dagegen ist nur ein einziges Beispiel u. nur eine Erzeugungsmoglichkeit fiir 
die andere Unsymmetrie, die Enantiomorpliie, bei der das System keine Spiegelebene 
besitzt, bekannt. (Metall-Wirtschaft 8. 467— 69. 17/5. Berlin-Dalilem, Kaiser-Wil- 
helm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) W lLKE.

Georg Płaczek, Zur Dichten- und Geslaltsbeslimmung submikroskopischer Probe- 
korper. (V er su che im inliomogenen elektrischen Fcłde.) Es wird gezeigt, daB sich aus 
dem Verh. ungeladener metali. Probekórper im inhomogenen elektr. Felde ein Kri- 
terium fiir Kugelgestalt u. kompakte Struktur gewinnen laBt. Ein geeignetes Feld 
wird hergestellt u. mit Olteilchcn unter Voraussetzung der Ladung ausgemessen. 
Messungen an Hg u. Ag werden zu den Messungen nach der Evakuierungsmethode 
in Beziehung gesetzt. Fur dielektr. Kugeln ermóglicht das Verf. eine DE.-Best. Mes
sungen an 01 zeigen, daB sich die Teilchen wio leitendo Kugeln verhalten. (Ztschr. 
Physik 55. 81— 118. 1/6. Wien, II . Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Fahir Emir, Neue Bestimmung der Dicke eines Olsaurejilms in gesaltigtem Zu- 
stande auf Wasser und des Sdtligungsdruckes vcm diesem Film. (Vgl. M a r c e l in , C. 1926. 
I. 2890.) Vf. untcrsuchte die Geschwindigkeit, mit welcher die Oberflachenspannung 
eines Olsaurefilms spontan abnimmt, in Abhangigkeit von der Temp. u. der Natur der 
Unterlage (neutral oder sauer). Eine Tabelle bringt das Zahlenmaterial. Der Film ist 
um so lóslicher, je groBer die Oberflachenspannung. Die Loslichkeit ist auf neutralem 
W. groBer ais auf angesiiuertem W. Die Loslichkeit nimmt mit der Temp. zu. Hieraus 
ergeben sich die giinstigsten Bedingungen fiir die genaue Best. der Oberllache eines 
gesiitt. Films: angesauertes W. (1/20-n. HC1), 15°. Man geht aus von einem mono- 
molekularen Film bei 1 Dyne/em Oberflachenspannung u. komprimiert hintereinander 
auf 10, 20, 30 Dynen/cm. Der Vers. einschlieBlich der Messungen, ist in 30 Sek. durcli- 
gefiihrt. Es ergibt sich, daB der gesiitt. Film eine Dicke von 23 A besitzt. Der Sattigungs- 
druck wird gemessen, wenn der Film mit den schwimnienden Trópfchen im Gleich- 
gewieht ist. In  dem Temperaturintervall von 15—30° nimmt die Sattigungsoberflachen- 
spannung mit der Temp. von 30—33 Dynen/cm zu. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
1284—86.13/5.) K. W o l f .

E. Alexejewski und A. Awgustinik, Einflufi einiger chemisclier und physikalischer 
Fakloren auf die Aktivilat der Kolile. Vff. untersuchten den EinfluB der Impriignierung 
von Kohlen mit Lsgg. von Salzen des Ra, U u. Th u. der Impragnierung von Holz 
vor der Verkolilung mit Salzen des U, Th, K, Ni, Co, Fe, Zn. AuBerdem wurde der 
EinfluB einer Bestrahlung mit einer Quarzlampe auf die Aktivitat der Kohle unter- 
sueht.

V e r s u c li e. Zur Unters. gelangten amerikan. Holzkohlepulver u. MERCKsche 

Tierkohle. Die Impragnierung erfolgte mit Lsgg. von Th(N03)4, U0,(N03)2 u. reinem 
RaBr„. Nach Abfiltrieren u. Trocknen der Kohle wurde dereń Adsorptionsfahigkeit 
gegen Acetylen u. Essigsaure gepruft. Die geringste Adsorptionsfahigkeit der Kohlen 
ergab Th, die hochste Adsorptionsfahigkeit zeigten die nichtimpragnierten Kohlen. 
Die Impragnierung von Holz erfolgte bei der Wasserbadtemp.; nach Filtration u. 
Trocknen wurde das Holz im N-Strom bei 800—850° gegliiht. Die Kohlen wurden 
dann gegen Acetylen, Benzol, Essigsaure, Phenol u. Indigocarmin gepruft. Hinsichtlich 
der Acetylenadsorption aktmert Ni das Holz am besten. Th aktiyiert mehr ais U. 
Yerd. Lsgg. (1/10-n.) ergeben aktivere Systeme ais konz. (2-n.). Fiir die Indigo- 
earminadsorption war die mit Co impragnierte Kohle am aktivsten u. ebenso die mit 
Fe behandelte Kohle. U aktivierte starker ais Th. Konz. Lsgg. der Aktivierungsmittel 
(2-n.) ergeben aktiyere Kohlen ais yerd. (0,1-n.). Benzol wird am besten von der mit
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Ni aktiyierten Kohle adsorbiert. U aktiyiert mehr ais Th. Fiir die Adsorption von 
Essigsiiuro war Ni (0,1-n.) das beste Aktiyierungsmittel, ebenso Co (2-n.). Konz. Lsgg. 
von U u. Th yernichten die Aktiyitat der Kohle. Fiir Phenol sind die besten Akti- 
vierungsmittel Fe, KOH (u. naehtragliches Auslaugen der Kohle). U ycrmindert dio 
Aktiyitat. Bestrahlung mit der (juarzlampe erniedrigt das Adsorptionsvermógen der 
Kohlen fiir Acetylen u. Essigsiiuro. Sonnenlicht ist ohne Einw. (Journ. Russ. phys.- 
ehem. Ges. [russ.] 61. 131—41. Leningrad, Analyt. Lab. Teehnol. Inst.) Schonfeed .

A. Okatow, Kolloide Kiesełsaure und ihre Adsorptionsfahigkeit. Dio Ergobnisse 
zahlreieher Verss. faCt Vf. wie folgt zusammen: Die Adsorptionsfahigkeit des Gels 
hiingt nicht ab von der Temp., Koagulation u. Konz. der Kiesełsaure im Sol. Oberhalb 
25° ist es schwierig, Sole mit 12,5°/0 u. mehr Kieselsiiuregeh. zu erhalten. Die Koagu- 
lationsgeschwindigkeit steigt mit zunehmender Konz. der Kiesełsaure im Sol u. der 
Koagulationstemp. Siittigung der Kieselsauresole mit Salzen cinbas. Sauren erhoht 
die Koagulationsgeschwindigkeit, erhoht aber nicht die innere Oberfliiche des Gels. 
Die Menge des im Gel vor dem Auswaschen enthaltenen W. ist ohne EinfluB auf dio 
Bldg. der inneren Gelstruktur. Im  Mafie der Erhóhung des G-eh. des Sols an freier HC1 
u. bei hinreichendem Gch. an Si02 steigt die Koagulationsgeschwindigkeit. Schnell 
koagulierte Sole ergeben keine so gut durehgebildete innere Oberflache wie langsam 
koagulierte. Die Feinheit der Gelstruktur hangt von der Koagulationszeit ab. In 
rasch koagulierten Solen entstehen Micellarkomplexe von weniger hohem Dispersitiits- 
grad, die innere Oberflache ist weniger entwickelt, die Capillaróffnungen sind weiter. 
Jedes koagulierte Sol kann ais ein System betrachtet werden, bestehend aus Kom- 
plexen kolloider Teilehen yerschiedener Dispersitats- u. Hydratationsstufe, der Koagu- 
lationsvorgang ist ais ein kontinuierlicher ProzeB eines aggregatiy-labilen Systems 
zu betrachten, das bestrebt ist, den aggregatiy-stabilen Zustand zu erreichen. Deslialb 
ist dem Schema yon (JuiNCKE iiber Bldg. von 2 Phasen im Gel mindestens eine dritte 
Phase hinzuzufugen. Das Gel besteht demnach a) aus der harten, schwach hydrati- 
sierten Phase, b) aus der halbfl., stark hydratisierten Phase u. c) aus der fl. Phase, 
bestehend aus dem Dispersionsmittel mit sehr geringem Geh. an dispergierter Phase. 
Zur objektiyen Best. der Reife des Gels, d. h. seiner Eignung zur weiteren Bearbeitung, 
ist der SyneresisprozeB anzunelimen. Aus Verss. zur Koagulation der halbfl. Gelphase 
mit NH3 u . Sulfaten folgt, daB mit uberschiissigem NH3 bearbeitete Gele geringe 
Adsorptionsgeschwindigkeit besitzen. Gele, erhalten mit zur Neutralisation unge- 
niigenden ŃH3-Mengen, zeigen befriedigende Aktiyitat, Adsorptionsgeschwindigkeit 
u. Hartę. Mit NH3 behandelte, yerschiedene Wassermengen enthaltende Gele zeigen 
keine Untersehiede hinsiehtlich der Entw. der inneren Gelstruktur, mit Ausnalime von 
Gelen mit 80% u. mehr H20. Behandlung der Gele mit W. erhoht niclit dereń Ad
sorptionsfahigkeit, wohl aber die Adsorptionsgeschwindigkeit, infolge BloBlegung der 
inneren Gelstruktur. Nicht mit aktivierenden Lsgg. behandelte Gele zeigen keine Unter- 
sehiede der Adsorptionsfahigkeit bei Anderung der Trocken- u. Aktivierungstemp. 
Das vom Vf. hergestellte Gel nimmt hinsiehtlich der Adsorptionsfahigkeit eine Mittel- 
stellung zwischen den (Jeleń yon PATRICK u. H o lm e s  ein. Die Isothermen der Ad
sorption von Bzl., A. u. A. folgen der FREUNDLlCHschen Formel. Die Isotherme 
der Adsorption yon Wasserdampf ist nieht charakterist. fiir Adsorptionskurven; sie 
ahnelt eher einer Loslielikeitskurye. Die 3 auBersten Punkte der Kurve liegen auBer- 
halb der konstruierten logarithm. Geraden: log x/m =  0,503 58 + 0,99 log C. Dieso 
erhaltene Formel niihert sieh sehr der Formel yon H e n r y  fiir die Lsg. von Gasen in 
Fil. bei konstant zunehmendem Druck. Empir. Formel fiir die 3 auBeren Punkte: 
log x/m =  —0,150 + 0,882 log O. Eine reine Adsorption findet demnach bei der Auf- 
nahme von H20 durch das Gel nicht statt. Verss. iiber die Adsorptionswarme yon 
organ. Verbb. zeigen, daB bei der Adsorption durch Kolile etwas mehr Warme ent
wickelt wrird, ais bei der Adsorption durch das Silicagel. Der gróBte Unterschied ist 
bei der Adsorption von Bzl. u. Athylbromid beobachtet worden. Bei der Adsorption 
von Br durch Kohle wird nur 62%, bei der Adsorption yon Cl nur 146% mehr Wiirmo 
entwickelt ais bei der Adsorption durch Silieagel. Nach der Cl-Adsorption werden von 
der Kohle 11% Cl zuriiekgehalten, die selbst bei 260—280° im Luftstrom nicht aus 
der Kohle entweichen. Boi erschopfender Einw. auf Kohlo ycrdrangt Cl nur 1/3 des 
darin enthaltenen H. Dio Angabe von Le CHATELIER, daB der H aus der Kohle durch 
Cl erst bei Rotglut ganz entfernt werden kann, wird durch diese Verss. bestatigt. Nach 
der Chloryergiftung zeigt Kohle geringeres Adsorptionsyermógen. In  Analogie mit 
Silicagel stellt die Kohlestruktur ein Konglomerat von KW-stoffen dar, die das Kolloid-
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gewebe der Kohle bilden. Deshalb kann der in der Kohle enthaltene H u. O niebt ais 
„Verunreinigung“ (R u f f ) betraehtet werden; H u. O sind vielmehr Bestandteile der 
kolloiden M. der Kobie. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 
21—84. Teehn. Kriegsakad.) Sc h ó n f e l d .

E. Alexejewski, Zur Frage der Anwendbarkeit der thermischen Melhode der Be- 
stimmung des technischm TYertes von Adsorptionsmaterialien. Vf. benutzte das BERLsche 
Verf. (Ztsehr. angew. Chem. 35 [1922]. 722) zweeks Unters., ob die therm. Methode 
fiir die genaue Best. der Adsorptionsfahigkeit eines u. desselben Adsorptionsmateriales 
gegeniiber versebiedenen adsorbierbaren Stoffen anwendbar ist.

Y e r s u c h e .  Zur Best. der Adsorptionswarme wurde ein Calorimeter naeh 
B e r l  benutzt. Ais Adsorptionsmittel wurden Tierkohlen M e r c k  mit 95,55% C u. 
mit 10,82% C verwendet. Untersueht wurde die Adsorption von Aceton, Chlf., A., 
C2HsBr, C JI^O H ),, G2HiCl2, CiHi Brv Isobutylalkohol, C\H10, Bzl., Pinen, Paracet- 
aldehyd, Isoamylaikohol, Isobulylchlorid, Gyclo-ClsH11Gl, Essigsaure, Isobuttersdure, 
H20. Bei Anwendung der C-reichen Tierkohle wurde eine Proportionalitat zwisehen 
dem Adsorptionsvermogen u. der Temperaturerhohung nicht beobachtet. Eine gewisse 
Proportionalitat wurde nur bei der Reihe:
Iso-C6H u OH — >- Iso-C4H9OH — >- (C2H5)20 — >- C2H5Br — >• CHC13 — y  C2H4Br2 
festgestellt. Die mit C-armer Kohle erhaltenen Resultate zeigen, daB fur die quali- 
tative Best. des Adsorptionsmittels die therm. Methode sehr gut brauchbar sein kann. 
Zweeks weiterer Kontrolle der Methode wurde das Verh. von Tonerde gepriift. Auch 
hier konnte eine Proportionalitat zwisehen den adsorbierten Mengen u. der entwiekelten 
Warme nicht beobachtet werden. Eiir die quantitative Best. des Adsorptionsvermogens 
ist deshalb weiterhin die stat. u. dynam. Methode anzuwenden, wahrend die BERLsche 
Methode nur zum Nachweis der Adsorptionsfahigkeit yerwendbar ist. (Journ. angew. 
Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 182—84. 1928.) Sc h ó n f e l d .

E. Alexejewski, Uniersuchung der Adsorption von Dampfen durch faserige Stoffe 
pflanzlichen und tierischen Ursprungs. Die Unters. der Adsorption von Chlorpikrin 
durch faserige Stoffe mittels der dynam. Methode ergab, daB yerschiedene Gewebe 
yerhaltnismiiCig wenig Chlorpikrin aufnehmen. Die Gewebe yerlieren dabei nicht 
merklich ihre Festigkeit u. Farbung. In  den meisten Fallen kann das Chlorpikrin 
durch einen Strom trockener Luft abfiltriert werden. Unterss. naeh der stat. Methode 
zeigten, dafi AsCl3 durch getrocknete Gewebe sehr stark adsorbiert wird, durch Woll- 
gewebe sogar starker ais durch Kohle. Die Festigkeit von Baumwollgewebe geht dureh 
die AsC13-Adsorption vollig yerloren, das Gewebe wird dunkel gefarbt infolge Ab- 
seheidung von As; gefarbtes Gewebe wird yerandert. In  den meisten Fallen bleibt 
auf dem Gewebe mehr adsorbiertes As zuriick, ais dem aufgenommenen AsCl3 ent- 
spricht, dies infolge einer chem. Bk. zwisehen AsCI3 u. dem Gewebe. Besonders stark 
wird AsC13 von Menschenhaaren u. grauem vulkanisiertem Kautschuk adsorbiert, 
infolgedessen kónnten Haare ais Adsorptionsmittel bei der Filtration AsCl3-haltiger 
Gasgemische dienen. Dimethylsulfat wird von Faserstoffen nur wenig adsorbiert, 
am meisten yon Baumwollgeweben, am wenigsten von Wollgeweben. Benzylchlorid 
wird durch tier. Fasern besser adsorbiert ais yon pflanzlichen. Die Festigkeit 
der Pflanzenfasern wird stark herabgesetzt, die tier. Fasern erleiden keine Anderung. 
Absolut trockene Gewebe adsorbieren mehr Benzylchlorid ais lufttrockene. Das 
Benzylchlorid laGt sieh aus den Geweben durch Luftdurchblasen nur teilweise 
entfernen. Lufttrockene Gewebe adsorbieren mehr Bromaceton ais absolut trockene. 
Die Adsorptionsfahigkeit ist bedeutend, ebenso die Anderung der Farbung u. der 
Festigkeit. Tier. Gewebe adsorbieren starker ais pflanzliche. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 184— 89. Chem. Lab. med. Kriegsakad.) Sc h o n f .

B. Anorganische Chemie.
P. Daniltschenko und M. Rawitsch, Umicandlung von Jod und Wasser in H J 

in  Gcgenimrt von Kohle. Bei der Einw. von Wasserdampf auf Jod in Ggw. yon Kohle 
findet eine Umwandlung des J  in H J  (2 H 20 + 2 J 2 ^  4 H J  + 02) u. Oxydation 
der Kohle durch den gebildeten O, sowie Bldg. yon Wassergas statt, dessen H die Aus- 
beute an H J  beeinfluBt. AuBerdem finden beim Uberleiten yon Wasserdampf u. J  
uber erhitzte Kohle Kebenrkk. zwisehen C02, CO, H20 u. H2 in Ggw. yon J  u. H J  statt, 
die nicht naher untersueht werden. Diese Umwandlung yon J  in H J  kann ais bequeme 
Methode zur Darst. von gasformigem H J und konz. Jodwasserstoffsaure betraehtet
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werden. (Journ. Russ. phys.-cliem. Ges. [russ.] 61. 123—30. Cliem. Lab. Russ. 
Forschungsinst.) S c h ó n f e l d .

P. Lebeau und A. Damiens, Ober eine neue Darstellungsart von Sauersioff-Fluorid. 
Vff. setzen ibre Unterss. iiber das Gas F20 fort (vgl. C. 1928. I. 20). Nach der alten 
Darst.-Art erbielten sie ein Gasgemisch, das nur zu 30% aus F20 bestand; der Rest 
war groBtenteils 0 2. Naeh vielen yergeblicben Reinigungsverss. fanden die Yff. schlieB- 
lieb ein neues Darst.-Verf. Sie lieBen kleine Blasen von F2 raseb eine NaOH-Lsg. 
passieren, dereń Konz. 2°/0 betrug. Das Rk.-Prod. enthielt dann bis zu 70% F20.
Die Rk. soli nach der Gleicbung: 2 F2 + 2NaOH =  2 NaF + F20 + H20 verlaufen.
Die genauen Vers-Bedingiuigen sind im Original angegeben. Das Gas enthielt noch 
eine geringe Menge von F2, das durch W. entfernt wurde. Zur endgiiltigen Reinigung 
wurde das Gas mit fl. Luft Yerfliissigt u. fraktioniert dest. Kp. ~  — 167°, D~167 1,836. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1253—55. 6/5.) F a b e r . ■

Ch. Bedel, Ober die Loslichkeit von Silicium in  I i2F2. Moissan u . Siemens 
(vgl. Compt. rend. Acad. Sciences 138 [1904]. 1299) fanden, daB das aus Ag krystalli- 
sierte Si sich in H2F2 lost, wahrend vorher Si ais in H2F2 unl. gegolten hatte; sie ver- 
muteten deshalb, daB sie eine neue Modifikation von Si in den Handen hatten. Man- 
CHOT fand dann (vgl. C. 1923. I. 573), daB Si sich immer mehr oder weniger in H2F2 
lost, eine besondere Modifikation also nicht anzunehmen ist. Der Vf. priifte das Verh. 
von Si, das aus verschiedenen Metallen (Al, Zn, Ag) krystallisiert war, ebenso das von 
geschmolzenem u. von amorphem Si gegen H2F2. Er fand, daB die Loslichkeit ab- 
hangt yon der Vorbehandlung des Si (amorph, geschmolzen, aus welchem Metali aus- 
krystallisiert), weiter aber aueh sehr von der Konz. des H2F2; so erreicht sie z. B. fiir 
Si aus Al ein Masimum bei 14%ig. H2F2, ein Minimum bei 40%ig. H2F2. —  Die an- 
gewandte H 2F2 war sehr rein; dagegen enthielten die Si-Proben immer Verunreinigungen 
von Si02 u. Yon je nach der Vorbehandlung verschiedenen Metallen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188. 1255—57. 6/5.) Faber.

Ch. Bedel, Einige Loslichkeitsbedingungen des Siliciums in  Fluorwasserstoffsdure. 
(Vgl. Yorst. Ref.) Es zeigt sich, daB die Loslichkeit von Si nicht nur von der Konz. 
der angewandten Fluorwasserstoffsaure abhangt, sondern durch andere Faktoren erheb- 
lich beeinfluBt wird, unter denen an erster Stelle die Oxydationserscheinungen u. die 
Erzeugung der EKK. stehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188.1294—96.13/5.) K.Wo.

E. Cornec, H. Krombach und A. Spack, Gleiehgewichte zwisćhen Wasser, den 
Nitraten und Sidfaten von Nalrium und Kalium. (Vgl. C. 1929. I. 2740. 2741.) Von 
H a m id  (C. 1926. I. 2285) waren diese Gleichgewichte bei 90° u. bei 25° bestimmt 
worden. Vff. bestimmen diese in dem Temp.-Gebiet von 90° bis —2°. Die Ergebnisse 
bei 90 u. 25° stimmen mit denen yon H a m id  nicht iiberein, insbesondere finden sie 
bei 25° kein Tripelsalz. Die Vff. haben in dem angegebenen Temp.-Intervall so zahl- 
reiche Messungen vorgenommen, daB sie die gesamten Verhaltnisse in diesem Gebiet 
in Form von Diagrammen darstellen konnen. Die Ergebnisse sind in Form der iiblichen 
Quadratdiagramme reziproker Salzpaare wiedergegeben. Es treten auf bei 90°: NaN03, 
KN03, KoSO.,, Na2S04 (wasserfrei) u. Glaserit; bei 74° erscheint noch das Doppelsalz 
Na2S0 4-NaN03,H20 , bei 32,4° das Glaubersalz. Die Einzelheiten sind im Original 
nachzu8ehen. — Unterhalb von +1,4° zerfallt das System in die zwei quaternaren: 
H20 -NaN03-Na,S0 4-KlSr0 3 u. H,0-K2S0.r Na„S0,-Kl\T0 3. (Compt. rend. Acad. Sciences 
188. 1250—53.‘6/5.) ' F a b e r .

W. Froehlich, Neuere Forschungsergełmisse iiber das System MgSOi-Na2SOi-HzO. 
Einige neuere Unterss. iiber dieses System, besonders die Arbeit von B l a s d a l e  u . 
R o b s o n  (C. 1928. I. 1513), welche auch das bisher nicht experimentell bearbeitete 
Temp.-Gebiet 100—210° umfaBt, veranlaBten Vf. zu einer Zusammenstellung aller 
bekannten Loslichkeitszahlen, welche in Molen Mg + Na2 =  100 umgerechnet auf 
den Temp.-Intervallen entsprechenden Parallelen eingezeichnet sind. Gegenuber einer 
Zusammenstellung der damals bekannten Werte durch d ’A n s  (Kali 1915. 177) ergeben 
sich die folgenden wesentlieben Unterschiede. Die Thenardit-Astrakanitlinie ist iiber 
den bei 60° liegenden Dreisalzpunkt Thenardit-Astrakanit-Vanthoffit metastabil bis 
90° in das Vanthoffitfeld fast geradlinig verfolgt. Der ais Zweisalzpunkt Thenardit- _ 
Vanthoffit fur 90° friiher ermittelte Wert liegt auf dieser Linie. Der fiir diese Pw&C* 
genese bei 90° jetzt ermittelte Wert enthalt viel weniger Na, das mit weiterem Anst^iapn1 
der Temp. (175°) sich mehr u. mehr dem Nullwert nahert. Ebenso ist der fruŁ^Yiir^ 
die Paragenese Loweit-Vanthoffit bei 90° ermittelte Wert wesentlich versdłng&en^ 
von dem jetzt erhaltenen, gleichfalls einem erheblich geringeren Na-Geb. entspifeshond. ,•

l II
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Die Zweisalzlinie ist verfolgt bis 180°. Bei weiterer Ver]iingerung bis zum Sclmitt 
mit der Zweisalzlinie Kieserit-Lóweit (180°), we]che bis 210° in dio Paragenese Kieserit- 
Vanthoffit iibergeht, wird der Dreisalzpunkt Vanthoffit-Loweit-Kieserit bei ungefiihr 
190° erreicht, dessen Auftreten von JANECKE bei 120—130° angenommen wurde. 
Aufier diesen das Vanthoffitfeld begrenzenden Lóslichkeitszahlen zeigen die ubrigen 
alteren Angaben nur unbedeutende Abweichungen von dem neu yorliegenden Zahlen- 
matcrial. Insgesamt sind 100 Lóslichkeitsangaben zusammengestellt u. eingezeichnet. 
(Ztschr. angew. Chem. 42. 660—62. 15/6. Berlin.) F r ie d r ic h .

H. Gall, Zur Chemie des Rutlieniums. Erwiderung auf dio Ausfuhrungen von 
K r a u s s  (C. 1928. I. 2794). (Ztschr. angew. Chem. 4L 1070— 71. 1928. Miinchen, 
Anorg. Lab. d. Techn. Hochsch.) LESZYNSKI.

H. Remy, Zur Chemie des Ruthens. Bemerkungen zu E. K r a u s s  (C. 1928. I. 
2794) u. zu G a l l  (vorst. Ref.). (Ztschr. angew. Chem. 42. 289—90. 16/3.) B l o c h .

H. Gall, Zur Chemie des Ruthens. Erwiderung auf R e m y  (vgl. vorst. Ref.) (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 290—91. 16/3. Munehen.) B l o c h .

H. Remy, Ziur Chemie des Ruthens. SchluBwort gegeniiber Gall (vgl. vorst. Ref.). 
(Ztschr. angew. Chem. 42. 291. 16/3. Hamburg.) B l o c h .

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
Giuseppe Resegotti, Heulandit und Stilbit von Prascorsano bei Cuorgne (Piemont). 

Aufierc Form, Winkel. D., Brechungsindex, Doppelbrechung, Analyso der zu den 
Zeolithen gehorigen Mineralien Heulandit u. Stilbit. 5 Abbildungen von Heulandit. 
Aufziihlung u. kurze Beschreibung der ubrigen am Fundort yorkommenden Mineralien. 
(Atti R . Accad. Scicnze Torino 64. 105—20. Turin, Minerał. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

Jun  Yoshimura, Die radioaktiren Bestandteile von IJokutolith und anderen 
Mineralien Japans. Der Ra- u. Th-Geh. einiger Minerale Japans wurde mit der 
Emanationsmethode bestimmt. Zur Messung des Ra-Geh. diente ein SoDDYsches 

Emanationselektroskop. Die Best. des Th-Geh. wurde mit der Konstantenstrom- 
methode ausgefiihrt. Es wurden gefunden: beim Hokutulith 1,73-10-7%  Ra, 0,02% Th; 
beim Allanit 4,87-10-7 %  Ra, l,7-10-2%  U, 1,05% Th; beim Xenotim 6,98-10-9%  Ra 
u. 2,42% U-Gehalt. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 29; 
Buli. chem. Soc. Japan 4. 91— 96. April.) G. Sc h m id t .

Józef Morozewicz, Ober die chemische Zusammensetzung des gesteinbildenden 
Nephelins. Eine Reihe von Nephelinen wurden untersucht u. zugleich das Neben- 
gestein analysiert. Dabei ergab sich, daB die Nepheline immer ein Verhaltnis von 
K20 : Na,O wie 1: 3,9— 1: 4,5 aufwiesen, wahrend in den zugehórigen Magmen dieses 
Verhaltnis zwischen 1: 2,3 u. 1: 23,6 schwankte, ebenso ist der Geh. an Si02 + Ti02, 
weleher in der Orthosilicatformel des Nephelins immer einen tlberschuB aufweist, 
nicht am hochsten in den sauersten Magmen, sondern schwankt. Aus den Analysen 
zieht Yf. die Folgerung, daB die Nepheline (Elaolithe) die Formel K 2Al2Si3Oi0- 4 Na2Al2- 
Si208 besitzen. Na u. K  sind in diesem Falle nicht isomorph, dagegen ist eine gewisso 
Vcrtretbarkeit von Na durch Ca, wohl infolge des annahernd gleiohen At.-Vol., zu 
beobachten. Die Formel entspricht der einer Doppelverb. (BuO. Int. Acad. Polon. 
Sciences Lettres. Serie A. 1928. 111—25. Warschau, Poln. Geol. Staatsinst.) E n s z .

Georg Kalb und Leo Koch, Die Krystalltracht des Olimn und Chrysoberyll in  
minerogenetischer Betrachtung. Ausgehend von der morpholog. Ahnliclikeit zwischen 
Olimn u. Chrysoberyll stellen Vff. vergleichende Betrachtungen iiber die Krystalltrachten 
vom minerogenet. Standpunkt an. Der 01ivin kommt in 3 Typen yor u. zwar proto- 
magmat. in tafliger Ausbildung naeh (010) u. moist gestreckt nach der c-Achse seltener 
nach der a-Achse (Typ I  Sasbach) u. in 2 pneumatolyt. Typen. Typ I I  Monzoni in 
Kontaktgesteinen ein- u. aufgewachsen. Charakterist. sind die Formen (010) (120) 
u. (111). Typ I I I  Triblitz kommt moist in Drusen von Eruptivgesteinen aufgewachsen 
vor u. hat die Hauptformen (100), (010) u. (011). Der Chrysoberyll, weleher nur in 
pneumatolyt. Bldgg. auftritt, findet sich in diesen in 2 Typen, welche genau dcm Typ I I  
u. I I I  des 01ivins entsprechen. Typ I  Tokowaja u. Typ I I  Greenfield. (Ztrbl. Minerał., 
Geol. Paliiont., Abt. A. 1929. 169—74. Koln, Univ.) E n s z l in .

Virginia Gennaro, Thomsonit und Skolezil vom Hochtal non Ayas m d den Talem 
von Lanzo. Thomsonit u. Skolezit von obigen Fundorten werden nach aufierer Form, 
Winkeln, Brechungsindex, Doppelbrechung u. chem. Zus. beschrieben u. eingehend
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mit gleichen Mineralien andercr Herkunft tcils auf Grund eigener Unterss., teils nach 
der Literatur verglichen. (Atti R. Accad. Scienze Torino 64. 133—43.) H e r t e r .

Wilhelm Georg Simon, Dispersion und Absorption des Zirkons. Bericht uber die 
Dispersions- u. Absorptionsmessungen von Zirkonen mit yerschicdener Vorbchandlung 
inittels des Spektralphotometers im ultravioletten Liclit. (Fortschr. d. Minerał., Krystal
logr. Petrogr. 13. 68—70. Hamburg.) ENSZLIN.

Frederick Mac Coy, Die Zinnlagerstdlten non Mexiko. Histor. Beschreibung 
uber die Entdeckung der Zinnlagerstatten. Diese sind z. Zt. ohne groflere Bedeutung, 
haben aber sicher in Zukunft gróBere Aussichten. (Mining and Metallurgy 10. 246— 47. 
Mai. Mesico, D. F.) E n s z l in .

Moustafa Khan Fatch, Die Mineralschalze Persiens. Aufzahlung der Mineral- 
lagerstiitten u. ihres Schicksals. Der Hauptmangel fiir die rationelle Ausbeutung 
dersclben ist das Fehlen moderner Verlcehrsmittel. (Rev. universelle Mines, Metal- 
lurgie, Travaux publics etc. [8] 1. 270—72. 1/5. Konstantinopel.) E n s z l in .

Satoyasu Iimori und Toyofumi Yoshimura, Geograpliische Verbreitung gemsser 
Mineralien in  Japan. Tabellar. Zusammenstellung. (Scient. Papers Inst. physical. 
chem. Res. 10. Suppl. No. 9. 5—46. 15/4.) E n s z l in .

Hans Breyer, Die Elastizitat von Gesleinen. Die bas. Erstarrungsgesteine sind 
starrer, ais die sauren. AuBerdem beeinflussen Poren im Ges tein, Vcrwitterung u. 
GróBe der Mineralien, sowie die Verzahnung den Elastizitatsmodul bedeutend. (Fortschr. 
d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 13. 37. Berlin-Dahlem.) E n s z l in .

K. H. Scheumann, Ausldndische Systematik, Klassifikation und Nomenklatur der 
Magmengesteine. I I .  (I. vgl. C. 1926. I. 2181.) Besprechung der Einteilungssystemc 
der Gesteine von HODGE u. SHAND u . Fortsetzung des Nomenklaturyerzeiehnisses. 
(Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 13. 235—311. Leipzig.) E n s z l in .

Carl Tolman, Der Birch-See-Batholith, Ontario. Petrograph. u. geolog. Be
schreibung des pracambr. Granitbatholithen vom Birch-Sce. Die Mineralien desselben 
sind durch Dynamometamorphose weitgehend verandert. (Amer. Journ. Science 
[Si l l im a n ] [5] 17. 403—24. Mai. St. Louis, Washington Univ.) E n s z l in .

Peter Tschirwinsky, Quarzdiorit von Kedabek, Gouv. Elisawetpol im Kaukasus. 
Angabe der Art des Vork. u. Beschreibung desselben mit Analysen u. Messung des 
Mineralbestands. (Ztrbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1929. 185—98. Nowotsclier- 
kassk, Inst. f. angewandte Geologie u. Mineralogie d. Deruschen Polyteehn.) E n s z .

W. H. Bradley, Neue Beobachtungen iiber Algen ais Urmaterialien der Boghead- 
Icohlen und -schiefer. U. Mkr. kónnen 2 Arten organ. Substanz in den Olschiefern der 
Green River Formation unterschieden werden, eine durchscheinende citronengelbe bis 
rótlichbraune strukturlose M., welche die Matrix des Ólschiefers bildet u. eine zweite, 
welche aus den verschiedensten Organismenteilen besteht (Algen, Pilze, Insekten usw.). 
Diese beiden machen zusammen 40—50% der reichsten Olschiefer aus. Beschreibung 
einiger gut erhaltener Algen. Die strukturlose Grundmasse stammt wahrschcinlich 
von der teilweisen Zers. winziger aquat. Organismen her, welche gróBere Mengen fettiger 
Bestandteile geliefert haben. Diese Fette schiitzten wiederum die Algen vor der Faulnis. 
(Ztrbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. B. 1929- 182—90. Washington, D. C.) E n s z .

Walter Kauenhowen, Paldogeographie und Erdólbildung, erldutert an den deutscJien 
Erdolprovinzen. Die Faziesverhaltnisse der Erdólgebiete im ElsaB, Schweiz, Ober- 
ósterreich, Norddeutschland, Rumanien, Sudwestpersien u. Birma werden mitcinander 
verglichen u. daraus geolog. Folgerungen iiber ihre Entstehung gezogen. (Ztschr. 
Dtsch. geol. Ges. 80. 521— 34. 30/4. Shreveport [La.].) E n s z l in .

A. Popow und W. Karnitzki, Untersuchung der Mineralguellen des Tschetschnia- 
liocligebirges. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 291—99. 
1928.) Sc h o n f e l d .

N. Kuschlianski, Chemische TJntersucliung unterirdischer Geuasser. Bericht iiber 
die Unters. mehrerer Wasserąuellen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 2. 179—89. Owissowtschinsk.) Sc h o n f e l d .

G. M. B. Dobson, D. N. Harrison und J. Lawrence, Messungen des Betragcs 
von Ozon in der Erdatmosphdre und seine Beziehung zu anderen physilcalischen Ver- 
lmltnissen. I I I .  (II. vgl. C. 1927. II. 408.) In Fortsetzung der friiheren Unterss. be- 
richten Vff. iiber Messungen des Ozongeh. zu yerschiedenen Zeiten in Oxford, Arosa 
(gemessen von F. W. T. Gótz), Lindenberg (durch Duckert), Abisko (durch Hog- 
berg), Lerwiek (durch Lee), Valentia (dureli Stewart), Montezuma, Chile (durch 
Freemann). Die Ausmessung der Spektrogramme erfolgte durch R. W. M. GibbS-
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Auch wurdcn zur Auswertung Messungen von BuiSSON (C. 1928. II . 336) in Marseillc 
herangczogen. Grundsatzlich wird zunachst auf die Kritik an der MeBmethode ein- 
gegangen u. gezeigt, daB Nebel auf die relative Intensitat der Linien einen ganz anderen 
EinfluB haben wurde ais Ozon, so daB hierin keine Fehlerąuelle liegt. — Die Aus
wertung der Ergebnisse zeigt einen gewissen Parallelismus zwischen Erdmagnetismus 
u. Ozongeh. an dem gleichen Ort im Verlauf einiger Monate. Ganz allgemein zeigte 
sich in Europa ein Maximum im Fruhjahr u. ein Minimum im Herbst. In  Einzelheiten 
zeigte sich aber eine gewisse Abhangigkeit vom Breitengradc. In den Tropen ist der 
Ozongeh. naliezu konstant. Bzgl. des fruher schon starker heryorgehobenen Zusammen- 
hangs mit den Hochs u. Tiefs der Atmosphare zeigte sich auch weitcrliin, daB der Ozon
geh. in Hochs geringer ist ais in Tiefs; es lassen sich sogar inncrhalb des Bereichs eines 
Hochs bzw. Tiefs noch gewisse Abstufungen angeben; im SW des Kerns ist das gróBte 
Minimum (beim Hoch) bzw. Maximum (beim Tief). Das wird an zahlreichen Tabellen 
u. Karten belegt. Vff. glauben, daB sich die atmospliar. Luftbewegungen bis in die 
Hohen erstrecken, in denen sich die Ozonschicht befindet (~  40—50 km) u. daB 
Polarwinde grofien, aąuatoriale Windę geringen Ozongeh. yerursachen. Dies wird darauf 
zuriickgefiihrt, daB die Sonnenstrahlung nicht, wie man bisher annahm, zu einer 
Bildung, sondern zu einer Zerstorung des O., fuhrt; wie die Bildung zu deuten ist, 
muB yorlaufig noch dahingestellt bleiben. Wie zu erwarten, bringt der Fóhn keinen 
merkliehen EinfluB auf den 03-Geh., da sich die Ozonschicht in so groBer Hohe be
findet. Weitere Einzelheiten miissen im Original nachgelesen werden. (Proceed. 
Roy. Soc., London Serie A 122. 456—86. 4/2.) K l e m m .

D. Organiscłie Chemie.
Luis Bermejo und Luis Blas, Elektrosynthese von Kohlenwasserstoffen. Bei der 

Elektrosynthese von KW-stoffen nacli K o lbe  nehmen Vff. ais Zwischenstufe nicht 
Osydation an der Anodę an, sondern Ionenbldg. (ygl. F a irw ea the r u . W alke r ,
C. 1927. I. 1286). Bei der Elektrolyse von Na-Benzoat tritt anod. H202 auf, es wird 
jedocli kein Diphenyl gebildet. Von den Acetaten des Mg, Ca, Ba, Zn u. Cd eignet 
sich das Zn-Acetat in gesiitt. Lsg. am besten zur Darst. yon C2Hc, die Ausbeutc ist 
quantitativ bei Tempp. unter 20° u. Stromdicht-en von etwa 100 Amp./qdm. —  Die 
elektrolyt. Darst. von Pb - Tetraacetat gelingt nur, wenn die W.-Konz. unter 0,5% u. 
die Spannung unter 30 V gehalten wird. Kathod. wird krystallin. Pb abgeschieden. 
Ais zweckmaBige Zus. des Bades wird angegeben: 100 g Eg., 10 g neutrales Pb-Acetat,
8 g Essigsaureanliydrid. Bei Ggw. yon W. tritt an der Anodę Pb02 auf. Aus bas. 
Pb-Acetat entsteht anod. Pb203. In keinem der untersuchten Falle entsteht aus Pb- 
Acetat C2Hc. (Analcs Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 228—35. April. Madrid, Naturw. 
Fak., Org.-chem. Lab.) R . K. M u l l e r .

Lespieau und Journaud, IIepladiin-(l,6) und Nonadiin-(l,8). (Ygl. L e s p ie a u ,
C. 1929. I. 739 u. fruher.) Zur Gewinnung des erstgenannten KW-stoffs wollte 
L e s p ie a u  die Verb. CH2: CBr-[CH2]3-CBr: CH2 darstellen. Diese entsteht auch 
aus Epidibromhydrin u. dem Mg-Deriv. des Bromids CH2: CBr-CH2-CH2Br, aber ge- 
mischt mit seinem hoheren Homologen, welches sich bei der Darst. obigen Mg-Deriv. 
reichlich bildet. Dio Trennung dieser beiden Bromide ist schwierig. —  LEBEAU u . 

P ic o n  (Compt. rend. Acad. Sciences 156 [1913]. 1077) haben echte Monoacetylene 
durch Einw. von prim. Halogeniden, CnH^+jHai, auf CH • CNa dargestellt. Sie be- 
nutzten die Jodide u. muBten bei n >  2 unter Druek arbeiten. Vff. haben das Verf. 
auf Dibromide ausgedehnt u. gefunden, daB Tri- u. Pentamethylenbromid schon 
bei at-Druck reagieren. Ais Hauptprodd. wurden erhalten: Hepladiin-(1,6), CH ■ C- 
[CH2]3-C • CH, Kp. 111,5— 112,5°, D.17 0,8164, nD”  =  1,451, MD =  30,34 (ber. 30,52). 
Fallt ammoniakal. CuCl-Lsg., w‘ss. HgCl2-Lsg., ammoniakal. u. alkoh. AgN03-Lsg. 
Im  letzteren Falle entsteht C-H^Ag,̂  2 AgNOs, welches mit J-KJ-Lsg. das Hemjodid 
C'J„: C J■ [GH2]3-CJ: CJ» liefert, aus Bzl., F. 75,5—76,5°. — Nonadiin-{l,8), CH • C- 
[CHo]5-C : CH, Kp.13 55—55,5°, F. — 21°, D.21 0,8159, nD21 =  1,452, MD =  39,69 
(ber. 39,75). CsH10Ag2, 2 AgNOs. Hezajodid C J2: CJ- [CH ^-CJ: C J2, F. 107— 108°.
— Ais Nebenprodd. treten uber 200° (15 mm) sd. Substanzen auf, ebenfalls echte 
Acetylene, wahrscheinlich infolge Bldg. der Na-Deriyv. obiger Diacetylene. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 1410—11. 27/5.) L in d e n b a u m .

Fr§d. Swarts, Uber Irifluorierte Alkohole. I I . Uber Trifluorisopropylalkohol. (I. ygl.
C._1927. I. 2978.) Trifluorisopropylalkohol, CF3-CH(OH)-CH3 (I), wurde durch Hy-
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drierung des Trifluoracetons (dicses ygl. C. 1927. II . 42) unter Druck in einem besonders 
konstruierten emaillierten Autoldayen dargestellt. Dieser wurde auf ■—10° gekiihlt, 
mit 70 g Trifluoraceton, 8 g Pt u. 2 g H unter 48 at besohickt u. geschiittelt, wobei 
die Temp. selmell auf ca. 50° stieg. Der Inhalt wurde direkt aus dem Autoklaven 
herausdest. Bobausbeute 94%. Reinigung dureli Trocknen iiber CaCl2 u. Rektifizieren. 
I  ist eine angenelim, zugleich nach Isopfopylalkohol u. Campker riechende PI. von 
Kp. 77,4— 77,45°. Er ist so widerstandsfahig gegen konz. H 2S04, daB er aus einem 
Gemisch mit dieser (1: 1) im Vakuum herausdest. werden kann. Er zeigte jetzt Kp.764 
77,7° (korr.) u. erstarrte auch in diesem absol. trockcnen Zustand bei sehr tiefer Temp. 
(fl. Luft) nicht krystallin., sondern glasig. Ais aber der Dampf in einer geeigneten 
Apparatur plotzlich stark gekiihlt wurde (C02-A.), bildete sieh ein Rauhreif von schónen 
Nadeln, dereń E. zu —62° bestimmt wurde. Die jetzt iiuBerst viscose El. krystallisierte 
nach Impfen auch bei —70° nieht. I  besitzt D .15 1,2799, no16 =  1,3172, Md =  17,59, 
i f h =  0,02590. Nur teilweise mit W. mischbar u. in k. W. loslicher ais in w., niimlich 
bei 0° in 3,7, bei 25° in 4,3 Teilen. Ziemlich sauer; mol. Leitfaliigkeit einer 0,1694-n. 
Lsg. =  0,42 bei 25°; Dissoziationskoeffizient a =  1,07 X 10-3; [H'] =  0,187 x 10~3; 
Dissoziationslconstante =  2 X 10~7, also hoher wie die des Phenols. In  Beruhrung 
mit gesebm. K 2C03 bildet sieh das K-Salz, C3H4OF3K, sehr hygroskop. Krystalle. —
1 ist gegen dehydratisierende Agenzien, wie ZnCl2, wasserfreie Oxalsaure, konz. HaS04, 
auBerst bestandig. Erhitzt man mit 4 Teilen letzterer l a/2 Stdn. auf 180—190° unter 
RiickfluB (keine Gasentw.) u. dest. dann, so wird iiber die Halfte an I  zuruckgewonnen. 
Der Riickstand lost sieh in Eiswasser yollig u. liefert nach Neutralisieren mit BaC03 
u. Verdampfen des Eiltrats, zuletzt im Exsiccator, durchsichtige Platten von trifluoriso- 
■propylschwefdsaurem Barium, (C3H4F3-O-S03)2Ba + 2 H 20. Wird dieses im Trocken- 
ofen auf 110° oder auch auf dem W.-Bad erhitzt, so zers. es sieh yollig. I  entweicht, 
u. der Riickstand besteht aus BaS04 u. H2S04, entsprechend der Gleichimg:

(C3H4F3 • O • S03)2Ba + 2 H20 =  2 C,H5OF3 + BaS04 + H2S04.
Die Zers. erfolgt auch beim langeren Aufbewahren im Exsiccator oder geschlossenen 
Rohr, nur mit dem Unterschied, daB sieh I  u. H2S04 teilweise zum sauren Ester ver- 

TSO X I bipden. Diese Zersetzlichkeit des festen Salzes (innere Verseifung)
Bal gegeniiber der Bestiindigkeit seiner neutralen wss. Lsg. erklart

L 2 J2 V{_ damit, daB in Lsg. ein bestandiger Aquokomplex (wie neben-
stehend) vorliegt.

I  laBt sieh durch HBr-Gas nicht verestern. Kocht man 23 g I  mit 50 g PBr3, so 
entwickelt sieh reichlich HBr. Die Rk. ist becndet, wejin die El. beim Abkiihlen homogen 
bleibt (ca. 1 Stde.). Bei der Dest. geht gegen 40° sehr wenig eines sehr fliichtigen Prod. 
iiber. Dann folgt mit guter Ausbeute Triflwrisopropylpkosphorigsaurcbromid, C3H4E3- 
0-PBr2, stechend riechende El., Kp. 156—157°, E. 48°, D.16 1,988; reagiert heftig 
mit W., A. u. Br. — Diese Verb., mit 1 Mol. Br unter starker Kiihlung versetzt, liefert 
eine bei — 30° teilweise krystallisierte M., welche bei Raumtemp. zu einer fast farb- 
losen El. sehm. u. bei der Dest. unter teilweiser Br-Abspaltung zerfallt. Man erhalt
2 Eraktionen: 47—65° u. 160— 180°. Erstere liefert nach Behandlung mit Sulfit u.
Soda u. Trocknen iiber P20 6 Trifluorisopropylbromid, C3H4F3-Br, Kp. 49°, D.15 1,633. 
Der Kp. liegt also 10° unter dem des i-C3H7Br. Die hohere Eraktion liefert nach GieBen 
auf Eis, Neutralisieren mit Ba(OH)2 u. Verdampfen des Eiltrats, schlieBlieh im Ex- 
siccator, trifluorisopropylpliosphorigsaures Barium, C3H4F3-0-P02Ba, unl. in A., zwl. 
in W., u. zwar in w. weniger ais in k. Das Additionsprod. C3H4F3-0-PBr4 zers. sieh 
also teils zu Br2 u. C3H4F3-0-PBr2, teils zu POBr3 u. C3H4F3-Br. — Trifluorisopropyl- 
acetat, C3H4F3-O-CO-CH3. Aus I  u. CH3-C0C1. Kp.v5 85,6°, D.15 1,1823, nD15 =
1,3314, Md =  27,034, i] 2°=  0,00726. — Trifluorisopropylalloplianat. Aus I u. Cyan- 
siiure. F. 159,7° (Zers.), bei 170° wieder fest. —  Ein Vergleieh der physikal. Eigg. von I  
u. Trifluor-tert.-butylalkohol (I. Mitt.) mit denen der unsubstituiertcn Alkohole liiBt 
folgendes erkennen: Die fluorierten Alkohole haben viel hohere D.D. u. viel niedrigere 
Indices. Die Mol.-Refr. yon lis t fiir den Strahl a ein wenig hoher, fiir die iibrigen Strahlen 
ein wenig niedriger ais die des Isopropylalkohols. Die Anomalie ist nicht so stark 
wie beim Trifluor-tert.-butylalkohol u. ist yollig aufgehoben beim Acetat yon I, dessen 
Mol.-Refrr. hoher sind ais die des Isopropylaeetats. Die fluorierten Alkohole sd. etwas 
niedriger ais die unsubstituierten. — Durch Zinkstaub u. 50%ig. Essigsaure wird 
Trifluoraceton sehr langsam zu Aceton reduziert. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 99— 109. 
April. Gent, Univ.) L in d e n b a u m .

I. E. Knaggs, Die Iiaumgruppe des Pentaerythrit-2'etraacetats. (Vgl. C. 1928.
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I I .  1298.) Eingehcnde Beweisfiihrung an Dreli- u. Schaukeldiagrammen fiir die Raum- 
gruppe C4,1A des Pentaerythrittetraacetats. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 185—86. 
April. London, Davy Faraday Lab.) L o r e n z .

V. Ettel, Ober die Derivate des Volemits. L a  F o rg e  (C. 1920. I I I .  708; vgl. 
auch L a  F o rg e  u . C. S. H u d s o n , C. 1929.1. 37) hatte auf Grund vcrschiedener Beob- 
achtungen (F., Drchungsvermogen usw.) die Identitat von Volemit u. a-Sedoheptit 
festgestellt. Zur weiteren Charakterisierung untcrsuchte Vf. die Eigg. verschiedener 
Deriw., besonders des Benzalderiv. von B o u r q u e lo t  (vgl. Buli. de Soc. myc. de 
France 5 [1891]. 132), das nach den Untcrss. von B o u g a u l t  u. A l l a r d  (Compt. 
rcnd. Acad. Sciences 135 [1902]. 796) wahrscheinlich aus mit Mannit verunreinigtem 
Ausgangsmaterial erhalten war.

V e r s u c h e. Volemit. Durch Extraktion yon Lactarius volemus mit A. u. 
Reinigen des Extraktes mit Pyridin u. A. Aus Athylacetat F. 153—154°. Nadeln,
11. in sd. W. u. Pyridin, wl. in Aceton. In  3%ig. wss. Lsg. [a]D20 =  +2,07°, in 10%ig. 
Lsg. [<x]d20 =  +2,07°. In  wss. Boraxlsg. [<x]d =  +20,71° ( B o u g a u l t  u. A l l a r d  
[°0d =  +20,83°). In  wss. Lsg. mit Uranylnitrat in KOH [a]n20 =  +43,3°, mit Ammo- 
niummolybdat [a]jr° =  +39,8°. — Tnformalderiv., C10H 16O7. Durch Erhitzen von 
Volemit mit 40°/0ig. Formalin u. konz. HC1. Aus sd. W. Nadeln, F. 212—213°. [a]n in 
l°/0ig. Chlf.-Lsg. —13,84°, in l% ig. Pyridinlsg. —83,04°, in l°/„ig. Chinolinlsg. 
— 186,84°. —  Triacetalderiy., C13H2207. Mit Paraldehyd u. Volemit in 50%ig. H2SO,,- 
Lsg. Aus sd. W. oder Athylacetat F. 161—162° ( B o u g a u l t  u . A l l a r d  F. 206°, 
L a  F o rg e  fiir das Acetal des a-Sedoheptits F. 191—194°). In  l°/„ig. Chlf.-Lsg. 
[oc]d20 =  —72,35°, in Pyridin — 117,6°, in Chinolin — 225,2°. —  Tribenzaldeńv., C28H20O,. 
Aus Volemit in alkoli. HC1 u. Benzaldehyd. Aus Pyridin u. Toluol F. 214— 215°. 
Feinc Nadeln, 11. in den gewóhnlichen organ. Lósungsmm. In  Chlf. [a]n20 =  — 1,7°, 
in Pyridin — 48,4°, in Chinolin — 138,4°. F iir den F. des Benzalderiv. des a-Sedoheptits 
geben L a  F o rg e  u . H u d s o n  225° an, was viclleiclit auf Verunreinigungen durch das 
Tribenzalderiv. des /?-Heptits (F. 272—275°) zuruckzufuhren ist. —  Heplaacelat, 
C2iH30O14. Durch Kochen mit wasserfreiem Na-Acetat u. Acetanhydrid. Aus Toluol 
Plattchen, F . 120— 121° (B o u r c ju e lo t  F . 119°, B o u g a u l t  F. 62°). In l% ig. Chlf.- 
Lsg. [cc]d2° =  +20,7°, in Pyridin u. Essigsaure ebenfalls +20,7° (B0URQUEL0T 
+ 19,1°). — Ileptaphenylcarbamat, C56H510 14N7. Durch Erhitzen von Volemit in 
Pyridin mit Phenylisocyanat. F. 266° (Zers.), unl. in den gebrauchlichen Lósungsmm. 
(Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 1. 288—93. Mai. Prag-Pohorelec, Lab. der organ. 
Chemie VTU.) P o e ts c h .

W. Nekrassow und A. Nekrassow, Ober p - chlor su bstilu i er te Arsciwerbindungen. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 71—78. — C. 1928. I I .  1997.) Sc h o n f e l d .

W. Ipatjew, G. Rasuwajew und W. Stromski, Einidrkung von Ammoniak auf 
halogensidistituiertc Arsine. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 3—12. —  C. 1929. 
I. 1926.) Sc h o n f e l d .

Edward Józefowicz, Kinetik der Oxydation von organischen Verbindungen mit 
Brom. I I .  Einwirkung von Brom auf Amcisenstiurc. (I. ygl. C. 1928.1. 418.) Es wurde 
die Rk. zwischen Br u. Ameisensaure in verd. wss. Lsgg. untersuclit, die sich durch die 
Gleichung: d xjd t — K1(a — x)2/2 x darstellen laBt. Diese Gleichung ist nur approxi- 
mativ, u. dic Werte fiir Kx nehmen mit fortschreitender Rk. ab. Das Rk.-Prod., HBr, 
erniedrigt die Rk.-Geschwindigkeit; die Gleichung ist in Ggw. von uberscliussigem 
HBr d x/d t =  K x (a — x)2/(c + 2 x). Zusatz starker Sauren wirkt ebenfalls hemmend. In 
Ggw. von Sauren gilt die Geschwindigkeitsformel: d x/d t =  K x (a —  a:)2/(0,75 c + 2 a). 
Bromide vermindern die Rk.-Geschwindigkeit nur unbedeutend, Cliloride u. Nitrate 
wirken schwach besclileunigend. Zusatz von Na2SO.t wirkt, infolge der Red. der 
H-Ionenkonz., stark besclileunigend auf dic Rk.-Geschwindigkeit. Licht hat keinen 
gróBeren EinfluB. Der Wert des Koeffizienten der therm. Beschleunigung bei 20—30° 
wurde =  2,26 befunden. Die Rk. spielt sich ab zwischen den Anionen der Ameisensaure 
u. den Brommolekiilen. Das entstehende HBr wirkt hemmend in zweierlei Riehtung: 
die H-Ionen yermindern die Dissoziation der Ameisensaure; die Br-Ionen vermindern 
die Konz. der Brommolekule, indem sie mit ihnen Tribromionen bilden. (Roczniki 
Chemji 9. 309—25. Warschau, Techn. Hochsch.) Sc h o n f e l d .

Jan Zawidzki und Jan Gustav Zawidzki, Ober die Geschuindigkeit der auto- 
katalytischen Zersetzung von a-Brompropionsaure in wasserigen Losungeii. (Roczniki 
Chemji 9. 211—45. — C. 1928. I I .  2429.) Sc h o n f e l d .
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Anton Kailan und Adolfinę Schachner, Die Veresterungsgeschmndigkeite?i von 
Fettsduren mit ałhylenglylcolischer Salzsdure. Vff. ermitteln die monomolekularen Ge- 
sehwindigkeitskonstanten der durch HC1 katalysierten Veresterung von n-Valerian- 
u. n-Buttersdure (KAIILBAUM-Praparate), sowie von Isovalerian-, Isobutler-, Capron- 
u. Caprylsdure (MERCK-Priiparate) in Athylenglykol (experimentelle Durchfiihrung 
durch A. Schachner). Gearbeitet wurde in MeBkolbclien mit eingeschliffenem Stopfen 
bei 25° im Thermostaten, titriert wurde mit Barytlauge u. Phenolphthalein. Unter 
den Vers.-Bedingungen erfolgt prakt. vollstandige Veresterung. Ea ergaben sich fiir 
die untersuchten Siiuren, ausgenommen Isoyalerian- u. Isobuttersaure, innerhalb der 
Versuchsfehler die gleichcn Werte fiir die Gescbwindigkeitskonstanten, die sich auch 
durch dieselben Eormeln ais Eunktion der W.- u. HCl-Konz. darstellen lieBen. Bei 
fast vólliger Unabhangigkeit von diesen Konzz. erreichen hingegen die Konstanten 
der Isovalerian- bzw. Isobuttersaure im Mittcl nur 22,4 bzw. 70% der fiir n-Butter- 
saure ermittelten Werte. Eiir alle Siiuren zeigt sich bei Verwendung wasserarmen 
Glykols durchweg, bei wasserreicherem Glykol nur bis l/6-n. HCl-Konz., Proportionalitat 
zwischen dieser u. den Werten der Konstanten. Bei Steigerung der HCl-Konz. wachsen 
hingegen die Werte der Konstanten in wasserreicherem Glykol rascher an ais die HC1- 
Konzz. Die yerzogernde Wrkg. des W. im Glykol wurde in Ubercinstimmung mit 
friiheren Messungen ungefahr gleich groB wie in Glycerin u. wesentlieh kleiner ais in 
A. gefunden. Bei 0,03—0,06 Mol. W. pro 1 (w) sind die Geschwindigkeitskonstanten 
in A. um 30— 40% gróBer ais in Glykol, in diesem aber ca. 2,5-mal so groB ais in Glycerin. 
Hingegen sind sie bei w — 0,7 fiir HCl-Anfangskonz. 1/6 Mol. pro 1 in A. nur mehr halb 
so groB wie in Glykol u. nur etwas gróBer ais in Glycerin (Tabellen u. Formcln). (Monatsh. 
Chem. 52. 23—52. Juni. Wien, Univ.) HERZOG.

P. Bruylants, Die Ester der Butensauren. Vf. hat alle Ester der Formel C3H5- 
C02C2H5 rein dargcstellt, um ihre opt. Eigg., Mol.-Refr. u. Absorption im Ultraviolett 
(spiitere Mitt.), mit denen der entsprechenden Nitrile zu yergleichen, u. besonders 
um eine Anomalie festzustellen, welclie zwischen den Mol.-Refrr. der geometr. isomeren 
Nitrile u. der Sauren bzw. Ester zu bestehen schien. Diese Anomalie ist aber inzwischcn 
durch eine Unters. von B r u y la n t s  u . C a s t i l l e  (C. 1928. I. 1644) ais nicht bestehend 
erkannt worden.

V e r s u c h e .  Vinylessigsduredthylester. 1. Durch ca. 40-std. Kochen von 1 Mol. 
Vinylacetonitril, 1 Mol. konz. H2S04 u. 3 moll. A. (vgl. dazu C. 1924. I I .  1784), wobei 
das ausfallende (NH4)2S04 mehrmals entfernt w'ird. Man fallt mit W. u. zerlegt das 
Prod. durch zahlreiche Fraktionierungen. Die Hauptfraktion enthielt noch iiber 15% 
Nitril u. wurde nochmals 70 Stdn. mit A. u. H 2S04 gekocht. So wurde schlieBlich 
der reine Ester erhalten. AuBerdem entstehen etwas Crotonsaureathylester u. Vinyl- 
essigsaure. —  2. Aus /j,y-Dibrombutyronitri! durch Verseifen zum Ester u. Entbromen 
des letzteren mit Zinkstaub in sd. A. Das Verf. ist nicht besser ais das vorige. —  3. Am 
besten aus 1 g-Mol. Vinylessigsaure (Darst. vgl. 1. c.) mit 3 g-Moll. A. yon 98° u. 15 ccm 
konz. H2SO., wie iiblich. Nach 13 Fraktionierungen wurden 39 g reiner Ester u. 11 g 
Crotonsaureester erhalten. Konstanten des ersteren: Kp.;55 124,0—124,2°, D.204 0,91224, 
nj)20 =  1,41 054, E  MD =  —0,077, E M^—M« =  —0,007. Wird durch 6-std. Kochen 
mit etwas CnH5ONa vollig zu Crotonsaureester isomerisiert. —  Crotonsaureathylester.
1. Aus der Saure mit A. u. H2S04. Nach 6 Fraktionierungen: Kp.7,19 136,6—136,8°,
D.2% 0,91752, nD20 =  1,42 5 24, E MD -  +0,712, E M^—M« =  +0,113, E ZD =  +0,62 
(vgl. V. AuwERS, C. 1923. I I I .  904). —  2. Weniger gut durch Dehydratisierung von 
/3-Oxybuttersaureathylester mit P20 6 in sd. Chlf., weil nebenbei reiehlich Vinylessig- 
ester entsteht. —  Isocrolmisdureathylester. Aus der Saure mit C„H5J  u. NaOC„IT5 in 
sd. A. (36 Stdn.), mit W. fallen usw. Kp.74n 125,5— 126°, D.2"4 0,91*820, nD2° =  1,42423, 
E Md =  +0,624, EM/j—M0 =  +0,078, E Ą  =  +0,55, also ziemlich stark abweichencl 
von v . A u w e e s  (C. 1923. I I I .  901). — Meihacrylsdureathylcster. 1. Aus /3-Chloriso- 
buttersaureiithylester u. 1 Mol. PjTidin unter Zusatz yon etwas NaJ (W.-Bad, 30 Stdn.). 
Das beim Erkalten yóllig feste Rk.-Prod. wird trocken dest., Destillat mit ganz yerd. 
H 2S04 gewaschen u. mehrfaeh rektifiziert, wrobei sich jedesmal ein Teil polymerisiert. 
Spuren Cl werden schlieBlich durch Dest. iiber Ag-Pulver entfernt. Kp.;-, 118,4— 118,6°, 
Kp.?8 56,6°, D.2°4 0,91063, nD2° =  1,41472, E M D =  +0,246, E M^—Ma =+0,035, 
E Sd =  +0,21. —  2. Aus a-Bromisobuttersaureathylester u. Diathylanilin. Konstanten 
fast ebenso. Diese mussen móglichst gleich nach der Darst. bestimmt w'erden, weil 
der Ester sich auch bei Raumtemp. polymerisiert. ■— Cyclopropancarbmsduredthylesier. 
Aus der Saure mit A. u. H2S04. Nach 6 Rektifizierungen: Kp.;50 132,4— 132,6°,
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D.2°4 0,96078, nrr° =  1,41902, E Mb =  +0,625, E  M*—M« =  +0,046. — Freie Saure:
D.2°4 1,0885, m,20 =  1,43901, E Md =  +0,785, E M^—Ma =  +0,062. —  N itril: D.2°4
0.89461, nD20 =  1,42293, E M d =  +0,780, E M j— Ma =  +0,063. —  Die Exaltationen 
der Siiure u. des Nitrils liegen sehr nahe denen der Alkyleyclopropylketone (C. 1927.
II .  1019) u. sind viel hóher ais die der tert. Alkohole dieser Reihe (C. 1927. I. 2983), 
ruhren also offenbar von der Konjugation der Cyclopropylgruppe mit den Gruppen CO 
bzw. CN her. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 133— 45. April. Lówen, Univ.) LlNDENBAUM.

J. Boeseken, W. C. Smit und Gaster, Beobachtungen uber die Einwirkung von 
Persauren auf einige ungcsałtigte organische Substanzen und des Benzoylperoxyds auf 
ein Gemisch ton Paraffinen. Naeh den Unterss. von B o e s e k e n  u . Mitarbeitern (C. 1927.
1. 725. 1148. 1928. I I .  145. 1929. I. 2400) liefern ungesittt. Verbb. mit Perbenzoe- 
bzw. Peressigsaure Athylenoxyde bzw. a-Glykolaoetate, bei dereń Hydrolyse immer 
WALDENsehe Umkehrung eintritt, d. h. trans-Diole entstehen. Nur wenn ein aromat. 
Rest direkt an der Doppelbindung haftet, bilden sieh auch gewisse Mengen von eis- 
Diolen. Das Verf., kombiniert mit der alkal. KMn04-Oxydation, bei der immer cis- 
Glykole entstehen, kann zur Best. der Konfiguration yon Polyalkoholen u. Alkylenen 
dienen. — Das Gemisch der 9,12-Linolsauren, dargestellt durch Debromierung des 
Tetrabromids (F. 115°), wurde in die Methylester iibergefuhrt. Diese lieferten mit 
Perbenzoe- u. Peressigsaure 40% eines Dioxidostearinsduremethylesters, E. 31°, u. dieser 
durch Verseifung bei tiefer Temp. die freie Saure, E. 79°. Hydrolyse letzterer mit 
verd. H2S04 bei 80° bzw. 80%ig. H ,S04 bei 0° ergab 2 Telraoxystearinsauren, EE. 95° 
bzw. 148°, beide yerschieden yon den aus Linolsaure mit KJMn04 erhaltenen Satiyin- 
sauren. — 9,11-Linolsaure wurde durch Vakuumdest. der Rieinclaidinsaure dargestellt 
u. ihre Konst. durch folgende Eeststellungen gesichert: Mol.-Refr. bei 77° =  88,9 
(ber. 85,9); JZ. (WiJS) 130 (ber. 181,1); Ozonisierung ergab Azelain-, Onanthsaure, 
C02, Spuren Acetaldehyd u. einen reduzierenden Sirup. Der Methylester lieferte mit 
Perbenzoesaure in Chlf. einen Dioxidoslearinsauremelhylesłer, E. 47°, u. dieser durch 
Verseifung 2 Sduren, EF. 89 u. 75°, dereń Hydrolyse nicht gelang. Folgende 3 Struk- 
turen sind denkbar:

i—O—i i— O-- i
—CH-CH-CH—CH— — CII-CH—CH-CH- , —CH-CH-CH-CH— .

L_0— 1 O— 1 > '-----o -----1 • '-- O---)
Ricindaidinsduremethylester lieferte mit Perbenzoesaure in Chlf. ein Prod., aus dem 

durch Verseifung 2 Oxidooxyslearinsduren von F. 64°, [<x]d17 =  — 17,2° u. F. 59°, 
M d 17 =  +3,4° erhalten wurden. Man kann denselben etwa die Formeln I  u. II erteilen. 
Oft bilden sieh infolge ansehlieCender Hydrolyse auch 2 Trioxystearinsduren, FF. 137° 

CaHia C9H13 C0H i3 C0H1S

HC-OH HC-OH HÓ-OH HC-OH

CII, CH, ĆH, CH2

I I I  HÓ-OH IY  HO-CHH C ^n I I  h 6 XJLX III; • V

t ó  ° < 6 h  HO-ÓH HC-OH

c 7h )4 c7h 14 ć 7h 14 c ,h u

COjH Ćo 2H c o 8h  Ćo sH
u. 112°, vielleicht III u. IV. Diese sind keine opt. Antipoden, weil die urspriinglich 
yorhandene Gruppe HC-OH ein konstantes Asjonmetriezentrum bildet. —  Die stereo- 
isomeren Sauren werden durch Peressigsaure yerschicden schnell oxydiert. KJS betrug 
fiir Olsaure 0,036, Elaidinsaurc 0,023, Ricinolsaure 0,026, Ricinelaidinsaure 0,016. 
Bei Sauren mit mehreren Doppelbindimgen wird ein konjugiertes System im Anfang 
schneller, spater langsamer oxydiert ais ein isoliertes. Merkwiirdigerweise wird im 
crsteren Falle mehr ais die berechnete Menge Peressigsaure yerbraucht. Da die meisten 
natiirlichen Ole u. Fette isolierte Doppeibindungen enthalten, kann der ungesatt. 
Grad auCer durch die JZ. auch mit Peressigsaure bestimmt werden (Beispiele im 
Original). — (Mit M. Slooff.) Die 3-fache Bindung ist gegen Peressigsaure recht 
bestandig. in 10%ig. Peressigsaure-Eg. geleitet, wird nicht angegriffen. Stearol-
saure wird langsam oxydiert, yerbraucht aber mehr ais 1 O. Wahrscheinlich bildet 
sieh eine Diketonsaure, welche sodann in 2 Sauren gespalten wird. Es entsteht aber 
auch eine Monoketonsaure, wohl infolge einfacher Hydratisierung. Undecin-(2)-sdvre-(ll) 
wird etwa so schnell oxydiert wie Stearolsaure, dagegen Undecin-(l)-saure-(ll) auCerst
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langsam. Das charalcterist. H-Atom scheint schiitzend zu wirken. —  Im  AnschluB an 
dio Unterss. von G e lis s e n  u . HERMANS (0 . 1926. I. 3318 u. friiher) u. R e y n h a r t  
(C. 1927. I. 2299 u. folgende) baben Vff. eine PAe.-Fraktion von Kp. 100— 102° mit 
Dibenzoylperoxyd gekocht u. erhalten: 1 Mol. C02, 60% Benzoesdure, einen Benzoe- 
saureheptylester, ein Benzolhonwloges u. Prodd. weiterer Einw. Der Ester lieferte durcb 
Verseifung einen tert. Alkohol, woraus folgt, daB besonders ein Heptan mit tert. C 
angegriffen worden ist. In der Tat wurde n-Octan trotz kóhercr Temp. (124°) viel lang- 
samer oxydiert. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 32. 377—83. 
Delft.) L in d e n b a u m .

P. Oberhauser und J. Schormiiller, Ober das aktive Molekill der Oxalsdure. 
Die aktivierte Form der Oxalsaure (vgl. C. 1928. I. 1948), das Zwisclienprod. vor 
ihrer vólligen Zerstórung, bei der Red.-Wrkg. u. Peroxydbldg. auftreten, wird niiber 
untersueht. Das Lósungsm. ist fiir die Aktivierung (mit KMnO,) belanglos. Geringe 
Mengen Ferrosalz, nach dem Zusatz von Oxalsiiure u. HgCl2 mit H2Ó2 behandelt, 
geben fast momentan Absoheidung yon Hg2Cl2. Es gibt eine bestimmte optimale 
Konz. der Oxalsilure; dagegen ist dio Konz. des H20 2 ohne EinfluB. Die Menge Hg2Cl2 
steht von einer Grenze an nicht mehr in Beziehung zum eingesetzten Queeksilber. — 
Die Aktiyierung ist auch ohne Mangan erreichbar, was „Schwermetallkatalyse" aus- 
schlieBt, u. zwar mit Kalium- u. Ammoniumpersulfat, mit Nitriten u. durch anod. 
Oxydation der Oxalsaure, ebenso durch ultrayiolette Bestrahlung. Die Aktiyitiit 
der Oxalsauro yerschwindet durch Erhitzen auf Siedetemp. Die Red.-Wrkg. ist viel 
geringer, wenn man das HgCl2 nach der Aktiyierung zusetzt, aber sie ist deutlich 
noch yorhanden. — Der Energieanreicherung bei der elektro- u. photochem. Akti
yierung entspricht die Energiezufuhr durch die Ubergange von Mnm in Mn” , yon 
Fe11 in dessen Primaroxyd sowie aus den 1 a b i 1 e n Peroxyden; nur solche aktivieren, 
nicht aber z. B. „Perborate“. Dio Persulfate (s. o.) geben dio Rk. erst, wenn (durch 
Kochen) etwas Sulfomonoporsaure gebildet ist; die Nitrite erst bei Zusatz yon H20 2 
(sonst erst in der Hitze), wobei nach R a s c h ig  (C. 1908. I. 204) Persalpetersiiure 
HN04 auftritt. — Eine Veranderung im Absorptionsspektrum war bei „aktivierten“ 
Praparaten nicht nachzuweisen; ebensowenig gliickte die Abtrennung der akt. Form. 
Es wird daher unter Zugrundelegung der LEWiSschen Formulierung eine elektronen- 
theoret. Deutung der Verhaltnisse gegeben, wobei insbesondere angenommen wird, 
daB das Elektronenpaar erregt wird, das die Bindung yon O u. H  in der Hydroxyl- 
gruppe herstellt. (L ie b ig s  Ann. 470. 111— 28. 14/5. Munchen. Teclin. Hoch- 
sehule.) B e r g m a n n .

Charles Stanley Gibson und John Lionel Simonsen, Die Konstitution von 
Guareschis Gyanbutadiensdurm. Ein Versuch zur Synthese von fl-Isopropylglutacon- 
sdure. Vff. yersuchten, die zum Vergleich mit cis-Homocarvonsaure benótigte p-Iso- 
propylglutaconsaure, H02C-CH: C[CH(CH3)2]-CH2-C02H (I), durch Hydrolyse des 
von G u a re s c h i (C. 1907. I. 459) beschriebenen Mononitrils NC- CH: C[CH(CHS)2]- 
CH2-C02H(n), darzustellen. Bei niŁherer Unters. der Verb. II u. analoger Verbb. von 
G u a re s c h i stellte sich heraus, daB diese ais 2,6-Dioxy-4-alkylpyridine (bzw. Glutacon- 
saureimide) derselben Zus. zu formulieren sind. Hierauf deuten die hohen FF., die 
geringe Loslichkeit in organ. Mitteln, die Farbrkk. mit FeCl3 u. KNO,, u. die Blau- 
farbung beim Aufbewahren der alkal. Lsg. (ygl. ROGERSON u. TnORPE, Journ. chem. 
Soc., London 87 [1905]. 1685). AuBer beim Isopropylderiy. II wurde dies beim 2,6-Di- 
oxy-4-methylpyridin von ROGERSON u . T h o rp e  [von GUARESCHI (C. 1901. I. 821) 
ais NC-CH: C(CH3)-CH2-C02H formuliert] durch direkten Yergleich naehgewiesen. 
Bei den Dimethyl- u. Methylalhylderiw. von G u a re s c h i (C. 1907. I. 459) ergab sich 
die Identitat mit Dimethyl- bzw. Methyldthyldioxypyridin von ROGERSON u . T h o rp e  
aus der Identitat der FF. (nach G u a re s c h i 175° u. 189°, nach R o g e r s o n  u . T h o rp e  

175—176° u. 191,5—192°). —  Ein Vers. zur Darst. des Diathylesters yon I  durch Be- 
handlimg von tx-Brom-f)-isopropylglutarsduredidlhylesler, C2H502C-CHBr-CH[CH- 
(CH3)2]-CH2 -CO^Hs, mit Diiithylanilin lieferte anscheinend keine Spur eines un- 
gesatt. oder isocycl. Esters; das Hauptprod. der Rk. war der Lactonester III, dessen

Konst. sich aus der Oxydation zu Isopropyl- 
TT- (CH3)2CH.CH-CHj ■ CO bernsteinsaure ergibt. Neben IH  entsteht durch

q U O C • CH______ Ó Ersatz yon Br durch H Isopropylglutarsaure-
ester u. ein fliichtiges Ol, wahrscheinlieh C2H5Br. 

Verss. zur Darst. von fł-Oxy-fl-isopropylglutarsduredidthylester durch Umsetzung yon 
Aeetondicarbonsiiureester mit C3H7-MgBr oder yon Isobutyrylessigester mit Brom-
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essigester u. Zn waren erfolglos, da die CO-Gruppe in beiden Fallen in der Enolform 
reagierte.

V e r s u c h e .  Ammoniumsalz des 2,6-Dioxy-3,5-dicyan-4-methylpyridins. Darst. 
nach G u a r e s c h i . Prismen (aus W.). Gibt mit 60%ig. H2SO,, 2,6-Dioxy-4-methyl- 
pyridin (von GUARESCHI analog I  ais (i-Methylglutaconsauremononitril formuliert), 
Prismen mit 1 H.O aus W., wird boi 110° wasserfrei, F. 193—194° (mit u. obne W.). 
Gibt violette FeCl^-Ilk. Reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. Oxim, gelbe Prismen, Zers. 
bei 174—175°. Dibenzoylderiv., F. 94°. — Ammoniumsalz des 2,6-Dioxy-3,5-dicyan-4- 
isopropylpyridins. Prismen aus W. Sehm. nicht bis 295°. Wl. in h. W. Beim Kochen 
mit 60%ig. H 2S04 entstehen 2,6-Dioxy-3-cyan-4-isopropylpyridin u. 2,6-Dioxy-4- 
isopropylpyridin. 2,6-Dioxy-3-cyan-4-isopropylpyridin, C„H10O;N2. Nadeln mit 1 H20 
aus W. F. 248°. Wird bei 110° wasserfrei u. hat dann F. 273°. Swl. in W., 11. in A., 
sonst unl. Gibt in W. mit FeCl3 Purpurfarbung, die beim Erwarmen kirschrot wird. 
Reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. beim Erwarmen. Mit Alkali ais einbas. Saure titrierbar. 
Die alkal. Lsg. wird an der Luft purpurn. — 2,6-Dioxy-4-isopropylpyridin, CflHu 02N. 
Nadeln aus W. F. 213—214°. Swl. in W. u. in organ. Lósungsmm., auBer Methanol 
u. A. Gibt purpurne FeCl3-Rk., die beim Erwarmen yerschwindet. Reduziert ammo
niakal. Ag-Lsg. Ais einbas. Saure titrierbar. Die alkal. Lsg. wird an der Luft purpurn. 
C8Hu 02N + HC1. Tafeln aus konz. HC1. Bis-p-nitrobenzoyldeńv., C22H 1708N3. 
Nadeln aus Eg. F. 200—201°. Oxim, C6H10O3N2. Durch Behandlung einer alkal. 
Lsg. mit NaN02 u. Essigsaure. Sehwach gelbe Blatteben a\is A. F. 123— 124°. L. in 
Na2C03 (fuclisinrot). —  a.-Brom-f)-isopropylglularsduredidthylesler, C12H210,,Br. Man 
setzt /3-Isopropylglutarsaure mit PC15, behandelt das Saurechlorid auf dem Wasserbad 
mit Brom u. gieCt das Rk.-Prod. in gut gekiihlten A. Kp.so 178°. Gibt mit Diathyl- 
anilin bei 190—200° fi-Isopropylglularsaurediuthylester (fi-Isopropylglutarsdure, F. 101 
bis 102°, zwl. in k. Bzl., U. in Chlf., Semianilid, F. 121°) u. das Aihyleslerlacłoji der 
d,l-a-Oxy-fl-isopropylglutarsdure, C10H16O4 (HI), Kp.26 178°; nu20 =  1,4466. Lacton 
der d,l-a.-Oxy-P-isopropylglutarsdure, CfiH120.,. Zahes, unkrystallisierbares Ol. AuBerst
11. auBer in PAe. Gibt mit Pb02 d,l-Isopropylbernsleinsaure (F. 115—116°, aus Bzl.). 
(Journ. ehem. Soc., London 1929- 1074—80. Mai. London, S. E. 1, G u y s  Hospital 
Medical School.) O s t e r t a g .

Georges Mignonac und Odd W. Rambeck, Einwirkung non Chlor-, Brom- und 
Jodcyan auf Nairiummalonsaureathylester. Synthese der Athan- und Athylentetracarbon- 
sdureester. Leitet man in eine alkoh. Lsg. von Na-Malonsdurealhylesler bei 12— 15° 
einen sehr langsamcn Strom von CICN ein, so fiillt reichlich Na-Cyanat aus, u. man 
erhalt hauptsaehlich Athybnalonester. Boi schnellem Einleiten (nach H a l l e r ) er- 
hitzt sich die Lsg. zum Kochen, u. es bildet sich ais Hauptprod. Cyanmalonester, ist 
jedoch sehwer, zu reinigen. Offenbar ist der Na-Malonester in alkoh. Lsg. teilweise 
zu Malonester u. C„H5ONa dissoziiert, u. es treten folgende Rkk. ein:

1. C2H5ONa + CICN =  C?H5C1CN + NaOCN,
2. (CO,C2H6)2CHNa + CICN =  NaCl + (C02C2H5)2CH-CN,
3. (C02C2Hs)2CHNa + C2H5C1 =  NaCl + (C02C2H6)2CH-C2H5.

Unter gelinden Bedingungen herrschen die 1. u. 3., unter stiirkeren die 2. Rk. vor. 
Diese Ansicht wird dadurch bestatigt, daC beim Einleiten von CICN in die absol. ath. 
Suspension von trockenem Na-Malonester 80—90% Cyanmalonester erhalten werden, 
u. zwar in reiner Form, Kp.14 138— 140°, D.204 1,1128, nn20 =  1,42 95. —  BrCN wirkt 
auf Na-Malonester in A. oder A. ganz anders. Man erhalt nur wenig Cyanmalonester. 
Dagegen tritt HCN auf, u. ais Hauptprod. entsteht Athylentetracarbonsdureester, da- 
neben etwas Athantetracarbonsaureester. Ersterer laBt sich so vorziiglich darstellen 
(Ausbeute 60%). —  Mit JC N  entsteht fast nur Athantetracarbonsaureester. — Die 
Terschiedeno Rk.-Weise der Halogencyane hiingt mit der yorschiedenen Negativitat

der Halogcne zusammen. Die Addition des Halogen- 
OC2H5 OCsH5 cyans an den Na-Malonester (Enolform) wird durch
A ..—  O Na]  __ o Xa das Na orientiert. Dalier liefert CICN ais Zwisehen-

T — x  : t t  i ^CN̂  prod. I  (X =  Cl), BrCN ein Gemisch von I  u. I I  
A CH-CN; ; CH-X : (X  =  Br) u. JCN II  (X  =  J). Die Prodd. I  zer- 

Ap. p tt p n p rT fallen in NaX u. Cyanmalonester, die Prodd. I I  in
2 2 5  2 2 6  NaCN u. Brom- bzw. Jodmalonester. Der gróBte

Teil des unbestandigen Bromesters geht unter HBr-Abspaltung in Athylentetracarbon- 
saureester iiber, wahrend sich ein kleiner Teil mit Na-Malonester zu Athantetracarbon
saureester kondensiert. Beim bestandigen Jodester tritt nur letztere Rk. ein, ebenso
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wenn man BrCN mit Na-Malonsauremeżityfester umsetzt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188. 1298— 1301. 13/5.) L in d e n b a u m .

M. Hónig und W. Ruziczka, Zur Darslellung von d-Glucon- und Galaktonsaure. 
Glucose u. Galaktose lassen sieh mit Ba-Hypobromit in Ggw. von Ba(OH)2 oder mit 
Chlorkalk in Ggw. von Ca(OH)2 in ca. l% ig . Lsg. u. bei Bestrahlung mit Sonnen- 
licht oder dem Licht einer Quecksilberlampe in guter Ausbeute zu Gluconsaure bzw. 
Galaktonsaure oxydieren. Auch nach dem ersten Verf. erfolgt die Abscheidung der 
Sauren ais Ca-Salze durch Eintropfen ihrer konz. wss. Lsg. in A. Die Oxydation ist 
bei Anwendung yon Ba-Hypobromit in 30 Min., bei Anwendung von Chlorkalk erst 
in 2—3 Stdn. beendet. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1434—36. 5/6. Brunn, Techn. 
Hochsch.) O h l e .

Fritz Weinmann, Darslellung von d-Glykuronsdure aus arabischem Gummi. Aus 
dem Gummi arabicum (Handelsmarke Kordofan) erhalt man durch kurze Hydrolyse 
mit 2%ig. HC1 bei 100° (1,5 Stdn., bis zum Konstantwerden der Drehung) die amorphe 
Gummisaure, in welcher die d-Glykuronsauro an Galaktose gebunden ist. Ausbeute 
etwa 40% des angewandten Cummis. Bei energ. Hydrolyse mit sd. n-H2SO., (15 Stdn.) 
wird sie in d-Glykuronsdure u. Galaktose gespalton. Die Saure wird ais Ba-Salz ab- 
geschieden u. nach E h r l ic h  u. R e h o r s t  (ygl. C. 1929.1. 2164) in die freie d-Glykuron- 
siiure iibergefuhrt. Ausbeute 5%, bezogen auf den angewandten Gummi. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62. 1637—39. 5/6. Breslau, Univ.) O h l e .

R. Lukes und V. Prelog, Ober Lduulinsaurearylamide. Zur Aufldarung der 
Konst. der Lavulinsaureamide haben Vff. Arylamide hergestellt, die sieh durch ihre 
gute Krystallisationsfahigkeit auszeiehneten. Durch Einw. von Anilin, p-Toluidin 
u. des a- u. /S-Naphthylamins auf 2-Methyl-5-oxo-4,5-dihydrofuran (a-Angelicalacton) 
wurden die entsprechenden Lśivulinsaurearylamide erhalten, die ebenfalls durch Rk. 
der Aminę mit y-Acetoxy-y-valerolacton gewonnen werden konnten. In  Analogie 
zum Liiyulinsaureamid von W o l f f  (L ie b ig s  Ann. 229 [1885]. 260) oder naeli B e il - 
STEIN (Handbuch der organ. Chemie, 4. Ausgabe, I I I ,  676) wurden diese Kórper den 
Formeln I, II u. HI entsprechen.

NHR OH

CHs.CO-CH3 CH2-C-CH3 CH2-Ó-CH3 /NH-C^H j

1  1  1 1  1  > °  1 1 1  I > N 'R  IV  (C^ 0 )< ^ p W
ÓH.2-CO-NHR CII,—do  CH ,-(X) >N 'C 9H6

Das durch Einw. von CH3-MgBr auf N-Phenylsuccinimid erhaltene 1-Phmyl- 
2-methyl-2-oxy-5-oxotetrahydropyrrol (III, R =  C0H5) erwies sieli ais yerschieden von 
dem aus a-Angelicalacton erhaltenen Anilid, so daB fiir dieses nur die Formeln I  oder II 
in Betracht kommen. Das Lamlinsaureanilid reagierte leicht mit einem weiteren Mol. 
Anilin unter Bldg. des Anils IV, wahrend das Isomerc (III, R  =  C0H5) unter den gleiehen 
Bedingungen nicht in Rk. trat.

V e r s u c h e .  Lamlinsaureanilid, Cn I I1302N. Aus molekularen Mengen Anilin 
u. 2-Methyl-5-oxo-4,5-dihydrofuran oder y-Acetoxy-y-valerolacton. Aus Bzl. Nadeln, 
F. 101— 102°. —  p-Toluidid, C12H 1502N. Analog mit p-Toluidin. WeiBe Schuppen, 
F. 108—109°. —  ct-Naphthylamid, Ci5H i50 2N. Mit a-Naphthylamin in Bzl. Aus 
Anisol kleine Krystalle, F. 105— 106°. — fi-Naphthylamid, Cł5H 150 2N. Aus Bzl. 
kleine Schuppen, F. 107— 108°. — l-Plicnyl-2-methyl-2-oxy-5-oxotetrahydropyrrol, 
Cu H1302N (HI, R  =  C0H5). Durch Zusatz einer Lsg. von N-Phenylsuccinimid in 
Bzl. zu einer śith. Lsg. von CH3-MgBr. Aus Bzl. seidenglanzende Nadeln, F. 101°. 
Bei der Verseifung mit I I 2SO.t nach Ausfallen der H2S04 ais BaSOj u. Abdestillieren 
des gebildeten Anilins u. Zusatz von Hydroxylaminchlorliydrat Isolierung von Lamłin- 
saureoxim, aus Bzl. F. 96°. —  2,3-Bunethyl-l-phenylpyrrol, C12H 13N. Neben I I I  
(R =  C6H5). F. 49—50°. — A nil des Ldmlinsdureanilids, C17Hł8ON2 (IV). Aus dcm 
Anilid mit Anilin in Toluol. Nach Umkrystallisieren aus Aceton kleine weific Krystalle,
F. 145° (teilweise Zers.). Beim Kochen mit W. Spaltung in Anilin u. Lavulinsii.ure- 
anilid. —  Verss. zur Kondensation von III (R =  C6H5) mit Anilin lieferten das Aus- 
gangsmaterial zuriick. (Collect. Tray. chim. Tchćcoslovaquie 1. 282—87. Mai. Prag, 
Techn. Hochsch.) P o e t s c h .

Gakuji Takahashi und Tokuzo Yaginuma, Physikochemische Untersuchungen 
iiber Aminosauren. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 134B bis 138B. Mai. —
C. 1929. I. 991.) L in d e n b a u m .
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Burckhardt Helferich und Joseph F. Leete, Trilylather der Mannose. Eine 
neue Tetracetylmannose. Vff. wenden ihre ,,Tritylmethode“ nunmehr auf die Mannose 
an u. gcwinnen so die l,2,3,4-Tetracetyl-f)-d-mannose. F iir die Stellung der freien 
OH-Gruppe am C-Atom 6 sind folgende Punkte maBgebend: 1. Mit P0C13 in Pyridin 
gibt die Verb. ein Chlorhydi'in, das sehr reaktionstrage ist, das Cl also nicht in der 
noch in Frage kommenden 1-Stellung tragcn kann. 2. SOCl2 reagiert in Pyridin unter 
Bldg. eines Schwefligsaureesters, wahrend Diacetonmannose mit freiem OH in 1-Stel- 
lung unter den gleichen Bedingungen nach F r e u d e n b e r G das entsprechende 1-Chlor- 
hydrin liefert. —  Aus Amygdalin wurde nach der gleichen Methode ein Hemcetat 
dargestellt, in dem sich die freie OH-Gruppe vermutlich in 6'-Stellung befindet.

V e r s u c h e .  fl-d-Mannose-6-lrityluther, C25H2606, aus viel W. Krystalle mit 
wechselnden Krystallwassergch., die auch in getrocknetem Zustande unscharf zwischen 
160— 170° schm. [<x]d17 =  —2,0° (Chlf.), [cc]d10 =  —3,7° (Pyridin); Endwert nach 
4 Stdn. [cc]du  =  +20,4°. Die Verb. ist 11. in Aceton, A., Chlf., Pyridin, Eg., zl. in 
A., wl. in W., swl. in PAe. —  fl-Telracetyl-d-mannose-6-lritylather, C33H34O10, aus yorst. 
Verb. mit Acetanhydrid u. Pyridin neben dem a-Isomeren. Aus A. ICrystallo vom
F. 204— 206°, H o 23 =  — 2,6° (Chlf.); unl. in W., PAc., sonst 11. — a-Tetracetyl-d- 
mannose-6-tritylather, aus den Mutterlaugen der /?-Verb. F. 130,5—131,5°. Daneben 
wurde mitunter eine isomorphe Form vom F. 123—124° beobachtet. [a]c23 =  +73,4°.
— 1,2,3,4-Tetracetyl-^-d-mannose, CuH 20O10, aus yorst. Verb. mit HBr-Eg. Aus abs. 
A. Krystalle vom F. 135,5—136,5°, [cc]d2° =  —22,5° (Chlf.). Die wss. Lsg. zoigt Muta- 
rotation, die im Verlauf von mehreren Tagen von —15° iiber ein Maximum yon — 40 
bis — 45° auf etwa — 13° geht. Sie ist, wenigstens zum Teil, auf Acetylwanderungen, 
die durch die Alkalitat des Glases katalysiert werden, zuruckzufiihren. Mit Trityl- 
chlorid in Pyridin gibt die Verb. das Ausgangsmaterial zuriick. Mit Acetanhydrid 
in Pyridin entsteht /S-Pentacetyl-d-mannose yom F. 116° u. [a]D22 =  —24,1°. — 
Tetracetyl-fi-d-mannose-6-chlorhydrin, C14H1909C1, aus abs. A. yiereckige Tafelchen 
vom F. 142— 143°, [oc]d12 =  —7,6° (Chlf.). — Di-(telracetyl-§-d-inamu>se-6)-sulJit, aus 
abs. A. sechseckige Tafelchen vom F. 173—175°, [a]n12 =  —33,1° (Chlf.). (Ber. 
Dtseh. chem. Ges. 62. 1549—54. 5/6. Greifswald, Univ.) Oh l e .

Hans Heinrich Schlabach und Irene Wolf, Krystallisierte Teiraacelyl-a-glucose. 
jS-Acetochlorglucose in Aceton liefert mit Ag2C03 in Ggw. von y H20 bei 0° 2,3,4,6- 
Teiracetyl-a.-glucose, aus A. Krystalle vom F. 107— 108° u. [<x]d20 =  +138,9° (Chlf.; 
c =  0,8964), =  +139,4° — >- +83,1° (96°/0ig. A.; c =  0,746; Endwert nach 14 Tagen). 
In  Ggw. von NH3 wird der Gleichgewichtswert augenblioklich erreicht. Wesentlich 
fiir dio Cewinnung der Tetraeetyl-a-glucose ist der W.-Geh. des Aeetons. Die besten 
Ausbeuten erhalt man in Ggw. von 1% W. Arbeitet man in Ggw. von A., so ist die 
Umsetzung nicht ganz yollstandig. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1507—09. 5/6. Ham
burg, Univ.) O h le .

Hans Heinrich Schlubach und Vilma Prochownick, Verschiebung des Lósungs- 
gleichgemichts zwischen n- und h-Galaktose. Nachdem von R i i b e r  u. M in s a a s  (C. 1927.
I. 63) in wss. Galaktoselsgg. die Existenz einer dritten Galaktosemodifikation neben 
der bekannten a- u. /3-Galaktose nachgewiesen worden ist, untersuchen Vff. die Lage 
des Gleichgewichts in Pyridinlsgg. /3-Galaktose in Pyridin zeigt [oc]d2° =  +25° — ■>- 
+55°. Bei Temp.-Erhohung fallt der Drehwert erheblich bis [oc]d90 =  +32°. Diese 
Anderung ist nicht auf eine Verschiebung des Gleichgew. zugunsten der jS-Galaktose-1,5, 
sondern auf die Bldg. der /?-Galaktose-l,4 zuruckzufiihren. Durch Acetylierung dieser 
Gleichgewichtsmisehungen laBt sich die Menge dieser Formen annahernd bestimmen. 
Die bei 20° bereitete Gleichgewichtsmischung lieferte bei der Acetylierung keine Pent- 
acetyl-h-galaktose, die in sd. Pyridin hergestellte Gleichgewichtsmischung dagegen 
23,4% dieser Verb., bezogen auf die Gesamtausbeute an Acetat. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 1502—07. 5/6.) O h l e .

Wilhelm Schneider und Herbert Leonhardt, Ober Schwefel-Zucker und ihre 
Abkommlinge. X IV . Zur Kennłnis der a-Glucołhiose. (X III. vgl. C. 1928. II . 542.) 
Vff. stellen durch Acetylierung der Gleichgewichtsmischung der Glucoihiose in Pyridin 
ein Gemiseh der Pentaeetate dar, aus dem ihnen nunmehr die Isolierung des reinen 
cL-Pentaceiates, CieH 22Oi0S, durch fraktionierte Krystallisation aus A. gelungen ist. 
Feine Nadelchen vom F. 128— 129°, [a]D23 =  +132,6° (C,H2C14; c =  0,988), schwerer
1. ais das /?-Pentacetat. Daraus durch Verseifung mit NaOCH3 das Na-Salz der a.-Gluco- 
thiose, CoHnOjSNa, tetragonale Tafelchen yom F. 129—130°, wasserfrei, F. 155° 
(Zers.). Die a-Glucothiose yerhalt sich gegen Phenolphthalein wie eine sehwache
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Saure. Das Salz ist in wss. Lsg. bei LuftausschluB bestandig. [a]D18 — +  142,93° 
(W.; c =  0,976); fiir die in Freiheit gesetzte a.-Glucothiose: [a]D18= +  214,72° 
wss. HC1; c =  0,8825) — > +  74,22" (Endwert nach 6 Tagen). Der Endwert liegt 
um ca. 15° hóher ais der bei der Mutarotation bei der /j-Glucothioso gefundene. Dies 
ist wahrscheinlich auf eine geringe Verunreinigung mit dem Disulfid zuruckzufuhren. — 
Durch Oxydation mit J  laBt sich die (3-Glucothiose glatt in das P,(j-Difjlucosyldiaulfid 
uberfuhren. [a]n18 =  — 149,3° (W.; c =  0,733). Die Verb. wurde nicht isoliert. 
Ebenso reagiert a-Glucothioso. Fiir das a,a.-Diglucosyldixulfid: [a]nls =  +535,5° 
(W.; c =  0,4714). (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62. 1384— 89. 5/6. Jena, Uniy.) Oh le .

Amś Pictet und Hans Vogel, Zur Synthese des liohrzuckers. (Ygl. C. 1928-
I. 2803.) Infolge der Notiz von ZEMPLliN u. G e r e c s  (C. 1929. I. 2525) iiber 
den gleichen Gegenstand geben Yff. die genauen Einzelheitcn iiber Rohrzucker- 
synthesen bekannt. Wesentlich fiir das Gelingen derselben ist das Arbeitcn mit sorg- 
faltig gereinigten u. getrockneten Substanzen u. Lósungsmm. Reinigung des Rohr- 
zuekeracetats dureh Auslaugen mit h. W. Bzgl. der weiteren Einzelheiten sei auf 
das Original yerwiesen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62.1418—22. 5/6. Genf, Univ.) Oh l e .

GŚza Zemplen und Eugen Pacsu, Ober die Verseifung acetylierter Zucker und 
verwandter Substanzen. Zur Verseifung acetylierter, nicht reduzierender Zuckerderiyy. 
oder mehrwertiger Alkohole empfehlen Vff. eine Abanderung der frtiher yon Z e m p - 
LĆN angegebenen Methode. Die Verseifung erfolgt katalyt. mit 1/coo der theoret. 
Na-Menge in Form von Na-Methylat in CH3OH ohne Anwendung von Chlf. Man 
erhalt sogleich die analysenreinen acetylfreien Verbb. Das Verf. wurde erprobt zur 
Darst. yon Mannit aus Hexacetylmannit, Lavoglucosan aus Triacetyllayoglueosan, 
Bohrzucker aus Octacetylsaecharose, Thioisotrehalose aus ihrem Octacetat, Salicin 
aus Pentacetylsalicin. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1613—14. 5/6. Budapest, Techn. 
Hochsch.; Washington.) Oh l e .

M. Bergmann, Beitrag zur allgem-einen Struktur chemie hoherer Kohterihydrate. 
Aus der Umwandlung yon Starko zu Maltose z. B. hat man geschlossen, daB in ihr 
je zwei Glucosereste durch typ. Maltosebindungen zusammengefiigt sind, wobei also 
angenommen wird, daB die betrachteten Atome auf dem Wege yom Ausgangs- zum 
Endprod. ihre relative Lage nicht andern. DaB diese Annahme mit groBer Vorsicht zu 
machen ist, zeigen Verss. mit /J-Milchaldehyd, bei dem auch unter sehr einfachen 
Bedingungen „Saccharidbindungen“ yerschwinden u. 'entstehen kónnen. Das Acetat 
I  CHj-CH,-CH-O-COCH-j I I  CH2.CH2-CH-0-CH2.CH2.CH20 .C 0 .C H 3

!— o — 1 !— o — 1

I I I  CHj • CH2 • CH • O ■ CO • CH3

? *?
HSC • OC• O • CH • CHj- CELj 

der Cycloform, das in Lsgg. dimolekular ist u. nur beim Vergasen in gutem Vakuum
I  entspricht, gibt bei der Behandlung mit Pd u. H2 nicht nur den Acetatrest ab, sondern 
wird mit einem zweiten reduzierten Aldehydmol. dureh eine Sauerstoffbriicke zu I I  
yerbunden. Die Rk. kann weder durch intermediare Bldg. von Trimethylenoxyd 
gedeutet werden, an das sich I  addiert — denn die letztere Rk. ist nicht durch- 
fiihrbar — noch durch die Annahme erklart werden, daB das Acetat in Lsg. Formel I I I  
besitzt. Es muB eine Umlagerung von Sauerstoffbindungen stattgefunden haben, 
die in solchen Verbb. bekanntermaBen starkę Additionśneigung zeigen. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 139. 692— 94. Dez. 1928.) B e r g m a n n .

Kurt Hess und Franklin Artell Smith, Zur Kenntnis der Kartoffelstdrke. I I . Mitt. 
iiber Starkę. (I. ygl. C. 1928. I I .  2128.) 1. Zur Acetyli&rung mit Pyridin und Essig- 
•saureanhydrid. Fiir die Acetylierbarkeit der Starkę ist der W.-Geh. des Rk.-Ge- 
misches maBgebend. Vollig entwasserte Starko ąuillt nicht in absol. Pyridin u. wird 
auch nicht acetyliert. Am starksten ist die Quellung bei Anwendung yóllig ent- 
wasserter Starkę in 80%ig. Pyridin. 14 Tage lang yorgeąuollene Starkę wird schon 
bei Zimmertemp. glatt u. yollstandig acetyliert. Das Rk.-Gemiseh gelatiniert schon 
nach 24 Stdn. yollstandig. — 2. Ober die Loslichkeit von Triacetylstarke. (Vgl. B r i g l  
u. SCHINLE, C. 1929. I. 2298.) Die Loslichkeit der nach dem friiher besehriebenen 
Verf. hergestellten Acetylstarke in Chlf. ist sehr gering. Die Hauptmenge des Pra- 
parats geht nur in einen stark geąuollenen Zustand iiber. Dagegen lassen sich mit 
dem nach B r i g l  u . SCHINLE aus Amylose hergestellten Acetat leicht klare, 10%ig.

X I. 2. ' 47
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Lsgg. in Chlf. gewirmen. ■— 3. Ober das Verhalten ton Starkę gegen warmes IIr«.sser. 
Bei der Extraktion mit w. W. gibt die Starko kontinuierlieh Substanz ab, wobei die 
einzelnen Starkekorner alhnahlich Weiner werden, ohne jedoch ijire Struktur zu yer- 
andern. Die bei jeder Extraktion abgegebene Substanzmengo ist nur von der Vers.- 
Temp. abhangig. Das Maximum liegt bei 72°, der Quelltemp. der Starkekorner. 
Dabei treten auch Anderungen im pn-Wert der Lsg. auf, die jedoch ganz unregel- 
miŁBig sind. — Bei fortgesetztem Kochen einer l% ig. Starkelsg. nimmt der pn-Wert 
erhebiich ab, das Red.-Vermógen erheblich zu u. [<x]d  sinkt innerhalb 23 Tagen von 
-f 141,9 auf +120°. Bei der Hydrolyse der Starkę mit h. W. tritt also eine erhcbliche 
Sśiuerung ein, so daB diese Bk. don Charakter einer Autokatalyse besitzen durfte. — 
Das aus dem fruher beschriebenen Starkeacetat regenerierte Kohlenhydrat wird yon 
n. NaOH nur sehr langsam gel. im Gegensatz zu natiirlicher Starkę. Dieser Unter- 
schicd ist nicht auf zu scharfes Trocknen zuriickzufiikren. Die Drehung ist die gleiclie, 
wenn man beide Substanzen gleich lange mit NaOH behandelt ( + 150,95°). Frisch 
bercitete Lsgg. von natiirlicher Starko besitzen indessen ein gróBeres Drehungs- 
yermógen. Die Abhangigkeit der Drehung von der Konz. der Starko u. NaOH wird 
in einer Tabcllo zusammengestellt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1619—26. 5/6. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-lnst. f. Chem.) OlILE.

Hans Heinrich Schłubach und Werner Florsheim, Die Konsiilution des 
Siiiislrins. (Vgl. C. 1929. I. 45.) Aus der Meerzwiebel (Scilla maritima) haben Vff. 
durch Extraktion mit W. zwei Kohlenhydrate extrahiert, dio sie ais Sinistrin A u. B 
unterschcidcn (ygl. SciIMIEDEBERG, Ztschr. physiol. Chem. 3 [1879]. 114). Nach 
EnteiwciBung der wss. Ausziige mit Bleiessig u. Entfernung des Pb mit H2S erfolgte 
die Abseheidung u. Trennung der beiden Verbb. durch Einriihren von 99%ig. A. 
Dabei scheidet sich zuerst Sinistrin B ab, wenn die A.-Konz. ca. 70% erreielit hat. 
Aus den Mutterlaugen kann nach Eindanipfcn u. Aufnehmen mit wenig W. in ana- 
loger Woiso das Sinistrin A bei einer A.-Konz. von 85% gefiillt werden. Die durch 
mehrmaliges Umfallen gereinigten Prodd. sind amorphe, weiBe, wenig liygroskop. 
Pulvcr von fadem Geschmack, die FEHLINGsćhe Lsg. nicht reduzieren u. von Hefe 
nicht yergoren werden, aber von Sehimmelpilzen ausgenutzt werden. Sie entlialten 
stets noch geringe Mengen Asche, bestehend aus Na, K, Phosphorsiiure u. Si02. Sini
strin A ist ein dimeres Fructoseanhydrid- l̂,2^>,<(2,5)>, wahrend Sinistrin B das vier- 
fache Molgew. des Grundkórpers besitzt. Sinistrin A liefert bei der Methylierung 
mit Dimethylsulfat u. Alkali einen Trimethylatlier, [a]n2° =  —41,5° (Chlf.; c =  1,3836), 
dessen Mol. aus 10 Fructosekomplexen besteht. Bei der Hydrolyse mit Oxalsaure in 
A. entsteht die bekannte 3,4,6-Trimethylfructose-(2,5y vom Kp0i0a 110—112°, nu1'1 =
I,4570, [a]n20 =+25,7° (Chlf.; c =  0,9496). Osazon, F. 79—8i. Das Sinistrin A 
ist also wahrseheinlich ident. mit dem fruher synthet. dargestellten Di-li-fructose- 
anhydrid u. mit dem von VOGEL u. PlCTET (C. 1928. I. 1391) durch Depoly- 
merisation von Inulin erhaltenen Difructoseanhydrid. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 

1491—93. 5/6.) Oh l e .

Hans Heinrich Schłubach und Horst Elsner, Ober die Natur des Inulins. (Vgl. 
yorst. Ref.) Vff. sehlagen fur das von ihnen fruher beschriebene Frucioseanhydrid- 
<J^><2,5> den Namen Ldvan yor. Das Sinistrin A ware daliach ais Dilamn, das 
Sinistrin B ais Tetraldran, das Inulin ais Polyldtan zu bezeichnen. Vff. erórtern als- 
dann den Aufbau dieser Polylayane, ohne jedoch zu einer Entscheidung zu kommen, 
ob dieselben ais echte Polymere des Fructoseanhydrids oder ais Assoziate aufzufassen 
sind. Sie stellen schlieBlich fest, daB das von Aschebestandteilen weitgehend befreite 
Inulin bei der Hydrolyse nicht nur Fructosc, sondern auch Olucose liefert. Durch 
Spaltung des Triacetylinulins mit Acetylbromid-Eg.-HBr konnte neben Tetracetyl- 
h-fruotose a-Pentacelylglucose isoliert werden, ebenso bei der Spaltung mit Acet- 
anhydrid u. H,SO.,. Endlieh fiihrte der Vergleich der Red.-Wertc der Hydrolysen- 
prodd., die durch Spaltung des Inulins mit 0,05-n. H2SO,, erhalten wurden, einersoits 
nach W il ł s t a t t e r -Sc h u d e l , andererseits nach BERTRAND zu der Auffassung, 
daB ca. 8% des resultierenden Zuckers aus Glucose besteht. Vff. sind daher der An- 
sicht, daB im Inulin auf je 12 Fructosereste ein Glucoserest enthalten ist. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 1493— 1502. 5/6.) Oh l e .

Ichiro Sakurada, Untersuchungen uber die Allylcellulose. (Ztschr. angew. Chem. 
42. 549—50. 26/5. Tokyo-Komagome, Inst. of Phys. and Chem. Res. — C. 1928.
I I .  1551.) K r u g e r .

Tadashi Nakashima, Ober die Cellulosexanthoge7iessigsdure. (Ztschr. angew.
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Chem. 42. 546—49. 26/5. Tokyo-Komagome, Inst. of Phys. and Chem. Res. — C. 
1928. I. 2247.) , K r u g e r .

J. Schtscherbakow, Ober die Gewinnung von rotem Blutlaugensalz aus gelbem 
Blutlaugensalz miltds Elektrolyse. In Erganzung der Arbeiten des Vfs. uber die An- 
wendung der Hg-Kuthode (vgl. C. 1929. I. 1429) fiir anod. Prozesse wurde die Elektro
lyse von gelbem Blutlaugensalz genau untersueht. Die Eloktrolyse verlauft ohne 
Scliwierigkeiten, verglichen mit dcm Diaphragmayerf., u. mit nicht geringerer Strom- 
ausnutzung ais mit der festen Kathode. Hierbei entstehen von Lauge u. gelbem Blut
laugensalz Yollig freie Lsgg. des roten Blutlaugensalzes. Der anod. ProzeB unter- 
scheidet sieh in keiner Weise yon der Elektrolyse mit liarten Kathoden. Der kathod. 
ProzeC, in App. mit Tondiaphragma u. anliegender Hg-Kathodc, erfordert hóhere 
Spannungen ais die Elektrolyse mit barter Kathode. Bei einer mittleren, fiir den 
Betrieb giinstigen anod. Stromdiehte von 1,5—2 Amp./qdm u. einer Elektrolyttemp. 
von 20—30° andert eine Anderung der kathod. Stromdiehte von 1— 4 Amp./qdm die 
Stromausbeuten nicht merklich, ruft aber eine Erhóliung der Spannung des Bades 
von 4 auf 6 V hervor. Dies gilt fiir einen App., in dcm die Zers. des Amalgams ebenfalls 
mittels Strom erfolgt. Allgemeiner Energieverbrauch: ca. 0,5k\V-Stde. fiir 1 kg rotes 
Blutlaugensalz in gesatt. Lsg. Fortsetzung der Elektrolyse naeh Verschwinden des 
Gelbsalzes fiihrt zur BIdg. saurer Salze. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 2. 155—65.) Sc h 5n f e l d .

Ernst Terres und Heinrich Behrens, Zur Kenntnis der physikalisch-chemischen 
Grundlagen der Harnstoffsynthese aus Ammoniak, Kohlensaure und IFasser. In Fort- 
setzung einer friiheren Arbeit (C. 1921. I I I .  300), in der das ternare System aus Am
moniak, Kohlensaure u. W. bis 60° untersueht wurde, werden Verss. bis 135° aus- 
gefuhrt, wodurch die unter Lsgg. von Ammoniak u. Kohlensaure stabilen Boden- 
kórper ermittelt u. die Grundlagen der Harnstoffsynthese festgelegt werden. Es 
existieren fiinf verschiedene Ammoniak-Kohlensiiure-Verbb., bis zu 33° Ammonium- 
bicarbonat, cin Doppelsalz desselben mit Ammoniumcarbonat u. carbaminsaures 
Ammonium. Zwisehen 33 u. 34° verschwindet das Feld des Ammoniumcarbonats 
u. das der Doppelverb.; es kann von einem pseudoternaren Punkt mit vier Boden- 
kórpern unter ein u. derselben Lsg. gesproclien werden. Oberhalb 33° ist ein weiteres 
Doppelsalz zwisehen Ammoniumbicarbonat u. carbaminsaurem Ammonium bestandig, 
das bei 106° wieder verschwindet. Nur die Komponentcn dieses letzten Doppelsalzes, 
dereń Eelder von 106° (F. des Ammoniumbicarbonats) dirfekt aneinander grenzen, 
sind in dem untersuehten Gebiet im Gleichgewicht mit den betreffenden Lsgg. stabil, 
oberhalb 135° gehen beide in Harnstoff uber. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 139. 
695—716. Dez. 1928. Braunschweig, Techn. Hochsch.) BERGMANN.

William John Howells, Das bindrę System Harnstoff-Ammoniumnitrat. Die 
molekulare Assoziation in jeder der Komponenten. Die Gleichgewichtskurvc des biniiren 
Systems Harnstoff-Ammoniumnitrat zeigt ein deutliches Eutektikum bei 44°,7 u. 
47% Harnstoff; eine Verb. der Komponenten konnte innerhalb des untersuehten 
Temp.-Intervallś nicht beobachtet werden. In verd. Lsgg. ist die molekulare Dc- 
pression fiir 100 g Harnstoff annahernd 215; Ammoniumnitrat u. Acetamid sind in 
geschmolzenem Harnstoff stark assoziiert. Fiir vcrd. Lsgg. in gesehmolzenem Am
moniumnitrat ist die molekulare Depression ca. 221 fiir 100 g Harnstoff. Lithium- 
nitrat u. W. verhalten sieh annahernd n., Natriumnitrat u. Acetamid sind schwach 
assoziiert. Kaliumnitrat bewirkt eine unternormale Depression des Gcfrierpunktes, 
beruhend auf der Bldg. von Mischkrystallen; Calciumnitrat ist schwach dissoziiert 
u. Ammoniumchlorid stark assoziiert." (Journ. chem. Soc., London 1929- 910— 15. 
Mai. (Juakers Yard, Municipal school.) Ta u b e .

J. Bougault und J. Leboucą, Wirkung der Warnie auf die Allophansdureamide. 
Untersueht wurden das Anilid, p-Toluidid u. Plienylhydrazid der Allophansdure, dar
gestellt aus Allophansaurcchlorid u. den Aminen, gereinigt durch Umfallen aus alkal. 
Lsg. u. Krystallisiercn aus A. Das bisher unbekannte Phcnylhj-drazid besitzt F. 218°. — 
Auf 200—210° erhitzt, schm. das Anilid u. p-Toluidid, entwickeln NH3 u. werden dann 
ganz oder teilweise wieder fest. Die Prodd. lassen sieh mittels A. in einen 1. u. unl. 
Anteil zerlegen. Erstercr ist Diphenyl- bzw. Di-p-kresylliamstoff; letzterer ist Cyanur- 
sdure. —  Das Phenylhydrazid dagegen zerfallt in NH3 u. 1-Phmylurazol, F. 267°, 
entsprechend der Gleichung:

CcH5-NH-NH-CO-NH-CO-NH, =  NH3 + C6H5-N-NHCO-NHCO.

47*
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Das Phenylurazol wurde zum Vcrgleich aus Harnstoff u. C8H5- NH-NH2 dargestellt 
u. durch den Dimethylathcr, F. 88—89°, gekennzeiehnet. (Compt. rend. Acad. Sciences 
188. 1406—07. 27/5.) L in d e n b a u m .

K. H. Slotta und R. Tschesche, Ober Biguanide. I. Zur Konstitution der Schwer- 
metallkomplexverbindungen des Biguanids. In  Analogio zu den Komplexverbb. des 
Guanylharnstoffs (I) hatte Ts c h u g a e f f  (Ber. Dtseh. ehem. Ges. 40 [1907], 1975) 
fur die Metallverbb. des Biguanids (II) die entsprechende Konst. yermutet, wiihrend 
Vff. (C. 1929. I. 1681) schon beim N-Methyl-N-guanylharnstoff u. jetzt beim [Methyl- 
guanyl]-hamstoff, NH, • CO • N il ■ C(: NH) ■ NH • CH3, feststellten, daB diese infolge der 
substituierten Aminogruppe keine Neigung zur Komplexbldg. mehr zeigten.

I I  NH,-C(:NH).NH.C(:NHj-NH2 
NH*CO-NH*C(:NH)-NHj ' 2 . 5 HSN-C—N - C :N H
T \ Mp___— ----  NH2 • C(: NH) • N • C(: NH) • NHa || J  |
1  /M e  x  , /  IV  N | SN

NH • CO ■ NH • C(:NH) ■ NHS lLL /  , \  \ c / -
NH2-C(:NH)-N-C(:NH)-NHa

Yerss., aus Methylcarboxathylcyanamid zum ms-Methylguanylharnstoff zu ge- 
langen u. diesen auf die Fahigkeit zur Komplexbldg. zu untersuchen, fiihrten zum 
Methylcyanamid, das sich. sofort zum Trimethylmelamin polymerisierte. Wurde I I  
in rerschiedenen Stellungen substituiert u. die substituierten Deriyy. auf die Bldg. 
von Metallyerbb. gepriift, ergab sich, daB boi Substitution in 1-, oder in 1- u. 2-Stellung 
u. weiter in 1- u. 5-Stellung die Fahigkeit zur Komplexbldg. gar nicht beriihrt wurde. 
Bei Substitution in 1-, 2- u. 3-Stellung dagegen wurde die Bidg. der Metallkomplexe 
yollstandig yerhindert, so daB Vff. fiir die Metallyerbb. die Formel H I aufstellten, 
nach der das Metali in Stellung 3 den H  ersetzt u. durch Nebenyalenzen mit den Imino- 
gruppen yerbunden ist. Um diese Konst. eindeutig zu beweisen, wurde die Rk.-Fahig- 
keit der 3-Stellung niiher untersueht. Chloressigester reagierte dabei mit den end- 
standigen NH2-Gruppcn von II, lieferte aber auBerdem eine Verb., in der der Ester 
unter HCl-Abspaltung an das mittlere N-Atom getreten war, die aber sofort unter 
gleichzcitiger H20-Abspaltung den Triazinring IV bildete. 1,1-Dimethylbiguanid 
lieferte mit dem Ester l,l-Dimethylbiguanid-5-essigsdurehydrochlorid u. den Triazin
ring in fast glcich groBer Menge. Zur Darst. der Biguanide wurden die in 1-Stellung 
substituierten Deriyy. durch Einlagerung von Aminen in Cyanguanidin, die 1- u. 
5-substituierten Verbb. durch Einlagerung in Dicyanamid gewonnen. . Bei Athylierung 
von Guanylalkylthioharnstoffen mit C2H6Br u. Behandlung der entstandenen S-Athyl- 
deriw. mit Aminen lieBen sich Verbb. mit besetzter 1- u. 2-Stellung synthetisieren. 
Ein in den Stellungen 1, 2 u. 3 substituiertes Biguanid entstand aus symm. Triphenyl- 
guanidin u. Cyanamid.

V e r s u c h e .  [l-Methylguanyl\-Jiamstoffsulfat, C0HI8O6N8S =  [NH,-CO-NH- 
C(: NH)-NH-CH3]2i H 2S04. Aus Cyanharnstoff mit 330/r,ig. Methylaminisg. durch 
Erhitzen in der Bombę auf 100°. Einengen der Lsg., Aufnehmen mit entwassertem 
A. u. Zusatz einiger Tropfen konz. H 2S04 lieferte neben polymerisiertem Cyanharnstoff 
Krystalle yom F. 228—230°. LI. in W., unl. in A., bildet mit CuS04-Lsg. keine Cu- 
Verb. — Methylcarbozathylcyajiamid, C5Hs0 2N2 =  NC-N(CH3)-COOC2H5. Aus dem 
Na-Salz des Carboxathylcyanamids mit (CH3)2S04. Kp.g 100°. Wl. in h. u. kaum 1. 
in k. W. Mit NH 3 unter Abspaltung des Carbosathylrestes Bldg. yon Trimethyl
melamin, F. 115°. —  Saures 1,5-Dimethylbiguanidsulfat, C4H 130 4N6S =  CH3-NH- 
C(:NH)-NH-C(:NH)-NH-CH3,H 2S04. Aus Methylaminhydrochlorid u. Ńa-Di- 
cyanamid bei 130°. Zers. bei 200°, 11. in W., unl. in A. — Saures 1,5-Diallylbiguanid- 
sulfat, CH2:CH-CH2-NH-C(:NH)-NH-C(:NH)-NH-CH2-CH:CH2,H 2S04. Aus Na- 
Dicyanamid u. Allylaminhydrochlorid. Zahe M., 11. in W. u. A., wl. in Aceton. — 
Saures l,l,5,5-Tetramethylbiguanidsvlfat, C6H 1704N6S =  (CH3)2N-C(: NH)-NH- 
C(: NH) -N(CH3)2, H2S04. Mit Cu-Dicyanamid u. Dimethylamin. Eisblumenartige 
Krystalle, Zers. bei 142° (nach Sintem bei 133—135°), in W. u. A. 11. —  N-Melhyl- 
S-athylguanylthiohamstoffhydrobromid, C5H 13N4BrS =  CH3 • N : C(S • C2H5) ■ NH • 
C(: NH)-NH2, HBr. Aus N-Methylguanylthioharnstoff u. C2H5Br in A. Prismen,
F. 173—175° (beginnende Zers.), 11. in A. u. W. —  1,2-Dimethylbiguanidhydróbromid, 
C4H 12N5Br =  CH3-NH-C(: NCH3)-NH- C(: NH)-NH2, HBr. Aus yorigem mit Methyl- 
amin. Zers. bei 240—245°, 11. in W., wl. in A. u. kaum 1. in Aceton. Mit CuS04 nur 
rotyiolette Lsgg. —  1,1,2-TrimetliyIbiguanidhydrobromid, C5H 14N6Br =  (CH3)2N- 
C(:N-CH3)-NH-C( : NH)-NH2, HBr. Aus yoryorigem mit Dimethylamin. F. 185—190°,
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li. in W. u. A.— 1,2,3-Triphenylbiguanid C20H 19N6 =  C0H5-NH- C(: N: CcH,,)-N(:C0H5)- 
N H • C(: NH )'NH2. Aus symm. Tripiienyiguanidin u. Cyanamid in A. Prismen, Zers. 
bei 118-—120°, swl. in W., wl. in Bzl., 11. in A. — Saures symm. Trimethylguanidin- 
sulfat, C.,H1304N3S. Aus symm. Dimethylthioharnstoff durch Entschwefeln mit HgO 
in Ggw. von Methylamin. — Verss. zur Herst. yon Methyldicyanamid aus Ag- 
Dicyanamid u. CH..J nach MADELUNG u . K e r n  (C. 1922. I I I .  130) fijhrtcn nur zu 
einem Polymeren des Methyldicyanamids yom F. 235— 238°. Biguanid C2H,N6 (II). 
Aus Cyanguanidin u. NH,C1 nach Sm o l k a  u. F r ie d r e ic h  (Monatsh. Chem. 10 [1889]. 
86) iiber das Sulfat, das mit Na behandelt wurde. Lange Nadeln, Zers. bei 142°, in W. 
u. h. A. 11. —  Biguanid-5-essigsdurehydrochlorid C4H 1(I0 2N5C1 =  NH2-C(: NH)-NH- 
C(: NH)-NH-CH2-COOH, HC1. Aus II mit Chloressigester. Prismen, Zers. bei 148°,
11. in W. u. A., kaum 1. in Aceton. Mit CuS04 roto Cu-Verb. —  1,4-endo-Mcthylen- 
2-amino-6-imino-l,3,5-triazinhydrochlorid, C,H6N5C1 (IV). Neben yorigem. Nadeln 
Zers. bei 215°, 11. in A., swl. in k. W. Keine Cu-Verb. — l,l-Dimelhylbiguanid-5-essig- 
saurehydrochlorid, C0H 14O2N6Cl. Aus dem Dimethylbiguanid mit Chloressigester. 
Derbe Prismen, Zers. boi 178— 180°. LI. in W., swl. in A., mit CuS04 rotę Cu-Verb. —
I,4  -endo- Methylcn-2 - [dimethylamino] -6-imino -1,3,5 - triazinhydrochlorid, C6H 10N6C1. 
Neben yorigem. Sargdeckelartige Krystalle yom F. 176°, swl. in W., wl. in A. u. Aceton. 
Keine Cu-Verb. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1390—98. 5/6. Breslau, Univ.) P o e t s c h .

K. H. Slotta und R. Tschesche, Ober Biguanide. I I .  Die blutzuckersenkende 
Wirkung der Biguanide. (I. vgl. vorst. Ref.) Die pharmaliolog. Unters. der besehriebenen 
Biguanide ergab eine stark blutzuekersenkende Wrkg. Dabei zeigte sich, daB zur 
Erhaltung dieser hypoglykam. Eigg. nur eine Aminogruppe im Mol. substituiert werden 
durfte, u. zwar lag das Maximum der Wirksamkeit beim Methylkórper. Die Wirksamkeit 
wurde durch VergrdBerung des Alkyls keineswegs gesteigert. In  der Reihe der ungesatt. 
Alkyle u. der in 1-Stellung dialkylierten Verbb. war ebenfalls das Anfangsglied der 
Reihe das wirksamste, wahrend die Einfiihrung aromat. Reste keinen Vorteil braehte. 
Zur Darst. weiterer Biguanide wurde das durch Umsetzung von Guanylthioharnstoff- 
earbonat mit C2H5Br erhaltene Ouanyl-S-dthylthioharnsłoffhydrobromid mit Aminen 
behandelt; die erhaltenen Prodd. waren aber yollig wirkungslos.

V e r s u c h e .  1-Propylbiguanid-Sulfat, C10H 2sO4Nj„S =  [C3H--NH- C(: NH)-NH- 
C(: NH)-NH,]2-H2S04. Aus Propylamin u. Cyanguanidin iiber das Propylbiguanid- 
kupfer. F. 193—196°, 11. in W., wl. in A. — l-Isoamylbiguanid-Svlfat, C14H 3GO4N10S. 
Mit Isoamylamin. F. 168— 170°. — 1,1-Dimethylbiguanid-Hydrochlorid. Mit Dimethyl- 
aminhydrochlorid. Derbe Prismen, F. 235°, 11. in W., wl. in A. —  Saures 1,1-Didthyl- 
biguanid-Sulfat. Mit Diathylaminhydrochlorid. Lange Nadeln, Zers. bei 202°. LI. 
in W., wl. in A. — 1,1-Diallylbiguanid-Hydrochlorid, CSH 16N5C1. Mit Diallylamin- 
hydrochlorid. Hygroskop. Krystalle, allmahliches Schmelzen von 100—110°, U. inQQ__
W. u. A., wl. in Aceton. —  N-Crotylphthalimid, C12H 12ON2 =  CcH4<^ ^>N- CH„-

CH: CH- CH3. Aus Crotylbromid u. Phthalimidkalium bei 180°. Aus A. Nadeln, F. 76°,
II. in A., A. u. Lg. —  Crotylamin. Aus yorigem mit Ba(OH)2. — 1-Crotylbiguanid- 
Sulfat, C, 2H 28O,N10S. Mit Crotylaminhydrochlorid u. Cyanguanidin. F. 165— 168°,
11. in W., wl. in Aceton. — 1-Isoamylenylbiguanid-Sulfat, C14H32O4N10S =  [(CH3)2C: CH- 
CH2 • NH • C(; NH)-NH-C(: NH) ■ NH2]2)I i2S04. Mit Isoamylenylaminhydroohlorid.
F. 153— 154°, 11. in W., wl. in A. u. Aceton. — 1-Hexenylbiguanid-Sulfat, C,0H36O4N10S =  
[CH2: CH-CH2-CH2-CH(CH3)-NH-C(: NH)-NH-C(: NII)-NH2]2,H 2S04. Mit Hexenyl- 
aminhydroehlorid. Warzenformige Krystalle oder Nadelbiisehel, Zers. bei 226°. LI. in 
h. W., 1. in A. —  l-[p-Methoxyphenyl]-biguanid-Hydrochlorid, C9H ]40NBC1. Mit Anisidin- 
hydrochlorid. Aus W. derbe Prismen, F. 235°, 11. in W., unl. in A. u. Aceton. — Guanyl- 
thioharnsloff-Garbonat, [NH2-CS-NH-C(: NH)-NH2]2,H2C03. Durch Behandeln yon 
Cyanguanidin mit H2S u. Sattigen des Rk.-Prod. mit Ć02. — Guanyl-S-athylthioharnstoff- 
Hydrobromid, C4HnN4BrS. Aus yorigem mit C2H5Br. Prismen, Zers. bei 166°, 11. in 
W. u. CHjOH, 1. in A., swl. in Aceton. —  l-[f}-Oxyathyl]-biguanid-Sulfat, C8H 24O6Nj0S. 
Aus /?-Oxyathy]amin u Guanyl-S-athylthioharnstoffhydrobromid iiber das l-Oxyathyl- 
biguanidkupfer. Zers. bei 148°. — Saures l-\fi-Mercaptoathyl~\-biguanid-Sulfat, C4H13- 
04N5S2. Mit /3-Mercaptoathylaminhydrochlorid iiber die Cu-Verb. Lanzettartige 
Krystalle, Zers. bei 201°, 11. in h. W., unl. in A. —  Athylendibiguanid-Sulfat, C6H ,804- 
N10S =  NH2-C(: NH)-NH-C(: NH)-NH-CH2 • CH2-NH ■ C(: NH) • NH ■ C(: NH)-NH2, 
H 2S04. Aus Guanyl-S-iithylthioharnstoffhydrobromid u. Athylendiamin. Zers. bei
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300°, 11. in W., wl. in A. u. Aceton. — Hexamethylendiamin-Hydroclilorid. Aus Adipin- 
saurc durch Oberfiihren in Adipinsaurcdichlorid mit Tliionjdchlorid u. Behandeln des 
Chlorids mit NH3. Das entstehende Diamid wird mit PC15 in das Adipinsaurenitril 
(Ivp.20 180—182°) iibergefuhrt u. dieses mit Na reduzicrt. Nadeln, F. 248°. — Saures 
Ilexamethylendibiguanid-Sulfat, C10H2flOsN10S2. Aus yorigem u. Guanyl-S-athylthio- 
harnstoffliydrobromid iiber das Cu-Salz. Zers. bei 205—210° (nach Sintcrn bei 195°),
11. in W., wl. in A. u. Aceton. —  Dekamcthylendiamin-1!ydrochlorid. Aus Sebacinsaurc 
iiber das Chlorid, Amid u. Nitril. — Dekamclhyleiulibiguanid-Sulfat, Cu H31O,iNi0S =  
NH2-C(: NH)-NH ■ C(: NH) • NH ■ [CII2]10 • NH • C(: NH) • NH • C(: NH) - ŃH ,,H 2S04. 
Aus yorigem mit Guanyl-S-athyltliioharnstoffhydrobromid iiber das Cu-Salz. Ver- 
filzte Nadeln, F. 115° (Zers. bei 122°). LI. in W., wl. in A. u. Aceton. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 1398— 1405. 5/6. Breslau, Uniy.) P o e t s c ii .

Max Uimann, Bemerkungen zur elektronentlieoretischen Deutang organischer Ver- 
bindungen speziell des Benzols. Nach einom histor. Uberblick iiber die bislier vor- 
geschlagenen Elektronensymbole organ. Verbb. stcllt sieli Vf. auf den Standpunkt, 
daB nicht dio Annahme zweier atomarer gemeinsamer Elektronen, sondern die Auf- 
teilung der Moll. in in  s i e h  a b g e s c h l o s s c n e ,  y e r s c h i e d e n e  L a d u n g  
t r a g e n d e  T o i l s y s t e m c  eine gute Deutung der Tatsachen ermoglieht, 
wobei naturlich dic Teilsysteme nicht unbedingt ais Ionen zu denken sind. Trotz 
der neuen Vorstellungen der Wellenmechanik benutzt Vf. weiterhin eine Punkt- 
symbolik, in der die Pfcile (wie in den bekannten Formeln von F r a n k  u. N e l s o n ) 
die Richtung der Elektronenabgabe yersinnbildlichen u. dio H-Kerne in kleiner 
Sehrift wiedergegeben sind, weil die H-Atome durchweg ihr Elektron an ein anderes 
Element abgebcn u. mit letzterem ein geschlossenes Teilsystem bilden. Fiir W. u. 
Athan angegebenc Symbole zeigen am besten die Ansieht des Vf.

- l  +l

:0 : h 2 =  o 8h 2; h 3 : ( j :  -Ć-h3 =  h 3cs-c“h 3.

— Vf. geht weiterhin nochmals auf sein Benzolmodcll ein (C. 1928. II. 754), wobei 
er die Einwiinde L o w e n s  (C. 1929. I. 1925) zuruekweist. Es erseheint Vf. richtiger, 
anzunehmen, daB Substituenten ihren Platz unter Erlangung eines stabilen Elektronen- 
sehemas wecliseln konnen, ais daB Ladungswechsel der einzelnen CH-Gruppen bei 
Substitution eintritt. Nach Ansieht des Vf. sollte Cyclohexan infolgo der weniger 
hohen Ladungsgegensatze im Mol. eben sein. (Ztschr. Elektrochem. 35. 268— 74. 
Mai. Berlin-Karlshorst.) B e r g m a n n .

J. Boeseken und A. A. Adler, Die Einwirkung von Acetylen avf Benzol in Gegen- 
uiart von Aluminiumchlorid. Uber diese Rk. finden sieh in der Literatur widerspreehende 
Angaben (Va r e t  u . V lEXXE, Compt. rend. Acad. Sciences 64 [1883]. 1375; PARONE,

C. 1903. II. 662; Co o k  u . Ch a m b e e s , C. 1921. I. 901). Beim Einleiten von ge- 
trocknetem C2H 2 in mit trockenem A1C13 yersetztes Bzl. bei ca. 20° (Kiihlung) reagierte 
je 1 Mol. Bzl. u. Acetylen; das mit W. zers. Rk.-Prod. bildete ein gelbliehes, in allen 
Lósungsmm. unl. Pulver der Zus. (CH)n. Beim Erhitzen im Kathodenvakuum dest. 
bei ca. 310° eine geringe Menge Slyrol iiber. Dieses bildet aber nicht ein Zers.- oder 
Depolymerisationsprod. des Prod. (CH)n u. tritt auch nicht ais Zwischenprod. bei 
dessen Bldg. auf, denn bei Einw. von A1C13 auf Styrol in Bzl. tritt ein Prod. auf, das 
dem von BOESEKEN u. B aSTET (C. 1914. I. 647) aus Styrol u. Al-Amalgam u. von 
St a I'D IXGER (C. 1929.1. 1331) aus Styrol u. SnCl4 erhaltenen Prod. iihnlich, yielleieht 
damit ident. ist. Wahrscheinlich sind die bei der Dest. des Prod. (CH)n erhaltenen 
geringen Mengen Styrol in Micellen dieses Kondensationsprod. eingeschlossen gewesen. 
Nach Ansieht der Vff. bildet sieh unter dem EinfluB des A1C13 aus C2H 2 u. C0Hc eine 
sehr akt. Molekiilyerb. C8H 9 („Protost}'rol“), die sieli zum groBten Teil weiter in das 
sehr hochmolekulare Prod. (CH)n polymerisiert, wahrend geringe, in den Micellen 
von (CH)n eingeschlossene Mengen von Protostyrol sieh in Styrol umwandeln. Verss., 
Acetylen durch A1C13 in anderen Lósungsmm. zu polymerisieren, waren erfolglos. Die 
dreifache Bindung des Acetylens polymerisiert sieh also schwerer ais die mit dem 
Benzolkern konjugierte Doppelbindung des Styrols. — Einw. von Acetylen auf Bzl. 
in Ggw. von Al-Amalgam lieferte bei unyollstandiger Absorption des Acetylens ein 
bei 265—285° sd., stark fluoreseierendes Ol (vgl. COOK u. CHAMBERS), Styrol trat 
nicht auf. — Es wurde nun yersucht, durch Anwendung des im Vergleich zum Bzl. 
weniger reaktionsfahigen Chlorbenzols 1. Polymere yon geringerem Mol.-Gew. ais das 
oben beschriebene Prod. (CH)n zu isolieren. Beim Einleiten von C2H 2 in Chlorbenzol +
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AICI3 tritt Dunkelfarbung auf, es bildet sieh aber kein festes Prod., es bleibt alles in 
Lsg. Nach Zcrs. mit W. u. Vertreiben des unveriinderten Chlorbenzols erhalt man eine 
balbfeste M., die im Essiceator iiber Kautscbuk u. Paraffin oberflaeblieh bart wird 
u. sich durch Entfernen der Oberflache allmiihlich in ein trockenes Pulver der Zus. 
(CRH7Cl)n uberfuhren liiCt. Chlorstyrol tritt auch nicht in Spuren auf. Definierte 
Verbb. lieBen sich nicht isolieren, Dest. lieferte Polyclilorstyrolfraktionen, die Brom- 
wasser entfiirbten, aber mit Cr03 keino Chlorbenzoesauren liefern. Hier ergaben sich 
keinerlei Anhaltspunkte fiir die Bldg. eines „Protochlorstyrols“. Vielmehr zeigte ein 
Vers. iiber Einw. von A1C13 auf p-Chlorstyrol, bei dem ein sehr ahnliches Prod. wie aus 
C0H5C1, C2H 2 u . A1C13 entstand, daB die Rk. hochstwahrscheinlich iiber Chlorstyrol 
selbst yerliiuft. —  p-Aminobenzaldehyd. Man kocht 56 g Schwefelblumen l 1/2 Stdn. 
mit 65 g NaOH in 480 ccm W., setzt 60 g p-Nitrotoluol in 240 ccm A. zu u. kocht weiterc
2 Stdn. (Rec. Tray.chim. Pays-Bas 48. 474—85. 15/4. Delft, Tcehn. Hoclisch.) OsT.

R. Lukes und J. Fragner, Nitrierung von Bromanilinen in Schwefelsaure. (Collect. 
Tray. chim. Tchecoslovaquie 1. 294—301. Mai. — C. 1929. I. 1683.) P o e t s c h .

A. Thiel, Uber Diphenylamin und Dipkenylaminblau. Vf. bestimmt die Basen- 
stiirke des Diphenylamins durch Verglcich der Loslichkeit in reinem W. u. verd. 
Schwefelsiiurelsgg. von bekannter Siiurestufe. Die Erholiung der Loslichkeit in 
Siiure (gegenuber der in W.) mufi unter der Annahme, daB die Loslichkeit der un- 
dissoziierten Base sich nicht geiindert hat, auf Rechnung der Bldg. von Diphenyl- 
ammoniumkation gesetzt werden; es ergibt sich das Verhaltnis [AH+]/[A] u. unter 
Berucksichtigung des Aussalzeffektes der Siiure auf das undissoziierte Amin die Halb- 
wertsstufe ph'/- in guter Konstanz zu 1,12. Dio Basenstiirke des Diphenylamins bei 
15° betragt 7,6-10-14, ist also sehr gering. — Die Diphenylaminbest. in den Lsgg.

'C D -T O  11 <Z>-f-<3-<Z>-f-<Z>
= \ __S —/  \

\____/
erfolgte colorimetr. unter Benutzung der durch Oxydationsmittel bewirkten Blau- 

farbung. Ais Oxydans diente Ferrisidfat in 50 vol.-°/0ig. H 2SO.„ u. zwar boi 100°; 
auf 1 Mol. Diphenylamin wurden 100—200 Moll. Eisensalz verwendet; doch ergibt 
auch Anwendung von 1000 Moll. einen konstanten Earbwert, der sich auch in Woehen 
bei Zimmertemp. nicht iinderte. Zu yermeiden ist die Anwesenheit von HC1 oder 1. 
Chloriden. — Der blaue Earbstoff besitzt sein Absorptionsmaximum bei 587 m/i, 
die Kurve ist sehr flach. Der molare Extinktionskoeffizient ist beim Maximum nur 
4,46-10~3 qcm/MMol., was das Vorliegen eines recht schwachen Farbstoffs erweist. — 
Die Bildungsgeschwindigkeit des Farbstoffs liiBt sich — wenn man dio Zeit in Min. 
zahlt — durch die Gleichung dx/dt — Ii- [Diphenylamin]- [Ferrisalz]u'8 wiedergeben. 
Die Oxydation vollzicht sich am Kation (I), das primar in II, durch partielle Hydro
lyse weiter in III umgewandolt wird. (Ztschr. Elektrochem. 35. 274—78. Mai. Mar
burg, Phys.-ehcm. Inst. d. Univ.) B e r g m a n n .

A. Leulier und Y. Dreyfuss, Uber die Bromierung der 1,4-Aminophenylarsinsaure. 
Vff. haben p-Aminophenylarsinsaure nach dem Verf. von L e u l ie r  u. Mitarbeitern 
(C. 1928. II. 1325 u. fruher) bromiert u. je nach den Bedingungen ein Mono- oder 
Dibromde,riv. oder 2,4,6-Tribromanilin mit vorziiglichen Ausbeuten erhalten. — Mono- 
bromderiv., C0H7O3NBrAs. Lsg. von 3 g Atoxyl in 10 ccm W. nach Zusatz von 3 ccm 
48%ig. HBr tropfenweise unter Schiitteln mit 2 ccm H 20 2 von 100 Voll. yersetzen, 
24 Stdn. stehen lassen. Ausbeute an sofort reinem Prod. 2,8 g. Schwach rosafarbige 
Nadeln, nicht bis 255° schm., wl. in W. — DUrromderw., CcHcO:lNBr,As. Lsg. von
3 g Atoxyl in 25 ccm H 20 2 von 10 Voll. allmahlich in 10 ccm 92°/„ig. HBr eintragen,
nach 24 Stdn. verd. Ausbeute an sofort reinem Prod. 3,05 g. — 2,4,6-Tribromanilin, 
C0H4NBr3. Gemisch von 3 g Atoxyl, 10 g HBr u. 20 ccm H 20 2 von 10 Voll. mit 6 cem 
H 20 2 von 50 Voll. yersetzen. Ausbeute an sofort reinem Prod. 3,32 g. F. 119° (bloc). 
(Compt. rend. Aead. Sciences 188. 1416—18. 27/5.) L in d e n b a u m .

Bernard Salkin, Die Konstitulion des Neosali-arsaiis. Vf. kommt aus folgenden 
Griinden zu dem SehluB, daB die bekannte Neosalvarsanformel I falsch ist: 1. Oxydiert 
man die Substanz mit Jod, so yerbraucht das Arsenatom nur zwei Jodatome, um in 
den ftinfwertigen Zustand iiberzugehen; nach der Formel waren aber vier yerlangt, 
die beim Salyarsan in der Tat nótig sind. — 2. Wenn man Neosalyarsan mit HC1 fallt,
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bildet die Aminogruppe im Gegcnsatz zum Salvarsan kein Chlorhydrat. — 3. Man 
kann kaum einsehen, warum das Monosulfoxylat, selbst ungiftig, zu einer stark tox. 
Substanz wird, wenn eine zweite Sulfoxylatgruppe eingefiihrt wird. — Vf. will diesem

1  , I I
A s = A s  ---As-- C---------As—■,

HŚ—OH

H j lS lk ^  \ /N H C H 3OSONa H N - l ^ J  \ ONa L ^ Ń H
OH OH ' OH OH

I I I  Verb. durch die beigefiigten Formulierungen Rechnung
, . _ ,OH tragen: Ncosalvarsan II.

HO\ , As CH2 Ein t)berschuB von Sulfoxylat spaltet die Sub-
\ “  ‘ stanz II  in zwei gleiche Molekule III , die die Gif-
NH--- tigkeit vcranlassen.
Die Titration mit Jodlsg. in Stickstoffatmosphare ermoglicht es, den "ObcrschuB 

an Sulfoxylat in einem Praparat zu bestimmen: a) Eine bestimmte Menge Neosalvarsan 
wird in saurer Lsg. mit 1/io-n- Jodlsg. titriert. (Gesamtreduktionsvermógen.) b) Eine 
gleiche Menge wird gel., angesauert, die frcic Saure abfiltriert, das Filtrat mit l/io_n- 
Jodlsg. versetzt u. nach drei Minuten mit Thiosulfatlsg. zuriicktitriert. (Freie red. 
Substanz.) e) In  einer dritten Portion wird der Arsengeh. bestimmt u. daraus die zur 
Oxydation von As (III) zu As (V) nótige Jodmenge u. die theoret. entspreehende Sulf- 
oxylatmenge berechnet. b + c — a =  Gebundenes Sulfoxylat (nach der Gleichung: 
NaHS02CH20 + 4 J  + 2 H„0 =  NaHSO., + CH20 + 4 HJ). Gebundenes Sulfoxylat
—  theoret. berechnetem Sulfoxylat =  SulfoxylatubeTschuB. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 
342— 46. Jan. New York.) ZlMMERMANN.

Louis Desvergnes, Uber einige Eigenschaften der Nilrophenole. Vf. bespricht 
die Darst. von chcm. rcinem o-Nitroplienol, findet den F. zu 45,13°, den F. des reinen 
p-Nitrophenols findet er zu 113,6°, den des 2,4-Diniłroplienols zu 113,1°, des 2,6-Dinitro- 
phenols zu 61,53° u. den des 2,4,6-Trinitroplienóls zu 121,61°. Von allen diesen Phenolen 
werden die Losliehkeiten in verschiedenen organ. Lósungsmm. bestimmt. (Rev. Chim. 
ind. 36. 194— 96. 224— 26. 1927.) Brauns.

Hermann Emde, tlber Diaslereomerie. I. Konfiguration des Ephedrins. Die
a fi

móglichcn Stereoisomeren des Ephedrins C„H5 • CH(OH)—CH(iS7H • CH3) • CH-, sind 
von SPATH u . GóRING (C. 1921. I. 241) s y n t h e t i s i e r t  worden; Vf. beschiiftigt 
sich mit den s t e r e o e h o m .  Beziehungen der Ephedringruppe. Bezeichnet man 
das Drchungsyermogen des a-C-Atoms mit a, das des /?-C-Atoms mit b, so sind die 
vier opt. akt. Isomercn wiedergegeben durch

T + a TT - a  TTT + a  - a  C6t I6 CH3

+ b —b —b -fb H—Ć—OH und I I—Ó-OH
i i

Da naturgemaB der absolute Drehwert bei I  u. II hóher ist ais bei I I I  u. IV, gehórt 
von den naturlich vorkommenden Isomeren (— )-Ephedrin ([M]d2° = — 72°; diese 
Zahlen beziehen sich im theoret. Teil auf die Chlorhydrate) u. ( + )-Pseudoephedrin 
([M]d2° =  +125) (die bekanntlich diastereomer sind), letzteres zu I  u. II, ersteres 
zu I I I  u. IV. Ob Ephedrin H I oder IV  ist, hangt davon ab, ob a >  & oder a <  6. 
Aus der Drehung [M]d20 =  +33° fiir Desoxyephedrin, die erhebheh unter dem halben 
Wert des ( + )-Pseudoephedrins liegt, folgt a >  b. Also ist Ephedrin durch SchemaIV 
wiedergegeben. —  Es werden die Projektionsformeln der Isomeren angegeben, wobei 
die Konfigurationen V ais rechtsdrehend angenommen werden, u. die Abstande von 
OH u. NH ■ CH3 diskutiert. Vf. nimmt an, daB die Gruppen im Ephedrin entfernt 
stehen, im Pseudoephedrin benachbart, weil nur ersteres ein Hydrat gibt, letzteres 
durch eine Art Betainbindung zwischen OH u. NH-CHj daran verhindert ist.

V e r s u c h e .  (— )-Ephedrinhydrat, C10H 17O2N. Aus dem naturlichcn Chlor- 
hydrat (Merck) mit K 2C03, Ausilthem u. Eindampfen. Bei jahrelangem Stehen 
krystallisieren farblose, iitherl. Eoystalle, F. 39—40°, nebst einer Kohlensaureverb. 
vom F. 128°, unl. in A. [a]D2° =  — 6,3° (in A.), =  +11,2° (in W.). — ( + )-Pseudo- 
ephedrin, Ci„H160N. Aus dem Chlorhydrat mit ŃaOH. Aus A. oder Aceton F. 117,5°, 
[cc]d17 =  +53°. Unl. in W., dagegen ist das Chlorhydrat des (—)-Ephedrins in W., 
A., Chlf., Aceton viel leichter 1. — (Ą-)-l-Plienyl-2-inethylaminpropan [(-\-)-Desoxy- 
epltedrin\. Durch katalyt Red. von ( + )-Brompseudoephedrinbromhydrat u. der
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analogen Chlowcrb. odor von (+ )-Pscudoephedrin-0-schwefel8aurcester in W. bei 
Ggw. von CH3COONa u. Dest. mit W.-Dampf. Chlorhydrat, C,0H 16NC1. Glashelle 
Saulen aus A., F. 172°. [a]ir° =  18°. — (+)-Didesoxyephedrin, C2I)H2SN2. Neben 
Desoxyepbedrin bei desscn Darst. Nicht fliiehtig mit W.-Dampf. Bas. riechendes 
Ol, das zu weifien Nadeln erstarrt. E. 70°, Kp .0i0 165°. [oc]d18 =  +26,6°. Chloro-
plaliiiat, C20H30N2Cl„Pt. Aus W. orangerote Drusen, F. 224— 225° (Zera.). Die Base 
wirkt wie Apoephedrin peptisicrend (vgl. drittnachstes Ref.). Ihro Anwesenheit in 
den bisher beschricbencn Praparaten yon ( + )-Desoxyephedrin durfte der Grund 
7,u anderen Drehwertsangaben sein. (Helv. chim. Acta 12. 365— 76. 2/5. Basel, 
Pharmazeut. Anst. d. Univ.) B e r g m a n n .

Hermana Emde, Ober Diaslcreomerie. I I . Sterische Umlagerung des Ephedrins 
mit Salzsaure. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Umlagerung des (—)-Epliedrins in (-\-)-Phc.vAo- 
epliedrin (u. umgekehrt) mit HC1 oder HBr bcstelit in particllor Racemisation (am 
a-C-Atom). Es wird festgestellt, daB sich das Gleichgewicht mit HBr viel langsamer 
einstellt ais mit HC1 u. daB die Sauren direkt an der Umlagerung beteiligt sind (nicht 
nur ais Katalysatoren). Bei Anwendung von 38%ig. HC1 (statt der ubliehen 25°/0ig.) 
erhalt man namlich ein Gemisch von ( + )- «• (— )-l-Phenyl-l-chlor-2-[melhylamino\- 
propan.

V e r s u c h e .  (— )-Ephedrinbromhydrat, C10H 16ONBr. Glasige Krystalle aus A.,
F. 204,5°, [a]D20 = — 31,5°, in absol. A. bei Zimmertemp. 1:5 1. — (-Ą-)-Pseudo- 
ephedrinbromiiydral, CJ0H](!ONBr. Durehsichtige Nadeln aus A., E. 179°, [<x]d20 =  
+39,7° (gleichfalls in W.), in absol. A. bei Zimmertemp. 1:11.  (Helv. chim. Acta
12. 377— 84. 2/5.) B e r g m a n n .

Hermann Emde, Ober Diastereomerie. I I I .  Chlor- und Brcmepliedrine. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Die zwei yerschiedenen Chlor- (bzw. Brom-)ephedrine, (eines aus der 
(— )-Ephedrinreilie mit Links-, eines aus der (-j-)-Pseudoephedrinreihe mit Rechts- 
drehung) werden dargestellt, u. zwar gemaC folgendem Sehema:

(—)-Ephedrin (—)-Ephedrin
[a] - —36° [a] =  —32°

■y/ 2oy  \&xoo/»
(—)-Chlorid (—j—)-Chlorid (—)-Bromid 95% (+)-Bromid

[a] =  —75° [a] =  +121° [a] =  —93° -i--- [a] =  +124°
XX X  X X

W  /  950/0\  / 5 %

(-(-)-Pseudoephedrin (-f-)-Ephedrin
[a] =  -f-620 [a] =  +51°

Bei der Hydrolyse, an der Mutarotation erkennbar, entsteht in allen Fallen ein Gemisch 
yon (— )-Ephedrin u. ( + )-Pseudoephedrin, letzteres stets uberwiegend. Beide Basen 
liefern mit Thionylchlorid ( + )-Chlorid, Ephedrin mit rauchender HC1 (— )-Chlorid. 
Die Konfiguration der Halogenkórper ist (vgl. yorvorst. Ref.) durch folgende Formeln 
wiederzugeben:

C0H5 C6H5

H----!--Hal Hal--- j--H

CH3.HN--- |-- II  CHS-NH---|--H

CH8 c h 3
(-j-)-Chlor(brom)-pseudo-ephedrin (—)-Chlor(biom)-ephedrin

V o r s u c h e .  (-\-)-Chlorpseudoephedrinchlorhydrat, C10H 15NC12. Aus (— )-Ephe- 
drinchlorhydrat u. PC15 in Chlf. oder mit Thionylchlorid in Chlf. oder aus (+ )-Pseudo- 
ephcdrinchlorhydrat u. Thionylchlorid in Chlf. Aus A. durehsichtige Krystalle, F. 201°, 
W.578020 — +121°. LI. in W. — (+)-Chlorpseudoephedrin, C10H,.,NC1. Hellgelbes Ol. 
Chloroplatinat, C20H30N2Cl8Pt. Aus dem Chlorhydrat mit PtCl.,-Lsg. Orangerot, 
aus sd. W. F. 188° (Zers.). Chloroaurat, C10H 15NCI5Au. Aus dom Chlorhydrat mit 
AuCl3-Lsg. Goldgelbe Nadeln aus alkoh. HC1. F. 128°, lichtcmpfindlich. — (— )-Chlor- 
ephedrinchlorhydrat, C10H 15NC12. Aus (— )-Ephedrinchlorhydrat u. rauchender HC1 
bei 100° im Rohr; neben ( + )-Chlorpseudoephediinchlorhydrat aus (-f)-Pseudo- 
ephedrinehlorhydrat u. PC15 in Chlf. Aus A. F. 197° (bei 199“ Zers.), [a'Jn20 =  —75,8° 
(in W.). — (-\-)-Brompseudoephedriribroinhydrat, CJ0H,6NBr2. Aus (— )-Ephedrin- 
bromhydrat u. PBr5 in Chlf. F. 174— 175° (Zers.). — (— )-Bromephedrinbromhydrai, 
C10HI5NBr2. Aus dem yorigen in Chlf. bei 60° in 20 Tagen im Rohr oder aus ( + )-Pseudo-
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ephedrinbronihydrat mit PBr3 in Chlf. bei 0°. Glashelle Krystalle ans A. E. 175,5°; 
[cc]d2° =  —93°. (Hclv. chim. Acta 12. 384— 99. 2/5.) B e rg m a n n .

Hermann Emde, Ober Diastercomcrie. IV. Steńsche Umlagerung des Ephędrins 
mit Sclncefelsaure. (III. vgl. yorst. Ref.) Aus (—)-Ephcdrin u. (-f-)-Pseudocphedrin 
cntsteht b e i k u r z e r  E  i n w. k o n z. H,SO, das innere Salz (I) eines O-Schwefel- 
siiurcesters (F. 248—250°), der sieh vom ( + )-Pscudoephedrin konfigurativ ableitet, 
wahrend es nicht gelang, das epimere (—)-Ephedrinderiv. darzustellen. Die Bldg. 
yon I spricht fiir die in der I. Mitt. yertretene Ansicht, daB OH u. NHCH, im Pseudo- 
ephedrin benachbart sind. — L a n g e r e E i n w. von konz. H2S04 fuhrt zu Apo- 
ephedrin, das ais ein Gewirr von Substanzen erkannt wird u. nicht ident. ist mit 
dem gleichfalls niit HgCl, fallbaren ( + )-Didesoxyephedrin. Fiir letzteres besitzt 
Formcl I I  eines Dibenzylderiy. die groBte Wahrseheinlichkeit.

C0H6 • C ii • CH(CH3) • NH • CH3

I  Ś03 |~~JL CeH j• CH• CH(CH3)• N H • CH3

c h 3. i i2n ^ \ h  " 1 1
V e r s u c h e. Darst. non Apoephedrin. Aus natiirlichcm (— )-Ephedrinchlor-

hydrat u. H,SO, bei 15° wahrend 5 Tagen. Naeh Abtreiben von Methylamin, ( + )- 
Pseudoephedrin u. (—)-Ephedrin mit W.-Dampf Kp .Ui7 172°. Das Prod., cin bas. 
Harz, enthalt im Gegensatz zu ( + )-Didesoxyephedrin Saucrstoff (4,34%). (Helv. 
chim. Acta 12. 399—405. 2/5.) B e r g m a n n .

P. Schorigin, J. Kisber und E. Smoljankowa, Ober die katalylische Herstellung 
uon Benzaldehyd. W a l t e r  (Journ. prakt. Chem. [2] 51 [1895]. 107) bat die Beob- 
achtung gemacht, daB beim Oberleiten eines Gcmisches von Toluol u. Luft iiber h. 
V20 5 Benzaldehyd u. Benzoesiiure entstehen. Vff. haben diese Rk. weiter yerfolgt. 
Beim (Jberlciten von Toluol u. Luft iiber 33% V2Oh entlialtenden Bimstein bei 400° 
bildeten sieh nur 4—5% Benzaldehyd u. 2—3% Benzoesuure, sowie 4—5% Anthra- 
chinon; Toluolverlust 30—35% (infolge Verbrennung zu C02 u. H 20). Mit Benzyl- 
alhohol an Stelle von Toluol wurden weit besserc Resultate erhalten, u. zwar ergaben 
150 g Bcnzylalkohol 50 g Benzaldehyd u. 1,5 g Benzoesaure (bei 400— 480°, V205- 
Bimstein ais Katalysator). Noch bessere Resultate wurden beim stiindlichen tJber- 
leiten von 30 g Benzylchlorid, 50—80 g Wasserdampf u. 160 1 Luft bei 360—380° iiber 
V205-Bimstein erhalten (Ausbeute an Benzaldehyd 74%, an Benzoesaure 10%; 
Anthrachinon bildetc sieli nicht).

V e r s u e h e. Zweeks Herst. des Katalysators wird techn. V20 5 mit Soda u.
KN03 gesehmolzcn, die Schmelze mit W. ausgelaugt u. die Vanadinsaure mit HCI 
gefallt; der Nd. wird mit W. yermischt u. erbsengroBe Bimsteinstiicke zugesetzt. 
Trocknen u. Gliihen im Luftstrom, dann im O-Strom bei 450°; die M. enthalt 30— 40% 
V205. Zweeks Wiederbelebung wird die Kontaktmasse gegliilit, mit etwas konz. HNÓ3 
angefeuchtet, getroeknet u. im Luft- u. O-Strom ausgegliiht. Die Apparatur bestand 
aus einem schwer schmelzbaren Glasrobr, dem ein Eisenrohr von 8 cm Durchmesser 
ais Mantel diente u. das durch einen Verbrennungsofen crhitzt wurde. Die Ergebnisse
der-Verss. sind in Tabellen zusammengestellt. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal
prikladnoi Chimii] 2. 149—54. Moskau.) SCHÓNFELD.

A. Von Beznak, Die Synthese der y - Phenylglutaminsdure. a - Phenyl-jj-r.hlo-r-
propionsdure (dereń Darst. naeh SpiEGEL, Ber. Dtsch. chem. Ges. 14 [1881]. 235, 
cmpfohlen wird) wird in Lsg. in absol. A. mit Natriumathylmalonat 18 Stdn. 
am Riick£luBkiihler gekocht u. das Kondensationsprod. CI8H 2)0G, ein in 57—60% 
Ausbeute erhaltenes, siiBlich riechendes, dickfliissiges Ol (Kp.ir, 215°), mit A. 
extrahiert. Aus diesem wird durch Stchenlassen (15 Stdn. —7°) mit Natrium
athylmalonat u. Athylnitrit der y-Phenyl-u.-oximiiwglutars&ureathylester erhalten; 
aus der durch Hydrolyse erhaltenen y ■ Phenyl - a - oximino(jlutarsdure,, CnHn 05N 
(Nadeln aus A., F. 143,5°) wird mit Na-Amalgam y-Phenylglutaminsdure, CnH 130,,N, 
rhomb. Krystalle, F. 185° unter Zers., wl. in W., erhalten. Aus dieser Saure wurden 
dargestellt: y-Phenolpyrrolidincarbonsaure, Cn Hn 03N, F. 198°, durch Kochen der 
wss. Lsg. im Vakuum, sowie das Benzoylderiy. C1RH 1;0 5N, lange Nadehi, F. 173—175°.
— Dosen yon 0,5 g "/-Phenylglutaminsaure pro kg Kórpcrgewieht subcutan gegeben 
sind bei Hunden u. Kaninchcn todlich, wahrend von der /9-Phenylglutaminsaure min- 
destens die 3-fache Menge schadlos gegeben werden kann. (Biochem. Ztsehr. 205. 
414—19. 13/2. Debreczen, Uniy.) ~ H esse .
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Swigel Posternak und Tlieodore Posternak, Ober die Konfiguration des in- 
akttien lnosits. Fiir den inakt. Inosit kommen theorct. 7 symm. stereoisomere Formen

in Frage, welche man nach MAQUENNE wie folgt wicdergeben kann: — -fol,
1234 1<>45 123 13S __
-gg-, — -jjg—, -gjg-. Dio Existenz des linksdrehenden Tctraphospliats (vgl. C.

1928. I. 2265) u. des ebenfalls linksdrehenden, neuerdings dargestellten Dipliosphats 

schlieBt Formel , u. die Inaktivitat des Monophosphats (vgl. ANDERSON, Journ.
1234

biol. Chemistry 18 [1914], 44) schlieBt Formel - - aus. Vff. haben jetzt den Ring oxy-

dativ geólfnet. Ein Gcmisch von Mono- u. Diphosphat lieferte mit rauchender HN03
ein Weinsauremonophosphat u. dieses durch Iiydroljrse rac. u. Mesowcinsaurc, welch

1 Of;
letztere Formel ausschlieBt. Mit alkal. KMnO,, (2,15 O pro Mol. bei 0°) lieferte

freier Inosit ein Gemisch von Dicarbonsiiuren, u. zwar fanden sich ca. 6%  ais Oxal- 
u. Weinsaure, fast 30% ais komplexes Gemisch von Trioxyglutar- u. Tctraoxyadipin-

siiuren, aus welchem 2—3% Alloschleimsaure 
H H H II  [Tafeln aus W., F. 176° (Zers.)] isoliert werden

CO H C__ Ć___ C ___f 1 CO II  konnten. Da diese nebenstehende Konfiguration

Ó ll OH OH OH besitzt, so muB dem inakt. Inosit Formel — jj-—

zugesehrieben werden. Im Monophcsphat be- 
findet sich das Phosphoryl am C3 oder C6, im Diphosphat das 2. Phosphoryl in o oder p 
zum ersten. Die AUosonleimsaure bildet sich durch Offnung des Ringes zwischen C5
u. C0 oder C, u. C0. Der Ring wird aber wohl aucli an andercn Stellen geóffnet unter 
Bldg. von Taloschleimsaure, Zuekersiiure u. weiter Trioxyglutarsiiuren. — Im  Getreide- 
korn unterliegt der Inosit wahrend der ICeimung einer Deeyelisierung. Das Hexa- 
phosphat yerliert einen groBen Teil der H3PO., u. dio niederen Phosphate wandeln 
sich durch Ringóffnung in andere Verbb. um. Das Inosit erscheint somit ais Kohlen- 
hydrat-Reseryesubstanz. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1296—98. 13/5.) Lb.

E. Venus-Danilowa, Isomerisation des Dicycloliexylacetaldeliyds zum Keton. 
(Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 61. 53—70. — C. 1928. II. 2354.) Sc h o n f e l d .

Ch. Courtot und J. Pierron, Beitrag zur Kenntnis der Oxydation der organischen 
llalogenide. Co u r t o t  u. K r o l ik o w s k i (C. 1926. I. 2698) fanden, daB a-Chlorindan 
durch Cr03-H2S0,! direkt zu a-Indanon oxydiert wird. Der Funfring ist nicht die 
Ursache, da Chlorcyclopentan unter gleichen Bedingungcn kein Cyclopentanon liefert. 
Ais wesentlicher Faktor ist yielmehr die Stellung des Cl in a zu einer Doppelbindung 
anzusehen. Die gleiche Struktur findet sich im Benzyl- u. p-Xy!ylchlorid, dereń Oxy- 
dation zu Benzaldehyd u. Terephtlialaldehyd bekannt ist. Vff. haben folgcndo weitere 
Beispiele yerwirklicht: Oxj'dation von l-Clilorcyclohexen-{2) zu Cycloliexen-(2)-on-(l), 
von 9-Chlorfluoren zu Fluorenon, von 4-Chlorhexen-(2) zu Hexen-(2)-on-(4), von 5-Chlor- 
4-methylhepten-(3) zu 4-Meth i/lheplen-(.'i)-on-(5). — Es konnte experimentell bewiesen 
werden, daB diese Oxydationsrkk. eng mit der leicliten Austausclibarkeit des Halogens 
in den Halogeniden vom Typus RR'C: CH-CHX-R" gegen OH yerkniipft sind. Die 
Beweglichkeit des X  yariiert mit der Natur des X, seiner prim. oder sek. Bindung
u. mit der Natur der Radikale; bei R ,R ' u. R "  =  H, also Allylchlorid, ist sie viel ge- 
ringer ais bei den oben genannten Chloriden. Halogen in a zu einem CO (z. B. in 
den a-Halogcnaldehyden) ist nicht beweglich (vgl. KlRRMANN, C. 1928. I. 898). — Die 
Oxydation der sek. a-Chlorathylene zu Ketonen lauft also theoret. auf die der sek. Alko
hole hinaus. Priiparatiy ist sie wertvoll, weil die Chloride durch Addition von HC1 an die 
Polyiithylene oft leieht zuganglich sind.

V e r s u c h e .  l-Chlorcyclohexen-(2). Darst. nach H o f m a n n  u. D a m m  (C. 1926-
I. 2342) verbessert. Nach Behandlung des Cyclohexadiens-(l,3) in Eg. mit HCl-Gas 
bei —5 bis —8° (es wird nur 1 HC1 absorbiert) nicht mit W. gewaschen, sondern ohne 
woiteres dest. Ausbeute 93%. Wird durch W. bei 15° in 48 Stdn. zu 95%, bei 60—65° 
in 75 Min. vóllig hydrolysiert. — CycIohexen-(2)-on-{l). Voriges mit wss. Na2Cr207- 
Lsg. kraftig riihren, bei 60—65° konz. H2SO., eintropfen, ausathern. Ivp.lt 63°. Aus
beute 60%. Semicarbazon, C7HnON3, F. 161°. — Im  Gegensatz dazu werden Chlor- 
cycloliexan u. Chlorcyclopentan erst bei 90—95° teilweise hydrolysiert u. durch 
Cr03-H2S0., zu Adipin- bzw. Glutarsaure oxydiert. — 9-Chlorfhtoren wird bei 15° nicht, 
bei 95—97° in 1 Stde. yollig hydrolysiert u. bei derselben Temp. zu Fluorenon oxydiert.
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— 4-Chlorhexen-(2). Durch Sattigen von Hexen-(2)-ol-(4) (Re if, Diss. Lyon 1907) 
mit HC1 bei 0°. Kp.no 65— 67°. Wird bei 15° in 48 Stdn. zu 81%, bei 40° in 90 Min. 
vóllig hydrolysiert. — Hexen-(2)-on-(4), C„H100. Oxydation boi 40°. Ausbeuto 55%. 
Kp. 137— 140°, D.14., 0,8838, no14 =  1,4380, EMd =  — 0,34. 2,4-Dinitrophenylhydrazoii, 
Cj2H140 4N4, F. 100— 101°. Hydrierung des Ketons (+ Pt) ergab Hexanon-(3), Kp. 122 
bis 124°; Semicarbazon, F. 112°. — 5-CJilor-4-methylhepten-(3). Durch Sattigen von 
4-Methylhepten-(3)-ol-(5) (B je ł o u s s , Diss. Nancy 1911) mit HC1 bei 0°. Kp .S3 75—78°. 
Wird bei 15° in 48 Stdn. zu 93%, bei 45—50° in 75 Min. zu 90% hydrolysiert. — 
4-Melhylhepten-(3)-on-(5), CaHX40. Oxydation bei 45—50°. Kp .,0 96— 98°, Kp .,35 
170— 172°, D .154 0,8773, no15 =  1,4510, EMd =  —0,03. Semicarbazon, C0H 17ON3, 
F. 167°. 2,4-Dinilroplienylhydrazon, C14Hi804N4, ziegelroto Krystalle, F. 147°. Aus- 
bcute an Keton geringer wie sonst, weil sich nebenbei 4-Methylheptadien-(3,5) (Kp. 131 
bis 132°) bildet. Dieses u. voriges Keton geben mit CH3MgJ keine Gaseptw. bei Raum- 
temp., scheinen also kein Enol zu enthalten. — Bemcrkonswert ist noch, daB die Doppel- 
bindungen in diesen ungesatt. Chloriden durch Cr03-H2S04 nicht angegriffen werden, 
woraus man schlieBen darf, daB dio Gruppe CH(OH) unter den gewahlten Bedingungen 
oxydabler ist. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 286— 93. Marz.) L in d e n b a u m .

Ernest Harold Farmer und Frank Louis Warren, Eigenschafłen konjugierier 
Verbindungen. V II. Die addiłive Bildung von Cyclohexenen. (VT. vgl. C. 1929. I. 
2171.) Die von D ie ls  u. A ld k r  (C. 1928. I. 1186) fiir alle Umsetzungsprodd. offener 
u. cycl. Butadiene mit Maleinsaureanhydrid angegebene Grundformel I  konnte be- 
statigt werden; die Oxydation yon I  liefert /S,/?'-Dicarboxyadipinsaure, wodurch die 
Lago der Doppelbindung festgelegt ist. /3,y-Dimethylbutadien gibt Verb. II, welche 
durch Ozon zur Ketosaurc CH3-CO-CH2 CH(COOH)-CH(COOH)-CH2-CO-CH3 bzw. 

ihrem cycl. Isomcren H I abgebaut wird. a,£-Dibrom-.d^'5-hexadien gibt mit Malein
saureanhydrid erhitzt ein Deriv. der Formel IV, von dem sich ein- Dilacton V u. ein 
gesdtt. Lacton VI ableiten; letztere Verb. konnte nicht zur Hexahydroprehnitsaure 
(Vm) oxydiert werden. Schleimsaureathylester reagiert mit Maleinanhydrid unter 
Bldg. einer Verb., deren auBerordentlieh leichte Oxydierbarkeit zu Oxalsaure fiir 
V II spricht. Im  Gegensatz hierzu liiBt sich die Substanz durch Red. u. Verseifung 
in eine bestandige yierbas. Saure uborfuhren, welche mit Acetylchlorid ein destillierbares 
Dianhydrid liefert; fur den Ester fallt die DlCKMANNsche Rk. mit Na negatiy aus. 
Obwohl dio Eigg. nicht eindeutig fiir V III sprechen, schlieBen sie die Móglichkeit 
IX aus. Dem Rk.-Prod. des Maleinanhydrids mit Sorbinsaure kommt yermutlich 
Formel X zu. Das Additionsprod. an Cyclohexadien ist nach X I zu formulieren, da 
durch Oxydation dio Saure VHI entsteht. Die Addition an ROMBURGHs trans- 
Hexatrien fiihrt zu X II, dessen Konst aus dem Ozon- u. KMn04-Abbau folgt.

CH,

CH, iCH-CO

C H l ^ J C H - C O  

CH, I  

CH-CH,Br 

CH-CO. 

OH-CO

> 0
c h 3

c h 3

> °

CH,

C r t ^ C H - C O ^

( ^ J c H - C O ^

CH, I I

CH-CH,

nr

CHa

CH

CH

V II

CH-CH,Br

c h - c o o c ,h 5
CHsr^N C H - C 0

c h L  ^ Jc h - c o '>  

o-cooc2h 6

O

CO

CO

ó

CH-CH,

CH- 

CH-CH,

CH-COOH

V I I I  CHf ^ | CH-COOH 
CIlJ\  ̂ CH-COOH

CH-COOH

CH

V I

CHsp \  CH-CO

Ch L ^ ^ J cH-CO

X  C-COOH

> 0  X I
CH

CH

CH,

CH»

\ L

CH-CO.

/ °
CH-CO/

X I I

CH

CH-CO-CH, 

^ C H - C O O H  

\ ^JC H - C 0 0 H 

CH, I I I  

CH-CH,—O

c h ^ N c h -- ĆO

c h J ^ J c h -- CO

CH-CH,—Ó 

CH : CH • COOC,H3

ĆH-CH-CO 
1 > 0  

CH-CH-CO

ÓOOC-Hs

C:CH-CH3 
C H ^ C H - C O  

CHU^ JcH  • CO 

ĆH,

IX

V e r s u c h e .  Aus /?,y-Dimethylbutadien u. Maleinanhydrid 4,5-Dimethyl-cis-
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A^-telraliydroplithalsaureanhydrid, C10H 12O3 (II), aus PAe. F. 78°; mit W. erhitzt 
entsteht 4,<!)-Dimethyl-cis-l\i-tclrahydrophthalsaure, C10H 14O.,, aus verd. A. F. 180 bis 
192°(?). — Der Ozonabbau fiihrt zu 3-Acetyl-4-methylcyclopentan-4-ol-l,2-dicarbon- 

sdure, C10H ,4O0 (HI), aus wenig W. F. 186°. a,£-Dibrom-zl Pć -hexadien reagiert mit 
Maleinanhydrid bei 100° zu 3,6-Dibrommelhyl-cis-Ai-tctrahydrophth-alsaurmnhydrid, 
C10H 10O3Br2 (IV), aus PAe. F. 98°; aus der aikal. Lsg. das Dilacton, C,0H 10O4 (V), 
aus W. F. 159—163°, u. hieraus durch katalyt. Red. 3,6-Dioxymethylhexahydropht}ial- 
sdurelaclon, C10H 12O4 (VI), aus verd. A. F. 119—120°. Aus trans-trans-Schleimsaure- 
athylester u. Maleinanhydrid bei 100° 3,6-Hicarbodthoxy-A3-tetrahydrophlhalsaure- 
anhydrid, C14H 10O7 (VII), aus Chlf. F. 185—188°. Dio katalyt. Hydrierung des Estcrs 
mit nachfolgender Verseifung liefert 3,6-Dicarboxyhexahydroplithalsdure (Iiexahydro• 
prehnitsaure), C10H 12O8, H20 (VIII), aus W., F. ca. 168°; Tetraalliylester, C18H 28Oe, 
Kp .15 238°; Dianhydrid, C10H8O6, F. 223—225°. Aus Maleinanhydrid u. Sorbinsaure 
in Bzl. bei 100° 6-Carboxy-3-methyl-cis-A5-tetrahydrophthalsdure, C10H 12Oq (X), F. 194°. 
Die katalyt. Red. gibt 6-Carboxy-3-methyl-cistetrahydrophthalsdure, C10H 16O, (aus W. 
mit 1 H ,0 , F. 194—196°), trans-Hexatrien reagiert mit Maleinanhydrid in benzol. 
Lsg. bei Zimmertemp. zu 3-Athyliden-cis-Ai-tetrahydrophthalsaureanhydrid, C10H 1003, 
aus PAe., F. 51,5°, Kp -0 148°; mit Anilin eine Anilsaure, C16H 170 3N, F. 174°. Verseift 
entsteht 3-Ałhyliden-cis-Ai-łełrahydrophthalsdure, C10H J2O4, aus W., F. 164—166°. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 897—909. Mai. London, Imp. Coli.) Ta u b e .

L. Ruzicka, H. W . Huyser, M. Pfeiffer und C. F. Seidel, Hohere Terpen- 
verbindungen. X X X V III. Zur Kenntnis der Amyrine und des Lupeols. (XXXV II. 
vgl. C. 1929. I. 2757.) Da dio beiden Triterpenalkohole a- u. fi-Amyrin weder Br an- 
lagern noch KMnO., entfarben, nahm man bisher an, daB sie gesatt. u. somit hexa- 
eyel. Verbb. seien. Da man jedoch neuerdings mehrfach auf Verbb. gestoBen ist, die 
gegen KMn04 fast gesatt. sind u. trotzdem eine reaktionsfahige Doppelbindung ent- 
halten, haben Vff. die Amyrine noch nach anderen Verff. gepruft u. folgendes fest- 
gestellt: 1. Dio Amyrine lassen sieh nicht hydrieren, selbst nicht bei 280° u. 80 at 
Druek, woraus gleichzeitig ihre groBe Bestandigkeit folgt, da sie unyerandert zuruck- 
gewonnen werden. — 2. Beide Amyrine geben mit Ozon in CC14 Prodd. der Zus. 
C30H50O-Ols, welcho jahrelang bestandig sind. Ob es sieh um Ozonide der unver- 
anderten Alkohole handelt, bleibt dahingestellt. Jedenfalls darf man erfahrungsgemaB 
aus der Zahl der angelagerten 0 3-Moll. keinen RuelcschluB auf die Zahl der Doppel- 
bindungen ziehen. —  3. Im  Gegensatz dazu nehmen die Amyrine aus Benzopersaure 
in Chlf. nur ca. 0,4 O auf. Ebenso verhalt sieh die zum Vergleieh imtersuchte gesatt. 
Tetrahydroabietinsaure (diese vgl. C. 1922. I I I .  363), wahrend Abiotin- u. Dextro- 
pimarsilure 2 O verbrauchen (vgl. X X X I. Mitt.). — 4. Es wurden die Mol.-Refrr. der 
nach V e s te r b e r g  u . W e s t e r l i n d  (C. 1922. I I I .  1007) dargestelltcn Amyrilene, 
C30H48, bestimmt, weil die Amyrine zu hoeh schm., u. zwar wurden nicht die um- 
krystallisierten, noch oberhalb 100° schm. Verbb. benutzt, sondern die durch Hoch- 
vakuumdest. iiber Na analysenrein erhaltenen Isomerengemische, welche boi ca. 38° 
geniigend fl. sind. In  beiden Fallen weisen die Mol.:Refrr. auf 3-fach ungesatt. u. dem
nach tetracyel. Verbb. hin. Danaoh sollten die A ng inę  tetracycl., 2-fach ungesatt. 
Alkohole sein. Trotzdem lassen Vff. die Frage noch offen, ob wirUich 2 oder yielleicht 
nur 1 Doppelbindung anwesend ist. — 5. Fiir die ungesatt. Natur der Amyrine sprieht 
aueh die Gelbfarbung, welche sie mit Tetranitromethan in Chlf. geben. Ńahercs iiber 
die Zuverlassigkeit dieser Rk. vgl. Original. — Ob die Amyrine nun 1 oder 2 Doppel- 
bindungen enthalten, diese sind jedenfalls reaktionstrager ais die sehwerer reagierende 
der 2 Doppelbindungen der Abietin- u. Dextropimarsaure (Zusammenstellung im 
Original). — Ansehlieflend ^'urde die Hydrierung des mit den Amyrinen isomeren 
Lupeols untersucht, welches ebenfalls mit C(N02)4 Gelbfarbung gibt. Es nimmt leicht
2 H auf, u. das Dihydrolupeol gibt die Farbrk. nieht mehr. Lupcol ist also Yielleicht 
eine pentaeyel., einfach ungesatt. Verb. — Einen weiteren Einbliek in die Konst. der 
Amyrine ergab ihre trockene Dest. u. Dehydrierung, welche mit einem Gemisch beider 
Isomeren ausgefiihrt wurden. Bei der trockenen Dest. wurde ein KW-sto!fgemisch 
erhalten, dessen Hauptanteil etwa die Zus. C,6H;o besitzt, vielleicht aber aueh weniger 
C-Atome enthalt u. bei der Dehydrierung mit S oder besser Se einen Naphthalin-KW- 
stoff C13H 14 lieferte, der mit besserer Ausbeute durch Dehydrierung des Amyringemisches 
selbst erhalten wurde. DaB ein Naphthalin-KW-stoff rorliegt, geht sicher aus den 
Exaltationen der Mol.-Refr. hervor. Oxydation desselben ergab eine Naphthalin- 
tricarbonsaure, dereń Ester gut krystallisieren. Der KW-stoff ist also ein Trimelhyl-
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naphthalin. Er wurde auch aus Gypsogenin u. anderen Sapogeninen crhalten (spiitere 
Mitt.).

V e r s u c h e. Darst. von a- u. fi-Amyrin im wescntlichen nach Vesteriserg
u. WESTĘRLIND (1. c.). Aus dcm Benzoatgemisch ist das fi-Benzoat, F. 230°, leicht 
rein zu erhalt en, schr schwierig dagegen das a -Benzoat. Eine Lg.-Lsg. des unter 195° 
sclim. Rohbcnzoats schied bei monatelangem Stehen derbe Krystallc ab, welche dann 
zum Impfen bemitzt wurden. E. 192°, [<x]u =  +87,3° in Bzl. cn-Amyrin, aus A., F. 176 
bis 177°, [oc]d =  +93,3° in Bzl. fj-Ayiyrin, aus A., F. 194— 195°, [a]i> =  +99° in Bzl. — 
a- u. fi-Amyrinozonid, C30H50O-015, farblose, sandige Pulver, Zers. bei ca. 100°. Zers. 
mit W. lieferte nur saure Spaltprodd.' (spatere Mitt.). — p-Amyrilen, C30H48, zahe, fast 
glasige M., Kp .0)1 235°, D.38, 0,9811, nD38 =  1,5410, Mj, =  130,8 (ber. 130,5 fur jf). — 
ct-Amyrilen, C30H4S, Kp.0,j 235°, D .384 0,9857, nD38 =  1,5420, Mp =  130,3. — Trockene 
Dest. des Amyrins durch Erhitzen im Metallbad auf 440—460° im C02-Strom, Destillat 
nach Entfcrnung von W. iiber Na dest. Hauptfraktion, C15H 20 (?), zcigte Kp .15 115 
bis 125°, D .164 0,924, nu15 =  1,500. Dchydrierung der Fraktionen 75— 160° (15 mm) 
mit Se nach DlELS u. KARSTENS (C. 1928. I. 794) ergab ein Prod. von Kp .15 130— 170°, 
aus welchem das unten beschriebene Pikrat u. Styphnat abgeschieden wurden. — 
Dchydrierung des Amyrins mit Se boi 320—340°, wobei fur Abdest. der gebildeten 
fluchtigen Prodd. zu sorgen ist. Fraktion 140— 160° (35 mm) lieferte das meiste Pikrat. 
Ausbcute jedoch schr gering. — Trimethylnaphthalinpikrat, C10H 17O;N3, hellorangerote 
Nadelchen aus A., F. 127— 128°. — Styphnat, C19H 17OfiN3, hellere Krystalle, F. 153 
bis 154°. — Trimethylnaphlhalin, C13H ]4. Aus dem Pikrat mit w. NaOH, iiber Na dest. 
Kp . 16 147—149°, D .154 1,0095, nD15 =  1,6093, MD =  58,32 (ber. 55,50 fiir \=), EM p =  
2,82, E X’d =  1,66. — Naphthalintricarbonsaurc. Durch 10-tagiges Riihren des vorigen 
mit alkal. K 3FeCy0. Die rohe Saure liiBt sich schwer iimkrystallisieren. Liefert uber 
das Ag-Salz den Trimethylesler, C10H I4O6, aus CH3OH, F. 153—154°, mit sd. 10%ig. 
alkoh. BUSO., (3 Tage) den Triathylester, aus A., F. 80—81°. — Dihydrolupeol, C;10H,,,O. 
Dureh Hydrieren von Lupeol (aus A., F. 210—211°) in Eg. (+ P t02) bei 60—7(j°. Aus 
A., F. 201—202°, [a]n =  — 17,5° in Chlf. — Cholatriensdnredthylester, C,6H3S02. Die 
Sarnre wurde durch Erhitzen u. Dest. der Cholsaure dargestellt u. mit sd. alkoh. H 2S04 
verestert. Dickes Ol, Kp .0 , 225— 227°, D .18., 1,03, nD18 =  1,5355, Md =  114,2 (ber. 
113,72 fiir |~). Die Mol.-Refr. ist also n. fiir eine tetracyel. Verb. (L ie b ig s  Ann. 471. 
21—39. 17/6.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka und J. A. van Melsen, Hóhere 'Fe.rpenverbindu.ngen. X X X IX . Zur 
Keńntnis des Cedrens. (X X X V III. vgl. vorst. Ref.) Die bisherigen Unterss. iiber das 
tricycl. Sesąuiterpen Cedren, 015H24, werden besproehen. Eine neuere Arbeit vgl. 
DEUSSEN (C. 1928. I. 337). Die Annahme dieses Autors, da(3 die bei der Oxydation 
des Cedrens mit Mn02 u. H2S04 erhaltene o-Phthalsaure durch C02-Abspaltung aus 
Trimellitsaure entstanden sei, ist unerlaubt, weil nach R tjzicka  u. RuDOLPH (C. 1928.
I. 689) letztcre bei dieser Behandlung keine o-Phthalsaure liefert. Die Unterss. der 
Vff. liabcn ergeben, daB weder die von DEUSSEN noeh die von Se m m i.ER (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 47 [1914]. 2558) fiir Cedren aufgcstelltc Formel richtig ist. — Zunachst 
wurde Yersueht, eine 2. Doppelbindung in das Cedren einzufiihren. Dieses wurde mit 
Br in A. in das Bromid iibergefiihrt u. nach Zusatz von KOH gekocht. Teilweise wurdo 
tricycl. Sescjuiterpen regeneriert. Das Hauptprod. (Kp.12 155—160°) war anscheincnd 
ein Gemisch von Bromcedren u. Oxyisocedren (mit anders gelagerter Doppelbindung), 
welches nach Red. mit Na u. A. eine dem Br-Geh. entsprechende Menge Cedren zuriick- 
lieferte. — Cyclisierungsverss. mit der Cedrendicarbonsdure u. einige andere Verss. 
(vgl. Versuchsteil) waren erfolglos.

Brauchbare Resultate wurden vom Cedron, 0 15H220, aus erhalten. Im Gegensatz 
zu Se m m l e r  u . H o f f m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 3525) nehmen Vff. 
an, daB dasselbe durch Oxydation einer der Doppelbindung benachbartcn CH2-Gruppe 
entsteht. Sie losen Cedren nach Formel I auf. Dann erhalten Cedrenkelosaure, Ccdren- 
diearbonsaure u. Cedron die Formeln II, IH u. IV. Ozonisierung von rohem IV fiihrte 
zur Ketosaure V, Norcedrenkelosdure genannt. Diese lieferte bei weiterer Oxydation 
die Norcedrendicarbonsaure genannte Śaure VI. — Folgcnde Umsetzungen sprechen 
dafiir, daB in III die beiden C02H gleichartig, in VI ungleichartig gebunden sind:
1. III liefert mit alkoh. H 2S04 leicht einen Diester, der durch sd. 0,1-n. alkoh. Lauge 
leicht yóllig verscift wird, VI unter gleichen Bedingungen nur einen Mcmoester. 2. Der 
iiber das Ag-Salz erhaltliche Diester von VI wird durch dieselbe Lauge nur halb verseift.
3. n i liefert leicht ein Di-, VI nur ein Manóbromderiu. 4. Der Diester von 111 rcagiert
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mit CH3MgJ mit beiden Estergruppen unter Bldg. eines Glykols, der von VI nur mit
1 Gruppe unter Bldg. eines Esterearbinols, dessen Estergruppe wieder sehr sehwer 
yerseift wird. — Da aus den weiteren Unterss. folgt, daB der die Doppelbindung ent- 
haltende Ring in I hochstens 6-gliedrig sein kann, so' kamen fiir VI 4 weiter aufgeloste 
Formeltypen in Betracht (vgl. Original), von denen aber auf Grund der Oxydation 
des oben erwahnten Esterearbinols 2 auśgesehieden werden konnten. In  den yer- 
bleibenden Formeln VII u. X ist das ringstiindige CO.JI ais das reaktionstragere an- 
zusehen. Das Estcrcarbinol erbiilt also Eormel YUI oder XI. Dessen Oxydation fiihrte 
zu einem sauren, stark OCH3-haltigen Prod., welches iiber das Ag-Salz in den Dimethyl- 
esłer einer Dicarbonsdure C10//I6O4 iibergefuhrt wurde. Letztere ist nach der Mol.-Refr. 
des Esters monocycl. In  dem urspriingliehen Oxydationsprod. muB also die Estersdure 
IX oder XII vorliegen. Danach ware die sehwer yerseifbarc ringstiindige Estergruppe 
des Esterearbinols in eine an einer Seitenkctte stchende u. also lcicht yerseifbarc Ester
gruppe umgewandelt worden. In  der Tat laBt sich die Estersiiure schon durch sd. 0,1-n. 
alkoh. Lauge vóllig verseifen. In dem Dimethylester der Siiure Cl0H ,cO4 sind die Ester
gruppen ungleichartig gebunden, denn die eine wird schon durch sd. 0,1-n., die andere 
erst durch n. alkoh. Lauge verseift. Letztere entspricht dem bei der Oxydation neu 
entstandenen C02H. — Aus der Zus. von IX bzw. XII folgt, daB das C02H aus einer 
CH2-Gruppc hervorgegangen sein muB. Daraus ergeben sich fiir Crdren die Formeln 
XIII oder XIV. Die noch unaufgekliirte Gruppe CGH 10 oder C7H 12 muB den 3. Ring 
enthalten, u. dieser muB auch in der Dicarbonsiiure C10H 16O4 yorhanden sein, wenn 
sich dereń Bldg., wie anzunehmen, ohne Umlagerung vollzieht. Wegen ihrer Isomerie 
mit der Camphersaure bezeichnen Vff. diese Saure ais Cedrocamphersaure.

Die Formeln VII u. X wiirden beide erklaren, weshalb diese Siiure nur ein Mono- 
bromderiv. liefert, denn die a-CH-Gruppe in X kann ais Ringglied ster. gehindert sein. 
Wahrend nun das Dibromderiv. von III auch durch konz. ICOH bei 180° nicht vóllig 
debromiert wird, gibt das Bromderiy. von VII (X) leicht HBr u. gleichzeitig C02 ab 
unter Bldg. einer ungesa.it. Siiure Cn HlsO2. Da diese durch alkohol. H 2S04 sehwer 
verestert u. der Ester sehwer yerseift wird, so ist das reaktionsfiihigere C02H aus VII 
(X) entfernt worden. Fiir die ungesatt. Siiure kommen die Formeln XV u. XVI in Frage. 
Denn bei ihrer Ozonisierung wird kein H-CHO gebildet. Unter den Ozonidspaltprodd. 
ist eine Monocarbonsdure C12Hls05 (F. 166— 167°) charakterist., welche kein alkoh. 
OH entlialt u. zum Unterschied von den anderen, teilweise gleieh zusammengesetzten 
Prodd. keine Peroxydrk. gibt u. gegen sd. Lauge bestiindig ist. Weitere Oxydation 
dieser Spaltprodd. oder auch direkte Oxydation von XV (XVI) ergaben keine braucli- 
baren Prodd. — XV (XVI) liefert bei der Hydrierung ein Gemiscli von Dihydrosduren, 
dereń eine krystallisiert. Der Ester derselben reagiert nicht mit C0H5MgBr, dagegen 
leieht der Ester von XV (XVI) selbst. Das Athylamid der Dihydrosdure wird durch 
PC15 nach v. BRAUN u . H e y m o n s  (C. 1928. II. 444) in das Cl-freie N ih il iibergefuhrt, 
eine weitere Stiitze dafiir, daB sich an dem das C02H tragenden C kein oder ein sehr 
rcaktionstrager H  befindet. — SchlieBlich wurde noch das Na-Salz des Halbesters 
von VH (X) in CH3OH elektrolysiert u. ein Estergemisch erlialten, nach der Analyse 
besteliend aus XVH, XVIII, XIX u. dem entsprechenden Oxyderiv. (es sind nur die 
von X abgeleiteten Formeln angegeben). Verseifung des Gemisches mit sd. alkoh.

f-C II2 (—CH-COJI (—CH2-C02H (—CO
CnH18 >CH  CnHls CUII1S CnH18 >CH

I  l—C-CH3 I I  l-CO-CH3 I I I  (—COjH IV l-C-CH.

V C H |-C0 Ĥ VI C H /“ C° 2H V II C H { C(CI13)-CO.JI
C»H.8|_C0.CH3 ^ 1 CiiH,s\-co.,h  ; 1 U-Ć i i .ch2-co2h

f-C(CH3).C02CH3 V III CH(CH3)-C02CI'I3 r-CH-C02H 'X

: 121—CH-CH2.C(OH)(CH3)., c I0̂ CO2I-I IX  “ 141-ĆH-CH2-C02H
r-CH-C02CH3 X I CHa• COsCH3 C6H10-C(CH3)-CH, • CH X III

8 14{—CII• CHa■ C(OH)(CH3)2 ; ‘ COjH X II Óh 2—CH-----CH..-C-CH,
C7II18—CH.CH2.CH XIV C„II1()—C(CH3)-COJI c7h 12—c -co2h

ch5— ĆH-CH2-Ó-CH3 ĆH =C-CH 3 XV ĆH2— C• CH.
C;III2-CH XVII C7H12-CH2 XV III CjIIjj—CH-OCH.

ch2— c -ch2.co2ch3 c ii2— ĆH-CH2-C02CH3 CH,— ĆH-CH2.
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Lauge, dajm H J  u. Ozonisierung des sauren Prod. ergab unter Zerstorung der ungesiitt. 
Saure dio reino gesałt. Saure (nach XVIII), welche zufiillig denselben E. aufweist wie 
das isomere Dihydroderiy. von XV (XVI).

V e r s u c h e .  Cedren, nach Dest. iiber Na Kp .12 119—12B°, D .174 0,9361, nD17 =  
1,5030, [a] o =  —52,8°. — Dibromcedrendicarbonsaurediathylester, C18H 2804Br2. I I I  mit 
PBr3 bis zur Verflussigung erwarmen, Br zusetzen, 1 Stde. erhitzen, in A. gieBen, im 
Vakuum verdampfen, in A. mit Lauge schiitteln. Kp. im Hochyakuum 190— 192°, 
dickes Ol. —  Glyhol Ć18W310 2. Aus dem Diathylester von D I u. CH3MgJ, nach 2-std. 
Kochen auf Eis gieBen. Kp .0,5 158—160°. Oxydation mit Cr03-Eg. ergab niehts Braueh- 
bares. — Cedron (IV). Aus Cedren mit Cr03 in Eg. unter W.-Ktihlung u. Riihren. Die 
neutralen Anteile ergaben nach Eraktionierung ein ziemlieh reines Prod. von Kp .12 152 
bis 160°. Semicarbazon, aus verd. A., E. 242—243°. Daraus regeneriertes Keton er- 
starrte beim Impfen u. zeigte E. 31—32°. — Die sauren Anteile lieferten nach Frak- 
tionierung ziemlieh reine CedrenJcelosaure (II), Kp .0,5 175—185°. Mit sd. alkoh. H 2S04: 
Athylester, C17H 280 3, Kp .0i5 140—144°; Semicarbazon, C18H310 3N3, aus verd. A., E. 162°. 
Oxydation von I I  mit Bromlauge ergab HI, F. 181— 182°. —  Norcedrenketosaure, 
Cł4H220 3 (V). 1. Durch Ozonisierung yon IV in Eg. u. nachfolgende Oxydation mit 
Cr03. 2. Einfacher durch Ozonisierung allein, Spaltung des Ozonids durch 3-std. Er
hitzen auf sd. W.-Bad, Entfernung des Eg. im Vakuum, Behandlung mit 5%ig. NaOH. 
Die sauren Anteile ergaben nach Fraktionierung im Hochyakuum rohe V, Kp .0,3 170 
bis 185°. Ubergefiihrt in das Semicarbazon, C15H250 3N3, Krystalle aus verd. A. oder 
CH3OH, F. 242—244°. Daraus mit 20%ig. HC1 bei 60—70° reine V, Kp .„,4 174— 175°, 
dickes Ol, teilweise erstarrend, nach Auskochen mit PAe. aus verd. CH3OH, F. 113 
bis 114°. — Norcedrendicarbonsaure, C13H20O4 (VH oder X). Lsg. von V in verd. NaOH 
unter Eiskiihlung mit NaOBr-Lsg. yersetzen, nach einigem Stehen ausathem, Bisulfit 
zusetzen, mit H2S04 ansiiuern, ausathem. Aus verd. A., F. 209°. Liefert mit sd. methyl- 
alkoh. H 2S04 nach Trennung in saure u. neutrale Anteile den Monomethylester, C14H22Ó4, 
aus PAe. oder verd. A., E. 97°, iiber das Ag-Salz den Dimethylester, Kp.0,, 157°". — 
Bromderiv., C13HJ904Br. Mit PBr3 u. Br wie oben, nach beendeter Rk. in sd. W. gieBen, 
Bisulfit zusetzen, nach 24 Stdn. Krystalle mit Bzl. waschen. Aus verd. CH3OH, F. 213 
bis 214°. — Saure C']2//1802 (XV oder XVI). Aus yorigem durch kurzes Kochen mit 
stark verd. NaOH (Kohle) u. Fallen mit Saure, weniger gut durch Kochen mit verd. 
HC1. Aus yerd. A., E. 90—91°, D .1M4 0,9781, nDl °4 =  1,4637, MD =  54,64 (ber. 54,29 
fiir fp). Aus dem Ag-Salz mit C2H5tT: Athylester, C14H2202, Kp .0i6 90°. — Ozonisierung 
der Saure in CC14 u. Zers. des Ozonids mit W. bei 110° ergab ein Gemisch von fl. u. 
festen Prodd. Aus letzteren durch fraktioniertes Krystallisieren aus verd. A. isoliert:
2 Monocarbonsduren C12HlsO ,̂ FF. 187— 189° u. 166—167°. Nur erstere gab mit K J  
in A. Peroxydrk. u. mit sd. 0,1-n. Ba(OH)2-Lsg. starkę Braunfarbung unter Verbrauch 
yon ca. 2 Moll. Ba(OH)2. — Saure C12ff20O2- Durch Hydrieren von C12H 180 2 in Eg. 
(+ P t02). Dickes Ol, Kp .0l5 121°, teilweise krystallisierend, aus verd. A., F. 61—62°. — 
Aihylamid. Vorige mit SOCl2 u. PAe. 14 Stdn. stehen lassen, 3 Stdn. kochen, Vakuum- 
riickstand in Bzl. mit NH2-C2H S versetzen. Kp. im Hochyakuum 122—124°. — Nitril, 
C12H ,8N. Voriges mit uberschussigem PC1B bis zur beendeten HCl-Entw. erwarmen, 
mit W. zers., saure Prodd. in A. entfernen. Kp. im Hochvakuum 78— 80°. —  Carbinol 
<724//280. Aus dem Methylester von XV (XVI) u. C0H5MgBr, 2 Stdn. kochen, neutrales 
Prod. im Hochyakuum dest. Fraktion 180—200° liefert aus CH3OH Krystalle, F. 82 
bis 83°. —  Saure C12ff20O2 (nach XVIII), aus verd. A., F. 61—62°. Starkę F.-Depression 
mit der obigen isomeren Saure. —  Estercarbinol C'lc//2303 (VHI oder XI). Aus dem 
Dimethylester yon VH (X) oder auch aus dem iiber das Ag-Salz erhiiltlichen Methyl
ester yon V mit uberschussigem CH3MgJ. Nach Trennung yon sauren AnteilenKp.0i3128 
bis i30°, dickes Ol. — Dimethylester C12H„0Oi. Voriges mit Cr03 in Eg. auf dem W.-Bad 
oxydieren, isolierte rohe Estersaure (IX oder XH) iiber das Ag-Salz yerestern, Prod. 
fraktionieren. Kp .12 165—170°. Wurde noch in 2 Fraktionen von Kp .12 165— 168° 
u. 168—170° zerlegt, welche dieselben Konstanten gaben. D .134 1,107, nn1'* =  1,4751, 
MD =  58,14 (ber. 58,48), [a]D =  +128° 30'. (L ie b ig s  Ann. 471. 40—72. 17/6. Utrecht, 
Univ.) L in d e n b a h m .

J. Postowsky und B. Lugowkin, Zur Einwirhung von Aluminiumchlorid und 
imtalhscliem Aluminium auf hydrozylhaltige 4 Kórper. Fiir den CrackprozeB stark 
phenolhaltiger Teere war die Kenntnis des Verh. aromat. OH-Verbb. unter den Be- 
dingungen jenes Prozesses von Interesse. —  Phenol blieb bei 50-std. Kochen mit 10% 
A1C13 fast unyerandert u. lieferte nur wenig Phenyldther. — Wurde aber m-Kresol
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derselben Bohandlung bis zur bcendeten IICl-Entw. unterworfen, dann mit NaOH 
u. A. aufgearbeitet, so hinterliefl die ath. Lsg. ein mit Krystallen durcbsetztes Ol. Die 
Krystalle waren 3,6-Dimethylxanthen, silberglanzende Blattclien aus A.,
F. 200—201°. Ausbeute bis 5%. Durełi CrOs-Eg. oxydiert zu 3,6-Dimethylxanthon, 
C15H 1202, Nadelchen aus PAe., F. 166—167°. Das Ol war m-Kresylather, Cu Hu O, 
Kp. 282—287°. Wahrsoheinlich wird ein Teil des m-Kresols zerstort unter Abspaltung 
von CIIj-Gruppen, welche sich mit m-Kresyliither unter Dehydrierung zu 3,6-Dimethyl- 
xanthen kondensieren. Die ebenfaUs denkbaren 1,8- u. 1 ,6-Isomeren wurden nicht 
aufgefunden. —• Benzhydrol mit 10% Al-Pulver 6 Stdn. gekocht, mit Bzl. aufgenommen, 
Terdampft u. A. zugesetzt. Der ungel. Teil lieferte aus Bzl., dann Eg. Krystallehen 
von symm. Tetraphenylathan, C26H22, E. 207—208°. Ausbeute bis 30%. Die benzol. 
Mutterlaugen ergaben nach Eraktionierung ca. 5% Diphenylmethan. Anscheinend 
wird das Benzhydrol dehydroxyliert zu (C0H5)2OH—, welches sich zum gróBtcn Teil 
dimerisiert, zu einem kleinen Teil hydriert. Die Bldg. des Tetraphenyliithans kann 
nicht iiber das Diphenylmethan yerlaufen, da letzteres bei 16-std. Kochen mit Al nur 
3%  des ersteren lieferte. — Benzoin mit Al 10 Stdn. gekocht, mit A. im Soxhlet extra- 
hiert, ausgefallene Schmieren — in Lsg. bleiben Benzil u. Desoxybenzoin — mehrfach 
mit A. ausgekocht. Auszuge lieferten ca. 15% Telrwphenylfuran (Lepiden), C28H20O, 
Krystallehen, E. 172°. Bldg. wahrsoheinlich durch Dehydroxylierung des Benzoins 
zu Bidesyl u. RingschluB des letzteren unter H20-Abspaltung. —  Al scheint nicht nur 
auf OH-Verbb., sondern auch dehydrierend zu wirken. So lieferte Benzylanilin, 8 Stdn. 
mit 20% Al gekocht, bei der Aufarbeitung durch Dampfdest. Benzaldehyd u. Anilin, 
d. h. die Spaltprodd. des Benzylidenanilins. (Journ. prakt. Chem. [2] 122. 141— 46. 
Mai. Polytechn. Inst. am Ural.) LlNDENBAUM.

Henri Moureu, Ober die Taulomerie der a-Diketone. Untersuchung der Gleich- 
gewichtszustande. (Vgl. C. 1929. I. 2047 u. friiher.) Vf. hat untersucht, ob man von 
den reinen tautomeren Eormen der a-Diketone zu demselben Gleichgewichtsgemisch 
gelangt, gleich ob man von der Eorm A oder B  ausgeht. Dies ist in der Tat der Fali. 
Erhitzt man z. B. B  auf eine bestimmte Temp. u. yerfolgt die Umwandlung mittels 
des Brechungsindex, so zeigt sich, daB dieser regelmaBig bis zu einem bestimmten 
Hóchstwert steigt. Umgekehrt fallt der Index bis fast genau zu dem gleichen Punkt, 
wenn man yon A ausgeht. Es muB also in beiden Fallen derselbe Gleichgewichts- 
zustand yorliegen. Fiir Methylbenzylglyoxal zeigt z. B. das bei 80° hergestellte Gleich
gewichtsgemisch nD16 =  1,592, wenn man von A, u. 1,595, wenn man von B ausgeht, 
wahrend die Indices der reinen Formen 1,627 u. 1,519 betragen. Aus dem Index des 
Gemisches kann man dessen Zus. berechnen. Eine Kurye im Original lafit erkennen, 
daB die Gemische zwischen 70 u. 110° ca. 70—60% A enthaJten. Beim Phenylbenzyl- 
glyoxal ist dagegen das Gleichgewicht stark zugunsten von B  yerschoben. Um die 
Einstellungsdauer abzukiirzen, ist ein Katalysator erforderlich. Manehmal geniigt 
die Alkalinitat des Glases; sonst gibt man eine Spur Piperidin zu, welche man zur 
Stabilisierung des Gleiehgewiehts durch eine Spur Oxalsaure wieder unwirksam maeht. 
Die Ubereinstimmung der beiden Umwandlungen im entgegengesetzten Sinne ist 
uberraschend, wenn man bedenkt, daB eine groBe M. (z. B. oben 70%) in wenigen 
Augenblicken tautomerisiert wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1413— 16. 
27/5.) L in d e n b a u m .

Pierre Billon-Bardon, Reduktion des Diphenylglycidsaureesters mittels Natriums 
und absoluten Alkohols. (Vgl. B a r d o n  u . R amap.t, C. 1926. II . 1263.) Diese Red. 
konnte theoret. zu je 2 Glykolen oder Oxysaureestern fiihren, je nachdem beide Funk- 
tionen des Diphenylglycidsaureesters in Rk. traten oder nur die Athylenoxydfunktion, 
u. je nachdem die Oxydbriieke an der einen oder anderen Stelle geóffnet wurde. Vf. 
hat 18 Atome Na auf 1 Mol. Ester yerwendet u. die Rk.-Prodd. nach Entfernung des 
A. mit W. u. A. aufgenommen. Die wss. Lsg. lieferte nach Ansiiuern eine in A. wl., in 
h. W. 1. Saure von F. 159°, ident. mit der bekannten Diphenylmilchsaure, (C6H5)2CH- 
CH(0H)-C02H. Ausbeute ca. 60%. Aus der ath. Lsg. wurden Diphenylathan u. sehr 
wenig eines bei 180—215° (15 mm) sd. Prod. erhalten. — Wie 1. c., ist auch hier nur 
die Athylenoxydfunktion angegriffen worden. Wahrsoheinlich reagiert diese zuerst 
mit dem betreffenden Agens, u. die Gruppen OMgX (1. e.) bzw. ONa (diese Mitt.), 
welche sich jetzt in a-Stellung zur Esterfunktion befinden, machen letztere reaktions- 
unfahig. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1412—13. 27/5.) LlNDENBAUM.

L. K. Chudoźiloy, Ober das 2,3-Dinitro- und 1,4-Dinitronaphthalin. Durch 
Dehydrierung yon 6,7- u. 5,8-Dinitrotetralin hat Vf. 2,3-Dinitro- u. 1,4-Dinitronaph-

X I .  2. 48.
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thalin hergestellt. Die beiden Tetralinderiw. wurden aus den entsprechenden Nitr- 
aminen naeh V e s e l y  u . Dyokak (C. 1923. I. 50) iiber die Diazoniumsalze erhalten. 
Verss. zur Herst. des 2,7-Dinitronaphthalins aus der 2-Amino-7-nitronaphthaIin-5- 
sulfonsaure oder dem 2,7-Diaminonaphthalin bzw. 2-Amino-7-methoxynaphthalin 
fiihrten nicht zum Ziel.

V e r s u c h e .  6,7-Dinitrolelralin, C10H 10O4N2. Aus 6-Amino-7-nitrotetralin 
in H2S04-Lsg. durch Diazotieren u. Versetzen des Diazoniumsalzes mit NaNO„ u. 
Cu-Bronze. Aus CHaOH u. Tierkohle rote Nadeln, F. 98—99°, 11. in A. u. A. —  2,3-Di- 
niironaphtltalin, C10HcO4N2. Durch Dehydrieren des vorigen mit Br unter Erliitzen 
aui 190°. Aus CH30H kleine gelbe Nadeln, F. 170,5—171°, 11. in A. —  6-Nitrotetralol-7, 
CioHiAN- Neben 6,7-Dinitrotetralin. Aus CH3OH gelbe Nadeln, F. 83—84°. — 
5,8-DinUrolelralin, G10H 10OaN,. Aus 5 - A m ino - 8 - n i trote tral in. Aus A. rhomb. Plattchen, 
F. 87—88°. —  1,4-Dinilronaphthalin. Durch Dehydrieren des Yorigen oder aus 4-Nitro- 
1-naphthylamin in Eg. unter Zusatz von H 2S04, dureh Diazotieren u. Behandeln der 
entstehenden Diazoniumyerb. mit NaN02 u. Cu-Bronze. Aus CH30H feine hellgelbe 
Nadeln, F. 131— 132°. (Collect. Trav. chim. Tclićcoslovaquie 1. 302—05. Mai. Briinn, 
Techn. Hochschule.) POETSCH.

Richard Kuhn und Pani Goldfinger, Opłisch aklive Heterocyclen und oplisch 
aktive Azofarbstoffe der Dinaphthylreihe. Zur Stereochemie aromatisćlier Verbindungen. 
V III. (VII. vgl. C. 1928. I I .  1881.) Die Stabilitat opt. akt. Diarylc ist durch die 
Raumbeanspruchung (Wechselwrkg. der Elektronenhiillen) der o-standigen Sub- 
stituenten bedingt. Dieser Satz kann gepriift werden mit Hilfe der Aktivierungs- 
warmen (vgl. C. 1927. II . 937) der Racemisierung einer homologen Reihe von F-, 
C1-, Br-, J-Verbb. Ais Ausgangsmaterial sollte das von Vff. untersuchto 2,2'-Diamino- 
dinaphthyl (I) dienen, das mit d-Camphersulfosaure in einem Gemisch von 20% Alkohol 
u. 80% Chlorbzl. in opt. Antipoden zerlegt werden kann, was M a s c a r e l l i (C. 1929. 
I . 650) nicht gelang. Wie beim 6,6'-Diamino-2,2'-dilolyl (III) (vgl. C. 1927. II . 565) 
ist die Bldg. des Chlorhydrats u. der Diacetylverb. von einer Umkehr des Drehungs- 
sinnes begleitet, beim Losen in Eisessig nur beim Ditolylderiv., was mit der geringeren 
Basenstiirke des Diaminodinaphthyls zusammenhangt. Die opt. akt. Form des letzteren 
lieS sieh in n. HC1 bei 100° wahrend 6 Stdn. nicht racemisieren; bei 140° bildete sieh 
unter Ammoniakabspaltung Naphthocarbazol (II). Letzteres war inakt.; die beiden 
Naphthalinringsysteme liegen also in dieser Verb. symm. zu einer durch den Stiek- 
stoff u. senkrecht durch die Biphenylbindung gehenden Spiegelebene. Es ergibt sieh, 
daB die Aminogruppen weder aneinander noch an den ana-Stellungen der Naphthalin- 
ringe yoriiberschwingen konnen. Noch bestandiger ais I ist III, von dem naeh 17-std. 
Erhitzen auf 150° mit 2-n. HC1 noch 60% unverandert waren. —  Die Inaktivierung 
der opt. akt. Basen I u. III gelang durch katalyt. Hydrierung; denn beim tjbergang 
Yom Biphenyl zum DieyeIohexyl entfernen sieh o-Substituenten wesentlich von- 
einander. Wahrend das Naphthocarbazol II opt. inakt. erhalten wurde — Yermutlich 
wegen des ebenen Baues des Fimfringes —, bleibt beim RingschluB vom Diamino- 
dinaphthyl mit Benzil, der zum Achtring IV  fiihrt, die Aktiyitat erhalten, u. zwar
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zeichnct sieh IV durch enormes Drehvermogen aus. Der Grund fiir die AktivitiŁt 
von IV ist in dessen unebenem Bau zu suchen; Hydrierung mit Platinoxyd Iiefcrte 
nach Aufnahme von 24 H-Atomen ein inakt. Prod. Diaminodinaphthyl kuppelt im 
Gegensatz zum Diaminoditolyl (froio p-Stellungen zu den NH2-Gruppen!) nicht 
mit diazotierter Sulfanilsaure u. diazotiertom p-Nitranilin. Hingegen kuppeln dio 
Diazoniumsalze der beiden Diamine I u. III leicht, mit H-Siiuro zu violotten, mit 
Resorcin und R-Salz zu lcuchtend roten Azofarbstoffen. Bei der Kuppelung findet 
Umkehr des Drehungssinnes statt; in den erhaltenen kupfergliinzenden roten Nadeln 
liegt der erste opt. akt. Azofarbstoff ohno asymm. Kohlonstoffatom yor.

V e r s u c h e .  2,2'-Diamino-1,1'-dina/phlhyl. Darst. aus Azo-2,2'-naphthalin
(hellbraune sechsseitige Tafeln vom F. 208—209°) in A. mit SnCl2 u. HCl-Gas, Zer- 
legen des Zinnchloriirdoppelsalzes mit H2S. Ausbeute 36,B% der Theorie, F. 193°. 
Es gelang nicht, ein Tartrat zu erhalten, noch auch die Base mittels Helicin zu spalten. 
Das a-n-Bromcamphersulfonal, aus Bzl. mit A. fraktioniert gefallt, lieforto in den 
iiuBerstcn Fraktionen Praparato vom Drehwert [a]n2° =  2,6° bzw. 3,1° (in 2-n. HC1). 
Spaltung mit d-Camphersulfosaure in Chlorbzl.-A. Das Sah der d-Basc C30H32O4N2S 
fiŁllt aus. Schneeweifle, beiderseits zugespitzte rhomb. Prismen, F. 243°. [oc]d20 in 
Pyridin =  95,3°. — d-2,2'-Diamino-l,l'-dinaphthyl, C20H 1(iN2. Aus dem Campher- 
sulfonat durch Lósen in Pyridin u. Zusatz yon W. F. 242,5— 243°. [a]n2° =  149,5° 
(in Pyridin), andero Werte im Original. — l-Diaminodinaphthyl. Durch Eindampfen 
der Mutterlaugen des d-Salzes, Behandeln mit Pyridin u. Filllen mit W. Aus A. 
F. 243°. — Scliiffsche Base V aus 6,6'-Diamino-2,2'-ditolyl und Benzil, C28H 22N2. Aus 
der d.l-Base u. Benzil bei 180—200°. Aus Eg. schwefelgelbo flacho Prismen, F. 213°. 
LI. in Pyridin u. Chlf., wl. in A., Bzl., A. — Schiffsche Base IV aus 2,2'-Diamino- 
l,l'-dinaplithyl u. Benzil, C34H 22N2. Aus der d,l-Base u. Benzil wie oben. Aus Bzl., 
Ligroin oder Eg. gelbe Prismen, triibe Schmelzo bei 275,5°, klar bei 291,5°. LI. in 
Pyridin u. Chlf., sonst unL Die tiefrotc Lsg. in konz. H 2S04 absorbiert von 550 /ifj. 
an. Ausgehend vom 1-Diaminodinaphthyl erhalt man die rechtsdrehendo Schiff- 
sche Base; aus Eg. u. Essigsiiureanhydrid, F. 281°, [a]n19 =  +823,4° in Pyridin. 
Vom d-Diaminodinaphthyl aus wurde die linksdrehende SCHIFFsehe Base gewonnen, 
F. 295°, [a]c21 =  — 1900° (in Pyridin). •— Schiffsche Base aus d-Diaminodinaphthyl 
u. Dinilrobenzil. Aus Eg. F. 335°, [<x]d21 =  — 1611° (in Pyridin). — Dibenzal-d-2,2'- 
diamino-l,T-dinaphthyl, C34H34N2. Aus den Komponenten in A. Strohgelbe Platten, 
F. 146°, 11. in Chlf., CC1.„ Pyridin u. Bzl., wl. in Eg., A., Lg. u. Essigsaureanhydrid. 
[a]n2° =  +129° (in Pyridin), — 130° in H2S04. — Diacetyl-l-2,2'-diamino-l,l'-di- 
naphthyl. Durch Aeetylierung der Base mit Essigsaureanhydrid in Pyridin. F. 237°, 
[<x]d21 =  151,6° (in Eg.). —  Hydrierung mit Platinoxyd u. H 2 in Eg. Iiefcrte eine 
inakt. Lsg., ebenso Hydrierung der ScHiFFschen Base aus dem d-Diamin u. Benzil.
— Naphlhocarbazol, C20HI3N (II). Aus der d-Baso mit HC1 im zugeschmolzenen Rohr
3 Stdn. bei 136°. Aus A., F. 157°; Pikrat stahlblauo Nadeln aus A., F. 221°. — 
Azofarbstoff aus diazotiertem d-Diaminodinaphthyl u. Resorcin, C32H2204N.,. Durch 
Kuppelung der Komponenten in sodaalkal. Lsg. Aus A. kupferrote doppelbrechendo 
Nadeln, 11. Pyridin, A., Eg., Methylalkohol, 2-n. NaOH, unJ. Bzl., Chlf., 2-n. Soda. 
Zers.-Punkt 300°, [a]2°6503 =  — 1730° (in Pyridin). — SchlieBlich wurde dio Rotations- 
dispersion einer Reihe der yorstehend beschriebenen Verbb. ermittelt, Tabelle im 
Original. (L ie b ig s  Ann. 470. 183— 200. 14/5. Ziirich, Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Konrad Funke und Herbert Wolf, Untersuchungen iiber Perylen und seine Derirate. 
X X II I .  Mitt. (X X II. vgl. C. 1929. I. 2981.) Es wird dio Red. von 3,9-Dichlor- bzw.
3,9-Dibrom-4,10-dinitroperylen (I bzw. II) mittels Plienylhydrazin (III) zu den ent- 
sprechenden 3,9-Dihalogen-4,10-diaminoperylenen IV beschrieben. Hierbei ergab sieh 
bei Reinigung yon IV aus h. Anilin der allmahliche Ersatz yon Halogen durch H 
(Schwierigkeit der Reindarst. von I  u. H, aueh infolge ahnlicher Wrkg. yon D I bei 
der Red.) u. bei langerem Kochen mit Anilin yollstandige Substitution von Halogen 
unter Bldg. von 4,10-Diaminoperylen (V) (vgl. hierzu JuNGHANS, L ie b ig s  Ann. 399 
[1913]. 316). Auch bei der Aeetylierung u. Benzoylierung yon IV findet teilweiser 
oder vollstandiger Ersatz yon Halogen durch H statt, yermutlich unter katalysierender 
Wrkg. des gebildeten Halogenwasserstoffs. Durch dic Auffindung yon V erscheint 
die Konst. des friiher dargestellten Diaminoperylens, dessen entsprechende Dinitro- 
vcrb. sowohl wie I  bei Osydation das 3,4,9,10-Perylendichinon liefern, ais 3,10-Diamino- 
perylen erwiesen.

V e r s u c h e .  3,9-Dichlor-4,10-diaminoperylen, C20H 12N2C12. Ca. 3,5-stdg. Er-
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kitzen yon I  (Dnrst. nach ZlNKE, FuNKE u. L o r b e e r , C. 1927. I. 1834) mit mit Xylol 
(ca. 1:1) verd. I I I  zum scliwachen Sd. bis zum Auftreten hell- 
blauer Fluoresccnz mit konz. H 2S04 (nach 3/4-std. Erhitzen 
scheidet sich yoriibergehend ein in Blśittchen krystallisierendes, 
in der Konst. ungeklartes Zwischcnprod. ab), Vcrd. mit Xylol, 
Waschen der Ausscheidung mit Xylol u. A. u. Trocknen. 
Krystallisiert aus der 800-fachen Menge Xylol in orangeroten 
Nadeln; Lsg.-Farbe in k. konz. H2S04 braunrot mit himmel- 
blauer Fluoresccnz, boim Erwarmen granatrot mit rotor Fluores- 
cenz. — 3,9-Diclilor-4,10-diacetyldiaminoperylen, C2.|Hjo0 2N2C12. 
Gelbbraune Nadeln aus Nitrobzl., Lsg.-Farbe in k. H ,S04 griin 
mit ebensolcher Fluorescenz, beim Erwarmen granatrot mit 

roter Fluorescenz. — 3,9-Dichlor-4,10-dibenzoyldiaminoperylen, C3,1H 20O2N2Cl2. Ben- 
zoylierung in Xylol. Gelbe Nadeln aus Nitrobzl., Lsg.-Farbe in k. I I2S04 himmelblau, 
dann griin mit schwach roter Fluorescenz, beim Erwarmen granatrot mit roter Fluores
cenz. —  3,9-Dibrom-4,10-dinitroperylen, C20H8O.fN2Br2. Tropfenweise Zugabe von 
H 2S04-Eg.-Lsg. zu einer auf dem W.-Bad erwarmten, mit KN03-Lsg. versetzten 
Suspension von 3,9-Dibromperylen in Eg. unter Riihren (1,5 Stdn.). Der nach Erkalten 
mit Eg. u. W. gewaschene u. getrocknete Nd. bildet aus der 20-fachen Menge Nitrobzl. 
lange hellrote Nadeln. Lsg.-Farbe in k. H2S04 violett, beim Erwarmen bordeauxrot. —
3.9-Dibroin-4,10-diaminoperylen, C20H 12N2Br2. Darst. wie bei der entsprechenden Di-
ehlorvorb. u. Krystallisation aus der 1500-fachen Menge Xylol. Die braunrote Lsg. 
in H 2S04 fluoresciert blaugriin. — 4,10-Diaminopcryleti, C„0HhN„. 1-std. Koehcn von
IV in iiberschussigem Anilin. Tief stahlblaue Stabchen (auch aus Xylol oder Pyridin) 
ron gelbbrauner Farbo im durchfallenden Licht u. braunem Strich. Weitere Mengen 
durch Fallung der Mutterlauge mit A. Lsg.-Farbe in k. H 2S04 hellviolett, beim Er
warmen liellbraune Fluorescenz. 4,10-Dibenzoyldiaminoperylen, C34H 220 2N2. 10 Min. 
langes Kochen von 3,9-Dibrom-4,10-diaminoperylen in Xylol nach tropfenweisem 
Zusatz von C0H5COC1 (Entbromung). Gelbe Nadeln aus Nitrobzl., Lsg.-Farbe in k. 
H 2S04 griin, beim Erwarmen rotviolett (in dieker Schicht) bzw. griinblau (in diinner 
Schicht) mit rotvioletter Fluorescenz. — 4,10-Di-p-brombenzoyldiaminoperylen, C34H20- 
0 2N2Br2. Gelbe Nadeln aus Nitrobzl., Lsg.-Farbe in H2S04 wie bei der Benzoylverb. 
(Monatsh. Chem. 52. 1— 6. Juni. Graz, Univ.) H e r z o g .

Alfred Pongratz, Unłersuchungen iiber Perylen und seine Derivate. XX IV . Mitt. 
(X X III. vgl. vorst. Ref.) Es wird die aus dem Dicyanperylen (aus den entsprechenden 
Dihalogenperylenen mit CuCN) durch Verseifung erhiiltliche Perylendicarbonsaure I  
in das entsprechende Saurechlorid I I  iibergefiihrt u. dieses nach F r ie d e l -Cr a f t s  mit 
Bzl. zum Dibenzoylperylen kondensiert, das sich mit dem fruher dargestellten 3,9-Di- 
benzoylperylen (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 2208) ais ident. erwies. Hier- 
durch ist der Nachweis erbracht, daC die Halogene bzw. Bonzoyle in den Dihalogen- 
bzw. im Dibenzoylperylen die gleichen Stellungen oinnehmen. Die analoge Konden- 
sation von I I  mit Toluol fiihrt zum Di-(m- oder p-)-toluylperylen, mit Naphthalin zum 
Dinaphtlioylperylm.

V e r s u c h e .  Chlorid der P erylen-3,9-dicarbmsaure, C22H 10O2Cl2. Chlorierung von 
I  a) mit PC15 (das hier nicht kemchlorierend wirkt) in trockenem Nitrobzl. unter lang- 
samem Anstieg auf 150° (30 Min.) u. neuerliche analoge Behandlung des noch h. Filtrats 
im Falle yorzeitiger Ausscheidung von I I  oder I. Das nach Erkalten abgeschiedene 
Rohprod. wird mit Bzl. gewaschen u. aus der 60-fachen Menge Nitrobzl. (+ etwas 
PC1S) bei Tempp. unter 150° umgelost. Dunkelrote Nadeln, 11. in Alkalien beim Er
warmen. b) mit SOCl2 durch 30 Min. langes Erwarmen am W.-Bad. Umlosen des 
Riickstands aus CeH5COCl oder einer Mischung aus 50 g Nitrobzl. u. 10 g CcH5COC1. —
3.9-Dibenzoylperylen, C34H 20O2. Erhitzen von I I  mit Bzl. u. A1C13 unter Riihren durcli 
3—4 Min. auf 80°, Zers. des nach Abgiefien des Bzl. rerbleibenden Riickstandes mit 
Eis-W. u. Waschen mit h. sehr verd. HC1, W. u. schlieClich wss. 2°/0ig. NH3. Krystalli
sation aus Xylol, Anilin u. einem Gemisch von Anilin + Xylol. F. 291—292°. Lsg.- 
Farbe in H 2S04 blau. — 3,9-Ditoluylperylen, C36H 240 2. Darst. wie bei vorst. Verb., 
nur boi Zimmertemp. Wiederholte Krystallisation aus Xylol u. einer Mischung von 
Xylol + Anilin. Hellgelbe Blattchen, F. 309—310°, Lsg.-Farbe in konz. H 2S04 blau. —
3.9-Dinaphthoylperylen, C42H2402. Aus Naphthalin in CS2 u. I I  + A1C13 unter Riihren 
bei Zimmertemp. (5 Min.). Aufarbeitung wie yorhin u. Krystallisation des Rohprod. 
aus Xylol, Xylol -f Anilin u. Anilin. Orangefarbige Nadeln, F. 311—322°, Lsg.-Farbe
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in H 2S04 blau. Durch Behandlung der Verb. in schwefelsaurer Lsg. mit Mn02 u. 
Fallung mit W. werden violettblaue Flocken, yermutlich ein Ijibcnzisoviolanlhron, er
halten. Fiirbt aus der Hydrosulfitkupe Baumwolle blaustichiger ais Isoviolantliron. 
(Monatsh. Chem. 52. 7— 12. Juni. Graz, Univ.) HERZOG.

Alois Zinke und Walter Hirsch, TJntersuchungen uber Perylen und seine Derivale. 
XXV. Mitt. (XXIV . vgl. vorst. Ref.) In  Fortfuhrung der friiheren Verss. zur Darst. 
von 3,4,9,10-Perylendicliinon (I) aus 3,4,9,10-Tetranitro- u. 3,10-Linitroperylen, sowie
3.9-Bichlor-4,10-dinitroperylen durch Einw. von h. konz. H2SÓ4 gelang die Gewinnung 
von I  auch durch analoge Behandlung von Telrachlorperylen (II), wodurcli der Ort der 
Cl-Atome in I I  sichergcstellt erscheint. Wahrend aber das Hezach lorperylcn auf diesem 
Wcge ein zwar verkupbares, aber nicht krystallisiercndes Rk.-Prod. liefert, reagieren
3.9-Biacetyl- bzw. 3,9-Bibenzoyl-4,10-diclilorperylen (III bzw. IV) unter Abspaltung von 
HC1 u. S02, ferner von Essigsaure bzw. Benzoesaure (Ersatz der Acetyl- bzw. Benzoyl- 
reste durch H) unter BIdg. eines Chinons (besondere Rk.-Fahigkeit der peri-Substituenten 
im Perylen), das sich mit dem von Z in k e , Sp r in g e r  u . Sc h m id  (C. 1926. I. 928) 
durch H 2SC4-Behandlung vom 3,9-Dilialogenperylenen V erhaltlichen 3,9-Perylenchinon 
(VI) ident. erwies. Wahrend aber das aus V (u. auch aus IV) gewonnene Prod. VI infolge 
Weiteroxydation durch die H 2S04 stets durch geringe Mengen von I  verunreinigt ist, 
was zur irrigen Annahme einer nunmehr auf Grund der spektrograpb. Unters. von 
A. Dadieu aus der Literatur zu streichenden Mol.-Verb. (C20H J0O2)2-H„0 fiihrte, ist 
die aus H I erhaltliche Verb. VI, die durch das Benzoat u. p-Brombenzoat (VII) des
3.9-Perylenhydrochinons charakterisiert werden ltonnte, yollkommen rein. Allerdings 
geht VI bei foreierter Einw. von H 2S04 (8 Stdn. auf 180°) teilweise auch in I uber. 
Es scheint sich bei Gewinnung von VI aus III um eine gewisse Schutzwrkg. der ab- 
gespaltencn Essigsaure zu handeln, was durch die Darst. eines wesentlieb reineren 
Chinons VI aus 3,9-Dichlorperylen mit einer ca. 1/9 des Vol. Eg. enthaltenden H 2S04 
(7 Stdn. auf 140— 150°) erwiesen wurde. Vollkommen frei von I  gelingt die Bldg. von 
VI auch aus 3,9-Dichlorperylen bei Herabsetzung der H 2S04-Temp. auf 120° (10 Stdn.).

V e r s u c h e .  (Bearbeitet von Hans Kolmayr.) 3,4,9,10-Perylendichinon, 
C20H8O4. Erhitzen von II in uberschiissiger konz. H 2S04 unter Durchleiten von C02 
auf 150° im Olbad (ca. 25 Stdn.), Fallung mit W., Waschen u. Trocknen. Rote Nadeln 
aus Nitrobzl. —  3,9-Perylenchinon, C20H ,0O2. Erwarmen von HI in viel konz. H 2SO., 
durch 4 Stdn. im Olbad auf 120— 125° u. Fallung des Rk.-Prod. mit W. Violettc Nadeln 
aus Nitrobzl.; zieht auf Baumwolle aus roter Kiipe (dunkelgrune Fluorescenz) mit 
hellroter Farbę, die nach Vergriinen nach lila bis violett geht. (Nacliweis der Essigsaure 
im schwefelsauren Filtrat nach Neutralisation u. Eindampfen durch Geruchs-, Ester-, 
FeCL,- u. Kakodylprobe). — Dibcnzcat des 3,9-Perylenhydrochinons, C34H 20O4. Ben- 
zoylicrung in natronalkal., filtrierter Hydrosulfitkupe vorst. Vcrb. Goldgclbe Nadeln 
oder SpieCc aus sd. Nitrobzl., F. 312—314°. Lsg.-Farbe in konz. H 2S04, die beim Er
warmen rasch zu VI verseift, karmoisinrot mit dunkelroter Fluorescenz. — Di-p-brom- 
benzoat des 3,9-Perylenhydrochinons. Darst. wie beim Benzoat. Krystallisation des 
mit sehr verd. hydrosulfithaltiger NaOH gewaschenen Rohprod. aus sd. Nitrobzl. 
Goldgelbe Nadeln, F. 359°; Lsg.-Farbe in konz. H 2S04 violett. Bei Behandlung von
IV mit uberschiissiger konz. H 2S04 durch 8 Stdn. auf 120— 130° u. Aufarbeitung wie 
bei dem aus i n  gewonnenen Prod. ergeben sich violettschwarze Nadeln aus sd. Nitro
bzl., dereń Analyse auf die durch I  verunrcinigte Verb. VI hinweist (Identifizierung 
der Benzocsaure im schwefelsauren Filtrat.) Aus der Kiipe dieses Prod. konnte indes 
durch wiederholte Krystallisation aus Nitrobzl. VII rein erhalten w'erden. (Monatsh. 
Chem. 52. 13—22. Juni. Graz, Univ.) HERZOG.

Roland Scholl und Lothar Wańka, Uber Anthrahydrochinon-l,5-dicarbonsaure- 
dilactone. (Vgl. C. 1929. I. 3101.) Zur Herst. von Anthrahydrochinon-l,5-dicarbon- 
sauredilactonen (I) erwies sich ais bester Weg die Behandlung der Anthrachinon-1,5- 
dicarbonsaure bzw. verschiedener 4,8-Deriw. mit Cu u. konz. H 2S04 u. Anhydrisierung 
der entstehenden Anthrahydrcchinonverbb. 4,8-Dichloranthrachincn-l,5-dicarbonsdurc, 
die aus dem 4,8-Diehlor-l,5-diamin uber das N itril erhalten wurde, licB sich durch 
Einw. von Phenolen, Mercaptanen u. Anilinen in weitere 4,8-Dcriw. uberfiiliren, die 
auf gleiche Weise Dilactone bildeten. Die roten, schon krystallisierenden Dilactone 
wurden verlmltnismafiig leicht durch Alkali aufgespalten, wobei zuerst die Lacton- 
carbonsauren (H), bei langerer Einw. die Anthrahydrochinondicarbonsauren ent- 
standen.

Y e r s u c h e .  Anthrahijdrochinon-l,5-dicarbo7isduredilacton, Ci0H0O4 (I, R  =  H).
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Aus Anthrachinon-l,5-dicarbonsiiuro in konz. H2S04 mit Cu-Pulyer („Naturkupfer C“)
bei gewohnlicher Temp. Rote, stab- 
chenfórmige Krystalle aus Nitrobenzol. 
Bei kiirzerer Einw.-Daucr Bldg. des 
Anthrahydrochinon-l,5-dicarbonsdure- 

monolactons (II, R  =  H), in NH3 mit 
blauer Farbę 1., das ebenfalls aus dem 
Dilaeton mit wenig NaOH erhalten 

wurde. — 4,8-Dichlor-l,5-bis-\acetylamino\-antlirachinon, C18H 1204N2C12. Aus 1,5-Bis- 
[aeetylamino]-anthrachinon mit Cl unter Vermeidung direkten Sonnenlichtes. Gelbe 
Krystalle, die bis 300° nicht schmolzen. —  4,8-Dichlor-l,5-diaminoanthrachinon, 
C^HjOaNjClj. Aus yorigem mit H 2S04. Aus Nitrobenzol rote Nadeln, F. 305°. — 
(Bcarbcitet von Herbert Hahle.) 4,8-Dichlor-l,5-dicyanantlirachinon, C1(.H40 2N2C12. 
Aus yorigem mit NaN02 u. H2S04 u. Behandeln des entstehenden Diazoniumsalzes 
mit Kaliumkupfercyaniirlsg. Aus Nitrobenzol silberglanzende Krystallbliitter, bei 
360° noch nicht geschmolzen, swl. in Eg., 11. in Pyridin. Griine alkal. Hydrosulfitkupe.
— 4,8-DicMwanthrachrnon-l,5-dAcarbonsaure, C10H6O0Cl2. Durch Kochen des vorigen 
mit konz. H2S04 u. W. (3: 1). Zur Reinigung des Rohprod. Auskochen mit konz. HN03. 
Aus Eg. Molekiilyerb. mit Eg. in gelben Nadeln. Diathylester, C20H 14O„Cl2. BlaBgelbc 
Krystalle, F. 154°. Mit h. alkal. Hydrosulfit rotbraune Kiipe. — 4,8-Dichloranthra- 
hydrochinon-l,5-dicarbonmurelaeton, CiCH 404C12 (I, R  =  Cl). Aus der yorigen Saure 
mit Cu-Pulver in konz. H 2S04. Aus Nitrobenzol dunkelrote Stabchen. TJnl. in wss. 
NaOH. In  alkoh. NaOH Verseifung zum 4,8-Dichloranthrahydrochinon-l,5-dicarbon- 
sauremonolackm (H, . R  =  Cl). — 4,8-Diphenoxyantlirachinon-l,5-dicarbonsdure, 
C28H 1608. Aus der Dichloryerb. mit K-Phenolat bei 140—150°. Aus Nitrobenzol u. 
Eg. dunkelgelbe Krystalle, bei ca. 273° beginnende Zers. Diclilorid, C28H 140 6C12. —
4,8-Bis-[p-nitrcypli€7wxy]-aiithracMnon-l,5-dicarb(msame, C2SH 1,10 1;;N2. Durch Nitrie- 
rung des yorigen. Hellgelbe Blatter. Zers. bei 325—326°, in NH3 gelb, in NaOH orange- 
rot 1. — 4,8-Diplienoxycmthracen-l,5-dicarbonsdure, C2SH ,30 6. Durch Red. yon II 
(R =  OC0H6) mit Zn-Staub u. NH3. Aus Nitrobenzol gelbe Krystalle. F. 344—345°. 
LI. in Pyridin. Pyridiniumsalz. — (Bearbeitet von Walter Leonhardt.) 4,8-Bis- 
[p-łoiyloxy]-anłhrachinon-l,5-dicarbonsdure, C30H 20O8. Aus der 4,8-Diehlorverb. mit 
p-Krcsol u. Atzkali durch Schmelzen. Aus Eg. orańgegelbe, rhombenfórmige Krystall- 
blatter. Von 280° an Dunkelfiirbung, bei 317° schwarz. In  konz. H 2S04 unter Sulfo- 
nierung Dunkelgriinfarbung. Rote alkal. Hydrosulfitkupe. — 4,8-Diphenoxyanthra- 
hydrochinon-l,5-dicarbonsauredilacton, C28H 14O0 (I, R  =  0-C6HG). Aus der Siiure mit 
Cu in konz. H 2S04. Aus Nitrobenzol-Eg. braunrote Nadeln, unl. in wss. KOH. Mit 
alkoh. NaOH Bldg. der blauen Lsg. des Na-Salzes der Lactonairbonsaure (II, R  =  
0-C6H5). — 4,8-Diphmylmercaploanthrachinon-l,5-dicarbonsaure, C28H 160 6S2. Mit 
Phenylmercaptan, Atzkali u. W. Aus Nitrobenzol gelbe Stabchen, Zers. bei ca. 312°, 
in konz. H 2S04 tiefblau 1. — 4,8-Diphenylmercaptoanthrahydrochinon-l,5-dicarb<msaure- 
dilacłon, C28H 1404S2 (I, R  =  S-C0H5). Aus Nitrobenzol-Eg. dunkelrote Nadeln. Unl. 
in wss. Alkali, mit alkoh. Kali das K-Salz der 4,8-DipheJiylmercaptoanthrahydrochiiion-
1.5-dicarbonsaure. —  4,8-Di-p-tolylmercaptoanthracMnon-l,5-dicarbcm$aure, C30H 20O6S2. 
Mit p-Tolylmercaptan. Aus Nitrobenzol orańgegelbe Plattchen, F. 308°. Bei 310° 
Zers., in konz. H 2S04 blau 1. — 4,8-Di-p-tohjlmercaptoanłhrahydrochinon-l,5-dicarbon- 
sduredilacłon, C30H 18O4S2 (I, R  =  S-C6H 4-CH3). Aus Nitrobenzol dunkelrote Nadeln. 
Unl. in h. wss. KOH, mit alkoh. KOH das K-Salz der Di-p-tolylmercaptoanthrahydro- 
chinon-1,5-dicarbonsdure. — 4,8-Dianilinoanthrachinon-l,5-dicarbonsduredidthylester, 
C32H26O0N2. A us dem 4,8-Dichlordiiithylester mit Anilin. Violette Blatter. Durch 
Kochen mit alkoh. Kali iiber das blaue K-Salz die freie Sdure, C28H 180 6N2. Aus Nitro
benzol dunkelyiolettc Nadeln, F. 320° (unter Aufschaumen). In NH3 u. Alkali mit 
blauroter Farbę 1., in konz. H 2S04 bei 80° Bldg. einer Sulfonsaure eines Kondensations- 
prod. Mit Hydrosulfit gelbe, luftbestandige Kiipe. — 4,8-Dianilinoanthrahydrochinon-
1.5-dicarbonsaurelacton, C2SH 160 4N2 (I, R = N H - C 6H5). Aus Nitrobenzol-Eg. groBe, 
rote Blatter, F. nach yorherigem Sintern 348°. In konz. H2S04 kalt rot, bei 100° blau 
unter Bldg. einer Sulfonsaure. Mit h. wss. NaOH blaue Lsg. der Lackmcarbonsaure 
(II, R  =  NH-CeH6), die rasch in das Na-Salz der 4,8-Dianilinoanthrahydrochinon-l,5- 
dicarbonsaure iibergeht. Bldg. des gleichen Dilactons durch Verkiipen der Dianilino- 
anthrachinondicarbonsaure mit alkal. Hydrosulfit u. durch Kochen yon 4,8-Dianilino- 
anthrahydrochinondiearbonsaure mit Essigsaureanhydrid. — 4,8-Di-p-ioluidinoanthra-
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chinon-l,5-dicarbonsaurediathylester, C31H30OcN2. Aus dem Dichlorester u. p-Toluidin. 
F. 248°. Daraus mit alkoh. Kali die freie Saure, C30H22O0N2. Aus Nitrobenzol dunkel- 
yiolette Nadeln. F. 312—313° (Zers.). In konz. H 2Ś04 k. blaflgrun, bei 70—80° dunkel- 
blau unter Bldg. einer Sulfonsaure eines Kondensationsprod. — 4,8-Di-p-toluidino- 
anthrahydrochinon-l,5-dicarbonsauredilaclon (I, R  =  NH-C0H4-CH3). Dunkelyiolette 
stabfórmige Krystalle, unl. in wss. Alkali, mit alkoh. Kali blaue Lsg. der Lactonsaure (II), 
dann braunrot unter Bldg. von Diloluidinoanlhrahydrochinondicarbonsaure. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62. 1424—33. 5/6. Dresden, Techn. Hochschule.) P o e t s c h .

E. Clar, Zur Kenntnis mehrkerniger aromatischer Kohlenwasserstoffe und ihrer 
Abkómmlinge. IV. Mitt. Naphthophenanthrene und ihre Chinone. ( III. vgl. C. 1929- 
I. 2770.) Das bei der Einw. von Benzoylchlorid auf Fluoren erhaltene Rk.-Prod., daa 
neben dem o-Tolyl-9-phenanthrylketon weitere isomere Verbb. enthielt, hatte beim 
Erhitzen ein Gemisch von KW-stoffen geliefert, aus dem ais Hauptbestandteil 1,2,3,4- 
Dibenzanthracen erhalten worden war (vgl. 1. Mitt. C. 1929. I. 1341). Aus diesem 
Gemisch konnte Vf. ais weitere Kondensationsprodd. Naphtho-2',3': 2,3-phenanthren (V) 
u. Naphtho-2',3' : 1,2-phenantliren (I) isolieren, von denen das in unreincr Form er
haltene V aus dem zunachst gebildeten o-Tolyl-3-phenanthrylketon entstanden sein 
diirfte, wahrend I  auf ein im Kondensationsprod. enthaltenes o-TolyI-2-phenanthryl- 
keton zuruckzufuhren ist.

Zur Reindarst. yon V wurden 2-Methyl-3-a-naphthoyl- u. 2-Methyl-3-(S-naphlhoyl-
5,6,7,8-tetrahydronaphthalin aus a- bzw. /?-Naphthoylchlorid u. 2-Methyl-5,6,7,8-tetra- 
hydronaphthalin synthetisiert. Beide Ketone lieferten beim Erhitzen unter Abspaltung 
yon W. u. H V. Wahrend das 1,2,3,4-Dibenzanthracen (Naphtho-2',3',9,10-phen- 
anthren), dessen E. sich durch Umkrystallisieren von 196—197° auf 205° erhóhen lic-B, 
leicht ein Pikrat bildete, yereinigten sich I  u. V nur zu sehr leicht zersetzlichen Pikraten, 
was Vf. durch die Annahme erklart, daB die KW-stoffe raumlich cis-bis-angular im 
Sinne von Sc h l e n k  u. B e r g m a n n  (C. 1928. I I .  888) aufgebaut sind. — Bei der Oxy- 
dation yon I  u. V mit Cr03 entstanden je ein Mono- u. Dichinon nebeneinander, die 
durch Herauslosen der Monochinone mit sd. Eg. getrennt werden konnten. Mitgelóste 
Dichinone wurden mit o-Phenylendiamin ais swl. Phenazinderiyy. (IV u. VII) ausgefallt. 
Mit Hydrazinhydrat lieferte das 1,2-Phthalylphenanthrenchinon (II) das o-Diazin DI, 
mit Phenylhydrazin ein blauviolettes, leicht zersetzliches Kondensationsprod. 2,3- 
Phthalylpfienanthrenchinon (VI) gab mit Phenylhydrazin ein braunrotes Chinhydron, 
das Vf. ais ein inneres Chinhydron anspricht.

V e r s u c h e .  Naphtho-2',3': 1,2-phenanthren, C22H 14 (I). Aus dem KW-stoff- 
destillat (vgl. 1. Mitt., 1. c.) durch hiiufiges Umkrystallisieren aus Xylol. Schwach 
griinlichgelbe Blattchen, F. 293— 294°. V konnte nicht in reiner Form isoliert werden.
—  1,2-Phthalyłphenanthren, C22H 120 2. Durch Oxydation der KW-stoffraktion vom 
F. 275—280° u. Auskochen der rohen Chinone mit h. Eg. Nach Entfemen vom mit- 
gelostem I I  mit o-Phenylendiamin ais IV Umlósen aus Eg. Gelbe Nadeln, E. 269—270°, 
in konz. H2S04 mit blauer Farbę 1. Bei weiterer Oxydation Bldg. von II, das bei der
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Zn-Staubdest. 1,2-Phthalylphenanthrcn zuriieklieferte. — 1,2-Phthalylphenanthrcn- 
cliinon, C22H 10O4 (II). Aus dom Riickstand von der Extraktion mit Eg. Aus Nitro- 
bcnzol goldgelbe Nadeln, F. 355°, in konz. H 2S04 orangerot l. Mit alkal. Hydrosulfit 
roto Kiipe. — o-Diazin von II, C22H 10O2N„. Aus I I  in Pyridin mit Hydrazinhydrat. 
Aus der Lcukoverb. beim Umlirystallisieren aus Nitrobenzol unter Oxydation hell- 
braune Nadeln, die sich in konz. H 2SO., rotviolett losten u. bis 375° nocli nicht ge- 
schmolzen waren. Mit alkal. Hydrosulfit dunkelgrune Kiipe. — 1,2-JJenzolo-[anlhra- 
chinono-2',1': 3,4-phenazin\, C^H^OjN;, (IV). Aus I I  mit o-Phenylendiamin. Aus Nitro
benzol gelbe Nadeln, F. 350°, in konz. H 2SO., hellbraun 1. Mit alkal. Hydrosulfit blut- 
rote Kiipe, bei ca. 300° im Vakuum im C02-Strom Sublimation in moosgrunen Nadeln.
—  2-Melhyl-3-a-naplUhoyl-5,6,7,8-tetrahydronaphllialin, C22H20O. Aus 2-Methyl-5,6,7,8- 
tetrahydronaphthalin u. a-Naphthoylchlorid (+ A1C13). Aus A. Nadeln, F. 142°, in 
konz. H2S04 orangegelb 1. — 2-Methyl-3-P-naphthoyl-5,6,7,8-lelrahydrcmaphthalin, 
C22H 200. Analog mit /]-Naphtlioylch 1 orid. F. 103—104°.— Naphtho-2',3': 2,3-phen- 
anthren, C22H 14 (V). Aus yorigem oder yorvorigem durch Erhitzen mit „Naturkupfer C“. 
Aus Xylof gelbe Blattchen oder Nadeln, F. 263—264°, in konz. H 2SÓ4 erst violcttrot, 
schmutzigbraun u. dann olivgriin 1. — 2,3-Phthałylphenanthren, C22H 1202. Durch 
Oxydation von V. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 272—273°, in konz. H2S04 blau 1.; mit 
alkal. Hydrosulfit braunroto Kiipe. Bei weiterer Oxydation Bldg. von VI, das bei 
Zn-Staubdest. das Monochinon zuruckbildete. ■— 2,3-PhthaIylphenanthrenchinon, 
C22H 10O4 (VI). Aus Nitrobenzol orangegelbe Nadeln, F. 318°. In konz. H,SO., orange
rot, mit alkal. Hydrosulfit braungelbe Kiipe. —  Chmhydrmi von VI, C22H I204. Aus
VI bei Zusatz von Phenylhydrazin in Eg. Braunroto Nadeln, F. ea. 375° (unter Gas- 
entw.). In konz. H2S04 griinbraun, mit NaOH Bldg. einer griinen Verb. — 1,2-Benzolo- 
[anlhrachincmo-2',3': 3,4-phenazin\, C2SH i402N2 (VH). Aus VI mit o-Phenylendiamin. 
Aus Nitrobenzol gelbe Nadeln, F. 373°, in konz. H 2S04 gelbbraun; hellbraune Kiipe. 
Bei 300° im Vakuum Sublimation. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 6 2 .1574—82. 5/6.) P o e t s c h .

Ramart-Lucas und F. Salmon-Legagneur, Vergleichevde Stabilitat von Isomeren 
nach ihren Absorptionsspektren. Dehydratisierung von Glykolcn, Isomerisierung voii 
Athylcnoxydcn. (Vgl. C. 1929. I. 2170 u. friiher.) Die bitert. Glykole u. entsprechenden 
Athylenoxyde der Gruppo a konnen durch Dehydratisierung bzw. Isomerisierung nur 
die Ketone I  oder H liefern. Dic Dehydratisierung der prim.-tert. Glykole der Gruppe b 
(R =  CH3 oder CcH5-CH2) kann zu einem Aldehyd oder 2 isomeren Ketonen fiihren:

Vff. haben die Absorption aller Verbb. gemessen. Dio Kurven der Ketone u. 
Aldehyde liegen dem siehtbaren Teil niiher ais die der Glykole u. Athylenoxyde; die 
Kurve vou I I  liegt dem siehtbaren Teil naher ais die von I; in Gruppe b verschieben 
sich die Kurven nach dem siehtbaren Teil beim Ubergang von den Aldehyden zu den 
Ketonen. Wenn man also bei einer gewissen Temp. aus den Verbb. a das Keton I  u. 
aus den Glykolcn b die Aldehyde erhalt, so muB man bei hoherer Temp. I I  bzw. die 
Ketone erhalten. Alle Verbb. wurden bei 200—300° im Vakuum iiber Infusorienerde 
dest. Alle Verbb. a lieferten I, die Glykole b die Aldehyde. Bei 400—500° dagegen 
lieferten alle Verbb. a einen KW-stoff, der bei gleicher Temp. auch aus I  u. I I  entsteht 
u. dessen Kurvo dem siehtbaren Teil sehr nahe liegt. Die Glykole b gaben Ketone oder 
KW-stoffe. — Diese u. die friiheren Resultate fiihren zu folgenden Sehlussen: 1. Wenn 
mehrere Isomere A1; A2, A3. .  . .  steigenden Tempp. unterworfen werden u. dabei in 
die Verbb. B, C, D . . . .  iibergehen, so erscheinen diese in einer solchen Reihenfolge, daB 
der aufsteigende Ast ihrer Absorptionskurven im Ultraviolett sich nach dem siehtbaren 
Teil versehiebt. 2. Die Bldg. der einen oder anderen der Verbb. B, C, D . . . . wird 
weniger von der Struktur der Verbb. A ais von der Umwandlungstcmp. abhangen. —  
Man kann ferner Terschiedene Resultate erwarten, wenn man die Umwandlungen nicht

(C0H6)2C— C(CII,)2 (CaH6)sC C(CH3)a 
i _  n  _ _ i

OH ÓH

2 Stereoisomere, 
F. 122° u. 117° F. 107° u. 52°

b C^ > C — CH2 ---•>-
XV | !

OH OH

c -iI^ > c n . c i i o ,  c 0H5-cHj-co-R, c 6h 5-co-ch2. r
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durch Warme, sondern durch ein Reagens bewirkt. In der Tat liefern dio beiden oberen 
Verbb. a mit konz. H 2S04 I, mit Acctanhydrid -)- Spur ELSO., II, die beiden unteren 
Yerbb. a mit beiden Agenzien I. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1301—03. 13/5.) Li.

R. Lukes, Ober alkylierte Pyrrolone, Synthese von y-Kclonsaurcn und Fettsduren. 
Dio Herst. u. der Rk.-Mechanismus der Bldg. der alkylierten Pyrrolone u. die Darst. 
der y-Ketonsiiuren ist bereits C. 1929. I. 523. 1454 referiert. Nachzutragen ist: Zur 
Herst. von Fettsiiuren wurden die betreffenden Pyrrolone durch Kochen mit 50%ig. 
H„S04 verseift u. die entstekenden y-Ketonsiiuren in derselben Lsg. naeh Ta f e l  u . 
E m m e r t  (Ztsehr. Elektrochem. 17 [1911], 569) elektrolyt. reduziert. Auf diese Weise 
stellte Vf. Capronsaure, Onantlisaure, Caprylsdure, Pelargonsdure u. Caprinsaure her.

V e r s u e h e .  Capronsaure, C6H1203. Durch Verseifen von l-Methyl-5-ii.thyl- 
pyrrolon-2 mit 50°/oig. I I2SO, u. elektrolyt. Red. des Rk.-Prod. Kp. 201° (unkorr.). 
Ag-Salz. — Ónanthsdure, Ć7H 1402. Analog aus l-Methyl-5-propylpyrrolon-2. Kp. 217 
bis 218° (unkorr.). Ag-Salz. — C(vprylsaure, C8HI0O2. Aus l-Methyl-5-n-butylpyrrolon-2. 
Kp. 230— 238°. — l-Methyl-5-n-amylpyrrolon-2, C10H 17ON. A us N-Methylsuccinimid 
u. Amyl-MgBr. Kp .I0 143—148°. — y-Keiopelargonsaure (4-Ketononansdure-l), C9H 1603. 
Durch Vcrseifen des vorigen. F. 69—70°. — Pelargonsdure, C9H 1802. Durch elektrolyt. 
Red. des vorigen. Kp. 250°. Ag-Salz. — l-Methyl-5-n-hexylpyrrolon-2, Cn H 10ON. 
Kp ,10 148— 150°. — 4-Kelodecansaure-l, CJ0H 18O3. Aus PAe. u. verd. a. F. 71°. Ag- 
Salz. — Caprinsaure, C10H 20O2. Kp. 260—265°. F. 30°. Ag-Salz. (Collect. Trav. chim. 
Tchćcoslovaquie 1. 119—3li. Febr. Prag, Techn. Hochsch.) P o e ts c h .

Winston Kennay Anslow und Harold King, Die Konstitution des roten Isomeren 
des Kreatininpikrats, das die Farbreaklion von Jaff& verursacht. Krealininpikrat existiert 
in einer gelben u. einer roten Form. Die bei Zusatz von Pikrinsaure u. Alkali zu Kreatinin- 
lsgg. auftretende Rotfarbung ( J a f f e , Ztsehr. physiol. Chem. 10 [1886]. 399) beruht 
auf der Bldg. von Alkalisalzcn des roten Kreatininpikrats, das sieh z. B. gegen Ba(OH)2 
wie eine zweibas. Saure verha.lt, dereń eines Aciditatszentrum mit uberschussigem 
Ba(OH), bas. Salze bildet. Ober die Konst. des roten Kreatininpikrats wird an- 
genommen, daB sieh die Pikrinsaure an dic OH-Gruppe des enolisierten Kreatinins

anlagcrt (I). — Bei Zusatz von NaOC„H5
HO • (O2N),C0I I2 • NOs, HO • C • NH • C : NH zu einer Acetonlsg. von 2,4-Dinilrophenol

(I) CII___ N 'CH 3 hildet sieh ein rotes Salz, das sieh bei
geniigender Konz. abseheidet u. beim An- 

siiuern voriibergehend violcttrot wird (R e is s e r t ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 
837). Die Unters. des Salzes zeigte, daC ein Gemisch von 2,4-Dinitrophenolnatrium 
u. bis zu 84,5% Dinatriumsalz einer Additionsverb. aus Dinitrophenol u. enolisiertem 
Aceton vorliegt, die analog I  ais H0(0.2N)-Cr,H3-N02,HO-0(011,): CII2 formuliert 
werden kann. Die beim Ansaucrn auftretende Farbung ist der freien Additionsverb. 
zuzuschreiben. — Auf Zusatz von Kreatinin zu alkal. Lsgg. von 2,4-Dinilrophenol u. 
3-Melhylpikrinsdure treten naeh einigen Min. orangerote Farbungen auf. Versetzt 
man Kreatinin enthaltende alkal. Lsgg. von 2,4- u. 2,6-Dinilrophenol, 3-Mcthylpikrin- 
sdure u. 2,4-Dinitro-l-naphthol-7-sulfonsdure langsam mit 1-n. HO , so tritt beim Ne- 
tralitatspunkt eine imbcstandigc Rotfarbung auf, die beim Zusatz von Alkali zu sauren 
Lsgg. nicht erreichbar ist. — Roles Krealininpikrat, C4H 70N3 4- CQH30 7N3 + H20. 
Man versetzt 5 g Kreatinin in 50 ccm W. mit 10 g Pikrinsaure in 200 ccm sd. W. u. 
macht die abgekiihlte Lsg., die gelbes Kreatininpikrat enthalt, mit 50 ccm 2-n. NaOH 
alkal., kiihlt in Eis u. versetzt, bevor Na-Pikrat krystallisiert, auf einmal mit 50 ccm 
konz. HC1. Karminrotes, krystallin. Pulver. Wird bei 160— 170° gelb, F. ca. 213°. 
Umwandlung in das gelbe Pikrat durch Kochen mit W.; F. 220—221°. Ba-Salze des 
roten Pikrats s. Original. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1210— 16. Juni. Hamp- 
stead.) OSTERTAG.

M. Milone, Untersuchungen uber Dioxime. L III. (LII. Mitt., C. 1929. I. 1826.) 
Im  Verlauf fruherer Unterss. war festgestellt worden, daC die von WlELAND (C. 1921.
I I I .  1246) aus Phenylacctylen u. N20 3 erhaltene Verb. vom F. 105—108°, die auch aus 
a-Phenylglyoxim direkt entsteht, u. die Verb. vom F. 96— 97°, aus ersterer durch 
Umkrystallisieren aus organ. Losungsmm. erhalten, die yon ihm ais a- u. ^-Phenyl- 
furosan angesprochen wurden (vgl. I  u. n), nichts anderes sind, ais ein u. dasselbe, 
mehr oder weniger reine Phenylglyoximperoxyd. Weder dem einen noch dem anderen 
der beiden Prodd. aus den beiden Phenylglyoximen kann die Formel I  oder I I  zu- 
kommen. Beim Dehydrieren von a-Phenyiglyoxim mit N204 entsteht eine Verb. vom 
F. 112°, die in allen ihren Eigg. von dem Isomeren vom F. 108° aus /?-Phenylglyoxim
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abweicht. Das Phenyloxyfurazan HI existiert nicht. Durch Einw. von PC15 auf das 
Pheny]glyoximperoxyd yon WlELAND u. Se m p e e  (L ie b ig s  Ann. 358 [1907]. 36)

C6H6-C-----CII ' CeII5.C----- CII C0H6.C----- C-OH C„H6-C-----CH

I  N—O— N : O I I  0 : N - 0 - ^  I I I  N - O - N  IY N — O - N

Cl-C-----N CJL-C-----C C„H5.C------- CH
i i  j i  ii i i i  i i  ii

Y N —O-C-C0H6 Y I NOH N :0  Y I I  N - O - O - N

entsteht nicht das Phenylfurazan IV, sondern 3-Chlor-5-phenylfurodiazol (V). Nachdem 
in der 47. Mitt. iiber Dioxime (C. 1928. I. 3071) die Griinde dargelegt worden sind, 
die zur Annahme der Struktur Vl fiir das Deriy. aus a-Phcnylglyoxim u. der Struktur 
YH fiir die Verb. aus /?-Phenylglyoxim fiihrtcn, gibt Vf. in der yorliegenden Arbeit 
einen neuen, aus rein physikal. Daten abgeleiteten Bcweis zur Sicherstellung der vor- 
geschlagenen Eormeln. Es wird die Mol.-Gew.-Best. nach der kryoskop. Methode heran- 
gezogen, da hierbei aus der Anomalie des Mol.-Gew. auf die Analogie der Konst. von 
Gelostem u. Losungsm. geschlossen werden kann. (Vgl. B run i, Sammlung Chemisch- 
Technischer Vortriige 6 [1901]. 415.) Verbb. VI u. YH mussen demnach n. Mol.-Gew. 
in dem Phenylfurazan IV haben, was sieh durch den Ycrsuch ais richtig erwies. Somit 
kónnen die Verbb. aus a- u. /?-Phenylglyoxim den Eurazanring nicht enthalten. Phenyl- 
furazan, C6H 6(C2N20)H (IV), durch Kochen des Diacetylderiv. des a-PhenylgIyoxims 
mit W. Aus A. F. 35—36°. Kryoskop. Konstantę in Naphthalin u. Benzil: K  =  56,80.
— p-Tolylfurazan, CH3• C9H 4(C2N20)H, analog der vorigen Verb. aus der Diacetyl- 
yerb. des a-p-Tolylglyoxims, E. 52°. Kryoskop. Konstantę in Naphthalin u. Benzil: 
K  =  65,11. —  N-Oxyd des Oximinophenylessigsdureniirils, C0H 5 • C( : NOH) ■ CNO (VI), 
durch Einw. von N204 auf a-Phenylglyoxim. Aus wasserfreiem A. (+ etwas N204)
E. 112°. Das Mol.-Gew. in Phenylfurazan u. p-Tolylfurazan ist normal. — Phenyl- 
glyoximperoxyd, C6H5(C2N202)-H ( VH), aus /9-Phenylglyoxim mit 4-n. HN03. Aus A.
E. 108— 109°. Das Mol.-Gew. in Phenylfurazan u. in p-Tolylfurazan ist normal. — 
N-Oxyd des Oximino-p-tolylessigsaurenitrils, CH3-C6H.i-C(: NOH)-CNO, durch Einw. 
yon N20 4 auf a-p-Tolylglyoxim (E. 170°) (vgl. C. 1924. I. 2345). Aus wasserfreiem 
A. (+ etwas N204) Krystalle, E. 117°. Das Mol.-Gew. in Phenylfurazan u. p-Tolyl- 
furazan ist normal. — p-Tolylglyoximperoxyd, CH3-C6H4(C2N202)H, aus /S-p-Tolyl- 
glyoxim (F. 192°) (vgl. C. 1927. I I . 55), mit 4-n. HNOa. Aus A. Krystalle, F. 100— 101°. 
Dos Mol.-Gew. in Phenylfurazan u. p-Tolylfurazan ist normal. (Gazz. chim. Ital. 59. 
266—72. April. Turin, Uniy.) v F ie d le r .

Georg Koller, Uber die Kondensation von o-Aminóbenzaldehyd mit Ketodicarbon- 
saureestem und Diketocarbcmsaureestem. Mitbearbeitet von Hildegarde Ruppersberg 
und Elsę Strang. In  Fortfiihrung fruherer Unterss. (C. 1928. II. 1332. 2467) werden 
nunmehr kompliziertere Ketoearbonsaureester mit o-Amńwbenzaldehyd (I) kondensiert. 
Die Kondensation von I  mit Acetondicarbonsaurediałhylesler H  fiihrte zum 3-Carbathoxy- 
chinolin-2-essigsauredłhylesler (2-Homoacridinsduredidthylesłer), was durch dessen tlber- 
fiihrung in 2-Melhylchinolin-3-carbonsaure, die bei der Zn-Staubdest. Chinaldin ergibt, 
bei der Verscifung erwiesen wurde. Das Kondensationsprod. von I  mit Acetonmonoxal- 
sdureester, C14H 1303N (HI), lieferte bei der Verseifung eine Carbonsaure GnHg03N, die 
beim Erhitzen unter C02-Abspaltung in eine bestandige Verb. mit Carbonylfimktion, 
yermutlich ein 3-Chinolylmethylketon, CUH 0ON (IV), iiberging. Der exakte Konst.- 
Naehweis yon IV auf synthet. Wege durch Dest. von 3-chinolincarbonsaurem Calcium 
mit Ca-Acetat, ferner durch Grignardierung von 3-Cyanchinolin (V) (mit CH3MgJ in 
der Kalte bis zu 48 Stdn. u. in der Warme) miBlang indes. Die Synthese von V erfolgte 
durch Red. yon 2,4-Dichlcrr-3-cyanchinolin, sowie aus dem 3-Chinolincarbonsdureamid. 
Oxydation yon IV fiihrte zu 3-Chinolincarbonsdure, die durch Erhitzen fiir sieh oder 
durch Dest. mit Zn-Staub Chinolin ergab. Die Aiiwesenheit einer reaktiven CH2- oder 
CH3-Gruppe in IV erwies sieh durch die Kondensationsfahigkeit mit C„H6COH 
in.alkal. Mitteln bei Zimmertemp., unter welchen Bedingungen eine CH2-Gruppo in
2-Stellung am Pyridin- oder Chinolinring niemals mit Aldehyden reagiert. Durch Kon
densation von Acelondioxalsdureester (VI) mit I resultiert die Verb. CwH17OeNi der mut- 
maBlich Konst. VJUL oder VIII zukommt.

V e r s u c h e .  2-Horrwacridinsduredidthylesler, C16H 1;04N. Kondensation von je 
1 Mol. I u. II mit NaOH in A. (10 Tage) u. Umlósen des nach Entfernung yon A. im 
Vakuum erstarrenden Oles aus verd. A. F. (nach Sintern) 64—65°, ist im Vakuum 
unzers. destillierbar. — 2-Methylchinolin-3-carbcmsaure, C11H^02N. 3-std. Verseifung
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CO-COOC2H5 ■CO • CH, • CO • COOC2H 6

N
X 'CH2CO-COOC2Hs

yorst. Yerb. mit yerd. alkoh. KOH auf dem W.-Bad. Fallung des Filtrats mit HC1 
(die letzten Resto aus der Mutterlaugo durch A.-Extraktion) u. Umlosen aus A., F. 230° 
(Zers.). Liefert bei der Zn-Staubdest. eine ólige Basc, dereń Pikrat, F. 192°, mit dem
2-Methylchinolinpikrał ident. ist. —  Verb. CltHl;i03N. Kondensation von I  u. III mit 
alkoh. KOH u. Krystallisation der nach mehreren Tagen ausfallenden weifien Nadeln 
aus A., F. 92—93°. —  Carbonsaure Gn Ha03N. Verseifung vorst. Esters durch 3 Stdn. 
am W.-Bad mit 4%ig. KOH-Lsg., dann yorsichtiges Einengen der schwach salzsauer 
gemachten Lsg. im Yakuum u. Umlosen der weifien Nadeln aus W., F. (Zers.) 141°. — 
Varb. GlxHtON (3-Chinolylmethylketon ?) (IV). Erhitzen vorst. Saure iiber den F., 
Dest. im Yakuum, Umlosen des erstarrenden Oles aus W. u. Sublimation. F. 100—101°, 
Kp .12 182°. — Phenylhydrazon C17H1SN3. Gelbe Nadeln aus A., F. 165—166°. —  Oxim, 
Cn H10ON2. Glasglanzende Nadeln aus A., F. 206—207°. — 3-Chinolincarbonśdure. 
Erhitzen von IV in yerd. H 2S04 unter langsamer Zugabe (3 Tage) von wss. Cr03-Lsg. 
auf dem W.-Bad, dann Ubersattigung mit NH3, Einengen des Filtrats am W.-Bad 
u. Umlosen des Rohprod. — die letzten Reste werden durch Fallung mit verd. HC1 
gewonnen —  aus verd. A., F. 274—275° (Zers.). —  Benzylidenverb. von IV, C18H 13ON. 
Kondensation von IV u. C6H 5COH in verd. A. mit KOH (15%) u. Einengen nach 48 Stdn. 
im Exsiccator. Verreiben mit Aceton u. Umlosen aus Ćumol, Nadeln, F. 223—224°. —
2.4-Dioxychinolin-3-carbonsaureamid, C10H 8O3N2. Aus 2,4-Dioxychinolin-3-carbonsaure- 
ester mit alkoh. NH3 im Rohr (10 Stdn.). Gelbliche Nadelchen aus Cumol, F. 295°. —
2.4-Diclilor-3-cyanchinolin, CI0H4N2C12. Erhitzen vorst. Verb. mit POCl3 im Rohr 
durch 24 Stdn. im sd. W.-Bad, Extraktion des durch Versetzen mit W. u. K 2C03 er- 
haltenen Nd. mit A., Umlosen des A.-Riickstands aus A. u. Sublimation im Vakuum. 
F. 167— 168°. Die Verb. entbindet bei Oxydation mit KMn04 in Aceton groBe Mengen 
von HCN. — 3-Cyanchirwlin, C10H0N2. Darst. 1. 48-std. Red. yorst. Verb. in der 
Hydrierente in alkoh. Lsg. mit 3%ig. Pd-Tierkohle in Ggw. von Na-Acetat unter 
spaterem Erwarmen auf 30—35°, Ausathern des mit der doppelten Menge W. yerd. 
Filtrats, Umlosen des A.-Riickstands aus W. u. A. u. Sublimation, F. 107° (geringe 
Ausbeute). Ist mit W.-Dampfen fluchtig u. unzers. destillierbar. 2. Uberfiihrung von
3-Chinolincarbonsdure mit S0C12 im W.-Bad (1 Stde.) in das Sdurechlorid, Behandlung
desselben nach Uberschichtung mit Bzl. mit trockenem NH3, Verreiben des Ruck- 
standes mit wenig W., Umlosen aus Bzl. u. Sublimation im Vakuum. Das so erhaltene 
Chinolin-3-carbonsdureamid, C10H 8ON2, sandiges Pulver, F. 195°, wird durch 14 Stdn. 
im Rohr mit P0C13 im sd. W.-Bad behandelt u. dann wie bei 1. aufgearbeitet, F. 107 
bis 108°. — Verb. GlsH17OeN  (VH oder YŁH). Kondensation von I  + VI mit alkoh. 
NaOH (24 Stdn.), Umlosen der Ausscheidung -j- jener der eingeengten Mutterlauge 
aus A., F. 129°. Daneben ergeben sich noch geringe Mengen einer Verb. vom F. 142°. 
(Monatsh. Chem. 52. 59—67. Juni. Wien, Univ.) H e r z o g .

Edgar Wedekind und Ernst Bruch, Isomerieerscheinungen bei subslituierten 
aromatiseften Phenacylaminen. (Zugleich ein Beitrag zur Stereochemie des gesdttigten 
dreiwertigen Sticlcstoffałoms.) Vorliegende Unterss. gehen von der bis yor kurzem noch 
unaufgeklarten Isomerie des Methylconhydrinons u. Methylisopelletierins aus. Da 
diese Verbb. ein asymm. C-Atom u. ein asymm. 3-wertiges N-Atom enthalten, be- 
zeichnete Hess (C. 1925. I. 1319 u. fruher) sie ais stereoisomere Racemformen im Sinne 
einer von Ladenburg  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 26 [1893]. 862) entwickelten An- 
schauung. Die Stabilitat der Isomerie erwies sich ais abhangig yon einer in der Seiten- 
kette befindlichen CO- oder CH(OH)-Gruppe. Da Hess auch fur a c y c 1. 3-wertigcn 
asymm. N derartige Isomerieerscheinungen forderte, haben Vff. eine Priifung dieser 
Frage untemommen. — Zuerst wurde untersucht, ob sich auch dann Isomere auf- 
finden lassen, wenn auBer dem asymm. N kein weiteres Asymmetriezentrum yorhanden 
ist. Miss (Dissert., Kiel 1922) hat aus Cyclohexylamin durch Einfiihrimg von CH3 
u. /?-Oxathyl in yerschiedener Reihenfolge das betreffende tert. Amin dargestellt. 
Die auf beiden Wegen erhaltenen Aminę waren nach dem Kp. ident., aber die Jod- 
methylate sehmolzen bei 160° bzw. 172,5°. Ais Vff. daraufhin Glykolchlorhydrin auf 
Methylanilin wirken lieBen, um den /?-Oxiithylrest einzufiihren, erhielten sie N,N'- 
Diplienylpiperazin. Sie sahen daher von N Alkylanilinen wregen der Beweglichkeit
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der Alkyle ab u. stellten vom Benzylamin u. Cyclohexylamin aus die tert. Aminę I  u. I I  
dar, u. zwar indem sie einmal erst C2H5, dann j?-Oxathyl, das andere Mai die Radikale 
in umgekehrtcr Folgę einfiihrten. In beiden Fallen warcn dio anf beiden Wegen dar- 
gestellten Aminę ident. Ais daraufhin die Angaben von MlSS (vgl. obcn) nachgepriift 
wurden, zeigten die auf beiden Wegen erlialtcnen Jodniethylate F. 161°; eine Verb. 
172,5° wurde nicht beobachtet. —  Sodann gingen Vff. zu Aminen iiber, welche auCer 
dem asymm. N einen asymm. C enthielten, u. wahlten ais geeignetes Radikal den 
Glycidrest, —CH2-CH— CH2. Aber dessen Einfiihrung verlicf nicht glatt. So wurde 

L-O—1
aus Methylanilin u. Epichlorhydrin nicht das erwartete tert. Amin, sondern das 
Diamin I I I  erhalten, u. ein gróBerer Anteil des Rk.-Prod. war Cl-haltig. In  der Tat 
haben Cohn u. FRIEDLANDER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 3034) aus p-Toluidin 
u. Epichlorhydrin ais 1. Rk.-Stufe a-p-Toluidino-/i-oxy-y-chlorpropan, CII3■ C6H4• N II • 
CH,- GTI(OH)' CH,C1, erhalten. Diese Verb. benutzten Vff. daher ais Ausgangsmaterial 
fur ihre weiteren Verss. Ais 3. Radikal, welchcs entsprechend den HESSschen Basen 
ein CO enthalten sollte, wahlten sie den Phenacylrest. Die CoHN-FRIEDLANDERsche 
Verb. lieferte mit Phenaeylbromid u. K 2C03 das Amin IV, indem gleichzeitig der Oxy- 
chlorpropylrest in den Glycidrest iiberging (Weg A). Ein isomeres Amin wurde bei 
diesem Verf. nicht beobachtet. p-Tolylphenaeylamin reagiert nicht mit Epichlor
hydrin, lieferte aber mit Epijodhydrin (Weg B) 2 Aminę, von denen das eine mit dem 
auf Weg A erhaltenen Amin IV ident. war u. ais a -Amin ClsH lt02N  bezeichnet sei. 
Das andere war isomer mit diesem u. sei ais fi-Amin Gu I In02N  bezeichnet. Beide er- 
wiesen sich ais monomolekular, schienen nach ihren sehr schwach bas. Eigg. tert. Natur 
zu sein u. gaben keine Fed3-Rk. Es lag somit nalie, Stereoisomerie anzunehmen. Vff. 
waren jedoeh inzwischen auf Grund einer Unters. von MlLI.S u. Mitarbeitern (C. 1928. 
I. 64) zu der Uberzcugung gelangt, daB die Verschiedenheit der HESSschen Jodmethylate 
des Methylconhydrinons u. Methylisopelletierins u. damit auch die Isomerie dieser 
Basen selbst nicht auf N-Asymmetrie beruhen konne. Waren aber die Basen nicht 
stereoisomer im Sinne der LADENBURG-HESSschen Theorie, so muBtc der asymm. C 
unwesentlich sein u. die Isomerie anders erkliirt werden.

Vff. haben zur Kliirung dieser Frage den Glycidrest in IV durch Isobutyl ersetzt, 
welchcs einerseits keinen asymm. C enthalt, andererseits ebenso schwer ist wie der 
Glycidrest. Zur Darst. dienten wieder 2 Wege: aus p-Tolylisobutylamin u. Phenaeyl
bromid (A) u. aus p-Tolylphenaeylamin u. Isobutyljodid (B); letzterer Weg wurde 
variiert durch Verwendung von KOH (B,) bzw. K,C03 (B2). A u. B2 lieferten a-Amin, 
Bx dagegen fi-Amin 0VJHn30N. Ais Nebenprodd. entstanden bei B, Phenacyliden-p- 
toluidin, CH3• C„H4• N : CH■ CO• CeH5, welches leicht in CH3-CGH.,-NC u. C6H5-CHO 
zerfallt, bei B2 eine unhekannte Verb. C^H^O^JS7. Die Bldg. der „Isobutylisomeren" 
beweist, daB bei den „Glycidisomeren“ Strukturisomerie des Glycidrestes nicht in 
Frage kommt. Da beidc „Isobutylisomeren“ Oxime bilden, welche verschieden sind, 
ist auch Ketoenolisomerie ausgeschlossen. Da die Isomerie vom as3’mm. C unabhangig 
ist, demnach durch die LADENBURG-HESSEche Theorie nicht erklart werden kann, 
so kann sie auch nicht durch N-Asymmetrie bedingt sein. Zudem haben inzwischen 
MEISENHEIMER u . M a h l e r  (C. 1928. I I .  149) bewiesen, daB Methylconhydrinon u. 
Methylisopelletierin strukturisomer sind. — Vff. haben sodann versucht, die „Iso- 
butylisomeren“ durch Kochen in Eg. ineinander umzulagern. Das a-Amin ging dabei 
unter H20-Verlust in ein Indolderiv., wahrseheinlich l-Isclulył-3-phenyl-5-methylindol, 
iiber, doeh ist die Stellung des CcH5 nicht sicher. Das /?-Amin wurde dagegen zers. 
unter Bldg. von Aceł-p-toluidid u. einem Ol. Daraus u. aus der Tatsache, daB die 
/?-Aminę nur aus p-Tolylphenacylamin entsteben, folgt, daB Bic nicht tertiar, sondern 
s e k u n d a r  sein mussen, was nur denkbar ist, wenn das aliphat. Radikal in die CH2- 
Gruppe eintritt. Das fi-Amin C15H23ON wurde also Formel V erhalten, dereń Riclitig- 
keit durch folgende Synthese bewiesen wurde: a-Bromisocapronylbromid u. Bzl. 
lieferten a-Bromisocapropfienon, C6H5-CO-CHBr-C4H() (i), u. dieses mit p-Toluidin 
ein Rk.-Prod., welchcs zu 80% aus dem fi-Amm C19H22ON bestand u. daneben eine 
isomere Verb. enthielt, dereń Konst. noch aufzuklaren ist. — Auch die vom [p-Chlor- 
phenyl]-phenacylamin abgeleiteten „Isobutylisomeren" wurden dargestellt. — Das 
chem. Verh. der sek. aromat. Phenaeylainine wird durch die lockere Bindung der 
H-Atome am N u. an der CH2-Gruppe u. ferner durch ihre Fahigkeit zur Enolisierung 
bedingt. Sie gehoren somit zur Klasse der Verbb. mit reaktionsfahiger CH,-Gruppe 
zwisehen 2 negativen Gruppen. Die Gruppierung Ar-NH-CH2-CO ist eine neue
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dieser Art; der ganze Rest Ar-NH ist ais ncgative Gruppe zu werten. Dor Saure- 
spaltung des Acetessigesters durch Alkali entspricht bei den Phenacylaminen vom 
Typus V die Abspaltung des Restes Ar-NH durch eine Siiure.

C H  .C H ..N ^ ° * H« 1  PTT A V C*  1 1  CH3.C6H4.NH Y
O0l i6 O li, A < CH ł.CH ł. 0H  « < Ch s.CH ,.OH  C0H6• CO• Ó h • C4H9 (i)

/C H 2.CH— c h 2
C9H6 • N(CHa) • CH3 • CH(OH) • CH, • N (CHS) • CeH5 CH3.C0H4-N< O — 1

I I I  ' IY  \CFL,-CO.C0H5
V e r s u c h e .  N,N'-Diphenylpiperazin, C10H 18N2. Durch 12-std. Kochen von

1,5—2 Moll. Methylanilin mit 1 Mol. Glykolchlorhydrin. Krystalle aus CH30H, dann 
Chlf. + CH3OH, F. 164— 165°. — Benzylathyl-f}-oxathylamin, Cu H ł7ON (I). 1. Je 
1 Mol. Benzylathylamin u. Glykolchlorhydrin 5 Stdn. auf W.-Bad erhitzen, 1/2 Stde. 
mit NaOH erwarmen, in A. aufnehmen, mit NaOH trocknen. 2. Aus Benzyl-/}-oxathyl- 
amin (annahernd reine Fraktion yon Kp .10 142—146°) u. ę2H5J, nach eingetretener 
Rk. mit W. kuhlen, dann 1 Stde. erhitzen, mit NaOH u. A. isoliercn. Schwach bas. 
riechendes Ol, Kp .0 132°. Liefert kein Oxalat, óliges Pikrat. Jodmetliylat, C12H 20ONJ, 
Krystalle aus CH3OH + A., F. 104°. Jodathylat, C13H 22ONJ, Krystalle aus CH3OH, 
F. 106— 107°. — Cyclohexyldthylamin. Aus Oyclohexylamin, C2H6Br u. uberschussigem 
KOH-Pulver, erst kuhlen, dann 1 Stde. W.-Bad. Kp. 160—170°. — Cyclohexyl-fl- 
oxathylamin, C8H 17ON. Durch 1-std. Kochen von Cyclohexylamin mit Glykolelilor- 
hydrin. Kp .7S2 234—236°, Kp.u  119°. ' Pikrat, C14H 20O8N4, Rhomben aus A., F. 129°.
—  Cycloliexyldthyl-ji-oxdthylamin, CI0H21ON (II). 1 . Aus Cyelohexylathylamin u.
Glykolchlorhydrin analog I. 2. Aus Cyclołiexyl-/i-oxathylamm u. C2HSJ  (50°, 3 Stdn.), 
Rohprod. in verd. H 2S04 mit NaN02 yersetzen, Nitrosamin mit A. entfernen, nach 
Zusatz von mehr H 2S04 2 Stdn. kochen, alkalisieren. Dicke, schwach lauchartig 
riechende FI., Kp .14 120°, Kp .T50 240—241°. Pikrat, C10H24O8N4, aus A., F. 79—80°. 
Jodathylat, C12H 20ÓNJ, Krystalle aus A.-A., F. 180°. —  Cyclohexylmethyl-(i-oxathyl- 
amin (Miss). 1. Aus Cyclohexyl-/?-oxathylamin u. CH3J. 2. Aus Cyclohexylmcthyl- 
amin [dieses aus Cyclohexylamin u. (CH3)2S04] u. Glykolchlorhydrin. Kp .10 106°. 
Jodmethylat, aus absol. A., F. 160—161°. —  a,y-J)i-[phenylmethylamino~\-fl-oxypropan, 
C17H 22ON2 (HI). Aus Methylanilin u. Epichlorhydrin (W.-Bad, 4 Stdn.), mit NaOH 
u. A. isolieren. Fraktion 180—240° (20 mm) schied allmahlich Krystalle aus. Aus verd. 
CH3OH, F. 82°, an der Luft blau, mit HN03 rot. — cx,y-Di-[cyclohexylammo]-[S-oxy- 
propan, C15H3nON2. Analog mit Cyclohexylamin. Rk. heftiger, schlieClich mit W. 
erwarmen, in A. aufnehmen. Spiefie aus PAe., F. 72—73°. Dinitrosamin, Clr,H280 3N4, 
Krystalle aus Bzl., F. 115— 116°. — p-Tolylphenacylglycidamin (a-Amin), CiSH 190 2N 
(IV). Weg A: a-p-Toluidino-/J-oxy->'-chlorpropan u. Plienaoylbromid mit iiber- 
schussigem wasserfreien K 2C03 verreiben, auf 100°, dann 110— 120°, schlieClich 140° 
erhitzen, nach Erkalten mit W. u. A. isolieren, Rohprod. mit CH3OH yerreiben. 
Schiippchen aus CH3OH-A., F. 145°, unl. in verd. Sauren, 1. in konz. H 2S04 (dunkel- 
grun), HC1 (hellgriin). Bildet kein Pikrat. — Epijodhydrin. Aus Epichlorhydrin u. 
NaJ in sd. Aceton (21 Stdn.). Kp .24 64°. — Cyclohexyldthyl-fi-oxdthiylglycidammonium- 
jodid, C13H 20O2NJ. Aus I I  u. yorigem (Raumtemp., 3 Wochen). Krystalle aus A, 
F. 216—217“, sil. in W. — f}-Amin CwHls02N. Weg B: p-Tolylphenacylamin mit 
uberschussigem K 2C03 yerreiben, Epijodhydrin zutropfen, weiter wie bei IV. Das in 
CH3OH wl. Pr od" ist IV. Die k.-methj'lalkoh. Ausziige lieferten beim Verdunsten 
schwarze Brocken, welche, mit A.-PAe. yerriilirt, in yeriilzte Nadeln uborgingen. 
Gelbliche SpieBe aus CH3OH, F. 157°. Lsg. in organ. Solyenzien tiefgelb. Fluoresciert 
im ultravioletten Licht strahlend gelb. Ist unl. in verd., 1. in konz. Sauren (farblos), 
bildet kein Pikrat.

p-Tolylisobutylamin, CUH I;N. Aus p-Toluidin u. i-C4H„Br (W.-Bad, 61/™ Stdn.), 
mit A. u. W. isolieren, Fraktion 230—250° (at-Druck) im Vakuum fraktionieren. 
Kp .19 135°. — p-Tolylphenacylisobutylamin (a-Amin), C19H 23ON. Weg A: Phenacyl- 
broniid mit K 2C03 yerreiben, yoriges zugeben, nach spontaner Rk. u. Erstarren 10 Min. 
erwarmen, mit W. u. viel A. isolieren. Gelbliche Nadeln aus CH3OH, F. 128°, 1. in 
organ. Solyenzien unter Farbyertiefung. Fluoresciert im ultrayioletten Licht strahlend 
gelb. Bildet kein Pikrat. Oxim, Ci9H24ON2, farblose ICrystalle aus A., F. 97°. — 
Weg Bx: Gtemiseh von p-Tolylphenacylamin u. KOH-Pulver tropfenweise mit i-C4H9J  
yersetzen, 1 Stde. auf W.-Bad erhitzen (Isonitrilgeruch), mit W. u. A. yerarbeiten, 
wobei ein rótliehes Prod. ungel. bleibt. Ath. Lsg. hinterlaBt dunkelrotes, teilweise
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erstarrendes Ol, welches mit PAe. verruhrt wird. Urgel. Anteil liefert nacli Verriihren 
mit CH3OH zusammen mit obigem rótliehen Prod. aus A. reines Phenacyliden-p- 
toluidin, C15H 13ON, orangefarbeno SpieBe, Zers. bei 215°. Lsgg. in organ. Solvenzien 
dunkelrot. Die PAe.- u. CH3OH-Auszuge scheiden beim Verdunsten auBer Sehmieren 
etwas fi-Amin C19Hn ON (V) aus, citronengelbe rhomb. Tafeln aus CH3OH, F. 67°, unl. 
in verd. HC1. Fluoresciert im ultravioletten Lieht nicht, bildet kein Pikrat. Oxim, 
C19H24ON2, farblose Spiefie aus verd. A. u. CH3OH, F. 130—131°. — Oxim des p-Tolyl- 
phenacylamins, C15H 16ON2, farblose Krystalle aus vcrd. A., F. 94°. — Weg B2: p-Tolyl- 
phenacylamin, i-04H9J  u. K 2C03 6 Stdn. auf W.-Bad erhitzen, wio oben aufarbeiten, 
Rohprod. mit k. CH3OH behandeln, Krystallgemisch in A. lósen. Pikrinsaure fallt 
p-Tolylphenacylaminpikrat, C21H 180 8N4, aus, aus CH3OH, F. 108—109° (Zers.). 
Filtrat mit Soda ausschiitteln, trocknen, Terdampfen, Prod. mehrmals mit wenig 
CH30H  auskochen. Die Auszuge liefern a -Amin. Der wl. Anteil ist Verb. C22H1S02N, 
F. 156°. — l-Isobutyl-3( ?)-j>hmyl-5-methyltńdol, C19H 21N. a-Amin 3 Stdn. in Eg. 
kochen, in W. gieBen, ausathern, A.-Lsg. mit konz. K 2C03-Lsg. schutteln, trocknen usw., 
Prod. mit PAe. verruhrcn, Flocken abfiltrieren, verdunsten. Aus A. + W., F. 52°. — 
Acet-p-toluidid, C9H u ON. Aus dem /S-Amin im wesentlichen wic vorst. SpieBe aus W., 
F. 151— 162°. — Synthese des /3-Amins: a-Bromisocaprophemon, C12H i6OBr. Aus 
a-Bromisocapronylbromid, Bzl. u. A1C13 in CS2. Hellgelbes Ol, Kp .12 151—153°. — 
Gemisch gleichcr Teilo von vorigem u. p-Toluidin an w. Platz 15 Stdn. stehen lasscn, 
mit A. u. verd. HC1 aufarbeiten, halbfestes Rohprod. mit PAe. behandeln, ungel. Teil 
aus wenig CH3OH umkrystallisieren. Die ausfallende rclatiy wl. unbekannte Verb. 
Gl9H„3ON bildet Nadelchen aus CH3OH, F. 111— 112°. Aus der 1. Mutterlauge schied 
sich beim Einengen im Vakuum erst noeh die gleiche Verb., darauf das (3-Amin Gu H21tON 
ab, welches, da schwer ganz rein zu erhalten, durch sein Oxim charakterisiert wurde.
— [p-Chlorphenyl]-isobutylamin, C10H UNC1. Aus p-Chloranilin u. i-C4H9Br (W.-Bad, 
12 Stdn.). Kp.13135—136°. —  [p-Chlorphenyr\-phenacylisobutylamin, C18H20ONC1. 
Aus vorigem mit Phenacylbromid u. konz. K 2C03-Lsg. (W.-Bad, 1 Stde.). Gelbliche 
Krystalle aus reinem, dann verd. CH3OH, F. 109—110°. ■— a-\p>-Chloranilinó)-iso- 
caprophenon, CiSH20OŃCl. Aus [p-Chlorphenyl]-phenacylamin, i-C4H9J  u. KOH wie 
oben (Weg Bj). Citronengelbe rhomb. Tafeln aus CH3OH, F. 80,5°. Nebenprod.: 
Orangefarbig, wl. in A., aus Bzl., Zers. bei 235—236°. —  Acet-p-Moranilid. Aus 
vorigem in sd. Eg. (4 Stdn.). SpieBe aus W., F. 176°. —  Phenacyliden-p-cMoranilin, 
O^H^ONCl. Entstand bei 6-std. Erhitzen von [p-Chlorphenyl]-phenacylamin, i-C4H9J  
u. K 2C03. Gelbe Krystalle aus Bzl., F. 196°. (L ie b ig s  Ann. 471. 73—112. 17/6. Hann.- 
Munden, Forstl. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Max und Michel Polonovski, Belladonnin, Bellatropin und Chlortropan. Kurzes 
Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1929. I. 1005. Nachzutragen ist: Bella
donnin ist ein Ester des Tropins mit polymerisierter Atropasaure, welcher wegen seiner 
Schwerloslichkeit durch Ba(OH)2 weniger leicht verseift wird ais die anderen Tropin- 
ester. Darst. desselben durch Erhitzen von 25 g Apoatropinhydrobromid mit h. gesatt. 
wss. Lsg. von 25 g Ba(OH)2 auf dem W.-Bad. Nach 48 Stdn. Lsg. abdekantieren, 
viscosen Ruckstand mit W. wasehen, mit A. estrahieren, Estrakt mit n. H„S04 aus- 
schiitteln, saure Lsg. mit K 2C03 alkalisieren, wieder ausathern. Die ath. Lsg. hinter- 
laBt einen durchsichtigen Firnis, frei von Tropin. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 
304—11. Marz.) L in d e n b a u m .

J. J. L. Zwikker, Eine Verunreinigung in  Ilandelsnarcein, die die Farbreaktion 
mit Natriumnitroprussid liefert. Eine fruhere Bemerkung des Vf., daB Narcein die 
Farbrk. nach B it t o  liefere, wurde nur bei einem Teil der Proben, die den Forderungen 
der Nederl. Pharmacopoe V entsprachen, bcstiitigt gefunden. Aus diesen war eine 
geringe Menge eines Stoffes zu isolieren, der sich ais Methylnarcein, infolge zu weit 
gefuhrter Methylierung erwies. Die Empfindlichkeit der Rk. auf diesen Stoff mit 
Na-Nitroprussid ermoglicht ernen Nachweis von 2% in 50 mg Narcein-HCl. (Pharmac. 
Weekbl. 66 . 445— 49. 5/5.) Gr o s z f e l d .

J. J. L. Zwikker, Die Struktur des Narceins. Aus dem Eintreten der sehr 
starken Nitroprussidrk. (vgl. Yorst. Ref.) bei Ersatz eines der akt. H-Atome in der 
CH2-Gruppe nach der Formel von F r e u n d  (I) durch CH3 leitet Vf. die Annahme ab, 
daB die Gruppe CH3-CO nicht ais solche im Narceinmolekul besteht. Da das eine H 
einen ausgesprochen sauren Charakter besitzt, die daneben gelegene Gruppe N(CH3)2 
stark bas. ist, kann man annehmen, daB dieses H-Atom ionogen abgespalten u. durch 
die Aminogruppe aufgenommen wird (Formel 13). Die Rk. mit Nitroprussid bleibt
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aus, weil dio Ketogruppe, weil zwischen 2 Kernen befindlich, nicht reagieren kann. 
Bei Ersatz des sauren H durch CH3 ist Ringbldg. nicht mehr móglich, u. der Stoff 
verhalt sich wie Benzylphcnylketon. (Pharmac. Weekbl. 66. 461—64. 1/6.) Gr o s z f .

Kakuji Goto und Hideo Sudzuki, TJnUrsuchungen iiber dimolekulare Alkaloide. 
I. Ober Disinomenin und Pseudodisinomenin. (Vgl. C. 1929. I I .  431 u. fruher.) 
Durch milde Oxydationsmittel (AuCl3, AgN03, K 3FeCy6, KMn04) FeCl3, H 20 2) wird 
Sinomenin in 2 isomere dimolekulare Verbb., Disinomenin u. Pseudodisinomenin, 
zu fast gleichen Tcilen iibergefuhrt, welche einander sehr ahnlieh sind. Die Acetolyse 
beider fuhrt zu demselben Disinomenoltetraacelat, dessen Vcrseifung zum Disinomenol, 
von dem noch die Telraalkylather u. das Tetrabenzoat dargestellt wurden. Diese 
Deriw. sind ident. mit denen des durch KOH-Spaltung des Sinomenins erhaltenen 
Disinomenols (vgl. C. 1926. I I .  2308. 1927. I. 1304). Dio beiden neuen Alkaloide 
sind stereoisomer, aber nicht enantiomorph, da ihre Hydrochloride sehr verschieden
1. sind. Ihre Absorptionskurven sind fast ident. — Die beiden Moll. sind wahrschein- 
lieh in Stellung 1 verkniipft, entsprechend Formel I, weil die Diazork. des Sinomenins 
stark vermindert ist, u. weil das Bromsinomenin, dessen Diazork. ahnlich vermindert 
ist, woraus man auf die 1-Stellung des Br sehlieCen darf, kein dimolekulares Prod. 
gibt. Disinomenol erhalt jetzt Formel U. — Disinomenin kommt in der Natur vor, 
nicht dagegen die Pseudoyerb.

Y e r s u c h e .  Oxydation von Sinomeninhydrochlorid mit K 3FeCy0 (1 Mol.) 
in W. bei 50°, mit Soda alkalisieren, Nd. in wenig verd. HC1 losen, Hydrochlorid- 
gemisch aus W. umkrystallisieren. Das Salz des Disinomenins wird rein erhalten. 
Mutterlauge liefert mit NH4OII freies Pseudosinomenin. Oder man osydiert freies 
Sinomenin mit AgN03 in stark verd. A., entfernt Ag 11. verfahrt wie vorst. ■— Disino
menin, C3gH 440 8N2 (I), Platten aus CH3OH, F. 222°, Zers. bei 245°, [oc]d =  +149,98°. 
Mit CH20-H2S04 rot. Ilydroclilorid, F.>290°, 1. in k. W. zu 0,6, in sd. W. zu 3,3%. 
Jodmelhylat, Prismen aus W., F. 263° (Zers.). Oxim, F. 265° (Zers.). Semicarbazon, 
F. >  290°. —  Pseudodisinomenin, C38H44OsN2 + 2 CH3OH, haarformige Nadeln aus 
CH3OH, F. 228°, Zers. bei 245°, [a]D =  — 127,03°. Mit CH20-H2S04 gelbbraun. 
Jodmelhylat, Krystalle aus W., F. 267—268° (Zers.). Oxim, F. >  290°. Semicarbazon,
F. >  290°. —  Disinomenoltetraacelat, C40H34O12. Mit Acetanhydrid (Rohr, 180°, 
8 Stdn.). Aus Bzl., F. 253°. AuBerdem entsteht Mcthylathylamin. — Disinomenol, 
C32H 20O8 (II). Mit alkoh. NaOH. F. >  310°. Blaufarbung mit ammoniakal. Ag-Lsg. 
in Aceton. —  Tetramethylather, C3GH34Og. Mit (CH3)2S04. Nadeln, F. 240°. — Tetra- 
athyldther, C40H 42O8. Mit (C2H 5)2S04. F. 177°, sehr rein 184°. — Telrabenzoat, CcoH420 12. 
Mit CeH. • COCl u. NaOH in Benzoesaureathylester oder mit Benzoesaureanhydrid 
bei 180—200° (6 Stdn.). Nadeln, F. 280°. — Farbungen in k. konz. H 2S04: Sinomenol 
u. Deriw. gelb, mit W. farblos; II u. Deriw. braun, mit W. purpurne Flocken. (Buli. 
chem. Soc. Japan 4. 107—11. Mai. Tokio, KiTASATO-Inst.) L in d e n is a u m .

K. Yano, Ober die Alkaloide von Stephania tetrandra, S. Moore. II. XXV. Mitt. 
iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Coccuhisarten von H. Kondo. (I. vgl. C. 1928.

I
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I. 2407. — X X III . vgl. C. 1929. I. 1112.) Bei Wicderholung des HOFMANNsclien 
Abbaus des Tetrandrins wurden 2 Methinbasen von anderen Eigg., ais in der I. Mitt. 
angegeben, erhalten: a-Methin, Tafeln aus A., F. 172°, [oc]d14 =  +11,09° in Chlf., 
f= =  0,92; fS-Methin, Nadeln aus CH3OH, F. 227°, [a],,18 =  +14,64° in Chlf., f= =  1,13. 
Der weitero Abbau dieser Basen ergab das fruher beschriebene Dcs-N- Tetrandrin, 
CjsH ,803 =  (CH30)2ClcH 120, F. 220—221°, |= =  1,1. Dieses wird durch KMn04 
oxydiert zu einer Dicarbonsaure mit gleieher C-Zahl, (CH3O)2C14H 10O(CO2H)2, F. 130°, 
welehe Des-N-Tetrandrindicarbonsaure genannt wird u. keine Diazork. gibt. Aus ihrer 
Bldg. folgt, daB Des-N-Tetrandrin keine Vinylgruppe enthalt. Der Abbau des Tetran
drins scheint also wie folgt zu verlaufeh:

Diese Dicarbonsaure liefert bei weiterer Oxydation eine Ketondicarbonsiiurc, 
(CH30)2C14H802(C02H)2, F. 145°, welche Des-N-Tetrandrinoxodiearbonsav,re genannt 
wird, deutliehe Diazork. gibt u. ein Semicarbazon, Zers. bei 200°, liefert. Weitere 
Oxydation dieser Saure fiilirt schlieBlieh zu einer Dicarbonsaure CH30 'C 12H70(C02H)2, 
Nadeln aus Phenol, F. 305°, welche in der Kalischmelze glatt in Protocatedmsaure 
u. p-Ozybenzoesaure gespalten wird u. folglieh 2-Mełhoxydipheiiyldther-4,4'-dicarbon- 
siiure sein muB. Dor oxydative Abbau des Des-N-Tetrandrins wird wie folgt formuliert:

2-Methoxydiphenyl:ither-4,4'-dicarbonsaure

Im  Original sind die Absorptionskurven des Tetrandrins, Coclaurins u. der Homo- 
yeratrumsaure angefiihrt. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 51—54. April.) Lb.

Junzo Arima, 0ber die Konstitution des Nodakenins, eines neuen Glykosids von 
Peucedanum decursimim Maxim. I I . (I. vgl. C. 1929. I. 1698.) Nodakenelin liefert 
ein Monóbromderiv., welches durch alkoh. Alkali in eine cinbas. Saure C14H 140 6 iiber- 
gefuhrt wird. Diese besitzt keine Lacton- oder phenol. OH-Gruppe u. gibt einen Mono-

CHS

CH-OH

ĆHs

Ćh

Tetrandrin V / "V 'N(CH3)ł

Ć llj

Óh

■CHj-OH

CH2
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OCH,
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I I I

methylester. Die Rk. entspricht der Umwandlung von Cumarin in Cumarilsiiure. 
Das Bromnodakenetin kann daher einstweilen nach I  u. die neue Saure, welche Vf. 
Nodakilsaure ncnnt, nach II  formuliert werden. — Oxydation des Nodakenetins mit 
Cr03 fiihrte zu einer cinbas. Phenolcarbonsaure C10H„O5, welche eine Lactongruppe 
enthśilt, violette FeCl3-Rk. u. ein Dimethylderiy. gibt. Zweifellos lag eine Oxycumarin- 
carbonsaure vor, die aber mit kciner der bekannten Sauren identifiziert werden konnte. 
Aufklarung lieferte die Synthese aus /5-Resorcylsaure u. Apfelsiiure. Hierbei resultierte 
in der Tat eine mit obiger Abbausiiure ident. Saure, welche durch Abbau zum 7-Oxy- 
cumarin (Unibelliferon) ais 7-Oxycumarin-6-carbonsaure (ITI) sicher erkannt wurde. — 
Die Formel des Nodakenetins kann nunmelir nach IV aufgelóst werden.

0
. , , i : o Tr „  n v r v ' >  CO,H

UJU-*I

O f | o o

II0 / Y > 0  i v  csf f , ( O H ) - ę / y y N o

V e r s u c h e. Bromnodakenetin, C1.1H 1304Br (I). Mit Br in Chlf. Nach Reinigcn 
mit etwas A. Prismen aus Chlf., F. 230—231°. — Nodakilsaure, C14H 140G + H20 (II).
I  mit alkoh. KOH 15 Min. kochen, nach Zusatz von W. u. Abdampfen des A. mit H2S04 
fiillen. Prismen ans verd. A., F. 214—215°. Methylester, C15H 10O5, init Diazomethan, 
Prismen aus A., F. 133—134°. — 7-Oxycumarin-6-carbonsaure, C10H 0O5 + H20 (HI). 
Lsg. von Nodakenetin in sd. 2°/0ig. H 2S04 mit K 2Cr20 T-Lsg. versetzen, 3 Stdn. kochen, 
Filtrat ausiithern, mit NaOH alkalisieren, wieder ansauern u. stehen lassen. Nadeln 
aus 50%ig. A., F. 244—246°, bei langsamem Erhitzen 260—261° (Zers.). Alkal. Lsgg. 
fluorescieren blau. Bimethylalheresler, C12H I0O5, mit Diazomethan, blaBgelbe Nadeln 
aus A.-CHjOH, F. 165—166°. — Synthese von III: Inniges Gemisch von /?-Resorcyl- 
siiure u. Apfelsaure mit konz. H 2S04 rasch bis zum beginnenden Schiiumen erhitzen, 
Flamme entfernen, nach beendeter Rk. in Eiswasser gieBcn, ausfallendes Prod. mit 
A. waschen, aus 50%ig. A. umkrystallisieren. — 7-Oxycumarin (Umbelliferon), C0H 0O3. 
III 20 Min. auf 260—270.° erhitzen. Nach Verdampfen des alkoh., dann ath. Extrakts 
Krystalle aus W., F. 230—231°. (Buli. chem. Soc. Japan 4. 113—19. Mai. Tokio, 
Univ. u. KiTASATO-Inst.) L in d e n b a u m .

K. Rehorst, Neuere Untersuchungen iiber das Itiibensaponin. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 79. 155—75. Marz. — C. 1929. I. 2059.) L in d e n b a u m .

R. J. Anderson und Fred P. Nabenhauer, Chemische Untersuchungen von 
Traubenpigmenten. I I . Ober die Anthocyane in Clintontraubeni. (Buli. New York 
State agricult. Exper. Stat. 1928. Techn. Buli. Nr. 146. 3— 12. —  C. 1924. II . 
2170.) L in d e n b a u m .

R. J. Anderson, Chemische Untersuchungen von Traubenpigmenten. I I I .  Ober die 
Anthocyane in Seibeltrauben. (Buli. New York State agricult. Exper. Stat. 1928. 
Techn. Buli. Nr. 146. 13—21. — C. 1925. I. 238.) L in d e n b a u m .

Kurt Noack und Wilhelm KieBling, Zur Entstehung des Chloropliylls und seiner 
Beziehung zum Blutfarbstoff. I. Mitt. Zum Ref. in C. 1929. I. 1472 ist nachzutragen, 
daB die durch Saurebehandlung von Protochlorophyll erhaltene Mg-freie Substanz 
alf» Protophaophytin bezeichnet wird. Fiir das mit i lir sehr nahe verwandte Phyllo- 
erythrin wurde ein neues Verf. zur Gewinnung aus Rindergalle ausgearbeitet, in der 
es mindestens zum groBen Teil ais Leukoverb. vorhanden ist. Die Einfiihrung von 
Mg in Phylloerytlirin gelang mittels p-Joddimcthylanilin-Mg, einmal auch mit Metliyl- 
MgJ. Ausfuhrlieher ist die Red. des Clilorophylls a + b zu Protophaophytin behandelt. 
(Ztschr. physiol. Chem. 182. 13— 49. 15/4. Erlangen, Univ.) B e h r l e .

A. A. Hijmans V. d. Bergh, Ober Porphyrinmodifikaticmen. Unter Mitarbeit 
von P. Muller u. A. Hijmans. Nach F is c h e r  leiten sieh alle in der Natur 
vorkommenden Kopro- u. Uroporphyrine vom Atioporphyrin I  ab. Andererseits 
schien es ihm, ais ob der Blutfarbstoff ein Deriv. des Atioporphyrins I I I  sein 
miisse. Da es sehr unwahrscheinlich ist, daB sieh die beiden Isomeren ineinander 
umwandeln kónnen, glaubte F is c h e r , daB bei angeborener Porphyrinurie der 
durch die Krankheit vermehrtc Farbstoff nieht aus einer Zers. des Hiimo- 
globins stammen konne, sondern anderen Ursprunga sei. Im folgenden beriehten

X I .  2 49
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Yff. iiber 2 Falle angeborener Porphyrimirie, die insofern besonderes Inter- 
esse yerdienen, da sich in dem Urin der beiden Patienten atherl. Koproporphyrin 
fand, wahrend in den bisher bekannten Kranklieitsfallen dieser Art das in A. unl. 
Uroporphyrin festgestellt wurde. Der aus dem Urin isolierte Farbstoff war, obwohl 
er das typ. Spektrum zeigte u. 4 Carboxylgruppen aufwies, nicht ident. mit dem 
sonst in der Natur yorkommenden Koproporphyrin. Der F. des Methylesters (169 
bis 170°) war yollig verschieden von dem des bekannten natiirlichen Koproporphyrins, 
dessen F. wie der des yon FlSCHER synthet. dargestellten Koproporphyrins I-Methyl- 
esters bei 251° gefunden worden war. Dagegen liefert das aus Atioporphyrin I I I  dar- 
gestellte Koproporphyrin einen bei 171° schni. Methylester. Durch yergleichende 
Unterss. des synthet. Koproporphyrin III-Esters mit dem aus dem Urin des Patienten 
gewonnenen Koproporphyrinester wurde festgestellt, daB beidc Prodd. yollig ident. 
sind. Dadurch ist zum ersten Małe das Vork. von Koproporphyrin I I I  in den Ex- 
Icrementen eines mit angeborener Porphyrinurie behafteten Patienten erwiesen. 
Weiterhin hat die Unters. ergeben, daB es moglichist, daB in dem erwahnten Krankheits- 
fall das Porphyrin aus dem Blutfarbstoff stammt; eine Beobachtung, die nach 
FlSCHERs Unterss. bei den bisher beschriebenen Fallen angeborener Porphyrinurie 
ais hochst unwahrscheinlich gelten muBto. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Procecdings 32. 15— 19.) H il l g e r .

Isidor Morris Heilbron und WilJred Archibald Sexton, Unłersuchungen in  
der Steringruppe. I I I .  Die Acetylierung und katalytische Hydrierung des Ergosterins. 
(II. ygl. C. 1928. I. 2507.) Die Hydrierung des freien Ergosterins in A. bei Zimmer- 
temp. u. in A. bei 70° mit Pd-Sehwarz gibt, yollstandig zu Endo gefuhrt, das a-Ergo- 
stanol yon R e in d e l  u . W a l t e r  (C. 1928. I .  1777). Die Hydrierungskurye zeigt einen 
seharfen Knick bei der Aufnahme von zwei Atomen u. bei der Unterbrcchung der 
Operation an dieser Stelle liiBt sich das Dihydroergosterin von WlNDAUS u. B r u n k e n  
(C. 1928. I. 1879) fassen. Die Hydrierung in Eg. bei 70° fuhrt zu dem gesiitt. Allo- 
a-ergoslanolacetał von R e in d e l  u. W a l t e r  (1. e.). Durch Einw. yon Eg. in einer 
inerten Atmosphiire auf das Sterin laBt sich ein neues Acetat gewinnen; das Ergo- 
steryl-a.-acetat besitzt ein mit Ergosterin u. dessen bereits bekanntem Acetat ident. 
Absorptionsspektrum. Uber den F. erhitzt oder mit Acetanliydrid gekocht, lagert sich 
die Verb. in das bekannte ^-Acetat um, die Versoifung mit alkoh. Kali liefert das be- 
kannte Ergosterin zuriick.

V e r s u c h e .  Ergosterin liefert mit Eg. u. wasserfreiem K-Acetat in einer C02- 
Atmosphare auf 100° 5— 6 Stdn. erhitzt Ergosteryl-a-acetat, C29H 110 2, aus absol. A.,
F. 132—133°. (Journ. chem. Soe., London 1929. 921—26. Mai.) T a ijb e .

Isidor Morris Heilbron, Wiifred Archibald Sexton und Frank Stuart Spring, 
Unłersuchungen in der Steringruppe. IV. Die Exislenz isomerer Ergosterine. (III. ygl. 
yorst. Ref.) Die in der yorst. Mitt. an einem Ergosterin von B o h r in g e r  & So h n e  
ausgefiihrte Hydrierung zum Tetrahydroderiy. yersagte bei einem Praparat von 
Messrs. BOOT, bei dem dio Wasserstoffaufnahme bei ca. 2 Atomen stehen blieb. Ein 
Katalysatorgift konnte nicht festgestellt werden, die Homogenitat der beiden Praparate 
konnte durch dreimalige fraktionierte Krystallisation aus A.-Bzl. erluirtet werden. 
B oots Ergosterin zeigte [a]516122 =  — 171°, B o h r in g e r s  [a]M6122 =  — 159,3°. Auch 
nach dor Umwandlung in die Acetate blieb der Unterschied in der H2-Aufnahmo er
halten. Nach der Verseifung des Acetats aus B oots Ergosterin resultierte jedoch ein 
Praparat mit [a]510122 =  — 160°, u. in der Hydrierung yollkommen ident. mit B o h - 
r in g e r s  Ergosterin. Ferner wurde gefunden, daB der F. des Ergosteryl- 0-acetats von 
der Dauer des Erhitzens mit Aeetanhydrid abhangig ist, u. zwar mit der Zeit abfallt, 
wahrend die Drehung ansteigt. (Journ. chem. Soe., London 1929. 926—31. Mai. 
Liyerpool, Uniy.) TAUBE.

Alice Mary Copping, Die Jodwerle einiger Slerine nach der Methode von Dam. 
Mit der Pyridin-Sulfat-Dibromidmethode yon ROSENMUND-KUHNHEIM in der Aus- 
fuhrung nach Dam (C. 1925. I. 730) geben einige Sterine abnorme Werte. Ergosterin 
zeigt einen hohen Jodwert, der wahrscheinlich auf Substitution u. nicht auf Ggw. 
einer yierten Doppelbindung zuruckzufiihren ist. Das Vorhandensein einer Ketogruppe 
bewirkt einen niedrigen Jodwert. (Biochemical Journ. 22. 1142— 44. 1928. London, 
Uniy. College.) HESSE.

K. Felix und A. Lang, Uber die Fraktionierung partieller EiweifShydrolysale. 
Permutit setzt sich ahnlich wie mit anderen organ. Basen (W HITEHORN , C. 1923.
IV. 634) auch mit Arginin, Histidin, Omithin u. Clupe.insułfat um. Die Rk. mit Arginin
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verlauft nicht nach dem Massenwirkungsgesetz, sondern anderfc sich mit der Konz. 
bzw. der absolut vorhandenen Menge von Arginin u. erfullt dio von RoTHMUND u. 
KOKNFELD (C. 1920. II . 523) fiir den Austausch des Na im Permutit gegen andere 
anorgan. Basen aufgestellte Gleicliung, welche fiir den vorliegenden Fali auf naeh- 
stehende Form umgerechnet wurde: log (6 — x)/x =  fi log xj(a —  x) + log I i, wobei a 
die anfanga in der Lsg. vorhandene Arginiiikonz., b die anfangs Yorhandene Na-Konz. 
im Permutit, x die nach eingetretenem Gleichgewicht umgetauschten Moll. von Na 
u. Arginin bedeuten. (i ist ein Exponent <  1, was bedeutet, dafi eine Verdoppelung 
der Konz. des Arginins in der Lsg. nicht auch eine Verdoppelung im Permutit, sondern 
nur eine kleinere Zunahme bewirkt. Damit die Hiilftc Arginin vom Permutit auf- 
genommen wird, muB dieser in der 25-fachcn Menge angewendet werden. Bei 32° 
war das Gleichgewicht zwischen Argininchlorid u. Na-Pcrmutit nach etwa 5 Stdn. 
erreicht, wobei etwas mehr ais die Halfte der angewandten Base ausgetauscht wird, 
80% davon bereits in den ersten 10 Min. Bei 0° verlauft die Rk. langsamcr, der 
Temp.-Koeffizient fiir 10° betragt 1,8. Die Rk. des Permutits mit Ornithin u. Histidin, 
sowie mit Ammonchlorid lilBt sich ebenfalls nach der angegebenen Gleicliung dar- 
stellen. Nach den Werten.yon /3 ordnen sich die Basen in folgende Reihe: NJrl,, 0,717, 
Arginin 0,6055, Histidin 0,3075 u. Ornithin 0,2652. Der Wert fiir K  betragt fiir Histidin 
54,2, Arginin 45,8, Ornithin 42,02, NH4 0,61. In der Konstanto K  driickt sich die 
Affinitatsgrófie der Basen zum Permutit aus. Je kleiner K  ist, um so leichter tauschen 
sie das Na im Permutit aus. Da bei NH4 IC etwa 75-mal kleiner ist ais bei don Hexon- 
basen, werden diese durch NH3 aus dem Permutit ausgetrieben. Aus einem Gemisch 
von Ornithin u. Argininchlorid wird erstere Base in viel stiirkerem MaBe ausgetauscht. 
Die gesamten ausgetauschten bas. Aquivalonte Ornithin -f- Arginin sind annahernd 
so groB, wie wenn man Ornithin in gleicher Konz. allein mit Permutit reagieren laBt. 
Ornithin u. Arginin kónnen also durch Permutit wcitgehend voneinander getrennt 
werden. Clupeinsulfat verha.lt sich gegeniiber Permutit ebenfalls wie eine einsaurige 
Base. Bei Anwendung der Permutitfraktionierung auf ein Pepsinhydrolysat der Gelatins 
laBt sich bas. Pepton aus dem Verdauungsgemisch abtrennen. Letzteres wurde zu diesem 
Zwecke nach der Entfernung der HC1 mit Ag,0 durch 6 Róhren mit je 50 g Permutit 
filtriert. Die Filtration wurde 8-mal wiederholt, d. h. bis keine N-haltige Substanz 
mehr aufgenommen wurde. Von 58,7 g Gesamt-N wurden 11,7 g vom Permutit auf- 
genommen. Die Elution des Permutits laBt sich mit KCl-Lsg. oder noch besser mit 
wss. NH 3 durchfiihren. Aus der ammoniakal. Lsg. wurden die Peptone mit A. + A. 
abgeschieden u. in verschiedene Fraktionen mit wechselndem Hesonbasengeh. zerlegt. 
(Ztschr. physiol. Chem. 182. 125— 40. 15/5. Miinchen, Univ.) Guggenheiji.

P. A. Levene und Lawrence W. Bass, Słudien iiber Racemisierung. V III. Die 
Wir kim g von Alkali auf Proteine: Racemisierung und Hydrolyse. (VII. vgl. C. 1928.
II . 1673.) Die friiher beschriebenen Verss. wurden wiederholt, jedoch unter solchen 
Bedingungen, daB das Verf. auf alle untersuchten Proteine in vóllig gleicher Weiso 
anwendbar ist u. somit dio Resultate direkt yergleiehbar sind. Die friiheren Ergebnisse 
wurden bestatigt, insbesondere daB Oelatine gegeniiber den anderen Proteinen: Albumin, 
Casein, Edeslin u. Fibrin eine Sonderstellung einnimmt. Die Geschwindigkeit der 
Racemisierung u. Hydrolyse liiBt bei den letztgenannten EiweiBstoffen keinen Raum 
fiir die Annakme einer Ketopiperazinstruktur der Proteine. Die bei der Gelatine ge- 
wonnonen Ergebnisse schlieBen dagegen das Vork. von Ketopiperazingruppen im 
EiweiBmol. nicht aus. (Journ. biol. Chemistry 82. 171—90. New York, Rockefeller 
Inst. for Med. Res.)  ̂ O h l e .

Einar Hammarsten und Greta Hammarsten, Ober Nucleins&ure-EiweifS- 
verbindungen. Die gegenseitige Ausfallung von EiweiB u. Tliymonucleinsaure tritt 
stets ein, wenn das EiweiB hinreichende positive Ladungen besitzt, um mit dcm 
Nucleinsaureanion einen elektr. neutralen oder relativ schwachgeladenen Komplox 
zu geben. Die Ausfallung durch H'-Ionen h&pgt nicht allein von pif, sondern auch 
von dem Verhaltnis der EiweiB- u. Nucleinsaurekonz. u. dem Geh. der Lsg. an anderen 
Elektrolyten ab. Bei hoher Nucleinsaurekonz. wirken schwacho Saurcn (Essigsaurc) 
iiberhaupt nicht mehr fallend; Fallung erst bei [H‘] =  ca. 10~2, u. dio Fiillung enthalt 
dann sehr wenig EiweiB. Bei hoher Konz. an EiweiB im Verhaltnis zur Nuclcinsaure 
bei nur etwas saurerer Rk. ais der isoelelctr. des EiweiBes dio eiweiBreiehsten Fallungen, 
bei stark sauror Rk. eiweiBarmo Fallungen. Innerhalb sehr weiter Grenzen des Ver- 
haltnisses EiweiB: Nucleinsauro ist jedoch vollstandige gegenseitige Ausfallung zu 
erzielen. In Ggw. anderer Elektrolyte in hoher Konz., z. B. NaCl, werden durch H ‘-Ionen
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iibcrhaupt kcino eiweifireiclien Fallungen melir erzeugt; Fallungen nur bei sehr stark 
saurer Rk. Relativ eiweifiarme Nucleinsaure-Eiweifiyerbb. kónnon in A. lange Zeit 
ohne EinbuBo an Loslichkeit bei neutralcr oder schwach saurer Rk. aufbewahrt werden. 
Die eiwciBarmen Vcrbb. koagulieren beim Kochen (Ph ca. • 4,8) nicht. — Lsgg. von 
krystallieiertem Eialbumin + Tetranatriumsalz der Thymonucleinsiiurc mit ver- 
schiedencm Verhiiltnis EiweiB: Nucleinsaure (Z) wurden mit wechselnden Mengen HC1 
yersctzt u. P u. N in Nd. u. Mutterlauge bestimmt. Vollstandigste gegenseitige Aus- 
filllung bei p« =  2—3 u. Z =  ca. 20—100 g-Atom EiweiB-N auf 1 Mol. Nucleinsaure 
in der El. vor der Eallung. Bei Lsgg. mit Z  =  150 u. 200 bleiben groBe Mengen EiweiB 
in den Mutterlaugen bei yollstiindiger Ausfallung des P. Werden fiir Z — 92 in der 
Stammlsg. die Z-Werte der Fallungen gegen pn aufgetragen, so entsteht eine Kurye 
mit einem Wendepunkt, der damit erkliirt werden konnte, daB die Nucleinsaure im 
Bereich pa =  3,2— 4,5 alle 4 Phosphorsaureradikale mit EiweiB beladen hat, bei saurer 
Rk. nur die 2 starkeren. In  der Kurve fur Z =  16 in der Stammlsg. verteilt sieli das 
EiweiB auf Fiillung u. Mutterlauge so, daB bis ph =  ca. 4,3 nur die stiirkeren Phosphor
saureradikale mit EiweiB beladen sind. (Acta medica Scandinavica 68. 6 Seiten. 
1928. Stockliolm, Karolin. Inst. Sep.) K r u g e r .

Einar Hammarsten, Greta Hammarsten und Torsten Teorell, Ver suche aber 
mikrochemische Reaktionen. I. Farbstoffverbindungen mit EiweiP-Nucleinsaure. I I .  Aus- 
fdllungen ron Eiwei/3-Nucleinsdtire mit Lanthan- und Sulfosalicylsdureionen. Eine 
positive Ladung von EiweiB kann auch bei niedrigerer [H‘] ais der isoelektr. durch 
liochakt. Kationen (z. B. La'") bewirkt werden. La-Salze fallen EiweiB-Nuclein- 
siiure aus diesem Grundc u. deswegen, weil La"'-Ionen das Nucleinsaureion dehydrati- 
sieren. — Vff. untersuchen 1 . die Farbung von elektrodialysiertem Serumalbumin, 
Thymonucleinsaure u. Gemischen beider durch Jodeosin, Lichtgrun, Safranin, Ros- 
anilin, Malachitgrun u. Methylviolett in 50% A.-haltigen Pufferlsgg. Die Nucleinsaure 
wird bei pn =  2—10 yon don bas. Farbstoffen gefiirbt. Die Verbb. sind nur bei saurer 
Rk. unl., mit Ausnahme von Malachitgrun, bei dem eine wl., stark gefiirbte Verb. 
(maximal gefiirbt bei pn =  9,7) auch bei alkal. Rk. auftritt. Die sauren Farbstoffe 
geben bei pn =  2— 4 eine schwache, nicht auswaschbare Oberflachenfiirbung. Das 
EiweiB wird yon den. bas. Farbstoffen erst bei ph =  8,8—9 gefiirbt (mit MethyIviolett 
wl. Verb. sehon von pH =  7 an) u. fing bei pn ca. 9 an, in Lsg. zu gehen. Malachit
grun u. Methylviolett liefern aber auch bei pn =  2—3 wl., stark gefiirbte Verbb., 
treten also hier plotzlich ais saure Farbstoffe auf. Mit den sauren Farbstoffen wl. Verbb. 
nur bei stark saurer Rk. (pn =  2—3), Wasehfl. nie farbstoffrei. EiweiB-Nucleinsaure- 
miscliungen werden wie EiweiB gefiirbt, nur kommt keine „Riicklaufigkeit“ vor. Auch 
kleine EiweiBmcngen verhindern dio Farbung der Nucleinsaure bei saurer Rk. In 
Leukocyt- u. Fibroplastkulturen werden die Zellen von sauren Farbstoffen bei stark 
saurer Rk. gcfarbt, die Zellkerno bei saurer bis neutraler Rk. yon bas. Farbstoffen 
nicht gefiirbt. — 2. Die fiillende Wrkg. von Sulfosalicylsdure u. La(N03)3 auf Lsgg. 
von elektrodialysierter Oelatine, Thymonucleinsaure u. Gemische beider wird bei ver- 
schiedenem pn quantitativ untersucht. EiwciBlsgg. werden bei stark saurer Rk. von 
Sulfosalicylsaure gefiillt, Nucleinsaure nicht. Nucleinsaure wird bei neutraler Rk. 
von La(N03)3 gofiillt, das EiweiBlsgg. uberhaupt nicht fallt. Aus EiweiB-Nucleinsiiure- 
gemischen fiillt Sulfosalicylsaure bei stark saurer Rk. u. La(N03)3 bei schwach saurer 
his neutraler Rk. immer EiweiBnucloinsaureverbb. aus. Mit gepufferten Lsgg. von 
Sulfosalicylsaure u. La(N03)3 wird gezeigt, daB rote Blutkiirperchen yon Eidechsen 
in einem gewissen Funktionsstadium, das vielleicht mit der Zellteilung zu tun hat, 
eiweiBfreie oder sehr eiweifiarme Zellkerne hatten, wahrend die ZclJkerne der eigent- 
lichen Zellteilungsprozesse stark eiweifihaltig waren. (Acta medica Scandinavica 68 . 
219—38. 1928. Stockliolm, Karolin. Inst. Sep.) . K r u g e r .

Einar Hammarsten, U ber die Anwendung des Donnaneffektes auf Nucleinsdure- 
verbindungen. (Vgl. vorst. Ref.) Salzsaure, NaCl-haltige Thymonudeinsaurehgg. 
wurden mit yerschiedenen Mengen einer Lsg. yon krystallisiertem Eialbumin yermischt 
u. dialysiert. Nach der Dialyse ist pn u. osmot. Druek in fast allen Proben yon der- 
selben GroBenordnung. Boi dem fast isoelektr. Zustand in den dialyiserten Lsgg. 
wird der osmot. Druck hauptsachlieh durch die Nueleinsaureionen bestimmt. —  Wenn 
im System: eine schwache Saure in konstanter Konz. im Gleichgewicht mit dem Na- 
Salz einor starkeren dio Anionen der schwachen Siiure im Gleichgewicht mit Na' oder 
dio Anionen der starkeren Saure im Gleichgewicht mit H ‘ kontinuierlich aus dem 
System entfernt werden, kann die starkere Saure yon der schwacheren aus ihrem
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Alkalisalz yollkommen ausgotrieben werden. Wurde durch eine wss. Na-Salicylat- 
lsg. cin Strom von Bzl.-Tropfchen u. 6'0^-Blascn gelcitet, so ging cin erhcblieher Teil 
Salicylsaure in das Bzl. iiber. Vf. zeigt mathemat., daB die Umsetzung in diesem Ealle 
mit der Zeit yollstandig werden muB. Durch Einw. von C02 auf das Na-Salicylat 
kann die pn einer cntsprechendcn Salicylsaurelsg. erreiclit werden, wenn Na' u. HCO/ 
aus dcm System entfcrnt wiirden; durch einen ahnliclieji ProzcB konnte C02 in den 
Zellkernen weit hohere [H‘] zustande bringen, ais im allgcmcinen angenommen wird. 
Die Nucleinsaurc in den Zellkernen hat eine auBerordentlich geringe Diffusions- 
gesehwindigkeit; in der Niihe des Neutralpunktes ist sio auschlicBlich ais Anion vor- 
liandon im Gleichgewicht mit Alkalicn u. Erdalkalien. Bei C02-Entw. in diesem 
System, z. B. bei der Vcrbrennung, wird die C0.2 einen Teil der yorhandenen diffusiblen 
Ionen fortfiihren, wobei die dadurch mogliche Erhohung der [H‘] von der Diffusibilitat 
der HC03'-Ionen u. der Kationon, den Konz.-Verhaltnisscn, besonders von der Ggw. 
von sehr stark pufferndem EiweiB abhiingt. Die Ausscheidung von stark HC03- 
baltigem Pankreassaft ist ein physiolog. ProzeB der in dieser Weise zustande kommen 
konnte (H a m m a r s TEN u . J o r p e s , Acta medica Scandinayica 68 [1928].). In  vitro 
wurde gefunden, daB das neutrale Na-Salz der Thymonucleinsaurc bei Einw. yon C02 
u. Dialyse gegen W. bis zu beginnender Zers. immer saurer wurde. Wenn nicht zuviel 
Nuclcinsaure im Verhaltnis zum EiweiB yorhanden ist, kann C02 bei der Dialyse 
EiweiBsalzc der Nucleinsaurc ausfiillen. (Acta medica Scandinavica 68. 10 Seiten.
1928. Stockholm, Karolin. Inst. Sep.) K r u g e r .

Dorothy Jordan-Lloyd und Winnifred Bertba Pleass, Die Absorption von 
Wasser durcli Gelatinc. I I .  Das Nitratsysicm. (I. vgl. C. 1928. II . 1781.) Untersuclit 
wird-der EinfluB von Salzen auf das Verh. der Gelatine bei p» =  2,6, ph =  10,0, ph =
5.0 (isoelektr. Zone) u. pn =  7,0. Bis zu einer Konz. von 0,6 Mol. unterdriickt NaN03 
die durch HN03 bewirkte (Juellung der Gelatine. Boi gróBeren Konzz. hiingt die Wrkg. 
vom pa ab. Bei pn =  4,0—3,5 bewirken waehsende Salzkonzz. Quellung, bei ph =  3,0 
dagegen Koagulation. Bei 2 Moll. erfolgt bei allen unter pn =  2,3 liegenden pn-Wcrten 
Koagulation, wahrend bei Werten von Ph >  2,3 Lsg. eintritt. Bei Ph ,= 4,1 haben bis 
zu 0,7 Mol. Nitrat keinen EinfluB auf die (Juellung; bei hoheren Konzz. erfolgt Lsg. 
der Gelatine. — Die durch Alkali bewirkte (Juellung der Gelatine wird durch 0,1 Mol. 
NaN03 herabgesetzt. Hohere Konzz. bewirken eine Verstarkung der (Juellung, welche 
direkt proportional der Salzkonz. ist. In Lsgg. mit mehr ais 1 Mol. NaN03 wird die 
Gelatine bei 18° gel. —  Die durch HN03 bzw. NaOH bewirkte (juellung wfiebst ais 
Exponentialfunktion der Temp. Beim isoelektr. Punkt (pn =  5) befórdert NaN03 
die Absorption yon W., wobei die (Juellung bis zu einer Konz. von 0,1 mol. proportional 
dem Logarithmus der Salzkonz. ist; bei hoheren Konzz. ist die (Juellung der Salzkonz. 
direkt proportional. Zwischen pn =  5 u. 10 u. bei Salzkonzz. >  0,1 mol. ist die (Juellung 
in Nitratlsgg. nur durch die Nitratkonz. beeinfluBt u. unabhangig vom ph- — Bei pn =
5.0 ist eino Temperatursteigerung von 0 bis 12° yon einer Erhohung der (Juellung
begleitet. In  Abwesenheit von Salz liegt das Quellungsmaximum bei 12°, in yerd. 
Nitratlsgg. bei 15—18°. Boi hoheren Konzz. wird kein Quellungsmaximum beobaehtet, 
da die Gelatine bei Temperaturerhohung in Lsg. geht. Die Losungstemp. ist um so 
niedriger, je groBer die Nitratkonz. ist. — Bei ph =  7,0 ist der TcmperatureinfluB 
ahnlich wie bei pjj =  5. (Bioehemical Journ. 22. 1007— 18. 1928. Brit. Leather Manu- 
fact. Res. A s s o e . ) ___________________ H e s s e .

Organie syntheses, V. 9; an annual publication of satisfactory methods for the preparation 
of organie chomicals; ed. by James B. Conani and otners. New York: Wiley 1929. 
(108 S.) S 1-74.

E. Biochemie.
A. C. Cllibnall und John Pryde, Biochemie. Fortschrittsbericht. (Annual 

Reports Progress Chemistry 25. 222—74.) POETSCH.

V. Cofman, Biopliysikalische Chemie. I. Duroh Kombination von Angabcn aus 
Chomie, Physik u. Biologio will Yf. einiges Licht auf das Verh. der kolloidcn Substanzen 
worfen, aus denen lebondo Gewebe zusammengesetzt sind u. behandelt zunachst Ad- 
sorption, Oriontierung, Thixotropie, Dehnbarkeit, Photosonsibilitat, Stellung im Ver- 
gleieh zu chem. Verbb. u. elektr. Verh. der Biokolloide. (Journ. chom. Education 6 . 
858—67. Mai. Wilmington [Dcl.], Du Pont de Nemours & Co.) B e h r l e .

Karl Spiro, Einleituiu/srorlrag. Uberbliek iiber einige fiir die Biologie wichtigen
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neueren Erkenntnisse der Elektrizit&tslehre. Hinweis auf die auOerordentliche Be
deutung der elektrostat. Krafte im anorgan. u. organ. Gesehehen. (Kolloidchem. 
Beih. 28. 208— 19. 15/4. Basel.) K r u g e r .

Rudolf Keller, Eleklrostatik ais eigenes Arbeitsgebiet in  der Biochemie. Oberbliek 
iiber die Arbeitsmethoden der Bioeloktrostatik unter besonderer Beriicksichtigung der 
Vitalfarbung. — Naeh meist negativon unverdffentlichten Vers3. von JoseJ Mayer 
(1925), in der verdunkelten SchlieGzelle von Tradeseantia eine zur belichteten gegen- 
satzliche Polaritat farber. nachzuweisen, konnte GlCKLHOVN zwar keine direkt ent- 
gegengesetzte Farbung der SchlieBzellen naehweisen, aber eine Kontrastfarbung des 
Systems: SehlieCzellen—Epidermiszellen bei Licht u. bei Verdunldung feststellen. 
(Kolloidchem. Beih. 28. 219— 34. 15/4. Prag.) K r u g e r .

Reinhold Fiirth, Atomphysik und Elektrobiologie. Ausgehend von den Erkennt- 
nissen der modernen Atomphysik behandelt Vf. die Entstehung von Kontaktpotentialen 
im allgemeinen u. von elektr. Potentialdifferenzen im Organismus insbesondere u. 
besprieht die Móglichkeiten zur Erforschung der Stromerscheinungen im Organismus 
u. der Zell- u. Organpotentiale. Letzten Endes sind alle vitalen Vorgiingo elektr. 
Ursprungs u. durch elektr. Vorgange charakterisiert. (Ergebnisse der Physiologie 
27. 864—81. 1928. Prag. Sep.) K r u g e r .

Reinhold Fiirth, Die physikalischen Grundlagen elektrischer Potentiale im Or
ganismus und die direklen. Methoden ihrer Messung (Elektromeirie). Die Entstehunge 
von Potentialdifferenzen im Organismus wird besprochen u. eine etwas modifiziert 
Ausfuhrung des Róhrenpotentiomalers (vgl. C. 1928. I. 380) ausfuhrlieh beschrieben. 
(Kolloidchem. Beih. 28. 235— 45. 15/4. trag.) K r u g e r .

Reinhold Fiirth, Die elektrische Charakłerisłik der Losungen, Farbstoffe und .Bio- 
kólloide. Vf. geht auf die Bldg. u. Eigg. der elektr. Doppelschicht an der Oberflaehe 
eines Teilchens in cincr FI., die Erscheinungen der Kataphorese u. Elektroosmose 
u. die fruher angegebene Methode zur Best. des Ladungssinnes (C. 1926. I. 443) der 
Teilchen cin. (Kolloidchem. Beih. 28. 285—92. 15/4. Prag.) K r u g e r .

Reinhold Fiirth, Dispersitat und Teilchengrdfie. (Vgl. vorst. Ref.) Hinweis auf 
die Bedeutung des Dispersitatsgrades fiir die Wanderung yon Stoffen im Organismus 
u. — neben der elektr. Ladung der Teilchen — fiir die histolog. Farbung. Zur Er- 
mittlung der TeilchengroCe ist die Messung der freien Diffusion besonders geeignet. 
(Kolloidchem. Beih. 28. 293—95. 15/4. Prag.) K r u g e r .

Reinhold Fiirth, Die fiir die Biologie verwendbaren Methoden zur Messung der 
Dielekirizitatskonstanten. (C. 1927- II . 1595.) Die fiir biolog. Unterss. geeigneten 
Methoden zur Best. der DE. u. ihre wichtigsten Ergebnisse werden besprochen. — 
Naeh Messungon von A. Slama an C'uCl2- u. AlCl3-Lsgg. weiBt die Kurve: DE. gegen 
Konz. mehrere Maxima u. Minima auf. Lage u. Anzahl der Extrema steht scheinbar 
im gesetzmaCigen Zusammenhange mit der Wertigkeit der Elektrolyte im period. 
System. (Kolloidchem. Beih. 28. 314—22. 15/4. Prag.) K r u g e r .

Reinhold Fiirth, Die Dielektrizitatskonstante. (Vgl. vorst. Ref.) Zusammen- 
fassung physikal. Tatsachen. (Kolloidchem. Beih. 28. 322—28. 15/4. Prag.) K r u g e r .

H. Bechhold, Dio Kolloide in Biologie und Medizin. 5. umgearb. Aufl. Dresden u. Leipzig:
Steinkopff 1929. X II, 586 S. 8°. Geh. M. 32.—; geb. M. 35.—.

E a. Pflanzenchemie.

William L. Nelson und Leonard H. Cretcher, Die Alginsaure aus Macrocystis 
pyrifera. Vff. isolierten das Algin aus Laminaria agardhii u. Macrocystis u. trockneten 
die reinen, nur Spuren Asche u. Stickstoff enthaltcnden Substanzen iiber P205. Sie 
gaben starken Naphthoresoreintest. Titration mit Alkali gab Neutralisationsaquivalente, 
die zwisehen 176— 184° 'lagcn. C- u. H-Best. deuteten auf die Formel (C0H8O6)n, 
wahrend Kochen mit HC1 CO. in Freiheit sctzte (24— 25%). Die reinen Sauren redu- 
zieren nicht FEHLXXGsche Lsg. Das Algin von Macrocystis wurde zur freien C6-Aldehyd- 
sjiure hydrolysiert, die aber nicht in krystalliner Form erhalten wurde. Sie bat weder 
die Eigg. der d-Galakturonsaure, noch der d-Glucuronsaure. Naeh der Oxydation 
mit Brom oder HN03 wurde weder Schleim-, noch Zuckersaure erhalten, u. das reine 
Cinchoninsalz der Aldehydsaure zeigte nicht die Eigg. der Salze der Galakturonsaure 
oder der Glucuronsaure. Da d-Mannose weit in der Natur yerbreitet ist, u. Mannit 
zu 4—5% in Macrocystis gefunden wurde, nehmen die Vff. an, daC das Algin d-Mannu- 
ronsaure enthalt.
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V e r s u c h e .  Alginsdure. Isolierung aus mit 0,5%ig. HC1 behandelten Macro- 
cystis mittels 2%ig. Ńa2C03-Lsg. Ausbeute 15%. Nimmt iiber 200% W. auf. Opt. 
Drehung des Na-Salzcs [ajn20 =  —133°. Hydrolyse der Siiuro mit 80%ig. H 2S04 
liefert eine Ce-Aldehydzuckersaure, die ein Cindioninsalz, C26H3208N2, vom F. 152° 
(korr.) u. bei der Oxydation eine zweibas. Zuekersaure ergab, die in den Eigg. ihres 
JDiamids, CflH 120 6N2, vom F. 189° unter Zers. u. [a]D20 =  —24,46°, sowie ilires Di- 
phenylhydrazids vom F. 212° unter Zers. mit den aus reinem d-Mannosaccliarinsaurc- 
dilacłm  hergestellten entsprechenden Yerbb. iibereinstimmten. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 1914—22. Juni. Pittsburgh [Penn.], Univ.) KlNDSCHER.

Bunsuke Suzuki und Yasuji Hamamura, Unlcrsuchungen iiber Bios. II I . 
(Buli. agrieult. chem. Soc. Japan 4. 6—10. 1928. Sep. — C. 1928.1. 708.) Gr o s z f e l d .

L. Rosenthaler, Vber Arbutin. I I I . (II. ygl. C. 1927. I I . 2766.) Die Unters. 
von Arctostaphylos uva ursi aus dem Berner Ober- u. Mittelland ergab einen Methyl- 
arbutingeli. von 30,9 bzw. 31,3%. Es folgt daraus u. aus den Resultaton friiherer Unterss., 
daB die Biircntraubenblatter des gesamten Alpengebietes zum Unterschied von anderen 
Sorten siimtlich neben dem Arbutin Methylarbutin erzeugen. (Pharmac. Acta Helv. 4. 
55—56. 27/4. Born.) L. J o s e p h y .

P. Konowalow und O. Magidson, Alkaloide aus IJyoscyamus reticulatus. (Journ. 
angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 180—81. 1928. —  C. 1928. I I . 
2732.) Sc h o n f e l d .

Joaąuin M. Marafion, E in Alkaloidbesłandleil von Arlabotrys suaveolens Bluim. 
Stamm- u. Wurzelrinde der Pflanzc (Anonacee) enthalten das Alkaloid Artabotrin, 
C36H55O0N. Wurfeł aus A., Nadeln aus Chlf. Schmeckt schwach bitter. F. 187°. Sil. 
in Cliif., zl. in A., Aceton, A., wl. in Essigester, Methanol, PAe., unl. in W. Gibt Ndd. 
mit den ublichen Alkaloidfiillungsmitteln. Die farblose Lsg. in konz. H 2S04 wird auf 
Zusatz von HN03 erst rot, dann gelb, mit Zucker rótlich, dann rotlichyiolett, mit 
K 2Cr;,07 griin. F r o h d e s  Reagenz gibt eine griine bis blaue Farbung. Die Lsg. in 
konz. HNÓ3 ist erst rot, dann grunlichgelb, zuletzt gelb. HC1- u. HBr-Salz sind krystallin. 
Einige mg HBr-Salz, einem Meerschweinchen subcutan injiziert, bewirken Atemnot, 
Ausstrecken der Beine, Pupillenerweiterung u. Konyulsionen. (Philippine Journ. 
Science 38. 259—65. Mit 2 Tafeln. Marz. Manila, Univ.) OSTERTAG.

Richard H. F. Manske, Calycanthin. I. Dic Isolierung von Calycanthin aus 
Meralia praecox. Vf. gelang es, das Alkaloid Calycanthin aus Meratia praecox Relid. 
u. Wils, einem in Asien heim. Strauch, zu isolieren u. seine Identitat mit dem aus Caly- 
canthus floridus L. festzustellen. Daneben konnten 2 andere Alkaloide in kleinen 
Mengen festgestellt werden, dereń Unters. aber noch aussteht. Weiterhin zeigte der 
Yf., da(3 die Samen Olucose, oder einen Zucker enthalten, der Glucosazon gibt. Die 
Fruchthaut lieferte bei der Hydrolyse mit verd. H 2SO, Xylosc. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 1836—39. Juni. New Haven [Connect.], Univ.) K in d s c h e r .

E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

M. C. Potter, Elektrische Effekte, die den Abbau organischer Verbindungen begleiten; 
ihrc Beziehung zur Photosynllicse und zur Pflanzenemahrung. Katalyse u. Synthese 
in lebenden Pflanzen sind stets durch EKK. begleitet. Die EK. ist ein Kennzeichen 
der Vitalitat der Pflanze. Die Gase, die bei der Katalyse organ. Verbb. freiwerden, 
sind ebenso wie die in der atmosphar. u. der physiol. Verbrennung aktiviert. Fiir die 
Photosynthese ist die Menge des ionisierten C02 wesentlich; darauf beruht auch die 
Anderung des atmosphar. Potentials in der Nahe belaubter Baume. — Katalyt. Enzyme, 
die kinet. Energie liefern, mussen yerschieden sein von synthet. Enzymen, die potenticlle 
Energie geben. Deshalb werden endoelektr. u. exoelektr. Rkk. angenommen, ferner, 
daB die versehiedenen Formen der Energien in den Rkk. teils elektr., teils Warmeenergie 
sind. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II . Abt. 78. 56—65. 27/5. Durham, Univ.) E n g e l .

P. Rosen und s. Sajewa, t)ber das Durchdringen von Mikróben durch feste kolloidc 
Medien (Gele). Vff. pruften verschiedene Bakterien (Typhus, Paratyphus, Coli, Proteus, 
Pyocyaneus, Cholera, Scharlachstreptokokken) auf ihrc Fahigkeit, ein Gel ohne Nahr- 
bodeneig. (2%ig. Wasseragar oder 10%ig. Gelatine) zu durchdringen. Sie konstruierten 
dazu ein besonderes, einfach herzustellendes Rohrchen, dessen Yerwendung die Fehler- 
ąuelle des Durchkommens zwischen Agarsaule u. Glaswand yerhindert. 38 der ge- 
priiften Stamme „diffundierten“ durch die Gele, u. zwar auch solche Keime, denen 
akt. Beweglichkeit fehlte. Bei diesem ProzeB konnen biolog. Anderungen der Keime 
auftreten: z. B. Yerlust des Schwarmens yon Proteus u. atyp. Yerh. der Typhus-
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Paratyphusgruppe bei den Vergarungsrkk. Vff. nehmen an, daB die Durchdrińgung 
der Gele eine Auswrkg. mol. Krafte ist u. daB ultrafiltrable For men der Keime die Eig. 
der Durelidringung besitzen. (Ztschr. Immunitatsforscli. exp. Thcrapie 61. 410—21. 
6/5. Moskau, MliTSCHNIKOEF-Inst.) Sc h n it z e r .

Robert Graham und Frank Thorp jr., Wirkung von Formalin auf Botulinus- 
toxin A, B, C. Zur Entgiftung von Toxin A u. B erwies sich eine Konz. von 0,5% 
Formalin ais giinstig, die bei 37° in 42 Tagen die Entgiftung unter Erhaltung der Anti- 
genitat herbeifiihrte. Fiir Toxin C bcwiilirte sich 0,3% Formalin, das in diesem Falle 
auch zur Abtótung der Sporen ausreichte. Die Toxine enthielten 10 000 (A, B) bzw. 
4000 todlicho Meerschweinchendosen pro 1 ccm. Dio Schutzwrkg. des entgifteten 
Toxins wurde an Meerschweinchen, sowie an Pfcrden u. Maultieren ausgewertet. Die 
Tierc erwarben, ohne Vergiftungserscheinungen darzubieten, gute Immunitat. Bei 
groBen Tieren ist eine 2—3-malige Impfung mit polyvalentem Toxoid zu empfehlen, 
wenn auch die Priifung unter naturlichen Infektionsbcdingungen nocli aussteht. 
(Journ. Immunology 16. 301— 401. April. Urbana, Univ. of Illinois.) SCHNITZER.

Yoshikadzu Emoto, Ober drei neue Arlen der schwefeloxydierenden Bakterien. 
Beschrcibung von Morpliologie u. Kultur der 3 aus dem Schlamm von Schwefelthermcn 
in Japan gezuchteten neuen Formen: Thiobacillus lobatus, Tliiobac. crenatus u. Thiobac. 
umbonatus, dereń Bezeichnung von dem Aussehen der Kolonieoberflache hergeleitet ist. 
(Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 148—51. Marz. Tokugawa, Biolog. Inst.) SCHNITZER.

A. Minenkow, Adsorption von Bakterien durch verschiedene Bodenlypen. Die
Adsorption von Bact. prodigiosum scliwankte zwischen 93,7 u. 6,2% u. von Bac. my- 
coides zwischen 99 u. 12,8%. — Boden, der schlammreich ist oder der mittleren u. 
feinen Staub enthiilt, adsorbiert Bakterien stiirker, wahrend sandiger Staub (von 0,25 
bis 0,05 mm) sich umgekehrt yerhalt. (Ztrbl. Bakter., Parasitenlc. II . Abt. 78. 109— 12. 
27/5. Nishnii Nowgorod, Univ., Bakteriolog. Lab.) E n g e l .

B. Schwarzberg und P. Gindis, Zur Frage der Milchsdurebakterien aus 
Gerbbriihen. In Ergiinzung der Arbeit von A n d r e a SCH „Garungserscheinungen in 
Gerbbriihen“ (Gerber, 1895— 1897) untersuchten Vff. die Lebenstatigkeit der Milch- 
saurebakterien aus Gerbbriihen. Die Mikroben sind fakultativ. anaerob; ihr Temp.- 
Optimum liegt bei 30—35°, das Maximum bei 45°, das Minimum bei 8°. Sie farben 
sich mit Anilin u. nach Gram. — Der Sauregeh. steigt parallel dem Peptongeh.; in 
einigen Proben im Medium Fleisch-Pepton-Bouillon + 2% Gljrkose + 1% Pepton 
stieg er bis 1%. Gut vergoren wurden Glykose, Layulose, Galaktose, Maltose, Saccharose, 
Xylose, Mannit, Dextrin u. Starkę; śiclicr nicht vergoren wurden Rhamnose u. Ara- 
binose. — In  Gerstenabsud mit Glykose dienten ais N- (Juelle: Pepton, Fibrin, Asparagin, 
Leucin, Alanin, Tyrosin u. Glykokoll. — 5% Gerbstoff wirkt unterdriickcnd auf die 
Mikroben, geringere Konzz. nicht. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I I .  Abt. 78. 96— 105. 
27/5. Odessa, Ukraino, Mikrobiolog, u. chem. Laboratorien d. Wissenschaftl. Forschungs- 
institutes.) E n g e l .

Heinz Ohle und Johanna Neuscheller, Modellversuche zur Theorie der alkoholischen 
Gdrung. I. I)e,r Abbau der fi-Diacetonfructoseschwefclsaure. Yff. gehen aus von der 
Annahmc, daB bei der Giirung der Zerfall der 6-C-Kette der Zucker in Verbb. der
3-C-Reihe Torbereitet wird durch eine Dehydrierung der Hexose bzw. Deriw. der- 
selben, die mit einem HydrierungsprozeB gekuppelt ist, ebenso wie in den Endrkk. 
der alkoh. Giirung nach N e u b e r g  die CANNIZZAROsche Rk. die Hauptrollc spielt. 
Es miiBten sich dann aus der Glucose oder Fructose Oxydationsprodd. gewiimen 
lassen, die auch ohne Mitwrkg. yon Ferment en unter relatiy milden Bedingungen 
einen analogen Zerfall erleiden. Vff. haben nun in dem Schwefclsaurehalbestcr der 
P-Diaceionfruclose ein geeignetes Ausgangsmaterial fur derartige Verss. aufgefunden. 
Oxydiert man das K-Salz dieses sauren Esters (I) in neutraler, wss. Lsg. mit KMn04 
bei 100°, so laBt sich dio intermediare Bldg. eines opt. akt. Oxydationsprod. nach- 
weisen. Die optimale Ausbeute daran entsteht bei Anwendung von 6 Atomen akt.O. 
Neben glykolsaureschwefelsaurem K, COOK-CH2-O-S03K, lconnte das Trikalium- 
salz einer Saure C0H 14On S oder C9H 12On S isoliert werden. Vff. machen sich dalier 
vom Rk.-Verlauf folgende Vorstellung: Die 6-standige CH2-Gruppe wird in eine CO- 
Gruppe umgewandelt u. das entstehende K-Salz des Schwefelsaurehalbesters des 
Diacetonfructuronsaurelactons (O) durch das aus dem KMnO., stammende Alkali 
zum K-Salz der entsprechenden Carbonsaure (UL) hydrolysiert. Dieses wird weiter 
hydrolyt. aufgespalten zu dem Monoacetonderiv. IV, das dcm KMnO., in den frei- 
gelegten OH-Gruppen zwei neue Angriffspunktc bietet. Die Oxydation dieser Verb.
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kann mithin zu der Monoketosiiure V oder zu der Diketonsauro IX  fuhren. In  einom 
von diesen beiden Stndien muB eino Umlagerung stattfindcn, da dns isolierte Oxy-
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dationsprod. eino verzweigte Kette besit-zt. V kann nach dem Schema der Saccharin- 
saureumlagerung in das Trikaliumsalz VI iibergehen, IX  eine Benzilsameumlagerung 
erleiden, dio zu der Verb. X  u. nach Abspaltung von H20 zu dem Lactol X I fuhren 
miifite. Eine Entscheidung zwischen VI u. IX  konnte durch die Hyclrolyse des Tri- 
kaliumsalzes mit verd. Mineralsauren getroffen werden. Dabei wird nicht nur Aceton 
abgespalten, sondern es tritt gleiclizeitig vóOiger Zerfall des Mol. unter Auflósung 
von C-C-Bindungen ein. AuBer Aceton u. H„S0,, treten ais Spaltprodd. auf: Mełhyl- 
glyozal, Glykolsaure u. C02. Danach muB dem Trikaliumsalz Pormel VL zukommen. 
Es ist mithin zu bezeichnen ais das Salz des Schwcfclsaurelialbesters eines Isopropyliden- 
deriv., das sich yon der Hydratform der Dioxya.cetonylmalonsąure ableitet. Bei der 
Spaltung von VI mit n. HC1 bei 100° betragt die Ausbeute ań Methylglyosal 75 bis 
80% der Theorie, isoliert ais Bis-Semicarbazon. Bei 40° erhalt man dagegen nur 
ca. 30% Ausbeute, wenn man die Rk. unterbricht, sobald die Lsg. opt. inakt. ge- 
worden ist. Vff. nehmen daher an, daB das Methylglyosal nicht ais primares Zerfalls- 
prod. gebildet wird, sondern daB zunachst der Schwefelsaurehalbestcr des Dioxyacetons 
entsteht. Vff. yermuten daher, daB eine wcsentlicho Bedingung fiir den Zerfall der 
Dioxyacetonylmalonsaure die Veresterung derselben mit einer starken Saure, z. B. 
H2S04 oder H3P04 ist. In  dem Trikaliumsalz VI liegt also das erste Umwandlungs- 
prod. der Pructose vor, das unter milden Bedingungen u. ohne Mitwrkg. von Fermenten 
glatt nach dem Schema der 2. Vergarungsform von NEUBERG zerfallt. Vff. glauben 
daher, daB auch der biochem. Abbau der Zuckcr auf Wegen yerlauft, die den hier 
eingeschlagenen im Prinzip ahnlieh sind.

V e r s u e li e. f}-DiacelonfructosescMvefelsaure, C12H 20O9S, aus /i-Diacetonfructose 
u. C1-S03H in Pyridin. K-Salz, aus A. Krystalle mit J/2 H20, das schon bei 40° all- 
mahlich abgegeben wird. [<x]d20 — —21,91° (W.; c =  3,657). Na-Salz, aus A. oder
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Amylalkohol, Zers. bei ca. 200°, [a]D20 =  —22,53° (W.; c =  5,06). Ist leichter 1. ais 
das K-Salz. — Trikaliumsalz, CiH-^OnSKj + 2 H 20 (IV), Trennung von glykolsaure- 
schwefelsaurem K  durch fraktioniertc Fallung der wss. Lsg. mit CH3OH, wobei sich 
dieses zuerst abscheidet. [cc]d =  +30,5° (W.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1651— 58. 
5/6. Berlin, Univ.) Oh l e .

A. J. Kluyver, Bemerkung zum Mechanismus der alkoholischen Garung. (Vgl. 
auch C. 1 9 2 9 .1. 1953.) Zu einigen Stellen in der Abhandlung von Faworski (C. 1928.
I I .  342) bemcrkt Vf., daB die Auffassung nicht nur der alkoh. Garung, sondern auch 
aller andercn Garungs- u. dissimilator. Prozesse ais eine Kette von Oxydations- u. 
Reduktionsgangen zuerst von K lu y v e r  u . Donker (C. 19 25 .1. 1617) vertreten worden 
ist. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 311— 12. Marz.) Lindenbaum.

Carl Neuberg und Maria Kobei, Dic desmolytisćhc Bildung von Melhylglyoxal 
durch Hefenenzym. Aus Garansatzen von hexosediphosphorsaurem Mg u. CaC03 in 
Ggw. von Toluol konnte Methylglyoxal ais 2,4-Dinitrophenylosazon (F. 293 statt 298°) 
nachgewiesen werden. Mit diesem erstmaligen sicheren Nachweis von Methylglyoxal 
ais Prod. eines desmolyt. Prozesses erfiihrt das Garungsschema von Neuberg eine 
neue Stiitze. (Bioehem. Ztschr. 203. 463—68. 9. Dez. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) HESSE.

F. KahlEeld und A. Wahlich, Bakteriologische Nfihrboden-Technik. 2. verb. Aufl. Berlin: 
Fischcrs medizin. Buchli.; H. Kornfeld 1929. (XIV, 167 S.) kl. 8°. Durchschossen, 
in Lw. kart. M. 8.— .

Ee. Tierphyslologle.

W. Ssawitsch und A. Tonkich, Ober die refłekiorische Suprarenalsekretion. Bei 
gekreuztem Blutkreislauf von 2 Hunden ruft die Reizung des N. ischiadici bei einem 
Hund ebeusolche Sehwankungen des Blutdruekes beim anderen Hunde hervor, wie 
Einfiilirung von Adrenalin beim ersten Hunde, was auf eine -dcZraiaZinsekretion bei 
Reizung des zentralen Endes des N. ischiadici hinweist. Zusammenpressen der Aorta 
bei einem Hunde hatte keinen EinfluB auf don Blutdruck des anderen Hundes. Zu
sammenpressen der Aorta u. Massage der Nebennieren ruft beim zweiten Hunde die 
fiir Adrenalin charakterist. Sehwankungen des Blutdruekes hervor. Die reflektor. 
Adrenalinsekrction bei Reizung des zentralen Endes des N. ischiadici ist durch groBe 
UnregelmaBigkeit gekennzciehnet. (Russ. Physiol. Journ. [russ.] 9. 315—22. 1926. 
Sep.) SCHONFELD.

G. Giragossintz und H. Mackler, Die orale Verabreichung von Adrenalin. Werden 
10 cem Adrenalin (1:1000) mit 40ccm W . Hunden durch die Magensonde verabfolgt, 
so beginnt der Blutzucker nach Verlauf 1/2 Stde. anzusteigen; er erreieht seinen Hohe- 
punkt nach 1 Stde. u. bleibt etwa 21/., Stdn. iiber der Norm. In  12 Filllen stieg der 
Blutzucker von durchschnittlich 97 mg/% auf 146 mg/%. Der Blutdruck blieb unver- 
andert. — Injektionen von Adrenalin in die Jugularis u. in die Vena cava hatten 
starkeren Anstieg des Blutdruekes zur Folgę, ais Injektionen in die Vena porta oder 
in die Leber. Die Leber scheint den pressor. Effekt des Adrenalins, wenn es durch die 
Magensonde ycrabfolgt wird, zu beseitigen. (Endocrinology 13. 88— 92. Jan.-Febr. 
Berkeley, Univ. of Columbia, R u d o l p h  Sp r e c k e l s  Physiol. Lab.) W a d e h n .

Maud L. Menten und Helen M. Krugh, Der Insulingehalt des Pankreas nach 
Infelction von Kaninchen mit Paralyphus B-Filtrat und Dysenteriebazillen. Einmalige 
intrayenóse, subletale Injektion von ParatyphusfOtrat andert nichts am Pankreas- 
Insulingeh., der aber vermindert ist bei Tieren, die auf Dysenterieinfektion eine 
tódliche Toxamie mit Hyperglykamie bekommen haben. (Journ. infect. Diseases 
43. 5 Seiten. 1928. Pittsburgh, Uniy., Pathol. Lab. Sep.) I O p p e n h e im e r .

T. Suzuki, Ober den Einflu/3 des Insulins auf nalurliche und erworbenc Immunital. 
I. Mitt. Das Studium iiber das Normalhamolysin, das hamolylische Komplement und 
die Immunhamolysinbildung. Einmalige Insulininjektion beeinfluBt das Normal- 
hamolysin u. das hamolyt. Komplement im Blut nicht. Wiederholte Injektion kleiner 
Mengen senkt den Hiimolysintiter nach 1—2 Wochen. Bei Vorbehandlung mit einem 
Antigen wird unter Insulininjektionen (mehrmals taglieb, mehrere Tage hintereinander) 
die Immunhamolysinneubldg. verstarkt. Noch starker wird die Vermehrung der 
Antikorperbldg., wepn auBer Insulin auch Dextrose injiziert wird. (Folia endocrino- 
logiea Japonica 3. 30—32. 1927. Kioto, I. med. Klin. d. Kais. Univ.) Opp.

S. Omura, Der Einflu/3 von Insulin bei den B-Avitaminosen auf den Fettstoff- 
wechsel. Werden Ratten vitamin-B-frei ernahrt u. gleichzeitig Insulin injiziert, so ist
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anfiinglicli die Gewichtsabnahme geringer ais bei den Kontrollen; spater setzt dio 
Insulinwrltg. aus. (Folia endocrinologica Japonica 4. 97—98. 20/3. Kyoto, I. med. 
Klin., Univ.) W a d e h n .

S. Neumark, Ober Insulinbehandlung einiger Hauterkrankungen. Vf. erzielto 
guto Erfolge mit Insulin bei ausgedehnten u. yeralteten Untersohenkelgeschwiiien 
(lokale Verbande zu 20—30 Einheiten), Hautkrankheiten auf diabet. Grundlagc 
(Furunkel, Nackenkarbunkel usw.), Psoriasis generalisata (Injektionen von zusammen 
250 I. E. Insulin Hóchst innerhalb 3 Woehcn; 1 Fali), uniyorsellem Hautjucken, 
Neurodermatitiden. Aussichtsreieh ist die Insulinbehandlung yon Hautleiden bei 
erhohtem Blutzuckerspiegel oder relativer Aeidose. In  1 Fali wurde der Gholesterin- 
spiegel (s. Psoriasis oben) yon 132 auf 97,3 mg-% gescnkt. Walirseheinlich wirkt das 
Insulin auf den gesamteji inncrsekretor. Drusenapparat. (Pharmaz. Ber. 4. 48 
bis 49.) H a r m s .

John L. Ulrich und Vladimir A. Shternov, Die Wirkung von Chloraten, ins- 
besondere Kaliumchlorat, auf Tierblut. A’alrinmchlorat bildet in bestimmten Dosen 
in vivo im Blut von Tioren unyeranderlicli Methamoglobin, Kaliumchlorat dagegen selten, 
Calcium- u. Magncsiumchlorat in yiyo kein Methamoglobin. Die Folgeerscheinungen 
nach Einnahme von Kaliumchlorat sind auf die Giftigkeit der Kationkomponente 
zuruckzufiihren; das Chloration wirkt hóchstens yerstarkend, aber nicht kausal. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapcutics 34. 391— 400. Dez. 1928. Bloomfield, New Jersey.) ZlMM.

Edward J. Stieglitz, Die Pharmakodynamik und der Wert von basischem Wismut- 
nitrat bei Blutdruckerhohung. Bas. Wismutnitrat bcwirkt schrittweise Vasodilatation 
durch geringen Geh. an Nitritionen u. eine Red. des Chloridgeh. im Blut durch die 
Diurese, die durch die Nitrationen heryorgerufen wird. (Journ. Pharmacol. exp . Thera
peutics 34. 407— 43. Dez. 1928. Chicago.) Z im m e r m a n n .

Z. Stary und R. Winternitz, Ober das physikalisch-chemische Verhalten des 
Magnesiums im Serum. Die Cerebrospinalfl., die gewohnlich ais Ultrafiltrat des Serums 
aufgefaCt wird, besitzt einen Mg-Geh. yon 2,2—4,0 mg-%, wahrend der Mg-Geh. 
des Serums nur 1,8—2,8 mg-% betragt. Nur bei Meningitis, wo die Cerebrospinalfl. 
einen hoheren EiweiB- u. geringeren NaCl-Geh. aufweist ais unter n. Verhaltnissen, 
besteht dieser Unterschied nicht mehr. Zur Erklarung dieses auffallenden Verh. sollte 
entschieden werden, bis zu welchem Anteil das Mg des Serums die Dialysemembran 
passiert u. ob es dem DONNANschen Gesetz ais Kation folgt. Vom gesamten Mg des 
Serums erweisen sich 28,1%, vom Ca 43%, vom K  100% durch Kollodiummembran 
nicht dialysierbar, wahrend nahezu das gesamte K  in das Ultrafiltrat ubergeht. In 
Ubereinstimmung mit diesen durch Ultrafiltration erzielten Werten ergab sich bei 
der Kompensationsdialyse beim Mensehenserum ein nicht dialysierbarer Anteil yon 
34,4%, beim Pferdeserum von 30,6% des gesamten Mg. Kompensationsdialysen bei 
yerschiedenem ph zeigten, daB das Mg bei saurer Rk. im Dialysat, bei alkal. Rk. im 
Dialysenriickstand des Serums in hoherer Konz. anzutreffen ist. Der ais Wendepunkt 
bezcichnete Punkt des yólligen Ausgleichs zwischen Serum u. AuBenfl. liegt bei pH =  5,5. 
Das Mg im Serum folgt daher trotz seiner Vermehrung in der Cerebrospinalfl. gegen- 
iiber dem Serum dem DONNANschen Gesetz. (Ztschr. physiol. Chem. 182. 107— 16. 
15/5. Prag, Univ.) G u g g e n iie im .

A. Konikow, Elektroosmose ais Hauptfaktor der spezifischen Hamolyse. Die 
Hamolyse unter der Einw. des Komplements auf sensibilisierte Erythrocyten findet 
nur in Ggw. von Salzen statt, dereń gleich wirksame Konzz. sich wie ihre Aquivalentc 
yerhalten. Daraus ist auf eine rein chem. Bindung zwischen Salz u. Komplement zu 
schlieBen. Osmot. Kriifte nehmen bei der Hamolyse nicht teil. Das Optimum der 
Hamolyse liegt bei pn =  7,0. Die Beziehungen zwischen Hamolyse oinerseits u. der 
[H‘], der Natur u. Konz. des Salzes andererseits lassen sich erklaren, wenn man an- 
nimmt, daB das Komplement sich an der Erythrocytenoberflache konz. u. hier eine 
dicke Schicht von Albumin, mit dem isoelektr. Punkt bei ph =  4,7 bildet. Dabei ent
steht nach dem DONNANschen Gesetz zwischen Erythrocyteninhalt u. der umhiillenden 
Komplementschieht eine Potentialdifferenz u. ein elektr. Feld. Den Kraftlinien dieses 
Feldes folgend, wird W. elektroosmot. durch die Stromaporen getrieben, setzt den osmot. 
Druck im Erythrocyteninnern herab u. erzeugt Hamolyse. Die spezif. Hamolyse 
laBt sich durch cin Modeli yeranschauliehen: teilweise dialysiertes Hamoglobin wird 
in Kollodiumsackehen in eine konz. isoton. Serumalbuminlsg. gebraeht. Trotz der 
Isotonie dringt W. ins Sackchen, was der Hamolyse entspricht. (Journ. exp. Biologie 
u. Medizin [russ.] 1928. 368—84. Tuła, Chem. bakt. Inst. Sep.) SCHONFELD,
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H. Vollmer, Experimentelle und klinisćhe Untersuchungen mit bcslrahltcm Ergo
sterin. Vf. konnte die experimentelle Rattenrachitis (Fiitterung mit Sfceenbock 2965) 
auch. durch parentcrale (subcutan, intramuskular u. intraperitoneal) Zufuhr von bc- 
■strahltem Ergosterin yerhiiten resp. heilen. Hierbci war es ganz gleiehgultig, ob zur 
Injektion ólige Lsgg. oder ólig-atli. Lsgg. (Vjooo—10/inoo Vigantol in 0,05 ccm
Oliyenól + 5 ccm Ather) yerwandt wurden. Selbst durch eine einmalige Injektion 
von 1 mg Ergosterin wurde derselbe Erfolg erzielt, ein Zeichen, daB die Ratte antirachit. 
Vitamin zu retinieren yermag. Dio Wrkg. auf den Serumphosphatgeh. nach subcutaner 
Vigantolinjektion wurde bei n. Kaninchen studiert u. nach einem initialen Anstieg 
ein maBiges Absinken der Kurvo festgestellt. Der BackprozeB schadigt das antirachit. 
Vitamin nicht, das erst nach Erhitzen auf 280° (12 Min. lang) zerstórt wrird, wahrend 
es z. B. beim Erhitzen auf 200° (25 Min. lang) in seiner Wirksamkeit nicht beeintrachtigt 
wird. Mit subcutaner Vigantolinjektion behandelte rachit. Rattcn schciden in den 
Exkrementen wirksames Ergosterin aus; die Rachitis unbehandelter Rattcn, die mit 
den behandelten im gleichen Kafig gehalten werden, heilt ebenfalls aus. Diesen tier- 
cxperimentellen Befunden wurden Unterss. am rachit. Kinde gegenubergestellt. Mit 
taglichen Dosen von 2— 10 mg Vigantol 3—6 Wochcn lang wurde ein ahnliches giinstiges 
Resultat erzielt wie bei intcnsiver Bestrahlungdaucr, nur wird die Craniotabes bei 
beginnender oder leichter Rachitis durch Vigantol oft auffallend langsam beeinfluGt. 
Mit der parenteralen Vigantolbehandlung wird beim rachit. Kinde nur selten eine 
Wirksamkeit erzielt. Ebenso kann der Siiugling nicht zugefuhrtes antirachit. Vitamin 
stapeln, wio es die Ratte tut. Ein iiberschussiges Angebot geht fiir die Wrkg. ver- 
loren. Eine parenterale Einverlcibung bestrahlten Ergosterins hat auch keinen sicheren 
Erfolg. Fur eine wirksame Rachitisprophylase bei Fruhgeborenen sind Tagesdosen 
von mindestens 1 mg Vigantol notwendig. Die Anamie rachit. Kinder wird durch Vigantol 
nicht becinfluBt. (Ztschr. f. Kinderheilkunde 45. 265—88. 1928. Sep.) H ir s c h -K.

S. N. Blackberg, Dic Wirkung ve.rschiede.ner Amtaminosen auf den Immuni- 
sierungsmechanismus. Dio experimentell erwiesene Verminderung der Resistenz gegen 
bakterielle Inyasion u. bakterielle Toxine bei vorhandener Avitaminose wurde auch 
fiir das Tctanustoxin festgestellt. — Das Serum avitaminoser Tiere weist nach In- 
jektion von abgetoteten Typhusbacillen einen geringeren Agglutinintiter u. eine ver- 
minderte bakteriolyt. Fahigkeit auf. Spritzt man lebende Typhusbacillen ein, so steigen 
beidc Faktoren entsprechend den eingespritzten Mengen an. Gewichtszunahme u. 
Allgcmeinbefinden der avitaminósen Tieie lassen darauf schlieBen, daB mit der Ein- 
fiihrung groBerer Dosen lebender Bakterien geniigende Mengen Vitamin zugefiihrt 
werden. (Proceed. Soc. cxp. Biol. Med. 25. 770— 71. 1928. Sep.) M t jr s c h h a u s e r .

Barnett Sure, unter Mitarbeit von Dorothy J. Walker und E. H. Stuart, 
Didterfordernisse fiir Fruchtbarkeit und Laktation. X IX . Bildet Kupfer eine Vitamin 
B-Ergdnzung fiir die Laktation 1 (XVI. vgl. C. 1929. II. 322.) Kupfer kann das 
Vitamin B boi der Lactation nicht ergiinzen. (Journ. biol. Chemistry 80. 289—95. 1928 
Fayetville, Lab. f. Agricultural Chemistry, Univ. Arkansas.) H ir s c h -K.

Barnett Sure, unter Mitarbeit von Dorothy J. Walker und E. H. Stuart, 
Didterfordernisse fur Fruchtbarkeit und Laktation. X X . Eine Unterscheidung des 
Vitamin B-Komplexes in poliertem Rcis, wie sie sieh deutlich bei Lactationsstudien 
zeigt. (X IX . vgl. vorst. Ref.) Polierter Reis enthalt auBer groBen Mengen von 
Vitamin B eine betrachtliche Menge von Yitamin A fiir das Wachstum. Fiir die 
Lactation reichte die Vitamin F-Menge nicht aus, wahrend Vitamin B im UberfluB vor- 
handen wrar. (Journ. biol. Chemistry 80. 297— 307. Nov. 1928.) H ir s c h -K.

K. Nitta, Studien iiber den Einflu/3 der Fiitterung mit Nebenschilddriise auf die 
B-Avitaminose. Die Kdrpergewichtsabnahme von B-yitaminfrei ernahrten Ratten, 
dio Nebensehilddrusensubstanz verfiittert erhalten, ist langsamer u. nicht so schwer 
ais die von Kontrollen. Die motor. Liihmung tritt langsamer auf. Der Fettgeh. der 
Organe der mit Nebensehilddrusensubstanz gefutterten Tiere ist gróBer ais der der 
Kontrollen. (Folia endocrinologica Japonica 4. 63—64. 1928. Kyoto, Univ., I. med. 
K lin .) ” W a d e h n .

K. Nitta, Studien iiber den Einflufl der Nebenniere auf die B-Avitaminose. Die 
experimentelle B-Avitaminose yon Ratten wird durch Nebennierenfiitterung (be- 
sonders mit Nebennierenrindo) in ihrem Verlauf yerlangsamt u. gemildert, durch 
Injektion von Adrenalin bcschleunigt. (Folia endocrinologica Japonica 4. 71—73. 

20/12. 1928. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .
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Hermann Brown und John A. Kolmer, Die Wirkung von Arsenverbindungen 
auf den Glutalhiongehalt lierischer Gewebe. Da As zu den Giften gehiirt, die den Gluta- 
thion-Oxydat.-B.ed.-Mechanismus der Zelle stóren, wird untersuclit, oh die in der Syphilis- 
therapie gebrauehten As-Vcrbb. Arsphenamin u. Neoarsphcnamin in therapeut. 
u. tox. Dosen den Geh. der Gewebe an reduziertem Glutathion iindern. Verss. an 
Kaninchen. Therapeut. Dosen haben kcinen EinfluB auf den Glutathiongch. der 
Gewebe (geringe Wrkg. auf die Niere), tox. Mengcn setzen ihn herab, vielc kleine 
Dosen jedoch haben keine Wrkg. auf den Glutathiongehalt. (Journ. Pharmacol. 
cxp. Therapeutics 35. 417—24. April. Philadelphia, Res. Inst. of Cutaneous Med.) Kom..

T. Umeda, Der Einflu/3 struktureller Veranderung einiger chemischer Substanzen 
auf die Flimmerepithelbewegung. (Untersuchungen iiber Gewebekultur.) Vf. unter
sueht den bewegungsliemmenden EinfluB einer Reihe chem. Substanzen auf das im 
Glase geziichtete Flimmerepithel des Frosehpharynx. Dio Giftigkeit stcigt in folgenden 
Reihen: o-Kresol, p-Kresol (m-Kresol beschleunigt die Flimmerbewegung); Thymol, 
Kresol, Phenol; a.-Naphthol, f}-Naphthol; l-Menlhol, l-Borneol, d-Bomeol, Cyclohexanol; 
Gyclohexen, d-a-Pinen, Dipenten, Mcnthen, Gamphen; Cyclohexan, Cycloliexanol; Gyclo- 
hexan, Gyclohexen, Benzol; Cyclohexanol, Phenol; Thymol, l-Menlhol; Menihen, 
p-Cymol; l-Menlhol; Menthon; Bomeol; Campher. — Bicycl. Substanzen sind weniger 
giftig ais monoeycl.; Doppelbindung in Kern oder Seitenkette erhóht die Giftigkeit, 
ebenso Ersatz von Wasserstoff durch eine Ketogruppe.

Die Fahigkeit, Cilien zu beschleunigen, fiillt in f olgender Reihe: Bomeol, d-Campher, 
Camphen, Menihen, Cyclohexan, l-Menthol, d-o.-Pinen, Thymol u. l-Menlhon. m-Kresol, 
Benzol u. Phenol beschleunigen die Bewegung der Cilien wenig, dann folgt plótzlichVer- 
zogerung durch die Giftwrkg. o-Kresol, p-Kresol, Naphlhalin, a-Naphlhol, (i-Naphthol 
yerzógern die Ciliarbcwegung stufenweise bis zum sclilicBlichen Stillstand. (Acta Der- 
matologiea 1928. 501—04. Kyoto Imp. Univ. Japan. Sep.) ZlMMERMANN.

T. Umeda, Uber die Wirkung des Pyridins und seiner Alkylderivale auf die Flimmer- 
epithelien. (Untersuchungen iiber Gewebekultur.) Vf. untersueht den EinfluB von 
Pyridin u. seinen Alkylderiw. auf winzig kleine Flimmerepithelstuckchen des Froseh- 
rachens, dereń Flimmerbewegung naeh der Gewebekulturmetliode im Plasmamedium 
erhalten ist. Je naeh der Toxizitat nimmt die Flimmerbewegung, eventl. mit deutlichen 
Schwankungen, mit der Zeit ab u. sistiert schlieBlich. Zeitdauer =  Toxizitiit. Die 
Giftigkeit steigt in folgender Reihe: a,a'-Dimetliylpyridin, a,a'-Methyliithylpyridin, 
cf.,y-Dimelhylpyridin, a,y,a'-Trimethylpyridin, ai-Methylpyridin, Pyridin; die flimmer- 
besehleunigende Kr aft steigt vom a-Methylpyridin iiber a,a'-Dimethylpyridin, <x,a'-Me- 
thylathylpyridin zum cc,y,a'-Trimethylpyridin. (Acta Dermatologica 1928. 277—78. 
Kyoto Imp. Univ. Japan. Sep.) ZlMMERMANN.

Michael G. Mulinos, Isoamyldlhylbarbitursdure (Amytal) ais Laboratorimns- 
ajidsthetikum fiir Kalzen. Isoamyldthylbarbilursdure ist ein wirksames Anśisthetikum 
fur Katzen. (Giinstigste Dosis: 0,100 g pro kg Kórpergewicht.) Es bewirkt keine 
Storung der Blutzuckererhóhung naeh sympath. Reizung u. bceinfluBt die Blutzucker 
reduzierenden Krafte des Insulins nicht.

E x p e r i m e n t e l l e s :  Amytal ist unl. in W. Zur Injcktion wird es wie folgt 
in Lsg. gebraclit: a) 1 g Amytal + 8,85 ccm 1/2-n. Natronlauge werden zum Sieden 
erhitzt oder J/2 Stde. auf 80° erwarmt bis zur Lsg., dann auf 10 ccm yerdunnt (10%ig. 
Lsg). — b) 1 g Amytal in 5 ccm dest. W. suspendieren, auf dem Wasserbad erhitzen 
u. tropfenweise Natronlauge zugeben bis zur Lsg., auf 10 ccm verdiinnen. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 34. 425— 45. Dez. 1928. New York, Columbia
Univ.) ZlMMERMANN.

Janos Szeloczey, Uber die Wirkung des Coffeins auf das Wasserbindungsvermdgen 
der Kolloide. Verss. zur Aufklarung der Coffeindimcse. Ggw. von Coffein erniedrigt
den Sol-Gel-Umwandlungspunkt von Gelatine, was auf Herabsetzung des W.-Bindungs-
vermogens der Gelatine zui'uckgefiihrt wird; diese Herabsetzung ist von der Coffein- 
konz. abhangig, aber nicht mit ihr proportional. In dest. W. yerhindert Coffein die 
Quellung yon SerunmlbuminhimcUcn sehr bedeutend; die Quellungsverhinderung ist 
der Coffeijikonz. nicht proportional, sondem nimmt mit steigender Konz. ab. In Tyrode- 
lsg. (pH =  7,3) geąuollenes Serumalbumin zeigt in Ggw. yon Coffein in yerschiedener 
Konz. nicht so groBe Untersehiede wie in reinem W.; auch nicht mit Coffein behan- 
deltes ąuillt hierin weniger. Nur geringe Quellungshemmung von Gelatine in Tyrodelsg. 
durch Coffein. Schon stark geąuollenes Serumalbumin zeigt bei Einw. von Coffein 
Gewichtsabnahme. Serumalbumin, aus dem das Coffein wieder ausgewaschen worden
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ist, ąuillt zuniichst mehr ais n., die Quellujngszunahme gleicht sich aber nach einiger 
Zeit aus. Dieselbe Coffcinkonz. vcrmindert die Viscositiit oiner Peptonlsg. unterhalb 
Ph  =  6,8, einer Gelatinelsg. unterhalb ph  =  7,8 u. einer Serumalbuminlsg. unter
halb pn =  8,3; bei 6,8 bzw. 7,8 kein EinfluB auf die Viscositiit der Pepton- bzw 
Gelatinelsg., bei hoheren pn Viscositatserhóhung. — Beschreibung eines eiufachen 
App. zur Best. des Schmelzpunktes einer Gelatinegallerte. (Biochem. Ztschr. 206. 
290—300. 9/3. Budapcst, „PAzmAny PĆTER‘‘-Univ.) K r u g e r .

M. Tausch, Erfahrungen iiber ein neues Uterinum: Granitol. Gravilol bewiihrte 
sich dem Vi. bei intramuskularer Injektion yon 1 cem in der Nachgeburtsperiode bei 
Gefahr der Uterusatonie u. -blutung prophylakt., sowie therapeut. bei bestehender 
Atonie bzw. mangelhafter Riickbildung des Uterus (125Falle). Keine Nebenwrkgg. 
Auch die Beeinflussung des Blutdrucks war prakt. bedeutungslos. Die Wrkg. tritt 
sicher u. prompt ein. Eine erhohte Reizbarkeit des Uterus bleibt ca. 3/.i— I Stde. 
bestehen. (Pharmaz. Ber. 4. 47. Bamberg, Hebammenschule.) H a r m s .

Johannes Muller, Tierexperimentelle Untersuchungen iiber die Verteilung des 
Quecksilbers im Organismus und klinische Erfalirungen iiber die Aussclieidung desselben 
nach Salyrganinjeklionen. Unter besonderer Beriicksichligung der Patliologie und 
Therapie der Typhusbazillentruger. Analyse einer Reihe von Hundeorganen nach 
intrayenoser Injektion genannten Hg-Praparates. In Gallenblase, Nebenniere, Niere 
ii. Dickdarm ist prozentualiter die groBtc Hg-Menge zu finden. Knochenmark, Liquor 
u. Gehirn sind Hg-frei. Nach intrayenoser Injektion beim Menschen (herz- u. nieren- 
gesund) ist die Hg-Ausscheidung nach 24 Stdn. becndet. Bei Mensch wie Tier wird 
die groBte Hg-Menge mit den Nieren u. nur eine kleinere mit den Eaeces ausgeschieden. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 141. 1— 18. April. Munster, med. Uniy.-Klin.) OPP.

J. Gautrelet und Olimpia Vechiu, Wirkung yon Formaldehyd auf das vegelative 
Nervensystem. 0,02—0,039 g Formaldehyd, intrayenos pro kg Hund injiziert, yerlang- 
samen den Herzschlag, senken den Blutdruck (Wrkg. auf medulla.ro Zentren). Die 
gleichzeitig auftretende NierengefaBkontraktion ist Folgę einer Vaguserregung, die 
ihrerseits, wie auch die Herz- u. Blutdruckerscheinung, yon einer Unterdriickung der 
Nebonniercnsekretion abhangt. Eine periphere, unmittelbar die parasympath. End- 
app. erregende, die sympath. Endorgane lahmende Wrkg. ist dem Formaldehyd eben- 
falls eigen. Das Handels-„Formol“ ist mit Trioxymethylen, Methylalkohol, Spuren 
von Essigsaure u. Ameisensaure yerunreinigt. Sie haben keinen EinfluB auf den 
Wirkungscharakter des Formaldehyd, konnen hochstens dessen abs. Toxizitat in quan- 
titatiyer Hinsicht etwas beeinflussen. (Ann. Physiologie et Physicochemie biolog. 1928. 
129—81. 52 Seiten. Sep.) Op p e n h e im e r .

Viktor Stark, )Virkung von Enzypan bei Gallenleiden. Enzypan (Herst. D t s c h .  
P h a r m a z e u t .  Ges.  N o r g i n e ,  Berlin) ist ein Praparat in Tablettenform, dessen 
iiuBere Tablettenhiille (Magenfermente) nur in saurer Lsg. yerdauend wirkt, wahrend 
der durch Fettsauren gegen HC1 resistente innere Tablettenanteil, der auBer Darm- 
fermenten noch in ihrer Zus. nicht alterierte Gesamtgalle enthalt, prompt in alkal. 
Medium seine Wrkg. entfaltet. Die klin. Erfolge waren gut, das Praparat bedeutet 
einen wesentlichen Fortschritt in der konservativen Therapie yon Gallenerkrankungen. 
(Med. Klinik 25. 913—14. 7/6. Karlsbad.) F r a n k .

Anna Lanczos, Giftgewdhnung der Nervenfaser. Am Neryenstamm kann Ge- 
wohnung an Urethan (Athyl-) bzw. Erholung in der narkot. wirksamen Lsg. eintreten. 
Am motor. Endapp. lieBen sich derartige Erscheinungen nicht finden. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 141. 248—56. April. Pćcs, Pharmakol. Inst.) Op p e n h e im e r .

Rlioda Erdmann und E. Haagen, Krebsentstehung und Ernahrung. Durch eine 
wechselnde Ernahrung von Yitamin B-betonter Nahrung u. einer Diat, die reichlich 
Proteine u. Fette enthalt, gelang es bei Ratten Tumoren in 7% der Falle zu erzeugen. 
Die Zellen der Tiere, die fehlerhaft ernahrt worden sind, zeigten dauernd eine er- 
niedrigte AtmungsgróBe. (Verhandl. d. dtsch. Ges. f. innere Medizin 40. KongreB
1928. 48—57. Sep.) H ir s c h -Ka u f f m a n n .

Waro Nakahara und Eiichi Somekawa, Kein Verbrauch von Yitamin B durch 
wachsende Sarkomę beim Huhn. Die Vitamin B-Reserven erschopfen sich bei gesunden 
Tieren ebenso rasch wie boi Tieren, dio ein wachsendes Sarkom aufweisen. Vitamin B 
erscheint mithin fur das Wachstum yon Hiihnertumoren nicht notwendig. (Scient. 
Papers Inst. physical. chem. Res. 10. 211— 20. 24/3. Hongo, Tokyo, Inst. of Physical 
and Chemical Research Komagone.) HIRSCH-KAUFFMANN.
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Fritz Lasch und Alfred Neumann, Ober die Wismutbeliandlung des Carcinoms 
nach der Methode von II. Kalin. Abgesehen yon 2 Fallen konnte durch Injektion von 
Wismut-Diasporal, durch wclches nach H. KahN eine giinstige Beeinflussung inoperabler 
Carcinome erzielt werden karni, mit u. ohne gleichzeitige Rontgenbestrahlung niemals 
eine Bceinflussung des malignen Prozesses im giinstigen Sinne beobachtet werden. 
Das Praparat ist in der von KAHN angegebenen Form anscheinend gut ycrtraglich. 
(Klin. Wchschr. 8 . 1021. 28/5. Lainz, Versprgungsspital.) F r a n k .

Kurt Henius und Wissing, Die Behandlung bestimmter Formen von Lungen- 
tuberkulose des Menschen mit Lopion (Ooldtliioharnstoffrerbindung). Vff. behandelten
2 Kranke mit aktiver, hochfieberhafter Tuberkulose u. 8 Kranke mit chroń.-indurativer, 
produktiyer Lungentuberkulose mit steigendcn Dosen (0,05 g; 0,1; 0,2 usw. bis lg )  
Lopion. Hautaussehliige u. bedrohliche Nebenersclieinungen wurden nie beobachtet. 
Im  Verhiiltnis zur Sehwere der tuberkulosen Erkrankung waren die Erfolge hefriedigend. 
Vff. halten Lopion fiir die bis bis jetzt am besten yertragliche Au-Verb. Das Praparat 
diirfte indirekt auf dem Umwege uber den Gesamtorganismus auf den tuberkulosen 
Herd. einwirken. (Pharmaz. Ber. 4. 38—39. Berlin, Charitć.) H a r m s .

Hermann Bergmann, Unspezifische Reizkórpertherapie mit Lipalren und Ilelpin. 
Insulin- und Traubenzuckermastlcur bei chronisclien Lungentuberkulosen. Klin. Bericht 
iiber Verss. mit Lipalren u. Helpin. Mit Lipatren A wurden giinstige Erfolge erzielt, 
jedoch nicht in dem Mafie wie yon anderer Seite in der Lipatrenliteratur angegeben 
wird. Helpin ist ais milder Lipoidreizkórper fur die Lipoidzufuhrtherapie der Tuber- 
kulose sehr geeignet. Vf. konnte ferner die Angabcn in der Literatur iiber den Wert 
einer Insulinmastkur bei Tuberkulose auch bei schweren Erkrankungen, die eine vor- 
sichtigere Dosierung yerlangen, bestatigen. (Med. Welt 3. 726—29. 18/5. Kottbus, 
Lungenheilstatte.) FRANK.

Petr Petrović Lasare££ (Lazarev), Phyaikalisch-chemischo Theorie der Tatigkeit der Nerven- 
zentren. Halle: SI. Niemeyer 1928. (IV, 11 S.) 4°. = Schriften d. Kónigsberger Ge- 
lehrten Gesellschaft Naturwissenschaftl. Klasse. Jahr 5, H. 5. M. 1.20.

Riser, Le liquide ceplialo-racliidien. Physiologie et exploration dusystóme yentriculo-móningś. 
Paris: Masson et Cie. 1929. (250 S.) Br. 28 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ivor Griffith, Was ist Pharmazie ? (Amer. Journ. Pharmac. 101. 233—35. 

April.) H a r m s .

W. Sartorius, Petrolatherheizung fur kleinere Apotheken. Beschreibung einor 
Heizvorrichtung mit PAe. fiir das Laboratorium kleinerer Apotheken. 1 kg PAe. reichte 
ca. 1 Monat. Die Apparatur ist abgebildet. (Siiddtscli. Apoth.-Ztg. 69. 350. 7/6. 
Oehsenhausen.) H a r m s .

M. Bridel und M. Desmarest, Ober die Darstellung der Oentianose aus Enzian- 
wurzeln, die ohne Gurung an der Luft getrocknet wurden. Vff. untersuchten an der Luft 
getrocknete, nicht yergorene Enzianwurzeln (27,88% Trockensubstanz), in der durch 
das Trocknen 72,08% Saccharose u. 11,64% Gentianose yersehwunden waren, so dafi 
das Verhaltnis Gentianose: Saccharose 7,67 (friseh 2,43) ist. Nach eingehender Be
schreibung orientierender Extraktionsverss. mit 90- u. 95%ig. A. kommen sio zu dem 
Ergebnis, dafi man mit 90%ig. A. 95,95% der im Pulyer enthaltenen Gentianose (24 g 
in 100 g), mit 95%ig. A. 36,50% der yorhandenen Menge estrahieren kann, wenn man 
auf k. Wege rasch perkoliert. Die so erhaltenen Lsgg. sind iibersatt. u. krystallisieren 
bald aus. Vielleicht lóst' sich primtir ein unbestandiger Komplex, der beim Zerfall die
Gentianose auskrystallisieren lafit. Es gelingt mit Lcielitigkeit, derart 50 g Gentianose
aus 1 kg Enzianwurzelpulyer zu isolieren. Bei 90%ig. A. mufi die 10-fache, von 95%ig.
A. die 20-facho Menge zum Perkolieren genommen werden. (Journ. Pharmac.. Chim. 
[8] 9. 465—79. 16/5.) H a r m s .

C. Hahmann, Ober Drogen und Drogenverfdlschungen aus dem Jahre 1927. Unters.- 
Ergebnisse eines „Tees aus Sudwcst-Afrika“ von Ocimum fruticulosum BUSCH nebst 
eingehender pharmakognost. Beschreibung. Waldflora bestand statt aus Fucus yesi- 
culosus L. zur Hauptsacho aus ungeschalter Radix Liąuiritiae, aus grofieren Mengen 
Flores Chamomillae, geringen Mengen Flores Tiliae u. Fragmenten einer Umbelliferen- 
frucht. Fuous yesiculosus nur in unbedeutenden Mengen. Asehe 14,0%, Sand 6,32% 
(Fucus 17,41% bzw. 2,69%). Weiterhin Unterss. iiber Cubeben (80%ig. H2S04 gibt
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beste Rotfiirbung bzw. Differenzierung von falscher Drogę. Unter der Analysenąuarz- 
lampe erscheinen eohte Cubeben grau, mit schwachem kupfergriinem Schimmer, falsche 
stumpf gelblichgrau, Pulver [echt]: stumpf hellbraun [falach]: grau mit selwach 
violcttem Schimmer, der auch in Mischpulvern crkennbar ist u. von der Fruchtwand 
stammt), Moosbeeren, Strophantussamen, Sabadillsaat, Fevilleasa.mcn (dio geschiilten 
Kerne enthalten 60—65% eines festen weiBen Fettes, VZ. 196,8— 198,3. Seliale: Kern =  
28: 72 (vgl. C. 1915. I. 551), Lycopodium, Mutterkorn, Kamala, Teopilz, Yohimbe- u. 
Coccillanarinie, verschiedene Holz-, Rhizom-, Wurzel- u. Knollendrogen. Ausfiihr- 
liche pharmakognost. Beschreibung von Albizziarinde (Albizzia anthelmintica), -blaller 
u. -bliiten. (Apoth.-Ztg. 44. 561—63. 8/5. 589—92. 15/5. Hamburg, Inst. f. angew. 
Bot.) _ H a r m s .

Lucien Leroux, Bas Ricinusól und seine Vertcendiuitj. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 67- 
265—67. 8/6.) H a r m s .

P. Schiitz, Quecksilberhaltige Sommersprossensalben wid Hautcremes. Unters. - 
Ergebnisse einer Anzahl Hg-haltiger Sommersprossensalben u. Hautcremes: Haliflor- 
Creme ( H a l i f l o r  C o m p . , Rostock, Mecklenburg): enthielt 4,8% Hg-Pracipitat u. 
4,2% Bi-Subnitrat. — Haut- u. Bleichcreme „Markę Mmgenstem“ , verstiirkt (P a r - 
f ii m e r  i e M o r g e n s t e r n , Frankfurt a. M.): 6,7% Hg-Priicipitat; 6,1% Bi-Sub
nitrat; Leschnitzers Sommersprosseiisalbc, verstarkt ( M o h r e n  - A p o t h e k e ,  Bres- 
lau): 8,0% Hg-Priicipitat; 2,7% Bi-Subnitrat; 3,3% ZnO. — Venus B (WALTER 
KOLBE, Stettin): 5,2% Hg-Priicipitat, 2,8% Bi-Subnitrat; Apoth. Otto Klements 
Alpenbliiten-Creme (KLEMENT u. SPAETH, Ravensburg, Wurttemberg): 13,8% Hg- 
Priicipitat; 13,3% Bi-Subnitrat. —  Creme Rispa (Herst. ders.): 12,8% Hg-Pracipitat; 
12,5% Bi-Subnitrat. — Wunder-Sommersprossen-Crcme ( Te r a s  - H a u s  M a n  
SCHWARZLOSE, Berlin): 2,9% Hg-PriŁeipitat, 6,2% Bi-Subnitrat, 43,2% H .O u .a . 
bei 100° fluchtige Stoffe. — Lionin (Sommersprossencreme) (R ic h a r d  P a l i ,u c h , 

Konigsberg): 12,4% Hg-Pracipitat, 7,3% Bi-Subnitrat. —  Apotheker Altmanns Sommer- 
sprossen-Creme ( K n e i p h o f - D r o g e r i e  u. P a r f i i m e r i e ,  Konigsberg i. Pr.): 
7,6% Hg-Pracipitat, 7,1% Bi-Subnitrat. (Pharmaz. Ztg. 74. 784—85. 15/6. Kónigs- 
berg, Univ.) H a r m s .

E. Merck, Darmstadt, Herstdlung antirachitisch wirkender Prdparate. Zu dem 
Ref. E. P. 286 665; C. 1929. I. 773 ist folgendes naehzutragen: Ais Bestrahlungsąuelle 
sind auch gewóhnliclie sogenannte „Halbwattlampen“, die zweckmiiftig in die alkoh. 
Lsg. d. Ergosterins (I) eingetaucht werden, geeignet. — Z. B. wird I  in 0,l%ig- alkoh. 
Lsg. bei Ggw. von Erythrosin (5%, berechnet auf I) mit einer 60 Wattlampe bestrahlt, 
in 2 Stdn. vóllig umgewandelt. — Dureh Bestrahlung einer 0,2%ig. Lsg. von I  in A. 
bei Ggw. von Dibroindinitrofluorescein unter Durchleiten von N u. Kiihlung, bis die 
rote Farbung der Lsg. fast vóllig verschwundcn ist (etwa 10—12 Stdn. mit 200 Watt
lampe), erfolgt zu 80—90% Umwandlung des I. Nach Abtrennung des ais Nebenprod. 
entstandenen Ergopinakons (Dehydrierungsprod. von I) wird unter LuftabschluG im 
Vakuum eingedampft. Der Ruckstand muC in PAe. 1. sein; andcrenfalls ist wah-end 
der Bestrahlung Luft zugegen gewesen, so daB Oxydation von I erfolgte. (Oe.P. 
113 123 vom 22/2. 1928, ausg. 10/5. 1929. D. Prior. 8/3. 1927.) A l t p e t e r .

Matro G. m. b. H., Heilbromi a. Neckar, Herstellung von Trockenhefe zu pliarma- 
zeutischen Zwecktn. W.-haltige Hefe wird mit A. bei etwa 55— 65° extrahiert, hierauf 
abgepreBt, mit A. nachgewaschen u. wahrend 2—3 Stdn. bei 65—70° getrocknet', 
worauf zwecks Entfernung der letzten Reste des Losungsm. 1—2 Stdn. auf 150— 160° 
erhitzt wird. Das so crhalteno Prod. besitzt noch den vollen urspriinglichen Yitamingeh., 
wie die Priifung an Beri-Beri-kranlcen Tauben ergibt. Ais Nebenprodd. werden 
P-haltige Yerbb., me Lecithin u. Fette, sowie P- u. S-haltige Stoffe gewonnen. —  Die 
Extraktion mit A. kann auch nach vorgiingigcm Wiissern oder Trocknen der Hefe 
vorgenommcn w'erden. — Die Prodd. wirken bei angenehmem Geschmack giinstig 
bei organ. Erkrankungen u. Stórungen der Korperfunktionen. (E. P. 300 039 Tom 
24/12. 1927, ausg. 29/11. 1928.) A l t p e t e r .

Matro G. m. b. H., Heilbronn a. Neckar, iibert. von: Cornelius Massatsch, 
Berlin, Herstellung von therapeutisch irirksamen Eisen-Hejepraparaten. Trockenhefe 
oder sogenannte Acetondauerhefe wird in der 10-fachen Menge W. angeschliimmt u. 
FeCl3-Lsg. zugesetzt. Nach etwa 12 Stdn. wird filtriert, der Ruckstand mittels A. 
u. A. vom W. befreit u. bei niederer Temp. getrocknet. Die so erhiiltlichen, bis zu 
5,87% Fe enthaltenden Prodd. sollcn therapeut. Yerwendung finden. (A. P. 1 710 584
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vom 21/12. 1927, ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 12/11. 1925. E. P. 304 895 vom 24/12. 
1927, ausg. 21/2. 1929.) Ai/cpkter.

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b. Dresden (Erfinder: 
Carl Hermann von Hoessle, Radcbeul), Verfahren zur I-Ierslellung von kolloidalen 
Losungen von Verbindungen von Metallen und Metalloiden in  Olen, Fetten, Waclisarlen, 
Lanolin, Vaseline, Paraffinen und Gemischen dieser Substanzen. Weiterc Ausbildung 
der Verff. der D. R. PP. 432 717, 446 353 u. 459 378, dad. gek., daB man zwecks Herst. 
von Metallsalzoleosolen auf Metallo oder Metalloxyde, die in Olen, Fetton, Wacha- 
arten, Lanolin, Vaseline, Paraffinen oder geoigncten Gemischen dieser Stoffo sus- 
pendiort werden, mit oder ohne vorherige Dberfuhrung in ihre Oleosole Stoffo sauren 
Charakters oder von siiurebildenden Eigg., z. B. H2S, HCl-Gas, J  usw., unter Aus- 
schluB von W. einwirlcen laBt. (D. R. P. 476 926 KI. 30 h vom 23/12. 1922, ausg. 
27/5. 1929. Zus. zu D. R. P. 432 717; C. 1926. II. 1666.) ENGEROFF.

Heyl & Co., Chemisch-pharmazeutische Fabrik Akt.-Ges., Berlin, und Erich 
Freund, Werder a. d. Havel, Herstellung blutslillender und umndheilender Verbdnde 
und Pflaster, dad. gek., daB man Verbandzeug, Pflastcr u. dgl. mit Hilfe geeigncter 
Bindemittel mit Fibrinkórpern, wie sio aus Blut, Exsudaten usw. gowomicn werden, 
oder mit Fibrinkórper entlialtenden Gemischen oder Verbb. mit oder ohne Zusatz 
anderer therapeut. wirksamer oder indifferenter Stoffo versieht. — Z. B. wird Heft- 
pflasterseide mit einer Klebstofflsg. iiberzogen, welche 5% Ezsudatfibrin suspendiert 
enthSlt, u. bei tiefer Temp. getrocknet. — Verbandmull wird mit Gelatinelsg. im- 
priigniert, in welcher 10% Blutfibrin suspendiert sind, u. luerauf vorsichtig getrocknet. 
(D. R. P. 474 093 KI. 30i vom 30/7. 1927, ausg.- 26/3. 1929.) A l t p e t e r .

F. Crolas et B. Moreau, Precis de pharmacie cliimique. 6° śd. revue par A. Leulier. Paris: 
N. Maloine 1929. (897 S.) Br. 65 fr.

Norman Evers and G. D. Elsdon, Tho analyais of drugs and chcmicals. London: Griffin
1929. (372 S.) 8°. 25 s. not.

Therapeutisches Vademecum. 'Obersicht iiber die Literatur d. J. 1928 auf d. Gcbiete der 
medikamentosen Therapie. Jg. 25. Mannheim: C. F. Boehringer & Sohne 1929. (135 S.) 
16°. Preis nicht mitgeteilt.

GL Analyse. Laboratorium.
B. A. Ellis und J. J. Fox, Analytisćhe Chemie. Fortschrittsbericht. (Annual 

Reports Progress Chemistry 25. 198—221.) - P o e t s c h .
Ray N. Allen, Ein Hilfsmitlel zum Biegen von Clasrohren im Laboratorium. Vf. 

empfiehlt weniger geiibten Glasblasern, beim Biegen von Glasróhren die zu biegende 
Stelle mit Asbestfasern auszustopfen, um namentlich bei kurzeń Bicgungen das Zu- 
sammendriicken der Rohre zu vermeiden. Asbest schm. mit dem Glas nicht zusammen 
u. laBt sich leicht wieder cntfernen. (Philippine Journ. Science 38. 299. Marz. Manila, 
Bureau of Science.) OSTERTAG.

Rudolf Sewig, Eine zweclcmdpige Bauart von Widerslandsthermometcrn. Die bei 
den meisten gebrśiuchlichen Instrumenten unvermeidlichen Fehler lassen sich aus- 
schalten, wenn der Vergleichswiderstand mit dem Thermometerwiderstand mogliehst 
auf einem gcmeinsamen Trager so angeordnet ist, daB beide der zu messenden Temp. 
ausgesetzt sind. Dann geht die Temp. des Vergleiehswidcrstandes in die Eichung ein 
u. braucht bei der Messung nicht bcriicksichtigt zu werden. (Ztschr. Instrumenten- 
kunde 49. 305—06. Juni. Berlin.) K. W o l f .

Irving C. Matthews und Alosco M. Burgess, Laboratoriums-Feuchtigkeils- 
kammer. Es wird eine aus Alberinstein gebaute, mit thermostat. kontrollierter Dampf- 
schlange geheizte Kammer mit Feuchtigkeitszufuhrung durch einen Dampfinjektor 
beschrieben. (Ind. engin. Chem. 20. 1239— 40. Nov. 1928. Rochester, Eastman 
Kodak Co.) B l o c h .

— , Ober einen neuen Trockenapparat fiir eleklrische Heizung. Beschreibung eines 
von der Firma H. S e ib e r t , Berlin N 20, Wollankstr. 64, hergestellten elektr. ge- 
lieizten Trockenschrankes fiir Laboratoriumszwecko. (Chem.-Ztg. 53. 470.15/6.) Ty p k e .

Ludwig Ramberg, Praktische Tiegelzangen fur analytisćhe Zwecke. Vf. beschrcibt 
ein neues Modeli von Tiegelzangen, mit denen man nicht, wie bisher, den Rand des 
Tiegels einkneift, sondern den Tiegel umfaBt. Dadurch wird die Gefahr der Deformierung 
kleiner Pt-Tiegel bedeutend vermindert. Abb. im Original. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 
78—79. April.) W il l s t a e d t .

XI. 2. 50
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Stefan Gartner, Das Pulfricksche Stufcnphotometer ais Triibnngsmesser. Es 
werden Abanderungen der Originalyorschrift empfohlen: Bei kleinen Fliissigkeits- 
mengen wird der vorgesehriebene Trog durch 2 gleiclie zylindr. Ktivetten ersetzt. — 
Die Farbanderung des durch die El. gegangenen Lichtcs wird durch ein r o r  gelegtes 
griingelbes Eilter eliminiert. — An Glykogenlsgg. wird die Bnuichbarkeit dieser Ver- 
besserungen demonstriert. (Kolloid-Ztsehr. 48. 10—15. Mai. Debreczen, Hygieneinst. 
d. Tisza-Istyón-Uniy.) Sc h m ie d .

Fritz Kastner, Die Technik der Iłontgenmethoden. Vf. gibt ein anschauliches, 
durch yiele Abbildungen u. Schnitte erlautertes Bild der modernen Rontgenapparatur. 
(Sprechsaal 62. 263—65. 274— 77. 294— 96. 316— 17. 335— 38.) Sa l m a n g .

Kurt Heller, und Paul Krumholz, Beitriige zur systematischen Tiipfelanalyse. 
Im  Sinne von F. F e ig l , nach dem die „Erfassungsgrenze“ das charakteristische eines 
mikroehcm. Nacliweises ist, kann man auch die Tiipfelanalyse, den Naehweis unter 
Anwendung von Makrotropfen, bei welcher ebenfalls mikrochem. Erfassungsgrenzen 
erzielt werden, ais eine mikrochem. Methode ansehen, sofern nur der Naehweis weit- 
gehend spezif. u. empfindlich ist. Die Vff. fiihren eine Anzahl derartiger Tropfenrkk. 
auf Porzellantupfelplatten durch u. stellen wesentliche Vorteile der Benutzung nicht 
poroserUnterlagengegenuberderDurehfuhrung aufFiltrierpapierfest. Unter derAngabe 
der Erfassungsgrenzen u. Empfindlichkeit werden besclirieben ein neuer Naehweis — 
mittels Tiipfelanalyse — des Hg mittels p-Dimethylaminobcnzylidenrhodanin u. des 
Cd neben Ou, der darauf beruht, daB aus komplexen Cd- u. Cu-Cyanidlsgg. das Cd 
durch Formaldehyd ais Cd(OH)2 ausgefallt wird, wahrend der Kupfercyanatokomplex 
gegen Formaldehyd bestandig ist, u.'daB Dinitrodiphenylcarbazid ausfallendes Cd(OH)2 
blau anfarbt. Verbessert werden die Rkk. auf Ag mittels p-Dimethylaminobenzyliden- 
rhodanin, yon Ni mittels Dimethylglyoxim u. von Cr mittels Diphenylcarbazid nach 
t)berfiihrung in Cliromat. Ferner werden angegeben Tiipfelanalysen des B i mittels 
alkal. Stannitlsg. u. Bleisalzen, des Cu durch gleiclizeitige Bldg. von Cu- u. Zn- Queck- 
silberrhodanid, des Fe mittels K-Rhodanid, des Zn mittels (NH.,)2[Hg(CNS)4] u. Cu- 
Salzen u. des Al mittels Alizarinsulfonsaure. (Mikrochemie 7. 213— 22. Prag, Deutsche 
Univ., Chem. Inst.) B l o c h .

Douglas Vernon und Nelmar Hardy, Ein rerbessertes Calciumchloridrohr. Das 
Hahnkuken ist ais Tropfenfanger ausgebildet. S. Abbildung im Original. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 1108. Mai.) Os t e r t a g .

E. Moles und L. R. Pire, Eine Pipette fiir exakte Oasanalysen. Vff. beschreiben 
(mit Zeichnung) eine Gasbiirette mit angeschmolzencr Pipette (in Anlehnung an die 
Pipette yon T r a v e r s ), wobei eine seitliehe Abzweigung der Biirette auch die Ablesung 
kleinster Restyoll. bis zu Vioo% ermoglicht. (Anales Soe. Espanola Fisica Quim. 27. 
Nr. 263. Techn. Teil 107—(19. Mai. Madrid, Lab. Invest. Fis.) R. K. Mu l l e r .

Elemente und anorganlsche Verbindungoń.

Thomas Wallaee Parker und Percy Lucock Robinson, Die Bestimmung von 
rerfiiglarcm Sauerstoff nach der Bunsenmethode. Bei den bisherigen Ausfiihrungs- 
formen der Best. von O in Oxydationsmitteln (vgl. z. B. R u p p , C. 1918. I I . 557) durch 
jodometr. Best. des bei Einw. auf HC1 in Freiheit gesetzten Chlors, z. B. in K 2Cr20„ 
bestanden die Hauptschwierigkeiten im Zurucksteigen der zur Absorption des Cl2 
vorgelegten KJ-Lsg. in das Rk.-GefaB, u. in der Notwendigkeit, die vorgelegte Lsg. 
zur Titration in ein anderes GefaB zu bringen. Es wird ein App. besehrieben, der diese 
iSchwierigkeiten umgeht. Kontrollanalysen mit K 2Cr20 7 ergeben Werte, die im Durch- 
schnitt 0,18% zu niedrig sind (gegen 0,5% bei fruheren Verff.). (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 1106—08. Mai. Newcastle on Tyne, Univ. of Durham.) Os t e r t a g .

C. Bordeianu, Colorimelrische Methode zur Bestimmung der Phosphorsaure. Die 
fruher angegebene Methode (vgl. C. 1927. I I . 141) wird auf die Unters. von Urin, Glycero- 
phosphat u. Starkesirup ausgedchnt, dabei wurden, verglichen mit der Gcwichtsarialyse, 
ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, vorausgesetzt, daB der gesamte P erst 7.u Phosphat 
oxydiert wurde. (Ann. scient. Univ. Jassy 15. 372—79. Marz. Jassy, Pharmazeut. 
La bor.) E n s z l in .

Laszló Szebelledy, Die Bestimmung des Strontiums und Bariums nebeneinander. 
Die Trennung des Strontiums und Bariums in Form von Bariumchromat. Die Ba-Cliromat- 
Methode gibt schon nach einmaliger Fallung von Sr gut ubereinstimmende Trennungs- 
resultate, wenn man in folgender Weise yerfahrt: Zu der etwa 30 cg Salz, 5 g NH4C1, 
15 g Essigsaure u. łdeine Ni-Siedeyerzugsstiickchen enthaltenden, zum Sieden er-
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hitzten Lsg. yon 100 ccm liiBt man 10 ccm 10%ig. Kaliumchromatlsg. zutropfen, 
halt einigc Min. im Sieden, filtricrt am naclisten Tag, wascht mit 50 ccm k. W. nach, 
trocknet den Nd. 2 Stdn. bei 132° u. wagt. Das mit dem Waschwasscr vereinigte, mit.
10 ccm n-NHj yersetzte u. im W.-Badc auf 100 ccm eingedampfto Filtrat ergibt 
nach L. WlNKLERS Methode (Ztschr. f. ang. Chem. 31 [1918]. 80) das Sr ais Sr- 
Oxalat, das zuweilen einen kaum wahrnehmbaren gelblichen, von der Chromatlsg. 
herriihrenden Farbstich hat. (Magyar chem. Folyóirat 35. 77—80. Mai. Auszug aus 
des Vf. Inaug.-Diss. Budapest, I. Chem. Inst. d. XJniv.) SPETER.

W. Chłopin und L. Kaufmann, Volumetrische Beslimmung von Vanadium, 
Eisen und Uran, einzeln und im Gemisch mittels Salzen des dreiwertigen Titans. Salze 
des dreiwertigen Ti reduzieren fiinfwertiges V, dreiwertiges Fe u. sechswertiges U in 
saurer Lsg. zu niederen Oxydationsstufen, wobei die Red. graduell erfolgt, zunachst 
wird Vv zu Vlv, dann Fe111 zu Fe*1 u. schlieBlich UVI zu UIV u. Vlv zu VUI reduziert. 
Alle diese Redd. konnen einzeln registriert wrerden, durch passende Wahl yon Indi- 
catoren, dereń Farbenumschlag genau zwischen den einzelnen Reduktionsrkk. erfolgt. 
Vv kann sclinell, auch in Ggw. yon Fe u. U, durch direkte Titration in HC1- oder H 2S04- 
Lsg. mit 1/„0- oder 1/10-n. Tiln-Lsg. in einer C02-Atm. u. in Ggw. von K 3Fe(CŃ)a u. 
Eisenoxydsalz ais Indieator, bestimmt werden. Fe111, allein u. in Ggw. yon U, kann 
nach dem Verf. von K necht u . H ibbe r t (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1904]. 1551) 
durch Titration mit 1/.i0- oder 1/io'n- Tim -Lsg. in C02-Atm. u. in Ggw. yon Rhodan- 
kalium oder Methylenblau ais Indieator bestimmt werden; nach derselben Methode 
kann man die Summę V + Fe in Ggw. von U bestimmen. UVI kann (einzeln) in sd. 
HC1- oder H 2SO.,-Lsg. raseh durch Titration in einer C02-Atm. mit Ti111 in Ggw. von 
Neublau G (c) bestimmt werden. Die Summę V + Fe + U kann ferner nach der von 
New ton u. H u g h e s  (Journ. Amer. chem. Soc. 37 [1915]. 1711) fiir die U-Best. vor- 
geschlagenen Methode bestimmt werden. Die Methode steht der yon den Vff. be- 
schriebenen etwas nach. Die Methode der Vff. eignet sieh namentlich fiir techn. Ana- 
lysen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 90—108.) SCHONF.

P. Fleury und J. Marque, Die Molybdomanganimetrie der Eisensalze: lh r Me- 
chanismus und ihre Grenzen. Die von FontŻS u. T h iv o lle  (C. 1923- IV. 701) ein- 
gefiihrte Molybdomanganimelrie des Fe11 erwies sieh den Vff. experimentell ais umkehrbare 
Rk., da auch Fe!II-Salze die Entfarbung der blauen Verb. bewirken konnen. Es tritt 
ziemiich langsam ein Gleichgewichtszustand ein, der sieh aber merkwiirdigerweise 
bei der Titration mit KMn04-Lsg. nicht auswirkt. Man muB daraus schlieBen, daB 
das KMn04 zugleich auf das Fen-Salz u. die blaue Mo-Verb. wirkt, yielleicht imter 
Beyorzugung des Fe11. Trotzdem ist die Methode zur Best. kleiner Mengen Fe11 neben 
groBen Mengen Fe1!1 nicht geeignet. Bei Ggw. von HC1 muB MnS04 zugefiigt werden, 
um Uberwerte zu yermeiden. H2S04 oder Sulfate erschweren die Best. durch Ab- 
schwachung der Blaufarbung. Die Red. der Ferrisalze mit metali. Cu gibt in Ggw. 
weniger mg HC1 oder einiger mg P04-haltiger Aschen (z. B. Serum, Glyccrophosphate) 
sehr betriichtliche Uberwerte. Durch Ersatz des Cu durch Zn lassen sieh letztere Fehler 
yermeiden. Cu erseheint auch wegen der Neigung, in Spuren die Oxydation der Fe“- 
Salze durch Luftsauerstoff zu katalysieren, nieht unbedenklieh. (Journ. Pliarmac. 
Chim. [8] 9. 479—88. 16/5. Paris, Facultć de Pharm.) H a r m s .

I. Iltchenko und K. Stachorsky, Eine Schnellmetliode der Analyse von Lag er - 
futterlegierungen. Vff. geben folgende Vorschrift zur Analyse der aus Sb, Sn, Pb u. Cu 
bestehenden Legierung: Zur Best. von Antimon wird eine Probe in konz. Schwefelsaure 
gel., mit konz. Salzsaure yersetzt, mit dest. W. verd. u. mit KMn04 titriert. Die Ggw. 
von Sn, Pb, Bi, Zn u. Cu stórt nicht. — Zur Best. yon Zinn wird eine schwefelsaure 
Lsg. mit Eisen, Antimon oder Aluminium reduziert, die ausgefallenen Metalle (Sb, Cu, 
Pb, As) werden abfiltriert u. SnO wird mit Jod titriert. Die Ggw. yon Sb, Cu, Pb, As, 
Bi, Fe, Ni, Zn wdrkt nicht storend. — Blei wird ais Bleisulfat grayimetr. bestimmt. — 
Der Kupfergeh. wird colorimetr. crmittelt, indem in der schwefelsauren Lsg. nach 
Zugabe von Ammoniak Kupferammoniak erhalten wird, dessen Farbę mit einer 
Standardlsg. yerglichen wird. — Diese Methode erlaubt die Ausfiihrung einer Analyse 
innerhalb eines Tages. (Ukrain, chem. Journ. [kleinruss.: Ukraiński chemitschni 
Journ.] 3. Techn. Teil. 237—40. Charków, Ukrain. Inst. f. angew. Chem.) G u r ia n .

K. utescher, Die Beslimmung der loslichen Kiesełsaure in  verwitlerten Tonerde- 
silicalgesteinen. Vergleichende analyt. Unterss., die zu folgender Vorschrift fiihrten: 
Die Best. der 1. Si02 in yerwitterten Gesteinen erfolgt nach dem AufschlieBen mit 
konz. HC1 (D. 1,15) durch Aufkochen des Riickstandes mit 250 ccm 2%ig. NaOH

50*
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in Platinschale. (Mitt. Laborat. PreuB. Geolog. Landesanstalt 1926. Nr. 5. 36
bis 54.) Tr ĆNEL.

Ardoino Martini, Neue Be.itra.ge zur mikrochemischen Mineralanalyse. I I I .  Mitt. 
(II. vgl. C. 1928. I . 1894.) A. t ) b e r  k o m p l c x e  G o l d c h l o r i d e  u. i h r e n  
G e b r a u e h  i n  d e r  M i k r o  c h e m i o .  l°/0ig. CsCl-Lsg. gibt mit einem durch 
Sattigen von AuCl3-Lsg; 1 : 10 mit ZnCL-Pulver erbaltcnen Reagens u. konz. HC1 
einen kupforrotenNd., wahrsoheinlich (AuCl„)Zn4Cs, der u. Mk. durch Prismen von zuerst 
orangegelbcr, darauf blutroter Farbę erkennbar ist. Diese Rk. ist auch fiir die Er- 
kennung des Zn in sehr vcrd. Lsgg. zu benutzen. Man behandelt einen Tropfen einer 
l% ig. ZnCl,-Lsg. auf dem Objekttriiger mit einem Tropfen gesatt. CsCl-Lsg., dann 
mit AuClj-Lsg. 1:10 u. darauf mit HC1. Mit diesem Goldcasiumzinkchlorid isomorphes 
komplexes Goldcasiumkupferchlorid, (AuCl6)CuCs4, erhalt man in hellbraunen Mikro.- 
krystallen, wenn man zu einem Tropfen Goldkupferchloridlsg. einen Tropfen l%ig. 
CsCl-Lsg., dann konz. HC1 setzt. —  B. I n n e r e  b r e n z g a l l u s s a u r e  M e t a l i 
k o m  p 1 e x e , z. B. I, mit Mo entstehen, wenn man zu einem Tropfen l% ig. 
Ammoniummolybdatlsg. Pyrogallol bis zu vollstiindiger Auflsg., dann je einen Tropfen

I  [OMo ( q h > < W > ) J h 3—CHt- CO • O—-C4H 10N,-H20 ,

OH

1 1  [OV(oH >C«H 3o ) J h - C 0H4(CH3)NH2 .

OH

Essigsaure u. Piperazin in konz. Lsg. zugibt. Aus l% ig. Vanadiumchloridlsg. ent
stehen mit Pyrogallol, dann mit o-Toluidin sehwarze trikline Krystalle der F-Verb. U. —
C. E i n e  a u B e r s t  e m p f i n d l i c h e  Rk .  zeigen Ag - S a 1 z e , wenn man 
l% ig. AgN03-Lsg. mit einem Tropfen Essigsaure behandelt u. einen Tropfen Methyl- 
amin zuflieCen laBt: u. Mk. farblose monokline Prismen von Silber- u. Methylamin- 
aoetat von bemerkenswertem Wachstum. (Mikroeliemie 7. 231—34. Rosario de Santa Fć- 
Argentinien, Univ.) B l o c h .

Organische Substanzen.

Ferdinand Schulz, Quantitative Bestimmung von Benzol und Toluol in Oasen. 
Zur quantitativen Best. von Bzl. u. Toluol in Gasen wurden die KW-stoffe in Ggw. 
von wasserfreiem AlBr3 nach der Methode von GuSTAVSON (Journ. Russ. phys.- 
chem. Ges. 15. [1883]. 401) bromiert u. das gobildeto Iiexdbrombenzol (aus h. Toluol
F. 320° [korr.], unl. in W. u. verd. HC1) u. Pentabromtoluol (F. 288°, korr.) gcwogen. 
Zur Best. wurden die KW-stoffo in einem verschlossenen Capillarróhrchen gcwogen, 
das dann in eino Buretto von ca. 500 ecm Fassungsvermógen eingefuhrt wurde. Die 
Buretto wurde z. T. evakuiert u. darauf das Capillarróhrchen durch Schiitteln zer- 
brochen. Durch einen SchlieBhahn wurden 1,5 ccm Br mit 0,02 g AlBr3 in die Rk.- 
Biirette eingefuhrt, nach ca. 20—40 Min. 50 ccm einer Lsg. von Na2S03 (150 g 
Na2S03 • 7 H 20 pro 1) zugegeben, der Inhalt in ein Beelierglas gebracht u. durch ein 
mit Baumwolle gefiilltes Rohrchen filtriert. Nach der Filtration wurde das Róhrchen 
mit verd. HC1 u. h. W. gewaschen, bei 125° getrocknct u. gewogen. Darauf wurde das 
Róhrchen mit h. Toluol oder h. CCI, extrahiert, bei 125° getrocknetu. zuriickgewogen. Aus 
der Differenz der beiden Wagungen wurde das Gewicht des Bromierungsprod. bestimmt. 
Da die Anwendung dieser Methode zur Gasanalyse die Trennung der aromat. KW- 
stoffe von Alhylen notwendig maehte, wurden dio bromierten Prodd. vorher mit 
CHjOH ęewasehen, in dem die aromat. Bromide swl. waren. Das Verf. ermóglichte 
dio Best. von nur wenigen mg der aromat. KW-stoffe in Ggw. von Athylen. (Collect. 
Trav. chim. Tchćcoslovaquio 1. 228— 33. April. Prag, Techn. Hochsch.) PoETSCH.

B. Rosman, Bestimmung •eon Athylalkohol in verdunnlen wafirigen Losungm nach 
der Permanganatmethode. 50 ccm der A.-Lsg. werden in einem 500 cem-Kolben mit 
50 ccm 1/10-n. Permanganat versetzt u. 20 ccm konz. H 2S04 langsam hinzugefugt. 
Nach 1 Min. werden bei 60 1U° 100 ccm k. W. u. dann 50 cem 1/i0-n- Oxalsaure zu-
gesetzt. Erhitzen bis fast zum Kp. u. Titrieren mit Permanganat. Die Methode eignet 
sich fiir A.-Konzz. von 0,1—0,05°/„ u. fiir Massenunterss. (Journ. angew. Chem. [russ.: 
Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 191—98. Leningrad.) ScHONFELD.

J. Bulli’, Iłefraktometrische Bestimmung von Ameisensaure neben Essigsaure. Nach- 
trag zu der Yeróffentlichung iiber densolben Gegenstand (Chemickć Listy 14 [1920].
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6. 45) u. Erwiderung auf St a s t n y , „Acidimetrie im Giirungsgewerbe“ (Hospodńrsky 
Lihoyarnik 1925). (Chemickć Listy 23. 25—26. 25/1.) M a u t n e r .

W. Iljin , Beslimmung von zwei Zuckerarten in  einer Losung. (Vgl. C. 1929.
I. 419.) Boi den yersehiedenen Zuckerarten besteht fiir die Menge des aus der F e h l in g - 
schen Lsg. ausgeschiedenen Cu-Oxyduls die Beziehung, daB bei geringer Zuokerkonz. 
relatiy mehr, bei 10-faeh so starker weniger Cu ausgeschieden wird. Es besteht aber 
keine bestandige Proportionalitat zwischen Zucker u. ausgesehiedener Cu-Menge. 
Nimmt man ein Gemisch von verschiedenen Zuckerarten, etwa Glucose u. Maltose, 
u. berechnet man, wenn sie gemischt auf die Cu-Lsg. einwirken, mittels der B e r t r a n d - 
sehen Methode die Menge Cu, die auf beide Zuckerarten entfallt, u. aus TabeUen, wieyiel 
dayon jeder Zuekerart entsprcchen wiirde, so liiBt sich rechner. die Menge jeder einzelnen 
feststellen. Sind beide Zuckerarten unbekannt, so wird eine Gleichung auf Grund opt. 
Messungen aufgestellt. — Wenn einer der Zucker n ich t direkt FEHLINGsche Lsg. 
reduziert, so macht man 2 Bestst., die erste ohne u. die zweite mit Hydrolyse. (Biochem. 
Ztschr. 193. 326—-33. 1928. Prag, Karls-Uniy., Pflanzenphysiol. Inst.) F. M u l l e r .

Bestandtelle von Pflanzen und Tieren.

E. Fromm und Th. Leipert, Eine Vereinfachung der Gefrierpunklsbestimmung 
fiir hleinc Mengen biologisclier Fliissigkeiten. Beschreibung einer yereinfachten kryoskop. 
Methode fur kleine (3 ccm) Fl.-Mengen, bei der ein cinfaches Stabthermometer yer- 
wandt u. die Anzahl der Bestst. dadureh yermindert wird, dafi der Gefrierpunkt yon 
reinem W. ein fur allemal festgelegt wird. Der Nullpunkt bleibt bei Benutzung eines 
geeigneten Kuhlbades von konstanter Temp. (Kryohydrat yon 6,54% K 2S04 u. 93,46% 
Eis, Temp. — 1,55°) prakt. konstant. Zur Verhinderung von Schaumbldg. wird an 
den Riihrer ein Tropfchen sek. Octylalkohol gebracht. — Kontrollbestst. an yerschie- 
denen Stoffen, Seren u. Werte fiir einige patholog. menschliche Seren mit den zu- 
gehorigen Analysen (llest-N, Indikan, Harnsaure) im Original. (Biochem. Ztschr. 
206. 314— 18. 9/3. Wien, Uniy.) K r u g e r .

Rudolf Hollborn, Hamatoxylin-van-Gieson-Elastin-Farbung. Vf. berichtet iiber 
ein Fe-Hamatoxylin, dessen Lsg. sofort brauclibar u. mehrere Monate lialtbar ist. 
Es werden die Pikrinsaure u. das Saurefuchsin zu einem konstanten Farbstoffgemisch 
yerarbeitet, welches nach Zufiigung yon Oreein gleiehzeitig eine Fiirbung der elast. 
Fasern bewirken kann. Das Hamatoxylin wird ais „Eisen-Hamaioxylin H “ u. das 
pikrinsaure Fuchsin-Orcein-Gemisch ais „Van-Gieson-Elaslin-Farbstoff H “ bezeichnet. 
Mit dem neuen Farbstoffgemisch gefiirbt, erscheinen die Kerne schwarz, die elast. 
Fasern braun, das Bindegewebe rot u. das iibrige Gewebe gelb. Alle Bestandteile sind 
scharf differenziert. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 915. 31/5. Leipzig, Dr. G. GRUBLERs 

mikroskop.-chem. u. bakteriolog. Laboratorium.) F r a n k .

Lester J. Schultz, Die Veruiendung von Pu{tercitratldsung ols Verdiinnungs- 
und Konservierungsmittel von Blutzellen. 20 g Na-Citrat, 2 g Na2HP04, 3 g NaCl, 
1000 g doppelt dest. W. mit pn =  7,7 wird ais Verdunnungsmittel bei der Ziiklung 
der weiflen u. roten Blutkorper empfohlen. Das Blut war noch nach 8 Wochen langem 
Stehen bei Zimmertemp. in seiner zelligen Struktur unverandert. (Journ. Lab. clin. 
Med. 14. 674. Apr 1. New York.) F. M u l l e r .

Kurt Samson, Titrimelrische Mikrophosphorbcstimmmig im Serum und Liąuor. 
Das Prinzip der Methode ist folgendes: Es wird unter bestimmten Bedingungen ein 
Nd. yon Phosphormolybdat von der Formel 2 (NH4)3P04-24 Mo03-2 HN03 hergestellt. 
Dieser Nd. wird siiurefrei gewasehen u. in 40-n. NaOH gelóst. Durch Fornialinzusatz 
wird das NH3 entfernt u. durch Ruektitration mit 40-n. HC1 die zur Lsg. yerbrauchte 
NaOH festgestellt. Durch Multiplikation der zur Lsg. ycrbrauchten ccm Lauge mit
0,0277 erhalt man die mg P in der Probe. Zum Serum u. zu Normallsgg. hinzugesetztc 
bestimmte Phosphatlsgg. wurden quantitativ wiedergefunden, die im Serumfiltrat 
yorkommenden Stoffe wirkten bei der Analyse demnach nicht stórend. Bzgl. Einzel- 
heiten ygl. Original. (Klin. Wchschr. 8. 1029—30. Hamburg, Uniy. Staatskrankenanst. 
Friedrichsberg.) FRANK.

Hans Kaiser und Karl Eggensperger, Zur qiuintilaliven Bestimmung des llarn- 
stoffs im Urin. Empfehlung der Best. von Hamstoff im Urin mit Hilfe yon Xanthydrol 
nach Vorschrift von F. V. K r u g e r  (Lchrbuch d. Harnanalyse von I v a r  B a n g , 2. Aufl. 
von F . V. K r u g e r ) .  (Siiddtseh. Apoth.-Ztg. 69. 337—38. 4/6. Stuttgart, Stadt. 
Katharinenhospitalapotheke.) H arm s .
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G. Wallrabe, Die Beslimmung der optischen Aktimtat im D. A.-B. 6. (Pharmaz. 
Ztg. 74. 646— 47. 15/5. Konigsberg i. Pr., Univ.) H a r m s .

E. Schroff, Die Bestimmung der optischen Aklwitat im D. A.-B. 6. Tabellen 
der im Aizneibuch nicht angefuhrtcn Konstanten der [<x]d20 fiir 25 einheitlich u. 26 
nicht einheitlich zusammengesetzten Arzneimittel. A pomorphinhydrochlorid hatte fiir 
2%ig. wss. Lsg. (2g in 100 ccm Lsg.) [<x]d20 = —97°, Crotonid +8,5°, Biiból—0,1° 
(letztere Werte unmittelbare abgelesenc a im 1 dm-Rohr). (Pharmaz. Ztg. 74. 785—86. 
15/6. Wicsloch, Heil- u. Pflegeanstalt.) H a r m s .

Ernst Jiinger, Ober die Sirupe des D. A.-B. 6. (Pharmaz. Ztg. 74. 661— 62. 
22/5. Leisnig.) H a r m s .

Walter Meyer, Ein Beilrag zur TJntersuchung von Alkalijodiden. In  mehreren 
Proben von K-, Na- u. NH,-Jodid, die durch anfangliche blauliche WciBc auffielen 
u. im Laufe yon 2—3 Monatcn elementares J  auswittern licGen, konnte Vf. Thiosulfate 
naehwcisen, die nach dem Verf. des D. A.-B. V I nicht gefunden wurden. Er empfiehlt, 
in das niichste Arzneibuch die Vorschrift aufzunehmen, dafi auf Zusatz von 1 Tropfen 
einer Mischung aus 1 ccm 1/10-n. J-Lsg. u. 9 ccm W. zu 10 ccm der 5%ig. Jodidlsg. 
sofort eine rein blaue Eiirbung auftreten muB, die auch beim Umschwenken nicht ver- 
schwindet. (Pharmaz. Ztg. 74. 628. 11/5. Leipzig W  31.) H a r m s .

K. K. Chen, Die GuSO^NaOH-lieaktion von Ephedrinisomeren und verwandlen 
Verbindungen. Vf. untersuchte 27 aromat. Aminę in M/20-Lsgg. (1 ccm) auf ihr Verli. 
zu CuSO, (0,1 ccm einer 10%ig. Lsg.) + NaOH (1 ccm der 20%ig. Lsg.). Bei positivem 
Ausfall (purpurne oder tiefblaue Farbung) wird mit 2 ccm A. ausgeschuttelt. Von 
den Cu-Komplexverbb. der Ephedrine sind diejenigen von 1-, d-, d,l-Ephedrin sowie 
von d- u. 1-Pseudoephedrin in A. ]., die von d,l-Pseudocphedrin aber nicht. Die Farbo 
des A. ist bei raccm. Ephedrin hcller ais bei den opt.-akt. Formen. Beim Mischen der 
iitlier. Ausschuttelungen der Cu-Verbb. der opt.-akt. Pseudoephedrine werden nach 
wenigen Minuten violette KryBtalle (Stabchen, zu leieht zerfallendenBiischeln zusammen- 
gesetzt) ausgeschieden. Der A. wird farblos. Nur die Cu-Verbb. der 3 Pseudoephedrine 
sind in alkal. Medium unl., ebenso die aus Mischungen von 1-Ephedrin + d-Pseudo- 
epbedrin u. d-Ephedrin + 1-Pseudocphedrin entstehenden. Letztere beiden sind auch 
in A. swl. Wahrseheinlich spielt hier teilweise Racemisierimg eine Rolle. Dagegen 
sind die Cu-Komplexc aus 1-Ephedriń -f 1-Pseudoephedrin sowie aus d-Ephedrin + 
d-Pseudoephedrin in W. u. A. 1. Eine Unterscheidung der 3 Ephedrine u. Pseudo
ephedrine ist also mit Hilfe der CuS04-Na0H-Rk. móglich, doch muB unbedingt die 
l% ig. Konz. eingelialten werden. In  2,5%ig. u. starkerer Lsg. gibt z. B. 1-Ephedrin 
einen Nd. Die Cu-Komplexverb. des letzteren ist auch in Chlf., PAe., Athylacetat, 
Bzl. u. Xylol 1.

Unter den dem Ephedrin verwandten Aminen geben alle diejenigen eine positive 
Rk., die an dem /J-C-Atom (vom Amin-N aus geziihlt) eine OH-Gruppe tragen. 16 
dieser Amino gaben Ndd. im alkal. Medium; 13 gaben Cu-Komplexverbb., die in A. 1. 
sind. Ein Zusammenhang zwischen chem. Struktur u. Nd.-Bldg. bzw. Lóslichkeit 
des Komplexes in A. besteht nicht. Eine phenol. OH-Gruppe stórt, sofern die Seiten- 
ketten-OH-Gruppe yorhanden ist, den positiven Ausfall nicht. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoe. 18. 110— 15. Febr. Baltimore, Johns Hopkins Univ.) H a r m s .

Henry Leffrnann, Beinerkungen uber die Alkoholprufungen im Deutschen Arznei
buch. Vf. halt die Nachweismethode des D. A. B. VI fiir Methylalkoliol in A. fiir zu 
umstandlich u. empfiehlt die Vorschrift der U. S. P. X . Fiir den Nachweis von Aceton 
u. Aldehyd beyorzugt er die Vanillin-NaOH-Probe (Muster mit etwas alkoh. Vanillin- 
lsg. versetzen u. ein Stiickchen NaOH zugeben. Eventl. gelb- oder rótlicher Ring). 
(Vgl. C. 1927. I I .  1060.) (Amer. Journ. Pharmac. 101. 275— 77. April. Philadelphia 
College of Pharm. and Science.) H a r m s .

[russ.] F. Gerke, Die Fortschritto der analytischen Chemie. Moskau: Verlag der Techn.
Hochschule 1929. (27 S.) Rbl. 0.40.

I. M. KolthoK and H. Menzel, Volumetric analysis. Vol. 2, Practical volumetric analysis.
London: Chapman & Hall 1929. (552 S.) 8°. 25 s. net.

James Murray Luck, Quantitative analysis of blood, urine, and milk. Stanford Univ. Cal.: 
Stanford Uniy. Press 1929. (204 S.) 8°. (Stanford laboratory guides; chemistry ser.) 
pap. S 2.—.

[russ.] N. Menschutkin, Analytische Chemie. 15. Aufl. Moskau-Leningrad: Staatsverlag
1929. (527 S.) Rbl. 4.50.
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H. Angewandte Chemie, 

m . Elektrotechnik.
E. Kothny, Haltbarke.it der Zustellung der unmittelbaren Lichtbogenofen bei ver- 

scliiedenen Betriebsverhaltnissen. Auf Grund einer Rundfrage bei den Edelstahl- 
werken, welcho Eloktroófen haben, gibt Vf. folgondes Bild: Der Deckel war in allen 
Fallen aus Silica liergestellt u. hielt wegen der stark schwankenden Beanspruchung 
etwa 100— 700 Schmelzstdn. Die Herdwand war auBer in einem Falle bas. zugestollt
u. war 145—900 mm dick. Manohmal war gewohnliches feuerfestes Materiał noch 
hintermauert. Die Zahl der Schmelzstdn. der Herdwand war bedeutend groBer ais 
die der Deckel u. stieg an bis zu 2500 Stdn., boi den Bóden sogar bis zu 10 000 Stdn. 
Das iiberaus reichliche Materiał der Rundfrago siehe im Original. (Feuerfest 5. 1— 3. 
75—80. Jan. Prag.) SALMANG.

W. Iljinski und N. Lapin, Einflufi von naturlichem und kunstlidiem Mangan- 
dioxyd verscliiedener Herkunft auf die Eigenscliaften des Leclanche-Elements. Durch An
wendung von kiinstlichem Mn02 kann die Kapazitat des LECLANCHE-Elements be
deutend vergróBert werden. Die groBte Kapazitat hatten Elementc mit Mn02, her- 
gestellt durch Oxydation des Chlorids mit HN03 u. KC103 oder durch Elektrolyse 
der Manganoxydulsalze. Ein Element mit Mn02, hergestellt durch elektrolyt. Oxy- 
dation der Sulfatlsg. bei einer Entladung mit einem Strorn von 6 mA bei 1 V ergab 
eine beinahe theoret. Ausnutzimg des MnO, (in der Annahme, daB das Mn02 zu Mn203 
reduziert wird). Elemente mit Mn02, erhalten durch Red. von KMn04, besitzen eine 
Kapazitat derselben GroBenordnung wie mit Pyrolusit, sie zeigen aber groBe Selbst- 
entladung. Anwendung natiirlicher Pyrolusite mit groBem Mn02-G!eh. fiilirt zu keiner 
merklichen Erhohung der Kapazitat des Elements. Die Selbstentladung der Elemento 
mit Naturpyrolusit u. kiinstlichem Mn02 ist von derselben Ordnung u. bildet 1,5—2% 
des Kapazitatsverlustes im Monat, bei einer 5—10-monatliehen Aufbewahrung der 
Elemente. Bei der Entladung der Elemento bis zur volligen Erschópfung mit einem 
Strom von 6 mA ergaben yiele Elemente eine Kapazitat, die die theoret. Ausnutzung 
des Mn02 erheblich iibertraf; es ist dics auf Luftdepolarisation zuruckzufiihrcn. 
(Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 176— 80. 1928. Lab. f. 
Elektrochem. Staatsinst. f. angew. Chem.) Sc h o n f e l d .

Georges Gueben, Zur Mefltechnik durchdringender Strahlung. Bctrachtungen 
iiber den Fehler, der durch den EinfluB der zu messenden Strahlung (Róntgen-, a-) 
auf die Leitfahigkeit der Elektrometerisolatoren entstehen kann. (Ann. Soc. scient. 
Bruxelles Serie B 49. 12— 17. 20/4.) L o r e n z .

R. Edgeworth-Johnstone, London, Elektrolyse. Metalle werden aus ihren Salz- 
lsgg. elektrolyt. niedergeschlagen in Zellen vom Typus der bipolaren Filterpressen. 
Die Elektroden, auf denen die Metalle niedergeschlagen werden, sind unl. u. mit Off- 
nungen versehen, welche den Umlauf der Elektrolyte gestatten. Teile der Elektroden 
konnen mit Lack iiberzogen sein. (E. P. 307 093 vom 4/11.1927, ausg. 28/3.1929.) Kuh.

Allgemeine Elektricitats-Ges., Deutschland, Isolierte Metallfaden. Die Metali-, 
besonders Kupferfaden elektr. Leitungen werden mit den Reaktionserzeugnissen 
mehrbas. Sauren oder ihrer Verbb., vorzugsweise Phthalsaureester, mit mehrwertigen 
Alkoholen iiberzogen, denen gegebenenfalls noch trocknende Ole zugesetzt sind. 
(F. P. 655 654 vom 12/6. 1928, ausg. 22/4. 1929. D. Prior. 20/6. 1927.) K o t l in g .

Philadelphia Rubber Works Co., Akron, iibert. von: Herbert A. Winkelmann, 
Akron, Oluo, V. St. A., Herstellung von Kautschuk und Asphalt enlhaUenden formbaren 
Massen. Man vermischt Asphalt, wie Gilsonit, Trinidad, mit don asphalt- oder halb- 
asphaltartigen Ruckstiinden der Petroleumdest., erwilrmt u. bliist so lange Luft hin- 
durch, bis der gewiinschto Enveichungspunkt erreicht ist, hierauf gibt man Rohkaut- 
schuk, vulkanisierten Kautschuk oder regenerierten Kautschuk zu u. formt erforder- 
lichenfalls nach Zusatz von Pigmenten, Fiillstoffen usw. Man kann den Kautschuk 
auch schon vor dom Einblasen der Luft zusetzen. Dio Misohungen eignen sich auch 
zur Herst. Yon Behiiltern fur Akkumulatoron usw. (A. P. 1 709 241 vom 28/10. 1927, 
ausg. 16/4. 1929.) F r a n z .

Philadelphia Rubber Works Co., iibert. von: Herbert A. Winkelmann, Akron, 
Ohio, V. St. A., Herstellung ron formbaren Massen. Man vermischt Fichtenholzteer mit 
den asphaltartigen oder halbasphaltartigen Petroleumdestillationsruckstanden u.
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blast durch die erhitzte Mischung Luft, bis der gewiinsehte Erweichungspunkt erroicht 
ist. Der Mischung kann man noch Asphalt u. gomahlenen vulkanisicrtcn Kautschuk 
zusetzcn u. vulkanisieren. Man erhalt schwarze glanzendo MM. mit muscheligem 
Bruch. Dio Prodd. dienen zur Herst. von Isolatoren, Bohaltorn fiir Akkumulatoren usw. 
(A. P. 1 709 242 vom 28/10. 1927, ausg. 16/4. 1929.) F r a n z .

National Carbon Co., Inc., New York, iibert. von: Paul A. Marsal, Lakewood,
V. St. A., Yersclilusse fiir Trockenelemente. Die Eiemente werden mit diinnon Schichten 
von Nitrocelluloselacken iiberzogen. Es wird das Verdunsten dor Elektrolytfll. u. 
zugleich die Ausbldg. zu holien Druckes im Innern des Elemcntbehaltors yermieden. 
(A. P. 1711 739 Tom 21/11. 1927, ausg. 7/5. 1929.) K u h l in g .

K. Nishimoto, Kanagawa-Ken, Japan, Sammelelektroden. Bleiwolle wird zu 
filzartigen Stiicken gepreBt, welche ais negative Elektroden unmittelbar yerwendet, 
zweeks Benutzung ais positiye Elektroden mit PbO iiberzogen werden. (E. P. 304 190 
vom 2/1. 1929, Auszug veroff. 13/3. 1929. Prior. 16/1. 1928.) K u h l in g .

Allgemeine Elektricitats-Ges. und Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie 
m. b. H. (Erfinder: Ernst Friederich, Hans Rukop und Hellmut Simon), Berlin, 
Aus schwer schmelzbarem Metali, insbesonchre Wolfram, bestehende Oliihkathode fiir 
Elektronenrohren, dad. gek., daB sie aus Drahten, Bandern usw. besteht, die Zusatze 
von Metallen dor seltencn Erden oder des Y  oder Sc, bzw. dereń Oxyden oder anderen 
Verbb. dieser Metalle, cnthalten, die reduziert sind, z. B. durch Behandlung mit KW- 
stoffen oder leicht schm., reduzierenden Metallen. — An Stello von W konnen auch 
Mo, Ta, Ni, Fe u. dio Edelmetalle yerwendet werden. (D. R. P. 477 232 K I. 21g 
vom 23/6. 1922, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

V. Anorganische Industrie.
J. Slawjanow, Der Kammerprozefi und dessen liegulierung. Vf. untersueht© die 

Ursachen der Stickoxydverluste bei der H 2SO.,-Fabrikation u. kommt zu dem SchluB, 
daB die Einfiihrung der Regulierung auf der Basis der Aciditatsbest. eine Ókonomie 
von 25— 40% HNOn ergeben kónnte. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 1. 319—22. 1928. Konstantinowsk, Chem. Fabrik.) Sc h ó n f e l d .

B. Kojalowitsch, Matheimtische Umarbeitung der Versvchszahlen in  den Tabellcn 
der Hauplkammcr. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 219—59.
1928.) Sc h ó n f e l d .

W. Nikiforow, Explosion der Wasserstoffanlage des Chimkombinat Woronesh und 
die grundlegenden technischcn Regeln zur Inbetriabnahme der Wassersloffgeneratoren. 
Vf. gibt yerschiedeno Erklarungen der Ursachen der Explosion u. empfiehlt ais Bedingung 
fiir gefahrlosen Betriebsbeginn des H-Gcnerators das Fiillen des ganzen abfiihrenden
u. H  sammelnden Systems durch Rauchgas (C02 + N). Letzteres kann gefahrlos 
zum Durchblasen bis zum yollen Verdrangen aus dem System des 0 2 der Luft yerwendet 
werden u. dann dieses Gas durch H 2 ersetzt werden. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino- 
Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 12. 13— 16. Woronesh.) Go in k is .

F. Wolf und W. JatłoWj Erforschung der Bedinguiujen der cliemisclien Verarbeitung
der Kalisalze Solilcamschen Ursprungs. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 2. 85—90. — C. 1928. I I . 929.) Sc h ó n f e l d .

B. Sass-Tissowski, Vergleichende Angaben iiber die Elektrolyse von Koclisalz mit 
Diapliragma und Quecksilberkathode. Kurze Schildcrung der Verff. yon G r i e s h e i m -  
E l e k t r o n ,  SlEMENS-BiLLITER u . K a s t n e r -So l v a y . (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 283—87. 1928.) SCHÓNFELD.

G. IJrasow und J. Wiljanski, Zur Theorie des ba-sischen Verfahrens der Tonerde- 
herstellung. Beim Schmelzen von Tonerde mit Soda bei 500— 1050° bildet sieh Na- 
Aluminat, Na„0-Al2Oa. Eintragen von NaCl beeinfluBt weder die Ergebnisse der 
Schmelze, noch die Ausbeute an gel. Tonerde. Erhóhung des Sodageh. begiinstigt 
die Rk.-Geschwindigkeit der Aluminatbldg. Die Geschwindigkeit der Bldg. des Alu- 
minats hangt von der Natur der Tonerde ab. 2-std. Gluhen yon Bauxit mit Soda bei 
980° geniigt zur yólligen Umwandlung in Aluminat. Bei raschem Auslaugen der 
Schmelze mit W. geht etwa iji der durchreagierten Tonerde in die unl. Form des 
Hydrats uber. Zusatz von Soda zum W. beim Auslaugen ist ohne EinfluB auf die Aus
beute an gel. Tonerde. Zusatz yon NaOH, entsprechend mehr ais 1/3 des NaOH-Geh. 
der Schmelze, erhbht dio Tonerdeausbeuto auf beinahe 100%. Das Molekularyerhaltnis 
Na20 : A1203 in don Laugen betragt 1,09—1,48, was nicht der Loslichkeit entspricht,
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die sich aus den Diagrammen von GOUDRIAAN (Journ. Soc. cliem. Ind. 39 [1920]. 
747) ergibt; diese Laugen nahern sich erst mit der Zeit einem Gleichgewicht. Dic 
Technik der Tonerdeherst. aus Bauxit basiert auf der Móglichkeit der Existenz dieser 
metastabilen Lsgg. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 271 
bis 283. 1928.) SCHONFEI.D.

J. Adadurow, Loslichkeit der Tone des Donbeckens in  I i2S04 und lieinigung von 
•4/2(<SO,,)3 durch Chlorieren. Auf Grund seincr Unterss. kommt Vf. zu folgenden 
Schliissen: 1. Zur Herst. von H 2(SO.,)3 miissen Tone mit moglichst hohem Geh. an 
Kaolinit gewahlt werden, welcher Bedingung in der Ukrainę dio Wolnowach- u. Polog- 
tone entsprechen. 2. Es empfiehlt sich, das Gliihcn der Tone bei 700—800° durch- 
zufiiliren, da dabei die bcstc Loslichkeit der Tone erreicht wird. 3. Beim Gliihen zwecks 
Entfernung des Fe bei der Herst. von hochsten Sorten von A12(S04)3 mu(3 das Chlo
rieren im Temp.-Intervall 300— 400° durcligefiihrt werden. 4. Die Tone mussen in 
50°/o'g- H 2SO., unter Erwiirmcn gel. werden, da sic sich dabei am schnellsten u. voll- 
standigsten lósen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitschcskoi Promyschlennosti] 
5. 941—42. 1928.) Go in k is .

N. Jefremow und A. Rosenberg, Ober die Oxydalion von Ferrosalzen in Clilor- 
zinklosungen. I. Zum Zwecke des Abscheidcns von Ferrosalzen in ZnCl2-Lsgg. ais 
Ferrisalze untersuchte Vf. den EinfluB vcrschiedener Oxydationsmittel. Ais dafiir 
geeignet erweist sich das unter standigem Riihren langsam eingeleitete Chlorgas, welches 
keine schadlichen Beimengungen in der Lsg. belaBt. Nachteilig fiir den Betrieb ist 
das entweichende Cl-Gas. Chlorkalk ais Oxydationsmittel dagegen eignet sich infolge 
der Bldg. von CaCl2 ,welches wiederum durch ZnSO., entfernt werden muB, nicht. 
Auch dic Anwendung von Mn02 ist infolge seines Oberganges von MnCl2 in die Lsg 
nicht zu empfehlen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitschcskoi Promyschlen
nosti] 5. 1280—82. 1928.) ________________ K l e v e r .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Nieder- 
schoneweido), Herstellung von Natriumsulfid oder ahnlichen Chemikalien in Korpern 
von voraiLsbestimmbarer Form und Grópe gemiiB D. R. P. 424193, dad. gek., daB man 
zur Vorbehandlung der Flachen hoclwiscose Stoffe fiir sich oder in Form von Lsgg., 
dio eine Entfernung des Lósungsm. durch Verdampfen oder Verdunsten gestatten, 
verwendet. (D. R. P. 476 218 KI. 12i vom 11/2. 1928, ausg. 13/5. 1929. Zus. zu
D. R. P. 424 193; C. 1926. I. 2035 [Chem. Fabriken Kuhnheim & Co.].) K a u sCH.

C. J. G. Aarts, Yoorburg, Holland, Kohle fiir Adsorptionszwecke, dio auch ais 
Farbstoff oder zur Horst. von Elektroden fiir elektr. Ofen Verwendung finden kann. 
Man liiBt CO iiber erhitztes feiii verteiltes Fe20 3 unter Bedingungen strómen, daB sich 
Kohle abscheidet nach: 2 CO =  C + C02. (E. P. 308 351 vom 14/3. 1929, Auszug 
veróff. 15/5. 1929. Prior. 22/3. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieB- 
bach, Ludwigshafen, und Kurt Róhre, Mannheim), Gewinnung von Nalronsalpeler 
aus wasserigen Losungen, dad. gek., daB man das in Lsg. bcfindliche Natriumnitrat 
in ein schwer 1. Doppel- oder Misehsalz iibcrfuhrt, zweckmiiBig mittels Natriumsulfat, 

.den erhaltenen Nd. von der FI. abtrennt u. auf Natriumnitrat vcrarbcitet. (D. R. P. 
467 684 KI. 121 vom 15/10. 1926, ausg. 27/10. 1928.) Sc h a l l .

Charles Milandre und Etienne Gien, Frankreich, Eincmationslialtige Flussig- 
keiten. An Ra arme, gepulvcrte Erze, bei der Gewinnung von Ra cntfallende Riick- 
stande u. dgl. werden einige Zeit, z. B. 24 Stdn., mit W. oder anderen Fil. in Be- 
ruhrung gebracht. Nach diesor Zeit sind die Fil. den starksten natiirlichen Radium- 
wiissern mindestens gleichwertig. Sie kónnen in der gleichen Weise wio diese Yerwendet, 
dio gol. Emanation kann ihnen aber auch durch Erhitzen oder Durchleiten eines Luft- 
stromes entzogen werden. (F. P. 654 564 vom 22/5. 1928, ausg. 8/4. 1929. K u h l.

Dittlinger-Crow Co., Neu Braunfels, Texas, iibert. von: Waller Crow, Chicago, 
Calcinieren von Erdalkalicarbcmaien. Man laBt auf die Carbonate iiberhitzten Dampf 
von etwa 320° C u. einem Druck von otwa 100 Pfd. pro Quadratzoll cinwirken u. dann 
erhitzte Luft. (A. P. 1710 967 vom 5/3. 1923, ausg. 30/4. 1929.) K a u s c h .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Edward A. Taylor, Cleveland, Ohio, 
lieinigen wasserloslicher Meiallsulfide. Man laBt auf das Sulfid eine geringe Menge 
eines in W. 1. Cyanids einwirken. (A.P. 1713 409 vom 14/5. 1928, ausg. 14/5.
1929.) K a u s c h .
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VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Fr. Weis, Physikalische und chemische Untersuchungen danischer Podsolboden. 

In  Hinsicht auf K, Ca, Mg, P u. S sind die untersuchten Boden auBerordentlich arm. 
Da sie jedocli reich an N u. feindispersem Boden sind, kann der Nahrstoffarmut durch 
entsprechende Diingung leicht abgeholfen werden. (Kong. Danske Vidensk. Selskabs 
biol. Medd. 7. Nr. 9. 5—196.) Tr ć n e l .

J. Clarens, tlber die Natur der Absorption in  Boden. Diskussionsbemerkungon 
gegen D e m o l o n , B u r g e v in  u . B a r b ie r  (C. 1928. I I . 2184). (Ann. Science agronom. 
Franęaise 46. 166—68. Marz/April. Toulouse.) Tr I in e l .

Alfred Till, Die Bodentypen und ihre landwirtschaftliche Bedeutung. Einfuhrung
in die klimagenct. Anschauungen der „Russischen Schule“ und ihre Bedeutung 
fiir die Landwirtschaft. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 300—03. 15/5. Wien, Hochsch. 
f. Bodenkultur.) Tr Ćn e l .

R. GanBen, H. Pfeiffer, A. Laage und H. Haller, Der Einflu/3 des Kalkgehaltes 
und der Aciditat des Bodcns auf das Wachstum der Holzarten im norduiestdeutschen 
Flotllehmgebiet. (I. Mitt. der yorlaufigen Untersuchungsergebnisse.) Die Bodenrk. 
beeinfluBt das Wachstum auch der Waldbaume. Im  Waldboden wirken jedoeh erst 
hohere [H‘] schadigend, weil den Wurzeln der Baume starkere Bodenschiehten zur 
Verfiigung stehen ais den landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Durch waldbauliche 
MaBnahmen laflt sich die minerał. Aciditat des Untergrundes nicht beeinflussen; 
auch der saure Waldboden muB gekalkt werden. (Mitt. Laborat. PreuB. Geolog. 
Landesanstalt 1926. Nr. 5. 1—17.) T r ć n e l .

R. GanBen und G. Górz, Der Einflu/3 des Ndhrstoffgehalles und der Aciditat 
des Bodens auf das Wachstum der Holzarten im norduiestdeutschen Flotllehmgebiet von 
Syke. (II. Mitt. der yorlaufigen Untersuchungsergebnisse.) Vff. haben den Elektrolyt- 
geh. der Waldboden u. des Baumsaftes nach der Methode G. Gorz bestimmt durch 
Messung der elektr. Leitfahigkeit mit Gleich- u. Wechselstrom. Es zeigte sich, daB 
dio Wiichsigkeit der Kiefern im allgemeinen proportional der Leitfahigkeit des Bodens
u. des Baumsaftes war. (Mitt. Laborat. PreuB. Geolog. Landesanstalt 1926. Nr. 5. 
18— 35.) Tr ć n e l .

W. H. Metzger, Die Eimoirkung von Wassergehalt und Ernte auf austauschbares 
Calcium wid Magnesium in Reisbóden. Nach 20-jahriger Bestellung mit Reis war 
die Krume des Lehmbodens mit austauschbarem Ca u. Mg angereichert. Durch Uber- 
fluten wurde der Geh. an austauschbarem Mg erhoht, wahrend der an Ca unyerandert 
blieb. Durch Fruchtwechsel mit Mais traten keine Veranderungen ein. (Soil Science 
27. 305— 17. April. Arkansas Agric. Exp. Stat.) T rćne l.

Anneliese Niethammer, Acetaldehydbestimmungen mit Hilfe des Oriebelschen 
Mikrobecherchens. Keimendes u. nicht keimendes /Stmercmaterial wurde unter An- 
wendung der Mikrodest. nach Gr ie b e l  mit Benutzung des Mikrobecherchens (vgl.
C. 1928.1. 385) bzgl. des Acetaldehydgch. gepriift. Bei Zea Mays ergibt eine neue Sorto 
bereits trocken eine bescheidene Acetaldehydrk. mit p-Nitrophenylhydrazin, sehr 
stark ist die Rk. — kennbar an der Bldg. sehr feiner Nadeln — , wenn die Korner 7 Stdn. 
bei 32° ąuellen; eine alte Maissorte gibt weder trockcn, noeh vorgequollen eine Aldehyd- 
rk. Analoge Unterschiede zeigen keimfahige u. alte, nicht mehr keimfahige Kórner 
von Secale cereale u. Friichte von Triticum sativum u. Hordeum vulgare, sowie Legu- 
minosensamen. Man kann also mittels dieses Verf. keimfahiges u. nicht keimfahiges
Materiał voneinander seheiden, yorausgesetzt, daB es eine entsprechend temperierte
Quellung durchgemacht hat. Auch schlecht u. gut keimendes Saatgut kann so unter- 
schieden werden, wie an einzelnen Kornern yon Weizen gezeigt wird. (Mikrochemie 7. 
227—30. Prag, Deutsche Techn. Hochsch., Inst. f. Botanik, Warenkunde u. Techn. 
Mikroskopie.) BLOCH.

Firman E. Bear, Theory and practice in the use of fertilisers. London: Chapman & Hall 1929.
(348 S.) 8°. 20 s. net.

[russ.] H. Megalow, tjber die Anwendung chemischer Mittel zur Bekampfung der Schadlinge
und Krankheiten der Nutzpflanzen. Ssaratow: 1929. (728.) Rbl. 0.03.

A. Rendu, Fertilitś de la terre etEngrais chimiąues. Paris: Garnicr freres 1929. (192 S.)
8fr.

[russ.] Stallmist, mineralische Dungemittel und Kalk. Arbeiten der Vers.-Stationen des
Kreises Leningrad. Leningrad: 1929. (233 S.) Rbl. 2.75.
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VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
D. F. Campbell, Die IVarmebehandlung von Nićhieiammelallen in  elektrischen 

Ófen. Die Verbesserungen u. Abiinderungen der Schmelzpraxis wahrend der letzten
2 Jahre (vgl. C. 1927. I I .  2099), dio relative Ausfiihrung klciner u. groBerer Induktions- 
ofen, die Ursache der Wahl der Ofeneinheit enteprechend der auszufiihrenden Arbeit
u. die Verbesserungen in der Praxis mit Hochfreąuenzdfen werden zuerst behandelt. 
Ein reines Metali bei geringeren Schmelzkosten erhiilt man nach einem neuen Verf., 
das gefrittete Aualdeidung an Stello der friiher gebrauchten Tiegel in diesen Ófen 
anwendet. Das Verf. besteht darin, daB eine Ofenausklcidung durch ein metali. Futter 
oder Unterlage innen im Ofen gebildet u. ein sorgfaltig hergestelltes Auskleidungs- 
material zwischen diesem Futter u. der Ofeninduktorspule gegossen wird. Durch 
Warmeanwendung wird dio Mischung gefrittet u. das Futter wird dann woiter erhitzt, 
bis es schmilzt u. mit der ersten Charge vereinigt ist. Im  Falle des Erschmelzens reinen 
Ni werden Bleche dieses Metalls ais Futter benutzt, aber in Filllen, wo Fe in der ersten 
Schmelze gestattet ist, werden allgemein Fe-Bleche angewendet. Die gefritteten Aus- 
kleidungen haben eine Lebensdauer von 50— 250 Chargen je nach der erschmolzenen 
Legierung, aber in jedem Falle werden die Kosten der Auskleidung vermindert. Es 
folgt dann eine allgemeine "Obersicht der Ofen fiir Wiirmebehandlung mit einer ein- 
gehenden Beschreibung der Konstruktion u. Ausfiihrung einiger Spezialófen ein- 
BchlieClich eines lcontinuierlich arbeitenden Ofens zum Anlassen von Messingbandem. 
Zum SchluB werden die gróBten Mcssingwerke, in denen Elektrizitiit mehr ais anderswo 
angewandt wird, namlich die H ir s c h  K u p f e r  - u. M e s s i n g w e r k e  A. G. boi 
Eberswalde oingehend beschrieben. (Fuels and Fumaces 7. 531— 32. 538. April. 
London.) W lLKE.

A. F. Hager, Der Koksverbrauch des Kupolofens. Im  betriebswirtschaftlichen 
Interesse erscheint es geboten, der tlieoret. Koksverbrauclasziffer ohne Benachteiligung 
des erforderlichen Fl.-Grades moglichst nahe zu kommen; dabei sind zu beriieksichtigen 
dio Beschaffenheit des Roheisens u. die Gattierung, die Besehaffenheit des Brenn- 
stoffes, des Kalksteines u. seine Menge. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 4. 4— 6. 
April.) K a l p e r s .

Edward E.Marbaker, Eine Analysis der Kupólofeideistung. Sie wurde durch 
eine Umfrage bei Werken an 54 Ofen vom Standpunkt des therm. Wirkungsgrades 
aus festgestellt, d. h. des Verhaltnisses der vom Koks entwickelten Verbrennungs- 
warme zu der beim Fe-Schmelzen verbrauchten Warme. Der Koksverbraucli schwankt 
betrachtlich von 1200—4500 lbs in geradJinigen u. von 950— 2650° in Rastkupolófen. 
Das Schmelzverhaltnis ist im Durchschnitt bei beiden Ofenarten 8,29 resp. 8,28. Der 
therm. Wirkungsgrad im geradlinigen Kupolofen von 54 Zoll inneren Durchmesser 
schwankt von 26,7 bis 37,2%, im anderen Falle von 25,4 bis 35,9%, im Durchschnitt 
31,3 resp. 31,7% . Kein Normaldruck oder bestimmtes Luftvolumen wird angewandt. 
Fiir beide Ofensorten ist der durchschnittliche Winddruck 13,5 resp. 11,4 ounzes. 
Allgemeine Betrachtungen beschlieflen die Arbeit. (Fuels and Fumaces 7- 717— 19. 
Mai.) W ilke .

Hans Schneiderhohn, Mikroskopische Zusammensetzung und Gefiige verschieden 
vorbehandelter Tliomassćhlacken und ihre Beziehungen zur Citronensaureldslichkeil. 
(Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 10. 213— 23. 1928. — C. 1929.
I .  3029.) W i l k e .

O. Petersen, Uber Fortschritte in den melallurgischm Hiiltenbelrieben. Dbersicht 
iiber die Fortschritte, die in den letzten Jahren in den metallurg. Betrieben der Eisen-
u. Stahlwerke erzielt WTirden, um insbesondere Giitesteigerung, GleichmiiBigkeit, 
Treffsieherheit oder Verbilligung zu erreichen, unter besonderer Beriicksichtigung 
der umfangreichen Arbeiten des V e r c i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h u t t e n l e u t e .  
Besproehen werden im einzelnen: Vorbercitung der Erze, Verwendung von Agglomcrat, 
Koksbeschaffenheit usw. im Hochofenbetrieb; Fragen des Einsatzes u. der warme- 
techn. Vorgiinge im SlEMENS-MARTIN-Ofen; Steigerung der Leistung im Tliomas- 
betrieb; Betriebsverhaltnisse im Elektrostahlofen; Baustiihle fiir Hocli- u. Briicken- 
bau; Sonderstahle; Abnahmefragen. (Stalli u. Eisen 49. 785—93. 30/5.) SCHULZ.

W .B. Timm und F. W. Hardy, Untersuchung ton Eisen und Stałil. Nach einer 
Schilderung der Aussiehten der Venvertung der kanad. Fe-Erze wird das neue pyro- 
metallurg. Laboratorium der Dominion-Regierung beschrieben. Es liegt in Ottawa 
ais eine Erganzung zu den Erzuntersuchungslaboratorien u. ist nach dem neuesten
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Stando der Wissensehaft eingeriehtot. (Iron Steel Canada 12. 134—36. Mai. Department 
of Mines.) W i l k e .

Gensukć Takałiashi, Bei&hung zwischen der Quantitdt und Tiefe der Kohlung. 
(Fuels and Furnaces 7. 751—52. Mai. — C. 1929. I. 1257.) W i l k e .

Peter Bardenheuer und Karl Ludwig Zeyen, Beitrage zur Kenntnis des Graphits 
im grauen Gufieisen und seines Einflusses auf die Festigkeit. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. 
Eisenforsck., Dusseldorf 10. 23—53. 1928. —  C. 1928. I. 2651.) W i l k e .

H. Kalpers, Der EinfluP der Warmbehandlung von Gupeisen. Dio umfangreichen 
Unterss. von DONALBSON mit einer Rcihe von GuBeisensorten mit verschiedencn C-, 
Mn-, P- u. Si-Gehh., die bei 450 u, 550° erwarmt ■wurden, besagen, daC die Warm
behandlung von GuBeisen unterhalb des krit. Punktes Vcranderungen im Eisen liervor- 
ruft, die die ZerreiBfestigkeit u. Hartę becinflussen; diese Veranderungen sind einer 
Zers. des gebundenen C zuzuschreiben. Die Dauer der Warmbehandlung beeinfluBt 
den Umfang dieser Veranderungen. Wenn der Gesamt-C-Geh. von 2,71—3,51°/0 
steigt, nehmen die warmebestandigen Eigg. des Eisens ab, wahrend eine Zunahme des 
Mn-Geh. diese Eigg. steigert, eine Zunahme des P-Geh. diese Eigg. leicht, aber gleieh- 
maBig steigert u. Si in dem Sinne wirkt, daB bei unter 1,1% Si eine grofie Bestandig- 
keit, bei uber 1,17% Si eine betraehtliehe Zers. des gebundenen C erreicht wird. 
(Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 3. 9— 12. Marz.) K a l p e r s .

H. O. Breaker, Verminderung der Grapliitierungszeit. Ein besonderer elektr. 
AnlaBofen mit Aufzug hat sieh bei den A c m e  S t e e l  & M a l l e a b l e  I r o n  
W o r k s ,  I n c . ,  zu diesem Zweck bewiihrt. Prakt. alle Zuss. von Weifieisen vom 
hoch-C-Kupoleisen bis zum Luftofeneisen mit weniger ais 2% C konnten auf industrieller 
Grundlage in kurzeń Zeiten gut graphitisiert werden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
konnen kurz wic folgt zusammengefaBt werden: Aufstellung der zur willkurlichen
u.gleichmafiigen Herst. erforderlichenTechnik. Es konnen GuBstucke hergestellt werden, 
die eine solchc physikal. Struktur haben, daB sie ungewóhnlich hohe Bearbeitungs- 
geschwindigkeiten gestatten, wahrend noch die FlieBgrenze bei 35000 lb, die ZerreiB
festigkeit bei 50000 Ibs je Quadratzoll u. die Dehnung bei 15% liegt. Weiter kann 
man GuBstucke mit n. physikal. Eigg. erhalten mit 40000 lbs FlieBgrenze, 60000 lbs 
Festigkeit, 25% Dehnung u. n. Bearbeitbarkeit, GuBstucke mit anomalen physikal. Eigg. 
wie 55000 FlieBgrenze, 75000 ZerrciBfestigkeit u. 5% Dehnung u. GuBstucke mit 
einem graphitisierten Kern u. einer perlit. Reibungsflache von sehr geringer maschineller 
Bearbeitbarkeit. Das Graphitisiercn des WeiBeisens gelingt im Laufe von 3 Tagen
u. weniger, wobei eine merkbarc Verminderung der Unkosten der WeiBguBherst. ein- 
tritt. (Iron Ago 123. 1412— 13. 23/5. Buffalo, Industrial Furnace Corp.) W i l k e .

— , Legieren von Gufleiscn mit Nickel. Ni kann ais Lcgierungsmetall zum GuB- 
cisen in den Kupolofen selbst oder in die GieBpfanne eingefiihrt werden. Die Ofentemp. 
geniigt vollkommen, um das Ni zum Schmelzen zu bringen. Nebcn Ni wird das Eisen 
auch mit Cr legiert, indem das letztere in Form von Ferrochrom aufgegeben wird. 
Da Cr leicht oxydierbar ist, muB sein Anteil in der Gattierung entsprechend hoch be- 
messen sein. Aus den aufgefiihrten GuBstucken geht hcryor, daB Ni-haltiges GuBeisen 
bereits fur eine Reihe von Stucken mit Erfolg verwendet wird. Die Stucke selbst er
halten durch den Ni-Anteil eine hohere Festigkeit, eine groBere Hiiite bei guter Be- 
arbeitbarkeit. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 3. 13— 14. Marz.) K a l p e r s .

F. T. Sisco, Die Konstitulion von Stalli und Gv(leisen. Abschnitt II . V III. Mitt. 
(VII. vgl. C. 1929. I. 2686.) Das Tempern Yon gehartetem Stahl bildet den Gegen- 
stand dieser Arbeit. Es folgt eine Erklarung der Theorie des Tempcrns, die Gegenstande
u. die verschiedenen Ausfiihrungen dieser Warmebehandlung, die Yersehiedenen dazu 
anzuwendenden Tempp. u. die richtige Zeitdauer des Belassens auf der Tempertemp. 
Die Besprechung der Theorie des Temperns umschlieBt eine Bcschreibung der struk- 
turcllen Andcrungen, dic beim Tempern vor sieh gehen, u. auch die Strukturariderungen, 
dic ein hoch-C-haltiger Stahl bei Yerschieden schneller Abkiihlung naeh dem Tempern 
erleidet. Die Wrkg. des Temperns auf die Struktur eines hoch-C-haltigen Eisens wird 
d u r c h  Mikrophotographien Y e r a n s c h a u l i c h t .  (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 
837—50. Mai. Dayton [Ohio], Air Corps, War Depar.) W i lk e .

W. H. Hatfield. Die Anwendung der Wissenschaft auf die Stahlindustrie. Da 
die Zuverliissigkeit der Endstahlprodd. stark Yon den Eigg. des Ingots abhangt, aus 
dem sie hergestellt worden sind, so wird der Betrachtung der Ingothcrst. ein groBer 
Raum gewidmet u. die Berichte iiber die Ingotsunterss. des I r o n  a n d  S t e e l  
I n s t i t u t e  C o m m i t t o e s  erortert. Weiter werden Diagramme der Ingotformen
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augenblicklicher engl. Abmessungen u. Photomakrographien u. S-Abdrucke von Ingot- 
sohnitton gezeigt. Dio verschiedenen Formen der Wiirmebehandlung fiir besondere 
Zwecke, wie Sohmieden, Anlassen, Normalisieren, Harten u. Tempem, werden aus- 
fiihrlich diskutiert, weiter die Wrkg. des Sclimiedens auf die Struktur u. Eigg., dio 
Beeinflussung der tkerm. Leitfahigkeit durch verschiedeno Faktoren u. die spezif. 
Warmen von Fe u. Stahl. (Trans. Amor. Soc. Steel Treating 15. 652— 69. 817—36. 
April/Mai. Sheffield, England, Brown-Firth Res. Lab.) W i l k e .

H. W. Mc Quaid, Arbeitsregeln fiir die Stickstoffhartung. Die Festigkeit des End- 
prod. liiingt von 2 Faktoren ab: der Festigkeit u. Ziihigkeit der geharteten Oberflache 
u. des Kernes nach dem Harten. Die Festigkeit des Kernes hangt von der Legierung 
u. dem C-Geli. ab. Zum leicliten maschinellen Arbeiten vor dem Harten ist ein niedriger 
C-Geh. wiinschenswert, ein relatiy hoher aber, um hohe Kernfestigkeit u. die besten 
Hiirteresultate zu erhalten. Zum Ausgleich dieser vorschiedencn Forderungen liiBt 
man den C-Geh. bei 0,30—0,50%. Die besten Harteergebnisse werden erzielt, wenn 
der Stahl sorbit, ist. Die Behiilter, in denen dio Hartung durckgefiihrt wird, bestehen 
gewóhnlich aus hoclinickelhaltigen Legierungen wie Ni-Cr. Da das NH3 teuer u. liistig 
ist, so muB der Behiilter so diclit wie moglich versehlossen werden. Ein zufrieden- 
stellender VerschluB wird mit einem sehweren Ni-Blech ais Deckel erreicht, wobei 
etwas Natriumsilicat ais Verschluflmittel benutzt wird. Bei einigen yertikalen Ofen 
hat der Deckel einen OlabschluB u. die Arbeit wird in Korben vorgenommen, was das 
Be- u. Entladen sehr erleichtert. Das Verf. kann durch eine Zirkulation des NHS be- 
schleunigt werden. Ob der wiclitige Faktor beim Harten die NH3-Dissoziation oder 
das Fliefien des NH3 ist, ist imgewiB, es seheint aber, daB ein konstanter Dissoziations- 
grad nicht wichtig ist. Nach den prakt. Erfahrungen des Vfs. ist die Hartung bei 650° 
geniigend, vorausgesetzt, daB das Stromen des NH3 entsprechend sehnell ist; befriedi- 
gende Ergebnisse wurden auch mit nicht mehr ais 30% undissoziiertem NH3 in dem 
Behiilter erreicht. Die Arbeitstempp. konnen hoher liegen ais sie F r y  angegeben hat. 
Mit steigender Temp. von 480 auf 680° fiillt nach Ansicht des Vfs. die Óberfliichen- 
hiirte, wahrend die Hiirtetiefe stark ansteigt. Meistens wird bei 650° 10 Stdn. gearbeitet, 
dann 15 Stdn. bei 525°, wobei eine Brinellharte von 1200 auf der Oberflache u. 800 
etwa 0,015 Zoll darunter entsteht. LiiBt man das NH3 zirkulieren, so kann die Zeit 
auf 6 Stdn. bei 650° u. 10 Stdn. bei 525° verringert werden. Ist der Hauptzwcck, 
eino nicht korrodierende Oberflache zu bekommen, so kann die Arbeitszeit auf einige 
Stunden vermindert werden. Mo-Al-Stahle gebrauchen eine hohere Temp. ais Cr-Al- 
Stiihle. Soli die Stahloberfliiche von Verfarbungen frei sein, so darf das Stiick nur bis 
zu 175° im NH3 abgekiihlt werden, anderenfalls entsteht eine blaue 0.vydschicht, die 
weicher ais die unterliegende nitrierte Schiclit ist. (Iron Age 123. 1272—74. 9/5. 
Detroit, Timken-Detroit, Axle Co.) W lLKE.

Shun-Ichi Satoh, Einflufi des Slickstoffes auf die Soiiderstuhle und Erfahrungen 
mit der Nilrierhartung. Die Sonderstiihie enthielten Cr, Al, Ti, Mn, Zr, Mo, W  u. U 
u. wurden einem Ammoniakstrom von 580 bis 560° ausgesetzt. Vor u. nach der Be- 
handlung wurde dio Brinellharte bestimmt, dann das Verhiiltnis zwischen dem Sonder- 
element im Stahl u. seinem EinfluB auf die Hartę des Stahles aufgestellt. Al- u. Ti- 
haltige Stiihle ergeben die hartesten Sehichten. An yerschiedenen Stahlen wurden 
ZerreiBverss. ausgefiihrt. Der EinfluB der Behandlung ist aus Gefiigeaufnahmen 
ersichtlich. (Róv. Metallurgie 26. 248—58. Mai.) K a l p e r s .

H. B. Northrup, Einsatzharlung des Stahles. Folgende Punkte werden beruhrt: 
Theorie der Einsatzhiirtung, Zus. der Einsatzmittel, EinfluB des Legierungsgeh., Ein- 
satzeigentiimlichkeiten, Analyse des gekohlten Stahles u. die zur Einsatzhartung not- 
wendige Apparatur. (Fuels and Furnaccs 7. 347—52. Miirz.) W lLKE.

Dartrey Lewis, Die Transformation von Austenit in  Martensit in einem 0,8-pro- 
zentigen Kolilenstoffstahl. Die genaue Zus. ist wie folgt: 0,79% C, 0,45% Mn, 0,22% Si,
0,010% P, 0,023% S, 0,09% Cr, 0,01% Ni u. 0,06% Cu. Der Stahl kann in einem ge- 
schmolzenen Salzbad bei 232° zu verhiiltnismiiBig stabilem Austenit abgeschreckt 
werden, der sich beim Abkiihlen in Martensit ycrwandelt. Das Abkiihlen kann langsam 
oder sehnell sein, ohne daB prakt. ein EinfluB auf die Endhiirte ausgeiibt wird. (Roek- 
wellharte C —59, Brinellharte 650.) Eine Hartung in 2 Stufen konnte viele prakt. 
Anwendungen beim Stahlharten dieser Klasse haben, da das Abschrecken unter volle 
wissensehaftlicho Kontrolle gestellt werden konnte. Die Schnelligkeit, mit weleher 
die Anderung in Martensit stattfindet, kann sehr verringert werden, u. in Fallen, wo 
der Stahl ohne Abkiihlung auf Raumtemp. genommen wird, kann die gebildete Martensit-



782 H tii1. M e t a l l u b g ie ; M e t a l l o g r a p h ie  U8W. i929. II.

menge kontrolliert werden. Eine solche Behandlung wird sieh bei Vermeidung von 
Spriłngen u. Verzerrung empfehlen. Die Tatsaehe, daC der Austenitzustand in diesem 
Stahl bei 232° fiir mindestens 5 Min. stabil ist, eroffnet die Moglichkeit, bei dieser Temp. 
Formungen auszufiihren. Die Teile wurden dann beim Abktihlen in der Luft hiirten. 
Wenn der Austenit dieses Stahles sieh unter 232° zers., so ist die Bk. schnell u. das 
Prod. harter Martensit. Uber dieser Temp. bis zu 316° ist die Zers. yerhaltnismaBig 
langsam (d. h. sie ist in 5 Min. unyollstandig) u. das Prod. hat ein martensit. Aussehen. 
Die Nadeln sind jedoch sehr groB, u. die Hartę ist gering. Es ist wahrscheinlich, daB 
unter 232° Krystallisation aus einem labilen Zustand stattfindet, wohingegen oberhalb 
dieser Temp. die Krystallisation aus einem metastabilen vor sieh geht. Eine Theorie 
der Martensitbldg. wird in der yorliegenden Arbeit wegen der wenigen Tatsachen noch 
nicht gegeben. (Iron Coal Trades Rev. 118. 656—57. 3/5. u. Fuels and Furnaces 7. 
711— 12. Mai.) W i l k e .

Anton Pomp und Walter Knackstedt, Die mechanischen Eigenschaften bei 
erhóhten Temperaturen gezogener Stahldrdhte in Abhdngigkeit von dera Ziehgrad, der 
Bearbeitungstemperatur wid dem Kohlenstoffgehalt. (Mitt. Kaiser Wilh.-Inst. Eisenforsch. 
Dusseldorf 10. 117—74. 1928. — C. 1929. I. 1985.) W i l k e .

H. J. Tapsell und J. Remfry, Untersuchungen iiber „Kriech"-Festigkeit. Hoch- 
Nickel-hoch Chromstahle. Das untersuchte Materiał enthielt: 0,46% C, 1,20% Si,
1,09% Mn, 26,5% Ni, 14,0% Cr, 3,59% W , 0,028% S, 0,026% P u. wurde in geschmie- 
deten Stiicken, die bei rund 950° hergestellt waren, angewandt. Die Zugverss. wurden 
bei Raumtcmp., 500°, 600°, 700° u. 800° unterpommen, nachdem das Probestiick 
mindestens %  Stde. auf die erforderliche Temp. vorher erhitzt worden war. Die Grenz- 
kriechbeanspruehungen wurden bei 600, 700 u. 800° ermittelt. Die Dehnungen der 
gebrochenen Probestabe schwanken fiir jede bestimmte Temp. etwas. Die Ergebnisse 
sind in Tabellen u. Kurven zusammengestellt. (Iron Coal Trades Rev. 118. 605. 26/4. 
Dep. of Scientific and Industrial Res.) W lLKE.

W. J. Priestley, Grópere Anwendungen fur Legierungsstuhle. Eine Obersicht iiber 
die neuesten Fortschritte in der Herst. von Legierungsstahlen wird gegeben. So werden 
jetzt Schienenstahle mit 0,30% C u. 3% Cr u. Mn-Stahle mit 1—2% Mn viel benutzt, 
wobei Mo- oder Cr-Zusatze sehr geschatzt sind. Die Si-Mn-Stahle werden jetzt ofters 
angewandt ais fruher. (Iron Age 123. 1339— 43. 16/5. New York, Electro Metallurgical 
Sales Corp.) W i l k e .

J. H. G. Monypenny, Korrosionsbestandige Stahle in der Kunstseidenindustrie. 
Die Einw. der H2S04 unter yerschiedenen Konz.- u. Temp.-Verhaltnissen auf ver- 
schiedenartige Stahle fiir die Kunstseidenindustrie sowie- die yerschiedenen Angriffs- 
móglichkeiten werden beschrieben. Verf. zum Messen des Gewichtsverlustes, sowie 
zur Best. des Widerstandes von Stahlen gegen den Angriff von H,SO., werden ein- 
gehend u. an allgemeinen Beispielen behandelt. (Artificial Silk World 2. 489 bis 
491. 17/5.) W i l k e .

Alfred stansfield, Eisen- und Stahłherstellung im elektrischen Ofen. Die Herst. 
wird in 2 Abschnitten behandelt: die Herst. von Roheisen u. Stahl durch Sclimelzcn 
von Fc-Erz im elektr. Ofen u. die Herst. aus einer metali. Charge. Das elektr. Schmelzen 
von Fe-Erz in den schwed. elektr. Ofen wird yornehmlich im ersten Teil behandelt, 
wahrend im 2. die Herst. yon Schwamm-Fe mit Hilfe der yertikalen Retorten, des 
Gronwallyerf., des U. S. Bureau of Mines-Verf. u. mittels CO bei 800° folgt. Zum SchluB 
werden einige Typen elektr. Ofen zur Stahlherst., die Grundlagen der Behandlungs- 
weise u. die Entw. in den AusmaBen u. im Bau der wichtigsten Arten der elektr. Stahl- 
sehmelzofen erkliirt. Besonders der letzte Punkt w'ird eingehend an Hand von Abb. 
besprochen. (Fuels and Furnaces 7. 87—95. 251—60. 282. Jan. Febr. Mc Gill- 
Univ.) W i l k e .

A. R. Page, Hatrizenstalile fur AluminiumlegierwigssprilzgufS. Eine der Haupt- 
ursachen des Versagens dieser Stahle ist eino besondere Art yon Erosion, wobei die Ober- 
fliiche des Stahles sieh mit einer Reihe von Spriingen bedeckt, die mit der Zeit so tief 
werden, daB das AuBere der GuBstiicke sieh durch die Ggw. einer groBen Anzahl Adern 
auf dem GuB yerschlechtert. 9 Stahle werden des Naheren untersueht, die folgende 
Zus. an C, Si, Mn, Cr u. V hatten: 1 . 0,44, 0,08, 0,67, 1,45 u. 0,28%. 2. 0,35, 0,15,
0,64,1,38 u. 0,16%. 3. 0,39, 0,10, 0,51, 2,66 u. 0,20, auBerdem 9,32% W. u. 0—39% Mo.
4. 0,39, 0,10, 0,39, 2,41, 0,19, 9,55% W u. 0,39% Mo. 5. 0,42, 0,96, 0,46, 3,32, 0,44%, 
8,12% W  u. 0,83% Mo. 6. 0,39, 0,08, 0,73, 1,52 u. 0,70%. 7. 0,39, 0,08, 0,78, 1,49 
u. 0,20%. 8. 0,53, 0,10, 0,67, 2,61, 0,17% u. 0,18% Ni. 9. 0,47, 0,06, 0,58, 1,16 u.
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0,15%. Von den Cr-V-Stahlen sind 2 gut u. 4 sclilecht, obgleieh dio chem. Zus. aller 
ziemlich gleioh ist. Der Zustand der Mikrostruktur seheint keine Beziehung mit dem 
Verh. bei der Arbeit zu haben. Dies wird sehr gut durch einen Vergleich der Stahlc 1 
u. 2 gezeigt, die yon gleicher Zus. u. Herst. sind u. beide[ sich gut verhalten. Stahl 1 
wurde gehartet u. Stahl 2. angelassen untersueht. Weiter sind die Stahlc 6. u. 7. von 
ahnlicher Zus., aber mit yerschiedener Warmebehandlung, u. geben trotzdem gute 
Resultate. Allgemein gesprochen, ycrhalten ■■sich dio W-Stahle besser ais die Cr-V- 
Stahle. Es seheint daher, daB die Zus. der einzige wichtige Faktor zur Erlangung 
guter Resultate ist. Die Unters. der nicht geatzten Stahle zeigte die sehr wichtige 
Tatsache, daB alle Stahle, die sich bei der Arbeit gut yerhielten, verhaltnismaBig rcin 
waren. Gleiclizeitig mit der geringeren Anzahl der Einschlusse ais in schlechten Stahlen 
ist die Form derselben verschieden. Diese Einschlusse kommen allgemein in kugeliger 
Form vor. Die letztere Beobachtung ist sehr interessant, da es durchaus moglich seheint, 
daB die ausgedehnten Mn-S-Streifcn die Stellen sind, wo die Bruche sich zu bilden 
anfangen. Das MnS seheint iiberhaupt die Ursache der Fehler zu sein, da es einen 
erheblieh niedrigeren F. ais der Stahl hat. Es wird zumindestens boim Beruhren der 
Al-Legierung mit dem Stahl eine Erweichung der Einschlusse stattfinden u. damit 
wird die Stahloberflache in der Nachbarschaft dieser Stellen starker erodiert. Sind dio 
Einschlusse nun yon gestreekter Form, so entwickeln sich daraus die Spriinge. Sehlacken- 
einschlusse kónnen naturlich auch zu Fehlern fiihren, aber nicht in dem MaBe wie MnS, 
da der F. der Schlacken hoher liegt. (Metal Ind. [London] 34. 485—86. 17/5.) W il.

G. A. Hankins und Gr. W. Ford, Mećhanisćhe und metallurgische Eigenschaften 
von Federslahlen nach Laboraioriumsversuchen. In  einer friiheren Arbeit (Journ. Iron 
Steel Inst. 1926. Nr. 2. 265) wurden die Ergebnisse mit einem 0,6% C-, 0,8% C-, 
einem Si-Mn- u. einem Cr-V-Stahl mitgeteilt. In  der yorliegenden werden die Resultate 
ahnlicher Verss. mit einem wenig Cr-, einem hoch Cr-haltigen, einem Ni-Cr u. 2 in W. 
abgeschreckten C-Stahlen unterbreitet u. mit denen der vorigen yerglichen. Dio 
genaue Zus. ist: 1. 0,60% C, 0,26% Si, 0,036% S, 0,036% P, 0,62% Mn u. 0,56% Cr.
2. 0,45% C, 0,12% Si, 0,010% S, 0,014% P, 0,69% Mn u. 1,14% Cr. 3. 0,36% C,
0,29% Si, 0,020% S, 0,023% P, 0,50% Mn, 3,42% Ni u. 0,60% Cr. 4. 0,60% C,
0,21% Si, 0,07% S, 0,012% P, 0,77% Mn, 0,08% Ni u. 0,09% Cr. 5. 0,46% C,
0,09% Si, 0,037% S, 0,026% P, 0,51% Mn u. 0,03% Ni. Die Ermudungsgrenze, die 
Proportionalitatsgrenze u. die Izodwerte werden dabei fiir den Vergleich ausgesucht, 
da sie die wichtigsten Eigg. der Wertbest. eines Federstahles sind. Das Verhaltnis 
der nominalen Grenzverdrehungsfestigkeit zur Brinellzahl schwankt von 0,16— 0,19, 
walirend die Festigkeiten ungefiihr das ubliche konstantę Verhaltnis der Zugfestigkeit 
zur Brinellzahl zeigen. Fur jeden Stahl fallen dio Izodwerte mit steigender Festig- 
keit u. Brinellzahl, wobei aber jo nach dem Stahl groBe Unterschiede auftreten. Der 
Stahl, der don hochsten Izodwert hat, seheint der beste fiir die Auswahl einer Feder 
zu sein. (Iron Coal Trades Rev. 118. 657— 61. 3/5.) W ilke .

Hans Bellag, Nitrierstahle fiir Zylinderlaufbuchsen und Kurhelwelhn. Das Verf. 
der Firma H is p a n o -Su iz a  besteht in einer Nitrierung unterhalb 580° mit nachfolgender 
Warmbehandlung oberhalb 580°. Zweck der Beliandlung sind nicht abblatternde 
Nitridrandschichten. Fiir Zylinderlaufbuchsen wird ein Nitriorstahl mit 0,35% C,
1,6% Cr u. 1,2% Al yerwendet, der nach erfolgter Warmbehandlung eine Bruchfestig- 
keit von otwa 90 kg/mm hat. Beim Nitrieren schiitzt man das Werkstiick auBen gogen 
die N2-Aufnahme, wahrend man den N2 in die Zylindcrlaufflache bis etwa 0,7 mm 
hineindiffundieren laBt. Die Laufbiichsen haben eine ungewóhnlicho Brinellharte 
selbst boi den Arbeitstempp. des Zylinders von 150—180°. Die H ispano-Su iza-  
Motoren laufon mit Kurbelwcllen aus einem Spezialnitrierstahl u. Duraluminium- 
pleucln, die keine Lagerschalen, weder aus Bronze noch aus WeiBmetall haben. Auch 
die IColbenbolzen sind aus poliertem Nitrierstahl u. direkt im Auge des Duraluminium- 
pleuels gelagert. (Auto-Teclinik 18. Nr. 10. 10—11. 12/5. Berlin.) W ilk e .

R. H. Greaves, H. H. Abram und S. H. Rees, Die Erosion von Kanonen. Es 
seheint sehr wahrscheinlieh zu sein, daB die Erosion, dio in groBen Kanonen vorkommt, 
fast ganz auf das Schmelzen u. WegreiBen von Metali aus der Oborflache der Seele 
durch den schnellen Strom der hocherhitzten Treibgase zuruckzufiihren ist. Die 
Menge des auf diese Weise entfemten Metalls hangt von der Natur des Treibmittels ab, 
wreiter vom Kaliber u. der Ballistik der Kanono (die die Gastemp., die Sehnelligkeit 
des Stromes, die Lange der Erosionseinw. usw. bestimmt) u. von den physikal. Eigg. 
des Metalls, d. h. F., spezif. Wiirme, latente Schmelzwarme, therm. Leitfahigkeit u.
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Eigg. der Metalloberfliiche, die den WiLrmeiibergang vom Gas zum Metali beeinflussen. 
Es ist zu bemerken, daB Oberflachenspriinge nicht besonders erwiihnt sind. Es wird 
angenommon, daB das Springen der Stahloberfliiche, das durch Erhitzen u. Abkiihlen 
im krit. Bereich verursacht wird, nicht selbst eine Erosionsursache ist u. daB Erosion 
nicht notwendigerweise vermindert wird, wenn solche Spriingo vermieden werden. 
Die Verss. zeigen, daB einige Arten Spriinge unvermeidlich sind u. daB, wenn Motalle 
mit keinen therm. krit. Punkten benut^t werden, interkrystalline Briiche bei hohen 
Tempp. ebenfalls vorkommen. Von allen Eigg. des Metalls schcint der E. diejenige 
Eig. zu soin, die die groBte Wrkg. hat. Da dio anderen physikal. Eigg. fiir alle Stahl- 
sorten ahnlich sind, so scheint es, daB die Eig., die fiir einen hohen Erosionswiderstand 
wichtig ist, ein hoher F. ist. Armco-Fe hat die geringste Erodierbarkeit. Es gibt kein 
Metali oder Legierung yon geeigneten mechan. Eigg. zur Kanonenkonstruktion mit 
einem hoheren F. ais reines Fe. Wenn die mechan. Eigg. des Fe geeignet waren, so 
ware der groBte Vorteil bei seiner Verwendung eine Erosionsred. von rund 10%, die 
im Vergleich mit der, welche durch Anwendung eines kuhleren Treibmittels erreichbar 
sein wurde, gering ist. Der einzige prakt. ubrig bleibcnde Weg zur Erosionsvermin- 
derung ist nur die Benutzung eines kuhleren Treibmittels. Wie dies alles zu erreichcn 
ist, wird dann eingehender geschildert. (Iron Coal Trades Rev. 118. 648—54. 3/5.

— , Yielseitige Verwendungsmvglichkeit von Nickel. Die allgemeinen Verwendungs- 
zwecke yon N i u. die Bedeutung yon Kanada ais Ni-Erzeuger werden besprochen. 
Giinstige Entwicklungsmóglichkeiten bieten der zunehmende Ni-Verbraueh im Kraft- 
wagenbau, fur Ni-Stiihle u. fur N-t)berziige. (Zentral-Europi. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 3. 
14. Marz.) _ KALPERS.

G. Mejerson, Herstellung von Wolfram und Molybddn. Vf. hat die techn. Ge
winnung von W  u. Mo aus Wolframit [Fe(Mn)WO.,] u. Molybdanit (MoS2) ausgearbeitet. 
Einzelheiten im Original. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2.

H. Alterthum, Wolfram ais chemisch-lechnischer Werksloff. (Vgl. C. 1929. I I .  
212.) Vf. bespricht ausfiihrlich die Legierungen des W mit Cu, Pb, N i, die sdurefeslcn 
Legierungen, Wolframslahle u. dio Wolframcarbidlegierungen (Stellile u. Widiami tali) 
sowie die Wolframsdure u. dio Wolframate in ihrer Herst. u. Verwendung. Eine um- 
fangreiche Literaturzusammenstellung ist beigegeben. (Ztschr. angew. Chem. 42. 
308—14. 23/3. Berlin.) R o l l .

Henry J. Łong und W. Paul Eddy jr., Wolframcarbid-Schneidwerkzeuge. Die 
notwendigen VorsichtsmaBregeln beim Herstellen der Legierung u. beim Montieren 
im Werkzoug, die Anwendungsmóglichkeiten des Carbids u. ihre Grenzen bilden den 
Gegenstand der Arbeit. (Iron Ago 123. 1414— 16. 23/5. Syracuse [N. Y.], Brown- 
Lipe-Chapin Co.) W i l k e .

A. S. M. E. Research Committee, Augenblicklicher Sland der Anwendung des 
Wolframcarbids ais Schneidmalerial. Dieses Materiał wird ais Carboloy ( C a r b o l o y  
Co., New York), Widia (K r u p p  A.-G.), Slrauss-Metall ( L u d l u m  S t e e l  Co., 
Wateryliet, N. Y.) u. Dimoiidite ( F i r t h - S t e r l i n g  S t e e l C o . ,  Mc Keesport, Pa.) 
in den Handel gebracht. Es konnte ermittelt werden, daB die Lebensdauer der Wolfram- 
carbidwerkzeuge, wo sie angewandt werden kónnen, viel gróBer ist ais die der Schnell- 
drehstahle. In  yielen Fallen ist dies Materiał eingebaut worden, um aufgetretene 
Bearbeitungsschwierigkeiten zu iiberwinden u. so die Arbeitszeit zu yerringern u. 
weiter, um erhohte Produktion mittels erhohter Schnittgescliwindigkeit zu erhalten, 
ohne dabei die Maschinen zu ruinieron. Es miissen aber dabei yerschiedene Punkte 
beobachtet werden, u. so sind augenblicklich bestimmte Maschinenwerkzeuge in der 
Entw., die den Eigg. des Wolframcarbid gerecht zu werden yersuchen. Dieser Bericht 
ist das Ergebnis von Erkundigungen bei den einzclnen Fabriken. (Iron Age 123. 
1349—50. 16/5.) W i l k e .

E. Bachmetjew, Die mećhanischen Eigenschaften von Duralumin in Abhangigkeit 
von der Deformation im Altcrungsprozefl. (U. S. S. R. Scient.-teehn. Dpt. Supremo 
Couneil National Economy Nr. 293. Trans. Central Aero-Hydronamical Inst. No. 39. 
116 Seiten. Sep.) SCHONFELD.

— , Die Wirkung von verschiedenen Temperaturen auf Aluminiumlegierungen. 
Die ZerreiBfestigkeiten der gewóhnlicheren GuBlegierungen von Al bei erhohten Tempp., 
bei denen sie zufriedenstejlend yerwendet werden kónnen, wurden ermittelt. Die Zahlen 
sind fiir 10 yerschiedene GuBlegierungen, fiir reines Al u. fiir yerschiedene Warmbehand-

Woolwich, Research Department.) W i l k e .

133—48. Moskau.) Sc h o n f e l d .
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lungen bei einigen dieser Legierungen gegeben. Im  allgemeinen findet man die Zer- 
reiBfestigkeiten fiir den Temperaturbereich von 24— 427°. In fast allen Fiillen sind 
Verss. bei noch hóheren Tempp. angestellt worden; sie sind aber fiir den Konstrukteur 
yon geringerer Bedeutung. Es werden dann die Versuchsausfiiłirung u. vor allem die 
benutzten App. besproehen u. die erhaltenen Werte diskutiert. (Metallborso 19. 1043 
bis 1045. 11/5.)  ̂ W ilk e .

Georg Masing und Otto Dahl, Zur Konslitution der Beryllium-Kupferlegierungen. 
(Vgl. C. 1928. I. 1804.) Die Vff. untersuchen die Konst. der Be-Cu-Legierungen im 
Konzentrationsinteryall 0—12% Be. Cu nimmt im festen Zustand einige %  Be auf. 
Die Sattigungsgrenze dieser a-Mischkrystalle wird auf mkr. Wege u. durch. Messung 
der elektr. Leitfahigkeit bestimmt. Sie sinkt von ca. 2,8 Gew.-°/0 Be bei der Temp. 
der Soliduslinie (ca. 865°) auf 0,75 Gew.-% Bo bei 400°. Bei hóheren Be-Gehh. tritt 
eine zweite Krystallart, die ^-Krystalle, auf, dereń Konzentrationsbereich sich boi 
der Erstarrung (ca. 865-—900°) von 4,2— 10,6% Be erstreckt. Die Grenzen des Zu- 
standsfeldes dieser /J-Krystalle werden mkr. festgelegt: Sio schniiren sich mit ab- 
nehmender Temp. sehr rasch ein; bei 578° zerfallen die /3-Krystalle eutektoid in a- u. 
y-Krys talie. Der Arbeit sind zahlreiche Mikrophotogramme bcigegeben. (Wissenschl. 
Veróffentl. Siemens-Konzern 8. 94—100. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemens- 
stadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Technische Eigenschaflen und Vergiitung von 
Beryllium-Kupferlegierungen. Die Lóslichkeitsgrenzo von Be in Cu yerlauft mit 
sinkender Temp. zu geringeren Bc-Werten (vgl. vorst. Ref.). Dies yeranlaBte die Vff., 
die Be-Cu-Legierungen auf ihre Vergiitbarkeit zu untersuchen. Sie finden: Die Be-Cu- 
Legierungen mit 1,5— 4% Be zeigen nach dem Abschrecken von 750—800° u. nach 
kiinstlichem Altern bei 250— 400° starkę Vergutungseffekte. Dabei steigt die Hartę 
der Be-Cu-Legierungen bis auf ca. 400 Brinelleinheiten an. Die anderen Festigkeits- 
eigg. werden bei der Vergiitung entspreehend yerandert. Die ZerreiCfestigkeit steigt 
bis auf etwa 150 kg/qmm, die Dehnung sinkt stark. Eine nach dem Abschrecken aber 
yor der kiinstlichen Alterung durchgefiihrte Kaltreekung beeinfluBt die Vergiitung 
nicht nennenswert. Die Be-Cu-Legierungen lassen sich auch in gegossenem Zustande 
yergiiten. Dio Steigerung der Hartę ist dabei kaum geringer wie bei gewalzten Legie
rungen, die Festigkeit steigt auf ca. 88 kg/qmm an. Die Yergiitung der Be-Cu-Legie
rungen halt sich prakt. unyeriindert bei 250° wahrend einer Erkitzungsdauer von 
107 Tagen, dagegen sinkt die Hartę bei Erhitzung auf hóhere Temp. tlber all diese 
Angaben finden sich im Original zahlreiche Tabellen u. Diagramme. Weiter werden 
Angaben iiber das GieBen u. Verformen der Be-Cu-Legierungen gemacht; auch auf 
Korrosionsbestandigkeit priifen die Vff., dabei zeigt sich, daB diese etwa der der ge- 
wóhnlichen Zinnbronze entspricbt. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 8 . 101 
bis 125. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit und des 
Volumens bei der Vergiitung von Beryllium-Kupferlegierungen. (Vgl. yorst. Ref.) Vff. 
untersuchen den Zusammenhang zwischen Vergiitbarkeit, Hartesteigerung, Anderung 
der elektr. Leitfahigkeit u. des Vol. yon Be-Cu-Legierungen yon 1,5—3% Be. Sie 
finden: Bei der Vergiitung yon Be-Cu-Legierungen finden erhebliche Anderungen der 
Leitfahigkeit statt. Bei der Vergiitung bei 350° steigt die Leitfahigkeit bis um ca. 100% 
an u. erreicht Werte yon ca. 20(l/£?)10~ł. Vergiitet man bei 150°, so sinkt die Leit
fahigkeit, bei 200 u. 250“ sinkt sie erst um etwa 10%, um dann allmahlieh anzusteigen. 
Die im Original yorhandenen Tabellen u. Diagramme zeigen klar, daB zwischen den 
Anderungen der Leitfahigkeit u. der Hartę kein einfacher Zusammenhang besteht. 
Die D. steigt bei der Vergiitung insgesamt um ca. 0,6%, entspreehend iindert sich die 
Lange der Stabe. Im  Gegensatz zu der Anderung der Leitfahigkeit erfolgt die Langen- 
anderung bei allen Vergiitungstempp., aueh bei den tiefsten, von Anfang an in n. Rich- 
tung, die der Ausscheidung der y-Phase entspricht. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens- 
Konzern 8. 126—41. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing und Carl Haase, tlber die Anderung des Elastizitatsmoduls bei der 
Vergutung von Beryllium-Kupferlegierungen. Die Vff. untersuchen an Drahten von 
yerschiedenen Be-Cu-Legierungen (1,5— 3,5% Be) die Anderung des Dehnungs- u. des 
Torsionsmoduls bei der Vergiitung dieser Legierungen bei yerschiedenen Tempp. Der 
Elastizitatsmodul erleidet, auch im Anfang des Prozesses, wo die Leitfahigkeit sinkt 
(vgl. vorst. Ref.), die n. Anderungen, die der Ausscheidung der y-Krystallart ent- 
sprechen. Dies Verh. spricht fiir die Ausseheidungstheorie der Vergiitung. Der Moduł

X I. 2. 51
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steigt bei der Vergiitung maximal bis um 0,40%, seinen Hochstwert erreieht er bei 
einer Anlafitemp. von ca. 400°, einer Temp., bei welcher das Maximum der meelian. 
Verfestigung langst iiberschritten ist. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 8 . 
142—48. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Anderungen des Atzgefuges der Beryllium-Kupfer
legierungen durch dic Vergutung. (Vgl. vorst. Reff.) Vff. untcrsuchen die Anderung 
des Gefiiges der Be-Cu-Legierungen beim Vergiiten; liierzu atzen sie verschiedcn stark 
yergutete Proben mit einer (CuSO., -f- NH3)-Lsg., u. beobachten das erlialtene Atz- 
gefiige. Sie finden: Wiihrend der Vergiitung bei 350° ciitstelit sowohl auf den a-, ais 
auch auf den /i-Krystallen eine beim Atzen heryortrctcnde, krystallograpli. gesetz- 
miifiig orientierte Streifung. Eine seharfe Begrenzung der einzelnen Streifen bestelit 
nicht; es ist deshalb nieht moglich, auch durch Beobachtung bei sehr starken Vcr- 
grofierungen nilhere Angaben iiber die Natur dieser Streifen zu gewinnen. Sie -werden 
auf die begonnene Aussclieidung der y-Krystalle aus der a-Phase u. auf den Zerfall der 
/?-Rrystallc zuriiekgefiihrt. Ihrc stilrkste Entw. erreieht die Streifung der a-Krystalle 
etwa nach einer Erliitzungszeit, die die maximalc Vergiitungshartc herbeifiihrt. Bei 
noch weiter yergiiteten Proben erfolgt der Atzangriff nicht mehr so glcielmiafiig iiber 
die ganze Flachę, es tritt yielmehr eine starkę Aufrauhung der Oberflache auf, was durch 
ein gewisses Zusammenballen der submkr. y-Krystalle erkliirt wird; die ausgesehiedenen 
y-Krystalle sind aber auch bei den starksten Vergrofierungen noch nicht zu erkennen. 
Der Arbeit sind zahlreiche Mikrophotogramme beigegeben. (Wissenschl. Veroffentl. 
Siemens-Konzern 8 . 149—53. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Otto Dahl, Elsę Holm und Georg Masing, Die róntgenometrische Verfolgung der 
Vergiitung bei den Beryllium-Kupferlegierungen. Die Vff. verfolgen rontgenometr. 
die Vergiitung von Be-Cu-Legierungen. Sie erhalten folgende Ergebnisse: Dic kupfer- 
reichen a-Mischkrystalle im Be-Cu-Diagramm (vgl. Ref.: G. MASING u . O. D a h l , 
Zur Konstitution der Be-Cu-Legierungen) haben das Gitter des Kupfers (kub.- 
fliiclienzentriert); bei 2,5% Be ist die Gitterkonstante 3,564 A gegeniiber 3,619 
bei reinem Cu. Die y-Krystalle sind kub.-raumzentriert, die Gitterkonstante ist 
gleich 2,70 A. Die Be- u. Cu-Atome sind regelmaCig yerteilt, so daB den y-Krystallen 
dio Verb. CuBe entspricht. Bei der Vergiitung der iibersatt. a-Mischkrystalle mit 2% 
u. 2,5% Bo bei 350° scheiden sich bereits nach kurzer Zeit y-Krystalle in rontgenometr. 
nachweisbarer Form aus. Ihre Linien zeigen keine mit dem Auge feststellbare Un- 
schiirfe. Dagegen werden die Linien der a-Misclikrystalle hierbei etwas unsćharf. 
Bei der Vergiitung bei 150°, einer Temp., bei welcher eine wesentliche Hartesteigerung 
noch nicht stattfindet u. die elektr. Leitfiihigkeit sinkt, yerbreitert sich die (331)-Linie 
der a-Mischkrystalle bereits nach 4 Stdn., was sich in der Verschwommenheit des 
ifa-Dubletts anzeigt. Diese Unscharfe wird ais Naehweis der begonnenen Ausscheidung 
der y-Krystalle bereits am Anfang der Vergiitung angesehen. Bei langeren Vergiitungs- 
zeiten bei 150, 200 u. 250°, werden die Linien der a-Krystalle unsćharf in einem Mafie, 
dafi die Verbreiterung nicht nur auf Entstehung von Konzentrationsunterschieden im 
a-Krystall infolge der Ausscheidung von y-Krystallen zuruckgefiihrt werden kann. 
Diese Verschwommenheit wird vielmehr durch das Eintreten von Eigenspannungen 
in den a-Krystallen bei der Bldg. von y-Krystallen plausibel gemacht. Vff. unter- 
suchten auch das Verh. yon Drahten, die nach dem Abschrecken k. gezogen waren. 
Die Vergiitung yerlauft hierbei stark beschleunigt. Die gezogenen Drahte zeigen eine 
fur das flachenzentrierte Raumgitter typ. Faserstruktur: in der Drahtachse liegen die 
[111]- u. die [100]-Richtungen. Die sich bei der Vergiitung der gezogenen Drahte 
aus den a-Mischkrystallen ausscheidenden y-Krystalle zeigen auch Faserstruktur, u. 
zwar liegt dic [110]-Richtung u. yielleieht die [100]-Richtung in der Drahtachse. 
(Wissenschl. Veroffentl. Siemens-Konzern 8 . 154— 86. 9/3. Berlin, Forschungslab. 
Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing, Zur Theorie der Vergiilungsvorgange auf Grund der Untersuchungen 
an Beryllium-Kupferlegierungen. Auf Grund der Beobachtungen an Be-Cu-Legierungen 
(vgl. vorst. Reff.) yersuclit Vf., alle Vergiitungserscheinungen im Zusammenhang mit 
der Ausscheidung einer zweiten Pliase aus iibersatt. Mischkrystallen zu erldaren. Dio 
gróBte Schwierigkeit bereitet die Erklarung des Verh. der elektr. Leitfahigkeit; diese 
nimmt ja bei der Vergiitung manchmal zuerst ab. Der Vf. yersuclit diese Erscheinung 
durch die Annahme der Bldg. yon Keimen zu erldaren, dic unter gewissen Bedingungen 
eine Yermehrung der StOrungsstellen in der metali. Leitung bedeuten wurden. Ais 
Keime, die so eine Yermehrung des elektr. Widerstandes bedingen, bezcichnet Vf.
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eine Atom- oder Molekulgruppe von einer solehen GroBe, daB diese Gruppe nicht mehr 
durch therm. Bewegung zerstórt wird, sondern bestehen bleibt. (Wissensohl. Veróffentl. 
Siemens-Konzern 8. 187—96. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Einflup geringer Zurnlze ton Phosphor auf die 
Vergijtbarke.it ton Beryllium-Kupferlegierungen. Durch den Zusatz von P (0,025—0,50%) 
wird die Alterung der Be-Cu-Legierungen besehleunigt. Fiir die Praxis ergibt sich: 
Bei niederen Be-Gehh. ist ein P-Zusatz ais giinstig zu bczeiehnen, da man durch ihn 
die sonst recht lange Vergiitungszeit bedeutend verkiirzen kann. Infolge beschleunigten 
Vergiitungsverlaufes kann in den P-haltigen Legierungen ein Riickgang der Festigkeits- 
eigg. durch "Uberyergiitung schon bei viel niederen Tempp. eintreten ais in den P-freien 
Legierungen. Dies gilt auch fiir die Bestandigkeitsgrenze, die fiir P-haltige Legierungen 
auf 150—200° gesunken ist. Genaue Zahlenangaben sind im Original zu finden. Die 
P-haltigen Legierungen lassen sich auch schlechter k. yerformen ais die P-freien Be-Cu- 
Legierungen. (Wissenschl. Veroffentl. Siemens-Konzern 8 . 197—201. 9/3. Berlin, 
Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Terndre, Beryllium enlhallende Legierungen auf 
Kupferbasis. Vff. zeigen, daB man durch Zusatz von Be zu den aus Mischkrystallen 
aufgebauten Legierungen des Messings, der Sn-Bronze u. der Al-Bronze yergutbare 
Legierungen erhalt. — Der ungefahre Verlauf der Begrenzungslinie der a-Mischkrystall- 
gebiete in den ternaren Systemen Be-Sn-Cu, Be-Zn-Cu u. Be-Al-Cu wird festgelegt. 
Aus der Vergiitbarkeit der untersuchten Legierungen kann gefolgert werden, daB die 
Begrenzungsflache des Mischkrystallgebietes bis nahe zu dem zweiten biniiren System 
hin die Form der Begrenzungskurve im System Be-Cu beibehalt, d. h. daB eine Loslicli- 
keitsabnahme der Zusatzmetalle in Kupfer mit sinkender Temp. eintritt. (Wissenschl. 
Veróffentl. Siemens-Konzern 8 . 202— 10. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemens
stadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Beryllium-Nickellegierungen. (Vgl. C. 1928. I. 
1804.) Vff. ermitteln das Zustandsdiagramm der Be-Ni-Legierungen bis zu einem 
Geh. von 10% Be. Das Diagramm iihnelt dem yon Be-Cu (vgl. Ref.: G. MASING 
u. O. D a h l , Zur Konstitution der Be-Cu-Legierungen). Bei der eutekt. Temp. 
(ca. 1155°) vermag das feste Ni bis ca. 2,8% Be zu losen; die Sattigungsgrenze sinkt 
mit fallender Temp. Durch Abschrecken von 1000— 1100° u. nachtriigliches An
lassen auf 400— 450° lassen sich die Legierungen mit 2,0—2,5% Be yergiiten, wobei 
sich Steigerungen bis zur 4-fachen Ausgangsharte erreichen lassen (Hochstharte 
600 kg/qmm). Die bei Ni gebrauchlichen Desosydationsmittel, Mn (0,7%), Mg (0,05%), 
sind ohne wesentlichen EinfluB auf die Vergutbarkeit, ebenso yerhaltcn sich Al-Gehh. 
bis ca. zu 5% Al. Bis zu einem Geh. yon 2,5% Be ist die Walzbarkeit insbesondere 
nach der bei 900° durchgefuhrten Warmebehandlung noch befriedigend. Der ZerreiB- 
yers. ergab, daB mit der steigenden Hartę (Vergiitung) die Elastizitiltsgrenze u. Bruch- 
grenze zunimmt, die Bruclidehnung dagegen abnimmt. Auch auf Korrosionsbestandig- 
keit priiften die Vff. die Be-Ni-Legierungen (1,5—3% Be). In Salpetersaure tritt 
durch den Be-Zusatz eine erhebliehe Verminderung der Bcstiindigkeit ein, offenbar 
deshalb, weil die Ausbildung der Passiyitiit yerhindert wird; gegenuber HC1 findet eine 
solche Verschlechterung nicht statt. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 8 . 
211—19. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Wilhelm Kroll, Die Legierungen des Berylliums mit Eisen. Vf. priift nach, in 
welchem Umfange die biniiren Be-Fe-Legierungen durch Alterung yergiitbar sind. 
Erst bei einem Be-Geh. von 3,9% ist die Vergiitbarkeit dieser biniiren Legierungen 
wesentlich (bis 470 Brinell); Legierungen dieser Zus. sind aber schlecht walzbar, grob- 
kornig, also techn. wertlos. Wesentlich bessere Vergiitungseffektc werden aber bei 
ternaren Be-Ni-Stahlen beobaehtet. Schon bei einem Be-Geh. yon ca, 1% werden 
Brinellharten von ca. 600kg/qmm erreicht. Bei konstantem Be-Geh. (1%) gelangt 
man bei steigendem Ni-Geh. zwischen 4% Ni u. 23% Ni zu einem ausgesprochenen 
Hiirterucken. Bei 23% Ni brieht dieser Harteriicken zusammen u. man erreicht die 
viel niedrigeren Hartewerte der Be-Invarstahle; letztere erfordern zur Erzielung der 
Alterungseffekte eine bedeutend hohere Abschrecktemp. In den ąuaternaren Cr-Ni- 
Be-Fe-Legierungen yerwandelt sich der Hiirterucken der Be-Ni-Stahle in eine Harte- 
spitze. Dieses HoehstmaB des Alterungseffektes (ca. 600 kg/qmm) wird von der Legie- 
rung: 5% Ni, 20% Cr, 1% Be, Rest Fe, erreicht; diese Legierung ist aber etwas grob- 
kórnig. Eine sehr brauchbare Legierung erhalt man durch Steigerung des Ni-Geh. 
auf 7%. Dieser hartbare Be-V2a-Stahl erreicht zwar nach der Alterung nur eine Hartę

51*



788 Hrm M e t a l l u r g ie ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1929. II.

von ca. 500 kg/qmm, weist aber eine feine Struktur auf. Verandert man bei konstantem 
Ni- u. Be-Gch. die Cr-Zusatze, so erhalt man Legierungen, die bei fallendem Cr-Gch. 
bei etwa 12% Cr sehr hohe Hartewerte erreichen (680kg/qmm) u. feinkorniges Gefiige 
haben. Weiter priift Vf. noch die Festigkeitseigg. der Be-Stahle; sie entsprechen all- 
gemein den gefundenen Hartezalilen. Die Korrosionsbestandigkeit der Be-Stahle 
gleicht derjenigen der n., C-haltigen, niehtrostenden Stahle. Be wirkt bis 1% weniger 
schiidigend ais C; ein Zusammentreffen von C u. Be verursaclit aber ein starkes Sinken 
der Korrosionsbestandigkeit. Die biniiren Be-Stahle erinnern in ihrem Verh. sehr an die 
Si-Stahle (grobes Kom, magnet. Eigg.), wie uberhaupt Be ais Legierungsbestandteil 
sehr an Si erinnert (Ahnlichkeit der Diagramme). — Techn. besonders wichtig sind die 
Legierungen: 12% Cr, 5% Ni, 1% Be, dio nach dem Altern SchnellcLrehstahlharte 
erreichen, dio Legierungen mit 20% Cr, 7% Ni, 1% Be (hartbarer V 2a-Stahl), ferner 
dio Legierungen mit 36% Ni u. 1% Be (Inyarstahle). (Wissenschl. Veróffentl. Siemens- 
Konzern 8 . 220—35. 9/3. Luxemburg, Lab. ,,Bel’Air“ .) F a b e r .

Otto von Auwers, Magnełische Messungen an Eisen-Berylliumlegierungen. 
Vf. bestimmt die Sattigungswerte, Remanenzen, Koerzitiykrafte u. die p-Kurren yon 
Be-Fe-Legierungen mit steigondem Be-Geh. bis zu 4% Be u. yergleicht sie mit Legie
rungen, die auBerdem noch C u. Si enthalten, u. mit solchen, die nur C oder Si oder 
beides, jedoch ohne Be, enthalten. Die Messungen werden vor u. nach yerschiedenen 
therm. Behandlungen yorgenommen; auBerdem wird noch die elektr. Leitfahigkeit 
bestimmt. Wahrend sich Sattigung u. Remanenz wenig ausgepragt mit zunehmendem 
Be-Geh. yerandern u. kaum giinstigere Werte ais bei silicierten Blechen erwarten 
lassen, steigen Koerzitiykraft u. Wattyerluste oberhalb von 3% Be stark an u. machen 
die Bleche mit mehr ais 3% Be yergleichsweise nnbrauchbar. Proben, die auBerdem 
noch C enthalten, sind besonders schlecht, wahrend gleichzeitiges Vorhandensein 
yon Be u. Si bessere Werte heryorrufen kann. Dio spezif. Widerstiinde zeigen fiir die 
Elektrotechnik brauchbare Werte, die mit hóher silicierten Blechen konkurrieren 
kónnen. Es ist nicht ausgeschlossen, daB auch auf diesem Gebiete sich bei weiterem 
Studium besonders der ternaren u. quaternaren Legierungen fiir die Be-Fe-Legierungen 
neue Verwendungsmóglichkeiten ergeben. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 
8 . 236— 47. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemensstadt.) F a b e r .

Georg Masing und Otto Dahl, Berylliumhalłige Aluminiumlegierungen. Die 
durchgefiihrten Unterss. zeigen, daB Be ais Legierungskomponente in Leichtmetall- 
legierungen auf Grund seines legierungstechn. Verh. keine beaohtenswerten Festig
keitseigg. aufweist. Selbst dort, wo es andere prakt. Zusatzmetalle zum Al zu ersetzen 
yermag, steht es in seiner Wrkg. hinter diesen Metallen zuruck. Im  Verlaufe der Arbeit 
wurden zur Aufklarung des ternaren Systems Be-Mg-Al die Konst. zweier Legierungs- 
reihen mit konstantem Al-Geh. (80% u. 90% Al) durch therm. Analyse festgestelit; 
im Al-reichen Gebiot des ternaren Systems tritt keine Yerb. zwischen Be u. Mg auf. — 
In  einem Anhang wird die Konst. der Be-Si-Legierungen mitgeteilt. Die beiden Kompo- 
nenten sind in fl. Zustande yollstandig mischbar; bei der Erstarrung entstehen mechan. 
Gemenge beider Komponenten; diese bilden weder eine Verb. miteinander, noch Misch- 
krystalle yon wesentlichem Si- bzw. Be-Geh. Die Legierungen sind spróde. (Wissenschl. 
Voróffentl. Siemens-Konzern 8 . 248—54. 9/3. Berlin, Forschungslab. Siemens
stadt.) F a b e r .

V. O. Homerberg, Die Warmebehandlung von Nichłeiseidegierungen. Ein gróBer 
Bereich physikal. Eigg. kann durch die Warmebehandlung der Nichteisenlegierungen 
erhalten werden, die die Móglichkeit einer Transformation von der cc + /3-Phase in 
die /3-Phase haben u. bei denen die Aufrechterhaltung durch Abschrecken von der 
geoigneten Temp. gelingt. Eine sehr fein yerteilte a-Phase begleitet yon einem deut- 
lichen Wechsel in den physikal. Eigg. ergibt sich aus dem Wiedererhitzen der /S-Lsg. 
Am Cu-Zn-System werden dann die Gleichgewichtsbeziehungen u. die beim Abkiihlen 
nach dem Erwarmen u. beim Erwarmen nach dem Abschrecken erhaltenen Mikro- 
strukturen besprochen. (Fuels and Furnaces 7. 41— 44. 102. Jan. Massachusetts Inst. 
of Techn.) W i l k e .

— , Bełrachtungen einiger Werkstoffe fiir Lagerzwecke. Eine gróBere Anzahl von 
Legierungen fur Lagerzwecke wird in bezug auf ihre Zus. u. ihre besonderen Eigg. 
aufgefuhrt. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 4. 12—20. April.) K a l p e r s .

— , Bemerkungen iiber das Raffinieren vmi Schrott der Nichteiseiimetalle. Cu- 
Abfalle kónnen schadliche Elemente wie Si, P, As, Sn oder Zn enthalten. Hartgezogene 
n. dalier bruchige Cu-Drahte miissen erst angelassen werden, ehe sie in den Tiegel
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gepreBt werden, da sonst Metallverlust eintritt. Gleichzeitige Anwesenheit von Si 
u. Pb ist ungiinstig, da beim Schmelzen ein Pb-Silieat entsteht, das die Oberflache 
des GuBstuckes dann yerschmutzt. Das Schmelzen der Cu-Abfalle muB so schnell 
wie móglich geschehen, damit das Metali nur ganz kurze Zeit mit den Flammengascn 
in Beriihrung kommt. Enthalt das Cu eine geringe Fe-Menge, so kann dies meistens 
durch Aufstreuen von wenig Sand auf die Oberflache entfernt werden, der dann Ferro- 
silieat bildet. Cu mit Pb u. S u. oft auch Sb kann man nicht auf guto Legierungen 
umschmelzen in diesem Falle muB das Materiał im Raffinationsofen behandelt werden. 
Hierauf werden die verschieden gelben Metallsehrottsorten bcsprochen. Al-Messing 
ist sehwierig zu verarbeiten wegen der yorhandenen % —1°/0 Al, der beste Weg, dieses 
Materiał zu yerwenden, bcstcht in einem 10°/oig. Zusatz zu festem Messing, Yoraus- 
gesetzt, daB der EinfluB des Al auf die Farbę bedeutungslos ist. Die Behandlung yon 
Messingspanen usw. erfordcrt yiel Praxis. Ist in diesem Falle etwas Al anwesend, 
so kann dies durch Misehen yon CuO mit der Charge vor dem Schmelzen entfernt werden, 
da die Red. yon 5% CuO rund 0,2% Al entfernt. Zum SchluB wird nochmals die Ent- 
femung der einzelnen schadlichen Elemente zusammenhiingend behandelt. (Metal 
Ind. [London] 34. 411—13. 26/4.) W i l k e .

G. TTnterhuber, Lagermelalle, ihre Bewertung und Verarbeilung. Der giefierei-
technische Standpunkt. Trotz der Fortschritte auf metalltechn. Gebiete ist es noch immer 
nicht moglich, die hochwertigen Sn-Lagermetalle durch andere Verbb. zu ersetzen 
u. hochbeanspruchte Lager niederen Sn-Legierungen anzuyertrauen. Auch der serien- 
weise hergestellte SpritzguB kann in dieser Beziehung noch nicht befriedigen. Die 
Ergebnisse im AusgieBen yon Lagerschalen durch SchleuderguB sind trotz nieht zu 
leugnender Erfolge doeh noch nicht so weit gediehen, daB man yon einem wirklieh 
durchschlagenden Erfolg sprechen kann. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 2. 
6—10. Febr. Wien.) KALPERS.

Lśon Guillet, Jean Galibourg und Michel Samsoen, Uber Zugversuche bei er- 
hóhłer Temperatur. Vff. fiihien Zugyerss. bei erhóhter Temp. aus. Die yorliegende 
Arbeit behandelt die Ergebnisse ihrer ersten Versuchsreihe, namlich das Verh. yon 
Stahlen bei 450°. Das angewandte Instrument ist ein mit einem Erhitzungsofen ver- 
sehener u. auch sonst etwas abgeanderter MARTENS-Spiegelapparat. Im  Original ist 
der App. an Hand einer Zeiehnung erklart. — Bestimmt wurde: Die Proportionalitats- 
grenze, Elastizitatsgrenze, FlieBgrenze u. der Elastizitatsmodul. Untersucht wurden
3 gewóhnliche Stahle, fur die die Elastizitatsgrenze mit steigendem C-Geh. zunimmt, 
u. 1 Stahl mit 0,35% Si, fur den ein noch hóherer Wert der Elastizitatsgrenze gefunden 
wurde. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1205—08. 6/5.) F a b e r .

H. J. Gough und H. L. Cox, Das Verhalten eines Zinkeinkrystalls unter dem 
Einflufi weehselnder Torsionskrafte. Yff. berichten iiber Verss. an einem Zinkeinkrystall 
(hexagonale dichteste Kugelpackung); Verss. an Al (kub.-flachenzentriert) ygl. C. 1926.
I I .  2; solche an a-Eisen (kub.-korperzentriert) ygl. C. 1929. I. 435. — Verss. iiber die 
Verformung von Zn-Einkrystallen unter konstantem Druck hatten ergeben, daB die 
Hauptgleitebene die Basis ist; die Gleitrichtung ist die in der Basis liegende Haupt- 
achse, dio am starksten scheerend beansprucht ist. Bei sehr starken Deformationen 
hatten sieh Gleitebenen eingestellt, die etwa senkrecht zur Basis standen; von Mark, 
P o lany i, Schmid (C. 1923. I. 1148) wurden diese ais Prismenflachen identifiziert, 
wahrend andere (ygl. Mathewsou u. P h illip s , Amer. Inst. Min. Mat. Eng. 1623_E. 
1927) yermuteten, daB es Basisflachen seien, die zur ursprunglichen Basis nach (0112) 
yerzwillingt sind. — Die Vff. schlossen aus ihren seitherigen Erfahrungen, daB <lie bei 
stat. Beanspruchung gefundenen Gleitebenen auch bei Beanspruchung mit wechselnden 
Torsionskraften yorhanden sind. Sie ermittelten reehner., daB die giinstigste Lago des 
Probestabes (im Vcrhaltnis zu den krystaUograph. Aehsen) die ist, wenn die Basis 
annahernd 90° mit der Drehaehse bildet. Der Einkrystall wurde nach der Methode 
yon Bridgman hergestellt u. sehr sorgfaltig zu einem zylinderfórmigen Probestab 
von 8,9 mm Durchmesser u. 19 mm Lange yerarbeitet; daran schlossen sieh yerbreitete 
Enden, so daB der Stab eine Gesamtlange von 76 mm aufwies. In  einer geeigneten 
Maschine wurde der Stab wechselnden Torsionskraften unterworfen. 1 Million Wechsel 
bei einer Torsionskraft yon i  0,51 pro Quadratzoll hatten keine siehtbare Veranderung 
des Probestabes zur Folgę; dasselbe war bei weiteren 1 Million Wechsel u. einer 
Torsionskraft yon + l,0 t  pro Quadratzoll der Fali; bei einer Torsionskraft yon ±1,51 
pro Quadratzoll hielt der Probestab noch weitere 768 200 Wechsel aus u. brach dann. 
Die mkr. Beobachtung des zylindr. Teiles des Probestabes zeigte dann: 1 . Ein System
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nahe beieinandcrliegender Gleitlinien. 2. Scharf ausgepragte Zwillingsstreifen, dio in 
zwei Gruppen angeordnct waren. 3. Einen Bruch, der sieli iiber 4/o des Umfanges 
erstreekte. Zahlreiehe Mikrophotogramme erlautern im Original diese Erscheinungen. 
Die Lage u. Art all dieser Linien wurden sorgfaltig gemessen. Die Auswertung ergab: 
Hauptgleitebene ist die Basis (0001), Gleitrielitung die am meisten scheerend _be- 
anspruchte Hauptachsc in der Basis. Zwilłingsebene sind die Pyramidenflachen {1012}; 
dies ergibt eine yerzwillingte Basis, die mit der urspriinglichen einen Winkel von 94° 5' 
bildet. Gleitung oder Spaltung naeh den Prismenflaclien findet nicht statt; die an- 
scheinend senkrecht zur Basis yerlaufende Gleitebene ist wahrscheinlieh die ver- 
zwillingte Basis. Die Zwillingsbldg. selbst ist wahrscheinlieh ein sekundiirer Effekt 
der Gleitimg auf der Basis; sie kann ais eine kleine Yersehiebung der Atome in einer 
auf der Zwilłingsebene senkrecht stehenden Ebene aufgefaBt werden. Sehr wahr- 
scheinlich ist die GróBe des senkrecht zur Zwilłingsebene wirkenden Druckes von groBem 
EinfluB auf die Zwillingsbldg. (Proceed. Boy. Soc., London. Serie A. 123. 143—67. 
6/3. National Physical Lab.) F a b e r .

J. Hengstenberg, und H. Mark, Ein rontgenographischer Nachweis von Gitter- 
storungen an Metallen. Die Methode zur Feststellung von Gitterstorungen (Messung der 
BreiteyonDebye- ScHERRER-Linien)naehVAif A rk e l (Physiea 5 [1925], 208; C. 1925.
I I .  1246) ist naeh D eh lin ge r nicht anwendbar, wenn groBe Gitterdeformationen sieli 
iiber kleine Teilbereieho erstrecken. Vff. yersuclien daher, die Deformationen durch Mes
sung des Intensitiitsabfallcs der DEBYE-SCHERRER-Linicn mit wachsendem Beugungs- 
winkel zu bestimmen. Bei Cellulosc konnte nachgewiesen werden (C. 1929. I. 3088), 
daB der Intensitatsabfall nicht allein durch die Warmebewegung der Atome hervor- 
gerufen wird; Vff. machten Gitterfehler dafur yerantwortlicli. Eine Verschiebung 
eines Teiles der Atome aus der symmetriebedingten Lage schwacht die Interferenzen 
mit groBem Ablenkungswinkel starker ais die mit kleinem; das Intensitatsyerhaltnis 
zweier Linien mit yerschiedenem Beugungswinkel wird also bei einem deformierten 
Gitter anders sein ais bei einem ungestorten. Vff. geben in einer TabeUe die Verhalt- 
nisse der Intensitiit von (200) zur Intensitiit von (400) fiir unbearbeitete (bzw. aus- 
gegluhte) u. bearbeitete (gewalzte) Metalle (Ta, Wo, Mo). Das Verhaltnis 
yergroBert sieh durch die Bearbeitung der Metalle, andert sieh also im erwarteten Sinne. 
Die Abweichungen der Atome yon der n. Lage sind groBenordnungsweise 1/50 des Netz- 
ebenenabstandes. — Quantitative Verss. iiber Zusammenhang yon Dehnung u. Gitter- 
deformation yon Metalleinkrystallen sind im Gange. (Naturwiss. 17. 443. 14/6. Lud- 
wigshafen a. Bh., Hauptlab. d. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) Sk a l ik S.

J. Pomey und P. Voułet, Neue Maschine fiir die Bestimmung der Hartę. Die 
Hartę wird bei der besehriebenen Maschine ahnlich bestimmt wie beim Brinellharte- 
verf. Der Eindruck wird mit Hilfe eines Diamantkegels bewerkstelligt. Die Harte- 
zahl ist unabhangig von der Belastung. Der Eindruckdurchmesser ist sehr klein 
(hóehstens 0,8 mm, meistens 0,1— 0,2 mm) u. wird mit dem Mikroskop abgelesen. 
Das Probestiiek wird wegen des kleinen Eindruckes nicht beschadigt. Die Priifung 
kann an Ort u. Stelle erfolgen. (Bev. Metallurgie 26. 238— 47. Mai.) K a l p e r s .

Everett P. Partridge, Metallische Konstrnktionsimterialien fiir die chemische 
Apparatur. Naeh Kennzeichnung der die Auswahl des Materials fiir den chem. 
Apparatebau beeinflussenden Fald,oren (Dauer des Prozesses, mechan. Eigg. u. 
Fabrikationsmóglielikeiten, Korrosion vom Standpunkt der Beinheit des Prod. u. 
der Lebensdauer des Materials) beschreibt Vf. unter jedesmaligem Hinweis auf die 
Eignung fiir gewisse Falle die Verwendung von Fe u. Stahl, von erhebliche Mengen 
Si enthaltendem Fe, von Gr-Fe- u. Cr-Ni-Legierungen, von anderen Metallen auBer 
Fe (Pb, Al, Cu, Ni), von nicht Fe-haltigen Legierungen (Monelmetall, Spezialbronzen), 
yon seltenen u. kostbaren Metallen (Ta, Ag, Au, Pt), sowie die Herst. von metali. 
Uberziigen auf ehem. Wege, durch Diffusion, Verspriihen oder Tauehen, durch GieBen, 
SchweiBen, Walzen oder mittels Elektroplattierung (Tabelle). (Ind. engin. Chem. 
21. 471—76. Mai. Ann. Arbor [Mich.].) H e r z o g .

Th. Ehrhardt, Die Bedeutung der Kupolofenschmelzung fiir Tempergiefiereien. 
Die Vorteile des Kupolofenbetriebes in der TempergieBerei sind: Bechtzeitige Bereit- 
stellung einer yerhaltnismaBig groBen Menge fl. Fe, beąueme Vergiefibarkeit, bessere 
tlbersichtlichkeit u. Uberwaehung ais beim Tiegelbetrieb, Ersparnisse an Koks u. 
Lóhnen, Wegfall der teuren Tiegel. Das rein empir. Vorgehen u. das ablelinende Yerh. 
manchcr Werke den chem. u. physikal. Unterss. gegeniiber wird bemangelt. Auch
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olme Zusatz von schwed. Roheisen kann man oinen hochwertigen TemperguB her- 
stcllen. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. No. 1. 1—2. Jan.) KALPERS.

Bernhard Osann, Die Verwendung von Flufispat im EisengiePereibetrie.be. Vf. 
gelit auf dio Rlck. im Kupolofen beim Zusetzen von EluBspat naher ein u. fiihrt die 
von anderer Seite ausgefiihrten crfolglosen Verss. darauf zuriick, daB der FluBspat 
in dicsen Fiillen in unriohtiger Weise verwcndet wordcn war. Das richtige Verhaltnis 
an EluBspat wird gegeben, wenn man 7% der Koksmengo an EIuBspat u. 14% an Kalk- 
stein zusetzt. Der Zusatz an EluBspat hat zwar eine Mehrausgabe zur Eolge, die aber 
durch die Yerringerte Schlackenmenge u. den verminderten Koksverbrauch ausgeglichcn 
wird. Der Zusatz von EluBspat wird befurwortet. (Zcntral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. 
No. 3. 1—3. Marz.) K a l p e r s .

M. Apfelbóck, Die Verwendung des FLufispales im Giepereibetrieb. Unter Beriick- 
sichligung der Entschwefelung. Die Erfolge amerikan. GieBereien mit FluBspat im 
Kupolofenbetrieb haben auch die Aufmerksamkeit der deutschen Fachkreise auf dieses 
Hilfsmittel gelenkt. FluBsimt bewirkt einen glatten, sauberen u. ungestorton Ofen- 
gang, ein schnelles Abschlacken u. Entleeren des Ofens u. des Vorherdes, damit Zeit-* 
gewinn, Arbeitsersparnis u. Erleichterung des Betriebes, dazu kommt die hohere 
Schmelzleistung des Ofens. FluBspat hat weiter eine Verminderung der Oxydation 
u. eine Entschwefelung des Eisens zur Folgę. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. No. 4. 
8— 12. April.) K a l p e r s .

— , Die Verwendung von Temperschrott, Nickel und Chrom in  der Graugiefierei. 
Dio Verwendung von Temperschrott bedingt infolge seiner liohcn Sclimelztemp. einen 
vermehrten Koksaufwand. Rostiger Temperschrott sollte nicht aufgegeben werden. 
Durch Zugabe von 10—15% Temperschrott in die Kupolofengattierung kann man 
eine wesentliche Verbesserung der GuBeiseneigg. erzielen. Neuerdings gewinnt die 
Zugabe von Ni zum GuBeisen an Bedeutung, das allein oder in Verb. mit Cr einfiihrt. 
Einige Zuss. von Ni- u. Cr-haltigem GuBeisen werden mitgeteilt. (Zentral-Europ. 
GieBerei-Ztg. 2. No. 5. 6—7. Mai.) K a l p e r s .

Adoli Lincke, QualildtsguP unter Darlegung der Schwierigkeiten bei seiner Iler- 
stellung und Berucksichtigung der neueren Verfahren. Schwierigkeiten fiir die Herst. 
von hochwertigem GuBeisen bieten die Koksfrage, die Beseitigung des hohen S-Geh. 
im GuB, die Anrcicherung des S im GuBbruch. Verscliiedene Entschwefelungsverff. 
wurden entwickelt, die mehr oder weniger zum Ziele fiihrten. Nach einer Hervorhebung 
der Bedeutung der elektr. Schmelzofcn beschrcibt Vf. den Buess-Schaukel-Drehofen, 
seine Betriebsweise u. betont dessen Vorziige; dieser Ofen kommt auBerdem zum 
Schmelzen von Stahl, TemperguB, Ni, Bronze, Messing, Al u. Legierungen in Betracht.
(Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. No. 3. 3—9. Marz.) K a l p e r s .

WeiB, Leilgedanken iiber das Giepen von Nichteisenmetallen a) im trockenen Sande, 
b) im nassen Sande. Vf. erórtert die Fragen der Aufbercitung von NafiguBsand, der 
Vorgange beim GieBen des Metalles in vorgetrocknete u. vorgewilrmte Formen u. der 
besonderen VorsichtsmaBregeln bei der Herst. der Formen fiir das NaBgieBen. Bei 
diesem Verf. darf der Sand nicht zu fest gestampft sein, damit die Gase durch den 
Sand entweiclien konnen; andererseits treibt das Metali bei zu losem Stampfen u. 
die Abgiisse werden zu schwer u. ungleicli in der Wandstarke. (Zentral-Europ. GieBerei- 
Ztg. 2. No. 5. 3— i. Mai.) K a l p e r s .

O. G. Styrie, Der Kampf gegen die Guphaut. Fiir die Zerstorung der Silicatschicht 
u. auch fiir die Enthartung der GuBhaut kommen das Trommeln, Strahlen u. Beizen 
liauptsachlich in Betracht. Das Trommeln u. Strahlen entfernt zwar die Silicatschicht, 
ist jedoch nicht geeignet, die Hartę der cigentlichen GuBhaut herabzusetzen. Der 
Yorzug der Saurebehandlung bestelit im wesentlichen darin, daB auch die in die Poren 
des GuBstiickes eingedrungenen u. die Silicatschicht bildenden Sandkorner beseitigt 
werden. Ein weiteres Verf. ist das Weichgliihen. (Zcntral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. 
No. 5. 9— 10. Mai. Koln.) K a l p e r s .

H. B. Northrup, Selektive Kohlung. Um dio Eindringung von C in einzelno Teile 
des Gutes, das gekohlt wird, zu verhindern, wendet man an: Elektroplatticrung in 
einem Cyanidbad oder in einem sauren Bad, Anstreichen mit CuSO, oder mit Ton 
oder Kaolin hergcstellte Ubcrziige oder Verschmieren mit feuerfestem Ton, was naher 
ausgefiihrt wird. (Fuels and Furnaees 7. 515— 16. April.) W lLKE.

H. L. Campbell, Eine schnelle Metliode, um den Ton in GiePereisanden zu be- 
stimmen. Der Geh. wird gew'6hnlich durch Riihren des Sandes mit W., Absitzenlassen 
u. Abhebern des W. u. des Tones bestimmt, was viel Zeit erfordert. In den meisten
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neuen GieBsanden u. in denen, die einige Zeit in Benutzung waren, haftet der Ton 
an den Sandkórnern auBerordentlich fest. Eine Mahlung ist zur Trennung notwendig. 
Schneller erreicht man die Trermung von den Sandkórnern, indem man den Sand 
in einer h. alkal. Lsg. behandclt. Die Zeitdauer, die notwendig ist, um den Sand zu 
waschen, kann durch Anwendung eines kontinuierlichen Wasserstrahles verringert 
werden, der den suspendierten Ton sofort nach der Loslósung von den Sandkórnern 
fortfulirt. Zur Ausfiihrung der Analyse werden 100 g trockner Sand u. 50 ccih einer 
l%ig. NaOH-Lsg. in einem 2000 ccm Waschkolben gebracht, der dann in einer Apparatur 
unter Wasserzusatz in horizontaler Lage 5 Min. lang in Umdrehungen yersetzt u. 
erhitzt wird. Nach dieser Mahlwrkg. wird ausgewaschen. Der Sand aus der Wasch- 
flasche wird schlieBlich getrocknet u. gewogen u. der Gewichtsverlust ermittelt. (Foundry 
57. 412—13. 15/5. Ann Arbor [Mich.], Univ. Michigan.) W i l k e .

R. W. Muller, Wie wird Bici geschweifitl Vf. gibt eine Ubersicht uber dio Gcsichts- 
punkte, die boi der autogenen SchweiBung von Pb (gewóhnlich Bleilótung gonannt) zu 
beachten sind u. erlautert an Hand prakt. Beispiele die Ausfiihrung solcher Arbeiten. 
(Apparatebau 41. 127—28. 31/5. Witten a. Ruhr.) L u d e r .

— , Schwierigkeiten bei der Kupferschweifiung. Erschwerend beim SchweiBen des 
Cu sind dessen hohe Schmelzwarme, seine verminderte Festigkeit bei crhóhter Temp. 
u. sein Absorptionsvermógen fiir die beim SchweiBen entstehenden Gase. Bei un- 
sachgemaBer SchweiBung werden CuO u. die fiir GuBkupfer charakterist. groBen Cu- 
Krystalle gebildet. Es werden Ratschlage fur ein gutes Gelingen des SchweiBens 
gegeben. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 74. 31/5.) BLOCH.

H. Neese, Soli man Graugupstiicke schweifte.n ? Das LichtbogenschweiBverf. wird 
dem GassclimelzschweiByerf. vorgezogen, wenn es sich um umfangreiehe SchweiBungen 
bzw. gróBere Wandstarken handelt. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. No. 2. 4— 6. 
Febr.) K a l p e r s .

F. J. Watson, Eine genaue Kontrolle ist im Emaillierofen notwendig. Die ein-
zelnen Abschnitto lauten: Wrkg. der ungleichen Starkę der GuBquerschnitte, das 
„Zuruckkommen“ des Ofens u. die Verhinderung der Blasenbildung. (Fuels and 
Furnaces 7. 697—98. Mai.) W i l k e .

R. E. Brewer und G. H. Montillon, Messung der Wasserstoffionenkonzentration 
in  Gahanisierbadem. Es werden yerschiedene saure Bader auf ihren pn-Wert nach 
der elektrometr. Methode untcrsucht u. die bestehenden Theorien der verwendeten 
Elektroden (H 2, 0 2, Chinhydron, Sb, Pb02) besprochen. Auf Grund der Messungen 
ergaben sich nun die vorteilhaftesten Bedingungen zur Abscheidung von Ni, Co, Fe, 
Zn u. Cr. Am besten bewahrt sich die PbO„-Elektrode bei der Gr-Abscheidung, die 
0 2-Elektrode fiir Ni u. Co. Die Chinhydronelektrode ist in jedem Falle gut zu ge- 
brauchen, wahrend Sb nur bei der Cr-Abscheidung. Die nach der Puffer-Vergleichs- 
methode ausgefiihrten Messungen zeigen, daB dieses schnelle u. ebenfalls genaue Verf. 
in vielen Fallen sehr niitzlich ist. Es werden auch die Yorteile der elektrometr. Puffer- 
lsg.-Vergleichsmethode angefuhrt. (Trans. Amer. elektroehem. Soc. 55. 26 Seiten 
Minnesota, Univ. Sep.) H a n d e l .

G. B. Brook und George H. stott, Bemerkung uber die Untersuchung von elektro-
lytischen Niederschlćigen auf Aluminium. Bei einer Feststellung der Gute der Oberzuge 
miissen 4 Bestst. ausgefiihrt werden: 1. Die wirklich gewogene u. gemessene Dicke 
des Nd. muB ermittelt werden. 2. Die Nichtporositat des Nd. unter dem Mikroskop muB 
festgestellt werden. 3. Eine Adhasionsmessung, wie sie durch eine normalisierte 
schraubenf órmige Drehprobe angezeigt wird, bei der das Metali in der gleichen Operation 
zusammengedriiekt u. auseinandergezogen wird u. 4. eine Korrosionsprobe. An einer 
Anzahl vor allem vernickelter Proben (je eine yerkupfert u. verchromt) werden die 
Untersuchungsergebnisse in Wort u. Bild mitgeteilt, die je nach der Gute der Uberzugs- 
schicht verschieden waren. Durch diese Verff. soli vor allem dem Kaufer ein Mittel 
gegeben werden, um die Gute der Materialien selbst festzustellen. (Metal Ind. [London] 
34. 419—21. 26/4. Kinlochleren, Brit. Al. Co., Ltd.) W i l k e .

William Moeller jr., Decken und Auskleiden von liohren zur Verhiitung von 
Korrosionen. (Gas Age-Record 63. 675— 76. 18/5.) F r ie d m a n n .

J. R. Bradshaw, Korrosionserscheinungen in  giifieisernen Hauptleilungsriiliren. Es 
ist anzunehmen, daB sowohl die von Siiuren, wie C02, ausgehenden ais auch elektro- 
lyt. Ein-my. zu Korrosionen fuhren, auBerdem kónnen letztere durch von auBen zu 
den Rohren gelangende Strome eingeleitet werden. Die an rerschiedenen korrodierten
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Rókren gemachten Beobachtungen werden mitgeteilt. (Gas World 90. 581—84. 
1/6.) F r ie d m a n n .

E. Alexejewski und N. Alexejew, Wirkung von Dampfen von Benzylbromid und 
Chlorpikrin auf glatle Oberflachtn von Metallen und Legierungen. Es wurde die Einw. 
der Dilmpfe yon Chlorpikrin u. Benzylbromid, bei Zimmertemp., auf die glatten Ober- 
fliichen von Cu, Zn, Fe, Ag, A l, Messing, N i, Gufieisen, Sn untersueht. Die Unterss. 
wurden in trockener u. feuchter Atmosphare durchgefiihrt. Benzylbromid wirkt weniger 
zerstorend ais Chlorpikrin. Benzylbromid wirkt starker zerstorend in troekner Atmo
sphare, Chlorpikrin dagegen in feuehter. Die Einw. yon Benzylbromid in troekner u. 
feuchter Atmosphare u. die Einw. yon Chlorpikrin in troekner Atmosphare fiihrt 
nicht zur vólligen Zerstorung der Metalle, da das Metali in einem gewissen Moment 
passiyiert wird. Chlorpikrin in feuehter Atmosphare fiihrt dagegen zur yolligen Zer
storung mehrerer Metalle. In  cinigen Fallcn wurde Bldg. von fluchtigen Verbb. beob- 
achtet (so z. B. bei Einw. von Chlorpikrin in troekner Atmosphare auf Zn u. Sn). Die 
Kuryen der Geschwindigkeit der Einw. der Halogenide auf die Metalle zeigen, daB 
der Vorgang recht kompliziert ist u. teilweise yon der Mikrostruktur der Metalle ab- 
hansig ist. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimiil 1. 194—200.
1928.) ___________________  Sc h o n f e l d .

H. J. Schiffler, Dusseldorf, Stahllegierungen. Die Legierungen enthalten (neben 
Stahl) 1—4% Al u. gegebenenfalls Mn, Cr, W, Mo, Ti, V oder mehrere dieser Metalle. 
Sie kónnen bei 750—950° gegliiht, abgeschreckt u. gegebenenfalls bei 500—750° nach- 
erhitzt werden. Die Legierungen schuppen nicht beim Erhitzen bis auf 800°. (E. P. 
304 303 yom 21/11. 1928, Auszug yeroff. 13/3. 1929. Prior. 19/1. 1928.) K u h l in g .

Samuel G. Allen, Trustee, iibert. von: Frank W. Davis, Milford, V. St. A., 
Stalikrzeugung. Zwecks Vcrringerung der Hitzeyerluste u. Verarbeitung silicium- 
bzw. phosphorarmen Roheisens im Bessemeryerf. wird die Geblaseluft an 0 2 angereichert. 
(A. P. 1709 389 yom 2/6.1924, ausg. 16/4.1929.) K u h l in g .

Utah Metals Flux Co., iibert. yon: Ernest S. Fisher, Salt Lake City, V.St.A., 
Behandeln von Eisen und Stahl. Die geschmolzenen Metalle werden mit 1— 15, zweck- 
maBig 4—-6%  eines in den V. St. gefundenen Kohle- bzw. bituminosen Schiefers be- 
handelt. Die Erzeugnisse sind durch Festigkeit u. leichte Bearbeitbarkeit ausgezeichnet 
u. lassen sich ohne Mityerwendung eines FluBmittels schweiBen. (A. P. 1712 879 
yom 25/6. 1924, ausg. 14/5. 1929.) K u h l in g .

New Jersey Zink Co., New York, iibert. yon: Frank G. Breyer und Earl H. 
Bunce, Palmerton, V. St. A., Reduktion zinkhalliger Stoffe. Ref. nach E. PP. 238923, 
238924; ygl. C. 1929. I. 1146. Nachzutragen ist: Die Red. kann auch in yon oben 
beheizten horizontalen ófen erfolgen, durch welche die zu kugelfórmigen Gebilden 
geformten Misohungen von zinkhaltigem Stoff u. Red.-Mitteln oberhalb einer Dccke 
yon fein yerteiltom Stoff mittels einer Fórderyorr. unter LuftabsehluB hindurchgefiihrt 
werden. (A. P. 1 712132 vom 27/1. 1927, ausg. 7/5. 1929.) K u h l in g .

Soc. anon. des Trefileries et Laminoirs du Havre, Frankreich, Melallpulver 
yon groBer Feinheit z. B. Kupferpuher werden auf elektrolyt. Wege unter Zusatz sehr 
fein yerteilter kohlenstoffhaltiger Stoffe, z. B. Zuckerkohle, zum Elektrolyten erhalten. 
(F. P. 656 777 yom 16/11. 1927, ausg. 13/5. 1929.) J o h o w .

Electro Metallurgical Co., West Virginia, iibert. yon: Frederick M. Becket, 
New York, Legierungen. Die Legierungen enthalten wenigstens 40% Ni, 15— 40% Mo, 
nicht weniger ais 10%, aber nicht mehr ais das fiinffache der 10% iibersteigende Menge 
Mo an Fe. Die Legierungen sind gegen saure Einww. bestandig. (A. P. 1 710 445 
yom 10/1. 1928, ausg. 23/4. 1929.) K u h l in g .

Metropolitan-Vickers Electrical Co. Ltd., Westminster, A. Phillips und
E. Baron, Newton, Heath, Legierungen. Dio Eigg. yon Aluminiumsiliciumlegierungen 
mit einem Geh. yon 5 bis 15% Si werden yerandert durch Behandeln der geschmolzenen 
Legierungen mit einem Alkalicarbonat oder -bicarbonat, yorzugsweise wasserfreiem 
Na2C03. (E. P. 305 311 yom 24/11. 1927, ausg. 28/2. 1929.) K u h l in g .

Aladar Pacz, East Cleyeland, Ohio, Uberziehen ton Aluminiwmgegenstanden durch 
Eintauchen in eine Lsg., die ein 1. Fluorid u. ein Salz von Ag, Sn, Co, Zn, Cd, Fe, Mn, 
Pb, Sb oder Cu enthalt. (A. P. 1710 743 vom 16/4. 1926, ausg. 30/4. 1929.) K a u s c h .

Emil Lay, Frankfurt a. M., Aluminiumiiberzuge auf Eisen. Die zu iiberziehenden 
Eisengegenstande werden mit Gemischen umgeben, welche neben Ton, A120 3 o. dgl. 
15—30% fein yerteiltes metali. Al enthalten, u. das Ganze auf etwa 1100° erhitzt.
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Dio Gemischo von Ton, AJ203 o. dgl. u. AIuminiumpulver werden in der Weiso be- 
reitot, da 13 bis zu 8%  Aluminiumpulver enthaltonde Gemenge vom im iibrigen gleicher 
Art auf 700—1200° erhitzt, weitere Mongen Alu m i ni u m pu 1 ver zugegeben, wioder 
erhitzt usw. werden. (A. P. 1711603 vom 31/10. 1927, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 
15/6. 1926.) K u h l in g .

Dr. Otto Sprenger Patentverwertung Jirotka m. b. H., Deutschland, Uberziige 
auf Metalleii, wie Al, Mg, Zn, Fe u. dgl. Die zu iibcrziehenden Metalle werden mit 
yorzugsweise k. wss. Lsg. von Permanganaten behandelt, denen anorgan. oder organ. 
Stoffe zugesetzt worden sind, die Mn oder Oxyde des Mn auf don zu uberziehenden 
Metallon niederschlagcn. Goeigneto Stoffe sind HF, CH3COOH, H 20 3 u. gegebonon- 
falls 1. Salzo der Schwermotalle. (F. P. 655 786 vom 3/3.1928, ausg. 23/4.1929.) K u h l .

John Leighton Bray, The principles of metallurgy. Boston: Ginn 1929. (575 S.) 8°. (Engi- 
ncering ser.) S 5.80.

Georg Eger, Das Scheiden der Edelmetalle durch Elektrolyse. Halle: W. Knapp 1929. 
(VIII, 120 S.) 8°. = Monographien iiber angewandte Elektrochemie. Bd. 50. nn 
M. 11.50; geb. nn M. 13.—.

Ernst Hentze, Sintern, Schmelzen und Verblasen sulfidischer Erze und Hiittonprodukte. 
Die unmittelbare Verhuttung sulfid. Erze u. Hiittonprodukte sowie Ricktlinien f. Bau 
u. Betrieb d. erforderl. Agglomerationsanlagen, Schachtofen u. Konvertoren. Berlin: 
J. Springer 1929. (VII, 405 S.) 4°. M. 45.— ; geb. M. 46.50.

[russ.] M. Karnauchow, Die Metallurgie des Stahls. II. Teil. Der JfartinprozeB und kombi- 
nierto Prozesse. Leningrad: Wissenschaftl. chem.-techn. Verlag 1929. (141 S.) Rbl. 3.25. 

Marcel Thiers, L’emaillage industriel dc 1’acior et de la fonte. iParis: Dunod 1929. (350 S.) 
S°. 40 fr.

IX. Organische Praparate.
Altpeter, Die Gewinnung des Nicotins und seine Vertcendung. Chronolog. Zu- 

sammenstellung der einsohliigigen Patente zur Gewinnung von Nicotin oline Anwendung 
von strómendem Wasserdampf u. durch Dest. mit Wasserdampf, W ' e i t e r  iiber seine 
Verwendung zur Bekiimpfung von pflanzliehen u. tier. Schadlingen in Form von 
Rauchermitteln, Seifen oder Mischung in Seifen, ais Streupulver u. seine sonstige 
Anwendung in Desinfektionslsgg. oder -massen. (Metallbórse 19. 1069—70. 1125 
bis 1126. 22/5.) P o e ts c h .

Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Herstellung ungesdttigter 
Kohlenwasserstoffe durch Spalten von KW-stoffen in Ggw. von Halogenen oder Vcrbb. 
der Halogene, besonders mit H, S, P  u. O. Ais Aktivatoren konnen Cu, Fe u. dereń 
Salze, 02, S u. dgl. zugegeben werden. Beispiel: Propan, das einen ldeinen Prozentsatz 
J  enthalt, wird auf 575° erhitzt. Man erhalt 15% ungesatt. Verbb. (E. P. 302 349 
vom 21/11. 1928, Auszug veróff. 6/2. 1929. D . Prior. 16/12. 1927.) D e r s in .

Consortium iiir Elektrochemłsche Industrie G. m. b. H., Miinchen, Her
stellung ton Trichlordthylen. Acetylentetrachlorid w'ird mit hoher Geschwindigkeit 
bei etwa 500° uber groBoberflachigo Kórper, wic Bimstein, Silicagel, akt. Kolile u. dgl. 
in einer gecigneten Rk.-Kammer geleitet. (E. P. 302 321 vom 14/12. 1928, Auszug 
Teroff. 6/2. 1929. Prior. 14/12. 1927.) D e r s in .

Parkę. Davis & Co., Detroit, Michigan, V. St. A., iibert. von: Arthur W. Dox, 
Windsor, Ontario, Canada, Herstellung von n-Amylchlormalonamid. Durch Einw. von 
n-Amylbromid auf 3Ialonsdurediathylester bei Ggw. von Na-Athylat wird zuniichst 
n-Amylnwlonsduredidthylester (Kp.lt 134— 136°) hergestellt, der durch Beliandlung 
mit konz. wss. NH, wahrend mehrerer Tage in das zugehorige Diamid, Krystalle aus 
verd. A., F. 206°, iibergeht. Dieses wird in Eg. gcl. u. Cl2-Gas eingeleitet, bis die Lsg. 
eine gelbe Farbung angenommen hat. Nach Abdest. des Lósungsm. u. Zusatz von W. 
erhalt man das Rk.-Prod. der Zus. CH3[CH2], -C(C1) -(CONH2)2, in Form weiBer 
Krystalle, F. 134— 135°. — Die Verb. soli ais Supstoff Verwendung finden; eine
0,005%ig. wss. Lsg. des Prod. entspricht einer 2%ig- Rohrzuckerlsg., die SuBlcraft 
ist also etwa 400-mal so groB. (A. P. 1 713 822 vom 28/5.1928, ausg. 21/5. 1929.) A l t p .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: Walter 
Sehoeller und Herbert Schotte, Berlin), Darstellung von Estern substituierter Glykol- 
monoather. Zu dem Ref. D .R. P. 446324; C. 1927- I I . 864 ist folgendes nachzutragen: 
Durch Vurcsterung der Aminoglykolmonoather werden z. T. wirksame Andsthetica 
erhalten. Z. B. wird a-Oxy-fi-methoxy-y-diathylamiiiopropan in Bzl.-Lsg. mit p-Nitro-
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benzoylchlorid umgesotzt u. das entstandene Hydroohlorid der Verb. NO2-C0H,-CO- 
OCH2-CH(OCH3)-CH2-N(C2H5)2 (Krystalle aus Bzl., F. 143—144®) mit SnCl? u. HC1 
unter 45° zur Aminowrb. reduziert, Ol, unl. in W. u. organ. Lósungsmm.; das in W. 11. 
Hydroehlorid schm. boi 159°. — Gekt man von der analogen f}-Athoxyverb. aus, so 
erhalt man iiber das p-Nilrobenzoylderiv. (F. des Hydroclilorids 152°) das Aminoderiv., 
dessen Hydroehlorid bei 152® schm. — a-Oxy-P-metlioxy-y-piperidirioprop&n geht in 
der gleichen Weise in das Aminobenzoylderiv. iiber, F. des Hydrochlorids 169—170°

(F. des Hydrochlorids des Nitrobe?izoylderiv. 163 bis
__„ / X  164°). — a.-Oxy-fi-methoxy-y-trimethylamriioniumjodid

O— (I) geht durch Einw. von CH3C0C1 oder durch Eg.-
OCHj CH(0CH3) Anhydrid in Pyridinlsg. in das in W., A. u. verd.

II2C-N(CII,)3J  Siiuron 11. Acetyldcriv. iiber, F. 161— 162®. —  Durch 
mohrtagiges Stohen einer Mischung von I  u. Meła- 

phosphorsduredlhylester bei gewolmlicher Temp. entsteht die Verb. nobenst. Zus.; 
briiunlicher Sirup, 11. in W., dessen wss. Lsg. mit Ba(OH), ein amorphes wl. Ba-Salz 
liefert. — Der durch Einw. von C1S03H auf 1 erhaltliche saure Schwefelsdureesler bildet 
in W. 11. Salze. (A. P. 1 711 696 vom 18/3. 1925, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 25/3. 
1924.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hcrstellung von o-Cyanaryl- 
thioglykolsduren. In  o-Aminoarylrhodaniden, dic in p-Stellung zur NH2-Gruppe sub- 
stituiert sind, wird dio NH2-Gruppe durch dio CN-Gruppe ersetzt u. darauf dio SCN- 
Gruppe in die SH2C02H-Gruppe iibergefiihrt oder die Rkk. werden in der umgekehrten 
Reihonfolge vorgenommen. —  Z. B. werden 64 Teile l-Methyl-2-amino-3-rliodan-5- 
chlorbenzol (vgl. E. P. 303813; C. 1929. I. 2698) in HCI gel. u. diazotiert. Nach dem 
Filtrieren lśiBt man bei 50—60® in 1000 Teile CuCN-Lsg. (hergestellt aus 84 Teilen 
CuS04 u. 50 Teilen NaCN) einlaufen, neutralisiert mit NaOH, kiihlt, filtriert u. wascht 
das l-Methyl-2-cyan-3-rhodan-5-chlorbenzol, das nach dem Umkrystallisieren aus A. 
boi 86® schm. 40 Teile diesor Verb. werden in eino Lsg. von 32 Teilen Na2S u. 8 Teilen S 
(oder von 150 Teilen 16®/0ig. NaOH u. 20 Teilen NaHS03 oder Zn-Staub) in 200 bis 
300 Teilen A. eingetragen. Man kocht kurzo Zeit, dest. den A. ab, salzt aus, siiuert an, 
dest. mit W.-Dampf u. erhalt nach dem Umkrystallisieren aus W. das l-Methyl-2- 
cyan-3-mercapto-5-chlorbenzol, F. 86®, 11. in A. u. Eg. 42 Teile dieser Verb. werden in 
400 Teilen einer 2,5%ig. NaOH gel. u. bei 30—60® mit einer alkal. Lsg. von 20 Teilen 
Monochloressigsanro kondensiert. Beim Ansauern erhalt man l-Methyl-2-cyan-5- 
chlorbenzol-3-thioglykolsaure, F. 116®. Eine Isolierung der Zwischenprodd. ist nicht 
erforderlich. — In  gleicher Weise wird aus l-Ainino-2-rhodan-4-athoxybenzol zunaehst
l-Cyan-2-rhodan-4-athoxybenzol, F. 112—115®, aus diesem l-Cyan-2-mercapło-4-dthoxy- 
benzól u. aus diesem l-Cyan-4-uthoxybenzol-2-thio<jlykolsaure erhalten. — Aus l-Rhodan-2- 
aminonaphthalin erhalt man l-Uliodan-2-cyannaphthalin, F. 135—136®, daraus 1-Mer- 
caplo-2-cyannaplithalin u. daraus 2-CyannaplUhalin-l-thioglykolsiiure, F. 137— 138®. — 
Bei Abiinderung der Reihenfolge der Rkk. lassen sieh ais Zwischenprodd. l-Methyl-2- 
amino-3-mercaplo-5-chlorbenzol u. 1 -Mełhyl-2-amino-5-chlorbenzol-3-łhioglykolsdure;
l-Amino-2-mercapto-4-athoxybenzol u. l-Arnino-4-dthoxybenzol-2-thioglykolsdure sowie
l-Mercapło-2-aminonaphtlialin u. 2-Aminonaphthalin-1-łhioglykolsdure darstellen. — 
Die Verbb. dienen ais Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen der Thioindigoreihe. 
(E. PP. 306 575 vom 18/11. 1927, ausg. 21/3. 1929; 306 607 vom 18/11. 1927, ausg. 
21/3. 1929. F. P. 650 955 vom 16/3. 1928, ausg. 13/2. 1929. D. Priorr. 17., 24. u. 
26/3. 1927.) N o u v e l .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Erwin Hoffa, Hóehst a. M., 
Jens Muller, Hanau a. M., und Fritz Muller, Hóehst a. M., Herstellung von 1-Me- 
lhyl-5-chlor-2-carboxamid-3-lhioglykolsdure. l-Methyl-2-cyan-5-chlorbenzol-3-thioglykol- 
silure wird mit Sauren verseift. — Z. B. werden 10 Teile l-Metliyl-2-cyan-5-chlorbenzol-3- 
thioglykolsdure (vgl. vorst. Ref.) in 180 Teile h. 90%ig. H2SO,, eingetragen u. 1 Stdo. 
bei 90® belassen (oder in 200 Teilen konz. H2S04 mehrere Tage bei 15® stehen gelassen). 
Nach dem Abkiihlen gieBt man in W. Die nach einigon Stdn. ausgofallene l-Methyl-5- 
chlorbenzol-2-carboxamid-3-thioglykolsaure schm. nach dem Umkrystallisieren aus A.
bei 173— 174® u. ist 11. in organ. Lósungsmm. u. in h. W. Beim Behandeln mit 1........
in der Warme geht sie in 6-Chlor-4-methyl-3-oxythionaplithen-2-carbonsdure u. 0-> 
inelhyl-3-oxythionaphthen iiber. — Die Verbb. dienen zur Herśt. von 0,6'-Dic 
dimethylthioindigo. (A. P. 1703146 vom 1/8. 1927, ausg. 26/2. 1929.
16/4. 1927.)



796 H ,x. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 1929. II.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung eines Kondensationsprodukts 
aus m-Kresol und Aceton. m-Kresol u. Aceton werden mit Hilfe von gasfórmiger HC1, 
gegebenenfaUs in Ggw. von wasserentziehenden Mitteln u. Katalysatoren, bei niederer 
Temp. kondensiert. — Z. B. werden 1 Mol. Aceton u. 2 Moll. m-Kresol oder ein t)ber- 
schuB des letzteren mit gasfórmiger HC1 gesatt., wobei jede Temp.-Erhóhung durch 
Kuhlung vermieden wird. Nach 6— 8 Stdn. wascht man das entstandene 2-Dioxy-4- 
dimethyldiphenyldimethylmeihan, das nach dem Umkrystallisieren aus A. bei 131— 132° 
schm. Sein Diacetylderiv. hat nach mehrmaligem Umkrystallisieren aus verd. A. den
F. 84— 85°. — Ais wasserentziehende Mittel kónnen SlgSO,, oder Saureanhydride, 
ais Katalysatoren P0C13 oder A1C13 benutzt werden. Emo Steigerang der Ausbeute 
erhalt man durch Kuhlung bis auf — 10° u. dadurch, daB man die Komponenten fiir 
sich mit HC1 sattigt u. dann zusammengibt. (E. P. 308 741 vom 28/10. 1927, ausg. 
25/4. 1929. Zus. zu E. P. 273 684; C. 1929. 1. 2821. F. P. 645 271 vom 8/11. 1927, 
ausg. 23/10. 1928. D. Priorr. 14/7., 1/8. u. 10/10. 1927.) N o u v e l .

Newport Co., Delaware, iibort. von: Ivan Gubelmann, Henry J. Weiland und 
Otto Stallmann, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von 2-[2',4'- 
Dichlorbenzoyl]-benzoesaure. (Vgl. C. 1928. I I . 1821). 1,3-Dichlorbe.nzol u. Phlhalsdure 
anhydrid werden bis zur Tólhgen Lsg. erhitzt u. bei 40— 50° A1C13 innerhalb 30 Min. ein- 
getragen, worauf man bis zur Beendigung der HCl-Entw. auf 100—105° erwarmt. — 
Das Prod., das in fast theoret. Ausbeute erhalten wird, schm. bei 100— 101°, Krystalle 
aus h. W. (A. P. 1 711144 vom 26/3. 1927, ausg. 30/4. 1929.) A l t p e t e r .

Newport Co., Delaware, ubert. von: Ivan Gubelmann, Henry J. Weiland und 
Otto Stallmann, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Herstellung von 2-[3'-Nitro- 
4',6'-dichlorbenzoyI\-benzoesdure. 2-[2',4'-Dichlorbenzoyl]-benzoesaure (vgl. A. P. 1711144; 
vorst. Ref.) wird in konz. H 2S04 gel. u. bei 10° Nitriersaure (17% HN03 + 87% H 2S04) 
zugegeben. Hierauf wird 1 Stde. geruhrt u. die M. auf Eis gegossen. Das Prod. schm. 
bei 174°, 1. in h. W., unl. in k. W., 11. in Eg., h. A., unl. in Bzl., Chlf., 1. in Alkalien. — 
Durch Red. mit Fe-Pulver u. CH3COOH bei 90— 95° geht die Nitroverb. in die 3'-Amino- 
verb. iiber, 11. in A., Eg., verd. NaOH, unl. in k. Bzl., Chlf., Krystalle aus h. W., F. 164°. 
(A. PP. 1 711145, 1711146 vom 26/3. 1927, ausg. 30/4. 1929.) A l t p e t e r .

Newport Co., CarrolMlle, Wisconsin, ubert. von: Roger Adams, Urbana, 
Illinois, V. St. A., Herstellung von 2-[2',4'-Dihalogen-5'-methylbenzoyV]-benzoesdure.
2,4-Dichlor-l-iwthylbenzol, Phthalsdureanhydrid u. A1C13 werden zusammen 8 Stdn. 
erhitzt, die Rk.-M. mit HC1 versetzt u. das uberschiissige Ausgangsmaterial mit Dampf 
abdest. Die aus Toluol umkrystallisierte 2-[2',4'-Dichlor-5'-methylbenzoyl]-benzoesdure, 
weiBe Krystalle, schm. bei 140°. — In  gleicher Weise wird die 2',4'-Dibromverb. erhalten. 
(A. P. 1711164 yom 28/3.1927, ausg. 30/4. 1929.) A l t p e t e r .

Newport Co., Delaware, iibert. von: Roger Adams, Urbana, Illinois, V. St. A., 
Herstellung von l-Methyl-2,4-dihalogenanthrachinon. Durch Einw. yon konz. H 2S04 u. 
H3B03 auf die nach A. P. 1711164; vorst. Ref. erhaltliehen 2-[2',4'-Dihalogen-5'-methyl- 
benzoyl\-benzoesauren bei 100° wahrend 2 Stdn. erfolgt RingschluB zu den entsprechenden 
Anthrachinonderiw. — l-Methyl-2,4-dichloranthrachinon, gelbe Krystalle, aus Chlf.,
F. 155°. (A. P. 1711165 vom 25/4. 1927, ausg. 30/4. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von substituierten 
aromatischen Suljonsduren. Zu den Reff. nach D. R. P. 449113, 449114, E. P. 268375;
C. 1927- I I . 2117 u. D. R. P. 459045; C. 1928. I. 2992 ist folgendes nachzutragen: 
Bei der Kondensation der KW-stoffe mit Alkoholen kónnen auch P-Verbb., wie H3P04, 
PC15, POCl3 verwendet werden. —  Z. B. laBt man zu einer Mischung von Naphthalin, 
A. u. HjPO,, (D. 1,7) bei 60—70° 20%ig. Oleum zufliofien, erhitzt hierauf auf 140° 
etwa 2—3 Stdn., bis eine Probe in W. 1. ist. — Die Prodd. sind auch zur Fettspaltung 
nach Tw it c h e l l  verwendbar. (Holi. P. 19 676 vom 28/5. 1926, ausg. 15/4. 1929.
D. Priorr. 2/6., 17/9.1925 u. 7/4. 1926.) Al t p e t e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von Wilhelm Eckert, Hóchst a. M., 
Herstellung von 6-Aminoacenaphthen-5-carbonsdure. Zu dem Ref. nach E. P. 274902;
C. 1929. I. 2237 ist nachzutragen, daB die Red. der 6-Nitroverb. auch mittels NH3 
u. Zn-Staub oder HC1 u. SnCl2 gelingt. (A. P. 1 697 111 vom 5/7. 1927, ausg. 1/1 . 
1929. D. Prior. 24/7. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von cyclischen 
Kohlenwasserstoffen. Zu dem Ref. nach E. P. 251 270; C. 1928. I I . 1821 ist folgendes 
nachzutragen: Durch Uberleiten von 2-Methylnaphihenon (dargestellt durch Einw. 
Ton Naphthalin-l-carbonsdurecMorid auf 2-Methylnaphthalin) iiber akt. Kohle unter
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vermindertcm Druck bei 400° entsteht mit 50% Ausbeute Dinaphthanthracen, KrystaUe 
aus Bzl., F. 250°, F. des Pikrats 210°. — In  gleicher Weise wird das aus 1-Methylbenzol- 
2-carbonsiiurechlorid u. Diphenylensulfid bei Ggw. von A1C13 erhiiltliche Prod. gemiiB 
der folgenden Rk.-Gleichung in die Ringverb. verwandelt:

CO

+ H,0
S

Das Prod., Krystalle aus Eg., F. 249—250°, ist in konz. H 2S04 mit violetter Farbo
1. — 4-(p-Chlorbenzoyl)-l,3-dirncthylbeiizol geht, im Vakuum bei 400° mit einer Ge
schwindigkeit von 80—100 g/Stde. iiber hochporóse Kohle geleitet, in ein neben un- 
verandertem Ausgangsstoff 2-Methylanłhracen u. 2-Chlor-7-mełhylanłhracen ent- 
haltendes Gemisch iiber. Durch mehrfaclies Umkrystallisieren aus Nitrobenzol wird 
die 2-Chlorverb. abgetrennt, F. 270°. (F. P. 614 959 vom 22/4. 1926, ausg. 27/12. 1926.
D. Priorr. 24/4., 22/6. u. 15/9. 1925.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Benzimid- 
azolonarsinsauren. Die nach D. R. P. 446 545; C. 1927. II. 1080 erhiiltlichen Prodd.

lassen sich auch durch Diazoticrung u. nachfolgende Um- 
setzung mit Na-Arsenit aus Aminobenzimidazolonen nebenst. 
Zus. darstellen. —  Z. B. wird l-Chlor-2,4-dinitrobenzol mit 

~ Athylamin in l-Athylamino-2,4-dinitrobenzol (Krystalle aus 
A., F. 119°) yerwandelt, dieses mit (NH4)2S in die 2-Amino- 

verb. (Krystalle aus Toluol, F. 138—140°) iibergefiihrt, welche mit C!0C12 das 1-Nitro- 
benz-(N-athyl)-imidazolon (F. 187°) liefert. Dieses geht durch Red. in dio Aminoverb. 
(Krystalle aus Eg., F. 256°, Zers.) iiber. Durch Einw. von Na-,As03 auf die Diazoverb. 
bei Ggw. von wenig ammoniakal. Cu-Lsg. in alkal. Lsg. u. nachfolgendes AnsiLuern mit 
HC1 wird die gebildete l-Athyl-2-oxobenzimidazol-2,3-dihydrid-S-arsinsaure ausgefallt.
—  In  gleicher Weise lassen sich die 1-Methyl-, 1-Propyl- u. 1-Allylverbb. darstellen. 
(E. P. 281703 vom 2/12. 1927, ausg. 1/2. 1928. Zus. zu E. P. 256243; C. 1927. II. 
1898.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht und 
Hans Rotger, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von stickstoffhaltigen Kondensations- 
produklen aus Acetylen und Ammoniak bei erhohter Temp., 1. dad. gek., daB Kataly- 
satoren verwendet werden, die aus mehreren unter den Rk.-Bedingungen nicht reduzier- 
baren Verbb., vorzugsweise Osyden, jedoch nicht nur aus hydrat. Silicaten bestehen. —
2. dad. gek., daB die Kontakte in hochporóser akt. Form oder auf zweckmaBig hoch
poróse akt. Trager aufgebracht verwendet werden. — Bei Verwendung von solchen 
Oxyden, die weder durch C2H 2 noch durch don wahrend der Rk. freiwerdenden H2 
reduziert werden, laBt sich die Ausbeute erheblicli steigem. Bei niedrigerer Temp. 
entstehen etwa gleiche Teile niedrigsd. ahphat. u. hóhersd. aromat. Verbb., bei hóherer 
Temp. vorwiegend aliphat. Verbb. — Z. B. wird ein Gemisch von C2H„ bei 350° iiber 
einen aus Th02 u. Zr02 besteheńden Katalysator geleitot, wobei ais Kondensat eine 
etwa aus gleiclien Teilen Acetcmitril u. Pyridinbasen zusammengesetzte Fl., D. 0,87, 
erhalten wird, die bei der Dest. nur etwa 4% Teer hinterlaflt. — Wird ein Gemisch 
aus 4 Teilen C2fiT2 u. 3 Teilen NH3 bei 450° iiber einen aus akt. Kieselsaure u. Zn(N03)2 
sowie Th(N03)j bei 500° dargestellten Katalysator geleitet, so besteht das Kondensat 
aus etwa 75% Acełoniłril. — Ein Gemisch von 83% H2, 3,5% CH4, 3,5% N2 u. 
10% C2H2 wird nach Zusatz von NH3 bei 350° mit einer Geschwindigkeit von 100 Liter 
je Stde. u. je Liter Kontaktmasse iiber Si02-Zn0-Th02 geleitet, wobei vollstandige 
Umwandlung des C2H 2 zu fl. Prodd. eintritt. Das Restgas laBt sich gegebenenfalls 
zur NH3-Synthese verwenden. — Die Kondensation ist auch unter erhóhtem Druck 
durchfuhrbar. (D. R. P. 477 049 KI. 12o vom 9/8. 1927, ausg. 5/6. 1929.) A l t p e t e e .

Technical Research Works Ltd., ubert. von: Ernest Joseph Lush, London, 
England, Hydrierung von Pyridin und dessen Homólogen, dad. gek., daB diese bei 
etwa 180° unter einem Druck von 300 Pfund je Quadratzoll in fl. Zustand iiber einen 
2Vt-Katalysator geleitet werden. Hierbei entsteht in 80%ig. Ausbeute Piperidin 
neben etwa 10% einer wahrscheinlich aus Tetrahydropyridin bestehenden Fl. vom 
Kp. 93— 95°, welche bei erneuter Hydrierung in Piperidin ubergeht. (E . P . 309 300 
vom 31/3. 1928, ausg. 2/5. 1929.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von organisclien 
Basen. Zu dem Ref. naeh E. P. 283 163; C. 1929.1. 1509 ist folgend.es nachzutragen: 
Durch Obcrleiten eines Gemisches von Anilin u. C2H2 iiber einen durch Triinken von 
Bimstein mit ZnCl2 u. nachheriges Erhitzen auf Rotglut erhaltenen Katalysator bei 
300—320°, wobei zweckmafiig im Kreislauf gearbeitet wird, entsteht zu etwa 52°/0 
des in Rk. getretenen Anilins eine bei 244— 248° sd. Base, die naeh dem F. des Pikrats 
(192— 193°) u. des Jodmethylats (195°) sieh ais Chinaldin erweist. —  Aus m-Xylidin 
u. C2H2 entsteht in gleicher Weise 2,6,8-Triniethylchinolin. — Monoathylanilin geht 
zu 35—40% in Chinaldin neben 10— 15% N-Athylindol iiber. AuBerdem entsteht 
eine wahrscheinlich aus N-Athyldihydrochńialdin bestehende Base, F. des Pikrats 152°.
—  o-Chloranilin liefert mit 40% Ausbeute 2-Melhyl-8-chlorchinolin. (F. P. 646 711 vom 
4/1. 1928, ausg. 15/11. 1928. D. Prior. 5/1. u. 2/9. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vóhwinkel, Fritz Schonhó?er und August Wingler, Elberfeld), Darstellung 
von 6-Alkoxy-S-aminochinolinen, dad. gek., daB 6-Alkoxychinolin-8-carbonsaurealkyl- 
ester der CuR'1'IUSschen Rk. unterworfen werden. — Z. B. wird 6-Methoxychinolin- 
8-carbonsauremethylester (F. 77—79°, Kp.* 163—165°) unter RiickfluB 3 Stdn. in A. 
mit Hydrazinhydrał gekocht. Das hierbei entstandene Hydrazid (F. 178— 179°) geht 
durch Einw. von NaN02 in verd. HCl-Lsg. unter Eiskiihlung in das Azid iiber, welches 
b e im  Eindampfen der alkoh. Lsg. unter N-Entw. das Urethan vom F. 76— 77° liefert. 
Letzteres geht durch Erhitzen mit Ca(OH)2 in 6-Methoxy-8-aminochinolin iiber. (E. P. 
310 559 T o m  27/1. 1928, ausg. 23/5.1929. Zus. zu E. P. 267457; C. 1928. I. 415.) A ltp .

Grasselli Dyestuffs Co., New York, iibert. von: Jens Muller, Hanau a. M. 
und Mas Schubert, Feehenheim, Darstellung von 1,8-Naphthoxypenthiophen durch 
Erhitzen von Naphthalin-l-thioglykolsdure-8-carbonsdure (I) oder dereń Deriw. bei 

Ggw. von W. im geschlossenen Apparat auf 150—200°. Hierbei 
tritt unter Abspaltung von W. u. C02 die Bldg. der Verb. nebenst.
Zus. ein; Krystalle aus Lg., F. 84— 85°. — In  gleicher Weise
wird die durch Einw. von Br in Eg. erhaltene Monobromrerb. 
von I  (F. 230°) in die entsprechende Ringverb. verwandelt; 
griinliche Nadeln aus A., F. 130°, 1. in konz. H 2SO., mit purpur- 
roter Farbung, 11. in Chlf., Eg., weniger 1. in Bzn., A. (A. P. 

1 709 277 vom 5/10. 1927, ausg. 16/4. 1929. D. Prior. 12/10. 1926.) Altpeter.
F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung eines 

Derivates der Isopropylallylbarbitursdwre. (D. R. P. 471 655 KI. 12p vom  1/11. 1921, 
ausg. 15/2. 1929. Schwz. M o r . 5/9.1921. — C. 1923. II. 692 [Schwz. P. 97751].) A l t p .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung eines 
Deriraies der Isopropylallylbarbitursdure (I). Zu dem Ref. naeh E. P. 237590; C. 1926.
I. 238 ist folgendes nachzutragen: Die Herst. der Doppelverb. aus I  u. l-Phenyl-2,3-
dimethyl-d-dimethylaminoS-pyrazolon gelingt auch durch Auflósen der Komponenten
in etwa 30— 40° w. W.; beim Abkiililen krystallisiert die Doppelverb. zum Teil aus. 
Die Mutterlauge wird zu neuen Ansatzen verwendet. (D. R. P. 474 664 KI. 12p vom 
7/12. 1924, ausg. 6/4. 1929. Schwz. Prior. 23/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 471 655; 
vorst. Ref.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Wilhelm Ostwald, Zur Normung der Farben. In  dem OsTWALDschen System 

liegt eine wissenschaftlich begriindete u. prakt. erprobte Lsg. des Problems der Farb- 
normung vor. Vf. fordert die Priifung durch einen AusschuB von Wissenschaftlern 
u. einen NormenausschuB der deutschen Industrie, sowie t)bernalime u. evtl. Weiter- 
entw. durch eine wissenschaftlich anerkannte offentliche Stelle. (Ztsehr. angew. Chem. 
42. 437—38. 4/5. GroBbothen.) K r u g e r .

W. Minajew, P. Fomin und G. Jakimow,. Ober die Haltbarkeit, Bleichkraft und 
Zersetzungsprodukte der Nalriumhypochloritlósungen. Zweck der Unters. war Er- 
mittlung einer Arbeitsmethode, die am yorteilhaftesten Hypochloritstammlsgg. fiir 
Bleichereizwecke herzustellen erlaubt, ferner von Eigg. u. Haltbarkeit solcher Lsgg. 
Laugen von 0—25° Be wurden mit Cl-Mengen gesatt., die 93—105% der stóchiometr. 
jUenge entsprechen: Yermehrung des Vol., keine nennenswerte Anderung von D. 
Optimale Konz. der Lauge 13° Be. Es werden 95—98% von nachBuusEN bestimmtem 
akt. Cl entwickelt. Am haltbarsten sind Lsgg., die aus 9%ig. u. aus 13%ig. Laugen
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gewonnen wurden. Jeder Cl-t)bersclmfi fiihrt zu Zerss. des Hypoehlorits, die be- 
sonders ara Lieht u. in neutralcn Lsgg. stattfinden. Doch geben neutrale Lsgg. die 
starksten Bleieheffekte. AUgemein sind die Einwirkungszeiten .yon Hypochloritlsgg. 
viel kiirzer ais die von Chlorkalk bis zum gleichen Effekt. (Leipziger Monatssehr. 
Textil-Ind. 44. 72—74. 125—26. Marz. Iwanowo Wosnessensk, Polyteclm.
Institut.) H . H e l l e r .

O. Stein, Das Farben von zinnerschwerter Seide. Sn-ersehwerte Seide farbt sich 
beim Kochen mit Alizarinorange klar orange, nicht erschwerte matt rosa. Zum Farben 
werden die neutral ziehcnden Saurefarbstoffe empfohlen. Sie farben nicht immer egal, 
wenn die Erschwerung ungleichmaBig auf der Faser verteilt ist. In  solchem Falle 
wird empfohlen, im w. Seifcnammoniakbadc abzuzieken u. mit bas. Farbstoff neu zu 
farben. Fiir lichtcchtere Farbungen fiirbt man mit neutral ziehenden Saurefarbstoffen 
vor u. iiberfarbt mit bas. Farbstoffen. Appretiert wird mit Dextrin oder Gelatine. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 65. 418. 28/4.) Su v e r n .

J. A. Reavell, Zur Herstellung von Eisenozyd. Eine Verfahrenspriifung nach dem 
„Neill-Proze/i“> Die Miitel der Yerbilligung. Der „Neill-Prozefl“ stellt Eisenoxyd aus 
schwefelsauren Beizfll. von Schwarzblechen her durch Dehydratisieren u. Calcinieren 
bei Luftzutritt. Das Verf. ergibt die Mogliehkeit der Wiedcrgewinnung der H ,S04 
ais S03; es hat durch kontinuierliche Arbeit einen hohen therm. Effekt bei geringerem 
Brennstoffyerbrauch u. stellt gegeniiber altercn Prozessen hinsiehtlich erforderlicher 
Arbeit nur einen auBerst geringen Teil der Produktionskosten dar. (Farbę u. Lack 1929.
2—3. 2/1.) KÓNIG.

— , Leuchlfarben. AUgemciner Uberblick iiber Zus. u. Wirksamkeit. (Chemicke 
Listy 23. 59—60. 10/2.) Ma u t n e r .

C. D. Meli, Interessante Quellen von natiirlichen Farbstoffen. Es wird das Vork., 
die Gewinnung u. die Verwendung folgender Farbstoffe geschildert: ein Blauholz- 
farbstoff aus afrikan. Camwood, ein gelber Farbstoff aus dem Jackbaum, Tannin aus 
Cascara de JAngue, einer farbenden Substanz aus Mimosa m dlii u. von Carotin aus den 
Blattern yon Trombeta. (Textile Colorist 51. 257—62. April.) B r a u n s .

M. J. Schoen und J. Rinse, Die Untersclieidung von Farbpigmenten im ultra- 
rioletten Licht. Die Unters. einer grofien Menge verschiedenster Pigmente ergab, daB 
man mit der Auswertung des Ergebnisses sehr vorsiehtig sein muB. Verschiedene 
Proben Lithopone zeigten fast gleiches Yerh. Die Lichtechtheit kann nicht aus der 
Fluorescenzfarbe hergeleitet werden. Untersclieidung von reinem u. PbO-haltigem 
ZnO ist nicht móglich. Natiirlichcs u. gefaUtes CaC03 yerhalten sich yerschieden. 
Ti-Pigmente mit Ausnahme eines ZnO-haltigen fielen durch die leuchtend violette 
Farbę auf. Auch imitierte Mennige u. organ. Farben waren zu erkennen. (Chem. 
Weekbl. 26. 321—22. 8/6. Zaandam, Lab. N. V. P ie t e r  S c h o e n  & Zoon.) Gd.

W. H. Droste und Max Werner, E in neues Schnellpriifi-erfahren fiir Farbanstriche. 
Einwand gegen das Leitfahigkcitsverf. von R it t e r  (NETTMANN u . R it Te r , C. 1929.
I I .  491, ygl. auch C. 1929. I. 1617), ferner gegen die Priifung dureh die LlESEGANG- 
schen Ringe. Die Unterss. seien imter unwirklichen Versuchsbedingimgen, nicht imter 
den sonst iiblichcn, der Natur entnommenen Beanspruchungskomponenten vorgenommen 
worden. Angabe des Weges zu einem Kurzpriifungsverf., das einen yollwertigen Ersatz 
der langen Naturwetterpriifung darbietet. (Farben-Ztg. 34. 2131—33. 8/6.) KONIG.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Losungen der
2,3-Oxynaplithoesaurearylide zum Farben. Man setzt den Lsgg. der 2,3-Oxynaphthoe- 
siiurearylide durch Sulfonieren yon Wollfett erhiiltliche Sulfońsauren zu, die in alkal., 
neutralen oder sauren Medien Pseudolsgg. liefern. Den Lsgg. kann man noch Form
aldehyd zusetzen. (E. P. 307 777 vom 13/12. 1927, ausg. 11/4. 1929.) F r a n z .

Two-Tone Corp., New York, V. St. A., Farben durchlassiger diinner Gewebe, ins- 
besondere Seidengetcebe, mittels zerstdubter Farbflotte. (D. R. P. 475 826 KI. 8a yom 
6/2. 1929, ausg. 4/5. 1929. A. Prior. 14/2. 1924. — C. 1925. I I .  618 [E. P. 
229351].) F r a n z .

Pani Missy, Krcfeld, Farben von Gamstrahnen, insbesondcre mit Kiipen-, Schwefel- 
oder Oxydationsfarben, durch Aufspritzen auf die Gamslrahne ohne Eintauchen, dad. 
gek., daB die Farbflotte auf die senkrecht frei hiingenden beiden Teile oder Trume 
der Garnstrahne beidseitig u. an gleicher Stelle aufgespritzt wird, so daB unter Lok- 
kerung der einzelnen Garnfaden diese gut durchgefiirbt werden u. sofort nach dem 
Farbauftrag ohne Platzwechsel die Oxydation u. gegebenenfalls auch das Waschen
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der weiterhin umgczogcnen Garnstrahne erfolgen kann. — Man erhalt. ołn besser 
durchgefarbtes Garn, auBerdem erzielt man Ersparnisse an Dampf, Farbstoff u. 
Arbeitskraft. (D. R. P. 476 659 KI. 8a vom 14/9. 1924, ausg. 23/5. 1929.) F r a n z .

Adolf H. Junkers, Rheydt, Deutscliland, Farben von Gamrollen. Das Garn 
wird auf ein durehlochertes Rohr aufgewickelt, dann werden seitlick zwoi Scheiben 
aufgepreBt, so daB dio Farbflotte seitlich nicbt entweichen karni. Die Farbflotte wird 
von innen nacb auBcn durch die Gamrolle gepreBt. Um die auBere Sei te gut durch- 
zufiirben, wird eine Walzc gegen die Garnrolle gepreBt. (A. P. 1 701 780 vom 20/8.
1925, ausg. 12/2. 1929. D. Prior. 14/6. 1924.) F r a n z .

Rohm & Haas Co., iibert. von: Edward Leslie Helwig, Bristol Township, 
Pennsylvania, Abziehen von Farbungen. Man yerwendet ein Bad aus Zn-Hydrosulfit u. 
Na-Hydrosulfit in Ggw. eines 1. Zn-Salzes u. Na-Salzes; man erhalt dies Bad durch 
Vcrmischen einer Lsg. von Na-Hydrosulfit mit ZnS04. Man behandelt die Wolle mit 
der sd. Lsg.; man kann in schwach saurer Lsg. arbeiten. Das Verf. ist wirksamer 
ais das Abziehen mit alkal. Hydrosulfitlsg., auch wird die Wollo nicht angegriffen. 
(A. P. 1 710 310 vom 27/1. 1928, ausg. 23/4. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Haller, 
Wiesdorf), Darstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P. 477 448 KI. 22a vom 29/6. 1926, 
ausg. 7/6. 1929. — C. 1928. II. 1268 [A. P. 1671422].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Eichwede, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung v<m chromierbaren Monoazofarbstoffen. (D. R. P. 
477 451 KI. 22a yom 24/12.1925, ausg. 7/6.1929. — C. 1927-1. 2362 [E. P. 263816].) F r.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. 
Ais Komponcnten yerwendet man Verbb. der Formel: (A-R1)x-R2(B)y; A =  Nitro- 
gruppe oder Red.-Stufen davon, wie Azoxy- oder Azogruppe oder Aminogruppe oder 
ihre Acylierungsprodd., R  =  carbocycl. Ring, R 2 =  heterocycl., mit R t durch eine 
C-C-Bindung yerbundener Ring, x u. y =  1 oder 2 u. B =  ein Halogenatom oder 
ein durch Ersatz des Halogenatoms mit R 2 durch N, O oder S yerbundener Rest. 
Je nach der Wahl der Komponcnten erhalt man Farbstoffe fiir Wolle oder Baum- 
wolte oder Beizenfarbstoffe. Die Ausgangsstoffe erhalt man z. B. durch Konden- 
sation yon Bz-Nitro-2-chlorbenztMazol mit 1^4-Phenylendiaminsulfonsaure oder 2-Amino- 
5-naphthol-7-sulfonsaure, yon 7-Nitro-4-methyl-2-chlorchinolin mit l-Amino-8-naphthol-
з,6-disulfonsaure, von 7-Nilro-9-chlorphenanthridi?i mit 1,4-Phenylendiaminsulfosdure, 
von 6-Nitro-4-chlorchinazolin mit l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure u. Red. der 
Nitrogruppe zu Azoxyverb., von 2-{4'-Aminoj>henyl)-4-methyl-6-chlorpyrimidin, er- 
haltlich aus der entsprechenden Nitroverb., von 2-(4'-Ńitro/phenyl)-4,6-dichlorpyrimidin 
mit 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsdure u. 1 Mol. Anilin  oder mit 2 Moll.
2-Amino-5-naphthol-7-sulfo)isdure, yon 2-(3'-Nitrophenyl)-6-chlorpyrimidin-4-carbonsdu- 
rechlorid mit 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsdure u. 1 Mol. 4-Methylthiophenol, 
yon 2,6-Dichlor-4-(3’-nitrophenyl)-pyrimidin mit 1 Mol. 5-Amino-2-oxybenzoesaure u.
1 Mol. Anilin, yon 2-(4/-Ńitrophenyl)-4-(3’-nilrophenyl)-6-chlorpyrimidin mit 2-Amino-
5-naphthol-7-sulfonsdure oder l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsdure, von 6-Nitro-4- 
chlorchinazolin mit l-(3'-Aminophenyl)-5-pyrazolon-3-carbonsdure, yon 6-Nitro-4-chlor- 
chinazolin u. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsdure u. Red., yon 6-Nitro-2,4-dichlorchina- 
zolin mit 2 Moll. 5-Amino-2-oxybenzoesaure oder 2 Moll. 1,4-Phenylendiaminsulfon- 
sdure, von €-Niiro-2,4-dichlorchinazolin mit 2 Moll. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure
и. Red., yon 7-Nitro-2,3-dichlorchinazolin mit 2 Moll. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfon- 
saure, Red., Kondensation mit 3-Nilrobenzoylchlorid u. abermalige Red., von 7-Amino-
2-chlor-3-methoxychinazolin, erhaltlich aus der entsprechenden Nitroverb., oder 7-Nitro-
2,3-dichlorchinoxalin mit 1 Mol. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure u. 1 Mol. Anilin, 
yon 2,4-Di-(3'-nitrophenyl)-6-chlor-l,3,5-triazin mit l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfon- 
saure, 2-Nitro-9-chloracridin mit dem Azofarbstoff aus 2-Aminonaphihalin-4,8-disulfcm- 
saure u. 3-Toluidin, von 6-Nitro-2,4-dichlorchinazolin mit dem Azofarbstoff aus 4-Amino- 
tolucl-3-sulfonsdure u. 1 Mol. Acetacetyl-4-aininoanilid u. 1 Mol. 5-Sulfo-3-aminobenzoe- 
sdure, von 6-Nitro-2,4-dichlorchinazolin mit 1 Mol. 4'-Amino-4-oxyazobenzol-3-carbcm- 
sdure u. 1 Mol Dimethylamin — Zur Herst der Azofarbstoffe yereinigt man die 
Diazoyerb yon 6-Chlor-4-methyl-2-(4'-aminophenyl)-pyrimidin mit l-(2'-Su]fophenyl)-
3-methyl-5-pyrazolon, yon Bz -Amino-3-methoxy-2-chlorćhinoxalin mit l-(2'-Chlor- 
5'-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon, yon dcm reduzierten Kondensationsprod aus
6-Nitro-4-chlorchinazolin u. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosdure mit Acetoacetyl-2-anisidid- 
monosulfonsaure, beim Entwickeln auf der Faser mit 4-Nitrodiazobenzol erhalt man
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orangeroto Farbungen Dor Azofarbstoff aus diazotierter Anilin-2,5-disulfonsaure — ->• 
1-Aminonaphthalin — >- l-Amino-2-athoxynaphthalin-7-sulfonsaure wird diazotiert 
u. mit dcm reduzierten Kondensationsprod aus 2-Chlor-4,6-di-(3'-nitrophmyl)-l,3,5- 
triazin gekuppelt; nach dem Tetrazotieren auf der Faser u. Entwickcln mit 1-Phenyl-
3-methyl-5-pyrazolon erhiilt man griinc Farbungen Die gleichen Farbstoffe kann 
man auch aus den unreduzierten Kondensationsprodd erhalten, indem man die Nitro- 
gruppe nachher reduziert Der Azofarbstoff aus Anilin-2,5-disulfonsaure — >• 
1-Naphthylamin — y  l-Aminonaphthalin-7-sulfonsiiuro wird mit dem reduzierten 
Kondensationsprod aus 6-Nitro-4-chlorchinazolin u 2-Amino-5-naphlhol-7-sulfosaure 
gekuppelt, der Farbstoff wird auf der Faser diazotiert u. mit l-Phenyl-3-methyl- 
5-pyrazolon, Acetessigaryliden, Indandion oder Sulfazon entwiclcclt Man vereinigt 
diazotierte Di-(2,3'-methyl)-4'-aminoazobenzol-4-sultosaure mit dem Kondensations
prod aus 6-Nitro-4-chlorchinazolin u 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaurc, der erhaltene 
Farbstoff wird auf der Faser diazotiert u. mit /J-Naplithol entwickelt Einen nach- 
chromierbaren o-Oxyazofarbstoff erhalt man dureh Kuppeln von diazotiertem 4,6- 
Dinitro-2-aminophenol mit dom Kondensationsprod. aus 6-Nitro-4-chlorchinazolin u.
l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure. Der sekundare Disazofarbstoff aus diazotierter
l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure — y  3-Amino-4-kresolathylather — y Konden
sationsprod. aus 2,4-Di-(3'-nilrophenyl)-6-chlor-l,3,5-triazin u. l-Amino-8-naphthol-
3.6-disulfonsdure u. diazotierter 4-Aminoacetanilid-3-sulfosaure — y  l-Amino-2-ath- 
oxynaphthalin-6-sulfonsaure — y Kondensationsprod. aus 2-(4'-Nitrophenyl)-4-(3'-ni- 
trophenyl)-6-chlorpyrimidin u. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure liefern gleichmaBige 
Farbungen auf Viscoseseide. Das Kondensationsprod. aus 2-Chlor-4,(j-di-(3'-nitro- 
phenyl)-triazin-l,3,5 u. 2-Amino-5-naphlhol-7-sulfostiure wird reduziert auf der Faser 
tetrazotiert u. mit /Mfaphthol, Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesaure oder 4-0xy- 
naphthylarylketonen entwickelt. Das Kondensationsprod. aus 2-Chlor-4,6rdi-(3'-nilro- 
phenyl)-l,3,54riazm u. 1,4-Phe.nylcndiaminsulJonsaure wird reduziert, die Triamino- 
verb. diacetyliert, diazotiert u. mit 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure oder 2-Methyl- 
aminonaphthalin-7-sulfonsaurc gekuppelt. Der Trisazofarbstoff aus dem reduzierten 
Kondensationsprod. aus 2,4-Dichlorchinazolin u. 2 Moll. 5-Amino-2-oxybenzoesaure — >-
l-Aminonaphthalin-6-sulfonsiiure — ->- l-Aminonaphthalin-6-sulfonsaure — ->- 2-Phe- 
nylamino-5-naphthol-7-sulfonsaure liefert auf Baumwolle beim Nachkupfern rein- 
blaue Tone. Der Trisazofarbstoff aus dem reduzierten Kondensationsprod. aus 6-Nitro-
4-chlorchinazolin u. 3-Amino-2-oxybenzoesdure — y l-Aminonaphthalin-7-sulfonsaure 
--y l-Aminonaphthalin-7-sulfosauro — y Kondensationsprod. aus 2,4-Dichlorchina
zolin, 1 Mol. 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure u. 1 Mol. 5-Amino-2-oxybenzoesaure 
gibt beim Naehkupfern blaue Farbungen. Der Monoazofarbstoff aus dem Konden
sationsprod. aus 6-Nitro-2,4-dichlorchinazolin, 1 Mol. 1,4-Phenylendiaminsulfosaure 
u. 1 Mol. S-Amino-2-oxybenzoesdure — y 2-Methylaminonaphthalin-6-carbonsaure wird 
zum Aminoazofarbstoff reduziert u. mit Phosgen behandelt. Trisazofarbstoffe erhalt 
man aus dem Kondensationsprod. aus 6-Nitro-2,4-dichlorchuiazolin u. 2 Moll. 1,4- 
Phcnylendiamiiisulfonsaure durch Reduzieren, Hexazotieren u. Kuppeln mit 3 Moll.
1,3-Phenylendiamin; die Farbungen werden nach dem Behandeln mit p-Nitrodiazo- 
benzol schwarzbraun. Der Farbstoff aus diazotierter l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfon- 
sauro u. 3-Amino-4-kresolmethylather wird diazotiert u. mit dem reduzierten Kon
densationsprod. aus 2-(4'-Nitrophenyl)-4,6-dićhlorpyrimidin mit 1 Mol. 1-Amino- 
8-naphthol-3,6-disulfonsdure u. 1 Mol. Anilin gekuppelt. Kuppelt man den diazo- 
tierten Aminodisazofarbstoff mit l-(2/-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon, so erhalt 
man griine Trisazofarbstoffe. Das reduzierte Kondensationsprod. aus 2-(4'-Nitro- 
phenyl)-4,6-dichlorpyrimidin u. 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. 
Anilin wird diazotiert u. mit l-(2'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon, Acetessig-
o-anisididsulfonsaure oder Methylketolsulfonsauro vereinigt u. der erhaltene Farb
stoff mit dem diazotierten Farbstoff aus diazotierter O-Acetyl-l-amino-8-naphthol-
3.6-disulfonsaure u. 3-Amino-4-kresolather oder 1-Naphthylamin gekuppelt. Der
Trisazofarbstoff aus 3-Amino-2-oxybenzoesaure--y 1-Naphthylamin-->- reduziertes
Kondensationsprod. aus 2-{4'-Nitrophenyl)-4,6-dichlorpyrimidin u. 1 Mol. 1-Amino- 
8-naphthol-3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. Anilin — y  l-(5'-Carboxy-4/-oxy-3'-sulfophenyl)-
3-methyl-5-pyrazolon gibt beim Naehkupfern griine Farbungen. Das reduzierte 
Kondensationsprod. aus 2-(4'-Niłrophenyl)-4,6-dichlorpyrimidin u. 2 Moll. 2-Amino-
5-naphthol-7-sulfonsdure wird mit 2 Moll. 3-Diazophenyloxaminsaure gekuppelt, das 
verseifte Prod. wird auf der Faser hexazotiert u. mit /?-Naphtliol oder 2,3-Oxynaphthoe-
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saurearyliden entwickelt. Der Farbstoff aus diazotierter l-Amino-S-oxynaphthalin-
з,8-disulfonsauro oder seiner 0-Acetylvcrb. — y 3-Amino-4-kresolmethylather --y
reduziertcs Kondensationsprod. aus 2-(3'-Nilrop1ienyl)-6-cMorpyrimidin-4-carbonsdure- 
chlorid u. 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure. u. 1 Mol. 4-Methylthioplienol 
gibt nach dem Entwickeln mit l-Phenyl-3-mcthyl-5-pyrazolon blaue Farbungen.
Der Trisazofarbstoff aus 3-Clilor-2-amino-l-methylbenzol-5-sulfosaure --y 1-Amino-
2-athoxynaphthalin-6-sulfonsauro — y  reduziertes Kondensationsprod. aus 2-(3'-Nitro- 
phenyl)-6-cMorpyrimidin-4-carbonstinrechlorid u. 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfon- 
sdure u. 1 Mol. 4-Methylłhiophenol — y l-(3'-Carboxyphenyl)-3-methyl-B-pyrazolon 
farbt direkt griin. Der Monoazofarbstoff aus dem verseiften Kondensationsprod.
aus 6-Nitro-2-chlorbenzthiazol u. 4-Oxalylamino-l-aminobenzól-3-sulfonsdure--->- Salicyl-
saure wird reduziert diazotiert u. mit l-(4'-Oxy-3'-carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolon 
gekuppelt, ergibt beim Behandeln mit Kupfersalzen gelbe Farbungen. Einen gelb- 
roten Farbstoff erhalt man, wenn man don Monoazofarbstoff aus dem reduzierten 
Kondensationsprod. aus 6-Nitro-2-chlorbenzthiazol u. 1 Mol. 2-Amino-5-naphthol-7-sidfo- 
sdure — ->- 5,5'-Dioxy-2,2'-dinaphthylharnstoff-7,7'-disulfonsaure mit 4-Nitrodiazo- 
bonzol entwickelt. Das reduzierto Kondensationsprod. aus 2-Nitro-9-chloracridin u. dem 
Monoazofarbstoff 2-Aminonaphthalin-4,8-disulfonsdure u. 3-Tóluidin wird diazotiert
и. mit dom reduzierten Kondensationsprod. aus 6-Nilro-4-cMorchinazolin u. 2-Amino- 
5-oxynaphthalin-l,7-disulfonsdure gekuppelt, nach dem Entwickeln mit /MSTaphthol 
erhalt man ein rótliches Orange. Das reduzierte Kondensationsprod. aus 6-Nitro-
2.4-dichlorchinazolin u. 1 Mol. 4'-Amino-4-oxyazobenzol-3-carbonsaure u. 1 Mol. Di- 
mothylamin wird diazotiert u. mit l-(5'-Carboxy-4'-oxy-3'-sulfophenyl)-3-mothyl-
5-pyrazolon gekuppelt. Das reduzierte Kondensationsprod. aus 6-Nitro-4-cldor-
chinazolin u. dem Monoazofarbstoff aus 2-Aminonaphthalin-6,8-disulfonsaure -->-
1.4-Diinethyl-3-aminobenzol wird diazotiert, mit l-(3'-Aminopkenyl)-3-methyl-5-pyra- 
zolon entwickelt. Man vereinigt diazotiertes Anilin mit dem Kondensationsprod. 
aus G-Nitro-4-clilorcliinazolin u. l-Amino-S-naphthol-3,6-disulfonsaure u. darauffolgendo 
Red. zur Azoxyverb. Der Monoazofarbstoff aus Pseudocumidin — ->- Kondensations
prod. aus 7-Nitro-2,3-dichlorchinoxalin u. 1 Mol. 2-Amino-5-napMhol-7-sulfosaure u.
1 Mol. Anilin wird reduziert u. auf der Faser mit jS-Kaphthol entwickelt, man erhalt
ein gelbstichigcs Rot. Der Disazofarbstoff aus diazotiertcr 4,5-Diclilor-l-aminohenzol-
2-sulfonsaure — y  l-Amino-2-athoxynaphthalin-6-sulfosaure--y reduziertes Kon
densationsprod. aus 6-Nitro-4-chlorchinazolin u. 1 Mol. N-(4’-Aminobenzoyl)-l-amino- 
8-oxynaphłhalin-3,6-disulfosaure gibt nach dem Entw. mit 3-Methyl-l-phenyl-5- 
pyrazolon ein gelbstichigcs Griin. Einen mehr gelbstichig griinen Farbstoff erhalt 
man, wenn man den Disazofarbstoff aus 4-Amino-l-methylbenzol-3-sulfosaure — y
1-Amino-2-athoxynaphthalin-6-sulfonsiiure — >- reduziertes Kondensationsprod. aus
6-Nitro-4-c7rforchinazolin u. dem reduzierten Kondensationsprod. aus 6-Nitro-4-chlor- 
chinazolin u. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfomaure diazotiert u. mit 3-Methyl-l-phenyl- 
5-pyrazolon entwickelt. Der diazotierte Azofarbstoff aus 4,5-Dichloranilin-2-sulfon- 
siiure — y  reduziertes Kondensationsprod. aus 6-Nitro-4-chlorchinazolin u. l-(3'-Amino- 
phenyl)-5-pyrazolon-3-carbo>isaure wird mit dem diazotierten Azofarbstoff aus 5-Nitro-
2-aminoanisol u. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure in saurer Lsg. zu einem 
Trisazofarbstoff vereinigt. Einen gelben Tetrakisazofarbstoff erhalt man durch Be
handeln des reduzierten Kondensationsprod. aus 2,4-Dichlor-6-nitrochinazolin u.
2 Moll. 4-Amino-4'-oxyazobenzol-3’-carbonsdure mit Phosgen, der Farbstoff kann
nachgekupfcrt werden. Einen gelbgrunen Trisazofarbstoff erhalt man, wenn man 
das reduzierto Kondensationsprod. aus 6-Niłro-2,4-dichlorchinazolin, 1 Mol. 1-Amino- 
8-napMhol-3,6-disulfosdure u. 1 Mol. 2,6-Dicldor-4-amino-4'-oxyazóbenzol-3'-carbonsdure 
mit dem diazotierten Azofarbstoff aus diazotierter l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfon- 
saure — y  3-Amino-4-cresolathylather vereinigt u. die freie Aminogruppe acetyliert 
oder benzoyliert. (E. P. 305 487 vom 4/2. 1929, Auszug veróff. 4/4. 1929. Prior. 
3/2.1928.) F k a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Henry Jordan, Wilmington, 
Delaware, Herstellung von blauen Tetrakisazofarbsloffen far Baumuolle. Man vereinigt 
die DiazoYorb. eines Monoacidyl-l,4-arylendiamins mit einem weiterdiazotierbaren, 
koine Hydroxylgruppen enthaltenden aromat. Amin, diazotiert die erhaltene Amino- 
azoverb., Yereinigt 2 Moll. hiervon mit 1 Mol. 2-Dinaphthylamin-5,ó'-dioxy-7,7'-di- 
suUosaure u. yerseift das erhaltene Prod. Dio Farbstoffe fiirben Baumwolle in rot- 
stichig bis griinstichig blauen Tonen, die Farbstoffe lassen sich auf der Faser diazo-
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tieren u. mit /i-Naphthol entwickeln, hicrdureh wird der Farbton nur wenig geandert, 
die Wascliechtheit aber erheblich verbessert. Der Tetrakisazofarbstoff: Monooxalyl- 
p-phenylendiamin ->- 1,6-Clevesaurc -> 2-Dinaphthylamin-5,5'-dioxy-7,7'-disulfonsaure 
farbt nach dem Verseifen mit NaOH Baumwollo in lebhaften blauen Tónen, nach dcm 
Diazotieren u. Entwickeln mit /J-Naphthol werden dio Farbungen etwas griinsticliiger 
u. wasch- u. lichtecht. An Stello des Monooxalyl-p-phenylendiamins kann man
l-Aminoben7.ol-4-acct-ylamino-2-sulfonsa.ure, l-Aeetylamino-4-aminonaphthalin- 6-sul
fonsaure verwenden. (A. P. 1712 732 vom 19/9. 1925, ausg. 14/5. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg, 
Vohwinkel), Herstellung von Kupenjarhstoffcn der Antlirachinonreihe, darin bestehend, 
daB man lóier Aluminiumhalogenide in Ggw. von organ. Basen, mit oder oline Zusatz 
von W., auf 1-Aminoanthraehinon u. seine Deriw. einwirken liiBt. — Man trśigt wasser- 
freies A1C13 in getroeknetes Pyridin bei Tempp. unter 100° ein, riihrt bei 70° 1-Amino- 
anthraćhinon ein, tragt nach Verdiinnung mit Pyridin in verd. HC1 cin u. reinigt den 
erhaltenen Farbstoff durch Umkupen mit Hydrosulfit; der Farbstoff krystallisiert 
aus Pyridin oder Anilin in braunlichorangen Niidelchen, er fśirbt Baumwolle aus der 
Kiipo orange. Aus 1 -Amino-6-chloranihrachinon erhalt man einen braunlichgelb 
farbenden Kiipenfarbstoff. Mit A1C13 u. wasserhaltigem Pyridin erhalt man das in 
dem D. R. P. 267 833 beschriebenc l,l'-Diamino-2,2'-diantlirachinonyl. (D. R. P. 
470 550 KI. 22b vom 22/1. 1927, ausg. 16/5. 1929. Zus. zu D. R. P. 451495; C. 1929.
II. 223.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe. (D. R. P. 476 411 KI. 22b vom 27/9.
1927, ausg. 17/5. 1929. Schwz. Pr or. 6/10. 1926. — C. 1928. I. 758 [E. P. 
278728].) F r a n z .

Kalle & Co. Akt.-Ges. (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt und Otto Herr- 
mann), Biebrieh a. Rh., Darstellung von wasserloslichen Isatin-a-derivalen, darin 
bestehend, daB man Sulfite auf Isatin-a-chlorid, dessen Abkommlinge, Homologen 
oder Analogen einwirken lafit. —  Die neuen Verbb. unterschciden sieli von den bereits 
bekannten Disulfitadditionsprodd. der Isatine durch eine wesentlich tiefere Farbung 
u. durch betraehtliehe Lichtempfindlichkeit. Z. B. wird das in iiblicher Weise aus 
5-Chlorisatin dargestellte 5-Chlorisatin-a-chlorid in einer 10%ig. Na2S03-Lsg. suspen- 
diert u. unter Ruhren langsam auf 90° erwiirmt. Das Chlorid versehwindet allmahlich, 
u. es entsteht eine gelbe Lsg., die yon geringen dunlden Verunreinigungen abgesaugt 
wird. Durch Sattigen mit NaCl laBt sieh aus der Lsg. das gelb gefiirbte Na-Salz der 
neuen Verb. abscheiden, biischelig angeordnete Nadeln, 11. in W. mit griinlicher 
Fluorescenz. Geht beim Kochen mit Alkalien u. nachfolgendem Ansauern unter 
Abspaltung von H 2S03 in 5-Chlorisatin iiber, im Gegensatz zu der bekannten /J-Di- 
sulfitverb. des 5-Chlorisatins, die von verd. Sauren schon in der Kalte aufgespalten 
wird, gegen diese auch in der Hitze bestiindig; wird durch konz. H 2S04 u. HC1 beim 
Erwiirmen unter hauptsaehlicher Bldg. von 5,5'-Dichlorindigo zers.; durch Red. mit 
N(i2S„0, in alkal. Lsg. wird sio in die Leukorerb. des Diclilorindigos ubergefiihrt. Die 
auf Papier aufgetragene wss. Lsg. zers. sich beim Belichten. In  analoger Weise lassen 
sich andere Isatine, wie 2,5-Dibromisatin oder Naphthisatin-a-chloride in W. 1. 
a-Deriw. uberfiihren. (D. R. P. 473 096 KI. 12p vom 7/6. 1925, ausg. 16/3. 
1929.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von teasser- 
loslichen Isatin-a.-derivaten. Zu dem vorst. Ref. nach D. R. P. 473096 ist folgendes 
nachzutragen: Die in W. 11. Isatin-a-deriw. lassen sich auch durch Behandcln von 
Dehydroindigodisulfit u. dessen Deriw. mit schwach alkal. Mitteln, wie Na2C03, 
Alkalisulfiten, Na2B.j07 oder sogar stark verd. Allcalilauge, gewinnen. Hierbei erfolgt 
nebenher Bldg. des entsprechondcn. Indigos in etwa der Halfte der theoret. Menge. 
Die Einw. der alkal. Mittel soli jedoch nicht bis zur vollstiindigen Bldg. des Indigo- 
farbstoffs andauern. Die Isatin-a-deriw. entlialten im Mol. S u. N im Verhaltnis von
2 Atomen S: 1 Atom N. Das Prod. aus S-Chlorisatin-a.-chlorid u. Na2S03-Lsg. gibt 
beim Behandeln der wss. Lsg. mit Atzalkali zeitweise eine kraftig violett-rote Farbung. 
Durch Kondensation mit a-Naphthol in Na2C03-Lsg. geht es in 2-Naphthalin-2-chlor- 
indol-indigo iiber. Folgendc Beispielo sind noch angegeben: Das Na-Salz des Dehydro- 
indigodisulfits wird in h. W. suspendiert u. bei 90° unter Ruhren eine konz. Lsg. von 
Na2C03 zugegeben. Man riihrt bis zur fast Yollstandigen Bldg. des Indigos, neutralisiert 
das iiberschiissige Na2C03 mit etwas HC1 u. filtriert h. vom ausgeschiedenen Indigo ab.
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Beim Aussalzen des Filtrats mit NaCl loystallisiert das Na-Salz des Isatin-a-deriv., 
gelbe Nadeln, aus. Diese sind in W. etwas loicbter 1. ais Dehydroindigodisulfit u. 
liefern beim Behandeln mit Alkalien keinen Indigo zuriick. —  Losfc man 5,5',7,7'-Tetra-
bromdehydroindigodisulfit in h. W., gibt wasserfreies Na2S03 hinzu, erwarmt 2—3 Stdn.
auf 90—100°, saugt vom Tetrabromindigo ab u. salzt mit NaCl aua, so krystallisiert 
beim Erkalten das Na-Salz des Dibromisatinderiv. in derben Nadeln aus; wird bei 
Yorsichtiger Einw. Yon Alkali u. Ansiiuern in 5,7-Dibromisatin ubergefiihrt. Dasselbe 
Dibromisatin-a.-deriv. kann auch durch Einw. von Sulfiten auf 5,7-Dibromisalin-a- 
chlorid erhalten werden. — Ebenso erhalt man aus Na2S03 u. 5,7-Dichlorisatin-a- 
chlorid ein in W. 1. a.-Deriv., das bei der Kondensation mit a-Naphłhol 2-Naphthalin-
2-dichlorindol-indigo liefert. Auch mit anderen Ketomethylenverbb., wie Ozythio- 
naphthen, Indozyl, Acenaphthenon, lassen sich die neuen Verbb. in wss. Lsg. zu 
indigoiden Farbstoffen vereinigen, wahrend bei Verwendung von Isatin-a-chloriden 
oder -aniliden meist die Ggw. von organ. Losungsmm., wie Essigsaureanhydrid, not
wendig ist. (E. P. 282 863 vom 25/9. 1926, ausg. 26/1. 1928. F. P. 621 819 Y o m

20/9. 1926, ausg. 18/6. 1927. Schwz. P. 123 929 vom 11/10. 1926, ausg. 2/1. 1928
u. Schwz. PP. 125112, 125113, 125114 [Zus.-Patt.] vom 14/10. 1926, ausg.
2/4. 1928.) SCHOTTLANDER.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Maximilian Paul 
Schmidt,. Biebrich a. Rh., und Otto Herrmann, Mainz, 
Darstełlung von wasserlóslichzn Isalin-ct-deriuałen. Zu den 

J :(S 0 3Na)j vorst. Reff. nach D. R. P. 473096, E. P. 282863 usw. ist
3 1 nachzutragen, daB den Isatin-a-deriw. wahrscheinlich die

nebenstehende Zus. zukommt: (A. P. 1 700 814 Y o m  13/9.
1926, ausg. 5/2. 1929. D. Prior. 6/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

[russ.] B. Kirschtein, Die Farberei der Baumwollgewebe. Iwanowo-Wosnessensk: 1929.
(143 S.) Rbl. 0.50.

[russ.] S. Liepatow, Die kolloidchemischen Grundlagen der Farberei. Iwanowo-Wosnessensk:
1929. (166 S.) Rbl. 1.50.

XV. Garungsgewerbe.
P. Petit, Die Wiedergewinnung der Kohlen.sdure. Krit. Bespreehung der Arboit 

von F. St o c k h a u s e n  u. F. W in d is c h  (C. 1928. I I .  1274) iiber „Garungskohlensaure“ . 
(Brasserie et Malterie 18. 353— 58. 5/2.) K o l b a c h .

Curt Lucków, Andert sich das Volume.n einer zuckerhaltigen Fliissigkeit bei der 
Vergarung 1 (Dtsch. Essigind. 33. 204. 14/6. — C. 1929. I. 2596.) L u c k ó w .

— , Kontinuierlicher Pasteurisierungsapparat ju r Stout. Ein nach dem Gegen- 
stromprinzip arbeitender Apparat. (Brasserie et Malterie 18. 348— 49. 5/2.) KOLBACH.

Staiger und Glaubłtz, Aus der Versuchsanstalt fiir Hefeindustrie am Institut fiir 
Garungsgewerbe. Vff. berichten iiber einige Beobachtungen bei der Herst. von Hefe- 
autolysat. Es wurde frische BrennereipreChefe im Thermostaten bei 50° ohne jeden Zu- 
satz sich selbst uberlassen u. in dem entstandenen Autolysat wurden nach 24, 48, 72, 96 
u. 120 Stdn. im Vergleich zu frischer Hefe die Mengen abgebauter, mit gebrannter 
Magnesia abdestillierbarer EiweiCstoffe bestimmt. Es zeigte sich, daB in den ersten 
24 Stdn. bei 50° der Abbau schnell vonstattcn geht; nach 48 u. 72 Stdn. bemerkt 
man noch eine wesentliche, nach 96 u. 120 Stdn. aber nur noch eine schwache Zu- 
nahme des Magnesiastickstoffs. Das storilisierte Autolysat war gut haltbar u. be- 
wahrte sich sehr ais Hefenahrstoff. Vff. verfolgten den ProzeC der Autolyse bei 50° 
auch mkr. u. fugen Skizzen der Hefen in den verschiedenen Stadien bei. (Brennerei- 
Ztg. 46. 95. 15/5.) L u c k ó w .

E. Liihder und W. Kilp, Die Yermehrung der Hefe in  offenen, abgedecklen wid 
geschlossenen Garbottichen. LaboratoriumsgarYerss. mit Bierwiirze u. Brennereihefe in 
offenen, lose abgedeckten u. geschlossenen Gargefafien ergaben bei gleicher Hefe- 
aussaat eine in derselben Reihenfolge abnehmende Hefevermehrung. Die Alkohol- 
ausbeute war im lose abgedeckten u. im geschlossenen GargefaC prakt. dieselbe. Der 
Zutritt Y o n  Luftsauerstoff fordert die Sproltatigkeit der Hefe, wahrend die Gartatigkeit 
davon unabhangig ist. (Ztschr. Spiritusind. 52. 160—62. 16/5. Tecbn.-wiss. Lab. des 
Vereins der Spiritus-Fabrikanten in Deutschland.) K o lb a c h .

Clerk Ranken, Die Verwendung von irischem Moos ais Kldrmittel beim Wiirze- 
kochen. Das pn-Optimum der Peptonfallimg mit ir. Moos ist abhangig von der Konz.
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des Fallungsmittels. Beim Kochen von 0,2%ig. Peptonlsgg., entsprechend dcm Pepton- 
geh. yon Bierwiirze, mit 0,42; 0,84; 1,26 bzw. 1,94 kg ir. Moos jo hl war die Fiillung 
optimal bei pn =  5,3; 5,0; 4,8 bzw. 4,5. Wird der Wiirze mehr Moos zugesetzt, ais dem 
Ph  entspricht, so triibt sio sieh infolge der Saurcbldg. bei der Garung. Das unl. Cellulose- 
skelett des ir. Mooses begunstigt dio Kliirung der Wiirze. (Journ. Inst. Brewing 35. 
287— 91. Juni.) K o lb a c h .

Max Weisenfeld, Die Vorziige der Halbkornkeimmethode. Erórterung der Vorteile 
der Schnellkeimprobe vom kaufmann. Standpunkt aus. (Ztsehr. ges. Brauwesen 52. 
95. 4/5. Miinchen, Export-MaIz-Fabrik.) K o l b a c h .

G. D. Clarkson, Aufbewahrung und Wiederlrocknung von Malz. Beschreibung von 
geeigneten Silos u. einer Trockentrommel (Abbildung). (Journ. Inst. Brewing 35. 
282—87. Juni.) K o l b a c h .

Erich Walter, Reifung und Aromabildung in  Spiriiuosen. Vf. berichtet iiber 
Verss. zweeks Alterung von Wcindestillat mit einem neuen App. der Firma „Ozon- 
technik", bei dem die zu behandelnde FI. durch den elektr. Strom zersetzt wird u. 
der nascierendo Sauerstoff osydierend auf die yerschiedenen Bestandteile der be- 
treffenden Ware wirkt. Analyt. wie auch geschmacklich licGcn sieh nicht unwesent- 
liche Fortseliritto in der Qualitatsyerbesserung erkennen. Wo die Grenze der Einw. 
des elektr. Stromes liegt, konnte noch nicht ermittelt werden. (Destillateur u. Likór- 
fabrikant 42. 328—30. 23/5. Berlin.) L u c k ó w .

G. Bonifazi und L. Benvegnin, Anormaler Estergehalt in  Kirsclibrannlweinen. 
Vff. fanden in Proben yerschiedener Jahrgange recht abweichende Estergehh., in guten 
mit feinem Geschmack 1,90—2,65, in schlechten 4,65—8,87%0. Bei letzteren war ein 
ausgesprochener Geschmack naeh Essigather, teilweise auch etwas naeh Schimmel 
wahrzunehmen. Ein hoher Estergeh. ist also keineswegs ein Zeichen besonderer Gute. 
(Mitt. Lebensmittelunters.Hygiene 20. 88—91. Lausanne, Lab. cantonal.) Gr o s z f e l d .

Josef Fuchs, Beitrag zur Biologie der Sarzina. Schlecht yerzuckerte, d. h. an 
hochmolekularen Stoffen reiche Bierwiirze erwies sieh, entgegen der bisherigen Ansicbt, 
ais sehlechtes Nahrmedium fiir Sarzina. Derartige Wiirze begunstigt aber das Ab- 
sterben der Hefe u. das Autolysat der toten Zellen fórdert die Entw. der Sarzina. — 
NH3 erhoht das Waehstum, was nicht nur auf seine alkalisierende Wrkg. zuruckzufiihren 
ist. Koaguhertes BiereiweiB wird, im Gegensatz zu koaguliertem WurzeeiweiB, assi- 
miliert. — Zwisehen Sarzina u. Hefe besteht kein Parasitismus bzw. keine Symbiose. 
Hefe vermag, wahrsoheinlich durch Ausscheidung eines Łysina, Sarzina aufzulósen. 
Umgekehrt kann Sarzina Hefe abtóten. (Wehschr. Brauerei 46. 203— 08. 213—15. 25/5. 
Miinchen, Wiss. Station f. Brauerei.) KOLBACH.

F. Kutter, Uber das Verlialten einiger Metalle gegen Wiirze und Bier. Durch
Einhangen von Metallplatten in Wiirze bzw. garende Wiirze u. Analyse der Wiirze- 
bzw. Bier- u. Hefeasche wurde die Korrosionsfestigkeit gepriift. Angreifbar waren 
Eisen, Nickel, Kupfer, Messing, Zinn u. Aluminium. Nicht angegriffen wurden Eisen 
emailliert, V2A-Stahl u. yerchromtes Messing. Aluminium, Kupfer u. Messing iiber- 
ziehen sieh Łald mit einer yor weiterem Angriff schiitzenden Biersteinschicht. — 
Literaturiibersicht. (Ztsehr. ges. Brauwesen 52. 13—20. 27—34. 26/1. Versuchsstation 
schweizer. Brauereien.) K o l b a c h .

A. Mercer Jones, Die Grundlagen des Abfiillens auf Flaschen. Die Fillration. 
Die yerschiedenen Apparate zur Filtration yon Bier, sowie das Reińigen u. Pressen der 
Filtermasse werden besprochen. (Brewers Journ. 65. 99—101. 15/2.) K o l b a c h .

J. Bertrand und Ludovic Gaujal, Beitrag zum Studium der Abbldtterung der 
Weinrebe. Naeh den Verss. des Vff. hatte eine, in maBiger Weise ausgefiihrte 
Abblatterung folgende Wrkg.: Starko Unterdriiekung der Bldg. yon Ausliiufern, Ver- 
minderung des Eiabsatzes der Eudemis in der 2. u. .3- Generation, Erleiehterung der 
Anwendung von Insoktenbekampfungsmitteln, Zuriickdrangung der Vertrocknung 
(grillage) der Trauben, keine Beeintrachtigung der Entw. dor Traube u. kein EinfluB 
auf die Zus. des Weines. (Rev. Viticulture 70. 265—72. 25/4.) Gr o s z f e l d .

E. Voisenet, Dwinylglykol ais Agens des bitteren Geschmaekes bei der Bitterkrankheit 
der Weine. (Vgl. C. 1929. II .  230.) Die aus einem bitterkranken Burgunderwein isolierte 
sehr bittere Substanz (1. c.) besitzt naeh Analyse u. DD.-Best. (3,72 naeh V. M e y e r ) 

dio Formel C,.H10O2. Sie zeigt Kp. 198°, D .15 1,0148 u. ist in jedem Verhaltnis 1. in W., 
A., A. Die wss. Lsg. schmeckt noch in der Verd. 1: 20000 bitter. Wird langsam an 
der Luft, lebhaft dureh K M n 0 4 in schwefelsaurer Lsg. bei Raumtemp. zu Acrolein 
oxydiert. Naeh diesen Eigg. liegt zweifellos das yon GRINER (1892) durch Hydrierung
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des Acroleins erhaltene DivinyIgły kol, CH2: CH - GH(OH) ■ CH(OH) • CH : CH», vor. Die 
Bldg. dessolbon in den bittcren Weinen ist wolil der hydrierejiden Wrkg. der in den 
Weinen stots vorhandenen Rcduktasen auf Acrolein zuzuschreiben. Eine solche Hydro- 
genase konnte ubrigons auch von dem Bitterferment selbst abgesondert werden. Die 
starkę Osydierbarkeit dieses Glykols wurde die allmaliliche Verminderung u. zuweilen 
das Verschwinden des bitteren Geschmackes kranker Weine erklaren. Da Acrolein 
nur in bitteren Weinen festgestellt worden ist, so ist Diviny]glykol sieher der Haupt- 
trager des bitteren Geschmackes u. nicht das Aldehydharz, welches man bisher dafiir 
verantwortlich gemacht hat. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1271— 73. 6/5.) Lb.

H. Wiistenfeld, Jahresbericht -iiber die Tdtigkeit der Versuchsanstalt der Essig- 
fabrikanten im Institut fiir Garungsgewerbe. Ausfiihrliche Beschreibung der neu ein- 
gerichteten Essigfabrik unter Beifiigung von Abbildungen sowie zusammenfassende 
Darst. der Arbeiten im Laboratorium. (Dtsch. Essigind. 33- 153—57. 10/5.) L u c k .

Curt Lucków, Primasprit oder Róhspiritus zur Essigfabrikalion'! Es kann keiner 
der beiden Spritarten der Vorzug gegeben werden; fiir Produktion u. Ausbeute ist 
eine bestimmte Sorte nicht ausschlaggebend. Róhspiritus liefert einen aromat. Essig, 
wahrend bei Verwendung von Primasprit eine reinsaure, neutrale Ware erzielt wird. 
(Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 335. 22/5. Berlin. Inst. f. Garungsgewerbe.) L u c k ó w .

Harry von Loesecke, Herstellung von Bananenessig. (Dtsch. Essigind. 33. 165 
bis 167. 17/5. — C. 1929. I. 1757.) L u c k ó w .

A. Osterwalder, Die Bedeutung der Benzoesaure und des Natriumbenzoales fiir 
die Herstellung alkoholfreier Obstweine. Der Wert der Benzoesaure bzw. des Natrium- 
benzoats fiir die Herst. alkoholfreier Obstweine wurde an der tótenden Wrkg. dieser 
Verbb. auf die Pilzflora von Obstsiiften gemessen. Allgemein zeigten sich die ver- 
schiedenen Bakterien weniger empfindlich gegen die Konseryierurgsmittel ais die 
Hefen, besonders widerstandsfahig waren die Essigbakterien. Die Verss. wurden 
mit frisch abgepreDtcn Obstsiiften, d. h. mit einer gemischten Pilzflora, wie auch mit 
Reinkulturen von Giirhefen, Milch- u. Essigsiiurebakterien u. einigen Schimmelpilzen 
durchgefuhrt. Vf. fand, daB Natriumbcnzoat zur Haltbarmachung von sauren Saften 
mit groCerem Erfolg angewendet werden kann ais von milden. Zusammenfassend 
ergab sich, daB Benzoesaure bzw. ihr Salz kein zuverlassiges Konservierungsmittel 
fiir Eruchtsafte ist. Bei groBerer Dosierung von Natriumbcnzoat wird wohl das 
Wachstum der Hefen u. Milchsaurebakterien verhindert, das Getrank aber durch 
einen brennenden, kratzenden Greschmack ungenieBbar. Vf. empfiehlt ein kom- 
biniertes Sterilisationsverf. von W lDM EIl mittels Natriumhenzoat u. schwefliger 
Siiure, das allerdings etwas kompliziert ist u. sich fiir ldeine, weniger gut eingerichtete 
Betriebe kaum eignet. (Landwirtsehl. Jahrb. Schweiz 43. 97—119. Wadenswil, 
Vers.-Anstalt fiir Obst-, Wein- u. Gartenbau.) L u c k ó w .

S. C. Vandecaveye, Eine neue Methode, um nichtgdrenden Cider zu machen. Verss. 
des Vfs., durch Zusatze den A.-Geh. von Obstweinen in gesetzlichen (Washington) 
Grenzen zu halten. (Ztschr. Bakter., Parasitenk. II . Abt. 78. 66—74. 27/5.) E n g e l .

Carl Engelhard, Extraktbestimmung in  Gerste. Es wird eine neue Methode 
angegeben, dio sieh von der nach P a w ł o w s k i  (Pa w l o w s k i-Do e m e n s  Brau- 
teehn. Untersuchungsmethoden, I I I .  Aufl. 36, 38) im wesentlichen dadurch unter- 
seheidet, daB das 15-std. Yormaisehen fortfallt u. daB statt Malzauszug ein diastase- 
reiches Weizenmalz-Backhilfsmehl zur Verzuckerung benutzt wird. (Ztschr. ges. Brau- 
wesen 52. 93—95. 4/5. Dresden, Wiss. Untersuchungsstelle der Sachs. Brau- u. Malz- 
industrie.) K o l b a c h .

T. J. Harrison, Eine Grundlage zur Bewertung von Malzereigerste. Fiir die Be- 
wertung von kanad. Gerste wird ein Bonitierungssystem angegeben, bei welehem die 
Gersten nach folgenden Gesichtsjmnkten beurteilt werden: 1 . Kosten der Vorbereitung 
zum Malzen (Wassergeh., Verunreinigungen usw.), 2. Malzausbeute (Tausendkorn- 
gewioht, Spelzengeh. usw.), 3. Verlauf der Malzung (Keimfuhigkeit, Schimmelbefall 
usw.), 4. Malząualitat (Eiwc-iBgeh., Estraktausbeute usw.). — Die Untersuchungs
methoden werden beschrieben. (Scient. Agriculture 9. 599—609. Mai. Winnipeg, Maui- 
toba Agricultural College.) K o l b a c h .

F. WeiB, Uber den Naehweis von Isopropylalkohol im  Branntwein mit Hilfe der 
Griebelschen Mikrobechermethode. Auffindung eines Yerf. zum Nachweise von bis zu 
1% Isopropylalkohol, darin bestehend, daB 0,1 ccm des Alkoholgemisches mit H.,C'r04 
oxydiert wird. Der entstandene Aldehyd wird durch 4-std. Kochen mit Ag,0 beseitigt 
u. dann das aus dem Isopropylalkohol entstandene Aceton mit m-Nitrophenylhydrazin
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nach G r ie b e l  naeligewiesen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 45—48. Jan. Berlin, 
Staatl. Nahrungsmittelunters.-Anst.) GROSZFELD.

Hans Karl Becker, Ober den Nachweia von Obatwein in  Traubenwein. Nach 
kurzer Besprechung der friiliercn Vorschliige wird das neue Sorbitverf. von WERDER  
(vgl. C. 1929.1. 2598) beschrieben u. scine Bedeutung hervorgclioben. (Dtsch. Nalirungs- 
mittel-Rdsch. 1929. 91—92. 13/6.) G r o s z f e l d .

E. Jalowetz und M. Hamburg, Wien, Gewinnung ton Malzenzymen, Diastuse 
u. dgl. bei der Herstellung von Bier unter gleichzcitiger Verbesserung der Qualitiit des 
Bieres durch Maischen des Malzes bei Tempp. unterhalb 35°, so daB die Peptonisierung 
der unl. EiweiBstoffe yermieden wird u. die Enzyme durch Sauren nicht zerstórt 
werden. Die Lsg. der Enzyme u. EiweiBstoffe wird ganz oder teilweiso abgetrennt u. 
konz. Die Bierwiirze wird aus der zuriickbleibenden Maische in iiblicher Wcise 
gewonnen. (E. P. 303 110 vom 17/12. 1928, Auszug yeroff. 20/2. 1929. Prior. 28/12.
1927.) " M. P. Mu l l e r .

Bertrand Simon, Bitburg (Rhld.), Vorrichłung zum Klaren von Bier an Stelle 
der bisher zur VergroBerung der Absatzflache fUr Hefe im Innern des Lagerbehiilters 
bonutzten Spano, bestehond aus horizontalon, ubereinanderliegenden u. mit ver- 
setzten Bohrungon yersehenen Platten, die durch Stutzteilc zu einem Gesamtkorper 
(Spaner) yerbunden sind, der einzeln oder mehrfaoh zwecks wesentlichcr Vergrófierung 
der horizontalen Hefe-Absetzoberflache in die Tanks, Fasser oder dgl. ein- u. wieder 
lierausgebracht werden kann. Durch Zeichnungen ist die Apparatur niiher erliiutert. 
(Schwz.P. 130 892 vom 29/2. 1928, ausg. 16/3. 1929. D. Prior. 9/3. 1927. F.P. 
655 288 yom 28/2. 1928, ausg. 17/4. 1929. D. Prior. 9/3. 1927.) M. F. M u l l e r .

J. H. Fe kr und Heinrich Norrenberg, Lilcorfabrikation auf kaltem Wege. 4. neubearb. Aufl;
Eberswalde: R. Muller 1929. (94 S.) gr. 8°. M. 2.80.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
A. Behre, Technische Hilfstnillel bei der Herstellung von Lebensmitteln. I. Vf. 

behandelt die Frage, inwieweit ein Zusatz yon Kolloiden, insbesondero Mehl, EiweiB, 
Zuckerkalk, Traganth, Starkesirup, Agar, Gelatine, Pektin usw. zu Lebensmitteln 
zur Verbesserung der kolloiden Eigg. zulassig erscheint bzw., wann eine Verfiilsehung 
in Frage kommt. Behandelt werden so Fleischdauerwaren, Mayonaise, Milcherzeug- 
nisse, Brot u. Eierteigwaren. (Chem.-Ztg. 53. 217—18. 16/3. Altona.) Gr o s z f e l d .

Clarence Birdseye, Einige wissenschaftliche Ausblicke iiber Verpackung und 
Schnellgefrierujig verderblicher Fleischprodukte. I. Sehr rasches Gefrieren bedeutet hessere 
Konservierung. Vf. erórtert die Vorteile des durch Eintauchen in eine NaCl-Sole 
oder durch indirekte Kuhlung mit einer CaCl2-Sole bewirkten Sehnellgefrierens 
(,,quick-freezing“) gegeniiber dem bisher iiblichen langwierigen Gefrieren mit k. 
Luft (,,sharp-freezing“) an Hand yon Beobaehtungen an Schellfisch- u. Rindslenden- 
fleiseh. Infolge rascher Passierung der „Zono der maximalen Krystallbldg.“ kommt 
es bei der ersten Methode nicht zur Ausbldg. gróBer, die Gewebo beschadigender 
Eiskrystalle u. im Gefolge hiervon beim Auftauen nicht zu rascher bakteriellcr Zers. 
des Fleisches, was an Hand yon mikrophotograph. Aufnahmen dargclegt wird. Auch 
der Prozentsatz der Schrumpfung des gut yerpackten Fleisches ist beim Schnell- 
gefrieren geringer (unter 0,25%); femer erfahren auch Gesehmack, Geruch u. Farbę 
des Fleisches keine Verscklechterung (Tabellen u. Kuryen). (Ind. engin. Chem. 21. 
414— 17. Mai. Gloucester [Mass.], General Foods Co.) H e r z o g .

F. Hirst, Neuzeitliche Verfahren der Fruchtkonservierung. Mit besonderer Beriick- 
sichtigung der in England geltenden Verhśiltnisse werden im einzelnen Arbeitsschema, 
Sirupdiehte, Sirupmaschinen, Evakuierung, 0 2-Entfernung, Eyakuierungskessel, Lotung, 
Sterilisationsyorgang, Infektion der Rohstoffe u. automat. Kocher u. Kiihler be- 
sprochen. (Food Manufacture 4. 157—59. Juni. Bristol, Univ.) Gr o s z f e l d .

Gertrude Sunderlin, P. Mabel Nelson und Max Levine, TJntersuchungen iiber 
Einkochen im Ilaushalt. I. Einige Faktorem, die die Haltbarkeit von eingekochtem Gemiise 
und Fleisch bei dem Heipwasser-Verfahren beeinflussm. Gepruft wurde an 2732 Pint- 
proben der EinfluB von Einkochungszeit, Aufbewahrungszeit vor dem Einkochen, 
Verkochung, Abbriihen oder k. Fiillung, Zusatz von H 3P04 oder Citronensaure, Art 
der Yerschlusse u. Kautschukarten. Konsistenz, Aufbewahrungszeit, bei Fleisch:
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Zusatz von Knochen u. Fett, Verwendung yon gereiftem Fleisch usw. An Einkochzeit 
gentigten bei Bohncn u. Blattgemuse 21/,, fur Bind- u. Schweinefleiseh 3 Stdn., fur 
Tomaten 20 Min., bei Spargeln waren 3 Stdn., bei SiiBkorn 4 Stdn. nieht ausreiehend, 
bei Ansauern mit 2 ccm 5-n. H3PO.) oder 1,5 ccm 5-n. Citronensaure auf 220 ccm FI. 
geniigten aber beroits 2 Stdn. zur Haltbarmachung. Naclist der Einkochzeit waren bei 
Gemuse Dauer der Aufbcwahrung vor dem Einkoohen, Zusatz von Saure, Lager- 
temp., Vorgeschichte der Versehliisse, Konsistenz u. Dauer der Zeit zwisehen Verkochung 
u. Kochung wichtig. Verkochung von Wiirstchen erhóhte dereń Haltbarkeit. (Iowa 
State College Journ. Science 2. 189—212. April.) Gr o s z f e ł d .

P. Buttenberg, Blausauredurchgasungen. Beeinflussung von frischem Obst und 
frischem Gemuse. Nach bisherigen Befunden wurde folgende Beeinflussung ermittelt: 
keine bei Pflaumen, Weintrauben, Porree u. Zwiebcln, zweifelhaft bei Petersilie u. 
Tomaten; Friilikartoffeln yertragen die Belmndlung nicht, Winterkartoffeln sind 
widerstandsfahig, doeh konnen Absterben der Keime u. Schadigung der obersten 
Fleischachicht (alinlicli wie bei Frost) eintreten. Steckriiben sind, je naehdem, ob frisch 
geerntet oder iiberwintert, yerschieden widerstandsfahig. Ungiinstig werden Apfel, 
Bananen, Birnen, Apfelsinen, Citronen, Quitten, Gurken, Kohlsorten, Mohrrilben, 
Radieschen, Rapunzel, Rhabarberstengel, rote sowie kleine weiBe, mark. Riiben, 
Sellerieknollen, Spinat u. Schwarzwurzeln beeinflufit. Gewisse Veranderungen pflegen 
erst nach mehreren Wochen einzutreten. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 204— 11. 
Febr.-Marz. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) G e o s z f e l d .

Albert Muhlhaus, Die Entwicklung der spontanen Garung im Mehlteig. Gar- u. 
Backverss. mit Roggenmehlteig, der taglich 2-mal dureh Hinzufiigen einer neuen Menge 
Mehl u. W. angefrischt wurde, ergab anfangs einen Sauregrad, der nngefahr dem des 
n. Roggenmehles entspricht, dann nahm die Saucrung zu u. erreichte am 4. oder 5. Tage 
den Sauregrad des Yollsauers yon 10—12°. In den ersten Stufen wurde ein aromaloser 
fader Geruch (Colibakterien), dann boi lebhafterer Gasentw. ein angenehmer aromat. 
Geruch beobachtet. Die Baekverss. ergaben in den ersten Stufen ein zerrissenes, yon 
Sufiblasen durehsetztes Brot, spater allmahlich ein Brot von einwandfreier Besehaffen- 
heit. Es scheint eine allmahliche Anpassung der Organismen an das Substrat vor- 
zuliegen. (Ztschr. ges. Getreidewesen 16. 111— 14. Mai. Berlin, Inst. f. Backerei.) Gd.

Sommerkamp, Noćhmals: „E in neuer W eg zur Erhohung des Słarkegehaltes der 
Kartoffeln.“  Die Beobachtung yon HarTMAJsTST u . B o lt z e ,  daB die durch systemat. 
CaO-Dungung eintretende Erhohung des Starkegeli. bei gleichzeitiger Diingung mit 
40%ig. Kalisalz ausbleibt, ist nach Vf. auf die schadliche Wrkg. der NaCl-haltigen 
Nebenbestandteile zuruckzufiihren. Dungt man friihzeitig, so daB diese Salze recht- 
zeitig in den Untergrund gespiilt werden, oder mit K 2S04, so bleibt die Schadigung 
aus. (Ztschr. Spiritusind. 52. 57. 7/2.) G e o s z fe ld .

S. Worobjew, Der Kleber in den ukrainisclien Weizensorten. Bei der Kleberbest. 
nach Neumann wurde gefunden, daB der Kleber beim Trocknen bei 120— 125° durch 
Hautbldg. nicht alles W. abgibt. Die so getrockneten Proben wurden daher mit einer 
Prapariernadel durchstochen. u. 1 Stde. wcitergetroeknet. — Die ukrain. Winter- 
weizen enthielten 7,63—13,59, die Sommerweizen 9,29— 13,51% trocknen Kleber. 
Sorten von Steppenweizen lieferten durchweg festen, elast. u. gut ausziehbaren Kleber 
von gelblichweiBer Farbę, Sorten aus dem Waldsteppengebiete einen weniger elast. 
u. zahen Kleber, oft von graulichem Ton, die aus der ukrain. Waldzone meist einen 
lockeren zerflieBenden Kleber. Ein blauer oder blaulicher Kleber war durch adsorbierte 
Brandpilze bedingt. (Ztschr. ges. Getreidewesen 16. 105—07. Mai. Charków.) Gd.

T. H. Fairbrother, Untersuchungen uber Getreidechemie. II. u. I I I .  Die Bohsloffe. 
(I. ygl. C. 1929. I I .  231.) Allgemeine Besprechungen von Marktyerhaltnissen bei 
Weizen, chem. Zus. u. Weizensorten, Schwankungen in der Zus. besonders im N- u. 
R.ohfasergeh,, Weizenzuchtyerss. zwecks Beeinflussung der chem. Zus.; dann kurz 
die Chemie yon Gerste, Hafer, Mais, Roggen u. Reis. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 5. 153—55. 199—201. April. Millwall Docks, Mc D o u g a lls  Ltd.) Gd.

R. Legendre, Anwendung des ps-Begriffes auf Getreide. Durch yorsiehtige Alkali- 
sierung des Getreides, dessen n. pH =  6 betragt, auf pn =  8 erreicht man eine viel 
bessere Haltbarkeit. Mehl, wie es von der Miihle kommt, hat den pn =  6, der beim 
Lagem langsam, bei Zers. rascher fallt, ebenfalls durch Behandlung mit Cl2. Die 
Brotbereitung erfolgt am besten bei pn =  6. Ein mehr saurer Teig gart besser, geht 
aber weniger gut auf, ein alkal. Teig gart schlecht. Mahlabfalle halten sieh um so 
besser, je naher der pH bei 6 liegt. (Recherches et Inyentions 10. 69—73. April.) Gd.



1929. H. HXVJ. N a h r u n g s m i t t e l ;  G - e n u s z m it te l u sw . 809

Roger Paul, Die Apfelpektine. Besprechung u. Analyscn yersehiędener Prodd. 
des Handcls, dereń Zus. groBen Schwankungen unterlag, z. B. D. 1,022—1,054, Zucker 
2,2— 4,7, Trockenmasse 5,1—62,7, Siiure (ais H 2S04) 0,6—3,7%0. (Ann. Falsi-
fications 22. 78—82. Febr.) ' Ge o s z f e l d .

Loeffler, U ber die Leitsdtze zur Beurteilung von Konfiliiren (Jams), Marmeladen 
und Gelees. Anfiihrung u. Besprechung der endgiiltig festgesetzten Leitsatze. (Kon- 
scryen-Ind. 16. 337— 39. 13/6.) ’ G r o s z f e l d .

W. Mohr und H. Gloy, Beiłrag zur Bęreiiung von Kakao- und Schokoladenmilch. 
Die Anwendung der Bodenkorperregel nach OSTWALD fiir die prakt. Herst. von Kakao- 
milch ist nicht moglich. Die KakaopuIver des Handels zeigen groBe Unterschiede 
im Prozentgeh. an yerschiedenen KorngroBcn. Bei samtlichen Proben trat unter ge- 
wohnlichen Umstiinden stets ein Absatz ein. Die D. der Mischung spielt fiir das Ab- 
setzen kaum eine Rolle, da ein Getriink mit D. der Kakaoteilchen (1,4 ) nicht her- 
stellbar ist, dagegen sehr die Viscosita.t, yon der fiir Handelskakao 35 Centipoise notig 
sind. Durch Bearbeitung, Homogenisieren, Sterilisieren findct unter TJmstiinden eine 
Haufchcnbldg. u. damit Erhóhung des Absatzes statt, wie mkr. bewiesen wurde. (Milch- 
wirtschaftl. Forsch. 8 . 166—87. 10/6. Kiel, Preufi. Versuchs- u. Forschungsanst. f. 
Milchwirtschaft.) GEOSZFELD.

Walter C. Russell, Forrest C. Button und Orme J. Kahlenberg, Der anti- 
raćhitische Wert von beslrahltem Eiscrem. Das bestrahlte Prod. heUte Rachitis bei 
Albinoratten, das nichtbestrahlte nicht, selbst wenn es 8%  der Futterration betrug. 
Temp.-Schwankungen yon 15,5—62,5° bei der Bestrahlung beeinfluGten die Wirksamkeit 
nicht, ebenso nicht Gefrierenlassen u. 2-monatige Aufbewahrung bei niedriger Temp. 
Eine bestimmte Beziehung zwischen Geh. des Blutes an organ. P u. dem Heilungsgrad, 
ausgedriickt in der Linienprobe nach SlIIPLEY (vgl. C. 1923. I I I .  1420) wurde nicht 
gefunden, nur eine allgemeine Ubereinstimmung zwischen den beiden Beobachtungen. 
Die Ergebnisse der SHIPLEY-Linie u. des Aschengeh. der Knochcn entsprachen sich 
nicht. (Journ. Dairy Science 12. 231— 41. Mai. New Brunswick, New Jersey, Agric. 
Experim. Station.) G e o s z fe ld .

Hellmut Krause, U ber das Yerhalten von Nitraten im Pokelfleisch. Trockene 
Pókelungsyerss. an 750 g schweren Stiicken Rindfleisch mit Salzgemisch, das 1,5% KNOa 
enthielt, ergaben, daB nach 1J„ Jahr das Nitrat restlos in Nitrit iibergefiihrt war. (Ztschr. 
Fleisch-, Milchhyg. 39. 320—21.1/6. Hamburg I, Lab. der Auslandsfleischbeschau.) G d .

Johann Rudolf, Uniersuchungen iiber Milch mit Schmirgelgeschmack. Ais Ursache 
dieses Milchfehlers, der ofters besonders in GroBbetrieben im Herbst u. Winter einen 
ausgesprochen kratzenden widerlichen Geschmack heryorruft, sind nach der bakterio
log. Unters. vor allem Bakterien aus der Acrogenesgruppe anzusehen, nicht Euter- 
katarrhe, Mastitis oder Betriebswasser. (Milchwirtschaftl. Forsch. 8. 188—200. 10/6. 
Wien.) G r o s z f e l d .

A. Forster, „Saya“, ein neues Sauermiłchpraparat. Saya wird aus reiner un- 
gekochter Milch durch spezif. Giirung bei tiefer Temp. bei Abwesenheit yon O, in 
der Siiddeutschen Versuchs- u. Forschungsanstalt fiir Milchwirtschaft in Weihen- 
steplian gewonnen. Es enthalt 55% des Gesamt-N der Milch in 1. Form, 0,4% C02, 
nur 0,03% A., an Flora yorwiegend Mikrokokken u. Streptokokken, besonders Str. 
lactis u. Aromabakterien, yiel Vitamin A, C u. D. Der hohe Nahrwert bei leichter 
Resorbierbarkeit machen Saya ais Kraftigungsmittcl geeignet. GroBere Mengen wirken 
leicht abfiihrend. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1929. 83—85. 30/5. Wiirzburg.) Gd.

W. E. Krauss, Untersuchungen iiber den Nahrwert der Milch. I I . Der Erganzungs- 
wert von arorganischem Eisen und Kupfer. (I. vgl. C. 1929. I. 1579.) FeS04, Fe-Citrat, 
FeCl3 u. kolloides. Fe(OH)3 erwiesen sich ais Zusatz zu ausschlieBlicher Vollmilchdiat 
ais unwirksam zur Verhinderung der Anamie, wahrend wenig (0,16 mg taglich) Cu 
ais CuS04 wirksam war. Cu u. Fe nebeneinander waren hochwirksam zur Verhiitung 
der Ernahrungsanamie bei Ratten. Die Verhindervmg der Emahrungsanamie bej 
Ratten bei Milchdiiit durch Cu u. Fe liefert ein Verf. zur Best. des Gesamt-Nahrwcrtes 
yon unter yerschiedenen Bcdingungen erzeugter Milch ohne Verwendung einer Grund- 
nahrung, allerdings olme Bcrucksichtigung der Fortpflanzung. (Journ. Dairy Science
12. 242—51. Mai. Wooster, Ohio, Agric.-Experim. Station.) Gr o s z f e l d .

N. King, Zur Kenntnis der Fettkiigelchen der Butler. Die Fettkiigelchen in der 
Butter sind von zwei Hiillen, einer nicht doppelbrechenden u. einer doppelbrechenden 
umgeben. Erstere wird mkr. beobachtet, letztere, wahrscheinlich aus den hoher 
schmelzenden Fettfraktionen bestehend, ist aus tangential zur Kugelfliiche orientierten
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Krystallchon gebildet. Bei Best. der GróBenyerteilung der Fettkiigclchen in Buttcr 
wurde gefunden, daB der mittlere Durclimesser der iiberwiegenden Melirzahl 3,9—5,2 /( 
betrug. (Milchwirtschaftl. Forseh. 8 . 95—98. 10/6. Tallinn, Reyal, Staatl. Molkerei- 
kontrollstation.) Gr o s z f e l d .

H. Kiihl und P. G. Gottschalk, Vergleichende Stickstoffbestimmmigen im Gelreide 
zur Frage der Schnellbestimmung des Proteins. Naeh den Verss. fiihrt Behandlung mit 
H20 2 + Phosphorschwefelsaurc ohne nachfolgendes Erhitzen keine yollstandige Auf- 
schłicBung herboi, dagegen folgendes Yerf.: 1 g Mehl wird mit 10 cem Perhydrol iiber- 
gossen, yerteilt u. 8 ecm Phosphorschwefelsaurc zugefugt. Die unter 0,-Entw. klar 
gewordene Lsg. wird naeh Zusatz von 1 Tropfcn Hg auf Pilzbrenner 10 Min. erhitzt. — 
K 2SO_i wirkte nicht beschleunigend. Dio aufgeschlossene Substanz wird naeh Zusatz 
yon 100 ccm W., 5 ccm 4%ig. K 2S-Lsg., Zn-Kornern u. 50 ccm 32%ig. NaOH 10 Min. 
destilliert. Ein besonderer Vorteil des Verf. ist dio rascho Ausfiihrbarkeit. (Ztsehr. 
ges. Getreidewesen 16. 114— 16. Mai. Berlin, Inst. f. Mullerei.) GROSZFELD.

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Beitrag zur Uniersuchung des Marzipąns. 
(Vgl. C. 1928. I. 436.) Das Fett der Samenschale der Mandel gab wedor die Rk. naeh 
IC.REIS noch naeh B e l l ie r . Der Abanderungsyorschlag yon B u t t e n b e r g , dio 
Farbrkk. in nur 1—2 Tropfen Ol auszufiihren, hat lteinerlei Yorteile gegeniiber den 
friihcren Vorschriften. Einige Mandelole aus nicht zu alten Mandeln gaben mehr oder 
weniger deutlicho positiye Rkk. naeh B e l l ie r  u . ICr e is , die aber bei langerem Auf- 
bewahren dor Mandeln schlieBlieh yerschwanden. Durch Tiorkohle sowie aueh durcli 
Erwarmen im Trockenschrank bei 98—99° in Ggw. von Luft (nicht in CO,) nahm 
die Starkc der Rkk. ebenfalls ab, anscheinond oino Oxydationswrkg. der Luft. Nacli 
den Priifungen kann frisekes, reines Mandelol unter Umstanden 10—15% Aprikosen- 
kernol yortauschen. (Ztsehr. Unters. Lcbcnsmittel 57. 85—90. Jan. Basel.) Gd.

C. W. Ballard, Die Fetlbestimmung in Malzmiłchpulvern. Empfchlung der Methode 
von ROESE-GOTTLIEB zur Best. yon Fett in Malzmilchpulver. Um das Umfiillen der 
urspriinglichen Lsg. zu yermeiden, gestaltet Vf. den unteren Teil der RoHRiG-Rohre 
abnehmbar u. wagt darin 1 g des zu untersuchenden Musters ab. Naeh Einpassen 
in den Schliff wird mit 10 cem w. W. bis zur Lsg. geschiittelt u. sonst wie naeh der 
Originalmethode yerfahren. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 122—23. Febr. City 
of New York, Health Dep.) H a r m s .

M. Ziegler und Ilse Miiller-Lonsky, Die Zurerldssigkeit der Thybromolprobe. 
Die Thybromolprobe (Dr. G e r b e r , Leipzig) besteht darin, daB zu 5 ccm frischer Milch 
1 ccm orangefarbener Thybromollsg., yon der Firma nicht naher angegebener Zus., 
zugegeben wird. Nacli P r a n g e  besteht die Thybromollsg. aus einer 0,2%ig. Lsg. 
vom Bromthymolblau u. etwa 60% A. nebst einigen ccm hoherwertiger Alkohole. 
Milch aus gesunden Eutern soli eine gelbgriine Farbung zeigen, bei Eutererkrankungen, 
je naeh dereń Grado, sollen grune, blaugrtino u. gelbe Fiirbungen der Milchprobe in 
Erscheinung treten. Vff. stellten fest, daB die Thybromolprobe im Vergleich mit dem 
Ergeb;iis der mkr. u. kulturelicn Unters. in 18% der Gesamtzakl der untersuehten 
Proben oder in 65% der positiyen Proben yersagt hat, so daB sio keinesfalls ais zu- 
yerlassig bezeichnot werden kann. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 37. 259—Cl. 27/4. 
Drcsden, Staatl. Veterinarpolizei-Untersuchungsstelle.) F r a XK.

Gerhard Fleischhauer. Zur Zurerldssigkeit der Thybromolprobe bei der Erkennung 
von Euterkrankheiten. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. fand, daB die Thybromolprobe nicht im- 
stande ist, kranke Kiihe mit Sicherheit ausfindig zu machen, u. daB sie in der Diagnostik 
euterkranker Tiere keine Vereinfaohung darstellt. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 37. 
261—63. 27/4. Berlin, Bakteriolog. Inst. d. Landwirtschaftskammer.) F r a n k .

Medical Research Council. Special reports ser. 135, The carbohydrate contcnt of foods.
London: H. M. S. 0 .1929. 2 s. net.

O. R. Overman and others, Studies of the eomposition of miLk. Urbana, 111.: Univ. of 111. 
1929. (123 S.) S°. pap. apply.

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

N. W. Barritt, Die wahre Festigkeit der Baumwolle. Vf. bestimmt dio wahre 
Festigkeit derBaumwollfaser, indem er dasHaargew. pro cm durchWagung einesBundels 
yon 250 gemessenen Baumwollhaaren u. die Festigkeit dieser Haare mit dem Magazin-
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Haar-Priifer nach BALLS bestimmt. Boi den iiber Nacht eingeśpannten Fasern wurden 
etwas hohere Werte gefunden ais sofort nach dem Einspannen. Die Trockenwrkg. des 
h. Siegellackes zum Befestigen der Paser wurde durch Befeuchten des Haares aus- 
geglichen. Die Resultate sind in Tabellen zusammengestellt. Daraus erreclinet. sich 
der Korrelationskoeffizient der Festigkeit des Garnes zu der wahren Festigkeit des 
Haares zu +0,55. Weiter wurde dio Bcziehung der wahren Festigkeit der Einzelfaser 
zur Reife untersucht u. gefunden, da!3 mit der Reife eine geringe Zunahmc der Festigkeit 
parallcl geht. Die Feinheit des Einzelhaares bei ein u. derselben Probe u. bei gleicher 
Reife verha.lt sich zur wahren Festigkeit so, daB feinere Fasern eine relativ gróBere 
Festigkeit besitzen ais die dickeren. (Journ. Tcxtile Inst. 20. T 70—74. April.) B r a u n s .

Curt Klinger, Das Carbonisieren von IYolle. Vf. bespricht die Schaden, dio beim 
Carbonisieren der Wolle entstehen konnen. Bei richtig geleitetem Carbonisierungs- 
prozeB tritt keine Schadigung der Faser ein. Es ist auf die Konz. der Schwefelsaure 
in der Wolle beim Trocknen u. Brennen zu acliten, ferner auf die Temp. u. die Dauer 
des Erhitzens im Sengofen. 90—100° haben sich boi der Verkohlung der Kletten am 
besten erwiesen. Faserschadigung im Sengofen erkennt man durch die positive Diazork. 
nach P a u l y , die auf dio Anwesenheit von Tyrosin im Keratin-C beruht. Auch die 
Uberwachimg des Sodabadcs ist erforderlicli. — Bcsprechung modernor maschineller 
Einrichtungen. — Neue brauclibare Verff. sind bisher noch nicht aufgefunden worden. 
(Ztschr. ges. Testilind. 32. 388—92. 15/5.) K r o k e r .

Henrik Kreuger, Ober eine neue saurefeste Ausmauerung fur SulfitzellstofJkocher. 
(Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 348 
bis 349. 2/6. — C. 1929. I. 2935.) K r u g e r .

Langdon S. Simons und Bernard Bornstein, Beziehungen der Schleifsteinkcyrn- 
gró/3e zur Q,ualitat der Faser. Vf. bespricht den EinfluB der KorngróBo von Schleif- 
steinen auf die Qualitiit der Faser, die Abnutzung der Schleifsteine u. den EinfluB 
kunstlicher Schleifsteine auf dio Faserąualitat. (Paper Trade Journ. 88. No. 10. 50 
bis 52. 7/3. Worcester, Mass.) B r a u n s .

Robert F. Reed, Litliographiepapierprobleme. Es werden die Ursachen der 
Schwierigkeiten, die bei der Verwendung von Lithographiepapieren fiir Offsctdruck 
auftreten, u. ihre Behebung besprochen. (Paper Trade Journ. 88. No. 10. 57 bis 
60. 7/3.) B r a u n s .

— , Die Herstellung von Zigarettenpapieren. Es werden die yerschiedenen Arten 
von Zigarettenpapieren, ihre Eigg., die dazu yerwandten Rohstoffe, ihre Vorbereitung, 
das Bleichen, die Horst, des Papierbreies, die Fiillstoffe, die Herst. yon gefarbten 
Zigarettenpapieren, die Papiermaschinenoperationen, die Herst. yon Wasserzeichen- 
papieren u. die physikal. Eigg. der Zigarettenpapiere besprochen. (Paper Trade Journ. 
88. No. 15. 51— 56. 11/4.) ~ B r a u n s .

W. Herzberg, Erfahrungen bei der Prufung von Rohdachpappe. Ein Vergleicli 
der Eigg. einer gróBeren Anzahl gepriifter Rohdachpappen-Sorten mit den i. J. 1913 
dafiir aufgesteUten Normen zeigt, daB die Forderungen der letzteren in der iiber- 
wiegenden Mehrzahl der Fitile erfiillt sind. (Asphalt u. Teer 29. 542. 14/5.) B o r n s t .

A. Drossel, Neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Viscoseforschung. Eingehende 
Bcsprechung der neuesten Arbeiten auf diesem Gebiete. (Technologio u. Chemie d. 
Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 26. 69—78. Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 60. 1/6. 
Darmstadt.) K r o n e r .

F. Hayward Johnson jr., Sulfitkocheroperationen. Paper Trade Journ. 88. 
No. 11. 57—59. 14/3. Richwood. W. Va. — C. 1929. I I .  109.) B r a u n s .

E. Terres und W. Besecke, Ober den Wdrmedurchgang in  Recuperatoren. (Gas- u. 
Wasserfach 72. 417—20. 447— 49. 467—69. 476—77. 4/11., 18/5. Braunschweig, Chem.- 
techn. Inst. d. Techn. Hochsch.) WOLFFRAM.

Erik Hagglund und Torsten Johnson, Ober die Yercinderung der Zuckerarten 
im Yerlaufe der Sulfitzellstoffkochung. I I . (Ztrbl. Zuckerind. 37. 657—58. Wchbl. 
Papierfabr. 60. 512—15. 25/5. —  C. 1929. I. 2935.) Poetsch.

H. E. Wahlberg, Reaktionsprodukle des alkalischen Kochprozesses. (Pulp Paper 
Magazine Canada 27. 797—800. 30/5. — C. 1929. I. 2935.) K r u g e r .

E. Oeman, Die fliichtigen Stoffe, die bei der Natron- und Sulfatzellstoffabrikation 
entstehen, ihre Yerwertung bzw. Unschddlichmachung. An Hand der Arbeiten yon B e r g - 
STROM u. F a g e r u n g  werden insbesondere die bei der SulfatzeWsfo//fabrikation ge- 
bildeten fliichtigen Stoffe behandelt u. sodann Gewinnung u. Reinigung yon Terpentiniil 
u. Methylalkoliol besehrieben. (Syensk Pappers-Tidning 32. 313—17. 15/5.) K r u g e r .
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Eug. Grandmougin, Die Industrie der Kuvstseide. Geschichtlicher tjberblick 
uber dio Entw. der Kunstseidenindustrie, ihre Bedeutung in den einzelnen Landern, 
die Venvendung von Kunstscide, allgemeines iiber die Kunstseideherst. Schilderung 
der Herst. von Nitroseide, der Denitrierung u. der Eigg. der denitrierten Seide. Be- 
sprechung der neueren Patente iiber Nitroseide. Schilderung der Herst. yon Kupfer- 
seide, u. der Acetatseide nach dem NaB- u. Trockenspinnverf., nach dem Rhodiaseta- 
u. dem Celaneseverf. Schilderung der Eigg. der Acetatseide. Besprechung des Viscose- 
seideveii., der Eigg. der Viscoseseide u. des Farbens derselben. (Rev. Chim. Ind. 36.
2—7. 38—42. 74— 76. 218—23. 254— 59. 316—20. 352—57. 388—93. 1927.) B r a u n s .

G. Bata, S. Iwasaki und S. Masuda, Untersuchungen uber Viscose. X X III . 
Uber die Oberflachenspannung der Viscose wahrend der Ręifung. Nach FUKUSHIMA 
u. ATSUKI, die die Oberflachenspannung wahrend der Reifung mit dem DU NOUY- 
schen Apparat messen, iindert sie sich wie die Viscositat, wahrend MUKOYAMA mit 
dem Stalagmometer keine Veranderung feststellen kann. Vff. arbeiten mit einer Viscose 
aus 3 yerschiedenen Cellulosematerialien in 6%ig. u. 0.5%ig- Cellulosekonz. sowohl 
mit dcm DU NoUYschen Apparat, ais auch mit dem Stalagmometer. 0,5%ig. Vis- 
cosen wurden entweder vom Anfang der Reifung an, oder erst bei der Best. yerd. Ab- 
gesehen yon kleinen Schwankimgen kónnen Vff. wahrend der Reifung keine Ver- 
anderung der Oberflachenspannung feststellen, wobei die Schwierigkeiten bei der Best. 
einer 6%ig. yiscosen Lsg. mit dem DU NoUYschen Apparat u. die der Herst. einer 
homogenen 0,5%ig. Lsg. zu berucksichtigen sind. (Cellulose Industry 5. 13. Mai.) M ic h .

Georg Lante, Die Bedeutung der chemisćh-technischen Verfahren fiir die Ent- 
wicklung und kapitalistische Verflechtung der Kuyistseidenindustrie. In  Fortsetzung 
seiner Arbeit (vgl. C. 1929. I. 2936) sehildert Vf. die Herst. von Kunstscide nach dem 
Acetat- u. Athercelluloseverff. u. den geschaftlichen Zusammenhang der diese Vcrff. 
benutzenden Firmen. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 770—72.) B r a u n s .

G. Krauter, UberdieWóllfeinheitsinessung. (Vgl. C. 1929.1. 2717.) FurKammzug 
^yurde ein Verf. ausgcarbeitet, die Wollfeinheit durch die Feinheitsnummer zu be
stimmen. Das Verf. gibt in etwa 6 Stdn. ein genaues Bild von der Faserverteilung im 
Kammzug, dio Werte stimmon auf etwa i  0,5 mm untereinander uberein. Die Faser- 
feinheit ist stark von der Faserlange abhangig. Ein abgekiirztes Verf. ermoglieht, 
innerlialb l l/B Stde. eine hinreichend genaue tlbersicht iiber die Feinheit der Wolle 
zu erhalten. Es wird yorgeschlagen, zur Priifung von Rohwolle u. Kammziigen keine 
Mittelwerte zu bestimmen, sondern die Feinheit in Abhangigkeit von der Faserlange 
aufzuzeichnen u. nach diesen Kurvenbildern die Feinheit der Wolle zu beurteilen. 
(Textile Forsch. 11. 1—67. Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 89—96. April.) Su.

R. Karlberg, Uber pn-Kontrolle in  der Papierfabrik. Colorimetr. u. elektrometr. 

PH-Kontrolle im Fabrikationswasser einer SidfitseZZstofffabrik i n H a l l s t a y i k  ergab, 
daB bei pn-Werten zwischen 4,4 u. 5,0 im Siebwasser keine Harzsehwierigkeiten auf- 
traten. Diese Grenzen sind jedoch nicht allgemein giiltig. Das im Stoff yorkommende 
Harz muB an der Faser fixiert werden, ebenso wie das bei der Leimung angewandte 
Harz. Zur Vermeidung yon Harzsehwierigkeiten muB durch bestandige Kontrolle u. 
regulierten Alaunzusatz der pn des Fabrikationswassers gleichmaBig gehalten werden. 
Zusatz von H 2S04 ais Ersatz der ungefahr halben n. Alaunmenge wirkte nicht un- 
giinstig auf denpn des Papiers. (Syensk Pappers-Tidning 32. 308—13. 15/5.) K r u g e r .

Allen Abrams, Bericht iiber die DurMassigkeit des Papiers fiir Fliissigkeiten.
4 yerschiedene Papierproben wurden an yerschiedenen Untersuchungsstellen nach 
den yerschiedenen Methoden auf ihre Durchlassigkcit fiir Fl. untersueht. Die an den 
einzelnen Stellen gefundenen Resultate sind sehr unterschiedlich. (Paper Trade Journ. 
88. N r. 9. 40— 42. 28/2.) B r a u n s .

P. W. Codwise, Die Xylolprobe fiir Dachpappe. (Vgl. C. 1929. I. 1289.) Fur 
die Ausfiihrung der Best. werden Streifen von 15 mm Breite u. 12 cm Lange ge- 
schnittcn u. 1 cm tief in Xylol vom F. 140° eingetaucht. Die mit der Stoppuhr ab- 
gemessene Zeit, die das Xylol braucht., um eine 3 cm iiber der Xyloloberflache liegende 
Marko zu erreichen, ist der Xyloltest. (Paper Trade Journ. 88. Nr. 12. 66. 21/3.) B r .

P. W. Codwise, Priifungsmethode fiir Dachpappe. Es werden die von dem 
Roofing Felt Committee festgesetzten Best.-Methoden zur Best. des Quadratmeter- 
gewichts, der Dicke, der Festigkeit, des Asehengeh., der Faserzus., des Asphaltsatti- 
gungsgrades, des Kerosentestes, des óldurchdringungstestes u. des Xyloltestes (vgl. 
yorst. Ref.) beschrieben. (Paper Trade Journ. 88. Nr. 9. 43—45. 28/2.) B r a u n s .
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Suyegoro Chiba, Numazu, Leinenersatz. Mit einer gallertartigen M., die aus 
einer wss. Lsg. von Konyaku-Stórie, Alaun, NH3, Gelatine u. Eg. erhalten wird, wird 
Baumwolle impragniert u. getrocknet. Durch Behandlung mit einer sodahaltigen 
Borallsg. in der Hitze erhalt die Baumwolle leinenahnliehes Aussehen. (Japan. P. 
79 202 vom 14/4. 1928, ausg. 26/12. 1928.) I m a d a  u . R a d d e .

Isaac Alexandroff, Amsterdam, Yerfaliren zum Bedrucken von Velourspapieren, 
dad. gek., daB man die Papicrtiefdruckmaschinen u. Papiertiefdruckfarben venvendot. — 
Es empfiehlt sich, dio Tiefdruckfarbe mit etwas weniger Fimis anzusetzen u. die Atzung 
tieferzu halten. (D. R. P. 477 323 KI. 15k vom 29/6.1928, ausg. 5/6.1929.) E n g e r o f f .

Decorative Co., iibert. von: Milton K. Huppuch, Saratoga Springs, V. St. A., 
Lincrusta und Verfahren zu seiner Herstellung, dad. gek., daB Papier mit farbiger Ober- 
fliiclie u. einer piast. M. auf dieser mittels einer Pragewalze ein Muster erhalt, wobei 
an den Stellen, an denen die piast. M. fortgeąuetscht ist, ein so diinner Film der M. 
zuriiekbleibt, daB die farbige Oberflache des Papiers durehschoint u. so oin neuartiger 
Farbeffekt erzielt wird. (A. P. 1702161 vom 21/4. 1928, ausg. 12/2. 1929.) Sa r r e .

Siebenhirtner Chem. Industrie-Werke G. m. b. H., Inzersdorf b. Wien, Her
stellung einer Pastę zur Erzielung hohen Olanzes und reiner Weipe auf Papieren, Fein- 
papieren, Kartons u. dgl. aus verseiftem Stearin unter Zusatz einer Lsg. eines Salzes 
der Leichtmetallgruppe oder der Erdalkalimetalle, vorzugsweise Bariumsalzlsgg. 
(Oe.P. 113 000 vom 29/11. 1927, ausg. 25/4. 1929. Zus. zu Oe. P. I I1709; C. 1929. 
1. 1168.) M .F . M u l l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin, Projektionsschirme. Die Schirme 
bestehen aus Pausleinwand, welche mit einer aus Paraffin oder einer Mischung von 
Paraffin u. Paraffinól bestehenden Deckachicht iiberzogenist. (E. P. 304 656 vom 18/1. 
1929, Auszug veroff. 20/3. 1929. Prior. 23/1. 1928.) K u h l in g .

Leon Lilienfeld, Wien, Yeredeln regetabilischer Textilfaserstoffe. (D. R. P, 
476 595 KI. 8 k vom 20/5. 1924, ausg. 23/5. 1929. Oe. Prior. 4/4. 1924. —  C. 1926.
I. 506 [E. P. 231 804].) F r a n z .

Soc. Anon. Papeteries Navarre, Lyons (Frankreich), Gewinnung von Zellstoff. 
Das Rohmaterial wird in melireren hintereinandergeschalteten Kochern verkocht, in 
denen die Kochlauge derart ausgetauscht wird, daB das frische Materiał mit der ver- 
brauchten Lauge u. das Prod. im letzten Kocher mit Frischlauge gekocht wird; os 
wird also nach dem Gegenstromprinzip gearbeitet. Der Zellstoff ist besonders rein. 
(E. P. 306 072 yom 8/8. 1928, Auszug veroff. 10/4. 1929. Prior. 15/2. 1928.) M. F. Mii.

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Celluloseestern. Man bchandelt Cellulose 
zuerst mit Ameisensaure, Essigsaure oder einer anderen organ. Saure; die vorbehandelte 
Cellulose wird dann mit Essigsaureanhydrid oder einem anderen Fettsaureanhydrid 
unter Zusatz von 5— 20% vom Gewicht der Cellulose ZnCl, u. HC1 acyliert. (E. P. 
308 322 vom 13/9. 1927, ausg. 18/4.1929.) “ F r a n z .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Celluloseestern. Man yerestert Cellulose 
mit Essigsaure- oder anderen Fettsaureanhydriden in Ggw. von 5—20% eines Ge- 
misches von ZnCl2 u. HCl bei gewohnlicher Temp. (E. P. 308 323 vom 13/9. 1927, 
ausg. 18/4. 1929.)" F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: G. W. Miles, New York, Herstellung 
von Celluloseestern oder -dthern. Man behandelt die Cellulose vor dem Verestern mit 
HF, entweder in Lsg., oder in Verb. mit einem anderen Vorbehandlungsmittel fiir 
Cellulose, wie verd. oder konz. aliphat. Sauren, Ameftensaure, Essigsaure. Durch die 
Behandlung mit HF werden die kieselsaurehaltigen Stoffe usw. entfemt, Lignin, 
Wachse, Harze usw. werden durch Kochen mit Alkalien entfemt. Die so vorbehandelte 
Cellulose laBt sich leichter verestern oder verathern. (E. P. 308 348 vom 12/3. 1929, 
Auszug veróff. 15/5. 1929. Prior. 22/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celluloseester- oder -atlier- 
massen. Ais Plastifizierungsmittel verwendet man neutrale Phosphorsaureester, die 
wenigstens ein Radikal eines primaren aliphatisehen Alkohols mit mehr ais 4 C-Atomen 
im Mol. enthalten, wahrend die anderen Radikale des Esters der aliphat. oder hydro- 
aromat. Reihe angehoren konnen. Man yerwendet z. B. Triisoamylphosphat, Diiso- 
amylbutylphosphat, Didthylisoamylpliosphat, Diisoamylcyclohexylphosphat. Man erhalt 
die Ester durch Einw. der Alkyljodide auf Silberphosphat oder auf die Silbersalze 
der Mono- oder Dialkylester der Phosphorsaure. Man kann den Mischungon noch andere 
Plastifizierungsmittel, Lósungsmm., naturliche oder kiinstliche Harze, Farbstoffe,
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Fiillmittel usw. zusetzen. Die Misehungen dienen zur Herst. von Filmen, piast. MM., 
Laeken. (K. P. 308 395 vom 12/1. 1928, ausg. 18/4. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Cellulose- 
estern. Man setzt Acylierungsmitteln Naphthalinsulfonsauren, die im Kern durch 
Alkylgruppen, wie Propyl- oder hohere Alkylgruppen, substituiert sind, zu. Man ace- 
tyhert Baumwollabfalle mit einer Mischung aus Essigsaureanhydrid, Essigsaure, H 2S04 
u. Isopropylnaphthalinsulfonsaure. (E. P. 309 203 vom 3/10. 1927, ausg. 2/5. 
1929.) F r a n z .

Jacąues Coenraad Hartogs, Arnhem, Holland, Verfahren zum Verspinnen von 
Viscose in sauren Badem. (D. R. P. 477 312 KI. 29b vom 27/5. 1924, ausg. 5/6. 1929. 
Holi. Prior. 25/7. 1923. — C. 1924. I I .  2715 [E. P. 219656].) E n g e r o f f .

Celluloid Corp., Nowark, New Jersey, ubert. von: J. F. Walsh, East Orange, 
und A. F. Caprio, Newark, New Jersey, V. St. A., Plastische Massen aus Cellulose- 
derimten. Man setzt den Celluloseestern oder -athern nicht polymeriaierto Vinylester 
u. Verbb. zu, dio zusammen mit dem Vinylester losend, weiehmachend oder plasti- 
fizierend auf Cellulosederiw. wirken. Ais Vinylester verwendet man Vinylacetat, 
-propionat, -phthalat, -phospbat, -chlorid oder -bromid, ais Hilfsstoffo yerwendet man 
Alkohole, Diacetonalkohol, Ester, Ather des Athylenglylcols, KW-stoffe, Aceton, 
Methylendichlorid, Chlf., Tetrachlorathan, Triarylphosphate, Diathylphtlmlat, Dibutyl- 
tartrat, Triacctin, Toluolmethylsulfonamide. Den Misehungen kann man Farbstoffe, 
Fiillstoffe usw. zusetzen, sie dienen zur Herst. von Filmen, Kunstfiiden, Laeken usw. 
(E. P. 308 657 T o m  25/3. 1929, Auszug yeroff. 23/3. 1929. Prior. 23/3. 1928.) F r a n z .

Celluloid Corp., Newark, ubert. von: J. F. Walsh, East Orange, und A. F. Ca
prio, Newark, New Jersey, V. St. A., Plastische Massen aus Cellulosederivaten. Man 
setzt den Collulaseestern oder -athern polymerisierte Vinylverbb. u. solche organ. Verbb. 
ais Hilfsstoffe zu, welche losend, weiehmachend oder plastifizierend auf die Cellulose
deriw. einwirken. Die Polymerisation der Vinylverbb. kann nach dem Yermisehen 
mit den Cellulosederiw. erfolgen; man kann den Cellulosederiw. auch schon teilweise 
polymerisierte Vinylverbb. zusetzen u. die Polymerisation nach dem Vermischen mit 
den Cellulosederiw. vollenden. Die Misehungen dienen zur Herst. von Filmen, Kunst- 
fiiden, Laeken usw. (E. P. 308 658 vom 25/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 
23/5. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: R. Skutezky, 
Linz, Osterreich, Kunstschwamm. Man • yermischt Viseose, die pflanzliche Faser ent
halten kann, mit porenbildenden Stoffen, die mit Alkalien zu reagieren yermógen. 
Man yermischt 160 g Viscose (bis zu 10% Cellulose) mit 16 g Baumwolle, Flachs, 
Hanf o. dgl. u. 1,2 kg einer Mischung von kryst. Na2S04 u. (NH4)2S04 (oder NH4HS04 
oder NaHS04) u. laĆt bei 180° 1/2—3 Stdn. stehen, die in den Poren yerbleibenden 
Salze werden durch Waschen mit h. W. entfernt. (E. P. 308 838 vom 28/3. 1929, 
Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 30/3. 1928.) F r a n z .

Lexikon der Papierverarbeitung von Heinrich Biagoseh. Bd. 2. Arbeitsverfahren. Lfg. 3, 
Bog. 9—12. Begazen-Einfasser. (S. 129—192.) Berlin: Verlag d. Papier-Zeitg. C. Hof- 
mann 1929. 4°. = Papier-Zeitung. Ausg. B. Beil. 3. Subskr. Pr. jede Lfg. M. 2.50; 
f. Bezieher d. Papier-Zeitg. zu erm. Pr. Ba. 1 ist noch nicht ersebienen.

George Clapperton, Praetical paper-making. 3rd ed., rev. and partly re -written by E. H. Clap-
perton. London: Crosby Loekwood 1929. (220 S.) 8°. 7a. 6d. net.

William Dermot Darby, Rayon, and other synthetic fibers; a brief account of the origin, 
deve!opment, use and manufacture of rayon, together with chapters on the merchandising 
and caro of rayon fabrics. New York: Testile Pub. Co. 1929. (69 S.) 12°. S 1.50. 

Thomas Woodhouse, Artifieial silk or rayon: its manufacture and uses. 2nd ed. London: 
Pitman 1929. (246 S.). S°. 7s. 6d. net.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Roger Martin, Die Brennstoffe und ihre Yerbrennung. Vf. gibt eine Anzahl von 

Formeln u. Diagrammen zur Ableitung des Verlaufs u. der Ergebnisse der Verbrennung 
aus der Natur der Brennstoffe u. der auCeren Umstande. (Chaleur et Ind. 10. 87—95. 
149—54. 206—12. April.) B o r n s t e in .

Bela Móry, Ober die Terwertung ungarischer Kohlen. Uberblick iiber die Mengen 
u. Qualitaten der Kohlenyorkk. Torso-Ungarns u. Diskussion iiber dereń rationellere
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Verwertungsmógliclikeiten. (Szćnkiserleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 99—106. 1928. 
Budapest, Feuerungstechn. Versuchsstation.) Sp e t e r .

Bela Móry, Die Struktur der Kohlenasche. An 12 Mikro- u. 41 Róntgenphoto- 
grammen von Sehliffcn ungar. Kohlen wird gozeigt, daB die tertiiiren anorgan. Be - 
standteile infolge der sporad.-acoessor. Verteilung leicliter aus den Kohlen entfernt' 
werden konnen ais die mehr oder weniger glciehmaBig in der Kohlenmasse ver- 
teilten primaren oder sekundaren anorgan. Substanzen, weshalb der Asehengeh. 
ungar. Kohlen durch Aufbcreitung nur bis auf eine gewisse Grenze herabgedriickt werden 
kann. (Szćnkisćrleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 107—12. 1928. Budapest, Feuerungs- 
techn. Versuchsstation.) Sp e t e r .

Bela Móry und Istvan Peter, Die Entfernung der (Kohlen-) Aschenbestandteile 
durcli Trennung nach dem spezifischen Gewicht. Durch Zentrifugieren feinst (bis 
<  0,094 mm) gepulvcrter Kohle zum Teil in Chlorzinklsg., zum Teil in Tetraehlor- 
methan, zum Teil in Bzn., lassen sieh die verschiedenen Bestandteile nach dem spezif. 
Gew. Yoncinander trennen. Bei Proben von ungar. Ligniten wurde so Ruckgang des 
Asehengeh. bis 5% erzielt. Aus den Versuchsresultaten ergibt sieh, daB die Lignit- 
asche nicht in dem mehr oder weniger das Lignit bildenden verkohlten Holz enthalten, 
sondern hauptsaohlich zwischen den Schichten derselben cingebettet ist. (Szćnki
serleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 113—25. 1928. Budapest, Feuerungstechn. Versuchs- 
station.) Sp e t e r .

Bela Móry, Die Entfernung der (Kohlen-) Aschenbestandteile durch Flotation. 
Flotationsverss. zeigen, daB diese Methode bei den ungar. Braunkohlen keine Erfolge 
hat. Nur einige ungar. Lias - Braunkohlenvorkk. bieten bessere Aussichten fur die 
erfolgreiche Anwendbarkeit dieses Verf. (Szćnkiserleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 126 
bis 133. 1928. Budapest. Feuerungstechn. Versuchsstation.) Sp e t e r .

Ronald Holroyd und Richard Vernon Wheeler, Studien uber die Znsammen- 
setzung der Kohle. Pflanzenteile ais olliefemde Bestandteile. (Vgl. C. 1929. I. 959, 1071.) 
Durch yergleichende Vakuumdest. von Proben der gleichen Kohlenader mit bekannten 
Mengen von Pflanzenteilen (d. h. von Vitrain u. Durain) wurde der Charakter der 
gasfórmigen u. fl. Dest.-Prodd., ihre Menge u. der Temp.-Absehnitt, in welchem sie 
entstanden, bestimmt. Eine Tabellc gibt eine Ubersicht uber die Warmezers. bitumi- 
nóser Kohlen nach Bestandteilen (freie KW-stoffe, Harze, geformte Pflanzenteile, 
Huminsiiuren). Z. B. wurde festgestellt, daB bei 300—320° etwa 30% des urspriing- 
lichen Geh. an geformten Pflanzenteilen ais ungesatt. KW-stoffe, neutrale sauerstoff- 
haltige Verbb. u. W. erhalten werden. Durch Dest. von aus Durain praparierten 
megaspor. Bestandteilen in den entsprechenden Temp.-Grenzen wird der Unterschied 
im Charakter der gasfórmigen u. fl. Dest.-Prodd. von Durain u. Vitrain der gleichen 
Kohle gezeigt. Tabellen u. experimentelle Einzellieiten im Original. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 633—41. April. Sheffield, Safety in Mines Res. Lab.) N a p h Ta i .i .

Fred. W. Freise, Die Verwertung der brasilianischen Steinkohle. Neuere Versuche 
und Aussichten. Brasilien besitzt in den Staaten Rio Grandę do Sul, Sta. Catharina 
u. Parana Kohlenlager, die den Schichten der untersten Permformation angehóren; 
ein regelmaBiger Abbau findet erst seit dem Weltkricge statt, docli betrug die Gesamt- 
fórderung der letzten 10 Jahre nur ca. 3 Millionen t. Infolge ihres groBen Asehen
geh. u. ihres Pyritreichtums ist die Verwertbarkeit der Kohle beschrankt. Dic Ver- 
wendung ais Brennstaub ist aussichtsrcich, am meisten yersprechen die Kohlen bei 
der Tieftemp.-Verkokung zu geben. (Brennstoff- u. Warmcwirtschaft 11. 181— 85. 
Juni. Rio de Janeiro.) BoRUSTEIN .

Szilard Hankiss, Uber den anorganischen Konstitutionsbestandteil der Kohle. 
Es ist zu unterscheiden zwischen dem urspriingliehen anorgan. Konstitutionsbestand
teil u. der nach dem Yerbrennen der Kohle zuruckbleibenden Asche. AuBer yer- 
einzelten Fallen ist die Asche der Kohle niemals ident. mit dem urspriingliehen an
organ. Bestandteil, da dieser durch die Veraschung eine Rcihe von chem. Veriinderungen 
erleidet. Mit k. u. h. W. u. dann mit k. u. li. 2%ig. HC1 lassen sieh, wie am Beispiel 
der Kohle von Pćcs (=  Fiinfkirchen in Ungarn) gezeigt wird, die urspriingliehen 
anorgan. Bestandteile der Kohle geniigend herauslósen. Die KorngróBe der Probe 
ist fiir dio herauslósbare Menge yon wesentlicher Bedeutung; aus einer Probe von 
1/10 mm KorngróBe lieB sieh doppelt soviel herauslósen ais aus einer solchen yon 
%  mm. (Szćnkiserleti Kózlemenyek 2 [1927]. 134—39. 1928. Budapest, Feuerungs
techn. Versuchsstation.) SPETER.
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Szilard Hankiss, Die liolle der Ycrschlackuwj im Generałorbelrieb. Das Leistungs- 
yermogen des Generators ist um so groBer, je hoher die Asche der Kohle schmilzt. 
Wahrend A1203, einfaehe Silieate, freies MgO u. CaO den Schmelzpunkt giinstig be- 
einflussen, drueken Eisenosyde diesen herab. CaS04 wirkt wegen Erhohung des
S-Gch. des Gases ungiinstig. (Szśnkiserleti Kozlemćnyek 1 [1925/26]. 41— 49. 1927. 
Budapest, Feuerungstechn. Versuchsstation.) >SPETER.

S. Uchida, Eigenschaften der Kohlen fiir den Gasgemrator. Vf. bespricht den 
EinfluB der folgenden Faktoren auf die Arbeit im Generator: KorngroBe der Kohle, 
Backfahigkeit, Schmelztemp. der Asche, Reaktionsfahigkeit des entstehenden ICokses 
bei yerschiedenen Tempp. (Journ. Fuel Soc. Japan 8. 50—52. April. The Imperial 
Fuel Research Inst.) B o r n s t e in .

J. Sainte-Claire Deville, Tieftemperatur-Destillation in Kokereien und Gas- 
werken. (Vgl. C. 1929. I. 1639.) Erorterung der Fortschritte u. Probleme der Tief- 
temp.-Verkokung in Frankreich unter Verwendung innercr Erhitzung durch inerte 
Gase oder von Drehofen zum Zweck, statt des harten GieBereikokses Halbkoks von 
groBer Rk.-Fiihigkeit zu erzielen. Wiehtigkeit der Vortrocknung der Kohle. Zus. u. 
Behandlung des Teers u. der Gase, Menge, Art u. Gewinnung der Leiclit-KW-stoffe. 
(Gas World 90. Nr. 2335. Coking & By-Products Sect. 20. 4/5.) W o l f f r a m .

David Brownlie, TieflemperaturverkoJeung. Einige Werke gro/im Slils in Groji- 
Britannien. Tieftemp.-Verkokungswerke 12 yersehiedener Systeme, die in England 
im Betrieb oder Bau sind, werden in Wort u. Bild dargestellt. (World Power 11. 
607— 15. Juni.) BÓRNSTEIN .

R. van A. Mills, Billige Trennung von Emulsionen. Manche Roliolemulsionen, 
z. B. die von Tonkawafield, Oklahoma, lassen sich durch eine einfaehe Vorr. trennen. 
Das grubenwarme, z. T. emulgierto Ol wird auf den Boden eines'mit Salzwasser von 
90° F. beschickten Tanks geleitet. Beim Aufstieg durch das w. Salzwasser teilt sich 
die Emulsion. Der kontinuierlieh arbeitende App. wird naher beschrieben u. abgebildet. 
(Oil Gas Journ. 27. Nr. 49. 45, 150. 25/4.) N a p h t a l i .

A. Korevaar, Koks ais Brennsloff. Im  Auftrage der „Vereinigung Zentralverkaufs-
kontor fiir I£oks“ gibt Vf. eine umfassende Enzyklopadie iiber Koks, u. zwar nur 
Steinkohlenkoks. Nach einleitender Ubersicht iiber die Entw. der heutigen Kenntnisse 
auf diesem Gebiet u. der Definition des Begriffes „Koks“ werden in 7 weiteren Ab- 
schnitten eingehend behandelt; Koksherst. (Begriff der Kokserzeugung, Beschreibung 
des Dest.-Vorganges, Abhangigkeit der Koksbcschaffenheit von den Eigg. der Stein- 
kohlen, EinfluB der Art der Herst. auf die Kokseigg., Folgerungen); die Eigg. der 
Kokssorten (chem. Zus., Aktivitat); dio Verbrennung (schemat. Vorstellung iiber 
die Verbrejimmgszone, beherrschende Faktoren u. ihr EinfluB auf das Vol. der Ver- 
brennungszone, Brennbarkeit, Zusammenhang zwischen Vol. u. Temp. der Ver- 
brennimgszone, Gesetz der Warmekompression, Hohe der Kokssaule; scharfere Zer- 
legung der Vorga.nge in der Verbrennungszone, nahere Erklarung der schemat. Vor- 
stellung zwecks Ableitung des Warmekompressionsgesetzes, Grenzfallc, in der Hóhe 
abnehmende Kokssaule, Hochofen u. Kesselfeuerungen); Brennbarkeit von Koks 
(Definitionen, Bcgriffsyerwirrung, 'Obersicht uber die Methoden zur Best. der Ver- 
brennlichkeit); Unterseheidungsmoglichkeiten fur die yerschiedenen Kokssorten 
(Ubersicht der zur Best. des techn. Wertes einer Kokssorte festzulegenden Faktoren, 
Móglichkeit der Aufnahme yon Koks in das Warengesetz nur auf Grund einer all- 
gemein anerkannten Methode zur Best. der Yerbrennlichkeit, einwandfreie Unter- 
seheidung der Kokssorten im Handel); Gaskoks u. Huttenkoks (GieBkoks) in der 
Praxis. (Het Gas 49. 145—59. 172—88. 201—15. 228—38. 268—77. 15/5. Leiden, 
Rijks-Uniy.) WOLFFRAM.

B. PentegOW, Adsorption ais allgcmeines Charaklerislikum ton Kohle und Torf. 
Bedinguńgen der Genesis, des Vorkommens, des Gasgehalts, der Verwitlerung, Selbstent- 
ziindung, Koksbildung, Hydriernng. (Vgl. C. 1928. II. 2762.) Die Adsorplionszahl, d. h. die 
Anzahl mg solcher Stoffe, wie FeCls, Melhyleiiblau u. Ozalsaure, die von 1 g Kohle u. Koks 
(Trockensubstanz, gepulyert zu 70 Maschen auf 1 lin. Zoll) aus 50 ccm der 0,l%ig. Lsg. 
aufgenommen werden, ist ein allgemeines Merkmal der Kohle: d. h. der Reife, derBe- 
dingungen der Lagerung, des Gasgeh., der Verwitterung, Selbstentzundung, Koksbldg. u. 
Hydrierung. Mit der Reife der Kohle nimmt die Adsorptionszahl der Kohle u. des Kokses 
ab. Fiir Braunkohlen ist das Yerhaltnis: Adsorptionszahl der Kohle (AU) zur Adsorp
tionszahl des entsprechenden Kokses (AK) fiir Osalsaure groBer ais 1 bis iiber 2, fiir Stein- 
kohle ist dieses Yerhaltnis AU/AK kleiner ais 1 u. sinkt bis zu 1/3. Fiir Torf ist AU/AK
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unter 1, fiir Anthracit ca. 1: Bei der Verwitterung der Kohlen sinken AU u. AK, u. 
zwar sinkt AK weniger ais AU, AU/AK sinkt mit sinkendem Calorienwert. Unter 
gleiehen Bedingungen der Lagerung der Schichten sind die Adsorptionszahlen fiir 
Kohle u. Koks bei den oberen Schiehten gróBer, ais bei den unteren. Fiir dieselbe 
Schicht ist AU/AK dort gróBer, wo die Metamorphisation geringer war. Der Gasgeh. 
der Kohle hangt, abgeselien von den Bedingungen der Lagerung (Mctamorphisations- 
grad u. Isolierung der Kohle) von ihrer Adsorptionsfiihigkeit ab, die die Gasaufnnhme- 
fiihigkeit der Kohle bestimmt. Mit steigendem Gasgeh. der Kohle nimmt AU/AK 
ab.. Die Selbstentziindung der Kohle hangt von ihrem Adsorptionsvermógen ab u. 
ein hoher S-Geh. in gewissen Kohlen (z. B. aus Illinois), die sich leicht entziinden, 
ist nicht die Ursache der Selbstentziindung, sondern eine Folgę der hohen Adsorptions- 
fahigkeit dieser Kohlen fiir die Sulfate aus wss. Lsgg. u. der raschcn Red. der Sulfate 
zu Sulfiden, infolge der hohen Gaskapazitat. Die Fiihigkoit der Kohlen zur Bldg. be- 
stimmter Kokssorten hangt von der Adsorptionsfiihigkeit der boim Erhitzen der Kohle 
gebildeten festen Phase u. vom Charakter der fl. u. Gasphase ab. Beim Verkoken 
yon verwitterter Kohle oder Braunkohle wird ein pulveriger Koks erhalten, wcil infolge 
der erniedrigten Adsorptionsfiihigkeit der festen Phase, des groBen Gasgelialts u. der 
Ggw. von oxydierten Vorbb., die sich leicht beim Erhitzen zersetzen, die von einem 
Teilchen der festen Phase zum andern gezogenen Adsorptionsfaden nicht fest genug 
sind. Die Ausbeute an in A. 1. Hydricrungsprod. ist um so gróBer, je gróBer dio Ad- 
sorptionszahl der betroffenden Kohle ist. (Publications de l’Universitć de l’Extróme- 
Orient [russ.] Serie 7. No. 12. 28 Sciten. Wladiwostok. Sep.) ScHONFELD.

Bela MÓry, Die Zersetzung von Plienolen durch Phosphorsaure. Durch Erhitzen 
von Kohlenteer mit Phosphorsaure im Riihrautoklaven erhalt man wesentlich sauer- 
stoffarmere, durchaus nicht mehr phenolartigc Prodd. Aus Yers.-Serien-Tabellen 
geht hervor, daB die Phosphorsaure zuerst die Polymerisierung u. dann erst die Auf- 
spaltung der Phenole in niedriger sd. Prodd. bewirkt. Fast wasserfreie oder wasser- 
haltige H3P04 oder P20 5 erweisen sich bei 400° ais gleich wirksam. (Szćnki- 
serleti Kózlemćnyek 2 [1927]. 90—95. 1928. Budapest, Feuerungstechn. Yersuehs- 
station.) Sp e t e b .

H. A. J. Pieters und M. J. Manners, Gewinnung von Pyridin und Phenol aus 
Rohbenzol. Durch Vorwaschung des Rohbenzols werden bedeutende Mengen Pyridin- 
basen u. Phenole erhalten, je nach dereń Vork. im Rohbenzol, so z. B. aus 16 t des- 
selben 34 kg Pyridin in Form einer verd. H2S04-Lsg. mit 150 g Pyridin/1, 50 kg Phenol 
ais Phenollauge mit 140 g Phenol/1. Hierbei wird der gesamte H 2S04-Verbrauch fiir 
die Benzolreinigung um 30% vermindert, der Verbrauch an Laugo indes um 50% 
erhóht, der Waschverlust wieder um 35% vermindert. Die Best. des Pyridins erfolgt 
durch Dest. bei Verwendung von Dimethylgelb + Methylenblau (nicht Metliylorange) 
ais Indicator in nicht zu yerd. Lsg. (Chem. Weekbl. 26. 286—90. 18/5. Heerlen, Centraal 
Lab. d. Staatsmijnen.) GROSZFELD.

Miething, Ortliche Naphihalinbekampfung. Vf. berichtet iiber dio Beseitigung 
sehr starker u. hiiufiger C10H8-Verstopfungen im iiberalterten Rohrnetz der Stadt 
Pasewalk durch Verstarkung der Haus- u. Laternenzu- u. -steigeleitungen, vor allem 
aber durch den Einbau von besonderen guBeisernen Topfen an allen Laternen, Haus- 
zufiihrungen, sowie in gróBerer Form vor Briicken, in welchen durch einen keram. 
Hohlkorper eingesaugtes Lćisungsm. an dessen Oberfliiche verdunstet u. so die Ver- 
stopfungen zur Lsg. bringt, wiihrend dio Kondensatc leicht aus den Topfen ins Rohr
netz gespiilt werden kónnen. Bauart u. Venvendung der vom Vf. zusammen mit der 
Mark. EisengieBerei F. W . F r ie d e b e r g , Eberswalde, konstruierten Tópfe werden ein- 
gehend beschrieben. (Gas World 72. 477—78. 18/5. Pasewalk.) W o l f f r a m .

D. L. Jacobson, Das „Thylox“-Verfaliren zur nassen Reinigung. Beschreibung 
der Apparatur u. Arbeitsweise des von der Vers.-Abt. der KoPPERS Co. ausgearbeiteten 
,,Thylox“-Verf. zur Entfernung von HoS (u. HCN) aus dem Gas auf nassem Wege. 
Das bereits im GroBbetriebe aufs beste" bewahrte Verf. nimmt 98% des H,S mittels 
einer schwachen Sodalsg. heraus, die dureh geringe Zusiitze von bestimmten, ais „Thylox- 
misphung“ bezeichneten, sd. gel. Chemikalien teilweise neutralisiert wird, der Rest 
des H,S wird auf trockenem Wege entfernt. Die entstehenden Thioyerbb. werden 
durch Luft oxydiert, S durch Flotation in sehr feiner Verteilung u. groBer Reinheit 
oder aueh in zur landwirtschaftlichen Schiidlingsbekampfimg geeigneter Form gewonnen. 
Betriebsergebnisse, Kosten u. Wirtschaftlichkeit des Verf. (Gas Age-Record 63. 597 
bis 600. 4/5. Pittsburgh, Pa., The Koppers Co.) W o l f f r a m .

XI. 2. 53
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Gilbert E. Seil, H. A. Heiligman und T. H. Clark, Die Praxis der Trocken- 
gasreinigung. Die Reinigung von Stądtgas nach dem Trockenverf, wird in einer Reihe 
Ton Aufsatzen besproohen u. dabei werden insbesondere die prakt. Erfahrungen der 
Vff. hinsiehtlich der Auswahl des Fe203, der Hersfc. der M., der Packung der Hiirden 
u. allgemeine Betriebserfahrungen niedergelegt. (Amer. Gas Journ. 130. Nr. 5. 
39—42. Mai. Philadelphia, E. J. L a v in o  Co.) N a p h t a l i .

— , Acetylen aus Koksojengasen. Kurzer Bericht uber das Verf., aus dem Methan 
der Koksofengase durch elektr. Glimmentladung Acetylen u. daneben Cyangas zu 
gewinnen. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 75. 31/5.) B l o c h .

— , J . Trauzl Nekrolog auf den im 89. Lebensjahr verstorbenen groCen Cster- 
reichischen Bohringenieur u. Begriinder der Firma Tr a u z l  & Co. (Petroleum Times 
21. 828. 11/5.) N a p h t a l i .

J. A. Yunker, Cracken von Naturgas. Ein histor. Riickblick auf diesbeziigliche 
Verss., besonders zur Gcwinnung von RuB u. H, wird gegeben, ein neues darauf hin- 
zielendes Verf. angedeutet; es wird noch auf die YerwendungsmSglicbkeit des H 2 in 
der ehem. Industrie liingewiesen. (Gas Age-Rccord 63. 674—80. 18/5.) F r ie d m a n n .

R. T. Goodwin, Vorschriftsmafliges Heizol aus gecracktem schwerem Rucksland. 
Vf. hat ein Verf. ausgebildet, aus Crack-Riickstanden zwei yerwertbare Prodd. zu er- 
zeugen, namlich ein Bunkerol, dessen Beschaffenheit yon der Viscositat des Riickstandes 
abhangt, ferner ein zur Beheizung der Raffinerie oder ais Brikett-Bindemittel geeignetes 
Materiał mit holiem C-Geli. Das Goodwin-Verf. beruht auf Behandlung des gekuhlten 
Crackruckstandes mit H 2S04, die ais Saureteer zugesetzt wird. Nach. starkem Durcli- 
mischen liŁfit man aus dem Sauregemisck den Koks sich ausscheiden, der die Saure 
so yollstandig absorbieren soli, daB der Olanteil neutral wird. Ein besonderer Vorteil 
besteht darin, daB stark schwefelhaltige Ole durch Zusatz yon Ca ihre korrodierende 
Wrkg. auf die Crackapp. yerlieren u. daB diese Riickstande dann mit Hilfe des Verf. 
aufgearbeitet werden kónnen. (National Petroleum News 21. Nr. 20. 80— 85. 
15/5.) F r ie d m a n n .

George Reid, tJbersicht uber die Raffinerien Californiens. (Refiner and nat. 
Gasoline Manufacturer 8. Nr. 3. 90—98. Marz.) F r ie d m a n n .

F. J. Nellensteyn, Neuere Fortschriite auf dem Gebiet der Asphaltchemie. (Asphalt
u. Teer 29. 504—08. 7/5.) N a p h t a l i .

B. Dolgow, Gewinnung des Naturtoluols aus dem Maykopschen Erdol. Vf. be- 
richtet iiber Laboratoriums- u. Betriebsverss. zur Gewinnung von Toluol aus dem 
MAYKOPschen Erdól. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chemii] 1. 
287—91. 1928. Makejewka, Forschungsinst.) S c h ó n f e l d .

B. Tytschinin, Naturliche Quelle fur Petrolsauren. Bei der bestehenden Art der 
Behandlung des Erdols werden die Petrolsauren nur zum geringen Teil aus dem Erdól 
herausgeholt. Vf. schlagt vor, die bestehende Methode der Dest. folgendermafien 
abzuandern: Das ganze zur Aufarbeitung gelangende Erdól wird mit der nótigen Menge 
Alkali von entsprechender Konz. behandelt. Dann wird es zur Dest. geleitet, wobei 
dio Rolle des ublichen Masut-Erwarmers durch einen oder mekrere Autoklaven-Absetz- 
apparate ubernommen wird, in denen die Trennung der Erdól- von der wss.-alkal. 
Schicht stattfindet. Das Erhitzen geht auf Kosten der Regeneration der Masutwarme, 
wenn nótig mit WarmezufluB von anderen Quellen. Der Druck wurde naeh Vf. 4 at 
nicht ubersteigen. Das nach diesem ProzeB zur Dest. gelangende Erdól wird nach Vf. 
auch wasserfrei sein, aber keine Sauren mehr enthalten. Die Anwendung dieser Methode 
diirfte nach Vf. auBer yerschiedenen anderen Vorteilen, wie Verringerung des H2SO,r  
Verbrauchs u. der Olverluste bei der Reinigung, groBe Mengen Petrolsauren liefern, 
die jetzt unproduktiy yerloren gehen. Vf. gibt eine Ubersieht der russ. Erdóląuellen 
u. der daraus mógliehen Ausbeutep an Petrolsauren an. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 11. 24—27. Moskau.) G o i n k i s .

G. Stadników und Z. Wosshinskaja, Isolieróle. (Petroleum 25. 651—58. 8/5. —
C. 1929. I. 2373.) T y p k e .

A. Wallichs und K. Krekeler, Untersuchung der Kuhlole bei der Zahnrad- 
bearbeitung. Es wurde die Wrkg. einer Reihe von Kiihlólen bei der Herst. von Zahn- 
radern untersucht. Die mit den einzelnen Ólen erreiehten Zahnezahlen wurden bis 
zur Abstumpfung des Werkzeuges ermittelt, sowohl im Kurzyers. bei sehweren, wie 
im langeren Vers. bei leiehten Schnittbedingungen. Bei beiden Bedingungen wurde 
eine ubereinstimmende Ordnung der Olsorten erreicht. Bei den Dauerleistungsyerss. 
konnten gleichzeitig Yeranderimgen der Ole in bezug auf SZ., Aschengeh. usw. er-
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mittelt werden. Im  einzelnen wurde auf Benetzungsfahigkeit nach naher besehriebenem 
Verf., auf Abtropffahigkeit, auf Bldg. von Rauch u. Korrosionsersclieinungen gepriift. 
Techn. Einzelheiten. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 643—47. 11/5. Aachen, Lab. f.
Wcrkzcugmaschinen d. Techn. Hochschule.) NAPIlTALr.

Henri J. V. Winkler, Die leonłinuierliche Dcslillation der Teere oder róhen Mineral- 
die durch iiberhitzten Dampf. Beschreibung des Verf. von Ab DER H a l d e n , wonach 
durch Dest. mit uberhitztem W.-Dampf dio Teer- oder Mineralóle vom Pech getrennt 
u. durch fraktionierte Kondensation in Eraktionen zerlegt werden. Bei der Behandlung 
von TJrteer wird zugleich durch Einfuhrung von NaOH-Lsg. der gesamto Phenolgeh. 
aus den Dcstillaten abgetrennt. (Chim. et Ind. 21. 466—72. Marz. Noeux et Drocourt, 
Service des Recherches Chimiąues de la Compagnie des Mines de Vicoigne.) B S r n ST.

E. N. Klemgard, Die Fabrikaiion von Schmierfelten unter Anwendung von Druck. 
Die erforderliche Apparatur u. das Verf. werden beschrieben, nach wolchem durch Er
hitzen von Kalkseifen mit Mincralolcn in geschlossenem Kessel unter Druck boi 
geringem tlberschuB an Ca Schmierfette hergestellt werden. (Rofiner and nat. Gasoline 
Manufacturer 8 . Nr. 3. 68—70. Marz.) F r ie d m a n n .

R. E. Wiłkin, P. T. Oak und D. P. Barnard, Eigenschaften und Leistungen von 
Aulomobilolen bei niedrigen Temperaturen. Die Vff. fandcn, dafi bei Tempp. nahe 
von 0° F sogar Ole asphalt. Ursprungs gewisse piast. Eigg. zeigen, wahrend gemisclit- 
bas. oder paraffin. Ole wcit von den allgemein angenommenen Viscositatsgesetzen 
abweichen. Die Ole der letztgenannten Klassen haben Viscositaten, die mit abfallender 
Scherkraft wachscn u. etwas groBer werden, ais ihre Eigg. bei n. Tempp. das erwarten 
lassen. Da aber der Kurbelwiderstand hauptsachlich von diinnen Olfilmen an den 
Zylinderwandungen herriihrt, gibt der relatiy kleine Temp.-Viscositatskoeffizient 
der paraffinhaltigen Ole diesen einen merklichen Vorteil gegeniiber den asphaltbas., 
einen Vorteil, der sich mit Ernicdrigung der Temp. yergróBert. —  Zirkulationsverss. 
an einer Maschine mit yerhaltnismaBig engmaschigem Sieb zeigten, daB keine Schmierung 
stattfindet, beyor das Ol seine Schmelzpunkttemp. erreicht hat. Allgemein ergibt 
sich, daB ein niedriger Temp.-Viscositatkoeffizient sehr wiinschenswert ist, um das 
Ankurbeln zu erleichtern, u. daB freier Umlauf ein Ol yerlangt, dessen Viscositat bei 
sehr niedriger Scherkraft nicht zu schnell wiichst. Die Untersuchungsergebnisse werden 
an Hand zahlreicher Diagramme erlautert. (Journ. Soc. automot. Engineers 22. 
213—20. Febr.) NAPHTALI.

Gr. B. Maxwell und R. V. Wheeler, Gharakterislische Erscheinungen bei den 
Flammen klopfender und nicht klopfender Brennstoffe. Bei der Fortsetzung der friiher 
(0.1928. II . 2692) beschriebenen Verss. nach gleicher Methode u. mit wenig abgeanderter 
Apparatur fanden Vff. bei Steigerung der Anfangstemp. (friiher 15— 17°) bis zu 100° 
eine geringe Erweiterung der Gasmischungsgrenzen, innerhalb dereń Klopfen erfolgte. 
Gemische yon Bzn. mit Pentan 1: 3, 1: 1, 3: 1 (zu 3,5% der Luft beigemengt) zeigten 
bei 30° u. 2,1 Atm. Anfangstemp. u. -druck auf den Flammcnphotographien schritt- 
weise den tibergang yon der typ. Bzn.-Luft-Explosion mit kontinuierlicher Verbrennung 
hinter der Flammenfront zu der eines Pentan-Luftgemisches unter plótzlich cin- 
tretenderNachyerbrennung, sobald die beschleunigte, yibrierende Flamme das Zylindcr- 
ende erreichte. Dabei trat in manchen Fallen, besonders bei gleichen Bzn.-Pentanyoll., 
eine Entzundung der unyerbrannten Beschickung yor der fortschreitenden Flamme 
ein. Diese stets dicht an der Endplatte des Zylinders entstehende „Selbstentziindung“ 
erzeugte eine zweite Flamme, die hinter der ersten etwa mit gleicher Geschwindigkeit 
sich bewegte. Sie scheint nicht die Ursache des Klopfens zu sein. — Die Verss. be- 
statigen die Ansicht, daB der Hauptunterschied zwischen einem klopfenden u. einem 
nicht klopfenden Brennstoffe durch die Natur der in den h. Gasen hinter der Flamme 
sich abspielenden Rkk. bestimmt wird. — Die beiden einzigen Substanzen, die die 
Klopfneigung von Petroleum-Bzn. im Motor mit innerer Verbrennung yerstarken, 
sind A. u. Amylnitrit; Anwesenheit von W.-Dampf in steigenden Mengen bis 6,5% 
yerringert in entspreehendem MaBe die Geschwindigkeit u. Helligkcit der Flamme, 
sowie die Hórbarkeit der Explosion bei fast yólligem Ausbleiben des Nachgliihens. — 
Die gepriiften Brennstoffe yerhielten sich bei den Verss. ausnahmslos ebenso wie in 
den Motoren. — Schwierig laBt sich dio Antiklopfwrkg. des leicht entzundlichen CS2 
mit der Erklilrung des Klopfens durch Selbstentzundung in Dbereinstimmung bringen; 
man kann hier eino zu langsam sich yollzichende Selbstentzundung annehmen. — 
Kein H-Luft-Gemisch gab eine ahnliche Explosion wie Pentan-Luftgemische; einige 
reichere Mischungen gaben einen geringen Schlag. — Vff. schlieBen, daB zum Zustande-

53*
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kommen einer „klopfenden“ Esplosion im geschlossenen GefaB zwei Bedingungen 
erfiillt sein miissen: 1. Form u. GroBe des GefaBes, Natur u. Starkę der Mischung u. 
Starkę der Warmeentw. in den verbrennenden Gasen miissen so sein, daB eine stehende 
Welle in der Gassaule auftreten kann, bevor die ursprungliehe Flamrne das GefaB 
durclischritten hat. 2. Die Natur des Brennstoffes u. seino Konz. im Gemisch muB 
derartig sein, daB geniigend Energie iibrig bleibt, um einen WellenstoB aufrecht zu 
erhalten, wenn die durch die stehende Welle beschleunigte Flamme durch die GefaB- 
wand aufgehalten wird. Unter diesen Annahmen ist die Wrkg. des Zusatzes von Spuren 
von „Antiklopfmitteln“ wie Pb(C2H5)4 zu Pentan, die die Verbrennung hinter der 
Flammenfront kontinuierlich gestalten, verstandlich. Stoffe wie Bzn. u. CS2, die selbst 
wahrend der Esplosion kontinuierlich verbrennen, wirken iihnlich, nur schwacher. 
(Petroleum Times 21. 948—50. 25/5.) B o r k s t e in .

Heydecke, Viscositat und Klebefdhigkeit von Slraflenteer. Die Viscositat von 
Strafienteer wird allgemein naeh der Methode von HUTCHINSON bestimmt; fiir die 
Klebefahigkeit gibt es noch keine bestimmte Unters.-Methode. Beschreibung einer 
Apparatur, die der von G r a e f e  angegebenen (vgl. C. 1928. I I .  1511) ahnelt. Durch 
eine Hebelanordnung wird das ReiBgewicht zweier mit dem Teer zusammengeklebter 
Stahlfliichen bei verschiedenen Tempp. ermittelt u. zu der Viscositat in Beziehung 
gestellt. Mit Tabellen u. Kurycnbildern. (Asphalt u. Teer 29. 649—51. 11/6.) Konig.

Eugen Locher, Beitrag zur Bestimmung der Verteerungszahl in  Transjormatoren- 
und Schalterdlen. 50 g des zu priifenden Oles werden in einem 200-er Erlenmeyer- 
kolbchen mit 10 ccm einer Natronlaugenlsg., die dureh Auflosen von 7 g Atznatron 
in 100 ccm W. hergestellt worden ist, versetzt, u. 24 Stdn. auf 120° ohne Einleiten 
von Sauerstoff erhitzt. Ohne die Natronlauge vom Ol zu trennen, wird nunmehr die 
weitere Behandlung des derart vorbehandelten Oles wie bei der Schiedsmetbode durch- 
gefiihrt. — Bei den angestellten Verss. ergab sieh gute Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen der Seliiedsmethode. (Chem.-Ztg. 53. 470—71. 15/6.) T ypke .

H. Kiemstedt, Apparat zur Prujung der Sc1imierolverdiinnung im Automobil- und 
Flugzeugnwtor. Ein elektr. beheizt-er Destillationsapparat, mit dem die Priifung auch 
in Garagen u. sonstigen Raumen, in denen ein Arbeiten mit offenem Feuer unstattliaft 
ist, yorgenommen werden kann, wird besehrieben. (Chem.-Ztg. 53. 459. 12/6.) Ty p k e .

A. R. Myhill und E. T. Pickering, Vorfiihrung einer vollstdndigen Gas- 
analyse. Die Ausfiihrung einer vollstandigen Gasanalyse in der Apparatur von 
BONE u .  W h e e l e r  wirde vorgefuhrt, dabei aber CH4, H2 u. N nicht durch 
Explosion, sondern durch Verbrennung iiber CuO im Quarzrohr bestimmt. Aus- 
fiihrung der Bestst., Konz. der Absorptionsmittel u. der Vergleich mit anderen Me
thoden der Best. werden erórtert, ein App. zur mechan. Entnahme u. Sammlung 
von Gasdurchsclmittsmustern sowie seino Handhabung besehrieben. (Gas World 
90. 26— 27. 12/1.) _ _ Wor.FFRAM.

Walter J. Podbielniak, Fraklionierende Analysen von Naturgas. Unter Bezug- 
nahme auf fruhere Verdffentliehungen, die App. u. Verff. zur Analyse von Naturgas 
u. -gasolin mittels Iraktionierter Dest. zum Gegenstand hatten, werden bier besondere 
Schwierigkeiten gesehildert, die sieh bei Unters. sehr „trockener“ Naturgase auf 
Gasolingeh. herausstellten u. Verff., sie zu iiberwinden. Ein App. wird abgebildet 
u. besehrieben, in den das mit KOH u. P205 gereinigte u. getrocknete Gas eingefuhrt 
u. auf eine etwas uber dem Kp. von CH., liegende Temp. mittels durch fl. Luft ge- 
kiihlten Gasolinbads verfliissigt wird. Hieran schlieBt sieh eine fraktionierte Vakuum- 
dest. — Da der App. gestattet, aus einem groBeren Vol. der zu untersuchenden Probe 
die Gasolinbestandteile (Pentane u. schwerere) zu verfliissigen, so kann auch der 
geringe Gasolingeh. trockener Naturgase auf diese Weise mit grofler Genauigkeit 
bestimmt werden. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 52. 30—113. 16/5.) N a p h t a l i .

Motoren-Fabrik Deutz Akt.-Ges., Deutz b. Koln a. Rh., Gaserzeuger. Zur 
Temp.-Regelung bei Doppelgaserzeugern u. dgl. dient eine Vorr., die aus einem Thermo- 
element besteht, das ein Relais betatigt, durch welches die Luftzufiilirung mittels 
einer Klappe elektr. gedrosselt oder geoffnet wird, je nachdem die Temp. in der Feuer- 
zone steigt oder fallt. (E. P. 302 607 v o m  17/12. 1928, Auszug Y e r o f f .  13/2. 1929. 
Prior. 16/12. 1927.) D e r s in .

F. L. D uf field, London, Gaserze-ugung. Gepulverter Brennstoff wird in Ggw. 
von Luft auf 200—250° erhitzt, um das Zusammenbacken der Teilchen beim weiteren 
Erhitzen zu yerhindem, darauf erfolgt eine trockene Dest. in Ggw. eines brennbaren
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Gases, u. schlieBlich wird er in Ggw. von Luft u. Dampf unter teilweise erfolgender 
Yerbrennung vergast. Die bei der Dest. erhaltenen Teere werden kondensiert, u. dio 
h. Gaso werden in Wiirmeaustauschern zur Erhitzung von Luft, Gas u. Dampf ver- 
wendet. (E. P. 305 253 vom 1/11. 1927, ausg. 28/2. 1929.) D e i is in .

A. Abrassart, Wasmes, Belgien, Tieflemperalurvcrkokung. Dio Brennstcffo 
werden in einer ersten Retortę getrocknet, darauf durch eine Schnecke zu einer zweiten 
Retorte gefiihrt, wo die Verschwelung stattfindet. Der Schicelkoks wird mit einer 
Schnecke zu einer Presse gefiihrt, wo er mit Zusatz von Pech zu Briketts verpreBt wird. 
Diese werden zur weiteren Entgasung einer dritten Retorte mittels eines endlosen 
Bandes zugefiihrt. (E. P. 302 875 vom 5/7. 1928, ausg. 17/1. 1929. Prior. 12/1.
1928.) D e r s in .

Eleanor H. Morse, Greenwich, iibert. von: Carl M. Morse, Greenwich, V. St. A.,
Scheidung von Olen von Wasser und Verunreinigungen. Die aufzuarbeitenden Olriick- 
stiinde werden mit vicl W. gemischt u. einer Scheidevorr. zugefiihrt, die aus einem 
Kasten mit Zwischenwiinden besteht. Das Ol-W.-Gemisch flieCt iiber eine geneigto 
u. gewellte Flachę, unter der eine Dampfsehlange angebracht ist, u. von dort in den 
Kasten mit don Zwischenwanden, wo das leichtere Ol aus einem Rolir dirokt austritt, 
wahrend das W. unter den Zwischenwanden hindurchtritt u. am anderen Ende der Vorr. 
abflieBt. Die Verunreinigungen setzen sieh zu Boden u. werden von dort von Zeit zu
Zeit durch eine Klappe entfernt. (A. P. 1 702 613 vom 20/12. 1926, ausg. 19/2.
1929.) D e r s in .

Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Ilerstellung von Asplialt-
emulsionen. Die bei der Dest. von liohpełrolemn. unter Zusatz von Alkali zwecks Bindung 
fliichtiger saurer Stoffe erhaltenen Riickstande sollen ais Emulgiermittol, event. nach 
Bindung des Alkalis durch Saure, dienen. Beispiel: Die Schmierólfraktion von 100 t 
dest. Venezuela-Rohasphalt wird mit NaOH neutralisiert u. erneut dest. Der Riickstand 
wird bei erhohter Temp. mit HC1 oder H2SO.,-Aquivalent der Menge NaOH behandelt
u. dann mit 100 t Venczuelaaspkalt gemischt. Die gesehmolzene Mischung wird unter 
Riihren mit 801 einer 0,5°/oig- NaOH-Lsg. emulgiert. (E. P. 302 346 vom 13/11.
1928, Auszug veróff. 6/2. 1929. Prior. 15/12. 1927.) D e r s in .

Bamag-Meguin Akt.-Ges. und O. Heller, Berlin, Wassergaserzeuger. Wassergas 
oder ein Gemisch von diesem u. Dest.-Gas wird erhalten, wenn man gepulverte Kolde 
mit iiberhitztem Dampf behandelt, wobei die Warnie der entwiekelten Gase wieder- 
gewonnen wird. (E. P. 304139 vom 14/1. 1929, Auszug veróff. 13/3. 1929. Prior. 
12/1. 1928.) D e r s in .

South Metropolitan Gas Co., E. V. Evans und H. Stamer, London, Gaserzeu- 
gung. Wassergas, auch Kokereigas mit H2 gemischt, wird durch eine mit Kohle gefiillte, 
auf 600— 650° erhitzte Retorte u. darauf durch eine auf etwa 750° erhitzte, Kataly- 
satoren enthaltende Crackkammer geleitet. AnsclilioBend werden die Gase u. Dampfe 
durch einen Kiihler, Gaswascher u. Gasreiniger gefiihrt. Die bei der Tieftemperatur- 
yerkokung der Kohle gebildeten KW-stoffe sollen durch das Erhitzen in Ggw. yon 
//2 in KW-stoffe von nieclrigerem Kp. u. in Gas von holierem Heizwert iiborgefulirt 
werden. (E. P. 306 435 vom 19/11. 1927, ausg. 21/3. 1929.) D e r s in .

A. Ten Bosch, Arnhem, Holland, Enlwdssern von Tcrf u. dgl. durch Behandeln 
der Oberflaehen, so daB sio fiir W. durchlassig werden, z. B. zwischen mit Nagcln ver- 
sohenen beheizten Rollen oder durch elektr. Osmose mittels eingetauehter Elektroden
u. pulsierender Strome, durch die die kolloidale Beschaffenlieit der Torfoberflache 
veriindert wird, oder durch Saurebehandlung des durchlocherten Torfes oder durch 
Ausąuetsehen in einer dampfbeheizten Presse. (E. P. 304 329 vom 19/1. 1929, Auszug 
yeroff. 13/3. 1929. Prior. 19/1. 1928.) _ D e r s in .

Standard Development Co., New York, Gracken von KoMenwasserstoffólen. Iloh- 
pelroleum wird in einem Warmeaustauscher yorgewarmt, in einer Blase dest. u. dephleg- 
miert. Dio leicht sd. Anteile werden in einem Kiihler verdichtet, wahrend dio schwer sd. 
Anteile durch eine Rohrleitung zu einer Craekschlange geleitet werden, von wo die 
Dampfe iiber eine Expansionskammcr in den oben erwahnten Dephlegmator gefiihrt 
werden. Auf einer im Dephlegmator angebrachten Pfanne aufgefangene Mittel- 
fraktionen fliefien direkt in die Dest.-Blase zuriick. (E. P. 302211 vom 12/9. 1927, 
ausg. 10/1.1929.) D e r s in .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Carbon P. Dubbs, Wilmette, 
V. St. A., Gracken von Kohlenwasserstoffólen. Die Anlage besteht aus einer beheizten 
Rohrschlange, in der das Rohol unter Druck geerackt wird, einer darauf folgendon



822 HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1929. II.

Verdampfungskammer, einem Dephlegmator u. einer Kuhlyorr. fiir die gebildeten 
leicht sdd. KW-stoffe. Das zu spaltendo Rohol wird in einer geschlossenen Rohrschlange 
durch den Dephlegmator geleitet u. angewarmt. Die kondensierten Druokdestillate 
werden in den oberen Teil des Dephlegmators gefuhrt u. hier aus einem durchlocherten 
Rohr Yorspriiht, so daB die Fliissigkeitstropfchen in direkte Boriihrung mit den auf- 
steigenden Dampfen kommen, wodurch die Dephlogmierung yerbessert werden soli. 
(A. P. 1 703 100 vom 31/10. 1921, ausg. 26/2. 1929.) D e r s in .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, New York, 
V. St. A., Cracken von Kohlemmsserstoffen. Das zu spaltendo Ol wird in einer Ileiz- 
schlange in der Dampfphase hoch crhitzt, dephlegmiert u. fraktioniert kondensiert, 
indem in Waschern die Dampfe mit Olen des gleielien Siedebereiches ais Riihl- u. 
Kondensationsmittel gewaschen werden. (A. P. 1 711 351 yom 21/7. 1927, ausg. 
30/4. 1929.) D e r s in .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von Jacąue C. Morrell, Chicago, 
V. St. A., Raffination von gecrackten Kohlenwasserstoffólen. Die Destillate werden 
mit konz. H„SOv nach Abtrennen des Saureschlammes mit Alkali, darauf mit 17.
u. schlieBlich mit einer alkal. Plumbitlsg. zur Entfernung des S gewaschen. Darauf 
erfolgt eine Dest. mit oder ohne Anwendung von Dampf. Bei manchen Dcstillaton 
ist es yorteilliaft, hierbei etwa 40—S0% hochsd. Ole zuzusetzen, da dio S-Vorbb. des 
Gasolins in diesen eine hohere Loslichkeit besitzen u. daher bei der Dest. im Ruckstand 
bleiben. (A. P. 1 710 063 vom 31/8. 1922, ausg. 23/4. 1929.) D e r s in .

General Petroleum Corp. of California, Delaware, iibert. yon: George P. Olsen, 
Los Angeles, Raffination von Mineralólen mit Schwefelsaure. Das Vermischen des 
Oles mit der H 2SO.j gcschieht in einem Strahlapparat derart, daB das Ol in ganz diinner 
Schicht mit einer gleichfalls diinnen Schicht H 2SO4 zusammengebracht wird, die 
dann zusammen in einen Sammelbehalter mit einem konischen Boden flieBen, wo 
der Saureschlamm sich schnell absetzt u. abfliefien kann, wahrend das dariiberstehende
Ol im oberen Teil des GefaBes abgesaugt wird. Auf diese Weise wird eine langere 
Beriihrung u. Einw. des Saureschlammes auf das Ol yermieden. An Hand von Zeich- 
nungen sind die apparat. Ausfiihrungen erlautert. (A. P. 1 704 206 vom 11/10. 1926, 
ausg. 5/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

"Henry Blumenberg jr., Los Angeles, Califom., Fillermaterial fiir Mineralol- 
destillate, bestehend aus einem 1. Alkalisulfat, Ca(OCl)2 u. Kieselgur o. dgl. (A. P. 
1713 251 yom 10/8. 1927, ausg. 14/5. 1929.) _ K a u s c h .

Henry Blumenberg jr., Los Angeles, Californ., Filtriermaterial fiir Mineralól- 
destillate, bestehend aus A12(S04)3, Ca(OCl)2 u. Kieselgur o. dgl. (A. P. 1 713 250 
vom 10/8. 1927, ausg. 14/5. 1929.) K a u s c h .

Rudolph R. Rosenbaum, Chicago, Illinois, Yerfaliren und Vorrichlung zur Ver- 
besserung von Abfallol. Der alkalilósl. Teil des Ols wird verseift u. abgezogen, alsdann 
miseht man das Ol mit Fullercrde, die S02 enthalt. Das Gemisch wird gefiltert, um 
das Ol von der gefarbton u. unreinen FuUererde zu trennen. Man fulirt das Verf. 
zweckmiiBig in einem Mischkessel bei Tempp. yon 200—400° F. unter Vakuum dureh. 
(A. P. 1 708 488 vom 1/6. 1927, ausg. 9/4. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerhard Balie 
und Karl Daimler, Frankfurt a. M.-H6chst), Herstellung von beim Erhitzen unloslich 
und unschmelzbar iBerdenden harzartigen Kondensatio7isprodukten, dad. gek., daB man 
die durch Einw. von Schwcfelchloriden oder S0C12 auf aromat. KW-stoffe bzw. Tcer- 
ole, Tccre oder Peclie erhaltlichen harz- bis peehartigen Kondensationsprodd. mit 
Resolen yereinigt. — Z. B. werden 100 Teile des dureh Kondensation yon 400 Teilen 
Xylol u. 500 Teilen SCl2 mit Hilfe von 8 Teilen ZnCl2 erhaltlichen Weichliarzes mit 
30—50 Teilen Resol yerschmolzen. Man erhalt ein sekwarzes Harz, das durch Erhitzen, 
gegebenenfalls unter Druck, in eine hochschm. M. iibergefiihrt werden kann. —  In  
ahnlicher Weise werden die aus Carbolineum u. SClz oder aus Naphthalin, Schweról 
oder Anthracenol u. SOCl2 erhaltlichen Prodd. mit Resolen yerschmolzen. Die Ver- 
einigung kann auch durch gemeinsames Lósen u. Eindampfen crfolgen. Erhoht man 
die Menge des Resols, so erhalt man beim Erhitzen unl. u. unschmelzbare Massen. 
(D. R. P. 475 478 KI. 12q yom 2/2. 1922, ausg. 25/4. 1929.) N o u v e l .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Ernest B. Cobb, Jersey 
City, und August Holmes, Newark, V. St. A., Herstellung von weiPem Vaselin. Roh- 
vaselin wird in der 9-fachen Menge Naphiha gel. u. mit rauchender H 2S04 mit 20% 
S03 behandelt. Die yom Saureschlamm getrennten KW-stoffo werden zur Entfernung
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der Sulfonsiiuren mit verd. Isopropylalkohol behandelt, darauf werden in einer Kolonno 
dio leiclit sd. Anteile durch Dcst. abgetrennt u. das zuriickbleibcndc Vasehn durch 
Leiten iiber Absorptionston entfiirbt. (A. P. 1707187 vom 27/10. 1925, ausg. 26/3.
1929.) D e r s in .

Sun Oil Co., Philadolphia, Destillalion von Mineralolen, Asphalidlen u. dgl. zwecks 
Gewinnung von Schmiorolen mit niedrigom C-Geh. u. goringem Siiurogoh. u. yon 
guter Farbę. Die Ole werden unter AussclduB yon Sauerstoff durch oine Reihe von 
Verdampfern mit groBer Oberflacho geleitet u. mit Hg-Diimpfen in Wiirmeaustausch 
gebracht, um ein Crackon zu yermeiden. Die Kondensate worden getronnt aufgefangen
u. durch RiickfluBRondensation untor Vakuum von den Geruehsstoffen befreit. An 
Hand von Zeichnungen ist der Gang des Verf. ausfiihrlich boschrieben. (E. P. 305 846 
yom 7/3. 1928, ausg. 7/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

De Laval Separator Co., New York, ubert. yon: Philip F. Miller, Maplewood, 
V. St. A., Apparatur zur Iłeinigung von gebrauchtem Schmieról. Der App. besteht 
aus Vorratsbehalter, Zentrifuge, Verdampfer mittels HoiBluft, Olerliitzer u. Pumpe. 
Alle Toile sind in geoigneter Weise durch Rohre yerbunden. Die Reinigung erfolgt 
in drei Stufen: 1 . Entfernung von festen Teilchen aus dem erhitzten Ol durch Zentri- 
fugieren, 2. Vermischen des h. Oles mit Na3P04 u. Entfernung der ausgeflockten kolloi- 
dalen Kohleteilehen durch Zentrifugieren, 3. Behandoln des Oles mit HoiBluft im 
Verdampfer, um dio im Gebraueh aufgenommenen leichten Ole zu entfernen. Das so 
behandelte Ol soli gleichwertig mit neuem Ol oder noch besser sein. (A. P. 1 694 478 
vom 6/9. 1924, ausg. 11/12. 1928.) S a u re .

Clarence P. Byrnes Sewickley (Pennsylyanien), iibert. von: Joseph Hidy 
James, Pittsburgh, Schmiermitlel, erhalten durch teilweise Oxydation von Mineralol 
zu Alkoholen u. Aldehyden, aus denen sich gleichzeitig Acetale bilden, sowie zu Aldohyd- 
fottsauron. —  Z. B. wird Gasol teilweise oxydiert zu einem Prod., bestehend aus 53% 
Aldehydfettsauren, 18% Aldehyden, 17,5% Alkoholen u. schweren KW-stoffen u.
11,5% leieht sd. KW-stoffen, die hauptsachhch unterhalb 200° libergchen. Die Oxy- 
dation geschieht z. B. in Dampfform mit Luft boi 230—500° in Ggw. von Molybdan- 
oxyd ais Katalysator. Die leicht sd. Anteilo werden abdest. u. der Ruckstand bei 200°
2 Stdn. lang mit gasformiger HC1 behandelt. Das Prod. wird dann mohrero Małe mit 
gesatt. Na2C03-Lsg. gewaschen. — Ein Mineralóloxydationsprod., das besonders reicli 
an Aldehydfettsauren oder dereń Anhydriden ist, wird mit Glycerin oder Glykol kon- 
densiert u. dann werden Fettsaureglyceride zugesetzt. (A. P. 1 700 055 yom 13/7. 
1920, ausg. 22/1.1929.) M. F. M u l l e r .

Clarence P. Byrnes, Sewickley (Pennsylyanien), und Joseph Hidy James, 
Pittsburgh, Schmiermitlel, bestehend aus den Seifen yon Mineralolsauron, die durch 
Oxydation von Mineralol mit Luft in Ggw. yon Molybdan- oder Yanadiumoxyd 
erhalten werden, femer aus nicht yerseifbarem Ol u. W. (A. P. 1 700 056 yom 12/1 1 . 
1920, ausg. 22/1. 1929.) M. F. M u l le r .

Jess. D. Kemrnel, Dayton (Ohio), und Ralph J. Mc Mahoń, St. Louis (Missouri), 
Schmiermitlel, bestehend aus einem schweren Mineralol u. Holzstoffasern, die zu einer 
halbfestenM. yerriihrt werden. (Can. P. 260 767 yom 8/8. 1924, ausg. 18/5. 1926.) Mu.

Edward Sokal, Brooklyn, V. St. A., Oegenklopfmitlel fiir Explosionsbrennkraft- 
maschinen, dad. gck., daB in dem Verbrennungsraum ein Anstrich yorgeschen ist, 
der zufolge seiner umkehrbaren Zustandsanderung bei hohen Tempp. Warnie auf- 
nimmt, schm. u. dadurch eine die Detonation yerhindernde Kuhlwrkg. ausiibt, da- 
gegen bei niedrigeren Tempp. unter Riickgabe der aufgenommenen Warmemonge in 
den urspriinglichen festen Zustand zuriickkehrt. — Der Anstrich soli aus einer leicht 
schmelzbaren M., z. B. Metallen, wie Pb, Sb, Metalloiden, wie Te, gegebenenfalls mit 
einem Bindemittel, z. B. Silicat, bestehen, dereń Schmelzpunkt die Umkehrbarkeit 
der Zustandsanderung innerhalb der heiTSchenden Tempp. bedingt. — Das Gegen- 
klopfmittel kann z. B. an dem oberen Teil des Kolbens, unmittelbar an der Zylinder- 
wandung oder an dem Zylinderkopf, angebracht werden. (D. R. P. 475 974 KI. 46d 
yom 19/7. 1925, ausg. 6/5. 1929. A. Prior. 21/4. 1925.) D e r s in .

John Armstrong, Carbonization teclinology and engincering. Philadelphia: Lippincott 1929. 
(471 S.) 8°. S 17.50.

Fuel Research Board. Technical papers. 2, The examination of a number of metallurgical 
cokes. London: H. M. S. O. 1929. 1 s. net.

A. Mailhe, Les automobiles sans pótrole. II. Les combustibles liąuides artificiels. Paris: 
Gauthier-Yillars et Cie. 1929. (283 S.) 8°. 25 fr.
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XXIV. Photographie.
D. Kruger, Kolłoidchemische Próbleme der Filminduslrie. II. (I. vgl. C. 1929.

I. 2723.) Dic Bedeutung der TeilchcngróBe des Celluloseesters fiir die Eigg. von Kino- 
filmen, sowie das mechan. u. opt. (Spannungsdoppelbrechung) Vcrh. der Filme wird 
besprochcn. (Pbotogr. Industrie 27. 398—99. 10/4.) K r u g e r .

L.-P. Clerc, Setzt das Fixieren die Dichle der Bilder lierahl Eine binter einem 
Keil belichtete u. entwickelte Platte wird in drei Streifen, A, B u. C, geschnitten; A wird 
unyerandert gelassen, B wird fixiert (in 2 Verss. einmal in neutralem, einmal in saurem 
Fixiermittel), aus C wird mittels eines der ublichen UmkehrbiiderMas Ag berausgelóst. 
Nach Auswaschen u. Trocknen wird in inakt. Licht sensitophotometriert. A ergab 
dio gleichen Dichten wie dio ubereinandergelegten Platten B u. C, das Fixieren hat 
also auf dio Schwarzung keinen EinfluB. Die Dichten auf dem C-Streifen betragen 
kaum mehr ais dic Hiilfte der Differenz cntsprcchender Punktc auf A u. B, dio Dichten 
eines so diffusen Mediums, wie es die photograph. Emulsion darstellt, sind also nicht 
additiy. (Science Ind. photographiąues 9. Informat. cinćmatograpli. photograph. 61. 
Juni.) ___________________  LESZYNSKI.

Societe du Film en Couleurs Keller-Dorian, Paris, Verfahren zum Anbringen 
von Elementen auf der Oberfldclie von Zylindern, die dazu bestimmt sind, auf dem Triiger 
einer lichtempfindlichen Schicht Eindrucke liervorzurufen, dad. gek., daB dio Oberfliiche 
des Zylinders mittels eines Randelriidchens aus gehiirtetem Stahl, das ein Profil wio 
dio zum Glasschneidcn benutzten Radchen erhalt, wobei die Schneido eine genau 
ausgearbeiteto Kurvo mit gegen don Radchcnumfang wachsendem Kriimmungsradius 
erhalt, eingedruckt wird, so daB ein yollkommen glatter Druckuntergrund entsteht.
— 2. Verf. nach 1, um mit Hilfe gravierter Zylinder einen entsprechenden Abdruclc 
auf der Unterlage einer lichtempfindlichen photograph. Schicht zu erzielen, dad. gek., 
daB Schichttrager u. graviertor Zylinder so gegeneinandergepreBt werden, daB der 
Triigor dio Kriimmung u. Politur der Schraffierung erhalt, die durch das formendc 
Werkzcug (Riindelradchen) auf der Oberf lachę des Zylinders erzougt wurde. — 3. Verf. 
nach 1, dad. gek., daB das Werkzeug (Randelradchen) entweder auf einer Drehbank 
oder einer Teilmasehino angeordnet wird, so daB die Eindrucke nach einer Krcislinie, 
einer Schraubenlinie oder nach der Erzeugungslinie des Zylinders erfolgen. — Die nach 
dem Verf. bearbeiteten Zylinder eignen sich insbesondere auch fiir Filme zur Farben- 
photographie. (D. R. P. 475 655 KI. 57b yom 3/12. 1926, ausg. 29/4. 1929. F. Prior. 
4/12. 1925.) E n g e r o f f .

Societe Civile pour l’Etude de la Photographie et de la Cinematographie 
en Couleurs, Neuilly, Frankrcich, Photographischer, in der Masse lichtempfiiidlich 
gemachter Trdger und Herstelhmgsverfahren fiir denselben. (D. R. P. 476 499 ICl. 57b 
vom 4/6. 1927, ausg. 21/5. 1929. F. Prior. 6/5. 1927. — C. 1928. II. 2092 [E. P. 
289864].) E n g e r o f f .

Herman Ewald, Chicago, Illinois, Photographische Schichten. Man iiberzieht 
eine Glasplatte mit einer lichtempfindlichen Gelatinem. u. trocknet den Uberzug. 
Man setzt dic Schicht zur Hartung dem Licht aus u. behandelt sie alsdann in einem 
Bad, das 25% CH3C02H enthalt. Man erzielt eine unregelmaBig gerauhte Schicht. 
Nach dem Waschen u. Behandeln mit einem Klarbad wird die Schicht mit geeigneten 
Anilinfarbstoffen gefarbt. (A. P. 1 710 303 vom 15/1. 1923, ausg. 23/4.1929.) E n g e r .

Societe Industrielle d’Applications Photographiąues Soc. Anon., Paris, 
Flarnmsichere Filme. Zum Flammsichermachen yerwendet man NH4Br allein oder in 
Mischung mit anderen NHr Salzen. Man kann die Salze dem sensibilisierenden Bad 
oder bei der Herst. des Filmes zusetzen. (E. P. 305 653 vom 10/1. 1929, Auszug 
yeroff. 4/4. 1929. Prior. 10/2. 1928. Zus. z. E. P. 301878; C. 1929. II. 122.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bedrucken von photographischen 
Gelatineschichten. Zum Aufdrueken von Ziffern oder Sehrift auf Filme yerwendet 
man Lsgg. yon organ. Farbstoffen in einem organ. Lósungsm., dem etwas W. zugesetzt 
ist; man erreicht hierdurch ein tieferes Eindringen des Farbstoffes in dio Gelatine- 
schicht ohne starkes Schwellen. (E. P. 308 693 vom 26/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5.
1929. Prior. 26/3. 1928.) F r a n z .
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