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1929 Band II. Nr. 8. 21. August.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Sibylle Tolksdorf, Gerda Laski. Nachruf. (Physikal. Ztschr. 30. 409—11. 

1/7.) S k a l ik s .
C. P. Stevens, Verzinnen und Verzinken. Dio Verzinnung oder Verzinkung von 

Eiscn kann ais Vorlesungsversuch folgendermaBen ausgefiihrt werden: Das zu uber- 
■ziehende Eisenstiick wird gereinigt u. in H2S 04 (D. 1,66) gebcizt. Sodann erhitzt 
man es in eincm Reagensrokr aus Pyrexglas zusammen mit der notigen Menge Sn 
■oder Zn, wobei m it einom dio Oxydation yerhindernden Mittel (NH4C1, ZnCl2 oder 
Palmol) iiberschichtet werden muB. (Journ. chem. Education 6 . 555. Marz. Martinez, 
Cal., Alhambra Union High School.) R o l l .

K. Strecker, Fortschritle in  der Iteglung der physikalischen und technischen Ein- 
heiten und Formelzeichen. Geschichtliche Entw. — Der Aussehufi fiir Einbeiten u. 
FormelgroBen, A rt u. Ergebnisse seiner Arbeit. (Ztschr. tcchn. Physik 10. 256—62. 
1929. Heidelberg.) S k a l ik s .

G. Brułins, „Praktische Atomgemchte.“. Dio „prakt. At.-Geww. “ (vgl. C. 1929.
I. 1653) verdienen niclit diese Bezeiehnung. Sie sind auf den luftleeren Raum be- 
zogen u. stellen nioht Gewiehts-, sondern Massenverhaltnisse dar, w&hrend der Ana- 
lytiker Wagungen im l u f t c r f u l l t e n  Raum ausfiihrt. Vf. maeht auf den Yor- 
sohlag von SCHOOKL (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1918]. 209) aufmerksam; danach 
kónnten die At.-Geww. auf nur o i n e Dezimale angegeben werden, u. die Tafeln fiir 
H  =  1 u. O =  16 wurden in eine vereinigt. Ein weiterer Vorteil ware der, daB in 
Analysenresultaten die unberechtigto Angabe von 5 u. 6 Ziffern vermieden wiirde. — 
Vf. gibt eine Tabelle der am hiiufigsten gebrauchten „prakt. At.-Geww. “ an. (Ztschr. 
*ngew. Chem. 42. 645—46. 8/ 6. Charlottenburg.) Sk a l ik s .

Stefan Meyer, Bemerkung zu den Beziehungen unter den Atomgewicliten von 
Uran, Radium, Ra O und Helium. Die At.-Geww. von U, Ra u. Ra G, soweit sie 
bis 1927 Torlagen, lieBen sich m it den einfachen radioakt. Zerfallsschemen nicht in 
Einklang bringen. Vf. erortert diese Beziehungen unter Bcriicksichtigung der neuen 
D aten fiir die At.-Geww'. von He =  4,0021e u. von U =  238,14. Das At.-Gew. von 
R a G laBt sich einigermaBen m it dem des U in Einklang bringen, wenn a-, /?-Abbau 
u. Massenverlust aus Energieabgaben in  Betracht gezogen werden, aber das analog 
errechnete At.-Grew. von Ra erscheint um fast 0,1 hoher ais das von HoNIGSCHMID 
zu 295,97 experimentell bestimmte. Eine erneute Best. des At.-Gew. von Ra erscheint 
<lringend erforderlich. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I la . 137. 599—606.
1928. Wien, Inst. f. Ra-Forschung.) WKESCHNER.

F. I. G. Rawlins. Eine Bemerkung iiber Koordinationszahlen. Nach G o ld - 
SCHMIDT verringert sich die Koordinationszahl beim t)bergang vom krystallinen 
Jum  gasformigen Zustand u. gleichzeitig nimmt die Kemdistanz (der kiirzeste Abstand 
zweier Gitterteilchen im Krystall) erheblich ab. Vf. meint, daC man diese Tatsaclie 
geradezu ais eine lialb geometr. Definition der Zustandsanderung ansehen konnte, 
welche auch den Polymorphismus einbegreift u. den Mol.-Begriff uber Zustands- 
anderungen hinaus zu erhalten strebt. — Vf. erortert ferner die Bedeutung der Ko
ordinationszahl fiir Ultrarotspektren von Krystallen, fiir die Struktur der Glieder 
der Perowskitfamilie u. den Bau der Gruppe BXn in Verbb. ABX3 u. ABX4. (Trans. 
Faraday Soc. 25. 283—85. Juni. Cambridge, Univ. Lab. of Mineralogy and of Phys. 
Chem.)  ̂ • S k a l ik s .

Walter Hieber und Karl Ries, Ober das Molekulan-olumen organischer Liganden 
in Komplexsalzen. I . Die Raumbeanspruchung des Ortho-Phenylendiamins in seinen 
Metallsalzi-erbindungen. Vff. bestimmen die Mol.-Volumina von o-Phonylendiamin- 
verbb. yerschiedener Metallsalze (C. 1929. II. 867). Das Eigenyolumen des o-Phenylen- 
diamiii (o-phen) betragt bei 25° 89,05. Bei den Cd-Halogeniden tr it t  eine erhebliche
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Dilatation des o-phen-Vol. ein, waehsend in der Reihe C l----y  B r ----y  J . Beim J
ist diese RaunwergroBerung so stark, daB dic Linearbeziehung von W. B i l tz  nicht- 
giiltig ist. AuBerdem ist das o-phen-Volumen auffallenderweise in den Verbb. mit- 
2 o-phen stet-s kloiner ais m it 1 o-plien. Dasselbc etwa gilt fiir die Ni(Halog)2-Salze 
fiir die 2-, 4- u. 6-o-phen-Komplexe. Nur NiBr2, 2 o-phen zeigt eine starkę, NiCl,,. 
6 o-phen eine geringo Kontraktion. Aueh boi den Co(Halog)2 ist der Raumzuwacłis 
im Jodid am gróBten. Kontraktion liegt allein bei CoCI2, 4 o-phen vor, dagegen ist 
das Vol. des o-phen bei CoCl2, 6 o-phen normal. Bei Zn sind die Verhiiltnisse urn- 
gekehrt: Z nJ2, 4 o-phen geringo Kontraktion, ZnCl2, 6 o-phen Dilatation. — Der Ein- 
fluB des Zentralatoms auf das o-phen-Vol. wird bei den Sulfatyerbb. von Co, Ni, Cu, 
Zn u. Cd untersueht. Abgesehen vom Cd stimmen die Werte des o-phen-Vol. iiberein. 
Weiter werden die Voll. von o-phen u. einigen Komplexsalzen bei —78° bestimmt. 
Der Ausdelinungskoeffizient ist ziemlich groB, Mol.-Vol. des o-phen bei —78° betragt- 
85,11. AuBerdem zeigt sioh ein erheblieher Temp.-EinfluB auf den Gang der o-phen- 
Volumina. In  den Chloridverbb. m it 6 o-phen fallt das o-phen-Vol. bei +25° in der 
Reihenfolge Zn-Co-Ni, bei —78° ist die Reihenfolge Co-Zn-Ni. Das Nullpunktsvol. 
des o-phen wird zu rund 80 extrapoliert. Berechnung des Nullpunktsvol. unter der 
naherungsweisen Annahme des Vol. der NH2-Gruppe zu 10 ergibt 75,6. Es gilt alsO' 
die Regel, daB N in Nachbarseliaft cincr negativen Gruppe (also aueh einer 2. NH2- 
Gruppe) merklieh zum Gesamtvol. beitragt. Es folgt eine Zusammenstellung der 
additiv bereehneten, der ermittelten u. der nach R. L o r e n z  bereehneten Nullpunkte 
von Hydrazin, Athylendiamin, Pyridin u. o-phen. — Die D.D. wurden im Pyknometer 
bestimmt. Ais Pyknometer-Fl. diente eine hochsd. Fraktion von Paraffinum liquidum. 
Ubereinstimmung auf wenige Zehntel %  wurde erreieht. Mit diesem Verf. wurde D .254 
yon PbCl2 aus Katangana-Uranblei zu 5,8813 ^  0,0007 bestimmt, woraus sieh das 
Atomgew. des Uranblei zu 206,04 bereehnet. — Fiir die Dichtemessung bei —78° wurde 
ein besonderes Pyknometer benutzt, das im Original beschrieben u. abgebildet ist. 
(Ztschr. f. anorg. allgem. Chem. 180 . 225—34. 8/5. Chom. Inst. d. Univ. Heidel
berg.) L o r e n z .

N. Woskressenskaja, Zur Frage der doppelten Umsetzung in  Abwesenheit- 
eines Ldsvngsmiłiels. VII. Gleichgewichte in  Sysłemen aus Thalliumsulfat und Queck- 
silberJialogcniden. (VI. vgl. A. B e r g m a n  u. T. G e n k e ,  C. 1926. II. 2264; vgl. aueh.
C. 19 2 7 . I. 396.) Die therm. untersuehten Schmelzen von T12S04 m it HgCl2, HgBr2 
u. H gJ2 sind typ. binare Systeme u. zeiehnen sieh dureh das Fehlen einer doppelten 
TJmsetzung aus. Die Fahigkeit zur Komplexbldg. ist bei Systemen m it HgCl2 am 
groBten, m it H gJ, am geringsten. Aueh in wss. Lsgg. zeigten die untersuehten. 
SalzpaaTe keine doppelte TJmsetzung. T12S 04 lóst sieh in einer gesatt. wss. HgCl2-Lsg. 
bctraelitlieli mehr ais in reinem W. unter KompIexbldg.; es konnto ein Doppelsalz. 
5 HgCI2-2 T12S 04 (mit 64% Tl) isoliert werden. Die Haltepunkte der Schmelzkurve 
weisen auf ein Komplexsalz m it weniger ais 64% HgCl2, etwa auf die Verb. 3T12S04- 
HgCl2, hin. (Journ. Russ. phys.-chcm. Ges. [russ.] 61. 79—87. Leningrad, Chem. Inst. 
d. Alfruss. Akad. Wiss.) ANDRUSSOW.

A. Rostkowski, Zur Frage der doppelten TJmsetzung in  Abwesenheit eines
Losungsmittds. VIII. Das singulare irreversible reziproke System TING3 +  K B r ----y
TIBr +  KNO^. (VII. vgl. Torst. Ref.) Die geringe Lóslichkeit von TIBr in der Selimelze 
Yerursaeht Irreversibilitat der obigen Rk. u. fiihrt zur Schichtbldg. in sehr groBem 
Bereieh (32% der Flaehenprojektion in der graph. Darst. des Systems). Mit der Temp.- 
Erhóhung wiichst die gegenseitige Loslielikeit, welehe beim krit. Punkt bei 535° voll- 
standig wird (vgl. zalilreiche Tabellen u. Figuren). Von den 4 binaren Systemen 
TlN03-TlBr, T1K02-KK03, KBr-TlBr, KBr-KNOs wurde nur bei letzterem eine 
Komplessalzbldg., u. zwar das Auftreten von KNOj-KBr (F. 342°, unter Zers.) beob- 
achtet. Es wurden gefunden: Eutektiea in binaren Systemen bei 193°, TIBr =  11,5%, 
T1N03 =  88,5%, u. bei 330°, KNT)3 =  98%, TIBr =  2%, ferner in ternaren Systemen 
dreifache Eutektiea bei 181°, K Ń 03 =  25%, TIBr =  4,5%, T1N03 =  70%, u. bei 
327—328°, KBr =  1%, TIBr =  1 % , K N 03 =  98%. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 61. 89—107.) . A n d r u s s o w .

N. Tanzow, Ober den inneren Widerstand spenitan verlaufender Reaktionen in  
Yerbinduiuj mit dabei aujtretender Entropieanderung. (Vgl. C. 1925 . II. 511 u. 515.) 
Es wird vorausgesetzt: 1. die chem. Krafte besitzen einen aussehlieBlich anziehenden 
Charakter, 2. ilire Wrkg. rollzieht sieli viel sehneller, ais die Vertcilung der dabei ent- 
stehenden kinet. Energie unter den Moll., 3. die Rk. zwisehen den einzelnen Moll. ver-.
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lauft adiabat. (wenigstens im ersten Stadium). Aus diesen Voraussetzungen u. dem 
Prinzip des beweglichen Gleichgewichts wird gefolgert, daB die am leichtesten freiwillig 
stattfindendo exotherm. Umwandlung m it der kleinsten Entropieanderung u. also 
mit dem geringsten inneren Widerstand yerkniipft sein muB. (Journ. Russ. pliys.-chem. 
Ges. [russ.] 61. 41—52. Tomsk, Technolog. Inst.) A n d r u s s o w .

G. van Lerberghe, Charalclerislische Oleichung der idealen und reguldren Lósungen. 
Aus seinen Formeln fur die Fliichtigkeit von Lsgg. (C. 19 2 8 . II. 1862) leitet Vf. Glei- 
ehungen ab, die die physico-ehem. Eigg. von idealen (G.-N. L e w is )  u . „regularen“ 
Lsgg. (vgl. H i l d e b r a n d ,  C. 19 2 9 . I. 1778) wiedergeben. (Buli. Acad. Roy. Belg., 
Classe Sciences [5] 15 . 488—92.) L o r e n z .

Ernst Janecke, Ober die Lóslichkeit von Ammonbicarbonat in  Wasser bis zum  
Schmelzpunkt. Die iibliehe Methode der Losliehkeitsbest. versagt bei so zersetzlichen 
Salzen wie NH4-H -C 03, denn die Lsg. kann das Salz ais reinen Bodenkórper ent
halten, wahrend die Lsg. andere Zus. hat. Bekannto Gcmische von festem Salz u. 
W. werden in zugeschmolzene GefaBe gebracht u. langsam erwarmt. Die Temp., 
wo alles in Lsg. gegangen ist oder sieh das erste Fes te wieder ausschoidet, wird bestimmt; 
bei tieferen Tempp. wird in einem W.-Thermostaten, bci hóheren in einem elektr. 
langsam belieizten Metallblock m it Schlitzen gearbeit-et. F . von NH4-H -C 03 =
107,5 i  0,5°; eutekt. Temp. —3,9°. Die gefundenen Punkte liegen auf einer glatten 
Kurve. Polemik gegen T e r r e s  u . B e h r e n s  (C. 19 2 9 . II. 723). Bci Zusatz von 
N H j-H -C 03 z u  W. tr i t t  eine Erniedrigung des Kp. ein. Der Dampfdruck des Bi- 
carbonats ist beim F. 75—78 at. Bei hoheren Tempp. u. konz. Lsgg. ist im Dampf 
mehr C02 enthalten, ais der aquivalenten Menge NH, entspricht. (Ztschr. Elektro- 
chem. 35. 332—34. Juni. Heidelberg.) W. A. R o t h .

Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Aufl. Hrsg. von d. Deutschen Chemischen 
Gesellschaft. System-Nr. 59. Berlin: Verlag Chemie [Komm.: Ii. Ilacssel Komm. 
Gcsch., Ijeipzig] 1929. 8». 59. Eisen. Tl. A. Lfg. 1. (IV, II, 224 S.) nn. M. 33.— ; 
Subskr.-Pr. nn. M. 26.—.

Karl Jellinek, Lehrbuch der physikalisehen Chemie. Lfg. 7 ( =  Bd. 3, Bogen 1—21). S tu tt
gart: E. Enke 1929. (336 S.) 8°. nn. M. 29.—.

A. Louin, Physique et Chimie. 1" annee. Paris: Armand Colin 1929. (236 S.) 16°. 
Lyman Churchill Newell, A brief courso in chcmistry; pt. 1, Minimum essentials; pt-. 2, 

Supplementary topics. Boston: H ealth 1929. (418 Ś.) 12°. $ 1.48.

A,. Atomstruktur. Radiochemle. Photochem ie.
Raymond T. Birge, Die Elektronenladung e. Diskussion iiber den numer. Wert 

von h c/2 Ti e2 (vgl. E d d i n g t o n ,  C. 19 2 9 . II. 524). (Naturę 123 . 318. Univ. of Cali- 
fornia.) LESZYKSKI.

J. H. J. Poole, Die Elektronenladung e. Bemerkung zu einer Notiz von B i r g e  
(yorst. Ref.) iiber die Diskrepanz zwischen dem empir. W ert von h c/2 n  e2 u. dem 
von E d d in g t o n  theoret. berechneten. Vf. weist auf die Moglichkeit bin, daB die 
Ursache der Diskrepanz in dem W ert von n  liegt; im starken elektr. Feld des Elek- 
trons kónnte zi einen verandertcn Wert haben. (Der EinfluB eines Gravitationsfeldes 
auf Ti ist bekannt, kann aber in  diesem Fali zur Erklarung nicht ausreichen.) (Naturę 
1 23 . 530. 6/4.) R a b in o w it s c h .

A. Smits, Die Pseudo-Komponenlen des Wasserstoffes. Vf. stellt fest, daB die 
Existenz u. Eigg. der beiden H-Modifikationen (vgl. C. 1929 . I. 1536. 2855) in t)ber- 
einstimmung sind mit den Folgerungen seiner Theorie der Allotropie. Eine weitere 
Folgerung ware die, daB die reine <x-Pseudokomponente des Wasserstoffs, der Para- 
wasserstoff, in festem Zustand von dem gewóhnlichen festen Wasserstoff verschieden 
ist. Vf. beabsichtigt, Rontgenogramme der verschiedenen festen Wasserstoffzastande 
aufzunehmen. (Physikal. Ztschr. 30 . 425—27. 1/7. Amsterdam, Lab. f. allgem. u. 
anorgan. Chemie.) S k a l ik s .

N. H. Kolkmeijer, Allotropie und die rdnlgenographische Beslimmung aer Dichte. 
Die rontgenograph. bestimmte D. ist meist verschieden von der nach anderen Methoden 
bestimmten; diese Differenzen sind nicht nur durch MeBfehler verursacht. Die Sub- 
stanzen sind trotz chem. Reinheit physikal. nicht einheitlich, enthalten allotrope 
Jlodifikationen (Co h e n ); die rontgenograph. D.-Best. ist ein Mittel zur Priifung der 
p h y s i k a l .  Reinheit. Fur groBere Krystalle ist die spektrograph. Methode an- 
wendbar u. genauer ais die Pulvermethode. Vf. erortert die Fehlerąuellen bei der 
letzteren u. beriehtet uber die Konstruktion einer Aufnahmekammer (Abb.), welche
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diese Fehler yermeidet. Wichtigste Cłiarakteristika: Seidenfaden ais Praparattrager, 
befestigt in engen Bohrungen des Deckels u. des Bodens der Camera; 5 Platten an 
Stelle des Films. (Trans. Faraday Soc. 25. 392—97. Juli. Utrecht.) SKALIKS.

V. M. Goldschmidt. Krystallstruktur und chemische Konstitułioii. Zusammen- 
fassender Vortrag; vgl. C. 1929 . I. 3. 19 2 8 . II. 867. 19 2 7 . II. 2. 1120. 1927 . I. 2052. 
(Trans. Faraday Soe. 25 . 253—83. Juni. Oslo.) SKALIKS.

Ernst Alexander und Karl Herrmann, Berichtigung zu unserer Arbeit: „Die 
80 zweidimensionalen Raumgruppen“. Eine zur ebenen Raumgruppe D usd gehorige 
Figur in der C. 1929- II. 693 referierten Arbeit ist nieht riehtig gezeichnet. (Ztselir. 
Krystallogr. Minerał. 70. 460. Juni.) S k a l ik s .

Teiichi Ito, Isogoiiale Polyeder und Partikelgruppen. Explieite Darst. mit tabellar. 
Angabe der Radienquotienten R a I R jl, die besagen, welchen Maximalradius (i?i?) 
Teilehen besitzen diirfen, die in das Zentrum einer isogonalen Partikelgruppe (mit 
den Radien R a ) eingefiigt werden konnen, ołrne den Verband der isogonalen Partikel
gruppe zu stóren. Ferner tabelliert: die krystalloelicm. wichtigen Quotientcn
2 Ra.!(R a +  Rb)> Zerlegung der Partikelgruppen in Baugruppen; einzelne Hinweise 
auf krystallochem. Anwendungen. (Ztsohr. Krystallogr. Minerał. 70. 393—459. Juni. 
Ziirich, Mineralog. Inst. d. Eidg. T. H. u. der Univ.) S k a l ik s .

A. M. Taylor, Die Struktur der A X t -Gruppe. tjbersicht iiber die Ergebnisse 
der Ultrarotmessungen verschiedener Forscher. W. L. B ra g g  fand, daB die Atome 
der S i04-Gruppe unyołlstandig ionisiert sind, dasselbe ist nach cliem. Erwagungen 
fur die S 04-Gruppo anzunehmen; dagegen fiihrcn die Ultrarotmessungen zur An- 
nalime y o l l s t a n d i g e r  Ionisation. Die Diskrepanz erklart sich dadureh, daB 
im 1. Fali nur die Verteilung der Elektronen bestimmt wird; zieht man allein diese 
in Betracht, so scheinen die Atome durch „semi-polaro“ Bindungen gehalten. Die 
m e e h a n. Wrkg. der Atome aufeinander (Ultrarotschwingungen) wird durch ein 
Ionenmodell dargestellt. (Trans. Faraday Soc. 25. 314—16. Juni. Cambridge, Lab. 
of Phys. Chem.) S k a l ik s .

O. Hassel und Sigurd Nilssen, Der Krystallbau des BiF3. Die Darst. des BiF3 
gcschah nach zwei Methoden: I. Molare Bi(N03)3-Mannitlsg. wurde m it der aqui- 
valenten Mengc einer konz. KF-Lsg. gefiillt; nach dem Filtrieren ■nurde der iveiBe 
Nd. zur Entfernung yon Mannit u. N itrat mit W. gewasehen, schlieClich m it kochendem 
W. behandelt. Dann wiirde m it schwaeher H F  gewasehen, filtriert u. getrocknet. —
II. Methode von R u f f  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 57 [1908]. 220). — Vff. besehreiben 
die Analysenmethode (Bi ais Phosphat oder ais Bi; F  ais SiF.,). — Yon samtlichen 
analysierten Praparaten \vurden Pulyerdiagramme aufgenommen (Ni-K- bzw. Fe-K- 
Strahlung), welche vollkommen iibereinstimmten; sie sind fast vollig ident. m it den 
Diagrammen von PbF2, die Gitterkonstante von BiF3 ist etwas kleiner: 5,853 ̂
0.004 A. Im Elementarwurfel sind 4 Moll. enthalten. Vff. nelimen an, daB das Gitter
ais Ganzes flaehenzentriert ist, dann unterscheidet sich BiF3 rom  PbF2 nur durch 
das Hinzukommen der 4 F-Atome 0 0 1/2, 0 1/2 0, 1j2 0 0 u. 1/2 x/2 1/„. Die rontgeno- 
graph. bestimmte D. ist 8,75, pyknometr. (mit W. oder Bzl.) wurden Werte zwischen 
8,3 u. 8,4 gefunden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181 . 172—76. 28/6. Oslo, Chem. 
Lab. d. Univ.) ~ S k a l ik s .

William Bragg, Organische Verbindungen. Einfiihrung zur folgenden Dis- 
kussion iiber die Krystallstruktur organ. Verbb., Besonderheiten der Technik u. Aus- 
wertungsverff. bei Anwendung rontgenograph. Methoden auf organ. Krystalle. (Trans. 
Faraday Soe. 25 . 346—47. Juni.) S k a l ik s .

J. C. McLennan und W. G. Plummer, Die Krystallstruktur von festern Methan. 
(Vgl. auch die yorl. Mitt. C. 1928. II. 2699.) Die Messungen wurden bei Tempp. zwischen 
—190 u. —255° ausgefuhrt. Nach yerschiedenen Methoden hergestelltes, u. sorgfaltig 
gereinigtes CH^ wurde an eine Cu-Capillare angefroren, zur Fiillung der Capillare diente 
meist fl. Wasserstoff; der App. ist sehr ahnlich dcm friiher beschriebenen (C. 1928-
1. 1614). Vor u. nach der Rontgenaufnahme wurde das Gas speRtroskop. auf Reinheit 
gepruft; die Aufnahmen wurden mit Zn- bzw. Fe-Ka-Strahlung hergestellt. Vff. yer- 
suehten ohne Erfolg, die von W a h l  (Prooeed. Roy. Soc., London Serie A 90  [19141- 
18) beschriebene doppelbrechende Modifikation rontgenograph. festzustellen, es re- 
sulticrten stets die gleichen kub. Diagramme eines flaehenzentrierten Gitters m it der 
Konstanten 6,35 A. Die Mol.-Zahl wurde m it dem spezif. Gew. des fl. Methans be- 
reehnet u. ergab sich zu 4,02 = ~ 4 .  Mit der Annahme, daB alle C-Atome gleichwertig, 
alao auch alle H-Atome unter sich gleichwertig sind, sind nur 2 Raumgruppen yertraglich:



1929. II. A t . A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e j i ie . P h o t o c h e m ie . 969

T - u. T 2a, C erhalt die Koordinaten 0 0 0, 0 V? 1/2. 1/2 0 1/2, 1/2 1/2 0 u. hat die Symmetrie 
T  oder 2^. Wasserstoff nimmt dic 16-zahlige Lage u u u  (mit einem Freiheitsgrad) 
ein, die Intensitatsberechnung gibt jedoch nur im Fali u — 0 brauchbare Ubercinstim- 
mung m it dem Eźperiment, besser wird die m it Benutzung des /-Wertes yon P oN tę 
(C. 1927. I. 2879) ftir das Streuyermogen von Kohlenstoff. Die Bedeutung von u  =  Ó 
ist: a) Die Streuung durch H  ist zu yernachlassigen oder b) die Valenzelektronen der
4 H-Atome haben sich m it den AuBenelektronen von C zu einem stabilen System 
von 8 Elektronen yereinigt, welches sich im Gitter (fiir das Streuyermogen ident.) 
wiederholt. — Fiir die Existenz einer pyramidalen Konfiguration des C-Atoms wurden 
keine Anzeiehen gefunden. (Philos. Magazine [7] 7. 761—74. Mai. Toronto, Physikal. 
Lab. d. Univ.) S k a l ik s .

K. Weissenberg, Gitterbestimmung in  polykryslallinen Aggregaten. Vf. maeht 
kurze Mitt. u ber die beiden neuen Methoden zur Erhohung der Sicherheit der Analyse 
von polykrystallinen Kórpern. Die erste Methode erzeugt Waehstums- oder De- 
formationsstrukturen, welche eine eindeutige Indizierung der im Róntgengoniometer 
erhaltenen Aufnahmen ermoglichen. Die zweite gestattet eine Verstarkung sehwacher 
Interferenzen in der Niihe des Primarstrahles (vgl. C. 1929. I. 2165). (Trans. Faraday 
Soc. 25. 391—92. Juli. Berlin-Dahlem.) Sk a l ik s .

H. Molier und A. Reis, Ober die Intensitat, Scharfe und Reproduzierbarkeit von 
Debye-Scherrer-Linien. Kurzer Beriebt iiber die Arbeiten der Vff. (vgl. C. 1929.
I I . 828). (Trans. Faraday Soc. 25. 386. Juli. Aussig [Tschechoslov.].) S k a l ik s .

H. Mark, Die Bestimmung der Teilchengrófie durch Rdnłgmistranlen. Kurzer 
zusammenfassender Bericht. (Trans. Faraday Soc. 25. 387—89. Juli. Ludwigs- 
hafen.) Sk a l ik s .

Alfred W. Porter, Anomale Verbreilerung von Speklrallinien. Vf. fordert in 
den Rechnungen iiber Linienyerbreiterung (vgl. Ma r k , vorst. Ref.) Beachtung des 
starken Einflusses einer ungleichformigen Verteilung des auf den Krystall auffallenden 
Rontgenlichtes. (Trans. Faraday Soc. 25. 389—91. Juli.) S k a l ik s .

W. Lawrence Bragg, Eine oplische Methode zur Demonslratio?i der Resullate von 
Rontgenstrahlanalysen. Die Methode macht Gebrauck von der Analogie zwischen der 
Interpretation der Rontgenstrahlbeugung u. der ABBŹschen Theorie des mkr. Auf- 
losungsyermogens u. erlaubt, gewissermaCen ,,Mikrophotogramme“ von Krystall- 
strukturen, Projektionen der Gitter auf bestimmte Ebenen, herzustellen. Die Para- 
meter lassen sich ganz genau aus dem Photogramm ableiten. (Ztschr. Kjystallogr. 
Minerał. 70. 475—92. Juni. Manchester, Univ.) S k a l ik s .

Ewald A. W. Schmidt, t)ber die Halbicerłszeit von Radium D. Durch Vergleieh 
der Strahlung der aus einer gegebenen Menge von Radon sukzessive gebildeten radio- 
akt. Substanzen wurde eine Neubest. der Halbwertszeit des R a D vorgenommen. 
Von den moglichen Aktivierungsverff. wurden die Daueraktivierung u. die Kon- 
densationsmethode gewahlt. Die mógliehen Fehlerąuellen wurden eingehend dis- 
kutiert. Die Messung der Praparate erfolgte m it 3—4 versehiedenen Anordnungen. 
Die gefundenen Resultate sprechen fiir eine Halbwertszeit des Ra D von ca. 25 Jahren. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. H a. 137. 647—57. 1928. Wien, Inst. f. Ra- 
Forschung.) WRESCHNER.

J. Petrova, Eine Wjiwonapparatur fiir bełiebige Unterdrucke. (Vgl. auch  C. 1929.
I. 676.) Die Reichweiten von fi-Strahlen nehmen ab m it der 4. Potenz der Geschwindig- 
keit; daher konnen selbst yerhaltnismaBig energiereiche jS-Strahlen auch in Gasen 
nur kleine Bahnstrecken durchlaufen. Die Reichweite yon  20 000-Volt-Elektronen 
in Luft von n. Druck betragt nur noeh einige mm. Will man die Reichweiten lang- 
samer ^-Strahlen aus W lLSO Nschen Nebelbahnen moglichst genau bestimmen, so 
muB m it moglichst kleinen Drucken in der Nebelkammer gearbeitet werden. Vf. 
besehreibt eine modifizierte WILSON-Apparatur, die es ermoglicht, sowohl a- wio 
/S-Strahlenbahnen bis zu Drucken von 3 cm gut ausgebildet zu erhalten. (Ztschr. 
Physik 55. 621—27. 27/6. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie, Abteilg. 
Hałm-Meitner.) WRESCHNER.

J. Petrova, U ber cLie Reichweiten der fi-StrcMen von Ra D nach der Wilsonrnethode. 
Mit Hilfe einer neu konstruierten Apparatur (ygl. vorst. Ref.) wurden die Reich- 
wciten von ^-Strahlen von Ra D in Luft nach der W lLSONschen Nebelmethode unter- 
sucht. E s wurden stereoskop. Aufnahmen in Luft bei Drucken yon 3,1—38 cm Hg 
aufgenommen; insgesamt wurden 2070 Strahlenbahnen ausgemessen. Fiir die zwei 
starksten sekundaren /3-Strahlengruppen konnten die mittleren u. maximalen Reich-
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weiten in Luft abgelcitet werdcn (mittlero Reichweiten 0,80 bzw. 1,B8 cm, maximale 
Reichweiten 1,3 bzw. 2,4 cm). Diese Wertc sind erheblich kleiner, ais man nacli den 
Angaben von WILSON erwarten miiBte, stehen aber in guter tJbereinstimmung mit 
Messungen von S c h o n l a n d  u . friiheren Schatzungen von MEITNER u . S a n t h o l z e r ;  
sie sind auch gut vertraglich m it der BOHRschen Theorie. Im Gebiet der kiirzeren 
Reichweiten zeigto sich cin Kontinuum, das sehr wahischeinlich von den primaren 
/3-Strahlen des Ra D herriihrt. (Ztschr. Physik 55. 628— 45. 27/6. Bcrlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie, Abteilg. Hahn-Meitner.) WRESCHNER.

Edmund C. stoner, Die Absorption von Hochfreąuenzslrahlung. Auf Grund der 
Versuehsergebnisse von E l l is  u. WOOSTER (C. 1927. II. 1667) iiber die Intcnsitats- 
yerteilung der y-Strahlen von RaB u. RaC u. von A h m a d  (C. 1924. II. 799. 1771) iiber 
die Absorption der y-Strahlen von RaB u. C kommt Vf. zu dem Schlufi, daB die Ab
sorption der Hoelifreąuenzstrahlung durch die Absorptionsformel von K l e in  u . 
N is h INA gut wiedergegeben wird, aber nicht durch die von D ir a c  gegebene. (Philos. 
Magazine [7] 7. 841—58. Mai. Leeds, Univ.) E . JOSEPHY.

Warren W. Nicholas, Kontinuierlicb.es Rontgenspektrum von diinnen Antikałhoden. 
Vf. beschreibt die experimentelle Technik von Anordnungen mit dunnen Metallfolien 
ais Antikathodenmaterial (Al, Au; Dicke ca. 10~6 cm). Żur Analyse des Spektrums 
diente ein Spektrograph vom SEEMANN-Typ mit Calcit-Krystall; die Intensitaten 
•wurden photograph. gemessen durch Vergleich mit einem Film, auf welchem das an einer 
m a s s i v o n Antikathode erzeugte Spektrum aufgenommen war. — Besondere 
Experimente wurden angestellt zur Feststellung der Intcnsitatsverteilung in der Niihe 
des kurzwelligen Endes des Spektrums. Solange die Metallfolie endliche Dicke besitzt, 
ist die Diskontinuitiit nicht scharf, die kiirzwellige Grenze ist verbreitert; VorgróCerung 
der Spaltweite gibt keinen so starken Effckt. — Die Energieverteilung, in Richtungen 
40, 90 u. 140° gegen den Kathodcnstrahl gemessen, ergibt ais Eunktion der Freąuenz 
dargestellt, angenahert eine gerade Linie; das ist in t)bereinstimmung m it der Theorie 
von K r a m e iis  (C. 1924. I. 1003), nicht m it der von W e n t z e l  (C. 1924. II. 2119). 
Das Vcrhaltnis der Intensitaten in den 3 Richtungen ist ungefalir 3 :2 :1 .  Die Beob- 
achtungen sprechen gegen die Annahme eines (Juantenprozesses, in welchem cin ein- 
zelnes Kathodenstrahlteilchen unter Verlust der Energie h v bei Wrkg. auf einen Kern 
eine monochromat. Linie v in das kontinuierliche Spektrum zur Emission bringt, 
ebenso gegen den von LENART) (C. 1926. II . 535) angenommenen „Absorptions- 
prozefi“ o h n e Strablung. Vf. diskutiert ferner den reehner. Ubergang von Spektren 
dunner Antikathoden zu solchen, welche an massiven Antikathoden erzeugt werdcn 
u. gibt empir. Gcsetze fiir die Abhangigkeit der spektralen Energie vom Winkel gegen 
den Kathodcnstrahl. Eiir das bewegte Elektron wird eine Struktur vorgeschlagen, 
wclche die Plianomene des kontinuierlichen Rontgenspektrums klass. zu erklaren 
vcrmag. (Bureau Standards Journ. Res. 2. 837—70. Mai. Washington.) S k a l ik s .

W. F. Giauque und H. L. Johnston, E in  Isntop des Sauerstoffs vom Atom- 
gewichł 17 in der Erdatimsphdre. Vorlaufige Mitt. Die friiheren Angaben iiber ein 
Sauerstoffatom der M. 18 (vgl. C. 1929. I. 2141. II. 527) werden durch bisher un- 
veroffentlichte Messungen von B a b c o c k  bestatigt. Durch B a b c o c k  sind ferner 
neue Linien aufgefunden, wclche von einem Sauerstoffmol. herruhren, bestehend aus 
einem Atom der M. 17 u. einem der M. 16. (Naturę 123. 831. 1/6. Berkeley, Calif., 
U n iy .) K . WOLF.

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Beilrdge zur Kennlnis des Ramaneffektes. 
(Vgl. C. 1929. II. 697.) Es wird von der Unters. u. dem Vergleieh der Raman- 
spektren der folgenden Substanzen berichtet: CClĄ, Aceton, Methylathylketon, Pentan, 
Ameisensdure, Essigsaure, Propiomstiure, Buttersdure, Ameisensaureathylester, Essig- 
•sauremethylester, Essigsdureathylester, Essigsdureamylester, Propiomsaureathylester, 
Butlersaureathylester, Bzl., Monochlorbenzol, Monobrombaizol, Toluol, Benzaldehyd, 
Acetophenon, o-, m- u. p-Xylol, Xyłol (Isomerengemisch) u. Naplitlialin. Die Vers.- 
Anordnung lehnt sich an die von WOOD (C. 1929. II. 695) angegebene an, Hg-Lampe 
n. Beobachtungsrohr befinden sich ungefahr in den Brennlinien eines ellipt. Spiegels 
aus ycrnickeltem Mcssing. Die Zuordnungen der Ramanfreąuenzen zu den Mol.- 
Bindungen wird kurz diskutiert (vgl. 1. c.). — An Hand der fiir Bzl. vorliegenden Daten 
wird auf die Diskrepanzen in der Zuordnung der einzehien Ramanlinien liingewiesen. 
Vff. geben abweicliend von Zuordnungen anderer Autoren u. von den Ergebnissen der 
Ultrarotmessungen die beiden neuen Ercquenzen bei 1363 u. 2946 cm- 1  an. Bemerkens- 
wert ist, daB 2940 sonst nur bei aliphat. C-H-Bindungen auftritt. Im Gegensatz zu
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-den Befunden anderer Autoren werden anti-STOKESsohe Linien bei Bzl. nicht gefunden. 
In  der vorlicgenden Unters. werden solehe Linien nur bei den Halogenderiw. fest- 
g este llt. — Am System C6H8-CG'l4 wird die ungestorte Superposition der Ramanspektren 
verschiedener Substanzen in  G em ischen erneut bestatigt. Von diesem Prinzip wird 
bei der Unters. des Naphthalin-Ramanspektrums in CCl4-Lsg. Gebraueb gemaekt. — 
Verss. zur Auffindung irgendweleher Freąuenzen, die bei der Lsg. von Essigsaure in 
W. fiir das Vorhandensein einer Dissoziation eharakterist. waren, verliefen negativ.
— Der Temp.-EinfluB auf die Streuung wird qualitativ untersucht. Es wird bestatigt, 
•daB die nach R o t yersehobenen Linien bei steigender Temp. (9—52°) an Intensitat 
Terlieren, u. daB die klass. gestreuten Linien an Intensitat gewinnen, dagegen lieB 
sieli die Intcnsitatszunalime der nach Violett versehobenen Linien nicht feststellen. 
(Physikal. Ztschr. 30. 384—91. 15/6. Graz, Physikal. Inst. d. Techn. Hoelisch.) Le.

W. K. Perschke, Die Be.zie.hung zwischen der spezifischen Drehung und dem 
Brechiinqsexponenlen einer Losung. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 119—22. 
Polytechn. Ural. — C. 19 2 9 . I. 1419.) ANDRTJSSOW.

James Arnold Crowther, Ions, electrons, and ionizing radiations. 5 ih ed. London: Arnold
1929. (354 S.) 8°. 12 s. 0 d. net.

L. Cugnin, Structurc do l’atome, Tourbillon d’óther et pensćes seientifiaues independantes.
Paris: M. Bry 1929. (184 S.) B r .:2 0 f r .

Aa. Klektrochemle. Thermochamle.
Heinrich Mache, U ber Rułlierfords Wechselfeldmethode zur Bestimmung der 

Geschwindigkeił von Gasionen. Der 1. Teil der Arbeit handelt von Persistenz u. Ionen- 
■geschwindigkeit. Das Ergebnis der Berechnungen liiBt sieli dahin zusammenfassen, 
daB im liochfreąuenten Wechselfeld ein Tragheitseffekt des Ions zwar cxistiert, aber 
der makroskop. Messung nicht zuganglich ist. Der 2. Teil der Arbeit handelt von 
der Aufladung im  Wecliselfeldkondensator. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I la . 
1 3 7 . 607—19. 1928. Wien.) W r e s c h n e r .

John Warren W illiams, Die Aktivitatskcejfizienten von Ionen in  sehr verdiinnlen 
Methylalkohollósungen. (Vgl. B r o n s t e d  u . W il l i a m s ,  C. 1928 . II. 129.) Die Giiltigkeit 
der DEBY E-H iicK EL-Theoric in Losungsmm. mit niedi'iger DE. ist bisher nur wenig 
gepriift worden; die yorliegenden Unterss. gaben z. T. befriedigende Ubereinstimmung 
m it der T heorie, z. T. erhebliche Abweichungen (vgl. z. B. K r a u s  u . S e w a r d ,  C. 1 9 2 9 .
I. 967; ROBINSON, C. 19 2 8 . II. 853). Vf. priift die Anwendbarkeit der Theorie in 
methylalkoh. Lsgg., indem die Lóslichkeitsiinderung wl. Salze durch Salzzusatz be- 
stim m t wurde. Mit Mcthylalkohol ais Losungsm. wurden untersucht: 1. sattigendes 
Salz: Croceochlorid; 1., Salzzusatze: Natriumbenzolsulfonat, Kaliumsulfoeyanat,
Bariumchlorat, Strontiumbenzoat. 2. Chloropentammin-Kobaltnitrat; Zusatze: Kalium- 
sulfocyanat, Bariumchlorat. 3. Xanthochlorid; Zusatze: Kaliumsulfoeyanat, Barium- 
chlorat, Strontiumbenzoat. Die Ergebnisse zeigen; daB der theoret. Wert der Neigung 
der log 5//S0-Kurve in Abhangigkeit von Y /i (fi =  Ioncnstarke) fiir 1— 1 -wertige 
Salze befriedigend, fiir 2—1-wertige weniger gut erfiillt ist. Bei Yerwendung von 
Ba(C103)2 ist die Ubereinstimmung meist wenig befriedigend. Die Werte stimmen 
um so besser, jo groBer die Verdiinnung ist. Die Grenze der Anwendbarkeit der Theorie 
scheint um so niedriger zu sein, je geringer die DE. is t ; sie liegt fiir W. etwa bei 0,01 molal, 
bei Methylalkohol bei 0,002 molal. Man sollte also Losungsmm. untersuehen, dereń 
DE. zwischen der von W. u. Methylalkohol liegt. (.Tourn. Amer. chem. Soc. 51. 1112 
bis 1119. April. Copenhagen, Polytcchn. Inst. u. Madison [Wisconsin].) K le m m .

Gosta Akerlof, Aklimtatskoeffizient von Diacetonalkóhol in waprigen Salzlosungen. 
Die Unters. sollte AufschluB dariiber bringen, ob die Zers.-Geschwindigkeit von 
Diacetonalkohol in alkal. Salzlsgg. (vgl. C. 19 2 8 . I. 1136. 2342) proportional dem 
Aktivitatskoeffizienten des Alkohols ist, wie dies nach der Theorie von B r o n s t e d  
wahrscheinlich ist. Es wurden daher die Aktivitatskoeffizienten durch Best. des Ver- 
teilungskoeffizienten bei 24° zwischen den betreffenden Salzlsgg. u. Cymol bzw. Brom- 
benzol ermittelt, wobei die Konzz. an Diacetonalkohol in der nichtwss. Phase inter
ferometr. bestimmt u. die in der Salzlsg. aus der Anfangs- u. Endkonz. berechnet 
wurden. Uber die in Tabellen u. Kurven gegebenen Ergebnisse sei hier nur mitgeteilt, 
daB die m it verschiedenen Losungsmm. erhaltenen Zahlen zu ident. Werten fiihrten. 
Der Vergleich m it den Aktivitatskoeffizienten einiger Gase in denselben Salzlsgg. 
zeigt, daB die Werte nahezu gleich fiir alle Nichtelektrolyten sind. Auch m it den Aktivi-
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tatskoeffizientcn von Athylacetat (GLASSTONE u . Po UND, C. 1926. I .  1922) stimmea 
die crhaltenen Werte nach GróBe u. Vcrteilung nahe uberein. Wahrend aber bei der 
Hydrolyse von Athylacetat in 0,1-n. HCl-Lsg. m it ycrschicdenen Salzgehh. (vgl.. 
H a r n e d , Journ. Amer. chem. Soc. 40 [1918]. 1461; B o w e , C. 1927 .1. 2163) Aktivitats- 
koeffizient u. Rk.-Geschwindiglceit sehr ahnlich yerlaufen, ist dies bei der Zcrs. yon 
Diacetonalkohol in alkal. Lsg. nicht durehwfeg der Fali (z. B. fallen die Sulfatlsgg. 
heraus). Es erscheint Vf. sehr schwierig, eine wirklich befricdigende Erkliirung der 
Anderung der Zers.-Geschwindigkeit yon Diacetonalkohol in ycrschicdenen Lsgg. votl 
starken Elektrolyten zu finden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 984—97. April. Phila- 
dclphia [Penns.], Univ.) K l e h m .

Grinnełl Jones und Malcolm Dole, Die Uberfiihrungszahl von Bariumchlorid 
ais Funkticm der Konzentration. Die Thcorie der starken Elektrolyte ist bisher meist 
an Leitfahigkeitsdaten, weniger an Uberfuhrungszahlcn, gepriift worden. Vff. messen. 
daher nach der in mohreren Punkten (Form der Anodę, Sattigung der AgCl-Kathode- 
m it der AgCl-Lsg.) yerbcsserten analyt. Methode yon WASHBURN die Uberfiilirungs- 
zahlen von Ba in BaCl2 bei 25° bei ycrschicdenen Konzz. zwischen 0,01 u. 1,35 molal - 
die Werte yariieren zwischen 0,4378 u. 0,3514 u. lassen sich ausdrucken durch eine 
hyperbol. Funktion ł =  1,4476/(1 +  0,07010 1/ 0) — 1 (t =  Uberfiihrungszahl yon 
Ba++, c =  Konz.). t bei uncndlicher Verdiinnung ist bei 25° 0,4476. — Diese Form. 
der Kurve stimmt gar nicht uberein mit Werten, die LuCASSE (C. 1925. I. 2293) aus- 
EK.-Messungen bcrechnet hat. Vff. wiederholen daher diese Messungen; sio finden. 
genau dieselben Zahlen, allerdings sind ihre Werte genauer. Es wird daher die Be- 
rechnungsmethode sorgfaltig diskutiert u. auf Grund der DEBYE-HuCKEL-Theorie- 
eine neue A rt der rechner. Auswertung yorgeschlagen (Einzelhciten im Original). Diese- 
Rechnung ergibt ł =  1,4450/(1 +  0,07135 ]/c) — 1; die dieser Formel entsprechenden 
Uberfiihrungszahlen entsprechcn den nach der analyt. Methode erhaltenen innerhalb-
0,0024 (bis zu 1,0 molal). — Der mittlere Aktivitatskoeffizient der Ionen yon BaCl»- 
Lsgg. entspricht der Gleichung log10/  =  —1,734 Vc/(1 +  2,2318 ]/c) +  0,15266 c. 
Diese Gleichung hat die yon H u c k e l  abgeleitete Form. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
1073—91. April. Cambridge [Mass.], Haryard Uniy.) K l e m m .

F. Vles und A. Ugo, Vber einige Eige?itiiinlichkeiten bei der Erzeugung elektro- 
molorischer Krdfte in icafirigen Elektrohjten mit variablem p s  und Salzgelialt. Es werden. 
dic EKK. einer Reihe yon Metallen (Al, Cu, Pb, Bi, Sn, Zn, Fe, Au, Ta, P t) u. einiger 
Legierungen im K ontakt mit KCl-Lsgg. yon yerschiedener Konz. pn =  — log [KC1] 
potentiometr. nach der Kompensationsmethode gemessen. In  cinigen Diagrammen 
wird der Verlauf der Kuryen fur die yersehiedencn Metalle angegeben. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 1550—52. 10/6.) A sc HERMANN.

Masuzo Shikata und Isamu Tachi, Ober den Einflufi des Ammoniumions auf 
das Potential der Chinhydroneleklrode. Kurze Wiedergabe der C. 1929 .1. 2860 referierten. 
Arbeit. (Chem. News i3 8 . 276. 3/5. Kyoto, Imp. Uniy.) S k a l ik s .

J. A . V. Butler, Entropie und ihre Anwcndung in  der Chemie. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. 598—600. 14/6.) A n d r u SSOW.

Alfred Stansiield, Eine graphische Methode zur Lehre aer Thermochemie bei 
hohen Temperaturen. Vf. zeigt eine einfache graph. Darst. von Kreisprozessen an. 
Hand von Diagrammen, welche ais Ordinate die Temp. in Celsiusgraden u. ais Ab- 
szisse die absorbierte bzw. entwickelte Warmemenge in kg-Kalorien enthalten. (Trans. 
Amer. electrochem. Soc. 55. 7 Seiten Sep.) CoilN.

E. Taylor Jones, Entzundung durch Funken. Vf. gibt kurz die Grundzuge der 
Theorie Iiber die Entzundung yon Gasgemischen durch Funken; ob dabei Ziindung: 
eintritt oder nicht, hangt dayon ab, wie schnell die lokal erzeugte Rk.-Warme abgeleitet 
wird. Es werden also z. B. bei irgendeiner Gasmischung kleine Kugeln nicht explodieren^ 
weil der Temp.-Gradient zu groC ist; erst bei einem Minimalwert des Radius t r i t t  Ex- 
plosion ein. An Hand einer fruher entwickelten Formel wird in Kuryen gezeigt, dafi. 
die in der Naehbarschaft des Funkens erzeugte Temp. hóher ist, wenn eine einzige- 
momentane Entladung erfolgt, ais wenn dleselbe Gesamtenergie innerhalb einer 
langeren Zeit (z. B. 1j2 Sek.) zur Wrkg. kommt oder in einzelnen StromstoCen m it 
kurzeń Zwischenpausen. In  gleicher Weise laCt sich zeigen, daC im ersteren Falle die 
Bezirke, in denen eine gewisse Temp.-Grenze (z. B. 700, 800° usw.) erreicht w ird, 
groBer sind ais in den anderen Fallen. Eine geeignete Einrichtung zur Erzeugung der 
ycrschicdenen Funkenarten wird angegeben u. ferner eine Anordnung zur Durchfiihrung



1929. II. A ,. K o l l o id c i ie m ie . C a p il l a r c h e m i e . 973

der Verss. beschrieben. Man erhielt dabei bei Verwendung verschiedencr Elektroden- 
formen die erwarteten Ergebnisse. Nur bei Kreiselektroden (abgeschnittenc Zylinder) 
erhielt man unerwartete Rcsultate: Die Ergebnisse waren stark von dem Reinhcits- 
grade der Elektroden abhangig; bei Verwendung eines Kondensators tra t die Entziindung 
erst bei viel stiirkeren Funken von mehr ais 200-facher Energie ein ais ohne Kondensator. 
Die nahere Unters. zeigte, daB bei reinen Oberflachen u. ohne Verwendung eines Konden
sators der Funke nicht an einer einzigen Stelle iibergeht, sondern sich ii ber den ganzen 
Spalt verbreitet. Dadurch ist natiirlieh die Grundannahme — punktfórmige Warme- 
quelle — nicht erfullt u. die Entziindung erfolgt viel leichier. Dieses Ansbreiten wird 
m it photoelektr. Einfliissen in Zusammenkang gebracht. — Das Yerh. der Kreis
elektroden zeigt deutlich, daB der ganze Entziindungsvorgang rein therm. ist u. m it 
elektr. Vorgiingen (z. B. Ionisation) nichts zu tun hat; denn die bei dem — nicht 
ziindenden! — kondensierten Funken entwickelte Energie ist viel groBcr ais die bei 
dem Entziindung hervorrufendcn gewohnlichen Funken ohne Kondensator. (Philos. 
Magazine [7] 6 . 1090— 1103. Dez. 1928. Glasgow.) K l e m m .

M. Prettre und P. Laffitte, Ober die Enlflammuiigstemperałuren von Kohlenoxyd- 
Luftgemischen. Mit der friiher beschriebenen Methode (C. 19 2 9 . II. 271) werden die 
Entflammungstempp. von CO-Luftgemischen bestimmt. Fiir Gemische m it 10—40% 
CO liegen die Entflammungstempp. bei etwa 655°, steigen dann mit wachsendem CO- 
Geh. langsam an bis zu 727° bei 92,9% CO. Es gilt auch hier der Satz: je hóher die 
Entflammungstemp. eines Gasgemisches, um so weiter die Grenzen der Entflammbar- 
keit. — Riickstande der Verbrennungsgase im App. andern die Entflammungstemp. 
nicht, im Gegensatz zu den Feststcllungen bei H 2-Luftgemischen (1. c.). Ggw. von 
W.-Dampf aber setzt die Entflammungstemp. bedeutend herab: bei einer Misehung 
mit 23,55% CO z. B.:

%  W. 0 1,50 2,25 3,30 bis 5,60
t 656 648 639 630 konst.

Spuren H 2 setzen die Entflammungstemp. stark herab (0,5% H2 um etwa 80°). 
Die Verbrennung des H 2 scheint also die des CO anzuregen, trotzdem der H 2-Gch. 
untcr der Entflammbarkeitsgrenze fur H 2-Luftgemische liegt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188 . 1403—05. 27/5.) L o r e n z .

A,. K olloldchem ie. Capillarchemie.
Friedrich C. Jacoby, Ein besonderer Fali von Synaresis. Bei kolloidcliem. u. 

technolog. Unterss. an Farbebadern konnte wiederholt in den Farbstofflsgg. Synaresis 
beobachtet werden (Entstehung eigenartiger Gallerten, die durch ihre Elastizitat 
charakterisiert sind). Vf. untersuchte diese Erscheinung am Benzopurpurin (4 B extra). 
Die durch Synarese entstandenen Korper bestandcn nicht aus einer homogenen Gallerte, 
sondern aus einer Gelhaut u. darin eingeschlossenem Sol. Die auBerc Fl.-Hiille, die 
den Korper umgab, war nach langerer Zeit an Farbstoff zu einer ganz oder fast mole- 
kularen Lsg. verarm t; auch das im Innern befindliche Sol besaB eine geringere Konz. 
ais die Ausgangslsg. Es wurde versucht, eine Erklarung fiir das Zustandekommen 
dieser Synaresis zu geben u. den EinfluB von Zusatzen, sog. NełzmiUeln, aufzuklaren, 
die fur Bldg.-Geschwindigkeit u. GroBe der Synaresekorper entscheidend sind. 
(Kolloid-Ztschr. 48 . 171—75. Juni. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. 
Chemie.) WRESCHNER.

H. R. Kruyt und H. Lier, Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide. II. Mitt. Las 
Caseinsol. Wie in der friiheren Arbeit iiber das Agarsol (vgl. C. 19 2 9 . I. 2148) konnen 
Vff. auch beim Caseinsol zeigen, daB die Stabilitat dieses Kolloids auf den beiden 
Faktoren Hydratation u. Ladung beruht. Das Caseinsol entfernt sich aber bereits 
insoweit vom reinen Typus der lyophilen Kolloide, wie Agar u. Gelatine, ais es auf 
Grund der Hydratation allein nicht mehr stabil ist u. durch Elektrolyte ausflockbar 
wird. Dabei zeigt sich eine vollstandige Ubereinstimmung mit dem Verh. der sus- 
pensoiden Sole (entscheidender EinfluB der entgegengesetzt geladenen Ionen, lyotrope 
Einfliisse u. Umladung des Sols ohne Anderung des pn). — Es werden sdwohl saure, 
wie alkal. Systeme untersucht. Bei bas. Solen liegt das Viscositatsmaximum bei pn =
11,5, bei sauren Solen bei pn =  2,6, u. zwar geht bei gleiehem pn die Viscositats- 
erliohung m it der Kolloidkonz. parallel. Vff. heben aber besonders hervor, daB der 
Ph bei den Caseinsolen nicht, wie bisher oft angenommen, eine im Yergleich zu anderen 
Kolloiden besondere Wrkg. zukommt. — Eine ausfiihrliche Unters. des Einflusses 
der neutralen Salze, welche ohne jede pn-Anderung eine Yiscositatsabnahine bewirkeD,
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zeigt deutlich den clcktroviscosen Charakter dieser Systeme u. don maBgebliehen EinfluB 
der Valenz der Kationen beim bas. Sol, bzw. der Anionen beim sauren Sol. — Durch 
A. u. Aceton werden alkal. Sole n. dehydratisiert, wahrend beim sauren Sol diese Stoffe 
offenbar nur an Stelle des Hydratationswassers treten u. der Solvatationsgrad der 
Kolloidteilchen der gleicbo bleibt. — Vff. untersuohen ferner den EinfluB von Sauren 
bzw. sauren Solon auf das bas. Sol, sowie den E i n f l u B  d e r  pn a u f  d i e  P  e p t  i - 
s a t  i o n. Der isoelektr. Punkt des Caseins liegt zwisehen ph =  3,5 bis 6,5. Sole mit 
pH =  7 sind gerade noch stabil zu halten; dagegen reicht die Ladung bei diesem pn 
nicht aus, um Caseinpulyer zu peptisieren. Allgemein wird aus dieser Beobaehtung 
die Anscliauung entwickelt, daB Flockung u. Peptisation nicht ais Spiegelbilder zu 
betrachten sind, sondern daB die zur Peptisation notwendige Aufladung bedeutend 
gróBer sein muB ais die krit. Ladung, unterhalb welcher die schnelle Koagulation bereits 
bcstehender freier Kolloidteilchen bcginnt. (Kolloidchem. Beih. 28. 407—50. 1/5. 
U trecht, v a n ’t  H oF F -L ab . d. Univ.) Co iin .

P. C. L. Thorne und C. G. Smith, Uber Calciumacetatgele. I. GieBt man eine 
Lsg. von Calciumacetat in A., so entstehen gelatinose Ndd. u. Gallerten; die Be- 
schaffenheit der Gele ebenso wie die zur Bldg. notigen Calciumacetatmengen hiingcn 
von dem im A. enthaltenen W. ab. Die Gele, die kurze Zeit nach dem Erstarren deutlich 
opalescent werden, bleiben einige Zeit stabil, erweichen aber allmahlich, wobei sich 
Calciumacetat in kleinen Knótchen abscheidet. E nthalt das Gel yerlialtnismaBig 
viel W., so bilden sich radial von Krystallisationskernen aus wachsende nadelartige 
Krystalle, woraus hervorgeht, daB Gelbldg. ein Zwischenstadium zwisehen eehter 
Lsg. u. Krystallbldg. ist. Geringe Zusatze von Aceton u. ycrschiedenen Oleaten er- 
lióhen die Stabilitat teilweise bis zu 6 Monaten. In  diesen Gelen liifit sich m it bloBem 
Auge eine Faserstruktur erkennen; an Stellen, \vo diese Fibrillen reclit dieht gelagcrt 
sind, bilden sich sporenartigo Knótchen. Sauren u. Alkalien zeigen die gleiche Wrkg. 
hinsichtlich der Herabsetzung der Gelatinierungsgeschwindigkeit u. der Lebensdauer, 
Salze dagegen weisen betriichtliche Untcrschiede auf. Zweiwertige Kationen scheinen 
eine groBere Verzógerung der Gclbildungsgesehwindigkeit zu bcwirken ais einwertige. 
Die Herst.-Tcmp. ist oline ersichtlichen EinfluB auf die Bestandigkeit der Gele. 
Auflerhalb des scharf begrenzten Gebietes, in dcm Gelbldg. eintritt, erfolgt Solbldg. 
Viscositatsmessungen an derartigen Solen lassen bci Annaherung an die krit. Konzz. 
nicht durch starkeren Viscositatsanstieg erkennen, wann der Umschlag yon Sol in 
Gel bevorsteht. (Kolloid-Ztschr. 48. 113—25. Juni. London, Sir John Cass Techn. 
Inst.) W r e s c h n e r .

C. Haryey Sorurn, Eine Leilfdhigkeits-Diffusionsmethode zur Unlersućhung der 
Koagulation von kolloidalem Ferrioxyd. Ais bisherige Ergebnisse der Kolloidforsehung 
konnen folgende Satze iiber Koagulation ais gesiebert gelten: Es scheint, daB jeder 
Elektrolyt eine Minimalkonz. besitzt, die erreicht werden muB, ehe mcBbar schncllo 
Koagulation stattfindet; yor oder wahrend der Koagulation erfolgt Adsorption des 
koagulierenden Ions. Da die bisherigen MeBmetlioden sehr ungenau sind, yersueht 
Vf. auf Grund dieser beiden Satze eine neue Methode auszuarbeiten. Er laBt die Konz. 
des Elektrolyten sehr langsam u. regelmaBig zunehmen u. miBt die Leitfahigkeit. 
Es zeigt sich dann auch tatsachlich bei der Koagulation eine Anderung im Gang der 
Leitfahigkeits-Zeitkurye. Diese Steigerung der Konz. laBt sich nicht durch Zutropfen 
erreieben, denn es lassen sich dabei lokale Koagulationen nicht vermeiden. Verss., 
durch Verdunsten die Konz. regelmaBig zu erhohen, fiihrten, namcntlich wegen der 
Lange der benotigten Zeit, ebenfalls nicht zum Ziel. Besser geeignet erwies es sich, 
dirrch eine Kollodiummembran dauernd aus einer konz. Elektrolytlsg. eindiffundieren 
zu lassen, wobei durch lebhafte Riihrung fiir sofortige Fortfuhrung des eindiffundierten 
Elektrolyten aus der Wandschicht gesorgt wurde. Die Priifung an Eisen-Oxyd-Solen 
ergab nim allerdings, daB die Knicke nur dann reproduzierbar wTaren, wenn die Be- 
dingungen, namentlich die Konz. der AuBenlsg., die gleichen blieben; immerhin ist 
der Knick eine neuo experimentclle Tatsache, bei der „pers6nliche“ Einfliisse wcit- 
gehend aus'geschaltet sind, so daB ein weiteres Studium der Methode lohnend sein 
diirfte. (Joum. Amer. chem. Soc. 51. 1154—62. April. Madison [Wisc.], Uniy.) Klemm.

Paul Bary und Jose V. Rubio, Trocknungsfiguren der kolloidalen Lósungen von 
Tonerde, und tton Chromoxijd. (Vgl. C. 1928. II. 2443. 1929. I. 855. 2024). Die Auf- 
fassung von A1,03 u. Cr20 3 in kolloidaler Lsg. ais Gemiseh eines anhydr. oder wenig 
hydratisierten Oxyds (I) mit einem hydrophilen Korper (II), der ais Stabilisator wirkt, 
wobei ein Ubergang I I ----y  I  stattfindet, laBt das Altem der Lsgg. erklaren. Das
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Wachsen der hydroplioben Tcilchen auf Kosten der liydrophilen fiihrt zur Koagulation 
der Lsgg. Die WElMARNsche Theorie der rhythrn. Nd.-Bldg. beim Trocknen scheint 
in  vorliegendcn Fiillen nicht anwendbar zu sein. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 
27. 273—84. Mai.)  ̂ R. K. Mu l l e r .

A. Steigmann, Uber die Aułoredukłion von Natriumsilbersidfil. Natriumsilber- 
sulfifclsgg. olmo bzw. m it wenig Sulfitiiberschufi erleiden eine Autored., die dureli 
Cu-Salze stark katalysiert oder uberhaupt erst eingeleitet wird. Es liegt hier zweifel- 
los eine Kołloidrk. vor. (Kolloid-Ztschr. 48. 193—94. Juni. Heidelberg-Schlier- 
hach.) WRESCHNER.

A. Steigmann, Oystin in  gelatinegeschutzlen Edelmetallsystemen. Es wurde 
schon friilier darauf hingewiesen, daB Cystin reduktionshemmende Eigg. besitzt u. 
kolłoides Ag ausflockt bzw. dieses schon wahrend der Red. grób dispers macht (vgl.
C. 1927. I . 2582). Neue Verss. des Vf. zeigten bei Nalriumsilberthiosulfal m it Gelatine 
ais Sehutzkolloid Red.-Verzogerung durch Cystin u. Verringerung des Dispersitats- 
grades. Bei gelatinehaltigem Natriumąuecksilbersulfit war Cystin nur von unwesent- 
lichem EinfluB. Bei der Red. von Nalriumgoldthiosulfat m it Hydrosulfit bcschleunigte 
Cystin die Red.; wurde aber an Stelle von Cystin Albumin ais Zusatz gewiihlt, so 
war die Red.-Hemmung prakt. vollkommen. Kornplezsalze des Goldclilorids mit Am- 
moniak u. Pyridin zeigten bei Ggw. von Gelatine wahrend der Hydrosulfitred. ver- 
schiedenes Yerh. Die Red. des Ammoniakkomplexsalzcs erlitt durch Cystin eine 
Yerzogerung, die des Pyridinkomplexsalzes eine Beschlcunigung. Es wurde auch 
der wachstumshemmende EinfluB des Cystins auf die OSTWALD-Reifung von Bremi- 
silber untersueht, die durch Cystin stark unterbunden wrird. (Kolloid-Ztschr. 48. 
194—95. Juni. Heidelberg-Schlierbaeh.) WRESCHNER.

A. de Waele und G. L. Lewis, Plastometrische Sludien iiber den Aufbau von 
Grenzschichłeji. Es soli gezeigt werden, wie die gewóhnlich ais Plastizitat (Struktur- 
■viscositat) bezeichnete Eigenschaft der heterogen-dispersen Systeme evcnt. der Ggw. 
u. der GróBe der pseudo-festen Fl.-Sehicht um die Primarteilehen zuzuschreiben ist; 
auBerdem wird die Ursache des anomalen Zustandes der Fl. erortert u. ais w7eitere 
Folgcerscheinung die Halbfestigkeit in Scklammen u. Teigen. Die Existenz einer 
Fl.-Sehicht, die andere Eigg. ais die Fl. in M. hat, laBt sich sehr deutlich durch die 
IJnters. fest-fl. Pasten im Plastometer oder Druckviscosimeter zeigen. (Kolloid- 
Ztschr. 48. 126—41. Juni.) W r e s c h n e r .

W illiam D. Harkins, Eleklrische Verhaltnisse an Oberflachen, die Ausbreitung 
von Fliissigkeiten, die Dicke von Oberflaclienhautclien wid die Tropfengewicht- und 
Ringmethodch zur Bestimmung der Oberfldchenspannung. (Vgl. C. 1929. II. 272.) 
Teils theoret., teils experimentelle Unterss. des Vf. mit verschiedenen Slitarbeitern: 
B. Ginsberg, D. M. Gans u. H. F. Jordan. (Colloid Symposium Monograph 6. 
17—40. 1928. Chicago, Univ.) W r e s c h n e r .

D. Talmud, Ober die Form aer FAektrocapillarkurten von Seifenliisungen. Mit 
einem Capillarelektrometer nach GOUY wurden die Grenzflachenspannungen an 
der Grenzflache Hg/Lsg. gemessen. Bestimmt wurden 1. die Elektrocapillarkurven 
Yon Kaliumoleat in verschiedenen Konzz. Im Gegensatz zum gewdhnlichen, nahezu 
parallelen Gang der Kurven, die verschiedenen Verdiinnungsgraden entspreehen, 
wurde hier eine starkę Verschiebung der Maxima beobaehtet. 2. wurden die K urren 
aufgenommen von 1/1-n. N a,S04 +  1/200-, 1/40- u. 1/20-m. Toluidin. Bei wachsender 
Konz. zeigte sich eine Versehiebung des Maximums von rechts naeh links. Ahnliche 
Anderungen des Ladungszeichens bei Konz.-Anderung zeigten einige Niehtelektrolyte, 
z . B. Atliylenchlorliydrin. Die Theorie von F ru m k in  u . D o n d e  (vgl. C. 1927. I .  39) 
wird durch diese Unterss. erneut bestatigt. (Kolloid-Ztschr. 48. 164—65. Juni. 
Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie.) WRESCHNER.

M. Dunin und F. Schemjakin, Die Bildung des sekunddren Systwns der Liese- 
gangschen Schichtungen. I I . Mitt. (I. vgl. C. 1926. I I . 362.) Vff. beobaehtetcn fiinf 
Ubermakroschichtungen von Ag2Cr20- u. 9 Obermakroschichtungen von Pb.J2. Die 
Erscheinung der komplexen Periodizitat (mehrere Ordnungen) war deutlich erkennbar. 
Silberehromat- u. -phosphat-, Calciumphosphat-, Bleijodid- u. Ferrocyankupfcr- 
Mikroschiehtungen haben dasselbe AuBere u. sind offenbar durch Makroschiehtungen 
verbunden. Fiir Silberphosphat wurden gleichzeitig Mikro-, Makro- u. Ubermakro
schichtungen beobaehtet, ebenso fiir P b J2. Der Ubergang der Schichtungen einer 
Ordnung in eine andere ist durch eine ganze Reihe auBerer Faktoren moglich. Wrkgg. 
des Lichtes w'aren bei den Yerss. der Vff. ausgesehlossen. Es wird auf die Analogio
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zwischen der Erscheinung der kompIexen Periodizitat u. den sogenannten „Zonen 
des Schweigens“, „toten Zonen“ hingewiesen. (Kolloid-Ztselir. 48 . 167—70. Juni. 
Moskau.) WRESCHNER.

A. H. M. Andreasen, U ber die Giiltigheit des Stokessclien Gesetzes fiir nicht kugel- 
formige Teilchen. Vf. machte Unterss. an auf einer Flintkugelmuhle vermahlenem, 
dann mehrfaoh geschlemmtcm calciniertem Flint, KomgróCe ea. 11—23 /(. E r zeigt, 
dafl das STOKESsehe Gesetz fiir die untersuchten KorngroBen gultig ist, innerhalb 
der Genauigkeit, die den Mcssungen zugeschrieben wird. Unterss. uber Korngrofien 
ais Funktion der Schlammgesehwindigkeit im SCHONEschen Trichter sind in Vor- 
bereitung. (Kolloid-Ztselir. 48.175—79. Juni. Kopenkagen, Tecłm. Hochsch.) WRESCH.

Harry B. Weiser und G. E. Cunningham, Die Adsorption von lonen und der 
physikalische Charakter von Niederschlagen. Ausfuhrliche Mitt. der C. 19 2 9 . I. 1792 
referierten Arbeit. (Colloid Symposium Monograph 6 . 319— 41. 1928. Houston, 
Tesas.) WRESCHNER.

A. Dumanski und A. Jakowlew, Die Metliode der Weinsaure lei der Synthese 
elektronegalher Sole. I II . Adsorption von weinsaurem und bemsteinsaurem Natron 
durch Aluminiumhydroxyd. (Kolloid-Ztschr. 48. 151—54. Joum . Russ. phys.-chem. 
Ges. [russ.] 61. 151— 57. Woronesch, Landwirtschaftl. Inst. — C. 1 9 2 9 . I . 
730.) WRESCHNER.

H. I. Waterman, J. Groot und M. J. van Tussenbroek, Die Adsorption des 
Schdfferschen naphtliolsulfosauren Natriums und des Azofarbstoffes Orange E N L  durch 
einige teclinisch wichtige Entfarbungskohlen. Es stellte sich heraus, dafi fur Orange 
ENL u. fiir das zugehorige Zwischenprod., das SCHAFFERscbe /3-Śalz, die 4 unter
suchten Kohlesorten (Carboraffin, Purit, Norit u. Knochenkohle) die gleiehe Reihen- 
folge des Adsorptionsverm8gens zeigen, wie man es ja auch fiir so nahc Yerwandte 
Stoffe erwarten durfte. Da die Best. der Earbstoffadsorption im allgemeinen Schwierig- 
keiten bietet (man ist nicht immer imstande, genaue Earbstofftitrierungen aus- 
zufiihren), b o  weiscn die Vff. auf die Bedeutung hin, die Messungen an den zugehorigen 
Zwischenprodd. haben konnen. Diese Zwischenprodd. lassen sich mittels einer Diazo- 
lsg. genau quantitativ bestimmen. (Kolloid-Ztschr. 48. 146—51. Juni. Delft, Techn. 
Hochsch.) WRESCHNER.

B. Anorganiscłie Chemie.
R. Portillo, ZJntersuchungen iiber die Tetrathionate. I. Uber das Bariumtetra- 

thionat. Nach dem Verf. von E o r d o s  u. Ce l is  (C om pt. rend. Acad. Sciences 1 5  [1842]. 
920) wird durch Einw. von J 2 auf eine Suspension von BaS20 3, Reinigen mit A. u. 
Umkrystallisieren aus W. Ba-Telrathionat BaS4O0- 2H ,0  erhalten in glaswolleahnlichen 
Krystallen, die nach einigen Monaten leieht gelblich werden. Bei etwa 60° beginnt 
die W.-Abgabe gleichzeitig m it Zers. des Prod. unter Gelbfarbung. D .25 im Mittel 2,777. 
Das Salz ist in W. 11., die Loslichkeit (auf wasserfreies Salz bezogen) wird bei 0° zu 
26,57%, bei 12,8° zu 29,85%, bei 27,5° zu 36,00% bestimmt. Die Lsgg. sind beim 
Erhitzen ziemlich bestandig, zers. sich aber beim Stehen in 1—2 Tagen. — Die mole- 
kulare Losungswarme bezogen auf ca. 800 Moll. W. betragt — 7,0 cal. (Anales Soc. 
Espanola Fisica. Quim. 27. 236—42. April. Madrid.) R. K. Mu l l e r .

E. Ponsaerts, Notiz uber die radiochemische Ammoniaksynthese. (Vgl. MUNI> 
u. K o c h , C. 1926 . I. 3384.) Gemische von reinem N , u. H 2 verschiedener Zus. werden 
70—170 Stdn. lang der Einw. von JRadiumemanation ausgesetzt u. die durch NH3- 
Bldg. Terursachte Kontraktion manometr, gemessen. Bei einem Geh. an N2 von 25 bis 
75% betragt das Verhaltnis der Anzahl der gcbildeten NH3-MolI. zur Zahl der erzeugten 
Ionenpaaro ca. 0,32, u. die Umsatzkurve yerlauft geradlinig; bei niedrigerem oder 
hóherem N2-Geh. fallt sie steil ab. Weder Temp.- (26—100°), noch Druckanderungen 
sind von merklichem EinfluC. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 110—20. Lówen, Lab. f. phys. 
Chem.) AKDRUSSOW.

Horace Millet und Maurice Jowett, Die Loslichkeilen von Bkiphosphaten. Vff. 
bestimmen die Loslichkeit von Pb3(P 0 4)2 u. P bH P 04, um festzustcUen, welches die 
im Blut usw. stabilste, d. h. schwerloslichst« Blei-Phosphorsaureverb. ist u. m it welchen 
Pb++-Konzz. man im Blut rechnen mufi. Die Pb++-Aktivitaten wurden m it der Blei- 
Elektrode bestimmt. Fur pa =  7,194—6,261 u. eine Gesamt-P04'"-Konz. von
0,005-mol. (durch wechselnde Gemische von K H 2P 0 4 u. Na2H P 04 hergestellt) ergab 
sich das Loslichkeitsprod. S3 fiir Pb3(P 0 4)2 (S3 =  a3pb++ X a2po4-----) bei 25° zu
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10 - 12,10 u bei 37,50 zu 10 -42'00; auBerdem wurden die Werte fiir dio Ionenstiirke 
fi =  0,16 ermittelt. Fiir S„ =  apb++ X aiiPOi—  ergab sich 10~9'90 boi 25°, 10~9,62 
bei 37,5° (ph =  2,067—2,515; fi — 0,16). Dabei wurden zur Berechnung die Er- 
gcbnisse der nachst referierten Unters. benutzt u. fiir Ar3 (die 3. Ionisationskonstante 
der Pliosphorsaure) bei 25° derW ert 10_123ou. bei 37,5° 10~1Ł66 angenommen. D ieL 6- 
sungswarme von P bH P04 in unendlielier Yerdunnung bereehnet sieli zu ~  —10,000 kcal. 
Aus den erhaltenen Werten wurden die Gleiebgewichtsbedingungen bereehnet. Im  
Blut usw. ist nur Pb3(P 04)2 stabil; die Pb++-Konz. des m it Pb3(P04)2 gesatt. Serums 
betragt 5,5 • 10-8. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 997—1004. April. Liyerpool [England], 
Univ.) K le m m .

Maurice jow ett und Horace Millet, Die Ionisierungskonslanten der Phosphor- 
sdure. Fiir die vorst. referierte Best. der Lóslichkeit der Bleiphosphate brauchtc man 
dio Ionisierungskonstanten der Phosphorsiiure. Die Bestst. erfolgten durch pn-Messungen 
m it der Chinhydronelektrode u. fiihrten zu folgenden Werten: p ^  =  2,10 (25°); 
2,16 (37,5°); pk ? =  7,13 (25°); 7,06 (37,5°). tlber Einzelheiten der Berechnung u. den 
Vergleich mit Literaturwerten naheres im Original. Fiir pK-j bcrechnen Vff. fiir 20° 
aus den Bestst. von B iu t to n  (C. 1 9 2 7 . I. 3178) ■—• 12,1. Die Ionisationswarmen fiir 
unendl. Yerdiimumg bcrechnen sich zu: H 3P 0 4— y  H+ +  H 2P 0 4~ +  2,000 kcal., 
H 2P 0 4~ — y  H+ +  H P 0 4“ — 2,300 kcal. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1004—10. 
April. Liverpool [England], U niy .) K le m m .

Jack T. Thurston, Die Darstellung von Bor ans Borax. Anwcisung zur Gewinnung 
yon B  durch Red. von B 203 mittels Mg. (Journ. chem. Education 6. 550—52. Marz. 
Reno, Nevada, Unid.) R o l l .

Hennan V. Tartar und James R. Lorah, Die Systeme: Strontiumoxyd-Phosphor- 
pentoxyd-]Vasser und Bariumoxyd-Phosphorpentoxyd-Wasser bei -25° (saures Gebiet). 
Phasentheoret. Unters. nach der Restmethode von ScHKEINEMAKERS. Ais stabile 
Phasen treten auf S rH P04 u. SrH4(P 0 4)2 u. im System Ba0-P20 5-H20  die entsprechenden 
Salze. Dio Existenzbedingungen in P20 5-Lsgg. yerschiedener Konzz. werden festgelegt. 
Die beiden Systeme sind einander sehr ahnlich. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1091—97. 
April.) K le m m .

James R. Lorah, Herman V. Tartar und Lillian Wood, Ein basisches Phospliat 
ton Calcium und Slrontium und die Adsorption von Calciumhydroxyd durch basisches 
Całciumphospftat und durch Tricalciumpliosphat. (Vgl. vorst. Ref.) Die bisherigen 
Literaturangaben iiber bas. Erdalkalimetall-Phosphate sind ziemlich widerspruchsvoll 
u. Vff. bemiihen sich, hier etwas Klarheit zu schaffen. Kocht man Ca3(POt)2 m it W., 
so entsteht ais Endprod. cin bas. Salz, 3 Ca3(P 0 4)2-Ca(0H)2, das formal dem Apatit 
sehr nahe steht; da dabei Phosphorsiiure frei wird, liegt also der Gleichgewichtspunkt 
zwischen dem neutralen u. dem bas. Salz noch im sauren Gebiet. Beim /SV3(P 0 4)2 liegen 
die Yerhaltnisso ganz analog; allerdings geht die Hydrolyse sehr viel langsamer. Beim 
Ba enthielt das Ausgangsmaterial etwas saures Phosphat; selbst m it NaOH-Lsg. 
wurde nicht einmal das saure Salz bis zum tertiaren abgebaut. — Aus alkal. Phosphatlsg. 
laBt sich nur beim Sr das bas. Salz fallen; das Ca-Salz enthalt dabei noeh Triphosphat; 
beim Ba erhalt man uberliaupt kein bas. Salz, sondern reines Triphosphat. — Ein 
Teil der bisherigen widersprechcnden Ergebnisse ist wohl darauf zuriiclczufiiliren, 
daB das bas. Ca-Phosphat Ca(OH)2 adsorbiert. Die adsorbierte Menge entspricht 
in der Abhangigkeit von der Konz. der Ca(OH)2-Lsg. der FKEUNDLICHsclien Ad- 
sorptionsisotherme. Nach 6 Monaten war wesentlich melir adsorbiert ais nach 3 Tagen; 
es bilden sich also entweder feste Lsgg. oder das Ca(OH)2 dringt iiur sehr langsam 
in die Zwischenraume der festen Phase ein. Ca3(P 04)2 adsorbiert Ca(OH)2 wesentlich 
starker ais das bas. Salz. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1097—1106. April. Seattle 
[Wash.], U niv .) K le m m .

F. M. Jaeger, Ober die Konsliiution und Struktur der Ultramarine. Zusammen- 
fassender Bericht iiber bereits referierte Arbeiten (vgl. C. 19 2 9 . I. 2028). (Trans. 
Faraday Soc. 25 . 320—45. Juni.) S k a l i k s .

Alfred Stock, Beryllium. Die Geschichte der Verss. zur Be-Darst.; Frage des 
Ausgangsmaterials; Verwendung von Be, besonders fiir Legierungen. (Ztschr. angew. 
Chem. 42. 637—39. 8/6. Karlsruhe.) S k a l ik s .

Helmut Petów und Hans Kosterlitz, Zur Frage des aktiwn Eisens. I. Setne 
Charakterisierung durch die Benzidinreaktion. Die qualitative B e n z i d i n r k .  nach 
B a u DISCH in alkoh. u. neutralem wss. Milieu ist nicht spezif. fiir akt. Fe u. nicht 
einmal fiir Fe allein, denn sie wird auch von anderen Schwermetallen gegeben. Eine
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Trennung der Fe-Salze in akt. u. inakt. ist so nicht móglich. Im  sauren Milieu kann 
die Bk. darauf beruhcn, daB die Saurespaltung des gebildeten Benzidinblau verzógerfc 
wird. — Man muB die Bldg. des Benzidinblau in einem eindeutig definierten Milieu. 
Tornekmcn. Das Optimum liegt bei pn etwa 5,0 u. ist wie beim Hamoglobin von der 
H 20 2-Konz. abhangig. Dagegen ist die Rk. der ionisierten Ferrosalze von der I I20 2- 
Konz. weitgelicnd unabhangig. — Aueh bei solchen optimalen Bedingungen bleibt 
der „W ert“ der sogenannten akt. Eisenverbb. weit binter dem des Hamoglobin zuriick, 
ist aber erbeblich grofler ais bei den ionisierten Ferrosalzen. — Die sogenannten akt* 
Salze zeigen zwar eine groCe Ahnliehkeit m it dem Hamoglobin, stehen aber in ihrer 
GróBe den Ferroionen naher. Man ist bisber nicht berechtigt, diese sogenannten ak t. 
Salze ais eine besondere Klasse von Katalysatoren anzusehen. — Fe-haltige Minerał- 
wasser des Handels, die ais ,,gealterte“ zu bezeichnen sind, verhalten sieh wie Lsgg. 
von Ferroionen. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 65. 807—24. 29/5. Berlin, I. Med. Univ.- 
Klinik d. Charitć.) F. Mu l l e r .

Gaston Rapin, Ver suche zur direkten, Darslelłung von Ammoniumpermanganat 
auf clektrolytiscliem Wege. (Vgl. C. 1929. I. 737.) Der Elektrolyt ist wss. NH3, die 
Anodę besteht aus einer Mn-Si-Verb., die Kathode aus P t. NH4Mn04 ist instabil, 
zers. sieh bei 50°, bei 58° zuweilen unter Explosion. Die Darst. hat nur theoret. W ert 
wegen der sehlechten Leitfahigkeit des ŃH3. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
1547—48. 10/6.) A sch erm an n .

Franz Holzl, Thusnelda Meier-Mohar und Friedrich Viditz, Alkoxoniumhexa~ 
cyanokobaltiate. Vff. bringen weitere Beweise fiir ihre Auffassung der Hesacyanoferro- 
(bzw. -kobalti-)saurc-Alkoholverbb. ais Alkoxoniumsalze.

V e r s u c h e .  (Vgl. B a e y e r  u . V il l i g e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 34. 2691). 
Tcrtiares Athoxoniumhexacyanokobalłiał, [Co(CN)6][C2H5OH-H]3. Aus Kaliumhexa- 
cyanokobalfciat in W. m it konz. HC1 unter Kiihlung bei nachfolgendem Zusatz eines 
geringen Uberschusses A. u. Behandlung des Rk.-Prod. m it absol. A. u. konz. H 2S 04 
unter Einleiten von HCl-Gas. Sil. in W. — Sekunddres Methoxoniumhexacyanokobaltiat? 
[Co(CN)6]H-(CH3-OH2)2. Aus vorst. Verb. m it absol. Methylalkohol unter Kiihlung 
u. Durchleiten von HĆl-Gas. WeiBe, in W. sil. Krystalle. — Tertiares Propoxonium- 
hcxacyanolcobaltiat, [Co(CN)0](C3H ,• OH-H)n. Aus der tert. Athoxoniumverb. m it absol. 
Propylalkohol unter Zusatz von wenig k. W. u. Durchleiten von HCl-Gas. Krystalle 
Sil. in W. — (Co(CN)0]H3-Py3. Aus der tert. Athoxoniumverb. mit Pyridin in A. —  
Auf Grund der Ersetzbarkeit der Alkoholmolekule durch 3 Moll. Pyridin u. anderer 
Analogien m it Ammoniumbasen erscheinen die Alkohole ais sehr schwache Basen. 
Ihre salzartigen Vcrbb. m it starken Sauren, z. B. m it der Hexacyanokobaltisiiure, 
lassen sieh wie freie Sauren titrieren. Die beim Einleiten von Salzsaure in A. ent- 
stehenden Alkoxoniumionen bewirken in Ggw. von Hexacyanokobaltiation eine Aus- 
fallung von Alkoxoniumhexacyanokobaltiaten. Der aus der wss. Lsg. der Kobalti- 
cyanwasserstoffsaure beim Einleiten von HCl-Gas oder mittels konz. HC1 ausgefallte 
krystalline Nd. ist vermutlich ein Hydroxoniumsalz der komplexen Siiure. (Monatsh. 
Chem. 52. 73—82. Juni. Graz, Chem. Inst. d. Univ.) Me in h a r d -W o l f f .

E. W . R. Steacie und F. J. Toole, Einkrystalle von Silber. Durch sehr lang- 
sames Abkiihlen von im Vakuum gesehmolzenem Silber, das sehr rein war, erhielten 
Vff. Einkrystalle Ton Ag von mehreren g Gew’icht. Verd. H N 03 greift die Flaclien 
in spezif. Weisc an u. liefert prismat. Krystalle. Eine krystall. Beschreibung wird vou 
P. P. D. Graham gegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1134—35. April. Montreal 
[Can.], Mc G i l l  Univ.) K l e m m .

Arthur G. Scroggie, Studien iiber Silico-Duodezi-Wolframsaure. I. Die Dar- 
słellung von Silico- Wolfram-sdure. Da die Silico-Wolframsaure ais analyt. Reagens 
zur Fiillung yon Alkaloiden Interesse hat, werden die Methoden zur Darst. u. Analyse 
nachgopruft (ygl. aueh NORTH u. B e a l , C. 1925. I- 353. 872; Sa l z b e r g , Master- 
Thesis, Univ. v. Illinois 1925). Zur Analyse erwies sieh fiir das Vergluhen (zu S i02 +  W 03) 
eine Temp. von 400—500° alsgeeignet; bei hoherenTempp. treten weitere Gewichtsverluste 
auf. Zur Titration ist sehr verdiinnte Lauge u. Chlorphenolrot ais Indicator zu emp- 
fehlen. Entwasserung bei 70° ist nicht sicher; Anhydron, Dehydrit, H 2S 0 4, CaCl2, 
KOH u. NaOH bei vermindertcm Druck sind sicherer; der W.-Verlust entspricht der 
Formel 4 H ,0 -S i0 2-12 WOa-4 H 20 . Zers. m it uberschussigem Alkali entspricht der 
Formcl 4 H ^0-Si02;12 W 03-4 H 2"0 +  24 NaOH — ->- H 2Si03 +  12 Na2W 04 +  19H20 ;  
es werden also 24 Aquivalcnte Base verbraucht (nicht, wie N o r t h " angibt, 26). — 
Die Darst. wird eingehend untersueht; die Annahme, daB sieh bei der Extraktion m it
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A. usw. ein Oxoniumsalz bildct, wird wahrscheinlich gemacht. Zur Beindarst. wird 
eine genaue Vorschrift angegeben. (Journ. Amer. choin. Soc. 51. 1057—62. April. 
Urbana, Illinois, Univ.) KLEMM.

0. Mineralogische und geologisclie Chemie.
W. Lawrence Bragg, Atomanordnung in den Silicaten. Ubersicht iiber die 

bisher rontgenograph. untersuchten Silicatstrukturen m it besonderer Beriicksichtigung 
der im Laboratorium des Vf. erhaltenen Ergebnisse. N atur der S i04-Gruppe. (Trans. 
Faraday Soe. 25. 291—314. Juni. Manchester.) Sk a l ik s .

Ch. Mauguin, Rontgenographische Untersuchung der Glimmer. Zusammenfassende 
ausfuhrliche Mitt. iiber referierte Arbeiten (C. 1928. II. 8). (Buli. Soc. Franę.
Minśral. 51. 285—332. Dez. 1928.) Sk a l ik s .

W. H. Taylor und J. West, Die Struktur von Norbergit. Norbergit, Mg(F, OH)2,
Mg2S04, ist das erste Glied der Chondrodilscńe. Der vorhandene Krysia 11 war klein 
u. unregelmafiig gestaltet, daher konntcn nur Drehkrystallaufnahmen gemacht u. die 
Resultate durch ionometr. Messungen ergiinzt werden. Um Vergleiche m it Olivin zu 
ermoglichen, muflte die krystallograph. a-Achse gegen die 6-Achse vertauscht werden. 
Der Struktur liegt die einfach-rhomb. Translationsgruppo .zugrunde, Raumgruppe 
Fa16, Gitterkonstanten: a =  4,70, 6 =  10,2 u. c =  8,72 A; der Elementarkórper 
enthii.lt 4 Moll. Wegen der Ahnlichkeit des Spektrums an (001) m it den entsprechenden 
der Chondroditreihe wird die weitere Analyse in engem AnschluC an die Resultate 
bei Chondrodit (C. 1928. I. 1613) gefiihrt, Chondrodit paCt ausgezeichnct in das friiher 
(1. c.) gegebene Schema hinein. — Alle Glieder der Chondroditreihe besitzen ein Gitter 
aus einer hexagonal-dichtesten Packung von O-Atomcn u. OH-Gruppen (bzw/F-Atomen), 
in den Zwischenriiumen liegen die ubrigen Atome. Jedes Si-Atom ist umgeben von 
einer Gruppe aus 4 O-Atomen u. 2 OH-Gruppen (oder F-Atomen). Die Krystalle 
bestehen aus abweehselnden Ebenen parallel (001), welche jeweils nur Mg2Si04 oder 
Mg(F, OH)2 enthalten; der Mg2Si04-Teil hat 01ivinstruktur. Die Dicke der Mg(F, O H )2- 
Schicbt ist in der ganzen Serie konstant, wahrend die Dicke der Mg2Si04-Ebenen 
proportional dem Mg2Si04-Geh. ist. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 70. 461—74. Juni. 
Manchester, Univ.) Sk a l ik s .

T_. M. Lowry und M. A. Vernon, Die Eleklronentheorie der Valenz. VII. Teil. 
Die Atzfiguren des Syfoins. (VI. vgl. C. 1929. I. 829.) Atzyerss. an naturlichem 
u. kunstlichem Sylvin m it starker KCl-Lsg. In keinem Falle wurden unsymm. Atz- 
hiigel beobaehtet, auch dann nicht, wenn Spuren von opt. akt. Substanzen zugegeben 
wurden: Gegensatz zu H e r z f e l d  u. H e t Tic h  (C. 1926. II. 1523). Die Verss. zeigen 
also, daB auch m it krystallograph. Methoden keine geringere Symmetrie gefunden 
wird ais mit den rontgenograph. Es gibt keine bevorzugten Bindungen zwischen 
einzelnen K- u. Cl-Atomen; das Gitter ist ein Ionengitter, was auch m it dem hohen 
Leitvermogen im geschm. Zustand iibereinstimmt. — Vff. wenden sich gegen die 
Auffassung, daB Krystalle von Eis u. Quarz, ebenso die Anionen der Salze von Sauer- 
stoffsauren (z. B. in Calcit u. Baryt) aus O—-Ionen u. Kationen wie H +, C++++, 
Si++++ aufgebaut sind. Wahrscheinlicher ist einfache Bindung an das Zentralatom 
u. einfach-negatiye Ladung der Sauerstoffatome. — Der Arbeit sind Mikrophoto- 
gramme beigefiigt. (Trans. Faraday Soc. 25. 286—91. Juni. Cambridge, Univ., 
Chem. Lab.) S k a l ik s .

L. Royer. Ubcr die Korrosion eines Dolomitkrystalls durch eine isolrope aktii-e 
Fliissigkeil. (Vgl. C. 1929. II. 277.) Die friiheren Verss. werden an Dolomitkrystallen 
wiederholt; beidiesen ist die Symmetrie nicht mehr holoedr. wie bei dem friiher unter- 
suchten Kalkspat, sondern nur parahemiedr., dalier sind auch die mit akt. Saurcn 
crzeugten Korrosionsfiguren auf den gegeniiberliegenden Flachen (1 0 0) u. (I 0 0) 
nicht mehr symm. Die m it inakt. Sauren erzeugten Korrosionsfiguren entsprechcn 
der ternaren Parahemiedrie des Dolomits. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1303 
bis 1305. 13/5.) W r e s c h n e r .

D. Organische Chemie.
Harold Hibbert und Myron S. Whelen, Der Mechanismus organiseher Reaktionen.

II. Die „Nichtexislenz“ einer wandernden Melhylgruppe bei der Umuundlung von 
Głycerindichlorhydrin in Glycerinmonomethyldther. (I. vgl. C. 1929- I I . 280.) Vff.
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fanden, daC, wenn reines Glycerin-a,a.'-dichłorhydrin methyliert wird, der erwartcte 
Glycerin-P-methylather entsteht, wahrend GlLCHRIST u . P u r v e s  (C. 1926. I. 2185) 
berichteten, daC sio den Glycerin-a-monomethylather erhalten hatten. Vff. stellten 
fest, dafi in solehcn Fallen das yerwendete Glycerindicblorhydrin aus einem Gemisch 
des a,a'- u. a,/?-Isomeren bestand. Der prirn. Ersatz eines Wasserstoffs in der Hydroxyl- 
gruppe des Glyeerindichlorhydrins durch ein Alkylradikal umschlieBt daher keine 
Wanderung wiihrend der darauffolgenden Hydrolyse. Nach ihrer Ansicht ist die Frage 
der Wanderung eng m it der Ggw. eines Acylradikals in /S-Stellung verkniipft, das eine 
reaktiye Carbonylgruppo enthalt. Unter diesen Verhaltnissen besteht die Mogliohkeit 
der leichten Bldg. eines unbestandigen, dazwischen auftretenden cyel. Esters, der bei 
der spontanen Zers. eine Uberfiihrung der in Frago stehenden Acyjgruppe erlaubt.

V e r s  u c h e .  Glycerin-a.,a.'-dichlorhydrin. Darst. aus 100g Epichlorhydrin 
(Kp. 117°) u. 125 com konz. HC1. Kp. 174—175°. — Glycerin-a,tx'-dichlorhydrin-f}- 
methyldthcr, GjHsOC12. Darst. durch Methylieren vorst. Verb. mit Methyljodid u. 
Ag-Oxyd. Kp. 157—159°; nD17 =  1,4550. — Glyccrin-fS-mcthyldlhcr. Darst. aus vorst. 
Verb. durch Behandeln m it K-Acetat in 75%ig. A. im Druekrohr (115—130°). K p .J3 123 
bis 125°; d u l — 1,1321; nD17 =  1,4485. — Glycerin-a,f}-dichlorhydrin-a-methyldther, 
C4H80C12. A us Allylmelhylather (Kp. 42—43°) u. CL ( + J).  Kp. 153—157°; nu1’ =  
1,4489. — Glycerin-a-mełhyldłher. Aus vorst. Verb. u. K-Acetat in Eg. unter Druck 
(165°) u. Hydrolyse des Prod. K p .13 111—112°; <£174 =  1,1189; nD17 =  1,4445. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 51. 1943—47. Juni. Montreal [Canada], Univ.) KlNDSCHER.

Arthur Fairbourne, Die teilweise Veresterung mehrwertiger Alkohole. VIH. Die 
torgeschlagencn Słandardverbindungen fiir Arbeiten iiber die Konfiguration von Glycerin- 
derivaten. (V II. vgl. C. 1929. I .  2619.) H ib b e r t , W h e l e n  u . Ca r t e r  (C. 1929. I .  
1322) haben  yorgeschlagen, den  G ly cerin -a-m eth y la th e r von  I r v in e , Ma c d o n a l d  u. 
S o u t e r  (C. 1915.1 . 1259), den  von  ih n en  licrgeste llten /J-M ethy la ther, den a ,/i-D im ethy l- 
a th e r  v o n  GlLCHRIST u . PURVES (C. 1926. I .  2185) u. den  <x,-/-Dimethylather von 
MUNINO (C. 1898. I. 237) ais A nkn u p fu n g sp u n k tc  fiir K o n s t.-E rm ittlu n g e n  zu  ver- 
w enden. Vf. h ie lt dagegen d ie K o n s t. de r boiden Glycerindimethylather fiir  unsicher. 
DaC d ie  P riip a ra te  v o n  GlLCHRIST u . P u r v e s  (aus a ,y -D ich lo rhydrin ) u. ZUNINO 
(aus E p ich lo rh y d rin ) ta tsa ch lich  id en t. sind , e rg ib t sich  aus dem  V ergleich de r m it- 
g e te iltcn  E igg. F e rn e r h a t  R e b o u l  sehon  1862 nachgew iesen, dafi d ie  au s den  bciden  
A usgangsm ateria lien  h e rg este llten  D ia th y l- u . D iiso am y la th e r iden t. sind . W eiter wuicle 
geze ig t, dafi dio b isher fiir verscliieden gehaltenen  G ly cerin d im eth y la th e r au s a.y-D i- 
ch lo rh y d rin , E p ich lo rh y d rin  u. a ,jS-D ibrom hydrin m it p -N itrobenzoylch lorid  u . P y rid in  
in  Chlf. dasselbe p-Nitrobenzoyloxydimethoxypropan, C12H 150,jŃ  =  0 ;N -C 6H j ■ CO- 
C 3H 5(0 C H a), (K ry sta lle  au s PA e., F . 43°) liefern . (Jo u rn . chem . Soe., L ondon  1929. 
1151— 53. Ju n i. L ondon, K ings College.) O s t e r t a g .

Wilhelm Prandtl und Kurt Sennewald, Ober das Trichlornilrosomethan, das 
Dichlorforniozim (Phosgenoxim) und einiger ihrer Deritalc. Trichlormetliansulfonsaure- 
chlorid. Aus 500 g HC1, 300 g Iv2Cr20 ;, etwas W. u. 30 g CS2 im licllen Tageslicht. 
Daraus m it H2S gibt Trichlormethansulfinsaure. Na-Salz, Bliittchen, sil. in W. Zers. 
.sich beim Aufbewahren. — Trichlornitrosoinethan, CCl3-NO. Aus trichlormethan- 
sulfinsaurcm Na u. 10%ig. HNOs. Wurde von L o e w  (1868) ais CC13-S 0 2-N 02 an- 
geselien. Dunkelblaue FI. E rstarrt in fi. Luft zu einer blaCvioletten M. K p .T0 5—b1!*3, 
ad. unter gewóhnlichem Druck unter Zers. in Nitrosylehlorid u. Stickoxyd. D .204 1,50. 
Unl. in W., 1. in organ. Fil. Die ath. Lsg. absorbicrt in Gelb u. Rot, Maximum bei 610 
u. 580 mft. Brechungsvermogen lieB sich nicht bestimmen. Riecht unangenehm u. 
reizt die Schleimhaute stark. Lost sieh bei Ggw. von A. in Alkalien, aus den Ver- 
seifungsprodd. lassen sich Clilorpikrin u. Dichlornitromethan isolieren. Zers. sich beim 
Aufbewahren oder beim Erhitzen unter LuftabschluS unter Bldg. von NOCl, NO, Tri- 
chlomitromethan, Trichlormethyldichlormethylenamin u. Hexachlorathan. Bei Einw. 
von 0 2 auf den Dampf bei 120° entstehen N 0 2, Hexachlorathan u. Chlorpikrin. Cr03 
in Eg. liefert Chlorpikrin. Red. m it Fe in essigsaurer Lsg. fiihrt zu Methylamin, H„S 
oder Al-Amalgam in A. reduzieren zu Dichlorformaldoxim CCI,: NaOH. — Dichlor- 
methylentrichlormethylamin, Pentachlorformaldehydmethylimid, CCl3-N:CCl2. Beim E r
hitzen von Trichlornitrosomethan in C02- oder N 2-Atmosphare. Stechend rieohende 
FI. Kp. 170°; K p .C3 92—95“; K p .30 77°. D 204 1,698. Unl. in W., 1. in organ. Fil. 
E rstarrt bei Kiihlung mit A. +  C02 krystallin. Unbegrenzt haltbar. Red. mit Fe 
u. Eg. liefert NH3. — Dichlorfornwxim, Phosgenoxim, CCI,: N-OH. Aus Trichlor- 
nitrosomethan u. H2S oder Al-Amalgam in A. Prismat. Krystalle. F. 39—40°. Subli-
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miert bei gewdhnlicher Temp. Kp. 129°; K p .28 53—54°. Riecht steohend, in Lsg. 
heftiger ais in Substanz, reizt zu Tranen, iitzt die Hornliaut (mit Gasmaske arbeitenl). 
Brennt auf der H aut heftig u. erzeugt Blasen u. langsam heilende Wunden. Zerflieflt 
an feuebter Luft. Wird durch W. langsam hydrolysiert. Gibt beim Erwarmen mit 
verd. Sauren Hydrozylaminsalze. Alkalien wirken heftig ein. — CCI,-NO, CC13-N: CC12 
u. CC12: NOH greifen Kautsohuk an. — CC12: NOH gibt m it Anilin in  Eg. -j- A. Phenyl- 
iminobenzolazochlormethan, C13H 10N3C1 =  C0H5-N: CC1-N: N 'C 6H5. Dunkelrote, fast 
schwarze Krystalle m it metali. Scliimmer. F. 208° (Zers.). Unl. in W., wird durch 
Kochen m it W. zers. W . m it gelber Earbe in A., Eg., Chloressigsaure; zwl. in konz. 
HC1, anscheinend ohne Zers. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1754—68. 10/7. Miinchen, 
Bayr. Akademie d. Wissensch.) OsTERTAG.

Rudolf Dworzak und Jenny Pierri, Studien iiber a-Brom- und Oxyaldehyde. 
IV. Mitt. a -Oxy-n-butyraldehyd, a-Oxyisobutyraldehyd, Olykolaldehyd. (III. vgl. C. 1929 .
I. 1434.) Die in der friiheren Mitt. (1. c.) beschriebene Methode der Gewinnung von 
a-Oxyaldehyden auf dem Wege uber die entsprechenden Br-Acetale wird nunmehr 
auf die Darst. des a.-Oxy-n-butyraldehyd& (II), a-Oxyisobutyraldehyd$ (V) u. Glykol- 
aldehyds (VI) tibertragen, wobei letzterer Aldehyd aus wss. Lsg. nicht isoliert werden 
konnte.

V e r s u c h e .  Bromacetal des Para-n-butyraldehyds (I). Vorsiehtige Bromierung 
von Para-n-butyraldehyd (Darst. nach F ra n k e  u . W o zelk a , Monatsh. Chem. 33. 
349) bei —5 bis —10°. Nach 1-std. Riihren Umsetzen m it absol. A., am nachsten Tag 
EingieBen in W., Waschen des abgeschiedenen Oles m it Sodalsg., Trocknen mit CaCl2 
u. Fraktionierung im Vakuum. Hauptfraktion 70—72°. K p .12 von I  76—81°, enthalt 
etwas Bromaldehyd. — a.-Oxy-n-butyraldehyd, C4jf?80 2 (II). Yerseifung vorst. Verb. 
mit sd. W. (3 Stdn.). Nach Erkalten Neutralisation mit 2-n. Lauge, Entfernung von 
etwas unverandortem I  mit wenig A., dann nach Sattigung m it Na2S 04 erschopfende 
Ausatherung im Schacherlapp. u. Dest. des A.-Riickstands im Vakuum. Die Fraktion 
K p .14 70—80° erstarrt nach einigen Wochen zu Krystallen. Reduziert FEHLING-Lsg. 
(1 g CuO entspricht 0,5851 g II). — Osazon, ist nicht zur Krystallisation zu bringen. — 
p-Nitrophenylhydrazon, Ct0H 13O3N3. Orangegelbes Krystallpulver, F. 135°. — p-Nitro- 
phenylosazon, Ci0H ,6O4Ne. Aus dem 1 Std. am W.-Bad erwarmteii F iltrat vorst. 
Verb., F. aus A. 227°. — Bromacetal des Paraisobutyraldehyds'(Ul). Darst. wie bei I. 
Aus der alkoh. Lsg. scheidet sich eine weiCe krystallin. Verb. C12H 18OBr6 (IV) ungeklarter 
Konst. ab, Tafeln aus A. (wiederholt) 85,5°, ist unzers. destfllierbar, Fehling negativ. 
Verdiinnung des fl. Anteils des Rk.-Prod. m it W. u. Aufarbeitung des abgeschiedenen 
Oles wie bei I. Hauptfraktion 71—81° (Vakuum). DI geht zwisehen 89—91° iiber, 
Dest. zwisehen 140—150° bei 11 mm liefert wieder IV. — a-Oxyisobntyraldehyd. Darst. 
(ygl. auch A. F ra n k e ,  Monatsh. Chem. 21  [1900]. 205. 210. 1127) wie bei II. — p-Nitro- 
phenylhydrazon, C10H 13O3N3. Orangefarbige M. — Olykolaldehyd (VI). Verseifung 
von Bromacetaldehydacetal (Darst. vgl. F r e u n d l e r  u . L e d ru ,  Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 40 . 795) nach dem bei II  u. V geubten Verf. (6-tiigige Extraktion mit A.). 
Bei Vakuumde3t. des A.-Riickstandes im Vorlauf (20—30°) W. +  etwas VI, dann 
zwisehen 85—110° geringe Mengen eines dicken, bald zur Halfte krystallin. erstarrenden 
Oles (vermutlich VI), bei 110° plotzliche Zers. des Kolbeninhalts unter Verkohlung. 
Im Gegensatz hierzu lassen sich Milchsdurealdehyd u. auch II ohne Zers. dest. Die Darst. 
von VI auf diesem Weg bietet demnach keinen Vorteil gegeniiber den bekannten 
Methoden. — Bei langerer Einw. Yon verd. Alkali auf die sich bei der Darst. ergebenden 
iith. Lsgg. von VI (aus dem entsprechenden Brom- oder Chloracetal) bei 0° nimmt das 
Red.-Vermógen gegeniiber Fehling ab, u. es scheidet sich nach Neutralisation mit 
HC1 u. Einengen in Vakuum ein von Salzen durchsetztes Ol ab, dessen Reinigung nicht 
gelang, im Gegensatz zu E. F i s c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 2549), der 
bei dieser Rk. das Osazon einer Tetrose vom F. 166° isolieren konnte. (Monatsh. Chem. 
52 . 141—50. Juni. Wien, Univ.) H e r z o g .

S. H. Piper, Einige Beispiele fu r  Aufschlusse aus den langen Identilatsperioden 
der Feltsauren. Vf. schildert zunachst die Ergebnisse friiherer Unterss. (auch anderer 
Autoren) iiber Existenz verschiedener Modifikationen, Zickzackstruktur der Fett- 
siiureketten. Die rontgenograph. Identifizierung einer Saure ist nur sicher, wenn 
die Modifikation bekannt ist; man nimmt daher das Diagramm am besten bei einer 
Temp. wenige Grade unter dem F. auf. Bei gewohnlicher Temp. kann man orientierende 
Aufnahmen machen; sie dienen zugleich zur Kontrolle u. sind yorteilhaft bei der 
Unters. von Gemischen. Vf. untersuchte iiąuimolekulare Gemische von in der homo-

XI. 2. 64
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logen Reihe aufein.andcrfolgenden Fettsiiuren. Hierbei zeigtc sich, daB die fiir die 
Geraische gefundenen Periodenwerte alternierend auf die beiden Geraden (I fiir 
Siiuren m it gerader, I I  fiir die m it ungerader C-Anzahl) fielen, welelie man fiir die 
Gitterperiode ais Funktion der C-Anzahl gefunden hatte. Ahnliches alternierendea 
Verh. zeigten dio FF. der Gemische (unyeroffentlichte Messungen von F r a n c is ). 
Dic einleuehtendc Erklarung dafiir ist die, daB in den Gemischen die Endgruppen 
der Siiuren stets abweehselnd dic Konfiguration der Saure mit gerader oder ungerader 
C-Anzahl annchmen. — Viele der Gemische zeigten Perioden, welche węniger ais 
1% von den reincn Siiuren abwiclien. Die Unterscheidung wird in solchen Fallen 
moglich durch je 2 Aufnahmen bei 2 verschiedenen Tempp. (Trans. Faraday Soc. 
25. 348—51. Juni.) SKALIKS.

Edgar E. Lineken und George H. Burrows, Das Gleichgewicht in  waflriger 
Ldsung zwischen Ammoniumacctat, Acetamid und Wasser. Das genannte Glcichgewieht 
ist in wss. Lsgg. bequem zu veffolgen u. fiir den Vergleich homologer Reihen geeignet. 
Vorverss., bei dcnen die gebildete Amidmengo refraktometr, bestimmt waren, wurden 
von E. A. Brodie ausgefiihrt. Bei den endgiiltigen Messungen wurde die Konz. an 
Amid durch Leitfiihigkeitsmessungen bestimmt. Die Gleichgewichte wurden bei 172, 
184 u. 193° in zugeschmolzenen Rohrcn aus Pyrexglas eingestellt; fiir niedrige Konzz. 
war es vorteilhaft, eino besondere Form mit Pt-Einsatz zu wiihlen. Die gefundenen 
Amidkonzz. sind von der Temp. u. Konz. abhangig; Annaherung an Konstanz ergibt 
sich bei gleieher Temp. fiir den Ausdruck CAniid/C2Acetat; d. h. der Amid wird durch 
die gegenseitige Einw. von Ammonium- u. Acetationen gebildet. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 110G—12. April. Burlington [Yermont], Univ.) K l e m m .

A. W. van der Haar, Dic Einwirkung von Essigsdureanhydrid auf Carbonsduren. 
Vf. hat in friiheren Arbeiten (C. 1928. I .  526. 1765. 2621) die Ansicht yertreten, daB 
die Einw.-Prodd. von Aeetanhydrid auf Zuckerriibensapogenin, Ursolsiiure, Benzoe- 
saure u. p-Dimethylaminobenzoesaure Verbb. der einfachen Siiureanhydride m it 1 Mol. 
Aeetanhydrid seien. Damit harmonierten nicht nur die Eigg. dieser Verbb., sondern 
auch das Titrierungsergebnis bei der Zuckerriibensapogeninyerb. Diese verbrauehte 
namlich bei direktcr Titrierung m it absol. alkoh. KOH 2 Aquiv., beim Kochen mit 
uberschiissiger Lauge 4 Aquiv. KOH, d. h. 2 fiir das Aeetanhydrid u. 2 fur die Acet- 
oxygruppen des Sapogenins. Nun hat aber Ca u d r i  (Dissert. Leiden 1928) gefunden, 
daB Aeetanhydrid mit 2 Moll. absol. alkoh. KOH je 1 Mol. K-Acetat u. Athylacetat 
liefert, so daB obige Deutung des Titrierungsverlaufes nicht richtig sein kann. Ca u d r i  
(bricfliche Mitt. an den Vf.) fafit daher die fraglichen Verbb. ais gemischte Ańhydride 
aus den betreffenden Siiuren u. Essigsiiure auf. Die direkte Titrierung des Zuckerriiben- 
sapogeninessigsdureanhydrids ware so zu formulicren:

CH3 • CO • O • C30H4S ■ CO • O ■ CO • CH3 +  C2H5OK =
C'H3-CO-O-C30H 48 COOK +  CH3-COOC2H5 .

Vf. hat die Befunde Ca u d r is  bestatigt u. sehlieBt sich dessen Auffassung an. Beim 
Schmelzen zerfallen die gemischtcn Ańhydride in die einfachen. — Obiges gemischte 
Anhydrid gab kryoskop. in Bzl. das Mol.-Gew. 673 s ta tt 554. — Auch bei der Titrierung 
der Acetylopiansaure mit C2H6ONa bildet sich Athylacetat. Aber diese Saure u. ebenso 
die Acetyllduulinsdure (B r e d t ) sind viel bestiindiger ais die gemischtcn Essigsaure- 
anhydride der gewohnlichcn Carbonsauren, was darauf hinweist, daB der Acetylierung 
eine Enolisierung-Lactonisierung vorangeht. Ferner liefert Opiansaure m it Phenyl- 
hydrazin in Eg. in 1—2 Tagen reichlieh ICrystalle einer Phenylhydrazinverb. von F. ca. 
173° (mit 10,1% N), nicht aber Acetylopiansaure. Auffallend ist allerdings, daB diese 
Phenylhydrazinverb. in A. kein Alkali bindet. Ca u d r i  faBt auch die Acetylopiansaure 
ais gemischtes Anhydrid der Essigsiiure mit der Oxylactonform der Opiansaure auf, 
wclclier Ansicht sich Vf. anschlieflt. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 607—11. 15/6. 
Utrecht.) LlNDENBAUM.

Herbert Ben Watson und Cecil Edward Gregory, Die Umsetzung von Brom mit 
Aeetanhydrid. V. Weilerer Vergleich zwischen Bromicrung Mid Chlorie.rmig. Einige Eigen- 
schaften ton Essigsdurechloressigsdureanhydrid. (IV. vgl. C. 1929. I. 502.) Die neuen 
Verss. bestatigen das friiher aufgestellte Rk.-Schema, mit der Ausnahme, daB die Rk. 
0 H ,X ’C0X +  CH3- C 0 „ H ^ C H 3-C 0X -|-C H 2X -C 02H sich in die Stufen CH„X- 
COX +  CH3-CO,H ^  CH2X -C 0-0-C 0-C H 3 +  HX CH„X-CO,H +  CH-COX żer- 
legen laBt. — Essigsdnrechloressigsdureanhydrid, CH2CI • CÓ • O ■ CÓ • CHa. Aus Chlor- 
acetylchlorid u. CIIj-CO^Ka. 2 Moll. geben beim Erhitzen je 1 Mol. Aeetanhydrid 
u. Chloressigsiiureanhydritl. Beim Kochen m it 1  Mol. Chlores3igsaure entstehen Essig-



1929. II. D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 983

saure u. Clilorcssigsiiureanhydrid. Einw. von HC1 fiihrt zu Acetylchlorid u. Chlor- 
essigsiiure. — Kocht man 1 Mol. Essigsaure mit 1 Mol. Chloracetylchlorid, so erliii.lt 
man unter Entw. von HC'l Acetylchlorid, Acetanhydrid, Ghloressigsdure u. Chlor esaig- 
sdureanhydrid (F. 45,2°). Dcst. man das Rk.-Prod. nach Entfornung des Acetylchlorids 
unter vermindertem Druck, so crhiilt man Essigsdurcchlore.ssigsaureanhijdrid (Kp .,0 
80—85°). (Journ. chem. Soc., London 1929. 1373—75. Juni. Bangor, Univ. Coli. óf 
N orth Wales.) OSTERTAG.

B. B. Corson, J. S. Thomas und D. D. Waugh, Ester der Dimethylathylessig- 
saure. Die Saure wurdo durch Behandeln von tert. Amyl-MgCl (Kp. 84—80°), das aus 
tert. Amylalkoliol u. konz. HC1 erlialten wurde, mit C02 gewonnen. Dio Esterifizierung 
der Saure erfolgte durch Kochen mit dcm entsprechendcn Alkohol u. H 2S04 ais Kataly- 
sator. Metliylester, K p .740 125—125,5°; nu25 =  1,3991; d2S4 =  0,8943; "Mol.-Gew. 134.
— Athylester. Kp.7.10141,8—142,2°; nD“  =  1,3989; d2\  =  0,8G01; Mol.-Gcw. 145. — 
n-Propylester. K p .746 164—164,4°; nD25 =  1,4040; d^t =  0,8575; Mol.-Gew. 159. — 
n-Butylester. K p .„ , 184—184,7°; nD25 =  1,4098; i 254 =  0,8566; Mol.-Gcw. 173. — 
n-Amylester. K p .748 202,5—203,5°; nn25 =  1,4140; (i254 =  0,8544; Mol.-Gew. 187. — 
Isoamylester. ICp.710 192,5—196,5°; n D25 =  1,4128; d“ 4 =  0,8533; Mol.-Gcw. 187. 
(Journ. Amcr. chem. Soc. 51. 1950—51. Juni. Middlebury [Vermont], Coli.) KlNDSCH.

K. v. Auwers und L. Harres, Ober die Komtitution der Maleinsduren. Die D eriw . 
der Maleinsdure besitzen ein auffallcnd niedrigcs Brcchungs- u. Zerstreuungsvermógen; 
abcr auch die Exaltationen der Fumarsdurederiw. erschienen fiir Verbb. m it einer 
gehiiuften Konjugation O : C(OR)-C:C:C(OR): O recht gering. Es ist dabei jedoch 
zu beriicksichtigen, daB Alk'oxylgruppen ais stórendo Substituenten besonders kriiftig 
wirken; dazu kommt, dali zweifache Storungcn unerwartet starko Depressionen hervor- 
rufen konnen. — Es werden die spektrochcm. Konstanten einer grófleren Zahl von 
Verbb. der Fumarsaurereihe zusammcngcstellt (vgl. Tabcllc I. im Original). Zusammen- 
fassend laBt sich sagen, daC dic Verbb. der Fumarsaurereihe zwar infolge der Eigenart 
ihres konjugierten Systems in opt. Hinsieht gewisse Besonderheiten aufweisen, jedoch 
nicht aus dem allgemeinen Rahmen der spektrochcm. Gesetze herausfallen. — Zwei 
weitere Tabellen, II. u. III . geben cinen t)berblick iiber dio spezif. Exaltationcn, die 
sich fiir eine Anzahl von Verbb. der Maleinsaure berechncn, wenn man die einzelnen 
Korper ais cchto Dicarbonsaureester oder ais Dioxylactoniither auffaBt. — Dio Er- 
gebnisse sprechen fiir die letzte Auffassung; ebenso auch ein Vergleich der Werto fur 
Maleinsaureanhydridc (Tabelle IV.). — Dio Darlegungen sind ais eine wesentliche 
Stiitze fiir die von ANSCIIUTZ angenommenc Struktur der Maleinsśiurederiw. zu 
betrachten. — Unablmngig von allen Spekulationen iiber dio Formulierung der Malein- 
saurederiw . folgt aus ihrem spektrochcm. Verh., daB sie weniger ungesatt. sind, ais 
die isomeren Verbb. der Fumarsaurereihe, bzw. daB zwischen den beiden, in ihnen an- 
genommenen benachbarten Carboxylgruppen irgendeine Art von Valenzausgleicli 
stattfindet. Auch in anderen physikal. Eigg. zeigen die Yerbb. der Maleinsiiurereihe 
bemerkenswerte Anomalien. — Die ANSCIIUTzache Formulierung stellt die iiuBersto 
Folgerung aus den gcschilderten Tatsachen dar; will man nicht so weit gehen, so mag 
man Absattigung von Restvalenz zwischen dem Carbonyl des eines Carboxyls u. dem 

Hydroxyl des anderen annehmen, etwa im Sinne des nebenst. 
Schemas. — Jedenfalls ist die iibliche Maleinsaureformel nicht 
der wunschenswerte Ausdruck fiir das tatsachliche Yerh. der 
Saure u. ihrer D eriw .

V e r s u c h e .  Die Ester der Dimethylfumarsauro u. der 
Pyrocinchonsauro wurden durch Kochen mit Alkoholen u. konz. 
H 2S04 oder aus den Ag-Salzen +  Alkyljodiden erhalten. — 

Der Untersehied in der Esterifizierungsgeschwindigkeit ist sehr groB; erstero lieB 
sich in 1 Arbeitstag, das Pyrocinchonsaureanhydrid erst durch tagelanges Kochen 
yerestern. — Bei der Verseifung der Dimethylfumarsdureester war das Rk.-Prod. regel- 
maBig Pyrocinchonstiurearihydrid. — In einer V. Tabelle wird das Beobachtungs- 
material wiedergegeben; dio DD. sind auf den luftleeren Raum bezogen; fiir die Malein- 
saurederiyy. sind nur die fur die gebrauchlichen Fori
— Dio spektrochcm. Daten sind aus dem Original 
ester, C g H jjO o ^ j'^ ; D .2°4 1,051; n20iio =  1,439.
D .204 1,009; n20iie =  1,441. — Mesaconsduredunethy 
nu20 =  1,455. — Diałhylesłer, C8H I40 2<0 2"f= ; D .2°4 
P-athylesler, C8H 120 2<0 2'"[= ; D .2°4 1,076; nD20 =

nem  bereehneten  W crte  eingesetzt, 
zu  ersehen. — Fumarsduredidtl 
— Dipropylester, C10H10O 
lester, C7H i0O2<O2"f=; D .20 
1,046; nD20 =  1,449. — a- 

= 1,451. — a-Athyl-fl-met,
64*

H -C— OH
II K 

H -C—O 
'-O H
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C8H 120 2<02"|= ; D .2°4 1,079; nD2» =  1,452. — a -Chlorid-P-methylester, C0H,O2<O2"ClAcf=  
D .2°4 1,231; nu20 =  1,475. — a -Chlorid-P-athylester, C,H90 2<02"C1Ac[=; D .2»1  1,179; 
nD2° =  1,474. -a-Athylester-p-chlorid, C7Hs0 2<0,"ClAcf=; D .204 1,172; nu2" =  1,471. — 
DimethylfumarsauredimethylesUr, C8H 120 ;,<'0 2" F :; K p .12 95°; Nadeln, F. 41°; D .E6'64 
1,0494; nE6'6He =  1,43 C88. — Diuthylester, CmHjgO^O.."^; Kp .12 111—112°; D .204 
1,024; n20iie =  1,445. — Chlorfumarsauredimethylester, C oH jO ^O ^C lp; Ivp.15 108°; 
D .2°4 1,300; n20Hc =  1,471. — Chlorfumarsauredidthylester, CsH.n Oi^Oi"ClF^; Kp112 
119°; D .204 1,183; n 20Ho =  1,457. — Brcnnfumarsduredimethylester, CeH70 2<'0 a" B r p ; 
F. 27,5—28,5°; Kp.« 115°; D .60,34 1,5381; h5Who =  1,47 935. — Bromfumarsaure- 
didthylester, C g H n O ^O j'^ ; K p .12 135—136°; D .204 1,410; n20He =  1,479. — Brom- 
fumarsaure, aus Eg., F. 180—185°. — Fumarsauredichlorid; D .204 1,408; no20 =  1,500. — 
CMorfumarsauredichlorid; D .2°4 1,564; np20 =  1,521. — Maleinsauredimethylesier; 
D .204 1,152; rtn20 =  1,442. — Didlhylester; D .204 1,069; nn20 =  1,441. — Dipropylester, 
CioHioÓo^O^p; D .204 1,026; n20Hc =  1,443. — Citraconsauredimeihylester, CjH™; 
O ^ O ;" ^ ; D .204 1,106; n 20n e  =  1,446. — Citraconsaurediathylester, C8HJ40 .^ p " p ;
D .204 1,042; n 20He =  1,443. ■— Ghlormaleinsauredimethylester, C<6H ,0 2<0 2"C1|=̂ ; K p .17 
100°; D .2°4 1,276; n2°Ho =  1,461. — Diuthylester, C8H u 0 2<02"C]f=; D .204 1,174; 
n 20H e  =  1,455. — BrommaleinsauredimetliyleMer, C6H ,0 25Q2" B rP ; K tv ,0 105°; D .204 
1,545; n20u e =  1,486. — Pyrocinchcmsauredimethylester, C8H 120 2<0 2"p~; K p .12 106°;
D .2°4 1,100; n20He =  1,456. — Pyrocinchonsdwredidthylester, C ^H ^O ^O /'!- ; K p .„0 
133—134°; D .204 1,039; n*°Ho =  1,451. — Maleinsaureanhydrid, C4H 20 <0 2"|—;
D .m'°4 1,3001; n 6 i6 H e  =  1,45 135. — Citraconsaureanhydrid, C j H j O ^ ^ p ;  D .204 1,242; 
J i20H e  =  1,469. —  Chlormaleinsaureanhydrid, C4H 0 <0 2"Clf= ; aus Chlorfumarsaure -f- 
P 20 5 bei 200°; Kp.„ 78°; K p ^  87°; F. 33°; D .204 1,536; n20He =  1,506. — Brommalein- 
saureanhydrid, C1I10<0 2"B rf=; K p .10 92—93°; K p .„  100°; F. ca. —10°; D .204 1,953; 
n20Hc =  1,540. — Pyrocinchonsaureanhydrid, C6H 60 <0 2"f= ; D .98>74 =  1,1070; n 0S'7Hc =
I,43 842. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 62. 1678—88. 10/7. Marburg, Chem. Inst.) B usch . 

John H. Northrop und Henry S. Simms, Der Einflu/3 der Wasserstofficmen-
kmzentration auf die Hydrolyse von Olycylglycin, Glycylleucin, Glycylalanin, Glycyl- 
asparagin, Glycylasparaginsaure und Biuretbase durch Erepsin. Vf. untersucht den 
EinfluB der Wasserstoffionenkonz. auf die Hydrolyse verschiedener Dipeptide durch 
Erepsin. Die gemessenen Kurvcn differieren fur die verschiedenen Substrate, am 
starksten fur Glycylasparaginsaure m it einem Optimum der Spaltbarkeit bei pn =  6, 
■wahrend fiir die anderen Substanzen das Optimum bei pn ca. 8 liegt. (Journ. gen. 
Physiol. 12 . 313—28. 20/11. 1928. Princeton, N. Y., R o c k e f e l l e r  Inst.) Z im m e r m .

John W illiam Baker, Der Mećhanismus der tautomercn Umlagerung und die 
Wirkung der Struktur auf Beweglichkeit und Gleichgeuńcht. IV. Weitere Tatsachen be- 
ziiglich des Mećhanismus der Sdurekaialyse bei der Mutarotation der Slickstoffderitale 
der Tetraacetylglucose. (III. vgl. C. 1928 . II. 1320.) Zur Erganzung der II. M itt (C. 1928 .
I I .  1319) erschien eine Unters. der Frago notwendig, ob Tetraacetylglucosederiw. 
starker sek. Basen, wie Methylbenzylamin, imstande sind, Salze zu bilden, die beweg- 
lichen H enthalten u. Mutarotation zeigen. Die Hydrochloride der untersuchten D eriw . 
zeigen tatsachlich in absol. oder 90%ig. A. eine nach den Gesetzen einer monomole- 
kularcn Rk. verlaufende Drehungsanderung. Diese Umlagerung seheint aber nicht 
auf einer Umwandlung einer cc- in einer j?-Form, sondern auf einer Spaltung des Salzes 
in Tetraacetylglucose u. das Hydrochlorid der sek. Base zu beruhen. Eine ahnliche 
Erscheinung zeigen die freien Zuekerderiw. in Essigester, dem HC1 ais Katalysator 
zugesetzt ist; hier krystallisiert das HCl-Salz der Base langsam im Polarimeterrohr 
aus. Auf Grund dieser negativen Befunde ist es wahrscheinlich, daB die auf Umlagerung 
beruhende Mutarotation ein abspaltbares H-Atom im Zuckerderiv. (nicht in seinem 
Kation) zur Voraussetzung bat (ygl. B a k e r , INGOLD u . T h o r p e , C. 1924. I .  2242). — 
p-Substituierte Benzylmethylamine aus dem entsprechenden Benzylbromid, 33%ig. wss. 
Methylaminlsg. u. A. bei 30—40°. p-Methylbenzylmethyltimin. K p .6 84°. C0H ,,N  +  
HBr. TafelnausA. +  Lg. F. 166°.— p-Chlorbenzylmethylamin. Kp.s 101°. C8H 10Ń Ci+ 
HC1. F. 198—200°. CgH 10NCl +  HBr. Tafeln aus absol. A., F. 196°. — p-Cyan- 
benzylmethylamin. Kp.e 143°. C9H 10N 2 +  HBr. Nadeln aus absol. A, F. 209—210°. — 
Bis-p-methylbensylmethylamin. Kp .8 ca. 180°. — Bis-p-chlorbenzylmethylamin. Kp.j ca. 
200°. —■ Bis-p-cyanbenzylmethylamin. Tafeln aus PAe. F. 65°. C17H ,tN 3 +  HC1. 
Krystalle aus A., F. 250° (Zers.). — Tetraacelylglucosidylbromid (f}-Acetobromglucose). 
Wird am besten durch Krystallisation aus.wasserfreiem A. gereinigt. Im  Vakuum iiber
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PjOj u. etwas KOH unbegrenzt haltbar. Gibt mit 2 Mol. Benzylmethylamin in A. 
Tetraacetylglucosebenzylmethylamid, C22H 290 9N. Krystalle aus A. +  Lg. F. 125°. 
C22H 290 9N -j- HC1. F. 80° (aus A. +  Lg-)- k der Spaltung boi 24,5° in 90%ig. A. 6,1 
bis 6,8 A-1, in Essigester +  HC1 0,036 A-1 ; in absol. A. ist [a]546, anfangs —4,4°, nach 
24 Stdn. -|-29,40, Endwert 54°. Der Eindampfriickstand der alkoh. Lsgg. hintcrlilBt 
naoh Estraktion mit A. salzsaures Benzylmethylamin. — Tetraacetylglucose-p-methyl- 
benzylmethylamid, C23H 310 9N. Nadeln aus Lg. +  A. F. 99—100°. C23H 310 9N +  HC1. 
Krystalle aus A. +  Lg-, F. 17B° (Zers.). k in 90%ig. A. 13,3 A-1. — Tetraacetylglucose- 
p-chlorbenzyhnethylamid, C22H 280„NC1. Krystalle aus A. +  Lg. F. 104— 105°. C22H23- 
0„NC1 +  HC1. Nadeln aus A. +  Lg. F. 137° (Zers.). k in 90%ig. A. 5,8 A-1, in Essig
ester +  HC1 0,052 A- 1  unter Bldg. von salzsauren p-Chlorbonzylmethylamin. — Tetra- 
acetylglucose-p-cyanbenzylmethylamid, C23H 280 9N2. Nadeln aus A. +  Lg. F. 85—86°. 
C^H280gN2 +  HC1. Aus h. A. F. 146° (Zers.). k in 90%ig. A. 13,3 A-1. — Tetraacetyl- 
glucosepiperidid A, CjDH 290 8N. Man setzt Aoetobromglueose rasch zu unverd. Piperidin 
u. bałt bei 0—10°; sobald eine heftige Rk. einsetzt, fiigt man viel A. zu. Prismen aus 
A. +  etwas Methanol. F. 123°; die gesehm. Substanz zers. sieh langsam. C19H 290 9N +  
HC1. Prismen aus A. +  Lg. F. 126°. k in 90%ig. A. 12,8 A-1 . Tetraacetylglucose- 
piperidid B, C19H 29OpN. Man setzt Aoetobromglueose langsam unter Eiskiihlung zu 
Piperidin +  1j2 Vol. A. Nadeln aus Methanol +  Lg. F. 136° (Zers.). CI9H 29ON +  HC1. 
Prismen aus A. +  Lg. F. 130—131° (Zers.); langsame Krystallisation liefert ein stark 
entacetyliortes Prod. — Tetraacetylglucosediathylamid. Aus Aoetobromglueose u. 
Diathylamin bei 30—40°. Gelb, amorph. Cł8H 290 9N +  HC1. F. 152—153° (aus Essig
ester -f- Methanol). — Tetraacetylglucosedimethylamid. C19H 250„N +  HC1. F. 159 bis 
160° (Zers.). 100 cem absol. A. 1. 0,362 g bei 24,5°; die gesatt. Lsg. hat [cc]5461 =  —15,1°, 
nach 26 Stdn. +  95°. k in 90%ig. A. 32 A-1. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1205 
bis 1210. Juni. Leeds, Univ.) O s t e r t a g .

H. Mark, Der Bau der Cellulose und anderer Geruststojfe. Kurze, populare Darst. 
der Ergebnisse auf dem Gebiet der Celluloseforschung. (Umscbau 33. 447—49. 
8/6.) _ _ M i c h ę e l .

Tadashi Nakashima, Untersuchungen uber die Celłulosexanthogenamide. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 643—45. 8/6. — C. 1 9 2 9 .1. 1679.) M i c h e e l .

Ichiro Sakurada, Zur Kenntnis der Celluloseglykolsaure. (Ztschr. angew. Chom.
42. 640—43. 8/6. — C. 1 9 2 9 .1 .1679.) M i c h e e l .

W ilhelm Haaga, Zur Kenntnis der Ozycellulose. Fiir die Messung u. quantitative 
Best. der Oxycellulose (I) wurde die KAUFFMANNsche Permanganatzahl (vgl. C. 1923. 
IV. 743) verwendet. Es wird untersueht, ob die Vorschriften der Permanganatbest. 
sieh nooh Terbessern lassen, u. zunachst an Modellsubstanzen der quantitative Abbau 
der Cellulose u. dereń D eriw . durch Pcrmanganat ermittelt. Aus den Verss. an Wein- 
saure, Arabinose, Mannose, Glucose, Scldeimsaure u. Salicylsaure ergeben sieh folgendo 
Vorschriften zur Vermeidung von Fehlerąuellen bei dieser Methode: Die Zugabe des 
Pcrmanganats muB das 2—4-fache der theoret. notigen Menge betragen; 15 Min. Koch- 
dauer ist gilnstig u. ausreiohend, u. die Konz. der II2S04 muB ungefahr 0,5% betragen.
— Vf. verwendet Baumwollgewebe (Sea-Island-Baumwolle) zur Horst. von Normal- 
baumwollcellulose; zum Unterschied von den ilblichen Verff. bei dor Reinigung wird 
vor dem Kochen m it NaOH m it A. extrahiert, u. die Anwendung eines Oxydations- 
mittels vcrmieden. Von dem auf diese A rt gereinigten Materiał wurde Abkochzahl, 
Sauerstoffzahl, Elementaranalyse u. Aschengeh. bestimmt, u. eine Ware, die die in den 
Tabellen angegebenen Zahlen aufweist, ais ,,Normal-Baumwollcellulose“ oder „Null- 
ware“ bezeichnet. Die Oxydatiońsprodd. der Cellulose erhalt man durch Behandeln 
der Nullwaro mit Na-Hypochloritlauge, wobei gut geriihrt werden muB, u. um ver- 
sehieden hohen Oxydationsgrad, d. h. yerschiedene Abkochzahlen zu erhalten, wurdon 
Bleichdauer u. Geh. an akt. Chlor geandert, u. die Ergebnisse in Tabellen zusammen- 
gestellt. Es wird gepruft, wie weit bei der Ubcrtragung der Permanganatmethode von 
den oben untersuehten Zuckern auf I  die Versuchsfaktoren von EinfluC sind. Die 
Permanganatlsg. braucht nicht hoher ais in der Vorschrift angegeben, zugesetzt zu 
werden, nur bei sehr hohen Abkochzahlen (uber 200) muB der Permanganatzusatz 
auf 40 ccm erhoht werden. (Melliands Textilber. 10. 137—40. 390—92. Mai.) MICHEEL.

Erik Hagglund, Untersuchungen uber die Zusammensetzung des Zuckers, erhalten 
durch Totaherzuckerung von Fichtenholz. I. Aus Fichtenholz wird bei der Ver- 
zuckerung m it Salzsaure nach dem Diffusionsverf. ein Zueker erhalten, der noch gewisse 
Mengen einer methozylhaltigen Substanz (I) (bis zu 0,41% Methosyl) enthalt, die nicht
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kolloidal, sondern echt 1. ist. Durch Hydrolysc mit verd. Sauren in der Hitze u. konz. 
Siiuren in der Kalto konnte I  zwar nicht vollstandig abgetrennt werden, wokl aber 
spaltetc sie einen groBen Teil ihres Methoxyls (im Gegensatz zum Salzsaurelignin) ab 
unter Bldg. von Methylalkohol, der auch nachgewicscn werden konnte. Durch Fallen 
mit Kalk konnte I  ebenfalls nicht von den Kohlehydraten abgetrennt werden. Bei der 
Vergarung des Zuekers verliert I einen Teil des Methoxylgeh. Bei der Behandlung 
m it Emulsin andert sich der Methoxylgch. wenig. Nach der Reinigung m it Kohle gab 
der Zuckcr keine Rotfarbung m it Phloroglucin, aber bei Behandlung m it 70%ig. H,SO,, 
ging die Farbę in Braun iiber, woraus man schlieBen kann, daB der Zucker eine nicht- 
zuckerartige Substanz enthalt; man kann aber noch nicht fcststellen, ob es sich tat- 
siichlich bei I  um eine dem Lignin nahestehende Substanz oder um einen methoxyl- 
haltigen Zucker handelt. (Experimentell mitbearbeitet von L. Ahlbom.) (Biochcm. 
Ztschr. 206. 245—47. 9/3. Abo, Finnland, Inst. f. Holzchemie.) M i c h e e l .

Irene de Santos und Augustus P. West, Chatilmoogrylsubstiluierle Phenole und 
Chavlnwogryloxyathylbenzoat. Chaidmoograsaurc. Aus 600 g Chaulmoograol durch 
Kochen mit 200 g KOH in 80 ecm W. u. 800 ccm A. F. 68° (aus A.). Zur Uberfiihrung 
in das Chlorid behandelt man gesehm. Chaulmoograsiiure mit PCl3 u. filtriert nach 
15 Min. durch Glaswollc, das F iltrat ist das Chlorid. — Chavlmoograsavrc-2,4-dichlor- 
‘phenylesłer, C24H 340 2C12 =  C5H 7-[CH2]12-C0 2, C8H 3C12. Aus Chaulmoograsaurechlorid 
u. 2,4-Dichlorphenol in Ggw. von ZnCl, bei 110°. Krystalle aus Methanol, F. 53,1—55,1°. 
Kp.., ca. 203°. — Ghaidmoograsaure-2,4-dibromphenylester, C24H3.,02Br2. Aus dem 
Chlorid u. 2,4-Dibromphenol bei 130°. Krystalle aus Methanol. F. 57,2—60,2°. — 
Hydrochinon ester der Chaulmoograsaure, C42H 6C0., =  (Cr>H7-[CH2]12-C02)2C6H 4. Aus 
Hydrochinon u. Chaulmoograsaurechlorid bei 120°. Krystalle aus Methylalkohol, 
F. 54,1—57,2°. — Chaulmoogramure-m-carbalhoxyplicnylcster, C27H40O4. Aus Chaulmoo- 
grasaurcchlorid u. m-Oxybenzoesaurcathylester mit ZnCl2 bei 120°. Krystalle aus 
Methanol. F. 56,1—59,2°. K p .12 ca. 160°. (Philippine Joum . Science 38. 293—98. 
Marz. Manila, Bureau of Science.) O ste rT A G .

J. J. Manley, JDie Enlw&sserung von Benzol. Vf. bcrichtet iiber Refraktions- 
bestst. an Bzl., das bis 10 Monatc m it P20 5 in Beruhriing gestanden hat. Die Refraktion 
andert sich kontinuierlich; aus dcm Vcrlauf der Anderungen wird geschlossen, daB 
P 2Oj zunaehst das mechan. beigemengte W. entfernt u. dann Hydrate des Bzl. spaltet. 
Die Existenz solcher Verbb. ergibt sich weiterhin aus eigentiimlichen Resultaten, die 
Vf. bei der Best. des spezif. Vol. von Bzl. in Ggw. von P 20 5 erhielt; das spezif. Vol. 
bei 18° ist bei yorheriger Abkiihlung des Bzl. auf 0° niedriger ais bei vorlieriger Er- 
warmung auf 2 1°. (Naturę 123 . 907. 15/6. Oxford, Magdalen College.) O s t e r t a g .

Francis Arnall, Sludien iiber Nitrierungen. I. Die thermische Analyse der Anilide. 
Die bisherigen Verff. fiir die Best. von o-, m- u. p-Nitroprodd. bei Substitutionsunterss. 
werden besprochen. Bei den Nilroacetaniliden bestimmt Vf. die F.-Erniedrigung, die 
das Nitricrungsprod. in jedem der 3 reinen Isomeren u. in Acetanilid selbst bewirkt 
u. erm ittelt durch Titration m it TiCl3 den Nitrierungsgrad. Bercchnungsbeispiele s. 
Original. — Das ternare System o-, m- u. p-Niiroacetanilid (F. 91,5°, 150° u. 210°) 
zeigt ein ternares Eutektikum der Zus. 57% o, 29% m u. 14% p m it dem F. 57,5°. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 48. T. 157—59. 28/6.) O s t e r t a g .

Francis Arnall und Thomas Lewis, Studien iiber Nitrierungen. II. Die Nilrierung 
der Anilide. (I. vgl. vorst. Ref.) Die bisherigen Angabcn der Literatur enthalten einige 
Widerspruche. Vf. nitrierte einige Anilide in konz. H 2S 04 u. in Acetanhydrid bei ge- 
wóhnlicher Temp. Der EinfluB der Temp. auf den. Nitrierungsverlauf kann vernach- 
lassigt werden. — Fiir die Nitrierung in H 2S04 wurden etwa 10 g Anilid in 30 ccm k. 
konz. H 2S04 bei 20° mit der berechncten Menge H N 03 (D. 1,42) in 25 ccm H 2S 04 
yersetzt. Nach 12 Stdn. wurde m it W. vcrd., die Acylgruppe durch Kochen abgespalten, 
die isolierten Nitroanilinę durch Acetanhydrid u. etwas H 2S 04 in Nitroacetanilide 
ubergefiihrt u. analysiert. Ahnlich wurde bei der Nitrierung in Acetanhydrid ver- 
fahren. Die N atur der Acylgruppe ist von geringem EinfluB auf das Nitrierungs- 
resultat. Die Angaben von T in g l e  u . B i.anck  (Journ. Amer. chem. Soc. 30 [1908]. 
1395. 1587) iiber Bldg. groBer Mengen m-Verb. in H 2S 04-Lsg. fanden keine Bestatigung. 
In  Ubereinstimmung m it Arbeiten von HoLLEMAN tr i t t  in H 2S04-Lsg. iiberwiegend 
p-Verb. auf. In  Acetanhydrid wird die o-Verb. zum Hauptprod. Dies trifft auch fiir 
Anisol zu, so daB es nicht moglich ist, die Bldg. von o-Verbb. in Acetanhydridlsgg. 
auf W.-Abspaltung aus Nitratcn oder Nitroaminen zuruckzufiihren. — In  H 2S04 liefert 
Formanilid 18,1% o, 79,7% p, 2,0% m, Acetanilid 19,4% o, 78,5% P, 2,1 %  m, Propion-
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ani lid 24,1% o, 77,7% P, 1,2 %  m, Benzalanilin 5,5% o, 93,9% P, 0,6% m. In  Acet- 
anhydrid liefert Acetanilid 67,8% o, 29,7% p, 2,5% m, Propionanilid 65,8% o, 32,0% p, 
2,2% m. (Journ. Soc. chcm. Ind. 48. T. 159—60. 28/6. C a iid iff  Technical Coli.) O st.

Christopher Kelk Ingold und Charles William Shoppee, Die Beiceglichkeit 
ton symmetrischcn, dreiatmnigen prolotropen Systemcn. V. Ein neucs dreiatomiges System  
(Methylenazmnethin). (IV. vgl. C. 1929. I. 2642.) Der bisherigo Stand der Forsehung 
iiber die Beweglichkeit dreiatoraiger pliototroper Systeme wird besproehen. Aus theoret. 
Griinden war anzunehmen, daB ein System > C H - N :C <  („Methylcnazomethin“ ) in 
Ggw. von NaOC2Hs in A. m it mcBbarcr Umlagerungsgeschwindigkeit umkehrbar in 
> C : N - C H <  iibergehen kann, wenn es nn beiden Emlen Arylgruppen enthalt; ta t- 
siichlieh lagert sich p-CH3O-C0H.,-CH2-N: CH-CeH5 (I) bei 85° in 1,45-n. alkoh. 
NaOC2H5-Lsg. rasch in CH30 • C6H 4■C H : N ■ CH ,• C„H5 (II) um u. umgekehrt; das 
Gleichgewicht liegt bei 21,1% I. Bei hóherer Temp. wird auch das nur 1 Aryl ent- 
haltende Methylenbenzylamin bei Ggw. von Alkali umlagerungsfahig, doch scheint 
die Bk. hier nur in einer Riehtung zu verlaufen. — p-Methoxybcnzalbenzylamin, 
C15H ,5ON (II). Aus p-Methoxybenzaldehyd u. Benzylamin bei 100° in H-Atmospliare. 
Prismen aus Lg. F. 42°. Beim Kochen m it 2-n. ILSO., Spaltung in p-Methoxybcnz- 
aldehyd u. Benzylamin, keine Umlagerung. — Benzylaminpikrat, C,H9N +  C6H30 7N3, 
Nadeln aus A., F. 198° (Zers.). — Benzal-p-methoxybcnzylamin, C15H ]GON (I). Aus 
p-Methoxybenzylamin u. Benzaldehyd. K p .17 217°.'— p-Mcihox>jbcnzylamin. Pikrat, 
C9Hn ON +  C6H30 ,N 3. Prismen aus A., F. 188° (Zers.). Benzoal, CsH n ON -f C,H0O2. 
Nadeln aus Chlf.-Lg. F. 135°. — Zur Ermittlung des beim Erhitzen von I oder II mit 
alkoh. NaOC2H5-Lsg. sich einstellenden Gleichgewichts (s. oben) wurde das Rk.-Gemisch 
mit H ,S 0 4 hydrolysiert, die Aldehyde mit KMnO., oxydicrt oder in die Semicarbazone 
ubergcfiihrt u. der OCH3-Geh. des Siiure- bzw. Semicarbazongemischs bestimmt. — 
Mcthylenbenzylamin. Aus Oxymethylbcnzylamin iiber H 2SO., im Vakuum. Krystnlle 
aus Lg. F. 48°. Wird durch sd. wss. Alkaii oder 1,46-n. bzw. 2,92-n. alkoh. NaOC2H5- 
Lsg. nicht yerandert, Hydrolyse mit 2-n. H 2S 04 liefert Formaldehyd u. Benzylamin. 
Durch Einw. von KOH bei 300° oder von 1,45-n. alkoh. NaOC2H5 bei 190° entsteht 
ein fl. Prod., das bei der Hydrolyse mit Saure Formaldehyd, Benzaldehyd, Benzylamin 
u. eine geringe Menge einer sehr fliichtigen Base liefert. — Benzalmethylamin. Das 
P raparat von ZAUNSCHIRM (Liebigs Ann. 245 [1888]. 281) enthalt Benzaldehyd, 
der sich durch Dest. nicht abtrennen liiBt; um ihn zu entfernen, behandelt man mit 
Hvdroxylamin in 10%ig. NaOH. Farblose Fl., Kp .00 9 0—91°. Anzeichen fur eine 
Umlagerung in Methylenbenzylamin durch h. Alkalien lieBen sich nicht feststellen. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 1199—1204. Juni. Leeds, Univ.) OSTERTAG.

Gilbert T. Morgan und Henry Burgess, Einwirkung von Tellurlcirachlorid auf 
Dimethylanilin. TeCl4 u. Dimethylanilin reagierten in ath. Lsg. unter Bldg. von Bis- 
\dimeihylaniliri\-tdlurtelrachlorid, [C6H5N(CH3)2]2, TeClj, einer Verb. von gleichem 
Typ, wie sie Ł o w y  u. DuNBROOK (C. 1922. III . 920) aus TeBr, u. rerschiedenon aromat. 
Basen erhalten hatten. Ais Nebenprod. entstand eine geringe Menge eines Substitutions- 
prod., 4,4'-Tetramethyldiaminodipiienyltelluridichlorid, [(CH3)2N-C6I i4]2FcCl2, das eben- 
falls durch Digerieren des Tetrachlorids in sd. W. gebildet wurde, wobei das Te in die 
p-Stellungen der Ringe wanderte. Die Red. des Dichlorids fuhrte zum 4,4'-Tetramethyl- 
diaminodiphenyllellurid, das an der Luft langsam oxydicrt wurde. Bei der Umwandlung 
des 1. Tetrachlorids in das unl. Dichlorid konnte aus den Mutterlaugen nach Zusatz 
von HC1 u. Umkrystallisieren aus A. ein Doppelsalz (CeH 5N[CH3]2, HC1) TeCl4, C„H6OH 
isoliert werden, das gewissen Doppelsalzen aus TcBr4 u. aromat. Basen (vgl. Ł o w y , 
1. c.) ahnelte.

V e r  s u c h e. Bis-[dimelhylanilin]-tellvrtdrachlorid, ClcH 22N2Cl4Tc. Aus TeCl4 
u. Dimethylanilin in a. Gelbe Krystalle, die bei 137° griin wurden u. bei 144—145° 
unter Abspaltung von Te zu einer blaucn Fl. schmolzen. Unl. in den gewohnlichen 
organ. Losungsmm., m it Ausnahme von Aceton u. Alkoholen, Hydrochlorid. An der 
Luft bestandig, m it Alkali Zers. — 4,4'-Tetramethyldiaminodiplip.nyltelluridicltlorid 
Ci„H20N2Cl2Te. Aus der konz. Mutterlauge des vorigen oder am besten durch Erwarmen 
des vorigen m it sd. W. Aus Aceton stark lichtbreehende, glanzende gelbe Plattchen 
oder hexagonale Prismen, die bei 181° blau wurden u. bei 188—189° zu einer purpurnen 
Fl. schmolzen. LI. in Chlf. oder h. Bzl., weniger 1. in Aceton, kaum 1. in A., A. u. CC14. 
Hydrochlorid. F. 136—137°. Die Ortsbest. des Te im Dichlorid wurde durch Be- 
handlung mit wss. N aN 02 ausgefuhrt; dabei entstanden Te02 u. p-Nitrosodimcthyl- 
anilin. — 4,4'-Telraniethyldiaminodiphenyllelhiridijodid, C16H 20N2J 2Te =  [(C H j)^-
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C6H ,]2TeJ,. Aus dcm Diehlorid mit N aJ in Aceton. Aus Chlf.-Aceton dunkelrote 
Prismen, F. 158—159° (Zers.). — 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenyltellurid, C,„H2„N2Te =  
Te [C„H4 • N(CH3)2]2. Aus dem Diehlorid in verd. Aceton durch Red. mit K-Meta- 
bisullit. BlaC oliygrune Krystalle, F. 128—130°. LI. in Chlf., Aceton oder Bzl., \vl. 
in A., unl. in W. Wurde langsam zu einer farbloscn unl. festen M. oxydiert. — Tris- 
[diinethylanilinhydrocMorid\-tellurtelrachlorid, C24H 30N3Cl7Te, C2HEOH. Aus der Mutter- 
lauge von der Herst. des 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenyltelluridichlorid. Aus alkoh. 
HC1 grungelbc Nadeln, F. 119—121°. — 4,4'-Diphenyldimethyldiaminodiphenyltelluri- 
dichlorid, C26H 24N2Cl2Te =  [C,Hs-N-(CH3)-C6H4]2TeCl2. Aus TeCl4 u. N-Methyl- 
diphenylamin in iith. Lsg. Ais Hauptprod. Bldg. eines schwarzen viseosen Oles, das 
wahrscheinlich eine Additionsyerb. darstellte, die dem aus dem Tetrachlorid u. Dimethyl- 
anilin gleich konstituiert war. Aus der Mutterlauge das Diehlorid. Aus. Aceton-A. 
primelgelbe rhomboidale Plattehen, F. 170°—172°, 11. in Chlf. oder h. Aceton, wl. 
in A., CC14 u. PAe. Mit H 2S04 intensive VioIettfarbung, mit H N 03 tief weinrote Farbę. 
(Journ. chcm. Soc., London 1929. 1103—06. Mai. Teddington, Middlesex, Chem. 
Research Lab.) POETSCH.

W illiam James Reginald Henley und Samuel Sugden, Parachor und chemische 
Konstitution. X I. Arsen- und Selenverbindungen. (X. vgl. C. 1929. I. 2962.) Aus den 
Parachorbestst. einer Reihc von Verbb. des zweiwertigen Selens konnte der Parachor 
des Elementes zu 62,5 festgelegt werden, fiir Arsen ergab sich ein W ert von 50,3. Aus 
der Unters. einer Anzahl von D eriw . des hóherwertigen Selens konnte gefolgert werden, 
daB cin Abwcichen von der Oktettregel nicht sta tthat, eine Annahme, die wegen des 
verschiedenen Verh. von yierwertigem Schwcfel u. Selen (vgl. GAyTHWAITE, K.ENYON 
u. P h il l ip s , C. 1928. II. 2458) nahe liegt. Beim Selenozychloridmonohydrat sprechen 
die Parachorbestst. fur die Konst. Se(OH)2Cl2 m it zwei Singlettbindungen.

Der Parachor wurde gefunden zu: Arsentrichlorid, 212,0; Arsenlribromid, 253,5; 
PJienyldichlorarsin, (C6H5)AsC12, 348,3; Diphenylchlorarsin, (C6H 6)2AsCl, 487,1; Di- 
phenylselenid, (C6H 5)2Se, 445,6; Diphmyldiselentd, (CeH5),Se2, 506,5; Phenylselenium- 
bromid, C0H 5ScBr, 321,4; p-Chlorphenylselenocyanat, CaH4Cl• SeCN, 349,3; p-Brom- 
phenylselenocyanat, C6H 4Br-SeCN, 366,1; Diphenylselcnoxyd, (C6H 5)2SeO, 461,6; 
Phenylsdeninsaure, CaH 6-Se02H, 299,5 (?);  Selenozychlorid, SeOCl2, 181,1, in Bzl. 
Mol.-Geww. von 166,5—195,7 bei 2—20%; Selenozychloridnumohydrat, SeOCl2, H ,0 , 
222,8. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1058—65. Mai. London, B ir k b e c k  Coli., 
Univ.) T a u b e .

L. Chas. Raiford und D. M. Birosel, Die Einwirkung ton Brom auf gewisse 
gemischte Ather. Wird Phenylallyłatlier mit einem UberschuB an Brom behandelt, 
so entsteht etwas 2,4,6- Tribromphenol u. ein Tetrabromiither. Seine Identitat wurde 
durch Synthese auf verschiedenen Wegen festgestellt. 2,4-Dibromphenol wrurde in 
den entsprechenden Allylather vcrwandelt u. dieser m it einem UberschuB von Brom 
behandelt. Es wurde der beim 1. Yersueh erhaltene Tetrabromather isoliert. Wurden 
andere Ather m it einem UberschuB von Brom einige Tage stehen gelassen, so ergab sich, 
daB neben einer Addition yon Brom durch das Phenylradikal bei cinigen Athern auch 
eino Spaltung durch den gebildeten HBr erfolgte. Beim Phenylmethyl-, -athyl-, 
-n-propyl- u. -isobutylather resultierten die 2,4,6-Tribromather, beim 2,4,6-Tribrom- 
phenyl-n-propyl- u. -isopropylather tra t keine Anderung ein, wahrend beim Phenyl- 
isopropyl-, sek. butyl- u. tert. butyl-, sowie beim 2,4-Dibromphenylisopropyl- u. zu 
10 bzw. 20% beim Phenylmethyl- u. -athylather das 2,4,6-Tribromphenol gebildet 
wurde.

V e r  s u e h e. 2,4-Dibromphenyl-ji,y-dibrompropylather. Aus Phenylallylilther beim 
Bromicren in Chlf. K p .10 220—223° unter Zers. Daneben entsteht 2,4,6-Tribrom
phenol in farblosen Nadeln aus PAe., F . 93°. — 2,4-Dibromphenylallylather. Aus 
Dibromphenol nach Cl a is e n . K p .20_22 165—170°. Gibt beim Bromieren in Chlf. 
die Tetrabromverb. — 2,4,6-Tribromphe)iyl-j},y-dibrompropylather, C0H,OBr5. Aus dcm 
Tribromphenylallyldther (F. 75°) in Chlf. Farblose Nadeln aus Lg., F. 42,5—43,5°. —
2-Nitro-4-chlorphenyl-fi,y-dibrompropylather, C0HsO3NClBr2. Aus dem Nilrochlor- 
phenylallylathcr. Farblose Nadeln aus PAe., F. 55°. — 2,4,6-Trinitrophenyl-j},y-dibrom- 
propylather, C8H 70 7N3Br2. Aus dem Pikrylallylather. Farblose Prismen aus PAe., 
F. 102°. — 2,4-Dibromphenylisopropylather, C0H 10OBr2. Aus Dibromphenol u. Iso- 
propyljodid. K p .ł8 156°. — 2,4,6-Tribromphenylisopropyldther, C9H 8OBr3. Aus Tri- 
bromphcnol u. Isopropylbromid. K p .30 190°, F. 40°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
1776—78. Juni. Jowa City [Jowa], Uniy.) K in d sc h e r .
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W illiam Henry Perkin, Die Ceschichle der ersten Synthesen von geschlossenen 
Kohlenstoffketten. Vortrag iiber die Geschiclite der hydroaromat. Verbb. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 1347—G3. Juni.) OsTERTAG.

H. I. Waterman und H. A. van W esten, Darstellung von reinem Cyclohexen. 
Ein sehr unrcines Cł/cfotaieełi-Praparat von PouLENC wurde zuerst durch gewóhnlicho 
fraktioniertc Dest. gereinigt. Das erhaltene Prod. besaB Kp.76S 83,05—83,15°, nD19'9 =
1,44 657, Br-Zahl (in CC14 nach 12 Min.) 192,7 (ber. 194,7) u. nahm die einer Br-Zahl 
von 186,2 entsprechende H-Menge auf. Das so erhaltene Cyclohexan besaB nD19'0 =  
1,42 740 u. Br-Zahl 0,5. — Sodann wurde dasselbe Ausgangsmaterial m it VlGREUX- 
Kolonne fraktioniert u. ein Hauptprod. von K p .700 83,0—83,1°, nD20 =  1,4467 erhalten. 
Der Best war Cyclohexanol. Das Prod. wurde 7 Stdn. m it Na gekoeht u. nochmals 
fraktioniert. . Das jetzt vóllig reine Cyclohexen besaB Kp.75,  82,8°, nn20,05 =  1,44 637, 
Br-Zahl 194,3 u. nahm die einer Br-Zahl von 195 entsprechende H-Menge auf. Das 
erhaltene Cyclohexan besaB nn20 =  1,42 643, Br-Zahl 0,2. (Rec. Tray. chim. Pays- 
Bas 48. 637—40. 15/6. Delft, Techn. Hochsch.) L indenbaum .

George Gerald Henderson, Robert Osborne Orr Mc Crone und John Monteath 
Robertson, Die Chemie der Caryophyllenreihe. I I . Mitt. Cloven und Isocloven. (I. vgl.
C. 1926. I. 1982.) Caryophyllenalkohol liefert mit P20 5 nieht Caryophyllen, sondern 
das trieyel. Sesąuiterpen Cloven (W a l l a c h  u. W a l k e r , L ie b ig s  Ann. 271 [1892]. 
283). Auch bei Anwendung anderer Dehydratationsmittel, z. B. wasserfreier Oxalsaure, 
erhalt man Cloven. AuBerdem ist auch der bei der H ydratation von Caryophyllen 
nach WALLACH u. W a l k e r  ais Nebenprod. erhaltene KW-stoff dem Cloven sehr 
ahnlich oder damit ident. Caryophyllen kann aus dem Dihydrochlorid durch methyl- 
alkoh. KOH oder NaOCH3 regeneriert werden (SEMMLER u. Ma y e r , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 43 [1910]. 3451); erhitzt man aber das Dihydrochlorid m it yerd.-alkoh. Alkali, 
Na-Acetat +  Eg. oder m it Pyridin oder Chinolin, so entsteht wieder ein fl. tricycl. 
Sesąuiterpen von ahnlichen Eigg. wio Cloven (Kp.;0 110—114°; D .17., 0,933; nn17 =  
1,5020). Weiterhin erhalt man wechselnde Mengen eines fl. Nebenprod. bei der Darst. 
von Caryophyllendihydrochlorid. Diese Fl. 1. auch in der Kalte Dihydrochlorid u. 
besteht grdBtenteils aus einem ziemlich unbestandigen Sesąuiterpenmonohydrochlorid. 
Auch der hieraus regenerierte KW-stoff hat wiederum ahnliche Eigg. wie Cloyen 
(Kp .9 110—1140;D .10., 0,926; nn10 =  1,5010). — Cloven wird durch KMnO., angegi'iffen, 
definierte Oxydationsprodd. lieBen sich nicht isolieron. Beim Erhitzen mit S entsteht 
weder Eudalen noch Cadalen, es gehórt also anscheinend weder zur Eudesmen-, noch 
zur Cadinengruppe. — Durch Modifikation der WALLACII-WALKERschen Dehydratation 
von Caryophyllenalkohol erhalt man neben Cloven ein neues tricycl. Sesąuiterpen, 
Isocloren, das sich durch Dest. abtrennen laBt. Es ist sehr unbestandig u. zors. sich 
vóllig beim Koclien mit P 20 5. — Aeeeptiert man fiir y-Caryophyllen die Formel yon 
DEUSSEN (C. 1928. I. 337), so laBt sich P-Caryophyllcnalkohol ais I, Cloven ais II formu- 
lieren. Die Beziehungen des Isoćlovens zum Cloven bleiben yorerst unsiclier.

CH, • C(CH3)— CH • CH3 • CII,
C(CH,)a 

! /
C H -C H a--------CH-CH,-C(CH3)-OH (I) bzw. • CH : C • CII3 (II)

V e r s u c  he.  /S-Caryophyllenalkohol. Aus Caryophyllen u. H 2S04-Monohydrat 
in absol. A. bei 0—10°. F. 96°. Beim Eintragen yon P20 3 in den geschm. Alkohol Cloven 
(Kp .10 111—113°; D .2°4 0,924; nn20 =  1,4980) u. Isoclove?i, Cj5H 21 (zahfl., K p .12 130 
bis 131°; D .w4 0,943; njj19 =  1,5039; [a]c14 =  —56,6°). Beim Kochen des Alkohols 
mit P^05 entsteht ausschlieBlleh Cloven. — Isoclovenmonohydrochlorid, C^H^Cl. Nadeln 
aus Athylacetat. F. 87°. Isoclovenmonohydrobromid, C15H 25Br. Prismen aus Athyl
acetat. F. 75°. Regenerierung yon Isocloyen aus dem Hydrochlorid durch Kochen 
m it Natriumacetat in Eg. — Isoclovenalkoliol, C15H ,eO. Aus dem Hydrochlorid u. 
Ag-Acetat in Eg. im Dunkeln; man yerseift das erhaltene Acelał (F. 25—26°; aus Essig- 
ester) mit methylalkoh. KOH oder durch Beriihrung der Lsg. in Essigester m it feuchter 
Luft. Krystalle aus Essigester. F. 98°. [oc]d2 =  227°. Addiert kein Brom, bildet 
keine Ester mit Aoetanhydrid, Phthalsaureanhydrid, p-Nitrobenzoylehlorid u. Phenyl- 
isocyanat. Wird durch h. Aoetanhydrid dehydratisiert. (Journ. chem. Soc., London
1929. 1368—72. Juni. Glasgow, Univ.) OsTERTAG.

A .Blum ann, W. Hellriegel und L. Schulz, Ube.r die Auioxydation des Cedrens. 
Vff. untersuchen die Autoxydation des Sesąuiterpens Cedren (I) mit 0 2 (ein gegeniiber
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dor Cr03-Eg.-Behandlung solioncndcs Verf.) unter Beschleunigung der Oxydation 
durch Metallresinate. Neben einem ungesatt. Alkohol GlsH2iO (U) entstand dabei 
noch ein a,/?-ungesiitt. Keton C15H2„0 (III), das m it dem von SEMMLER (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 40 [1907], 3571), allerdings nicht krystallisiert erhaltenen Cedron ident. 
war u. dessen Reindarst. durch Oxydation von II gelang. Die Entstehung dieser Verbb. 
bcweist das Vorhandenscin einer CH2-Gruppe in Nachbarschaft einer Kerndoppel- 
bindung.

V e r s u c h e .  Alkohol, C15H210  (II). Oxydation von 1,25 kg durch Dcst. von 
Cedernholzol iiber Na gewonnenem I (D .15 0,938, an =  —52° 30'), das 120 g Co-Siccativ 
gel. enthiilt, bei 30—35° m it feuchtcm 0 2 (72 Stdn.), W.-Dampfdest. u. Fraktionieren. 
In  den Fraktionen 1—3 ergab sich unverandertes I, in einer groBtcnteils erstarrenden
4. Fraktion II, F. aus PAe. 103,5—104°, K p .12 160°, D .15 0,821, [a]D15 =  —217,5°. Bei 
der Acetylierung wurde ein Prod. vom K p .10 121—130°, ocd — —125°, D .16 0,955 ge
wonnen, das nur 7%  des Acetats von II neben einem yermutlich infolge von W.-Ab- 
spaltung aus II entstandcncn, doppelt ungesatt. Sesquiterpen ClhH2Z enthielt. Aus 
den Abliiufen dieser 4. Fraktion ergab sich iiber das Semicarbazon (Zerlegung mit 
Phthalsaureanhydrid nach S e m m le r )  III. — Keton Clsfh„0  (III). Vorsichtige Oxy- 
dation von 10 g II in Eg. mit einer Eg.-Lsg. von Cr03 u. folgendcm 1 -std. Erliitzen 
auf 50°. Verd. m it W. u. Ausziehen m it A. Im A.-Riickstand III, Kp-i2 157—1.59°, 
F. 32—33° (Rcinigung durch Ausfrieren der PAe.-Lsg.), D .15 0,8176, [a]o15 =  —91° 40'. 
Semicarbazon, F. 239—241°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 1697—1700. 10/7. Hamburg- 
Billbrook, Lab. d. Vanillin-Fabrik G. m. b. H.) H e r z o g .

F r. BalaS und J. Brzak, Die Herstellung von aktiver Sandarocopimarsaure. Unter 
Vermeidung jeglicher Isomerisierung des natiirlichen Prod. haben Vff. aus Sandarak 
eino Pimarsauro in 0,7%ig. Ausbeute isoliert, die in ihrem F. (173°) mit der von HENRY 
(Journ. chem. Soc., London 77 [1901]. 1151. 1161) aus dem Sandarakharz von Callitris 
quadrivalis erhaltene Saure (F. 171°) beinahe iibereinstimmte, jedoch opt. akt. war. 
Fiir die erhaltene Saure behielten Vff. den von A. TSCHIRCH u. M. W o l f f  (Areh. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 4 4  [1906]. 702) gewahlten Namen Sandaraco- 
pimarsaure bei. — Zur Herst. wurdc gepulvcrtes Sandarakharz in l% ig. NaOH 
gel. u. nach Filtration durch Leinen zur Entfernung neutraler Bestandteile wieder- 
liolt mit A. geschiittelt. Nach Abdcstillieren des A. wurde eine 10%ig. NaOH-Lsg. 
zugesetzt, die ausgefallenen Na-Salze der Harzsauren in h. W . gel. u. mit verd. HC1 
ais gelbe, gelatinóse M. gefallt. Nach wiederholtem Digerieren der M. mit 80%ig. A. 
u. Filtrieren wurde die Lsg. alkal. gemacht, aus der in der Kalte das Na-Salz der 
Sandaracopimarsaure ausfiel. Durch Behandeln des Na-Salzes mit C02 in wss. Lsg. 
die freie Sandaracopimarsaure, C2oH30O2 in 0,7% Ausbeute, F. 173°, [oc]d =  —18,8° 
(in l ,6%ig. alkoh. l ig .) . LI. in sd. A., CH3OH, Aceton, Chlf., Eg., Bzl. u. CS2, weniger 
1. in der Kalte, in A. in der Kalte 11. Mol.-Gew, (nach R a s ? )  =  306,5. Rhomb. oder 
monokline Krystalle, a : b : c =  0,680: 1: 1,959. Aus A. glasartige, glanzende Nadeln. 
Na- u. K-Salz. Kleine weiBe Krystalle. N H ^Salz. Aus A. oder Aceton seidenartige 
Nadeln. Ag-Salz, C20H 29O2Ag. WeiBes amorphes Pulver, in den gewohnliehen Lósungs- 
mitteln unl. — Di-a-Amylaminsalz, C20H30O2-(C5H 11)2NH. Aus Aceton F. 107°, [<x]n =  
—16,6° in l,5% ig. Acetonlsg. — Piperidinsalz, C20H3?O2-C5Hu N. Aus Aceton F. 124°; 
M d  =  —14,7° in l,5°/0ig. alkoh. Lsg. — Cinchonidinsalz, C20H30O2, Ci9Ho2ON2. Aus 
Aceton F. 179°; [cc]d =  -^-80,0° in l,5%ig. alkoh. Lsg. — Metliylester, C21H320 2. Aus 
dem Ag-Salz u. CH3J  in A. Aus CH3OH F. 69°, bestandig an der Luft, [oc]d =  —27,91° 
in 0,6%ig. methylalkoh. Lsg., dA20 =  1,031 8, no20 =  1,52 07, Md fiir C21H 320 2fr: =  
93,29 (ber. 93,29). Rhomb. Krystalle, a : b : c =  0,7018: 1: 2,0145. — Athylestcr, 
C22H310„. Farbloses Ol, Kp .0 5 177°, [a]n =  —24,37° in 0,7°/oig. alkoh. Lsg., d ^ 0 =  
1,0167, ńi)20 =  1,5 1 50, Md fiir C22H340 2f r  =  97,97 (ber. 97,92). (Collect. Trav. chim. 
Tchścoslovaquie 1. 306— 14. Mai. Prag, Univ.) POETSCH.

Charles Bushnell Wooster, Die Struktur der Metallketyle. I. Dic Schmidlinschc 
Formel. ScHMIDLIN faBte die Metallketyle ais Mol.-Verbb. ahnlich denen auf, die 
aus Ketonen u. Metallchloridcn entstchcn: RR'C =  O . . .  Me. Der Mechanismus 
der Rk. zwischen Metallketylen u. Alkylhaliden, wie ihn sich ScHMIDLIN vorstellt, 
kann genau nachgepriift werden, wenn die Rk. in Ggw. eines Zusatzreagenses aus- 
gefiihrt wird, das mit irgendeinem auftretenden organoalkalimetall. Zwischenprod. 
reagieren kann. Vf. studierte daher die Rk. in fl. NH3, u. der EinfluB wurde unter 
Bedingungen festgestellt, welche das Sammeln aller auftretenden Gase erlaubten.
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Nur zu yernacblassigende Menge in W. unl. Gases wurden gcsammelt. Ware Na-Atliyl 
gebildet worden, so wurde die Rk. m it NH3 zum Athan fuhren 

C2H6Na +  NHj — > NaNH2 +  C2H„ (1)
Ware eine Dissoziation des Ketyls in Keton u. freies Metali nach SCHMIDLIN ein- 
getreten, so ware die Bldg. von Atlian auf jeden Fali zu erwarten, da es bei Einw. von 
A th y ljo d id  auf Na in fl. NH3 e n ts te h t. Dieses b ild e t sieh aueh, wenn z. B . Na  in eine 
Lsg. von Benzophcnon u. uberschussigem Athylbromid in fl. NH3 gegeben wird, in einer 
Menge, die dem angewendeten Na entspricht. Die SCHMIDLIN-Formel yerlangt aueh, 
daB die Wrkg. von Athylbromid auf dic Keton-Metallverb. u. die von Metali auf das 
Athylbromid-Ketongemisch ident. ist. Die Tatsache, dafl diesc beiden Rkk. ganz 
yerschiedene Resultate liefern (in Ggw. von fl. NH3) zeigt, dafl die Formel von 
S c h m id l in  nicht richtig ist. S c h l e n k  (B er. Dtsch. clicm. Ges. 47 [1914]. 486) hatte 
die hochgcfiirbten Verbb., die auf Zusatz von 1 Atom cincs Alkalimetalls zu 1 Mol. 
gewisser aromat. Ketone entstehen, ais eine neuo Klasse von Vcrbb. aufgefaBt, die
3-wertigen C e n th a lten . Beobachtet wurde aber, daB Mono-Na-benzophenon bei Einw. 
von B enzophcnon auf das Di-Na-Deriv. in fl. NH3 resultiert:

(C0Hs)2C(Na)ONa +  (C„Hr,)2C =  0 - 4 - 2  (C0H 5)2CONa (2)
Wenn angenommen wird, daB diese Rk. in gewissen Umfange revcrsibel ist, u. daB 
unter dem EinfluB irgendeines Reagenses, das das sehr Rk.-fahige Na-Atom in der Di- 
Na-Verb. angreift, die Umwandlung veranlaBt werden kaim yollstandig im Sinne 
der Gleichung 2 von rechts nach links zu yerlaufen, so ware zu erwarten, daB die Prodd. 
aus dem Keton u. dem A q u iva len t einer iiquimol. Menge des Dimctallderiv. in der Form 
bestehen muBten, dic gewóhnlich durch Einw. des Reagenses gebildet wird. Es ist 
eine beachtenswerte Tatsache, dafi dic Verbb., die wirklich naeh der Zers. der Ketyle 
mit zahlreichen Reagenzien isoliert u. identifiziert wurden, m it denjenigen ident. sind, 
dic vorausgesehen wurden, m it der einzigen Ausnahme, daB in gewissen Fallen 
dic Hydrolyseprodd. der festen Stoffe eine gewisse Menge Pinakon enthielten, was der 
teilwcisen Polymerisation des Ketyl zum Pinakolat zugeschrieben werden kann. Dies 
zeigt an, dafl kcines der bislier benutzten Reagenzien die Ketyle dirckt angreift u. solche 
Rkk. kaum zur Klarung der Struktur der Ketyle beitragen. (Journ. Amer. chem. Soc. 
5 1 . 1856—60. Juni. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) KlNDSCHER.

Louis Chardonnens, Ober die Nitrierung des 4-Melhyldiphenylketons und des
2,4-Dimetliyldiphenylkctons. 1. N i t r i e r u n g  d e s  4 - M e t h y l d i p h e n y l -  
k c t  o n s. Vf. erhielt im wesentlichen die gleichen Resultate wie B l a k e y  u . S c a r - 
BOROTJGH (C. 1928- II. 2142). Unter milden Bcdingungen entsteht das 3-Nitroderiv., 
dessen Konst. durch Synthese bewiesen wurde (vgl. dazu W e i s s , C. 1929 . I. 246), 
daneben etwa 3,3'-Dinitroderiv. Dieses bildet sieli ais Hauptprod. unter etwas starkeren 
Bedingungen, besonders in Ggw. von H„S04, auBerdem durch Nitrierung sowohl des
3-Nitroderiv. ais aueh des sehon bekannten 3'-Nitroderiy. (Konst.-Beweis). Neben 
dem Dinitroderiy. entsteht aueh etwas 3,5,3'-Trinilroderiv., welches bei UberschuB 
yon H N 03 zum Hauptprod. u. bei 40—50° zum aussehlieBlichen Prod. wird. Seine 
Konst. folgt daraus, dafl es durch Nitrierung sowohl des 3'-Nitroderiv. ais aueh des 
synthet. dargestellten 3,5-Dinitrodcriv. erhalten wird. N itriert man schlicBlich synthet. 
dargestelltes 3',5'-I)miłroderiv., so resultiert ein Telravitrodcriv., nach obigen Ergeb- 
nissen zweifellos 3,5,3',5'. — 2. N i t r i e r u n g d e s 2 ,  4 - D i m e t h y l d i p h e n y l -  
k e t  o n s. Unter milden Bedingungen entstehen nebeneinander das 3- u. 5-Nitro- 
deriv., hauptsachlick letzteres. Konst.-Beweis fiir beide durch Synthese. Unter etw’as 
starkeren Bedingungen bildet sieh hauptsachlich das 5,3'-Dinitroderiv., welches aueh 
durch Nitrierung sowohl des 5-Nitroderiv. ais aueh des schon bekannten 3'-Nitroderiv. 
erhalten wird. In  Ggw. von H 2S04 entsteht ais Hauptprod. u. bei 40—50" m it iiber- 
schiissigcr H N 03 ais ausschlieBliches Prod. das schon bekannte 3,5,3'-Trinitroderiv. 
Konst.-Beweis durch Nitrierung einerseits des 3'-Nitroderiv., andererseits des synthet. 
dargestellten 3,5-Dinilroderiv. Nitrierung des synthet. dargestellten 3',5'-Diniiroderiv. 
fiihrt wieder zum 3,5,3',5'-Tetranitroderiv.

V e r  s u c h e. 4-Methyl-3-nilrodiplienylketon, Cu H n 0 3N. 1. 4-Mcthyldiphenyl- 
keton (I) mit viel H N 03 (D. 1,4) 8 Stdn. auf 75—80° erhitzen. Fallt beim Erkaltcn 
aus. Mutterlauge liefert mit viel W . u. A. etwas Dinitroderiy. 2. 2-Nitrotoluol-4-carbon- 
saure in Bzl. mit PC15 erhitzen, Bzl. u. P0C13 im Vakuum abdest., noch 2-mal ebenso 
m it Bzl. dest., Chlorid in Bzl. losen, nach Zusatz von A1C13 2 Tage stehen lassen usw. 
Prismen aus A., F. 129—130°. — 4-Meihyl-3-aminodiphenylkelon, C14H 13ON. Aus 
yorigem mit Fe in sd. Essigsaurc. Hellgelbe Rhomben aus yerd. A., F . 107,5°. —
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4-Methyl-3,3'-diniłrodiphenylketon, C^H^OjN;. Aus I  in yiel konz. H 2S04 m it 2 Moll. 
HNOo (D. 1,5) bei unter 0°, ebenso aus dem 3- oder 3'-Nitrodcriv. (letzteres F. 114,5°) 
mit 1 Mol. HN03. Prismen aus A., F. 133,5—134°. — 4-Melhyl-3,3'-diaminodiphenyl- 
keton, Cj^HjjONj. Aus vorigem m it Fe in  sd. verd. HC1. Hellgelbe Nadeln aus W., 
F. 130°. — 4-Methyl-3,5-dinitrodiphenylkelon, C14H 10O5N2. Aus 2,6-Dinitrotoluol-4- 
carbonsaurechlorid, Bzl. u. A1C13. Stabchen aus A., F. 108,5—109°. — 4-Mcthyl-3,S,3'- 
trinitrodiphenylketon, C14H 90 7N3. Aus I  in H 2S04 m it 3,5 Moll. H N 03 (D. 1,5) bei 0°, 
ebenso aus dem 3'-Ńitroderiv. m it 2 Moll. oder aus Yorigem m it 1 Mol. H N 03. Nach 
Entfernung von 3,3'-Dinitroderiv. mit sd. A. hellgelbe Prismen aus Eg., F. 171°. —
з,5-Diniirodiphenylketon, C13Hs0 6N2. Aus 3,5-Dinitrobenzoylclilorid, Bzl. u. A1C13. 
Gelbliehe Prismen aus verd. Eg., dann A., F. 131°. — 4-Mełhyl-3',5'-dinitrodiphenyl- 
keton, C14H ,0O5N 2. Ebenso mit Toluol. Gelbliehe Prismen aus A., F. 135,5— 136°. —
4-Methyl-3,5,3',S'~łetranitrodiphenylketon, Cl4H 80 9N4. Aus yorigem in konz. H 2S04 
m it 3 Moll. H N 03 (D. 1,5) bei 0°, dann 3 Tage bei Baumtemp. Gelbliehe Prismen aus 
Eg., F . 196— 198°. — 2,4-Dimelhyl-5-nitrodiphenylketon, C15H 130 3N. 1. Aus 2,4-Di- 
methyldiphenylketon (II) m it yiel H N 03 (D. 1,4) bei ca. 80° (8 Stdn.), in W. gieCen, 
ausathern. Oliges Rohprod. seheidet langsam Krystalle ab; oliger Best liefert durch 
fraktionierte Krystallisation aus CH3OH weitere Mengen. Der geringe 11. Anteil ist 
das 3-Nitroderiv. 2. Aus 6-Nitro-m-xylol-4-carbonsaurechlorid, Bzl. u. A1C13. Gelbliehe 
Prismen aus CH3OH, F. 62—63°. — 2,4-Dimethyl-5-aminodiphenylketcm, C15H 15ON, 
gelbe Nadeln aus verd. A., F . 103,5—104°. — 2,4-Di?nelliyl-3-nitrodipkenylketon, 
C15H la0 3N. 1. Neben dcm 5-Nitroderiy. (vgl. oben). 2. Aus 2-Nitro-m-xylol-4-carbon- 
saurechlorid, Bzl. u. A1C13. Prismen aus CH3OH, F. 79,5—80°. — 2,4-Dimethyl-3- 
aminodiphenylketon, C15H 15ON, hellgelbe Prismen aus yerd. A., F. 84°. — 2,4-Dimethyl- 
5,3'-dinitrodiphenylketon, C16H 120 6N2. Durch Eintragen von II, dem 5- oder 3'-Nitro- 
deriv. (letzteres F. 65—66°) in vicl H N 03 (D. 1,5) bei —20 bis —10°. Nach fraktio- 
nierter Krystallisation aus CH3OH Nadeln aus A., F. 144,5°. — 2,4-Dimethyl-3,5- 
dinitrodiplienylkekni, C15H 120 6N2. Aus 2,6-Dinitro-m-xylol-4-carbonsaurechlorid, Bzl.
и. A1C13. Tafeln aus A., F. 111—112°. — 2,4-Dimethyl-3,5,3'-irinitrodiphenylketon, 
C15Hu O,N3. A u s  II, dem 3'-Nitroderiy. oder yorigem in konz. H 2S04 m it uberschiissiger 
H N 03 (D. 1,5) bei 0°, dann Baumtemp. Tafeln aus Eg., A. oder Bzl., F. 139—140°. —
2,4-Dimethyl-3',5,-dinilrodiphenylketon, Ct5H i20 6N2. Aus 3,5-Dinitrobenzoylchlorid, 
m-Xylol u. A1C13 in sd. CS2 (10 Stda.). Hellgelbe Nadeln aus A., F. 110°. — 2,4-Di- 
methyl-3,5,3',5'-telranitrodiphenylkcton, C15H 10OgN4. Aus yorigem in konz. H 2S04 m it
з,5 Moll. H N 03 (D. 1,5) bei 0°, dann 3 Tage bei Raumtemp. Gelbliehe Prismen aus 
Eg., F . 187—188°. (Helv. chim. Acta 12. 649—62. 1/7. Freiburg [Schweiz], Uniy.) L b .

Robert E. Lyons und Meredith E. Pleasant, Ober die Reaktion des Nitrobenzols 
mit sekundaren Alkoholen. (Vgl. L y o n s  u. S m it h , C. 1927. I. 1001.) Nitróbenzol wird 
durch IsopropylalkohoVbei Ggw. von NaOH zu Anilin  u. wenig Azoxybenzol reduziert; 
der Isopropylalkohol wird teils zu Aceton, teils weiter zu Oxalsaurc u. Ameisensaure 
oxydiert. EinfluB yerschiedcner Anderungen der Vers.-Bedingungen, wie Verlangerung 
der Zeit des Erhitzens, Vera,nderung der NaOH-Menge, Steigerung der Isopropyl- 
alkoholmenge uber die molekulare, Entfernung des bei der Rk. gebildeten W., s. die 
Tabellen des Originals. Benzoin wird durch Nitrobenzol quantitativ zu Benzoesaure 
oxydiert; das Nitrobenzol geht in Azoxybenzol (u. etwas Azobenzol) iiber; Benzil u. 
Anilin lassen sich hierbei nieht naehweisen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1723—27. 
10/7. Bloomington [Indiana].) OSTERTAG.

K. Ziegler und F. Croćmann, Ober die vermeintliche Ringneigungs-Isomerie bei 
Indenderiraten. Nachdem M e i s e n h e i m e r  (C.1929.1. 2883) die Angabe von ScHLENK
и. B e r g m a n n  (C. 1928. II. 888) uber die opt. Spaltbarkeit das 2,3-Diphenylindons
widerlegt haben, zeigen Vff., daB auch die zweite Stiitze der Aussichten von ScHLEKK 
u. B e r g m a n n  iiber Ringneigungsisomerie bei Indenderiw . nicht zu Recht besteht. 
Bei der Einw. von Na auf 1,1,3-Triphenylinden erfolgt nicht, wie ScHLENK u. B e r g 
m a n n  annehmen, Red. zu einem isomeren Dihydro-l,l,3-lriphenylinden (F. 133°), 
sondern Umlagerung zu 1,2,3-Triphenylinden, das weiter durch Red. mit Na u. Amyl- 
alkohol in Dihydro-l,2,3-triphenylinden (F. 153°) ubergefiihrt wird. (Ber. Dtsch. 
ohem. Ges. 62. 1768—70. 10/7. Heidelberg, Univ.) O s t e r t a g .

P. Ferrero und M. Fehlmann, Untersuchungen iiber a-Chlomaphthalin. IV. Chlo- 
ri er ling des Naphłhalms in geloster Phase. (III. vgl. C. 1929 .1. 516.) Vff. beriehten uber 
die vor einiger Zeit (C. 1928. II. 2463) schon angedeutete Chlorierung des Naphthalins 
in Lsg. m it dem Hauptzie), ein gutes Darst.-Verf. fiir a -Chlomaphthalin aufzufinden.
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Zuerst arbeiteten sie im AnschluB an das D. E. P. 234 912 in sd. CC14', gingen dann 
aber wegen des geringen Erfolges zu anderen Losungsmm. iiber. Die Apparatur wird 
beschrieben (Abbild. im OrigLnal). Die Rk.-Prodd. wurden bei allen Verss. durch 
Fraktionierung mit Kolonne unter 10 mm in folgende Fraktionen zerlcgt: 1 . 80—115°, 
C10H8 u. a-C10H,Cl; 2. 115—130°, a-C10H,Cl; 3. 130—156°, a-C10H,Cl u. C10H6C12; 
4. Riickstand, hauptsaehlich C10H5C13. Nach den Cl-Bestst. enthielt die 1. Praktion 
54—58, die 2. Praktion 96—97, die 3. Fraktion 22—25% a-C10H,CI. — Beispiel: In  
Lsg. von 256 g C10H8 u. 1,28 g J  in 500 g Bzl. bei 78° unter schnellem Riihren einen 
Cl-Strom yon 35 g pro Stde. geleitet, bis dio Gewichtszunahme 71 g betrug (stark 
4 Stdn.), dann Bzl. abdest. Diescs wird fast quantitativ zuriickgewonnen u. enthiilt 
hochstens 1 %  C0H6C1. Erhalten: 28 g C10H8, 244 g a-Ci0H,Cl, 27 g CI0H„C12, 24 g 
C10H5C13. Die 1. Fraktion, welcho auch das gesamte J  cnthalt, wird wieder fiir einen 
folgenden Vers. benutzt. — Verss. in yerschiodenen Losungsmm. haben ergeben, daB 
die Verdiinnung an sich eino viel geringere Rolle spielt ais die N atur des Losungsm. 
Auffallenderweise erhalt man in dem nicht chlorierbaren CC14 schlochtere Resultate 
ais ohne Losungsm. Dagegen sind Bzl. u. Chlorbzl., besonders letzteres, sehr geeignet, 
indem sie durch das O10Hs, selbst in Ggw. yon J, vor der Chlorierung geschiitzt werden. 
Umgekehrt werden Toluol u. Dekalin stark chloriert u. sehiitzen das C10H8 vor der 
Chlorierung, sind also unbrauchbar. Diese yersehiedenen Resultate hangen m it den 
relatiyen Affinitaten von Losungsm. u. C10H 8 zum Cl zusammen. — Die katalyt. Wrkg. 
des J  besteht darin, daB es die Monochlorierung, also die Bldg. von a-C10H 7Cl, begiinstigt, 
die Polychlorierung dagegen yermindert. Die Wrkg. der Losungsmm. wird durch das 
J  nicht beeinfluBt. FeCl3 begiinstigt die Polychlorierung. — Durch Verss. in Bzl. u. 
Chlorbzl. ohne u. mit Katalysator (0,5% J) wurde der EinfluB der Temp., des Cblo- 
rierungsgrades u. der Yerdunnung ermittelt. Alle Verss. wurden m it 2 g-Moll. C10H 8 
ausgefiihrt. Die besten Resultate werden erhalten, wenn man bei der Siedetemp. des 
Losungsm. (78 bzw. 126°) m it 400—500 g des letzteren chloriert, u. zwar bis zu einer 
Gewichtszunahme von 70—73 g ohne, 66—67 g m it Katalysator. In  Chlorbzl. ist die 
Ausbeute infolge der hoheren Temp. besser. Je  weniger Losungsm. yerwendet wird, 
um so mehr nahern sioh die Resultate denon, wolche ohne Losungsm. erhalten werden; 
wird aber zu viel Losungsm. genommen, so wird dieses chloriert. — Was die J-Menge 
betrifft, so gibt 0,25—0,5% dio besten Resultate; mehr yerbessert die Ausbeute niclit 
merkbar. — Dor gunstige EinfluB der hohen Tomp. scheint begrenzt zu sein, denn in 
p-Dichlorbzl. (160°) tra t teilweiso Oxydation unter Schwarzung ein, u. die Ausbeuten 
waren geringer. — Die Zufuhrgeschwindigkeit des Cl spielt keine Rolle. Man wird 
also das Cl so schnell einleiten, ais es die Apparatur erlaubt. Das J  wirkt demnach 
nicht auf die Rk.-Geschwindigkeit, sondern lediglich durch Orientierung nach der 
Monochlorierung. — Ais optimale Bcdingungen haben sich ergeben: 2 g-Moll. C10H8,
0.5% J, 450 g Chlorbzl., 126—128°, 66—68 g Gewichtszunahme. Ausbeute an 
a-C10H,Cl 81 bzw. 92%, d. h. berechnet auf das angewandte bzw. yerbrauchte C10H8. 
Ferner 6—7% polychlorierte Prodd. — Dio Resultate sind in Tabellen u. Diagrammen 
wiedergegeben. — Der Prioritatsanspruch yon TRAUBENBERG u. W a s s e r m a n  (C. 1929.
1. 389) wird zuriickgewiesen. (Helv. chim. Acta 12. 583—603. 1/7. Genf, Univ.) Lb .

W illiam Simpson Kentish, N-Methylderivate des 2-Phenylnaphthylen-l,3-diamins. 
G ib s o n , K e n t is h  u . S im o n s e n  (vgl. C. 1928. II. 1771) hatten die Isomerie der a- 
u. fl-N,N'-Dimethyl-2-phenylnaphthylen-l,3-diamine mit einer cis-trarcs-Isomerie zu er- 
kliiren yersucht, bei der die Moll. der isomeren Dimethylyerbb. entweder planar odor 
nicht planar angeordnet waren. Da diese Auffassung sich nicht ganz mit dem Verh. 
in Einklang bringen lieB, haben Vff. zur strukturellen Erklarung der Isomerie weitere 
Verss. angestellt. Dabei ergab sich, daB die ji-Form hóchstwahrscheinlich das einfache 
Dimethylphenylnaplithylendiamin (I) u. die a -Form eine Methyliminoverb. m it einem 
red. Naphthalinring (II) darstellte. Boi dieser Annahme lieB sich die Bldg. von Mono- 
deriyy. des a-Dimethylamins u. ebenso die Bestandigkeit der Isomeren in Ggw. starker 
Reagentien deuten.

Das anomale Verh. von H N 02, die die a-Form schnell in das jS-Nitrosamin uber- 
fiihrte, war auf eine Addition der Siiure an die Methyliminodoppelbindung unter Bldg.

CO
I  NH-CH,

"N n h -c h ,
•C6H6
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der Verb. III zuriiokzufiihren, die dann unter Abspaltung der OH- Gruppe u. des H*-Atoma 
ais W. das /?-Dinitrosamin bildete. — Wiihrend ATKINSON u. T h o r p e  (Journ. chem. 
Soc., London 89. [1906]. 1906) fur das farblosc 2-Phenylnaplithylen-l,3-diamin die 
Aminostruktur annahmen, schricben Vff. diesem die Monoiminostruktur zu, da sich 
dic 1-Aminogruppe bei acetylierter 3-Stellung nicht diazotieren lieB. Das von ATKINSON 
u. T h o r p e  m it Acetanhydrid erhaltene „Acetylacetat“ des Amins stellte nach den 
Unterss. der Yff. kein wahres Salz dar, da es m it NaOH unmittelbar in die Diacetyl- 
verb. iiberging. Dieser Rk.-Mechanismus lieB sich analog wie bei der Rk. m it H N 02 
mit einer Anlagerung der Essigsaure an die Iminodoppelbindung u. folgender Abspaltung 
von W. erklaren. Eine gleiche Anlagerungsrk. fand bei der Methylierung des Diamins 
mit Methylsulfat u. KOH sta tt. Wahrend die Methylierung unter Erhitzen zum fi-Di- 
methyldiamin fuhrte, wurde bei Bchandlung in der Kalte die Iminostruktur der a-Eorm 
beibehalten, die jedoch bei weiterer Methylierung in die /J-Form iiberging. — Bei Einw. 
von 1 Mol. H N 02 auf das a-Dimethyldiamin entstand in guter Ausbeute a.-3-Nilroso- 
methylamiw-l-methylimino-2-phenyl-l,2-dihydronaphthalin (V, X  =  NO), das sich zum 
a-Dimethyldiamin reduzieren lieB u. erst bei weiterer Einw. von H N 02 in das /?-Dinitros-

amin iiberging. Die a-Monoacetvlverb. 
^ N N (C H a)X ■ ^ N f / N N (C H 3)X (V, X =  CO-CH3) lieferto ein Nitros-

I C H  " I-C H amin (IV, X  =  CO-CH3), das zum
\ / \ r r °  6 "Ni „ i,  6 (}-3-Acetylniethylamino-l-methylamivo-

V N-CH V I «H -C H 3 2-phenylnapldhalin (VI, X  =  CO-CH3)
3 red. wurde, u. analog entstand aus dem

a-Mono-p-toluolsulfonylderiv. (V, X  =  S02-C7H7) eine Mononitrosamin (IV, X — S 0 2- 
C7H7), das nach Entfernung der Nitroso- u. p-Toluolsulfonylgruppe das /3-Dimethyl- 
diamin lieferte. Nach diesen Rkk. war die Umwandlung nicht an die N atur des ersten 
Substituenten im a-Dimethyldiamin gebunden, sondern fand erst bei Einfiihrung einer 
zweiten Nitrosogruppc sta tt. — Eine weitero Stiitze fur die Erklarurig der Isomerie 
der Dimethyldiamine lieferte die Isolierung des ^-Morionitrosamins (VI, X  =  NO), 
das im Gegensatz zu den schwach gcfiirbten Lsgg. der a-Verb. intensiy dunkelrote 
Lsgg. bildete.

V e r s u c h e .  tx-3-]\Titrosomethylamino-l-metltylimina-2-phenyl-l,2-dihydronaph- 
thalin, C18H 17ON3 (V, X =  NO). Aus a-N,N'-Dimethyl-2-phenylnaphthylen-l,3-diamin 
in 15%ig. HCł u. N aN 02 bei gewohnlieher Temp. nach Abfiltrieren von gebildetem 
Dinitrosamin u. Versetzen des Filtrats mit NH3 ais rotes Ol, das aus A. dimorph in 
feincn gelben Nadeln oder in stabilerer Eorm in orangeroten Prismen vom F. 154° 
krystallisierte. Mit Sn u. konz. HC1 in Eg.-Lsg. in beinahe theoret. Ausbeute die a-Di- 
methylbase (II) (aus PAe. F. 169°). Mit N aN 02-Lsg. aus dem a-Mononitrosamin in 
HC1 Bldg. des /J-Dinitrosamins (IV, X  =  NO) (aus A. F. 179°). Die Behandlung mit 
p-Toluolsulfonylchlorid in Pyridin u. ebenso die Methylierung lieferte das Ausgangs- 
material zuriick. — p-3-Acetylmełhylamino-l-nitrosomethylamino-2-p]ie?iylnaphłlialin, 
C20H 19O2N3 (IV, X  =  CO-CH3). Aus der a-Monoacetylverb. (V, X =  CO-CH3) in HC1 
m it NaNO,. Aus A. blaBgelbe Plattchen, F. 198°. Mit Sn u. HC1 Bldg. yon /?-3-Acetyl- 
methylamino-l-methylamino-2-phenylnaphthalin, C20H 20ON2 (VI, X =  CO-CH3). LI. in 
den gewólinlichen Lósungsmm., aus yerd. A. Prismen, F. 147°; beim Kochen mit konz. 
HC1 Verseifung zum /3-Dimethyldiamin (I) (F. 158°). — Nitroso-p-loluolsulfonyl-fi- 
N,N'-dimethyl-2-phenylnaphthylen-l,3-diamin, C25H230 3N3S. (IV, X =  S 02-C7H7). Aus 
der a-Mono-p-toluolsulfonylverb. (V, X =  S 02- C7H7) in konz. HC1 u. N aŃ 02. Aus 
A. gelbe Plattchen, F. 183°. Bei der Red. m it Sn u. HC1 in Essigsaure Bldg. eines 
festen Harzes, das m it Eg. u. konz. HC1 bei 120° hydrolysiert wurde. Nach Zusatz 
von NH3 das /J-Dimethyldiamin (aus A. F. 159°). —- fl-3-Ńitrosomethylamino-l-methyl- 
amino-2-plienylnaplithalin, C18Hj,ON3 (VI, X  =  NO). Aus der /S-Dimethylbase mit 
N aN 02. Nach Abfiltrieren des Dinitrosamins u. Zusatz von NH3 zum Filtrat Bldg. 
eines tiefrot gefarbten Kórpers, der hauptsachlich aus der /S-Dimethylbase bestand. 
Nach Digerieren jnit 10%ig. HC1 u. Ammoniakalisclimachen des Riickstandes aus A.- 
Bzl. tiefrote Nadeln, F. 248°. Sil. in A., 11. in Bzl. Das Hydrochlorid war gelb, wl. in 
W. — Das ,,Acełylacetatderiv.“ des 2-Phenylnaphthalin-l,3-diamins lieferte in A. mit 
NaOH in der Kalte reines Diacetyl-2-phenyinaplithalin-l,3-diamin, F. 272° (ATKINSON 
u. T h o r p e ,  F. 267°). (Journ. chem. Soc., London 1929 . 1169—75. Juni. Spondon bei 
Derby.) POETSCH.

Frank C. Whitmore und G. J. Leuek, Die Reaktion von Alizarin und Quecksilber- 
acetat. Wird Alizarin m it einem tlberschuB an Hg++-Acetat erhitzt, so entstehen groBe
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Mengen Hg+-Acctat, so daB Alizarin oxydiert worden sein muB. Das Prod. enthalt 
organ, gebundenes Hg u. scheint Acetoxymercuridioxyalizarin, C10H 10O8Hg zu sein. 
Behandlung m it HC1 gab einen gclbroten Farbstoff m it ahnlichen Eigg. wio Alizarin. 
Wurde dio Hg-Verb. m it einer den 4 Oxygruppen entsprechenden Menge NaOH be
handelt, so entstand eine blaulichrote Lsg., die beim Erwiirmen rot wurde u. etwas 
Materiał ausseliied, das sieh beim Abktihlen wieder loste. Die k. u. h. Lsg. ist gegen 
Laekmus neutral. Die Stellung der Gruppen in mereurierten Prodd. wurde nioht be
stimmt, aus Analogieschliissen soheint es aber wahrscheinlich, daB das Prod. 1,2,5,8- 
Tełraoxy-4-ace(oxymercurianthrachinon ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1951—52. 
Juni. Evanston [Ul.], Univ.) KlNDSCHER.

S. K eim atsu, I. H irano und T. Tanabe, Studien zur Synthese von Trioxymethyl- 
anthrachinonderivaten. II. Ober die Konstilution des Chrysaroiis. (I. vgl. C. 1929. I. 
2533.) U m  die Konst. des vor kurzem (I. Mitt.) synthetisierten Chrysarons festzustellen, 
wurde aus dem Triclilor-2-methylanthrachinon von F. 264—265° das CH3 eliminiert 
u. das resultierende Trichloranthrachinon in Trimtthoxyantliraćhinon iibergefuhrt. 
Dieses erwies sich ais ident. m it dem konstitutionell gesicherten Antlirajrurpurin- 
trimethylutlier von G e a e b e  u . B e r n h a r d  (L ie b ig s  Ann. 349. 226). Damit ist obiges 
Trichlor-2-methylanthrachinon ais das 3,5,6-Trichlorderiv. u. Clirysaron ais 3,5,6- 
Trioxy-2-methylanthrachinon crkannt. — Dio Eliminierung des CH3 gelang schlecht 
durch direkto Oxydation zu C02H usw ., dagegen glatt nach dem Verf. von U l l jia n n  
u. DASGUPTA (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 554), d. h. auf folgendem Wege: 
CH3 — y  CHBr,, — y  CHO — y  C02H — ;y  H.

V e r s u c h e .  2-[Dibrommethyl]-3,5,6-tricliloranthrachinon, C15HG0 2CI3Br,. Mit 
uberschiissigem Br im Rohr bei 160—170°. F. 245—246° (Zers.). — 3,5,6-Triclilor- 
antlirachinon-2-aldeliyd, C15H60 3C13. Aus vorigem mit konz. H,SO.,. F. 235—236° 
(Zers.). — 3,5,6-Trichloranthrachinon-2-carbonsaure, C15H50 4C13. Aus vorigem mit 
K 2Cr20 , in sd. Eg. F. 305—306° (Zers.). •— 3,5,6-Tricliloranthrachinon, Ch H 60 2C13. 
Aus vorigem durch Erhitzen iiber den F. F. 259—260°. — 3,5,6-Trimcthoxyanthra- 
chinon-2-carbonsaure, C18H 140 7. Aus vorvorigem durch Erhitzen m it CH3ONa. F. 254 
bis 255° (Zers.). — 3,5,6-Trimethoxyanthrachinon (Anthrapurpurijitrimethyldther), 
C17Hu 0 5. 1. Durch Erhitzen des vorvorigen m it CH3ONa. 2. Durch Erhitzen des 
vorigen iiber den F. Gelbe Nadeln, F. 200—201°.— 3,6-Dimelhoxy-5-oxyanthrachinon, 
C16H i20 5. Aus vorigem m it konz. H 2S04 (W.-Bad). F. 240—241°. — 3,5,6-Trioxy- 
anthrachinon (Aułhrapurpurin), Cu H80 5. Durch Erhitzen des vorvorigcn m it HBr. 
Gelbe Nadeln, F . 372—374°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 63—65. Mai.) L b .

J. Martinet und A. Drobatscheff, Benzanthrone. Zusammenfassender Bericht 
mit Literaturiibersicht. (Chim. et Ind. 21. 227—42. 1149—60. Febr. u. Juni.) Lb.

N. Orlow und M. Belopolsky, Ober die Bildung des Cumarons im Sleinkohlen- 
teer. Vff. (vgl. C. 1929. II. 166) hatten dio Bldg. von Indenen im Steinkohlenteer 
damit erklart, daB gewisse polyoycl. KW-stoffe, besonders Perhydroacenaphthen u. 
Perhydrofluoren, bei der Pyrolyse unter Ringsprengung u. nachfolgender Dehydro- 
genisation zers. wurden. Um fiir die Entstehung von Cumaron, das neben seinen Homo- 
logen von W e is z g e r b e r  (C. 1923. II. 1264) auch im Urteer nachgewiesen wurde, 
eine Erklarung zu finden, nahmen Vff. an, daB das strukturell dem Fluoren sehr nahe- 
stehende Diphenylenoxyd bei gleichen Versuchsbedingungen zu Cumaronen abgebaut 
wurde. Um die Ringspaltung des sehr bestandigen Dipheny]enoxyds zu erleichtern,

wurde Ilexahydrodiphenylenoxyd (vgl. nebensteh. 
Formel) durch katalyt. Hydrierung von o-Diphenol 
nach v. B r a u n  (C. 1923. I. 595) hergestellt. 
K p.,3 157° (v. B r a u n  K p .100 138—141°), d2E0 =  
1,085. Beim Durchleiten dieses Prod. durch ein 
auf 700° erhitztes yerzinntes Eisenrohr wurde ein 
Teer erlialten, der bei der Wasserdampfdest. in 
Toluollsg. neben einem Riickstand von unver- 

andertem Ausgangsmaterial u. durch Dehydrierung entstandenem Diphenylenoxyd 
eine Toluollsg. lieferte, die der fraktionierten Dest. unterworfen wurde. Aus einer 
Fraktion (Kp. 160—210°) lieB sich mit H 2S04 ein polymeres Metliylcumaron der Zus. 
C9H80  ais brilunliches Harz isolieren, das bei der trockenen Dest. in Kohle u. Ol zers. 
wurde. Durch die Verss. wurde ein weiterer Beweis fiir die Auffassung von ScHRAUTH 
(C. 1924. I. 1293) erbracht, der die yerwickelten Yorgange der Teerbldg. auf einfachere

/ CH» 
j------- .OH / -X'CIIa

l\ J c H / /  CHj
0 x CH/
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Zersetzungsrkk. zuriickfuhrte. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1752—54. 10/7. Leningrad, 
Chem. Inst. d. Akad. d. Wissensch.) POETSCH.

Gilbert T. Morgan und Francis Hereward Burstall, Heierocyclische Systeme, 
die Selen enthalten. I. Cycloselenobułan (Telrahydroselenophen). Durch Kondcnsation 
von Tetramethylendibromid u. Natriumselenid — eine Rk., die auch zur Herst. anderer 
cycl. Systeme angewandt wurde — haben Vff. Cycloselenobułan (Telrahydroselenophen)
(I) synthetisiert, das bei den freien Restyalenzen des Se leicht m it HgC'l2, Halogenen, 
Alkylhaliden u. Alkylendihalidcn Additionsyerbb. einging. Die Rkk. der drei krystal- 
linen Cycloselenobutan-l,l-dihalide, dereń Lóslichkeit in nicht hydrolysiercnden organ. 
Losungsmm. auf einen nicht polaren Charakter hinwies, die in h. W. aber stark sauer 
reagierten, lieBen eine Veranderung der Molekularstruktur der gel. Dihalide yermuten. 
Feuchtes Ag20  lieferte mit dem Dichlorid oder Dibromid von I  ein Cycloselenibulan- 
1-ozychlorid bzw. -l-oxybromid (II), mit iiberschussigem Ag,0 entstand Cycloseleni- 
bulan-1 ,l-dihydroxyd, das sich mit schwacli saurer Rk. lóstc u. ais amphoteres Hydro- 
xyd reagierte. Das in k., yerd. Lsg. m it PtCl4 erhaltene Cycloselenibulan-l-chloro- 
platinat yerhielt sich wie die nicht polaren Dihalide, wahrend sich das in der Warnie 
u. aus konz. Lsg. gebildete Bis-l-chlorcycloselmibutan-l-chloroplatinat (HI) ais polare 
Verb. yerhielt. — Mit Alkylhaliden u. Alkylendihalidcn entstanden wasserlósliche 
Seleniumsalze, die neutrale wss. oder a 1 koli. Lsgg. bildeten. — Eine weitere Darst.- 
Methode yon I bildete die Kondcnsation von Tetramethylendibromid u. K-Seleno- 
cyanat zu Tetramethylendiselenocyanat (IV), das bei der Hydrolyse Cycloletramethylen- 
diselcnid (Cyclodiselenobutan) (V) lieferte. Beim Erhitzen ging V in 1 iiber, bei Einw. 
yon Br entstand iiber ein unbestiindiges orangefarbenes Tetrabromid, das Cyeloseleni- 
butandibromid. Mit iibersekussiger H N 03 wurde V ąuantitatiy in Tetramelhylendiselenige 
Saure-Dinitrat (VI) iibergefiihrt, das ebenfalls aus IV beim Erhitzen mit H N 03 gc- 
bildet wurde.

V e r s u c h e .  Cycloselenobułan (Telrahydroselenophen), C4H9Se (I). Durch E r
hitzen von a,<5-Tetramethylendibromid (aus a,<5-Tetrametliylenglykol u. HBr, K p .50 
96°) u. Na2Se (durch Einw. von W. auf Aluminiumselenid u. Einlcriten des H2Sc in 
alkoh. NaOH) auf 80° im H-Strom. Das Rk.-Prod. wurde in CC14 gel., iiber das Dibromid 
gereinigt, getrocknet u. unter yermindertcih Druck destilliert. Nach Rektifizierung 
im C02-Strom schwachgełbe Fl., Kp.m  90—91°, K p .,,0 135—136°. Oberflachenspannung 
bei 10° y =  41,28, bei 20° 39,53, bei 30° 38,07, bei 40° 37,14. D. bei 10° 1,493, bei 20»
1,478, bei 30° 1,463, bei 40° 1,452. Parachor 229,5 (ber. 227,3). Unl. in W., fluchtig 
in Wasserdampf oder mit A.- u. A.-Dampfen. Mit organ. Losungsmm. in jedem Ver- 
haltnis mischbar. Mit konz. H 2S04 beim Erwarmen gelb bis rote Farbung. Mit wss. 
Permanganat u. rauchender HNOa Ringspaltung, mit maBig konz. H N 03 Bldg. von 
Cycloselenobutan-l,l-dinitrat. — Cycloselenobutanmercurichlorid, C4H 8Cl2SeHg. Bei 
146° Schmelzen zu einer opaken, weiBen Fl. — Cycloselenibutan-l,l-dichlorid. Mit 
Cl in CCl4-Lsg. Plattchen, F. 88—89°, 1. in Chlf., Bzl. u. Aceton; wl. in A. oder h. W. 
m it stark saurer Rk. — Cycloselenibutan-1,1-dibromid, C4H8Br2S. Aus Bzl., CC14 oder 
h. W. gelbe Nadeln, F. 92°. Mit Br in Chlf. Bldg. eines Perbromids, C4H8SeBr:Br-, 
rote Prismen, aus verd. Lsgg. tafelformige Krystalle, die sieh an der Luft oder schneller 
beim Erhitzen unter Bldg. des Dibromids zersetzten. — Cycloselenibulan-l,l-dijodid, 
C4H 8J 2S. Purpurschwarze Krystalle, F. 99—100°, wl. in organ. Losungsmm., prakt. 
unl. in W. — Cyclosdenxbutan~l,l-dihydroxyd. Aus dem Dibromid m it iiberschussigem 
Ag20 . Sehr hygroskop. Krystalle. — Cycloselenibutan-l-oxy-l-bromid, C4H0OBrS
(II). Aus dem Dibromid m it der zur Abspaltung von 1  Atom Br nótigen Menge Ag20 . 
Beim Aufbewahren langsame, beim Erhitzen bei 99—100° Zers. Beinahe unl. in nicht 
hydrolysiercnden Losungsmm., in wss. Lsg. stark sauer. — Cycloselenibuian-l-oxy- 
1-chlorid, C4H9OClSe (II). Krystalle, bei 116° Zers., in W. m it stark saurer Rk. 1. — 
Cycloselenibutan-l-chloroplatinat, C4H8Cl8SePt. Zers. bei 230°. — Bis-[l-chlorcyclo- 
selenibuian]-l-chloroplatinat, C8H 16Cl8Se2P t (HI). Aus einer w. konz. Lsg. des Dichlorids

I II III
Clij • CH, • Se02H, HNO.CH5 • CH • Se ■ CN

CHj • CHa • Se • CN 
IV

CH2 • CH, • Se
bH S'C H a'Śe

Y
Óllj • CH2 • SeOjH, H N 03

2 * *1 ^' '-'3

VI
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u. PtCl4. Orangefarbenę Krystalle, F. 179° (Zers.). — Cydoselenibulan-l-niethojodid, 
C5H u JSe. Mit CH3J . Aus li. W. Nadeln, bei ca. 150° langsame Sublimation, im ge- 
sclilossenen Rohr F. 174°. — 1-d-Brombulylcycloselenibułan-l-bromid, C8H 16Br,,Se. Mit 
uberschiissigem a,(5-Tetramethylendibromid aus I. F. 65—66°. — Tetramethyhn-a.fi- 
bis-[cycloselenibutan]-l,r-dibromid, C12H 24Br2Se2. Prismen, F. 95—96°. — Tetra- 
methylen-afi-diselenocyanat, CcH8N2Se2 (IV). Durch Erliitzen von K-Selenocyanat 
u. Tetramethylendibromid in Acetonlsg. Aus wss. Aceton weifle Flocken von pene- 
trantem, ekelhaften Geruch, F. 40°. Beim Aufbewahreti langsame Zers., 11. in den 
gewohnliclien organ. Losungsmm., unl. in W. —■ Cyclotetramethylendiselenid (Cyclo- 
diselenobutan), C4H 8Se2 (V). Aus IV mit alkoh. NaOH. Gelbes Pulver, ivl. in A. oder 
Aceton, 11. in Bzl. u. Chlf. Bei 41—42° Schmelzen zu einer gelben Fl., bei starkem 
Erliitzen Zers. zu I. Mit 2 Moll. Br das Dibromid yon I  (F. 92°), mit 4 Moll. Br in Chlf. 
gelber Nd. von Cyclotetramethylendiseleniddibromid (?), der sich raseh unter Ab- 
scheidung von Selenmonobromid zum Dibromid von I zersetzte. — afi-Tetramethylen- 
diselenige Saure-Diniirat, C4H 12OI0N 2Se2 (VI). Aus IV oder V mit w. H N 03. Bei 136" 
esplosionsartige Zers. unter Abscheidung von Se. (Journ. chem. Soc., London 1929.

R. LukeS und V. Prelog, Wirkung von aromatischen Magnesiumverbindungen 
auf Methylsuccinimid. Synłhese des l-Methyl-2,5-diphenylpyrrols. Bei Einw. von 
C„H5- MgBr auf N-Methylsuccinimid gelang es Vff., aus dem Rk.-Prod. verschiedene 
krystallisierte Verbb. zu isolieren, dereń Ausbeute je nach der Mcnge der angewandten 
Grignardverb. u. der Rk.-Dauer yerschieden war. Mit 1 Mol. C6H5-MgBr entstand 
neben geringcn Mengen II u. III l-Methyl-2-phenyl-2-oxy-5-oxotetrahydropyrrol (I), 
wahrend 2 Moll. der Mg-Verb. bei langerer Einwirkungsdauer ais Hauptprodd. 1-Methyl-
2,5-diphenylpyrrol (II) u. symm. Dibenzoylathan (III) lieferten. Ais Nebenprod. lieC 
sich stets in geringen Mengen eine griine krystalline Verb. isolieren, die nach der Analyse 
u. der Mol.-Gew.-Best. die Zus. Ci6H 160 2N2 hatte. Mit verd. Mineralsauren wurde I 
quantitativ in p-Benzoylpropionsdurc u. Methylamin gespalten, bei der Dest. unter 
vermindertem Druck entstand unter Abspaltung von 1 Mol. W. l-Melhyl-2-phe.nyl- 
5-oxo-4,5-dihydropyrrol (l-Methyl-5-phenylpyrrolon-2) (IV), das an der Luft unter 
W.-Aufnahme wieder in I  iiberging. Wahrend I  mit Phenylisocyanat nicht reagierte, 
bildeten sich mit Phenylhydrazin ein krystallines Prod. der Zus. C,,H 10ON3 u. ein Ol, 
die sich beide m it Benzaldehyd unter Bldg. von Benzaldehydphenylhydrazon zer- 
setzten. Das Ausgangsmaterial konnte in dem Zers.-Prod. nicht m it Bestimmtlieit 
naehgewiescn werden. Zur Aufkliirung der Konst. des ais Nebenprod. gebildeten 
Korpers Ci6H 10O2N,, der eventuell aus einem Dimagnesiumbromid des Bzl. entstanden 
sein konnte, wurde yersucht, die aus p-Dibrombenzol erhaltene Mg-Verb. m it dem 
Methylimid umzusetzen. Dabei wurde jedoch nur das l-Metliyl-2-p-bromphenyl-2-oxy- 
5-oxotetrahydropyrrol gebildet, das durch Mineralsauren zur /3-p-Brombenzoylpropion- 
saure u. Methylamin aufgespalten -wurde.

V e r  s u c h e. l-Melhyl-2-phenyl-2-oxy-5-oxolelrahydropyrrol, Cu H 130 2N (I). Aus 
N-Metliylsuccinimid in Bzl. u. C0H5-MgBr unter Kuhlen. Nach Ausscheiden eines 
krystallinen graugrunen Nd. wurde 12 Stdn. lang stehen gelassen u. dann das Rk.-Prod. 
in eine Misehung von konz. H 2S04 u. Eis gegossen. Der gebildete Nd. wurde getrocknet 
u. mit A. gewaschen. Aus Bzl. farblose Krystalle, F. 140—141°. LI. in A., Athylacetat 
u. Chlf., weniger leieht in W. u. Bzl., swl. in A. u. PAe. — fi-Benzoylpropionsdurc. Durch 
Kochen von I  mit W. u. H2S04 u. Alkalisieren mit Ba(OH)2. Nach Abdest. von Methyl- 
amin, Ansauern m it HC1 u. Eindampfen der Fl. Nadeln, aus h. W. F. 117—118°. Oxim. 
Aus W. F. 125—126°. — l-Melhyl.5.phenylpyrrolon-(2), CjjHuON (IV). Durch Dest. 
von I  bei 9 mm. Aus A.-Bzl. F. 134°. — Verb. CK/ / 19ÓAT3. Aus 1 durch Erliitzen mit 
Phenylhydrazin u. A. Neben einem óligen Rk.-Prod. farblose Nadeln vom F. 186°. 
Beim Kochen mit Benzaldehyd u. A. Bldg. yon Benzaldehydphenylhydrazon (F. 153°). 
Aus den Mutterlaugen nach Behandlung mit K 2C03 ein in A.-Bzl. 11. Prod., das wahr- 
scheinlich nicht mit I  ident. ist. Bei analoger Behandlung des 6ligen Anteils neben dem 
Benzaldehydphenylhydrazon ein Prod., das bei 138° (I =  140—141°) schmolz. — 
l-Methyl-2,5-diphenylpyrrol, C17H ,5N (II). Durch Behandlung einer benzol. Lsg. von

1096—1103. Mai. Teddington, Middlesex, Chem. Research Lab.) POETSCII.
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N-Methylsuccinimid m it 2 Moll. C0H5-MgBr u. 27-tagigem Stehenlassen des Rk.- 
Gcmischcs. Nach wiedcrholtem Reinigen durch Dest. u. Krystallisation aus Acct- 
anhydrid u. weiterer Krystallisation aus Bzl. F. 204°. K p .12 225—232°. In  der Kaltc 
in den organ. Losungsmitteln mir swl., in der Warnie 11. in Bzl., Amylalkohol u. Aeet- 
anhydrid, weniger 1. in A. u. Athylacetat, wl. in A. u. PAe. u. unl. in W. Wurde von 
Hydroxylamin nicht angcgriffen. — Dioxim des symm. Dibenzoylałhans. Aus den 
Mutterlaugen des vorigen u. Hydroxylaminchlorhydrat. Aus verd. A. F. 201°. — 
Verb. Ci6/ / 10O,A72. Aus den wss. Lsgg. bei der Einw. von C„H5-MgBr auf das Methyl- 
imid. Aus A. griine Nadeln, F. 230° (Zers.). Unl. in W. u. A., 1. in h. A. u. Bzl. —
l-Methyl-2-p-bromphenyl-2-oxy-5-oxotelraliydropyrrol, Cn H 120 2NBr. Aus N-Methyl- 
succinimid in Bzl. u. dem Magnesiumbromid aus p-Dibrombenzol im H-Strom. Aus 
Bzl., W. u. Aceton kleine farblose Krystalle, F. 151—153°. Unl. in A., 11. in A. Weder 
aus der wss., nocli aus der A.-Bzl.-Schicht der Rk.-Prodd. konnte die Verb. C10H 10O2N2 
erhalten werden. — f}-p-Brombenzoylpropionsdure, C10HflO3Br. Aus yorigem mit 
20%ig. H 2S04. Nach Abdest. des Methylamins u. Ansauern des Riickstandes krystalliner 
Nd. Aus W. gliinzende Nadeln, F. 148“. Oxim, C10H 10O3NBr. Kleine Prismen, F. 134°. 
(Collect. Trav. chim. Tchćcosloyaąuio 1 . 334—45. Juni. Prag, Teehn.Hoch- 
schule.) POETSCH.

K. v. Auwers und K. Schaum, Zur Isomerie der Methyldiphenylpyrazole. (Vgl. 
A u w e rs  u . M auss, A u w ers  u . S tu h lm a n n , C. 1926 . I. 3332. 3545). Nach Verss. 
von H. MauC entsteht bei genauer Befolgung der Vorschriften von K n o r r  u . B la n k  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 18  [1885]. 931) das 5-Methyl-l,3-diphcnylpyrazol vom F. 47°; 
ist yollig bestandig, lagertc sieh aber, wenn in demselben Arbeitsraum Verss. mit dem 
isomeren Praparat vom F. 77° angestellt wurden, in dieses um. Eine Ruckverwandlung 
gelang anfangs ebensowenig, wie die Uberfiihrung des isomeren 3-Methyl-l,5-diphenyl- 
pyrazols yom F. 72°, in das vom F. 63°. — DaB friiher bei gleieher Arbeitsweise die 
Verb. yom F. 77° erhalten wurde, erkliirt sieh dadureh, daB damals gleiehzeitig uber 
das isomere 3-Methyl-l,5-diphenylpyrazol gearbeitet wurde. Danaeh regen die stabilen 
Modifikationen der beiden Pyrazole nicht nur die Umlagerung der eigenen labilen Form, 
sondern aueh dic der isomeren an. — Die bei Pyrazolen u. Benzopyrazolen (Indazolen) 
aufgefundenen Isomeriefalle lassen sieh in 3 Gruppen einordnen: 1 . Die beiden 3-Phenyl- 
indazole III u. IV; lassen sieh wechselseitig ineinander uberfuhren; 2. Die isomeren

C-CJI5 c  • c„h 6 a y T f n  CH> |< > !— n
I I I  c6h 4< > n  i y  c j i . o n h  I J L J n h

NH N CH3.CO-NH N CH3-C 0-N H  NH
5-Chlor- u. 5-Bromindazole u. die Verbb. V u. VI; jedes Isomerenpaar besteht aus einer 
labilen, niedrig^u. einer stabilen, hóher schm. Form. Umwandlung erfolgt nur in einer 
Richtung; die labile Modifikation de3 dritten Paares lagert sieh zwar sehr leicht in die 
stabilo um, dagegen besitzen die labilen Formen der halogenierten Indazole fiir sieh 
allein groBe Bestiindigkeit, die sie sofort yerlieren, sobald die stabilen Formen yorhanden 
sind (Keimwirkung). — Dieselben Erscheinungen findet man bei der 3. Gruppe, den 
beiden Paaren der Methyldiphenylpyrazole. — Da aber hier keine Imidogruppe yor
handen ist, ycrsagt der in den anderen Fallen mógliche Erkliirungsyers. — Unterss. 
iiber die Beziehungen zwischen den beiden Formen des 5-Methyl-l,3-diphenylpyrazols 
ergaben, daB aus den keimfreien Sclimelzen bei der Modifikationen bei freiwilliger 
Krystallisation im allgemeinen wieder die Ausgangsform entsteht, doch konnte aus 
der Schmelze des stabilen Isomeren bei 120° (3 Stdn.) die labile Modifikation erhalten 
werden; durch Animpfen laBt sieh aus beiden Schmelzen jede der beiden Formen 
gewinnen; dabei kommt durch gleichzeitiges Auftreten der anderen Modifikation 
die spezif. N atur der Schmelze zum Ausdruck. — Nach E. A. Scheidt betragt die 
Krystallisationsgeschwindigkeit bei 20° fiir den Ubergang Schmelze der labilen Form — > 
Modifikation labil in mm/Min. 0,0028; stabil — y  labil 0,0021; labil — y  stabil 0,028;
stab il----y  stabil 0,024. U. Mk. zeigt die stabile Modifikation an Spharolithe erinnernde
Anordnung breiter Nadelchen, die labile kleine regellos yerwachsene Indiyiduen; 
kommen beide in Beriihrung, so findet Aufzehrung der labilen durch die stabile Form 
sta tt, aber m it sehr geringer Geschwindigkeit. — Werte fiir die Umwandlungs- 
geschwindigkeit ygl. Original. — Diese Umwandlungsfahigkeit im krystallisierten 
Zustand yerweist den Isomeriefall zur groBen Gruppe des Polymorphismus, dessen 
Hauptarten erortert werden: Physikal., chem., kryptoehem., kryptochem.-metamerer 
u. kryptoehem.-polymerer Polymorphismus. — Der vorliegende Isomeriefall wird
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einstweilen dem kryptochem. Polymorphismus zugcwiesen. Dieser umfaBt krystalli- 
siorte Modifikationen aus verschiedenartigen Bausteincn, dereń Verschiedenheit nicht 
dureh die bisher entwickclten chem. Strukturformeln wiedergegeben werden kann; 
die liquiden Phasen zeigen merkliche Unterschiede im Verh., evtl. in den physikocliem. 
Konstanten; chem. Einww. liefern nur e i n e  Reihe von Abkómmlingen. — Zur Deutung 
einer gróBeren Zahl yon Isomeriefallen ist eine Erweiterung oder Verfeinerung der 
struktur- u. stereochem. Lehre erforderlich. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1671—77. 
10/7. Marburg, Chem. Inst. u. GieBen, Physikal.-chem. Inst.) B u SCH.

Stefan Goldschmidt und Kossy StrauB, Ober den Abbau von Polypeptiden durch 
Hypobromit. V. Mitt. iiber Proteine. (IV. vgl. C. 1927. II. 2400.) Alanylglutaminsaure 
wird gemiiB dcm friiher (1. c.) angegebencn Schema zu CH3CN u. HOOC-CH2'CH2- 
CH(COOH)-Nil-COOH abgebaut. Tri- u. Tctrapcptide verbrauchen wie dio Dipeptide 
zuniichst sehr rasch 2 Moll. KOBr, die Rk. gelangt aber erst mit 3 Moll. KOBr zum 
Stillstand. AlanyItalylglycin liefert CH3CN u. 5-Isopropyl-l,5-dehydrohydantoin- 
3-essigsaure, C8H 10N 2O4 (II), welehes sich mit NaOH zu NH3, C02, a-Kctoisovalerian- 
siiure u. Glykokoll aufspaltet. Vorstufen von II  sind die Carbaminsaure HOOC-NH- 
CH(C3Hj)-CO-NH-CH2: COoH, welche sich iiber das Hydantoin I  unter Verlust von
2 Atomen H in II  verwandelt. In  ahnlicher Reaktionsfolge liefert Alanylleucylglycin 
Acetonitril u. 5-Isobutyl-l,5-dehydrohydantoin-3-essigsuure, die sich mit Alkali in a-Kclo- 
isocapronsdure, NH3, C02 u. Glykokoll spaltet. Valylalanylglycin spaltet sich in Iso- 
butyronitril u. 5-Metliyl-l,5-deliydrohydantoin-3-essigsdure, die mit HC1 Brenztrauben- 
siiure, Glykokoll, NH3 u. C02 gibt, Alanylalanylleucin in Acetonitril u. 5-Mcthyl-l,5-de- 
liydrohydantoin-3-caprcmsdure, mit den Spaltstiicken: Brenztraubensiiure, Leucin, NH3 
u. C02, Dialanylglycin in Acetonitril u. 5-Methyl-l,5-dehydrohydantoin-3-essigsuure, 
m it den Spaltstiicken: Brenztraubensiiure, NH3, C02 u. Glykokoll. 5-Methylhydanloin- 
3-essigsdure verwandelt sich mit 1 Mol. KOBr rasch in 5-Mcthyl-l,5-dehydrohydantoin- 
3-essigsiiure. Abweichend von dem allgemeinen Schema verliiuft die Rk. beim Alanyl- 
glycylleucin unter Verbrauch von 5 Moll. KOBr. Zunachst entstelit daraus Accto- 
nitril u. die Carbaminsaure HOOC- NH • CH2 ■ CO • NH • 0 1 1 (0 ^ ,)  • COOH, die CO, ab- 
spaltet u. in Glycylleucin iibergeht, letzteres reagiert weiter mit KOBr u. gibt KOCN 
u. Carbaminolcucin, das schlieBlich in Leucin iibergeht. Auch bei den Tetrapeptiden 
findet zunachst ein rascher Verbrauch von 3 Moll. KOBr s ta tt unter Bldg. von 1 Mol. 
N itr i lR ^ N u . 1 Mol. des Carbaminsauredcrhr. HOOC-CH(R1 )NH-CO-CH(R3)NH-CO- 
CH(R2)ŃH-COOH bzw. Dehydrohydantoinderiv. (III). Die Anwesenheit des letzteren 
laBt sieh durch Nachweis der Spaltprodd., der Ketosaure NH3 -)- C02 +  R 2- CO - COOH, 
dartun. Das 2. Spaltstiiek, das Dipeptid, zerfiLllt sowohl bei der alkal. wie sauren Hydro- 
lyse von III in die Aminosauren R3CH(NH2)COOH u. R4CH(NH2)COOH. DemgemaB 
ergeben sich ais Endprodd. der Spaltung neben NH3 u. C02 beim 1'rialanylglycin Aceto
nitril, Brenztraubensiiure, Alanin, Glycin, beim Leucylalanylialylglycin Isovaleronitril, 
Brenztraubensiiure, Valin, Glykokoll. Fiir den Hypobromitabbau der Polypeptide 
ergeben sich folgende Schliisse: Die Peptidbindung, auch liingerer Polypeptidketten, 
ist im allgemeinen gegen Lauge bestandig; der Angriff vollzieht sich nur an der end- 
standigen freien Aminogruppe. Die Aminosaurckomponente, die dicse tragt, wird ais 
Nitril abgespalten, das ein C-Atom weniger enthalt ais dicse Aminosaure. In den anderen 
Spaltstiicken unterscheiden sich Dipeptide u. solche m it langerer Kette. Bei den 
Dipeptiden ist der Verbrauch von Hypobromit mit 2 Moll. pro Mol. Ausgangsmaterial 
zu Ende bei gleichzeitiger Bldg. einer Carbaminosiiure (Isolicrung der Aminosaure mit 
freier Carboxylgruppe ais solehe). Bei den Tri- u. Tetrapeptiden spaltet die Carbamin- 
verb., die in analoger Rk. entstcht, W. unter RingschluB ab. Das entstandene Hydantoin 
wird aber unter Verbrauch eines weiteren Mols Hypobromit dehydriert. Durch hydrolyt. 
Aufspaltung des Dehydrohydantoins lafit sieh diejenige Aminosaure, die der ais Nitril 
abgespaltenen folgt, ais Ketosaure von gleicher C-Atomzahl nachweisen. Es wird 
erwartet, daB sich diese Erfahrungen auch bei dem analogen Abbau von Proteinen 
oder Proteinspaltstucken bestiitigen werden.
C3H7. C H - _ N H  C3H; .C f = ^ N  RaQ = | N

od^^Jco od ^Jco oc^ ^ co
N • CII, • COOH .N-CHj .COOH N-CH^J-CO-NII-CH iII^COOH

Brompropionylglutaminsaure, CsH 120 6NBr, aus Essigather -)- PAe., F . 123°. — 
Alanylglutaminsaure ais C u -S alz , CgHjnOjN^u, isoliert. — Brompropionylralylglycin, 
C10H 17O1N2Br, aus A. +  PAc. Nadeln, F. 204°. — Alanylialylglycin, C10H 18N3O4, aus

65*
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W. -f  A. Nadeln, F. 241°. Die daraus bei der Hypobromitspaltung entstehende 5-Iso- 
propyl-l,5:dehydrohydarUoin-3-essigsuure, C8HJ0O4N2, wird der Hydrolysefl. bei saurer 
Bk. mit A. entzogen. Krystalle aus verd. A., F. 227°, 11. in A., wl. in W. u. A., unl. 
in PAe. — 5-Isobuiyl-l,5-dehydrohydantoin-3-essigsaure, wird ais Spaltprod.
des Alanylleucylglycins mit A. isoliert. Nadeln aus W., F. 183°, wl. in A. Bei der 
Spaltung mit NaOH entsteht a '-Kcioisocapronsdure, die ais Hydrazon 
Nadeln aus A ., F. 150° — isoliert wurde. — Bromisomlylalanylglycin, CJ(lI-ll;0 4N2Br, 
aus W. Nadeln, F. 167°. — Valylalanylglycin, C10H 10O4N3, aus W. +  A. Krystalle, F. 220°. 
Bei der Spaltung m it Hypobromit entsteht neben Butyronitril 5-Methyl-l,5-deliydro- 
isohydantoin-3-essigsaure, mit A. ais Ol isoliert. K  - S a 1 z C6H50 4N2K +  H 20 , aus 
CHjOH +  W. warzenfórmige Drusen. — Brompropionylalanylleucin, C12H 210 4N2Br, 
weilic Bl&ttchen, F. 180°. — Alanylalanylleiicin, C12H 230.,N3, weiCe Blattchen a u sW .+  
A., F. 246°. — 5-Mcthyl-l,5-dehydrohydanioin-3-capronsaure, hygroskop. Pulver, 11. in 
organ. Lósungsmm. — Brompropionylalanylglycin, C8H 130 4N2Br, aus W. -f  A., F. 194°. — 
Di-alanylglycin, C3H 150,,N3 +  1/2H 20 , aus W. -f  A. Nadeln, F. 208°. — Brompropionyl- 
dialanylglycin, C11H 180 5N3Br, Nadeln ausverd. A., F.2170. — Tri-alanylglycin,Ćn H20- 
0 6N4, Nadeln, F. 254° u. Zers. — Bromcapronylalanylvalylglycin, C10H ,8O5N3Br, Nadeln 
aus Essigester, F.2060. — Leucylalanyhalylglycin, C,aH30O6N,, mkr. Nadeln aus
W. +  A., F. 250—256° u. Zers. (LlEBIGs Ann. 471. 1—20. 17/6. Karlsruhe, Teehn. 
Hochsch.) CUGGENHEIM.

Robert Fergus Hunter und William Emrys Pride, Aminobenzthiazole. X II. Die 
Beweglichkeit des l-Amino-3,5-dimethylbenztliiazols. E in Fali vollstandiger Realiions- 

fdhigkeit in der Aminothiazolform. (XI. vgl. C. 192 9 .1. 2775.) Wahrend von den beiden 
isomeren Formen I u. II des Aminodimethylbenzthiazols die Acetylyerbb. bei der 
Hydrolyse dieselbe Base lieferten (vgl. H u n t e r  u . St y l e s , C. 1929. I. 654), wurde 
bei der Methylierung von I bzw. n  aussehlieClicli das Hydrojodid von II erhalten. Verss. 
zur lsolierung von Zwischenprodd. bei der Methylierung blieben ohne Erfolg. Bei 
der Beliandlung von I mit Methylsulfat entstand ein Mc/hosulfat, das bei Behandlung 
mit starkem Alkali die Aminbase regenierte.

- ^
CHj N CHS NH

V e r s u e h e .  m-Xylyllhiocarbimid. Aus symm. Di-m-xylylthioearbamid (F. 152 
bis 153°) naeh H u n t e r  u . S t y l e s  (1. c.). Kp.;oo 262—263° (korr.). — Bromadditions- 
verb. des m-Xylylthiocarbamids, C3H 10N2Br2S. Aus dem Thiocarbamid mit Br in Chlf. 
Sehr unbestandige, orangefarbene Nadeln, F. 273° (Zers.). Bei der Red. mit S 02 
Bldg. von l-Amino-3,5-dimetliylbenzthiazol (I). Aus A. Nadeln, F. 139—140°. — 
Labiles Acetyl-m-xylylthiocarbamid, Cn H 14ON2S. Aus dem Carbamid mit Aeetanhydrid 
bei 75°. Nadeln, F. 121—122°. Geht leicht in das stabile Isoinere iiber. — 1-Imino-
2-acelyl-3,5-dimethyl-l,2-dihydrobenzthiazol, Cn H i2ON2S. Aus verd. A. kleine Nadeln,
F. 118°. — Stabiles Acetyl-m-xylyllhiocarbamid. Aus A. Prismen, F. 181—182°. — 
l-Acetamino-3,5-dimethylbenzthiazolhydrotribromid, Cn H 13ON2Br3S. Aus vorigem mit 
Br in Chlf. u. Erhitzen des Gemisches. Orangefarbene Nadeln, F. 167° (Zers.). Bei 
der Red. mit S 0 2 diefreie Base, aus A.-Athylacetat Plattchen, F. 259—260°. — 1-Imino-
2,3,5-lrimełhyl-l,2-dihydrobenzthiazol, CJ0H 12N 2S. Aus der Aminobase u. CH3J  durch 
Erhitzen auf 100°. Krystalle, F. 105—106u. Acctylderiv., Ci2H 14ON2S. Aus A.-Athyl
acetat Plattchen, F. 186°. Hydrojodid, C^Hj-jN^, H J. Aus A. Plattchen, F. 274° 
(Zers.). Beim Erhitzen von I  u. CH3J  in Bzl. wurde neben vorigem Hydrojodid u. 
unverandertem Ausgangsmaterial eine jodfreie Substanz vom F. 156—157° in Nadeln 
isoliert, die noch nicht identifiziert wurde. — symm. m-Xylylmelhylthiocarbamid, 
C10H 14N 2S. Aus m-Xylylthiocarbimid u. Methylamin in A., Plattchen, F. 152°. —
l-Methylamino-3,5-dimethylbenzthiazol. Durch Red. der Bromadditionsverb. (F. 129°) 
aus Methylthiocarbamid u. Br. Aus A. Nadeln, F. 124—125°. Acetylrerb. Aus A.-Athyl
acetat Nadeln, F. 156—157°. Hydrojodid. Aus A. Nadeln, F. 225—227° (Zers.). —
l-Amino-3,5-dimethylbenzihiazohnethosulfat, Cn H 160 4N2S2. Aus dem Aminotbiazol 
u. Methylsulfat in Bzl. Aus CH3OH Nadeln, F. 216—217°. Mit KOH das Amino- 
thiazol (F. 137—138°). (Journ. chem. Soc., London 1929. 943—46. Mai. London SW 7, 
Imp. Coli. of Science and Technology.) PoETSCH.
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J. Koetschet und P. Koetschet, Untersuchung iiber die aromatischeń Sulfamide. 
Dio bisher kaum bekannten Sulfamide des Benzylalkohols u. Benzaldehyds u. ihrcr 
Homologen sind nach dom iiblichen Ver£. (iber dio Sulfochlorido nicht zuganglich. 
Den p-Sulfamidobenzaldehyd (IV) erhielt DAKIN (C. 1917. II. 800) beilaufig bei der 
Oxydation von Glykoso mit Chloramin T  (I, p-Verb.) u. crklarto dics so: Red. von I 
durch Glykose zu p-Toluolsulfamid (II), Oxydation yon II  durch I  zu IV. Auch will 
er IV aus I u. II  in sd. W . o h n e  Glykoso erhalten haben, was Vff. jedoch nicht be- 
statigen konnton. Trotzdcm ist es ihnen gelungen, die Glykoso ganz zu yormoiden, u. 
zwar duroh Zusatz von Saure. Diese zers. I  zu Diclilorsulfamid (III) u. II, z. B. naeh 
der Gleichung: 21 +  2 HC1 =  III +  1 1 + 2  NaCl. III ist nun das wirksame Agens, 
indem es das gebildete oder noch zugcsetzte I I  odor auch sich solbst zu IV oxydiert:
III +  H20  =  IV +  2 HC1. Tatsachlich entsteht IV auch, wenn III m it W . bis zur 
Lsg. gekocht wird. Da boi diescr Rk. Saure frei wird, braucht im Anfang nur eine 
gewisse Menge Saure zugcsetzt zu werden. Die Ausbeute an IV, berechnet auf vor- 
schwundcnes II, ist gut. Nebenher entsteht otwas p-Sulfamidobenzoesaure. — Die 
DAKINsche Erldarung kann folglich n ic h t r ich tig  sein. W ahrsehein lich  bilden sich  aus 
der Glykose klcine Mengen Sauren, welcho I  in der obigen W eise zers. — IV liefert ein 
Mono- u. Dimcthylderiv. u., der CANNIZZAROschen Rk. imterworfen, den p-Sulfamido- 
benzylalkohol.

Fiir die analogen Verss. in der o-R.cihe haben Vff. die Darst. des Chloramina TO 
(I, o-Verb.) aus o-Toluolsulfamid (II) yerbessert. Die saure Hydrolyse von I  lieferte 
auBer II eine Verb. von F. 141°, mehr oder weniger Saccharin u. unter gewisson Be- 
dingungen denselben Bitterstoff, der auch bei der Saccharinfabrikation ais Nebenprod. 
entsteht. Trennung dieser Verbb. gelang schlieBlich durch fraktionierte Fallung der 
alkal. Lsg. m it C02. Verb. 141° konnte der gesuchte Aldehyd nieht sein. Br liefert 
zwar m it Hydrazinen die Hydrazone desselben, aber m it kaum 50% Ausbeute, bildot 
keine ScHIFFschen Basen u. gibt bei der CANNIZZAROschen Rk. kein Resultat. Seino 
Methylierung fiihrt zu 3 M ethylderiw., von dencn nur eines ein Phenylhydrazon bildet. 
Letzteres besitzt nach den Analysen Formel V, leitet sich also von der Pseudo form des
o-Sulfamidobenzaldeliyds (VI) ab. Das 2. Methylderiv. besitzt nach den Analysen 
Formel VH^(R =  CH3), leitet sich also vom inneren Anhydrid des o-Sulfamidobenzyl- 
alkohols ab. Das 3., wl. u. hochschm. Methylderiy. erwies sich ais dimolekular. Folg
lich muBte auch Verb. 141° dimolekular sein. In  der Tat lieB sich aus den Mutterlaugcn 
der obon erwahnten Hydrazone eine Verb. isolieren, wolche ais VII (R =  H) erkannt 
wurdo. Vorb. 141° ist also ein Kondensationsprod. aus o-Sulfamidobenzaldehyd u. 
Anhydro-o-sulfamidobenzylalkohol u. besitzt wahrscheinlich Formel VIII (R =  H). 
Das 3. Methylderiy. ist VIII (R — CH3). Durch Hydrazine wird VIII (R =  H) in VII 
(R =  H) u. die Hydrazone ES gespalten. — VELI (R =  H) ist gegen sd. 0,2-n. HC1 be- 
standig, wird aber durch Kochen mit Lsgg. von N aH S03, H2S03 oder Ńa2S 03 leicht 
in dio Komponenten gespalten. VII (R =  H) laBt sich m it A. isolieren u. aus der ver- 
bloibenden Lsg. der Aldehyd ais Phenylhydrazon fallen. Die Ausbeuten sind fast 
quantitativ. Dagegen ist die Isolierung des f r  e i e n Aldehyds in befriedigender Weise 
bisher nicht gelungen. Z. B. hinterbleibt beim Verdampfen der H 2S03-Lsg. im Vakuum 
ein viscoses, frisch mit Phenylhydrazin reagierendes, in W. 11., in A ., Bzl., Chlf. wl. Ol, 
welehes aber bald in ein festes, amorphes, hochschm., in W. unl., nicht mehr aldehyd. 
Prod. iiborgeht. Der Aldehyd besitzt wahrscheinlich die Pseudoformel VI, denn nach 
der n. Formel miiflto er ein Dimcthylderiv. liefern. Das amorphe Umwandlungsprod. 
ist yielleicht das innere Anhydrid X oder ein Polymeres. — Die neuen heterocycl. Verbb. 
konnen wie Saccharin u. Pseudosaccharin ais D eriw . des a,fj-Benzisothiazols aufgefaBt 
werden (vgl. dazu R e i s s e r t  u .  M anns, C. 1928. II. 553). Dio Gruppe S 0 2 bezeichnen 
Vff. ais „S-dioxo“ . — Die Bldg. des oben erwahnten Bitterstoffs (Nebenprod. des 
Saccharins), dessen Konst. KLAGES (C. 1927. II. 556) aufgeklart hat, bei der Oxy- 
dation von II (o-Verb.) wird jctzt yerstandlich. II oxydiert sich iiber VII (R =  H) zu
VI, u. dieses kondensiert sich m it II  zu XI, welehes zu XII oxydiert wird.

V e r s u c h e .  p-Sulfamidobenzaldehyd (IV). 9g  I  (p-Verb.), 2,7 g II  (p-Verb.) 
u. 16,5 ccm 2-n. HC1 in 240 ccm W. 6 Stdn. kochen, etwas HOC1 m it Bisulfit entfernen, 
nach Erkalten ausgcfallenes II abfiltricren, Anilin zugeben, ausgefallenes Anil m it h. 
10%ig. H 2S 04 hydrolysieren. Blattcr, F. 124°. — a-Naphthylhydrazm, C17H 150 2N 3S, 
gelbe Krystallchen aus A., F. 254—255°. — p-Nitrophenylhydrazon, C13H 120 4N 4S, 
gelbe Nadeln aus A., F. 256—257°. — N-Dimethylderiv., C9Hn 0 3NS. Wss. Suspension 
von IV u. 2 Moll. (CH3),S04 allmahlich unter Kiihlen m it 2-n. NaOH bis zur bleibendcn
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alkal. Rk. ycrsetzcn. Krystallin. aus Aceton, F. 134—137°. Phenylhydrazmi, aus A., 
dann 40%ig. A., kanariengelb, F. 170—171°. — N-Moncnnethylderw. Ebenso m it 1 Mol. 
(CH3)2S 04, F iltra t ausathern (Dimethyldcriv.), mit C02 sattigen, wieder ausathern. 
Krystallin. aus W., F. 119—119,5°. Phenylhydrazon, aus 40%ig. A., F. 163—164°. — 
p-kulfamidobenzylalkoliol, C7H 90 3NS. Gemisch von 5 g KOH, 3,5 ccm W. u. 5 g IV 
iiber Nacht stehen lasscn, in 40 ccm W. lósen, m it C02 sattigen, filtriercn, mit viel A. 
ausziehen. Nadeln aus W. (Kohlc), F. 119—120°. Die ausgeiitherte alkal. Lsg. liefert 
mit HC1 p-Sulfamidobenzoesaurc. — Chloramid TO  (I, o-Verb.). Lsg. von 168 g 80°/oig. 
NaOH in 250 ccm W. mit 500 g Eis versetzcn, bei —10 bis —3° 106 g Cl einleiten, 
171 g II (o-Verb.) zugeben, l ’ /2 Stdn. auf 75—80° erhitzen, nach Erkalten Krystalle 
m it gesatt. NaCl-Lsg. waschen, aus W. umkrystallisieren. Enthalt 2 H 20 . Das feuchte 
Prod. (94%ig) wird zu den Verss. benutzt. — Verb. Cu Hl2OiN 2S2 (VIII, R  =  H). Lsg. 
von 100 g I in 11 W. mit 25 g Eg. yersetzen (Ausscheidung eines Oleś), zum Kochen 
erhitzen, W.-Dampf einleiten, bis Ol u. HOCl-Rk. vcrscliwunden sind, auf 700 ccm 
einengen, nach Erkalten (Nd. von II) 60 ccm 40%ig. NaOH zugeben, C02 bis zum Ver- 
schwindcn der Phenolphthaleinrk. einleiten, ausgefallenes H  (49 g) abfiltrieren, mit 
C02 sattigen, wodurch rohes YHI (9 g) ausfallt. F iltrat liefert mit HC1 Saccharin (6 g). 
Krystallin. aus Bzl. (Kohle), F. 141—142°, wl. in W. — Die folgenden Hydrazone des 
Pscudo-o-sirtfamidobenzaldehyds (IX) werden durch kurzes Kochen des vorigen m it den 
Hydrazinhydrocliloriden in W. erhalten u. bilden gelbe bis gelbgriine Nadeln aus A. 
Phenylhydrazon, C13H 130 2N3S, F. 198°. p-Nilrophenylhydrazon, C13H 120 4N4S, F. gegen 
250°. a-Naphihylhydrazon, CjjH^OJSTjS, F. 206—208°. — Anhydro-o-sulfamidóbenzyl- 
alkohol oder l-S-Dioxo-2,3-dihydro-a,fS-benzisothiazol, CjH^oNS (VH, R  =  H). Aus 
den Mutterlaugen der Hydrazone durch Ausathern. Nadeln aus W., F. 112,5—113°.
— Methylierung von VIII (R =  H ): Mit (CH3)2SO in wenig W. suspendieren, 2-n. NaOH 
bis zur bleibenden alkal. Rk. zugeben, gummoses Prod. isolieren, Lsg. jetzt u. nach 
Ansiiucrn ausathern, siimtliche Prodd. zusammen nach Vcrreiben mit NaOH mit W. 
auskochen. Ungel. bleibt rohes VIH (R =  CH3). Wss. E xtrakt liefert nach Einengen 
erst rohes VII (R =  CH3), dann rohes N-methylderiv. von VI (F. 50—55°). — N-Methyl- 
anhydro-o-sulfamidobenzylalkohol oder l-S-Dioxo-2-melhyl-2,3-dihydro-a.,ft-bcnzisothio- 
thiazol, CsH90 2NS (VH, R =  CH3), krystallin. aus W., F. 127°. — Phenylhydrazon des 
N-Methylpseudo-o-sulJamidobenzaldekyds, C,4H J50 2N3S (V). Aus dem Prod. von F. 50 
bis 55°. Hellgelbe Nadeln aus 20%ig. A., F. 153—154°. — Verb. C',5/ / 140 4iV25 2 (YHI, 
R =  CH3), krystallin. aus A., F. 263—264°, bestandig gegen sd. Sauren, Alkalien u. 
Bisulfit. — Die Darst. von XII wurde verbessert: 68,4 g II (o-Verb.) in 500 ccm 2-n. 
NaOH lósen, auf 11 verd., bei Raumtemp. Cl (aus 25,2 g KMn04 u. HC1) einleiten, am 
folgenden Tage bis zur volligen Lsg. erwarmen, 32 g Eg. zugeben, kochen u. W.-Dampf 
einleiten bis zum Verschwinden von Ol u. HOCl-Rk., auf 600 ccm einengen, 65 com 
35°/„ig. NaOH zugeben, frakcioniert mit C02, schlieGlich HC1 fallcn. Erhalten: 43 g II, 
1 g VII (R =  H) +  VIH (R =  H), 7 g Saccharin, 4 g XII, F- 255°. — Pseudosaccharin- 
anilid oder l-S-Dioxo-3-anilino-a.,p-benzisothiazol, C13H 10O2N2S. Saccharin mit 6 Teilcn 
Anilin l 1/, Stdn. kochen, Anilin langsam abdest., Prod. mit W. auskochen, wodurch
o-Sulfamidobenzanilid entfernt wird. F. 313—315° (vgl. JESURUN, Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 26 [1893]. 2296). — Zum SchluB haben Vff. die beschriebenen Verbb. in das neue 
BEILSTEIN-System  eingeordnet (Tabello im Original). (Helv. chim. Acta 12. 669—99. 
1/7. L ausanne, Univ.) L in d e n b a u m .

G. B. Semeria und B . Somigliana, Unlersuchungen uber I)ioxime. LII. (Gazz. 
chim. Ital. 59. 258—65. April. Turin, UniY. — C. 1929. I. 1826.) F i e d l e r .
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James B. Conant und Mildred W. Evans, Die Dissozialion der substituierlen 
Dizanthyle in freie Radikale. V. Die Geschwindigkeit der Dissozialion. (IV. vgl. C. 1927 .
II. 1841.) Vff. maBen in einem Differentialdruckapp. dio Geschwindigkeit der Sauer- 
stoffabsorption von Di-n-butyldixantliyl in Brombenzollsg. bei 25°. Die Bk. ist eino 
solcho 1. Ordnung, bis ca. lj2 Mol. Sauerstoff pro Mol. des Dixanthylderiv. absorbiert 
wurde. Die Geschwindigkeit ist unabhangig von der Sauerstoffkonz. in der Lsg., u. es 
scheint somit, daB die die Geschwindigkeit kontrollicrendc Stufe dic Dissoziation des 
Dixanthylderiv. in ein freies Radikal ist. Weiterhin wurden die Dissoziationsgeschwin- 
digkeiten von Diimłliyl-, Diatliyl-, Di-n-propyl-, Di-n-butyl-, Di-n-amyl- u. Diisoamyl- 
dizanlhyl in Brombenzol bei versehiedenen Tempp. durch Verfolgcn der Geschwindig
keit der Sauerstoffabsorption gemessen. Aus dem Temp.-Koeffizienten der Rk.-Ge- 
sehwindigkeit wurde die Aktivierungsencrgie bcrcchnet. Auch wurde ein Parallclismus 
zwisehen den Dissoziationsgeschwindigkeiten u. der Temp., bei welclier mefibare Disso
ziation zuerst auftritt, gefunden, die sich durch das Erscheinen einer Farbung in vcrd. 
Lsg. von FeCl3 u. K-Ferricyanid zu erkennen gibt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
1925—35. Jutni. Cambridge [Mass.], Univ.) KlNDSCHER.

Rajendra Nath Sen und Suresh Chandra Sen-Gupta, Untersuchungen uber die 
Kondensation der Diphenyldisulfid-2,2'-dicarbonsaurc mit aromatischen Oxyvcrbindungen. 
Nach alteren Unterss. von S m il e s  u . Mitarbeitcrn wird Diphcnyldisvlfid-2,2'-dicarbon- 
saure (I) in Ggw. von H„SO., u. einer aromat. Verb. zur Sulfoxylsaure II u. o-Mercapto- 
benzoesaure aufgespalten. II kondensiert sich mit der aromat. Verb. unter A ustritt 
von 2 H20  zu einem Thioxanthon, wahrend o-Mercaptobenzoesaure durch die H2S04 
zu I  reoxydiert wird usw. Diese Rk. haben Vff. auf aromat. Oxyverbb. ubertragen, 
besonders um die farber. Eigg. der zu erwartenden Thioxantbonfarbstoffc zu studieren.
— Mit den 3 Kresolen entstehen dio 3 Methyloxythioxanthone, welche gelb sind u. 
aus alkal. Lsg. durch C02 gefiillt werden. Ibre NH4-Salze farben Wolle aus saurem 
Bade grtinlichgelb. Sie liefern mit Zinkstaub u. NaOH farblose Lsgg., vermutlich 
der Xanthydrole, welche aber auf Zusatz von HC1 rot werden, wahrscheinlich infolge 
Bldg. der chinoiden Salze HI. — Mit p-Nitrophenol liefert I das entsprechende Nitro- 
ozythiomnthon, eine braunliche Substanz, welche aus alkal. Lsg. durch C02 nicht 
gefallt wird. Ih r NH4-Salz farbt Wolle aus saurem Bade sehwarzbraun. — Mit Brenz- 
catechin bildet sich offenbar l,2-Dioxythioxanthon, ein braunes Prod., dessen hochroto 
alkal. Lsgg. durch C02 gefallt werden. Es besitzt dio polygenet. Eigg. des Alizarins 
u. farb t gebeizte Wolle grunlichsehwarz (Fe), schokoladenbraun (Cr) u. gelb (Al). — 
Mit Resorcin kondensiert sich I  im Verhiiltnis 2: 1 u. unter gleichzeitiger Sulfonierung. 
Vff. erteilen dem Prod. Formel IV, doch ist die Stellung des S 03H ungewiB. IV ist griin, 
ebenso die wss. Lsg., u. wird aus den roten alkal. Lsgg. durch C02 nicht gefallt. Es 
bildet ein Tełra-K-Salz. Dio wss. Lsg. des NH4-Salzes gibt beim Verdampfen NH3 
ab (offenbar von den OH-Gruppen), u. der Riickstand liefert ein Di-Ag-Salz, welches 
man auch aus freiem IV u. AgN03 erhalten kann. IV farbt Wolle aus saurem Bade 
griin. Wird die Kondensation bei 120—130° ausgefiihrt, so entsteht ein in W. u. A. 
unl., ebenfalls griines Prod. Die griine Farbung wird zweifellos durch die Gruppe
S- CeH4- C02H verursacht. — Mit Resorcindimethylather entsteht V, also ohne Sulfo
nierung. V ist blaulichgrun, unl. in W. u. farbt Wolle aus stark verd. H2S 04-Lsg. 
hellblau. — Pyrogallol liefert VI, welches stark polygenet. Eigg. besitzt. Es farbt ge
beizte Wolle griin (Cr) u. griinlichschwarz (Fe), Al-gebeizte Baumwolle braun. — Mit 
Phloroglucin entsteht wahrscheinlich das Laeton VII, welches aus alkal. Lsg. durch 
C02 nicht gefallt wird, wolil infolge Offnung des Lactonringes. Das NH4-Salz farbt 
Wolle aus saurem Bade hellbraunlich. — Mit /?-Naphthol liefert I  eine Lactondisulfon- 
saure der wahrscheinlichen Konst. M I, welche grunlichsehwarz ist, Wolle aus saurem 
Bade hellbraunliehgelb farbt u. ein Tetra-K-Salz bildet (Offnung des Lactonringes). — 
Das mit Salicylsaurc erhaltene Prod. IX (Stellung des S03H ungewiB) ist braunlichgelb 
u. besitzt keine polygenet. Eigg., indem es gebeizte Wolle hellgelb farbt. Dagegen 
farben die Farbstoffe aus o- u. p-Kresotinsaure braunlichrot u. braun (Fe), rótlich u. 
gelblichgrim (Cr).

S ? H OCHs

S-CI
C,H(O C , H , <
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S03H 

V III
VTTV  k  > U U - U <  J

SO„H S-C6H4-C02H
V e r  s u c li c. Diphenyldisulfid-2,2'-dicarbo7is&ure (I). Diazoanthranilsaurelsg. in 

alkal. Na2S2-Lsg. bei unter 5° einriihren, nach 2 Stdn. filtriercn, m it HC1 fallen. —
l-Melhyl-4-oxylhioxanthon, C14H 10O2S. Je 5 g l  u. p-Kresol in lOccmkonz. H 2S04 8Stdn 
auf sd. W.-Bad erhitzen, mit Eis fallen, Nd. in h. NaOH losen, mit C02 fallen. Seidige 
Mikrokrystalle aus absol. A. von 50—60°, F. 234° (Zers.). Na-Salz, orangegelbe Nadeln 
aus W. Benzoylderiv., C21H j40 3S, gelb, mikrokrystallin. aus A.-Chlf., E. 176—177°. —
3-Mełhyl-2-oxythioxańłhon, C14H 100 2S. Mit o-Kresol. Mikrokrystallin., F. 210—212°. 
Benzoylderiv., C21H h 0 3S, hellgclb, krystallin., F. 129—130°. — 4-Methyl-2-oxijlhio- 
xanthon, C14H 100 2S. Mit m-Kresol. Aus absol. A. mikrokrystallin., Sintern bei 170°, 
F. 190° (Zers.). — l-Nitro-4-oxythioxanthon, C13H 70 4NS. Aus gleichen Mengen I 
u. p-Nitrophenol bei 80° (2 Stdn.). Nach Umfallen aus NaOH +  HC1 trocknes Prod. 
mit Pyridin ausziehen, Lsg. in A. gieBen. Mikrokrystallin., bei 280° nicht schm. —
l,2-Dioxythioxanthon, C]3H 80 3S, aus absol. A. krystallin., F. 245—248° (Zers.). — 
Verb. CipHvlOsSs (IV). Darst. auf sd. W.-Bad (8 Stdn.). In  HC1 (1: 1) gieBen, Nd. 
aus wenig W. +  konz. HC1 umfallen, trocknen, mit h. A. ausziehen u. etwas HC1 zu- 
geben, Nd. bei 110—120° trocknen. Schm. nicht bei 280°. Tetra-K-Salz, C2nH80 8S3K 4, 
durch Losen in KOH, Verdampfen u. Waschen mit absol. A. Bi-Ag-Salz, C20H 10OeS3Ag2.
— Verb. C22II10ObS 2 (V). Darst. wie yorst., mit Eiswasser fallen, mehrfach aus Soda -f-
HC1 umfallen, bei 110—120° trocknen. Schm. nicht bei 280°, meist unl. K-Salz, 
C22H 150 5S2K, rot. — Verb. C20H12OeS2 (VI). Wie vorst., graues Pulver aus absol. A., 
nicht bei 280° schm., meist unl. auBer in A. Triacetyldcriv., C26H ]80 9S2, m it Acet- 
anhydrid-ZnCl2 bei 130°, hellbraunes Pulver aus Chlf. — Vcrb. C ^U fP iS  (VII), nach 
Umfallen aus NaOH +  HC1 rótliche Nadeln aus absol. A., F. 166°. — Verb. C ^H 10OsS3 
(VIH). 15 Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzen, in HC1 (1: 1) gieBen. Pulver aus absol. 
A. +  Bzl., nicht bei 280° schm. Tetra-K-Salz, C„H R0 9S3K 4. — Verb. CliHR0 7S2 (IX), 
nach Waschen m it Chlf. Pulvcr aus A., nicht bei 280° schm. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 
267—77. 30/4. Calcutta, Presidency Coli.) L indenbaum .

Marcel Delśpine und Jean Pineau, Vber einige Pyridinamminkomplexe vom 
drciwertigen Iridium. Vff. erhalten durch doppelte Umsetzung mit Pyridinhydrochlorid 
u. Ammoniak aus [IrPy2Cl4] [IrCl2(NH3)2Py2] bzw'. [IrPy2Cl4]:, [IrCl(NH3)3Py2] dic 
Verbb. Cl3[Ir(NH3)4Py2] bzw. Cl2[Ir(NH2) (NH3)3Py2]. In den den Iridiumkomplex- 
verbb. strukturell gleichen Rhodiumkomplexen wird Pyridin durch Ammoniak ver- 
drangt, walirend dio Bindung Pyridin-Iridium in den lridiumverbb. so fest ist, daB 
Erhitzen mit Ammoniak Pyridin nicht eliminiert. Es gibt daher zwar Iridium- 
pyridinamminverbb., aber keine analogen Rhodiumverbb., sondern nur Rhodium- 
pyridin- oder Rhodiumamminyerbb.

V e r s u c h e .  Cl2[IrCl(NH3)4Py], 2 Cl2Hg. Aus dem durch Einw. von Pyridin 
auf IrCl8K3 entstandenen K 2IrPyCl5 (Platten) mit Ammoniak (D. 0,923) in der Hitze 
unter naehfolgendem Zusatz von HgCl2 in wss. Lsg. Sclrwach gelbe Prismen, wl. in 
W. — Iridium(III)chlortetramminpy}idinchlorid, Cl2[IrCl(NH3)4Py] +  2 H 20 . Aus 
yorst. Verb. mittels H.,S in sd. W. BlaBgelbe Krystalle, die bei 115° wasserfrei werden. 
LI. in W. Gibt mit Kaliumąuecksilberjodid farblose Nadeln. — Pilcral. Gelbe Prismen, 
dio unter Zers. schmelzen. — Gibt m it K„Cr?0 7 orangcfarbenc Krystalle von der Formel 
Cr20 7[IrCl(NH3)4]Py]-H 20. Mit N aJ oder NaBr entstehen gelbe, in W. zl. Krystalle.
— trans - Iridiumdipyridintetrachlorid der Iridium (III)  clilorotetramminpyridinverb., 
[IrPy2Cl4]2[IrCl(NH3)4Py]. BlaBrosa Krystalle. — [IrPyClJ [IrCl(NH3)4Py]. Chamois- 
farbener Nd. — Sulfat, S04[IrCl(NH3)4Py]. Gelbe Prismen. In  15—20 Tin. W. yon 15° 1.
— Iridiumdipyridintetrachlorid der Iridium(III)triamminaquodipyridinverb., [IrPy2 • 
Cl4]3[Ir(NH3)3(H20)Py2] -f  6 H 20 . Durch Erhitzen von [IrPy2Cl4]Na mit NH3 im 
Rohr auf 100°. Rosa Krystalle. — Chlorid, rir(NH3)3(H20)Py2]Ćl3 +  3 H 20 . Krystalle,
1. in W., wl. in A. Wandelt sich beim Erhitzen auf 115° unter Abgabe von 4 Moll. W. 
in [IrCl(NH3)3Py,]Cl2 um. Gibt mit Kaliumferricyanid gelbe Prismen, m it Natrium- 
pyrophosphat farblose Tafeln, aber nur in der Kalte. — Iridium(III)chlortriammin- 
dipyridindichlorid, [IrCl(NH3)3Py2]Cl2. AuBer oben erwahnter Bldg. entsteht es bei 
langerem Erhitzen yon [IrPy2Cl4]3[Ir(NII3)3(H20)Py2] -f  6 H20  mit 12-facher Menge
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NH3 im Rohr boi 100°. — Bromid, [IrCI(NH3)3Py2]Br2. In W. zl. Tafeln. — Jodid, 
[IrCl(NH3)3Py2]J2. Tafeln. — Sulfat, [IrCl(NH3)3P yJSO , +  3 H20 . Hellgelbe Prismen. 
L. in 3 Tin. k. W., unl. in W. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 228—35. Marz. 
Paris.) M e in h a e d -W o lff .

Marcel Delepine, t)ber einige Chlorpyridindcrivate des Rhodiums. Tripyridin 
trichłorid. Rhodiumdipyridintetrachłoride. (Vgl. vorst. Ref.) Wiihrcnd in den Iridium- 
pyridinkomplexen nur Chlor, nicht Pyridin ersetzbar ist, kann in den Rhodiumtetra* 
pyridinverbb. Pyridin leicht substituiert werden (vgl. JOERGENSEN, Journ. prakt. 
Chem. [2] 27 [1883]. 478, u. T s c h u g a j e w  u . L e b e d in s k y , C. 1916. I. 360). Vf. 
versucht auf Grund typ. Eigg. — rotc bzw. orange Farbę der trans- bzw. cis-Verbb. 
aus der Dipyridintetrachlorreihe, ihre u. ihrer Salze verschiedeno Loslichkeit etc. — 
die Analogie zwischen Iridium (III)- u. Rhodiumpyridinkomplexen zu beweisen.

V e r s u c h c .  Rliodiumłripyridinlrichlorid, Rh(C5H5N)3Cl3. Aus 1 Mol. Na3RhCl6 
+  12 H 20  u. 6 Moll. Pyridin in W. auf dem Wasserbad, neben etwas [RhCl2(C5H 6N)4]CI 
(s. u.). Orangegelbe Nadeln aus Pyridin oder absol. A. Unl. in A., Bzl. u. CS2. Krystalli- 
siert aus Chlf. mit 2 Moll. Chlf. in rotorangen Oktaedern, die an der Luft Chlf. verlieren 
u. dabei hellorange werden. Gibt mit NH3 auf dem Wasserbad [RhCl(NH3)6]Cl2. — 
Rliodiumdichlorlelrapyridinchlorid, [RhCl2(C6H>N),,]Cl +  6 H 20. Durch Erhitzen vorst. 
Verb. mit wss. Pyridin im Rohr auf 130°. — cis-trans-Rhodiumdipyridinletrachlor- 
pyridin, [RhPy2Cl4]C5H 6N. Aus Na2RhCIa -)- 12 H20  u. Pyrjdin in Ggw. von Pyridin- 
hydrochlorid in der Kaltc. Trennung durch fraktionierte Krystallisation oder iiber die 
Ammoniumsalze. — cis-Form. Goldgelbe Krystalle. In  54 Tin. k. W. 1., weniger 1. 
in Ggw. von Pyridinhydrochlorid. — cis-Kaliumsalz, [RhPy2Cl4]K +  H ,0 . Aus dem 
Pyridinsalz mit K 2C03. Orangefarbene Nadeln, die bei 100° wasserfrei werden. — 
cis-Ammoniumsalz, [RhPy2Cl4]NH4 +  H 20 . Orangefarbene Krystalle. Wird beim 
Erhitzen wasserfrei. — cis-Silbersałz, [RhPy2Cl4]Ag. Orangefarbene Krystalle. — 
Rhodiumaąuodipyridintrichlorid, [Rh(H20)Py2Cl3] +  H 20. Durch Erwarmen von 
[RhPy2Cl4]C5H6N in wss. Lsg. Orangeroto Krystalle, die bei 120—125° unter Gelb- 
fiirbung wasserfrei wrerden. L. in 115 Tin. k. W. — [RhPy2Cl3(N03)]Ag -|- 2 H 20. 
Aus vorst. Verb. mit uberschussigem AgN03 in schwach salpetersaurer Lsg. Gelbo 
Nadeln. Die Kaliumverb. zers. sieh durch W. unter Bldg. von Rh(H20)Py2Cl3 u. K N 03.
— trans-Form, [RhPy2Cl4]C5HeN. Rote Nadeln. 1 Tl. lost sieh in 550 Tin. W. von 20°. 
Zers. sieh in sd. W. — Kaliumsalz, [RhPy2Cl4]K +  H 20 . Krystalle, die beim Erhitzen 
bis 120° ihr W. nicht abgeben. Zl. in k. W. — Ammoniumsalz, [RhPy2Cl4]NH4 +  H 20. 
Orangerote Krystalle, die bis 100° kein W. abgeben. — Silbersalz, [RhPy2Cl4]Ag. 
Hellorange Krystalle. — [Rh(H20)Py2Cl3] -j- H20 . Bldg. analog wie aus der Cis-Form. 
Orangefarbene Krystalle. Fast unl. in k. W. Verliert bei 110° 1 Mol. W., bei 130°
I,5 Mol. W. Lost sieh in Ammoniak oder verd. Alkalien, wahrend das bei 130° dc- 
hydrierte Salz unl. ist u. rote Nadeln bildet. — [RhPy2Cl3(N03)]Ag. Bldg. wio oben. 
Hellorange Nadeln. Gibt m it sd. HC1 oder Chloriden AgCl u. Rh(H20)Py2Cla. — trans- 
Błiodiwndipyridinletrachlorid einer Rhodiumdichloraquotripyridinbase, [RhPy 2C14] • 
[RhPy3(H20)Cl2]. Aus Na3RhCl„ -f 12 H20  mit Pyridin in W., neben obigen Cis- u. 
Trans-Verbb. Rosa Krystalle. Verliert beim Erhitzen W. u. lost sieh darrn in Chlf. — 
Rhodiumpenlammindichlorid, [Rh(NH3)jCl]Cl2. Aus dem Cis- oder Trans-Salz, [RhPy2- 
C y C ^ N ,  beim Erhitzen mit NH3. — Beim Erhitzen des Cis-Salzes mit wss. Pyridin 
entsteht dio Tetrapyridinchlorverb. — [RhPy2Cl4] [RhPy4Cl2]. Aus dem Trans-Salz 
mit wss. Pyridin in der Hitze. Lachsrote Nadeln. Wl. in sd. A., unl. in W. u. Chlf.,
II. in Essigsaure, etwas HC1 enthaltend. Wandelt sieh durch Einw. von NH3 in der
Warme in [Rb(NH3)5Cl]Cl2, durch Einw. von Pyridin in [RhCl2Py4]Cl +  6 H20  um. — 
Das entsprechende cis-Doppelsalz ■wurde durch doppelte Umsetzung von Cis-Kalium- 
rhodiumtetrachlordipyridin u. Rhodiumdichlortetrapyridinchlorid erhalten. Wl. Nadeln. 
•— Vf. Yersuehte crfolglos die Darst. einer RhodiumJiyjdipyridintetrachlorTerb. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 45. 235—49. Marz. Paris.) M e in h a rd -W o lf f .

M. de Montmollin und M. Martenet, Synthese des IIexahydro-P-kollidins. Die- 
selbe wurde wie folgt durchgefuhrt: Darst. yon 2-Methylpentandiol-(l,3) (I), Austausch 

CH • CH3 CH ■ CH3 ^cr °H gegen  Br, dann CN, Red.

H, Gr > r - C , H 5 HaC ^ C H . C 2Hi spaltung von NH3 unte^B ldg. 
HO  ̂ 'OH H ,cL J c H j von Hexahydro-f}-kollidin (II).

V o r s u c h e. 2-Methylpen- 
M  ta>idiol-[l,3) (I). 50 kg n-Propyl-
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alkohol wurden nach SABATIER- SenDERENS mittels Cu-Katalysator im App. von 
B o u v e a u l t  z u  Propionaldehyd dehydriert. 500 g des letzteren mit 1/3 Yol. gesatt. 
K 2C03-Lsg. 36 Stdn. kraftig geriihrt imter Kiihlung m it Kaltemischung, darm Eis, 
dann W., Schichten getrennt, Olschicht (rohes Propionaldol) mit je 31 W. u. A. 
versetzt, unter Riihren u. Kuhlen nach u. nach 250 g amalgamicrte Al-Spane zugegeben, 
20 Stdn. boi nicht iiber 20° geriihrt, abgesaugt u. fraktioniert. K p.12112—115°. Aus- 
beute bis 75%. — 2-Methyl-l,3-dibrotnpentan, C6H 12Br2. I  in Bzl. unter Kuhlen mit 
PBr3 versetzcn, sehr langsam zum Kochen erhitzen, auf Eis gieCen. K p .12 80—82°. 
AuBerdem bildet sich ein wenig Bromhydrin C JI^O B r, K p .J2 86—94°. —
2-Methyl-l,3-dicyanpentan, C8H 12N2. Voriges mit KCN in sd. 80%ig. A. 14 Stdn. 
riihren. K p.1? 189—193°. — 2 - Athyl - 3 - methylpcntamethylcndiamin, C8H20N 2. Aus 
vorigem m it Na in sd. absol. A., nach Entfernung des A. m it Dampf dest. K p.12100 
bis 103°, 1. in W., A., A. — 3-Athyl-4-methylpiperidin (Hezahydro-p-kollidin), CSH „N  (II). 
Voriges in absol. A. m it HCl-Gas in das Hydrochlorid ubcrfiihrcn, diescs nach E n t
fernung von A. u. HC1 der trockcnen Dest. unterwerfen. K p.1263—65°. (Helv. chim. 
Acta 12. 604—09. 1/7. Neuchatel, Univ.) L in d e n b a u m .

H . Kondo und T. M atsuno, Ober die Kondensaiion von Chinaldin mit Chloraldehyd. 
Nach ElNHORN kondensiert sich Chinaldin m it Chloral in Ggw. von ctwas ZnCl2 
(W.-Bad) zu 2-[y-Trichlor-p-oxypropyl]-chinolin, C3H 6N- CH2- CII(OH)-CC13, Krystalle,
F . 148°. Vff. erhielten die Verb. mit 68%  Ausbeute. — Bei dcm analogen Vers. m it 
Dichloracetaldehyd wird die Fl. beim Erhitzen allmahlich sirupos u. gesteht schliefi- 
lich zu einem braunen Harz, welches bei weiterem Erhitzen mit verd. HC1 faat ganz 
unl. wird. Das F iltrat liefcrt auf Zusatz von Alkali ein m it wenig Nadeln durchsetztes 
brauncs ÓI. Dic Nadeln zeigen naeh Umkrystallisiercn aus A.-PAe. u. 50%ig. A. F . 143° 
u. sind 2-\y-Dichfor-P-oxypropyl\-chinolin, C0H 0N 'C H 2-CH(OH)'CHC12. Das moiste 
Chinaldin wird zuriickgewonnen, der moiste Aldehyd ycrharzt. Ausbeute an obiger 
Verb. am besten bei nicht iiber 2,5% ZnCl2, aber nicht hoher ais 6% . — Mit Monochlor- 
acctaldchyd wurde kcin Kondensationsprod. erhalten. Paraldehyd kondensiert sich 
erst bei ca. 200° unter Druek mit Chinaldin. — Der EinfluB der Cl-Atome, der bei diesen 
Kondensationen so deutlich zutage tritt , macht sich auch bei der Red. obiger Verbb. 
bzw. ihrer Anhydroprodd. stark geltend. Die Trichlorverb. wird, wie schon ElNHORN 
gefunden hat, durch PC15 in Chlf. zu y-Trichlor-a.-[chinolyl-(2)]-propen, C9H6N -C H : CH- 
CC13, F. 145°, dehydratisicrt. Lctzteres nimmt bei der Hydrierung in 50%ig. Essigsauro 
( +  Pd-Tierkohle) 4 H., auf u. liefcrt unter Abspaltung von CHC13 2- Athyl-l,2,3,l-tetra- 
liydrochinolin, C„H10N-CH,-CH3, Kp .5 110°, nach Veilchen riechcnd. Gibt L ie b e r - 
MANNsche Rk. Au-, Pt-, HgCl2-Śalzo u. P ikrat krystallisieren gut. — Die D ichlorverb . 
wird bcsser mittels S0C12 in A. dehydratisiert zu y-Dichlor-a.-\chinolyl-(2]]-propen, 
C9H6N -CH: CH'CHC12, Krystalle, F. 131°. Wird dieses wie oben hydriert, so wird 
nur die Seitenkette reduziert unter Bldg. von y-Dichlor-a.-[chinolyl-(2)'\-propan, C9H 6N- 
CH2-CH2-CHC12, amorph, sehwach bas., unl. in verd. HC1; Chloroplatinat amorph, 
Zers. bei 192—194°. Wird aber das Propenderiv. mit Sn u. HC1 reduziert, so entsteht
2-[y-Dichlorpropenyl]-l,2,3,4-tetrahydrochinolin, C9H 10N 'C H : CH-CHC1,, Prismen, sehr 
oxydabel, daher schwer zu reinigen; Pikrat, F. 143—153°. Diese Verb. liefert, wie 
oben hydriert, 2-[y-Dichlorpropyl]-l,2,3,4-tetrahydrochi}wlin, C,H10N-CH; -CH2-CHC1,, 
Nadeln, F. 235— 248°; Pikrat, C18H 180 ;N4C12, F. 158—160°. Diesclbe Verb. erhalt 
man du rch  Red. des obigen Propanderiy. mit Sn u. HO. (Journ. pharm ac. Soc. Japan 
49. 79—83. Mai.) L in d e n b a u m .

Hemendra Kumar Sen und Umaprasanna Basu, Bildung heterocyclischer Vef- 
bindungen. IV. Reaktion zwischen Cyclohexanon-2-carbonsaurcathylester und Aryl- 
aminen. I. Synthese von Tetrahydrophenanlhridonen. (III. vgl. C. 1928. II. 2241.) 
Im  Zusaminenhang m it der Untcrs. von SEN u. Mo n d a l  (C. 1929. I. 1100), aus welcher 
folgt, daB Oxymethylenketone selbst ais Na-Salze in der Diketonform reagieren kónnen, 
haben Vff. das Verh. des Cyclohexanon-2-carbsonsaureathylesters (I) gegen prim. Aryl- 
amine untersucht. Je nachdem die Ester- oder Ketonfunktion in Rk. trat, waren die 
Anilide II oder die Anile HI zu erwarten. Beide Verb.-Typen wurden erhalten. Die 
Verb. aus Oxymethylencyclohexanon u. Anilin entsprieht nach ihrer Absorption genau 
dem Anil IH  (spatere Mitt.). Die Verbb. H  geben m it alkoh. FeCl3 violette, die Verbb. 
i n  u. die Oxymethylencyclohexanonvcrb. dagegen kcine Farbung. Letzterer Verb. 
wird Formel IV erteilt, mit der die liellgelbe Farbung (o-ehinoide Struktur) u. die 
Unfahigkeit zur Cyclisierung ubereinstimmt. — Die Verbb. II lassen sich leicht zum 
Tctrahydrophenanthridm. V u. seinen D eriw . cyclisieren, hochschm., in Alkali unl.,
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in konz. H 2S 0 4 farb- u. fluorescenzlos 1. Verbb. V ist isomer m it dcm bekanntcn Tetra- 
hydroacridon. — Wird I  mit 2 Moll. Arylamin erhitzt, so entstchcn neben den Vcrbb. II 
30—50% DiaryUmrnsloffe, offenbar durch folgende Umsetzung gebildet: II +  Ar -N H 2 =  
(Ar-NH)2CO +  Cyclohcxanon. — Wahrend sich die Verbb. II bei lioherer Temp. 
bilden, erhalt man bei Raumtcmp. dio Verbb. III.

r ^ N - N H - A r  O
I I I _____ _ IY O l O 'C 02CjH6 : CII-NH-Ar

c c t n h
V c r  s u c h e. Cyclohcxanon-2-carbonsaurcanilid, C13H 160 2N (nach II). Jo 1 Mol. I 

u. Anilin 1/2 Stde. auf 185° erhitzen, mit verd. HC1 waschen, in A. aufnehmen, Prod. 
mit PAe. waschen. Aus A. -f  PAe., F. 104—105°, unl. in NaOH. — Diphenylhamstoff, 
C13Hn ON2. Mit 2 Moll. Anilin bei 150—160° (7—8 Stdn.). Nadcln aus A., F. 235°. —
5.6.7.8-Tdrahydroplicnanthridon, C13H13ON (V). Jo 1 Mol. I  u. Anilin 1 Stde. auf 190° 
erhitzen, m it verd. HC1, dann PAe. waschen, mit konz. H 2SO., 20 Min. auf 100° er
hitzen, in W. gieBen. Nadcln aus schwach verd. Eg., F. 273°. — Di-p-tolylhamstojj, 
C16HleON2. Analog. Sehuppen aus A., F. 260°. — Cyclohexanon-2-carbonsaure-p-toluidid, 
Cu H 170,Ń. Mit 2 Moll. p-Toluidin bei 160° (3 Stdn.), F iltrat vom vorigen mit yerd. 
I1C1 waschen. Krystalle aus A., nach Waschen mit PAe., F. 108—109°. — 3-Methyl-
5.6.7.8-lelrahydrophenanthridon, Ct.,H15ON. Je 1 Mol. I u. p-Toluidin 2 Min. auf 192
bis 193° erhitzen, dann wie boi V. Nadcln aus verd. Eg., F. 286—288°. — Di-asymm. 
m-xylylhamstoff, C17H20ON2. Bei 180° (4%  Stdn.). Aus A., F. 262°. — Cyclohezanon-
2-carbonsaure-asymm. m-xylidid, Ci6H I90 2N. Aus dcm F iltrat des yorigen. Aus 
CH3OH, F. 125—126°. — l,3-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrophenanthridon, CI6H 17ON. Boi 
200° (2 Min.) usw. Aus Eg., F. 270—271°. — Di-fl-naphthylhamstoff. Bei 170° (3 Stdn.). 
Aus Amylacctat, F. 301—302°. — Cyclohexanon-2-carbonsaurc-P-naphlhylamid,
C17H 170 2N, aus A., F. 149°. — 5,6,7,8-Tetrahydro-3,4-benzophenanlhridon, CI7H 15ON. 
Bei 205° (2 Min.) usw. Aus schwach verd. Eg., F . 291—292°. — Di-a-naphthylhamstoff, 
C21H 10ON2, ans Amylacctat, F. 288°. — Cyclohexanon-2-carbonsaure-[p-acełamino- 
anilid], C)0H 18O3N2. Mit p-Aminoacctanilid bei 185—190° (7 ; Stde.). Krystalle aus 
verd. A., F. 182,5°, 1. in sd. NaOH. — 2-[p-Aceiaimnnamlino\-cyclohexen-(l)-l-cnrbon- 
sdureathylesler, C17H 220 3N2 (nach III). Aus je 1 Mol. I u. p-Aminoacetanilid in k. Eg. 
iiber Nacht. Hellgelbe Sehuppen aus A. (Kohle), F. 191,5°. — 2-Anilinocydohexen- 
(l)-l-carbonsaureathylester. Gcmisch von I u. Anilin 1 Woche im Vakuumcxsiecator 
iiber CaCl2 stehen lassen, auf Ton abpressen. Gelblicho Prismen aus CH30H , F. 57,5°. 
(Journ. Indian chem. Soc. 6. 309—18. 30/4. Calcutta, Univ.) LlNDENBAUM.

G. Rasuwajew, Merichinoide Derivale des Dihydrophenarsazins. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 13—28. — C. 1929 . I. 2991.) S c h o n fe ld .

Kenneth Charles Roberts uud Samuel Smiles, l-Methoxyderivdte des Tliio- 
xanthons. (Vgl. C. 1929 . II. 308.) Wird p-Methoxyphenol mit Thiosalicylsiiure um- 
gesetzt, so entstehen 2 OxjTnethoxythioxanthone I u. II. Sie lassen sich durch HC1 

(-.pp- /\T, oder NaOH trennen, in denen I I 1. ist u. durch
S . 3 S . das Verh. gegen Boressigsaureanhydrid unter-

scheiden, durch welehes I  in ein Diacetoborat, 
n in ein Acetyldcriv. iibcrgcfuhrt wird. — 
Die besondere Stellung der l-Mcthoxythio-

I  CO q jj  I I  CO ÓCH xanthone in bczug auf das Salzbildungs-
3 yermógen ist auf koordinatiye Ringbldg. 

zuriickzufiihren; dio Hydrochloridc der 1-Methoxythioxanthone zeigen Absorptions- 
spektren, die sieh deutlich von denen ihrer Muttersubstanzen u. yon denen anderer 
Methoxythioxanthonhydrochloride unterscheiden. Ganz almliche Absorptionskuryen 
wie die Hydrochloride der l-Methoxyverbb. zeigen auch dio Diacetoborate der l-Oxy- 
thioxanthone, die ebenfalls einen Koordinationsring aufweisen. Weitere Besonder- 
heiten zeigen sich im Verh. gegen SnCl4; 2,3-Dimethoxythioxanthon gibt eine gelbe 
Verb. der Zus. SnCI4 +  2 Keton, 1,4-Dimethoxythioxanthon eine rote Verb. SnCl4 +
1 Keton, die ebenfalls m it koordinatiyem Ring zu formulieren ist. — Auch der S des 
Thioxanthonrings ist von Wichtigkeit fiir dio Salzbldg.; die untersuchten Thioxanthon- 
dioxyde zeigten keinen bas. Charakter. — l-Methoxythioxanthono lassen sich besondera 
leicht entmethylieren. — l-Oxy-4.-melhoxythioxanthon, C14H 10O3S (I). Aus p-Methoxy-
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phenol u. Thiosalicylsaure in H.,SOj, nebcn II. Orangerote Nadeln aus Eg., P. 182°. 
Unl. in w. konz. HCI. Gibt m it ŃaOC2H5 in Bzl. eine purpurrote Na-Verb. Acetylverb., 
Ci0H 12O.,S. F. 138°. Diacelóborat, C14H90 3S,B (02C- CH3)2. Tiefrote Nadeln. F. 205°. 
Gibt m it W. I zuriick. — l-Oxy-4-methoxythioxa7ithondioxyd, Cł4H 10O6S. Aus I  u. 
H 20 2 in Eg. bei 100°. Orange Nadeln aus Eg. P. 184°. Na-Salz, wl. rote Nadeln. —
4-~Oxy-l-methoxylliioxantlion, C14H 1()0 3S (II). Gelbe Nadeln aus A. F. 270° (Zers.). 
C14H 1(,03S +  2 HCI, carminrot. C14H 10O3S +  HC104. Methylierung liefert 1,4-Dimeth- 
oxythioxantbon. Acetylvcib., C16H UÓ4S. Gelbe Nadeln. F. 133°. — Bei Verss. zur 
Darst. eines Sulfons durch Oxydation m it H 20 2 erfolgto Zers. — Stannichloridverb. 
des 2,3-Dimethoxylhioxanthons, 2 C13H 120 3S +  SnCl4. Gelbe Nadeln. — Stannichłorid- 
verb. des 1,4-Dimethoxythioxanthons, C15H 120 3S +  SnCl4. Karminrote Nadeln. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 1322—26. Juni. London, Kings Coli.) OSTERTAG.

Rudolf Dworzak und Karl H erm ann, t)ber cyclisclic Acetale. II. Mitt. (I. vgl. 
C. 1929- I. 1566.) Um die GesetzmaBigkciten fcstzustellen, nach denen dio bcvorzugto 
Bldg. von Scchsringen bzw. Fiinfringen bei der Benzalbldg. bzw. der Bldg. cycl. Acetalo 
aus Aceton vor sich geht, wurden neuc Kondensationen m it Metliylathyl- u. Dipropyl- 
kdon, mit Tolyl- u. Anisaldehyd einerscits, m it Jithylcnglykol (ais Vertreter der a-Gly- 
kole), Trimethylcnglykol (ais typ. /3-Glykol) u. mit Glycerin andererseits durchgefubrt 
u. zu Vergleichszwecken die Verss. m it Aceton u. C6II^CHO aus der L iteratur wieder- 
holt. Die nach 4 yerschiedenen Methoden (ygl. Versuehsteil) erhaltencn Ausbeute- 
ziffern werden nun einander gegenubergestellt (Tabelle) u. hieraus folgende Gesetz- 
maBigkeiten abgeleitet: Aliphat. Aldehyde liefern ringformige Acetale in betrachtlicher 
Ausbeute sowohl mit a- u. /3-Glykolen. Bei Ketonen u. aromat. Aldehyden ergeben 
sich dagegen merkliehe Unterschicde in der Rk.-Fiihigkeit zwisehen a- u. /J-Glykolen, 
indem jeno die Bldg. von Funf-, diese (wio Aldehydo uberhaupt) dio von Sechsringen 
bevorzugcn. Im  Mol. yorbandeno CH3-Gruppen beeintriichtigon die Acctalbldg. Bei 
Abwesenheit der Methylo am Aldehyd oder Keton konnen erstere auch Fiinf-, letztere 
auch Sechsringe bilden (Tabelle mit Ausbeuteziffern). Dio Erklarung dieser Gesetz- 
maBigkeiten gelingt in befriedigender Weise auf Grund der Theorie yon I n g o l d  u . 
T h o r p e  (C. 1915. II. 829.1919. III. 671) iiber die Abhangigkeit des Winkcls zwisehen
2 Valenzen des C-Atoms von den absattigenden Substituenten einerscits u. der Unterss. 
iiber die Versoifungsgcschwindigkeit von Aeetalen von SlCRABAL u . Mitarbeitcrn 
(C. 1926. II. 1922 u. friiber) andererseits. Die Unterss. an den ringformigen Aeetalen 
des Glycerins (Tabelle), wie uberhaupt an hoherwer^igen Alkoholen ergaben die Un- 
iibertragbarkoit der fur die cycl. Glykolacetale abgeleiteten GesetzmaBigkeiten auf 
diese Klasse von Aeetalen.

V e r s u c h e .  Die Acetale wurden nach einem der folgenden Verff. dargestcllt. 
M e t h o d e  1. Modifikation der Arbeitsweise von E. F is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 27 [1893]. 1573) durch F ra n k e  u . G ig e r l  (C. 1928. II. 1332). Einleitung von 
HCI bis zur Siittigung in ein eisgekuhltes mol. Gemisch der Komponenten. Nach 3 bis
4 Stdn. Ąbrauchen der HCI im Vakuum unter Durchleiten von Ć02, dann Aufnehmen 
mit A. (A.-unl. Teil: Glykol -f W.) u. Fraktionierung der mit K 2C03 behandelten 
A.-Lsg. im Vakuum. — M e t h o d e  2. Arbeitsweise nach E. F is c h e r  (C. 1920.
III. 826) durch 12-std. Schutteln des Glykols (1 Mol.) mit 8 Moll. des 1% HCI ent- 
haltenden Ketons bei Zimmertemp. unter Zusatz yon gegliihtem ]Sa2S04 zur W.-Bindung. 
Nach Neutralisation mit PbC03 u. Filtration wird (evtl. unter Zusatz von etwas AgC03) 
fraktioniert. — M eth o d e  3. Arbeitsweise wie vorst. unter Ersatz der HCI durch H2S04 
(0,25—0,5% auf das Keton berechnet) ais Katalysator (ygl. BOESEKEN, C. 1923.
III. 824) u. Neutralisation mit CaO. — M e th o d e  4. Es wird nach dem yorteilhaftesten 
Verf. yon H inBERT u .  T im m  (C. 1924. II. 1460) gearbeitet m it mol. Mengen der Kom
ponenten, dio m it einigen Tropfen 40%ig. H 2S04 unter Ruhrcn ca. 10 Stdn. unter 
RiiekfluB erhitzt werden (W.-Bad). Aufarbeitung wie bei 1. — Aceton-Athylenglykol,
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C5H 10O2 (I). Darst. nach 2. oder 4. K p .7C0 91,5—92°, Ausbeule ca. 8% . — Aceton 
u. Trimcthylcnglykol. Sowohl nach 2. ais 4. koiuitc kein Acctal crlmlten werden. — 
Aceton-Glycerin (11). Darst. nach 2. oder 3. Kp.u  82—82,5°, Ausbcute 74—77%.--— 
Methyldthylkcton-Athylenglykol, C0H)2O2 (nach I). Darst. nach 2. Wcgen Fliichtigkeit 
des Acetals mit dem iiberschussigen Iieton ist wiederholte Dest. des letzteren erforderlich. 
Kp. 113,5°, farblose FI. von campherahnlichem Gerueh, Ausbeute 11—15%. — Methyl- 
dthylketon u. Trimetliylenglykol. Das Acetal konnte weder nach 2. nocli nach 4. erhalten 
werden. — Methyldthylketon-Glycerin, C,H1.10 3 (nach II). Darst. nach 2., farblose FI., 
K p.u  89°, Ausbeute 60%. — Dipropylketmi-Athylenglykol, C9H ls0 2 (nach I). (Ge- 
winnung von Dipropylke.lon nach SENDERENS, Compt. rend. Acad. Sciences 149. 
996.) Darst. nach 3.; durch wiederholte Fraktionierung ergibt sich das reine Acetal, 
K p .,00 172,5—174°, Ausbeute 28—30%. — Dipropylketon-Trimethylenglykol, C10H ,0O2 
(ELI). Darst. nach 4., Kp. 187°, Ausbeute bis 2,7%. —  Dipropylketon-Glycerin, C10H 20O3 
(nach II). Darst. nach 3. Kp. 160°, wasscrklaro FI. von estorartigem Fruchtgeruch, 
Ausbeute 10%. — Benzaldehyd-Athylenglykol, C9H 10O2 (IV). Darst. nach 4. Die im 
Vakuum zwischen 85—103° iibergehende Fraktion ergab das reine Acetal. Kp .700 
223—225°, Ausbeute 26—30% gegen 85% boi H ib b erT  u . Timm (1 . c.). — Benz- 
aldehyd-Trimethylenglykol (nach III). Darst. nach 1. oder 4. Kp. 123—125°, weiBe 
Krystallmasse, F. 41—41,5°, Ausbeute 32—38,5%. — Benzaldehyd-Glycerin, (-'in'! I î O-i 
(nach II). Darst. nach 1. oder 4. K p.u  157°, F. 10—15°, Ausbeute 52%, im Gegensatz 
zu E. F is c h e r  (1. c.), der das Acctal nur in unreiner Form u. schleehter Ausbeute erhielt.
— m-Tolylaldehyd u. Athylenglykol. Es konnte nach 4. kein Acetal erhalten werden.;— 
m-Tolylaldehyd-Trimethylenglykol, Cu Hu 0 2 (nach HI). Darst. nach 4., K p .J2 140°, 
Ausbeute 23—25%. — m-Tolylaldehyd-Glycerin, C1jH 140 3 (nach II). Darst. nach 4., 
Kp.u  158°, Ausbeute 5—6% . — Anisaldehyd u. Athylenglykol. Das Acetal konnte 
nach 4. nicht isoliert werden. — AnisaIdehyd-Trimethylenglykol, Cu H u 0 3 (nach III), 
Darst. nach 4., Kp.n  164—165°. Fettige Tafeln von angenehmem Bliitenduft, Aus
beute 29,9%. — Anisaldehyd-Glycerin, CiiH 140 4 (nach II). Darst. nach 4. K p .I0 163,5 
bis 165°. WeiBe Tafeln, F. 20°, von angenehmem Geruch, Ausbeute 13%. (Monatsh. 
Chem. 52. 83—106. Juni. Wien, Uniy.) HERZOG.

H. Rupe und B ernhard Pieper, Beitrage zur katalytischen Ilydrierung der Cyan- 
verbindungen. Die Reduklion des Phenylcyanbrenztraubensdureesters, des Benzoylcyan- 
cssigeslers und des Benzylidencyanessigestets. (Vgl. C. 1926. I. 1398. 1399 u. friiher, 
ferner C. 1927. I. 897.) Die katalyt. Red. von Cyankctonen u. Cyancarbonsiiuren fuhrt 
immor zu derjenigen Stufe, welche fiir eine etwaige Ringbldg. die geeignetste ist (vgl. 
z. B. C. 1926. I. 1399), meist bis zum prim. Amin, welches sogleich unter Ringbldg. 
fixiert wird, so daB es zur Bldg. einer ScHIFFschen Base u. weiter eines sek. Amins 
nicht kommt. — Phenylcyanbrenztraubensdureester, C0H5 • CII(CN) ■ CO ■ C02C2H5, wird 
glatt zu I  reduziert, gebildet aus dem prim. Amin durch A.-Abspaltung. I  ist aus- 
gesprochen sauer, bildet ein Chinoxalin, ein Monophenylhydrazon, Monohenzoyl- u. 
Monomeihylderiv. Es wird also nur e i  n CO enolisiert. — Benzoylcyanessigester, CeH6- 
CO• CH(CN)• CO,C2H5, nimmt 3 H 2 auf u. liefert a-Benzoylpropiojisdureester, C„H5- 
CO-CHtCHj)-0020^ 5. Dieses auffallende Ergebnis wird verstiindlich, wenn man 
folgenden Rk.-Verlauf an der Mittelgruppe annimmt:

+  H, + H ,0  + n ,

> C H -C N  — *- > C H • CH : NH — >■ NH3 +  >C H -C H O  — > > C : CH-OH -  >■
-H ,0 +II,

> C H .C H 2-OH — >■ > C : C H 2 — v  > C H -C H 3 .
Die Aldimstufe konnte bei einem Vers. festgehalten werden. Durch Kochen m it 

20%ig. alkoh. HC1 oder Dest. m it iiberhitztem W.-Dampf (150°) wird der a-Benzoyl- 
propionsiiureester glatt in A., C02 u. Propiophenon gespalten. — Bei der Wieder- 
holung der schon yon R o te  u. HECKENDORN (C. 1927 .1. 897) untersuchten Hydrierung 
des Benzylidencyanessigesters wurde gefunden, daB der Benzylmalonaldehydsdureester 
nur in geringer Menge entsteht. Hauptprod. ist eine dicke, harzige M., welche durch 
HC1 in Benzylmalonaldehydsaureestcr u. a.-Benzyl-j}-aminopropionsdure, C0H6-CH2- 
CH(C02H)-CH2-NH2, gespalten wird. Dies ist so zu crkliiren: Zuerst entsteht das 
Aldim C6H 5-CH2-CH(C02C2H5)-C H :N H , welches teils die Aldehydspaltung erleidet, 
teils zum prim. Amin weiter reduziert wird. Aldehyd u. Amin kondensieren sich zur 
ScH IFFschen Base, welche wegen Schwerlóslichkeit nicht weiter reduziert wird u. 
daher ais Hauptprod. auftritt. Ihre Hydrolyse ergibt die oben genannten Spaltstiicke. 
Die Konst. der Aminosaure wurde durch Kondcnsation mit Cyansaure zu II bewiesen.
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I
C6He-CH.CH,-NH

COCO---------CO
II

C6H6 • CHj • CH • CO ■ N il 
CHj-NH-ÓO

V e r s u c h e .  4-Phenyl-2,3-dioxopyrrolidin, C10H 9O2N (I). Hydriorung yon 1 Teil 
Phenylcyanbrenztraubensaureester in A.-W. (4: 1 Vol.) m it 2 Tcilen Ni-Katalysator 
bei 50—-55°. A. m it Dampf entfernen, harziges Prod. mit verd. HC1 behandeln, in NaOH 
losen, m it HC1 fiillen. Hauptmengc steckt im Ni-Katalysator u. wird daraus mit sd. 
Eg. isoliert. Perlmutterglanzende Blattchen aus Pyridin, Fiirbung ab 200°, F. 295°, 
wl., 11. in konz. NaOH u. NH 4OH. — Bn.nzoylde.riv. Mit C6H5-COCi in Pyridin bei 50°. 
Aus A. krystallin., F. 218°. — Meihylderiv., ChHhOjN. I mehrere Stdn. mit C2H,;ONa- 
Lsg. u. nach Zusatz von CH3J  weiter kochen, nach yfifiiger Lsg. in W. gie(3en. Nadeln aus 
A., F. 197—198°, unl. in Siiuren u. Laugen. — Ghinoxalinderiv. G10Hl:tN 3. Mit o-Phe- 
nylendiamin bei 180—190° (5 Min.). Nach Auskochen mit Eg. gelbe Nadeln aus A. — 
Phcnylhydrazon, C16H 15ON3. Bei 200—220° ("/a Stde.), mit verd. HC1 ausziehen. Mkr. 
gelbliche Blattchen aus Nitrobzl., dann CH30H , F. 224—225°. — Benzoyłcyanessig- 
esler. In  absol. alkoh. Lsg. von Na-Benzoylessigester Chlorcyan bis zur neutralen Rk. 
einleiten, in sodahaltiges W. giefien, Benzoylessigester mit A. entfernen, mit HC1 an- 
siŁuern, ausiithern. Prismen aus A., F. 40°. — a -Benzoylpropionsdureesler, C12H 140 3. 
Hydrierung des vorigen wie oben bei 68—73°, nach Entfernung des A. ausiithern. 
K p .10 143—144°. — Die folgendcn D eriw . des Esters wurden m it solchen aus einem 
synthet. Priiparat identifiziert. — l-Carbaminyl-3-phenyl-4-methylpyrazolon-(5), 
CjjHijOjNa. Mit Semicarbazid in k. verd. A. (2 Tage). WeiGe, sehwarzblaulich 
schimmernde Nadeln aus A., F. 193°. Alkoh. Lsg. blauviolett. — l,3-Diphenyl-4- 
methylpyrazolon-(ó), C16H 14ON2. Mit Phenylhydrazin in sd. A. (1 Stde.). Hellbrauno 
Blattchen aus A., F. 195°. — 3-Phenyl-4-metliylisoxazolon-(5), Ci„H90 2N. Mit NH2OH 
in sd. A. (*/2 Stde.), dann 2 Tage stehen lassen. Gelbliehes, aromat, rieehendes Krystall- 
pulver aus Bzn., F. 117°. — Aldim des Benzoylmalonaldeliydsdureeslers, C12H 130 3N. 
Wurde erhalten, ais die Hydrierung des Benzoylcyanessigesters naeh Aufnahme yon 
1 H 2 unterbrochen worden war u. sich nicht wieder in Gang bringen lieC. Rohprod. 
m it Soda alkalisiert, ausgeathert, Riickstand der ath. Lsg. nach Erstarren auf Ton 
abgepreBt. Nadeln aus A., F. 81—82°. Liefert bei langerem Kochen mit HC1 Acelo- 
phenon. — Hydrierung des Benzylidencyanessigesters wie frtther (1. c.). F iltrat vom 
Katalysator im Vakuum dest., bis ein melasseahnliehes Ol zuruckblieb. Dessen N-Geh. 
stimmte nach Trocknen im Hoehvakuum bei 100° auf die Schiffsche Base 
aus Benzylmalonaldehydsiiureester u. a-Benzyl-/?-aminopropionsaureester. Ol mit 
3%ig. alkoh. HC1 3 Stdn. gekocht u. ausgeathert. E xtrakt lieferte Benzylmalon- , 
aldehydsdureester, Kp. 145—148°, schwach aromat, rieehend. Derselbe gab die 1. c. 
beschriebenen D eriw . u. wird durch sd. 20%ig. alkoh. HC1 (4—5 Stdn.) glatt zu 
Hydrozimtaldehyd, dureh sd. 20%ig. NaOH zu Uydrozimlsdure u. Hydrozimtaldehyd 
gespalten. — a-Benzyl-jl-aminopropionsaure, C10H 130 2N. Obige ausgeatherte Lsg. 
von der Hydrolyse der ScH lFFschen Base mit NaOH genau neutralisiert, bis zum 
Auskrystallisieren yon NaCl eingeengt, nach Erkalten filtriert, Riickstand m it wenig 
W. gcwaschen. Krystalle aus W., F. 225°, swl., gegen sd. Mineralsauren bestiindig, 
durch h. Laugen zers. Aus li. verd. H2S04 fallt das neutrale Suljat, (C10H 13O2N)2H 2SO4, 
aus, Blattchen aus W. oder verd. A. — 5-Benzylhydrouracil, Cu H 120 2N 2 (II). Voriges 
Sulfat in W. m it der berechneten Menge Lauge u. uberschiissigem K-Cyanat 24 Stdn. 
stehen lassen, yerdampfen, mit 20°/oig. HC1 aufnehmen, wieder yerdampfen. Nach 
Waschen mit wenig W. Krystallpulyer aus A., F. 248°. (Helv. chim. Acta 12. 637 
bis 649. 1/7. Basel, Uniy.) LlNDENBAUM.

Tejendra Nath Ghosh und Praphulla Chandra Guha, Verlangerie o-Diderivaie 
des Benzols und ihr JiijigscIilufS: Bildung von vielgłiedrigen lielerocyclischm Verbindungen 
aus substituierten Phenylendihanistoffen. (Vgl. C. 1928 . II. 2252.) Die yielfach unter- 
suehten RingschluCrkk. bei Hydrazodicarbonamiden u. ihren Thioderiw . (Literatur 
ygl. im Original) wurden auf zahlreiche o-Phenylendiharnsloffe yom Typus I, II u. III 
ausgedehnt. Von diesen waren bisher nur I (R u. R ' =  C6H5 bzw. C3H5) u. III (R =  H) 
bekannt. — Dio Verbb. I, bei denen R =  R ' ist, spalten unter der Wrkg. von HC1 
oder Alkali R- NH2 ab. Hierfiir bestehen 2 Móglichkeiten, aber die Rk.-Prodd. be- 
sitzen zweifellos Formel IV, denn sie yerhalten sich wie Monomercaptane, indem 2 Moll. 
durch 2 Atomc J  zu Disulfiden oxydiert werden. Die Verbb. I  mit R  =  C6H 5 u. R ' =  
C3Hj oder Tolyl spalten ausschlieClich C6H5-NH2 ab. Eine Ausnahme bildet Verb. I 
(R u. R ' =  C3H5), indem sie unter ILS-Abspaltung in V ubergeht, welches keine Mer-
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captaneigg. besitzt u. ein schwer yerseifbares Diacetylderiv. liefert. Letztcres ent
steht direkt, wcnn man den RingscliluB mit sd. Aeetanhydrid bewirkt. Ein ahnlieh 
abweichendea Verh. eines anderen Allylderiy. vgl. unten (Bldg. vonX!I). — Dic Verbb. II 
verhalten sich sehr Yerschieden. Bei R  =  C6H6 u. Tolyl spaltet C0H5-NH2 ab unter 
Bldg. der Verbb. VI. Dagegen liefert II  (R =  CH3) unter H 20-Abspaltung VII u. II 
(R =  C3H5) unter C3H6-NH2-Abspaltung VIII. — III (R =  H) spaltet NH3 ab u. geht 
in IX iiber, wahrend III (R =  C0H5) durch HC1 nicht angegriffen wird. — Die Verbb. X 
cyclisieren sich im allgemeinen unter Abspaltung von R- NH2 zu XI. Nur die Verb. 
mit R =  C3H5 spaltet NH3 ab u. liefert XII. Durch FcC13 werden die Verbb. X zu XIII 
oxydiert. Mit aromat. Aldehyden kondensieren sie sich zu ScilIFFschen Basen, z. B. 
XIV, von denen die mit Ar =  C0H5 durch FeCl3 zu XV oxydiert wurde.
T p o  ^NH-CS-NH-R Tr p tt ^NH.C0-NH.C6H6 ttt p „  ^-NII-CO-NH-K 
1 ^ “ ^NH-CS-NH-R' 11 0 1 ̂ ~NH • CS • N H • 11 111 ^ “ ^NII.CO.NH-K

.NH-CS. : C\-NII-C,H5 .NH-CO.
IV  C0H /  ) S  V C0II,<  >S V I C6H 4<  >N -R

X N = C ^ N H - R  \ N : C ^ N H - C 3H5 ^ N H -C S /
V II ,N :C ś-N H .C 6H5 V II I  .NH-CO. IX  .NH-CO.
CeH4<  ) S  C0H4<  >S C„H4<  >NH

\ N  : C^-NH • CHS \ N = C ^ - N H . C„HS X N H -CO '
X /N H -C S -N H -R  X I .NHV X II  .N .

c °h < NHj c ‘h < n h > c s  c 0h 4< s ) c . n h . c 3h 6

X III  / N = C .N H .R  XIV .N H -C S -N H -C JI, XV ,N : C^-NH • C0HS 
GeH ,<  J CaH . /  C J I4<  >S

\N H  • S \ N :  CII - Ar NN: C^-C0HS
V e r s u c h e .  2- Anilino -4,5- benzo - 7 - thioketo -6,7- dihydro - 1,3,6-heptathiodiazin, 

C14HUN3S2 (nach IV). Aus I (R u. IV =  C„H5) durch ca. 1-std. Kochen mit HC1 (D. 1,19) 
oder durch 2-std. Kochen mit 20%ig. KOH u. Fallen mit HC1. Platten aus W. ( +  Spur 
HC1), F. 290—291°. Gibt mit HgCl2 ein unl. Mercaptid. Acetylderiv., aus Eg., F. 1(30°. 
Disulfid, m it J-KJ-Lsg. in A., gelblich, amorpli, F. 210°. — o-Phenylen-symm-di- 
o-tolyldithiohamstoff, C22H 22N4S2 (nach I). Aus o-Phenylendiamin u. o-Tolylsenfól 
in sd. A. Aus A., F . 161°. — 2-o-Toluidino-4,5-benzo-7-thioketo-6,7-dihydro-l,3,6-hepta- 
thiodiazin, CX6H 13N3S2. Aus yorigem mit HC1 wie oben. Aus A., F. 300°. Acetylderiv., 
aus Eg., F. 200°. — o-Phenylen-symm.di-p-tolyldithioharnstoff, C22H 22N4S2, Platten 
aus A., F. 178°. — 2-p-Toluidino-4,5-benzo-7-lhioketo-6,7-dihydro-l,3,6-heptathiodiazin, 
Ci5H 13N3S2, aus A., F. 300°. Acctylderiv., aus Eg., F. 200°. Disulfid, F. 190°. —
0-Phmylen-symm.di-asymm. m- xylyldilhiohamstoff, C24H 26N4S2, aus A., F. 145°.
— 2 - asymin.m - Xylidino - 4,5 - benzo - 7 - ihiokelo - 6,7-dihydro -1 ,3 ,6-heptathiodiazin, 
C16H 15N3S2, aus A., F. 295°. Acetylderiv., aus Eg., F. 296°. Disulfid, F. 172°.
— o-Toluylen-symm.diphenyldithiohamstoff, C21H20N4S2. Aus o-Toluylendiamin u.
C6H 6-NCS. Aus A., F. 142°. — 2-Anilino-4,5-methylbenzo-7-thioketo-6,7-dihydro-l,3,6- 
heptathiodiazin, C15H 13N3S2, aus A., F. 265°. Acetylderiv., aus Eg. F. 185°. Disulfid, 
F. 137°. — o-Phenylen-symm.dimethyldithiohamstoff, C10H 14N4S2, Krystalle aus A., 
F. 175°. — 2-[Methylamino]-4,6-benzo-7-thioketo-6,7-dihydro-1,3,6-heptathiodiazin,
C9H 9N3S2, aus A., F. 168°. Disulfid, F. 194°. — 2,7-Di-[allylamino]-4,5-be7izo-l,3,6- 
heptathiodiazin, CJ4HieN4S (V). Aus I  (R u. R ' =  C3H5) mit sd. konz. HC1 (*/2 Stde.), 
nach Zusatz yon W. m it NH4OH fallen, ebenso umfallen. Aus Aceton, F. iiber 300°. 
Diacetylderiv., ClsH20O2N4S, Nadeln aus Eg., F. 185°. Wird erst durch sd. starkę HC1 
yerseift. — o-Phenylen-symm.phenylallyldithiohamstoff, C17H lsN4S2. Aus X (R =  C6H5) 
u. C3H5-NCS. Aus A., F. 245°. — 2-[Allylamino\-4,5-benzo-7-thioketo-6,7-dihydro-
1,3,6-heptathiodiazin, CUH UN3S2, aus A., F. 293°. Disulfid, F. iiber 300°. — o-Phenylen- 
symm.phenyl-o-tolyldithiohamstoff, C21H20N4S2. Wie oben m it o-Tolylsenfol. Aus A., 
F. 136°. Liefert m it HC1 obige Verb. IV (R =  o-Tolyl). — o-Phenylen-symm.phenyl- 
p-lolyldiihiohamstoff, C21H20N4S2, aus A., F. 165°. Liefert mit HC1 obige Verb. IV 
(R =  p-Tolyl).

l-[Phenylureido]-2-[phenylthioureido]-benzol, C20H 18ON4S (nach II). Aus X (R =  
CeH5) u. CaH?-NCO in sd. A. Aus A., Sintern bei 140°, F . 200°. — l-Phenyl-2-keto-
4,5-benzo-7-thioketo-2,3,6,7-tetrahydro-l,3,6-heptatriazin, C14H n ON3S (nach VI). Aus 
Yorigem mit sd. HC1. Aus A., F. 185°, 1. in Alkalien. Disulfid, F. 128—130°. —
1-[Phenylurcido]-2-[p-tolylthioureido]-benzol, C21H20ON4S. Aus X (R =  p-Tolyl). Aus
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A., F. 165°. — l-p-Tolyl-2-keto-4,5-benzo-7-lhioketo-2,3,6,7-telrahydro-l,3,6-heplalriazin, 
CI6H 13ON3S, aus A., F. 175—i76°. Disnlfid, F. 164°. — ]-[Phenylurddo]-2-[methyl- 
lhioureido]-benzol, C15HlcON4S. Aus X (R =  CH3). Aus A., F. 98°. — 2-Anilino-
4,5-benzo-7-[methylamino]-l,3,6-heptathiodiazi7i, CJEH 14N4S (VII). Aus vorigem mit sd. 
HC1. Aus A., F. 195°, 1. in HC1, unl. in Alkali. — l-[Phenylurcido]-2-[allylthioureido]- 
benzol, C17H i8ON4S. Aus X (R =  C3H5). Aus A., F. 160°. — 2-Aniliilo-4,5-bmzo- 
7-keto-6,7-dihydro-l,3,6-heplathiodiazin, C14H n ON3S +  3 H 20  (VIII). Aus yorigem mit 
sd. HC1.. Krystalle aus W. ( +  Spur HC1), 1. in HC1, unl. in Alkali. — 2,7-Dikelo-4,5-benzo- 
2,3,6,7-tetrahydro-l,3,6-hepłatriazin, C8H;02N3 -f- 2 H20  (IX). Aus III (R =  H) mit 
sd. HC1. Krystalle aus W. ( +  Spur HC1), F . iiber 300°, in P latten sublimierend, 1. 
in Alkali. Acetylderiv., aus Eg., F. 190°. — o-Phenylen-symm.diphenylhamsloff, 
CjdHuOjNj (naeh III). Aus o-Plienylendiamin u. C0H5-NCO in sd. A. Aus A., F. 220°. —
0-PhenylentliiohamstoJf, C7H0N2S (XI). Aus den Verbb. X mit sd. HC1 (50 Min.). K ry
stalle aus W. ( +  Spur HC1), F. 301—302°. Acetylderiv., F. 200°. Disulfid, F. 230°. —
1-[o-Aminophenyl]-3-o-tolyllhiohamstoff, C14H]6N3S (nacli X), aus Bzl., F. 160°. —
J-[o-Amiiwphenyl]-3-p-tolyllhiohamstoff, C14H 15N3S, aus Bzl., F. 146—147°. — l-[o- 
Aminophenyl]-3-methylthiohamsto}f, G8HUN3S, aus Bzl., F. 117°. — l-[-o-Amino- 
phenyl\-3-allyllhiohamsloff, C10H 13N3S, aus Bzl., F. 116°. — 2-[Allylamino]-benzo- 
thiazol, C10H 10N2S (XII). Aus yorigem m it sd. HC1, m it NaOH neutralisieren. Aus 
A., F. 180°. Acetylderiv., F. 198°. — 6-Anilino-3,4-benzo-l,2,5-thiodiazin, C13HUN3S 
(nach XIH). X (R =  CcH5) 1 Stde. mit FeCl3-Łsg. kochen, teerige Prodd. mit Dampf 
entfcrnen. Gelbe Nadeln aus A., F. 155—156°, unl. in Alkali, 1. in h. HC1. — 6-p-Tolu- 
idino-3,4-benzo-l,2,5-thiodiazin, CI4H 13N3S, aus A., F. 93°. — l-[o-Nitrobenzyliden- 
aminophe7iyl]-3-phenylthiohamstoff, C20H 1(iO2N4S (nach XIV). Aus X (R =  C6H5) u. 
o-Nitrobenzaldehyd in sd. A. Orangefarbige Krystalle aus A., F. 215°. — l-\m-Nilro- 
benzylidenaminophenyl]-3-phmylthiolia.rnstofJ, C20H 10O2N4S, gelbliche Krystalle aus A.,
F. 153—154°. — l-[o-Oxybenzylid-ertarninophtnyl]-3-phenylthiohamstojf, C20H 17ON3S, 
aus A., F. 180°. — l-[Benzylidenaminop)ienyl]-3-plienylthiohamstoff, C20H 17N3S, F. 265 
bis 267°. — 2-Phenyl-4,5-benzo-7-anilino-l,3,6-heptathiodiazin, C20H 15N3S (XV). Aus 
yorigem m it sd. FeCl3-Lsg., teerige Prodd. m it Dampf entfernen. Aus A., F. 105°, 
unl. in Alkali, l. in h. Sauron. — Phenyllhioureidophenylurethan, C0H5■ N H • CS• N H • 
C8H 4-N H -C 02C2HE. A us X (R =  C„H5) u. Cl-C02C2Hc in h. Bzl. Aus A., F. 288—290°, 
bestandig gegen HC1. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 181—95. 30/4. Bangalore, Indian 
Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

E. Ochiai, Spektrographische Untersuchungen uber die Alkaloide von japanisćhen 
Menispermaceen. XXIV. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Gocculus- 
arten von H. Kondo. (X X III. vgl. C. 1929. I. 1112.) Nachdem K it a s a t o  (C. 1927.
II. 1962) gezeigt hat, dafl sich die Isochinolinalkaloide nach ihrem spektrograph. 
Verh. in 2 Hauptgruppen einteilen lassen, u. daB sich aus dem Charakter der Ab- 
sorption beurtcilen liiBt, zu welcher Hauptgruppe ein Alkaloid gehort, hat Vf. die 
yon K o n d o  (vgl. die fruheren Mitt.) entdeckten japan. Jlenispermaceen-Alkaloide 
spektrograph. untersuoht. — 1. Dihydrosinomenin, Dihydrothebainon, Desoxylelra- 
hydrosinomenin, Dihydrothebakodin, Desmethoxydihydrosinomeninol u. -isosincnneninol 
u. Dihydrothebainol zeigen ubereinstimmend eine Kurye mit Masimum bei 3500 u. 
Minimum bei 3800. Dihydromorphin absorbiert fast wie Dihydrothebakodin. Dihydro- 
oxykodeirwn ist hyperchromischer ais Dihydrothebainon. Das Maximum beider (bei 
3500) zeigt im Gegensatz zum Tetrahydropapayerin- oder Tetrahydroberberintypus 
stark liypochrom. Tendenz. — 2. Die Kurvcn des Sinomenins u. seines Methyliilhers 
stimmen fast uberein u. zeigen Endabsorption an. Das Minimum 3800 des Dihydro- 
sinomenins ist ganz yerschwunden. Die Kurve des Diversins ist der des Sinomenins 
sehr ahnlich. — 3. Epistephanin absorbiert ahnlich wie Thcbain, Maximum bei 3500, 
Minimum bei 3800. Es ist liyperckromisclier ais Kodeinon, hypsochromischer ais 
Thebain. Die Kurye des Isoepistephanins stimmt m it der des Epistephanins yollig 
uberein u. weicht von der des Morphothebains- giinzlieh ab. Episteplianol absorbiert 
ahnlich dem Epistephanin, ist jedoch gegenuber diesem hypso- u. hypochrom. (Wrkg. 
des CO). Die Struktur des 3. Kcrns im Epistephanin diirfte etwas anders sein ais 
im Thebain. — 4. Die Kurye des Coclaurins stimmt in der Lage des Maximums (3500) 
u. Minimums (3800) m it der des Tetrahydropapaverins fast uberein. Ob NH oder 
NCH3, macht kcinen Unterschied. Dauricin -absorbiert fast genau wie Coclaurin. — 
5. Die Kurye des Tetrandrins zeigt starkę Ahnlichkeit einerseits m it der des Coclaurins 
u. Dauricins, andererseits mit der des Epistephanols, worin die konstitutiye Verwandt-
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schaft (licscr Alkaloido zum Ausdruek gelangt. Auch IIomoveratnimsaure gibt eine 
ahnliche Kurve, so daB der Isochinolinkern nur dio Tiefe der Kurve zu beeinflu&sen 
soheint. Dio Kurven des Isobcbeerins u. seines Methylathers sind der des Tetrandrins 
ebenfalls sehr iilmlich, so daB man naho konstitutive Bezichungen annehmen kann. — 
(i. Trilobin ii. Homolrilobin absorbieren gleieh, Maximum bei 3500, Minimum bei 3800. 
Das B and'ist breiter ais beim Coclaurin. Dio Kurvo des IJesmethyllrilobinols ahnelt 
der des Trilobins u. ist wenig hyperchrom. Die Kurve des Diacelyldesmethyltrilobinols 
stimmt mit der des Trilobins uberein. — 7. Insularin zeigt fast nur Endabsorption; 
eine Horizontallinic bei ca. 3500 deutet auf ein Band hin. Das Minimum des Iso- 
bebeerinmethylathers bei ca. 3800 ist ganz verschwunden. — 8. Die Kurve des Proto- 
stephanins ist von dencn der anderen Alkaloide yóllig versohieden. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan 49. GG—76. Mai.) L in d e n b a u m .

K. Briickl und F. MuBgnug, Ober die Identiłdt ton Harmin und Banisterin. 
Krystallform, ■ opt. Eigg., D. u. Elementarkorper stimmen auf Grund goniometr. 
Messung, opt. u. Rontgenunters. bei Harmin u. Banisterin uberein, so daB kein Zweifel 
melir an der Identitat der beiden Alkaloido bestehen diirftc. (Miincli. med. Wchschr.

H. Kondo und K. Tomimura, Ober die Alkaloide des Lycoris radiata, Herb. III . 
(II. vgl. C. 1928. II. 157.) A. Ober das Sekisanolin. I. Vff. liaben aus den Knollen 
genannter Pflanze ferner eine Art Plienolbaso extraliiert, welche sie Sekisanolin nennen. 
Zus. C18H 23Or,N, Zers. bei 152°, 11. in Chlf., 1. in A., Aceton, wl. in A., Bzl. [a]n17 =  
—60,27° in Chlf. Tert. Base, jedoch kein NCH3 vorhanden. Hydrochlorid amorph, 
Zers. bei 125°. Chloroplatinat, Zers. bei 211°. Pikrat, Zers. bei 127—133°. Jodmethylat, 
C19H 20O5N.T, Krystalle, Zers. bei 117—122°. Die Base absorbiert Br u. entfarbt 
KMn04. Ais Substituenten wurden dio Methylendioxygruppe u. 2 OH, mindestens 
1 phenol., nachgewiesen. Mit Acetanliydrid entsteht ein Diacelylderiv., C22H 270 7N, 
Zers. bei 155°. CO-Deriw. wurden nicht erhalten. Der 5. O schoint iitlierartig ge- 
bunden zu sein. Die Formel kann also nach N = C n H 190(0H )2> 0 2CH2 aufgel. werden.
— B. Ober das Homolycorin. I. Aus der Pflanze wurde noch cinc neue Base isoliert, 
welche Homolycorin genannt wird. Zus. C19H 230 4N, Prismen aus W., F. 175°, 11. 
in A., Aceton, Chlf., zl. in A., Bzl. [<x]d10 =  +65,10° in A. Tert. Base, Vorliegen von 
NCH3 trotz stimmenden Wertes unsicher. Hydrochlorid, C1BH240 4NC1 -|- 2 H 20, 
Prismen, Zers. bei 285°, 11. in Chlf., 1. in A., Aceton, Bzl., [a]u3° — +86,20° in W. 
Chloroaurat, (C19H240 4N)AuCl4, F. 137°. Pikrat, Zers. bei 268°. Jodmethylat, Zers. 
bei 256°. Die Base entfarbt ICMn04 u. gibt mit Br ein krystallin. Prod., Zers. bei 
203—206°. Ais Substituenten wurden 2 OCH3 u. 2 OH, aber kein phenol., nach
gewiesen. Diacetylderiv., C23H 270 (iK, Zers. bei 173°. Die Formel kann also nach 
N C1TH 15(OH)2(OCH3)2 aufgel. werden. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 76—78.

K. Suzuki, Ober die Alkaloide von Stemona japonica Miq. I. Vf. bat schon friiher 
(1921) aus den Wurzeln genannter Pflanze 2 sek. Basen extrahiert: Stemonin, F. 140 
bis 145°, u. eine Base von F. 116°. Jc tzt wurden 50 kg Wurzeln m it A. extrahiert, 
aus der wss. Lsg. dieses Extraktes das Hydrochlorid hergestellt, HgCl, zugesetzt, 
Nd. mit H2S zers., aus dem F iltrat sehr wenig Stemonin (F. 142—145°) isoliert. Mntter- 
lauge des HgCl.r Nd. ebenfalls m it H2S zers., aus dem F iltrat das in absol. A. unl. 
krystallisierte Hydrochlorid isoliert. Dieses lieferte, m it KHCOa zerlegt, die Base 
von F. 116°, welche Stemonidin genannt wird. Dieselbe besitzt nach ihrer Analyso 
u. der des Chloroaurats die Zus. Cl7H2,OsN  u. ist nach der Likbkr.MANNschen jSTitrosork. 
eine sek. Base. VZ. mit alkoh. KOH u. Analyse der so cntstandenen Aminosiiurc 
weisen eine Lactongruppe nach. Ferner sind 1 OCH3 u. 2 OH, aber kein phenol., 
vorlianden. jDiacelylderw., Cn H310-N. Die Formel kann also nach UN<^C,ŁH 2!(OCHS) 

,CO
(OH).,<^ aufgel. werden. — Die Base ist verschieden von dem von FURUYA (1921)

aus Stemona sessilifolia Miq. isolierten- Hodorin, C19H 31OtN. (Journ. pharmac. Soc. 
Japan 49. 78—79. Mai.) L in d e n b a u m .

P. Karrer, A. Helfenstein, Rose Widmer und Th. B. van Itallie, Ober 
Pflanzenfarbstnffe. X III. Ober Bixin. (XII. vgl. C. 1929. I. 2192.) t)ber die empir. 
Formel des Bixins bestehen immer noch Meinungsversehiedenheiten. Nach K u h n  
u. Mitarbeitcrn (C. 1928. II. 775) soli sic C25H 30O4, nach F a i.TIS u . VlEBOCK (C. 1929.
I. 2059) dagegen C26H30O4 sein. Die exakte Analyso des Bixins ist schwierig. Vff.

76. 1078. 28/6. Miinchen, Univ.) F r a n k .

Mai.) L in d e n b a u m .

XI. 2. 66



1014 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

fanden bei zahlreickcn Mikro-OCH3-Bestst. einen Mittelwert von 8,41%, welcher 
fiir beide Formeln zu hoch liegt u. auf C22H 250 3 passen wurde. Wiederum ergaben 
Makroanalysen CH-Werte, welche auf C25H30O4 stimmen, so daB diese Formel wohl 
ais die zurzeit wahrsoheinlichste anzusehen ist. Sie harmoniert auch mit der Mol.* 
Refr. des Perhydrobixinmelhyleslers. — Die Verseifung des Bixins verliiuft je nach 
den Bedingungen ycrschieden. Mit methylalkoli. KOH, am besten in der Kiilte, ent
steht ein in sd. Eg. gut 1., sehwaeh autoxydables Norbixin der Zus. C24H 4R0 4, mit sd. 
atliylalkoh.-wss. KOH dagegen auBerdem eine in sd. Eg. kaum 1., viel hóher sehm. 
isomere (yielleicht geometr.) Yerb., Isonorbixin genannt, welche in W. swl. Alkali- 
salze bildet u. wie oc-Croeetin aus Pyridin priiehtig krystallisiert u. luftbestandig ist. 
Norbixin kann auch durch langeres Kochen mit wss. KOH teilweise in Isonorbixin 
umgewandelt werden. Viel leichter gelingt die Umlagerung des Bixins u. seines Methyl- 
esters in die Isoyerbb., namlich mittels J. Isobixin ist viel schwerer 1. ais Bixin u. 
wahrscheinlich ident. mit dem /3-Bixin yon H e r z ic  u . F a l t is  (C. 1923. I. 1328). 
Isobixinmethylester ist ident. m it dem aus lsonorbixin u. Diazomethan erliiiltlichen 
Ester. Die Crocetine, bei denen solehe Umlagerungen bisher nicht gelungen sind, 
entsprechen stereochem. wahrscheinlich den stabileren Isobixinverbb. — Norbixin 
laBt sich wie a-Crocetin (X. Mitt.) mit TiCl3 reduzieren. Zuerst entsteht ein ocker- 
gelbes krystallisiertes Dihydroderiv., welches nach seinem ganzen Verh. das Analogon 
des Dihydro-a-crocetins zu sein scheint. Wie dieses ist es sehr oxydabel u. nimmt 
im luftgefullten Exsiccator in 22 Tagen 23% an Gewicht zu. Neben dem Dihydro- 
deriv. tr i t t  bei der Red. ein rotbraunes, fast unl. Prod. auf, welches aus Acetanhydrid 
in fahlroten Krystallen erhalten wird, aber kein Dihydronorbixin zu sein scheint. 
Mit mehr TiCl3 entsteht wie beim a-Crócetin ein zunachst óliges Tetra- oder Hexa- 
hydroderiv., yielleicht ein Isomerengemisch, welches sich ,aus CC14 in fester, aber 
amorplier Form ausscheidet u. luftbestandig ist. — Auch Bixin liefert m it TiCl3, u. 
zwar vicl glatter ais Norbixin, ein prachtig krystallisierendes Dihydioderiv.

V e r s u c h e .  Bixinmethylester, C26H320 4. Aus Bixin in Chlf. m it ath. Diazo- 
methanlsg. Krystalle aus Chlf. +  h. A., F. 163—164°. — Perhydrobixin, C25H 48 0  4. 
Durch Hydrieren von Bixin in Essigester (*f Pt). Farbloses Ol, K p .0i3 213—217°, 
nicht ganz einheitlich. — Melhyle&ler, C^H^O,,. Aus yorigem mit Diazomethan in 
A. oder mit (CH3)2S04 u. wss. KOH in Aceton. K p .0i3_0,4 203—205°, D .104 0,924, 
nn =  1,45597, M d =  125,44 (ber. 125,57). — Perhydronorbixin, C21H40O4. Durch 
Verseifen von Perhydrobixin nach H e rz ig  u. F a l t i s  (1. c.). — Diamid, C^H^OjNj. 
Voriges mit PC15 in Chlf. in das ólige Chlorid tibcrfuhren, dieses in konz. NH4OH tropfen. 
10-mal aus Essigester, F. 111°. — Norbixin, C24H 280.,. Bixin m it k. 10%ig. methyl- 
alkoh. KOH 26 Stdn. sckutteln, W. zugeben, CH3OH im Vakuum bei 35° abdest., 
mit Saure fiillcn, roten Nd. erst mit wenig sd. Eg. ausziehen, dann daraus umkrystal- 
lisieren. Nadehi, Sintern bei ca. 250°, F. ca. 255°, sil. in wss. Laugen. H 2S04-Iisg. 
griinlichblau. — Isonorbixin, C24H280 4. Bixin mit 10%ig. alkoli. KOH 2 Stdn. kochen, 
W. zugeben, A. im Vakuum abdest., weiter kochen, Nd. in viel h. W. losen, mit HC1 
fiillen. Aus Pyridin rhomboedr., blaurot gliinzende Blattchen (yielleicht Pyridin- 
salz), nach Waschen mit A. oder Troeknen pyridinfrei, bei 300° nicht geschm., swl. 
Alkalisalze gelb, krystallin. H2S 04-Lsg. griinlichblau. — Isobixinmethylesler, C26H 320 4. 
Lsg. von Bixinmethvlester u J  in Essigester einige Tage stehen lassen, wobei sich 
blauyiolette, metallgliinzende Krystallchen ausscheiden. Sternfórmige Nadeln aus 
Chlf.-A., F. 200—201°. — Isobixin, C^H^Oj. Analog in Chlf., F iltrat mit PAe. fiillen. 
Braunschwarzes, J-haltiges Prod. liefert aus Aceton gelbe rhomb. Tafelchen, F. 210 
bis 217° unter Aufschaumen. — Dihydrcmorbixin, C24H30O4. Norbixin in sehr yerd. 
NaOH (2,1 Moll.) mit 20%ig..NH4OH u. 15%ig. TiCla-Lsg. (2,3 Moll.) 10 Min. kochen, 
F iltrat ansauern, m it viel A. ausschiitteln, filtrierte Extrakte schncll eindampfen. 
Ockergelbe Drusen aus yiel A., Sintern ab 197° ohne F. H 2S04-Lsg. indigoblau. — 
Dihydrobixin, CjjHjjO.,. Bixin in sd. A. durch Zusatz von 20%ig. NH4OH lósen, 
15%ig. TiCl3-Lsg. zugeben, 5 Min. bei 50° lialten, F iltrat ansauern, mit W. u. Chlf. 
schiitteln, Chlf.-Schicht mit W. waschen. GcAbe rhomb. Tafelchen aus Chlf., Sintern 
ab 190°, F. 207—208°. — Tetra- oder IIezahydronorbixin. Mit uberschiissigem TiCl3 
kochen, Nd. mit sd. verd. NH4OH ausziehen, ansauern, ausathern. Hellgelbes Ol. 
(Hely. chim. Acta 12. 741—56. 1/7.) LlNDENBAUM.

P. Karrer, H. Salomon und H. Wehrli, Uber Pflanzenfarbstojfe. XIV. Ober 
einen Carotinoidfarbstoff aus Mais: Zeaxanthin. I. (X III. ygl. yorst. Ref.) Mais 
wurde in geeignetem App. mit A. estrahiert, alkoli. Lsg. mehrmals mit yiel PAe.
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ausgescliiittelt. Ticfgelber PAe.-Extrakt liinterlieB reiehlich Fet te, welche in N-at 
yerseift wurden. Darauf wurde mit A. extrahiert, E xtrakt eingeengt u. m it PAe. 
gefallt. Den so erhaltenen Farbstoff nonnen Vff. Zeazanthin. E r besitzt die Zus. 
C40H50O2, gehórt also in die Gruppe der Xanthophylle u. bildet aus CH3OH liellgelbe 
Tafelehen u. Blattchen, F. 201—202°. Dio Scliwalbenschwanzformen des Blatter- 
xanthophylls treten nicht auf. Krystallisiert auch im Gegensatz zum letzteren u. 
zum Eidotterlutein nicht mit CH3OH u. ist viel luftbestandiger ais diese Farbstoffe. 
Fast unl. in PAe., wl. in CH3OH, zl. in CS2, daraus durch PAe. in Nadelbusclieln 
fallbar, welche roter ausselien ais obigo Blattchen. H 2S04-Lsg. tiefblau, ziemlich 
bestiindig. — Neben Zeaxanthin enthiilt der Mais noch einen alkalil. gelben Farbstoff. 
(Helv. chim. Acta 12. 790—92. 1/7. Ziirich, Univ.) LlNDENBAUM.

Michiyo Tsujimura, Ober aus griinem Tee isoliertes Teecatechin. Vf. hat aus 
griinem Teo (Tliea sinensis L.) ein krystallisiertes Catechin isoliert, welehes er Tee
catechin nennt. Daśselbe besitzt die Zus. C16H ,4Oe, bildet ein Pentaacetylderiv. u. 
einen Tetramethylather. Es wird durch sd. 60%ig. KOH unter Bldg. von Phloro- 
glucin zers., u. der Tetramethylather liefert bei der Oxydation m it KMn04 Veratrum- 
silure. Diese Eigg., ferner allc FF. u. dio Drehung stimmen mit den Eigg. des 1-Epi- 
eateehins uberein (vgl. F r e u d e n b e rg  u . P u rrm a n n , C. 1923. III . 783. 1924.
II. 331); nur krystallisiert letzteres mit 4 H 20 , Teecatechin dagegen ohne W. Die 
Konst. des Catechins u. Epicatecliins ist von F re u d e n b e r g  u . Mitarbcitern (C. 1925.
II. 1873. 1927. I. 1484) endgultig geklart worden. Das Absorptionsspektrum des 
Teecatechins ahnelt dem des Quercctins (Flavonolderiv.), aber nicht dom des Luteolins 
(Flavonderiv.). Der vom Vf. durch Hydrierung des Quercetinpentamethylathers 
in Eg. (-j- P t0 2) dargestellte Epieatechinpentamethylather (vgl. F reudenberg  
u. K ammuller, 1. c.) zeigt genau dasselbo Absorptionsspektrum wie Teecatechin 
u. sein Tetramethylather. — DaB Teecatechin etwa ein Oxyderiv. des Phloretins sei, 
erscheint ausgesehlossen, denn erstens zeigt letzteres ein anderes Absorptionsspektrum, 
u. zweitens wird es durch sd. 50%ig. KOH in Phloroglucin u. Phloretinsaure gespalten, 
wahrend aus Teecatechin keine Oxyphloretinsaure erhalten wurde. Vf. ist daher 
der Ansiclit, daB Teecatechin ein Stereoisomeres des Catechins ist.

V e r s u c h o .  Teecatechin, C16H 14Oa. Tecpulver mehrfach mit sd. Essigester 
extrahiert, Extrakt verdampft, in W. aufgenommen, m it Pb-Acetat erwarmt, F iltrat 
mit H2S entbleit, im Vakuum verdampft. Weitere Reinigung nacheinander m it A., 
W., Chlf. SchlieBlioh Prismen aus W., F. 237—238°, von adstringierendem Gesehmack. 
[a]D25 =  —69° in A. Mit FeCl3 griinlieliblau, allmahlich braunlich, dann brauner Nd. 
Purpurrote Fichtenspanrk. Mit konz. H 2S 04 rotgelb. Wird durch Pb-Acetat, aber 
nicht durch Gelatine gefallt. Mit Bromwasser gelbcr Nd. Mit Kalkwasser Rotfarbung, 
dann Nd. — Pentaacetylderiv., C25H24Ou . Mit Aoetanhydrid u. Na-Acetat (W.-Bad,
5 Stdn.). Nadoln aus A., F. 151—152°. — Tetramethylather, C19H 220„. In  CH3OH 
mit (CH3)2S04 u . 50%ig. KOH. Konvexlinsenartige Krystalle aus CH3OH, F. 153 
bis 154°. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 10. 253—Cl. 1/6. Tokyo.) L b .

D. Brocq-Rousseu, Z. Gruzewska und G. Roussel, Entstehen bei der unmittel- 
baren Sdurehydrolyse der Peptone reduzierende Substanzen ? Werden Albumosen, Pep- 
tone u. Peptide sorgfiiltig nach ihrer Darst. aus MuskeleiweiB gereinigt, so konnen keine 
reduzierenden Substanzen bei ihrer Siiurehydrolyse entstehen. (Compt. rend. Soc. 
Biologie 100. 791—92. 8/4.) Op p e n h e im e r .

I. Jaitsclinikow , Hydrolyse von Gelatine durch Sduren und Alkalien. (Vgl. C. 1928. 
T. 2508.) Gelatine wurde mittels 1/s- u. V rn- H2S04 bzw. NaOH bei 37 u. 100° hydroly- 
siert u. dio Bldg. von Proteinen, Peptonen, NH3 u. restlichen Prodd. zeitlich verfolgt. 
Zur Veranschaulichung des AbbauB wurde die Methode der graph. Darst. polymerer 
Systeme auf der Ebene von L o d o t s c h n ik o w  (C. 1928. I. 1253) angewandt u. fiir die 
Charakterisierung der Proteine empfohlen. Aus der Tatsache, daB die hydrolyt. Wrkg. 
von Alkalien erheblich groBer ist, ais die von Sauren, schlieBt Vf., daB in dem Protein- 
mol. 1 . saurebestandige u. nur durch koehende Alkalien angreifbare Gruppierungen 
vom Typus —CH-NH-CH—, wie auch 2. leicht mit dem Alkali reagierende anhydrid- 
artige Gruppen yorhanden sind. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 109 
bis 118.) AŃDRUSSOW.

L. A. Coles, An introduction (o modern organie chemistry. London: Ixmgmans 1929. (452 S.) 
8“. 7 s. C (1. . . . .
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E. Biochemie.
F. Leuthardt, Grundlagen und Grenzen biologischer pn-Beslimmungen. Dic zur 

pa-Bcst. von Zellen u. Geweben angewandtcn Methoden worden zusammengestellt 
u. dic den einzelnen Methoden anliaftenden Fęhler im Lieht moderner physikal. Er- 
kenntnisse besproclien. Vf. behandelt ferner die Bedeutung der pn-Messungen fiir 
das Verstandnis biolog. Vorgange u. warnt dayor, dem H'-Ion die Stelle eines domi- 
nierenden Faktora einzuraumen. (Kolloidehem. Beih. 28. 262—80. 15/4. Basel.) K ru .

K. Umrath, Poteńtialmessungen. Zur Messung zeitlich unyeranderlieher Potentiale 
an kleinen Objekten sind Quadrant- u. Binantelektrometer gleich geeignet. Sind 
die Potentiale zeitlich yeranderlich, so kónnen mit diesen App. nur langsam verlaufende 
erfaCt werden, wobei das Binant- dem Quadrantelektrometer uberlegen ist. Das 
Róhrenelektrometer gestattet, aueh noch sehr rasche Potentialanderungen zu re- 
gistrieren, doeh muB der Gitterstrom móglichst herabgcsetzt u. sein EinfluB stets 
kontrolliert werden. (Kolloidehem. Beih. 28. 245—51. 15/4. Graz.) K r u g e r .

K. Umrath, Zell- und Gewebspotentiale. (Vgl. Gicklhorn u. U m rath, C. 1928.
II. 1336.) Uberblick iiber die Ergebnisse von Potentialunterss. an Zellwanden, 
Kutikularbldgg. u. anderen Strukturen, Vakuolen usw. dureh direkte Elektrometrie 
oder fiirber. Methoden. (Kolloidehem. Beih. 28. 259—62. 15/4.) K r u g e r .

Jos. Gicklhorn, Die Herslellung ton Mikroelektroden zur Potentialmessung. 
Bcschreibung der Technik der direkten Elektrometrie von Zellen u. Geweben. (Kol- 
loidchem. Beih. 28. 252—58. 15/4. Prag.) K r u g e r .

Jos. Gicklhorn, Die Beziehungen der Dielektrizitalskonstante zur Physiologie. 
(K olloidehem . B eih. 28. 328—32. 15/4. Prag.) ' K r u g e r .

O. Lepeschinskaja, Die Erythrozytenniembran ais kólloides System unU ihre 
Veranderungen. Zu den Verss. des Vfs. u. seiner Mitarbeiterin W. P. Smirnowa 
wurden mehr ais 2000 Froschpraparate untersueht, u. zwar nach folgenden Methoden:
1 . Blutausstriche nach E h r l ic h  auf erwarmten Objekttragern zur Priifung der Wrkg. 
des Reaktivs auf das Blut in getrocknetem Zustand; 2. Bluttropfen u. Reaktiytropfcn, 
im ZElSZschen Mischapp. gemessen, zu gleichen Teilen auf mit Paraffin bedecktem 
Glase veimengt; 3. ein Tiopfen Blut auf den Objekttriiger gebracht, ein Tropfen 
Reaktiv auf das Dcckglas, dessen Rand yorher mit Vaselin bestrichen, aufeinander- 
gedeckt u. sofort dic Rk. beobachtet. — Aus den Veranderungen der Eiythrocyten- 
membran durch verschiedene Reagenzien schlieBt Vf., daB sie eine kolloide EiweiB- 
substanz ist. Sic ist in W. unl., quillt in Alkalicn u. Sauren auf u. lost sieh u. gibt 
die spezif. Fibrinfaibungen N eum aŃ N -W eigert u .  R o k e l. Aller Wahrscheinlich- 
keit nach bildet sieh im Plasma bei der Auflosung der Membran Fibrin. Dic Membran 
ist auBerst yeriinderlich, u. zwar abhiingig yon den Anderungen der Umgebung. Die 
durch Alkalien u. Sauren eintretende Deformation — kiinstliehe Poikilozytose — 
yeranlaBt Vf. zu der Vermutung, daB die Poikilocytose bei der pernieiosen Anamie 
durch die pH-Veriindciungen des Blutes yerursaelit sein konne. (Folia Haematologica 
36 . 41—93. 1928. Moskau, Histolog. Lab. d. Staatl. Timirjaseffinst. Sep.) E n g e l.

A. Maige, Die liolle des Cytoplasmas in  der Amylogenese. Das Cytoplasma kann 
indirekt auf die Amylogenese einwirken, indem es den Stoffweclisel ungiinstig be- 
einfluBt. Dureh seine physikochem. Veranderungen kann es schadigend auf die phy- 
siolog. A ktiyitat des Plasmas wirken, giinstig jedoch, indem es eine physikochem. 
Veranderung des Stromas yerursaelit. (Compt. rend. Aead. Sciences 188. 1058—60. 
.15/4.) _ E n g e l .

Floyd J. Brinley, Wirkung von Schicefelwasserstoff auf das Proloplasma von 
Amoeba Pioteus. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1114.) Immersions- u. Injektionsyerss. an Amoeben 
u. / / 2<S’-Lsgg. yerschiedener Konz., wobei die Gesehwindigkcit der BROWNsclien Be- 
wegung der Mikropartikeln ais Index der Protoplasmawiscositat benutzt wurde, lassen. 
sclilieBen, daB bei Amoeben die Giftigkeit von H2S hauptsachlieh auf seiner Wrkg. 
auf die Obcrflacheninembran beruht u. daB das innere Protoplasma nicht reversil>ei 
geschadigt wird. (Science 69. 336. 22/3. Battle Creek Coli.) K r u g e r .

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 4, Tl. 7c,
H. 2. Lfg: 298. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. 4°.

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Methoden. Tl. 7c. Untorsuchungs- und 
Forschungsmethoden der Pharmazie. H. 2. Jakob Pollak: Makrochemische Unter- 
suehungsmethodcn der Pharmazie. Tl. 1. Inh.-Yerz. zu Abt. 4, Tl. 7c, Halfte 1. (S. 193 
bis 871, X S.) Lfg. 298. M. 35.—.
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E 2. Pflanzenchem ie.
Jos. Gicklhorn, Beobachlungen iiber die vitale Farbstoffsi>eicherung. Beschreibung 

von Verss. an der Sehneebeere, yerschicdenen Irisarten u. am isolicrten Saftraum 
der Zwiebel. Die vitale Farbstoffspeicherung in der Pflanzen- u. Tierzelle ist prin- 
zipiell ident. Die Granulabldg. geht entweder parallel m it einer besonders leicliten 
Entmischbarkeit der farbstoffspeichernden Anteile oder mit einer besonders reich- 
liehen Ausbldg. eines aus EiweiBstoffen u. Lipoiden bestehenden Stoffgemisches. 
Der durchgefarbte Zellsaft von Iris flavesecns kann durch geringe mechan. Ersehutterung 
(rhythm. IClopfen) ruckartig zu tropfiger Entmiscliung gebraeht werden, wobei unter 
vollkommenęr Entfiirbung des Zellsaftes aller Farbstoff an mehr oder minder groBe 
Kugeln gebunden ist; die Entmiscliung bleibt aber nur relativ kurzo Zeit bestehen 
(,,Thixotropic“). Boi dem natiirlichen krystallisierten Anthocyan in der lebenden 
Pflanzenzellc handelt es sich wahrscheinlich nicht um reines Anthocyan, sondern 
es krystallisicrt eine andere Substanz aus, die durch den umgebeBdcn Farbstoff crst 
gefarbt wird. — Geschwindigkeit u. Ausgicbigkeit der Speicherung ist kein MaB der 
Permeabilitat des Protoplasten. Aus einer bestimmt lokalisierten Vitalfarbung in 
Form von orst gebildeten Granula darf nichts iiber die Lokalisierung von elektrostat. 
Ladungen gefolgert werden. Die Mannigfaltigkeit der Entmischungsfiguren lebendcr 
Protoplasten zeigt ferner, daB der Strukturbegriff im Sinne einer stabilen Anordnung 
elementarer Teilchen in Form von jenscits der Sichtbarkcitsgicnze liegenden Tropf- 
clien, Fiiden usw. zu eng gcfaBt ist u. mehr dynam, begrundet werden muB, wobei 
elektrostat. 'K raftc zwischen den Korpuskeln des lebenden Protoplasmas primiir
u. in besonders hohem MaBe strukturbildend wirken. (Kolloidchem. Beih. 28. 367 
bis 382. 15/4. Prag.) K r u g e r .

Verz R. Goddard und Lafayette B. Mendel, Aus Pflanzen stammende Hamugglu- 
łinine mit besonderer Berucksicliligung eines Praparatcs aus der „navy“-Bohne. Aus 
Phaseolus communis wurde ein nicht giftiger, stark wirksamer, 1., Blutkórperchen 
agglutiniercnder EiweiBkórper gewonnen. E r hat die Eigg. eines Albumins u. kann 
mit Erfolg benutzt werden, um die Fiillung der Blutkorper boi der Herst. von Seris
u. bei anderen tcchn. Prozeduren zu erleiehtern. — Sobald chem. Veranderungen in 
dem EiweiBkórper auftreten, die zu einer Dcnaturierung oder Hydrolyse fiiliren, nimmt 
die hamagglutinierende K raft ab. — Der Stoff hat also viel Ahnlichkcit mit dcm Ricin 
aus Ricinus eomnnmis, zeiehnet sieli aber durch Ungiftigkeit aus. (Journ. biol. Che- 
mistry 82. 447—63. Mai. New Haven, Yale Univ. Lab. of Physiol. Chem.) F. Mu l l e r .

Sankiehi Takei und Shikiro Miyajima, 0 ber Rotenon, den wirksamen Bestandteil 
der Deniswurzel. IV. Ober Rotcnsdi.re. Schon teilweise referiert (vgl. T a k e i , C. 1928.
I. 2726). Das Phenol Cu H 120 2 wird Rolenol genannt. Rotcnsanre besitzt walirschein- 
lich Formel I oder II. Zunachst wurde Formel I auf synthet. Wege zu beweisen ver-

sucht: Kondensation von Rcsorcin mit Chloraeetonitril zu 111; Cyclisierung mittels 
K-Acetats u. Methylierung mit CHjNj zu 6-Melhoxycumaranon-(3) (IV); aus diesem 
mit i-C3H,MgBr (i-Mclhoxy-3-oxy-3-isopropylcumaran (V), gelbliehe M., F. ca. 70°. 
Dehydratisierung von V m it HC1 in absol. A. sollte 6-Methoxy-3-isopropylcumaron 
(VI) liefern, u. dieses miiBte, wenn Formel I riehtig wiire, mit dcm 1. c. beschriebenen 
Rotenolmethylather ident. sein. Es wurde jedoch infolge auBerst leichter Verharzung 
ais rotbraunes, gegen 150° schm. Prod. erhalten, welches nocli keine Entscheidung 
erlaubt. — Dbrigens liabcn dio Unterss. iibor die Tubasaure (nachst. Ref.) gezeigt, 
daB Formel II wahrscheinlicher ist. (Buli. Inst. physieal chem. Rcs. [Abstracts], 
Tokyo 2. 61—64. Juni.) LlNDENBAUM.

Sankiehi Takei und Matao Koide, Ober Rotenon, den wirksamen Bestandteil der 
Derriswurzel. V. Ober Tubasaure. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die von K a r iy o n e  u. Mit- 
arbeitern (C. 1928. II. 1338 u. friiher) fiir die Tubasaure ermittelte Formel C12H 120 4
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habcn V£f. durch Darst. eines Tl-Salzes u. des Methylesters bestatigt. Dio durch 
Hydrierung entstehendc Hydrolubasiiure wird in der Kalischmelze nicht verajidert, 
wahrend Tubasaure bekanntlich zu Rotensaure isomerisiert wird. Beidc Sauren sind 
opt.-akt., u. zwar Tubasaure [< x ]d 1s =  — 76,0°, Hydrotubasaure [<x]dzo =  — 82,2° 
in Chlf. Rotensaure ist inakt. Tubasaure liefert, m it KMn04 oxydiert, Essigsaure, 
Hydrotubasaure dagegen Isobuttersaurc. Beidc Sauren gehen beim Erhitzen unter 
C02-Abspaltung in dic entsprechenden Phenolc iiber, Tubanol u. Hydrolubanol, welche 
durch EinfUhrung von C02H dio urspriinglichen Sauren zuriieklicfern. — Mit C H ^  
gibt Tubanol ( in en  Methylathcr, Cu H n O- OCH3, welcher durch Ozon zu einem wohl- 
riechendcn Ol oxydiert wird. Dieses reduziert w. FEHLINGsche u. ammoniakal. Ag- 
Leg., gibt dic Jodoformrk. u. ein liellgelbes p-Nitrophenylhydrazon (F. 156°), besitzt 
also die Formel CH3-CO-C8H nO'OCH3. Es wird durch J  u. h. KOH weiter oxydiert 
zu der J-haltigcn Saure CO.Jl • OJLf).] ■ OCII^, F. 140°. — Diese Befunde zeigen, 
daB Tubasauro kfine Vinylgruppc (K a r iy o n e ), sondern eine Isopropenylgruppc 
besitzt. Folgende Formeln sind sehr wahrscheinlich: Tubasaure I, Tubanol U, Hydro-

CH O .(tQ  H O -0O  “ ^ © O 1 H O -0U
i o  i o  r  o  r  o

CH3• C : CHa C H ,-C :C H S C H .-C n.C H , CH3-CH-CH8
tubasaure III, Hydrotubanol IV. Fur Rotensaure wurde sich dann Formel II im vorst. 
Ref. ergeben; dic seitliche Doppelbindung von I  wird in der Kalischmelze in den Kern 
Yerlagert. Alle Eigg. der Verbb. werden durch die Formeln gut erklart, z. B. auch 
die FeCl3-Rkk.: I u. 'III rotviolett, II u. IV keinc, Rotensaure tiefblau, Rotenol rot- 
violett. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 64—66. Juni.) Lb.

Paul Haas and T. G. Hill, An introduction to the chemistry of plant produets. Vol. 2,
Metabolio processes. 2 ni1 cd. London: Longmans 1929. (220 S.) 8°. 10 s. (5 d. not.

E 3. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
M. K noth, Ober Ammonchlorid-Cilrat- und Amnwncnlorid-Rhamnose-Nahrboden 

zur Differenzierung der Bakterien der Typhus-Coli-Gruppc. Ammonchloridcitrat- u. 
Ammonchloridrhamnoseagar ermoglichten bereits nach 24-std. Bebriitung eine Diffe- 
renzicrung von S c h o t t m u l l e r -, B r e s i .AU-, Ga r t n e r - u . C o l i b a k t e r i e n .  
Die m it Ammonchloridcitrat- u. Ammonehloridrhamnosesalzwasser erhaltenen Ergeb- 
nisso waren nicht eindeutig u. nicht fiir die Differenzierung brauehbar. (Dtsch. tier- 
arztl. Wchschr. 37. 337—39. 1/6. Rostock, Landestierseuchenamt.) F r a n k .

Francisco L.-P. Monteiro, Experimenlaluntersvcliungen iiber den antisepiischen 
Wert von schwefligcr Saure. S 02 ist ais Gas hinsichtlicli Baetericidie wertlos. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 101. 387—88. 7/6. Coimbra, Inst. de pharmac. dc la Fac. dc 
mód.) Op p e n h e im e r .

J.-F. Heymans und C. Heymans, Wirkung des Formols, des WasserstoJfsuperoxyds 
und des weipen Phosphors auf Tuberkulin. Mit den genannten Stoffen liiCt sich das 
Tuberkulin nicht zerstoren. Es gibt auch nach dereń — selbst mehrjahriger — Einw. 
immer noch die bekannte Hautrk. Tuberkulin muC ein ganz besonderer EiwciCstoff 
sein, denn es halt Temp. bis zu 120° im Autoklaven, 10% Formaldehyd, 20% H20 2 u. 
1% P  aus. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 153—55. 17/5. Gcnt, Inst. dc pharmacodyn. 
e t dc thćr. de l’Univ.) O p p e n h e im e r .

S. Bergel, Weitere Mitteilungen zur Biologie und Farbung der Syphilisspirochale. 
Die Syphilisspirochaten seheinen eine ilu Cer e lipoidartige Sehicht zu besitzen, die bci 
Behaneflung mit A. mehr oder weniger gel. wird, so daB die folgende Fixierung von Farb- 
stoffen nicht gut gelingt. Es scheint, daB die Spirochaten auch durch Salvarsanbehand- 
lung in ihrer Fixation von Methylenblau oder anderen Anilinfarbcn u. in der Impra- 
gnierung durch Ag verandert sind. Auch das LichtbrechungsvermćSgen andert sich. 
Dies hangt wesentlich vom Geh. an Nuclcinsaure oder Nucleoprotein ab. (Klin. 
Wchschr. 8 . 1218—20. 25/6. Berlin.) F. Mu l l e r .

Helen stantial, Das Erhaltenbleiben von Akklimalisaiion der Uefe gegeniiber Fluorid 
nach der Keimung. Die Toleranz von Hefe gegeniiber Fluor schwankt sehr stark bei 
verschiedenen Stammen. Manche sind sehr widerstandsfahig. Es ist schwer zu ent- 
seheiden, ob man von erworbener Widerstandskraft sprechen darf. Immerhin sind die 
Unterschiede bci derselbon Hefe bci der Yermehrung durcli Sporen viel grdficr ais
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bei Teilung, bei der derartige Unterschiede in der Toleranz niemals beobachtet wurden.
— Die Toleranz gegeniiber Fluor kann auch direkt vererbt werden. (Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 22. Sect. 3. 263—65. 1928.) F. Mu l l e r .

Edna V. Eastcott, Die Isolierung und Identijizierung'von Bios 1. Seine Absorption 
durch Hefe und Wiederentstehung aus Hefe. (Vgl. C. 1928. II. 1675.) Bios I  ist ident. 
mit inakt. Inosit. Es wurde aus groBen Mengen Teestaub gewonnen. Das Hefcwachs- 
tum  wird durch Inosit u. Bios I  gcfórdert. Dio Hefe nimmt dabei bestimmte Mengen 
von Inosit auf. — In Lsgg., dic nur Zucker u. Salze enthalten, entsteht zwar aucli beim 
Hefewachstum durch Hydrolyse Inosit, aber in sehr viel geringeren Mengen. (Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 267. 1928.) F. Mu l l e r .

Mary Holt, Iłiescnhefezcllen. (Vgl. vorst. Ref.,) Wenn Hefe in einer Zuckerlsg. 
m it Salzcn u. Prodd. der Caseinhydrolyse wachst, entstehen ungcwohnlioh groffc 
Zellen. Die Unters. der Spaltprodd. ergab, daB nur Asparagin• u. Glutaminsaurc' in 
ganz kleinen Mengen dic Bldg. solcher Riesenhefezellcn befordert. In  ctwas groBerer 
Menge tu t dies auch Glykokoll u. Alanin. Zahlreiche nndere untersuchten Aminosauren 
waren unwirksam. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 269—70. 1928.) F. Mu.

E. M. Sparling, Ghemische Derivate von Bios I I .  (Vgl. E a s T c o TT, C. 1926. II.
43.) Bios I I  ist eine labilc Substanz wie Vitamin B. Durch direktc Erwarmung mit 
Essigsdureanhydrid oder Acctylchlorid entsteht ein in Chlf. 1. Stoff, der ganz ohne Wrkg.
auf das Hefewachstum ist. E r wird aber akt. durch NaOH. Dic HCl-Lsg. des Acetyl-
d’eriv. wurde fraktioniert dest. Bei Siedetemp. des Nitrobenzols dest. eine kleine Mcngo 
einer nicht aktivierbareń Saure iiber, bei Siedetemp. des Acetylanilids ein Ol, u. bei 
der des Anthrachinons ein Ol, das bei der Abkiihlung auskrystałlisiert. Diese beiden 
letzten Destillate konnten durch Alkali aktiviert werden u. gaben eine geringe Ausbeute 
von Bios II. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 271. 1928.) F. Mu l l e r .

Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. 3., erw. Aufl. Neu bearb. u. hrsg. von W. Kolie, 
Rudolf Kraus, Paul Uhlenhuth. Lfg. 32. 33. Jena: G. Fischer; Berlin u. Wien: Urban
& Schwarzenberg 1929. 32. Bd. 8, S. 213—500. M. 30.—; 33. Bd. 7, S. 383—486.
M. 12.—.

E 4. Tierchemie.
MiklÓS Veress, Unlersuchungen von mcnschlichen Gehirnen mit Hilfe qualitativer 

Eisenrcaktionen. Qualitative Prufungen m it Schwefelammon- oder Berlinerblaurk. 
an 42 gesunden Gehirnen zeigten, daB der Fe-Geh. im Gehirnzentrum u. dessen ein- 
zelnen Partien, lokalisiert begrenzt, scharf nachwcisbar ist. Die qualitativ nach- 
weisbare Farbenrk. riihrt nicht von Eisenhamoglobin der roten Blutkórperchen 
sondern von gewissen Schollen her. (Magyar orvosi Archivum N. F. 29. 74—83. 
Szeged, Univ.) SrETKR.

M. Burger und H. D. Oeter, tJbcr den Cholesteringehall der menschlichen Darm- 
watid. Wenn entsprechend den Auffassungcn SpERRYs (Journ. biol. Chemistry 71. 
351) wesentliehe Mengen von Cholesterin durch den Dickdarm ausgcschieden werden, 
so sind an dieser Stelle hohere Werte zu erwarten, ais an anderen an der Ausscheidung 
nicht beteiligten Abschnitten des Darmes. Fiir die ycrschicdenen Abschnitte des mensch- 
lichcn Darmes ergaben sich folgendc Mittclwcrte fiir je 100 g Trockensubstanz: Oeso- 
phagus 325, Duodcnom 427, Ileum 397, Sigmoid 646 mg Cholesterin. Unter den 
Sterinen des Dickdarms finden sich keine nennenswerten Mengen nicht Br-bindcnder 
Sterino (Koprosterin). Der liohc Steringeh. der Dickdarmwand des Mcnschen beruht 
daher wahrscheinlich auf der Ausscheidungsfunktion des Dickdarms fiir Cholesterin. 
(Ztschr. physiol. Chem. 182. 141— 17. 15/5. Kiel, Univ.) G u g g e n h e im .

Louis G. Petree und Carl L. Alsberg, Eine Methode zur Ucrslellung von Glykogen 
und eine Untersuchung iiber das Glykogen von „Abalon“, Haliolis rujescens Swainson. 
Es wurde mehrfach in Glykogen verschiedener Herkunft P  gefunden. Dic cBbare 
Molluske „Abalon“ ist ein in Kalifornien leicht erhaltbares glykogenreiches Slatcrial. 
Es wird daraus durch mehrfache Extraktion mit kochendem W. gewonnen, das Filtrat 
wird dann nach Ansituern mit Pikrinsilurc gefallt, der eiweiBfreie Nd. mit 95%ig. A., 
dann m it A. gewaschen. Das so gewonuene Glykogen von ,,Abalon“ enthalt im Mittel 
aus 12 Analysen 0,047% P 20 5. Dieser P  konnte selbst durch lang fortgesetzte Elektro- 
diah-se in dem BECHHOLD-KoNlGschen Apparat bei Benutzung eines 10%ig. Essig- 
saurekollodiums u. 110 V durch Ultrafiltration nicht cntfernt werden. Das so gewonnene 
Glykogen enthielt immer noch Asche u. auBer P 20 5 geringe Mengen Ca u. Fe. Es lieBen 
sich keine Anzeichen dafiir finden, daB dieses Glykogenpraparat aus verschicdenen
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chem. Individuen bcstcht. (Journ. biol. Chemistry 82. 385—96. Mai. Californin, Stan
ford Uniy. Dcpt. Chem.) F. Mu l l e r .

Edwin R. Theis, Die Verteilung der Lipoide im normalen wid kranken Leber- 
gewebe. 3. Mitt. Die Wirkutlfi von Krankhcitcn auf die Verteilung der Lipoide im mensch- 
lichen Lebergcwebe. (II. vgl. C. 1928. II. 1113.) Entsprechend don bei der Rindcr- 
u. Kaninchcnlober gefundenen Zahlen fanden sich deutliclie Beweisc dafiir, daB die 
Lipoide im Fettstoffwechsel des Menschen eine wichtige Rolle spielen. P-Lipoide 
u. Neutralfett werden im Lebergcwebe gespcichert, aber nur das Neutralfett dient ais 
Rescrvematerial, wahrend die P-Lipoide im Stoffwcchsel sofort verwnndt werden. Dcm 
cntspricht, daB bei Pneumonie, Tuberkulosc u. Fettdegeneration der Lcbcr der Gch. 
an P-Lipoiden entsprechend der Intensitat der Krankhcit abnimmt. Dadurch yerandert 
sieli das Verhaltnis von P-Lipoiden zum Neutralfett. — Dicso Bcfiuidc sind das Re- 
sultat von teils chem., teils mikroskop. Unterss. (Journ. biol. Chemistry 82. 327—3*1. 
M ai. Bcthlehem, Lchigh Univ., Dcpt. of Chem.) F. MULLER.

K. Bingold, (iber den Blutfarbsioffabbau. Ncite chcmischc und bakleriologische 
Studien iiber den Mcchanismus der Blutfarbstoffzerlriimcrung. Der Abbau des Blut- 
farbstoffes geht in 2 Phasen vor sieli, wobei 2 bestimmte Komplexe eine besondere 
Rolle spielen, einmal dic Katalase ais Sclmtzfcrment u. dann das Fe-Molekiil des vor- 
brennenden Blutfarbstoffes ais Katalysator fiir eine Uberoxydation. Dic Katalase 
schiitzt in auBcrordenllichem Mafie den Blutfarbstoff vor oxydativ zerstórenden 
Kriiften, wobei yermutet wird, daB dic im biolog. OxydationsprozeB gebildeten Peroxydo 
zur Zerstorung des Hamoglobins herangezogen werden. Dic K raft der Katalase ist 
in W. u. NftCl-Lsg. gering im Verhaltnis zu der im Plnsma, Urin, Galie u. in Lipoid- 
lsg. Ihre Wrkg. kann gehemmt, bzw. aufgchoben werden auBerhalb des Korpers durch 
baktcriclle, physikal. u. chem. Einww., im Organismus durch bisher noch nicht sicher 
bekannte Einflilsse. Weit getriebene Oxydationen zerstóren das Farbstoffmolekiil bis 
zur volligen Vernichtung. Hierbei spielt yermutlich in crster Linie das Fc die katalyt. 
Rolle, es yerankert das Oxydationsmittel an den Farbstoff u. oxydicrt ihn. (Klin. 
Wchschr. 8. 866—73. 7/5. Hamburg, Uniy.-Poliklinik.) F r a n k .

Yoshio Shikinami, Uber die Hypoglykamic_ erzeugenden Stoffe aus rerschiedcneu 
ticrischen Substanzen, besonders aus Eigelb des Hiihiereies. AuBer aus zahlreichen 
pflanzliehen Prodd., wie Hefe, Latticli, Zwiebeln u. anderen sind aus den Extrakten 
zahlreicher tier. Gewebo Stoffe isoliert worden, die entsprechend Insulin  den Blut- 
zuckcr senken. Im Hiihnerei kommt auch eine derartigc Substanz, aber nur im Gelbei 
vor. Es wurden aus 150—300 g Eigelb ungcfahr 0,02 g m it Hilfc von Pikrinsaurefiillung 
L. in Aceton, darauf A.-Fallung u. L. in salzsaurem A. gewonnen. Die Kaninchen be- 
kamen nach 0,02 g des Extrakts in 1—l 1/., Tagen hypoglykam. Kriimpfc. — Die 
Substanz wird durch 1 Stde. langes Erhitzcn auf 110° ycrnichtet. Ihre Wrkg. hiilt 
ziemlich lange yor. — Der wirksame Stoff geht durch EntciweiBung des Eigelbextrakts 
yerloren. — Auch aus den Eiern yersehicdcner Fischc wurden gleichartige Prodd. 
isoliert. — Dio Blutdrucksenkung durch Extrakte aus Samen, Hoden, Ovarien, Magen, 
Leber oder Milz lialt woniger lange an u. ist zicmlieh schwach. — Bemerkenswert 
ist, daB der Eigelbextrakt auch bei Eingabe per os den Blutzueker senkt u. zwar fast 
ebenso stark wie nach Injektion. (Tohoku Jotirn. exp. Med. 10. 1—25. 1928. 
Sendai, Tohoku Uniy., Med. Klinik Prof. T. K u m a g a i. Sep.) F. Mu l l e r .

Hubert Vollmer, Untersuchungcn iiber den Kreatin- und Phosphorsaurcgehtdl 
rcrschiedener Herzteile. Zwischen Vorkammer u. Kammcr des Kalb- u. Hammelherzens 
besteht hinsichtlich des Gch. an P-Saurc u. Kreatin ein erhebliclier Untcrscliicd. Dio 
anorgan. P-Saure ist in der Kammcr oft doppelt so groB wic in der Vorkammer oder 
im Herzrohr. Bei jungen Tieren war sie gleich oder yerhielt sich wie 1: 0,8. — Das 
Yerhaltnis des Kreatingeh. ist ungcfahr das gleiclic, etwa 75% des Gcsamtkreatin 
sind an P-Saurc gebunden. — Beim Menschen ist das Verhaltnis der Kreatinwerte 
1: 0,28. — Diese Verschicdenhcit beruht zum Teil auf dem yerschicdcnen Bindegcwebs- 
geli., der in der Kammcr crheblich groBcr ist ais in der Vorkammer. Man muB dalier 
auf den relatiycn Geh. im Bindegewebe bei der chem. Unters. u. Vergleichung ycrscliic- 
dener Muskeln u. Muskelarten besonders achten. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 522 
bis 534. 1/5. Greifswald, Uniy., Pharmakol. Jnst.) F . Mu l l e r .

L. Grimbert und P. Fleury, Beitrag zur Kennlnis der chernischen Zusammen- 
selzung von „Histaminmagensaft“ beim Menschen. I. Mitt. (Journ. Pharmac. Chiin. 
[8] 9. 241—249. — C. 1929. I. 2203.) S c h n it z e r .
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E5. Tlerphystologlo.
Otto Herschan, KUnisclic Erfahrungen mit dem ueiblicheti Bexualhcrmon „Hogi- 

val“. Hogival (Hcrst. C h e m .  P l i a r m a z e u t .  3? a b r i k , Bad Homburg) ergab 
bei gecigneter A usw alil der Falle bei ovarieIlen Insuffieieńzerscheinurigen sehr gutc 
Erfolge, am besten bei sekimdiiren u. kurz dauernden Amenorrlioen. (Dtseh. med. 
Wohschr. 55. 1002. 14/6. Breslau.) F r a n k .

Karl Hitzenberger und Fritz Tuchfeld, Ober den Einfhi/3 des Adrenalins auf die 
zirkuliercndc Blulmenge. Die zirkulierende Blutmenge wurde beim Menschen mittels 
CO naoh VAN S l y k e  u .  0 'N e il l  bestimmt. Man kann schon nacn 25 Min. eincn 2. Vers. 
anschlieBen. Es wurden niemals mclir ais 220 ccm CO verwandt, scliwcr anam. Patienten 
vertrugen CO schleclit. — Subcutane Injektion von Adrenalin bewirkte beim Gesunden 
in der Hśilftc der FiLIle Zunahme der zirkulierenden Blutmenge, dieso bleibt aus bei 
schwerer Sclirumpfleber. — Bei Polycythamio u. myeloischer Łeukftmio erwies sich die 
zirkulierende Blutmenge ais betrachtlich eęhoht. (Klin. Wchschr. 8. 1208—10. 25/6. 
Wien, I. Med. Klinik.) F. Mu l l e r .

Hans Horsters und Heinrich Brugsch, Insulinstudicn. I. Insulińeichung an der 
m i Maus. Wenn man weiBc Miiuse zur Insulińeichung benutzen will, k o  miissen 
dic Tierc konstant erniihrt werden u. ein im allgcmeincn gleichcs Ge w ich t  von 10—25 g 
haben. Injiziert wurde intrapcritoncal in Mengcn von 0,1—0,2 ccm. Auf die AuBon- 
temp. kam es nicht an. Die Ticrc waren zuvor 11 Stdn. ohne N ahrung . Die Wrkg. der 
Injektion zeigte sich nach 10—15 Min. Der Blutzucker betrug n. 66, wahrend der 
Krampfe zwischen 22 u. 34 m g — Dic Grenzwerto betrugeh in klin. Einheiten fiir 
Trockenpriiparat Schering 0,0125—0,015, fiir Insulin Sehcring-Kahlbaum 0,012 bis
0.0125, fiir Insulin Wellcome 0,010, fiir Insulin Sandoz 0,025. (Ztschr. ges. exp. Medizin
65. 569—73. 29/5. Halle, Univ.-Klinik.) F. M u l l e r .

Heinrich Brugsch, Insulin in menschlichen Organen. Aus den Organen wurdo 
durch Extraktion mit 80°/()ig. A., Eincngen bei 30°, Siitt. mit Ammonsulfat, Lóscn 
des in der Kalte ausgesfhiedcnen Nd. m it 80%ig. anges&uertem A. u. Fiillcn mit 
absol. A. u. A. das Insulin gcwonnen. Die Organc wurden spiitestens 4 Stdn. nach 
dcm Todc yerarbeitet. — Das Pankrcas entliielt auf Durchschnittsgewicht berechnet 
10—100 Torontoeinheiten. Nur in einem Falle, einem Hungcrtod, wurde prakt. kein 
Insulin gefunden. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Ernalirung u. dem 
Insulingeh. der Organc. Dic anderen Wcrtc betrugen, gleiclifalls fur Mittelgewioht 
bcreclmet, in Torontoeinheiten: Herz 70—900, Nicre 110—300, Muskel 1600—3150, 
Leber 68—605. — Es sind also auBerhalb des Pankreas groBe, den Geli. des Pankreas 
um das Vielfaclie ubersteigendc Insulinmengen in den Organen vorhanden. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 65. 574—93. 29/5. Halle, Med. Univ.-Klinik.) F. M u l l e r .

Toshio Kurokawa, Zur Frage der Insulinhypophosphatamie. Bei Kaninchen 
sinkt nach Insulininjektion der anorgan. P  des Blutcs gfeichzcitig mit dem Blutzucker. 
Diese Senkung crfolgt aber auch, wenn Traubenzucker oder Adrenalin injiziert werden, 
wobei ja Hyperglykamic besteht. — Durch Atropin u. Pilocarpin wird der Blutzuekcr- 
stand kauin beeinfluBt, dagegen der anorgan. P  des Blutes herabgesetzt. Injektion 
von anorgan. P  selbst beeinfluBt dic Hohc des Blutzuckerspicgels nicht. — Dahcr 
ist die Abnahme des anorgan. P  im Blut in kciner direkten ursachlichcn Beziehung 
zur Blutzuckersenkung durch Insidin, sondern ais eine zufiillige I5eglcitcrschcinung 
anzusehen. (Tolioku Journ. exp. Mcdicine 5. 438—51. 1925. Sendai, Tohoku Univ. 
Med. IClinik. Prof. Jamakawa. Sep.) F. M u l l e r .

Ernst B. Salen und T. Nyren, Besteht gegcnwArtig die Moglichkeit, gewisse Oly- 
kosurieformen mit Sicherheit von der echt diabetischen z u trennen 1 I. Zum Begriff 
Olycosuria (s. Diabetes) renalis und innoccns. II . Zu den Begriff en: „Imulinrefrakldrcr 
Diabetes“, „insulinrefrakidre Zwischengruppe mit paradozer G'lykosurie“, „Ncuro- 
renaler Diabetes". Auseinandersetzung mit Autorcn, die Insulin diagnost. zur Tren- 
nung versehicdener Glykosurieformen yęrwenden zu kónnen glauben. Klarungs- 
vers. fiir einige klin. Begriffe. Ablehnung der sog. Innocenzform der Glykosurien. 
Unterss. an den insulinresistenten hyperglykam. Glykosurien. Die postalimentarc 
Hyperglykamic wird auch bid stoffwechselgesunden Personen durch Insulin nicht 
unterdriickt. (Acta med. Scandinayica 70. 303—29. 330—76. 30/3. Stockholm,
1. m ed. K lin .) OPPENHEIMER.

Baha Nasih, Untersuchung iiber die dupere Pankreassekretion unter dem EinfluP 
einer intraduodenal eingefuhrten Salzsaurelosung beim Hunde. Wenige Minuten nach
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HC1- Gaben ins Duodenum steigfc die Pankreassekrction zu oincm Maximum, fitllt ab, 
um 25—30 Min. spiltcr ein zweites Mai — lang nicht so stark — anzusteigen. (Arch. 
Int. Physiol. 31. 45—46. 25/5. Konstantinopel, Physiol. Lab. d. med. Pak.) Op p .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Unterbrechung der inneren Pankreassekretion 
im Vcrlauf der Hypoglykamie nach Dekamethylendiguanidin. In  Symbiosetransfusions- 
verss. an Hunden wird festgestellt, daB genau wic bei der Insulinhypoglykamie aueh 
dic jSf/w/Aaitnhypoglykamio von einer Verminderung der Insulinsekretion begleitet 
wird. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 141—43. 17/5. Brusscl, Lab. de pharmacodyn. 
et de thćr. do l’Univ.) O p p e n h e im e r .

Einar Hammarsten und Erik Jorpes, Die Einmrkung der Pankreassekretion 
auf die Alkalireserte im Bhite und auf die Wasscrsloffioncnkonzcniralion in der Driise. 
Katzen wurdon mit Sekretin gespritzt, u. nachdem die Pankreassekrction mehrerc Stdn. 
gedauert hatto, ihr Pankreas untersueht. pH im Organ war hóher ais n., dic Alkali- 
reserye des Blutes blieb unverandert. (Acta mediea Scandinayica 68. 10 Seiten. 1928. 
Stoekholm, Physiol.-ehem. Abt. d. Karolin. Inst. Sep.) W a d e h n .

Shungo Osato und Sinryo Tanaka, Eisen und Blulregeneration. I. Dic Wirkung 
der UltravioleUstrahlcn auf Blulregeneration und. Eiscnstoffu-echsel. Ais Vers.-Tiere 
wurden Hunde, Meersehweinchcn u. wciBc Ratten benutzt, die mit bestimmter Nahrung 
monatelang gleichmiiBig ornahrt wurden. Ein Teil der Tierc wurde ultraviolett be- 
strahlt. Bei dureh Blutentnahmc aniim. gemaehtai Tieren oder milzlosen aniim. 
Tieren erzicltc man auf dicse Wcisc eine lcbhafte Blutregeneration. Aus Lcber u. 
Mllz oder, wenn die Milz fehlte, nur aus der Leber, wird Reserveeisen mobilisiert. 
Das Fe wird zur Blutfarbstoffbldg. benutzt. Gleichzeitig fand sieh eine deutliche 
Eisenretcntion. — Sowohl im Blut wio in den Organen wurde Fe nach W i l l s t a t t e r  
bestimmt. So fand man eine relative Zunahme des Fe im Blut, nach der Bestrahlung 
auf Kosten des Reserveeisens der Organc. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 692—704. 
29/5. Moskau, Bioehem. Lab. d. zentralen Arboitsinst.) F . M u l l e r .

Satoro Kato, Temperaturwirkung auf die amphotere -Jiigenschafl des Oxyhamo- 
globins (Untersuchung uber das Wasserstoffionen-Oleichgemcht im Blid. III.), pn des 
B lutes u. des Serums yon Pferden fallen bei einor C02-Spannung von 51,6 mm Hamo
globin zusammen. Unter dieser Spannung ist das Blut saurer ais das Serum, daru ber 
umgekehrt. Es sohnoidet sieh dic Kurve von pa u. der C02-Spannung von Blut u. 
Serum bei pn =  6,97 u. 51,6 mm Hamoglobin. Der isoelektr. Punkt des Oxyhamo- 
globins liegt also bei 6,97. Genau den gleichen Punkt findet man durch Kataphorese. 
(Journ. Biophysics. 2. 243— 49.1927. Kyoto, Imper. Univ., Inst. of Physiol. Sep.) F. Mu.

Gustaf Hoglund, Ezperimentelle Studien uber die Wirkung des fi-Tetrahydro- 
naphthylamins auf das weifie Blulbild von Kaninchen. Nach Injektion von 0,01—0,04 g 
/?-Tetrahydronaphthylamin pro kg. Kaninchen (subcutan) kommt es zu einer starken 
Zunahme der Leukocyten im peripheren Blut (viel weniger deutlieh im Herzblut). 
Die Blutbildveriinderung ist unabhangig von den Wrkgg. auf den Warmehaushalt, 
donn sie tr i t t  aueh bei Tieren ein, denen daa Halsmark durchschnitten wurde. (Acta 
mcd. Scandinayica 70. 573—89. 28/5. Stoekholm, Karolin. Inst. physiol. Abt.) Opp.

Francisco Domenech Alsina, Beziehungen zwischen den Veranderungen der Alkali- 
reserve und dcm relativcn Chlor- und Nalriumgehalt des Blutes bei der cxpcrimentellc>i 
Zerslorung eines Darmabschnittes und beim Histaminshock. (Vgl. a. O. 1929. I. 549.) 
Wenn unter den genannten Vers.-Bedingungen Veranderungen der Alkalireserye 
auftreten — u. sie treten auf bei einem hohen DarmverschluB u. nach Histamin, nicht 
aber bei VerschluB des Diekdarms oder Osophagus — dann wird regelmaBig eine 
relative Abnahme des Cl u. starkę Zunahme des Na im Blut bemerkt. (Compt. rend. 
Soo. Biologie 100. 1098—1101. 26/4.) O p p e n h e i m e r .

Herman Brown und Susan Griffith Ramsdell, Die Verteilung des Blutcalciums 
bei der Anaphylaxie des Meerschweinchens. Im anaphylakt. Schock andert sieh die 
Menge des Gesamt-Ca im Blut nicht, dagegen nimmt die diffusible Fraktion betracht- 
lioh zu, sobald deutliche anaphylakt. Symptome yorhanden sind. (Journ. exp. Med. 
49. 705—09. 1/5. Philadelphia, Research Inst. of Cutaneous Med.) F. Mu l l e r .

Herbert Z. Giffin und H. Milton Conner, Die verlcehrte Wirkung der Be- 
handlung durch Phenylhydrazin-Hydrochlorid. Bei Beobaehtung von 41 Fallen 
von Polycythamie wurde bei 25 eine befriedigende Wrkg. der Behandlung durch 
Phenylhydrazin festgestellt. — Es ist nicht notig, zu Beginn der Behandlung groBere 
Dosen zu geben. Die Gesamtmengc soli 1,5—3,5 g betragen. Bei weniger stark aus- 
gesprochenen Krankheitserscheinungen geniigen 0,1—0,3 g wóchentlich fiir lange
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Zeit. Das ist weniger gefiihrlich, ais wenn kiirzere Zeit gróBere Mengen gonommen 
werden. (Journ. Amer. med. Assoe. 92. 1505—07. 4/5. Rochester, Mago Clinic, 
Div. of Med.) F. MULLER.

Marcel Labbć, FI. Nepveux und L. Justin-Besanęon, Acetylcholinwirkmig 
auf die Glykdmie. Acetylcholin (0,02 subcutan) bewirkt beim Gesunden eine deutliche, 
beim Diabetiker eine schwachere Senkung des Blutzuckers. (Compt. rend. Soc. Biologie
100. 795—96. 8/4.) O p p e n h e im e r .

Maurice Villaret, L. Justin-Besanęon und Roger Even, Acetylćholinwirkumj 
auf die Pankreassekretion. (Vgl. vorst. Ref.) Auf Acetylcholininjektion tr it t  eine starkę, 
kurzdauerndc Pankreassckretion cin; das Sekret enthalt akt. Lipasc, Amylaso u. 
Trypsin. N ach  Unterbindung des Ausfuhrungsganges (W lRSUNGschcr Kanał) laBt 
sich durch anschłieBendc Acetylcholininjektion eine akute hiimorrhag. Pankreatitis 
mit Fcttnekrosen experimentell erzeugen. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 7—8. 
13/5.) Op p e n h e im e r .

L. Richon, M. Vigneul und J. Girard, Ein Fali mit einer bemerkcnsicerteii 
Diffcrenz des Harnstoffgehalts von Blul und Ccrebrospinalflussigkeit. Bei einem Kind 
mit akuter Nephritis hat das Blut 3,59 g pro Liter Harnstoff, der Liquor nur 1,229; 
also eine Differenz von 294%, die sonst nur bis zu ca. 20% betragt. Die Mcningen 
kónnen also ihre Permeabilitat fiir Stoffe aridern, dic in der Norm glatt diffundieren. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 100. 747—48. 15/3. Nancy.) OrPBNHEIMER.

Paul Bordet, Wirkungsweise des Chloroforms auf die Blutgerinnung und Eigen- 
schaften des normalen Antithrombins. Chlf. bewirkt nicht Bldg. von Thrombin, sondern 
Konservierung des yorgebildeten Thrombins, das im Oxalatplasma nur in ganz kleinen 
Mengen noch vorhanden ist, im Gcgensatz zum Serocym, das im OxaIatplasma wie im 
n. Plasma im UbcrfluB gefunden wird. Wahrend n. Thrombin, soweit es dem Cytocym 
entstammt, von Ca-Phosphatnd. adsorbiert wird, ist das mit Chlf. in Beruhrung ge- 
kommene Thrombin, sei es aus Cytocym, oder durch die Chlf.-Einw. entstanden, nicht 
adsorbierbar. Die Neutralisation yon Thrombin durch Antithrombin geht sehr langsam 
vor sich. (Aroh. Int. Physiol. 31. 47—87. 25/5. Briisscl, Inst. P a s t e u r .) O p p .

J. Teplow und A. Koschewnikowa, U ber den Gehalt an Elektrolyten im  Blut
serum bei Herz- und Gefa/ikrankheiten. Bei Kreislauferkrankungen ist das Verhaltnis 
von K zu Na im Blutserum fast immer n. Bei Dekompensation der Herztatigkeit 
tra t mehrfach Senkung des Ca, Cl u. anorgan. P-Geh. auf, wahrend der Gch. an K 
meist fast unyeriindert blieb. — Bei Sclerose der Herzarterien ist das Verhaltnis von 
K  zu Na meist im Sinne einer Steigerung yerandert. (Klin. Wchschr. 8 . 1222—23. 
25/6. Leningrad, Med. Inst., Fakultatsklinik f. innere Krankh.) F. Mu l l e r .

H. Wendt, Ober das Verhalłen der Cholesterinester im  Blutserum Leberkranker. 
In der Galie des Menschen findet sich ein Ferment, das Cholesterinester spaltet. Die 
Galie enthalt daher freies Cholesterin. Die Hundegalle enthalt dieses estcrspaltende 
Ferment nicht, daher findet sich in ihr freies Cholesterin u. Cholesterinester. Dic 
llundeleber bildet das Ferment nicht, denn nach Unterbindung des Gallenganges 
nach Ubertritt von Galie ins Blut stiegen freies Cholesterin u. Cholesterinester im 
Blut ungefahr in glcicher Weisc an, wahrend beim Menschen, besonders bei sehwcrer 
Gelbsucht, haufig dic Cholesterinester im Gegenteil yermindert sind. (Klin. Wchschr. 
8 . 1215—18. 25/6. Breslau, Med. Uniy.-Klinik.) F. Mu l l e r .

L. Farmer Loeb, Ober die chemische Natur der Allcrgene. III . Pollen von Alo- 
jKCurus (Fuchsschwanzgras). (Vgl. C. 1929. I. 2200.) Wird ein wss. E xtrakt des Pollens 
von Alopecurus, auf den Heufieberkranke eine positive Hautrk. geben, m it konz. A. 
rersetzt, so entsteht ein Nd., auf den die Patienten ebenfalls positiy reagicren. Das 
F iltrat der alkoh, Fiillung ruft keinc Rk. hervor. Wird der Gesamtextrakt u. dio 
A.-Fallung der trip t. Vcrdauung unterworfen, so erlialt man keine positiye Hautrk. 
mehr. Das wirksame Prinzip des Pollenextraktes ist demnach ein EiweiBkórper, oder 
es ist an EiweiBkórper fest gebunden, oder nur in Verb. mit einem EiweiBkórper wirkfam. 
(Klin. Wchschr. 8 . 926—27. 14/5. Berlin, Charite.) F r a n k .

A. Blanchetiere und Leon Binet, Ober die Natur des toxischen, bei DarmterschlufS 
auftretenden Produkłes. Im Inhalt des Darms laBt sich nach Okklusion ein Komplex 
nachweisen, dessen reaktiye Eigg. auf Proteosencharakter schlieBcn laBt, u. der eine 
Kette enthalt, die hóchstwahrscheinlich durch Decarboxylation von Ijeucin entstanden 
ist. Vermutlich handelt es sich um Isoamylamin. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 
14—17. 13/5.) O p p e n h e im e r .
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Stuart Mudd, Balduin Lucke, Morton Mc Cutcheon und Max Strumia, Ober 
den Mcchanismus der Opsonin-BakUriotropinwrkung. I. Beziehung zwischen Ande- 
rungen in den Oberflachencigenschaften der Bakterien und der Phagocytose, hcrvorgerufcn 
durch Sera ton immunisierten Tiercn. Sensibiliseriung durch Serum bewirkte bei 
siiurefesten Bftktericn Zunahmo der Zusammenballung, Abnahmc der elektr. Ober- 
flachenpotentialdifferenz, Abnahme der Benctzbarkeit der Bakterien gegeniiber Ol 
u. Zunahmc der Phagocytose. Es bestand bei verscliiedcncn siiurefesten Bakterien- 
arten wahrend der akt. Immunisicrutig der Kaninchen vollkommcner Parallelismus 
zwischen Anderung der Oberflacheneig. der Bakterien u. Andcrung in der Phagocytose. 
Dic Starkę der Phagocytose gegeniiber einer bestimmten Bakteriensuspcnsion bing 
ab von den sensibilisicrenden Komponenten im Serum u. den spezif. Eigg. der nicht 
sensibilisierten Obcrflachc der Bakterien. (Journ. exp. Med. 49. 779—95. 1/5. Phila
delphia, Univ. of Pennsylvania, HENRY P h ip fs  Inst, Dept. of Pathol.) F . Mu l l e r .

Balduiu Luckś, Morton Mc Cutcheon, Max Strumia und Stuart Mudd, pbcr 
den Mcchanismus der Opsonin-Baktcriotropinmirkung. II . Beziehung zwischen Ande- 
rungen in den Oberflacheneigcnschaften der Bakterien und der Phagocytose, hertorgerufen 
durch nonnale Sera und Immunsera. (I. vgl. vorst. Ref.) Es finden sich im frisclicn 
Kaninchenimmunserum erhitzt oder nicht crhitzt, ebenso im frischen unerhitzten n. 
Kaninchenserum ein oder melirero Substanzen, die sich mit den Oberfliichen von Bak
terien vcreinigcn u. dadurch die Zusammenballung vermehren, dasObcrflilchenpotcntial 
herabsetzen u. dic Benct/.barkcit gegeniiber Ol charakterist. verandcrn. Dies a]!es 
bereitet dic Bakterien fiir die Phagocytose vor. Durch Erhitzen oder Schiittehi kann 
dieser EinfluB vcrandert werden, so daB keine Phagocytose eintritt. — Sensibilisierung 
der Bakterien mit menschlichem Serum verandert zwar die Oberflachcneigg. in iihn- 
lichcr Weise, wie dics Kaninchcnserum tu t, bereitet aber nicht Phagocytose durch 
Lcukocyten von Kaninchen vor. Diese Zellen werden daher nur streng spezif. an- 
gegriffcn. (Journ. exp. Med. 49. 797—813. 1/5. Philadelphia, HENRY P i i i p p s  Inst., 
Univ. of Pennsylvania, Dept. of Pathol.) F. Mu l l e r .

Morton Mc Cutcheon, Max Strumia, Stuart Mudd, Emily B . H.  Mudd und 
Balduin Lucke, Ober den Mechanismus der Opsonin-Baktcriotropinnńrkung. III . Die 
Entwicklung und dic Wirkung von Antikorpcm bei der experimcntcllen Tuberkidose von 
Kaninchen. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei intravenos mit virulenten menschlichen Tb- 
Bacillen infizierten Kaninchen entwiekcln sich in der Melirzahl der Fiille zirkulierendo 
Antikorper in erhei)licher Menge. Der Titer begann einmal schon in der 2. oder 3., 
sonst in der 7.—8. Woche nach Infektion zu steigen. — Wenn sich bei Kaninchen 
Restc von Lungeninfektionsherden infolge fruherer Infektion m it menschlichen Tb- 
Baeillen finden, so bewirkt Reinfektion mit Rinder-Tb-baeillen prompt Bldg. zirku- 
lierender Antikorper schon G—7 Tagc naeh der Reinfektion, u. zwar in viel groBcrcn 
Mengen ais bei primarer Infektion. — Die Anderungcn in den Oberflachcneigg. der 
Bakterien u. dic Phagocytose verliefen wahrend der Tb-Bacilleninfektion parallel. Eine 
Ausnahme machte die Zunalime der Phagocytose durch Erhitzen n. Serums. (Journ. 
exp. Med. 49- 815—31. 1/5. Philadelphia, Univ. of Pennsyhrania, H e n r y  P h ip p s  
Inst., Dept. of Pathol.) F. MULLER.

Fischer, Ober die Entstehnng des Ammoniaks und der Aminosauren im mensch
lichen Organismus und dereń Vorkommen im Harn. Besprechung der biolog. Bedeutung 
von NH3 u. der Aminosauren sowie der Bldg.-Formeln beider. (Suddtsch: Apoth.- 
Ztg. 69. 371—72. 18/6. Niirnberg.) F . Mu l l e r .

Leo Chaskin, Experimentelle Untcrsuchungen iiber den Einflufl der Trinkkur 
m it dem frischen Stahlquellenwasser von Zagweri auf den Stoffwcchsel des Menschen, 
mit besonderer Beriicksichtigung der Lage. des Oxydalionsquotientcn des Harns. Stoff- 
wechselanalysen bei konstanter Kost. Best. des Yakat-0 u. des N im  Harn. Der 
Oxydationsquoticnt V akat-0 :N  erniedrigt sich nach Mincralw-Jissergabe der Eiscn- 
ąuclle. Die N -A usschcidung steigt an. Dio Ursache liegt in einer Steigerung der 
Óxydationen im  Kórper in quantitativer u. qualitativcr Hinsicht. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 65. 153—62. 10/5. Tiflis, Staatl. Inst. f. Kurortologic u. Physiothcrapie.) P a a l .

I. Gavrila und A. Moga, Das Gallenalbumin bei der Zuckerkrankheit. Der Albumin- 
geh. der Diabetikergalle ist hoher ais bei Gesunden; die Albuminocholie nimmt mit 
der Schwere der Erkrankung zu. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 404—06. 7/6. Cluj, 
Clin. mćd. du B r. H a t ie g a n u .) O p p e n h e im e r .

Elaine P. Raili und Connie M. Guion, Synthalin bei der Behandlung yon Diabetes. 
12 Falle, die allo durch Synthalin im Harn zurckerfrei wurden u. deutliches Absinken
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des Blutzuckers zeigten. Nur boi 1 Paticnten traten stórende tox. Syinptome auf 
(leichte Gelbsucht, die nach 4 Tagen yerschwand).- Urobilinogen fand sich nur soli wach 
in 1 Fali. Synthalin wird cnipfohlen, wenn Diiitregelung allein nicht ausreicht oder 
Insulin  schlecht vertragcn wird. (Journ. Lab. cliii. Med. 14. 099—708. Mai. New York, 
Infirmary for Woraen, Diab. Clinies.) F. Mu l l e r .

W. Iljin, Ober das Verhalten des tierischen Organismus bei pankreatischem Diabetes 
zu einigm Arten von Kolilenhydraien. II. Mitt. Versuche mit Einjiihrung i:on liezose- 
diphosphorsaurem Natrium  („Candiolin-Na“ ). (I. vgl. 0. 1926. II. 2448.) Katzen
wurden durcli Pankreasexstirpation diabet. gemacht. Subcutan zugefiihrtes liexose- 
diphosphorsaures Na  wird in Kohlehydrat u. Phospbat gespalten. Dos erste wird 
auch vom diabet. Organismus verwertet, das Phospbat im Harn ausgeschieden. Dieso 
Verwertung bcwirkt Herabsetzung der Glukosurie u. Abnahme des Zuckergeli. im 
Blut. — Die Ergebnisse sprechen zugunsten der Ansiclit, daB das Pankreas notwendig 
ist fiir dio Hexosediphosphorsiiurcsynthe8e, (Ztschr. ges. exp. Mcdizin 65. 399—410. 
l/fi. Leningrad, Wissensch. Inst. Lesshaft, Abt. f. experim. Pathol.) F. Mu l l e r .

Ch. Porcher und E. Muf fet, Schicksal des Gaseins bei Milchretenlion. In  „trockene" 
d. h. nicht secernicrende Milchdrusen wird Jod-Caseinat eingespritzt. Sclion wenige 
Stdn. nach der Injektion erhalt man aus der abgesogcnen FI. durch Hitzo koagulier- 
bare EiweiBkórper, die aber kein P  entlialten. Es wird angenommen, daB die leuko- 
cytaren Diastasen Casein leieht spaltcn, P  wegnelimen u. einen hitzekoagulablen EiweiB
kórper zuriicklassen. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1049. 19/4. Lyon.) Opp.

Max W inckel, Die Bedeulung des Kalkes fiir den Menschen. Besprechung des 
Kalkbedarfes u. der Schiidigungen des Kalkmangels bei Schwangerschaftsstórungen, 
Zabnerkrankungen, Tuberkulose, Verdauungsstórungen usw. Abhilfe durch Zufuhrung 
von Kalk in der Nahrung. (Blatt- u. Wurzelgemiise, Milch, Kiisc, Kalkąuellen, Kalk- 
dungung.) (Volksernahrung 4. 187—88. 20/6. Berlin.) GROSZFELD.'

Heinz Zain, Der EinjluP einer reinen Ilaferkost auf die aktuelle Reaktion des 
Kaninchenblutes. Ernahrt man Kaninchen einige Woclien allein m it Hafer, so nimmt 
das Kórpergcwiclit ab, ohne daB das Allgemoinbefinden gestórt ist. Die elektr. ge- 
messene pn des Blutes andert sich nicht, die Alkalireserye nimmt aber sclion deutlich 
ab. Wird diese einseitige Ernahrung mehrerc Woclien fortgesetzt u. nimmt die Nalirungs- 
aufnalime der Tiere immer mehr ab, so sinkt die Alkalireserye weiter bis an 30 lieran. 
Zugleich treten allgemeine Krankheitserscheinungen, Mattigkeit u. komatóser Zustand 
auf. Nun sinkt auch die pn bis etwa 7,30 parallel dem schlechten Befinden der Tiere 
ab. — Wechselt man die Kost u. gelit zur Ernahrung mit II ii be n u. Kartoffeln iiber, 
so steigt unter zunehmender Besserung des Allgemeinbefindens sowohl Alkalireserye 
wie pn sclion nach 6 Tagen wieder bis zur Norm. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 441 
bis 449. 1/5. Bonn, Univ., Hyg. Inst.) F. Mu l l e r .

T. Shimizu und T. Hatakeyama, Uber das ]Vac}istumsvitamin A . 1. Mitt. 
Vitamin A-Choleinsaure. Das Vitamin A ist im Gallosterin entlialten. Durch Bei- 
fiitterung von 0,23 mg zu einer Vitamin A-freien Nahrung (10 g Pulver von gereinigtem 
Reis, 1 g gereinigtem Casein, 0,4 g Salzmisehung Mc Co l l u .m, 0,1 g Vitamin B nach 
S u z u k i) konnte bei jungen Mausen (6—9 g) dio Gewichtsabnahme u. sonstigen 
Ayitaminoseerscheinungen (Haarausfall, FreBunlust, Lichtscheu etc.) nicht aufgehalten 
werden, hingegen erfolgte eine Besserung dieses Zustandes u. allmahlichcr Gcwichts- 
zunahme nach Beigabe von 0,3—0,42 mg Gallosterin. Dio Desoxycholsaure zeigt 
keinerlei Giftwrkg., wenn die Tiere yollwertig ernahrt werden, erwies sich jedoch ais 
giftig bei Vitamin A-frcier Futterung. (Ztschr. physiol. Chem. 182. 57—71. 15/4. 
Okajama, Japan, Phys.-Cliem. Inst.) H i r SCH-Ka u f f m a n n .

A. Kollmann, Zur Frage der Dosierung des Vigantols. Ais genaueste Art der 
Dosierung empfiehlt Vf. die Verabreichung der 2 mg Yiganlol enthaltenden Pastillen. 
Diese werden zweckniaBigerweise in w. Milch oder Tee aufgelóst u. die Lsg. tagsiiber 
an das Kind yerfiittert. (Miinch. med. Wchsclir. 76. 961. 7/6. Augsburg, Stadt. Saug- 
lingsheim.) F r a n k .

Hans v. Euler, Beth v. Euler und Margareta Rydbom, Antirachitische II'?V- 
kungen und Wachstumswirkmigen an Ratten durch Blutsterine und Sterylpliosphale. 
Unterss. mit bestrahltem u. unbestrahltem Blutsterin ergaben jegliches Fehlen von 
rachit. Zeiehen bei Ratten nach Zusatz von bestrahltem Sterin zur Grundkost (A- u. 
D-frei). Auch die Gewichtszunahme war erheblicher ais bei den mit unbestrahltem 
Blutsterin behandelten Tieren. Ahnliche Wrkg. zeigten sehr kleine Steryl-Phosphat-
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mengen nach Bestrahlung m it ultraviolettem Licht. (Acta medica Scandinayica 68. 
371—84. 1928. Stookholm, Bioohem. Inst., Hochschulc. Sep.) H ir s c h -K a u f f m .

Adolf Bickel, Ezpcrimentelle Untersuchungen iiber den Ein}In fi vilaminreicher 
Emahrung auf das Kórpergeimchl im Wachstumsaller bei glcichm&piger Nahnmgszufuhr. 
Vf. weist auf die Bedeutung der Vitaminzufuhr hin, die bei Hunden auch bei dauernd 
gleichmiiBig limitierter Nahrung zur Korpergewichtszunahme innerhalb bestimmter 
Grenzen f iihrt. Bei mangelnder Vitaminzufuhr arbeitet der Organismus unwirtechaftlich 
u. die in der Nahrung eingesehlossenen Spannkriifte werden nur mangelhaft ausgenutzt. 
(Arch. f. Verdauungs-Krankheiten 43. 12 Seiten. 1928. Berlin, Uniy., Exp. Biolog. 
Abt. Patholog. Inst. Sep.) H ir s c h -K a u f f m  ANN.

Henry Sussman, Alexander Davidson und Matthew Walzer, liesorption von 
unverdauten Eiweifistoffen im menschlichen Korper. I II . Die Iłesorplion von unrerdaulem 
Eiereiweip beim Erwachsenen. (I. vgl. C. 1927. III . 2767; II. vgl. Arch. Int. Med. 42. 
172.) Bei 85% der 34 untersuchten Personen konnte eine Resorption von unverdautem 
EiereiweiB durch den Darmtraktus hindurch im Korper nachgewiesen werden. Nur 
einmal fand man im Blut schon in der ersten Vicrtelstunde das unyeriinderte Eier
eiweiB, ófter in der ersten 1/2 Stde. u. in 78% der Eiille in der ersten Stde. — Auch bei 
der Resorption vom Mastdarm aus wurde das unyeriinderte EiereiweiB meist nach
gewiesen, wenn es sich bei den gleichen Personen nach Aufnahme im Magen gezeigt 
hatte. Es bestehen also gewisse individuell-konstitutionelle Verschiedenheiten. — Dic 
Resorption vom Mastdarm aus war meist weniger deutlich u. verlief etwas langsamer 
ais vom Magen aus. (Arch. internal Medicine 42. 409—15. 1928. Brooklyn, Jewish 
Hosp., Cornell Univ. Med. College, Div. of Immunol., New York Hosp. Sep.) F. Mu.

H. J. Griinberg, Einflup frischer Frilchte und Beeren auf die Sekretionstdtigkeit 
des Magens. Beim Hunde mit isoliertem kleinen Magen wurde festgestellt, daB E r
nahrung m it Fruchten sehr yersehicden auf dio Magensaftsekretion wirkt. Sie wird 
angeregt durch Melonen, Weintrauben, Apfelsinen, Pfirsiche, Kirschen, Birnen, 
Pflaumfen, Erdbeeren u. Apfel. Sie wird gehemmt durch Stachelbeeren, griine Wein- 
traubeil, Mirabellen, Himbeeren, Aprikosen, Vogelkirschen. — Nach der Anregung 
der Sekretion, die yerhiiltnismaBig sclincll erfolgt, ist der Magensaft stark sauer u. 
enthalt wenig Fermente. Die Hemmung erfolgt mit einer langeren Latenz; es wird 
dann yiel Schlcim, wenig Saure u. viel Ferment abgesondert. (Arch. f. Verdauungs- 
krankheiten 44. 123—32. 1928. W. A. Obuch-Inst. f. Gewerbekrankheitenforsehung, 
Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

A. Kratinow und M. Novikowa, Vber den EinfluP des Cholins auf die Bewegungen
des Verdauungslraktes. In Narkose durch A. oder Chloroform wirkt bei Hunden u. 
Katzen Cholin wenig oder gar nicht auf die motor. Tatigkeit des Diinndarms. Ist 
aber Morphin allein oder zusammen mit Chlf. u. A. gegeben oder ist mit Veronal be- 
taubt worden, so erzeugt Cliolin bei Hunden Steigerung der motor. Funktion des 
Darms. Oft geht dem eine kurze Herabsetzung des Tonus, begleitet von Blutdruck- 
steigerung, yoraus. — Bei decerebrierten Katzen u. Hunden wirkt Cholin rein er- 
regend auf die motor. Teile des Darms. — Die Tatsachc, daB unter gewissen Umstanden 
Cholin lahmend wirken kann, ist kein ausreichendcr Grund, an der hormonalen Funktion 
des Cholins zu zweifeln. (Ztschr. ges. exp. Jledizin 65. 427—40. 1/5. Moskau, Kom- 
munist. Swerdlow-Uniy., Lab. f. experim. Biol.) F. Mu l l e r .

Howard D. Lightbody und Howard B. Lewis, Der Schmfel-Stoffwechsel. XV. Mitt. 
Die Beziehung des Euueip- und Cystingehalts in der Nahrung zu dem Wachsium der Haare 
bei der weipen Balte. (XIV. vgl. C. 1929. I. 2660.) Jungę weiBe Ratten wurden mit 
einer cystinarmen Kost erniihrt, durch die die Entw. bekanntlich yerzogert wird. Ent- 
sprechend dieser Stórung zeigte sich die Intensitiit der Ausbildung der Haare durch 
den Eiweifl- u. Cystingeh. der Nahrung beeinfluBt. Allerdings war unter den vor- 
liegenden expcrimentellen Bedingungen der EinfluB eines Unterangebotes von EiweiB 
u. Ćystin fur das Wachstum der Haare weniger w'ichtig, ais fiir die Entw. lebenswichtiger 
Kiirpergewebe. (Journ. biol. Chemistry 82. 485—97. Mai.) F. M u l l e r .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Einflup von Epinephrin auf den Kohlehydrat- 
stoffwechsel der hungemden Balte. In 3 Stdn. dauernden Stoffwechselyerss. anderte 
sich der respirator. Quotient nach subeutaner Injektion von 0,02 mg Epinephrin nicht 
nennenswert (0,715). Der 0 2-Verbrauch stieg im Durchschnitt um 18%. Das Leber- 
glykogen nahm zu, das Glykogen des Kćirpers etwas mehr ab. — Es wird das Muskel- 
glykogen durch Epinephrin mobilisiert, Milchsaure tr itt  ins Blut, kommt zur Leber 
u. wird dort ais Glykogen deponiert. — Wenn diese Erklarung auch am wahrschein-
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liclisten ist, so liiBt sich doch nicht mit' Bestimmtlieit aussclilieBen, daB das in der Leber 
angeliaufte Glykogen auch von Niehtkohlehydraten stammen kann. (Proceed. Soc. 
<*xp. Biol. Med. 25. 258—GO. 1928. Buffalo, State Inst. for the Study of Malign. Disease. 
Sep.) F. Mu l l e r .

Edmund Andrews und Karl W. Schlegel, Wasserstóffwechsel. V. Einfluf} des 
wechselnden IIydratationsgrades auf den Zuckerstoffwechsel. (IV. vgl. C. 1927- I. 2095.) 
Am pankreaslosen Hund ist die Insuliiiwrkg. (1 Einhcit pro kg Gewieht) wesentlich 
starker u. langdauerndor, wenn das Tier ca. 20 Stdn. vorher nichts getrunken hat, 
wahrend durch reichliche Zufuhr von W. dio Insulinwrkg. stark abgeschwacht wird. 
Auf die Blutzuckerkurve des n. Hundes oder des pankreaslosen ohne Insulinzufuhr ist 
Wasscrzufuhr oder Wassermangel ohne EinfluB. (Aroh. internal Medicine 40. 637—40.
1927. Chicago, Univ. of Illinois, Dep. of Surgery. Sep.) Me i e r .

M. Mizokami, Uber den Kin fiu  fi der innersekretorischen Drusen auf Eiweipsloff- 
weclisel bei Hundcn im  Hungcrzustande. Veriinderungen in der Gesamt-N-, Harnstoff-, 
NH,-, Krcatin- u. Kreatininharnausschcidung gefutterter u. hungernder Hunde bei 
Schilddriisenfutterung, nach Schilddriiscnexstirpation u. nach Adrenalin- u. Insulin- 
injektionen. (Folia endocrinologica Japonica 4. 1—5. 1928. Kyoto, I. med. Klin., 
Univ.) W a d EH N .

W. Hancock, A. G. R. Whitehouse und J. S. Haldane, Der Vcrlusl an Wasser 
und Salzen durch die. Haut und die danach auftretenden pliysiologischen Ausgleichs- 
rorljdnge. In  sehr genauen Selbstverss. in einem yerschiedenartig yentilierbaren 
Vers.-Raum wurde der Gesamtverlust des Kórpers an W. u. die SchweiBmenge, sowie 
der Geh. des SchweiBes an Cl, K  u. Na bestimmt. — Der W.-Verlust durch die Haut 
ist bedingt teils durch W.-Verdampfung infolge Osmose, teils durch SchweiBbldg. 
Diese SchweiBbldg. ist Ln gcmaBigtem u. k. Klima iiuBerst gering u. dio sogcnannte 
insensible Pcrspiration'unabhiingig yon der SchweiBbldg. — In diesem Falle wird 
viel mehr K  ais Na durch die H aut abgegeben. Dio H aut wirkt einfach ais semi- 
permeable Membran, soweit der W.-Verlust in Frage kommt. — Bei steigendem W.- 
Verlust nimmt auch der Verlust in Form yon SchweiBwasser zu. Zugleich steigt der 
Verlust an Cl, wahrend K- gegeniiber Na-Verlust stark absinkt. Sauborcs SchweiB
wasser, das von Hautzellen u. F ett frei ist, enthalt neunmal so viel NaCl wie KC1. — 
Mit liingerer Daucr der SchweiBbldg. steigt der Geh. an Cl im SchweiB. Bei liiiigerer 
Dauer nimmt die ScliweiBproduktion durch Ermudung der Drusen mehr u. mehr ab. 
Immer bleibt aber der Cl-%-Geh. im SchweiB viel niedriger ais im Blutplasma. —
Der Cl-Geh. im SchweiB nimmt ein wenig zu, wenn die Aufnahme von NaCl oder KC1
in der Nalirung erhoht wird, u. natiirlich auch bei wasserarmer Nahrung infolge ge- 
ringerer SchweiBwasserausscheidung. Bei Einnahme von viel W. nimmt der Cl-Geh. 
im SchweiB wenig ab, ebenso bei Cl-Armut der Kost. — Der SchweiB ist immer hypoton, 
u. dient nur in selir geringem Umfange zur Regulation der Zus. des Blutplasmas. 
Die SchweiBdriiscn stehen somit im Gegensatz zu den Nieren u. den Lungen. — Durch 
starken SchweiB- u. Cl-Verlust kommt es zu einer Alkalose mit allgemeinen Erschopfungs- 
orschcinungen, z. B. in h. Kohlenbergwerken. Es cmpfiehlt sich in diesem Falle, 
gesalzene Heringe oder sonst gesalzenes Essen, wic Schinken, zu yerzehren. Dem 
entsprieht, daB in h. Klimaten an der See die Arbeiter wahrend der Arbeit ihrem 
Trinkwasser etwas Seewasser zusetzen. (Proceed. Roy. Soc., London. Serio B. 105. 
43—59. 4/6. Birmingham, Univ., Mining Res. Lab.) F . MULLER.

William C. Emerson, Die Wirkung von Calciumchlorid auf die Giftigkeit der Galie. 
Mengen von 10—52 mg CaCI2 heben die Wrkg. von gallensauren Salzen au f den Blut- 
druck nicht auf. — Wenn CaCl2 bei Gelbsucht infolge Versehlusses des Gallenganges 
giinstig wirkt, so scheint eher die Erhohung der Blutgerinnungszeit von Bedeutung 
zu sein, ais eine Entgiftung. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 714—18. Mai. Detroit, H e n r y  
F o r d  H o sp ita l.) F . Mu l l e r .

Erik Forsgren, Vber die rliythmische Funklion dtr Leber und ihre Bedeutung 
fu r den Kohlehydratstoffwechsel bei Diabetes und fiir die Insulinbehandlung. Die Leber 
hat eine rhythm. Funktion mit alternierender assimilator. u. sekretor.-dissimilator. 
Tatigkeit, die in gewissem MaBe von der Nahrungsaufnahme selbst unabhangig ist. 
Diese Leberfunktion spielt eine groBe Rol'e fiir den Kohlenhydratumsatz, sowohl in 
der Norm, ais auch bei Diabetes. Das Insulin  soli unabhangig von der Mahlzeit zu der 
Zeit gegeben wrerden, wo der Blutzuckergeh. oder die Harnzuckeraussonderung im 
Steigen begriffen sind, sie muB soweit ais moglich dem inneren Stoffwechsel angepaBt 
werden. (Klin. Wchschr. 8 . 1110—11. 11/6. Stockholm.) F r a n k .



1028 E6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1929. II.

T. E . Boyd, Der Einflvf3 von Alkali auf die Sekretion wul Zusammensetzung des 
Magensafles. III . Die Wir kun tj von Natriunibicarbonat auf die Reaktion des Magens 
gegeniiber Histamin. (II. ygl. C. 1925. I. 1755.) Am Hundo wird NaHC03 in Dosen 
von 1 g pro kg Kórporgewicht tiiglich gefiittert, bei Anwendung 2,5°/0ig. Lsg. iindort 
sich die Sekretion auf Histamininjektion 1  Stde. nach der letzten Alkalizufuhr nicht, 
wahrend die Zufuhr einer gleiclien Menge in 5%ig. Lsg. dio Sekretion herabdriiekt. 
2 g u. mehr NaHC03 pro kg Korpergewicht setzt dio Rk. auf Histamin herab. Be- 
spiilung der Schleimhaut des Magens mit 2,5 oder 5°/„ NaHC03 andert die Rk. der 
Schleimhaut gegeniiber Histamin nicht. (Arch. internal Medicine 41. 244—48. 1928. 
Chicago, Loyola-Univ., Dep. of Physiol. and Pliarm. Sep.) Me i e r .

A. Nagy, Phosphcr wid Muskelleistungen. Die Bcdeutung der P20 5 fiir die 
Qualitat der Muskelleistung wird geschildert. Hinweis auf die mit Recresal erzielten 
giinstigen klin. Ergebnisse. (Wien. med. Wchschr. 79. 761—62. 1/6. Innsbruck.) Fk.

Marcello Comel, EinflufS des Phosphations auf den Gasaustausch von Muskelbrei 
bei wechselndem pa . (Vgl; C. 1929. I. 921.) PO.,-Ion regt den Gasaustausch an, u. zwar 
am stiirksten in einem pH-Bereich, das zwischen dem n. pn des Muskelbreis u. dem iso- 
elektr. Punkt der Muskelproteine liegt. Diese Wrkg. dtirfte m it der Rollo des P 0 4- 
lons, dic es bei den verschiedenen Phasen der Muskelkontraktion, z. B. bei der Synthcse 
u. Spaltung des Lactacidogens, spielt, zusammenhangen. (Arch. Int. Physiol. 31. 1—19. 
25/5. Mailand, Physiol. Inst. d. Univ.) O p p e n h e im e r .

O. Meyerhof, Ober die Bedeutung der G-uanidinphosphorsduren („Phosphagene“ ) 
fu r die Muskelfunktion. Kurze Zusammenfassung. Zu erwahnen ist: Nach den Ver- 
suehen an mit Curare, Trimethyloctylammoniumjodid, Spartein, Strychnin, Veratrin be- 
handelten, sowie durch Ncrvendegeneration gelahmten Eroschgastrocnemicn steht 
der Zerfall der Kreatinpliosphorsaure in einer festen Beziehung zu der Gescliwindigkeit 
des Erregungsvorganges (Chronaxie =  Zeitwcrt), indem einem geringen Zeitwert ein 
hoher Phosphagcnzerfall entspricht. Auch bei unbehandclten Muskeln nimmt mit 
steigendem Zeitwert, z. B. nach Ermudung, bei tieferer Temp., der Phosphagcnzerfall 
ab. Dasselbe gilt auch fiir die Muskeln von Tieren mit hoherer Chronaxie, wie bei der 
Króte im Vergleich zum Prosch. Dagegen ist die Kontraktionsgeschwindigkeit selbst 
von der GróCc des Phosphagenzeifalls unabhiingig. (Naturwiss. 17. 283—87. 3/5. 
Berlin-Dahlem, Kaiscr Willielm-Inst. f. Biologie.) L O H M A N N .

Marcelle Poujol, Curarewirkung auf die Ermudungserscheinungen des Muskels. 
Unter Curare treten am isolierten Eroschmuskel die Ermudungssymptome rascher auf. 
Auf der anderen Seite werden die Erholungsvorgiinge verbessert. Wesentlich fiir beidc 
Erscheinungen ist die Dosierung. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 90—91. 17/5. Paris, 
Lab. de physiol. gćner. de la Sorbonne.) O p p e n h e im e r .

Marcelle Poujol, Sparteinwirkung auf die Ermiidungserscheinungen des Muskels. 
(Vgl. vorst. Ref.) Der curareartige Wirkungseharakter des Sparteins macht sich auch 
in den Verss. am isolierten Froschmuskel bemerkbar. Chronaxie, Ermiidbarkeit, Er- 
holung werden von Spartein ahnlich, nicht ganz gleich, wie Curare beeinfluBt. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 101. 91—93. 17/5. Paris, Lab. de physiol. gćnćr. do la Sor
bonne.) ' O p p e n h e im e r .

H. Kahler, H. W. Chalkley und Carl Voegtlin, Das Weseii der Wirkung eines 
elektrischen Hochfretjuenzfeldes auf Paramaecium. Aus folgenden Beobachtungen wird 
gesehlossen, daB der allcin nachweisbaro Effekt bei der Einw. eines clektrostat. oder 
elektromagnot. Hoclifreąucnzfeldes auf Paramaecium caudatum durch Temp.-Er- 
hohung im Organismus verursacht wird: Ident. Verh. des Organismus bei allmahlichei 
Temp.-Erhohung a) durch Einw. des Hoclifreąucnzfeldes, b) durch diroktes Erhitzen; 
der Tod erfolgt in bciden Eiillen bei der gleichen Temp. — Pehlen eines nachweisbaren 
biolog. Effektes bei langer Einw. des Feldes bei einer nicht tódlichen Temp. (Publ. 
Health Reports 44. 339—47. 15/2. United States Publ. Health Service.) KRUGER.

Oscar W. Ricliards, Die Wirkung neurophiler Gifle auf den Krebs Uca Pugnax. 
Es sollte versucht werden, den Krebs zu zwingen, sich nur in einer Richtung zu be- 
wegen, um das Studium des Phototropismus dieses Tieres zu erleichtern. Die Al-' 
kaloidc, meist in Konz. l%o» wurden in 200 ccm Seewasser gel., darein je zwei Tiere 
getan, die Kontrolltiere in dieselbe Menge Seewasser. Wahrend der Beobachtung 
kamen die Tiere in eine groBe Krystalliaierschale mit feuchtem Sand, danach wieder 
in die Lsg. Atropin, Apomorphin, Morphin, Kaffein, Godein u. Digitonin waren nach 
40 Stdn. ohne sichtbaren EinfluB. Pikrotoxin, Phenol u. Yeratrin kehrten die iibliche 
Bewegungsart um. Campher u. Nicotin erniedrigten die Reizschwelle; die Tiere wur<len
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alctiver ais die Kontrollen. — Infolgedesscn ist das neuromuskuliiro System der Uca 
iihnlicher dem der Insekten ais dem der Wiirmer. Da Uca durch Kaffein nicht an- 
gegriffen wird, hat sie moglicherweise ein weniger differcnziertcs Nervensystem ais 
der Tintenfisch. (Biological Buli. 56. 28—31. Jan. Worcester, Clark Univ. and Woods 
Hole, Marinę Biological Labor. Sep.) ENGEL.

V. Henriques und A. Roche, Werden die Pentosen im  tierischen Organismus aus- 
genntztl (Vgl. C. 1929. I. 1709.) Nacli Arabinose'miw\vc oder -injektion steigt der 
respirator. Quotient. Im hypoglykam. Zustand des Kaninchens kann aber weder 
Arabinose, noch Xylose die Tiere retten, selbst nicht mit Dosen, dic wesentlicli lioher 
licgen, ais die der sieher wirkcnden Glucose. (Compt. rend. Soe. Biologie 100. 846—49. 
8/4. Kopenhagen, Physiol. Inst. d. med. Fak.) O p p e n h e i m e r .

L. Random und R. Lecoq, Zur Frage der angenommenen Giftigkeit der Galaktose. 
Vergleich der physiologischen Ausnutzung von Glucose und Galakłose durch den Organismus 
der Taube. (Vgl. C. 1928. I. 2268.) Die Galaktose ist fiir den Organismus ebensowenig 
tox., wie dio Lactose. Unter entsprechenden, ausgcgliehencn Bedingungen des Regimes 
wird Galaktose calor. vollkommen ausgenutzt. Bei genugender Zufuhr von Vitamin B 
(0,5 g getrocknete Bicrhefe) kann der Zucker in der Nahrungsmischung durch Galaktose 
ausgefiillt werden. (Compt. rend. Soo. Biologie 101. 355—57. 7/6. Paris, Lab. do physiol. 
du Centre do reeherches sur l’alimentation.) OPPENHEIMER.

Maurice Villaret, L. Justin-Besanęon und Vexenat, Wirkung der Phenylathyl- 
barbitursdure des Gicutins und der Arsenobenzole auf die isolierle Bronchialmushulalur. 
Cicutin bewirkt eine schwache Bronchialmuskelkontraktion, Luminal ist ohne Wrkg., 
sein antiasthmat. Effekt muB zentral bedingt sein. Dic Arsenobenzole, besonders das 
Neosalvarsan, fiilircn — aber erst in stiirkeren Konzz. — zu briisken Kontraktionen. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 100. 809. 8/4.) O p p e n h e i m e r .

J. Andre Thomas, Ober die Reaktionen der in  Gruppen lebenden Wesen. Alkaloid- 
łoirkungen auf Conroluta Roscoffensis. Bcobachtungen iiber die Toxizitat von Atropin, 
Adrenalin, Scopolamin, Strychnin, Ephedrin u. Pilocarpin an den in Gruppen zusammen- 
lebenden Meerestiercn. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 195—97. 7/1.) OPP.

Herbert S. Gasser und Joseph Erlanger, Die Bedeutung der Griifle der Fasem 
fu r das Auftreten von Ncrvenblock durch Druck oder Cocain. In einem Nerycnstamm 
sind die einzelnen Fibrillen je nach ihrer GróBe verschieden empfindlich gegeniiber 
Druck u. Cocain. Die breiten Fasern sind gegen Druck, die schmalen gegen Cocain 
besonders empfindlich. (Amer. Journ. Physiol. 88 . 581—91. 1/5. Washington, Uniy. 
School of Med., Dept. of Pharmacol. and Physiol.) F. Mu l l e r .

Vicente H. de Gouveia, Experimentalstudien iiber Athyleitbetdubung. (Vgl. C. 1927.
II. 600.) In  der Athylennarkose yerzógert sich die Blutgerinnung (statt 4 erst nach
6 Min.), 15 Min. nach der Narkose ist sie erheblicli yerkurzt. (Compt. rend. Soc. Biologie
101. 385—87. 7/6. Coimbra [Portug.], Inst. dc pharmae. de la Fac. de mód.) OPP.

Saichiro Sato, Biologische Betrachtungen iiber die schmerzstillende Wirkung der 
Mitlel gegen chronischen Rheumatismus. Boi Menschen, dio an Rlieumatismus litten, 
wurde nach intracutaner Injektion von Caseinol, einem aus Casein hergestellten Mittel, 
von Gitosan, einem dem Ałophan gleichzustellenden Mittel, sowio nach Eingabe von 
gelbein P  der C02-Geh. des Blutes bestimmt. Es wurde bei allen drei Mitteln eine 
Abnahme, d. li. Acidose, gefunden. Vf. yermutet, daB die Schmerzstillung bei Rheuma- 
tikern auf Entstehung dieser Acidose mit Herabsetzung des vegetativen Tonus berulit.
— Das Ca-Ion yermag unwirksame Dosen der Mittel zu potenzieren. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 65. 687—91. 29/5. Tokio, Klinik d. stadt. Pflegeanstalt.) F. Mu l l e r .

W. Flessa, Unsere Erfahrungen mit der Avcrtinnarkose. In der Gyniikologie 
bietet das Averlin fiir Kranko u. Arzt groBere Vorteile ais eine reine A.-CHC13- oder 
Gasnarkose. Bei richtiger Dosierung ist es ganzlieli ungefahrlicli. (Miineh. med. Wchschr
76. 955—57. 7/0. Miinehen, Uniy.) F r a n k .

Karl Narbeshuber, E in  neues schmerzslillendes Medikament. Klin. Bericht 
iiber giinstige Wrkgg. des Acedicon (BOEHRINGER). (Wien. med. Wchschr. 79. 789 
bis 790. 8/6. Wien, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Ferdinand Winkler, Die Behandlung von Haulkrankheiten mit Gardan. Mit 
Gardan wurden bei Behandlung von Herpes Zoster, Hautncuralgien, Ulcera cruris u. 
anderen Dermatitiden reeht gute Erfolge erzielt. Gardan-Exanthemo wurden nicht 
beobachtet. (Wien. med. Wchschr. 79. 820—21. 15/6. Wien.) F r a n k .

Kraft, Die Behandlung von influenzaartigen Erkrankungen des Pferdes mit intra-
vendsen Ińfusionen von Chinosol. Chinosol wirkte bei influenzaartigen Erkrankungen

XI. 2. 67
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des Pferdcs in Form von intrayenosen Infusionen stark fieberwidrig. Der Allgemein- 
zustand der Tiere wurde gebessert u. der Appetit angeregt. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 
37 . 358— 60. 8/6. Zierenberg, Bez. Kassel.) F r a n k .

H. Hermann und J. Malmejac, Uber die rasokonstriklorischen und dilatorischen 
Wirhungen des Adonidins an der Niere und ihr Wirkungsmechanismus. Die Vaso- 
konslriktion (gemessen am Nierenyolumen) nach mittleren Dosen von Adonidin bat 
peripbcren Ursprung; die vasodilator. Effekte sind dagegen zcntral, zum Teil auch 
meeban. durch Blutdruckerhohung bedingt. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 101—03. 
17/5. Alger, Lab. de physiol. de la Fac. de mćd.) O p p e n h e im e r .

H. Hermann und F. Jourdan, Uber den diuretischen Effekt des Adonidins und der 
imsserigen Ezlrakte von Adonis remalis. (Vgl. vorst. Bef.) Auf 0,25—0,5 mg Adonidin 
pro kg-Hund tr it t  Diurese ein. GróBere Dosen fiihren zur Anurie. Zum Teil kann es 
sieh um direkte Nierenwrkg. handeln, sicher sprcehen aber wesentlich die Erscheinungen 
an den GefaBen mit. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 103—05. 17/5. Alger, Lab. de 
physiol. do la Fac. de mćd.) OPPENHEIMER.

Arthur D. Hirschfelder und George M. Decherd jr., Die hemnmiden Wirhungen 
von Lipoiden bei Antisepticis. Es wurde die Beeinflussung yon Staphylococcus aureus 
dureb Lsgg. yon neutralem Acriflamn, von Pyridium  u. von IIgCl2, ferner von Coli- 
bacillus gegenuber den ersten beiden bei Ggw. von 0,5% Lecithin oder Cephalin oder
0,05% Choleslerin untersucht. — Diese Mengen entsprechen ungefahr den im Blut- 
plasma vorkommenden. — Dio Hemmung der Bakterienentw. war sehr deutlieli, auch 
wenn die Lipoidsuspcnsion keine Flockung zeigte. — Das ultramkr. Bild einer Lecithin- 
emulsion wird durch HgCl2 nicht yerandert. Trotzdem muB irgendeine Bindung stątt- 
finden. — Im Tyndallkegel untersucht, sehen dio Cholesterinteilchen bei Ggw. von 
Chinin, Cupreinen, Acriflavin, Riyanol, Fluorescein oder Eosin andors aus ais ohne 
diese. HgCl, bewirkt sofortige Flockung. — Die Lipoide beeinflussen dio Wrkg. der 
Antiseptica ebenso wie die EiweiBkórper des Blutplasmaa, des Serums u. der Gewebsfll. 
(Proeeed. Soc. exp. Biology and Medicine 25. 824—26. 1928. Minnesota, Dept. of 
Pharmacol. Univ. Sep.) F. Mu l l e r .

W. Sobiraj, Noroprotin zur Ekzembeliandlung. Mit Novoprotin wurden bei 
der Behandlung von Ekzemon gunstige Erfolge erzielt. (Med. Wolt 3. 790. 1/6. Wangan, 
Kr. Breslau.) FRANK.

Albert W. Bauer, Vigantol bei der Behandlung von unspczifischem Fluor. Vigantol 
erwies sich von giinstigem EinfluB auf den nichtgonorrhoischem Fluor. Die Erfolge 
diirften auf oinen Umschwung im Mineralstoffweehsel zuriickzufuhren sein. Es gelang 
Vf., durch Bolikost bzw. yitaminreichc Mischkost schwer yeranderte patholog. Fluores 
giinstig zu beeinflussen. (Miinch. med. Wchschr. 76. 962. 7/6. Wien, AUgem. Kranken- 
haus.) F r a n k .

E. Schubert, Polygonorm ais Hdmoslyptikum. Polygoncrm ist eino aus ver- 
schiedonen Polygonumarten hergestellte Tinktur, die Vf. mit besonderem Erfolg bei 
Blutungen im Bereich dos Genitalgebietes anwendet. (Med. Welt 3. 828. 8/ 6. 
Munohen.) F r a n k .

Beyermann, Uber Agarol, ein neues Sluhlregulierungsmittel, und seine Vervendung. 
insbesondere bei Nervenkranken. Agarol (Herst. W . R . W a r n e r  & Co., Berlin) bestcht 
aus Agaragar, Phenolphthalein u. Paraffindl. Klin. erwies es sich ais unsehadliches, 
zuYcrlassiges u. ohne unnngenehme Nebenerschcinungen wirkendes Stuhheguliorungs- 
mittel. (Mirnch. med. Wchschr. 76 . 1087—88. 28/6. Breslau, St. Georg-Krankenh.) Fk.

C. Levaditi und P. Lepine, Schulzioirkung des lipoidloslichen Quecksilbers gegen 
die experimentelle Sypliilis. Hg-Phenyldthylacetat wirkt tox. in Dosen von 0,02—0,03 g 
pro kg Kaninchen, 0,005—0,015g werden gut ertragen. Eine Heilwrkg. laBt sich mit
0,0025—0,005 g/kg erzielen. Die Schutzwrkg. ist gróBer ais bei Au-Verbb., nahert sich 
der des Bi u. Te, ohne diese zu crreichen. (Vgl. auch C. 1928. I. 1433.) (Compt. rend. 
Soe. Biologie 100. 797—99. 8/4.) O p p e n h e im e r .

L. Fournier, L. Guenot und A. Schwartz, Das Upoidlósliche Quecksilber bei der 
menschlichen Syphilis. (Vgl. vorst. Ref.) Hg-Phenylalhylacetat ist in der Luestherapie 
nicht brauchbar; es steht hinter dem therapeut. Effekt des lipoidloslichen Bi weit 
zuriick. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 799—800. 8/4.) O p p e n h e i m e r .

H. N. Cole, Harry L. Farmer und Hagope Miskdjian, Inlramuskulare Besorpdon 
einiger unloslicher Wismutverbindungen, wie sie mittels Rontgenslrahlm sich rerfolgen 
liiflt. Fein yerteiltes metali. Bi bleibt 44—150 Tage unresorbiert. Seine wiederholte 
Anwendung ist infolge zwangliuifiger Akkumulierung von Bi auBerst gefahrlich. Auch
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Bi-Oleat bleibt 12—68 Tage unaufgeselilossen. Bi-Salicylat wird kaum rascher resor- 
biert u. ist, trotz giinstiger tlierapcut. Wrkgg., ais nicht ungefalirlich zu betraehten.
Weit rascher vcrlauft die Resorption loslicherer Bi Praparate, wie z. B. von Kalium- 
bismuthyltartrat, welches in 6—27 Tagen versehwindet. Vff. empfehlen selbst diese 
Verb. nur einmal wóchentlieh zu injizieren u. den Patienten sorgfaltig zu beobachten.
(Arch. Dermatology Syphilology 13. 219—227. 1926. Clcveland. Sep.) F r e u n d .

L. de Borggraet, Einflufl des Chlors, Broms und Jods auf die Reizbarkeit des 
Froschherzens. (Vgl. C. 1928. I. 2628.) NaCl in der Ringerlsg. kann durch NaBr ganz 
ersetzt werden, ohne daB Rhythmus oder Kontraktionshóhe der Herztatigkeit be- 
einfluBt wird. Die Reizbarkeit wird aber, je mehr Cl durch Br ersetzt wird, vermindert.
Mit N aJ  kann nur die Halfte (aąuimolekular) des NaCl ersetzt werden, um die volle 
Funktion nicht zu s t6ren. Auch dann tr it t  aber Verlangsamung ein u. die Reizbarkeit 
fiillt stark ab. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 167—68. 17/5."Louvain, Lab. de physiol. 
de rUniv.) OPPENHEIMER.

Gustav Spengler, Chloralhydral und Hype.rlonie. Kleine Dosen von Chloral- 
liydrat, 0,25 g am Abend vor dem Schlafengehen, oder iiber den ganzen Tag verteilt 
gegeben, bewahrten sich ais gutes Sedativum. Es wurde oft eine gunstige Beeinflussung 
des erhóhten Blutdruckes beobachtet. (Dtsch. med. Wehschr. 55. 1039—40. 21/6.
Wien, Erzherzogin Sophienspital.) F r a n k .

Jo Go, Uber die pharmakologische Wirkung und das Schicksal der synthetischen 
P-Indolathylaminsalze. Synthet. /f-Indolathylaminsalzacetat gleicht chem .. u. pliar- 
makolog. dem aus Eviodiamin (aus Evodia rutaeearpa) durch Spaltung u. dem aus 
Tryptoplian hergestellten Praparat. Uteruskontraktionen in kleiner Dosis ohne Blut- 
druekbeeinflussung. Atemzentrum dureh kleine Mengen erregt, durch groBere ge- 
lahmt. Funktionssteigernder Effekt am Herzeil ahnlich dem Coffein. Alle andern 
Wrkgg. (Auge, Driisen, Darm) je nach Menge, in ihrer Bedeutung gegeniiber der 
Elektivitat auf den Uterus stark zuriicktretend. Im Organismus wird die Substanz 
desamidiert u. zu Indolessigsaure oxydiert. (Japan. Journ. Med. Science IV. Phar- 
macology 2. 77—117. 1927. Tokio, Pharmakol. Inst. d. Kais. Uniy. Sep.) OPPENH.

C. Heymans und P. Rśgniers, Ergotamin und die Sinus-Carotisreflexe. Ergotamin 
unterdruekt dic gefaBregulator. Ileflexe, dereń Ursprung im Carotissinus liegt. Es 
handelt sich aber um keine unmittelbare Wrkg. der sensiblen NerygefaBendigungen 
im Sinus. (Compt. rend. Soc. Biologie 101. 157—59. 17/5. Gent, Inst. de pharmaeodyn. 
de l’Univ.) O p p e n h e im e r ”.

A. Longo, Pharmakologische Beeinflussung dtr Capillardurchlassigkeit. Es wurde 
gepriift, ob u. wie weit das Endothelsymptom dureh bestimmte pliarmakolog. Eingriffe 
beeinfluBbar ist. Die Verss. wurden zum groBten Teil an Patienten mit Lungentuber- 
kulose u. positiven Endothelsymptomen ausgefiihrt. Einen hemmenden EinfluB 
zeigten: Adrenalin, CaCl2, Hypophysin, Ergotin, Ergotamin u. Strychnin. Eine be- 
gunstigende Wrkg. kommt dem J  u. dem Follikulin zu. Demnach iiben eine Reihe 
von Arzneimitteln, welehe zur Blutstillung Verwendung finden, einen deutlich hemmen
den EinfluB auf das Endothelsymptom aus. Dieses ist demnach ein Weg, um die Wrkg. 
gewisser Hamostatica experimentell zu priifen. (Klin. Wchschr. 8 . 1130—31. 11/6. 
Catania, Univ., Sanator. Fcrrarrotto.) F r a n k .

M ingtjiian Ding, Beitrage zur Pharmakologie des Ephedrins. Salzsaures Ephedrin 
wirkt auf das isolierte Herz von Wasserfróschen in Verdd. von 1: 100 000 negativ- 
inotrop u. -chronotrop. Die Verd. yon 1: 1000 bcwirkt diastol. Stillstand, der aber 
riickgangig gemacht werden kann. Ein durch Ca-Mangel bewirkter Herzstillstand 
kann dureh Ephedrinsalzc aufgehoben werden. Zunahme der Herzkontraktionen 
wie nach Adrenalin wurde niemals beobachtet. — Auf isolierte Arterienmuskelstreifen 
wirkt Ephedrinsalz wie Suprarenin. — Bei Hunden steigert es in Dosen von 0,01 b is .
2 mg pro kg den Blutdruck ohne folgende Senkung. Mengen von 6—10 mg pro kg 
setzen den Blutdruck herab. Wenn man Suprarenin zusammen m it Ephedrin oder 
danach injiziert, so tr it t  stets sekundare Drueksenkung auf. — Ephedrin wirkt nicht 
wie Adrenalin synergist. m it Cocain auf den Blutdruck u. steigert nicht den Blutdruck 
nach Cocain, Novocain- oder Tutocaininjektion. Im Gegenteil sinkt der B lutdruck^ 
ab. — Der Tonus der Uterusmuskulatur von Meerschweinchen oder jungen Schweu»eff5 Q Q 
sinkt durch Ephedrin, die Automatie wird gehemmt. — Am isolierten Gastrocn^mł^s ,ęrur 
des Wasserfrosches bewirkt Ephedrin bis zu 1: 1000 eine geringe Zunahme der ““ ""
kontraktion, starkere Konzz. erzeugen fibrillare Zuckungen u. Abnahme ddrcjljft' 
hohe. — Die Kórpertemp. steigt beim Kaninchen durch 5—10 mg pro kg infi^gnfi

V Ł ..
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um 1/i  bis fast 2°. Der Blutzucker nimmt durch 5 mg pro kg intraven8s 3—4 Stdn. 
lang um 25% zu. — Ephedrin-Hydrochlorid bat also sehr weitgchende Ahnlichkeit 
mit Suprarenin, weieht aber in gewissen Einzelheiten yon ihm ab. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 65. 547—56. 1/5. Wiirzburg, Pharmak. Inst. d. Univ.) F. MULLER.

B. E. Read, C. Y. Pak und P. Mar, Die Wirkung von Pseudoephedrin auf die 
Niere. Pseudoephedrin erweitert die peripher. BlutgefiiBe u. w irkt nur lnilb so stark 
blutdrucksteigcrnd wio Ephedrin. Bei Durchstromung der isolierten Niere von Hunden 
nimmt der Blutstrom durch 0,05% Pseudoephedrin ab, durch 0,1—0,5% zu. — Langer 
fortgefiihrte Durchstromung m it 0,1 oder 0,5% bewirkt Verengerung der NierengefaBe 
mit Abnahme der Durchstromung, auch Abnahme der Harnabsonderung. Es tr itt  
bci den liohen Dosen EiweiB auf, dio Niere ist geschadigt. — Nur gelegentlich kann 
Vcrcngerung der NierengefiiBo u. Zunahme der Harnabsonderung gloiohzeitig auf- 
treten. (Proceed. Soc. exp. Biology and Mcdioine 24. 474—75. 1927. Peking, Union 
Med. College, Dept. of Pharmacol. Sep.) F. Mu l l e r .

Richard Labes, Uber Curarewirkung der Tellurite am Frosch. Kaliumtellurit 
bewirkt yorwiegend eine periphere motor. Liihmung. Eine Tellurmethylwrkg. ist die 
Telluritvergiftung nicht. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 141. 142—47. April. Bonn, 
Pharmakol. Inst.) OPPENHEIMER.

E. Fiatów, Uber die verschiedene Wirkung von Histamin und Adrenalin auf die
Ohrgefape. des Kaninchens. Bestatigung der Angaljen von FELDBERC (C. 1927. II. 
1731). Unter den gleichen Bedingungen, dio bei Histamin zu GefaBerweiterung fiihren, 
tr i t t  bei Adrenalin Verengung ein. Warum sich die KaninehenohrgefiiBe nach Ex- 
stirpation des obersten Halsganglion auf kleine Dosen von Histamin u. Adrenalin — 
auf welche beide Stoffo an den GefaBen sonst gleichsinnigo Rk. erfolgt — yerscliicden 
yerhalten, bleibt noch unentsehieden. Der Unterschied besteht nur bei intrayenoser, 
nicht bei intraartcrieller Injektion, also nicht bei dirckter Zufulir zu den OhrgefiiBen 
(vgl. auch C. 1928. II. 1002). (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 141. 161—63. April. 
Berlin, Pliysiol. Inst.) Op p e n h e im e r .

F. W. Stein, Zur Behandlung rasolabiler Zustande, insbesondere des hypotonischen
Symptomenkomplezes (der Hypotonia nervosa) mit Vasovasol. Bei der Behandlung 
hypoton. Zustiindc wurden mit Vasovasol, einer Kombination von Papaverin mit 
Phenyl-Athyl-Barbitursaure gute Erfolge erzielt. (Medizin. Klinik 25. 603—04. 12/4. 
Teplitz-Schonau.) FRANK.

Jean Godonneche, tlber Arsengiftigkeit. Vergleichende Untersuchwig mit In- 
jektionen von Natriumarseniat und dem arsenlialtigen Mineralwasser von Bourboule. 
Das kiinstliche As-W. u. das auf Flaschen bezogene Mineral-W. haben ihrem As-Geh. 
entsprechende gleiclio Giftigkeit; dagegen ist das unmittelbar der Quelle entnommene 
u. sofort injizieite W. viel giftiger. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 477—84. April.) OPP.

A. Buschke und A. Wdrkus, Untersuchungen iiber die Bezieliungen des Thalliums 
zum Lipoidstoffwechsel und zum Gewcbe. Verss. an Ratten m it Thalliumacetat. Die 
Organe der nach 6—10 Monaten getoteten Tiere wurden histolog. auf Lipoide u. chole- 
sterinhaltige Lipoide untersucht. RegelmaBig fanden Vff. Lipoidschwund in der Neben- 
nierenrinde, Herabsetzung oder Schwund der Lipoide u. cholesterinhaltigen Lipoide 
in der H aut u. Veranderungen in den Hoden. Nach Aussetzen der Tl-Fiittcrung traten 
bei einer anderen Serie von Tieren die Lipoide wieder nachweisbar auf. Der Zusammen- 
hang zwisehen dem Tl einerscits u. dem Lipoidstoffwechsel bzw. der innercn Sekretion 
andererseits darf demnach ais enviesen gelten. (Klin. Wchschr. 8 . 1122—23. 11/6.) Fk.

Johan Almkyist, Bemerkungen zur Gesehichte der Quecksilbervergiftung. Angaben 
iiber die altcste Verwendung von Hg zu medizin. Zwecken (Indien), iiber die Beschrei- 
bung des Mercurialismus im Mittelalter u. iiber die pathogenet. Auffassungen u. Beob- 
aclitungen bis zur Jetztzeit. (Acta med. Scandinavica 70. 404̂ —76. 28/5.) OPP.

Warren C. Hunter, Experime?italuntersuchung iiber erworbene Resistenz des Nieren- 
epithels beim Kaninchen gegeniiber Sublimat. Bei der £7ra»vergiftung der Niere war 
gefunden worden, daB das neugebildete regenerieite Nierenepithel yiel unempfindlicher 
gegen das Gift ist, ais das urspriingliche. Es ist behauptet worden (G il  y  G i l , Beitrage 
zur patholog. Anatomie 72 [1924]. 621), daB etwas Ahnliches bei der HgCl2-Vergiftung 
yorkommt, u. daB der Tubulusapparat eine bemerkenswerte Resistenz erwerben soli.
— Die yorliegenden Verss. zeigten, daB man m it HgCl2 quantitativ ungleichmaBige 
Vergiftungsbilder erzielt, da die resorbierten Mengen infolge der EiweiBfallung zu stark 
schwanken. So kann nach wiederholten Injektionen dus Nierenepithel unverandert 
bleiben oder bei der gleichen Dosis schwere chroń. Yeranderungen sowohl im Gebiet
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der GefaGschlingen, wio der. Tubuli zeigen. Immerhin wurde ein geringer Grad von 
erhohter Resistenz- gegeniiber HgCl2 bei dem regenerierten Epithel der Tubuli u. im 
Glomerulusgebiet gefunden. (Annals of internal Med. 2. 796—806. Febr. Portland, 
Orcgon. Sep.) F. Mu l l e r .

M. Staemmler, Anatomischer Befund bei Bleiepilepsie. Beschreibung oines Falles 
von sieher festgestellter Pb-Schadigung (Bloikolik, Blcisaum, Anamie, basophilo 
Tupfelung), der unter den Erseheinungen der Epilepsio zugrunde ging. Es wurdo 
im Gehirn kein Pb gefunden, dagegen fanden sich schwere zcllulare Śchadigungcn 
(Gliawucherung, Schwund der Ganglienzellen). (Klin. Wchschr. 8 . 1210—12. 25/6. 
Chemnitz, Pathol.-hyg. Inst.) F. Mu l l e r .

F. Leibbrandt und E. Mager, Vergiflung durch aufcinandcrfolgendes Einnehtnen 
sonst liarmloser Arzncisloffe. Gloichzcitiges Einnelimen von Metaldehyd u. Mentlwl- 
kompretten fiihrte bei 2 Yersucbspcrsoncn zu ausgesproohenen Vergiftungsersclieinungcn. 
Anscheincnd bildet Metaldehyd m it Menthol eine giftigc Verb. im Korper. Im  Tier- 
vcrs. am Kaninchen tra t dieselbe Erscheinung ein, Metaldehyd m it Menthol fiihrte 
zum Tode des Vcrsuchstieres. (Munch. med. Wchschr. 76. 1131. 6/7. Freiburg i. B.) Fk.

EugeneU. Still, Vber die Giftigkeit gereinigler Gallenprodukte. Gereinigtea Bilirubin 
ist ungiftig. In  der Galie sind nur dio Gallensauren, u. zwar in diesen dio Cholat- 
radikale, in folgender aufsteigender Reihenfolgo giftig bei intravenoser Injektion beim 
Hund oder intraperitoneal bei der R atte oder in dio Lymphbahncn beim Frosch: 
Clwlcinsaure, Desozycholsdure, Glykocholsdure u. Gholarsdure. (Amer. Journ. Physiol. 
88. 729—36. 1/5. Philadelphia, Univ. of Pcnnsylvania, H e n r y  P h ip p s  Inst.) F. Mii.

E. Pawlowsky und A. Stein , Experimentdle UnUrsucliung iiber die 
Wirkung des Actiniengiftes (Actinia eąuina) auf dic Mensclienlmut. Bei dauerndem 
Verbleiben im Laboratorium unter gunstigen Verhaltnissen zeigt die Actinia eąuina 
tox. Eigg. auf die Menschcnhaut. Unter der Wrkg. der giftigen Bestandteilc der Actinien 
entwickelt sich in der H aut eine akuto Entzundung, welche sich im Erscheinen eines 
Hautodems, einer Erweiterung der GefaBe u. in der Bldg. yon Infiltraten aus Lympho- 
eyten u. Polynuclearen iluGert. (Arch. Dermat. Syphilis 153. 647—56. 20/5. Leningrad, 
Miiitar-medizin. Akademie. Staatsinst. f. medizin. Wissenschaften.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Wolfgang Brandrup, Versuche iiber dic praktische Verwendung der Hefeprodukte 

Zyma tur Pillenbcreitung. 51 verschiedenc Pillen wurden nach verschicdenen Vor- 
schriften hergestellt u. auf ihre Zerfallbarkeit hin untorsucht. Es ergab sich in allcn 
Fallen bei Verwendung der Zymahefeprodd. eine erhebliche Steigerung der Zerfallbar
keit gegeniiber den alten Pillenbindemitteln. Die rein techn. Pillenbereitung wird er- 
leichtert, u. die Pillen bleibcn weich u. haltbar. Schimmelbldg., Feuohtwerflen, Zcr- 
flieBen oder Aufblahen ist in keinem Falle beobaehtet worden. Die Pillen durfen nicht 
zu feucht angestoGcn werden; ein Zusatz von Laminaria ist nicht immer zweckmaBig. 
Zur Unters. kamen Pillen mit Fol. Digitalis, mit Fe-Verbb. (boi ihncn empfiehlt Vf. 
dic Verwendung von Faox med. plv. wegen der groBeren Sprengwrkg.), mit Alkaloiden, 
mit Extrakten, Harzen, Pflanzensaften, Balsamen, m it ath. Olen, Guajacol, Kreosot, 
mit leicht zersetzlichen Stoffen, mit anorgan. u. organ. Salzen, Styli pro urethra u. mńi 
dem Handel bezogene Pillen. Vf. gibt die fiir jedc Gruppe giinstigsten Bindcmittel 
(Extractum Faecis spissum, siccum oder Facx med. plv.) an. (Apoth.-Ztg. 44. 855—58. 
13/7. Kottbus, Kronenapotheke.) L. J o s e p h Y.

F. Lewis Smith und F. Hooper, Die physikalische und chemische Analyse von
medizinisch gebrduchlichen Glasem und Gummiwaren. Kurzo Obersicht iiber die Priifungs- 
methoden von Arzneigldsem u. medizin. Gummiwaren. Letztere werden nach den Vff. 
bzw. nach dem bei der engl. Marino gebrauchlichen Verf. erst 15 Min. in W. gekocht, 
dann 20 Min. im Autoklaven bei 15 engl. Pfund Druck, weiterhin melirere Tage bei 
80 bzw. 100° erhitzt (troekon) u. unter A., Aceton, A. u. 5%ig. Phenollsg. gebracht. 
(Pharmac. Journ. 122. 467—68. 18/5.) H a r m s .

D. Loeser, Die kolloidale Natur der bldttchenformigen Eisensalze (iron scalę salls). 
Auf Grund pharmakolog. Yerss. mit krystalloiden (Fe013)- u. kolloidcn Fe-Verbb. 
(Fe-Kakodylat u. kolloidalea Fe) kommt Vf. zu der Ansicht, daG dic. Toxizitat der Fe- 
Verbb. bei intravenoser Injektion um so mehr abnimmt, je weiter das Fe in den kolloidcn 
Zustand ubergegangen ist. 5,3 mg FeCl3/kg weiGer Ratte stohen 32,1 mg/kg yóllig 
kolloidalen Fe-Kakodylats bzw. 41,1 mg/kg kolloidalen Fe ais Dosis tolerata gegeniiber.
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Hiemach Ycrmutcte Vf., daB die nicht krystallisiercnden, ais Blattchen gewonnenen 
Fe-Salze (wie Chinin, ferrocitrieum) mehr oder weniger kolloidal seien. Seine Dialyse- 
u. Fallungsverss. (mit MgSOj-Lsg.) bestatigten, daB Kalium- u. Ammoniumferritartrat 
sowio Fe-Glycerophosphat echte kolloidalo Lsgg. bilden. Auch die Fe-Citratverbb. 
sind z. T. kolloidal. Die therapeut. wertvollen Eigg. dieser Verbb. konnen also ihrem 
Charakter ais Kolloide zugeschrieben werden. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 
124—28. Febr. New York, Loeser Labor.) H armS.

C. A. Rojahn und Max Herter, Untersuchungen iiber Rheumamiltel. VI. Capsifor. 
(V. vgl. C. 1929. II. 192.) Capsifor der C h e m .  F a b r i k H e l f e n b e r g , A .  - G ., 
Helfenberg bei Dresdcn, enthalt nach Angaben des Herstellers: Methylsalicylat 15%, 
Menthol 5% , Capsicum 5%, Campher 2%, Rosmarinol 3%. Die Analyse ergab auBer 
den angegebenen Bcstandtcilen noch etwa 0,45% NH3. Von dem vorhandenen Methyl
salicylat sind etwa 2,5% durch die Wrkg. der Seife, dio in Menge von 8—9% ais Natron- 
seife nachgewicsen wurde, aufgespalten u. in Form von Na- oder Ammoniumsalicylat 
yorhanden. (Apoth.-Ztg. 44. 858. 13/7, Halle-Wittenberg, Univ.) L . J o s e p h y .

Detleisen, Antigalta, ein neues Mitłel gegen die Streptokokkenmastitis der Rinder. 
Das vom Vf. hergestellte Praparat Antigalta ist ein aus Campher, ath. ólen u. tier. 
Fetten bestehendes Liniment. Jedes Euterriertel wird mehrmals taglich dam it ein- 
gerieben u. das kranke Viertel oftmals am Tage ausgemolken. Antigalta fiihrt zur 
Bldg. von Antikórpern in der Euterhaut, welche dio im Innem vorhandenen Infektions- 
orreger sehwachen bzw. unschadlich maehen. Es bewahrte sich ais gut wirkendes 
Heilmittel gegen akute u. cliron. Mastitis. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 37. 340—43. 
1/6. Eutin.) F r a n k .

Edgar Brann, Adiplantin in  der Beinheilbmde. Adi plan lin ( H e l f e n b e r g  
A.-G.) ist eine von K lu g  zusammengestellte Salbe, die Sekrete trop. Euphorbiaceen 
enthalt. Es wurden damit bei nassenden Ekzemen, Ulcera u. dgl. am Bcin guto Heil-
erfolgo erzielt. (Med. Welt 3. 827— 28. 8/6. Berlin-Steglitz.) F r a n k .

May, Vernichtung von Schadlingen in  Kiihlhausern durch Kohlenoxyd. Wegen der
groBen Gefahrlichkeit der HCN-Durchgasung schlagt Vf. die von ihm fiir weniger 
gefahrlich gehaltene CO-Durchgasung vor. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 39. 362—63. 
1/7. Krefold.) ________________  G r o s z f e l d .

Friedrich Passek, Hamburg, Herstellung physiologisch wirksamer kolloidaler 
Gold- bzw. Goldkiesclsatirelosungen, dad. gek., daB man auf vcrd. Lsgg. von Alkali- 
hydroxydcn bzw. Alkalisilicaten eino Au-Lsg., insbesondere A uC13, in einfacher oder 
Wcchselwrkg. aufcinander einwirken laBt, dio Lsgg. nach erfolgter Neutralitat langere 
Zeit zur Ausreifung des kolloidalen Zustandes sich solbst uborlaBt u. hierauf nótigen- 
falls etwa entstandeno verunreinigendo Ndd. durch Absehleudern entfernt. — Das 
hicrbci entstandene NaCl schutzt das kolloidale Au-Hydroxyd vor Ausflockung. Die 
Ausreifung ist beendet, wenn die zunachst gelbe Lsg. eine rubinrote Farbung an- 
genommen hat. Bei Anwendung von Alkalisilicat enthalt die von etwas ausgeschiedener 
SiOa abgetrennte kolloidale Lsg. auch SiOj. kolloidal gel. Die so erhaltlichen Lsgg. 
enthalten bis zu 3%  Au, wahrend bei Anwendung von NaOH der Siittigungspunkt 
fiir Au-Hydroxyd etwa boi 2,4% liegt. Dio Lsgg. sollen zur Bekampfung von T-uber- 
kulose, sowie bakterieller Erkrankungen verwendet werden. (D. R. P. 474 620 KI. 30h 
T o m  4/2. 1927, ausg. 13/4. 1929.) A l t p e t e r .

Laboratorium ,,Tasch“ Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung einer organischen 
Quecksilberverbindu?ig durch Einw. von HgO auf l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-sulfamino- 
5-pyrazolon in Ggw. verd. H2S04. — Die aus der Rk.-Mischung auskrystallisieronde 
Verb. enthalt etwa 17,6% Hg u. ist 1. in verd. NaOH, HC1 oder pliysiolog. NaCl-Lsg., 
unl. in A., A. u. organ. Losungsmm. Beim Erhitzen sowie Losen in konz. H2S04 tr itt  
Zers. ein. Das Prod. soli wegen seiner spirillociden Wrkg. therapeut. Verwendung 
finden. (E. P. 301023 vom 8/11. 1928, Auszug veróff. 16/1. 1929. D. Prior. 23/11.
1927.) " A l t p e t e r .

Karl Fleischer und Otto Hirsch-Tabor, Frankfurt a. M., Darstellung von 
Salzen des Papaverins, dad. gek., daB man Salze dieser Baso mit den Salzcn cycl. 
Harnstoffe nach einer der liblichen Methoden zur Umsetzung bringt. — Z. B. werden 
h, wss. Lsgg. von Papaverinhydrochlorid (I) u. diathylbarbitursaurem N a  yereinigt. 
Das beim Erkalten auskrystallisierendo Prod. wird aus A. umkrystallisiert; F. 138°.
— In  gleicher Weiso werden erhalten: Prod. aus I  u. Na-Salz der Phenyldłhylbarbitur- 
eaurc, F. 146°; aus I  u. Na-Salz der Dibrompropyldiathylbarbitursaure, F. 140°; aus
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1 u. Na-Sulz des Phenyldthylhydantoins, F. 144—145°. ■— Die Yerbb. sind nahezu
geschmacklos u. sollen therapeut. Verwendung finden. (D. R. P. 477 577 K) . 12p  
vom 29/4. 1924, ausg. 11/6. 1929.) A l t p e t e r .

Kaoru Matsumiya und Hisakazu Nakata, Kioto, Japan, Herslellung von 
Salmrsan. Zu dem Ref. O. 1927. II. 1251 ist folgendes naehzutragen: Die elektrolyt. 
Red. der 3-Nitio-d-oxyphenylarsinsaure gelingt auch bei Vonvcndung einer amal- 
gamierton Bleikathode. Bei der Aufarbeitung der Red.-Fl. wird zweckmaBig in N-, 
Ha- oder C02-Atmosphare gearbeitet. Bei der Rod. kann auch A. oder CH3OH ais 
Losungsm. verwendot werden. (A. P. 1 713 475 vom 12/1. 1927, ausg. 14/5. 1929. 
Japan. Prior. 1/5. 1926.) A l t p e t e r .

Samuel M. Mc Elvain, Madison, Wiseonsin, V. St. A., Ilerstdlung von Deriralen 
des Piperidins. Prim. Alkylamino werden mit /J-Halogenpropionsaurealkylestern um- 
gesetzt, die hierbei entstandenen /?,/3'-Dicarbalkoxydiiithylalkylamine in indifferenten 
Losungsmm. mit kondensierenden Mitteln, wie Alkalimetallen, -amiden oder -alko- 
holaten behandelt, worauf die erhaltenen Piperidonderiw. zu den Piperidindcrivv. 
reduziert u. letztere gegebencnfalls mittels Silurechloriden an der in 4-Stellung be- 
findlichen OH-Gruppe verestert werden. — Z. B. wird eine Lsg. von Isoamylamin 
in 95%ig. A. mit (3-BrompropionsaureathylesUr (I) unter Ruhren behandelt, hierauf 
Ag20  eingetragen, worauf wiederum I zugesetzt wird. Letztere Operation wird noch- 
mals wiederholt, bis die zur Bldg. der Verb. C5HUN • (CII2 ■ CH2COOC2H ,).2 notige 
Menge I  eingetragen ist. Nach Filtration vom AgBr wird der A. abdest. u. der Rtick- 
stand fraktioniert. ’K p .2 160—190°. Das so erhaltene tertiare Am in  geht durch Einw. 
von Na-Metallpulver in  Xylollsg. unter Kochen am RućkfluB in l-lsoamyl-i-oxo- 
piperidin-5-carbonsdureathylester iiber, Krystalle aus A.-A., F. 155°. Durch Red. mit 
H 2 bei Ggw. eines geeigneten Katalysators wird die 4-Oxogruppe in die CH(OH)-Gruppo 
ver\vandelt. Die Oxyverb. liiBt sich durch Einw. von Benzoylchlorid in den entsprechen- 
den 4-Benzoesaureester iiberfiihren, wobei die Komponenten im Ólbad bis zur Be- 
endigung der HCl-Entw. auf 160—180° erhitzt werden; das Hydrochlorid der Yerb. 
schm. bei 181°. — In  gleicher Weise werden erhalten: l-n-Amyl-3-carbathoxy-4- 
piperidylbenzoat, F. des Hydrochlorids 166°; das ais Zwischenprod. erhalteno tortiiire 
Amin sd. bei 160—190° (2 mm), F. des Hydrochlorids des Piperidonderiv. 143°. —
l-n-Butylverb., F. des Hydrochlorids 177°; das zugehórige tertiare Amin sd. bei 140 
bis 160°, F. des Hydrochlorids des Piperidonderiv. 129°. — l-Isobulylverb., F. des 
Hydrochlorids 199°; das zugehorigo tertiare Amin sd. bei 140—160°, F. des Hydro
chlorids des Pipcridonderiy. 126°. — Bei Verwendung von p-Nilrobenzoylchlorid ent
stehen die p-Nilrobenzoesaureesler, die durch Red. die zugehórigcn Aminoderiw. 
liefern. p-Nitrobenzoat des l-Isoamyl-3-carbdthoxy-‘l-oxypiperidins, Krystalle aus
A.-A., F. des Hydrochlorids 169°. Das Dihydrochlorid des hieraus durch Red. mit H 2 
bei Ggw. von Pt-Katalysator unter Druck erhiiltlichen p-Aminobenzoats schm. bei 
215°. — p-Nilrobcnzoal der l-Isobułylverb., F. des Hydrochlorids 206°; das Dihydro
chlorid des zugehorigen p-Aminobenzoats schm. bei 232°. — p-Nitróbenzoat der 1-n- 
Butyherb., F. des Hydrochlorids 194°; das Dihydrochlorid der p-Aminoverb. schm. 
bei 230°. — Dio Aminoverbb. lassen sich weitcrhin in den NH2-Gruppcn alkylieren; 
ferner lassen sich an Stello der Iiydrochlorido auch dio Salze anderer Siiuren, wio 
z. B. der Weinsdure, H3POt , H^SO,, Milchsanre usw., hcrstcllcn. — Dio Verbb. be- 
sitzen bei geringer G iftigkeit eino crheblich starker anasthesierendc Wrkg. ais Cocain. 
(A. P. 1 7 1 4 1 8 0  vom 3/6. 1926, ausg. 21/5. 1929.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Derivaten der Chinolincarbonsauren. Zu dem Ref. A. P. 1 688 469; C. 1929. I. 
2922 ist folgendes naehzutragen: Besonders wirksame Andslhetica sind die folgenden 
Chinolin-4-carbonsaureamide, welcho in 2-Stellung eino Alkoxygruppe mit mehr ais
2 C-Atomen tragen u. in der Amidgruppe durch asymm. Reste substituiert sind. — 
Z. B. wird das Didlhylathylendiamid der 2-Chlorchinolin-4-carbonsdure (I) unter Rtick- 
fluB mit einer Lsg, von Na in n-Bulanol erhitzt. Die entstandene 2-Bntyloxyverb. 
schm. bei 64°. — Ais 2-SubstiUitionsprodd. sind weiter genannt: Cyclohexyloxyverb., 
F. 69°. p-Methoxyphenoxyverb. (erhalten durch Einw. der Na-Verb. des Hydrochinon- 
monomethyldthers auf I  in Xylol), F. 108°. n-Propyloxyverb., F. 63°. Allyloxyverb., 
F. 57°. n-Amyloxyverb., F. 72°. Isoamyloxyverb., F. 35°. n-IIeptyloxyvcrb., F. 66°. 
Benzyloxyverb., F. 119°. Pheneloxyverb., F. 90°. — Durch Red. von Athylidendidthyl- 
alhylendiamin (Kp., 40°, erhaltlich durch Kondensation von asymm. Didihylaihylen-
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diatnin mit CH3CH0) entsteht Tridthyldthyldthylendiamin (Kp. 160—165°). Dieses 
laBt sich m it 2-Chlorchinolin-4-carbonsdurec}ilorid (II) in das entsprechende Amid 
Tcrwandeln (Kp.Ui015 165°). Hiervon werden durch Einw. yon Alkoholaten die folgenden 
2-Substitutionsprodd. erhalten: Athoxyverb., Ol, Kp.0>0, 158—160°. Mclhoxyverb.,
Ol, Kp.0iC0g 155°. n-Propyloxyvcrb., Ol, Kp.0<wg 155°. n-Buiytozyvcrb., Kp.c>01163°. 
H-Amyloxyverb., Kp.0,0S 175°. Isoamyloxyverb., Kp.„itlI 165— 168°. Btnzyloxyverb., 
Kp.„,oi 192°. Cyclohezyloxyverb.. Kp.0.0ls 185°. — Durch Einw. von Bii-(didlh yla mino- 
ąthyiyimin  (dargestellt aus P-Chhrathyldiathylamiu u. XH3, Ol, Kp.s 105—110°) auf
II entsteht das entsprechende Jmid (Ol, Kp.<Mll 165—170°), dessen 2-Butyloxyvcrb. 
den K p .0iC08 172° zeigt. Die entsprechende 2-Athozyr<rb. sd. bei 165° (0,01 mm). — 
Das aus II u. Piperazinhydrat, Dimethylsulfat u. KOH erhahliche S-Mcthylpiperazid 
(F. 208°) liefert eine 2-Athoxyverb., F. 183°, Krystalle aus A. F. der analogen 2-Butyl- 
oxyverb. 145°. — 2-Athoxychinolin-4-carboneduTididtbylpcniamethylcndiamid, F. 74° 
(F. der zugehorigen 2-Chlorverb. 55°). — 2-ButyloxycJiiiiolin-4~carbonsdvre-p-X-pipcri- 
dylathylamid, F. 93°. (E. P. 310 074 T o m  22/12. 1927, ausg. 16/5. 1929. Zus. zu 
E. P. 270339; C. 1929. I. 2922.) A l t p e t e p ..

Pyridium Corp., New York, Y. St. A., Darstdlung von Arylazodiaminopyridincn. 
Zu denReff. nach A. PP. 1 680 108—1 680 111; C. 1929. I- 1026 ist folgendes nach- 
zutragen: In  gleicher Weise wie Anilin  lassen sich auch Homologe u. Substitutions- 
prodd. wie Phenetidin, Anisidin, Toluidin nach Diazotierung m it 2,6-Diaminopyridin 
kondensieren. Jedoch besitzt das aus diazotiertem Anilin  hergestellte sogenannte 
, ,Pyridium" bei geringster Giftigkeit dic starkst baktericide Wrkg. (E. P. 311349  
vom 10/11.1927, ausg. 29/5.1928.) A ltp e te p ..

Compagnie Franęaise pour l'Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Behandlung von Nahrungsmittcln und Heilmittdn. Man behandelt die 
Mittel, z. B. Cholesterin, mit Kathodenstrahlen, um ihnen antirachit. Eigg. zu ver- 
leihen. (F. P. 656 376 vom 23/6.1928, ausg. 7/5. 1929. A. Prior. 24/6.1927.) Scihutz.

Charles H. Caseau, New York, Rasiercretne auf der Grundlage von geąuollener 
Starkę, enthalt auBerdem W. u. ein dick-viscoses Gemisch von K\V-stoffen (Paraffin, 
Vasclin oder Mineralól). Dem Fertigprod. fugt man eine kleine Menge ron  Borax u. 
von gceignetem Riechstoff (Menthol) zu. Dio Creme enthalt nur eine sehr geringe 
Menge Seife u. gehórt daher in die Reihe der schaumarmen Creme. (A. P. 1 709 460 
vom 17/5. 1927, ausg. 16/4. 1929.) E n g e r o f f .

Gaston Juchereau, Frankreich, Ilaarentfernungs>nittel. Das Mittel besteht aus 
einem porósen kunstlichcn Stein aus Schmirgel, Gummi u. Harz. Yor der Anwendung 
wird die H aut mit einem Crem eingerieben, der aus 90% KW-stojfen, 6%  Ceresin, 
2% ZnO, 0,15% Fettsduren u. 1,35% Parfum besteht. Der Stein kann auf einer Unter- 
lage befestigt sein. (F. P. 654 086 vom 11/5. 1928, ausg. 2/4. 1929.). SchCTz.

Yincenzo Celli, Manuale pratico di farmacia. Koma: Ist. naz. medico farmacologico Serono
192S. (XV, 349 S.) S». L. 30.—.

6. Analyse. Laboratorium.
Tadeusz W. Jezierski. Laboratoriumsapparat zur Destillation unter nermindertem 

Druck. An einen CLAISEX-Kolben ist eine in Dreiecksform ausgebildete Yorlage an- 
geschlossen. Die bciden  abwarts gerichteten Schenkel sin d  durch Glashahne absperrbar. 
An der unteren Dreiecksspitze ist eine auswcchsclbare, reagenzglasArtige Yorlage be
festigt. (Przemyśl Chemiczny 13. 236—37. 20/5. Warsehau, Polyteehn. Inst. f. organ. 
Chemie.) ‘ H o y e r .

W. Gaede und W. H. Keesorn. Eine Hochvaktiumpumpe gro/Ser Lehtung. (Ztschr. 
Instrumentenkundc 49. 298—300. Juni. — C. 1929. I. 1238.) K. W o lf.

F. W. Horst, Kleiner Gasmuffelofen. Yf. weist auf die Mangel der bestehenden 
Gasmuffclofen hin u. besclireibt eincn kleinen yerbesserten HEMPEL-Ofen, der fur 
vereinzelte u. gelegentliclie Yerasehungcn besonders geeignet ist u. der yon der Fa. 
HUOERSHOFF G. m. b. H., Leipzig, hergestellt wird. (Chem. Fabrik 1929. 2S0—SI. 
5/6. Neekargenuind.) SlEBERT.

L. Hock und C. L. Nottebohm, Eine Verbcsserting an Thcrmostaten mit dcktrischcr 
Heizung. Bcmerkung zur gleichnamigcn Xntiz von P. tan  Campen. Yff. halten ein 
50 1 fasseudes Bad stundenlang auf 0,001° konstant, ein darin yersenktes Calorimeter
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auf 0,0001°. Sie benutzen eine einfachere Vorr. ais VAN C a m p e n  (vgl. C. 1929. I. 
3012), die spiiter yeroffentlieht wird. (Ztschr. Elektrochem. 35. 458. Juli. GieBcn, 
Univ., phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

E. Lehrer, Ober einen Jiegislrierapparat zur Bestimmung magnelischer Umwand- 
lungspunkte, an k!einen Proben. Die benutzte Methode berulit auf der Messung der 
im inhomogenen Felde auf den Probekórper wirkenden Kraft. Es ist die yon C u r i e  
zur Messung der Susceptibilitat dia-, para- u. ferromagnet. Kórper yerwendete Methode. 
Vf. beschreibt den zur Registrierung der Sattigungsmomente sehr kleiner ferromagnet. 
Proben ais Eunktion der Temp. fiir qualitative u. quantitative Mikroanalysen sowie 
fiir die Unters. chem. Rkk. benutzten App., dessen Eignung fiir diese Zwecke durch 
eine Magnetisierungsmessung an Eisen, eine Best. des Zementitgeh. in Eisen-Zementił- 
gcmischen, sowie durch eine Unters. von Eisennitrid gezeigt wird. Róntgenograph. 
Unterss. (ausgefuhrt von Kaupp) bestatigen die Ergebnisse der magnet. Unters. des 
therm. Abbaues von Fe2N in Fe,N. 3 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. (Ztschr. 
tcchn. Physik 10. 177—85. C/ó. Ludwigshafen, I. G. Farbenindustrie A.-G.) K. W.

H. A. Neville und H. C. Jones, Untersuchungen von Hydralationsandcrungen mil 
einer Yolumaianderungsmethcdc. Es wird ein Dilatometer beschrieben, mit dem Unterss. 
ii bor das Festwerden von gebranntem Gips u. Portlandzement ausgefuhrt wurden. 
Aueh die Qucllung von Gelatine in Lsgg. von yerschiedenem Sauregeh. wurde ge- 
messen. Vff. zeigen, daB der Meclianismus des Hydratationsvorganges in allen 3 Fallen 
der gleiohe ist. (Colloid Symposium Monograpli 6 . 309—18. 1928. Bethlehem, Penn- 
sylvanien, Lehigh Univ.) W r e s c h n e p ..

Wojciech Świętosławski, Methodik der ebullioskopischen wid tonometrischcn 
Messungen. Vf. beschreibt yerschiedene von ihm konstruierte Ebullioskope u. die yer- 
schiedenen physikal.-chem. Unterss., die mit Hilfe der App. ausfiihrbar sind. Hierzu 
gehóren: 1 . Thermometr. Unterss. (Graduierung der Thermometer, Nachpriifung der 
Thermometerskala, Vergleich von 2 Thermometern). 2. Ebullioskop. u. tonometr. 
Unterss. 3. Best. des Koeffizienten d p j d T  u. der Verdampfungsuxirme. 4. Unterss. 
iiber azeotrope Gemische u. Verschiebung des Maximum- oder Minimumpunktes mit 
dem Druck. 5. Best. des Kp. yon Fil. u. Flussigkeitsgemischen. 6. Best. des Loslich- 
keitskoeffizienlen in Abhangigkeit von der Temp. 7. Best. der Esterifizierungskonstantc 
im Gaszustande K g u. in der fl. Phase K c. 8. Best. der Gcschwindigkeitskonstante K  
einer chem. Rk. — Ferner wird die Best. der Korrektur fiir den schadlichen Raum 
des App. angegeben, sowie Beschreibung eines App. zur Durchfiihrung der ebullioskop. 
u. tonometr. Messungen fiir beliebige Drucke bis zu 20 u. 30 at. (Roczniki Chemji 9. 
266—308. Warscliau, Techn. Hochsch.) SCHONFELD.

E rw in F. L inhorst, Eine Methode zur Bestimmung von Damp/dichten bei Zimmer- 
lemperaturen. Vf. verbindet 2 Kugeln von je 2 1 Inhalt durch ein Ólmanometer u. eva- 
kuiert beide Kugeln. Dann wird in einer Kugel ein Substanzkugelchen, das schon vorher 
in gceigneter Weise angebunden war, zerschlagen u. die Druckdifferenz bestimmt; diese 
betragt z. B. fiir 0,1 g A. 29 cm Ol. Der Dampfdruck der zu messenden Substanz 
sollte mindestens 4 mm Hg betragen. Messungen yon Trepp bestatigtcn die Brauch- 
barkeit der Methode. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1165—67. April. Ann Arbor [Mich.], 
Univ.) K le m m .

William G. Extou, Skopometrie. E in  System fiir optische Messungen und Unter
suchungen fon KóUoiden und anderen Dispersionen. Es wird ein neuer App., das so- 
genannte Skopomeler beschrieben, mit dem man die yerschicdenstcn opt. Unterss. an 
dispersen Systemen ausfiihrcn kann, ohne die zu unt-ersuchende Substanzprobe zu 
zerstoren. Der App. gestattet Trubungsmessungen, Bestst. der Intensitat des T y n d a l l -  
Lichtes (Nephelometrie mit polarisiertcm u. unpolarisiertem Licht) u. colorimetr. 
Bestst. nach einer neuen yom Vf. angegebenen Extinktionsmethode. (Es wird dabei 
auf die Schichtdicke eingestellt, die ein bestimmtes Objekt zum Verschwinden bringt). 
Abbildungen u. eine sj-stemat. Zeichnung des App. sind der Arbeit beigegeben. 3 Strahlen 
der gleichen Lichtquelle werden bei den Messungen verwendet. Der unterste Strahl 
geht zu cinem Spiegel u. wird yon dort durch die Ze Ile m it dcr.zu untersuchenden Sub
stanz reflektiert. Der obere Strahl wird durch einen zweiten Spiegel durch 2 KlCOLsche 
Prismen geleitet, von denen das eine drehbar ist, der mittlere Strahl liefert das T y n d a l l -  
Licht. E ine Reihe yon Tabellen u. Kuryenbildern yeranschaulichen die Leistungs- 
fiihigkeit des Apparates. (Arch. Pathology and Laboratory Medicine 5. 49—65. 1928. 
New York, Prudential Lab. Sep.) W r e s c h n e r .
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Ardoino Martini, Die Mikrolcryslalloskopie in den Gelen. Der Vf. nimmt die 
mikrochem. Rkk. in Kolloiden, Gelen von Gelatine, Agar-Agar u. namentlich Kollodium 
vor. Z. B. streieht er auf einem Objekttrager einen Tropfen der Ionenlsg. zu einem 
rechteckigen Plattchen aus, dampft schnell iiber der Flamme eines Spiritusbrenners 
zur Troekne ein, liiBt nach dem Erkalten 2—3 Tropfen Kollodium (4%ig. Lsg. in A.-A.) 
einflieBen, streieht aus u. verdampft; es bleibt eine diinne, durchsichtige Schicht, 
iiber dio er — ovent. nach Zugabe eines Tropfens verd. HCI — hier u. da Tropfen der 
versehiedenen Reagenzicn fallen laBt. Mit einfachen u. zusammengesetzten Ionenlsgg. 
ausgefiihrte Verss. fiihren ihn zum SchluB, daB dic mikrochem. Rkk. in Gelen im all- 
gemeinen an Empfindlichkeit u. Reaktionsgeschwindigkeit die gcwohnlichen mikro
chem. Rkk. iibertreffen, die Krystalle besser ausgebildet u. zahlreicher sind, dio Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit bedeutend groBer ist ais in den gcwohnlichen fl. Medien. Sio 
gewiihren auch die Móglichkeit, Substanzen in Mischungen mit anderen Stoffen mikro
chem. ohne Gruppentrennung nachzuweisen u. sind beim Studium topochem. Rkk. 
anwendbar. (Mikrochemie 7. 236—41. Rosario de Sante Fć-Argentinicn, Univ.) B l.

H. Burstin und J. Winkler, Schnellmethode zur Bestimmung der maximalen 
Adsorplion von A-Kohle. (Brennstoff-Chem. 10. 121— 24. 1/4. — C. 1 9 2 9 .1. 2670.) Goi.

J. B. Nichols, Die Entwicklung der Ultrazenłrifuge und ihr Anwendungsgebiet. 
(Vgl. C. 19 2 8 . I. 359.) Es wird die Entw. der Ultrazentrifuge geschildert von den erBten 
Planen S v e d b e r g s  im Jahro 1923 bis zur Olturbinenzentrifuge von SVEDBERG u. 
L ysho lm  (Nova Acta Reg. Soc. Seient. Upsaliensis, Vol. ex. ord. cd. 1927). Ein App. 
m it einer Zentrifugalkraft =  1000 bis 10000 X Schwerkraft eignet sich zur TJnters. 
der Sedimentationsgeschwindigkeit lyophober anorgan. Kolloide u. des Sedimentations- 
gleichgewichtes von Proteinen u. anderen lyopliilcn Substanzen mit einem Mol.-Gew. 
>10000. Zur Best. der Sedimentationsgeschwindigkeiten lyophiler Substanzen vom 
Mol.-Gow. >15000 u. der Sedimentationsgleichgewichte von Stoffen im Mol.-Gebiet 
10000—1000 sind Zentrifugalkraftc =  100000 X Schwerkraft erforderlich. AuBerdem 
muB eine Ultrazentrifuge noch eino Reihe von Bcdingungen erfiillen: Das sedimen- 
tierende Sjstcm  darf durch Vibrationen oder therm. Wrkgg. nicht gestórt werden, 
dio Vibrationsamplitude des rotierenden Korpers muB so klein sein, daB scharfe Bildcr 
erhalten werden, aus diesem Grunde muB auch das opt. System sehr gut sein u. darf 
wahrend des Betriebes nicht getriibt werden, die Substanzen diirfen sich wahrend 
des Zentrifugicrens nicht verandern, es muB deshalb moglich sein, unbestandigc Stoffo 
auf geniigend tiefen Tempp. zu halten. Die oben erwahnte Zentrifuge erfullt allo dieso 
Bedingungen, Abbildungen ihrer verschiedencn Teile sind der Arbeit beigegeben. Dio 
wichtigste Aiiwendung findet dic Ultrazentrifuge zur Best. des Mol.-Gew. Fiir komplese 
Moll. wird das Sedimentationsgleichgewiclit ausgedriickt durch die Gleichung:

2 i J r i n ( f )M  =  ——— =—-—, , „ ----- r— dabei bedeutet M  das Jrol.-Gcw., li dic Gaskonstante,
(1 — F p )c u 2 (z22 — a;^) ,

2' absol. Temp., V das partielle spezif. -Vol. der Substanz, p dio D. der Lsg., cu dic
Winkelgcschw'indigkeit, c.2 u. cx die Konzz. in den Entfernungen x2 u. xx von der
Rotationsachse. (Vgl. Sy e d b e r g  u . F a h r a e u s , C. 1926 . I .  2721). Dics ist eine cchte
,,thcrmodynam.“ Methode. Die Methode der Sedimentationsgeschwindigkeit kami man
ais „kinet.“ Methode bezeichnen, da die Verlagerung der Partikel in einem gegebcnen
Intervall gemessen wird. Fiir kleine Intervalle ist M  — —----- ———— ; fiir groBe Intcr-

(1 —  V p )  D

R T !(ivallc M  =  ----- =——; . \Ł ---------------------------------------------------------------------------- , , dabei bedeutet D die Diffusionskonstante, s dio
(1 —  Vp) Dc o2 (t1— U)

1  d xspezif. Sedimentationsgeschwindigkeit =  ■—-— —r -  . (Vgl. S v e d b e r g , C. 1927 . II.ci) x  d t
952.) Messungen mit der Ultrazentrifuge konnen auch zur Best. vorschiedener thermo. 
djTiam. u. kinet. GróBen dienen. Von thermodynam. GroBen ist besonders zu nennen:
1. die Gleichgewichtskonstante fiir ein chem. Gleichgcwicht zwisehen groBen Moll. u. dio 
Wrkg. von Zentrifugalkraft, Druek u. Temp. auf das Gleiehgewieht; 2. das elektr. 
Potential, das durch die Trennung kolloider Ionen entsteht u. 3. dio Best. der Aktivitat 
von LSsungsm. u. Lsg. in konz. Lsgg. Durch die Methode der Sedimentationsgeschwindig
keit konnen Phanomenc wie die Solvation u. beginnende Gelbldg. untersueht werden.
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Am SchluB gibfc Vf. eine Reihe von Beispielen aus den Proteinunterss. mit IlilCo der 
Ultrazentrifuge. (Colloid Symposium Monograph 6 . 287—308. 1928. Wilmington, 
Del.) W R E S C H N E R .

Glocker, Das Bótiigenlabordłorium an der Technischen Hochschule Stuttgart. Be- 
schreibung der Binrichtungen mit Abbildung. (Ztschr. Ver. Dtseh. Ing. 73. 637—38. 
^ 1/5. Stuttgart, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

W. A. Wooster, E in zweikreisigcs RóntgenspektromcUr. Instrument, welches 
zum BRAGGsehen Spektrometer in der gleichen Beziehung steht wie das Zweikreis- 
goniometer des Krystallographen zum einkreisigen Goniometer. — Am Vertikal- 
kreis ist eine Ionisationskammer in Verb. mit einem Elektrometer montiert. Das 
Elektrometer (nach SCHONLAND) ist ein Blattelektroskop, in welchem an Stelle des 
Goldblattchens ein diinnes, rechtwinkliges, platiniertes Glimmerstuckehen angebracht 
ist; vom Glimmerblattchen ais Spiegel wird ein Liehtstrahl auf eine 50 cm entfernte 
Skala geworfen. Diese Elektrometerkonstruktion machtc erst die Montage am 
Vertikalkreis moglich, die friiheren App. waren zu schwer. Elektrometer u. Ionisations- 
kammer sind an Biigeln aufgehangt, so daB sio bei Drehung des Vertikalkreises par- 
allel yerschoben werden u. der Nullpunkt des Glimmerspiegels immer auf die gleiche 
Stelle der Skala fallt. Fiillung der Ionisationskammer mit Argon. — Dic Anordnung 
ist empfindlicher ais ein gewóhnliches Ionisationsspcktrometer. (Trans. Faraday 
Soc. 25. 401—02. Juli. Cambridge.) S k a l i k s .

Robert Jaeger, Bcitrag zur Frage der Normung der kleinen Ionisationskammer. 
Normung der Kleinkammern fiir die Strahlungstherapie darf erst vorgcnommen werden, 
wenn bessero Resultate in bezug auf Dosisvcrteilung u. Riiekstrahlung, Wellen- 
unabhangigkeit, GleichmaBigkeit u. Widerstandsfahigkeit yorliegen. Vf. untersueht 
aus Metali- +  Kohlepulver gepreBte, 0,5 mm dieke Kammern, die ziemlich gleich- 
maBig ausfallen, weitgehende Wellenlangenunabhangigkeit u. GleichmaBigkeit des 
absoluten Ionisationsstroms, guto Leitfahigkeit der Kammerwand usw. aufweisen. 
Dadurch, daB er dic Zufiihrung m it Al-Draht in Ceresin herstellt, wird sio schatten- 
frei, wahrend blcigeschutzto' Zufiihrungen sehr ungiinstig wirken. Die Hiilsen sind 
widerstandsfahiger ais Bakelithiilscn. (Wissenschl. Abh. physikal.-techn. Reichsanstalt
12. 407—14. 1929. Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanst.) W. A. R o t h .

J. M. Nuttall und E. J. Williams, Eine optische Methode zur Untersuchung von 
Photographicn der a-Strahlenbahnen. L. F. G u r t is s  bcsehreibt eine stereoskop. Me- 
thodo zur Unters. der Photographien von a-Strahlonbahnen (C. 1929 . II. 7), eine 
ahnliche Anordnung zur Best. der Reichweiten von /?-Strahlen ist von den Vff. bereits 
friihcr (vgl. C. 1927- I. 400) angogeben worden. (Naturę 123 . 799. 25/5. Manchester, 
Uniy.) W R E S C H N E R .

J. Plotnikow, Apparatur fiir starkes ultraniolettes und ultrarotes Licht und iiber 
das Photographieren mil Warmestrahlcn. Vf. besebreibt 3 Apparato fiir Arbeiten mit 
ultraviolettem u. ultrarotem Licht. Ais Lichtąuelle dienen GÓRZ-BECK-Kohlen bzw. 
Soimenlicht. Dio Apparate sind mit austausehbaren Filtern, Kiiblkuvette, Kondenser 
u. Spiegel ausgcstattet u. mit einer Vorr. zur visuellen Beobachtung versehen. (Ztschr. 
Eloktrochem. 35. 434—38. Juli. Zagreb [Agram], Phys.-chcm. Inst. d. Univ.) L e is t n f .r .

J. Plotnikow, Uber eine Mefimethode des Luminescenzlichtes. Vf. beschreibt eine 
Methode, um mit Hilfe des etwas abgeanderten Polarisationscolorimeters yon K r u s s  

Luminescenzlicht quantitativ zu messen. Dabei wird eine Quarzquecksilberlampe 
ais Lichtąuelle yerwendet. Zwischen dieser u. dem Colorimeter sind 2 auswcchselbare 
Doppelkiivetten angeordnet. Die Priifung des App. empfiehlt Vf. mit einem feinen, 
geschwarzten Metalldrahtnetz vorzunehmen, das ais neutralgraues Filter wirkt. 
(Ztschr. Elektrochem. 35. 432—34. Juli. Zagreb [Agram], Physikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) " LE IS T N E R .

Duncan A. Mac Innes und Malcolm Dole, Potlntiomełrische differentielle Titration.
I II . Ein utrbesserter Apparat und seine Anwenduug zu Prdzisionsmessungen. (II. vgl. 
C. 1928 . I. 1979.) Vff. geben eine neue Anordnung zur Differentialtitration. Eine 
Elektrodo ist yon einom Rohr m it eapillarer unterer Offnung umgeben, eo daB beim 
Zugeben von Titrierfl. aus der Biirette sich die Konz. um dic Elektrodo nicht wcsentlich 
andert. Ein seitlieh angesetztes Rohr gestattet, durch Durchblasen yon Gas dio Fl. 
in diesem Rohr mit der umgebenden Rk.-Fl. zu durehmischen. Eine Offnung in dem 
Biircttenhahn erlaubt, nach Belieben den Zustrom abzustellen bzw. seine Gesehwindig- 
keit zu regeln. Die Titration erfolgt yorteilhaft so, daB man zuniiehst nicht ruhrt u. 
solange sehnell die Titrationsfl. zuflieBen laBt, biB der Gang der EK. Nahe des Um-
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schlagspunktes an zeigt. Dann crst wird differentiell titriert u. der Umschlagspunkt 
genau ermittclt. Die Brauchbarkeit wird an der Titration von I'cSO, m it KaCr20 , 
u. KC1 mit AgN03 nachgewiesen; die erreiehtc Genauigkeit ist sehr groB, z. B. betragt 
bei KC1 dio mittlere Abweichung 0,003%. Fiir konstant sd. HC1 fanden Yff. bei 
750 mm 20,248% HC1, wiihrend F o u lk  u. H o l l in g w o r t h  (C. 1924. I. 19) 20,245% 
angoben. SchlieBlieh wird darauf hingowicsen, daB der Febler, der dadurch entstehflś 
daB innerhalb des Schutzrohres der einen Elektrodo eine etwas andero Konz. herrscht 
ais in der Gesamtfl., vollstandig zu vernaclilassigen ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
1119—27. April. New York, Rockefeller Inst. for Medical Research.) K l e m m .

B. Kamieński, ('ber metallisch-nichtmelfillische Eleklrodenpaąre. Es wird die 
Verwendung metali.-nichtmetall. Elektrodenpaare fiir die potenlimmUr. MaPanalyse 
empfohlen. Vf. beschreibt Herst. u, Verh. von Car&onmdMm-EIektroden. In Diagrammen 
ist wiedergegeben die Titration in schwefelsaurer Leg. von K 4Fe(CN)8 m it KMn04, 
von K 2Cr20 , mit SnCL, von ZnS04 mit einer Mischung von K 4Fe(CN)e u. K 3Fe(GN)6 
sowie dio Titration von KC1 mit AgN03 unter Verwendung von Kalomel- u. Pt-, von 
Kalomel- u. Carborundum- u. von Carborundum- u. Pt-Elektroden bzw. von Kalomel- 
u. Ag- u. von Ag- u. Carborundum-Elektroden. (Ztschr. physikal. Chem. Abt.A 138. 
345—48. Krakau, Inst. f. physik. Chem. d. jAGIELLONIschen Univ.) L e s z y n s k i .

Otto Liesche, Nomogramme fu r  die Praxis der chemischen Fabrik. Besehrcibung 
u. Abb. eines Nomogramms fiir dic clcktrometr. Best. der ]Vasscrstoffione7ikonz. (Chem. 
Fabrik 1929. 279—80. 5/6. Seelze b. Hannover.) S i e b e r t .

J. W. M cBain, M. E. Laing und O. E . Clark, Der durch Anwesenheit von Salz 
bedingte Fehler bei Indicatoremnessungen mit alkalischen gepufferten Standardlósungen. II. 
(I. vgl. C. 1926. II. 71.) Bekanntlieh besteht eino groBo Differenz bei Messungcn 
der wahren Alkalcsccnz oder der pn-Werte zwischen alkal. gepufferten Lsgg. oder 
reinen Lsgg. von NaOH. Elektrometr. Messungen zeigten fiir Alizaiingelb G, Tro- 
piiolin O u. Thymolvioletl koino starken Differenzen, dagegen groBo Unterschiede 
fiir Phemlphthalein, o-Kresolphlhalein, Thymolblau u. Phenolrol. — Der Salzfehler 
riihrt von den in der Standardlsg. vorhandenen Puffern selbst hor. (Journ. gen. 
Physiol. 12. 695—710. 20/5. New Brunswick, Rutgers Univ. Physiol. Lab.) F. Mii.

H. W. van Urk,‘ Die Anwendung des Yalrens, eines einfarbigen ampholeren In- 
dicators. Das Arzneimittel Yatren, 2-Jod-l-oxychinolin-4-sulfosaure, hat in wss. 
Lsg. stark gelbe Farbc, dereń Intensitat ablmngig ist vom pH. Es ist ein amphoterer 
]'jlektrolyt, die Lsg. wird sowohl durch Alkali ais durch Siiuren entfiirbt. Beidc. Ionon, 
X -H . u. X-OH', sind ungefarbt, dio Farbę ist eino Eigenschaft des undissoziierten 
Kórpers. In alkal. Lsg. nimmt, wie die Dissoziationsrestkurve zeigt, dic Farbintensitat 
sehnell ab, sie ist bei ph =  8 nur noch gering. In  saurer Lsg. nimmt die Intensitat 
bis pa =  4 zu, sodann wieder ab, bis bei pH =  1  dio Lsg. wieder ungefiirbt ist. Die 
saure Dissoziationskonstante ka ist groBer ais dio bas. k^. Bei versehicdenem ph 
wechselt nur dic Farbintensitiit, nicht der Farbton. Yatren kann ohne Vergleichs- 
pufferlsg. ais einfarbiger „Univcrsalindicator“ angewendet werden zu einer vorlaufigen 
Abschatzung des pk-Wertes, hauptsiichlich aber zur Markicrung der pH-Grenze bei 8, 
z. B. um Bicarbonalc in Neutralsalzen nachzuweisen (bei Bicarbonatgeh. Steigerung 
des pH von 7 auf 8); starkę Gelbfarbung wiirde Froisein von Bicarbonat, geringe 
Gelbfarbung ein pH von 8, Farblosigkeit ein p h >  8 u. Verunreinigung mit Alkali 
anzeigen. Auch bei Wasserunters. kann Yatren herangezogen werden. (Ztschr. 
analyt. Chem. 77. 12—14. Heldcr, Holland, Chem. Labor. d. Marinehospitals.) B l o c h .

L. Mosendz, Ein Bcerensaftfurbstoff-Indicalor. Man erhalt aus ganz Teifen 
schwarzen Maulbeeren, Morus nigra L., einen Indicator, wenn man den Saft durch 
dichte Leinwand auspreBt, filtriert, das F iltrat mit dem halben Vol. 960/„ ig. A. auf 
50—60° erwarmt, vom farblosen Nd. abfiltriert, das F iltrat auf dem Wasserbad von 
A. befreit, dann durch Giirung entzuckerć, zur Tótung der Hefe kocht, mit CaC03 
neutralisiert u. filtriert. Der Indicator ist dunkelviolett, gegen Lackmus neutral. 
Durch Siiuren (schon 0,003-n. H 2S 04 bzw. HC1) schlagt seine Farbę in Hellrot, durch 
Alkalien in Griin um; der Umschlag in Griin ist besser zu erkennen ais der nach Hellrot. 
Die Empfindlichkeit ist der des Phenolphfhaleins gleich. (Ztschr. analyt. Chem. 
77. 37—38. Podebrady, Ć. S. R., Lab. f. teehn. Analyse der Ukrain, wirtschaftl. 
Akad.) B l o c h .

P. Andrejew, Zur Mełhodik der Bestimmung ton Benzin und Benzol in  der Luft. 
Es wird ein neuer App. zur Best. von Bzn. u. Bzl. in der Luft beschrieben, der eino
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Vereinigung der frtiher ublichen Kondensations- u. Adsorptionsmethoden darstellt. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Sliurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 1021—23.
1928.) K l e v e r .

P. Andrejew und A. Gawrilow, Eine colorimełrische Methode zur Bestimmung 
von Terpentin in der Luft. Zur Feststellung des Terpentingeh. der Luft in gewerblichen 
Bctrieben haben Vff. eine colorimetr. Methode ausgearbeitet, die es gestattet, eine 
qualitative Best. rasch auszufiihren. Eine bestimmte Menge Luft wird durch ein 
U-formiges GefiiC mit starker II2S04 geleitct, in welclior sich das Terpentin lóst, dabei 
nimmt dio Schwcfelsaure mit steigendem Terpentingeh. eine gelhe bis orangerote 
Farbung an, die mit Standardlsgg. yerglichen werden. Es lassen sich auf diese Weise 
von 2,56 bis 100,6 mg Terpentin auf 100 ccm H2S 04 bestimmen. Dio Anwesenheit 
von Bzn. u. Bzl. beeinfluBt dic Farbung nicht. Vff. nehmen an, daB das Terpentin 
mit konz. H 2S04 eine nur kurze Zcit bestandige, gefiirbtc Vcrb. bildet, so daB die colori
metr. Best. moglichst anschlieBend ausgefiilirt werden muB. Ais Vergleichslsgg. konnen 
auch ahnlich gefiirbte Lsgg. wie Diamingelb u. Methylorange in W. vcrwandt werden. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 1282—87. 
1928.) ” K l e v ę r .

Elem ento und anorganlsche Verblndungen
R. K. Mc Alpine, Eine Untersuchmig iiber die Bestimmung von Chlorid in Bro- 

miden. Die Methode ahnelt in gewisser Weiso der von B e r g  (C. 1 9 2 7 .1. 494) u. besleht 
darin, daB das Bromid in Ggw. von Aceton durch ICMn04 in saurer Lsg. zu Bromaceton 
oxydiert wird; liach Zerstorung des iiberschussigen KMn04 durch H 20 2 wird das Cl~ 
gravimetr. ais AgCl bestimmt. Eine groBc Reihe von Verss. dientc dazu, die giinstigstcn 
Bedingungen auszuarbeiten, bei denen alles Bromid oxydiert, aber kein Cl-  verlorcn 
wird. Es muB in verhaltnismiifiig stark saurer Lsg. gearbcitet werden; man kann dann 
in 1  g den Cl~-Geh. auf 0,1% genau ermitteln. Will man noch groBere Proben unter- 
suehen, so ist es vorteilhaft, erst ohne Acctonzugabe die Hauptmenge des Bromids 
zu oxydieren u. das Br2 zu yerfluchtigen u. dann erst Aceton zuzugeben; so lassen sich 
bis zu 10 g untcrsuchen, was namentlich fiir dio Best. des Cl-Geh. von sclir reinen 
Bromidpriiparaten wichtig sein kann. Die Hauptfehlcr liegen darin, daB das Brom
aceton mit AgN03 ctwas AgBr gibt u. daB andererseits bei der Oxydation etwas Cl-  
verloren gelit. Beide Stórungcn machen nicht melir ais 0,5 mg aus u. kompensieren 
sich gegenseitig. Eine nephelomctr. Best. ist wegen der Rk. zwischen Bromaceton 
u. AgN03 nicht móglich. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1065—73. April. Ann Arbor 
[Mich.], Univ.) K le m m .

Th. von Fellenberg und Maximilian Steiner, Bas Jod. Der qualitalive Nachweis 
und die quantitative Bestimmung von Jod in organischem und organisiertem Materiał 
auf milrochemischem Wege. Sammelreferat m it einleitender Schilderung des Vork. 
des J  in der Natur u. Jeines Kreislaufs. (Mikroehemie 7. 242—67. Bern.) B loch .

S. Nametkin und Wssewolod Nekrassow, tlber einige Beaktionen der primdren 
Arsine. Die Yerss. bezwecken, Rkk. zu finden, um Spuren von prim. Chlorarsinen in 
W. u. A. bei Ggw. anderer organ. Verbb. nachzuweiscn. Yerwendet wurden Melhyl- (I) 
u. Athyldichlorarsin (II), P-Chlorvinyłdichlorarsin, C1CH: CH-AsCl2 (III), u. Plienyl- 
dichlorarsin (IV). Die beiden ersteren sind in W. leicht, die bciden letzten W'cnig (etwa
0,5 g im 1) 1., die wss. Lsg. von III riecht nach Geranium. Alle Lsgg. sind hydrolysiert, 
reagieren sauer, cntfiirben sofort Bromwasser u. Permanganatlsg., filllen Ag-Lsgg. 
ais AgCl u. reduzieren ammoniakal. Ag-Lsg. zu metali. Ag. Bekannt ist, daB die Clilor- 
arsine bei Einw. von Na2S in Arsinsulfide, R-AsS, ubergehen. Diese Sulfide entstehen 
auch aus wss. Arsinlsgg. bei Einw. von H2S nach R-AsCl, +  H2S — >- 2 HC1 +  R-AsS, 
selbst bei geringster Konz. der wirkenden Stoffe, in wenig Sekunden. Zur Rk. fiigt man 
zu 1 ccm der Arsinlsg. (von I u. II je 1 g gel. in 11, von III u. IV je 0,5 g in 11) 2 bis
3 Tropfen der H 2S-Lsg.: bei hohen Konzz. der Arsine tr itt  weiBe Opalescenz, bei noch 
hoheren ein weiBer amorpher Nd. auf, der mit A. extrahicrt werden kann. Nachweisbar 
sind so 0,02—0,05 mg Chlorarsin. Bei III ruft uberschiissiger H2S Auflsg. des gebildeten 
Sulfids hervor. (Gibt man zu friseh bereitetem Scliiuefelwasserstoffwasscr eine Spur 
H2S04 oder HC1, so ist der abgeschiedene S leicht abzufiltrieren,. u. die Lsg. liiBt 
sich melircre Monate aufbewahren, ohne trub zu werden.) In  alkoh. Lsgg. ist die Rk. 

.weniger empfindlich ais in wss., die Sulfide treten hier in Krystallen auf. — In verd. 
Arsinlsgg. (Konz. 0,001) fallt durch Mereuro-(nitrat)-lsgg. sofort ein Nd. yon Kalomel 
aus, der bisweilcn durch Hg grau gefilrbt ist. Die Schwarzung, auf einer Oxydations-
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wrkg. beruhend, tr i t t  am ieichtestcn bei der Methyl-, am langsamsten, erst beim Er- 
warmon der Lsg., bei der Chloryinyl- u. endlick der Phenylyerb. ein. Diese Unterscbicde 
sind so groB, daB man beiAnwendung von — zur Vermeidung der Hydrolyse m it HNO:l 
angesauerter — HgN03-Lsg. Bicher bestimmen kann, welehes Arsin sich in Lsg. be- 
findet. Eine solche Unterscheidung gestattet die H 2S-Probc, welche allerdings emp- 
findlieher ist, nicht. (Ztschr. analyt. Chem. 77. 285—89. Moskau.) Bi.och.

Rufus D. Reed und James R. Withrow, Zirkonium. III. Einfluji von Liłhium, 
Rubidium, Cdsium -und Magnesium auf den Nachiceis tlon Kalium durch Zirkonium- 
Sulfat. (II. vgl. C. 1929. I. 678.) Es war noch zu priifen, wie weit Li, Rb, Cs u. Mg 
bei dem K-Nachweis durcli Zr(S04)2 storen. Es zeigte sich, dafi 1,0 mg (oder mehr) 
K+ in 2 ccm Lsg. bei Ggw. von 50 mg Li2S 04, 16,6 mg llb2S04 u. 11 ,6  mg Cs2S04 
nachzuweisen sind; 0,5 mg K+ bei Ggw. von 11 ,6  mg Cs2S 04 konnten nicht mehr er- 
faBt werden. 0,5 mg K+ lassen sich in Ggw. von 50 mg MgS04 erkennen. Auf jeden
Pall mtissen aber bei der Prufung auf geringe K-Menge parallcle Blindverss. gemacht
werden. Vff. mcincn, daB man auf jeden Pall fiir die Priifung aid K+ Zr(S04)2 ais Vor- 
reagens bcnutzen sollte, eho man an die iibliche kompliziertere Methodik geht. (Journ. 
Amer. ehem. Soc. 51. 1062—65. April. Columbus [Ohio], Univ.) K le m m .

Raymond Gemmill, Robert Brackett und C. R. Mc Crosky, Ein Bestatigungs- 
nachweis fiir Aluminium. Vff. weisen darauf hin, daB sie m it dem von PAifGANIBAN 
u. S o l i v e n  (C. 1928. II. 2173) angegebenen Al bzw. Zn-Nachweis vermittels eines 
m it CoN03-Lsg. getrankten Asbestfaserehens ebenfalls gute Erfalirungen gemacht 
haben; es lieBcn sich 0,2 mg Al bzw. 0,5 mg Zn nachweisen. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 1165. April. Syraeuso [New York], Univ.) K le m m .

N. Howell Furman und 01iver M. Evans, Anwendungen von Ceri-Sulfal in  
der volumetrischen Analyse. I. Potentiometrische Untersuchung der Reaklion zwischen 
Ferrocyanid und Ceriionen. (IV. vgl. C. 1928. II. 697.) Die Rk.:

Ce++++ 4 . Fe(CN)6------ ^  Ce+++ +  Fe(CN)„------
gcht quantitativ von links nach rechts in saurer u. von reeht nach links in alkal. Lsg.;
Vff. untersuchtcn nur den Vorgang in saurer Lsg. Der Endpunkt kann, wenn man 
Ferrocyanid m it Ce++++-Salz titriert, sowohl potentiometr. sehr beąuem verfolgt 
werden, ais auch durch die Farbę. Die von den Vff. benutzten Roherden m it etwa 
45% Co02 enthielten eine Spur Fe; dadurch tra t bei der Titration eine griinliche Farbung 
auf, die beim Endpunkt scharf verschwand. Der so bestimmte Umsehlagspunkt stimmt 
mit dem potentiometr. erhaltenen gut uberein. Die Saurekonz. soli bei H 2S 04 5-n. 
nicht ubersehreiten; in HCl-Lsg. ist das gunstigste Intervall 0,5—2-n. — Die Titration 
von Ce++++ m it Ferrocyanid ist weniger zu cmpfehlen; es kommt dabei sehr darauf 
an, dafi man die Hauptmengc K 4Fe(CN)6 sehr schnell zufliefien liifit; anderenfalls 
scheinenNebenrkk. aufzutreton. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1128—33. April. Montreal 
[Can.], Princeton Univ.) * K le m m .

H. W. van Urk, Ober die Berlinerblau- und Tumhullsblaureaktionen. Der Ein
fluB von Ammoniunifluorid auf dic Berlinerblau- u. Tumbullsblau-Rkk. (C. 1929.
I. 269) lafit sich dadurch erklarcn, daB durch Hinzufiigen von Ammonfluorid dio Wasser- 
stoffionenkonz. der Lsg. vei ringert \\ird  bis an die zulassige Gienze des pH-Wertes, 
boi dem die genannten Rkk. stattfinden konnen. Belegverss. sind angegeben. (Ztschr. 
analyt. Chem. 77. 39—41. Den Helder [Holland], Marinehcsp.) WlNKELMANN.

Karl Swoboda, Schwefelbestimmung in  unlegierten Slahlen, legierten Stahlen, Roh- 
eisen und Ferrolegierungen durch Verbrennung im Sauerstoffstrom. Die erforderliehe 
Apparatur ist dieselbe wie bei der gewichtsanalyt. C-Best. durch Verbrennung im 
0 2-Strom. An die Reinigungsvorlage fiir den 0 2 sehlieBt sich jedoch vor E in tritt des 
0 2 in das Verbrennungsrohr eine weitere Reinigungsvorlago an, bestehend aus einer 
Waschflasche mit (40 g/l) KMn04 oder m it 2,5%ig. AgN03-Lsg., um Sehwefeloxyde 
ziuruckzucrhalten, einer Waschflasche m it konz. H 2S04 zum Trockncn des Gases, 
einem Hartmannrohrchen mit Atznatronstiickchen zum Zuriiekhalten von etwaigen 
H 2S04-Dampfen, u. einem Hartmannróhrchen m it CaCl2 zum Zuriiekhalten yon 
Feuchtigkeit. Die Absorptionsvorlage besteht aus einer Waschflasche m it etwa 40 ccm 
neutraler 2,5%ig. AgN03-Lsg. oder neutraler 3%ig. H 20 2-Lsg. Die Mundung des Ein- 
leitungsrohres der Waschflasche ist am besten kugelfórmig erweitert u. m it 6—9 óff- 
nungen versehen. Das Verbindungsrohrchen, das das Verbrennungsrohr m it der Ab- 
sorptionsyorlage yerbindet, ist mindestens 100 mm lang u. mit einem gróBeren Watte- 
pfropfen beschiekt, um bei der Yerbrennung entstehendc u. zum Teil fluchtige Metali-
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oxyde zuriickzuhalten. Die Ausfiihrung des Verf. ist wie folgt: l g  der im Porzellan- 
schiffclien eingewogenen Probe wird in das auf 1150—1200° erhitzte u. mit 0 2 beschickte 
Verbrennung8rohr eingeseboben u. dieses mit der Absorptionsyorlage verbunden. Die 
Probe wird unter Durchleiten eines kraftigen 0 2-Stromes rasch u. yollstandig ver- 
brannt. Das Einleiten von 0 2 wird nach erfolgter Ycrbrennung bei l% ig. C-Stahl 
noch 3, bei Roheisen 6 Min. fortgesetzt. Der Inlialt der Waschflasche wird nach dem 
Abspulon des Einleitungsrohres mit C02-freiem W. mit 0,005-n. NaOH auf Hellgelb 
titriert. Bei Schnclldrelistahlen u. insbesondero bei hochlegierten Cr-Stahlen ist es 
erforderlich, zur vollstandigen Erfassung des S die Yerbrennung bei moglichst hoher 
Temp. (1300° u. dariiber) yorzunelimen. (Ztschr. analyt. Chem. 77. 2G9—77. Kapfen- 
berg, Bóhlerwerkc A.-G.) WlLKE.

I. Kassler, Bestimmung des Vanadium$ im Stahl. Der Stahl wird mit verd. H 2S04 
in der Warme bchandelt, wobei der groCte Teil des V ungelost bleibt. Der in Lsg. ge- 
gangene geringo Anteil V wird in der Warme durch Schiittcln mit in W. aufge- 
schlammtem ZnO ausgefallt u. gemeinsam mit dcm ungelostcn Teil abfiltriert. Dureh 
die Vorbehandlung des Stahles werden etwa 94—99% des Fe entfernt u. die Ather- 
trennung dadurch umgangcn. Nach dem Absoliciden des W ais Wolframsaure wird 
die Vanadinsaurc u. die allenfalls yorhandene Molybdiinsiiure dureh eine konz. NaOH- 
Lauge extrahiert. Dann wird die Vanadinsaure m it Manganchloriir gefallt u. das ge- 
bildete Manganvanadat sof ort nach der Fiillung filtriert. Es wird dann yon dem Filter 
gelost u. die Lsg., nach der Red. der Vanadinsaure, mit Permanganat titriert. Im F iltrat 
des Manganyanadats kann das Mo durch H 2S in schwaeh saurcr Lsg. gefallt werden. 
Es folgt dann noch die Best. der sehr geringcn Mcngen Vanadinsaure, die sieh bei der 
abgeschiedenen Wolframsiiurc befinden. Ist die Wolframsaure schijn gelb, so lost man 
sie m it etwas NaOH, yersetzt mit H 20 2 u. yiel H 2S04, filtriert u. vergleicht mit einer 
Vanadinsaurelsg. von bekanntem Gehalt. Der V-Geli. der abgeschiedenen Wolfram- 
siiure betragt in Schnelldrchstahlen mit 14—20% W fiir je 0,5% V im Stahl etwa 0,01 
bis 0,015% V. Ist dic Wolframsaure grau yerfarbt, so yerascht man, schmilzt mit 
KNaC03 +  etwas Na20 2, laugt mit W . aus, filtriert, siiuert mit HC1 u. ein paar Tropfen 
H N 03 an, kocht einige Min., filtriert die Wolframsaure ab u. gibt das F iltrat zu der 
Hauptlsg., beyor diese mit H20 2 oxydiert u. mit NaOH extrahiert wird. (Ztschr. 
analyt. Chem. 77. 290—98. Kladno, Poldihiitte.) W lL K E .

— , Standardanalyse von reinem Kupfer. Cu-Best. 1. Verf. Vorratslsgg.: 350 ml (mdli
li ter) reine H N 03 (1,42) werden zu 1250 ml dest. W. u. dann 500 ml H 2SO., (1,84) langsam 
zugegeben. Redest. denaturierter A. 10 g Spiino werden in 70 ccm Vorratssaure, spater 
unter Erhitzen, gelost. Nach deni Abkiihlen u. Verdiinnen auf 180 ml mittels dest. W. 
wird bei 1 Amp./qdm 15-Stdn., dann m it 0,5—0,6Amp., u. wenn die Kathoden Gas 
zu entwickeln anfangen, mit 0,4 Amp. elektrolysicrt. Auf einer Porzellanplatte wird
1 ml der Fl. mit H 2S-Lsg. auf Cu gepriift. Ohne Unterbrechung des Stromes wird die 
Elektrode herausgehoben u. gleiehzeitig mit dest. W. abgewasehen. Dic Kathodo wird 
schnell entfernt, in dest. W. u. darauffolgend in 2 Bader von A. getaucht u. schlieBlicli 
gewogen. 2. Verf. 5 g Substanz werden in 42 ml Vorratssaure gelost, mit dest. W. 
auf 150 ml aufgefiillt, bei 1 Amp. 15 Stdn. elektrolysiert u. sonst wio beim l.V crf. 
weiter gearbeitet. 3 Abanderungen des 2. Verf. fiir andere Cu- (Jualitaten ais elektro- 
lyt. oder ahnlich reines Metali werden dann angegeben. — As-, Sb- u. Sn-Best.: Verd. 
j\'H3 1 : 20 u. verd. H 2S04 1: 5 sind bei der anfanglichen Trennung dieser 3 Metalle 
die notwendigen Vorratslsgg. 50 g Substanz werden in 200 ml HNOa 1,42 gelost, 
15 Min. stark yerdampft, abgekiihlt, auf 300 ml ycrdiinnt u. mit NH3 neutralisiert, 
so daB der gebildete Kupferhydroxydnd. den Boden bedeckt. Hierauf werden 5 g 
(NH4)2S04 in wss. Lsg. zugesetzt, mit li. W. wird auf 500 ml verd., */2 Stde. gekocht, 
mit k. W. auf 750 ml aufgefiillt u. 1—5 Stdn. auf eine li. Platte gesetzt. Im B u c h n e r - 
Trichter wird schnell abfiltriert, wobei die Fl. w. bleiben muB. Die Farbę aus dem 
Filtrierpapier wird mit verd. NH3 ausgewaschen. Nun schickt man das F iltrat durch 
ein 2. Filter, um die Ferrihydroxydspuren zu entfemen, oder wenn das Cu mchr ais 
0,002% As enthalt, werden 1 g Ferrialaun zugesetzt u. m it NH3 wie yorher gefallt. 
Die beiden letzteren Ndd. werden getrermt aufbewalirt. Der Hauptnd. wird in ein 
400 ml-Glas gewaschen, in verd. H 2S04 gelost, m it dem kleinstmóglichen Vol. NH3 
nochmals gefallt u. filtriert. Das letztere F iltrat wird von Spuren As durch Zusatz 
des F iltrats der obigen As-Fallung gereinigt. Wemi notwendig, wird nun sauer ge- 
macht, mit NH3 gefallt u. durch das Filter mit dem Hauptnd. filtriert. Die yereinigten 
Ndd. werden mit yerd. NH3 u. schlieBhch mit h. W. gut ausgewaschen. Es folgt dann
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eine eingehende Besehreibung der Best. der einzelnen 3 Metalle. — Bei der Best. von 
Pb, Fe, Zn, Ni u. Co wird zuerst von Cu u. Pb getrennt. Die Bestst. yon Bi u. P  be- 
schilieBen die Ar be i u. Die weiteren Einzelheiten miissen nachgelesen werden. (Chem. 
Engin. Mining Rov. 21.192—98. Febr. Commonwealth Department of Defenee.) W lLKE.

Wilder D. Bancroft und R. L. Nugent, Kupferoxyd in  der Boraxperle. Vff. 
zeigen, daB man Cu20  u. CuO in Boraxgliisern bestimmen kann, indem man nach Be
handlung mit angesauertem Fe2(S04)3 das durch Oxydation von Cu20  gebildeten FeS04 
titriert. Ebenso ist es móglich, zwisehen Cu u. CuO zu untorscheiden, obwohl sie beidc 
rot farben. Bei Kupferoxydfarbung wiichst der CuO-Geh. der Schmelze m it der Alkalitat 
u. mit der Erniedrigung der Temp. — CuO fiirbt das Glas blau. Die griine Farbung ent
steht durch Ggw. yon Cu20 . Bleiglas wird durch Bldg. von mehr Cu20  griin gefarbt. 
Es bestelit also keine Farbenanalogie zwisehen Glasfarbung u. Farbę der Lsg. ver- 
schiedener Oxydationsstufen von Cu. Gliiser konnen im allgomeinen einerscits durch 
wahre Auflosung des fiirbendcn Oxyds (CuO, Cr20 3 usw.), andererseits durch kolloidalo 
Suspension der Zusatzstoffe (A120 3, Au usw.) gefarbt sein. (Journ. physical Chem. 33. 
729—44. Mai. Cornell Univ.) H a n d e l .

J. 5veda und R. Uzel, Die. Bestimmung des Zinns durch Sehnellelektrolyse. Vff. 
unterzieken dio elektroanalyt. Sclinellbest. von Sn (mit Riihren) aus yerschiedenen 
Lsgg. einer eingehenden Untcrs. — Dic Sehnellelektrolyse von Stannosalzen in neu- 
traler Ammonóxalatlsg. gibt eine quantitative Abschcidung des Sn in 20—25 Minuten. 
Da jcdoch der kathod. Sn-Nd. pulverig ausfallt, kommt dieser Methode keine besondero 
prakt; Bedeutung zu. — Die Sehnellelektrolyse von 4-wertigem Sn in neutraler Ammon- 
oxalatlsg., sowie die Sehnellelektrolyse von 2- u. 4-wertigen Sn-Salzen in mit Oxal- 
saurc angesauerter Ammonoxalatlsg. geben keino befriedigenden Resultate. Bci 
Parallclyerss. wurde hiiufig cino sehr unvollstiindige Sn-Abscheidung beobachtet. 
Ebensowenig fiihrten Yerss. in alkal. Oxalatlsgg. zum Ziele. Es tra t hierbei neben 
unvollstiindiger Sn-Abscheidung noch ein merklicher Gewichtsverlust der Ano<lo 
wahrend der Elcktrolysc auf. — Eine exakte u. sclinelle elektrolyt. Abschcidung von
2- u. 4-wertigem Sn aus Oxalatlsgg. gtlingt aber Vff. bei Zusatz yon IIydroxylamin, 
wobei das Hydroxylamin ais Depolarisator wirkt, indem es die anod. Oxydation der 
Oxalsauro bzw. die anod. Zers. der Sn ""-Oxalatkomplexe verhindert. Ais giinstigstc 
Bedingungen fiir dic Elektrolyse geben Vff. folgende Anweisungen: Zu einer Lsg. von 
0,05—0,6 g Sn ais Stanno- oder Stannisalz werden 10 g Ammonoxalat, 5 g  krystalli- 
sierto Oxalsaure u. 2g  NH2OH-HCl (bzw. 4,724 g NŁLOH- H ,S04) zugegeben, die 
Lsg. auf 150—-200 ccm verd., auf 60—70° erwarmt u. dann 25 Minuten unter Riihren 
(600—800 Umdrehungen pro Minutę) bei ca. 5 Amp. u. 2,5—3,5 V elektrolysiert, wobei 
sich die Temp. allein durch den Stromdurchgang auf 65—70° ha.lt>. Es resultiert ein 
Nd. von silberglanzendem, fest an der Kathodo anliaftendem Sn. Die angegebenen 
Oxalsauregehh. konnen in weiten Grenzen variieren; bei kleineren Sn-Gehh. (< 0 ,1  g) 
werden vorteilhaft nur 1—3 g Oxalsauro genommen. Auch kann Ammonoxalat durch 
Kaliumoxalat oder Oxalsaure allein ersetzt werden. Es gelang jedoch nicht, in neu- 
tralen Lsgg. bei Ggw. von Hydroxylamin das Sn quantitativ abzuscheiden. Die haupt- 
Kii-chlichste Bedeutung kommt dieser neuen Methode bci der Sn-Sb-Trcnnung nach 
F. W. C l a r k e  z u ,  wo jetzt Sn im stark oxalathaltigen F iltrat der Sb2S3-Fiillung durch 
Sehnellelektrolyse bestimmt werden kann. — Vff. untersuchen weiter die Abscheidung 
von Sn aus Sulfosalzlsgg. Die Elektrolyse aus Ammonsulfostannatlsgg. in Ggw. von 
Na2S 0 3 ais Depolarisator fiir Polysulfidionen fiihrt zu guten Rcsultaten, falls die OH'- 
Konz. durch Zusatz eines Ammonsalzes einer starlccn Saure unter einer bestimmten 
Grenze gehalten wird. Jedoch sind die erhaltenen Wertc im allgemcinen ein wenig zu 
hoch (ca. 0,4%), da kathod. etwas S mit abgeschieden wird — wahrscheinlich in Form 
von Stannosulfid. — Eine quantitative Schneltelektrolyse in einer Natriumsulfosalzlsg. 
nach der von T r e a d w e l l  angegebenen Yorschrift gelang nicht; denn es wurde im 
allgemeinen nur die Hiilfte der in Lsg. vorhandenen Sn-Menge niedergeschlagen. Vff. 
fiihren auch dies auf den erwahnten schadlichen EinfluB von OH-Ionen zuriick. — 
Die Sehnellelektrolyse in salzsaurer Lsg. ergab bei Zugabe von l g  NH2OH-HCl auf 
einen Sn-Geh. von 0,05—0,5 g eine dichte u. quantitative Sn-Abscheidung. Diese 
exakte Methodo ist fiir den haufigen Fali von Wichtigkeit, wo Sn in Form von Sulfo- 
salzen in Lsg. ist, die durch einen OberschuG an HCI neutralisiert u. angesiluert wird. 
Ein kleiner Zusatz von Ammonpersulfat (ca. 0,4 g) wirkt bei geringen Sn-Konzz. 
« 0 , 2  g) schadlich, kann aber bei hóheren Sn-Konzz. (ca. 0,5 g) den Sn-Nd. verbessern, 
indem es eine Abscheidung in grobkrystalliner Form yerhindert. Es wird hervor-
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gehobcn, daB gegeniiber NH20H , welches zugleicli ais anod., wie ais katliod. Dopolari- 
sator wirken kann, Persulfat nur ais katliod. Dcpolarisator in Betracht kommt. — 
Auch Hydrazin kann ais ancd. Dcpolarisator an Stelle von Hydroxylamin dienen. Die 
minimale Konz. an N2II4 • H 2SO., welche noch eino CL-Entw. verhindert, ist 2 g. Der 
EinfluB des Hydrazins auf den katliod. ProzeB ist dagegen kleiner ais der des Hydr- 
oxylamins, so daB bei kleinen Sn-Gehh. (ca. 0,2 g) auch m it Hydrazin gutc zusammen- 
hangendo kathod. Ndd. erzielt werden. Zusatze von 0,4 g Persulfat yerbessern bei 
groBeren Sn-Konzz. (~ 0 ,5 g ) dic kathod. Absclieidung erheblich, wenn der Geh. an 
N 2H 4-H 2S04 minimal 2g  betragt. Anderung von Temp. u. Riilirgcscliwindigkeit 
liaben keinen merkliehen EinfluB. (Collect. Trav. chim. Tchócoslovaquio 1. 203—22. 
April. Prag, KARLP-Univ.) Cohn.

A. Petrovsky, Ein Verfahrcn zur schnellen Priifung von- Erzen auf Wolfram.
0,1—0,2 g des feingepulverten Erzes werden mit cinem Stuckchcn Pb u. 1—2 ccm konz. 
HC1 1—2 Min. gekocht. Eino Blaufarbung der Lsg. zeigt W an (fiinfwertige Verbb. 
von W). Wird nun dio Lsg. m it 10—15 ccm W. vcrd., so fallt ein voluminóscr blau- 
gefiirbter Nd. aus. Boi geringen W-Mengeń oder bei liingerer u. starkerer Red. ist der 
Nd. griin oder braun gefarbt. Wird das Kochen ohne W.-Zusatz fortgesetzt, so farbt 
sich die Lsg. blaurot; wird dic iiberschussigo HC1 fortgekocht, so fallt in kurzer Zeit 
der blauo W20 5-Nd. aus, u. die iibrigbleibende FI. ist von W 03 gelb gefarbt. Die Methode 
eignet sich fiir Mineralicn bis zu oinom W-Geh. von etwa 0,5% lierab. Dio Bceinflussung 
des Verf. durch andero Mctalle wird zum SchluB besprochen. (Ztschr. analyt. Chem.
77 . 268—69. Bergwerk Belucha, Transbaikalien.) WlLKE.

L. F. Yntema, Die Trennung von Niob und Tantal durch eleklrolylische Ilydrolyse. 
Es sollte versucht werden, ob durch ganz allmahliclie Steigerung der Aciditat, wie sie 
boi der Elektrolyse im Anodenraum auftritt, eine Fraktionierung von Nb2Os u. Ta20 5 
moglich ist. Ausgangsmaterial war Tantalit, yon dem 50 g mit 150 g KOH 5 Stdn. 
bei voller Rotglut erhitzt wurden (1-std. Erhitzen geniigte nicht, um das Fe20 3 unl. 
zu machen). Nach Red. des MnO.," m it K2S 03 wurden Fe20 3 +  M n02 abfiltriert. 
Dic Lsg. wurde in einem Extraktionstrichter von 3 1 Inhalt clektrolysiert, Anodę war 
ein Pt-Blech von 30 qem Oberflache; ein poroser Alundumbecher yon 100 ccm Inhalt 
diente ais Kathodenraum. Riihrung erfolgtc durch einen heftigen Luftstrom oder 
mechan. Vor der Elektrolyse wurde sovicl H 2S 04 zugegeben, daB eben eine Triibung 
sichtbar wurde. Optimalo Stromstarke 2 A ( =  0,07 A/qcm). Nach 2 Stdn. liatten 
sich 3 g eines kornigen Nd. gebildet. Verschiedene Fraktionen der so crhaltcnen 
Siiuren wurden sorgfiiltig gereinigt u. durch Diclitebest. der Geh. an Nb20 5 u. Ta20 5 
ermittelt. (Vgl. dazu FOOTE u. L a n g le y , Journ. Science [4] 3 0  [1910]. 393). Der 
Nb-Geli. sank von 35,8 bis 11,5%. Es ist also zwar eino Anreieherung eingetreten, 
eine vollstandige Trennung ist aber nicht móglicli. Da die Ndd. sieli durch lokale Wrkgg. 
an der Anodę abschieden, hofftc Vf., durch geringere Stromdichten eino gleichmaBige 
Abscheidung aus der Gesamtlsg. zu erzielen; bei 1 A tra t jedoch kein Nd. auf, crst nach 
20-std. Stehen wurden 4 Fraktionen ausgesehieden, die ident. Zus. besaBen. (Trans. 
Amor. clectroehem. Soc. 55. 3 Seiten. Mai. Sep. Urbana [111.], Univ.) Klemm.

R. E. H eadund A. L. Crawford, Anv:endunq vonFarbevcrfahrcn zur Idenlifizierung 
von Mineralien. Es wurden Verss. zum Farben fein zerkleinerter Mineralien vor- 
genommen, um sie zu identifizieren. Cerussit u. Anglesit sind die Hauptbestandteile 
der oxyd. Cu-Erze, u. oft auch dic Nebenbestandteile der vorherrschenden Sulfiderze. 
Die am bosten goeignctc bisher bekannte Methode zur Unterscheidung von P bS04 
u. PbC03 beruht auf der quantitativen Pb-Priifung in Lsg. durch Bldg. des Blei- 
chromats. Im  vorliegenden Falle werden zur Hervorrufung des glanzenden gelben 
Uberzuges gleicher Starkę von Bleichromat auf Cerussit u. Anglesit dio Mineralkómer 
m it einer k. gesiitt. wss. Lsg. von Kaliumbicliromat 15 Min. lang behandelt. Anglesit 
wird in Ggw. von Cerussit in 1 Min. durch eine k. wss. Lsg. m it 2% K 2Cr04 u. 0,5% 
NaOH chromiert. Cerussit wird bei Ggw. von Anglesit in 1 Min. durch eine k. l% ig. 
Lsg. von Cr20 3 chromiert. In  letzterem Falle zers. eino zu starkę Lsg. oder die zu lange 
angewandte FI. jeden anwesenden Bleiglanz. Wird die Lsg. richtig angewandt, so ist 
der Bleiglanz orangeartig- gefarbt u. leicht vom Cerussit zu unterscheiden. Das Chro- 
mieren wird am besten durchgefiihrt, indem man die Probesubstanz in ein Schauglas 
gibt, das ReagenS zugioBt u. das Ganze yorsichtig dreht, damit alle Korner benetzt 
werden; was fiir die darauffolgende Auswertung u. Mk. sehr wichtig ist. (Engin. 
Mining Journ. 127 . 877. 1/6. U. S. Bureau of Mines u. Salt Lake City Univ. Utah.) W l.

XI. 2. 68
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Organische Substanzen.
Felix Friedemann, Die Chromsaureverbrennung ton organisclien Yerbindungen, 

speziell von Nitro- und Amidokorpern. Dic Bedingungen, unter welchen die nasse 
Yerbrcnnung organ. Verbb. m it Bichromat-H,,S04 prakt. quantitativ vcr]iiuft, werden 
unterSucht u. dio Ergebnisso fiir analyt. Zwecke ausgewertet. Arbeitsweise: Die Sub
stanz wird in einem mit cingeschliffenem RiickfluBkuhlcr yersehenen Kolben mit der 
notigen Menge Bichromat-H2S04 versetzt u. 20 Min. im Sieden erlialten. Nach Ab- 
kiihlung u. Vcrdiinnung wird das iiberschussige Bichromat mit IvJ u. Na2S20 3 zuriick- 
titriert. Naeh R. Philip wird der zu untersuehende Stoff in H 2S04 gelóst, Bi- 
ehromatlsg. zugegeben u. das Rk.-Gemisch auf ICO—170° erhitzt. Weitere Aus- 
fuhrung wie vorher. Zur Best. sohwer verbrennbarer Stoffe (Ol, Paraffin) wird eine 
genau gowogene Menge Bichromat (2—5 g) mit 1—2 cem W. angefeuchtet, dann 
HoSOj, schlieBlich die zu untersuehende Substanz zugefiigt u. bis auf 190° erhitzt. 
An zahlrcichen Beispielen wird die Brauchbarkeit der Methode gezcigt. (Ztschr. ges. 
SchieG- u. Sprengstoffwesen 24. 208—10. Juni. Bofors, Schweden, A. B. Bofors 
Nobelkrut.) F . B e c k e r .

Emile Cherbuliez, Noliz iiber die Zerstorung organisclier Substanzen fiir die lie- 
stimmung der Aschenbeslandtcile. Vf. hat folgendes Verf. ais einfaeh u. wirksam be- 
funden, bei wclchem keine fremden, nicht fluchtigen Stoffe zugefiihrt werden: Organ. 
Substanz in KjELDAHL-Kolbcn mit 20 cem konz. IT,S04, 10 cem 20%ig- HC104 
u. 1 ecm rauehender HN 03 1/1 Stde. m it sehr ldeiner Flamme, darauf. zum Kochen 
erhitzen bis zum Auftreten weiGcr Dampfe. Bei groBeren Mengen Substanz (iiber 
2 g) ist dic Lsg. mcist nocli gefarbt. Man gibt daher nach Erkalten nochmals die 
gleichen Mengen HC104 u. H N 03 zu usw. u. wicderholt dics eyent., bis die Lsg. ganz 
farblos ist. Die H 2S04 nimmt an der Oxydation teil u. kann natiirlich cbenfalls ersetzt 
werden. Wahrscheinlieh bildet sich Nitrosylschwefelsaure, wclche dic HC104 reduziert. 
Im Anfang cntwickelt sich Cl, wahrscheinlieh aus zuerst gebildetem CIO*. (Helv. 
chim. Acta 12 . 818—19. 1/7. Genf, Univ.) L in d e Ń b a u m .

J. Giral, VereinlieitUchung der Verfahren zur Beslimmung der Jodzahl. Nach 
eingehender Darst. der yersehiedenen Verff. zur Best. der J-Zahl sehlagt Vf. — ins- 
besondere fiir die Nahrungsmittelunters. — yor, bei der J-Zahl immer die Methode 
anzugeben, nach der sie gewonnen wurde u. nur noch die Best. nach IIUBL, W lJS  
oder H a n u s  auszufiihren. Bei Best. nach H u r l  ware auGerdem das Lósungsm. der 
Reagenzien anzugeben u. ob diose yorher oder erst beim Gebrauch gemischt wurden. 
Es werden ferner noch Vorsclilage zur Vereinheitliehung der Feuchtigkeits- u. der Cel- 
lulosebest. gemacht. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 259—04. April. Madrid, 
Pliarm. Fak., Lab. f. biolog. Chemie.) R. K. M u l l e r .

A. Friedrich, Uber die quantitative mikroanalytische Bestimmmig von Methoxyl- 
und Athoxylgruppen. Verwendet man bei einer Mikroalkoxylbest. an Stelle des C02- 
Stromes Luft u. leitet das gebildete Jodalkyl durch ein Mikroyerbrennungsrohr, so 
wird cs quantitativ zu C02 u. H20  yerbrannt. Aus der Gewichtszunahme des Natron- 
kalkrolires errechnct sich der Prozentgeli. des Alkoxyl-C, bzw. die Anzalil der C-Atome, 
welche dio Alkoxylgruppen einer Substanz bilden. In einer zweiten Analyse nach der 
bekannten Mikroalkoxylbestimmungsmcthode nach P r e g l  bereehnet man das ge- 
fundene AgJ auf Sauerstoff (AgJ =  O; Faktor 0,06837) u. erfiihrt so die Anzahl der 
Alkoxylsauerstoffatome. Aus dem zahlenmaBigcn Verhiiltnis O-Atome zu C-Atomen 
ergibt sieh direkt die Anzahl u. Art der Alkoxylgruppen im Molekuł. — Zur Ausfubrung 
der Alkoxyl-C-Best. dient der App. zur Mikromethoxylbest. nach P r e g l ,  das hori- 
zontale Glasrohr, -welches die Waschyorr. m it dem Einleitungprohr yerbindet, wird 
zu einer Spitze ausgezogen u. diese m it dem yerjiingten Endo an das Verbrennungsrohr 
angeschlossen. Ais Waschfl. dient Vio'n - Lauge, sic laBt das iibergehende Jodalkyl 
ąuantitatiy durch. Die yerwendete H J muB, da die im C02-Strom dcstillierte beim 
Abkuhlen C02 zuriickhalt, im N2-Strom dest. sein. (Mikroehemie 7. 185—94.) B l o c h .

A. Friedrich, Modifizierler Apparat zur quantitativen nlikroanalytischen Beslimmung 
des Alkyls am Stickstoff. Der Vf. iindert den bisher yerwendeten App. darin ab, daB 
die zur Kondensation der Jodwasserstoffsaure yerwendeten kugelfórmigen Erweite- 
rungen zu einer besonderen Kondensationsanlage ausgebaut sind u. daB der ganzo 
App. nach P r e g l  aus einem Stuck — ohne Schliff — hergestellt ist. E r maclit dann 
Angaben, wie das Kólbchen vor momentanem Temperaturwechsel bewahrt wird, iiber 
den EinfluB zugesetzter Losungsmm., die Best. yon Metboxyl neben Methylimid u. a.
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Bei jeder Best. sollen zwei Destst. durchgcfiihrt, bei unbekannten Substanzen soli 
eine dritte Dest. m it neu yorgelegter AgNOj-Lsg. vorgenommen werden. (Mikrochemie 7. 
195—201. Wien, Univ., Inst. f. mediz. Chem.) BlÓCH.

D. Vorlander, Methoii ais Aldehydreagcns. Unter Mitarbeit von Curt Ihle, Hans 
Volkholz, M. P. Neumann, G. von Brasche und Walter Żeli. Das Methon 
(5,5-Dimelhylhydroresorcin), CBH 120 2 (ygl. C. 1929. I. 1132) bietet vor den anderen 
Carbonylreagenzien den Vorteil, daB es in wss.-alkoh. Lsg. (bis etwa 100°) nicht mit 
Ketonen reagiert. Seine Aldchydkondensationsprodd. krystailisieren gut u. haben 
bestimmten F. u. andere charakterist. Kcnnzcichen (yerschiedene Aciditat, Faliigkeit 
zur Anhydridbldg.). Von den Aldehyden reagicren damit am leichtesten die einfaeheren, 
aktives, echtes Carbonyl aufweisenden; Traubenzueker, Milchzucker, Arabinose, 
Milchsaurealdehyd, Brenztraubensaure, Cliloral u. iihnliche geben keine Ndd. damit. 
Durch starkę Mineralsauren'wird die Fallung der Aldehydverbb. yerzogert oder ver- 
hindert, weil diese durch Sauren — zum Teil schon durch kochendes W. — in Aldehyd 
u. Methon zerfallen. In  sehwach saurer, neutraler u. alkal. Lsg. ist das Methon anwcnd- 
bar. Gegen kochende Alkalilauge ist es bestandig, u. die Umsetzung in sodaalkal. 
Lsg. m it Formaldehyd oder Acetaldehyd crfolgt rascher ais die Zers. der Aldehyde 
durch die ycrd. Alkalien. Begrenzt ist das Anwendungsgebiet des Mcthons dadurch, 
daB in Ggw. yon Oxydationsmitteln Formaldehyd aus ihm — aus der Gruppe 
CO-CHj-CO, bzw. C(OH): CH-CO — erzeugt w’ird; es kann also in oxydatiyen Lsgg. 
oder Mischungen nicht zum Nachwcis von Formaldehyd angewendet werden. Auch 
ist die Methonrk.-nicht hochempfindlich, sio ist aber mikrochem. ycrwertbar. — Die 
Einw. der Aldehydc auf Methon — sie entspriclit der Verb. yon 1 Mol. Aldehyd -+■ 2 Moll. 
Methon — 1 H 20  — ergibt unter C-Bindung liydrierte Abkommlinge des Diphenyl- 
methans bei aliphat., des Triphenylmethans bei aromat. Aldehyden. Die Konden- 
sationsprodd. haben den Charakter yon Enolsauren (I), gebcn Eisenchloridfarbung 
u. bleiben in alkal. Fil. gelost. Beim Titrieren m it Alkalilauge u. Phenolplithalcin ist 
dic Formalyerb. einbas., dio anderen Aldehydyęrbb. sind je nach den iiufieren Be- 
dingungen (Temp., Lósungsm.) ein- bis zweibas. In  w. Eg.-Lsg. (statt alkoh.-wss. 
Lsg.) ergibt die Methonrk. s ta tt der Enolsauren zuweilcn dereń Anliydride, die nach 
1 Aldehyd +  2 Methon — 2 H 20  gebildet, nicht mehr sauer reagicren, in Alkrilien 
unl. sind u. keine Eisenchloridfarbung geben. Sie werden ais Hydroxanłhenderivv. (II) 
aufgefaBt, krystailisieren gut, haben bestimmten F. u. sind oft sehr charakterist., weil 
die Neigung zur Anhydridbldg. bei den Enolsauren yerschieden ist. In h. Eg. treten 
auch einige Kctone (Diacetyl, Isatin) mit Methon in Verb., in Essigsaurcanhydrid 
iiber 100° auch Aceton. AuBer der W.-Abspaltung crfolgt bei den Metlionkonden- 
sationen bisweilen auch Verlust von Halogenwasserstoff, z. B. bei Monochloracctaldehyd 
(oder dessen Acetal), nicht aber bei o-Chlorbenzaldehyd; beim Salicylaldehyd crfolgt 
zwischen dem o-Hydroxyl u. einem der Methonhydroxylc W.-Austritt. Dialdeh }’dc 
u. Ketonaldehyde zeigen nur geringe Neigung zur Nd.-Bldg.

R R

C(CH.;)j

II  H.

(CHs)2d C(CH3)a

III
- c 9h 10oo -

CIIs -ĆH-C8H11Oj
IV

o — c 8h )0o
HOCHj -CH—ĆH.CgH ltO,

Methon, aus Na-JIalonsaureathylester u. Mesityloxyd; weiBc oder wenig gelbliche 
monokline Krystallo (aus Acetonwasser); F. 148—150° (Zers., Rótung); wl. in Lg.; 
beim Stehen haltbar (zum Unterschied yon Hydro- u. Monomethylhydroresorcin); 
zers. sich in gesatt. wss. Lsg. beim Stehen in weiBo Krystalle yon der Lichtbrechung 
des W., die gegen 200° unter Braunung schm., im Licht unter Bldg. yon Dimethyl- 
glutarsaurc u. Formaldehyd, unter LuftabschluB im Dunkcln unter Bldg. farbloser 
Stabchen (aus 50%ig. A.) yom F. gegen 220°, die in Alkalien 1. sind; 100 ecm gesatt. 
wss. Lsg. enthalten bei 19° 0,401 g, boi 50° 1,185 g, bei 90° 3,837 g Methon; m it Wasser- 
diimpfen etwas fliichtig. Dio Fahigkeit, mit Aldehyden zu reagicren, geht durch 
Esterifizierung (Methylester-Ol, erstarrt bei 0—5°) oder durch Anhydrisierung (An-

(58*
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hydrii, in CHC1S-Lsg. mit P 20 5, F. 99°) yerloren. — A 1 d e h y d v o r b b. Metliylen- 
dimcthon, (Fonmldimethon), CH2(C8H n 0 2)2, aus wss. Formaldehydlsg. (noch in
0,000 05%ig.), aus alkal. Aldehydlsg. erst auf Fiillung mit Essigsiiure oder verd. HC1 
(Methylorange!), mit alkoh. Methonlsg.; Nadcln (aus Weingeist), F. 189° (korr.); 
verdampft u. sublimiert unzers. unter dem Heizmikroskop; spaltet sich beim Kochen 
mit W. cin wenig, leichtcr beim Kochcn mit verd. Sauren; 1. bei 15—20° zu 0,0005 bis
0,001 g in 100 ccm; geht beim Erwarmen mit konz. H2SO., auf dem Wasserbad oder 
beim Kochen mit Essigsaureanliydrid iiber in das Anhydrid CI7H220 3, schiefwinklige 
Blattchen (aus Weingeist), F. 171°; gibt mit alkoh. KOH Formaldimethon. — Alhyliden- 
dimethon (Acetaldodimellion), Cj8H20O4, aus Acetaldeliyd, Iangsamer u. unyollstandiger 
aus Acctaldehydacetal oder Paraldehyd, mit wss. Methonlsg., 1. zu 0,0079 g in 100 ccm 
W. bei 19°, mattgliinzende, oft Farrenblattorn ahnlichę Krystalle (aus Weingeist), 
F. 139°, sublimiert zum Teil bei 90—100“; verbraucht zur Titration bei Zimmertemp.
1—11/2, bei 70° 2 Aquivalente NaOH (Phenolphthalein!) infolgo Dienolisierung, nicht 
Spaltung; geht mit Eg. oder beim Kochen m it A. oder mit verd. Sauren iiber in das 
Anhydrid, C)8H240 3, sechsseitigo Blattchen; F . 173—174°. — Propionaldimethon 
ClaH 280 4; prismat. Blattchen, F. 154—156°; Anhydrid, prismat. Krystalle, F. 142 
bis 143° (korr.). — Isoraleryldimethon, C21lf320 4, Tafcln, F. 154—155°; Anhydrid, 
prismat. Krystalle, F. 172—173° (korr.). — Onantholdimethon, C23H3(i0 4; F. 103°; 
Anhydrid, Krystalle, F. 112°. — Acroleindimethon, ClaH 2()0 4; Prismen, F. 192° (ab 
180° Sintcrn); Anhydrid von fraglicher Zus., Prismen, F. 162—163°. — Crotonal- 
dimethon, C20H 28O4; Prismen; F. 183°; Anhydrid, C20H 2CO3, Prismen, F. 167°. — 
Cilronellaldimcthmi, C26H40O4, Bliittchcn, F. 77—79°; gibt mit Essigsiiureanhydrid 
Vcrb. mit F. gegen 173°.

Glykolaldimełhon, C1SH240 4 (ITI); aus Glykolaldehyd u. aus Monochloracetaldeliyd 
oder aus Chloracetaldeliydalkoholat mit Methon in alkoh.-wss. Lsg.; Nadeln oder 
Platten; F . 237,5° (korr.) unter Gelbfarbung; yerliiilt sich beim Titrieren wie eine 
cinbas. Siiure; wird durch langes Kochcn mit 0,1-n. NaOH zers.; Acttyherb. C2OH ,0O5, 
goldgelbe Blattchen, F. 205—206° (korr.); wird durch k. alkoh. NaOH zur Glykolal- 
verb. enolisiert. Beim Einleiten ozonhaliger Luft in neutrale Weinsaurelsg. bildet 
sich eino Fl., welche mit Methonlsg. krygtallin. Ndd. aus Gemisehen von Aldehyden 
oder Aldehydsauren (Aldehydosy- u. Aldehydketopropionsauren ?) liefert. Glykol- 
aldehydlsg. wird dargestellt aus rolier DioxjTOaleinsauro beim Erwarmen mit W., 
Dioxymaleinsąure aus Weinsaurelsg., Seignettesalz, Eisenvitriol u. Pcrhydrol; sie redu- 
ziert ammoniakal. Silberlsg., gibt aber mit Methon keine Fiillung. — Glycerinal- 
dimethon, Ci9H20O5 (IV), Nadeln u. Haarbiischel; F. 197,5° (korr.); aus Glycerinaldeliyd 
noch in 0,001—0,01%ig. Lsg.; geht bei 170—205° iiber in das Anhydrid, ClsH 240 4, 
gclbliche Nadeln, F . 172° (korr.). Benzoyli-erb. des Glycerinaldimcthcms, C33H340 ,;  
Nadeln, F . 176,5° (korr.). — Die Methonprobe auf Glycerinaldeliyd gibt etwa dieselben 
Resultate wic dio Rk. mittels Phloroglucin-Salzsaure. Eine nach E m il  F is c h e r  u. 
T a f e l  aus Glycerin u. Brom-Soda hcrgestellt© Glycoroselsg. gab mit Methon keino 
Glycerinaldeh3'd rk .; dio Umwandlung von Glycerinaldchyd in Hoxose mittels l% ig. 
Alkalilaugo laBt sich mittels alkoh. Methonlsg. yerfolgen. — Glyomldimethon, C1sH 240 5 — 
O : IIC-CH (CsHn 0 2)2; Nadeln, F. 186° (korr.); reduziert ammoniakal. Silberlsg. in 
der Kiiltc; geht mit Eg. iiber in das Anhydrid, Nadeln, F . 224°. — Mełhylglyoxal~ 
dimelhon, C19H260 5; Stabchen, F. 164° (korr.). Zum Nachweis von Glyoxal u. Methyl- 
glyoxal ist Methon nicht geoignet. — Malonaltetramethon, C35H 480 8; aus Malonaldehyd 
oder /J-Athoxyacroleinacetal; mikrokrystallin. Pulyer; F. 235—237° unscharf; erweist 
sich bei der Titration ais dreibas. Saure. — Glyoxylsaurediv\ethon, C18H240 6; aus glyoxyl- 
saurem Ba, verd. HC1 mit Methon in 30%ig. A. u. Na-Acetat; Nadeln; F. 208°, erstarrt 
u. schm. wieder bei etwa 232° (Anhydridbldg.! Braunfarbung); yerliiilt sich beim Ti
trieren wie dreibas. Saure. — Ba-Salz wl. — Anhydrid, CI8H 220 5; Nadeln, F . 233—234°; 
einbas. Saure. — Athylesler des Anhydrids, C20H 20O5; entsteht beim Esterifizieren 
des Sauredimethons mit A. u. konz. H 2S 04; prismat. Nadeln; F. 122—124°.. — 
Benzaldimethm; die fruher (LlEBIGs Ann. 3 0 9  [1899]. 379) angegebenen FF. sind 
nicht korrigiert.

Zimlaldimethon. Aus Zimtaldehyd u. Methon entstehen je nach den Bedingungen 
zwei verschiedene Yerbb.; beim E rw a rm e n : Verb. C’25/ /3U04, wciCe Prismen u. Stiib- 
chon, F. 212—214° (korr., Gelbfarbung); daraus beim Erhitzen mit Eg. das Anhydrid, 
C25H 290 3; glanzende Blattchen, F. 174—175°; b e i  Z i m m e r t e m p .  (10—15°): 
g e l b e  blattrige Krystallmasse (aus 30°/0ig. A.), ebenfalls der Zus. C.a H300 4; F. 161°
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(korr.), bei weiterem Erhitzen triibt sich die Schmclze gegen 175° u. klart sieli bei 
20S° (korr.) wieder auf; der O ber gang in das lioher schm. Zimtaldimethon, der auch beim 
Umkrystallisieren aus A., in Eg. etc., auch schon in der Mutterlauge von der Darst. 
erfolgt, meist unter Mitbildung des Ankydrids (das sich wie aus der weiCen, aueh aus 
der gelben Verb. bildet), ohne Anhydridbldg. beim Erwarmen mit Pyridin. — Cuminal- 
dimelhon, 0*20113404: prismat. Biiittchen; E. 170—177°; Anhydrid, Nadeln, E. 172 
bis 173°. — p-Oxybenzaldimetlion, C23H2S0 5; Blattclien u. Tafeln; F. 18S—190° (korr.; 
Gelbfarbung); Anhydrid, C23H 260 4; prismat. Krystalle, F. 246°; das Anhydrid gibt 
eine Acetylyerb. (Stabelien, F. 205—206°) u. eine Benzoylverb., Nadeln, F . 204°. — 
p-Anisaldiniethon, C21H30O5; prismat. Tafeln, F. 144—145° (korr.). Anhydrid, C24H2s0 4; 
F. 243° (korr.). — Salicylaldimethonanhydrid, C^H^Oj; aus den Komponenten auch 
in alkoh. Lsg.; Stabelien, F. 208° (korr.); Acclyherb., C25H 2S0,,, prismat. Krystalle, 
F. 189—191°; Benzoylverb., Biiittchen, F. 152—153°. — o-Chlorbenzaldimelhon, 
C^H^ÓjCl; Nadeln, F. 205° (lcorr.); Anhydrid, rhombenformige Krystalle, F. 224 
bis 226° (korr.). — Vanillaldimełhon, H0(CH30)C6H3-CH(C8H n 0 2)2; Tafeln, F. 196° bis 
198° (korr.); Anhydrid, C24H 2S0 5, Stiibcken; F. 227—228° (korr.). — Piperonaldimethon, 
C21H 2SOa; oktaederformige Krystalle, F. 177—178°; Anhydrid, C24H 2(J0 6; Stabchen, 
F. 219—220° (korr.). — Dimtthylaminóbenzaldimethon, G25HM0 4ł\r ; gelbe Prismen, 
F. 192—194° (korr., Rotfśirbung!); farblos loslich in verd. NaOH. — Furfuraldimethon, 
C2jH20O5; Nadeln; F. 160° (Braunung); Anhydrid, C21H240 4; Blattchen, F. 162—165°.
— Oxymethylfurfurol gibt eincn hellgelben pulyrigen, nicht in krystallino Form zu 
bringenden N d .; liiCt sich im Gegensatz zu Furfurol mit Methon nicht kennzeichnen. — 
Aus Isatin  u. Methon bildet sich Verb. C^H^OnN, Tafeln, F. 283—285° (Gelbrot- 
fśirbung); unl. in Alkalien, gibt mit FeCl3 keine Farbrk.; physiolog. unwirksam. Aus 
Isatin u. nicht methyliertem Ilydroresorcin entsteht Verb. Cl20/ / 1,O4iV, gelblich weiCo 
Nadelchen, F. etwa 335°. — Mittels Methon laBt sich dio Bldg. von Formaldehyd bei 
der Bk. ton Nitrobenzol mit Na-Metliylalkoholat nachweisen. Mit Chlf. u. Alkalilaugo 
bildet Methon eine auch mit konz. Ameisensaure entstehende Verb. aus 1 Mol. Ameisen- 
sdure u. 3 Moll. Methon. (Ztschr. analyt. Chem. 77. 241—68. Halle a. S., Univ., 
Chem. Inst.) B l o c h .

Fritz Lippich, Amcendungen des Nitrilverfahrens. IV. Mitt. (III. vgl. C. 1929-
I. 3125.) Es wird die Anwendung des Nitrilyerf. zur Unters. von Zuckergemischen, 
wie sie in der Praxis yorkommen, bcschrieben. Es wurden 3 Beihen yon Bestst. aus- 
gefiihrt: Lawlose ( M e rc k )  u . Dexlrose (M e rc k )  im Verhaltnis 1: 2, 1: 1 u. 2: 1. Es 
zeigte sieh, daB die Blausaurezahl nicht ohne weiteres durch Sumnmtion der ent- 
sprechenden Werte der Komponenten erhalten werden kann. T ritt dio Komponente 
liohrzucker hinzu, so ist zu deren Best. eine Unter?. vor u. nach der Inyersion notig. 
Es werden einige Beispiele von Gemischen m it bekannten Mengen von Invertzucker, 
Traubenzucker u. Rohrzueker, ferner einige Marmeladeanalysen genau ausgefuhrt. 
(Ztschr. analyt. Chem. 77. 3—12. Prag, Univ.) WlNKEL.MANN.

• Bestandtelle von  Pflanzen und Tieren.
L. Rapkine, A.-P. Struyk und R. Wurmser, Oxydo-lieduktimspotenliale der 

Rcduktion einiger Vitalfarbstoffe. (Vgl. C. 1928 .1. 212.) Graph. Darst. der Bcziehungen 
yon pH u. der Potentiale der oxydierten u. reduzierten Farbstofflsgg. (Kresylblau, 
Toluidinblau, Methylenblau, Azurblau, Nilblau, Kresylyiolett, Janusgriin, Neutralrot 
u. Neutralyiolett) gegen die 11. H-Elektrode. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1020 
bis 1022. 19/4.) O P P E N H E IM E R .

S. StrelnikOW, Adsorplion basischer Farbstoffe durch Paramacium caudalum. 
Paramacien yerlieren bei Aufenthalt in Farbstofflsgg. (Chrysoidin, Brillantkresylblau, 
Neutralrot, Methylenblau) die Fahigkeit, sich zu farben. E rst in starkeren Konzz. 
nehmen sie wieder Farbę an, um in einer noch kiirzeren Zeit ais zu Anfang des Vers., 
auch gegeniiber den starkeren Lsgg., die Farbaufnalimefahigkeit wieder zu yerlieren. 
Die Zellen gewinnen also die Eig. entweder cinen ihnen schadlichen Stoff nicht mehr 
aufzunehmen oder ihn in eine nicht tox. Verb. uberzufiihren. Wnirden gegen Jlethylen- 
blau resistent gewordene Paramacien in eine farbstoffreie Lsg. m it entspreehendem 
pn gebracht, so tra t Farbung der Zellen ein. Es scheint also eine Oxvdation u. Wieder- 
herstellung des Farbstoffs einzusetz.en. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 1004—06. 
19/4.) O p p e n h e im e r .

L. Halik, Vilaljdrbungen an Wassermilben (Ilydracarina). Die Organe des Milben- 
kórpers reagieren bei Verss. m it yerschiedenen Yilalfarbstoffen ganz ahnlich wie die
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bci der Daphnia. Die Yitalfarbungen der Genitalnapfe sind denen bei den Chemo- 
rezeptoren yon Daphnia ganz analog; die sog. „provisor.“ Genitalnapfe der Nymphen 
reagieren ganz ahnlich wio dicjenigen von gesehlechtsreifen Tieren. (Kolloidchem. 
Beih. 28. 342—52. 15/4. Prag.) K r u g e r .

F. P. Fischer, Vitaljarbungen am Auge.. Farbungsverss. am intakten Auge 
albinot. Kaninchen bei intrayenóser Verabreichung von Lsgg. yerschiedener 
Farbsioffe u. am Liąuor- u. Plexus-chorioidci. Die bas. Farbstoffe farben Ziliar- 
epithel u. Plejcusepithel, gehen nicht durch die Hornhaut, treten nicht aus dem 
Blut in das Kammcrwasser, bzw. den Liguor u. lassen die Iris- u. MeningealgefaBe 
ungefarbt; entgegengesetztes Verh. bei den sauren Farbstoffen. Dio Ziliarepithelien 
liaben oinen 0,-UberschuB, der MethylenweiB in Methylenblau iiberfuhrt; das Ziliar- 
epithel ist eine Gewebsanode, dio Iris eine Gewebskathode. Auch der Ubergang von 
Salicylsdure, Urotropin, K tFe(CN)e aus dem Blute in das Kammerwasser wurde 
beobachtct. — Die elcktive Farbbarkeit u. elektiye Durchlassigkeit kann offenbar 
nur zustande kommcn durch eine polare Differenzierung der Gewebe u. Membranen, 
die Blut u. Kammerwasser bzw. Liąuor trennen. (Kolloidchem. Beih. 28. 333—42. 
15/4. Leipzig.) K r u g e r .

Kurt Sorg, Ober den Phosphalidgehalt versckiedener Muskelarten. Der Phosphatid- 
geh. yerschiedener Muskelarten gelit ihrer Dauerleistung parallel. E r ist beim Kaninchen 
am liochsten im Herzmuskel, entsprechend 0,43% H ,P 04, geringer bei der gestreiften 
roten Muskulatur, entsprechend 0,173%, am kleinsten bei der leicht ermudbaren hellen 
Muskulatur, entsprechend 0,128% H 3P 0 4. Die gesamte in Saure unl. H 3P 0 4 des 
Herzens findet sich in den Phospliatiden. Die rotę u. mehr noch die weiBe Muskulatur 
scheint einen kleinen Bruchteil in Form von Nucleoproteiden zu enthalten. Demnach 
kann der Phosphatidgeh. des Herzens u. bis zu einem fiir yiele Zwecke wohl aus- 
reichendcn Genauigkeitsgrad auch derjenige der ąuergestreiften Muskulatur einfach 
ais Differenz der Gesamtphosphorsaure u. der saurelóslichen Phosphorsaure ermittelt 
werden. Zur Best. der Phosphatid-HsPOi werden in ein 100 ccm MeBkólbchen 20 ccm 
CH3OH, 2—3 g zerkleinerte Skelettmuskulatur oder 0,5 g Herzmuskel gegeben, weitere 
50 ccm CH3OH zugegeben, auf dem W.-Bad melirmals aufgekocht, abgekiihlt u. auf 
100 ccm aufgefullt. Man filtriert bei 0° einen aliąuoten Teil, meist 75 ccm, verdampft 
das F iltrat nach Zugabo von CaC03 bei 35°, versetzt mit etwas entwassertem Na2S 04 
u. spiilt mit A. in ein Zentrifugenglas von 50 ccm. Der A.-Auszug wird nach dem 
Zentrifugiercn in einen Jenenscr Kolben von 100 ccm gespiilt, der ii. verjagt u. mit
2 ccm konz. H2S04 u. Perhydrol verascht. In  der m it W. aufgenommenen, mit NH3 
neutralisierten Verascliungsfl. wird dann die anorgan. H 3P 0 4 ais Stryehninphosphor- 
molybdat gravimetr. bestimmt. (Ztschr. physiol. Chem. 182 . 97—10G. 15/5. Frank
furt, Unir.) Gu g g e n h e ij i .

Hans Koeppe, Angriffspunlct und Wirkungsweise der ultravioletten Strahlen in  
Nahrung und im Korper des Kindes. IV. Ober ein Yerfahren, die Wirkung der U. I’.- 
Slrahlen zu messen. Es wird eine Methode zur Messung der U. V.-Strahlen angegeben: 
In  10 ccm 0,9% NaCl-Lsg. kommen 2—3 Blutstropfen, dayon wurden 5 ccm in einer 
flachen Bestrahlschale (5 cm Durchmesser) untor der kiinstlichen Hóhensonne in be- 
stimmtcr Entfernung vom Brenner eine bestimmte Zeit lang bestrahlt. Unmittclbar 
nach der Bcstrahlung wird die Aufschwemmung zentrifugiert, dio uberstehende Fl. 
abgegossen. 2 ccm dieser uberstehenden Fl. werden mit 0,5 ccm yerdiiimter HCI ver- 
setzt, dadurch aind dio durch die U. V.-Strahlen hamolysierten Blutkorperchen yon
2 ccm der ursprunglichen Blutaufsehwemmung einheitlicli braun gefarbt. Yon der 
ursprunglichen Blutaufsehwemmung werden nun ebenfalls 2 ccm m it 0,5 ccm ver- 
dunnter HCI yersetzt, die alle Blutkorperchen der 2 ccm Blutaufsehwemmung hiimo- 
lysiert u. braun farbt- (Testlsg. =  400). Vergleich der beiden Lsgg, im Calorimeter. 
liesultate sehr brauchbar, z. B. bei kunstlicher Hohensonne, Brenner R  50 cm E nt
fernung 30 Min. bestrahlt, zeigte die eine Probe 0,47%, dic anderc 0,48% Yerfarbung 
oder in einem anderen Falle unter den gleichen Bedingungen 16 resp. 14%. (Arch. 
f. Kinderheilkunde 81. 6 Seiten. 1927. GieBen, Univ.-Kinderklinik. Sep.) H ir s c h -K .

William Kerppola, Untersuchungen iiber A- und D-Vitctmine. I. Die Farben- 
realctionen des FischJebertrans mit Kondensations^toffcn. Yf. beschreibt dio im Lebertran 
durch yerschiedene Kondensationsprodd. heryorgerufenen Farberscheinungen u. ihre 
Abweićhungen nach Ultraviolettbeliehtimg, Oxydation u. nach dem Abtrennen yer- 
seifbarer Bestandteile. Tj^p. Farben werden hervorgerufen durch Arsentrichlorid, Anti- 
montrichlorid u. Trichloressigsaure; am Yerseifungsruclcstand des Lebertrans kómien
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sie besonders rein beobachtet worden. Yersehiedene Autoren sebreiben sie dem Geli. 
a n  A-Vitamin zu. (Skand. Areh. Physiol. 56. 173—80. Mai.) ŻlM M E R M A N N .

William Kerppola, Untersuchungen iiber A- und D-Vitamine. II. Das Auftreten 
der Antimontrichloridfarbenreaklion in den Organen A-vitaminfreier Iiatten. (I. vgl. yorst. 
Ref.) Yorbesohriebene Farbrk. mit Antimontriehlorid yergleieht Vf. an den Organ- 
extrakten von Ratten, dereń einige langere Zeit nur A-Vitamin-frqies Futter erhalten 
hatten. Z. B. zeigen Lunge- u. Leberextrakt der n. Tiere eine griinlichbla&c Anfangs- 
farbung mit Antimontriehlorid, die bei den yitaminfrei gelialtenen Tieren ausbleibt. 
Der Befund steht im Einklang mit den Rkk. des Lebertrans, so daB man laut Vf. die 
aus Lebertran mit Hilfe von Kondensationsstoffen gewonnenen Farbrkk. in engem Zu- 
sammenhang m it dem A-Vitamingeh. des Trans setzen darf. (Skand. Areh. Physiol. 
56. 181—87. Mai.) ŻlMMERMANN.

W illiam Kerppola, Untersuchungen uber A- und D-Vitamine. III. Die durch 
Kondensationsstoffe hervorgcrufenen Farbenreaktionen des Ergosterins. (II. ygl. yorst. 
Ref.) Vf. untersueht die Farbrkk. von Ergoslerin yersehiedener Darst. Unter bestimmten 
Verhaltnissen laufen die Rkk. des Lebertrans mit denen des Ergosterins parallel. (Skand. 
Areh. Physiol. 56. 188—95. Mai.) ŻlMMERMANN.

William Kerppola, Untersuchungen iiber A- wid D-Vitamine. łV. Die Farben
reaktionen der Nahrungspflanzen mit Hilfe des Antimontrichlorids. (III. ygl. yorst. Ref.) 
Vf. untejsuoht die Farbrkk. einer Anzahl yon Pflanzenteilen yersehiedener Nahrungs- 
pflanzen. (Skand. Areh. Physiol. 56. 196—200. Mai.) ŻlMMERMANN.

William Kerppola, Untersuchungen iiber A- wid D-Vitamine. V. Die KryslalU- 
sation des Lcbertranchromogens und dessen Verhalten zum Cholesterin. (IV. ygl. yorst. 
Ref.) Aus Lebertran, der mit Antimontriehlorid eine intensiy blaue Farbrk. liefert, 
isoliert Vf. eine Substanz in silberglanzenden, wahrscheinlieli triklinen ICrystallen yom 
F. 145,5°, die die gleiehen Farbrkk. zeigt wie der Lebertran selbst u. die anscheinend 
sehr empfindlieh ist. Mit Essigsaureanhydrid entsteht ein Ester F. 111° daraus. Unter 
den ICrystallen erkennt man „lange Stengel“, daneben breitere Sehuppen. Im  Tier- 
vers. soli geklart werden, ob dieses krystallisierte „Chromogen,, des Lebertrans die 
Eigg. des A-Vitamins besitzt. — Yorsehrift: 200 g Lebertran, 100 eem gesatt. Kali- 
lauge -f- l 1/2 1 A. werden auf dem Wasserbad l 1/'., Stdn. gekoeht, auf das halbe Vol. 
abdest. u. das doppeltc Vol. W. zugefiigt, die Lsg. in yóllig gefulltem Scheidetriehter 
m it insgesamt ca. 1721 A. funfmal kraftig ausgesehuttelt, A. bis zur neutralen Rk. 
mit l% ig. Salzsaure gewaschen u. m it Natriumsulfat getroeknet, auf geringe IMenge 
eingeengt u. mit ebensoyiel Methylalkohol yersetzt, A. auf dem Wasserbad bei 50—60° 
immer in C02-Atmosphiirp yerdampft. Aus dem Methylalkohol 2,5 g feuehte, silber- 
glanzende, trildine, dem Cholesterin genau ahnliehe Krystalle. (Skand. Areh. Physiol. 
56. 201—06. Mai.) “ Z im m e rm a n n .

William Kerppola, Untersuchungen iiber A- und D-Vitamine. VI. Die Farben
reaktionen von Menschen- und Tierorganen und von tierischen Produkten mit Hilfe des 
Antimontrichlorids. (V. ygl. yorst. Ref.) Vf. untersueht Chloróformextrakte einer 
Anzahl von menschlichen u., tier. Organen auf ihre Farbrkk. mit Antimontriehlorid. 
Die starksten Rkk. liefern Gehirn, Eifollikel u. Nebennieren. (Skand. Areh. Physiol. 56. 

.207—09. Mai.) Z im m e rm a n n .
William Kerppola, Untersuchungen iiber A- und D-Vitamins. VII. Die Farben

reaktionen des Blutes mit Hilfe von Antimontriehlorid in gewissen Kranklieitszustanden. 
(VI. ygl. yorst. Ref.) Vf. erhalt im Menschenserumehloroformestrakt fast ausnahmslos 
nach kiirzerer oder langerer Zeit m it Hilfe von Antimontriehlorid eine Rosafarbung, 
die von gruner Fluorescenz begleitet ist. (Skand. Arcli. Physiol. 56. 210—15. Mai. 
Helsingfors, Med.-chem. Lab.) ŻlMMERMANN.

Shun-Ichi Yoshimatsu, Eine colorimetrische Methode zur Bestimmung des Kaliums 
;in 0,2 ccm Blut. K  wird ais Kobaltinitritverb. in der essigsauren Lsg. der Blutaseho 
nach Verasehen im Platintiegel oder aus dem unyerd. Serum gefallt. Die Fallung 
wird mehrfach mit dest. W. gewaschen u. in H N 03 gel. Dann wird dio eolorimetr. 
Best. in folgender Weise ausgefuhrt: Die K-haltige Lsg. wird in einen 50ccm-Kolben 
gebracht, in dem sieli 1,5 g Na-Acetat befinden. Zum Vergleich wird bei Blut 4 ccm 
der folgenden Standardlsg. (2 ccm bei Serum) ebenso behandelt: 0,2905 g K-ICobal- 
n itrit gel. in 250 ccm etwa 3-fach verd. konz. Salpetersaure unter Erwarmen, dann 
auf 500 ccm aufgefiillt. Zu beiden Flaschen werden ungefahr 20 ccm W. u. 5 ccm einer 
l°/0ig. alkoh. Lsg. von Dimethylglyoxim u. 2 ccm einer l% ig. Lsg. yon Jsa2S getan. 
Kach 3 3Iin. werden beide Flaschen 1/4 Stde. auf 110° erwarmt, dann abgekiihlt u.
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aufgefullt. —  D er Yergleich w urde in einem  DuBOSQschen C olorim eter ausgefiih rt. 
D ie Ablesung der S tandard lsg . m ai 0,4 X  500 erg ib t m g K  in  100 ccm B lu t, d ie  Ab- 
lesung der Probe m ai 2 X  100 die  mg K  in  100 ccm Serum . D ie R e su lta te  geben gegen- 
iiber de r urspriinglichen KRAMER-TlSDALL-Methode eine A bw eichung im  D ureli- 
sc h n itt von i  3%. (Tolioku Jo u rn . exp. M ed. 8 . 174—79. 192G. Scndai, T ohoku  Im p . 
U n iv . D ept. of Pcd . Sep.) F . M u l l e r .

Leon Kridelka und Maurice Bohet, Beilrag zum Studium der Beslimmungsmethode 
des Athylalkohols im Blut. 10 ccm Blut -wurden m it 75 ccm gesatt. Lsg. von Pikrinsiiure 
dest. Im Destillat wurde der A. nach Ycrschiedencn Methoden bestimmt. Von ihnen 
erwies sich die von NlCLOUX mit K-Bichromat ais die wcitaus beste. Weniger gut 
war die Best. mittels KM n04 oder m it Jod u. Tliiosulfat. — Das Destillat von n. Blut 
enthielt niemals reduzierendo Stoffe, auch nicht wenn das Blut nach Zusatz von NaF 
oder ohne dieses bis zu mehreren Woclien aufgehobcn war. — Bei Betrunkenen wurden 
etwa 2—5 ccm A. % 0 im Blut gefunden. (Journ. Pharmac. Belg. 11. 413—IG. 23/6. 
Liśge, Univ.) “ F. M u l l e r .

David M. Greenherg, Die cołorimetrische Bestimmung der Sernmeiweipkórper. 
(Vgl. C. 1929. I. 255.) M it Hilfe des Plienolreagenses von FOLIN in der neueren Zus., 
in der LiSO., entlialten ist ( F o l i n  u. ClOCALTEAU, C. 1927. II. 2089), kann man die 
SerumeiweiBkorper bestimmen, ohne daB Triibung eintritt. Ais Standardlsg. dienten 
Tyrosinlsgg. nach Ho WE (C. 1922. II. 1156. 1157). Es wurde das Globulin durch 
Na2S04 ausgesalzen u. der EinfluB der Sulfatmengen auf die Entw. der Farbung eines 
m it Tricliloressigsauro enteiweiBtcn Serumfiltrats festgestellt. Die Genauigkeit betrug 
etwa 5%. (Journ. biol. Chemistry 82. 545—50. Mai. Berkeley, Univ. of California 
Med. Sehool, Div. of Biocliem.) F . M u l l e r .

J. S. Eastland und E. G. Schmidt, Die Diazoreaklion ton Andrewes bei Nephritis. 
Diazobenzolsulfonsaure einem alkoh. E xtrakt von uram. Serum zugesetzt gibt im 
Verlauf von 1 bis 2 Stdn. eino charakterist. Farbung, wahrend n. Serum sich kaum 
andert. Innerhalb 24 Stdn. nimmt die Farbung noch mehr zu. Fugt man wenige 
Tropfen starker NaOH hinzu, so tr i t t  helles Kirschrot auf, das auch beim n. Serum 
fehlt. A n d r e w e s  hat te diese Rk. nur bei sohwerer Uramie m it einem Reststickstoff- 
geh. von 220 mg-% aufwarts gefunden. In  25 Fiillen von verschieden schweren 
Nicrcncrkrankungen fanden Vff. diese Diazork., die sie, s ta tt langere Zeit stelien zu 
lassen, unter Kochen ausfuhrten, positiv, d. li. von rosa bis kirschrot nach Alkali- 
sieren bei fortschreitcnder Nierenschadigung. War die Ausscheidung von Plienol- 
sulfophlhalein n. oder niedrig, so war diese Diazork. niemals positiv. Sie entsprach 
einer ausgesprochenen Retention von N-lialtigen Stoffen. — Auch prognost. ist sie 
verwertbar bei ausgedehnten oder fortgeschrittenen Nierensehadigungen. (Areh. 
internal Medicino 43. 472—82. April. Baltimore.) F. M u l l e r .

Norval F. Burk und David M. Greenherg, Messung des osmoiischen Druckes 
von Ehoeifikorpern in Harnstofflósungen. In  40°/o Harnstofflsg. sind eino Reihe von 
EiwciBkórpern 1., die isoeloktr. in W. unl. sind. Leitfahigkeitsmessungen geben sohr 
niedrige Werte u. zeigen, daB an dem unionisierten EiweiB wahrseheinlich ohno Inter- 
ferenz des Donnanphanomens osmot. Druck gemessen werden kann. Caseinlsg. in 
dieser Weise gemessen ergibt osmot. Druck, Casein 1,01% 13,2 cm W., 1,95% 29,0 cm W.* 
2,68% 42,7 cm W., 3,66% 56,1 cm W. l)as daraus errechnete Mol.-Gew. wird spiiter 
mitgcteilt werden. (Procced. Soc. cxp. Biology and Medicine 25. 271—72. 19—28. 
Berkeley, Univ. of California, Div. of Biochem. Sep.) M e ie r .

Ph. Horkheimer, Neiterc Unlersuchwgen iiber den qual'lativen Nachweis' von 
Aceton wid Acelessigsaure im Harn und dereń Bedeutung fiir die arztliehe Prazis. Dio 
rasch ausfuhrbaro Ringprobe nach L a n g e  (Nitroprussidprobe) zeigt im Diabetiker- 
harn Acctcssigsiiurc an, andero Acetessigsiiureproben eriibrigen sich. Bei einem Geh. 
von 0,07 pro Mille bildet sich nach knapp 2 Minuten eben noch ein violetter Ring. 
(Miinch. med. Wchschr. 76. 1128—29. 5/7. Niimberg.) F r a n k .

Ph. Horkheimer, Aceton oder Acetessigsaure ? Zur nochmaligen Priifung der 
Frage, oh an Stelle Ton Aceton im Harn mit den gebraućhlichcn Rkk. Acetessigsaure 
nachgewiesen wird, ermittelte Vf. zunachst das quantitative VTerhaltnis zwischen 
priiformiertem Aceton u. Acetessigsaure zu 1 : 5 bis 1 : 12. Von 30 Harnen mit positiver 
LANCEscher Ringprobe enthielten 21 weniger ais 0,25%o Aceton. Letztere zeigte
0,5%o Aceton nicht; 1,0%„ in minimalen Spuren u. 2,5% 0 schwach positiv an. Da- 
gegen fiel die LANGEsehe Ringprobe schon mit 0,12%oig. Acetesśigsaurelsg. schwach 
positiv, mit 0,5% 0 stark positiy aus. 0,06% reagierten in minimalen Spuren. Mit der
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LEG ALscben  Probo konnten 0,3%o Aceton nicht erkannt werden, wahrend schon
0 ,l% 0ig. Acetessigsaurclsg. recht deutliche rote Farbung lieferte. Bei positiyem Ausfall 
der LANG Eschen  Ringprobe, aber negatiyem der jACHschen , G ERHA RD Tschen  oder 
A R N O LDsehcn  gab die L lPLIAW SKYsche  stets noch positiye Acctessigsaurcrk., weil 
sio etwa ebenso empfindlich ist wie die LANGEsche Ringprobe, wahrend die anderen 
Proben bis 0,5% 0 Acetessigsaure unerkannt lasscn. Audi dio Athylendiaminprobe in 
der Modifikation von E. K r a f t  zeigt O,l% 0 Acetessigsaure recht deutlich an, wahrend 
erst 1,0—1,5% 0 Aceton im Harn eine iiuBcrst schwaehe Rk. geben. Aus dem positiyen 
Ausfall der Probe bei yielen gesunden Harnen ergibt sich, daB wahrscheinlicli entgegen 
den bisherigen Annahmen sta tt Aceton Acetessigsaure im Harn Gesunder in minimalen 
Spuren cnthalten ist. (Pliarmaz. Ztg. 74. 499. 13/4.) H a r m s .

Carl Otto, Aceton und Acetessigsaure im Harn. {Vgl. vorst. Ref.) Vf. tr itt  der 
Ansicht von H o r k i i e i m e r  u . L o r b e r  (C. 1927. I. 2674) entgegen, daB der positive 
Ausfall der Nitroprussidnatriumprobe auf Aceton durch Acetessigsaure lieryorgerufen 
werde. Empfindlicher ais die IiEGAŁScho ist die A thylendiam inprobc auf Aceton, 
dio in  85%  aller lange fortgesetzten Harnunterss. positiv ausfallt, so daB das Vor- 
handensein kleinercr Mengen Aceton im Harn n. sein diirfte. Fiir den Nachwcis 
von Acetessigsaure neben Aceton nimmt Vf. die JACHsche Probe. — In der Erwidcrung 
weist Ph. H orkheim er die Vermutung O TTO s, er hatte m it Acetessigsaure ver- 
unreinigtes Aceton yerwendet, zurtick. (Pharmaz. Ztg. 74. 499. 13/4.) H a r m s .

H enry Leffm ann, Bemerkungen iiber einige Jieaktionen auf Aceton und Aldehyd. 
Vf. sieht in den neuerdings aufgekommenen Reagenzien auf Aceton u. Acelaldehyd 
weder in bezug auf Empfindlichkeit, noch Eindeutigkeit groBe Vorteile. Fur den klin. 
Nachweis yon Aceton geniigt dio Rk. m it Vanillinalkali yollkommen. Die mit Salicyl- 
aldehyd u. Alkali ist sogar noch etwas empfindlicher. (Amer. Journ. Pharmac. 101. 
337—40. Mai. Philadelphia, College of Pbarm. and Science.) H a r m s .

M. K artagener, Pufferstudien. X. Zur Pufferung der Fdces. II. Mitt. Wie friiher 
(vgl. I. Mitt. C. 1928. II. 782) der EinfluB yon sek. u. tert. Phosphat ais Bodepkorpor 
auf darubjrstehcnde saure Puffergemische studiert wairde, wird hier der EinfluB auf 
alkal. Puffergemische gezeigt. pfr reiner NaOH-Lsgg. sinkt bei Yerd. von 1: 1 bis 1: 64 
bei n. Lsgg. von 13,83 bis 12,32, bei 0,1-n. von 12,9 bis 11,14, bei 0,01-n. von 11,96 bis 
8,35. Nach % -std. Schiitteln m it den einzelnen Phosphatcn werden in den Filtraten viel 
starker saure Werte gefunden ais in den reinen NaOH-Lsgg., so wird z. B. der Wert 
8,35 auf 6,04 durch sek. u. auf 5,76 durch tert. Phosphat gebracht. (Verhaltnis d?r 
reinen Lauge zu Phosphat immer 1: 20.) Grad der Yerschiebung nach der sauren Seito 
ist cinmal abhangig yon pn der Ausgangslsg. (Konz.) u. dem Vcrh. des Bodenkorpers. 
Bei hohen Laugenkonzz. geringere, bei schwacheren starkere pH-Verminderung u. im 
letztcren Fali durcli das besser 1. sek. Phosphat starker ais durch das tert., dessen 
starker sauerndc Wrkg. erst bei Laugcnkonz. von 0,0025-n. (p« =  11,18) sich bemerkbar 
macht. Ais Erklarung dieser Erscheinung wird auf die Phasenpufferung (friiher bereits 
crórtert) hingewiesen, der die Annahmc zugrunde liegt, daB neben dcm Puffersystem: 
prim.-sek. u. sek.-tert. Phosphat auch ein System tert.-quarternarcs Phosphat vor- 
handen sein muB. Die Betrachtung der Aquivalentverłialtnisse C a": P 0 4"  in den 
Lsgg. bestatigt diese Auffassung. Mit abnehmender Laugcnkonz. u. sinkendem pH- 
Wert geht mehr Ca" in Lsg. u. zwar in Gg^v. ron  sek. mehr ais bei tert. Phosphat. 
(Gegensatz zu den Vcrss. m it saurer Lsg.) Das maBgebende Verhaltnis Ca“ :P 0 4'"  
nimmt m it abnehmender Alkalinitat zu, da von dcm durch Hydrolyse gebildeten 
Ca(OH)2 mit hóherer Aziditat immer mehr in die Lsg. geht. — Neben der pn-Andcrung 
einer gel. Phase durch einen Bodenkorpcr wird die Beeinflussung der Pufferi-apazj/ai 
untersucht. In  Abstanden von 0,1 ccm wird n. HC1 u. n. NaOH einem Essigsaure- 
Acetatgemisch zugesctzt u. die Lsg. elektrometr. titriert. Das Gleiche geschah, wenn 
vorher yerschiedene Mengen tert. Phosphat ais Bodenkorpcr zugesetzt war. Ergebnis: 
daB der Puffcrungsgrad nur wenig von dem des reinen Acetatgcmisches abweicht. 
Nur der flacho Ast der Titrationskurye — wie sie typ. ist fiir jedes G-emisch einer 
sehwachen Saure m it ihrem Salz — wird steiler. Distanz der Wendepunkte wird kleiner 
je groBer die Menge des Bodenkorpers ist. Die Pufferkapazitat eines (Jemisches kann 
ais durch entsprechende Bodenkorpcr u. dessen Menge prakt. ins Unersehopfliche ver- 
gróBert werden. Erhohung der Saurekapazitat trotzdem durch die Vers.-Anordnung 
(Phosphatzugabe) pn sinken muBte! Fiir die Biologie ist dieser Befund wichtig, weil 
er zeigt, daB Best. yon pn in biolog. Fil. allein iiber die wirklichcn Aziditatsyerhaltnisse 
niekts aussagt. Anderung yon pH u. Anderung der Pufferung in heterogenem System
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brauchen nicht gleichsinnig zu yerlaufen. (Helv. chim. Acta 11. 1084—94. 1/12. 1928. 
Basel, physiol.-chem. Anst. d. Univ.) OPPENHEIMER.

H. J . van Gifien, Zerstorung des organischcn Sto/fes in  der Toxikologie. Im 
AnschluG an dic Arbeit yon H e e d e r i k  (C. 192S. II. 1700) werden Wesen u. Mangel 
der gebraucblichen Vcrff. besprochen u. geschlossen, dafi lceines allgemein brauchbar 
ist u. daB bei keinem Yerluste yon einem oder mehreren Metallen sicher ausgesehlossen 
sind. Gerade die vóllige Zers. ist oft schwierig u. zeitraubend u. doch anzustreben. 
Fortschrittc scheinen noch am ersten iiber dio HsS0.,-HN03-Verff. hin zu envarten 
zu sein. (Pharmae. Tidsehr. Nedcrl.-Indie 6 . 120—25. 165—70. 1/4.) G r o s z f e l d .

Lauriston S. Taylor Genaue Messung der Rontgenstrahl-Dosierung. (Bureau 
Standards Journ. Res. 2. 771—85. April. Washington.) L o r e n z .

A rthur Grollmann, Die Bestimmung des Auswurjs-Minutenvolums des Ęerzens 
beim Menschen mit Hiłfe von Acetylen. Acetylen eignet sich besser ais Athylen, Stick- 
oxydul oder Athyljodid zur Best. des Herzschlagyol. nach dem FlCKsehen Prinzip. 
Acetylen ist leiehter 1. im Blut ais dio anderen Stoffe (in W. 0,747, in n. menschlichen 
Blut 0,740, in n. Hundeblut 0,759, in anam. Menscheriblut 0,735). Es andert sich nicht 
wie Athyljodid. Die Analyse ist leiehter ais bei den genannten Stoffen. Aufeinander- 
folgende Bestst. beim gleichen Menschen ergaben nur 2% Abweiehung. So wenig 
hat man bei keiner Methode sonst bekommen. — Die Zeiten, in denen der Vers. ab- 
laufen muB, u. die Zeit, dio zum Wiederatmen der Acetylenluftmischung erforderlicli 
ist, entsprechen ungefahr denen beim Stickoxydul. Zwischen den Doppelbestst. wurde 
eine Best. dse O.-Yerbrauchs mittels des K R O G H sch en  Spirometers eingesehoben. 
(Amer. Journ. Physiol. 88 . 432—45. 1/4. J O H N  H O P K IN S  Univ., School of Med., 
Lab. of Physiol.) F. M u l l e r .

Gunther Lehm ann, Zur Bestimmung des Herzschlagiolumens mit Athyljodid. 
Method. K ritik der von H e n d e r s o n  angegebenen Methode auf Grund eigener Verss. 
(Arbeitsphysiologie 1. 114—29. 1928. Berlin, ICaiser-Wilh.-Inst. fiir Arbeitsphysio- 
logie. Sep.) M e i e r .

F. W ratschko, Ober die Yerwendung der „kritischen Ldsungstemperatur“ fiir 
pharmazeutische Untersuchungen. Yf. diskutiert die Móglichkeiten, die Werte der krit. 
Lósungstemp. in der Pharmaeie, speziell bei der Unters. yon Tinkturen (unter Zuziehung 
der D. zur Best. des A.- u. Extraktgeh.), Fetten, Wachsen, iither. Olen u. Balsamen, 
zu verwenden. (Pharmaz. Presse 34. 143—45. 15/4.) H a r m s .

Behrend Behrens, Zur Auswertung der Digitalisbldtter im  Froschversuch. Die 
indiyiduelle Streuung der Giftempfindlichkeit von Frosehen gegen Strophanthiri u. 
andere Digitalisglykoside betragt bei intrayenoser u. subcutaner Injektion rund + 2 0 % . 
Die Vorschriften des D. A. B. 6 fiir die Auswertung von Digitalis werden erganzt 
durch Yorschlage fiir ein neues Bereehnungsverf. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
140. 237—56. Marz. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

P. N. Schtirhoif, Das Yorkommen unserer giftigen Solanaceenbldtter in  Schnitt- 
drogen und ihre Erkennung. Da rerschiedentlich Yerwecliselungen u. Yerunreinigungen 
harmloser Arzneipflanzen mit giftigen Solanaceenblattern yorgekommen sind, empfiehlt 
Vf., geschnittene Blattware in den Apotheken auf Fol. Belladonnae, Hyoseyami u. 
Stramonii zu untersuchen u. diese Prufung bei Fol. Trifol. fibr. u. Fol. Aithaeae in die 
neue Ausgabe des Arzneibuchs aufzunehmen. — 0,25 g der geschnittenen Blattware 
mit W. aufkochen u. durch Behaarung, Blattdieke, Farbę usw. abweichende Blatter 
absondern, duichsichtig maehen mit ĆhlorallmiratLsg. 5 :2 . U. Mk. zeigt Belladonna 
mit Oxalatsand gefiillte Zellen, Hyoscyamus prismenformigeEinzelkrystaOe yon Caleium- 
oxalat, Datura zahlreiche Krystalldrusen. Ais zweites Kennzeiehen muB die Behaarung 
beachtet werden. (Apoth.-Ztg. 44. 651—52. 29/5. Berlin.) Z n iM E R M A N N .

H. Neugebauer, Die Capillar-Luminescenzanalyse homoopathischer Prdparate. 
Unters.-Ergebnisse homóopath. Prdparate durch Capillarluminescenzanalyse nach der 
alten u. neuen Methode (R a p p , C. 1929. I. 932). Die letztere gab dem Yf. in yielen 
Fallen keine befriedigenden Ergebnisse, weil die langgestreckten Bilder yerwaschen 
waren (vgl. die Tabelle betreffend Ergebnisse mit Aconit. Nap., Tabacum, Berberis, 
Laurocerasus, Oleander u. Arnica-Urtinkturcn). Sanguinaria, Berberis u Hydrastis 
dii D 6 u. trit. D 5  lieBen sich dank der intensiyen Fluorescenz, naehweisen. AuBer 
den genannten geben auch Sinapis, Yeratrum yiride u. album, Jalapa, Scilla, Juncus 
effusus, Strophanthus, Inula helenium, Piper methj-sticum usw. lebbafte Fluorescenz. 
Aurum-Collóo dii. D 6 war nach R a p p  nicht mehr nachzuweisen, ahnlieh auch Platin 
met.-Collóo D 5 u. Selen-Colloo D 5. Das Auseinanderziehen des Capillarbildes la,Bt



1929. II. H. A n g k w a n b t e  C h e m ie . — H ,. A l l g . c h e m . T e c h n o l o g ie . 1055

sieli in gewissen Grenzcn nucli durch Wahl eines gccignetcn Papiers crreichen. Bo- 
sonders FlicBpapicrsorten geben selir gestrccktc Bildcr. Fiir das homeopatii. Arznci- 
buch soli te eine bestimmte Filtrierpapicrsorte yorgesclirieben werden. In  einzelnen 
Fallen geniigt cs schon, einigo Tropfen der Lsg. auf Filtrierpapier zu bringon u. nach 
dem Trocknen unter der Quarzlampe zu betracliten. Vcrrcibungcn werden auf dcm 
Papier mit etwas A. befeuchtet. (Pharmaz. Ztg. 74.626—2S. 11/5. Leipzig, Dr. W l L L M A R  

S c h w a r e .) "  ' H a r m s .

C. A. Rothenheim , Untersućhung non Pcrubaham mit Hilfe langgcstreckter 
Kapillarbildcr und der Analyscnquarzlampe.. Laut Vf. gibt Pcrubalsam D. A. B. 6 
kapillarannlyt. im filtriertcn ultrarioletten Licht eine typ. lcuchtcnd blaue Farbę, die 
bei yersehiedenen Kunstprodd., Yerfalschungen u. den bekannten Komponentcn des 
Perubalsams ausbleibt. Es wird versucht, zu ermitteln, wodureli die Farbo der wss. 
Ausschuttelung lieryorgerufen wird. (Pharmaz. Ztg. 74. 712—13. 29/5. Munchen, 
Krankenhausapotheke.) Z iM M E R M A N N .

H. Eschenbrem ier, Ertractum Condurango fluidmn und seine Prujung. Vf. em p- 
fieh lt, d ie  to m  D . A .-B . V I vorgeschricbene P riifung  yon  Ezlractum Condurango fluidum  
d u re h  d ie von PEYER (Jah resb er. 1928, V. C a e s a r  u . L o r e t z )  angegebenen U nterss., 
besonders d ie  B est. de r RlCHTERschen Z ahl, zu erganzen. (P harm az. Z tg . 74. 628—29. 
11/5. H am b u rg .) H a rm s .

H. J . Stroband. Yersuchc zur Vereinfachung der biologischen Wertbestimmung 
von Ergotamin enihalUnden Praparatcn. Verwendung des Uterus von anderen Tieren 
■ais dem Kaninchen oder andern Organen mit glattcr Muskulatur ais dem Uterus bei 
der derzeit besten Methode der Sccale-Wertbest. nach B r o o m  u . C l a r k  (C . 1924.
I. 802) zur Vereinfachung der Methode fiihrte nicht zum gcwiinschten Ziel. (Arcli. 
Internationales Pharmacodynamie et Thćrapie 34. 224— 26. 1928. Utrecht, Pharmakol. 
Abt. d. Centr.-Lab. yoor de Volksgezondhcid. Sep.) O P P E N H E IM E R .

R. O. Brooks, Neue Prufungsmethoden fiir Gcschmaclcsstttffe. Neuestc Fortsehritte 
in den Untersuchungsmethoden. (Amer. Perfumer cssential Oil Rey. 24. 109. 
April.) ” __________________ E l l m e r .

Friedrich Wilhelm Euster, Logarithmische Reclientafeln fur Chemikcr, Pharmazeuten,
Mediziner und Physiker. Gegr. yon Friedrich Wilhelm Kiistcr. Bearb. yon Alfred Thiel.
35.—10., yerb. u. yerm. Aufl. Berlin: W. de Gruyter & Co. 1929. (1$S S.) S”. Lw.
31. 7.50.

H. Angewandte Chemie. .
I. Allgemeine chemische Technologie.

P aul Gmelin, Tedinische Ph ysik in der ćhemisćhen Industrie. Aufgaben u. 
Bedeutung der techn. Physik. Entw. der Arbeiten im Laboratorium fiir Betriebs- 
kontrolle, Oppau. (Ztschr. techn. Physik 10. 241— 45. 1929. Physikal.-Techn. Labor. 
der Betriebskontrolle Oppau der I . G .  Farbcnindustrie.) S k a l i k s .

G. M asing, Werktoffkunde und tichnische Physik. (Ztschr. techn. Physik 10. 
245— 48. 1929. Berlin-Siemensstadt.) S k a l i k s .

E. J . Lush, Ultrafiltration. Uberblick iiber die techn. Anwendung der Ultra- 
filtration u. die Herst. der Ultrafilter. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 5. 225—:28. 
Juni.). SlEBEP.T.

J . A. P ickard, Melafiltration. Beschreibung yerschiedencr Modifikationen der yon 
D a n c h e l l  1889 eingefuhrten Kantenfiltcr, die unter der Bezeichnung Metafilter in 
den Handel kommen. Sie bestehen aus Filterplatten aus durchloehtcn Streifen mit 
abgescliragten Kanten. Ihre V<jrziige u. Anwendungsarten werden erortert u. durch 
Abbildungen yeranschaulicht. (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 4. 505—08. Dez.
1928.) J u n g .

W . Jofinow, Berechnung der Austcaschung von Nicderschldgen nach dem Gegen- 
stromprinzip. Es werden allgemeine Formeln fiir die Berechnung der Auswaschung 
yon Ńdd. nach dem Gegenstromprinzip durchgefiihrt u. in Form yon Diagrammen 
wiedergegeben. Es ist dadurch moglich, jederzeit eine gewiinschte Konz. yoraus zu 
bestimmen. (Joum . chem. Ind. [russ.: Churnal ehimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 
1217— 19. 1928.) ' K l e v e r .

K. Rengew, Einige neuzeitliche Apparate zur kunstlichen Trocknung chemischer 
Produkte. Es werden einige yon der Firma B e k n o  S c h i i .d e , Masehincnbau A.-G.,
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Hersfeld, H.-N., hergestellte Trockcnapp., wie Schranktrockner, Bandtroekner mit 
Patent-Umluft-Zellengcblase u. Trommeltrockner m it AuBen- u. Innenheizung be- 
schrieben. (Chem.-Ztg. 53 . 496—97. 26/6.) POETSCH.

R aoul Fischer, Theorie der Esclraklion auf Grund des Vertcilungsgeselzes bei 
Lósungstorg&rigen. Auf dem Loslichkeitsyerteilungsgesetz beruhen die gesamten 
Extraktionsyorgiinge. Vf. nennt das zweite Losungsm. zum Untersehied Extraktions- 
mittel. Die Trennung des Losungsm. vom Extraktionsmittel kann in den mcisten 
Fallen auf Grund der Untcrsehicde im spezif. Gew. durchgefiihrt werden. Durch 
das Verteilungsgesetz ist die Gleichgewiehtskonz. eines gel. Stoffes zwisehen zwei 
Losungsmm. bestimmt. Es zeigt sich, daB jo nach Leitung des Extraktionsvorganges. 
unter sonst gleichen Bedingungen ein yerschiedener Effekt. erzielt wird. Es werden, 
nach steigender Wirksamkeit, drei Hauptyerff. gąnannt: Extraktion im kontinuier- 
lichen Verf., Extraktion durch einmaligen Zusatz des Extraktionsmittels, Extraktion 
durch partiellen Zusatz des Extraktionsmittels. Wenn fiir ein bestimmtes Stoff- 
system u. einen bestimmten Apparatetyp dio Konstanten c ( =  Verteilungskoeffizient) 
u. 7; ( =  Proportionalitiltsfaktor) bekanne sind bzw. nach den genannten Methoden 
bestimmt werden konnen, so ist es moglich, fiir analoge Fillle App. von geforderter 
Loistung zu entwerfen, Die mathemat. Ausfuhrungcn sind im Original nacbzulesen.

. Die gefundenc Beziehung zwisehen den GroBen, welche bei der Extraktion eine llolle 
spielen, liiBt erkennen, wie sich dio Variation derselben auswirkt. (Ztschr. techn. 
Physik 10. 153—60. 6/5. Berlin.) K. W o l f .

P aul Q. Card, Uber Eis — feuchles und trockenes. Behandelt werden natiirliche 
Vorkk. von Eis, besonders in den Eisbergen, Sprengung derselben durch Thermit, 
Eissehaden, gewohnliehes, leichtes Eis u. dessen metastabile Modifikation, Herst. 
von dichtem Eis, Kunsteis, kiinstlichem Klareis u. Troekeneis, namlich festem CO,. 
(Drug Buli. 51. Nr. 6. 30—35. Juni.) G r o s z f e l d . '

Compagnie In ternationale pour la  Fabrication  des Essences et Petro les,
Paris, Gasreinigmigsmittel fiir S-haltige Gase, bestehend aus Ni, Co u. Cu oder ihren 
Oxyden auf einem inerten Triiger (Ton, Bimsstein oder Kieselgur), wobei das Metali 
oder -oxyd in solcher Menge vorhanden ist, daB das ganze Mittel nicht mehr ais 10 Ge- 
wiehtsprozcnt an S zuriickhalten kann. (E. P . 309 585 vom 27/3. 1929, Auszug veróff. 
6/ 6. 1929. Prior. 13'■li. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gasreinignng. Man entfernt 
S-Verbb. aus Kohlegasen u. dgl., indem man das Gas mit geniigend 0 2 oder 0 2 ent- 
haltendcm Gas iiber feste Adsorptionsmittel (aktivo Kohle) oder iiber Vcrbb. Ton Erd- 
alkalimetallen, Al oder Schwermetallen mit Nichtmetallen oder anderen Metallen der 
5. u, 6. Gruppe des period. Systems unter Zusatz von Katalysatoren hinwegstromen 
laBt, (E .P . 310 063 vom 20/10. 1927, ausg. 16/5. 1929.) K a u s c h .

S tettiner Portland-Cem ent-Fabrik, Ziillchow, Pomm., Vorrichtung zur Ent- 
u-asserung von schlammartigen Massen durch Elektroosnwse, dad. gek., daB dio Behand- 
lungskammer eine iiber die Elektroden hinausgehende Verlangerung yon gleichem 
Querschnitt wie die Kammor mit einem Schieber ais AbschluB besitzt, der der M. 
unmittclbar ais Stiitze dient, so daB nach Aufziehen des Schiebers dio behandclte 5L 
unter dem Druck der nachstromenden frischen M. herausgleitet. (D. R. P . 476 144 
K I . 12d Tom  18/5. 1921, ausg. 13/5. 1929.) K a u s c h .

E. Hausbrand, Evaporating, condensing and cooling apparatus. New York: Van Nostrand
1929. (46S S.) 4». S 8.— .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
H. Zollikofer, Fuńlcenbildung durch auslretenden Dampf. Nahere Beschreibung 

eines Falles, bei dem ein Mann, der die Versehraubung einer am Dampfdom eines 
Flammrohrkesscls befindliehen, undicht gewordcnen Armatur m it dem Schrauben- 
schliissel anziehen wollte, einen heftigen elektr. Schlag erhielt, der nicht yon yagabun- 
dierenden Strómen, sondern, wie Unters. ergab, von der yom austretenden Dampf- 
strahl erzeugten Reibungselektrizitiit hoher Spannung herriihrte, die unter Umstiinden 
auch 2—3 cm lange Funken ergab, was fiir Betriebe m it brennbaren Gasen oder FU. 
beachtenswert ist. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas-Wasserfachmannern 9. 38—39. 
I ’ebr-) N a p h t a l i .
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Oscar Neuss, Aleinschulz in  der Ol- jind Fetlindustrie. Abbildung u. Beschreibung 
der Anwendungsmoglichkeiten von L i s -  u. D e g e a - Geriiten. Dio Aufnahmefahig- 
k:eit yerschiedener Atemeirisatze fiir die liaufigstcn Giftgase der Industrie is t zahlen- 
maBig angegeben. (Chem. Umschau Fette, Ole, Waćhse, Karze 36. 190—93. 
19/6.) H .  H e l l e r .

S. Isac, V. Scurtopol und A. Sfc. Stoica, Bleinachweis in  den Faeces der Setzer. 
In  71 Fallen wurde 49-mal in den Faeces Pb nachgewiesen, davon 39-mal in Mengen 
von 0,002—1,047%-,. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 902—03. 8/4. Bukarest, Chem. 
Lab. d. hygien. Inst.) O p p e n h e i m e r .

F . W irth  und O. K iister, Bas Kolilenoxyd, seine Gefahren und seine Bestimmung. 
Vff. bcsfcimmten in einer yersclilossenen, aber nicht abgedichteten Garage, in der sie 
einen Motor unbelastet laufen lieBen, den Geli. der Garagenluft an CO. Die Hóhe der 
Garage betrug 2,8 m, der Rauminhalt etwa 42 cbm, ais Betriebsstoff diente Benzin. 
Der Auspuff des Wagens stand an der Ruckwand. Die erste Absaugestelle war 0,8 m 
Tom Boden, 1 m von der Ruckwand u. 2,5 m yon der rechten Seitcnwand entfernt, 
die zweite 1,8 m yom Boden, 1 m von der Ruckwand u. 1,7 m von der rechten Seiten- 
wand. Die Luftproben wurden nach Anlassen des Motors u. SchlieBen der Tiiren ent- 
nommen. 1. Vers. in Absaugestelle I :  Geh. an CO in der Garagenluft nach 15 Min. =
0,234%, nach 20 Min. =  0,344%, nach 25 Min. =  0,401%, nach 30 Min. =  0,234%, 
nach 35 Min. =0 ,170% . Der Motor kam nach 28 Min. zum Stillstand. 2. Vers. in 
Absaugestelle I I :  nach 15 Min. =  0,27%> nach 25 Min. =  0,36%, nach 35 Min. =
0,29%, nach 45 Min. =  0,19% CO. Der Motor kam nach 42 Min. zum Stillstand. 
Die erreichten CO-Konzz. geniigen, um einen in der Garage Beschaftigten innerhalb 
yon 35—45 Min. todlich zu vergiften. Es folgt Angabe der verwendeten Apparatur. 
Die Unters. zeigt, in welch kurzer Zeit die Atemluft einer n. Garage mit CO yergiftet 
werden kami, wenn der Motor bei gcsehlossener Tur liŁuft. (Zentralblatt Gewerbehygiene 
Unfallverhiit. 16. 149—53. Mai. Charlottenburg, Teclin. Hochsch.) F ra n k .

F . W irth, Kohlenoxyd, seine Gefahren und seine Dberwindung. (Vgl. vorst. Ref.) 
E in Kiichengasbrenner, boi dem durch kurze Standrippen des Ringes u. durch das 
Uberdecken mit einem groBen Waschkessel die Flamme beliindert war, ergab 
nach 1/2 Stde. 0,05% CO im Raum von 40 cbm. Unter Weiterentw. amerikan. 
Vorarbeiten stellt dio A u e r g e s e l l s c l i a f t  einen Katalysator her, der im wesent- 
lichen aus Braunstein u. Kupferoxyd besteht u. der die Verbrennung 2 CO +  O, =
2 CO, katalj^iert. Diese katalyt., sehr reaktionsfakige, yor Luftfeuchtigkeit zu 
schiitzende M. ist in Gasmasken bis zu einem Hóchstgeh. yon 6%  CO anwendbar. 
(Die Gasmaske 1. 2—3. April. Berlin, Tcchn. Hochsch.) 1 S p e t e r .

D eutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges., Berlin,'Luft- undGasreinigung. ZurReinigung 
yon Zimmer- u. dgl. Luft, Auspuffgasen usw. dienen hintereinandergeschaltete Fiitcr, 
welche akt. Kohle oder gekornte, mit Absorptionsmitteln fiir sehadliche Gase beladene 
Triiger enthalten. (E. P . 308 790 vom 11/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior.
31/3. 1928.) K uhling .

III. Elektrotechnik.
— , Eine neue Art Sicherhcitslampenakkumulator. Unter dem Na men Wolf Alkaline 

Accumulator ist ein Akkumulator im Handel erschienen, der Ni-Cd- anstatt der Ni-Fe- 
Elektroden enthalt, u. fiir die elektr. Sicherheitslampen im Borgbau besser geeignet 
ist ais der fruhere, was in der Arbeib naher erklart wird. (Canadian Mining Journ. 50. 
485—86. 24/5.) ____________ _____  W i l k e . '

Felten & Guillaume Carlswerk Akt.-Ges., Miilheim, EleHrische Kabel. Die 
Bereitung der Isolierstoffe fiir die Papierisolierungen der Kabel, z. B. Mischungen yon 
Ol u. Harz, z. B. das Mischen u. Kochen, dio Impragnierung des Papiers u. das luft- 
dichte Aufprossen der iinpragnierten Papiere auf die Kabel erfolgt unter Vakuum oder 
in der Atmosphare eines inerten Gases, wie N2. (E. P . 308 748 vom 5/6. 1928, Auszug
yeroff. 23/5. 1929. Prior. 30/3. 1928.) KijHLTNG.

Soc. Electrom etallurgiętue de M ontricher, Paris, Elektroden fiir elelctrische 
Ó'fen. Die Abschnitto unterteilter Metallbehalter werden mit Kohlepulver gefullt 
u. die Fiillungen bei niederon Tempp. zu harten dichten Jlassen gepreBt. (E. P . 
308 750 vom 14/6. 1928, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 31/3. 1928.) KUHLING.
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In ternational Nickel Co., V. St. A., Ile.rstelłung von Anodenmetall. Metali. Ni 
wird bei unterhalb seines F. liegenden Tempp., zweckmiiBig zwischen 925 u. 1315°, 
bei Ggw'. von Luft oder von Oxyden des Ni, Co, Fe, Cr, Mo, Ag, V, Cu oder Zn wieder- 
holt mechan. bearbeitet, z. B. gewalzt, bis der Geh. der Erzeugnisse an 0 2 0,05—0,25, 
rorzugsweise 0,2-1% betragt. Die aus ihnen hergestellten Anoden sind frei von elektr. 
passiven Stellen, werden sehr gleichmaBig angegriffen u. liefern keine Anodenschlamrae. 
(F. P. 656 475 vom 26/6. 1928, ausg. 8/5. 1929.) K u h l i n g .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Co., Baden, Schweiz, Anodę Jur Quecksilbcrdampf- 
gleięhrichter mit einer sie dicht umsehlieBenden metali. Schutzhiilse u. einer zu dieser 
konzentr. auBeren Lichtbogenzufuhrungshulse. Dio innero Hiilso ist iiber einen hohen 
OMHschen Widerstand mit der Anodo verbunden. Es wTerden Riickzundungen un- 
moglich gemacht. (Schwz. P . 130 560 vom 3/2. 1928, ausg. 1/3. 1929. D. Prior. 11/2.
1927.) K u h l i n g .

M. O. Valve Co. Ltd., London, und J . W . Ryde, Wembley, England, Gliih- 
katlioden. Ein metali., z. B. aus W hestehender Triiger wird mit Cyangas behandelt 
u. dann mit einem Alkali- oder Erdalkalimetall iiberzogen, oder erst mit einem dieser 
Metalle iiberzogen u. dann mit Cyangas behandelt. Das Oberziehen erfolgt z. B. in 
der Weise, daB innerhalb einer evakuierten Hulle eine m it Ba(N3)2 bedeckte Elektrode 
iiber den Zersetzungspunkt des Azids orliitzt u. zwischen ihr u. dem m it Ba zu be- 
deckenden Faden ein Potential von 50—100 V erzeugt wird. (E. P. 302 503 vom 23/12. 
1927, ausg. 10/1. 1929.) K u h l i n g .

Luthy Research Laboratory, Texas, ubert. von: F rank  Garaco, Bessemer, 
V. St. A., Wiederbrauchbarmachen der aktiven Masse aitjgehrauchter Sammler. Die akt. 
Massen der positiven u. negativen Elektroden werden fiir sich aus den Gittern heraus- 
gearbeitet, mit Natriumacetatlsg. oder verd. CH3- COOH zum Brei verriihrt, in Blei- 
•gitter gestriehen u. gegen Anoden aus metali. Pb zu Kathoden von Gleichstromkreisen 
gemacht. Ais Elektrolyt dient W. oder stark verd. Saure. Vorhandene Yerunrcinigungen 
werden hcrausgel. Die gereinigte akt. ]NL kann wie frische akt. M. verwendet werden. 
(A. P. 1 713 825 vom 18/11.1927, ausg. 21/5. 1929.) K u h l i n g .

V. Anorganische Industrie.
— , Hochdruck in der Industrie des synlhclischen Ammoniaks. Neuerungen an den 

Kompressicnsanlagen. (Journ. Soc. chem. Ind. 48- 591—98. 14/6.) A n d r u s s o w .

J. W. Shipley, Frequenz und Bogenbildung bei der Wechsełslromeleklrolyse von 
IFasser. Besehreibung der techn. Gewinnung von H 2 u. 0 2 durch Wechselstrom- 
elektrolyse von NaOH. Der EinfluB der Freąuenz, des Elektrodenmaterials u. dessen 
elektrolyt. Kapazitat, der Spaimung bis 4200 V u. des Druckes zur Vermeidung von 
Dampfblasen wird besprochcn. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 55. 12 Seiten 
Sep.)' _ _ A s c h e r m a n n .

A. Rjansow, Neue Methode zumAuflosen von Atznatron. Es wird die Methode u. 
Apparatur von C z a p e k  (Ztschr. angew. Chem. 38 [1925]. 841) beschrieben u. auf 
ihre Uberlegenheit gegeniiber dem NaOH-Auflosen mittels Dampf oder durch Zirku- 
lationspumpen hingewiesen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 6 . 39— 40.) A n d R U SSO W .

F. W oli und L. Popowa, Vberfiihrung von Nątriumchroniat in  Bichromat durch 
Kohlensaure und Ammoniak bei Atmosphartndiuck. Zur Priifung der in D. R. PP. 
133 736 u. 357 834 (vgl. C. 1922. IV. 877) beschriebenen Yerff. wurden die Loslich- 
keitsrerhaltnisse im System Na2Cr04-NH3-H20  bei Tempp. von 15, 25, 35 u. 45° u. 
Atmospharendruck wie auch die Einw. von C02 auf dieses System nach:

Na2Cr04 +  2 NH3 +  2 C02 +  2 II20  =  2 NaHC03 +  (NH4)2Cr04 
untersucht. Beim Einleiten von C02 in Lsgg., welehe dem Sattigungsgleichgcwicht 
nahe stehen, fallt łuierwunschterweise (NH4).,Cr04 aus. Man arbeitet zweckmaBig 
bei 20°, Na2Cr04-Konz. von 38—40° W .  u. 0,59—0,53 Mol. NH3 auf 1 Mol. Na„Cr04. 
Nach A bseheidung des entstandenen NaHC03 u. Zugabe Ton Na2Cr04 wird die Lsg. 
eingedampft; dabei bildet sich unter Entw. von NH3 nach:

Na2Cr04 +  (NH4)„Cr04 =  Na2Cr20 7 +  2 NH3 +  H20  
Bichromar, welches nur wenig durch Chromsaure verunreinigt ist. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 12—17.) A N D R U S S O W .

W . S. Dickie, Calcinadon. Nach Schilderung der histor. Entw. u. Besehreibung 
des Drehofens wird dessen Yerwendung zum Zement- u. Kalkbrennen, zur Erzrcinigung,
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zur Umsetzung von BaSOj (zu BaS), zur Calcination von Lithopone, von Gips u. 
von Prodd. der Alkaliindustrie (in Ictztorcm Falle indirekte Behcizung), in der Zucker - 
raffination (z. B. Wiederbelebung der Knochenkohle), in der Papierindustrie (Zuriick- 
gewinnung von CaO aus Schlamm u. von Alkali aus Abfallwassern), zur Entwiisserung 
von Fullererde usw. beschrieben (Abbildungen). (Ind. engin. Chem. 21. 461—64. 
Mai. Wilkes-Barre [Pa.], Vulcan Iron Works.) H e r z o g .

W. A. Gordon, Gipsbergbau in  Ontario. Im  siidwestlichen Ontaria bei Caledonia 
in der Niihe des Eriesees sind gro!3e Gipsvorkk. Dort werden jiihrlich 100 000 t  Gips 
in einem Bergwerk gewonnen. Das Vork., der Abbau u. did Ver\vendung werden be
schrieben. (Explosives Engineer 7. 227—28. Juni.) W lŁ K E .

J . A. P anter, Odlctumchlorid. Schilderung der Vcrwendung von CaCL. Friiher 
hauptsachlieh zur Kiiltcgcwinnung bcnutzt, dient es heute in grofien u. wachsenden 
Mengen in Form von Flocken zum Bau u. zur Unterhaltung von LandstraBen, zum 
Staubfreihalten von Wegen, in neuester Zeit zur Herst. von staubfreiem Kohlenstaub, 
zum Feuerscliutz durch Spritzen u. zu feuersicheren Róliren u. Eimern. (Chem. Markets 
24. 605—06. Juni. Dow Chem. Co.) B l o c h .

W . Panteleinionow, Zur Festlegung der Mcthoden zur Herstellung von basischer 
Magnesia. Es wird eine Trennung der Mcthoden zur Herst. von Magnesia ais eine 
Kombination von 3 Reaktionsphasen durchgefiihrt. Die Optimaltemp. der II. Phase 
ist hoher, ais allgemein angenommen wird. Trocknen der Magnesia obcrhalb 100“ 
ist zulassig. Es wird eine gewisse Hygroskopizitat der Magnesia nachgewiescn. Die 
Verss. lassen die Frage nach der gleichzeitigen Herst. von Schwer- u. Leichtmagnesia 
u. der Fabrikation von Magnesia fiir Warmeisolatoren entstehen. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 199—213. Odessa.) SCHONFELD.

Salzwerk H eilbronn A.-G., Theodor Lichtenberger u n d  K onrad Flor, Heil- 
b ro n n  a. N., Geicinnung des Schwefels aus Erdalkalisulfalen. (D. R .'P . 478 310 K I. 12i 
vom  9/5. 1925, ausg . 21/6. 1929. — C. 1928. II. 1371.) K a u s c h .

Soc. l’Air Lięiuide, Soc. an. pour 1’fitude et l’E xploitation  des Procedes 
Georges Claude, Paris, Fur die Hyperdrucksynlliese des Ammoniaks geeignete Kontakt- 
masse. (D. R. P. 476 380 K I. 12k vom 14/10. 1920, ausg. 16/5. 1929. F. Prior. 28/10. 
1919. — C. 1921. II. 294.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Christian H ansen, 
Wiesdorf), Absorption von Ammoniak und Schicefelwasserstoff aus Oasen. (D. R. P.
476 382 KI. 26d vom 9/1. 1927, ausg. 16/5. 1929. — C. 1928- I. 1083 [F. P.
630731].) D e r s i n .

I. G. F arbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Gtwinnung von Phosphor 
aus Phosplwreisen neben Siliciumeisen mit 50—90% Si-Geh. durch Schmelzen von 
Phosphoreisen m it Si im elektr. Ofen unter Abdest. von Phosphor. (F. P. 653 440 
T o m  25/4. 1928, ausg. -21/3. 1929. D. Prior. 21/5. 1927.) M . F. M u l l e r .

Camille Dsguide, Enghien, Frankreich, Bariumcarbonat. Teclin. Bariumsilicat 
wird mit W. fein gemahlen u. in Saturateuren, wie sie in der Zuckerindustrie iiblich, 
mit C02 behandelt. Aus dem Ńd. von BaC03 werden Si02 u. A120 3 durch Alkalihydr- 
oxyd oder durch Waschen mit viel W. herausgel. (Holi. P . 19 8 i2  vom 16/3. 1926, 
ausg. 15/4. 1929. F. Prior. 3/4. 1925.) J o h o w .

F. Jourdan , Rom, Ztrlegung ton Leucit. Um aus Leucit K-, Al- u. Fe-Nitrate ge- 
mischt m it Si02 zu gewinnen, ivird er mit H N 03 im UberschuB mit oder ohne Stick- 
oxyde in Ggw. von W. u. Luft behandelt. (E. P. 309 957 vom 18/4. 1929, Auszug 
veróff. 12/6. 1929. Prior. 18/4. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie  Akt.-Ges., Frankfurt a. M., lieinigen von Chrommineralien. 
Zur Entfernung der aus Kieselsiiure u. Tonerde bestebenden Gangart werden die 
Mineralien unter Druck bei Tempp. iiber 100° in Abwesenheit von 0 2 m it Alkalihydr- 
oxyden oder Carbonaten behandelt. Beispiele sehen die Behandlung des Minerals mit 
Na2C03-Lsg. in einer N2-Atmosphare bei 200° bzw. die eines trockenen Gemisches des 
Minerals mit NaOH u. Na2C03 im Drehofen bei 400—500° vor. Man wascht zum 
SchluB mit verd. Siiuren. (F. P. 655793 vom 16/4. 1928, ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 
16/4. 1927.) J o h o w .

I. G. Farbenindustrie A kt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von Metallsalz- 
losungen. Diese werden von organ. Verunreinigungen durch Behandeln mit 0 2 oder 
sauerstoffhaltigen Gasen unter Druck befreit. So wird ZnCl?Lsg. mit 0 2 bei 200°



10G0 HVI. G l a s ; K ep .a m i k ; Z e m e n t ; B a t js t o f f e . 1929. II.

unter 20 at Druck im Verlauf vou 4 Stdn. gereinigt. (F. P. 656 928 vom 28/6. 1928, 
ausg. 15/5. 1929. D. Prior. 21/7. 1927.) JOHOW.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Eberhard Zscliimmer, Die Bediulung der Uchnischen Physil: fu r  die Glasinduftrie. 

(Ztschr. tcchn. Physik 10. 253—56. 1929. Karlsruhe.) SlCALIKS.
W. Felgentraeger, TYaagen und Wageiwrichiungen fiir Gemenge. (Glastechn. 

Ber. 7. 45—48. Mai. Charlottenburg.) S alm anc.
— , Das Mischen und Schmelzen der Emaili. (Kcram. Rdsch. 37- 397—98. 6/ 6.) Salm .
— , Entfemung von Eisen aus Emailfritle mit einer neueń Magnetscheidungsein- 

richtung. (Ceramic Ind. 12. 556—57. Mai.) SALMANG.
C. R. Minton, Ober einen amerikanisclien Tunnelofen fiir Zicgel. (Dtsch. Ton-

Ziegel-Ttg. 6. 336—37. 21/6.) Salm ang .
S. R. Hind, Ofen und Ofenbeheizung. II. Der kontinuierlich arbeitende Gasbrenn- 

ofen von Dunnachie. (I. vgl. 0. 1929. I. 2220.) Beschreibung u. Wiedergabe von 
Versuehsdaten an einem Gaskammerofen. (Trans, ceramic. Soc. 28. 148—64.
Marz.) SALMANG.

S. R. Hind, Ofen und Ofenbelieizung. III . Der belgische Jiingofen. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Beschreibung, Kurven iiber Temp.-Verteilung, Zug, Verbrennung u. WSrmo- 
wirtschaft, (Trans, ceramic. Soc. 28. 204—19. April.) SALMANG.

A. F. Wuromus und S. GuB, Beilrag zur Stromungslehre in  Glaswannen. Bei 
seitlichem Einlegen des Gemenges in eine rundę Wannę wanderte das Gemenge zur 
Mitte u. bildete dort eine Spiralo, so daB eine riieklaufige Stromung von der Arbeits- 
wanne her angenommen werden muB. Bei kaltgeschtirter Wanno ruht der Inhalt 
nicht, sondom bewegt sieh entspreehend den Warmegesetzen. (Glastechn. Ber. 7.
99—102. Juni. Mediasch, Rumanien.) Salm ang .

D. Beljankin' und M. Besborodow, Ober einige Bildungen in  Glasschmelzófen.
Am Boden von Glashafenofen bildeten sieh weiBo Ansiitze u. auf den Regenerator- 
stoinen blaue Ansatze, dic von den Vff. untersueht wurden. Die weiBe M. hatte 91% 
Si02, die blaue liatto die Zus. eines alkalireichen Glases. Dio Stiicke wurden mine
ralog. untersueht. (Koram. Rdsch. 37. 394—96. 413—14. 6/6. Leningrad, Polytechn. 
Inst. Glaswerk Druschnaja Górka.) SALMANG.

W. Tischtschenko, Ober das chemisclie Glas des slaatliclien Glaswerks „Drushnaja 
Gorka“. Berieht iiber die Unters. der vom Staatswerk fabrizierten chem. widerstands- 
fahigen Gltiser im Yergleioh zu ausland. Glassorten. Das genannte Glaswerk fabriziert
3 Glassorten: 1. 3 ( R 2O C a O - 6  SiO,)ALOa-SiO„ [R =  K, Na], 2. 2 (R ',0-C a0- 
6 S i0 2) (R' 20 -R '" ?0 3-6 S i0 2) [R' =  K, Ńa, R '"  =  AI, B], 3. (R '20 -C a 0 :6 Si02)- 
(R '20 -R '" 20 3’ 6 Si02). (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2.
3—19.) SCHONFELD.

A. Becker und H. Salmang, Die Gase im Glase. Teil II. Der Gehalt der Gldser 
an Gasen und an Wasser. (Journ. Soc. Glass Teehnol. 13. Transact. 98—111. Aachen, 
Techn. Hochsch. — C. 1929. I. 2221.) Salm ang .

Oskar Lecher, Eine seltene Yerunreinigung bei Hydralpollasclte und dadurch 
henorgerufene Schmelzfehler bei Bleiglas. Eine Pottascho mit 1,5% K 2S yerdarb das 
daraus hergestellte Glas. (Sprechsaal 62. 429—30. 13/6. Cottbus.) Salm ang .

W illi M. Cohn, Untersuchungen iiber die Verarbeitbarkeit von Tonen im plastischen 
Zustand und iiber das Auftreten eines kritischen Punktes. (Vgl. C. 1929. I. 1494.) Vf. 
bestimmte die Druckkomponente bei der Verarbcitung von Ton durch Belastung eines 
Stempels. Die Eindringungstiefe des Stempels nimmt m it steigender Belastung zu. 
SchlieBlich wird eine krit. Last erreicht, bei welcher der Stempel oline weiteres durch 
den Ton liindurchsinkt. Die GróBe der krit. Last ist fiir yerschiedene Massen ver- 
schieden, besonders abhangig von dem Verhaltnis von fester u. fl. Phase, (Ber. Dtsch. 
kcram. Soc. 10. 245—57. Mai. Berlin-Dahlem.) Salm ang .

R. Blin, Praktische Mitteilungcn iiber die Herstellung der hydrauliscłien Kalkę 
und Zemente. (Vgl. C. 1929. II. 625.) Besprechung der Grappier- u. der weiBen Zemente, 
der Schlacken-, Eisenpoitland- u. Portlandzemente. Vf. gibt Stammbaume der einzelnen 
Fabrikationen an. (Technique mod. 21. 335—38. 1/6.) SALMANG,

A: F. Roscher Lund, Ober die Ursachen der Abbindestorungen eines Tonerde- 
schmelzzementes. Bei der Unters. von Tonerdezementproben naoh den gewohnlichen 
Normen tr itt  Absanden u. Bldg. von Schwindrissen auf, die nebensaehlich sind, aber
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dio Raumbestandigkeitsprobe stóren. Absanden kann durch Austrocknung u. durch 
W.-Anreiclierung an der Obeiflache eintrctcn, nicht aber durch reine Einw. von C02. 
Diese kann hochstens die Austrocknung becinflussen. Einw. von Austrocknung u, 
C02 zugleich bewirkt starkes Absanden, W.-Anreicherung u. C02 zugleich wirkt wio 
C02 allein. Nach 3 Tagen hat Portlandzement 61,4%, Tonerdezement 89,1% W. 
gebunden. Letzterer beginnt bei 11%, ersterer erst bei 38% W.-Verlust. abzusanden. 
Das Problem ist mit diesen Verss. noch nicht geklart. (Zement 18. 718—23. 6/6. 
748—53. Trondhjem, Techn. Hochsch.) Salm a n g .

P. Budników, G. Kukolew und W. Leschojew, Zur Frage der Yerminderung 
der Wassermenge im Schlamm bei der Erzeugung von Portlandzement mich dem nassen 
Verfahren. Beim NaBverf. gehen m it dem W.-Geh. der Abgase bei 400° 41,3% vom 
Wiirmeinhalt der Abgase verloren. Dio erwiinschte Verminderung der W.-Menge 
konnte durch Zusatz yon geringen Mengen bas. Stoffe erreicht werden. Die starkste
Wrkg. liatte Na-Wassorglas in einer Konz. von nur 0,07%, bezogen auf das Gewicht
des Klinkers. Man kann damit den W.-Geh. von 48,0% auf 42,5% herabdrucken, 
die Brennstoffersparnis betragt 8,3%. (Zement 18. 746—47. 13/6. Charków, Russl., 
Ukrain. Silicattrust.) Salm ang .

H. Olsen, Untersucliungen uber die Zugfestigkeit von Zementmortel und Beton. 
Die hoheren Zugfestigkeiten der hochwertigen Zemcnte sind z. T. der erdfeuchteren 
Konsistenz ilires Normenmórtels zuzuschreiben. Diese Zemente haben in ihrer Festig- 
kcit nach 45 Tagen einen Riickgang, der spiiter wieder aufgeholt wird. Die Versuchś- 
reihen des Vf. ergeben, daB die bisher hergestellten Zemento auf groBe Druckfestig- 
keiten hin hergestellt wurden, wahrend die Erzielung groBer Zugfestigkeiten yernach- 
lassigt wurde. MaBgeblich fiir die Beurteilung eines Zemcntes kann wegen der unvermeid- 
lichen UngleichmaBigkeit gemischten Zuschlages nur die Normensandprobe sein. 
Die Zugfestigkeit des Zements ist zu 70—90% fiir die Zugfestigkeit des Betons maB- 
geblieh. Die Beeinflussung derselben durch W.-Zusatz u. Art der Zuschlage ist unter- 
geordneter Art. Das sehr reichhaltige Yersuclismaterial siehe Original. (Beton u. Eisen 
28. 204—09. 218—20. 5/6. Munchen.) " Salm a ng .

H. Burchartz, Die FestigkeitsverMltnisse von Zementen versehiedener Bindelcraft. 
In  umfangreichen Versuchsreihen, dereń zahlenmaBigo Ergebnisse im Original ein- 
gesehen werden miissen, wird naehgewiesen, daB Mórtel aus Zementen verschiedener 
Bindekraft je nach Art der Zuschlagstoffe, der Hóhe des W.-Zusatzes u. der A rt der 
Lagerung sich yerschieden verhalten. Die yersehiedenen Arten yon Festigkeit werden 
durch diese Faktoren yerschieden beeinfluBt u. ihre Beziehungen zueinander andern 
sich. Vf. bezweifelt, daB die geplante Normenpriifung m it weich angemachten Prismen 
auf Biegefestigkeit zweckmaBig ist. E r empfiehlt aber die geplante Einfiihrung weicher 
Mortel mit Sanden aus gemischtem Kom. (Zement 18. 662—-G6. 693—97. 23/5.) Salm .

P. Budników, Beschleuniger und Verzogerer der Abbindegaschimndigkeit von 
Stuckgips. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 1. 323—27. 1928. — 
C. 1928. I. 2530.) _________________  S c h o n fe l d .

Georg Zotos, Berlin, Schmslzen von Glas, Silicaten u. dgl. Das Schmelzen von 
Glassiitzen, Silicaten o. dgl. erfolgt in Drehófen, welche mit hitzebestandigen Stoffen 
•ausgekleidet sind u. mit Gas, Ol oder IColilenstaub geheizt werden. Die Schmelze wird 
stetig abgefiihrt, die Abhitze yon einem Luftstrom aufgenomraen u. im Betriebo nutz- 
bar gemacht. (Schwz. P. 131 053 vom 15/11. 1927, ausg. 1/4. 1929.) KuHLING.

A. G. Rodwell, Rayleigh, W. Roper und A. J. C. Hart, London, Bindemitlel, 
bestehend aus Alkalisilicat u. NaNO;1, z. B. 60 Teilen kiiuflichen Natriumsilieats, 
35 Teilen W. u. 5 Voll. einer gesatt. Lsg. von NaNOa. Zwecks Herst. von Farben kónnen 
den Mischungen feinvertDilte Metalle, Farberden u. dgl., sowie Fiillmittel zugesetzt 
werden. Dio Mischungen konnen auch zum Anstreichen von Zementgegenstanden, 
ais Bindemittel fiir keram. Stoffa usw. yerwendet werden. (E. P. 304 355 T o m  19/10.
1927, ausg. 14/2. 1929.) - K u h l in g .

Arthur Fernand Fabre, Frankreich, Hydraulische, Bindemittel. Mischungen von 
Zement u. Puzzolan werden mit Metallsalzlsgg., yorzugsweise Lsgg. yon CaCl2, an- 
gomaeht u. die abgebundenen Erzeugnisse mit einer Carbonatlsg. abgewaschen. Das 
Abbinden erfolgt rasch. (F. P. 657 084 yom 3/7. 1928, ausg. 16/5. 1929.) K u h l in g .

Johann Knejfl und Maria Motyka, Tschechoslowakei, Kunstmarmor. Auf in 
iiblicher Weise hergestellte, getroeknete u. abgeschliffene Formlinge wird eine aus W., 
Wasserglas, K2C03, K 2S04, Calciumphosphat u. Farbstoffen bestehende Glaaur auf-

XI. 2. 69
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getragen, die M. getrocknet, 3 Stdn. lang in einem aus W., CaC03, KC1, CaC!2, MgCl2, 
H N 03, H 2S04, CH3COOH, Citroncnsśiure, NaCl u. MgS04 bestehendem Bade bei
100—110° erhitzt, u. sohlieClioh noch 3 Stdn. lang in einer k., NaOH, KOH u. Alaun 
enthaltenden wss. Lsg. belassen. (F. P. 655 392 vom 5/6. 1928, ausg. 18/4. 1929.) K u.

K. P. Billner, iibert. von: N. E. Broander, New York, Porige Mortel. In  brei- 
fórmigen Mischungen von gepulverter Hochofensehlacke, Lava, TraB, Zement, Gips, 
CaO o. dgl., Fiillstoffen, wie Asche, Sand, Steinmehl o. dgl., u. W. wird Gas, z. B. aus 
Aluminiumpulver, entwickelt oder es wird in sie cingeleitet, zweckmiiCig unter Mit- 
vcrwendung von Sohaumerzeugungsmitteln, Seife usw. (E. P. 306 444 vom 13/8.
1928, Auszug veroff. 17/4. 1929. Prior. 20/2. 1928.) KuiILING.

Jean Franęois Bonetti, Algerien, Baustoffe, besteliend aus Mischungen von Sand, 
MgCl2 u. gegluhtem Magnesit. (F. P. 654 222 vom 28/4. 1928, ausg. 3/4. 1929.) K u h l.

Wilhelm Heinrich Schmitz, Dortmund, Slraflenbelag. Minerał. Stoffe, wie Splitt, 
Kies oder Sand, werden mit alkal. Lsgg. yorbehandelt, dann mit einer Bitumen- 
cmulsion vermischt, die Mischung unmittelbar auf die StraBc aufgebracht u. eingewalzt. 
(Schwz. P. 130 646 vom 27/9. 1928, ausg. 1/3. 1929. D. Prior. 8/11. 1927.) K u h lin g .

N. V. Koninklijke Stearin KaarsenJabriek Gouda, Holland, Strafknbclagmasse. 
Stcinklein wird, vorzugsweiso in trockenem Zustand, mit Leinol, Petroleum, fetten 
Olen, Olsaure, Harzol oder ahnlichen Fettsauren, Losungsmm., wie A., Xylol, oder 
Gemisehen dieser Stoffe u. hierauf mit bituminósen Emulsionen gemiseht. (F. P. 
655 853 vom 5/6. 1928, ausg. 24/4. 1929. Holi. Prior. 14/1. 1928.) K u h lin g .

Maro Larcheveque, Fabrication industrielle des porcelaines. T. 2. Cuisson. Decoration
Paris: J.-B. Bailliere et fils 1929. (372 S.) 8°.

VII. Agrikulturciiemie; Dungemittel; Boden.
Walter Thomas, Studien iiber gewisse Phasen der Bezichung zwisehen Boden 

und Pflanze. I. Wurzellosliche Nahrstoffe in Abhdngigkeit vom Dispersionsgrad. 
Literaturubersioht mit krit. Bespreeliung. (Soil Science 27. 249—70. April. Penn- 
sylvania State Coli.) T r ć n e l .

K. Scharrer und J. Schwaibold, Zur Kenntnis des Jods ais biogenes Element. 
XVII. Mitt. Untersuchungen iiber das Jodabspullungstermogen der Boden. (XVI. vgl.
C. 1929. II. 902.) Die Verss. hatten folgende Fragen zur Grundlage: 1. Wie groC ist 
das Jodabspaltungsyermogen einiger pedológ. typ. Boden ? 2. Wie andert sich dieses 
Jodabspaltungsvermógen durch Troeknen, Gliihen, Sterilisieren usw. 3. Bestehen 
Zusammenhangc zwisehen der H 20 2-spaltenden Eig. des Bodens u. der Jodabspaltung. 
4. Wodureh wird diese Bodencig. beeinfluBt bzw. yerursacht ?

E r g e b n i s s e .  1. Mineralboden mit saurer Rk. zeigen eine hohe, solehe m it 
neutraler oder alkal. Rk. meist uberhaupt keine Jodabspaltung. Saure Hochmoor- 
boden zeigten prakt. keine Jodentw. (Bindung des freien J  durch die organ. Substanz 
des Bodens). Saure Ton- u. Lchmbóden zeigten hohere Jodabspaltung, ais gleich 
saure Sandboden.

2. Durch Troeknen der Boden bei 100° u. durch Sterilisation wurde das Jod
abspaltungsyermogen yernichtet. Durch Gliihen bis zur Gewiehtskonstanz wurde das 
Jodabspaltungsyermogen auf ein Vielfaehes erhoht. Behandeln m it Phenol- u. A1C13- 
Lsgg. erhoht bedeutend dio Jodabspaltung. Ein alkal. Boden zeigte nach Auskochen 
mit HCI ziemliche Jodabspaltung. Ultrayiolettes Licht rief nur kleine Anderungen 
heryor.

3. Saure Rk. vcrringert die II„02-spaltende Eig. des Bodens; die H20 2- u. die 
Jod-Abspaltung stehen also in einem gewissen Gegensatz, doeli yerwischen sieli infolgo 
Wrkg. anderer Faktoren, wie durch den Geh. der Boden an Kolloiden bzw. Fe- u. 
Mn-Verbb., die bei saurer Rk. bcide Eigg. begiinstigen, diese Beziehungcn sehr stark. 
Dic H20 2-spaltende Wrkg. ist bci Hochmoorboden gering, bei Niedermoorboden 
meistens sehr betrachtlieh.

Die Jodabspaltung bei Boden kann nur bei pn unter 7 beobaehtet werden; sie ist 
um so gróBer, je saurer dic Rk. u. je groBer der Geh. der Boden an Kolloiden, ins- 
besondere Fe- u. Mn-Verbb. ist. Es ist dies auf anorgan. Oxydationskatalysatoren 
(Fe- u. Mn-Verbb.) zuriickzufuhren, wahrend Enzyme u. Bakterien nur eine geringe 
llolle zu spielen scheinen. (Biochem. Ztschr. 200. 258—72. 1928. Weihenstephan, 
Hochsch. f. Landw. u. Brauerei.) Sc h ó n fe l d .
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Werner Bavendamm, Neue Untersuchungen iiber die Lebensbedingungen Tiolz- 
zerstórender Pilze. E in Beitrag zur Frage der Krankheitsempfanglichkeit unserer Holz- 
pflanzen I . Mitt. Gasversuclie. (Vgl. C. 1929. I. 1013.) Die holzzerstorenden Pilze 
gedeihen noch gut bei sehr geringen 0 2-Drueken (ea. 100 mm Hg), crst bei tieferen 
Drucken tr it t  Wachstumshemmung ein u. zwar eher bei Saprophyten ais bei parasit. 
Kernholzpilzen. Deshalb konnen nur erstere ais 0 2-bediirftig angesprochen -werden. 
C02-t)berschuB hemmt bcide Pilzkategorien, jedoch sind zur absol. Wachstums- 
hinderung stiirkste Konzz. (uber 80%) notig, obwohl auoh dann noch keine Abtótung 
eintritt. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II . Abt. 75. 426—52. 503—33. Tharandt.) Gbi.

Ladislav Smolik, Die Bedeutung des Yolumgeuńchtes^fiir die Bodenkunde und 
die Lehre von der Emdhrung der Pflanzen. Damit die Ergebnisse von Bodenanalysen 
untereinander vergleichbar sind, sollen die Werte m it dem Vol.-Gewicht des Bodens 
in Beziehung gebracht werden. (Vestnik Ćeskoslovenskć Akad. Zemtidelskć 5. 460 
bis 463. Mai.) Ma u t n e r .

L. Heller, Durchjiihrung von lieaklionsversuchen mit Senf und Hafer im Anschluf3 
an die NahrstoJjmangelversuclic in den Versuchsringen. Chem. Unters. des Bodens 
auf CaO u. Rk.-Bestst. sollten stets ais V o r unters. bei der Anstellung yon Mangel- 
yerss. ausgefiihrt werdcn u. bilden eine gute Erganzung der letzteren. Allein sind sio 
nie ausschlaggebend. (Ztschr. Pflanzenemahr. Dungung Abt. B. 8 . 37—40. Jan. 
Kónigsberg.) Grim m e .

Luigi Umberto de Nardo, Eine neue Methode zur colorimetrischen Bestimmung 
non Nitraten in Boden und Wassern. Es werden die Earbrkk. des Pyrogallols u. der 
Pyrogallolsulfonsiiure, die m it Nitraten rosa Farbung geben, benutzt. Verwendet 
werden 2,5%ig. Lsgg. Die Pyrogallolsulfonsaure- wird dargcstellt durch Losen yon
5 g Pyrogallol in 10 ccm konz. H 2S04, Erhitzen auf 80—90° wahrend einiger Minutcn, 
worauf die Saure auskrystallisiert. Die Nitratbest. yerlauft wie folgt: lOOg der Boden- 
probe werden 1 Stde. m it 200 ccm H20  geschiittelt, abfiltriert u. 80 cem der Lsg. in 
einen 100 ccm-IColben gebracht. Zur Entfcrnung yon Substanzen, dio die Farbrk. 
storen konnen, behandelt man dio Lsg. durch Aufkochen mit 1—3 ccm einer gesatt. 
Ba(OH)2-Lsg. u. danach durch Zusatz von 0,5—1 ccm einer 50%ig. Lsg. von Pb- 
Subacetat. Der UberschuB an Pb u. Ba wird m it N a,S0 1 -Lsg. (5 ccm) ausgefallt. 
Danach fiiilt man auf 100 ccm auf, filtriert u. nimmt 10 ccm in ein 50 ccm fassendes 
PorzellangefaB. Bei Ggw. yon N itrit in Mengen uber 0,1 mg auf 1 kg Boden mufi es 
durch Zusatz von 1  Tropfen Hamstofflsg. u. 1 ccm H 2S0j unschadlich gemacht werden. 
Zur so yorbereiteten Lsg. setzt man 0,5 cćm 2,5%ig. Pyrogallolsulfonsaurclsg. u. unter 
Umruhren 20 ccm konz. HoSO,. Nach einer Stde. yergleicht man mit Standardlsgg. 
von bekanntem Nitratgeh. Die Farbrk. gibt yergleićhbare Werte bei Nitratmengen 
yon 0,0005—0,1 mg KND, in 10ccm Lsg.; liegt der Nitratgeh. hoher, so wird die 
Farbung zu dunkel u. man yerwendet besser Pyrogallollsg. (2,5%ig.), von der man 
0,5 ccm, sowio 25 ccm konz. H,SO., zu 5 cem der zu priifenden Lsg. setzt. Auch hier 
priift man die Farbung nach einer Stde. Die Anwcndung der Methode auf Wawer. 
erlaubt eine Verkurzung des Verf. insofern, ais in den mcisten Fallen (bei nicht zu 
bohem Geh. an Fe, J  u. organ. Substanzen) die Bekandlung der FI. mit Ba(OH)2 u. 
Pb-Aeetat wegfallen kann. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 563—65. 18/2.; Giorn. 
Chim. ind. appl. 1 1 .107—09. Marz. Udine, Stazione chimieo-agrariasperimentale.) R 5 l l .

F. Uhde, Dortmund, Dilńgemitlel. H. konz. Lsgg. von Ca(N03)2 werden mit 
K N 03, NaNÓ3, Mg(N03)2 oder Gemischen dieser Stoffe yersetzt u. die Miscliungen 
abgekiihlt, wobei sie erstarren. An Stello der genannten Nitrato konnen auch dic ent- 
spreehenden Sulfate yerwendet u. das entstandene CaS04 gegebenenfalls abgetrennt 
werden. (E. P. 308 717 yom 5/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 27/3.
1928.) K u h l in g .

Soc. d’Etudes Chimięiues pour l ’Industrie, Genf, Dungemittel. Ca3(P0 1)2 wird 
mit einem sauren Salz des K  trocken yermahlen. Auf Zusatz der berechneten 5lenge 
W. bzw. durch die Bodenfeuehtigkeit werden 92% u. mehr des Phosphats in 1. Form 
yerwandelt. (Schwz. P. 131109 yom 3/1. 1928, ausg. 1/4. 1929.) K u h l in g .

VIII. Metallurgie; Metallograpłiie; Metallverarbeitung.
F. Korber, Technische Physik in  der Eisenindustrie. (Ztschr. teclm. Phj'sik

10. 24fr—51. 1929. Dusseldorf, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Eisenforschung.) Sk a l ik s .
09*
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Kanzi Tamaru, Die Anderung des spezifischen Gcwichts von Tcalt bearbeitetem 
Eiscn und Slahl durch Tempem. Bei allcn untersuchten Proben wurde bei 400° ein 
Minimum u. bei 150° ein Maximum der D. beobaclitet. Mit waclisendcm C-Geh. nimmt 
die GroBe von Maximum u. Minimum ab u. ycrschwindet bei einem C-Geh. von 0,2%. 
Durch Tempem bei tiefer Temp. tr i t t  ein ldeines Anwaehsen der KorngroBc u. damit 
des spezif. Gcwichts bis zu einem Maximum auf. Dagegen trennen sich beim Tempern 
bei holiercr Temp. die Krystallite in eine Reiho von diinnen Schichten, was mit einer 
Zunahme der Gesamtoberfliichc der Korner Terbunden ist, so daB ein Minimum der
D. erreiclit wird. (Bull.^ Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokj'o 2. 25—26. 
Marz.) '* '  CoHN.

R agnar jonsou, Hartę- und Strukturanderungen beim Gluhen von kallgewalzlem 
Stahl mit Kohlcnstoffgehalten rem 1,15, 0,90 mul 0,G0°/0. An k. gewalztem Stahl mit
1,15, 0,90 u. 0,60% C w ird  nach Gluhen (Temp.-Messung aus der A nderung der elektr. 
Spannung) dic Hartę- u. mikroskop, die Strukturandcrung untersucht. Die Tempp. 
des Rekrystallisationsbeginns u. -endes liegen um so lioher, je hoher der C-Geh. ist. 
Vom Bearbeitungsgrad hangt ihre Lage in der Weise ab, daB einer groBeren Red. 
eino niedrigere Rekrystallisationstemp. entspricht. Bei den untersuchten C-Gehh. 
u. Redd. (geringste Red. 32,5%) ist bei 650° die Rekrystallisation stets beendet. Dio 
geeignetsto GlUhtcmp. liegt zwischen 650° u. dem Perlitpunkt (Acj), je naher dem 
letzteren, um so besser. W enig iiber Ac, erhalt man die gróBte Biegsamkeit, jedoeh 
ist auch die Gefahr der Abkiihlung u. KornvergroBcrung durch Zusammenballen bei 
C-Gehh. in der Nahe der Eutektoido erhoht. Am groBten ist das Risiko der U bcrh itzung  
bei Stahl m it 0,90% C, weniger groB bei 0,60%> am geringsten bei 1,15% C. Struktur- 
iinderungen in Zusammenhang m it der Rekrystallisation konnten bei den Mikrounterss. 
nicht entdeckt werden. (Jcrnkontorets Annalcr 1929. 207—35.) R. K. M u l le r .

J. M. Robertson, Die Mikrostruktur von schwll abgekuhltem Stahl. Die Rcihcn- 
folge der durch Abkiihlung in geschmolzenem Metali bei allmahlich sich andemden 
Tempp. erhaltcncn Mikrostrukturcn wurde ermittelt. Hunderte yon Proben w'urden 
der Warmebehandlung unterworfen u. dann untersucht; dabei -wurde die Wrkg. der 
Anderung in der Zus. u. im Durchmesser der Probe, sowie der Anderung der Temp. 
des Kuhlmittels festgestollt. Um die Unterss. zuerst zu vereinfachen, wurde Stani 
von einer Zus., namlieh m it 0,75% C, u. einem Probedurclimesser, namlich 0,11 Zoll, 
angewandt. AnHand vonMikrographien, die bestimmte Phasen der schrittweisen Struk- 
twanderung beim allmahlichen Abkiihlen des Kuhlmittels darsteilen, werden die Struk- 
turen in 7 Abschnitten besprochen. Die lctztc Zus. des Zers.-Prod. des Austenits 
seheint m it der Erniedrigung der Temp., boi der die Transformation stattfindet, all
mahlich zu schwanken. Findet dieser Vorgang bei n. Temp. statt, so ist das Prod. 
ct-Fc u. Zementit. Mit dem Fallen der Temp. bleibt mehr C im a-Fe in Lsg., u. weniger 
scheidet sich ais Zementit aus. Die krystallograph. Form des Zers.-Prod. des Austenits 
hangt davon ab, ob die Zers. durch die allotrope Anderung oder durch die Zementitbldg. 
eingeleitet worden ist. Die Ar'-Anderung wird durch Zementit eingeleitet u. dio 
Strukturreihe, die bei Ar' erhalten wird; ist durch diese Tatsache bestimmt. Die Ar"- 
Transformation wird durch die allotrope Anderung eingeleitet, u. die Strukturen, die 
bei diesem Anderungspunkt gebildet werden, stehen in Beziehung zu den krystallograph. 
Ebenen des Austenits. Die Beziehungen zwischen den Ar' u. Ar"-Punkten sind durch 
die Tatsache bestimmt, daB die allotrope Anderung u. die Zementitbldg. yerschieden 
durch dio Anderungen der Abkiihlungsgeschwindigkcit beeinfluBt werden. Die Zementit
bldg. wird durch allmahliche TergroBerung der Kiihlschnelligkeit geringfiigig ver- 
mindert, unterbroeben u . unterdruckt. Die allotrope A nderung wird allmahlich mit 
erhohter Kuhlgeschwindigkeit erniedrigt.. Dieso allmahliche Erniedrigung der allo- 
tropen Anderung kann in Stahlen mit mehr ais 0,2% C nicht yerwirklicht werden, 
denn bei bestimmten Abkiihlgeschwindigkeiten wird in diesen Stahlen die Austenitzers. 
durch die Bldg. des Zementits bingeleitet, u. dieser Vorgang muB unterdruckt werden, 
ehe wieder die Einlcitung der Transformation durch die allotrope A nderung yerwirklicht 
werden kann. In  niedrig C-haltigen Stahlen jedoch geht die Struktur direkt von Ferrit 
u. Perlit in dio Strukturen der festen Lsgg. iiber, dereń krystallograph. Form ahnlieh 
derjcnigen ist, die bei der Ar"-Anderung in hoeli-C-haltigen Stahlen bei einer hohen 
Temp. stattfindet. 2 Strukturreihen werden durch eine VergroBerung der Abkiibl- 
geschwindigkeit heryorgerufen. In  jeder Reihe ist dabei die Strukturandcrung all
mahlich. Allo Strukturen, die bei der Ar"-Anderung gebildet sind, konnen angelassen 
werden, u. die angelassene Struktur steht in Beziehung zur ursprunglichen, zur Zeit u.
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zur AnlaBtemp. Die beim Abltiihlen m it yerschiedener Sohnelligkeit gebildeten Struk- 
turen kónnen nicht durch Anlassen anderer Strukturen dargestellt werden. So iveit 
die krystallograph. Form oder Struktur in Frage kommt, besteht keine Beziehung 
zwischen dem yerschiedenen sehnellen Abkiihlen u. dem A nlassen bei yerschiedenen 
Tempp. Die gleiche letzte IConst. kann aber aul 2 Wegen heryorgerufen werden. Wird 
die durch sehr sehnelles Abschreeken gebildete a-Lsg. wieder erwarmt, so scheidet sich 
allmahlich C aus u. bildet Zementit. Durch Wiedererwarmen auf die versehiedcnen 
Tempp. ltonnen alleKonst.-A nderungen zwischen der fcstenLsg. u. dem Ferrit-Zementit- 
aggregat erhalten werden. So kann die durch Anlassen auf uber 600° gebildete 
kugelige Struktur dieselbe letzte Konst. besitzen wie die Faehcrstruktur, aber die 
krystallograph. Form u. die allgemeinen Eigg. dieser beiden Strukturen sind voll- 
kommen voneinander verschieden. (Iron Coal Tradcs Rev. 118. 790—92. 829—31. 
864—66. Safety in Mines Research Board.) WlLKE.

L. Norden£elt, Die Priifung und Behandlung von hóhlem Bohrstahl bei nord- 
amerikanischen Gruben. Aus. dem Reisebericht des Vf. ergibt sich, daB der ,,Blocktest“ 
keine an einer anderen Maschine reproduzierbaren Werte ergibt u. daher jede Anlage 
ihren eigenen Standard bestimmen muB. (Jernkontorets Annaler 1929. 236 bis 
244.) R. K. M uli.ee.

J. S. Vanick, Neuesle Fortschritte in  nickellegierlem Eisen, Stahl und Gupeiseń. 
Eino Aufzahlung aller der yerschiedenen nickellegierten Sorten m it ihren Eigg. u. 
Vcnvendungszwecken, insbesondere wird dieBenutzung in den Lokomotiydampfkesseln 
m it Hochdruckdampf geschildert. (Iron Steel Canada 12. 127—29. 149—51. Mai.) WlLK.

L. W. Spring und J. J. Kanter, Sldhle fiir hohe Temperaluren und Drucke stehen 
jetzt zur Verfiigung. Wie gezeigt, eignet sieh fiir einige Zweekc ein Stahl mit 1,25% Ni,
0,75% Cr u. 0,40% C. In  der Dampfpraxis wird ein rostfreies Fe m it 11—1372% Cr 
u. weniger ais 0,12% C angewandt. Boi 540° werden dio nichtmagnet., austenit., 
Ni-Cr-Stahle benutzt mit 18—60% Ni, 8—20% Cr u. gewóhnlich nicht iiber 0,2% C. 
Eine Legierung dieser Serie, dio jetzt allgemein fiir die Rohren einiger Kraftstationen 
sowie auch Ólraffinerien im Gebraueh ist, enthalt 8—9% Ni, 18—20% Cr u. 0,5 bis
0,15% C. Die Eigg. anderer Legierungen werden kurz behandelt. (Power 69. 904—05. 
28/5. Chicago [111.], Crane Co.) WlLKE.

A. E. White und C. L. Clark, Besondere Metalle, die fiir extreme Temperaluren 
und Drucke benotigt werden. Reine C-Stahle finden groBe Anwendung bis zu Tempp. 
yon 400°. In  der Nahe yon 540° u. dariiber kommen Legierungsstahle an Stelle der 
reinen C-Stahle in Frage. Wichtige Legierungselemente zur Erhóhung der Festigkeit 
in diesem Bereieh sind Cr, W u. alle anderen carbidbildenden Elemente, wohingegen 
solelio Elemente wio Ni, Si u. Mn, die sich grófltenteils im Ferrit losen, nur yon zweiter 
Bedeutung sind. Diese Fe- u. andero Nichteisenlegierungen werden kurz behandelt. 
(Power 69. 898—99. 28/5. Ann Arbor [Mich.], Uniy. Michigan.) W ilk e .

W illiam F. Netzeband, Ein Beispiel des Scliiirfens und der Wertbestimmung 
eines Blei-Zink-Vorkommens. An einem Beispiel aus dem 3-Staaten-Bezirk wird gezeigt, 
inwieweit man die Abbauwiirdigkeit eines Vork. yorausberechnen kann. (Engin. 
Mining Journ. 127. 913—16. 8/6. Joplin [Mo.].) W lLKE.

Carr B. Neel, Das Inbelriebsetzen des elektrolytischen und Baffinationswerkes der 
Andes Copper Mining Co. Die elektrolyt. u. Raffinationsfabrik der A n d e s C  o p p e r  
M i n i n g  Co. liegen bei Potrerillos in Chile. Aus einem Vorratsbehalter geht die Cu- 
Lsg. durch ein Schwimmyentjl in einen kleinen Rcguliertank yon 36 t. Bei der Ein- 
leitung in die Elektrolyse wird die Lsg. m it rund der Halfte ihres Yol. an yerbrauchtem 
Elektrolyt u. II2S 04 gemischt. Die Zus. des Elektrolyten u. der yerbrauchten FI. ist 
in g/l wie folgt: 42,03 (11,g) Cu, 9,74 (66,2) H 2S04, 0,67 (0,68) Gesamt-Fe, Spur (0,60) 
Ferri-Fe, 1,80 (1,84) Al, 0,41 (0,51) As, 0,004 (0,029) Sb, 0,20 (0,21) P 20 5, 0,16 (0,16) Mn,
0,05 (0,07) Mo, 0,40 (0,32) S i02, 0,11 (0,08) Cl u. 0,25 (0,15) HNOa. Die Einrichtung 
u. ersten Schwierigkeiten der Anlagen werden geschildert. Der Elektrolyt zirkulierte 
m it einer Sohnelligkeit yon rund 12 g p. m. je Behalter. 3 Ib Leim wurden je Tag 
auf 100 t  Lsg. zugesetzt. Durch das Erwarmcn des Elektrolyten auf 60° gingen taglich 
rimd 9 t  yon 1001  zirkulierender FI. durch Yerdampfuug yerloren. Die 1. Anoden ^mrden 
aus Converter-Cu der Sulfidabteilung hergestellt; sie bestanden aus 99,25% Cu, 0,49% S,
0,048% Fe, 0,041% As u. 0,002% Śb. Rund 29% Schrott wurden aus diesen Anoden 
hergestellt, ausschlieBlich des Anodenschlammes. Das Cu-Gewicht in dem Anoden- 
schlamm ist rund 3% des Gewiehtes des Anodenschrotts. Der Cu-Geh. wird so ge- 
regolt, daB er 30 g/l anfanglich betragt. 12 Kaskaden sind zusammen angeordnet.
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Der Elektrolyt durchflieBt dic 6 Zellen jeder Kaskadę, wird gesammelt, von neuem auf 
die nachsten 12 Kaskaden verteilt, dio wiederum jo 6 Zellen besitzen. Die lctztc 
Abtoilung, durch die dann dio Cu-Lsg. flioBt, hat wieder je 6 Zellen, aber nur 4 Ab- 
schnitte. In diesen 18 Zellen wird etwa 1 g Cu/l jo Zelle abgcsohiodon. Dic gewonnenen 
Kathodcn enthielten 99,85% Cu, 0,0008% As, 0,0007% Sb u. 0,003% Cl. (Engin. 
Mining Journ. 127. 714—19. 4/5.) W il k e .

J. A. Mc Rea. Eine Ubsrsicht iiber das Kirkland Lake-Goldfeld. Die reichste lialbe 
31 ciie in  der Weil. E.s werden dctaillierte Angaben iiber dieses kanad. Goldfeld gemacht. 
(Canadian Mining Journ. 50. 476—78. 24/5.) W il k e .

J. Schlenzig, Sudafrikanisches Platin. Sein Vorkommen, seine Gewinnungsweise 
und sein Gestehungspreis. Das sulfid. Noriterz wird zwecks Pt-Gcwinnung zerldeinert 
u. unter Benutzung von Eucalyptusól, Paraffin u. X anthat nach dem Schwimmverf. 
aufbcreitot. Die Scliwimmprodd. sind allo von einer KorngroBc von weniger ais 
60 Maschenweite. 60—70% des Materials werden in feinerer Form ais 200 Maschen- 
weite erhalten. 85—90% des Pt-Geh. des Erzes sind im Schwimmprod. enthalten. 
Aus 100 Toilen Erz werden 5 Teile Konzentrat erhalten. Bei oxyd. Erzen wird nach 
dom dcutschen Verf. weitergoarboitet, wobei dio Konzentrate auf Stein verschmolzen, 
gerostet u. gelaugt werden. 95% der Metalle der Pt-Gruppe u. 80% des Cu- u. Ni- 
Goh. konnen auf dieso Weise ausgebracht werden. Fiir dic rcin sulfid. Konzentrate 
kommt oin neues Chlorierungsrerf. zur Anwendung. Nach dom Trockncn u. 6-stdg. 
Rosten zur S-Abtrcibung wird mit NaCl gemischt, bei 500—600,JC1 iiber das nicht durch- 
geruhrte Materiał geleitet u. die 1. Pt-, Ni- u. Cu-Salzc m it angesauertem W. ausgelaugt. 
Das Cu wird mit pulverisiertem Kalk gefallt u. die Pt-Metalle mit Zn-Staub. Dio riick- 
bleibende Lsg. wird auf Ni verarbeitet. Das Hortonolit-Dunit-Erz wird mittels eines 
Amalgamationsprozcsses aufgearbeitet, indem dio Amalgamation von P t durch akti- 
rierende Rcagenzien in der Form von Zn-Amalgam, Cu-Sulfat u. H2S04 stattfindct. 
Bei diesem ProzeB ist dio H 2-Bldg. wesentlich. Der H2 bildet mit dem Zn-Amalgam 
cin H 2-Zn-Amalgam, das eine besonders kraftige Neigung zum Amalgamicren von 
P t hat. Das reine Amalgam wird mit verd. H2S 04 zur Entfernung von Zn u. fein ver- 
toiltem Fe behandelt. Es wird dann in W. gut gewaschcn, ausgeprcBt u. in einer Retortę 
gegliiht. Der erhaltene Pt-Schwamm wird gesiebt u. so lange m it H 2S04 behandelt, 
bis keine Gasentw. mehr stattfindet. (Metallbórse 19. 1098—99. 1153—54. 25/5.) WlLK.

R. A. Cooper und F. W. Watson, Dic Entmcldung des „Chlorverfahrens“ der 
Exlraktion ton Plalinmetallen aus Erzen. Eine Konz. nach der D. der Erze des Water- 
berg Distrikts von Transvaal hatte wenig Erfolg, ebenso die anderen Aufarbeitungen, 
da die Erze entspreehend ihrer freien Verteilung leicht m it fortgingcn. Losungsvcrss. 
mit HC1, FeCl3 u. Cl2-Gas waren ebenfalls nicht befriedigend, trotzdem im letzteren 
Fallo 17% ausgczogen wurden. Eine Salzlsg. (13% NaCl), m it Cl gesatt., orhohte die 
Ausbeute nur auf 40%. Alles in allem hatten nur Cyanide u. Cl Anzeiclien fiir oinc guten 
Extraktion gegeben. Nach vielcn Yerss. wurden durch Erhitzen des Erzes auf 550° 
u. t)berleitcn von feuclitem Cl giinstige Ergebnisse erreicht. Beim nachfolgenden 
Auslaugen mit angesauertem W. wurden 80% ausgelaugt. E in Zusatz von 1 %  NaC! 
in Form einer Lsg. zum Erz braehte eine Erhóhung der Ausbeute auf 90%. Schwierig- 
keiten ergaben sich dann beim Bau eines geeigneten Ofens. Dics Verf. ist aber nur wirt- 
schaftlich, wenn das behandclte Materiał hochwertig ist. Deshalb wurde dics Verf. 
an Konzentraten axis den oxyd. Erzen erprobt u. damit eine Ausbeute von 88%  erreicht. 
Auch das von P k e n Tic e  u .  Mu ed o ck  emi)fohleno Verf. der elektrolyt. Amalgamation 
wurdo angewandt u. ergab mindestens 90% Ausbeute. Immerhin blieb os fraglich, 
ob die Waterbcrgerze ein geeignetea Ausgangsmaterial fiir das Cl-Verf. sind. In  den 
Noriten wurde schlieBlich ein passendes Materiał gefunden, was ausfiihrlich bcschrieben 
w’ird. Dio Gtesamtextraktion an Edelmetalłen mittels Cl betragt in diesem Falle 87%, 
an P t selbst etwa 92%. Die Cyanid- u. D.-Behandlung des Cl-Riickstandes geben ge- 
wohnlich zusammen noch weitere 5% Ausbeute. (Journ. chem. metallurg. mining 
Soc. South Africa 29. 220—32. April. Rand Mines Laboratory.) WlLKE.

TJnterhuber, Neusilberlegierungen. Schilderung des richtigen Einschmelzens. 
(GieBerei 26. 350—51. 15/6.) W lLKE.

C. Kantner und A. Herr, Rdntgenverfahren zur raumlichen Ausniessung ton Fehl- 
siellcn in Werkstoffen. Das densograph. u. das stcrcomctrometr. Verf. konnen in ent- 
sprechendcr Vereinigung bei der Ermittlung von Fehlstellen innerhalb von Werkstoffen 
auch am fertigen Stiick erfolgrcich angewandt werden. In  allen mit Rontgenstrahlen 
durclidringbaren Werkstucken lassen sich feststellen: Dic Lage u. Ausdehnung von
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Fehlstellen, heryorgerufen durch Blasen,Risse,Fremdk6rper usw., weiter dieVerschieden- 
heiten in der Beschaffenheit der Werkstoffe liinsiehtlich Dicke u. Diohte, Sehiohtungen 
usw. u. die Ausmessungen der genannten Fehler u. Verschicdenheiten in den Werk- 
stoffen nach ihrer Lage u. Ausdehnung. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 811—IG. 15/6. 
Wittenberge, Deutsche Reichsbahn-Gesellsehaft.) W lLKE.

Hikoroku Slioji, Uber die Theorie der Plastizitat von Metallen. Ais MaB fiir 
die Plastizitat yon Metallen werden die beiden Konstanten p =  d v/d w u. w0 ein- 
gefiihrt, wo d vjd w die endliehe Ausdehnungsgesohwindigkeit pro Langeneinheit dar- 
stellt, die durch eine oberhalb der Elastizitatsgrenze w0 liegende Belastung yerursaeht 
wird. Dic Durchrechnung friiherer expcrimcntellcr Daton ergibt fiir p die Ordnung: 
Cd, Zn, Pb, Sn, Ag, Al, Cu; fiir w0 die Ordnung: Cd, Pb, Sn, Zn, Ag, Al, Cu. (Buli. 
Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 25. Marz.) Coiin.

Clement Blazey, Eine Bemerkung iiber Springen von Rohren durch Zugbean- 
śpruchung. Dic durch die Horst, bedingten Spannungen in den Rohren u. die Neigung 
der Rohren in Quecksilbernitrat zu springen, werden des Naheren auseinandergesetzt. 
(Metal Ind. [London] 34. 555—58. 7/6. Port Kembla, Australien, Metal Manufaetures 
P ty ., Ltd.) W lLKE.

Otto H. Loven, Einzelheiten iiber das Plattieren mit Cadmium. Die meistens 
benutzten Bader haben folgonde Zus.: Metali. Cd (zugesetzt ais CdO oder Cd(OH)2) 
2 1/ i —5 oz/gal., Gesamtcyanid 4—10 u. NaOH 1—3 oz/gal. Hierzu kommen, nachdem 
das Bad einige Zcit gearbeitet liat, verschiedeno Mengen von Na,C03-10 H20  ent
sprechend der Zers. der Cyanide durch die Elektrolyse. Nach der elektr. Kontrollo 
werden die Reinigungsoperationen behandelt, die je nach den 3 Gruppen: kleine genau 
hergestellto Teile, kleine Teile m it rauhem Finish u. GuBstiicke usw. versohiedener 
A rt sinngemaB ausgefiihrt werden miissen. Die Anwendung eines umgekehrten Stromes 
ist besonders bei GuBeisen gunstig. Werden die Stucke z. B. zucrst 5 Min. m it ent- 
gegengesetztem Strom u. dann 45 Min. richtig plattiert, so ist der 15 ber z ug besser. 
AuBerdem wird durch den entgegengesetzten Strom noch ein weiterer Vorteil erreieht 
namlich das Cd wird wiedergewonnen, das sonst das Gerippo in den Barrels bedeckt. 
Die Gute der Plattierung kann man selbst schnell durch Anwendung des Essigsauro- 
peroxyd-Vers. ermitteln. Die Lsg. stellt man sich dadurch her, daB man einen 1 1-Kolben 
zu 2/3 mit W. fiillt, 35 g Eisessig zugibt, gut umsckiittelt, 10 g Na20 2 unter bestandigem 
Umsehwenlien zufiigt, auf 18° abkiihlt u. auf 11 auffiillt. Die zu untersuehenden 
Stucke werden dann in diese Lsg. reingelegt, so daB sio bedeckt sind. Dio Zeit bis zur 
Bldg. einer braunen Verfarbung wird notiert. Dic hierzu notwendige Anzahl Sekunden 
werden mit Hilfo einer Tabelle in Stunden des Salzsprtihyers. abgelesen. Aus der Lage 
der Fehlstellen kann man oft auch auf die Ursacho der fehlerhaften Fabrikation sehlioBen. 
Nacli den Angaben zur Aufreohterhaltung der Zus. des Bades beschreibt Vf. das Waschcn 
der plattierten Stucke. Sie kommen in einen Belialter mit flieBendem W., einen Be- 
haltcr mit k. W., dann durch eine 5%'g- Lsg- von starker Essigsaure u. W., um jede 
Cyanidspur zu entfernen u. dann in W. von 45° (h. W. ist zu yermeidenl), Hierauf 
wird getrocknet u. poliert. Fiir dekorative Zwecke eignet sich das Cd sehr gut. So ist 
Cd eine sehr gute Grundlage fiir antikes gehiimmertes Fe oder SehweiBeisenfinisli. Zu 
diesem Zweck ist es nur notwendig, das Stiiek nach dem Plattieren in eine Lsg. mit 
5% HC1, xl i —\2 oz/gal. FeCl3 u. lli— ll2 oz/gal. CuSOJt je nach der gewunschten Farbę, 
zu tauchen. (Metal Ind. [New' York] 27. 224—27.) WlLKE.

L. R. Westbrook, Das Elektroplattieren von Cadmium aus Cyanidbddern. Das 
fabriksmaBig bcnutzte Cd-Bad ist bisher im Sehrifttum nirgends ausfiihrlich behandelt 
worden. Cd ist ais Doppelsalz in Lsg.; da nun die Formel NaCd(CN)3 dem Minimum- 
Verhaltnis Cyanid: Cd entspricht, das zur yollstandigen Lsg. bei den ublichen Bad- 
konzz. notwendig ist, so wird sie in der Arbeit zur Bezeiehnung des Doppelsalzes benutzt. 
Die untersuchten Bader enthielten an g/l 43—86 NaCd(CN)3, 40—80 NaCN, 20—40 
NaOH, 35—71 Na2S 04, Ni in kleinen Betragcn zum Glanzendmachen u. einen organ. 
Zusatz. AuBerdem sind stets kleine Mengen Na„C03 vorhandcn, die gewohnlich an- 
wachsen, wenn das Bad in Tatigkeit ist. Das Cd sollte fiir allgemeine Zwecke etwa 
in Konzz. yon 40 g je 1 yorhanden sein. Die Haupterfordernisse. um die Cd-Konz. 
des Bades aufrecht zu erhaltcn, sind diejenigen, die eine hohe Anodenleistung begiinstigen, 
u. zwar: Vorhr.ndensein einer geniigenden Cd-Anodenoberflaehe, die mindestens gleich 
der Kathodenoberflachc sein muB, am besten aber zweimal so groB ist, so daB die Anoden- 
Stromdichten niedrig gehalten werden, yiellcicht unter 2,15 Amp./qdm. Weiter muB 
die Benutzung inerter Anoden yermieden werden, die u. a. weitgehende Zerstorung
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des freien Cyanidgeh. durch Osydation zu Na2C03 bewirken, u. vicl freies Cyanid ist 
anzuwenden. Der Geh. an freicm Cyanid sollte ctwa gleich dem an gebundenen sein, 
d. h. 3 oder 4 Mol. NaCN auf 1 Mol. NaCd(CN)3. Dieser Geh. wird durch Zusatz von 
NaCN entsprechend der Zerstorung wahrend des Betriebes im Bade immcr gleich hoch 
gehalten. In Biidcrn der obigen Zus. bewirkt oine Erhóhung der NaOH-Konz. yon
0 auf 1,0 n eine VergroBerung der Kathodenmetall-Stromleistung, der Leitfahigkeit, 
der Anodcnpolarisation, bcsonders wenn der freie Cyanidgehalt niedrig ist, des Glanzes 
des Nd., bcsonders bei niedrigen Stromdiehten, u. eine Erhóhung der Duktilitat des 
Nd. NaOH u. freies Cyanid neutralisiercn die gegenseitigen uncrwiinschten Wrkgg., 
ohne dabei dio giinstigen zu beeintrachtigen. Die 35 g/l Na2S04 oder mehr haben 
nur wenig EinfluB auf das Bad, sie scheincn es aber stabilcr u. weniger den Ver- 
iinderungen in der Zus. unterworfen zu machen. Das Na2C03 sammelt sich aus 2 Ur- 
sachen a n : C02-Absorption aus der Luft durch dic Alkalien u. Hydrolyse u. Oxydation 
des NaCN. Bctrilchtliche Mengcn Na2C03 sind ohne EinfluB auf dic Abschcidung, 
vorausgesctzt, daB das NaOH u. NaCN, aus dem sio entstanden sind, ergiinzt werden. 
Ni, Co u. Cu besitzen in der angegebenen Reihenfolge die Eig., in sehr klcinen Mengen 
die C<l-Abscheidung glanzcnd zu machen. Die Wrkg. kann bei 0,0001% Ni entdeekt 
werden u. ist bei 0,001% sehr deutlich. Prakt. sind 0,2—0,3 g/l ausreichend. Dio Wrkg. 
besteht nicht allein im Glanzendmachen, sondern dic Ndd. sind auch wcicher, mit besserer 
Farbc, harter u. dichter ais sonst. Die Wrkg. des Ni ist noch nicht geklart, um so mehr 
ais sich der Ni-Geh. des Badęs beim Betrieb nicht andert. Die organ. Zusatze wirken 
auf die Struktur des Nd. ein, crhóhen aber auch die Wurfkraft u. kathod. Polarisation. 
Am besten hat sich ein Sulfitcellulose-Abfallprod. bewahrt, das getrocknet unter dem 
Namen Gulac im Handel ist (Zusatz rund 1%). Eine weitere Zahl wertvoller Zusatze 
kann man unter dcm Namen Sulfonsaure zusammenfassen; darin sind die yerscliiedenen 
Naphthol- u. Naphthylamin-Sulfonsaurcn eingeschlossen, die gewóhnlich ais Farbstoff- 
zwischenprodd. benutzt werden, u. dio alkyl- oder aralkylsubstituierten Naphthalin- 
sulfonsiiuren, die ais Netzmittel in der Textilindustrie in Gcbrauch sind. Eine ahnliche 
Klassc von Vcrbb., die ais Zusatze besonders wirksam sind, sind die sulfonierten Ole, 
yor allem das Turkischrotol u. zwar das Turkonól, dessen Hauptbestandtcil die Diricinol- 
disulfonsiiuro ist. Von den metali. Verunreinigungen sind Ni, Co u. Cu niitzlich. Fiir 
den Nd. sind im wesentlichcn neutral Al, Zu u. Fe, u. dic Metaile, deren Vcrbb. in alkal. 
Cyanidbadern unl. sind, z. B. Ca, Mg, Mn, Cr usw. Ag, Pb, Sn, Sb u. As sind dagegen 
yon ungiinstiger Wrkg. Die 3 ersten Metaile yerursachen leicht dunkle, grobkrystallinc 
u. schwammige, lose anhaftendc Ndd., je nach dem yorhandenen Geh., der nicht hóher 
ais 0,005% sein darf; sie werden im Betrieb allmahlich aus dem Bade cntfcrnt. Dies 
trifft aber nicht bei As u. Sb zu. Dic schadlicbc Wrkg. des As ist schon bei 0,0005% 
deutlich au den Ndd. feststellbar. Ni hat in diesem Zusammenhang noch den weiteren 
Yorteil, namlich daB bei seiner Anwesenheit der Geh. an schadlielicn Verunreinigungen 
hóher sein darf ais bei Badem olme Ni-Zusatz, ohne daB fchlerhaftc Plattierung ent
steht, (Trans. Amer. electroehem. Soc. 55. 14Seiten. Clcvcland [Ohio], Graselli Chemical 
Co. Sep.) W ilk e .

F. A. J. Fitzgerald, Eleklrisches Niedcrschlagen von Kupfer. Eine hislorische. 
Bemcrkung. Es wird eine seit langem in Irland gebrauchliche Methode beschrieben, 
welche es gestattet, Anderungen auf den kupfernen Druckplatten fiir Landkarten vor- 
zunehmen. Auf dem zu andernden Teil wird die Matrize elektrolyt. in der Weise mit 
Cu ausgefiillt, daB der Elektrolyt zwisehen Cu-Anode u. Druekplatte dauernd in Be- 
wegung gehalten wird. Es gelingt so, einen harten u. zahen Cu-Nd. zu erzielen, der 
zum Druck geeignet ist. (Trans. Amer. clectrochem. Soc. 55. 4 Seiten Sep.) Cohn.

J. C. Warner, Organische Verzogerer bei der Sdurekorrosion von Eisen. Es wird 
gezeigt, daB jede Erhóhung der H 2-t)berspannung an den Kathodenoberflachen eino 
entaprcchende Erniedrigung des maximalen Betrages, m it dem das Fe korrodiert, 
heryorruft, Vf. glaubt, daB jedes groBe, olige łon oder kolloidal yertcilte Teilchen, 
das wahrend der Elektrolysc zu den Kathodenflachen wandert, yerzogemde Wrkgg. 
zeigt, wenn die Substanz nicht elektrolyt. reduziert wird. Um zu den Kathodenflachen 
wandern zu konnen, muB das łon oder das kolloidal yertcilte Teilchen positiy geladert 
sein. Man kann daher erwarten, daB jede organ. Base, die elektrolyt. nicht reduziert 
wird, ais Verzogerer in Siiurelsgg. wirkt. Jedes proteinartige Kolloid, das elektrolyt. 
nicht reduziert wird, wird dic Vcrz6gerungswrkg. in sauren Lsgg. bei einer pH unter 
dem isoelektr. Pimkt zeigen. Nach LOEB sind kolloidal dispergierte Proteintcilchen 
in  Saurelsgg. positiy geladen wegen der Dissoziation des Proteinsalzes. Zuerst wurde
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dio Wrkg. der Gelatine untersucht, wobci sich eine Beziehung zwischen cler Erhohung 
(ler 'Oberspannung (0—0,105 V) u. der relativen Korrosion (100—-21,3%) bei Zusatz 
yon 0—2,25 g je I ergab. Weiter folgten Unterss. mit Anilin, Chinolin, Petroleum- 
basen, Gelatine zum Vergleich u. Kohlcntoorbasen. Molare H aS04 u. 1 g Verzogerungs- 
suhstanz je 1 wurden angewandt. Nach 72 Stdn. waren von niedrig-C-lialtigem Ec-Bleeh 
ohne Zusatz eines Mittels rund 18 g je qdm vcrIorcn gegangen, bei Ggw. von Anilin 
13,50, Chinolin 10,5, Petroleumbasen etwa 4, Gelatine, 3,4 u. Kohlenteerbasen 0,5. 
DaB Anilin u. Chinolin auch etwas Verzogerungswrkg. zeigen, ist uberrasehend, da diese 
Substanzen an den meisten Kathodenflachen elektrolyt. reduziert werden. Bei sehr 
geringer H 2-Entw., wie es bei der ublichen Korrosion vorkommt, ist es wahrscheinlich, 
daB die H 2-t}berspannung am Ee nicht geniigend ist, um eine Red. dieser Substanzen 
zu yerursachen. Sie werden dementsprecliend eine yerzógernde Wrkg. solange zeigen, 
bis die fiir ihre Red. notwendige Uberspannung erreieht ist. Zum SchluB wird die Arbeit 
von Cl-IAPPELL u .  Mitarbeitern (C. 1928. II. 1029) krit. besprochen. (Trans. Amer. 
electrochom. Soc. 55. 10 Seiten. Carnegic Inst. Technology. Sep.) W ilk e .

R. M. Burns und W. E. Campbell, Methode der Mesśung des elektrischen Wider- 
standes zur Bestimmung der Korrosion von Błei durch Sauredampfe. Es wird das zeit- 
liche Anwachsen des elektr. Widerstandes yon Pb-Driihten von 0,213 mm Querschnitt 
bei fortschreitender Korrosion in einer Atmosphiire von Luft im Gleichgewieht mit 
Essigsaure in Konzz. von 0,0001—0,02-mol. bestimmt. Die Werte sind mit einer Ge- 
nauigkeit von g  15% reproduzierbar. Dio Methode wird spezicll zur Unters. der 
Korrosionswrkg. von Holzumkleidungen auf Blcikabelhullen angewandt. Die Priifung 
der Korrosionswrkg. feuehter Siigespane von ycrschicdenen Holzarten ergibt ein mit 
steigendem Siiuregeh. des betreffenden Holzes paralleles Anwachsen der Korrosion. 
Zusatz von NH3 vermindert die Korrosion. — Die Widcrstandsiinderung/Zeit-Kuryen 
fur H N 03-Dampfe haben einen anderen Verlau£ ais fiir CH3C 00H . Es wird ein ziem- 
lich starker Anstieg des Widerstandes in den ersten 24 Stdn. beobachtet; danach 
waclist der Wridcrstand jedoch nur noch langsam. — Ein Vergleich von reinem Blei 
mit Blei, welchem 1% Sb bzw. 3% Sn zulegiert sind, zeigt keine groBen Unterschiedo 
der Korrosionskuryen. (Trans. Amer. elcetrochem. Soe. 55. 30/5. New York City, 
Bell Telephone Lab. 15 Seiten Sep.) COHN.

Climax Molybdenum Co., New York, iibert. von: J. K. Smith, Detroit, V. St. A., 
Eisenlegierungen. GuBeisen wird wahrend seiner Gewinnung aus dem Erz oder nach 
emeutem Schmelzen Mo zugesetzt. Legierungen von gewunschtem Geh. an Mo konnen 
durch Vermischen der unmittelbar gewonnenen Erzeugnisse mit geschmolzencm GuB
eisen erhalten werden. (E. P. 308 751 vom 19/6. 1928, Auszug veróff. 23/5. 1929. 
Prior. 28/3. 1928.) ’ . K u h l in g .

Max Baeke, Berlin, Siahlhgierungen. Die Legierungen enthalten neben Fe 0,6 bis
1,5% C, 0,5—3% Ni u. 1—5%  W, V oder W u. V. Die Erzeugnisse verbinden Hartę 
mit groBen ZiŁhigkeiten u. eignen sich besonders zur Herst. von Werkzeugen. (Schwz. P. 
130 731 vom 12/1. 1928, ausg. 1/3. 1929. Oe. Prior. 22/1. 1927.) K u h l in g .

W. S. Smith, Newton Poppleford, H. J. Garnett, Lymne, und J. A. Holden, 
Gidea Park, England, Magnetiscne Legierungen, bestehend aus 40—50% Ee, 1-—5%  Si 
oder Al, 1—5% Cr, Mo, W oder V, nicht weniger ais 42% Ni u. hochstens 0,1% C. 
Die Legierungen erfahren zweckmiiBig eino etwa 15 Min. lange Hitzebehandlung bei 
900—1100° u. werden sehr langsam, mindestens 20 Stdn. Jang, abgekiihlt. (E. P.
308 643 vom 23/12. 1927, ausg. 25/4. 1929. Zus. zu E. P. 284789; C. 1928. I. 2452.) Ku.

Bell Telephone Laboratories Inc., New York, IKtzelehandlung magnetischer 
Stoffe. Dio Stoffe, besonders Eisennickollegierungen mit nicht weniger ais '60% Ni 
u. gegebenenfalls einem geringen Geh. an Cr werden wenigstens 2 Stdn. lang bei Tempp. 
von 600—900° erhitzt u. dann so langsam abgekiihlt, daB die Temp. je Min. nicht um 
mehr ais 10° sinkt. Die Behandlung verleiht den Legierungen konstanto Permeabilitat 
bei niedrigen Hystereseyerlusten. (E. P. 303 928 vom 14/10.1927, ausg. 7/2. 1929.) Kii.

Bell Telephone Mfg. Co., Antwerpen, Bleilegierungen. Pb wird m it Cu u. Sb 
legiert. Z. B. verschmilzt man Sb mit 10—50% Cu, legiert das Erzeugnis mit mehr ais 
50% Pb u. verd. mit weiteren Mengen yon Pb, bis die Legierung 98,5—99,2% Pb,
1,2—0,8% Sb u. bis 0,5% Cu enthiilt. Die Erzeugnisse dienen zur Herst. von Kabel- 
manteln. (Schwz. P. 130 946 vom 21/12. 1927, ausg. 16/3. 1929.) K u h l in g .

International General Electric Co., Inc., New York, ubert. yon: Allgemeine 
Elektricitats Ges., Berlin, Lagermetalle. Ein kleinkórniges oder pulyerformiges hoch-
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schm. Metali, vorzugsweisc Po oder Stahl, wird, gegebenenfalls unter Mitverwendung 
eines fluchtigen Bindemittels, zu einem porigen Korper geformt, dieser mit einem 
leiehter schmelzenden Metali, vorzugsweise Cu oder Pb, belegt, u. dio M. in einer redu- 
zierenden Atmosphiiie zum Sehmelzen des zweiten Metalles erhitzt. (E. P. 308 819 
vom 27/3. 1929, Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 31/3. 1928.) K u h l in g .

American Machinę & Foundry Co., V. St. A., Schutziiberziige auf Metallen. 
Es wird zunachst bei yerhaltnismaBig hoher Temp. eine Zwisehonmetallschieht u. auf 
dieser bei niodrigerer Temp. eine zweite Metallschieht aufgebracht. Z. B. iiberzieht 
man das gegen schadliclie Einww. zu sehutzende Metali zuerst bei etwa 468° mit etwa 
4,5% Zn u. 0,5% Al enthaltcndem Pb u. uberschichtet diesen Oberzug m it etwa 2% 
Phosphorzinn u. gegebenenfalls 0,1% Phospliorblei enthaltcndem Pb. (F. P. 657 039 
Tom 5/7. 1928, ausg. 16/5. 1929.) K u h l in g .

Matuschek Metallindustrie G. Radtke, Berlin, Yerzinnen und Yerbleien von 
Eisen. Die zu vcrzinnenden oder verbleienden Eisengegenstande werden nacheinander 
gebeizt, gewaschen, 10—30 Min. mit sd. Lsgg. von Nickel- oder Kobaltsalzen behandelt 
u. in Zinn- oder Blcibiider getaucht. (E. P. 308 804 vom 26/3. 1929, Auszug vcróff. 
23/5. 1929. Prior. 29/3. 1928.) K u h l in g .

Soc. Nouvelle de l ’Orfevrerie, Paris, Elektrołytisches Verchromen. Es werden 
Na2Cr20 7, Cr03 u. Chromfluorborat enthaltende, wss. Lsgg. mit Blei- oder Chrom- 
anoden elektrolysiert, gegebenenfalls unter Zusatz von freier Fluoborsaure. (E. P. 
303 884 vom 20/12. 1928, Auszug vcroff. 6/3. 1929. Prior. 12/1. 1928.) K u h l in g .

Fernstedt Mfg. Co., iibert. von: J. F. K. Mc Cullough und B. W. Gilchrist, 
Detroit, V. St. A., Elektrołytisches Verchromen. Die verwendeten Elektrolyto bestehen 
aus mit HC1, 0xalsaure, Essigsaure oder II:1PO, angesauerten Lsgg. von Chromaten 
oder Bichromatcn der Alkalien oder Erdalkalicn. Elektrolysiert wird bei gewohnlicher 
oder bis zu 80° gestcigerter Temp. mit Stromdichtcn von 100—500 Amp. je (JuadratfuB. 
Die Anoden bestehen aus Cr, Graphit oder Magnetit. (E. P. 308 771 vom 12/12. 1928, 
Auszug veroff. 23/5. 1929. Prior. 29/3. 1928.) K u h l in g .

Fred Clements, Blast farnaco practice. Vol. 2, Design of plant and equipment. London: 
Benn 1929. (510 S.) 4». 63 s. not.

L.-E. Millenet, Manuel pratiąuo de rćmaillage sur metaux. 3 ' edit. Paris: Dunod 1929.
(XIV, 130 S.) l i r . : 18 fr.; rei.: 20 fr.

Hans Niese, Das autogene SchweiB- und Schneidverfahren. Unter Mitarb. von Heinrich 
Krokel. 4., verb. u. erw. Aufl. Berlin: W. de Gruyter & Co. 1929. (141 S.) 8°. =  Samm- 
lung Gćischen. 499. Lw. M. 1.50.

C. R. Young, Elementary structural problems in Steel and timber. London: Cliapman
& Hall 1929. (230 S.) 8». 17 s. 0 d. net.

IX. Organische Praparate.
Frank Talbot und w. N. Watson, Fortschrilt in der synlhelischen organischen 

chemischen Industrie 1928. Fortschrittsbericht iiber die Gewinnung der Teerdestil- 
lationsprodd., ihre Verarbeitung zu Farbstoffen, Medikamenten usw. u. iiber die Herst. 
von Laeken, Athylenglykol, Triiithanolamin, Citronensaure u. a. Ferinentations- 
prodd., Amylalkohol u. Furfurol. (Ind. engin. Chem. 21. 8—11. Jan. Washington.) P o e .

Ch. Courtot, Das 7I der Sulfonierung, akluelle Mittel, sich davon freizumachen. 
Diese ron  Gu y o t  (C. 1920. I. 565) eingefuhrte GroBe bezeiclmet die Grenze der Konz. 
einer H2SOi( die ein gegebenes organ. Molekuł nicht mehr sulfoniert. n  der Sulfonierung 
hangt fiir gewisse Molekule nur von dem bei der Sulfonierung gebildeten W. ab u. 
in diesem Falle kann mit der theoret. Menge S03 sulfoniert werden. Bei anderen Mole- 
kiilen, z. B. dem Disulfonieren von Naphthalinmonosulfosaure, hangt 71 von dem 
gebildeten W. u. dem labil gebundenen S03 ab. In diesem Falle kann eine yollstandige 
Sulfonierung nur durch langere Einw. erzielt werden. Additionsverbb. mit S03 wurden 
auBer beim Naphthalin auch beim Anthrachinon beobachtet. Neuere Vorschlage 
zur Sidfonierung werden erwahnt. (Rer. gin. Matióres colorantes Tcinture eto. 1929. 
177—83. Mai.) SUYERN.

P . Simakow, Neuzeitliche. Technologie des Kohlentnonoxyds. I. Es wird eine Reihe 
zusammenfassender Artikel angekundigt u. zunachst an Hand der Patentliteratur 
die katalyt. Gewinnung von Blausaure aus NH3 u. CO besprochen. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 5. 771—76.) ANDRUSSOW.
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P. Simaków, Kaialytische Synthese von Methanol aus Kohlenmonoxyd und Wasser- 
stoff. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Zusammenfassende Betrachtungcn uber Geschichte, 
Theorie, Kinetik u. Katalysatoren der Methanolsynthese. (Journ. ckcm. Ind. [russ!: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 1072—79.) A n d r u s s o w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Dachlauer,
Hóchst a. M., und Erich Eggert, Frankfurt a. M.-Sindlingen), Kaialytische Dar
stellung von Alkylhalogeniden. Die in D. R. P. 441 747 beschriebeno Arboitsweise 
laBfc sieh allgemein zur Darst. von Alkylhalogeniden yerwenden. — Z. B. wird ein 
stochiometr. Gemisch von CH3OH-Dampf u. HCl-Gas bei 280—320° iiber akt. H3P 0 4- 
Kohle geleitet, wobei in quantitativer Ausbeute CH3C1 entsteht. — In  gleieher Weise 
laBt sioh CH3OH mittels HBr in CH3Br uberfuhren sowie CH3CH2CH2C1 darstellen. 
(D. R. P. 4 78126  KI. 12o yom 28/11. 1924, ausg. 20/C. 1929. —"Zus. zu D. R. P. 
441747; C. 1927. I. 2945.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges,, Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Suida, 
Módling, Nieder-Osterreieh), Herstelłung von Athylchlorid. (D. R. P. 478082 KI. 12o 
vom 13/6. 1924, ausg. 19/6. 1929. — C.* 1926. I. 2240 [E. P. 235 521].) A l t p e t e r .

National Anilinę und Chemical Co., ubert. von: Lucas P. Kyrides, New York, 
Herstelłung von Alkalialkoholalen. Eine Lsg. eines Alkalihydrozyds, Alkalioxyds oder 
Alkaliimtalls in einem Alkohol, der wenigstens 2 C-Atome enthalt, -wird in Ggw. eines 
Uberscliusses eines solehen Lósungsm., das mit W. eine azeotrop. Miscliung bildet, 
dest. u. auf diese Weise alles W. entfernt. Zuriick bleibt das Alkoholat. So z. B. erhiilt 
man aus NaOH, A. u. Bzl.: Natriumalkoholat, u. aus KOH, Butylalkohol u. Toluol: 
Kaliumbutylat. (A. P. 1 712 830 vom 20/10. 1923, ausg. 14/5. 1929.) U l l r ic h .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herbert Sim Hirst und S. W illiam  
Rowell, England, Regeneralion des Katalysators fiir die Acetaldehydherstellung aus 
Acetylen. Der bei der Gewinnung von CH3CHO aus C2H 2 in Ggw. von Hg- u. -Fe-Salzen 
anfallende Hg-Schlamm wird von der wss. Lsg. gotrennt, in konz. H N 03 gel. u konz. 
H 2S04 zugegeben. Das so erhaltene Hg-Sulfat, das mit Fe-Sulfat vermiseht ist, wird 
in verd. H2S04 erneut zum H3'dratationsprozeG des C2H 2 wieder yerwendet. (E. P.
309 888 vom 17/1. 1928, ausg. 1G/5. 1929.) '  U l l r i c h .

Consortium fur elektrochemische Industrie, G. m. b. H. (Erfinder: Rudoli 
Meingast und Martin Mugdan), Miinchen, Darstellung von Esstgsaureanhydrid. (D.R.P. 
475 885 KI. 12o vom 19/10. 1926, ausg. 3/5. 1929. — C. 1928. I. 1231.) S c h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Rosenthal, 
Yohwinkel), Herstelłung Don Polysaccharideslern hochmolekularer mehrfach ungesatligter 
Fettsduren. (D. R. P. 478 127 KI. 12 o rom  31/1. 1924, ausg. 22/6. 1929. — C. 1927.
I. 1741.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. RoBlau, Darstellung von Adipin- 
sdure und ihren alkylsubstituierten Abkommlingen. (D. R. P. 473 960 KI. 12 o vom 
13/2. 1926, ausg. 25/3. 1929. — C. 1928. I. 2455 [E. P. 265 959].) S c h o t t l .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. RoBlau, Darstellung hydro- 
aromatischer Dicarbonsauren. (D. R. P. 474 985 KI. 12 o vom 23/6. 1926, ausg. 17/4.
1929. Zus. zu D. R. P. 473960; yorst. Ref. — C. 1 928 .1. 2991. [F .P .634196].) S c h o t t l .

A, N. Galardi, Marseilles, Haltbarrnachen von Blausaure. Die Saure wird mit 
S 02, kleinen Mengen verd. H 2S04, Essigsaure oder S 02 oder C02 enthaltender Essig- 
siiure oder Ameisensaure vermiseht. Das S02 dient zugleieh ais Warnungsmittel. (E. P.
308 786 rom  26/2. 1929, Auszug yeróff. 23/5. 1929. Prior. 29/3. 1928.) K u h l i n g .

I. D. Riedel - E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung ton (i-Amino- 
athylhamstoff, dad. gek., daB man Athylendiamin mit je 1 Mol. einer Saure u. Alkali- 
cyanat behandelt. — Z. B. wird 85%ig. Athylendiamin mit aquimolekularen Mengen 
HC1 u. KOCN in konz. wrss. Lsg. am W.-Bad erwarmt u. hicraus im Vakuum zur 
Trookne verdampft. Der Ruekstand wird mit absol. A . estrahiert, dieser aM est. 
u. das zuruckbleibendeOl i a  das Hydrochlorid verwandelt; sil. in W., unl. in A .,  F . 139 
bis 140°. — Die Verb. soli ais Zwischenprod. zur Herst. von Heilmitteln Verwrendung 

jinden . (D. R. P. 476533 KI. 12o vom 16/8. 1925, ausg. 21/5. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a M , Darstellung von Indophenolen. 
Zu dem Ref D. R. P. 443 685; C. 1927- I I .  741 ist folgendes nachzutragen: Anstatt 
ein Oxydationsmittel besonders zuzusetzen, kann man aueh z. B. eine Lsg. von
2-Methyldihydroindol in H 2S04 (66° Bć) mit einer Lsg. von p-Nitrosophenol in 1I2S04 
(60° Bó) bei 5° versetzen; nach kurzem Riihren gieBt man in NaOH u. salzt das lndo-
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phenol aus. (Oe. P. 112132 vom 29/10. 1926, .ausg. 25/1.1929. D. Prior. 2/11. 
1925.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Spengler, 
Neubabelsberg, und Hugo Pfannenstiel, Dessau), Darslellung von Vanillin. (D. R. P.
475 918 KI. 12 o vom 29/7. 1923, ausg. 6/5. 1929. — C. 1925. II. 612 [A. P.
1 536 732 usw.].) _ _ S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oxydation von Benzolkolilen- 
v.:assers[offen. Benzolliomologe, dio mindestons eino Soitenkotte m it 2 oder mehr 
G-Atomcn besitzen, werden in fl. Zustand bei erhohter Temp. mit O oder sauerstoff- 
haltigen Gasen in Ggw. von Katalysatoren, vorzugsweiso von Schwermetalloxyden, 
behandelt. ZweckmaCig werden ais Katalysatoren organ. Salzo der Schwermotallo 
yerwendefc u. dio Temp. zwischen 50° u. dem Kp. des KW-stoffs gehalten. — So z. B. 
erhalt man aus GaH6C2H5 in Ggw. eines Cu-Katalysators ein Rk.-Prod., das aus 80% 
Acc.loph.mon u. im ubrigen aus Phenylmethylcarbinol besteht. Aus Isopropylbenzol 
erhalt man 30% Dimethylplienylcarbinol u. 70% Acetophcnon. Ais Katalysatoren 
konnen u. a. dic Oxydo u. Hydroxyde des Fe, Mn, Co, Ag u. z. B. benzoesaures Fo 
verwendet werden. (E. P. 309 005 vom 31/12. 1927, ausg. 2/5. 1929.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Eisleb, Hof- 
hoim, Taunus), Darslellung von Alkamineslern N-monoalkylierter und N-monoalkoxy- 
lierier Derimte der o-Aminobenzocsaure. Zu dcm Rof. nach E. P. 260 605 usw.; C. 1928.
II . 1619 ist folgendes nachzutragen: Verestcrt man o,N-Propylaminobenzoesaure in 
iiblicher Weise m it A ., so erhiilt man den Athylester, Ol, K p .8 147°. Dieser gibt beim 
Erhitzen m it fl-Diathylaminodllianol, in dem otwas Na gol. wurde, untor vermindcrtem 
Druek, wobei der sich abspaltendo A. uberdest., den o,~N-Propylaminobcnzoesaure- 
dialhylaminoathylester, farbloses Ol, Kp.s 195—200°, der beim Lósen in 'der iiąuimole- 
kularen Menge verd. HC1 u. Eindampfcn der Lsg. im Yakuum in das Monohydrochlorid, 
aus Essigcster kurze Prismen, F. 145— 146°, ubergeht. (D. R. P. 473 216 KI. 12 q 
Tom 29/10. 1925, ausg. 12/3. 1929. Zus. zu D. R. P. 431 166; C. 1926. II. 1194. 
[fruheres Zus.-Pat. D. R. P. 437 976; C. 1927. I. 806].) SCHOTTLANDER.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Hans Jordan, Berlin- 
Steglitz), Verfahren zur Darslellung alkyliertcr Cyclohexanole. (D. R. P. 478 273 
KI. 12o vom 5/7. 1925, ausg. 21/6. 1929. — C. 1929. II. 96 [E. P. 254 753].) Nouv.

Geza Austerweil, Frankreich, Herstellung von Borneol. 30 g Nopinen werden 
auf 145° mit 66 g PhthaUdureanhydrid, dio in 180 g Pinen oder Xylol gol. sind, unter 
allmahlieher Zugabe von 20 g absol. A. erhitzt. Nach 6 Stdn. wird auf 80° abgekiihlt
u. dio Mischung in 700 com 10% Na2C03-Lsg. von 80° gegossen. Man erhalt so 48 g 
Bomyldlhylphthalai, nach der Verseifung erhalt man hieraus 28 g Bomcol =  70% der 
Theorie. (E. P. 311 085 vom 2/5. 1928, ausg. 29/5. 1929.) U l l r i c h .

Whitney Payne, Wynnewood und Randall Anderson, Bryn Mawr, iibert. von: 
Joseph Ebert, IBllside, V. St. A., Herstellung von gelbem Phenolphlhalein. 100 Teilo 
rohes Phenolphthalein werden in 250 Teilcn 10%ig. NaOH gcl. u. mit 600 Teilen 4%ig. 
HC1 wieder gefallt. Zur weiteren Reinigung wird das abfiltrierte Prod. mit 100 Teilen 
Amyl- oder Butylalkohol mehrero Stdn. verriihrt. Nach dem Absaugen u. Trocknen 
erhiilt man staubfeincs, amorphcs, gelbgefarbtes Phenolphthalein, F. 256°, mit einem 
Aschcngeh. von 0,05%. (A. P. 1 711 048 vom 30/4. 1927, ausg. 30/4. 1929.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder'; Georg Kranzlein 
und Wilhelm Eckert, Frankfurt a. M. — Hochst), Darstellung von Anthracenderi- 
vatcn. (D. R. P. 472 825 KI. 12 q vom 18/10. 1925, ausg. 6/3.1929. — C. 1928. II. 1489 
[E. P. 260 000].) _ S c h o t t l a n d e r . .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anthrachinon- 
denmten. Zu dem Ref. nach F. P. 635 040; C. 1 928 .1. 2751 ist folgendes nachzutragen: 
Das durch Oxydation von Bz-l-Phenylbenzanlhron mit Cr03 in essigsaurer Lsg. erhalt- 
liehe 1-Benzoylanthrachinon bildet schwaeh gelbliche Nadelchen, F. 229°, in konz. 
H 2S04 mit gelber Farbę 1. — Bz-1-Bz-1‘-Dibenzanlhronyl gibt ein Di-l,l'-anthrachinonyl- 
ljł-dikcton, aus Nitrobenzol fast farblose, nach vorheriger Dunkelfiirbung bei 330 
bis 331° unter Zers. sekm. Krystalle, sehr lichtcmpfindlich, sich schon bei diffusem 
Tageslicht nach kurzer Zeit braun farbend, in konz. H 2S04, k. kaum 1., nach schwachem5 
Erwiirmen mit carminroter Farbo 1. W. fallt aus dieser Lsg. rote, beim Auswaschen 
dunkelgrun werdende Flocken. — Bz-l-Cyanbenzanthron liefert ein 1-Anthrachinonyl- 
cyanketon, aus Nitrobenzol schwach graues Krystallpulver, nach Dunkelfarbung bei 
297° unter Zers. schm,, in konz. H2S04 mit gelber Farbę ohne Fluorescenz 1., auf Zusatz
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von Cu sclilagt die Farbę der Lsg. nach griin um. •— Bz-1-Benzoylbenzanthro7i, dar- 
gestellt aus Bz-l-Benzanthroncarbonsditreclilorid, F. 195°, Bzl. u. A1C13, liefert ein 
l-Anthrachinonylphcnyl-l,2-diketon (Monophthaloylbenzil), schwach gelblicho Nadelchen,
F. 180°, in konz. H 2S04 mit gelber, nach Zusatz von etwas Cu-Pulver rein blau werdender 
Farbo 1.; farbt sich schon boi kurzem Belichten blauschwarz. — Diesel be Vcrb. ent
steht auch durch Oxydation von Bz-l-Oxy- Bz-2-phenylbenzanthron mit Cr03, — wahrend

CO • CO•CH,

Bz-2-Methylbenzanthron das l-Anthrachuumylmethyl-l,2-diketon (I) liefert; schwach 
gelbe, verfilzto Nadeln, F. 195°, in konz. H 2S04 mit gelber, auf Zusatz von Cu-Pulver 
nach violettrot umschlagender Farbę 1.; sich »m Licht rasch blau fiirbend, mit blauer 
Farbę kupend. — Oxydiert man Bz-l,2-Benzobenzanthron (EL) in Eg. suspendiert mit 
Cr03,' so gelit es in l-Phenylanthrachinon-2'-carbonsdure (III) iiber. Aus Eg. gelbe Kry- 
stalle, F. 236°; Na-Salz aus W. farblose Nadeln. (Scbwz. PP. 128 632, 128 633, 
128 634, 128 635 vom 24/5. 1927, ausg. 1/11. 1928. D. Priorr. 25/5., 25/5., 5/7. u. 7/6. 
1926, 128 636, 128 637, 128 638 vom 24/5. 1927, ausg. 16/11. 1928. D. Priorr. 25/5., 
5/7. u. 9/12. 1926. Zuss. zu Schwz. P. 127253; C. 1928. II. 3082.) S c i i o t t l a n d e r .

Grasselli DyestufJ Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Robert Berliner, 
Berthold Stein und W illy Trautner, Elberfeld, Darstellung von Derivaten des Anthra- 
chinons. ICurzes Ref. nach E. P. 297 129 u. Schwz. P. 126 579; C. 1929. I. 447 [I. G. 
F a r b e n i n d u s t r i e  A k t . -G e s . ] .  Nachzutragen ist folgendes: An Stelle von 
Antkron lassen sich auch dessen Substitutionsprodd., wio 1- oder 2-Oxyanthron, 1 - oder 
2-Chloranthron, Anthron-2-carbonsaure, Alkyl- oder Arylanthrone, mit Zimtaldehyd 
oder dessen D eriw . oder Substitutionsprodd. in verd. schwefelsaurer Lsg., in Ggw. von

kondensieren.
P0C13, bzw. in neutralem Medium zu

Cinnamylidenantliron ausr
den entsprechendcn Cinnamylidenanthronen 

Aceton gelbe Nadeln, F. 110°, in konz.

CO CJL-Cri: CII-CH : C

H ' oder

O: CII-CII :CH-C„H5 CO
H 0SO4 mit tief kornblumenblauer Farbę 1., die nach wenigen Minuten nach blauliehrot 
umschlagt. Nach langerem Stehon zeigt die Lsg. eine griine Fluorcscenz. — Erhitzt 
man eine Lsg. von 1,2-Benzoanthrachinon (Naphthantlirachinon) in konz. H 2S04 auf 
35—40°, tragt allmahlieh unter gutem Riihron Al-Pulver ein u. ruhrt die Lsg. 3—4 Stdn. 
weiter, so enthalt sie alsdann das 1,2-Benzoanlhron. Man kiihlt auf 10—20° ab u. setzt 
unter Ruliren eine auf 10° abgekuhlto Lsg. von Zimtaldehyd in 60°/oig- H 2S04 zu u. 
riihrt. Unter Blaufarbung der Lsg. scheidet sich das ICondensationsprod. ab. Man ruhrt 
in Eiswasser, wobei sich das dunkelgefarbte Sulfat zu dem freien Cinnamyliden-l,2-benzo- 
anthron nebenst. Zus. zers. Aus Aceton gelbe Krystalle, in konz. H 2S04 mit rótlich 
blauer, schnell nach blauliehrot umschlagender Farbę 1. (A. P. 1 713 590 vom 16/9. 
1926, ausg. 21/5. 1929. D. Prior. 8/10. 1925.) S c i i o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: W illy Trautner, 
Robert Berliner und Berthold Stein, Elberfeld, Darstellung von Bz-l-Phenylbenz-

anthron und dessen Kemsubstiiuticmsprodulcten. Kurzes 
Ref. nach Schwz. P. 127 033; C. 1929. I. 146 [I. G. 
F a r b e n i n d u s t r i e  A kt.-G es.]. Nachzutragen ist 
folgendes: Das Bz-l-Phenylbenzanthron nebenst. Zus., 
aus Chlorbenzol oder Eg. gelbe Nadeln, F. 181°, ist 
in konz. H 2S04 mit praehtvoll roter Farbę u. starker 
Fluorescenz 1. — Schm. man x-Oxycinnamylidenanthro'n 
mit 1-Chlornapkthalin zusammen bei 100° u. erhitzt
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dio Schmelzo auf 220—240°, liifit dann erkalten u. gibt etwas CH3OH hinzu, so 
erhii.lt man nach dem Umkrystallisieren aus Pyridin ein Bz-l'-Phenyl-tx-oxybenz- 
anthron (OH-Gruppo in 4-, 5- oder 8-Stellung), gelbe Krystalle, in konz. H 2S04 mit 
orangeroter Par be u. starker Fluorescenz 1. Die Farbę der Lsg. sehlagt beim Stehen 
nach orange mit stark gelbcr Fluorescenz um. — Analog liefert das fl-Chlorcinnamyliden- 
anlhron ein Bz-l'-Phenyl-j3-chlorbenzanthroti (Cl-Atom in 2-, 3-, G- oder 7-Stellung), 
Krystalle, in konz. H 2S04 mit roter, etwas schwacher blauliclien Ton ais das nicht- 
chlorierte Phcnylbenzanthron zeigender Farbę 1. (A. P. 1713  571 vom 16/9. 1926, 
ausg. 21/5. 1929. D. Prior. 8/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Robert Berliner, 
Berthold Stein und W illy Trautner, Elberfeld, Darslellung von Bz-2-Phenyłbenz- 
anthron und dessen Kcrnsubstitulion&produklcn. Man erhitzt Bz-l-Phenylbenzanthron 
oder dessen Kernsubstitutionsprodd. mit Miseliungen aus A1C13 u. Alkalimetallehloriden 
oder anderen saurcn Kondensationsmitteln auf 100—150°, bzw. behandelt die beim 
Erliitzen von Cinnamylidenanthronen auf ca. 250° erhaltenen Rohschmelzen (vgl.
A. P. 1713 571; vorst. Ref.) m it den sauren Kondensationsmitteln. — Hierbei wandert 
der Phenylrest aus der 1-Stcllung des Benzkerns in die 2-Stellung. Z. B. wird ein 
Gemisch von wasserfreiem A1C13 u. NaCl geschmolzen u. bei 120—125° Bz-l-Phenyl- 
benzanlhron, F. 181°, bzw. eine durch Erliitzen von Cinnamylidenanthron auf 260° 
erhaltene u, auf ca. 150° abgekiihlte Schmelze allmahlich zugesetzt. Nach vollstandigem 
Eintragen halt man noch kurze Zeit bei obiger Temp., triigt in W. ein, setzt etwas 
HC1 zu u. kocht gut aus. Nach dem Filtrieren, Waschen u. Trocknen, wird das Prod. 
aus Eg. umkrystallisiert. Das Bz-2-Plienylbenzantliron nebenst. Zus., gelbe Nadeln,

F. 199—200°, ist in konz. H 2S04 m it gelblichroter, nach 
C0H5 kurzer Zeit in Orangerot iibergehender Farbę 1. Dicso

Lsg. fluoresciert stark gelb. — Analog crhiilt man aus 
dem Bz-l'-Phenyl-a.-oxybenzanthron ein Bz-2’-Pne.11yl-v.-oxy- 
benzanthron, gelbes Krystallpulver, in konz. H 2S04 mit 
oranger Farbo u. griiner Fluorescenz 1. — sowo aus 
Bz-1'-Phcnyl-jj-chlorbenzanthron (Cl-Atom in 2-, 3-, 6- oder
7-Stellung) ein Bz-2'-Phcnyl-f}-clrforbenzanthron, aus Pyridin 
gelbe Krystalle, in konz. H 2S04 mit roter Farbę 1. Die 
Prodd. dienen ais Ausgangsstoffo fiir dio Herst. von 

Kufie.nfarbstoffen. Sie unterscheiden sich von den isomeren Bz-1'-Phenylderiw. durch 
die Eig., bei der Alkalischmclze griine Kiipenfarbstoffe liefcrn zu konnen. (A. P. 
1 713 591 vom 16/9. 1926, ausg. 21/5. 1929. D. Prior. 20/10. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Bz-2-Phenyl- 
benzanthron. (Schwz. P. 128 464 vom 28/2. 1927, ausg. 1/11. 1928. — vorst. 
Ref.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von sauren 
Schwefelsdureesłern von Nitro-9,10-dioxyeinihracenen durch Einw. von feinverteilten 
Metallen, wie Cu oder Zn, in Ggw. tert. Basen u. von S03, sowie von Halogcnsulfon- 
siiuren oder Halogeniden von Alkylschwefelsaurcn auf Nitro-9,10-dioxyanthracen- 
deriw . Dio hierbei entstehenden Verbb. tragen in 9- u. 10-Stellung den Rest - 0 'S 0 2-
O • X (X =  bas. Rest). — Z. B. wird Methylschwefelsaurechlcrid unter lliihren bei 
hóchstens 10° langsam in z. B. mittels K 2C03 entwiissertes Pyridin eingetragen, die 
M. auf 30—35° erwarmt u. 1-NitroanlJirachinon, sowie C«-Pulver langsam zugegeben. 
Nach mehrcren Stdn. wird m it Bzl. verd. u. abgesaugt. Der Filterriickstand ist ein 
Gemisch des Schicejelsaureesttrs des 1-Nitro-0,10-dioxijanlhracens mit Pyridin u. Cu- 
Yerbb. Durch Extraktion mit k. oder wenig w. W. wird eine wss. Lsg. eines Gemisches 
der Estersalze crhalten, die sich immittelbar zur Herst. von Farbstoffen oder zur Darst. 
von Salzen, z. B. der Alkalicn, verwenden liiBt. Bei Einw. oxydierender Mittel wird
l-Nitroanthrachino)i zuruckgebildet. — W.-freies Pyridin wird mit C1S03H  behandelt, 
hierauf l-Nitro-2-mclhylanthrachincn u. Cu-Pulver eingetragen. Die erhaltene wss. 
Lsg. des Pyridiniumsalzes des Schu-efelsdureesters des l-Nitro-2-melhyl-9,10-dioxy- 
anthracens ist wenig haltbar u. seheidet beim Stehen ein rotes, in W. unl. rotes, krystallin. 
Prod. ab. — In  gleicher Weiso wird der saure Scliu-efelsaureester des 1,5-Dinitro-9,10- 
dioxyanthracens crhalten, dessen K-Salz in k. W. wl. ist. — MethylschicefelsdurecMorid 
wird in N-Atmosphare in ein Gemisch von Pyridin u. Nitrobenzol eingetragen u. 2-Nitro- 
anthrachinon zugesetzt, worauf Cu-Pulver zugegeben wird. Bei der Aufarbeitung n ie 
oben erhiilt man das K-Salz des sauren Schioefelsaureeslers des 2-Nilro-9,10-dioxy-
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anthraccns in  buschelfćirmigen orangegelben N adeln . (E . P. 304 436  vom  9/12. 1927, 
ausg. 14/2. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfindcr: Karl Schirmacher, Wilhelm  
Schaich und Karl Eishold, Hochst a. M.), Frankfurt a. M., Dar stellung von Anthra- 
hydrochinon-9,10-dischicefelsdureestern cder dereń Salzen, dad. gek., daB man Antlira- 
chinon, dessen Homologe oder Substitutionsprodd., dio nicht Kijpenfarbstoffe sind, 
in Ggw. tert. Basen mit Halogensulfonsauren, dereń Salzen oder dereń Estern u. mit 
Metallcn beliandelt. — Durch W.-Dampfdest. in Ggw. von AJkali u. nachfolgende 
F iltration erbalt man die Lsgg. der Alkalisalze der 9,10-Diestersulfosauren, aus denen 
sich diese aussalzen lassen. •— Di-Na-salz des Anthraliydroch.inon-9,10-disclmefeh(mre- 
esters, gelbe Krystalle. -— Bei Anwendung von 2-Amino- oder 2-Oxyanthrachinon wird 
vor der Umsctzung die NH2- bzw. OH-Gruppe durch Acyl, z. B. Acetyl oder Formyl, 
yerschlossen; wahrend der W.-Dampfdest. wird der Acylrest wicder abgespalten. — 
Aus 2,6-Diacetdiaminoanthrachinon wird so der 2,G-Diaminoanthrahydrochincn-9,10- 
dischicefelsaureesler erlialtcn. (Hierzu vgl. auch E. P. 304 436; vorst. Ref.) (D. R. P. 
4 7 3  471  KI. 12o vom 4/11. 1926, ausg. 15/3. 1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Alkylderitalen des
2-Aminopyridins durch Einw. yon Alkylaminen auf 2-Halogenpyridine oder Einw. 
von Alkylhalogeniden auf die Alkaliverbb. des 2-Aminopyridins. ■— Z. B. wird 2-Chlor- 
pyridin mit Didthylamin u. absol. A. 8 Stdn. auf 225° erhitzt, wobei 2-Diathylamino- 
pyridin entsteht, Kp. 208—214°. — 2-Aminopyridin (I) wird in Toluollsg. m it NaNH, 
in die Na-Verb. verwandelt, welche bei Einw. von Isopropyljodid das 2-Isopropyl- 
aminopyridin liefert; Ol, Kp.lc 105°. In  gleicher Weise entsteht aus I  u. Allylbromid 
das 2-Allylaminopyridin, K p .I8 124—129°. — 2-I$oamylaminopyridin, K p .12 135 
bis 140°. — 2-Cetylaminopyridin, K p .2 215—225°, F. 65—66°. — Dio Verbb. sollen 
wegen ihrer tonusluhmenden Wrkg. auf den Darm tlierapeut. Verwendung finden. 
(Schwz. P. 125 963 vom 22/12. 1926, ausg. 16/5. 1928. D. Prior. 27/1. 1926. Holi. P.
19 469  vom 22/12. 1926, ausg. 15/2. 1929. D. Prior. 27/1. 1926. E . P. 2 6 5 1 6 7  vom 
6/1. 1927, Auszug veroff. 23/3. 1927. D. Prior. 27/1. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Sulfamin- 
sauren sekunddrer Basen durch Einw. von C1S03H, dereń Estern oder Salzen, yon 
S03 oder IIaS20 7 bei Ggw. saurebindender Mittel mit oder ohne Anwendung in- 
differenter Verdiinnungsmittel. — Z. B. wird C1S03H bei 30—35° unter Riihren in 
ein Gemiscli von Monomethylanilin (1) u. Pyridin  eingetropft u. hierauf einigc Stdn. 
auf 50—60° erwarmt. Nach EingieBen der Rk.-M. in Na2C03-Lsg. dest. man das 
Pyridin mit Dampf ab u. erhalt durch Aussalzen das Na-Sałz der Monomethylanilin- 
sulfaminsaure. Zu der gleichen Yerb. gelangt man durch Eintragerf eines Gemisches 
yon 60%ig. Oleum u. W.-freicm Kollidin in ein Gemisch yon I  u. Kollidin bei 10—15°, 
worauf ohne weiteres Erwarmen wie oben aufgearbeitet wird. — In  gleicher Weise 
wird das Na-SaU der Carbazolsulfaniinsaure erhalten, 11. in W. — Weiterc Beispiele 
betreffen die Darst. der Sulfaminstiuren aus Diphenylamin sowie aus I mittels S03 
bei Ggw. yon Dimethylanilin. (Hierzu vgl. auch E. P. 270 930; C. 1927 . II. 1307.) — 
Das Verf. laBt sich auch zur Abtrennung der sekundaren Basen aus Gcmischen yer- 
wenden. Z. B. wird ein Gemisch von Dimethylanilin u. Rolianlhracen m it 48% An- 
thracen- u. 26% Carbazolgeh. bei 10° in eine Mischung von Chlorbenzol, Dimethyl
anilin u. CISOjH eingetragen, 2 Stdn. bei 20—25° geruhrt u. hierauf in uberschussige 
Na2C03-Lsg. gegossen. Nach Abdest. der Losungsmm. mittels Dampf wird der Riick- 
stand h. filtriert. Aus dem F iltrat scheidet sich beim Aussalzen das Na-Salz der 
Cdrbazolsulfaminsaure in farblosen Blattchen aus. — Die Sulfaminsauren spalten 
sich bei Erwarmen mit vcrd. Sauren unter Riickbldg. der reinen sekundaren Basen. 
(F. P. 6 3 8 1 7 5  vom 23/7. 1927, ausg. 18/5. 1928. D. Prior. 31/7., 2/8., 2/9. u. 6/ 12 .
1926. Schwz. P. 129 880  vom 29/7. 1927, ausg. 2/1. 1929. D. Prior. 31/7., 2/8., 2/9. 
u. 6/ 12 . 1926. E . P. 2 9 8 5 5 0  vom 8/7. 1927, ausg. 8/11.1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Max Bockmiihl und Kurt Win- 
disch, Hochst a. M.), Frankfurt a. M., Darstellung von N-methansulfinsauren Salzen 
sekunddrer aromatisch-aliphatischer Aminę, dad. gck., daB man sek. aromat.-aliphat. 
Amino m it Formaldehydsulfoxylat (1) kondensiert. — Z. B. wird eine Lsg. yon I  in 
w. W. mit il-Monomethylaminoantipyrin yersetzt u. die Fl. zur Trockne gebracht. 
Der Riickstand — l-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon-'l-meihylaminomethansulfinsaures 
N a  — schrn. nach Umiósen aus Aceton oder Essigester unscharf bei 215°. — Zu einer 
wss. Lsg. von I  wird N-Athyl-p-phenetidin u. A. zugegeben u. unter Erwarmen bis
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zur Yólligen Lsg. gcsohuttelt. Durch Eindampfen der Lsg. wird da,sN-athyl-p-phcitetidin- 
methansulfinsaure Na  erhalten. — In  gleichcr Weise laBt sich N-raelhyl-p-phcmtidin- 
methansulfinsaures Na  darstellen, F. 123—125° (unscharf). (D. R. P. 4 67  627 KL 12q 
vom 5/3. 1921, ausg. 27/10. 1928. Zus. zu D. R. P. 421505; C. I92B. I. 1295.) A l t p .

S. Karpen & Bros., Chicago, Illinois, Darstellung von IIexamethylcnletramin. 
Zu dem Ref. A . P. 1 5G6 822; C. 1926. I. 2515 ist folgendes nachzutragen: Dio Auf- 
arbeitung des Rk.-Gemisches kann auch in der Weise erfolgen, daB dio FI. nnter 
stctem Durchlciten von NH3 zur Trockne verdampft u. der Ruokstand zwecks Go- 
winnung des CeHn N i  mit Losungsmm. wie Chlf. oder CClj extrahiert wird. (D. R. P. 
477 051 I i i .  12p vom 1/7. 1924, ausg. 31/5. 1929.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
F. Seholefield und C. K. Patel, Der EinfluP des Lichtes wahrend der Bleiche 

von gefarblcn Cellulosematerialien mit Hypochloriten. (Vgl. C. 1928. II. 1626.) In 
Fortsetzung ihrer Unterss. uber den EinfluB des Liehtes auf orange, gelb oder ro t 
gefarbto Baumwoll- oder ICunstseidewaren kommen Vff. zu folgenden Rcsultaten: 
Werden gelb oder orange gefarbtc ccllulosehaltigc Waren im Dunkeln 45 Min. m it 
Hypochlorifc behandelt, so tr i t t  keine nennenswerte Schwiichung der Faser ein, da- 
gegen ist eine soleho zu beobachten, wenn dio Bleiche im Sonnen- oder Bogenlampcn- 
iicht Torgcnommcn wird. Bei m it Indanthrengelb G gefarbten Waren tr i t t  auch 
bei L icht keine Schadigung der Faser ein. Diese schadliclie Wrkg. bei Hypochlorit 
u. Perosyd im Licht scheint darauf zu beruhen, daB die Farbstoffc die Lichtstrahlen 
absorbieren, wahrend blaue, violette u. andere Farbstoffe dio Strahlen nicht ab- 
sorbicrcn. Die Natur dieser schiidigenden Strahlen konnte noch nicht aufgeklart 
werden. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 175—78. Juni.) B R A U N S .

Marcel Bader, Betrachtungen iiber einige Verfahren in  der Farberei. (Rev. Chim. 
ind. 36. 182—89. — C. 1928 . i. 2541.) B r a u n s .

L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendung: Neuer technischer Fortschritt. 
(Vgl. C. 1929. I. 2240.) Besprecliung des Mechanismus der S 02-Bleiche, der neuen 
Patente uber Bleichen u. der Merccrisation. (Chem. Age 20. Nr. 511. Dyestuffs Monthly 
Suppl. 31. 13/4.) B r a u n s .

L. J. Hooley, Farben und ihre Anwendung: Neuer technischer Fortschritt. Be- 

sprechung der Patente iiber die Herst. von Methylhalogenthioiiidigo, Alkoxythionaphtha- 
linen, peri-Naphthoxype?ithiojihenen. (Chem. Age 20. Nr. 515. Dyestuffs Monthly Suppl. 
37—38. 11/5.) B r a u n s .

— , Die Eisfarben. Fortsetzung zu C. 1929. II. 98. Angaben iiber Nitrosamin- 
farben u. Kombinationen m it Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesaure. (Rev. gón. Teinturc, 
Impression, Blanchimcnt, Apprćc. 7. 391—95. 497—501. Mai.) S u v e r n .

Donald Davidson, Die Herslellung von Toluidinrot. Beschreibung der Darst.- 
Verff, von Toluidinrot mit schemat. Angabe der Apparatur. Dunldcs Toluidinrot. 
(Paint, Oil chem. Rev. 87. No. 23. 14—16. 6/ 6.) K o N IG .

Frederick H all Lane, Befriedigende Unterlackfarben (stains) fiir IJolzlackierung. 
Ausbluten von Teerfarbstoffen unter Lack. Verwendung kiinstlichcr Eisenoxyde; 
kurze Olfirnisse bewiihrten sich am besten. Yorschriften fiir Holzfarben unter Lack. 
(Paint, Oil chem. Rev. 87. No. 23. 20—23. 6/ 6.) ICoNIG.

— , Die Farblacke der Fluoreszeine. Eosinfarblacke, Geraniumlacke, Eosinsiiure- 
lacke fiir Erzeugung von Bronzewrkgg. Liohtempfindlichkeit u. Verwendungsgebiete. 
(Farbę u. Lack 1929. 309. 26/6.) K ó N IG .

— , Vom EinfluP der Temperatur auf Anstrichfarben und Farbcnanstriche. I. AuBero
u. innere Wiirmebeeinflussung, Warmeabsorption u. -ausstrahhing. EinfluB der Elasti- 
zitiit; Krcidcn u. Abblattern, Blasen- oder Runzelbldg., Flecken- oder Wolken-, Tranen- 
u. Wellengebilde. (Farbę u. Lack 1929. 215. 1/5.) KoNIG.

H. H. Morris, JAihopone-AuPenanstriche. Verss.-Anlagen im Freien, Wrkg. inerter 
Bestandteile, EinfluB des Pigmentyolumens auf die Haltbarkeit. Auswahl der Binde- 
mittel, Trockner u. Farbzusatze. Wirtschaftliche Vorteile ron  Lithoponeanstrichen. 
Mit zahlreichen photograph. Abbildungen. (Paint, Oil chem. Rev. 87. No. 23. 9—12.
30. 33. 6/6.) K onig .

— , Priifung der Wasserdurchlassigkeit von Farbfilmen. Bewalirte Methode nach 
H u s s e  durch Auflegen eines ausgestanzten Films auf eine mit Methjienblau oder 
Rhodamin eingestaubte Glasplatte u. Beobachtung von der Riiekseite, bis 1 ccm W.
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hindurchtritt u. Lsg. des Farbstoffs yeranlaBt. Auch in etwas modifizierter Anordnung 
durch Aufklcbcn von Glaszylindern ist das Verf. fiir Teer- u. Dachpappen yerwendbar. 
(Farbę u. Laek 1929. 302. 19/6.) K onig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben der tierischen Faser. 
(E. P. 306 632 Tom 5/12.1927, ausg. 21/3.1929. — C. 1929 .1. 443 [F. P. 644 436].) E r a .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fdrben und Bedrucke.n von 
Wolle, Seide und Celluloseacetatseide. Man verwendet die Lsgg. von Salzen der nicht 
sulfonierten, durch eine 4-Aminoarylaminogruppe der Bcnzolreihe substituierten 
D eriw . des Naphthalins, die ferner noch Oxy- oder Aminogruppen enthalten konnen; 
durch Nachbehandeln mit Oxydationsmitteln erhalt man echte Farbungen. Man be
handelt Wolle mit einer sd. Lsg. des Hydrochlorids des 2-(4-Aminophenylamino)-7- 
(4-aminophenylamino)-naphlhalin$, nach dem Waschen u. Behandeln mit K 2Cr20,-Lsg. 
erhalt man walkechte blaugraue Farbungen. In  gleieher Weise wird Seide gefarbt. 
Mit 2-(4-Aminophenylaniino)-6-(4-aminophenylamino)-naphthalin erhalt man dunkel- 
griine, mit l-{4-Aminoplienylamino)-naphthalin corinthfarbene Farbungen. Cellulose
acetatseide wird durch eine Lsg. des Chlorhydrats des 2-(4-Aminophenylamino)-G- 
oxynaphthalins u. darauffolgendes Chromieren grunschwarz gefarbt. — 2-{4-Amino- 
phenylamino)-naphthalin liefert auf Aeetatseide blauschwarze Farbungen, Ein Gewebo 
aus Wolle, Seide u. Aeetatseide wird aus einer Lsg. des Chlorhydrats des 2-{4-Amiiw- 
pJienylami7io)-7-(4-aminophenylamino)-7iaphthalins u. nach darauffolgendem Chromieren 
blauschwarz gefarbt, mit 2-(4-Aminophenylamino)-G-(4-aminophenylamino)-naphthalin 
erhalt man griinschwarze, m it 2-Amino-7-(4'-aminophenylamino)-naplUlialinchlorhydrat 
blaugraue Farbungen. (E. P . 306 637 vom 6/12. 1927, ausg. 21/3. 1929. Zus. zu 
E. P. 306632; vorst. Ref.) F r a n z .

Samuel Harary, Brooklyn, New York, Herstellung ton gemusterlen Geweben. 
Man behandelt ein mit Starkę oder Leim appretiertes Gewebe aus Baumwolle, Leinen, 
Hanf usw. m it verd. HC1 u. trocknet. Nach dem Aufbringen der Muster wird erwarmt 
u. der zerstorte Teil der Faser entfernt. (A. P. 1 712 991 vom 20/1. 1928, ausg. 14/5. 
1929.) F r a n z .

Ramapo Finishing Corp., iibert. von: S. Julien Suffern, Sloatsburg, New York, 
Yerzieren ton Geweben. Man druekt auf gefiirbtc Gewebe gleichzeitig mit der Atz- 
druckfarbe eino Metallfarbe aus Gold, Silber, Bronzo usw. auf. (A. P. 1 7 0 1 1 9 7
vom 14/5. 1927, ausg. 5/2. 1929.) F r a n z .

Hugo Reinhard, Deutschland, Yerarbeitung ton Nebenprodukten oder Abjćillen 
ton der Pigmentfarbstoffabrikation auf Ólfarben oder Emaillelacke. Man emulgiert dio 
Abfalle usw. unter Zerkleinerung mit Olen (z. B. Leinól) u. schickt sio dann durch 
Zentrifugen oder Siebe. (F. P. 656 984 vom 4/7. 1928, ausg. 15/5. 1929.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung ton Mmoazofarb- 
stoffen. Man yereinigt diazotierte Aminę der nebenstehenden Formel (X =  Acidyl-

Amino-4-acetylamino-l,3-dim-ełhoxybenzol, 4-Methoxy-5-acetamino-2-amino-l-methylben- 
zol, 5-Amino-4-phenoxy-2-acetylamino-l-methoxybenzol m it N-Acctyl-l-amino-8-naph- 
thol-3,6-disulfonsaure, an Stelle des Acetylrestes kann auch ein Benzoyl-, Carbath- 
oxy-, Chloracetyl-, /“-Chlorpropionyl-, Phenylacetylrest stehen. Man vereinigt di- 
azotiertes 5-Amino-4-athoxy-2-acetylamino-l-methoxybenzol mit N-(4'-Toluolsulfo)- oder 
N-(5/-Acetylamino-2'-methylbenzolsulfo)-l-amino-8-naphthol-3,6-disulfonsa,ure. (E. P. 
307303 Tom 4/3. 1929, Auszug yeroff. 1/5. 1929. Prior. 2/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Monoazo- 
farbstoffen. Man kuppelt diazotierte l-Amino-2-methyl-4-alkoxy-3,5-dilialogenbenzol0 
in Substanz, auf der Faser oder auf einem Substrat mit einem Arylid der 2,3-Oxy- 
naphtlioesaure. Dio Diazovcrb. des l-Amhio-2-methyl-4-methoxy-3,5-dicKlorbenzol 
liefert auf Baumwolle mit 2,3-Oxynaphthoesaure-/?-naphthalid oder -1-naphthalid 
blaurote, mit -4'-chlor-2'-methyl-l'-anilid scharlaehroto Farbungen. Dio. Farbungen: 
sind bauch- u. lichtecht. Ais ersto Komponento kann man auch l-Aminó-.2-iiięthyl-4- 
i7iethoxy-3,5-dibrcmbenzol, l-Amino-2-methyl-4-methoxy-3,5-dihalogenbenzole, die zwei

Y aminogruppe, das andere X  u. Y =  Alkyloxy-, Aralkyloxy-, Aryl- 
oxy- oder eino Methylgruppe, in jedem Falle soli nur oiner der Sub- 
stituenten yon X  u. Y eine Methylgruppe sein) m it 1-Acidylamino-
8-naphtholsulfonsauren. Die Farbstoffe farben Wollo aussaurem 
Bade in klaren rotlieh yioletten bis griinblauen Tónen an. Man 
yereinigt diazotierte 5-Acetamino-2-amino-l,4-dimethoxybenzol, 6-

XI. 2. 70
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yerschiedene Halogenatome enthalten, yerwenden. Die l-Amino-2-methyl-4-alkoxy-3,5 
dihalogenbenzolc erhalt man durch Halogenieren der l-Nitro-2-methyl-4-alkoxybenzole u. 
Red. (E. P. 307 704 vom 11/3. 1929, Auszug yeroff. 8/5. 1929. Prior. 10/3. i928.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Monoazofarb- 
stoffen fu r  Wolle. Man yereinigt die Diazoyerbb. von Aminen der Formel I, R  =  sub- 
8tituierter oder nicht substituierter Arylrest, mit einer Sulfosaure des 2-Naphthyl- 

amins oder 2-Amino-8-naphthols oder ihren N-Substi-
___ tutionsprodd., die Nitrogruppo kann erforderlichenfalls

r _ S O  x \  reduziert werden. Man yereinigt 5-Nitro-2-aminodiphenyl-
1\ ____ /  svlfon-3'-sulfonsaure oder das 4'-Mełhyl- oder 4'-Methoxy-

NH2 deriv. in saurcr Lsg. mit 2-h[ethylaminonaplithalin-7-sulfoii-
sdure, die Farbstoffe farben Wollo in gleichmaBigen klaren, 

rotłichblauen Tonen, mit 2,7-Naphthylaminsulfosauren erhalt man rotlichyiolott far- 
bende Farbstoffe. Der Farbstoff 5-Nitro-2-aminodiphenylsvlfon-3'-sulfonsaure — y  
2,8,6-Aminonaphlholsulfonsaure farbt grunstichigblau. Der entspreohendo Farbstoff 
aus 2-Mcthylamino-8-naphihól-6-svlf(msaure farbt griinstichigblaugrau. Der Farbstoff 
5-Nitro-2-aminodiphe7iylsvlfon-3'-svlfonsaure — y  2-Meth yla minonaphthalin-7 - su Ifon- 
sdure liefert nach dem Reduzieren der Nitrogruppo zur Aminogruppe durch Schwefel- 
natrium einen Bordeauxrot farbenden Farbstoff. (E. P. 308 830 vom 28/3. 1929, 
Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 30/3. 1928.) F r a n z .

I . G. Farbenindustrie A kt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. 
Man yereinigt dio Diazoyerbb. von 2,4,5-Trichlpranilin in Substanz in Ggw. eines 
Substratcs oder auf der Faser mit 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden; die hiernach erhiilt- 
lichen Farbungen u. Farblackc sind sehr lichtecht. Man erhalt golbrose bis roto Far- 
bungen. (E. P. 309 216 yom 31/12. 1927, ausg. 2/5. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung von Azofarbstoffen 
auf der Faser im  Zeugdruck. Man yerwendet hierzu die Einwirkungsprodd. aus Diazo-, 
Tctrazo- u. Diazoazoyerbb. mit sekundaren Basen. Man bedruckt das Gewobo mit einer 
Pasto aus 5-Nitro-2-methoxy-l-bonzolazodimethylamin, 2,3-Oxynaphthoyl-p-anisidin, 
NaOH, Turkischrotol u. Starke-Tragantverdickung u. entwickelt mit Ameisensauro 
u. Na2S04. (E. P. 308 660 vom 25/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 24/3.
1928.‘ Zus. zu E. P. 306844; C. 1929. II. 494.) F r a n z .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Rśunies fitablissements Kuhlmann, Paris, Chromverbindungen 
von Azofarbstoffen. Man behandelt dio Farbstoffe mit Chromsalzen aromat. Sauren; 
dio so erhaltenen Cr-Verbb. liefem lobhaftere Farbungen ais die bekannten Cr-Verbb. 
Man erhitzt das Na-Salz des Azofarbstoffes p-Aminosalioylsauro — y  Phenol unter 
RuckfluB mit Cr-Benzolsulfonat, der Farbstoff farbt Wolle aus saurem Bade in reinen 
walk- u. lichtechten grunstichiggelben Tonen. Man erhitzt das Na-Salz des Azofarb
stoffes 1,4-Naphthylaminsulfosaure — y  Salicylsaure unter RuckfluB mit einer Lsg. 
von Cr-l,5-Naphthalindisulfonat, der Farbstoff farbt Wolle lebhaft rotlich gelb. Beim 
Erhitzen des Azofarbstoffes l,2-Aminonaphthol-4-sulfonsauro — y  PhenylmethylpyT- 
azolon mit einer Lsg. von Cr-l,5-Naphthalindisulfonat auf 130° unter Druck erhalt 
man einen Wollo lebhaft rosa farbenden Farbstoff. Der Monoazofarbstoff 1,2-Amino- 
naphthol-4-sulfosaure — >- 1,8-Naphtholsulfosaure liefert beim Erhitzen mit Cr-1,5- 
naphthalindisulfonat unter RuckfluB einen Wollo grunstichigblau farbenden Farbstoff. 
Ahnlicho Farbstoffo erhalt man durch Erhitzen der Azofarbstoffe aus 1,2-Amino- 
naphthol-4-sulfosaure — ->-1- oder 2-Naphthol mit einer Lsg. yon Cr-Benzolsulfonat 
unter Druck. Der Monoazofarbstoff 5-Nitro-2-aminophenol — y  2-Naphthylamin- 
5,7-disulfonsauro liefert beim Erhitzen mit einer Lsg. von Cr-l,5-Naphthalindisulfonat 
oder Cr-Benzoldisulfonat oder Cr-Naphthalintrisulfonat einen Wolle rein blaustichig 
grun farbenden Farbstoff. — Die Cr-Salze der Benzol- u. Naphthalinsulfonsauren erhalt 
man durch doppelto Umsetzung aus den Ba- oder Ca-Salzen der genannten Sulfonsauren 
mit Crj(S04)3. (E. P. 307 871 yom 9/8. 1928, Auszug yeroff. 8/5. 1929. Prior. 15/3.
1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schirmacher, 
Wilhelm Schaich und Arthur Wolfram, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von 
Farbstoffen der Anthracenreihe. (D. R. P. 476 811 KI. 22 b yom 25/6. 1926, ausg. 
25/5. 1929. Zus. zu D. R. P. 470 809; C. 1929. I. 1622. — C. 1927- II. 2120 [E. P. 
273 299].) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg,
Vohwinkel), Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe. (D. R . P. 477 284 
KI. 22 b yom 25/3. 1926, ausg. 5/6. 1929. — C. 1938. II. 1946 [E. P. 291 878].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz 
und Guido V. Rosenberg, Mannheim), Darstelluna von Kiipenfarbstoffen der Anthra
chinonreihe. (D. R. P. 477 394 KI. 22 b yom 31/3. 1927, ausg. 6/ 6. 1929. — C. 1928.
II. 813 [F. P. 638 190].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Albert Job, 
Elberfeld), Darstellung von griinen Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe. (D. R. P. 
477 510 KI. 22 b yom 26/8.1926, ausg. 8/6.1929. — C. 1928. II. 1390 [F. P. 639 975].)Fr.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonkiipenfarbstoffe. 
Man kondensiert <x-Amino-l,l'-anthrimidcarbazol oder seine Deriyy. mit Halogen- 
anthrachinonen oder ihren D eriw ., zweckmiiGig in lioehsd. organ. Losungsmm., wio 
Naphthalin, Trichlorbenzol, Athylcarbazol u. in Ggw. von saurebindenden Mitteln 
u. K ata ly sa to ren  wio Cu oder seinen Salzcn. Die Farbstoffo farben Baumwolle aus der 
Kupo rotlichbraun bis braunschwarz. — 5,5'-Diamino-2,2'-dianthrachinonyl-l,l'-carb- 
azol, erhaltlich durch Versoifon der entsprechendon Dibenzoylyerb. mit H 2S04, wird 
in Naphthalin mit l-p-Tolylazimido-3-bromanthrachinon in Ggw. von wasserfreiem 
K-Acetat, Magnesia erhitzt; der Farbstoff farbt Baumwollo aus der Kupo echt rot. 
Man orhitzt 4,4'-Diamino-2,2'-diantlirachinonyl-1,1'carbazol mit 2-Chloranthraehinon 
in Nitrobenzol in Ggw. von wasserfroier Soda u. Cu-Bronzo, der Farbstoff farbt Baum
wollo korinth. 5-Amino-4'-benzoylamino-2,2'-dianthrachinonyl-l,l '-carbazol, erhaltlich 
durch teilwoises Verseifen von 5,4'-Dibenzoylamino-2,2'-dianthrachinonyl-l,l'-carbazol 
mit H 2S04, liefert beim Erhitzen in Naphthalin mit l-Benzoylamino-4-chloranthra- 
chinon in Ggw. von wasserfreiem K-Acetat, Magnesia u. Cu-Pulver einen Baumwollo 
schwarzbraun farbonden Kiipenfarbstoff. (E. P. 307 838 vom 12/3. 1929, Auszug 
yeroff. 8/5. 1929. Prior. 14/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstelłung von Kiipenfarb
stoffen der Anthrachinonreihe. Man erhitzt 2-Amino-3-cyananthrachinon, seino Doriw. 
oder Substitutionsprodd. in einem indifferenten Lijsungsm., yortoilhaft in Ggw. von 
Gu-Pulver oder Cu-Verbb. Beim Erhitzen yon 2-Amino-3-cyananthrachinon in Chinolin 
oder Pyridin in Ggw. von CuCN crhalt man einen Baumwollo orangegelb farbendon 
Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus Brom-2-amino-3-cyananthrachńion, erhiiltlich durch 
Bromieren yon 2-Amino-3-cyananthrachinon in Ńitrobenzol, durch Erhitzen in 
Chinolin in Ggw. von CuBr farbt Baumwolle aus der Kupo gelb. (E. P. 309 193 vom 
6/4. 1929, Auszug yeroff. 29/5. 1929. Prior. 7/4. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., und Julius Miiller, Mannheim), Darstellung von Kiipenfarb
stoffen. (D. R. P. 475 342 KI. 22b vom 23/9. 1926, ausg. 22/4. 1929. — C. 1929. I. 581 
[F. P. 642 351].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstelłung von lieduktions- 
produkten von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB diese in Ggw. organ. Basen mit einem 
Gemisch von HCOOH u. S 02, welcho ais froio Sauren oder ais Salze angewendet werden 
konnen, in Abwesenheit erheblicher Mengen W., mit oder ohno Ggw. von Verdiinnungs- 
mitteln roduziort werden, worauf die erhaltenen Prodd. gegebenenfalls acyliert werden. 
Das Verf. ist aueh zur Red. andoror, reduzierbare CO- oder Chinongruppen enthaltender 
Verbb. anwendbar. — Z. B. wird S 02 in Pyridin gel. u. hiorauf 5,5',7,7'-Tetrabrom- 
indigo (I) sowio 98°/„ig. HCOOH zugesetzt. Bei Erwarmen der Rk.-M. auf 60—70° 
unter Riihren u. Durchleiten yon C02 oder Louchtgas wird der Farbstoff binnen 20 Min. 
yollig reduziert; beim Erkalten scheidet sieh die Leukoverb. in gelben Krystallen z. T. 
aus, der noch gel. Anteil wird durch Abdest. des Pyridins im Vakuum bei etwa 40° 
gewonnen. — In  gleicher Weiso kann dio Red. durch Einleiten yon S 02 in eine unter 
RuckfluC sd. Miscliung yon I, Dimethylanilin, A. (98°/0ig.) u. HCOOH (85%ig.) be- 
wirkt werden. — Durch Einw. von C1S03H bei —8° bis —12° auf eino die fertige 
Leukoverb. enthaltcnde Rk.-Mischung u. naehfolgondes Erwarmen auf 70° wahrend 
l l/2 Stdn. entsteht der Schuxfelsaureester yon I, der aus der nach Zusatz von Alkali 
mittels Dampf yon Pyridin befreiten Lsg. ausgesalzen werden kann. — In  gleicher 
Weise werden Thioindigo, Ind i go, Dimethozydibenzanthron uber die zugehorigen Leuko- 
verbb. in die entaprechenden Schicefelsaureester yerwandolt. — Die Red. gelingt aueh 
durch Erwarmen einer Mischung yon Indigo, Na2S20 5, Formamid, HCOONH, u. 
HCOOH (85%ig.) unter Durchleiten yon Louchtgas auf 80—90°, worauf durch Zu-

70’
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satz von W. die gebildete Leukoterb. abgeschieden wird. Ebenso liiBt sich z. B. 
5,5'-Dichloranilidochinon reduzieren. — Isatin  liefert Diomndol, Benzil geht mit 
theoret. Ausbeute in Benzoin iiber. — Zur Veresterung lassen sieh m it gleiehem Erfolg 
POCI., oder Eg.-Anhydrid yerwendon. (F. P. 636 223 vom 18/6. 1927, ausg. 4/4.
1928. D. Prior. 24/6.1926. Schwz. P. 129 305 vom 13/6.1927, ausg. 1/12.1928.
D. Prior. 24/6. 1926. E. P. 299 899 vom 4/5. 1927, ausg. 29/11. 1928.) AlTpeTe r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Reduktions- 
produkten ton Kiipenfarbstoffen. Dio Red. von Kiipenfarbstoffen oder reduzierbare 
CO-Gruppen enthaltenden Verbb. gelingt durcli Einw. von S 02 in Ggw. von Metallen 
u. organ. Basen u. Abwesenheit erheblicher Mengen W. — Z. B. wird SO;. in W.- 
freies Pyridin geleitot u. bei 15° 5,5' ,7,7'-Telrabromindigo sowie Cu-Pulver zugegebcn. 
Die Red., die unter Durchleiten eines indifferenten Gases vorgenommen wird, setzt 
unter Steigerung der Temp. auf 30° plótzlich ein; bei Verdiinnen mit W. scheidet 
sieh die gebildete Leukoterb. ais gelber Nd. ab. An Stelle des Cu-Pulvers kann Zn- 
Staub verwendet werden. — In  gleicher Weise wird Dimethoxydibenzanthron reduziert, 
woboi auch andere Metalle, wie Fe, Al oder Devardasche Legierung, benutzt werden 
konnen. (E. P. 310 437 vom 21/1. 1928, ausg. 23/5.1929. Zus. zu E. P. 299899;

I. Postowski und W. Pljusnin, Untersuchung und Reinigung von Sulfatterpentin. 
Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 5. 1161—65.
1928. — C. 1928. II. 2071.) G o i n k i s .

M. Tomeo, Die Aufarbeitung ton armen Harzen. Bei der Aufarbeitung yon Harzol 
wird an Stelle des unwirtschaftlichen Filtrierens oder Dest. stehen gelassen u. dekantiert. 
Um vom W. zu trennen, empfiehlt es sich nicht, Salze zuzusetzen, weil sich dann eine 
Zwischenschicht von sehleehtem, schwer yerarbeitbarcm Ol bildet. ZweckmaCiger 
ist Verdiinnen mit Terpentinól. Nach Vergleichsverss. mit yerschiedenem Zusatz von 
Terpcntinól scheinen die besten Ergebnisse mit 33 u. 100% Zusatz erreicht zu werden. 
Ein Zusatz innerhalb dieser Grenzcn (je nach der Qualitat des aufzuarbcitenden Ols) 
gestattet bei Tempp. unter 55° eine restlose Entfernung des W. u. der Verunreinigungen. 
Fiir dio Aufarbeitung durch Dest. ist ein Zusatz von 50% Terpentinól yorteilhaft. 
Die Ersparnis an Heizung, Arbeit u. Kosten wird eingehend berechnet. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 27. Nr. 263. Techn. Teil 77—106. Mai. Madrid, Forst- 
inst.) R. K. M u l l e r .

B. Tiitiinnikow, Theorie der Trockfiung der fetlen Ole. II . Ober das Rissigwerden 
der Farben in fl. Zustande.) (I. vgl. C. 1929. I. 2833.) Vf. sieht die Ursache 1 . weshalb 
Mohnólfarben auf Mohnolmennigegrund springen u. die Leinólfarben auf Leinólmennige- 
grund nicht springen, 2. warum Leinólfarben auf Mohnólgrund schwacher springen 
ais Mohnolfarben u. Mohnólfarben auf Leinólgrund gar nicht springen in dem ver- 
schiedenen Verlaufe des Erhartungsprozesses beider Ole. Beim Mohnol fiihrt dieser 
ProzeB in diekeren Schiehten zu einer gelatincartigen M. von einheitlicher Struktur 
u. beim Leinol in Sehichten derselben Dieke zur Bldg. einer elast. Haut, unter der sich 
eine dieke yiscose M. befindet, dic weiter allmahlieh erhartet. Das sehnelle Trocknen 
von Leinol wird nach Vf. durch die Adsorption der unter der koagulierten iiuBeren 
Zone liegendcn fl. Phase durch das Gel yerursacht. Der TrocknungsprozeB des Leinóls 
ist nach Vf. nicht nur in bezug auf Oxydation, sondern auch in bezug auf die Koagu- 
lation, d. h. auf das Erhiirten ais autokatalyt. ProzeB anzusehen. Im Mohnol ist infolge 
des gróBcren Geh. an wenig akt. Glyceriden der Olsaure die Adsorption des Ols durch 
das Gel gering, auBcrdem sind die entstehenden Partikel klein. Deshalb auBert sich 
die Autokatalyse beim Erharten des Mohnóls schwach. Eine wichtige Rolle beim 
Rissigwerden von Olfarben in „fl. Zustande" spielt die Fahigkeit des Pigments, wie 
auch jeder grobdispersen Phase, die Koagulation der kolloidalen Lsg. zu beschleunigen 
u. sie bei niedrigen Konzz. hervorzurufen. Von Bedoutung ist nach Vf. auch die Fahig
keit des Pigments von geringerer KórnchengroBe, Gase u. darunter aueh 0 .2 der Luft 
zu adsorbieren. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 1 1 . 
28—32. Charków.) G O IN K IS .

B. Tutiinnikow, Theorie der Trocknung der fetten Ole. III . Ober das Rissig
werden der Farben in fl.  Zustande. (II. vgl. vorst. Ref.). Vf. untersuchte den 
EinfluB verschiedener Sikkatiye auf das Trocknen und Rissigwerden der Farben, 
sowie die Volumveranderungen yerschiedener Sikkatiye beim Trocknen. Vf. kommt

vorst. Ref.) A l t p e t e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis,
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zum SchluB, daB dic Unterschiode im Verh. verschiedcner Farben durch die 
Verschiedcnheit ihrer unter dem EinfluB von Sikkativen sich bildenden Hiiutchen 
bervorgerufen werden, die wieder im Zusammenhang m it der Verschiedenheit 
ihrer kolloidalen Zustande steht. Dic Wrkg. der Sikkative besteht nach Yf. auBer 
ihrer rein kolloidalen Bollc hauptsachlich in ihrer Fiihigkeit dic Oxydation zu fordem 
u. darin, daB sie die schnelle Konz.-Zunahme der dispergierten Phase begiinstigen 
u. auf diese Weise die kolloidalen Prozesse, die zur Verwandlung des Sols in Gal lei:to 
fiihren, fórdern. Die rein kolloidale Rolle der Sikkatiye auBert sich in verschiedener 
Festigkcit der Hiiutchen aus Linoleat- u. Resinatfirnissen. Hier ist nach Vf. die Vor- 
Bchicdenheit des Einflusses des Saurerestes des Sikkativs zu sehen. Die Rolle des 
Mennigeuntergrundes u. der Untergrunde iiberhaupt sieht Vf. ausschlieBlich in cinigcn 
physikal. Eigg., die vom kolloidalen Zustand der in ihnen enthaltenen Gallerte abhangcn. 
Die Verss. des Vf. zeigten, daB die Rifibildung in den Farben in fl. Zustande nicht nur 
beim Trocknen auf akt. Untergrund, sondern beim Trocknen auf den verscliiedcnsten 
Untergrunden stattfindct. Nach Vf. ist die Mógliclikeit zur RiBbildung in den Farben 
in fl. Zustande nur dann gegeben, wenn der Untergrund dic Fiihigkeit besitzt, unter 
dcm EinfluB von Ol zu erweichen. (Ocl-Fett-Ind. [russ.: Masloboino Shirowoje Djelo]
1928. Nr. 12. 26—32. Charków.) G o i n k i s .

Leo Roon, Biegsamkeił und Adliasion von Lacken. Neue Gedanken und ihre An- 
wendung in der Lackindustrie. An 4 Beispielen wird gezeigt, daB Zug- u. Stanzoperationen 
die Adhiision der vom Vf. benutzten Lacke nicht beeinflussen. Vcrss. zeigen, daB dio 
beschriebenen Messingstiicke nach l 1/, Jahren wieder der gleichcn Behandlung unter- 
worfen werden kónnen, so daB die Lacke yollkommene Biegsamkeit, Zahigkeit u. Ad- 
hiision besitzen. Farbige u. nicht farbige Lacke verhalten sich gleich. Eine einfacho 
Methode zur Best., ob ein Lack der Zug- u. Stanzoperation standhalt, besteht darin, 
daB man das fertigc Stiick in ein saures Cu-Bad bringt, dann trocken schwenkt u. auf 
abgeschiedencs Cu auf dem Lack untersucht. Wenn dic Farbę des Metalles dies schwierig 
feststellen liiBt, wird das Stuck in eine kalte Sulfidlsg. getaucht, worauf dann das 
schwarze CuS leicht zu erkennen ist. (Metal Ind. [New York] 27. 228. Mai. Long Island 
City [N. Y.], Rosalin Flexiblc Laquer Co.) W l L K E .

A. V. Blom, Die Mikrostruktur von Anstrichfilmen und der Nachweis innerer 
Spannungen. Mikrophotograph. Darst. der (Juerschnitte von Anstrichen schweizer. 
Postautomobile mit Angaben iiber die Heryorhebung von Struktureinzelheiten. Dio 
Lamellarstruktur in den Lackschichtcn ist erwiesen. Auch dio Bruchflache ist fiir dic 
Beurteilung des inneren Aufbaus der Lackschichtcn wiehtig. Die lamellare Mikro
struktur steht m it Grenzflachenkriiften in Bezichung, die bei fortschreitender Trocknung 
im Film wirksam werden. Auftrctcn von Schrumpfungen bei Bitumenfarben. Ver- 
festigungskurren versehiedener Anstrichc. Schubfiihigkeit eines Anstrichs, Formel 
des Elastizitatsmoduls fiir den Schub. (Farben-Ztg. 34. 2127—30. 8/6. Ztirich.) KÓNIG.

John Stogdell stokes, Huntingdon Valley P. O., ubert. von: Emil E. Novotny, 
Logan, und Charles J. Romieux, West Philadelphia, V. St. A., Herstellung von Kon- 
densationsprodukten aus Phenolen und mehrwertigen Alkohólen. 100 Teilo Phenol u. 
100 Tcile Glycerin werden mit Hilfe von 5 Teilen 50%ig- H 2S04 1/2—1 Stde. auf 
195—205° erhitzt, wobei das Rk.-W. abdest. Man kann auch dio doppclte Menge des 
Katalysators anwenden, im Autoklaven bei 215—230° kondensicren u. nach dem 
Neutralisieren entwiissern. Das Ilarz kann durch Erhitzen mit CII20, Paraformaldehyd, 
Hezamelhylentelrajnin oder Anhydrofonmldehydanilin gehartet werden. — An Stello 
von Phenol kann Kresol, an Stelle von Glycerin konnen Glykol oder hóhere Aldołe 
verwendet werden. — Dio Harze werden mit Fiillstoffcn auf Isoliermassen Yerarbeitet. 
(A. P. 1 705 494 vom 15/10. 1923, ausg. 19/3. 1929.) N o u v e l .

Economy Fuse and Mig. Co., ubert. von: Oscar A. Cherry und Franz Kurath, 
Chicago, Herstellung von Phenolkondensationsprodukten. 200 Teile eines Phenols u. 
130 Teile C //20  werden in Ggw. von 10—25 Teilen Furfuramid kondensiert. Man erhalt 
einen Novolak, der durch Zusatz 20—30 Teilen Furfuramid unter Druck u. Hitze ge- 
hiirtet werden kann. Verwendet man an Stelle von 10—25 Teilen 60 Teile Furfur
amid, so erhalt man ein Besol. S ta tt Furfuramid kann auch ein Gemisch von Furfurol 
u. N H 3 benutzt werden. (A. P. 1 710 722 vom 21/4. 1926, ausg. 30/4. 1929.) N o u v e l .

Schieferwerke Ausdauer Akt.-Ges., Probstzella, Herstellung von Kunstharzen. 
1000 Teile Phenol, 600 Teile 40%ig. CH„0 u. 80 Tcile p-Dichlorbenzol werden mit 
Hilfe einer Salzmischung aus 6 Teilen NaCl, 1 Teil NH4C1 u. 3 Teilen Hexamethylen-
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tetiam in (hergcstollt durch Einleitcn von CHzO in eino mit NaIiC03 iibersiitt. Lsg. 
von NH4C1) kondensiert. Nach dcm Entwassern erhalt man cin Harz, das durch kurzes 
Erhitzen auf 80° in cin gelbes, durchsichtigcs bis durchschcinendes, boim Reiben 
clektr. werdendes Resit iibergeht. (E. P. 286 731 vom 9/3. 1928, Auszug veroff. 
2/5. 1928. D. Prior. 10/3.1927. F. P. 650 442 vom 5/3.1928, ausg. 9/1. 1929. D. Prior. 
10/3. 1927.) N o u v e l .

Schieferwerke Ausdauer Akt.-Ges., Probstzella, Herstellung von Isoliertnassen. 
Das nach E. P. 28G 731 (vorst. Ref.) hergestolltc Harz wird m it der 6 fachen Menge 
Ton gemischt. Dic Mischung wird k. gepreCt u. durch Erhitzen auf 80° in 2—3 Stdn. 
gehiirtet. (E. P. 286 732 \'om  9/3. 1928, Auszug vcroff. 2/5. 1928. D. Prior. 10/3. 
1927.) Nouvel.

Rene Meyer, Frankreich, Herstellung von formbaren Massen. Phenolformaldehyd- 
kondensationspredd., die zweckmaBig mit H ilfe von Alkaliscifen hergestellt sind, werden 
vor dem Entwassern zur Impragnierung von Faserstoffen verwendet, worauf das 
Eindampfen bei 75— 80° erfolgt. Man kann so PreBmischungen herstellen, die bis 
zu 95% »us Fiillstoff hestehen. (F. P. 655 737 vom 22/10.1927, ausg. 23/4.1929.) Nou.

Varnol Chemical Corp., ubert. von: Israel Rosenblum, New York, Herstellung 
von Harzestem. Phenolaldohydkondensationsprodd. werden mit teilweise Yercstcrten 
mehrwertigen Alkoholen kondensiert. — Z. B. werden 100 Teile eines Harzes, das 
aus Phenol oder Kresol u. CH20, Acelaldehyd oder Aceton in Terpentinol oder anderen . 
(Men oder Harzcn ais Losungsmm. hergestellt ist, u. 120—160 Teile einer Lsg., die 
zu 25% aus dem A/omo- oder Diabietinsaureester des Glycerins u. zu 75% aus dem Triester 
ais Losungsm. besteht, auf 300° erhitzt. Dann wird zur Entfcrnung des LOsungsm. 
im Vakuum dest. — An Stello von Glyccrin konnen andere mehrwertige Alkohole, 
wie Mannit, an Stello von Abietinsaure konnen andere Harze, wie Schellack oder 
Kopale verwendet werden. — Man erhalt neutrale Harze yon holiem Erweichungs- 
punkt u. Mol.-Gew., die zur Herst. von Lacken geeignet sind. (A. P. 1 709 490 Yom 
21/7. 1928, ausg. 16/4. 1929.) N o u v e l .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Maurice 
Valentine Hitt, Parlin, New Jersoy, Nitrocellulosemassen. Man yermischt eine Nitro- 
eellulose mit niedriger Viscositat mit einem Nitroccllulose losenden Weichmachungs- 
m ittd , wio Dibutylphthalat, Harzen u. Pigmenten. Die Lsgg. dienen ais Laeke usw. 
(A. P. 1 710 453 Yom 13/10. 1923, ausg. 23/4. 1929.) F r a n z .

WolfJ & Co., Walsrode, R. Weingand und F. W. Spiecker, Bomlitz, Cellulose- 
estermassen. Man setzt den Celluloseesterlacken Paraffin, Paraffinol, Wollfett, Vaselin, 
Stearinsaure, Ceresin, Japanwachs, Carnaubawachs oder Bienenwachs zu, die ge- 
gebenenfalls mit natiirlichen oder kiinstlichen Harzen versetzt sein konnen. Man 
versetzt eine Lsg. von SchieBbaumwolle, Trikresylphosphat, und A th y lace ta t oder A. 
in Bzl. mit einer Lsg. der genannten Wachsartcn in einem mit dem Nitrocellulose- 
losungsm. mischbaren Losungsm. Durch den Zusatz der Wachsarten wird die Wasser- 
durehliissigkeit der Lackiiberziige herabgesetzt. (E. P. 309 017 Y om  27/7. 1929, 
Auszug voróff. 29/5. 1929. Prior. 3/4. 1928.) F r a n z .

Krausewerk Akt.-Ges., Deutschland, Mischen der Farbstoffe fiir Lacke, Ole 
oder dgl. Dio Lacke o. dgl. werden mit den mit A. oder anderen Losungsmm. an- 
gefeuchtetcn Losungsmm. mechan. vermengt. (F. P. 653 517 vom 27/4. 1928, ausg. 
22/3. 1929. D. Prior. 4/2. u. 29/2. 1928.) T h i e l .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
B. Heinemann, Kalkgehalt und Soda zusatz. Eine Ertcidcrung an Tschaskalik. 

(Vgl. C. 1929. II. 501.) DaB eine Fabrik m it liohen Ca-Salzen durcharbeiten kann, 
die andere nicht, ist durch die Eigg. der betreffenden Ca-Salze bedingt, so daB die absol. 
Hóhe derselben nicht cntscheidend ist. (Dtsch. Zuckerind. 54. 680—81. 15/6.) Gd.

C. Tschaskalik, Kalkgehalt und Sodazusatz. Zur Ertciderung vcm B. Heinemann.
Vf. hiilt die Ausfuhrungen Y o n  HEINEMANN (Ygl. Yorst. Ref.) fiir unbcwiesene Annalime. 
(Dtsch. Zuckerind. 54. 725—26. 29/6. Zarkau, Glogau.) GKOSZFELD.

Ralpll W. Shafor, E in  neues Saccharatverfahren. Gefunden wurde, daB die Bldg. 
Y o n  Tricalciumsaccharat in 2 Stufen Yerlauft, zunachst Bldg. Yon 3 CaO'2 C1„H220 ];1,
1. u. gekennzcichnet durch groBte Alkalitat der Lsg., darauf bei weiterem Ca(ÓH)2- 
Zusatz Bldg. des unl. SCaO-CijHjjO]!- Letzteres wird abfiltriert u. wie iiblieh zerlegt. 
Der Hauptvorteil des neuen Yerf. besteht darin, daB man infolge der Stufenrk. in star-
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keren Zuckerkonzz. arbcitcn kann, indem zur letzten Fiillung nur %  des Gesamt- 
Ca(OH), nofcig ist. (Faots about Sugar 24. 568—70. 15/6.) G r o s z f e l d .

VI. Stanek und P. Pavlas, Uber die Wirkung von Schlammteilchen beim Aus- 
kochen und beim Verkochen des Diinnsaftes. Bestatigt wurde das Ergebnis friihercr 
Verss., daB dio CaC03-Teilehen des Sehlarumes beim Aufkoehen u. Verkoehen des 
Saftes Krystallisationskerno bilden, auf welehen sich die weiteren Antene fester Stoffe 
bereitwilliger abscheiden ais auf der Heizflache. Durch Fiillen von Ca-Salzen mit 
Na2C03 dargestelltes Aragonit zeigt sich wirksamer ais direkt im Saft entstandener 
Saturationsschlamm u. tra t auch dadurch in Erscheinung, daB eine Suspension von
0,01% Aragonit in W. die Kesselsteinbldg. wesentlich verringerte. In  Gipswasscr 
wirkte er yorteilhaft auf die Form des ausgeschiedenen Gipses. (Ztschr. Zuckerind. 
cechoslovak. Rep. 53. 545—51. 28/6. Prag, Forschungsinst. der esl. Zuckerind.) Gd .

C. F. Dahlberg, Die Herstellung non Jiajfinade direkt aus Rohrsaft. Schemat. 
Darst. eines Verf., bei welchem die Rohrzuckerstufe durch Verwendung von sogenannten 
Darco-Fl. ausgeschaltet ist, entwickelt in der S o u t h  C o a s t  C o m p a n y  in 
Louisiana. Der erhaltene Zucker zeigte 99,92% Polarisation u. 0,036% Asche. (Facts 
about Sugar 24. 544—55. 8/6.) G r o s z f e l d .

JiJi Vondrak, Dic Amidę in den Zuckerjabriksprodukten und ihre Beziehung zum 
Alkalitatsriickgang. Es wurde dio Beziehung zwisehen dem Alkalitatsverlust der Saftc 
bei der Verarbeitung u. der in der Riibe enthaltenen Menge der Amidę bestatigt u. der 
Zerfall der Amidę im Laufe der Verarbeitung yerfolgt. Die n. wachsende Riibc enthalt 
weniger Amidę ais bei Wassermangel; bei ersterer herrscht aber Glutamin vor; bei 
letzterer weniger. Asparagin u. dessen Zerfallsprodd. wurden nicht nachgewiesen. 
(Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 537—42. 21/6. Prag, Forschungsinstitut 
der ćsl. Zuckerindustrie.) G r o s z f e l d .

J. Hamous, Rendement des Rohrzuckers. Der den Rohzuckerkornern anhaftende 
Sirup ist stets yon niedrigem Rendement. Zucker von niedrigem Rendement kann 
nur durch Regulieren des Reinheitsąuotienten der Fullmasse u. der GroBe u. Mengo 
des Komes darin erzielt werden. Dcrldealfall ist, bei der gróflten erreichbaren Erzeugung 
das groBte Korn zu erreichen, wobei in der Zentrifuge moglichst trocken geschleudcrt 
werden muB. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 53. 148. 23/11.1928.) G r o s z f e l d .

K. Sandera, Studie iiber Zuckerfabriks-Filterlucher. III . Die Anderung der 
mechanischen und physikalisch-chcmischen Eigenschaften der Filtertucher durch die Ab- 
nutzung. (II. vgl. C. 1929. II. 358.) Weitere Untersuchungsergebnisse einer Anzahl 
Tiicher aus Baumwolle, Ju te u. Leinen. Vergleich der Eigg. neuer u. gcbrauchter 
Tiicher in einer Tabelle. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 485—92. 17/5.) Gd.

Felix Langen, Regelung der Verdavipfung. (Vgl. auch C. 1929. II. 501.) Theoret. 
u. prakt. Erórterungen uber Einrichtung der Regelung, Angaben fiir Rentabilitats- 
berechnung. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 776— 77. • 29/6.) Gr o s z f e l d .

Fr. Paullk, Ableitung der Kond-enswasser aus der VerdampJstation, den Koch- 
apparaten und Vorwarmern direkt zu den Brudenwasserpumpen ohne Einschallung 'gu/J- 
eisemer Schwimmerkasten. Zeiehnung u. Besprechung einer Anlage. (Ztechr. Zuckerind. 
cechoslovak. Rep. 53. 427—28. 5/4. Dolni Cetno.) G r o s z f e l d .

Staiger und Glaubitz, Fesle Melasse. Chem. u. biolog. Analyse einer wahrschein
lich mit Hilfe der Sonnenwarme getrockneten Zuckerrolirmelasse. (Ztschr. Spiritus- 
ind. 52. 163—64. 16/5. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b a c h .

Erich Gundennann, Uber die Ausflockung von Kolloiden aus Rubcnzucker- 
melassen. I I . (I. ygl. C. 1929. I. 2931.) Oberhalb pn =  3,0 wird ein Zusammenhang 
zwisehen pn u. Farbtiefc, sowio zwisehen der Menge der geflockten Kolloide u. Farb- 
tiefo beobachtet, u. zwar nimmt die Farbtiefe mit der GroBe der Ausflockung ab. Die 
Farbenanderung ist hierbei offenbar bcsonders auf die Anderung des Dispersitats- 
grades der in den Lsgg. enthaltenen Kolloide zuruckzufiihren. Bei ph <  3,0 hat man 
dagegen m it yerwickelteren Vorgangen zu rechnen. — Wie fiir die Flockungsgeschwindig- 
keit, Menge der ausgeflockten Kolloide u. die Farbtiefe liegt auch fiir die Filtrations- 
geschwindigkeit ein Optimum bei angenahert ph =  3,2. Danach scheint der SehluB 
berechtigt, daB bei Behandlung yon Dicksaften u. Abliiufen mit S 02 der beste Rcini- 
gungseffekt bei einer hart an der Inyersionsgrenze liegenden pn erzielt wird. (Chem.- 
Ztg. 33. 322—23. April. Zuckerfabrik RoBleben.) C O H N .

George M. Darby, Die Zuckerriibenindustrie rerwendet die kontinuierlichc, auto- 
inatische Kontrolle. Das Dorr F irst Carhonation System hat die automat. Kontrolle
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der sehr wichtigen ersten Saturationsabteilung móglich gemacht. Alle Verbesserungen 
wurden durch die automat. Beobachtung der H '-Konz. bewirkt. Bei dem automat. System 
wird die erste Saturation nicht nur kontinuierlieh gemacht, sondern auch die Rcgu- 
lierung der Gasventile erfolgt automat. Die K ontinuitat der Operation ist dadurch 
gesichert, daB der Saft u. die Kalkmilch, gleichmaBig abgemessen, durch 2 in Serie 
yerbundene Tania flieBen, dann durch einen Behalter, in dem sich der Nd. absetzt, 
u. schlieBlich durch ein rotierendcs Vakuumfilter. Der fertigc Saft flieBt dann an 
Elektroden voruber, die die H'-Konz. bestimmen u. u. U. dio C02-Zufuhr automat, 
andern. Die Einrichtungen werden dann eingehender beschricben. Aus diesem kon- 
tinuierlichen Yerf. ergaben sich einige Yorteile: 3 C02-Behalter (1 ais Rcserye) an Stelle 
von 5 sind nur notwendig, weiter nur 1 Aufsichtspcrson auf der Sat urationsstation an Stello 
von sonst 2, die kontinuierliche Vakuumfiltration vermeidet den groBcn Verbrauch an 
Filtertuch, weiter dio groBe Filterarbeit, dio HC1 zur Filterreinigung der alten Anlagen, 
u. cs ergeben sich eine erhóhte Produktion, weniger Zuckeryerlust u. weniger Danipf- 
kosten. (Chem. metalhirg. Engin. 36 . 211—13. April. New York, The Dorr Co.) W lLKE.

K. Sandera, Die Leitung der Elektrizitdt in  Ldsuntjen und Beslimmung der clek- 
trischen Leitfahigkeit. (Vgl. C. 1929 . I. 2251.) Besprechung der Arbeitsweise an Hand 
von Kurvenzeichnungen u. Formeln. (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Rep. 53. 149 
bis 155. 30/11. 1928.) G r o s z f e l d .

C. A. Browne, unter Mitwirkung von R. T. Balch, H. G. Hill, F. W. Zerban, 
C. A. Gamble und G. H. Hardin, Die Bestatigung des 100°-Punkles der Zuckcrskala 
nach Venlzke. Die Polarisation einer Lsg. von 26 g Saccharose in 100 ccm bei 20° 
wurde zu 99,907° gefunden; eine Lsg. von 26,026 g drehte 100,003°, enthielt 23,726% 
Saccharose u. zeigte D. 1,09965. G a m b l e  fand bei 26 g ais Mittelwert von 10 Verss. 
99,899 ^  0,004 bei 19,95°, H a r d i n  99,901^0,003 bei 20,01°. (Journ. Assoc. 
official agricult. Chemists 12 . 106—20. 15/2. Washington, Bureau of Chem. and Soils n.
New York, Sugar Tradc Lab.) G r o s z f e l d .

Alessandro Mazza, Italien, Vericertung (ks Scheidekalkes der Zuckerfabriken. 
Der Scheidckalk wird mit Ton gemischt u. zu hydraul. CaO oder Zcment verarbeitet. 
(F . P . 6 5 6 8 9 2  vom 2/7. 1928, ausg. 14/5. 1929.) K u i i l i k g .

XV. Garungsgewerbe.
Frederick Challenger, Theoretische und lechnische Fortschrilte im Studium der 

alkoholischen Gdrung. Zusammenfassende Besprechung neuerer Arbeiten. (Ind. Chemist 
ehem. Manufaeturer 5. 239—42. Juni.) S ie b e r t .

— , Die Enzyme des Malzextrakts. K u rze  tlbersicht. (Brewers Journ. 65. 206 
bis 207. 15/4.) K o l b a c h .

H. Liiers und L. Malsch, Die Veranderungen des Hemicdlulose spaltenden Enzyms 
wahrend des Keim- und Darrprozesses. Bei geringen Enzymkonzz. besteht befriedigende 
Proportionalitat zwischen Enzymmenge u. Umsatz, wenn die Reaktionszeit verhaltnis- 
maBig kurz ist. Das Xylan spaltende Enzym (Xylanase) vermehrt sich beim Keimen 
auf das 272-fache, wahrend das fertige Darrmalz weniger enthalt ais die Gerste. (Wch- 
schr. Brauerei 46. 163—64. 27/4. Miinchen, Techn. Hochsch.) K o l b a c h .

Kart Trautwein und Josef Wassermann, Fortseizung der Versuche uber die 
Halbkomkeimmełhode. (Vgl. C. 1928 . II. 1274.) Bei 109 von 119 voll ausgereiften 
Gersten bewahrte sich die Halbkornmethode ais Schnellkeimprobe. In  45 von 52 Fallen 
war es moglich, mit Hilfe der Methode vorherzusagen, welche Keimfahigkeit frisch 
geerntete Gerste nach eingetretener Keimreife haben wiirdc (Friilikeimprobe). (Ztschr. 
ges. Brauwesen 52 . 69—78. 6/4. Weihenstephan, Hochsch.) K o l b a c h .

Heinrich Kirmreuther, Die Herslellung von absolutem Alkohol aus Sulfitspiritus. 
Die Verwendung des Sulfitspiritus ais Motorbetriebsstoff u. die Herst. von absol. A . 
werden beschrieben. (Papierfabrikant 27. Sonder-Nr. 102—06. Juni. Berlin.) B r a u n s .

J. Stastny und N. Makarius, Assimilation von synthelischem Alkohol durch 
Essigbakterien. Gereinigter synthet. Alkohol u. Garungsalkohol sind in gleicher Weise 
assimilierbar. (V6stnik Ceskoslovenskć Akad. Zemedelske 5. 478—79. Mai.) M a u t n e r .

A. Chrobak, Einige Bemerkungen iiber Charakter und Zusammensetzung des aus 
der spontan und miltels Kulturhefe tergorenen Maische erzeugten Zweischgenbrantitweins. 
Dio Yergarung der Zwetsehgenmaischen durch Reinhefe im Vergleich mit der Spon- 
tangarung gibt hohere A.-Ausbeute, ist jedoch nicht zu empfehlen, da das gewonnene
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Destillat seine spczif. Eigg. (Geschmaok, Geruch) einbiiBt. In cinzelnon Fraktionen 
wurden die freien Sauren, Ester, A., Aldehyde u. hohere Alkokole quantitativ 
bestimmt u. bedeutcnde Untcrsckiodc festgcstellt. (Vestnik C'cskoslovcnskó Akad. 
Zcmedelskć 5. 35—38. Jan.) An d r u s s o w .

H. W iistenfeld und C. Lucków, Versućha iiber das Verhalten der Drogenmazerale 
bei der Destillation. (1. Mitt.) (Dtsck. Destillateur-Ztg. 50. 332—33. 22/5. — C. 1929. 
I . 18G9;) L u c k ó w .

Leo Tschekail, Mikrobiologie der Busa. (I. vgl. C. 1929. I. 2483.) Dio Busa von 
Turkcstan entwiekolt in kurzerer Zeit ais dic der Rrim groBere Mengen A. (bis 7,1 Gew.- 
%) u. weniger Milchsaure (0,78%). Dic Erregcr der A.- u. Milcksilurcgarung wurden 
in Rcinkultur gewonnen u. ikre physiolog. Eigg. bestimmt. Den A. bildet die Hefo 
S a c c h a r o m y c e s  b u s a o  a s i a t i c a e  h o t . s p e c .  Sie entwiekolt sich 
gut auf Wiirze, Fleischbouillon, Hefew'assor, Peptonglykoselsg. Sic vergfirt Blaltosc, 
Saccharose, Glykose, Galaktose, Lavulose, Lactoso, Dextrin. Sic entwickclt sich am 
boston zwischen pu =  6,4—6,7. — Die Jlilchsaurcgarung wird verursacht durch 
B a o t e r i u m  b u s a o  a s i a t i c a e  n o v. s p e c .  Dies Baktorium wachst gut 
auf Peptonglykoselsg. Es bildet maximal 1,1% Milcbsaure u. vergiirt gut Glucose, 
Galaktose, Maltose, Sacckarose, Lavuloso, Lactose, Arabinose. Die besten N-Quellen 
sind Pepton, Phascolin, Gelatine u. Alanin. Sein Optimum liegt boi pn =  6,7. (Ztrbl. 
Bakter., Parasitenk. I I .  Abt. 78. 74—93. 27/5. Moskau, Staatl. Chemo-Pharmazcut. 
Forschungsinst.) E n g e l .

A struc und Castel, Allgemeine Wirkung der drei groflen Kalteeinbruche auf dic 
chemische Zusammensetzung der Weine. Analysentafel iiber 3 am 10. Okt., 26. Dez. 
u. 15. Marz untersuchto Weine, die besonders infolgo Aussclieidung von Weinstein 
spiiter den Eindruck anormaler (gewasserter u. gezuckcrter) Weine machten. (Ann. 
Falsifications 22. 272—78. Mai. Nimes, Station Óenologiąue.) GROSZFELD.

J . H enri Fabre und E. Brem ond, Die Anwendung alkalischcr Sulfite bei der 
Weinherstellung. Unterss. iiber Verwendung von (NH4)2S03, das keinen ungiinstigen 
EinfluB auf dio Hefcn u. den Wein zu haben scheint. Źugesetzte 1. Phosphate dienen 
nickt zur Erniikrung der Hefo, sondern ersckcinen im Wein wieder. Der Zusatz von 
H 2P 0 4 ist unvorteilkaft u. fiihrt zu Triibungen besonders durch FcP 04. (Ann. Falsi
fications 22. 262—71. Mai. Alger, Institu t Agricole d ’Aigćrie.) G r o s z f e l d .

F. Hengl, Paul Reckendorfer und F. Beran, Untersuchungen iiber den Arsen-
gelialt ton Trauben und Most ais Folgę der ScJiadlingsbekampfung. Vff. bestatigten 
unter Anfiihrung von Analysenrosultaten dio bereits mohrfach gemachten Angaben, 
daB bei Einhaltung der behordlich vorgeschriebenen Fristen fiir die Arsenbekandlung 
u. die Weinernte es vóllig ungefahrlich ist, Most u. Wein aus bespritzten Trauben zu 
genieBen. GroBere Yorsicht ist dagegen boi GrenuB der Trauben selbst geboten, da 
hiermit unter Umstanden Arsenmengcn verzehrt werden konnten, die an die schad- 
lichen Minimaldoscn keranreicken. (Wein u. Rebe 11. 3—7. Mai. Wien, Bundesanst. 
f. Pflanzenschutz.) L u C K O W .

W anderscheck, Brautechnische Ausu-ertungen quantitaiiver Schwefelwasserstoff- 
bestimmungen in  der Gdrungskohlensaure. (Brasserie et Malterie 18. 344—48. 362—64. 
5/2. — C. 1929. I. 313.) K o l b a c h .

— , Der Ausbau der Malzanalyse. II. (I. vgl. Ztschr. ges. Brauwesen 50. 156). 
Besprcchung der seit 1927 erfolgten Vorschlage zur Yerbcsserung der Malzanalyse. 
(Ztschr. ges. Brauwesen 52. 95—100. 4/5.) K o l b a c h .

J . J . H . H astings und T. K. W alker, Bericht iiber die anliseptischen Bestand- 
teile des Hopfens. Teil X. (Vgl. C. 1929. I. 2932.) Mit Hilfe einer geeigneten Riihrvorr. 
(Abbildung) kann das Weichharz des Hopfens in 10 Minuten mit k. Methylalkohol 
extrahiert werden. Der Analysengang zur Best. des Gcsamtweiehharzes, der a- u. der 
/J-Fraktion wird beschriebcn. (Journ. Inst. Brewing 35. 229—33. Mai.) K o l b a c h .

H einrich Zellner, Ober die Grenzen der Beurteilung der Brennweinprodukte. Fiir 
dic Beurteilung von Wembrandprodd. sind ais Grundlagen erforderlich: Analyt. Er- 
fahrung, guter Geruchs- u. Geschmackssinn, Zerlegung in einzelno Fraktionen, Aus- 
giebigkeitspriifimg u. Analysenzahlen, von denen Vf. lctztore jedoch nur mit Vorsicht 
auswertet. (Dtsch. Nalirungsmittel-Rdsch. 1929. 77—79. 16/5. Berlin.) G r o s z f e l d .

G. ReiJ, Versuche iiber das Leuchltermogen ton Holzausziigen, Weindestillaten, 
Trinkbranntwein und Essig im ullratiolełten Licht. Bei Verss. iiber das Leuchtvermógen 
von Holzausziigen, Weindestillaten, Trinkbranntweinen u. Essig wurde gefunden,
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daB von der Herstellungsweise oder aus dem Holz des Lagerfasses herriilirendc Stoffo 
gerbstoffartiger Natur die Leuehtkraft wesentlich beeinflussen. Bei alkoh. u. essig- 
sauren Holzausziigen, Weindestillaten, dercn Farbung aus dem Holz des Fasses stammte, 
Trester, Obst- u. Kornbranntweinen bestand durchweg gute Ubereinstimmung zwischen 
Gcrbstoffgeh. u. Leuchtvermogcn, bei WeindestiUat, Weinbrand, Arrak u. Bum 
spielten auch andere Stotfe eine Bolle, bei Essigsortcn neben Gerbstoffen andere, 
vermutlioh eiweiBnrtigen Cbarakters. Verss. naeh W e r d e r  u . Z a c h  (C. 1928. II. 
196) unter Anwendung der Ausschiittelung m it Kohle ergaben, daB alle Branntweine, 
dereń Leuchtyermogen durch Gerbstoffo bedingt war, dcm Glyeerintyp 0  entsprachen, 
wenn groBere Mengen anderer Stoffe die Ursache waren, den folgenden Typen I  u. II. 
Spritessig entsprachen dem Typ 0 — F, reine Essigessenz u. reiner Essenzessig dcm Typ O. 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 269—76. April. Berlin, Beichsgesundheitsamt.) '  Gd.

P. Kolbach, Kritisches zur Stufenliiration. Es wird gezeigt, daB die iibliche 
Stufentitration von Wiirze u. Bier m it ihren Endpunkten bei pn =  7,07 u. 9,18 yorteil- 
haft ersetzt wird durch eine solche m it Endpunkten bei pH =  7,07, 5,67 u. 4,27. Der 
Saure- bzw. Laugeverbrauch fur die einzelnen pn-Bereiche ist ein MaB fiir dic Pufferung 
u. fiir dic Mcngo bestimmter Puffersubstanzen. (Wchschr. Brauerei 46. 91—96. 
9/3.) K o l b a c h .

R. M arcille, Allgemeines Verfahren zur Bestimmung der fluchtigen korrigierten 
Aciditat in den W einen. Bei den stark geschwefelten Weinen Nordafrikas gibt die starko 
Dosis von S02 AnlaB zur Bldg. von Aldehyd u. dieser stort die Best. der fluchtigen 
Sauren nach SlATHIEU . Um richtige (korrigiertc) Werte zu erhalten, bestimmt man 
das freie u. das gesamte Anhydrid u. benutzt folgende Regel: Fiir die korrigierte 
f l i i c h t i g e  Aciditat zieht man von der gesamten fluchtigen Saure die des freien 
SO, u. 7/iu der des gebundenen S 0 2 ab, nach Umrechnung in ILSO.,, u. multipliziert 
den Geh. an freiem Anhydrid in g im 1 mit 1,55 (rund 1,5), den des gebundenen An- 
hydrids mit 1,08 (rund 1). — Wurden gefunden Gesamt-S02 1,800, freies S 02 0,080 g, 
gebundenes S 02 1,120g, so betragt die Korrektur 0,08-1,55 +  1,12-1,08 =  1,345, u. 
die korrigierte fliichtige Aciditat 1,8—1,35 =  0,45. (Ann. Falsifications 22. 224—25. 
April. Tunis.) B l o c h .

J . W erder, Nachweis von Apfelwein und anderen Fruchtsaften in  Wein. (Ann. 
Falsifications 22. 260—61. — C. 1929. II. 230.) G r o s z f e l d .

C. VOn der Heide und H. Mandlen, Uber das Vorkommen von Saccharase im 
Most und Wein. Nach den unter Mitwirkung von E. Rosenbaum  u. R. Fóllen 
durchgefiihrten Verss. findet sich in der Traubenbeere u. damit auch im Most Saccharase 
(Sa.) in geringer Menge, wahrend die Hauptmenge von der Hefe erzeugt wird, u. daraus 
in den Jungwein iibergeht. Besonders Hefewein enthalt verhaltnismiiBig viel Sa. All- 
mahlich nimmt aber der Geh. an Sa. im Wein ab u. ist aus mehr ais 5-jahrigen Weinen 
in der Regel verschwundcn. — Zuerst (1885) wurde Sa. im Wein von H. MtiLLER- 
T h u r g a u  nachgewiesen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 13—36. Jan. Geisen- 
heim a. Rh., Weinehem. Versuchsstation.) , GROSZFELD.

Chr. G. K atrak is und J .  G. Megaloikonomos, Zur Frage des Salpetrigsaure- 
jiachweises bei Gegemmrt einiger Ozysauren. Vf. bemerkt, daB Limonaden, in denen 
salpetrigo Saure nachgewiesen worden war, nach cinigen Tagen negatiye Rk. zeigten. 
Das gleiche geschieht auch m it W. von gleichem N20 3-Geh., aber relatiy langsamer. 
Dies ist auf die Oxydation der salpetrigen Saure zu Salpetersiiure zuruekzufuhrcn. 
Vf. stellte blinde Verss. m it wss. Weinsaure, Citronensaure, die N20 3 enthielten, an, 
u. zwar unter verschiedcnen Bedingungen. Temp., Zeit, Licht etc. u. bestatigt, daB 
Ggw. von Weinsaure u. Citronensaure den Oxydationsvorgang begiinstigt, u. zwar 
geht bei Anwesenheit von Weinsaure die Oxydation schneller vor sich, ais bei Anwesen- 
heit von Citronensaure. Daraus schlieBt Vf., daB, wenn Limonaden langere Zeit vor 
der Unters. lagern miissen, es zweckmaBig ist, die Proben in dunklem u. kuhlem Orte 
aufzubewahren. (Praktika de 1’Academio d’Athenes 3. 557. 1928.) GASOPOULOS.

Philippe Malvezin, Frankreich, Herstellung von Fermentlosungen. Man impft 
den Most eines zuckerreichen Weines m it einem Mikroorganismus, gegen den man 
Toxine herstellen will, u. laBt dio M. solange stehen, bis mangels Nahrstoffen die 
Garung von selbst aufhort. Das gebildete Toxin wird mit A. ausgeschiittelt, der A. 
verdampft u. das Toxin m it Salzwasser aufgenommen. (F. P . 34 104 vom 30/6. 1927, 
ausg. 2/5. 1929. Zus. zu F. P. 631782; C. 1928. I. 1918.) S c h u tz .
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XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
C. W. Lindów, C. A. Elvehjem  und W . H . Peterson, Der Kupfergehalt von 

pflanzlichen und tierischen Nahrungsmittdn. Unter Mitarbcit von H . E. Howe. (Vgl. 
C. 1929. I. 2674.) Es wurden ICO Proben von verschiedenen Nahrungsmitteln unter- 
suclit. Den niedrigsten Cu-Geli. hatten frisclier Scllerie in mg pro kg: 0,1, den hochsten 
frisehe KaJbsleber, 44,1. Die Nahrungsstoffe lassen sich nach ilirem Cu-Geh. in folgender 
absteigender Reihe ordnen: Niisse, getroeknetes Gcmiise, Hiilsenfriiehte, getrockneto 
Friichte, Gefliigelfleiscli, Fischfleisch, andere tier. Gewebe, griines Gemiiso, Wur- 
zeln usw., Blattgemiise, frisehe Friichte u. anderes Gemiise. — Von versehiedenen 
untersuchten Tierlebern hatte die Kalbsleber den hochsten Cu-Geh. — Der Cu-Geh. 
der Austern war ziemlich hoch u. hóher ais der anderer aus dem Meer stammender 
Nahrungsmittel. — Bei derselben Sorte waren die Schwankungen im Cu-Geh. geringer 
ais ihr Geh. an Mn oder Ee. Sehr niedrigcn Cu-Geh. hatte polierter Reis u. bestimmtes 
Weizenmehl. (Journ. biol. Chemistry 82. 465—71. Mai. Madison, Univ. of Wisconsin, 
Dept. of Agricult. Chem.) E. M u l l e r .

C. A. Elvehjern und E. B. H art, Der Kupfergehalt der Nahrungsmittel. Unter 
Mitarbcit- von H. E. Howe. (Vgl. vorst. Ref.) Der Cu-Geh. einer zu Verss. dienenden 
gemischten Nahrung wurde bestimmt. Er betrug im Durchschnitt den 5. Teil des Mn- 
Geh. u. den 15. Teil des Ee-Geh. Am wenigsten Cu enthielt Stroh, mehr Hcu u. Gras, 
u. noch mehr Samen u. Samenprodd. — Der Cu-Geh. der pflanzlichen Prodd. steigt, 
wenn der Boden m it Cu-Salzen gediingt ist. (Journ. biol. Chemistry 82. 473—77. Mai. 
Madison, Univ. of Wisconsin, Dept. of Agricult. Chem.) E. M u l l e r .

W. K opchen, tJber die Anwendbarkeit des Nahrpr&parales Alentina in der Kinder- 
prazis. Klin. Bericht iiber giinstige Erfolge mit dem Nahrpraparat Alentina in der 
Kindcrpraxis. (Medizin. Klinik 25. 396—97. 8/3. Rinteln [Wcser].) F r a n k .

L. W hinyates, Die Farbung von Nahrungsmitteln. Zusammenhangende Be- 
sprecliung der in Erage kommenden Earbstoffe der gesetzlichen Bestst. u. Forderung 
einer internationalen Regelung der Zulassigkeitsfrage. (Canadian Chem. Metallurg. 13. 
163—64. Juni. Kingston, Ont., D e y e  & Chemical Co. Ltd.) G r o s z f e l d .

M. A rpin, Die physikalischen und chemischen Verfahren der Mehlbehandlung. Zu
sammenhangende Besprechung der yerschiedenen Verff. u. Forderung einer gesetz
lichen Regelung der Zulassigkeitsfrage fur Frankreich. (Ann. Falsifications 22. 275 
bis 287. Mai.) GROSZFELD.

Pfister, Einige Beobachtungen bei der Weizenwrbereitung. Bei der Behandlung 
( l l/2 Stdn. Erwarmen auf 50°) werden die diastat. Fermente nur wenig becinflufit, 
erheblich starker dio proteolyt., gemessen am Ruckgange des Formol-N. Ferment- 
reiche Weizen, die in feuchten Landem gewaehsen sind, wie die meisten europaischen 
Inlandsweizen, konnen daher durch dic sogenannte Konditionierung wesentlich in 
der Backfahigkeit verbessert werden. vorausgesetzt, dafi die Temp. nicht iiber 50° 
gest-eigert wird. Bei kleberstarkem Weizen aus kontinentalem Klima ist keine Ver- 
besserung der Backfahigkeitseigg. zu erwarten. (Miihle 66 . 539—40. 2/5.) GROSZFELD.

— , Das Ageneverfahren. Beschreibung des Verf. von B a k e r  mit NC13, wodurch 
neben geringer Bleichung eine Reifung (agene von „to age“ =  reifen, altem) erzielt 
u. die Backfahigkeit verbessert wird. (Miihle 66. 847. 4/7.) GROSZFELD.

W . V. Cruess und W . Y Fong, Die Wirkung von Śchv:efeldioxyd auf die Oxydase 
der Friichte. S 0 2 oder wahrscheinlicher H 2S03 hemmt stark die Dunkelfarbung durch 
Oxydation der natiirlichen farbgebenden Korper der Friichte ais Nebenrk. der Bleichung 
der Anthocyaufarbstoffe. Die Peroxydase kann aber durch Entfernung des S 02 wieder 
regeneriert werden. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 8 . Nr. 10. 21. Juni.. 
California, Univ.) GROSZFELD.

H. K. Arcllbold, Chemische Studien iiber die Physiologie der Apfel. V III. Weitere 
Untersuchungen iiber Methoden, das Trockengeicicht der Apfelpulpa zu bestimmen. 
(II. u. III . vgl. C. 1925. II. 1768. VII. vgl. E v a n s  Annals of Botany 42 [1928]. 1 .) 
Man kann bei 50° Trocknung im Vakuum zu keinem befriedigenden konstanten End
punkt kommen. Der Zucker zers. sich bei 50° u. noch mehr bei hóheren Tempp. oder 
bei Ggw. von Sauren. Innerhalb 2°/0 zuverlassige Bestst. der Trockensubstanz der 
Apfelpulpa wurden erhalten, wenn man bei Zimmertemp. im Yakuum 3 Woehen 
lang trocknete oder ohne Druckerniedrigung bei 50° 1 Tag lang bei elektr. Erhitzung 
u. Ventilation. (Annals of Botany 42. 29—38. 1928. London, Imperial Coli. of 
Science and Techn., Dept. of Plant Physiol. and Pathol. Sep.) F. M u l l e r .
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H. K. Archbold, Chemische Studien iiber die Physiologic der Apfel. IX . Die 
chemische Zusammensetzung reifer und sich entwickelnder Apfel und die Beziehung zur 
Umgebung und zu. der Schnelligkeit der chemisclien Umwandlung bei der EnlwicMung. 
(VIII. vgl. vorst. Ref.) Wenn man das Wachstum nach dem Gcwicht beurteilt, so 
sieht man, dafi es nur im letzten Monat am Baum sehr langsam ist. Dic Hauptmenge 
des N wird angehauft in den ersten 2 Monaten, wenn die Frucht sich bildet. Darauf 
folgt die Anhiiufung von Starkę u. Saure, dic miteinander nahe ycrkniipft sind. Zucrst 
bilden sich 1. Kohlehydrate, dann bleibcn sic konstant, -wahrend dic Starkę sich bildet, 
schlieBlieh nehmen sio wieder stark zu, teils infolge Hydrolyso der Starkę, teils infolgo 
Aufnahme aus dom Baum. — Von vcrschiedenen Gegenden stammende Apfel der 
gleichen Sorto lmtten sehr yerschiedene Zus. im Trockengewicht, in Saure- u. im 
N-Gehalt. Auch zeigten yon derselben Stelle stammende Apfel in yerschiedenen Jahren 
deutliche Unterschiede im Trockcngewicht u. in der Saure, immerhin nicht so groBo 
wie im ersten Fali. Der N-Gch. war niemals so yerschicden. — Wie allgemein bekannt, 
ist die Mengo an Saure groBer, wenn die Temp. niedrig war, bei wenig Sonncnschein 
u. yiel Regon. Auch das Trockengowicht u. der Zuckcrgeh. waren geringer ais bei 
gunstigen Bedingungen. — N-bildendo Diingungcn yermehrten dio Ernte, dic GróBo 
der Frucht. Da aber der N-Gch. sich im ganzen in yerschiedenen Jahren nicht stark 
andert, zeigte sich, daB der Geh. an N nicht stark von der Diingung abhangt. — Bei 
yerschiedenen Sorten sind die Unterschiede im Zucker- u. Sauregeh. besonders groB 
u. dieser Geh. eharakterist. fiir dio Art. Nur gelegentlich ist auch ein sehr hoher 
N-Geh. yorhanden. — Beim 100 Tage langcn Lagern bei 1° entsprieht der Total- 
zuckeryerlust der Menge an Rohrzucker, die inyertiert wird. Bei hohem N-Geh. ist 
auch der °/0-Geh. an Zucker u. an Saure, der yerloren geht, hoch u. umgokehrt. (Annals 
of Botany 42. 541—66. 1928. London, Imp. Coli. of Science and Tcclinol., Dept. of 
Plant Physiol. and Pathol. Sep.) F. M u l l e r .

— , Apfelsdure F P. und ihre Verwendung fiir Gelee. Dio Saure wird heute aus dcm 
sogcnannten Sand beim Eindicken yon Ahornsirup gewonnen. Ihrer Verwcndung 
zur Fruchtzubereitung entspreehcn ihr Niihrwert u. ihr natiirliches Vork. in den 
Fruchten. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 8 . Nr. 6. 20—21. Febr.) Gd.

E. M. M rak und P. H. R ichert, Die Wirkung des Abblasens auf die Bildung von 
IVdsserstoffbombagen in eingekochlen gebrauchsferligen Pflaumen. Es zeigte sich, daB 
die Bldg. von H2-Bombagen bei 10 Min. Abblasen (exhausting) bei 210° F. am ge- 
ringsten war. Bei unter 210° fiel der Anteil der yerdorbenen Buchsen mit der Abblase- 
zeit-, bei 210° waren mehr ais 10 Min. ohne Wrkg. Eyakuierung vor dem Abblasen 
war ohne EinfluB. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 8 . Nr. 6. 17—19. Febr. 
California, Univ.) G ro sz fE L D .

R. Hock, Beilrag zur Kenntnis von der Vcrnichtung von Schadlingen in  Auf- 
bewahrungsstdtten von Lebensmitteln. Nach den Verss. nimmt Fleisch bei der Durch- 
gasung nur so wenig HCN auf, daB auch bei RohgcnuB eine Gesundheitsschiidigung 
beim Menschen nicht zu befiirchten ist. Bei frischem Kalbfleisch waren Geruch u. 
chem. Nachweis der HCN noch nach 4 Tagcn moglich, yerschwanden aber beim Kochen 
u. Braten. Nicht genugend eingetrockncte Tierkórper sind vor Begasung der Raumc 
zu entfernen, in Pókelkellern Bottiche, Troge u. Fasser zu entleeren. (Ztschr. Fleisch-, 
Milchhyg. 39. 140— 43. 15/1. Berlin, Tierarztliche Hochsch.) G r o s z f e l d .

R. Vivario und C. Stainier, Chemische TJntersuchung der Milch aus dem Osten 
Belgiens. Ausfiihrliche Analysentafeln u. dereń Bespreehung, Die C. M. S. (Constanto 
moleculaire simplifiśe) nach M a th iE U  u. F e r r ć  bzw. nach P o r c h e r  erwies sich ais 
wertyoll, besonders auch bei Milch einzelner Kuhe. (Journ. Pharmae. Belg. 11. 285 
bis 288. 301—09. 317—19. 28/4.) G r o s z f e l d .

Alfred Bauer, Uber den Einfluji der Abkalbezeit auf den Milch• und Fettertrag 
beim Angler Bind. Nach den Ergebnissen erseheint eine Abkalbezeit in den Monaten 
Noyember bis Januar besonders empfehlenswert. Sie muB aber unbedingt mit einer 
intensiyen Winterfiitterung gepaart sein. (Milehwirtschaftl. Forsch. 8 . 99—165. 10/6. 
Kiel, PreuB. Versuchs- u. Forschungsanst. f. Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .

P au l S. P rickett, Thermophile und thermodure Mikroorganismen mit besonderer 
Berucksichligung der aus Milch isolierten Arlen. V. Beschreibung von sporenbildenden 
Typen. Insgesamt wurden 480 Kulturen aus pasteurisierter Milch gepriift u. sporen- 
bildende Stabchen, Streptokokken, nicht sporenbildende Stabehen, Mikrokokken, 
Aktinomyces, Sarcinen u. eine Hefe isoliert. Die sporenbildenden Baktcrien wurden 
in folgende Gruppen geteilt: B. substilis Cohn, B. terminalis Migula yar., thermophilus
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var. nov., B. michaelisii comb. nov. (B. thermophilus aąuatilis liąuefaciens Mich.).
B. calidus Blau, B. thcrmoalimentophilu.s Weinzirl, B. acrothermophilus Weinzirl,
B. thermoliąuefaciens Bcrgey, B. nondiastaticus Bergey, B. ealidolactis Hussong u. 
Hammer u. B. kaustophilus spcz. nov. Die mcisten sind aerob u. besitzen endstandigc 
eiformige bis zylindr. Sporen. Von B. subtilis gedieh nur eine Art bei 50°, eine andere 
nicht. Die thermophilen Keime gelangen von auflen her in die Milcli, ihre Entw. be- 
dingt unerwiinschte Anderungen in der Milch, aber soweit bekannt, nicht Bldg. gesund- 
heitschiidlicher Stoffe. (Buli. New York State agricult. Erper. Stat. 1928. Teclin. Buli. 
147. 5— 58. Okt. Geneya, N. Y.) GROSZFELD.

R obert S. Breed, Thermoresislente und thermophile Bakterien in  ihrer Beziehung 
zur Milchpasteurisierung. (Vgl. C. 1929. II. 105.) Ubcrsicht iiber neuere in der Versuchs- 
station ausgefuhrte Arbeiten von R o b e r t s o n ,  P r i k e t t ,  H u c k e r ,  Y a l e  u .  Vf. 
AuBer den von P r i k e t t  (vgl. yorst. Ref.) genannten Arten konnen Mikrococcus conglo- 
mcratus Migula, Sarcina lutea u. S. rosea Schroter, Str. thermophilus u. Str. faecium 
Orla-Jensen u. Mikrobakterium lacticum Orla-Jensen in pasteurisierter Milch sich 
entwickeln. Die Entw. der yon auBen her (Geriitcschmutz, Pastourisierapp. usw.) 
in die Milch gelangendcn Bakterien wird durch Iiingere Erhaltung der Pasteurisierungs- 
temp. ais 30 Min. begunstigt u. kann zu Geschmacksfehlern fiihren. (Buli. New York 
S tate agricult., Esper. S tat 1928. No. 559. 3—19. Nov. Geneva, N. Y.) G r o s z f e l d .

F red W. T anner und Mary F. W indsor, Die Faliigkeit von Escherichia coli und 
Serratia marccscens 62,8° fiir dreiflig Minuten in Milch zu uberleben. Von 23 Kulturen 
von E. coli (B. coli) iiberlebte nur 1 Stamm bei wicderholten Verss., yon 8 Stammen 
von S. marccscens (B. prodigiosus) die gcnannte Temp. keiner mehr ais 10 Min. Von
4 sporenbildenden, lactoseyergarenden Formen wurden 2 sehr widerstandsfiihige ge- 
funden, beide in 24 Stdn. u. 7 Tage alten Kulturen. Die Uberlebungszeit war in offenen 
Flaschen meistens kiirzer ais in geschlossenen. Es bestand keine bestimmte Beziehung 
zwisehen Organismenkonz. u. Uberlebungszeit. Ais Indicatoren fiir Pasteurisicrungs- 
anlagen waren beide Bakterien nicht sehr gut geeignet, am besten wohl noch E. coli. 
In den in Milek yorkommenden Konzz. ist in 30 Min. bei 62,8° m it einer Abtótung 
zu rechnen, wenn auch immer m it der Moglichkeit des Vork. resistenter Stamme zu. 
rechnen ist. (Journ. Dairy Science 12. 202—10. Mai. Urbana, Uniy. of Illinois.) Gd .

F. Bordas, Zur Standardisierung der kiinstlichen Milcherndhrung der Neugeborenen. 
Vf. warnt vor schemat. Anwendung der yerschiedenen durch Wasserzusatz, Zuckerung 
oder m it halbentrahmter Milch hergestellten Ersatzpraparate der Muttermilch wegen 
der stets abweichenden chem. Zus. (Ann. Hygi&ie publ. ind. sociale 7. 253—63. 
Mai.) ' G r o s z f e l d .

Alfred Salmony, Der Einflup ultraviolelter Strahlen auf Flussigtceiten in  einer 
Kohlendioxydatmosphdre. Beschreibung u. Abb. yon Laboratoriumsapparaten sowie 
Bctriebsanlagen zur Bestrahlung yon Milch mit ultravioletten Strahlen. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 5. 237—38. Juni.) SlEBERT.

J . K. Thompson, Zucl-erriibcnjmlpe, ilir Wert und ihre Verwendung. Dio 
Zuckerruben-„Schwtinze“ u. die getrocknete Pulpę sind ais W interviehfutter zu ver- 
wenden. Zus. u. Nahrwert sowie seine Verwendungsart werden eingeliend bcsprochen. 
(Internat. Sugar-Journ. 31. 206—08. April. Kirton, Landwirtschaftl. Inst.) L a n g e .

J . F itelson, Vergleich der Metlioden von Manier- Williams und der der A. O. A . C. 
zur Bestimmung der schwefligen Saure in Lebensmitteln. Wahrend die tibrigen Verff., 
auch das der A. O. A. C. (Association of Official Agricultural Chcmists) durch sonstige 
S-Verbb. erhcblich gestort werden, ist dies bei dem yon M o n i e r - W i l l i a m s  am 
wenigsten der Fali. Es besteht darin, daB im C02Strome nach Ansauern m it HCI dest., 
das entwickelte S 0 2 yon unten her durch einen RiickfluBkuhler, der die HCI zuriickhalt, 
geleitet u. in neutraler 3°/0ig. H 20 2-Lsg. die sich in einem ERLENMEYER-Kolben m it an- 
geschlossener PELIGOT-Rohrc befindet, aufgefangen wird. Die darin gebildete H 2S04 
wird dann m it 0,1-n. Lauge gegen Bromphenolblau ais Indicator titriert u. zur gewichts- 
analyt. Kontrolle in BaSO.j tibergefiihrt. (Journ. Agricult. prat. Chemists 12. 120—29. 
15/2. Philadelphia, U. S. Food, Drug and Insecticide Administration.) G r o s z f e l d .

E. E . W erner und W m. śiedhoff, Ein technologisches Verfahren zur Hefeprufung. 
Vorgeschlagen werden yergleichende Backyerss. m it einem Mehl, das moglichst arm 
an diastat. K raft ist, einerseits ohne (negativer Backvers.), andererseits mit 5%  Zucker- 
zusatz (positiycr Backyers.), also bei diastat. Insuffizienz bzw. diastat. UberschuB. 
Besprechung des Yerh. einiger Mehlprobcn liierbei an Hand von Lichtbildern. (Cereal 
Chem. 6. 196—201. Mai. St. Louis, Mo.) G r o s z f e l d .
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Arnold H . Johnson, B. L. H errington und Samuel G. Scott, Weizen und Mehl- 
untersuclmngen. XV. Die Anwendung des riscosimetrischen Verfahrens zur Messung 
der proteitis-pallenden Fahigkeiten ton Mehlen. (XIV. vgl. C. 1928. I. 2753.) Nach dem 
beschriebenen Verf. wird die Mehl-W.-Suspension aus einer abgewogenen Menge Mehl
3-mal mit je 11 W. ausgezogcn, der Riickstand angesauert u. darin die Viscositiit er- 
mittelt. Wenn eino Suspension aus Patentmehl bei 30° 24 Stdn. aufbcwahrt wurde, 
waren etwa 10% des Proteina so weit umgewandelt, daB es beim Ansauern nicht mehr 
W. imbibierte. Die Wrkgg. vergleichender Behandlung auf die Proteino waren in ge- 
ringeren Mehlen gróBer, so imbibierten 47% des Proteins einer Suspension aus einem 
Mehl 2. Grades wie vorhin behandelt, kein W. mehr. Der Grad der Viscositatsabnahmo 
war bei hoheren Tempp. groBer. Amino-N durch Formoltitration oder nach VAN S l y k e  
nahm wahrend der Autolyse zu. Die Formoltitration ist zur Best. der Proteinspaltung 
am geeignetsten, gibt aber keine Auskunft uber dio absol. Menge des boi der Hydrolyse 
umgesetzten Proteins. (Cereal Chem. 6 . 182—96. Mai. Bozoman, Montana, Agricultural 
Experim. Station.) GROSZFELD.

W . O. W hitcom b, Arbeitsparende Einrichtungen bei Proteinbeslimmung im Handels- 
laboratorium. Besprochen werden Haltevorr. der Kjeldahlflaschen, Biiretten fur Lauge, 
Saure, W., ein Tropfróhrchen fiir den Indicator. (Cereal Chem. 6 . 215—17. Mai. Boze- 
man. Montana Agricult. Experim. Station.) GROSZFELD.

J . G. Malloch, Ab&nderungm der Rumseyschen Methode zur Bestimmung der 
diastatischen Kraft in  Mehl. Nach Bcsprechung der Wiohtigkeit der Saurekontrollo 
u. der Korrektur fiir das Mehlyol. wird folgendes Verf. vorgesclilagen: Suspendiere dio 
Probe in W., inaktiviere nach RUMSEYs (Amer. Inst. Baking Buli. 8 . 1922) Angaben 
zur Inaktm erung der akt. Probe (mit Saure) u. lasso die Extraktion 60 Min. bei 27° 
weitergehen. Bestimme sofort in bcst.immten Teilen den reduzierenden Zucker. — 
Zur Darst. eines diastasefreien Mehles wurden 10 g Mehl in etwa 75 ccm W. in einer 
Zentrifugcnróhro suspendiert u. sofort inaktiyiert. Die Suspension wurde schwach 
alkal. gemacht, 3 ccm 15%ig. Na-Wolframat zugegeben u. tropfenweise H ,S 04,bis 
Flockung eintrat, aufgefiilk u. wieder zentrifugiert. Schaumbldg. dabei wurde durch 
3 Tropfen Toluol, Triibung der Lsg. durch Citratpufferlsg. bekampft. (Cereal Chem.
6 . 175—81. Mai. Edmomton, Canada, Univ. of Alberta.) GROSZFELD.

E . Elion und L. E lion, Die Ausfuhrung der Triebkraftbeslinimung und ihre 
Bedeutung fiir die Bewertung der Bdckereihefen. Dio scheinbare Abnahme der Triebkraft 
bei der ublichen Best. durch Garung eines Teiges in einem Glaszylinder beruht auf der 
Methode u. wird vermieden, wenn man nicht das Teigvol., sondern die entsprechendo 
C02-Menge miBt, wofiir eine einfacho Vorr. angegeben wird. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 6. 
17—21. Mai. Haag.) GROSZFELD.

P au l HoldefleiB, Ober die Feststellung der Mahl- und Backfdhigkeit beim Weizen. 
Zusammenstellung der wichtigsten, fiir die Erkennung der Mahl- u. Backfahigkeit 
des Weizens in Frage kommenden Eigg., Bedeutung des Backvers. Fiir die Mahl- u. 
Backfahigkeit iiberwiegen an EinfluB Sortenzugehorigkeit, Abstammungsyerhaltnisse 
u. ererbte Eigg., wenn auch auBero Einfliisse, wie feuchtes Lagern u. Auswuchs, storend 
wirken konnen. (Miihlc 66 . 787—88. 27/6. Halle a. S.) GROSZFELD.

C. B. K ress, Oriefiigkeit von Mehl und dessen Beziehung zur Backfahigkeit. Nach 
den vergleichenden Verss. ist die KorngroBe eines Mehles nur von geringem EinfluB 
auf dio Backfahigkeit. Das gricBige Mehl erzeugt in den ersten 3 Stdn. etwas weniger 
Saure ais fcines, was sich aber in 4 Stdn. ausgleicht. Die Vergiirbarkeit ist die gleiche. 
(Cereal Chem. 6. 202—14. Mai. San Francisco, Calif., Sperry Fluor Co.) GROSZFELD.

Raym ond H ertw ig und J .  s. H icks, Bestimmung des Sauregrades von Mehlen 
durch die colorimetrische Tiipfelprobe. Man preBt das Mehl auf Tiipfelplatten u. glattet 
die Oberflacho in bekannter Weise. Ais Indicatoren dienen fiir pn =  5,2—6,8 Chlor- 
phenolrot, fur 4,0—5,6 Bromkresolgriin, fiir 6,0—7,6 Bromthymolblau. Besonders 
wertvoll zur Priifung des Reifungszustandes von Mehl nach dem „Beta-Chloraverf.“ 
Frisch danach gereiftes Mehl liefert ein anderes Tupfelergebnis ais nach 24 Stdn., 
worauf es konstant wird. (Cereal Chem. 6 . 162—63. Mai. Buffalo, H e c k e r  H .-O . Co., 
Inc.) GROSZFELD.

H ellm uth Simons, E in chemisch eindeutiger Nachweis von bromsaureji Salzen 
(Bromaten) im, Mehl, zugleich eine Einfiihrung in die Chemie der Bromate. Die Jod- 
ausscheidungsprobe ist nicht typ., besser das Verf. von L o r e n z ,  G r a u  u .  B e r g -  
HEIMER (C. 1924. II. 1117), beruhend auf B ldg. von Eosin aus Fluorescein durch frei- 
gemachtes Br„ in folgender Ausfuhrungsform: 50 g Mehl werden nach Durchfcuchten
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mit A. yorsichtig yerkohlt, Kohle zcrdriiokt, m it W. ausgezogen, Auszug eingedampft, 
auf 3—5 ccm eingedampft, Riickstand m it 5 ccm 6%ig. KMn04-Lsg. u. 10—12 Tropfen 
konz. H 2S04 yersetzt, in einem Kólbchen das entwickelte Gas auf Fluoresceinpapiei> 
streifen im Dunkeln einwirken gelassen. Nach 1/2 Stde. oder spater Rotung. Ver- 
schiirfung der Rk. durch kurzes Eintauchen der Streifen in 10%ig. N aH S03-Lsg. mit
10 Tropfen 10%ig. HC1 angesauert, im Dunkeln trocknen gelassen. (Miihle 66. 803—08. 
27/6. Dusseldorf.) Gr o s z f e l d .

Citizens of the United States, iibert. von: Jam es W . Parceli, San Francisco, 
Sterilisierung von Nahrungsmiłleln. Man bringt die aus Glas u. dgl. bestehenden, 
die Nahrungsmittel cnthaltcnden GefiiBc in einen mit W. gefiilltcn Behalter, der durch 
Einleiten von Dampf erhitzt wird. Um der Fl. eine wirbelnde Bewegung zu geben, 
fiihrt man noch unter Druck Luft ein. Nachdem die Erhitzung cinigo Zeit unter t)ber- 
druck crfolgt ist, senkt man nach u. nach die Temp. des Behaltcrs, indem man eino 
Mischung von k. W. u. Dampf cinfuhrt. (A. P . 1 708 105 vom 13/7. 1927, ausg. 9/4. 
1929.) S c h u tz .

General Foods Co., V. St. A., Konserwerm von Nahrungsmitteln. Man preBt 
z. B. Fische in Błocko zusammen, laflt gefrieren u. umgibt die M. mit einer Hiille, in 
der sie in den Handel gebracht wird. Es empfiehlt sieh, den Błock moglichst dunn 
herzustellen, damit er schnell gefriert. (F. P. 653 233 vom 21/2. 1928, ausg. 19/3. 
1929. A. Prior. 18/6. 1927.) S c h u tz .

Stabavite Syndicate L td., England, Konservieren von Epwaren. Man bedeckt 
die Oberflachc des Prod. mit einer Lsg. von Traganthgummi, welche antisept. u. kon- 
servierendo Stoffe, z. B. Alkalinitrat oder Bisulfit neben Glyeerin enthalt. Eine fiir 
Eier geeignete Lsg. enthalt z. B. 28,3 g Traganth, 14,2 g Glyeerin, 28,3 g H 2S04, 
1700 g W., fiir Friichte: 566 g Traganth, 2260 g Glyeerin, 480 g H 2S04, 28,3 g Nelkenol, 
45,28 kg W. (F. P . 655 688 vom 13/6. 1928, ausg. 22/4. 1929.) S c h u tz .

Alfons Krzykawski, Berlin, Gewinnung von Praparaten atis tierischen Organen 
mit Hilfe von Hefegarungen. Organe von Schlachttieren werden fein yerteilt in eino 
frisch bereitete, in yoller Garung befindliohe, mit eigener C02 angereieherte, alkohol- 
arme, schwach zuckerhaltigo Aufschwemmung yon Hefezcllen eingebracht u. der Ver- 
garung mit unterworfen. Der Zuckergeh. der Aufschwemmung wird so bemessen, 
daB der gebildete Alkohol zum Haltbarmachen der Lsg. ausreicht; nach Beondigung 
der Garung laBt man absitzen u. zieht das Uberstehende auf Flaschen. (D. R . P. 
471 793 KI. 6c yom 1/11. 1927, ausg. 31/5. 1929.) M. F. M u l le r .

Caspar Schm itt, Deutschland, Vitaminlialtige Stoffe aus Baumwolłsam-en. Man 
setzt 50 g zerkleinerto Baumwollsamen zu 1 1 Milch u. filtriert die M. durch ein Watte- 
filter. Das F iltrat nimmt naoh einigen Stdn. einen feinen Buttergesehmack an u. 
enthalt eine grofio Menge Vitamine. (F. P . 655181 yom 2/6. 1928, ausg. 16/4. 
1929.) S c h u tz .

S. Bonsor, Birmingham, Behandlung von Mehl. Das Mehl wird auf endlosem Band 
durch einen Trog bewegt, in dem es m it ultramoletten Strahlen behandelt wird. Die 
Strahlen werden unter rechtem Winkel oder parallel zu dem Mehlstrom einwirken 
gelassen. (E. P. 308,390 yom 7/1. 1928, ausg. 18/4. 1929.) S c h u tz .

N. V. In ternationale  i Oxygenium M aatschappij, Deyenter, Holland, iibert. 
yon: H . C. J . H . Gelissen, Roermond und F. V. H ooft, Buffalo, V. S t. A., Behandlung 
von Mehl u. dgl. Man erhitzt Mehl u. andere Miillereiprodd. m it organ. Peroxyden 
zwecks Yerbesserung der Backfiihigkeit. Beim Bleichen des Mehles setzt man noch eine 
die Verfluchtigung des Peroxyds erleichternde Substanz zu. (E. P. 309139 rom  
3/4. 1929, Auszug yeroff. 29/5. 1929. Prior. 5/4. 1928.) S c h u tz .

Cliemische Industrie  Van H asselt, Amersfoort und M eelfabrieken der Neder-
landsche Bakkery, Rotterdam, Bleichen von Mehl. Man behandelt Mehl mit einer 
geringen Menge eines festen oder fl. Stoffes, der beim Mischen m it dem Mehl N-Oxyde 
oder Nitrosylchlorid entwickelt. Beispielsweise yermischt man 1 Teil Nitrosylschwefel- 
saure u. 1 Teil aklwe S i02 mit 2Q 000 Teilen Mehl. (E. P . 308 253 vom 22/2. 1929, 
Auszug yeroff. 15/5. 1929. Prior. 20/3. 1928.) S c h u tz .

Oscar R. Brown, Denver, V. St. A., Hefenćihrmittel fur Teigbereitung. Das Mittel 
besteht aus KNOs, Ca3(POt)2 u. MgSOv  (A. P . 1712  025 yom 22/8. 1927, ausg. 
7/5. 1929.) S c h u tz .

Sun Maid R aisin  Growers of Califom ia, Fresno, iibert. von: Thomas W. W . 
Forrest, Oakland, V. St. A., Trockenfnichtprdparat. Das Mittel besteht aus Rosinen,
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von welclien jede mit einer H aut von Petroleum iiberzogen ist. (A. P. 1 7 1 1 7 2 8
vom 17/6. 1925, ausg. 7/5. 1929.) S c h u t z .

D airy D rink Co., Chicago, iibert. von: Charles E. North, Montclair, V. St. A., 
Kakao- und Schokolademilchprdparate. Man setzt einer Mischung von Kakao u. Milch 
Agar zu u. erhitzt, um die Viscositiit der Fl. durch Koagulieren des MilcheiweiBes 
zu erhohen, wodurch die Kakaoteilchcn in Suspension gehalten werden. (A. P. 1 710 504 
vom 15/8. 1925, ausg. 23/4. 1929.) S c h u tz .

D airy D rink Co., Chicago, iibert. von: Charles Edward North, Montclair, 
V. St. A., Kakaomilchprdparate. Man setzt der Mischung von Milch u. Kakao Pflanzen- 
gummi zu, um die Viseositat zu erhohen, erhitzt die M. etwa 30 Min. auf Temp. yon 
iiber 240° F. bei 15 a t Druck. (A. P . 1 710 505 vom 15/8.1925, ausg. 23/4.1929.) S c h u .

D airy D rink Co., Chicago, iibert. von: Charles Edw ard North, Montclair, 
V. St. A., Kakaomilchprdparate. Man setzt der Mischung von Milch u. Kakao Gelatine 
zu, um die Viscositat zu erhohen, worauf die M. etwa 30 Min. auf Temp. von iiber 240° F. 
bei 15 a t Druck erhitzt wird. (A. P . 1 710 506 vom 15/8. 1925, ausg. 23/4. 1929.) S c h u .

D airy D rink Co., Chicago, iibert. von: Charles Edward North, Montclair, 
V. St. A., Kakaomilchprdparate. Man setzt der Mischung von Milch u. Kakao ein 
Verdickungsmittel, z. B. Weizenstarke zu, um dio Viscositiit zu erhohen, worauf die M. 
etwa 30 Min. auf Temp. von iiber 240° F. bei 15 a t Druck erhitzt wird. (A. P. 1 710 507 
vom 15/8. 1925, ausg. 23/4. 1929.) S c h u tz .

United Chicle-Co., Toledo, Ohio, iibert. von: H enry M. Mowrey, Toledo, Ohio, 
Herstellung von Kaugummi. Man stollt zunachst in der ublichen Weiso unter Ver- 
wendung von Kautschuk einen Binder (piast. M.) her u. fiigt gepulyertcn Zucker hinzu 
boi einer Temp., boi der der Zucker fest bleibt. Alsdann gibt man gepulverte Heje in 
gleichcn u. etwa 20% vom Gesamthefebedarf betragenden Mongen hinzu. (A. P. 
1711281 vom 13/5. 1927, ausg. 30/4. 1929.) E n g e r o f f .

Canadian E lectro Products Comp. L td., Canada, iibert. von: Howard W atson 
Matlieson, Canada, Herstellung von Kaugummi. Das Verfahrcnsprod. enthiilt ais Be- 
standteil ein kiinsthches Materiał, das man erhalt, wenn man eincn aliphat. Vinylester 
m it einem gesatt. aliphat. Aldehyd behandelt. Man kann den Kaugummi auch aus- 
schlieBlich aus diesem kiinstlichen Harz herstellen. Man fiigt zu dcm Verfahrensprod. 
auBerdem noch Zucker oder wohlschmeckende Stoffe hinzu. (E. P . 280 247 vom 8/11. 
1927, Auszug veróff. 31/12. 1927. A. Prior. 8/11. 1926.) E n g e r o f f .

H erm an P aul K ernen, Wilmette, V. St. A., Kdsebereitung. Man fallt aus Milch 
das Casein durch Lab aus, beschleunigt die Saurebildung im Quark u. erwarmt die 
(juarkstiieke unter Umriihren auf 120—150° F., worauf die M. in geschlossene GefaBe 
gebracht u. 15 Min. auf 160° F. erhitzt wird. (A. P. 1 708 099 vom 18/2. 1927, ausg. 
9/4. 1929.) S c h u tz .

Chester E arl Gray, Oakland, Kalifornien, Butteruntersuchung. Man bestimmt 
den Geh. des Butterfettes, indem man Butter in ein geeignotes GefaB bringt, die 
Feuchtigkeit verdampft u. das Gewicht des Behalters nebst Inhalt feststellt. Dann 
wird iu demselben GefaB das F ett in einem geeigneton Lósungsm. gel., die Lsg. ab- 
filtriert, worauf GefaB u. Riickstand wieder gewogen werden u. aus der Differenz beider 
Gewichte der Fettgeh. festgestellt wird. (A. P . 1 708 307 vom 7/11. 1925, ausg. 
9/4. 1929.) S c h u tz .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
A. Bomer und H. Engel, Beitrage zur Kenntnis der Glyceride der Fette und Ole. 

X III. Ober die Glyceride des Chaulmugraoles. (XII. vgl. C. 1928. II. 2304.) Dic leiehte 
Oxydierbarkeit des Chaulmugraoles an der Luft, die boi der Unters. der Glyceride 
bedeutende Schwierigkeiten bedingt, wurde durch Hydrierung behoben u. ein gut zu 
verarbeitendes Prod. erhalten. Darin wurden etwa 79% Dihydrochaulmugro-di-dihydro- 
hydnocarpin, F. 30,7° (korr.), etwa 13% Dihydrohydnocarpo-di-dihydro-chaulmugrin,
F. 42,2° u. ais schwerstloslichcs Glycerid vielleicht Tripalmitin oder ein Stearodipalmitin 
in sehr geringen Mengen erhalten. Hieraus wird geschlossen, daB das naturliehe Ol 
Chaulmugro-di-hydnocarpin u. Hydnocarpo-di-chaulmugrin in entspreehenden Mengen 
enthalt. Die Zus. der Fettsauren berechnet sich zu etwa 40% Dihydrocliaulmugrasaure 
u. 59% Dihydrohydnocarpussaure. Auffallende physikal.-chcm. Eigg. des geharteten 
Oles, insbesondore niedriger F., hohe Refraktion u. Leichtloslichkeit werden durch 
die cycl. Natur der Fettsauren erklart. Durch Synthese nach neuem Verf., namlich
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durch Einw. von Halogenhydrin auf die Pb-Seifen der Fettsaureil wurden folgende neuen 
Glyceride dargcstellt: Tri-dihydrochaulmugrin, F. 51,0°, Trihydrohydnocarpin, F. 39,2° 
u. Di-dihydrochaulmugrin, F. 60,7°. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 113—47, 
Febr.-Marz. Munster i. W .) GROSZFELD.

— , Die Sojabohne, ein Wellliandelsariikel. Kurze Ubersicht iiber die Zus. u. Yer- 
wendbarkeit der Sojabohne, sowie einige Ausfulirzahlcn. Mehrere Abbildungen aus 
dem Transport, sowie aus der Fabrikation. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 339—40. 
10/7.) '  " H . H e l l e r .

Wasaburo Kimura, Uber die ungesalligten FeUsduren des Clirysalidenoles. (Vgl.
C. 1928. I. 1470.) Dio cinandor widersprcckenden Angaben iiber die Zus. der ungesatt. 
Fettsauren dieses Oles werden naehgepriift. Das aus rohen Tussah-Seidenpuppen 
durch Pressung gewonnene Rohól war hellgelb, hatte D .2°4 0,9259, nD20 =  1,4707, 
Farbzahl (Jod) 7,2, Jodzahl (W lJS) 133, VZ. 192, Unvcrseifbares 2,08%, keine Oxy- 
sauren. — Dio nach der Pb-Salz-A.-Methode abgetrennten fl. Fettsauren lieferten bei' 
der Bromierung ein in A. unl. Hexabromid neben einem fl. Bromid (I), ein 1., in PAe. 
unl. oliges Bromid (H) u. ein in PAe. unl. Bromid (IH) mit folgenden Br-Gehh.: I  =
63,5 bzgl. 61%, H  =  54%, IH =  45,4%. II wiirdo also einem durch etwas Linolen- 
saurehexabromid yerunrcinigten Linolsiiuretetrabromid entsprechen. Da seine Jod
zahl nahezu 0 u. die Hydrierzahl des aus dem Bromid nach R o l l e t  regenerierten 
Methyicsters 132 ist, so liegt ein ungesatt. Tetrabromid der Linolensiiure nieht vor. 
Das entbromte Bromid wurde nach H a z u r a  oxydiert, wobei in der Hauptsache weifle 
Krystalle der Sativinsaure (F. 173°) crhalten wurden; II besteht also im wescntlichcn 
aus Linolsaurebromid. Die fl. Fettsauren wurden ferner nach L a f w o r t i i  u. M o ttra m  
der Permanganatoxydation unterworfen. Es wurden erhalten u. identifiziert Linusin- 
sauro (F. 204°), Isolinusinsaure (174°), Dioxystearinsaure (132°) u. erhebliehe Mengen 
der beiden Sativinsauren vom F. 156° bzgl. 173°. Es folgt aus dieser Unters., da3 
die Menge der in den ungesatt. Fettsauren enthaltenen Linolsaure nicht gering ist.' 
Daneben sind, wie schon bekannt, Ol- u. Linolensiiure yorhanden. (Chem. Umschau 
Fette, Ole, Wachse, Harzo 36. 185—90. 19/6. Kyoto, Inst. f. chem. Forsch.) H. H e l l ,

— , FriicJite und Samen von Aleurites Fordii ans Kenya. Aus chines. Saat kdnnen 
in der engl. Kolonie Kenya Aleurites Fordii Hems. u. A. montana Wils. gezogen werden, 
die ein dem chines. Holzol gleichartiges u. -wertiges Ol liefern. Kennzahlen. (Buli. 
Imp. Inst. London 27. 10—12. April.) RlETZ.

Otto Krebs, Das Reinigen der Speisefetłe und die Gewinnung einer hochjrrozenligen 
Fettsdure in  der konlinuierlich arbeitenden Alkoholwaschanlage D. R. P. Bcricht iiber 
Verss. zur Entsauerung mittels A., im wesentlichen auf den Prinzipien der Patento 
von K u b i e r s c h k y  (D. R. P. 194567 u. 289126) beruhend. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 
211—13. 1/5.) H . H e l l e r .

H. M. Langton, Neuzeitige Entwicklungen in  der Seifenfabrikalion. Die Bedeutung 
des Jodzahl-VZ.-Faktors wird erortert, die Bleichung der Fettrohstoffe, sowie neuo 
Rohstoffe beschrieben. Unter diesen werden die hydrierten KW-stoffe hervorgehoben, 
von denen Ilezalin  u. Methylhezalin unter den Kamen Sexlol bzgl. Sextone in England 
hergestellt werden. Beschreibung u. Abb. von Kuhlmasohinen nach LEHMANN, Dresden, 
CALDERWOOD ( S c o t t  and Sons, Silvertown, London), von Pilier-, Trocken- u. Schneide- 
maschinen. — Harz yerzogert zwar die Ranziditat, beschleunigt aber das Gclbwerden 
von Feinseifen. 1 %  Na-Hj^osulfit, N a H C 0 3, Na2Ć03 oder N H 3 halt Seifen mehrere 
Monate frisch u. hellfarbig. Das ReiBen der Seife beruht in erster Linie auf unglcich- 
maBigem Trocknen der Spane. Eine Ubersicht iiber die tlieoret. Arbeiten zur Konst. 
der Seifenlsgg., der Wasehwrkg. usw. beschlieBt die Arbeit. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 5. 65—70. 105.' Febr.) H. HELLER.

J. Grosser, A us der Praxis der Seifenfabrikalion. Eine Autoklayenfettsauro 
ergab keinen ldaren Leim, weil sie noch unzersetzte Zn-Seifen enthielt. Der nachteilige 
EinfluB des Unyerseifbaren in Fetten, sowie zu rasche Zugabe von Fettsauren zur Lauge 
werden an Beispielen erlautert. Durch Eisenoxyde rot gefarbtes Atznatron engl. 
Proyenienz ergab mit der Zeit schmutzig gefarbte Seifen. (Seifensieder-Ztg. 56. 187 
bis 189. 195—97. 30/5. Kóniggratz a. Elbe.) H . H e l l e r .

S. K asarnow sky und W . Sisonenko, Uber die Verwendung von Pflanzenolen in  
der Seifensiederei. Salomas u. Salolin (gehartetes Sonnenblumen- bzgl. Cottonol) sind 
in RuBland die yorlaufig noch unentbehrliehen Vertreter der festen Fette in der Seifen
siederei. Wichtigste Kennzahlen fur Salomas aus Sonnenblumenol (u. aus Baumwoll- 
saatol): Jodzahl 61 (47), Titer 48° (48°), f. Fettsauren 54% (51%), Olsaure 46% (49%).

XI. 2. 71
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Der iibliche Ansatz besteht aus 70%  Salomas u. 30%  eines fl. Pflanzenoles. Nachteil: 
mangelhatte Sehaumkraft, Neigung zur Ranziditat u. Fleckenbldg. (Seifensieder-Ztg. 
56. 04— 95. 21/3. Moskau.) H . H e l l e r .

M. M arkuse, Anwe.nd.ung von Ricinusol zur Herstellung der Toilettenseifengrund- 
lage. Nach Vf. ist Ricinusol ais Rohstoff fiir dic Seifengrundlage vollstapdig unbrauehbar. 
Bei der Verwendung sogar nur von 5— 10% Ricinusol (gegen die empfohlenen 25—30%) 
in durchsichtigen Seifen erhalt man Seifen, dic beim Aufbewahren auf der Oberflacko 
Oltropfchen ausscheiden oder einen unangenehmen Geruch annehmen. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 12. 19—20. Moskau.) GOINKIS.

A. Brussilowski, Die Herstellung ton Eschu-egerscife. Mitteilungen iiber Erfah- 
rungen u. Beobachtungcn aus der Praxis in der Fabrik. Vf. empfiehlt boi der Herst. 
der Eschweger Seife die Seife am ersten Tage nur halbfertig zu kochen, sie in diesem 
Zustande iiber Nacht stehen zu lassen u. am nachsten Tago erst fertig zu kochen. 
Besondere Aufmerksamkeit muB nach Yf. dem Entfernen der C02 gewidmet werden, 
da Seife, die noch Reste ron  CO., enthalt, weich wird, kriimelt u. ein schmicriges Aus- 
sehen hat. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino Shirowoje Djelo 1928. Nr. 12. 17—19. 
Woronesh) GoiNKIS.

Masawo Hirose, Studiem an Seifen aus polymerisiertem Fischól. Heringsol wurde 
im C02-Strom auf hohe Tempp. erhitzt. Die Fettsiiuren lieferten keine in A. unl. Poly- 
bromide. Jodzahl war von 117 auf 75 gesunken, die Viscositat (50°, O s tw a l d )  von 
43,8 auf 146,5 gestiegen. Best. der Tropfenzahl der Na-Seifen im HlLLYERsclien Sta- 
lagmometer. Die Tropfenzahl sinkt mit beginnender Polymerisation, steigt dann wieder 
an (Maximum bei Ol mit Jodzahl 78) u. fiillt dann wieder. Ahnlieh rerlauft die Kurve 
des Schaumvol., das 0,5%ig. Lsgg. bei 30° entwickeln. Maximum liier bei Seifen aus 
Ol m it Jodzahl 80, dann starker Abfall. Der Verlauf beider Kurvcn entspricht sehr 
demjenigen bei Seifen aus zunehmend hydrierten Olen. Da Fisehole fiir Anstriehzwecke 
ungeeignet sind, so diirfte Verwendung der bis auf Jodzahl ca. 80 polymerisiertcn Ole 
in der Seifenindustrie zu empfehlen sein. Solehe Seifen sind haltbar, niissen aber etwas. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 115 B—116 B. April.) H . H e l l e r .

W alter Obst, Uber Eiiceiflseifen. Da das amphotere EiweiB neutralisierend wirkt, 
so bedingt es keine Herabsctzung der Seifenąualitiit. EiweiBseifen schiiumen auch 
in k. W. sehr gut. Dic aus vollstandigcn mit Formaldehyd konservierten Eiern her- 
gestellte Ra y - S e i f e ist schwach sauer, desgleichen alle Albumoseseifen. (Allg. 
01- u. Fett-Ztg. 26. 340—41. 10/7.) " H . H e l l e r .

E. O. Rasser, Hexalin und Methylhexalin ais Grundstoffe fiir Spezialseifen. Referat 
alterer Arbeiten von SCHRAUTH, W e  L w  ART u. anderen Vff. (Seifensieder-Ztg. 56. 
231—32. 238—40. 27/6.) H . H e l l e r .

J . Augustin, Flussige Seifen zu verschiedenen Zwecken. Im  Interesse der Scliaum- 
kraft grundsiitzlich ca. 20% Cocosol im Ansatz empfohlen. 1 %  u. mehr stark terpen- 
haltiger atk. Ole rufen blcibende Triibungen hervor. Ansatze u. Arbeitsvorschriften 
fiir fl. Rasicrseifcn, Schampons, Bade- u. Waschseifcn, sowie fiir Zahnseifen, unter denen 
die nach D. R. P. 470 505 hergestellte erwahnt wird. (Dtscli. Parfiimerieztg. 15. 
275—76. 25/6.) H. H e l l e r .

Otto Schlitte, Kóhlensaure und uasserig-alkoholische Seifenlosungen. Aus alkoh. 
Lsgg. der K-Seifen verschiedener Fettsauren konnten „saure Seifen“ vom molekularen 
Verhaltnis Fettsaurc: Neutralseife wie 1: 1 dadurch gewonnen werden, daB mit W. 
gcwasehenes CO, eingeleitet wurde. Dio sauren Seifen sind krystallin., das Dipalmitat 
besteht aus Faden oder Blattchen. Dipalmitat ist in h. Bzn. oder Chlf. wenig 1., in h. 
Bzl. fast Yollkommen, in h. A. vollig 1. Die Lósliehkeit der sauren Seifen wachst mit
fallendem Mol.-Gew. Infolgedessen fallen unter den Vers.-Bcdingungen die sauren
Seifen von ungesiitt. fl. Sauren n i c h t  aus. Da nun feste ungesatt. Sauren kenn- 
zcichnende Bestandteile von Hartfetten sind, so griindet Vf. auf ihrer Fiillbarkeit u. 
dadurch bedingten Trennungsmoglichkeit der fl. ungesatt. Sauren einen Nachweis von 
H artfett in Talg. (Seifensieder-Ztg. 56. 85—86. 93—94. 14/3. Hamburg, Lab. 
Dr. S c h u t t e  u. J tjl iu s  S c h a a l .) H. H e l l e r .
, R . K rings, Die Waschextrakte und ihre Herstellung. (Vgl. C. 1929. II. 365.) 
Ubersicht iiber dic bisher im Handel ais Waschmittel befindliehen diekfl. Kaliseifen u. 
Hinweis auf die Moglichkeit der Verwendung einer entsprechend hergestellten Seife fiir 
Haushaltungszwecke. (Dtsch. Parfiimerieztg. 15. 231—32. 25/5.) E l l j i e r .

R. W ilhelmi, Neuzeitliche Reinigungs- und Emulgierungsmittel. Ubersicht iiber
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die wiehtigsten typ. Prodd. des Handels, dereń Zus. u. Eigg. (AUg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 
284—87. 12/6.) ' H . H e l l e r .

O. E ckart, Die Reiiligung des Knochenfettes. Besehreibung der Bleichung mittels 
Biehromat, sowie mittels aktiyer Blcieherde. In  letzterem Falle vollig trockenes F ett 
Bedingung. Wesentlich gebessert wird die Bleichwrkg. durch vorherige Zers. der in 
Benzinknochenfetten stets vorhandencn Ca-Scifen. Man nimmt ca. 650 1 5%ig. H 2S04 
auf 1 cbm F ctt u. kocht gut durch. Hohcre Konzz. wirken ungiinstig. (Seifensieder- 
Ztg. 56. 240—*41. 4/7.) H. H e l l e r .

0 . Uhl, Einige Bemerkungen zum Bleichen von Knochen- und Abfalljellen mil
300/0igem Wasserstoffsuperoxyd. Bemerkungen iiber dio Technik dicser Bleichmethode. 
Eiserne Gefiifie sind anwendbar. Vorreinigung mit H 2S04 ist uncrlafJlich, Entfernung 
dieser wichtig. Niedrige Bleiehtemp. u. innige Mischung durch Riihren crgeben ein 
in Duft u. Farbę befriedigendes Fett, das auch in der Seife seine Eigg. bewahrt. (Seifen- 
sieder-Ztg. 56. 211—12. 13/6. Berlin.) '  H . H e l l e r .

Bunsuke Suzuki und Yoshikuni Yokoyama, Ober die Trennung von Glyceriden.
I. Leinol. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 4. 28—32. 1928. Sep. — C. 1928. I. 
605.) _________  G r o s z f e l d .

Godfrey Edw ard Scharff, Stovenston, Schottland, und Im perial Chemical
Industries, Ltd., London, Verhiilung der Ranzidilat der iii plastischen Massen befind- 
lichen pflanzlichen Ole. Man fiigt zu dem Ol u. den anderen Bestandteilen wahrend 
der Herst. der fiir Uberziige auf Papier geeigneten MM. eine ltleine Menge MgO, z. B. 
etwa 2%, bezogen auf das Gewicht des pflanzlichen Olcs. (E. P . 308 700 vom 23/11. 
1927, ausg. 26/4. 1929.) E n g e r o f f .

R udolph R aphael Rosenbaum , Chicago, V. St. A., Behandlung von Walker de,
fetlem Ton u. dgl. (D. R. P . 476 398 K I. 12 i vom 17/12. 1927, ausg. 16/5. 1929. 
A. Prior. 29/1. 1927. — C. 1928. I. 2552.) K a u s c h .

A. Boehringer, Nieder-Ingelheim a. Rh., Frischerhallen von Margarine, Butter 
u. dgl. Man versetzt Margarine, Butter u. dgl. m it kauflichen Alkalilactaten, dereń 
Geh. an fliichtigen Sauren 0,5% nicht ubcrschreitet u. hauptsaehlich unter 0,25% 
liegt. Gceignete Laetate werden erhalten, indem man Ca- oder Mg-Laetate krystalli- 
sieren laBt u. die zuerst gebildeten Krystalle fiir die Herst. der Alkalilaetate benutzt. 
(E. P. 308 405 rvom 26/1. 1928, ausg. 18/4. 1929.) S c h u tz .

R. L ister & Co., Paris, Emulgierungs- und Schofwaschmittel, erhalten durch 
Erhitzen einer Seife in starkehaltigem W. auf ea. 96°. Die Seife wird hergestellt aus 
einem Harz, Pflanzengummi, Fettsiiure, Harzol oder Gemisehen derselben durch Be
handlung m it einem Verseifungsmittel. Die Seife kann vor oder nach dem Zusatz des 
stiirkehaltigen W. gebildet werden. — Z. B. werdcn zu einem Gomisch von 4 Teilen 
Harzol, 1 Teil Maisstarke u. 25 Teilen W. bei 50° 17 Teile 7%ig. Natronlaugo zugesetzt 
ij. die M. auf 96° erhitzt. Das Prod. dient ais Emulgierungsmittel fiir Bitumen, Teer,
Ol etc. — 25 Teile Kolophonium werden auf 100—120° erhitzt, 60 Teile 7%ig. Natron- 
lauge zugesetzt u. die M. bei 80° verseift. Nach dem Abkiihlen auf 50° durch Zusatz 
von k. W. wurden 6 Teile Maisstarke mit etwas W. zugesetzt u. die M  auf 96° erhitzt 
30 Teile dieses Prod. mit 370 Teilen W. von 90° versetzt emuleioren 600 Teile Bitumen 
bei 130°. (E .P . 305 742 vom 26/11. 1927, ausg. 7/3. 1929.)' M. F. M u l l e r .

1. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., und A. Carpmael, London,
Herstellung von Sulfonierungsprcduklen von ozydierten Wollfeltsuuren. Die Wollfett- 
sauren werden in An- oder Abwesenheit von Katalysatoren, z. B. Co-Resinat, mittels 0 2 
oder 0 2-haltiger Gase oxydiert u. nach Abtrennen derleicht fliichtigen Anteile werden 
dieselben sulfoniert u. durch Na2S04-Lsg. die Sulfonsaure ausgefallt. Durch Zusatz 
von Butylalkohol u. Na2C03-Lsg. wird das gereinigte Prod. abgcschieden, was durch 
Zusatz von 2,3-Oxynaplithoesaurearylido gefordert wird. (E. P . 305 597 vom 7/2. 
1929, Auszug veróff. 4/4. 1929. Prior. 7/2. 1928.) M. F. M u l l e r .

Societe In ternationale des combustibles Liąuides, Lusemburg, Verfaliren 
zur Nutzbarmachung des Schlammes von Jauchen und fakalienhaltigen Stoffen. Man 
behandelt derartiges Materiał in  der Hitze bei einer Temp. von 400—500° C u. unter 
Druck uber 20 at in Ggw. von H, gegebenenfalls unter Zugabe von Stoffen, wie alkal. 
Eisenoxyd, die ais Katalysator wirken. Aus dem so behandelten Schlamm wird Ol 
u. F ett gewonnen. (F. P. 653133 vom 20/4.1928, ausg. 18/3.1929. D. Prior. 5/9. 
1927. [Deutsche Bergin Akt.-Ges. fiir Kohle- u. Erdolchcmie].) E n g e r o f f .

71*
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Emile Bontoux, Technologio e t analyse chimiąues des huiles, graisses e t eires. 2 ' ćdition 
franęaise, d’aprds la 6 “ ćdition de l’ouvrage anglais de J. Lewkowitsch. Paris: Dunod 
1029. (947 S.) 8°.

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

Alpha Latzke, Durchlassigkeit von Zc.ugwa.rm fiir vltraviolette Strahlen. Die 
Diohtigkeit der Gewebe ist fiir die Durchlassigkeit der Strahlen, dereń Wirksamkeit 
an ikrom bactoriciden Effekt gemessen wurde, von groBerer Bedeutung ais die Farbo. 
Baumwolle, Leinon u. Seido ist durchliissiger ais Wolle. (Amer. Journ. Hygiene 9. 
629— 45. Mai. Kansas State Agric. Coli. Dep. of Clothing a. Textiles.) O p p e n h e im e r .

J. Auerbach, Die Zersetzung von Ohlorbleichlaugcn. Fiir die wertvermindcrndo 
Selbstzersetzung von Ohlorbleichlaugcn kommen hauptsachlich folgende Rkk. in 
Frage: 1. Zcrfall der sich durch Hydrolyse bildenden unterchlorigen Saure in HC1 
u. freien Sauerstoff. 2. Oxydation von Natriumhypochlorit durch unterchlorige Saure 
zu Chlorat. Die Rkk. werden beeinfluBt durch die OH'-Konz; der Chlorlauge, die Temp., 
die Intensitat des Lichtes u. durch Katalysatoren wio namentlich Fe, Sin, Sn, Cu, 
N i u. Co. Aus den im Original angefuhrten Tabellen u. Skizzen geht herror, daB im 
Dunkcln eine ziemlich stark alkal. Lsg. am bestiindigsten ist. Im Lichte jedoch ist die 
Selbstzers. einer stark alkal. NaOCl-Lsg. gróBer ais dic einer schwacher alkalischen. 
Es ist also unter bestimmten Bedingungen HCIO weniger lichtempfindlich ais CIO'- 
Ion, woraus sich die vcrhaltnismaBig gute Haltbarkeit saurer Bleichbader nach dem 
SOLVAY-Verf. erklaren laBt. — Vom Licht scheint der sichtbare Teil am wirksamsten 
zu sein, ultraviolette Strahlen haben keinen besonderen EinfluB. — Hypockloritlaugen 
losen Mn-Verbb. aus dem Glase, wobei Rosafarbung auftritt, nach folgendem Rk.- 
Schema: MnHSi04 +  NaOCl — y  HMn04 +  NaOH — > NaMnO.,-Umlagerung — y
Na2Mn04 — y  Mn02 +  0 2. (Ztschr. ges. Textilind. 32 . 376—78. 15/5.) K r o n e r .

A. Schmiicking, Versvche zur Kldrung von Trichlordihylen oder Tetraclilorkohlen- 
stoff miltels Zentrifugen. Verss., Trichlorathylen u. CC14 nach dem Gebrauch zum 
Reinigen bei der chem. Wasche durch Zentrifugieren zu reinigen, ergaben ein giin- 
stiges Rcsultat. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 466. 12/5.) B r a u n s .

F. Bogojawlenski, Zur Frage der Mercerisierung von Cellulose.. Ziel der Arbeit 
war die Nachprufung der Arbeit-en von V ie w e g  iiber die Aufnahme von NaOH durch 
Cellulose. Vf. kam zu folgenden Schlussen: Baumwollwatte nimmt absol. mehr KOH 
auf ais NaOH (ber. auf das Gewiclit der absol. troeknen Cellulose). Dio grammolekularo 
Adsorption von KOH ist dagegon kleiner ais die grammolekulare Aufnahme von NaOH, 
worauf wahrscheinlich die intensivero Einw. von NaOH auf Cellulose zuruckzufiihren 
ist. Beide Kurven verlaufen zunachst nach einer Gera den u. erleiden bei annahernd 
gleichen grammolekularen Konzz. (4—5-n.) einen Knick, worauf die Kurve fiir dic 
KOH-Aufnahme sehr wenig ansteigt (fast parallel zur Abscissenaxe bei Konzz. 7—8-n.); 
die entspreehende Kurve fiir NaOH yerlauft weiter nach einer Geradcn, parallel zur 
Abscissenachse u. macht bei 9-n. Konz. einen scharfen Sprung, entspreehend der 
Verb. (C8H 10O5)8-5NaOH. NaOH bildet mit Cellulose eine Verb. (C10H 10O5)4-2 NaOH 
bei Konzz. 5-, 6-, 7- u. 8-n. Bei Konzz. 9- u. 10-n. entsteht yermutlich (CcH 10O5)8- 
5 NaOH. KOH bildet eine Vcrb. (C6H 10O6)4-2KOH nur in 10-n. Konz. (Journ. 
angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 167—78. Schostka, Technikum 
f. Cellulose- u. Sapinfabrikation.) SciIONFELD.

Bruno W alther, Qualitdtsverschiebung der Gewebe nach dem. Waschen mit hartem 
Wasser. Der EinfluB harten W. wurde untersucht u. der Vergrauungsgrad u. die Saug- 
faliigkeitshohe bei einem Halbleinengewebe bestimmt. Die beteiligten Kreise, besonders 
das gewerbliche Wiischereiwesen, sollten sich zu den regelmaBig zu wiederliolenden 
Reinigungen nur sehr weichen W.s bedienen. (Leipziger Monatsschr. Tcxtil-Ind. 44. 
216—19. Mai. Kóln-Lindenthal.) SuVERN.

— , Die Entwicklung der Schlichtungstechnik. I . Der Gebrauch von feinfadigem 
Kunstseidengarn ais Kette beim Weben bedingt ein wirksames Schlichtsystem. Das 
Strahneschlichtcn wird durch maschinelles Schlichten ersetzt, das entweder nach 
dem Spule-zu-Spule- oder Baum-zu-Baum-System ausgefiihrt werden kann. Man 
hat besonderc Maschinen zum Schlichten der Kunstseide u. Yf. behandelt im ein- 
zelncn Bau u. Arbeitsweise der Spule-zu-Spule-Maschine. (Artificial Silk World
2. 441—45. 3/5.) B r a u n s .
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Thomas F . H ughes, Das iEntschlićhten von Baumwolle- und Kunslseidetcaren. 
Der Wert der Enzyme, die Vorbereitung zum Sengen u. die Wichtigkeit der Kontrolle 
werden kurz besprochen. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 307—08. Indian Textile Journ.
39. 253. 13/5.) B r a u n s . xf.

Fred Grove-Palmer, Einige Notizen iiber Phónnium. Die K ultur u. Yerarbeitung 
bei den Maoris ist gesehildert, weiter Anbau, Ernte u. Fasergewinnung, Vorbereitung 
fiir das Farben u. das Farben m it substantiyen u. sauren Farbstoffen. (Amer. Dyestuff 
Reporter 18. 115—16. 132—33. 18/2.) S u v e r n .

Arthur St. K lein , Einiges uber Hardeimung. Vf. besprielit die neuere L iteratur 
iiber Harzleimung. (Zellstoff u. Papier 9. 370—73. Juni.) B r a u n s .

R udolf Lorenz, Beurteilung des Wirkungswertes schwefelsaurer Tonerde fiir die Harz
leimung. Bei der Beurteilung des Wirkungswertes von Tonerde ist darauf zu aehten, daB 
man ein Al2(SO.,)3, welches die grófltmógliche Floekungskraft entfalten soli, moglichst 
reich an Al-Ionen machen muB, daB sich ferner das Als(S04)3 leieht u. ohne erhebliche 
Triibung oder allzu starko Opalescenz auflost u. Bich diese Lsg. halt, weiter, daB es 
einen moglichst geringen Fe-Geh. u. einen niedrigen Geh. an Unloslicbem (Kieselsaurc) 
hat. (Wchbl. Papierfabr. 60. Sonder-Nr. 81-90.12/6. Dresden, Techn. Hochsch.) B r a u n s .

R udolf Lorenz, Versuche iiber Beeinflussung der Harzflockungsschicelle durch 
Elektrolytgemische. (Vgl. C. 1926. I. 1070.) Dio friiher bewiescne Tatsachc, daB 
Mg- oder Ca-sulfathaltiges W. bei gleichzeitiger Ggw. yon Na2S04 oder K 2S 04 weniger 
yergrobernd auf die Freiharzsuspension einwirkt, ais wenn diese Alkalisulfate im 
Fabrikationswasser fehlen, wurde quantitativ durchgearbeitet, dabei ergab sich, 
daB eine Flockungsbeeinflussung durch gleichzeitigcn Salzzusatz zwecks Verbcsserung 
der Leimung beim CaS04 nicht in Betracht kommt. Etwas giinstiger liegen die Ver- 
haltnisse beim MgS04. (Papierfabrikant 27. Sonder-Nr. 113—15. Juni. Dresden, 
Techn. Hochsch.) B r a u n s .

A. Landolt, Uber das Farben von Seidenpapier mit Saurefarbstoffen fiir wasser- 
echte Tonę. Wasserecht gefarbte Seidenpapiere lassen sich in der Weise herstellen, 
daB man zu dem Farbebad von Saurefarbstoffen essigsaure Tonerde zusetzt. Es darf 
jedoch Lackbldg. im Farbebad nicht eintreten, was dureli Zusatz von Essigsaure ver- 
micden werden kann. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure 357. 9/6.) B r a u n s .

O. Faust, Wiedergewinnung reiner Nalronlauge durch Dialyse aus Abfallaugen, 
die mit kolloiden Stoffen verunreinigt sind. Es wird eine Dialysieranlage, wie sio von 
der S o c i e t a  I t a l i a n a  R i g e n e r a z i o n e  S o l u z i o n i  I m p u r e  in 
Castellanza gebaut wird zur Wiedergewinnung reiner NaOH u. ihre Arbeitsweise be- 
schricben. (Papierfabrikant 27. Sonder-Nr. 106—08. Juni.) B r a u n s .

Gunnar Porrvik, Hydrierung, Papierbildung und Fesligkeil. (Papierfabrikant 27. 
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 372—74. 16/6. — C. 1929.
I. 2935.) B r a u n s .

Erich W agner, Die technologischen Eigenschaflen der in  der Papierfabrikation 
verwendeten Nalipreflfilze. Yf. bespricht die maBgebendstcn Eigg. der NaBpreBfilze 
u. die Veranderungen derselben beim n. Gebrauch auf der Papiermaschine. (Wchbl. 
Papierfabr. 60. 653—58. 678—84. 25/5. Dresden, Techn. Hochsch.) B r a u n s .

R. G. Macdonald, Yer-schiedene Kontrollen fiir die Zellstoff- und Papierindustrie. 
Vf. berichtet iiber eine Reihe von yerbesserten Kontrollen in der Holzschleiferei, im 
Sulfit- u. Natronzellstoffbetrieb, in der Stoffaufbereitung, an der Papiermaschine 
u. in der Bleicherei. (Chem. metallurg. Engin. 36. 217—20. April.) B r a u n s .

Oskar Singer, Das Zigarettenpapier. Vf. gibt einen kurzeń Uberblick iiber die 
Herst. yon Zigarettenpapier unter besonderem Hinweis auf einige wesentlichc Merk- 
malc in der Fabrikation u. Beurteilung. Es werden deshalb die speziellen Eigg. des 
Zigarettenpapieres, wie Kombustibilitat u. die damit zusammenhangenden Umstande 
behandelt. (Wchbl. Papierfabr. 60. 771—74. 22/6. Bielsko.) B r a u n s .

W ilh elm i, Neuzeitliche Belagmassen fiir die Bedachungs- und Isolierungstechnik. 
Ausfuhrungen iiber Herst. u. Beschaffenheit. (Erdol u. Teer 5. 244— 46. 261—62; 
Kunststoffe 18. 247—50. 15/5.) T y p k e .

Charles H . H erty , Zukiinftige Móglichkeilen in der Yerwertung von Cellulose. 
Ubersicht, dio fast ausschlieBlich die nordamerikan. Yerhiiltnisse beriieksichtigt. (Journ. 
chem. Education 6. 829—45. Mai. New York City.) B e h r l e .

Fr. Muller und Paul W alter, Kritische Untersuchung der fabrikationstechnischen 
Entwicklung in der SulfitzdUtoffabrikation auf Grund der bestehenden Literatur in den
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lełzten Jahren. Es wird auf Grund der Literatur die fabrikationstechn. Entw. der 
Holzyorbereitung u. der Laugenbercitung krit. besprochen. (Wchbl. Papierfabr. 
60. Sonder-Nr. 73—81. 12/6.) B r a u n s .

Arthur St. K lein, Neuere Yerfahren zur Herstellung von Papierstoff aus Holz. 
(Papierfabrikant 27■ Verein der Zellstoff- u. Papier-Chcmiker u. -Ingenieure 325—30. 
26/5. — 0. 1929. I. 3050.) B r a u n s .

S. G irnunskij, Nitro- und Acetylcellulose aus Holzzellstoff. (Zellstoff u. Papier 9. 
286—87. Mai. — C. 1929. I. 2844.) B r a u n s .

H . Suida, H . Sadler und F. ŃoB, Aufschlu/3 von Stroh mit Salpetersaure. Vff. 
beschreiben Verss. uber den AufseliluB von Stroh mit H N 03 von yersehiedener Konz. 
u. unter yerschiedenen Bedingungen. Es wird gezeigt, in welehcm Zusammenhang 
Salpetersaureverbrauch, H N 03-Konz., AufsehluBzeit, Alkaliverbrauch, fiir das Aus- 
waschen u. Stoffausbeute stehen. (Papierfabrikant 27. Sonder-Nr. 71—79. Juni. 
Wien, Teehn. Hochseli.) B r a u n s .

Korn, Sklerenchym in Strolizellstoffen. (Wchbl. Papierfabr. 60. 614— 15. 18/5. Zell
stoff u. Papier 9. 363—65. Juni. Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chcmiker u. -Ingenieure 311—14. C. 1929. I. 3050.) B r a u n s .

Otto Cyren, Portugiesische Eucalypiuspjlanzungen und ihre Anwendung zur Zell
stoff herstellung. Vf. gibt einen Oberblick iiber dic portugies. Euealyptuspflanzungen, 
Eigg. u. Anwendungsmoglichkeiten des EucalyptuszeWs/o/Ts. (Svensk Pappers-Tidning 
32. 272—77. 30/4.) K r u g e r .

L. J. D orenfeldt, Programm fiir enentuelle Studien uber Zellstofferzeugung mittels 
Nalriumbisulfit. Vf. gibt eine Zusammenstellung seiner Vorschlage, an Stelle von Ca- 
Bisulfit Na-Bisulfit in die Zellstoffindustrie einzufiihren. (Papierfabrikant 27. Sonder-
Nr. 57—64. Juni.) B r a u n s .

Carl G. Sckwalbe, Die Naf}verkoJUung von Holz und Sulfitzellstoffablauge. (Papier
fabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemilcer u. -Ingenieure 309—11. 19/5. 
Eberswalde. — C. 1829. I. 2003.) B r a u n s .

A. J. H all, Die Einmrkung von Alkalien und anderen Quellungsmiueln auf 
Yiscoseseide. Viseoseseide crleidet einen starken Verlust ihres Glanzes, ihrer Festig- 
keit, ihrer Weichheit des Griffes u. ihrer Elastizitat, wenn sie nach dcm Tauchen ii\ 
NaOH-Lsgg. von 12—70° Tw. wieder mit k. W. ausgewaschen wird, entfernt man 
jedoch das Alkali durch Waschen mit wss. Lsgg. anorgan. oder organ. Verbb. bei 
Ggw. von HC1, so behalt die Seide ihre ursprunglichen Eigg. KOH hat prakt. keino 
schiidigendc Wrkg. auf Viscoseseide bei Tempp. uber 0°; jedoch steigt die Einw. mit 
sinkender Temp. Dio ąuellendo Wrkg. von NaOH, konz. H„SO, u. H 3P 0 4 erhóht 
die Affinitat fiir direkte Farbstoffe. Bei Anwendung von KOH an Stelle von NaOH 
kann man viscoseseidehaltigc Baumwollwaren mercerisieren, ohne dadureh die Kunst- 
sside zu schadigen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 171—75. Juni.) B r a u n s .

J.L.Gendre,Die WiedergewinnungderEssigsdure inderKunstseidenindustrie. Yf.gibt 
eine kurzo Ubersicht iiber die yerschicdenen Verff. u. Patente zur Wiedergewinnung der 
Essigsaurc in der Acetatkunstseidcnindustrie. (Rev. Chim. ind. 37. 378—82.) BRAUNS;

W erner Liidke, Der Einflu/3 von Fliissigkeiten auf geformtes Cellulosehydrat. 
Messung der Festigkeiten u. Dehnungskurven von Kunstseidezwim u. Cellophanstreifen 
unter folgenden organ. F il.: Bzl., Aceton, Chlf., Anilin, Nitrobzl., A., Athyljodid, Ter- 
pentinol, Benzaldehyd, Pyridin, Toluol, Olivenól, Glycerin, Amylacetat, Formamid, 
Acetophenon, A ., Methylalkohol, Isoamylalkohol, Xylol, CClv Unter den organ. Fil. 
ist die Fcstigkeit stets hoher ais unter W. oder unter Elektrolytlsgg., meist auch hóher 
ais die Festigkeit im lufttrockenen Zustande bei n. Feuehtigkeitsgeh. Parallel mit 
der Festigkeitserhohung Abnahme der Dehnung. Die Quellung ist in den organ. Fil. 
geringer ais in W. Durch Zusatz minimaler W.-Mengen zu den organ. FU. wird die 
Festigkeit sehr stark, bis zur n. Festigkeit unter W. erniedrigt. Unterschiede in den 
mechan. Eigg. senkrecht u. parallel zur Walzrichtung gesehnittener Filmstreifen. Vf. 
nimmt an, daB die beobachteten Fcstigkeitssteigerungen yorzugsweisc auf einer Trocken- 
■\\Tkg. der organ. Fl., die m it der Óberflachenspannung oder einer dieser symbaten 
Beihe parallel geht, beruhen. (Kolloid-Ztschr. 47- 341—51. April. Marburg, Uniy. u. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemie.) K r u g e r .

— , Cellulosegipsplatten. Es wird kurz die Herst. von Ccllulosegipsplatten u. ihro 
Yerwendung ais Holzersatz besprochen. (Papeterie 51. 193—94. 25/2.) B r a u n s .

L. G. Lawrie, Die mikroskopisehe Untersuchung von Textilfasem und Textilwaren. 
An Hand einer Reihe von Mikrophotographien gibt Vf. einen tlberblick uber die
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groBen Verwendungsmóglichkeiten des Mikroskops zur Unters. von Textilfasern u. 
-geweben. (Journ. Textilc Inst. 20. P  09—105. Mai.) B r a u n s .

A. Klughardt, Zur Farbmessung an glanzenden Oberfldchen. (Vgl. C. 1929. I. 
148.) Erganzungen der friiheren Arbeit. (Textile Forsck. 11. 69—81. April.) S u v e r n .

G. A. R. Foster, Die lieflexion von Liclit von gewissen Oberfldchen utid ihre A n 
wendung auf den Glanz von Tezlilimrcn. Nacli Scliilderung der theoret. Grundlagen 
iiber dio Reflexion des Liehtes von gewissen Oberflachen behandelt Vf. die Anwendung 
der Licktreflexionsgesetze auf den Glanz von Textiifasern u. -garnen. (Journ. Textilo 
Inst. 20. T 75—92. Mai.) B r a u n s .

Adolf R osenzw eig, Der Wassergehalt der Texlilien und sein Verhallnis zur relatiren 
Feuchtigkeit der Luft. Bei Betrachtung des friiher gefundenen Materials iiber den 
W.-Goli. der Textilien u. sein Verhaltnis zur relativen Luftfeuchtigkeit kommt Vf. 
zu folgenden beiden Gesetzen: Die Textilien streben einen, der relativen Eeuehtigkoit 
vollkommen proportionalen W.-Geh. an u. die Textilien yermógen der relativen 
Feuchtigkeit nur auBerst langsam zu folgen u, erreiohen das angestrebto Gleiohgewicht 
nur in jenen seltenen Fallen, wenn die konstanten Veriinderungen der Luftfeuehtig- 
keit, iiber die taglichen Sehwankungen hinaus, monatelang dieselbe Riehtung ein- 
halten. Beido Gesetze werden an Hand eigener Verss. u. auf Grund der Resultate 
von S c h a p o s c h n i k o f f  (C. 1928. II. 2419) bewiesen. (Melliands Tcxtilber. 10. 
365—67. Mai.) B r a u n s .

J. E . Duerden, Standard der Diclce und der Krauselung bei Merinowolle. Vf. maclit 
den Vers. genaue Standardgrenzen der Faserdicke u. der Krauselung fiir oino Reilie 
von Merinowollen zu bestimmen. (Journ. Textilo Inst. 20. T 93—100. Mai.) B r a u n s .

H . Sommer, Die Bestimmung des Seidengehaltes neben Baumwolle in  Asbest-
garnen. Dio neben Baumwolle Seide enthaltende Probe wird zunachst nach dem 
Kuoxamverf. behandelt, wodureh Baumwolle u. Seide lierausgel. werden. Nach 
dem Kupferglycerinverf. wird aus der Probo die Seide herausgel., wahrend die Baum
wolle nicht angegriffen wird. Zu dem Zweok werden 10 g kryst. CuSOj in 100 ccm 
dest. W. gel. u. 5 g konz. Glycerin u. soviel konz. KOH zugefiigt, bis der entstehendo 
Nd. sich wieder gel. hat. 100 ccm dieser Lsg. rermogen 1 —1,5 g Seide bei kriiftigem 
Schutteln in 3—5 Min. zu lósen. Auch laBt sich die Seide durch Kochen mit 50 ccm
n. NaOH herauslosen. (Gummi-Ztg. 43. 2103—04. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

H . Som m er , Ober den Wert des Gliihverfahrens bei der Bestimmung des Baumwoll- 
gehalts in Asbesterzeugnissen. Vf. beschreibt zunachst die verschiedenen analyt. Verff. 
zur Best. des Baumwollgeh. in Asbesterzeugnissen. Ais einzige brauchbare u. auf 
Bruchteile eines Prozents genaue Werte liefernde Best.-Methode hat sich das Ku-pfer- 
oxydammoniakverf. erwiesen. Die Baumwolle wird hierbei durch Kupferoxydammoniak 
in Lsg. gebracht, wahrend der Asbest durch dieses unveriindert bleibt. Einzelheiten 
siehe Original. (Gummi-Ztg. 43. 1107—08. 15/2. Berlin-Dahlem, Mitt. Staatl. Mat.- 
Pruf.-Amt.) R e i n e r .

W . L. Savell, Die Analyse von Hypoddoritbleichmaterialien. Vf. schildert die 
Probenahme, die Herst. der Bleichlsg. u. der Normallsgg. zur Best. des akt. Cl, die 
Best. des Chlorates, des CaC03 u. des Gesamtalkalis in den Bleichlaugen. (Paper Trade 
Journ. 88 . Nr. 21. 81—82. 23/5.) B r a u n s .

D. S. D av is, Einige Betrachtungen iiber den Freeness-Test. Vf. bespricht einige 
friiher gemachte Beobaclitungen uber den EinfluB der D., der Temp. auf den Ereeness- 
test, den Freeness yon Stoffmischungen u. den EinfluB von Fiillstoffen auf den Freeness- 
test. (Paper Trade Journ. 88. No. 11. 60—62. 14/3.) B r a u n s .

L. Kalb und F . von F alkenhausen , Ober die analytische Erhennung der Metall- 
schadlichkeit. (Papierfabrikant 27. Verein der Zełlstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieuro 
330—33. 26/5. Munchen. — C. 1928. II- 2309.) B r a u n s .

D . D . H ong, Priifungsmethode fiir Tonerden, Talhum und Agalit. Es wird die 
B est. der Farbę, der Nachweis von kiinstlicher Farbung, die KorngroBe, Yerfalschungen, 
der Geh. an Eisenoxyden, die Feinheit, die kolloidalen Eigg. u. <iie Aufnahmefahigkeit 
bei der Papierherst. besprochen. (Paper Trade Journ. 88 . No. 11. 55—56. 14/3. Fitsch- 
burg, Mass.) B r a u n s .

Ernst Graap, Neue Methoden der analytischen BetriebskontrolU in der Sulfitzellstoff- 
fabrikation. E s wird eine neue Methode zur B est. des Kalkes in der Sulfitlaugc, die 
Anwendung potentiometr MeBmethoden, die Chinhydronelektrode u. eine elektro- 
metr. Zuckerbestimmimgsmethode in der Sulfitablauge besprochen. (Papierfabrikant 27. 
Sonder-Nr. 115—19. Juni. Maxau a. Rh.) B r a u n s .



1100 H XT]II. F a s e e - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  u s w . 1929. n .

G. P. Genberg und E. O. H oughton, KontroUe und Beurteihing von Sulfit- 
zellstoff. Nach Schildcrung der W ich tigkeit der Betricbskontrollo u. nach Beschreibung 
eines yerbesserten App. zur Best. der Cl-Zahl nach R o e  werden Verss. iiber die Be- 
zichung der Cl-Zahl nach R o e  zu dcm Ligningeh. eines Zellstoffes u. die Best. der 
Cl-Zahl von Holzschliff beschrieben, dereń Resultate in zahlreichen Kuryen u. Ta
bellen zusammengestellt sind. Ein Vergleich der RoEschen Cl-Zahl-Bcst.-Methode 
mit anderen Methoden zeigt, dali die ROEsche dic einfachste  u. sieherste ist. Sie 
eignet sieh aueh dazu, um innerhalb gewisser Grenzen den %-Geh. an Holzschliff 
eines Zellstoff-Holzschliffgemisches zu bestimmen. Weiter -werden die Beziehungen 
der Cl-Verbrauchszahl zum Bleichmittelyerbrauch festgelegt. Nach Schilderung 
der Festigkeitsbest.-Methode u. der Bezichung der Cl-Zahl zur Fcstigkeit eines un- 
gebleichten Zellstoffes wird der EinfluB des Kochyerf. u. der Bleiche auf die Festigkeit, 
der Wechsel der Festigkeit durch Anderung der Stoffdichte u. der Zweistufenbleiche 
besprochen. Weiter werden die Veranderungen der Festigkeit des Zellstoffes wahrend 
der Papicrfabrikation u. die Beziehungen der Zellstoffcstigkeit zur Papicrfestigkeit 
erortert. (Paper Trade Journ. 88. No. 17. 71—78. No. 18. 53—60. 25/4.) B r a u n s .

Kłem , Untersuchung von Holzschliff auf Mehlsioff. Es wird eine App. beschrieben, 
die es gestattet, den Mehlstoff von den Fasern im Holzschliff zu trennen. Unterss. 
des Einflusses yersehiedener Misehungen von Fasern u. Mehlstoff auf den Mahlgrad 
u. ReiBlange haben gezeigt, daB mit steigendem Mehlstoffgeh. der Mahlgrad u. die 
Festigkeit des Holzschliffs steigt. Da bei einigen Verss. der Mahlgrad nicht m it dem 
Mehlstoffgeh. parallel geht, scheint es, daB nicht nur die Quantitat, sondern aueh 
die Qualita.t des Mehlstoffes dabei eine Rolle spielt. (Wchbl. Papierfabr. 60. 711 bis 
713. 8/6.) B r a u n s .

K. G. Jonas und H. KroB, Fcstigkeitsbestimmung von Zellstoffen. Vf. bespricht 
einige grundsatzliche Fragen zur Festigkeitsbest. von Zellstoffen. (Wchbl. Papier
fabr. 60. Sonder-Nr. 45—47. 12/6. Darmstadt, Techn. Hochsch.) B r a u n s .

A lbert K ling und E rnst Seger, Beitrag zur Festigkeitsbestimmung von Zellstoffen. 
Es w’erden die Festigkeitseigg. von 2 Zellstoffen, welche den Mitgliedern des Festigkeits- 
ausschusses des Vercins der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure dieses Friihjahr 
zur Unters. uberwiesen wurden, bestimmt. Es kamen die wissenschaftliche Methode 
(yorlaufige Kommissionsmethode) u. die Betriebsmethode der C e l l u l o s e f a b r i k  
A t  t i  s h o 1 z zur Anwendung. Neben der ReiBliinge bei 50 u. 10 mm Einspannlange 
■wurden aueh solcho an gekerbten Streifen vorgenommen. An Hand von Festigkeits- 
kuryen wurde gezeigt, daB die Mahlung nach Mahlgradcn etwas genauere Werte gibt 
ais die Mahlung nach Zeit. (Papierfabrikant 27. Sonder-Nr. 96—102. Juni. 
Attisholz.) B r a u n s .

S. G. Barker und N. Tunstall, Ein neuer Apparat mit selbstaufzeichnenden Kurven. 
zur Bestimmung der Festigkeit und Dehnung von Textilfasern und Gamen. Be
schreibung eines App. mit selbstregistrierenden Kuryen bei der Best. der ReiB- 
festigkeit u. Dehnung yon Textilfasern u. Bespreehung einer Reihe damit erhaltener 
Kuryenbilder (ygl. Original). (Trans. Faraday Soc. 25. 103—08. Marz.) B r a u n s .

—, Chemische Unterscheidung von Kunstseiden unter besonderer Berucksiclitigung 
der Acetatseide. Zusammenstellung bekannter Lósungs- u. chem. Rkk. (Mctallborse 
19. 401. 457. 27/2.) S u v e r n .

D esfleurs, Analyse der gewerblichen Caseine. Bestimmung der Saure in  den geicerb- 
lichen Caseinen. (Vgl. C. 1929. I. 2845.) Bei 24-std. Einw. yon W. mit anschlieBender 
Titration fand Vf. bei grobem u. feinem Caseinpulyer keine Unterschiede (Sieb 30 bzw. 
120). (Lait 9. 263—65. Marz.) GrOSZFELD.

Edward P . Mc K eeie, New York, und Linn Bradley, Bleichen von Zellstoff. 
Der Zellstoff wird vor der Behandlung mit Na- oder Ca-Hypochloritlsg. einer Einw. 
yon yerd. wss. Sauren, z. B. einer 0,5—l% ig. HC1, in einer Menge von 10% auf den 
Zellstoffbrei berechnet, unterworfen. (A. P . 1705  897 yom 16/3. 1922, ausg. 19/3. 
1929.) M. F. M u l l e r .

Lytle Raymond Parks, Stato College, Pcnnsylyania, Beizen und Erschweren ron 
Faserstoffen. Mnn yerwendet eine kolloidale Lsg. yon fettsaurem Al, die man erhalt, 
wenn man 25 ccm einer 1/10-n. Lsg. von Na-Oleat sehr langsam zu einer 2/ 10-n. Lsg. 
yon Al-Acetat unter yorsichtigem Ruhren laufen laBt. In  ahnlicher Weise kann man 
a-ndere Metallsalzlsgg. herstellen. Die so erhaltenen Lsgg. konnen zum Beizen yon 
Faserstoffen, insbesondere aueh in der Tiirkischrotfdrberei, zum Erschweren yon Seide,
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zum Wasserdichtmachen yon Geweben, zum Gerben von Hautcn usw. yerwendet werden. 
(A. P. 1 7 1 0  000 vom 14/12. 1927, ausg. 23/4. 1929.) F r a n z .

T. H aase, Chemnitz, Beschweren von Faserstoffen. Man beschwert die Paser mit 
Stoffen, die die Paser nicht angreifen u. die im Enderzeugnis leieht nachweisbar sind. 
Palls die Paser mit einer sauren oder alkal. Fl. behandelt werden, sollen die Stoffo in 
unl. Verbb. iibergehen. Man yerwcndet hierzu Salzo des Pb, F e , Al, Cu, Mn, Zn, Ca, 
Mg usw., ldeine Mengen Li lassen sich spektrograph. nachweisen. (E. P. 308 815 yom 
27/3. 1929, Auszug yeroff. 23/5. 1929. Prior. 31/3. 1928.) F r a n z .

Chemische Fabrik Jacobus G. m . b, H . und I. Budowski, Berlin, Mittel zum 
Appretieren ttoń Gewe.be. Zum Appretieren von gereinigten getragenen Kleidungsstiicken, 
wio kunstseidene Strumpfe, yerwendet man eine wss. Emulsion von fettalmlichen 
oder seifebildenden Fettsauren, Borsaurc oder organ. Sauren u. Emulgierungsmitteln, 
wie organ. Sulfonsauren, Casein, Saponin usw. Man yerreibt z. B. Borsaure u. Wein- 
saure m it ólsaure u. gibt dann Isopropylnaphtholsulfonsaure u. Paraffinol zu. Die 
Mischung wird dann luftdicht yerpaclit. (E. P . 309 100 vom 30/12. 1927, ausg. 2/5. 
1929.) F r a n z .

Raduner & Co. A kt.-G es., Horn und R . Sallm ann, Amriswil, Schweiz, Appre
tieren von Wirkwaren. Wirkwaren aus Cellulose, regenerierter Cellulose, Celluloseacetat 
oder -ather werden gegebenenfalls unter Streeken m it einem Losungs- oder Quellungs- 
mittel behandelt, so daB sio nach dem Waschen u. Trocknen ihre Eigg. ais Wirkware 
yerloren u. die Eigg. eines Gewebes angenommen haben. Ais Quellungsmittel fiir Cellu
lose, regenerierte Cellulose, Baumwolle yerwendet man Mineralsauren oder ihre 
Mischungen, ZnCl2, Kupferoxydammoniaklsg., Alkalihydroxydlsgg., fiir Cellulose- 
acetatseide verd. Acetonlsg. oder -dampfe. (E. P . 309 153 vom 10/4. 1928, Auszug 
yeroff. 29/5. 1929. Prior. 7/4. 1928.) ' F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Jleinigen von Wolle. Zum 
Entfernen von Teer- oder Peckfleckcn behandelt man die Wolle zunachst mit einem 
organ. Losungsmm. unter Zusatz geringer Mengen eines Emulgierungsmittcls u. dann 
mit dem Emulgierungsmittel mit oder ohne Zusatz geringer Mengen eines organ. 
Lósungsm. Ais organ. Losungsmm. yerwendet man Chlor-KW-stoffe, aromat. KW- 
stoffe oder ihre Mischungen mit aliphat. KW-stoffen oder Terpenen. Ais Emulgierungs
mittel yerwendet man im Kern alkylierte aromat. Sulfonsauren, wie Butyl- oder Benzyl- 
naphthalinsulfonsaure, die aus dem BraunkohlenteerOl hergestellten Sulfonsauren 
oder die aus dem ,,Edeleanu“-Extrakt gewonnenen Sulfonsauren, Mischungen aus 
aliphat. u. aromat. Sulfonsauren. — Eine dureh Pech beschmutzte Wolle wird nach 
einer Vorreinigung mit Sodalsg. mit einem Bade, das 60 Teile einer Emulsion aus
20 Teilen konz. NH3, 70 Teilen Schwerbenzol, 70 Teilen Xylol, u. 50 Teilen einer bei 
erhóhter Temp. hergestellten Mischung aus 372 Teilen Dibutylnaphthalinsulfonsaure 
u. 180 Teilen Olsaure bei erhóhter Temp. u. darauffolgende Verd. mit 40% W. enthalt, 
behandelt; nach dem Abquetschen bringt man die Wolle in ein Bad, das auf 11 W. 
60 Teile einer Emulsion aus 17 Teilen NH3, 25 Teilen Schwerbenzol u. 75 Teilen der 
obengenannten sauren Emulsion enthalt. (E. P . 309 871 yom 16/4. 1929, Auszug 
yeroff. 12/6. 1929. Prior. 16/4. 1928.) _ F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Darstellung von Athern der Cellulose, dad. gek., daB man 
Cellulose oder cellulosehaltige Stoffe mit neutralen Estern mehrwertiger anorgan. 
Sauren, insbesondere Schwefelsaureestem, in Ggw. freier oder an die Cellulose ge- 
bundener bas. Stoffe erwarmt oder erhitzt, worauf man die so gebildeten Ather aus 
den Rk.-Gemischen absondert. — Die Rk. kann in Ggw. yon geeigneten Losungs- 
oder Yerdunnungsmitteln bei Anwesenheit yon katalyt. oder kondensierend oder 
wasserentziehend wirkenden Stoffen u. bei Ggw. yon uberschussigen freien bas. Stoffen, 
insbesondere Atzalkalien durchgefiihrt werden. — Die Eigg. der erhaltenen Cellulose- 
alkyliither sind je nach der Anzahl u. Beschaffenheit der mit dem Cellulosemolekul 
atherformig yerketteten Alkoholradikale yerschicden, manche sind in k. W. 1., in h. 
W. aber unl.; dio in  W. unl. Celluloseather sind in einer groBen Anzahl organ. Losungs- 
mittel 1. Sie sind in der Warme bestandig gegen W., Alkalien u. Sauren. (D. R. P. 
4 7 7 1 5 4  KI. 12 o yom 22/5. 1912, ausg. 4/6. 1929. Oe. Prior. 16/3. 1912.) F r a n z .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, V. St. A., ubert. yon: H. L. Barthelem y  
Mailand, Italien, Herstellung von Celluloseesiern. Die Yerseifung der zuerst gebildeten 
Celluloseacctato wird mit HC1 oder H F ausgefiihrt. Man setzt zu dem Acetylierungs- 
gemisch so viel wss. Essig- oder Ameisensaure, daB das Essigsaureanhydrid zers. wird, 
ohne daB ein Ausflocken eintritt; nach dem Abkuhlen setzt man weitere Mengen
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einer verd. HC1 oder HF enthaltenden Essig- oder Amoisensaure zu, so daB dio Zahl 
der H-Ionen gleich oder gróBer ist ais die der ais Katalysator ycrwendeten H2S04; 
dic Menge des zugesetzten W. soli 5—15% der vorhandcnen organ. Sauro botr«agen. 
Wahrend der zweiten Stufo kann dio Rk. durch Erwarmen besehleunigt werden. 
<E. P. 303 098 vom 3/8. 1928, Auszug yeroff. 20/2. 1929. Prior. 28/12, 1927.) F r a n z .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Celluloseestern. Man yerestert Celluloso 
u n te r Zusatz von H alogcniden das Fe, Mn, Co, Ni oder Cu u . Halogenwasserstoff; 
man yerwendet yorzugsweise die Chlorido. (E. P. 309201 vom 28/9. 1927, ausg. 2/5. 
1929). " F r a n z .

Eastm an Kodak Co., iibert. von: Harry Le B . Gray, Rochester, New York, 
Herstellung von Celluloseestern. Zur Entfernung der der Celluloso anhaftenden Luft 
laBt man das Acetylierungsgemisch zu der in einem Vakuum befindlichen Celluloso 
laufen u. acetyliert nach yolliger Entfernung der Luft. Man bringt 100 Teile gereinigter 
Baumwollo in einen Vakuumkcssel, evakuiert auf 16 mm u. laBt unter Aufrechterhaltung 
des Yakuums ein Acetylierungsgemisch aus 500 Teilen Eg., 300 Teilen Aeetanhydrid,
2 Teilen Magnesiumperehlorattrihydrat oder H 2S04 oder ZnCl2 zulaufen; man halt 
das Vakuum so lange, bis keino Luftblasen mehr entweichen; man kann das Vakuum 
■wahrend dieser Zeit wiederholt erhohen oder erniedrigen. Dio Esterifizierung orfolgt 
dann in der ublichen Weise bei gewóhnlichem Druck. Man erhalt hieraaeh cin sehr 
gleichmaBiges Prod. (A. P . 1 711 940 vom 25/8. 1927, ausg. 7/5. 1929.) F r a n z .

Eastm anK odak Co., iibert. von: Harry L eB. Gray, Roohestcr, New York, V. St. A., 
Herstellung von Celluloseestern. Man ycrmischt Celluloso im Vakuum mit einer Lsg. 
des Acetylierungsmittels u. Katalysators in einem indifferenten Losungsm,, yerdampft 
das Losungsm. unter Vakuum aus der Mischung u. yerestert in der ublichen Weise 
unter gewóhnlichem Druck. Man bringt 100 Teile gereinigte Baumwollo in einen 
Vakuumkessel, eyakuiert auf etwa 16 mm u. liiBt unter Vakuum eine Mischung aus 
220 Teilen Aeetanhydrid yon 91%, 1800 Gewichtsteilon Chlf., 0,25 Gewichtsteilen 
H 2S04 u .  0,25 Gewichtsteilen Phosphorsiiure zulaufen, nach dem Durchmischen wird 
das Chlf. im Vakuum abdestilliert, das Vakuum aufgehoben u. acetyliert. Man 
erhalt ein sehr gleichmaBiges Prod. (A. P. 1 7 1 1 9 4 1  vom 25/8. 1927, ausg. 7/5. 
1929.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland E llis und H enry Charles 
Olpin, Spondon b. Derby. Beizen von Celluloseestern oder -dthern. Fasern aus Cellulose
estern, -athern oder den Einwirkungsprodd. von Glykolen oder anderen mehrwertigen 
Alkoholen auf Celluloso werden mit Metallbeizen in Ggw. von ZnCl2 behandelt, der 
Zusatz von ZnCl, ermoglioht das Beizen bei niodrigen Tempp. Naeh dem Behandeln 
mit den Metallbeizen kann eine Nachbehandlung mit Phosphaten, Silicaten oder 
anderen Fallungsmitteln erfolgen. Man behandelt ein Gewebe aus Celluloseacetatseide 
mit oinor Lsg., die 300 g FeCl3 u. 300 g ZnCl, auf 11 W. enthalt u. wiischt bis die Wasch- 
wasser frei yon Saure oder Fe-Salzen sind. (E. P. 309 899 yom 15/11. 1927, ausg. 
16/5. 1929.) F r a n z .

B ritish  Celanese Ltd., London, iibert. yon: C. D reyfus, New York, Behandeln 
von Celluloseester enthaltenden Geweben. Man behandelt das Gewebe mit etwa der 120- 
fachen Mengen einer yerd. Alkalilsg. yon 0,3—1%, zweckmaBig bei 60—90° u. unter 
Zusatz yon Na- oder K-Acetat, Boras oder Seife, hierbei wird das Celluloseacetat ober- 
flachlich yerseift, wodurch die Widerstandsfahigkeit beim Biigeln erhóht wird. (E. P .
309 377 vom 8/4. 1929, Auszug yeroff. 6/ 6. 1929. Prior. 7/4. 1928. Zus. zu E. P.
304598; C. 1929. 1. 2938.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George H olland E llis und Henry Charles 
Olpin, Spondon b. Derby, Erschiueren von Kutislseide aus Celluloseestern oder -athern. 
Man behandelt die Fasern aus Celluloseestern oder -athern oder Einwirkungsprodd. 
aus Glykolen oder anderen mehrwertigen Alkoholen mit den Erschwerungssalzen unter 
Zusatz von ZnCl2, hierdurch wird die Absorption der Erschwerungssalze erhoht. Dio 
erschwerte Kunstseide bositzt yerbesserte farber. Eigg. u. erhóhte Widerstandsfahigkeit 
gegen Bugeln. — Man behandelt cin Gewebo aus Celluloseacetatseide m it einem Er- 
schwerungsbode aus 355 g SnCl4 u. 355 g ZnCl2 auf 1 1 W. wahrend einer Stde. bei 25°, 
nach dem Waschen behandelt man mit einer Lsg. yon Na2HPO„ wiischt wieder u. 
seift. (E. P. 309876 yom 15/11. 1927, ausg. 16/5. 1929. Zus. zu E. P. 258874; C. 1927. 
I- >249 ) . F r a n z .

; Kurt Bratring, Berchem-Antwerpen, Verfahren zur Herstellung von Hohlkórpem und 
Folien aus Celluloseestern und zu ihrer Aufbewahrung in gebrauchsfertigem, kontraktions-
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Jahigem Zustande, dad. gek., daB dio in tiblicher Weise niit Celluloscesterlsgg. benetzten 
Formen in an sich bekannte organ. Fallungsmittel getaucht werden, worauf der aus- 
gefaOto Korper von der Form abgezogen u. bis zum Gebrauch in dom Fallungs
mittel aufbewahrt wird. — 2. Ausbildung des Ycrf. naeh Anspruch 1, dad. gek., daB 
man dio Formon vor dom Eintauehcn in den Lack mit einem ganz dtinnen tlberzug 
von Fett, Waehs oder Vaseline versieht. — Man tauoht z. B. eino mit Vaseline uber- 
zogene Glasform in eine Lsg. von Nitrocellulose in einem Gemiseh von A. u. A. u. dann 
zum Fallon der Nitrocelluloso in 80°/oig. A., dio gobildeto H aut wird bis zum Gebrauch 
in 80%ig. A. aufbewahrt, dio so hergestelltcn Dberzuge trocknon sehr rasch; der A. 
tó tet dic Baktcricn am Flaschenhals ab, so daB dio Storilitiit des Verschlusses gewahr- 
leistot ist. (D. R . P. 476 961 KI. 39 b vom 20/3. 1925, ausg. 30/5. 1929.) F r a n z .

B rysilka Ltd., England, Erzeugung von Wellen wid Locken in kunstliclien Faden 
wahrend ihrer Herstellung, dad. gek., daB man dio Spinnvorr. bzw. das fl. oder gas- 
fórmigo Fallmittel Bcwegungen ausfuhren laBt. Man kann z. B. dio SpiimfL pul- 
sierend in das Fiillmittol treton lasson oder sich auch einer Spinnvorr. bedienon, die 
unvollstandige oder unregelmaBigo Koagulation der Faden in Wellen u. Lockenform 
gestattet. Man kann die Wellen oder Locken auch durch Troeknung u. unregelmaBigo 
Koagulation der Faden erzieien, ferner durch Voranderung der Konz. u. der Zus. des 
Fiillmittels. Man kann weiter auch dio Spannung der Faden wahrend der Koagulation 
u. der Trocknuna veriindcrn. (F. P . 655 606 vom 1 1 / 6. 1928, ausg. 22/4. 1929. E. Prior. 
9/7. 1927.) “ E n g e r o f f .

Im perial Chemical Industries Ltd., London und W . J. Jenkins, Saltcoats, 
Ayrshire. Gefarbte Celluloseestermassen. Man vermisclit einen troekenen nicht gclati- 
.nierten Celluloseester mit einem Farbstoff u. einem nicht fluchtigen Gelatinierungs- 
mittel unter Vermeidung des Fltissigwerdens des Celluloseesters. Man kann wahrend 
des Mischens nichtfluchtige inerte F il., wio Leinól, rohes oder geblasenes Ricinusol, 
zusetzen u. dann das Gelatinierungsmittel fortlassen. Man vermischt trockno Nitro- 
cellulose mit Trikresylphosphat u. ŹnO auf Walzen solango bis das Pigment genugend 
dispergiert ist. (E. P . 309 840 vom 11/10. 1927, ausg. 16/5. 1929.) F r a n z .

Steckborn K unstseide A kt.-G es., Stockborn, Sehweiz, Verfahren zur Herstellung 
von matten Gebilden aus Cellulose durch Koagulation einer Fis&oselsg. mit einem sauren 
Fallbad, dad. gek., daB man eine Yiscoselsg. beniitzt, in der mindestens ein in dieser
1. organ. Stoff, der bei der Beriihrung der ihn enthaltenden Viscoselsg. mit dem sauren 
Fallbad eino nicht gasformige stofflicho Aussehoidung ergibt, in einer solehen Menge 
aufgel. wordon ist, daB bei der Fallung der Cellulose die durch den zugesetzten organ. 
Stoff bewirkte stoffliche Ausscheidung in Form von unziihhgon fćinsten, nichtgas- 
formigen Partikelchen in dem Cellulosegebilde auftritt. Zur Ausfiihrung des Yerf. 
kann man eine Viscoselsg. beliebigon Reifegradcs verwenden, der man ein oder mehrere 
organ. Stoffe einvorleibt hat, wie z. B. Naphthole, Eugenol, Acetessigestor, Ricinolsaure, 
Salicylaldehyd. Es kann auch zweckmaBig sein, die in den fertigen Gebilden abgeschie- 
<lenen feinsten Partikelchen teOweiso oder ganz wieder zu entfcrnen u. eine Faser 
herzustellen, die klcinere innere Hohlraumo aufweist. (Schwz. P . 1 3 1 1 0 8  vom 30/7. 
1927, ausg. 1/4. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von wasser- 
bestundigen Gcgenstanden aus wasserlóslichcn Alkylcellulosen. Man sotzt zu wss. Lsgg. 
von Cellulosealkylathern kolloide Stoffo fiir sich oder ais Lsg. oder ais Emulsion, die 
in  eino feste u. unl. Form iibergefiihrt wordon konnen. Die Mischung wird dann vor, 
wahrend oder nach dem Entfcrnen des W. in den gewiinschten Zustand uborgefiihrt. 
Ais Zusatzstoffe vorwendet man oxydiorte oder trocknende Ole, Oxybenzylalkohol, 
Phenolaldehydzmschcnkondensationsprodd., Kondensationsprodd. aus Formaldehyd u. 
Ilarnstoff, oder von mehrbas. Siiuren mit mehrwertigen Alkoholen, Ester des Vinylalkohols 
oder Acrylsdureester. Dio Umwandlung in dio unl. Form kann durch Erwiirmen oder 
durch kurzwelligcs Licht bowirkt werden. — Man setzt zu einer wss. Lsg. von Methyl- 
cellulose Leinól oder gekochtes Leinól, stellt hieraus einen Film hor u. laBt an der Luft 
troeknen. Man setzt eine Dispersion eines aus Formaldehyd u. Harnstoff oder Phenol 
u. Formaldehyd hergestcllten Kondensationsprod. zu oiner wss. Lsg. von Athylcellulose, 
stellt aus dieser Lsg. einen Film ber oder Kunstfaden u. erwarmt bis er vollkommon 
unl. geworden ist. (E .P .3 0 8  284 vom 13/10. 1927, ausg. 15/5. 1929.) F r a n z .

W olff & Co., Walsrode, und R. W eingand, Bomlitz, Zusammengesetzte Cellu- 
losefolien. Man Yereinigt eine Folie aus Cellulose m it einer solehen aus Ćelluloseestern 
durch die Lsg. eines Albuminoids in einem Losungsm., das auch den Celluloseester
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zu losen yermag. Man yerwendet eino Lsg. yon Gelatine in Eg.; das Albuminoid 
kann nachtraglich durch CH20  usw. gehartot werden. (E. P. 309 019 vom 9/1. 1929, 
Auszug yeróff. 29/5. 1929; Prior. 3/4. 1928. Zus. zu E. P. 304722; C. 1929. I. 
2719.) ' F r a n z .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: G. Schneider, Montclair, Now Jersey, 
V. St. A., Cellulosederiraie enthallende plaslischc Massen. Man vermischt organ. Cellu- 
losederiw. mit Arylsulfonaniliden und ihron N-Alkylderiyy. Man yermischt Celluloso- 
acetat mit p-Toluolsulfonanilid, Benzolsulfonanilid, einem Gemisch von p-Toluol- 
sulfonanilid u. N-Athyl-p-toluolsulfonamid oder Athylcellulose mit p-Toluolsulfanilid uśw
iń Ggw. von Losungsmm. Dio Mischungen dienen zur Herst. von Kunstfaden, 
Filmen oder Lacken. (E. P . 308 798 vom 22/3. 1929, Auszug veroff. 23/5. 1929. Prior. 
28/3. 1928.) F r a n z .

H ercules Powder Co., Wilmington, iibert. yon: J. H. R ile, Newport, Delaware, 
V. St. A., Nitrocellulose enthaltende plastische Massen. Bei der Herst. yon FuBboden- 
belag aus Nitrocellulose u. Holz- oder Korkmchl verwendet man ais Plastizierungs- 
mittel Abielinsaurealkylesier, erforderlichenfalls zusammen mit Ricinusol, Trikrcsyl- 
phosphat, Dibutylphthalat, B utyltartrat usw. (E. P . 308 524 vom 11/6. 1928, ausg. 
18/4. 1929.) ‘ F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: H am ilton Bradshaw , 
Wilmington, Edgar H . N ollau, Newburgh, New York, und Richard G. W oodbridge, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Nitrocellulosemischungen. Man macht eino Nitro- 
celluloso m it einem N-Geh. yon 12,5—12,7% nach dom Entfernen des W. durch Be- 
handeln mit einem Losungsmittelgemisch aus 2 Teilen A. u. 1 Teil A. in Ggw. yon 
Diphenylamin kolloid. Dio kolloide Nitrocellulose wird dann m it einom pflanzlichen
Ol, wie Ricinusol, u. Dibutylphthalat yermischt, dio hieraus hergestellten Lsgg. eignen 
sich zur Herst. yon Kunstleder, Uberziigen usw. (A. P . 1 703 415 yom 21/12. 1921, 
ausg. 26/2. 1929.) F r a n z .

" E . I. D u Pont de Nemours & Co., iibert. yon: George L. Schwartz, Wilmington, 
Delaware, Cellulosenitratmassen. Man yermischt Cellulosenitrat mit einem Gemisch 
yon Cellulosenitrat nicht losenden Weiehmachungsmitteln, wio Ricinusol, geblasenem 
Baumwollsaatol, geblasenem oder ungeblasenem KokosnuBol, Athylpalmitinsaureester, 
Glykolestern der hoheren Fettsauren, mit Cellulosenitrat losenden Weichmachungs- 
mitteln, wie Dibutylphthalat, Triarylphosphaten, Benzylbenzoat, Zimtsaureamylester. 
Man yermischt z. B. 70 Teile Pyroxylin mit 5-—10 Teilen Di-n-butylphthalat. Die 
Mischungen dienen zur Herst. yon Kunstleder, zum tlberziehen yon Geweben usw. 
(A. P . 1 7 1 0  078 yom 16/6. 1921, ausg. 23/4. 1929.) F r a n z .

Georges B ia  und Jean-fitienne D ouzal de Granville de B ielize, Belgien bzw. 
Frankreich, Verfahren zur Herstellung von Kunstliolz. Holzmehl u. Asbest werden mit 
fl. Phonolharz zu einer Pasto yerarbcitet u. Magnesia, Zink- u. Magnesiumsulfat zu- 
gegeben. Das Gemisch wird in Formen geprcBt u. 24 Stdn. bei mindestens 30° getrocknet. 
Das so erhaltene Kunstholz yerzieht sich nicht u. laBt sich sagen u. nageln. (F. P . 
647 082 yom 21/5. 1927, ausg. 20/11. 1928.) S a r r e .

Amedeo Bosso, La fabbrieazione della cellulosa al cloro in I ta lia  e suo applieazioni industriali.
Torino: C. Accamo 1928. (43 S.) 4°.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. Bode, Der Wert der Kolilenpetrographie fiir die Altersbestimmung der KoMen. 

Dio mkr. Unters. der in den Kohlen enthaltenen u. durch Maceration freigelegten 
Pflanzenreste ermoglicht Sehliisse auf das Alter der Kohlenlager. In  der Erdgcschichte 
folgen clrei, in gróBerem Umfange auch kohlebildend auftretende Vegetationsgemein- 
schaften aufeinander, die sich in ihrer anatom. Beschaffenheit grundlegend unter- 
scheiden u. yerhaltnismaBig scharf yoneinander getrennt sind: die Pterydophytenflora 
des Palaophytikums, die Gymnospermenflora des Mesophytikums u. die Angiospermen- 
flora des Kanophytikums. Mit Hilfe dieser anatom. Verhaltnisse der enthaltenen 
Pflanzenreste kann man das geolog. Alter der Kohlen, wenigstens innerhalb ganzer 
Formationsabschnitte feststellen. Die weitere Ausbildung dieser Methode der Alters- 
best. diirfte noch manche Erfolge zeitigen. (Gluckauf 65. 665—70. 18/5. Berlin, Inst. 
f. Paliiobotanik u. Petrographie d. brennbaren Gesteine d. PreuB. Geolog. Landes- 
anstalt.) B o r n s t e i n .
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W ilhelm  GroCkopf, Ober das stoffliche und morplwlogische Yerhalten ligninreicher 
Naddliolzgewebe bei der Bildung von 11'aldhumits und Braunkohle. Mikroskop. Unters. 
in Zers. befindlicher Koniferennadeln zeigt, daB die cellulosereichen Parenchymgewebe 
leichter zerstort werden, ais die starker yerholzten u. somit ligninreichen Gewebe, wie 
Nadelwand, Zentralzylinder, Harzgange, Spaltóffnungen u. ycrholzte GefaBteilc; die 
Verholzung wurde dabei durch Gallocyanin nachgewiesen, das auch yerholzto u. humi- 
fizierte Gewebe farbt. Gerade die yerholzten Gewebe wandeln unter moglichst.er Er- 
haltung der Struktur ihren Ligningeh. in Humusstoffe um u. bilden so yorwiegend das 
Ausgangsmaterial fiir den groBtenteils strukturlosen Nadelhumus, sogen. „Auflagetorf.“ 
Auch bci den Coniferenholzern setzen die Spatholzgewebe der Zers. den groBeren Wider- 
stand entgegcn. Die chem. Zerlegung zeigt, daB Fichtenholztorf u. Braunkohlenlignite 
viel weiter vom Zustande unzersetzten Holzes entfernt sind, ais man nach den morpholog. 
Befunden annehmen wurde. Fichtenholztorf enthalt z. B. nur noch die Hiilfto der 
Cellulose (24%) gegen unzersetztes Holz, aber 20% Humusstoffe; Senftenberger Lignit 
nur 5% Cellulose neben 70% Humusstoffen. Der Uberschufi der Abnahme der Cellulose 
gegeniiber der Zunahme der Humusstoffe in der gleichen Zeit ist ein positiver Beweis 
dafiir, daB die Cellulose bei der Zersetzung durch Abbau yerschwindet. Das chem. 
u. morpholog. Verh. der Coniferennadeln bei der rezenten Humusbldg. u. eine Schatzungs- 
rechnung iiber die Mengen des Nadelabfalles in den Braunkohlcnwiildern, dio z. B. 
fiir das Senftenberger Braunkolilenyork. fiir die naehweisbare Produktionszeit yon 
20000 Jahren eine Produktion yon 60000 t  lufttrockener Streu je 1 ha ergibt, lassen 
die uberwiegende Bedeutung der ligninreichen Coniferennadeln ais Ausgangsmaterial 
fiir die gemeine u. erdige Braunkohle wahrscheinlich erscheinen. (Brennstoff-Chem. 10. 
161—67. 1/5. 213—17. 1/6. Tharandt, Bodenkundliches Inst. der Forstlichen Hoch- 
schule.) B o e n s t e in .

A. Grebel, Chemische Ilersłellung der Gemisćhe aus Luft und Gas, Dampf oder 
brennbaren Tropfchen vor der Yerbrennung. Die Vorstellungen iiber den Mechanismus 
der Yerbrennung sind unklar u. durch Schulyorurteile bedingt. Vf. wies 1903 nach, 
daB im inneren BujfSEN-Kegel yiel CO u. H s yorhanden ware infolge von „Vorver- 
brennung“ der KW-stoffe, nicht infolge der Bldg. von Wassergas, mit der die BuNTE- 

Schiller alles erklarcn. Tabellen stellen die Schemata der Vor- u. der Nachyerbrennung 
der iiblichen Treibmittel dar. Zu der Vorverbrcnnung zu CO u. H 2 kommen Cracking- 
prozesse u. unyollstandige therm. Dissoziation. Perner werden die KW-stoffe durch 
O-Aufnahmc allmahlicli iiber die Alkohole u. Sauren oxydiert, was dureh Verss. mit 
langsamer Verbrcnnung bewiesen ist. Dio einfachen, yon den Schulhauptern yer- 
tretenen dogmat. Schemata spielen sich in Wahrheit nicht faBbar ab.

Die Vorgange im Esplosionsmotor werden eingehend behandelt. Der springende 
Pimkt ist dio Eortpflanzungsgeschwindigkeit der Verbrennung, die bei der Verfilzung 
yon Einzelrkk. sehwer zu behandeln ist. Vf. schlagt deshalb auch hier einen anderen 
ais den gcwohnlichen Weg ein: Der Mechanismus wird untersucht, nach dem dio 
chem. Energie in piezotherm. Yorgangen in Erscheinung tritt. Eine kurze Wiedergabe 
ist nicht moglich. Eine Reihe von gelegentlichen Beobachtungen wird herangezogen u. 
anders ais gewohnlich erklart. Auch im Motor tr i t t  Vorverbrennung zu CO u. H 2 ein, 
speziell beim Methanol.

Die chem. Vorbehandlung des Esplosionsgemisches mittels des ehem. Carburators 
von B a l a C H O W S K Y  u .  C a ire  (die carburierte Emulsion streieht m it einer zur yoll- 
standigen Verbrennung ungenugenden Luftmenge iiber einen erhitztcn Metallkataly- 
sator) wird ausfiihrlich behandelt. Dabei erzielt man eine Steigerung des Wirkungs- 
grades um 15—20%- (Chaleur et Ind. 9. 418—35. Noy. 1928.) W. A. R o t h .

H. P . Coward, Explosivitat von Gasgemischen hinter Eindernissen. Brauchbare 
Methode, die Grenzen der Explosivitat zu beslimmen. Aus der analyt. Zus. abgeleitete 
Angaben u. graph. Darstst., wie weit hinter abschlieBenden Wanden angesammelte 
Grubengasmischungen an sich oder nach Zutritt von Luft explosiv sind oder nicht. 
(Iron Coal Trades Rev. 118. 432. 22/3. 468—69. 29/3.) B ó r n s t e i n .

J. Gwosdz, Die Oxydaiicmszone in  Rostfeuerungen und Schachtofen. Ausfuhrungen 
iiber die Vorgange bei der Kohlenfeuerung. (Feuerungstechnik 17. 133—37.
.15/6.) B o r n s t e in .

J. Heron, Kohlemerkokung. Eine allgemeine Ubersicht iiber ihre Fortschritte. 
Unter anderem wird auf die neuesten deutschen Kokereien im Ruhrgebiet hingewiesen, 
weiter werden bei der Tieftemperaturyerkokung des MACLAURIN-, B u s s e y - ,  I l l i n g -
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WOKTll-Vcrf. u. dic H,-Anlagerung nach B e r g iu s  behandelt. (Iron Coal Trades Rev. 
118. 832—34. 31/5.) .. W l L K E .

Fritz Rosendahl, Die chemische Ausnutzung der Kohle. tłbersicht iiber den heutigen 
Stand der teehn. Verff. zur Hcrst. fl. u. gasfonniger Erzeugnisse aus Kohle. (Metall- 
borsc 19. 397—98. 20/2. 455—.57 27/2. 510—12. 6/3. 622—24. 20/3. 678—80. 27/3. 
733—35. 3/4.) B ó r n s t e in .

G. Agde und Fr. Schim mel, Unterscheidungsmerkmale und Nach we ismsJhoden der 
Kohlenstoffarten im Koks. K rit. Besprechung der belcannt gewordenen Unterss. u. 
Anschauungen iiber dic Yerschiedenen Formen des elcmentaren C. (Feuerungstechnik 
17. 97—100. 1/5. Darmstadt.) ^ BÓRNSTEIN.

W ilbert J. H uff, Weshalb geht die Kohle in  Koks uberl Ubersicht iiber die 
Unterss. der letzten Zeit, betreffend den Verkokungsvorgang. (Amer. Gas Journ. 
130. 40—43. Marz. J o h n  H o p k in s  Univ.) B ó r n s t e i n .

R. A . Mott, Die Entwasserung und Trocknung von Kohle. (Vgl. C. 1928. II. 2311.) 
Urspriingliche u. durch Witterungseinfliissc nachtraglich hinzugekommene W.-Gehh. 
in Kohlcn, natiirliche Entwasserung, Hóchstmengen, Arbeitsweisen u. App. der ver- 
schiedensten Art zur Entfernung des W. durch Sehleudern, Erhitzen, Filter, Sedimen- 
tieren, Vakuum usw. SchluBfolgerungen. (Gas World 90. No. 2336. Annual Coal Suppl. 
19—22. 11/5.) W o lf f ra m .

E. Griinert, Seitrdge zur Kenntnis der Enischtcefelung der Kohle. Einzelheiten 
der eingehend besehriebenen Apparatur vgl. Original, hervorzuhebcn sind besonders 
die Neukonstruktion eines Gas-Slrómungsmessers m it Ablesung nur eines Meniskus 
(fiir S 02 konz. H 2S04, fiir H2S Benzylcyanid), ein Strómungsregler, der aus einer Ton- 
zelle besteht, dio durch eine mechan. eingestellte Hg-Saulo mehr oder weniger ab- 
gesclilossen wird, ferner einige App. zur Analyse der gas- u. dampfformigen Rk.-Prodd.
— Die Gleichgewichtskonstanten der Hydrolyse des S — K  =  (H,S)4-(S0,)2/(H20)4(S2):1 — 
werden durch Einfrierenlassen des Gleichgewiehts ermittelt. Das Glciehgewicht stellt 
sich bei 300° noch sehr langsam ein, bei 450° unter Anwendung eines Kontaktes ( Quarz, 
akt. Kohle) rasch genug, bei 600° auch ohno Kontakt. Fiir K  ergeben sich aus den 
Verss. folgende Wcrte: bei 450° 1,18, 500° 0,32, 550° 0,10, 600° 0,025, 650° 0,014, 750°
0,0078, 800“ 0,0062. An die von R a n d a l l  u. B ic h o w s k y  (C. 1918. II. 252) oberhalb 
900° crhaltenen Werte sehlieCcn sie sich gut an, stimmen jedoch nicht mit den von 
L e w is  u. R a n d a i .L  (ebenda) gegebenen Zahlen uberein, die ohne Berucksichtigung 
der Druckabhiingigkeit der S-Glcichgewichte eriechnet sind. Die aus bekannten Wiirme- 
tonungen bercclmete Rk.-Wa.rme von 12,7 kcal. (allo Komponenten gasfórmig) weicht 
von der aus den gefundenen Werten fiir Iv bcrechncten selir stark ab. Nach der Rk.- 
Isochore betragt sie im Mittel 28,00 kcal., wahrend sich durch Einsetzen der gefundenen 
K  in die Nahcrungsformel ca. 31,5 kcal. ergeben. Die Differenzen werden zuriickgefuhrt 
auf dio starkę Anderung der spezif. Wiirmcn, die bei Anwendung der Nahcrungsformel 
ungeniigend beriicksichtigt ist u. auf die Unsicherhcit in der Warmetonung des Uber- 
gangs von Srii in gasformige S2-MolI.

Es wird ferner die S-Hydrolyse in Gg\v. von amorpher Kohle (Zucker-, Lindenholz- 
u. akt. Kohle) untersucht. Die Gleichgcwiehte werden hier ganz oder teilweise ver- 
sehoben durch eine sekundare Red. des S02 durch C, H 2 oder CO, die zum Verschwinden 
des SO, fiihrt. Bei akt. Kohle tr i t t  nach 2—3 Min. storende S-Abscheidung auf. — 
Zur Erforschung der Entfernung des Pyrit-S aus Kohle werden noch die Gleiehgewiehte 
Wasserdampf (Wd.)-Pyrit, Wd.-Kolile (Braunkohlenhalbkoks, Holz-, Zucker- u. akt. 
Kohle) sowie \Vd.-Pyril-Kohle untersucht, ferner die Erhitzung Yon Kohle mit P yrit 
im N2-Strom. Pyrit zerfallt mit Wd. bei 500° noch sehr langsam, bei 550° 5-mal schnejler, 
bei 600° betragt der Zerfall 89%. Die Geschwindigkeit der Umsetzung zwischen C 
u. W. ist bei 600° noch gering. Ein Gemiseh von Kohle mit 7—8%  Pyrit gibt unter 
der Einw. von Wd. den S groCtenteils ais H 2S ab. Es ist anzunehmen, daB zuniichst 
S-Hydrolyse u. dann mehr oder weniger Yollstiindigo Red. des SO, eintritt. Das Gleich- 
gewicht der S-Hj’drolyse stellt sich schnellcr ein ais das zwischen S-Dampf u. H,, 
bei genugendem UbersehuB an Wd. wird es wcitgehend nach der Seite des SO, u. H2S 
Ycrscliobcn. Pyrit u. Kohle im N2-Strom erhitzt geben wesontlich weniger S ab, so daB 
sich allgemein bei Dest. mit iiberhitztem Wd. eine viel weitergehondo Entseliwcflung 
der Kohle erwarten laBt ais bei trockner Dest. (Journ. prakt. Chem. [2] 122. 1—120. 
Mai. Dresden, T. H., Anorgan.-chem. Lab.) R. K. M u l l e r .

Frederick J. P fluke, Das Verfahren tler trockenen Loschimg bei Rochester, N . Y. 
Das Verf. ist wie folgt: Der h. Koks wird in einen Eisenaufzugeimer gestiirzt, der Eimer
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m it dcm li. Koks wird durch einen vom Motor angctricbcncn Kabelaufzug zum Kopf 
des Aufzugturmcs emporgchoben, wo der h. Koks durch einen Auswurf in einen mit 
Ziegelsteinen ausgekleidcten StahlbehiŁlter von 40 t-Fassungsvcrmógen entleert wird. 
Eine Tur m it WasserabschluC oben auf den Behiilter schlieBt sich sobald der Koks 
eingefullt ist. Die h. Gase vom oberen Teile des Behiilters werden durch den oberen 
u. unteren Dampfkcssel gezogen, wobei Dampf produziert wird, dann dureh den Staub- 
raum, wo der Staub sich abscheidet, durch den Ventilator in den Gasycrteiler am Boden 
des Behiilters, weiter durch den h. Koks usw. Ais zirkulicrcndcs Gas wird hauptsachlich 
N2 benutzt. Es werden dic Kapazitat u. Dampfherst., Unterhaltungskostcn, Ein- 
riehtungskosten, Wrkg. auf die Koksqualitat, Gute des Kokses, Wrkg. auf die Brcnn- 
barkeit usw. besprochcn. Mittels des troclcenen Loschens erhalt man kleineren Koks, 
der fiir Herst. yon Hauskoks von Vorteil ist, da die Zcrkleinerungskosten des Kokses 
gespart werden. Dieser Koks jcdoch ist fester u. widerstcht gut weiterer Fortbewegung. 
Ais Naehteil ist fcstzustcllen, daB der trockene Koks Btaubig ist. Diesem tlbel sucht 
man durch Bespriihen m it W. zu steuern. Ais Vorteile sind weiter aufzuziihlen der 
bessere Zustand im umgebenden Stahlwerk, weniger Kokskarren u. Fórderer, Gewinn 
an Zeit, Schonung des Gas- u. Wassergasbrennstoffes entsprechend der crhóhten 
Feuerungswirksamkeit mit trockenem Brennstoff. Dieses Vcrf. benótigt 20% 
weniger an Einrichtungskosten ais sonst, hat auch sonst Ersparnisse zu yerzeichnen, 
doch wird cs erst bei gróBeren Yerarbeitungsmengen von Koks gut rentabel. (Ind. engin. 
Chem. 21. 4B7—61. Mai. Rochester [N. Y.], Rochester Gas & Electric Corp.) WlL.

C. Krauch, Die Katalyse ais Hilfsmittel bei der Veredelung von Kohlenwassersloffen. 
(Vgl. C. 1929. II. 379.) Die katalyt. Wrkgg. beim Craeken, bei der Oxydation, bei der 
Hydrierung von KW-stoffen, bei der Kohleyerflussigung werden kurz geschildert, 
u. im Zusammenhang damit auf die Móglichkeit der Entstehung des Erdóls durch 
Hydrierung von Kohlen hingewiesen. (Umschau 33 . 383— 86. 18/5.) NArilTALI.

— , Slrafienleer und die Kokereiindustrie. Eingehende Schilderung u. Erórterung 
der Verwendung von Tecr fiir den StraCcnbau, d e r ' zu erstrebenden Ziele, der Not- 
wendigkcit der Standardisierung, der Art der wissenschaftlichen Methodcn, der an- 
erkannten derzeitigen tlberlegenlieit Englands in Herst. u. Vcrwendung, Arbeitsweisen, 
Wirtschaftlichkeit, Zukunftsabsichten usw. (Gas World 90. No. 2335. Coking & By- 
Products Sect. 16—19. 4/5.) WOLFFRAM.

J. A . H arritt, Entwasserung ton Gas in San Diego, Californien. Wahrend friiher 
die louchtenden Antcilc des Gases einen diinnen tlberzug auf den Rohrwandungen 
bildeten u. diese so yor Korrosion durch Feuchtigkeit schiitzten, fallt dieser tlberzug 
boi der modernen Herst. von Heizgas fort. Die Rohre sind der Wrkg. des W. ausgesetzt, 
das nach dem yorliegenden Entwasserungsverf. durch 30—60 Pfund Druck u. Ab- 
kiihlung von 150—250° F. auf 65° F. u. weiterc Kuhlung durch Expansion auf 7" Druck 
entfernt wird. Bei Niederdruckanlagen hat sich das Verf., das im cinzclncn beschricben 
u. abgebildet wird, bowahrt. Bei Hoehdruckanlagen werden die Verss. noch fort- 
gesetzt. (Amer. Gas Journ. 130. Nr. 5. 46—48. Mai.) N a p h t a l i .

H . M. U llm ann, D . S. Chamberlin, C. W . Simmons und M. A. Thorpe, Ver- 
dickung von Petroleum- Waschol beim Reinigen' von Kolcsofengas. Durch Behandlung 
des Koksofenrohgases nach dem Cottrellyerf. lieB sich eine S-reiche Teersubstanz nach- 
weisen, die in so feiner Verteilung im Rohgase enthalten ist, daB sio noch bis zum Kon- 
sumenten gelangt. Diese Substanz wurde ais Ursache der Waschólyerdickung erkannt. 
(Ind. engin. Chem. 21. 313—14. April. Bethlehem Pa., Lehigh Univ.) B o r n s t e i n .

Franz Fischer und Kurt Peters, Ober die Einwirkung elektrischer Entladungen 
auf kohlenwasserstoffhallige Gase bei vermindertem Druck. (Vgl. C. 1929. I. 2496.) Die 
Verss. wurden in einem App. ausgefiihrt, welcher es gestattet, Gasrkk. unter dem 
EinfluB elektr. Entladungen bei yermindertem Druck auszufiihręn. Vers.-Anordnung 
u. Vers.-Bedingungen werden bcschrieben. Unter geeigneten Bedingungen kónnen 
nach Yff. Methan, Naphthalin, Anthracen usw. durch Glimmentladung fast restlos 
in Acetylen yerwandelt werden. Die Ggw. yon Stickstoff bedingt immer die Bldg. yon 
et was Blausaurc; Stickstoff iiberschuB bewirkt eine weitgehende Umwandlung in Blau- 
siiure, unter Zuruckdriingung der Acetylenbldg. Die Energieausbeute geht parallel 
der Stromungsgesehwindigkeit der Gase. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 141. 180 
bis 194. April. Mtilheim-Ruhr, Kais. Willi.-Inst. f. Kohlenforsch.) GuRIAN.

Thomas D. Cabot, Ru/3 wird in der Ilauptsache aus Uberschuflgasen der Erdgas- 
anlagen hergestellt. Wirtschaftlich gehaltene Ausfiihrungen iiber Erzeugung u. Ver-
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brauch nach Mengo u. Yerwendungszwecken. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 50. 78—96.

— , Fortschrilte in  der Yerarbeitung von Braunkohle. Das „Cohesit“-Verfaliren. 
Wahrend des voriibergehcnden Kohlenmangels in Kanada wahrend des Krieges wurde 
eine Fabrik bei Bienfait, Saskatehewan durch den Lignite Utilisation Board of Canada 
erriehtet, die sofort wieder nach dem Kriege geschlossen wurde. Der „Cohesit“-ProzeB 
(vgl. Iron Coal Trades Rev. vom 25/3. 1927) ermoglicht es, einwandfreie Brikette lier- 
zustellen, ohne dabei das Pech ais Bindemittcl zu benutzen. Eine Vereinigung des 
deutschen Verkokungs- u. dieses engl. Brikettierungsverf. wurde dann in einer Fabrik 
der W e s t e r n  D o m i n i o n  C o l l i e r i e s ,  Ltd., obenfalls bei Bienfait, durch- 
gefiihrt. Eine gleiche Fabrik steht kurz vor der Yollendung in Diekenson, North Dakota. 
6,2—6,5% des Cohesits werden zum Brikettieren benótigt. Die Verkokungsfabrik 
arbeitet nach dem L u r g i -  System. Hauptsachlich wird die groBtmoglichste Menge 
besten Kokses angestrebt. Das NH3-W. wird nicht in dio Kostenberechming ein- 
bezogen u. gilt vorliiufig ais Abfall. Dio Ausbouto wird auf 41/2 lbs je t  yerkokter Braun
kohle oder 9 lbs je t  Koks gereehnet. Die Ausbeute des Teerols liegt zwischen 3 u. 6% . 
Der Kresolgeh. ist sehr hoch. (Iron Coal Trades Rev. 118. 821—22. 826. 31/5.) WlL.

R ezsó Forster, Zur Analyse der ungarischen Braunlcohlen und Halbkokse. Krit.- 
vergleichende Durcliprufung der bekannten Metlioden zur Best. von Feuchtigkeit 
h. Schwcfel sowie der Koksproben, in Riicksicht auf ihre Brauehbarkeit zur Unters. 
ungar. Kohlen. (Szćnkisćrleti Kozlemenyek 1 [1925/26]. 113—25. 1927. Budapest, 
Feuerungstechn. Versuehsstation.) S p e t e r .

F. Seidenschnur und A. Jappelt, Reduktionsjahigkeit von BraunkoMenkoks. 
Vf. setzte Proben ycrschiedener Kokssorten in Kórnungen von 2—3 mm u. 5 cm dicker 
Schieht iiber einer Schicht von Schamottestucken im senkrecht stehendcn u. eloktr. 
geheizten Porzellanrohr einem troekenen C02-Strom von jo 5 1/Stde. aus u. steigerte 
die Temp. abwechselnd in 5 Min. um 50°, worauf 10 Min. konstant gehalten wurde. 
Zwischen 400 u. 900° wurde die aus jo 100 Teilen CO, entstehende CO-Mengo bestimmt 
u. ihre Andcrung m it der Temp. in Kurven aufgezeiclmet. Dabei zeigte sich Braun- 
kohlenkoks u. sein Entgasungsruckstand, soweit nicht wesentlich iiber 1000° gegliiht, 
an Rk.-Fiihigkcit der Holzkohle u. A-Kohle, besonders aber den Steinkohlenkoksen, 
weit uberlegen. Oberflaclicnveranderung, Ausgarungszeit u. Aschengeh. sind auf das 
C02-Red.-Vermógcn auch des Braunkohlcnkokses von EinfluB. (Brcnnstoff-Chem. 10. 
195—98. 15/5. Freibcrg i. Sa., Warmewirtsehaftl. Abt. d. Braunkohlen-Forsehungs- 
inst.) Bo R N ST E IN .

Forderreuther, Uber die Abldschung von brennendem Kohlenslaub. Erorterung 
der bei Braunkohlenataubbranden in Betracht kommenden besonderen Verhiiltnisse 
u. der zu ihrer Ablóschung zur Verfiigung stehenden Hilfsmittel. (Braunkohle 28. 
329—35. 20/4. Berlin.) B o R N ST E IN .

M allison, Braunkohlenbemin oder Braunkohlenbenzoł 1 Es wird dafur gestimmt, 
auch in Technik u. Handel die Bezeichnung „Benzol“ nur fiir leichtsd. aromat. KW- 
stoffe zu verwenden u. speziell nicht das aus Schwclgas oder Braunkohlenteer-Leieht- 
olen gewonnene Braunkohlenbzn. wegen seines Geh. an Aromaten u. seiner erheblichen 
Klopłfestigkeit ais Braunkohlenbenzoł zu bezeichnen. (Ztschr. angcw. Chem. 42. 
427—29. 27/4. Berlin.) B o r n s t e i n .

Lester C. TJren, Entstehung von Rohdlemulsionen. II. (Vgl. C. 1929. I. 2940.) 
Der Artikel behandelt die in der Praxis ublichen Manipulationen, die zu Emulsions- 
bildungen fiihren konnen; solche treten infolge turbulenter Stromung der Fil. innerhalb 
des Olsandcs, der Sonden oder der Fórdereinrichtungen auf. Vf. gibt Hinweise, mit 
dereń Hilfe die Fórderung cmulgierter Ole hintangehalten werden, dereń Entwasserung 
in U. S. A. einen Kostenaufwand von ca. 27 Millionen Dollar verursachen. (National 
Petroleum News 21. Nr. 16. 59—65, 17/4. Berkeley, Calif.) F r i e d m a n n .

A. Lotterm oser und N icolas Calantar, Die technischen Zerstdrungsmethcden 
der Roholemulsimen. Die in der Technik angewandten patentierten Verff. zur Ent- 
wasserung der Roholemulsionen lassen sich im allgcmeinen in 4—5 Hauptgruppen 
einteilen: 1. elektr. Verff., die unter Yerwendung von Gleieh- oder Wechselstrom 
arbeiten; 2. meehan. oder Trikverff., welche die Zerstórung der Emulsion durch 
Zentrifugen u. andero App., Warmebehandlung oder Filter erreichen wollen;
3. Zusatze von Adsorptionsmitteln, Elektrolyten, yerschiedenen Losungsmm. sollen 
das ZusammenflieBen der eingcschlossenen W.-Teilchen bewirken; 4. viele Patento 
rerwenden Substanzen von ausgesprochen kolloider Beschaffenheit, um die Emul-

2/5.) N a p h t a l i .
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sionen zu cntmischen; 5. bat man aueh yersucht, einigo Abfallprodd. der Petroleum- 
raffination ais wirksame Entemulgierungsmittel zu yerwenden. Alle diese Verff. 
werden kurz geschildert, u. ein Hinweis auf die cntsprechende Literatur bzw. das 
Patent wird gegeben. Keines der angefiihrten Verff. kann ais eine Uniyersalmethode 
gelten. Manche Mittel, die bei einer Emulsion ganz hervorragende Ergebnisse liefern, 
erweisen sieh ais vollkommen unbrauchbar bei einer anderen Emulsion. Bohr- u. 
Fórdcrverff., Bodenbeschaffenheit, Transportbedingungen, Anwesenheit yersehiedener 
IColloide ais Emulgatoren sowie die chem. u. physikal. Beschaffenheit des gewonnenen 
Petroleums sind die zahlreichen Faktoren, die bei der Entmischung solcher Emul- 
sionen beriicksichtigt werden miissen. (Kolloid-Ztschr. 48. 179—84. Juni. Dresden, 
Techn. Hochsch.) WRESCHNER.

George W. Cupit jr ., Die Verarbeitung der Rolidlc. (Vgl. C. 1929. I. 2372.) Dio 
Paraffinfabrikation: der SchwitzprozeB, dio Raffination mit H2S04, Neutralisation 
u. der FilterprozeB beim Paraffin u. die Behandlung der PreBdestillate (Dest. u. Raffi
nation) wird geschildert. (Refiner and. nat. Gasoline Manufacturer 8 . Nr. 4. SG—98. 
April.) N a p h t a l i .

George R eid, Wdrmeaustausch zwischen Rohol und Kondensaten in  der Marinę- 
raffinerie. Diese Anlage wird unter dem Gesichtspunkt des Warmeaustausches zwischen 
der frischen Charge, den Destillaten u. dem Ruckstand beschrieben, ebenso die Anlage 
zur Gasolingewinnung aus den in der Raffinerie gesammelten Dampfen. (Refiner 
and nat. Gasoline Manufacturer 8. Nr 3. 75—82. Marz.) F r i e d m a n n .

A. J. L. H utehinson, Nur durch geeigneten Destillierkessel kann die Wirksamkeil 
des Absorptionsmitłds voll ausgenutzt werden. Leichte Waschole absorbieren besser 
ais schwere. Mittels des yon R a g a t z  beschriebenen Absorbier- u. Destillierkessels 
gelingt es, aueh bei Anwendung leichter Waschole (Frakt. 325— 425° F.) zur Absorption 
des Gasolins aus Naturgas, das gesatt. Ol so scharf zu fraktionieren, daB nur die leiehten 
Bestandteilc iibergehen, ohne daB Bestandteilo der niedrig sd. Fraktionen des Waschols 
mitgerissen werden. Es geniigt nicht, den Betrieb der Anlage nur durch Best. des 
absorbierten Gasolins zu regeln, es muB yielmehr zur seharfen Trennung eine genaue 
Kontrolle des Dampfdrueks stattfinden. An einigen Beispielcn u. Diagrammen wird 
reehnungsmaBig gezeigt, daB dio Anwendung von Decanfraktionen gegenuber den 
schwereren Dodecanfraktionen yorteilhafter ist fiir Absorption von Butan u. Hexan. 
(Petroleum World Oil Age 26. No. 5. 124— 26. Mai.) N a p h t a l i .

A. J. L. H utehinson, Absorptionsol im Naturgasbelrieb. (Inhalt der Arbeit deckt 
sieh m it dem yorstehenden Referat. (Oil Gas Journ. 27. No. 51. 208—14. 9/5.) N a p h t .

A. E. D unstan und F. B . Thole, Die Vorteile der Raffination mit Hypochlorit. 
Ais Einleitung zu einer Serie yon 4 Artikeln iiber die Raffination m it Hypochlorit- 
lsg. wird zunachst kurz die histor. Entwr. der Raffinationsverff. geschildert. Die Vor- 
ziige des Hypochlorityerf. gegenuber der Behandlung mit H 2S 04 oder Plumbitlsg. 
kamen erst zur Geltung, nachdem Vff. 1918 gefunden hatten, daB das freio Alkali 
dabei genau dosiert werden muB. Zu wenig macbt die Lsg. unbestandig, zu viel ver- 
liingert die zur Entschwefelung erforderliche Zeit. Es miissen 0,5—1 g freie NaOH 
im Liter der Lsg. yorhanden sein, um ein ,,straight-run-Gasolin“ ordnungsmaBig zu 
entsehwefeln. Die besonderen Vorteile gegenuber H 2S04 (keine Gasolinyerluste, kein 
Sehlamm, keine Abnutzung der Apparatur) u. gegenuber dem Plumbityerf. (bei dem 
der Zusatz yon S leicht zu einer nicht wieder gut zu machenden Dbersehwefelung 
fuhren kann) werden beschrieben. — Fiir Crackdest. schien das Hypochlorityerf. 
zunachst nicht anwendbar, weil dabei durch Chlorierung unbegrenzte Mengen ver- 
braucht wurden. Es gelang aber, das Verf. so zu leiten, daB man mit Hypochlorit 
von geeigneter Alkalinitat den S-Geh. der Crackdestst. iihnlich wie das durch das 
Plumbityerf. geschieht yerringern (sweeten) konnte. — Fur unwegsame Gegenden 
(wie in Persien) ist der Transport von Bleichpulyer (Chlorkalk) einfacher ais der von 
H 2S04. — Weitere techn. Einzelheiten im Original. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 1. 190. 
194, 197. 23/5. Anglo-Persian Oil Co.) N a p h t a l i .

S. F . Birch, Raffination mit Hypochlorit. I. u. II. Im  ersten Teil werden dio 
Verff. zur Herst. der zu yerwendenden Lsgg. von Na- bzw. Ca-Hypochlorit eingehend 
beschrieben. Im zweiten Teil wird die Anwendung dieser Lsgg. zur Raffination yon 
„straight-run-Gasolin“ geschildert, der eine Wasehung mit NaOH-Lauge yorangehen 
muB, zur Entfernung von H2S. H2S wird sonBt zu S oxydiert u. freier S (der Kor- 
rosionen yerursachen wiirde) ist aus dem Gasolin nicht mehr zu entfernen. Der Hypo- 
chloritwasche (kontinuierlieh, im Gegenstromyerf.) folgt eine Wasehung mit W. u.

XI. 2. 72
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darauf eine solche mit Sodalsg. — Die Kosten des Verf. stellen sieh auf weniger ais
5 ets. per Barrel. Das Endprod. ist von gutem Geruch, frei von Korrosion u. Cl-Geh. 
u. kat negativen Doetortest. Einzelheiten im Original. (Oil Gas Journ. 28. N r . 1. 
190—94. 23/5. Anglo-Persian Oil Co.) N a p h t a l i .

Norman C. W ells , Feuersgefahr wird dadurch verminderl, dafi das enłgasolinierte 
Gas in  die Tanka zuriickgeleitet wird. Mit dieser MaBnahmc wird der Luftgch. in den 
Tanks beim Leeren derselben herabgesetzt, ebenso bleiben Rohrsystem, Kompressoren 
u. Absorptionsanlage luftfrei. Somit ist es yorteilhaft, eine Extraktionsanlage fiir alle 
Abgase in ununterbroehenem 24-std. Betrieb arbeiten zu lassen. Eine Anlage zur 
Gewinnung von Gasolin aus den Raffineriediimpfen wird besehrieben u. auf die an die 
Betriebsfiihrung zu stellenden Anforderungen liingewiesen. (National Petroleum News 
21. No. 16. 72—80. 17/4.) F r ie d m a n n .

Leopold Singer, Ńeueres aus der Paraffinindustrie. Literatur- u. Patentiibersicht 
mit zahlreiehen Angaben aus dem fremdland. Sebrifttum. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 
299—301. 19/6. Wien.) H . H e l l e r .

P. Iselin , Untersuchungen iiber eine Methode zur Analyse von Schmitrolen durch 
Destillation im  Kathodeniakmun. Bei diesem Verf., das besehrieben wird, kann bei 
weit tieferen Tempp. fraktioniert werden ais bei einer Wasserdampfdest. Der storende 
EinfluB des Crackens wird ausgeschaltet. Die Fraktionen werden nicht durch Best. 
ihrer D., sondem ihrer Yiscositat charakterisiert. Zwischen Siedegrenzen u. Viseositat 
der Fraktionen besteht keine Proportionalitat. Vf. teilt eine Anzahl Beobachtungen 
bei verschiedenen Sehmierolen mit, ferner einige Fraktionierungskuryen. (Chim. et 
Ind. 21. Nr. 2bl'. 265—67. Febr.) Rif .tz .

Edmond Vellinger, Uber die Drehungsdispersion von Mineralołen rerschiedenen 
Ursprungs. Die polarimetr. Dispersion ist bei sehwaeh gefarbten (raffinierten) oder im 
Kathodenyakuum (nach I s e l i n ,  ygl. yorst. Ref.) dest. Minc-ralólen ein wertvolles 
analyt. Hilfsmittel. Charakterist. Kuryen. Russ. u. ruman. Ole zeigen hóhere Dis
persion ais amerikan.; unter den yom Vf. untersuchten Olen weisen die elsass. (Pechel- 
bronner) Ole die niedrigste Dispersion auf. Die hóheren Fraktionen zeigen hohere 
Dispersion. In  graph. Darst. nach DARMOIS konyergieren dio Dispersionskuryen in 
einem Punkt oder einer Seknittlinie; Vf. yermutet, daB im letzteren Falle zwei akt. 
Bestandteile mit verschieden geriehteter Drehung u. yerschiedener Dispersion im Ol 
yorhanden sind. In  Olen, dereń Dispersionswerte sich nicht Dach D arM O IS graph. 
darstellen lassen, yermutet Vf. eine noch groBere Anzahl aktiyer Bestandteile. Durch 
fraktionicrte Dest. lassen sich die aktiven Kotnponenten in gewissen Fraktionen an- 
reichern. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2“’. 268—70. Febr. Physikal.-chem. Lab. d. Nationalen 
Hochschule f. Petroleum u. fl. Brennstoffe.) RlETZ.

L. V alli-Douau, Die Adsorptionserscheinungen und die Bleicherden. Kurzer Uber- 
blick uber Natur, Reaktionsmechanismus u. Aktiyierung der Bleicherden sowie uber 
ihre Wrkg. auf die Mineralole. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2bl'. 289—92. Febr. Pechel- 
bronner Lab.) RlETZ.

W . Ipatjew  und D . P etrow , Uber die pyrogene Zersetzung von Hólzteer in Gegen- 
uart von Wassersloff und unter Druck. (Journ angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chemii] 1. 172—76. 1928. — C. 1928. I. 905.) S c h o n f e l d .

A ufhauser, Behandlung und Bewertuną von fliissigen Brennstoffen. Kurzer 
Bericht iiber Vortrage der Intemationalen Brermstoffkonferenz, London 1928, u. 
zwar: LUBBOCK iiber Lagerung, Behandlung u. Transport von fl. Brennstoffen, 
W a. O s t w a l d  iiber Anforderungen des Kraftfahr- u. Flugzeugwesens an die fl. 
Brennstoffe, E g l o f f  u . andere uber den CrackprozeB. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 
73. 651—52. 11/5.) N a p h t a l i .

Fritz Ludwig K iihlwein, Die kohlenpetrographische Untersuchung im Feinkom- 
reliefschliff und ihre Bedeutung Jur die Kohlenaufbereitung. Vortrag iiber die bereits 
(C. 1928. II. 513) referierten Unterss. Nachzutragen ist: Vitrit zeigt im Reliefschliff 
scharfkantige Begrenzung, glatte Oberflache, gleiehmaBige Politur, lichtgrauen Farbton 
u. Strukturlosigkeit. Durit streifig-sehlierige Struktur durch tonige Beimengungen, 
sonst kornig. Das Relief ist stiirker ais bei Y itrit. Fusit hat das starkste Relief mit 
tiefem Schattenrand. GelbliehweiB getont. GroBere Teile zeigen ausgepragte Zell- 
gewebsstruktur. Die Zellen sind oft durch Ton, Calcit u. Pyrit ausgefiillt. In  zer- 
trummertem Zustand zeigen die Fusitsplitter nadlige u. bogigc UmriBformen (sogen. 
Bogenstruktur). (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 13. 48—51. Claus- 
thal.) E n s z l i n .
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R. A . A . Taylor und W. S. Patterson, Prufung der Metliode von Goutal zur 
Bestimmung des Ileizwerles von Kohlen. G o u t a l s  Methode der Heizwertbest. ist in 
vielen Fallen ansreiohend genau u. wahrscheinlich in dieser Beziehung nur von der 
calorimetr. Methode ubertroffen. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T i()5—08. 17/5. 
London EC. 1, Northampton Inst., Dept. of Applied Chem.) B o r n s t e i n .

B. Lugowkin, Volumetrisćhe Bestimmung der Phenole mittels Glycerin. Vf. priifto 
die Mogliehkeit der quantitativen Best. des Phenolgeh. in Urteeren mit Ililfe von 
Glycerin (nach E r. E i s c e e r ,  Abh. ICohle 4 [1019]. 215). Es erwies sich, dal3 die 
yolumetr. Best.-Methode mittels Glycerin yerwendbar ist in Fallen, wo keine paraffin- 
lialtigen Prodd. enthalten sind. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlcnnosti] 5. 798. 1928.) . GoiNKIS.

Stager, Neuere Gesichtspunkte bei der Prufung von Dampfturbinenolen. Deekt 
sich inhaltlich mit der C. 1929. I. 594 referierten Arbeit. (Warme-Kiiltc-Tcchnik 31. 
Nr. 1 1 . 6—10. 15/6.) T ypke.

Oil D evices Corp., iibert. von: James L. Breese, jr., Chicago, Illinois, V. St. A.,
Verbrennungsprozep. Kohlenwasserstoffe werden. durch stufenweise Zugabo von Luft 
ohne wesentlich gekraekt zu werden, unter Yermeidung der Kohleabscheidung u. unter 
Ausnutzung der Verbrennungswarme fiir die Verdampfung der ICW-stoffe in einem 
besonders hierzu konstruierten Verbrennungsofen yerbrannt. (A. P . 1 7 0 2  929 vom 
9/6. 1927, ausg. 19/2. 1929.) U l l r i c h .

H . N ielsen, Kent, und B . Laing, London, England, Impragnieren und Briketlieren
von pulorigen Brennstoffen, z. B. Kohle oder Koks. Man laBt die Brennstoffe in fein 
yerteiltem Zustande in einer Kammer gegen einen Strom von yerspruhtem Pech lierunter- 
fallen, bewirkt eine gute Mischung beider Bestandteile u. brikettiert. (E. P . 304 812 
vom 26/10. 1027, ausg. 21/2. 1929.) D e r s i n .

Koks- und H albkoks-Brikettierungs G. m. b. H ., Berlin-Wilmersdorf (Erfinder: 
Ludwig W eber, Berlin-Wilmersdorf), Verfahren zum Herstellen von Brikelten, ins- 
besondere aus Brennstoffen sowie Feinerzen, Gichtstaub u. dgl. unter Verwendung eines 
Gemisches von Sulfitablauge und unorganischen Stoffen ais Bindemittel. (D. R . P. 476 319 
KI. lOb vom 25/7. 1926, ausg. 15/5.1929. — C. 1927- II. 2529 [E. P. 274876].) D e r s i n .

Stanley W alkington Carpenter, Cornwall, und Gerald Noel W hite, London, 
Erzeugung eines Bindemittels aus pflanzlichen Stoffen durch Behandeln mit Alkalien. 
(D. R. P . 476 971 KI. lOb yom 16/8. 1925, ausg. 28/5. 1929. E. Prior. 16/9. 1924. — 
C. 1926. II. 309 [F. P. 603937].) D e r s i n .

Robert W ilhelm  strehlenert, Nol, Schweden, Verfahren zur Herstellung von 
Brennstoff aus einer Mischung von Holzabfall und Sulfitablauge, dad. gek., daB sie 
auf trockene Mischung berechnet 25—60% von der Lauge stammende Trockensubstanz 
enthalt u. der Rest Holzabfall ist. Die gemischten Rohstoffe werden vor der Briket- 
tierung gediimpft, indem sie in feinverteiltem Zustande durch einen Raum nieder- 
gestiirzt werden, in dessen unteren Teil W.-Dampf eirfstromt, um dio M. zu erweichen. 
Die getrocknete Sulfitablauge nimmt dabei 2% W. auf, so daB die M. in der Brikett- 
presse eine genugende Plastizitat hat. Die fertigen Briketts werden darauf einem 
TrockenprozeB bei etwa 200° unterworfen, wodurch die Sulfitcelluloseablaugo zu einer 
unl. M. unter Beibehaltung des Bindevermogens zers. wird. Die unter einem PreB- 
druck von 600 a t hergestellten Briketts haben eine Vol.-Gewieht von 1,4 bis 1,5, d. li. 
ungefiihr wie Steinkohle. (Schwz. P. 130 866 vom 11/6.1927, ausg. 16/3. 1929.) D e r s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung fliissiger Kohlen
wasserstoffe durch Druckhydrierung ton Kohlen, Teeren, Mineralólen u. dgl. Aus den 
h. Teilen der Apparatur sollen schadliches Fe u. N i, d. h. Fe mit groBer Oberflache 
oder mit Verunreinigungen an S  oder oxyd. oder sulfid. Schlacken oder einem Geh. 
an C >  0,5—1%, ferner Cu ferngehalten werden, letzteres, wenn das Ausgangsmaterial 
S-haltig ist, da dadurch schwammiges CuS gebildet wird, das C7/4-Bldg. u. C-Ab- 
scheidung bewirkt. Geeignete Legierungen bestehen aus Stahl mit weniger ais 0,2% O, 
z. B.: 24,2% Fe, 61,1% N i, 11,93% Cr u. 0,13% C, oder auch KRURPsclier V2A- 
oder TFiyŚtahl sind brauchbar, besonders auch Legierungen, die in der Vakuum- 
schmelze hergestellt u. zur Entfcrnung yon Verunreinigungen mit feuchtem H 2 be
handelt worden sind. Elektrolyt. Uberzuge sind wegen ihrer Porositat nicht geeignet. 
Bei Gg\v. von S  erwiesen sich tlberzuge yon Ag bei 300—350° u. 200 a t Druck ais 
sehr geeignet (vgl. auch C. 1926. II. 2113 [E. P. 249 155]). (E. P. 282 384 vom 9/12.
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1927, Auszug yeroff. 15/2. 1928. D . Prior. 20/12. 1926, und E. P. 811 628 [Zus.-Pat.] 
Tom 3/7. 1928, Auszug yeroff. 10/7. 1929.) D e r s i n .

J. M. F . D. Plorentin und A. J. K ling, Paris, Herstellung ton Kohlenuasserstoffen 
durch destruktivc Hydrierung von Kohlen, Teeren u. dgl. in Ggw. von Katalysatoren, 
die aus reduzierten Metallen, wie Fe, N i, Co, oder aus unstabilen Metallyerbb., z. B. Sub- 
oxydcn, Sulfiden oder Nitriden der mehrwertigen Metalie, wie II’, V, Mo, U, Mn, Fe, 
Cr, bestehen. Dio zu hydrierenden Stoffo werden nach u. nach bei verschiedenen Tempp., 
die dem Optimum des Katalysators entsprcchen, behandelt. Beispiel: Ein Autoklay 
wird m it 400 g Braunkohle, 100 g Braunkohlenteer, 20 g A120 3, 5 g A1CI3, 5 g reduziertem 
Fe u. 10 g Pe20 3 gefullt, dann werden 100 a t H 2 aufgcpreBt u. darauf wird auf 380—400° 
u. anschlieBend auf 440° jo 2 Stdn. erhitzt. Man erhalt ein fl. Prod., das 40% unter 
205° sd. Bestandteilo enthalt. (E. P . 302 354 vom 30/11. 1928, Auszug yeroff. 6/2. 
1929. Prior. 15/12. 1927.) D e r s i n .

I. M. P. D. F lorentin und A. J. K ling, Paris, Deslruktite Hydrierung von 
Kohlenuasserstoffen. Dic zur Beheizung der Rk.-Kammer notige Warmo soli ganz 
oder z. T. durch den H , zugefuhrt werden, der iiber die n. Rk.-Temp. erhitzt ist. Die 
Vorr. zur Ausfiihrung der Druckhydrierung besteht aus einem Olvorerhitzer durch 
Warmeaustausch, einer Rk.-Kammer mit Dephlegmator u. Kiihler u. einer Kreis- 
leitung fur N2. Dieser wird yorerhitzt u. durch ein durchlochertes Rohr in das Ol in 
der Rk.-Kammer eingepreBt. (E. P. 308712  yorn 30/1. 1929, Auszug veróff. 23/5.
1929. Prior. 27/3. 1928.) D e r s i n .

Sem et-Solvay Co., iibert. yon: B ates Torrey jr. und George R . Sanford, 
Syracuse, V. St. A., Verfahren zur Trennung ton Flussigkeiten mit terschiedenen Siede- 
punklen. Man wendet eine Reihe yon Fraktionierkolonnen an, u. zwar so yiele, wie 
man Komponenten aus dcm Gemiscli erhalten will. In  der 1. Kolonne wird das niedrigst- 
sd. Gemisch abdest., in der 2. das nachstliohero usw., indom man den Blasenriickstand 
der 1. Dest. in die Kolonne der 2. pumpt usw. u. indem man dio Dephlegmatoren der 
einzelnen Kolonnen auf den entsprechenden Tempp. halt. Das Verf. arbeitet kon- 
tinuierlich u. gestattet, z. B. Benzoltorprod. nach Waschen mit H2SO., u. Abtreiben 
yon den yerharzten Bestandteilen in Vorlauf, Reinbenzol, Reintoluol u. Reinzylol 
zu trennen. (A. P. 1 701 988 vom 13/11. 1922, ausg. 12/2. 1929.) S a r r e .

Gilbert Thomas Morgan und D avid D oig Pratt, Teddington, England, Ent- 
phenolierung von Urteer. Urteer oder seino Destillato werden m it Alkali- oder Erd- 
alkalihydroxyden behandelt. Aus der Lsg. werden durch Zusatz yon Alkali- oder 
Erdalkalisalzen Asphalt u. harzige Bestandteile abgeschieden, worauf die extrahierten 
Phenole durch CO» ausgefallt werden. Man kann Neutralóle zur Entfernung des Pechs 
aus dem Urteer vor der Extraktion oder zum Waschen der Phenolatlaugen venvenden. 
(E. P. 307 382 yom 6/12. 1927, ausg. 4/4. 1929.) N o u v e l.

Comhustion U tilities Corp., iibert. von: Solom on Caplan, New York, Reinigung 
ton sauren Teerólen. Saure Teeróle beliebiger Herkunft werden m it i y a ihres Vol. 
einer 1%'g- N H 3-, Ca(OH)%- oder AV26'03-Lsg. bei 50“ behandelt. Nach dem AbgieBen 
des Extraktionsmittels wird das Ol 1 —2-mal bei 50° mit W. gewasehen. Die so von 
farbonden Bestandteilen (mehnyertigen Phenolen) befreiten Teeróle konnen zu Des- 
infektionszwecken yerwendet werden. (A. P . 1 7 1 0  764 vom 29/9. 1924, ausg. 30/4.
1929.) N o u v e l .

M etallges. A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung eines wasserstoffreichen Gases 
aus bituminosen Brennstoffen durch trockeno Dest. u. Vergasung des Riickstandes 
mit einem Gas, das 0 2 u. einen so hohen Prozentsatz Dampf enthiilt, daB der gróBte 
Teil des C in dem Brennstoff in COs iibergefuhrt wird u. der Geh. an //„ in dem Gas 
den Geh. an CO iibertrifft. C02 wird yor der Yerwendung des Gases entfernt. (E. P. 
304760 yom 24/12. 1928, Auszug yeroff. 20/3. 1929. Prior. 26/1. 1928.) D e r s i n .

C. Chilowsky, Paris, Reinigung der bei der teilweisen Verbrennung ton Olgas mit 
Luft anfallenden gasjórmigen Produkte unter Durchleiten derselben durch einen Ober- 
flachenkondensator, der mit zahlreichen parallelen geneigten oder senkrcchten wasser- 
gekiihlten Zwischenwanden yersehen ist, an denen die Gase yon unten entlang gefuhrt 
werden, wobei ein Teil sich in fl. Form abscheidet. Die Apparatur ist an Hand yon 
Zeichnungen beschrieben. (E. P . 302 292 yom 13/12. 1928, Auszug yeroff. 6/2. 1929. 
Prior. 13/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

R . Mezger, Stuttgart, Vorrichtung zum Beladen ton Kokereigas mit Xyloldampfen> 
bestohend aus einem elektr. beheizten Yerdampfer, der mit einer Yorr. zur Konstant-
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haltung des Niycaus yerbunden ist. (E. P. 305 089 vom 12/10. 1928, Auszug yoroff. 
27/3. 1929. Prior. 30/1. 1928.) D e r s i n :

Perinand Gros, Paris, Ycrfahren zur Gewinnung von flussigen Kohlenioasserstoffeń 
aus Acetylen durch pyrogenetische Umwandlung. (D. P. R . 475 883 KI. 12 o vom  22/1.
1924, ausg. 6/5. 1929. E . P rio r. 14/2. 1923. —  C. 1925. II. 766.) SCHOTTLANDER.

Sinclair R efining Co., New York, Verfahren zum Spaltcn von KoMenwasser- 
stoffen. (D. R . P . 475 836 KI. 23b yom 8/3.1925, ausg. 4/5.1929. A. Prior. 1/4.1924. —
C. 1925. II. 2304 [E. P. 232 178].) D e r s in .

A. Sachanen und M. T ilitscheyew , Grosny, RuBland, Cracken von Kohlen- 
wassersloffolen. Die Olo werden unter Druek durch eino Vorheizschlange, darauf durch 
eino Crackrohrschlango mit erhoblich weiterom Durchmesser geleitot u. durch oin 
Druckreduzieryentil in oine Expansionskammer auf gewóhnlichcn Druck entspannt, 
wo der abgeschiedene C abgelagert wird. Dio Diimpfo der gebildeten leichten KW- 
stoffo passioren einen Dephlegmator, durch dessen oberen Teil die Roholo zwecks 
Vorwarmung geleitet werden. Dio Stromungsgeschwindigkcit der Olo in den Rk.- 
Rohren soli nicht weniger ais 0,5—2 m/see botragen. (E. P . 307 105 vom 2/12. 1927, 
ausg. 28/3. 1929.) D e r s i n .

H. M agnus, Au boi Freiburg i. Breisgau, Cracken von Kohlenwassersioffolen. Dio 
Vorr. besteht aus einer Rohrschlangc, dio zum Cracken dient u. dio in oinem Metallbad 
ruht. Ferner ist eino 2. Schlange yorgesehen, dio zur Vorwarmung des Oles dient u. 
dio das h. Ol zu einom Sammelbohalter fiir h. Ol fuhrt. Durch zwei Hahno kann ont- 
weder h., yorgewarintos Ol oder k. Ol in die Crackschlango gelassen wordon. Zur 
gonauen Innohaltung der Spalttcmp. ist in dem Metallbad ein Thormoelomont an- 
gobracht, das uber ein Relais die beidon Hahno offnet oder schlieBt, jo nachdom zur 
Innohaltung der eingestollton Temp. dor ZufluB von k. oder h. Ol notig ist. (E. P. 
307 511 vom 9/3. 1929, Auszug yeróff. 1/5. 1929. Prior. 10/3. 1928.) D E R S IN .

W illiam  G. Leamon, V. St. A., Cracken von Kohlenwassersioffolen in der Dampf- 
phaso. Das zu spaltondo, yon leicht siedenden Antcilon befreite Jiohpelroleum wird 
unter Druck zunachst in einem Warmeaustauschcr angewarmt, es strórnt dann durch 
eine Rohrschlangc, wo es auf 360—426° erhitzt u. groBtonteils yerdampft wird. Die 
Dampfe gelangen dann in einen Olabscheider, werden darauf in einer 2. Schlange 
auf 530—550°, aber nicht hoher ais 600° uborhitzt u. dann in einer Kammcr, dio mit 
Silicagel, Bimsstein oder Infusorienerde gefiillt ist, gccrackt. AnschlicBend werden dio 
gebildeten leichten KW-stoffo, dio ais Motortreibmittel besondors geeignet sind, in 
ublichcr Weise kondensiert. Bei dem Vcrf. wird die Abseheidung yon frciom C weit- 
gohend yermieden. Der Katalysator uberzieht sich mit einer dunnen Schicht yon C, 
dem eine besondere katalyt. Wrkg. zugeschrieben wird. (F. P . 651 015 vom 19/3.
1928, ausg. 13/2.1929. A ust. P . 12 626/1928 yom 2/4.1928, ausg. 22/1.1929.) D e r s i n .

Rudolph Cornelius Osterstrom und Cray Richard W agner, V. St. A., Cracken 
von Kohlenwasserstoffolen in gasfórmiger Phaso. Rohpetroleum, besonders Pensylyania- 
oder Virginiaol wird in einer Rohrschlange in einem Vorerhitzer unter oinem Druck 
yon 1,2—2 a t auf 315—420° erhitzt, so daB es groBtonteils dampfformig wird. Nach 
Zusatz von uberhitztem W.-Dampf wird das Oldampfgemisch in einen Verdampfer 
entspannt, in dom sich schwere Ole abschciden. Die Dampfe gelangen dann in dio 
eigentliche Crackschlange, die auf 420—435° erhitzt u. mit katalyt. wirkenden Massen, 
z. B. Fe203, N i oder NiO, am besten auf Tragern, gefiillt ist. Durch dio Querschnitts 
yerengerung erhalten dio Oldampfo hier oine Geschwindigkeit von 570—2000 m/Min. 
Beim Austritt aus der Schlange werden die Dampfo in einem Behalter mittols kalten, 
hcrunterrieselnden Oles plótzlich stark abgckuhlt. Die nicht gelosten Dampfe passieren 
nun einen woiteren Abscheidcr u. oinen Kiihler. Durch das Verf. soli die Crackung des 
Oles ohne Abseheidung von an den Wanden haftendem C u. unter goringer Bldg. von 
freiem C bcwirkt werden. (F. P . 654782 yom 15/5. 1928, ausg. 10/4. 1929. A ust. P. 
13 623/1928 yom 1 / 6. 1928, ausg. 22/ 1 . 1929.) D e r s i n .

U niversal oil products Co., ubert. von: Gustav Eglo£f und Jacque C. Morrell, 
Chicago, V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Oxydationsprodukten 
von Kohlenwassersioffolen. Die KW-stoffhaltigen Ole werden in Dampfform mit 
einem Osydationsgas yermischt u. durch einen Rk.-Raum gefiihrt, in dem sio der 
Behandlung mit elektr. Entladungen in Ggw. eines Katalysators unterworfen werden. 
Dio Durchfiihrung des Prozesses wird in einem besondors hierzu gebauten App. yor- 
genommen. (A. P. 1 7 1 0 1 5 5  yom 20/7. 1922, ausg. 23/4. 1929.) U l l r i c h .
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Charles S. Palrner, Pittsburgh, Pennsylvania, V. Sfc. A., Oxydalion von gas- 
fiirmigen und fliissigen Kohlenwassersloffcn. Die KW-stoffole oder -gase werdon gc- 
krackt, dabei werden dic entstandenen reaktionsfiihigen, loicht oxydiorbaren KW- 
stoffc verdampft u. gegebencnfalls unter Zusatz von W.-Dampf mit Óxydationsgasen, 
die durch dio Wannę des Crackprozcsses yorgewarmt worden sind, toilweiso oxydiert 
u. durch Absorption isoliert. Die cntstandencn Prodd. sind Aldehydc, ungesdttigte 
KW-sloffe, wie Athylen u. Alkohole, wie z. B. Athylalkohol. Die Oxydation wird in einer 
bcsonders hierzu konstruicrten Apparatur durchgefiihrt. (A. P . 1 699 627 vom 
28/9. 1921, ausg. 22/1. 1929.) U l l r i c h .

A llgem eine Gesellscha£t fiir Chemische Industrie m . b. H ., Berlin, Neuerung 
in der Ausfiihrung des Edeleanuverfahrens. Verf. zum Ausdnmpfen der schwefligcn 
Saure aus dcm beim Edeleanuyerf. crhaltenen Extrakt und Raffinat, dad. gek., daB 
man die bei der Verarbeitung des Extraktes u. des Raffinates crhaltenen iS02-Gnso 
zunachst durch Kompression auf hóheren Druck bringt u. dic komprimierten Gase 
unter Ausnutzung der erzielten Warmemengc dann an Stelle des bisher benutzten 
Heizdampfes zur Beheizung der Verdampfcr verwendet. (D. R . P . 476 464 KI. 23b 
vom 24/12. 1925, ausg. 17/5. 1929.) D E R S IN .

Im perial Oil Ltd., Canada, Destillation und Iłeinigung von Kohlenwassersloffcn. 
Die Dśimpfe von Naphtha oder Gasolin, dic durch Crackverff. gowonnen werden, werden 
durch eine Kolonne mit gelochten Blechon geleitet, iiber dio eine Susponsion von Absorp- 
tionston oder Fullercrde, gomischt mit cntschwcfclnd wirkenden Mctalloxyden, z. B. von 
Cu, Pb oder Fe, in einer hoclisd. Fl. heruntcrrieselt. Die Rcinigungsmasse kann auch 
troeken in die Kolonno eingcfiihrt worden, so daB sio von don Rueklaufkondensatcn 
dor zu dest. Fl. allmalilich heruntergcspiilt wird. (E. P . 305 108 vom 30/8. 1927, 
ausg. 27/3. 1929.) D e r s i n .

Canadian General E lectric Co. Ltd., Ontario, Canada, iibert. von: Charles 
van Brunt, New York, Reinigung von Kohlenwasserstoffólcn von suspendierten festen 
Bestandteilon durch Zusatz von wss. Wasserglaslsg. u. einer geringen Menge yon 
dem durch Oxydation des Oles crhaltcncn Selilamm. (Can. P. 269 960 vom 21/8.
1926, Auszuę Tcróff. 19/4. 1927.) D e r s i n .

J. Mercier, Paris, Depolymerisieren ton Kohlenwassersloffcn. Dio KW-stoffe 
werden in einem Kessel yerdampft u. durch eine Reihe in einem Ofen angeordneter 
Retorten, dio m it katalyt. wirkenden Metallspanen u. dgl. gefiillt sind, u. darauf in 
eine Kiihlyorr. geleitet, von wo sio in den Kessel zuruekflieBen. (E. P. 302 899 vom 
7/12. 1928, Auszug veroff. 13/2. 1929. Prior. 22/12. 1927.) D e r s in .

D oherty R esearch Co., New York, iibert. an: Sylvan R . Merley, Dover, New- 
Jersoy, Trennung der polymeren Kohlcnwasserstoffe von Gemischen, bestehend aus rohen 
Alkoholen. Die aus Alkylsulfatcn u. polymeren KW-stoffen bestehendon Gemisehe, 
wie sio durch Absorption der Crackprodd. des Petroleums mit H2S04 erhaltcn werden, 
werden mit W. hydrolysiert u. zwecks Extraktion der in W. gel. polymeren KW-stoffcn 
m it einem Gomisch von Paraffincn oder gesall. KW-stoffen vorsetzt, die Olsohicht, 
die keine S- u. N-haltigen Bestandtcile mehr enthalt, abgelioben u. durch fraktionierto 
Dest. die polymeren KW-stoffe gowonnen. (A. P . 1 7 1 3  346 vom 11/8. 1926, ausg. 
14/5. 1929.) U l l r i c h .

Standard Developm ent Co., New York, iibert. von: W arren K. Lewis, Newton, 
Trennung von Kolilenwasserstoffen mit icesentlićh vcrschiedenem Siedepunkl durch Destil
lalion in einer Kolonne unter Druck, die im unteren Teil auf Tempp. oberhalb des Kp. 
der KW-stoffo gehalten wird, ohne daB eine Spaltung derselben stattfindet. (Can. P. 
2 60741  vom 9/6. 1924, ausg. 11/5. 1926.) M . F. M u l l e r .

Rudolph Conrader, Erie, Pcnnsylvania, V. St. A., Verfahren und Vorrichtung 
zur Behandlung von Olen. Zwecks Vermcidung groBer Vcrlustc, infolge von Scliwan- 
kungen des Druckes u. der Temp. bei der Vergasung von Olen, wird die Behandlung 
der Ole, wie z. B. des Gasolins, in besonderen Vorr. durchgefiihrt, durch die Schwan- 
kungen von Druck u. Temp. vermieden werden sollen. Die Vorr. werden an Hand 
Ton 7Zeichnungcn naher erlautert. (A. P. 1 7 0 1 8 7 0  vom 31/10.1921, ausg. 12/2.
1929.) . U l l r i c h .

Carl Santerm eister, Wiesbaden, und Friedrich W ilhelm , Ploesti, Rumanien, 
Aufarbeitung der sich bei der Raffination der Mineralolderiiate ergebenden Sdureharze 
in neutrale Bilumina, dad. gek., daB man in weiterer Ausbildung des D. R. P. 433 854 
dio in geschmolzcnem Zustand dekantierten Sąureharze ohne zuvoriges Waschen nach 
Yerdiinnen mit Mineralolen oder Rohóldest.-Riickstanden mit S oder unter Einleiten
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von H2S auf Tcmpp. nicht unter 170°, zweckmafiig auf etwa 200°, erhitzt. (D. R. P.
476 742 KI. 22h vom 19/10. 1926, ausg. 24/5. 1929. Zus. zu D. R. P. 433854; C. I92G.
II. 2863.) T h i e l .

Peter C. Reilly, Indianapolis (Indiana), iibert. yon: Orin D. Cunningham, 
Sulfonierung von Iiohlcnwasserstoffen, dio im Teer oder Pech enthaltcn sind, durch 
Behandlung yon 1 Teil Teer oder Pech m it z. B. 5 Teilen H 2SO.„ die unter Kiihlon 
langsam zugegebon werden, u. durch nachfolgendes Erwarmen auf 160—170°. Daa 
Sulfonierungsgemisch wird langsam in etwa 10 Teile W. gegosson u. das foste Prod. 
durch Dekantieren saurefrei gemacht. Nach dom Trocknen dient das gowonneno Prod. 
ais Entfarbungsmittel oder ais Eiillmittel oder Pigment. (A. PP. 1711448  u. 1711449  
vom 27/4. 1925, ausg. 30/4. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Mountsorrel Tarred Macadam Co., Ltd., und P. Rickaby, Mounsorrel, Eng
land, Bituminose Erzeugnisse. Steinklein wird zunachst mit hartem Bitumen iiber- 
zogen u. dann mit einem dieses Bitumen erweichcnden Ol o. dgl. behandelt, z. B. mit 
einem Ol, welches yon dem erstorwiihnten Bitumen abdest. war, einem dicken Roh- 
petroleum o. dgl. (E. P. 308 627 vom 25/10. 1927, ausg. 25/4. 1929.) K u h l in g .

Standard Oil Co., Whiting (Indiana), iibert. yon: Robert S. Lane, Wood Rivor 
(Illinois), Entfernung von Wachs aus Erdól otc. durch Zusatz einer Mischung aus 35 
bis 60% Naphtha, 25—35% Butanol u. aus 12—35% Aceton, woboi sich das Wachs 
unten absetzt u. dureh Dekantieren oder Zontrifugieren entfornt wird. (A. P. 1706 120 
yom 2/1. 1926, ausg. 19/3. 1929.) M. E. Mu l l e r .

Joseph A. Kelly, Pittsburgh, iibert. von: Theodore R. Trainor, Wilson, V. St. A., 
Beinigung von Bohbejizol zwecks Befreiung yon korrosiyen Eigg. zur Vorwendung ais 
Motortreibmittel, darin bestehend, daB man es zuerst mit einer l% ig. Ca(OII)r Lsg. u. 
darauf mit einer 10%ig. NaHCOyLsg. in einem geschlossonen GefiiB mehrero Stdn. 
kraftig umpumpt. (A. P. 1 711 367 yom 30/4. 1927, ausg. 30/4. 1929.) DERSIN.

Benzol-Verband G. ni. b. H., Bochum, Beseitigung der korrodierenden Eigcn- 
schaften von Spiritus u. dgl. durch einen Zusatz von z. B. 0,3% benzoesaurem Na 
oder durch Abdestillieren iiber Benzoate, event. im Laufe der Rektifikation bzw. 
Raffination. (D. R. P. 447526 K I. 23b vom 5/9. 1925, ausg. 28/7. 1927, u. D. R. P. 
469 921 [Zus.-Pat.] K I. 23b vom 26/5. 1926, ausg. 28/12. 1928.) M. E. Mu l l e r .

J. Filhol et Ch. Bihoreau, Lc Pótrole. Paris: Editions pittoresąucs 1929. (208 S.) Br.: 30 fr.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Frederic L. Nathan, Explosionen in  Kolilenbcrgwerken und zugelasscnc Spreng- 

stoffe: Geschichtlicher Uberblick. Es wird eingehende geschichtliche Ubersicht gegeben 
iiber die in yerschiedenen Landem angestelltcn Verss. zur Erforschung der Kohlen- 
staubexplosion. Reichhaltigcs Tabcllenmaterial m it den Ergebnissen friiherer For- 
sehungsarbeit. (Fuel 8. 256—95. Juni.) F. B e c k e r .

Otto Krebs, Die Lósemittelwiedergeuńnnung in  Pulverfabriken. Erlauterung der 
Wirkungsweise einer Losemittelwiedergewinnungsanlage unter besonderer Beriick- 
sichtigimg der Betriebswirtschaft. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 24. 215 
bis 218. Juni.) F. B e c k e r .

H. F ox, SchiePen mit fliissiger Kohlensdure. Beschreibung eines nouartigon SehieB- 
verf., beruhend auf scbneller Verdampfung fl. C02. Die „Cardox“-Patrone besteht 
aus dem Entladekopf (zum Ausblasen der C02), dem C02-GefaB, yom Entladekopf 
durch eine 3 mm dicke Stahlplatte getrennt u. dem Heizelement. Durch letzteres wird 
die Verdampfung eingeleitet, die Stahlplatte kommt zum Bersten u. der Weg fiir die 
yerdampfendo C02 wird frei. Diese iibt auf die Yorgabo des Schusses einen Druck 
von etwa 1200 Atm. aus. Den Vorteilen groBstiickiger Kohle, geringer Erschiitterung 
des Hangcnden, yolliger Schlagwetter- u. Kohlenstaubsiclicrheit stehen die erhcblich 
groBeren Kosten des Schusses entgegen. (Gliiekauf 65. 793—94. 8/6. Halle.) F. B e c k e r .

Fred Olsen, Einflufi der Gelstruktur auf die Technologie der Fabrikation von rauch- 
loscm Puhcr. Die faserige Nitrocellulose muB in ein moglichst liomogenes Gel ver- 
wandelt werden; wichtige Faktoren bei der Gelatinierung sind die chem. Zus. der Nitro
cellulose u. der Lósungsmm. u. das physikal. Verh. der Fasern. An einer Reihe yon 
mikroskop. Photographien wird die Struktur der Fasern in yerschiedenen Stadien 
dcmonstriert. (Colloid Symposium Monograph 6. 253—64. 1928. Doyer, New Jersey, 
Picatinny Arsenał.) WRESCIIKER.
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Alfred Stettbacher, ĘęnłaerythriUetranitrat und sein Nitroglyceringemisch 
(„Penthrinit“) ais Geschofifiillmitlcl. 1. Vf. erortert die Frage der SchuBsicherheit des 
Pentacrythrittetranitrat-Nitroglyceringemischs u. der besonderen Eignung bestimmter 
aliphat. Ni trato ais GeschoBfiillmittel u. komrnt zu dem SchluB, daB neben dem Ver- 
teilungszustand der festen u. fl. Sprengstoffkomponente konstitutionelle Einflusse 
eine Rolle spielen. Verbb., dereń Methylcnnitratgruppen an ein zentrales C-Atom 
gebunden sind, zeigen gróBere Widerstandsfiihigkeit gegen Warme ais solehe offener 
Kettc. (Chem.-Ztg. 53. 533—34. 10/7. Sohwamendingen b. Zuricli.) E. B e c k e r .

—, Schwer gefrierbare Dynamite. Durch Zugabo yon Nitropolyglycerin, Nitro- 
glykol u. anderen Nitroyerbb. kann der Gefrierpunkt des Nitroglycerins so weit er- 
niedrigt werden, daB die m it der Mischung gefertiglen Dynamite strenger Winterkalte 
widerstehen. Das Auftauen des Sprengstoffs, das haufig zu Unfallen AnlaB gibt, fallt 
dadurch wcg. (Journ. Franklin Inst. 207. 702—03. Mai.) F. B e c k e r .

Hercules Powder Co., Behandlung von Nitrocellulose. Die wasserbaltige Nitro
cellulose wird m it Amylalkohol zur Yordrangung des W. behandelt. (Aust. P. 10 399 
yom 15/11. 1927, ausg. 11/12. 1928.) T h i e l .

Hercules Powder Co., Behandlung von Nitrocellulose. Dio wassorhaltigo Nitro
cellulose wird zur Yordrangung des W. mit sek. Butylalkohol behandelt. (Aust. P. 
1 0 4 1 8  yom 15/11. 1927, ausg. 11/12. 1928.) T h i e l .

Hercules Powder Co., V. St. A., Behandlung von Nitrocellulose zur Verminderung 
der Viscositat u. Erhohung der Stabilitat. Man treibt dio nach yollendeter Nitrierung 
ausgewascheno Nitrocellulose m it W. unter Druck durch cin System enger Rohre. 
(F. P. 653 489 vom 26/4. 1928, ausg. 21/3. 1929. A. Prior. 23/2. 1928.) T h ie l .

Otto Schulze, Gnaschwitz, Nitrier- und Scheidcapparat, insbesondere zur Her- 
sUlhtną von Nitroglycerin, dad. gek., 1. daB dio auf dem oberen Teile liegondo Brauso 
aus saurebostandigem Leichtmetall besteht u. abnohmbar ist, 2. daB sein oborer Teil 
aus Glas besteht, 3. daB das AbfluBrohr aus Glas besteht u. in seinem Mittelteilo eine 
seitliche Ausbiegung besitzt, 4. daB das Glasrolir in dem Teile des Nitrierapp. axial 
sehwenkbar angeordnet ist u. an seinem auBeren froien Endo eino trichterformige 
Erweiterung besitzt. (D. R. P. 476 003 KI. 78c vom 12/2. 1927, ausg. 21/5.
1929.) T h i e l .

Alan Spences Hawkeworth, Washington, Nitrocellulosepulver. Ais Trocknungs- 
Losungsm. u. Stabilisator wird Mononitrotoluol yerwendet. (A. P. 1 7 1 3  505 vom 
11/6. 1928, ausg. 14/5. 1929.) T h ie l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. yon: Charles Oscar Black, 
New Castle, und William Allan Moore, New-Wilmington, Explosivstoff. Es handelt 
sich um dynamithaltigo Sprengstoffe; ais typ. Bcispiel der Zus. wird angegeben:
9,5 Teile Nitroglycerin, 78,0% Ammonnitrat, 8,0 Teilo Torfmoos, 4,0 Teilo Kleie,
0,5 Teilo Kreide; das Moos diont ais Absorptionsmittel fiir Nitroglycerin. (A. P. 
1 7 1 3  816 yom 18/7. 1927, ausg. 21/5. 1929.) T h i e l .

Deutsche SprengstoK Akt.-Ges., Koln, und Hans Mettegang, Wahn, Rhld., 
Herstellung von Sicherheitshullen, die zur Erhohung der Wetlersicherheit von Spreng- 
kapseln dienen, dad. gek., 1. daB diese Hiillen aus zementartigen Mischungen, ins- 
besondore Magnesiazoment, dereń MgCl2 ganz oder teilweiso durch CaCl2 ersetzt werdon 
kann, unter Zusatz von roichlichen Mengen KC1 oder NaCl hergestellt werden, 2. daB 
die genannten Massen so diinnfl. angeruhrt werden, daB ein VergieBen in Formen 
moglich ist, (D .R .P . 4 77151  KI. 78o yom 20/3. 1926, ausg. 1/6. 1929. Zus. zu
D. R. P. 457 602; C. 1928. I. 2560.) T h i e l .

Essex Speziality Co., iibert. yon: W illiam F. Gehrig, Dctonierendes Femrwerks- 
salz. Ais beispielswoise Zusammensetzung wird angegeben: 35 Teile KC103, 35 Teilo 
MgO, 10 Teilo Chromkaliumsulfat, 12 Teilo P2S5, 8 Teilo inerter Fullstoff. (A. P. 
1 7 1 2  555 vom 7/12. 1927, ausg. 14/5. 1929.) T h ie l .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Madge Kaye, Die histologische Struktur der Haut und ihre Beziehung zur Qualitat 

des fertigen Ledera. Nach einer ausfuhrlichen, durch Mikrophotographien erlauterten 
Beschreibung der histolog. Struktur der tier. H aut u. der einzelnen in der H aut yor- 
kommenden Faserarten erortert Vf. auf Grund histolog. Unterss. die Beziehungen 
zwischen Struktur u. Faseranordnung in der Rohhaut u. Qualitat des fertigen Leders.
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Fur die Qualitat des fertigen Ledera sind yon Bedeutung dic Art der Verflechtung 
der Faserbiindel, die imiere Struktur der Faserbiindel, dio Lagerung der FaserbuDdel 
u. die allgemeine RegclmaBigkeit der Anordnung u. Vcrflecbtung der Faserbiindel 
durełi das Leder. AUe diese Faktoren sind voneinander unabhiingig.

Der Vf. unterseheidet drei Arten yon Verflechtung der Faserbundel im Leder, 
eine normale, eine horizontale u. eine vertikale. Die n. Verflechtung entspricht der 
Anordnung der Faserbundel, wie sie in der frischen H aut yorberrseht; sio findet sich 
in der Regel in yollcm, weichen u. maBig geschmeidigen Leder u. setzt ein gutes Weichen 
u. Aschern voraus. Bei der horizontalen Verflechtung sind die Faserbundel flach 
gedruckt, das Leder ist meist diinn u. hart, manchmal auch schwacli. Sie ist eine 
Folgeerscheinung ungcniigenden Weiohens oder eines ubermaBigen Hautsubstanz- 
vcrlustes beim Weichen, Aschern oder Beizen. In  zu harten u. zu festen Oberledern 
u. in schweren Ledern findet sich die vertikale Faserverflechtung, bei der dic Fasern 
diek u. geschwollen sind. Die vortikale Verflcchtung kann durch zu saure oder zu 
adstringente Gerbung oder durch Schrumpfung wahrend des Gcrbens oder Farbens 
yerursacht sein. — Die Faserbundel selbst konnen beim Leder unaufgeschlossen, gut 
aufgeschlossen oder loso sein. Unaufgeschlossene Fasern finden sich im allgemeinen 
bei Ledern aus getrockneten Hauten, wenn die Einzelfasern wahrend des Weichens 
nicht genugend getrennt wurden. Sie finden sich aber auch trotz guten Weichens 
in schwcrem Sohlleder. Gut aufgeschlossen sind die Fasern im allgemeinen bei Leder 
aus frischen oder naB gesalzenen Hauten, bei denen die Fasern nicht miteinander 
yerleimt sind u. die interfibrillare Substanz wahrend des Weichens u. Ascherns leicht 
entfernt werden kann. Bei den losen Faserbiindeln sind die Einzclfibrillen zu sehr 
yoneinander getrennt. Lose Faserbundel bedirgen ein schwammiges Leder mit 
geringor ReiBfcstigkeit. Loso u. gebrochenc Faserbundel finden Bieh in Ledern aus 
uberwoichten, iibcrascherten oder iiberbeizten Hauten. Auch eine gewisse Faulnis 
kann dazu fiihren. Ebenso kann Losfaserigkeit durch Eindringcn von F ett in die 
H aut oder das Leder bedingt sein (Samischleder). — Die Art der Lagerung der Faser- 
biindel ist unabhangig yon der Yerflcchtung u. der Eigenstruktur der Faserbundel. 
Dichte Lagerung der Faserbiindel macht das Leder hart u. laBt Weichhcit u. Biegsam- 
kcit fehlen. Sie findet sich im allgemeinen wunschgemaB bei schweren Ledern, sel- 
tener bei leichten. In  letzterem Falle ist sie meist eine Folgę ungcniigenden Weichens 
getrockneter Haute u. m it horizontaler Verfleehtung u. unaufgeschlossenen Fasern- 
biindeln yergesellsehaftet. Leichte Leder aus riehtig geweichten, geascherten u. ge- 
beizten Fellen zeigen leicht yoneinander getrennte Faserbiindel. Śolcho finden sich 
auch bei schweren Hauten, wenn diese in yerfallenem Zustand gegerbt wurden. Ver- 
lust yon Hautsubstanz durch tlberweichen oder faulige Weiche, dureh 'Obcraschern 
oder Uberbeizen, groBere Fettmengcn in der H aut oder Zerstorung der Retikular- 
schicht bewirken eine lose oder wollige Lagerung der Faserbiindel. Es resultiert ein 
schwammiges Leder. Haufig findet sich lose Lagerung der Faserbundel auch bei 
Ledern aus Sterblingshiiuten. — Gutes Leder zeigt eine regelmaBige Anordnung der 
Fasern. UnregelmaBigkeiten konnen yerursacht sein durch Fehler an der Haut, 
durch bakterielle Schadiguug vor oder wahrend des Konservierens oder Weichens, 
durch schlechtes Trocknen, ungcniigendes Weichen, t)bcrhitzcn in der Gerbbriiho 
u. durch lokale Fettablagerungen in fcttreichen Hauten. — Im AnschluB an dieso 
Feststellungen gibt Vf. eine Zusammenstellung der Aufgabcn der einzelnen Prozesse 
der Gerberei hinsichtlich der histolog. Strukturandcrungen der H aut u. des fertigen 
Leders. (Journ. Int. Soc. Leather Trades Chemists 13. 73—87.118—54. Febr.) St a t h .

G. Grasser, Die Analyse der Iiohhavt. Yf. untersuchte eine Reihe trockener 
tlberseehaute auf ihren Aschengeh. Dic Asche Bolcher Haute setzt sich durchschnittlich 
folgcndermaBen zusammen: CaS04 0,2—3,9%, MgS04 0,0—6,6%, Na2SO., 0,0—16,6%, 
NaCl 1,2—20,5%, S i02 0,3—7,7%, Fe20 3 +  A120 3 0,2—4,1%. Der Geasmtasehengeh. 
schwankt zwischen 1,7 u. 37%, woyon ca. 2% auf den naturlichen Mineralgeh. der 
H aut entfallen. Der natiirliehe Fettgeh. betragt etwa 0,5—2% , bei chines. Hauten 
konnten infolge einer Behandlung 13—20% F ett festgesetllt werden. Der W.-Geh. 
der trocknen Haute schwankt zwischen 13 u. 20%, der Geh. an Hautsubstanz je nach 
dem Geh. an Mineralstoffen zwischen 49 u. 84%. (Cuir techn. 22. 202—03. 15/5. 
Sapporo, Kais. Hokkaido-Uniy.) STATHER.

Edwin R. Theis und Jerome M. Miller, Kritische Slitdie zur Biochemie des 
Weichens und Ascherns. I II . Der EinflufS der umgebenden Gasatmosphare auf das 
Weichen von schweren Hauten. (II. vgl. C. 1929- I. 713.) Vff. untersuchten den
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EinfluB yerschiedcner Gase auf das Wcichcn yon schweren Zahmhauten u.siid- 
amerikan. Frigorificohauten. Jc  50 g der in Wiirfel geschnittenen H aut wurden bei 
25° in 250 cem W. geweicht u. verschiedene Gaso kontinuierlich durch das System 
geleitet. Das entweiehende NH3 wurde bestimmt. Nach yerschiedenen Zeiten wurden 
weiter im Weiohwasser folgende Konstanten ermittelt: [H ], Amid-N, gcl. N-Substanz, 
Gesamtschwefel u. dio Menge der fluchtigen Sauren.

Bei konservierten Zahmhauten bewirkt Stickstoff bei weitem den groBten Haut- 
abbau, boi siidamerikan. Hiiuten dagegen den kleinsten. Luft bewirkt in beiden Fiillen 
starkerc Hydrolyso yon Hautproteinen ais Sauerstoff allein. Boi Durehleiten yon 
Wasserstoff durch das Weiohwasser tr i t t  bei Zahmhauten u. siidamerikan. Frigorifico
hauten starko Zers. ein. Dio Menge an fluchtigen Sauren im Weiohwasser ist bei 
Durehleiten yon Stickstoff grolier ais beim Durehleiten von Sauerstoff. Auch die 
Hydratation der tier. H aut beim Weichen wird durch die Gasatmosphiiro beeinfluBt. 
Von den untersuchten Gascn gaben Kohlendioxyd u. Sauerstoff die gróBte Hydratation, 
Stickstoff die kleinsto. Sauerstoff u. Luft neigen dazu, dcm Weiohwasser eine alkal. 
Rk. zu erteilen. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 24. 290—314. Juni. Beth- 
lohem [Pa.], Leleigh Univ. Dep. of Chemistry and Chemical Engineering.) St a t h e r .

G. Sandor, Kolloidchemie in der Gerberei. Das Sammelreferat, wertyoll durch dio 
Literaturnachwcise, faflt dio seit 1923 crschienenen, nicht nur kolloidchem. Arbeiten 
zusammen, dio den Gerbercichemiker interessieren: I. Struktur der EiweiBo, Kollagen- 
glutin; II. CJuellung, Noutralsalzwrkg. Saure, -Alkaliaufnahme. III . Vegetabilc Gerb
stoffe, Theorie der yegetabilen Gcrbung. IV. Chromgerbung, Theorie der Chrom- 
gerbung. V. Andere Mineralgerbungen. VI. Fettung. (Kolloid-Ztschr. 48. 96—103. 
Mai.) S c h m ie d .

A. Kiintzel Untersuchung iiber dic Formdoppelbrecliung der gegerblen kolia gen en 
Faser. Vf. gerbte kollagene Fascrn aus Mauseschwiinzen mit Lsgg. von Tannin, 
Sumach, Fichtenrinde, Sulfitecllulose u. Chromchlorid u. untersuchtc naeh Durch- 
triinkung mit Nelkenol, Anilin u. NitrobzI. ihro Doppelbrechung. Das Ergebnis sciner 
Unters. faBt es folgendermaCen zusammen: Eine gegerbte Faser unterscheidet sich 
yon einer ungcgerbten dadurch, daB Reagentien, wie Anilin, Nelkenol u. NitrobzI., 
keine Umkehrung der Doppelbrechung herbeizufiihren yermogen. Diese Tatsache, 
zusammen mit der schon bekannten anderen Tatsache, daB gowisse Gerbstoffe eino 
Umkehr der Micellardoppelbrechung heryorrufen, laCt sich dahin deuten, daB die 
Gerbstoffe nicht intcrmicellar, sondern intramicollar aufgenommen werden, d. h. 
also, daB die Kollagenmicelle mit dem Gerbstoff durchrcagicrt, wodurch eine Anderung 
der Gitterstruktur u. damit der opt. Konstanten ćles Gitters heryorgerufen wird. 
Damit ist gezeigt, daB bei der Gerbung eine „permutoide R k.“ (F r e u n d l ic h ) u . 
nicht eino „micellare Oberflachenrk." stattfindet. (Collegium 1929. 207—14. Darm
stadt, Techn. Hochsch., Inst. f. Gerbereichem.) St a t h e r .

Arthur V/. Thomas und Margaret W. Kelly, Der TcmjKralurfaktor bei der 
vcgetabilischen Gerbung. Vff. untersuchten den EinfluB der Temp. auf dic Aufnahme 
von yegetabil. Gerbstoffen durch Hautpulyer. Zur Gerbung wurden Lsgg. von 
Mimosenrindo von pn =  4,47, Eichenrindc von pn =  4,54, Gambir von p« =  4,68 
u. (Juebracho von pH — 4,37 mit je 40 g Gesamttrockenriickstand im Liter yerwandt 
u. die Gerbung bei 4°, 7°, 25° u. 37,5° durchgefiihrt. Die Gerbstoffaufnahme wurde 
nach yerschiedenen Zeiten nach W lLSON-KERN ermittelt. Die Gerbstoffaufnahme 
durch Hautpulyer nimmt bei allen Extraktlsgg. mit stcigender Temp. stark zu. Die 
Zunahmo an aufgenommencm Gerbstoff boi Erhóhung der Temp. von 25“ auf 37,5° 
ist sehr viel starker ais bei Erhohung yon 7° auf 25°. Vff. fiihren diesen Umstand auf 
die starkerc Dispersion der Gerbstoffpartikclchen bei hóheren Tempp. zuriick. Auch 
in sehr k. Gerblsgg. tr i t t  eino ausgcsprocheno Gerbwrkg. ein, wenngleich die Menge 
des aufgcnommencn Gerbstoffs gering bleibt. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 
24. 282—89. Juni. New York, Columbia Univ.) St a t h e r .

O. Dujardin, Das Gerben von Schafpelzen. Vf. beschreibt dio Alaungerbung, Form- 
aldehydgerbung u. Zurichtung nicht entwollter Schaffelle. (Leather Manufacturer
40. 123—24. Mai.) St a t h e r .

— , Das Gerben von Sohlleder im  Fafi. Allgemeine Besclireibung der Gerbung von
Sohllcder im FaB. (Hide and Leather 77. N r. 23. 27— 28. 8/6.) St a t h e r .

— , Ober Fettlicker unter besonderer Beriicksichtigung lecithinhaltiger Praparate. 
Der Vf. behandelt zunachst das Problem der Fettlicker in der Lcderindustrie u. die 
ycrschiedonartigo Zus. solcher Liekeremulsionen u. beschreibt weiter Verss., yego-
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tabil. Lcoithin ais Emulsionstriiger von Olen fiir dio Herst. yon Lickcrn zu yerwenden 
(vgl. R e w a l d , C. 1929- I. 1178). Tran, mit 10% Lecithin yersotzt, bildet beim 
Mischen mit W. im Verhaltnis 10: 90 eine wenig bestandige Emulsion. Mineralol 
konnte aut dio gleiche Weise nicht emulgiert werden, wahrend bei Verss. mit Klauenól 
die Emulgicrbarkeit etwas mehr bcgiinstigt wurde. Bei Zusatz gróBcrcr Lecithin- 
mengen wurde die Haltbarkeit der Emulsionen etwas groBer. Vcrgleichendo Fettungs- 
verss. mit yerschiedenen lecithinhaltigen u. lecithinfreien Gemischen ergaben, daB 
eine Zugabe von nur 1% Lcoithin zum Lickergemisch tcilweise eino recht betriicht- 
liche Erhohung der Fettaufnahme durch das Leder bedingt. Bei Verwendung eines 
Liokers, dessen einziges Emulgierungsmittel Lecithin war, wurden 61% des an- 
gewandten Fettes vom Leder aufgenommen. (Ledertechn. Rdsch. 21. 105—09. 31/5. 
Hamburg, Labor. Louis Allen.) St a t h e r .

— , Glyeerin in  der Lederindustrie. Vf. gibt eine kurze Beschreibung der Ge- 
winnung u. der Eigg. des Glycerins u. behandelt seine Anwendung in der Lcdcrindustrio 
beim Fettlickern u. der Horst, yon Finishen. (Leather World 21. 372—73. 16/5.) S t a .

Henry B. Merrill und Joseph G. Niedereorn, Die, Bindungsart des sauren Sulfats 
in  Ghromleder. Fruhore Arbeiten, vor allem die yon GuSTAVSON (C. 1924. II. 1763), 
hatten gezeigt, daB ein grofler Teil des sauren Sulfats des chromsulfatgogerbten Lcders 
an das Chrom gobunden ist, das Chromleder also eine SuIfato-Chromiverb. u. nicht, 
wie friiher angenommen, ein einfaches Chromkollagenat ist. Zur Best. des protein- 
gebundonen Sulfats soli sieh am besten die Diffusions-Neutralisations-Titration mit 
Methylrot ais Indicator eignen. Aus dem Verh. des Loders bei der Neutralisation kann 
jedooh geschlossen werden, daB der Untcrschied in der Hydrolysierbarkcit zwischen 
proteingobundonem u. chromgebundenem Sulfat so goring ist, daB nach yollstandiger 
Neutralisation des proteingebundenen Sulfats noch weiteres aus der durch Hydrolyse 
aus dem Sulfato-Chromikomples freiwerdenden Saure gebildet wird. Daraus folgt, 
daB der Geh. eines Chromlcders an proteingebundenem Sulfat eino Funktion des 
chromgebundencn Sauregeh. des Loders ist. Vff. konnten dies an Chromlcdern mit einem 
Chromkomplox von einer Aciditat zwischen 33,3 u. 17,4% bestiitigen. Betragt die 
Aciditat des Chromkompleses weniger ais 17,4%, so ist in dem Chromleder keine 
proteingebundene Saure yorhanden. Gibt man zu einem Chromleder mit einem Clirom- 
komplex yon 33,3% Aciditat weitere Saure, so erhoht sieh die Aciditat des Komplexes 
nicht, sondern es wird alle zugefugte Saure von dem Protein gebunden. (Ind. engin. 
Chem. 21. 252—53. Marz. Milwaukee, Wis., A. F. G a l  LUN & Sons Co.) St a t h e r .

G. Grasser, Ausschlage auf Chromleder und ihre qmlitalive Analyse. Vf. behandelt
die Entstehungsmóglichkeiten yon Ausschlagcn auf Chromleder durch Abseheidung von 
natiirlichem Hautfett (Cholesterin), Fettsauren aus der Fettung, Schwefel- oder 
Mineralsalzen u. durch Entw. von Schimmolpilzen u. beschreibt die qualitatiye Unters. 
solcher Ausschlage. (Cuir techn. 22. 204—05. 15/5. Sapporo, Kais. Hokkaido- 
Uniy.) St a t h e r .

H. Bradley, A. T. Mc Kay und B. Worswick, Feuchligkeit in  Leder. Die Vff.
geben zunachst eine ausfuhrliche Zusammenstellung der Ergebnisse der bisherigen 
Unterss. iiber Feuclitigkeit in Leder, entwickeln dann Formcln, dic die einzelnen 
Vorga,nge beim Zusammentreffen von Feuchtigkeit u. Leder wiedergeben sollen u. 
ermitteln auf Grund eigener Verss. jeweils die Konstanten fiir diese Formeln. (Journ. 
In t. Soc. Leather Trades Chemists 13. 10—24. 87—106. Febr.) St a t h e r .

Henry B. Merrill, Die Wirkung von Wasser auf vegelabilisch gegerbtes Leder.
1. Menge der aus dem Leder eztrahierlen, ungebundenen, loslichen Substanz. Vegetabil. 
gegerbtes Leder enthalt 1. Stoffe, die mit dem Kollagen nicht yerbunden sind, wie 11. 
anorgan. Salze oder organ. Stoffo mit relatiy niedrigem MG, wie Zueker, 2. solche, 
die nur lose mit dem Kollagen yerbunden sind, z. B. die sauren Nichtgerbstoffe, u.
3. Substanzen, die m it dem Kollagen prakt. nicht hydrolysierbare Verbb. bilden, wio 
Gerbstoffe. Eine scharfo Abgrenzung dieser drei Stoffklassen besteht nicht, bei jeder 
aueh noch so kurzeń Extraktion yon Leder worden Stoffe aller drei Klasscn, wenn 
aueh in sehr yersehiedener Menge, extrahiert. Der Vf. liofert Zahlenunterlagen tiber 
die Extraktion typ., ungebundener, wassorloslicher Stoffe, wie NaCl, Glucose u. Gallus- 
saure u. zum Vergleieh ebenso uber die Extraktion naturlicher Nichtgerbstoffe. 
Vegetabil. gegerbtes Kalbleder, das keinerlei andero Behandlung erfahren hatte, 
wurde in Wiirfel von etwa 2 mm Kantenliinge geschnitten u. 24 Stdn. in 1. dest. W.,
2. einer gesatt. NaCl-Lsg., 3. einer 20%ig. Dextrosclsg. u. 4. einer Lsg. von 50 g Gallus- 
saure in 200 ccm W. u. NaOH geweicht. Von diesen lufttrockenen Ledenvurfeln
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wurden Mengen glcichen Hautsubstanzgeh. im WlLSON-KERN-Ex traktor 0, 2, 4, 8, 
16, 24 u. 48 Stdn. m it W. estrahiert. Samtliche zugefiigten Stoffe, Salz, Glucose u. 
Gallussaure, waren innerhalb 2 Stdn. aus dem Leder entfernt. Zur yollstandigen 
Extraktion der natur]iclicn Niehtgerbstoffe aus dem gleichen Leder waren 4 Tage 
notwendig, innerhalb 2 Stdn. waren nur etwa 5 %  cxtrahiert. (Journ. Amer. Leather 
Chemists Assoc. 24. 235— 42. Mai. Milwaukee, Wis., A. F. Ga i.l u n  & Sons Co.) St a .

H. A. Brecht, Ober die gerbenden Eigenschaften der Farbholzextrakte. Zwischen 
Gcrbstoffextrakten u. Farbh olzextrakten bestehen tlbergange, die eine seharfe Ab- 
grenzung der beiden Pflan zenprodd. unmoglich machen. Farbholzextrakte geben 
ziemlich alle Bkk. der Catech ingerbstoffe; auch die Loslichkeitsverhaltnisse sind 
ahnlich. Nach der Filtermethode analysiert, werden in reinen Farbholzextraktcn 
hohe Gehalte an gerbenden Stoffen gefunden, so z. B. von Vf. in fl. Visetholzextrakt 
22,2%, in fl. Gelbholzextrakt 45,6%, in reinem, getrocknetem Blauholzextrakt bis 
zu 34,1%. Mit der Schuttelmethode werden nur niedrigere Gerbstoffwerte erhalten. 
Ahnlichc Unterschiede zwischen Filter- u. Schuttelmethode wie bei Farbholzextrakten, 
speziell Blauholzextrakt, werden bei der Analyse von Gambir gefunden. Das Hamatoxy- 
lin des Blauholzextraktes ist auf die gleiehe Stufe zu stellen wie das Catechin des 
Gambirs. Dio lederbildenden Fahigkeiten der Catechingerbstoffe werden auf ihren 
Geh. an phenol. Hydroxylgruppen u. die kolloide Natur ihrer liSgg. zuruckgcfuhrt. 
Da beide Eigg. auch die Farbholzextrakte besitzen, lassen sich mit diesen ebenso gut 
Leder hcrstellen. Die auffallende Ahnlichkeit im Verh. der Farbholzextrakte u. der 
Catechingerbstoffextrakte ist durch die nahe konstitutionelle Yerwandtscliaft der 
den Extrakten zugrundcliegenden Farbstoffe u. Gerbstoffe bedingt. Fiir die gerbenden 
Eigg. der Farbholzextrakte u. der Catechingerbstoffextrakte ist die molekulare Zus. 
viel weniger ausschlaggebend ais die molekulare Vcrteilung, in der die Verbb. vor- 
liegen, fiir dio farbenden Eigg. gilt das genaue Gegenteil. (Collegium 1929. 186—91. 
Hamburg, 16. Hauptvers. des I. V. L. I. C.) St a t h e r .

Augustę Chevalier, Die Frage des Vorrats an Qvebrachogcrbsłoff. Vf. behandelt 
kurz dic rersehiedenen botan. Arten von Quebraehobaumen u. vcrweist auf dic raseho 
Abnahme dieses Gerbrohmaterials infolge unrationeller Ausbeutung der Quebracho- 
waldungen. (Cuir techn. 22. 223—24. 1/6.) St a t h e r .

G. Grasser, Ober einige Gerbstoffe des mittleren Japan. Vf. untersuchto eine Reihe 
fiir die Gcrbstoffgcwinnung in Japan in Betracht kommende Gerbmaterialien. Die 
Friichte von Quercus castanopsisifolia gleichen dem Valonea aus Kleinasien u. ent- 
halten einen Pyrogallolgerbstoff. Ilir Geh. an Gerbstoff betragt 25,5%, an Nicht- 
gerbstoffen 10,1%, an W. 10,5%. Ein Gerbvers. ergab ein gutes Leder von schóner, 
kastanienbrauner Farbę. Die Friiehtc von Qnercus glandulifera enthalten einen Pyro- 
catechingerbstoff, doch ist der Gerbstoffgeh. (5,8% Gerbstoff, 3,1% Niehtgerbstoffe
u. 9,5% W.) fiir eine techn. Verwertung zu gering. Dagegen enthalten die Gallen 
von Quercus glandulifera 18,4% eines leicht cxtrahierbarcn Pyrogallolgerbstoffs bei 
einem Geh. von 9,5% 1. Nichtgerbstoffen u. 9,7% W. Das mit dem Extrakt erhaltene 
Leder war von kastanienbrauner Farbę. In  den Friichten u. Blattern yon Areca 
Catechu L. (BetclnuC) findet sich ein Pyrocateeliingerbstoff ahnlich dom des Mangrove, 
Quebracho u. der Hemlockrinde, u. zwar enthalten die Friichte: 11,4% Gerbstoff, 
10,5% Niehtgerbstoffe u. 6,9% W., die Blatter: 3,4% Gerbstoff, 17,1 %  Nichtgerb- 
stoffe u. 6,5% W. Das mit einem Extrakt davon gegerbte Leder war von mittel- 
brauner Farbę. Holz u. Rinde von Castanopsis laiwaniani Hayata enthalten einen 
Pyrogallolgerbstoff, u. zwar sind enthalten im Holz: 2,4% Gerbstoff, 1,8% Nieht
gerbstoffe u. 6,7% W., in der Rinde: 8,5% Gerbstoff, 2,5% Niehtgerbstoffe u. 7,7% W. 
Ein Gcrbvers. mit Rindencxtrakt ergab ein befriedigendes Leder von hellbrauner 
Farbę. Die Zus. von Holz u. Rinde von Castanopsis Kawakamii Hayata, die ebenfalls 
einen Pyrogallolgerbstoff enthalten, betrug fiir das Holz: 3,1 %  Gerbstoff, 1,5% 
Niehtgerbstoffe u. 6,9% W., fiir dic Rinde: 9,5% Gerbstoff, 2,4% Niehtgerbstoffe
u. 8,5% W. Acacia confusa 3terr enthalt 11,0% Gerbstoffe vom Pyrocatechintypus, 
7,3% 1. Niehtgerbstoffe u. 8,7% W. Der Gerbvers. ergab ein gutes Leder von braun- 
roter Farbę. Die Friichte von Dioscorea rhipogonoides Oliv enthalten 8,0% eines leicht 
zersetzlichen, gemischten Gerbstoffs bei einem Nichtgerbstoffgeh. von 9,5%. (Cuir 
techn. 22. 225—30. 1/6.) S t a t h e r .

Henry B. Merrill, Ein modifizierter Wilson-Kern-Eztrakticmsapparat. Vf. be- 
echreibt eine kleine Abanderung des WlSON-KERN-Extraktionsapp. (Journ. Amer.
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Leather Chemists Assoo. 24. 244—45. Mai. Milwaukee, Wis., A. F. G a l l u n  & 
Sons Co.) St a t h e r .

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Die Hydrolyse von Hautpulver in  
gesuttigten Nalriumchloridldsmigen bei verschiedenen pn-Werlcn. Je  25 g lufttrockenes 
amerikan. Standardhautpulyer wurden mit je 500 ccm gesatt. Natriumchloridlsgg. 
von ph — 2,0—11,0 ubergossen, bei Zimmertemp. stehcn gelassen u. in bcstimmten 
Zeitinteryallen der in Lsg. gegangene N ermittelt. Mit steigendem pn der Kochsalz- 
lsgg. nahm die Hydrolyse des Hautpulyers stark zu. Die Hydrolyse von Hautsubstanz 
ais Funktion des pn-Wertes der Lsg. yerlauft also bei gesatt. NaCl-Lsgg. anders, ais 
von anderen Forschcrn fiir die Abwesenheit von NaCl ermittelt worden ist. (Journ. 
Amer. Leather Chemists Assoc. 24. 280—82. Juni. New York [N. Y.], Columbia 
Univ.) St a t h e r .

Audrew Turnbull, Die Bestimmung des Unloslichen in Gerbextrakten. (Jo u rn . 
In t .  Soc. Leather Trades Chemists 13. 65—68. Febr. — C. 1929 .1. 2610.) St a t h e r .

Salt Union Ltd., Weston Point, England, Verfahren zum Haltbarmachen von 
Hdulen und Fellen. (D. R. P. 475 897 KI. 28 a vom 14/9. 1926, ausg. 4/5. 1929. —
C. 1928. II. 1851.) S c h o t t l a n d e r .

Max Bergmann, Eugen Immendórfer und Heimann Loewe (Erfinder: Fritz 
Stather), Dresden, Verfahren zum Enthaaren und Aschern von Hauten und Fellen. 
(D. R. P. 475 301 KI. 28 a vom 3/7. 1924, ausg. 22/4. 1929. Zus. zu D. R. P. 434569;
C. 1927. I. 219. — C. 1926. I I . 2651 [E. P. 236 543, F. P. 600 139].) S c h o t t l .

Socióte Industrielle des Applications Chimięiues, Socićt6 Anonyme I. N .D . 
A. C., Brussel, Neutralisierungs- und Entkalkungsbad fiir enthaarte Hdute. Zu dem Ref. 
nach F. P. 617 629 [B o t s o n ] C. 1927. II. 534 ist folgendes naehzutragen: Dio Ent- 
kalkung (Neutralisation) der enthaarten Hau to m it den 1% Nitrobenzol enthaltenden 
schwach sauren Badern beschrankt dio Schwellung dea Narbens auf ein MindestmaB, 
da daa Nitrobenzol ais Sclirumpfungsmittel wirkt u. diese Eig. auch ais Zusatz zu den 
yerschiedenen Sauren bcibehalt. Schiidliche Garungen werden yermieden u. das Nitro
benzol laBt die Blumo der H aut in schónerer Form hervortreten. Folgende Beispielo 
fiir dio Zus. der Bader sind angegobon: 1% Nitrobenzol, 99% CH3C02H 40%ig., —
0.8% Nitrobenzol, 15,2% A. 90 gradig, 62,5% HC1 21° Bo. u. 21,5% W., — 99 Teilo
konz. HC02H u. 1 Teil Nitrobenzol, — 99 Teile Carbolsaure 50%ig. u. 1 Teil Nitrobenzol 
(D. R. P. 476 678 KI. 28 a yom 26/6. 1926, ausg. 23/5. 1929.) Sc h o t t l a n d e r .

Peter Pawlowitsch, Taganrog, RuBland, Gerbierfahren. Die enthaarten Hdute 
werden 5—10 Tago bei 30—37° mit einer Gerblsg. (Quebrachoextrakt) yon 12—14° B6 
behandelt, dereń ph durch Alkalizusatz auf 6— 12, am besten auf 7—8 gebracht wird. 
Dann werden dio Haute fiir 36—48 Stdn. bei der gleichen Temp. mit einer Gerblsg. 
yon 16— 18° Bć behandelt dereń ph 2—5 betragt. Es erfolgt so eine Koagulation des 
in die H aut eingedrungenen Gerbstoffs (hierzu ygl. auch Collegium. 1928. 2; C. 1928.
1. 1926). (E. P. 302 408 vom 20/9. 1927, ausg. 10/1. 1929.) N o u v e l .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Gerben mit Metallsalzen und Silicaten, 
dad. gek., daB Sauren oder Salzo von solchen Sauren, dereń Wertigkeit groBor ais 
zwei ist, zur Anwendung kommen. Man yerwendet diese Stoffe allein oder in Mischung 
mit ein- oder zweiwertigen organ. Sauren. Dio Patentschrift erwahnt z. B. folgendo 
geeigneto Stoffe: H3B 03, CH3COOH, H3PO,, Milchsaure, Oxalsaure, Salicylsauro, 
Phosphate, Arsenate, Antimonate, Sn-Salzo, Borato. (Aust. P. 7150/1927 yom 4/5.
1927, ausg. 20/10. 1927.) E n g e r o f f .

I. G. Farbeninindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Gerbstoffen. 
Dio aus Phenolen u. Formalddhyddisulfit (hergestellt aus CH20  u. Na2S03 unter Frei- 
werden von Alkali) erhaltlichen Kondensationsprodd. werden in Ggw. von Alkali 
sulfidiert. — Z. B. werden 188 Teilo Phenol, 200 Teile 30%ig. Cli f i  u. 504 Teilo 
YajjjS03 (gel. in 400 Teilen W.) kondensiert, Dann werden 64 Teilo S  zugegeben. 
Die Mischung wird bis zur Lsg. des S u. dem Aufhorcn der H2S-Entw. gekocht, an- 
gesauert u. nach dem Vertreiben des S 0 2 im Vakuum eingedampft oder neutralisiert. — 
An Stello von Phenol konnen Kresol oder Clilorphenol yerwendet werden. — Die er- 
lialtenen Prodd. dienen fiir sich oder in Mischung mit anderen gerbenden Mitteln ais 
Gerbstoffe. (E. P. 291 245 yom 18/6. 1927, ausg. 28/6. 1928. F. P. 640 224 yom 
29/8. 1927, ausg. 9/7. 1928. D. Prior. 6/9. 1926.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Schtitte, 
Mannheim), Herstellung von in  Wasser loslichen, geschwefdten Kondensationsprcdukteii
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aus aromatischen Oxyverbindungen. (D. R. P. 475 827 KI. 12 q yom 7/9. 1926, ausg 
2/5. 1929. — Vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Gerbstoffen. 
Phcnolalkoholo, dio auch Carbosylgruppen enthalten konnen, werden. mit Resorem 
kondensiert. — Z. B. mischt man 94 Teile Phenol, 200 Teilo 30%ig. CH20  u. 400 Teile 
10%ig. NaOH, verd. mit W. bis auf 1100 Teile u. laBt oinige Tage stehen. Dann neu- 
tralisiert man mit H 2S04, gibt 220 Teile Iiesorcin, 280 Teilo W. u. 10 Teile konz. HC1 
zu u. laBt wiederum einige Tage stehen. Nach dem Eindampfon im Vakuum erhalt 
man eine rotlichgelbe, wachsuhnliehe, teilweiso in W. 1. M. — An Stelle von Phenol 
konnen Kresol, Guajacol, Thymol, Salicylsdure oder Kresotinsdure, an Stelle von CH20  
konnen Trioxymethylen oder Metliylal venvendet werden. Je  groBer die Zahl der 
Mcthylolgruppen im Phenolalkohol u. je gróBer die Menge des Resorcins ist, um so 
besser sind dio Prodd. in W. 1. — Die Verbb. dienen fiir sieh oder im Gemisch mit 
andoren gerbenden oder nicht gorbenden Mitteln, insbesondere in Ggw. von aromat. 
Sulfonsauron oder dereń Kondensationsprodd. mit CH20, ais Gerbstoffe. (E. P. 304 454 
vom 9/1. 1928, ausg. 14/2. 1929.) N o u v e l.

J .R . Geigy A.-G., Basel (Schweiz), Synthetische Gerbstoffe aus den Konden- 
sationsprodukten von sulfonierten Phenolen mit Ilarnstoff und Formaldehyd. Z. B. 
werden Phenol, Kresol oder Resorcin sulfoniert u. in die verd. Lsg. worden bei 25° 
Hamstoff u. Formaldehyd eingetragon; das Gemisch wird auf 80—95° erwarmt u. 
dann so viol Na2CC>3-Lsg. zugegeben, bis daa Prod. in W. gel. ist. — Kresol wird mit 
der gleichen Mengo H2S04 sulfoniert u. dazu wird eino Lsg. zugesetzt, die durch Er- 
hitzen von Ca-Cyanamid mit W., Ausfśillen des Ca ais CaS04, Filtrieren u. Eindampfen 
gewonncn wird; die Temp. wird unterhalb 40° gehalten. Dann wird Formaldehyd 
zugesetzt u. dio Lsg. auf 80—95° erhitzt. — In  gleicher Weise wird sulfonierto Salicyl- 
saure m it Harnstoff u. Formaldehyd bei 110—120° kondensiert. (E. P. 305 013 vom 
12/9. 1928, Auszug veróff. 27/3. 1929. Prior. 28/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenind strie A t.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Benischek, 
Mannheim), Lederadhdsions- und -konservierwigsol. Verwendung von fl. Triarylphos- 
phaten ais Lederadhasions- u. -konservierungsol. (D. R. P. 468 094 KI. 22g vom 22/10.
1925, ausg. 5/11. 1928.) __________________ S c h a l l .

Hervć Chauvel, Les tanins vćgetaux et en particulier les ecorces tannantes de Madagascar.
Paris: L. Declume 1929. (180 S.) 8°. 18 fr.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Fr. Kirchdorfer, Die gebrauchlichsten Klebstoffe. Hautleim, Lederleim, Knoehen- 

leim, wasser- u. ólfeste Leime, Fischleime u. andere kaltfl. Leime, Casein, Starkekleb- 
stoffe, Kleister u. andere Pflanzenleime, Dez/nttklebstoffe u. zalilreiche Leime fiir 
Sonderzweeke sind hinsiebtlich Zus., Darst., Eigg. u. Verwendungszweek gekenn- 
zeiehnet, u. ihre Fabrikation wird mittels vieler Vorschriften erlautert. (Seifensieder- 
Ztg. 56. Chem.-techn. Fabrikant 26. 83—86. 87—90. 91. 20/6.) H . H e l l e r .

Don Brouse, Die Konsistenz von tierischem Leim. M essung der Viscositat konz. 
£et'mlsgg. bei yersehiedenen Tempp. von 60° abwarts m it dem von B r o w n e  u. B r o u s e  
(Colloid Symposium M onograph 5 [1927]. 229) modifizierten HERSCHEL-Konsistometer.
— D. einer Leimlsg. mit 1 Tl. Leim auf 2,25 Tle. W. zwischen 30 u. 65° wird bestimmt. 
Die Viseositat einer solchen Lsg. nimmt zwischen 60 u. ca. 38° yerhaltnismaBig wenig 
zu, ateigt dann aber sehr rasch; Obergang von Viscositat in Plastizitat in einem ganz 
engen Temp.-Intervall. Bei niedrigerer K onz. oder schleehterem Leim haben die 
Temp.-Viscositatskurven eine sehr iihnliche Form, sind aber im Sinne einer Erniedrigung 
des Gelatinierungspunktes yerschoben. Der Ubergang yon yiscosem zu piast. FlieBen 
ermoglicht, den' Gelatinierungspunkt unabhangig yom benutzten App. u. dem Urteil 
des Beobachters zu definieren u. zu messen. Die Konsistenz-Druckkurye laBt sich 
yielleicht durch die Gleichung yon H e r s c h e l  u .  B u l k l e y  J  = c (p — k)n/q (p =  
Druck, q =  ausgetretenes Vol., n  u. J  =  Konstantę des Materials, c =  Apparat- 
konstante) ausdriicken. (Ind. engin. Chem. 21. 242—47. Marz. Madison [Wis.], U. S. 
Forest Products Lab.) K r u g e r .

J. Harold Hudson und s. E. Sheppard, Ein Beitrag zur Herstellung fon Standard- 
gelatine. „Standard^efażine" soli fiir wissenschaftliche Zwecke hergestellt werden, 
moglichst bestimmte chem. Zus. haben, u. ihre physikal. Eigg. sollten denjenigen der
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besten jetzt erhaltlichen Gelatine ahnlich sein. Vf£. sehlagen folgende Festsetzungen 
vor: Die Gelatine soli aus gut gekalkter Kalbshaut hergestellt u. nur der 1. Extrakt 
bei ca. 54° genommen werden; Troeknung bei einer Konz. nicht unter 5%. — Ent- 
aschen bis auf einen Aschegeh. von nicht iiber 0,05% (vgl. Sm itii, Journ. Amer. chem. 
Soc. 43 [1921]. 1350 u. Northrop u. K uritz , C. 1928. II. 1673). — Isoelektr. 
Punkt bei pn =  4,7—4,9. Viscositat (40°) ca. 4 Centipoise in 5%ig. Lsg. oder 6 Centi- 
poise in 7%ig. Lsg. — Gallertfestigkeit ca. 300 g Bi.OO.M-g fiir 7%ig. Gallerte nach 
16—24-std. Abkiihlen bei 0°. — Die Gelatine soli farblos sein m it einer minimalen 
Absorption von blauem Licht bei bestimmter Dicke in einer Konz. von 5%. — Ab- 
wescnheit von F ett oder hitzekoagulierbarem Protein. (Ind. engin. Chem. 21. 263—64. 
Marz. Communication Nr. 364 from the Kodak Res. Labb.) K ruger .

M. Kunitz und John H. Northrop, Fraktionierung von Gelatine. Vf. hat eine 
salzfreie, cssigsaure Gelatinelsg. vom ph =  4,7 durch fraktionierte Fallung bei 23° 
in zwei Fraktionen zerlegt, dereń eine groCere in W. 11. ist, wahrend die andcre ldeinere 
sich auch bei 80° nicht in W. lost, wohl aber in Saure oder Alkali; doch entsteht dabei 
nur eine kolloidale Suspension mit hoher Viscositat, die bei pn =  4,7 sofort wieder 
ausflockt u. dabei bis zu 70% seines Gewichts an W. verliert. Das Quellen einer Gelatine 
hangt ab von ihrem Geh. an lóslicher Fraktion. Das unl. Materiał quillt nur eine Spur, 
ein Gemisch von 1. u. unl. Fraktion quillt stiirker, proportional den Geh. an 1. Kom
ponenten. Gele mit weniger ais 10% Gelatine sehrumpfen in k. W. oder Pufferlsg. 
P h  =  4,7 unter W.-Verlust. Durch Vermischen der beiden Komponenten kann die 
isoelektr. Gelatine nicht zuriickgewoimen werden. Eine unl. Substanz von ahnlichem 
Verh. entsteht durch partielle Hydrolyse von Gelatine m it verd. Salzsaure bei 90°.

E x p e r i m e n t e l l e s .  60 g lufttrockcne, isoelektr. Gelatine m it 85% Trocken- 
geh. wird in 4000 ccm verd. Essigsaure (p h  =  4,7) gel., durch Baumwolle in Pyrex- 
flaschen filtriert u. nach Zusatz einer Spur Toluol im Thermostaten bei 23° aufbewahrt, 
nach 4—5 Tagen aus dem Bad genommen, vom Ausgefallenen so weit ais moglich 
dekantiert, der Riickstand zentrifugiert, wobei jede Erwiirmung peinlichst vermieden 
wird, zweimal m it W. vom pn =  4,7 nachgewaschen. Dann wird erneut mit 80% 
des Anfangsvol. vom pn =  4,7 aufgefiillt, zum 2. Mai bei 23° ausgeflockt u. der ProzeG 
12—15-mal immer bei pn =  4,7 wiederholt, bis der Riickstand sich aueh bei 50° nicht 
mehr in W. lost. Trocknen mit A. u. A. (Journ. gen. Physiol. 12. 379—90. 20/1.) ZlMM.

M. Kunitz, Schrumpfung und Quellung von Gelatine. Feste Stiicke von isoelektr. 
Gelatine ąuellen in dest. W. oder Pufferlsg. ph =  4,7 nur, wenn sie mehr ais 10% 
Gelatine enthalten, andernfalls sehrumpfen sie unter Wasserrerlust. Der Schrumpfungs- 
wert wird durch Saure, Alkali u. Salze yerandert. (Journ. gen. Physiol. 12. 289—312. 
20/11. 1928. Princeton, N. Y., R o c k e f e l l e r  Inst.) '  Z im m e r m a n n .

M. Briefer und J. H. Cohen, Speisegelatinewerte relaliv zur Konzentratiom. (Vgl.
C. 1928. I. 3140.) Messung der Gallertfestigkeit von Gelatine Terschiedener Qualitat 
im BLOOMschen Gelometer in Abhangigkeit von der Konz. Oberhalb einer gewissen 
Konz. (ca. 3%) kein merklieher Einflufl der pn. In  einem gewissen Bereich ist die 
Gallertfestigkeits-Konz.-Kurve bei allen Gelatinen linear, in dcm prakt. melir be- 
nutzten Konz.-Bereich (bis 3%) jedoch gekriimmt. Jo hoher die Qualitat, desto geringcr 
ist die noch in den geradlinigen Kurventeil fallende Konz. Bei abnehmender Konz. 
zeigen die Kuryen, besonders diejenigen fiir die besten Qualitaten, die Neigung zu 
konyergicren. — Die bisherigen Methoden zur Priifung von Gelatine sollten so modi- 
fiziert werden, da8 alle Qualitaten entweder in den geradlinigen Teil oder ganz auBer- 
halb desselben gebracht werden. (Ind. engin. Chem. 21. 264—65. Marz. Woburn 
[Mass.], Atlantic Gelatine Co.) K r u g e r .

M. Briefer, Photometrische und elektrometrische Messung des Verhaltens von 
Gelatine. (Vgl. B r i e f e r  u . C o h e n , vorst. Ref.) Vf. bestimmt Gallertfestigkeit u. 
Triibung von Gelatine, die aus yerschiedenen Rohmaterialien durch yerschiedenc chem. 
Behandlung gewomien ist, in Abhangigkeit von Ph nach den friiher beschriebenen 
Methoden (vgl. B r i e f e r  u . C o h e n , C. 1928. I. 3140). Fiir alle Gelatinen hat die 
Gallertfestigkeits-pH-Kurve 2 Maxima, der isoelektr. Punkt liegt in der Einsenkung 
zwischen beiden, bei manclien Gelatinen ist jedoch die Einsenkung sehr gering oder 
fehlt ganz. Gelatine hat keinen spezif. isoelektr. Punkt, sondern es existieren 2 Gelatine- 
typen mit einem isoelektr. Punkt von ca. 5 bzw. ca. 8. Die Zugehorigkeit zu dem einen 
oder anderen Typ wird nicht durch die Art des Rohmaterials, sondern durch die chem. 
Behandlung bestimmt. Urspriingliche Kalkung ergibt Gelatine yom Typ I, unabhangig 
davon, ob der Kalk spater mit Saure entfernt ist, u. von der ph der Extraktion, ur-
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spriingliche Saureschwcllung Gelatine vom Typ II. Auch Entaschcn vcrandert die 
wesentlichen Charakteristiken der beiden Typen nicht. Nur teilweise gekalkte u. dann 
mit Saure behandelte Haute liefern eine Gelatine, die sich wie eine Mischung beider 
Typen yerhalt. Die Trubung nimmt mit fallender Temp. reversibcl zu ; bei genugend 
langer Zeit koaguliert das triibe Materiał u. setzt sich ab. Mit stcigender Gelatinekonz. 
geht die Trubung durch ein Maximum (bei ca. 1 %  bei 10° fiir isoelektr. Gelatii.e). 
Die Intensitat der Trubung steht wahrscheinlich mit dem vom Herst.-ProzeB bestimmten 
Hydratationsgrad, nicht m it dem Aschegah. der Gelatine in Zusammenhang. (Ind. 
engin. Chem. 21 . 266— 70. Marz. Woburn [Mass.], Atlantic Gelatine Co.) K r u g e r .

P. M., Ober Metałlkitte. Zwei Verwendungsrichtungen fiir Metallkitt: fiir Aus- 
besserung u. fur Befestigungszwecke ais dauerndes Arbeitsmittel. Angabe yon Vor- 
sehriften. (Kunststoffe 19. 99—100. Mai.) RÓNIG.

Karl Micksch, Vom Sulfitlaugenkitt. Grundlage der meisten Linoleumkitte ist 
die Sulfitlauge. Ais Verdickungsmittel dient Schliimmkreide. Auf Grund der Praxis 
rat Vf. von der Verwendung der sogcnannten Laugenkitte ab. Sio ziehen W. an u. 
erweichen im Laufe der Zeit. Yerwcndung nur in Ausnahmefallcn befriedigend. (Seifen- 
sieder-Ztg. 56. Chem.-techn. Fabrikant 26. 79—82. 6/6.) H . H e l l e r .

Stadlinger, Celluloidkitt. Seine Vcrwendungsmoglichkeilen und seine Zusammen- 
setzung. Celluloidlsgg. besitzen groBe Klebfahigkeit, die in der Lederindustrie ais 
A g o k  i 11 yerf. verwertet wird, ferner ais K itt fiir Treibriemcn, Stoff, Papier usw. 
Rohmaterial, Losungs- u. Weichmachungsmittel. (Farbę u. Lack 1929. 231. 8/5. 
Charlottenburg.) K onig .

Otto GerngroB, Leimprufung. II. (I. vgl. C. 1928. I. 2896.) (Vgl. auch C. 1929.
II. 247.) (Collegium 1929. 191—207.) St a t h e r .

E. Sauer, Ober die Bestimmung des Wassergehaltes im Leim. Es ist unmóglich, 
durch Troeknen der festen iem ta fe ln  zu einer zuverlassigen Best. des W.-Geh. zu ge- 
langen, da einerseits eine genugendo Austrocknung starker Leimtafeln in prakt. be- 
grenzten Zeitraumen nicht zu erreichen ist, andererseits nicht ohne W.-Verlust eine 
mechan. Zerkleinerung herbeigefiihrt werden kann. Vf. beschreibt ein Yerf. der W.- 
Best. nach yorheriger Auflósung der Substanz, das der direkten Troeknungsmethode 
uberlogen ist. Steigerung der Trocknungstemp. von 110 auf 120° wirkt auf die Ge- 
wichtsabnahmo nicht erheblich ein; boi 150° anscheinend chem. Zers. Dio Trocknungs- 
geschwindigkeit wachst bei Temp.-Erhóhung betrachtlich. Deutlicher EinfluB der 
Dicke der Leimschicht. (Kunstdunger- u. Leim-Ind. 26. 113—14. 123—26. 15/4. S tutt
gart, Techn. Hochschule.) K r u g e r .

E . Sauer und H. Dillenius, Zur Bestimmung des Wassergehaltes in Leim und
Gelatine. Arboit deckt sich inhaltlich mit yorst. referierter. (Ztschr. angew. Chem. 42.
552—55. 26/5. Stuttgart, Techn. Hochschule.) K r u g e r .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vormals H. Scheidemaatel
(Erfinder: Albert Obersohn, Berhn), Gemnnung von gelatinierenden Kolloiden in 
Form ton Stabchen, Plattchen, Wiirfeln durch Auftragen auf sich fortbewegende, zweck- 
miiBig gekiihlte Flachen, dad. gek., 1. daB dio Kiihlflachen liings der Fortbewegungs- 
richtung mit Rillen oder Einkerbungen versehen sind, 2. daB man die erstarrten Kolloid- 
strango mittels Abhebeyorr. von der Aufnahmeflacho entfernt u. sie auf einem Fórder- 
band mittels Schneidyorr. in Stabchen, Plattchen, Wiirfelchen usw. zerteilt u. auf 
bekannto Weise trocknet. (D. R. P. 4 7 7 188 KI. 22i vom 1/10. 1925, ausg. 3/6.
1929.) T h ie l .

Clarence E. Hrubesky und Frederick L. Browne, Madison, V. St. A., Wasser- 
fester, tierischer Leim, bestehond aus tier. Leim, W., Paraformaldehyd u. Siiure, z. B. 
Osalsaure. (A. P. 1712 077 vom 14/3. 1928, ausg. 7/5. 1929.) T h i e l .

Litmo Adhesion & Products Co., iibert. yon: Adam Hoche, Lynn, Massachu
setts, Leim aus Chromleder. Das chromgegerbte Leder wird in mehreren Badem mit 
SOr Lsg., yerschiedener Konz. u. mit h. W. behandelt. (A. P. 1710 687 vom 11/10. 
1922, ausg. 30/4. 1929.) T h ie l .

Karl Gustav Jungę, Die Klebstoffe. 3. Aufl. Berlin: C. Hofmann 1929. (XV, 169 S.) 8°. 
Lw. M. 0.—.

Printej in o«n»u>y SchluB der Redaktion: den 10. August 1929.


